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Vorwort. 
Der V. Band des Handbuches bringt die Abschnitte der sozialen Physiologie 

und Pathologie. Fiir die Gebiete der sozialen Pathologie ist bewuBt das neue 
Wort "Soziologie" im Sinne der Begriffsbestimmungen dieser Wissenschaft ge
wahlt worden. Es soIl eine Parallele zu den Darstellungen der Soziologie iiber 
wirtschaftliche Fragen geliefert werden. 

1m V orwort zum 1. Bande wurde schon betont, daB der gegenwartige Stand 
unseres Wissens noch nicht die Darstellung aller Gebiete der sozialen Hygiene 
gestatte; dies trifft vor allem fiir die soziale Pathologie zu. Einzelne Abschnitte 
sind noch so sehr in den Anfangen, und es war so schwer oder unmoglich, Bearbeiter 
fiir sie zu finden, daB auf ihren Einbezug schlieBlich ganz verzichtet werden 
muBte. Andere Abschnitte bieten noch nicht Abgeschlossenes. Die Herausgeber 
hegen die Hoffnung, daB trotzdem die Anregung, einzelne Gebiete der Pathologie 
und Klinik naher auf ihre Zusammenhange mit der Wirtschaft zu untersuche:n, 
auch die Vertreter der nicht oder liickenhaft behandelten Facher veranlassen 
wird, an der Ausfiillung dieser Liicken mitzuarbeiten. 

Dem Abschnitt iiber soziale Physiologie und Pathologie sind Abhandlungen 
iiber die sozialhygienischenBeziehungen der Leibesiibungen angefiigt. 

Die Herausgeber. 
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Arbeit, ErnTiidung, Ruhe. 
Von 

RUDOLF ALLERS 
Wien. 

I. Einleitung. 
Die Behandlung der unter den Titel dieses Abschnittes faIlenden Fragen, 

gesehen yom Standpunkt einer sozialen Hygiene, muB sich naturgemaB yon einer 
rein physiologischen Erorterung in mancher Hinsicht unterscheiden. Fragt diese 
in erster Linie nach dem ,,\Vesen" der Arbeitsvorgange, deren Folgen fUr die 
arbeitenden Organe und im weiteren Verfolge auch fUr die an dem Arbeitsyorgange 
nicht unmittelbar beteiligten Korperabschnitte, sucht sie also vor aHem die 
komplexen Erscheinungen auf letzte chemisch-physikalische oder auch biologische 
"Elemente" zuriickzufiihren, die sich dabei in Zellen und Geweben abspielen, so 
muB eine soziale Hygiene iiber solche Betrachtung hinausgehend sich die Frage 
vorlegen, was denn aIle diese Ablaufe zu bedeuten hatten fUr das Ganze der mensch
lichen Person in der augenblicklichen Koexistenz der verschiedenen Aspekte, 
unter denen sie sich uns darstellt, und in der sukzessiven Entfaltung ihres Lebens. 
Denn sozial kann eine Wissenschaft schlechthin nur dann heiBen, wenn sie den 
Menschen betrachtet als eingestellt in die zahllosen mitmenschlichen Zusammen
hange. Diese Verflochtenheit aber in die Sozietat kommt nicht zustande auf 
Grund von Einzeleigenschaften oder Einzelseiten des Menschen, sondern es ist 
seine ganze lebendige Person, welche mit den anderen in Beriihrung und Wechsel
wirkung tritt. So kann auch eine sozialhygienisch abgestellte Behandlung der 
Arbeit nur durchgefiihrt werden, wenn sie ihren Gegenstand aufzufassen vermag 
als AuBerung der, sowie als Einwirkung auf die Gesamtpersonlichkeit. 

Damit ist die eigentlicheAufgabe, aber zugleich auch diewesentliche Schwierig
keit, mit der die folgenden Darlegungen zu rechnen haben, gekennzeichnet. Die 
Schwierigkeit griindet einmal darin, daB wir alle als Naturwissenschaftler wenig 
gewohnt sind, Ganzheitsbetrachtungen an unsere Erkenntnisse heranzutragen 
oder dem Erwerbe un serer Eins-ichten solche zugrunde zu legen. Die Medizin und 
ebenso als einer ihrer Teile die Physiologie sind von alters her gewohnt, in Analogie 
mit der physikalisch-chemischen Denkweise den Organismus so aufzufassen, als 
sei seine Gesamtleistung summenhaft aus den Leistungen seiner Teile rekonstruier
bar. Erst in den letzten Jahren haben sich unt,er den Biologen und Medizinern 
die Stimmen gemehrt, welche dafUr eintreten, daB dem Organismus als Ganzen 
eine andere Stellung und daher auch eine andere Betrachtungsweise gebiihre, 
als sie im Bereiche rein physikalisch-chemischen Geschehens zulassig sei. 

Es ist hier nicht der Ort, auf diese Dinge naher einzugehen. Dies eine aber verdient 
hervorgehoben zu werden, daB die erwahnte Richtung in der Medizin, die bis vor kurzem 
allein herrschend gewesen ist, relativ wenig geeignet war, den sozialen Gesichtspunkt zur 

Handbuch der sozialen Hygiene. v. 1 



2 R. ALLERS: Arbeit, Ermiidung, Ruhe. 

Geltung kommen zu lassen. Denn im Bereiche des Sozialen verliert jede summative Betrach
tung des 1Ienschen ihr Recht, wie sie es auch schon im Bereiche des Seelischen verlieren muB. 
Diese - wenn auch nicht allgemeine, so doch relative und verbreitete - Blindheit fiir die 
soziale Seite des menschlichen Lebens hat mancherlei theoretische und praktische Nachteile 
gezeitigt. DaB der Studierende der )Iedizin heute noch immer weit weniger den Menschen 
als dessen Organe kennenlernt, bedarf nicht erst des Nachweises. Es sind noch nicht allzu viele 
Physiologen, welche die Notwendigkeit, alles auf das Ganze des Organismus zu beziehen, 
einsahen, noch weniger, welche dieser Einsicht auch als Lehrer Rechnung triigen. Und doch 
ist das, was dem Arzte als MaB und Kriterium seines Handelns dienen solI, nichts, was einer 
Summe gliche: denn Gesundheit ist mehr als nur der "normale" Ablauf aller Funktionen und 
die "normale" Beschaffenheit aller Organe. Es hat uns die Forschung der letzten Jahre oder 
des letzten Jahrzehnts gelehrt, daB iiber die normale Einzelfunktion hinaus das Gleichgewicht 
der Funktionen untereinander bestimmend fiir das Gesamtverhalten des Organismus ist. 
D. h. eine an sich "normale" Funktion kann je nach der Gesamtartung des betreffenden 
Organismus auch unter· oder iibernormal sein. So ist es vorstellbar, daB etwa die Funktion 
zweier endokriner Driisen jede fiir sich innerhalb normaler Grenzen bleibe, daB beide aber nicht 
aufeinander abgestimmt waren. Daraus kiinnte, wenn schon ~eine eigentliche Krankheit, so 
doch irgendeine Anomalie des Organismus und eine Beeintrachtigung seiner Regulations
breite und Belastungsfahigkeit resultieren. Auch der Gesichtspunkt findet in der alltaglichen 
arztlichenAnschauungsweise und dem iiblichen Unterricht keine zureichende Beriicksichtigung. 
daB "Gesundheit" sich nicht nur auf den eben verflieBenden Zeitabschnitt beziehen diirfe. 
sondern nur auf ein ganzes Leben. Gewin denken wir alle an derartige Dinge, wenn wir 
Hygiene iiberhaupt, oder wenn wir Prop»ylaxe betreiben, oder wenn wir etwa den chronischen 
MiBbrauch geistiger Getranke miBbilligen usw. Aber daB jedes Menschen Leben eigentlich 
ein Ganzes ist. das sich in der Zeit entfaltet, daB wir das Verhalten, die Reaktionen. das 
Schicksal und letztlich das 'Vesen eines Organismus eigentlich doch nur auffassen kiinnen, 
wenn wir dieses Ganze im Auge behalten, wird nur wenig bedacht. 

Ebensowenig pflegt die Medizin sich dessen bewuBt zu bleiben. daB der Mensch als 
isoliertes'Vesen gar nicht existenzfahig sei. Keiner steht auBerhalb des Zusammenhanges der 
Gemeinschaft. keiner ist der Wechselwirkung mit Seinesgleichen entzogen. Die Umwelt, in 
der der Mensch vornehmlich existiert und die auf ihn wirkt. ist nicht so sehr die Natur als 
vielmehr die Sozietat. Vieles am Verhalten des Menschen - Verhalten im weitesten Sinne 
genommen -. auch Momente. die arztlicher Beurteilung unterliegen, ist nur aus den sozialen 
Verflochtenheiten zu verstehen. 

Die in dem Gemeinschaftsdasein des Menschen gegriindete Umwelt spezifiziert sich 
nun in mancherlei Sondergebilden, denen dann mehr oder weniger eine Eigengesetzlichkeit 
zukommen kann. Hierher gehiirt auch die Arbeit im engeren Sinne. Fiir die Wechselbeziehung 
zwischen Arbeit und Mensch ist nun eine Kenntnis der speziellen Arbeitsformen und der 
durch diese dem Menschen auferlegten Bedingungen erforderlich. Auch hier mangelt es viel
fach dem Arzte an Kenntnissen der realen Existenzbedingungen seiner Kranken, die er oft 
erst spat, auf Grund vieler miihsam eroberter Einzelerfahrungen, erwirbt. Aber schon die 
erste Begegnung mit vielen Kranken wiirde eine Kenntnis dieser Dinge notwendig machen. 

Solchen Erwiigungen darf die Hygiene, insbesondere die soziale, sich nicht 
verschlieBen, was sie zum Tell auch nicht getan hat. Arbeit ist niemals, geschweige 
in einer so komplexen Lebensordnung, wie sie heute gilt, etwas Isoliertes, sondern 
immer sozusagen in das Medium des Sozialen eingetaucht. Jeder kleinste Hand
griff ist schon irgendwie in den Gemeinschaftsbeziehungen begriindet. Daher ware 
in diesem Abschnitte die Arbeit unter einem zweifachen Aspekte zu betrachten: 
in ihrer Bedeutung fiir den isoliert gedachten Einzelmenschen und in der fiir den 
gemeinschaftlich verbundenen. In letzterer Hin~icht mangelt es gar sehr au 
Erkenntnissen. Aber auch was den ersten Punkt anlangt, ist unser Wissen noch 
Stiickwerk. Es wird sich zeigen, daB trotz der ungeheuren bisher geleisteten 
Forscherarbeit, trotz betrachtlicher, gerade in der jiingsten Zeit erzielter Fort
schritte in unserer Einsicht, eine groBe Zahl theoretisch und praktisch geradezu 
entscheidenden Fragen heute noch immer der Antwort harren. 

Man darf indes nicht glauben, daB die Betonung des sozialen Momentes nun 
die Hy'giene in Gefahr brachte, gewissermaBen in eine Soziologie auszuarten und 
sich Uberschreitungen ihrer Kompetenz zuschulden kommen zu lassen. Sie 
muB methodisch und in ihrer Fragestellung natiirlich immer Hygiene bleiben. 
Aber sie muB andererseits ihre Grenzen so weit vorschieben, als es in ihrer Macht 
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gelegen ist. Denn nur so wird sie sich der mannigfachen Beriihrungspunkte mit 
vielen anderen Disziplinen bewuBt. Und nur so kann sie ihre Probleme so fassen, 
wie es jene anderen Disziplinen erfordern. Gerade weil sie 80ziale Hygiene sein 
will, muB sie ihre Leistungen nach den Erfordernissen aller anderen dem gesell
schaftlichen Ganzen dienenden Wissenszweigen orientieren. 

Abgesehen von den teils in der Natur der Sache gelegenen Unkenntnissen, 
teils aber auch in den durch die mangelnde Beriicksichtigung wichtiger Gesichts
punkte bedingten Liicken der Fragestellung, wird die systematische Darstellung 
der hier zu behandelnden Themen dadurch erschwert, daB vielfach eine nicht 
geringe Unklarheit der Begriffe sich geltend macht. Diese Unklarheit nicht zu 
vcrmehren und ihr, soweit es moglich, zu steuern, ist es erforlich, daB man sich 
eindeutig festgelegter Ausdriicke bediene. Man hat wohl im allgemeinen in arzt
lichen Kreisen eine gewisse Abneigung, ja sogar ein gewisses MiBtrauen gegen 
theoretische Begriffsbestimmungen, die man gerne als unniitz, als Gedanken
spielerei abtut. Ich kann aber mich der Meinung nicht verschlieBen, daB eine 
wissenschaftliche "Cntersuchung ohne weitgehende Klarung der in ihr zu ver
wendenden Begriffe allzu leicht in Irrtum fiihren kann, vielleicht sogar muB, 
selbst wenn aIle faktischen Unterlagen sich als einwandfrei erweisen sollten. Aber 
auch iiber diese Unterlagen ist zu sagen, daB vieles von dem, was ein Forscher 
als eine Tatsache auffaBt, schon stark die Farbung der Einstellung tragen kann, 
mit der er an das Rohmaterial der Erfahrung herantritt. Schon der Mangel einer 
ge\\issen logischen Scharfe der Ausgangsposition kann in der Beobachtung und 
Gruppierung der Befunde einen unheilvollen EinfluB ausiiben. . 

Man wolle daher verzeihen, wenn ich der Wiedergabe der fiir unser Thema 
bedeutsamen Beobachtungen und Theorien eine Reihe yon Definitionen voran
schicke, in welchen die Bedeutung der im folgenden verwendeten Ausdriicke ein 
fiir allemal festgelegt werden solI. 

II. Begriffsbestimmungen. 
Die meisten W orte, welche fiir die in unserem Gebiete wichtigen Erschei

nungen und deren Elemente in Gebrauch sind, erweisen:sich als in der Umgangs
sprache auBerordentlich vieldeutig. Betrachten wir nur das Wort "Arbeit", so 
lassen sich miihelos folgende Bedeutungen feststellen: 

1. Arbeit kann bedeuten das durch menschliche Tatigkeit entstandene 
End- oder Fertigprodukt. In diesem Sinne spricht man von einer Arbeit des 
FRANZ HALS und meint damit irgendein Bild, oder sagt man auf ein Werk der 
Tischlerfertigkeit oder sonst einer, es sei eine schone Arbeit. Nicht ganz in dem 
gleichen Sinne, aber immerhin in einem verwandten, meint man auch, daB z. B. 
die Via Appia eine Arbeit der Romer sei. In iibertragenem Sinne wendet man so 
das Wort auch auf tierische Tatigkeiten an, indem man deren Ergebnisse - ein 
Spinnennetz, ein kunstvolles Nest u. dgl. - als Arbeit des betreffenden Tieres 
bezeichnet. In allen diesen Fallen ware es ebenso moglich, vom Werk zu sprechen, 
wie denn auch dieses Wort meist gleicbbedeutend gebraucht wird. Ein Werk des 
Tizian oder eine Arbeit dieses, ist dasselbe. Das Werk eines MaIers bezeichnet 
dann aIle uns iiberlieferten Einzelwerke zusammengenommen. 

2. Arbeit bedeutet dann die zur Fertigstellung eines Werkes erforderliche 
Tatigkeit; und zwar einmal in einem allgemeinen oder, wenn man will, formalen 
Sinne. So sprechen wir von der Arbeit des Schusters, um aIle bei dessen 
Tatigkeit notwendigen Handlungen einheitlich zu bezeichnen. Man kann 
diesen Begriff verdeutlichen, wenn man ihn mit dem Ausdrucke "Arbeitsart" 
bezeichnet. 

1* 
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3. Nennen wir Arbeit auch Einzelhandlungen, welche yon der jeweiligen 
Arbeitsart inbegriffen werden. So ist etwa die Befestigung einer Sohle am Ober
leder auch eine Arbeit des Schusters. 

4. HeiJ3t uns Arbeit auch die Gesamtheit aller Handlungen, welche ein )Iensch 
im BewuBtsein zu arbeiten, oder einer, der unserer Auffassung nach arbeitet, 
wahrend dieser Zeit vollfiihrt. In diesem Sinne sagt jemand auch: Dies oder das 
sei nicht seine Arbeit. Diesen Begriff kann man vielleicht zweckmaBig durch das 
Wort Verrichtung bezeichnen. 

5. Oft ist Arbeit gleichbedeutend mit Anstrengung, so, ,venn man sagt, 
irgend etwas sei eine Arbeit oder ein schones Stiick Arbeit. Dabei dad man nicht 
iibersehen, daB auch das Wort Anstrengung in einem doppelten Sinne gebraucht 
wird. Es ist nicht dasselbe, ob einer sich anstrengt, oder ob die betreffende Leistung 
an sich eine anstrengende ist. 

6. Einen spezifischen Sinn erhalt das Wort in der Physik. Rier ist Arbeit 
bekanntlich das Produkt aus Last und Weg - allgemein ausgedriickt: Arbeit 
wird iiberall geleistet, wo potentielle Energie in kinetische umgewandelt wird. 
Genauer spricht man hier von Arbeitsgro/Je. Damit dieser Begriff angewendet 
werden konne, ist edorderlich, daB eine Kraft eine Gegenkraft iiberwinde, nicht 
nur ihr das Gleichgewicht halte. Eine durch ein daran hangendes Gewicht z. B. 
dauernd gespannt erhaltene Feder leistet keine Arbeit 1). 

7. Die Physiologie indes spricht von Arbeit iiberall dort, wo ein Energie
verbrauch stattfindet. Da nun die Spannung der Muskeln durch eine Last, 
welche nicht bewegt, deren Bewegungsneigung aber das Gleichgewicht gehalten 
wird, ebenfalls mit einem Energieverbrauch einhergeht, so ist der physiologische 
Arbeitsbegriff ein weiterer. Man bezeichnet den Vorgang, bei welchem auch in 
physikalischem Sinne Arbeit geleistet wird, als kinetische oder dynamische Arbeit 
im Gegensatz zur statischen Arbeit, welche wohl Energie verbraucht, aber keine 
ArbeitsgroBe erscheinen laBt. 

Es ist fraglich, ob mit dieser -Cbersicht aIle moglichen Bedeutungen des W ortes 
Arbeit aufgezahlt sind. Es geniigt aber das Gesagte, um zu zeigen, wie leicht 
man bei kritikloser Verwendung des Wortes in Aquivokationen geraten kann. 

Wenn wir nun zu einer brauchbaren Terminologie gelangen wollen, wird es 
zweckmaBig sein, von einer yorlaufigen Analyse des VerhaItens arbeitender 
Menschen auszugehen. 

Von vornherein laBt sich sagen, daB es sich um ein aktives Ferhalten des 
Menschen handeIt. Erzwungene Bewegungen, mogen sie auch physikalisch oder 
physiologisch als Arbeit anzusehen sein, werden wir niemals mit diesem Worte 
bezeichnen. Aktives, oder was dasselbe ist, wiIlentIiches Verhalten ist aber 
bestimmt durch Zielsetzungen oder Zwecke. Sich ein Ziel setzen, heiBt, die ReaIi
sierung eines als moglich vorgestellten Wertes anstreben. Zielsetzungen sind also 
orientiert an Wertgesetzlichkeiten. Daher ist es vollkommen richtig, wenn im 
AnschluB an HERKNER von ELIASBERG fUr die Arbeit als Teilvorgang der KuItur 
folgende Definition gepragt wird: "In der Arbeit wird beabsichtigt, einen die 
Zeit der Tatigkeit iiberdauernden objektiven Wert hervorzubringen. Motivation, 
Werk und Wert sind die Momente der Arbeit. Die Absicht ist ein psychologischer 
Vorgang. Es gibt keine objektive Arbeit ohne die psychologischen Vorgange, 
durch welche im Erlebnis die Beziehung auf den Wert hergestellt wird." Jede 
Arbeit geschieht, konnen wir sagen, aus einer bestimmten seelischen Gesamt
situation, welche man in Anlehnung an die Ausdrucksweise der modernen Psycho
logie als das Wissen um die Aufgabe bezeichnen dad. Dieses Wissen, das durchaus 

1) ttber genauere Bestimmungen des physikalischen Arbeitsbegriffes ygl. z. B. 
TH. HAERING, Philosophie der Naturwissenschaften, Miinchen 1923. 
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nicht immer ein klares und nicht immer ein in Worten formulierbares sein muB, in 
das ferner auch emotive Faktoren mannigfacher Art eingehen, umfaBt also die 
Gesamtheit aller seelischen Bedingtheiten, unter denen der arbeitende Mensch 
zu Beginn seiner Tatigkeit und wahrend dieser steht. Wir werden spater darauf 
hinzuweisen haben, daB die spezielle Gestaltung dieser Aufgabe - eine Gestaltung, 
die wiederum von der auch auBerhalb der Tatigkeitsperioden herrschenden Ein
stellung zur Arbeit uberhaupt bedingt wird - fiir den Arbeitsverlauf und die 
Reaktion auf die Arbeit von groBer Wichtigkeit sein kann (s. S. 100). 

Den yon ELIASBERG gebrauchten Ausdruck "Werk" mochte ich allerdings 
nicht in diesem Sinne iibernehmen, weil er fiir unsere Zwecke zu wenig spezialisiert 
ist. Ich ziehe es vor, wie gesagt, die Gesamtheit aller in Betracht kommenden 
Handlungen - seien sie nUll solche im eigentlichen Sinne oder seelische Funk
tionen, Haltungen, wie z. B. Spannung der Aufmerksamkeit u. dgl. - als die 
rerrichtung zu bezeichnen. Damit ist zugleich ein Ausdruck gewonnen, unter den 
wir auch jene Tatigkeiten begreifen konnen, welche - was yorkommt - Yer
schiedenen Arbeitsarten angehoren. 

~·\.lle Yerrichtungen fiihren unmittelbar oder in selteneren Fallen erst mittel
bar zu irgendeiner Veranderung der Umweltgestalten, sei es, daB ein Fedig
produkt aus den Handen des Arbeiters hervorgeht, oder daB er einen Baum 
fant, Steine behaut usw. Man konnte dieses Resultat der Arbeitstatigkeit mit 
gutem Rechte iiberhaupt als Produkt bezeichnen. Dem Sprachgebrauch wider
strebt dies einigermaBen, und es lage nahe, hierfiir das Wort Leistung zu emp
fehlen, das allerdings in der Physik als gleichbedeutend mit "Effekt" gilt und 
gleich ist der pro Sekunde entfallenden ArbeitsgroBe. Man spricht da etwa von 
der Leistungsfahigkeit einer Fabrik und meint damit die Menge Fabrikates, die 
sie innerhalb eines bestimmten Zeitraumes zu produzieren vermoge. In dem 
gleichen Sinne sprechen wir von der Leistungsfahigkeit eines Menschen. Einem 
arbeitenden Menschen obliegt es, durch seine Verrichtungen eine bestimmte 
Menge eines "Produktes" zu schaffen, d. h. eine wahrnehmbare Umweltsver
anderung zu setzen. In diesem Sinne muB man yon einem Manne, welcher etwa 
geistig tiitig ist, ohne daB diese Tatigkeit ein wahrnehmbares Ergebnis zeitigte, 
aussagen, daB er wohl eine Verrichtung, aber noch keine Leistung aufzuweisen 
habe. Ebensowenig diirfen wir yon einer Leistung in dem definierten Sinne 
reden, wenn die Tiitigkeit eines Menschen etwa nur im Aufmerken besteht. 
BloBes Beobachten ist wohl eine Verrichtung, aber keine Leistung zu nennen. 
Zu einer solchen kommt es erst dann, wenn die Beobachtung zu einer Handlung 
irgendwelcher Art fiihrt, wenn sie in irgendeiner Weise, und sei es nur im Wort, 
sinnfallig wird. Dagegen fiillt die "statische Arbeit" sehr wohl unter den Begriff 
der Leistung. Wenn ein Mann z. B. einen schweren Gegenstand ruhig in der 
Schwebe halt, so bedeutet dies zwar fiir den Augenblick keine sichtbare Verande
rung der Umwelt, aber es ist klar, daB dabei eine Gegenwirkung statthat, daB 
eine sonst unweigerlich eintretende Umweltsveranderung zeitweilig hintan
gehalten wird. 

Jede wie immer geartete Leistung geschieht letzten Endes durch motorische 
Tiitigkeit. Jede setzt Bewegung irgendeiner Art yoraus. Organtatigkeit aber wird 
I>chon von der Verrichtung gefordert, ob sie nun als Leistung manifest wird oder 
nicht. Damit ist die Prasumption gegeben, daB jegliche Verrichtung mit einer 
Energieumsetzung einhergehe. Aber diese Annahme ist keineswegs eine zwingende. 
Diese Frage steht hier nicht zur Erorterung, wird aber in dem Abschnitte iiber 
geistige Arbeit gestreift werden miissen (s. S. 112). 

Den Ausdruck "Arbeit" indes verwenden wir ausschlieBlich fiir jene Prozesse, 
welche in cler Tat mit nachweisbaren Energieumsetzungen yerbunden sind. So 



6 R. ALLERS: Arbeit, Ermiidung, Ruhe. 

ist es berechtigt, YOn einer Verdauungs- odeI' einer Atemarbeit zu sprechen, odeI' 
von del' osmotischen Arbeit del' Nieren. Da wir, wie schon bemerkt, in del' 
Physiologie es mit Energieumsetzungen auch in Fallen zu tun haben, in 
welchen keine physikalische Arbeit geleistet wird, stellt del' so definierte 
Ausdruck "Arbeit" das Korrelat fUr Energieumsetzungen dar und wird durch 
sie bestimmt. 

Die Quelle del' potentiellen Energie ist die Nahrung. Sofern die bei einer 
Arbeit sich abspielenden stofflichen Umsetzungen, als die materiale Seite del' 
energetischen, die Nahrungs- und Depotstoffe betreffen, wollen wir von einem 
Verbrauch reden. Sofern dariiber hinaus auch die spezifischen Strukturen del' 
tatigen Gewebe Veranderungen erfahren, beansprucht werden, reden wir von 
Spurenbildung odeI', wenn man ein Fremdwort vorzieht, von Ichnogenesie 
[rXvo~ = Spur l )]. Dem Verbrauche entspricht del' Ersatz des Verbrauchten, 
die Erganzung durch neuerliche Nahrungsaufnahme, unter Umstanden aus den 
bereitliegenden Depots - man denke etwa an das Glykogen del' Muskeln und 
das del' Leber. Del' Ausgleich del' Spurenbildungen erfordert abel' nicht allein 
eine Neubeistellung etwa verschwundenen organischen Materiales, sondern eine 
Rekonstruktion del' Strukturen. Diesel' Vorgang soIl uns Restitution odeI' Er
holung i. e. S. heiBen. 

Es ist selbstverstandlich, daB das hier begrifflich scharf Getrennte faktisch nicht mit 
gleicher Pracision auseinandergehalten werden kann. Aber auch die empirische Beobachtung 
gibt uns, wie sich zeigen wird, Anhaltspunkte fiir die Berechtigung jener begrifflichen Schei
dungen und dafiir, daB ihnen im Tatsachlichen verschiedene Ablaufe entsprechen. Was 
insbesondere die Berechtigung anlangt, zwischen Verbrauch und Spurenbildung einen Unter
schied zu machen, so wird der Abschnitt iiber die Ermiidung dafiir die tatsachliche Begriin
dung und methodische Rechtfertigung erbringen kannen. Der Begriff der Ermiidung soil 
auch erst dort erartert werden. 

Damit glaube ich die wichtigsten, in den folgenden Seiten immer wieder
kehrenden Ausdriicke hinlanglich scharf umschrieben zu haben. Es ware hochstens 
noch zu erganzen, daB wir bei jeder Verrichtung materiale und formale Elemente 
unterscheiden konnen. Die Verrichtungen etwa eines Eisendrehers sind material 
durch die Besonderheit del' Verrichtungsart bestimmt: del' Stoff, den er be
arbeitet, die Maschine, mit del' dies geschieht, die Gestalt, die erzielt werden soIl, 
sind derartige Bestimmungsstiicke. Dagegen sind das Arbeitstempo, die Ver
teilung von Tatigkeit und Pause u. a. als formale Momente zu bezeichnen. 

III. Arbeit. 
Wenn iiber diesem Abschnitt das Wort "Arbeit" steht, so ist dies nur durch 

die Bedachtnahme auf die Gliederung des ganzen Werkes und die dadurch vor
geschriebene Titelgebung bedingt. Genau genommen miiBte die Uberschrift 
lauten: Verrichtung, Leistung und Arbeit. Wir sprechen zunachst von Arbeit in 
dem strengen Sinne unserer Definition, also von den mit Energieumsetzung ein
hergehenden Ablaufen bei Verrichtungen und Leistungen. 

Jede mit Energieumsetzung verbundene Organtatigkeit heiBt Arbeit. In 
dem hier interessierenden Zusammenhange indes kommen von allen derartigen 
Organtatigkeiten nur wenige in Betracht. In erster Linie die Funktionen del' 
Motilitat, da eben jegliche Leistung letzten Endes eine Betatigung del' Muskulatur 
beinhaltet. Ferner die Tatigkeiten del' Sinnesorgane und die des zentralen wie 
des peripheren Nervensystems. 

1) Vgl. dazu die ahnlichen, S. 82 wiedergegebenen Anschauungen von KRAEPELIN. 
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1. Muskelarbeitl). 
Die mit Energieverbrauch verbundenen Tiitigkeiten der quergestreiften 

Muskulatur treten in zweierlei Gestalt auf: erstens bei der eigentlichen Kontrak
tion, d. h. Verkiirzung, und zweitens bei der Spannung. Es ist ja im Grunde ein 
,Vidersinn, von einer isometrischen d. i. ohne Langenanderung erfolgenden 
"Muskelkontraktion" zu reden, da Kontraktion schlechthin nichts anderes be
sagen darf als eben Verkiirzung. 

Die wechselseitige Beziehung zwischen dies en beiden Formen der Muskel
tatigkeit ist eine noch wenig geklarte Frage. Da indes hier nur die notwendigen 
rnterlagen fUr die Betrachtung der menschlichen Leistungen gegeben werden 
soIL mun riicksichtlich der Einzelheiten auf die einschHigigen Originahverke und 
die Lehrbiicher der Physiologie verwiesen werden. 

Uber den lvlechanismus und die Energetik der llIliskelUitigkeit haben in den letzten .Jahren 
die Untersuchungen von E:IIDEX, A. V. HILL und :\iEYERHOF wesentliche Aufklarungen ge
bracht. In der Darstellnng folge ich hauptsachlich den ausgezeichneten AnsfUhrungen von 
O. FURTH, welche alles darauf Beziigliche zusammenstellen und kritisch sichten. 

Bei der }Iuskeltatigkeit wird Kohlenhydrat verbraucht. Dieses stammt aus den :\Iuskeln, 
wo es auf Depot gelagert wurde, oder wird dem :\Iuskel zugefiihrt. Ein vollkommen gly
kogenfreier :\Iuskel ist, wie JEXSEX zeigte, noch arbeitsfahig. Aus dessen Versuchen ergibt sich, 
daB zumindest der Herzmuskel des Hundes und des Frosehes imstande ist, unmittelbar aus 
dem Blute Stoffe zu entnehmen, auf Grund derer er seine Arbeit leisten kann, und daB eine 
vorgangige Umwandlung in ;\Iuskelglykogen nicht unerlaBlich ist. Den Angaben von BRIG
HENTI zufolge nimmt aber bei der Tatigkeit nicht nur der Glykogengehalt des :\Iuskels ab, 
sondern auch seine sonstige Trockensubstanz, wahrend 'Vasser- und Salzgehalt eine Zunahme 
erfahren sollen. Diese Beobachtung konnte fUr die Theorie der Spurenbildung von Belang 
sein. 

Auch der ruhende }Iuskel besitzt einen merklichen Stoffwechsel, da er pro Kilogramm 
und Minute etwa 2-8 cern Kohlensaure produziert. 

Es ist schon lange bekannt, daB bei der Zersetzung des Muskelglykogens bzw. des daraus 
entstehenden Traubenzuckers als ein Endprodukt Milchsaure gebildet wird. Die Gesetze 
dieser Bildung und die Bedeutung der Milchsaure fiir die Muskeltatigkeit sind aber erst in 
neuerer Zeit genauer erkannt worden. 

Die meisten Autoren diirften heute mit El\IDEN der :\Ieinung sein, daB weder Glykogen 
noch Dextrose den eigentlichen Betriebsstoff des Muskels darstellen, sondern, daB wir diesen 
in einer Substanz zu erblicken haben, welche ECliDEN als Lactacidogen bezeichnet (hochst
wahrscheinlich eine Hexosediphosphorsaure). Wenn diese bei der Muskeltatigkeit zerfallt, 
liefert sie Milchsaure und Phosphorsaure. Es besteht aber zwischen den gebildeten Mengen 
beider Sauren kein vollstandiger Parallelismus, weil neben der Zersetzung auch ein assimila
torischer Aufbau stattfindet, in welchem die frei gewordene Phosphorsaure wiederum zur 
Herstellung neuer Hexosediphosphorsaure verwendet wird und zu diesem Behufe sich an 
neues Kohlenhydrat anlagert. Den Beweis fUr die Phosphorsaurebildung konnten El\IDEX 
und LAWACZEK in ihren geistreichen Versuchen an in fliissiger Luft gefrorenen :\Iuskeln er
bringen. CUTHBERTSOX vermutet auf Grund seiner Analysen der Zusammensetzung ruhender 
und ermiideter :\Iuskeln, daB bei der :\Iuskelarbeit organischer saureloslicher Phosphor aus 
dem Blute aufgenommen \Verde, sobald der :\Iuskel seinen Bedarf nicht mehr aus seinen 
Eigenbestanden zu decken vermoge. 

Andere Substanzen als die Kohlenhvdrate kommen fUr die Muskelarbeit, wenn iiber
haupt, nur auf dem l:mwege einer Verwandlung zu Kohlenhydrat in Betracht. Dieser an sich 
naturgemaB einigermaBen unokonomische Vorgang findet, soviel \Vir wissen, eigentlich nur 
bei Fetten statt. Zwar hat PFLUGER an einem mit reinem EiweiB ernahrten Hund beweisen 
wollen, daB der :\Iuskel imstande sei, auf Kosten von EiweiB Arbeit zu leisten. Doch kann 
auch hier erst eine l:mwandlung in Kohlenhydrat Platz greifen, da in protrahierten Hunger
versuchen der schon tief gesunkcne respiratorische Quotient plotzlich wieder ansteigen 
kann, was auf eine Neubildung von Glykogen und dessen Zersetzung untriiglich hinweist. 
Beweisender sind in dieser Hinsicht die Versuche yon ROHDE am :Froschherzen, aus we!chen 
sich ergibt, daB auch ein ausgespiiltes und so yon allen Nahrungsbestandteilen des Blutes 

1) Hier wie auch in den folgenden Abschnitten beriicksichtige ich yornehmlich die 
neuere Literatur, da die altere vielfach zusammengestellt wurde und in einschlagigen Hand
biichern gefunden werden kann. 
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befreites Herz EiweiB und Fett verbrennt, d. h. von seinem eigenen Bestande lebt. ROHDE 
nimmt an, daB es sich bei diesen Verbrennungen urn Nahrungsmaterial handle, das im Korper 
wohl fixiert, aber noch nicht verbrannt worden sei. Damit erscheint allerdings bewiesen, daB 
wenigstens das Herz auf Kosten von EiweiB und Fett Arbeit leisten kiinne. Es ist aber mangels 
entsprechender calorimetrischer Untersuchungen nichts iiber den 'Yirkungsgrad bekannt. 
Nach CUTHBERTSON kommt bei der Muskeltatigkeit ein Fettumsatz nicht in J<'rage, wenn 
auch seine Miiglichkeit fUr den Fall der Erschiipfung des Kohlenhydratvorrates zugegeben 
werden muB. Denn die friiher von manchen Autoren, so von Zt:NTZ, vertretene Meinung, 
daB alle Nahrstoffe als Quellen der Muskelkraft gleich zu werten seien, kann kaum aufrecht
erhalten werden. 

Unter physiologischen Bedingungen aber wird sicherlich die Muskelarbeit auf Kosten 
des Kohlenhydrates geleistet, das zunachst in das Lactacidogen umgewandelt wird. Die 
Summe von Lactacidogen und Glykogen deckt nun offenbar nicht unter allen Umstanden 
die Menge der auftretenden Milchsaure. LAQL'ER nimmt daher an, daB noch andere unbe
kannte "Zwischenkohlenhydrate" als QueUe fUr die Milchsaurebildung in Betracht kamen, 
iiber welche die Umwandlung von Glykogen in Lactacidogen stattfinde, die aber auch aus 
Traubenzucker entstehen kiinnten. Wie dem auch sei, jedenfaUs entsteht bei der Tatigkeit 
des Muskels Milchsaure. Diese wirkt auf die Kolloide der Muskelsubstanz ein und wird als die 
"Verkiirzungssubstanz", also als die Ursache der Kontraktion angesehen. Nach Aufhebung 
der Innervation nimmt der Milchsauregehalt der Muskeln ab und kann nach den "Cnter
suchungen von TAFL'RI am ZwerchfeU des Hundes auf 53% absinken. 

Ermiidet man einen Muskel unter AusschluB von Sauerstoff, so findet eine erhebliche 
Anhaufung von Milchsaure statt. Bringt man sodann den Muskel in eine sauerstoffhaltige 
Atmosphare, so zeigt sich eine bedeutende Steigerung der Atmung des Gewebes, wobei die 
Milchsaure wieder verschwindet. Doch reicht, wie MEYERHOF zeigte, die aufgenommene 
Sauerstoffmenge nicht aus fiir eine vollstandige Verbrennung der vorhandenen Milchsaure. 
Sie entspricht vielmehr nur 1/3-1/4 der rechnungsmaBig erforderlichen. Zwischen Milchsaure
und Kohlenhydratbilanz besteht ein genauer Parallelismus; es verschwindet stets eine der 
gebildeten Milchsauremenge aquivalente Menge an Kohlenhydrat. Bei Verbrennung der 
Milchsaure in der Erholungsperiode kommt es zu einer Zunahme des Kohlenhydratbestandes 
in jenem AusmaBe, welches dem nicht verbrannten Anteil der Milchsaure - also 2/3-3/4 -
entspricht. DaB iibrigens noch manche Probleme der Milchsaurebildung ungeklart sind, 
zeigen die Versuche von \VEBER, PRIGGS und DOlSY an pankreaslosen Hunden. Ein \Vieder
aufbau der im Blute kreisenden Milchsaure zu Betriebsstoff scheint nach den Versuchen 
von JANSSEN und JOST dem Muskel unmiiglich zu sein. Ein solcher diirfte wohl iiberwiegend 
durchdie Leber besorgt werden. 

Der Muskel wird als eine "chemodynamische Maschine" bezeichnet, d. h. als eine solche, 
in der wie in einem elektrischen Element chemise he Energie unmittelbar in Arbeit umge
wandelt wird (vgl. z. B. OPPENHEIMER). Ihn als eine thermodynamische anzusehen, ist wegen 
der dafiir sich aus der Berechnung ergebenden hohen Temperaturen ausgeschlossen. Die ener
getischen Berechnungen haben an Sicherheit wesentlich gewonnen, seitdem MEYERHOF die 
Warmetiinung des Uberganges von Glykogen in Milchsaure und deren Verbrennungswarme 
genau bestimmt hat. Je 1 g neugebildete Milchsaure erfordert 190 cal. Der kalorische Quotient 
des Muskels aber, jene Warmemenge, die beim Auftreten von 1 g Milchsaure beobachtet wird, 
betragt 370 cal. Davon also ist nur die Halfte (190 cal.) chemischen Ursprunges, der Rest 
von 180 cal. aber verdankt seine Entstehung offenbar physikalischen Vorgangen. 

Nun kiinnen Muskeln auch bei voUkommencm AusschluB von Sauerstoff noch Arbeit 
leisten. Die Arbeitsleistung des Muskels fallt ferner - VERZARS Versuche am Katzenmuskel 
- nicht mit der Stcigerung des Sauerstoffes zeitlich zusammen, sondern geht ihr merklich 
voran. A. V. HILL hat gezeigt, daB man bei der \Varmebildung im Muskel zwischen zwei 
Phasen scharf zu unterscheiden habe. Eine Halfte der Gesamtwarme - die "initiale Warme" 
- wird bei der Kontraktion frei. Ihre Bildung ist unabhangig von der Anwesenheit oder dem 
Fehlen von Sauerstoff. Die andere Halfte der Warmetiinung ist der Restitution zugeordnet. 
Sie tritt erst mehrere Sekunden nach der Beendigung der Kontraktion auf und gehiirt so nicht 
etwa dem Erschlaffungsvorgange, sondern der Erholung an. Sie kann sich nur bei Gegenwart 
von Sauerstoff entwickeln und hangt mit dem Verschwinden der Milchsaure in dieser Phase 
auf das innigste zusammen. 

Nach HILL kann man die Erholung - in dem von diesem Autor gemeinten und nicht 
in dem von uns zuvor definierten Sinne, ebenso das 'Vort Restitution - dem Aufladen eines 
Akkumulators vergleichen, indem auch hier ein Vorrat potentieller Energie aufgespeichert 
wird. Die Restitutionswarme entsprache der Aufladewarme. Der Sauerstoffverbrauch in 
der Erholungsphase betragt, wie wir sahen, nur einen Bruchteil des zur Verbrennung der 
gesamten Milchsaure erforderlichen Quantums. Jedenfalls verschwindet die Milchsaure, 
die Sauerung, welche der Erregbarkeit Eintrag tate, wird beseitigt, und ~Iaterial zur neuer
lichen explosiven Fn'imachung von Milchsaure bereitgestellt C~IEYERHOF). 
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Die erste Phase der "\Yarmebildung zerfallt wiederum in drei Abschnitte: 1. eine be
trachtliche Warmebildung entsprechend der zunehmenden Spannung; 2. bei langer anhalten
der Reizung und daher langer bestehender Spannung folgt eine Periode geringerer, spaterhin 
sogar abnehmender Warmeproduktion; 3. geht die Erschlaffung nach Beendigung der Reizung 
mit einer plotz lichen und ziemlich erheblichen Warmeentwicklung einher - allerdings nur 
bei der sog. isometrischen Kontraktion. Erst einige Sekunden spater beginnt die zweite 
Phase der Erholungswarme (HILL und HARTREE, 1IEYERHoF). In diesem Zusammenhange 
verdient auch erwahnt zu werden, daB FFLTO~ schon friiher einen Parallelismus zwischen 
.-\ktionsstrom, Lange und Spannung des 1Iuskels und der Initialwarme feststellen konnte. 

Der Rest von 180 cal., welcher nicht auf )Iilchsaurebildung beruht, hangt nach der 
Auffassung HILLS von Reaktionen zwischen )Iilchsaure und EiweiBkorpern abo Dabei hat 
man aber nicht an reine Quellung zu denken, sondern nach 1IEYERHOF an eine "Verschiebung 
von den V erkiirzungsorten zu den Ermiidungsorten·'. Ais erstere werden die Muskelfibrillen, 
als letztere das :Muskelplasma angesehen. 1IEYERHOF glaubt die Gesamtwarme yon 370 cal., 
welche man bei Bildung von I g 1Iilchsaure findet, folgendermaBen aufteilen zu konnen: 
Spaltungswarme des Glykogens: 157 cal., Yerdiinnungswarme der ::\lilchsaure: 14 cal., Neu
tralisierungswarme 140 cal. Den verbleibenden Rest von 60 cal. will dieser Autor auf die 
Besonderheiten der Entionisierung der Proteine an Strukturoberflachen oder in nichtwasse
rigen Phasen beziehen, wahrend FtRTH dabei an die 1Iitwirkung der gleichzeitig mit der 
1Iilchsaure in Freiheit gesetzten Phosphorsaure denkt. Nach AXDREWS ist im ermiideten 
1Iuskel ein geringerer Gehalt an Lactacidogen und freier Phosphorsaure zu finden. 

Die bei der "\Yarmemessung sich zwischen der isotonischen und der isometrischen 
Zuckung ergebende Differenz, das Fehlen der Erschlaffungswarme bei ersterer, interpretiert 
1IEYERHOF dahin, daB zwar die positive chemische Bildungswarme der }Iilchsaure aus Gly
kogen in beiden Fallen gleich sei, daB aber die positive physikalische Warmetonung der 
Formveranderung bei der isotonischen Kontraktion bedeutend groBer sei als bei der mit 
geringfiigiger Fornweranderung einhergehenden isometrischen; daher sei auch die negative 
Warmetonung bei der Arbeit behufs Ruckgangigmachung der Formveranderung im zweiten 
FaIle nur sehr klein. Nun trete aber eine positive "\Varmet6nung auf, durch adsorptive Affini
taten des umgebenden }Iuskelplasmas - eben die Neutralisationswarme -, welche bei der 
isotonischen Kontraktion durch die negative "\Yarmet6nung der Formriickkehr kompensiert, 
bei der isometrischen aber infolge :Mangels solcher Kompensation manifest werde. 

Aus diesen thermodynamischen Pntersuchungen ergibt sich, daB der "\Virkungsgrad 
des Muskels ein auBerordentlich hoher ist. Bei dessen Berechnung darf man, wie HILL hervor
gehoben hat, nur die wahrend der eigentlichen .-\rbeitsphase auftretende Warmemenge 
berucksichtigen, nicht aber die Erholungswarme. Diesem Autor zufolge wiirde sich dann bei 
geringer Anfangsspannung und schwachen Reizen ein Nutzeffekt ergeben, der dem maxi
malen Werte von 100% sehr nahe kame .• -\uch )IEYERHOF findet bei isometrischer Zuckung 
Werte von 75-100%, WEIZSACKER bei anoxybiontischer Arbeit - Vergiftung mit Cyan
kalium - 60-80%. Derartig hohe "\Yerte sind, wie SCHREBER rechnerisch nachwies, weder 
durch Warmeenergie noch durch Oberflachenenergie zu erklaren. Wohl aber ist die Quellungs
energie imstande, so hohe "\Verte zu liefern. 

Der praktische Wirkungsgrad der 1'[uskelmaschine betragt bei Berucksichtigung des 
Gesamtprozesses einschlieBlich der Erholung etwa 50%. Tatsachlich wird allerdings, da bei 
der Arbeitsleistung des ~enschen nicht allein der Aufwand ffu die tatige Muskulatur in Be
tracht kommt und aus anderen Griinden, ein derartiger Wirkungsgrad nicht erreicht. Viel
mehr macht das hier beobachtete }iaximum etwa 30~o aus. (Vgl. die Ausfiihrungen S. 86.) 

Ffu die ThecJ7'ie der .1lf'l1skelkontraktion ergibt sich also die Notwendigkeit, sie auf die 
Quellungsvorgange in der }Iuskulatur zu griinden. Die Quellungstheorie, die schon von 
verschiedenen Autoren vertreten wurde, hat neuerlich durch FURTH eine Fassung erhalten, 
welche mit allen beobachteten Tatsachen in volligem Einklange zu stehen scheint. 

Die FURTHsche Theorie besagt im wesentlichen, daB die Kontraktion zustandekomme 
durch eine "\Vasserverschiebung innerha1b der doppelbrechenden Anteile der 1'[uskelfibrillen. 
Ultramikroskopische Formelemente wiirden auf Kosten der sie umgebenden eiweiBhaltigen 
Flussigkeit in Quellung geraten infolge des durch die Einwirkung der entstehenden Milch
und wohl auch Phosphorsaure gesteigerten Quellvermogens. Diese Elemente musse man 
sich in Querlagen angeordnet denken, und nur als einen Teil des gesamten Stabchenvolumens. 
Bei der Quellung wiirden sie der Quere nach auseinandergedrangt werden, und das Nach
stromen des zahflussigen Protoplasmas wfude die charakteristische Formveranderung der 
Stabchen bedingen. Auch RrBNER nimmt eine Querquellung als notwendig an. Die gegen diese 
Form der Saurequellungstheorie vorgebrachten Einwendungen, wie sie tells BETHE, teils 
a uch MEYERHOF erhoben ha ben, sc heinen dennoch den Kern der Lehre unangetastet zu lassen, 
da nach FtRTH auch die anscheinenden Gegenargumente sich zwanglos in seine Theorie ein
fiigen lassen. Gegen die Annahme, daB die 1Iuskelkontraktion auf Yeranderungen der Ober
flachenspannung beruhe, wendet sich A. Y. HILL auf Grund von Berechnungen, die allein 
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fUr die Oberflachenwirkung in Betracht kommende Substanz die Milchsiiure voraussetzen. 
Gegen die Saurequellungstheorie haben neuerlich auch WOHLISCH und SCHRIEVER Ein
wendungen erhoben. Sie schlieBen sich der Ansicht von HILL und MEYERHOF an und sehen 
die Grundlage der Muskelkontraktion in einer Entquellung des EiweiBes und einer Ent
ionisierung durch das H-Ion der Milchsiiure. Auf Grund von Bestimmungen des isoelek
trischen Punktes nehmen sie an, daB das Myosin als Verkurzungs-, das Myogen als Puffer
protein fungiere. EMDEN und JOST sind der Meinung, daB auch die Bildung der Milchsaure, 
nicht nur ihre ZersWrung, zu einem GroBteil erst nach Beginn der Kontraktion einsetze, 
so daB es unstatthaft sei, die Siiuerung als die "Crsache der Kontraktion anzusprechen. 
In einer neueren Arbeit untersuchten indes MEYERHOF und LOHMANN eingehend die Vor
gange bei der Muskelermudung an Froschen und konnten die Annahme von MEYERHOF 
uber die entscheidende Rolle der Milchsaure bei der ~Iuskelkontraktion wie auch die er
wiihnten quantitativen Beziehungen durchaus bestatigen. Bei einer Reizzeit von 5 bis 
15 Sekunden und "physiologischer" Reizstarke fallen Milchsaurebildung und Kontraktion 
stets zusammen, wahrend bei ubermaBiger Reizung eine Milchsaurenachbildung statt
findet, welche mutmaBlich auf eine Schadigung des contractilen Apparates zu beziehen 
ist. Die Milchsaurenachbildung bei exzessiver Reizung steht ubrigens vollkommen in 
Einklang mit den Ergebnissen der myothermischen Untersuchungen von FURUSAWA und 
HARTREE. 

Die chemischen Umsetzungen bei der Muskelkontraktion sind durch die Analyse der 
Vorgange auf dem Gebiete des Kohlenhydrat- bzw. Milchsaureumsetzungen noch nicht er
schopfend beschrieben. Bei der Kontraktion spielen sich namlich noch andere Umsetzungen 
ab, von denen besonders der Kreatinstottwechsel gerade in den letzten Jahren Gegenstand 
vielfacher Diskussion gewesen ist. 

Nach RIESSER soIl der Kreatingehalt eines )Iuskels direkt proportional sein dem Gehalte 
an quergestreiften Fibrillen und verkehrt proportional dem an Sarkoplasma. Schon dieser 
Befund wiirde auf einen Zusammenhang zwischen Kreatingehalt und Muskeltatigkeit hin
weisen. Die Frage gewinnt an Bedeutung durch die auf PEKELHARING zuruckgehende Be-
1;t.auptung, daB der Kreatinstoffwechsel in der Tonusfunktion eine besondere Rolle spiele. 
Uber diese spezielle Frage herrscht heute noch keinerlei Klarheit. Einige Forscher bestreiten 
uberhaupt jeden Zusammenhang zwischen Tonusfunktion und Kreatinstoffwechsel - so 
KAHN oder SPIEGEL - wahrend andere einen solchen bewiesen zu haben glauben, wie z. B. 
CATHCART, HENDERSON und NOEL-PATON oder RIESSER. Die Hauptschwierigkeit liegt einmal 
darin, daB der Begriff des Muskeltonus noch durchaus umstritten ist. Ferner darin, daB die 
fraglichen Umsetzungen offenbar erstens wenig umfangreiche, zweitens von vielerlei Ein
flussen abhangig sein diirften. Wie auch die Deutung der vorliegenden Befunde schlieBlich 
ausfallen moge, man kann sich schwer des Eindruckes erwehren, daB das Kreatin mit der 
Muskelfunktion zu tun haben musse, und zwar im Sinne der ursprunglichen Lehre von PEKEL
HARING mit dem Tonus. So fanden DussER DE BARENNE und COHEN TERVAERT, daB zwar 
die Enthirnungsstarre so wenig wie die phasische Innervation auf den Kreatingehalt der Mus
keln von EinfluB sei, daB aber die Kombination beider eine starke Kreatinvermehrung be
dinge. Nach SCHONFELD bewirkt auch stundenlange "hypnotische" Starre bei Froschen eine 
Vermehrung des Muskelkreatins urn etwa 20%. RIESSER fand, daB das sympathicotrope 
Tetrahydro-p-Naphthylamin eine Kreatinvermehrung erzeugt, nicht aber das an den moto
rischen Endigungen angreifende Curare, noch das am Parasympathicus angreifende Pikro
toxin, worin eine Stutze fUr die Lehre von der Beherrschung des Muskeltonus durch den 
Sympathicus lage. Zur Kreatininfrage vgl. neuerdings die Hypothese von TIEGS. Die Ver
suche von PALMIERI an Versuchspersonen, welche eine kreatininfreie Kost und keinen Alkohol 
erhielten, zeigen zwar keinen Parallelismus zwischen LeistungsgroBe und Kreatininausschei
dung im Harne - der ubrigens die Harnsaure ziemlich parallel geht -, wohl aber eine 
zweifellose Abhangigkeit. Starke Ermudung steigert die Kreatininausscheidung. Abgesehen 
von der Leistung sind auch individuelle Momente fUr den Umfang der darin sich ausdrucken
den Zersetzungen maBgebend. 

Es wiirde also, die Richtigkeit solcher Angaben vorausgesetzt, eine Steigerung des 
Muskeltonus mit einem Zerfall der Muttersubstanzen des Kreatins einhergehen konnen, 
welche man aber noch nicht mit Sicherheit kennt. 1m Zusammenhange hiermit sei die frei
lich noch nicht genugend gesicherte Angabe erwahnt, daB sich bei der Tetania parathyreo
priva in den Muskeln freies Guanidin finde, und daB diese Substanz in der Pathologie dieser 
Erkrankung eine bedeutende Rolle spiele. Guanidin konnte aber in genetischen Beziehungen 
zum Kreatin stehen. 

Der Muskel enthalt noch eine Reihe anderer Stoffe, welche sicherlich fUr seine Funktion 
nicht gleichgilltig sein werden, von denen wir aber nicht wissen, inwieweit sie daran beteiligt 
sind. Das Verhalten der Purinstoffe, des Carnosins, verschiedener Basen usw. bei der Muskel
tatigkeit ist teils noch gar nicht untersucht, teils bediirfen die betreffenden Angaben sehr der 
Nachprufung. 
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SehlieBlieh sind noeh einige vVorte von Noten iiber die anorganischen Bestandteile des 
Muskels. Zunaehst sind arbeitende .Muskeln wasserreieher als ruhende, ganz abgesehen von 
den Differenzen, wIehe dureh die spezifisehe Art der Muskulatur, dureh die Ernahrungs
weise u. a. bedingt werden. Hoehgradiger \Vasserverlust fiihrt zu sehr eigenartigen Ver
anderungen der Bewegungsformen und der motorisehen Reaktionen (DuRIG). Ausfiihrlieh 
hat die Frage des vVassergehaltes und der \Vasserbindung im ~Iuskelgewebe neuerlieh 
RUBNER behandelt, auf dessen :\Iitteilung verwiesen sei. 

Der Salzgehalt verteilt sich auf: K, Na, Fe, Ca, Mg, P, CI, und S. Cnter den Kationen 
steht das Kalium durchaus im Vordergrunde. Naeh KATZ enthalt der frische Saugetier· 
muskel in 1000 Teilen 2,5-3,9 Teile Kalium. aber nur maximal 1,6 Natrium. Unter den 
Anionen iiberwiegt der Phosphor, da der ebenfalls in der Asche stark vertretene Schwefel 
der Hauptmenge nach aus den EiweiBkorpern stammt. Demnach ist das Kaliumphosphat 
das wiehtigste Salz ill1 :\Iuskel. Wir wissen noeh nicht genau, welche die Rolle des Kaliull1s 
in der Muskelfunktion ist. Einen Hinweis mag die Angabe von BlJRRIDGE geben, der zufolge 
Kaliumsalze in hoherer Konzentration Kontraktion und Tetanus zu erzeugen vermogen, in 
niederen Konzentrationen erll1iidend wirken. Auch fanden :\l!TCHELL und \YILSOX, daB 
maxill1ale Ermiidung beim Froschmuskel mit einell1 betrachtlichen Yerlust an Kalium 
einhergehe. 

'Wenden wir uns jetzt der eigentlichen llJuskelphyslologie zu, so kann es 
wiederum nieht un sere ~-\.bsicht sein, diese in extenso oder auch nur auszugs
weise darzustellen. Es mussen yielmehr jene Tatsachen ansgewahlt werden, 
welche fiir die menschliche Arbeit in Betracht kommen. Daher scheiden selbst
yerstandlich aIle Probleme etwa der Elektrophysiologie aus. Nur die Fragen 
sind von Interesse, welche sich auf die Tiitigkeitsweise der Muskeln und deren 
Bedingungen bei den menschlichen Yerriehtungen beziehen 1). 

Theoretisch gibt es zwei Grenzfalle der muskularen Tatigkeit. Der eine ist 
durch die reine Verkiirzung ohne Last bzw. aus belastetem Zustand hera us ge
geben, wobei sich die Lange des Muskels, nicht aber seine Spannung andert: 
isotonische Kontraktion. Der zweite ist gegeben durch die reine Spannungs
zunahme ohne Verkiirzung, also bei iibermaximaler Last, Fixation des punctum 
mobile: isometrische Kontraktion. Diese Kontraktionsform kann auch bei mensch
lichen Verrichtungen verwirklicht sein, wahrend die reine isotonische Kon
traktion, wenn iiberhaupt, nur in ganz seltenen Fallen vorkommen kann, weil 
auch beim Heben einer freischwebenden Last deren Moment sieh im Verlaufe 
einer Bewegung meist unaufharlich andern wird. Praktisch allerdings kommt eine 
sole he Bewegung der isotonischen Kontraktion sehr nahe. Ein groBer Teil der 
Bewegungen aber entsteht durch Kombinationen der beiden Zuckungsarten. 
Entweder wird eine auf einer Unterlage aufruhende Last gehoben, wobei der 
hebende Muskel erst den erforderlichen Spannungsgrad erreichen muB und sieh 
dann mehr oder weniger isotonisch kontrahiert. In dies em Falle spricht man yon 
einer Uberlastungszuckung. Oder es andern sich beide Faktoren - Spannung 
und Lange - gleichzeitig, wie dies z. B. beim Anziehen an einer Spiralfeder der 
Fall ist. Die Annaherung des einen Federendes an den Karper bedingt eine Ver
kiirzung, die zunehmende Federspannung eine Spannungssteigerung des Muskels 
(a uxotonische Z uckung). Eine fur die Verrichtungen wichtige Bewegungsform 
wird schlie13lich durch die sog. Schleuderzuckung erzielt, bei welcher die einer 
Masse erteilte Beschleunigung eine iiber das Ausman der eigentlichen Kontraktion 
hinausreichende Bewegungswirkung bedingt, wie beim 'Verfen, Springen und bei 
allen Bewegungen, ,velche durch ein weiteres oder weniger weites "Ausholen" 
eingeleitet werden. 

1) Eine eingehende mathell1atische und physikalische Analyse der Herzmuskelarbeit 
hat uns unlangst BOHNENKAMP geschenkt. Aus dieser hier nicht zusammenfaBbaren Arbeit 
ist zu entnehmen, welcher Betraehtungsweisen man sich bei der Bearbeitung solcher Pro
bleme zu bedienen habe, und insofern kann diese lJntersuchung auch fUr andere arbeits
physiologische Fragen richtunggebend werden. 
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Wichtiger als diese allgemeinen Angaben schiene es mir, einen Versuch der 
Bewegungsanalyse durchzufiihren fUr die haufigsten und typischen Bewegungs
kombinationen, wie sie in den verschiedenen Verrichtungen vorkommen. Doch 
soll hiervon - so ,,,eit uberhaupt dazu Vorarbeiten bestehen - spater bei den 
Verrichtungen die Rede sein, um sonst ullvermeidIichen 'Viederholullgen vor
zubeugen. Ebenso wird die ganze Frage der Ermudungswirkung verschiedener 
Bewegungstypen spater im Zusammenhange behandelt werden. 

Zu den physiologischen Bedingungen gehoren aber neb en der reinen moto
rischen Tatigkeit noch weitere Funktionen. Wir muss en die Bedeutung des 
nervosen Faktors berucksichtigen sowohl in seiner elementaren Funktionsweise, 
wie in seiner die Einzelbewegungen koppelnden "Integration", um sich des un
vergleichlich pragnanten Ausdruckes SHERRINGTONS zu bedienen. 

Unter physiologischen Bedingungen diirfte kaum je eine Bewegung ausgefiihrt 
werden, bei der nur eine Muskelindividualitat ins Spiel trate. Erstens namlich 
erfordert jede Bewegung zugleich gewisse fixierende und unter Umstanden auch 
das Gleichgewicht des Korpers korrigierende Mitinnervationen, zweitens gilt 
das Gesetz der "reziproken Innervation", demzufolge mit der Kontraktion eines 
Muskels die - aktive - Relaxation seines Antagonisten und des sen zeitweise 
Innervation zur Kontraktion zwanglaufig verbunden ist, und drittens gibt es 
nicht wenige sog. Mitbewegungen, fur die eine konkrete Aufgabe innerhalb 
des betreffenden Bewegungsphanomens nicht immer aufzuweisen ist. 

Bei den fixierenden und die Stellung korrigierenden Innervationen handelt es sich 
groBenteils urn nicht weitausholende Bewegungen, sondern mehr urn Spannungsanderungen. 
Sie fallen daher nicht unter den Begriff der physikalischen, sondern unter den der statischen 
Arbeit. Sie werden wohl zumeist reflektorisch und durch gekoppelte :Mitinnervationen erzeugt. 
:MutmaBlich ist an ihrem Zustandekommen das cerebello-strio-pallidare Systemwesentlich 
beteiligt, jene efferenten Bahnen, deren gemeinsame Strecke aus dem Nucleus ruber tegmenti 
u. a. Kernen entspringt. Zugleich mit der 'Villktirinnervation gehen wahrscheinlich von der 
motorischen Rinde Impulse an die genannten subcorticalen Apparate, welche die entsprechen
den regulierenden Innervationen veranlassen. 'Vir k6nnen hier u. a. an die cortico-thalamo
striaren Bahnen und an die von SCHAFFER beschriebene "cerebellare Pyramide" denken. 
AuBerdem spielen reflektorisch, von den peripheren Innervationen und den dadurch be
dingten Lage- und Gleichgewichtsverschiebungen ausgel6ste Innervationen eine groBe Rolle, 
was alles unter den Titel der labyrintharen und sonstigen "Stellreflexe" falIt (vgl. :MAGNUS). 

Die infolge der reziproken Innervation auftretende aktive Erschlaffung der Antagonisten 
ist auch darum besonderer Beachtung wert, weil es ein derartiges Innervationsphanomen 
nicht nur unter diesen Bedingungen gibt. :Man tibersieht oft, daB der :Mensch nicht nur im
stande ist, seine :Muskeln willkiirlich zu kontrahieren, sondern auch deren Erschlaffung be
herrschen und dosieren kann. Die abgestufte Exspiration, wie wir sie bei der phrasierten Rede 
Z. B. beobachten, ist hierftir ein Beleg. :Mehr noch die Feststellung, daB wir - wie zuerst 
ZUCKERKANDL und ERBEN zeigten - bei der aktiven Rumpfbeugung in aufrechter StelIung 
nicht etwa die :Mm. recti abdominis innervieren, welche eine Annaherung der unteren Thorax
apertur an die Symphyse bewirken wtirden, sondern bei v6lliger Schlaffheit dieser die langen 
Riickenmuskeln alImahlich erschlaffen lassen. Ebenso, wenn wir die belastete Hand allmahlich 
senken: legt man auf die Vola ein Gewicht und senkt den Vorderarm, so bleiben die ]j;llbogen
strecker, trotzdem eine Streckung geschieht, ganz schlaff, und der :M. biceps wird relaxiert. 
Diese Tatsache ist arbeitsphysiologisch deshalb von Wichtigkeit, weil dadurch die Aufmerk
samkeit auf den Energieverbrauch auch wahreild solcher Phasen der Leistung gerichtet wird, 
bei welchen zunachst daran nicht gedacht werden wiirde1). 

Die :Mitbewegungen sind teils Spannungen, welche nicht der Fixation dienen, teils 
wirkliche Bewegungen. Beide k6nnen bekanntlich durch Training verringert werden. Damit 
hangt zum Teil die im Laufe der Ubung sich einstellende Arbeitserleichterung, die Abnahme 
der Ermiidungswirkung zusammen. Die Spannungen sind nicht durchweg reine l\-Iitbewe
gungen im Sinne eines direkt motorischen Phanomens. Teilweise handelt es sich dabei urn 
Ausdruckserscheinungen, insbesondere urn physiologische Korrelate angespannter Auf-

1) In diesem Energieaufwand fUr Bremsarbeit ist auch ein Grund gelegen, warum die 
Beurteilung der Arbeitsleistungen am Ergographen nicht ohne weiteres m6glich ist, da man 
aus den Kurven den Anteil aktiver Leistung bei der Gewichtssenkung schwer abnehmen kann. 
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merksamkeit. 'Vie sehr diese die Gesamthaltung des Korpers zu beeinflussen vermag, ist 
allgemein bekannt, was sich denn auch in mancherlei sprachlichen Wendungen wiederspiegelt. 

Die Ausfiihrung jeder, auch einer ganz einfachen Bewegung, setzt die Intakt
heit der koordinatorischen Funktionen voraus, wie deren Pathologie, z. B. die 
Adiadochokinesis der Kleinhirnkranken zeigt. Die meisten Verrichtungen setzen 
indes komplizierte Bewegungskombinationen voraus. Um so wichtiger ist die 
genaue Abstufung und das prompte Einsetzen der koordinatorischen Regu
lationen. 

Wir wollen nun oder intelldieren nicht eillzelne Bewegnngen - wenigstens in 
der Mehrzahl der Falle nicht -- sondel'll bestimmte Handlungen. Nicht die 
snkzessive Innervation der einzelnen am Gesamtakt des Gehens z. B. beteiligten 
Muskeln wird von nns illtendiert, sondel'll das Gehen schlechthin. Dies ist ja der 
Sinn des Erlernens irgendwelcher Rewegungsfolgen, daB wir dahin gelangen, 
diese als ein Ganzes zu intendieren, ein auf solche \Veise erworbenes "Bewegungs
schema" im konkreten Einzelfalle zu aktualisieren, so daB es sich in den verschie
denen Innervationen auswirkt. Die Koordination erstreckt sich dabei ehenso anf 
die Koexistenz wie auf die Sukzession der Einzelinnervationen, ebenso auf ihre 
zeitliche Bestimmtheit, wie auf die Abstufung ihres intensiven AusmaBes. Auf 
diesem Gebiete ist manches noch dunkel und bedarf erst der genaueren Analyse. 

Die "Automatisierung" der erlerllten Bewegungskombinationen leidet be
kanntlich durch die Hinwendnng der Aufmerksamkeit auf die einzelnen moto
rischen Elemente, ein Umstand, dem A. PICK seinerzeit eine eingehende Studie 
gewidmet hat und den auch neuerdings BRAUS zum Ausgangspunkt bemerkens
werter Betrachtungen machte. 

Das Erlernen von bestimmten Handlungen ist iibrigens eine recht geheimnisvolle An
gelegenheit. Es weiB doch niemand, welche Muskeln und wie er sie zur Ausfiihrung einer 
bestimmten, an einem Anderen gesehenen Bewegung, beniitzen solI. Und doch werden die 
meisten Bewegungen, sicherlich fast aIle der Kinder, auf diesem 'Vege einer unmittelbaren 
Umsetzung eines optischen Bildes in Bewegungen erlernt. 1m Grunde ist dies ein ahnliches 
Problem, wie das der Wiedergabe eines Gesichtsbildes durch eine Bewegung beim Zeichnen. 
BRAUS macht auch darauf aufmerksam, daB die Erlauterungen, welche dem Schiiler beim 
Unterricht manchmal gegeben werden, vollig falsch sein konnen, und doch den entsprechenden 
Erfolg zu zeitigen vermogen. Ich mochte hier insbesondere an die zuweilen jeder Physiologie 
hohnsprechenden Anweisungen mancher Gesangspadagogen erinnern, welche oft so gehalten 
sind, als ob der Schiiler auch die seiner Willkiir entzogenen )fuskeln wissentlich beherrschen 
konnte - und trotz des offenkundigen 'Vidersinnes der Vorschrift, wird der erzieherische 
Zweck erreicht. Es bestehen offenbar bestimmte Verbindungen, eine Art prasta bilierter 
Harmonie zwischen den verschiedenen Elementarfunktionen. 'Vir sehen die gleiche Ab
gestimmtheit auf den verschiedensten Gebieten: auch die Moglichkeit, einen gehorten Ton 
nachzusingen, kann man hier anfiihren. Eine zentralnervose Lokalisation dieser Funktionen 
und Kombinationen ist einstweilen unmoglich; nicht einmal, ob es sich dabei in der Tat urn 
"subcorticale" Leistungen handle, erscheint vollig als ausgemacht. 

Ohne weiter auf diese an sich hochst interessanten Fragen eingehen zu konnen, wollen 
wir nur unterstreichen, daB hier eine ganze Reihe von zum Teil recht ungeklarten Problemen 
vorliegt, deren prazise Formulierung zumindest, wenn schon nicht Losung, von einer Physio
logie der komplexen menschlichen Verrichtungen vorausgesetzt werden miiBte. Da wir aber 
noch keineswegs so weit sind, darf es nicht wundernehmen, wenn der entsprechende Ab
schnitt (S. 120) mehr Problematisches als Gesichertes wird bringen miissen. 

Es ist unerlaBlich, bevor wir diesen Gegenstand verlassen, noch mit einigell 
Worten auf das Problem des Mush:eltonus einzugehen, bzw. auf Fragen, die mit 
dem Wesen der Muskelspannung zusammenhangen. Denn diese spielt, wie be
merkt, bei der sog. "statischen Arbeit" eine bedeutende Rolle. 

In der Tonusfrage herrscht eine nicht geringe Verwirrung. Denn dieses 'Vort wird in 
sehr verschiedener Bedeutung gebraucht. Erstens bezeichnet es einen bestimmten Befund 
an der Muskulatur, namlich das dauernde Bestehen einer gewissen Verkiirzung. So reden wir 
von der tonischen Kontraktion etwa des M. sphincter trigoni, welche nach Aufhebung der 
Innervation einer Erschlaffung weicht. 'Vir nennen aber Tonus auch einen Zustand, bei 
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dem von einer Verkiirzung im engeren Sinne nicht die Rede ist, sondern den wir durch das 
Bestehen einer groBeren Spannung gegeniiber der am denervierten Muskel zu beobachtenden 
kennzeichnen konnen. Hierher gehort der eigentliche Tonus der Skelettmuskulatur, der be
kanntlich einer Dauerinnervation durch die spinalen und anderen Zentren entstammt. Die 
Pathologie laBt uns nun erkennen, daB moglicherweise dieser Muskeltonus entweder nichts 
vollig Einheitliches ist, d. h. mehrere Elementarfunktionen in sich schlieBt, oder daB es neben 
ihm noch andere Formen muskularer Spannung gibt. Man vergegenwartige sich nur die 
Unterschiede zwischen der Spannung eines in postapoplektischer Contractur befindlichen 
Muskels und den verschiedenen Rigorzustanden des postencephalitischen Parkinsonismus. 

Eine weitere Unklarheit entsteht dadurch, daB man den gleichen Ausdruck einmal 
iibertragen hat auf die den Muskeltonus bedingende oder aufrechterhaltende Innervation 
- man redet von tonischen Innervationen, dem Tonus des N. vagus usw. -, aber auch auf 
mehr minder hypothetische Zustande des Nervensystems selbst, ja schlieBlich auf das Leben 
iiberhaupt. Es ist korrekter, jenen dem Tonus zugeordneten Innervationsvorgang, wie das 
auch SPIEGEL tut, im AnschluB an UEXKULL und an JE:!IfSEN als statische Innervation zu be
zeichnen im Gegensatz zur dynamischen, kinetischen, phasischen, oder wie man fiir die zu
standsandernde sagen will. 

Folgen wIT dem Sprachgebrauche SPIEGELS, dem wir die letzte groBe Untersuchung 
iiber diese Frage verdanken, so ware als Tonus ausschlieBlich ein Spannungszustand zu ver
stehen, der ohne willkiirliche Innervation zustande kommt und bloB die gegenseitige Lage 
der Skeletteile aufrechterhalt, solange diese nur unter der Einwirkung der Schwere, der 
Ligamente. der Antagonisten stehen und unbewegt bleiben. 

SPIEGEL kommt auf Grund seiner kritischen Analyse wie seiner experimentellen Unter
suchungen zu den folgenden Ergebnissen. Entgegen der Meinung mancher Forscher halt er 
die Hypothese von der vegetativen Bedingtheit der statischen Innervation fiir unbewiesen. 
Wohl finden sich im Muskel Endigungen, welche dem vegetativen System angehoren mogen 
- BOEKES akzessorische Fasern -, aber ihre Bedeutung fiir den Tonus sei noch keineswegs 
dargetan. Ebenso lehnt er die Annahme eines besonderen Stoffwechsels fiir den tonischen 
Zustand ab, eben die Hypothese von der dabei ablaufenden Kreatinbildung1 ). Wie im Chemis
mus, so soli sich in elektrophysiologischer Hinsicht - Aktionsstrome - die statische Inner
vation nur graduell von der dynamischen unterscheiden. Diese Meinung, der sich eine Reihe 
von Autoren anschlieBt, widerspricht der anderen, ebenfalls vielfach vertretenen, von dem 
Bestehen eines aktionsstromlosen Spannungszustandes. 

Fiir die Physiologie der Bewegungen und deren Kombinationen sind nun jene Er
scheinungen von groBer Bedeutung, welche RIEGER als erster beachtet und mit dem Namen 
der "Bremsung" belegt hatte. Es handelt sich urn eine Einrichtung, welche bestrebt ist, die 
urspriingliche Ruhelange des Muskels aufrechtzuerhalten, und deren Wirkung sich im Ver
laufe der Spannungskurve des passiv gedehnten Muskels ausdriickt2 ). Diese Kurve zeigt im 
Beginne der Dehnung einen flachen Verlauf und steigt dann bei zunehmender Belastung 
steiler an. Die Bremsung erweist sich als das Resultat eines Reflexes, der sich dem bloB physi
kalischen Dehnungswiderstand der l\luskulatur superponiert. Der afferente Schenkel der 
Reflexbahn verliLuft durch die propriozeptiven Fasern, der efferente ist yom zentralen Neuron 
der Pyramidenbahn unabhangig, extrapyramidal. Der Weg des Reflexes geht teilweise iiber 
das Kleinhirn, teilweise iiber andere caudal von Thalamus opticus gelegene Zentren. Die 
experimentelle Analyse wie die kinetische Beobachtung zeigen, daB die zentralen Mechanismen 
der statischen und der kinetischen Innervation weitgehend voneinander unabhangig sind. 
Das Wesen der Bremsung, sagt SPIEGEL, besteht darin, daB die Dehnung des Muskels reflek
torisch nicht nur eine kurz dauernde Zuckung auslost, sondern daB sich an diese eine Dauer
innervation anschlieBt, die den Muskel in der durch die Reflexzuckung erreichten Verkiirzung 
zu erhalten trachtet. 

Nach SPIEGEL wiirde also zwar in den peripheren Eigenheiten des Muskelzustandes 
und auch in jenen der innervatorischen Bahnen kein Unterschied zwischen der kinetischen 
und der statischen Innervation bestehen, wohl aber in den zentralen, indem die Zentren 
fiir die eine und die andere Funktion auf verschiedene Abschnitte des Zentralnerven
systems verteilt waren, sich verschiedener spinaler Bahnen bedienten, und infolge der 
spezifischen Reaktionsweise der Zentren je besondere Phanomene an der Peripherie er
scheinen lieBen. 

SPIEGEL hat seine Kurven gewonnen, indem er die den yerschiedenen Belastungen ent
sprechenden Winkel der Beugung im Kniegelenk bestimmte - der M. quadriceps femoris 
diente als Versuchsobjekt. P. MULLER hat ahnliche Versuche angestellt, wobei er aber Harte
messungen der ~luskeln mit Hille des MANGOLD schen Sklerometers zugrunde legte. Selbst-

1) Vgl. aber oben S. 10. 
2) Es sei hier, ohne darauf einzugehen, auf die bedeutsamen Untersuchungen v. UEX

KULLS iiber die "Sperrfunktion" in den Muskeln verwiesen. 
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verstandlich sind mit so differenten Methoden erhaltene Werte nicht ohne weiteres vergleich
bar. Beide Verfahren messen ja nicht unmittelbar die fragliche GroBe - Muskelspannung -, 
sondern eine davon in funktionaler Abhangigkeit ~!ehende, wobei die Art der Funktion nicht 
bekannt ist. Es sollte aber dennoch eine gewisse Ubereinstimmung zwischen den Kurven er
wartet werden konnen. 

R. M-e-LLER untersuchte den 1\1. biceps brachii. Bei den einzelnen Vpn. erwiesen sich die 
Hartewerte in der Ruhe als recht konstant. Ferner ergab sich eine ziemliche Konstanz fiir 
die verschiedenen Altersklassen. Bei Belastung nimmt die Muskelharte zu, und zwar mit 
individuell verschiedener Geschwindigkeit. Die Steilheit des Anstieges der Hartekurve bei 
zunehmender Belastung steht nun in umgekehrtem Verhaltnis zur Leistungsfahigkeit des 
Muskels. Je langsamer die Kurve ansteigt, desto mehr Arbeit kann der Muskelleisten. Es 
scheint sich hier ein Weg zur messenden Beurteilung der Leistungsfahigkeit zu zeigen. Aller
dings darf man nicht glauben, damit eine Methode zur "Eignungspriifung" oder fiir ahnliche 
prognostische Bestrebungen gefunden zu haben, da offenbar hier das Moment des Trainings 
entscheidend mitspricht. (Vgl. auch die :MARXITzschen Ycrsuche iiber Hiirtemessung arbei
tender und ermiideter }Iuskeln.) 

Diese Hartekurven verlaufen nun so, daB ihr Anstieg bei zunehmender Belastung erst 
steil ist und immer flacher wird. Dabei sind als Ordinaten Prozente der Anfangsharte ein
getragen. Die Gestalt dieser Kur,en stellt demnach ger.adezu eine Umkehrung der von 
SPIEGEL mitgeteilten dar. '""oher dieser vollige Mangel an Ubereinstimmung riihrt, ist schwer 
zu sagen. Die Methode griindet auf den rntersuchungen von :MANGOLD iiber Muskelhiirte 
an totenstarren und warmestarren l\Iuskeln, die dann auf Muskeln im Zustande der Reizung, 
der Quellung und der chemischen Contractur ausgedehnt wurden. 

Die Annahme einer Parallelita t der Hartewerte und der einer physiologischen Spannungs
zunahme entsprechenden Veranderungen scheint wesentlich aus den Versuchen an gereizten 
Muskeln erschlossen worden zu sein, yon denen berichtet wird, daB man im Zustande der 
Ermiidung ein "etwa dem Schwiicherwerden der Kontraktion entsprechend~~ Geringerwerden 
der jedesmaligen Hartezunahme" gefunden habe. Ferner eine fast vollige Ubereinstimmung 
der maximalen Hiirtezunahme bei der tetanischen Reizkontraktion. Allerdings scheinen 
mir die dafiir angefiihrten Belege nicht als vollig zureichend. Es ist gewill richtig, "daB die 
Hartezunahme ebenso wie die Verkiirzung ein Teilvorgang der Muskelkontraktion ist", aber 
es ist vielleicht noch nicht bewiesen, daB dieser Teilvorgang dem Phanomen der Spannung 
eindeutig zugeordnet sei. Solange diese Beziehungen noch nicht restlos durchsichtig geworden 
sind, wird man meines Erachtens der direkten Spannungsmessung, soweit es auf die Beur
teilung eben dieser GroBe ankommt, mehr Vertrauen schenken miissen. 

Jedenfalls sieht man aus dieser Sachlage, daB in den einschlagigen Fragen noch recht 
wenig Klarheit herrscht, und daB es gewill voreilig ware, irgendwelche SchluBfolgerunjlen fiir 
die Praxis zu ziehen. 

Auch in manchen anderen Punkten fehlt es uns an der erforderlichen Kennt
nis, welche uns ein Verstandnis bestimmter praktischer Fragen ermoglichte. So 
ist es eine triviale Tatsache, daB bestimmte Haltungen "bequemer" sind als 
andere, daB gewisse Bewegungsabfolgen aus der einen Haltung leichter erfolgen 
als aus einer anderen. Die genaue Mechanik der verschiedenen Bewegungen der 
Glieder bei den verschiedenen Rumpfstellungen z. B. ist aber nochnichthinlanglich 
systematisch erforscht. 

2. Arbeit des Nervensystems und der Sinnesorgane. 
Wahrend liber die biochemischen Grundlagen der Organtatigkeit der Mus

kulatur weitgehende Untersuchungen vorliegen, sind wir in dieser Hinsicht viel 
schlechter daran, wenn wir die gleiche Frage uns angesichts der nervosen Lei
stungen im weitesten Sinne stellen. Wohl wissen wir einzelnes: etwa, daB der 
Sehpurpur der Stabchen in der Retina bei Belichtung zersetzt werde, oder daB, 
wie liberall, so auch in Nerven, Zentren und Sinnesorganen Aktionsstrome auf
treten u. dgl. m. Wir sind aber nicht einmal in der Lage, auszusagen, auf Grund 
welcher Substanzen die genannten Organe ihre Tatigkeit bestreiten, oder welche 
chemischen Umwandlungen in ihnen Platz greifen. Sieht man von vereinzelten 
und nicht einmal ganz gesicherten Angaben liber das Auftreten sauerer Reaktion 
in tatigen oder ermlideten Nervenzentren ab, so besitzen wir eigentlich gar keine 
Kenntnisse auf diesem Gebiete. 
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Wir wissen zwar tiber den Stoffverbrauch in den zentralen und peripheren Anteilen des 
Nervensystems einiges, dank den Untersuchungen vor al1em von \VINTERSTEIN und seinen 
Mitarbeitern sowie anderer Forscher. Wir wissen, daB das Nervensystem ein erhebliches 
Sauerstoffbediirfnis schon im Ruhezustande zeigt, daB es Kohlenhydrate verbraucht. Wir 
sind uns aber tiber die Verhaltnisse bei der Arbeit noch keineswegs klar. 

Es ist wohl sicher, daB geistige Arbeit keinen merklichen Mehrverbrauch an Sauerstoff 
oder eine Mehrerzeugung an Kohlensaure bedingt. Trotz einiger gegenteiliger Befunde von 
KESTNER diirfte dieser Satz zu Recht bestehen. 

Was an Tatsachen tiber diese Dinge vorhanden ist, findet sich bei PERITZ zusammen
gesteUt, auf dessen Abhandlung verwiesen werden muG. 

Noch armlicher ist die Ausbeute, wenn wir uns naoh Angaben tiber die Biocl).~mie der 
sensorischen Funktionen umsehen. 'Yir verzichten daher tiberhaupt darauf, eine Ubersicht 
zu geben. 

Aus der Physiologie des N ervensystems ha ben wir bereits einige Tatsachen 
angefiihrt, welche fUr das Verstandnis unserer Fragen von Bedeutung sind. Das 
vorhin angeschnittene Problem der Koordination ist ja in erster Linie eine Frage 
der Nervenphysiologie. Dringt man etwas tiefer in diesen Problemkreis ein, so 
stOBt man aIsbald auf die Notwendigkeit, Begriffe einzufiihren, welche nicht mehr 
der Physiologie oder dem Experiment entstammen, sondern der lebendigen 
Beobachtung am tatigen Menschen - und an den Storungen seiner Tatigkeit -, 
die also bereits reichlich mit Hilfe psychologischer Kategorien gebildet werden, 
wovon spater (S. 115) noch einiges zu sagen sein wird. 

Nur einige mehr element are Tatsaehen seien hier angemerkt. Die Grundform 
der Funktionsweise des Zentralnervensystems ist der Reflex. Er ist auch die 
primitive Reaktion auf Reize. Man muB annehmen, daB diese Urform der Reiz
beantwortung auch innerhalb der kompliziertesten motorischen Reaktionen noch 
fortbesteht und wirksam ist. Das soll nicht heiBen, daB es angangig sei - wie 
so viele es tun -, die Schwierigkeiten einer Physiologie komplexer Bewegungen 
dadurch zu umgehen, daB man sie "einfach" als einen vielfach zusammengesetzten 
Reflex auffaBt. Diese Fiktion, niitzlich aIs heuristische Hypothese bei der Er
forschung des Gehirns und der Lokalisation, tauscht uns allzu leicht dariiber 
hinweg, daB bei den zusammengesetzten Willkiirhandlungen eben doch allderes 
vorliegt als ein Reflex; vor allem die AngepaBtheit an die jeweilige Situation und 
die Modifikabilitat, auch wahrend des schon eingeleiteten Ablaufes, unterscheiden 
diese Bewegungen radikal von den eigentlichen Reflexen. Diese k6nnen nicht 
mehr als sozusagen den Unterbau darst ellen , iiber dem die komplizierte Archi
tektur der Willkiirbewegungen errichtet wird. Oder man kann auch sagen: die 
Willkiirbewegung, besser: die Bewegungsintention, bedient sich der vorgegebenen, 
organisch festgelegten Mechanismen zur Realisation ihres Bewegungszieles. 
Schon an dieser Stelle iibrigens zeigt sich, daB wir von einer bestimmten Stufe 
an gezwungen sind, neben die kausale die finale Betrachtullgsweise zu stellen. 
Denn eine Willkiirbewegung begreifen wir niemals aus ihrer Vorgeschichte, 
sondern ausschlieBlich aus dem ihr gesetzten Ziele. 

Es erscheint mir daher auch nicht richtig, wenn F. H. LEWY schreibt: "Der Unterschied 
zwischen einer unwillkiirlichen Bewegung auf einen auBeren Reiz und der willktirlichen 
Zweckbewegung liegt nur darin, daB die erstere einen phylogenetisch alten, in der Entwicklung 
der Tierreihe schlieBlich zwangslaufig gewordenen unbedingten Reflex darstellt, wahrend die 
sog. Willktirbewegung auf einem stellvertretenden Reflex im Sinne P AWLOWS aufbaut, indem 
der auBere Reiz durch die Erinnerung an haufig vorausgegangene ahnliche Mechanismen 
ersetzt wird." Es ist tiberhaupt miBlich und ge£ii.hrlich, phanomenale Differenzen aus gene
tischen Erwagungen erklaren oder sie mit Hilfe solcher wegdisputieren zu wollen. Die Er
lauterung des Autors aber scheint mir den Tatbestanden recht sehr zuwiderzulaufen, da es 
doch offenbar einsichtig ist, daB Willkiirbewegungen an sich gegeben sein mtissen, und daB 
dabei die "Erinnerung an haufig Vorausgegangenes" gar keine Rolle spiele. Auch wtiBte ioh 
nicht, wie man auf diese Weise zu einem Verstandnis einer Reihe kinderpsychologischer Tat
sachen gelangen konnte, so z. B. der, daB ein Kind ganz spontan versucht, ein optisches 
Gebilde zeichnerisch wiederzugeben. 
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Man wird die Beziehung zwischen Reflex und Willkiirhandlung, glaube ich, 
nur dann riehtig auffassen, wenn man sieh elltsehlieBt, eine Art Hierarchie der 
Funktionen anzunehmen, deren untere Stufen die oberen zwar erst moglieh 
machen, aber nicht bilden. In dies em Znsammenhange seheinen mir die "Cnter
suchungen von P. HOFF:.\IANN iiber die von ihm so genannten "Eigenreflexe" 
der Muskulatur von Bedeutung. Sie zeigen namlieh - ganz im Sinne unserer 
vorherigen Bemerkungen - daB diese Reflexe in den Dienst der Willkiirinner
vation treten und deren Ablauf erleichtern. 

SChOll die Beobaehtung RIEGERS, daD es unmoglieh sei, auBer bei besonders 
darauf eingestellter Intention, eine rasehe Bewegung plotzlieh zu beendigen, 
sondern daB diese von einem "RiickstoB" gefolgt sei - den RIEGER als eine 
Erscheinung der Elastizitat auffaBte, aber ISSERLIN als ein Innervationsphanomen 
erkannte -, zeigt, wie einfaehe Reflexmeehanismen und komplexe \Villkiir
ablaufe ineinander verfloehten sind. 

Es gehort offen bar zu den Eigentiimlichkeiten der Organisation aller moto
rischen Apparate, daB eine bestimmte Reaktion imstande ist, eine zweite, sieh 
daran sehlieBende vorzubereiten. Sowie bei der Flexionsbewegung anseheinend 
die passive Dehnung der Extensoren die Riickleitung in die Ausgangsstellung vor
bereitet, so kennen wir noeh andere Einrichtungen, bei welchen eine motorisehe 
Reaktion die Grundlage fiir die folgende abgibt. Ich erinnere daran, daB nach den 
Untersuchungen von MAGNUS die durch Labyrintherregung eingeleitete Kopf
wendung bzw. die dabei auftretenden muskularen Prozesse im Bereiche des 
Nackens ihrerseits korrelierte Stellungsreflexe der Rumpf- und Extremitaten
muskulatur auslOsen. Wir diirfen wohl mit Recht annehmen, daB es derartige 
Verflechtungen und Verkettungen motorischer Ablaufe noeh in weit groBerem 
Umfange gibt, als wir heute wissen. 

Wir verdanken den Experimentaluntersuchungen SHERRINGTONS, TRENDELENBURGS 
und anderer die Einsicht, daB auch sehr komplexe Bewegungsablaufe - wie etwa der Mecha
nismus des Gehens oder des Fliegens - in spinalen Anordnungen "praformiert" seien. Auch 
hier wird man sich vorstellen durfen, daB die einzelnen Phasen des betreffenden Bewegungs
ablaufes jeweils nachfolgende auslosen. Man konnte sogar so weit gehen, darin den organischen 
Unterbau oder zumindest das physiologische Korrelat fur die schon erwahnte Tatsache zu 
sehen, daB unser \Ville sich niemals auf die einzelnen motorischen Elemente einer Hand
lung richtet, sondern auf diese als Ganzes, und daB es zu deren Ausfuhrung genugt, die ein
leitenden Bewegungen bewuBt zu wollen. Doch sind derartige Erwagungen, wie aile Analogi
sierung von Psychischem und Organischem, nur mit auBerster Vorsicht zu gebrauchen. 
Welche Vorstellungen man sich von den zentralnervosen Apparaten machen kann, die solchen 
Verbindungen zugrunde liegen, findet man bei MAGNUS vortrefflich dargestellt. 

DaB die Willkurbewegungen, selbst die einfachsten, nicht ohne weiteres der Kontraktion 
des isolierten Muskels verglichen werden durfen, zeigen auch die Untersuchungen von \V ACH
HOLDER, denen zufolge jede Bewegung zeitweise durch Innervationen der Antagonisten ge
bremst wird, was sich ebenso in der Bewegungskurve wie in den Aktionsstromen kundgibt. 
Nach \VACHHOLDER existiert weder fUr die Agonisten noch fur die Alltagonisten ein 
einheitlich gultiges Schema der Bewegungen, sondern es wechselt dieses unter den verschie
denen Bedingungen. Von diesen hat die Bewegungsgeschwindigkeit den groBten EinfluB. 
Diese Untersuchungen, deren Einzelheiten nicht angegeben werden konnen, sind auch prak
tisch wichtig, denn sie zeigen, wie irrig es ware, wenn man aus Bewegungsanalysen, die 
bei einer bestimmten Bewegungsanordnung gewonnen wurden, allgemeine Schlusse ziehen 
wollte. Daher ist es auch unstatthaft, von einer Verrichtungsart auf die andere zu schlieBen. 
Vielmehr ist fur jede Verrichtung, ja fUr jede Nuance einer sole hen eine gesonderte Unter
suchung zu fordern, wenn anders man uber Leistungsart und Ermudung veriaBliche An
gaben erhalten will. Auch fUr den einzelnen Muskel gilt, daB sich eine Regel dafUr, inwieweit 
er sich als Ganzes an einer Arbeit beteiligen werde, nicht aufstellen lasse. Nach \VACH
HOLDER und ALTENBURGER arbeitet der Muskel nur beim Tragen schwerer Gewichte als 
Ganzes, dagegen betatigen sich bei geringerer Beanspruchung die einzelnen Bunde! der dabei 
synergisch tatigen Muskeln unabhangig voneinander in verschiedenem Rhythmus. Fur die 
partielle Kontraktion einzelner Muskelbundel bei geringer Beanspruchung und so auch 
einigermaBen fUr die Gultigkeit des Alles-oder-Nichts-Gesetzes sprechen die Untersuchungen 
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von HAAS tiber das Verhalten der Aktionsstrome beim Halten leichter und schwerer Gewichte. 
Bei Ableitung von zw,:,.i benachbarten Muskelpartien namlich sieht man erst bei ziemlich 
groBer Belastung eine Ubereinstimmung der Aktionsstrombilder, wie auch die durehschnitt
liehe Amplitude erst bei starker Belastung dieser proportional zunimmt. 

Alle diese Tatsachen weisen darauf hin, daB ein volles Verstandnis der kom
plexen motorischen Erscheinungen, wie sie in den menschlichen Verrichtungen 
vorliegen, nur durch unmittelbar an solchen angestellte Untersuchungen wird 
erreicht werden konnen. Hier stehen wir aber sicherlich noch in den aller
ersten Anfangen. Es muB dabei immer wieder betont werden, daB nur dann 
Resultate erwartet werden diirfen, wenn der psychischen Seite des Arbeits
prozesses eingehend Rechnung getragen wird. 

Auch im Zusammenwirken von Sinnesorganen und Motilitat ruhen alle 
komplexen Abstimmungen auf einer organischen Unterlage, deren einfachste 
Form uns in der von EXNER so bezeichncten "Sensomobilitat" entgegentritt, 
welcher Ausdruck sagt, daB zwischen Motilitat und Sensibilitat gewisse zwangs
laufige Verkniipfungen bestehen, wodurch das Zustandekommen bestimmter 
motorischer Reaktionen an die Intaktheit bestimmter sensorischer Funktionen 
unablOsbar gebunden ist. So ist offenbar - dies geht auch aus den Untersuchungen 
HOFFMANNS hervor - jeder genauer abgestufte Bewegungsablauf an die Intakt
heit der propriozeptiven Leitung gebunden. Diese Koppelung stellt aber nur die 
unterstc Basis des Zusammenwirkens von Sensibilitat und Motilitat dar. Eine 
nachsthohere Stufe wird in den gemeinhin so genannten Reflexen zu er
blicken sein, welche bestimmte, auBerhalb des Erfolgsorganes gelegene Reizungen 
mit eindeutig bestimmten Reaktionen verbinden. (Fremdreflexe nennt sie 
HO]'FMANN im Gegensatze zu den Eigenreflexen der Muskulatur.) Manche dieser 
leflektorischen Reizbeantwortungen sind schon sehr zusammengesetzt. Es sei 
an die eben erwahnten Stellreflexe und an die durch SHERRINGTON, GRAHAM
BROWN u. a. bekannt gewordenen Extremitatenreflexe erinnert. Wir kennen 
beim Tiere komplizierte Fluchtreflexe u. a. auf optische und akustische Reize 
hin, als deren Bahn man zum Teil die tektospinalen Faserziige anzusehen hat. 

Es differenzieren sich diese Reflexapparate also in zweifacher Hinsicht, 
womit gleichzeitig eine immer weitergehende Spezialisierung und Abgestuftheit 
der Reaktion Platz greift: erstens nach der Erfolgsseite durch die zunehmende 
Komplikation des motorischen Phanomens und zweitens nach der rezeptorischen 
Seite durch die AngepaBtheit an immer geringere Reizditferenzen, Diese Diffe
renzierung driickt sich auch darin aus, daB das Raummoment eine ausschlag
gebende Rolle zu spielen beginnt. Gewisse Reflexe werden erst bei bestimmten 
raumlichen Bedingungen auslOsbar. Dies ist schon auf einer tieferen Stufe der 
Reflexorganisation der Fall. Man denke an den Blinzelreflex, den eine gegen das 
Auge gerichtete Bewegung erst dann auslOst, wenn sie nahe genug an die CornEa 
heranreicht. 

Allen, auch den noch so komplizierten Reflexen und deren Kombinationen 
haftet aber immer das Moment der Zwanglaufigkeit an. Dagegen charakterisiert 
die Willkiirbewegung die Tatsache, daB ihr Ziel auf verschiedenen Wegen erreicht 
werden kann. Es mag jeweils eine "beste" oder eine "okonomischste" Weise 
geben, ein bestimmtes Bewegungsziel zu erreichen, aber es gibt kaum je nur eine 
einzige, deren der Organismus sich bedienen miiBte. Diese noch ohne Einbe
ziehung irgendwelcher introspektiver Elemente, ohne Bezugnahme auf die 
Erlebnisseite feststellbare Eigentiimlichkeit scheidet meines Erachtens die Will
kiirbewegung radikal von den Reflexen, seien sie jetzt unbedingte oder bedingte. 
Und dieses Moment der "Wahlfreiheit" - wenn man so sagen will - bleibt auch 
dann noch erhalten, wenn die betreffenden Bewegungsablaufe durch "sekundare 
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Automatisierung" anscheinend zu eindeutig gebundenen geworden sind. Es liegt 
hier nur nicht mehr im aktuellen Ablauf, sondern in dessen Genese und ist poten
tiell immer gegeben, da wir bekanntlich "umlernen" konnen, eingeschliffene "Ge
wohnheiten" wieder aufzugeben vermogen. Das Wesen dieser Dinge aber wird 
nur von der psychologischen Seite her zuganglich. Wir werden uns daran ge
wohnen miissen, auch als Arzte die verschiedenen Verhaltungsweisen des Menschen 
nicht allein unter der Kategorie der Kausalitat, nach ihrer organischen Bedingt
heit und Vorgeschichte hin zu betrachten, sondern sie allesamt zugleich auch als 
"Handlungen" zu verstehen, an sie die Kategorie des Sinnes heranzutragen. 
Mag es auch heute noch den Anschein haben, als iiberschritten wir so die Grenzen 
arztlicher Kompetenz, so wird sich doch meiner Uberzeugung nach binnen 
kurzem ergeben, daB wir dabei nur bewuBt das tun, was wir unbewuBt aIle immer 
schon taten. 

Es ergibt meines Erachtens schon diese - notwendig unvollstandige und 
skizzenhafte - Ubersicht iiber die physiologischen Grundlagen der Arbeits
yorglinge, daB eine erschopfende Betrachtung der hier vorliegenden Probleme 
nur bei eingehender Beriicksichtigung auch der psychologischen Fragestellung 
gelingen kann. \Vir werden denn auch sehen, daB wir allerorten auf derartige 
Probleme stoBen, wo immer wir Fragen, die mit menschlicher Arbeit und ihren 
Bedingungen zusammenhangen, einigermaBen weitgehend beantworten wollen. 

Bevor wir aber in diese besonderen Erorterungen eintreten konnen, sind 
noch weitere physiologische Grundlagen zu besprechen. Denn die Leistungen 
oder Verrichtungen der Menschen nehmen nicht nur die unmittelbar daran mit
wirkenden Organe und Apparate in Anspruch, sondern zeigen gewisse Allgemein
wirkungen, deren Darstellung wir uns nunmehr zuwenden. 

IV. AUgemeinwirkungen der Arbeit. 

Die enge korrelative Bezogenheit aller Organe aufeinander bedingt es, daB 
die Arbeitsleistung Erscheinungen in fast allen Organsystemen zur Folge hat. 
Uber diese wird im nachstehenden ein Uberblick gegeben. 

1. Zirkulationssystem. 
Da jede Muskelarbeit, selbst geringsten Grades, eine starkere Durchblutung der 

tatigen Organe notwendig macht, wird das Herz auf jeden Fall zu erhohter Leistung 
veranlaBt, um so mehr, je groBer die Leistung der Muskeln ist. Dieses Plus an Blut
zufuhr kann auf doppelte Weise zustande kommen: durch eine VergroBerung 
des Schlagvolumens, d. h. der pro Systole in die Aorta ausgeworfenen Blutmenge 
und durch eine Vermehrung der Herzkontraktionen. In del' Regelliegt aber hier 
nicht eine Alternative vor, sondern es treten beide Funktionslinderungen neben
einander auf. Unmittelbar zuganglich sind uns an Kreislauferscheinungen be
kanntlich Plllszahl und Blutdruck. Die Untersuchung der anderen Momente, 
,vie Schlagvolumen, V ollstandigkeit der systolischen Entleerung, Verhalten der 
HerzgroBe usw., sind nur auf Umwegen oder durch kompliziertere Verfahren, wie 
die Rontgendurchleuchtung, zu erfahren. 

In vollkommener )Iuskelruhe sinkt der systolische Blutdruck. Daher soIl er auch im Schlafe 
annahernd parallel der Schlaftiefe abnehmen. Stiindlich, ohne Schlafstorung vorgenommene 
Blutdruckmessungen zeigen nach KATSCH und P AUSDORF dagegen keine oder nur ganz un
bedeutende Veranderungen der Hohe des diastolischen Druckes; dieser kann sogar zur Zeit 
des tiefsten Schlafes ansteigen., Bei Arbeit steigt der Blutdruck, und zwar werden beide \Verte 
hoher gefunden. Nach CATHCART, BEDALE und MCCALLUM wiirde bei statischer Arbeit 
vornehmlich der diastolische Druck eine Zunahme zeigen. Kurzdauernde, heftige Anstren
gungen haben, wie YOUNG, BREINL, HARRIS und OSBORNE angeben, eine grollere Blutdruck-
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steigerung zur Folge als maBige Anstrengungen von langerer Dauer; diese bedingen einen 
anfanglich ziemlich steilen Anstieg, ohne daB eine weitere Zunahme auftrate, der Beendigung 
jener folgt eine betrachtliche, oft 10 Minuten dauernde Blutdrucksenkung. CHULLEy-BERT 
und LANGLOIS finden, daB der systolische Druck wahrend der Leistung stetig ansteige, wobei 
in den ersten 10 Sekunden eine geringe Schwankqng nach oben oder nach unten auftreten 
konne. Sofort nach Beendigung der Leistung sinke der Druck ab, steige in den folgenden 
1-2 Minuten noch einmal an und kehre erst dann zum Ruhewerte zuriick. Ebenso verhalte 
sich der diastolische Druck, dessen nachtraglicher Abfall noch steiler sei und bis zu unter
normalen Wert en gehe. DE SORNER unterscheidet eine primare Blutdrucksteigerung mit 
peripherer Venenkontraktion und Beschleunigung der Herzaktion, deren Intensitat zugleich 
zunehme, und eine sekundare, die !nit peripherer Erweiterung der Venen und beschleunigter 
sowie verstarkter Herztatigkeit einhergehe. Letzteres Stadium besteht diesem Autor zufolge 
auch nach Beendigung der Leistung und sei Ausdruck eines Absinkeus des diastolischen Druckes 
bei hochbleibendem systolischen. Marschversuche iiber 100 m, halbstiindiges Radfahren und 
Ergographenversuche zeigten, daB zu Beginn der korperlichen Leistung sowohl der diasto
liche als der systolische Druck ansteige; im weiteren Verlaufe nehme die Differenz zwischen 
beiden zu, indem die Herzaktion schneller und kraftiger werde. ROGOWSKI verglich den 
Blutdruck von Arbeitern einer Lokomotivfabrik mit dem von Bauern - allerdings betrug 
die Zahl dieser nur 25, die jener aber 300, was die VerlaBlichkeit der Ergebnisse wohl stark 
beeintrachtigt. Auch geht nicht hervor, inwieweit der Altersverteilung Rechnung getragen 
wurde. Bei den Arbeitern wurde der Blutdruck durchschnittlich geringer, der Pulsdruck 
durchschnittlich hoher gefunden. Bei seinen Versuchen an Ruderern fand DIRKEN oft 
keinerlei Veranderung der Blutdruckwerte, nach Beendigung der Leistung meist eine geringe 
Erhohung, urn etwa 20 mm Quecksilber, wobei die Steigerung des systolischen Druckes in der 
Regel mehr ausmachte als die des diastolischen, also der Pulsdruck zugenommen hatte. 
Nach einem Skiwettlauf sah DEDICHEN ausnahmslos eine Blutdrucksenkung urn 57 -80 mm 
Quecksilber auftreten. ERNST und WIESEMANN finden unmittelbar nach einer sportlichen 
Leistung eine Blutdrucksteigerung, welche einem unternormalen Drucke weicht. Die Dauer 
der Senkung ist verschieden und langer nach langeren Anstrengungen. Nach einem 3-km
Lauf dauerte die Senkung 50 Minuten und der Wiederanstieg 2-3 Stunden. 

Eine Erklarung gewisser Divergenzen in diesen Angaben konnten die Feststellungen 
von ELLIS bringen, denen zufolge der diastolische Blutdruck und die Pulsfrequenz bei allen 
Haltungen ansteigen sollen, welche mit einer Hebung des Kopfes verbunden sind, wahrend 
der systolische Blutdruck dabei abnehme. Umgekehrt sollen sich die Dinge bei Kopfneigung 
verhalten. Ferner behaupten SCHNEIDER und TRUESDELL GesetzmaBigkeiten der indivi
duellen Unterschiede insofern gefunden zu haben, als Personen, welche im Stehen einen 
hohen Pulsdruck aufwiesen, 2 Minuten nach Beendigung einer Arbeitsleistung einen unter
normalen Druck hatten, wahrend Individuen !nit geringem Pulsdruck in aufrechter Haltung 
unter den gleichen Bedingungen noch iibernormale Werte zu zeigen pflegten. 

Die bekannte Zunahme der Pul8/requenz bei Arbeitsleistung tritt meist sofort nach 
Aufnahme der Arbeit ein (CHAILLEY-BERT und LANGLOIS) und erreicht bald jene Hohe, auf 
welcher sie weiterhin verbleibt. Nach Beendigung der Arbeit sinkt die Pulszahl rasch zur 
Norm abo Auch hier macht sich ein Unterschied intensiver, kurzdauernder und langerer, 
maBiger Anstrengung geltend, indem bei dieser eine Frequenzabnahme nur in der erst en 
Halite der Arbeitsperiode zu beobachten ist und die Riickkehr zur Norm langsamer erfolgt 
als bei jener. Fiir die Frequenzzunahme ist es ohne Bedeutung, ob mechanische oder statische 
Arbeit geleistet wird. KAUF hat versucht, eine Erklarung fiir die Tatsache zu geben, daB die 
Riickkehr zur normalen Pulsfrequenz entweder allmahlich oder in plotzlichem Absinken 
("Bremsungen nach WENCKEBACH") erfolge. Die oft zugleich mit der Frequenzsteigerung 
auftretenden Extrasystolen weisen auf eine zentrale Ursache hin. In der Tat treten die "Brem
sungen" hauptsachlich bei herzgesunden, aber nervosen, iiber Herzbeschwerden klagenden 
Individuen auf. 

Die Zunahme der Pulsfrequenz, ebenso, wenn auch vielleicht in geringerem Umfange, 
die des Blutdruckes, wird mit dem Training geringer. Dies geht aus den Versuchen von 
DIRKEN an Ruderern hervor und den von C. D. VEN an gut trainierten Radfahrern bei taglich 
steigender Leistung angestellten. Diese iibrigens schon langst bekannte Tatsache, notigt zu 
einer Erwagung. Es ist auffallend, daB die Frequenzsteigerung sofort nach Beginn der Arbeit 
auftritt. Man hat, urn das zu erklaren, an eine reflektorische Erregung der Herznerven
zentren gedacht oder daran, daB etwa zugleich !nit dem Willkiirimpuls an die zu betatigende 
Muskulatur auch eine Erregung an jene Zentren entsendet werde. Es scheint nun, daB die 
Dinge keineswegs einfach liegen. Erstens hat IlELMREICH betont, daB die Pulsbeschleunigung 
bei aufrechter Korperhaltung (Stehen, Sitzen, Knien) eine andere Genese habe als die bei 
Arbeit, da jene ohne Steigerung des'Sauerstoffverbrauches einhergehe und auch dann auftrete, 
wenn man die Versuchsperson passiv in die betreffende Stellung bringt. Er nennt diese Puls
beschleunigung die statische im Gegensatze zu der dyna!nischen infolge von Leistungen. 
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Die statische Pulsbeschleunigung solI nun mit einer Yerkleinerung des Schlagvolumens 
einhergehen; es sei moglich, daB die Verkleinerung des Herzens iiberhaupt das primare 
Moment abgebe und die Frequenzsteigerung nur kompensatorisch eintrate, urn das 
Minutenvolumen konstant zu erhalten. PRll:VEL behauptet, daB die Pulsbeschleunigung 
in aufrechter Haltung, also die statische, iiberhaupt kein physiologischer Vorgang sei, sondern 
eine Folge von Gleiehgewichtsverschiebungen der abdominellen Organe bei Enteroptose. 
Denn manuelle Kompression der Bauchdecken oder das Anlegen einer Leibbinde vermoge 
das Auftreten der Pulsbeschleunigung zu verhindern. Man konnte an das IVirksamwerden 
jener visceralen Reflexe denken, wie sie von CAKKOK und seinen ::\iitarbeitern, speziell fUr das 
Herz aber von IV. R. HESS untersucht willden. Damit konnte zum Teil auch die ohne andere 
}Iuskeltatigkeit bei forcierter Atmung auftretende Pulsbeschleunigung zusammenhangen, 
obwohl dabei die Atemarbeit wohl zu beriicksichtigen ware, also man kaum wie HAUS davon 
sprechen kann, die Atmung allein, ohne Muskelarbeit, erzeuge die Frequenzsteigerung. Zwei
tens abcr liegt eine Angabe von DEUTSCH und KAUF vor, welche durch dic hypnotische Sugge
stion einer Anstrengung merkliche Steigerungen der Pulsfrequenz erzielen konnten; auch die 
Vorstellung einer bevorstehenden Arbeit habe einen analogen, allerdings geringeren EinfluB. 
umgekehrt gelang es ihnen, die bei Verrichtung leiehter Arbeit auftretende Pulsbeschleunigung 
in der Hypnose durch entsprechende Suggestionen zu nnterdriicken; bei sehwerer Arbeit war 
das aber nicht mehr miiglich. DEUTSCH und KAUF schlieBen daraus, daB die Zunahme der 
Pnlsfrequenz bei leiehter Arbeit psychogenen Ursprunges seP), die bei groBeren Leistungen 
aber organischen. Man wiirde dann wohl annehmen konnen, daB die initiale J<'requenz
zunahme jedenfalls von ps:vchischen Faktoren mitbeeinfluBt sei. Es soll uneriirtert bleiben, 
ob die Vnterdruckbarkeit einer Erscheinung in der Hypnose tatsachlich genugt, urn deren 
psychogcne Entstehung zu begriinden. 'Vir wissen doeh, daB ganz sicher organisch bedingte 
Erscheinungen unter Umstanden hypnotisch beeinfluBt werden kiinnen, was sich bei post
encephalitischem Parkinsonismus zeigen lieB, wie aueh in den Yersuehen von BAUER und 
SCHILDER iiber die hypnotische BeeinfluBbarkeit des BARAKYSchen Zeigeversuches. Aber 
znmindest die Mitbeteiligung psychischer Momente ist jedenfalls auBerordentlich wahrschein
lich. Hier begegnen wir wieder jenem Faktor, der, jeglicher MeBbarkeit entzogen und un
kontrollierbar, aile Probleme menschlicher Arbeit so undurchsichtig macht und ihre Behand
lung vom rein physiologischen Standpunkt aus so unbefriedigend: dem Seelischen, das in 
jede noch so einfach und wie immer gestaltete menschliche Tatigkeit hineinreicht, dessen wir 
wohl gewahr werden, dessen EinfluB aber wir nach Art und Umfang selten nur genau zu 
beurteilen vermogen. Ubrigens nehmen DEUTSOH und KAUF eine psychogene Komponente 
auch fur die Blutdrucksteigerung an. Neuestens hat KANNER elektrokardiographische Unter
suchungen angestellt. In der Ruhe und wahrend des Schlafes ist das Yentrikel-Ekg. gegen
uber dem Phonogramm verkiir?:t, in der Arbeit verlangert, ohne daB eine feste Relation 
zur Pulsfrequenz bestiinde. Die Vberleitungszeit, die sich aus der Distanz der P- und Q·Zacke 
ergibt, ist in der Arbeit verkiirzt. Dagegen zeigen Form und Amplitude des Ekg. keine 
besonderen Yeranderungen. 

Die Herzgro(Je haben BRUNS und ROMER an 46 Versuchspersonen wahrend anstrengender 
kiirperlicher Leistung fortlaufend am Rontgenschirm kontrolliert; die Arbeit wurde bis zur 
momentanen Erschopfung fortgesetzt. Die HerzgroBe zeigte schon in Ruhe gewisse Schwan
kungen; ihr Verhalten wahrend der Anstrengung erwies sich als variabel, indem bei 15% 
dauernd eine VergroBerung, bei 25% dauernd eine Verkleinerung des Herzschattens beob
achtet wurde, wahrend bei den restlichen 60% VergriiBerung und Verkleinerung abwechselnd 
vorkamen. Unmittelbar nach Beendigung der Leistung bestand zumeist eine Verkleinerung. 
In friiheren Untersuchungen von BRUNS fehlte die VergroBerung des Herzschattens, trotz 
einer Blutdrucksteigerung urn rund 40 mm Quecksilber. 1m Tierexperiment gehen dagegen 
Blutdrucksteigerungen hoheren Grades mit HerzvergriiBerung einher. BRUNS meint daher, 
daB Blutdruck, Pulsfrequenz und HerzgroBe voneinander unabhangig variabel seien. Das 
methodische Training hatte bei Ratten in Erschiipfungsversuchen, die SEOHER anstellte, keinen 
EinfluB auf das AusmaB der HerzvergroBerung wahrend oder unmittelbar nach der Leistung. 
Die Beziehungen zwischen HerzgroBe und Sauerstoffgehalt der Atemluft bzw. Sauerstoff
verarmung des Organismus konnte TAKEUCHI experimentell an Katzen studieren. Sank die 
Sauerstoffspannung des arteriellen Blutes auf 7%, so nahm die Flache der Herzprojektion 
auf ein in der Thoraxwand angebrachtes Fenster urn etwa 70% zu. 

Das Verhalten des Herzens bei groBen sportlichen Anstrengungen untersuchte ncuerlich 
DEDIOHEN an 296 Teilnehmern eines Skiwettlaufes. 8 mal fand er ein Hinausriicken, 30 mal 
eine Einwartsverlagerung des HerzspitzenstoBes, 2mal eine Verbreiterung der Herzdampfung. 
Vereinzelt kamen Extrasystolen vor und manchmal Cyanose ohne pathologischen Herz-

1) Hierfiir lieBe sich die Angabe von OXUNEWSRI (Arch. f. Hyg. Bd. 94, S. 143. 1924) ver
wenden, der zufolge Sauerstoffverbrauch, Pulsfrequenz und Atemfrequenz bei Klavier
spielern "mit der Schwierigkeit des Stuckes" zunahmen. 
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befund. Der Autor glaubt, daB diese akuten Veranderungen nicht zu einer Dauerschadigung 
fUhrten, da ein Fall, bei welchem er seit Jahren eine ausgesprochene Herzhypertrophie konsta
tiert hatte, nach mehrjahriger Unterbrechung der sportlichen Betatigung normale Herzdimen
sionen erkennen lieB. 1m ganzen beobachtete DEDICHEN in 13,9% derSkifahrer eine Herzhyper
trophie, bei Handwerkern nur in etwa 5%, bei Schwerarbeitern in 8-12%. Auch SECHER 
sah nach Unterbrechung des Trainings die wahrend dessen aufgetretene HerzvergroBerung 
im Laufe von 2 Monaten sich mehr und mehr der Norm wieder annahern. Nach HERXHEI
MERS Untersuchungen an 171 Sportleuten besteht durchschnittlich eine etwas iiber der Norm 
gelegene HerzgroBe; am starksten war die VergroBerung bei Skifahrern,. am geringsten bei 
Boxern. Der Quotient Herzvolumen zu Korpergewicht ist nach dem gleichen Forscher bei 
Berufsrennfahrern groBer als bei Amateurfahrern und auch als bei Skifahrern oder Marathon
laufern. Dabei beteiligen sich beide Herzkammern an der VergroBerung. Mit Hille des 
Telerontgenverfahrens konstantierte B. SMITH bei Menschen, bei welchen seit langerer 
Zeit Zeichen der tJberanstrengung bestanden, unternormale HerzgroBen, meistens in Gestalt 
des Tropfenherzens dann, wenn es sich urn Menschen handelte, deren Muskulatur niemals 
eine zureichende Ausbildung gezeigt hatte. Die ver~!lhiedenen Herzveranderungen - Ver
kiirzung des einen oder des anderen Durchmessers, Anderung des Winkels zwischen Quer
und Langsdurchme!!ser - standen in strenger Korrela tion zur Thoraxform, sie sind daher nich t 
als Ausdruck der Uberanstrengung schlechthin, sondern als spezifische Reaktionstypen bei 
bestimmten Konstitutionen aufzufassen. Momentaufnahmen mit 1/40 Sekunde Exposition bei 
Rontgenlicht zeigten nach MEEK und EYSTER in 10 Fallen unter 17 wahrend korperlicher An
strengungen eine VergroBerung wahrend der Diastole, 7 mal eine Verkleinerung; in der Systole 
wurde 11 mal Verkleinerung und 6 mal VergroBerung gefunden. Y. W EIZSACKER gibt einen 
EinfluB der Leistung auf die HerzgroBe nur fUr jene FaIle zu, wo eine Erhohung des Schlag
volumens, nicht aber fiir jene, bei welchen nur eine Steigerung der Schlagfrequenz eintritt. 

GORDON, LEVINE und 'VILMAERS fanden bei Marathonlaufern nach hochgradigen sport
lichen Leistungen geringe Verkleinerung des Herzens, die sich nach 24 Stunden'ausgeglichen 
hatte. Auch bei Ringkampfern wurde sowohl Verkleinerung wie Erweiterung des Herzens ge
funden. Erstere bedeutet zusammen mit Blutdruckerniedrigung und anhaltender Pulsbe
schleunigung ein prognostisch ungiinstiges Zeichen (LAMPE, WELTZ, HEINRICH und STRA"C"BEL). 

Das Minutenvolum wurde in einer Reihe von Untersuchungen als abhangig yom Sauer
stoffverbrauch gefunden. So LINDHARD, BOOTHBY, MEANS und NEWBURGH am Fahrrad
Ergometer nach KROGH, LILJESTRAND und LINDHARD beim Schwimmen und Rudern, ferner 
KROGH und LINDHARD. Aber es scheint, daB auch die Leistungsart nicht ohne EinfluB sei, 
auch wenn die LeistungsgroBe die gleiche bleibt. So haben LILJESTRAND und LrNDHARD 
einen relativ groBeren EinfluB des Schwimmens auf das Minutenvolum konstatiert, und 
LINDHARD fand, daB andauernde statische .Arbeit, die nur kurze Zeit durchgehalten werden 
kann, ein relativ hohes Minutenvolum bedingt, das nach Beendigung der Leistung von einer 
relativen Abnahme gefolgt ist. Eine neue Untersuchung von COLLET und llJESTRAND be
statigt, daB das Minutenvolum ebenso wie die Pulszahl und die Ventilation bei groBeren 
Leistungsarten, bezogenauf einen bestimmten Sauerstoffverbrauch, groBer sei als bei anderen. 
In Selbstversuchen fanden sie bei .Arbeitsleistungen mit den Armen hohere "-erte als beim 
Radfahren oder Stiegensteigen. Bemerkenswert ist, daB die Autoren eine Proportionalitat 
zwischen der GroBe dieses Unterschiedes und der subjektiven Anstrengung (sense of effort) 
feststellen konnen. Je mehr das Training fortschreitet, desto mehr yerschwinden jene Unter
schiede und zugleich auch das Anstrengungserlebnis. Geringer ist der EinfluB des Trainings 
auf Pulsfrequenz und Ventilation. Nach MEEK und EYSTER ist die normale Reaktion bei 
korperlichen Anstrengungen die VergroBerung des Schlagvolumens; eine Zunahme des 
Minutenvolumens trete nur ein, wenn erstere ausbleibe. BAINBRIDGE hat behauptet, daB das 
Produkt aus Schlagvolumen und Schlagfrequenz fUr je eine gegebene StoffwechselgroBe 
konstant sei, was ja mit der Annahme eines konstant jeder GroBe des Sauerstoffverbrauches 
zugeordneten Minutenvolumens iibereinstimmte. Fiir sic~ aber variieren die beiden Faktoren 
erheblich. Nun hat RECKLINGHAUSEN angegeben, daB die Anderung yon Pulsdruck und Schlag
volumen immer in gleichem Sinne erfolge. Daher meint ADDIS, daB auch das Produkt von 
Pulsdruck und Schlagfrequenz eine gesetzmaBige Beziehung zur StoffwechselgroBe haben 
miisse und als deren Kriterium angesehen werden konne. Er findet z. B. morgens nach Bett
ruhe einen Wert von 1764, tagsiiber, ohne besondere korperliche Anstrengung, einen von 3980. 
Wie sich diese Werte bei schwerer korperlicher Leistung verhalten, scheint nicht untersucht 
worden zu sein. Die SchluBfolgerung von ADDIS mag theoretisch zu Recht bestehen; dennoch 
ist sehr an der praktischen Verwertbarkeit seines Verfahrens zu zweifeln. Denn von so voll
kommener Konstanz sind biologische Zusammenhange nun einmal nicht, daB man sich auf 
die Abhangigkeiten von Abhangigkeiten verlassen diirfte. 

HERXHEIMER nimmt auf Grund yon Aufnahmen des Venenpulses an, daB bei trainierten 
Sportsleuten eine vollstandigere Entleerung des Herzens stattfinde als bei nichttrainierten 
1\'Iiinnern und daB die Schiipfwirkung der Vorhiife bei jenen groBer sei. 
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2. Veranderungen des Blutes. 
Uber die Veriinderungen des Blutes liegen aus neuerer Zeit einige Untersuchungen vor. 

PARSONS und BARCROFT bestimmten bei Leistungen am Fahrradergometer die Wasserstoffionen
konzentration des Blutes und fanden sie unverandert. Indes haben ARBORELIUS und LUJE
STRAND mit einer neuen Methode zur Bestimmung der Reaktion des Blutes an 2 Versuchs
personen (Fahrradergometer) eine Zunahme der Wasserstoffionenkonzentration nach HASSEL
BALCH gefunden, welche annahernd der Zunahme der Ventilation parallel ging. Dagegen be
streitet BARZ auf Grund von Bestimmungen der Kohlensaurekapazitat des Blutes nach 
VAN SLYKE das Bestehen einer konstanten Beziehung zwischen Blutreaktion und At,mung. 
Nach HARVARD und REAY steigt nach Beendigung der Leistung bei untrainierten Menschen 
der Gehalt an anorganischem Phosphat im Blute an und erreicht erst nach mehreren Stunden 
die Norm. Bei Trainierten ist derAbfali weniger ausgepriigt. Man kann vermuten, daB die 
untrainierten ~Iuskeln mehr Phosphat zur Resynthese des Lactacidogens benotigen. 

DaB bei schwerer Arbeit und bei nicht entsprechender Sauerstoffversorgung im Blute 
11filchsaure auftreten konne, ist seit langem bekannt. 1st der Sauerstoffverbrauch kein zu 
stiirmischer und verliiuft die Arbeit in maBigem Tempo, so kann die Milchsaure restlos ver
brannt oder umgebaut werden (s. o. S. 7). Es ist daher ganz begreiflich, wenn HASTINGS 
bei Hunden, die, in der TretmUhle laufend, kurzdauernde schwere Arbeit zu verrichten hatten, 
eine Zunahme des Milchsauregehaltes fand, diese aber bei selbst lange dauernder maBiger 
Arbeit vermillte. Derartige Erfahrungen sind wohl unmittelbar praktisch nicht auszuwerten; 
sie weisen aber doch darauf. hin, daB es bestimmte Grenzen der Arbeitsleistung geben mUsse, 
deren oftmals wiederholte Uberschreitung wahrscheinlich nicht belanglos sein mag. WISING 
fand bei gut trainierten Sportsleuten, daB die Alkalireserve um durchschnittlich 10% hOher 
ist, als bei Untrainierten. Er sieht wohl darin mit Recht eine Anpassungserscheinung an 
die beim Sport gesteigerte Milchsaurebildung. Es ware das eine der wenigen Beobachtungen, 
welche auf eine Biochemie des Trainings hindeuten. Gleichlautende Angaben macht W ALINSKI. 

Was es mit der von BURGI gefundenen Zunahme des Gehaltes an Blutkatalase fiir eine 
Bewandtnis hat, ist schwer zu sagen. Durch sportliches Training soIl es zu einer dauemden 
Erhohung kommen. 

Angemerkt sei noch, daB nach SCOTT und HASTINGS der Sauerstoffgehalt und die Sauerstoff
kapazitat des Blutes bei Hunden, welche auf der Tretbahn liefen, etwas zunehmen soli, und 
daB nach BARTSCH die Kohlensaurekapazitat des Plasmas nach der Arbeit fast immer absinke, 
im Mittel von 60,5 auf 57,6 Vol.-%, so daB die normale Arbeitsalkalipenie in eine echte Acidosis 
ubergehen konne. (Versuche an Pferden.) Dagegen zeigte sich in diesen Versuchen keinerlei 
Veranderung in den 'Verten fiir Reststickstoff, Harnstoff, Blutzucker, Kreatin und Kreatinin. 

SCOTT und HASTINGS aber fanden bei ihren Tretbahnversuchen an Hunden eine geringe 
Zunahme des Blutzuckers. Man wird wohl schon im vornherein die Moglichkeit einer Beein
flussung der Blutzuckerwerte zugeben mUssen, aber auch bedenken, daB diese Veranderungen 
sehr yom Ernahrungszustand, von der Art und GroBe der Leistung, aber auch von der indi
viduellen Beschaffenheit des Kohlenhydratstoffwechsels abhangen mUsse. In der Tat fand 
BURGER bei Diabetikern besonders groBe Schwankungen der Blutzuckerwerte unter dem 
Einflusse korperlicher Arbeit. 

Es ist eine lange bekannte und in jedem Lehrbuch nachzulesende Tatsache, daB bei 
korperlicher Arbeit eine Vermehrung der weifJen Blutkiirperchen eintritt. KREHL deutete 
diesen Befund dahin, daB er ein Ausdruck eines starkeren Zustromens der Leukocyten in die 
Capillaren sei. Nach GRA WITZ sowie ROSENTHAL und WAGNER handelt es sich hierbei um eine 
echte Leukocytose, und zwar anfanglich hauptsachlich um eine Lymphocytose infolge der 
Beschleunigung des Lymphstromes, wahrend nach 30-40 Minuten eine Vermehrung .. der 
Neutrophilen eintrete und die Lymphocytose verschwinde. Diese Erscheinung wird in Uber
einstimmung mit NAEGELI als die Folge einer Knochenmarkreizung aufgefaBt, welche durch 
in den Muskeln gebildete Stoffe zustande komme. BURKARD schlieBt sich dieser Auffassung an. 
Er untersuchte 10 Arbeiter einer Glasfabrik mit neunstUndiger Arbeitszeit und fand auf dem 
Hohestadium der Arbeit eine Vermehrung der einkernigen Neutrophilen, wahrend diese 
normalerweise neben den Polynuclearen verschwinden, ein an das Blutbild mancher Infektions
krankheiten gemahnender Zustand. BURKARD nimmt an, daB die ErmUdungsstoffe auf das 
Knochenmark einen ahnlich abnorm reizenden EinfluB hatten wie die Toxine. JURGENSEN 
dagegen mochte das Hauptgewicht auf die mechanischen Bedingungen des Kreislaufes, 
insbesondere auf die Stromungsgeschwindigkeit legen, da er bei aufrechter Haltung eine be
deutend groBere Leukocytenanzahl als in liegender Stellung fand. 

Die Erythrocytenzahl wird nach den Untersuchungen von RUCK an 69 Erwachsenen 
und 45 Kindem durch korperliche Arbeit nicht in gesetzmaBiger Weise beeinfluBt1 ). Es gelingt 

1) Bei Pferden fanden SCHEUNERT und MULLER als Wirkung der Arbeit eine Ver
schiebung des Verhiiltnisses von Blutkorperchenvolumen zu Plasma. Machte dieses vor der 
Leistung 22,2-42,2 Vo1.-% des Gesamtblutes aus, so nachher 40-58,8 Vo1.-%. 
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aber, unter bestimmten Bedingungen einen solchen EinfluB nachzuweisen, wie aus den Experi
menten von BROUN hervorgeht. ""Venn man namlich Runde monatelang in so engen Kiifigen 
halt, daB den Tieren jegliche Bewegungsfreiheit genommen ist und sie dann durch mehrere 
Tage Arbeit leisten laBt, so findet man stets eine bedeutende Abnahme des Gesamtvolumens 
der roten Blutkorperchen. (Bestimmung nach der colorimetrischen wie nach der Kohlen
oxydmethode.) Erst nach einer langeren, manchmal 3 W ochen betragenden Erholungszeit 
gleicht sich das Erythrocytendefizit wieder aus. Es erfolgt also unter diesen Umstiinden bei 
korperlicher Arbeit ein Zerfall der roten Blutkorperchen. BROUN meint, daB ein solcher Zerfall 
immer eintrete, aber in diesen Versuchen nur deshalb so deutlich sichtbar werde, weil der 
hamatopoetische Apparat nach der langen Ruheperiode nicht imstande sei, den plOtzlich 
einsetzenden, erhohten Anforderungen zu gentigen. Normalerweise wtirden Zerfall und Re
generation sich die Wage halten. Dem entsprache auch das Auftreten zahlreicher Jugend
formen. Auch LIEBERMANN fand im Tierexperiment einen deutlichen Erythrocytenzerfali. 
der sich bald nach Arbeitsbeginn (Tretmtihle) in einer Rotfarbung des Serums kundgebe_ 
Damit stimmen die Angaben von SCHELLONG, daB der Marschhamoglobinurie eine Ramo
globinamie vorausgehe. SCHELLONG halt eine durch die Lordose bewirkte venose Stauung im 
Nierenkreislauf ftir die hauptsachlichste Ursache, schlieBt aber andere Momente, wie Resistenz
veranderungen der roten Blutkorperchen, nicht aus. Die Angabe von PRICE-JONES, daB 
nach korperlicher Anstrengung die Erythrocyten eine VergroBerung aufwiesen, konnte durch 
DRYERRE, MILLER und PONDER nicht bestatigt werden und beruht offen bar auf Mangeln 
der Methodik. 

3. Die Atmung und respiratorischer Stoffwechsel. 
'Vahrend der Arbeit wird mehr Sauerstoff verbraucht; es muB ja von der gebildeten 

Milchsaure 1/5-1/4 durch Oxydation beseitigt werden. Der gesteigerte Sauerstoffverbrauch 
falit aber nicht allein den unmittelbar in Anspruch genommenen Muskeln zur Last, sondern 
zum Teil auch den Zirkulationsorganen und auch anderen, so der Atemmuskulatur, vielleicht 
auch dem Nervensystem. Der Sauerstoffverbrauch steigt naturgemaB mit der Leistung. 
Indes besteht hier keine einfache Proportionalitat. Urn den Mehrbedarf zu decken, muB die 
Lungenventilation steigen. Der Lungenventilationsquotient, d. h. das Verhaltnis der Venti
lationsgroBe pro Minute zu dem Sauerstoffverbrauch pro Minute, beidein Kubikzentimetern aus
gedrtickt, wird wahrend der Arbeit kleiner, wie die Versuche DIRKENS an Ruderern zeigen; die 
Ventilation ist wahrend der Arbeit rationeller. Sie wird von seelischen Momenten, von Erregung 
Z. B., ungtinstig beeinfluBt. Die rationellere Ventilation wahrend der Arbeit ist wohl nicht 
auf irgendwelche Besonderheiten, etwa einer Atmungsregulation, zu beziehen, sondern dtirfte 
sich rein physiologisch oder, wenn man will, sogar physikalisch, aus dem gesteigerten Sauer
stoffabfluB aus dem Blute zu den arbeitenden Muskeln erklaren, wodurch das Sauerstoff
gefalle von Alveolenluft zu Lungenblut steiler werden muB. DaB hier keine spezifisch-bio
logischen, regulatorischen Faktoren im Spiele sind, geht .. wohl auch daraus hervor, daB der 
Ventilationsquotient mit zunehmendem Training keine Anderung erfahrt. Allerdings stelit 
sich die rationellere Ventilation nicht immer sofort ein. Bei Ruderern und Laufern kommt 
es vor, daB im Verlaufe einer Dauerleistung eine anfangliche. Atemnot von einer Periode 
leichterer Atmung gefolgt wird, wobei die erst hohe Aternfrequenz wieder abnirnmt und die 
anfanglichen Beschwerden wieder verschwinden. Dieses Phanomen wird von den englischen 
Sportsmen als "second wind" bezeichnet. CHAILLEY, BERT, FAILLIE und LANGLOIS haben 
die Erscheinung in Tretbahnversuchen analysiert und gefunden, daB die Periode des "second 
wind" durch eine Rerabsetzung der Ventilation und eine Verrninderung der abgegebenen 
Kohlensaure ausgezeichnet sei. (Vgl. ferner McKEITH, PEMBAY, SPUBELL, WORNER und 
WESTLAKE.) Es ist aber nicht nur die GroBe einer Leistung, sondern auch deren Durchftih
rungsart von·EinfluB. Ruckweise, heftige Bewegungen steigern Ventilation und Kohlensaure
produktion mehr als langsame, wie GARRELON und LANGLOIS bei einfachen Freitibungen, die 
im Rhythmus von 23 pro Minute durch 2 Minuten fortgesetzt wurden, fanden. Alierdings ist 
es hier schwer zu sagen, ob nicht die heftigen Bewegungen doch eine objektive Mehrleistung 
bedeutet haben. CASSINIS findet einen wesentlichen Unterschied im Verhalten der willktir
lichen Apnoe bei Ruhe und bei Arbeit, die Kreislaufreaktionen sind je andere. Das Ver
haltnis zwischen LeistungsgroBe und Dauer der Apnoe solI fUr das Individuum charakte
ristisch sein und konstant bleiben. 

Sicherlich ist, wie Z. B. DIRKEN betont, den individuellen Faktoren ein nicht geringer 
EinfluB auf das Verhalten der Atmung wie des Sauerstoffverbrauches und des Stoffwechsels 
zuzuschreiben. Zu den individuellen Faktoren mag man auch das Training rechnen, welches 
in den Ruderversuchen DIRKENS eine Abnahme der Sauerstoffaufnahme pro Minute bewirkte. 
Offenbar wird im Laufe des Trainings die AusfUhrung einer Leistung immer rationelIer, wes
halb auch VEN bei gut trainierten jungen Mannern einen weitgehenden Parallelismus von 
LeistungsgroBe und Sauerstoffaufnahme feststellen konnte. 
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Nach Beendigung einer Leistung ging in den Versuchen von KROGH und LINDHARD 
die VentilationsgroBe so langsam auf die Ruhewerte zuriick, daB der Augenblick der Arbeits
beendigung aus den Atemkurven gar nicht ausfindig gemacht werden kann. 

Die Ventilation scheint nun weiterhin in erheblichem AusmaBe von der Korperhaltung 
wahrend der Arbeit abzuhangen. AMAR hat die Atemfrequenz, Ventilation, Atemexkursion, 
Sauerstoff- und Kohlensaurewerte fiir die liegende Stellung, im riickwartsgeneigten Stehen, 
im aufrechten und nach vorne geneigten Stehen untersucht und nicht unerhebliche Unter
schiede gefunden. 

O,-\'cr- : Yentilation : Atem- I E CO,-Aus- O,-Ver-
branch frequenz I Amplitude J ' scheidung brauch 

Liegen 100 
Stehen, riickwarts 

geneigt 106 14,60 18 85 1,4 3,25% 3,65% 
Stehen, aufrecht . 100 13,i5 14 100 1,65 3,20% 3,40% 
Stehen, vorwarts 

geneigt 113 15,65 20 75 1,20 3,45% 3,95% 

N eigung gegen den VorfuB vergroBerte diesell1 Autor zufolge Brustull1fang und Atell1zahl 
um 35%, wahrend die Fersenstellung den umgekehrten EinfluB habe und durch die Fixierung 
der Ansatzpunkte der ~'[m. scaleni die"e die Atemarbeit zu unterstiitzen vermochten. Erheben 
auf die FuBspitzen steigere die AtemgroBe um 21%. (Wenn diese Angaben sich in groBerem 
lJmfange bestatigen wiirden, konnten sie ziemlich praktische Bedeutung erlangen.) GAL'TIEZ, 
sowie D'ARsONVAL betonen ebenfalls die groBe Rolle der Korperhaltung fiir den Atemvorgang 
und insbesondere den EinfluB der Fixation von Nacken und Wirbelsaule. 

Da [die GroBe des Sauerstoffverbrauches wesentlich von der LeistungsgroBe abhangt, 
sei sie im ZUrlammenhange mit dem calorischen Bedarf und der Ernahrung besprochen. Nur 
die zeitliche Verteilung solI an dieser Stelle erwahnt werden. 

Wie die VentilationsgroBe, so kehren auch die Sauerstoffwerte nach Beendigung der 
Leistung anfangs schneller, dann langsamer zu den Ruhewerten zuriick. KROGH und MND
HARD haben aus ihren Bestimmungen des minutlichen Sanerstoffverbrauches geschlossen, daB 
die Muskelarbeit zu Beginn unter Sauerstoffmangel verlaufe und daB die Oxydation der 
Stoffwechselprodukte erst nach Beendigung der Muskeltatigkeit stattfinde. In dieser all
gemeinen Form kann der Satz nun nicht zutreffen, da wir wissen, daB in der Erholungsphase 
nach jeder Muskelzuckung ein Sauerstoffverbrauch stattfindet; es kann nur damit gemeint 
sein, daB die Erholungsphasen wahrend einer Tatigkeit nicht ausreichen, urn aIle Milchsaure, 
welche derOxydation zugefiihrt werden solI, wirklich zu oxydieren, weshalb fiir die Nachperiode 
ein betrachtlicher Rest oxydabler Stoff verbleibe. Vollig geklart sind diese Dinge noch nicht. 
Jedenfalls steht mi~ dieser nachtraglichen Oxydation ein Befund im Zusammenhange, den 
LUNSGAARD und MOLLER bei Versuchen mit Treppensteigen erheben konnten. Der Sauerstoff
gehalt des venosen Blutes ist unmittelbar nach Beendigung einer Leistung herabgesetzt, 
erreicht dann rasch im Verlaufe von 4 Minuten ein Maximum, das dem Sauerstoffgehalte des 
arteriellen Blutes nahesteht, und kehrt nach weiteren 4 Minuten zur Norm zuriick. LINDHARD 
hat auf Grund der Werte fiir das Minutenvolum, welche KROGH und LINDHARD mittels der 
Stickoxydulmethode erhalten hatten, berechnet, daB die Menge des pro Liter Blut absorbierten 
Sauerstoffes (und damit das diesem Werte entsprechende Minutenvolum) in den ersten Mi
nuten nach Beendigung einer Leistung rasch absinke und nach 4 Minuten ein Minimum er
reiche, dann steige der 'Vert wieder an, urn nach weiteren 4 Minuten ein Maximum, dann wie
derum ein zweites Minimum und schlieBlich wieder ein zweites Maximum aufzuweisen. LIND
HARD mochte diese Mehrgipfligkeit der Kurve aus periodischen Schwankungen der Wider
stande an der Peripherie herleiten, die ihrerseits in periodischen Variationen der Funktion 
des Vasomotorenzentrums ihren Grund haben sollen. LUPTON findet ein rasches Absinken des 
Sauerstoffverbrauches unmittelbar nach AbschluB der Leistung und ein Ansteigen dieses in 
der Erholungsperiode, in der aber das Maximum des Sauerstoffverbrauches pro Minute 
hochstens 3/4 einer Arbeitsminute betrage. Fiir die Leistungen in seinen Versuchen (ruhiges 
Treppensteigen durch 20 Minuten, rasches Treppenlaufen durch 10, kriiftiges Springen mit 
angehaltenem Atem durch 10 Sekunden) berechnet LUPTON unter Benutzung der Zahlen von 
MEYERHOF die den Erholungssauerstoffwerten entsprechenden Milchsauremengen mit 3,13 g 
minimal und maximal 14,24 g. 

A. V. HILL lehrt, daB bei schwerer Arbeit die Sauerstoffaufnahme auch bei maximaler 
Herz- und Lungenarbeit den Sauerstoffbedarf nicht zu decken vermoge. Daher werde Sauer
stoff aus dem Organismus herangezogen und sozusagen eine Schuld an Sauerstoff kontrahiert, 
welche in der Erholungsperiode durch Mehraufnahme gedeckt werden miisse. HILL wendet 
sein schon erwahntes Gleichnis yom Akkumulator sinngemaB auf den ganzen Organismus an, 
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der in der Erholungsperiode gewisserma13en wieder aufgeladen wird. tber das Sauerstoff
defizit im Sinne HILLS liegen aus dessen Institut einige neuere Arbeiten vor, deren Ergeb
nisse mit den theoretischen Forderungen gut tibereinstimmen (FCRCSA W A, LONG). 

Anhangsweise seien noch einige Angaben tiber die Atmung bei Arbeit wiedergegeben. 
TOMANN und BRUNS untersuchten 30 Bergarbeiter mittels des HASSELBALcHschen spirome
trischen Verfahrens und fanden, da13 unter Tag neben der bei korperlicher Anstrengung auf
tretenden Lungenblahung noch der erhohte Luftdruck (808 m Tiefe) die Lungenelastizitiit 
beanspruche; dadurch werden wahrend des Aufenthaltes im Bergwerke Residualluft und 
Mittellage erhoht. Diese akute Lungenblahung geht bei jtingeren Leuten rasch, bei alteren 
immer langsamer nach Rtickkehr unter norma Ie Druckverhaltnisse zurtick. Es besteht 
sicherlich ein Einflu13 der Vitalkapazitat und die Leistungsfiihigkeit, wenn auch dieser nicht 
so einfach und leicht zu erfassen sein mag. Man kann daher dem Vorschlage FLACKS. die 
Arbeiter einer systematischen Atemschulung zu unterwerfen, eine gewisse Berechtigung nicht 
absprechen; seinen Untersuchungen zufolge kann auf diese Weise die Vitalkapazitat und die 
pneumatische Kraft der Atemmuskulatur gesteigert werden; letztere drtickt sich in der Zeit 
aus, durch welche mittels des Exspirationsdruckes eine Quecksildersaule 40 mm hoch gehalten 
werden kann. Ob allerdings, wie man gemeint hat, darin ein brauchbares Kriterium ftir die 
Suffizienz der Atemleistungen, insbesoI)-~ere im Hinblick auf Fliegereignungsprtifungen ge
legen ist, mu13 noch fraglich bleiben. Ubrigens bediirfte es einer Untersuchung an gro13em 
Materiale, urn zu wissen, ob wirklich die Vitalkapazitat wesentliche Veranderungen erfahren 
kann1 ). Nach DUBOIS steht dieser Wert nicht zu dem Brustumfang und der Korpergro13e 
oder dem Korpergewicht, wohl aber zur Korperoberfliiche in Korrelation. Manner von 1,6 
bis 1,7 qm Korperoberflache haben eine Vitalkapazitat von 4000 ccm, die ftir je 0,1 qm mehr 
urn 350 ccm zunimmt. Bei Frauen entspricht einer Korperoberflache von 1,4-1,5 qm eine 
Vitalkapazitat von 2500 ccm und einer Zunahme jener urn 0,1 qm eine dieser urn 175 ccm. 
Nach den schon von Mosso, in ma13gebender 'Yeise von DlTRIG, ZeNTZ und ihren Mitarbeitern 
am Monte Rosa angestellten Untersuchungen liefert tibrigens die Vitalkapazitat kein ver
lal3liches Kriterium zur Beurteilung der Leistungsfahigkeit. Die Bedeutung der Atmung fiir 
die Leistungsfahigkeit geht auch aus den Versuchen yon CLARK-KENNEDY, BRADBROOKE 
und OWEN hervor, denen zufolge das Gleichgewicht zwischen der Sauerstoffaufnahme und 
der Kohlensaureabgabe die entscheidende Rolle spielt. )Ian kann von vornherein annehmen, 
da13 der Atemtypus nicht ohne Einflu13 auf die Reaktion der Respiration auf Anstrengung 
sein werde. Umfangliche Untersuchungen zu dieser Frage, speziell was das weibliche Ge
schlecht anlangt, hat HORNICKE angestellt. Die durch beengende Kleidung, wozu nicht 
allein das Mieder gehort, bedingte lnaktivitatsatrophie der Bauchmuskulatur ftihrt zu einem 
inversen Atemtypus, bei dem die Bauchwand durch die Hochstellung der unteren Thorax
apertur steigt. Die Folge ist eine Hochdrangung des Zwerchfelles und eine Verringerung 
des abdominalen Raumes. Diese unzweckma13ige Atmung erzeugt bei stiirkerer Anstrengung 
unangepa13te Mitbewegungen und ein rascheres Versagen, so daB die Atemleistung - ge
messen an dem Ausblasen der Vitalkapazitiit gegen einen 'Viderstand - oft nur ein Drittel 
des Ruhewertes betragen kann. 

1m gro13en und ganzen hangen die Zunahme der Atemleistungen wie die Steigerung der 
Herzaktion vom Sauerstoffbedtirfnis ab, also von der Leistungsgro13e. lndes spielen, wie schon 
bemerkt, noch andere ~Iomente hinein, reflektorische und psychische. Durch welche korre
lativen Faktoren im einzelnen die verschiedenen Apparate in aufeinander abgestimmter 'Yeise 
in Tatigkeit versetzt werden, kann hier nicht erortert werden. Sicherlich fallt die Hauptauf
gabe dabei dem Zentralnervensystem, und zwar wohl wesentlich den Zentren des Hirnstammes, 
vor allem der Medulla oblongata zu. Es ist sattsam bekannt, da13 die \Yasserstoffionen
konzentration des Blutes den Hauptreiz fUr die Tatigkeit des Atemzentrums abgibt und auch 
die kardialen Zentren zu erregen vermag. ~Ian wtirde sich aber meines Erachtens eine zu 
gro13e Vereinfachung der Dinge gestatten, wenn man glaubte, mit diesem einen Faktor das 
Auslangen finden zu konnen. Zweifelsohne kommen noch andere, so afferente (propriozep
tive) Reize der Muskulatur in Betracht. 

Was nun den Oalorienbedarf anlangt, so besitzen wir tiber diesen Punkt so :r;ahlreiche, ein
gehende und ausgezeichnete Untersuchnngen, da13 es kaum notig sein dtirfte, hiertiber in ex
tenso zu berichten, urn so mehr die einschliigigen Tatsachen allgemein bekannt sein diirften. 
Verlal3liche Daten konnen hier allerdings nur exakte Gaswechselversuche liefern, die tiber eine 
hinlangliche Zeitdauer sich erstrecken. Die Vorschlage, an Stelle der gasanalytischen Werte 
andere leichtere feststellbare zu setzen, diirften aIle unhaltbar sein. Denn wenn es auch z. B. 
im allgemeinen richtig ist, da13 etwa zwischen Stoffwechselgro13e und Pulsfrequenz wenigstens 
innerhalb gewisser Grenzen feste Beziehungen bestehen, so geht es doeh angesichts der vielen 

1) GORDON, LEVINE und 'YILMAERS fanden naeh dem Laufe bei ~Iarathonlaufern eine 
Verkleinerung der Vitalkapazitat von 17o,~, naeh 24 Stunden normale Werte (Arch. of 
internal med. Bd.33, S.425. 1924). 



Die Atmung und respiratorischer Stoffwechsel. 27 

Beeinflussungsmoglichkeiten nicht an, aus der Pulsfrequenz ein Kriterium der UmsatzgroBe 
zu machen, wie das F. G. BENEDICT und JOSLIN erwagen. Ubrigens geht aus den Zahlen von 
BENEDICT selbst, wie nicht minder aus denen yon l\IURLIN und HOOBLEN sowie von COLE
MANN und DU BOIS und von FALTA hervor, daB selbst bei Gesunden unter normalen 
Bedingungen eine derartig feste Korrelation nicht besteht. Ebensowenig durfte der Vorschlag 
yon MURLIN und GREER, das Produkt von Pulsfrequenz und Pulsdruck als Indicator des 
Umsatzes zu verwenden, Berechtigung besitzen. 

Der Calorienbedarf hangt naturlich in erster Linie von der LeistungsgroBe ab unter 
Berucksichtigung des 'Yirkungsgrades. Dieser unterliegt vielfachen, keinewegs immer durch
sichtigen Bedingungen. :vIan muB, wenn man uber die "Schwere" einer Leistung - wenn 
anders man darunter nichts wie deren calorisches Aquivalent verstehen will -, fUr jede 
Leistungsart gesonderte Bestimmungen vornehmen. :\Ian kann sich sonst in der Einschatzung 
auf3erordentlich tauschen. Ais Beleg fUhre ich zuniichst einige Zahlen an, die der jiingsten 
:\Iitteilung von C. TWERSTEDT und OLIX entnommen sind: 

J~eistullg . ..;,art 

Ruhe in sit zender Stellnng mit Tischfitiitze 
., ,. 

Abschreiben 
~Iaschinenschreiben 
'Yaldhornblasen 
Klarinette 
Geigenspie len 
Paukespielen 

ohne wlrhe . 

c- Abgabe pro I 
Kilogramm 
und ~tunde 

0,120 
0,125 
0,133 
0,153 
0,170 
0,190 
0,234 
0,338 

Zunahme in 
Proz. des 

Ruhewerte, 

33,3 
38,9 
47,7 
70,0 
88,9 

111,1 
160,0 
275.6 

Allerdings muB zu diesen Angaben gesagt werden, daf3 es immer miBlich ist, den Energie
umsatz aus den Kohlensaurewerten berechnen zu wollen. Denn durch die Varia tionen der Ab
ventilation wie durch den EinfluB der Verschiebungen in der 'Yasserstoffionenkonzentration 
des Blutes (saure Stoffwechselzwischenprodukte) kommen unkontrollierbare Faktoren ins 
Spiel, so daB diese Steigerung der CO2-Abgabe nicht eine Yermehrung oder zumindest nicht 
eine entsprechende Vermehrung der CO2-Produktion bedeuten muB. Waldhornblasen gilt 
allgemein fUr "anstrengender" als das Geigenspiel. Dennoch trifft diese Ansicht nicht zu, 
wenn man "Anstrengung" und "Schwere der Arbeit", soweit sie sich im Energieaufwand aus
druckt, gleichsetzen will. Es ist allerdings sehr die Frage, ob das berechtigt ist. Hiervon wird 
noch die Rede sein. Praktisch wird es sich allerdings schwer durchfuhren lassen, daB man 
jegliche Leistungsart mit den exakten :\Iethoden des Gasstoffwechselversuches untersuche. 
Es ist daher begreiflich, daB man nach methodischen Vereinfachungen trachtet. Indes ist keine 
dieser imstande, wirklich verlaBliche Angaben zu liefern. Dies gilt auch von den zahlreichen 
Arbeiten von WALLER, der sich damit begniigt, die wahrend 1;4 Minute entnommene Atemluft 
auf ihren Kohlensauregehalt zu untersuchen und daraus den Calorienwert pro Quadratmeter 
Korperflache und Stunde berechnen will. CAMPBELL hat gegen dieses Verfahren eingewendet, 
daB man in mehreren aufeinanderfolgenden Versuchsperioden zu je 30 Sekunden sehr ab
weichende 'Yerte erhalte. 'YALLERS Untersuchungen erstrecken sich auf Dockarbeiter, bei 
welchen er von Stunde zu Stunde die Kohlensaurewerte bestimmte, Schneider, Buchdrucker, 
Schwimmer u. a. ORR und KINLOCH haben an diesen Versuchen Kritik geubt und vor allem 
darauf verwiesen, daB zu Beginn und nach Beendigung einer Leistung Schwankungen des 
respiratorischen Quotienten auftreten konnen, welche die Resultate stark beeinflussen. Nur 
bei konstanten Quotienten konnten so kurzdauernde Versuche brauchbare Resultate Hefern. 
Auch VIALE lehnt die 'YA.LLERSchen Versuche ab. Diesem Forscher zufolge sollen 'Varme
produktion, Gaswechsel und Pulsfrequenz mehr steigen, wenn eine bestimmte Leistung durch 
eine groBere Zahl von Kontraktionen und bei geringer Last yollbracht wird als bei groBerer 
Last und geringerer Hubzahl. Offenbar spielen hier die Gesetze der okonomischen Last und 
Geschwindigkeit herein. Der Beurteilung des calorischen Bedarfes bei irgendeiner Leistung 
muf3 der Ruheumsatz zugrunde gelegt werden. Dieser wird, wie man weiB, von R'C'BNER auf 
die Einheit der Korperflache bezogen, von anderen auf das Kg-Korpergewicht, mit einem 
Durchschnittswert von 1 Cal. pro 1 kg und 1 Stunde. Fur praktische Zwecke durfte dieser 
Wert durchaus genugen. Fur ganz exakte Berechnungen muB auch die Ermittlung des Er
haltungsumsatzes ein Problem werden. Zwischen den Formeln von BENEDICT und HARRIS 
und jenen nach DU BOIS berechneten besteht der Unterschied, daB bei den ersteren der 
Erhaltungsumsatz sich urn 6,5% hoher herausstellt und mit dem Oberflachengesetz nicht in 
Einklang steht, ferner fiir den mageren :\Iann und die magere Frau verschiedene 'Yerte ge
funden werden. Sehr umfiingliche Versuche - an 8641 Personen! - von BOOTHBY und 
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SA~DFORD wiirden erg eben, daB die nach DU BOIS berechneten \Verte in 92%, die nach 
BENEDICT und HARRIS berechneten aber nur in 82% mit den gefundenen iibereinstimmten. 
Trotz ihrer Kompliziertheit scheint die Formel fiir den Grundumsatz von BE~EDICT praktisch 
brauchbar zu sein und mehr zu leisten als die einfache Cal..Kg.Stunden.Regel oder der 'Wert 
von GRAHAM LUSK, der nach der DU BOIsschen Methode die Korperoberflache berechnet und 
pro Quadratmeter einen Bedarf von 34,7 Cal. einsetzt. Fiir Kinder ergeben sich etwas andere 
\Verte, was praktische Bedeutung haben kann. Mit diesen \Verten fill den Grundumsatz kann 
man operieren, da bis heute kein zwingender AnlaB vorliegt, die Lehre von seiner Konstanz 
unter gleichen inneren und auBeren Versuchsbedingungen aufzugeben (GRAFE). 

Von den auBeren Bedingungen, welche auf den \Varmehaushalt von EinfluB sind, ist 
an erster Stelle die Umgebungstemperatur zu nennen. Zwar werden im allgemeinen beim Men
schen, insonderheit beim bekleideten, sich Korpertemperatur und Stoffwechsel dank der 
physikalischen Warmeregulation auf gleicher Hohe erhalten. Aber unter extremen Verhalt
nissen, wie sie bei man chen Betrieben herrschen (z. B. Schiffsheizer), wird sich dieser EinfluB 
doch betrachtlich geltend machen. Damit ist eine, aber nicht jede Moglichkeit bezeichnet, 
durch die die klimatischen Bedingungen einwirken konnen. Es ist klar, daB etwa groBer 
Feuchtigkeitsgehalt der Luft infolge der Beeintrachtigung der Warmeabgabe durch Ver
dunstung ebenfalls von EinfluB scin muB. (Siehe iiber den EinfluB des Tropenklimas auf 
Grundumsatz und \Varmehaushalt, sowie auf die Atemmechanik bei KNIPPING.) Gegen diese 
Versuche ist aber von seiten JOHA55SS0:SS wie Lowys eine Reihe von Bedenken geltend ge
macht worden. Die Luftbewegung als solche scheint keinen EinfluB auf den Stoffwechsel zu 
haben (\VOLPERT). \Venn aber dadurch eine starke Entziehung von \Varme eintritt, kann es zu 
einer geringfiigigen Stoffwechselsteigerung kommen, die in den Versuchen von CAMPBELL, 
HARGOOD-ASH und HILL gegeniiber den bei Zimmertemperatur beobachteten Werten von 
0,99-1,18 Millical. pro qcmjSek. 1,29-1,55 betrug. LILJESTBA~D und MAGNUS wieder
sprechen diesen Angaben, da sie trotz starker Erweiterung der HautgefaBe nach einem Kohlen
saurebad von 33 0 keine Steigerung des Stoffwechsels finden konnten. 

Jegliche Tatigkeit nun, welche den Umsatz steigert, nennen wir Arbeit. Demnach muB 
a fortiori jede )Iuskeltatigkeit, der auch in physikalischem Sinne Arbeit entspricht, von einer 
"Cmsatzsteigerung begleitet sein. Bemerkenswert ist, daB diese groB genug ist, urn selbst bei 
ganz geringfiigigen Leistungen, wie Heben der Arme oder Bewegen der Finger, deutlich 
merkbar zu werden; letzteres rief in den Versuchen von LEBER und STUVE eine Stoffwechsel
steigerung von 16,8% hervor. Aber auch bloBe Spannungsanderungen, wie sie in sitzender 
Haltung oder bei strammer aufrechter zur Erhaltung des Gleichgewichtes erforderlich sind, 
bewirken Steigerungen, im ersten Faile urn 7,5% (JOHANNSSON), im zweiten von 12-26%. 
Praktisch bedeutsam ist aber die vielfach bestatigte Tatsache, daB Stehen in bequemer, 
schlaffer Haltung kaum einen Mehrverbrauch gegeniiber dem Sitzen oder Liegen beansprucht; 
es ist hierin ein Hinweis fiir die okonomische Gestaltung der Leistungsbedingungen gegeben 
(neuerliche Arbeiten s. LILJESTRAND und STENSTBOM, MIAR). Das Gehen bedingt sehr be
trachtliche Umsatzsteigerung, was ebenfalls betriebsorganisatorisch von Bedeutung ist und 
den Gedanken nahelegt, dem Arbeiter im Interesse der Energieokonomie das Hin- und Her
gehen moglichst zu ersparen durch mechanische Zufuhr- und Abfuhreinrichtungen. Di~ser 
an sich richtige Gedanke kann aber nicht in die letzte Konsequenz verfolgt werden. Uber 
den Umfang gedachter Stoffwechselsteigerung geben die bei DURIG, BENEDICT und 
)IURSCHHAUSER sowie bei LILJESTRA~D und STE~STROM zusammengestellten Daten Auf
schluB. Es resultieren n-Iittelwerte von etwa 0,5 Cal. pro Kilogramm und bei niedrigen Ge
schwindigkeiten, bei solchen von 80-100 m pro n-linute 0,6 Cal. und bei einer iiber 100 m 
0,7 -1,0 Cal., beim Laufen aber auch bis 300 mj:Min. werden keine hoheren Werte als etwa 
0,8 Cal. erreicht. Die neueste Untersuchung zu diesem Gegenstande von H. M. SMITH 
ergibt die gleichen \Verte. Eine etwas geanderte Berechnung der Geharbeit schlagt STUDER 
vor. Weil die Balancierarbeit beim Gehen eine groBere sei als beim ruhigen Stehen, sind die 
aus diesem gewonnenen \Verte fiir den Ruhestoffwechsel zu klein. Er fiihrt daher eine neue 
Konstante als den "spezifischen Gehverbrauch" ein, deren Berechnung allerdings hier nicht 
wiedergegeben werden kann. 1m Orunde ist es die gleiche Frage, wie die nach der Bewertung 
des Verbrauches bei jeglicher Arbeit: ob man namlich den absoluten Ruhewert zugrunde 
legen solie oder einen relativ auf diese Arbeit bezogenen. 

Die Gehversuche zeigen im allgemeinen eine der Zunahme der Geschwindigkeit parallele 
Steigerung des Sauerstoff- und des Calorienverbrauches, dagegen nehmen diese Werte beim 
Laufen von der geringsten Geschwindigkeit bis zur mittleren ab und bei hoherer wiederum zu. 
Dies geht ebensowohl aus den Zahlen von LILJESTRAND und STENSTROM wie aus denen von 
BENEDICT und ~IURSCHHAUSE~ hervor. Die Erstgenannten erklaren dies dahin, daB die Ge
schwindigkeitssteigerung vornehmlich durch eine Zunahme der Schrittlange erfolge, nicht 
aber durch Schrittzahl, und daB bei geringeren Laufgeschwindigkeiten die Erhebung des 
Korpers in der Senkrechten bei jedem einzelnen Schritt absolut und relativ groB sei. Die 
Laufleistung wird also bei niederer Geschwindigkeit in unokonomischer Weise ausgefiihrt. 
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Man kann iibrigens leieht durch Selbstbeobachtung feststellen, daB "langsames Laufen" eine 
nicht leichte Aufgabe ist und man unwillkiirlich in ein rascheres Tempo verfallt, offenbar weil 
die Muskelmechanik des Laufens eine groBere Sehrittlange fordert und bei geringerer Hem
mungen o. dgl. eingeschaltet werden miissen. Es begegnet uns hier der wichtige Begriff der 
okonomischen Geschwindigkeit, den ",ir im Zusammenhange mit der Frage des Nutzeffektes 
und der Leistungsokonomie iiberhaupt weiter unten behandeln werden. Zur Illustration sei 
eine Tabelle nach LILJESTRAND und STENSTROM wiedergegeben: 

I : O,·Verbrauch Kalorien pro Geschwindigkeit Schritte 

i 
Schrittliinge 

m pro lI1inute pro )Iinute in em . ccm pro Kilo· ' Kilogramm 
gramm und m und m 

Gekver8ucke 
70- 75 10-1,0 66,4 0,101 0,491 
75-100 120,2. 79,0 0,118 0,574 

>100 129,8 89,8 0,146 0,710 

Laufversuche 
Yp. I. 143,9-175 151,0 100,0 0,208 1,004 

175-200 160,3 119,5 0,190 0,917 
200-225 163,0 131,4 0,163 0,787 
225-250 167,8 139,6 0,165 0,796 

Vp. II. 142,2 152,0 93,6 0,195 0,949 
150-180 159,0 109,1 0,170 0,827 
180-200 159,0 118,2 0,158 0,769 
200-225 164,0 131,7 0,133 0,646 
225-250 162,0 148,5 0,149 0,724 
250-275 156,0 167,5 0,137 0,666 

Den Energieaufwand bei der landwirtschaftlichen Arbeit haben erstmalig LOEWY und 
SCHROETTER untersucht. Da bei der Arbeit des Mahens und des Heutragens, das gebiickte 
Gehen eine Steigerung des Atemvolumens erschwert, wird der ~Iehraufwand an Energie 
durch bessere Ausnutzung der Alveolarluft gedeckt, deren SauerstoHspannung von einem 
Ruhewert von 87,7 mm auf 70,4 beim Mahen und von 79,5 bei langsamem Gehen auf 61,4 
beim Heutragen herabsank. Auf einen Sensensehlag entfielen bei den vollkommen trainierten 
und an die Hohenlage (Davos) angepaBten Versuehspersonen 25 cem SauerstoH, entsprechend 
158 Cal. Es wurden 28 Sensenschlage in der Minute ausgefiihrt, also pro Stunde 265 Cal. 
verbraucht. Ferner untersuchten LOEWY und SCHROETTER den Energieaufwand bei ver
schiedenen musikalischen Betatigungen. Beim Singen betragt die Steigerung des Umsatzes, 
wenn aHektive Bewegungen vermieden werden, 80-100%, beim Instrumentenspiel bis 270%, 
beim Schlagwerk sogar bis 300%. 

Bei extremen Leistungen kann der SauerstoHverbraueh auBerordentlich groB werden. 
Athletische Menschen sollen nach HILL und LUPTON es bei anhaltender Arbeit - Flach
rennen oder Springen - bis zu 4 I Sauerstoff pro Sekunde bringen. }Ian muB aber gestehen, 
daB derartige Werte nicht recht wahrscheinlich sind. 'WALLER und DE DECKER waren der 
Ansicht, daB das Gehen auf horizontalem fest en Boden einen geringeren Energieaufwand 
notig mache als das auf der Tretbahn. Doch hat LANGLOIS diese Unterschiede, welche er 
ebenfalls beobachten konnte, an die mangelhafte Anpassung an die Versuehsanordnung 
zuriickfiihren konnen, da im Laufe der Zeit aueh hier die normalen "Verte gefunden werden. 

Von sozialhygienisehem Interesse ist der Energieaufwand bei allerhand Bewegungen, 
die an sich nieht der Verriehtung im engeren Sinne angehoren, sondern, mehr weniger iiber
fliissig und vermeidbar, einen Teil dessen ausmachen, was ABBE als "Leerlauf" bezeiehnete. 
So haben CATHCART und STEVENSON die Umsatzsteigerung bestimmt, welehe dureh Heben 
und Senken der unbelasteten Arme zustande kommt, und dabei einen Verbrauch von 60, I Cal. 
pro Quadratmeter Korper£laehe und Stunde gefunden. Bei Gewiehtshebungen mittels der 
Armbeuger betrug der Energieaufwand 150,9, bei der gleiehen Leistung mittels der Exten
soren 115,0 Cal. Aueh die Bremsarbeit bei langsamer Senkung einer Last seheint von den 
Extensoren mit geringerem Energieaufwand ausgefiihrt zu werden als von den Flexoren. 
Der Aufwand dabei ist nach JOHANNSSON und KOVAEN auf die gleiehzeitig geleistete statisehe 
Arbeit zu beziehen. Den Calorienverbraueh bei statischer Arbeit bereehnen CATHCART und 
STEVENSON fiir das Halten der unbelasteten Arme mit 56,7 Cal. pro Quadratmeter und Stunde. 
Der Verbraueh steigt aber bei Zunahme der statisehen Arbeit sehr raseh an, was der bekannt
lich schnell einsetzenden Ermiidung entspricht (CATHCART, BEDALE und Mc CALLUM). Die 
Ergebnisse dieser Forseher widersprechen den alteren Untersuchungen LINDHARDS. Dieser 
hat bei kurzdauernder, aber anstrengender statischer Arbeit - Beugehang am Querbalken -
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an Versuchspersonen Gaswechselversuche unter gleichzeitiger Registrierung der Atmung 
angestellt. Wahrend der Leistung stiege nach ihm der Sauerstoffverbrauch um wenig an, 
desto mehr unmittelbar nachher. In 0,9 Minuten statischer Arbeit wurde so ein Mehrver
brauch von 168 ccm Sauerstoff, in der unmittelbar darauffolgenden aber ein solcher von 
955 ccm gefunden. Da wahrend der Leistung das Minutenvolum des Herzens eine hohere 
Steigerung aufweise, als der Stoffwechselsteigerung entsprache, sinke die Ausniitzung des 
Sauerstoffes unter den Normalwert. LINDHARD erklart dies durch die mechanisehe Behinde
rung der Zirkulation in den tatigen Muskeln, welche infolge der dauernden Kontraktion 
arterielles Blut in geringem AusmaBe einstromen lassen und kein venoses auspressen. Es 
arbeite daher der Muskel bei statischer Arbeit wesentlich anaerob, und die angehanfte Mileh
saure werde iiberhaupt erst in der Nachperiode aus dem Muskel eliminiert und verbrannt, was 
sich auch in dem dieser Phase angehorenden, sehr hohen respiratorischen Quotienten anzeige, 
sowie in der Verringerung der reduzierten Wasserstoffwerte nach HASSELBALCH. Auch bei 
anderen Leistungsarten mit iiberwiegend statischer Arbeit erhielt LrNDHABD ahnliche Re
sultate. Die genannten amerikanischen Autoren konnten aber die Herabsetzung der Sauerstoff
werte wahrend solcher Leistungen ebensowenig konstatieren wie die Steigerung des Sauer
stoffverbrauches in der Nachperiode. 

Wie die AtemgroBe und die Kreislaufveranderungen nicht mit dem Augenblick der 
Beendigung einer Leistung zu den Ruhewerten zuriickkehren, sondern sich ihnen allmahlieh 
annahern, sinkt auch der Sauerstoffverbrauch nur nach und nach zur Norm ab; doch dauert 
diese Periode des Absinkens relativ kurze Zeit. Nach mittleren Leistungen ist nach 6, nach 
schweren nach 10 Minuten der Ruhewert erreicht. Infolge des rasehen Abfalles ist im all
gemeinen der Mehrverbrauch in der Nachperiode insgesamt so groB wie der wahrend einer 
Arbeitsminute (A. Lowy). Wenn allerdings die Arbeitsleistung zu lokalem Sauerstoffmangel 
fiihrte, wie das anscheinend in den eben erwiihnten Versuchen LINDHARDS der Fall war, oder 
zu allgemeinen, wenn die Arbeit iibermaBig und ersehopfend war, so konnen weit hohere 
'Verte sich ergeben. Unter solchen Umstanden kann auch die Nachperiode bis zu 20 Minuten 
andauern und der in ihr vollzogene Sauerstoffmehrverbrauch auf das 3-4fache der gewohn
lich gefundenen Werte ansteigen. Manche Autoren wollen sogar noch Stunden nach der 
Beendigung der Leistungsperiode eine Erhohung des Sauerstoffverbrauches nachgewiesen 
haben (JAQUET, BENEDICT und CATHCART), ja sogar, nachdem ein 7stiindiger Schlaf erfolgt 
war (BENEDtcT und CABPENTER). Entsprechend fanden WALLER und DE DECKER eine ver
mehrte Kohlensaureabgabe in der Nachperiode. 

tJber die Ursachen dieser Nachwirkung ist zu sagen, daB deren mehrere sind. Wahrend 
DURIG und ZUNTZ vor all em die noch naehwirkende Erhohung der Korpertemperatur, das 
Fortbestehen der vermehrten Atem- und Kreislaufarbeit, die Verbrennung intermediarer 
Stoffwechselprodukte und wohl auch die Neubildung von Reservekohlenhydrat aus den 
EiweiB- und Fettvorraten des Organismus in Erwagung gezogen haben, belehren una die 
oben referierten Untersuchungen iiber den zeitlichen Ablauf der Warmebildung im Muskel, 
daB in der Erholungsperiode erst die Verbrennung der Milchsaure vor sich gehe. GRAFE sagt 
daher mit Recht, daB man angesichts dieser Umstiinde eigentlich eine viel erheblichere Stei
gerung des Sauerstoffverbrauches in der Ruheperiode erwarten konnte; wenn diese nieht 
angetroffen werde, liege das darin, daB die meisten Leistungen des Mensehen eine Abwechslung 
von Kontraktion und Erschlaffung der Muskulatur bedingten, so daB eben ein groBer Teil der 
Reparationssauerstoffaufnahme schon wahrend der Leistungsperiode stattfinden konne. 
Aueh ist zu bedenken, daB bei den meisten Leistungen verschiedene Muskeln im Turnus in 
Tatigkeit geraten, und daher in den einen eine Erholungspause wirksam wird, wahrend die 
anderen in die Leistungsphase eintreten 1). 

Da aueh der Sport in das Interessengebiet einer sozialen Hygiene fallt, sollen einige 
Zahlen angefUhrt werden. Wird der ErhaJtungsumsatz gleich 1 gesetzt, so betriigt der Energie
bedarf nach RANKEN fUr: 

Schwedisches Turnen 3, )Iarseh, 70 Schritte pro Minute 2,8, 
Freiiibungen mit einem Stab, 11,5 kg schwer 4, Marsch, 120 Schritte pro Minute 4,2, 
MULLERsche tJbungen 7, Laufen, 160 Schritte pro Minute 10. 

A. LoWY verglieh Marschleistungen von 4 Vp. im Schnee mit und ohne Skiern. Der 
02-Verbrauch machte auf festem Schnee 17,34 ccm fiir das bewegte Kilogramm aus, auf 
weichem sogar 19,5-24,35 ohne Skier, mit Skiern 20,6-31,8 cem. (Beim Marsch auf gutem 
Boden betragt der 02-Verbraueh pro Kilogramm und 100 m nur etwa 11 cem.) Der Umsatz 
war beim Marsch auf Skiern um 45,3% (maximal) hoher als ohne solche. Der Marsch auf 
Skiern erweist sich also als wesentlich unokonomischer (selbst beim Bergabgehen). In be-

1) Auf eine Zusammenstellung des Energieaufwandes bei verschiedenen Leistungen 
glaube ich verzichten zu konnen, da sich solche fast in jedem Lehrbueh der Physiologie, aus
fiihrlieh im Handb. d. Biochemie leieht auffinden lassen. 



Die Atmung und respiratorischer Stoffwechsel. 31 

merkenswertem Gegensatz dazu steht, daB das GefUhl der Arbeit beim Marsch auf Skiern weit 
geringer war. .. 

LILJESTRAND und STENSTROM geben folgende Ubersicht iiber den Sauerstoffverbrauch 
in ccm pro Kilogramm und Meter bei horizontaler Fortbewegung: 

Geschwindig· Korpergewicht ! Sauerstoff· I Zahl der Ver-keit m pro der Versuchs- yerbrauch suchspersonen Minute perdonen 

Gehen 70 58-87 0,10-0,11 2 

" 
90 58-87 0,11-0,13 2 

" 
115 58-87 0,15-0,17 2 

Laufen 150 50-82 0,18-0,21 3 
200 50-82 0,15-0,18 3 

" 
250 50-82 0,14-0,15 3 

Skilaufen 120 67-100 0,16-0,21 3 
150 67-100 0,15-0,22 3 
200 67-100 0,15-0,20 3 

" 
225 67-100 0,15 3 

Schlittschuhlaufen 200 70,5-95,0 0,08 2 
250 70,5-95,0 0,07-0,08 2 
300 70,5-95,0 0,07-0,09 2 

" 
350 70,5-95,0 0,09 2 

Radfahren 150 94 0,05 I 
250 94 0,05 I 

" 
350 94 0,06 I 

Schwimmen 20 51,5-90,5 0,31-0,82 2 
30 51,5-90,5 0,40-0,82 2 
50 51,5-90,5 0,54-0,82 i 2 

Das Schwimmen steigert den Umsatz auBerordentlich. KOLMER fand eine Zunahme um 
das Neunfache des Ruheumsatzes; selbst gegeniiber raschem Bergsteigen war der Energie
verbrauch um 18,5% hoher. Auch die Atmungstatigkeit erfahrt eine gewaltige Steigerung. 
Nach LILJESTRAND kann die Lungenventilation auf 60 L. pro Minute, der Sauerstoffverbrauch 
auf 2800 ccm anwachsen. 

"Ober die Ruderarbeit liegen Angaben vor von LILJESTRAND und LINDHARD, welche bei 
mittlerer Anstrengung einen Sauerstoffverbrauch etwa yon der bei gewohnlicher Marsch
geschwindigkeit gefundenen GroBe erhoben. Mit zunehmender Fahrgeschwindigkeit steigt 
der 'Wert erheblich an. Immerhin scheinen die bei auBerster Anstrengung vorkommenden 
Werte noch hinter den beim Laufen und Radfahren gefundenen zuruckbleiben. DIRKEN 
erhielt bei seinen Versuchen keine iibereinstimmenden 'Verte. 

Es ist nun die Frage, welche nicht unmittelbar an die Leistungsart gebundenen Momente 
den Energieverbrauch zu beeinflussen vermogen. Schon aus den oben mitgeteilten Zahlen 
geht herYor, daB ein und dieselbe Leistung - etwa Gehen - je nach der Geschwindigkeit 
einen verschiedenen, und zwar einen im allgemeinen mit der Geschwindigkeit wachsenden 
Energieverbrauch bedingt. Aber die Laufversuche von LILJESTRAND und STENSTRO~ haben 
darauf aufmerksam .gemacht, daB diese Gleichsinnigkeit keine durchgangige sei. Ubrigens 
findet sich auch beim Gehen das gleiche; wird die Gehgeschwindigkeit unter eine gewisse 
Grenze yerringert, so kommt es zu einer Steigerung des Energiebedarfes. FRENTZEL und 
REACH fanden so bis zu einer Geschwindigkeit von 32,25 m pro Minute einen um 7,8% hoheren 
Yerbrauch als bei einer von 65,45 m, was wohl durch die Notwendigkeit zu erklaren ist, die 
normale Pendelbewegung der Beine zu bremsen. Auch fur die Gehleistung besteht demnach 
eine Geschwindigkcit, bei welcher der Yerbrauch ein ::\Iinimum erreicht. Diese Geschwindig
keit ist individuell verschieden und bestimmt die individuellen Differenzen der frei gewahlten, 
natiirlichen und bequemen Gangart. Daraus aber folgt, daB es nicht moglick ist, jur eine 
~llekrheit von ~llenschen eine und dieselbe okonomische Leistungsgeschwindigkeit testzulegen, 
oder umgekehrt, daB der Aufwand jedes einzelnen bei einer durchschnittlich gehaltenen Ge
schwindigkeit verschieden groB sein muB. Dieser Umstand fallt begreiflicherweise fUr die 
energetische Beurteilung betriebsorganisatorischer Bestrebungen sehr ins Gewicht. 

Fur die Entstehung der individuellen Differenzen sind verschiedene Momente maB
gebend. Solche sind vor aHem gelegen in der Konstitution. Wir wissen, daB eine Hyper
sekretion der Schilddriise den Erhaltungsumsatz steigert. die Hypofunktion dessen Wert 
herabsetzt, und daB auch andere inkretorische Organe darauf EinfluB haben. 1st doch die 
Bestimmung des Grundumsatzes heute eines der wichtigsten Hilfsmittel zur Diagnose von 
Gleichgewichtsstorungen in den innersekretorischen Apparaten geworden. 'Venn nun die 
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"endokrine Formel", wie man zu sagen pflegt, ein wenig nach dcr Seite der Hyperthyreose 
verschoben ware, ohne daB darin schon ein pathologischer Zustand erblickt werden miiBte, 
so ware der Erhaltungsumsatz etwas hiiher, als es dem normalen Durchschnitt entsprache. 
Man darf annehmen, daB dabei auch die relativen Steigerungen bei Leistungen nicht unbeein
fluBt bleiben wiirden. D. h., es ware miiglich, daB eine Leistung, die bei einem "Normalen" 
eine Steigerung um n% des Erhaltungsumsatzes bewirkte, bei einem Hyperthyreotischen im 
eben angedeuteten Sinne eine solche von (n ± m)% hervorriefe. In welcher Richtung sich 
die Abweichung bewegen wiirde, ist von vornherein nicht auszumachen. Meines Wissens 
liegen indes zu dieser Frage keine Untersuchungen vor. Die einzige Angabe dariiber, die ich 
kenne, bezieht sich auf den Nutzeffekt; PLUMMER und BOTHBY geben namlich an, daB der 
Aufwand pro Horizontalmeterkilogramm bei der Marscharbeit eines Basedowkranken 
2,1 Calorien betrug bei einem Erhaltungsumsatz, der um 51 % iiber der Norm lag. Ais nach 
der Operation die Stoffwechselsteigerung um 25% zuriickgegangen war, betrug der calorische 
Aufwand fiir die gleiche Leistung nur mehr 1,73 Cal. Bei bestehendem Hyperthyreoidismus 
bewirkt Muskelarbeit eine Steigerung des Stoffwechsels, welche griiBer ist als die Summe, 
die sich aus der thyreogenen Steigerung und der unter normalen Bedingungen verrichteten 
Arbeit ergibt. Es scheint, daB die Arbeit unter solchen Bedingungen wesentlich uniiko
nomischer erfolge (CURTIS). Dagegen hat GLOSE bei hyperthyreotischen Kranken keinen 
allzu bedeutenden Unterschied auffinden kiinnen. 

Hier verdient die Frage nach dem Verhalten des Kraftwechsels wahrend der Men-
8truation der Frau kurze Erwahnung. Eine Beeinflussung wird von ZUNTZ, von GEPHART und 
DU BOIS bestritten, ebenso von BLUNT und DYE, welche sich gegen die gegenteiligen Resultate 
~.on SNELL, FORD und ROWNTRELL wenden. Neuerdings haben aber ROWE und EAKIN in 
Ubereinstimmung mit den letztgenannten Autoren angegeben, daB der Energieumsatz in 
der der Menstruation vorhergehenden '''oche einen Anstieg zeige. Diese Forscher beobach
teten aber auch monatliche Schwankungen des Stoffwechsels beim Mann, die sie auf peri
odische Vorgange in der Sexualsphare beziehen wollen. 

Individuell verschiedene und konstitutiv bedingte Faktoren kiinnen aber nicht nur 
unmittelbar auf die GriiBe des Erhaltungsumsatzes und deren Steigerungen einwirken, sondern 
diese 'Verte auch auf dem Umwege iiber die Korpertemperatur beeinflussen. Bekanntlich 
werden die chemischen Prozesse des lebenden Protoplasmas bei steigender Temperatur leb
hafter; es entspricht z. B. beim Kaninchen einem Steigen der Kiirpertemperatur um 1 0 eine 
solche des Sauerstoffverbrauches urn etwa 11,5%. Dabei machen sich nun betrachtliche 
individuelle Differenzen geltend. Praktisch wichtig ist, daB schon nach WINTERNITZ, dem 
wir die ersten Untersuchungen iiber diese Frage am Menschen verdanken, die Erwarmung des 
Kiirpers durch auBere MaBnahmen stets eine hiihere Umsatzsteigerung bewirkt, als die 
febrile Temperatursteigerung. Oxydationssteigerung und Temperaturerhiihung stehen im 
allgemeinen in einer Beziehung zueinander, wie die R-G-T-Regel von VAN'T HOFF sie fiir die 
meisten chemischen Reaktionen festgestellt hat (GRAFE). Nun wissen wir, daB durch kiirper
liche Arbeit die Kiirpertemperatur ansteigt, und ferner, daB bei manchen krankhaften Zu
standen diese Temperaturerhiihung bei relativ geringfiigigen Leistungen schon recht .. erheb
lich ausfallen kann. So bei der progressiven Paralyse, KAUFFMANN, CRAWFORD. Ahnlich 
Hegen die Dinge auch bei tuberkuliisen Prozessen. Wenn nun Krankheit derartige iibermaBige 
Reaktionen hervorrufen kann, ist es nicht ausgeschlossen, daB auch innerhalb der Norm be
deutende individuelle Differenzen in der thermischen Reaktionsweise auf Anstrengung vor
kommen, welche dann fiir die individuellen Differenzen des Energieverbrauches mitbestim
mend sein kiinnten. Aber auch hieriiber fehlen, soviel ich weiB, ausgedehntere Unter
suchungen. 

SchHeBlich gehiiren zu den individuelle Unterschiede bedingende Faktoren Ubung 
und Ermudung. 'Vahrend das Verhalten bei dieser im Zusammenhange mit dem Ermiidungs
problem iiberhaupt besprochen werden wird (s. S. 42), sei iiber jene das Wichtigste hier aus
gefiihrt. Wenn wir ungewohnte und unbequeme Arbeit auszufiihren haben, steigt der Energie
auf":!Lnd iiber das an sich erforderliche MaB. Die Ursache ist darin zu suchen, daB bei mangeln
der Ubung iiberfliissig viele Muskeln mit herangezogen werden, Mitbewegungen auftreten, die 
Kontraktionen nicht in angemessener Weise dosiert werden. Erst allmahlich lernen wir -
darin besteht groBen Teiles die Ubung - unsere Innervationen auf die unbedingt erforder
lichen Muskelgruppen einzuschranken. ("Desinnervation ist Sport", sagte einmal TANDLER.) 
Darauf beruht ja die Sicherheit und auch die Eleganz der Bewegunge!?- des trainierten Sports
mannes, daB er keine iiberfliissigen Bewegungen mehr macht. Wie Ubung iiberhaupt, so ist 
auch dieser Teil des Gesamtiibungsvorganges nicht ein fiir aile Male erworben und unser 
B~itz; selbst bei standig sich wiederholenden Leistungen kommt es immer wieder zu einem 
"Ubungsverlust". Daher fand auch DURIG bei seinen Steigversuchen, daB die erste Periode 
des Steigens immer wieder einen hiiheren Umsatz erforderte als die folgenden. Bei taglich 
fortgesetzten, sonst ganz gleichen Marschleistungen waren immer die ersten Marschleistungen 
am selben Tage geringer und wurden mit einem griiBeren Energieaufwand durchgefiihrt. Die 
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Zunahme des Sauerstoffverbrauches wird um so geringer, je groBer die Ubung ist, was auch 
C. B. VEN bei seinen Versuchen am Fahrradergometer bestatigen konnte. Auch er bezieht 
diese Erscheinung auf die Ausschaltung unniitzer Bewegungen und auf die Ullmer geringer 
werdende Inanspruchnahme von Atmung und Kreislauf. Die Anpassung der Bewegungen 
an die jeweilige Leistungsart, sowohl der AuswuW der arbeitenden Muskelg~)lppen na~h als 
auch der Innervationsgr6Be nach, ist zweifelsohne eine zentrale Leistung. Ubung ist Ubung 
der Innervationsschemata, zumindest groBen Teiles. 

DaB die Ungewohntheit selbst bei geringfiigigen Leistungen eine Umsatzsteigerung iiber 
das erforderliche MaB hinaus bedingt, lehren auch die Versuche von CATHCART und STEVENSON, 
welche bei Hebung und Senkung von Gewichten einen hoheren Sauerstoffverbrauch fanden, 
wenn die Beine dazu beniitzt wurden, als wenn in gewohnter vVeise.die Arme tatig waren. 

Fast in allen.:Untersuchungcn iiber den EinfluB der ~Iuskelarbeit auf den Energiebedarf 
wird die Rolle der Ubung hervorgehoben und stets in gleicher Weise erklart. Eine Aufzahlung 
der Einzelangaben eriibrigt si~h. Die angefiihrten Beispiele diirften geniigen. 

)iAGNE findet, daB die Ubung einen groBen EinfluB auf Sauerstoffaufnahme und Venti
lation .. habe; geiibte ~Ienschen willden Kohlensaure in erhohter Konzentration abgeben, was 
eine Okonomie der Ventilation bedeutete. Auch scheinen nicht geiibte Menschen fiir die 
Kohlensaurewirkung empfindlicher zu sein. Auch BRIGGS findet solche Unterschiede im 
Gaswechsel und hat sagar darauf einen Yersuch gegriindet, den Grad der Ubung zu bestimmen. 

Es sind noch einige Angaben iiber Veranderungen auf dem Gebiete des Chemistnus 
anzufiihren, denen allerdings praktische Bedeutung kaum zukommt. Der durch starke An
strengungen bedingte TV asserverlust kann bis 6,6% des Korpergewichtes ausmachcn. Dabei 
kann die Kochsalzabgabe Grade erreichen, welche eine Schadigung der Magenfunktion be
dingen. DemgemaB fand auch AGGAZOTTI am :Monte Rosa eine Verringerung des Kochsalz
gehaltes im Biute nach )1arschen, die aber klein erscheint gegeniiber den Yerlusten durch 
den SchweiB. 

Bei betrachtlichen korperlichen Anstrengungen kann llf ilchsiiure in den Harn iibertreten. 
Es bedarf dazu betrachtlicher Muskelleistung und eines relativen Sauerstoffmangels, wie er 
in hervorragendem MaBe bei Krampfanfal!en gegeben ist. Daher findet sich im Harne der 
Eklamptischen, Epileptischen u. a. Kranker Milchsaure. Aber auch nach exzessiven Marsch
und Sportleistungen kann sie auftreten. 

Vielleicht steht damit ebensowohl die gelegentlich vorkommende Albuminurie als die 
schon erwahnte Hiimoglobinurie im Zusammenhange. Neuerlich hat R .• J. LEE feststellen 
konnen, daB nach sportlichen Anstrengungen I! 4 -1 %0 EiweiB im Harn gefunden wird, ohne 
daB die betreffenden Individuen je an Nephritis gelitten oder sich im Verlaufe weiterer fiinf 
Jahre Zeichen einer solchen gezeigt hatten. )lan konnte an die Milchsaure als Ursache denken, 
wie das ALLERS fiir die postepileptische Albuminurie tat. Doch kommen auch hinlanglich 
andere Faktoren, etwa Zirkulationsbehinderungen - man erinnere sich an die lordotische 
Albuminurie - in Betracht. LABBE, YIOLLE und NEPVEL"X haben iibrigens zwischen 'Vasser
stoffionenkonzentration des Hames und Albuminurie bei Dauerlaufern keinen Zusammenhang 
finden konnen. Sie machten ferner die interessante Beobachtung, daB auch die Albuminurie 
um so geringer ausfal!t, je groBer das Training ist. Vorhin wurde berichtet, daB starke korper
liche Anstrengung mit einem Zerfal! roter Blutkorperchen und infolgedessen mit einer Hamo
globinamie und zuweilen Hamoglobinurie einhergehen konne, und daB diese Erscheinung sich 
insbesondere nach langer Bewegungsarmut experimentel! hervorrufen lasse. Es existiert 
nun eine Tierkrankheit, die paroxysmale Hamoglobinurie der Pferde, welche auf Milchsaure
wirkung zuriickgefiihrt wird und auch durch Milchsaureinjektionen in die Muskeln der Tiere 
kiinstlich erzeugt werden kann. Dabei finden sich eigenartige Degenerationserscheinungen 
in den Muskelfasern. Die Analogie liegt auf der Hand. Ob aber in der Tat hier und dort die 
gleichen Faktoren im Spiele seien, miiBten erst entsprechende Untersuchungen ergeben l ). 

v. Einflu.B verschiedener Umweltsbedingungen und anderer 
Momente. 

Viele von den hier aufzuzahlenden Tatsachen diirften auch an anderen 
Stellen des Handbuches behandelt werden, so daB eine gewisse Kiirze der Dar-

1) Hinsichtlich des vielfach behaupteten Zusammenhanges zwischen Nebennieren
funktion und Muskelleistung ist es bemerkenswert, daB die unter bestimmten Bedingungen 
von VINCENT an Ratten beobachteten Veranderungen des chromaffinen Gewebes diesem 
Autor zufolge ausschlieBlich durch Temperatursenkungen bedingt und in keiner Weise von 
der Muskelleistung abhangig waren. - Unter bestimmten Bedingungen, die al!erdings von 
den physiologischen ziemlich abweichen, konnten LIM und Lm auch eine Ermiidung der 
Magensaftsekretion nachweisen. 

Handbuch der tiozialen Hygiene V. 3 
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steHung geboten erscheint. Wir geben nUT eine t"bersicht del'jenigen Einflusse, 
welche die Leistung, den Eintritt der Ermudung usw. zu modifizieren vermogen. 
Dabei wird von den seelischen Faktoren abgesehen, die weiter unten hesprochen 
werden. 

Klimatische Verhiiltnisse wirken zunachst sicherlich insofern auf die Leistung 
und deren Folgen ein, als Ungewohntheit eine Leistungsminderung zu hedingen 
pflegt. Wieweit hier psychische Einflusse ausschlaggebend sind, wieweit physio
logische, wieweit bloBe Zufalligkeiten, wie unzweckmaBige Kleidung oder Er
nahrung, bleibe dahingestellt. Es kann ein Klimawechsel aber auch umgekehrt 
eine zumindest subjektive Leistungssteigerung im Gefolge haben, da es Menschen 
gibt, welche bestimmte Klimata als besonders "anregend" empfinden. Dabei be
stehen die groBten individuellen Differenzen. 1m einzelnen auf diese Fragen ein
zugehen, durfte sich erubrigen. 

Nur ein Punkt bedarf gesonderter Besprechung, das ist der EinfluB del' 
Hohenlage. Dabei muB man wohl zwischen den Wirkungen groBer Hohen und 
geringerer unterscheiden. Nach der zusammenfassenden Darstellung von 
LOEWY tritt im Hohenklima eine gesteigerte Blutbildung auf, welche von der 
Sauerstoffverarmung abhangt. Die Pulsfrequenz nimmt zu, um bei langerem 
Verweilen wieder zu annahernd normalen Werlen zUTuckzukehren. Auffallend 
sind besonders die Frequenzsteigerungen bei Anstrengungen. Der Blutdruck 
witd nicht eindeutig beeinfluBt. Die von LIEBESNY beschriebenen Veranderungen 
im Capillarkreislauf - Storungen in der gleicbmaBigen Fullung der Capillaren -
fuhrt LOEWY nicht auf Hohenwirkung, sondern auf thermische Einflusse zuruck. 
Bei Korperruhe kommt es, wenn uberhaupt, nur zu geringfugigen Anderungen 
der Stromungsverhaltnisse des Blutes. Dagegen ist die Blutstromung bei korper
licher Arbeit erheblicher als im Tieflande. 1m Verhalten der Atmung zeigen sich 
individuelle Differenzen. 1m allgemeinen nimmt die Zahl der Atemzuge zu, aber 
nach einiger Zeit tritt die normale Frequenz wieder ein. Dabei pflegt die Atem
tiefe so zu variieren, daB die AtemgroBe annahernd konstant bleibt oder zu
nimmt (DURIG). Diese Veranderungen zeigen sich schon in Hohen, in welchen der 
Sauerstoffmangel nicht als Reiz in Frage kommt. Als auslOsende FaHoren spielen 
die Strahlung, die niedrige Temperatur und die starke Luftbewegung die Haupt
rolle. Bei korperlicher Arbeit ist das Atemvolumen meist derart gesteigert, daB 
die gleiche Arbeit in der Hohe mit starkerer Lungenventilation als im Tieflande 
vor sich geht. Diese Steigerung der Lungenventilation kann so betrachtlich sein, 
daB die Sauerstoffspannungen bei Korperarbeit hoher bleiben als bei Korperruhe, 
trotz des um ein Vielfaches vermehrten Sauerstoffverbrauches. In mittleren 
Hohen scheint die Erregbarkeit des Atemzentrums gesteigert, in groBeren, uber 
4000 m, herabgesetzt zu sein, so daB es zur Ausbildung eines an CHEYNE-STOKES
schesAtmen erinnernden Typus kommen kann. BeiMenschen, welche des Hohen
klimas ungewohnt sind, kann eine Steigerung des Ruheumsatzes eintreten, die 
bei Gewohnung wieder verschwindet. Wichtig ist nun, daB der Energieverbrauch 
bei Muskelarbeit im Hohenklima groBer ist. Allerdings bestehen auch hier die 
weitgehendsten individuellen Unterschiede. Die Ursache hierfur ist wohl in der 
ungenugenden Sauerstoffzufuhr zu den arbeitenden Muskeln zu suchen. Mit zu
nehmertder Ubung geht die Umsatzsteigerung allmahlig zuruck. Auf dem Gebiete 
des EiweiBstoffwechsels beobachtet man eine Stickstoffretention, welche ebenfalls 
bei Arbeit auffallender wird. Diese Erscheinung ist auf einen wirklichen EiweiB
ansatz zu beziehen, indem der EiweiBabbau durch den Sauerstoffmangel gestort 
erscheint. Die bei manchen Menschen anfangs sich einstellende tbererregbarkeit 
des Nervensystems verschwindet bei einiger Anpassung. Experimentelle Unter
suchungen einfacher psychischer Funktionen ergaben keine Abweichungen. 
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Neuerdings hat BARCROFT sich mit der Frage nach der Muskelarbeit im 
Hochgebirge befaBt. Er stellt fest, daB in groBeren Hohen im Blute eine An
reicherung von Milchsaure eintrete, die etwa 25 mg in 100 ccm ausmache, was 
einer Gesamtmenge von zirka 1 g im Blute entsprache. Es liegt kein Beweis 
dafUr vor, daB es sich dabei um eine gesteigerte Bildung von Milchsaure handelte. 
Eine eingehende Diskussion der Resultate der experimentellen Muskelphysiologie 
fUhrt BARCROFT zu dem Schlusse, daB eine tatsachliche Erstickung des Muskel
gewebes nicht Platz greifen konne, und daB daher die Ursache jener Milchsaure
vermehrung anderweitig gesucht werden musse 1). 

Uber den EinfluB der Jahreszeiten liegen zunachst Untersuchungen vor, die 
M. BERNAYS in Spinnereibetrieben angestellt hat. Sie fand, daB die Sommer
und Fruhjahrsmonate hinsichtlich der Produktion den Vorrang vor den Winter
nnd Herbstmonaten hatten. SORER hinwiederum fand in einer Maschinenfabrik 
rlas Produktionsmaximum in den Winter- unrl Herbstmonaten. Aus derartigen 
Angaben lassen sich aber keine Schlusse ziehen. Die Produktion wird von viel 
zu vielen, auBerhalb der eigentlichen Arbeitsbedingungen gelegenen Faktoren 
beeinfluBt, welche in zunachst nicht durchsichtiger Weise mit den Jahreszeiten 
variieren konnen. Erstens muBten solche Untersuchungen unbedingt die Tem
peratur der Betriebsstatten berucksichtigen, welche sicherlich einfluBreich sind 
(s. u.). Zweitens konnen auch ganz andersartige Momente ausschlaggebend sein. 
Es ist z. B. moglich, daB die Marktverhaltnisse mit der Jahreszeit variieren. Bei 
manchen lndustrien ist dies sogar ganz sicher. Da konnten denn teils direkte 
Einflusse - Antrieb zur Produktionssteigerung, t~berstunden u. dgl. -, teils 
indirekt eine Anderung der seelischen Gesamteinstellung des Arbeiters sehr wohl 
entscheidend eingreifen. 

Man muBte, um eine etwaige Abhangigkeit von den Jahreszeiten feststellen 
zu konnen, eine Leistung untersuchen, welche von solchen heterologen Momenten 
ganz unabhangig ware. Dazu sind nun die vielfach beliebten Untersuchungen an 
Schulkindern ganz und gar nicht geeignet. Denn hier kommt wiederum das 
Moment des Wachstums in Betracht, welches in inkontrollabler Weise mit den 
Jahreszeiten zusammenhangen konnte, ferner eine ganze Reihe anderer Faktoren, 
die okonomische Situation der Familie, das Verhalten der Lehrpersonen usw. 
Ungemein ausfUhrliche Untersuchungen hat PEAKES angestellt. Er fand einen 
Gipfel der Kurve fUr die physische Leistungsfiihigkeit in den Monaten September 
bis halben Dezember und einen zweiten von Miirz bis Juni, eine Verlangsamung 
oder ein Stillestehen von Januar bis Marz. Einen ahnlichen Verlauf nimmt die 
Kurve fUr die psychische Leistungsfiihigkeit. 

Nach HiSseH-ERNsT findet nun zwischen April und August eine Beschleuni
gung des Langenwachstums statt, das dann in den Monaten September bis 
November langsamer wird oder nahezu stillsteht (wahrend zugleich das 
Korpergewicht am starksten zunimmt) und bis Miirz wieder langsam ansteigt. 
SCHUYTEN sowohl als auch LOBSIEN finden eine Ubereinstimmung insofern, als 
die psychische Leistungsfiihigkeit in den Zeit en gesteigerten Wachstums Minima 
aufweisen. Allerdings verhalt sich die korperliche Leistungsfahigkeit nach dies en 
Autoren etwas anders, indem deren Maxima in den Spatherbst und Fruhwinter 
bzw. in den Fruhsommer fallen, die Minima in die Zeiten Januar bis Marz und 
Juli bis September. 

HELLPACH glaubt hieraus unter Berucksichtigung noch anderer Daten ableiten 
zu konnen, daB die Jahreskurve einen Gipfel fUr die korperliche und die geistige 

1) Uber die Wirkung von Sauerstoffmangel, wie er in groBen Hohen vorkommt und 
p:r:aktisch nur fiir den Fliegerberuf von Belang ist, Bowie iiber die von hohem Luftdruck 
(Uberdruck, Caissons) hier zu handeln, diirfte den Rahmen unseres Themas iiberschreiten. 

3* 
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Leistungsfahigkeit im Winter und ein Auseinanderweichen der beiden Werte im 
Friihling und Spatsommer aufweise, derart, daB dann die geistige Leistung sinke, 
die korperliche aber ansteige, und wiederum einen gewissen gemeinsamen Tief
punkt im Hoch- und Spatsommer. Damit stimmen aber die oben angefUhrten 
Ergebnisse von PEAKES nicht iiberein, ebenso nicht die alteren von LEHMANN 
und PEDERSEN. Aus deren Befunden ergabe sich eine Zunahme der muskularen 
Leistungsfahigkeit im Friihjahre und ein Minimum im Hochsommer, aber auch 
eine Gipfelung im Spatwinter und ein Absinken im Friihwinter. Ihrer Ansicht 
nach ist die J ahreskurve der Leistungsfiihigkeit von zwei Momenten determiniert: 
sie steige proportional der Lichtstrahlung und faile mit der Temperatur derart, 
daB die Abnahme um so steiler werde, je mehr die Temperatur unter ein be
stimmtes Optimum sinke. Man sieht, daB die Resultate der verschiedenen 
Forscher keineswegs einheitliche sind, und darf wohl daraus schlieBen, daB eine 
eindeutige Abhangigkeit hier nicht zu vermuten ist. 

Den J ahresschwankungen verschiedener korperlicher Erscheinungen sind 
neuerdings GRIFFITH, PUCHER, KLEIN und CARMER nachgegangen. An ihren 
vier Versuchspersonen fanden sie keine Abhangigkeit von Temperatur und Ge
wicht, ein Blutdruckminimum im Friihjahre, eine Zunahme der alveolaren 
Kohlensaure im Sommer, die Lungenventilation zu Sommersende und im Herbst 
am groBten, im Friihjahre am kleinsten, den geringsten Sauerstoffverbrauch 
pro Quadratmeter am kleinsten in den Monaten Juli-September, zu welcher 
Zeit der respiratorische Quotient am kleinsten war. Die Hochstwerte der Erythro
cyten liegen im Sommer, die derLeukocyten im Friihjahre, des Sauerstoffgehaltes 
im Blute im Sommer, des Kohlensauregehaltes im Friihjahre. SchlieBlich wurde 
noch die Vitalkapazitat im Herbst am groBten gefunden. Wenn auch aus dies en 
Werten noch keine Schliisse gezogen werden konnen, so steilen die Untersuchun
gen doch Ansatze zu einer physiologischen Analyse der J ahresschwankungen dar, 
welche vielleicht einmal Korrelationen zu den sonstigen Beobachtungen ergeben 
werden und mit diesen zusammen auch praktische Bedeutung erlangen konnten. 

Alle die bisher angefUhrten Momente haben gewiB irgendeinen EinfluB auch 
auf das Arbeitsvermogen des Menschen. Nur in welcher Richtung sich dieser 
geltend mache, ist kaum zu eruieren. Vor allem muB auch hier betont werden, 
daB die seelischen Faktoren in ganz uniibersehbarer Weise ihren EinfluB ausiiben. 

Eine wesentliche Bedeutung wird der Temperatur zugeschrieben. PEAKES 
fand bei seinen Schulkindern eine Leistungsherabsetzung bei extremen Tempe
raturen, die er zusammen mit den Beleuchtungsbedingungen iiberhaupt fUr die 
Jahresschwankungen der Leistungsfahigkeit verantwortlich macht. Nach 
SCHWARZ, der Messungen an 11 jahrigen Knaben anstellte, bedeutet hohere 
Luftfeuchtigkeit iiberhaupt erst bei Temperaturen iiber 19° einen vermindernden 
EinfluB fiir die Schulleistungen. 

FROIS gibt an, daB bei kiinstlicher Beleuchtung die Produktion um rund 
5% hinter jener bei natiirlicher zuriickbleibe. Ob dies nicht hauptsachlich auf 
psychischen Einwirkungen beruhe, mag dahingestellt bleiben. DafUr sprache, 
daB auch andere Milieubedingungen, denen ein unmittelbar physiologischer 
EinfluB kaum zugeschrieben werden kann, derartige Wirkungen hahen konnen. 

Physiologische Momente aber sind wohl maBgebend dann, wenn Verande
rungen in der Ventilation der Arbeitsraume oder der Luftbeschaffenheit iiberhaupt 
mit Variationen der Produktion einhergeben. FROIS sah z. B. durch eine ent
sprechende Ventilation die Produktion durchschnittlich um 12%, maximal um 
30-40% ansteigen. Um ein Bild von der Bedeutung dieser Seite der Umwelt
beschaffenheit zu erhalten, miiBte man ein MaB der Ventilation besitzen. Denn 
eine durch Anderungen der Ventilation erzeugte Produktionsverbesserung kann 
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man nur dann beurteilen, wenn man den Ventilationsdefekt, um so zu sagen, in 
der Ausgangssituation angeben kann. Nur so ware es moglich, die in verschie
denen Betrieben erhaltenen Resultate untereinander zu vergleichen. Nun kommt 
es dabei offenbar weniger auf den Luftwechsel als solchen, d. h. die Sauerstoff
zufuhr und die Entfernung der Kohlensaure an - abgesehen von solchen Arbeits
statten, wo der ArbeitsprozeB selbst schadliche Gase oder Dampfe erzeugt. 
Sicherlich wird, auch wenn Sauerstoffmangel wesentliche Einfliisse haben sollte, 
dieser niemals in einem Betriebe so weit gehen, daB er wirksam wiirde. Der Ein
fluB der Ventilation hangt vielmehr offenbar mit der Temperatur und dem 
Feuchtigkeitsgehalt der Luft zusammen. Auf diese Faktoren nimmt nun die 
Konstruktion des "Katathermometers" von L. HILL Bedacht. Hier miissen 
einige wenige W orte dariiber geniigen. Das Instrument miBt die Geschwindigkeit 
der Warmeabgabe pro Flacheneinheit, entweder durch Strahlung und Leitung 
am trockenen Instrument, odeI' durch Verdunstung am feuchten. Erst beide 
Ablesungen zusammen ergeben ein verlaBliches Bild, denn die Abkiihlung hangt 
von mehreren Faktoren abo Wahrend in feuchter Luft die Verdunstung cet. par. 
verhindert ist, wird die Warmeabgabe durch Leitung unter solchen Umstanden 
gefOrdert. Ferner sind Temperatur und Luftbewegung von EinfluB. Natiirlich 
sind die am Katathermometer abgelesenen Werte nur in angenaherter Weise 
auf den menschlichen Karper iibertragbar, da die Bedingungen der Abkiihlung 
bei diesem durch die Kleidung, die Art der Verrichtung, evtl. auch durch Neben
umstande, wie Beschmutzung (z. B. 01) stark beeinfluBt wird. Mittels derartiger 
Messungen haben HAMBLEY und BEDFORD umfangliche Untersuchungen in 
35 Betrieben angestellt, die sie iiberdies durch direkte Bestimmungen der Luft
geschwindigkeit erganzten. Ihrer Erfahrung nach besteht ein zweifelloser 
Zusammenhang zwischen del' Abkiihlungsgeschwindigkeit und del' Leistung des 
Arbeiters. Hahere Temperatur del' Arbeitsraume ist del' Leistung abtraglich, 
ebenso haherer Feuchtigkeitsgehalt. Eine ziemlich rasche Bewegung del' Luft 
ist entschieden von Vorteil. Die Werte, die man am Katathermometer abliest, 
stehen iibrigens nicht nur zu den Leistungen, sondern auch zu dem subjektiven 
Behagen des Arbeiters in deutlicher Korrelation. Damit wird natiirlich die Frage 
nahe gelegt, wo ~nn die gedachten schadigenden Einfliisse angreifen, ob am 
physiologischen Leistungsapparat odeI' an del' Psyche. 

Eine weitere Verbesserung des Katathermometers riihrt von SCHUSTER und 
SAYER her, welche es mit einer elektrischen Registriervorrichtung verbanden, 
so daB die mittlere Abkiihlungsdauer jeder Periode und auf Grund del' Eichungs
konstanten die Abkiihlungsrate in Millicalorien-qcm bestimmt werden konnten. 
Ferner erganzte HILL selbst seinen Apparat durch das "Confimeter", welches in 
einem durchlacherten Kasten besteht, del' eine Kohlenfadenlampe von 8 NK 
beherbergt und oben in einem Ansatzrohr ein locker liegendes Thermometer 
tragt. Die Apparatur ist so eingestellt, daB ein Thermometerstand von 30 0 

einem Freiwerden von 7 Millicalorien pro Stunde und Quadratzentimeter ent
spricht. 

Eine ausfiihrliche Untersuchung iiber die Abkiihlungsrate in Webereien ver
danken wir WYATT. Insbesondere in den Sommermonaten erwies sich die Ab
kiihlung in den Arbeitsraumen als sehr unzulanglich, da sowohl die Temperatur 
als del' Feuchtigkeitsgehalt del' Luft zu hoch waren. 

Fiir einen arbeitsfardernden EinfluB del' Lufttrockenheit sprechen auch die 
Erfahrungen von SCHWEITZER, welcher im Wiistenklima eine Leistungssteigerung 
am Ergographen erhob und eine wesentliche Verminderung bei feuchter Hitze. 

Ferner sind hier die Untersuchungen von ROTHACKER zu nennen. Diesel' 
untersuchte 47 Mann im Alter von 20-43 Jahren unmittelbar nach deren Antritt 
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zu einer 10 wochentlichen militarischen Ausbildung und nach dem AbschluB 
dieser. Dabei zeigte sich eine Zunahme des Korpergewichtes, des Brustum
fanges und des Hamoglobingehaltes, sowie - nach vordem unter- oder iiber
normalen Zahlen - ein normaler Gehalt an roten Blutkorperchen. Es mag aber 
zweifelhaft erscheinen, ob man mit dem Autor berechtigt ist, aus dies en Be
funden auf die gesundheitsschadigende Wirkung "lang dauernder Arbeit in ge
schlossenen Raumen" zu schlieBen. 

DaB die ErnahnIng von wesentlicher Bedeutung ist, bedarf nicht der Aus
fiihrung. Insbesondere, wenn der durch die betreffenden Verrichtungen erfor
derte Calorienbedarf nicht vollkommen gedeckt ist, es also zur quantitativen 
Unterernahrung kommt, liegen die Schaden auf der Hand. Die Untersuchungen 
der letzten Jahre haben uns aber auch iiber die Wichtigkeit der qualitativen 
Zulanglichkeit aufgeklart. Es sind dies aIle jene Daten, die sich urn die Begriffe 
der Vitamine oder akzessorischen Nahrstoffe gruppieren, worauf hingewiesen 
zu haben an dieser Stelle geniigen muB. Dagegen diirfte es angezeigt sein, einiges 
wenige iiber die Einwirkung gewisser toxischer Stoffe auf die Arbeitsleistungen 
anzumerken. 

An erster Stelle ist natiirlich des Alkohols zu gedenken. Es ist selbstverstand
lich, daB dieser in narkotisch wirkenden Mengen die Arbeitsleistung beeintrachtigt. 
Wie bei vielen Giften, kommt es iibrigens nicht allein auf die absolute Menge, 
sondern ebensosehr auf das "Konzentrationsgefalle" an. So wird nach den 
Untersuchungen von C. TIGERSTEDT und HALLIONEN die Leistung am Ergo
graphen weit mehr gestort, wenn man die gleiche Menge Alkohol in 40 proz. 
Losung verabfolgt, als bei Darreichung einer 8 proz. Losung. Die narkotischc 
Wirkung wird besonders ersichtlich bei Prazisionsleistungen. Welche der Ele
mentarfunktion dabei den Hauptangriffspunkt abgibt, ist schwer zu sagen. 
Wahrscheinlich sind die zentralen Verbindungen und Synergien am starksten 
betroffen, wahrend die peripheren rezeptorischen und effektorischen Apparate 
mehr weniger unbeeinfluBt bleiben diirften. Der Untersuchung der Prazisions
arbeit sind zwei neuere Untersuchungen gewidmet. TOTTERMANN bediente sich 
des Einfadelns von Nadeln und lieB 11 Stunden vor Beginn des Versuches 100 ccm 
25 proz. Alkohol - also 25 g - einnehmen. Ein EinfluB wurde erst am fiinften 
Versuchstage beobachtet. Die Leistung sank von 185 eingefadelten Nadeln am 
ersten (in 20 Minuten) auf 164 am zehnten Versuchstage. An Normaltagen blieben 
die Leistungen in je vier Minuten ziemlich gleich und zeigten in der zweiten Halite 
des taglichen Versuches eher eine Zunahme, wahrend unter Alkoholwirkung eine 
Abnahme eintrat, die in den letzten vier Minuten 4 Nadeln betrug. Nach der 
Einstellung der Alkoholdarreichung stieg die Leistung wieder an und erreichte 
nach 4 Tagen den Normalwert. Als am 34. Versuchstage eine neue Alkohol
periode begonnen wurde, fand das Absinken der Leistung noch rascher statt: 
am 9. und am 10. Alkoholtag wurden nur mehr 157 Nadeln eingefadelt. Hier 
mochte nun freilich ein Wissen urn die Alkoholwirkung im Spiel sein. TOTTER
MANN sieht in diesen Versuchen einen Beweis fiir die Steigerung der Ermiidbarkeit 
durch Alkohol. KULZ konnte bei einer ahnlichen Arbeit, dem Aufreihen von 
Perlen, e benfalls eine deutliche Verminderung der Leistung bei zwei wei blichen 
Versuchspersonen urn 14,5 bzw.21,5% konstatieren. 

Es ist aber zweifelhaft, ob diese Versuche in der Tat einen stichhaltigell 
Beweis fiir eine Steigerung der Ermiidbarkeit durch die Wirkung des Alkohols 
abzugeben vermogen. Es sind sicherlich noch andere Erklarungsmoglichkeiten 
flir diese Leistungsminderung denkbar. Vor aHem konntp man an eine Storung 
des Antriebes oder des Interesses denken, ocler an pine Rolche cler Aufmerksamkeit-. 
Ferner ist nicht zu vergessen, daB die Gefiihlslage gewiB durch Alkohol verandert 
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werden und auf die Leistung von EinfluB sein kann. Die Steigerung del' Ermiid
barkeit ist wohl nicht ausgeschlossen, sie ist vielleicht sogar wahrscheinlich, abel' 
sie ist nicht bewiesen. t'brigens bllt bei den T6TTERMAN~schen Versuchen die 
starke Wirkung del' relativ kleinen Dosen auf und insbesondere die lange Nach
wirkung; 11 Stunden nach del' Alkoholzufuhr beginnen die Versuche und in deren 
zweiten Abschnitte erst macht sich die angebliche Steigerung del' Ermiidbarkeit 
bemerklich. Diesel' Umstand muB meines Erachtens wiederum den Verdacht 
erwecken, daB dabei rein seelische Momente ausschlaggebend gewesen sein 
konnten. Immerhin kann man nicht daran zweifeln, daB del' Alkohol die koordi
llatorischen Funktionen zu schadigen vermag. 

Diesen Standpunkt nimmt auch HERXHEDIER ein, welcher ansdriicklich 
jcglichen giinstigen EinfluB von Alkohol kurz VOl' einer sportlichcn Leistung aus 
dies em Grunde verneint. Wenn sich auch unter den kiinstlich vereinfachtell 
Bedingungen des Laboratoriumversuches unter ~mstanden, etwa am Ergo
graphen, einc giinstige \Virkung gewisser Alkoholgaben feststellen lassen moge, 
so sei eine solche bei den komplexen motorischen Leistungen del' Praxis sicherlich 
nicht vorhanden. Seine Versuche erstrecken sich auf :31 Personen, die einen 
lOO-m-Lauf auszufiihren hatten. Es wurden 7 g 96 proz. Alkohol in wasserig
aromatischer Losung verabfolgt. Dagegen vertreten VIALE und GRANTL'RCO 
die Ansicht, daB kleine Alkoholmengen wahrelld del' Arbeit niitzlich sein konnten, 
da sie Energie zufiihrten und anderes engergielieferndes Material ersparten. 
Wahrend del' Arbeit soll del' EinfluB des Alkohols auf Lungenventilation, Kohlen
saureausscheidung und Sauerstoffaufnahme geringer sein, als in Ruhe, was auf 
schnellerem Verbrauch odeI' schnellerer Ausscheidung des Alkohols beruhen 
soIP). 

Es ist iibrigens strittig, ob Alkohol direkt eine QueUe der Muskelkraft abgeben konne 
oder nur indirekt durch Sparen von EiweiB oder Fett wirke. SOMMERKAMP glaubt neuerdings 
die erst ere Ansieht bewiesen zu haben. 

Vergleichbare Resultate iiber die A.lkoholwirkung bei verschiedenen Versuchs
person en sind nur zu erhalten, wenn diesen die gleiche Menge pro Kilogramm 
Korpergewicht gegeben wird. Diese VorsichtsmaBregel wurde denn auch in den 
umbnglichen und eingehenden Versuchen yon MILES beachtet, welche daher als 
die genauesten bisher vorliegenden anzusehell sind. Er untersuchte den EinfluB 
auf "Efficiency" beim .Maschinenschreiben unter verschiedenen Bedingungen 
und verschiedenen Aufgaben, ferner die Eimvirkung auf einfache und zusammen
gesetzte Bewegungen bei einer gut geschulten Versuchsperson, auf Gleichgewichts
reaktionen und einfache Bewegungen, sowie sensomotorische Koordinationen 
bei einer Gruppe junger Leute. 

Aus diesen Versuchen ergibt sich zunachst die wichtige Tatsache, daB Alkohol
konzentrationen von 2,75% bereits eine deutliche Wirkung entfalten konnen. 
Dber die Gesamtergebnisse orientiert am besten die umstehende Tabelle. 

Die Tabelle bedarf keiner weiteren Erlauterung. Man sieht eine zuweilen 
hochgradige, abel' fast immel' merkliche ungiinstige Einwirkung del' verabfolgten 
Alkoholmengen. Beachtungswert ist der Stab 4. Er bezieht sich auf Versuche, 
in denen del' Alkohol wahrend des Schlafes der Versuchsperson rektal verabfolgt 
wurde. Hier also sind suggestive Momente ausgeschlossen; die "Unwissenheitlich
keit" des Verfahrens ist vollauf gewahrt. 

Die Resultate von MILES bilden eine Erganzung zu den vorhin mitgeteilten 
Befunden von Storullgen der Koordination unter Alkoholwirkung, denen man 
iihrigens eine Re'ihe' alterer Arbeitcn an die Seite stellen kann. Da die'sc in del' 

1) Dies steht aber mit alteren Befunden, sowie neueren von :MILES in \Yidersprueh. 
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Allgemeine I Maschinen· 
Rektale Trainierte 

Yerabfol- Versuche- Gruppe 
Mcssung Richtung der schrmben gung personen 

Alkoholwirkung! 
Proz. Proz. Proz. Proz. 

Pulszahl in Ruhe pro :Min. +1) 5,3 12,0 6,0 8,8 
Pulszahl bei Arbeit pro Min. + 5,6 8,2 
Sauerstoffverbrauch + 10,0 4,2 
Hauttemperatur Gesicht + 0,5 
Hauttemperatur Hand. + 2,2 
Patellarreflex, Amplitude . 0 21,0 
Lidreflex, Latenz langsamer , 4,1 2,2 
Lidreflex, Amplitude. 0 8,8 0,0 
Auge - Reaktionszeit langsamer , 2,4 4,4 
W ort-Reaktionszeit. 

" 4,0 
Sehscharfe schlechter 4,6 
Elektrische Erregbarkeit 

" 
1,9 1,0 

Schwanken in aufrecht. SteHung + 23,4 U,O 
Augenbewegung, Adduktion 

Geschwindigkeit . 0 8,3 6,1 6,5 
Augenbewegung, Abduktion, Ge-

schwindigkeit 0 5,9 2,9 5,7 
Fingerbewegung, Geschwindigkeit 0 2,8 2,4 1,7 
Koordination am Pendel . schlechter 4,7 3,2 
Koordination am Pursuitmeter 

" 
17,8 1,3 

Maschinenschreiben, Fehler + 39,3 
Maschinenschreiben, ScWage pro 

Sekunde 0 t 2,6 
Maschinenschreiben, u nleserlich-

keit + 55,0 
Code-Ub~rtr~g~ng 0 7,0 2,3 

Alkoholliteratur oft genug besprochen werden und keine wesentlich anderen 
Gesichtspunkte enthalten, glaube ich sie hier iibergehen zu diirfen. 

Die Versuche TOTTERMANNS k6nnen ebensowohl, wie zum Schlusse auf eine 
gesteigerte Ermiidungswirkung zudem auf eine St6rung der Ubung benutzt 
werden. Dies wird vor aHem dadurch nahegelegt, daB DLRIG in eingehenden 
Versuchen bei der Steigarbeit einen erheblichen EinfluB der Alkoholzufuhr auf 
den Ubungsgewinn zeigen konnte. Eine Umrechnung seiner Resultate auf 
Prozente der Ausgangswerte - also der Leistung am ersten Versuchstage - ergibt 
folgendes Bild: 
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Man sieht sofort, wie an den Normaltagen - in der 'l'abelle mit N bezeichnet 
- sich ein stetiger Anstieg der Werte einsteHt, wahrend an den AlkohoItagen -
Kolonnen A - ein solcher fehIt, jedenfalls sehr viel flacher verlauft. Es ist kein 
Zweifel daran, daB der Ubungsgewinn unter AlkoholeinfluB weit hinter clem 

1) + bedeutet Zunahme, 0 Abnahme. 
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moglichen zuriickbleibt. DURIG vergleicht die Mittelwerte zweier, hinsichtlich 
der Umgebung auf gleiche Zeitabschnitte verteilter Versuchsperioden und findet: 

N ach Alkohol 
Ohne Alkohol 
Abnahme durch AlkoholgenuB 
Verlust in % des Normalwerles 

Effekt 
mkg pro Min. 

1009 
1215 
206 
20% 

Wirkungs
grad 

25,63% 
29,55% 
3,93% 

13,30% 

Diese Abnahme des Wirkungsgrades trotz Sinkens des Effektes ist bemerkells
wert, denn sie zeigt, daB die "Maschine unter dem Einflusse dieses Feuerungs
materiales nicht nur langsamer arbeitete, als wenn ihr gewohnlicheR Brcnnmaterial 
zugefiihrt worden ware, sondern bei dem Versuche, sie mit Alkohol zu heizen, ist 
sie sogar vortibergehend direkt gesehadigt worden, indem sie unter geringerer 
Ausniitzung des ihr zu Gebote stehenden Materials weniger Arbeit leistete, wobei 
ihr also auBer dem sehleehten noch ein teuerer Brennstoff zugefiihrt wurde." 
(DL'"RW.) 

Wenn es aueh, gerade dureh DURIGS Versuehe, sieher feststeht, daB der 
Alkohol als Betriebsmaterial in Betraeht kommen kann, und daB er imstande ist, 
Kohlenhydrat zu sparen, so treten doeh seine, wie man sieht, nicht nur das Nerven
system oder die psyehischen Funktionen betreffenden naehteiligen Wirkungen 
zu sehr in den Vordergrund, als daB man ernstlich an eine arbeitsfordernde Be
einflussung denken dtirfte - sahen wir doeh, daB die mechanisehen bzw. ener
getischen Bedingungen durch Alkoholzufuhr eine wesentliche Verschlechterung 
erfahren. 

Eine Substanz, der man eine gtinstige Beeinflussung der Leistungen zuzu
schreiben pflegt, ist das Gollein bzw. die Kaffeebestandteile iiberhaupt. Es ist 
zwar wahrscheinlich, daB die Kaffeewirkung hauptsachlich dem Coffein zur 
Last faIle, und daB die iibrigen Bestandteile eine nur untergeordnete Rolle spielen, 
Doch ist dariiber noch keine Klarheit geschaffen. Yom reinen Coffein ist bekannt, 
wie dies schon FURTH und SCHWARZ zeigten und RIESSER und NEUSCHLOSS 
bestatigten, daB es den Muskel in Contractur versetzt. Dabei soIl es sich nach 
Auffassung der beiden letztgenannten Autoren um eine Saurekontraktur handeln, 
bewirkt durch eine Hemmung der Resynthetisierung des Lactacidogens. Am 
isolierten Froschmuskel beobachtete SCARBOROUGH bei Ermiidung eine leichte 
und voriibergehende Erholung unter Coffeinwirkung. Eine deutliche Coffein
wirkung auf die menschliche Muskulatur ist vielleicht darum nicht nachzuweisen, 
weil die dazu erforderlichen Dosen zu groB waren. Bei Verabfolgung groBer 
Mengen starken schwarzen Kaffees sahen ALLERS und FREUND eine gewisse 
Unsicherheit in den Bewegungen, die aber subjektiv weit mehr ausgesprochen 
war als objektiv, und einen deutlichen Tremor. Ferner hat SAITO einige Beobach
tungen von ALLERS mitgeteilt, denen zufolge das Coffein die Unterschiedsempfind
lichkeit ftir gehobene Gewichte beeinfluBt. Alles dies reicht aber bei weitem nicht 
hin, um sich ein Bild der Coffeinwirkung machen zu konnen. 

HERXHEIMER konnte an 46 Personen - wieder beim lOO-m-Lauf - keine 
eindeutigen Ergebnisse konstatieren. Er meint, daB eine etwaige Wirkung viel
leicht ausschlieBlich auf dem Umwege tiber die Psyche zustande kommen mochte. 
Die psychischen Wirkungen sind allerdings, besonders bei groBeren Dosen, ziem
lich ausgepragte und erstrecken sich auf verschiedene Funktionen. Fiir die 
menschlichen Verrichtungen kommt dabei in Betracht die Verktirzung der 
Reaktionszeit (KRAEPELIN), die assoziative Erleichterung, welche nach ALLERS 
lIud FREUND vor allem auf dem groBeren Reichtum anschanlicher Elemente iIll 
Denken beruht und so auch die kombinatorischen Leistungen zu begtinstigell 
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vermag. Ferner besteht sicherlich ein EinfluB auf die emotionale Sphare. Damit 
diirfte die Beseitigung der subjektiven Miidigkeit und die damit - infolge des 
Schwindens der Unlustgefiihle - bewirkte Leistungszunahme, wenn andet's eine 
solche in der Tat nachgewiesen werden kann, zusammenhangen. DaB durch Kaffee 
eine deutliche Euphorie bei manchen Versuchspersonen auf tritt, ist nach unseren 
Erfahrungen zweifeHos. Aber es bestehen auch hier groBe individuelle Diffe
renzen. 

Ubrigens hat SCHILLING im Gegensatz zu alteren Befunden nach Coffein
darreichung meist eine Verlangerung der Reaktionszeit bei einfachen Reaktionen 
beobachtet. Worauf diese Differenz beruht, ist nicht zu sagen 1). 

Was schlieBlich die Wirkung des Tabakrauchens anlangt, so ist sie wohl, 
sofern iiberhaupt eine auf den uns interessierenden Gebieten nachgewiesen werden 
kann, wesentlich auf Kosten der psychischen Beeinflussung zu setzen, wobei vor 
aHem die Stimmungslage in Betracht kommt. Eine Beeintrachtigung der moto
rischen Geschicklichkeit konnte BATES weder bei Rauchern noch bei Nicht
rauchern feststellen, wenn die Versuchspersonen unmittelbar vor dem Experi
mente 2 Zigaretten oder 1 Zigarre geraucht hatten. Ais Test diente das Werfen 
von 25 Pfeilen nach einem Ziele. CARVER hingegen stellte eine Verminderung 
der koordinatorischen Genauigkeit fest, aber keine Beeinflussung der Bewegungs
geschwindigkeit und der automatisch-motorischen Reaktionen. 

Nach PALMFJN solI der Tabak ungiinstig auf die Muskelleistung wirken, 
und zwar um so mehr, je ermiideter die Versuchsperson sei. 

DaB die akute Nikotinvergiftung und wohl auch die Folgezustande eines 
exzessiven chronischen Abusus zu Tremor fiihren und die Koordination storen 
konnen, ist bekannt. Unwahrscheinlich ist es, daB diese Stoffe eine Schadigung 
der groben motorischen Kraft zu bewirken vermogen, wenn man bedenkt, wie 
viele gerade der schwerst arbeitenden Menschen - Holzarbeiter, Bauern usw. -
dem Rauchen huldigen. Freilich sind es fast durchwegs Pfeifenraucher, welche 
in der Regel den Rauch nicht inhalieren und daher wohl weniger von den toxischen 
Stoffen resorbieren 2). 

VI. Wesen und Erscheinungen der Ermiidung. 
"Jedermann weiB aus eigener Erfahrung, was Ermiidung sei." Dieser Satz 

diirfte von den meisten Menschen als giiltig anerkannt werden. Dennoch bedarf 
er einer Einschrankung. Denn zunachst weiB der Mensch nicht was Ermiidung, 
sondern was Miidigkeit sei. Diese kann das subjektive, erlebnismaBige Korrelat 
jener sein, muB es aber nicht. Wie es Menschen gibt, die miide sind, ohne daB ein 
Grund fUr die Annahme einer vorangegangenen Leistung vorlage - z. B. N eurotiker, 
die nach arbeitslosen Tagen und nach durchschlafener Nacht miide erwachen -
so verspiiren wieqer oft genug Individuen, bei denen objektiv aller AniaB zur 
Annahme eines Ermiidungszustandes und vielleicht auch gewisse Anzeichen 
eines solchen bestehen, subjektiv nichts von Miidigkeit. Man denke etwa an die 
Mutter, die ihr krankes Kind Tag und N acht, W ochen hindurch betreut oder 
wieder an den Neurotiker, der morgens "bis zur Erschopfung miide", nachdem 
er tagsiiber doch einige Leistungen vollbracht hat, vielleicht spazieren ging 

1) Nach Untersuchungen von ALLERS, FREUND und PRAGER, Pfltigers Arch. 1926, tiber 
die Wirkung des Coffeins auf die periphere Retina existieren groBe individuelle Differenzen in 
der Rea~~ionsweise, die sich auf mehreren Gebieten gleichmaBig geltend machen. 

2) Uber die Wirkung des "Recresals" wird weiter unten S. 115 gesprochen. Eine Sub
stanz, dic Aufmerksamkeit verdiente, ist die Kola. Es scheinen aber keine exakten Unter-
1:;11chungen tiber deren Wirkung zu existieren. Eine erste Mitteilung tiber Kolawirkung, der 
lloch weitere folgen, erschien in der Zeitschr. f. d. ges. expo Moo. 1926 (ALLERS und FREUND). 
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u. dgl., abends sich bedeutend frischer fiihlt. Ermiidung soli also einen objektiven, 
Miidigkeit einen subjektiven Zustand bezeichnen. 

Einen subjektiven Zustand zu definieren, ist an und fiir sich unmoglich. 
Man kann ihn einigermaBen beschreiben, man kann versuchen, die Bedingungen 
seines Auftretens und seiner verschiedenen Ausgepragtheit festzustellen; schlieB
lich aber kann man doch nichts anderes tun, als schlicht auf dieses Erlebnis hin
zuweisen, so wie man keinem Menschen durch Definition klarmachen kann, was 
Freude oder Schmerz seien. 

Von einem objektiven Zustand, also der Ermiidung, konnen wir hoffen eine 
Definition zu gehen. Nun zeigt sich, daB dies im vorliegenden FaIle sehr schwer 
ist. Solange wir es mit einem isolierten Organ, dem Muskel in erster Linie, zu 
tun haben, konnen wir allerdings sagen: wir nennen Ermiidung jenen Zustand 
des Muskels (oder Organes iiberhaupt), der im Gefolge von Leistungen auftritt 
und bei gleichbleibenden auBeren Bedingungen die LeistungsgroBe herabsetzt. 
Dies ist aber nur eine Nominaldefinition. Sobald wir dazu iibergehen wollen, 
genetisch die Herkunft dieses Zustandes und seine Entstehungsweise zu bestimmen, 
Gesetze aufzufinden, welche quantitativen Charakter triigen, und sobald wir 
versuchen, das intimere Wesen der supponierten Zustandsanderung zu analy
sieren, stoBen wir auf Hindernisse. Diese wachsen ungeheuerlich, wenn wir es 
nicht mehr mit einem isolierten Organ, sondern mit einem Organismus zu tun 
haben, urn so mehr natiirlich, wenn dieser Organismus den Komplexitatsgrad von 
Beschaffenheit und Umweltsbedingungen erreicht hat, wie es etwa bei dem 
modernen Arbeiten der Fall ist. 

Es ist daher nicht wunder zu nehmen, daB in der Literatur die Ermiidung in verschie
dener Weise definiert wird. DURIG gibt keine eigentliche Definition; nach seinen einleitenden 
Worten ware diese so zu fassen: Ermiidung - und im weiteren Verfolge Erschopfung oder 
Lahmung, schlieBlich Tod - ist ein Zustand, der auf einer Unterwertigkeit der lebendigen 
Substanz beruht, welche aus dem Uberwiegen der dissimilatorischen Prozesse iiber die assi
milatorischen resultiert. :Meiner Ansicht ist diese Definition zu weit. Denn unter sie fielen 
auch aIle jene Zustande geanderter Reaktions- und Leist,ungsweise, bzw. von Unterwertigkeit 
des Protoplasmas, welche nicht mit vorgangigen Leistungen zusammenhingen, sondern etwa 
durch toxische Einfliisse herbeigefiihrt wiirden. ~'[an sagt zwar, ein nach einer Infektions
krankheit Rekonvaleszenter sei miide oder ermiidet; man konnte sich zwar denken, daB 
toxische Einfliisse oder irgendwelche organische Veranderungen zu der gleichen Beschaffenheit 
des Gewebes, wie sie der Ermiidung zugr)lnde liegt, fiihren konnten. (Bei der Myastenia gravis 
ist vielleicht der letztere Fall tatsachlich verwirklicht.) Dann wiirde die DURIGsche Definition 
wohl den entscheidenden Faktor - die Protoplasma-Unterwertigkeit - herausstellen, aber 
doch nun erst eine Abgrenzung der die Ermiidung im strengen Sinn kennzeichnenden Momente 
notwendig machen. 

Vor kurzem hat FR. \VOLF die Ermiidung dahin definiett, sie sei ein durch Abnahme 
der Leistungsfahigkeit sich kundgebender Korperzustand, welche durch eine der Dauer und 
Schwere der vorausge~angenen Arbeit entsprechende Erholung wiederum vollkommen be
hoben werden konne. Ahnlich lautet die Formel bei FLoRE~cE: "Fatigue consists in a diminu
tion of activity that is itself caused by activity". BERITOFF sagt: "Rein physiologisch muB 
man die Ermiidung als eine Verminderung der erregbaren lebenden Substanz nach einer 
langwahrenden Tatigkeit ansehen. Nach jedem ErregungsprozeB wird der erregbare Teil der 
lebenden Substanz mit Hilfe der Nahrungsstoffe und des Sauerstoffes wieder hergestelItI) ... 
Ferner entsteht bei jedem ErregungsprozeB im Zusammenhange mit der Zerstorung des erreg
baren Teiles der lebenden Substanz eine gewisse Menge saurer Produkte. Letztere halten die 
\Viederherstellung der erregbaren Substanz bedeutend auf." Diese Definition BERITOFFS ist 
in der Tat "rein physiologisch", schon dadurch, daB sie den Begriff einer "langwahrenden 
Tiitigkeit" einfiihrt; es ist aber eine alltagliche Erfahrung, daB auch eine sehr kurz dauernde 
Tatigkeit unter Umstanden ermiiden kann - nicht nur Miidigkeit hervorrufen. Die "lang
wahrende Tatigkeit" ist eine Laboratoriumsbedingung, und nieht einmal dort von allgemeiner 
Giiltigkeit, da doch BERITOFF selbst die rasche Ermiidbarkeit der Nerven in Stickstoffatmo-

1) l>urch die Einschrankung auf dl'n •. l'rn'gban'll Teil dpr lel)('ndpn Suhstamr." Iwht Hi('h 
diese Definition von der allgemeinen Vorstellung der Assimilation-Dissimilation abo Dcnn 
diese Prozesse gelten fiir die lebende ~ubstanz iiberhaupt. 
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sphare anfiihrt. Offenbar ist "langwahrend" ein Terminus, dessen Bedeutung je nach den 
Umstanden wechselt. Allen diesen Definitionen ist gemeinsam, daB sie das Moment der Rever
sibilitat betonen, welches allerdings ein wichtiges Kriterium abzugeben scheint. Wenn es 
aber konstitutiv fiir die Ermiidung ist, wie sollen wir es uns erklaren, daB man eben dieser 
Ermiidung die Fahigkeit zuschreibt, Dauerschadigungen der Organe zu bewirken? Ent
weder miissen wir uns, scheint es, dann entschlieBen, das Moment der Reversibilitat aus dem 
Ermiidungsbegriff wegzulassen, oder die Dauerschadigung anders, als durch eine Summation 
der Ermiidung zu erklaren. Man pflegt zu sagen: wenn die Veranderungen in der Gewebs
beschaffenheit, welche nach Leistungen auftreten, nicht ausgeglichen werden, so schadigen 
sie das Gewebe, verandern es irgendwie in irreversibler Weise. Meiner Ansicht ist es eine 
begriffliche Ungenauigkeit, dann noch von Ermiidung zu sprechen. Denn es handelt sich 
dabei schon urn einen Folgezustand der an die Leistung anschlieBenden reversiblen Verande
rungen. Nur dann diirften wir von einer Fortdauer der Ermiidung sprechen, wenn die bei solchen 
Folgeerscheinungen bestehende Gewebsbeschaffenheit einfach die stabil gewordene Beschaffen
heit nach Leistungen ware. Davon kann nun natiirlich keine Rede sein. Derartige Folge
erscheinungen sind ebensowenig eine Summation der Ermiidung oder deren Persistenz, wie 
ein Emphysema pulmonum eine Summation oder Persistenz wiederholter Bronchitiden. 

Ich halte also dafiir, daB der Begriff der Ermtidung auf die den reversiblen 
Zustandsanderungen des Organes korrelierten Veranderungen der Reaktionsweise 
eingeschrankt werde, bzw. auf jene Zustandsanderungen selbst. Es wird wohl der 
Klarheit keinen Eintrag tun, wenn wir beide als Ermtidung bezeichnen; korrekter 
ware es, zwei Termini zu gebrauchen. 

Ferner ist Ermtidung gebunden an vorgangige Tatigkeit. Nun ist kein 
Organ je vollig untatig. Zumindest atmet es und hat einen gewissen Stoffwechsel. 
Warum ermtidet es nicht? Denn es schlaft ja nur der ganze Mensch, seine Niere, 
sein Herz, seine tonisch innervierten GefaBe und Skelettmuskeln, seine Atem
muskeln - alle diese schlafen gar nicht. Der Erhaltungsumsatz im Tiefschlaf 
ist nicht kleiner als bei volliger Entspannung der quergestreiften Muskulatur im 
Wachen. Nun konnte man freilich sagen, es trete eine Ermtidung ein, die - an 
sich reversibel - infolge des Zwanges zu ununterbrochener Tatigkeit niemals 
beseitigt werde und daher allmahlich zu Organveranderungen irreversibler Natur 
ftihre: der ProzeB des Alterns. Aber wenn auch, was hier nicht untersucht werden 
soll, diese Auffassung berechtigt ware, so scheint mir doch zweckmaBig, den Be
griff der Ermtidung in dieser Hinsicht einzuschranken. 

Ich definiere daher die Erm'iidung als die Summe jener reversiblen Zustands
anderungen, welche in einem Organ nach einer. Periode eines uber den Ruheumsatz 
hinausgehenden Energieverbrauchs oder nach einer solchen durch Beanspruchung 
bedingter Strukturanderung au/tritt, bzw. als die Summe aller jener Veranderungen 
in der Reaktionsweise des Organes, die - ihrerseits reversibel - nach einer 
solchen Periode wahrzunehmen sind. Damit ist behauptet, daB jede tiber den 
Ruheumsatz hinaus Energie verbrauchende Tatigkeit Ermtidung im Gefolge habe, 
gleichgtiltig, wie lange sie dauerte, oder wie groB die Umsatzsteigerung war. Selbst
verstandlich wird bei minimalen Umsatzsteigerungen - immer eine normale 
Beschaffenheit der lebenden Substanz vorausgesetzt - die Ermtidung nicht 
nachweisbar sein; sie konvergiert eben mit der UmsatzgroBe nach O. 

Bevor wir noch in eine spezielle Darlegung der tiber die Ermtidung bekannten 
Tatsachen eintreten, laBt sich von vornherein eine Uberlegung tiber die Momente 
anstellen, welche die Ermtidung konstituieren. Es bedarf hierzu nur einer Be
sinnung auf Grundfacten der allgemeinen Physiologie. 

Bei einer Organtatigkeit findet zweierlei statt. Es wird erst-ens Betriebs
material verbraucht und zweitens der spezifische Gewebsbestand in irgendeiner 
Weise in Mitleidenschaft gezogen. So verbraucht der Muskel bei der Arbeit einen 
Teil seines Kohlenhydrates und erfahrt zugleich noch andere Veranderungen, 
tiber die wir allerdings noch recht wenig unterrichtet sind. Es sprechen aber 
immerhin einige Befunde daftir, daB die aus allgemein biologischen Grtinden auf-



Wesen und Erseheinungen der Ermiidung. 45 

zustellende Lehre von der "organischen Beanspruchung" des arbeitenden Ge
webes neben dem "Verbrauch" des doch als totes Material zu bezeichnenden 
Betriebsstoffes experimentell begrundet werden konne1). 

Als derartige Belege fiihre ieh an: Die - allerdings nur bei sehr hoehgradiger Arbeit 
deutlieh naehweisbare - Steigerung der Stiekstoffausscheidung. Bei der freilich exzessiven 
Leistung des rinden-epileptisehen Anfalles ist diese z. B., wie ich mich selbst iiberzeugte, recht 
betrachtlich. Aber auch bei weit geringeren Leistungen ist diese Erscheinung nachgewiesen. 

Ferner sind zu nennen die Versehiebungen in der lonenverteilung, welche wohl zum 
Teil mit den den Verbrauch begriindenden Vorgangen, insbesondere mit dem Freiwerden von 
Phosphorsaure infolge der Zerlegung des Lactaeidogens zusammenhangen, aber doch nicht 
rest los auf diese zuriickzufiihren sind. 

Auch liegen Angaben .-or, daB sich der Gehalt an Trockensubstanz des Muskels nach der 
Arbeit andere, ohne daB cler Schwund an Glykogen diese Veranderung viillig zu decken ver
miichte. Genaue Untersuchungen iiber qualitative Veranderungen der Zusammensetzung des 
Muskels nach der Arbeit sind mir nicht bekannt geworden. 

leh erwahne weiterhin die von STU-BEL seinerzeit beschriebenen ultramikroskopisehen 
Strukturveranderungen in der Markscheide des Nerven bei anhaltender Reizung. 

Dieser letzte Befund leitet yon den mehr indirekten Anzeichen zu solchen hinuber, 
welehe eine Veranderung in der Beschaffenheit des lebendigen Gebildes nach der Arbeit bzw. 
schon nach der Reizung erraten lassen. Das dem Zentralnervensystem eigentiimliche Pha
nomen der Summation der Reize kann nur dadurch erklart werden, daB man eine durch den 
Einzelreiz gesetzte Zustandsanderung des Organes annimmt. Tatsaehlieh bewegen sich auch 
aIle Erklarungsversuche in dieser Richtung, wobei es nicht darauf ankommt, ob man jetzt 
etwa mit SHERRINGTON an eine Verminderung des \Viderstandes an den Synapsen denkt oder 
irgendeine andere Deutung bevorzugt. 

Vor kurzem hat KUPELWIESER in einer Untersuchung aus dem V\Tiencr Physiologisehen 
lnstitut zeigen kiinnen, daB das ausgesehnittene Frosehherz um so friiher imstande ist, einen 
zweiten Reiz von bestimmter Starke mit einer Extrasystole zu beantworten, je starker es 
vorher gereizt wurde. Also auch hier sehen wir offensiehtlich durch den ersten Reiz eine Zu
standsanderung des Organes eintreten, die sieh in der geanderten Ansprechbarkeit kund gibt. 
In diesem Zusammenhang ist an das bekannte Phanomen der "Treppe" bei ermudeten 
Muskeln zu erinnern. Die Versuche von MEYERHOF und LOHMANN iiber den zeitliehen Zu
sammenhang von Milchsaurebildung und Muskelkontraktion, welche bei sehr starker Rei
zung eine Milehsaurenaehbildung aufdeekten, weisen ebenfalls auf das ~lornent der Spuren
bildung hin, wie denn aueh diese Autoren eine Schadigung des contractilen Apparates als 
die Grundlage des besehriebenen Phanomens annehmen. 

Damit ist die Liste der in Betracht kommenden Beobachtungen keineswegs erschiipft. 
Die angefiihrten miigen aber genugen, urn die durch die Organleistung selbst gesetzte und vorn 
Verbrauch des Betriebsmaterials unabhangige Zustandsanderung zu erweisen. Die Unab
hangigkeit vom Verbrauch erhellt u. a. aueh daraus, daB schon Einzelreize geniigen, urn die 
fragliche Zustandsanderung herbeizufiihren, wobei natiirlich ein irgend ins Gewieht fallender 
Verbrauch nicht in Frage kommen kann. 

Dabei ist es nicht ausgeschlossen, sondern durchaus zuzugeben, daB auch 
der Verbrauch von Betriebsmaterial infolge der Wirkung der entstehenden End
und Zwischenprodukte seinerseits zu derartigen Zustandsanderungen Anlal3 
geben konne. Die daraus erwachsenden Wirkungen - Verschiebungen der 
Erregbarkeit u. dgl. - sind aber nicht unmittelbar an den Verbrauch gebunden. 
Hinlanglich rascher Abtransport jener Stoffe z. B. muBte diese Wirkungen ver
meiden lassen. Es gesellen sich also unter Umstanden zu den unmittelbaren 
Erregungswirkungen sekundare, die erst auf dem Umwege uber den Verbrauch 
zustande kommen. Praktisch spielt diese Unterscheidung keine Rolle, so sehr sie 
fur die theoretische Erklarung der Genese gedachte Anderungen von Bedeutung 
ist. vVichtig ist in dies em Zusammenhange aber yor allem die Tatsache von 
Organveranderungen, welche durch den Schwund an Betriebsmaterial nicht be
zeichnet sind. 

1) BAKRADSE betont, daB Ermudung ein komplexer Vorgang sei und daB man bei 
deren Studium gleichermaBen die Veranderungen im Nervensystem, in den inkretorischen 
Organen, in der kolloiden Beschaffenheit der Gewebsflussigkeiten und im Stoffwechsel zu 
berucksichtigen habe. 
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LEWIZKIJ hebt in seiner zusammenfassenden Besprechung der Ermiidungsfrage her
vor, daB die Toxintheorie nicht haltbar sei. Sie sei auBerstande, den betrachtlichen EinfluB 
der emotionalen Momente, des Erregungszusatndes der tatigen Organe und die chronische 
Form der Ermiidung zu erklaren. Ais letztere sieht er - m. E. ganz zu Unrecht - die 
Neurasthenie an, bei der es sieh doch gar nicht urn Ermiidung, sondern urn Miidigkeit handelt. 
Auch der rasche Eintritt der Ermiidung bei statischer Arbeit widerstreite ebenso der WEICH
HARDT8chen wie der Annahme von LEE, welcher die Milchsaure als "Ermiidungssubstanz" 
ansieht. Denn die Versuehe von HILL hatten gezeigt, daB die Milchsaureanhaufung in den 
Muskeln bei sehr ermiideter statischer Arbeit gelinger sei als bei weniger ermiidender dyna
mischer Arbeit. Auch gabe es Falle statiseher Arbeit, bei denen Ermiidung ausbleibe, und 
zwar sei dies immer dann, wenn die bewuBte Willenstatigkeit mehr weniger ausgesehaltet 
sei. Auch dieser Umstand konne durch die IntoxikationstheoIie nicht erkliirt werden. Man 
muB zugeben, daB manehe dieser Bemerkungen ganz' bereehtigt seien, darf aber bezweifeln, 
ob die Intoxikationstheorie dadureh tatsachlich widerlegt sei. Denn es ware ganz gut denk
bar, daB diese dureh entsprechende Modifikationen den gedachten Umstanden Reehnung 
zu tragen vermochte. 

Ich nenne nun die Gesamtheit der Vorgange, welche im Verlaufe einer Organ
tatigkeit zu einer Zustandsanderung fiihren, die Beanspruchung, in Anlehnung 
an die Ausdrucksweise der Technik, die etwa sagt, ein Drahtseil werde auf Deh
nung beansprucht. "Auf was" das lebendige Gewebe beansprucht wird, ist freilich 
einstweilen nicht zu sagen. 

Die nach der Leistung zuriickbleibende, mehr oder weniger andauernde 
Zustandsanderung des Organes aber nannte ich die Spur der Tatigkeit bzw. schon 
der bloBen Erregung ("Ichnogenesie", s. o. S. 6). Dagegen wird als Verbrauch 
der mit der Organtatigkeit verbundene Schwund an Betriebsstoff bezeichnet. 
Der Ausgleich der Spurenbildung erfolgt durch die Restitution, der des Ver
brauches durch den Ersatz. 

Nach dieser Auffassung miissen also sowohl in der Periode der Leistung wie 
in der der Erholung zwei nebeneinander verlaufende Reihen unterschieden 
werden. Dabei ist iiber deren wechselseitige Abhangigkeit oder Unabhangigkeit 
noch gar nichts ausgemacht. Indes laBt sich auf Grund allgemeinphysiologischer 
Tatsachen noch einiges aussagen. Wir wissen, daB der hungernde Organismus das 
Betriebsmaterial zunachst aus den vorhandenen Reserven deckt, wobei bekannt
lich in erster Linie das Kohlenhydrat, an zweiter auch das Fett, und erst zum 
Schlusse auch der EiweiBbestand als Energiequelle herangezogen wird. Wenigstens 
in den allgemeinsten Umrissen laBt sich der Ablauf derart beschreiben. Daraus 
ergibt sich, daB bei Mangel an entsprechenden Betriebsstoffen die Beanspruchung 
des spezifischen Organgewebes immer mehr zunehmen muB. Wir diirfen also 
voraussetzen, daB unter solchen Umstanden es zu einer ausgepragteren Spuren
bildung kommen werde als bei Anwesenheit reichlicher Depots an Betriebs
material, wenn sonst die Bedingungen die gleichen sind. 

Andererseits ist es wahrscheinlich, daB die GroBe der Beanspruchung auch 
unabhangig von dem Verbrauch variieren kann, so daB es moglich ware, daB 
eine intensive Spurenbildung auch bei relativ geringfiigiger, sog. "leichter" Arbeit 
zustande kame. 

Die Erseheinungen der Ermiidung. 
Es sollen zunachst die vorliegenden Angaben iiber die Ermiidungssymptome 

in den einzelnen Organen und Organsystemen der Reihe nach aufgezahlt werden. 
Nur die Frage nach der psychischenErmiidung bleibt einem spaterenAbschnitte 
vorbehalten, da sie zweckmaBig im Zusammenhange mit der nach der geistigen 
Arbeit behandelt wird. 

a) Die Ermiidung der quergestreiften Muskeln. 
Die Ermiidung des Muskels fUr sich kann eigentlich nur untersucht werden, 

wenn die nervose Komponente durch Curare ausgeschaltet wird. In allen an-
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deren Fallen, schon gar im intakten Organismus, ist es nicht moglich, die Er
miidung der contractilen Substanz von der des Nerven und der neuro-muskularen 
Verbindungen zu sondern. 

Ermiidung des Muskels tritt nur dann ein, wenn dieser Arbeit geleistet, d. h. 
Energie verbraucht hat. Daher bewirkt die bloBe Belastung noch keine Er
miidung. Wird aber der Muskel gedehnt, derart, daB er der Dehnung einen 
Widerstand entgegensetzt, so wird er zumindest leichter ermiidbar. In den Ver
suchen von EDDY und DOWNS betrug der Unterschied zwischen gedehntem und 
ungedehntem Muskel 14%. 

Der Zeitpunkt, zu welchem sich die Ermiidung bemerkbar macht, bzw. zu 
welchem sie ihren hochsten Grad erreicht, hangt nicht nur von der Last ab, 
welche gehoben wird, sondern auch von der Reizfrequenz. Je haufiger ein Muskel 
gereizt wird, desto friiher beginnt der Abfall der Zuckungshohe und desto schneller 
wird deren Nullpunkt erreicht. Die Zahl der Kontraktionen aber bis zu diesem 
Punkte bleibt sich stets gleich. Es laBt sich nun fiir jeden Muskel eine Reiz
frequenz feststellen, bei welcher die Arbeitsdauer maximal wird; jenseits dieses 
Optimums der Reizfolge tritt die Ermiidung wesentlich rascher ein. 

Das Verhalten des Muskels im ermiideten Zustande beschreibt F. B. HOF
MANN so: Nach jeder maximalen Erregung steigt die Leistungsfahigkeit (das ist 
die in dies em Augenblicke auslOsbare maximale Erregung) von Null bis zur 
vollen Hohe an. Die Wiederherstellung der Leistungsfahigkeit erfolgt am frischen 
Praparate sehr rasch, wird aber bei fortschreitender Ermiidung immer gedehnter, 
doch so, daB ihr Verlauf am ermiideten Praparate einer anfangs steiler, spater 
immer langsamer ansteigenden Kurve entspricht. Die Ermiidung ist also gekenn
zeichnet durch Verzogerung der Riickkehr der Leistungsfahigkeit nach jeder 
Erregung. 

Daraus wiirde folgen, daB es eine Reizfrequenz geben miisse, bei der ein 
Muskel - zureichende Versorgung mit Blut, Sauerstoff usw., vorausgesetzt -
iiberhaupt nicht mehr ermiiden wiirde. 

PALMEN hat in seinen Versuchen am Ergographen feststellen konnen, daB 
die Leistungen bis zur Ermiidung ganz verschiedene sind, je nach der Art der 
Verrichtung. Er nahm Gewichtshebungen mit dem Vorarm vor. Dabei zeigte 
sich, daB die Ermiidung bei gleichbleibender Arbeit (HubhOhe X Last) pro 
Sekunde um so friiher eintrat, je groBer die Last gewahlt wurde. Es laGt sich 
aber ein Rhythmus der Reizung finden und eine Bclastung, bei welchen iiberhaupt 
keine Ermiidung des Muskels stattfindet. 

Um nun jene Leistung festzustellen, welche ein Muskel dauernd, ohne zu er
miiden, zustande bringen kann, hat TREvEs an einem von ihm konstruierten 
Ergographen Versuche vorgenommen, in welchen er das von ihm sog. "End
maximalgewicht" bestimmte. Es verminderte zu diesem Behufe bei gleich
bleibendem Rhythmus und unveranderter Hubhohe die zu hebende Last so 
lange, bis die Hubhohe auch in langer dauernden Versuchen eben unver
andert blieb. 

Diese am Ergographen gewonnenen Einsichten finden durch neuere experi
mentelle Untersuchungen am Muskel ihre Bestatigung. Es liegt dariiber eine 
Rcihe von Arbeiten aus dem Lahoratorium ASHERS vor. 

Auch BERITOFF macht gleichlautende Angaben. In den Versuchen von TANI 
Z. B. blieb der in situ belassene Kaninchenmuskel bei einer Reizdauer von 4/5 und 
einer Reizpause von 1/5 Sekunde iiber 8 Stunden unermiidbar. Dasselbe muG 
auch fiir Hubhohe und gehobene Last gelten. Zwischen den Faktoren: Hohe, 
Last und Hubrhythmus (bzw. Hubzeit und Pause), vielleicht auch Hubgeschwin
digkeit bei der Einzelhebung, muG grundsatzlich ein derartiges Verhaltnis her-
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gestellt werden k6nnen, daB eine Ermiidung nicht oder nur in unwesentlichem 
Umfange eintritt. Derartige Bedingungen zu ermitteln "ware", sagt DURIG, 
"die vornehmste Aufgabe praktischer Ermiidungsforschung, die dem Bau jeder 
durch menschliche Arbeitskraft anzutreibenden maschinellen Verrichtung zu
grunde gelegt werden sollte." Ob diese Forderung allerdings in praxi erfiillbar 
ware, ist eine andere Frage. Nicht nur Schwierigkeiten der Ermittlung solcher 
Werte stehen dem im Wege, sondern vielleicht vor allem wirtschaftliche Hinder
nisse. Aber eine allgemeine Richtung der Ermiidungsforschung ware allerdings 
hierdurch bezeichnet. Manche Muskeln scheinen iiberhaupt nicht so betatigt 
werden zu k6nnen, daB Ermiidung eintrate. Wenigstens soIl nach den Angaben 
von JAQUET auch bei langer dauernder, willkiirlicher maximaler Arbeit keine 
Ermiidung der Atemmuskulatur zustande kommen. 

Dazu ist allerdings zu bemerken, daB die Versuchsbedingungen in diesem 
FaIle nicht so variiert werden k6nnen, daB Sicherheit zu erzielen ware. Die 
Leistung ist sehr gering und eine entsprechende Frequenzsteigerung nicht durch
fiihrbar. 

1m allgemeinen aber wird nicht die Ermiidung der Muskelsubstanz selbst, 
sondern die des neuromuskularen Apparates untersucht. Eine der wichtigsten 
Tatsachen sind die beiden Reaktionen von WEDENSKY. Dieser stellte fest, daB 
1. der Muskel im ermiideten Zustande ein starkes Absinken der Tetanuskurve 
und bei unmittelbar darauffolgender seltener Reizung eine betrachtlich h6here 
Kurve liefert, wahrend beim unermiideten Muskel kaum merkliche Unterschiede 
bestehen und daB 2. bei Ermiidung durch starke Reizung eine starke Abnahme 
des Tetanus bewirkt werde, wahrend schwache Reizung ein sofortiges Ansteigen 
bewirke. F. B. HOFMANN hat diese Ermiidungsreaktion durch eine zunehmende 
Verlangerung des Refraktarstadiums erklart, welche seiner Ansicht nach das wesent
lichste Charakteristicum der Ermiidung darstellt. Die zweite WEDENSKYSche 
Reaktion bleibt bei direkter Muskelreizung aus und ebenso auch bei Myasthenie 
(HOFMANN und DEDEKIND), weshalb sie wohl als eine Folge der Ermiidung des 
nerv6sen und nicht des muskularen Apparates ausgesprochen werden muB. 
Neuerdings hat MADAY Ermiidungsversuche an den Muskeln des Daumenballens 
angestellt. Inwieweit sich im Anschlusse daran eine Methodik ausbilden lieBe, 
um die Ermiidung einzelner Muskel oder Muskelgruppen nachzuweisen, ist - so 
viel ich sehe - noch ebenso unerforscht, wie die Frage nach dem Verhalten der 
"Ermiidungsreaktion" bei allgemeiner Ermiidung. 

Es ist hier das Phanomen der sog. "Treppe" zu erwahnen, namlich das An
steigen der Zuckungskurve im Verlaufe einer Reizserie. GRUBER, dem wir die 
jiingsten Untersuchungen hierzu verdanken, wendet sich auf Grund seiner Ver
suche am normal durchbluteten M. tibialis der Katze gegen die Meinung, daB die 
Treppe auf einer Verlangerung der Zuckungsdauer beruhe. Er lehnt die Auf
fassung yon F. W. FROHLICH ab und bezieht die fragliche Erscheinung auf die 
Ansammlung kleiner Mengen der sog. Ermiidungsstoffe. Es ist aber sicher, daB 
die Form der Einzelzuckungskurve bei ermiideten Muskeln eine andere Gestalt 
aufweist als bei nicht ermiideten, daB der absteigende Schenkel im allgemeinen 
verlangert, die Zuckungsh6he vermindert, die Latenzzeit gr6Ber wird. Nach den 
Untersuchungen von F. B. HOFMANN und neuerdings von E. TH. BRUCKE wachst 
auch die Dauer des refraktaren Stadiums. 

Es andert sich aber auch die physikalische Beschaffenheit des Muskels. 
JACOBI konnte mit Hilfe des GILDEMEISTERschen Hammers zeigen, daB die 
Resistenz der Muskel bei zunehmender Ermiidung anwachst. W. HUEcK spricht 
von einer "Ermiidungsharte" des Muskels, die auch nach Beendigung der er
miideten Leistung als ein Ermiidungsriickstand fortbesteht und bei maxi-
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maIer Ermiidung durchschnittlich 15% des Ruhewertes ausmacht. Diese Er
miidungsharte wird von ihm in Ubereinstimmung mit MANGOLD, dessen Sklero
meter bei diesen Versuchen beniitzt wurde, als wesentlich myogener Natur, 
namlich als eine beginnende, leichte und schnell schwindende Myogelose infolge 
von Saurestarre aufgefaBt. HUECK glaubt, daB man auf Grund der GroBe des 
Harteriickstandes bei Ermiidung und der Schnelligkeit seines Verschwindens bei 
Erholung die Ermiidungsgrenze und Leistungsfahigkeit menschlicher Muskeln 
beurteilen konne. Inwieweit dies zutrifft, wird aber erst zu priifen sein. 

HENRIQUEZ und LINDHARD hatten behauptet, daB die Ermiidung durch 
willkiirliche Kontraktionen, sogar unter Anlegung einer den Blutkreislauf ab
schniirenden Binde, keinen EinfluB auf das Aktionsstrombild hatten. ALTEN
BURGER, dessen Zerlegung des Muskelaktionsstrombildes in zwei Komponenten 
schon erwahnt wurde, wiederspricht dieser Angabe. Seinen Feststellungen zufolge 
nimmt bei Ermiidung durch statische Muskelarbeit die Frequenz des langsameren 
(A) Rhythmus ab, ohne Verringerung der Amplitiide und mit Dehnung des 
Verlaufes der einzelnen biphasischen Schwankung, wahrend der schnellere 
Rhythmus (B) in seiner Frequenz unbeeinfluI3t bleibt. Seiner Deutung ent
sprechend sieht ALTENBl.:"RGER darin eine Abnahme der nervosen Impulse. Es 
ware dies eine Bestatigung der WALLERschen Ansicht von der rascheren Ermiid
barkeit der nervosen Verbindungen, welche Annahme freilich nicht allgemeine 
Anerkennung fand. So hat SANTESSON eingcwendet, daB die Angaben W ALLERS 
nur fiir bestimmte Reizstarken und Reizfrequenzen giiltig: seien, aber nicht all
gemein zu Recht bestiinden. 

Neuere Untersuchungen von L. und M. LAPICQUE scheinen aber danach an
getan, die Behauptung von WALLER zu stiitzen. Man konnte namlich nachweisen, 
daB die Chronaxie sich beim ermiideten Muskel ebenso andere wie bei der Curare
vergiftung. Wenn die Chronaxie den doppelten Wert der des intakten Muskels 
erreicht hat, wird die indirekte Reizung wirkungslos, wahrend die direkte noch 
Zuckungen hervorruft, wodurch die Chronaxie weiter zunimmt. Der schon von 
W"ALLER und von ABELOUS gebrauchte Vergleich von Ermiidung und Curari
sation ist nach LAPICQUE wohl begriindet. Es wiirde sich also in der Tat in erster 
Linie um eine Ermiidung der nervosen Endorgane im Muskel handeln. Dadurch 
erfahrt auch die Aufstellung von ALTENBURGER eine weitere Stutze, insofern die 
starke Beteiligung der nervosen Komponente am Gesamtphanomen der Muskel
ermiidung wahrscheinlich gemacht wird. Aber es ist nicht gesagt, daB die Er
miidung hauptsachlich gerade in den Endplatten ihren Sitz haben miisse, und daB 
in diesem Punkte die Verhaltnisse am Nerv-Muskelpraparat und am intakten 
Organismus ohne weiteres gleichgesetzt werden diirften. Wenn man am er
miideten Muskel des Menschen eine Verlangerung der Chronaxie nachweis en kann, 
wie das LAPICQUE voraussetzt, so ist allerdings damit dargetan, daB auch hier die 
Ermiidung der motorischen Endorgane einen wichtigen Faktor bildet. Aber nicht, 
daB es der einzige sei, da es auch eine Ermiidung der Zentren oder der synap
tischen Verbindungen in ihnen gibt. 

Am Menschen wurden die meisten Versuche mittels des ergogra phischen 
und ergometrischen Verfahrens durchgefiihrt, iiber das spater berichtet wird 
(s. S. 82). Hier merkcn wir nm einiges an. Der Verlauf der Ermiidungskurve, 
also der Verbindung aller Spitzenpunkte der Einzelhebungen, ist ein sehr variabler. 
Nicht nur daB jeder Mensch und jeder Muskel eine fUr ihn charakteristische 
Kurve liefert (Mosso); es spielen auch vielerlei andere Momente mit, wie schon 
erwahnt, die Art und Weise, wie die Hubarbeit geleistet wird, was nicht nm 
auf den Energieverbrauch, sondern nach den ausgedehnten Untersuchungen 
PALMENS auch auf die GroBe der bis ZUlU Eintritt der Ermiidung vollbrachten 
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Leistung von entscheidendem EinfluB ist. Ferner kommt der jeweilige Zustand 
nicht allein des arbeitenden Muskels, sondern auch des Gesamtorganismus in 
Betracht. Mosso und MAGGIORA haben der einer Arbeit am Ergographen voraus
gehenden geistigen Leistung eine leistungsvermindernde Bedeutung zugeschrieben. 
Inwieweit freilich hier die Ermudung als solche, und nicht vielmehr psychische 
Faktoren ausschlaggebend sein mogen, ist schwer zu sagen. Herabsetzung der 
Aufmerksamkeit, Unlustgefuhl und sonstige Momente konnten sehr wohl in dem 
von beiden Forschern festgestellten Sinne wirken, ohne daB man von Ermudung 
im eigentlichen Sinne sprechen durfte. Andere Autoren bestreiten ubrigens diese 
Angaben. So hat PALMEN eher eine Zunahme der ergographischen Leistungen 
gefunden. Aus neuerer Zeit sind mir keine Untersuchungen zu dieser Frage 
bekannt, wiewohl sie der exakten Nachprufung wohl wert ware. Insbesondere 
konnte es von Interesse sein, nach etwaigen Korrelationen zwischen der Beein
fluBbarkeit der ergographischen Leistung durch vorhergegangene psychische 
Arbeit und sonstigen, vor aHem psychologischen, Eigenartigkeiten des Indivi
duums zu fragen. 

Ein ahnliches Problem ist das der Ermudung - oder vorsichtiger ausgedruckt 
der Leistungsverminderung - einer Muskelgruppe bei Ermudung einer anderen. 
ZUNTZ und SCHUMBURG haben nach groBen und anstrengenden Marschleistungen 
keine Veranderungen in der ergographischen Kurve finden konnen. Allerdings 
muB man sich daruber klar sein, daB damit noch nichts bewiesen ist. Da die 
Ergographie mit vielerlei Fehlerquellen behaftet ist, ware es leicht moglich, daB 
Versuchspersonen, welche auf moglichste Leistungshohe eingestellt sind, trotz 
Ermudung keine Leistungsabnahme erkennen lassen, indem sie mit einer anderen 
Hubmethode unter Beiziehung anderer Muskelgruppen arbeiten. Solche Versuche 
konnen eigentlich nur dann als beweisend angefiihrt werden, wenn sie an gut 
geubten und der Selbstbeobachtung fahigen Versuchspersonen ausgefiihrt werden. 
Andere Autoren haben ubrigens abweichende Resulate erhalten. So gibt HED
VALL an, daB Ermudung des einen Beines auch die Leistungen des anderen be
eintrachtige. 

Allerdings muB man hierbei wiederum bedenken, daB ein solches Ergebnis 
zweierlei bedeuten kann. Es kann bedeuten, daB nach Ermudung einer Muskel
gruppe die andere in einen Zustand gerate, der die Folge ware und die Leistungs
fahigkeit beeintrachtigte. Es kann aber auch bedeuten, daB die zweite Muskel
gruppe durch die Leistung der ersten mit ermudet wurde, sowie eine symmetrische 
Muskelgruppe in gewissem AusmaBe mitgeubt werden kann. Eine Entscheidung 
ware doch nur moglich, wenn nicht funktionell zusammengehorige Muskelgruppen 
untersucht wurden, z. B. Unterschcnkel- und Unterarmmuskulatur. 

Das Experiment zcigt, daB dem ermudeten Muskel eine Erhohung der Reiz
schwelle eignet und daB er starkerer Reize bedarf, urn eine bestimmte Kontrak
tionshohe zu erreichen, als der unermudete. Man muB wohl annehmen, daB fur 
die physiologischen Reize und den Muskel im Verbande des intakten Organismus 
die gleichen Bedingungen gelten. Diesen Nachweis zu fiihren unternahm Mosso 
mit Hilfe des "Ponometers". Urn die Starke des innervatorischen Impulses 
beurteilen zu konnen, lieB er Gewichte mit dem Finger derart heben, daB die 
Belastung nur wahrend des allerersten Abschnittes der Hebung bestand, dann 
aber der Muskel sich unbelastet weiter kontrahierte. Die Zuckungshohe soUte 
auf diese Weise ein MaB des Innervationsuberschusses, wenn man so sagen darf, 
ergeben, der sich nun in der Tat im Zustande der Ermudung als groBer erwies 
als im ausgeruhten Zustande. Mir erscheint es allerdings fraglich, ob diese An
nahme ohne weiteres stichhaltig sei. Man konnte namlich auch in Erwagung 
ziehen, daB hier neben dem ursprunglichen Innervationsimpuls noch ein zweiter 
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Faktor im Spiele sein mochte, namlich die Bremsung odeI' Hemmung einer del' 
augenblicklichen Situation nicht mehr angepaBten Bewegungs- odeI' Innervations
form. Diese Betrachtung leitet abel' schon zu den Fragen nach del' Ermudung 
del' koordinatorischen Apparate odeI' del' zentralnervosen uberhaupt hinuber. 
Diese konnen indes erst besprochen werden, wenn die Ermudung del' peripheren 
nervosen Apparate behandelt wurde. 

Bevor wir dazu iibergehen, verdient noch eine Angabe Erwahnung. Del' 
arbeitende Muskel wird bekanntlich zunachst starker durchblutet. Nach 
E. WEBER nimmt abel' die Durchblutung mit dem Fortschreiten del' Ermudung 
mehr und mehr ab, so daB 5chlieBlich bei Ermudung eine Muskelkontraktion 
statt. einer Erweiterung geradezu eine Verengeruug del' BlutgefaBe bewirken kann. 
Es wurde das natii.rlich einen Zirkel bedingen. 1st del' Muskel schlechter durch
blutet, also auch schlechter mit Sauerstoff versorgt, so wird er im uberwiegenden 
MaBe anaerob arbeiten mii.ssen, die Milchsaure hauft sich im Gewebe an und ver
Hchiebt den Gesamtzustand noch mehr im Siune del' Ermudung, wie denn LIND
HARD auf diese Weise das bf'sonders rasche Eintreten del' Ermudung durch statische 
Arbeit erklart (s. o. S. 22). 

Veranderungen des Elel.:tromyogramms bei Ermii.dung beschrieben GREGOR 
und SCHILDER. Nach ALTENBURGER tritt die Mudigkeit, als subjektive Wahr
nchmung, bei statischer Arbeit zu cineI' Zeit auf, in del' das Aktionsstrombild 
noch vollig normal ist. Da es nun abel' sein konnte, daB die subjektiven Emp
findungen noch feinere Indikatoren del' muskularen Vorgange waren als das 
Saitengalvanometer, darf aus diesen Befunden kein allzuweitgehender SchluB 
gezogen werden. COBB und FORBES regestrierten die Aktionsstrome del' Unter
armbeuger bei isometrischer und isotonischer Arbeit am Ergographen, wobei sich 
eine Abnahme del' Hauptwellen an Frequenz und Hohe bei Ermudung zeigte. 
Sie nehmen an, daB entweder die Ermudung an den myoneural en Verbindungen 
einen Widerstand und so ein Dekrement erzeuge, odeI' daB die Muskelfaser an 
Erregbarkeit eingebuBt habe. 

b) Die Ermiidung der rezeptorischen Apparate. 

Man pflegt die Ermudung eines Sinnesorganes durch die Erhohung del' abso
luten odeI' auch del' Unterschiedswelle festzustellen. Es ist abel' nicht mit voll
standiger GewiBheit zu sagen, ob derartige Befunde wirklich immer auf Ermudung 
bezogen werden durften. 1st es eine Ermudung, wenn das helladaptierte Auge 
eine hohere Reizschwelle fUr Licht besitzt als das dUllkel-adaptierte1 GewiB 
werden durch die Belichtung bestimmte Veranderungen in den Elementen del' 
Retina gesetzt, die wir nachweisen konnen (Pigmentwanderung, Zersetzung des 
Sehpurpurs, Gestaltveranderungen). Man konnte abel' auch sagen, das heIladap
tierte Auge sei sozusagen "ein anderes Organ" als das dunkeladaptierte, und aIle 
diese mit del' Adaptation einhergehenden Veranderungen seien nicht Ermudung, 
Hondern eben Adaptation. Dagegen, daB man hier von Ermudung spreche, laBt 
sich auch folgende Analogie geltend machen. Nach dem WEBERschen Gesetz -
gleichgUltig, ob es in strengem Sinne und immer zu Recht hesteht odeI' nicht -
nimmt del' absolute Wert ncr Untf'rschiedsschweJle mit wachsendem Grundreiz 

zu; wenn beim Heben eines Gewichtes p ein Gewichtszuwachs von ~ p eben den 
n 

Eindruck des Schwererwerdens hervorzurufen ,-ermag, so wurde nach dem ge
nannten Gesetz bei Verwendung eines Grundgewichtes von kp eine Zulage 

yon ~p erforderlich sein, lim wieder einf'l1 eben merklichen Gewichtsunterschied 
n 

4* 
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zu erzeugen. Da dies aber bei erstmaligen Hebungen schon der Fall ist und man 
kaum annehmen kann, daB die Hebung des Grundgewichtes schon eine Ermu
dung bedingt, so ist es auch fraglich, ob die Erhohung des Schwellenwertes uber
haupt ohne weiteres als Anzeichen einer Ermudung aufgefal3t werden konne. 
Vielmehr scheint die Sache so zu stehen, daB wir wohl dort, wo wir Ermudung 
mit Recht supponieren durfen, eine Erhohung der Schwellenwerte finden - auch 
nicht regelmaBig - nicht aber aus deren Bestehen den Schlul3 auf das Vorliegen 
eines Ermudungszustandes ziehen konnen. 

Auf dem Gebiete des Gesichtssinnes liegen allerdings Tatsachen vor, welche 
das V orkommen einer wirklichen Ermudung der peripheren Sinnesflache dartun, 
so in dem Umstande, daB jede durch langere Zeit einwirkende Helligkeit an Hellig
keitswert allmahlich einbuBt. Dieser Abfall pro Sekunde ist konstant, gleich
gilltig wie groB die Ausgangshelligkeit war, was, wie DURIG betont, von Wichtig
keit fUr die Hygiene der Heimarbeit ist, wo oft bei ganz unzureichender Be
leuchtung viele Stunden lang gearbeitet werden muB. 

Die auBerordentlich groBe Literatur uber aIle jene Phanomene, welche auf 
die Ermudung des Sehapparates bezogen werden, kann aber hier nicht angefUhrt 
werden. Wir begnugen uns mit der Bemerkung, daB sowohl fUr die Helligkeits
wahrnehmung als auch fUr den Farbensinn Ermudungserscheinungen beschrieben 
werden. Bekanntlich werden die Phanomene des negativen Nachbildes und zum 
Teil auch des Sukzessivkontrastes mit einer Ermudung der Netzhaut in Zu
sammenhang gebracht. Inwieweit dies fur letzteren richtig ist, bleibt dahin
gestellt. Der Umstand, daB die Erscheinungen des Sukzessivkontrastes auch auf 
anderen Sinnesgebieten und dort unter Umstanden auftreten konnen, welche dic 
Annahme einer Ermudung kaum zulassen, laBt es zweifelhaft erscheinen, ob 
jene Erklarung ohne weiteres akzeptiert werden darf, zumindest, ob sie den 
einzigen kausierenden Faktor bezeichnet. In neuerer Zeit ist zu dies en Fragen 
wenig bekannt geworden. AuBer den Experimenten von HAAS, die durch ihre 
Anwendung auf die Technik der Malerei Beachtung verdienen, waren die Er
fahrungen von ROLAND! zu nennen. Dieser beobachtete am Col d'Olen, daB Er
mudung in verdunnter Luft das Vermogen des Farbenerkennens stark beein
trachtigt, und daB diese Beeintrachtigung der vorangegangenen Arbeit ziemlich 
genau parallel gehe. Er bediente sich dabei als MaB jener ScheibengroBe, bei der 
eine Farbe in einer Entfernung von 5 m eben richtig erkannt werden konnte. Am 
starksten ist die Herabsetzung fur gelb. Ob allerdings die Versuchsbedingungen 
allen Anforderungen entsprachen, muB als fraglich bezeichnet werden. Wir 
hatten in diesen Befunden ubrigens es nicht mit einer direkten Ermudung der 
Sinnesflache zu tun, sondern mit einer Herabsetzung ihrer Funktion im Gefolge 
von Allgemeinermudung. Dasselbe gilt fur die Angaben von PIERON, der bei 
allgemeiner Ermudung eine zwar nicht sehr hochgradige, aber immerhin deutliche 
Zunahme der retinalen Nachwirkung beobachtete, wozu er sich in sehr exakten 
Versuchen der Feststellung der Flimmerschwelle mittels einer Scheibe mit schwarz
weiBen Sektoren bediente. Die Steigerung betrug in seinen Experimenten durch
schnittlich 5%. Die Untersuchung wurde nach Vollbringung schwerer, aber 
kurz dauernder Leistungen vorgenommen. Eine Deutung dieser Erscheinungen 
steht einstweilen noch aus. 

In einem gewissen Widerspruche zu den Befunden PIERONS stehen die An
gaben von SANDERS. Diesel' fand bei Versuchen uber Scheinbewegungen, daB das 
zum Hervorrufen einer solchen notwendige Intervall zwischen zwei aufeinander
folgenden Expositionen ruhender Gebilde im Zustande der Ermudung der Augen 
kiirzer sein musse als im Normalzustande. Diese Befunde waren ubrigens im Sinne 
einer zentralen Lokalisation der Ermudung zu verwerten. 
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Methodisch nicht uninteressant sind die Versuche von J. G. TAYLOR, welcher 
zur Messung der Ermudung des Farbensinnes die Erscheinungen des Wettstreites 
der Sehfelder heranzog. 

Wahrend fUr das Auge das Bestehen von Ermudungsphanomenen allgemein 
angenommen wird, ist die Frage auf dem Gebiete der akustischen Wahrneh
mungen kontrovers. DaB selbst anhaltende Reizung maBiger Intensitat das 
Gehororgan ermude, ist bisher nie uberzeugend nachgewiesen worden. Immerhin 
lassen die Versuche von J. C. FLUGEL die Moglichkeit erwagen, daB es dennoch 
eine solche Ermiidung geben konne. Dieser Autor fand namlich, daB nach ein
seitiger akustischer Erregung von einiger Dauer eine genau in der Medianebene 
eingestellte Schallquelle bei dichotischer Wahrnehmung nach der Seite des nn
erregten Ohres verlagert erschien. Man konnte daraus schlieGen, daB die Reiz
intensitat auf dem bisher nicht crregten Ohre groBer, die Reizempfanglichkeit 
des anderen Ohres also durch die anhaltende Erregung yermindert worden sei. 
Allerdings setzt (liesc ErkHirnng die Stiehhaltigkeit der sog. Intensitatstheorie 
der Schallrichtungswahrnehmung yoraus, die keineswegs allgemein anerkannt 
wird. Auch ware es denkbar, die von FLUGEL gefundene Erscheinung rein 
psychologisch, auf Grund yon Anderungen in del' Verteilung del' Aufmerksam
keit zu interpretieren. Sehr laute Tone setzen die Horscharfe fUr den Reizton, 
jedoch nur auf ganz kurze Zeit, hera,b; wenige Sekunden nach Beendigung del' 
intensiven Reizung erreieht die Horschwelle wiederihre normalen Werte (SCHAFER). 
Sicherlich spielt bei den sog. Ermudungserscheinungen des Gehororganes das Ver
Imlten der Aufmerksamkeit eine weit groBere Rolle als etwaige Veranderllngen 
in der Funktionsweise des Sinnesapparates selbst. 

Es ist hier del' sattsam bekannten Tatsache zu gedenken, daB bei besonders 
larmenden Gewerben Degenerationen in der Cochlea der Arbeiter beobachtet 
werden, denen klinisch eine mehr oder weniger umfangliche Ertaubung entspricht. 
Insbesondere WITTlVIAACK hat dies en Dingen seine Aufmerksamkeit geschenkt 
und auch experimentell an Ratten durch dauernde Einwirkung lauter Pfeifen
tone analoge Erscheinungen hervorrufen konnen. Nach den eingangs gebrachten 
Uberlegungen konnen wir diese Entartungen des Sinnesorganes nicht als Er
mudung, sondern hochstens als Ermiidungsfolgen betrachten, und zwar offenbar 
als solche, die weit mehr der Spurenhildung zur Last fallen als einem exzessiven 
Materialverbrauch oder Energieumsatz. Wir muss en aus solchen Befunden auf 
eine betrachtliche Spurenbildung ruckschlieBen. Sie experimentell nachzuweisen, 
ist WITTMAACK bisher nicht gelungen, wie denn auch die Frage nach dem Vor
kommen von Nachbildern im Bereiche der akustischen Wahrnehmungen keines
wegs geklart ist. Wurde deren Nachweis gelingen, so hatten wir zumindest einen 
Anhaltspunkt fUr das Bestehen merklicher Spuren, deren Summation dann jene 
Degenerationen nach sich ziehen konnte. (Siehe Bd. II, S. 565ff.) 

Praktisch von geringer Bedeutung durfte die Ermudung des Geschmacks
sinnes sein. Sie kommt nur bei den Betatigungen des "Kosters" (z. B. Wein
koster) in Betracht. Weit wichtiger ist die Ermudung des Geruchssinnes; nieht 
so sehr deshalb, weil dieser bei mancherlei Verrichtungen in Anspruch genommen 
werden muB, als darum, weil er berufen ist, die Rolle eines sichernden Organes 
Zll spielen, dessen Erregung uns von der allfalligen Anwesenheit schadlicher 
Stoffe rechtzeitig in Kenntnis setzen solI. Es sei damn erinnert, daB uns die Bei
mengnng z. B. von Leuchtgas zur Atmungsluft nur durch die Geruchswahr
nehmung erkennbar wird, Die Ermudung des Geruchssinnes tritt relativ leicht 
ein, wenn anders man das V ersch winden einer langeI' hestehenden Geruchswahr
nehmung (man "ge,vohnt sich" an einen Geruch) als Ausdruck einer Ermudung 
auffassen karlJJ. Dariiber konnte man verschiedencr Meinung sein. Bckanntlich 
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verschwindet der Eindruck eines Temperaturunterschiedes, wenn man die Hand 
langere Zeit ruhig in nicht zu warm em oder kaltem Wasser halt. Diese Erscheinung 
wird dahin erklart, daB die Endorgane des Temperatursinns die Temperatur des 
umgebenden Mediums annehmen, wodurch das als Reiz wirkende Temperatur
gefalle verschwindet. Man konnte nun auch annehmen, daB bei langerer Be
riihrung der Riechzellen mit einer Riechstoff enthaltenden Luft das "Geruchs
gefitIle" sich allmahlich ausgliche und dadurch der Geruchseindruck schwande. 
Man miiBte sich nur vorstellen diirfen, daB die Riechstoffe in den Riechzellen 
irgendwie aufgenommen, aufgelost od. dgl. wiirden, was kaum unzulassig ware. 
Dann aber lage bei der fraglichen Erscheinung nicht so sehr ein Fall von Er
miidung des Sinnesapparates vor als einer von "Adaptation". Ehenso wiirde 
dann die bekannt.e leichte Erholbarkeit des Geruchssinnes eine andere Deutung 
erfahren. Wenn namlich nach langerer Einwirkung eines Riechstoffes der be
treffende Eindruck verschwunden ist, so kann das ehensowohl Ausdruck einer 
"Erholung" sein, wie davon, daB der Riechstoff nunmehr an die von ihm freie 
Luft abgegeben und so der Zelle die Vorbedingung fiir die Herstellung eines neuen 
"Geruchsgefalles" geschaffen wurde. Damit stande die Tatsache, daB die sog. 
Ermiidung fiir einen Geruch die Empfindlichkeit fiir einen anderen nicht ver
mindert, sondern sogar gelegentlich erhoht, nicht im Widerspruche. Diese Fragen 
sind, wiewohl anscheinend ohne unmittelbare Beziehung auf die sozialhygienischen 
Ermiidungsprohleme, dennoch bedeutsam, weil sie warnen, allzu voreilig von Er
miidung dart zn sprechen, wo auch andere Erklarungsmoglichkeiten bestehen. 

An neueren Untersuchungen zur Frage der Ermftdung des Geruchssinnes 
sind mir nur die von F. B. Hm"MANN bekannt geworden, welcher einen Teil der 
Ermiidungserscheinungen darauf zurftckfiihrt, daB ein chemisch einheitlicher 
Riechstoff mehrere Empfangsapparate von verschiedener spezifischer Energie 
Zll erregen vermoge, und die Mitteilung von KOMURA. 

Inwieweit durch direkte Reizung der Hautsinnesorgane eine Ermiidung dieser 
besteht, ist nicht zu sagen. Ihr Empfindungsvermogen wird zweifellos durch 
allgemeine Ermiidung irgendwie beeintrachtigt. Hiervon wird im Abschnitte 
iiber Nachweis und Messung der Ermiidung einiges zu sagen sein. Bei sehr hoch
gradiger Ermiidung kann es zu einer Herabsetzung der Schmerzempfindlichkeit 
kommen. Diese scheint aber nicht auf einer Erhohung der Reizschwelle der 
schmerzperzipierenden Apparate zu beruhen, sondern teils rein psychologische 
Ursachen - Storungen auf dem Gebiete der Aufmerksamkeit, Enge des BewuBt
seins u. dgl. - zu haben, teils vielleicht auf Rechnung einer Art von Narkose des 
Zentralnervensystems zu setzen sein. 

Von praktisch groBerem Interesse ist die Beeinflussung des "Kraftsinnes" 
durch die lokale Ermiidung oder auch die allgemeine. Eine systematische Unter
suchung der Veranderung der Gewichtsbeurteilung durch Ermiidung hat unter 
meiner Leitung S. SAITO angestellt. Dabei ergab sich, daB es nicht gleichgiiltig 
ist, auf welche Weise die lokale Ermiidung bewirkt wird. Ermiidet man namlich 
den bei der Gewichtsbeurteilung beteiligten Muskel durch wiederholte Hebungen 
eines schweren Gewichtes, also durch isotonischeArbeit, so sinkt im Zustande der 
Ermiidung die Unterschiedsempfindlichkeit fiir Gewichte merklich abo Ermiidet 
man aber durch Arbeit gegen einen unbeweglichen Widerstand (isometrisches Ver
fahren), oder laBt man statische Arbeit leisten, so nimmt die Unterschiedsschwellb 
im allgemeinen zu. Wir haben versucht, diese Unterschiede durch Differenzen in 
den Zustandsanderungen des Muskels nach den versch·iedenen Ermiidungsweisen 
zu erklaren. Nach FLECCHIA setzt allgemeine Ermiidung das Muskelgefiihl herab 
lind verringl'rt die Intensitat der Innervatioll (ktztere Angabe steht iihrigl'lIs im 
\Viul'rspruch mit den 01>l'11 angdiihrh'n ponumdrischcll Hesultatcll Moss()s). 
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c) Ermiidung der Leitungsbahnen. 
Uber die Ermiidbarkeit der peripheren Nerven existieren zahlreiche Versuche 

am isolierten Organ. Inwieweit eine del'artige Ermiidung im intakten Organismus 
an dem Gesamtphanomen der Ermiidung Anteil hat, kann nicht ermittelt werden. 
Bekanntlich kann der periphere Nerv, wenn gewisse Bedingungen, vor allem 
die Sauerstoffzufuhr, erfiillt sind, praktisch als unermiidbar gelten. So konnte 
DURIG anch nach 10 stiindiger tetanischer Reizung des N. ischiadicus der Katze 
keine Verringerung der Erregbarkeit und Leistungsfahigkeit nachweisen. Indes 
scheint es, daB feinere Methoden, vor allem die Registrierung der Aktionsstrome 
mittels des Saitengalvanometers, doch eine sogar rasch eintretende Ermiidung 
des Nerven bei tetanischer Reizung aufzuweisen gestatten. Es verkleinert sich 
sowohl die Hohe der erregenden Impulse, als auch nimmt die Dauer der refrak
taren Phase zu. 

d) Ermiidung der nerYosen Zentralorgane. 
In den nervosen Zentralorganen miiBte man theoretisch zwischen einer Er

miidung der Leitungssysteme und einer der Zentren unterscheiden. In Analogie 
zu den Erfahrungen an peripheren Nerven muB man wohl auch den zentralen 
Bahnen Ermiidbarkeit zusprechen. Dann konnt,en gewisse Abanderungen zen
traler Funktionen, welche im Zustande der Ermiidung auftreten, neb en einer durch 
Ermiidungsstoffe bewirkten Storung der Zelltatigkeit im engeren Sinne auch 
etwa auf einer Verlangsamung der Erregungsleistung in den intrazentralen Ver
bindungen (Assoziationssysteme, kommissurale Bahnen, cortico-spinale, spino
corticale Bahnen usw.) beruhen. Man konnte sich sogar versucht fiihlen, die 
Inkoordination, den Mangel an zielgerechtem Zusammenarbeiten der Nerven
zentren, den wir bei der Ermiidung wahrzunehmen glauben, mit einer verschieden 
starken Schadigung der einzelnen Verbindungen in Zusammenhang zu bringen. 

Als das Schema der zentralnervosen Funktion betrachtet man den Reflex. 
Sehen wir von den peripheren Anteilen des Reflexbogens ab, so besteht er im 
Zentrum aus dem dortselbst verlaufenden Abschnitte der afferenten Bahn, den 
rezeptorischen Neuronen, den Schaltneuronen und den effektorischen Zellkom
plexen nebst allen langeren und kiirzeren Verbindungen zwischen diesen Ele
menten und schlieBlich aus dem intrazentral gelegenen Teile des efferenten Neu
rons. DaB das Riickenmark als Ganzes ermiidet, haben die Untersuchungen von 
VERWORN dargetan. Wenn auch die Frage nach der Ermiidung einzelner Reflexe 
noch vielfach als kontrovers gilt, so kann angesichts der VERWoRNschen Versuchs
ergebnisse an der grundsatzlichen Ermiidbarkeit jedes Reflexapparates nicht 
gezweifelt werden. Es ist nur im Einzelfalle jeweils die Frage, welche Bedingungen 
gegeben sein miiBten, damit die Ermiidung dieses oder jenes Reflexes manifest 
werde (DuRIG). Wiederum ist auseinanderzuhalten die Beeintrachtigung von 
Reflexen bei allgemeiner Ermiidung und die nach Ermiidung eben dieses Re
flexes. Die Neuropathologie kennt die Erscheinung des "leicht erschopfbaren 
Reflexes", in der ein Hinweis auf die Ermiidbarkeit gegeben ist. Auch im physio
logischen Experiment lassen sich Veranderungen des Reflexablaufes durch wieder
holte Auslosung ein- und desselben Reflexes erzielen, die wohl mit Recht als 
Ausdruck einer zentralen Ermiidung angesprochen werden. Allerdings sind die 
hier obwaltenden Verhaltnisse keineswegs einfache. Ihre etwas ausfiihrlichere 
Erorterung erscheint geboten, weil sie unmittelbar hiniiberleitet zu der praktisch 
wichtigen Frage der Koordination bzw. der Taxis und ihrer Storungen im Zu
stande der Ermiidung. Es ist nicht unintcressant, daB die Anregung zu der ex
perimelltcllen Ulltpl'suchung dl'r Reflexumkchr durch El'llliidung uncI Hehu("k 
uurch Beobachtlillgen an Krallkell gegehell wurde. Vt:RZAH, dcm wir eille aus-
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fiihrliche Analyse der fraglichen Phanomene verdanken, hatte namlieh besonders 
an Soldaten mit sog. "Nervenschock" gefunden, daB diese an Stelle gewohnter, 
zweckmaBiger bzw. reflektorischer Bewegungen, ungewohnliche und unzweck
maBige ausfiihrten. Bei Reflexfroschen konnte VERZAR nun zeigen, daB es unter 
bestimmten Bedingungen gelingt, den sonst in typischer GleichmaBigkeit ab
laufenden Flexionsreflex bei elektrischer Reizung des FuBes zur Umkehr zu 
bringen, d. h., an seiner Stelle einen Extensionsreflex erscheinen zu lassen. Von den 
in diesen Versuchen ermittelten Bedingungen der Reflexumkehr sind hier folgende 
von Bedeutung: die Erscheinung tritt auf nach ofterer Wiederholung ein- und 
desselben Reizes, indem anfangs nur Flexionsreflexe, endlich aber Extensions
reflexe ausgeli:ist werden; wiederholte starke Reize, die sonst nur Extensionen 
hervorrufen (wahrend schwache Reize Flexion bewirken), haben zur Folge, daB 
Reize, welche sonst nur Flexionen verursachen, jetzt Extensionennach sich ziehen. 
Diese Escheinungen sind nach VERZAR als Ermiidungswirkungen aufzufassen; 
sie treten auf entweder in Praparaten, die schon langer gebraucht sind, oder aber 
in solchen, die sich von dem anfanglichen Schock der Gehirnzersti:irung noch nicht 
vollstandig erholt haben, bzw. in denen einSchockzustand provoziert worden war 
(z. B. durch Ziehen des Darmes oder durch starke Hautreize) oder nach Ent
blutung. Als Sitz der Ermiidung spricht VERZAR ein intrazentrales Schaltneuron 
bzw. die Synapsis an. Ahnliche Befunde und Deutungen waren iibrigens schon 
von der Schule VERWORNS vorgebracht worden. Eine Analogie dazu stellen ferner 
die Angaben von GRAHAM-BROWN und SHERRINGTON dar: wird ein Punkt der 
motorischen Rindenregion wiederholt gereizt, so kann eine Umkehr der ur
spriinglichen Reaktion erfolgen. Wahrend die Reflexumkehr nach ",iederholter 
Reizung sich allerdings zwanglos als cine Ermiidung des Flexionszentrums auf
fassen laBt, so daB dann die Erregung auf das Extensionszentrum iiberginge, 
ist das gleiche Phanomen in seiner Abhangigkeit von der Reizstarke nieht 
so leicht in dieser Weise zu verstehen. VERZAR glaubt eine im Augenblicke 
des starken Reizes entstehende hochgradige zentrale Ermiidung annehmen zU 
sollen. Dafiir lieBe sich die Reflexumkehr durch Schock geltend machen, die eine 
Irradiation von Erregungen sei, die durch besonders heftige und zahlreiche, das 
Zentralnervensystem betreffende Reize hervorgerufen wiirden. Diese "para
doxen Reflexe", wie sie VERZAR nennt, verschwinden bei der Erholung oder aber 
auch dann, wenn der ermiidete Reflex von einer anderen reflexogenen Zone aus 
hervorgerufen wird; darin ist ein Hinweis darauf zu erblicken, daB eben nieht so 
sehr das effektorische Zentrum als vielmehr des sen intrazentrale Verbindungen 
von der Ermiidung betroffen werden. BERITOFF vertritt nun eine etwas andere 
Auffassung. Nicht die Ermiidung des Flexionszentrums sei die Ursache der 
Reflexumkehr, sondern das gleichzeitige Hervorrufen beider - des Flexions
wie des Extensionsreflexes. Ein Streckreflex trate nur dann auf, wenn die rezi
proke Innervation der Streckung in der gemeinsamen efferenten Strecke im Ver
gleiche zu der Beugung iiberwiege. Nur wenn beide Reflexapparate in Tatigkeit 
geraten, kann die rasche Ermiidung des einen das allmahliche Anwaehsen der 
Tatigkeit des anderen bewirken. Bei strenger Beschrankung der Reizung auf 
einen Hautabschnitt ist nur der Flexionsreflex auszuli:isen, und hier kann es auch 
nie zu einer Reflexumkehr kommen, weder durch Veranderungen der Reizstarke 
noch durch lange Dauer der Reizung. Wie dem auch im einzelnen sei, jedenfalls 
kennt auch BERITOFF den Begriff der Ermiidung eines Reflexzentrums und 
bedient sieh seiner zur Erklarung der Reflexumkehr zumindest unter bestimmten 
Bedingungen. Man kann auch schwer ohne diese Annahme auskommen. Schon 
die altere Beobachtung von SHERRINGTON, daB ein schwacher Reiz sehr bald 
aufhore, eillen bestillllnten Reflex, Z. B. den Kratzreflcx beim Riickellmarkshulld, 
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auszulosen, wahrend ein starker Reiz durch lange Zeit einen starken Reflex be
wirke, ist kaum anders denn durch Ermiidung zu erkHiren. BERITOFF glaubt, 
daB eine schwache Reizung nur wenige Neurone in Tatigkeit versetze, eine starke 
aber deren viele, die nicht aile zugleich, sondern allmahlich nacheinander ins 
Spiel treten, wodurch die langere Dauer der Wirkung bei starker Reizung er
kHirt ware. 

Zugleich mit der Ermiidung der die muskulare Erregung hervorrufenden 
Neurone ermiiden auch jene, welche die reziproke Hemmung bewirken (SRER
RINGTON und BERITOFF). Es wird also dieser Auffassung zufolge der ganze 
Koordinationsapparat gleichmaBig von der Ermiidung betroffen. Erinnert man 
sich an die oben (S. 16) angefUhrte Bedeutung der reflektorischen Apparate ffir 
die Willkiirreaktionen des Menschen, so ist klar, daB die Tatsachen der Reflex
ermiiduug besonderer Beachtung wert sind. Allerdings muB man zugeben, daB 
wir heute wohl kaum in der Lage sind, diese experimentellen Resultate fUr die 
Analyse der menschlichen Ermiidullgserscheinungen nutzbar zu machen, ge
schweige denn, daraus irgendwelche praktische Konsequenzen abzuleiten. 

Die Kompliziertheit der Bedingungen, unter denen eine deutliche Reflex
ermiidung wahruehmbar wird, macht es begreiflich, daB einschlagige Unter
suchungen am Menschen wenig einheitliche Ergebnisse hatten. Ubrigens liegen, 
soviel ich sehe, aus neuerer Zeit keine Mitteilungen zu diesem Gegenstande vor, 
die sich einer entsprE'chend exakten Methodik bedient hatten. Es ware aber die 
Frage insbesondere fUr die sogenannten Eigenreflexe der Muskulatur (P. HOFF
MANN) eben mit Riicksicht darauf sehr interessant, daB diese in die Willkiir
handlung in eigenartiger Weise eingebaut sind, ihr in gewissem Sinne zugrunde 
liegen. Nur die Arbeit von PIERON behandelt das Verhalten des Patellarsehnen
reflexes bei Ermiidung, wobei sich wohl eine Veranderung, aber keine gesetz
maBige Abhangigkeit feststellen lieB. Dabei bleibt es nun natiirlich unentschieden, 
ob in solchen Fallen das Reflexzentrum oder der rezeptorische peripherische 
Apparat (das waren nach P. HOFFMANN die propriozeptiven Elemente in der 
Muskulatur selbst) von der Ermiidungswirkung betroffen werden. Auf die letztere 
Moglichkeit hat besonders LEE Gewicht gelegt. Sie kommt auch fUr jene Be
funde in Betracht, wo lokule Muskeltatigkeit die Reflexe in dem betreffenden 
Gebiete herabsetzt, wie das OEKONOMAKIS an den unteren Extremitaten von 
Marathonlaufern, TISSIE und BLUMENTHAL an denen von Bergsteigern beobachte
ten. KLARFELD konnte durch AuslOsung des Patellarsehnenreflexes mit einem 
3-Sekunden-Reizintervnll keine Abnahme der Reaktion erreichen und halt auch 
noch ein Reizintervall von 1,5 Sekunden fUr unzulanglich. Ebenso haben JOTEYKO 
und SCREVEN die Sehnenreflexe wenig ermiidbar gefunden. MAYDELL hingegen 
konstatierte eine Verlangerung der Latenzzeit und eine Abnahme der Zuckungs
hohe. 

Einen stringenteren Beweis fUr das Bestehen einer zentralen Ermiidung 
wiirden die oben angefUhrten Beobachtungen von WACHOLDER sowie von ALTEN
BURGER und von GREGOR und SCHILDER ergeben, wenn es richtig ist, daB die 
beschriebene Veranderung des Elektromyogrammes auf einen Ausfall zentraler 
Impulse zu beziehen ist. Es hat auch schon PIPER auf Grund elektrophysio
logischer Untersuchungen der Meinung Ausdruck gegeben, daB die motorischen 
Zellen im Zustande der Ermiidung Impulse geringerer Frequenz an die Peripherie 
entsenden. 

Die Auswertung der Priifung komplizierterer Funktion als Anzeichen einer 
Ermiidung des Zentralnervensystems ist dadurch erschwert, daB hier psycho
logische Momente entscheidend eingreifen. Es ist aber durchaus fraglich, in
wieweit eine Verandernng oder Bceintrachtigung seelischer Leistungen ohnc 
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weiteres auf eine Ermiidung des Zentralnervensystems bezogen werden darf. 
Da das Problem der geistigen Ermiidung bzw. des Verhaltens psychischer Lei
stungen im Zustande der allgemeinen Ermiidung spater im Zusammenhange 
besprochen wird, sollen hier nur einige Befunde genannt werden, ohne deren 
Analyse zu versuchen. 

Schon friihzeitig war behauptet worden, daB die Reaktionsze'iten im Zustand 
der Ermiidung langer wiirden. Dagegen konnten ZUNTZ und SCHUMBURG bei 
ihren Marschversuchen keine Verlangerung konstatieren, ebensowenig PEDDERSEN 
und LEHMANN oder CUTTER. Neuerdings sind aber wiederum Versuche mit
geteilt worden, die fiir einen die Reaktionszeit verlangernden EinfluB der Er
miidung sprechen, und zwar nicht nur, wenn die Reaktionsversuche selbst durch 
lange Dauer dazu AniaB geben k6nnten, sondern auch bei andersartig herbei
gefiihrter Ermiidung. Fiir das erstere sprechen Versuchsresultate von WELLS, 
KELLEY und MURPHY, welche in Reihen von 216 einfachen Reaktionen auf Licht
und Schallreize eine Verlangerung der Reaktionszeit um 5% in der zweiten Ver. 
suchshalfte fanden. Eine deutliche und gesetzmaBige Verlangerung behauptet 
LAHY beobachtet zu haben. Dagegen betonen ROBINSON und BERMANN in Uber
einstimmung mit den spateren Untersuchungen von LEE und KLEITMANN, daB 
auch protrahierte Schlaflosigkeit (bis zu 114 Stunden) die Reaktionszeit voll. 
kommen unbeeinfluBt lasse. Manchmal wird die einfache Reaktion als ein so 
primitiver und dem Reflexe oder dem Automatismus noch so nahestehender 
V organg aufgefaBt, daB eine Beeinflussung durch psychische Momente - es sei 
denn die willkiirliche Hemmung od. dgl. - fiir unwahrscheinlich erachtet wird. 
Dem ist abel' nicht so. Eigene Versuche lehren, daB die Reaktionszeiten auf 
optische Reize kiirzer ausfallen, wenn die Zuordnung von Reiz und Reaktion als 
sinnvoll empfunden wird, langer, wenn eine solche Sinnhaftigkeit nicht erlebt 
wird (sinnvoll ist Z. B. das Reagieren mit der linken Hand, wenn ein L aufleuchtet, 
sinnlos, wenn links auf P, rechts auf X reagiert werden solI). Dadurch aber ist 
erwiesen, daB die "einfache" Reaktion gar kein einfacher Vorgang ist, sondern 
daB in sie eine Reihe psychischer Determinanten eingeht. Daher ist es ebenso 
verstandlich, wenn je nach den Umstanden ganz verschiedene Resultate zutage 
kommen, wie es klar ist, daB die Reaktionszeit kein bindendes Kriterium der Er
miidung abgeben kann. 

In gewisser Hinsicht wiirden sich anscheinend komplexere Funktionen eher 
eignen fiir den Nachweis einer zentralen Ermiidung, insoweit sie namlich mehr 
automatischen Charakter tragen. Die Gesamtheit aller Funktionen, welche die 
Aufrechterhaltung des Gleichgewichtes besorgen, ist hierfiir ein Beispiel. Es ist 
bekannt, daB schwer ermiidete Menschen schwanken, einen an den des Betrun
kenen erinnernden Gang zeigen usf. Man. kann aus einer Reihe von Menschen 
mit groBer Wahrscheinlichkeit jene herausfinden, welche eine ermiidende Tatig. 
keit hinter sich haben - z. B. eine schlaflose Nacht, Arbeit irgendwelcher Art 
oder auch Exzesse -, wenn man den ROMBERGSchen Versuch vornimmt. LEE 
und KLEITl\IANN freilich nehmen an, daB derartige St6rungen der statischen 
Funktionen vornehmlich auf Rechnung der muskularen Ermiidung zu setzen seiel).. 
Wenn man auch diesem Moment sicherlich nicht jeden EinfluB abstreiten wird 
k6nnen, so glaube ich doch, daB es nicht allein ausschlaggebend sei, insbesondere 
nicht, wenn man unter Muskelermiidung, wie ich die beiden Forscher zu verstehen 
glaube, eine in Zustandsanderungen des Muskelgewebes selbst begriindete Sach
lage meint. Denn man kann sich zwar vorstellen, daB bei der Gleichgewichts. 
funktion bald dieser, bald jener ermiidete Muskel nachlaBt und zu Schwankungen 
und raschen korrigierenden Innervationen AniaB giht, aber es ist kaum denkbar, 
die doch wuhl grulldsatzlich gleichartige St6rung in del' Koordination iiherhaupi 
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ausschlieBlich auf diese 'Veise zu erklaren. SH. J. FRANZ hat auf diese Erscheinung 
besonders geachtet. In seinen Zielversuchen beobachtete er im Zustande del' 
Ermiidung Ungenauigkeiten in del' BewegungsausfUhrung, welche mit del' Ge
schwindigkeit, und zwar rascher als diese wachst. APAJALAHTI und PANELIUS 
haben sich des Einfiihrens von Faden in die 6hre von Nahnadeln bedient, um den 
EinfluB del' Ermiidung auf Feineinstellungen zu studieren. Sie fanden - bei einer 
Fadendicke von 0,4 mm und einer Dimensionierung des N adelohres von 1,1 X 0,6 mm 
eine Herabsetzung del' Leistung nach leichter korperlicher Arbeit um nur 2%, 
dagegen nach schweren Leistungen (z. B. Holzsagen durch 1 Stunde) eine Leistungs
verminderung von durchschnittlich 9, maximal 14%. Allerdings kann hier wieder 
die rein muskulare Zustandsandernng stark ins Gewicht fallen. FARMER und 
BIWOKE bedienten 8ich hei ihren Untersuchungen iiber die Arbeit del' Metall
poliererinnen - Gabel und Loffe! - helmfs Studiums des Ermiidungseinflusses 
auf die einzelnen Bewegungen eines registrierenden Wattmeters, das sie an einem 
Polierrad anbrachten. In den spiiteren Arbeitsstunden sind die AusschHige 
groBer, und die 'VinkelgroBe an der Basis und der Spitze del' einzelnen Aus
schlage nimmt zu. Darin zeigt sich eine Vermehrung des Druckes und del' 
Strichdauer mit znnehmender Ermiidnng an, sowie eine Zunahme der An
strengung und der DaneI' jedes einzelnen Arbeitsaktes, was die Leistung 
unokonomischer macht. 

Die beiden Autoren erwagen in ihrer Erorterung diesel' Erscheinung die Mog
lichkeit, daB sie durch zentrale Inkoordination zustande komme, und zwar infolge 
einer Falschung del' aus der Peripherie zuflieBenden, in den arbeitenden Organen 
entstehenden (propriozeptiven) Empfindungen. KRAEPELIN lieB Versuchspersonen 
Perlen aufreihen, wobei die Minutenleistung durch Einschieben einer anders
farbigen Perle abgegrenzt wurde. Korperliche Anstrengung setzt in del' darauf
folgendcn Periode die Leistung herab, ebenso fortlaufendes Addieren; dies abel' 
mutmaBlich weit weniger durch die dabei gesetzte psychische Ermiidung als 
durch die beim Schreiben erfolgende Fingerbewegung. WEGER hat diese Versuche 
ausfiihrlich bearbeitet und die Leistungsminderung wesentHch auf eine Ermiidung 
del' kleinen Handmuskeln bezogen. Alle diese Versuche sind fiir das Bestehen 
zentraler Ermiidung deshalb nicht ohne weiteres geltend zu machen, weil del' 
muskulare Faktor im Sinne von LEE und KLEITMANN nicht ausgeschlossen werden 
kann. Dennoch scheint er mir nicht ausschlaggebend zu sein. Selbstversuche 
haben mich gelehrt, daB bis zur starken Ermiidung odeI' Erschopfung fortgesetzte 
Hebungen mit dem linken Anne die Bewegungssicherheit del' rechten Hand zu 
beeintrachtigen vermogen. Wenn man auch das Vorkommen einer Mitinner
vation del' symmetrischen Muskelgruppen zugeben muB, so ist es doch auBerst 
ullwahrscheinlich, daB dadurch eine so hochgradige Ermiidung diesel' entstehell 
sollte, welche zur Erzeugung deutlicher taktischer St,orungen AnlaB geben konnte. 
Indes bedarf diese Frage weiterer experimenteller Klarung. 

1m gewissen Sinne gehort hierher eine Beobachtung von PINKHOF. Nach 
kraftiger tetanischer Reizung willkiirlicher Muskeln beobachtete er eine unwill
kiirliche Nachkontraktion; dieses Phanomen ist offenbar dem KOHNSTAMMschen 
Katatonusversuch verwandt. 1m Zustand del' Ermiidung tritt diese Erscheinung 
nur in abgeschwachtem MaBe und nach langcrer Latenzzeit (5-6 Sekunden 
gegen etwa 2 im Normalzustande) auf. Man kann wohl die Veranderung kaum 
anders als durch zentrale Momente erklaren. 

Die Koordinationsleistung ist abel' nicht nul' eine Regulation del' simultanen 
Innervationen, sondern ebensosehr cine ihrcr zeitlichen Abfolge. Es ist nun 
hemerkenswert, daB nach dcn Angahcn YOIl RYAN nnd FLORENCE durch Er
llliidung keine Starung del' Hhytlunizitlit Ztlstande kOlllmt. ])a abel' alHlerel'seits 
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beim Klopfversuch (Tapping Test), den man zur Ermiidungsmessung (s. u.) 
heranziehen woilte, Anderungen des Rhythmus, insbesondere natiirlich Verlang
samungen vorkommen, muB man schlieBen, daB durch die Ermiidung zwar nicht 
die Fahigkeit zu rhythmischen Bewegungen iiberhaupt beeintrachtigt werde, 
sondern daB nur die Grenzen, innerhalb welcher derartiges gelingt, eingeengt 
wiirden. Leider fehIen Untersuchungen - iibrigens soviel ich sehe auch fiir den 
Normalzustand - iiber die langsamste Folge, die noch als Rhythmus eingehalten 
und empfunden wird. Es k6nnte sich daraus manches entnehmen lassen. 

Ohne ausfiihrlicher darauf einzugehen, mochte ich doch einiges iiber Scklaf und Schlaf
mangel anmerken. Bekanntlich ist das Problem des Schlafes physiologisch noch keineswegs 
geklart. Es ist offenbar, daB er eine notwendige Einrichtung darstellt, aber weder das un
erlaBliche AusmaB, noch seine Entstehung, noch seine wesentliche Leistung sind uns klar. 
Protrahierte Schlaflosigkeit erzeugt allerhand Storungen. Nach CRILE treten bei Kaninchen, 
welche 96-118 Stunden wach erhalten wurden, Veranderungen der nervosen Elemente auf. 
Diese nehmen mit der Dauer der Schlaflosigkeit zu und fiihren schlieBlich zu einem Zugrunde
gehen der Zellen. CRILE beschreibt auch Veranderungen in Leber und Nebennieren. Die Ver
suche an Menschen, die langere Zeit schlaflos verharrten, haben kaum eine unmittelbare 
praktische Bedeutung Denn in der Praxis handelt es sich wohl in der Regel nicht urn eine 
mehrtagige Schlaflosigkeit, sondern urn den andauernden Entzug eines betrachtlichen Teiles 
der Schlafdauer. Dariiber sind mir keine Untersuchungen exakter Art bekannt. Eine einzige 
schlaflose Nacht bewirkte in den Versuchen von ROBINSON, HERRMANN und RICHARDSON
ROBINSON keine Anderung im Ausfall einer Reihe wohleingeiibter Tests. Doch sagen die 
Autoren mit Recht, daB der faktische EinfluB der Schlaflosi~keit dadurch nicht ausgeschlossen 
sei, weil moglicherweise eine Hemmung durch eine erhohte Willensspannung kompensiert 
werde. Auch HERZ fand in einem Selbstversuch, daB eine absolute Schlaflosigkeit von 80 Stun
den keinerlei nachteilige Folgen hatte und die momentanen durch einen entsprechenden Er
holungsschlaf von 14 Stunden in zwei Etappen ausgeglichen wurd.en. Ich kann diese Er
fahrung bestatigen, da ich vor Jahren einen solchen Versuch mit 84stiindiger Schlaflosigkeit 
an mir durchfiihrte. Ob es berechtigt ist, wie HERZ es tut, daraus zu folgern, daB wir im all
gemeinen dem "Luxusschlaf" (SANCTE DE SANCTIS) zuviel Zeit widmen, sei unentschieden. 
Wahrscheinlich ist es allerdings fiir viele Menschen, daB sie ohne gesundheitliche Schadigung 
auch mit einem geringeren als ihrem gewohnten Schlafquantum das Auslangen finden konnten. 

VII. Ermiidungsmessung. 

Theoretische Griinde nicht weniger als solche, die mit praktischen Fragen, 
solchen der Volkswirtschaft, der Gesetzgebung usw. zusammenhangen, lassen es 
als wiinschenswert erscheinen, die durch eine bestimmte Tatigkeit hervorgerufene 
Ermiidung bzw. die in einem bestimmten Augenblicke dieser bestehende, messen 
zu k6nnen. Nur wenn dies gelingt, hat man Aussicht, die physiologische Roile 
einzelner Verrichtungen, die "Schwere" einer Arbeit oder ahnliches einigermaBen 
genau definieren zu k6nnen. 

Fiir eine Ermiidungsmessung scheinen folgende Wege gangbar zu sein: 
Man konnte daran denken, die Leistungsubnahme im Verlaufe irgendeiner 
Verrichtung zur Grundlage der Messung zu machen. In der Tat beurteilen wir 
derart schatzungsweise die Ermiidung. Wenn die Leistung pro Stunde abnimmt, 
glauben wir darin die Anzeichen der Ermiidung zu sehen. Es kann dies auch 
zweifeilos richtig sein. Nur ist es fraglich, ob die Beziehung zwischen Leistung 
und Ermiidung eine so einfache und eindeutige sei, daB sich darauf ein messendes 
Verfahren griinden lieBe. Bekanntlich erhalt man bei der graphischen Registrie
rung von Muskelzuckungen isolierter Muskeln oder auch von Hubh6hen an einem 
Ergographen eine Serie immer niedriger werdender Zacken. Die Verbindungslinie 
ailer Zackenspitzen ergibt die sog. Arbeitskurve, die bei Arbeit bis zur Ersch6pfung 
auf die Nullinie absinkt. Die von dieser Kurve und den beiden Koordinaten
achsen umschlossene, annahernd dreieckige Flache ist ein Ausdruck fiir die bis 
zur Ersch6pfung gelcistetc Arbeit, also fiir die unter den gegebenen Bedingungen 
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bestehende maximale Leistungsfahigkeitl). Wir haben schon ausgefiihrt, daB die 
Ermiidung in irgendeinem Zeitpunkte nicht bestimmt ist durch die Zuckungs
hohe, sondern durch den weiteren Verlauf del' Kurve von dies em Punkte bis zur 
Nullinie. Eine Beurteilung del' Ermudung konnte also nur auf dem Wege einer 
Extrapolation gelingen. DaB eine solche niemals verlaBlich sein werde, leuchtet 
schon fUr das unter wesentlich vereinfachten Bedingungen verlaufende Experiment 
ein, a fortiori fUr die tatsachlichen Arbeitsverhaltnisse des Menschen. Dazu 
kommt noch del' ausschlaggebende EinfluB del' Erholungsfahigkeit. Denn es ist 
selbstverstandlich nicht dasselbe, ob ein bestimmter Ermiidungszustand - ge
setzt, man konnte ihn zahlenmaBig definieren - in allen seinen AuBerungen nach 
einer odeI' nach zwei Stunden verschwunden ist. 

Es erhebt sich also gegen alle Ermiidungsmessung, die auf del' Bestimmung 
del' Leistung odeI' irgendeiner ihr mehr odeI' weniger korrelierten GroBe beruht, 
del' grundsatzliche Einwand, daB sie erstens unbewiesene und unbeweisbare 
Voranssetzungen uber den weiteren Verlauf del' Arbeitskurve machen muB, und 
daB sie zweitens dem ausschlaggebenden Faktor del' Erholungsfahigkeit nicht 
Rechnung tragen kann. Also nicht deshalb nur, weil zwischen Ermiidungszustand 
und gemessener GroBe sich keine Korrelation empirisch herstellen lafit odeI' des
halb, weil wir nicht genau wissen, was eigentlich Ermiidung sei, miissen alle diese 
MeBverfahren versagen, sondel'll weil es im Wesen del' Ermudung liegt, nicht 
allein durch die Vergangenheit, sondel'll durch die Zukunft bestimmt zu sein. 

Vielleicht darf hier angemerkt werden, daB derartige Bezogenheiten nicht nur auf 
diesem Gebiete vorkommen und keineswegs einen Sonderfall darstellen. PIKLER hat mC'ines 
Erachtens vollkommen zu Recht hervorgehoben, daB die Beurteilung del' absoluten Intensitat 
eines Sinnesreizes nicht durch Beziehung auf den schwachsten, eben noch wahrnehmbaren, 
den Schwellenreiz, geschehe, sondern vielmehr durch Beziehung auf den eben noch ertrag
lichen groBten. Wir nennen jenes Gewicht sehr schwer, das wir kaum mehr odeI' gar nicht 
heben konnen und griinden diese Beurteilung eben nicht etwa auf die Einsicht, daB dieses 
Gewicht ein ganz leichtes urn ein Vielfaches iibertrifft, sondern darauf, daB wir es kaum zu 
heben vermogen. 'Vir nennen ein Licht sehr hell, wenn es der Blendung bewirkenden Hellig
keit sehr nahe kommt. Diese Art der Beurteilung von einem Maximum her, das aber als 
solches gar nicht erlebt zu werden braucht, spielt in der Psychologie eine weit groBere Rolle 
als man gemeinhin wohl annimmt. Doch konnen wir hier nicht weiter davon handeln. 

Wenn man also auch nicht zu einer methodisch richtig begriindeten und 
exakten Ermiidungsmessung gelangen kann, so ware es doch vielleicht moglich 
ein wenigstens praktisch verwendbares MeBverfahren aufzufinden. Diirfte man 
- was vielleicht statthaft ist - den Zustand des zureichend el'llahrten und ge
sunden arbeitenden Menschen als konstant ansehen, wenn die auBeren Bedin
gungen und gewisse innere - z. B. Lebensalter - bekannt sind, so ware es ja 
denkbar, daB man zu irgendeiner Methode del' Beurteilung von Ermiidung, del' 
Extrapolation jener Kurve gelangte. Dabei ware allerdings noch weiter voraus
zusetzen, daB wir eine Reihe von Konstanten zahlenmaBig erfassen und in Rech
nung stellen konnten: so die Leistungsfahigkeit del' Kreislaufsapparate, die 
Ausbildung (physiologischer Qnerschnitt) del' Musknlatur, die AURdaner del' 
neryosen Zentren usw. In del' Tat hat man sich del' Hoffnung hingegeben, irgend
welche Zahlen berechnen zu konnen, die eine Scalierung del' Menschen nach ihrer 
allgemeinen Leistungsfahigkeit gestatten sollten, die sog. "Indices". 

DaB ein derartiges Untel'llehmen, hiitte es nUl' einigen Erfolg, praktisch von 
groBter Bedeutung ware, bedarf nicht erst del' Begriindung. Die immer wieder
holten Versuche, dazu zu gelangen, sind ein deutlicher HinweiR. Abel' auch fur eine 

1) 'Venn namlich die Zacken sehr enge aneinanderliegen; schreibt man mit groBer Ge
schwindigkeit des Kymographion, so miissen aIle Za('ken einzeln ausgemessen und die Summe 
aller diesel' Flachen gebildet werden. 
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rohempirische MaBmethode bestehen groBe Hindernisse. Man muB bedenken, 
daB schon die alltagliche, vorwissenschaftliche Erfahrung uns uber das Vor
kommen einer speziellen Ermudung neben einer allgemeinen belehrt. Es kann 
die Unmoglichkeit bestehen, diese odeI' jene Verrichtung fortzusetzen, ohne daB 
damit gesagt ware, irgendeine andere Verrichtung konnte nicht noch ganz gut 
gelingen. Dadurch wird del' Wert von Ermudungsmessungen, was die Beurteilung 
del' individuellen Leistungsfiihigkeit anlangt, natfulich noch weiter stark be
eintrachtigt. 

Dabei ist noch zu berucksichtigen, daB hier - wie bei allen anderen Ver
fahren - die individuellen Differenzen eine ganz ausschlaggebende Rolle spielen, 
wie das DURIG anlaBlich del' Erorterung des Ermudungsproblems in der Kriegs
beschadigtenffusorge besonders betont hat. 

1. Die Untersuchung del' Muskelleistung nach irgendeiner Verrichtung kann 
sich entweder auf die arbeitende Muskelgruppe selbst erstrecken, odeI' den 
gesamten muskularen Apparat berucksichtigen. Da del' Muskel nach langerer 
Tatigkeit. auf einen bestimmten Reiz mit einer geringerell Kontraktion antwortet 
als zuvor, konnte die Kontraktionshohe als ein MaB und Symptom del' Ermudung 
herangezogen werden. Derartige Versuche liegen VOl' allem von TREVES VOl'. Mit 
seiner Methode del' Bestimmung des "Endmaximalgewichtes" bzw. del' Leistungs
fiihigkeit, d. h. in seiner Terminologie "die unter bestimmten Arbeitsbedingungen 
ohne AbfaH fortzusetzende Leistung in Sekunden-Meter-Kilogrammen" konnte 
man wohl zu einem Werte gelangen, welcher -- bestunden nicht aIle die prak
tischen und grundsatzlichen Schwierigkeiten, von denen teils die Rede war, teils 
noch sein wird - del' Ermudung korreliert ware. Ferner sind zu nennen die 
Versuche von PATRIZI, welcher gleichzeitig das Ergogramm und das Myogramm 
registrierte, und zwar ersteres auf einem langsam, letzteres auf einem schnell 
laufenden Kymographion. Mittels diesel' "partiellen Ergomyographie", wie del' 
Autor sein Verfahren nennt, soll man die durch die Ermudung bewirkte Ver
langerung del' einzelnen Muskelkontraktion zu den Hubleistungen in Beziehung 
setzen und so ein MaB del' Ermudung gewinnen konnen. Praktische Erpro
bungen diesel' Methode liegen noch nicht VOl'. 

DURIG verweist auf die Beobachtungen von F. B. HOFMANN, welche erhoffen 
lieBen, "daB durch die Verwendung verschiedener Reizfrequenzen bei den zur 
Muskelreizung herangezogenen Stromen eine Analyse del' Ermudung am mensch
lichen Muskel moglich sein werde". Er hat dabei allerdings in erster Linie die 
Frage nach dem Sitz del' Ermudung im Auge, d. h. nach del' relativen Beteiligung 
des Muskelgewebes selbst einerseits, del' nervosen und neuromuskularen Apparate 
andererseits. Soviel ich sehe, ist diese Anregung DURIGS von niemandem auf
gegriffen worden. 

1m Zusammenhange damit ist aller jener Versuche zu bedenken, welche 
mittels del' ergographischen und ergometrischen Methoden zu einer Messung del' 
Ermiidung gelangen wollten. Man muB sich fragen, inwieweit solche Werte ein 
MaB del' Ermudung abzugeben vermochten. Sehen wir auch von den allen diesen 
Methoden anhaftenden technischen Mangeln und den sich daraus gegen aIle 
Versuche ergebenden Einwendungen ab, so ist VOl' allem Zll bemerken, daB 
Apparatur und Versuchsanordnung, auch wenn sie theoretisch brauchbare Re
sultate liefern solIte, viel zu kompliziert sind und daher nur in Laboratorien, nicht 
abel' in Betrieben angewendet werden konnten, sicherlich keine Massenunter
suchungen gestatteten. Es ist abel' auch grundsatzlich zu bezweifeln, ob eine be
stimmte Verrichtungsweise und die ihr entsprechende Ermudung eine gleichartige 
Ermudung auch bei anderen Verrichtungen nach sich ziehen musse. Dies abel' 
wird vorausgesetzt, wenn man aus den ublichen ergographischen Versuchen auf 



Erm iidungsmcssl1ng. 

cine durch andere Leistung bedingte Ermiidung schlieBen will. Eiue vollkommene 
Messung kann nur dann geschehen, wenn die dabei geforderte Leistllng del' voran
gegangenen wesensgleich ist. Nun zeigt sich allerdings, daB die Leistung am 
Ergographen nach den verschiedensten Anstrengungen, nach FERE u. a. sogar 
nach geistiger Arbeit, vermindert ist. Ob man abel' hierin mehr als nul' ein An
zeichen, ob man ein auch nul' allgenahertes MaG del' Ermudung YOI' sich habe, 
muG sehr bezweifelt werden. 

Auch LEE und VANBUSKIRK stehen auf dem Standpunkte, daG wohl ein 
gewisser Parallelismus zwischen den dynamometrischen odeI' ergometrischen 
Ergebnissen und del' Ermudung vorliegen durfte, del' abel' zu einer Begrundung 
eines Urteils iiber den Grad diesel' keineswegs ausreiche. 

Die Schwierigkeit mit solehen Apparaten Serienuntersuchungell durch
zllfuhren, glaubte WEICHARDT dadurch zu umgehen, daB er an die Stelle del' 
Arbeit am Ergographen Hantel-FuG-Cbungen setzte. Doch unterliegt dieses 
Verfahren noch sehwercr wiegenden Bedenken. Wie DURIG bemerkt, iiberwiegt 
bei den WEICHARDTschen Vel'suchen allzusehr die statische Arbeit, 'welche das 
subjektive Gefuhl del' Mudigkeit in einem del' tatsachlichen Ermudung wahr
scheinlich nicht proportionalen AusmaGe in den V ordergrund drangt und dadurch 
die objektiy mogliehe Leistung geringer ausfallen laBt. Auch konnen solche 
Ubungen auf sehr verschiedene 'Weise, unter Heranziehung auxiliarer Muskeln 
ausgefUhrt werden, ohne daB eine Kontrolle gegeben ware 1). Es gilt iibrigens 
schon von den Ergographenyel'suchen, daB die Moglichkeit einer Arbeitsverlange
rung durch Anderung del' Arbeitsweise, Einstellung anderer Muskeln, nicht immer 
vermieden odeI' bemerkt wird. 

MARTIN hat den Widerstand del' Muskulatur mittels seines "Federwage
Muskeltest" untersucht. Die an funf Muskeln - Mm. pectoralis, flexor carpi 
comm., biceps, adduct ores und abductores femoris - mit del' Federwage ge
fundenen Werte werden addiert und die Summe wird mit 5,6;5 multipliziert. 
Diesel' Wert soIl ein MaB del' Gesamtstal'ke des Individuums sein. Nach MARTIN 
erhielt man so brauehbare Werte fUr die Beurteilung des Muskelzustandes 
motoriseh geschadigter Personen, so VOl' aHem bei Kindern mit poliomyelitischen 
Lahmungen. Seine Versuche an Industriearbeitern machen ihn skeptisch, was 
die Verwertbarkeit des Tests als Ermiidungskriterium anlangt. W ohl konne 
man bei Gruppen von Versuchspersonen odeI' auch bei einzelnen im Laufe langerer 
Zeitraume die Ermudung auf diese Weise nachweisen, nicht abel' an Einzeltagen. 
Auch LEE und VANBUSKIRK spree hen diesem Test jede Bedeutung fur die individu
elle Ermudungsmessung ab, wiewohl LEE im groBen und ganzen die Angaben von 
MAR'l'I~ bestatigt. Auf einem ahnlichen Gedanken beruhen die Versuche yon 
RYAN und YATES, welche den Muskeltonus auf Grund del' Dehnbarkeit des M. 
pectoralis zu mess en unteruahmen. Sie bestimmten ebenfalls mit einer Feder
wage jene Last, welche zur Erreichung einer bestimmten Verlangerung des Muskels 
erfordert wllrde. Am Schlusse jedes Arbeitstages fanden sie eine Zunahme del' 
Dehnbarkeit, insbesondere bei Verkurzung des Schlafcs. Die beiden Autoren 
glauben in dies em Verfahren VOl' allem ein Mittel zu besitzen, welches die SUIll
mation del' Ermiidungswirkungen nachzuweisen gestattet. 

Nach alledem ist ein Verfahren, welches die Messung del' Ermudung auf die 
Bestimmung del' Leistungsabnahme im Verlaufe einer bestimmten Verrichtung 
grunden wurde, von vornherein nicht als aussichtsreich zu bezeichnen. 

2. Man hat daher schon oft erwogen, ob es nicht gelingen konnte, die Er
miidung nicht unmittelbar an del' Leistung, sondern an gewissen Allgemein-

1) Die gleichen Einwendungen scheinen sich auch gegen die "Eimer-~rethodc" yon 
POPPELREUTER erheben zu lassen. 
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reaktionen zu messen, von denen man annehmen zu diirfen glaubte, daB sie der 
Ermiidung irgendwie parallel gehen mochten. 

Eine Reihe von V orschlagen will sich zu diesem Ende des Verhaltens der 
Krei8lauforgane und deB Blute8 bedienen. So konnte man hoffen, daB zwischen 
den Verlagerungen und VergroBerungen des Herzens - wie sie bei Arbeits
leistungen mit den Mitteln der iiblichen physikalischen Diagnostik und im Ront
genbilde nachgewiesen werden - oder der Dauer dieser Veranderungen einerseits, 
der GroBe und Art der Leistung andererseits Korrelation bestehen mochten. 
Es scheint aber diese Frage noch nicht untersucht worden zu sein. 

LEE und V ANBUSKlRK scheinen die einzigen zu sein, welche das Elektro
kardiogramm heranzuziehen versucht haben, ohne indes Anhaltspunkte finden zu 
konnen, daB dieses sich mit der Ermiidung iiberhaupt andere. 

Aussichtsreicher konnte es diinken, wenn man von den verschiedenen Me
thoden ausginge, die iiber die Leistungsfahigkeit des Herzens AufschluB geben, 
also etwa die Bestimmung des Schlagvolumens einer Ermiidungsmessung zu
grunde zu legen versuchte. Aber wiewohl derartige Bestimmungen wahrend ver
schiedener Verrichtungen vorgenommen wurden (vgl. oben S. 22), scheinen doch 
unter dem Gesichtspunkte einer Ermiidungsmessung solche nicht vorzuliegen. 
Einen Versuch in ahnlicher Richtung haben ERLANGER und HOOKER unter
nommen. Diese Autoren sind der Meinung, daB das Produkt aus Pulsdruck -
der Differenz zwischen dem systolischen und dem diastolischen Drucke - und der 
Pulsfrequenz in einer eindeutigen Beziehung zu der Stromungsgeschwindigkeit 
des Blutes stehe, und daB man aus diesem Werte unter gleichzeitiger Beriick
sichtigung des diastolischen Druckes sowohl die GroBe der peripheren Kreislauf
widerstande als auch die Kraft des Herzens entnehmen konne. lodes erwies sich 
die Hoffnung auf diesem Wege zu Werten zu gelangen, die einen Parallelismus 
zwischen dem Grade der Ermiidung und der GroBe der peripheren Widerstande 
bewiesen, als triigerisch. Die Ergebnisse derartiger Messungen sind viel zu un
gleichmaBig, als daB sie solche Schliisse zulieBen. Auch andere Verfahren, die von 
ahnlichen Erwagungen ausgingen, zeigten sich bei der eingehenden Nachpriifung 
durch LEE und VANBUSKIRK als unbrauchbar. Die vier Versuchspersonen dieser 
Forscher wurden durch Marschleistungen von taglich 6-16,75 Meilen ermiidet. 
Die Untersuchungen wurden 11/2 Stunden nach dem Friihstiick und 3--4 Stunden 
vor dem Lunch vorgenommen, um so die Pulsbeschleunigungen nach der Nahrungs
aufnahme auszuschalten. Die Versuche zeigen, daB sich zwar bei den einzelnen 
Versuchspersonen gewisse Korrelationen zwischen den Ergebnissen der Messung 
und dem Grade der Ermiidung, bzw. der GroBe der vorangegangenen Leistung 
auffinden lieBen, nicht aber irgendwelche allgemein brauchbare Richtlinien. 

SCHNEIDER hatte zur Charakterisierung des Zustandes der Kreislaufapparate 
folgende GroBen verwenden wollen: 1. die Pulsfrequenz, im Liegen, 2. diese beim 
Stehen, 3. die Steigerung der Pulsfrequenz beim Ubergang aus der liegenden in 
die aufrechte Stellung, 4. die Frequenzsteigerung bei leichten Anstrengungen, 
5. die Zeit bis zur Riickkehr zu den Ruhewerten nach solchen Anstrengungen, 
6. die Differenz des Blutdruckes bei aufrechter und bei liegender Stellung. Um 
einheitliche und vergleichbare Resultate zu erhalten, hat SCHNEIDER die Einzel
werte nach Punkten bemessen - von - 3 bis + 6 - und daraus die Summe ge
bildet. Als Arbeitsleistung verlangte er 10 maliges Besteigen eines Stuhles, je 
5 mal mit jedem Bein voran. SCHNEIDER glaubt aus diesen Werten eine Beur
teilung der Ermiidung gewinnen zu konnen. (Seine eigentliche Absicht war es, zu 
einer Priifung der Eignung fiir den Flugdienst zu gelangen.) Er meint, daB ein 
Zusammenhang zwischen Ermiidung und seinem Werte schon deswegen anzu
nehmen sei, weil der trainierte Mensch eine geringere Pulsfrequenz und eine 
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geringere Steigerung der Pulszahl erkennen lasse, als der Ermiidete oder Ge
schwachte, und weil die Schnelligkeit, mit der die gesteigerte Pulszahl zur Norm 
zuriickkehre, stark von konstitutionellen und konditionellen Faktoren abhange. 
Einige Beispiele mogen das V orgehen ScmmIDERS belegen. 

Puis im l'requenzzunahme beim Aufstehen 
Liegen 

O~lO Ill~18 Schlllge i 19~26 SchUige SchHige SchIage 2i ~34 Schlllge 35~42 Schlage , , 
, 

50- 60 3 Punkte 13 Punkte i 3 Punkte 2 Punkte 1 Punkte o Punkte 
61~ 70 3 " 3 " 2 1 0 ~1 

71~ 80 2" 3,,' 2 U 1 -2 
81~ 90 I 

It 
1 -1 -2 -3 

91-100 0 0 -2 ~3 -3 
101-110 -1 -3 -3 -3 

Eine analoge Tabelle setzt die Pulszahl bei aufrcchter Haltung in Bezichung~ zu der 
Frequenzsteigerung nach Anstrengung. Die Rtickkehr zur Korm gilt, wenn sie stattfindet in 

0- 60 Sek. 3 Punkte 
61- 90 2 
!)0-120 1 

Besteht nach 120 Sckunden noch eine Frequenzsteigerung um2-20 Schlage, so werden 0 und 
bei einer solchen yon 21-30 Schlagen -1 Punkt eingesetzt. 

Es ist gewiB einleuchtend, daB zwischen den yon SCHXEIDER untersuchten 
Funktionen und dem, was man "efficiency" nennt, Beziehungen obwalten. 
Welcher Art diese aber im einzelnen sein mogen, ist schwer zu sagen. Allerdings 
fanden LEE und VANBUSKIRK, daB Ermiidung auf diese Werte von EinfluB sei, 
und auch daB die Anderungen dieser der LeistungsgroBe einigermaBen parallel 
gingen. Aber diese Anderungen konnen bei verschiedenen Versuchspersonen in 
gerade entgegengesetztem Sinne erfolgen. Damit wird natiirlich jede Anwen
dung des SCHNEIDERS chen Verfahrens als einer generellen ~Iethode der Ermii
dungsmessung hinfallig. Ubrigens sind LEE und V A~BUSKIRK der Meinung, daB 
sich auf diese Weise zwar nicht Ermiidung messen lasse, wohl aber der Nachweis 
einer Dauerschadigung des Organismus durch Krankheit oder Intoxikation 
fiihren. Ob sich dies in der Tat so vcrhiiJt, konnten erst umfiingliche Nachprii
fungen an zahIreichen Versuchspersonen ergeben. Wenn die beiden genannten 
Autoren schlieBlich nach ihrer Ubersicht iiber all diese Methoden ihrer Skepsis 
Ausdruck geben, was iiberhaupt die Moglichkeit einer Ermiidungsmessung auf 
Grund der kardio-vaskularen Reaktionen anlangt, so wird man ihnen sicherlich 
nur beistimmen konnen. 

Es sei noch erwahnt, daB schon CRAMPTON vorgeschlagen hat, die Ver
anderungen der Pulsfrequenz und des Blutdruckes zu verwerten, wie sie beim 
Ubergang aus der liegenden in die aufrechte Stellung zustande kommen. Er 
versuchte einen Index zu berechnen, der es erlauben sollte, jeden Einzelfall ein
zuordnen. Indes ergaben Nachpriifungen durch die State Commission on Ven
tilation von New York, daB dieser Index unverlaGlich sei, da er in warmer, 
feuchter Luft kleiner ausfalle. Ferner fanden LEE und EDWARDS, daB bei vollig 
gesunden Versuchspersonen zuweilen vollkommen unerwartet und unerklarlich 
abweichende Indices auftreten konnen. Einen ahnlichen Index hat BARACH 
angegeben, welcher die Summe aus den Produkten von diastolischem bzw. systo
lischem Druck mit der Pulsfrequenz biIdet, womit er allerdings weniger die Er
miidung als die Konstitution oder Leistungsfahigkeit zu beurteilen hofft. 

Man konnte auch daran denken, daB sich zwischen der Wasserstoffionen
konzentration des Elutes und der ErmiidungBeziehungen auffinden lieBen. 

Handbuch der sozialen Hygiene. V. 5 
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Vielleicht niimlich hiingt die Milchsiiureproduktion des Muskels, bzw. die Menge 
Milchsiiure, welche infolge relativen Sauerstoffmangels, synthetischer Schwiiche 
des Muskelgewebes oder aus anderen Griinden in den Kreislauf gelangt, mit der 
Ermiidung zusammen. DURIG hat auf diese Moglichkeit hingewiesen. Indes 
scheinen heute so wenig, wie zu der Zeit, da er seine Darstellung schrieb, ein
schliigige Untersuchungen dariiber zu existieren. 

Ein neuer Gesichtspunkt wurde durch die Angaben von E. WEBER in diese 
Fragen hineingetragen, als er die Umkehr der plethysmographischen Reaktion 
im Zustande der Ermiidung behauptete. Wiihrend die unermiidete Extremitat auf 
Muskeltatigkeit mit einer starkeren Durchblutung, daher einem Anstieg der 
plesthysmographischen Kurve antworte, sollte bei Ermiidung ein Absinken der 
Kurve eintreten. Diese Reaktion ware nach der Meinung WEBERS iibrigens nicht 
nur fiir die lokale Ermiidung, sondern auch fiir die allgemeine charakteristisch. 
ja sogar fiir gewisse chronische Ermiidungszustande, wie sie unter der Bezeich
nung "Neurasthenie" bekannt sind. Diese letztere Behauptung ist dazu angetan. 
von vornherein einen Verdacht gegen diese Angaben zu erregen, da man weiB. 
daB es sich bei der sog. Neurasthenie meist nicht um Ermiidung, sondern um 
eine subjektive Miidigkeit handelt. Wenn die Beobachtung WEBERS richtig ist. 
so wiirde sich daraus ergeben, daB seine Reaktion zumindest von psychischen 
Momenten auBerordentlich beeinfluBbar sei, also schon deswegen sich zu einer 
generellen Ermiidungsmessung oder einem Nachweis der Ermiidung nicht eignen 
konne. WEBER selbst versuchte seine plethysmographische Ermiidungsreaktion 
durch zentralnervose Einfliisse zu erkliiren. Mit der Willkiiraktion sollten gleich
zeitig zwei zentrifugale Impulse von der GroBhirnrinde ausgehen, deren einer an 
die Muskulatur, der andere aber an das GefiiBnervenzentrum gelange, dessen 
Erregung normalerweise eine periphere Vasodilatation in den arbeitenden Korper
teilen bewirke. Bei Ermiidung komme es infolge der Einwirkung von Ermiidungs
stoffen zu einer Schadigung des bulbaren Vasomotorenzentrums, welches sodann 
in abnormer Weise mit einem vasoconstrictorischen Impulse reagiere. Dieser 
bleibe solange bestehen, solange Ermiidungsstoffe an dieses Zentrum herantraten 
und die Wiederherstellung der normalen Verhaltnisse noch nicht vollendet sei. 
Waren nun Beobachtungen und Theorie richtig, so ware auch damit im besten 
FaIle nur ein Mittel fiir den Nachweis, nicht aber eines fiir die Graduierung der 
Ermiidungszustande gewonnen. Denn die das plethysmographische Verhalten 
einer Extremitat mitbestimmenden Faktoren sind viel zu zahlreich, und ihr 
Ineinandergreifen ist viel zu wenig durchsichtig, als daB man hoffen diirfte, eine 
bestimmte Reaktion in eindeutige Beziehung zu einer vorangegangenen Leistung 
setzen zu konnen1). WEBER wollte die Reaktion auch fiir eine funktionelle Herz
diagnostik ausniitzen. Doch haben die Untersuchungen von MAYER, noch mehr 
jene von LIEBESNY lind SCHEMINSKY gezeigt, daB eine Verwertung der Reak
tionsumkehr in diesem Sinne nicht moglich sei. Wenn aber zwischen Herzleistung 
und Armplethysmogramm keine eindeutige Zuordnung besteht, ist auch die 
Verwertbarkeit der Methode in der Ermiidungsforschung nicht gegeben. Da, 
doch das Herz bei jeglicher Arbeit mit in Anspruch genommen wird, miiBte man 
zumindest imstande sein, den auf die gesteigerte Herzarbeit entfallenden Teil der 
plethysmographischen Reaktionsveranderungen sozusagen subtrahieren zu konnen, 
was eben nicht der Fall ist. Ubrigens konnte KIMURA die als typisch beschrie
bene Depression des Armplethysmogramms unter 24 Versuchspersonen iiber-

1) Nach der Muskelarbeit nimmt den Versuchen von BURGER zufolge die in liegender 
Stellung den Arm durchstriimende Blutmenge, gemessen am Plethysmogramm, zu. Der 
Unterschied in den Kurven bei liegender und aufrechter Raltung ist in Ruhe gering, dagegen 
sehr deutlich nach Anstrengungen. 



Erm iidungsmessung. 67 

haupt nur 6 mal finden, so daB von einer GesetzmaBigkeit keine Rede sein kann. 
Ebenso fand EWIG, daB die nach WEBER typischen Veranderungen des~Arm
plethysmogramms nur bei 30% der gesunden Versuchspersonen auftraten, daB 
aber sog. pathologische Kreislaufreaktionen auch bei Normalen reichlich ange
troffen wurden. Er hebt die Rolle der Armbewegungen bei der Gestaltung der 
plethysmographischen Kurve hervor; die Wichtigkeit dieser Fehlerquellen 
zeigt sich darin, daB manche Reaktionen (bei Arbeit) trotz Anlegung einer 
ESM.ARCHSchen Blutleere sich zeigten. TUR sieht die Ursache der divergenten 
.:vI:einungen iiber die WEBERschen plethysmographischen Untersuchungen allein 
in Mangeln der Methode. Versuche iiber die "Ermiidungsreaktion" hat er indes 
nicht angestellt. 

RYAN hat vorgeschlagen, die Dauer der vasomotorischen Hautreaktion 
als ein :NlaB der Ermiidung zu verwenden. KING priifte diese Angaben nach und 
fand bei 5 Soldaten mit "reizbarem Herzen" ein kiirzeres Bestehen der Rotung 
an Ruhetagen und bei Influenzakranken an Nachmittagen eine langere Persistenz. 
Er schlieBt daraus, daB die dermatographische Reaktion wohl eine Schatzung der 
Ermiidung gestatte, aber kaum in Einzelversuchen, sondern nur in Gruppen
untersuchungen brauchbar sei, da man die sehr zahlreichen Fehlerquellen nicht 
iiberblicken konne. LEE und VANBUSKIRK lehnen in ihrer viel zitierten Arbeit 
diese Methoden ab, weil die Variationen der Rotungsdauer viel zu geringfiigige 
seien. In einer alteren Mitteilung hatte aber LEE selbst die vasomotorische 
Reaktion als brauchbar angesehen. 

J edenfalls besitzen wir bis heute kein Verfahren, das uns Schliisse aus dem 
Verhalten der Kreislauforgane auf das Bestehen und den Grad einer Ermiidung 
erlaubte. 

Eine Reihe von Vorschlagen griindet sich auf das Verhalten der Atmung. 
Veranderungen des Ate!lltypus, die nach korperlicher Anstrengung beobachtet 
werden, konnen in zweifacher Weise gedeutet werden. Man kann sie ansehen als 
Anzeichen einer Ermiidung der wahrend der Leistung stark beanspruchten 
Atemmuskulatur, oder aber als Anzeichen einer Allgemeinermiidung, welcher die 
betreffende Atemform als Symptom angehorte. Indes gilt nach den Erfahrungen 
von LEE und VANBUSKIRK auch hier, daB zwischen den versehiedenen Werten und 
der LeistungsgroBe keinerlei Korrelation hergestellt werden konnte. Sic unter
suehten die Fahigkeit den Atem anzuhalten, die Vitalkapazitat, die GroBe der 
Komplementarluft, die Exspirationskraft und die Dauer, wahrend welcher dureh 
den Atemdruck eine Quecksilbersaule auf einer Hohe von 40 mm gehalten werden 
kann. Besonders letzteres Verfahren ist von amerikanischen Autoren vielfach 
empfohlen worden. Die genannten Forscher konnten sich aber nur von der 
volligen Unzulangliehkeit aller dieser Methoden iiberzeugen, auf die naher einzu
gehen darum wohl nicht notwendig ist 1). 

Die Untersuchungen iiber den Stoffwechsel, insbesondere iiber den respira
torischen, liefern uns allerdings sehr verlaBliche Zahlen, welche mit der GroBe der 
Leistung in ganz bestimmtem Zusammenhange stehen. Diese Methoden scheinen 
sich also als die geeignetsten fUr eine Ermiidungsmessung darzubieten, um so mehr 
als die Methode der kurzdauernden Respirationsversuche, wie sie von ZUNTZ 
inauguriert wurde, aueh gestattet, den Gang der Umsetzungen im Verlaufe einer 
Leistung zu verfolgen. Dennoch konnen auch derartige, noch so exakte Werte 
kaum zu einem Urteil iiber die ErmiidungsgroBe berechtigen. Wir erfahren aus 
dem Respirationsversuch, wieviel Calorien aufgewendet wurden, und welchen 
Auteil an diesem Aufwande die Kohlenhydrate, Fette und EiweiBkorper gehabt 

1) Es existiert ein "Atmungskriterium der Ermiidung" von BRIGGS, dessen Arbeit ich 
aber leider nicht einsehen konnte. 

5* 
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haben. Wenn wir imstande sind, die LeistungsgroBe zu messen oder zumindest 
eine ihr proportionale GroBe festzustellen, so konnen wir den Wirkungsgrad 
berechnen. Soviel wir aber auch auf diesem \Vege uber die intimeren Zusammen
hange erfahren, so reicht diese Kenntnis doch nicht aus, um den Grad der Er
mudung zu bestimmen oder auch nur ihn in verschiedenen Fallen vergleichen zu 
konnen. Denn die Ermudung ist eben mehr als die bloBe Folge oder das Korrelat 
des Verbrauches. Es kommt sehr darauf an, wo verbraucht wurde und auch wie. 
Man darf nicht vergessen, daB auch die exaktesten Stoffwechselversuche - auch 
die kurzdauernden - immer nur ein Gesamtresultat ergeben, dessen Aufbau 
aus den einzelnen Summanden undurchsichtig bleibt. Wenn z. B. in manchen 
Fallen die Ermudung mehr von der Spurenbildung als yom Verbrauch abhinge, 
so konnten wir aus den Werten fUr den Sauerstoffverbrauch und die Kohlensaure
abgabe nie ein Urteil dariiber gewinnen, wieviel davon dem einen und "\\ieviel 
dem anderen ProzeB zuzuschreiben ist. Wir haben auch schon erwahnt, daB 
moglicherweise das energetische oder metabolische Aquivalent der Spurenbildung 
zu klein sei, als daB es sich in den Stoff- bzw. Energiebilanzen ausdrucken wlirde. 
Dennoch konnte der betreffende ProzeB genugen, um bedeutende Funktions
anderungen in dem tatigen Gewebe herbeizufUhren. Fiir die praktische Aus
wertung kommt dann noch die Unmoglichkeit dazu, das Moment der Erholungs
fahigkeit in Rechnung zu stellen. 

Bei den Stoffwechseluntersuchungen finden sich wohl Umsatzsteigerungen, 
welche der Leistung und sohin mutmaBlich auch der Ermiidung parallel gehen, 
z. B. beim Gehen unter Last. Dariiber enthalten die Untersuchungen von DURIG 
sowie die unter seinem EinfluB entstandenen von BREZINA und KOLMER, 
BREZINA und REICHEL Angaben, welche durch die Arbeiten von F. G. BENEDICT 
und seiner Schule bestatigt wurden. Die absolute GroBe der Anderungen im 
Energieumsatz sagt aber nichts aus iiber die Ermiidung. da weitgehende indivi
duelle Unterschiede bestehen. 

Eine betrachtliche Anzahl von Methoden zielen auf die Feststellung von 
Veranderungen zentralnervoser oder neuromuskuliirer Funktionen. Einige wollen 
die koordinatorischen Leistungen beniitzen. So hat etwa BREZINA einen von ibm 
"Palmographen" benannten Apparat konstruiert, bei welch em die Versuchs
person mit einem Stift in ein Loch zu treffen hatte. Vor diesem befand sich ein 
an Spiralfedern aufgehangter Ring, welcher die schon normalerweise auftretenden 
Zitterbewegungen auf eine Schreibvorrichtung iibertrug. Die Summe der Ab
weichungen steigt im Zustande der Ermiidung erheblich an. Dieses Verfahren 
geht auf altere Versuche zuriick, die an einen Vorschlag von BLIX ankniipfen, 
und von OEHRWALL so angestellt wurden, daB die Versuchspersonen einen auf 
einer senkrecht aufgestellten Tafel angezeichneten Punkt mit einem gespitzten 
Bleistift zu treffen hatten, welcher Versuch nach einiger Einiibung mit geschlos
senen Augen wiederholt wurde. Auf diese Weise sollte nach der Meinung des 
Autors der "Muskelsinn", also doch wohl die Koordination, gepriift werden. 
Ebenfalls den "Muskelsinn" wollen MEUMANN und GINEFF untersuchen, indem 
sie die GroBe einer bestimmten vorgeschriebenen Muskelbewegung mittels eines 
"Kinematometers" maBen. St6rungen der Koordination zeigt auch das Ver
fahren der Kephalographie an (LEITENSDORFER), das durch graphische Auf
zeichnung der Schwankungen des Korpers einen Einblick in das Zusammenarbeiten 
der zentripetalen und der zentrifugalen Komponenten ermoglicht. l\1rLES hat 
einen Apparat konstruiert, das "Ataximeter", welcher die Bewegungen des 
Kopfes in aufrechter Stellung in zwei Dimensionen registriert, Unabhangig hier
von hat LOWENSTEIN ein ~:1eB- und Registrierverfahren fiir solche Zwecke 
angegeben. Sein Apparat schreibt Kurven, wahrend MILES durch Einschaltung 
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eines FICKschen Arbeitssammlers unmittelbar die GesamtgroBe der Abweichungen 
miBt. Ubrigens ha ben weder MILES noch LOWENSTEIN, wie es scheint, sich speziell 
mit dem Problem der Ermiidungsmessung beschaftigt, wiewohl auf diesem Wege 
zumindest ebenso brauchbareResultate, wie auf allen anderen zu erhalten waren. 

In diese Gruppe gehoren auch die Ergebnisse des sog. "Klopfversuches" 
(Tapping Test). Eine vollstandige Ubersicht damber und eine Bibliographie 
verdanken wir M. I. REAM. WELLS laBt 30 Sekunden lang an einem Morsetaster 
klopfen und bildet die Differenz der mittleren Kontraktzahl der ersten 5 Sekunden 
und der letzten 5. Diese Differenz wird durch den ersten Mittelwert dividiert. 
WELLS meint, daB diese Resultate verlaBlicher waren als jene der Ergographie, 
da es beim Klopfversuch vornehmlich auf die Geschwindigkeit, also eine wesent
lich vom Zentralnervensystem abhiingige Komponente ankomme. 

SchlieBlich blieben unter den Methoden der mehr mittelbaren Ermiidungs
messung jene anzufiihren, welche sich auf sinnesphysiologische und zentralnervose 
Funktionen erstrecken. GRIESBACH hat seinerzeit behauptet und diese Be
hauptung wiederholt vertreten, daB die simultane Raumschwelle bei Ermiidung, 
welcher Herkunft diese immer sei, zunehme, also eine Abnahme der taktilen 
Empfindlichkeit eintrete. Seine Angaben haben vielfach Wiederspruch erregt, 
andererseits auch manchen Beifall gefunden. So hat sich Z. B. BINET zustim
mend geauBert. Die meisten derartigen Untersuchungen befassen sich mit der 
Frage der geistigen Ermiidung. Wir nennen die Untersuchungen von BLAZEK, 
BONOFF, BOLTON, GERMANN, LEUBA, NOIKOW, SAKAKI, SCHUYTEN, WIDO
WITZ; KRAEPELIN lehnt die Methode ab, ebenso ALTSCHUL in seinem Artikel 
in der HELLERschen Encyklopaedie. Eine Verbesserung des verwendeten In
strumentariums verdanken wir KAMMEL,',ohne daB dadurch die Verwertbarkeit 
der Methode grundsatzlich eine bessere geworden ware. Neuerdings ist FR. WOLF 
wiederum fiir die Methode eingetreten - abgesehen von neueren Arbeiten 
GRIESBACHS selbst - mid will in ihr das einzig brauchbare Verfahren der Er
miidungsmessung erblicken. Nun lieBe sich'aber ein solches Urteil, wenn \vir schon 
von allen den gewichtigen Gegeninstanzen abstrahieren, nur dann rechtfertigen, 
wenn die so umstrittene Methode mittels eines Vergleiches mit einer anderen 
verlaBlichen sich bewahrte. Davon aber kann keine Rede sein. Meines Erachtens 
hat das ablehnende Urteil der meisten Autoren vollkommen recht. 

Dieser Methode lassen sich andere an die Seite stellen, welche ebenfalls auf 
den Gedanken einer durch die Ermiidung bewirkten Schwellenerhohung zurUck
greifen. So hat man die absolute Tastempfindlichkeit oder auch die Schmerz
empfindlichkeit heranziehen wollen. Uber letztere gehen die Angaben sehr aus
einander, indem sowohl eine Steigerung wie eine Verminderung der Empfindlich
keit fiir Schmerzreize beobachtet wurde. [VASCHIDE]. Die akustische Schwelle 
solI nach BAUR bei der Ermiidung ansteigen. Derselbe Autor behauptet ferner, 
daB die Akkommodationsfahigkeit des Auges bei Ermiidung leide, ebenso auch die 
Promptheit der Pupillenreaktion auf Licht, und daB das Gesichtsfeld eine Ein
schrankung erfahre, Letztere Angabe wiirde mit Befunden iibereinstimmen, 
welche GELB und GOLDSTEIN an einem Falle von pathologischer Ermiidbarkeit 
nach Hirnverletzung erhoben. Allerdings ist die:'Analogisierung derartiger Dinge 
nicht ohne weiteres erlaubt. BAUR bedient sich zur Ermiidungsmessung des be
kannten SCHEINERschen Versuches und bestimmt durch Verschiebung der einen 
Nadel liings einer Skala die Punkte, in denen Doppelsehen eintritt. Es solI die 
Variation der Akkommodationskraft, gem essen in Dioptrien, ein auBerordentlich 
feines MaB der Ermiidung abgeben. Dariiber hat BAL"R noch genauere Angaben 
gemacht, wahrend KIMURA dieses Verfahren ablehnt, weil die Resultate allzusehr 
von subjektiven Momenten abhingen, 
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REMY will die Horschiirfe zum Nachweis der Ermudung bei Schulkindern 
benutzen und schreibt ihr eine groBere Empfindlichkeit als den taktilen und 
optischen Schwellen zu. 

Diesen "Schwellenmethoden", wie man sie nennen kann, stehen jene nahe, 
welche andere relativ einfache Sinnesleistungen der Ermudungsmessung zugrunde 
legen. So hat LOBSIEN die Schatzung von Zeit- und Raumstrecken verwenden 
wollen, und jungst hat AUBEL uber· derartige Experimente an 30 Versuchs
personen berichtet, welche zu je 10 den Gruppen der manuellen, der geistigen und 
der "Koordinationsarbeiter" entstammten. Unter letzteren versteht er solche, 
bei deren Verrichtung es auf ein exaktes Abgestimmtsein von fein eingestellten 
Muskeltatigkeiten und sensorisch-nervosen Funktionen ankommt. Die Versuchs
personen hatten aus 30 ungeordnet vorgelegten Linien diejenigen auszusuchen, 
welche bestimmten Mustern langengleich waren. Die Linien variierten um je 
5 mm von 35-65 und von 185-215 mm. 

Hier kann auch die Bestimmung der Reizschwelle fur bestimmte Reflexe 
genannt werden. Nach PIERONS Untersuchungen ist aber deren GroBe in keiner 
Weise als MaB der Ermudung verwendbar, da bei schwerster, aber kurzdauernder 
Leistung eine Erhohung, bei Erschopfung aber eine Verminderung des Schwellen
wertes fUr den Partellarsehnenreflex gefunden wird. 

Wenn man die Schwellenmethoden beurteilen will, so muB 'lor allem die je
weils angewendete Methode wenigstens technisch einwandfrei sein. Dies ist aber 
z. B. bei dem Verfahren GRIESBACHS keineswegs der Fall. Das Instrument lieBe 
sich allerdings wesentlich verbessern, wie die Experimente von GEMELLI be
weisen. MEUMANN faBt in seinen Vorlesungen sein Urteil dahin zusammen, daB 
die Raumschwelle durch Ermudung wohl vergroBert werde, aber eine ein
deutige Zuordnung dieser GroBen und des Grades der Ermudung unmoglich 
sei. Auch DURIG meint, daB kein noch so verbessertes asthesiometrisches 
Verfahren je eine Messung der Ermudung gestatten werde. Der gleichen 
Meinung ist auch LOBSIEN. Vor allem konnen aIle diese Methoden niemals 
eine praktische Bedeutung erlangen, weil die individuellen Variationen viel zu 
groB sind, so daB keine vergleichbaren Resultate zustande kommen konnen. 
Ganz die gleichen Erwagungen gelten auch fur die anderen Schwellenmethoden 
oder deren Verwandte. 

Neuerlich hat KREIKER darauf aufmerksam gemacht, daB aIle Versuche, 
die Sinnesscharfe zur Charakterisierung der Ermudung heranzuziehen mit der 
Moglichkeit des Hineinspielens rein psychischer Momente zu rechnen hatten, 
wodurch naturlich ihre Verwertbarkeit noch mehr beeintrachtigt wird. 

Man hat auch die Reaktionszeit fUr solche Zwecke benutzen wollen. Aber 
auch hier schienen die Resultate auBerordentlich unzuverlassige zu sein, da nach 
den Angaben DURIGS ebensowohl Verlangerung wie Verkurzung der Reaktions
zeiten beobachtet wird. Auch durften hier ganz besonders individuelle Differenzen 
eine Rolle spielen, wie diese Werte sich auch bei den verschiedenen Versuchs
personen unter dem Einflusse toxischer Substanzen ganz divergent bewegen. 
LAHY allerdings ist unlangst sehr fur die Meinung eingetreten, daB wir in der 
Messung der Reaktionszeit ein treffliches Mittel zur Kontrolle der Ermudung 
besaBen, weil dieser Wert trotz aller Schwankungen sich um ein je fUr ein Indi
viduum charakteristisches Mittel bewege und regelmaBig eine Verlangerung bei 
Ermudung aufweise. Die gleiche Beobachtung machten, allerdings nur an einer 
einzigen Versuchsperson, RICHET und LAUGIER. Nach LAHY ginge die Ver
langerung der Reaktionszeit parallel der Zunahme der Leistung und wiirde unter 
ungunstigen Arbeitsbedingungen noch weiter zunehmen. KIMURA konnte aber 
keine derartige GesetzmaBigkeit auffinden. 
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Auf elmge V orschlage psychologische Tests zu verwenden, werden wir im 
Abschnitte iiber geistige Arbeit kurz zuriickkommen. 

Man kann natiirlich jede beliebige Funktion, welche unter dem Einflusse 
der Ermiidung irgendwelche Veranderungen aufweist, fiir solche "Messungen" 
heranziehen. Aber die Resultate diirften iiberall die gleichen bleiben. Die Worte 
DURIGS: "Quantitative Methoden, mittels welcher eine solche Messung der GroBe 
der Ermiidung moglich ware, besitzen wir iiberhaupt nicht", bestehen nach wie 
vor zu Recht. Offenbar mogen derartige Untersuchungen dazu fUhren, daB der 
zentralnervose Anteil an dem Gesamtsyndrom Ermiidung deutlicher erkannt 
werde, und daB man vielleicht Ermiidungsarten mit starkerer nervoser Kompo
nente von solchen mit geringerer werde unterscheiden konnen-abcr das Wesen 
der Ermiidung wird dadurch nicht weiter aufgehellt und ein MaB dafUr nicht ge
wonnen. Aber selbst wenn sich diese Erwartung - was ich fUr grundsatzlich 
ausgeschlossen halte - einmal erfiillen wiirde, so bliebe noch immer die Forderung 
bestehen, daB dieses il'IaB auch ein generell anwendbares sei. Und dies ist an
gesichts cler GroBe der individuellen Schwankungen ganz und gar unwahr
scheinlich. 

3. Es ist daher verstandlich, daB man bei solcher Sachlage sich nach anderen 
vVegen umgesehen hat, urn zu einer Ermildungsmessung vielleicht auf indirektem 
Wege zu gelangen. Da bot sich als natiirlichstes Verfahren jenes dar, das man als 
ein Ubertragen der direkten physiologischen Leistungsmessung auf die okono
mische Leistung betrachten kann. Ferner kamen einige andere GroBen in Be
tracht, welche mit dem okonomischen ProduktionsprozeB in Zusammenhang 
stehen. Man untersuchte also die ProduktionsgroBe und die Qualitat des Pro
duktes - Menge des Ausschusses -, die Zahl und Verteilung der Betriebsunfalle, 
die Erkrankungshaufigkeit bei den in den Betrieben Beschaftigten. Das Indu
strial Fatigue Research Board halt auch die Haufigkeit des Arbeitswechsels und 
den Zeitverlust bei der Arbeit fur moglicherweise brauchbare Grundlagen einer 
indirekten Ermiidungsmessung. 

Nun ist von vornherein klar, daB diese Methoden nur auf dem Wege sta
tistischer Erhebungen anwendbar sind, und daB sie daher mit allen Schwierig
keiten zu kampfen haben, die solchen iiberhaupt anhaften. Aber gesetzt auch, 
es gelange diese aIle zu beseitigen oder in Rechnung zu stellen, so besteht weiter die 
Schwierigkeit, daB man es mit einer unter einer sehr mannigfaltigen Reihe von 
Bedingungen stehenden Materie zu tun hat, die nun statistisch aufbereitet und 
mit irgendwelchen Momenten - also dem der Ermiidung - in Zusammenhang 
gebracht werden soIl. Es hat daher mit Recht STANLEY KENT gefordert, daB 
alle anderen Bedingungen ungeanclert bleiben miiBten, wenn man etwa den Ein
fluB der Ermudung auf die .ill enge des Produktes wahrend einer bestimmten Periode 
untersuchen will. Unter solchen Kautelen gewonnene Produktionskurven glaubt 
er als geeignet fUr die Beurteilung der Ermiidung ansehen zu diirfen, wahrend er 
Experiment wie unmittelbare Beobachtung ablehnt. 

Dagegen betont CATHCART, daB es durchaus noch nicht gelungen sei, zwischen 
dem Grade der Ermiidung und ihrem die Produktion herabsetzenden EinfluB 
irgendeine zahlenmaBige Beziehung herzustellen. FLORENCE schlagt vor, die 
stiindliche Produktion einem Ermiidungsstudium zugrunde zu legen. Diese 
Methode wurde in den Vereinigten Staaten schon 1910 angewendet anlal3lich der 
Enquete iiber Women and Children Wage Earners und noch einmal1911 in einer 
offiziellen Untersuchung iiber die Arbeitsbedingungen in der Eisen- und Stahl
industrie. FLORENCE bemangelt indes an diesen Erhebungen, daB die erste sich 
nur auf die Tatigkeit an der Druckerpresse bezog, welche Verrichtung nur sub
jektiv durch ihre Monotonie, nicht aber objektiv ermudend sei, und daB die zweite 
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die Verrichtung an der Bessemer-Birne zum Gegenstand habe, welche \\iederum 
zahlreiche Arbeitspausen bedinge. FLORENCE selbst untersuchte die Tiitigkeit 
des Lotens und des Etikettierens von Biichsen, welche beide Verrichtungen eine 
anhaltende Konzentration der Aufmerksamkeit bedingen und ohne Unter
brechung fortgesetzt werden. Die durch die Eintragung der stiindlichen Pro
duktion erhaltenen Ermiidungskurven gleichen sehr den bei Muskelermiidung 
erscheinenden, woraus FLORENCE auf die Verwertbarkeit seines Verfahrens 
schlieBt. Diese Folgerung erscheint mir als nicht stichhaltig, well die bloBe Form 
einer Kurve gar nichts iiber die sie bedingenden Variabeln auszusagen vermag. 
An und fiir sich hat die Ermiidungskurve nichts so Charakteristisches, daB die 
Gleichheit des Kurvenverlaufes irgend etwas zu besagen hatte. 

Von seiten des englischen Industrial Fatigue Research Board wurde del' 
Gang der Produktionskurve in Blechwalzwerken, Granatendrehereien, Seiden
webereien, Metallschleifereien, in der Stahl-, Eisen- und Schuhindustrie heran
gezogen, um jene Arbeitsbedingungen zu ermitteln, welche das Auftreten von 
Ermiidung begiinstigten. Fiir diese Kurven gilt nicht nur das eben Gesagte, 
sondern iiberdies, daBsie nur dann einer Interpretation zuganglich sein konnen, 
wenn man sie mit einem Uberblick iiber die gesamten Vorgange in den betreffen
den Betrieben zusammenhalt. Auch dann konnen sie nur verwertet werden, 
wenn man eine durch einen hinreichend langen Zeitraum konstant bleibende 
Einheit der Produktion ausfindig machen kann. Ferner muB zumindest die Haupt
menge der Produktion der menschlichen Arbeitskraft zur Last fallen. W 0 die 
maschinelle Komponente stark in den Vordergrund tritt, miissen naturgemaBer
weise die yom Menschen abhangigen Variationen der Produktion mehr weniger 
verschwinden. Demnach kann man schwerlich - wenigstens in den meisten 
Industriezweigen - die Gesamtproduktion eines Betriebes solchen Versuchen 
zugrunde legen, sondern es muB jede einzelne Verrichtung innerhalb des Be
triebes fUr sich betrachtet werden. Die verschiedenen auf solche Weise erhaltenen 
Kurven sind nun auch ganz verschieden zu bewerten, je nach dem Anteile del' 
menschlichen und der maschinellen Komponente. Durch diese Umstande wird 
die praktische Verwendbarkeit derartiger Verfahrensweisen sehr in Frage gestellt. 
AuBerdem ist die Einschatzung des Anteiles der Maschine sicherlich groBen Irr
tiimern ausgesetzt. Ein Versuch einer praktischen Anwendung liegt meines 
Wissens nur von WYATT vor, der die Webereiindustrie zum Gegenstande seiner 
Berechnungen machte. Ein vereinzeltes Experiment kann freilich nichts fUr odeI' 
gegen die Methode ausmachen, dessen Priifung nur in umfanglichen Untersu
chungen in den verschiedensten Industriezweigen geschehen konnte. 

Gegen jegliche Verwertung der Produktion als MaB der Ermiidung macht 
F. S. LEE geltend, daB die Produktion viel zu sehr willkiirlicher Beeinflussung 
unterliege. Der Gepflogenheit, das Tagesquantum auf eine bestimmte GroBe ab
zustellen (wobei zeitweise Stockungen durch Beschleunigung wettgemacht werden, 
ohne jenes Quantum zu iiberschreiten), diese Stereotypisierung oder dies "solde
ring", me man in der Union sagt, geht nach LEE ausschlieBlich auf die verfehlte 
Lohnpolitik der Unternehmer zuriick. 

Die Qualitat des Produktes, beurteilt, sei es nach einer allgemeinen Beschaffen
heit, sei es nach der Menge des "Ausschusses" oder sonstiger Fehler, ist nur schwer 
zahlenmaBig mederzugeben. Man hatte hier mit allen den Schwierigkeiten zu 
rechnen, welche sich einer Skalierung von Qualitaten iiberhaupt in den Weg 
stellen. Indes konnte es wohl FaIle geben, in denen solche Unternehmen zu Resul
taten fiihrten. Es scheinen aber keine einschlagigen Versuche vorzuliegen. In
teressant ist der Einfall VERNONS durch die Bestimmung des Kohlensiiuregehaltes 
in einem Gaswerk oder durch Analysen des Hochofeninhaltes Anhaltspunkte iiber 
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die Ermudung der Arbeiter gewinnen zu wollen. Er glaubte annehmen zu durfen, 
daB bei zunehmender Ermudung die Aufmerksamkeit entsprechend abnehmen 
werde, und daB daher das Gas im Hochofen Mangel gegenuber der vorgeschrie
benen Zusammensetzung zeigen musse. Diese Erwartung hat sich aber nicht be
statigt. 

1m Prinzip ist dieser Versuch ahnlich aufgebaut, wie der altere von ROTH, 
welcher aus dem Verbrauche an elektrischer Energie RuckschHisse auf die Be
triebsintensitiit ziehen wollte, um so die Ermudung der Arbeiterschaft zu beur
teilen. Auch diese Werte sind durch so viele unkontrollierbare Faktoren, vor 
allem auch solche rein technischer Herkunft, bela stet , daB ihre Verwertbarkeit 
nur sehr gering veranschlagt werden darf. DaB eine direkte Korrelation zwischen 
Stromverbrauch und Ermudung der Arbeiter bestehe, wird man wohl kaum an
nehmen durfen. 

Besonders hiiufig hat man auf den Zusammenhang zwischen Ermudung und 
Cnjallszahl in den Betrieben hingewiesen. Der Gedanke, daB die Ermudung die 
Bewegungssicherheit herabmindere und zugleich die Aufmerksamkeit erlahmen 
lasse, daher notwendig das hiiufigere Zustandekommen von Betriebsunfiillen 
begunstigen musse, schien zu nahe liegend, als daB man ihm nicht vertraut hiitte. 
Nun liegt aber die Sache keineswegs so einfach. Erstens wiire festzustellen, ob 
nicht andere Faktoren uberhaupt und spezielle in den untersuchten Fallen auf 
die Unfallszahl einen entscheidenden EinfluB haben konnten. Denn daB dies 
moglich ist, lehren Z. B. uberzeugend die Untersuchungen von OSBORNE und 
VERNON, welche bei ihren Studien in den Munitionsfabriken eine auffallende 
Abhangigkeit der Unfallszahl von der Temperatur des Arbeitsraumes beobachten 
konnten. In zwei Betrieben lag das Unfallsminimum bei 67 0 F (19,4 0 0) bei 
sinkender Temperatur nahm die Unfallszahl bei Miinnern und Frauen gleichmiiBig 
zu, so daB bei 52 0 F (11,1 0 C) ein Maximum erreicht wurde, das um 35% hoher 
lag als der niedrigste 'Vert. Eine Temperaturzunahme uber das Optimum hinaus 
bewirkte bei Miinnern ein rascheres Steigen der Unfallszahl, ein weniger rasches 
bei den Frauen. 

Schon DURIG hat betont, daB die Beurteilung der Unfallszahl vor allem die 
Geschwindigkeit der Produktion berucksichtigen musse. VERNON steht auf dem 
Standpunkte, daB die Unfallszahl uberhaupt nicht oder, wenn, so nur in sehr 
geringem AusmaBe, von der Ermudung abhiinge, sondern vielmehr wesentlich 
eine mit der Produktionsgeschwindigkeit zusammenhangende GroBe sei. Ahnlich 
iiuBern sich zu dieser Frage CHANEY und HANNA, welche die Beziehungen zwischen 
der Produktions- und Unfallskurye folgendermaBen erklaren mochten: zu Beginn 
der Arbeit steigt die Produktion zugleich mit der Unfallszahl an, weil eine hohere 
Geschwindigkeit angestrebt wird und zugleich die Koordination eine noch mangel
hafte ist. Mit der Besserung der Koordination durch "Einarbeiten" nimmt die 
Unfallszahl ab, wahrend die Produktion weiter ansteigt. Nach der Mittagspause 
erfolgt die Wiederherstellung der Koordination rascher, und diese hiilt langer in 
gleicher Hohe vor. Das Auftreten einer groBeren Unfallszahl in den spiiteren 
Arbeitsperioden konnte, darf man folgern, verschiedenes bedeuten: Nachlassen 
der Koordination infolge von Ermudung bei gleichbleibender Geschwindigkeit, 
oder Steigerung der Geschwindigkeit bei ungeanderter Koordination (z. B. im 
Akkord), abgesehen yon der ~Ioglichkejt der Einwirkung vollig heterologer 
Momente. GOLDMARK und HOPKINS kamen bei ihren Untersuchungen in zwei 
Betrieben der 1Ietallindustrie - mit 8- und mit 10 stundiger Arbeitszeit - zu 
folgenden SchHissen: So lange Ermudung noch nicht besteht, variiert die Anzahl 
der Betriebsunfiille direkt mit der Produktionsgeschwindigkeit infolge der damit 
gesetzten groBeren Gefiihrdung. 1Iit dem Einsetzen der Ermudung kommt es 
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zu einem Anstieg der Unfallskurve und zugleich zu einem Absinken der Produk
tionskurve, oder zu einer Zunahme der Unfiille, welche einem weiteren Ansteigen 
der Produktionskurve nicht mehr parallel geht. Diese Disproportionalitat zeigt 
sich auch darin, daB die Unfallszahl in den Stunden der Produktionsabnahme 
nicht in einem entsprechenden AusmaB zuriickgeht. Diese beiden Autoren sehen 
in der Relation: Unfallszahl zu ProduktionsgroBe ein wichtiges Kriterium, 
welche sie das "Unfallsrisiko" nennen. Dieses ist in der zweiten Arbeitsstunde 
groBer ala in den ersten, ferner groBer bei reiner Muskelarbeit ala bei Ge
schicklichkeits- oder Maschinenarbeit und groBer bei 10 stiindiger ala bei 
8 stiindiger Arbeitszeit. GOLDMARK und HOPKINS glauben, daB nur die Nicht
beriicksichtigung dieses Quotienten VERNON zu seiner ablehnenden Haltung 
veranlaBt habe. 

MUSCIO hat versucht, dieser Frage auf dem Wege des Experimentes naher 
zu kommen. 31/ 2 stiindige Arbeit mit Genauigkeitstests (Zielversuche, Pursuit
meter nach MILES) ergab keine Beeintrachtigung der Genauigkeit der Bewegungs
ausfiihrung, sondern eine Kurve, welche man geradezu ala eine Umkehrung der 
Unfallskurve ansehen kann. Eine, wenigstens im Groben, der Unfallskurve ana
loge erhalt man aber durch Steigerung der Bewegungsgeschwindigkeit. Daraus 
schlieBt MUSCIO, daB die Gestalt der Unfallskurve gar nicht in erster Linie durch 
das Moment der Ermiidung bestimmt werde, sondern vielmehr durch das der 
Produktionsgeschwindigkeit. Allerdings konnte er diesen letzteren Zusammen
hang in eindeutiger Weise nur in den Vormittagstunden feststellen, so daB er es 
unentschieden laBt, ob nicht in den spateren Stunden doch die Ermiidung einen 
wesentlichen EinfluB auf die Unfallszahl habe. Auch die Untersuchungen von 
ROTH, die wir erwahnten, welche in den Berliner Siemens-Schuckert-Werken 
einen Parallelismus zwischen Stromverbrauch und Unfallszahl ermittelten, 
weisen in die gleiche Richtung. 

FLORENCE ist hinsichtlich der Moglichkeit die Unfallskurve in ihre Kompo
nenten zu zerlegen offenbar viel optimistischer als die meisten anderen Autoren. 
Er findet wohl, daB die Unfallskurve etwa eine Stunde vor ArbeitsschluB eine 
schwer erklarbare Senkung aufweise, doch glaubt er diesen Vorgang immerhin 
deuten zu konnen. Es steigere namlich, meint er, die Erwartung des Arbeits
schlusses die Aufmerksamkeit und habe einen hebenden EinfluB auf die Stimmung 
des Arbeiters, wodurch er achtsamer werde und die Ermiidungswirkung kompen
siere. Wenn auch die Zahl der Unfalle in der letzten Arbeitsstunde abnehme, so 
finde man doch, daB eine groBe Mehrzahl von Unfallen vermeidbar gewesen ware, 
sei es durch hinlanglich rasche Reaktion, sei es durch bessere Aufmerksamkeit 
oder voHkommenere Koordination. Nur 5-10% aller Betriebsunfalle seien auf 
rein mechanische Ursachen zuriickzufiihren. Man kann sich meines Erachtens 
nicht des Eindruckes erwehren, daB diese Interpretation von FLORENCE einiger
maBen gekiinstelt sei, und durch die vorgefaBte Meinung diktiert, es musse 
zwischen Unfallszahl und Ermudung eine sichere Korrelation bestehen. 

Methodisch bemerkenswert erscheint in dieser Untersuchung, daB FLORENCE 
die Notwendigkeit der Analyse des einzelnen Unfalles erkannt hat. In der Tat 
geht es nicht an, "Betriebsunfalle" ala eine homogene Masse aufzufassen. 

FLORENCE halt also, wenn nur entsprechende Vorsicht bei der Aufarbeitung 
des statistischen Materiales beobachtet wird, die Betriebsunfalle fUr ein geeignetes 
Kriterium fur die Beurteilung der Ermiidung, und zwar hauptsachlich deren 
psychischen Komponenten, welche Aufmerksamkeit und Einstellungsgeschwindig
keit (alertness) mehr in Mitleidenschaft ziehen wurden ala die Geschwindigkeit 
der Bewegung ala solche. Aber auch dieser Autor muB einraumen, daB die Un
fallskurve in ihrem Verlaufe noch von mehreren anderen Momenten abhange, unter 
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diesem sogar von einem, das imstande ware, die Kurvenform geradezu in ihr 
Gegenteil umzukehren: unter gewissen Umstanden wachse die Zahl der Unfalle 
direkt mit der Produktion. Je ofter namlich der Arbeiter in der Zeiteinheit die 
Gefahrenpunkte einer Maschine mit seinen Handen zu passieren hatte, desto groBer 
werde die Moglichkeit eines Unfalles, die Gefahrdung. In diesen Fallen aber 
miiBte dem Anstiege der Unfallskurve ein gleichsinniger der Produktionskurve 
entsprechen, wahrend im Falle der Ermiidung diese einen absteigenden Verlauf 
nehmen wiirde. FLORENCE glaubt auch durch erganzende Bestimmungen, "ie 
z. B. die Messung des Stromverbrauches derartige Fehlerquellen ausschalten zu 
konnen. Zu diesem Behufe bildet er den Quotienten aus Unfallszahl pro Stunde 
und Stromverbrauch in der gleichen Zeit. Der Gang dieser Werte solI nun das 
Verhalten der Aufmerksamkeit und der "alertness" unabhangig von der Art der 
geleisteten Arbeit wiedergeben und im Zusammenhange mit der Produktion pro 
Stunde "ein der vollkommensten Methode der Ermiidungsmessung sehr nahe 
kommendes Verfahren" darstellen. 

Diesen Optimismus zu teilen, wird man sich nur schwer entschlieBen konnen, 
um so mehr in gewissen Betrieben zwischen Produktionsgeschwindigkeit und 
Unfallszahl iiberhaupt keine eindeutige Beziehung feststellbar ist. Wenn dies 
allerdings fUr den Kohlenbergbau mitgeteilt wird, so wird man einwenden konnen, 
daB hier eben die technisch oder durch die Besonderheiten der Situation be
dingten Unfalle eine groBe Rolle spielen, und nur dann Schliisse zulassig seien, 
wenn die Einzelfalle analysiert und nach den dabei sich ergebenden Gesichts
punkten gruppiert wiirden. 

DaB die Zahl der Unfalle durch Ermiidung zunehmen kann, ist natiirlich 
sicher und wird durch viele Erfahrungen auch auBerhalb der Industriearbeit 
bezeugt. Es sei nur an den EinfluB der Ermiidung bei touristischen Unfallen 
erinnert. Aber die Zusammenhange zwischen Ermiidung und Unfallszahl bzw. 
Unfallsentstehung sind nirgends hinlanglich durchsichtig. Dies geht schon daraus 
hervor, daB in verschiedenen Gegenden das Unfallsmaximum in verschiedene 
Tageszeiten zu liegen kommt. IMBERT hat in Frankreich z. B. zwei Maxima fest
stellen konnen, ein niedrigeres zwischen 10 und 11 Vhr vormittags und ein hoheres 
zwischen 4 und 5 Uhr nachmittags. In Belgien dagegen wird die absolute Hochst
zahl an Unfallen am Vormittag erreicht, ebenso auch in Italien. Die Unfalls
statistik des Deutschen Reiches von 1907 hinwiederum zeigt folgende Ver
teilung: 

Arbeitsze it bis zum 
Unfall ... Stunden 
U nfalle in % aller 

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 
4,9 8,6 9,2 11,3 12,2 10,8 9,5 8,6 8,5 7,6 

Eine sehr ahnliche Verteilung ergeben auch die Erhebungen des American 
Public Health Service an 40 000 Betriebsunfallen. 

Demnach entfallen auf die letzte Arbeitsstunde weniger Unfalle als auf die 
zweite. Dies spricht immerhin gegen einen entscheidenden EinfluB der Er
miidung oder zumindest fUr die Mitwirkung noch ganz anderer Momente. Zugleich 
lehrt diese Ubersicht, daB offenbar einer Beurteilung der Betriebsunfalle nicht 
die Haufigkeit im Laufe eines Tages, sondern die der einzelnen Stunden zugrunde 
gelegt werden muB. 

DURIG erklart diese Sachlage durch die mit der Dauer der Arbeit zuneh
menden Automatisierung der Verrichtung, wodurch "der Schwellenwert der Reize 
gedriickt werde, und ein Gefahrenmoment, das zu Beginn der Arbeit genau 
perzipiert und apperzipiert worden ware, gelange nicht oder erst zu spat zu Be
wuBtsein". Gerade die geringere Zahl an Unfallen in der letzten Arbeitsstunde 
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vermochte eher fUr ein Wirksamwerden eingetretener Ermiidung zu sprechen, 
da infolge dieser eine bewuBte Kontrolle nicht mehr zuverliissig funktionierender 
Autoinatismen erforderlich werde, eine gesteigerte aktive Zuwendung an den 
Arbeitsvorgang, wie denn die Erfahrung lehre, daB wir unter erschwerenden 
Bedingungen der Verrichtung groBere Aufmerksamkeit zuzuwenden gezwungen 
seien. Erst eine noch weitergehende Steigerung der Ermiidung durch iibermaBig 
lange Arbeitszeiten miiBte dann infolge des Erlahmens auch der bewuBten Auf
merksamkeit zu einer Zunahme der Unfalle fiihren. Diese Annahme trifft in der 
Tat zu, wie z. B. die Aufstellungen von PIERACINI und MAFFEI zeigen. Auch 
die besondere Haufung von Betriebsunfiillen bei der Nachtarbeit, die neuer
dings wieder von GOLD MARK und HOPKINS anlaBlich einer Untersuchung in der 
Metallindustrie betont wurde, spricht in diesem Sinne. 

Die Sachlage wird, wie wir schon mehrfach bemerkten, durch das Hinein
spielen ganz andersartiger und teilweise uniibersehbarer Faktoren kompliziert. 
So hat die erwiihnte Enquete des Public Health Service unter anderem auch fest
stellen konnen, daB di? Zahl der Betriebsunfiille eine starke Abhiingigkeit von der 
Zahl der Neueinstellungen von Arbeitern aufweise. Man miiBte also, um die 
Bedeutung der Ermiidung als Ursache der Unfalle kennenzulernen, an einem 
groBen Arbeitermateriale von konstanter Zusammensetzung und annahernd gleich
artiger Tatigkeit in den betreffenden Betrieben eine geraume Zeit hindurch Be
obachtungen anstellen konnen - eine Forderung, die sich kaum wird erfiillen 
lassen, deren Nichterfiillung aber alle Statistiken von zweifelhaftem Werte er
scheinen laBt. 

Man hat nicht nur die Verteilung der Unfiille auf die einzelnen Stunden eines 
Arbeitstages, sondern auch den Wochengang der Unfallskurve fUr die Beurteilung 
der Ermiidung dienstbar zu machen versucht. Man hat darauf hingewiesen, daB 
ein Gipfel der Unfallskurve auf den Samstag zu liegen komme. DURIG bemerkt, 
daB diese Tatsache, die iibrigens nicht einmal allgemein zu Recht besteht, nur 
dann ein Beweis der Abhiingigkeit der Unfallszahl von der Ermiidung angesehen 
werden diirfe, wenn diese Gipfelbildung als das Ende einer ansteigenden Kurve er
schiene. In der Tat konnten wir dann annehmen, daB ein allmahlich wahrend der 
Arbeitswoche zunehmender Faktor die Unfallszahl beherrsche. Dies ist aber nicht 
der Fall. Nach den Erhebungen z. B. BIENKOWSKIS in einem Berliner Kabelwerk 
erreichen die Unfalle ein Haufigkeitsmaximum am Mittwoch. Dieses scheint allein 
mit der Intensitat der Produktion zusammenzuhiingen, da die dort im Akkord 
arbeitenden Leute sich an diesem Tage, welcher derjenige des Akkordschlusses 
war, beeilten, um noch moglichst viele Stiicke abzuliefern. Donnerstag und Freitag 
findet sich ein Unfallsminimum und am Samstag wieder ein Anstieg. An dem 
letzteren konnen verschiedene Umstande die Schuld tragen: die ungewohntere 
Arbeit des Maschinenreinigens, die gedankliche Beschaftigung mit dem kommen
den Sonntag und die dadurch bedingte Ablenkung u. a. m. Wenn in anderen 
Untersuchungen das Unfallsmaximum am Montag gefunden wurde, so diirfte 
dies wohl ohne weiteres auf die unzweckmaBige Lebensfiihrung am vorange
gangenen Sonntag bezogen werden konnen. 

Am allermeisten wird wohl die Beurteilung der Unfallskurve erschwert durch 
das vollig unubersehbare Mitspielen der psychischen Momente. Wir werden 
diese spater im Zusammenhange wurdigen. 

Ganz die gleichen Schwierigkeiten, ",ie wir sie bisher kennengelernt haben, 
bestehen auch riicksichtlich der Beurteilung des Zeitverlu8tes. Die innerhalb 
einer Arbeitsperiode fur die Produktion verlorengehende Zeit wird sicherlich in 
ihrem AusmaBe auch durch die Ermudung mitbedingt. Wie und in welchem 
Umfange dies aber stattfindet, liiBt sich nicht ermitteln. Das Bestehen solch 
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einer Abhangigkeit ist freilich schon von vornherein wahrscheinlich, wenn man 
bedenkt, daB Ermiidung die Neigung Ruhepausen einzuschalten, wahrend der 
Verrichtung, und sei es auf ganz kurze Augenblicke, stillezuhalten, die einzelnen 
Bewegungen langsamer auszufiihren, zu steigern vermag. Dementsprechend 
findet man auch, daB dieser Zeitverlust in den spateren Stunden eines Arbeits
tages, insbesondere aber bei Nachtarbeit betrachtlich zunimmt. 

Ein weiterer Versuch die Ermiidung indirekt nachzuweisen, griindet sich 
auf folgende Uberlegung. Wenn die Yerkiirzung der Arbeitszeit eine merkliche 
Produktionssteigerung im Gefolge habe, so sei daraus zu schlieBen, daB die langere, 
zuvor bestandene Arbeitsdauer zu einem Zustande der Ermiidung gefiihrt habe, 
deren MaB durch den nunmehrigen Produktionszuwachs gegeben sei. Diesen 
Gedanken vertritt z. B. STAKLEY KENT, der auch betont, daB der bei kiirzerer 
Arbeitszeit zu beobachtende, viel gleichmaBigere Verlauf der Wochenproduktions
kurve auf die Ausschaltung einer weitergehenden Ermiidung bezogen werden 
miisse. Dabei nehme auch der Zeitverlust abo So hatte die Herabsetzung der 
Arbeitszeit bei .M:unitionsarbeiterinnen yon 54 auf 48 Wochenstunden eine Ver
kiirzung der Zeitversaumnis von 10 auf 5 Stunden zur Folge. Ebenso \Vie der Zeit
verlust, kann nach STANLEY KENT auch da:,; Zuspiitkommen als Ausdruck der 
Ermiidung angesehen ~werden konnen. 

Eine durch Verkiirzung der Arbeitszeit bewirkte Verminderung der "Cnfalls
zahl unterliegt selbstverstandlich hinsichtlich ihrer Ausdeutung im Sinne einer 
Ermiidungswirkung bzw. deren Aufhebung allen den oben angefiihrten Bedenken. 
Immerhin sei verzeichnet, daB OSBORNE und VERNON bei ihren Studien in einer 
Munitionsfabrik fanden, daB bei einer fiir Frauen und Manner gleichen Arbeits
zeit von 61 Wochenstunden die Unfalle bei jenen die bei letzteren um 91 % iiber
trafen, bei Herabsetzung der Arbeitszeit fiir die Frauen auf 391/ 2 Stunden aber nur 
mehr 78% der bei den Mannern vorkommenden betrugen. 

STANLEY KENT setzt sich auch dafiir ein, daB die Erkrankungshiiufigkeit 
bzw. die Zahl der Krankheitstage als ein MaB der Ermiidung angesehen werden 
konne. Denn eine Verminderung der \Vochenstundenzahl um 6 habe die Zahl der 
Erkrankungen von 39 auf 22 in der Zeiteinheit, also um mehr als 45% vermindert. 
VERNON spricht sich indes gegen die Verwertbarkeit solcher Daten aus, da gegen
fiber den spezifischen Krankheitsursachen - wie Z. B. Erkaltung, Infektion -
die Ermiidung als pathogenetischer Faktor durchaus zuriicktrete. Er untersuchte 
eine Menge von 24000 Eisen- und Stahlwerksarbeitern und fand auf Grund der 
Statistik der Krankenkassen eine betrachtliche Zunahme der Erkrankungshaufig
keit bei den alteren Arbeitern. Es ist aber keineswegs ausgemacht, daB dieser 
Befund gerade durch die auf die industrielle Arbeit zuriickgehende Ermiidung 
oder der Summierung ihrer Wirkungen beruhen miisse, da so gut wie diese, sich 
auch andere Schadlichkeiten im Laufe der Jahre gehauft haben konnten - man 
denke Z. B. nur an den Alkoholismus. 

Den gleichen Bedenken begegnet die Verwendung der Lebensdauer. Die 
Frage nach einer moglichen Verkiirzung des Lebens - sei es unmittelbar, sei es 
durch die Herabsetzung der Widerstandsfahigkeit irgendwelchen Noxen gegen
fiber - infolge von lange dauernder Ermiidung, kann durch den einfachen 
Vergleich von "anstrengenden" und "leichten" Berufen nicht beantwortet werden. 
Erstens ist gar nicht gesagt, daB "Anstrengung" und tatsachliche Schadigung 
sich decken. Zweitens spielen auch hier "\\iederum so zahlreiche Faktoren mit -
W ohnungsverhaltnisse, Ernahrungsbedingungen, Arbeitsbedingungen, gewerb
liche Schadigungen, Vergiftungen, Staubschaden, Lebensgewohnheiten usw. -, 
daB eine eindeutige Zuordnung nicht gelingen kann. Auch ist zu bedenken, 
daB die Auslese schon insofern yon vornherein eine Rolle spielen konnte, als sich 
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den "leichten" Berufen die weniger widerstandsfiihigen N aturen mit V orlie be 
zuwenden konnten. VERNON hat daher auch sehr zu Recht seine Untersuchungen 
auf eine eng umschriebene Gruppe von Arbeitern beschriinkt, deren Arbeits
verhiiltnis und sonstige Lebensbedingungen genau bekannt waren. Die schon 
zuvor genannte Gruppe von Angestellten der Eisenindustrie wies in den Jahren 
1913-1918 eine Gesamtzahl von 3500 Todesfiillen auf. Die Arbeitszeit war in 
diesem Zeitabschnitte im allgemeinen eine 12 stiindige gewesen, nur in einer Unter
gruppe eine 11 stiindige. Es konnte kein eindeutiger EinfluB der Ermiidung auf 
die Lebensdauer festgestellt werden. EinigermaBen wahrscheinlich war ein solcher 
nur in der Gruppe der Stahlschmelzer. VERNON hebt noch hervor, daB die Mor
talitiit schon darum ein durchaus ungeeignetes Kriterium fiir die Beurteilung von 
Ermiidungswirkungen sei, weil die am meisten geschiidigten Arbeiter eben schon 
vor dem Tode aus dem schweren Berufe ausschieden und so von der Statistik 
nicht miterfaBt wiirden. Wie das ja in ahnlicher Weise auch fiir das Alkohol
gewerbe und die Frage nach der Alkoholschiidigung zutrifft. Immerhin wurde die 
Sterblichkeit bei den untersuchten Arbeitern groBer gefunden als in anderen Be
rufen mit gleicher Altersverteilung. 

Uberblickt man nun den Gesa,mtstand der Frage, so kann man sich dem 
Eindrucke nicht verschlieBen, daB hier zwar allerhand Hinweise auf eine mog
liche Wirkung der Ermiidung gefunden werden, aber daB sich doch nirgends 
eine Aussicht auftue, die berechtigte Hoffnung auf eine brauchbare und 
theoretisch wohl begriindete Methode der Ermiidungsbeurteilung erwecken 
konnte. Wie die direkten, so scheinen auch die indirekten Methoden der 
Ermiidungsmessung ergebnislos zu bleiben. Wir wundern uns dariiber nicht, da 
ja unserer Uberzeugung nach die Frage nicht nur praktisch, sondern auch 
prinzipiell unlosbar ist. 

Die indirekten Methoden kranken insgesamt an dem Ubelstand, daB sie gar 
nicht mehr auf den Arbeitsakt selbst abzielen, sondern groBtenteils sich an der 
Handlung des arbeitenden Menschen orientieren. In die Handlung aber geht viel 
mehr ein, als bloB die etwa von der Ermiidung betroffenen Funktionen. Es 
handelt immer der ganze lebendige Mensch. Daher fallen bei allen diesen Ver
suchen die psychischen Momente noch 'weit mehr als bei irgend welchen anderen 
ins Gewicht. Das subjektive Moment der Miidigkeit konnte hier viel groBeren 
EinfluB - zumindest unter ge-wissen Umstiinden - haben, als das objektive der 
Ermiidung. Es haben so, wie LEVINSTEIN in seinem bekannnten Werke mitteilt, 
Arbeiter ausgesagt, daB ihre Arbeitsweise und das Gefiihl der Schwere der Ver
richtung wie der Miidigkeit wesentlich von ihrem Verhalten am Vortage abhingen. 
Wie kann man jemals die Gewahr haben, daB dieses oder ein iihnliches unkontrol
lierbares Moment nicht im Spiele sei ~ Selbst wenn man die Untersuchungen iiber 
viele Orte, Betriebe und lange Zeiten erstrecken konnte, ware die Sicherheit, daB 
sich die verschiedenen Fehlerquellen gegenseitig aufheben, noch immer nicht 
gegeben. Eine derartige Ausdehnung der Untersuchungen muB aber als Mindest
bedingung gefordert werden. Denn es kann sonst sehr leicht geschehen, daB von 
den Arbeitern eines Betriebes oder eines Betriebsortes eine groBe Anzahl auch 
auBerhalb des Betriebes gleichartiges Leben fiihrt, und daB die in diesem ge
legenen Momente die Gleichformigkeit der Resultate bedingen, die man dann 
irrigerweise auf die speziellen Arbeitsbedingungen beziehen wiirde. Darum kann 
auch den ansonsten iiberaus verdienstlichen Untersuchungen von BIENKOWSKI 
und von M. BERNAYS sowie anderer keine Allgemeingiiltigkeit zuerkannt 
werden. 

Wir kommen demnach zu dem Schlusse, daB wir keinerlei Methode besitzen, 
welche die Me8sung der Ermiidung ge8tatten wiirde, aber auch, daB wir nicht 
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einmal imstande seien, den Nachweis der Ermudung mit Sicherheit zu /uhren, ge
schweige denn, bestimmte Erscheinungen als Ermiidungswirkungen bezeichnen 
zu konnen1 ). 

VIII. Messung der Arbeit und Arbeitsanalyse. 
Wenn man die LeistungsgroBen einer Reihe aufeinanderfolgenden Zeit

einheiten als Ordinaten, die Zeiten als Abszissen in ein Koordinatensystem ein
triigt, so ergibt die Verbindung aller dieser Punkte eine Kurve, die sog. Arbeits
kurve. Zunachst wohl an den Resultaten der Ergographie (s. u.) entwickelt, 
wurde dieser Begriff auf aIle Arten von Leistung iibertragen. Insbesondere waren 
es KRAEPELIN und seine Schule, welche sich ausfuhrlich mit dieser Kurve be
faBten. Sie legten ihren Betrachtungen vor allem Ergebnisse zugrunde, die bei 
geistiger Arbeit - vornehmlich beim Addieren einstelliger Zahlen - gewonnen 
waren. 

Es ist klar, daB der Verlauf dieser Kurve von einer Reihe von Momenten 
abhangen muB. ~fan kann von vornherein sagen, daB TIbung und Ermudung 
in entgegengesetztem Sinne den Kurvenverlauf beeinflussen mussen. Wenn aber 
nur diese beiden Faktoren in Betracht kamen, so muBte die Kurve eine relativ 
einfache Form erhalten; indem TIbung die Leistung zu erhohen, Ermudung sie zu 
vermindern geeignet ist, muBte eine einfache Resultante entstehen. Sie ware eine 
Gerade, wenn Ermudung und -Cbung in gleichem AusmaBe wirkten; da jedoch 
beide GroBen oder Krafte mit dem Fortschreiten der Arbeit zunehmen und zwar 
in einer von vornherein nicht errechenbaren Weise, wurde eine gekriimmte Linie 
entstehen, deren Krummung der jeweiligen absoluten und relativen Anderung 
der beiden Variabeln in jedem einzelnen Zeitpunkte entsprache. Die Erfahrung 
zeigt indes, daB ein derartig einfacher Kurvenverlauf nicht zustande kommt. 
Schon der Umstand, daB die TIbung allmahlig erst einsetzt und bis zu einem 
Maximum ansteigt, daB aber die Ermudung zumindest in praktisch merklichem 
AusmaBe erst zu einem spateren Zeitpunkte beginnt, verursacht einen unregel
maBigen Verlauf der Kurve. Aber auch diese Tatsache genugt noch nicht, um die 
Eigentumlichkeit der Kurvengestalt verstandlich zu machen. Daher hat MAE
PELIN versucht, verschiedene Variable zu unterscheiden und die GroBe ihres Ein
flusses auf die Form der Arbeitskurve zu bestimmen. 

Erstens wird die Kurvenform determiniert durch die trbung. Sie bewirkt 
eine Zunahme der Leistungen in den betreffenden Zeiteinheiten. Dem TIbungs
fortschritt ist aber eine Grenze gesetzt, der sich die Leistungszuwachse allmahlich 
annahern. Der Ubungsgewinn - d. i. jenes Plus an Leistung, daB im zweiten 
Zeitabschnitt gegenuber dem ersten erzielt wird - nimmt standig ab. Eine 
Arbeitskurve, die in der Ermudung keine Rolle spielte, muBte von dem Augen
blicke des erreichten Ubungsmaximums an horizontal verlaufen. Daraus ergibt 
sich, daB die eine Senkung der Kurve bewirkende Ermudung um so einfluBreicher 
sein muB, oder besser, sich um so deutlicher im Kurvenverlauf ausdrucken, je 
naher dem Punkte des Ubungsmaximums sie einsetzt. Daher sieht man die 
Kurve um so fruher eine absteigende Richtung einschlagen, je groBer die Ubung 
der Versuchsperson ist. Nicht weil die Ermudung groBer ware, sondern weil ihr 
EinfluB durch den Ubung8zuwachs nicht mehr kompen8iert werden kann. 

1) In einer mir im Original mehr zuganglichen Monographie "Les tests de fatigue" 
(Paris 1924) kommt V. DHER8 zu dem gleichen Schlusse der vollkommenen Unbrauchbarkeit 
aller dieser Methoden. Ebenso sagt 1\1"(;8CIO, daB der Begriff eines Ermiidungstests auf
zugeben und aus der wissenschaftlichen Diskussion auszuschalten sei. (Brit. Journ. of Psycho!. 
[Gen. Sect.]. 12. 31. 1921.) 
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Diese, SO viel ich sehe, nicht geniigend beachtete Tatsache - die KRAEPELI~ 
mit Recht unterstreicht - ware fiir die Methodik der Ermiidungsforschung 
von Wichtigkeit. Man sollte Ermiidungsversuche iiberhaupt nur an Leistungen 
anstellen, bei welchen das Ubungsmaximum erreicht wurde. 

Die Kurve sinkt mit fortschreitender Ermiidung immer mehr. Dies liegt nach 
der Auffassung KRAEPELINS aber nicht allein daran, daB die Ermiidungswirkung 
zunimmt, sondern mehr noch daran, daB der Arbeit in ermiidetem Zustande kein 
Ubungswert oder nur ein geringer zukomme, was er aus den Versuchen von 
RIVERS erschlieBt. Er ist auch der Meinung, daB sich bei einer Versuchsperson 
die GroBe der Ubungsfahigkeit und der Ermiidbarkeit entsprachen, so daB 
Menschen mit groBer Ubungsfahigkeit auch rascher ermiiden wiirden. lch glaube 
nicht, daB sich dies allgemein bestatigen laBt. Jedenfalls ist die Zahl der Ver
suchspersonen, die in dieser Hinsicht untersucht wurden, zu gering. 

In den im groBen und ganzen durch die Wechselwirkung von Ubung und 
Ermiidung bedingten Verlauf der Kurve schieben sich nun Schwankungen ein, 
die teils unregelmaBige sind und auf auBere Momente, Starungen, Stimmungen 
usw. zuriickgehen, teils aber an bestimmten Stellen der Kurve bei verschiedenen 
Versuchspersonen wiederkehren und so den Eindruck eines gewissen gesetz
maBigen Verhaltens erwecken. KRAEPELIN beobachtete erstens, daB im Beginn 
der Verrichtung eine Senkung unter die Anfangsleistung stattfinde. Er fiihrt 
dies darauf zuriick, daB in den allerersten Phasen der Arbeit eine hahere Willens
spannung bestehe, welche aber nicht festgehalten werden kanne, daher die Leistung 
wieder sinke, um so mehr als noch kein ausreichender UbungseinfluB sich in diesen 
friihen Augenblicken geltend machen konne. 1m AnschluB an RIVERS nennt er 
diesen Faktor den "Antrieb". Dieser kann sich aber auch gegen Ende einer 
Versuchsperiode geltend machen, wenn die Versuchsperson weiB, daB der Ab
schluB der Serie unmittelbar bevorsteht. Es entspricht diese Beobachtung der 
alltaglichen Erfahrung, daB die Menschen gegen Ende einer Arbeit auch bei sonst 
gesunkenem Arbeitswillen oder bei bestehender Ermiidung, sich noch einmal 
"aufraffen", einen "neuerlichen Anlauf nehmen" und wie die Reden sonst gehen. 
Man spricht auch von einem "Endspurt". Ubrigens findet sich analoges bekannt
lich schon bei den Tieren - man erinnere sich des in den Stall heimkehrenden 
Pferdes. 

Derartige, auf Veranderungen der Willensspannung beruhende Schwan
kungen treten auch sonst wahrend des Arbeitsablaufes ein. Es scheint, als wiirde 
eine im groBen und ganzen stetig verlaufende Arbeit nicht durch eine kontinuier
lich gleichbleibenden Willensspannung im Gange erhalten, sondern als benotigte 
sie immer wieder neu einsetzende WillensanstoBe, weil die urspriingliche Span
nung immer wieder nachlaBt. Damit hangt es offenbar zusammen, daB kleine 
Variationen in den Arbeitsbedingungen jeweils eine gewisse Arbeitssteigerung 
bedingen. So weist KRAEPELIN darauf hin, daB beim Addieren der Ubergang auf 
eine neue Zahlenkolonne eine solche lntensivierung mit sich bringen kann. Wahr
scheinlich beruht darauf die alltagliche Erfahrung, daB man bei langerdauernder 
Arbeit unwillkiirlich geneigt ist, leichte Abwechselungen anzubringen, irgendeine 
Teilverrichtung, die sich auf zweierlei Weisen ausfiihren laBt, einmal so, einmal 
anders macht u. dgl. Allerdings spielen hier noch die wesentlich psychisch
emotionalen Momente der Monotonie und was dazu gehort, bedeutend mit. 

KRAEPELIN glaubt noch einen weiteren Faktor unterscheiden zu miissen, 
namlich die Gewohnung. Er beobachtete ein ungemein starkes Anwachsen der 
Leistung von einem Tag zum anderen nicht nur im ersten Beginne der Versuche 
:-Additionen, LINDLEY - sondern auch nach einer langeren Unterbrechung dieser. 
"Da: dieses Verhalten, sagt der Autor, von dem spateren, weit £lacheren Verlaufe 
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der thmngskurve in sehr auffallender Weise abweicht, erscheint die durch die 
Versuchserfahrung gestiitzte Anschauung berechtigt, daB hier noch eine besondere, 
die Arbeit erleichternde Ursache mit hineinspielt, die Gewohnung." Diese bestehe 
wesentlich in der allmahlig immer wirksamer werdenden Ausschaltung aller 
Storungen, ablenkender Gedanken, in der AbschlieBung gegen die Umgebung, 
wodurch das Gefiihl des "Ungewohnten" rasch verschwinde. Es mag zweifelhaft 
erscheinen, ob man in der Tat berechtigt sei, diesen Faktor grundsatzlich von der 
lTbung abzutrennen. Denn auch diese ist ja kein einheitliches Gebilde. Wenn 
wir z. B. sagen, daB bei fortschreitender Ubung aIle unzweckmaBig und nicht 
allein auf das angestrebte Ziel abgestellten Bewegungen nach und nach aus
geschaltet werden, so scheint hier auf physiologischem Gebiete eine weitgehende 
Analogie zu der "Gewohnung" im Sinne KRAEPELINS vorzuliegen. Dennoch 
rechnen wir dieses Moment unbedenklich dem Gesamtkomplexe der Ubung zu. 

Eine noch eindringendere Analyse gewisser UngleichmaBigkeiten der Arbeits
kurve hat LANGELUDDEKE versucht, indem er thmng, Ermiidung, Anregung und 
Gewohnung als stetige Funktionen darstellen will, die sich graphisch als gerade 
oder gekriimmte Linien priisentierten. Der Antrieb hingegen solI sich in den 
unregelmiiBigen Zacken der KRAEPELINSchen Kurve ausdriicken. LANGELUDDEKE 
hat um diese Schwankungen zu messen, die pro Minute ausgefiihrten Additionen 
einstelliger Zahlen mit jenen verglichen, welche sich aus einer konstruierten 
"Idealkurve" in Prozenten des Zentralwertes ergeben wiirden. Die GroBe der 
Kurvenschwankungen ware diesen Berechnungen zufolge umgekehrt proportional 
dem Quadrate der absoluten Leistung. Mit diesen Schwankungen nicht identisch 
sind jene, welche zu Beginn der Arbeitskurve auftreten. Sie riihren vielmehr her 
von UngleichmaBigkeiten der Aufmerksamkeit und verschwinden ganz oder zu
mindest groBtenteils unter dem Einflusse der Ubung, wobei gesunde Versuchs
personen meist nicht langer als 20 Minuten fiir diese Adaptation der Aufmerk
samkeit benotigen. 

Die Auffassung KRAEPELINS ist nicht unwidersprochen geblieben, obwohl 
dieser Forscher sicherlich vorsichtiger zu Werke ging, als die eben erwahnte 
Untersuchung. Denn diese erscheint mir trotz der offensichtlich stimmenden 
Werte darum nicht vollkommen zuverlaBig, weil es sich schlieBlich ja um mehr 
bestimmende Momente in einen so komplexen Ablauf, wie es geistige Arbeit ist, 
handeln muB, und es kaum verstandlich ist, daB die wenigen herausgegriffenen 
Momente eine so restlose Analyse gestatten sollten. Am scharfsten hat sich 
THORNDIKE gegen die Auffassung KRAEPELINS ausgesprochen. Man muB diesem 
aber Recht geben, wenn er an den Untersuchungen des amerikanischen Autors 
die mangelhafte Begriffsbestimmung bemangelt. Insbesondere ist die Behauptung 
unzulassig, daB Ermiidung durch den einfachen Vergleich der Anfangs- und der 
Endleistung gemessen werden konne. Wir brauchen hier nicht zu wiederholen, 
daB unserer Uberzeugung nach Ermiidung iiberhaupt nicht gemessen werden 
konne, und daB daher auch die darauf abzielenden Gedanken KRAEPELINS uns 
nicht eines anderen belehren. 

In seiner Erwiderung gegen THORNDIKE erweitert KRAEPELIN seine oben 
entwickelten Anschauungen insofern, als er fiir den raschen Anstieg der Ubung 
an den ersten Versuchstagen auBer der Ubung noch andere arbeitssteigernde 
Einfliisse glaubt annehmen zu sollen. Erstens spiele die Gewohnung an die Ver
suchsbedingungen eine Rolle, die Ausschaltung der storenden Nebenumstande 
durch die moglichst ausschlieBliche Richtung der Aufmerksamkeit auf die ge
stellte Aufgabe. Die Hauptsache aber sei in der Erlernung gewisser "Vorteile" 
zu erblicken, wie sie beim Erwerb jeder Art von Handfertigkeit bekannt sind. 
Dabei handelt es sich teils um das richtige Ergreifen des Werkzeuges, die Ver-

Handbuch der sozialen Hygiene. Y. 6 
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wendung bestimmter ~Iuskelgruppen - wir durfen erganzen: die Ausschaltung 
uberflussiger Mit- und Nebeninnervationen -, die vorteilhafteste Korperhaltung, 
das ZeitmaB in der Abfolge der einzelnen elementaren Akte. KRAEPELIN spricht 
von einer "Anpassung" an die besonderen Verhaltnisse jeder Verrichtung. Eine 
solche kame nun seiner Ansicht nach auch bei den geistigen Arbeiten in Frage. 
Denn auch solche Aufgaben konnen, wie man weiB, auf verschiedene Weise gelost 
werden, wobei die Mannigfaltigkeit der verschiedenen moglichen Wege wahr
scheinlich groBer ist, als man gemeinhin anzunehmen pflegt. 

Interessant ist, daB KRAEPELIN bei der Analyse der Ermudungskurve zu 
ahnlichen Gedanken gelangt, wie wir sie oben ent"ickelt haben. Er will namlich 
zwischen der Ermudung durch Krafteverbrauch und der durch das Auftreten 
von Zerfallsstoffen bedingten unterschieden wissen. Uberdies aber erwagt er die 
Moglichkeit, daB Abnutzungsvorgange im Spiele sein konnten, welche also das. 
gleiche waren - wenn anders ich den Autor richtig verstehe - wie das, was ich 
als "Spurenbildung" benannt habe. 

Eine eingehende und insbesondere yom Standpunkte der praktischen Ver
wertbarkeit solcher Untersuchungen beachtenswerte Kritik hat GIESE an den 
Gedanken KRAEPELINS geubt. Da die dabei beruhrten Probleme und die Grund
position des Autores der psychotechnischen Richtung angehoren, will ich hier 
nicht weiter darauf eingehen. Sicherlich ist es richtig, daB die Gleichsetzung der 
Laboratoriumsversuche und der Praxis nicht statthaft sei. Mit THORNDIKE 
ware auch zu fordern, daB die Zahl der Versuchspersonen sehr vermehrt werden 
muBte, bevor man die Arbeitskurve als typisch fUr den Verlauf von Arbeit uber
haupt ausprechen durfte. Noch weniger ist es richtig, daB eine solche Kurve fUr 
eine einzelne Person unter allen Umstanden typisch sei. (Vgl. J. LANGE.) 

Es ist jedenfalls ein bleibendes Verdienst jenes Forschers, uberhaupt auf die 
Zusammensetzung der Arbeitskurve aus verschiedenen determinierenden Mo
menten hingewiesen und als erster den Versuch einer Analyse unternommen zu 
haben. Wenn es auch vielleicht nicht moglich ist, mit der von ihm Brhofften 
Genauigkeit die einzelnen Bestimmungsstucke und den Umfang ihres Ein
flusses auf die Kurvengestalt festzustellen, so durfte doch unbestritten bleiben, 
daB in die Kurve verschiedene Momente eingehen und vielleicht auch, daB 
die von ihm unterschiedenen Momente tatsachlich von entscheidender Be
deutung sind. 

Diese Untersuchungen wurden aber fast aIle bei geistiger Arbeit angestellt. 
Es mag zweifelhaft erscheinen, ob die dort gefundenen GesetzmaBigkeiten ohne 
weiteres auf jegliche Arbeit schlechthin ubertragen werden durfen. Auch wenn dies. 
statthaft ware, konnten derartige Versuche nicht genugen, weil in ihnen eine GroBe 
nicht faBbar wird. Sie erlauben wohl eine gewisse Arbeits- oder LeistungsgroBe 
zu bestimmen, die sich z. B. in der Zahl der Additionen pro Zeiteinheit ausdruckt. 
Bei korperlicher Arbeit ist aber noch eine weitere Modifikation moglich, indem 
man ja nicht nur die Zahl, sondern die absolute GroBe der im einzelnen Ar
beitsakt erzielten Leistung variieren kann. 

Darum mussen wir kurz auf die Ergebnisse jener Untersuchungen eingehen, 
welche mit den Methoden der Ergographie oder Ergometrie, bzw. der Dynamo
metrie gewonnen wurden. Auf die einzelnen Verfahrensweisen oder Apparaturen 
einzugehen, liegt hier keine Veranlassung vor. Von ihnen hat ZOTH eine aus
gezeichnete und erschopfende Darstellung gegeben. Es kann sich vielmehr nur 
darum handeln, die grundsatzlich moglichen Ergebnisse und die methodischen 
Bedenklichkeiten zu illustrieren. 

1m Prinzipe laufen aIle diese Methoden darauf hinaus, eine Reihe von Einzel
zuckungen zu erhalten, deren Gesamtablauf und individuelle Gestalt einen Ein-
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bIick in die Vorgiinge bei der Arbeitsleistung gestatten sollen. Man kann, wie 
GRUHLE bemerkt, folgende Fragestellungen auseinanderhalten: 

1. Den Gesamtverlauf der Kurve, wie das meist geschieht, die sog. Arbeits
bzw. Ermudungskurve, die durch die Verbindung der Spitzen aller Einzelzuk
kungen entsteht. 

2. Die Gestalt der Einzelzuckung, wobei wiederum zu unterscheiden ist 
zwischen 

a) der Einzelziehung, der Erfullung der Aufgabe durch eine einmaIige will
kurIiche Kontraktion das Gewicht so hoch als muglich zu heben und dann fallen 
zu lassen; 

b) die Zeitkontraktion, wobei das Gewicht bis zu einem Signal eine Zeitlang 
gehoben bleibt; 

c) die Dauerkontraktion, wobei das Gewicht so lange als mogIich erhoben ge
halten werden solI. 

Diese Arbeit GRUHLES ist, so viel ich sehe, die letzte groBere ergographische 
Studie. Allerdings krankt sie, wie die meisten in psychologischen Instituten vor
genommenen, an dem Uberstand, daB nur von zwei Versuchspersonen Kurven 
gewonnen wurden. Dennoch stellt sie durch die eingehende Analyse der Kurven 
und die weitgehende Berucksichtigung der Literatur - es sind 180 Angaben -
den bedeutendsten Beitrag der letzten Jahre dar. Fur eine soziale Hygiene ist allein 
die Frage bedeutungsvoll, was denn nun aus derartigen Laboratoriumsunter
suchungen fUr das Verstiindnis der praktischen Verrichtungen entnommen werden 
konne. Es kann daran gedacht werden, erstens die theoretische Analyse des 
Arbeitsvorganges auf solche Versuche aufzubauen, zweitens die Bedingungen fUr 
bestimmte Leistungen abzuleiten, drittens aus den ergographischen Kurven 
Mittel zur Beurteilung der allgemeinen oder speziellen Leistungsfiihigkeit der 
Versuchspersonen zu gewinnen. 

Inwieweit die Arbeitskurve fUr das Studium der Ermudung herangezogen 
werden kann, wurde schon besprochen. Wir verweisen nochmals auf die groBen 
grundsiitzIichen Bedenken, welche der unmittelbaren Auswertung einer der 
ubIichen ergographischen Kurven entgegenstehen. Es bedarf einer besonderen 
Schulung der Versuchsperson, wenn die Hohe der einzelnen Hebungen als ein 
MaB der tatsiichlichen Leistung dienen solI. Denn es kann allzuleicht in das 
Ergogramm eine daraus gar nicht entnehmbare Bremsarbeit eingehen. Nur wenn 
die Versuchsperson nach der Hebung das Gewicht wirklich bei volliger Entspan
nung der arbeitenden Muskel fiillen liiBt, sind die Hohen ein MaB der Leistung. 
GRUHLE hat darum sehr mit Recht die Analyse der Einzelzuckung und deren 
zeitIichen Bedingungen als unerliiBIich bezeichnet. Es ist aber klar, daB dadurch 
die Methode auBerordentlich an Handlichkeit verliert und fur Serienuntersuchungen 
unverwendbar wird. Bei der Analyse der ergographischen aufgezeichneten Einzel
hebung darf man auch nicht diese einfach der Zuckung des isolierten Muskels 
gleichsetzen und die dort geltenden GesetzmiiBigkeiten auf diese ubertragen. 
Denn erstens handelt es sich bei der Arbeit am Ergographen - wenigstens bei den 
am meisten benutzten Formen dieses Apparates - nicht um die Zuckung eines 
einzelnen Muskels, sondern um die einer Muskelgruppe. Nur einige wenige Kon
struktionen machen eine Ausnahme. So lieBe sich das von ROLLETT zu anderen 
Zwecken verwendete Myographion, welches die Bewegungen des M. abductor 
digiti quinti registriert, in diesem Sinne verwerten. Zweitens handelt es sich bei 
der ergographischen Arbeit fast immer um Uberlastungszuckungen. Dadurch 
entfernt sich die Zuckung wohl von dem Typus der im Experiment meist unter
suchten, niihert sich aber jener Form, welche bei der menschlichen Arbeit weitaus 
am hiiufigsten vorkommt. 

6* 
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GRUHLE beschreibt folgende allgemeine Charakteristica der Arbeitskurve: 
die Hebungen nehmen im Laufe eines Versuches im allgemeinen ab, die ersten 
Zuckungen zeigen meist - nicht immer - eine fortschreitende Zunahme der 
Zuckungshohe, seltener findet sich eine Reihe einleitender Zuckungen, deren 
Hohe abnimmt, welche Abnahme von einem sekundaren Anstieg gefolgt ist, 
nach welchem erst die weitere Abnahme einsetzt. Die Einzelzuckung muB nach 
den Ausfiihrungen dieses Autors beurteilt werden nach: ihrer Breite, nach der 
Breite des Anstieges und des Abstieges, der Gipfelhohe und den nach verschiedenen 
Zeiten erreichten Teilhohen, schlieBlich nach ihrem Flacheninhalt. Erst die letztere 
GroBe gibt das wahre MaB der geleisteten Arbeit. 

Dabei zeigt sich nun die wichtige Tatsache, daB die von friiheren Autoren 
vertretene Meinung, es verhielte sich die Arbeitskurve so, wie wir es oben bei der 
"Arbeitskurve" KRAEPELINS kennengelemt haben - daB namlich zunachst in
folge der "Anregung" eine Leistungssteigerung Platz griffe - unrichtig seL Bei 
der Beriicksichtigung der Kurvenflache ergibt sich ein von der ersten Hebung an 
merklich werdendes sukzessives Abnehmen der Leistung, GRUHLE spricht die 
Vermutung aus, daB es sich bei der geistigen Arbeit nicht anders verhalten mochte, 
und daB die sofort beginnende Abnahme der Leistung dort nur durch andere 
Faktoren sozusagen maskiert seL Er meint, "daB die Arbeit sich nicht sogleich 
im Beginne der Tatigkeit auf das gesteckte Ziel gleichsam konzentrieren kann, 
sondem sich in Nebenumstanden, Nebenarbeiten gleichsam verzettele. Erst nach 
einiger Zeit geliinge es, die gesamte aufgewendete Energie auch wirklich dem 
gesteckten Ziel sozusagen zugute kommen zu lassen." Man muB sich natiirlich 
klar sein, daB dieser Erklarungsversuch GRUHLES nicht nur hypothetisch ist, 
sondern auch durchaus mit mehr oder weniger inadaquaten Bildern operiert. 
Immerhin ist. die Feststellung bemerkenswert, daB die Anregung oder der An
trieb, sofem dieses Moment zu Recht besteht, der absoluten LeistungsgroBe 
jedenfalls nicht zu gute kommt. 

Man konnte demnach in der mehr oder weniger raschen Arbeit der tatsach
lichen Leistung ein Mittel erblicken wollen, welches eine Beurteilung der Ermiid
barkeit gestattete, wenn nicht eben gegen aile derartige Unternehmungen die 
oben ausfiihrlich besprochenen grundsatzlichen Bedenken sich erhohen. 

loh fiige hier eine kurze Aufziihlung neuerer Arbeiten zur Ergographie ein, welohe 
nach dem Ersoheinen des genannten Artikels von ZOTH bekannt geworden sind. Einen 
Ergographen zur Erzeugung isometrischer Ermiidung hat GIESSEN angegeben, welcher auf 
dem gleichen Prinzip beruht, wie der Dynamograph von HONDERS und durch Betatigung 
elektrischer Kontakte fiir die Aufrechterhaltung der Spannung und Ausschaltung von Ver
kiirzungen Sorge tragt. DODEL hat eine Vorrichtung konstruiert, die es gestatten solI, die 
sog. negative Arbeit am Mossoschen Ergographen zu vermeiden. 1m wesentlichen schlieBt 
sich dieser Apparat an den Arbeitssammler von FlCK an. Ein Federdynamometer stammt 
von VERNON, Apparate fiir spezielle Untersuchungen verschiedener Muskelgruppen von 
REIJS und von BAPPERT. 

Die ergographischen und dynamometrischen Methoden sollen in allen wen 
Abwandlungen dazu dienen, die tatsachlich geleistete Arbeit zu bestimmen. 
Deren GroBe hangt von einer Reihe von Bedingungen abo Erstens von der Artung 
der je an der Arbeitsleistung beteiligten Muskulatur, welche ja nicht nur groBe 
individuelle Differenzen aufweist, sondem sich in ihrer Leistungsfahigkeit von 
Muskelgruppe zu Muskelgruppe unterscheidet. Man hat neuerdings mehrfach 
Untersuchungen iiber die mogliche Arbeit bestimmter Muskeln angestellt. A. V. 
Hn..L nennt "realisierbare auBere Arbeit", bezeichnet in seinen Gleichungen durch 
W, die in irgendwelcher Anordnung bei beliebiger Arbeitsdauer tatsachlich er
haltliche Maximalleistung und "theoretische maximale Arbeit" die umgewandelte 
potentielle Energie, welche Wo heiBt. Letzteres ist berechtigt, da ja nach HILL 
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(s. o. S. 9) unter giinstigen Bedingungen tatsachlich 100% der zugefiihrten 
Energie in Arbeit umgewandelt werden sollen. HILL und LUPTONS haben W mit 
Hilfe des von ihnen so genannten "stress-strain-Diagrammes" zu bestimmen 

gesucht. HILL legt seine Berechnungen die Formel: W = Wo (i -~) zugrunde, 

wobei k eine von der inneren Reibung des Muskels abhangige Konstante ist. 
Ohne auf Einzelheiten einzugehen, wollen wir nur bemerken, daB die Berech
nungen HILLS und seiner Mitarbeiter nicht unwidersprochen geblieben sind. So 
kommen z. B. HANSEN und LINDHARD zu anderen Resultaten als jene. Sie be
haupten auch neucrdings, daB es iiberhaupt nicht moglich sei, nach dem HILL
LUPTo~schen Verfahren den tatsiichlichen Wirkungsgrad der ~luskulatur zu be
stimmen, ,veil der Ermiidungsfaktor bei maximalen Kontraktionen mit zunehmen
der Kontraktionsdauer sehr rasch an Bedeutung gewinne. JedenfaIls sind diese 
Fragen noch zu sehr kontrovers, als daB sich daraus praktisch verwertbare An
haltpsunkte gewinnen lieBen. 

"Vas die Muskelkraft anlangt, so wird sie von FRANKE definiert als die 
"maximale Kraft (Spannung) pro Quadratzentimeter des physiologischen Quer
schnittes, welche der Muskel bei maximaler Innervation und giinstigster Lange 
auszuiiben vermag". Unter Benutzung der Apparatur von BETHE und FRANKE 
und Zugrundelegung der wirklichen Hebelarme, deren die einzelnen Muskeln sich 
bedienen, wurden fiir den M. triceps bracchii bei drei Versuchspersonen unter den 
giinstigsten Bedingungen, insbesondere unter Einhaltung des giinstigsten Winkels, 
Werte von 449,341 und 372 kg gefunden. Die Beuger liefern die maximale Arbeit 
nicht bei ihrer physiologischen Lange, sondern bei jener geringen Verkiirzung, 
welche etwa einer Beugung urn 20 0 entspricht. Fiir den M. biceps bracchii wurden 
Werte von 70, 95 und 133 kg, fiir den M. bracchialis solche von 83,114 und 127 kg 
errechnet. Diese Untersuchungen konnten bei weiterem Verfolgen und bei hin
langlich umfangreichem Materiale wohl eine praktische Bedeutung ge",innen, 
indem sie in das Problem der giinstigsten Haltung und Ausgangsstellung bei ver
schiedenen Verrichtungen Licht zu bringen vermochten. O. FISCHER nimmt an, 
daB die mit der Verkiirzung infolge der dabei gesetzten anderen mechanischen 
Bedingungen abnehmende Kraft der Muskeln einigermaBen durch die gleich
zeitige VergroBerung der Hebelarme riicksichtlich der geleisteten auBeren Arbeit 
kompensiert werde, was auch von FRANKE bestatigt wird. Dieselbe Gesetz
maBigkeit findet sich, wie BETHE zeigte, mittels des von ihm konstruierten Feder
dynamometers, womit die Kraft des Fingerdruckes gemessen werden kann, auch 
bei Untersuchung der Kraftverhaltnisse von Bewegungen des Daumens und 
Mittelfingers. Die Kraftkurve dieses Greifdruckes steigt von der groBten Greif
weite angefangen, zunachst an, zeigt bei mittlerer Greifweite ein Plateau und sinkt 
bei weiterer Verringerung. Doch liegen die kleinsten Drucke nur urn etwa 15% 
unter den hochsten. 

In diesem Zusammenhange sei auf Untersuchungen iiber die KraftverhiiJtnisse bei 
Amputierten aufmerksam gemacht. Sie wurden von K. }IEYER einer genauen Analyse unter
worfen. Andere Angaben zu diesem Thema finden sich bei ALLERS und BORAK, bei RADIKES 
und MEYER, SAUERBRUCH und STADLER, sowie in dem zweiten Bande der groBen Monographie 
SAUERBRUCHS. Ein Eingehen auf Einzelheiten waren hier wohl kaum am Platze. Die Fraga 
nach den Arbeitsbedingungen bei verschiedenen Prothesen hat RECKLINGHAUSEN zum 
Gegenstand einer ausfiihrlichen und instruktiven Darstellung gemacht. 

Uberblickt man aIle diese verschiedenen Versuche, von denen hier natiirlich 
nur die aIlerwenigsten angefiihrt wurden, so ge",innt man den Eindruck, als sei 
die theoretische Untersuchung in diesen Fragen bei weitem noch nicht so weit 
gediehen, als daB die Praxis des "Virtschaftslebens daraus irgendwelche Konse-
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quenzen ziehen konnte. Es wird noch vielfaltiger und vor aHem systematischer 
Arbeit bediirfen, bevor die physiologische Bewegungslehre imstande sein wird, 
die Fragen der Praxis wirklich genau zu beantworten. Aus diesem Grunde er
scheint es mir auch nicht als notwendig, hier aIle Untersuchungen aufzuzahlen, 
welche sich mit der speziellen Bewegungsanalyse, mit der Ermittelung der an 
einzelnen Bewegungen beteiligten Muskeln befassen. Es sei auf die Monographie 
yon R. DU BOIS-REYMOND ver"iesen, etwa noch auf die Untersuchungen von 
REIJS und die genannten der HILLschen Schule, die zwar unter anderen Gesichts
punkten angesteHt, doch einiges zu dieser Frage beibringen. 

Auch liegen iiber die praktisch bedeutsame Frage, wie denn durch mannig
fache auBere und innere Momente die Muskelkraft beeinfluBt werde kaum ent
sprechende Untersuchungen vor. MOORE und BARKER haben das Verhalten der 
Muskelkraft der Frau im Hinblick auf den EinfluB der Menstruation untersucht 
und gefunden, daB sie wahrend der Periode geringer sei als im Intermenstruum. 
Kurze Zeit vor der Menstruation - etwa 8 Tage - solI ein rascher Abfall ein
setzen. Parallel hiermit sollen Schwankungen der Herztatigkeit und der Atem
frequenz gehen. Insbesondere sei der "Zirkulationsindex", d. h. das Produkt aus 
Blutdruck und Pulsfrequenz zur Zeit der Menstruation ein niedrigerer. Man wird 
aber in der Bewertung solcher Angaben um so vorsichtiger sein miissen - wenig
stens was eine rein physiologische Bedingtheit derartiger Schwankungen anlangt 
- als man heute mehr und mehr zur Einsicht kommt, daB ein groBer Teil der 
menstrualen Beschwerden nicht unmittelbar somatischen Ursprunges sei, sondern 
vielfach auf dem Umwege iiber die Psyche zustande komme. 

Wahrend also die Analyse der auBeren Arbeit auf betrachtliche Schwierig
keiten stoBt, ist der Nachweis des Gesamtenergieaufwandes dank der hoch
ent"ickelten Technik der Respirationsversuche bekanntlich bedeutend genauer. 
Yom Energieverbrauch bei verschiedenen Verrichtungen war schon oben (S. 27) 
die Rede. Hier solI nur die Frage nach dem Wirkungsgrade besprochen werden. 
Dabei wird es sich auch darum handeln, ob es moglich sei, den Wirkungsgrad 
durch bestimmte MaBnahmen zu steigern. 

Der Wirkungsgrad des Gesamtorganismus ist natiirlich etwas anderes als der 
des isolierten Muskels. Wenn dieser unter besonders giinstigen Umstanden seine 
Gesamtenergie in Effekt zu verwandeln mag, so kann dies beim Gesamtorganismus 
schon darum nicht der Fall sein, weil aus der zugefiihrten Energie nicht nur die 
reine Tatigkeit der an der Arbeit unmittelbar beteiligten Muskeln bestritten 
werden muB, sondern auch die gesteigerte Kreislaufarbeit, die beschleunigte 
Atmung, die durch die statische Arbeit der Haltung usw. bedingten Energie
quanten. 

Urn nun den Nutzeffekt oder Wirkungsgrad kennenzulernen, ist die Kenntnis 
der auBeren ArbeitsgroBe erforderlich. Denn jener Wert bezeichnet ja den Anteil 
der zugefiihrten Energie, welcher in Gestalt von Arbeit erscheint. Man muB 
dabei zwischen zwei Begriffen auBerer Arbeit wohl unterscheiden. Erstens nam
lich ist auBere Arbeit alles, was in physiologischen Sinne so genannt werden muB, 
zweitens aber nur jene, welche in der beabsichtigten Leistung, also der Arbeit 
im okonomischen Sinne merklich wird. Gemeinhin wird letztere Bedeutung 
gemeint, wenn yom Wirkungsgrad die Rede ist. 

Der Bestimmung der GroBe auBerer Arbeit dienen die verschiedenen als 
Ergometer bezeichneten Apparate. Diese gestatten eben nur die Bestimmung 
der auBeren Arbeit in dem zweitgenannten Sinne. Denn am Bremsergometer z. B. 
"ird natiirlich nur die Bremsarbeit angezeigt, nicht aber jene, die etwa durch das 
Heben der Beine geleistet wird. Ebenso verhalt es sich bei den Versuchen, die 
tatsachlich geleistete okonomische Arbeit zu messen. Praktisch ist diese Aufgabe 



Messung der Arbeit und Arbeitsanalyse. 87 

iibrigens so gut wie unlosbar. Man kann vielleicht inbesonders gunstig gelegenen 
Fallen, die Gesamtenergiemenge, die in das betreffende Produkt oder die be
treffende Leistung eingegangen ist, bestimmen, nicht aber den Anteil an Energie 
der in der Verrichtung uberhaupt aufscheint. 

Ob es theoretisch richtiger ist, nach der Energiemenge zu fragen, welche 
iiberhaupt als kinetische Energie erscheint, wie das GRAFE meint, oder nach der in 
das Produkt eingehenden, bleibe dahingestellt. Meines Erachtens handelt es sich 
hier gar nicht um theoretische Richtigkeit oder Unrichtigkeit, weil es eine reine 
Frage nach der Definition ist, sondern um die praktische Bedeutsamkeit und 
DurchfUhrbarkeit. Da es aber praktisch kaum moglich ist, den Betrag der ge
samten kinetischen Energie zu bestimmen, erscheint dieses Problem einfach ent
schieden. 

Man muB weiterhin unterscheiden zwischen dem Bruttonutzwert (technischen 
Nutzeffekt) und dem Nettonutzwert. Als letzteren bezeichnet man den Quotienten 
der im Effekt erscheinenden Energie und der Differenz zwischen der insgesamt 
aufgewendeten minus der auch bei Korperruhe verbrauchten. Was dabei unter 
Korperruhe verstanden werden solle, wird nicht einheitlich beurteilt. Man kann 
entweder den absoluten Ruhe- oder Erhaltungsumsatz zugrunde legen, oder den 
Umsatz bei Annahme der zu der betreffenden Arbeit erforderlichen Haltung, 
Qder schlieBlich jenen, der sich ergibt, wenn die gleichen Bewegungen, wie bei der 
Arbeit, aber passiv ausgefuhrt werden, wenn man also z. B. den Energieumsatz 
bestimmt bei passiver Drehung des Rades des Bremsergometers. In der Regel 
geht man von dem ersten Werte aus, wahrend GRAFE den zweitgenannten bevor
zugtl). 

Die fur den Nutzeffekt gefundenen Werte schwanken zwischen 10 und 30%. 
Der am isolierten Muskel beobachtete Wert von 50% wird auch fUr den in situ 
befindlichen Muskel errechnet, wenn man die auf Herz- und Atemarbeit ent
fallenden Energiemengen abzieht. Freilich sind diese nur annahernd durch 
Schatzung zu bestimmen. Allerdings sind diese Werte fur den Nutzeffekt, welche 
sich aus den Gaswechseluntersuchungen wahrend der Leistung ergeben, nicht 
Qhne weiteres anzunehmen. Denn es besteht auch nach Beendigung der Leistung 
{line Sekundarwirkung, eine Fortdauer des Sauerstoffmehrverbrauches, der einem 
weiteren Aufwande an Energie entspricht. SteUt man diesen, wie GRAFE fordert 
ebenfalls in Rechnung, so fallen die Werte fur den Wirkungsgrad nicht unerheblich 
kleiner aus. 

Die gesamte Literatur bis 1914 wurde von F. G. BENEDICT und CATHCART 
zusammengestellt. 

An neueren Untersuchungen sind jene von DIRKEN zu nennen, welcher bei 
Ruderern einen Wirkungsgrad von 23-29% fand. LUPTON hat Untersuchungen 
beim Treppensteigen und am HILLschen Vorderarmergometer angestellt. Unter 
Zugrundelegung der Gleichung von HILL, die wir eben erwahnten, berechnet er 
{linen Nutzeffekt fUr die Ergometerarbeit von 29%, fur die Steigarbeit von 24%. 

Auffallend wenig Aufmerksamkeit wurde bisher der Frage geschenkt, wie 
manche Nebenumstande den Wirkungsgrad beeinflussen. Einige Untersuchungen 
spezieller Verrichtungen werden wir noch kennenlernen. Eine allgemeinere 
Problemstellung in dieser Hinsicht scheint nur der Untersuchung von AMAR 
zugrunde zu liegen. Dieser bestimmt die Produktivitat des Arbeiters (rendement). 
Gleichzeitig wurden die Atembewegungen registriert, indem das die Inspiration 
und die Exspiration scheidende Ventil mit einer MAREYSchen Trommel verbunden 

1) "Ober den Begriff "industriellen Wirkungsgrades", welcher eine Weiterbildung des 
Nettowirkungsgrades darstellt, vgl. u. a. S. 122. 
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wurde. AMAR faBt seine Ergebnisse folgendermaBen zusammen: 1. Bei nicht allzu 
anstrengender Berufsarbeit bleiben Sauerstoffverbrauch und Atemkurve dauernd 
und unverandert regelmaBig. 2. Individuelle Unterschiede im Sauerstoffverbrauch 
erweisen sich als abhangig von der Korperhaltung, dem erzielten Grade an Ge
wandtheit, aber auch von den Beschaffenheiten des Arbeitsraumes. Mitzunehmen
der Ubung im Verlaufe der Lehrzeit nimmt der Sauerstoffverbrauch mehr und 
mehr abo 3. Alle Ungeschicklichkeiten wahrend der Arbeit, aber nicht minder 
jeder Versuch iibermaBige Anstrengung oder ein Versagen der Leistungsfahigkeit 
vorzutauschen, driicken sich in den Sauerstoffwerten und der Atemkurve un
verkennbar aus. AMAR schatzt die Wichtigkeit zweckentsprechender Atmung 
fiir die industrielle Arbeitsleistung sehr hoch ein. Er verweist darauf, daB man bei 
trainierten Athleten als eine besonders zweckmaBige Anpassungserscheinung 
ein sehr tiefes 1nspirium vor den Momenten starkster Kraftentfaltung beobachten 
konne. 

Auf eine Darstellung der verschiedenen ergometrischen Methoden diirfen 
wir verzichten, da sie ebenfalls in der angefiihrten Arbeit von ZOTH behandelt 
werden. Neue Konstruktionen riihren von MARTIN her, welcher eine Art Fahrrad
Bremsergometer verwendet, und von CATHCART, dessen Apparat aus einem 
stahlernen Schwungrad von 22 kg Gewicht und 1,3 m Umfang besteht, wobei die 
Spannung der Bremse durch eine Federwage reguliert wird. 

IX. Ruhe. 
Die zwischen je zwei Arbeitsperioden eingeschalteten, mehr oder weniger 

lang dauernden Pausen haben den doppelten Zweck, den Ersatz der verbrauchten 
Betriebsstoffe bzw. deren Wiederaufbau aus Spaltprodukten (s. o. S. 8) zu er
moglichen und die Restitution der beanspruchten Gewebsstrukturen, was ich 
Erholung in spezifischem Sinne nennen mochte. Demnach laBt sich der Fragen
komplex, den wir unter dem Titel "Ruhe" begreifen, von verschiedenen Gesichts
pUnkten aus betrachten. Wir miissen riicksichtlich des Ersatzes fragen, welcher 
Art die dem Organismus zuzufiihrenden Stoffe sein miiBten, damit der Ersatz 
moglichst okonomisch vor sich gehe, und zweitens welche Zeit je unter ver
schiedenen Bedingungen hierfiir erforderlich sei. Riicksichtlich der Erholung 
ist zu fragen, wie lange eine Beanspruchung andauern und welchen Grad 
sie erreichen konne, ohne daB irreparable Schadigungen sofort oder mit 
der Zeit eintreten, ferner, welche Zeitspanne fiir die Erholung notwendig sei. 
Damit hangt das Problem der "Abniitzung" im Laufe eines Arbeitslebens enge 
zusammen. 

Eine theoretische Vorfrage, die aber auch praktisch sehr groBe Bedeutung 
gewinnen konnte, ist folgende: 1st es denkbar, daB die Beanspruchung des tatigen 
Muskels iiberhand nimmt und ihn funktionsunfahig oder - wenn auch jedesmal 
in unmerklicher Weise - so weit irreparabel schadigt, daB er schlieBlich funk
tionsunfahig wird, trotz"dem Betriebsstoff in zureichender Menge zu Gebote 
steht 1 Diese Frage wird sich im Tierexperimente, auch wenn die Reizversuche 
durch viele Stunden fortgesetzt werden, kaum beantworten lassen. Es gibt aber 
gewisse Erfahrungen am Menschen, welche diese Moglichkeit einigermaBen nahe
legen, worauf wir noch zuriickkommen. 

Zunachst sei kurz von den Bediirfnissen des Ersatzvorganges die Rede. Eine 
ausfiihrliche Ernahrungslehre hier zu geben, ist nicht am Platze. Es wird davon 
an anderer Stelle des Werkes gehandelt; iibrigens verweise ich auf die vortreff
liche und erschopfende Darstellung bei DURIG. Nur gewisse, speziell arbeits
physiologische Fragen sind hier zu erortern. 
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Die Nahrungs- bzw. Calorienmenge, welche der arbeitende Mensch benotigt, 
hangt natiirlich von der LeistungsgroBe und deren Wirkungsgrad abo Es ist selbst
verstandlich, daB eine Leistung von q kgm bei einem Wirkungsgrad von p% einen 
geringerenEnergieaufwand erfordert, als bei einem Wirkungsgrad von (p-n)%. 
Ernahrungsphysiologisch kommt noch in Betracht, daB der Energiebedarf fiir 
die Verarbeitung der N ahrung selbst mit deren Menge ansteigt, abgesehen davon, 
daB manche Nahrungsbestandteile, vor allem das EiweiB, an sich den Umsatz 
erhohen (spezifisch dynamische Wirkung). Demnach wachst der Energiebedarf 
nicht einfach proportional mit der LeistungsgroBe, sondern schneller. 

DaI3 es dabei nur auf die Calorienzufuhr ankommt, wenn nur die zureichenden 
:Mengen an Stickstoff, Kohlenhydrat, Salzen und akzessorischen Nahrstoffen 
(Vitaminen) gewahrleistet sind, bedarf ebenfalls nicht weiterer AusfUhrung. Als 
solche hat Muskelarbeit keinen EinfluB auf den EiweiBverbrauch. Eine reich
lichere EiweiI3zufuhr ist geboten, wenn fUr die Neubildung von Muskelgewebe im 
Training Material bereitgestellt werden solI. Nebenbei bemerkt, ist eine solche 
Kraftigung der Muskulatur nur durch systematisches und maI3iges Training, 
nicht durch forcierte Anstrengungen zu erzielen. Die relativen EiweiBmengen 
gibt DURIG in folgenden Werten an: 

EiweiBcalorien iiber 20% der Gesamtcalorien: iiberreichlich; 
etwa 15% der Gesamtcalorien: Durchschnitt fiir behagliche Er

nahrung; 
etwa 10% der Gesamtcalorien: auskiimmliches MaB fiir Anstalts

und Massenernahrung; 
unter 10% der Gesamtcalorien: nur bei genauer Kontrolle der Zuberei

tung und der Verabfolgung der Kost; 
etwa 5% der Gesamtcalorien: theoretisch festgelegtes EiweiBmini

mum bezogen auf den Erhaltungs
umsatz. 

Da aber Muskelarbeit den EiweiBbedarf nicht steigert, sondern nur den 
Calorienbedarf, werden mit wachsender Leistung und entsprechender Calorien
zufuhr diese relativen Werte absolut zu hoch ausfallen. 

KESTNER meint, daI3 in den ~etzten zwei Mens"henaltern eine Verminderung 
der Muskelarbeit infolge des Uberhandnehmens maschineller Einrichtungen 
stattgefunden habe; daher sei der Gesamtcalorienbedarf gesunken und der EiweiB
bedarf nur relativ - nicht absolut - gestiegen. Die EiweiI3zufuhr solI nach ihm 
100 g pro Tag betragen. Mit dieser Auffassung ist es allerdings vertraglich, daB 
nach einer von KESTNER zitierten Statistik im Jahre 1904 in den Vereinigten 
Staaten 48% der Gesamtcalorienzufuhr bei 2567 Arbeitern auf EiweiB entfielen. 
Dagegen ist es unverstandlich, wieso KESTNER die Tatsache eines absoluten An
stieges des Fleischkonsums in Sachsen von 16 auf 44 kg in den Jahren 1844-1903 
fUr seine Ansicht geltend machen kann. Denn der absolute Konsum miiBte sich 
ja gleich bleiben. 

Da, wie berichtet wurde, ausgiebige Muskelarbeit mit einer starken Steigerung 
der Phosphorsaureausscheidung im Harne einhergeht und auch im Muskel selbst 
das Auftreten von Phosphorsaure nachgewiesen wurde, war es folgerichtig, an 
einen die Beseitigung der Arbeitswirkungen beschleunigenden EinfluI3 der Phos
phatzufuhr zu denken. "Die Phosphorsaure", driickt E. SCHMITZ diese Sachlage 
aus, "wird zu dem Vehikel, das immer neue Mengen von Kohlenhydrat dem 
Abbau zufiihrt." Bei der experimentellen Priifung ergab sich, daB Zufuhr von 
Phosphorsaure (EMDEN, GRAFE und SCHMITZ) die Arbeit am Ergostaten, welche 
durch Training zu ziemlich konstanten Werten gelangt war, um 20% zu steigern 
vermochte. Das gleiche Resultat wurde auch bei Versuchen erhalten, die in 
groI3em Umfange bei der Truppe angestellt wurden. 
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Allerdings heben EMBDEN, GRAFE und SCHMITZ selbst hervor, daB bei diesen 
Versuchen auch eine groBere geistige Frische beobachtet wurde, die Deutung der 
Recresalwirkung als einer unmittelbar am Muskel angreifenden also nicht ganz 
sicher sei. Doch stiitzen sie sich auf die leistungssteigernde Wirkung der Phosphate 
auch am isolierten Muskel, wo sie N EUGARTEN zeigte, und glauben iiberdies auch fUr 
die Tatigkeit des Nervensystems eine Dissimilation phosphorhaltigen Materiales 
vermuten zu diirfen (vgl. hierzu S.112 die Angaben von KESTNER und KNIPPING). 

Dementsprechend wurde ein gesiiBtes mit einem Aroma versetztes Natrium
diphosphat als "Recresal" in den Handel gebracht. Von ihm berichtet NOORDEN, 
daB es bei beeintrachtigter muskularer Leistungsfahigkeit von guter Wirkung 
war. Ahnlich lauten die Aussagen von HERXHEIMER; GOESBACH sah bei aIlerlei 
Erschopfungszustanden, STRAUCH auch bei geistiger Ermiidung giinstige Resultate. 
(Zur Theorie der Phosphatwirkung, vgl. auch ELIAS und WEISS.) 

Mit Riicksicht auf die einleitend formulierte Unterscheidung zwischen Ersatz 
und Erholung miiBte man sich fragen, ob nicht neben der Deckung des Calorien
bedarfs die Zufuhr bestimmter Substanzen erforderlich ist, welche dem Ausgleich 
der Beanspruchungsvorgange dienen konnten. Es ist nicht ganz ausgeschlossen, 
daB schon die Phosphorsaure zum Teil hierher gehort. Man darf sich selbst
verstandlich nicht vorsteIlen, daB Verbrauch und Beanspruchung im lebenden 
Gewebe unabhangig voneinander abliefen. Beide Prozesse greifen gewiB vielfach 
ineinander, und ihre Gebiete iiberschneiden sich sozusagen mehrfach. Diese 
Unterscheidung ist ja zunachst eine begriffliche. Aber so wie wir mit Recht 
einen endogenen und einen exogenen Stoffwechsel auseinanderhalten, wiewohl 
keiner der beiden jemals isoliert untersucht oder auch betroffen werden kann, 
so diirfen wir auch hier fUr die begriffliche Unterscheidung einen realen Unter
schied als ihr entsprechend annehmen. In den quantitativen Veranderungen 
des Stoff- und Krafthaushaltes freilich diirften die auf die Beanspruchung zuriick
gehenden Erscheinungen vollstandig in den Hintergrund treten, und auch quali
tativ sich kaum bemerkbar machen. Immerhin ware zu erwagen, ob nicht die 
Bedeutung der akzessorischen Nahrstoffe zum Teil in solchen Momenten gesehen 
werden diirfe. 

Weit mehr als die durch die Stoffwechselphysiologie groBenteils bereinigten 
Fragen nach Quantitat und Qualitat der Ernahrung, geben aIle jene Probleme 
AnlaB zu mannigfachen Erorterungen, welche sich um die zeitlichen Bedingungen 
der Ruhe gruppieren. Man kann den ganzen Fragenkomplex als den der Pausen 
bezeichnen. Dabei sind zu unterscheiden jene kiirzeren Arbeitsunterbrechungen 
innerhalb der taglichen Arbeitsperiode, die wir im engeren Sinne Pausen zu nennen 
gewohnt sind, die tagliche Ruheperiode, die langere Ruhezeit am W ochenende 
und schlieBlich die Tage oder Wochen umfassenden Ruhezeiten im Laufe eines 
Arbeitsjahres, die man Urlaub nennen kann. FUr aIle diese Ruheperioden erhebt 
sich die doppelte Frage erstens nach ihrer zweckmaBigen Dauer, und zweitens 
nach ihrer Lage innerhalb des betreffenden Zeitabschnittes. 

Die Pausen konnen nun entweder so gewahlt werden, daB ein Nachlassen der 
Leistung iiberhaupt nicht in Erscheinung tritt, oder so, daB nach einer langeren 
Leistungsperiode, die eine Leistungsverminderung zur Folge hatte, eine Pause 
in solcher Dauer eingeschoben wird, daB nach deren Ende die LeistungsgroBe ihr 
urspriingliches AusmaB wieder erreicht. Grundsatzlich handelt es sich natiirlich 
in beiden Fallen um dasselbe. 1m ersten gebe ich nach jeder kurzdauernden 
Leistung dem Muskel Gelegenheit einen vollstandigen Ersatz zu bewerkstelligen 
und sich restlos zu erholen, im zweiten FaIle ist es zu einem Defizit an Betriebs
stoff und zu fortgeschritteneren Beanspruchungsvorgangen gekommen, und es 
bedarf daher einer langeren Zeit, bis der Ausgleich wieder vollzogen ist. 
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Praktisch kommt die erste Methode kaum in Betracht. Es mag wohl gewisse 
Verrichtungen geben, welche einerseits einen so geringen Energieaufwand erfordern, 
andererseits ihrem Wesen nach so viel Pausen zwischen den einzelnen Akten ent
halten, daB es zur Ermudung uberhaupt nicht zu kommen braucht. 1m allgemeinen 
bedingt aber die Natur menschlicher Verrichtungen eine gewisse Kontinuitat und 
somit die Notwendigkeit langere Arbeitsperioden mit relativ geringfiigigen Pausen 
durchzuhalten. GewiB bringt jede Verrichtung es mit sich, daB Pausen eintreten, 
die, wenn schon nicht den Gesamtorganismus - was aber auch vorkommt - so 
doch dem jeweils arbeitenden Muskel Gelegenheit zu teilweisem Ausruhen geben. 
Daher bedeutet auch eine z. B. 8 stiindige "Arbeitszeit" nicht, daB nun 8 Stullden 
lang Arbeit geleistet werde. Noch deutlicher ist die Diskrepanz zwischen der sog. 
Arbeitszeit und der Gesamtdauer wirklich geleisteter Arbeit dort, wo "Bereit
schaft" eine Rolle spielt. ""Vir wollen daher die Arbeitszeit verstehen im iiblichen, 
auch in den gesetzlichen Bestimmungen gemeinten Sinne der Dauer des Ver
weilens bei der Arbeit oder an der Arbeitsstatte und ihr die Leistul1gszeit als jene 
gegeniiberstellen, wahrend welcher tatsachliche Arbeit geleistet wird. 

Die Dauer der Pausen, welche in eine Arbeitsperiode eingeschoben werden 
miissen, damit am Ende dieser nicht weitgehende Erschopfung oder eine wesent
liche Verminderung der Leistung eintrete, hangt selbstverstandlich wesentlich 
von der Art der Leistung abo Andererseits wird die Arbeitszeit dort urn so langer 
sein, wo die Leistungszeit prozentual geringer ist. Dies ist z. B., wie DURIG hervor
hebt, bei der landwirtschaftlichen Arbeit der Fall, die durch die Pausen fiir die 
Mahlzeiten, aber auch durch solche fiir das Wenden etwa der Egge, des Wetzens 
der Sense u. dgl. unterbrochen wird. Ubrigens machen die Arbeiter dort, wo die 
Verrichtung an sich keine zureichenden Pausen bedingt, spontan solche. So fand 
VERNON in einem Blechwalzwerk, daB bei 6 stiindiger Arbeitszeit 10,2 Minuten, 
bei 10 stiindiger 12,5 Minuten pausiert wurde1). Mit der Einschaltung von Pausen, 
die in der Natur des Vorganges gelegen ist, hangt wohl auch die geringere Er
miidungswirkung der dynamischen gegeniiber der statischen Arbeit zusammen, 
wiewohl wir gewiB auch noch andere Momente (wie Behinderung der Blutzirku
lation s. S. 22) im Spiele sind. Auf den letztgenannten Umstand bezieht es VERNON, 
daB bei praktisch isometrischer Arbeit an einem yon ihm konstruierten Feder
Dynamometer absolute Ruhe in den Arbeitspausen, deren Lange sich zu der 
Leistunsgzeit wie 1: 4 oder wie 2: 3 verhielt, ein geringeres Ausruhen und daher 
eine geringere Gesamtlei~tung zur Folge hatte, als wenn leichte Armbewegungen in 
den Pausen ausgefiihrt wurden. 

Auch bei schwerer Arbeit konnen relativ kurze Pausen die Gesamtleistung 
erheblich steigern. Dies hat schon M. BERNAYS bei der Arbeit an der Spinn
maschine feststellen konnen. 1m groBen hat solche Experimente LOVEDAY vor
genommen. Er berichtet, daB sich 1918 eine englische Schuhfabrik veranlaBt sah, 
ihre Produktion zu erhohen, ohne neue Maschinen einstellen zu konnen, die dazu
mal sehr schwer erhaltlich waren. Insbesondere war dieses Problem im PreBraum 
akut, wo mechanische Pressen mittels entsprechend geformten Schneideflachen 
das Leder zuschnitten. Die Arbeit erfordert Sorgfalt und Geschicklichkeit, da 
fehlerhafte Stellen im Leder ebenso wie jeder uberfliissige Abfall vermieden werden 
miissen. Es wurde nun folgender Versuch gemacht: AnstaU 2 Madchen den ganzen 
Tag an der Doppelpresse arbeiten zu lassen, wurde eine Dreiergruppe gebildet; 
jedes Madchen arbeitete 40 Minuten und ruhte 20 Minuten jede Stunde. Das 
Resultat war so gut, daB 5 Monate spater 6 Doppelpressen in dieser Weise bedient 

1) Vgl. auch hier und zu den folgenden Bemerkungen die yon BREZI:~A in diesem Hand
buche angefiihrten Tatsachen, so besonders Bd. II, S. 107ff. 
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wurden. Fiir die Ruhezeit wurde ein freundlicher, gut eingerichteter Raum zur 
Verfugung gestellt. Die Produktionssteigerung an den 6 Pressen machte 44% 
aus. Die Arbeiterinnen, welche anfangs befiirchteten, nach dem neuen System 
die vorgeschriebene Arbeitsmenge nicht leisten zu konnen, zeigten sich spater 
sehr zufrieden und gaben ubereinstimmend an, daB ihre Gesundheit besser ge
worden, daB die Ermudung bei ArbeitsschluB nicht mehr vorhanden seL Ins
besondere kam das neue System den schwacheren und weniger geubten Arbei
terinnen zugute. 

Auf die systematische Regelung und Verteilung der Pausen legt bekanntlich 
die wissenschaftliche Betriebsfiihrung (Taylor-System) groBes Gewicht, wovon 
an anderer Stelle des Handbuches die Rede ist (BREZINA Bd. II, S. 89). 

Es ist nun bemerkenswert und wurde besonders von KRAEPELIN und seinen 
Mitarbeitern betont, daB unter Umstanden die kurzere Pause einen groBeren 
Effekt hinsichtlich der folgenden Leistungszunahme und damit der Gesamt
leistung der Arbeitszeit haben konne als die langere. Es hangt dies nach der 
sicherlich berechtigten Meinung dieses Autors damit zusammen, daB die Pause 
nicht nur eine Ruhewirkung habe, sondern auch einen Ubungsverlust bedeuten 
konne, vor allem aber jenen in die "Arbeitskurve" eingehenden Faktor mindere, 
der als "Antrieb" bezeichnet wird (s. S. 80). Ob nicht auch noch andere, rein 
physiologische Momente dabei im Spiele sind, ist nicht festgestellt. Es ware dies 
nicht ausgeschlossen. Wenn man bedenkt, daB z. B. der Milchsaurewert im 
Elute 5 Minuten nach Beendigung der Arbeit sein Maximum erreicht (HILL, 
LO:NG und LUPTON) und sich die Moglichkeit vor Augen halt, daB diese An
reicherung an Milchsaure etwa ungunstig auf die zentralnervosen Apparate ein
wirken konnte, so ware damit ein solcher rein physiologischer Faktor bezeichnet. 
Allerdings finden sich die gleichen Verhaltnisse der Pausenwirkung auch bei 
geistiger Arbeit, wo mutmaBlich derartige physiologische Momente kaum in Be
tracht kommen. 

Forscher des American Public Health Service haben in beide Arbeitsperioden 
eines 8- und eines 10 stundigen Arbeitstages je eine Ruhepause von 10 Minuten 
eingeschaltet. 1m erstgenannten Betrieb ergaben sich keine eindeutigen Resultate. 
1m 10-Stunden-Betrieb nahm die Stundenleistung haufig merklich zu und von 
12 verschiedenen Arbeitsformen lieBen 11 eine Zunahme der Tagesproduktion 
erkennen. Besonders fiel dies bei der Arbeit des Lotens auf, bei der die Produk
tionssteigerung infolge der genannten MaBnahmen in. 3 aufeinanderfolgenden 
Wochen 3, 17 und 26% ausmachte. Es kam aber auch vor, daB die Tagespro
duktion geringer ausfiel, indem die Leistungssteigerung nach der Pause den durch 
diese bedingten Produktionsausfall nicht auszugleichen vermochte; immer aber 
stieg die Stundenleistung nach der Pause an. Bei schwerer korperlicher Arbeit 
wird durch entsprechend gelegte kurze Arbeitspausen die Produktion pro Zeit
einheit gesteigert, was z. B. beim EisengieBen bzw. Grabenziehen festgestellt 
wurde. So wird berichtet, daB zwei Offiziere an der englischen Front unterein
ander eine Wette eingingen, wer ein Grabenstuck bestimmter Lange fruher 
fertigstellen konne. Der eine lieB seine Leute in freigewahltem Rhythmus mog
lichst rasch arbeiten, der andere lieB unter Kontrolle der Uhr immer nur die halbe 
Mannschaft je 5 Minuten maximal arbeiten und 5 Minuten ruhen; dieser gewann. 
'V ALLRICH und DAWSON haben diese Verhaltnisse unter Benutzung des Fahrrad
ergometers untersucht und ebenfalls eine produktionssteigernde Wirkung bei 
schwerer, dagegen eine produktionsmindernde bei leichter Arbeit gefunden. Der 
Indifferenzpunkt, in dem keine wie immer geartete Pausenwirkung eintritt, 
hangt von individuell variierenden Bedingungen der korperlichen Beschaffen
heit abo 
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Auch bei den verschiedenen Yerrichtungen des GroBwaschereibetriebes 
hatten kurze Pausen (10 Minuten), welche in die 1\fitte einer 4- oder 5 stiindigen 
Arbeitsschicht verlegt wurden nach den Erfahrungen von M. SMITH eine merklich 
produktionssteigernde Wirkung. 

Beirn Einfiillen von Pulver in groBe Bomben, welche Arbeit Frauen anver
traut war, konnte FROIS bei seinen Untersuchungen in einer Munitionsfabrik in 
Grenoble eine wesentliche Produktionssteigerung konstatieren, ala die Arbeit 
auf Kommando durch je 3 Minuten betrieben und sodann auf 2 Minuten unter
brochen wurde, was 36 Arbeits- und 24 Pauseminuten in der Stunde ergibt. 
A.hnliche Resultate erzielte FROIS bei der Arbeit des Nietens. Er glaubt folgende 
Regel aufstellen zu k6nnen: .J ede Stunde des Aufenthaltes in der Werkstatte soIl 
eine Ruheperiode enthalten, die nicht kiirzer ala 5 Minuten sein soIl und eine 
Dauer von 30 Minuten erreichen kann; eine Arbeit, welche einen gewissen Energie
verbrauch bedinge, solIe nie Hinger als 55 Minuten ununterbrochen fortgesetzt 
werden. Man darf sich aber, wie der Autor betont, nicht allein auf die Pausen 
verlassen, sondern mull auch aIle anderen Faktoren beriicksichtigen, welche durch 
physische oder psychische Beeinflussung die Leistung und das Behagen der 
Arbeiter zu heben imstande sind, wie Ventilation, Temperatur, Feuchtigkeits
gehalt, Beleuchtung usw. 

Was die Wirkung der natiirlichen Pausen, wenn man so sagen darf, alao die 
Mittagspausen usw. anlangt, so liegen dariiber wenig Angaben vor. Vielfach 
findet sich eine deutliche Wirkung der Mittagspause, die sich in einem Anstieg 
der Produktion nach dieser kundgibt. DaB eine zureichende Mittagspause er
wiinscht sei, bedarf keiner Ausfiihrung. Wahrend nun fiir den 10-11 stiindigen 
Arbeitstag in den meisten Landern eine einmalige oder mehrmalige Unterbrechung 
fiir die Mahlzeiten gesetzlich festgelegt war, fehlt nach FROIS eine derartige Vor
schrift fiir den Achtstundentag. Die Dauer einer Pause fiir eine Mahlzeit soIl min
destens eine Stunde betragen, denn eine Verkiirzung dieser Zeit hat einen deutlich 
erniedrigenden EinfluB auf die Produktion, wahrend bei geniigender Lange ein 
Anstieg eintritt. (Natiirlich hangt die Lange der Mittagspause davon ab, ob die 
Arbeiter ihre Mahlzeit in- oder aullerhalb der Fabrik einnehmen, in welch letz
terem Falle 11/2 Stunden ala Minimum anzusetzen waren.) Die Frage nach der 
Mittagspause und deren wiinschenswerten Lange hangt auf das engste mit der 
nach der Arbeitszeit iiberhaupt zusammen. 

Yom Standpunkte der reinen Arbeitsphysiologie aus mull eigentlich eine 
einheitliche Festlegung der Arbeitszeit als ungerechtfertigt erscheinen. Gleich 
lang soUten nur die Leistungszeiten sein; und selbst diese nicht, da ja die ver
schiedenen Leistungen energetisch ganz verschiedene Werte darsteUen. Das 
Problem der Regelung der Arbeitszeit ist aber keines, in welchem die Entscheidung 
der Arbeitsphysiologie zufiele. Sie hat wohl mitzureden, aber mehr insofern sie 
eine iibermaBige Leistungszeit durch ihr Votum verbieten kann, ala indem sie 
fiir die notwendige Dauer einer solchen Griinde angeben k6nnte. Hier ver
quicken sich physiologische, 6konomische, sozialpolitische und nicht zuletzt 
psychologische Momente zu einem schwer entwirrbaren Ganzen. Infolgedessen 
laBt sich auch dieses Problem von sehr yerschiedenen Seiten aus betrachten. 

Es ist seit den klassischen Untersuchungen ABBES bekannt, daB eine Ver
kiirzung der Arbeitszeit eine Zunahme der Produktion bewirken kann, nachdem 
schon vereinzelte Versuche in dieser Richtung vorhergegangen waren. Bekannt
lich gehen die Bestrebungen, die Arbeitszeit zu verkiirzen, auf OWEN zuriick, 
der auch schon beobachtete, daB eine Reduktion der Arbeitszeit yon etwa 17 auf 
101/ 2 Stunden mit einer Steigerung der Produktion verbunden war. Seit 1817 
trat OWEN fiir den Achtstundentag ein, der schlieBlich in England im Jahre 1848 
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zunachst fur Frauen und Jugendliche gesetzlich festgelegt wurde. 'Vir wollen 
aber der Entwicklung dieses Gedankens und seiner praktischen Durchfiihrung 
nicht weiter nachgehen, sondern fragen, welche Wirkungen denn die Verkiirzung 
der Arbeitszeit im allgemeinen habe und wie diese zu erklaren seien. 

Die Einwirkung der Arbeitszeitverkurzung auf die Produktion zu studieren, 
ist vornehmlich Aufgabe der Wirtschaftslehre. Hier werden nur einige neuere 
Belege angefUhrt. 

Das Public Health Service verglich die Leistungen in einer Munitionsfabrik 
mit 10 stiindiger und einer Automobilfabrik mit 8 stundiger Arbeitszeit. Ein 
direkter Vergleich der Produktion ist bei der Verschiedenheit der Arbeiten un
durchfUhrbar. Wohl aber zeigte sich in dem 8-Stunden-Betrieb ein relativ stetiger 
Gang der Produktion, wahrend in dem anderen die Produktionskurve ein Maxi
mum und einen deutlichen Abfall in der zweiten Arbeitsperiode erkennen lieB; 
Bei 8 stundiger Arbeit war der Zeitverlust verschwindend klein, bei 10 stundiger 
sehr groB, auch herrschte dort das "Stereotypieren" (s. S. 72). Das Verhaltnis 
zwischen Unfallszahl und Produktion war im lO-Stunden-Betrieb zugunsten der 
ersteren verschoben. 

Fur die produktionssteigernde Wirkung der Arbeitszeitverkurzung ist die 
Art der Arbeit nicht ohne Bedeutung. In England wurde erhoben, daB eine Ver
kurzung der Arbeitszeit von 58,2 auf 51,2 Wochenstunden bei Schwerarbeit eine 
Steigerung der Produktion um 22% zur Folge hatte; daB dagegen die Herab
setzullg der Wochenstundenzahl von 66,2 auf 45,6 bei einer mittleren Arbeit nur 
9% Steigerung ergab und die Reduktion von 64,9 auf 48,1 bei einer leichten Arbeit 
an einer Maschine aber eine Abnahme der Produktion um 1 %. F. S. LEE scheint 
wohl im Rechte zu sein, wenn er meint, dieser Verlust konne leicht auf andere 
Weise, durch okonomische MaBnahmen, durch Minderverbrauch an Heizmaterial 
usw. hereingebracht werden und falle neben dem physiologischen - ich mochte 
hinzufUgen: und nicht minder psychologischen - V orteil des Arbeiters nicht ins 
Gewicht. 

ABBE war der Meinung, daB die Leerlaufsarbeit einen guten Teil des Energie
verbrauches bedinge, der auf produktive Leistung aufgewendet, die Produktion 
erhohen muBte, ohne die Ermudung zu steigern. Allerdings ist es von vornherein 
nicht gewiB, "ob diese Ersparnis an Umsatz fUr die Leerlaufsarbeit rein arithme
tisch yom Grundumsatz abgezogen werden, bzw. in Form groBerer Arbeitsinten
sitat bei der verkiirzten Arbeitszeit zugeschlagen werden diirfe; denn es ist zu be
denken, daB der Umsatz durch Verminderung der Leistung bei maBiger Arbeits
geschwindigkeit linear abnimmt, aber bei wesentlich erhohter Arbeitsgeschwindig
keit logarithmisch mit dem Steigen der Anforderung wachst". (DURIG.) 

ABBE nimmt an, daB man fiir jede Leistungsart feststellen musse, welche 
Verkiirzung der Arbeitszeit und welche Beschleunigung des Arbeitstempos sich 
so die Wage halten, daB eine Zunahme der Ermudung nicht eintrete. Allerdings 
dad man sich nicht verhehlen, daB solche Feststellungen nie absolute VerlaBlich
keit erlangen konnen, da eben eine Messung der ErmudungsgroBe nicht moglich 
ist. Es wird sich bei allen solchen Versuchen doch immer mehr urn ein Abschatzen 
handeln als um wissenschaftlich exakte Bestimmungen. Ferner ist zu bedenken, 
daB die Wirkung der Arbeitszeitverkiirzung nicht allein auf energetisch-okono
mischem Wege erklart werden kann; denn auch hier spielen psychologische Fak
toren eine groBe Rolle. 

DaB dem so ist, geht u. a. auch daraus hervor, daB die Lage einer Arbeits
pause innerhalb einer Arbeitsperiode fUr die Pausenwirkung nicht gleichgiiltig 
ist. Die "Wirkung der Pause ist nicht an und fiir sich feststehend," sagt AM
BERG, "sondern hangt wesentlich ab von dem Zustand, in welchem sich der Ar-
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beitende in den verschiedenen Abschnitten seiner Tatigkeit befindet." 1m 
groBen und ganzen ergeben die Laboratoriumsversuche, daB der Pause ein um so 
groBerer Erholungswert zukommt, je weiter die Ermiidung gediehen ist. lch 
will hier nicht untersuchen, inwieweit diese Behauptung zu Recht besteht, und 
verweise auf einschlagige Bemerkungen in dem Abschnitte iiber Ermiidung. 

KRAEPELIN unterscheidet nach der Wirkung dreierlei Grenzfiille von Pausen 
- wobei die Verschiedenheiten del' Wirkung ebensowohl durch die Lange wie 
durch die Lage der Pause bedingt sein konnen: die giinstigste Pause, nach der 
die Leistung nach der Pause den hochstmoglichen Grad erreicht, die Gleich
gewichtspause, bei welcher die Leistung nach del' Pause ebenso hoch ausfallt 
wie vor dieser, die ungiinstigste Pause, bei der die Leistung die starkste Abnahme 
gegeniiber der vorausgehenden erfahrt. Die KRAEPELINSchen Versuche und die 
seiner Schule sind fast ausschlieBlich mit del' Methode des fortlaufenden Ad
dierens einstelliger Zahlen angestellt worden. Es ist wahrscheinlich, aber nicht 
von vornherein sicher, daB die dabei auffindbaren GesetzmiiBigkeiten auch auf 
andere Leistungen iibertragen werden diirfen. Aber noch eine andere Schwierig
keit besteht. Es ist wohl richtig, wenn O. GRAF die Frage nach der lohnenden 
Arbeitspause so stellt: ob es iiberhaupt Pausen gabe, welche den Zeitverlust -
richtiger den in der Pause entstandenen Leistungsverlust - durch entsprechende 
Mehrleistungen ausglichen, und wenn er weiterhin nach der Dauer dieser Pausen 
bei verschiedenen Verrichtungen und der Lage innerhalb der Arbeitszeit fragt. 
Wenn aber die so naheliegende Bewertung des Pauseneffektes auf Grund der bei 
Wiederaufnahme und fiir die ganze Arbeitszeit bewirkten Leistungszunahme 
kein verlaBliches Kriterium fiir die restitutio ad integrum der tiitigen Organe ware, 
so konnte es geschehen, daB eine Pause wohl innerhalb einer begrenzten Arbeits
zeit sich als die "lohnendste" erwiese, fUr eine groBere Arbeitsperiode - fiir ein 
Jahr oder ein Leben - nicht zureichte. Deshalb wird man den Laboratoriums
versuchen wohl immer einraumen, daB sie Moglichkeiten fiir praktische Losungen 
und Bestimmungen zu bieten vermochten, aber nicht, daB das im Experiment 
Gefundene nun auch unbedingt Giiltigkeit bei der Praxis der Betriebe bean
spruchen diirfe. Auch kommt noch dazu, daB die Experimentaluntersuchungen 
zu dieser Frage fast durchaus an einer auBerst geringen Zahl von Versuchspersonen 
angestellt werden; auch GRAF hat nur mit zweien experimentiert. Bei diesen 
Versuchen zeigte sich, daB eine nach dem zweiten Drittel der Arbeitsperiode ein
geschaltete Pause eine groBere Leistungszunahme bewirkte, als wenn sie nach 
dem ersten Drittel eintrat. W ohl mit Recht sieht GRAF die Ursache in dem 
psychischen Moment der Vorstellung, nach Erledigung des groBeren Teiles del' 
Arbeit eine Pause vor sich zu haben, bzw. nachher nur mehr den kleineren Teil 
erledigen zu miissen. Es kommt also der Pause ein bestimmter Gefiihlswert zu. 
Dieser ist nicht einfach als Ausdruck eines LustgefUhls anzusehen, indem sich auch 
Unlustkomponenten beimengen. Wichtig ist aber, daB dieser Gefiihlswert sich 
nicht nur nach der Pause in der Leistung ausdriickt, sondern auch schon vor dieser 
den Gang der Leistungskurve beeinfluBt. GRAF mag Recht haben, wenn er in 
diesem Zusammenhange auf die arbeitspsychologische und weiterhin okonomische 
Bedeutung der Arbeitsfreude verweist. 

Folgerichtig haben dann SchUler KRAEPELINS es unternommen, den Ge
fiihlswert der Pause zu verandern. So hat MEINAS an sich - als einzige Versuchs
person - feststellen konnen, daB erstens die Einstellung auf ununterbrochene 
l-stiindige Arbeit die Willensspannung etwas herabdriickt und daB zweitens die 
Erwartung eines Genusses nach Beendigung del' Arbeit die Arbeitsfreudigkeit 
und die Leistungshohe steigert. War die Aussicht auf Belohnung unsicher, 
so trat in den letzten Abschnitten der Leistungsperiode ein Abriicken der Leistung 
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ein, offenbar durch Ablenkung, vielleicht auch durch Unlustgefiihle, die sich 
an den Zweifel knupften, bedingt. Wenn in der Pause die Belohnung eintrat, 
so war die Pausenwirkung eine erheblich groBere, und das um so mehr, je 
weniger die Belohnung erwartet werden konnte, also in direkter Beziehung zu 
dem Momente der freudigen Uberraschung stehend. Enttauschung wirkte 
leistungsvermindernd. 

Fur die praktische Bestimmung der Lange und Lage der Pause kommen 
also in Betracht nicht nur die Art der jeweiligen Verrichtung, sondern auch 
vielerlei, von vornherein nieht ubersehbare Bedingungen, groBenteils psychischer 
Art, die nur zum Teil unmittelbar mit der Verrichtung, vielfach aber mit der all
gemeinen Einstellung zur Leistung uberhaupt und zu der jeweiligen Leistung im 
besonderen zusammenhangen durften. DaB auch die "lohnendste" Lage der Pause 
nieht einfach aus den Experimenten erschlossen werden kann, geht deutlich aus 
dem Vergleich dieser mit den Erfahrungen der wissenschaftlichen Betriebs
fiihrung oder den oben angefiihrten Resultaten von FROIS hervor. Es scheint 
ubrigens, daB die Wirkung von in gleichen und nicht zu langen Abschnitten 
wiederholten Pausen innerhalb einer langeren Arbeitsperiode experimentell noch 
nicht untersucht wurde. 

Offensichtlich kommen aber auch individuelle Unterschiede der Arbeitenden 
selbst in Betracht. Wir wollen hier nicht noch einmal die Frage nach Wesen und 
Basis der verschiedenen Ermudbarkeit aufrollen. Mag diese nun konstitutionell 
und physiologisch begrundet sein oder weitgehend auf psychologische Faktoren 
sich aufbauen - wir mussen sie unter den gegebenen Verhaltnissen als eine be
stehende Tatsache anerkennen. Wenn daher F. B. und L. M. GILBRETH sagten, 
es muBten zunachst fiir diejenigen Arbeiter Erholungspausen geschaffen werden 
welche dieser ersichtlich am notwendigsten bedurfen, wird man ihnen sicherlich 
zustimmen. Sie wollen diese Bedurftigkeit auf Grund des Aussehens der Arbeiter 
und des Ganges der Leistung feststellen. Allerdings heben sie hervor, daB 
dieser Grundsatz: Ruhepausen, sobald sie gebraucht werden, nicht dem Ideale 
einer hochorganisierten Betriebsfiihrung entsprache. 

GILBRETHS wollen ferner den Wert der Ruhepausen steigern, indem sie die 
Moglichkeit des Ausruhens in liegender Stellung auf Liegestuhlen u. dgl. geben. So 
berichten sie, daB in verschiedenen Betrieben der U. S. A. durch die Einfiihrung von 
bequemen Lehnstuhlen die Produktion wesentlich erhoht und den Arbeitern, welche 
sich anlangs ablehnend verhielten und uber diese Einrichtung erlustigten, ein 
wesentlicher Dienst geleistet werden konnte. Jedenfalls musse fiir die Pause dem 
Arbeiter eine Sitzgelegenheit geboten sein; und zwar seien soviel Stuhle bereit
zustellen, als Arbeiter beschiiftigt wurden. Uberdies seien die Arbeiter dahin 
aufzuklaren, daB es ihre Pflicht sei, sich auszuruhen, sobald sie Ermudung ver
spurten. Allerdings darf man nicht auBer acht lassen, daB ja Mudigkeit nur 
subjektiv bestehen kann und kein Anzeichen objektiver Ermudung sein muB. 
Ob man dieser Forderung beipflichtet, wird wesentlich davon abhangen, welches 
Ziel man im Auge hat: die Bekampfung der Ermudung oder die Rebung des Be
hagens der Arbeiter. GILBRETHS haben recht, wenn sie ihre Forderung an die 
weitere knupfen, daB der Kampf gegen die Ermudung nur gemeinschaftlich in 
der Zusammenarbeit von Arbeitnehmer und Arbeitgeber gefiihrt werden konne. 
Wie in praxi dies durchfuhrbar sei und wie groB die tatsachlichen Erfolge aus
fielen, berichten die Autoren leider nicht. In dem genannten Buche wird auch 
ein Beispiel fur die Normalisierung von Leistungs- und Ruhezeiten gegeben, das 
sich im wesentlichen mit den oben angefiihrten Erfahrungen von FROIS deckt; 
es bezieht sich auf die Arbeit des TaschentflCherfaltens. (Uber die Ausfiihrungen 
zur Verhutung der Ermudung s.o.) 
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Wenden wir uns nun der Frage nach den groBeren Pausen innerhalb eines 
Arbeitstages zu. Dabei stoBen wir sofort auf das hierzulande ofters diskutierte 
Problem der durchlaufenden Arbeitszeit, welches in diesem Zusammenhange mit 
besprochen werden soll. Zu diesem Gegenstande liegt aus letzter Zeit eine Ex
perimentaluntersuchung von WINDSHEIMER vor, welche sich des Stichproben
verfahrens nach O. GRAF bediente. Wenn er seine Versuchspersonen durchlaufend 
mit einer Mittagspause von 1/2 Stunde arbeiten (addieren) lieB, so kam es nach 
der Pause zu einer starken Leistungssteigerung, welche nach einer 3 stiindigen 
Mittagspause - geteilte Arbeitszeit - ausbIieb. WINDSHEIMER bezieht diese 
Differenz auf den Fortfall der stiirkeren Verdauungstiitigkeit und die raschere 
Einstellung auf die Arbeit nach der Pause, da die Arbeitsintention hier noch nicht 
nachgelassen habe. SelbstverstiindIich lassen sich diese Versuchsergebnisse 
wiederum nur unter allem Vorbehalte auf die Praxis iibertragen. 

Sicher ist es, daB lange Mittagspausen, welche zugleich eine Mehrleistung 
herbeifiihren, etwa durch das Zuriicklegen eines weiteren Weges von der Arbeits
stiitte zum Orte des Mittagsmahles, in der Mehrzahl der FaIle unzweckmaBig sein 
werden. Allerdings wird man mit Riicksicht auf die noch anzufiihrende MogIich
keit, durch Tiitigkeitswechsel die Ruhewirkung zu steigern oder zu beschleunigen, 
auch zugeben miissen, daB vielleicht unter Umstiinden gerade im Gehen ein 
giinstiges Moment erblickt werden dar£. Es wird dies allerdings von den speziellen 
Bedingungen abhiingen und kann nieht allgemein formuIiert werden. Fiir den 
Erholungswert der Mittagspause oder der Essenspause iiberhaupt sind aber ver
schiedene psychologische Faktoren wesentIich mitbestimmend; so wird die Bereit
stellung eines freundlichen Speiseraumes, die Errichtung von Fabrikskantinen 
u. dgl. noch, zu begriiBen sein, insbesondere, wenn dabei auch die Vorschlage von 
GILBRETH soweit es geht, Beriicksichtigung finden. 

1m GroBen und Ganzen diirfte, wo nicht iibermaBige korperliche Anstrengung 
in Frage kommt, die sog. englische Arbeitszeit in der Tat den Vorzug verdienen. 
Die Griinde hierfiir sind aber nur zum geringeren Teil unmittelbar arbeitsphysio
logischer Natur. Weit mehr fallen manche Momente allgemeiner - hygienischer 
Art und wiederum psychologischer - ins Gewicht. Die Moglichkeit, bei solcher 
Einteilung, weit entfernt von der Arbeitsstiitte, in Gartenstiidten oder Vororten 
zu wohnen, in der nicht zerrissenen, freien Zeit sich Nebenbeschiiftigungen oder 
sogar einem Nebenerwerb hinzugeben, friiher nach Hause zu kommen, ohne das 
BewuBtsein, sofort wieder weggehen zu miissen, sich den Kindern widmen zu 
konnen usw., faut mutmaBlich weit mehr ins Gewicht als die physiologischen 
Momente. 

Wenn die ungeteilte Arbeitszeit zur Regel und sogar durch Gesetz festgelegt 
wiirde, so ergiibe sich daraus die Notwendigkeit, in gewissen Betrieben den 
Schichtwechsel einzufiihren. Dessen Vorteile oder UnzukommIichkeiten sind in
des weit eher okonomischer als arbeitsphysiologischer Natur. Es ist selbstver
stiindlich, daB die Gesamtleistung dann steigen wird, wenn die Anstrengung so 
groB ist oder unter so ungiinstigen Bedingungen vollbracht werden muB, daB die 
letzten Abschnitte der Arbeitsperiode durch die iiberhandnehmende Ermiidung 
unfruchtbar werden. So erinnere ich mich einer Notiz iiber Erfahrungen beim 
Bau des Panamakanales 1), der zufolge ein viermaliger Schichtwechsel mit je 
4 stiindiger Arbeitszeit eine wesentliche Steigerung der Gesamtleistung nach sich 
zog, welche sonst durch die klimatischen Verhiiltnisse sehr unbefriedigend war. 
Die Mehrkosten, welche durch die Einstellung einer so viel groBeren Arbeiterzahl 
entstanden, wurden durch die Mehrleistung reichlich aufgewogen. 

1) Ich glaube nicht zu irren; die Nachricht, die ich wahrend des Krieges irgendwie 
erfahren habe, bin ich auBerstande aufzufinden. 

lIandbuch der sozialen Hygiene. v. 7 
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Die weitere Frage nach der Bedeutung und erforderlichen Dauer der Arbeits
ruhe innerhalb einer Arbeitswoche, bzw. nach dem Urlaube innerhalb eines 
Arbeitsjahres, schlieBlich nach der Aufteilung von Arbeit und Ruhe innerhalb 
eines Arbeitslebens, ist fUr den Physiologen kaum zu beantworten 1). 

Wir wissen zur Genuge, daB in vielen Industrien die Leistungsfahigkeit del' 
Arbeiter im 4. Lebensjahrzehnt nachlaBt. Man sagt, sie sind aufgebraucht. 
Was wir aber nicht wissen und nie durch ein physiologisches, sondern nur durch 
ein sozialpolitisches Massenexperiment von J ahrzehnte dauernder Ausdehnung 
erfahren konnen, ist, ob dieser "Aufbrauch" durch Urlaubszeiten und durch 
welche er hintangehalten werden konnte. Es ware angesichts der ungeheuer
lichen Kompliziertheit der in allen diesen Fragen sich verflechtenden Bedingungen 
sehr wohl denkbar, daB ganz andere Momente als die korperliche Anstrengung 
hier die Hauptsache bildeten, und daB daher ganz andere MaBnahmen notwendig 
waren, als allein die Einschrankung der taglichen Arbeitszeit, der Wochenstunden
zahl und die EinfUhrung von Urlauben. Niemand wird die Forderung nach Ur
lauben als in sich unberechtigt ablehnen; scheint es mir doch nahezu ein Recht 
jedes Menschen zu sein, auch einmal eine Reihe von Tagen allein sich und nicht 
hauptsachlich der Arbeit leben zu mussen. Mag dies also eine ethische Forde
rung sein, ob es eine physiologische ist, und wenn, ob sie gerade den Sinn hat, 
die fruhzeitige Abnutzung hinauszuschieben oder zu verhuten, bleibt unent
schieden. 

Bei allen diesen Fragen muB man sich immer wieder vor Augen halten, daB 
ein Tell ihrer Schwierigkeiten uberhaupt nicht arbeitsphysiologischer Natur ist. 
Nicht nur, well organisatorische und gesetzgeberische Probleme zu lOsen sind, 
sondern auch deshalb, weil die allerorlen empfundene Ungleichheit der verschie
denen Leistungen die arbeitenden Menschen einer generellen Losung ",ird wider
streb en lassen, wahrend andererseits doch wiederum das gemeinsame BewuBtsein, 
Arbeiter zu sein, nach solch einer Losung hindrangt. Yom Standpunkt des 
Arbeitsphysiologen ware es folgerichtig, wenn Arbeitszeit wie Urlaubsverhaltnisse 
auf Grund der LeistungsgroBen, der Abnutzung, des Aufbrauches, der Ermudung 
und Gefahrdung usw. bemessen wiirden. Wie immer wieder hervorzuheben ist, 
besitzen wir aber kaum die Moglichkeit, den einen oder anderen Faktor genau, ja 
kaum ihn schatzungsweise seiner GroBe nach zu bestimmen, und von vielen 
wissen wir, daB dies unmoglich ist. Man wird, mogen auch Einsicht und Auf
klarung noch so weit gediehen sein, die subj ektiven Momente nie beseitigen konnen, 
die Menschen nie davon uberzeugen, daB nur die Zahl recht hat und nicht das 
Gefiihl. Fur den Standpunkt, den in diesen Dingen viele Arbeiter einzunehmen 
geneigt sein dUrften, laBt sich eine allerdings paradox klingende Formel finden, 
die aber, wie ich glaube, das Wesentliche kennzeichnet. DaB das Wesentliche nul' 
im Paradoxen zu fassen ist, braucht uns nicht wunderzunehmen; denn das 
Leben ist der Paradoxien und der Antinomien voll, und wer es in Formeln fassen 
will, muB solche in Kauf nehmen. lch meine also, die Menschen dachten etwa 
so: Wir sehen wohl ein, daB der Mann, welcher schwerer arbeitet, kiirzer arbeiten 
soli, wir wollen aber nicht, daB er mehr freie Zeit habe als wir anderen. lch 
glaube, die Menschen fanden sich, auch in einer durchgehend gemeinwirtschaftlich 
aufgebauten Wirtschaftsordnung, darein, daB der eine mehr Einkommen hatte 
als der andere; daB seine Konsumzeit groBer sein solie, daB er fiir Korper und 
Geist, fiir Vergnugen und Blldung, fiir Frau und Kind mehr Zeit erubrigen solie, 

1) 1m Januar 1918 verfiigte der U. S. Fuel Administrator fiir aIle Betriehe eine 5 tagige 
Ruhepause. Nach dieser stieg die Produktion, z. B. in der Automobilindustrie, urn 8%. Da. 
die Arbeiter im Festlohn standen, kann der Wunsch, einen Verlust einzubringen, keine Rolle 
gespielt haben. 
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das zu ertragen, durfte ihnen schwer fallen. Darum ist auch dieForderung nach 
einer einheitlichen Regelung der Arbeitszeit, nicht nur innerhalb des Tages oder 
der Woche, sondern des Jahres und weiter, psychologisch verstandlich, wenn sie 
auch physiologisch nicht zu begrunden sein mag. 

Hier wie uberallleuchtet es auf, daD das ganze Problem menschlicher Arbeit, 
so sehr es mit physiologischen Jhagen Yerquickt" so sehr es auf solchen Tatsachen 
aufgebaut ist, dennoch seine Losung nicht von der Physiologie erwarten darf. 
Sondern die Kenntnis der menschlichen Seele ist es allein, die unser gesetzgebe
risches Handeln hier leiten kann. Freilich nicht jene seelcnlose Wissenschaft von 
der Seele, wie sie aus ungezahlten Arbeiten del' psychologischen Laboratorien 
spricht, sondern eine, die sich an das Ganze des lebendigen Menschen, in seiner 
aktuellen Koexistenz nicht minder wie in seiner sukzessiven Entfaltung wahrend 
eines Lebens, ,vendet. 

Es kann nicht die Aufgabe eines Abschnittes in einem Handbuche del' so
zialen Hygiene sein, ausfUhrlich von dies en psychologischen - odeI' sagen wir 
richtiger: menschlichen - Problem en zu handeln. Ganz auDer acht kann man 
sie abel' auch hier nicht lassen. In ihren peripheren Ausstrahlungen sozu
sagen reichen sie bis in das Physiologische herein, insofern die Momente del' 
"Aufgabe", del' "Einstellung", der Arbeitslust, des 'Willens, del' Monotonie u. a. m. 
den Ablauf der Tatigkeit maDgebend mitbestimmen. Diese Fragen bedurfen auf 
alle Falle der Besprechung. Daruber hinaus mochte ich der Stellungnahme des 
arbeitenden Menschens zu seiner Arbeit und zur Arbeit uberhaupt einige wenige 
\Vorte widmen. Alles weitere ware schon nicht mehr Gegenstand einer sozial
medizinischen Disziplin, sondern der Gesellschaftslehre, der Sozialpsychologie 
und ahnlicher Wissenschaften, deren Gebiet zu betreten sowohl del' Charakter 
des Buches als nicht minder personliche Unzulanglichkeit verbieten. 

Einige wenige W orte seien noch hinzugefUgt uber einen Begriff, den wir 
wiederholt erwahnten: die Erholungs/dhigkeit. Als MaD dieser kann die Zeit 
dienen, welche erforderlich ist, damit nach einer bestimmten Leistung oder der 
Erreichung einer bestimmten Leistungsminderung die Ruckkehr zur Ausgangs
leistung wiederum eintrete. \Vobei, wie wir sagten, Ausgangsleistung alle Momente, 
sowohl die LeistungsgroDe, als deren Dauer und Verlauf umfassen muD. 

Die Erholung im ganzen zerfallt in den Ersatz und die Restitution der durch 
die Spurenbildung alterierten spezifischen Organstrukturen. Der Ersatz kann 
bei zureichender Ernahrung schwerlich besondere Zeit in Anspruch nehmell. 
Durch die Untersuchungen von A. V. Hrr.L und MEYERHOF wissen wir, daD ein 
groDer Teil des bei der Muskelkontraktion zerfallenden Betriebsstoffes wieder 
regeneriert und nul' ein geringerer der definitiven Zersetzung und Ausscheidung 
uberantwortet wird. Bei intakter Durchblutung und unter sonst physiologischen 
Bedingungen muD der Ersatz rasch vonstatten gehen konnen. Der Hauptanteil 
an del' Verzogerung der Erholung muD offenbar dem Ausgleiche del' Spurenbildung 
zur Last gelegt werden. 

Es sei angemerkt, daD nach der Ansicht von LINDHARD die groDere Er
mudung bei statischer Arbeit auf die durch die dauernde Muskelkontraktion 
verschlechterte Durchblutung zuruckzufuhren sei, ein Gedanke, den sich auch 
SAITO in seinen Untersuchungen uber die Eimvirkung verschiedener Ermudungs
art en auf die Unterschiedsschwelle fUr Gewichte zu eigen gemacht hat. 

Zahlreiche Beobachtungen beweisen, daD es oft gar nicht auf die absolute 
GroDe del' Ermudung ankommt, sondern wesentlich auf die Erholungsfahigkeit. 
W'ir haben schon an die Situation bei den Schwerarbeitern del' Landwirtschaft 
verwiesen. Andererseits gibt es nicht wenige Menschen, denen selbst nach einer 
viel geringeren Leistung die Nachtruhe nicht fUr die Wiederherstellung der vollen 

7* 
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Leistungsfahigkeit geniigt, welche nach irgendeiner Anstrengung auch noch am 
folgenden Tage "ermiidet", jedenfalls aber miide sind, vielleicht sogar noch eine 
langere Zeit. Insbesondere trifft dies zu bei unzureichendem Training. Man 
braucht nur an die Wirkung einer irgendwie forcierten Schwimmleistung zu denken 
nach der Winterpause oder an die einer groBeren Bergtour bei touristisch nicht 
geiibten Personen. Dabei kann die objektive Leistung ganz erheblich hinter der 
cines Landarbeiters etwa zur Erntezeit zuriickbleiben. Dbrigens scheinen die bei 
solchen Gelegenheiten auftretenden Muskelschmerzen einen Hinweis auf die von 
uns geforderte Erscheinung der Spurenbildung darzustellen. 

Der entscheidende EinfluB des Trainings auch fiir die Erholung deutet auf 
die Rolle individueller Faktoren hin, die sich wohl wesentlich riicksichtlich der 
Spurenbildung und deren Ausgleich geltend machen werden. Wie der Eintritt der 
Leistungsunfahigkeit abhangt vori individuellen Momenten, die tells im arbeiten
den Organ selbst gelegen sind, teils im Gesamtorganismus und dessen regulato
rischen Funktionen, so auch die Dauer bis zum Eintritt der vollstandigen Er
holung. Daraus ergibt sich, daB uns hier ganz die gleichen Schwierigkeiten be
gegnen miissen, welche eine allgemeingiiltige Festlegung bestimmter Tests und 
quantitativer Methoden zur Messung der Ermiidung verhindern. 

Irgendwelche feste Beziehungen zwischen der Erholungsfahigkeit und ex
perimentell erhebbaren GroBen haben sich nicht auffinden lassen. Es ware eine 
Wiederholung des bei Besprechung der Ermiidung Gesagten, wenn wir hier darauf 
eingehen wollten. Sicherlich bestehen irgendwelche Korrelationen etwa zwischen 
der Reaktionsweise des Kreislaufsapparates und der allgemeinen Leistungs
und Erholungsfahigkeit. Aber sie sind ebensowenig einfach und allgemein ver
wendbar, wie das bei der Ermiidungsforschung sich gezeigt hat. 

Eine "Eignungspriifung" miiBte aber freilich auch dieses Moment mit beriick
sichtigen konnen. Ansatze zu solchen Unternehmungen sind in den verschie
denen Versuchen einer Typisierung der korperlichen Beschaffenheit gegeben. 
Ich erinnere an die Typeneinteilung JUL. BAUERS, an die in der franzosischen 
Klinik seit langem iiblichen Typen, an die neuen Versuche KRETSCHMERS. Aber 
aIle diese Versuche bleiben im Allerallgemeinsten stecken und fiihren zu keiner 
Methode, welche irgendwie praktische Bedeutung gewinnen konnte. Wir miissen 
auch hier auf ... quantitative Methoden verzichten. 

Zum Problem der Typen gehort in gewissem Sinne auch die Angabe von QUERIDO: 
manuelle Arbeiter konnen wohl groBere Gewichte heben (M. extensor pollicis longus), geistige 
Arbeiter aber vermogen ein Gewicht 31/ s mal so lange gehoben erhalten als jene. QUERIDO 
bezieht daB auf die groBere Konzentration der Aufmerksamkeit. Auch der Verschiedenheiten 
in der Reaktion der beiden Extremitaten bei Rechts- und Linkshandern ware hier zu ge
denken. 

X. Die Aufgabe. 
Als "Aufgabe" haben wir in der Einleitung die Gesamtheit aller seelischen 

Bedingungen bezeichnet, welche mit der jeweiligen Verrichtung verbunden 
sind. Wir iiberspannen dabei einigermaBen und bewuBt diesen Begriff, welcher 
der neueren experimentellen Psychologie entnommen ist. Die Untersuchungen 
insbesondere der Wiirzburger Schule KULPES haben gezeigt, daB je nach der vor 
dem Versuche gegebenen Instruktion die Ergebnisse verschiedene sein konnen, 
und daB man zwischen Haupt- undNebenaufgaben unterscheiden miisse. Hier aber 
will ich unter diesem Ausdruck nicht nur die Aufgabe im engeren Sinne, wie der 
Alltag dies Wort versteht, und wie es jene Experimente verwendeten, begreifen, 
sondern aIle seelischen Faktoren, welche die Einstellung des arbeitenden Menschen 
zu seiner Arbeit und sein Verhalten wahrend dieser determinieren. Also ebenso 
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sehr die Arbeitswilligkeit und die Einfliisse der Einzel- oder Gruppenarbeit wie 
die durch den Arbeitsauftrag aufgezwungene oder der freien Wahl iiberlassene 
Arbeitsgeschwindigkeit oder die Genauigkeit usw. 

"Ober die Wirkung der Instruktion liegen keine umfassenderen Untersuchungen vor, 
wiewohl sich hier sicherlich bemerkenswerte Zusammenhange ergeben konnten, denn eine 
Versuchsreihe, welche KAPRALIK in unserem Institute angestellt hat, scheint zu zeigen, daB 
man auf diesem Wege in der Analyse des Gesamtarbeitsvorganges sehr wohl weiter kommen 
wiirde. Die Versuchspersonen hatten Striche zu zeichnen, wobei die Strichdauer elektro
magnetisch registriert und die Strichlange jeweils ausgemessen wurde. Die Strichlange war 
der freien Wahl der Versuchspersonen iiberlassen. Diese standen unter verschiedenen In
struktionen: entweder sollte die Geschwindigkeit moglichst gesteigert werden, oder die Striche 
sollten einander tunlichst parallel sein, oder es sollte in erster Linie auf die Geschwindigkeit 
als Hauptaufgabe, in zweiter auf die Parallelitat (Nebenaufgabe) geachtet werden, wahrend 
in der vierten Reihe das Verhaltnis der beiden Aufgaben das umgekehrte war. Hinsichtlich 
der Strichdauer ergibt sich, daB sie bei der zweiten Anordnung, in der Geschwindigkeit iiber
haupt nicht intendiert wurde, am langsten, in der vierten - Geschwindigkeit als Nebenauf
ga be - etwas kiirzer ist und in den beiden anderen Anordnungen, in welchen Geschwil'tdigkeit 
allein oder als Hauptaufgabe aufgetragen war, ziemlich gleich groB ist. Ein weiterer Ver
gleich scheint zu zeigen, daB das BewuBtsein der Geschwindigkeit vornehmlich durch die 
Zahl der Impnlse bestimmt wird, wahrend Geschwindigkeit als Nebenaufgabe anscheinend 
durch die Steigerung der Ergiebigkeit des Einzelimpulses wirksam wird. Wenn diese, vorder
hand nur bei diesel' einen Verrichtung festgestellte GesetzmaBigkeit sich auch bei anderen 
sollte bestatigen lassen, so bestiinde die Moglichkeit, gewisse Bedingungen abzuleiten, unter 
denen die eine oder die andere Art der Einstellung rationell ware. Wenn es z. B. darauf an
kame, die Ergiebigkeit des Einzelimpulses moglichst hoch zu erhalten, wiirde sich die will
kiirliche Lenkung der Intention im Sinne der vierten angefiihrten Instruktion empfehlen, 
um so mehr, als diese Einstellung, wiewohl sie subjektiv als relativ schwerer empfunden wird, 
keine entsprechende objektive Ermiidung bewirkt. Denn das Absinken der Leistung tritt im 
Laufe dieser Versuche nicht friiher ein als in den anderen 1). 

Bei diesen Versuchen handelte es sich um vollkommen affektlose Einstel
lungen. Selbstverstandlich wird die Wirkung solcher bedeutend mehr ins Gewicht 
fallen, wenn sie iiberdies affektbetont sind. Wir haben schon oben erwahnt 
(S. 72), daB der Gang der Produktionskurve an den einzelnen Arbeitstagen oder 
auch wahrend der Arbeitswoche von affektiven Momenten und solchen des Inter
esses stark beeinfluBt werden kann. Es wird z. B. eine moglicherweise bestehende 
objektive Ermiidung durch den Wunsch, am SchluBtage des Akkordes noch eine 
tunlichst groBe Stiickzahl abzuliefern, oder durch die Aussicht auf das bevor
stehende Arbeitsende nicht nur kompensiert, sondern sogar iibertaubt. Ahnliche 
Wirkungen lassen sich auch im Experiment durch die Aussicht auf "Belohnung 
oder Strafe" erzielen. 

So hat MEINAS Rechenversuche angestellt und deren Beeinflussung durch eine moglicher
weise eintretende "Belohnung" (eine in einem verschlossenen Kastchen liegende Tafel Schoko
lade: manchmal war das Kastchen aber auch leer!) untersucht. Dabei stellte sich auch ein 
ungiinstiger EinfluB der enttauschten Erwartung auf den weiteren Verlauf der Versuche 
heraus. Die Erwartung des in Aussicht gestellten GenuBmittels hat die Arbeitsfreudigkeit 
und damit die Hohe der Leistung gehoben. Kurz vor der Entscheidung dariiber, ob nun das 
Kastchen die Schokolade enthalten werde oder nicht, trat eine Abnahme der Arbeitswerte 
ein, welche groBer war, wenn die Aussicht auf die Belohnung geringer erschien. Er scheint 
also die dabei entstehende Unlustbetonung hemmend auf die Leistung eingewirkt zu haben. 
GewissermaBen, als sei durch die Erwartung des Ausbleibens der Belohnung die Wirkung der 
tatsachlichen Enttauschung antizipiert worden. Dem entspricht auch, daB die leistungs
steigernde Wirkung der eingetretenen Belohnung eine starkere war, wenn die Schokolade 
eigentlich nicht erwartet worden war. Ebenso war die arbeitsmindernde Wirkung der Ent
tauschung dann besonders groB, wenn die Spannung vor der Entscheidung eine intensivere 
gewesen war. 

1) In diesem Zusammenhange ist die Verschiedenheit der Reaktionszeit auf akustische 
und optische Signale zu erwahnen. Der Mittelwert jener betragt nach den neuen Unter
suchungen von WELLS, KELLEY und MURPHY (Journ. of exper. psycho!. 4, 57. 1921) 204, 
dieser 237 0. 
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Diese experiment ellen Resultate stellen einen freilich einstweilen nur be
scheidenen Beitrag zu der groBen Frage nach dem Einflusse der emotiven Momente 
insbesondere der Arbeitsfreudigkeit, auf die Leistung dar. Nun darf nicht iiber
sehen werden, daB auch Arbeitsfreudigkeit keine einheitliche GroBe ist. Man 
verfallt allzu leicht in den Irrtum, Dinge, welche wir mit einem W orte bezeichnen, 
darum auch fUr einheitlich zu halt en und operiert dann mit solchen Begriffen, 
ohne die erforderlichen Unterscheidungen zu treffen. Dadurch aber entstehen 
allerhand Verwirrungen und Unstimmigkeiten. So muB man sich auch vor Augen 
halten, daB das Phanomen der Arbeitsfreudigkeit erstens verschiedenen Ur
sprunges sein kann und daher zweitens Verschiedenes bedeuten wird, auch wenn 
es anscheinend sich dabei urn das gleiche subjektive Erlebnis handeln sollte. 
Dariiber eine Entscheidung zu fallen, diirfte meist recht schwer sein, weil die 
meisten Personen, die man darauf hier befragt, alles eher als in der introspektiven 
Analyse geschult sind. Aber auch im Erleben selbst finden sich Unterschiede, 
welch~ die Uneinheitlichkeit des Phanomens "Arbeitsfreudigkeit" deutlich genug 
dartun, und welche sich auch in der Beeinflussung der Leistung verschieden 
geltend machen. 

Fragen wir einmal nach den Motiven einer Arbeitsfreudigkeit, so 1ehrt schon 
eine fliichtige Uberlegung, daB hier sehr verschiedene Momente in Betracht 
kommen. Es kann ein Mensch arbeitsfreudig sein aus reiner Neigung zur Tatigkeit 
iiberhaupt. Es gibt in der Tat Menschen - sie mogen vielleicht nicht sehr zahlreich 
sein -, denen es im Grunde gleichgiiltig ist, was sie machen, und deren Interesse sich 
auf das bloBe Tun an und fUr sich beschrankt. Dieser Typus, der sich nicht selten 
bei Kindern findet, manifestiert sich, wie ich glaube, insbesondere bei uninteres
sierter Arbeit, d. h. bei solcher, welche keine bedeutungsvollen Zwecke - z. B. 
Erwerb - verfolgt. Aber er kommt auch innerhalb der Erwerbstatigkeit vor. 
Eine zweite Art von Ar beitsfreudigkeit entsteht aus dem Interesse an der speziellen 
Tatigkeit. An diese denkt man meist, wenn von Arbeitsfreudigkeit die Rede ist. 
Es geht auch die Forderung der meisten Menschen dahin, eine Tatigkeit zu 
haben, welche sie "interessiere". Was dieses Wort bedeute, werden wir noch 
kurz uns zu fragen haben. Ferner kann ein Mensch Arbeitsfreude aus ganz hetero
logen Motiven entwickeln. Es kann fUr manche Menschen das BewuBtsein der 
Pflichterfiillung oder das Wissen urn den Nutzen der Arbeit, sei es fUr einen engeren 
Kreis von Nahestehenden, sei es fiir die Gemeinschaft ein machtiges Motiv 
werden, welches sie ihre Tatigkeit freudig erfiillen laBt. Ich mochte nicht unter
lassen, hier anzumerken, daB diese Einstellung, mag sie sich auch nicht bei allen 
Menschen mit besonderer Intensitat auswirken, dennoch bei allen angestrebt 
werden sollte, und daB diese Einstellung der Arbeit gegeniiber - Arbeit im 
Dienste der Gemeinschaft - herbeizufiihren eine der wichtigsten Aufgaben einer 
einigermaBen weitblickenden und zielbewuBten Sozialpadagogik sein miiBte. Es 
gibt dann noch weitere Nuancen der Arbeitsfreudigkeit: so kommt es vor, daB es 
nicht so sehr die Arbeit als solche ist, welche im Vordergrunde des Interesses steht, 
.als der Kampf mit den Schwierigkeiten. Manchen Menschen bedeutet jede V 011-
endung eines Arbeitsaktes eigentlich den Sieg iiber das zu bearbeitende Material. 
Es nahert sich diese Einstellung in etwa einer sportlichen, einer auf den Rekord 
,abzielenden. So kann es vorkommen, daB es sozusagen zum Ziele eines ver
schwiegenen Ehrgeizes "ird, moglichst viele Seiten des Hauptbuches addiert, 
moglichst viele Blatter auf der Maschine beschrieben, moglichst yiele Stucke 
abgedreht zu haben usw.1}. 

1 tiber die verschiedenen Lustformen bei Tiitigkeit vgl. Bt'HLER und neuerdings 
1YI:-'KLER-HERMADEN. 
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Es solI keineswegs behauptet werden, daB mit diesen Andeutungen eine er
schopfende Analyse der Motive, welche zur Arbeitsfreudigkeit fiihren, gelungen 
sei. Es ist dies ja auch schlieBlich nicht meine Aufgabe. Aber es ist wichtig, daB 
gerade eine soziale Hygiene sich von dem Irrtume allzu weit gehender Vereinfachung 
frei mache, weil sie berufen ist, in die komplexe Wirklichkeit tatig einzugreifen, und 
das nur kann, wenn sie der lebendigen Mannigfaltigkeit dieser auch gerecht wird. 

Uber die Arbeitsfreudigkeit bei den Arbeitern existiert meines Wissens nur 
die groBe und allgemein bekannte Enquete von LEVINSTEIN, deren Resultate 
einen erschiitternden Eindruck machen, da sic zeigen, wieviel mehr arbeitende 
Menschen ihre Arbeit als eine Last und womoglich als ein Unrecht ansehen, denn 
als das Gegenteil. DaB daran die sozialen Verhaltnisse weittragend schuld sind, 
ist auBer jedem Zweifel. Aber es diirfte wohl auch eine nicht gerade giinstige 
Einstellung zur Arbeit iiberhaupt bestanden haben. Nicht nur, weil die besondere 
Arbeit, welche diesen Menschen zuteil geworden, eine lastige war, nicht nur, weil ihre 
Einkommenverhaltnisse sicherlich schlechte waren, und nicht nur, weil sie durch 
den Gedanken an die so vielfach bessere Situation zahlreicher anderer gequalt 
wurden, mochte ihre Arbeitsfreudigkeit eine so geringe gewesen sein, sondern auch 
darum, weil ihnen jegliche Arbeit irgendwo als unertraglich erscheinen mochte. 
Vielleicht hatten diese Menschen es gar nicht mehr vermocht, auch unter ganz 
anderen, weit besseren Verhaltnissen Arbeitsfreude in sich zu entfalten. Freilich 
tragen auch hieran letzten Endes die gesellschaftlichen Momente die Schuld. 
Aber es ist zweierlei, ob diese unmittelbar sich auswirken oder vermoge gewisser 
in der Seele verwurzelter Grundhaltungen. 

Es ist mit Recht wiederholt hervorgehoben worden, daB es fiir den Arbeiter 
in modernen Industriebetrieben - aber auch fiir den Angestellten eines groBen 
Bureaus - auBerordentlich schwer sein miisse, an seiner Arbeit ein wahres In
teresse zu nehmen, so daB Arbeitsfreudigkeit entspringen konnte, weil er sozu.
sagen niemals das Ergebnis seiner Tatigkeit sieht. Der Handwerker, nnd sei es 
der bescheidenste, sieht unter seinen Handen ein "Werk" entstehen, aus den Roh
materialien erwachst durch seiner Hande Arbeit ein neuer Weltbestandteil, .:;;eine 
geistige Leistung wirkt, wenn auch in noch so geringem Umfange, mit an der Ge
staltung der Welt. Und dessen wird er im Anblick des vollendeten Werkes un
mittelbar gewiB; auch wenn er sich - wie wohl die Regel - dies nicht reflex klar
macht oder sogar klarmachen kann, bestimmt diese Tatsache seine Einstellung zur 
Arbeit. Der Industriearbeiter sieht unter seinen Handen eine Reihe von an sich 
sinnlosen Stiicken hervorgehen. Er weW wohl, daB diese sich schlieBlich zu einem 
Fertigfabrikat, einer Maschine, einem Automobil zusammenfUgen, aber er erlebt 
diese Gestaltung nicht. Auch in Betrieben, in welchen der Arbeiter selbst an dem 
Fertigprodukt tatig ist, wie in der Weberei z. B., fehlt doch jegliches personliche 
Interesse an diesem, da es weiter nicht mehr durch seine Hande geht, sondern dem 
Magazin zugefiihrt oder in anderer Weise seiner Ingerenz entzogen wird. Man 
kann daher auch beobachten, daB in kleineren Betrieben oftmals eine gesteigerte 
Arbeitsfreudigkeit herrscht, weil hier die Anteilnahme des einzelnen Arbeiters 
an dem gesamten ProduktionsprozeB leichter sich einstellen kann. Natiirlich 
spielt das BewuBtsein des Arbeiters nicht unmittelbar fUr sich, sondern fiir den 
Unternehmer zu arbeiten, eine groBe Rolle. Es ware nicht uninteressant, der Frage 
nachzugehen, ob die Arbeitsfreudigkeit irgendwie von den Beziehungen zum 
Unternehmer beeinfluBt werde, ob z B. die Umwandlung eines Betriebes aus 
einem bisher personlich geffthrten in eine Aktiengesellschaft - die ja die Un
personlichkeit in scharfster Auspragung darstellt: daher Societe anonyme! -
eine Veranderung der seelischen Einstellung der Arbeiter bedingen kann. Doch 
sind mir keine Studien zu diesem Punkte bekannt. 
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Das viel erorterte Problem der Monotonie kann hier, da es einerseits zu weit 
fiihren wiirde, andererseits zu allzu psychologischen Erorterungen AnlaB gabe, 
nicht behandelt werden. Was die Wirkung der Monotonie eigentlich sei, ist noch 
immer nicht ausgemacht. Es ist auch sicher, daB es Monotonie in absolutem Sinne 
nicht gibt, sondern daB hier wiederum der Einstellung und Einschatzung von 
seiten der Arbeitenden entscheidet. (V gl. die Studien von WINKLER, SACHS, 
WUNDERLICH, u. a.) 

Ein weiterer Faktor, der hier in Betracht kommt, ist die Einstellung des 
Arbeiters zu seinen Mitarbeitern. Zunachst handelt es sich um die Frage der 
Einzel. und der Gruppenarbeit. Das Zusammenarbeiten in einer Gruppe hat 
wiederum verschiedene Wirkungen, je nachdem ob aIle Glieder der Gruppe die 
gleichartige Beschaftigung haben oder verschiedene. 1m ersten FaIle spielt das 
Moment der Rhythmisierung bei vielen Verrichtungen eine groBe Rolle. Es ist 
selbstverstandllch auch fiir den Einzelarbeiter moglich, seiner Tatigkeit einen 
rhythmischen Ablauf zu verleihen. In der Tat wird ihm ein solcher zuweilen durch 
die Art der Verrichtung geradezu aufgezwungen. Die Ausbildung eines Rhythmus 
geschieht aber noch viel leichter, wenn mehrere mit gleichartiger Arbeit be
faBt sind. 

"Ober den Rhythmus ist nun zu sagen, daB es erstens einen jedem Individuum 
eigentiimlichen gibt, daB aber offenbar dieser personliche Rhythmus nicht fiir aIle 
Bewegungen der gleiche sein muB. Es ist voreilig, wie dies manchmal geschieht, 
aus einer Untersuchung iiber den frei gewahlten Rhythmus bei irgendeinem Ver
suche - z. B. beim Klopf test - auf die allgemeine Giiltigkeit dieser Rhythmik 
auch fiir aIle anderen Bewegungsformen zu schlieBen. Zweitens ist dieser Eigen
rhythmus zwar vielleicht der dem Betreffenden am meisten gemaBe, aber keines
wegs der einzige, in den er sich ohne Schwierigkeit einfiigen kann. Vielmehr 
schwankt offenbar die Moglichkeit adaquater Rhythmik in ziemlich weiten 
Grenzen. Nur oberhalb und unterhalb einer gewissen Geschwindigkeit treten 
Hemmungen und Schwierigkeiten auf. Zum Teil wird die Geschwindigkeit der 
rhythmischen Abfolge iiberhaupt nicht von individuellen, sondern von technischen 
Momenten diktiert. Die Tatigkeit des Hammerns z. B. mit einem schweren 
Hammer wird in ihrer Zeitfolge z. T. bestimmt durch den Umstand, daB den 
Hammer schwebend zu erhalten eine erhebliche und nutzlose, dennoch ermiidende 
statische Arbeit bedeutet. Daher fUhren gewisse willkiirliche Abanderungen in den 
Bewegungsfolgen manchmal zu iiberfliissiger Ermiidung. Zuweilen sind es Motive 
des sozialen Kampfes, welche den Arbeiter zwingen, seine Leistungen auf einen 
bestimmten Rhythmus abzustellen, damit eine bestimmte LeistungsgroBe nicht 
iiberschritten werde. Nun gibt es Verrichtungen, bei welchen dies sehr schwer ist. 
Ich erinnere mich, einmal einem Arbeiter an einer Setzmaschine zugesehen zu 
haben, welcher aus derartigen GrUnden gezwungen war, die Hand jedesmal einen 
Augenblick in der Luft erhoben zu halten, damit er nicht, dem natiirlichen Rhyth
mus seiner Tatigkeit folgend, in ein zu rasches Arbeiten hineingerate. Natiirlich 
leistete er dabei eine ganz nutzlose statische Arbeit. Diese Fragen leiten wiederum 
zu dem Problem der Leerlaufsarbeit zuriick. 

mer den Rhythmus liegt vor allem die klassische Untersuchung von B"UCHER 
vor, die zu bekannt ist, als daB es hier einer Wiedergabe bediirfte. In neuerer 
Zeit hat O. L. FOREL eine zusammenfassende Studie veroffentlicht. Er unter
scheidet unbewuBte Rhythmen, wie sie durch di~ Flimmerbewegung oder die 
Ureterenperistaltik verwicklicht sind, unterbewuBte, aber bewuBtseinsfahige, wie 
die der Herztatigkeit oder der Atmung, und schlieBich die bewuBten der willkiir
lichen Tatigkeiten. Er erblickt in der Rhythmisierung eine Einrichtung, welche 
fiir die Okonomie der Krafte, der Aufmerksamkeit und des Willens von Belang sei. 
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Die Rhythmen unterscheiden sich nun aber nicht nur nach der Frequenz der 
Einzelakte in der Zeiteinheit, sondern auch nach der Gruppierung und nach der 
Akzentuierung oder Kadenzierung. Auch hier bestehen, wie u. a. aus den Unter
suchungen von GOUDRIAAN hervorgeht, gewisse individuelle Differenzen. Dieser 
Autor ist auch der Frage nach der physiologischen Grundlage der Rhythmik 
nachgegangen.· Er fand eine Korrelation zwischen dem Eigenrhythmus und der 
Schlagfrequenz des Herzens, indem man bei Personen mit einem rascheren Eigen
rhythmus auch eine hohere Pulsfrequenz anzutreffen pflegt. Aber diese Be
ziehungen sind keine vollkommen strengen. Eine zureichende Klarung der Ge
nese der rhythmischen Erlebnisse und der Wahl des Eigenrhythmus ist bis nun 
noch nicht gelungen. 

Wie gesagt, gewinnt man den Eindruck, daB rhythmisch ausgefiihrte Be
wegungsreihen weniger rasch zur Ermiidung fiihren als unrhythmische. Ins
besondere hat IOTEYKO diesen Umstand betont. Der Rhythmus der Arbeit wirkt 
nun, wie W ALDSB"C"RGER darlegt, in mehrfacher Weise auf den Arbeiter ein, denn 
er wird sowohl als motorischer wie als sensorischer erlebt, indem die Bewegungen 
rhythmisch erfolgen und zugleich dadurch rhythmische Sinneseindriicke aku
stischer und optischer Art entstehen. (Die Frage, ob es einen optischen Rhythmus 
im strengen Sinne gebe, ist iibrigens noch vielfach umstritten.) 1m sensorischen 
Rhythmus liegt sicherlich eine anregende Komponente, wie jedermann weiB, 
der dessen Wirkung etwa auf eine Gruppe Marschierender in ermiidetem Zustande 
oder ahnliche Situationen beobachtet hat. W ALDSBURGER meint, daB die er
miidungshindernde Wirkung des Rhythmus in der Schaffung bestimmter Pausen 
erblickt werden miisse, welche den reparatorischen Vorgangen geniigend Zeit zur 
Verfiigung stellten. Ich mochte nicht bezweifeln, daB dieses Moment eine Rolle 
spielt, doch aber, daB es das allein ausschlaggebende sei. Dies wird allerdings 
dann der Fall sein, wenn die Bewegungsabfolge sich in jenen Grenzen halt, welche 
eine Ermiidung praktisch ausschlieBen, entsprechend den oben angefiihrten Ex
perimenten der ASHERschen Schule (S. 47) oder auch altere Ergographenversuche 
von MAGGIORA, der bei Hebungen im lO-Sekunden-Intervall niemals Ermiidung 
eintreten sah. Aber in der Praxis diirften doch wohl derartig verlangsamte Rhyth
men kaum eine Rolle spielen. Man konnte zwar auf die Tatsache der Unermiid
barkeit des Herzens verweisen, dessen Rhythmik immerhin eine rasche seL Aber 
derartige Vergleiche sind unsichere Argumente, da der Herzmuskel sich allzusehr 
in seinen Eigenschaften von der Skelettmuskulatur unterscheidet. 

SACHSENBERG findet, daB die akustische Wiedergabe des Arbeitsrhythmus 
eine fordernde Wirkung enthalte; allerdings hat diese eine obere Grenze, die durch 
das Arbeitstempo gesetzt wird. 

Es scheint fiir die verschiedenen Verrichtungen je einen optimalen Rhythmus 
zu geben. MutmaBlich hangt dessen Form mit der Tatsache des Bestehens einer 
optimalen Geschwindigkeit und optimalen Last iiberhaupt zusammen, wie sie 
durch die mehrfach zitierten Untersuchungen von BREZINA, KOLMER und REICHEL 
bewiesen ist. Bei der Arbeit des Feilens hat Al\IAR gezeigt, daB mit der Geschwin
digkeit der Rhythmik zunachst auch die Leistung, gemessen an der Menge der 
Feilspane, ansteigt. Diese Steigerung besteht bis zu einer Frequenz von 80 pro 
Minute, um bei weiterer Zunahme der Frequenz abzunehmen. Bei einer Frequenz 
von 85 zu arbeiten, ist schon auBerst schwer und bei einer von 90 unmoglich. Das 
Optimum der Produktion liegt bei 79 Feilungen pro Minute. 

WALDSBURGER hebt auch hervor, daB der Hauptort der Ermiidung bei der 
industriellen Arbeit die jeweils dauernd in Kontraktion befindlichen Muskel
gruppen seien, also diejenigen, welche nur statische Arbeit leisten. Die rhyth
mische Abwechslung der Betatigung sorge nun fiir entsprechende Ruhepausen 
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gerade dieser Muskeln. Auch hier muB gesagt werden, daB dies allerdings moglich 
ist, aber jeweils von der Pausendauer, also der Rhythmik, und der Art der Be
anspruchung abhangen wird, daher immer nur in jedem Einzelfalle, aber nicht 
generell erwiesen werden kann. 

Inwieweit die Anschauung von MtTNSTERBERG zu Recht besteht, der im 
Rhythmus eine fUr die innervatorische Energie okonomisierende Einrichtung 
erblicken will, mag fraglich erscheinen. Jedenfalls diirften experimentelle Belege 
fUr diese Anschauung kaum hestehen und schwer zu erbringen sein. 

DURIG hat nun darauf verwiesen, daB die Rhythmik verschiedener Bewegungen 
wesentlich bestimmt werden miisse durch die Lange der bei den einzelnen Be
wegungen beteiligten natiirlichen Hebelarme. Ein Rhythmus, welcher diesen 
physiologischen Bedingungen der verschiedenen Muskeln nicht angepaBt ware, 
miiBte ihm zufolge leichter ermiidend wirken als ein entsprechender. Tatsachlich 
hat AMAR sich iiberzeugen konnen, daB zwischen der Eigenrhythmik der ver
schiedenen Organismen und deren Korperdimensionen gesetzmaBige Beziehungen 
bestehen. So nimmt der Kaurhythmus umgekehrt proportional der KorpergroBe 
zu. Er betragt fiir das Rind 70, fUr das Pferd 76, fUr den Menschen 90-100, den 
Jagdhund 102, die Katze 162, das Kaninchen 240, des Meerschweinchens 300 und 
fiir die weiBe Maus 350. Dieselbe GesetzmaBigkeit hat MAREY schon friiher fiir die 
Rhythmik des Fliigelschlages erhoben. 

Dabei spielen beim Menschen iiberdies individuelle Differenzen eine erheb
liche Rolle, indem - wie schon bemerkt - ein spezifischer Eigenrhythmus zu 
existieren scheint. AuBerdem zeigen die sog. "Motoriker" eine starke BeeinfluB
barkeit durch aIle von auBen an sie herangetragene Rhythmen, welche Empfind
lichkeit den optisch oder akustisch Veranlagten abgeht. BAERWALD hat nach
gewiesen, daB musikalische Menschen iiberwiegend der Gruppe der Motoriker 
angehoren und automatisch auf akustische Rhythmen mit rhythmischen Be
wegungen reagieren. AWRAMOFF mochte die groBere Leichtigkeit, mit der eine 
Verrichtung im Eigenrhythmus gegeniiber einem auferlegten vor sich geht, damit 
erkliiren, daB der Eigenrhythmus den Spontanschwankungen der Willensspannung 
parallel gehen sollte und daher die Anforderungen der Arbeit und die innerliche 
Bereitschaft sozusagen immer wieder zusammenfielen. Er behauptet ferner auf 
Grund von Versuchen am Ergographen, daB man wohl durch einen auferlegten 
Rhythmus die LeistungsgroBe steigern konne, daB aber bei Beibehaltung des 
Eigenrhythmus die Qualitat der Leistung eine bessere sei. Indes kann diese Frage 
keineswegs als geklart gelten. 

Fiir die geeignetste Rhythmisierung von Bewegungen konnte auch der Um
stand ins Gewicht fallen, daB die Reaktionszeiten der Glieder und auch der Be
wegungen verschiedener Art verschiedene sind. So hat ROLDER gezeigt, daB bei 
Fingerbewegungen die Reaktionszeit bei der sog. motorischen Einstellung, also 
Hinwendung der Aufmerksamkeit auf die auszufiihrende Bewegung, kiirzer ist 
als bei sensorischer Hinwendung auf die moglichst deutliche Erfassung des Reizes, 
wahrend bei Armbewegungen dieser Unterschied nicht so ausgepragt und sogar 
gelegentlich in das Gegenteil verkehrt ist. ROLDER meint, daB die Armbewegungen, 
deren urspriingliche Intention mehr auf Abwehr gehe, der sensorischen Einstellung 
von vornherein angepaBter seien als der motorischen, weil Abwehr die Hinwen
dung an den Sinneseindruck zur V oraussetzung habe. Auch andere zwischen den 
beiden Bewegungsarten bestehende Unterschiede will er so erklaren. In diesem 
Zusammenhange sei auch eine Untersuchung von TERASHI erwahnt, welcher fand, 
daB bei bilateralen Bewegungen bei Rechtshiindern die linke Hand durchschnitt
lich um 0,007-0,012 Sekunden hinter der rechten zuriickbleibe. Die von dem 
Autor bevorzugte Deutung aus der linkshirnigen Organisation des Menschen 
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wirkt nicht ganz uberzeugend, weil das Moment der groBeren Geubtheit der 
rechten Hand sicherlich mitwirken durfte. S. und M. SERGI untersuchten die 
Reaktionszeiten bei sensorischer Einstellung fiir die Bewegungen der symmetrischen 
Zeigefinger und fiir Dorsalflexion des FuBes. Dabei fielen die Reaktionszeiten 
fur die rechten Extremitaten auffallenderweise Hinger aus als die der linken. Die 
Autoren erklaren diesen Unterschied damit, daB beim Linkshirner Bewegungen 
der rechten Korperseite mit umfangreicheren seelischen Prozessen vergeseIl
schaftet seien - und auf diese entfallt allerdings der Hauptanteil der Reaktions
zeit -, wahrend die linksseitigen Bewegungen mehr automatisch verlaufen 
sollen1). 

HAZELHOFF und WIERSMA finden beim Rechtshander eine motorische Uber
legenheit der rechten Hand, dagegen eine groBere Empfindlichkeit der linken 
fur elektrische Schwellenreize, Gewichtsunterschiede und Tastreize (WEBERS 
Asthesiometer), welche Beziehungen beim Linkshander umgekehrt seien. Sie 
erklaren diese Befunde dahin, daB beim Rechtshander die einen hoheren BewuBt
seinsgrad besitzenden Bewegungsvorstellungen eine Hemmung des BewuBt
werdens der Empfindungen bewirkten. 

Erwahnt seien noch die Versuche von RIMATHE uber bilaterale und simultane 
Ergographie. Er fand, daB bei gleichzeitiger Arbeit der rechten und der linken 
Hand die Einstellung der Arbeit einer Seite (wegen Erschopfung oder aus anderen 
Grunden) eine Leistungssteigerung der allein weiterarbeitenden Hand bewirke. 
Diese von ihm "reprise" genannte Erscheinung fuhrt er wohl mit Recht auf das 
Verhalten der Aufmerksamkeit zuruck. 

Sicher ist, daB die Bedeutung des Rhythmus nicht allein auf somatischem 
Gebiete zu suchen ist, sondern daB ihm auch ein betrachtlicher emotionaler Wert 
zukommt. Auf die Bedeutung der Emotivitat fUr den ArbeitsprozeB haben wir 
ja schon wiederholt hingewiesen. Eine genaue Analyse dieser Zusammenhange 
ist natiirlich schwierig. Immerhin hat SULIVAN versucht, diesem Problem auf 
experimentellem Wege naherzukommen. Sie ging so vor, daB die Versuchs
personen aufgefordert wurden, ihre augenblickliche Stimmungslage durch Be
zeichnung eines Punktes auf einer 10 cm langen Linie anzugeben, deren eines Ende 
der gehobenen, deren anderes der gedriickten Stimmung entsprechen sollte. Die 
Bestimmungen erstreckten sich auBer auf Blutdruck und Pulsfrequenz auf die 
Raumschwelle, die dynamometrische Leistung, Ziehen von Linien, Klopfversuch, 
Farbenbenennung, Additionen und freie Assoziationen. Es fand sich eine auf
.fallend geringe Korrelation zwischen Stimmungslage und Leistung. Extreme 
Stimmungsschwankungen wirken ablenkend. In dies em mehr sekundaren Ein
fluB sieht SULLIVAN das Hauptmoment. Nicht so sehr unmittelbar als dadurch, 
.daB Stimmungen das BewuBtsein in Anspruch nahmen, sollen sie die Leistung 
modifizieren. Es ist sicherlich richtig, daB diese Wirkungsweise eine hervor
ragende Rolle spielt, und vielleicht ist sie in der Tat wichtiger als eine etwa be
stehende unmittelbare Beeinflussung der Leistung. Wir wissen ja aIle, daB auch 
andere, das BewuBtsein stark beanspruchende Inhalte, unabhangig von einem 
etwaigen besonderen Gefiihlswert, einen solchen EinfluB auf die Leistung ent
falten konnen. Es scheint mir aber dennoch nicht stringent bewiesen zu sein, daB 
nicht auch eine direkte Beeinflussung bestehen konnte. 

In welcher Weise Lust und Unlust in den ArbeitsprozeB und wo sie ein
greifen, ist schwer zu sagen. Auch die neuen Versuche von P. TH. YOUNG und 
die von ihm mitgeteilten Selbstbeobachtungen bringen keine wesentliche Auf
klarung. Ebensowenig die bekannten Untersuchungen uber die korperlichen 

1) Allerdings kann, so nach GOLDMARK und HOPKINS, die Rhythmisierung auch insofern 
schiidlich wirken, als unter ihrem EinfluB schon bestehende Ermiidung verdeckt werden kann. 
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Wirkungen der Gefiihle (LEHMANN, WEBER, STORRING u. a.). Ferner ist die 
Arbeit von NICHOLSON zu nennen, welcher die Leistung am Ergographen unter 
normalen Bedingungen und unter der Suggestion gesteigerter Leistungsfahigkeit 
verglich. 1m zweiten Falie war nicht nur die Leistung groBer, sondern auch 
nachher das subjektive Miidigkeitsgefiihl auffallend wenig ausgepragt, sowie der 
erforderliche Erholungszeit, betrachtlich kiirzer. Ertellte man die Suggestion 
in dem Augenblicke, da die Abnahme der Hubhohen einsetzte, so war ein so
fortiges Ansteigen bemerkbar. 

Mit einer solchen Beanspruchung des BewuBtseins mag es zusammenhangen, 
daB manche - wie es scheint aber relativ seltene - Typen vorkommen, die in 
ihrer Leistung durch das Zusammenarbeiten mit anderen mehr gehemmt als ge
fordert werden. Wir konnen derartige Einstellungen schon bei den Schulkindern 
beobachten und finden sie in allen Lebensaltern wieder. Worauf sie beruhen, soll 
hier nicht untersucht werden. Sie hangen jedenfalls mit der Stellungnahme des 
Betreffenden der Gemeinschaft iiberhaupt gegeniiber zusammen. 1m GroBen 
und Ganzen scheint der giinstige EinfluB des Zusammenarbeitens zu iiberwiegen. 
Eine Ausnahme machen begreiflicherweise jene Verrichtungen, welche eine so voll
kommene Konzentration der Aufmerksamkeit verlangen, daB die Anwesenheit 
anderer Menschen bereits eine stOrende Ablenkung bedeutet. 

Die Gruppenarbeit wirkt in mehrfacher Weise auf den einzelnen ein. Erstens 
schafft sie ein eigenartiges seelisches Milieu, zweitens beeinfluBt sie den Ablauf 
der Verrichtung. Wir verdanken W. MOEDE den ersten grundlegenden Versuch 
einer Experimentalanalyse der Gruppenpsychologie. Unter den hier bedeutsamen 
Faktoren sind vor allem die Mitbewegungen zu nennen. MOEDE sieht in dieser 
Tatsache - die gesehene Bewegung am anderen wirkt unmittelbar im BewuBtsein 
im Sinne von Innervationen tells in gleichsinniger Richtung, tells von entgegen
gesetzterTendenz - ein Grundphanomen, oder wie er sagt, einen koliektiven Grund
trieb. Bekanntlich hatte schon vor langem derfranzosische Soziologe G. TARDE die 
"Nachahmung" als das soziale Urphanomen betrachtet, wie iibrigens schon vor 
ihm andere auf die Bedeutung der Mitbewegungen und verwandter Erscheinungen 
hin bewiesen hatten, so A. SMITH in seiner Theory of Moral Sentiment. Man wird 
allerdings nicht umhin konnen, die, wenn man so sagen darf, "motorische An
steckung" als eine weiter nicht reduzible Tatsache hinzunehmen, die ja auch in 
den Erscheinungen der Echopraxie und Echolalie ihre pathologische Abwandlung 
besitzt. Eine Erklarung dieser Ansteckung scheint bis heute nicht gelungen zu 
sein. Man muB sich aber klarmachen, was sie fiir den "Angesteckten" bedeutet. 
Sie erspart erstens sozusagen einen eigenen WillensentschluB. Indem man sich 
dem EinfluB der motorischen Ansteckung hingibt, werden einem die Bewegungen 
gewissermaBen diktiert, und die Notwendigkeit der Bewegungswahl falit weg. 
Zweitens wird durch diese Einrichtung die Einordnung in einen bestehenden 
Rhythmus wesentlich erleichtert. Wir miissen uns nicht erst bewuBt auf irgend
einen Rhythmus einstellen, uns in ihn einordnen, sondern die motorische Induk
tion reiBt uns automatisch in die betreffende Rhythmik hinein. Dadurch kommt 
eine Ersparung an iiberfliissigen Einstell- und Anpassungsbewegungen zustande. 
An und fiir sich steht es ja so, daB selbst eine leicht auszufiihrende Bewegungs
folge und sogar eine hinlanglich vertraute jedesmal, wenn sie neuerdings auf
genommen werden soll, eine gewisse - freilich manchmal sehr kurze - Periode 
der Aupassung bedingt, wahrend welcher noch nicht die volle Okonomie erreicht 
ist. Man diirfte annehmen, daB bei der Gruppenarbeit die Einbringung des durch 
eine Arbeitspause bedingten Ubungsverlustes rascher vor sich gehen wiirde als 
bei Einzelarbeit. Bekanntlich erleidet auch der durch jahre- und jahrzehntelange 
Tatigkeit Volltrainierte durch jede einigermaBen bedeutende Unterbrechung 
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einen Ubungsverlust, wie das z. B. ASCHAFFENBURG in seinen Untersuchungen 
an Schriftsetzern gezeigt und wie manche andere Beobachtung bestatigt hat. 
Die Einbringung dieses Ubungsverlustes unter den angegebenen Bedingungen 
zu untersuchen, ware nicht ohne Interesse. Ob dariiber etwas bereits bekannt ist, 
entzieht sich meiner Kenntnis. 

Ein ganz anderer Fall ist dann gegeben, wenn die Gruppe nicht mit einer 
einheitlichen Leistung betraut ist, sondern j edem Gliede eine besondere Ver
richtungsweise zufallt. Wahrend die einheitliche und gleichsinnige Gruppenarbeit 
das immerhin bedeutende Moment der Konkurrenz vollkommen ausschalten 
kann, da aIle Glieder in einen gleichmaBigen Leistungsablauf verfallen, kann sich 
dieser Faktor bei ungleichartiger Verteilung der Verrichtungen stark geltend 
machen - wenn naturlich nicht andere Einflusse, sei es technischer, sei es 
auch seelischer Art dem die Wage halten. Bedauerlicherweise sind wir in diesen 
Dingen wesentlich darauf angewiesen, Probleme aufzuzeigen, und konnen uns 
kaum auf irgendwelche Tatsachen berufen, weil anscheinend aIle diese Fragen 
bisher wenig Beachtung gefunden haben, und wenn, so nur yon seiten der Sozio
logie, welche wiederum nicht iiber exakt beobachtetes und analysiertes Material 
verfugt. Es erscheint aber dennoch nicht unnutz darauf hinzuweisen, weil jede 
Wissenschaft und so auch die soziale Hygiene bei einem Uberblick uber ihren 
Bestand nicht allein das Geleistete, sondern auch die weiteren Wege ins Auge 
fassen solI. (S. a. LANG u. HELLPACH.) 

Bei der gleichartigen Gruppenarbeit macht sich ein bestimmter EinfluB auf 
die Arbeitsgeschwindigkeit geltend, den man im allgemeinen dahin bezeichnen 
kann, daB sich eine mittlere Geschwindigkeit einstellen wird, welche einerseits 
die eigene des langsamsten Arbeiters iibertreffen, anderseits hinter der des 
schnellsten zuruckbleiben wird. Diese Erfahrung hat man bereits in der Schule 
zu machen Gelegenheit. Sie hat auch zu der Idee gefUhrt, die "Begabten" aus 
einer Schulklasse auszusondern und in eigenen "Begabtenschulen" zu vereinigen. 
Eine solche Einrichtung ist, wie W. STERN mit Recht betont hat, weder fur die 
Ausgelesenen noch fUr die Zuriickbleibenden besonders wiinschenswert. Erstere 
werden dadurch in eine Sonderstellung gedrangt, was fur ihre weitere Entwick
lung nicht gerade vorteilhaft sein mag, letztere werden des Ansporns durch die 
besseren Leistungen verlustig und geraten iiberdies in die Stellung gewissermaBen 
zweitklassiger Menschen, was ebenfalls ihrer ferneren Entwicklung nur hinderlich 
sein kann. Ubertragt man diese Erfahrungen auf die Organisation der Arbeit, 
so entsteht die Frage, ob es zweckmaBig sei, die Arbeiter nach bestimmten Grund
satzen - wie eben etwa die Arbeitsgeschwindigkeit - in Gruppen zu vereinigen, 
oder ob man die Gruppenbildung mehr weniger dem Zufalle iiberlassen solle. In 
vielen Fallen mag diese Frage bedeutungslos sein, wenn namlich die Rhythmik 
der Arbeit eine durch den technischen Apparat vorgeschrieben ist. Beim Ein
rammen von Pfahlen z. B. bestimmt sich das Tempo nach der Schwere des Ramm
blockes, seiner Fallhohe usw., also nach rein mechanischen Prinzipien. Es gibt 
aber auch FaIle, in welchen die mechanischen Bedingungen eine weitgehende 
Variation des Arbeitstempos zulassen. 

Wir beriihren mit diesen Fragen den groBen Problemenkomplex der beruf
lichen Eignung. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Fragen der Eignungspriifung und 
Begabungsforschung eingehend zu erortern. Wir konnen an ihnen aber auch nicht 
vollig vOriibergehen1). 

Ais die experimentelle Psychologie sich derartigen Problemen zuzuwenden 
begann, schlen es, als ob man nichts Wichtigeres zu tun habe, als fUr moglichst 

1) VgL die ausfiihrliche Behandlung dieser Fragen in den durch POPPELREUTER und 
F. PRYLL bearbeiteten Abschnitten dieses Bandes. 
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viele Berufe entsprechende Eignungspriifungen zu schaffen. Denn nur so glaubte 
man den wirtschaftlichen Schwierigkeiten durch eine tunlichst rationelle Aus
nutzung der einzelnen Arbeitskraft begegnen zu konnen. Es hat indes den An
schein, als seien diese Hoffnungen sehr iiberspannt worden und als sei eine so 
spezialisierte Eignungspriifung in Wahrheit gar nicht erforderlich. Denn offen
bar liegt die Sache so, daB es eine groBe Anzahl von Berufen gibt, bei den en -
abgesehen von jeder speziellen Eignung - ein zumindest durchschnittlicher 
Erfolg jedem Vollsinnigen offenstiinde. Es mag sein, daB besondere Leistungen 
an eine spezielle Begabung gekniipft sind, wiewohl auch hier sehr zwischen der 
Begabung als Anlage, als Bestandstiick sozusagen der Personlichkeitsgrundlage, 
einerseits und einer Begabung oder einem Begabungsmangel infolge der bisherigen 
Entwicklung des betreffenden Menschen unterschieden werden muB. 

Sowie wir die Erfahrung machen, daB auch anscheinend Unbegabte es durch 
Ubung in irgendeiner Verrichtung zu einer erheblichen Vollkommenheit bringen 
konnen, so miissen wir auch annehmen, daB ein friih einsetzendes Training eine 
Reihe von "Begabungen" zur Entfaltung bringen konnte, welche ohne solche 
EinfluBnahme verborgen blieben. Wenn man auch vielleicht nicht jenen Recht 
geben wird, welche das Bestehen einer spezifischen Begabung iiberhaupt leugnen 
- wie das z. B. A. ADLER tut -, so muB man doch bekennen, daB wir im allge
meinen mit:dem Urteil der Unbegabtheit im Sinne einer mangelnden Anlage viel 
zu rasch bei der Hand sind. In sehr vielen Fallen wird sich herausstellen, daB 
die sog. Unbegabtheit durch andere Momente vorgetauscht wird, unter denen 
Mangel an Selbstvertrauen und Entmutigung die Hauptrolle spielen. 

Auch unter den Vertretern der "Psychotechnik" werden Stimmen laut, 
welche die Anwendungsmoglichkeiten und Aussichten der Eignungspriifungen 
etwas skeptischer beurteilen (so O. LIPMANN, SCHACKWITZ u. a.). Zumindest 
werden die allzu komplizierten Anordnungen heute vielfach abgelehnt. Auch ist 
der groBe Unterschied, der trotz aller Bemiihungen zwischen der psychischen 
Situation der Priifung und jener der tatsachlichen wirtschaftlichen Arbeit besteht, 
nicht aufzuheben, so wenig der Einwand, daB es sich eben nur um eine einmalige 
Priifung handle, an Existenz verliert. 

Was man gewohnlich zu iibersehen pflegt, ist die unbestreitbare Tatsache des 
Einflusses der subjektiven Uberzeugung von Begabung oder Unbegabung. Wie
derum lehrt uns die Beobachtung an Schulkindern mit entscheidender Deutlich
keit, daB dieses subjektive Moment fUr die objektive Leistung, aber eben nicht 
fUr die objektive Leistungsmoglichkeit den Ausschlag geben kann, und weit 
ofter gibt, als man gemeinhin vermutet. Diese Dinge sind auch fUr die Organi
sation der Lehrlingsbildung von grundlegender Bedeutung. Es scheint, daB diese 
viel zu sehr auf das rein technische Konnen und zu wenig auf die ebenfalls er
forderliche seelische Schulung abgestellt sei. 

Je eindringender man sich mit den Problemen der Bedingtheit menschlicher 
Arbeit beschiiftigt, desto mehr wird sich die Uberzeugung festigen, daB es freilich 
in erster Linie Fragen der Psychologie, wenn man so sagen will: der Seelen
fUhrung sind die hier im V ordergrunde zu stehen haben, nicht aber kann ich daran 
glauben, daB das Experiment, speziell das yom Typus der Eignungspriifung hier 
das letzte ''''ort zu sprechen habe1). 

So ist es auch nur auf Grund psychologischer Erwagungen verstandlich, daB 
das Moment der 8ubjektiven Miidigkeit eine solche Bedeutung besitzt. Man pflegt 
dieses Problem nur als ein nebensachliches zu betrachten, weil eben keine objek
tiven Grundlagen oder zumindest nicht adaquate vorhanden seien. Ein Um-

1) Ich bin mir bewuBt, hier vieHach geltenden Anschauungen zu widersprechen. Eine 
Begriindung meiner Stellungnahme hoffe ich in anderem Zusammenhang gebenzu kiinnen. 
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stand sonte aber dennoch uns dar auf himveisen konnen, wie bedeutsam diese 
subjektive Seite des Arbeitsproblems ist. Durchmustert man die verschiedenen 
statistischen Zusammenstellungen uber die der "Ermudung" als Folgen zuge
schriebenen Erkrankungen, so wird man gewahr, daB es uberhaupt keinen Beruf 
gibt, bei ,velchem nicht die verschiedenen Formen der Neurose als Berufskrank
heiten einen ungeheuren Prozentsatz ausmachten. Immer wiederholen sich die 
Bezeichnungen: Neurasthenie, Herzneurose, Hysterie u. dgl. Nun wissen wir aber 
heute - wenigstens diirfte die Zahl" der Andersdenkenden schon verschwindend 
klein geworden sein -, daB die Neurosen, wie immer ihr Zustandsbild sich dar
stell en moge, seelischen Ursprunges, psychogene Storungen sind. Es miisscn also, 
wenn diese Erkrankungen in solcher Haufigkeit bei allen Berufen angetroffen 
werden, pathogen wirkende seelisehe Momente in groBer Zahl und hinreichender 
Intensitat vorhanden sein. Unter diese Momente glaube ieh als eines der wich
tigsten das Erlebnis der Miidigkeit zahlen zu diirfen. Die durch die Miidigkeit 
dem Menschen sich aufdrangende tberzeugung davon, daB er sich der Grenze 
seiner Leistungsfahigkeit nahere, besitzt eine element are Gewalt, derart, daB sie 
selbst dann wirksam wird, wenn der Betreffende ganz genau weiB, daB es sich 
nur um ein subjektives Phanomen, nicht aber um eine objektive Beeintrach
tigung seines Organismus handeln kann. Man ist versucht anzunehmen, daB die 
heute vorgefundene Dissoziation zwischen Ermiidung und Miidigkeit nicht immer 
bestanden habe. Miissen wir doch glauben, daB urspriinglich die Miidigkeit als 
eine Schutzeinrichtung gewirkt habe, welche die iibermaBige Inanspruchnahme 
der Krafte durch das eintretende Unlustgefuhl unterbrochen hatte. Irgendwelche 
Momente in der Kulturentwicklung konnten dazu gefiihrt haben, daB dieser un
mittelbare Zusammnhang verlorenging. 'Vie dies geschah, dariiber lassen sich 
vielleicht Hypothesen ausdenken, die aber nicht hierher gehoren. Jedenfalls 
besteht die Tatsache von der zwingenden Uberzeugungsgewalt des Miidigkeits
gefUhles zu Recht. Und so wenig dies em eine objektive Unterlage in nicht wenigen 
Fallen zukommen mag, so wichtig ist es dennoch, darauf Bedacht zu nehmen. 
Eine soziale Hygiene darf eben nicht nur ihr Augenmerk richten auf die objektiven 
und somatisch-gesundheitlichen Seiten des Arbeitsproblems, sondern muB die 
psychische Seite ebenso berucksichtigen. Sie darf nicht nur nach der Gesundheit, 
sie muB auch nach dem Behagen der arbeitenden Bevolkerung fragen. Diese 
Forderung wird sich zweifellos mit immer elementarerer Gewalt durchsetzen. 
An manchen Stellen und in mancherlei Weise versucht man ihr Rechnung zu 
tragen. Alle Bestrebungen, die Arbeitsstatten nicht nur hygienisch einwandfrei, 
sondern auch in irgendwelchem Sinne erfreulich zu gestalten, aIle Einrichtungen, 
welche der Erholung der Arbeiter dienen sollen, wie sie z. B. GILBRETH ausfUhrlich 
schildert, dienen nicht allein der somatischen, sondern auch der psychischen Er
holung. Und vielleicht ist diese, auch wenn es die Organisatoren solcher Ein
richtungen nicht beachten, dabei das ausschlaggebende Moment. Weitaus die 
Mehrzahl solcher Bestrebungen geht darauf aus, dem Arbeiter Behagen zu ver
schaffen auBerhalb seiner Arbeitszeit, sei es wahrend der l{uhepausen, sei es nach 
Beendigung des ArbeitRtages. Man muB sagen, daB in dieser Hinsicht an manchen 
Orten Bewundernswertes geleistet worden ist. Manche Arbeiterkolonien lassen 
an Freundlichkeit der Anlage, an ZweckmaBigkeit del' Einrichtungen, an Bereit
stellung von Bildungs- und Unterhaltungsmoglichkeiten kaum zu wunschen ubrig. 
Es entsteht abel' dadurch, wenn nicht zugleich der Stellungnahme zu der eigent
lichen Arbeit und die seelische Einstellung wahrend diesel' mit ins Auge gefaBt 
wird, eine gefahrliche Spaltung im Leben des arbeitenden Menschen, indem nach 
wie vor die Arbeit als Last und nur als unerfreuliche, wenn auch notwendige Vor
bedingungen fUr die Behaglichkeit der freien Zeit erscheinen muB. Nur dann ist 
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ein fiir den einzelnen wie fiir die Gemeinsehaft gleich gedeihlicher Zustand er
reieht, wenn die Arbeit als solche akzeptiert, d. h. nicht nur hingenommen, sondern 
positiv bejaht wird. Es muB sozusagen, wenn wir zu der Ausdrueksweise von 
vorhin zuriiekkehren, die Arbeit als solehe, als Selbstzweck oder als Dienst an 
der Gemeinsehaft immer "Nebenaufgabe" bleiben, welehe den seelischen Hinter
grund fiir alle Einzeleinstellungen abgibtl). 

XI. Die geistige Arbeit und die psychischen Faktoren der 
Verrichtungen. 

Uber dieses Thema existiert bekanntlieh eine ungeheure Literatur. Es kann 
uns nicht beifallen, dariiber ausfiihrlieh zu berichten. Vielmehr bilden die wenigen 
hier zu machenden Bemerkungen nur eine Art Anhang. 

Zunaehst ist anzumerken, daB bei der geistigen Arbeit insofern von einer 
Leistung im strengen Sinne des Wortes nicht die Rede sein kann, weil sieh ein 
Energieaufwand dabei nieht nachweisen laBt. Wenigstens stimmen die meisten 
Autoren dahin iiberein, daB die bei geistiger Arbeit gefundenen minimalen Unter
sehiede im SauerstoHverbrauch und in der Kohlensaureausscheidung durchaus 
sieh innerhalb der Grenzen der Versuehsfelder bewegen und in keiner Weise eine 
tatsaehliche Energieumsetzung anzunehmen gestatten. 

Die alteren Angaben zu diesem Gegenstande iibergehen wir. Sie finden sieh 
in meinem Sammelreferat zusammengestellt. Die wichtigsten Untersuchungen 
riihren von ATWATER und BENEDICT und von BENEDICT und CARPENTER her. 
Bei den letzteren Versuchen ergab sieh eine Kohlensaureproduktion von 0,55 g, 
wahrend der Arbeitsperiode und von 0,54 wahrend der Ruhe, berechnet pro 
Stunde und Kilogramm K6rpergewieht, bzw. pro Minute und Kilogramm 4,69 
und 4,57 ccm. Die Gesamtmenge der produzierten Kohlensaure zeigte in diesen 
Versuehen eine Zunahme um rund 2% bei der Arbeit. Die Warmeproduktion 
ist in der Arbeitsperiode um 0,5% h6her gefunden worden. Die geringfiigigen 
Differenzen k6nnten restlos durch Nebenumstande erklart werden, da die Puls
zahl bei den Arbeitsversuchen durchschnittlich 79, im Ruheversueh 74 Sehlage 
betrug, auBerdem der Arbeitsversueh voranging, also eine ungewohnte Situation 
bedeutet und iiberdies affektbetont war, da es sich um die Anfertigung von Prii
fungsarbeiten handelte. Die Versuehe von BECKER und OLSEN, welche eine deut
liche Mehrerzeugung von Kohlensaure finden wollten, sind teehnisch viel zu 
mangelhaft, als daB sie eine Widerlegung jener anderen darstellen k6nnten. 
(V gl. auch WALLER u. DE DECKER). 

Neuerdings sind KESTNER und KNIPPING auf diese Frage zuriickgekommen. 
Sie haben mittels des kleinen BENEDIcTsehen Apparates die Ruhewerte fiir 
Sauerstoff und fiir Kohlensaure bestimmt und sie mit jenen verglichen, welche 
sich ergaben, wenn den Versuehspersonen ein sehwieriges Buch vorgelesen wurde. 
Diese Anordnung bietet gegeniiber der von ATWATER und den anderen den 
Vorteil, daB eine Beeinflussung durch Bewegungen nahezu ausgeschlossen ist. 
Folgende Werte wurden gefunden: 

Versucbsperson I 
Rube I Arbeit 

Versucbsperson i 
Rube Arbeit 

I 0, CO, i 0, CO, I 0, CO, 0, i CO, 

I niichtern 153 129 179 142 IV . . · ! 186 160 2181166 
I nach Friihstiick 184 164 199 166 V · 264 240 276 217 
II 192 129 206 135 VI · 192 176 213[197 
III niichtern 212 156 258 176 VII 149 142 164 167 
III nach Friihstiick 297 - 306 - VIII 173 166 230 223 

1) Uber den EinfluB von Affekten vgl. den Abschnitt iiber geistige Arbeit. 
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Demnach wiirde sich durchweg eine Steigerung des Sauerstoffverbrauches und daher 
des aus ihm zu berechnenden Calorienaufwandes ergeben. Die Steigerung ist bei der Ver
suchsperson V am kleinsten, was die Autoren darauf zuriickfiihren, daB dieser Versuchsperson 
die Gedankengange des vorgelesenen Buches vertraut gewesen seien und daher nur eine 
geringe geistige Arbeit bcdeutet hatten. Der Calorienaufwand fiir geistige Arbeit ware dem
nach meBbar, aber im Vergleiche zu korperlichen Lcistungen auBerordentlich gering. Aus 
diesen Resultaten berechnet sich ein Aufwand von 7 -8 Calorien pro Stunde, gegen 10 beim 
Nahen, 20 beim Schreiben odcr 180 bei der Arbeit des Schreiners. 

Bei ciner Versuchsperson lieB sich nun zeigen, daB der respiratorische Quotient im 
Verlaufe der gcistigen Arbeit absinkt. KESTNER und KNIPPING sehen hierin einen Hinweis 
auf das Auftreten einer Saure im Elute, welche die Kohlensaure austriebe. In der Tat 
fanden sie bei Blutuntersuchungen vor und nach 
der geistigen .\rbeit im Armwnenblute eine Ver
mehrung der Phosphorsaure. Berechnet auf 
JUilligramm in 1000 ccm Plasma, ergaben sich 
nebenstehende VVerte: 

:\Iethodisch ist allerdings gegen diese Ver
suche einzuwenden, daB sic nicht parallel den 
Gaswechscluntersuchungen vorgenommen worden 
sind. Nur dann waren sie wirklich beweisend, 
wenn die Erniedrigung des respiratorischen 
Quotienten und die Vermehrung der Plasma-

Yersuchsperson 

I 
II. 
IX. 
HI. 
X. 

Yorher 

177 
204 
113 
77 

106 

Kachher 

398 
352 
231 
398 
125 

phosphorsaure parallel gingen. Die beiden Forscher nehmen nun an, daB diese Phos
phorsaure bei der Tiitigkeit des Gehirns entstehe. Die Steigerung betragt 19 bis 321 mg in 
1 I Blut. Es mii13te also im Gesamtblute urn das 31/ 2 fache mehr Phosphorsaure kreisen, 
d. h. in dem FaIle mit der groBtell Vermehrung nicht weniger als 1,123 g. Und dies kann 
nicht einmal die ganze gebildete und aus dem Zentralnervensystem ausgeschwemmte Phos
phorsaure ausmachen, da ja solche auch fortwahrend durch die Nieren den Organismus ver
lassen diirfte. In der Tat existieren nicht wenige altere Arbeiten, welche von einer Vermehrung 
der Harnphosphorsaure bei geistiger Arbeit zu berichten wissen, allerdings schwerwiegenden 
methodischen Einwendungen ausgesetzt sind. Nun enthalt das ganze Gehirn, wie aus den bei 
ALBU und NEUBERG zusammengestellten Daten ersichtlich ist, 2,08 bis 3,29 g Phosphor, 
was 4,09 und 6,47 g P 20 S entspricht. 'Venn also die ganze Phosphorsaurevermehrung im Blute 
durch Zerfall von Hirnsubstanz zustande kame, miiBte bei der in diesen Versuchen angewen
deten geistigen Arbeit 1/4-1/6 der Hirnsubstanz zerfallen sein. Dabei sind diese, wenn auch 
nur grob angenaherten Zahlen nicht zu niedrig, weil im Gehirn Phosphor nicht nur in Lipoiden, 
Nucleinen und anderen Eiwei13verbindungen, sondern sicherlich auch als anorganisches Phos
phat vorhanden ist. Diese Uberlegung laBt die SchluBfolgerungen KESTNERS als zweifelhaft 
erscheinen. Mogen auch die von ihm beobachteten Tatsachen zu Recht bestehen, so mii13te 
man doch nach einer anderen Erklarung suchen. Jedcnfalls erscheint es verfriiht, wenn die 
Autoren bereits die Ernahrung der geistigen Arbeiter auf Grund dieser Theorie modifizieren 
wollen. (S. a. die Einwande von HECKER u. WINTERSTEIN, ferner von BERNSTEIN.) 

Nach ILTZHOFERS Untersuchungen am Apparat von KROGH zeigten 6 Versuchsper
sonen cine Zunahme der Atemfrequenz und des Atemvolumens urn 10,9 und 12,9% bei leichter 
geistiger Arbeit und um20,3 und 29,1 % bei schwererer. Die Steigerung des Energieumsatzes 
envies sich als sehr gering und fast restlos durch die gesteigerte Atemarbeit erklarlich. 

Es steht also meines Erachtens nach wie vor die Tatsache der subjektiven 
Mudigkeit nach geistiger Arbeit und die objektiv konstatierbare Leistungs
minderung der Tatsache eines mangelnden Stoff- und Energieverbrauches gegen
uber. Wir haben schon einleitend bemerkt, daB dieser anscheinende Wider
spruch moglicherweise dahin aufgekHirt werden konnte: eine Steigerung des 
Verbrauches fande allerdings bei der gesteigerten Hirntatigkeit, die wir doch bei 
geistiger Arbeit als bestehend annehmen mussen, nicht statt. Daher auch keine 
Steigerung des Sauerstoffkonsums und an Energie. Wohl aber gehen die be
treffenden Prozesse mit einer groBeren Lebhaftigkeit jenes Anteiles des 
Arbeitsvorganges einher, welchen wir als Spurenbildung benannt haben. Diese 
brauchte gar keine Steigerung des Energieverbrauches zu bedingen oder nur 
eine unmerkliche. Gar keine, wenn es sich nicht um quantitative, sondern -
was sehr wohl vorstellbar ware - um qualitative Veranderungen handelte. 
lmmerhin ist dies bloBe Hypothese, weil es an Tatsachen hier noch durchaus 
mangelt. 

Handbuch der sozialen Hygiene. V. 8 
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Uber die korperlichen Begleiterscheinungen geistiger Arbeit wollen wir nicht viel sagen. 
Es ist vor allem immer zweifelhaft, wieviel von diesen den intellektuellen, wieviel etwa. 
begleitenden emotiven Vorgangen zuzuschreiben sei. Neuerdings behauptet MIzA, daB sich 
im Sphygmo. bzw. Plethysmogramm nur der eigentlichen geistigen Arbeit korrelierte Schwan
kungen auffinden lieBen. 

Anders stehen die Dinge dann, wenn nicht mehr rein inteIlektueIle Leistungen 
vorliegen, sondern die Mfektivitat mit beansprucht wird. Die Mfekte finden einen 
mehr oder weniger intensiven Widerhall in der somatischen Sphare, es kommt zu 
Ausdrucks· und Begleiterscheinungen, welche an sich schon eine Steigerung des 
Energieverbrauches bedingen konnen. SCHROTTER hat dariiber in jiinsgter Zeit 
interessante Untersuchungen angestellt. Diesen zufolge kann die Respirations
arbeit allein beim Lachen einen Mehraufwand an Calorien um 80%, beim Schluchzen 
um 85% bewirken. (Vgl. auch TOTTEN.) Dazu kommen die zahlreichen anderen 
Organe, welche an den somatischen Mfektwirkungen teilhaben: die Organe des 
Kreislaufes, aber auch inn ere Organe, was u. a. durch die Tatsache einer 
"emotiven" Glykosurie oder Hyperglykamie bewiesen erscheint. Selbst wenn 
die AffektauBerungen keinen merklichen Grad erreichen, wie beim Lachen oder 
Weinen, miissen sie eine Steigerung der energetischen Umsetzung bewirken. 
Ferner ist zu bedenken, daB viele Affekte teils unmittelbar durch erhohte 
Spannung - z. B. der Affekt der Erwartung, insbesondere der angstlichen, 
aber auch die "gespannte" Aufmerksamkeit - den Umsatz in der Muskulatur 
erhohen, teils indirekt deren Verbrauch steigern durch die aus der Mfektlage 
flie13ende korperliche Unruhe. Es ware daher verstandlich, wenn aIle geistige 
Arbeit, welche einigerma13en affektbetont ware, nicht nur zu einer subjektiven 
Miidigkeit, sondern auch zu einer objektiven Ermiidung fiihrte. Bekanntlich 
macht hier aber eine Affektlage eine bemerkenswerte Ausnahme, das ist das 
Interesse. Interessante Arbeit ermiidet weniger. Zuweilen steht es so, daB die 
Ermiidung nur nicht wahrend der Arbeit bemerkt wird, nach deren Beendigung 
sich aber um so mehr durchsetzt. Aber es kommt auch vor, daB erhebliche geistige 
Leistungen ohne jegliche Miidigkeit und, wie es scheint, auch ohne Ermiidung 
vollbracht werden, indem die Leistungsfahigkeit auch bei langerer Dauer un
geandert bleiben kann. Worauf dies beruht, oder inwieweit dieser Umstand 
berechtigt, iiberhaupt die Annahme einer wirklichen Ermiidung fallen zu lassen, 
bleibe dahingestellt. 

Ferner ist zu bemerken, daB geistige Arbeit offenbar etwas keineswegs Ein
heitliches ist. Denn man kann sehen, daB Wechsel solcher Betatigung, wiewohl 
dabei natiirlich immer noch dasselbe Organ tatig bleibt, als Erholung gewertet 
werden kann. Entweder miiBten wir uns vorsteIlen, daB bei den verschiedenen 
Arten geistiger Arbeit verschiedene Hirnpartien ins Spiel treten - was eigentlich 
nicht gut angeht: denn warum sollte die Lektiire einer mathematischen Studie 
andere Rindenteile in Anspruch nehmen als das Studium von Versuchsproto
kollen 1 - oder wir miiBten schlie13en, da13 es eben im Zentralnervensystem 
qualitativ verschiedene Betatigungsweisen gebe. Damit kamen wir von einer 
anderen Seite zu der vorhin erwogenenMoglichkeit einer Erklarung der Ermiidung 
ohne Steigerung des Energieverbrauches zuriick. 

Es sei hier erwahnt, da13 die Mfekte auch auf die korperliche Leistung 
mannigfachen Einflu13 nehmen konnen. Erstens indirekt, indem die Er
fiillung des Bewu13tseins mit einem affektbetonten Inhalt die Hinwendung 
an eine andere Aufgabe wesentlich erschwert. Zweitens direkt, indem 
die mit den Willkiirintentionen konkurrierenden Mfekteinfliisse die Be
herrschung der Muskulatur erschweren konnen. Man wei13 , da13 jeder 
einigerma13en intensive Mfekt eine gewisse motorische Unsicherheit be· 
dingen kann. 
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Die Frage nach den Erscheinungen der geistigen Ermiidung ist eine doppelte. 
Erstens ist zu fragen nach den Ermiidungserscheinungen, welche nach geistiger 
Arbeit auftreten, sei es, daB sie psychische, sei es, daB sie auch somatische sind -
und zweitens nach den Auswirkungen der korperlichen Ermiidung innerhalb 
der seelischen Funktionen. Welche psychische Funktionen am leichtesten und 
zuerst einer Abnahme durch Ermiidung unterliegen, ist nicht mit Sicherheit fest
gestellt. Manche Autoren meinten, es leide vor allem das Gedachtnis, insbeson
dere in der speziellen Gestalt der Merkfahigkeit fiir allerjiingste Eindriicke. 
:MEUMANN widerspricht dieser Behauptung. Ja, er fand sogar in jahrelangen 
Selbstbeobachtungen keine Abnahme der Leistung nach ermiidenden Arbeits
perioden. Andere glauben, daB es die Aufmerksamkeit sei, welche zunachst 
bei Ermiidung eine Schwachung erfahre. In der Tat scheint die alltagliche Be
obachtung dafiir zu sprechen, daB im Zustande der Ermiidung die Fixation der 
Aufmerksamkeit schwerer gelinge, die sog. Konzentrationsfahigkeit vermindert 
sei. Nach MIESENER ist besonders die Auffassung von Sinneseindriicken gestort, 
nach ASCHAF:E'ENBURG die assoziativen Fahigkeiten, indem die Assoziationen 
auBerlicher, mechanischer wiirden. 

Es finden sich ferner mehrere Angaben, welchen einen herabsetzenden Ein
fluB geistiger Arbeit auf korperliche Leistungen behaupten1 ). So hat schon FElRE 
am Ergographen diesen Beweis fiihren wollen. Indes ist bei der Beurteilung der
artiger Versuche groBte Vorsicht geboten. Kaum irgendwo konnen psychische, 
vor allem emotive Momente leichter das Versuchsergebnis beeinflussen als hier. 
Ohne gleichzeitige genaue introspektive Analyse des seelischen Zustandes der Ver
suchspersonen diirften sich hier.l.keine verlaBlichen Resultate erzielen lassen. 
An derartigen Versuchen mangelt' es indes, weil die experimentelle Psychologie 
der vergangenen Jahrzehnte viel zu sehr von der Idee erfiillt war, in Nachahmung 
der Naturwissenschaft "objektive" Werte aufzufinden. 

Wie wenig auch auf dem Gebiete der experimentellen Ermiidungsforschung 
ffir die Erkenntnis der Ermiidung nach geistiger Arbeit zutage gefordert wurde, 
lehrt die gewissenhafte Ubersicht, welche LOBSIEN iiber aIle einschlagigen Fragen 
gegeben hat. Es verlohnt sich wahrscheinlich nicht, aIle diese zum Teil wider
sprechenden, zum Teil methodisch mangelhaften Untersuchungen hier zu re
ferieren. 

Wie gegen die physische, so hat man auch gegen psychische Ermiidung die Darreichung 
von Phosphaten empfohlen. EMBDEN, GRAFE und SCHMITZ beobachteten nach Phosphat
gaben eine bedeutende geistige Frische. Wenn in den Pausen bei geistiger Arbeit etwas 
Nahrung genommen wird, solI die Gesamtleistung erheblich ansteigen. Und zwar solI sich 
nach ZECH diese giinstige Wirkung bereits 20 Minuten nach der Einnahme von EiweiB, 
aber erst 1 Stunde nach der von Zucker zeigen. 

Dagegen diirfte es angezeigt sein, mit ein paar Worten die M itwirkung see
lischer Faktoren bei den Verrichtungen zu streifen. Man kann sagen, daB es iiber
haupt keine menschliche Tatigkeit gibt, welche ohne seelischen Einschlag zu
standekame, wenn man von den vollkommenen automatisierten Tatigkeiten 
absieht. Aber selbst da finden wir die Willensintention, welche den Automatismus 
in Gang bringt und schlieBlich auch im Gange erhalt. Ohne einen, wenn auch nicht 
bewuBten, Willensakt wiirde jegliche selbst noch so sehr automatisierte Handlung 
stillestehen. Bekanntlich wurde von seiten der Hirnpathologie, insbesondere der 

1) DaB geistige Ermiidung durch korperliche Anstrengung hervorgerufen werden konne, 
bzw. daB ein ermiideter Mensch sich geistigen Arbeiten nicht unterziehen mag. ist eine all
bekannte Tatsache. RICHTER hat dariiber Versuche lnittels einer von J AENSCH angegebenen 
Methode angestellt und gefunden, daB diese Wirkung bei Trainierten weit geringer ist als 
bei Untrainierten. Irgendwelche Schliisse lassen diese Versuche was etwa das Wesen 
der geistigen Ermiidung anlangt - natiirlich nicht zu. 

8* 
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Aphasie- und Apraxieforschung, immer betont, daB man den Ablauf aller, auch 
der kompliziertesten menschlichen Handlungen nach dem Schema eines Reflexes 
konstruieren konne. Wie bei dies em die Erregung eines receptorischen Apparates 
dem Zentrum zugeleitet, dort auf mehr oder weniger groBen Umwegen umge
schaltet und schlieBlich an das Erfolgsorgan hinausgeleitet werde, so trete der 
Auf trag, die Aufgabe im Wege der sinnlichen Wahrnehmung an das Zentrum 
heran, werde in dies em tiber die Rindenfelder der "Wahrnehmungs- und Er
innerungszentren" irgendwelchen ZentraIstellen zugefiihrt, es entstehe der Be
wegungsentwurf, daraus der Innervationsimpuls, der wiederum an die Peripherie 
gelange. Man muB gestehen, daB dieses Schema sich aIs ein heuristisches Hilfs
mittel von groBer Bedeutung erwiesen hat, da ja die Entwicklung der klinischen 
Hirnlokalisation sich wesentlich daran orientieren konnte. Wie bei allen Schema
tisierungen bestand aber auch in dies em Falle die Gefahr und:wurde - wie in den 
meisten Fallen - nicht vermieden, daB das Schema sich verselbstandige und unser 
Denken auch dann noch in seinen Bann zwinge, wenn die Grenzen seiner metho
dischen Leistung schon erreicht waren. 

Insbesondere versagten diese hirnmechanischen Anschauungen in dem Augenblicke, 
als es sich nicht mehr darum handelte, einzelne Funktionen oder deren Stornngen begreiflich 
zu formulieren, sondern das Gesamtverhalten des Menschen und seine "hoheren" geistigen 
Leistungen zu erfassen. Es geniigt fiir die Analyse der Arbeitsvorgange durchaus nicht, sich 
auf dieses Schema festzulegen. Wie immer wir weltanschaulich uns zu den Fragen der Geist
Korper-Beziehungen stellen wollen, in der Praxis sind wir gezwungen, den Geist als ein Wesen 
sui generis mit eigenen Gesetzlichkeiten und einem spezifischen EinfluB auf das somatische 
Geschehen zu betrachten. Eine Analyse irgendwelchen menschlichen Tuns, und sei es des 
einfachsten, ist ohne Beriicksichtigung der seelischen Momente inkomplett und eigentlich 
unverstandlich. Das Bestreben, die Anschauungen des "Behaviorism" oder der "objektiven 
Psychologie", wie sie die Amerikaner oder BECHTEREW pflegen, auf die Analyse der mensch
lichen Handlungen zu iibertragen, hat meines Erachtens bis nun noch immer zu klaglichen 
ErgebniBsen gefiihrt. 

Es ist darum vollauf berechtigt, wenn eine Darstellung der menschlichen 
Arbeitsleistungen, wenn sie auch physiologische Gesichtspunkte zugrunde legt, 
den psychischen Faktoren, die in den Gesamtvorgang "Handlung" eingehen, 
einigermaBen berticksichtigt. Ganz abgesehen davon, daB sich uns immer wieder 
die ausschlaggebende Bedeutung dieses Momente fiir unser Verstandnis wie ftir 
unser praktisches Tun aufgedrangt hat. 

Eine psychologische Analyse der Handlung zeigt natiirlich weitgehende 
Analogien zu jenem physiologischen Schema. (Vielleicht liegt dies aber haupt
sachlich daran, daB das Schema im Grunde nur eine Dbersetzung introspektiv 
gewonnener Einsichten in eine hirnphysiologische Terminologie darstellt.) Auch 
hier begegnen wir zuerst den Funktionen der Rezeptivitat: die "Aufgabe" muB 
erfaBt, verstanden werden. Aber diese Rezeptivitat ist schon nichts rein Passives. 
In ihr wirkt die Aktivitat der Person bereits entscheidend mit durch die Funktion 
der Aufmerksamkeit, welche dauemd eine tiberragende Bedeutung im Ablaufe 
der Handlung beibehalten wird. Mit Recht hat man darauf hingewiesen, daB 
auch "Aufmerksamkeit" nichts vollig Einheitliches sei und, daB man mehrere 
Formen dieser Funktion unterscheiden mtisse. PIORKOWSKI kennt diese: 1. Die 
dauemd gleichmaBig auf einen Gegenstand gerichtete Aufmerksamkeit, wie 
sie z. B. bei der Arbeit des Webers im Einstuhlsystem erfordert wird, wobei nur 
auf das ReiBen der Faden zu achten ist. Oder bei jeder Verrichtung an einer 
Maschine, die in gleichbleibender Geschwindigkeit erfolgt. 2. Die gleichmaBig 
angespannte, aber distributiv gerichtete Aufmerksamkeit, wie sie beim Zwei
oder Mehrstuhlsystem in der Textilindustrie, bei mancherlei Sortierarbeiten, 
aber auch etwa bei der Beaufsichtigung einer groBeren Menschenmenge, z. B. 
einer Schulklasse notwendig ist. 3. Die rhythmische Aufmerksamkeit, welche 
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sich einem periodisch verlaufenden Arbeitsvorgang anpassen muB. Solche ver
langt z. B. die Tatigkeit an del' Mischmaschine in del' Wollspinnerei, bei del' die 
bis zu einem gewissen Grade abgelaufene Spule in annahernd gleichen Zeit
raumen ausgewechselt werden solI, ferner die Tatigkeit an einer Pragemaschine, 
etwa auch am Dampfhammer. 4. Die in ungleichmaBigen Zeitraumen schwan
kende, nul' in einzelnen Augenblicken maximal angespannte Aufmerksamkeit, 
bedingt durch einen periodisch' verlaufenden ArbeitsprozeB, welcher sozusagen 
kritische Punkte aufweist. Diese Form kommt in Betracht z. B. beim Stahl
gieBen, beim Anstechen des Hochofens, ferner bei allen Prozessen, deren 
Fortgang durch Stichproben odeI' zeitweilige Beobaehtungen kontrolliert 
werden solI. .5. Die labile, fluktuierende Anfmerksamkeit, die sich von 
Augenblick zu Augenblick auf einen jeweils neuen Gegenstand einstellen 
konnen muB. Das ist jene, wie sie z. B. von del' Tatigkeit eines Schutzmannes 
an einer belebten StraBenkreuzung, von del' eines Hotelportiers, eines Bank
kassiers erfordert wird. 

Ob nun diese verschiedenen Formen del' Aufmerksamkeit in del' Tat, wie 
manehe meinen, original' verschiedenen Anlagen entspringen und ineinander 
nicht iibergefUhrt werden konnen - so daB sich aus deren Untersuchung ein 
Kriterium del' Berufseignung ergabe -, lassen wir dahin gestellt. Sichel' ist, daB 
wir beim erwachsenen odeI' berufsfahigen Menschen mehr odeI' weniger;ausgepragt 
die eine odeI' die andere Aufmerksamkeitseinstellung habituell iiberwiegen sehen. 
Immerhin muB man sich klar sein, daB kaum irgendeine Verrichtung einer del' 
genannten Formen del' Aufmerksamkeit vollkommen entbehren kann, wenn sie 
auch je die eine odeI' die andere besonders erfordert. Zur Erfassung des Auf
trages z. B. ist immer die momentane Einstellung auf diesen, entsprechend del' 
vierten Form nach PIORKOWSKI, unerla13lich. 

Fiir den Ablauf del' Verrichtung ist nun noch eine weitere Nuance del' Auf
merksamkeitseinstellung von Bedeutung. Wir haben schon erwahnt, daB die 
automatisierten Funktionen durch die auf sie gerichtete Aufmerksamkeit ge
stort werden konnen. Es ist so auch del' Klinik bekannt, daB die Hinwendung 
del' Aufmerksamkeit auf die Atemtatigkeit UngleichmaBigkeiten diesel' zu erzeugen 
vermag. Dennoch kann auch eine automatische Verrichtung nicht vollig ohne 
Aufmerksamkeit ablaufen, ja nicht einmal eine so weitgehend automatisierte 
wie del' Gang. W orauf richtet sich in dies en Fallen nun die Aufmerksamkeit? 
Diese Frage ist nicht leicht, zu beantworten. Am wahrscheinlichsten will es mich 
diinken, daB sie sich auf die Aufrechterhaltung del' entsprechenden Willens
intention und den Ablauf del' Verrichtung einstelle, so~daB Schwankungen diesel' 
jene immer wieder aufs neue herzustellen vermochten. Untersuchungen zu diesem 
Problem kenne ich nicht. Es ware abel' ein fUr die Analyse des GesamtvOl'ganges 
nicht unwichtiges. 

Die Aufmerksamkeit unterliegt Schwankungen. Erstens zeigt sie solche 
spontan, ohne ersichtliche auBere Ursachen, wobei eine gewisse Periodizitat un
verkennbar ist. Bekannt ist das scheinbare Lauter- und Leiserwerden des Tickens 
einer Uhr, das man auf sole he Niveauveranderungen del' Aufmerksamkeits
spannung bezieht. Diese wird zweitens von auBeren Momenten beeinfluBt. 
Unter diesen ist zu nennen die Ablenkung. Ablenkbarkeit ist eine Erscheinung, 
welche gewissermaBen zur Charakterisierung del' Art del' Aufmerksamkeit ge
rechnet wird. Sie nimmt im Zustande del' Ermiidung zu, welcher an sich bereits 
die Aufmerksamkeit beeinfluBt. Ob diese als solche ermiiden kann, mag zweifel
haft erscheinen. Sichel' ist, daB bei Ermiidung aIle Proben, die man zur Priifung 
del' Aufmerksamkeit verwendet, schlechter ausfallen und daB bei langerer Dauer 
derartiger Untersuchungen sich eine Verschlechterung del' Ergebnisse einstellt. 
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Letzteres kann aber auch nur auf einem Erlahmen des Interesses beruhen und muG 
keine Ermiidung der Aufmerksamkeit beweisen. 

Die Ablenkbarkeit durch psychische Einfliisse (hohnende Zurufe, Aus
pfeifen usw.) untersuchte LAIRD und fand bei Zugrundelegung verschiedener 
Tests allgemein einer Verminderung der Leistung. 

Manche korperliche Zustande bedingen besonders leicht eine Minderung der 
Aufmerksamkeit. Nicht nur die Intoxikationen, so mit Alkohol, sondern auch 
febrile Zustande sind hier zu nennen, und insbesondere Hirnverletzungen. 
(S. LANGELUDDEKE, der auch die psychogenen Storungen nach Schadeltraumen 
behandelt, ferner die Monographien von POPPELREUTER und von GELB und 
GOLDSTEIN). 

Die Erfassung eines Auftrages oder der Aufgabe wird durch die Spannung 
der Aufmerksamkeit allein noch nicht gewahrleistet. Es bedarf noch jener Funk
tion, welche die Psychologie als Auffassungsfahigkeit bezeichnet. Auch diese ist 
wiederum nichts Einheitliches. Denn erstens sehen wir individuelle Differenzen 
je nach dem Sinnesgebiete, in dem die Aufgabe prasentiert wird. Manche Men
schen erfassen leicht, was ihnen akustisch geboten wird, anderen ist die optische 
Darbietung adaquater. Auch hier bleibe es dahingestellt, inwieweit es sich um 
konstitutionell festgelegte Typen handle. Einige Autoren sind der Meinung, 
daB der optische bzw. akustische oder motorische Typus einem Menschen an
hafte als eine konstitutive Eigenschaft, eine Meinung, der ich mich auf Grund 
einer Reihe von Erfahrungen iiber Typenwechsel nicht vollkommen anschlieBen 
kann. Zweitens kann man die Auffassungsfahigkeit scheiden nach der Kompli
ziertheit des auffaBbaren Gegenstandes. Dies deckt sich nicht mit dem, was man 
den Umfang der Auffassung nennt. Dieser bezeichnet die Zahl der homogenen 
oder heterogenen Elemente, welche in einem einzigen Akte aufgefaBt werden 
konnen. Sie erleidet iibrigens wesentliche Verringerungen bei Ermiidung, ohne 
daB sich wiederum sagen lieBe, ob die Auffassung als solche einer Ermiidung unter
liege. Dagegen erstreckt sich die hier gemeinte Differenzierung auf das, was die 
neuere Psychologie "Gestalterfassung" nennt, namlich die Fahigkeit, eine Anzahl 
innerlich zusammenhangender Elemente als ein Ganzes zu erfassen. Diese Lei
stung kann bei den Verrichtungen nicht nur im Momente der Auffassung der 
Aufgabe eine Rolle spielen. Es ist hochst wahrscheinlich, daB die Gestaltser
fassung eine wesentliche Grundfunktion unseres Seelenlebens iiberhaupt dar
stelle. Wir nehmen niemals Einzelheiten, isolierte Elemente wahr, sondern diese 
erscheinen uns stets zu Ganzheiten verbunden. In der Auspragung aber dieser, 
wenn man so sagen will, synthetischen Fahigkeit gibt es offen bar groBe indivi
duelle Differenzen. Der eine vermag sich einen raschen Uberblick iiber komplexe 
Verhaltnisse zu schaffen, wahrend der andere nur allmahlig, durch bewuBte 
Arbeit oder vielleic4t gar nicht zu einer derartigen Vereinigung gelangt. Es 
bedarf keines Hinweises darauf, wie sehr solche Leistungen in den Gang aller 
moglichen Verrichtungen einzugreifen vermogen. Auf die Einzelheiten dieser 
Dinge einzugehen, ist hier nicht tunlich. Ich verweise auf die Zusammenstellung 
KOHLERS, welche die Grundfragen in ausgezeichneter Weise behandelt. 

Wie die Ermiidung auf die Funktion der Gestalterfassung einwirkt, scheint 
noch nicht untersucht worden zu sein. Dagegen wissen wir, dank den Forschungen 
von GELB und GOLDSTEIN sowie anderer, daB Hirnschadigungen gerade dies en 
Bereich seelischen Geschehens betreffen konnen. 

Zwischen die Erfassung der Aufgabe und die Ausfiihrung schiebt sich nun 
eine bedeutungsvolle Phase ein, in der sozusagen die Bereitstellung der Mittel 
erfolgt. Dies ist nicht nur in dem wortlichen Sinne einer Beschaffung der Werk
zeuge, Materialien usw. zu verstehen, sondern auch in dem iibertragenen einer 
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inneren Herstellung der Arbeitsbereitschaft. Wie nach den Ansichten der Hirn
physiologie der Ausfiihrung einer Bewegung ein sog. "Bewegungsentwurf" voran
geht, der noch nicht Bewegung und noch nicht Bewegungsansatz, sondern erst 
eine Vorstufe dieses ist, wie der Formulierung eines Satzes oder Gedankens ein 
pralogisches und vorsprachliches Gebilde vorangeht, das noch nicht sprachliche 
Form, geschweige eine artikulatorische besitzt, so geht jeder Ausfiihrung einer 
Verrichtung eine innerliche Einstellung auf diese voran. Deren Elemente im 
einzelnen zu erfassen oder gar zu beschreiben, durfte auBerst schwer fallen. Es 
ist vielleicht auch dieses Problem von seiten einer Psychologie der Arbeit (oder 
des Handelns uberhaupt) noch zu ",·enig gewurdigt worden. Wir begnugen uns, 
auf diese Phase hingewiesen zu haben, ohne eine weitere Analyse zu versuchen. 

Erst aus dieser innerlichen Einstellung gebiert sich alles, was nun unmittel
bar zur Ausfiihrung hinuberleitet. Diese wird zunachst intendiert oder, wie man 
mit meines Erachtens unrichtiger Ausdrucksweise zu sagen pflegt: gewollt. Un
richtig ist dies deshalb, weil nach den Untersuchungen der experimentellen Willens
psychologie wie nicht minder nach den Erfahrungen einer Willenspathologie 
offenbar von einem Ins·Spiel.Treten des Willens erst in dem Augenblicke der tat· 
sachlichen Ausfiihrung die Rede sein kann. Bis dahin gibt es EntschluB, Wunsch, 
Vorstellung des zu verwirklichenden Zieles usw., aber noch keinen eigentlichen 
Willen. (Vgl. hierzu LINDWORSKY.) 

Diese Intention richtet sich nun auf verschiedenes, je nachdem es sich um 
eine automatisierte, eine geubte oder eine ungeubte Verrichtung handelt. 1m 
ersten FaIle geht die Intention schlicht auf das Ganze der Verrichtung, ohne eine 
Spezialisierung in Teilakte zu vollziehen. Man braucht wiederum nur an das 
Beispiel des Gehens zu erinnern. Man beabsichtigt eben zu gehen und nicht die 
Ferse yom Boden abzuwickeln usw. 1m zweiten FaIle richtet sich die Intention 
auf zu groBeren Komplexen zusammengefaBte Teilabschnitte der Verrichtung. 
Ein geiibter Klavierspieler intendiert eine chromatische Skala als ein Ganzes, 
wahrend er ein Musikstuck etwa noch in Teilabschllitte zerlegt intendieren muB. 
Erst wenn auch dieses vollkommen durch Ubung gelaufig geworden ist, wird es 
als ein Ganzes illtendiert werden. In solchen Fallen kann es sich dann ereignen, 
daB es unmoglich wird, die Verrichtung an einem beliebigen Punkte beginnen zu 
lassen, sondern es notig wird, immer den ganzen Ablauf von dem ersten Akte 
an sich vollziehen zu lassen. Bei ungeubten Verrichtungen muB jeder Teilabschnitt, 
ja unter Umstanden jedes Element gesondert intendiert werden. Schon dadurch 
wird ubrigens die groBere Geschwindigkeit, mit der geubte Verrichtungen ab
laufen, zum Teil erklart. 

DaB bei den Verrichtungen, insbesondere bei komplexeren und ungeubten, 
das Gedachtnis bzw. die Merkfahigkeit von eminenter Wichtigkeit sein mussen, 
ist zu klar, als daB es einer Auseinandersetzung bedurfte. 

Ebensowenig bedarf es eines neuerlichen Hinweises auf die Rolle der emo
tionalen Funktionen fUr die Gestaltung jeglichen Handelns uberhaupt und auf 
deren Auswirkung im ArbeitsprozeB insbesondere. 

Es ist noch viel zu wenig untersucht, wie aIle diese psychischen Funktionen 
unter den verschiedenen auBeren und inneren Bedingungen variieren, denen der 
arbeitende Mensch unterworfen ist. Man kann sich nicht verhehlen, daB eine 
einigermaBen erschopfende Erkenntnis der Einwirkung solcher Bedingungen 
und daher die Moglichkeit einer rationalen Gestaltung ihrer erst gegeben sein wird, 
wenn die hier angedeuteten Fragen einer Beantwortung zugefiihrt sein werden. 
Es ist sicherlich teils ein Resultat unserer allgemein wissenschaftlichen Einstellung, 
tells eines unserer wirtschaftlichen Ordnung, wenn diese Fragen bislang in den 
Hintergrund gedrangt waren. Es beweist dies aber keineswegs, daB sie neben-
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sachliche seien. Vielmehr zeigt meines Erachtens eindringenderes Studium des 
ganzen Fragenkomplexes immer deutlicher, daB gerade hier die allerentschei
dendsten Probleme verborgen liegen. 

J. D. BALL hat sich fiir die Schaffung einer "industriellen Psychiatrie" eingesetzt. 
deren Aufgabe das Studium der Behandlung der Menschen und die Verhiitung von Betriebs
storungen durch psychopathische Individuen sein soIl. Ein Amt, bestehend aus Psychiater, 
Psychologen, Neurologen, allgemeinem Arzt, sozial geschulten Vertretern der Arbeit
nehmer, Ingenieuren und Vertretern der Arbeitgeber solle die einschlagigen Fragen regeln. 
Die Forderung nach einer geistigen Hygiene der Arbeit wird auch von GENIL-PERRIN nach
driicklich erhoben. 

XII. Die Verrichtungen. 
FUr eine soziale Hygiene, fur die Beurteilung der Bedingungen, unter den en 

die arbeitenden Menschen stehen, die Inanspruchnahme, welche die verschiedenen 
Funktionen ihres Korpers und Geistes erfahren, ware eine genaue Analyse der Ver
richtungen ein dringendes Erfordernis. Um die Frage beantworten zu konnen, 
ob irgendeine Verrichtung die Gefahr der einseitigen Beanspruchung immer der
selben Muskelgruppe mit sich bringe, ist es notwendig, genau zu wissen, wie lange 
und in welchen Intervallen diese Beanspruchung jeweils geschieht. Dnd die 
Beispiele, die eine Analyse der Verrichtung als ein bedeutsames Desiderat dartaten, 
lieBen sich beliebig mehren. Dem gegenuber steht unsere fast vollige Armut an 
derartigen Analysen. Wir besitzen wohl - und zum Teil ausgezeichnete -
Berufsanalysen, aber keine der einzelnen Verrichtungen, die innerhalb eines 
Berufes vorgenommen werden mussen. Die Berufsanalyse kann auch die hier 
gestellte Aufgabe gar nicht erfullen, weil es sehr verschiedenartige Berufe geben 
wird, in welchen trotzdem teilweise ganz gleichartige Verrichtungen wiederkehren, 
andererseits die verschiedenen Verrichtungen innerhalb eines Berufes voneinander 
grundsatzlich abweichen werden. 

Ein Beispiel, wie eine solche Analyse aussehen konnte, wird durch die Arbeit von 
FROIS geliefert, welcher die Tatigkeit des Nietens einer eingehenden Zergliederung unter
worfen hat. Da diese ausgezeichnete Untersuchung iiberdies an einem wenig zuganglichen 
Orte erschien, sei sie etwas ausfiihrlicher wiedergegeben. FROIs beschreibt zunachst die iib
lichen Formen und GroBen der Nietnagel, der Hammer, der Kuppler, mit denen dem Kopfe 
des Nietnagels die entsprechende Gestalt gegeben wird, den Nietensetzer, welcher der For
mung des unteren Endes dient, schlieBlich die Zangen, mit welchen die Nietnagel wahrend des 
Erhitzens gehalten werden. Die Arbeit verteilt sich in der Regel auf einen Vorarbeiter, ein 
oder zwei Arbeiter oder Schlager, einen, der den Nietensetzer halt, und einen, der die Er
hitzung besorgt, welch letztere Arbeit meist einem 14-16 jahrigen Knaben anvertraut ist. 
Die zu nietenden Eisenteile sind entsprechend vorbearbeitet, mit den Bohrlochern versehen 
und werden durch provisorische Fixation an ihrem Platze gehalten. Der Vorarbeiter iiber
zeugt sich, daB die Bohrlocher in den beiden Stiicken genau zur Deckung kommen und korri
giert gegebenenfalls kleine Unstimmigkeiten, indem er in die benachbarten Locher Bolzen 
eintreibt. Inzwischen werden die Nietnagel erhitzt, was eine gewisse V orsicht erfordert., da 
die Temperatur nicht zu niedrig bleiben darf, damit die Arbeit leichter vonstatten gehe, und 
nicht zu hoch steigen, damit die Nagel nicht verbrennen. Der Erhitzer nimmt den Nagel in 
die Zange, klopft damit energisch an den Of en, urn Kohlenteilchen zu entfernen, und setzt 
ihn selbst in das Loch oder schleudert ibn dem Setzer zu FiiBen, der ihn wieder mit der Zange 
ergreift und D'!it dem Kopfe nach unten in das Loch einfiihrt. (Man sieht hier, wie eine relativ 
geringfiigige Anderung der Arbeitsverteilung die Verrichtung wesentlich beeinflussen kann: 
die des Setzers ist in beiden Fallen eine andere). Zugleich bringt der Mann den Nietensetzer 
sicher an Ort und Stelle. Der Vorarbeiter nahert die beiden zu vernietenden Eisenteile durch 
kleine Hammerschlage und schlagt den Nietennagel im groben mit dem Hammer in die ge
wUnschte Form (rund oder achteckig usw.). Wenn der Nagel einen Durchmesser von mehr 
ala 14-16 mm hat, ergreift der Vorarbeiter mit groBen Zangen den Kuppler, setzt ibn auf den 
Nagel und halt ihn dort fest, wahrend die beiden anderen das obere Ende des Werkzeuges mit 
Hammerschlagen bearbeiten. 

Dieser allgemeine Gang der Arbeit zerlegt sich in Einzelvorgange. Wir iibergehen die 
einfachere Verrichtung des Erhitzens. Der Nietensetzer muB sein Werkzeug ergreifen. es mit 
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del' Linken festhalten und sich dabei mit den Beinen gegenstemmen, um dem Schlage 'Wider
halt zu bieten. Dabei muB del' ~lann haufig eine unbequeme, hockende SteHung einnehmen, 
zuweilen - so beim Nieten von Kesseln - lang ausgestreckt liegen. Die linke Hand muB ein
gehiillt sein, weil del' Nagel unter den Hammerschlagen sehr heiB wird. AuBerdem ist er infolge 
diesel' SteHung del' unmittelbaren Einwirkung des Larmes del' Hammerschlage auf das Ohr 
ausgesetzt, und FROIS bemerkt, daB man nm selten einen Mann mit diesel' Arbeit befaBt 
£ande, del' nicht an Schwerhorigkeit litte. Die Dauer des eigentlichen Nietens betragt 26,5 
bis 36 Sekunden. So lange muB also del' ~Iann in (lieser SteHung verharren und vorwiegend 
statische Arbeit des Haltens leisten. 

Diese Arbeit ist eine schwere ftir aHe Beteiligten. Derjenige, del' das Feuer bedient, 
hat wahl keine Schwerarbeit, muB abel' rasch und aufmerksam sein und i~t del' Hitze 
standig ausgesetzt. Del' Schlager braucht zur Setzung einer Niete durchschnittlich 36 Sekunden 
und konnte also 116 in derStunde odeI' 1160 - zu 12 mm - in einem 10 sttindigen Arbeits
tage setzen. Tatsachlich wird nul' mit ~ltihe eine Leistung von 1000 im Tage, 100 in del' Stunde 
erreicht. 

FROIS hat nun bei solchen Arbeitern eine Reihe von 1Jntersuchungen vorgenommen. 
Del' Blutdruek steigt schon nach 3 Minuten Hammerns von 75 auf 80 und 90 fiir den diasto
lischen und von 140 auf 190 und mehr ftir den systolischen "Vert. In diesen Zahlen sieht 
FROIS "eine Art Index ftir die Arbeit des Schlagel'S, wodurch diese irgendwie, wenn schon nicht 
quantitativ, so doch qualitativ charakterisiert werde. "Vir haben darin, einem Ausdrucke 
zufolge, den ieh verwendet habe und del' mir sehr deutlich zu sein seheint, die Spannung 
der Arbeit, ihre Voltzahl (voltage), da die Verrichtung sich standig wiederholt". Die Pulszahl 
stieg zugleich von 65 in del' Ruhe auf 90. Die Atemfrequenz von 18 auf 30. Nach einer halb
sttindigen Arbeitszeit steigt der diastolische Druck nieht tiber 90, der systolische erreicht 220 
und die Atemfrequenz 35. 10 :\Iinuten nach Beendigung del' Arbeit ist die Atemfrequenz zur 
Norm zurtickgekehrt, del' systolische Druck noch um 10 oder 20 mm tiber dem Ruhewert, 
der diastolisehe nahezu normal, wahrend die Pulsfrequenz sieh um wenige Sehlage von del' 
Ruhefrequenz unterscheidet. Die Reaktionszeit, welche mit einem verbesserten D'ARsONVAL
sehen elektrisehen Chronometer gemessen wurde und wobei ein Liehtreiz verwendet wurde, 
ergab keine eindeutigen Resultate, indem beidersinnige Schwankungen ohne GesetzmaBig
keiten vorkamen. Ein EinfluB del' Ermtidung bestand nicht. 

Die Leistung, welehe mit der Anbringung eines 12-mm-Nietnagels verbunden ist, ergibt 
sich annahernd aus del' Leistung des einzelnen Hammerschlages. Dieser wog 1,04 kg, und es 
wurden pro Schlag 3,8-5,0 kgm geleistet, was einen Wert von 108 kgm ftir einen Nietnagel 
ergibt, und da diese Arbeit 36 Sekunden dauert, 3 kgm pro Sekunde. Die Arbeit ist gleieh 

2 

m2v , wobei m die ~Iasse des Hammers, v die Geschwindigkeit im Augenblieke des Nieder-

sehlagens bezeiehnet. Die Kenntnis von v gestattet zugleieh, die Arbeit zu bereehnen, welehe 
del' Nietensetzer im Augenblieke des Niederschlagens verrichtet. Die GroBe v kann gefunden 
werden, wenn es gelingt, die Gesehwindigkeit del' Hammerbewegung in einem unmittelbar 
dem Sehlage vorangehenden kleinen Zeitraum zu messen, die man als konstant annehmen 
darf. Zu diesem Behufe hat FROIS einen Versuehshammcr konstruiert, mit dessen Hille er 
die Zeit bestimmen konnte, welche del' Hammer fiiI' die Zurticklegung des letzten Zentimeters 
seines 'Weges verbraueht. 1m wesentlichen handelt es sich bei diesel' Konstruktion um einen 
zweiten, dem ersten, eigentlichen vorgelagerten Hammerkopf, del' 1 em von diesem entfernt 
ist, und die Bewegung des Hammers gegen diesen "falsehen" Kopf hin wird auf elektrischem" 
Wege gemessen. 

Die Gesehwindigkeit ergibt sich mit 700-750 em pro Sekunde. Die Arbeit berechnet 
sieh demnach mit 2,45 odeI' 3,31 kgm, was von den Sehatzungswerten immerhin merklich ab
weicht. Weitere Versuche, die Geschwindigkeit zu messen, bedienten sich auBer einer zweiten 
Hammerkonstruktion del' kinematographischen Aufnahme, wobei eine groBe Uhr mitphoto
graphiert wurde. Dabei zeigte sieh nun, daB die Bewegung des Hammers keine gleiehformig 
beschlcunigte ist. Dies trifft zu vom Beginne bis etwa 8-10 em tiber dem Kuppler. 
Von da an wird die Geschwindigkeit viel groBeI'. Damus geht nun die interessante Tat
sache hervor, daB der Arbeiter den Hammer wahrend eines betraehtliehen Anteiles seines 
Weges bremst odeI', "wenn man will, daB er mit seiner Energie spart, um sie plotzlieh im 
gewollten Augenblick zu entfalten und dann ein Maximum zu leisten". In dem Augenbliek 
ferner, in dem der Al'beitcr dem Hammer die gesteigerte Geschwindigkeit) erteilt, weicht 
diesel' aus seiner normalen FaHstellung ab und vollfiihrt eine leichte Rotation um seine Achse. 
Aus allen diesen Versuchen ergibt sich fUr die Arbeitsleistung beirn Einnieten eines erhitzten 
Nietnagels von 12 mm ein Durchschnittswert von 125 kgm und fiir einen Nietnagel bei kaltem 
Verfahren von 10 mm ein solcher von 120 kgm. 

Gaswechselversuche ergeben, daB flir den Nagel von 12 mrn ein Aufwand von 2,45 Cal. 
erlorderlich ist. Nun kann ein guter Arbeiter in 10 Stunden 900 Nieten fertigsteHen. Er 
wendet demnach 2205 Cal. auf. Bei einem Wirkungsgrad von 25% wiirde die auBere Arbeit 
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216,844 kgm betragen. Tatsachlich fand sich aber eine solche von nur 112,00 kgm. Der 
Wirkungsgrad betragt also nur 10%. Noch geringer ist der Wert, den FROIS den industriellen 
Wirkungsgrad nennt, d. h. den in Fertigprodukten - im weitesten Sinne - erscheinenden 
Anteil der Gesamtenergie. Er betragt nur 7%. 

Diese Analyse ist sicherlich eine der eingehendsten, die wir besitzen, und es 
ware nur wiinschenswert, daB eine groBe Anzahl beruflicher Verrichtungen in 
dieser Weise untersucht wiirden. Aber selbst hier vermissen wir Angaben, welche 
zu einer wirklich erschopfenden Beschreibung einer Verrichtung gehoren wiirden. 
Man miiBte feststellen, welche Muskelgruppen und in welcher Reihenfolge sie 
an der Verrichtung teilhaben, wie lange jede von ihnen pausiert usw. 

Immerhin fiihrt die Untersuchung von FROIS zu einigen praktisch verwert
baren Ergebnissen. Der relativ hohe Energieaufwand rechtfertigt die Forderung, 
daB diese Arbeit nur von kraftigen Mannern ausgefiihrt werden solI, urn so mehr 
als eine betrachtliche Muskelkraft dazu gehort. Storungen des zirkulatorischen 
oder respiratorischen Systems sollten die damit Behafteten von dieser Arbeit 
ausschlieBen. Wichtiger ist aber das Ergebnis der Untersuchung iiber die Pausen
wirkung. Der industrielle Wirkungsgrad war nicht unbetrachtlich hoher, wenn 
man entweder die Schlager aIle Stunden die Arbeit wechseln lieB oder aber ihnen 
innerhalb jeder Arbeitsstunde eine Ruhepause von lO Minuten bis zu einer Viertel
stunde zubilligte. Auch ohne Einhalten dieser VorsichtsmaBregel zeigten kraftige 
Arbeiter bei 8 stiindiger Arbeitszeit, selbst wenn die Arbeit mehrere Tage hindurch 
fortgesetzt wurde, keine merklichen Ermiidungserscheinungen. 

Mit Recht sagt FROIS, daB der so niedrige Wirkungsgrad die Unwirtschaftlich
keit der menschlichen Arbeit deutlich ins Licht setze, und daB daher anzu
streben sei, moglichst die menschliche Leistung auf Kosten der mechanischen oder 
maschinellen einzuschranken. 

In mancher Hinsicht liefern auch die im Dienste der wissenschaftlichen Be
triebsfiihrung, des Taylorsystems, angestellten Untersuchungen Beitrage zu der 
Analyse der Verrichtungen. Sie bleiben aber notwendig einseitig, erstens weil sie 
aus dem einseitigen Interesse der Produktionssteigerung heraus unternommen 
sind und diese ihre Herkunft vollig niemals verbergen konnen, zweitens weil sie 
meist nicht von Physiologen angestellt werden und daher in ihrer Fragestellung 
unvollstandig bleiben. So zeigen uns solche Untersuchungen wohl vieles tiber 
die zeitlichen Verhaltnisse verschiedener Verrichtungen und auch vieles iiber 
deren motorische Seite, welche sogar weit mehr beachtet wird, als dies bei 
FROIs der Fall ist, aber es fehlt durchaus die Beriicksichtigung der energetischen 
Bedingungen. Ferner kranken diese Untersuchungen an einem grundsatzlichen 
methodischen Mangel, der wiederum mit ihrem eigentlichen Interesse zusammen
hangt. Sie sind namlich aIle von vornherein auf eine bestimmte Gestaltung der 
Arbeitsbedingungen zugeschnitten. Bekanntlich geht eine solche "Zeitstudie" 
so vor, daB die Arbeitsweise eines der besten Arbeiter den Messungen zugrunde 
gelegt wird. Es fehlen daher aIle Variationen der Versuchsbedingungen, wie 
sie von einer wissenschaftlichen Untersuchung eingefiihrt werden miiBten. Wir 
brauchen im einzelnen tiber die Ergebnisse dieser Experimente nicht zu berichten, 
da sie an einer anderen Stelle des Handbuches zur Sprache kommen. 

Andere Untersuchungen wieder leiden daran, daB in ihnen nur die energetische 
Feststellung zu Worte kommt. Nun ist allerdings, wie schon die eben besprochene 
Arbeit zeigt, die Bestimmung der tatsachlich geleisteten auBeren Arbeit oft 
recht schwierig. Es ist manchmal sicher leichter, die Warmeproduktion zu be
stimmen und diesen Wert von der aufgewendeten Gesamtenergie abzuziehen, 
wodurch sich der auf die Arbeit entfallende Betrag ergibt, als diesen direkt zu 
bestimmen. Aber dieses Verfahren, so groBe Fortschritte es uns auch gebracht 
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hat, ist dennoch fUr den Zweck einer Analyse der Verrichtungen im engeren Sinne 
ungeeignet. Denn -wir erfahren dadurch nicht, wieviel Energie der betreffenden 
Arbeitsleistung selbst und wieviel den N ebenaktionen entspricht. Wir erfahren 
auf diese Weise natiirlich auch nichts liber die Elemente, die einzelnen Akte und 
Phasen, aus denen sich die Verrichtung aufbaut. 1m Respirationscalorimeter laBt 
slch die geleistete auBere Arbeit nur in ganz speziellen Fallen bestimmen, wie sie 
durch die Anwendung irgendeiner Form von Ergometer verwirklicht sind. 

An Versuchen, die Arbeitsleistung direkt oder indirekt unmittelbar in der 
"natiirlichen" Form der Verrichtung zu messen, hat es zwar nicht gefehlt, sie 
sind aber nicht gerade zahlreich und oft recht unzulanglich. So hat AMAR ver
sucht, die Arbeitsleistung bei der Arbeit des Feilens aus der Menge der dabei 
entstehenden Feilspane zu bestimmen. Dies mag eine annahernd richtige Be
stimmung gestatten - eine ganz zuverlassige deshalb nicht, weil z. B. der Druck, 
der beim Feilen aufgewendet wird, nicht bestimmt wird, dieser aber ebensowohl 
die ArbeitsgroBe mit determinieren muB, wie er in zunachst undurchsichtiger 
'\Veise die Menge der Spane beeinfluBen kann. 

GewiB wiirden Analysen wie jene von FROIS mit einigen Erganzungen die 
ideale Losung darstellen. Man muB aber gestehen, daB derartige Untersuchungen 
schwerlich in groBerem Umfange durchgefUhrt werden konnten. Will man gar 
die Genauigkeit - was theoretisch ja richtig sein mag - so weit treiben, wie 
das ELMSLIE verlangt, welcher die Kinematographie des unbekleideten Korpers 
empfiehlt, so werden die Aussichten noch schlechtere. Immerhin ware es denkbar, 
unsere Kenntnisse auf diesem Gebiete erheblich zu erweitern. Wie notwendig 
dies sei, hat auch IMBERT unterstrichen1). 

Es bedarf auch dies der Beachtung, daB die verschiedenenMuskeln und Muskel
gruppen verschiedenartig arbeiten. So findet z. B. V OLCKER bei Fingerbewegungen, 
die durch Induktionsoffnungsschlage bewirkt wurden, eine raschere Kontraktion 
der Strecker. Bei fortschreitender Ubung allerdings scheint sich dieser Unter
schied auszugleichen, so daB ihm vielleicht keine besondere praktische Bedeutung 
zukommt. R. WAGNER wieder sah einen Unterschied im Verlaufe der Be
wegungskurven, je nachdem ob es nur gilt, Reibungskrafte oder auch solche 
der Tragheit zu liberwinden. 1m ersten Fane zeigt die Kurve bei der Bewegungs
umkehr eine mehr weniger scharfe Knickung, im zweiten mehr die Form einer 
Sinuslinie, indem hier die Tatigkeit der Antagonisten nicht erst im Augenblicke 
der Umkehr, sondern schon frliher beginnt. Bei Schleuderungen tritt eine 
Bremsung oder Steuerung durch aktive Muskelleistungen ein, welche WAGNER 
auf Erregungen des propriozeptiven Apparates bezieht. Er nimmt an, daB 
die Dehnung der Sehne den entsprechenden Reiz abgebe. 

Eine vorlaufige Einteilung der verschiedenen Formen der Verrichtungen 
auf Grund des Produktionsverlaufes versuchte F. S. LEE zu geben. Er unter
scheidet 4 Typen: den der Geschicklichkeit, den muskuliiren, den "Drehbank
typus" - lathemachine - und den gemischt maschinellen. Der erste ist gekenn
zeichnet durch maBigen Ubungseffekt, spates Auftreten des Leistungsmaximums 
in der Tagesarbeit, mangelnde Erholung nach del' Mittagspause und spates Ein-

1) Eine eingehende Analyse einer speziellen Verrichtung - wenn dieses Wort noch 
hier angewendet werden darf - bringen HANF und H. BETHE in einer Studie tiber den 
Klimmzug, welche auch der Anwendung auf andere Probleme den Weg weisen konnte. 
Eine Analyse des Gehens unter ahnlichen Gesichtspunkten haben POTTEVIN und FAILLIE 
versucht, indem sie in der Hohe der Symphyse ein Lampchen befestigten, dessen Bewegungen 
auf der photographischen Platte die des Schwerpunktes wiedergaben. Die lineare Geschwin
digkeit dieser Bewegung nimmt von der Hohe der Kurve bis zu deren tiefstem Punkt zu. 
Die lebendige Kraft der Korperbewegung wird nun der folgenden Hebung nutzbar gemacht, 
und zwar betragt ihr Anteil daran etwa 50%. 
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setzen der Ermiidung. Der zweite Typus zeigt einen geringeren -ebungseffekt, 
friih gelegenes Maximum mit nachfolgender Ermiidung, Erholung in der Mittags
pause und sehr deutliche Ermiidungswirkung in der zweiten Arbeitsperiode, 
welcher Leistungsabfall manchmal durch einen leichten Anstieg - spurt-Wirkung 
- unterbrochen wird. Fiir den dritten sind charakteristisch: ungewohnlich 
niedrige Anfangsproduktion, ausgesprochene Ubungswirkung in der ersten Arbeits
periode und ziemlich gleichbleibendes Niveau in der zweiten. Die Produktions
kurven des vierten sind weit weniger scharf prazisiert, als die der anderen drei. 
Sicherlich ist diese Typisiertmg eine nur vorlaufige und weder umfassend noch 
detailliert genug. Sie ist aber immerhin ein Anfang und weist in eine wohl zu 
verfolgende Richtung, in der indes weitere Untersuchungen mir nicht bekannt
geworden sind. Ob allerdings der Produktionsverlauf die giinstigste Basis ffir eine 
Gruppierung der Verrichtungen abgeben kann, bleibt dahingestellt. Zumindest 
miiBten noch andere Momente daneben beriicksichtigt werden. (Laboratoriums
versuche in ahnlicher Richtung haben iibrigens schon vor langem BINET und 
VASCHIDE mittels des Dynamometers angestellt.) 

Hierher wiirden auch Voruntersuchungen iiber die Bedingungen der Be
wegungsformen gehoren. Nach CLAUSS und WEIZSACKER bleiben diese innerhalb 
bestimmter Grenzen unbeeinfluBt von der Last, sofern der Versuchsperson GroBe 
und Augenblick des Einsetzens einer Mehrbelastung wahrend einer Bewegung 
nicht bekannt sind. Solche Untersuchungen nach vielerlei Gesichtspunkten erst 
konnen uns iiber die Bedingungen der Verrichtungen aufklaren. 

In der Absicht, zu verlaBlichen Methoden der Berufsberatung zu gelangen, 
haben die Vertreter der angewandten Psychologie bei uns zulande wie in Amerika 
und in England, neuerdings auch vielfach in Spanien, zahlreiche Analysen von 
Berufen und den dabei erforderten Verrichtungen durchgefiihrt. DaB diese Er
wartungen sich nur zum geringsten Teile erfiillt haben, scheint mir klar und diirfte 
wohl auch heute vielfach zugegeben werden. Immerhin kam auf diese Weise ein 
betrachtliches Material zustande. Aber die einseitige Betonung des psycholo
gischen Interesses brachte es mit sich, daB die meisten derartigen Untersuchungen 
fiir eine Physiologie, oder besser gesagt, fiir eine erschopfende Beschreibung der 
Verrichtungen, in der auch den physiologischen Momenten Rechnung getragen 
wiirde, nicht verwertbar sind. 

Von arztlicher Seite ist dieser Frage wesentlich unter dem Gesichtspunkte 
einer "negativen Berufsberatung" Aufmerksamkeit geschenkt worden. Man 
suchte festzustellen, welche Leiden und Defekte die Ergreifung bestimmter 
Berufe unratsam oder ausgeschlossen sein lieBen. Z. B. wird niemand, der an 
Hohenschwindel leidet, sich zum Dachdecker, kein mit einer pathologischen 
Bewegungsunsicherheit Behafteter sich zum Feinmechaniker eigen usw. Eine 
nach Organgebieten bzw. medizinischen Disziplinen geordnete Darstellung dieser 
Fragen gibt das LAUBERsche Handbuch, auf das verwiesen sei, und in geringerem 
Umfange die Schrift von TELEKY. Hier auf diese Dinge einzugehen, liegt kein 
AniaB vorl). 

Dieser Uberblick iiber die Art des zur Verfiigung stehenden Materiales lehrt, 
daB hinsichtlich der Frage nach dem Aufbau der einzelnen Verrichtungen noch 
fast aIle Arbeit getan werden muB. Wenn auch in allen den genannten Arbeits
gebieten Ansatze zu einer entsprechenden Darstellung sich vorfinden, so mangelt 
es doch an zielbewuBten systematischen Forschungen. 

1) Eine arztliche Untersuchung behufs Tauglichkeit wurde nach KELLYS Erhebungen 
im Jahre 1918 unter 30 Betrieben mit 55850 Angestellten nur bei 7 gehandhabt. Auch 
noch 1920 war diese Gepflogenheit nach GOLDMARK und HOPKINS in der Union kaum ver
breitet. 
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Neuerdings ist von zwei Seiten eine Analyse der physiologischen und zum 
Teil aueh der psyehologischen Struktur des Berufes des Musikers gegeben worden. 
Beide hoehst verdienstliche Untersuchungen (W. KERN, TRENDELENBURG) haben 
aber fiiI' die soziale Hygiene infolge der untergeordneten wirtsehaftlichen Be
deutung dieser Berufe keine allzugroBe Wichtigkeit. Immerhin sind sie, be
sonders jene von TRENDELENBURG, methodisch bedeutsam. 

Wenn also noeh einige Untersuchungen iiber den Aufbau von Verrichtungen 
und die dabei zu beriieksichtigenden elementarE'ren Funktionen wiedergegeben 
werden, so gesehieht dies unter all den vorhin angefiihrten V orbehalten. Keine 
von ihnen darf Anspruch auf zureichende Vollstandigkeit erheben. 

DaB die Haltung, welche wahrend einer Verrichtung eingenommen wird, auf 
deren Ablauf und das Auftreten der Ermiidung groBen EinfluB haben kann, wird 
allseits anerkannt. Damit hangen etwa die Bestrebungen zusammen, den Ar
beitern ihrer j eweiligen KorpergroBe entspreehende Sitzgelegenheiten zur Ver
fiigung zu stellen, worauf z. B. GILBRETH groBtes Gewicht legt. Dabei kann man 
die Erfahrung machen, daB die Arbeiter gegen die befehlsweise Zuteilung indivi
duell verschiedener Stiihle Widerstand erhoben, dagegen sich jeder den ange
messenen spontan wahlten, als die Entscheidung ihrem freien Belieben anheim
gestellt wurde. Den Nachteil eines unzweckmaBigen Baues der Maschine heben 
aueh WYATT und WESTON fiir die Wollspinnerei und MAY SMITH fiir die Arbeit 
in GroBwaschereien hervor. Erstere vergleiehen die englische Type der Spinn
masehine mit der amerikanisehen und konstatieren, daB jene in bezug auf die 
beim Auswechseln der Spulen erforderliehen Bewegungen viel hohere Anforde
rungen stellt. Die Arbeiterin muB sieh entweder viel zu sehr biieken oder viel zu 
sehr die Arme ausstrecken, wahrend die amerikanisehe Masehine diese Bewe
gungen mit weit geringerer Exkursion und weniger gezwungener Haltung ge
stattet. Almlich zeigt SMITH, daB die Arbeiterinnen in der Wascherei dureh das 
Tragen von Schuhen mit hohen Absatzen in eine ungiinstige Haltung gebracht 
werden, welehe infolge der verkehrten Belastung raseher zur Ermiidung fiihre. 
Solehe Beispiele lieBen sieh noch viele aufzahlen. 

Vielleieht verdient aueh die Mogliehkeit Erwagung, daB die wiederholte 
und immer wieder langere Zeit festgehaltene ungiinstige Stellung nieht nur 
augenblicklieh naehteilig wirken konne - durch gesteigerte Ermiidung etwa -, 
sondern auch dauernde Wirkungen bedingte. Denn die relative Lage der ein
zelnen inneren Organe andert sich bei den verschiedenen Haltungen und damit 
die Blutversorgung, der SekretabfluB usw. Genauere Untersuchungen zu dieser 
Frage liegen, wie es scheint, nicht vor. Einen Ansatz in dieser Riehtung bedeuten 
die Feststellungen von F. W. MULLER iiber die relative Lageanderung der Organe 
an Leiehen von Hingeriehteten, welehe in versehiedenen Stellungen zum Ein
frieren gebraeht wurden. 

Es ist hier der Ort, urn eine Frage aufzugreifen, welehe wir schon einmal 
streiften. Es ist denkbar, daB gewisse Verriehtungen sieh fiir bestimmte Typen 
korperlichen Baues verbieten, obwohl die dabei erforderten elementaren An
forderungen durehaus im Bereiehe der individuellen Leistungsfahigkeit gelegen 
waren. So konnte eine Verriehtung zwar hinsiehtlieh der groben, dabei aufzu
wendenden Kraft die Leistungsmogliehkeiten eines Mensehen nieht iibersteigen, 
aber, etwa weil eine hohereStatur zweekmaBig ware, dennoehfiiI' den Betreffenden 
wenig geeignet sein. Wie man denn iiberhaupt bei der Frage der Eignung unter
seheiden muB zwischen dem V orhandensein der notwendigen Elementarfunktionen 
und der jeweils erforderten speziellen Gruppierung dieser. 

Wenn wir an das eben angefiihrte Beispiel der amerikanisehen und der 
englisehen Spinnmasehinen denken, so leuehtet ein, daB nur bestimmt proportio-
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nierte Arbeiterinnen vollig klaglos an der einen oder der anderen Type zu arbeiten 
vermochten. Freilich kann man nicht individuell gebaute Maschinen konstru
ieren. Aber vielleicht kann man doch irgendwie solchen individuellen Unter
schieden Rechnung tragen. Die Grenze zwischen den elementaren und den 
komplexen Funktionen ist natiirlich keine scharfe. Man kann die Fahigkeit, 
schnelle Bewegungsserien auszufiihren, ebensogut dahin wie dorthin zahlen. 
Immerhin erwahnen wir hier die Versuche von C. F. HANSEN, vier motorische 
Typen zu unterscheiden: die schnellen, geilauen Menschen, die schnellen unge
nauen, die langsamen genauen und die langsamen ungenauen. Er verband 
Stromkreise mit dem Wagen einer Schreibmaschine. Zu je einer Taste von vier 
bezeichneten gehort ein akustisches Signal. Die Signale unterscheiden sich nur in 
der Lokalisation, nicht in Klang und Starke. Das Niederdrticken einer Taste lOst ein 
neues Signal aus usw. Ebenso konnen optische Signale betatigt werden. lIANSE~ 
gibt aber selbst an, daB die Korrelation zwischen diesen Resultaten und anderen 
Tests zwar positiv, aber klein sei, ebenso auch die Korrelation mit den Ergeb
nissen der Intelligenzprtifung. Diese Untersuchung deutet auch nur mehr an, 
in welcher Richtung solche Forschungen sich bewegen konnten, als daB sie 
selbst befriedigende Ergebnisse brachten. 

Untersuchungen tiber die Bedeutung des Korperbaues, insbesondere del' 
Proportion en sind mir nicht bekannt. Die oben (S.106) angefUhrten Uberlegungen 
DURIGS tiber die Rolle der Lange der natiirlichen Hebelarme weist abel' auf eine 
mogliche Wichtigkeit solcher Untersuchungen hin. 

In diesem Zusammenhange ist die Frage nach der zweckmaBigsten Methode 
einer Verrichtung aufzuwerfen. Man kann bekanntlich dasselbe Ziel oft auf ver
schiedenen Wegen erreichen - man denke nur an die Anwendung einfacher 
Maschinen in der Technik. 

Unter Methodik der Verrichtung ist ebenso die Anordnung elementarer 
Arbeitsakte und deren Abfolge zu verstehen wie grundsatzliche Abanderungen 
der mechanischen Bedingungen. In erster Hinsicht wurde von der Bedeutung 
des Rhythmus fiir den Ablauf der Leistung und das Hinausschieben del' Er
mtidung schon gesprochen. Auch von del' Verteilung del' Pausen war bereits 
die Rede. Wir sahen, daB solche einerseits der Erholung dienen, andererseits 
durch Ubungsverlust und Abklingen der "Einstellung" die Leistung mindern 
konnen. Letzteres ware nach BULGER und STILES von besonderer Bedeutung. 
Ich gestehe aber, daB ihre Versuche am Ergographen mich nicht vollig tiber
zeugen. 

Die ersten Versuche tiber die Vorteile del' einen odeI' der anderen Verrich
tungsart bei gleichbleibendem Arbeitsziele scheinen von REACH herzuriihren, 
welcher im Institute DURIGS die Arbeit an der Milchzentrifuge mit Kurbel- und 
mit Hebelantrieb verglich. REACH faBt seine Resultate folgendermaBen zu
sammen: "Die Arbeit fUr das Stehen ist eine sehr geringe. Sie betragt ungefahr 
108 kleine Calorien pro Minute. Ihre GroBe ist wesentlich abhangig von der 
Korperhaltung. Die Arbeit des Kurbeldrehens wird mit annahernd dem gleichen 
Wirkungsgrad geleistet wie die Steigarbeit. Der Energieverbrauch bei del' Dreh
arbeit fUr die gleiche Menge auBerer Arbeit wachst mit der Geschwindigkeit. Was 
endlich den Vergleich der beiden Kurbelkonstruktionen anlangt _.. so zeigte 
sich an der leeren Zentrifuge, daB die neue Konstruktion (Hebelantrieb) gegen
tiber del' alten Vorteile enthalt, die aber durch nachteilige Umstande mindestens 
aufgehoben werden. Es scheint, daB diese Nachteile in dem bestandigen Wechsel 
des Kraftmomentes gelegen sind." 

In neuerer Zeit hat sich ATZLER mit seinen Mitarbeitern diesen Fragen zu
gewandt und eine Reihe von Versuchen angestellt, welche fUr die Okonomie del' 
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Verrichtungen belangreich sind. Er hat zunachst die einfache Arbeit des Ge
wichtehebens auf die optimal en Bedingungen der GroBe der gehobenen Last, der 
Lage der Ausgangshohe und dem AusmaBe der Hubhohe. "Das optimale Gewicht 
wachst mit abnehmender Ausgangshohe. Die optimale Hubhohe sinkt bei nied
riger Ausgangshohe mit steigendem Gewicht. Das absolute Optimum liegt bei 
eincm Gewicht von 18,9 kg bei einer Ausgangshohe von 100 cm und einer Hub
hohe von 50 cm ... Fur die Arbeit des Kurbeldrehens wird die optimale Frequenz 
bestimmt und gefunden, daB diese von der Belastung ganz, vom Radius fast ganz 
und von der lebendigen Kraft des Systems in gewissen Grenzen unabhangig ist." 
MaBgebend sind nach diesen Untersuchungen die MaBe der arbeitenden Musku
latur, die notwendige Mitbewegung des Korpergewichtes, statische Anteile der 
Arbeit, die absolute Muskelkraft und die am Korper angreifenden Drehmomente. 

Inwieweit diese eingehenden und in graphischen Darstellungen durchanaly
sierten "Cntersuchungen fur die Praxis der wirtschaftlichen Arbeit nutzbar ge
macht werden konnen, muB noch abgewartet werden 1). 

Sicherlich kann die Okonomie der einzelnen Verrichtungen durch entspre
chende Gestaltung des Vorganges vergroBert werden. Man muBte dabei auch 
berucksichtigen, daB offenbar die einzelnen Muskelgruppen verschieden oko
nomisch arbeiten, wie das CATHCART und STEVENSON fur die Flexoren und Exten
soren des Armes beim Heben und Senken von Gewichten gezeigt haben. 

Wie vielerlei Probleme eigentlich sich hinter der Frage nach einer Analyse 
der Verrichtung verbergen, ersieht man in uberzeugender Weise aus der jungst 
veroffentlichten, geistvollen Studie GIESES "Zur Psychologie der Arbeitshand". 

Auf verschiedenen Gebieten ",ird die Arbeitshand, gesehen unter dem Gesichtswinkel 
einer funktionellen Betrachtung, zum Problem: in der Arbeitsschule, beim Prothesenbau, 
bei der Psychodiagnose der Rentenempfanger, wenn es sich urn die Wahl eines neuen Berufes 
oder die Umschulung auf eine neue Tatigkeit handelt, bei den Bewegungsstudien der wissen
schaftlichen Betriebsfiihrung, bei der Frage nach der Staffelung von Lohntarifen, sofern dabei 
die Unterscheidung zwischen Schwer- und Schwerstarbeit, zwischen Kopf- und Handarbeit 
eine RoUe spielt. Bei einer derartigen Analyse hat man zwischen den bestimmten, stabilen 
Ausgangsstellungen der Arbeitshand und weiteren labilen Elementen zu unterscheiden. Letz
tere erlauben die kinematische Festlegung der AuBenform der Handarbeitsvorgange. Es gibt 
8 Endstellungen der Finger,. von welchen 4 praktisch wichtig sind: Streckung aller Gelenke, 
Beugung im FaustschluB, Uberstreckung im Grundgelenke und Beugung der beiden Inter
phalangealgelenke zur KraUensteIlung, Streckung der letztgenannten Gelenke und Beugung 
im Grundgelenke, wodurch eine Schaufelstellung entsteht. Ferner sind einige FingerschluB
stellungen von praktischer Bedeutung: z. B. die geballte Faust mit Oppositionsstellung des 
Daumens, die umklammernde offene Faust, die Klemmfaust, die Hackenfaust - der Lasten
griff -, der FingerspitzenschluB, der FingerseitenschluB u. a. m. Da bekanntlich niemals 
ein Glied allein innerviert wird, sondern immer mehr oder weniger die gesamte Korpermusku
latur an der Bewegung teilnimmt, ergeben sich "Komplexbewegungsbahnen" von sehr mannig
faltiger Zusammensetzung. 

Ein Bewegungsbezugssystem ist, sagt GIESE, nur dann brauchbar, wenn es das arbeitende 
Ich zum Mittelpunkte hat. Damit spricht auch dieser Autor die Notwendigkeit aus, stets das 
Ganze des arbeitenden Menschen ins Auge zu fassen und daher das Arbeitsproblem ebensowohl 
Yon der somatischen wie von der psychischen Seite her zu betrachten. 

Die objektive Seite der Arbeit, wie sie sich im wesentlichen als Arbeitskurve darsteIlt, 
laBt eine Reihe von Leistungskomponenten unterscheiden. Diese sind einerseits qualitativ: 
Prazision, Arbeitsqualitat, andererseits quantitativ: Tempo und Menge des Produktes. Hin
sichtlich des Tempos muB zwischen dem spontanen - frei gewahlten - und dem erzwungenen 
unterschieden werden, und hinsichtlich dieses wiederum zwischen den verschiedenen Reak
tionsweisen darauf, da manche Menschen dadurch eine Hemmung, andere aber eine Forderung 
ihrer Leistung erkennen lassen. Ein weiteres Moment ist die Handgeschicklichkeit, welche. 
an Komponenten zeigt: erstens die Impulsivitat der Handenergie, d. h. die rohe Kraft im 

1) Auf gewisse theoretische Bedenken gegen die Art und Weise, wie die Autoren ihre 
Versuchsergebnisse auswerten, will ich nicht eingehen. Insbesondere vermisse ich eine 
Beriicksichtigung der Geschwindigkeit, mit der die einzelnen Arbeitsakte ausgefiihrt werden, 
sowie mancher anderer das Gesamtresultat beeinflussender Momente. 



128 R. ALLERS: Arbeit, Ermiidung, Ruhe. 

Augenblicksantriebe, dann die Handruhe, welche bei Spezialarbeiten von besonderer Be
deutung sein kaun, endlich die lokomotorischen Qualitaten: die Treffsicherheit, die Aktivitat 
der Beweglichkeit und die Feinheit, bedingt durch die Steuerung, die gestaffelte Bremsung 
der Bewegungsablaufe. Auf der Erlebnisseite ist der Sinneseindruck nicht so ausschlaggebend 
wie die "psycho-physische Adaquathcit". Ferner kommen in Betracht die Ausgangsstellung 
bzw. Ruhelage der Hand, welche fiir die Schwierigkeit des bei der Verrichtung zuriickzulegen
den Weges maBgebend wird, der Schwierigkeitsgrad der Verrichtung und die unbewuBten 
Assoziationen, die sich mit der Verrichtung und ihren elementareren Akten verkniipfen. 
Weiterhin ist auf die relative Unabhangigkeit der beidenHande, voneinander zu achten, welche, 
wie leicht einzusehen, bei zahlreichen Verrichtungen von Belang ist. Diese aber erscheinen 
nicht als Einzelakte, sondern in der Regel als eine Abfolge solcher, eine Verbindung zu Serien
handlungen, was wiederum einen beachtenswerten Gesichtspunkt ergibt. Endlich betont 
GIESE die Wichtigkeit, jeweils die "Dominanzfunktion" zu ermitteln d. h. - wenn ich ihn 
richtig verstehe - sozusagen jene Funktion, welche bei der betreffenden Verrichtung die 
Fiihrung inne hat. So kann diese Rolle den Siuneskorrelationen, oder der Intelligenz oder dem 
Willen oder den emotionalen Momenten (z. B. Interesse) zufallen. 

Eine Kritik dieser bedeutsamen AusfUhrungen zu geben, erachte ich ffir 
unangebracht, wenn sich auch mancherlei dagegen einwenden lassen mag. Doch 
da sie heute noch mehr Programm, als Feststellung von Tatsachen und Konse
quenzen sind, wird man gut tun, ihre praktische Bewahrung abzuwarten. Dies 
aber ist sicher, daB durch derartige ti'berlegungen unser Blick fUr die unendliche 
Mannigfaltigkeit der bei den Verrichtungsablaufen mitwirkenden Faktoren 
gescharft wird und wir vor voreiligen Verallgemeinerungen dadurch bewahrt 
werden. 

Wollte ich alle Einzelangaben aufzahlen, wie sie, sei es in der Literatur der 
wissenschaftlichen Betriebsffihrung, sei es in jener der angewandten und der 
Wirtschaftspsychologie enthalten sind, so kame eine eigene Monographie zu
stande. Es erscheint mir auch nicht notwendig, weil ein umfassender Uberblick 
auch nur fiber eine einzige Verrichtung daraus nicht gewonnen werden kann, diese 
Fragestellung - so wichtig sie auch ffir Theorie und Praxis ist - noch viel zu 
wenig Beachtung gefunden hat. Es mag an der hier gegebenen Skizze genug sein. 
Hoffen wir, daB die kommenden Jahre auch auf diesem Forschungsgebiete 
Fortschritte bringen werden. DaB die technischen Schwierigkeiten sehr erheb
liche sind, soli freilich nicht verkannt werden - man hat aber, wenn sich das 
Bediirfnis zeigte, glaube ich, schon groBere fiberwunden. 

XIII. Gesetzgebung. 
Eine gesetzliche Regelung der in diesem Abschnitte behandelten Fragen 

konnte man sich in mancherlei Hinsicht durchgefUhrt denken. Es ist zwar selbst
verstandlich, daB die legislatorische Normung niemals allen Einzelfallen gerecht 
werden kann, sondern vielmehr sich darauf beschranken muB, allgemeine Richt
linien von solcher Weite aufzustellen, daB die Mannigfaltigkeit aller Einzelfalle 
darin befaBt seL Dabei ist weiter zu bedenken, daB eine Arbeitsgesetzgebung 
nicht nur, ja nicht einmal fiberwiegend vielleicht, von sozialhygienischen Gesichts
punkten diktiert wird. Mag man es auch fUr wiinschenswert halten, daB derartige 
Erwagungen bei der Abfassung von Gesetzen fiber Arbeitszeit und deren Ver
teilung, fiber die Schaffung bestimmter Schutz- und ErholungsmaBnahmen usw. 
wesentlich durch die Einsichten der Sozialhygiene bestimmt sein sollen, so ist es 
doch ausgeschlossen, daB diese je allein maBgebend wiirden, da selbstverstandlich 
eine ganze Reihe anderer Momente bestimmend eingreift, die teils sozialpsycho
logischen Wurzeln - die man schlieBlich zur Not noch unter dem Titel einer 
Sozialhygiene begreifen konnte, - teils sozial- und parteipolitischen Motiven 
entstammen. Die groBte Beschrankung aber erfahren aIle Versuche, auf Grund rein 
hygienischer Erkenntnisse die Arbeitsorganisation zu beeinflussen, naturgemaBer-
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weise durch den Zwang der okonomischen Situation bzw. der okonomischen 
Interessen. Das bedeutet nicht, daB diese Beschrankung nur im Interesse der 
Arbeitgeber geschehen oder geschehen musse. Es ist denkbar, daB auch von seiten 
der Arbeitnehmer manchen Einrichtungen, welche, sozialhygienisch gesehen, be
gruBenswert waren, aus irgendwelchen Grunden ein Widerstand entgegengesetzt 
werden. Abgesehen von einem solchen, der immerhin eine rationale Begrundung 
besitzt, ist noch zu bedenken, daB einer Reihe von Reformversuchen der Wider
stand der Tradition, die Tragheit gegenuber dem Neuen entgegensteht - die 
iibrigens wiederum aus dem MiBtrauen der Arbeitnehmer gegeniiber den Arbeit
gebern Nahrung ziehen, indem aIle Neuerungen als mogliche Instrumente der 
"Ausbeutung" aufgefaBt werden. Es ist nach alledem klar, daB selbst de lege 
ferenda die Aussichten auf eine durchgreifende sozialhygienische Orientierung 
der Arbeitsgesetzgebung keine allzu groBen sein konnen, daB aber um so mehr dies 
de lege lata gilt. 

Allerdings muB es die Sozialhygiene als ihr Recht in Anspruch nehmen, auf 
Mangel hinweisen und deren Behebung fordern zu durfen. Nur daB sie - wie wir 
in den vorangegangenen Ausfiihrungen mehr als genug bemerken muBten -
leider durch die Enge ihrer Erkenntnisse und die in der Sache gelegene Beschrankt
heit ihrer Erkenntnismoglichkeiten nicht immer imstande ist, ihre aus einer all
gemeinen Ubersicht iiber die Sachlage erkannten Forderungen mit der wiinschens
werten Prazision wissenschaftlich exakt zu begriinden. Damit wird unvermeid
licherweise den Forderungen des Hygienikers die Durchschlagskraft genommen. 

Das Gebiet moglicher sozialhygienischer Gesetzgebung laBt sich von vornherein folgen-
dermaBen gliedern: 

I. Regelung der Arbeitszeit. 
1. Maximale Arbeitszeit innerhalb eines Arbeitstages; 
2. Verteilung der Arbeitszeit innerhalb des Arbeitstages - IDttagspausen, Ruhe

perioden, Nachtarbeit usw.; 
3. Arbeitszeit fiir besondere Menschengruppen - Kinder- und Frauenarbeit, Aus-

nahmevorschriften fiir Invalide; 
4. W ochenarbeitszeit; 
5. Arbeitszeit in groBeren Perioden: Urlaube. 

II. Regelung der Arbeitsmenge, wobei die gleichen Unterteilungen ins Auge gefaBt 
werden konnen. Dariiber hinaus kommt eine Frage herein, die man die der Arbeitsdichte 
nennen konnte: d. i. die Relation von Arbeitsmenge pro Zeiteinheit, ein Problem, das vor aHem 
durch die Bestrebungen des sog. "Taylorismus" aktueHer wird. 

III. Arbeitsbedingungen, soweit sie unmittelbar der Arbeitserleichterung bzw. der Ver
hiitung der Ermiidung dienen. Nicht aber sind jene Bedingungen hier zu behandeln, welche 
aHgemein hygienischer Natur sind oder der Hintanhaltung spezifischer Betriebsschadigungen 
- gewerbliche Vergiftungen, BetriebsunfaHe - bezwecken. Eine scharfe Grenze kann natiir
lich nicht gezogen werden, da ja auch Ermiidung, zumindest einseitige, zu gewerblichen 
Erkrankungen den AnlaB abgeben kann. 

Wir konnen gleich vorwegnehmen, daB die Beriicksichtigung des zweiten Punktes kaum 
erwartet werden darf, da es heute, wie gesagt, nicht moglich ist, das Leistungsquantum 
gesetzgeberisch in Riicksicht zu ziehen. Dagegen ist es grundsatzlich denkbar, daB die Frage 
der Arbeitsdichtigkeit eine legislative Regelung erfahre. 

Uber die Arbeitszeit wurde in Deutschland nach Kriegsende die Bestimmung 
des achtstundigen Arbeitstages getroffen. Infolge verschiedener Motive wich in 
der Folgezeit diese Regelung einer einverstandlichen Festsetzung durch Arbeiter 
und Unternehmer. 1923 wurde die Normalarbeitszeit mit 8, die Maximalarbeits
zeit mit 10 Stunden normiert und die Festsetzung innerhalb dieser Grenzen der 
freien Vereinbarung iiberlassen. Meist besteht eine neunstundige Arbeitszeit, 
bzw. die 53- oder 54-Stundenwoche. Allerdings hat das Arbeitsministerium das 
Recht erhalten, in gefahrdeten Betrieben die Arbeitszeit herabzusetzen, was auch 
Z. B. fur die Hochofen geschehen ist. Auch sonst bestehen einige Ausnahmebestim-

Handbuch der sozialen Hygiene. V. 9 
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mungen, die sich teils auf bestimmte Betriebe, tells auf bestimmte Gruppen von 
Arbeitem beziehen. So ist in PreuBen die tagliche Arbeitszeit fiir den Unter
tagbau bei einer Temperatur iiber 28° mit 6 Stunden angesetztl) . 

. Die tagliche Arbeitszeit erfahrt Veranderungeh durch die GepflQgenheit, 
den Samstag Nachmittag, zuweilen auch den einem arbeitsfreien Feiertag voran
gehenden, frei zu halten. So steigt sie in der 54-Stunden-Woche auf 91/ 2 Stunden 
taglich. 

In Osterreich gilt die 48-Stundenwoche. Die Verteilung dieser Zeit auf die 
Wochentage kann durch freie Vereinbarung geschehen. Ahnliche Bestimmungen 
haben Frankreich, England, die Tschecho-Slowakei, Finnland - 96 Stunden 
in 2 Wochen -, Schweden, Danemark, Norwegen - 160 Stunden in 3 Wochen, 
Spanien, Portugal, Jugoslavien (ohne Einrechnung der gestzlich oder vertraglich 
festgelegten Ruhepausen), Mexico u. a. eingefiihrt. In Polen besteht laut Dekret 
von 1918 sogar nur eine 46-Stundenwoche. In den Niederlanden ist eine Maxi
malarbeitszeit von 10 Stunden taglich und eine maximale Anwesenheitszeit von 
12 Stunden statthaft. In den Vereinigten Staaten gilt der Acht-Stunden-Tag 
nur in wenigen Bundesstaaten und nur fiir einzelne Betriebsarten. Stellenweise 
ist eine 16 stundige Arbeitszeit zulassig. 

Die Intemationale Arbeitskonferenz von Washington (1919) regte eine 
generelle Regelung an und forderte die 48-Stunden-Woche als Norm. Nur fuhrende 
Personlichkeiten innerhalb eines Betriebes, Aufsichtspersonen oder solche in 
besonderer Vertrauensstellung sollen ausgenommen sein. Die tagliche Arbeitszeit 
solle 9 Stunden nie uberschreiten. 

Mit der Festsetzung der Stundenzahl ist die der Sonntagsruhe mitgegeben. 
Die in England seit langem herrschende Gepflogenheit der Arbeitsbeendigung 
an Samstag-Mittagen (semaine anglaise) bUrgert sich auch anderweitig ein. In 
Deutschland vor dem Kriege nur in einzelnen Betrieben ublich, ist sie heute ziem
lich verbreitet. Zuweilen bestehen hierin Sonderbestimmungen fUr Frauen und 
Jugendliche. 

Ebenso haben die letzten Jahre eine gesetzliche Regelung der Urlaubsfragen 
gebracht, welche ubrigens in Osterreich schon 1910 durch das Handlungsgehilfen
gesetz angebahnt worden war. 

Sonderbestimmungen existieren allenthalben fUr die Arbeit von Kindem, 
Jugendlichen und Frauen. So wird das Minimalalter normiert, unter welchem 
eine Beschaftigung von Kindem unstatthaft ist. In Deutschland z. B. liegt es bei 
10 Jahren fUr eigene, bei 12 fUr fremde Kinder. FUr Gewerbebetriebe bei 13 
bzw. 14 Jahren. Fast allgemein ist die Nachtarbeit der Kinder verboten. Viel
fach ist die Kinderarbeit in bestimmten Betrieben untersagt oder kann untersagt 
werden, wie denn der Bundesrat in Deutschland hierzu ermachtigt ist. 

Jugendlichen muB nach deutschem Gesetze bei 6 stundiger Arbeitszeit eine 
mindestens 1/2stundige Pause gewahrt werden. Bei mehr als 6 stundiger soIl je 
1/4 Stunde Pause vor- und nachmittags oder insgesamt 1/2 Stunde Pause bei mehr 
als 8 stiindiger und eine 1 stundige Mittagspause eingehalten und eine je halb
stundige vor- und nachmittags - die Normal- und Maximalarbeitszeit ist dieselbe 
wie fUr Erwachsene bei maximal 8 stiindiger Arbeit und nicht mehr als 4 stundiger 
ununterbrochener. 

Auch fUr die Frauenarbeit ist die Pausendauer normiert - auf eine Stunde 
bzw. 11/2 Stunde fUr Hausfrauen. Die Nachtarbeit ist ebenfalls fast allgemein 

1) Eine ausfiihrliche Darstellung ist hier nicht am Orte. Man findet sie in dem Bande 
"Gewerbehygiene". Die einzelnen Bestimmungen sind bei SCIDFF zusammengestellt. In 
England wurde 1919 die Maximalarbeitszeit in Kohlenbergwerken von 8 auf 7 Stunden 
herabgesetzt und eine Verminderung auf 6 fUr 1921 in Aussicht genommen (vgl. SHOVE). 
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verboten. In England hat man daran gedacht, die Frauenarbeit mehrschichtig 
verrichten zu lassen, weswegen das Ministerium des Innern ermachtigt wurde, 
eine schichtweise Arbeit zwischen 6 Uhr morgens und 10 Uhr abends zu gestatten. 

Grundsatzlich sollte die Zulassung der Arbeiter zu gefahrlichen oder besonders 
ermudenden Berufen eine Feststellung des Gesundheitszustandes vorangehen. 
Eine solche Untersuchung ist in Deutschland fur gewisse Betriebe vorgesehen, 
wie Blei- und Glashutten, Glasschleifereien, Sandblasereien, Spiegelbeleganstalten, 
Herstellung von Bleiprodukten. Doch gilt diese Forderung teilweise nur fur 
jugendliche Arbeiter. Auch in England ist ein arztliches Tauglichkeitszeugnis 
allgemein nur fur Jugendliche, generell aber fur Feilenhauerei, Wagenbau, 
Ziegelei, Kabelfabriken, Seilerei u. a. vorgeschrieben. In Frankreich sollen Ar
beiter, die mit Blei zu tun haben, von allen Zeichen des Saturnismus frei sein. 
Ausnahmebestimmungen bestehen in Osterreich fur Bleivergiftete, Schwerhorige, 
mit Epilepsie, Erkrankungen der Atmungsorgane oder Schwindel Behaftete. 

Eine gesetzliche "Cnterstiitzung der in dieser Richtung zielenden wissenschaftlichen Be
strebungen scheint bisher nur in England in die \Vege geleitet worden zu sein. Diese Versuche 
stammen dort aus dem Jahre 1910, als LLOYD GEORGE, der damals )Iunitionsminister war, 
ein "Health of YIunition \Vorkers Committee" berief, welches aus Arzten, einem Vertreter der 
Arbeitnehmer und einem der Arbeitgeber, ferner aus 2-3 Beamten der Fabriksabteilung 
des .Ministeriums des Inneren zusammengesetzt war. Zugleich wurde beim Munitionsmini
sterium eine Wohlfahrtsabteilung errichtet. Spater entstand das Industrial Fatigue Research 
Board, dessen Arbeiten wir wiederholt angefiihrt haben. Jenes Komitee hatte nur beratende 
Funktionen, wahrend die einschlagigen Untersuchungen von anderen Stellen, vom Medical 
Research Board und dem Fatigue Research Board durchgefiihrt wurden, und die Exekutive 
in die Hand der erwahnten Ministerialabteilung gelegt war. Ich gebe deren Aufgaben nach 
B. S. ROWNTREE wieder. 

Sicherung der \Vohlfahrt des Arbeiters: 
A. In der Fabrik: 

1. Reine und gesunde Arbeitsraume und eine an die Leistungsfahigkeit des Arbeiter 
angepaBte Arbeit. 

2. Passende Einrichtungen, urn nahrhafte Lebensmittel zu billigen Preisen zur Ver
fiigung zu stellen, wobei Gesundheit und Ruhebediirfnis des Arbeiters zu beriicksichtigen sind. 

3. Regelung der Lange des Arbeitstages und Einfiigung entsprechender Arbeitspausen, 
so daB fiir Ruhe und Erholung geniigend Gelegenheit bleibt und eine ungebiihrliche Inan
spruchnahme des Arbeiters vermieden wird. 

4. Regelung der Lohnsatze. 
5. Schaffung von Annehmlichkeiten in der Fabrik, wie 'Waschraume, Ankleideraume, 

Arbeitsanziige, Schutzvorrichtungen bei .Maschinen usw. 
6. Einrichtung einer Aufsicht, "so daB dadurch in den Fabriken Umgangsformen ge

sichert werden, welche fiir Arbeiter aus anstandigen Familien nicht anst6Big sind". Beauf
sichtigung der weiblichen Arbeiter wom6glich durch Frauen. 

7. Gebiihrende Riicksicht auf die Arbeiter als Personlichkeiten. Sie sollen mit Achtung 
behandelt, Schikanen und Brutalitaten von seiten der Vorgesetzen nicht ausgesetzt werden. 

8. Wenn erforderlich, sind Gelegenheiten fiir zureichende Erholung auBerhalb d'Cr 
Arbeitsstunden zu schaffen. 

B. AuBerhalb der Fabrik: 
1. Ausreichende und bequeme Verkehrsverbindungen von und zur Arbeitsstatte. 
2. Fiirsorge fiir \Vohnung, Ernahrung, Preise der Lebensnotwendigkeiten, auBere Be

haglichkeit und innere Befriedigung. 
3. Aufsicht iiber allein stehende Jugendliche im Bedarfsfalle. 
Man muB zugeben, daB dieses Programm weitgehend allen \Viinschen, die man in dieser 

Hinsicht haben kann, Rechnung tragt. Eine andere Frage ist, wie weit sich solch ein Pro
gramm iiberhaupt in die Praxis umsetzen laBt und inwieweit es im konkreten Faile verwirk
licht wurde. 

XIV. SchluB. 
Fragen wir uns schlieBlich, welche Folgerungen eine soziaIe Hygiene aus den 

vorgelegten Tatsachen und theoretischen Ansichten uber Arbeit, Ruhe und Er
rnudung gewinnen kanne, ob die genaue Keimtnis der Resultate experiment eller, 

9* 
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klinischer und statistischer Forschung uns in irgendeiner Weise in der Formu
lierung bestimmter Grundsatze dienlich sein konnen, und ob wir auf Grund 
solcher Einsichten in der Lage seien, bestimmte sozialpolitische Forderungen als 
biologisch begrundet bezeichnen zu konnen. Ein Uberblick uber die vorhergehen
den Erorterungen wurde zeigen - ihn in extenso zu geben, durfte sich erubrigen 
- daB wir immer wieder zu negativen Aufstellungen gezwungen waren. Es erwies 
sich ebenso als notwendig, die Unzulanglichkeit, ja die grundsatzliche Unmoglich
keit einer exakten quantitativen Beurteilung des Ermudungsgrades zu bet,onen, 
wie in Abrede zu stellen, daB aus relativ kurz dauernden Versuchen oder Be
obachtungen eineEinsicht·uber die Gefahr des Auftretens von Dauerschadigungen 
gewonnen werden konne. -Nicht minder muBten wir der Meinung entgegentreten, 
daB es gelinge, auf Grund irgendwelcher Prufungsmethoden oder Tests ein MaB 
ffir die Leistungsfahigkeit, Widerstandsfahigkeit usw. eines Menschen zu erheben. 
Auch dort, wo das Experiment und die an ihm entwickelte Theorie uns Anhalts
punkte fur das Verstandnis mancher - und auch nur moglicherweise - mit der 
Ermudung zusammenhangender Schadigungen zu ergeben schien, muBten wir 
die unmittelbare Ubertragung dieser theoretischen Folgerungen auf die Praxis 
des wirtschaftlichen Lebens ablehnen. Denn dieses mit der unendlichen Kompli
ziertheit seiner Bedingungen, vor allem in seiner uberwiegenden Abhangigkeit von 
seelischen Faktoren, wird durch noch so sorgfaltig abgewogene und vermannig
faltigte Versuchsbedingungen niemals erreicht. Demnach ist es nicht zu erwarten, 
daB man zu eindeutigen Bestimmungen und V orschriften gelangen werde. Es 
liegt in der Natur der Sache, so bedauerlich solcher Zustand fUr die soziale Hygiene 
sein mag, daB man nur ganz allgemeine Richtlinien aufzustellen imstande sein 
wird, nicht aber exakte Methoden anzugeben, welche eine genaue Festlegung der 
zulassigen Arbeitsbelastung hinsichtlich LeistungsgroBe und Leistungsdauer fur 
je eine bestimmte Verrichtung gestatten wiirden. 

Es sei hier der interessante Versuch von BEDEAUX nachgetragen, die Lohnmessung durch 
eine Bewertung der Anstrengung des Arbeiters auf eine exakte Basis zu stelien, wobei drei 
Gesetze formuliert werden. 1. Fiir eine Muskelanstrengung von gegebener Kraft ist die Dauer 
der Arbeits- und Ruheperioden umgekehrt proportional der Geschwindigkeit der Bewe
gungen, 2. der Prozentsatz der Ruheperioden ist dabei direkt proportional der Geschwindigkeit 
der Bewegungen und der Voliendung des Arbeitszyklus. Je schnelier jene, je kiirzer dieser, 
desto haufiger miissen Pausen eintreten, auch bei geringer Muskelanstrengung. 3. Soli gelten: 
in einer Gruppe identisch angelernter Arbeiter ist die mittlere Produktion eines Zehntels der 
Zahl der besten Arbeiter nie gr6Ber als das Doppelte der Produktion der iibrigen. Darauf 
wird eine Punktmethode gegriindet. Ein Punkt ist ein Bruchteil einer Arbeitsminute plus 
einem einer Ruheminute, im Gesamtbetrag einer :Minute und einer durch die Arbeitsart be
stimmten Verteilung auf die beiden Summanden. Der Lohnstandard sind 60 Punkte pro 
Arbeitsstunde. So hypothetisch dies alies ist, darf es als ein Versuch, den Leistungsaufwand der 
Entlohnung zugrunde zu legen, nicht unterschatzt werden. 

Von allen in Betracht kommenden Tatsachen scheint noch die weitaus 
gesicherte, einen Weiterbau zulassende, die der Schadigung durch die fortdauernde 
einformige Beanspruchung zu sein, das also, was man als "physiologische Mono
tonie" benennen kann. Aber auch hier sind wir auBerstande, das Maximum der 
zulassigen Dauer anzugeben bzw. die Lage und Lange der etwa zur Verhutung 
solcher Nachteile erforderlichen Pausen. Mit Rucksicht auf die Unmoglichkeit, 
den Grad der durch Summation zur Dauerschadigung fUhrenden Spurenbildung 
zu beurteilen und auf die entscheidende Rolle der im vorhinein gar nicht erfaB
baren individuellen Differenzen konnen wir nur sagen: es gibt eine bestimmte Dauer 
monotoner Beanspruchung, welche auch bei geringem Energieaufwand die Gefahr 
mit sich bringt, daB das tatige Organ oder Organsystem im Laufe der Zeit irre
versible Veranderungen erleide. Wir wollen in diesem Punkte nicht allzu skeptisch 
in bezug auf zukunftige Erweiterung unserer Einsichten sein. Man kann sich vor-
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stellen, daB bei einer weitergehenden Beriieksiehtigung dieser Frage aueh bei 
Untersuchungen in der Praxis und bei einer Vertiefung unseres theoretisehen 
und experimentalen Wissens einige verlaBliche Anhaltspunkte gewonnen werden 
konnten. Vielleicht wird es gelingen, wenigstens jene Zeitdauer annahernd zu 
fixieren, oberhalb derer unter derartigen Bedingungen die gedachte Gefahr ernst
lieh in Frage kame. 

Denn dies ware ein betraehtlieher Gewinn. Es ist klar, daB sich aus unseren 
bisherigen Erkenntnissen die praktische Folgerung ableiten lasse: die Dauer 
derartiger, physiologiseh monotoner Beanspruehungen habe unter der kiirzesten, 
erfahrungsgemaB oder mutmaBlieh bei irgendeinem Individuum solehe Dauer
sehadigung verursaehenden Zeitspanne zu liegen. Inwieweit derartige MaB
nahmen innerhalb der geltenden oder einer anderen realen Wirtsehaftsordnung 
durehfiihrbar sein kann, ist eine Frage, welehe die Kompetenz einer sozialen 
Hygiene bereits iibersehreitet. Aber diese ist vielleicht in der Lage, auf Grund ihrer 
Einsichten gewisse "\Vege als gangbar nachzuweisen, deren praktische Erprobung 
und wirtschaftliche Mogliehkeit sieh auf anderen Gebieten verwirklichen muB. 

Es bliebe namlich, auch wenn bestimmte Zahlenangaben iiber die zulassige 
Dauer noch gar nicht gemacht werden konnen, der Ausweg, die Gefahr der physio
logischen Monotonie bzw. ihrer naehteiligen Folgen durch einen systematisierten 
Arbeitswechsel hintanzuhalten. Haben wir doch gehort, daB die einseitig be
anspruehten Muskeln sieh nicht nur bei absoluter Korperruhe, sondern oft sogar 
besser bei Betatigung anderer Muskelgruppen zu erholen vermoehten. Es scheint 
nun unter bestimmten Bedingungen nicht ausgesehlossen, den Arbeitsweehsel 
zum Prinzip einer Betriebsordnung zu machen. Dies ist schwerlieh oder gar nieht 
moglieh, wenn es sieh um hochqualifizierte Arbeit handelt, welche an das Konnen 
des einzelnen Arbeiters besondere Anforderungen stellt und daher aueh eine be
sondere und langdauerndeAusbildung erfordert. Gliieklicherweise scheint gerade 
die hochqualifizierte Arbeit relativ selten die Gefahr der physiologisehen Monotonie 
bei sieh zu fiihren. Denn die "Qualifikation" der Arbeit, das Moment, wodureh 
sie zu einer "hoheren" wird, griindet neben den gesteigerten intellektuellen An
forderungen, solchen an die Aufmerksamkeit usw. vor allem in der groBeren 
Komplikation der einzelnen Arbeitsakte und der VieWiltigkeit ihrer Komplikationen 
Damit ist aber zugleich gesagt, daB die physiologische Monotonie in solchen 
Fallen weit schwerer zustande kommen kann, als bei relativ einfaehen und weniger 
"hochqualifizierten" Verriehtungen. Ausgesehlossen ist sie natiirlich auch hier 
nieht. Bei "niedrigeren" Arbeiten, insbesondere bei den "angelernten" und nicht 
erlernten, seheint nun die grundsatzliehe Mogliehkeit eines Arbeitswechsels wohl 
gegeben zu sein. Es wird sieh vermutlich leicht bewerkstelligen lassen, daB ein 
Arbeiter, welcher irgendeine einfaehe Bewegung oder Bewegungskombination 
auszufiihren hat, ohne wesentliehen Zeit- und Leistungsverlust auf eine andere 
Arbeitsform umgestellt werde. Gerade jene Formen der Betriebsorganisation, 
welehe bedenkenlos und unkritisch gehandhabt, Schadigungen in der gedachten 
Richtung am ehesten herbeizufiihren geeignet seheinen - also alles was unter die 
Titel TAYLORsystem, wissensehaftliehe Betriebsorganisation usw. flillt - konnten 
aueh die Mogliehkeit schaffen, durch Einrichtung eines Arbeitswechsels den Ge
fahren der physiologischen Monotonie vorzubeugen. So viel ich weiB, liegen sogar 
in dieser Riehtung vereinzelte praktisehe Versuehe vor, die freilich nicht aus den 
Gesichtspunkten der sozialen Hygiene, sondern aus den en einer moglichsten 
Leistungssteigerung ihr.e Anregung schopf ten , deren Ergebnisse aber - sofern 
man den Nachriehten trauen darf - im Sinne der eben entwiekelten Meinung 
spraehen. In der englischen Munitionsindustrie, wird berichtet, habe es sich in 
einigen Betrieben als zweckmaBig erwiesen, die Arbeiter in Gruppen zu je 5 zu 
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vereinigen und innerhalb solch einer Gruppe einen turnusweisen Arbeitswechsel 
einzufiihren. Dadurch habe die Leistung eine wesentliche Zunahme erfahren. 
Gerade in dieser Weise den Arbeitswechsel zu organisieren, wird gewiB nicht in 
allen Fallen und Betrieben moglich sein. Aber ahnliche Einrichtungen mit gleicher 
Wirkung sind wohl vorstellbar. Gerade im "taylorisierten" Betriebe, der alle 
Verrichtungen in elementare Einzelakte zerlegt, diese genau vorschreibt und den 
Arbeiter zu der vorgeschriebenen Arbeitsweise und dem erwiinschten Arbeits
tempo trainiert, miiBte es moglich sein, den Arbeiter nach einer gewissen Zeit 
einseitiger Beschaftigung einer neuen, zwar in sich wiederum einseitigen, aber 
von der ersten doch auch verschiedenen zuzufiihren. Dadurch konnte, bei einiger 
Beriicksichtigung der physiologischen Besonderheiten der verschiedenen Arbeits
formen, einer physiologischen Monotonie einigermaBen, vielleicht weitgehend vor
gebeugt werden. 

Inwieweit die heute bei uns oder anderweitige bestehenden Betriebsorgani
sationen imstande waren, solchen Anforderungen zu geniigen, miiBte erst er
forscht werden. Es ware eine Aufgabe, der mit der praktischen Handhabung 
der sozialen Hygiene betrauten Organe bzw. auch der sozialpolitisch interessierten 
Forscher, die Moglichkeiten und Notwendigkeiten solcher MaBnahl1len zu unter
suchen. Es ware die Sache einer sozialhygienisch orientierten Gesetzgebung, die 
Voraussetzungen derartiger Erhebungen und notigen Falles fUr die Verwirklichung 
den entsprechenden organisatorischen Reformen zu schaffen. Wie in diesem 
Falle die Interessen der Gesamtheit und des Einzelnen, des Arbeitnehmers und des 
Arbeitgebers, wie jene der Wirtschaft und der Humanitat in Einklang zu bringen 
waren, hat den Sozialhygieniker nicht mehr zu bekiimmern. Hier hat die Sozial
politik das Wort. Selbstverstandlich ist auch in allen anderen Punkten, die sich 
etwa aus den im Vorhergehenden angefUhrten Tatsachen erschlieBen lassen, die 
Sozialhygiene darauf angewiesen, bloBe Forderungen zu formulieren. Als Wissen
schaft, wenn auch als angewandte, kann und darf sie sich durch materiale Beschran
kungen, durch wirtschaftliche Interessen und sozialtechnische Schwierigkeiten 
nicht behindern lassen. So auch nicht in der Aufstellung der grundsatzlichen 
Forderung, daB die Arbeitszeit innerhalb eines Arbeitstages "nach der Schwere" 
der Verrichtung bemessen werden miisse. DaB diese Forderung heute praktisch 
nicht erfiillt werden konne, ist - darauf wurde schon oben S. 98 hingewiesen -
hochstwahrscheinlich. 1m groBen und ganzen scheint die Tendenz darauf zu 
gehen, daB eine einheitliche maximale Arbeitszeit festgelegt werde - also z. B. 
der Achtstundentag. Infolgedessen kann einer groBen Zahl von MOl1lenten, welche 
die eine Verrichtungsforl1l von einer anderen unterscheiden, nicht Rechnung 
getragen werden. Es ist selbstverstandlich, daB eine Arbeitszeit, welche mehr 
oder weniger lange, durch das Wesen der betreffenden Anforderungen begriindete, 
Pausen in sich begreift - etwa "Bereitschaft" - physiologisch etwas ganz anderes 
bedeutet, als die gleiche Dauer ununterbrochener oder nur selten und kurz unter
brochener Tatigkeit. Es kann aber wiederum eine Verrichtung der erstgenannten 
Form schwerer sein, als eine ununterbrochene dann, wenn die jeweiligen Zeiten 
realer Inanspruchnahme sehr hohe Anforderungen an die physische Leistungs
fiihigkeit oder auch an die Psyche - Verantwortung, Aufmerksamkeit z. B. -
stellen. Es miiBte demnach im Einzelfalle iiber die jeweilige "Schwere" der Ver
richtung eine gesonderte Untersuchung angestellt werden, deren ungeheure 
Schwierigkeiten niemand verkennen kann. Einzelne Momente waren allerdings 
leichter zu beriicksichtigen. Es lieBe sich ohne allzugroBe Umstandlichkeiten 
ein Urteil gewinnen iiber die GroBe des Energieaufwandes bei den verschiedenen 
Verrichtungen. Schwerer ware es schon, aber vielleicht doch nicht unmoglich, 
ein - wenn auch arbitrares - MaB aufzustellen fiir den Grad der Unannehm-
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lichkeiten, welche mit irgendeiner Verrichtung verbunden sind. Bekanntlich wird 
den Unterschieden zwischen den verschiedenen Verrichtungsweisen heute nur in 
der einzigen Art der Lohnunterschiede Rechnung getragen. Der Schwerarbeiter 
wird hoher entlohnt, als der mit "leichter" Arbeit gleicher Art befaBte Mann. 
Ich betone: gleicher Art, denn es ist selbstverstandlich, daB ein groBer Teil der 
herrschenden Lohndifferenzen ganz anderen Ursprunges ist, mit dem Begriffe 
der "hoheren" Arbeit zusammenhangt, mit der "Qualifikation", daher auch mit 
dem MaBe der erforderlichen Ausbildung, ferner mit ganz heterologen Motiven, 
die etwa den Begriffen der Berufsehre und anderen Imponderabilien entspringen. 

Eine ideale Sozialhygiene mtiBte imstande sein, alle Faktoren, welche be
dingend in eine Verrichtung eingehen, zu berticksichtigen und auf diese Weise 
die verschiedenen Verrichtungen zu skalieren. Man konnte sich ausmalen, daB 
man Energieaufwand, Unannehmlichkeit, Inanspruchnahme der Aufmerksamkeit 
usw. nach "Punkten" bemessen wiirde und auf diese Weise zu einer Art "Index
ziffer" fUr jede Arbeit gelangte. Biologisch richtig ware es freilich dann nicht, zu 
sagen, die Arbeit mit dem Index 2 berechtigt zum Empfang eines doppelt so hohen 
Lohnes, wie die mit dem Index 1. Sondern es mtiBte heiBen: die Arbeit yom 
Index 2 solI nur halb so lange verrichtet werden, als die vom Index 1 - utopische 
Erwagungen, fUr deren auch nur angenaherte Verwirklichung wohl kein Raum 
ist. Es diirfte kaum moglich sein, eine auf eine derartige Einstellung hin orien
tierte Gestaltung der Arbeitsverhaltnisse auch nur anzubahnen. Aber diese 
Erwagungen sind um so utopischer, als nicht einmal jene Wissenschaft, die sie zu 
begriinden unternehmen mtiBte, eben die soziale Hygiene, heute in der Lage ist, 
eine solche Indizierung der Verrichtungsformen aufzuweisen. Selbst jene so nahe 
liegende Forderung aller derer, welche an die Berufung der Naturwissenschaften 
glauben, das menschliche Leben "verntinftig" einzurichten, daB namlich die 
soziale Hygiene berufen und befahigt sein solIe, Urteile tiber die Grundsatze einer 
"richtigen" sozialen und okonomischen Gestaltung abzugeben, selbst sie bleibt 
Utopie. Meines Erachtens geht auch diese Forderung viel zu weit, ist das Ver
trauen in die Leistungsmoglichkeiten der Naturwissenschaften tibersteigert. 
Solche Einstellung entspringt wohl der durch die tiberraschenden Erfolge der 
Naturwissenschaften, der Technik und der Medizin gezeitigten t'berschatzung 
aller dieser Gebiete in theoretischer, wie in praktischer Beziehung. Das seinerzeit 
von VIRCHOW gesprochene Wort, Politik sei Medizin im GroBen, kennzeichnet 
diese Geistigkeit. Aber wir sehen heute mehr und mehr ein, daB die Naturwissen
schaften und die ihnen verwandten Disziplinen tiberall an der Peripherie des 
eigentlichen Lebens bleiben, des individuellen, wie des kollektiven. 

Auch die soziale Hygiene wird sich der Erkenntnis der wesensmiiBigen Be
schranktheit ihrer Reichweite nicht verschlieBen diirfen. Sie bzw. die ihr dienende 
Physiologie vermag wohl grundsatzlich fUr jede Verrichtung und fiir jeden Ar
beiter den jeweils mit einer Leistung verbundenen Energieaufwand anzugeben 
und der Erniihrung gewisse Normen vorzuschreiben. Der Unterscheidung in 
Schwerarbeiter und andere wird dadurch, wenn auch nur im Grobsten, Rechnung 
getragen. Drtickt sich dies in geordneten wirtschaftlichen Verhaltnissen - bei 
der heute geltenden Wirtschaftsordnung - aus in der hoheren Entlohnung, die 
in erster Linie gedacht ist als ein Mittel zur Beschaffung von Nahrungsquanten 
entsprechend dem in der Leistung bedingten Verbrauch, so fUhrte die gleiche 
Einsicht in den Zeiten der Ernahrungsknappheit in den letzten Kriegs- und den 
ersten Nachkriegsjahren zur Einrichtung groBerer Bezugsrechte an rationierten 
Nahrungsmitteln fUr die Schwerarbeiter. Zu fordern ist, daB unter Berticksich
tigung des Nahrgeldwertes die EnHohnung der verschiedenen Arbeiterkategorien 
deren Angehorige instand setze, ohne Beeintrachtigung der Beschaffung sonstiger 
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Lebensnotwendigkeiten das erforderliche Nahrungsquantum zu erlangen. Diese 
sonstigen Lebensnotwendigkeiten zu bestimmen fallt zum Teil auch in die Kompe
tenz der sozialen Hygiene, wie sich an anderen Stell en dieses Werkes erweisen 
wird. Andererseits gibt es aber wiederum Lebensnotwendigkeiten, - oder sie 
sollten als solche anerkannt werden - deren Wesen ihre Behandlung der 
Domane der Sozialhygiene entriickt und anderen Disziplinen, etwa einer Sozio
psychologie zuweist. 

Damit beriihren wir abermals die in den vorhergehenden Seiten oft und oft 
erwahnte Schranke sowohl der Erkenntnismoglichkeiten wie der praktischen 
Anwendbarkeit sozialhygienischer Bemiihungen: die ungeheuere, kaum ge
niigend hoch einzuschatzende Bedeutung des p8ychi8chen Faktor8 auch auf dem 
Gebiete menschlicher Arbeit, ja der Arbeitsphysiologie. Wenn ich recht sehe, 
so macht sich auf theoretisch-biologischem wie auf praktisch-medizinischem Ge
biete gleichermaBen eine Tendenz geltend, welche danach zielt, die Hegemonie 
des Somatischen zu brechen und dem Psychischen eine immer steigende Bedeutung 
in der Gestaltung der Lebenserscheinungen, normaler wie pathologischer zuzu
weisen. Diese als Charakteristicum der Zeit wie als wissenschaftsgeschichtliches 
Phanomen gleich interessante Tatsache kann hier des Breiteren nicht ausgefiihrt 
werden. Es mag sein - wiewohl ich dies eigentlich nicht glaube - daB man 
heute in einer gewissen Reaktion gegen eben noch iibliche Einstellungen geneigt 
ist, die EinfluBsphare des Psychischen iiber Gebiihr auszudehnen. Doch scheint 
es mir zweifellos, daB man bis vor Kurzem diesem Momente viel zu wenig Be
achtung zu schenken pflegte1). Jedenfalls wird auch die Sozialhygiene mehr als 
bisher sich der entscheidenden Rolle psychischer Faktoren bewuBt bleiben miissen. 

Angesichts all dieser Schwierigkeiten grundsatzlicher wie methodischer 
Natur, die sich einer exaktwissenschaftlichen Fundierung der sozialhygienischen 
Forderungen entgegenstellen, gelangt man nahezu auf den Standpunkt der 
Resignation, welche auf aIle Genauigkeit und VerlaBlichkeit der Begriindungen 
verzichtet und ihreEntschlieBungen teils nach dem "Gefiihl", teils aus Oppor
tunitatsgriinden und anderen heterologen Motiven trifft. Dennoch scheint es, 
als miiBten wir nicht aIle Hoffnung zu verlaBlicheren Anhaltspunkten zu ge
langen, ohne weiteres fahren lassen. Diese zu gewinnen wird es allerdings noch 
ausgedehnter Untersuchungen bediirfen, wie sie bislang noch nicht vorzuliegen 
scheinen. Es miiBten namlich diese nicht, wie bisher, auf einzelneArbeitsakte oder 
auf kurz dauernde Arbeitsperioden ausgedehnt werden, sondern sich schlechthin 
iiber ein ganzes Arbeitsleben erstrecken. Nur eine groBe Anzahl solcher "Lebens
analysen" - wenn man dies Wort gestatten will - welche aIle erdenklichen 
EinwIheiten beriicksichtigen wiirden und zahlenmaBig erfassen, konnte bei 
statistischer Aufbereitung uns zu Schliissen riicksichtlich einer wahrhaft rationalen 
Lebensgestaltung gelangen lassen, uns iiber Arbeitseinteilung, das Verhaltnis von 
Leistungszeit und Ruheperiode, Arbeitsperiode und Urlaubsdauer usw. belehren, 
unter Einbeziehung aller Verschiedenheiten der Verrichtungen und der Bedin
gungen unter welchen diese erfolgen. 

Dariiber hlnaus mag gerade jene, sich so hinderlich erweisende Einsicht in 
die iiberragende Bedeutung des psychischen Faktors uns dazu anhalten, auch von 
seiten einer Seelenhygiene die Beriicksichtigung alles dessen zu verlangen, was die 
Einstellung des arbeitenden Menschen zu seinen Aufgaben zu beeinflussen vermag. 
Die Art indes zu bestimmen, auf welche Weise dies geschehen soli und kann, 
ist abermals nicht mehr Sache einer sozialen Hygiene, wenigstens nicht in ihrem 

1) GrundsatzIiches wie Faktisches zu diesen Fragen bringt daB von O. SCHWARZ heraus
gegebene Werk: Psychogenese und PBychotherapie kOrperIicher Symptome. Wien: Julius 
Springer 1925. 
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heutigen Verstande, sondern einer angewandten Sozialpsychologie oder einer 
Sozialpadagogik. Insbesondere der letzteren. Denn die Erfahrungen, welche uns 
iiberhaupt zu der Erkenntnis der ausschlaggebenden Rolle seeIischer Einstellungen 
fiir die individuelle Lebensgestaltung gefiihrt haben, haben uns auch gelehrt, daB 
diese Einstellungen zumeist, vielleicht sogar ausnahmslos, auf den Erfahrungen 
der Kinderjahre griinden. Es erwachst daher der Erziehung - in der FamiIie 
wie in der Schule - die Aufgabe, den heranwachsenden Menschen besser als es 
bisher geschah, auf seine spatere Leistung als eines Gliedes der arbeitenden Mensch
heit vorzubereiten. 

Es ware gerade £iir den Arzt und Sozialhygieniker eine verlockende Aufgabe, 
ein Programm einer entsprechcnden Sozialpadagogik zu skizzieren. Wir miissen 
uns dies hier versagen und es mit dem Hinweis auf die ganze Problematik genug 
sein lassen. Ansatze und wohl auch tragfahige Fundamente Iiegen iibrigens 
schon vor. Einerseits in der vergleichenden Individualpsychologie A. ADLERS, 
andererseits in gewissen soziologischen Untersuchungen, wie etwa jenen von 
STOLZENBERG, von L. V. WIESE, der SCHELERschen Schule, vielleicht auch von 
NATORPu. a. 

Man konnte hoffen, daB die soziale Hygiene, wenn auch infolge der unzu
reichenden Erkenntnis auBerstande, allgemeine Regeln ffir die Gestaltung der 
ArbeitsverhiiJtnisse zu entwerfen, doch es vermochte, in beschrankterem Umfange 
der Praxis Anleitungen an die Hand zu geben, wie denn nun gewisse Schaden ver
mieden werden konnten. Aber auch hier erweisen sich die Grenzen als recht enge 
gezogen. Die grundsatzIiche UnmogIichkeit, ein MaS ffir die Ermiidung zu ge
winnen, tells begriindet in dem Wesen der Erscheinung, tells in der entscheidenden 
Rolle des ebenso unfaBbaren Faktors der Erholungsfahigkeit, laBt jede Hoffnung 
zu irgend brauchbaren Regeln zu gelangen, als illusorisch erscheinen. Die Praxis 
aber kann ohne Regelnicht auskommen. Sie muB zumindest in die Lage versetzt 
werden, eine Gefahrenzone abstecken, eine Grenze angeben zu konnen, deren 
Uberschreitung bei Voraussetzung einer "normalen" Beschaffenheit des arbeiten
den Individuums die Moglichkeit oder WahrscheinIichkeit einer voriibergehenden 
oder dauernden Schadigung bedingen konnte. Nun gerade £iir die Beantwortung 
dieser ffir die Praxis der Arbeitsorganisation und der Wirtschaftsrationalisierung, 
ffir die NationalOkonomie, die mit dem "organischen Kapital" (GOLDSCHEID) 
haushalten will, wichtigsten Frage, die £iir manche geradezu eine brennende ist, 
muB sich die Sozialhygiene als inkompetent erklaren. Denn angesichts der Un
mogIichkeit, Ermiidbarkeit und Erholungsfahigkeit des Menschen zu bestimmen, 
laBt sich eine das zulassige MaB iiberschreitende Belastung nur a posteriori, nur 
durch das Auftreten von Schadigungen erweisen, und auch dann nur, wenn eine 
eindringende Analyse aller Bedingungen den SchluB auf die pathogenetische 
Rolle gerade der Ermiidung wirklich rechtfertigt. AIle Versuche im vorhinein, 
durch experimentelle Belastungsproben, Konstitutionsindices usw. die allgemeine 
Widerstandsfahigkeit eines Organismus ermitteln zu wollen, habell bis nun noch 
niemals Resultate zutage gefordert, auf denen man mit einigem Vertrauen hatte 
weiter bauen konnen. 

Ob es einmal anders sein wird, wissen wir nicht. Man mochte es fast be
zweifeln. Vielleicht ist es iiberhaupt ein aussichtsloses Beginnen, die Mannig
faltigkeit des organischen und gar des sozialen Lebens mittels einiger Formeln 
einfangen zu wollen. So bleibt uns denn nichts anderes iibrig, als daB wir uns bei 
der Losung der so ungemein schwierigen und komplexen Probleme der Arbeits
gestaltung der Sicherheit einer gewissen Intuition und der Fiihrung einer all
gemeinen sozialen Gerechtigkeit iiberlassen, darauf vertrauend, daB die Mensch
heit, so oft sie auch in die lITe gehe, dennoch im groBen und ganzen sich im Fort-
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schreiten befinde, daB in dem Ausschnitt der Kulturentwicklung, der sich Ul 

das Arbeitsproblem gruppiert, letzten Endes doch auch sich jener immanent 
Sinn durchsetzen werde, den wir - soll uns nicht Skepsis zur Tatenlosigkeit un 
Glaube an eine letzte Unvernunft zur Verzweiflung treiben - in allem oder hinte 
allem historischen Geschehen annehmen mussen. Wir mogen, glaube ich, aber de 
einen gewiB sein, daB wir diesem idealen Sinne um so naher stehen, je mehr j 
allen Einzelheiten unserer Bestrebungen der Gedanke der Gemeinschaft, de 
organischen Zusammenhanges der Einzelnen untereinander zur leitenden Ide 
wird. 

Inwieweit diese Leitlinie in der heutigen, auf die Arbeit bezuglichen Org! 
nisation undGesetzgebungverwirklicht sei, zu untersuchen, ist nicht mehr unsel 
Aufgabe. 
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Die Wohnung ist fur die Gesundheit des Einzelnen wie der Yolksgesamtheit 
in korperlicher und sittlicher Beziehung von der allergroBten Bedeutung. Hier 
ist der Brennpunkt des Familienlebens, und dessen sittliche Hohe wird zu einem 
wesentlichen Teile von der Beschaffenheit der \Vohnung bedingt. Die sittliche 
Hohe des Familienlebens bedingt aber ihrerseits den Stand der lIoral, ja bis zu 
einem hohen Grade den der gesamten Kultur eines Volkes. Auch auf den korper
lichen Gesundheitszustand des einzelnen wie des ganzen V olkes ist die W ohnung 
von groBem EinfluB, bringt doch eine betrachtliche Masse der Bevolkerung den 
groBten Teil ihres Lebens in der \Vohnung zu. Daher ist es nattirlich, daB von je 
die Wohnungsfrage neben der Ernahrung das lebhafteste Interesse der Soziologen 
und der Hygieniker gefunden hat. 

Trotzdem diese auBerordentliche Wichtigkeit der \Vohnung auBer F'rage steht 
und immer anerkannt ist, ist es doch auf3erordentlich schwierig, die Einwirkung 
der Wohnung auf ihre Bewohner richtig einzusch~itzen. Das Problem der \Vechsel
beziehung zwischen Wohnung und Bewohner ist namlich ein sehr verwickeltes, 
und wegen der groBen ~lannigfaltigkeit der dabei mitspielenden Faktoren kann 
von einer abschlief3cnden exakt-wissenschaftlichen Losung kaum gesprochen 
werden. In manchen Fallen ist es sogar zweifelhaft, ob gewisse Erscheinungen 
wie Alkoholismus, unordentlicher Lebens\vandel u. ii. :Folge oder Grund des 
schlechten Zustandes der Wohnllng sind. Zuweilen wird das eine, zuweilen das 
andere der Fall sein. 

Ein groBe Gefahr bei cler Beurteilung der hygienischen Bedeutung der Woh
nung besteht darin, daB man an das Problem mit einer vorgefal3ten Meinung 
herangeht und sieh dabei von zum Teil weitverbreiteten Schlagworten leiten laJ3t. 
Es genugt auch nicht, moglichst eindrucks,-olle Bilder oder bestechende statistische 
Daten fUr gewisse wirkliche oder vermeintlichc Schadlichkeiten der Wohnung 
beizubringen, vielmehr ist es notig, wenn anders man nicht eher eine Verwirrung 
als eine Klarung auf diesem so auBerst wichtigen Gebiete hervorrufen will, an 
derartige Darstellungen mit allerscharfster Kritik heranzutreten und eine un
bedingt klare Fragestellung vorzunehmen. 
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146 A. KORFF-PETERSEN: Die Wohnung als Grundlage der Gesundheitsfiirsorge. 

I. EinfluB der W ohnungsbeschaffenheit auf die Gesundheit der 
einzelnen Bewohner. 

Zunachst muB scharf geschieden werden zwischen den Einwirkungen, die 
durch die bauliche Ausfiihrung der Wohnung hervorgerufen werden, und den
jenigen, die auf die Art der TV ohnungsbenutzung zuruckzufUhren sind. 

1. Licht und Lnft. 
Unter den durch die bauliche AusfUhrung der Wohnung bedingten Faktoren, 

denen in ganz besonders hohem MaBe ein EinfluB auf das W ohibefinden und die 
Gesundheit zugeschrieben wird, stehen Licht und Luft obenan. Die Forderung 
von mi:iglichst viel Licht und Luft als Grundbedingung fUr eine gesunde W ohnung 
ist zu einem Schlagwort geworden, das von vielen nachgesprochen ·wird, ohne 
daB sie sich klar daruber sind, worauf denn uberhaupt die Wirkung dieser beiden 
Faktoren beruht. Es solI daher zunachst versucht werden, diese im einzelnen 
naher zu umgrenzen. 

a) Licht. 
Das Licht ubt, wie allgemein bekannt, einen gewaltigen EinfluB auf die 

Pflanzenwelt aus. Nur im Licht vermi:igen die grunen Pflanzen die fUr ihren Auf
bau ni:itige Assimilation der Kohlensaure auszufiihren, und ebenso sind viele 
andere LebensauBerungen der Pflanzen vom Lichte abhangig. Auch der Ein
fluB des Lichtes auf niedere Tiere ist recht gut bekannt. Dagegen ist die unmittel
bare Einwirkung auf die Lebensvorgange der hi:iheren Tiere und des Menschen 
noch ziemlich unklar. Fest steht, daB die Stimmung und Arbeitsfreudigkeit, 
die "Aktivitat des seelischen Lebens", wie KRUSE sagt, durch das Licht stark 
beeinfluBt wird. Besonders Kinder werden durch Lichtmangel seelisch herab
gedruckt und streben aus dem Halbdunkel des Zimmers in den Sonnenschein. 
Daruber hinaus liegen vi:illig einwandfreie Beobachtungen kaum vor. Wieder
holt sind Versuche daruber angestellt, ob das Licht den Stoffwechsel fi:irdert, 
doch haben sie keine ganz eindeutigen Ergebnisse gezeitigt. Ein gewisser fi:irdern
der EinfluB des Lichtes scheint sich freilich nachweisen zu lassen. Die Menge und 
Zusammensetzung des Blutes scheint durch Lichtentziehung nicht nachweis bar 
beeinfluBt zu werden, jedenfalls hat man bei Grubenpferden, die zum Teil viele 
Jahre lang dem Lichte entzogen waren, weder eine Veranderung der Zahl der 
roten Blutki:irperchen noch des Hamoglobingehaltes feststellen ki:innen. An 
Kaninchen sind aber Beobachtungen gemacht, die doch eine Abnahme des 
roten Blutfarbstoffes bei anhaltender Dunkelheit ergaben. Bei diesen Tieren 
blieb auch die Ausbildung des Knochengerustes zuruck, wahrend der Fett
ansatz stieg. 

Bis vor kurzem nahm man an, daB das Blut imstande sei, strahiende Energie 
des Lichtes bis zu einem gewissen Grade aufzuspeichern. Jedenfalls haben Ver
suche von SCHLOPFER gezeigt, daB das Blut auf die photographische Platte ein
wirkt, und zwar belichtetes starker als unbelichtetes. Versuche der neuesten Zeit, 
die erst wahrend der Drucklegung dieses Buches ver6ffentlicht sind, haben aber 
unzweifelhaft ergeben, daB die SCHLOPFERschen Versuche falsch gedeutet worden 
sind, und fur eine Speicherung strahlender Energie im Blute fehlt jeder Beweis. 
Wir durfen auch nicht, die bei den Bewohnern dunkIer, Iichtloser Wohnungen in 
erhi:ihtem MaBe angetroffene sog. Blutarmut ganz oder vorwiegend auf den Licht
mangel der W ohnungen zuruckfUhren. Grober weist mit Recht darauf hin, daB bei 
solchen Menschen die Schadlichkeiten der Armut in mancheriei Gestalt einwirken 
und in ihrer Gesamtheit die Gesundheit beeintrachtigen. Das gleiche gilt fUr die 
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Rachitis der in lichtlosen Wohnungen aufwachsenden Kinder. Man ist leicht 
geneigt, fiir die Entstehung dieser Krankheit den Lichtmangel in der Wohnung 
ausschlieBlich verantwortlich zu machen, doch sind beim Zustandekommen 
der Rachitits offenbar eine Reihe verschiedenartiger Schadigungen wirksam, 
unter denen freilich den Wohnungseinfliissen eine hohe Bedeutung zukommt. 
Diese Frage, die in letzter Zeit stark im Vordergrund des Interesses steht, wird 
S. 209 eingehender erortert werden. Die Behauptung franzosischer Autoren, der 
Mangel an Licht in den W ohnungen spiele fiir die Entstehung der Tuberkulose 
eine ausschlaggebende Rolle, wird spater bei der Besprechung des Einflusses 
der W ohnung auf diese Krankheit kritisch gewiirdigt werden. 

Wir miissen nach dem Gesagten dem unmittelbaren Einflusse des Lichtes 
in den W ohnungen auf denGesundheitszustand des Menschen woh1 eine gewisse 
Bedeutung beimessen, doch miissen wir nns davor huten, diese Bedeutung zu 
ii berscha tzen. 

Mittelbar beeinfluBt die Lichtzufuhr der Wohnungen deren hygienische 
Beschaffenheit insofern, als Lichtarmut den Trieb zur Reinlichkeit und Ord
nung untergrabt. Um eine \Vohnung sauber halten zu konnen, ist es unum
ganglich notwendig, daB man den Schmutz sehen kann. Bei Untersuchungen 
an 100 Greifswa1der Wohnungen fand FRIEDBERGER (Unters. iiber Wohnungs
verhaltnisse, Jena 1923), daB selbst enge und im allgemeinen wenig hygienische 
Wohnungen sauber und Ol'dentlich gehalten wurden, wenn sie geniigende Licht
zufuhr hatten. 

Die Bedeutung des Lichtes fiir die AbtOtung von Krankheitskeimen wird 
S. 148 erortert werden. 

SchlieBlich muB noch darauf hingewiesen werden, daB zum Lesen und Schrei
ben sowie zur Ausfiihrung feinerer Randarbeiten eine hinreichende Menge Licht 
vorhanden sein muB, wenn nicht eine Uberanstrengung und vieHeicht eine Scha
digung der Augen eintreten solI. N ach den neuesten Annahmen mancher Augenarzte 
solI die Naharbeit bei unzureichender Beleuchtung zwar nicht zur Kurzsichtig
keit fiihren, wie man das friiher aHgemein annahm, doch kann es keinem Zweifel 
unterliegen, daB angestrengtes Arbeiten bei mangelhafter Beleuchtung eine 
schwere StOrung des W oh1befindens durch starke Ermiidung der Augen und des 
gesamten Korpers mit sich bringt, die bei Erwachsenen zu nervosen Storungen, 
bei Kindern zu Riickgratverkriimmungen fiihren kann. 

Es muB also festgesteHt werden, daB eine unzulangliche Lichtzufuhr in den 
W ohnungen das W oh1befinden der Menschen mittelbar oder unmitte1bar zu be
eintrachtigen vermag, und daB daher eine ausreichende Lichtmenge fiir jeden 
zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmten Raum gefordert werden 
muB, iiber deren GroBe im Kapite1 "Anforderungen an einwandfreie Wohnungen" 
eingehender gesprochen werden wird. Eine die Gesundheit befordernde Wirkung 
des diffusen Lichtes ist dagegen in den W ohnungen nicht zu erwarten. Se1bst 
eine Durchsonnung der Raume, auf die neuerdings in manchen Bauordnungen 
besonderer Wert gelegt wird, hat diese Wirkung nur in geringem Grade. Um diese 
Behauptung zu beweisen, muB etwas eingehender die \Virkung des Sonnenlichtes 
im Freien und in den W ohnungen besprochen werden. 

Leicht nachweisbar ist, daB das unmittelbare Sonnenlicht auf die Raut 
eine starke Einwirkung ausiibt. Bei langerer und intensiver Bestrahlung durch 
die Sonne tritt eine Entziindung, Rotung, SchweHung, Schmerzhaftigkeit der 
Raut ein. Nach dem Schwinden der akuten Entziindung pflegt eine Pig
mentierung zuriickzubleiben. An dem Zustandekommen dieser Wirkung sind 
offen bar aHa Strahlen des Spektrums beteiligt, wenn auch in verschiedenem 
Grade, und zwar scheint die AuslOsung der Entziindung vornehmlich den 
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ultraroten und den ultravioletten Strahlen zmmkommen. Bekanntlich hat 
man diese starke Einwirkung des Sonnenlichtes auf die Haut zur Behandlung 
chirurgischer Tuberkulose herangezogen und hierbei in Gebirgskurorten, in denen 
die Sonnenscheindauer das ganze Jahr hindurch erheblich langer ist als in der 
Ebene, ganz hervorragende Erfolge gehabt. Ja sogar in der Ebene gelingt es 
durch diese Sonnentherapie, bei Tuberkulosc - freilich unterstutzt durch andere 
Heilfaktoren - bemerkenswerte Erfolge zu erzielen. Man pflegt diese Heilwirkung 
vielfach den ultravioletten Strahlen des Sonnenspektrums allein zuzuschreiben, 
doch sind die Ansichten hieruber noch nicht ganz gekliirt. Die blauvioletten 
Sonnenstrahlen werden im BlutgefiiBnetz der Haut absorbiert und in chemische 
Energie umgesetzt. Der Blutsauerstoff wird bei Sonnenbestrahlung leichter 
an die Gewebe abgegeben und die Fermentwirkung gesteigert. Hierin liegt viel
leicht eine Erkliirung fUr die Zunahme der Muskelleistung und des Wachstums, 
die unter dem EinflnB reichlicher Sonnenstrahlen beobachtet ist. Vielleicht 
beruht die Wirkung von Sonnenlichtkuren aber nicht ausschliel3lich auf umittel
barer Strahlenwirkung, sondern spielen andere klimatische Faktoren ebenfalls eine 
Rolle. Auf diese wird bei der Besprechung des Einflusses der Luft eingegangen 
werden. 

Neben der obenerwiihnten Entzundungserregung kann zu starke Bestrah
lung der Haut noch andere Schadlichkeiten hervorrufen. Erwahnt sei hier nur, 
daB Pocken und andere Krankheiten bei AbschluB der blauvioletten Strahlen 
durch Verhiingen der Fenster leichter abheilen. - Bei einzelnen besonders emp
findlichen Menschen kann Sonnenbestrahlung zur Bildung bosartiger Geschwulste 
fUhren. 

Diese starken, bei richtiger Ausnutzung der Sonnenstrahlen meist gunstigen 
Einwirkungen des Sonnenlichtes kommen nur bei unmittelbarem Auftreffell 
auf die Haut im Freien bei nacktem oder ganz leicht bekleidetem Korper zu· 
stande. In der W ohnung werden gerade die wirksamsten Strahlen soweit ge· 
schwiicht, daB auch von der "Durchsonnung" der Raume kaum mehr als die 
psychisch belebende Wirkung ubrigbleibt. Das ist aber doch schon Grund genug. 
eine zeitweilige Durchsonnung der W ohnung zu wunschen, zumal erfahrungs. 
gemal.l unbesonnte Wohnraume meist dumpf und unbehaglich sind. Notwendig 
ist es aHerdings, darauf zu achten, daB fUr die heiBe Jahreszeit Einrichtungen vor· 
handen sind, urn eine ubermal.lige Erwarmung der Zimmer durch die Sonnen· 
strahlen zu yerhuten. 

Noch eine zweite Wirkung des Lichtes von hygienischer Bedeutung muE 
hier erwahnt werden. Es ist das die Abtotung von Bakterien. Besonders diE 
Krankheitserreger, weniger die unschadlichen, dem Leben auBerhalb des Menschell 
oder der Tiere angepaBten Keime werden durch das Licht sehr stark geschadigt. 
Auch hieran sind wieder die Strahlen an beiden Enden des Spektrums vorwiegend 
beteiligt. 

Praktisch kommt diese keimtOtende \Virkung des Lichtes fur die Seuchen· 
bekampfung freilich nicht in Frage, ganz besonders nicht in der Wohnung, da 
sich die Krankheitserreger an solchen Stellen zu finden pflegen, die dem LichtE 
nicht zuganglich sind, \vie z. B. im Inneren der Betten, der Kleider, der GefaBE 
fur die Entleerungen der Kranken. Es wird auch die Intensitat des Sonnenlichtes 
vor aHem gerade die der wirksamsten Strahlen in unseren W ohnungen so starli 
vermindert, daB sie zu einer irgendwie in Betracht kommenden Schiidigung del 
Bakterien nicht mehr ausreicht. So fand WIESNER (Arch. f. Hyg. Bd. 61, S. I 
190i) die photochemische Intensitat des Lichtes unmittelbar vor dem Fenster 
knapp hinter und 3,8 rn hinter demselben wie 62 : 6,9 : 1. Die desinfizierendE 
Wirkung der "Durchsonnung" ist also fast vollig belanglos. 
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b) Luft. 

Ebenso, wie der zweifellos vorhandene giinstige EinfluB des Liehtes in den 
Wohnungen nieht selten iibersehatzt wird, trifft man aueh vielfaeh Ansiehten 
iiber die Bedeutung der Wohnungsluft fiir die Gesundheit, die den Ergebnissen 
der hygienisehen Wissensehaft nieht entspreehen. Aueh bei dieser Frage ist es 
notig, die Wirkung der Zimmerluft und die der Luft im Freien getrennt zu be
spreehen. 

Die Luft in bewohnten Raumen wird dureh die Insassen in mehrfaeher Rin
sieht yerandert. Beim Atl1lungsprozeB wird Sauerstoff verbraueht, jedoch 
kOl1lmt es unter normalen Verhaltnissen aueh bei groBer Mensehenansammlung 
nie zu einer so starken Sa uerstoffa bnahme, daB dara us irgendwelehe unangenehl1len 
Folgen entstehen konnten. Der Sauerstoffgehalt der Luft ist so groB, und die 
sog. natiirliehe Ventilation fiihrt dureh die immer vorhandenen Ritzen und Spal
ten an Fenster und Tiiren den Raumen stets so viel Frisehluft zu, daB es zu einer 
besorgniserregenden Sauerstoffabnahme nieht konllntl). 

Bei der Atl1lung wird weiter Kohlensaure gebildet; aber aueh diese erreieht 
unter norl1lalen Verhaltnissen keine so hohe Konzentration, daB sie bedenklieh 
werden konnte. Erst bei einel1l Kohlensauregehalt von mehr als 1 % maehen 
sieh leiehte StOrungen des \'Vohlbefindens geltend. Solehe Anhaufungen werden 
aber nur ausnahmsweise in stark besuehten Versammlungsraumen, Massen
quartieren usw. angetroffen. 

Ferner entstehen auf der Raut und den Sehleimhauten dureh Zersetzung 
rieehende Gase, zu denen sieh oft noeh andere Diinste, Zigarrenraueh, Kiiehen
geruehe usw. gesellen. Diese fallen einem neu in einen mit vielen Mensehen be
setzten Raum Eintretenden auBerordentlieh unangenehm auf, konnen sogar zu 
Ubelkeit fiihren. Von den da uernd im Raume befindliehen Mensehen werden diese 
unangenehmen Geriiehe aber l1leist gar nieht wahrgenommen, da die Anreiehe
rung der Geruehstoffe gewohnlieh so langsam vor sieh geht, daB die Reizsehwelle 
des Geruehsnerven nieht iibersehritten wird. Die Geruehstoffe an sieh konnen 
daher nieht der Grund fiir die Wirkung "verdorbener" Luft sein. Der vielfaeh 
versuehte Nachweis von giftigen, gasformigen Ausseheidungsprodukten der 
Mensehen ist nieht gelungen. 

Weitere Luftversehleehterung entsteht dureh den Staub, der von den 
Rauminsassen verursaeht wird. Sind Personen mit infektiosen Krankheiten 
im Raume, so kann der Staub aueh Krankheitserreger enthalten. Besonders 
verdaehtig sind in dieser Rinsieht die feinen, flugfahigen Faserehen der Klei
dung. Aueh Krankheitskeime enthaltende Trap/chen konnen sieh langere Zeit 
in der Luft halten, wenn sie von Kranken dureh RustenstOBe verstreut 
werden. 

Diejenigen Veranderungen der Raul1lluft dureh den Mensehen, die am un
angenehmsten empfunden werden und bei empfindliehen Personen zu Kopfdruek, 
Ubelkeit, Sehwindel und Ohnmaeht fiihren konnen, sind die Anreieherung von 
Wasserdampf in stark besetzten Raumen und das Ansteigen der Temperatur 
infolge der von den Mensehen abgegebenen Warme. Aueh Leuehtflammen konnen 
sehr erheblieh zu dieser Luftverderbnis beitragen. Die gesteigerte Lufttemperatur 
bewirkt eine Starung der Warmeabgabe yom mensehliehen Korper, besonders 
wenn die Wasserverdunstung von der Raut infolge hohen Wasserdampfgehaltes 
der Luft behindert ist. Diese Behinderung der Warmeabgabe ruft in erster 

1) Ein irgendwie bemerkbarer Luftaustausch unmittelbar durch die Baustoffe der 
\Vande hindurch findet dagegen g"lwi:ihnlich nicht statt, obwohl dies oft behauptet wird. 
Nur bei heftigem Windanfall kann er auftreten. 
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Linie die geschilderten Beschwerden hervor. Sie ist auch fUr die Leistungsver
minderung bei korperlicher und geistiger Arbeit, wie sie in Raumen mit "ver
brauchter" Luft beobachtet wird, anzuschuldigen. Dies haben zahlreiche Ar
beiten der FLUGGESchen Schule und neuerdings groBe, mit reichen Mitteln durch
gefUhrte Untersuchungen der "New York State Commission on Ventilation" 
sowie Arbeiten aus dem SELTERschen Institut bewiesen1 ). 

Die Feststellung, daB wesentlich die physikalische Veranderung der Luft, 
die Temperaturerhohung, das Schadigende der "verbrauchten Luft" sei, daB 
dagegen keine chemisch wirkenden Giftstoffe in der durch Aufenthalt von Men
schen verdorbenen Raumluft nachweis bar sind, ist deswegen von besonderer 
Bedeutung, weil sich hiernach die Art, wie den Schadigungen entgegengewirkt 
werden kann, richten muB. 

AIle diese Luftveranderungen sollen namlich durch die Liiftung beseitigt 
werden. Beim C)ffnen der Fenster wird infolge der zwischen auBen und innen 
bestehenden Temperaturdifferenz und mehr noch durch den Wind ein Teil der 
Raumluft entfernt und durch frische AuBenluft ersetzt. Der angesammelte 
Wasserdampf und die iibrigen gasformigen Verunreinigungen konnen meistens 
auf diese Weise leicht entfernt werden. In stark belegten und nicht regelmaBig 
geliifteten Wohnungen, besonders wenn in den Raumen noch Beschaftigungen 
vorgenommen werden, die mit Geruchsentwicklung verbunden sind, kommt es 
aber leicht dazu, daB sich die Geruchstoffe an Mobeln, Bettzeug, Kleiderstoffen 
anhaften. Diese anhaftenden Geruchstoffe sind durch einfache Liiftung fast 
nicht zu entfernen (KISSKALT), sie sind es, die solchen W ohnungen den "Armeleute
geruch" geben, gegen den iiberfeinerte Menschen so besonders empfindlich sind. 
Die obenerwahnte amerikanische Kommission glaubt, daB derartige chronisch 
aufgenommene Geruchstoffe insofern schadlich wirken konnen, als sie den Appetit 
herabsetzen, und will auch beobachtet haben, daB Versuchstiere in einer Luft 
mit Geruchstoffen sich weniger gut entwickeln als Tiere in frischer Luft. Da nun 
die einmal haftenden Geriiche durch Liiftung nur auBerst schwer zu beseitigen 
sind, so ist es eine wesentliche Aufgabe der hygienischen Erziehung, die Leute 
dazu zu veranlassen, durch weitgehende Reinlichkeit die Entstehung unangeneh
mer Geruchstoffe zu verhindern. 

Staubbeseitigung durch bloBe Fensterliiftung ist schwierig; durch Zugluft 
kann zwar der in der L"uft schwebende Staub ziemlich gut entfernt werden, 
doch niemals der auf Flachen abgelagerte. Beim Reinigen der Zimmer soUte 
daher der Staub durch Aufwischen mit einem feuchten Tuche oder noch besser 
durch Staubsaugeapparate entfernt werden. - Entfernung von Infektions
erregern durch Liiftung ist vollig ausgeschlossen. Bei Auftreten von Infek
tionskrankheiten sind daher stets geeignete DesinfektionsmaBregeln durch
zufUhren. 

1m allgemeinen kann man ohne kiinstliche Liiftung nicht mehr als hochstens 
eine zweimalige Lufterneuerung in der Stunde erwarten. Nach PETTENKOFER 
solI nun der Kohlensauregehalt in einem bewohnten Raume nicht hoher als 
10/ 00 werden, nicht etwa weil von dieser Konzentration ab die Kohlensaure an sich 
schadlich wirken konnte, sondern weil von da an die iibrigen luftverunreinigenden 
Substanzen deutlich bemerkbar werden. Um den Kohlensauregehalt nicht 
hoher als 10/ 00 werden zu lassen, miissen einem Erwachsenen stiindlich 32 cbm 

1) DaB freilich die physikalischen Veranderungen der Luft aU88chlie/31ich die Ursache 
fur die Schadigung des Wohlbefindens beim Aufenthalt in stark besetzten Raumen scien, 
ist damit nicht erwiesen. K. B. LEHMANN macht mit Recht darauf aufmerksam, daB wahr
scheinlich eine ganze Reihe von Faktoren, Behinderung der Warmeabgabe, Verflachung der 
Atmung infolge psychischer Einflusse, Ermudung usw., in Frage kommen. 
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Frischluft zugefUhrt werden. Das bedeutet, daB jedem Erwachsenen ein Raum 
von mindestens 16 cbm zur Verfiigung stehen muB [Luftkubus1 )]. 

Eine voriibergehende Herabsetzung der Temperatur wird durch die Liiftung 
verhaltnismaBig leicht erreicht. Jedoch steigt die Temperatur meist sehr rasch 
wieder an, wenn die Warmequellen weiter bestehen, insbesondere wenn im Som
mer die Wande stark durchwarmt sind. Dies wirdS.154 eingehender begriindet. 

Wenn nun auch die erwahnten Experimente sowie Beobachtungen in den 
Behausungen von Volkern, die auf niedriger Kulturstufe stehen (Eskimos, Neger) 
zeigen, daB mit den gasformigen Ausscheidungen der Menschen erfiiIlte Luft, 
wenn sie nur eine ungehinderte Warmeabgabe gestattet, keine akuten Gesund
heitsstorungen bewirkt, so bleibt doch zu erklaren, warum man bei Leuten, die 
dauernd in Raumen mit verbrauchter Luft leben, so oft Blasse, herabgesetzte 
Leistungsfahigkeit, bei Kindern auch eine schlechte Entwicklung findet, wahrend 
Leute, die einen groBen Teil ihres Lebens im Freien verbringen, meist bliihend 
und gesund sind. Man konnte hier daran denken, daB die gasformigen Produkte 
der Atmung vielleicht eine langsame chronische Verschlechterung des Gesund
heitszustandes herbeifiihren konnten. Es ist aber zunachst zu beachten, daB 
bei den zum dauernden Stubenaufenthalt gezwungenen Menschen vielfach noch 
andere, aus ungiinstiger sozialer Lage entspringende Faktoren wirksam sind. 
Hier kommt Unterernahrung, ungesunde Beschaftigung, vor allem aber der 
Mangel an Bewegung im Freien in Betracht. 

Die Luft im Freien wirkt namlich ganz anders auf den Menschen ein, als es 
selbst die reinste Luft im Zimmer zu tun vermag. Der wesentliche Unterschied 
zwischen ihr und der Luft im Zimmer ist namlich der, daB die Luft im Freien 
stets in Bewegung ist. Selbst bei sog. WindstiIle laBt sich immer noch eine Luft
bewegung von 0,5 m in der Sekunde nachweisen. Diese Luftbewegung trifft den 
Korper aber nie gleichmaBig, sondern es findet stets ein An- und Abschwellen der 
Luftstrome statt. (B. HEYMANN). Diese UnregelmaBigkeit der Luftbewegung ist 
von groBer gesundheitsfordernder Bedeutung. Die Luftbewegung bedingt eine 
energische Warmeentziehung yom Korper, die eine Erfrischung des Menschen und 
eine Anregung des Stoffwechsels bewirkt. Bei niederen Temperaturen findet auch 
ein kraftiger Anreiz zur Korperbewegung statt. Vielleicht bedingt auch der durch 
die Luftbewegung hervorgerufene Hautreiz eine Steigerung des Appetits. 

Das An- und Abschwellen der Luftbewegung im Freien bedeutet weiter 
einen giinstigen Reiz fUr die Hautnerven, welche die Blutfiille der Haut regulieren. 
Der Reiz fiihrt zunachst zu einer Zusammenziehung der feinen BlutgefaBe, die 
Raut wird blaB. Mit dem Abschwellen der Luftbewegung tritt aber wiederum 
eine starkere BlutfiiIle der Raut ein, und durch diesen steten Wechsel von Kon
traktion und Erweiterung der BlutgefaBe tritt eine bessere Durchblutung der 
Raut ein, die anscheinend eine Abhartung gegen Erkaltung bewirkt. 

Ganz anders wirkt der "Zug" im Inneren der Wohnungen. Dieser trifft 
den Korper meist einseitig und gleichmaBig. Die wohltatige Wirkung auf die 
Rautnervell bleibt aus; es kommt dagegen zu einer einseitigen iiberstarken Ab
kiihlung, die zu verschiedenartigen Erkiiltungskrankheiten fUhren kann. 

Die gesundheitsfordernde Wirkung der AuBenluft kommt voIlkommen frei
lich nur auBerhalb der Ortschaften, besonders auBerhalb groBerer Stadte zur 
Wirkung. Abgesehen von gelegentlicher Luftverschlechterung durch gediingte 

1) Dieser :i\IaBstab hat allerdings nur dann eine Berechtigung, wenn man die PETTEN
KOFERsche Annahme, daB die "Luftverschlechterung" rein chemise her Natur sei, anerkennt. 
Da, wie gezeigt, dies unriehtig ist, hat er eigentlieh keine theoretische Begriindung mehr. 
In der Praxis hat er sieh aber reeht gut bewahrt und wird daher aueh heute noeh meist 
angewandt. 
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Felder usw. ist die Luft auBerhalb der Ortschaften meist frei von iiblen Geriichen, 
und auch der Staub- und Bakteriengehalt ist meist nur ein geringer. Vielfach 
enthiilt die Luft sogar wiirzigen, zu tiefem Atmen anregenden Duft. Diese ge
sundheitsfordernde Wirkung des Aufenthaltes in freier Luft zeigt sich deutlich 
bei den Bauern, die meist gesund und kraftig sind, trotzdem die landlichen Woh
nungen gerade hinsichtlich der Liiftung oft viel zu wiinschen iibriglassen. 

In den StraBen der Stadte und den HMen der groBstadtischen Hauser wird 
die Wirkung der freien Luft stark beeintrachtigt. Die Luftbewegung ist schon 
in den StraBen stark herabgesetzt und hort in den Hofen manchmal ganz auf. 
Durch die Auspuffgase der Automobile und die Geriiche mancher gewerblichen 
und industriellen Betriebe wird auch die chemische Luftbeschaffenheit so stark 
verandert, daB ein Anreiz zu tiefem Atmen nicht gegeben wird. Es muB freilich 
betont werden, daB auch die StraBenluft meist frei von Krankheitserregern ist, 
da etwaige in sie hineingelangende Krankheitskeime durch Austrocknung sehr 
bald stark geschadigt werden und auBerdem eine so starke Verdiinnung eintritt, 
daB eine Infektion hochst unwahrscheinlich wird. Eine Bekampfung der Ver
unreinigungen I der Stadtluft, zu denen auBer den erwahnten Geruchstoffen 
auch der Staub und der RuB gehoren, ist yom Standpunkt der W ohnungshygiene 
ferner zu fordern, weil diese Verunreinigungen zwar nicht unmittelbar selbst 
gesundheitsschadlich zu sein brauchen und in der Regel auch nicht sind, dagegen 
ein cHfnen der Fenster unmoglich machen und somit mittelbar zur Verschlech
terung der W ohnungshygiene beitragen. 

Wirksame Korperkraftigung durch den wohltatigen EinfluB "guter" Luft 
ist nach dem Gesagten nur im Freien moglich, und es muB daher schon an dieser 
Stelle betont werden, daB zu einer hygienisch einwandfreien W ohnung die Ge
legenheit zum Aufenthalt in der freien, reinen und bewegten Luft gehort. 

2. Feuchtigkeit. 
Eine ungeniigende Liiftung der Wohnungen ruft nicht nur die im vorauf

gehenden Abschnitt behandelten akuten Schadigungen der Gesundheit und des 
Wohlbefindens hervor, sie verdirbt auch mit der Zeit die Wohnung selbst. Bei 
iibergroBer Belegung der Wohnraume mit Menschen kann deren Wasserdampf
ausscheidung zu einem Feuchtigkeitsniederschlag an den kiihleren Wanden 
fiihren, sobald deren Temperatur niedriger als der Taupunkt der Raumluft wird. 
Dies ruft schlieBlich aIle Erscheinungen feuchter Wohnungen hervor. Noch be
denklicher ist das Waschewaschen und Kochen in den Wohnraumen, iiberhaupt 
jede iibermaBige Dampfentwicklung. Auch in den Kiichen miissen daher un
bedingt sog. Wrasenrohre zur Ableitung des Dampfes vorhanden sein. 

Feuchte \Vohnungen sind nicht nur hochst unbehaglich, sondern konnen auch 
erhebliche Gesundheitsstorungen der Bewohner im Gefolge haben. 1m Sommer 
sind sie dumpf, sie behindern die Warmeregulierung der Bewohner durch Herab
setzung der Wasserverdunstung von der Raut. Rierdurch entsteht, wie erwahnt, 
die Empfindung der Beklemmung. Bei Kindern kann die Widerstandskraft 
gegen Erkaltung dadurch herabgesetzt werden. Moglicherweise tragt der dauernde 
Aufenthalt in solchen dumpfigen W ohnungen zur Entstehung der Rachitis bei. -
1m Winter drohen den Bewohnern feuchter W ohnungen Erkaltungskrankheiten, 
Rheumatismus, Nierenentziindung. Die durchfeuchteten \Vande werden nam
lich zu guten Warmeleitern, und die dauernde Verdunstung an ihren Oberflachen 
setzt ihre Temperatur weiterhin herab. Rierdurch wird eine starkere Warmeab
gabe yom menschlichen Korper durch Strahlung gegen die Wande bedingt, was 
ein sehr unbehagliches Empfihden hervorruft. Auch die Kleider und Betten 
werden durchfeuchtet und zu guten Warmeleitern. Auf diese Weise kommt 
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es zu ubermii13iger Warmeentziehung vom Korper, weIche die erwahnte gesund
heitsschadliche Wirkung haben kann. 

Weiter fuhrt die Feuchtigkeit der Wohnungen zu SchimmeIpilzwucherungen 
auf Wanden, KIeidungsstucken, vor aHem Schuhzeug und Speisen. Hierdurch 
verbreitet sich ein unangenehm modriger Geruch. Krankheitserreger halten sich 
in feuchten Raumen liinger Iebend, wenn auch ein Wachstum soIcher Keime an 
feuehten Wanden ausgeschlossen ist. Das Holzwerk des Gebaudes wird durch die 
Feuchtigkeit sehr bedroht, insofern es nach Infektion mit Sporen zur Wucherung 
von Hausschwamm kommen kann. Die zum Auftreten des Hausschwammes 
not,vendige "LTbertragung der tlporen von einem Hause zum andern ist leicht 
mogIich und kann zum Teil durch den vVintI, zum Teil durch Bauschutt, Kisten
hoIz usw. erfolgen. Die oft meterlangen Mycelstrange alterer Hausschwamm
wueherungen konnen im Fehlboden, in Luftkanalen usw. weithin wuehern. 1m 
Inneren und auf der Oberflache des befallenen Holzes bilden sich poIsterformige 
Auflagerungen, und durch ein yon den Pilzen abgesondertes Ferment kann das 
Holz so weitgehend zerstort werden, daB unter Umstanden die Standfestigkeit 
des Gebaudes gefahrdet winl. Die Gesundheit der Bewohner wird allerdings 
nieht unll1ittelbar dureh den Hausschwall1m gefiihrdet, wie das fruher angenom
men wurde; jedoch wird der modrige Geruch in den \Vohnungen sehr lastig 
empfunden. 

Die ~Wohnungsfeuchtigkeit wird freiIich nicht immer durch den ubergroBen 
FeuchtigkeitsgehaIt der Raull1Iuft hervorgerufen, sie kann vielmehr mancherlei 
Ursachen haben. Zunachst kommt das beim Bau des Hauses mit dem Mortel 
und den angefeuehteten Mauersteinen hineingebrachte Wasser in Frage. Dies 
betragt bei einem Hause mittlerer GroBe bis zu 100 cbm. AuBerdem enthalt der 
Mortel noch Hydratwasser, das beim Abbinden frei wird. Seine Menge ist auf 
etwa 6 cbm fUr einen mittleren Bau zu schatzen. Ein im Rohbau fertiges Haus 
darf daher nicht fruher verputzt werden, als bis das Mauerwerk ausgetroeknet 
ist. Bezogen durfen Neubauten erst werden, naehdem eine in den Bauordnungen 
verschieden bemessene Austrocknungsfrist von 6-12 Wochen verstrichen ist. 
Der Mortel darf dann nur noch einen Feuchtigkeitsgehalt von hoehstens 2% 
haben. Der mancherorts ubliche Gebrauch, minderbemittelte Leute als sog. 
Trockenwohner in eine noch nicht genugend ausgetrocknete W ohnung aufzu
nehmen, ist durchaus zu verwerfen. 

Eine weitere QueHe der Wohnungsfeuchtigkeit ist das Aufsteigen des Grund
wassers in den Mauern, das leicht erfolgen kann, wenn beim Bau der Fundamente 
nicht genugend darauf geachtet wurde, dan sie nicht vom GrundwaRser beruhrt 
werden und daB sie gegen Eindringen von Wasser sowohl von unten wie von der 
Seite isoliert werden. Auch dureh SehIagregen, besonder,s an der Wetterseite, 
konnen die Wande au Berst stark durchnaBt werden. Hier ist aber naehtraglieh 
meist leichtAbhilfe zu schaffen, indem die Wetterseite mit wasserundurchIassigem 
Material verkleidet wird. Dagegen ist das Aufsteigen des Grundwassers bei fer
tigen Hiiu,sern nur sehr schwer zu beseitigen. Zu aehten ist auch auf das Schad
haftwerden von Dachrinnen, Wasser- und Abwasserrohren. 

Die Gefahr der Durchfeuchtung il:lt besonders groB bei den KeHerwohnungen. 
Rier pflegen die Wan de vielfach kalt zu sein. Dringt nun warmere feuehte Luft 
in diese Wohnungen ein, so kommt es leicht zu Niederschlagsbildung an den 
kuhlen Wanden und allmahlieher Durchfeuchtung. Bei ungenugender Abdieh
tung der Fundamente gegen das Grundwasser sind natiirlich die Kellerwoh
nungen in erster Linie der Durchfeuchtung ausgesetzt. Dazu kommt, daB diese 
W ohnungen vielfaeh schlecht liiftbar sind, so daB die entstehende Feuchtigkeit 
auch nur sehr schwer zu beseitigen ist. Die mangelhafte Luftzufuhr vervoll-
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kommnet oft noch weiter das Bild der dumpfen und unwohnlichen Riiume. 
Trotzdem sind Kellerwohnungen nicht schlechthin als unbewohnbar zu erkliiren. 
Liegt der FuBboden nicht mehr als 0,5 m unter dem umgebenden Erdreich und 
stets 0,5-1 m iiber dem hochsten Grundwasserstand, oder ist die Wohnung mit 
einem geniigend breiten Lichtgraben umgeben, so konnen Kellerwohnungen 
hygienisch durchaus einwandfrei sein. Die Kindersterblichkeit ist hier vielfach 
sogar kleiner als in den Dachwohnungen, trotzdem die soziale Lage der Bewohner 
nicht sehr verschieden zu sein pflegt. 

3. Hitze. 
Von groBer Wichtigkeit fiir die Gesundheit der Bewohner ist der mehr oder 

weniger vollkommene Schutz, den die Wohnung gegen Klilte und Hitze bietet. Wir 
sind gewohnt, hierbei den Schutz gegen die Kiilte als das Wichtigste anzusehen, 
und es unterliegt auch keinem Zweifel, daB durch ungeniigende Erwiirmung 
der 'Vohnungen eine erhebliche Gesundheitsgefahrdung und ein Anstieg der 
Sterblichkeit bedingt wird. Mindestens aber von der gleichen Bedeutung ist der 
Schutz gegen Uberhitzung der Wohnungen. Mehrfach ist bereits darauf hin
gewiesen worden, daB das W ohlbefinden der Erwachsenen und der alteren Kinder 
stark beeintriichtigt wird, wenn die Abgabe der im Korper erzeugten Wiirme be
hindert ist. Es tritt bei empfindlichen Menschen Appetitmangel, schlechter 
Schlaf, allgemeine Mattigkeit, Unlust zu jeglicher Arbeit ein, wahrend bei Siiug
lingen unter Umstiinden todliche Erkrankungen die Folge sein konnen. Diese 
letzte Erscheinung wird uns spiiter noch ausfiihrlich zu beschiiftigen haben. 

Zum Zustandekommen einer so unerwiinscht starken Erwarmung der Wohn
raume tragt besonders die Sonnenbestrahlung der Wande und des Daches im 
Verlaufe liingerer Hitzeperioden im Hochsommer bei. Die Wande bilden gewal
tige Wiirmespeicher, und die Temperatur der Luft im Inneren der Raume hiingt 
wegen ihrer geringen spezifischen Warme vollig von der Wandtemperatur abo 
Zwar lassen massive Wiinde die Warme nur langsam bis zum Inneren der Riiume 
vordringen, so daB im Laufe einer Hitzeperiode die Raumtemperatur nur langsam 
der AuBentemperatur folgt. 1st aber einmal die Durchwiirmung erfolgt, so halten 
derartige Wiinde die Wiirme sehr lange fest. Es stromt der Innenluft aus den 
Wiinden auch dann noch Warme zu, wenn sich die AuBenluft schon wieder 
abgekiihlt hat. Der Temperaturabfall in den Riiumen erfolgt daher nur sehr 
langsam. Gerade die lange Dauer der Einwirkung hoher Lufttemperatur ist aber 
besonders unangenehm und gesundheitsschadlich. 

In den oberen Stockwerken groBstadtischer Mietshauser tritt die Uber
wiirmung im Hochsommer besonders stark hervor. Dies ist durch verschiedene 
Griinde bedingt. Einmal erstreckt sich der warmeausgleichende EinfluB des 
Erdbodens, der sich im Keller sehr stark bemerkbar macht, im ErdgeschoB deut
lich nachweisbar ist und sich noch et-was im 1. Stockwerk zeigt, nicht mehr bis 
in die oberen Stockwerke. Dagegen macht sich hier die Nahe des von den Sonnen
strahlen fast senkrecht getroffenen und daher stark erhitzten Daches auBer
ordentlich unangenehm bemerkbar. SchlieBlich wird die Erwiirmung der oberen 
Stockwerke vielfach noch gefordert durch die im Hause selbst vorhandenen 
Wiirmequellen. Vor allem kommen diese Warmequellen in solchen Hiiusern in 
Betracht, die viele kleine, stark belegte Wohnungen enthalten. Hier bewirken 
die vielen Feuerst-atten in den Kiichen und die Warmeabgabe del' vielen Bewoh
ner eine nicht unerhebliche Erwarmung der hoheren Stockwerke, die natur
gemiiB urn so starker ist, je mehr Stockwerke sich iibereinander befinden und 
je mehr Einzelwohnungen vorhanden sind. In Hausem mit groBen, "herrschaft
lichen" W ohnungen spielen die inneren Wiirmeq uellen eine untergeordnete Rolle. 
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Bei einstockigen Hausern mildert der abkiihlende EinfluB des Erdbodens 
die vom Dach ausgehende Erhitzung ganz bedeutend. Dagegen macht sich 
schon bei zweistockigen Gebauden die Abkiihlung im oberen Stockwerk nur noch 
wenig bemerkbar, und in mehrgeschossigen Hausern wirkt im oberen Stockwerk 
die vom Dache her eindringende Hitze ungemildert ein. Nach FLUGGE (GroB
stadtwohnungen und Kleinhaussiedelungen) pflegt in einem zweistockigen Hause 
die Differenz zwischen Keller und ErdgeschoB fast 2 0 , zwischen ErdgeschoB und 
1. Stock etwa 1 0, zwi~cben diesem und dem unter dem Dach gelegenen 2. Stock 
1-20 zu betragen, so daB Keller und 2. Stock bis zu 4-5 0 Unterschied zeigen 
konnen. 

Kleinhauser sind hinsichtlich der Erwarmung durch die Hochsommerhitze 
erheblich giinstiger als GroBmietshiiuser. Die meist diinneren Wande des Klein
hauses bieten keine so groBen \Viirmespeicher wie die dicken Mauern der Miets
kaserne. Es dringt zwar die Wiirme schneller in das Innere ein, wogegen iibrigens 
die neuerdings immer mehr in Aufnahme kommenden, auf der Innenseite der 
Wande anzubringenden Warmeisolierstoffe sehr gut schiitzen; es erfolgt aber 
auch eine schnelle Wiederabkiihlung, die durch nachtliches Liiften sehr gefordert 
werden kann. In den Kleinhausern fehlen ferner die vielen inneren Warme
quellen, dagegen macht sich die Kiihlung durch den Erdboden stark bemerkbar. 
Vielfach laBt sich hier auch ein wirksamer Schutz der Wande gegen die Sonnen
strahlen durch Beranken mit Kletterpflanzen erzielen. SchlieBlich bietet sich 
hier der gewaltige Vorteil, daB Sauglinge und Kleinkinder, die unter der Uber
warmung der Wohnungen besonders stark leiden, leicht ins Freie gebracht 
werden konnen. 

In GroBhausern sind die Versuche, die zugestrahlte Warme durch Kiihlung 
zu entfernen, meist fehlgeschlagen. Einfache Liiftung reicht nicht aus, weil die 
Luft ein viel zu kleines Wiirmespeicherungsvermogen verglichen mit den Wanden 
besitzt und daher viel zu groBe Luftmengen in die Raume eingefiihrt werden 
miiBten. Hochstens kann fiir kurze Zeit die Lufttemperatur etwas herabgesetzt 
werden, doch gleicht sich das schnell wieder aus. Es ist oft sogar viel zweck
maBiger, im Sommer die Fenster tagsiiber gar nicht zu offnen, da die AuBenluft 
vielfach nur noch mehr Warme in die Raume fiihrt. Man muB dann nachts 
liiften. Auch das Einfiihren vorgekiihlter Luft, das in einigen groBen Gebauden 
versucht ist, hat nur bei auBerst intensiver Anwendung, die im allgemeinen 
viel zu kostspielig ist, einigermaBen Erfolg. Zu warnen ist vor dem Verspriihen 
von Wasser, da die bei dessen Verdunstung gebundene Warme viel zu gering ist, 
um irgendwelche Abkiihlung zu erzielen, dagegen die gesteigerte Luftfeuchtig
keit den Aufenthalt im Raume nur noch unangenehmer macht. Es gibt zur 
Zeit kein Verfahren, den Raumen mit einigermaBen erschwinglichen Mitteln 
irgendwie ins Gewicht fallende Warmemengen zu entziehen. Durch Erzeugung 
von Luftbewegung .laBt sich allerdings der Aufenthalt in heiBen Raumen ertrag
licher machen. 

4. KiUte. 
Weniger giinstig als bei dem Schutz gegen Uberhitzung liegen beim Klein

haus die Verhaltnisse hinsichtlich des Schutzes gegen Kalte. Seit dem Kriege 
ist das Problem des Warmeschutzes der Wohnungen bzw. das Heizungsproblem 
erheblich in den Vordergrund getreten, da die Beschaffung von Heizmaterial 
nach dem Kriege weit schwieriger geworden ist, als sie es vorher war. Die all
gemeine wirtschaftliche N otlage und der Mangel an geniigendem Brennstoff 
hat dazu gefiihrt, daB mehr als friiher eine ungeniigende Heizung der W ohnung 
im Winter unvermeidlich war. Ein Anwachsen der Erkiiltungskrankheiten hat 
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sich denn auch in den letzten Jahren unzweifelhaft bemerkbar gemacht. Dies 
zeigt sich in einer unverkennbaren Veranderung der Sterblichkeitskurve der 
Sauglinge und Kleinkinder. Friiher hatte diese ein ausgesprochenes Maximum 
in den heiBen Monaten, wahrend in den Wintermonaten ein Minimum vorhanden 
war. Das Sommermaximum ist nun in den letzten Jahren erheblich zuriickge· 
gangen, was wohl darauf zuriickzufiihren ist, daB die langsam in weitere Volks· 
schichten eindringende Erkenntnis von der Schadlichkeit der Uberhitzung der 
Kleinkinder zu einer hygienischeren Behandlung derselben hinsichtlich der Be· 
kleidung gefiihrt hat, woneben andere hygienische und fiirsorgerische MaB· 
nahmen (Brustnahrung, zweckmaBige Behandlung der kiinstlichen Nahrung) 
das ihrige beigetragen haben. An manchen Stellen hat sich in letzter Zeit an 
Stelle des Sommermaximums ein Wintermaximum gezeigt. Die Ursachen 
hierfiir sind noch nicht vollig geklart. Es kann sich um einen unmittelbaren 
EinfluB der Kalte auf die Kleinkinder handeln; viel Wahrscheinlichkeit hat 
aber auch die Annahme, daB die Kleinkinder bei ihrer groBen Empfanglichkeit 
fiir die Erreger der sog. Erkaltungskrankheiten in hoherem MaBe als friiher 
von Erwachsenen angesteckt worden sind. Die mangelhafte Heizung ware 
dann nur insofern eine indirekte Ursache, als meist nur ein einziger Raum ge· 
heizt wurde und sich nun die ganze Familie in ihm zusammendrangte, wodurch 
naturgemaB die Infektionsgefahr erhoht wurde. 

Abgesehen von dieser Bedrohung der Sauglinge ist auch sonst die Kalte 
in mancher Beziehung von starken hygienischen Schadigungen begleitet. Sie 
setzt die Arbeitsmoglichkeit sehr stark herab, weil durch sie das Tastempfinden 
erheblich beeintrachtigt wird. Feinere mechanische Arbeit, besonders weibliche 
Handarbeiten, werden stark erschwert. Bei starkerer Kalteeinwirkung treten 
Frostbeulen, juckende Verdickungen an Zehen und Fingern auf, die jede Arbeit, 
korperliche und geistige, stark hindern. Besonders schlecht ernahrte Menschen 
neigen zu derartigen ortlichen Erfrierungen. Noch bedenklicher sind die sog. 
Erkaltungskrankheiten: Rheumatismus, Schnupfen, Katarrhe, die auf die Stirn· 
hohle oder das Mittelohr iibergreifen und auch die Atmungsorgane mehr oder 
weniger schwer schadigen konnen. Nach der Statistik der Leipziger Ortskranken· 
kasse waren 17,6% der Krankheitstage und 18,3% der Krankheitsfiille durch 
solche Erkiiltungskrankheiten bedingt. - DaB der Mangel eines warmen Zimmers 
dazu verfiihrt, Kneipen, Kinos und ahnliche Orte aufzusuchen, sei nur nebenher 
erwahp.t. Aus dies en Griinden muB der Warmeschutz der Wohnung auch yom 
sozialhygienischen Standpunkt aus als besonders wichtig angesehen werden. 

Das Kleinhaus ist nun hinsichtlich des Warmeschutzes insofern recht un· 
giinstig, als es im Verhaltnis zum GroBhaus sehr viel mehr Abkiihlungsflachen 
hat. Beim Bau wird man daher auf die gute Ausgestaltung der Mauern und eine 
zweckmaBige Verteilung der Raume Wert zu legen haben, wie es eingehender 
im Kap. XI besprochen werden wird. 

5. Wasserversorgung. 
Zu den fiir die Gesundheit auBerordentlich wichtigen Wohnungseinrichtungen 

muB unbedingt die Wasserversorgung und die Entfernung der Abfallstoffe ge· 
rechnet werden. Mangel der Wasserversorgung konnen zu explosionsartigen 
Ausbriichen von Typhuserkrankungen fiihren, wenn namlich mehrere Haus· 
stande auf denselben Brunnen angewiesen sind und dieser auf irgendeine Weise 
durch Krankheitskeime infiziert wird. Manche Typhusfiille und ahnliche Er· 
krankungen sind allerdings zu Unrecht auf Wasser zuriickgefiihrt worden; aber 
in vielen Fallen sind doch kleinere und groBere Epidemien mit Sicherheit durch 
infizierte Brunnen verursacht worden. In den meisten Stadten und vielfach auch 
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auf delll Lanue sind die einzelnen Hauser an eine zentrale Wasserleitung an
geschlossen. Dies bictet entschieden eine weit groBere Sicherheit gegen Infektioll 
als die Versorgung durch Einzellmlllnen, ua cine Oberwachung uer Anlage weit 
leichter ist. Unbedingte Sicherheit ii:lt aLer aueh hierdurch nicht gewiihrleistet, 
und wegen des viel groBeren Versorgungsgebietes nimmt cine durch infiziertes 
WasserleitullgswasHer verursachte Epidemie cine weit grof3ere Ausbreitung an 
alH eille von Brunllenwasser ausgehpllde . Bei der Versorgung durch Wasser
leitung ist dell einzelnen Zapfstellen im Hause gellugende i-lorgfalt Zll widmen . 
Eine jede Wohnung sollte eine besondcre Zapfstclle haben, damit moglichst wenig 
Stellen im Hause eille Zll nahe Bertihrung der verschiedenen Familiell und damit 
die .YIoglichkeit von KrankheitstiLer
tragung ergelwn. Jedellfalls aLer 
muB unbedingt auf peinlichste ~au
berkeit (ler Entnahmestellen ge
schen werden. 

6. Entfernung del' Abfallstoffe. 
Von iihlllicher Bedeutung ist die 

EntfernulIg der A bfallstoffe , wo
runter Abwii,sHer, Fakalien, Ktiehen
abfiiIle 1I11d Kehricht Zll verstehen 
sind. Die am unangenehmsten die 
Sinne beleidigende Eigenschaft die
ser Abfallstoffe -- ihr uhler Geruch 
- iHt fur die GeHlmdheit verhiilt
nismiif3ig am harmlosesten. Vergif
tungserscheitlllllgell d mch Jallche
gase sind im ailgemeinen nicht Zl1 
befi.i.rchten, Lnfektionskrankheiten 
sind nie auf die:-;e Case zuruckzu
fuhrcn. Dagegen ki.inncn die Abfall
:-;toffe :-;ei b:-;t die Verbreitullg von 
Infektioll:-;elTegern bewirken. Wenll 
innerhalb der Wohtlungen oder in 
ihrer Nii.llC Am;ammillngen dieser 
Htoffe entstdwn . kiinnen durch 

AlJb. 1. tieml'illSalller Ausgufl fUr die ]~ewuhllcl' cillc~ 
.MietshauSCR. (AU8 FHJEUHI';IWEB: "UHtl'I'RlIl'hulIg:CIl tiber 

'VollllullgsvcrlliiltlliRSC" J ella. 1 !):!~ . ) 

Menschen, z. B. spiclende Kinder, dureh Fliegen , Luftbewegullgen , beflchllllltzte Ge
riit:-;chaften ll:-;W. KrankheitHkeime, die beirn Vorhallden:-;ein von Kranken oder 
Baeillentriigern leicht in die Abfall:-;toffe hincingclangen konnen, verbreitet werden. 
Besonders leieht i"t das moglich, werm Abt.ritto nicht s,wber gehalten llnd 
von mehreren Falllilien gemeinsam benutzt werden. Alleh bei gemein:-;alller 
Benlltzllng von All:-;gilssen konllen Krankheiti,;iibcrtragllllgen leicht erfolgen. 

II. EinfluB der W OhllWeise. 
1. Behandlung del' Wohnung durch die Bewo]mel'. 

Fur aile Miingel hinsichtlich der Versorgung der einzeinen Wohllllllg mit 
Luft und Licht., ehenso fiir die :Feuchtigkeit llnd unzweckmiiBige Erwiirmllng 
oder die An:-;arnmlullgen von Um·at und den damit zusammenhiingenden Un
zlltriiglichkeikn und Gefahren brallcht nieht ohne weiteres die bauliche Be
schaffenheit allein oder vorwiegelld die Drsaehe Zll Hein. In :-;ehr viden Fiillen 
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sind die MiBstande bedingt durch unzweckmaBige und unverniinftige Benutzung 
der Wohnung. 

Auch bei an sich zweckmaBiger Anlage der Fenster kann z. B. die Versorgung 
der Wohnung mit Luft und Licht dadurch stark beeintrachtigt werden, daB die 
Fenster, besonders in ihrem oberen Teile, der doch gerade das meiste Licht 
spendet, durch dichte Vorhange und Gardinen verhangt werden. Auch das Ver
stellen der Fenster mit Gegenstanden oder BIumen behindert das Offnen zwecks 
Liiftung sehr. Wenn man derartige Dinge, da sie eine Wohnung wesentlich an
heimelnder machen, auch nur ungern ganzlich missen mochte, so wird es doch 
ratsam sein, nur leichte, das Licht moglichst wenig hindernde Stoffe fiir Gar
dinen zu wahlen und nur zum Abhalten der starken tlonnenstrahlen bzw. 
zur gelegentlich notwendig werdenden Abdunkelung des Zimmers Zug- oder 
Rollvorhange aus dichteren Stoffen zu verwenden. 

Eine unzweckmaBige, vor allem unzureichende Vornahme der Liiftung kann 
in mancher Hinsieht hygienische Schadigungen im Gefolge haben. Die Aufgaben 
der Liiftung sind bereits friiher gesehildert, und sie werden am besten erfiillt, 
wenn in der warmen Jahreszeit nachts geliiftet wird. Tagsiiber sollte im 
Sommer nur kurz, etwa beim Reinigen der Zimmer oder nach den Mahlzeiten 
geliiftet werden, weil eine Dauerliiftung zu Zeiten, wo die AuBentemperatur 
hoher ist als im 1nnern, eine zu starke Erwarmung der 1nnenwande bewirkt, 
wodurch leicht eine Uberhitzung der Wohnung bedingt wird. 1m Winter sollte 
stets nur eine kurzdauernde Liiftung erfolgen, weil sonst leicht eine zu starke 
Auskiihlung der Wande eintritt, die den Aufenthalt im Zimmer unbehaglich 
macht und daneben zu Feuchtigkeitsniederschlagen an den kalten Wanden 
fiihren kann. Eine Verstarkung der Liiftung durch Herstellung von Zug fiir 
kurze Zeit kann zweckmaBig sein, ist aber nicht unbedingt notig. Durch un
geniigende Liiftung wird mit der Zeit jede Wohnung verdorben. Zunachst setzen 
sich die in jedem Wohnraum entstehenden unangenehmen Geriiche an den Gegen
standen im Zimmer fest und konnen dann, wie bereits ausgefiihrt, nur sehr schwer 
beseitigt werden. Bei starkerer Belegung der Riiume und mangelhafter Liiftung 
sammelt sich der von den Bewohnern ausgeatmete Wasserdampf unter Umstanden 
so stark an, daB sich an den kalteren Wanden Niederschlage bilden, die schlieB
lich zu einer volligen Durchnassung der Wande und zu allen den bereits geschil
derten Unannehmlichkeiten feuchter Wohnungen fiihren. 

Besonders schadlich fiir die Trockenhaltung der Wohnung ist die vielfach 
anzutreffende Unsitte, auf die schon an anderer Stelle hingewiesen ist, namlich 
das Waschewaschen und -trocknen in den zum W ohnen bestimmten Raumen. 
Ebenso sollten nur in den Kiichen Speisen gekocht werden. Der bei diesen Han
tierungen in groBen Mengen entstehende Wasserdampf durchfeuchtet sehr schnell 
aIle Gegenstande in den Raumen und vor aUem die Wande und macht so nicht 
nur den Aufenthalt in den Raumen unhygienisch, sondern gefahrdet auch den 
Bestand der Wohnung selbst. Auch eine unverniinftige Behandlung des Fu13-
bodens kann zur Durchfeuchtung der Wohnung fiihren. Bei der Reinigung soUte 
nur so viel Wasser, als unbedingt notig ist, auf das Holz gebracht und wieder 
vollig durch Aufwischen entfernt werden. Geschieht das nicht, so kommt es leicht 
zu einem Eindringen des Wassers in die Zwischenboden, wodurch dort Faulnis und 
I:lchwammwucherungeneingeleitet werden konnen. U m eine gute Reinigungder FuB
boden ohne groBe Miihe erreichen zu konnen und um eine Durchnassung der Dielen 
zu vermeiden, verdient der Vorschlag GROTJAHNS, die Fu13boden mit dem leicht 
zu reinigenden und wasserundurchlassigen Linoleum zu belegen, der Beachtung. 

Auch durch ungenugendes Heizen kann eine an sich einwandfreie Wohnung 
verdorben werden. LaBt man die Wande zu sehr auskiihlen, so treten die S. 156 
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erwahnten Ubelstande ein, der Aufenthalt wird hochst unbehaglich, und in
folge der niederen Temperatur der Raumluft nahert sich ihr Taupunkt stark der 
Wandtemperatur und es kann leicht zu Wasserabscheidung auf den Wanden 
kommen. Auch an der Uberhitzung der Wohnungen trifft bisweilen die Be
wohner die Schuld. Eine unzweckmaI3ige Liiftung im heiBen Sommer kann 
zu einer Durchhitzung der Mauern fUhren, die dann das Auskiihlen derselben 
in der Naeht verhindert. Wird bei heiBer AuBenlufttemperatur das Fenster ge
offnet, so kann vielleieht eine voriibergehende Erleichterung fUr die im Raume 
befindliehen Personen eintreten, vielfaeh wird aber gleichzeitig Warme von der 
Luft an die Wancle abgegeben, so daB der Aufenthalt naeh dem SchlieBen der 
Fenster noeh unangenehmer ist als zuvor. Noeh starker zur Durchwarmung der 
}Iauern tragt cler direkte Einfall der Sonnenstrahlen bei, und die Bewohner 
soIl ten daher dureh Verhangen der Fenster in den heiBen Sommertagen diesem 
Ubelstande moglichst zu begegnen suchen. -

Eine "Gberheizung der Zimmer im Winter diirfte wohl in der jetzigen Zeit 
cler Teuerung nicht allzu haufig angetroffen werden. Vor dem Kriege beobachtete 
man derartige t'berhitzungen gerade in Kleinwohnungen bei minderbemittelten 
Leutpn gar nieht so selten. 

2. Bedeutung del' Wohnung fUr die Ubel'tl'agung von Krankheiten. 
Eine besondere Besprechung muB der Wohnung in ihrer Beziehung zu den 

iibertragbaren Krankheiten gewidmet werden. Der bauliche Zustand der Woh
nung spielt hierbei eine untergeordnete Rolle. Es ist wohl moglich, daB sich in 
dumpfen, lichtlosen, verschmutzten und feuchten Wohnungen die von Kranken 
ausgeschiedenen Krankheitserreger etwas langer halten als in trockenen, gut 
belichteten und geliifteten. Eine Vermehrung der Krankheitskeime an den 
Wanden oder auf bzw. unter dem FuBboden oder an Einriehtungsgegenstanden 
findet aber niemals statt. Die meisten Krankheitserreger gehen in den Woh
nungen verhaltnismaBig bald zugrunde. Ausnahmen hiervon bilden nur die mit 
Dauerformen (Sporen) ausgeriisteten Arten, z. B. der Erreger des Wundstarr
krampfes. Diese kommen aber nur ganz selten in Betracht und spielen yom so
zialen Standpunkte aus keine Rolle. Auch der Tuberkelbacillus ist in mancher 
Beziehung anders zu beurteilen als die Erreger der iibrigen iibertragbaren Krank
heiten (Diphtherie, Typhus, Ruhr, Masern, Scharlach usw.), und die Beziehung 
der Wohnung zur Tuberkulose wird in einem besonderen Kapitel abgehandelt 
werden. Die oft gehorte Behauptung, eine unhygienische Wohnung konne 
zu einer "Brutstatte" von Krankheitskeimen werden, wenn man darunter 
eine Vermehrungsstatte der Bakterien auBerhalb des menschlichen Korpers 
versteht, entbehrt jeder Begriindung. - Vielleicht kommt gelegentlich die 
Ansiedelung von Dngeziefer in schlecht gehaltenen Wohnungen auch fiir die 
Ubertragung von Krankheiten in Frage. Fleckfieber und Riickfallfieber wer
den durch Insekten von Mensch zu Mensch iibertragen. Hauptsachlich sind 
Kleiderlause die Ubertrager; beim Riickfallfieber kann aber anscheinend auch 
die Wanze, die sich in vernachlassigten Wohnungen einzunisten pflegt, die 
Krankheit verbreiten. 

Wichtiger als die Beschaffenheit der TV ohnung ist fiir die Krankheitsverbreitung 
die Dichte der JVohnungsbelegung, die Wohn- und Siedlungsdichte. Unter Wohn
dichte versteht man die Anzahl der auf eine Wohnung, unter Behausungsdichte 
die Zahl der auf ein Haus entfallenden Bewohner, wahrend unter Siedlungsdichte 
die Zahl der ::Henschen auf 1 ha verstanden wird. 

Bei den meisten Infektionskrankheiten ist der Kranke der Mittelpunkt der 
Ver breitung, und die Ansteckungen gehen vorwiegend von den frisch yom Kranken 
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ausgeschiedenen Erregern aus. Daher sind naturgema/3 die Mitbewohner, die 
in enge Beruhrung mit den Kranken kommen, am starksten gefahrdet. Aber 
auch Nachbarn und gelegentliche Besucher sind der Infektionsgefahr, wenn auch 
erheblich geringer, ausgesetzt. 

Es liegt also die Annahme nahe, da/3 dort, wo infolge engen Zusammen
wohnens die Moglichkeit fur viele ::vIens chen gegeben ist, mit dem Kranken in 
engere Beruhrung zu kommen, auch die Wahrscheinlichkeit einer zahlreicheren 
Erkrankung eine gro/3ere sein mu/3. Wesentlich ist dabei, ob die Moglichkeit 
besteht, den Kranken genugend abzusperren und eine peinliche Sauberkeit 
clurchzufUhren. In engen, dicht belegten W ohnungen ist das naturgma/3 sehr 
schwierig. Aber auch in Wohnungen ohne diese Mangel kann ein Umsichgreifen 
cler Krankheit eintreten, wenn ein enger Verkehr mit dem Kranken nicht unter
bleibt, was meist auf Unvernunft zuruckzufUhren ist, manchmal aber auch einer 
falschen oder zu spaten Diagnosestellung zur Last falIt. Selbst herrschaftliche 
Wohnungen und Palaste schutzen dann nicht vor der Weiterverbreitung der 
Krankheit. 

Die Behausungs- bzw. Besiedelungsdichte kann besonders dann bedeutungs
voll sein, wenn in einer Gegend "Parasitentrager" vorhanden sind. Darunter 
versteht man Menschen, die, ohne selbst krank zu sein, Krankheitserreger aus
scheiden. Je mehr Menschen gezwungen sind, mit solchen Parasitentragern 
in engere Beruhrung zu kommen, urn so gro/3er ist naturgemii/3 die Moglichkeit 
der Ansteckung. Auch dabei spielt das Verhalten des Tragers hinsichtlich Rein
lichkeit, aber auch die ::\,[oglichkeit, diese durchzufUhren, also Wasserversorgung 
und Abfallbeseitigung, eine gro/3e Rolle. 

Es zeigt sich also, da/3 die Beschaffenheit der Wohnung und wohl mehr noch 
die Art ihrer Benutzung fur die Verbreitung ubertragbarer Krankheiten von Be
deutung ist: man darf aber bei Untersuchungen hieruber nicht zu sehr veraIl
gemeinern. 

Stark kontagiose Krankheiten: Pocken, Masern, Keuchhusten, Influenza, 
verbreiten sich uberall da, wo empfangliche Menschen zusammenkommen. Die 
Ansteckung kann ebenso leicht an der Arbeitsstatte, in der Schule, auf Spiel
platzen, in den Beforderungsmitteln erfolgen wie im Hause. 

Auch in hygienisch einwandfreien W ohnungen laBt sich nur selten eine so 
weitgehende Absperrung des Kranken erreichen, daB eine Weiterverbreitung 
derartiger Krankheiten nicht eintritt. Fur den VerIauf der Krankheiten ist natur
gema/3 die Versorgung der Kranken von ausschlaggebendem EinfluB, wobei die 
Wohnung freilich auch eine gewisse, aber nicht entscheidende Rolle spielt. 

Bei den Pocken ist die Disposition fUr die Krankheit, die sich bekanntlich 
durch die Schutzimpfung grundlegend andern la/3t, ausschlaggebend. Die Woh
nung tritt dagegen vollig in den Hintergrund. Dies beweist die Verbreitung der 
Pocken unter der Bevolkerung in Wilna (Blattern und Schutzimpfung. Denkschrift, 
bearbeitet im Reichsgesundheitsamt). Trotzdem es kaum eine Bevolkerungs
gruppe gibt, die unter hygienisch ungunstigeren VerhaItnissen lebte als das 
judische Proletariat in den vormals polnisch-russischen Stadten, bei denen selbst 
in den besseren W ohnungen die Tapeten von den Wanden hingen und die Betten 
einen von Ungeziefer starrenden Lumpenhaufen bildeten, wurden bei ihnen weit 
weniger Person en von den Pocken heimgesucht als von der unter weit besseren 
sanitaren Verhiiltnissen lebenden katholischen und evangelischen Bevolkerung. 
Dies ist darauf zuruckzufuhren, da/3 die mosaische Bevolkerung weit besser 
durchgeimpft war als die ubrigen Konfessionen, und zeigt, da/3 bei den Pocken 
die durch Impfung gunstig beeinflu/3te Disposition des einzelnen eine weit gro/3ere 
Bedeutung hat als die Wohnungsbeschaffenheit. 
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Auch bei der Verbreitung der Diphtheric ist die Wohnung offensichtlich nicht 
von so groBem EinfluB, wie man zunachst annehmen sollte. Dies geht daraus 
hervor, daB in einer Familie bzw. in einem Hause meistens nur eine Person er
krankt. So fand GOTTSTEI~, daB im Jahre 1910 unter 802 Erkrankungen an 
Diphtheric in Charlottenburg folgende Verteilung der Erkrankungsfalle nach 
Familien stattfand. 

649mal ein einziger Fall pro Familie 
58 " 2 }'iille 
II ., 3 

I ., 4 

1m Jahre Hl06 kamen in Bprlin nach seinen Angaben yon 1880 Diphtherie
erkrankungen auf 1 GrundHtiick: 

I Fall ]lC'i 
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:3 
4 
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Dies ist darauf zuriickzufiihren, daB zum Zustandekommen der Diphtherie
erkrankung die Aufnahme des Erregers allein nicht geniigt. Es muB vielmehr 
noch etwas Weiteres, noch nicht sicher Erforschtes hinzukommen, damit eine 
Erkrankung entsteht. VieIleicht handelt es sich dabei urn Schadigungen durch 
Erkaltung, jedenfalls urn eine Erhohung der Disposition. - In der Umgebung 
eines Erkrankten wird ein groBer Teil der Menschen (etwa tl%) zu Bacillentragern. 
Je mehr Personen Beriihrung mit diesep haben, desto groBer ist natiirlich die 
Moglichkeit der Weiterverbreitung der Krankheit. Insofern ist die Wohn- bzw. 
Besiedlungsdichte entschieden von EinfluB. HEuBNER, FLttOOE (Zeitschr. f. 
Hyg. Bd. 17) u. a. fanden denn auch, daB die Frequenz der Diphtherie ungefahr 
mit der zunehmenden Wohndichte wachst. (Lehrbuch der Kinderkrankheiten). 
Demgegeniiber fand REICHE (~led. Klinik 1913, Nr. 33) in Hamburg die Stadt
teile der bestgestellten Bewohner von der Krankheit am meisten befallen. Der 
EinfluB der Wohnung ist hier also nicht recht geklart. - Die Ansicht, daB 
schlecht geliiftete Hauser ein autochthones Auftreten der Diphtherie bewirken, 
entbehrt jeder Grundlage. DaB in einem Hause zeitlich we it getrennte Diphtherie
faIle gelegentlich auftreten, laBt sich ungezwungen durch das V orhandensein der 
Bacillentrager erklaren. 

In der amtlichen Berliner Statistik findet sich eine Registrierung von Schar
lach und Diphtherie nach der Hohenlage der vVohnung, die hier mitgeteilt sei. 
Diese Zusammenstellung ist 
insofern interessant, als sie 
zeigt, daB die Verteilung der 
Erkrankungszahlen an diesen 
beiden Krankheiten auf die 
einzelnen Wohnungen, abge
sehen yom Keller, eine auf
fallig gleichmaBige ist. Fiir die 
Kellerwohnungen ist das Ur
material zu klein. Wenn man 

Keller 
Erdgeschol3 
I Treppe . 
2 Treppen 
3 
4 und hoher 

Soharlaeh 

1,08 
2,38 
2,.50 
2,38 
2,43 
2,48 

Diphtherie 

9/\10 

2,14 
2,82 
2,85 
2,64 
2,54 
2,6.'5 

aus dies en Zahlen eine SchluB ziehen darf, so ware es der, daB Wohnungs
einfliisse bei Scharlach- und Diphtherieerkrankungen nicht nachweisbar sind, 
da doch die W ohnungen in den verschiedenen Stockwerken ihrer GroBe und 

Handbueh der sozialen Hygiene. Y. II 
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Einrichtung nach sehr verschieden zu sein pflegen. Allerdings diirfen aus dieser 
Statistik nur mit groBter Vorsicht Folgerungen gezogen werden, da es sich um 
Erkrankungen der Jugendlichen handelt, und die Zahl der Jugendlichen in 
den einzelnen Stockwerken unbekannt ist. 

Typhus und Cholera konnen einerseits durch Kontakt von Kranken bzw. 
Dauerausscheidern oder durch infizierte Nahrungsmittel, in erster Linie Milch, 
oder Wasser iibertragen werden. In diesem letzten Falle spielt die Wohnung 
bei der Ubertragung gar keine Rolle. Bei der Kontaktinfektion ist die Besie
delungsdichte von EinfluB, da bei dichtem Zusammenwohnen von Menschen 
natiirlich die Gefahr, mit bacillenausscheidenden Personen oder ihren Aus
scheidungen in Beriihrung zu kommen, eine groBe ist. Noch wichtiger ist aber 
die Art der Entfernung der Abfallstoffe und die Moglichkeit geniigender Sauber
keit. In Schleswig-Holstein ist Typhus in den kleinen Landstadten starker ver
breitet als in den GroBstadten. Die Yorteile der geringeren Besiedelung werden 
hier offenbar aufgehoben durch die schlechteren Einrichtungen zur Beseitigung 
der Abfallstoffe und zur Seuchenbekampfung. Das flache Land weist allerdings 
die kleinste Erkrankungsziffer auf, wie aus nachstehender Tabelle ersichtlich ist. 

Stadtkreise . . . . 
Kleine Landstiidte . 
Flaches Land . . . 

Einwohnerzal11 

560346 
229927 
716065 

Zahl der Ja""l1rll"cl1e Er- J""11 I" 1 E k k 
E~~~~~~I~~ln krankungsziffer Z~ff~:~~~ l~ orgg ~:~~"-

1597 
941 

1512 

145,18 
85,54 

137,45 

2,59 
3,72 
1,9~ 

Ahnlich liegen die Verhaltnisse bei Paratyphus und Ruhr1). 

Die Beziehungen der Tuberkulose zur Wohnung und die dariiber herrschen
den Ansichten sind so mannigfach, daB sie in einem besonderen Kapitel besprochen 
werden sollen. 

Fiir das Zustandekommen von ansteckenden Krankheiten ist nicht nur 
die Art der Verbreitung der Krankheitskeime maBgebend, sondern auch die 
Disposition der bedrohten Menschen. Durch Forderung der natiirlichen Abwehr
krafte des Korpers, die teils in der Unverletztheit der Haut und Schleimhaut, 
teils in einer giinstigen Blutbeschaffenheit liegen, kann den Krankheitserregern 
das Eindringen in den Korper und ihre Ansiedelung in ihm erschwert und um
gekehrt konnen die Abwehrkrafte durch eine Reihe von schadigenden Momenten 
geschwacht werden. Hierher gehoren Warmestauung, starke Abkiihlung, Unter
erniihrung, Ubcranstrengung. Insofern die Wohnung durch Uberhitzung oder 
Abkiihlung oder iiberhaupt durch den Aufenthalt in geschlossenen Riiumen eine 
Schiidigung der Abwehrkriifte des Korpers bewirkt, triigt sie entschieden auch 
zur leichteren Verbreitung iibertragbarer Krankheiten bei. Freilich ist zu beriick
sichtigen, daB neben der Wohnung auch die iibrigen Einfliisse ungiinstiger wirt
schaftlicher Lage, vor allem schlechte Erniihrung, fUr die Krankheitsdisposition 
von groBer Bedeutung sind. SchlieBlich spielt die mehr oder weniger starke 
Durchseuchung der Bevolkerung und der nach Uberstehen mancher anstecken
den Krankheiten eintretende Schutz eine so groBe Rolle, daB demgegeniiber Woh
nungseinfliisse ganz in den Hintergrund treten" 

Die Beschaffenheit der Wohnung und die Wohnweise ist nach dem Aus
gefiihrten entschieden bei manchen Infektionskrankheiten von groBem Ein
fluB, im allgemeinen aber nicht von so ausschlaggebender Bedeutung, wie vielfach 
angenommen wird. 

1) In neuester Zeit sind auch aus einzelnen Gegenden Amerikas ganz gleiche Yer
haItnisse berichtet worden. 
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3. EinfluB der Wohnung auf die Moral. 
Del' EinflllB der bauliehen Gestaltung del' Wohnung und del' Wohnweise auf 

OrdnungH- und HeinliehkcitHsinn sowie auf die Moral del' Bewohner wircl alI
gemein als ein iillBcrst groBcr angeHehen, uncl hieran ist wohl aueh nieht zu 
zweifeln. Exakt lHwhzuweisen ist abel' diCKer EinfluB nul' schwer. Es ist klar, 
daB in einer diiKteren, Kehwcr liiftban'n Ilnd daher dumpfigen Wohnung Ord
nung und Heinliehkpit kallm durehzufilhrcn sind, uml daB infolgedesHen aueh 
das Tnteresse dafilr Kchnell vel'lol'engeht. Eine Kolehe Wohnung pflegt dann bald 
vollkommcn vcrnaehliisHigt zu werden uIHI aIle Merkmale del' sog. ElendHwoh
nungen aufzuweisen. Froilieh wini spiiter noeh gezeigt werden, daB keineswegs 
aIle ElellChnvollllullgen auf diese WeiHe entKtehen, sondern daB ein groBer Teil, 
wenn nieht der gl'iiLlte von ihnen urRprunglieh durehaus einwandfrei war uIHI 
nul' dureh die angeborenc Unfahigkeit del' Bewohner, Ol'dnung und Sauberkeit 
aufreehtzuprhaltpn, in Reinen verfallenen ZWltancl geraten iHt. Das Zusammen
drangen vieleI' Familien in Gegenden, wo hereits demrtige verwahrloste Woh
nungell vorhanclen Hind, fiihrt dann allerdings leieht dazu, daB an sieh ordentliehe 
Leute dureh daR sehleehte Beispiel del' anderen verdorhen werden und nun aueh 
ihrerReits ihre Wohnungen verkommen laRsen. 

Das gezwllngene ZURammenwohnen auf engem Haume und aueh schon das Zu
sammelHlriingen del' eigenen Familie in ein odeI' zwei, oft nieht einmal heizbare 
Riiume, nieht selten noeh unter Zuziehung von nieht zur Familie gehorigen Personen 
als T..:ntel'mieter odeI' Hehlafgiinger, mllB jedes Behagliehkeitsgefiihl unterdriieken, 
das Familienlelwn verkiimmern lassen und die Familienzusammengehorigkeit 
loekel'll. Dies fiihrt wiederum leieht dazu, daB Zerstreullng auBerhalb del' Woh
nung in Kneipen und Vergniigungsstatten niederen Ranges gesueht wird, wodureh 
AlkoholisUluK und Verwahrlosung gefOrdert werden. Bei del' Betraehtnng del' 
Zusalllmenhiinge zwischen Alkoholismus und Wohnung darf allerdings nieht 
auBer aeht gclassen werden, daB del' Alkoholismus in cineI' sehr groBen Reihe 
von Fiillen auf ererbter geistiger Minderwertigkeit beruht und daB vielfaeh die 
Dinge so liegen, daB ein infolge Trunksueht sozial Herabgekommener eine an 
sieh schon verwahrloste Wohnung beziehen mu13, odeI' daB ein schon Trunk
siiehtiger in eille noeh einwandfreie Wohnung einzieht und diese dann auf Grund 
seiner Millderwertigkeit verkommen HiBt, so daB also del' Alkoholisrnus nieht 
~'olge, sonclern Grund del' Wohnungsverwahrlosung ist. 

Fur die Verwahrlosung del' Jugend ist die Behausungszahl sieherlieh von 
einsehneiclender Bedeutung. EH kann keinem Zweifel unterliegen, daB das bose 
Beispiel, welches den Kindel'll in den engen Quartieren del' GroBstadt geboten 
wird, fiir ihl'e llloralisehe Entwieklung nUl' verderblieh Rein kann. Einwandfreie 
statistisehe Zahlen hieriiber seheinen freilieh nieht vorzuliegen. GIWHLE sehreibt 
in seinem Buche "Die Ursaehen del' jugendliehen Verwahrlosung unci Krimi
nalitiit": "Ein weitereH Moment, das sieh ebenso wie der Beruf (les J ungen einer 
exakten Feststellung entzieht, sind die Wohnungsverhiiltnisse. Die populiire 
Likratur pflegt allRfiihrlieh zu sehildel'll, welehe Gefahren es fiir ein Kind bergen 
kann, wcnn es mit cinem anderen Familienglied (zumal dm; anderen Gesehleehts) 
das Bett teilt, odeI' wenn es in den Pubertatsjahren Zeuge des sexuellen Verkehrs 
del' EItel'll odeI' des Gebahrens del' Sehlafbursehen winl. Es hat kaum viel Zweek, 
die Wohnullgs- und Sehlafverhaltnisse del' verwahrlosten Kinder in einem Zeit
punkte, etwa dem ZwangserziehungsbesehluB, zu betraehten. Ubersieht man das 
ganze bisherige Leben del' J ugendliehen, so sieht man sofort, wie oft diese Ver
haltnisse weehHeln und wie schwer sic exakt festgelegt werden konnen. Was 
z. B. niitzt eine geniigen!le Zimlllerzahl, wenn soundso viele Sehlafbursehen mit
beteiligt sind? In !ler Literatur fanden sieh nul' wenig SteIlen, die in genauerer 

11* 
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Weise auf den Zusammenhang des Wohnungselends und del" Verwahrlosung hin
weisen. Von Berlin erwahnt STARKE, daB schon 1872 an jcdem Qllartalstermin 
20000 Haushaltungen wanderten. DaB sich auch die gefiihrdenden Momente, 
die im Schlafburschenwesen, Vermietung an Kellnerinnen tiefstehender Kneipen 
oder an geheime Prostituierte, in der Naehbarschaft von Bordellen usw. liegen , 
nicht zahlenma Big und exakt fasscn lassen , bedarf kaum eines Nachweises. Leider 
trifft man in der Literatur auch sehr selten auf gut und genau beschriebene Einzel
falle . Entweder pflegen sich solche Schilderungen nur a uf wcnige Zeilen zu be
schranken, oder sie sind tendenzios gefarbt oder feuilletonistisch ausgestattet ." 

GIWHLE selbst fand bei dem von ihm untersuchten Wiirttemberger Material 
daB die Stadte, besonders die Mittelstadte, mehr verwahrlostes Material liefern, 
60 --, als es dem Anteil der gleich-
"0 altrigen Bevolkerung entspricht, 

50 

tlfl 

3(J 

21/ 

10 

wie aus Abb. 2 hervorgeht. 
Die Orte mit unter 2000 Ein

wohnern liefern weniger Verwahr
loste als der BevOikerungszahl 
entspricht. Ferner scheint nach 
GRUHLES Untersuchungen die 
Verwahrlosung bei den Stadt
kindern etwas frtiher offenbar 
zu werden als bei den Landkin
demo Auffiilligerweise sind die 
Dorfjungen dcn Stadtjungen im 
Sittlichkeitsverbrechen erheblich 
voraus. Auch scheinen die ver
wahrlosten Landkinder mehr zu 
schweren Straftaten und Ofter zu 
Roheitsakten zu neigen. Abb.2. Die e llg8chraffierten Stabc geb ell die FUrsorgezo!(lillge. 

c1ie weitsehraffiertell den Anteil d el' be trcffellllcn Orte all del' 
GesamtbevOlkcfnng wiedel'. (Aus GltlJHLE: "Die "lJrsachcn cler 
jugendlichen V('l'\vahrlosung 1I11d Krimillulitiit" , :Berlill 1012.) 

Ahnlich liegen die Verhalt
nisse bei der Prostitution. Es 
ist nicht zu bezweifeln, daB als 

ein wichtiger Grund, der die Madchen auf die abschtissige Bahn bringt, die 
schlechten Wohnungsverhaltnisse , besonders die Uberfullung und das Schlaf
gangerwesen anzusehen sind. Zahlenmaf3ig nachweisen liWt sich das schwer. 
NEHER, der eingehende Untersuchungen tiber die geheime und offentliche Pro
stitution in Stuttgart, Karlsruhe und Mtinchen angestellt hat, llennt als wichtigen 
Grund das Wohnungselend, spricht dartiber aber nur in allgemeinen Ausdrticken. 
Ein Beweis fur die groBe Bedeutung mangelhafter Wohnung bei der geschlecht
lichen Entgleisung der Madchen konnte darin gesehen wcrden, daB die Dienst
madchen eine so groBe Zah I von Prostituierten stellen; waren und sind doch noch 
jetzt vielfach die Unterkunftsraume dieser Personen so minderwertig, daB sie 
fast zwangsma Big auf den Aufenthalt auBerhalb der Wohnung in ihrer Freizeit 
angewiesen sind. Aber NEHER weist nach, daB die Hausangestellten zwar absolut 
in groBer Zahl Prostituierte werden, daf3 das von ihnen gestellte Kontingent 
relativ aber nicht groBer ist als das anderer weiblicher Berufskreise. GUMPERT 
hat im Jahre 1924 (Dtsch. med. Wochenschr. 1924, S. 206 u. 1618) auf die Zu
nahme der Geschlechtskrankheiten unter den J ugendlichen in Berlin aufmerksam 
gemacht und glaubt als einen der ftir diese Erscheinung wesentlich verantwort
lichen Faktoren das Wohnungselend ansehen zu mtissen. Bei dem von ihm bei
gebrachten - tibrigens nicht sehr groBen - Material ist in einer Reihe von Fallen 
dieser Faktor auch sicherlich der ausschlaggebende gewesen; in manchen kann 
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aber von einelll Wohnllllgselend nieht die Rede sein, orler es kann wenigHtells 
nieht alto; ul1Illittdbare Un-mehe l1ngeHehen werden. Das gleiehe gilt von den 
Fiillen, die NOAK ill BeineI' Sehrift "Die WohullngBnot als sexuelles Problem" 
Zlllmm IllcnHtellt. 

Alleh hei del' Geburtenbl'HChriinkling und Fruehtabtreibllng s}lielt die Woh
nung nntHehiedell eille Rolle, indem al" Grund hierfur in vielen Fiillen die Sehwie
rigkeit, fiir kinderreiclw EltcI'n cine cntspreehcnde Wohnllng zu bekommen, odeI' 
di(, Frueht, ill del' Wohnung dureh daH Zll crwartende Kind Zll sehr bcsehriinkt 
zu werden, in Betraeht kommt. ZahlellllliiBig ist diCKer Faktor nieht anzngeben. 
Au:-;sehlaggebcnrl HiI' dic wcite Verbreitullg des Geburtemiiekganges ist die Woh
nung aueh :-;icherlich nicht; denn die Gebllrten beHehriinkllllg ist geradc in den 
KreiHen am weitm;ten verbreitet, bei denell die Wohllungsfrage nieht die grijBte 
Holle Kpieit. Hei den bessergestelltell K n,isen h1tt der Gebnrtenriiekgang be
gOlllHHl ullrl daH griji.lte AusmaB erlangt, obwohl hier die Enge der Wohnung 
nieht die Rolle spielt wie hei dem Prolet1Hi1tt, wo er::;t viel spiiter del' Wille zmn 
I\inrie nbgenolllnwil hat. 

Der GeburtenI'iiekgang ist zwar vorzllgHweise cille ErfleheinllIlg del' Htiid
tiHclwll Heviilkerllllg; auf dem Lande hat or vie! spiiter eillgeHet;r,t und keines
WPgH dell Umfallg wie ill der Stadt crreieht. Hierbei spieJt abel' die Wohnweise 
k1tUTll eille Rolle, viellllehr ist ausschlaggebend, daB auf dem Lande vielleichter 
die ArbeitHkraJt del' Kinder flir die Falllilie ausgenutzt werden kautl. 

Bei allell dieH('1l die Moral betreffendell Erseheinllngpn i;.;t PH deswegen so 
allBel'ordentlieh schwer, den Einflul.l der Wohnllng riehtig einzusehiitzen, weil 
bei illlwn teilwciHc ill der ererbten Anlage des Memlehen liegende, teilweiHo 
iiul.lerst verwiekdtn wil't::;chaftliehe Momente eine Rolle spiden, dcl'en Bedeutung 
im einzphwn gar nieht erfaBt werden kann. 

III. Entwicklung des W ohnwesens. 
Die bi::;herigen AwdUhrungon sollten zeigen, in weleher Weise die Wohnung 

durch ihre balilieh() C('Htaltung und durch die Art ihrer Benlltzllng von soziaI
hygienii";ehplll l£inflltl3 Nein kann. 1m folgenden ::;oll venmeht werden fCHtzm,tellen, 
wie daR WohnweHell zllr Zeit wirklich ist und welehe Folgerllngen lIlld Forde
rungen daraliH gezogen w('reIen mUssell. 

1)01' zur Zeit bestdwnde Zm,tand rIml WohnuIlgR- lind Sicdlungswesens ist 
in manchcr HinHieht hiHtori::;eh bedingt, hat doeh auf dieKem Gehide die Ver
gangenheit pinen so grof.icn unmittelbaren Einflul3 auf di(~ Ueg('Ilwart wie anf 
kaum eillem andel'l'n Cebide. Auf den meisten Gcbietcll del' GUtererzeligung hat 
del' ans del' Vl'rgangcnheit stammende Gtitervorrat lIur cine ulltergeordnete 
Bedeutung fiir die Erzeugung der Gegenwart. Auf dem Gcbictc des Wohnungs
wesens i,;t dagegen der alls dol' Vergangenheit iibnnollllllclle Giitel'vol'ntt Ollt
seheidend. Auch hoi normalem Baubetrieb ist die Neuerzellgung jeweils nul' 
ein kleincr Teil des de!" Hevolkerung dienenden DauerbestandeH an Wohnungen. 
Nach EBlmS'I'A1Yl' (JhtH Wohnllngswesen ]!J22) erroichte vor dern Weltkriege die 
jiihrliohe Nell balltiitigkeit in GroBstadten Ull<1 Industrieol'ten etwa 2-21/2 % des 
Wohnung;.;lwHtandcN, III KIeim;tildten und auf dem flachen Lande erheblieh 
weniger. 

]. Stiidtebau und Wohnung. 
Fur die helltige CeNtaltullg des Wohnwesens kommell hauptsiiehlieh drei 

Zeitabsehnitte ill Betmcht (EBERSTAD'L': u. a. 0.): 1. del' mittelalterlieh kornmunale 
StiidtebulI, 2. der lalldeNfiirHtliehe Stiidtebau, :~. der Absehnitt deH l!l. ,lahrhunderts 
und der Jetztzcit. 
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Entgegen weitverbreitcter Annahme war dic mittelaltcrlich kommunale 
Stadteanlage weitriiumig. Dic im 12. und 1:{. Jahrhundert machtig auf
strebendell Stadte enthielten groBe Freiflachen und waren von weitem unbe
bauten Gelande umgeuen. Innerhalb der Mauer lagen Hofe, Aeker, Garten 
und Weinberge. Die Umwallung mancher Stiidte war so weitriiulllig, daB das 
Stadtareal bis in das 19. Jahrhundert hinein nicht crweitert zu werden brauchte. 
Dic Aufteilung des Bodens geschah durch den ursprunglichen Besitzer in eincm 
erbpachtartigen Verfahren. Das damals geltende deutsche Hecht trellllte Grund 
und Boden von dem darauf errichteten Gebauden, so daf3 (lie Errichtung von 
Hausern nicht das Geliinde verteuerte. Das Bestreben ging dahin, jedem Burger, 
ob reich oder unbemittelt, den Hausbesitz zu ermoglichen. 

Als Haustypen wurdell versehiedene Systeme neu ausgehildet. Der erste 
Typ ist das freistehende, mit den Nachbarhiiusern nieht verhundelle, von ihnen 

oft d ureh cinen wei ten 
Hof, vielfach aber auch 
nur (lurch cinen sehma
len Zwisehellraum ge
trellnte Hans. Dies ent
hie It im Erdgesehof3 die 
grof3e Tenne oder Diele, 
in die ein Wagen ein
fahren konnte, dessen 
Ladung dureh cinen in 
der Mitte <lurch das 
gam~e HallS gehenden 
Anfzllg in die oberen 
SpeichergeschoHse be
fordert werden konnte. 
Die unteren Geschosse 
waren Zll Cesehiifts- u. 
Wohllriiumcll ausge
baut. (Abb. 3). In hy-

Abb.3. Mit.tclalterliclics HallR (allR EIlF.RSl'ADl' a·:t. 0.) gieniseherHinsiehtwar 
gegen diese Hanser 

kaum etwas einzuwendell. Anders war dies bei den sog. Teilhiiusern. AUHgehend 
von dem Grundsatze, daD jeder Burger eigenen Hausbe!-;itz haben soUte, wurden im 
Erbgang nicht selten Einzelhauscr in scnkrechter Itiehtung geteilt, flO daf3 Haus
half ten, Hausdrittel und zuweilen noch kleinere Teile entstanden. Die hori
zontale Teilung nach Stockwerken kam erst in spatmcr Zeit auf. Derartige Auf
teilungen brachtcn naturgemiiB manche N achteile mit sich, und die so entstandenen 
Wohnungen waren oft nicht einwandfrei, zumal wenn die Speichergesehosse Zll 
Wohnllngen ausgebaut wurden. Der letzte fur das Mittelalter eharakteristische 
Haustyp ist das Reihenhaus, wobei anfangs oft eine grof3e Zahl von Kleinhiiusern 
unter einem Daeho vereinigt wurden. Dieser Typ entstand bei der Aufteilung der 
grof3en Grnndstiicke, die dureh das rasche Wachsen der mittelalterlichen Stiidte 
im 12. und ] 3. Jahrhundert notig wurde. Die Grundstucke hatten mei!-;t eine 
ziemlich gleiehmiif3ige Abmessung: schmale Straf3enfront mit 3 Fenstern (17 
bis 20 Fu(3) und eine reeht bedeutende Tiefe (80 Fuf.l). Das Wesentliehe der 
mittelalterlichen Bodenteilung war das SeI.lhaftmaehen des einzelnen Burgers 
auf eigenem Hausbesitz, und hierauf beruhto in hohem MaLle die Leistungsfahig
keit des Burgertums. Mit dem Erwerb cines Grundstiickes war vielfach ein Bau
zwang verbunden; Baumaterial wurde teilweise frei zur Verfugung gestellt. 
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Die StraBen wurden ihrem besonderen Zwecke entsprechend als schmale W ohn
oder breitere VerkehrsstraBen ausgebildet. Die Hohe der Hiiuser ,var oft auf 
Keller und 2 Geschosse bemessen. 

Einzelne Stiidte besaBen Wasserleitung. Vielfach wurde ein Wasserlauf 
durch die Stadt geleitet zur Aufnahme der Abwiisser und Wasserentnahme fur 
gewcrbliche Zwecke. 

Nach Beendigung des 30jiihrigen Krieges beginnt in Deutschland der Ab
schnitt der landesfUrstlichen Baupolitik. Die Hauptaufgabe bestand darin, die 
durch den Krieg in Verfall geratenen Stiidte wieder aufzurichten, und hierin hat 
del' landesherrliche Absolutismus ohne einen ihm vielfach ungerechtfertigterweise 
zugeschriebenen Zwang Hervorragendes geleistet. Del' herrschende Staatsgedanke 
kam durch eine hestimmte PlanmiiBigkeit im Stiidtehau zum Ausdruck. 1m 
Gegemmtz zum .l\Iittelalter galt jetzt die Symmetrie der ganzen Anlage, bcsonders 
der Pliitze und die gerade StraBe, als Ideal. Oft hatte der Festungshauer das 
entscheidende Wort zu sprechen. Ihm diente die befcstigte Umfassung als Grund
lage, in die die Stadt hineinkonstruiert wurde. In diesel' Zeit kam, durch italie
nische Vorhildcr beeinfluBt, das breitgestreckte Etagenmiethaus zur EinfUhrung. 
Dieser Haustyp sollte den Stiidten ein vornehmeres Aussehen verleihen und war 
auBerdem erwunscht, um fUr die zahlreichen Beamtenfamilien }Iietwohnungen 
zu schaffen. Neben dem Etagenhaus wurde aher das Kleinhaus und die Klein
siedelung keineswegs vernachliissigt. Weggefallen ist in diesel' Periode die "Gnter
scheidung zwischen Verkehrs- und WohnstraBe und die beliehige Aufteilung 
des Bodens durch die Besitzer. Unbebaute Grundstueke wurden yom Landesherrn 
den Baulustigen unentgeltlieh uherwiesen; ehenso bekamen diese vielfach freies 
Baumaterial. Hiermit wurden allerdings nur mittelalterliche Einrichtungen 
ubernommen. 

2. Industrialisierung und W ohnung. 
Die neuzeitlichen Wohnungs- und Siedlungsprobleme sind bedingt durch 

die sozialen und gewerblichen Umschichtungen und die starke Bevolkerungs
vermehrung. Dies alles beruht auf der Entwicklung del' Industrie. Durch die 
Industrie sind seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts immer neue Arbeiter
massen in die Stiidte und 1ndustriedorfer gezogen worden. Diese Massen 
verlangten dort Arbeit unel Wohnung. Del' Inclustriearbeiter suchte nicht wie 
del' Handwerker in del' Wohnung gleichzeitig die Arheitsstiitte. Fur ihn kam die 
"Kleinwohnung" in Frage. Diese waren in ausreichender Zahlnicht vorhanden. 
So wurden die Innenfliichen cler Grundstiicke zu Kleinwohnungen ausgebaut, 
abel' auch Schuppen und Stiille dazu umgewandelt, groBere Burgerwohnungen 
in Kleinwohnungen aufgeteilt. Plan- und regellos wurele gehaut. Es entstanden 
iiuBerst minderwertige 'Yohnungen unel eine dichte Zusammenpferchung der 
Bewohner mit all ihren hygienischen Gefahren. - So war es denn auch die 
Cholera, die in den Jahren 1830-1832 ganz Westeuropa durchzog, die zuerst der 
Allgemeinheit die Gefahren der schlechtgehaltenen Wohnhezirke VOl' Augen 
fUhrte . 

• J etzt muBte planmiiBig Ahhilfe geschaffen werden. In England, wo die 
Industriealisierung am weitesten vorgeschritten war, wurele 1844 eine parlamen
tarische Untersuchungskommission eingesetzt und auf Grund ihres Berichtes 
1848 die Puhlic Health Act erlassen. Diese hegann die Stiidtehygiene mit der 
DurchfUhrung der drei Forderungen: StraBenpflasterung, Trinkwasserversorgung, 
Kanalisation. Gleichzeitig aher wurde in England die 'Yohnungsgesetzgebung 
ausgebildet und dabei die Kleinwohnung als selbstiindiges Gebiet des Stiidtebaues 
erkannt. In Deutschland war zu jener Zeit die Industriealisierung noch nicht 
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so weit vorgeschritten; aber auch hier hatte ein Aufbluhen der Volkswirtschaft 
stattgefunden. Eine Verschiebung der Bevolkerung war hier jedoch nicht wie 
in England eingetreten. In den alten Industrieorten war der Arbeiter noch Haus
besitzer. Die ubliche Hausform war das EinfamiIienhaus oder das neben der 
Wohnung des Besitzers noch eine zweite vermietbare Wohnung enthaltende Klein
haus. Dem Hause war meist eine gewi.sse Gartenflache beigegeben, die Gemuse
zucht und das Halten von Kleinvieh gestattete. Das Massenmietshaus war fast 
ganz unbekannt. Der Typ des damaligen Arbeiterhauses war mithin hinsicht
lich der W ohnweise frei von wesentlichen Mangeln. 

In den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts trat die Notwendigkeit 
stadtebauJichen Eingreifens in den franzosischen Industriebezirken immer mehr 
hervor. Nicht nur die schlechten sanitaren Zustande in den Arbeiterbezirken 
zwangen dazu, sondern die jetzt organisierte Arbeiterschaft trat mit ihren For
derungen in politischen Bestrebungen hervor. So kam es unter Napoleons III. 
personlicher Fuhrung zu groBen und viel bestaunten stadtebaulichen Unter
nehmungen. Er begann die Sanierung von Paris, indem er zunachst die alten 
Stadtteile rucksichtslos durch ganz neue StraBenanlagen ersetzte. Hier war es 
berechtigt, breite, kostspielige StraBenzuge, die dem Verkehr dienten, zu schaffen; 
und so gestaltete er Paris zu der "imposanten" vielbewunderten neuzeitlichen 
GroBstadt. An die Erneuerung der Altstadt schloB sich die Stadterweiterung an, 
die nun ebenfalls in der gleichen "imposanten" Weise mit breiten StraBenzugen 
und groBen Platzen durchgefuhrt wurde. 

Diese Ubertragung der fur die Innenstadt, die zur Geschaftsstadt und zum 
Verkehrszentrum (City) wurde, berechtigten und notwendigen groBartigen StraBen
und Platz anlagen auch auf die als Wohnstadt zu betrachtenden Neuanlagen wurde 
zum schematischen Grundsatz fur die gesamten Stadtanlagen auf dem Konti
nent. Hierin lag der groBe Fehler des damaligen Stadtebaues. Stadtinneres und 
Stadterweiterung verlangen ihrer Natur nach ganz verschiedene Behandlung 
der StraBen- und Hausanlagen. Der "Kultus der StraBe", wie EBERSTADT diese 
schematische Behandlung von Stadtinnerem und Vorstadten bezeichnet, ver
eitelte die wichtigsten Aufgaben der StraBe, namlich die, der vorteilhaftesten, 
besten und billigsten Aufteilung von W ohngelande zu dienen. Gleichzeitig be
dingte er ein gewaltiges Anschwellen der Bodenpreise und damit einen Zwang 
zu schlechten Bauformen. Infolge der hohen StraBenkosten muBten die an
liegenden Gelande bis zum auBersten ausgenutzt werden, und dies geschah durch 
das Zusammendrangen der Bevolkerung in hohen Stockwerkshausern mit Seiten
und Hintergebauden. Wahrend also die StraBe eine stattliche Bauweise vor
tauschte, entstand an ihr die Mietskaserne mit ihren vielfach unbefriedigenden 
Wohnungsformen. 

3. Bodenspekulation und Wohnung. 
Gefordert wurde diese Entwicklung durch die Bodenspekulation im ublen 

Sinne, d. h. durch die Bodenhandler, denen es weniger darum zu tun war, Bau
land der Besiedelung zu erschlieBen, als darauf, Land, das in absehbarer Zeit 
baureif werden wurde, an sich zu bringen, und den hohen Wertzuwachs, der durch 
die enge, vielgeschossige Bebauung gewahrleistet wurde, einzuheimsen. So ent
standen Gelandeaufteilungen, die - schematisch entworfen - ein System breiter, 
kostspieliger StraBen mit tiefen Grundstucken darstellten, welche nur durch den 
behordlicherseits gewollten Mietskasernenbau ausgenutzt werden konnten. Es 
kamen BaublOcke zustande, "i.e einer in der Abb. 4 dargestellt ist. (EBERSTADT.) 
Die Abbildung gibt einen Berliner Baublock wieder, der - unter den neueren -
zu denen mittleren Umfangs (145 m Tiefe) zahlt. Die Gegend ist ein reines Wohn-
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viertel (Arbeiterviortnl). Dio nil1zelnen GrulHj,;tiieke haben cine Tido von 70 
hiH 80 Ill ; Rio miiHsen dureh zweifacho, ZUIll Teil dreifache HinterhauHhebauung 
(Hofwohnllllgon) allRgenlltzt wordell. Von den \Vohnllngon liogt nur ein gerillger 
Toil JUwh dOll ii berllliif3ig (22 1/ 2 , 211 
und 34 m) breikn ~tralkl1, die ledig- J 
!ich <lem Vorkil der Bodenspekll
latioll dienen. Die Mchrzahl (lor Woh
nungell bcfindet Rich auf den Hiifon. 

~piiter iRt Illan fUldere, nbc I' nicht 
weniger willkurliche und allf die 
kunstliehe H6hertrei bUllgdes Grund
preises bewlll3t ahzielen(lo Wege go
gangen. Die Rehachhrettnrtige Auf
tei! ung des Guliindcs wurde verlassen 
und nundicMunnigfaltigkeitder klei
nen mittelaltorlidwn AllfteilungK
straf3e- inK Gewn!tige iihertrieben 
' .. llaehge~dllnt. Die StraL\ellziige 
wurden gckriimmt nTHl moglichHt 
viele un moti vi(~rteEcken konstrlliert. 
Hierdllrch wllnledcr Ko(ienpreis wei
ter in die Hiihc getriehen; (lonn die 
Ballordllllllgell geHtatteten fiir Eck
ballstellen cine hiihere Awmutzllng, 
Romit hiihere Rente lind hiihcren Bo
denpreii-L Ein BeiHpid Wr eine solche 
willkiirliche "motierrw" Bodenallf
teilullg giht Imchstchende Abb. i) 

(EmmS'I'ATl'l', 4. Aufl., S. 2:lD). l 
DieKlei nwoh 11IIng auf dem KOll

tinent wllnk also illl GegcnRatz Zll 

tr a~SC 

c.. 

.. 

.. 

33 

S l r a .s S e 

Abb.4. Ball block in B erlin. 

<lurch vi:ilkisehe Eigenart oder . 
!~i~;;~~d l;~:)s d:~~ ~i)~~~k{1~~~~~e ge_~~'0:J~~ 
wirblehaftliehe Notwelldigkei- .~ :.~' 
ten Ledingte UIl(1 daher \lnab- ~ 
wendlidw Entwieklullg, son- JO . 
del'll ein ganz wiUkurlieher, z 0) • 

meiB ... t. ~1Wl sp~'kulativen Erwii, l~f$j$ijff f@$$f~ gungell hetnebeller Vorgung. - - - -- - _ _ 
IkrErfolgiKtnllndcr,dal3 . 

bei AlIH1)fllch des Kriegcs die ~ ~ 
WohnweiHc del' VOlker sieh so ] ~, . .. , i$j~~ ~ ~ 
gestaltete, wie sic allH lIachstc- ~ ____ ~)~ \J 
hender "-wmmlllenstdiung er
sichtlich iHt. (Ahh. Ii, EllER

STADT, N. (i). 

Abb. G. Auftcilung d es TClllpelhofer Feldes bpj Bcrlin. 

Um die AlIg~1h('n (lieser Tabelle richtig ZLI bewerten, ist folgendes im Augc 
zu bohalten: DiD Zah len entRprechcn dem wirklichen Nt111Hle del' Wah nweiKe 
dort, wo <l~tH urHpriingliche Bausystem heibehalten ist, wie z. 13. in England. In 
den Stiidten jedoch, wo man vom Kleinhaus zur MietHkasernc uhergegangen ist, 
aber lIoch Kleinhiiuser in grol3crer "-ahl hestehell, erscheint die durdHlchnittliche 
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Behausungsziffor zu klein, besonders filr dic Kleinwohnung. Nach EBERS'l'ADT 
kann man sagen, dall die allgemeine Vorherrschaft des Einfamilienhauses nm 
bis zu der Durchschnittsziffer von etwa 5,5 Bewohnern fill' das Gebaudc anzu
nehmen ist. Bci 6 - 8 Bewohnern erscheint das Einfamilienhaus bereits mit dem 
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a = nc]utllslIlIgsziffcr ; b = Einwchnerzahl. I) VOl'ol'te GroLl ·London. ') Inncnstadt olille AlIschluLlgemeinden. 
3) AuLlcngemei1ll1cn 6,78 bis 9,72 ; siehe EllBIlSTADT, nrUssc! und Antwerpcn , Jella 1919 .• ) Sie(]elllngsbereich . 
0) WiihrelHl del' Ziihlperiodc 190G-1910 Eingcm eindung gri:illrrcr Aullcnbezirkc. .) llehausungsziffel' von 1905. 

Zweiwohnungshaus untermischt. Ziffern von 10 Bewohnern aufwiirts bekunden 
einen erheblichcn Anteil, von 15 Bewohnern aufwiirts eine weitgehende Anwendung 
des Mehrwohllungshallses. Bei 19 Bewohnern - in wohlhabendcn Stii,dten SChOll 
bei etwa 18 - hat die mehrstOckige Bauweisc (Stockwcrkshiiufung) fUr den 
Kleinwohnungsban in cntscheidender Weise das Ubcrgewicht erlangt; bei ciner 
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Durehsehnittsziffcr VOII ;jO Bewolmern ulld (lal'iiber treten die groBen Hausformen 
de;:; Massellmieb-;IJaw;e~ lIIHl del' Miet~kaHerne cin. 

Die Tabclle lid.it !lUll cinen auffiilligen Untersehied erkennen. In den Stii(itcn 
Deutsch lands, ()~tcrrcichs, Frankreieh~ sowie in den Gro13stiidten von Holland, 
Diinemark, Sehwedon, Norwegcn und einps Toils von New York herrseht allgemoin 
das Vielwohll1ll1gsham; bzw. die MietHkm;erne, wiihl'end sieh in clem Hauptteile 
von Holland, Belgien , England, Nordamerika daH Einfamilienham; orhalten hat. 

III Deutsehlnlld hat Rich daH BausyHtplll mit f-ltoekwerk.;hiiufung in dell meisten 
GroJ3stiidtell durchgesctzt. Nm illl 1l0nlweHtlichcn Gehiete DeutsehlandH, hegrcnzt 
etwa von der Lillie Brenwll-Koblenz, hat sich daH Kleinhans noch cinigermaBen 
gehaltell. In Bremen, wo Hich daH Kleinhalls am bosten gehalten hat, geht man 
abel' doch auch allllliihlich ZI!lll Mehrwohnungsham;, be80nders fiir die IInteren 
Mietpreisstufen, uher. Es Hei hier belllerkt, daB eH wedel' der vielfaeh angeschlll
digte Fe8tullg8cilamktcr eiller Stadt iKt, del' das ZliKammendriingen del' Men;:;chen 
in MietskaHPJ'lwn beclingt -- die FeHtulIgen StraBhurg und Kiiln haben einc 
wmlentlieh geringel'e Behallsullg;;ziffer aIt; die offellen Stitdte Berlin und Char
lottenhurg -- lloeh die Inclw.;trialisierung all sieh. JIl den aufblUhenden InduHtrie
orten Krddd, Barmen, EKsen, Dortmund IISW. sind die Behausungsziffern Hoell 
heute gerillgel' alH in mandwn weniger l'aHch gewaehHencn i-ltiidten. i-ltitrkcr al;; 
die FestungHw('rke hahen die "pl'kulativ('n Bodengei-;ell;;ehaften die i-ltiidte ein
geengt, und mehr als die InduHtrialisierung hat del' Kultu;:; del' Straf3e die Mel1-
schen ill die lYlietskmleI'lWll gedl'ilngt. 

Ehe llun all die Untcnmdlullg dc;; gmmndheiUichen EinflusHei-i del' vel'schie
dencn Wohnartpn gpgangcll werdcn kann, Illuf.i das Typi;:;che del' cinzeinen Arten 
dargelegt wenlcn. 

IV. Das Kleinhans. 
DitHKleinhauH al;; Eillfamilienhaus ist fast lllll' dort llliiglieh, wo die Bau

tatigkeit lIllter Ansschaltllllg der BodcnHjlekulation durch f-ltaat, Gcmcinde, 
Arheitg<~ ber odeI' Hauvereilligungl'n betl'ieben wird. 1£s kalln als Einzei-, Gruppen
odeI' J{eilwlllmns zur Aw.;
fuhrullg komrnen. 1m mwh
stehendl'n sind cillige Ahhil
dungPIl typiHcher KleinhiiuHpr 
sowie Grundri:;se gezeigt (Ahb. 
7 - 12). ~ieellthaltl'n2- 3ZiJJl

mel'nebHt Kiiehe, diose vielfaeh 
als Wohnkiicho am;gestaltet, 
zuweilen noeh eino Kammer. 
We;:;entlieh iHt m;, daf.l cine viil
lige Trcnllullg del' oinzplilen 
.Fami I iell crllliiglicht iHt, uml 
daB jede .Familie leichten Zu
gang zur freien Natur hat. 
Meist. ist eill ~tuck GartenlaJHl 
beigegeben. ]Jie Hiiuser e1'

Auu. 7. Kkinhiluscr als nOPP,·I"iiuscr. 

miigliehen dlm dallCruden Erwerh. .Fur Vorzinsullg und Tilgung ist nicht odeI' 
nicht weselltlich mehr aufzubringen ah fUr eine Mietwohnung im Hoehbau. 

DltS ZweiwohnungHhaus enthiilt auf jedem GeHehof3 cine selhstiindige Woh
nung und winl fa:;t aUHsehlid31ich aIR Doppel- odeI' HeihenhauK 1tufgefUhrt. Die 
Treppe ist teilweitle fiir beide Familien gellleinsam, zuweilell wC'l'dcn auch fur 
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Abb. S. GrumIl'issc zu Abb. 7. 

Abu. O. DoppcIhalls. 

Abb. 10. Kleillhiillscl' als Rciheuhiillsel'. 

jedo Familie gotrennte Ein
giinge und Trcppon ange
lcgt. Dies letzte ist yom 
hygienisohen Standpunkt 
vorzuziehen. Gelegentlioh 
ist versucht worden, die 
Eingiinge daduroh mog
lichst weit zu trollnell , daB 
man dio Kleinhiillser zwi
schen zwoi Straf30n anlegte 
und don Zugang zum Erd
gesohof3 von cler einen, don 
zu dem Obergeschof3 von der 
anderen StraBe nimmt. 
Zweiwohnungshiiuser wer
den seitons <Ier Erwerber 
of ton; deswegon gowunsoht, 
urn dllrch die Vermiotung 
der einoll Wohnnng cinen 
Teil cler V orzimnmg decken 
zu konnen. Manchmal winl 
allch cino auf eincm Ge
Hchof3 fur sich abgeschlos
sone WOhllllllg, wie :sie der
artige Ha user im Gegensatz 
zu don Einfamilienhausern 
bieten, von den Frauen ge
wunscht, weil die Bewirt
schaftung leichtor ist. 

Ah; Mittclhiiuser be
zeichnet dor " Entwurf zu 
einer Bauordnung vom 25. 
April 1919" Wohnhiiuser 
fur Klein- und Mittelwoh
nnngen, die folgonden An
forderungen entsprechen: 
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a) Hie dijrfcn nicht mehr aIR :3 Vollgeschm;se haben - ein Wohnhaus verliert 
die Eigenschaft als Mittdhaus nicht, wenn im Bedarfsfallc Einzelwohnrii llrne, 

AIJb.l1. Kldnhans-RPihenhallser nlit Einzclgiirtrn. 

die als ZlIbehi.ir Zll den unteren Grol.lwohnllngen dienen, illl Dachgeschof.l elll
geballt Hind -- odeI' Hie durfen nicht mehr als 2 Vollgeseho'lHe und 1 voU aus
gehallteR Dachgeschof.\ mit selbstiindigen W ohnllngen enthalten. 

b) Hie diirfen nieht mehr als 
(j Wohnullgen f'nthalten , wobei je
det-; GeschoB aWl hoehstens R l{iill
I1wn zumdallcrnden Allfenthalt VOIl 

Mem;chen hei-ltehen darf, dcrell 
Griif.\e und Ausstattung den orts
ublichen Verh iiltni,;,;ell bei Klein
und Mittclwohnung(m entHpl'icht. 

e) Hie d iirfen keine W ohll riiume 
illl Kellergci-lchof.\ haben. 

Das Zweiwohnungs- und Mit
telhaus hat mit dem KleinhauH den 
Vorzllg genwimmm, da.l.\ es den Be-

1 §.' 

1 I 
!::> 
';j.ZIfr.mer 

~utr.. ."IY"' 

riT.l2O 
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wohnern den Allfenthalt im Freien 5,70 

II 

BotilY'lr"OIJm 

Kommer 

erleichtert; wenigstenH gilt das fur Abh.12. GrumlriB cines i<;illfalllili('lIrl'ilirllllll1ls('S (nfl·men) . 

die 2 untenm Gesehm;se. DaH dritte 
kiinnte danll solehen Leuten zugewiesen werden, die des Aufenthalts in unmittel
barer Niihe des Ham;cH weniger bedurfen. Auch das ubermaf.\ig enge Zusammen
wohnen mehI'ereI'Familien tritt bei derartigen H ausern nicht allffallend in Er
scheinung. 

v. ~Iietskasernen. 
Ganz andeni liegclI die Verhiiltl1isse in der Mietskaserne. Das Charakteristische 

der Mietskaserne iHt die Aufhiiufllng von Wohnungen ubereinal1der Howie die 
Anlage von ~eitenfliigeln 1I11d Hil1terhiinsern. Diese Anlage von Heitenfliigeln 
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und Hintergebauden beclingt die Entstehung von Hofen, wie sic in den Abb. 13, 
14u.15 wiedergegeben sind. Abb. 13u. 14 stammen aus einer alteren, Abb. 15 aus 
einer etwas neueren Bauperiode in Berlin. Die hygienischen Anforderungen 
hinsichtlich Wasserversorgung und Abwiisserbeseitigung sind in diesen Micts
kasernen fast durchweg erfiillt. Ii'reilich sine} die /-lpiilklm;etts sehr haufig fiir 
mehrere Familien gemeinsam, so daf3 claclurch Krankheitsiibertragungen von 
einer ]'amilic auf die andere sehr wohl miiglieh sind. Eine hinreichende Trennung 
der verschiedcncn Familicn ist meist nicht moglich, so daf.l das Gcfiihl des Fiir
sichseins der cinzelnen Familie unci damit die Behaglichkeit nicht entstehen 
kann. Der Grundrif3 einer fUr Berliner Vcrhiiltnisse charakteristischen Miets
kaserne (Abb. 16) zcigt, daB sie meisterm in jcdem Stockwcrk 2 Wohnungen von 

je 5 Hiiumcn, [) Wohnnngctl von 
Stu be, Kammer und Kiiche und 6 
Wohnungen von Stubc und Kiiche, 
davon 3 Vordcrwohnungen und 10 
Hofwohnungen enthalten. Einzelne 
Zimmer der Eckwohnungen sind da
hei so angclegt, daf3 die Beliehtung 
und Liiftung durch die Fenster in 
ganz unzureichendem MaBe erfolgt. 
Auf3erdem ist aus dem Plan ersicht
lich, daB hei einer groBen Reihe der 
Wohnungen die Zahl der RallIne zu 
gering ist. Dic Trennung der Fami
lienmitgliedcr nach Alter und Ge
schlecht ist nicht durchfiihrhar. 
Durch die t-ltockwcrksanhiiufung 
wird der Bodenpreis so in die Hohe 
getrieben, daB trotz verhiiltnismaBig 
hoher Mieten der einzelnen Woh
nungcn kein zureichendcr H,aum ge
wahrt werden kann (EBERs'rADT 
a. a. 0.). 

Ein hygienisch auBcrordentlich 
bedenklieher MiBstand ist es, daB 
fiir die einzeillen Wohnungen kei-

Abb. 13. Ansieht alls nerliner Hofwohnnngcn. llerlei Freiflaehe vorhanden ist, die 
es ermoglicht, besonders die Kinder 

der bewegten AuBenluft und der Sonne zllzufUhren. 
Die Anhaufung von kleinen Wohnungen fiihrt, wie S. 154 naher ausgefiihrt, 

zu starker Uberhitzung besonders der hoher gelegenen Wohnungen in der warmen 
Jahreszeit. Es kommt gar nieht selten vor , daB im Hochsommer auch abends 
und nachts der Aufenthalt in der Wohnung so driickend und uncrtraglich wird, 
daB die Bewohner die W ohnungen verlaClHcll miissen und im Freicn, vielfach 
aber auch in der Kneipe Erquickung suehen. 

Durch die mannigfachen Kommunikationen der einzelnen W ohnungen 
miteinander (Flure, Treppenhaus usw.) verbreiten sich die Diinste iiberallhin, 
und die Luft ist in dcn einzelnen Wohnungen meist stark verunreinigt. Die For
derung nach Querdurchliiftung ist daher bei Mietskasernen meist durchaus 
gerechtfertigt, kann jedoch wegen dcr starken Ausnutzung des Baugrundes in 
ciner sehr groBen Zahl von Wohnungen nieht erfiillt werden. Es moge hier aller
dings bemcrkt sein, daB die Forderung der Qucrdurchliiftbarkeit auf aIle Wohn-
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typen, auch a uf die Klei nh iiufler al1f.lzndehnell, hygielliseh lIieht gerechtfertigt 
erscheint. 

Auf die verhidtniflllliiJIig hohen Gcfahrcn bci Briinden fiir die Bewohllcr der 
Mietskascmen floll hie!" 11IIr andellt llngsweise hingewiesen werdell. 

Die Entwicklullg <lOfl Mietskascrnonwe;;ells hat fiir Deutschla nd cine sehr 
beachtensworte wirtsc:haftlic: be Folge gehabt, die sich fernerhin hygienisc:h stark 
ausgewirkt hat. Es ist das die yom Statistiker S CHWABE zuerst beschriebene 
und folgendenna f.loll fOfIlllllierte Tati:lache : "Je armcr jemand ist, desto grof3er 
ist die Nurnnw, die er illl Verh idtllis ZII seinem Einkommen fur Wohnung aUi:lgeben 
muG." Nac:h EflEI{S'I'A IYl' betrllg urn das .Jahr HIl4 in dell untcren Einkommen-
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stufen bis 2000 Mark bei der stll,dtischen 
BevOlkcrung in Deutschland die fUr Miete 
zu leistende Aufwcndung meist 20-25% 
des Einkommens, wahrend derwirtschaft
lich zuliissige Anteil 162/3 bis 142/7 % be
tragt. Die Richtigkeit des SCHWAB Eschen 
Gesetzes ist durch vielfache Untersu
chungen bestatigt. Ebcnso ist festgestellt, 
daB in Deutschland bis 1914 ein fast stan
diges Steigen der Mietspreise stattgefun
den hat, die in den Landern mit Flach
bau bisher sich nicht in dem Ma3e ge
zcigt hat. AuBerdem ist dort nur mit 
einem Satz von etwa 14-162/3 % des 
Einkommens als Wohnungsmiete zu 
rechnen. Als Beispiel fUr das Gesagte 
diene die nachstehende Tabelle l. 

Bemerkenswert ist, daB diese Ver
haltnisse - ebenso wie die Entwicklung 
der Mietskaserne iiberhaupt - nicht 
durch wirtschaftliche Notwendigkeiten 
bedingt sind. Dies geht daraus hervor, 
daB im Osten Deutschlands die Miets
preise wesentlich hohcr sind als im 
Westen mit seiner hochcntwickelten In
dustrie. 

Die Verteuerung dcr Mietspreise fUr 
die armeren Schichten der Bevolkerung 
hat dazu gefUhrt, daB die Kleinwoh
nungen vielfach Rehr stark iiberfiillt sind. 
Es muB eben jeder Raum bis zur Grenze 
des Moglichen ausgenutzt werden. In 
Deutschland pflegt man im allgemeinen 
eine Belegung mit 5 Personen fUr je einen 
Raum als Hochstzahl zu bezeichnen, in 
England gilt ein l~aum schon als iiber
fUIlt, wenn mehr als 2 Personen auf ihn 
kommen. Unter Zugrundelegung der An
nahme einer UberfUIlung bei 6 und 
mehr Personen fUr ein heizbares Zimmer, 
von II und mehr Bewohnern fUr 2 heiz
bare Zimmer ergibt sich fUr 1905folgende 
Tabelle 2 der iiberfiiIlten Wohnungen. 

Einc derartig hohe Wohnungsdichte 
mu3 selbstverstandlich als hygienisch au
Berordentlich bedenklich bezeichnet wer
den. Die Verbreitung ansteckender 
Krankheiten ist in solchen iiberfiillten Abb. 16. TypiKeher Grulldril.\ ciner Jlerlirwr 

Mil'tska:o;crne. Wohnungen naturgemaB besonders leicht 
moglich. Auch in sittlicher Hinsicht birgt eine derartige Anhaufung besonders 
fUr die heranwachsende J ugend auBerordentliche Gefahren, worauf besonders 
ALBERT SYDEKUM in "GroBstadtisches Wohnungselend" 3. Aufl. hinweist. 
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Tabelle 1. J}[iete und Einkommen. 

1880 1900 
--~ -- ---

.;; Dureh- Durell- 3!ietc 
Durch- Dureh- :Hiete Einkommen Zalll schnittl. Zahl Brlmittl. 

~ Ein- scllnittl. in ~~ der Ein- sehnittl. in % 
der 3liete des Ein- Miete des Ein-

}'iille k01nmen 
kommen Falle kommen 

kommeus 
3I. 3I. 3I. 31. }I. 

1 bis 420 15571 379 110 28,9 6134 :329 105 31,8 
2 420 .. 600 824 537 137 25,6 7301 567 151 26,6 
3 600 .. !)OO 6800 605 130 21,5 110809 788 177 22,4 
4 900 .. 1200 3126 1039 218 21,0 7248 1055 211 20,0 
5 1200 .. 1500 2004 1326 264 HI,9 3474 1347 269 20,0 
6 1 :500 1800 1132 1633 :339 20,8 2072 1654 :327 19,7 
7 1800 .. 2400 1543 2099 400 19,1 2800 2104 423 20,1 
8 2400 .. :3000 1170 2701 532 In.7 2086 2706 50;') 18,7 
9 3000 _. 3600 724 3304 6;')5 19,8 1341 3352 567 16,9 

10 3600 .. 4800 693 4l;,)[j 762 18,3 1667 4155 653 15,7 
II 4800 .. 6000 375 5350 979 18,3 988 .'i346 801 15,0 
12 6000 .. !JOOO 513 7393 1196 16,2 1333 7344 !J73 13,3 
13 9000 .. 12000 187 10488 1434 13,7 644 10366 116!) II,3 
14 12000 .. 15000 83 13446 1677 12,5 337 12892 1:315 10,2 
};') 15000 .. 18000 39 16550 1723 lOA 212 16384 1506 9,2 
16 18000 .. 24000 41 21105 1978 !J,4 232 20685 1615 7,8 
17 24000 .. :30000 :33 26631 2269 8.5 149 27231 1747 6,4 
18 30000 .. 36000 10 33443 2310 6,9 82 33001 1824 5,5 
19 36000 .. 48000 18 41015 2552 6,2 IIO 41499 2171 5,2 
20 48000 .. 60000 5 51980 1850 3,6 46 55305 2465 4,5 
21 60000 .. 

uber 100000 6 89941 3050 3,4 101 99208 2586 2,6 

Besonders verhangnisvoll ist die Uberfiillung der W ohnungen, wenn, wie 
das sehr haufig der Fall ist, dazu noeh eine Bettennot besteht, und die heran
waehsenden Kinder zu mehreren, zuweilen nieht einmal des gleiehen Gesehleehts 

stadt 

Altona 
Berlin. 
Breslau 
Charlotten-

burg. 
Erfurt _ 
Essen 
Hamburg 
Kiel. 
Konigsberg 
Leipzig 
Lubeck 

Tabelle 2. Dieiibert'olkerten Trohnungen am 1. Dezember 1905. 

1 hzb. Zim. '2 hzb. Zim,' 
mit 6 u, mehr' mit 11 ll. I Zusammen 

Bewohnern 1 mehr Be,Y.:, 

1 hzb, Zim. ,2 hzb. Zim, 
m, 6 u. mehr: mit 11 u. 
Bc\,,"ohnern mehr Bew. 

Zu
sammen 

Kliche nicht als heizb. Zim. gerechnet Kliche als heizb, Zim. gerechnet 

Anz. I Proz.! Anz.1 Proz.! Anz, Proz, Anz, Proz.· Anz. Proz, _",-nz, Proz. 

; I ' 1 

43 0,10 23 0,6 66 0,16 

1 2 
Wohn- Wohn-
raum raume Zusanmwo 

m. 6lL m.11 
mehr u. m. 
Bew. Bew. 
Anz. I Anz. -~~~z. Praz. l ) 

17734,39 600,15 18334,;34 
240244,59 ,416 '0,0824440,4,67 

6694 15,86: 1820,16. 6876 6,02 
546.0,10 ,109,0,02,6550,13 297 

2387 2,09 970,08 4842,17 1651 
68 
69 

365' 0,07 
1720 1,5 

, I I I 

1600 2,84 73 0,13 1673 2,97 
II55I'')'1O II6 0,;)11 1271,5,61 

5399 1 2.96 263,0,14 
841'1;03' 34 0,10 

4550 9,13 800,16! 
3692 3,22 295,0,26 
13:30 ,6,07 320,15 

56623,10 
:375 1,13 

4630'9,30 
3987,3,48 
13626,22 

60 O,ll 

108,0,06 
;'j 0,02 

298 0,60 
900,08 

231 1,05 

10 0,02 70 0,12 

60 0,03 168 0,09 
;'j 0,02 10 0,03 

690,14 367'0,74 
43 0,04 133 0.12 

9 0,04 240 1,10 

42 

7 
I 

179 
7 

16 

6 

9 
2 

10 

1 

48 0,08 

16 0,03 
3 0,00 

189 0,38 
7 0,01 

17 0,08 

zusaml1lenschlafen mussen. M. YON GRCBER giht an, daB in den Jahren 1904 
bis 1907 rund 70000 Munehener unter Bettenl1langellitten. Nach der Erhebung 
der Berliner Ortskrankenkasse fUr 1914 ergibt sich, daB in 6909 Fallen, d. h, 
35,81 % der Gesamtzahl der untersuehten, die Bettenyerhaltnisse ungenugend 
waren. Aus der Zeit nach dem Kriege stellt l1lir die Berliner Fursorgearztin 

1) In Prozenten samtlicher bewohnter \Y ohnungen_ 

Handbuch der sozialen Hygiene, y, 12 
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Frau Dr. SZAGUN eine kleine Statistik, betreffend 221 Familien von Schiilerinnen 
aus den Fortbildungsschulen mit 1033 Personen und 105 Familien von Frauen 
aus der Sauglingsfursorge mit 475 Personen, zur Verfiigung. Von den 1033 An
gehorigen der Fortbildungsschulerinnen schliefen 769 allein, 246 zu zweien in 
einem Bett, 18 zu dreien in zwei Betten. Von den 475 Angehorigen der Mutter 
307 allein, 128 zu zweien, 3 zu dreien in einem Bett und 30 zu dreien in zwei 
Betten. Ferner 5 allein auf dem Sofa und 2 zu zweien auf einem Sofa. Der Betten
mangel hat vielfach seine Ursache nicht in der Armut der Bewohner, sondern in 
der Unmoglichkeit, weitere Betten in der engen Wohnung aufzustellen. Einige 
Male scheint allerdings aus den Angaben hervorzugehen, daB das enge Schlafen 
darauf zuruckzufuhren war, daB ein Raum als "gute Stube" benutzt wurde. 
Nach Angaben aus den "Mitteilungen des Statistischen Amtes der Stadt Kiel" 
Nr. 21 wurde in einer Kolner Schule festgestellt, daB 10% der Kinder zu 3 bis 
5 Personen in einem Bette schliefen. Aus Mangel an Betten schliefen 2% der 
Kinder auf dem Boden oder auf Stuhlen. 

Diese hygienischen Unzutraglichkeiten werden noch erheblich vergroBert, 
wenn in eine Wohnung noch Familienfremde als Abmieter oder gar Schlafganger 
aufgenommen werden. Das ist aber sehr haufig notig, damit die Miete aufgebracht 
werden kann. Die uberwiegende Mehrzahl der Haushaltungen mit Schlafleuten 
entfallt auf Kleinwohnungen von 1-3 Raumen, wobei jeder abgesonderte Raum 
als Wohnraum gezahlt wird. 1m Jahre 1905 wurden Schlafleute (einschlieBlich 
deren Kinder) gezahlt: 

Tabelle 3. Schlafleute. 

Proz. der Proz. der 
Anzahl BevOlke· Anzahl Bevi:ilke· 

rung rung 

Berlin. 104081 5,55 Dresden. 13860 2,81 
Breslau 14733 3,46 Diisseldorf 10065 4,12 
Charlottenburg 8114 3,5 Elberfeld 2390 1,5 
Chemnitz 7422 3,39 Freiburg . 2558 3,78 
CoIn. 10855 2,66 Leipzig 18725 3,75 

Plauen 5992 5,84 
(Statist. Jahrbuch Deutscher Stadte Bd. XVI, S.467.) 

Tabelle 4. Friihere 
Reich8wohnung8zahlung vom 31. V.1918 

Durchschnitts· Imbesondere bewohnte Woh-zahl der Be-

Zahl der Wohnriiullle wohner auf 
1 Wohnraum 1 2 3 

-- ---- I - - -------- ---

1918 1910 1918 1910 1918 1910 1918 ! 1910 

nur Gewerberaum ! I 
1,50 1,29 137 i 168 43' 12 ' 

91 
5 

1 {nur Kiiche . . 1,31 , 0,14 8009 6027 
1536

1 

1581
1 

406 473 
nur Wohnraum 1,29 I 1,43 28814 i 22639 6151 6509 1411 1921 

Zus. 1,29 1,43 36823 28659 7687 8090 1817 I 2394 

2 {I Wohnraum mit Kiiche . 1,25 44305 I 68525 46126
1 0,91 I 1387 727 ! 326 2 Wohnraume ohne " , 

I 

Zus. 1,25 1.60 45692 16057 69252 51795 46452. 50619 

3 { 2 \Y ohnraume mit Kiiche 1,06 19182 I 53495 ! 54864 
3 ., ohne., 0,81 131 i 92 84 

Zus. 1,06 1,32 19313 6686 53587 30395, 54948, 42721 

4 0,84 1,01 4712 2279 15980 9932 18693 i 14115 
5 0,70 0,82 2117 1085 7976 5758 9402 7944 
6 und mehr 0,56 0,64 1227 I 861 5242 4208 8020, 8698 

iiberhaupt 0,97 1,15 110021 55795 159767 110190 139341 126496 
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1905 umfaBte naeh EBERSTADT die Unterstufe der Wohnungen in Berlin, 
die nur ein heizbares Zimmer oder nur unheizbare Zimmer besaLlen, 788809 Be
wohner. In diesen Raumen wohnten 25424 Familien mit Sehlafleuten, 3609 
Familien mit Zimmerabmietern und 108 mit Sehlafleuten und Zimmerabmietern 
zugleieh. In den Wohnungen von 1-2 Haumen allein wurden 4246 Zimmer
abmieter und 35754 Sehlafleute gezahlt (Statist. Jahrb., 31. Jahrg. S. 145. Grund
stiieksaufnahme von 1905, S. 57 u. 94).- Naeh der Zahlung von 1910 befanden 
sieh in den Wohnungen von 1-2 Raumen (Stube und Kiiehe) 20545 Haushal
tungen mit Sehlafleuten, 314:3 mit Zimmerabmietern und 36 mit Sehlafgangern 
und Zimmerabmietern zugleieh. Bei der Wohnung von 3 Raumen (Stube, Kam
mer und Kliehe) waren die entspreehenden Ziffern 28272, 14090 und 555. 

Fiir die Wohnungserhebungen der Jahre 1910 und 1918 und die Stadt Berlin 
sind die Ergebnisse ill Tabelle 4 zmmmmengestellt, auf die spiiter noeh zuriiek
zukommen sein wird. 

Die Stadt Kiel hat das Material der Wohnungszahlung vom 13. J\T~1i 1925 
hinsichtlich der Wohnverhaltnisse kinderreieher Familien bearheiten lassen. Ais 
kinderreieh gelten dabei Familien mit mind est ens vier oder Wit wen uml Witwer 
mit mindestens drei unversorgten Kindern linter 18 Jahren. Die Auszahlung 
ergab 25!l8 Familien mit 16178 Personen, darunter 472 Witwen und Witwer 
mit 2 Hi! Personen. Mehr als 50'X) (1 :31)7 Familien) entfielen auf die Wohnungs
grol3e 3 Wohnraume, wobei die Kiiehe als Wohnraum mitgereehnet ist. 2B,5% 
kamen auf 4 Wohnriiume, 11,12% auf 5 Wohnraume. In 216 =.C 8,31 % Fami
lien waren noeh 207 Kinder liber l!) .Jahre vorhanden und 573 Familien ~ 22,06% 
hatten noch 97{) fnmilienfremde Person en aufgenommen. 

Diese hygieniseh und sittlieh iiberaus unerfreuliehe Entwieklung des Woh
nungswesens, die schon lange vor dem Kriege das Vorhandensein einer qualitativen 
Wohnungsl1ot erkennen liiBt, ist, wie gezeigt, dureh die nieht naturnotwendig 
entstandene, also abanderbare falRehe Boden- und Baupolitik bedingt. Dagegen 
kann nur ein geringer Teil der wirklieh verwahrlosten Wohnungen dieser Ent
wicklung zur Last gelegt werden. In popularen Sehriften spielen Sehilderungen 
und Abbildungen solchen "Wohnul1gHelendH" eine groLle Rolle. In den Abb. 17 

'tadt Berlin. 
nd W ohnungsanfnahme vOIn I. XII. 1910. 

ungen mit ... llewohllcrn 

4 ;, 6 H U odeI' nlPhr 
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bis 20 sind einige derartige Elendswohnungen wiedergegeben. In manchen 
:Fallen sind solchc menschenunwurdige Wohnungen der fruher herrschenden Bau

weise zur Last zu legen, so die in 
Abb. 17 gezeigte Portierswohnung, 
fUr die man fruher ebenso wie fur die 
Dienstmadchengelasse vielfach unzu· 
reichenden, in Treppenhausern usw. 
ausgesparten Raum fUr gut genug be
fand. Dasselbc gilt fUr das menschen
unwurdige Gela13 der Abb. 18, trotz
dem hier die Verwahrlosung zum Teil 
auf die schlechte Behandlung durch 
die Bewohner zuruckzufUhren ist. III 
den meisten Fallen ist die Verwahr
losung aber lediglich auf nachlassige 
und unsachgemii13e Behandlung der 
W ohnung durch die Einwohner selbst 
zuruckzufUhren. So wurden die Riiume 
der Abb. 19 u. 20 sofort einen ganz 
anderen Eindruck machen und wohn
licher erscheinen, wenn Ilur die ein
fachsten Forderungen dcr Ordnung 
erfullt waren. 

Zumeist finden wir solche ver
wahrlosten W ohnungen in der Gegend 
der Innenstadt. Die moderne Ent
wicklung hat dazu gefuhrt, da13 in 

Abb.17. Portierwohnung in ciner Berliner "Iietskasel'1le. den gro13en Stadten sich der Stadt-
kern zur Geschiiftsstadt (City) aus

bildet. An diese so entstehenden reinen Geschaftsbezirke schlie13en sich Stra/3en 
an, die eng bewohnt sind, teils von durchaus ordentlichen Lenten, die ihres 

Gewcrbes wegen hier 
wohnen mussen, teils 
aber auch von minder
wertigem Volk. In einem 
Teil dieser StraBen sind 
die Hauser fur baldigen 
Abbruch bestimmt, und 
auf ihre Instandhaltung 
wird daher nicht der 
allergroBte Wert gelegt. 
Hier siedelt sich dann 
leicht der billigerenMiete 
wegen eine minderwer
tigcre Mieterschaft neb en 
durchaus vollwertigen 
Bevolkerungselementen 
an . Diese weniger guten 

Abb. 18 Wohnraum mit einelll winzigen Fenster ill eim'!' :\lietskasel'lle. Bevolkerungselemente 
bestehen vielfach aus 

Einwanderern, die aus Gegenden mit geringerer Kultur sich nach den gro13en 
Stiidten zusammenfinden. In Deutschland handelt es sich dabei meistens urn 
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Zuwamlerer aus dell ostliehen Naehbarliindern. SehlieI3lieh pflegen sieh ill diesen 
Gegenden solehe Volkstei1e niederzulassen, die auf irgendeine Weise unter das 

ALu. 19. Wes,,"tlieh <lurch Nachliissigkeit ,IeI' llewuhncr vCl'wahl'lostel' WohnraulII. 

soziale Durehsehnittsniveau herabgesullken sind. Darunter sind sehr viele sitt-
1ieh unt! intellektuell Minderwertige, die infolge ihre1' sehleehten W ohnsitten 
jede Wohnung zur Verwahrlosung 
bringen (s. aueh S. 16~). 

Die Verfallswohnungen sind 
also nieht etwa fiir die iirmere 
Bevolkerung gebaut, sondern es 
sind ursprunglieh gllte Wohnull
gen, die ails den gesehilderten 
Grunden in ihron miuderwertigoll 
Zustand geraten sind. Dureh Mittel 
del' W olmnngsfiirsorge iHt gegen 
diese Wohnungsverwahrlosung 
nieht allznkiimpfen. Als Abhilfe 
kommt lediglieh del' vollkommene 
Abbrueh derartiger Stadtbezirke 
in Frage, wie er im groBen MaBe 
in einer geihe von Stiidten im 
vorigen J ahrhundert dnrehgefiihrt 
worden ist . Vielfaeh hat ein der
artiges Vorgehen allerdings nUl' zur 
Folge gchabt, daB die Bewohner 
dieser verwahrlosten Wohnungen 
etwaH weiter naeh del' P eripherie 
del' Stadt zogen, und daB alsbald 
dort de1'selbe P1'ozeB del' Woh
nungsverwahrlosu ng begann. 

Es muB ubrigens besonders 
hervorgehoben werden, daB sieh A.Lb. 20. Wcsentlich <lurch NachHissigkeit del' Bewohner 

verwahrloster Wohnraum. 
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verwahrloste W ohnungen nicht nur in den Mietskasernen der GroBstadte 
finden, sondern daB sie auch in nicht geringer Zahl in den Kleinhausern der 
Kleinstadte anzutreffen sind, wofiir FRIEDBERGER (a. a. 0.) zahlreiche Belege 
bringt. 

VI. Entwicklung des W ohnungswesens im Kriege. 

Zu Kriegsbeginn trat infolge der Umstellung des gesamten Wirtschafts
lebens auf die Erfordernisse des Krieges ein zunachst voriibergehender. Stillstand 
der Bautatigkeit ein. 1m weiteren Verlauf wurden bereits begonnene Bauten 
zwar noch zu Ende gefUhrt, doch nur selten Neubauten begonnen. Der Bauin
dustrie und den Baugeschaften war ein groBer Teil ihrer Arbeiter durch Ein
berufung zum Heere entzogen und ein anderer Teil muBte fUr die kriegswichtigen 
Industrien hergegeben werden. 

Das Fehlen der Arbeitskrafte in der Bauindustrie fUhrte zu einem Mangel 
an Baumaterial, auBerdem wurden ihre Erzeugnisse mehr und mehr der Privat
verarbeitung entzogen und kamen unter offentliche Zwangswirtschaft. Spater
hin muBte infolge Kohlenmangels die zwangsweise Stillegung zahlreicher Ziege
leien und anderer Bauindustriebetriebe angeordnet werden. Durch die Knapp
heit der Baustoffe und die hohen Lohne in der Industrie stiegen die Herstellungs
kosten eines Neubaues ununterbrochen. Dagegen blieben die Mieten auf dem 
Friedensstande. Deswegen war schon wahrend des Krieges die Verdienstmoglich
keit im Hausbesitz stark eingeschrankt, zumal sich zunachst noch ein geniigender 
Vorrat an leerstehenden Wohnungen bot. Es fehIte also vollkommen der Anreiz 
zur Errichtung neuer Bauten. SchlieBlich wurde sogar ein Bauverbot erlassen, 
dem noch ein Bauunterhaltungsverbot folgte. In den ersten Jahren nach dem 
Kriege bestand der Mangel an Baustoffen noch fort. Ais dann die Bauindustrie 
wieder leistungsfahiger wurde, setzte das unaufhaltsame Sinken des Geldwertes 
ein. Eine dem sinkenden Geldwerte entsprechende Mietssteigerung durfte aber 
nicht erfolgen, da yom 1. April 1920 ab eine behordliche Zwangsfestsetzung der 
Mieten eintrat. So fehIte wiederum vollkommen der Anreiz fUr das Privat
kapital, sich dem Wohnungsbau zuzuwenden, und dies fUhrte zu dem vollstandigen 
Darniederliegen der Bautatigkeit. 

Trotz dem Stillstand der Bautatigkeit machte sich zu Anfang des Krieges 
ein Mangel an Wohnungen noch nicht bemerkbar. Es war noch ein geniigender 
"OberschuB an Leerwohnungen vorhanden, der sogar zunachst eine Zunahme auf
wies. Die im Anfang des Weltkrieges infolge von Kriegstrauungen stark steigende 
Zahl der Familien iibte noch keine Wirkung auf den Wohnungsmarkt aus. Die 
groBte Zahl der Jungverheirateten bezog keine eigene Wohnung. Noch fUr das 
Jahr 1916 gibt KUCZYNSKI fUr die Stadt Berlin folgendes Bild der VerhaItnisse 
auf dem Wohnungsmarkt: Die Zahl der Wohnungen in Berlin mit seinen 45 Vor
orten war auf 1132327 angewachsen, von denen trotz Aufhoren der Bautatig
keit immer noch 5,5% leer standen. In Hamburg betrug 1918 die Zahl der Leer
wohnungen 7,2%, in Altona 9,8%, in Elberfeld 6,8%, in Aachen 7,0%, in Plauen 
12,7%, in Pforzheim 11,6% (zitiert nach EBERSTADT, Wohnungszahlung yom 
31. Mai 1918). 

Der erste Mangel in einzelnen Wohnungsgattungen trat ein, als 1917 die 
Industrie infolge. des Hindenburgprogramms immer mehr Arbeitskrafte in ihre 
nahere Umgebung heranzog. Diesem Mangel suchte man durch starkere Be
legung der Wohnungen und durch Wohnbarackenbau von seiten der Fabriken zu 
begegnen. Einzelne Unternehmer gingen auch zum Bau von Dauersiedlungen 
iiber; so wurden die Gartenstiidte Staaken und Plaue durch den Staat als Arbeit-
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geber, von privater Seite z. B. die Industriesiedlung der Leunawerke in der 
Provinz Sachsen gebaut. 

1m Laufe der Zeit wurden aber die Anspruche an den Wohnraum gro13er. 
Der fUr die Wohnung aufzuwendende Geldbetrag machte in der minderbemittelten 
BevOlkerung vor dem Kriege, wie erwiihnt, einen hohen Teil (etwa 23%) des Ein
kommens aus. Infolge der hohen Lohne, der gesteigerten Einnahmen im Klein
handel und der kunstlich niedrig gehaltenen Mieten betrug er dagegen von den 
letzten Jahren des Krieges an nur noch einen kleinen Bruchteil davon. Dieser 
yom hygienischen Standpunkt nur zu begru13ende groBere Anspruch an Wohn
raum fUhrte dazu, daB viele Personen, dic bisher in Schlafstelle oder Einzel
zimmer gewohnt hatten, nunmehr eine kleine oder selbst groBere Wohnung be
zogen. Von den bisherigen Bewohnern mittlerer und groBerer W ohnungen wurden 
diese jedoch ziihe festgehalten, auch wenn sie sonst ihre Lebenshaltung vielfach 
einschriinken muBten. So kam es, daB am Ende des Krieges die Zahl der Bewohner 
der kleinen 'Vohnungen geringer wurde, dagegen eine ubergroBe Nachfrage nach 
mittleren und groBeren bestand. Dies geht z. B. deutlich aus der S. 174/75 mitge
teilten Statistik fUr Berlin hervor (Tab. 4), die mir bereits vor mehreren Jahren 
vom damaligen Leiter des Berliner Statistischen Amtes liebenswurdigerweise zur 
Verfugung gestellt wurde. 

Gelegentlich sind auch zwei kleinere Wohnungen zu einer groBeren vereinigt 
worden. Das Reichsarbeitsministerium (Denkschrift uber MaBnahmen auf dem 
Gebiete des Wohnungs- und Siedlungswesens seit 1914, Reichstagsdrucksache 
1920-1922, zu Nr.3472) hat durch eine Umfrage bei den Wohnungsamtern 
der groBeren Stiidte festzustellen versucht, ob hierdurch eine bemerkenswerte 
Abnahme der Wohnungszahl eingetreten sei. Die Antworten lauten sehr verschie
den. Eine Reihe von Stadten verneint die Frage, wahrend sie von anderen be
jaht wird. Gegenuber den Vorkriegsjahren hatte sich also an manchen Orten 
trotz dem iiuBerlich hervortretenden Wohnungsmangel die Wohnweise der Be
volkerung verbessert. Dies schlieBt jedoch nicht aus, daB auch schon damals 
einzelne Familien, die von auswiirts zuzogen, in durchaus menschenunwurdigen 
Behausungen unterkommen muBten. 

Dieses gesteigerte Wohnraumbedurfnis blieb auch nach dem Kriege bestehen, 
wurde vielfach sogar allgemeiner. Das geht unter anderem auch aus den Aus
fUhrungen von VIKTOR NOAK im Taschenbuch fUr Kommunalpolitiker, Vorwarts
Verlag, Berlin hervor. Er schreibt: "Wiederholt wurde ich auf meinen Infor
mationsreisen fUr die Sozialisierungskommission darauf hingewiesen, daB die 
Arbeiterschaft jetzt infolge der allgemeinen Hebung ihrer sozialen SteHung und 
wirtschaftlichen Verhaltnisse sich nicht mehr wie fruher mit Stube und Kuche 
begnugt, sondern in mehrriiumigen Wohnungen zu wohnen wiinscht. Dasselbe 
konstatiert auch die Denkschrift des Siichsischen Ministeriums uber das Landes
wohnungsamt yom 7. 2. 21." 

Neben dem gesteigerten Bedurfnis nach Wohnraum kommt als weiterer 
Grund fUr den Wohnungsmangel die Zunahme der Familiengrundungen nach 
dem Kriege in Betracht, die noch begunstigt wurden durch das Aufhoren der 
l\Iilitiirdienstpflicht. FUr die nicht durch Gebietsabtrennung beruhrten Proyinzen 
und Lander gibt die vorhin erwiihnte Denkschrift des Reichsarbeitsministeriums 
folgende Zahlen an: Haushaltungen (1910) 11150075, Personen (1910) 50266522; 
Haushaltungen (1919) 12073060, Personen (1919) 50850823. Die Zunahme der 
Familiengrundungen steigert weit mehr als die Bevolkerungszunahme die Nach
frage nach Wohnungen. In Berlin kamen z. B. 1910 auf 2071257 Personen 
556113 Haushaltungen, wiihrend deren Anzahl 1919 589070 betrug, trotzdem 
die Anzahl der Personen auf 1902509 zuruckgegangen war. 
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Fiir Dresden hat der Rat auf eine entsprechende Anfrage in der Stadtverordneten
versammlung folgende Angaben gemacht (s. Jahrb. d. Bodenreform Jg. 1924, Heft 4, S. 204): 

Es waren yorhanden am 

\Yohnungen. . . . . . . 
Einwohner ...... . 
Einwohner auf 1 \Yohnung . 

1. Dezember 1910 

138650 
548308 

3,95 

1. Oktober 1922 

169716 
610097 

3,59 

Die \Vohnungsdiehte hat also in der Tat erheblich abgenommen. Kamen aber auch 
am 1. Oktober 1922 auf eine \Vohnung 3,95 Bewohner wie im Jahre 1910, so wlirden fUr 
die Unterbringung der 610097 Dresdner Einwohner 154455 Wohnungen geniigen und sogar 
noch 15261 \Vohnungen liber den Bedarf vorhanden sein. 

Die Bereehnung des \Vohnungsbedarfs naeh der Einwohnerzahl ist jedoeh unriehtig. 
In den \Vohnungen wohnen nicht Einzelpersonen, sondern Haushaltungen, und maBgebend 
fUr den Bedarf an \Yohnungen ist nicht die Zahl der Personen, sondern die der Haushaltungen. 
Die Zahl der Haushaltungen aber hat sieh von 1910 bis 1919, fiir welehe Jahre sie naeh den 
beiden Volkszahlungen dieser .Jahre kontrolliert werden kann, sehr erheblieh vermehrt, von 
136930 auf 152727, das ist urn 15797 = 11,!Wl~' und zwar nur im Bereich des Stadtgebietes 
von 1919 und ohne die weitere Zunahme bis zur Gegenwart, wie sie besonders auch durch 
die Eingemeindungen von 1921 verursacht ist. Flir die ganze Stadt wlirde sogar eine Ver
mehrung auf 176000 Haushaltungen anzunehmen sein, unter der Voraussetzung, daB die 
Personenzahl der !£aushaltungen seit 1919, insbesondere auch durch die Eingemeindungen 
keine wesentliche Anderung erfahren hat, eine Voraussetzung, die im ganzen zutreffen wlirde, 
wenn auch die Rlickkehr der liber 8000 Kriegsgefangenen eine kleine Verschiebung herbei 
gefUhrt hat. 1m einzelnen gibt..flir die Vermehrung zwischen den Volkszahlungen von 1910 
und 1919 die folgende kleine Ubersicht Auskunft: 

Tabelle 5. Zahl deT Haushaltungen (1910 ohne Anstalten) mit deT nachstehenden Personenzahl. 

1 2 3 4 5 6 

1910 12552 26118 29478 25797 18581 11690 
Proz. 9,16 19,07 21,54 18,84 13,57 8.53 

7 8 9 10 11 u. mehr Zus. 

1910 6458 3235 1532 196 743 136930 
Proz. 4,71 2,36 1,12 0,58 0,54 100 

1 2 3 4 6 

1919 18307 34698 36652 28579 17330 9026 
Proz. 11,99 22,72 24,00 18,72 11,35 5,91 

-;'-5755 +8580 +7174 +2782 --1251 --2664 
.1.45,85 -'--32,85 +24,34 - -10,78 -6,73 -22,79 

7 8 9 10 11 u. mehr Zus. 

1919 4152 1977 909 389 708 152727 
Proz. 2.72 1,29 0,60 0,23 0,47 100 

-2306 1258 -623 +407 -35 -'--15797 
-35,71 - 38,89 ··40,67 51,13 -4,71 -11,54 

Zunahme ( -'-) oder Abnahme (-) verglichen mit der Zahl von 1910. 

Die Ubersicht zeigt, daB die Ursaehe der Vermehrung der Haushaltungen ihre wesent-
liehe Verkleinerung ist. Die Haushaltungen mit 3 oder weniger Personen haben fast die 
ganze Vermehrung an sich gezogen auf Kosten der groBeren Haushaltungen mit 5 und mehr 
Personen, die Rlickgange bis zu 40% erfahren haben bei einer durchschnittlichen Zunahme 
im Stadtgebiete von 11,5i%. Fiir den Zweck der gegenwartigen Untersuchung genligt, 
daB die Vermehrung der Haushaltungen einen .:\Iehrbedarf von rund 6000 \Vohnungen liber 
den gegenwartigen Stand hinaus vernrsacht. 
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Ferner beriicksichtigt die Bemessung der Wohndichte nur nach der Kopfzahl der Be
volkerung nicht den Umstand, daB ein erheblicher Teil der Bevolkerung nicht in einzelnen 
Wohnungen wohnt, sondern in groBeren Lebensgemeinschaften, bei den Volkszahlungen 
gewohnlich Anstalten genannt, untergebracht ist, also in Krankenhausern, Versorgungs
hausern, Strafanstalten, Armenanstalten, Kasernen, Gasthausern, Pensionen usw. 

Bei der Volkszahlung von 1910 (neuere Zahlen liegen nicht vor) betrug dieser Anteil 
26235 von 548308 Personen. In dem Verhaltnis dieses in Anstalten wohnenden Bevolke
rungsteiles zu dem in "'ohnungen untergebrachten ist nun in den letzten Jahren eine nicht 
unerhebliche Schiebung eingetreten. Einerseits hat der Teil der Bevolkerung, der in Kasernen 
wohnt, das Militar, sich bedeutend vermindert: 1910 wurden iiber 10000 in den Kasernen 
untergebrachte Soldaten gezahlt, wahrend zur Zeit die Reichswehr nur etwas iiber 4000 Kopfe 
zahlt. Andererseits muB angenommen werden, daB in den eingemeindeten Vororten ein 
geringerer Teil der Bevolkerung in Anstalten lebt als im Stadtkern und den diesem unmittel
bar vorgelagerten Vororten, so daB auch hier ein iiber den Durchschnittssatz des Jahres 1910 
hinausgehender Teil der Bevolkerung auf "'ohnungen angewiesen ist. 

Endlich setzt die Bestimmung der Wohndichte nach der Bevolkerungszahl voraus, daB 
alle Einwohner ein gleiches Raumbediirfnis haben, oder wenigstens, daB in dem Verhaltnis 
der Bevolkerungsteile mit verschiedenem Raumbediirfnis keine Verschiebungen eingetreten 
sind. Diese Voraussetzung trifft aber nicht zu. Nach der Volkszahlung von 1919 und an
nehmbar auch in der Gegenwart ist ein viel geringerer Prozentsatz von Kindern in der 
Dresdner Bevolkeruug enthalten als im Jahre 1910. 1m letzteren Jahre befanden sich unter 
548308 Einwohnern 153219 Personen im Alter bis zu 15 Jahren = 27,94%, auf das gegen
wartige Stadtgebiet umgerechnet wiirde das 169336 Kinder ergeben --'- 1919 aber waren 
nur noch 113118 Kinder = 21,37% der gesamten Bevolkerung vorhanden. Nach diesem 
Prozentsatz wiirden zur Zeit 128454 Kinder bis 15 Jahre in Dresden sein gegen 169336, 
also rund 40000 weniger als im Jahre 1910. Es sind demnach iiber 40000 Kinder durch 
Erwachsene ersetzt worden. DaB diese Erwachsenen, auch ohne daB sie verhaltnismaBig 
hohere Anspriiche machen, einen groBeren 'Vohnungsbedarf haben als die entsprechende 
Anzahl Kinder, ist selbstverstandlich. 

Bei der Statistik iiber die Besetzung der Wohnungen werden die Untermieter regel
maBig mit in Rechnung gestellt. Dementsprechend sind sie auch in unseren Schatzungen 
fiir die Nachkriegszeit auf Grund der Verhaltnisse von 1910 inbegriffen. 

Die festgestellte Zunahme der Wohnungen mit einer Belegschaft von nur 3 und weniger 
Personen laBt sich unter anderem auf folgende Ursachen zuriickfiihren: 

a) die groBe Zahl von Rausstandneugriindungen (EheschlieBungen) unmittelbar nach 
dem Kriegsende, 

b) die Kriegstodesfalle, 
c) das Fehlen der im Jahre 1919 noch in Kriegsgefangenschaft befindlichen Dresdener, 
d) den Geburtenausfall, 
e) die Einschrankung des Raltens von Dienstboten, 
f) die Einschrankung der Verabreichung von Logis an Randwerksgehilfen seitens der 

Arbeitgeber. 
Fiir eine einwandfreie Bezifferung des Einflusses aller dieser Vorgange auf die der

zeitige'Vohnungsbelegschaft fehlen aber die Unterlagen, die nur eine allgemeine Wohnungs
aufnahme beschaffen konnte." 

Ich habe diesen Bericht des Dresdener Rates ausfiihrlich mitgeteilt, weil 
er in klarer Weise die verschiedenen, auch ffir andere Stadte zutreffenden 
Grfinde zussammenfaBt, weshalb trotz Abnahme der Bevolkerung und geringer 
Zunahme der W ohnungen doch ein W ohnungsmangel entstehen konnte. 

Ein weiterer Grund ffir den W ohnungsmangel ist der gewaltige Flfichtlings
strom, der sich aus den geraubten Gebieten und aus dem ostlichen Ausland fiber 
Deutschland ergoB. Die Denkschrift des Reichsarbeitsministeriums gibt die 
Zahl dieser Zuwanderer ffir Anfang Dezember 1920 mit 813328 Personen an. 
Die Zahl der Haushalte wird dabei auf 150000 geschiitzt. In den westlichen Gegen
den nahm auch die Besatzung einen ungebiihrlich groBen Teil des Wohnraumes 
in Anspruch. 

Auch auf dem Lande ist ebenso wie in den Stadten das Bediirfnis nach aus
gedehnterer und besserer Wohnung gestiegen. Unzweifelhaft hat die Land
bevolkerung vielfach schlechter in bezug auf Wohnungshygiene gelebt als die 
Stiidter. Besonders gaben die sog. Schnitterkasernen oft AnlaB zu schweren und 
berechtigten Klagen. Hiergegen lehnt sich aber jetzt vielfach auch die Land-
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bevolkerung auf, und so ist die Landarbeiterfrage zu einem hohen Grade zu einer 
W ohnungs- und Siedlungsfrage geworden. 

Bemerkt muB werden, daB die oben angefUhrten Grunde fUr den Wohnungs
mangel in verschiedenen Gegenden verschieden sind. Wahrend in den GroB
stadten vielfach der gesteigerte Wohnraumbedarf und die Familiengrundungen 
das ausschlaggebende war, war es an anderen Stellen der Zuzug von Arbeitern 
und Fluchtlingen. Das letztere ist offenbar fUr Greifswald der Fall, dessen Ein
wohnerzahl von 24679 im Jahre 1910 auf 39379 im Jahre 1920 stieg. 

Wie groB der W ohnungsmangel wirklich ist, lieB sich bisher zahlenmaBig 
nicht angeben. Die Zahl der Wohnungsuchenden bei den Wohnungsamtern gibt 
kein zuverlassiges Bild, weil selbst unter den als dringlich Eingetragenen viele 
sind, bei denen kein unbedingter Zwang fUr die Wohnungsanderung vorliegt. 
GOCHTS (Umfang des Wohnungsmangels im Lande Thuringen, Viertelj-Ber. d. 
Thill. stat. Landesamts 1925, Nr. 3) unterscheidet bei den Wohnungsuchenden 
3 Klassen: a) diejenigen, bei denen nur eine Verbesserung oder VergroBerung 
einer vorhandenen Wohnung angestrebt wird, b) solche, die zwar keine selbstan
dige Wohnung innehaben, aber doch so untergebracht sind, daB eine Wirtschafts
fuhrung in ublicher Weise moglich ist, und c) solche Ehepaare oder Familien, 
die in normalen Zeiten einen eigenen Haushalt haben wiirden, jetzt aber getrennt 
leben mussen oder doch keinen Haushalt fUhren konnen. Nur bei der letzten 
Gruppe erkennt er eine dringliche Wohnungsnot an. Durch Zahlung bzw. Schat
zung der EheschlieBungen, des Zuzuges, der neugebauten Wohnungen errechnet 
er fUr Thuringen bei 1625000 Einwohnern 37276 fehlende Wohnungen, darunter 
20991 dringende FaIle. 

Solche Schatzungen sind aber naturgemaB mit sehr vielen FehlerqueIlen 
behaftet und dillfen nur sehr vorsichtig verwandt werden. Neuerdings ist von 
einer Reihe von Stadten der richtige Weg beschritten, durch besondere Zahlungen 
der wirklich vorhandenen Wohnungen und Haushaltungen ein wirklich getreues 
Bild der Wohnungsverhaltnisse zu schaffen. Bisher liegen die Ergebnisse dieser 
Zahlungen fill Berlin und Kassel vor. Die Kasseler Statistik bezeichnet als Wohn
raume alle Wohn- und Schlafraume ohne Rucksicht auf ihre Heizbarkeit, die 
Berliner die mit einem ins Freie gehenden Fenster versehenen Raume, dazu die 
Kuchen. Nach den Richtlinien des Verbandes der Deutschen Stadtestatistiker 
werden als ubervolkert aIle Wohnungen angesehen, bei denen mehr als 2 Personen 
auf einen Raum kommen. Wenn auch diese Annahme wesentlich weitgehender 
ist als die fruher ubliche, die erst Raume mit uber 4 Bewohnern (teilweise 
sogar uber 6!) als ubervolkert ansah, wird man sie doch als berechtigt anerkennen 
mussen. 

In Kassel ergab sich die nachstehende Verteilung der Bevolkerung auf die 
verschiedenen W ohnungen: 

Zahl Bewohner 

Kleinwohnungen (1-3 Riiumel . . . 13525 45762 
Mittelwohnungen (4-5 " l . . . 21029 85669 
GroBwohnungen (6 und mehr R_ii_u_m_e..:.l __ -t __ 7_4_2_1-+ __ 3_6_7_8_2_ 

zusammen 41875 168213 

10 915 Wohnungen hatten keinen Abort fUr sich aIlein. 
Ubervolkert waren 1156 Wohnungen mit 8927 Einwohnern. Dies waren 

meist Wohnungen mit nur einem oder 2 Raumen. 800 Wohnungen waren in 
Schuppen, Stallen, Gartenhauschen errichtete Behelfswohnungen. Dazu kom
men noch 759 Wohnungen, die durch Aufteilung groBerer entstanden sind. 
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4228 = 10,1 % alier Wohnungen wurden von mehr als einer Haushaltung bewohnt. 
Bei diesen waren in 1501 Falien getrennte Kiichen vorhanden. Die meisten 
Untermieter wiesen die GroBwohnungen auf. Rechnet man, daB normalerweise 
2% alier Wohnungen von mehr als einer Haushaltung benutzt werden, so errech
net sich der W ohnungs bedarf in Kassel folgendermaBen: 

1. fiir die sog. Untermieterhaushaltungen . . . . . . . . . . . 
2. fUr Haushalte, die jetzt in \Yohnungen untergebracht sind, die 

durch Zerlegung neu geschaffen sind . . . . . . . . . . . 
3. fiir Haushalte, die jetzt in Wohnungen untergebracht sind, die 

durch Ausbau von friiher nicht zu \Vohnzwecken verwendeten 

3583 Wohnungen 

759 » 

Riiumlichkeiten entstanden sind ............. 800 
----~--~--~~--~---

zusammen 5142 Wohnungen 

Fur Berlin sind vorlaufig folgende Zahlen ermittelt: 

1179612 vorhandene Wohnungen 
Ha ushaltungen . . . . . 1254140 

--------
Haushaltungen ohne eigene \Vohnung 74528 

Schlusse auf die GroBe des Wohnungsmangels lassen sich hieraus vorlaufig 
nicht ziehen, doch wird man ABEL (Ges.-Ing. 1926, S. 318) Recht geben, daB die 
Tatsache, daB neben 68830 W ohnungen mit 2 Haushaltungen 2828 mit 3 bis 5 
Haushaltungen gezahlt wurden, doch auf Uberfullung hindeutet. Ebenso kenn
zeichnet sich die Wohnungsnot noch durch den Umstand, daB 7049 Wohnungen 
in Behelfsbauten eingerichtet waren. Noch nicht zahlenmaBig angegeben sind die 
Falie, in denen W ohnungen wegen Baufalligkeit oder aus gesundheitlichen 
Grunden eigentlich unbenutzbar waren, sowie die, in denen infolge der Wohnungs
not die Begrundung einer Familie oder eines selbstandigen Haushaltes bisher 
noch unterblieben ist. 

Ebenso wie in Deutscl?:land zeigen sich auch in fast allen Siegerstaaten die gleichen 
Wohnungsschwierigkeiten. Uber die Wohnungsnot in den Vereinigten Staaten gibt R6SIGER 
(Volkswohnung, Juli 1922) einen Bericht, aus dem folgendes angegeben sei: Die Ursache 
liegt in dem Darniederliegen jeder Bautiitigkeit infolge Materialmangels, hervorgerufen 
zuerst durch behordliche Beanspruchung aller Transportmittel, dann durch einen Aufruf 
aus dem Friihjahr 1918, alles iiberfliissige Bauen einzustellen, um Kriifte fiir kriegsnot
wendige Betriebe frei zu machen. Und endlich durch Einfiihrung einer Baugenehmigungs
pflicht im September 1918, die den Wohnungsbau vollstiindig erdrosselte. Nach dem Waffen
stillstand war es die Unsicherheit der politischen Lage, derentwegen eine im Kriege aus
gesprochene Kreditsperre erst im Miirz 1919 aufgehoben wurde. Auch das Kapital hielt sich 
in Amerika von dem unrentablen Hausbau fern, da die niedrigen Mieten eine Verzinsung 
nicht gestatteten. Recht ungiinstig hatten auch die Steuergesetze des Krieges gewirkt, die 
unter anderem Steuerbefreiung fiir Kriegsanleihen brachten und eine Kapitalsanlage in 
Hypotheken unvorteilhaft werden lieBen. Endlich hinderten umfangreiche Streiks in den 
Zubringerindustrien den Baumarkt. 

'Vie in Deutschland versuchte auch hier die Regierung die Baunot zu beheben durch 
Staatszuschiisse u. a., jedoch ohne durchschlagenden Erfolg. Daher wurde endlieh durch 
SenatsbeschluB eine Studienkommission fiir den \Viederaufbau eingesetzt, die in einem 
~ericht nur sole he MaBnahmen empfahl, "die ohne groBe politische Er6rterung und ohne 
Anderung bestehender Gesetze durchfiihrbar schien". Besonders lehnte diese Kommission 
jede unmittelbare Unterstiitzung durch Bereitstellung von Mitteln zur Senkung der Ban
kosten oder l\1ieten ab und berief sich dabei auf den MiBerfolg derartiger Unterstiitzungen 
in England und auf die schwere Belastung des Steuerzahlers, welche die Art der Finanzierung 
des Kleinwohnungsbaues in Frankreich zur Folge gehabt haben. SchlieBlich faBte sie ihre 
Vorschliige in 10 Gesetzentwiirfe zusammen, die hauptsiichlich in einer Steuerpolitik 
gipfeln, welehe die Bautiitigkeit wieder lohnend erscheinen lieBen. 

Aueh fiir England war mit dem Stillstand del' Bautiitigkeit wiihrend des Krieges eine 
erhebliche \Vohnungsknappheit verbunden. Auch hier war aus Materialmangel und Fehlen 
der Arbeitskriifte der Hausbau zum Erliegen gekommen und konnte wegen Sehwierigkeiten 
in der Geldbeschaffung bei den gestiegenen Arbeits- und Materialpreisen nach Kriegsende 
nicht so bald wieder aufleben. Die Regierung war aus sozialen Griinden bemiiht, die Miets-
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preise kiinstlich niedrigzuhalten, und verschlimmerte dadurch noch die Wohnungsknapp. 
heit, da jede private Bautatigkeit mit dem Miets· und Hypothekengesetz (1915) gelahmt 
wurde (PRAGER: Behebung der Wohnungsnot in England. Berlin 1920). SchlieBlich wurde 
die Bautatigkeit durch den Zwang behOrdlicher Genehmigung, die meist nur fur Bauten 
von Kriegsinteresse erteilt wurde, ganzlich zum Aufhoren gebracht. Nach Kriegsbeendigung 
suchte die Regierung mit allen Mitteln und neuen Gesetzen den Baumarkt zu beleben und 
sicherte zu diesem Zweck staatliche und andere Zuschusse. Da aber aIle MaBnahmen fur 
den Bau von Wohnungen sich fast ausschlieBlich auf die Arbeiterklasse beschrankten, so 
hat wegen der schweren Belastung der Steuerzahler und der einseitigen Hille fur einzelne 
Bevolkerungsschichten die Regierungspolitik schade Opposition gefunden, vor allem da bis 
jetzt die Erfolge doch recht wenig ins Gewicht gefallen sind. - Ahnlich Hegen die Verhalt· 
nisse in anderen Landern. 

Uber den Stand des W ohnungswesens in PreuBen im Jahre 1925 wird in 
der Volkswohlfahrt (Amtsblatt des preuB. Ministeriums fiir Volkswohlfahrt, 
Jahrg. 7, Nr. 16) folgendes berichtet: 

"Die Neubautatigkeit hatte im Vergleich zu den vorhergehenden Jahren 
eine betrachtliche Zunahme aufzuweisen, so daB einzelne Bezirke bereits von einem 
Nachlassen der Nachfrage berichten. Das Wohnungsangebot beschrankte sich 
im wesentlichen auf Neubauwohnungen. Die Nachfrage betraf in der Haupt. 
sache Kleinwohnungen (Zwei. und Dreizimmerwohnungen). Neben dem ver· 
mehrten Zugang an Neuwohnungen haben die gegen Ende des Jahres 1924 ein· 
geleiteten MaBnahmen zur Lockerung der W ohnungszwangswirtschaft vielfach 
·und namentlich in den groBen Stadten zu einer leichten Entspannung auf dem 
Wohnungsmarkt gefiihrt. Der Druck der Nachfrage hat sich durch die plan. 
miiBig fortgefiihrten Mietserhohungen vermindert. Die W ohnungsanspriiche sind 
infolge der allgemeinen wirtschaftlichen Notlage bescheidener geworden. Die 
Steigerung der Miete hat bewirkt, daB viele, die nach einer groBeren oder besser 
gelegenen W ohnung strebten, auf ihre Wiinsche verzichteten. 

Die im letzten Jahre erfolgte teilweise Raumung des besetzten Gebietes hat 
gleichfalls zu einer leichten Entspannung auf dem W ohnungsmarkt beigetragen. 
Eine Steigerung des W ohnungsbedarfs wird aber auch mehrfach aus den Grenz. 
gebieten wegen weiterer Unterbringung von Optanten gemeldet. Schwierig. 
keiten haben sich gelegentlich dadurch ergeben, daB infolge bedingungslos aus· 
gesprochener Raumungsurteile einzelne Familien obdachlos wurden, die mit 
Hille der Wohnungsamter nicht einmal notdiirftig wieder untergebracht werden 
konnten und sich daher mit einem polizeilich beschafften Obdach zunachst be· 
gniigen muBten. 

1m iibrigen wird in erhohtem Umfang wieder abvermietet, und zwar in den 
groBen Altwohnungen wie auch in Neubauten, deren Bauherren die durch das 
Steigen der Baupreise entstandenen Mehrkosten bisweilen nur durch Unter· 
vermietung verzinsen konnen. 

Zusammenfassend laBt sich die Lage des Wohnungsmarktes dahin charak. 
terisieren, daB die W ohnungsnot sich zwar nicht verscharft hat, andererseits 
aber auch der riickstandige Wohnungsbedarf nur sehr allmahlich behoben werden 
kann. Es ist somit eine Art Stillstand eingetreten, ein Zustand, der nach wie 
vor unvermeidliche Schwierigkeiten fiir die Bevolkerung mit sich bringt." 

Wahrend der Drucklegung dieses Abschnittes ist eine Arbeit von K. FREUDEN
BERG in der Zeitschr. f. Schulgesundheitspfl. u. soz. Hyg. (Jg. 40, Nr. 1, 2) 
erschienen, inder die Ergebnisse derWohnungszahlung yom Jahre 1925 in einigen 
weiteren Stiidten statistisch behandelt sind. Dieser Arbeit mochte ich an dieser 
Stelle folgende Feststellungen entnehmen: 

Infolge des vorherrschenden Neubaues von Kleinwohnungen und ebenso
sehr infolge der - baulichen oder auch nur rechtlichen - Zerlegung groBerer 
Wohnungen hat sich die Verteilung der Wohnungen auf die einzelnen Wohnungs. 
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groBenklassen in nicht unerheblichem AusmaBe verschoben, wie man aus der 
folgenden Tabelle ersieht: 

Zahl der 
Wohnrltume 
der Wohnung 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8u.m. 
unbekannt 

Von 100 Wohnungen entfielen auf Wohnungen dleser GroBe in 

Berlin',') ,Chemnitz',8) I Halle i Hannover') : Diisseldorf I Mannheim') 

1910 ! 1925 1910 i 1925 11910 I 1925 : 1910 : 1925 11910 I 1925 ! 1910 : 1925 

7,6 
35,0 
32,6 
10,5 

6,2 
3,5 
1,9 
2,7 

6,8 1 3,8: 2,4: 2,5 i 1,9 
38,1 '32,4 127,31' 7,1 I 7,4 
34,7 : 32,4 34,3 37,0: 35,2 
10,0 ! 17,8 : 21,6 24,1; 26,6 
5,3: 7,6 8,9 I 12,9 : 14,1 
2,6; 3,4, 3,4 7,0: 6,9 
1,3 1,5, 1,2 3,8 3,8 
1,2 2,2: 1,0 5,6, 4,1 

01,97 i 31,00 ' 304,'94 
, I ' 

8,1 112,7 27,9 
29,3 ,32,8 16,1 
30,8 : 23,5 9,2 
15,8 : 11,5 4,3 
6,5 I 8,0 2,6 
6,9 I 7,5 4,6 

4,5 i 1,9 f 1,7 
29,7 14,4 115,1 
29,3 36,3 37,9 
17,7 ,24,2 25,0 
9,1 I 10,9 10,4 
4,2 5,2 4,6 
2,3 2,9 I 2,2 
3,2: 4,2: 2,5 

, 0,5 

1m allgemeinen sind also die kleinsten W ohnungen und namentlich die 
groBeren (etwa von 5 Wohnraumen an) verhaltnismaBig seltener geworden, 
wahrend die mit 2-4 Wohnraumen jetzt einen entsprechend groBeren Anteil 
als 1910 haben. Als Wohnraume sind hierbei Zimmer, Kiichen, Mansarden mit 
Fenstern ins Freie, und 1925 im Gegensatz zu 1910 auch Madchenkammern 
gezahlt. Durch diese nunmehr erfolgte Einbeziehung der Madchenkammern 
hat sich der VergleichsmaBstab etwas verschoben, wodurch sich z. B. (nach 
SEUTEMANN) die scheinbare Zunahme der groBten Wohnungen in Hannover 
erklaren diirfte. 

Hinsichtlich der Zahl der Dach- und Kellerwohnungen bietet die Statistik 
keine Anhaltspunkte. 

Wichtig sind die Aufschliisse der folgenden Tabelle: 

Zahl Von den Haush.ltungen enthalten Familien auf 
Zahl der Haus- der Zahl der Familien Familien r-----. -------

haltungen in der Woh- Haushal- iiber- eine I eine 
Wohnung nungen tungen 

1 2 I 3 : 4 haupt Haus- iWohnung 
. undmehr haltung: 

Stettin 
1 62247 62447 61079: 1146 22 

I 
63437 1,02 1,02 

2 5061 10122 10088 ' 33 1 10157 1,00 2,01 
3u.m_ 239 720 714 : 6 726 1,01 3,04 

zus. 67547 73089 71881, 1185 23 I 74320 1,02 1,10 

Hannover 
1 94132; 3649 107 2 1,04 

, 
1,04 

2u.m. 19845 : 222 9 1,01 2,07 

zus. 113977 ; 3871 116 2 1,03 1,13 

Halle 
1 45529 45529 44474 i 1044 : 11 46595 1,02 1,02 
2 4898 9796 9752[ 44 ! 9840 1,00 2,01 
3u.m. 396 1190 11761 13 1 1205 1,01 3,04 

zus. 50823 56515 55402 : nOl I 12 57640 1,02 3,04 

Beziiglich der 1125 Familien ohne eigene Haushaltung in Halle ermittelte die 
dortige Statistik, daB es sich hierbei in 780 Fallen (69%) um Ehepaare (teil-

1) 1m Umfange von 1910. 
2) Nur Wohnungen ohne Gewerberiiume. 
3) Bodenkammern sind nicht als Wohnriiume gerechnet, auch wenn sie zum Schlafen 

benutzt werden. 
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weise mit Kindern oder auch anderen AngehOrigen) und in 345 Fallen (31%) 
um "sonstige Familiengemeinschaften" handelt. 563 Ehepaare (72% aller 
Ehepaare ohne eigene Haushaltung) wohnten bei Eltern oder Elternteilen, 
39 (5%) bei Kindern, 46 (6%) bei sonstigen Verwandten und 132 (17%) bei 
Fremden; von den "sonstigen Familiengemeinschaften" wohnten 280 (81 %) bei 
Verwandten, 65 (19%) bei Fremden. 

Auch diese Zahlenangaben zeigen also, daB der W ohnungsmangel bedingt 
ist durch die Zunahme der Familien; denn die durchschnittliche Wohndichte 
hat gegen 1910 in den kleinsten Wohnungen zwar zugenommen, in den mittleren 
dagegen, die die Hauptmasse aller W ohnungen bilden, deutlich abgenommen, 
wahrend sie in den groBten ziemlich unverandert blieb. 1m Ganzen zeigen die 
Ziffern eine kleine Besserung; jedoch ist diese leider nur scheinbar vorhanden, 
wie eine nahere Betrachtung zeigt. 

Zunachst diirfen namlich die Zahlen der Bewohner zweckmaBigerweise 
nicht allein auf die Wohnungen bezogen werden, sondern vor allem auf die Wohn
raume, da die durchschnittliche Raumzahl der Wohnungen sich ein wenig ver
kleinert hat. 

Aber auch die auf die Zahl der W ohnraume bezogenen Dichteziffern von 
1925 sind nicht genau mit denen von 1910 vergleichbar, da die Zahlung der 
W ohnraume nicht ganz gleichartig erfolgte; es sind namlich die Madchenkammern 
1910 nicht als Wohnraume gezahlt worden, wogegen dies 1925 geschah. AuBer
dem hat sich der Altersaufbau der Bevolkerung gegen 1910 wesentlich in dem 
Sinne verschoben, daB die Erwachsenen mit ihrem groBeren Wohnraumbediirfnis 
gegeniiber den Kindern zugenommen haben. Unter Beriicksichtigung dieser 
Verhaltnisse muB also eine geringe Verschlechterung der Wohnweise festgestellt 
werden. 

Eine Auszahlung der iibervolkerten Wohnungen in 5 GroBstadten ergibt, 
daB von den Zweizimmerwohnungen an - mit Ausnahme von Hannover -
eine wesentliche Abnahme der iibervolkerten W ohnungen eingetreten ist. Der 
Anteil der Bevolkerung am W ohnraum ist ein sehr viel gleichmaBigerer geworden. 
Die Wohnungszahlung von 1925 zeigt also, soweit das Material schon verwendet 
werden kann, keineswegs das triibe Bild, wie es auf Grund der agitatorische~ 
Verallgemeinerung von - gewiB zahlreichen - MiBstanden zu erwarten ge
wesen ware. 

VII. EinfluB der'verscbiedenen W obnungsarten 
auf die V olksgesundbeit. 

1. Sterbliehkeit in Stadt und Land. 
Es unterliegt aber keinem Zweifel, daB auch jetzt, trotzdem sich mancherorts 

eine qualitative Besserung der Wohnungsverhaltnisse in der Abnahme der Be
wohnerzahl des einzelnen Raumes zeigt, doch noch eine qualitative und beson
ders quantitative Wohnungsnot besteht, der nur durch groBziigige Bautatigkeit 
abgeholfen werden kann. Fiir den Hygieniker erhebt sich dabei die Frage, ob er 
den Flach- oder Hochbau, das Kleinhaus oder die Mietskaserne befiirworten soIl. 
Es wird daher notig, den EinfluB der einen und der anderen Bauweise auf die 
Gesundheit miteinander zu vergleichen. Es liegt nahe, zunachst die allgemeine 
Sterblichkeit in Stadt und Land zu betrachten. Hieraus laBt sich ein SchluB er
warten iiber den EinfluB der verschiedenen Wohnweisen auf die Gesundheit, 
da in den Stadten die enge Wohnweise und die Mietskaserne vorherrscht, wahrend 
auf dem Lande zumeist die weitraumige Besiedelung im Flachbau anzutreffen 
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ist. Der Vergleich ergibt nun eine standige Abnahme der Mortalitatsziffern 
sowohl in den Stadten wie auf dem Lande, und zwar ist sie in den Stadten viel 
starker. Wie die nachstehende Tabelle zeigt, ist seit dem Jahre 1891 die Sterb
lichkeit in der Stadt geringer als auf dem Lande. 

Tabelle 6. Die Sterblichkeit in Promille der Lebenden. 

Stadt Land Stadt I Land 

1871-1875 31,4 28,3 1891-1895 24,1 24,3 
1876-1880 28,9 26,3 1896-1900 22,2 22,2 
1881-1885 27,8 26,5 1901-1905 19,2 19,8 
1886-1890 25,7 , 25,4 1906-1908 17,8 18,2 

(Aus FLUGGE: GroBstadtwohnungen und Klcinhaussiedelungen, S.14.) 

Fur die Gro13stadte ist diese Erscheinung noch deutlicher. Ein Vergleich der 
Sterblichkeit im Staate Preu13en und in den Gro13stadten ergibt folgende Zahlen: 

Staat 

1909 17,1 
1910 16,1 
1911 17,2 
1912 15,5 
1913 14,9 
1922 14,79 

GroBstiidte 

16,5 
14,5 
15,8 
14,0 
13,4 

Berlin 

13,45 
14,11 

. Einzelne Gro13stadte weisen sogar noch erheblich geringere Sterblichkeits
ziffern auf, so betrug 1913 die Sterblichkeit in Wilmersdorf nur 7,9 auf 1000 
Lebende. 

Hiernach ist also scheinbar das Leben in den Gro13stadten gesunder als auf 
dem Lande. Dies ist jedoch ein Trugschlu13; denn die gunstigere Sterblichkeit 
in den Stadten erklart sich aus dem vollig anderen Altersaufbau der Bevolkerung 
in Stadt und Land. Der Altersaufbau der Bevolkerung in den Stadten und auf 
dem Lande ergibt sich fUr das Jahr 1905 aus nachfolgender Tabelle. 

Tabelle 7. Alter8aufbau. 

Miinnlich Weiblich 
Alter in ;r ahren -- - --- ------ ---- ----

Land Stadt Land I Stadt 

0- 5 144,6 ~ 118,2 139,3 113,3 
5-10 129,4 105,4 125,6 100,7 

10-15 117,0 98,1 113,6 I 94,2 
15-20 94,5 103,3 91,7 98,0 
20-25 64,5 110,1 75,7 i 93,9 

I I 25-30 72,8 93,2 71,5 90,5 
30-40 124,0 146,1 122,0 142,6 
40-50 100,8 103,0 100,0 108,2 
50-60 73,8 I 66,4 76,5 77,4 
60-70 50,6 

I 
38,2 53,7 

I 
51,3 

70-80 22,9 I 14,8 24,7 23,2 
(Aus FLUGGE: GroBstadtwohnungen und Kleinhaussiedelungen, S.16.) 

Es zeigt sich also, da13 in den Stadten die Altersklasse von 15-50 Jahren, 
verglichen mit dem Lande, stark uberwiegt. Vor allem sind die Altersstufen von 
20-30 Jahren, also die des kra£tigsten Alters, in den Stadten erheblich starker 
vertreten als auf dem Lande. 
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Die Erklarung hierfiir liegt darin, daB auf dem Lande der Ersatz der Ge
storbenen und Abgewanderten fast nur durch Geburten, in der Stadt dagegen 
vorwiegend durch Zuwanderung erfolgt. In einzelnen GroBstadten iibertrifft die 
Zahl der Zugezogenen die der in der betreffenden Stadt Geborenen ganz auBer
ordentlich. - Die in den Stadten Zuwandernden stehen nun meistens in bestem 
Lebensalter. Die gesamte Sterblichkeit einer Bevolkerung ist aber bedingt durch 
die Sauglings- und Kleinkindersterblichkeit und die Sterblichkeit. der hoheren 
Altersklassen. Diese Altersklassen mit hoher Sterblichkeit sind aber in den 
Stadten sehr wenig vertreten. 

Ein Vergleich der Gesamtsterblichkeit von Stadt und Land muB also zu 
falschen Schliissen fiihren. Es ergibt sich denn auch gleich ein ganz anderes 
Bild, wenn man die Sterblichkeit der einzelnen Altersklassen und diese noch ge
trennt nach Geschlechtern vergleicht. BALLOD gibt fiir 1906-1910 folgende 
Sterblichkeitstafel fUr Stadt und Land. 

Tabelle 8. Sterblichkeitstafel fur Stadt und Land. 

Auf 1000 miinnliche Lebende Auf 1000 weibliche Lebende 

Alter in J ahren starben starben 

Stadt i Land Stadt i Land , 

0- 1 205,8 I 210,6 168,5 
I 

174,7 I 
1- 2 39,9 37,1 38,3 i 35,6 
2- 3 14,9 13,2 14,2 12,9 
3- 4 9,6 8,1 9,2 I 7,9 
4- 5 7,1 5,9 6,7 I 5,9 I 
5-10 4,0 3,5 4,0 

i 
3,6 

10-15 2,4 2,2 2,4 2,4 
15-20 4,1 3,6 3,5 ! 3,1 
20-25 5,1 4,7 4,6 I 4,2 
25-20 5,5 4,7 5,4 i 5,0 
30-35 6,8 4,9 6,2 I 5,7 
35-40 9,1 6,1 7,2 I 6,5 
40-45 12,3 ! 8,0 8,3 i 7,0 
45-50 17,2 I 11,0 10,3 I 8,3 I i 50-55 24,0 I 15,6 14,2 I U,8 
55-60 33,2 22,4 20,3 I 18,1 
60-65 46,3 33,3 31,0 29,2 
65-70 65,9 50,5 48,1 I 37,7 
70-75 97,0 79,4 76,1 

I 
77,4 I 

Aus dieser Tabelle ergibt sich, daB die Sterblichkeit des mannlichen Ge
schlechtes in der Stadt mit Ausnahme der Sauglinge recht erheblich groBer ist 
als auf dem Lande. Besonders tritt das hervor vom 30. bis 35. Lebensjahre an. 
Hier ist die Sterblichkeit in der Stadt teilweise urn die Halfte groBer als auf dem 
Lande. Beim weiblichen Geschlecht ist ebenso wie bei den mannlichen Kindern 
die tTbersterblichkeit in der Stadt nur eine geringe. Wenn man die GroBstadte 
und das Land vergleicht, so ist die Frauensterblichkeit in den Stadten sogar eine 
etwas geringere als die auf dem Lande. 

Es fragt sich nun, ob man aus diesen Tatsachen Schliisse auf den EinfluB der 
W ohnweisen auf die Gesundheit ziehen kann. In der Tat ist behauptet worden, daB 
diese tTbersterblichkeit der einzelnen Altersklassen in den Stadten auf das Wohnen 
in den Mietskasernen zuriickzufiihren sei. Dieser SchluB ist aber schwer haltbar. 
Wenn er namlich richtig ware, so miiBte gerade die Sterblichkeit der Kinder und 
Frauen, die doch vorwiegend im Hause sich aufhalten, verhaltnismaBig die gro
Bere sein. DaB dies nicht der Fall ist, spricht dafiir, daB die tTbersterblichkeit 
der mannlichen Bevolkerung in der Stadt nicht so sehr durch Ursachen bedingt 
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ist, die in der Wohnung liegen, als vielmehr in auBerhauslichen. Auch die Luft
beschaffenheit und Emahrungsweise konnen nicht die Ursache sein; denn auch 
sie beeinflussen das weibliche Geschlecht in gleicher Weise wie das mannliche. 
Wir werden wohl nicht fehlgehen, wenn wir mit KRUSE (tiber den EinfluB des 
stadtischen Lebens auf die Volksgesundheit, Bonn 1898) die verschiedene Be
schaftigungsart mit all ihren mittelbaren und unmittelbaren Einfliissen als wesent
liche Ursache der Ungleichheiten in den Sterblichkeitsverhaltnissen in Stadt 
und Land ansehen. In der Stadt ist der Mann bei Ausiibung seines Berufes 
groBeren Gesundheitsschadigungen ausgesetzt. FLUGGE ist der Ansicht, daB die 
vermehrten Erkrankungen des Herzens, der Nieren und des Gehirns weniger 
auf den Beruf selbst als auf AlkoholmiBbrauch und Geschlechtskrankheiten 
zuriickzufiihren sind, fUr die in der Stadt und bei den Mannem ungleich starkere 
VerfUhrung vorliegt als auf dem Lande und bei den Frauen. Seiner Ansicht nach 
hat die Steigerung an Tuberkulose bei den Mannem ihren Grund zum Teil viel
leicht in ihrer vermehrten Exposition beim Verkehr in- und auBerhalb der Ar
beitsstatte, zum Teil in der erhohten Disposition durch Arbeiten in hygienisch un
giinstigen Raumen. Wahrscheinlich finden sich auch unter den yom Lande in 
die Stadt ziehenden Mannern manche schwachliche, die der schweren Arbeit 
auf dem Lande nicht gewachsen sind, wahrend das unter den yom Lande zu
ziehenden weiblichen Personen nicht so sehr der Fall ist. 

FLUGGE macht ferner noch auf eine andere Erscheinung aufmerksam, die 
dagegen spricht, daB die Wohnverhaltnisse in der Sterblichkeit der Stadter in 
die Erscheinung treten. Das ist die Tatsache, daB sich in den letzten Jahrzehnten 
eine fortschreitende Verbesserung der Sterblichkeitsverhaltnisse gezeigt hat, 
obwohl in bezug auf die groBstadtischen Wohnungen umfangreichere Anderungen 
kaum stattgefunden haben. 

Auch lokalstatistische Untersuchungen, bei denen Stadte mit guter Bau
weise und solche mit schlechter untereinander hinsichtlich der Sterblichkeit 
ihrer Bewohner verglichen worden sind, haben beziiglich der Beurteilung der 
W ohnungseinfliisse nur sehr geringen Wert. Es muB namlich bedacht werden, 
daB vielfach die iibrigen Lebensbedingungen der Bevolkerung sowie die sozialen 
Verhaltnisse der verglichenen Stadte sehr stark voneinander abweichen, so daB man 
zur Beurteilung der Sterblichkeit nicht einen einzelnen Faktor herausgreifen kann. 

Besser ware es vielleicht, Stadtteile mit guten Wohnungen und solche mit 
schlechten untereinander zu vergleichen; Solche Untersuchungen sind sehr zahl
reich ausgefiihrt worden. Aber auch hier sind auBerordentlich viele Fehlerquellen 
vorhanden. Zunachst ist es fast unmoglich, die Zahl der Bewohner der Stadt
teile mit schlechten W ohnungen festzustellen, da diese auBerordentlich stark 
wechseln. Demnach wird die Berechnung der Sterblichkeit auf 1000 der Be
volkerung groBe Ungenauigkeiten ergeben miissen. Aber auch wenn es moglich 
ware, diese Fehler zu vermeiden, so lassen sich auch dann auf den EinfluB der 
Bauart der betreffenden Stadtteile keine Schliisse ziehen; denn die Statistiken 
beriicksichtigell fast nur die verschiedene Wohndichte. Diese kann aber in 
Flachbauten ebenso groB sein wie in Mietskasemen. SchlieBlich ist zu beriick
sichtigen, daB die Bewohner der Stadtteile mit guten W ohnungen immer eine 
Auslese der sozial und meist auch intellektuell Bessergestellten bedeuten. Ver
gleiche der Sterblichkeit der Bewohner von Hausem der Bau- und Sparvereine 
mit der Gesamtsterblichkeit der betreffenden Stadt ergeben regelmaBig bessere 
Zahlen fiir diese Bewohner. Es ist aber ohne weiteres klar, daB die Mitglieder 
der Bau- und Sparvereine schon durch ihre Zugehorigkeit zu diesem Verein zeigen, 
daB sie nicht zum eigentlichen Proletariat gehoren. Ausgeschlossen sind in 
solchen Wohnsiedelungen von vomherein fast immer die Alkoholiker, da diese 

Handbuch der sozialen Hygiene. v. 13 
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pekuniar nicht imstande sind und meistens auch nicht den Willen haben, die 
notwendigen Beitrage und evtl. Anzahlungen auf die Hauser zu entrichten. Auch 
TuberkulOse, deren soziale Lage infolge ihrer Krankheit meist eine gedruckte ist, 
werden aus diesem Grunde vielfach nicht imstande sein, sich an solchen Siedlungs
unternehmungen zu beteiligen. 

Endlich zeigt es sich, daB auch Familien mit vielen Kindern verhaltnismaBig 
selten in solchen Siedlungen angetroffen werden. Kinderreiche Familien konnen 
oft die hoheren Ausgaben fUr das W ohnen in solchen Siedlungshiiusern nicht auf
bringen und mussen mit geringwertigeren Wohnungen sich begnugen. Unter 
den Bewohnern der Hauser des Berliner Bau- und Sparvereins befinden sich z. B. 
kaum halb soviel Kinder, als dem durehschnittlichen Altersaufbau der Bevolke
rung entspricht (FLUGGE: a. a. 0.). 

Aus der allgemeinen Sterblichkeitsstatistik lassen sich also kaum Schliisse 
auf den EinfluB der W ohnung als solcher auf den Gesundheitszustand der Be
volkerung ziehen. Es soIl nun im folgenden untersucht werden, wie sich die Sterb
lichkeit an solchen Krankheiten, die man als "Wohnungskrankheiten" zu be
zeichnen pflegt, verhalt. Zu diesen Krankheiten wurden fruher eine groBe Reihe 
der ubertragbaren Krankheiten gerechnet. Die Bedeutung der Wohnung fUr diese 
Erkrankungen ist S. 159 ff. besprochen worden. 

2. Wohnung und Tuberkulose1). 

Einer besonders eingehenden Untersuchung bedarf die Frage nach den 
Beziehungen, die zwischen Wohnung und der Tuberkulose bestehen, wird doch 
in weitesten Kreisen die Tuberkulose als die Wohnungskrankheit xai' UOX17v 
angesehen. Eine Berechtigung hierfur scheint in der Tat vorzuliegen, wenn man 
die Sterblichkeit an Tuberkulose auf dem Lande und in der Stadt miteinander 
vergleicht. Mit Ausnahme von wenigen Provinzen ubertrifft die Sterblichkeit 
in den Stiidten die auf dem Lande recht bedeutend, wie aus nachstehender Tabelle 
ersichtlich ist. (FLUGGE: GroBstadtwohnungen, S. 41.) 

Tabelle 9. Ernahrung und Lebenskraft der liindlichen 
Bevolkerung, 1910. 

In den preuBischen Provinzen starben (nach 
KAuP) 1907 bzw. im Durchschnitt von 1905-1907 
auf 10000 Lebende an Tuberkulose: 

Stadt Land 

OstpreuBen 17 11 
WestpreuBen 22 11 
Brandenburg 12 15 
Pommern. 19 13 
Posen 10 15 
Schlesien 26 16 
Sachsen 18 12 
Schleswig-Holstein 16 13 
Hannover. 18 17 
Westfalen. 19 17 
Hessen -N assa u 22 18 
Rheinprovinz 17 18 
Ferner in PreuBen 1908 19 14 

1909 18 13 

Nun sind freilich, worauf 
FLUGGE aufmerksam macht, 
bei solchen Statistiken man
cherlei Fehlerquellen vorhan
den, die die Sterblichkeit an 
Tuberkulose auf dem Lande 
zu klein erscheinen lassen. Vor 
allen Dingen wird damit zu 
rechnen sein, daB die Tuber
kulosefiille auf dem Lande 
nicht so vollkommen zur Mel
dung gelangen wie in den 
Stiidten. Aber diese Fehler
moglichkeit ist doch wohl 
kaum hinreichend, um die 
groBe RegelmaBigkeit dieser 
Ergebnisse zu erkliiren. Es 
fragt sich aber, ob die Uber
sterblichkeit an Tuberkulose 

in der Stadt ohne weiteres auf den Unterschied in der Wohnweise zuruck
gefuhrt werden kann. 

1) Vgl. hierzu Bd. Ill, S.I91ff. 
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PRINZING gibt folgende Zusammenstellung del' Todesfalle an Tuberkulose auf je 
100000 Lebende fur die Jahre 1894-1897 in PreuJ3en: 

Tabelle 10. Tuberkulosesterblichkeit in PreufJen. 

AIiinnliches Geschlecht I Weibliches Geschlecht 
Alter f----- --------------- -- -- - -- -, ' 

Land I Stiidte ! s~~~~~ I Berlin Land Stadte Grol.l- Berlin , stadte 

0- 5 Jahre 95 209 I 285 I 254 93 191 
I 

253 239 
5-10 

" 35 57 I 69 64 43 71 85 83 
10-15 45 55 55 

, 
47 87 H2 85 71 " 16-20 

" 
156 178 188 204 186 171 151 153 

20-25 
" 

294 257 261 282 21H 225 206 202 
2.5-30 

" 
235 315 ! 314 319 258 266 238 228 

30-40 " 241 411 
" 

448 458 276 292 273 262 
40-50 " 336 53.5 577 54H 275 266 253 237 
.50-60 

" 
475 580 577 623 342 272 242 197 

60-70 
" 

632 606 588 489 471 324 298 230 
70-80 " 410 372 379 315 299 226 251 221 

uber 80 
" 

164 908 134 153 135 107 157 116 
Zusammen 217 I 293 i 322 , 323 I 203 213 I 211 I 199 

Z unachst ist sehr 
auffiillig, daB eine Zer
legung der Sterblichkeit 
nach Alter und Ge
schlecht, wie sie in den 
Tabellen 10 und 11 vor
genommen ist, ergibt, 
daB in den Stiidten 
wohl die heranwach
sende Jugend eine er
heblich hOhere Sterb
lichkeit als auf dem 
Lande aufweist, daB da
gegen die Sterblichkeit 

Tabelle 11. Sterblichkeit in Wiirttemberg aut 100000 Lebe1ule 
nach PRINZING. 

S tad te mit ii ber Libriges Land 
Altersklassen 100000 Einwohnern 

- -,-------- ---~- f-
mannlich weiblich mlinnlich , weiblich 

0- 1 Jahr 269 198 356 287 
1--15 Jahre 60 66 44 61 

15-25 " 166 178 227 233 
25-35 

" 
276 235 279 285 

35-50 " 423 207 301 ! 219 
50-60 " 478 133 459 I 216 

uber 60 " 
363 183 449 I 296 

Zusammen 232 165 229 199 

der jungen Leute von 15-25 Jahren und die der Frauen durchweg auf dem 
Lande fast ebenso hoch oder hoher ist als in den Stadten. Besonders in den 
GroBstadten und in Wurttemberg tritt das hervor. Also gerade die Bevolkerungs
schichten, die sich vorwiegend in der W ohnung aufzuhalten pflegen, erliegen der 
Tuberkulose in geringerem Grade als die auBerhalb beschaftigten. Ein unmittel
barer EinfluB der stadtischen Wohnweise auf die Tuberkulosesterblichkeit liiBt 
sich aus dieser vergleichenden Statistik demnach nicht herleiten, bemerkenswert 
ist sogar, daB der Ruckgang der Tuberkulosesterblichkeit vor dem Kriege in den 
Stadten teilweise groBer war als auf dem Lande. 

Die Beziehungen der Tuberkulose zur Wohnung ist weiterhin auf mannig
fache Art zu ergrunden versucht worden. Vielfach hat man die Statistik uber 
clie Haufigkeit des Auftretens von Tuberkulosesterbefiillen in den verschiedenen 
Gegenden eines Ortes herangezogen. WERNICKE hat in Posen umfassende sta
tistische Erhebungen uber das Vorkommen der Todesfiille an Lungenschwind
sucht angestellt, und fand dabei, daB die Tuberkulose vorzugsweise in bestimmten 
Hausem auftritt. Es zeigte sich, daB StraBen mit der gleichen Hauserzahl, aber 
mit geringerer Einwohnerzahl weniger haufig von Tuberkulose heimgesucht 
wurden, als solehe mit derselben Hauser- aber hoheren Einwohnerzahl, daB 
also die Tuberkulose der Wohndichtigkeit pa~allel geht. Fur Paris haben JOUIL
LERAT unci BONNIER in Arbeiten, die sich uber 17 Jahre erstreeken, gezeigt, 

13* 
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daB es dort Hauser gibt, in denen die Tuberkulose jahrlich neue Opfer fordert. 
Das Gemeinsame aller dieser Hauser ist auBer mangelhafter Liiftung und un
geniigender Beleuchtung ihre Ubervolkerung. 

Almliche Ergebnisse berichten MARIE-DAVY, LANCEREAUX, ROMBERG und 
HADIKE, KA YSERLING u. a. (vgl. WERNICKE: "Die W ohnung" in Mosse-Tugendreich, 
Krankheit und soziale Lage). Oft sind derartige Wohnungen stark vernachlassigt. 

Ein Beweis dafiir, daB die W ohndichtigkeit und die V ~rwahrlosung nun 
auch wirklich der Grund fiir die hohe Tuberkulosesterblichkeit in diesen Gegenden 
ist, wird mit solchen Statistiken freilich nicht erbracht. Es wird ganz iibersehen, 
daB in den minderwertigen W ohnungen die Bevolkerung auBerordentlich stark 
fluktuiert, so daB vielfach die in den minderwertigen W ohnungen Sterbenden ihre 
Tuberkulose gar nicht in den Sterbewohnungen sich zugezogen haben. Die Tuber
kulose ist eine ausgesprochen chronisch verlaufende Krankheit, die sich iiber 
5-10 Jahre bis zum Tode hinzieht. Sie setzt dabei die Erwerbsfahigkeit der 
Kranken stark herab. Da nun der fiir die Wohnung aufzubringende Teil der 
Einnahme verhaltnismaBig um so groBer ist, je kleiner die Einnahme an sich ist, 
wird der Erkrankte gezwungen, in immer schlechtere W ohnungen zu ziehen und 
der Tod erfolgt schlieBlich in der elendesten Wohnung. Geht man den einzelnen 
Fallen naher nach, so findet man haufig, daB die Gestorbenen erst kurz vor 
ihrem Tode die minderwertigen Wohnungen bezogen haben, weil ihr durch die 
Krankheit heruntergekommenes Einkommen ihnen das W ohnen in einer besseren 
W ohnung nicht mehr gestattete. Ganz ahnlich liegen die Verhaltnisse, wenn 
nicht der Ernahrer der Familie tuberku16s erkrankt ist, sondern eines oder mehrere 
der Familienangehorigen. Dann belastet vielfach die Erkrankung die Ausgaben 
so stark, daB ein Abwandern in minderwertige W ohnungen die notwendige Folge 
ist. In manchen Fallen wird auch die Uberfiillung solcher W ohnungen eine Folge 
des sozialen Abstieges des Inhabers sein; denn es liegt zu nahe, den Versuch zu 
machen, den Einkommensausfall durch Aufnahme von Untermietern und Schlaf
gangern etwas auszugleichen (WINKLER: Uber Tuberkulose und Wohnung. 
Zeitschr. f. Tuberkul. Bd.22. 1914). 

Die Verwertung der Tuberkulose-Sterblichkeitsstatistik fUr die Beurteilung 
des Wohnungseinflusses wird durch diese Momente stark erschwert. Uberhaupt 
muB bei der Tuberkulose der groBe EinfluB, der dem Beruf und der W ohlhaben
heit zukommt, sehr beachtet werden. Es gibt Berufsarten, die fiinfmal so viele 
Tuberkulosefalle aufweisen als andere. Bei einem Vergleich der verschiedenen 
Wohlhabenheitsschichten zeigt sich ferner, daB die Wohlhabenden bis zu sechsmal 
weniger an Tuberkulose sterben als die Armeren. Bei der Beurteilung des Woh
nungseinflusses muB das beriicksichtigt werden. 

Vor allem di4'fte der SchluB, den JOUILLERAT aus seinen Untersuchungen 
zieht, daB der Lichtmangel in den Wohnungen das Ausschlaggebende sei, sehr 
anfechtbar sein. Er begeht offenbar den Fehler, aus der Fiille der wirksamen 
Momente eines herauszugreifen, ohne die Wirkungsweise der anderen entsprechend 
zu wiirdigen. Einen giinstigen EinfluB des Lichtes bei der Verhiitung der Tuber
kuloseinfektion nachzuweisen, ist recht schwierig. Eine Abtotung der Tuberkel
bacillen durch das Licht in groBerem Umfange ist auch in einer einwandfreien 
Wohnung nicht zu erwarten, da, wie S.147 gezeigt, die desinfizierende Kraft des 
Lichtes eine sehr geringe ist, und sich die Erreger hauptsachlich in den Betten 
und der Wasche, also an solchen Stellen finden, wohin das Licht doch kaum je 
dringt. Ferner ist auch hier zu beachten, daB ein groBer Teil der Tuberku16sen 
die elenden, zum Teil ganzlich fensterlosen Wohnungen, die JOUILLERAT unter
sucht hat, sicherlich nur darum gewahlt hat, weil es ihm unmoglich war, bessere 
zu bezahlen. 
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Wenn nun auch die oben besprochenen lokalstatistischen Untersuchungen 
iiber die Tuberkulosesterblichkeit keine bindenden Schliisse iiber den Wohnungs
einfluB bei dieser sozialhygienisch so bedeutungsvollen Erkrankung zulassen, so 
ist dam it doch nicht gesagt, daB nicht doch die Art der TV ohnungsbenutzung 
und vor allem die TV ohndichte von EinfluB auf ihre Verbreitung sind. 

In erster Linie ",ird die Tuberkulose durch die beim Husten und NieBen von 
einem Menschen mit offener Tuberkulose verstreuten, mit Tuberkelbacillen bchaf
teten feinsten Tropfchen verbreitet. Diese konnen unmittelbar die Bacillen auf 
dic Schleimhaute andercr Menschen iibertragen, oder sie infizieren feinstc Stiiub
chen und konnen dann mit dies en eingeatmet werden. Auf den Boden gelangte 
AuswurfteiIchen, die dorthin durch Ausspucken oder durch das Herabsinken 
der Hustentropfchen gelangt sind, konnen durch Beriihren Infektionen zustande 
bringen, der besonders auf dem FuBboden herumspielende Kinder ausgesetzt 
sind. Am schlimmsten wird die Ansteckungsgefahr, wenn die Kranken achtlos 
mit ihren Ausscheidungen umgehen, sich beim Hu;;ten nicht abwenden und nicht 
die Hand oder ein Taschentuch vor den Mund halten, oder wenn sie riicksichts
los auf den Boden spucken und wohl gar ihren Auswurf an Kleider und Gegen
stiinde verschmieren. Bei verniinftigem Verhalten der Kranken kann die Gefahr 
wesentlich eingeschriinkt werden. 

Es ist nun ohne weiteres klar, daB in engen Wohnungen bei groBer Wohn
dichte die MogIichkeit und WahrscheinIichkeit der Weiterverbreitung der Tuber
kulose unter den Mitbewohnern weit groBer ist als in groBen W ohnungen und 
geringer Wohndichte. Je mehr Menschen in enge Nahe des Kranken kommen, 
urn so groBer ist natiirIich die Gefahr, von HustenstoBen getroffen zu werden oder 
mit Tuberkelbacillen beschmutzte Gegenstande zu beriihren. 

Auf die groBeGefahr, die darin besteht, daB ein Tuberkelbacillen verstreuender 
Lungenkranker in seiner Wohnung verbleibt, hat vor allem ROBERT KOCH hin
gewiesen. Er sucht in seiner letzten Arbeit die Griinde fUr das in einigen Landern 
zu beobachtende Zuriickgehen der Tuberkulosesterblichkeit aufzudecken. Hierbei 
weist er auf den auffallenden Unterschied zwischen England und Schottland einer
seits und Irland andererseits hin. In England und Schottland nimmt die Tuber
kulosesterbIichkeit ab, in Irland nimmt sie zu. Die Griinde fUr diesen Unterschied 
hat NEWSHOLME genau gepriift und ist dabei zu dem Ergebnis, dem sich auch KOCH 
anschlieBt, gekommen, daB dies auf der Verschiedenheit der Krankenfiirsorge 
beruht. In den ersten beiden Landern werden namIich die der Armenpflege zu
fallenden Schwindsiichtigen geschlossenen Anstalten iiberwiesen, wahrend sie 
in Irland in den Wohnungen verbleiben. Hier bewirkt dann der Schwerkranke 
in seiner Umgebung immer neue Ansteckung, besonders bei den stark gefahrdeten 
Kindern. Die Gefahr ist naturgemaB urn so groBer, je enger die Wohnung ist, und 
da ist eine Feststellung KAYSERLINGS von groBter Bedeutung, daB 40,6% der 
in ihren Wohnungen verstorbenen Phthisikern in Einzimmerwohnungen und 
41,7% in Zweizimmerwohnungen starben. In Berlin waren in 3 Jahren weit 
iiber 8000 Personen allein durch die in einzimmerigen Wohnungen sterbenden 
Schwindsiichtigen der hochsten Ansteckungsgefahr ausgesetzt. GewiB IieBe 
sich durch eine Erziehung der Tuberkulosekranken zur Innehaltung der gebotenen 
VorsichtsmaBregeln (Vermeidung des Anhustens gesunder Personen, Benutzung 
von Spucknapfen oder -flaschen usw.), wie dies in den Heilstatten angestrebt 
wird, vieles bessern. Es ist aber nicht auBer acht zu lassen, daB ein groBer Teil 
dieser Kranken unbelehrbar ist, und daB die Kranken in vorgeschrittenem 
Stadium vielfach auch gar nicht mehr fahig sind, die Vorschriften zu befolgen. 
Der wirksamste Schutz gegen Ansteckung ware demnach die Absonderung der 
Schwindsiichtigen in Krankenhausern oder Asylen. Dies muB auch in erster 
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Linie angestrebt werden, sie ist aber nur zu einem geringen Bruchteile moglich; 
denn im Deutschen Reiche waren jahrlich 150000-200000 Personen abzusondern. 
Ein wirksamer Schutz ware aber auch schon moglich, wenn es gelange, diesen 
Kranken in ihrer W ohnung einen besonderen Schlafraum anzuweisen. Wenn man 
aber bedenkt, daB im Jahre 190043% der Berliner Haushaltungen aus nur einem 
Raume bestanden, und im Jahre 1905 in Berlin von je 1000 Bewohnern etwa 417 
in Wohnungen mit nur einem heizbaren Zimmer wohnten, und daB von den Ein
zimmerwohnungen im Jahre 1900 immer noch mehr als 10% iibervolkert, d. h. von 
mehr als 5 Personen bewohnt waren, so wird man zugeben miissen, daB auch diese 
Aufgabe bei der jetzigen groBstadtischen Wohnweise eine auBerst schwierige ist. 

Man kann freilich nicht behaupten, daB die W ohndichtigkeit in den groB
stadtischen Mietskasernen alleine die Schuld an der Verbreitung der Tuberkulose 
treffe. Auch in den liindlichen Kleinwohnungen zeigt sich der verderbliche Ein
fluB unzweckmaBiger Wohnungsbenutzung. Gerade in landlichen Siedelungen 
findet man oft eine hohe W ohndichtigkeit besonders in den Schlafraumen. 
ROBERT KOCH hat den Nachweis gefiihrt, daB nicht die armsten Gegenden der 
ostlichen Provinzen die hochsten Sterblichkeitsziffern an Tuberkulose hatten, 
sondern diese finden sich in den relativ wohlhabenden und weitlaufig bebauten 
Gegenden der Nordseekiiste. Das ist wesentlich darauf zuriickzufiihren, daB hier 
als Schlafraum schrankahnliche, in die Wand eingebaute Behalter (Butzen, 
Alkoven) dienen, die gleichzeitig von mehreren Personen benutzt werden. 

Hinsichtlich der Ubertragung der Tuberkulose innerhalb der Familie sind 
also keine grundsatzlichen Unterschiede zwischen stadtischem und landlichem 
Wohnen festzustellen. Dagegen bringt die groBere Behausungs- und Siedlungs
dichte in der Stadt eine groBere Gefahr mit sich hinsichtlich der Tuberkulose
verbreitung auBerhalb der Familie. Besonders die Kinder, aber auch die Er
wachsenen kommen gezwungen oder freiwillig hier oft in nahe Beriihrung, so 
daB eine Ansteckung auBerordentlich leicht moglich wird. Mit Hilfe der 
PIRQuETschen Reaktion laBt sich denn auch wirklich eine starkere Verbreitung 
der Tuberkulose unter der Stadtjugend als unter der gleichaltrigen Landjugend 
feststellen. 

AuBer durch die starkere Verstreuung der Tuberkelbacillen ist aber die 
stadtische Wohnweise noch dadurch an der Tuberkuloseverbreitung beteiligt, 
daB die Widerstandskraft des Korpers gegen diese Krankheit herabgesetzt wird. 
Wenn auch kraftig gebaute muskulo~e Menschen keineswegs vor der Schwind
sucht sicher sind, so werden doch vorzugsweise solche Menschen von ihr heim
gesucht, die schlaffe Muskulatur, engen Brustkasten mit Senkung der oberen 
Aperturebene aufweisen. Es wird nun spater (S. 203ff.) gezeigt werden, daB die 
W ohnverhaltnisse in der Mietskaserne gerade derartige Anomalien unter den 
J ugendlichen begiinstigen. 

Wiederholt ist in der Literatur darauf hingewiesen worden. daB iiberall dort, 
wo die Wohnverhaltnisse besser werden, sich ein Absinken der Tuberkulose
sterblichkeit zeigt. So berichtet BLUM von Miinchen-Gladbach, daB dort bei einer 
Bevolkerungszunahme von 30% die Tuberkulosesterblichkeit um 50% abnahm, 
wofiir als einer der wichtigsten Griinde der Umstand anzusehen sei, daB durch 
rege gemeinniitzige Bautatigkeit fiir die Verbesserung der Arbeiterwohnungen 
gesorgt und durch Gewiihrung von Mietszuschiissen bediirftigen Familien er
moglicht wird, ihre tuberkulOsen Familienangehorigen in einem besonderen Zim
mer oder doch wenigstens in einem Bett allein schlafen zu lassen. Ebenso ist 
in Gartenstadten vielfach eine geringere Tuberkulosesterblichkeit festgestellt 
als in den eng besiedelten Stadtteilen. Hier darf man freilich, "ie S. 193 aus
gefiihrt, nicht vergessen, daB die Bewohner derartiger Siedelungen sich aus den 
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besser geHtellten illtelligellteren und darum auch auf allgemeine Hygiene mehr 
bedachtell V olkskreisen rekrutieren. 

Wenn man auch nach dem AusgefUhrten der Wohnungsbeschaffenheit an 
sich keine ausschlaggebemle Bedeutung fUr die Verbreitullg der Tuberkulose 
beimessen kanll, so ist doch die Art der Wohnungsbenutzung und besonders 
die Wohn- und Siedlungsdichte entschieden von groBem EinfluB. Unter den 
BekampfungsmaBnahmen gegen die Tuberkulose ist also die Wohnungsreform 
eine der wichtigsten. 

In richtiger Erkenntnis dieser Tatsache haben die Wohnungsaussehiisse des deutsehen 
nnd preuI3isehen Stadtetages den naehstehenden Leitsatzen des Wohlfahrtsausschusses iiber 
die Wohnungsfiirsorge fiir Tuberkulosekranke zugestimmt: 1. Zu einer erfolgreiehen Be
kampfung der Tuberkulosekrankheit sind ausreiehende und zweckentsprechend gebaute 
Wohnungen fiir die Kranken dringend erforderlieh. 2. Der Gedanke der Erbauung geschlos
sener Siedlungen fiir Tuberkulosekranke ist aus den versehiedensten Griinden im allgemeinen 
ahzulehnen. 3. Es wird empfohlen, Wohnungen fiir Tuberkulose, die den hygienisehen An
forderungen del' Lage und Bauart nach entsprechen, in die allgemeine Bebauung einzu
sprengen. 4. Bei Festsetznng der Mieten muI3 auf die finanzielle Leistungsfahigkeit der 
Familien Riicksieht genom men werden, die der Regel nach zu den wirtschaftlich sehwaehen 
w'horen. 5. Es muB dafiir Sorge getragen werden, daB die fiir Tuberkulosekranke erbauten 
vVohnungen nur von Familien, in denen Tuberkulose herrseht, bewohnt werden. Die an 
die Wohnungen zu stellenden hygienisehen Anforderungen (vgl. Ziffer 3 der obigen Leit
satze) sind in den naehstehenden, von Stadtmedizinalrat Dr. v. DRIGALSKI aufgestellten 
Riehtlinien zusammengestellt: a) Da es sieh fast immer urn Familienwohnungen handeln 
wird, durften nieht weniger als 3 Zimmer mit Klosett und naeh Moglichkeit auch Bade
gelegenheit (Brause) in Betracht kommen. b) Die Raume sollen direktem Sonnenlicht zu
ganglich sein. Nordlage ist ganz zu vermeiden, Lage der Raume nach Siiden oder wenigstens 
eines nach Siiden orientierten Zimmers ist vorteilhaft, andernfalls soIl die Hausachse nord
siidlich orientiert sein, so daI3 die Fenster nach Osten und Westen liegen1). Ein Siidzimmer 
ware sehr erwiinscht und vorteilhaft mit einer kleinen Loggia oder einem gedeckten Balkon 
zu versehen -- wenn das nicht moglich ist, mit einem kleinen Fensteraustritt, so daI3 ein 
Fenster bis zum FnI3boden durchgefiihrt und als Tiir geoffnet werden kann. c) Breitfenster 
sind zu bevorzugen. Je ein Fenster solI mit einem Kippfliigel versehen sein, so daB leicht 
geliiftet werden kann. Aus Stilriicksichten kleine Fenster zu wahlen, ist nicht angangig. 
d) Jeder Raum muI3 heizbar sein. e) Der Tuberkulose soIl sein eigenes, wenn auch kleines 
Schlafzimmer haben. f) Unbelichtete Kammern odeI' Alkoven Bollen nicht als Schlafgelegen
heit vorgesehen werden. g) Die GroI3e des Zimmers soIl nieht unter ein gewisses Mindest
maI3 hcrabgehen. Dabei ist es wichtiger, daI3 die Bodenflache groI3 ist, als daI3 die Zimmer 
immer besonders hoch sind. h) Die Bildung dunkler W~~kel soIl durchaus vermieden werden. 
Vorteilhaft sind FuBhoden und Wand durch runde Ubergange zu verbinden, so daI3 die 
Scheuerleisten wegfallen. i) Moglichst glatter FuBboden! k) Innenanstrich moglichst hell. 
keine Tapeten, sondern abwaschbarer Wandanstrich. I) Einbau von Wandschranken und 
Einrichtung der Kuche nach hollandischem Muster zu empfehlen (vgl. Tagung des deutschen 
Vereins fiir offentliche Gesundheitspflege in Bonn 1925, Dtsch. Zeitschr. f. off. Gesund
heitspflegc, Januar 1926). m) Die Tiirgriffe sollen glatt, ohne "Verzierungen" gehalten sein. 
n) Sehr wiinschenswert ist ein kleiner Garten fiir Arbeit und Aufenthalt im Freien. 

3. Sauglingssterblichkeit und Wohnung. 
Als eine weitere Wohnungskrankheit gilt die hohe Sauglingssterbliehkeit, 

insbesondere die Sommersterblichkeit an Brechdurchfall. Lange Zeit hindurch 
muBten die groBen Stadte als wahre Mordergruben fiir die Sauglinge angesehen 
werden. Die Sauglingssterblichkeit war in ihnen erheblich hoher als auf dem 
Lande, wie nachstehende Tabelle (s. S. 200) von KRUSE erkennen laBt. 

Es kann v,robl als feststehend angenommen werden, daB die Erkrankung der 
Sauglillge an Brechdurchfall eine Funktion der Warme ist, sei es, daB die Warme 
- wie friiher meist angellommen - eine Zersetzung der Milch begiinstige, sei es, 
was nach neueren Ansichten wahrscheinlicher ist - den Saugling durch Hitze-

1) Das trifft nul' bei freistehenden Hausern zu, bei Hausern in groBstadtischen StraI3en 
kann Siidlage ausgesprochen ungiinstig scin (s. S. 242). 
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Tabelle 12. Sterblichkeit im 1. Lebensjahr von 100 Lebendgeborenen in Preufjen. 

Ehelich r Unehelich 
Stitdt~ ··- I Land _ . In Berlin 

Stadte Land 
I 

1876-1880 21,1 18,3 40,3 31,2 30,4 
1881-1885 21,1 18,6 39,8 31,9 27,8 
1886-1890 21,0 18,7 39,5 33,2 26,3 
1891-1895 20,3 18,7 38,5 33,6 24,2 
1896- 1900 19,5 18,5 37,4 33,6 21,8 
1901-1905 18,1 17,8 33,9 32,2 20,2 
1906-1910 15,3 16,2 28,0 29,5 16,5 

stauung unmittelbar schadige, oder daB beide Schadigungen zusammenwirken. 
Dies ist ohne weiteres aus einem Vergleich der Kurven der Temperatur und der 
Kindersterblichkeit in verschiedenen Jahren ersichtlich, wie sie z. B. von WILLIM 

Hal 

Al/qu.sf 

Abb.21. XlndersterbHchkelt an Magen-Darmkrankhelten In Breslau, 1. Mal bls 1. September 1904, ver
IIlIchen mit dem Tagesmittel der Temperatur 1m Frelen, der Wandtemperatur eines Dachgeschosses und 

dem Tagesmaximum 1m Freien. 
--- Temperatur 1m DachgeschoB 
--- vergllchen mit Maximum 
- - - verllIlchen mit Tagesmittel. 

fiir Berlin zusammengestellt sind. Freilich ergibt ein Vergleich beider Kurven 
nicht eine volle Ubereinstimmung, wenn man fiir die Temperaturkurve die mitt
lere Lufttemperatur nimmt, vielmehr muB man den Verlauf der Temperatur in 
der Wohnung mit der Sterblichkeitskurve vergleichen. Dies hat zuerst WILLIM 
an Breslauer Verhaltnissen gezeigt, indem er die Wandtemperatur im Dach
geschoB maB (s. Abb. 21). 

Neuerdings hat RIETSCHEL diese Messungen in groBem Stile in Dresden 
durchgefiihrt und dabei gefunden, daB sich in den Proletarierwohnungen selbst 
in relativ kiihlen Sommern Temperaturen bis 36 0 finden , also weit hohere, als 
man gewohnlich anz~nehmen geneigt ist. 

Die Sommersterblichkeit der Sauglinge war vor 50-60 Jahren in Deutsch
land noch fast unbekannt, wahrend sie in den GroBstadten Nordamerikas schon 
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seit dem Ausgang des 18. Jahrhunderts gefiirchtet wurde. Die erste Monographie, 
die wir iiber diese Krankheit besitzen und die im Jahre 1789 erschien, stammt von 
einem Amerikaner namens RUSH, einem Freunde FRANKLINs. Er gibt in diesel' 
kleinen Schrift eine so ausgezeichnete Beschreibung del' Krankheit, daB bis VOl' 
etwa 3 Jahrzehnten nichts wesentlich Neues hinzugefiigt wurde. Natiirlich 
machte sich RUSH als Kind seiner Zeit keine richtigen Vorstellungen von del' 
Ursache del' Krankheit, sondern er hielt sie fiir eine Art Wechselfieber, abel' er 
erkannte doch als erster, daB das Herausbringen del' Kinder aus del' Stadt das 
wesentlichste Heilmittel diesel' Krankheit sei. War doch diese Krankheit eine aus
schlieBliche Erscheinung del' GroBstiidte, wurde sie doch auf dem Lande in 
Amerika iiberall vermiBt. So riihmt RUSH, daB das beste Heilmittel das Heraus
bringen der Kinder von del' Stadt auf das Land ware. "Niemals habe ich ein 
Kind sterben sehen," sagt er, "das ich aufs Land gebracht hatte, und Dutzende 
sah ich in den engen W ohnungen del' Stadt dahinsiechen .. " - Woman die Kinder 
nicht aufs Land bringen kann, da fordert er, daG man mit ihnen spazieren fahren 
miisse am Morgen und Abend, odeI' mit ihnen spazieren reite. (Zitiert nach 
RIETSCHEL, Jahrb. d. Bodenreform 1911.) 

Es liegt nun nahe, die starker schiidigende Wirkung del' Stadt auf die Ge
sundheit del' Sauglinge yerglichen mit dem Lande auf die verschiedene Bauart 
del' Hauser, insbesondere in del' Ausbildung der vielgeschossigen lHietshauser zu 
suchen. NaturgemaG ist die Zimmertemperatur in erster Linie von del' Hohe 
del' AuBentemperatur und weiter von del' Himmelsrichtung, nach del' das Zimmer 
liegt, abhangig. Auch die Dicke del' Mauern, del' Raumgehalt des Zimmers, die 
Anzahl und Beschaftigung del' Bewohner ist von groBtem EinfluB auf die Hohe 
del' Temperatur. Ferner ist auch das Stockwerk, in welchem die Wohnung liegt, 
von Bedeutung. Am niedrigsten pflegt die Temperatur im Keller zu sein, und 
demgemaB findet sich auch die geringste Siiuglingssterblichkeit im KellergeschoB, 
trotzdem die dort belegenen W ohnungen oft von sozial tiefstehenden Familien 
bewohnt werden. 

Man hat oft versucht, statistisch zu beweisen, daB wirklich die Magen-Darm
krankheiten del' Sauglinge in den Mietskasernen del' groBen Stiidte ihre Opfer 
fordern, weil dort die geschilderten Temperaturverhiiltnisse am ausgepragtesten 
sind. In del' Tat zeigt es sich auch, daB in heiBen Sommern die Sauglingssterb
lichkeit in einer Reihe von Stiidten gegeniiber kiihleren Jahren stark gestiegen ist. 
Es fand sich freilich in manchen Fallen auch eine betriichtliche Steigerung bei 
den angrenzenden Landkreisen; bei mehreren Stiidten war abel' die Zunahme del' 
Sterblichkeit deutlich hoher. Wenn sich hieraus die Bedeutung del' Stadte fiir 
die Sauglingssterblichkeit auch als kleiner erwiesen hat als man friiher annahm, 
so zeigt sich doch zweifellos eine Verschlechterung del' Gesundheitsverhalt
nisse del' Siiuglinge durch die groBstadtische Lebensweise. 

Die ungiinstigeren Verhaltnisse in den Stadten beweisen nun an sich noch 
nicht, daB die Wohnungen schuld an del' hohen Sterblichkeit sind. Die starkere 
Sauglingssterblichkeit in den oberen Geschossen konnte auch auf einer Haufung 
von Sauglingen in diesen Wohnungen beruhen. Um den WohnungseinfluB nach
zuweisen, sind eine ganze Reihe lokalstatistischer Untersuchungen angestellt 
worden. Die meisten von ihnen halten einer Kritik jedoch nicht stand, da viel
fach zu kleines Material verwendet worden ist und auch die iibrigen Faktoren, 
die fiir die Sterblichkeit von EinfluB sind, wie wirtschaftliche Lage, Ernahrungs
weise, arztliche Versorgung, Pflege usw. nicht hinreichend gewiirdigt wurden. 
Unterlagen fiir eine zuverlassige Statistik sind kaum zu erlangen. FLU-GGE glaubt 
jedoch auf Grund folgender Uberlegung eine gewisse Wahrscheinlichkeit fiir eine 
ungiinstige Beziehung zwischen den hochsten Stockwerken und del' Sterblich-
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keit an Magen-Darmkrankheiten dartun zu konnen: "Eine spezifische Haufung 
der Sauglinge in den hochsten Stockwerken wird auch in den ubrigen Sauglings
erkrankungen zum Ausdruck kommen. Wenn daher die Ziffer der Gesamt
mortalitat mit AusschluB der Cholera infantum fiir das 4. und 5. Stockwerk 
nicht hoher ist als fur das 3., wenn aber hier die Cholera infantum auffallig mehr 
Opfer fordert, so wiirde dies tatsachlich fUr einen besonders ungunstigen Ein
fluB der hochsten Stockwerke auf die Sommersterblichkeit sprechen. Fur 2 Jahre, 
1913 mit sehr kuhlem Sommer, und 1911 mit heiBem Sommer, ergibt eine solche 
Berechnung in Berlin folgendes: 

1913 starben mit Angabe der Wohnung 1029 Kinder im 1. Lebensjahre an 
Magen-Darmkrankheiten (I), 3210 an anderen Erkrankungen (II); 1911 starben 
2264 an Magen-Darmkrankheiten, 4460 an anderen Erkrankungen. Die Ver
teilung nach Prozenten auf die verschiedenen Stockwerke war fur beide Kate
gorien folgende: 

Tabelle 13. Sterblichkeit an Magen-Darmerkrankungen nach der Wohnungslage. 

Keller .. 
ErdgeschoB 
1. Stock . 
2. 
3." .. 
4. u. 5. Stock 

1913 

2,7 
17,5 
17,5 
19,2 
19,2 
23,1 

I 

1911 

3,5 
16,0 
18,8 
19,4 
19,5 
23,0 

II 

1913 

2,93 I 

15,8 
19,7 
19,8 
21,7 
20,4 

1911 

2,87 
15,8 
19,5 
19,5 
21,3 
21,0 

1m allgemeinen zeigen also die verschiedenen Erkrankungen der zweiten 
Kategorie in den hochsten Stockwerken eine geringe Abnahme; die Todesfalle 
an Magen-Darmkrankheiten (I) dagegen in beiden Jahren erne deutliche Stei
gerung." 

Aber auch diese so wahrscheinlich gemachte groBere Gefahrdung der Saug
linge in den hoheren Stockwerken braucht nicht unmittelbar Folge der Bauart 
der stadtischen W ohnungen zu sein, es kann vielmehr auch diese Erscheinung 
daran liegen, daB in den oberen Stockwerken verhaltnismaBig mehr Bewohner 
in schlechter wirtschaftlicher Lage leben und infolgedessen die Kinder schlechter 
gehalten werden als in den niedrigeren Stockwerken. 

Ein Beweis, daB die Mietskaserne an sich das Leben der Sauglinge bedrohe, ist 
also zwar streng statistisch nicht zu erbringen, aber doch sehr wahrscheinlich. 
Zu den S. 154 aufgefUhrten ungunstigen Temperaturverhaltnissen in den Miets
kasemen kommt namlich noch hinzu,. daB es in den heiBen Sommertagen sehr 
schwierig ist, die Kinder aus den gefahrdeten W ohnungen an kuhlere Platze zu 
bringen, was bei landlicher Besiedelung meist verhaltnismaBig einfach ist. 

Es muB nun hervorgehoben werden, daB seit dem Jahre 1906 die Sterblich
keit der Sauglinge in Stadt und Land fast gleich ist, in manchen Jahren die Sterb
lichkeit auf dem Lande die in den Stadten sogar ubertrifft. Es kann das aber nicht 

Tabelle 14. Die Sauglingssterblichkeit in PreufJen aUf 1000 LeberuJ,geborene. 

Jahr I Mannlich I WeibJich Ehelich I Unehelich Stadt I Land "Oberhaupt 
I I 
I I I 

1913 163 I 137 140 i 255 145 154 150 
1920 146 121 121 248 137 132 134 
1921 146 122 121 I 253 130 138 134 
1922 137 112 112 I 247 128 123 125 I I 

1923 140 117 117 I 246 129 129 129 i I 
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als ein Gegenbeweis gegen das in diesem Abschnitt Aufgefuhrte angesehen werden. 
Es kann das darauf beruhen, daB die in den Stadten vorhandenen Schadlich
keiten durch andere Momente uberkompensiert werden. So ist der Geburten
ruckgang bisher in den Stadten ein wesentlich groBerer als auf dem Lande, und 
es ist von den verschiedensten Seiten gezeigt worden, daB mit der Zunahme des 
Geburtenruckgangs eine Abnahme der Sauglingssterblichkeit parallel geht. Auch 
die 1eichtere ::\'Ioglichkeit, in den Stadten bei Erkrankungen der Sauglinge arzt
liche Hilfe zu erreichen, sowie die groBere Fursorge und Belehrung, welche den 
:'\Iiittern in der Stadt zuteil wird, mogen hierzu beitragen. Seit etwa 1922 findet 
sich llUll auch in heiBen Sommern iiberhaupt kein nennenswerter Anstieg in der 
Kurve der Sauglingssterblichkeit mehr, wie nachstehende Tabelle zeigt. 

Tabelle 1;"i. Gestorbene SUllg1illge In Preu(3en 1923 und 1922 lIach Kalendermonaten 
( Tagesdurchschnitt). 

1923 1922 102:) 10:2:2 

.Jannar 321 369 .Juli 264 259 
Februar. 380 381 August 285 278 
:Uiirz 368 356 September 326 280 
April. 287 367 Oktober. 260 2;32 
}Iai 266 340 Noyember. 224 26:{ 
.Tnni 234 249 Dezember. 22IJ 279 

Die im Auftrage des Ministers fiir Volkswohlfahrt vom preu13ischen statistischen 
Landesamt herausgegebenen "Medizinalstatistischen Nachrichten" 1925 fuhrell 
dies darauf zuruck, daB ,,clieser Sommersterblichkeitsruckgang wie der Sterb
lichkeitsriickgang bei Erkrankungen des Magen-Darmkanals der Sauglinge uber
haupt im wesentlichen der umfassenden Sauglingsfiirsorge zu verdanken ist, die 
im Verlaufe des Krieges einsetzte und nament1ich durch Aufklarung der Mutter 
uber die gesundheitlichen Vorteile des natiirlichen Stillens usw. und mit del' Be
lehrung uber die Gefahren der Uberfiitterung das 1hrige getan hat, diese Er
krankungen samt ihren Gefolgskrankheiten zu beschranken und damit auch die 
Sterblichkeit herabzudrucken. Auf den Riickgang diesel' Teilsterblichkeit allein 
ist abel' del' Ruckgang auch bei der Gesamtsterblichkeit del' Sauglinge gegenuber 
den Jahren vor dem Kriege zuriickzufiihren; Riickgange bei anderen Todes
ursa chen sind ohne Belang und .verden durch Erhohungen bei anderen, Wle 
Grippe und Lungenentzundung, ZUlU Teil mehr als ausgeglichen. 

1nwieweit abel' noch uber all solche Einzelbetrachtungen hinweg in der 
Kachkriegszeit der starkere Wille, einmal znr Welt gekommene Kinder auch am 
Leben zu erhalten, bei del' Entwick1ung del' Sauglingssterblichkeit seit dem Kriege 
mitspie1t, das ist eine Frage, die sich ziffernmaGig schwerlich beantworten laBt. 
Sicherlich abel' wird nicht enviinschtes kind1iches Leben im Vergleich zur Vor
kriegszeit in weit hoherem MaGe bereits vor del' Geburt beseitigt, anstatt nach 
ihr del' Gleichgultigkeit del' Erzeuger seiner Erhaltung gegeniiber zum Opfer zu 
fallen. " 

1ch mochte auch den ~. 182 ff. erwahnten Umstand als vielleicht mitbeteiligt 
ansehen, daB die Uberfullung eines groBen Teiles del' Wohnungen nach dem Kriege 
geringer geworden ist. 

4. Allgemeine Korperbeschaffenheit und W ohnung. 
Uberblicken wir den EinfluB der Wohnung auf die ansteckenden und be

sanders die sog. Wohnungskrankheiten, so ergibt sich, daB ein Unterschied bei 
Kleinwohnung und Mietskaserne, der unmittelbar auf die Verschiedenheit der 
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Bauart zuriickzufiihren ware, kaum festzustellen ist. Es fragt sich nun, ob etwa 
Einfliisse nachweisbar sind, die zwar weder in den Morbiditatsziffern noch in 
der Mortalitat in Erscheinung treten, die sich aber doch in einer gewissen korper
lichen Minderwertigkeit bestimmter Klassen bemerkbar machen. Urn derartige 
Zusammenhange aufzudecken, kann man die Konstitutionsforschung heranziehen. 
Anhaltspunkte iiber die Konstitution verschiedener Bevolkerungsklassen kann 
nun ihre verschiedene Militartauglichkeit geben. Freilich konnen aus den Er
gebnissen der Aushebungsstatistik nur mit groBer Vorsicht Schliisse gezogen 
werden. Ein Vergleich der Militartauglichkeit der Stadt- und Landbevolkerung 
vor dem Weltkriege ergab nach den iibereinstimmenden Untersuchungen 
SCHJERNINGS, VOGELS, SCHWIENINGS, MEINSHAUSENS und MEISNERS unzweifel
haft eine Uberlegenheit des Landes gegeniiber den Stadten. Die stadtgeborenen 
Militarpflichtigen stellten bei den Aushebungen urn mehrere Prozent weniger 
Taugliche, als die landgeborenen. Nach den Angaben von SCHWIENING (1908) 
und von KUCZINSKI (1910) betrug die Zahl der dauernd und vollig Untauglichen 
iiberall 7-9%. Zum Landsturm geschrieben wurden in den Stadten 26, auf 
dem Lande 20%; zur Ersatzreserve in den Stadten 16, auf dem Lande 18% 
und zum Dienst mit der Waffe tauglich in den Stadten 49, auf dem Lande 
55%, im Mittel 53%. Es braucht nicht darauf hingewiesen zu werden, daB 
auch auf dem Lande starke regionare Schwankungen beziiglich der Militar
tauglichkeit vorkamen: in Gegenden, wo Kleinbetrieb auf minderwertigem 
Boden vorherrscht und die Ernahrung daher schwieriger und mangelhafter 
war, war auch die Militartauglichkeit niedriger als in Gegenden des GroB
betriebes und auf gutem Boden. 

KAUP weist ferner darauf hin, daB in vielen Gegenden Deutschlands die 
Landbevolkerung dazu iibergegangen ist, aIle eigenen Erzeugnisse zu Geld zu 
machen und die Familie mit Surrogaten zu ernahren. Hierdurch wurde die Er
nahrung in manchen Gegenden sehr verschlechtert und so war in verschiedenen 
Gegenden die Militartauglichkeit der Bevolkerung stark zuriickgegangen. Es 
blieb aber trotzdem die durchschnittliche Uberlegenheit der Landbevolkerung 
unbezweifelbar. 

Die Griinde fUr die hohere Untauglichkeit der Stadtbevolkerung waren all
gemeine Korperschwache, schwache Brust, Herzerkrankungen, die bei etwa 40% 
der Untauglichen festgestellt wurden. Es zeigte sich also, daB das Leben in den 
Stadten bei einem betrachtlichen Teil der Jugend ungiinstig auf die allgemeine 
K6rperentwicklung und besonders auf die Entwicklung von Lunge und Herz 
einwirkte. 

Es fragt sich nun, ob wir aus diesen Tatsachen Riickschliisse auf die Wir
kung der W ohnweise ziehen k6nnen. Zweifellos sind eine groBe Anzahl anderer 
Momente in den Stadten vorhanden, die schadlich auf die K6rperbeschaffen
heit einwirken. Sicherlich wirkt der langere Schulbesuch und manche Berufs
schadigungen auf die Jugend in den Stadten in ungiinstigem Sinne ein, aber 
dieser EinfluB darf nicht iiberschatzt werden, da hierfiir die Dauer der Ein
wirkung doch zu kurz ist. Wenn auch gerade bei den sog. Stubenarbeitern 
(Schneider, Schuster, Weber, manche Fabrikarbeiter, Handeltreibende) besonders 
geringe Tauglichkeit beobachtet wurde und hieraus auf den schadigenden Ein
fluB dieser Berufe geschlossen werden k6nnte, so diirfen wir nicht vergessen, 
daB diese Berufe vielfach von solchen Leuten gewahlt werden, die an sich schwach
lich sind und in diesen Beruf hineingehen, weil sie von vornherein annehmen 
miissen, den Anstrengungen anderer Berufe nicht gewachsen zu sein. Es war 
also doch wohl weniger die berufliche Beschaftigung der Stadtjugend, die ihre 
geringere Militartauglichkeit bedingte, als vielmehr andere Faktoren. Ob es 
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freilich die Wohnungsschaden an sich sind, ist recht zweifelhaft, denn wir beob
achteten gerade in der ostpreuBischen Landbevolkerung die hochsten Tauglich
keitsziffern und doch waren die W ohnungen dort auf dem Lande im allgemeinen 
sehr mangelhaft. Vielfach spielten fUr den Grad der Militartauglichkeit soziale 
Verhaltnisse, W ohlhabenheit, Ernahrung eine groBe Rolle, aber der wichtigste 
und wohl ausschlaggebende Unterschied zwischen der Stadt- und Landbevolke
rung ist der, daB die Landjugend die Moglichkeit hat und vielfach auch dazu ge
zwungen wird, ihre Korpermuskulatur in freier Luft ausgiebig zu gebrauchen und 
alle Organe des Korpers kraftig auszubilden, wahrend die Stadtjugend hierzu 
nur eine ungeniigende Gelegenheit und wenig Antrieb findet. 

Auch auf anderem Wege kann man zu gewissen Schliissen iiber die Kon
stitution der Jugendlichen in Stadt und Land gelangen. Es sind das systematische 
Untersuchungen der Schulkinder. Fiir die schulentlassene Jugend sind derartige 
Untersuchungen nur in geringer Zahl ausgefiihrt, dagegen liegen fUr die SchUler 
eine ganze Reihe solcher Statistiken vor. Manche dieser Untersuchungen sind 
allerdings wenig geeignet, die uns hier interessierende Frage des unmittelbaren 
Wohnungseinflusses zu klaren. Es sind das Erhebungen iiber bestimmte Er
krankungen oder Ernahrungsverhaltnisse, gewerbliche Arbeit usw. 

Einen bemerkenswerten Gegensatz zwischen Stadt und Land zeigen die 
Untersuchungen mit den PIRQuETschen Cutireaktionen auf latente tuberkulose 
Herde. Bei den Bewohnern entlegener, dem Verkehr mit Kulturmenschen noch 
nicht erschlossener Gegenden £allt diese Priifung selbst an Erwachsenen negativ 
aus. Bei zerstreut wohnender Landbevolkerung, z. B. in der siidrussischen Steppe, 
im landlichen Palastina, in der romischen Kampagna usw. werden nur bei einem 
geringen Teil der heranwachsenden Jugend positive Ausschlage erhalten. In 
Dorfern und kleinen Stadten Deutschlands ergeben die Kinder bei SchulabschluB 
etwa zur Halfte positive Reaktion, in groBeren Stadten zu etwa zwei Drittel und 
in GroBstadten zu fast 100%. Das besagt, daB bei den intensiven Verkehrs
verhaltnissen der GroBstadt ein groBer Teil der Kinder schon vor der Schulzeit 
Tuberkelbacillen aufnehmen und irgendwelche tuberkulOse Herde davontragen, 
die groBtenteils symptomlos bleiben, aber eine gewisse, wenn auch unvollkommene 
Immunitat gewahren1). 

Die zahlreich angestellten Untersuchungen iiber die Schultauglichkeit konnen 
untereinander sehr schwer verglichen werden, da offensichtlich die Kriterien, 
nach denen die Schularzte ihr Urteil gefallt haben, nicht iibereinstimmen. Vor 
allen Dingen konnen sie fUr die uns interessierende Frage des Einflusses von 
Stadt- und Landwohnung nicht herangezogen werden; dies letztere aus dem Grunde, 
weil die auf dem Lande durchgefiihrten Untersuchungen der Schulen noch viel 
zu gering sind. AuBerordentlich wiinschenswert ware es, wenn diese Liicke durch 
Anstellung von Schularzten auch in den kleinen Stadten und auf dem Lande die 
hierfiir nach einheitlichen Gesichtspunkten zu untersuchen hatten, ausgefiillt 
werden kOnnten. 

In groBerer Anzahl sind Untersuchungen iiber KorpergroBe, Gewicht und 
gelegentlich auch Brustumfang der stadtischen SchUler ausgefiihrt worden. Sie 
zeigen Unterschiede, bedingt durch Rasse und Wohlhabenheit. 1m allgemeinen 
sind die Schiiler der hoheren Schulen groBer und kraftiger als die der Volksschulen. 
Aus landlichen Schulen liegen Zahlen, die mit denen aus den Stadten gewonnenen 
verglichen werden konnten, nur vereinzelt vor. E. SCHMIDT (Arch. f. Anthrop. 
Bd.21, S.385) hat im Jahre 1892 im Kreise Saalfeld 9605 Kinder untersucht 
und erhielt dabei folgende Zahlen: 

1) SCHLESINGER: Inaug.-Dissert. Berlin 1916, zit. nach FLUGGE: a. a. O. 
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Alter 

6 
7 
8 
9 

Tabelle 16. KiYrpergrofJe. 

DurchschnittsgriiBe in Zentimeter Durchschnittsgewicht in Kilo 

Stadtkinder Landkinder Stadtkinder Landkinder 

Auch ein Yer
gleich in jedem 
einzelnen Bezirk 
zwischen Stadt 
und Land zeigte 
eine ungunstige 
Entwicklung der 
Stadtkinder. 

PEIPER (Con
cordia, 18. Jahrg. 
Nr. 1. 1911) be

stimmte 1909 im Bezirk KORlin in Pommern bei 4660 Schulknaben, etwa zur 
Halfte Stadt-, zur Halfte Landkindern, Korperlange, Korpergewicht und Brust
umfang. Die Ergebnisse zeigt nachstehende Tabelle: 

108,3 
113,2 
ll8,1 
123,5 
127,3 
132,4 
137,4 
142,0 

10 
II 
12 
13 

109,4 
114,9 
120,1 
125,0 
129,8 
133,8 
138,8 
144,2 

18,5 
20,5 
22,3 
24,5 
26,1 
29,3 
31,6 
35,1 

18,7 
20,8 
22,8 
25,0 
27,0 
29,9 
33,1 
36,4 

Tabelle 17. KiYrperrrw,fJe. 

Im Alter von 6-7 Jahren 1m Alter von 11-12 Jahren 

Kiirperliinge 
Kiirpergewicht. 
Brustumfang . 

~-----~----

Stadt Land 

ll4,9 114,9 
19,6 20,4 
58,6 58,3 

-- ---- --~ 

Stadt Land 

135,9 137,5 
30,4 31,3 
66,5 67,3 

Bei den alteren Kindern waren also auch hier die landgeborenen stark uber
legen. 

ASCHER (Veroff. a. d. Geb. d. Medizinalverwalt. 1912) hat im Stadt- und 
Landkreis Hamm Sauglinge, Klein- und Schulkinder untersucht, und zwar 
Schulkinder aus 20 vorwiegend landwirtschaftlichen Dorfern mit 2203 Kindern, 
aus 35 vorwiegend industriellen Dorfern mit 9578 Kindern und auBerdem 5333 
Schulkinder der Stadte Unna und Kamen, sowie 7505 Kinder der Stadt Hamm. 
Er hat dabei die Zahl der "Mindergewichtigen" festgestellt, wozu diejenigen 
Kinder zu zahlen sind, deren KorpergroBe und Gewicht um mehr als 10% ge
ringer war als es nach der Normaltabelle eigentlich hatte sein sollen. Seine Er
gebnisse waren folgende: 

Tabelle 18. Mindergewichtig. 

Vorwiegend landwirtschaftliche Diirfer . 
" industrielle Diirfer 

Stiidte Unna und Kamen 
Stadt Hamm ........ . 

1911 1912 

3,8 
8,8 
8,8 

12,2 

4,6 
9,7 

10,6 
10,5 

Fur ostpreuBische Verhaltnisse sind die Unter.suchungen von KISSKALT 
interessant (Dtsch. Med. Wochenschr. 1916, Nr. 25). Er stellt fur Konigsberg und 
Umgebung nachstehende Zahlen auf (s. Tabelle 19). 

Diese Zahlen zeigen, daB in OstpreuBen die nach KISSKALTS Angaben gut 
ernahrten Landkinder nicht die gleichen MaBe aufweisen, wie die Stadtkinder 
auf dem Gymnasium, sondern durchweg kleiner und leichter sind. Dies fuhrt 
er auf Rassenunterschiede zwischen den Gymnasiasten und den Landkindern 
zuruck. Lange und Gewicht der Volksschulkinder in der Stadt und auf dem Lande 
stimmten ziemlich genau uberein. Um festzustellen, ob sich zwischen der nach 
KrSSKALTS Feststellungen vielfach unterernahrten, blutarmen Bevolkerung der 
auBeren Stadtteile und der kraftigen Landjugend keine ziffernmaBigen Unter
schiede ergeben, hat er ferner die Druckkraft der Hande mit dem COLLINschen 



_.\.Iter 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
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Gym- I Stadt~olks- , 
nasiasten sC~lUler., 
:lIahTuni Mal-JuUl 

1914 1914 nach 

113,3 
122,6 
126,0 
131,2 
132,4 
140,6 
150,7 
151,1 
158,7 
161,5 
167,9 
174,1 
171,6 

21,8 
26,7 
28 
28,8 
31,4 
34,3 
39,8 
41,5 
47,2 
49,9 
57,8 
61,2 
66,3 

! PERL 

112,1 
116,2 
119,7 
125,0 
130,7 
136,0 
139,8 
144,8 
151,8 

21,1 
22,1 
23,6 
26 

28,6 
30,3 
32,9 
36 

Tabelle 19. KOrpermaf3e. 

Nach 
ASCHER 

110 
115 
120 
116 
129 
135 
139 
143 

20,2 
21,8 
23,7 
26,0 
28,0 
31,1 
33,8 
36,7 

I Schaaksvitte ~ I I 
I Pobethen ! Quednau 

! Dezember I De1zgem1_ber April 1914 
! April 1914 1915 " ' 

Nach 
CAMERER 

(ohne 
Kleider) 

i 
Liinge. 

116,2 
120,3 
124,4 
129,6 
131,6 
137,4 
140,1 
145,5 

Gewieht. 

23,7 
24,4 
26,8 
28,5 
29,5 
34,3 
35,4 
36 

114,5 
118,1 
122 
125 
131 
135 
137 
143 

20,9 
20,7 
24,8 
26,0 
28,6 
30,8 
31,5 
37 

113,7 
118,7 
123,6 
126,6 
131,8 
136,5 
139,5 
145,8 

20,0 
21,5 
24,0 
25,2 
28,3 
31,3 
32,5 
39,8 

108 
118 
121 
126,2 
126,4 
135,4 
136,6 
151,2 

18,6 
22,6 
24,7 
27,4 
29 
31,9 
35,8 
40,2 
35 

, 109 
115 
120 
125 
130 
135 
140 
145 
151 
157 
164 
168 

, 170 

20,5 
23 
25 
27,5 
330 
32,5 
35 
37,5 
41 
45 
50 
56 
60 

Dynamometer und den Unterarmumfang messen lassen. Er erhielt dabei nach
stehende Zahlen: 

Alter 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Gymna-! 
siasten I 

9,7 
14,1 
14,9 
15,3 I 

15,8 
18,5 
21,1 
23,5 
27,1 
31,2 
35,5 
36,3 
37,6 

I 

Tabelle 20. Druckkraft und Unterarmumfang. 

I 
Schaaksvitte 

stadt- , 
volks- A'I' De-
schiller i 1~~~ I zember I 

I 1915 , 

Druckkraft reeht8. 
8,6 8,8 
9,6 10,0 10,4 

10,2 ! 12,4 14,6 
12,1 13,3 14,3 
14,9 I 15,8 17,0 
16,6 16,6 21,0 
18,3 I 20,6 21,0 
20,1 '21,6 24,0 
24,1 23,0 

Quednau 

8,1 
10,7 
10,9 
13,0 
15,1 
15,4 
19,1 
23,2 

! I Schaaksvitte ! 
Stadt- ---~-~

Grmna- I volks- .' De· I 
Slasten ' schiller, AprIl I zember I 

I 1914 : 1915 : 

17,6 
18,8 
19,2 
19,3 
19,4 
20,5 
21,5 
21,7 
22,6 
23,5 
24,7 
25,1 
25,7 

I I 

Unterarmumfang reeht8. 
17,5 
17,7 17,5 
18,1 18 
18,3 18,7 
19,3 19 
19,8 19,1 
20,4 20,7 
21 21 
22,1 20,4 

Quednau 

17,5 
17,7 
18,1 
18,3 
19,8 
19,8 
20,4 
21,0 
22,1 

Es ergab sich also ganz deutlich, daB auch in OstpreuBen die Korperkraft 
der Stadtvolksschulkinder geringer war als die der gleich groBen und gleich 
schweren Landjugend, daB also auch hier die Stadtjugend in ihrer korperlichen 
Entwicklung zuriickgeblieben war. KISSKALT nimmt an, daB dieselben Rassen-
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unterschiede, wie sie zwischen den Gymnasiasten und der Landjugend bestehen, 
auch zwischen den stiidtischen Volksschulkindern und der Landjugend bestanden 
und glaubt, daraus schlieBen zu sollen, daB die stadtischen Volksschulkinder 
auch in Lange und Korpergewicht zuriickgeblieben sind. 

Die neuesten Ergebnisse der Schiilermessungen sind in der vom Deutschen 
ZentralausschuB fiir Auslandshilfe durch dessen arztlichen Beirat 1924 heraus
gegebenen Tabelle "GroBe und Gewicht der Schulkinder und andere Grundlagen 
fiir die Ernahrungsfiirsorge" zusammengestellt. Zahlen, die einen Vergleich 

Tabelle 21. Bonn. KiYrper'YlU/,f3e. 

V olksschulen Hohere Schulen 
f-- --- -- --- - -"---

Knaben Madchen Knaben Miidchen 
-- --------- ---- ---- -- --

Alter ' Durch- \ Durch- Durch-I Durch- I Durch- I Durch- Durch- I Durch-
A ! schnitt- schnitt- An- sChnitt-\ schnitt- An- 1 SChnitt-1 schnitt- An- schnitt-i schnitt 

n- liche Hches zahl Hche Hche. ,Hche Hche. zahl Hche Hche. 
zahl I Groae Gewicht Groae Gewicht zahl I GroBe 'Gewich Grolle IGeWieh 

in em I in kg in em in kg in em in kg in cm in kg 

6 - 61/2 97 114,5t 18,2 98 111,5 19,4 -
I 

- - 15 1 116,8 21,3 
61/ 2- 7 260 llZz8 20,4 212 ll2,3 19,7 - - - 27 , ll4,8 20,6 
7 - 71/2 304 ll5,6 20,5 242 114,1 20,6 - - - 48 i 122,0 22,9 
71/ 2- 8 363 ll8,3121,7 236 ll6,4 21,1 - - - 42 1 121,5 22,8 
8 - 81/2 282 ll9,0 23,6 264 120,0 22,7 9 130,5 28,0 47 1124,7 24,4 
81/2- 9 308 123,2 23,6 283 121,4 23,5 31 ' 129,41 26,9 45 , 126,0 24,6 
9 - 91 / 2 336 125,4

1 

24,4 269 124,2 24,6 42 130,1, 27,7 60 128,0 26,0 
91/2-10 330 126,8 26,3 248 126,6 25,7 53 1 133,4 28,7 39 131,7 26,7 

10 -101/ 2 296 129,0! 28,4 284 129,1 26,3 62 ' 133,3 29,2 68 135,6 ' 29,2 
101/ 2-ll 236 132,0' 28,3 257 i 131,3, 27,8 78 1135,2 30,0 39 135,2 I 30,5 
11 -IP/2 258 132,7 29,0 231 ! 132,0 1 29,1 - 81 i 139,3 31,9 95 138,71 31,9 
IP/2-12 263 135,9 I 30,3 268 I 136,0 I 30,7 109 140,0 31,5 40 142,9 33,7 
12 -121/2 235 137,2 31,8 229 ' 138,0: 31,6 94 i 145,0 34,9 91 143,7 35,0 
121/ 2-13 274 139,3, 33,7 267 I 140,8 ' 33,4 128 i 145,8 35,5 62 145,8 36,1 
13 -131/2 253 141,9 34,3 250 I 143,9: 35,9 88 1 148,0 37,7 67 147,8 I 38,1 
131/2-14 271 143,3 35,6 288 149,5 37,5 84 , 149,0 38,5 35 151,8 I 39,4 
14 -141/2 107 148,5' 36,7 84 i 149,0 39,8 61 1 150,2 41,2 20 150,7! 40,2 
141/2-15 - - - - - I - 19 154,2 42,6 6 155,3 43,6 

Landkreis Bonn. 

Volkssehulen 
----- ---"---

Alter Knaben Miidehen 
------

I Durehsehnitts- I Durchschnitt.-Anzahl I Durehsehnitts- Durchschnitts- Anzahl GroBe in em Gewieht in kg : Grolle in cm ' Gewieht in kg 

51/2- 6 108 1l0,4 19,4 93 109,0 18,0 
6 - 61/ 2 187 Ill,8 20,3 ll9 110,8 19,7 
61/ 2- 7 205 113,8 21,2 189 ll3,1 20,7 
7 - 71/ 2 228 116,8 21,8 327 115,8 21,3 
71/2- 8 254 119,5 23,2 249 119,0 22,7 
8 - 81/2 292 121,0 24,4 210 120,8 23,1 
81/2- 9 311 123,9 25,0 226 123,1 23,9 
9 - 91/ 2 351 126,5 25,8 209 125,2 24,9 
91/2-10 254 128,6 27,0 241 128,5 25,6 

10 -101/ 2 231 130,6 28,4 214 129,9 24,3 
101/2-11 250 132,5 29,3 249 132,4 29,3 
II -111/2 238 132,5 30,9 197 134,8 30,2 
IP/2-12 271 137,3 31,4 233 136,9 31,7 
12 -121/2 226 140,3 33,6 213 140,4 34,5 
121/2-13 235 141,9 35,0 2ll 144,3 35,9 
13 -131/2 246 143,5 36,7 201 144,5 38,0 
131/2-14 87 145,9 37,9 113 146,6 38,2 
14 -141/2 10 149,0 39,5 6 148,6 38,5 
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zwischen Stadt- und Landjugend ermoglichten, finden sich darin nur wenig. 
Hier sollen nur die Messungen von F. A. SCHMIDT, Berechnungen und Zahlen 
fiir Stadt- und Landkreis Bonn mitgeteilt werden (s. Tab. 21, S. 208). 

Samtliche Messungen ergaben also eine deutliche Uberlegenheit der Land
jugend. 

Schhisse auf den EinfluB der Wohnungen aus diesen Zahlen zu ziehen, ist 
allerdings schr schwer. Schlecht unterhaltene und iiberfiillte Wohnungen sind 
sichcrlich in den durchforschten Landgebieten ebenso anzutreffen wie in den 
Btiidten. Zweifellos ist es aber, daB das Aufwachsen der Jugend auf dem Lande 
in der freien Luft kriiftig dazu beitragt, Stoffwechsel und Appetit zu heben und 
zur Aufnahme nahrhafter Bpeisen anzuregen und die Ausbildung von Mm;kulatur 
und Knochengeriist zu fOrdern. Dagegen hat die Stadtjugend zu einer soIchen 
Ausarbeitung deR KiirperR in freier Lllft zwischen den Mietskasernen kaulll 
Gelegenheit. 

5. Rachitis. 
Eine Krankheit. bei deren Entstehung die Wohnllng sicherlich ursiichlich be

teiligt ist, ist die Rachitis oder Englische Krankheit. Uber deren sozialhygienische 
Bedeutung herrscht wohl kein Zweifel, ist sie es doch, die eine groJ3e Reihe der 
Verkriippelung im Kindesalter verursacht. Die Faktoren, die zur Rachitis 
fiihren, sind noch nicht sicher bekannt. AuJ3er erblicher Veranlagung und un
richtiger Ernahrung, insbesondere Mangel gewisser Vitamine, spielt sicherlich 
der AbschluJ3 der Kinder von der Luft im Freien und besonders von Licht und 
Honne eine erhebliche Rolle. Die Haufigkeit dieser Krankheit ist statistisch 
auJ3erordentlich schwer zu erfassen, da die leichten FaIle der Beobachtung sehr 
leicht entgehen. Der Augenschein lehrt aber, daJ3 besonders die Kinder der 
minderbemittelten Kreise in den GroJ3stadten unter dieser Krankheit leiden. 
Rie vor allem verleiht der Kinderwelt der groBstadtischen Arbeiterviertel das 
charakteristische Geprage: das mit 0-, seltener X-Beinen behaftete Kind mit 
dem groBen Hirn- und dem relativ kleinen Gesichtsschadel, mit dem watschelnden 
Gang, dem aufgetriebenen Leib und dem engen Brustkorb (Hiihnerbrust). Auch 
unter den Kindern der Wohlhabenden tritt die Rachitis in Erscheinung; doch 
bleibt es hier bei den leichten Graden. 

DaB der Mangel an Licht eine wesentliche Ursache der Rachitis ist, scheinen 
eine Reihe von statistischen Arbeiten zu beweisen, in denen die behandelnden 
Ante Aufzeichnungen iiber die Art der Wohnung der erkrankten Kinder gemacht 
haben und dabei feststellen zu konnen glaubten, daB der groJ3te Teil der Kinder 
aus lichtlosen Wohnungen stammte. Vielfach sind aber diese Arbeiten nicht 
sehr kritisch durchgefiihrt. Insbesondere sind die iibrigen sozialen Verhalt
nisse, unter denen die Kinder lebten, nicht geniigend gewiirdigt. Auch die 
groBen Erfolge, die man in der Therapie dieser Krankheit durch die Lichtbehand
lung erzielt hat, weisen darauf hin, daB das Licht von besonderer Bedeutung ist. 
Eingehende Untersuchungen an Ratten, bei denen man eine der menschlichen 
Rachitis vollig gleichende Krankheit durch besondere vitaminfreie Fiitterung 
hervorrufen kann, zeigen, daB man die Erkrankung durch Bestrahlung mit 
ultraviolettem Licht verhindern kann. Einschalten von Fensterglas hebt die 
Lichtwirkung vollkommen auf. In den Wohnungen selbst kann also das Licht 
seinen schiitzenden EinfluB kaum ausiiben; aber das Licht im Freien wirkt 
sicher der Rachitis entgegen. Gegen diese Annahme scheint eine Mitteilung 
von E. MELLANBY zu sprechen, der iiber die Einwohner der Insel Lewis auf 
den Hebriden folgendes berichtet (zitiert nach R. HAMBURGER, Dtsch. Med. 
Wochenschr. IH24, S. 1111): "Vielc der Einwohner wohne11 dort in den sog. 

H31Hlhuch lIer Rozifllen Hygiene. Y. 14 
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,schwarzen Hausern', aus Torf und Steinen erbauten Hauschen, vielfach ohne 
Schornstein, aus denen del' Rauch des fortwahrend brennenden Torffeuers nul' 
durch die Tiir entweichen kann; oft haust das Vieh unter dem gleichen Dach. 
Die Kinder werden, bis sie laufen konnen, fast niemals aus dem Haus genommen, 
auBer vielleicht auf ein paar Minuten an einem schonen Sommertage. Rachitis 
solI auf diesel' Insel fast unbekannt sein." Hiernach kame dem Licht nul' eine 
untergeordnete Bedeutung zu. 

Del' scheinbare Widerspruch erklart sich abel' daraus, daB die Nahrung diesel' 
Menschen auBerordentlich vitaminreich ist. Die Hauptbestandteile del' Kost 
bestehen in Fisch, Eiern und Hafermehl. Fischleber, die reichste Quelle des anti
rachitischen Vitamins, ist die Lieblingsspeise del' Leute. Die Seltenheit del' 
Rachitis bei schlechten hygienischen Allgemeinbedingungen faBt MELLANBY als 
Riickwirkung diesel' Kost auf, die sich auch darin auBert, daB die lange Zeit an 
del' Brust genahrten Sauglinge eine Muttermilch genieBen, die wegen des Reich
tums des A- bzw. D-Faktors in del' miitterlichen Kost selbst so reich an Vitamin 
ist, daB andere rachitogene Schadigungen dadurch ausgeglichen werden. 

Besonders schwer wirkt natiirlich das Zusammentreffen mehrerer die Rachitis 
begiinstigender Umstande, besonders, wenn ein disponiertes Kind in einer dunk
len Wohnung unter schlechten Ernahrungsverhaltnissen aufwachst. Bemerkens
wert ist hier, was GROTJAHN iiber seine Beobachtungen an englischen Proletarier
kindern berichtet: 

"Zu meinem groBten Erstaunen wurde ich gewahr, daB die Krankheit, die 
sich in Berlin und seinen Vororten an del' Mehrzahl del' sorgfaltig gekleideten 
Proletarierkindern schon im Voriibergehen diagnostizieren laBt, mit verschwin
denden Ausnahmen unter den zerlumpten Rangen des Londoner Arbeiterviertels 
vollkommen jehlt. Vielmehr weisen die Kinder einen ganz vortrefflichen Ernah
rungszustand auf, sind rotwangig und kraftig in allen ihren Bewegungen. Das 
Londoner Arbeiterkind ist eben trotz del' ungeheuren GroBe del' Stadt in viel 
hoherem MaBe Freiluftwesen als die deutschen Kinder in den mit Mietskasernen 
bebauten GroB- und Mittelstadten Deutschlands, die mit Treppen und Korridor
abschliissen dem Kinde den Weg ins Freie erschweren und namentlich den eigent
lich selbstverstandlichen Aufenthalt des kleinen Kindes in Hof und StraBe immer 
erst zu einer Aktion machen, die wegen ihrer Umstandlichkeit kaum taglich und 
dann nul' fiir kurze Zeit ins Werk gesetzt wird. Es ist sichel' kein Zufall, daB man 
in den schottischen GroBstadten, die in deutscher Art mit hohen Mietskasernen 
bebaut sind, auch wieder zahlreiche rachitische Kinder antrifft." (Zitiert nach 
EBERSTADT a. a. 0.) 

Bei diesel' Krankheit sind es also nicht eigentlich bauliche W ohnungsmangel 
und auch nicht so sehr del' Mangel an Licht in del' Wohnung, del' wie friiher 
(S. 146) ausgefiihrt, nicht den ihm vielfach zugeschriebenen EinfluB hat, welche 
die Ursache bilden, sondern es ist die Schwierigkeit, aus den hoheren Stockwerken 
und den Hinterhausern auf geeignete Platze zu gelangen, wo die freie AuBenluft 
und das durch kein Fensterglas denaturierte Licht seine in friiheren Abschnitten 
geschilderte giinstige Wirkung entfalten kann. 

6. Zusammenfassung. 
Fassen wir zum Zwecke del' Urteilsbildung dariiber, ob del' Hygieniker die 

Mietskaserne odeI' das Klein- bzw. das Mittelhaus fUr die zukiinftige Bauperiode 
empfehlen solI, die wichtigsten Ergebnisse del' voraufgegangenen Abschnitte 
kurz zusammen, so ist folgendes zu sagen: Del' unmittelbare EinfluB von Luft 
und Licht in den Wohnungen ist zwar nicht so groB, wie vielfach angenommen 
wird, auch heRteht kein grundsatzlicher UnterRchied zwischen Gro13- nnd Klein-
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haus hinsichtlich der Wirkung dieser Faktoren, denn mangelhafte Liiftung und 
Beleuchtung finden wir in beiden Bautypen fast in gleichem MaBe. Es ist aber 
vielfach leichter, einen Ausgleich fUr etwaige Mangel dieser Art durch den Aufent
halt in freier Luft beim Kleinhause zu erreichen als bei der Mietskaserne. 

Was die Temperaturreglung der Wohnraume im Winter anlangt, so ist hier 
das Kleinhaus dem GroBmietshaus gegeniiber entschieden im Nachteil, denn eine 
zweckmaBige Heizung erfordert im Kleinhaus erheblich mehr Brennmaterial als 
im GroBhause. Dieser Nachteil des kleinen Hauses wird aber sehr wesentlich ab
geschwacht, wenn man das Einfamilicnhaus nicht als Einzelhaus, sondern als 
Gruppen- oder Reihenhaus baut. Eine iibermaBige Erwarmung der Wohnraume 
im Sommer, die zu schweren Belastigungen der erwachsenen Bewohner und 
unter Umstanden zu tDdlichen Erkrankungen der Sauglinge fiihrt, finden wir in 
den Mietskasernen erheblich haufiger und starker als in den kleinen Hausern. 
Die dadurch bedingten Gesundheitsschadigungen sind statistisch zwar nicht 
sic her zu beweisen, aber sie werden doch durch die Statistik sehr wahrscheinlich 
gemacht und kommen in einer erhohten Sterblichkeit der Sauglinge an Sommer
diarrhoe in den oberen Stockwerken der Mietskasernen zum Ausdruck. Man 
muB sich allerdings hiiten, bei der Beurteilung dieses Faktors die Bedeutung der 
sozialen Lage zu vernachliissigen. Eine evtl. auch beim Kleinhause vorhandene 
tberhitzung der Wohnraume im Sommer kann hier wiederum erheblich besser 
ausgeglichen werden, weil man Erwachsene und Kinder vielleichter an die frische, 
bewegte AuBenluft bringen kann und hier Luft und Sonne mit ihren gesundheits
fordernden Einfliissen auf den Korper einwirken. Dagegen sind die Bewohner 
der Mietshauser, wenn es iiberhaupt moglich ist, die kleinen Kinder die vielen 
Treppen herunter an die Luft zu bringen, oft nur auf enge, dumpfe Hofe mit 
stagnierender Luft oder mehr oder weniger staubige StraBen angewiesen. 

Die groBen Schwierigkeiten, die giinstigen Faktoren von Luft und Licht im 
Freien auf den Korper der Kinder und Jugendlichen in den Mietskasernen ein
wirken zu lassen, fUhren zu einer nachweisbaren Verschlechterung der Konsti
tution dieser Leute, die sich in starkerer Disposition zur Tuberkulose, geringerer 
Militartauglichkeit und geringerer Muskelkraft der Stadtjugend zeigt. Auch die 
Rachitis, deren Ursachen zwar noch nicht vollig bekannt sind, scheint durch die 
stadtische Wohnweise in hohen Mietskasernen gefOrdert zu werden. 

Fiir die Infektionskrankheit spielt die Wohnung nicht die ausschlaggebende 
Rolle, die man ihr vielfach beimiBt, doch wird durch das Zusammendrangen 
vieler Menschen auf engem Raume die Ansteckungsmoglichkeit bei einzelnen 
Krankheiten betrachtlich erhOht. 

Ein schadlicher EinfluB des 'Wohnens im groBen Mietshause auf Sittlichkeit 
und Moral und damit indirekt auf die leibliche Gesundheit ist streng statistisch 
zwar sehr schwer nachzuweisen, aber mit groBter Wahrscheinlichkeit doch an
zunehmen. Nach alledem kann es nicht zweifelhaft sein, daB der Flachbau 
die zu bevorzugende Bauweise ist. 

VIII. Versuche zur Besserung der Mi8stande. 

1. Wohnungsaufsicht. 
Urn den baulichen Stand der Wohnungen auf einer zureichenden Hohe zu 

crhalten, ist schon vor dem Kriege zunachst von einzelnen Stadten, dann durch 
das PreuBische Wohnungsgesetz vom 23. 3. 1918 die Wohnungsaufsicht und 
Wohnungspflege geregelt worden. Danach kann die Orts- und Kreispolizei
behorde Wohnungsordnungen erlassen, welche die Benutzung der Gebaude zum 

14* 
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Wohnen und Schlafen regeln. In Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern 
sind solche Wohnungsordnungen zu erlassen. Diese Ordnungen haben vorzu
schreiben, daB als Wohn- und Schlafraume (auch Kiichen) nur solche Raume 
benutzt werden diirfen, welche zum dauernden Aufenthalt von Menschen bau
polizeilich genehmigt sind. Sie konnen Vorschriften treffen iiber eine den gesund
heitlichen Anforderungen entsprechende Beschaffenheit und Instandhaltung der 
Raume, eine den Anforderungen des Familienkreises entsprechende Trennung 
der Raume verschiedener Haushaltungen. Ferner regeln sie das Vorhandensein 
der erforderlichen KochsteIlen, Wasserentnahmest~Ilen, AusgUsse, Aborte (einer 
fUr h6chstens 2 Familien). Sie konnen Weisungen enthalten iiber die Belegung 
der Wohn- und Schlafraume, die Beschaffenheit der Gesindestuben und iiber die 
Bedingungen, unter denen die Aufnahme nicht zur Familie gehoriger Personen 
gegen Entgelt statthaft ist. 

Fiir Gemeinden mit mehr als 100000 Einwohnern ist zur DurchfUhrung der 
W ohnungsaufsicht ein W ohnungsamt zu errichten, das mit geniigenden und ge
eigneten Personen zu besetzen ist. Auch fUr kleinere Gemeinden kann durch 
Anordnung der Aufsichtsbehorde die Errichtung eines solchen Wohnungsamtes 
vorgeschrieben werden. Die Wohnungsaufseher sollen fUr ihren Beruf entsprechend 
vorgebildet sein. Sie haben das Recht, in Ausiibung der Wohnungsaufsicht aIle 
zum dauernden Aufenthalt von Menschen benutzten Raume, sowie die dazu ge
horigen Nebenraume zu betreten, jedoch muB die Besichtigung so vorgenommen 
werden, daB eine Belastigung der Beteiligten moglichst vermieden wird. Ergibt 
sich, daB eine Wohnung hinsichtlich ihrer Beschaffenheit oder ihrer Benutzung 
den Anforderungen nicht entspricht, so ist Abhilfe in der Regel zunachst durch 
Rat, Belehrung oder Mahnung zu versuchen. Erst wenn das fruchtlos verlauft, 
ist polizeilich einzuschreiten. 

Den W ohnungsordnungen und der Wohnungsaufsicht unterliegen: 
1. W ohnungen, die einschlieBlich Kiiche aus 4 oder weniger zum dauernden 

Aufenthalt von Menschen bestimmten Raumen bestehen; 
2. GroBere Wohnungen, in denen Personen gegen Entgelt als Zimmermieter, 

Einlieger oder Schlafganger aufgenommen werden; 
3. Wohn- oder Schlafraume, die Dienstboten, Gewerbegehilfen, Handlungs

gehilfen usw. zugewiesen sind; 
4. Wohn- oder Schlafraume in Mietwohnungen, die im Keller oder in einem 

nicht voll ausgebauten DachgeschoB liegen; 
5. Ledigenheime und Arbeiterlogierhauser. 
Eigenwohnungen der im vorhergehenden Absatz mit Nr. 1 bezeichneten 

Art, die ausschlieBlich von einer Familie bewohnt werden, sollen, sofern nicht 
in ihnen Personen gemaB Nr. 2 aufgenommen werden, den Wohnungsordnungen 
nur dann unterstellt werden, wenn dafUr ein besonderes Bediirfnis vorliegt. 

Die W ohnungsaufsicht hat vor dem Kriege in weitem MaBe segensreich ge
wirkt. Eine groBe Anzahl von Beanstandungen wegen tTberfiiIlung, Feuchtigkeit, 
baupolizeilicher Fehler, reparaturbediirftiger Wande, Mangel an Abortanlagen 
und mangelhafter Beleuchtung sind erfolgt und in den meisten FiiUen durch giit
liche Verhandlungen beseitigt worden. Nur in wenigen Fallen hatte die Auf
sichtsbehorde mit boswilligem Widerstand zu tun. 

Leider ist zur Zeit infolge des Wohnungsmangels eine ersprieBliche Wirk
samkeit der Wohnungsaufsichtsbeamten vielfach nicht moglich, trotzdem sie 
gerade jetzt wegen des oft zu beobachtenden starken Verfalls der Hauser besonders 
angezeigt ware. 

Nach den Berichten der Wohnungsaufsichtsbeamten in PreuBen (auszugs
weise Veroffentlichung in der Zeitschrift "Volkswohlfahrt" 1926, Nr. 16) war der 
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Zustand der vorhandenen Wohnungen im Berichtsjahr 1925 et,wa folgender: 
Der bauliche Zustand der Hauser sowohl im Innern wie im AuBern hatte sich 
in den Stadten wahrend des Berichtsjahres vielfach gebessert. Bei Mietern und 
Vermietern machte sich das Bestreben geltend, die Wohnungen allmahlich wieder 
in den wohnlichen Zustand zu setzen, der den stadtischen Bediirfnissen ent
spricht. 1m allgemeinen war der Zustand der groBen Wohnungen gut, der der 
mittleren mittelmaBig bis gut; die Beschaffenheit der kleinen W ohnungen da
gegen infolge starker Abnutzung vielfach unbefriedigend. Obwohl in einzelnen 
AufRichtsbezirken festgestellt wurde, daB bei mehrstockigen Mietshausern die 
aus den Mietell eillkommenden Installdsetzungskosten zur notwendigen bau
lichen Unterhaltullg ausrcichend waren, wird aus anderen beriehtet, daB der 
Hausbesitz, namentlich soweit er sieh aus Kreisen des Mittelstandes und der 
Kleinrentner zusammensetzt, nieht in der Lage sei, die notwendigen Instand-
8etzungskosten aus eigenen Einnahmen zu bestreiten. Ebenso reich ten bei den 
Klein- und Mittelhausern - besonders bei den iilteren mit geringen Friedens
mieten - die gesetzliehe Miete fiir eine ordnungsgemaBe Unterhaltung, ins
besondere fur groBere Instandsetzungsarbeiten nieht iiberall aus; vor allem im 
Hinblick auf die lange Dauer der Vernaehlassigung. 

Eine regelmaBige und systematische Durehfuhrung der W ohnungsaufsicht 
konnte aueh wahrend des Beriehtsjahres noch nieht wieder aufgenommen werden, 
da vielfach gesehulte Hilfskriifte fehlten. Andererseits kann aueh von einer 
geordneten Wohnungspflege solange noeh nieht die Rede sein, als infolge der 
Raumnot jede nieht gerade baufiillige Wohnung zu Wohnzweeken in Ansprueh 
genommen werden muB. 

2. SHidtische Bodenpolitik. 
Bei allen Stadterweiterungen, StraBenanlagen und sonstigen Verbesserungen 

(Bau von Kanalisationen, StraBenbahnen, offentliehen Gebiiuden) tritt not
wendigerweise ein 'Vertzuwachs der Grundstueke ein. Urn diesen, der doeh 
letzten Endes dureh die Aufwendung der Gemeinde entstanden ist, dieser wieder 
zuzuleiten und womoglieh selbst einen EinfluB auf die Preisbildung am Grund
stiieksmarkt ausiiben zu konnen, haben einige weitsichtige Stadtverwaltungen 
schon vor dem Kriege planmaBige Bodenpolitik getrieben. Bereits in friiheren 
Absehnitten ist ausgefiihrt, daB eine Verteuerung des Bodens dazu zwingt, ihn 
ubermaBig baulich auszunutzen. In der Erkenntnis, daB somit die Wohnungs
frage mit der stadtischen Bodenpolitik aufs engste zusammenhangt, hat die 
Stadt Ulm als erste die praktische Folgerung gezogen und groBen Landbesitz 
erworben. Der Oberbiirgermeister dieser Stadt, Wagner, schreibt dariiber ("Die 
Tatigkeit der Stadt Ulm a. d. D. auf dem Gebiet der Wohnungsfiirsorge"): "Von 
vornherein war die Ulmer Stadtverwaltung sieh dariiber vollkommen klar, daB 
eine Arbeiterwohnungsfiirsorge in groBem Stile und mit dem in Ulm gesteekten 
Ziel der Schaffung von Eigenheimstatten sich nur durchfuhren lasse, wenn die 
Stadt iiber ein mogliehst groBes Grundeigentum verfuge, und ferner, daB die 
Erhaltung und planmaBige Vermehrung des letzteren aueh noch andere, die 
Interessen der Allgemeinheit und damit auch die Arbeiterwohnungsfrage auf das 
vorteilhafteste begiinstigende Errungenschaften in sich schlieBe. 

"Nicht allein, daB ein groBes Grundeigentum die Gemeinde befiihigt, Wohl
fahrtseinrichtungen aller Art, wie offentliehe Anlagen, Volksgarten, Spiel- und 
Eislaufplatze, Kinder- und Sehulgarten, Pachtgarten fur kleine Leute, Seen und 
dgl. zu schaffen, es setzt dieselbe auch in den Stand, die bauliche Entwicklung 
naeh der sozialen, hygienisehen und bautechnisehen Seite hin zu beeinflussen, 
lebens- und entwickelungsfiihige industrielle Unternehmungen heranzuziehen 
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und ungesunde und schwindelhafte Grundungen hintanzuhalten, die Grund· 
stucks· und Bauspekulation durch Moderierung der Bauplatzpreise einzuschran. 
ken und den Wertzuwachs des Grund und Bodens der Allgemeinheit zu sichern." 

VIm hat im Laufe einiger Jahre mehr als 3/5 des gesamten uberbaubaren 
Gelandes der Gemarkung VIm in seinen Besitz gebracht und ist infolgedessen 
in der Lage, den Stadterweiterungsplan und die ganze kunftige Entwickelung der 
Stadt zu beherrschen. Dem Beispiele Vlms sind spater eine ganze Reihe anderer 
Stadte gefolgt. 

Das Verhaltnis des stadtischen Grundeigentums zum Stadtgebiet fUr die 
deutschen Stadte mit uber 20000 Einwohnern nach dem Stande von Ende 1924 
ergibt folgende Tabelle: 

Tabelle 22. Stadtgebiet uruI stddtisches GruruIeigentum von deutschen Stiidten mitiibf 

1- Von der GesamtfJiieile ware 

Stadtegruppcn 
Einwohnerzahl 
Ende 1924 in 

1000 
Gesamtflilche 

ha 

bebaut sonsti~ 

iiberhaupt in Proz. der iiberhaupt GesamtfHlche 
------~~ - ----- -- ---------

1 2 :3 4 5 6 

1. 45 Stiidte mit 100000 
und mehr Einwohnern 15508 396185 62284 16,5 257654 

II. 47 Stiidte mit 50 bis 
100000 Einwohnern 3304 183896 21895 11,9 133440 

III. 112 Stiidte mit 20 bis 
50000 Einwohnern 3564 263841 29270 11,1 203040 

204 Stiidte 22376 843922 116449 13,8 594134 

Vmstritten ist noch die Frage, in welcher Weise das von der Stadt erworbene 
Gelande den Baulustigen uberlassen werden solI. VIm hat die erworbenen Grund· 
stucke zum Teil weiter verauBert, jedoch in einer Form, daB jede Spekulation 
mit ihnen ausgeschlossen war und die Stadt auch auf die innere und auBere Aus· 
gestaltung der Gebaude einen EinfluB behielt. Es ist das durch Kaufvertragc 
geschehen, welche ausbedingen, daB den Anforderungen des Gemeinderates 
bezuglich der architektonischen Ausgestaltung der Gebaude, welche an die StraBe 
zu stehen kommen, an den AuBenseiten und bezuglich der 1nteressen der Gesund· 
heit, Sicherheit und Bequemlichkeit yom Gemeinderat gewunschte Beschaffen
heit im Innern Folge zu leisten ist. Ferner bedingt sich die Stadt folgendes Wieder
kaufsrecht aus: Sofern der Kaufer oder seine Rechtsnachfolger das verkaufte 
Grundstuck dem Zwecke entziehen, zu dem es verkauft ist, steht der Stadt VIm 
das Recht zu, das Grundstuck um den beim Verkauf bezahlten Preis zuruckzu
erwerben. Ein etwaiger Verbesserungsaufwand wird bei dem Wiederkauf in
soweit in Rechnung genommen und dem Kaufpreise zugeschlagen, als diese Besse
rung zur Zeit des Wiederkaufes noch den Wert des Grundstiicks erh6ht, wogegen 
bei etwa eingetretener Verschlechterung des Grundstuckes der Kaufpreis sich 
entsprechend ermaBigt. 1m Falle der VerauBerung des ganzen Grundstuckes 
durch den Kaufer tritt das Wiederkaufsrecht der Stadt nicht ein, wenn die Zweck
bestimmung des Grundstuckes erhalten bleibt. 

Von manchen Seiten ist dies Vorgehen aus finanziellen Grunden als unzweck
maBig bezeichnet worden. Es wird gefordert, daB die Stadte den erworbenen 
Grundbesitz ohne jegliche Beschrankung verauBern sollen. Ein derartiges Vor
gehen erscheint aber wenig angebracht, da sich die Stadte damit des wichtigsten 
Vorteils planmaBiger Bodenpolitik begeben, namlich die Preisbildung des Bodens 
mit zu beeinflussen. 
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Neuerdings sind Bestrebungen im Gange, die eine planmiiBige Bodenvor
ratswirtschaft der Stadte und Gemeinden bzw. Gemeindeverbande durch ein 
Reichsgeset.z erzwingen wollen. Der standige Beirat fiir das Reichs-Heimstatten
wesen beim Reichsarbeitsministerium hat einen "Entwurf eines Bodenreform
gesetzes" ausgearbeitet, dessen Vorlegung der Reichstag mit starker Majoritat 
von der Regierung verlangt hat. Dieser Bodenreformgesetzentwurf verlangt im 
wesentlichen folgendes: Die Stadte sind verpflichtet, insofern Bodenvorratswirt
schaft zu treiben, als die Landbeschaffung fUr Wohnheimstatten, Nutzgarten 
und sonstige Siedlungszwecke und offentlichen Anlagen es erfordert. Das gleiche 
gilt fiir Landgemeinden von mehr als 5000 Einwohnern; fiir kleinere erhalten diese 
Aufgabe die Gemeindeverbande; Stadt- und Landkreise, Amter, Oberamter u. a. 

000 Einwohnern nach dem Stande i'on Ende 1924 (Gesamtergebnis). 

ha Auf 1 ha der Flache des stiidtischen 
------- ~--- Grnndeigentnms (ansschlieBlich Fliiclw des stiidtischen 
lrhe (!esamtfliiche hebauton Fliiche StraBenfiachen) Grnndeigentums innerhalb 

(Spalte 3) (Spalte 4) ~~ 

I des Stadtgebiets in Proz. 
n Proz. innerhalb des: anBerhalb des der GesamtfHlche (ohne 
Ier Ge- en(fallen Einwohner Stadtgebiets I Stadtgebiets Strai3on. Pliitze usw.) 
IllltfHiche ha ha 
~~--~-

7 tl 9 10 11 12 

65,0 39,1 237,5 89224 74922 25,2 

72,6 18,0 150,!} 47248 56678 27,6 

77,0 13,5 121.7 47426 84305 19,1 

70,4 26,5 192,1 183898 215905 23,7 

Geniigt eine Gemeinde (ein Gemeindeverband) erfullbaren Wiinsehen naeh 
Bereitstellung von solehem Land nicht, so ermachtigt die Aufsichtsbehorde eine 
geeignete Stelle, die Aufgaben der Gemeinde (des Gemeindeverbandes) zu er
Hillen. 

Eine Reichsbehorde iiberwacht und fordert als Reichsheimstattenamt die 
Durchfiihrung dieses Gesetzes im Zusammenwirken mit den standigen Landes
behorden. 

Unter besonderen Umstanden kann der nachstweitere Verband verpfliehtet 
werden, unter Beriicksichtigung der Wiinsche seiner Gemeinden die Aufgabe 
dieses Gesetzes zu erfullen. 

Die Gemeinden diirfen Grundstiieke und Reehte an Grundstiieken, die sie 
auf Grund dieses Gesetzes erworben haben, an Dritte nur unter solchen Be
dingungen abgeben, die einen spekulativen MiBbraueh ausschlieBen, aber gegen 
willkiirliche Entziehung sichern. 

Fiir das Gebiet einer oder mehrerer Gemeinden sind nach naherer Vorschrift. 
der Landesgesetzgebung Nutzungsplane festzustellen (Wirtschaftsplane, Flachen
aufteilungsplane u. a.). Durch sie werden die fUr das Wohnen, den Verkehr, die 
Erholung, das Gewerbe usw. erforderliehen Flachen in der Weise rechtsverbind
Heh festgelegt, daB die davon betroffenen Grundstiicke nur dem Plan gemaB 
genutzt und bebaut werden durfen. Ein Anspruch auf Entsehadigung erwachst 
aus der Planfeststellung nicht. 

Naeh naherer Vorschrift der Landesgesetzgebung kann eine Neueinteilung 
(Umlegung) von Grundstiicken stattfinden: 

a) in iiberwiegend unbebauten Gebieten, urn Baugelande zu ersehlieBen, die 
Grundstiicke zweckmiU3ig zu gestalten und offentliche Verkehrs- und Erholungs
f1iichen feRt.zulegen, 
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b) in uberwiegend bebauten Gebieten das Bedurfnis nach Klein- und Mittel
wohnungen zu befriedigen, die Wohnverhaltnisse gesundheitlich zu verbessern, 
Wohn- und Industrieniederlassungen zu trennen und zur Befriedigung dringender 
Verkehrsbedurfnisse neue StraBen zu schaffen oder fur sonstige, dem Wohle der 
Allgemeinheit dienende Zwecke. 

Das Nahere hieruber bestimmt die Landesgesetzgebung. Vorbehaltlich 
der fur offentliche Zwecke zu verwendenden Flachen darf der Wert des jedem 
Eigentumer zugewiesenen Grundstucks zuzuglich der weiteren ihm ge
wahrten Leistungen nicht hoher sein, als der des eingeworfenen Grundstucks, 
wie es sich aus der letzten Einschatzung nach dem Reichsbewertungsgesetz 
ergibt. 

Fur die S. 215 aufgefuhrten Aufgaben haben die Gemeinden (Gemeinde
verbande) an allen Grundstucken ihres Bezirkes ein dingliche8 Vorkauf8recht 
gemaB §§ 1094ff. BGB., am unbebauten Boden ihres Bezirks ein Ankauf8recht 
im VerauBerungsfalle und ein Enteignung8reclit an unbebautem Boden innerhalb 
der oben vorgesehenen Plane. Diese Erwerbsrechte gehen denen aller anderen 
Berechtigten vor. Die Gemeinde kann sie auch fur den weiteren Verband oder 
fur ein gemeinnutziges Unternehmen ausuben. 

Die Ausubung des Ankaufsrechtes ist ausgeschlossen, wenn der Eigentumer 
das Grundstuck an eine Korperschaft des offentlichen Rechtes, an seinen Ehe
gatten oder an eine Person verauBert hat, die mit ihm in gerader Linie oder bis 
zum dritten Grade der Seitenlinie verwandt oder bis zum zweiten Grade ver
schwagert ist. 

Bei der Ausubung des Ankaufsrechtes und bei der Enteignung ist der Preis 
zu zahlen, der sich aus der letzten Einschatzung nach dem Reichsbewertungs
gesetz ergibt. - Als Entschadigung gilt auch eine als Reallast einzutragende 
tilgbare wertbestandige Rente. 

Der Entschadigungsberechtigte kann die Ubernahme des ganzen Grund
stiicks fordern, wenn dieses durch eine teilweise Inanspruchnahme seiner friiheren 
Bestimmung gar nicht oder nicht ohne erhebliche Erschwerung oder Belastigung 
dienen kann. 

Entsteht durch teilweise Inanspruchnahme eine Wertminderung des ubrig
bleibenden Teiles, so ist auch diese zu verguten. 

Soweit ein wirtschaftliches Bedurfnis besteht, hat die Entschadigung nach 
Moglichkeit durch Land zu erfolgen. 

Die hier mitgeteilten Bestimmungen schneiden tief in die bisher geltenden 
Ansichten yom Eigentum ein. Wenn sie fur das Wohnwesen fruchtbringend sein 
sollen, so ist ferner Voraussetzung, daB die Gemeinden ihren Bodenbesitz zweck
maBiger verwenden, als es die bisherigen uneingeschrankten Besitzer taten. 
DaB diese Voraussetzung immer zutrifft, ist nicht ohne weiteres zu bejahen. 1m 
allgemeinen wird aber doch wohl anzunehmen sein, daB bei den Gemeinden eine 
groBere Bereitwilligkeit vorhanden sein wird, bei der Gelandeaufteilung hygie
nische Gesichtspunkte zu berucksichtigen als bei Privaten oder Bodengesell
schaften, bei denen der Gelderwerb in erster Linie steht. Daher wird der Hygie
niker sich wohl mit den wesentlichen Punkten des Entwurfes einverstanden er
klaren konnen. Sie ermoglichen es jedenfalls den Gemeinden, die S. 240ft'. auf
gestellten Forderungen hinsichtlich der Bebauungsplane leichter durchzufuhren 
als das bisher moglich war l ). 

1) Die Verwirklichung dieses und del' weiteren in diesem Aufsatz erwiihnten Boden
gesetze hat sich der "Bund deutscher Bodenreformer" Berlin NW, Lessingstr. 11 unter 
del' Leitung von DDr. jur. et med. h. c. A. DAMAscHKE Zllr Aufgabe gestellt, del' die 
Bodenspekulation hekiimp£t. und Anhanger in allen politischen Parteien hat. 
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3. Bauvereine. 
Nicht nur Stadte und Gemeinden haben versucht, die Schaden des rein 

spekulativen Bauens zu bekampfen, es haben sich auch Vereine gebildet zu dem 
Zweek, fiir ihre Mitglieder gesunde und moglichst billige Wohnungen zu sehaffen, 
die auch den Anforderungen an die Asthetik weitgehend geniigen. Derartige 
"Bau- und Sparvereine" haben in kleineren Orten vielfach Einzelhauser errichtet. 
In Grot3stadten haben sie sich mehr oder weniger dem iiblichen Hochbau an
gepat3t. So entstanden hier "veredelte Mietskasernen". Als Beispiel derartiger 
Bauweisen seien hier zunachst einige Bauten des Berliner Bau- und Sparvereins 
E. G. m . h. H. besproehen. Der Verein ist bestrebt, "die guten Seiten des grot3-
stadtischen WohnweHens besser als bisher fiir den Minderbemittelten zur Geltung 
zu bringen und die ha/3lichen Seiten fUr die Bewohner der Hauser nach Moglich
keit zu mildern". Die hohen Bodenpreise zwingen zum Bau von mehrgesehossigen 

A IIh. 22. StraBenhof ciner Ansieclell1ng des Berliner Arbeiter·Spar· lIlHl BUlIvereills. 

Hausern, doch hat der Verein schon bei den ersten AnHiedelungen nur die H alfte 
des Baugrnndes Lehaut, w~ihrend nach den baupolizeiIiehen Vorschriften eine 
Bebauung von 2/3 moglich gewesen ware. Der Verein hat das Prinzip durchgefiihrt, 
dat3 grot3e zusammenhiingende Hofe geschaffen wiirden, die fUr die Beleuchtung 
und Liiftung der fiinfgeschossigen Hauser sicherlich wirksamer sind als getrennte 
kleine HMe, selbflt wenn diese zusammen der Flache nach gleich grol3 sind. Der 
Verein hat sich zunachst an die ortsiibliche Bauweise angelehnt und Vorderhaus 
nebst damit verbundenem Seitenfliigel und Quergebaude errichtet. Spiiter 
ist er von dieser Banart, die, wie S. 173ff. auseinandergesetzt, fUr die Liiftung und 
vor allen Dingell Beleuehtung sehr unzweckmii13ig ist, abgegangen. Er hat des
halb moglichst lange Fronten zu bauen versucht. Da bei flachen BausteIlen, wo 
dies an sich am einfachsten ist, die zu zahlenden Strat3enbaukosten erheblieh 
verteuert werden, nnd da derartig schmale Grundstiieke aut3erdem den Nachteil 
haben, dat3 sie schmale, handtuchartige Hofe ergeben, so sind tiefe Grundstiieke 
bevorzugt worden. Hierbei wurden die Strat3enfronten unterbrochen und so die 
langen zweiseitig beIiehteten Hofgebaude mit der Strat3e in Verbindung ge
bracht (s. Abb. 22, 23 u. 24). Bei dieser Ansiedelung, die 900 Kleinwohnungen 
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ADD. 2:1. Stmilenhof einer Ansiedelung des Berliner Arbeiter
SVUl'- uncI Ban vereills. 

enthalt, ist die Halfte des Bo
dens bebaut; eigentliche Hin
t erwohnungen sind hier so gut 
wie gar nicht vorhanden. 

Die an den gartenartig an
gelegten StraBenhOfen liegenden 
Wohnungen haben gegen die 
eigentlichen StraBenwohnungen 
sogar dcn Vorzug, daf3 sie gegen 
den Staub und Liirm der Straf30 
besser geschiitzt sind. Die Be
wohner blicken anstatt auf daH 
Steinpflaster der StraBe in die 
Gartenanlagen, deren Anblick 
auch den auf der anderen Seite 
der Stral3e gelegenen Front
wohnungen zugute kommt. Die 
Art der Bebauung hat sich als 
durchaus rentabel erwiesen. 

Die genossenschaftliche 
Wohnungsherstellung hat es 
ermoglicht, dal3 die Bauaus
fiihrung erheblieh gediegener 
sein konnte als sie im allge
meinen beim Kleinwohnungs
bau angewandt wird. Durehweg 
wurden massive Wande, Dop
pelfem;ter, Kaehelherde, Kaehel
cifen, freistehende Wasserklo

setts, Gasleitungen in allen Raumen ausgefiihrt, wodurch Dauerhaftigkeit, 
Brauchbarkeit und Annehmlichkeit der Wohnung erheblich erhoht wurden. 
Der Verein muBte namlich damit rechnen, daB der aufstrebende Arbeiterstand 
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~. 
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immer groBeren Wert 
auf einen gewissen 
Komfort der Woh
nungen legt. 

Die Grundril3ge
staltung der einzelnen 
Wohnungen ist so, daB 
auf den iilteren Grund
stiicken des Vereins 
zum Teil noch die bil
ligste Bauweise ange
wendet wurde, bei 
welcherinjedem Stock
werk des fiinfgeschos

Abb. U. l'lan cincr Sietlelung des Berliner Arbeiter Spar- untl llauvercins. sigen Hauses 4 Woh-
nungen am Treppen

aufgang liegen. Dies bedeutet mancherlei MiBstande, vor allem, daB eine 
zu enge Beriihrung der Bewohner der einzelnen W ohnungen zustande kommen 
kann (s. Abb. 25). Derartige Wohnungen sind nicht durchliiftbar. Wie fruher 
ausgefiihrt, ist dieser Mangel zwar nicht zu iiberschatzen, jedoch ist eine 
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Querdurchliiftung in GroBmietshausern sehr erwiim;cht. AuBerdem haben die 
Wohnungen den Nachteil, daI3 sie nul' Fenster nach einer Himmelsrichtung 
haben. In den spiiteren Gebiiuden des Vereins liegen in jedem GeschoB nul' 
2 Wohnungen am Treppenaufgang (s. Abb.27). Derartige Wohnungen wurden 
jedoch zu teller und ihre Anlage muBte wieder verlassen werden. Daher baute 
del' Verein spiiter :3 Wohnllngen an 
einem Treppenaufgang, von denen 
zwei in sich durchliifthar sind und 
die drittc durch den Korridor und 
das geoffnete Treppenhamlfenster 
durchliiftet werden kann (H. Abb. 26). 
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N ach den Mitteilungen des Ver
eins enthalten mehr alH no%, del' Ver
einswohnungen 2 heizhare Zimmer, 
80% nul' ein heizbareH Zimmer und 
der Rest :1-5 Zimmer. ,Jede Woh
nung ist in Hich abgeschlossen, hat 
separate II Korridof, eigenen Ahort, 
Kiiche, I'lpeisekamnwf, besonderen 
Kellerverschlag llnd Bodenraum. 
In dom Kloi-lettralllll hefindct Hieh 

1 = HIWist'kanlllwr, 2 =- Wasscrlt'itllllg lIIHl AH~guB, J - Hpiil-
1dosptt, .J. = Hiillgl'bU(ien, [j = Kaehplhcrci, (j:.--.: _Kachclot"l'Il. 

iibpr der Tiir ein Hiingehoden, der 
hauptHiichlich zllm Aufbewahren der Hchmutzigen Wasche (lient. In den Woh
nungen darf nicht gowaschen werden, hierzu ist vielmehr eine Waschkiiche nehst 
Trockenhodell im DachgeschoB an jedem Treppenaufgang zur gemeinschaft
lichen Benutzllng vorgesehen. Gleichfalls im DachgeschoB befinden sich die 
Badezimmer, die jedem Bewohner zur Verfiigung stehen und in der Weise betlutzt 
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Abb.27. 
1 - Sp('isl'ka1llIller, 2 = Wa,SSt'rIeituug 
111)(1 A lIHguil, 3 = Sptilklusett, 4·c Hiinge· 

00([('11, 5 =KachPlhenl. 

werden, daB sich der Mieter mit einem Kostenaufwamle von hochstens 10 Pfell
nigcn (Angaben von vor dem Kriege) fiir Feuerung das Bad selbst hereitet. 
A uffallend billig iHt im Verhiiltnis zu anderen Gegenden und anderen Bauartell 
die Beheizung der Wohnung, die dureh Braunkohlenbriketts erfolgt und im 
Durchschnitt dem Mieter nicht mehr als 25 Mark im ,Jahre kosten diirfte, wobei 
ein erheblicher Teil des Feuerungsmaterials zum Kochen vcrwandt wird. ,Tede 
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W ohnung enthiiIt in den oberen Gesehossen einen Balkon, der von den Bewohnern 
durehweg als liebevoll zu pflegender Blumengarten der Grofistadt angesehen wird. 

Abb. 28. Posadowsky-Wehner-Hiluser in Dresden. 

Die Wohnungell sind seitens des Vereins unkundbar, die Mieten konnen 
nieht gesteigert werden. 

Der Verein beriehtet, daB die Gesundheits- und Sterbliehkeitsverhaltnisse 
in seinen Wohnungen auffallend gunstige waren. Hier mufi jedoch auf die S. 193 
gegen sole he Statistiken vorgcbraehten Bedenken hingewiesen werden. 

Abb.29. Arbeitcrrcihenhiiuser (PltAU8N j·j·Z ) . 

.Ahnlich wie der Berliner Spar- und Bauverein ist aueh z. B. der Verein fur 
Erbauung 'billiger Wohnungen in Leipzig-Lindenau vorgegangen. Bekannt sind 
ebenso die Posadowsky-Wehner-Hauser des Dresdener Spar- und Bauvereins. 
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Wie die Abb. 28 u. 29 zeigen, gelingt es auch in der Grol3stadt, Hauser zu schaffen, 
die ein asthetisch durchaus befriedigendes Aussehen darbieten, trotzdem sie 
immer noch als Mietskasernen anzusprechen sind. 
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Abb. 30. Hof einer Arbeitersictlclull!!. 

Wenn auch diese Bauten der verschiedenen Arbeitergenossenschaften cinen 
gewaltigen Fortschritt im Kleinwohnungswesen bedeuten, so konnen sie als das 
letzte zu erstrebende Ziel doch kaum angesehen werden, da eine Reihe von 
Mangeln, die bei Bespre
chung der Mietskasernen 
hervorgehoben wurden, noch 
nicht vollig beseitigt sind. 
Sicherlich ist die Grundril3-
gestaltung und die Soliditat 
der Ausfiihrung erheblich 
zweckmal3iger als die der 
Spekulationsmietskasernen. 
Die Behaglichkeit der einzel
nen Wohnungen ist wesent
lich erhoht. In vielen Fallen 
ist aber doch noch eine zu 
nahe Beriihrung der einzel
nen Familien moglich und 
so sind die dadurch gegebe
nen Veranlassungen zu Zwi

Abb. 31. Hoi ciner Arbeitersjedelllllf(. 

stigkeiten und die Moglichkeit der erleichterten Ubertragung ansteckender Krank
heiten von einer Familie auf die andere nicht beseitigt. 

vVenn auch die HOfe eines Baublocks als ein einheitliche" Ganzes aufgefaI3t 
worden sind (fl. Abb.30, 31, 32), wodurch fUr die Bewohner der Hauser eine 
freundliche Aussicht ins Freie geboten wird und fur die Kinder gefahrlose Spiel
platze gebildet werden, so bleibt doch noch der Nachteil aller vielgeschossigen 
Wohnungen bestehen, daB diese Hofe von den Bewohnern der oberen Stockwerkc 
schwer erreicht werden konnen, besonders wenn kleine Kindel vorhanden Rind, 
und ferner wird in den allseitig bebauten Hofen (s. Abb. 30 u. 31) doch kaum eine 
solche Luftbewegung erreicht, wie sie wiinschenswert ware, um einen kraftigen 
Anreiz auf die Haut zu geben. 
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Au!>. 32. Hof Pillcr Arbeitrfsil'delullg des llpl'liner Arhcitt'r-Spal'- lind 13auvemins (PHAURNI'I'Z). 

A lJb, 33, Iteihellhalls allS Alfl't',lshof. 

Abb,3{, ])ol'l'clhaus auS Alfrcdshof. 

4. Wohnungsfiirsorge seitens del' 
Al'beitgeber. 

Auch von seiten der Arbeitgeber 
sind - teilweise sogar in sehr grol3er 
Zahl - Wohnungen fUr ihre Arbeiter 
erbaut. Sehr bekannt sind die Arbeiter
ansiedelungen der Firma Friedrich 
Krupp in Essen. Einige Bauten dieser 
Art sollen hier wiedergegeben werden. 
Abb. 33 stellt Reihenhauser dar, wie 
sie in der Kruppschen Kolonie "AlfredR
hof" erbaut Rind. Zu jedem Hause ge-

hart ein Garten. Eine 
jede W ohnung hat 
im Erdgeschol3 eine 
Wohnkiiche und ein 
Schlafzimmer; die gra
l3eren eine Kiiche und 
2 Zimmer und cnt
sprcchende Raume im 
Daehgeschol3. Am Ein
gang zu einer Woh
nung des Reihenhause;; 
liegt eine Veranda mit 
Zugang zu Abort und 
Keller. 

In der Kolonie Al
fredshof ist man auch 
von der Anlage gleich-
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maJ3igel' l'echtwinkliger Stral3en ab-
gegangen, da diose in Wohnkolonien 
leicht eintDnig wirkeJl, und hat fill' 
cine groBere Ahwcchselung in del' 
RtraBcnfiihrnng gesorgt. Es sind an 
verschiedenen i:)tellen freie Pliitze ein
geschaltet, fUr c ine wechseln([e Ge
staltnug del' Architektur ist gesorgt 
und so ein am;prechendes lind ge- , 
sehmackvolles Bi [d geschaffen worden. 

Ahb. :34 u. Bf) zeigt ein Zwei
familienwohnha,lls del' Kolonie Alten
hof. K; enthidt irn Parterre neben 
del' Veranda den Abort 1111<1 auf.ler del' 
Kiiche noeh ein dllrehlilftbares Zim
mer. nas DachgeschoLl enthiilt eine 
Rtllbe uw[ den 'l'roekenho<Len. 

In an<leren Krllppschen Arbeiter-
siedelllugen hat mall des Bodcnpreises A hl>. :l[,. Anf· lllHI iinlIIdril.l 7.11 Abb. :a. 
wegen den Flachball nicht durch-
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filhrell kOHnen, es ist abel' bei <lern Ban von mehrgesehOilsigen H~insern nicht 
ilber :3 Geschosse hinallsgegangen und hat <lurch gesehiekte Gruppierungen del' 
Hiillser um Hiife mit Garten-
anlagen <loch verstanden, HlIeh 
diesen Kolonien ein freund
liches Aussehen zu verleihen. 
NaturgemiU.I sind abel' die ge
sehilderten Mii'llgel der mehr
gesehossigen Hiinser nieht 
gf1nz zu vermeiden. 

Bemerkenswert sind aueh 
die Einzelhiillser mit je 4 Woh
uungen der Farbenfabriken 
vorm. Friedrich Bayer & Co. 
in Leverkllsen , die in Abb. 36 
u.37 wiedergegeben Hind. Die 
Hauser sind senkreeht und in 
del' Liings- lind Queraehse ge-
teilt. Del' Eillgang fill' jede 
:Familie j"t getrennt und jede 
Familie hat ein Haw-wiertel yom 
Keller bis zum Boden zur alleini
gen Benutzung . . Ferner gehiirt zu 
jeder Wohnung 100 his 120 qm 
Gartenland. Auf die beo;te lnstand
halt11ng del' Hiiuser und Giirten ist 
eine Pramie allsgesetzt, wo<iureh 
die Lust an der Bearbeitung del' 
Gitrten erh<iht wird. 

Eine vorbildliehe fliedehmg 
ist die Arbeiterkolonie Gminders
dorf der Firma Ulrich Glllinder in 

Abh. 36. Al'hdtpl'hallS (ler Fi rma RaY(T &. Co. 
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Ahb.37. Grundrif.l Z\l Allb. 36. 
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ReutIingen. Beziiglich der Einzelheiten muB auf die Broschiire iiber diese Kolonie, 
die im Verlage von Julius Hoffmann in Stuttgart erschienen ist, hingewiesen 
werden. 

o. Gartenstadt. 
In der geschilderten Weise sind eine groBe Reihe von Ansiedelungen ent

standen, die zweifellos die W ohnungshygiene sehr befordert haben. Vielfach 
haben aber diese Wohnungen den Nachteil, daB sie von dem Orte der Tatigkeit 
ihres Inhabers zu weit entfernt sind und die Fahrt von der W ohnstatte zur Ar
beitsstelle zu viel Zeit und Geld kostet. Diesem Ubelstande will die Gartenstadt
bewegung abhelfen. Diese strebt an, die Arbeitsstatte selbst, also das industrielle 
Unternehmen aus der Stadt heraus zu verlegen und neben der Arbeitsstatte 
selbst die Arbeiter anzusiedeln. Daneben sollen die Nahrungsmittel in klein
gewerblichen Betrieben produziert werden, soweit sie fUr die Siedelung notwendig 
sind. Durch eine Verbindung der Ansiedelung mit Landwirtschaft und Gartnerei 
hofft man, die Lebensmittel verbilligen zu konnen, da eben der Transportweg fast 
vollig fortfallt. Man strebt daher an, solche Betriebe zusammenzulegen, die sich 
gegenseitig erganzen. Urn aber derartigen Gartenstadten nicht den Charakter 
der GroBstadte mit ihren vielen Mangeln annehmen zu lassen, sollen diese Sie
delungen nur eine beschrankte GroBe von hochstens 30000 Menschen haben. Sie 
sollen in weitraumiger Bebauung errichtet, und es sollen Garten, freie Platze und 
ein Waldgiirtel vorgesehen werden. Das wesentlich Neue dieser Gartenstadt
bewegung ist, daB der Grund und Boden der Gartenstadt einer Gesellschaft ge
horen solI, die das Land nicht verkauft, sondern nur auf lange Sicht verpachtet. 
Ais rechtliche Form kann z. B. das "Erbbaurecht" gewahlt werden. Der Inhaber 
eines nach diesem Recht vergebenen Grundstiickes ist berechtigt, auf dem Grund
stiick ein Bauwerk zu errichten gegen ein Jahresentgelt, aber nur auf gewisse 
Zeit. Nach Ablauf dieser Zeit fallt das Grundstiick an die Gesellschaft zuriick. 
Das Recht kann vererbt und verauBert werden. 

Die Bebauung des Landes ist meist so gedacht, daB nur 1/6 der Flache bebaut 
wird. 1m Zentrurn sollen die offentlichen Gebaude und um diese ein groBerer 
Park angelegt werden. Vom "Zentralpark"gehen radiale StraBen ab, die durch 
konzentrisch verlaufende StraBen wieder miteinander verbunden werden. Durch 
die mittlere ca. 130 rn breite konzentrische StraBe solI der auBerhalb des Zentral
parkes gelegene Teil der Stadt in 2 groBe Giirtelscheiben aufgeteilt werden. Die 
einzelnen Grundstiicke sind auf ca. 200 qm bemessen und die Wohnhauser sollen 
hochstens 3 FarniIien aufnehmen. Nach der Peripherie zu sind Kohlenlager, 
Molkereien usw., noch weiter heraus die Gartnereien und landwirtschaftlichen 
Betriebe angeordnet. (Einzelheiten s. Abb. 38 u. 39.) Die Bebauung des Gelandes 
solI von auBen nach innen zu stattfinden. 

Der Vater dieses Gedankens ist der Englander HOWARD. In England sind 
auch auf Anregung von GroBindustriellen schon eine Reihe von Versuchen in 
dieser Richtung gemacht worden. In Deutschland wird der Gedanke vertreten 
von der Deutschen Gartenstadtgesellschaft, Sitz: Schlachtensee bei Berlin. 
(Literatur: H. MUTHESlUS, Das moderne Landhaus; H. MUTHESlUS, Das englische 
Landhaus; EBENEDZARD HOWARD, Gartenstadte in Sicht, 1907. Fachzeitschriften 
der Deutschen Gartenstadtgesellschaft Schlachtensee bei Berlin. PRAUSNITZ, 
Atlas und Lehrbuch der Hygiene, Miinchen 19091). Zeitschrift: Die Gartenstadt, 
Miinchen -Perlach. ) 

1) Diesem Buche sind eine Reihe von Abbildungen der letzten drei Abschnitte ent
nommen. 
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Eine sich gut entwickelnde Gartenstadtanlage "Ratshof" wurde 1907 bei 
Konigsberg i. Pro gegriindet. In Hellerau bei Dresden sind von den Deutschen 

Abb.38. Schema einer Gartenstadt (aus PRAUSNITZ: Atlas der Hygiene). 

Werkstiitten fUr Handwerkskunst 1908 Versuche zur Errichtung einer solchen 
Gartenstadt gemacht worden. Der Bebauungsplan von RICH. RIEMERSCHMIED 
entworfen, teilt das Gesamtgeliinde von 130 ha in 5 Bauzonen: 1. Kleinhauser, 
2. Landhauser, 3. Wohlfahrtseinrichtungen, 4. Fabriken, 5. Vorbehaltsgelande. 

Spater sind 
uann eine Reihe 
iihnlicher Siedelun
gen angelegt. 

Die Garten-
stiidte pflegen in 
erster Lillie den 
Bau von Klcin- und 
Mittelhiiusern, in 
Einzelfiillen kom
men auch groBere 
Bauten zur Aus
fiihrung. 1m Jahre 
1920 betrug die 
Zahl der Bewohner 
etwa 27000. Uber 
die bei derartigen 
Anlagen besonders 
wichtige Frage der 
Beseitigung der 
Abfallstoffe siehe 
S. 236. Abb. 39. Elnzelheiten zum Schema elner Gartenstadt (aus PRAUSNITZ: a. a. 0.). 

Handbuch der sozialen Hygiene. V. 15 
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Eine eingehende Schilderung der Vor- und Nachteile einer solchen Siedelung 
findet sich in der Arbeit von JOHANNA NITSCH, Hygienische Untersuchungen in 
der Gartenstadt Staaken bei Spandau. (Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. 
Bd. 88. 1919.) 

6. Ledigenheime. 

Das Schlafburschenwesen gefahrdet, wie S. 178 fl. naher ausgefiihrt, Mieter und 
Vermieter in gleicher Weise. Man hat diesen Ubelstand zu bekampfen versucht 
durch Errichtung von Ledigenheimen, die nach verschiedenen Systmen 
durchgefiihrt sind. Teils sind derartige Einrichtungen als Wohltatigkeitsan
stalten, bei denen also keine volle Verzinsung des Anlagekapitals erstrebt wird, 
ins Leben gerufen, teils beruhen sie auf rein wirtschaftlicher Grundlage und werden 
in kaufmannischem Sinne verwaltet. SchlieBlich sind noch von industriellen Unter
nehmungen Logierhauser fiir Unverheiratete geschaffen worden, bei welchen die 
zur Verfiigung gestellten W ohnungen einen Teil des Lohnes ausmachen. 

In England hat man meist das sog. Kabinen- oder Kojensystem gewahlt, 
wo jedem Schlafer seine eigene abgeschlossene Kabine zur Verfiigung steht. 
In Deutschland ist dagegen mehr der Grundsatz des Eigenzimmers durchgefiihrt. 
Schlafhauser mit gemeinsamen Schlafsalen sind auch von manchen industriellen 
Unternehmungen errichtet worden, doch sind sie vom hygienischen Standpunkt 
aus weniger empfehlenswert. Das Ledigenheim in Charlottenburg das unter 
Biirgschaftsiibernahme der Stadt auf stadtischem Erbpachtsgelande errichtet 
ist, enthalt 285 einbettige Zimmer und 24 Zimmer mit 2-3 Betten. Ferner sind 
Unterhaltungsraume, Bibliothek, Bad usw. vorhanden. Sicherlich sind derartige 
Einrichtungen vom wohnungshygienischen Standpunkte auDerordentlich wert
voll, jedoch ist ihre Zahl in den GroDstadten vorlaufig viel zu klein, um dem 
Schlafburschenwesen sichtbaren Abbruch tun zu konnen. 

Fiir die Unterbringung alleinstehender Arbeiterinnen sind vielfach Heime 
von seiten der Arbeitgeber, mehr vielleicht noch durch Vereinstatigkeit errichtet 
worden. Den Bewohnern wird neben W ohnung, Gelegenheit zur Fortbildung, 
Erwerbstatigkeit und gesellige Unterhaltung geboten. 

Sehr besserungsbediirftig sind oft die Wohnungsverhaltnisse der Studenten. 
Um hier Wandel zu schaffen, haben sich an vielen Universitaten Organisationen 
gebildet, die in erster Linie Wohnung vermitteln, deren Hauptaufgabe aber die 
Schaffung von Studentenheimen ist. 

Auch die Erhaltung und Errichtung von Altersheimen fiir hilfsbediirftige 
alte Leute, denen ihr geringes Einkommen nicht gestattet, sich ausreichende 
Hilfe zu halten, fOrdert indirekt die Wohnungshygiene, da oft derartige Leute 
Wohnungen von 2-3 und mehr Zimmern innehaben, die fiir groDere Familien 
frei gemacht werden konnen. 

IX. Behordliche Ma.8nahmen nach dem Kriege. 

Der Krieg lieD, wie friiher erortert, die normale und freie Bautatigkeit 
ganzlich erlahmen und fiihrte zu den S. 182fl. geschilderten Verhaltnissen. Um 
den dringenden Notstanden zu begegnen, insbesondere, um deren wucherische 
Ausbeute zu verhindern, wurden die Wohnungen unter Zwangsbewirtschaftung 
gestellt. 1m Mai 1920 wurde ein Gesetz, dessen Geltungsdauer zeitlich beschrankt 
war, betreffend MaDnahmen gegen den Wohnungsmangel erlassen, das spater 
mehrfach verlangert bzw. abgeandert wurde. Die wesentlichsten Bestimmungen 
dieses Gesetzes in der Fassung vom 26. Juli 1923, geandert durch Verordnung 
vom 4. Dezember 1923, sind folgende: 
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Ohne vorherige Zustimmung der Gemeindebehorden diirfen 
a) Gebaude oder Teile von Gebauden nicht abgebrochen, 
b) mehrere Wohnungen zu einer nicht vereinigt werden. 
Raume, die bis zum l. Oktober 1918 zu Wohnungszwecken bestimmt oder 

benutzt waren, diirfen zu anderen Zwecken, insbesondere als Fabrik-, Lager-, 
Werkstatten-, Dienst- oder Geschaftsraume nicht verwendet werden. In besonderen 
Fallen kann die Gemeindebehorde Ausnahmen zulassen, wenn fUr den bean
spruchten Raum neuer Wohnraum erstellt wird. 

Der Verfiigungsberechtigte hat der Gemeindebehorde a) unverziiglich An
zeige zu erstatten, sobald eine Wohnung oder Fabrik-, Lager-, Werkstatten-, 
Dienst-, Geschafts- oder sonstige Raume unbenutzt sind, b) ihrem Beauftragten 
iiber die unbenutzten Wohnungen, Raume, sowie iiber deren Vermietung Auskunft 
zu erteilen und ihm die Besichtigung zu gestatten. 

Ais unbenutzt gelten Wohnungen und Raume der bezeichneten Art, wenn sie 
vollig leerstehen oder nur zur Aufbewahrung von Sachen dienen, sofern den Ver
fiigungsberechtigten eine andere Aufbewahrung ohne Harte zugemutet werden 
kann oder wenn der Verfiigungsberechtigte seinen Wohnsitz dauernd oder zeit
weilig in das Ausland verlegt hat. 

Die Gemeindebehorde kann fUr eine unbenutzte Wohnung oder andere un
benutzte Raume, die zu Wohnungszwecken geeignet sind, von dem Verfiigungs
berechtigten verlangen, daB er mit einem der ihm bezeichneten W ohnungs
suchenden innerhalb einer angemessenen Frist einen Mietvertrag abschlieBt. 
Kommt ein Mietvertrag nicht zustande, so setzt auf Anrufen der Gemeinde
behorde das Mieteinigungsamt, falls fiir den Verfiigungsberechtigten kein un
verhaltnismaBiger Nachteil aus der Vermietung an sich oder aus der Art des 
Mieters zu besorgen ist, einen Mietvertrag fest. 

Auf Anordnung der Gemeindebehorde hat der Verfiigungsberechtigte der 
Gemeinde Wohnraume,. unbenutzte Fabrik-, Lager-, Werkstatten-, Dienst-, 
Geschaftsraume oder sonstige Raume (auch Dachgeschosse) zur Errichtung als 
Wohnraume gegen Vergiitung zu iiberlassen. 

Bei besonders starkem Mangel an Wohnungen kann die oberste Landesbehorde 
auch weitergehende Anordnungen, insbesondere Eingriffe in die Freiziigigkeit und 
Unverletzlichkeit der Wohnungen und des Eigentums vornehmen. Fiir Raume, 
die im Eigentum oder der Verwaltung des Reiches, eines Landes oder einer 
Korperschaft des offentlichen Rechtes stehen, gelten besondere Bestimmungen. 

Die Freiziigigkeit ist durch den § 8 dieses Gesetzes insofern beschrankt, als 
dieser folgendes vorschreibt: 

Wollen Personen, die vor dem l. Januar 1914 in Deutschland ihren Wohn
sitz hatten, oder Personen, bei denen die im § 14 genannten Voraussetzungen vor
liegen, ihre selbstandigen benutzten Wohnungen innerhalb des Reichsgebietes 
miteinander tauschen, so sind sie verpflichtet, die Genehmigung der beteiligten 
Gemeindebehorden unter Beifiigung der schriftlich gegebenen Zustimmung der 
Vermieter vor Durchfiihrung des Tausches einzuholen. Wird die Zustimmung 
versagt, so entscheidet das Mietseinigungsamt. 

Die Vorschriften dieses Gesetzes finden auf Neubauten oder durch Um- oder 
Einbauten neugeschaffene Raume keine Anwendung, wenn sie nach dem l. Juli 
1918 gebrauchsfertig geworden sind oder kiinftig bezugsfertig werden. Auf Neu
bauten, die mit Zuschiissen aus den fiir die Wiederherstellung der wahrend des 
Krieges zerstorten Gebaude bereitgestellten Mittel errichtet sind, finden die 
Vorschriften dieses Gesetzes dagegen Anwendung. 

Aus dem Auslande oder einem besetzten oder abgetretenen Gebiete vertriebene 
Deutsche sind bei der Unterbringung vorzugsweise zu beriicksichtigen. 

15* 
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Auf Raume zur Unterbringung von Angehorigen eines Betriebes finden die 
Vorschriften des Gesetzes nur dann Anwendung, wenn solche Raume langer als 
4 Wochen nicht benutzt sind und keine Aussicht auf Benutzung innerhalb 4 
W ochen besteht. 

Ende 1920 erlieBen fast aile Lander Anordnungen fUr ihr gesamtes Gebiet, 
welches die Erfassung und Ausnutzung des vorhandenen Wohnraumes auf Grund 
des W ohnungsmangelgesetzes regelten, das damals noch groBere V ollmachten 
gab, als in der eben geschilderten Fassung. 

Eine Ubervorteilung der Mieter durch die Vermieter, die bei der Zwangslage, 
in der sich die Mieter infolge der Wohnungsknappheit befanden, leicht hatte 
eintreten konnen, suchte man dadurch zu verhindern, daB der Mietspreis in den 
einzelnen Landern durch besondere Verordnungen geregelt wurde. In den ver
schiedenen Gemeinden sind die Zuschlage zur Friedensmiete sehr verschieden 
festgesetzt worden. In Berlin betrugen sie zunachst 20%, Ende 1920 30%, 
im Jahre 1921 45% und am 1. Januar 192270%. In den Gebieten mit besonders 
teurer Lebenshaltung, z. B. im Rheinland, sind die Zuschlage schon fruher auf 
50,70% und mehr bemessen worden. 

Neuerdings wird der Mietpreis durch das Reichsmietengesetz yom 24. Marz 
1922, das am 1. Juli 1922 in Kraft getreten ist, geregelt. Hiernach kann der Ver
mieter wie der Mieter jederzeit dem anderen Vertragsteil gegeniiber erklaren, 
daB die Hohe des Mietzinses nach den V orschriften dieses Gesetzes berechnet 
werden soil (gesetzliche Miete). Ais Grundlage hierfur wird die Miete angesehen, 
die dadurch gebildet wird, daB von der Friedensmiete der Betrag abgezogen wird, 
der in ihr fUr Betriebs- und Instandsetzungskosten sowie fur Vergutungen fur 
Brennmaterial von Sammelheizungen und Warmwasserversorgung enthalten 
war. Dieser Betrag ist von der obersten Landesbehorde in Prozenten der Friedens
miete festzusetzen. Zu der Grundmiete treten Zuschlage flir etwaige Steigerung 
der Zinsen einer in der V orkriegszeit vorhandenen Belastung des damaligen 
Grundstuckswertes, fUr Betriebskosten und fUr laufende Instandsetzungsarbeiten. 
Zur Schaffung von Mitteln fur groBe Instandsetzungsarbeiten ist von den Mietern 
ein weiterer Zuschlag in einem Hundertsatze der Grundmiete zu zahlen, der von 
der obersten Landesbehorde festzusetzen ist. Dieser Zuschlag ist auf eill besonders 
einzurichtendes Hauskonto einzuzahlen. Uber das Hauskonto darf der Vermieter 
nur mit Zustimmung der Mieter verfugen. - Das Gesetz sieht weiter die 
Bildung einer Mietervertretung vor. Es solI neben einer angemessenen Ent
schadigung fiir den Vermieter die Mittel aufbringen fur die vielfach unterbliebenen 
dringend notwendigen Reparaturen der alten Wohnungen. Zu diesem Zwecke 
waren schon vorher einzelne Stadte dazu iibergegangen, dem Hausbesitz be
sondere Geldmittel zur VerfUgung zu steIlen, die teils als verlorene Zuschusse, 
tells als gering verzinsliche Tilgungsdarlehen gegeben wurden. 

Einer Verdrangung des Mieters aus seiner Wohnung solI das "Gesetz iiber 
Mieterschutz und Mieteinigungsamter" vorbeugen. Die wichtigsten Bestimmungen 
dieses Gesetzes in der Form yom 1. Juni 1923 und den spateren Abanderungen 
besagt folgendes: Mietverhaltnisse uber Gebaude oder Gebaudeteile konnen 
vorbehaltlich bestimmter im Gesetz geregelter Verhaltnisse auf Verlangen des 
Vermieters gegen den Willen des Mieters nur aus den nachstehenden Grunden 
durch gericlltliches Urteil aufgehoben werden. Der Vermieter kann auf Aufhebung 
des Mietverhaltnisses klagen, wenn der Mieter oder eine Person seines Haus
standes oder Betriebes sich einer erheblichen Belastigung des Vermieters oder 
eines Hausbewohners schuldig macht oder durch unangemessenen Gebrauch des 
Mietraumes oder Vernachlassigung der gebotenen Sorgfalt den Mietsraum oder 
das Gebaude erheblich gefahrdet und dies Verhalten ungeachtet einer Abmahnung 



Behordliche Ma.6nahmen nach dem Kriege. 229 

des Vermieters fortsetzt bzw. nicht fUr eine ihm mogliche Abhilfe sorgt, oder 
wenn das Verhalten ein solches war, daB dem Vermieter die Fortsetzung des 
Mietverhaltnisses nicht zugemutet werden kann. Auch kann auf Aufhebung des 
Mietverhaltnisses seitens des Vermieters geklagt werden, wenn der Mieter mit 
der Mietezahlung zu stark im Riickstande ist. SchlieBlich kann der Vermieter auf 
Aufhebung des Mietverhaltnisses klagen, wenn fiir ihn aus besonderen Grunden 
ein so dringendes Interesse an der Erlangung des Mietraumes besteht, daB auch 
bei Beriicksichtigung der Verhaltnisse des Mieters die Vorenthaltung eine schwere 
Unbilligkeit fUr den Vermieter darstellen wiirde. Bei Aufhebung des Miet
verhaltnisses aus diesem Grunde kann das Gericht auf Antrag des Mieters den 
Vermieter verpflichten, zu den Kosten des Umzuges ganz oder teilweise beizu
tragen. Die Entscheidung in solchen Klagesachen fallt das Amtsgericht unter 
Zuziehung von Beisitzern, die zur Hiilfte Mieter, zur Halfte Vermieter sein miissen. 

Die im Mieterschutzgesetz, im Reichsmietengesetz und im Wohnungsmangel
gesetz besonderen Amtern iibertragenen Aufgaben miissen durch Mieteinigungs
amter wahrgenommen werden, die aus einem zum Richteramt befahigten V or
sitzenden und mindestens zwei Beisitzern, von denen der eine Mieter, der andere 
Vermieter sein muB, gebildet sind. 

Diese Gesetze, die so tief in die bisher bestehenden Begriffe von Eigentum 
und Selbstbestimmung einschneiden, sind naturgemaB auBerordentlich vielseitig 
kritisiert worden. Zweifellos waren sie zunachst unbedingt notwendig, wenn nicht 
ganz unhaltbare Zustande hatten entstehen sollen. Sie weisen aber aile Schatten
seiten der Zwangswirtschaft auf. Vielfach haben sie die Liebe und das Interesse 
der Besitzer zu ihrem Eigentum stark vermindert, so daB - zumal bei den hohen 
Preisen - eine sorgliche Instandhaltung der Hauser litt. Ein Anreiz fUr das 
Privatkapital, sich dem Wohnungsbau zuzuwenden, fehlt vollig. Die Tatigkeit 
der Wohnungsamter hat nicht nur auf Seiten der Vermieter zu Klagen gefUhrt. 
Schiebungen bedenklichster Art sind bis in die letzte Zeit hinein vorgekommen. 

Ein Abbau der Wohnungszwangswirtschaft ware daher sehr zu begriiBen. 
Natiirlich kann er nicht plotzlich geschehen, denn Gehalter und Lohne miissen 
sich anpassen. Es sollten aber schon jetzt Vorarbeiten getroffen werden, um auch 
auf dem Gebiete der Wohnungswirtschaft die Riickfiihrung gesunder Verhalt
nisse anzubahnen. Damit wird auch begonnen, indem groBe Wohnungen aus der 
Zwangsbewirtschaftung freigegeben werden. 

N otwohnungen. 
Einer eingehenden Kritik yom hygienischen Standpunkte bediirfen V or

schlage, die zum Teil infolge der eben besprochenen Gesetze und der den Behorden 
erteilten Befugnisse gemacht sind. 

Man wollte der W ohnungsnot dadurch steuern, daB man groBere W ohnungen 
so einrichtet, daB in ihnen statt einer Familie mehrere untergebracht werden 
konnten. Derartigen Wohnungsaufteilungen ist friiher aus hygienischen Griinden 
jederzeit entschieden entgegengetreten worden. Bei einer solchen Benutzung 
der W ohnung wird die Gefahr der Ubertragung ansteckender Krankheiten auBer
ordentlich groB. Die Moglichkeit der Absonderung eines Erkrankten ist in der
artigen Wohnungen zweifellos erheblich kleiner als in solchen, die von vornherein 
fUr eine Familie berechnet sind. Ferner laBt es sich nicht vermeiden, daB bei der 
Aufteilung einer groBen Wohnung zu mehreren Kleinwohnungen gewisse Raum
lichkeiten von beiden Familien gemeinsam benutzt werden miissen (Klosetts, 
Wasserzapfstellen usw.). Hierdurch werden die Ubertragungsmoglichkeiten bei 
ansteckenden Krankheiten erheblich vermehrt, was besonders zu Zeiten einer 
Epidemie verhangnisvoll werden kann. Ferner ist zu bedenken, daB auch eine 
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Infizierung bisher sauberer Wohnungen durch Parasiten wie Wanzen, Lause 
usw. bei solchem engen Zusammenleben sehr leicht moglich ist. Damit steigt 
aber wieder die Gefahr der Ubertragung gewisser ansteckender Krankheiten wie 
des Fleckfiebers, des Ruckfallfiebers und ahnlicher. Die besonders im Kriege aus
gebildeten Methoden zur Vernichtung des Ungeziefers sind aber keineswegs sehr 
einfach und erfordern groBe Vorsicht und sorgfaltigste AusfUhrung, wenn sie 
gefahrlos und erfolgreich sein sollen. Eine derartige Zerlegung bestehender W oh
nungen bzw. die Zwangseinquartierung sollte daher auch im Interesse der Volks
gesundheit auf das unbedingt notige MindestmaB beschrankt bleiben. 

Auch andere Vorschlage, z. B. der Ausbau von Dach- und Kellergeschossen 
zu Wohnungen sind hygienisch nicht unbedenklich. Es ist schon an fruherer 
Stelle (S. 154) darauf hingewiesen, daB im Sommer in den Dachwohnungen die 
Hitze so stark ansteigt, daB dadurch besonders bei Kindern eine unter Umstanden 
todliche Schadigung entstehen kann. 1m Winter dagegen finden wir hier haufig 
unangenehm tiefe Temperaturen. Bei Kellerwohnungen besteht dagegen die Ge
fahr der Erkaltungskrankheiten in erhohtem MaBe, besonders wenn die Wande 
nicht vollstandig trocken sind. Nun durfte es technisch wohl moglich sein, diese 
Schadlichkeiten der Warmeokonomie zu vermindern, dadurch, daB man warme
isolierende Schichten einbaut, welche sowohl einer ubermaBigen Einwirkung 
der Hitze wie einer zu starken Auskuhlung der W ohnung bis zu einem gewissen 
Grade entgegenwirken konnen. Derartige Ausbauten erfordern aber einen er
heblichen Kostenaufwand und es ist daher, um die Verzinsung zu erzielen, emp
fohlen worden, diese Raume nicht als vorubergehende Wohnungen zu betrachten, 
sondern sie auch fUr die Zukunft als dauernd bewohnbar anzuerkennen. Hier
gegen muB aber yom hygienischen sbwohl wie yom volkswirtschaftlichen Stand
punkt entschieden Einspruch erhoben werden. Gelingt es auch vielleicht auf diese 
Weise, bei Dachwohnungen die Gefahr einer Uberhitzung und Erkaltung etwas 
einzuschranken, so wird die Gefahr, daB die Bewohner derartig hochgelegener 
Wohnungen zu sehr von dem Aufenthalt in freier, bewegter Luft abgeschlossen 
werden, auf deren Bedeutung schon hingewiesen wurde, erheblich vermehrt. 
AuBer diesem unvermeidbaren Ubelstand hat aber der Ausbau von Dach- und 
Kellergeschossen zu dauernd bewohnbaren Wohnungen noch den Nachteil, 
daB dadurch die Gebaude bzw. der Grund und Boden ganz erheblich im Werte 
steigen. Diese Wertsteigerung ergreift auch das Gelande in der Umgebung und 
erschwert so eine Anlage neuer und zweckentsprechender Wohnungen erheblich. 

x. Bestrebungen zur Forderung des Wohnungsbaues. 
1. Technische Banerleichternngen. 

Es muBte darum das Bestreben sein, an Stelle von Notwohnungen neue Ge
baude zu errichten, in denen hygienisch einwandfreie W ohnungen hergestellt 
werden konnten. Um die Wirkung der hohen Baukosten, die der Errichtung 
solcher Bauten entgegenstehen, etwas abzuschwachen, hat man schon 1919 
versucht, durch Herabsetzung der an die technische BauausfUhrung zu stellenden 
Anforderungen eine Einschrankung der Kosten zu erreichen. Aile Lander haben 
in letzter Zeit die baupolizeilichen Anforderungen an Klein- und Mittelhauser 
erheblich gemildert, was um so eher moglich war, als fUr die bisher gultigen Bau
polizeivorschriften das vier- bis fUnfstockige Zinshaus maBgebend war und daher 
die Anforderungen bezuglich Feuersicherheit, Standfestigkeit usw. fUr kleinere Hau
ser bei weitem zu hohe waren. Die "Baupolizeirechtlichen Vorschriften" (Druck
schrift 3 des Reichs- und PreuBischen Staatskommissar fUr das W ohnungswesen) 
definieren als "Kleinhauser" Hauser mit hochstens zwei Vollgeschossen ohne 
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Nebenwohngebaude mit einer zu Garten- oder landwirtschaftlicher Nutzung 
geeigneten Freiflache von wenigstens 200 qm. Sie diirfen in jedem GeschoB nur 
eine geringe Anzahl von Kleinwohnungen enthalten. Mittelhauser sind danach 
Hauser mit hochstens drei Vollgeschossen und sechs Wohnungen ohne Wohn
raume im KellergeschoB. - Die in dieser Musterbauordnung vorgesehenen Vor
schriften lassen zwar yom hygienischen Standpunkt im einzelnen manche Kritik 
zu, konnen aber doch im ganzen als ein Fortschritt begriiBt werden. 

Eine weitere Verbilligung des Bauens hat man dadurch angestrebt, daB 
man Baustoffe verwandte, fiir die das Material auf der Baustelle oder in deren 
unmittelbaren Nahe vorhanden war. Dadurch wurden die hohen Transport
kosten gespart, es brauchte nur wenig Kohle verwandt zu werden und der Arbeits
lohn konnte dadurch verringert werden, daB der Bauherr selbst einen betracht
lichen Teil der Arbeit ausfiihrte. So sind eine ganz unabsehbare Zahl sog. Ersatz
bauweisen erfunden und zum Teil in der Praxis angewandt worden. Teilweise 
haben sie der Hauptanforderung: gute Standfestigkeit bei geringem Material
verbrauch und gutem Warmeschutz recht gut entsprochen. Teilweise haben sich 
jedoch in der einen oder anderen Richtung bedeutende Mangel bemerkbar ge
macht. Es ist daher notig, diese Bauweisen und Baustoffe hier zu besprechen. 

Aus der groBen Zahl der vorgeschlagenen Baustoffe sollen freilich nur ein
zelne wenige besprochen werden, bei denen damit gerechnet werden kann, daB 
sie sich langere Zeit auf dem Baumarkte halten werden. 

Zunachst moge der Lehmbau Erwahnung finden. Die Lehmbauweise wurde 
zur Zeit der Baustoff- und Kohlenknappheit staatlicherseits stark gefordert, 
da sie fast keine Kohlen erfordert. Freilich ist behauptet worden, daB fiir Funda
mente, Ausbau der Ecken mit Ziegeln usw. doch ebensoviel Kohle verbraucht 
wurde wie fiir Betonbauten. Mir scheint der Beweis allerdings nicht gegliickt 
zu sein. - Die Standfestigkeit von Lehmbauten, die zu beurteilen freilich nicht 
eigentlich Sache des Hygienikers ist, muB nach Erfahrungen an alten Lehmhausern 
bei sachgemaBer Ausfiihrung als ausreichend bezeichnet werden. Die Warme
leitfahigkeit und das Warmespeicherungsvermogen sind fast dieselben wie bei 
dem altbewahrten Ziegelstein. Eine gleich dicke Wand aus ungebranntem Lehm 
schiitzt also gegen einen zu schnellen Warmeaustausch ebensogut wie eine Ziegel
wand. Ein Nachteil der Lehmstampfwand kann es unter Umstanden sein, daB sie, 
um geniigend standfest zu sein, immer eine betrachtliche Dicke haben muB. Die 
Schalldampfung solI nach NUSSBAUM in Lehmhausern eine bessere sein als in 
Ziegelhausern. Die Luftdurchlassigkeit der Lehmwande ist allerdings eine recht 
geringe. Die auf der Luftdurchlassigkeit der Wande beruhende Porenventilation 
spielt aber iiberhaupt eine ganz untergeordnete Rolle. Ein betrachtlicher Nach
teil der Lehmbauweise ist ihr Verhalten gegeniiber Wasser. Sie konnen unter 
Umstanden von Wasser so stark aufgeweicht werden, daB die Standfestigkeit 
des Hauses leidet. Lehmwande sind daher gegen das Grundwasser besonders 
gut zu isolieren und ebenso vor Schlagregen zu schiitzen; auch eine Konden
sation von Wasser auf ihnen ist moglichst zu vermeiden. Sie miissen also an der 
AuBen-, besonders der Wetterseite sehr sorgfaltig verputzt oder womoglich mit 
Schiefer, Schindeln oder dgl. belegt werden. Zu beachten ist auch, daB dicke 
Lehmstampfwande natiirlich eine verhaltnismaBig lange Austrocknungszeit er
fordern. - Die Befiirchtung, daB in Lehmbauten besonders viel Ungeziefer sich 
einniste, ist nach Angaben von NUSSBAUM und nach eigener Umfrage nicht zu 
bestatigen. 

Bei der Ausfiihrung des Lehmbaues als Stampf- oder Patzenbau werden 
teilweise fasrige Stoffe, Haare, Heidekraut oder Holzwolle und dgl. beigemengt. 
Vielfach empfohlen wird Zusatz von Schlacke, da hierdurch eine groBere Poro-
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sitiit und geringere Wiirmeleitung erzielt werde. Der EinfluB der Schlacken
beimengung wird aber iiberschiitzt. Vor der gelegentlich aufgetauchten Er
wiigung, den Lehm durch Blut oder Harn fester zu machen, mochte ich dringend 
warnen. 

NuCK, der auf meine Veranlassung Feststellungen dariiber machte, wie sich 
die kurz nach dem Kriege ausgefiihrten Bauweisen in der Praxis bewiihrten, 
erwiihnt, daB die Angaben der Bewohner von Lehmstein und Lehmstampfbauten 
in Rontgental bei Berlin durchweg giinstig lauteten. Sie berichten iibereinstim
mend von sehr guter Heizbarkeit und hatten nie iiber Wandfeuchtigkeit infolge 
Schlagregens oder Kondensation zu klagen. Bei den Lehmbauten haben sich 
allerdings stellenweise technische Miingel, z. B. groBe senkrechte Risse gezeigt, 
die nach dem ersten Auftrocknen durch Senkung auftraten. AuBerdem stellte 
sich eine Holzverkleidung der Schlagwetterseiten ala notwendig heraus, well 
sonst tellweise die AuBenwiinde vom Regen ausgewaschen worden wiiren. Wenn 
aber solche technischen Miingel vermieden werden, ist der Lehmbau hygienisch 
einwandsfrei. 

Um den altbewiihrten Ziegelstein zu verbilligen und in wiirmetechnischer 
Hinsicht zu verbessern, sind Hohlsteine der verschiedensten Art vorgeschlagen 
worden. Diese haben mancherlei V orziige vor V ollsteinen. Wegen des geringen 
Gewichtes konnen sie groBer geformt werden, sind also wirtschaftlicher in Her
stellung und Anwendung. Die Luft in den Hohlriiumen isoliert um so besser 
die Wiirme, je mehr getrennte Luftriiume horizontal nebeneinander gelagert 
sind. Es ist also zweckmiiBig, den Hohlraumstein moglichst poros herzustellen, 
damit nicht durch die Stege der Hohlsteine Wiirme und Schall gut weitergeleitet 
werden. Die Wiirmekapazitiit der Hohlsteine ist naturgemiiB eine geringere als die 
von Vollziegeln. mer Hohlmauerwerk wird spiiter noch einiges zu erwiihnen sein. 

Der Kalksandstein, der wegen seiner groBen Druckfestigkeit und seiner 
sauberen und regelmiiBigen Gestalt fiir das GroBhaus einen der beliebtesten 
Baustoffe darstellt, ist zum Bau von massiven AuBenmauern fiir Kleinhiiuser 
weniger geeignet, da sein Verhalten hinsichtlich Wiirmeleitfiihigkeit und Wiirme
speicherung wenig giinstig ist. W ollte man lediglich aus Kalksandsteinen eine 
AuBenwand von geniigend kleinem Wiirmedurchgang herstellen, so miiBte man 
sie so dick machen, daB sie schon wegen des groBen Materialverbrauchs, aber 
auch wegen der zum Durchheizen notigen Brennstoffmenge unwirtschaftlich 
werden wiirde. Die iibrigen Eigenschaften des Kalksandsteins, besonders sein 
Verhalten gegeniiber Wasser, sind vom hygienischen Standpunkt aus als durchaus 
gut zu bezeichnen. 

Die Vorziige des rheinischen Schwemmsteines, der in der Gegend von Neu
wied aus vulkanischem Bimstein hergestellt wird, sind in letzter Zeit viel ge
riihmt worden. Es' unterliegt auch wohl keinem Zweifel, daB wir in ihm einen 
vorziiglichen Baustoff besitzen. Die Wiirmeleitfiihigkeit des Schwemmsteines 
ist wegen seiner groBen Porositiit bei weitem die kleinste, also hygienisch giin
stigste von allen Baustoffen. Die Vorziige, die dieser Stein hinsichtlich der 
Trockenhaltung der Riiume haben solI, sind allerdings vielfach iibertrieben. Auch 
die starke Luftdurchliissigkeit des Schwemmsteines sinkt bei ausgefiihrten 
Bauten so stark herab, daB sie praktisch ohne jede Bedeutung wird. Das leichte 
Gewicht und die geringe Wiirmeleitfiihigkeit sichern aber doch dem Schwemm
stein fiir viele Zwecke eine gute Verwendbarkeit. 

Die Verwendung von Kiesbeton kommt wohl als massive AuBenwand fiir 
W ohnhiiuser seiner ungiinstigen Wiirmeeigenschaften wegen kaum in Frage. 
Dagegen lassen sich die Eigenschaften des Betons durch Zusatz von porosen 
Stoffen, Schlacken, Brikettasche, Bimsstiickchen u. a. zum Zement so wesentlich 
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verbessern, daB sie dem Ziegel hinsichtlich der Warmeeigenschaften gleichkommen. 
Durch derartige Beimischungen wird aber die Tragfahigkeit des Betons herab
gesetzt und daher wird er meist in Form von komplizierten Bauweisen ver
wendet, bei denen Hohlmauern entstehen, die mit schlecht warmeleitenden 
Stoffen ausgefiillt werden miissen. 

Dem Fiillmaterial sollte iibrigens bei allen Hohlbauweisen durchaus ein
gehende Beachtung geschenkt werden, damit nicht Stoffe zur Verwendung 
kommen, die in Faulnis iibergehen oder durch Abspaltung von Sauren u. dgl. 
schadlich wirken konnen. 

Neuerdings hat der Professor BUGGE an der Norwegischen Technischen 
Hochschule sehr eingehende Warmedurchgangsbestimmungen an etwa 30 Ver
suchshausern verschiedenster Bauweisen ausgefiihrt und in einer Broschiire die 
Ergebnisse dieser Versuche zusammengestellt. Hierbei schneiden die untersuchten 
Zement- und Betonkonstruktionen verhaltnismaBig ungiinstig abo Die "eng
lische" 1 Stein starke Mauer aus Zementstein mit Koksgrus, ferner die Wande 
aus Leansteinen und schlieBlich eine Wand mit "Monier"-AuBenteil und 1/4 Stein 
starker "Moler" -Steinschicht wiesen eine erheblich groBere Warmeverbrauchs
zahl auf als eine F/2 Stein starke Ziegelmauer. Ich mochte jedoch nicht ver
schweigen, daB ich auch SchlackenguB-Betonhauser kennen gelernt habe, deren 
Bewohner mit der Bauart dieser Hauser sehr zufrieden waren. 

Aus der BUGGESchen Schrift ist ferner zu entnehmen, daB Holzwande 
unter den angewandten Versuchsbedingungen sehr giinstig dastehen, und zwar 
am giinstigsten, wenn die Hohlraume in ihnen mit porosem Material ausgefiillt 
sind. Erheblich schlechter waren Konstruktionen, die den Holzbauweisen 
ahnelten, bei denen jedoch anstatt Holz Zementplatten verwendet worden waren. 
Freilich waren auch diese noch etwas besser als die 11/2 Stein starke Ziegelmauer. 
Diese wurde auch iibertroffen von einer Reihe von Wandkonstruktionen, bei 
denen eine Kombination von Ziegel mit gutem Isoliermaterial vorlag, oder die 
in sich geschlossene Hohlraume enthielten. 

In verschiedenen Siedelungen, in denen die verschiedenartigsten "Ersatz
bauweisen" angewendet waren, habe ich Naehfragen dariiber anstellen lassen, 
",ie sich die Bauweisen in der Praxis bewahrt hatten. Die Ergebnisse waren im 
allgemeinen wenig giinstig. Wenn auch sicherlich ein Teil der Ubelstande darauf 
zuriickzufiihren war, daB die Bewohner von den Raumen nicht den Gebrauch 
machten, den sieh der Architekt gedacht hat, so muB man aus ihnen doch die 
Mahnung entnehmen, bei Anlage von neuen Siedelungen nicht allzu weit von der 
bisher gebrauchlichen soliden Bauweise abzuweichen. 

Einige Bemerkungen mogen hier iiber Isolation der Wande mitgeteilt sein. 
HENCKY hat vorgeschlagen, die Wande nur so stark zu machen, als es die Trag
fahigkeit erfordert und den notigen Warmesehutz durch Anbringen von Isolier
stoffen an der Innenseite zu bewirken. Versuche an einem Laboratoriumsmodell, 
die LIESE und ieh vornahmen, zeigten ebenfalls die Uberlegenheit dieser An
ordnung. Da es sich immer wieder zeigt, daB Laboratoriumsversuche erganzt 
werden miissen durch Beobachtungen an wirklich bewohnten Hiiusern, hat 
NUCK innen isolierte Hauser auf ihre hygienisehen Verhaltnisse gepriift. Er 
fand, daB bei derartig isolierten Hausern mit einer Wandschicht von 25 em 
Mauerwerk und 3 cm Torfoleumbelag gegeniiber einem nach Friedensbauweise 
(11/2 Stein) erbauten Hause eine Ersparnis an Heizstoffen von etwa 20% erzielt 
wurde. Ein mit Torfoleum isoliertes DachgeschoB in einem Fachwerkbau, bei 
dem die Dachschragung einen Teil der AuBenwand bildete, wies im Sommer 
gegeniiber einem nieht isolierten eine bis 50 geringere Lufttemperatur auf, was 
naturgemaB einen gewaltigen hygienischen Vorzug bedeutet. 
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2. Geldliche Untersttltzung. 
AuBer durch die zum Schutze der Mieter erlassenen Gesetze und durch die 

Zulassung technischer Erleichterungen fiir Neubauten hat das Reich versucht, 
der W ohnungsknappheit auch durch unmittelbare geldliche Unterstiitzungen 
bzw. Erleichterungen von Neubauten entgegenzuwirken. Durch das sog. Woh
nungsnotgesetz vom 12. Februar 1921 wurden die Lander verpflichtet, zur 
Forderung des Wohnungsbaues in dem Rechnungsjahr 1921/22 zusammen 
mindestens 30 Mark auf den Kopf der Bevolkerung aufzuwenden. Zur Deckung 
wurde eine Abgabe von den bebauten Grundstiicken in Aussicht gestelit und 
diese "Abgabe zur Forderung des Wohnungsbaues" (Hauszinssteuer) spater 
durch Gesetz eingehender geregelt. Der Grundgedanke des Gesetzes ist zuerst 
von Dr. Ing. MARTIN WAGNER im Jahre 1916 vertreten worden. Es solI zur 
Finanzierung der Neubauten der Unterschied zwischen den Mieten in alten und 
neuen Gebauden nutzbar gemacht werden. Das Gesetz sieht die Erhebung einer 
Mietssteuer von dem unmittelbaren Nutzungsberechtigten vor. Die Steuer wird 
in allen vor dem 1. Juli 1918 errichteten Gebauden nach dem Nutzungswert vom 
1. Juli 1914 bemessen. Die Abgabe trifft alie Arten von Gebauden, auch Laden, 
Geschaftsraume, Werkstatten, Fabriken und landwirtschaftliche Nutzgebaude. 
Nur einzelne offentliche und gemeinniitzige Gebaude sind davon befreit. Die von 
den Landern zu erhebende Abgabe betragt 5% des Nutzungswertes. Dazu 
haben die Gemeinden ebenfalis 5% des Nutzungswertes zu erheben; jedoch kann 
die Erhebung von Zuschlagen fiir einzelne Gemeinden durch die oberste Landes
behorde auBer Kraft gesetzt, aber auch erhoht werden. Von dem Rohertrag del" 
Steuer haben die Lander und Gemeinden 10% an einem vom Reichsarbeits
minister verwalteten Ausgleichsfonds des Reiches abzufiihren. Die Verwendung 
dieses Fonds geschieht nach Benehmen mit einem aus Vertretern der Lander und 
Gemeinden bestehenden AusschuB. Nach Anordnung der obersten Landes
behorde kann von bebauten Grundstiicken, deren Gebaude vor dem 1. Juli 1918 
fertiggestelit sind, eine besondere "Grundsteuer" oder ein besonderer Zuschlag 
zu bestehenden oder neu einzufiihrenden Steuern vom Grundvermogen erhoben 
werden. Diese muB annahernd denselben Ertrag liefern wie die Mietssteuer. 
Der Grundeigentiimer ist berechtigt, vom Mieter die Erstattung der Abgaben zu 
verlangen. Den Anteil, der auf die vom Eigentiimer seIber benutzten Raume 
falit, muB er auch seIber tragen. Bei wirtschaftlich wenig leistungsfahigen Mietern 
kann die Steuer zuriickerstattet werden, wenn der Mieter iiber 60 Jahre alt oder 
erwerbsunfahig ist und das steuer bare Einkommen sich hauptsachlich aus Kapital
einkommen, Pensionen, Renten usw. zusammensetzt. 

Auf die vielfachen Anderungen dieser Verordnung kann nicht naher ein
gegangen werden. Zurzeit steht die Angelegenheit so, daB bei Kleinwohnungen 
den Baulustigen gewahrt werden kann: zunachst eine Hypothek aus den Ein
nahmen der Hauszinssteuer, die an letzter Stelie im Grundbuch eingetragen 
wird und mit 1 % zu verzinsen ist. Ferner iibernimmt zumeist die Gemeinde eine 
Biirgschaftshypothek in derselben Hohe wie die Hauszinssteuerhypothek, die 
zu einem niedrigerem Zinssatz als der gerade iibliche hergegeben wird. Die Hand
habung ist freilich in den verschiedenen Gemeinden verschieden und richtet sich 
auch nach den verfiigbaren Mitteln. Fiir die Beamten, Angesteliten und Arbeiter 
des Reiches, der Staaten und der Gemeinden wird auBerdem noch ein Arbeit
geberzuschuB gewahrt, der gewohnlich mit 5% zu versinsen und mit 1% zu 
amortisieren ist. Auf die wichtige Frage weiterer Kreditbeschaffung kann im 
Rahmen dieser Ausfiihrungen nicht eingegangen werden. 

Diese positive geldliche Unterstiitzung wird erganzt durch eine Reihe 
von steuerlichen Erleichterungen fiir den Kleinhausbau. Durch Gesetz vom 
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24. Marz 1921 ist der § 59 des Einkommensteuergesetzes dahin abgeandert, 
daB vom steuerbaren Einkommen Aufwendungen fUr die Neubeschaffung von 
Kleinwohnungen abgezogen werden konnen, die in den Jahren 1920 bis einschlieB
lich 1923 baulich beendet worden sind, sofern die Verwendung der Bauten zu 
Kleinwohnungszwecken fUr mindestens 15 Jahre von der Fertigstellung an ge
sichert ist. Ebenso konnen Zuwendungen an Vereinigungen, die /iiatzungsgemaB 
ausschlieBlich die Forderung des Kleinwohnungsbaues bezwecken, vom steuer
baren Einkommen abgesetzt werden. Solche Zuwendungen sind auch von der 
Erbanfall- oder Schenkungssteuer befreit, sofern sie in den Jahren 1920 bis 
1923 gemacht sind. Fiir das Korperschaftssteuergesetz sind ahnliche Erleich
terungen vorgesehen. Die Wohnungen in den Neubauten sind von der Zahlung 
der Mietszinssteuer befreit. 

Trotz aHer dieser Erleichterungen und positiven Forderungen des Bauens 
hat die Bautatigkeit doch jetzt im Jahre 1927 noch keineswegs die Hohe wieder 
erreicht, die unbedingt notwendig ware, um dem Wohnungsmangel wirklich ab
zuhelfen. Es miiBten jahrlich mindestens etwa 100000-200000 Wohnungen 
mehr hergestellt werden. DaB die HersteHung von W ohnungen noch so im Argen 
liegt, ist wohl im wesentlichen darauf zuriickzufiihren, daB das private Kapital 
sich von der erwerbsmaBigen Wohnungsherstellung zuriickhalt, da infolge der 
Zwangsbewirtschaftung eine gewinnbringende Anlage von Kapital auf dem 
Wohnungsmarkte zurzeit nicht moglich ist. Auch dies spricht, ebenso wie die 
friiher aufgefiihrten Griinde fiir eine beschleunigte Aufhebung der Zwangs
wirtschaft, wobei natiirlich mit der notwendigen Vorsicht vorgegangen werden 
muB. 

3. Kleinhaussiedelung. 
Die eben geschilderten Staatsbeihilfen und Bauerleichterungen kommen 

besonders dem Kleinwohnungsbau zugute und vor aHem ist in den ersten Jahren 
nach dem Kriege die Kleinhaussiedelung bevorzugt worden. W ohnungen, deren 
bebauter Raum eine bestimmte GroBe iiberschreitet, erhalten keinen Bau
zuschuB. Diese Forderung der Kleinhaussiedelung war zunachst schon aus dem 
Grunde geboten, weil es in der ersten Zeit nach dem Kriege unmoglich war, 
im Hochbau neue Wohnungen herzustellen, da infolge der Kohlennot ein ein
heitlicher Baustoff, der fiir den Hochbau unbedingt notig ist, nicht zu beschaffen 
war. Es konnten also nur Wohnungen im Flachbau hergestellt werden. Die 
Kleinhaussiedelung ist aber auch vom hygienischen Standpunkte aus entschieden 
dem Hochbau vorzuziehen, wie aus den friiheren AusfUhrpngen wohl zur Ge
niige hervorgeht. In der Kleinhaussiedelung haben die Bewohner die Moglich
keit, leicht in die freie und bewegte AuBenluft zu gelangen und deren gesund
heitsfordernde Einfliisse auf sich einwirken zu lassen. Es miissen aber auch bei 
der Herstellung dieser Art von W ohnungen hygienische Gesichtspunkte beriick
sichtigt werden. 

Zunachst sollen nur Ansiedelungen fiir solche Personen besprochen werden, 
die als Hauptberu£ irgendeine industrielle Tatigkeit haben und daneben die 
Bearbeitung eines Stiickes Gartenland in ihrer Freizeit bzw. durch ihre Frau und 
Kinder besorgen konnen. Es handelt sich also im wesentlichen um Industrie
arbeiter. DaB den Ansiedelungen fiir Industriearbeiter ein gewisses MaB von 
Gartenland beigegeben wird, ist aus hygienischen Griinden erwiinscht. Es geniigt 
freilich schon ein bescheidenes Fleckchen, auf welchem ein Ruheplatz fUr die 
Erwachsenen und ein Spielplatz fiir die kleineren Kinder vorhanden sein muB. 
Die groBeren Kinder konnen in Kleinhaussiedelungen mit ihrem geringen Verkehr 
ruhig der StraBe anvertraut werden. 
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Die Wichtigkeit der Beigabe von etwas Land folgt schon aus dem groBen 
Streben der GroBstadtbevolkerung nach Lauben- und Schrebergarten auBerhalb 
des Hausermeeres, der sich wahrend des Krieges besonders stark bemerkbar 
machte. In der Kriegszeit war dieses Streben freilich vielfach durch die Hoff
nung, die Ernahrung durch selbstgebaute Gartenfruchte verbessern zu konnen, 
hervorgerufen, aber auch in normalen Zeiten ist dies Streben immer hervor
getreten und die Leute legen oft weite Strecken zuriick, um ihre Garten pflegen 
und in Ordnung halten zu konnen. Ein gar nicht so ganz kleiner Teil der Siedler 
legt freilich auf die Bebauung von Gartenland keinen Wert. 

Sehr umstritten ist die GroBe, die den einzelnen Grundstucken zu geben ist. 
Wenn diese auf etwa 150 qm bemessen wird, so durfte damit ein gutes Mittel
maB gefunden sein. Vielfach werden allerdings erheblich groBere Flachen verlangt, 
und zwar aus zwei Grunden: 

1. glaubt man, daB dadurch die Nahrungsmittelproduktion gefordert werden 
kann und auf diese Weise eine Verbesserung der Lebenshaltung des ganzen Volkes 
erzielt wird. Man darf den auf diese Weise zu erwartenden Zuwachs an bebautem 
Land aber nicht uberschatzen. Es sind in Deutschland schatzungsweise ausgenutzt 
etwa 32 Millionen Hektar. Nehmen wir nun an, daB in etwa 400000 Kleinhausern 
2 Millionen Menschen mit einer Zugabe von 150 qm Land angesiedelt werden, 
so sind das 6000 ha oder nur 0,2%0 der Gesamt£lache. Gibt man der einzelnen 
Siedelung 600 qm Land, so ergibt sich noch nicht einmal I pro mille der Gesamt
£lache. Betrachten wir die Calorienmenge, welche auf einem Grundstuck von 
150 qm gewonnen werden kann, und nehmen wir die am meisten Calorien spen
dende Kartoffel als Grundlage, so ergibt sich, daB etwa 3% des Bedarfes einer 
5kopfigen .Familie auf diesem Grundstuck gewonnen werden kann (FLU-GGE). 
Das ist also eine Menge, die kaum in Betracht zu ziehen ist. Gehen wir nun mit 
der Gewahrung von Gartenland weiter, so kann naturlich ein erheblich groBerer 
Teil des Bedarfes daraus gedeckt werden, aber zunachst werden dann die An
siedelungen sehr weit ausgedehnt, und auBerdem ist auf einen einigermaBen 
gunstigen Ertrag nur dann zu rechnen, wenn der Besitzer einen groBen Teil seiner 
Zeit der Pflege des Grundstuckes widmen kann, was bei Fabrikarbeitern nicht 
vorausgesetzt werden darf. Werden aber, wie zumeist, hauptsachlich Kuchen
krauter anstatt Kartoffeln angebaut, dann ist die Ausbeute an Calorien auBer
ordentlich gering. Wir diirfen also hinsichtlich einer Verbesserung der Ernahrung 
von solcher Landbeigabe nicht allzu viel erhoffen. Dagegen ist die Freude am 
Landbau, die den Leuten auf diese Weise vermittelt wird, nicht gering anzu
schlagen, und aus dJesem Grunde ist die Beigabe von etwa 150 qm Land durch
aus anzuraten. Fur solche Leute, die Zeit und Lust zur griindlichen Bewirtschaf
tung eines groBeren Landstuckes haben, ware nach Moglichkeit ein solches am 
Rande der Siedelung vorzusehen (vgl. FLU-GGE a. a. 0.). 

Als zweiten Grund die Kleinsiedelungen mit einer groBeren Beigabe von 
Land zu versehen, wird geltend gemacht, daB man so die ganzen Abgange des 
Hauses an Facalien und Gebrauchswassern beseitigen konne, ohne ein kost
spieliges unterirdisches Leitungssystem einzurichten. Durch Berechnung und 
Versuche ist man zu demErgebnis gekommen, daB fur eineDurchschnittsfamilie 
von 5 Kopfen 600 qm Gartenflache notig sind, um die Fiicalien in Form von 
Torfstuhlen und die Abwasser durch Versickern und Untergrundberieselung zu 
beseitigen. Freilich muB ein Komposthaufen angelegt werden, der mehrfach 
umgearbeitet und mit Torfspreu und Kalk versetzt werden muB. Dazu haben 
aber viele Bewohner keine Neigung und auch kaum das notige Verstiindnis. 
Eine regelmaBige Beigabe von soviel Land fUr eine Ansiedelung von Fabrik
arbeitern wird daher kaum zu empfehlen sein. Der fur ein Grundstuck von 150 qm 
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notwendige Diinger wird von den Kleintieren, welche die Bewohner meist zu 
halten pflegen, in ausreichendem MaBe geliefert. Es ist dann natiirlich eine 
Kanalisation der Siedelung vorzusehen, urn die Abgange der Familie selbst zu 
beseitigen. Dafiir empfiehlt sich das Trennsystem, welches die Hauswasser und 
Facalien unterirdisch beseitigt, wahrend man die Meteorwasser oberflachlich 
ableiten kann. Ais Klaranlage kommt das kiinstliche biologische Tropfkorper
verfahren evtl. in Verbindung mit Fischteichen in Frage. In letzter Zeit ist das 
"Emscher-Filter" und "belebte Schlammverfahren" sehr in Aufnahme ge
kommen, das nur einen geringen Raum beansprucht und daher fiir Kleinhaus
siedelungen vieHeicht zu empfehlen ist. Erfahrungen in dieser Hinsicht liegen 
allerdings noch nicht vor. - Dort, wo GewiBheit besteht, daB der Gartenbau 
auch wirklich gepflegt wird und geniigend Land (600 qm) bei jedem Hause vor
handen sind, kann das Grubensystem zugelassen werden. Fakalien, Urin und 
Hausabwiisser werden dann in dichten gemauerten Gruben gesammelt, aus 
denen sich in einer bestimmten Hohe Drainrohren unter der Erde im Garten 
verteilen, so daB die fliissigen Bestandteile durch Untergrundberieselung ent
fernt werden, wahrend die festen Teile herausgepumpt und mit den Kiichen
abfallen, Laub, Erde, Kalk zu Kompost verarbeitet werden. 

SoH die Landbebauung dazu dienen, die Einnahmen aus Renten, Handwerk 
oder dgl. merkbar zu verstarken, so miissen Krafte und freie Zeit geniigend vor
handen sein, um ein betriichtliches Stiick Land intensiv zu bebauen. Womoglich 
sollte es dann nicht kleiner als etwa 1/2 Morgen = 1250 qm bemessen werden. 
Diese GroBe ist die des kleinsten Rentengutes, das von staatlichen Renten
anstalten beliehen wird. Eine Anleitung zur Bewirtschaftung eines derartigen 
Eigenheimes ist von PAUL BEHREND, dem Geschaftsfiihrer des Deutschen Vereins 
Arbeiterheim zu Bethel b. Bielefeld im Selbstverlag des Vereins unter dem Titel 
"Die kleinste Landwirtschaft" herausgegeben. Hinsichtlich der Beseitigung 
der Abwasser kommen bei derartigen Anwesen schon landwirtschaftliche Grund
satze in Frage. 

Einige Worte mogen hier iiber die Bedeutung der Tierhaltung in stadtahn
lichen Kleinsiedelungen folgen. 

Unter keinen Umstanden ist durch die Tierhaltung eine Besserung der Er
nahrung in rein quantitativer Hinsicht zu erwarten. Es miissen immer erheblich 
mehr Calorien in den Tierkorper eingefiihrt werden als aus dem Produkte wieder 
gewonnen werden konnen. Dies gilt sowohl fiir die Gefliigelzucht wie fiir die 
Schweinemast. Auch bei der Kaninchenzucht, die iibrigens in den meisten Teilen 
Deutschlands fiir die Ernahrung keine Bedeutung hat, gilt ahnliches. Es ist 
auch nicht der Fall, daB die Calorien dem Tierkorper in Form von Substanzen 
zugefiihrt werden konnen, die zur menschlichen Ernahrung doch nicht geeignet 
waren. Vielmehr muB, wenn ein iiberhaupt beachtenswerter Erfolg der Tier
haltung erreicht werden soll, die Zufuhr der tierischen Nahrung in Form von 
Getreide, Kartoffeln, Riiben usw. erfolgen, die auch fiir den menschlichen GenuB 
geeignet sein wiirden. Ein Erfolg der Tierzucht ist ferner nur dann zu erwarten, 
wenn die Pflege der Tiere sorgsam und liebevoll vorgenommen ·wird. Die Fiitte
rung muB regelmaBig und piillktlich vor sich gehen, die StaUe miissen gut gepflegt 
werden, und so steUt die Tierzucht an die Arbeitswilligkeit und Arbeitskraft der 
Ziichter nicht unerhebliche Anspriiche. 

Auch hinsichtlich der pekuniaren Ersparnisse ist bei einer Tierhaltung kaum 
die Rede. Die Beweggriinde, die wahrend des Krieges zu der starken Zunahme 
der Tierhaltung in stadtischen Ansiedelungen gefiihrt haben, namlich, daB es 
fast nur auf diese Weise moglich war, iiberhaupt zum GenuB von tierischen Pro
dukten zu kommen, fallen jetzt weg, da Schweinefleisch, Gefliigel und Eier auf 
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dem Markte fast ebenso billig zu haben sind, wie sie die Kleintierzucht liefert. 
Der Wert der Tierzucht fiir die Ansiedler beruht also lediglich darauf, daB der 
Nahrung etwas mehr Geschmacksreize verliehen werden als sie sonst vielleicht 
haben wiirde, was allerdings hygienisch vielfach sehr erwiinscht sein kann. 
Ein wirtschaftlicher N utzen ist damit nur in seltenen Fallen verbunden. Es 
gilt in dieser Beziehung von der Tierzucht etwa dasselbe wie vom Klein
gartenbau. Auch hier ist der wirtschaftliche Nutzen ein auBerst geringer 
oder iiberhaupt nicht vorhanden, da die von den Produkten des Kleingartens 
gelieferten Calorien auf dem Markte meist ebenso billig oder unter Umstanden 
sogar noch billiger zu kaufen sind, als sie dem Gartenbauer zu stehen kommen. 
Der Wert der Kleingartenarbeit liegt vor allem darin, daB die in dem Garten 
Beschaftigten dem wohltuenden EinfluB von Licht und Luft ausgesetzt sind, 
dann ferner, daB auch durch die Produkte des Gartens der Nahrung mehr Ge
schmacksreize verliehen werden und die Zufuhr von Vitaminen gesteigert wird, 
wodurch der Tendenz der groBstadtischen Ernahrung zu konzentrierten vitamin
armen Nahrungsmitteln iiberzugehen, etwas entgegengewirkt wird. SchlieBlich 
ist der psychische EinfluB, den die Freude am eigenen Produzieren fiir die An
siedler bietet, nicht gering anzuschlagen. 

Die Ansiedelung von Arbeitern in Kleinhaussiedelungen mit Beigabe von 
Gartenland ist sicherlich geeignet, den Gesundheitszustand und die Konstitution 
der Angesiedelten zu heben, denn es ist anzunehmen, daB sich dort die Verhalt
nisse so gestalten werden, wie sie in dem Kapitel VII, 4 dargestellt sind. Aus der
artigen hygienischen Griinden, aber auch aus national-okonomischen, sowie aus 
nationalen Griinden ware die Verpflanzung zahlreicher Arbeiter aus den Stadten 
auf das flache Land sehr erwiinscht. Hierdurch wiirde die Arbeitslosigkeit in 
den Stadten vermindert, der groBe Menschenausfall durch den Krieg und den 
Geburtenriickgang konnte bis zu einem gewissen Grade ausgeglichen werden, 
da, wie friiher gezeigt, die Geburteneinschrankung auf dem Lande nicht die groBe 
Ausdehnung hat wie in der Stadt. Deutschland miiBte dann eben wieder mehr 
agrarischen Charakter annehmen, wie es ihn friiher besaB, wo z. B. im Jahre 
1871 noch fast 64% der Bevolkerung auf dem Lande lebten, wahrend es im Jahre 
1910 nur noch 40% waren; wogegen in stadtischen Gemeinden in derselben Zeit 
die Einwohnerschaft von reichlich 36 auf 60 vom Hundert anwuchs und in den 
GroBstadten von mehr als 100000 Einwohnern sogar von 4,8 auf 21,3%. Es ist eben 
in den letzten Dezennien der ganze natiirliche Bevolkerungszuwachs den Stadten 
und Industrieorten zugute gekommen, wahrend das platte Land immer mehr 
entvolkert wurde. Das gilt besonders fiir die GroBgiiterdistrikte im Osten mit 
Ausnahme der polnisch sprechenden Gebiete. 

Raum genug ist vorhanden, urn Millionen von Ansiedlern unterzubringen. 
Nach SEHRING harren noch annahernd 2 Millionen Hektar Hoch- und Niedermoor 
und weite Heideflachen, iiber die eine genaue Statistik nicht vorhanden ist, 
der Urbarmachung, die technisch durchaus moglich ware. SEHRING halt es fiir 
zweifellos, daB dort mehr als 1 Million Menschen in kurzer Zeit Unterkunft und 
auskommliche N ahrung finden konnten. 

Die Ansiedelungsmoglichkeit auf bereits urbar gemachtem Lande ist freilich 
distriktsweise sehr verschieden. In den Kleinbauernbezirken am Mittel- und 
Oberrhein und seinen Nebenfliissen, in Franken und Thiiringen kann die Be
volkerungskapazitat als im allgemeinen erreicht angesehen werden. Dagegen 
fehlt es in den Gemeinden der GroBbauerngiiter, d. h. im Kiisten- und Hinterland 
der Nordsee, den Vorlandern der Alpen und einigen Teilen von Mitteldeutschland, 
vor allem aber im Lande der groBen Giiter ostlich der Elbe an Menschen. Wahrend 
der Reichsdurchschnitt 120 Einwohner auf den qkm betragt und in den klein-
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bauerlichen oder hochindustriellen Gebieten des Westens und Siidwestens 
141 Bewohner auf den Quadratkilometer kommen, lebten im Jahre 1910 

in Schleswig-Holstein . . . . . . . . . . . . . . . 85 Menschen, 
" Hannover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
" Oldenburg, ohne Birkenfelde . . . . . . . . . . 73 
" Siidostdeutschland, rechtsrhein. Bayern ohne Ober-

franken und in den Bergischen Jagst- und Donau-
kreisen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 

auf dem Quadratkilometer. 1m Osten sinkt, mit Ausnahme von Schlesien und 
Brandenburg, die Zahl auf 60, also die Halfte des Reichsdurchschnittes. In 
diesen Zahlen sind die Stadte einbegriffen. Rechnet man diese nicht mit, so ergibt 
sich fUr die Kreise mit kleinbauerlichem Charakter durchschnittlich 90-100 Ein
wohner auf den Quadratkilometer, in groBbauerlichen Kreisen 40-80 und 
in unfruchtbaren Strichen 35-50. In den ostlichen Gutsbezirken betragt in 
gutbesetzten Kreisen der Durchschnitt etwa 20-30, in schwachbesiedelten 
4-12 Einwohner auf den Quadratkilometer (SEHRING). 

Zum Teil ist diese geringe Bevolkerung auf die groBe Ausdehnung der 
Forsten zuriickzufUhren, in erster Linie jedoch auf die geringe Ausstattung des 
landwirtschaftlichen GroBbetriebes mit Arbeitskraften. Die notwendige Er
ganzung der Arbeitskrafte wahrend der Erntezeit erfolgte durch die aus Polen 
zuwandernden Saisonarbeiter. Auch nach dem Kriege pflegen diese Arbeiter 
in groBer Zahl zur Zeit der Ernte nach Deutschland heriiberzukommen. Hierin 
liegt ganz zweifellos eine nicht unbedenkliche nationale Gefahr, da immer einige 
dieser Arbeiter in den betreffenden Gegenden zuriickbleiben und so die deutsch
sprechende Bevolkerung durch polnischsprechende verdrangt wird. Durch An
siedelung von landwirtschaftlichen Arbeitern und Kleinbauern in diesen national 
stark bedrohten Gegenden des Ostens, aber auch in Schleswig-Holstein, wo die 
Danen durch planmaBige Siedelung Boden zu gewinnen suchen, konnte dieser 
nationalen Gefahr entgegengewirkt werden. 

Eine Vorbedingung dafiir ware allerdings die Errichtung hygienischer und 
behaglicher Wohnungen, denn der deutsche Ansiedler mit seiner hoheren Kultur 
kann und wird sich nicht mit einem Unterkommen begniigen, das der kulturell 
tieferstehende polnische Arbeiter noch als ausreichend ansieht. 

Sollen die Versuche, eine Riicksiedelung der Stadtbevolkerung auf das Land 
in groBerem MaBe zu erreichen, von Erfolg begleitet sein, so muB es den Riick
wanderern ermoglicht werden, Land zu erwerben. Nur die Landgemeinden, 
bei denen die selbstandige Kleinbauernwirtschaft sich im wesentlichen mit den 
Arbeitskraften der eigenen Familie behelfen konnten, vermochten ihren Nach
wuchs zu einem groBen Teil festzuhalten. Je geringer die Gelegenheit zum Er
werb von Grundbesitz fUr die nachgeborenen Kinder der Bauern war, urn so 
starker war iiberall die Abwanderung, so daB gerade die menschenarmsten Land
bezirke fortwahrend die starksten Abwanderungen zeigten und nur diejenigen 
Landschaften, die dicht mit Kleinbauernwirtschaft besetzt waren, eine zuneh
mende V olkszahl aufwiesen. 

An dieser Stelle kann die sehr umstrittene Frage, ob fUr die Volkswirtschaft 
der GroB- oder Kleinbetrieb das Bessere ist, nicht besprochen werden. Jedenfalls 
aber muB bei dem Versuch, die Stadtbevolkerung wieder mehr aufs Land zu ziehen, 
Sorge getragen werden, daB kein landliches Proletariat entsteht. Die Bildung 
von Zwerg-Bauernanwesen ist also zu vermeiden und die richtigen MaBe fur die 
GroBe der einzelnen Anwesen ist nach den ortlichen Bedingungen zu bemessen. 

Schon 1919 sind mit der "Verordnung zur Beschaffung von landlichem 
Siedelungsland" gesetzliche MaBnahmen getroffen, die der Forderung der Riick-
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wanderung dienen sollen. Danach sind die Bundesstaaten verpflichtet, zur 
Schaffung von neuen Siedelungen gemeinnutzige Dnternehmen zu griinden, 
soweit solche nicht vorhanden sind. Diesen Siedelungsunternehmen sind die 
Staatsdomanen bei Ablauf des Pachtvertrages zu hochstens dem Ertragswert 
zum Kauf anzubieten. Das Siedelungsunternehmen kann Moor- und Odland fUr 
Siedelungszwecke im Enteignungsverfahren in Anspruch nehmen. Ferner ist 
ihm an landwirtschaftlichen Grundstucken ein Vorkaufsrecht einzuraumen. Die 
Eigentumer groBer Guter sind zu Landlieferungsverbanden zusammenzuschlieBen 
und diese Landlieferungsverbande sind verpflichtet, den gemeinnutzigen Dnter
nehmen Land aus dem Bestand der groBen Guter zu einem angemessenen Preise 
zu beschaffen. Der Erfolg dieser Rucksiedelungsbestrebungen ist bisher ein recht 
bescheidener. Einerseits mag das an einem gewissen Widerstand der Landbesitzer 
liegen, andererseits darf aber nicht vergessen werden, daB von den stadtischen 
Arbeitern nur wenige fur die Landarbeit geeignet bzw. dazu geneigt sind. Die 
Bewirtschaftung eines landlichen Anwesens setzt gewisse Kenntnisse, vor allem 
aber die Lust zu der rauhen und erheblich schwereren Landarbeit voraus. Ganz 
besonders ist aber auch eine verstandige Mitarbeit der Frau notwendig und gerade 
diese ist bei den Frauen der Arbeiter vielfach zu vermissen. 

XI. Forderungen an einwandfreie W ohnungen. 
Nunmehr sollen die hygienischen Forderungen besprochen werden, die 

gestellt werden mussen, damit einwandfreie Wohnungen entstehen. Notwendig 
ist vor allem, daB uberall dort, wo es sich um die Anlage neuer Ortschaften oder 
um Stadterweiterungen handelt, zunachst ein moglichst groBzugiger Bebauungs
plan (Landesplanung) aufgestellt wird. Es ist langst erkannt, daB die Auf
stellung eines solchen Bebauungsplanes oft nicht die Sache eines Ortes fur sich 
allein sein kann, sondern daB weit groBere Verbande sich zusammenschlieBen 
mussen, um in gemeinsamer Arbeit die vielen ineinandergreifenden Momente 
einheitlich zu regeln. 

Das StraBennetz muB so geplant werden, daB es sich in den verschiedenen 
Bezirken erganzt. Die Verkehrsmittel mussen nach einheitlichen Gesichtspunkten 
ausgebaut werden, so daB die Arbeiter auf moglichst schnellem und billigem 
Wege von ihren W ohnungen an den Ort ihrer Beschaftigung gelangen konnen. 
Gerade bei der Projektierung der Verkehrsmittel werden der schnelle Aufschwung 
der Technik und die Moglichkeiten, die sich fur die Zukunft voraussichtlich er
geben werden, schon von vornherein Berucksichtigung finden mussen. 

Man wird bei aufstrebenden Industrieorten in Erwagung zu ziehen haben, 
ob es nicht vielleicht angebracht ist, das fur die Ansiedelung der Arbeiter zu er
schlieBende Baugelande nicht in unmittelbarer Nahe des Industrieortes aus
zuwahlen, ob es nicht vielmehr zweckmaBiger ist, in weiterer Entfernung besondere 
kleine Ortschaften, die in sich einen vollig geschlossenen Stadtcharakter mit allen 
notwendigen Einrichtungen darstellen (Satellitenstadte) entstehen zu lassen und 
dann mit dem Hauptorte durch die modernsten Verkehrsmittel in Verbindung zu 
bringen. Weiter ware es die Aufgabe eines groBzugigen Bebauungsplanes, Frei
platze, Sportplatze, Dauerwald, Wasserflachen usw. planmaBig im Gelande so 
zu verteilen, daB diese von allen Zonen aus moglichst leicht erreichbar sind. 

Das zu bebauende Gelande muB planmaBig in Bauzonen eingeteilt werden, 
bei denen die Uberbauungsmoglichkeit hinsichtlich der Hohe der zu errichtenden 
Stockwerke und der GroBe des von der Bebauung freizulassenden Areals fest
zusetzen ist. Nicht zu umgehen wird es dabei haufig sein, daB bereits bestehende 
Bebauungsplane geandert werden mussen und eine Herabzonung eintreten muB. 
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Auf gesetzlicher Grundlage beruht die spezielle Landesplanung im Ruhr
kohlenbezirk seit 1920, wo der Ruhrsiedlungsverband, der verwaltungsmiiBig 
dem provinziellen Aufbau nachgebiIdet ist, sich in 3 Regierungsbezirke hinein
erstreckt und ein einheitliches Wirtschaftsgebiet von Steinkohle und Eisen
industrie erfaBt in GroBe von rund 383000 ha. In dem mitteldeutschen 
Industriegebiet, das sich uber die preuBische Provinz Sachsen, uber Teile der 
Staaten Sachsen, Thuringen und Anhalt erstreckt, und das etwa ein Drittel der 
deutschen Braunkohlenwirtschaft, drei Viertel der deutschen Kupfererzeugung 
neben Kaliindustrie enthalt, haben sich kleinere Wirtschaftsgebiete in Aus
schussen zusammengeschlossen. Diese ehrenamtlichen Ausschusse werden aus 
Vertretern der Stadt- und Landkreise, der Industrie, des Handels und der Land
wirtschaft gebildet, die Sachverstandigen anhoren, Planbearbeiter fur die Wirt
schaftsplane ernennen, die Kosten fur die Aufstellung dieser Plane beschlieBen 
und auf die Interessenvertretungen umlegen. Die neun Siedlungsausschusse des 
Regierungsbezirks Merseburg sind seit 1. April 1925 zu einem losen Siedlungs
verband vereinigt mit dem Titel "Siedlungsverband fur den engeren mittel
deutschen Ind ustrie bezirk" . In dem gleichen Jahre haben sich dann die yom 
Ruhrsiedlungsverband nicht erfaBten Stadt- und Landkreise des Regierungs
bezirks Dusseldorf als eingetragener Verein auf Grund freier Vereinbarung zu
sammengeschlossen zu einem Landesplanungsverband, wobei die Durchfiihrung 
der Plane den Gemeinden anheimgestellt ist. Dieser Bezirk ist kein wirt
schaftlich geschlossenes Gebiet wie der Ruhrsiedlungsverband. 

Landesplanungen sind ferner begonnen; im Munsterland; bei Aachen; in 
West-Sachsen; in Ost-Thuringen; bei Magdeburg; in Ober-Schlesien1). 

Um den Stadten oder groBeren Verbanden uberhaupt die Moglichkeit zu 
geben, diese Aufgabe auch wirklich durchzufiihren, ist schon seit langerer Zeit 
der Entwurf eines Stadtebaugesetzes ausgearbeitet, der aber immer noch nicht 
die gesetzgebenden Korperschaften durchlaufen hat. 

Die einzelnen, yom hygienischen Standpunkte zu betrachtenden Fragen 
sollen im folgenden ausgefuhrt werden: 

Der leitende Gedanke muB sein, daB die Volksgesundheit besonders durch 
die Entwohnung der Bevolkerung yom Aufenthalt im Freien infolge der groBen 
Besiedelungsdichte und dem Zusammendrangen zahlreicher Menschen in gehauf
ten hohen Stockwerkshausern bedroht wird und daB dem in erster Linie entgegen
gewirkt werden muB. Wenn angangig, sollen fur die Industrie, die Gewerbebetriebe 
und die eigentlichen Wohnviertel besondere Abschnitte bestimmt werden. Meist 
ist es zweckmaBig, den Gewerbetreibenden vornehmlich die zentralen Teile der 
Ortschaft zuzuweisen, wahrend der Industrie und den Wohnvierteln die peri
pheren Teile vorbehalten bleiben. Auch eine Trennung der WohnstraBen fur die 
Industriearbeiter, die, falls man fUr sie nicht die eben erwahnten Satelliten
stadte vorzieht, nicht allzuweit von ihrer Arbeitsstatte liegen sollen, und der 
WohnstraBen fur die geistig arbeitende Bevolkerung, fur die moglichst ruhige 
Abschnitte in Frage kommen, ist zweckmaBig. Die Entscheidung, welcher Teil 
des Ortes als Verkehrszentrum auszugestalten ist, wird von mancherlei tech
nischen Erwagungen abhangen. Ebenso bedingen diese im wesentlichen die 
Richtung der HauptstraBen. 

Hygienisches Interesse beansprucht die Frage nach der notwendigen StrafJen
breite. In fruheren Zeiten glaubte man, jeder neuen StraBenanlage die Moglich
keit bieten zu sollen, sich zur VerkehrsstraBe auszugestdten. Man bemaB daher 
die StraBenbreite auch in der Peripherie der Ortschaften meist viel zu groB. Das 

1) (Einzelaufgaben auf dem Gebiete des Wohnungswesens und der Kiirperpflege, 
Vortrag "Stadtebau und Landesplanung" vom Verbandsdirektor Dr. SCHMIDT-Essen). 
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bedingte hohe StraBenbaukosten, dadurch hohe Grundpreise und eine iiber
maBig starke und hygienisch bedenkliche Ausnutzung des anliegenden Gelandes. 
Der moderne wissenschaftliche Stadtebau fordert deswegen Trennung der StraBen 
in Verkehrs- und WohnstraBen. Vom Verkehrszentrum sollen 20-30 m breite 
VerkehrsstraBen nach der Peripherie der Stadt zu angelegt werden. Fiir diese 
ist gerade Linienfiihrung und rechtwinklige Kreuzung anzustreben. Weiter sind 
fiir das Verkehrsnetz breite Ring- und maBig breite DiagonalstraBen vorzusehen. 
Neben diesen mit hoheren Hausern zu bebauenden StraBen sind schmale Wohn
straBen in groBerer Zahl anzulegen, an denen Hauser von 2-3 Stockwerken 
errichtet werden. Die Breite dieser StraBen ist auf 7 -9 m zu bemessen, wovon 
etwa 5 m auf den Fahrdamm entfallen. Hierdurch werden kleinere Baublocks 
ermoglicht, Neben- und Hinterhauser konnen fortfallen, dagegen kann den ein
zelnen Hausern Gartenland beigegeben werden. 

Die StraBenrichtung wird vielfach durch verkehrstechnische Erwagungen 
bedingt sein. W 0 aber die Wahl der Richtung freisteht, sollte besonders bei 
W ohnstraBen darauf Bedacht genommen werden, daB eine moglichst giinstige 
Besonnung der Hausmauern erzielt wird. Bei freistehenden Gebauden oder sol
chen an breiten StraBen ist die nach Siiden gerichtete Front entschieden die 
giinstigste. Sie bekommt im Sommer verhaltnismaBig wenig, im Winter ver
haltnismaBig viel Warme durch die Sonne zugestrahlt. 1m Gegensatz dazu ist 
die Nordfront ausgesprochen ungiinstig, da sie nur im Hochsommer morgens und 
abends ganz kurze Zeit besonnt wird. GleichmaBiger verteilt sich die Besonnung 
auf die West- und Ostfront, doch sind hier die Besonnungsverhaltnisse ungiin
stiger als bei der Siidfront. Ganz ahnlich wie die Siidfront verhalten sich die 
Siidost- und Siidwestwande. Die Nordost- und Nordwestfront ist etwas giin
stiger als die Nordfront. In engen StraBen mit mehrgeschossigen Hausern kann 
Siidlage fiir die unteren Stockwerke ausgesprochen ungiinstig werden. Hier 
bieten Siidost- und Siidwestseite oft bessere Verhaltnisse. W ohnungen mit nur 
nach Norden gerichteten Raumen sind unzulassig. 

Demnach scheint der Verlauf in der Diagonalen zu den Haupthimmelsrich
tungen als StraBenrichtung am geeignetsten. Bei geschlossenen Baublocks werden 
freilich die Hofe desto besser besonnt, je mehr die Langsseiten des Blocks sich der 
Nordsiidrichtung nahern. 

Das Pflastermaterial der StraBen solI hart und schwer zerreiblich sein, 
damit eine Staubbildung moglichst vermieden wird. Durch ein zweckmaBiges 
Quergefalle ist ein schnelles Ablaufen des Meteorwassers und leichte Reinigung 
zu ermoglichen. 1st das Pflaster nicht fugenlos, so sind die Fugen zwischen den 
einzelnen Steinen moglichst mit nichtstaubender fester Fiillmasse auszufiillen. 
Sehr zweckmaBig ist Stampfasphalt. Stellenweise hat sich Holzpflaster bewahrt, 
doch sind auch mitunter MiBstande zu verzeichnen gewesen. Einfache Chaus
sierung der Fahrdamme ist in Stadten unzulassig. FUr W ohllE'traBen mit geringem 
Wagenverkehr kann sog. Teermakadam in Frage kommen. 

Bei den VerkehrsstraBen ist ein nicht zu schmaler Burgerllteig unerlaBlich, 
bei W ohnstraBen kann er unter Umstanden fehlen. Die Breite der Verkehrs
straBen ist so zu bemessen, daB der Wagenverkehr in beiden Richtungen un
gehemmt ist und im Notfalle zwischen zwei aneinander vorbeifahrenden Wagen 
noch ein Mensch stehen kann. Man wahlt meist Breiten von 5, 7,5 oder 10 m; 
bei WohnstraBen kann man auf 4-4,2 m herabgehen. 

Wasser-, Gas-, Elektrizitatsleitungen usw. sind so zu verlegen, daB bei et
waigen Reparaturen das Pflaster moglichst geschont wird. 

Die Planung von niedrigen Hausern an schmalen W ohnstraBen mit kleiner 
Blockeinteilung ist beanstandet worden mit der Begriindung, daB dann auf einer 
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bestillllllten Flache viel weniger Menschen untergebracht werden konnten als 
beilll Hochbausystell. Es muBte dann das Baugelande viel zu ausgedehnt 
werden und die Kosten wurden zu groB. Gegen diesen Einwand hat zunachst 
KUCZINSKI (Jahrbuch der Bodenreforlll Bd. 8. 
1912) Stellung genommen. Er hat vorgeschlagen, 
jedes Bauquartier in eine 26 m tiefe auBere 
und innere Zone zu teilen (s. Abb. 40). In der 
auBeren sollen 18 m hohe Gebaude zulassig 
sein, in der inneren dagegen nur zweigeschossige 
Hauser von hochstens 8 m Hohe. Die StraBen
breite in der inneren Zone solI ebenfalls hoch
stens 8 m betragen. Die innere Zone wird in 
kleine Blocks zerlegt yon 40-46 m Tiefe. Das 
ganze Gelande umfasse beispielsweise 19 ha. 
Xach altem System wurden dann 191 vierge
schossige Gebaude von 20111 Front darauf er
richtet werden. Nach neuerem System wurden 
107 ebensolche Hauser in der auBeren Zone 
und 550 klein ere + 100 groBere Zweifamilien
hauser in der inneren Zone errichtet werden. 
In beiden Fallen sind nach KLCZINSKI Wohn
Wiche, Mietertrage, Zahl der Mieter durchaus 
gleich. 

Ein anderer V orschlag ist von DEETZ 
gemacht. Er will nur den fUr Wirtschafts

II 

Abb. 40. GeIandeanfteilung nach 
KUQZI"SKI. 

zwecke unbedingt erforderlichen Hofraum dem Grundstucke belassen. Den 
ubrigen freien Raum, der sonst unbebaut bleiben muBte, will er fUr die Ge
samtheit verwerten, und zwar so, daB Reihenhauser beiderseits von StraBen
streifen eingefaBt werden. Als Haushohe laBt er hochstens 14 m zu. Die Tiefe 
des Gebaudes solI 12 m sein. Ein 2 m 
breiter Streifen schlieBt sich als Hof fur 
Wirtschaftszwecke an. Beiderseits kame 
eine StraBe von 14 m Breite, wovon 
11/2 m fur den FuBweg, 5 m fUr den Fahr
damm und 71 / 2 m fur die gartnerischen An
lagen mit Sitzgelegenheit, Spielplatzen, 
Rasenflachen usw. verwendet werden. 
Hierbei wurde nach seinen Berechnun
gen wirtschaftlich der gleiche Ertrag be-

Stro[}e 

.vo !?ondtJebauung t/lIr'chscirnhlfl. 

Griinsfreifen u. Spie/sp/iitze 

stehen bleiben (s. Abb. 41). 6fm (Jasse 

Eine derartige Bebauung wurde j".c5m::::::::, r=====F==(J,=n=ijnst.=T'e=if'tn=u.'t=.A>=drf,~"!la~.'rlM;;;; 
aber fast schon das hygienisch Zulassige 6!r8e&tUlHlg 1_ 
uberschreiten. Es zeigt sich aber aus .. -
derartigen Berechnungen doch, daB bei 
zweckmaBiger Aufteilung des Gelandes 
auf dem gleichen Bezirk annahernd eben
soviele Menschen untergebracht werden 
konnen, ohne daB wirtschaftlich ein allzu 

Gasse 

Abb.41. Geliindeaufteilung nach DEETZ. 

groBer Nachteil entsteht, wie bei Bebauung nach dem hygienisch unerwunschten 
Mietskasernensystem. 

Man wird freilich das Mehrstockwerkshaus trotz seiner wiederholt dargelegten 
)Iiingel nicht ganz ausschalten konnen. Es ist auch durchaus nichts dagegen ein-

16* 
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zuwenden, wenn in Kleinhaussiedelungen zwischen die Flachbauten Mittelhauser 
mit 2-3 Vollgeschossen eingestreut werden. 

Auch in dem Bestreben, die einzelnen Familien ganz fur sich abgeschlossen 
anzusiedeln, kann leicht zu weit gegangen werden. Man hat geglaubt, unbedingt 
die Einfamilienhauser als vollig freistehende Einzelhauser mit starkem raumlichen 
Abstand errichten zu mussen. Dieshataber eineReihe von betrachtlichenNach
teilen. Durch die allseitig erforderliche Fundamentierung und die Ausgestaltung 
der AuBenmauern entstehen erhebliche Baukosten, die durch die starke raum
liche Ausdehnung bedingte lange StraBenfront verursacht hohe Anliegekosten, 
da auch die Zu- und Ableitungsrohren erheblich vermehrt werden mussen. Ein 

hygienischer N achteil ist auch der U mstand, daB 

\ \ \ \ \ \ \ \ 
solche Hausereine viel groBere Abkuhlungsflache 

m ~ ~ ~ ~ I!i]l ~ darbieten als aneinandergebaute, wodurch die 
Beheizung im Winter viel teurer wird. Besser 
schon sind Doppelhauser, bei denen wenigstens 

I~I~I~I~I~I~I~I 
eine Wand gemeinsam ist. Alle erzwungene Be-
riihrung der einzelnen Familien kann man ver
meiden, wenn man die Eingange moglichst 

. weit voneinander getrennt anordnet. Auch das 
Reihenhaus, bei dem also ganze StraBenzuge in 
geschlossener Bauweise aufgefiihrt werden, kann 

ro'---''---'~i ==~ 
Abb. 42. MOlllichkeit der Erbauung ver
BChiedener vieler Hiiuser an der gleichen 

Stra13enliinge. 

hygienisch und asthetisch bei geschickter Bau
ausfuhrung durchaus einwandfrei sein und ver
dient seiner erheblich groBeren Billigkeit wegen 
besonders in Zeiten wirtschaftlicher Schwierig
keiten den Vorzug vor dem Einzelhaus. Auch 
solche Reihenhauser konnen mit einem aus
reichenden Gartenland versehen werden, selbst 
wenn sie recht .betrachtlich ineinandergeschach
telt werden, wie das verschiedentlich, um Bau
kosten zu sparen, vorgeschlagen wurde. 

PETER BEHRENS und H. DE VRIES haben in 
ihrer Arbeit "Vom sparsamen Bauen" gezeigt, 
wie erheblich viel mehr Hauser an einer StraBe 
angelegt werden konnen, wenn man vom frei
stehenden Haus zum Reihen- bzw. Gruppen
hausbau ubergeht. Dies ist ohne weiteres 
aus der dieser Arbeit entnommenen Abb. 42 
zu ersehen. 

Die Gruppenhauser, die in der Abb. 43 
nochmals etwas groBer dargestellt sind, sind 

zwar nicht mehr direkt durchliiftbar. Dies ist aber kein besonderer hygie
nischer Mangel, denn im Gegensatz zu den W ohnungen in den GroBmiets
hausern, wo es in der Tat haufig zu starken Anhaufungen ubler Geruche kommt, 
trifft dies in Kleinhausern meist viel weniger zu. Eine gewohnliche einseitige 
Fensterluftung reicht daher meistens aus, zumal ja die Bewohner auBerordentlich 
leicht in ihre Garten gelangen konnen und dort die freie AuBenluft, die unter 
allen Umstanden selbst der reinsten Zimmerluft vorzuziehen ist, auf sich ein
wirken lassen konnen. Entsteht wirklich einmal ein ubermaBig starker Geruch -
z. B. durch Anbrennen von Speisen oder dgl. - so kann dies auch bei solchen 
Gruppenhausern leicht durch CHfnen eines seitlichen Femters und z. B. der im 
rechten Winkel dazu gelegenen Haustur beseitigt werden. Dauernde Durch-
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luftung wird doch nur selten in Frage kommen, da bei kuhler Witterung die 
entstehende Zugluft unangenehm empfunden wird und bei warmer Witterung, 
wie fruher ausgefuhrt, eine starke Liiftung der Wohnung oft mehr schad en als 
nutzen kann. 

Als Grund fur den Bau freistehender Hauser war der Gedanke mit maB
gebend, daB der Siedler diese Hauser als freies Eigentum erwerben kann. Zweifel
los bietet der freie Besitz bzw. die Aussicht, einmal das Haus als freies Eigentum 
bekommen zu konnen, wie die Erfahrung in zahlreichen Fallen gelehrt hat, 
einen Anreiz, Wohnung und Garten pfleglicher zu behandeln, als dies bei Miets
wohnungen ublich ist. Er hat allerdings fur den Arbeiter den Nachteil, daB dieser 
fest an die Scholle gebunden ist und 
infolgedessen die Konjunktur, die sich 
ihm vielleicht an einer anderen als 
seiner bisherigen Arbeitsstatte bietet, 
nicht so gut ausnutzen kann. Auch ist 
die Moglichkeit geringer, die Zahl der 
Riiume der 'wachsenden GroBe der 
Familie anzupassen. L'neingeschriink
tes Eigentum an den Hiiusern bietet 
ferner die Gefahr, daB diese uber
schuldet oder als Spekulationsobjekt 
benutzt werden. Um diesem letzten 
Ubelstande entgegenzutreten, ist die 
Hergabe des Baulandes in Erbpacht 
oder als Reichsheimstatte empfehlens
wert. 

Wo eine ungunstige Besitzver
teilung der Grundstucke eine zweck
maBige Aufteilung zu Bauland hin
dert, muB die Gemeinde cine Um
legung oder Enteignung der Grund
stucke vornehmen. Zur Bekiimpfung 
der das Bauland verteuernden und 
dadurch zu ubergroBer Ausnutzung 
desselben fuhrenden Bodenspeku
lation sollten die Gemeinden bestrebt 
sein, moglichst viel Bauland in eigenen 
Besitz zu bekommen, das gegebenen
falls in Erbbaupacht an die Bau- _--..JALb-b-. -43-.-D-a-ss-eI...Jbe wie . .\obb. 42, vergroBert. 

lustigen ausgegeben werden kann. 
In ausgiebiger Zahl und GroBe sind Platze (Gartenanlagen, Spiel- und 

Erholungspliitze) vorzusehen. Derartige Anlagen wirken zwar nicht - wie viel
fach behauptet wird - durch Luftverbesserung als "Lungen" der Stadt (der 
Sauerstoffgehalt ist in ihnen genau der gleiche wie in den verkehrsreichsten 
StraBen); sie ermoglichen es aber den Bewohnern der groBen Mietshauser, sich 
dem gesundheitsfordernden Genusse der freien und bewegten Luft und der Ein
wirkung von Licht und Sonne hinzugeben. Besonders fUr die Kinder ist der Ein
fluB dieser Faktoren von groBter Bedeutung. Daher sollen Freifliichen nicht aus
schlieBlich als Schmuckplatze ausgestaltet werden. Notwendig sind moglichst 
zahlreiche kleinere Platze, die Spielgelegenheit fUr die Kinder und Ruheplatze 
fiir die Erwachsenen bieten. Bei geschickter Anordnung kann dabei der schmuk
kende Charakter der Anlage durchaus gewahrt bleiben. Fur die heranwachsende 
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Jugend sind groBere Sportplatze vorzusehen, deren Zahl aber beschrankt sein 
kann und die auch in weiterer Entfernung von den Wohnvierteln angelegt werden 
konnen. Nach Moglichkeit sollten auch die griinen Flachen der Parke dem Publi
kum zum Betreten freigegeben werden, ",ie das z. B. in England durchaus ge
brauchlich ist. 

Bisher sind die deutschen Stadte den auslandischen, besonders den englischen 
gegenuber, hinsichtlich der freien Platze stark im Ruckstande. Auf den Kopf der 
Bevolkerung kommen an grunen Flachen (Park, Garten und Schmuckanlagen) 
in Berlin 2,2 qm, in Leipzig 1,8, in London 5,3 qm. 

Bei enggebauten Gegenden mit hohen Hausern gewahren die in Deutschland 
weitverbreiteten Laubenkolonien oder Schrebergarten den Einwohnern Gelegen
heit zur Betatigung in freier Luft. Auch der Vorschlag, die flachen Dacher der 
Hauser zu Dachgarten auszugestalten, verdient wohl der Beachtung, obwohl 
derartige Einrichtungen einen wirklichen Garten nie ersetzen und auch immer 
nur verhaltnismaBig wenigen Menschen zugute kommen. 

Bei stadtischen Grundstucken ist die Bebauung im :;tllgemeinen durch Bau-
·ordnungen geregelt, in PreuBen auf Grund des Wohnungsgesetzes yom 18. Marz 
1918 und der baupolizeirechtlichen Vorschriften yom 12. Mai 1919. Ein Teil 
des Grundstuckes bleibt unbebaut, mindestens 25-30%; in neu zu erschlieBendem 
Gelande bei dreigeschossiger Bauweise 50%, bei zweigeschossiger 40%. 

Hofe sollen mindestens 40 qm groB und nicht unter 5 m breit sein. Der 
Abstand der Hauser v~neinander (Bauwich) solI nicht unter 5 m betragen. Bei 
engerem Hauserabstand entstehen schmale, leicht zur Schmutzansammlung 
fuhrende Gange. Es ist dann die geschlossene Bauweise vorzuziehen. 

'1;.ech:p.ische Anforderungen an die Hauser selbst. 

a) GrundriBgestaltung. 

Bei der Gestaltung des Grundrisses sind eine Reihe von hygienischen Momen
ten zu beriicksichtigen. In sog. "herrschaftlichen Wohnungen" richtet sich natur
lich die Anzahl und die GroBe der Raume nach den Bediirfnissen und den Mitteln 
der Erbauer. Bei der Errichtung von Kleinwohnungssiedelungen darf dagegen 
eine gewisse Mindestzahl an Raumen nicht unterschritten werden. Man glaubte 
eine Zeitlang, eine zweckmaBige Losung der GrundriBgestaltung darin gefunden 
zu haben, daB man den Hauptraum der Kleinwohnungen als W ohnkuche aus
gestaltet, die unmittelbar an einen Aufwaschraum anstoBt, in welchem die grob
sten hauswirtschaftlichen Arbeiten verrichtet werden konnen. Hierdurch wird 
bei richtiger Anordnung fur die Hausfrau die Uberwachung der Kinder sehr er
leichtert. Vielfach hat jedoch die Einrichtung der Wohnkuche keinen Beifall 
gefunden, da dieser Ra'um das GefUhl der Behaglichkeit nicht recht aufkommen 
laBt, so daB eine Trennung von Kuche und Wohnraum zweckmaBiger erscheint. 
Neben der Wohnkuche sollten in gewohnlichen Arbeiterhausern jedenfalls min
destens 3 Schlafstuben oder Kammern vorhanden sein, damit eine Trennung 
der heranwachsenden Kinder von den Eltern und untereinander nach Geschlech
tern moglich ist. Anspruchsvollere Bewohner wiinschen vielfach noch eine "gute 
Stube", doch solI man bei Siedlungsbauten sich vor einem Zuviel an Raumen 
huten, da dies erfahrungsgemaB zu Untervermietung und zum hygienisch un
erwiinschten Schlafburschenwesen fuhrt. Notwendig ist weiter ein einwandfreier 
Speisenaufbewahrungsraum, der zweckmaBigerweise mit einem Wirtschafts
balkon verbunden wird. Ferner muB unbedingt fUr jede Wohnung ein besonderer 
Abort, eine Wasserzapfstelle und eine vollige Trennung der einzelnen Wohnungen 
des Rauses vorhanden sein. 
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Die GroBe des einzelnen Raumes muB so bern essen werden, daB der notige 
"Luftkubus" erreicht wird. Rierunter versteht man die Luftmenge, die vor
handen sein muB, damit auf jeden Insassen in der Stunde 32 cbm Luft bei der 
Annahme eines zweimaligen stundlichen Luftwechsels kommt. Fur jede Person 
muB also mindestens 16 cbm Luft vorgesehen werden. Fur Schlafzimmer kann 
man etwas geringere Zahlen in Ansatz bringen. Urn diese RaumgroBe zu erreichen, 
soUte weniger auf die Rohe als auf die genugende Grundflache gesehen werden, 
da zu hohe Zimmer sich schlecht heizen lassen und bei zu kleiner Grundflache 
leicht das Gefiihl des Bedrucktseins aufkommt und weiter Ordnung und Sauber
kei erschwert werden. Als Mindesthoheder Zimmer sind 2,8-3 m zu fordern, 
als Bodenflache mindestens 15 qm. 

Bei der Anordnung der Raume zueinander ist ein moglichst gunstigcr Wiirme
schutz anzustreben. Bei Gruppenhausern ist das dadurch zu erreichen, daB die 
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Abb.44. UnzweckmaBig groBe Abkiihlungsflache der Wohnrallme. Xach SCHACHXER. 

zum Wohnen bestimmten Raume in den Kern des Rauses und die Nebenraume, 
Flure, Treppenhaus usw. nach auBen verlegt werden, so daB sie die bewohnten 
Raume wie ein Warmemantel umgeben. Bei mehrsttickigen Gebauden soUten 
die im Winter geheizten Raume, wenn irgend moglich, ubereinander liegen. Wie 
bei gleicher Raumbemessung die Raume warmetechnisch ganz verschieden an
geordnet sein konnen, zeigen die Abb. 44 u. 45 (nach SCHACHNER). Bei Abb. 44 
ist die Abkuhlungsflache der warmebedurftigen Raume - Wohnzimmer, Kammer 
- unnotig groB, da sie in den Ecken des Gebaudes liegen, bei Abb. 45 werden sie 
von den Nebenraumen gegen Abkuhlung geschutzt. 

Bei freistehenden groBeren Einzelhausern ordnet man die Raume zweck
maBigerweise folgendermaBen an: Schlafzimmer nach Osten, \Vohn- und Kinder
zimmer nach Suden, Kuche, Speisezimmer, . Badezimmer, Klosett nach Norden, 
Treppenhaus nach Westen. 

Bei der Auswahl des Baugrundes ist darauf zu achten, daB die Gebaude
mauern nicht durch Grundwasser durchnaBt werden. Als guter Baugrund kommt 
schwer verwitternder Fels, Sand und Mergel in Betracht; schlecht ist reiner Ton, 
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Lehm, Moor und verunreinigter Boden. Das Grundwasser solI auch bei hochstem 
Stand die Kellersohle nicht beriihren; die Meteorwasser miissen guten AbfluB 
haben. Gegen etwaiges Aufsteigen des Grundwassers von unten oder von der Seite 
her miissen die Grundmauern durch wasserdichten Anstrich gesichert werden. 

/feller Keller WoIrnzimmer Wohnzi 

Waschkiiche Waschkiidte Wohnkiidte 

Speicher Speicher 

Kammer Kammer 

und 
Bad 

Abb.45. Gegen Abkiihlung geschiitzte Wohnraume. Nach SCHACHNER. 

b) Bauausfiihrung der Hauser. 
Die Haushohe, Giebel zu 1/3 gerechnet, nach der StraBe zu sollte bei 

W ohnhausern nicht hoher sein, als die StraBe breit ist; nach dem Hofe zu 
hochstens ebenso hoch wie der Abstand von dem gegeniiberliegenden Hause. Die 
absolute Hohe der Wohnhauser sollte im Hochbaugebiete 20-25 m nicht iiber
schreiten und die Anzahl der Stockwerke hochstens 5 betragen. Als Regel 
hat das dreigeschossige Haus zu gelten. Die Hohe bewohnter Raume mit mehr 
als 2 Vollgeschossen muB mindestens 2,75 m betragen, in den Obergeschossen 
der "Mittelhauser", in Einfamilien- und Kleinhausern (hochstens 2 Vollgeschosse 
mit einer geringen Anzahl Kleinwohnungen ohne Nebenwohngebaude mit min
destens 200 qm Landbeigabe) sind 2,50 m erlaubt. 

Kellerwohnungen sind wie schon erwahnt - oft feucht und dumpfig und 
daher hygienisch meist zu verwerfen. Liegt jedoch der FuBboden nicht mehr als 
hochstens 0,5 m unter dem umgebenden Erdreich und stets 0,5-1 m iiber dem 
hochsten Grundwasserstand, ist er ferner gegen Feuchtigkeit gut isoliert und ist 
durch einen Lichtgraben vor den Fenstern fiir gute Belichtung gesorgt, so konnen 
Kellerwohnungen durchaus einwandfrei und oft hygienischer als die Wohnungen 
in den Dachgeschossen sein. 

Fiir "Kleinhauser" schreiben die neueren Bauordnungen eine Unterkellerung 
nicht mehr vor, jedoch ist es ratsam, eine solche, wenn es die verfiigbaren Geld
mittel irgend erlauben, vorzunehmen, da das Fehlen eines Kellers meist sehr 
unangenehm empfunden wird. Die Kellersohle muB vollig dieht sein, so daB aueh 
keine Bodenluft, die stets sehr kohlensaurereieh ist und bei Gasrohrbriiehen in der 
Erde nieht wahrnehmbares giftiges Kohlenoxyd enthalten kann, in das Haus 
einzudringen vermag. 

Beriihrt das Grundwasser die Fundamente, so ist der Bauplatz dureh Auf
sehiitten zu erhohen oder das Grundwasser dureh Drainage zu senken. Sehr 
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zweckmaBig ist auch die Anlage eines Lichtgrabens mit Wasserableitung rings 
um das Haus herum. 

Von den Seitenwanden der Gebaude ist auBer Standfestigkeit schlechte 
Warme- und Schalleitung, maBige Warmespeicherung 'lInd Troekenheit zu ver
langen. 

Friiher legte man besonderes Gewicht auf die Luftdurchlassigkeit der Wande, 
da man glaubte, daB die "Porenventilation" wesentlich zur Lufterneuerung der 
Raume beitriige. Es hat sich aber herausgestellt, daB der Luftdurchtritt durch 
das Baumaterial hindurch in der Praxis ganz verschwindend ist, wahrend aller
dings durch zufallige Undichtigkeiten zwischen den Steinen und besonders bei 
den Fenstern und Tiiren ein nicht unbetrachtlicher Luftaustausch stattfindet. 
Dieser unkontrollierbare Luftaustausch ist allerdings meist unerwiinscht, und 
man wird in der Regel gut tun, ihn moglichst weitgehend einzuschranken. Ganz 
luftundurchlassig solI das Baumaterial freilich auch nicht sein. Es muB vielmehr 
imstande sein, etwaigen in den Wohnraumen entstehenden Wasserdampfin seinen 
Poren aufzunehmen und spater wieder abzugeben. ErfahrungsgemaB werden 
Wande, bei denen dies nicht der Fall ist, (asphaltierte, mit Olfarbe bestrichene) 
leicht feucht. An der AuBenseite dagegen ist vollige Undurchlassigkeit durchaus 
erwiinscht. 

Die wichtigste zu fordernde Eigenschaft der Wande ist schlechte Warme
leitung. Diese Eigenschaft haben besonders die porosen Baustoffe. Infolgedessen 
hindern sie im Sommer eine zu schnelle Erwarmung, im Winter eine zu schnelle 
Auskiihlung der Raume. Poroses Wandmaterial ist auch deswegen von Vorteil, 
weil es kein zu groBes Warmespeicherungsvermogen besitzt und daher im Winter 
nicht iibermaBig viel Heizungswarme zu seiner Durchwarmung gebraucht. 

Das Warmespeicherungsvermogen der Wande darf freilich auch nicht zu 
klein werden, da sonst die Hauser nach Aussetzen der Heizung zu schnell aus
kiihlen. Naheres siehe bei Heizung. 

Es ergibt sich hieraus, daB lufthaltige Mauern, die jedoch dem Eindringen 
von Regen geniigend Widerstand entgegensetzen, was durch guten AuBenputz, 
Belegen mit Schiefer u. a. erreicht werden kann, fUr die Warmeokonomie der 
Hauser am vorteilhaftesten sind. Die Luft solI jedoch in kleinen Zellen abge
schlossen sein, durchgehende Luftschichten in den Wanden sind infolge Auf
tretens von sog. Konvektionsstromen fUr die Warmehaltung nicht giinstig. Sie 
werden zweckmaBigerweise mit Kieselgur, Schlacke oder anderem porosen 
Material ausgefUllt. 

Die Dicke der Mauern sollte nicht unter 11/2 Ziegelstein (36 cm) betragen. 
Die neuesten Bauvorschriften gestatten zwar fUr Kleinhauser nur einen Stein 
starke Mauern, jedoch besteht bei so diinnen Mauern die Gefahr zu starker Ab
kiihlung im Winter. Isolierung der Wande mit schlecht warmeleitendem Material 
an der Innenseite ist sehr zweckmaBig. 

Besondere Beachtung verdienen die Zwischenboden, d. h. die Hohlraume 
zwischen dem FuBboden des oberen und der Decke des darunterliegenden Stock
werkes. Diese Hohlraume miissen zum Schutz gegen Warmeverluste und Schall
iibertragung mit einem Fiillmaterial ausgefiillt werden. Hierzu sollte nur reines, 
trockenes und unverbrennliches Material benutzt werden, reiner (ausgegliihter) 
Sand, Kalktorf, Infusorienerde. Dringend zu warnen ist vor der Verwendung 
von Bauschutt als Fiillmaterial. Dieses pflegt oft auBerordentlich verunreinigt 
zu sein und kann z. B. zur Einschleppung von Hausschwamm fUhren. 

Die Dielen miissen so fest gefugt sein, daB weder Staub aus dem Zwischen
boden, in welchem sich Bakterien oft sehr lange lebend halten konnen, heraus
dringen, noch Wasser in den Zwischenboden eindringen kann. 
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Das Dach muB aus schlecht warmeleitendem und vollig wasserundurch
lassigem Material bestehen. Am besten wird es mit einer Isolierschicht unter
legt zur Abhaltung der Besonnungswarme. Vor allem ist dies notig, wenn Dach
wohnungen eingebaut werden. Der Raum unter dem Dache muB gut liiftbar sein, 
damit die Besonnungswarme durch einen kiihleren Luftstrom entfernt werden kann. 

Treppen sollen bequem begehbar sein, nach etwa 15 Stufen solI ein Absatz 
folgen. Sie sollen nicht zu schmal und moglichst feuersicher sein. 

Fenster sollen wenigstens teilweise zum Offnen eingerichtet und als Doppel
fenster ausgebildet sein, da hierdurch ein erheblicher Warmeschutz und dem
entsprechend eine groBe Ersparnis an Heizmaterial erzielt wird. In Prospekten 
von Baufirmen findet man gelegentlich die Angabe, auf Doppelfenster konne ver
zichtet werden, um die Baukosten zu verringern. Dem ist entgegenzuhalten, daB 
eine auf Kosten des Warmeschutzes erzielte Ersparnis an Baukosten durch erheb
liche Mehrkosten bei der Heizung wett gemacht werden. 

Beim W ohnhaus haben die Fenster als wichtigste Liiftungseinrichtung zu 
dienen. Die Temperatur der Raumluft wird auf diese Weise verhaltnismaBig 
leicht abgekiihlt. - Freilich steigt sie meist sehr rasch wieder an, wenn die Warme
quellen weiter bestehen, insbesondere wenn im Sommer die Wande stark durch
warmt sind. Auch die gasformigen Luftverunreinigungen konnen meist auf diese 
Weise leicht entfernt werden. Der Erfolg der Liiftung wird sehr verstarkt, wenn 
getrennte Einstrom- und Ausstromoffnungen vorhanden sind. Dies hat zu der 
schon wiederholt besprochenen Forderung der Querdurchliiftbarkeit gefiihrt, 
die zwar recht erwiinscht und in Mietskasernen zu fordern ist, auf die man aber 
in Kleinhausern ruhig verzichten kann (vgl. S. 244). Es ist hygienisch nicht be
griindet, wenn die neuen Bauvorschriften bei Kleinhausern entweder Querdurch
liiftung oder die Anbringung besonderer Abluftkanale in den einzelnen Raumen 
verlangen. Die Forderung der Querdurchliiftung erscheint unbillig, wenn da
durch die Durchfiihrung von Bauplanen von Kleinhausern mit weitgehender 
Gelandeausniitzung unmoglich gemacht wird. Ganz zweckmaBig, wenn auch nicht 
unbedingt notig, sind kurze Luftzufiihrungskanale in den Wohnraumen, die nahe 
iiber dem FuBboden einmiinden, und zwar am besten hinter dem Of en oder Heiz
korper, damit die einstromende Luft im Winter vorgewarmt wird. Dicht unter 
der Zimmerdecke konnen ferner Luftabstromoffnungen angebracht werden, 
durch welche die Wirkung der Einstromoffnungen erheblich erhoht wird. Zu
strom- und Abstromoffnungen sind unbedingt mit Klappen zum VerschlieBen 
zu versehen. - Einrichtungen zum Herabklappen der oberen Fensterfliigel 
haben nur dann Zweck, wenn sie moglichst einfach sind. Vielfach wird ihre An
wendung schon durch das Anbringen von Gardinen unmoglich gemacht. 

Von ebenso groBer hygienischer Bedeutung wie die Liiftung ist die Tempe
raturregelung der W ohnraume. Am wohlsten fiihlen wir uns bei einer Lufttempe
ratur von 18-210 C. Wie aber bereits ausgefiihrl, kann bei starker Besonnung des 
Hauses diesem so viel Warme zugestrahlt werden, daB im Sommer die Temperatur 
im Innern des Hauses erheblich hoher werden kann. 

Die W ohnungen gegen diese sommerliche Uberhitzung zu schiitzen, ist ver
haltnismaBig schwierig, da die Lufttemperatur im Inneren der Hauser vollig 
abhangig ist von der Temperatur der Umfassungswande, die einen gewaltigen 
Warmespeicher darstellen, dessen Wirkung S. 154 beschrieben ist. In unseren 
Breiten diirfte der zweckmaBigste Schutz das Bepflanzen mit Schlinggewachsen 
sein. Fenster sind zum Schutze gegen die Sonnenstrahlen mit Laden oder J alousien 
zu versehen. 

Zu warnen ist vor dem Verspriihen von Wasser in den Zimmern, um 
eine Luftabkiihlung zu erreichen. Die beim Verdunsten gebundene Warme 
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ist viel zu gering, um irgendwelche Abkuhlung zu erzielen, dagegen macht die 
gesteigerte Luftfeuchtigkeit den Aufenthalt im Raume nur noeh unangenehmer. 
Es gibt zur Zeit kein Verfahren, den Raumen mit einigermaBen erschwinglichen 
Mitteln irgendwie ins Gewicht fallende Warmemengen zu entziehen. Durch 
Erzeugung von Luftbewegung laBt sich allerdings der Aufenthalt in heWen 
Raumen ertraglieher machen. 

Wesentlich wirksamere BekampfungsmaBnahmen stehen uns der Kalte 
gegenuber zu Gebote. Jedoch mussen wir auch hier aIle sich uns bietenden Hilfen 
benutzen, um moglichst wirtschaftlich zu verfahren. Hier stehen uns eine Reihe 
durchaus guter Heizeinrichtungen zur Verfugung. An diese sind folgende An
forderungen zu stellen: 

Sie sollen eine Temperatur yon 17 -19 0 bei der stark schwankenden AuBen
temperatur gewiihrleisten. Diese Temperatur solI im Zimmer moglichst gleich
miiBig verteilt sein und auch nachts nicht alIzu tief abfallen. Die Feuchtigkeit 
solI eine zutriigliche sein, d. h. etwa 50% betragen. Die Heizung solI die Zimmer
luft nicht durch gas- oder staubformige Produkte verunreinigen, und auch der 
aus dem Schornstein entweichende Rauch solI nur miiBig sein. SchlieBlich solI 
die Heizung gefahrlos, leicht zu handhaben und billig sein. 

Um diesen Anforderungen zu genugen, miissen die Heizeinriehtungen zu
niichst gut regulierbar sein und die im Zimmer aufgestellten Heizkorper diirfen 
nieht allzu viel Warme speichern. Auch darf die Heizfliiche nieht zu stark erhitzt 
werden. Es werden dann niimlich die in der Niihe des Heizkorpers gelegenen 
Teile des Zimmers leicht iiberhitzt und die dort befindlichen Personen durch 
Strahlung belastigt, wiihrend nach den Seiten zu eine rasche Temperaturabnahme 
stattfindet. AuBerdem findet auf Heizfliichen, deren Temperatur 70 0 iibersteigt, 
eine trockene Destillation des Staubes statt, bei der brenzliche, die Schleimhiiute 
reizende Produkte neben Kohlensiiure und Ammoniak entstehen. Diese ver
ursachen die lastigen Erscheinungen, £iir die zu Unrecht die Trockenheit der 
Luft in geheizten Zimmern verantwortlich gemacht wird. 1m allgemeinen wird 
niimlich etwas zu trockene Luft besser yertragen als zu feuchte, so empfinden 
einzelne Personen einen Feuchtigkeitsgehalt yon 60% bei 19 0 schon als driickend. 
Allzu groBe Trockenheit (unter 20%) kann durch Verdampfen von Wasser be
kampft werden. Eine Bekiimpfung der Rauchplage, zu der die Hausfeuerung 
sehr stark beitriigt, ist im Interesse der Allgemeinheit mit allen Mitteln zu er
streben. Dies geschieht am best en durch Begiinstigung der Zentralheizung, die 
an Stelle der vielen nur eine Feuerstelle besitzt, und durch weitgehende Verwendung 
von Gas zum Kochen. 

Da das aber nicht uberall moglich ist, sind zur Vermeidung starker Rauch
entwicklung und zur Erzielung einer moglichst guten und billigen Ausnutzung des 
Brennmaterials folgende Regeln zu beach ten : Vor dem Anheizen ist der Rost 
und der Aschekasten sorgfiiltig zu reinigen. Zum Anheizen sind nur zerkleinerte 
Kohlenstiicke zu benutzen. Die Glut darf beim Nachheizen niema1s mit dem 
neuen Heizmateria1 vollig bedeckt werden. Es ist vie1mehr zweckmiiBig, die 
Glut auf den hinteren Teil des Rostes zuruckzuschieben und das neue Brenn
material auf den vorderen Teil zu schiitten. Der Rost darf nicht zu groB sein 
und muB vollig yom Heizmaterial bedeckt werden, sonst tritt zuviel Luft durch 
ihn hindurch und ent£iihrt zuviel Wiirme ungenutzt in den Schornstein. Der 
Zug des Of ens oder Herdes ist richtig, wenn eine an die Spa1te der Aschentiir 
gehaltene Kerzenflamme senkrecht abgelenkt wird. Erlischt die Flamme, so 
ist der Zug zu stark und es muB evtl. das Rauchrohr verengert werden; wird sie 
nur wenig abge1enkt, so ist der Zug zu schwach. Dies ist vielfach auf Un
dichtigkeiten im eigenen Of en oder in solchen, die an denselben Schornstein 
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angeschlossen sind, zuruckzufuhren. Zur Rauchbekampfung ist ferner die Aus
wahl eines geeigneten Brennmaterials notig. Fur ()fen sind Fettkohlen in NuB
groBe, Koks, auch mit Magerkohle gemischt - besonders fUr KachelOfen -, 
Anthrazitkohle fur Dauerbrandofen und Briketts besonders fUr rostlose ()fen 
aber auch sonst geeignet. 

Bezuglich der einzelnen in Betracht kommenden Heizungssysteme ist fol
gendes zu beach ten : 

Fur Kohlenfeuerung sind eiserne bfen und KachelOfen im Gebrauch. Von 
eisernen bfen sind die verschiedenen Arlen der Mantel- Regulier - Fullofen am 
zweckmaBigsten. Diese haben einen Feuerungsraum, der das ganze Brennmaterial 
fUr 6-24 Stunden auf einmal aufzunehmen vermag. Meist wird das frische 
Feuerungsmaterial auf die glimmenden Reste des vorhergehenden aufgeschuttet, 
so daB die bfen bei geschickter Bedienung nur einmal wahrend der ganzen 
Heizperiode angeheizt zu werden brauchen. Auch nachts kuhlen die mit diesen 
bfen geheizten Raume nur wenig aus. Urn den eigentlichen Heizofen ist in einem 
Abstande meist ein Blechmantel angelegt, der eine Belastigung der Bewohner 
durch Strahlung verhindert. Durch diesen Mantel wird auBerdem die Zirkulation 
der Zimmerluft verstarkt, und es kann der Mantelraum mit einem Luftungskanal 
verbunden werden, so daB fortwahrend frische Luft in das Zimmer gefordert 
wird. Da diese bfen sehr gut regulierbar sind, entsprechen sie weitgehend allen 
an ein gutes Heizsystem zu stellenden Anforderungen. Vor allen Dingen ist es 
ein groBer Vorteil des dauernden Heizbetriebfls, daB in der Nacht die Wande 
nicht zu stark auskuhlen und also auch nicht bei Beginn des neuen Heizens 
wieder durchwarmt zu werden brauchen. Hierdurch wird dieser Heizbetrieb 
sparsam. 

Die KachelOfen haben den Vorteil, daB ihre Oberflache immer nur eine maBige 
Temperatur annimmt. Sie sind ihres groBen Warmespeichers wegen aber sehr 
schlecht regulierbar. Fur unser Klima sind jedenfalls nur kleine KachelOfen 
angezeigt, die zur guten Ausnutzung der Heizflachen frei stehen und ohne die 
Luftzirkulation hemmende Verzierungen sein sollen. 

Fur die sog. "Ubergangszeit" sind Gasofen sehr zweckmaBig. Sie sind sehr 
leicht zu bedienen und zu regulieren. Sie sind unbedingt mit Abzugsrohren fur 
die Verbrennungsgase zu versehen, da sonst schwere Gesundheitsstorungen ent
stehen konnen. Auch bei Badeofen ist dies unbedingt zu beachten. Die An
schaffung der Gasofen ist billig, der Betrieb aber verhaltnismaBig teuer. Petro
leumofen konnen als Aushilfsheizung gelegentlich gute Dienste leisten, ver
schlechtern aber die Luft auBerordentlich. 

Elektrische Heizung ist im allgemeinen sehr teuer. Nur dort, wo billige 
Elektrizitat zur Verfugung steht, z. B. der Nachtstrom von Wasserkraftwerken, 
ist man nicht ohne Erfolg dazu ubergegangen, nachts kachelofenartige Warme
speicher elektrisch zu erhitzen, die dann tags ihre Warme an die Raume abgeben. 

Die Zentralheizungen haben vor den bisher besprochenen Lokalheizungen 
den Vorzug, daB ihre Bedienung meist einfacher ist, da nur eine Feuerstelle fUr 
verschiedene Raume vorhanden ist. Die Warmeausnutzung ist besser, es erfolgt 
keine Verunreinigung der Wohnraume durch Staub und Asche, und die Flure 
und Treppen konnen ohne wesentliche Mehrkosten mitgeheizt werden. Die Durch
fUhrung der ununterbrochenen Heizung ist sehr erleichtert. Die Anlagen sind 
aber meist teurer als die der Ofenheizung und Fehler der Anlage sowie Reparaturen 
nur mit groBen Schwierigkeiten und Unbequemlichkeiten zu beseitigen. Auch 
erfordern sie eine aufmerksame Bedienung. 

Fur Wohnungen kommt fast ausschlieBlich die Warmwasserheizung in 
Frage. Diese hat den Vorteil, daB die Heizkorper nicht ubermaBig erhitzt werden 
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und die Bedienung einfach ist. Der groBen Warmekapazitat des Wassers wegen 
ist die Regulierfahigkeit aber eine beschrankte. ZweckmaBig ist es daher, selbst
tatige Warmeregulatoren, die den Zustrom des Wassers regeln, einzubauen. 
Die Aufstellung der Radiatoren hat unter den Fenstern zu erfolgen, die Wande 
hinter den Heizkorpern sind gut zu isolieren. 

Bei der Niederdruck-Dampfheizung nimmt die Oberflache der Heizkorper 
leicht zu hohe Temperatur an. Diese Heizungsart ist daher trotz guter Regulier
barkeit fur Wohnungen weniger geeignet. 

HeiBwasser- und Hochdruckdampfheizung bieten mancherlei Gefahren und 
sind daher besser in W ohnhausern zu vermeiden. 

Neuerdings ist mit Erfolg die Abwarme von industriellen Betrieben zur 
Heizung von Fernheizwerken benutzt, die gleich ganze Hiiuserblocks, oft in 
betrachtlicher Entfernung von der Zentrale, mit Wiirme versorgen. 

In letzter Zeit wird wieder in stiirkerem MaBe fur die Luftheizung Reklame 
gemacht. Bei dieser Heizungsart wird die Luft von auBen durch Kanale einem 
zentralen Heizraum zugefUhrt und hier erhitzt. Sie stromt dann durch Zufuhr
kanale den einzelnen Raumen zu, wah rend besondere Abluftkanale die verbrauchte 
Luft ableiten. Mit dies em Heizsystem ist also eine ausgiebige Luftung verbunden. 
Zufriedenstellend wirkt die Luftheizung aber nur, wenn auBer den genannten 
Kanalen noch sog. Mischkanale vorhanden sind. Diese dienen dazu, die warme 
Luft mit kalterer zu mischen, um auf diese Weise die Luft mit der fur die Her
stellung der gewunschten Raumtemperatur notigen Wiirme in die Raume ein
treten zu lassen. Diese Heizung ist geeignet fur Raume mit starkem Luftungs
bedarf. Fur Wohnhauser uberwiegen meist die Unannehmlichkeiten, die in 
schwieriger Regulation, starker Abhangigkeit der Raume voneinander, besonders 
bei starkerem Windanfall, bestehen. 

Fur Kleinhauser sind eine Reihe von besonderen Heizeinrichtungen vor
geschlagen, bei denen z. B. die Warme des Kochherdes im Winter gleichzeitig 
zum Heizen mehrerer Zimmer ausgenutzt wird, oder der Heizkessel der Wasser
heizung gleichzeitig den Flur und das Treppenhaus erwarmt. Derartige Ein
richtungen konnen recht gut sein; es kann aber hier nicht naher darauf eingegangen 
werden. 

Bezuglich der Belichtung von W ohnhiiusern schreiben die Bauordnungen 
meist vor, daB diese "ausreichend" sein solI, ohne jedoch anzugeben, was darunter 
zu verstehen ist. 

Ais Mindestforderung sollte etwa folgendes gel ten : Die FenstergroBe solI 
1/5 _1/3 des FuBbodens betragen. Es solI mindestens 1/3, besser die Halfte des 
FuBbodens Licht unmittelbar yom Himmelsgewolbe bekommen. Dann ist auch 
die Gewahr dafUr gegeben, daB Platze im Zimmer vorhanden sind, an denen feinere 
Handarbeiten ohne Uberanstrengung der Augen ausgefuhrt werden konnen. 
Beachtet sollte stets werden, daB die Fenster moglichst hoch unter die Decke 
hinaufreichen mussen, da dann das Licht am besten ausgenutzt wird. Die Fenster 
konnen dann etwas hoher uber dem FuBboden aufhoren und im Ganzen etwas 
kleiner sein als bei niedriger Anordnung. Das hat den Vorteil, daB weniger Wiirme 
durch sie hindurch verloren geht. 

An kunstliche Beleuchtung sind folgende Anforderungen zu stellen: Das 
Licht solI ausreichend sein (25 Lux sind das MindestmaB fUr Lesen), aber nicht 
blenden. AIle Lichtquellen mussen daher mit lichtzerstreuenden Medien (Matt
glas o. a.) umgeben sein, da aIle in der Praxis vorkommenden Lichtquellen einen 
fUr das Auge belastigenden Glanz haben. Die Arbeitsplatze sollen am hellsten 
beleuchtet, doch sollen auch die ubrigen Teile des Zimmers nicht zu dunkel sein, 
da der starke Kontrast von Hell und Dunkel das Auge stark anstrengt. Die 
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Farbe des Lichtes soll dem Auge zutraglich sein, und es darf keine schadlichen 
Strahlen in groBer Menge enthalten. Dabei ist zu bemerken, daB die modernen 
elektrischen Lichtquellen in der Zusammensetzung ihres Lichtes zwar dem Sonnen
licht am nachsten kommen, von vielen Menschen aber das gelbliche Licht der 
Petroleumlampen angenehmer empfunden wird. DaB eine Schadigung der Augen 
durch die in erh6hter Menge in den elektrischen Lichtquellen vorhandenen 
kurzwelligen Strahlen stattfindet, ist aUerdings sehr zweifelhaft. Das Licht muB 
gleichmaBig und ruhig sein. Durch die Beleuchtung darf dem Raume keine zu 
groBe Warmemenge zugefUhrt werden, insbesondere durfen die im Raum befind
lichen Menschen nicht durch strahlende Warme belastigt werden. Die Raumluft 
darf nicht durch schadliche Gase bzw. Wasserdampf oder RuB in irgendwie er
heblichem MaBe verunreinigt werden. Die Beleuchtung muB ungefahrlich und 
wirtschaftlich sein. 

Gegen das moderne Gasgluhlicht sind bei guter Anlage kaum hygienische 
Bedenken vorzubringen. Die Gluhlampen mussen aber unbedingt mit Licht
schirmen, die das direkte Hineinsehen verhuten, versehen werden. - Bei guter 
Anlage und ordnungsgemaBer Bedienung sind die Gefahren der Explosion und 
Vergiftung durch ausstr6mendes Gas gering. Bei Rohrbruchen in der Erde 
kann aUerdings das seiner Riechstoffe beraubte Gas unbemerkt in Kellerraume 
eindringen und zu Kohlenoxyd-Vergiftungen fuhren. Ebenso soUte man in 
Schlafstuben Gasbeleuchtung vermeiden, da schlafende Menschen meist den 
Gasgeruch nicht wahrnehmen. 

Die elektrische Beleuchtung hat den gewaltigen hygienischen Vorzug vor 
allen anderen Beleuchtungsarten, daB bei der fur Innenbeleuchtung aus
schlieBlich in Frage kommenden Gluhlampe die Luftverschlechterung ganz fehlt. 
Auch die Warmeproduktion ist bei den normalen Metallfadenlampen verhalt
nismaBig sehr gering. Die Blendungsgefahr ist allerdings eine groBe und muB 
durch Abschirmung verhutet werden. Die Handhabung der elektrischen Be
leuchtung ist sehr bequem, Gefahren durch KurzschluB sehr gering. 1m Preise 
sind gleichartige Gas- und elektrische Lampen fast gleich. Der aufgefuhrten Vor
zuge wegen wird die elektrische Beleuchtung vor den anderen meist bevorzugt 
werden. 

Von groBer hygienischer Bedeutung sowohl fUr den einzelnen Menschen 
wie fur das gesamte 6ffentliche Leben ist die Versorgung der Wohnungen mit 
gutem Trinkwasser und die Beseitigung der Abwasser. Gerade dies letzte sollte 
bei Neusiedelungen bedacht werden. Es ist schon wiederholt vorgekommen, 
daB bei der Planfestsetzung fUr Siedelungen die Abwasserfrage nicht geh6rig 
durchdacht war, und dah~r sich bald Mangel bemerkbar machten, die hygienisch 
sehr bedenklich waren und deren Beseitigung groBe wirtschaftliche Opfer kostete. 
Einige Gesichtspunkte, die bei der Abwasserbeseitigung zu berucksichtigen sind, 
wurden schon S. 236 besprochen. Die ganze Frage kann hier nicht er6rtert werden. 
Die neuerdings gerade fur Siedelungen erhobene Forderung, die Abgange nicht zu 
"beseitigen", sondern zu "verwerten", bedarf sicher der Beachtung. Praktische 
Vorschlage zur Verwirklichung dieser Forderung fur eng bebaute Stadtteile 
liegen noch nicht vor. Daher muB vorlaufig mit der gr6Bten Vorsicht vorgegangen 
werden. 

In der vorliegenden Arbeit ist versucht worden, die vielfach verwickelten 
Beziehungen zwischen Wohnung und Gesundheit moglichst unparteiisch und 
kritisch darzustellen. Bei manchen Fragen, die in anderen Schriften je nach 
der Parteistellung des Verfassers in bestimmtem Sinne beantwortet werden, 
muBte ich daher zu einem non liquet kommen. Es muB eben auf manchen 
Gebieten, die bei oberflachlicher Betrachtung als vollig geklart erscheinen, noch 
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weit mehr Material gesammelt werden, um zu einem wissenschaftlich begriindeten 
"Crteil kommen zu konnen. Eins darf aber wohl jetzt schon als sic her ange
sehen werden: 

Von weit groBerer Bedeutung als die bauliche Beschaffenheit der W ohnung 
an und fiir sich - abgesehen von der Wasserversorgung und Abwasser
beseitigung - ist die Moglichkeit, daB die Bewohner, besonders die Kinder, 
leicht und gefahrlos das Freie erreichen und den Korper in Sonne und bewegter 
Luft ausarbeiten konnen. Die zukiinftige Entwicklung des Bauwesens muB also 
so geleitet werden, daB maBig hohe Hauser oder Kleinhauser die herrschende 
Bauform wird, daB dies en moglichst etwas Gartenland oder wenigstens leicht 
erreichbare Freifliichen beigegeben werden. Dann ist zu erwarten, daB etwaige 
Schiiden durch bauliche ::v1iingel, wie ungiinstige Beleuchtung und Liiftung, auf 
ein ::v1inimum herabgedriickt oder gar iiberkompensiert werden. 



Die Einwirkung natiirlicher und kiinstlich 
erzeugter klimatische .. Faktoren auf den 

Menschen. 
Von 

OSCAR SPITTA 
Berlin. 

Mit 2 Abbildungen. 

Es gibt ein natiirliches und ein kiinstliches - durch Kleidung und W ohnung 
geschaffenes - Klima. 

Der EinfluB klimatischer Faktoren auf den Menschen ist verwickelter Art. 
Die gleichzeitige Beeinflussung des N ervensystems und des Stoffwechsels bringt 
es mit sich, daB es schwer faUt, mitunter auch iiberhaupt nicht moglich ist, 
die Einwirkung der einzelnen Komponenten fUr sich zu erfassen. Experimentell 
muBte man daher der Losung der Frage dadurch naher zu kommen suchen, 
daB man nach Moglichkeit die Einwirkung der einzelnen Faktoren (Strahlung, 
Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftbewegung usw.) fUr sich oder wenigstens bei 
Gleichbleiben des oder der anderen Faktoren priifte und sich aus den Ergebnissen 
das Bild konstruierte, das die tatsachlichen Verhaltnisse uns in buntem Wechsel 
stiindlich und taglich vor Augen fiihren. 1m folgenden ist der gleiche Weg be
schritten worden. Vorerst diirfte es aber angebracht sein, einige zum Verstandnis 
notwendigen physikalischen Tatsachen kurz ins Gedachtnis zuriickzurufen. 

I. Physikalische V orbemerkungen. 
1. Strahlung. Von den Transversalschwingungen des Athers sind in der Sonnen

strahlung solche zwischen 18000 und 2901'1'1) enthalten. Dieser Ausschnitt enthalt die 
langwelligen ultraroten (Wiirme-) Strahlen von 18000 bis 7601'1', die sichtbaren Strahlen 
von 760 bis 4001'1' und die ultravioletten Strahlen mit Wellenliingen von 400 bis 290,Il,H. 
Die ultravioletten Strahlen, namentlich von der Wellenliinge urn 3001'1' herum, haben be
merkenswerte Wirkungen auf den Stoffwechsel (vgl. hieriiber u. a. die Arbeit von KESTNER 
und seinen Mitarbeitern). Auch die Pigmentierung der Haut unter dem EinfluB des Sonnen
lichtes ist auf ihre Rechnung zu setzen. Das Fensterglas liiBt bekanntlich die wirksame 
ultraviolette Strahlung nicht hindurch, jedenfalls nicht die Strahlen unter 310 ,II.". Niihere 
Angaben iiber die physiologische Wirkung der Ultraviolettstrahlung s. bei KESTNER. Strahlen 
unter 290 1'1' sind in der Sonnenstrahlung nicht enthalten. Von der gesamten Energie
menge, welche die Sonne der Erde zustrahlt, gelangen nur 75% bis zu 1800 m Hohe und 
nur 50% bis zum Meeresniveau, unter Beriicksichtigung der Bewolkung sogar nur 52 
bzw. 24% [DORNO (2)], d. h. die Zusammensetzung des Sonnenlichtes wird beim Durchgang 
durch die Atmosphiire qualitativ und quantitativ veriindert. 1m Hochgebirge ist daher 
die \Virkung des Sonnenlichtes reiner und die Sonnenstrahlung intensiver als im Tiefland. 
Der Absorption verfallen vor allem die ultravioletten Strahlen des Sonnenlichtes, wiihrend 

1) 1 1',1l = 1 Millionstel Millimeter. 
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die langwelligen Strahlen verhiiltnismiiBig unbeschriinkt die atmosphiirische GashiHle passie
ren. Absorbierend auf die Sonnenstrahlen wirken in den untersten Schichten der Atmo
sphiire natiirlich dann auch Staub, Nebel und andere Umstiinde. LINKE (1) hat daher in 
die Sonnenstrahlungsforschung als neue Gro13e noch den "Triibu1I{Js/aktorH eingefiihrt. 
1m iibrigen ist auch der Stand der Sonne nicht gleichgiiltig, insofern hei Hochstand die 
Menge der kurzweliigen Strahlen relativ gesteigert ist. 1m Sommer ist daher das Sonnenlicht 
reicher an Ultraviolettstrahlen als im Winter. Die Friihjahrssonne entsendet relativ viel 
ultrarote Strahlen aus. In dem terrestrischen Spektrum verteilen sich die Strahlen wie foIgt: 

Ultrarot . . . ... ... 60% der Gesamtenergie 
Sichtbarer Teil . . . . . . . . . . 39% " 
Ultravioletter Teil . . . . . . .. 1 % " 

Die Temperatur der Sonne wird zu 6000-7000° C angenommen. Derartige Tempera
turen kiinstlich zu erzeugEn, sind wir nicht in der Lage (im KnaIIgasgeblase werden nur 
Temperaturen von rund 2000°, im elektrischen Flammenofen von etwa 4000° erreicht; 
ahnlich hohe Temperaturen entstehen heim "ThermitverfahrenH ). Die dem Auge sichtbare 
Strahlung beginnt erst zwischen 400 und 500°. Von 500° ab (in runden Zahlen) erscheinen 
erhitzte Leuchtkorper rotgliilJ.end, von 1000° ab gelbgliihend; iiber 1200° setzt der wei13-
gliihende Zustand ein, der bei etwa 1600° die groilte Intensitat erreicht. Mit steigender 
Temperatur nimmt der Anteil nicht nur der sichtbaren, sondern auch der ultravioletten 
Strahlen zU. Sonnenlicht und kiinstliches Licht unterscheiden sich insofern wesentlich von
einander, als bei ersterem der Gehalt an sichtbaren Strahlen weit groiler ist als bei kiinst
lichem (z. B. elektrischem) Lichte. Betragt der sichtbare Anteil beim Sonnenlicht etwa 40% 
der Gesamtstrahlung, so macht er beim elektrischen Licht nur etwa 5% aus. 

2. Warme. Arbeit ist Kraft mal Weg. Die Einheit der Kraft ist das Dyn 
(Beschleunigung der Masse 1 gin 1 Sek. urn 1 cm). Die Arbeit, die ein Dyn leistet, 
wenn es irgend einen Korper in der Kraftrichtung urn 1 cm verschiebt, ist ein 
Erg; als praktische Arbeitseinheit wahlt man ein vielfaches des Erg, namlich 
107 Erg und bezeichnet dieses MaB als ein Joule. Nach dem 1. Hauptsatze der 
mechanischen Warmetheorie laBt sich Arbeit restlos in Warme verwandeln. 
Die Arbeit von 4,2 Joule ist aquivalent mit 1 cal. Der umgekehrte ProzeB der 
Umwandlung von Warme in Arbeit ist nur teilweise moglich (2. Hauptsatz). 

a) Spezifische Warme. Ais spezifische Warme (Warmekapazitat) eines 
Korpers bezeichnen wir diejenige Anzahl groBer Calorien, welche einem Kilo
gramm des Korpers zugefuhrt werden mussen, damit seine Temperatur urn 
1 Grad steigt. Wahrend bei festen oder flussigen Korpern die beim Abkuhlen 
oder Erwarmen eintretenden Volumveranderungen klein sind, ist dies bei Gasen 
nicht der Fall. Man muB daher bei ihnen zwei verschiedene spezifische Warmen 
unterscheiden, die spezifische Warme bei konstantem Volumen und die spezi
fische Warme bei konstantem Druck. 

Es betragt die spezifische Warme bei 18 0 C z. B. vergleichsweise in abgerun
deten Zahlen: 

Kupfer .• . . . . . . . . 0,09 
Ashest und Glas . . . . . . 0,19 
Erdboden (gewachsener) etwa 0,20 
Atmospharische Luft 0,24 
W olie, trocken 0,39 
Wasserdampf . 0,48 
Blut. . . 0,917 1) 

Wasser 1,00 

b) Ausbreitung der Warme. Warme pflanzt sich fort durch Leitung, 
Strahlung und durch Warmekonvektion. Unter letzterer versteht man den Trans
port von Wiirme durch auf dem Wege der Leitung erwiirmte Massen infolge 
Veriinderung des spezifischen Gewichtes derselben. 

Ausbreitung durch Leitung. Warme flieBt stets von einem hoher tempe
rierten Orte nach einer Stelle niedriger Temperatur bis der Ausgleich vollzogen 

1) Nach ATZLER und RICHTER. 
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ist. Die Schnelligkeit dieses Ausgleichs, das GefaIle, hangt von der GroBe der 
Temperaturdifferenz abo Man unterscheidet die auBere und die innere Warme
leitfahigkeit. Die erstere wird dargestellt durch die Anzahl von Calorien, die ein 
Korper, dessen Temperatur um 1 0 hoher ist als die der Umgebung, von einem 
Quadratzentimeter seiner Oberfliiche in der Sekunde abgibt. Unter der inneren 
oder absoluten Warmeleitfahigkeit versteht man dagegen die Anzahl von Calorien, 
die in der Sekunde dnrch den Querschnitt von 1 qcm durchgehen, wenn zwei im 
Abstand von 1 cm voneinander entfernte Querschnitte die Temperaturdifferenz 
von 1 0 aufweisen. 

Das W iirmeleitungsvermiigen einiger den Hygieniker interessierender Stolle, ausgedriickt 
in Grammcalorien in 1 Sekunde, betragt Z. B.: 

~uft. . . . . . • 0,000055 
Kork . . . . . . . . . 0,00013 
Seide } Gewebe {. . . . 0,00022 
Flanell . . . . 0,00023 
Papier. . . . . . . . 0,00031 
Kautschuk, vulkanisiert 0,00038 
Schnee ....... 0,00051 
Baumwolle, Gewebe. . 0,00060 
Wasser ... . . . . . 0,00124 
Holz, parallel den Fasern . 0,0012-18 

" quer zu den Fasern . 0,0007-8 
Glas. . 0,0015 
Eis . . 0,0057 
Granit . 0,008 
Marmor 0,008 
Eisen . 0,17 
Messing 0,20 
Kupfer 0,72 

AIle Luft enthaltenden (porosen) Stoffe, Z. B. Kleidungsstoffe, sind daher 
besonders schlechte Warmeleiter. Znr Warmeleitung steht auch die Warme
kapazitat in physiologisch wichtiger Beziehung (Warmeaufnahmefahigkeit, 
spezifische Warme). Holz leitet die Warme in der Richtung dei' Faser besser 
als quer zur Faserrichtung. 

A usbreitung durch Strahlung. Die calorische Strahlung geht von jedem Korper 
aus, dessen Umgebung eine niedrigere Temperatnr hat, als er selbst. Theoretisch 
kann also jeder Korper Warme ausstrahlen, dessen Temperatnr sich nicht auf 
dem absoluten Nullpunkt (- 273 0) befindet. 

Die Warmestrahlen verhalten sich hinsichtlich ihrer Reflektierbarkeit wie 
die Lichtstrahlen, sie sind, je nach ihrer Wellenlange, verschieden stark brechbar 
(also dunkle weniger als helle) und auch sonst (z. B. hinsichtlich der Interferenz, 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit usw.) ihnen gleich. Das KmcHHoFFsche Ab
sorptionsgesetz (die GroBe des Absorptionsvermogens eines Korpers fUr Strahlen 
entspricht der GroBe des Emissionsvermogens) gilt auch fUr die Warmestrahlen. 
Schwarze Korper absorbieren also fast aIle Warmestrahlen, umgekehrt absor
bieren blanke Metallflachen nur geringe Mengen, strahlen sie aber auch nicht aus. 
Ebenso wie dunkle Flachen mehr Warme absorbieren als helle, schlucken rauhe 
Flachen mehr als glatte, der groBeren Oberflache halber. Von Wasser werden 
Lichtstrahlen wenig, Warmestrahlen aber stark aufgenommen. Physiologisch 
sehr wichtig ist die Warmeabgabe durch Verdunstung von Wasser. 1 kg (Liter) 
Wasser bindet beim Verdunsten rund 600 kg/Cal. Nach SCHMIDT (2) absorbiert 
die Haut des WeiBen etwa 90%, die Haut des Negers 95% der Sonnenstrahlung. 
Die Tiefenwirkung kommt den Warmestrahlen zU. 

c) Luftfeuchtigkeit. Die atmospharische Luft enthalt wechselnde 
Mengen von Wasserdampf. Die in einem Kubikmeter Luft vorhandene Menge 



Beziehungen zwischen Luft· und Hauttemperatur (Warme· und Kaltegeflihl). 259 

Wasser, ausgedriickt in Grammen bezeichnet man als absolute Feuchtigkeit. 
Je nach ihrer Temperatur vermag die Luft groDere oder kleinere Mengen von 
Wasserdampf aufzunehmen. So konnen enthalten sein maximal in 1 cbm Luft 

von oc C 
10° C 
20° C 

:: 30° C 

4,9 g 
9,3 g 

17,2 g 
30,1 g 

Der in der Luft enthaltende Wasserdampf triigt, entsprechend seinem Ge· 
wicht, zu dem Druck bei, den die Luft ausiibt. Dieser Dampfdruck steigt also 
mit steigendem Wasserdampfgehalt und betragt beispielsweise fur die vorstehend 
genannten Werte zwischen 4,6 und 31,5 mm Quecksilbersiiule. Die Werte gehen 
also mit den Werten fur die absolute Feuchtigkeit parallel. Kuhlt sich die Luft 
ab, so ,yird das iiberschussige Wasser bei dem jeweiligen "Taupunkt" in flussiger 
Form ausgeschieden. 

Bekanntlich interessiert yom hygienischen Standpunkt aus weniger die 
absolute als die sog. relatire Feuchtigkeit, d. h. die tatsiichlich vorhandene 
Wasserdampfmenge, ausgedruckt in Prozenten der maximal moglichen. Je 
niedriger die relative Feuchtigkeit ist, urn so groDer ist das Siittigungsde/izit, 
d. h. die Moglichkeit, neue Wasserdampfmengen aufzunehmen. 

3. Luftbewegung. Geringe, kaum quantitativ meBbare Luftbewegungen, 
besonders wenn sie nur bestimmte Korperstellen treffen, bezeichnen wir als 
Zuglu/t, starkere Luftbewegungen als Wind. Bei einer Geschv.indigkeit des Windes 
bis zu 0,5 m in der Sekunde werden aufsteigende Rauchfahnen noch kaum in 
ihrer Richtung abgelenkt, bei hoheren Geschwindigkeiten bis 4 m bewegen sich 
die Wimpel, bei 4-7 m sind die Wimpel gestreckt und bei Geschwindigkeiten 
uber 7 m in der Sekunde bewegen sich die Zweige der Baume. Aus diesen An· 
haltspunkten laBt sich die Luftgeschwindigkeit annahernd schatzen. Uber einer 
freien Flussigkeitsflache steht gesiittigter Dampf, der nur langsam in die urn· 
gebende Luft diffundiert. Durch das FortfUhren dieser Dampfzonen durch Wind 
wird die Verdunstung einer Flussigkeit erheblich beschleunigt. 

4. Luftelektrizitat. Die Atmosphiire ist Sitz eines elektrischen Feldes mit 
der Erdoberfliiche als Kathode. Das yorhandene Potentialgefiille unterliegt 
einer jahrlichen und taglichen Periode. Was die erstere anlangt, so liegt das Mini· 
mum im Sommer, das Maximum im Winter, bei der letzteren liegt das Haupt. 
minimum zwischen 3 und 4 Uhr fruh, die Maxima bei uns gewohnlich um 8 Uhr 
morgens und 8 Uhr abends. Das Potentialgefiille hangt von meteorologischen 
Faktoren abo doch liegen die Verhaltnisse noeh zu yerwickelt, urn die Rolle der 
einzelnen meteorologischen Einflusse hierbei scharf fUr sich betrachten zu konnen. 
Eine tiigliche Registrierung dieser GroBen (im besonderen des von der Erde zur 
Atmosphiire ubergehenden elektrisehen Vertikalstromes) erfolgt seit einiger Zeit 
an verschiedenen Stellen, z. B. in Davos und Potsdam. [DoRNo (3).] 

II. Beziehungen zwischen Lufttemperatur und Hauttemperatur 
(Wiirme- und Kaltegefiihl). 

Wie man bei der Prufung des Einflusses der Nahrung auf den Stoffwechsel 
von der Untersuehung des hungernden Organismus ausgegangen ist, so muDte 
man bei der Untersuehung der klimatischen Einflusse auf den 2\lenschen von der 
Einwirkung dieser Faktoren auf den unbekleideten Korper den Ausgang nehmen, 
denn es liegt auf der Hand, daB wir durch die Kleidung die an und fur sich schon 
durch das Zusammentreffen verschiedener klimatischer Faktoren schwer zu uber· 

17* 
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sehenden Verhaltnisse der Warmeregulation des Korpers TIoch mehr kompli
zieren. Solche Untersuchungen am nackten Korper sind aber bisher nur selten 
ausgefiihrt worden. 

Der homoeotherme (Warmbliiter-) Organismus halt bekanntlich unter den 
verschiedensten Umstanden zahe an seiner Temperatur fest. Ais Mittelwerte 
kann man 37,1 0 (im Rektum), 36,8 0 (in der Mundhohle) und 36,6 0 (in der 
Achselhohle gemessen) annehmen. Die Tagesschwankungen (Maximum gewohn
lich zwischen 6 und 7 Uhr abends, Minimum zwischen 4 und 5 Uhr morgens) 
betragen gewohnlich nur einige Zehntel Grade, konnen aber normalerweise bis 
zu 1 0 und selbst etwas mehr betragen. Die Schwankungen gehen iiberein mit den 
Schwankungen der Kohlensaureproduktion, sind also abhiingig yom Stoffwechsel. 

Ein Anstieg der Korpertemperatur kann unter physiologischen Verhaltnissen 
voriibergehend entstehen durch erhebliche Steigerung der Aul3entemperatur bei 
ungeniigender Entwarmung und durch starke korperliche Anstrengungen; unter 
pathologischen Verhaltnissen im Fieberzustand. Ein tuchtiges Tennisspiel z. B. 
lal3t bei manchen Personen die Temperatur bis 39 0 ansteigen (STARLING). Auch 
durch die Nahrungsaufnahme konnen geringe Steigerungen der Korpertempe
ratur eintreten. Steigerungen der Korpertemperatur urn 2-3 0

, falls sie nicht 
fluchtiger Art sind, pflegen schon mit erheblichen Storungen des Allgemein
befindens verbunden zu sein. Bei 41-42 0 ist die Lebensgefahrgrenze erreicht. 
Umgekehrt kann die Temperatur des menschlichen Korpers bei starker Abkuhlung 
des Korpers nicht unerheblich sinken (SCHADE). 

Die automatische Regulierung der Korperwarme kann durch Veriinderung 
der Warmeproduktion oder durch Veranderung der Warmeabgabe erzielt werden, 
auch konnen beide Vorgange zusammenwirken. 

Der Temperatursinn erstreckt sich gleichermal3en auf die Empfindung von 
Warme, wie Kalte, doch sind Warme und Kalte dem Nervensystem der Raut 
gegenuber bekanntlich nur relative Begriffe. Die Angriffspunkte sind die sog. 
Warmepunkte und Kaltepunkte der Raut, die aber nicht gleichmal3ig verteilt 
sind und unter denen die Kaltepunkte weitaus uberwiegen. Man rechnet auf die 
gesamte Rautoberflache des menschlichen Korpers etwa 30000 Warme- und 
250000 Kaltepunkte. Ob getrennte Nervenbahnen fur die Warme- und Kalte
empfindung vorhanden sind, steht noch dahin. Die Raut reagiert nach dem Ge
sagten auf Kalteempfindung viel lebhafter als auf Warmeeinflusse, im ubrigen 
ist der Temperatursinn verschieden stark ausgebildet an den einzelnen Korper
teilen, am besten an Brust, Nase, Vorderseite des Oberarmes und Unterarmes 
und Bauch, bedeutend weniger gut an den exponiert (unbekleidet) getragenen 
Teilen, wie Gesicht und Rand und sehr gering an den Schleimhauten. Die Mund
schleimhaut ertragt daher z. B. heil3e Fliissigkeiten besser als gewisse Teile der 
Aul3enhaut. Die Empfindlichkeit der Raut gegen Temperaturschwankungen 
wechselt je nach dem Zustand, in dem sie sich befindet und nach den voraus
gegangenen Temperatureinfliissen, verhaltnismal3ig am besten konnen Unter
schiede (bis zu 1/5 0 C) noch wahrgenommen werden bei Rauttemperaturen 
zwischen 27 und 320. In Badem zwischen 23 und 38 0 C entsteht ein Warme
gefiihl im ganzen Korper bei 33 0, ein Kaltegefiihl bei 31 0 C. Der Indifferenz
punkt liegt bei 320 C. Beim Eintauchen eines Fingers, der langere Zeit mit 
Wasser von 10 0 in Beriihrung war, in Wasser von 20 0 entsteht ein Warme
gefiihl, ein vorher in 30 0 warmes Wasser getauchter Finger empfindet dagegen 
20 0 als kalt. Es beweist dies, daB Kalteempfindung in jedem FaIle ausge
lost wird, wenn die Temperatur der Rautschicht, in welcher die Endorgane der 
Sinnesorgane liegen, sinkt und Warmeempfindung, wenn die Temperatur der 
Raut steigt, zum Teil unabhangig von der Temperatur des Korpers oder der 
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auBeren Umgebung (E. H. HERING). Die auBeren atmospharischen Verhaltnisse, 
wie Lufttemperatur, Feuchtigkeit und Luftbewegung haben aber einen mittelbaren 
EinfluB, insofern als sie die Abgabe der Blutwarme an die Haut beeinflussen. 

Warme- und KaltegefUhl stehen mit der Hauttemperaturl ) im Zusammenhang, 
aber auch mit der Korpertemperatur. Der EinfluB der Hauttemperatur auf Be
finden und psychische Stimmung ist bekannt. Sinkt die Hauttemperatur bis zu 
den Erscheinungen des Frierens, so sinkt gleichzeitig gewohnlich auch die Korper
temperatur um einige Zehntel Grade. Das Umgekehrte steIIt sich ein bei Er
hohungen der Hauttemperatur in deren Gefolge die physikalische Warmeregu
lation (s. unten) einsetzt. Fiir diese Temperaturempfindungen ist von groBem 
EinfluB die Dicke des vorhandenen Unterhautfettgewebes. Der Fette frostelt 
und schwitzt bei AuBentemperaturen, die um 3-5 ° unter denen Iiegen, bei denen 
bei Mageren Frostschauer und SchweiB auftreten [LOEWY (3)]. In dem Intervall 
zwischen den gekennzeichneten Zustanden besteht das sog. "Behaglichkeitsgetilhl". 

Uber die Hauttemperatur des Nackten hat, nachst RUBNER, KISSKALT(2) die 
eingehendsten Untersuchungen angestellt. Aus ihnen, sowie aus den friiheren 
:\Iessungen RFB~ERS (1) ergibt sich folgendes: Bei trockener Luft und Windstille 
bewegt sich die Hauttemperatur, wenn die Lufttemperatur (die Zahlen sind etwas 
abgerundet) von 13 ° an steigt, ebenfalls ansteigend von 28-35,5°. Bei dieser 
Temperatur erreichen sich beide Kurven, die der Lufttemperatur und die der 
Hauttemperatur. Steigt die Lufttemperatur weiter, z. B. bis 40°, so geht die 
Hauttemperatur nicht weiter mit, sondern halt sich um 36 ° herum. 1st die Luft 
aber mit Feuchtigkeit beinahe oder ganz gesattigt, so steigt auch die Hauttemperatur 
weiter und erreicht Hohen von 38 0. Es zeigt sich also, daB bei trockener Luft 
die Schwankungen der Hauttemperatur etwa nur 8°, bei feuchter Luft etwa 
10 ° betragen konnen. 

REICHENBACH und HEYMANN (1) untersuchten ebenfalls die Beziehungen 
zwischen Haut- und Lutttemperatur und bemiihten sich, eine mathematische 
Formel fUr die Beziehungen zwischen der Gesamtheit der klimatischen Faktoren 
und ihrer thermischen Wirkung auf den Korper, d. h. der Hauttemperatur zu 
finden. Ihre durch Messungen an der Stirnhaut gefundenen Zahlen (in ruhender 
Luft und bei mittlerer relativer Feuchtigkeit) wurden bei einem Temperatur
intervall der Luft zwischen 7 nnd 29 ° gewonnen. Die gemessenen Hauttempera
turen schwankten dabei zwischen 28,4° und 33,3°, nach einer Formel (s. unten) 
berechnet zwischen 28,2 und 33,9°. Die Versuche sind spater in anderer Richtung 
von HEYMANN und KORFF-PETERSEN fortgefUhrt worden. Bei diesen Versuchen 
schwankten die Stirntemperaturen in ruhender Luft und bei verschiedener 
Luftfeuchtigkeit zwischen 28,6 und 35,5°, wahrend sich die Lufttemperaturen 
von 10,2 bis 27 ° bewegten. Zwischen Luft- und Stirntemperatur besteht, wie 
die friiheren und die neuen Versuche gezeigt haben, eine Iineare Beziehung, die 
sich durch die Formel der geraden Linie S (Stirntemperatur) = a + b· L (Luft
temperatur) ausdriicken lai3t. a und b sind Konsta,nten. 

Soweit man iiberhaupt Zahlen aufstellen kann, die fUr die Mehrzahl der 
Menschen Giiltigkeit haben - denn der Ernahrungszustand, die Gewohnung 
und manche sonstigen individuellen Verschiedenheiten werden bis zu einem 
gewissen Grade immer mitsprechen - ware nach RUBNER das Gefiihl der Behag
lichkeit bei einer Hauttemperatur zwischen 32 und 33°, gemessen an der Haut des 
Stammes, gelegen. Unter 32 ° entsteht das GefUhl der Kiihle, iiber 33 ° das un-

1) Die eingehende Veroffentlichung von R. COBET iiber: Die Hauttemperatur des 
.lIenschen im 25. Bd. der Ergebnisse der Physiologie, Miinchen (J. F. Bergmann) 1926, 
S. 439-516, erschien erst, als die vorliegende Arbeit bereits zum Umbruch vorlag. Sie 
konnte daher nicht mehr beriicksichtigt werden. 
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behaglicher Warme. KrssKALT mochte die Grenzen, innerhalb deren das GefUhl 
der Behaglichkeit besteht, etwas weiter gezogen wissen und zwar von 31,5 bis 
33,5°. Nach VINCENTS Messungen an der Raut des Daumenballens erweckt eine 
Rauttemperatur von 22° das Gefiihl von "sehr kalt", von 22-26° von "kalt'·, 
von 28-31,5° als "gemaBigt" und von 34-37,5° als "Ritze". DORNO registriert 
bei einer W angentem peratur von 26 ° das Gefiihl "kiihl", bei 30 ° "angenehm 
kiihl", bei 32° "angenehm warm", bei 33-34° "Hitzegefiihl" 1). 

Durch die Bekleidung verschieben sich die Verhiiltnisse der Hauttemperatur 
in dem Sinne, daB die bekleidete Haut eine hohere Temperatur annimmt, als die 
unbekleidete. So maB beispielsweise RUBNER(l) die Temperatur der Raut einer 
Versuchsperson bei 12° Lufttemperatur, wie folgt: nackt 27,9°, nach Anlegen 
eines Hemdes 29,5°, dazu einer Weste 30,3 0 und schlieBlich nach Anlegen auch 
noch des Rockes 31,1°. Die Hauttemperatur bekleideter Stellen (bei uns kann 
man, wenigstens bei der Mannerkleidung, rund 80% des Korpers als bekleidet 
rechnen) hiilt sich innerhalb we iter Grenzen bei Warmeentziehungen auf gleicher 
Rohe. 

MaBgebend fUr das Warmegefiihl ist aber nicht immer die Lufttemperatur 
allein, sondern von groBem EinfluB darauf ist auch die Luftfeuchtigkeit und die 
Luftbewegung. So hat z. B. WOLPERT darauf hingewiesen, daB bei Windstille 
hoher temperierte feuchte Luft fiir kalter gehalten wird als niedriger temperierte 
trockene. Der Grund hierfiir ist darin zu suchen. daB feuchte Luft die Wiirme 
besser leitet als trockene. Nach RUBNER steigert Luftfeuchtigkeit die Kiilte
empfindung, aber nur bei niedrigen Temperaturen. 

Uber die Wirkung der Wiirmestrahlung liegen verschiedene Untersuchungen 
vor. CRAMER hat sich zunachst eingehend mit der quantitativen Feststellung der 
Sonnenstrahlung fiir hygienische Zwecke befaBt und mit RUBNER zusammen 
dann die Wirkung der Sonnenstrahlung auf das Tier experimentell bearbeitet. 
RUBNER (2) hat diese Frage dann auch an kiinstlichen Lichtquellen weiter verfolgt. 
Da die leuchtende Strahlung bei kiinstlichen Lichtquellen nur einen Bruchteil 
der Gesamtstrahlung ausmacht, die dunkle Warmestrahlung vielmehr iiber
wiegt, so glaubte RUBNER die Gesamtstrahlung unbedenklich als einen MaBstab 
fiir die Warmewirkung im allgemeinen ansehen zu diirfen. Eine durch Wiirme
strahlen hervorgerufene Erhohung der Temperatur der Gesichtshaut um 0,40 
wurde in RUBNERS Versuchen eben noch empfunden, einen Zuwachs von 0,9 0 

empfanden die Versuchspersonen schon deutlich als 'warm; ein Zuwachs von 
1,1 ° und dariiber wurde bereits als storend, lastig und unertriiglich bezeichnet. 
Bei der durch Sonnenlicht hervorgerufenen Strahlung liegen die Verhaltnisse 
dagegen anders, weil bei ihr der Anteil der sichtbaren Strahlung verhiiltnismaBig 
groBer ist als bei den kiinstlichen Lichtquellen. Die Strahlung des Sonnenlichtes 
wird daher besser vertragen als letztere. Nach Versuchen von DORNO und 
LOEWY (4) konnen die von RUBNER angegebenen 'Verte indessen nicht als all
gemein giiltig angesehen werden. Die Versuche, die WOLPERT (1) iiber den Ein
fluB der Besonnung auf den Gaswechsel des Menschen angestellt hat, zeigten 
keine gesetzmaBigen Zusammenhange. 

Extrem starke Einwirkung von Warmestrahlen fUhrt bekanntlich zu Er
scheinungen, die wir in der Praxis bisweilen als sog. Sonnenstich zu sehen be
kommen. Diese Erscheinung ist von dem durch Wiirmestauung bedingtem sog. 
Hitzschlag insofern zu trennen, als sie bereits bei Korperruhe auftritt (HILLER). 
Wahrscheinlich handelt es sich dabei urn das Entstehen einer echten Meningitis 

1) Altere Angaben tiber Hauttemperaturen und Temperaturempfindungen s. z. B. bei 
KUNKEL: Zeitschr. f. BioI. Bd.25, S.55. 1889 und RUHEMANN: "lst Erkiiltung eine Krank
heitsursache?" 1898. 
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serosa. Verursacht wird auch der Sonnenstich ganz vorwiegend durch Warme
strahlen [SCHMIDT (1)]. Auch die hohe Sommersterblichkeit der Sauglinge be
ruht zum Teil auf einer Hyperthermie (RIETSCHEL). Wegen des Hitzschlags 
bei der Arbeit vgl. ds. Handb. Bd. II, S. 403. 

Den leuchtenden (namentlich den gelben und grunen) Strahlen kann zwar 
eine psychische und mittelbar die Lebensvorgange stimulierende Wirkung nicht 
abgesprochen werden [HELLPACH, LOEWY (3)], dagegen laBt sich ein unmittel
barer EinfluB auf den Stoffwechsel bisher nicht erkennen. Anders dagegen wirken 
schon die nicht sichtbaren chemisch wirksamen Strahlen. So ist die ultraviolette 
Komponente des Spektrums verantwortlich zu machen fUr die Einwirkungen auf 
die Haut, die sich in der Veranderung des Pigmentes (sog. Sonnenbrand) zeigen 
und auf das GefaBsystem (Rotung). Ob die Pigmentbildung der Haut als ein 
Abwehrvorgang aufzufassen ist insofern, als das Pigment die ultravioletten 
Strahlen absorbiert und so am weiteren Eindringen hindert, ist noch nicht be
wiesen. Vielleicht erleichtert es nur die Entwarmung. Die dunkle Hautfarbe der 
in den Tropen lebenden Volker ware demnach also kein Zufall. Auch fUr 
die Regeneration der Blutzellen im Saugetierkorper und die Fermenttiitigkeit 
scheinen die kurzwelligen Strahlen nicht ohne EinfluB zu sein. 

Wegen der vielfach noch strittigen anderen Einflusse der Strahlung auf den 
Menschen, unter denen namentlich die Beeinflussung des Blutdruckes, der 
Atmung, der Zirkulation und des Nervensystems zu nennen sind, vgl. die von 
LOEWY (4) im Handb. der Balneologie aufgefUhrte Literatur. 

Wegen der sonstigen Einwirkung von Warme auf den menschlichen Orga
nismus vgl. den Abschnitt SPITTA: "Wirkung von Warme und Feuchtigkeit" im 
2. Bd. ds. Handb. S.397, ferner SCHADE (1). 

III. Der Warmehaushalt des Menschen und seine Beeinflussung 
durch verschiedene Faktoren 1). 

Die grundlegenden Erkenntnisse auf diesem Gebiete verdanken wir haupt
sachlich den experimentellen Arbeiten RUBNERs und seiner Schuler. 

Von der durch die Oxydation der Nahrungsstoffe gebildeten Energie verlaBt 
nur etwa der zwanzigste Teil den Korper in Form mechanischer Arbeit; der Rest 
wird als Warme verbraucht zur Erhaltung der Korpertemperatur oder zur Er
warmung der Umgebung. Die yom Menschen entwickelte Warme, beim Er
wachsenen taglich etwa 2500-3000 kg/Cal., muB so abgefUhrt werden, daB es weder 
zu einer Warmestauung mit Erhohung der Korpertemperatur kommt noch zu 
einer ubermaBigen Abnahme, die ein Sinken der Korpertemperatur hervorrufen 
wurde. Unter sonst gleichen Verhaltnissen ist die Warmeabgabe eines Korpers 
seiner Oberflache proportional, und, auf die Einheit der Korperoberfliiche bezogen, 
ist die Warmebildung gleich groB (RuBNER). 

Von der erzeugten Warme werden nur wenige Prozente verbraucht zur 
Erwarmung der eingenommenen Nahrung und der eingeatmeten Luft. Die mit 
der ausgeatmeten Kohlensaure zu Verlust gehende Warme ist ebenfalls nur auf 
wenige Prozent zu veranschlagen. Die Hauptmasse der Wiirme, niimlich Ull

gefahr 90-94% muB auf anderem Wege abgegeben werden. Zur VerfUgung 
stehen hier drei Wege: Abgabe durch Leitung, Strahlung und Wasserverdun
stung. Bei der Wasserverdunstung spielt der Wasserdampfgehalt der Expirations
luft eine gewisse, aber doch nur untergeordnete Rolle. Mit ihr gehen nur einige 
Prozente der Warmemenge fort, wechselnd in der GroBe naturlich je nach dem 

1) Vgl. zu diesem Abschnitt auch KOELSCH (s. Literatur). 
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Wassergehalt der AuBenluft und der AtemgroBe (Arbeit). RVBNER (3) hat bei
spielsweise fur eine ruhende Person in Sommerkleidung bei Windstille und 17,.5 0 

Lufttemperatur folgende Bilanz berechnet; 
Abgabe von Warme absolut in Cal. 

Atmung ...... 35 
Arbeit ...... , 51 
Erwarmung der Kost 42 
Wasserverdunstung. . 558 
Leitung . . } 2014 833 
Strahlung . . . . . . . ll81 

Summe 2700 

in Proz. der Gesamtwarme 

1,29% 
1,88% 
1,55% 

20,66% 
74 590/ 30,85% 

, /0 4374°/ , /0 

99,97% 

1m Mittel kann man annehmen, daB rund 85-95% der erzeugten Warme 
durch die vorstehend genannten drei Wege abflieBen mussen. 

Die Verhaltnisse, d. h. die Beziehungen dieser drei GroBen zueinander 
werden am besten illustriert durch eine graphische Darstellung, die RUBNER (4) 
gebracht hat, und die von PETERS (2) etwas vereinfacht worden ist. 
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peraturen zwischen 2 0 und 40 0 

bei geringer gleichbleibender 
Feuchtigkeit. Einzelheiten bei 
WOLPERT (9). In der Abb. 1 
bedeuten die Abszissen die 
Lufttemperaturen, die Ordi
naten Calorien. Die oberste 
Kurve gibt die Gesamtwarme

'100 bildung an, die mittlere den 
Warmeverlust durch Leitung 
und Strahlung und die unterste 

die Differenz der beiden andern, den Warmeverlust durch Wasserverdampfung. 
"Man sieht", schreibt RUBNER, "wie mit von 2 ° an steigender Temperatur bis 
40° die Gesamtwarmebildung abnimmt, aber doch nicht sehr erheblich. Leitung 
und Strahlung zeigen ein sehr gesetzmaBiges Verhalten, sie sinken, je warmer es 
wird; namentlich von 30° ab nimmt Strahlung und Leitung rapid abo Die 
Wasserverdunstung aber gleicht sozusagen diese Abnahme der Warmeabgabe 
wieder etwas aus. Sie hat ihr Minimum bei 18-20°, von hier ab kompensiert 
sie in rasch steigendem Malle die EinbuBe an Strahlung und Leitung. Bei 37,5 0 

deckt die Wasserverdunstung fast die ganze Menge der erzeugten Warme." Den 
Anteil, welchen der Warmeverlust durch Wasserverdampfung ausmacht, kann 
man auch durch den sog. Entwiirmungsquotienten [RUBNER (22)] messen. Man 
erhalt diesen, wenn man die Menge des ausgeschiedenen Wassers durch die 
Menge der ausgeatmeten Kohlensaure dividiert. Der Quotient hangt von den 
Schwankungen der relativen Feuchtigkeit und von der Temperatur der Um
gebung abo Er betragt Z. B. 

/"'ufi-Temperaillr 
Abb. 1. Die Entwarmung des Rorpers. 

bei 2° . . . 
" 15--20° 
" 35-40° 

1,24 
0,79 
5,3 

1. Chemische und physikalische Wiirmeregulation. 

Bekanntlich unterscheidetman seit RUBNER(6, 7) zwei Arten von Wiirmeregula
tion; die chemische und die physikalische. Erstere greift ein beim Sinken der 
Lufttemperatur durch Steigerung der Verbrennungsvorgange im Organismus. Nur 
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jene biologischen Vorkommnisse sind nach RUBNER als chemische Regulation 
zu verstehen, bei welchen die Erhaltung der Eigentemperatur durch die Ver
mehrung der Wiirmeproduktion beim ruhenden Tier erzielt wird, nicht also 
durch Muskelbewegungen, die bekanntlich reflektorisch durch Kiiltereize leicht 
ausgelOst werden (Frostschauer, Zittern.) Muskelzittern tritt nach den Fest
stellungen von LOEWY und von STERN dann ein, wenn die Korpertemperatur 
um etwa 0,3-0,8 ° gesunken ist. Beim hungernden erwachsenen Tier (Meer
schweinchen) fand RUBNER z. B. pro Kilogramm und Stunde bei 0° eine Kohlen
siiureabgabe von 2,905 g, bei 30° dagegen nur von 1,317 g. Der Stoffumsatz 
bei 0° war also ungefahr 21 / 2 mal so groB, als bei 30°. Solche Zunahme findet 
man sonst nur bei schwerer Arbeit. Die "kritische Temperatur", d. h. die Tem
peratur des kleinsten Umsatzes liegt nach RUBNER bei 33°. Bei weiter steigender 
Temperatur ubernimmt die physikalische Regulation den Ausgleich. Erst wenn 
auch diese nicht mehr ausreicht, kommt es zur Uberwiirmung (Hyperthermie) 
des Tierkorpers mit abermaligem starken Anstieg des Stoffwechsels. Die Unter
suchungen anderer Autoren lassen das Bestehen einer chemischen Regulation 
beim Nlenschen im strengen Sinne RUBNERS als zweifelhaft erscheinen. Nament
lich haben LOEWY (1), JOHANSSON und PLAUT fUr den Menschen ihr Bestehen 
bestritten. Praktisch spielt sie jedenfalls beim Menschen, schon der Kleidung 
und Wohnung wegen keine erhebliche Rolle. CAMPBELL, HARGOOD-ASH und 
HILLS Untersuchungen stutz en andererseits die RUBNERsche Ansicht. Man 
wird daher diese Frage, die im ubrigen mehr von wissenschaftlichem, als prak
tischem Interesse ist, noch offen lassen mussen. Beim ruhenden unbekleideten 
Menschen beginnt die durch unwillkurliche Muskelbewegungen hervorgerufene 
chemische Regulation zwar schon bei 22-24°, bei gewohnlicher Bekleidung 
aber erst von etwa 15 ° abwiirts. Ebenso wie die Kleidung setzt auch die Nah
rungsaufnahme die Temperatur, bei der die chemische Regulation einsetzt, 
herunter, wie schon die praktische Erfahrung zeigt. 

Von weit groBerer Bedeutung fur die Wiirmeregulation des Menschen ist 
jedenfalls die von RUBNER zuerst genauer studierte sog. physikalische Regulation, 
in deren Gebiet im aHgemeinen eine Anderung des Stoffwechsels nicht erfolgt. 

Sie tritt ein bei hoheren Lufttemperaturen und ist in we item MaBe abhiingig 
von den sonstigen iiuBeren Verhiiltnissen, Z. B. Konstitution des Menschen, d. h. 
ob mager oder fettleibig, Hunger oder Nahrungsaufnahme, Art der Kleidung 
und vor aHem Feuchtigkeit und Ruhe oder Bewegung der Luft und kinetischer 
Zustand der Atmosphiire. 

Grundlegend fur unsere Erkenntnis sind auch hier wieder die Tierversuche 
gewesen, die RUBNER (8) angestellt hat. Es hat sich gezeigt, daB Erhohung der 
relativen Feuchtigkeit der Luft (Verringerung des Siittigungsdefizits) den Wiirme
verlust durch Strahlung und Leitung vermehrt und entsprechend den Wiirme
verlust durch Wasserdampfabgabe vermindert. 

Die Wiirmeregulation steht wahrscheinlich auch unter dem EinfluB ver
schiedener Hormone (Schilddruse, Nebennieren, Hypophyse). 

2. EinfluB der Luftfeuchtigkeit. 
Ihre Beziehung zum Wiirmehaushalt des Menschen wird besonders durch 

die Untersuchungen von RUBNER und V. LEWASCHEW illustriert. Die von diesen 
Autoren angegebene graphische Darstellung (Abb. 2) uber die Menge der Wasser
dampfabgabe bei verschiedener Temperatur und relativer Feuchtigkeit ergibt 
folgendes: 

Die Zahlen auf der Abszisse bedeuten die Werte fUr die relative Feuchtigkeit, die Zahlen 
auf der Ordinate die abgegebenen ::\1:engen von Wasserdampf in Grammen. Die vier Linien 
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reprasentieren Versuche bei vier verschiedenen Temperaturen, namlich (von unten nach 
oben) bei 15°, 20°, 23° und 25° C. Zu den Versuchen diente eine 58 kg schwere Versuchs· 
person im groBen PETTENKOFERschen Respirationsapparat. 

Ais Ergebnis laBt sich entnehmen, daB, je hOher der Feuchtigkeitsgehalt 
der Luft ist, um so weniger Wasserdampf bei den verschiedenen Lufttemperaturen 
abgegeben wird. Ferner: Die Temperatur steigert bei den verschiedenen Graden 
der Wasserdampfsattigung der Luft die Wasserdampfausscheidung in proportio. 
nalem Verhaltnis. Bei sehr trockener Luft (10% reI. Feuchtigkeit) ist die Diffe· 
renz der Wasserdampfausscheidung zwischen 15 und 25 ° Lufttemperatur noch 
35 bis 84 gleich 49 g, bei sehr feuchter Luft (80% relative Feuchtigkeit) nur 
noch 12 bis 24 gleich 12 g, also ein Viertel. 1st die Wasserdampfausscheidung 
demnach zwar eine Funktion der Temperatur der Luft und deren Feuchtigkeits. 
gehalt, so wird doch die GroBe der Wasserdampfausscheidung, d. h. die aus· 
trocknende Wirkung der Luft auf den Menschen nicht genau durch das jeweilige 
Sattigungsdefizit der Luft bestimmt. Fur das gleiche Sattigungsdefizit bei un· 

80 gleicher Temperatur ergibt sich vielmehr 
! i 

70 kein gleichmaBiger, sondern ein mit der 
Temperatur steigender Wasserverlust. Bei 
25 0 wird z. B. um 28% mehr Wasser 
verloren, als man nach dem Grade des 
Sattigungsdefizits hatte erwarten sollen . 
MOOG (2) prufte an 10 ruhenden Personen 
den EinfluB der Umgebungstemperatur 
auf die unmerkliche Wasserabgabe von 
der Haut innerhalb der Grenzen von 
17 - 28 0 • Er konnte zeigen, daB die 
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Abb. 2. Menge der Wasserdampfabgabe bei ver· 1 I' d h I 't d T t schiedener Temperatur und relativer Feuchtigkeit. e glng, . . a so ml er em pera ur 
stieg, in der anderen Halfte der Fane aber 

sich keine direkte Beziehung zwischen Temperatur der Umgebung und Per
spiratio insensibilis feststellen lieB. Somit spricht ein Teil seiner Versuche fUr 
die von RUBNER und LEwAscHEw (a. a. 0.) und auch von SCHWENKENBECHER 
(s. unten) vertretene Ansicht, der andere Teil fUr die von LOEWY (2) verfoch· 
tene Anschauung. 

SCHWENKENBECHER fand am hungernden ruhenden gesunden Menschen, 
daB die Wasserausscheidung der bedeckten Haut (Hemdbekleidung) innerhalb 
der Grenzen von 12-33 0 und einer mittleren relativen Feuchtigkeit von 51 bis 
66% annahernd proportional ging. Es wurde pro Quadratmeter Korperflache 
z. B. bei einer Versuchsperson zwischen 25,4 und 30,1 0 steigend stundlich eine 
Wassermenge von 6-33 g ausgeschieden. Als Normalwert der einstundigen 
Wasserdampfabgabe durch die Haut bei mittlerer Temperatur, mittlerer relativer 
Feuchtigkeit und leichter Bekleidung fur einen 70 kg schweren gesunden Mann, 
der sich maBig nahrt und keine anstrengende Arbeit leistet, nimmt SCHWENKEN· 
BECHER 28 g an, das waren fUr den Tag 672 g Hautwasser. JeKilogramm und 
Tag waren das etwa 10 g, je Quadratmeter Oberfliiche etwa 350 g. WOLPERT (2) 
rechnet rund 1 kg je Tag. Bei LOEWY und WECHSELMANN finden sich weitere 
Hinweise auf die von anderen Autoren gefundenen Zahlen. 

1m Gegensatz zu SCHWENKENBECHER vermochten die letztgenannten 
Autoren aber keine direkten Beziehungen zwischen der AuBentemperatur und der 
Wasserabgabe von der Haut festzustellen. Sie halten die Wasserabgabe fUr 
einen rein physikalischen Vorgang. Das gilt aber nur fur Korperruhe und mittlere 
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Temperaturen. Wird die Umgebungstemperatur abnorm hoch (uber 25 0) gesteigert 
und tritt gar noch Muskelarbeit hinzu, so findet man einen plOtzlichen starken 
Anstieg del' Wasserabgabe. Dann erst tritt nach diesen Autoren neben den rein 
physikalischen Vorgang auch ein aktiv sekretorischer. Wasserdampfdiffusion 
und SchweiBbildung sind nach LOEWY und WECHSELMANN also zwei ihrem Wesen 
nach ganz verschiedene Dinge und nicht (wie SCHWENKENBECHER u. a. annehmen) 
nul' quantitativ verschiedene Stufen desselben sekretorischen Prozesses. 

Die GroBe del' durch die Perspiratio insensibilis ausgeschiedenen \Yasser
mengen kann naturlich unter besonderen VerhiiJtnissen sehr hohe \Verte crreichen. 
So berechnen z. B. CASPARI und SCHILLING fUr die Tropen Werte, die uber 3 kg 
pro Tag liegen. Allerdings handelt es sich bei diesen Zahlen me hI' um Schiitzungen 
als urn exakte 2Vlessungen. 

Als Tagesmittel del' \Vasserdampfabgabe fanden \VOLPERT und PETERS (1) 
beim ruhenden }Ienschell, bei 24 0 C, 65% relative I' Feuchtigkeit und \Vindstille 
1630 g, als Stundenmittel unter diesen Verhaltnissen somit 70 g. 

Bei mittleren Temperaturen konnte RrBNER einen Einfluf3 del' Luftfeuchtig
keit auf die \Varmeproduktion und die Stoffzersetzung auch beim ~\1enschen 
nicht feststellen. Erst uber 30 0, wenn die physikalische Wiirmeregulation ein
setzt, steigt die CO2-Produktion, die in del' Behaglichkeitszone von :20-.30 0 C 
ein 2Vlinimum hat, wieder an, abel' sehr unregelmaBig. Dieses Verhalten erscheint 
zweckwidrig, weil es zur Cberwarmung fUhrt. Fur die vermehrte Warmebildung 
nimmt man als Ursache die Arbeit del' SchweiBdrusen und Atemmuskeln, die 
veranderte Zirkulation und die geringe Erhohung del' Bluttemperatur an. Del' 
weiteren Erhohung del' Bluttemperatur und del' SchweiBdrusenarbeit wirkt 
eine Schutzreaktion entgegen, die in einer Einschrankung del' Verbrennungen 
besteht. Auf diese "zweite obere chemische TV armeregulation", welche etwa bei 
27 0 beginnt, am ausgesprochensten abel' uber 37 0 in \Virksamkeit ist, wurde 
schon WOLPERT (3) aufmerksam und hat auf sie bereits deutlich hingewiesen. Sie 
gilt nach WOLPERT (4) nicht nur fUr den Ruhenden, sandel'll in vollem Umfange 
auch fUr den Arbeiter. SpateI' ist dann auch von anderer Seite ('-gl. PLArT 
und WILBRAND) auf diese, den Stoffverbrauch einschriinkende Wiirmeregulation 
wieder aufmerksam gemacht und darauf hingewiesen worden, daB sie darum 
meist verborgen bleibt, weil sie gewohnlich durch die anderen in Frage konuuenden 
Momente uberkompensiert wird. 

Durch die verschiedene Intensitiit des Warmeverlustes mittels Strahlung 
und Leitung kann sich del' Mensch den wechselnden Feuchtigkeitszustiinden 
del' Atmosphare weitgehend anpassen, abel' diese Anpassungsfiihigkeit geht 
nur bis etwa 30 a Lufttemperatur. Von hier an antwortet del' Korper auf Steigen 
del' Luftfeuchtigkeit mit profuseI' Schweif3bildung. DaB ein reichliches Fett
polster fur die Entwiirmung in feuchter Luft nachteilig ist, wurde schon oben 
hervorgehoben. Nach RUBNER vel' mag del' Fette schon von 25 0 ab bei steigender 
Luftfeuchtigkeit die Wasserverdunstung nicht mehr nennenswert einzuschranken 
und anderweitig fUr den gehemmten Wiirmeabfluf3 Ersatz zu schaffen, er schwitzt 
mit zunehmender Feuchtigkeit. Je fettreicher eill :l\Iensch ist, urn so weniger 
vermag er Warme und namentlich feuchte Wiirme zu ertragen. Nach SCHATTEN
FROH machte sich del' Unterschied zwischen dem ::\Iageren und Fetten (nackt) 
,-on 30 0 an besonders bemerkbar. Del' Grund hierfUr liegt auf del' Hand. Da 
Fett ein schlechter Warmeleiter ist, so ist beim Fettleibigen die Warmeabgabe 
durch Strahlung und Leitung behindert. Sie muD ersetzt werden durch gesteigerte 
Wasserverdunstung, die sich viel £ruher zur SchweiBbildung steigert als beim 
mageren Menschen. Nach RUBNER deckt letzterer 19% des Wiirmeverlustes 
durch Wasserverdampfung, ein Fetter dagegen 35%. 
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Lufttemperatur, Feuchtigkeit und Luftbewegung verursachen je nach ihrer 
Kombination beim Menschen verschiedene Empfindungen. Rohe relative Feuch
tigkeit steigert bei niedIigen Temperaturen die Kalteempfindung, bei hohen Tem
peraturen die Warmeempfindung, sie ist also stets ein unerwunschtes Moment. 
Es ist bekannt, daB hohe Lufttemperaturen bei niedriger relativer Feuchtigkeit 
selbst bei Windstille verhaltnismaBig gut vertragen werden, dagegen sind Tem
peraturen von beispielsweise 24 0 und nahezu wassergesattigter Luft fur langere 
Zeit kaum noch ertraglich. Fur den Arbeitenden ist zu vermerken, daB auch er 
in feuchter Luft weniger Wasserdampf abgibt als in trockener, doch muBte 
WOLPERT(4) auf Grund seiner Untersuchungen zu dem Schlusse kommen, daB es 
keinen einheitlichen Wasserdampfzuwachs der Ruhe gegenuber, auf Rechnung 
der Arbeit gibt. Die Unterdruckung der Wasserverdunstung ruft bei dem Ar
beitenden weit mehr als beim Ruhenden ein Gefuhl bleierner Schwere hervor. 
Die Arbeitslust sinkt infolge der Mudigkeit in feuchter Luft immer wenn die 
Temperatur 20 0 uberschreitet. Temperaturen von 25 0 wirken bei nur 60% 
Feuchtigkeit schon erschlaffend. Der Magere vermag zwar selbst bei 35 0 noch 
Inittlere korperliche Arbeit (z. B. 5000 kgm pro Stunde) zu verrichten, wenn die 
Luft trocken ist, nicht aber mehr schwere Arbeit. MuB trotzdem schwere Arbeit 
(z. B. 15000 kgm pro Stunde) bewaltigt werden, so steigt die Korpertemperatur 
uber die Norm zugleich mit der Stoffzersetzung und unter dem Ausbruch pro
fusen SchweiBes. Die Folge ist vollige korperliche Erschopfung. Trockene Warme 
dagegen ist keine Kontraindikation fur korperliche Arbeit. WOLPERT (5) kam auf 
Grund experimenteller Prufung zu dem SchluB, daB sich auch in Luft, deren 
Temperatur nur einige Grad unter Korpertemperatur liegt, ohne hygienische 
Bedenken reichliche Arbeit leisten laBt, wenn die Arbeitsbedingungen zweck
maBig sind. Diese Bedingungen sind: Trockenheit der Luft (20-30% relative 
Feuchtigkeit), Ablegen der Kleidung (Nacktarbeit) wahrend der Arbeit und 
Luftbewegung. Die schwersten Erscheinungen der Warmestauung, die namEmt
lich beimMilitar haufig vorkommen, sind bekannt als sog. Ritzschlag (vgl.S.263). 
Da die Nahrungszufuhr, namentlich die N-haltige, die Warmebildung steigert, 
so ist z. B. Arbeit bei hoher Temperatur leichter ausfuhrbar bei stickstoffarmer 
Kost als bei reichlicher gleichzeitiger EiweiBzufuhr (RUBNER). LOEWY (2) hat 
den EinfluB, den wechselnde AuBentemperaturen auf die Wasserabgabe von der 
Raut haben, verfolgt 1J.nd gefunden, daB ihre Menge bei Lufttemperaturen 
zwischen 14 und 24 0 und bei mittlerer relativer Feuchtigkeit zwischen 75 und 
375 g pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden betragt und daB bestimmend 
fiir die Menge wesentlich der Zustand des Rautorgans ist, und zwar in physi
kalischer Rinsicht die Temperatur seiner oberflachlichen Schichten. 

MOOG(1) betont die Kompliziertheit des physiologischen Vorgangs der Raut
wasserabgabe. Er fand bei 5 Personen, daB bei Schwankungen der relativen 
Feuchtigkeit um 30-40% und bei einer Durchschnittstemperatur von 25 0 die 
unmerkliche Wasserabgabe durch die Raut bei hoher relativer Feuchtigkeit 
groBer ist als bei niedrigem Feuchtigkeitsgehalt der Luft. Es handelt sich dabei 
also nicht um einen rein physikalischen Vorgang der Abdunstung, sondern im 
Sinne RUBNERS um eine aktiv warmeregulatorische Tatigkeit der Raut. Die 
unmerkliche Rautwasserabgabe setzt sich aus zwei V organgen zusammen, einer 
insensiblen SchweiBabsonderung und einem PerspirationsprozeB (MoOG und 
BUCHHEISTER). 

PLAUT und WILBRAND im KESTNERschen Laboratorium legten sich die 
Frage vor, wodurch die an und fur sich unzweckmaBige (s. oben) Steigerung des 
Gaswechsels beim Schwitzen bedingt sei und wie sich die widersprechenden 
Zahlen fur den Stoffwechsel beim Schwitzen erklaren. Nach ihren Untersuchungen 
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beruht die Gaswechselsteigerung des Warmbliiters bei hohen Aul3entemperaturen 
auf der Erhahung der Blutwarme. Der warmbliitige Organismus wirkt dieser 
unzweckmal3igen Steigerung der Verbrennungen durch Einschrankung des Ver
brauchs an anderer Stelle entgegen (sog. ,,2. chern. Warmeregulation" nach 
KESTNER), Nahrungsaufnahme und Kalte unterdriicken die zweite chemische 
Warmeregulation (vgl. S. 267). 

3. EinfluB der Luftbewegung. 
Ais weiterer, die Warmeregulation beeinflussender Faktor ist die Lult

bewegung zu nennen. Uber sie sind wir eingehend durch die untersuchungen von 
"TOLPERT (6,7) im RCB~ERschen Laboratorium unterrichtet worden. 

Versuche an einer 57 kg schvveren Versuchsperson im PETTENKOFERschen 
Respirationsapparat ergaben zuniichst folgendes: Wah rend bei Windstille mit 
steigender Temperatur (yon 20-;n 0) die Gesamtwasserdampfabgabe "on 18 g 
auf 112 g stiindlich stieg, zeigte es sich, dal3 in bewegter Luft (Windgeschwindig
keit von 8 m in der Sekunde) zwischen 20-35° die Wasserdampfabgabe nur 
etwa die Halfte, ja nur ein Drittel der Wasserdampfabgabe in ruhender Luft 
betrug. Erst von 36° an aufwarts trat eine starke Erhahung der Wasserdampf
abgabe ein, die das Doppelte und mehr der Werte in ruhender Luft erreichen 
konnte. Geringe Windgeschwindigkeiten von nur 1 m in der Sekunde ergaben 
eine verhaltnisma13ig geringere Wasserdampfabgabe, doch gingen die Werte 
nicht proportional, sondern bei starkerem Wind wurde die Zunahme geringer. 
So hat ein Wind von 8 m Geschwindigkeit weit mehr als die halbe Wirkung eines 
Windes von 16 m. Die Beeinflussung des mensch lichen Organism us durch be
wegte Luft, soweit experimentell begriindet, hat WOLPERT (1902) in folgenden 
Satzen formuliert: 

1. Gibt sich die Wirkung des Windes durch, wenn auch geringgradigste, 
Kaltesymptome (Gansehaut usw.) zu erkennen, so sind Atmungsgral3e sowohl 
wie Kohlensaurebildung nebst Sauerstoffverbrauch, auch die Wasserdampf
abgabe aus Respiration bedeutend haher als bei Windstille. 

2. Unter mittleren Verhaltnissen, wo man bewegte und unbewegte Luft 
unterschiedslos fUr die Warmeempfindung hinnimmt, werden AtmungsgraBe und 
Kohlensaurebildung durch den Wind nicht beeinflu13t, die Wasserdampfabgabe 
(aus Perspiration) jedoch bedeutend durch den Wind herabgesetzt.:' 

3. In solchen Fallen (hahere Temperaturen, etwa 30 0 und mehr), wo bewegte 
Luft als eine Annehmlichkeit empfunden wird, ist die AtmungsgraBe durch den 
Wind gesteigert, die Kohlensaurebildung etwas herabgesetzt, die Wasserdampf
abgabe (aus Perspiration) bedeutend durch den Wind herabgesetzt. 

4. Bei extrem hohen Temperaturen (Luft warmer als der Karper) sind 
Atmungsgra13e, auch Kohlensaurebildung in bewegter Luft haher als in ruhender 
Luft, die Wasserdampfabgabe (aus Perspiration) in bewegter Luft bedeutend 
haher als in ruhender Luft. 

Die nackte Versuchsperson empfand bei 35 0 und 40 0 bewegte Luft angenehmer 
als Windstille, bei 20 0 Windstille angenehmer als Wind. Die bekleidete Ver
suchsperson empfand bei 25 0 keinen Unterschied zwischen Wind und Windstille. 
Bei 30-40 0 wurde bewegte Luft leichter als unbewegte ertragen. Bei 20 0 wurden 
im Wind schon leichte KaltegefUhle verspiirt. Bei 15 0 wurde Wind schon als 
sehr kalt empfunden ("Gansehaut"), unbewegte Luft dagegen nicht. 

1m Wind lieferte der Nackte 57,3 g Kohlensaure stiindlich, der Bekleidete 
nur 31,6 g. Die Steigerung der AtmungsgraBe im Wind bewirkt eine Erhahung 
der Lungenventilation, reflektorisch durch die Abkiihlung der Haut veranla13t. 
In feuchter Luft war die AtmungsgraBe etwas haher als in trockener. 
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1m Wind von 20 0 wurde von dem Bekleideten trockene Luft fUr kalter 
gehalten als feuchte, im Wind von 15 0 dagegen feuchte Luft fur kalter als trockene. 
Der Nackte empfand dagegen die feuchte Luft in allen Fallen fUr die kaltere. 

Sichtbare SchweiBbildung tritt im Winde erst bei hoheren Temperaturen 
auf als bei Windstille, da der Wind naturgemaB eine austrocknende Wirkung 
auf die Haut ausiibt. 

Uber den Begriff Wind ist schon auf S. 259 das wesentlichste gesagt worden. 
Luftbewegungen unter 0,5 min der Sekunde werden noch kaum als Wind emp
funden. 

Aus den W OLPERTschen Versuchen geht als praktisch bedeutsam hervor, 
daB bei den gewohnlich vorkommenden Temperaturen der Wind nicht, wie man 
annehmen sollte, die VerdunstungsgroBe steigert, sondern sie herabsetzt. Ge
steigert wird dagegen natiirlich die Warmeabgabe durch Leitung. 

LANGE (2) hat den EinfluB des Windes auf die Hauttemperatur genauer 
untersucht, nachdem bereits HEYMANN (I) und REICHENBACH zusammen mit 
HEYMANN (I) auf diesem Gebiete wert volle Vorarbeit geleistet hatten (vgl. S. 261). 
Die Temperaturmessungen an der Haut wurden thermoelektrisch vorgenommen 
(wie schon fruher von KUNKEL und RUBNER), und zwar an Stirn, Brust und 
Hals. Es wurde mit Windstarken von 1-6 m/sec gearbeitet. 

Es zeigte sich bei diesen Versuchen, daB niedrige Lufttemperatur die Wind
wirkung verstarkt, dauernde und fortgesetzte Winde die Warmeregulation starker 
beeinflussen als kurze kontinuierliche oder langere intermittierende und daB 
die Starke des Windes nicht von solcher Bedeutung ist, wie von vornherein 
anzunehmen war. Bekleidete Hautstellen erlitten durch bewegte Luft eine 
wesentlich geringere Abkiihlung als nackte und erwarmten sich rascher nach 
Aufhoren der Luftbewegung. Dauernd unbekleidet gehaltene Korperteile re
agierten auf Wind vollkommener als andere. Nach LANGE kann man die Wir
kung des Windes auf den Korper in Vergleich stellen mit der Wirkung kiihler 
Bader. Kurze WindstOBe scheinen die Haut zur Reaktionsfahigkeit besser zu 
erziehen als kontinuierliche langdauernde, welche eine Abstumpfung der Haut
empfindlichkeit bei Muskelruhe bedingen. Schon geringfiigige Befeuchtung der 
Haut verstarkte den Abkuhlungseffekt des Windes erheblich. Durch Korper
bewegung werden die Verhaltnisse anscheinend in giinstiger Weise beeinfluBt. 

Die vorstehend genannten Untersuchungen bestatigen also zum Teil das, 
was die praktische Erfahrung seit langem schon gelehrt hat. 

4. Zusammenwirken der einzelnen Einfliisse. 
Fur das Wohlbefinden des Menschen unerlaBlich ist, daB er sich im Zustande 

einer geregelten Warmewirtschaft befindet. Nur dann stellt sich bei ihm das ein, 
was RUBNER das "Behaglichkeitsgefuhl" genannt hat. Es ist bereits darauf 
hingewiesen worden, daB nach RUBNER dieses Behaglichkeitsgefiihl nur dann 
vorhanden zu sein pflegt, wenn die Warmeregulation sich auf den Wegen physi
kalischer Vorgange abspielt, wozu der Ausbruch sichtbaren SchweiBes nicht mehr 
zu rechnen ist. Fiir den bekleideten ruhenden Menschen ist eine solche Regulation 
in dem Temperaturintervall von 15-26 0 meist moglich. Wahrend wir den Ein
fluB niedriger Temperaturen gewohnlich leicht durch Variation unserer Klei
dung sowie durch Wohnung und Heizung paralysieren konnen, ist bei hoheren 
Temperaturen die ausreichende Entwiirmung des Korpers eine Aufgabe, die der 
Korper in erster Linie selbst losen muB, allerdings auch wieder unter richtiger 
Benutzung hygienischer Bekleidungsgrundsatze. Diese Entwarmung oder Ab
kuhlung nun ist, wie wir gesehen haben, ein komplizierter Vorgang, bei welchem 
nicht nur Temperaturdifferenzen, sondern auch der Feuchtigkeitsgehalt der 



Zusammenwirken der einzelnen Einfliisse. 271 

Luft, die Luftbewegung und schlieBlich auch die Warmestrahlung entscheidend 
mitzuwirken haben. Das Bedtirfnis, ein objektives MaB fUr diesen Entwarmungs
vorgang zu besitzen, wenn auch nur in angenahertem MaBe, besteht schon lange. 

Schon FLUGGE (1) hatte in dieser Richtung eine Losung gesucht und VINCENT 
hatte eine Formel konstruiert, bei welcher allerdings die Luftfeuchtigkeit nicht 
berticksichtigt war, sondern in die nur die Faktoren Lufttemperatur (A), Strah
lung (E = Differenz zwischen gewohnlichem und geschwarztem Thermometer) 
und Windgeschwindigkeit (V) einbezogen worden waren. Diese Formel (fUr die 
am Daumenballen gemessene Hauttemperatur P) lautete: P = 26,5 + 0,3 A 
+ 0,2E - 1,2 V. 

REICHE~BACH und HEYl\IA~~ (1) haben sich mit der Frage der Brauchbarkeit 
dieser Formel, mit Hilfe deren das starkere oder geringere Kaltegeftihl, das der 
Mensch in freier Luft empfindet, bestimmt werden solI, beschaftigt, RUBNER 
hat sie von vornherein abgelehnt. 

:Uan ist dann dazu iibergegangen, Apparate zu konstruieren, welche den ganzen Komplex 
von Faktoren, die zur Erzielung einer Abktihlung zusammenwirken, messen Bollen. Versuche 
von OSBORNE und KRIEGER in dieser Richtung, die schon vor Dezennien unternommen 
wurden, sind spater yon FRANKENHAUSER in verbesserter 'Veise wieder aufgenommen worden. 
Er schuf einen "Homootherm" bezeichneten Apparat, ein zylindrisches GefaB aus Kupfer
blech von 100 qcm Oberflache, das 100 g 'Vasser enthalt und nach ktinstlicher Erwarmung 
der natiirlichen Abkiihlung ausgesetzt wird. Jeder Grad Temperaturverlust soll einer Gramm
calorie 'Varmeyerlust pro Quadratzentimeter Oberflache entsprechen. Die dem Instrument 
anhaftenden }Iangel bestehen in seiner Empfindlichkeit gegen Erschiitterungen und in der 
unregelmaBigen Abkiihlung infolge der Bildung von Konvektionsstromen. E. PETERS und 
JOTTEN haben es allerdings benutzt und als brauchbar befunden, andere Autoren, wie DORNO, 
FL1TGGE, LANGE und REICHENBACH lehnen es aber ab. 

An Stelle dieses Apparates lassen sich nun einfachere Instrumente mit glei
chem oder noch besserem Erfolge verwenden. Schon GROSSE hatte vorgeschlagen, 
zur Bestimmung der Abktihlungsgeschwindigkeit ein gewohnliches Thermometer 
um 10° tiber die Umgebungstemperatur zu erwarmen und dann die Zeit zu beob
achten, welche notig ist, es auf die Halfte des Temperaturtiberschusses, also 
um 5° abzuktihlen. Er bestimmte also die sog. "Halbierungszeit". Diese Methode 
gestattete indessen naturgemaB nur die Gewinnung von Vergleichswerten. HILL 
hat nun versucht, diese Messungen quantitativ zu gestalten durch Konstruk
tion seines sog. "Katathermometers". Einiges tiber das Katathermometer ist 
bereits im 2. Bande dieses Handb. (S.406) gesagt worden. An dieser Stelle muB 
indessen etwas naher auf die HILLsche Methode eingegangen werden. 

Das Katathermometer ist ein einfaches Alkoholthermometer, das mit zwei Marken ver
sehen ist [Fabrikanten: James J. Hicks, London EC., Hatton Garden 8/101 )]; die obereMarke 
liegt bei 37,7°, die untere bei 35,0° C. Das Thermometer wird in warmem Wasser soweit 
erhitzt, daB der Alkoholfaden einige Zentimeter tiber die obere Marke gestiegen ist, dann 
wird unter Kontrolle der Stoppuhr genau die Zeit gem essen, welche das Thermometer braucht, 
um von der oberen zur unteren Marke zu sinken. Die Ablesung kann am trockenen oder 
an dem durch ein iibergeschobenes }Iusselinbeutelchen feucht gehaltenen Thermometer vor
genommen werden. Durch Division der Sekundenzahl in den jedem Instrument beigegebenen 
Faktor (z. B. 459) ergibt sich die Abktihlung, gemessen in tausendstel Grammcalorien pro 
Quadratzentimeter und Sekunde. Die Eichung des Instrumentes wird empirisch mittels 
besonderer Apparate vorgenommen. 

Scine Aufgabe besteht also in cler .!Hessung der abktihlenden Wirkung der 
Atmosphare auf eine Oberflache von annahernd Ki:irpertemperatur (36,5°). 
Wenn auch der in 1/1000 Grammcalorien pro Quadratzentimeter und Sekunde 
mit dem Katathermometer gefundene Abkiihlungswert keineswegs sagen solI, 
daB die Oberflache des Menschen genau dieselbe Abktihlung erfahrt, so unter
liegt sie doch einem der Angabe des Thermometers etwa proportionalen Effekt 
(DORNO). Der Abktihlungswert des feuchten Thermometers ist, theoretisch 

1) Neuerdings auch RICHTER und WIESE, Berlin N 4. 
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genommen, fast wichtiger als der des trockenen, da die menschliche Raut selten 
vollkommen trocken ist. DORNO hat bei vergleichenden Feststellungen der 
Wangentemperatur und der Katawerte mit dem trockenen Katathermometer fest
gestellt, daB man die Abkiihlung, welche die Wange durch den EinfluB von Tem
peratur und Luftbewegung erfahrt, auch katathermometrisch ausdriicken kann. 
Man erhalt namlich nach ihm die Abkiihlung der Wange in Celsiusgraden, wenn 
man den vom Katathermometer angegebenen trockenen Abkiihlungswert halbiert. 

Das grundsatzlich Neue an diesen Messungen ist die Einfiihrung einer Grundtemperatur 
von rund 37° zum Studium der k1imatischen Einfliisse auf das Wohlbefinden des Menschen. 
Besonders eindringlich hat sich DORNO (1) dafiir eingesetzt, daB die meteorologischen Faktoren 
auf die Temperatur des Objekts, zu dem sie in Beziehung gesetzt werden soll, also auf die 
Korpertemperatur des Menschen, bezogen werden miissen und nicht auf die Temperatur 
der Luft. Ganz allgemein sollte daher nach ihm eine spezifisch medizinische Klimatologie 
als Ausgangspunkt nicht den Nullpunkt der Celsiusskala, sondern die Korpertemperatur 
wahlen. Man muB also in diesem Sinne die neuen Begriffe "physiologische Temperatur", 
"physiologischer Feuchtigkeitsgehalt", "physiologisches Sattigungsdefizit" usw. einfiihren. 

Mit der praktischen Bedeutung der AbkuhlungsgrofJe haben sich in letzter Zeit bereits 
verschiedene Forscher beschaftigt, von deutschen Autoren namentlich WEISS und HEY
MANN, KORFF-PETERSEN und W. ROSENTHAL. 

WEISS glaubt, daB das Instrument in der Liiftungstechnik und zur Messung von Zug· 
erscheinungen mit Vorteil wird Verwendung finden konnen. Fiir gewerbehygilmische Zwecke 
wird miJ,n nach ihm allerdings die Grenzen des zulassigen "Kataindex" (d. i. die Zahl, die 
man erhalt, wenn man die Konstante des betreffenden Instruments durch die Zeit in Sekunden 
dividiert, die bei der Abkiihlung von 37,7° bis auf 35° verstreicht) in den einzelnen Berufs
gattungen praktisch erst noch bestimmen miissen. 

HEYMANN und KORFF-PETERSEN dagegen haben untersucht, ob sich vielleicht Gesetz
maBigkeiten zwischen den mit dem Katathermometer gewonnenen Werten und dem Ver
halten des menschlichen Korpers feststellen lassen. Da nach den bisher vorliegenden Unter
suchungen im Bereiche der Temperaturen von 15-25° die Stirntemperaturen mit den sub
jektiven Empfindungen ungefahr parallel gehen, haben sie diese als objektiven MaBstab 
fiir das Befinden des Menschen klimatischen Einfliissen gegeniiber benutzt und daher sowohl 
die Beziehungen zwischen Stirntemperatur und trockenem Katawert bei ruhender und be
wegter Luft von mittlerer Feuchtigkeit, als auch die Beziehungen zwischen Stirntemperatur 
und feuchtem Katawert festgestellt. Sie fanden, daB bei ruhender Luft und mittlerer Feuchtig
keit ein trockener Katawert von 5-6 wohl als normal angesehen werden kann, d. h. daB 
innerhalb dieser Grenzen Wohlbefinden herrscht. Dieser Wert wird auch von HILL selbst 
angegeben. Dagegen lieBen sich nach ihnen fiir bewegte Luft noch keine sicheren Grenzwerte 
feststellen, da z. B. Wind auf das leblose Instrument (das Katathermometer) ganz anders, 
und zwar yiel starker aIs auf den lebenden menschlichen Korper einwirkt. Auch charakteri
siert anscheinend bei bewegter Luft die Stirntemperatur das Befinden nicht mehr eindeutig. 
Immerhin wurden stets Katawerte in bewegter Luft uber 9,5 als kiihl, Werte unter 5 aIs 
lastig warm empfunden. Auch zwischen feuchtem Katawert und Empfindung war in ruhender 
Luft eine gewisse Beziehung zu erkennen (auffalleJ!.~erweise nicht zwischen Stirntemperatur 
und feuchtem Katawert), insofern namlich, aIs ein Uber- oder Unterschreiten eines Intervalls 
von 13,5-16 zu unangenehmen Empfindungen fiihrte, dagegen zwischen bewegter Luft und 
feuchtem Katawert eine Beziehung bisher nicht. Weitere Versuche iiber diese interessante 
Frage mussen abgewartet werden. 

VERNON und BEDFORD (I) fanden in gut ventilierten Stellen von Kohlenbergwerken einen 
trockenen Katawert von etwa 6 und einen feuchten von etwa 16, an den am schlechtesten 
bewetterten Stellen dagegen Werte von 3,1 bzw. 9,5. 

Aus der Temperatur des trockenen und des feuchten Thermometers sowie aus der Luft
bewegung hat YAGLOU mit Hille graphischer Darstellung einen sog. "wirksamen Tempe
raturindex" ("effective temperature index") kons~:ruiert. D~~ Behaglichkeitszone soIl zwischen 
17,0° und 21,5° wirksamer Temperatur liegen. Ahnliche Uberlegungen haben auch YAGLO
GLOU und MILLER fiir den bekleideten Korper angestellt. Ein Urteil iiber die Brauchbarkeit 
dieses MaBstabes muB vorbehalten bleiben. 

Von anderen Seiten [vgl. LINKE (2)] ist gegen die RILLsche empirische Ab
kiihlungsformel eingewendet worden, daB die Korperoberflache nicht Blut
temperatur hat, sondern niedriger liegt, daB der EinfluB der Windstarke in 
der Formel iibertrieben und daB der EinfluB der Strahlung in ihr nicht geniigend 
beriicksichtigt worden ist. 
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Die anfangs zweifellos etwas iiberschwengliche Beurteilung des Katathermometers 
diirfte allmahlich auf das richtige MaB zuriickgehen. Vor allem muB man sich hiiten, kritik
los den menschlichen Korper und das AlkoholgefaB des Katathermometers miteinander in 
Vergleich zu stellen; das geht natiirlich schon deshalb nicht, weil man ein lebendes Gewebe 
nicht mit einer toten Glasmasse in Parallele bringen darf. Dann sind auch die Massenverhalt
nisse derart ungleich, daB schon hieraus Schwierigkeiten entstehen miissen und schlieBlich 
befindet sich ja der menschliche Korper gewohnlich groBtenteils in bekleidetem Zustand, 
ein Umstand, der den Vergleich zwischen dem Verhalten der menschlichen Haut und der 
Glasflache des AlkoholgefaBes bei der Abkiihlung noch weiter kompliziert. Kritische Be
trachtungen in dieser und anderer Richtung hin finden sich daher bei versehiedenen Autoren, 
z. B. bei Me CONNELL uns YAGLOGLOU und bei VERNON und BEDFORD (2), auf die hier nur 
verwiesen werden kann. Immerhin ist die Sehaffung des Katathermometers fiir die Methodik 
der Untersuchung der 'Varmeregu]ation des Mensehen als ein Fortsehritt zu buehen. 

Das RILLsehe Katathermometer dient Einzelbeobachtungen. Schon REICHEN
BACH (1) hat aber vorgesehlagen, die Einzelbeobaehtungen dureh fortlaufende 
mittels selbstregistrierender Apparate zu ersetzen. Das von ihm angegebene 
Instrument besteht aus einem mit 01 gefiilltem zylindrisehem Entwarmungs
gefaB aus diinnem Kupferb1ech von 20 em Rohe und 9 em Durchmesser. Der 
Inhalt des GefaBes wird durch elektrisehe Heizung auf gleieher Temperatur ge
ha1ten. Je naeh dem Grade der Abkiihlung sehwankt der Verbraueh an elek
triseher Energie. Diese Sehwankungen werden dureh ein selbstregistrierendes 
Instrument gemessen, so daB die graphisehen Aufzeiehnungen ein Bild der 
wechselnden klimatischen Faktoren, welche in ihrer Gesamtheit die Abkiihlung 
bedingen, ergeben. Aueh SCHADE (2) hat im Jahre 1922 einen ahn1iehen Vorsehlag 
gemaeht. Ferner hat DORNO unter dem Namen "Calometer" ein selbst
registrierendes Instrument bauen lassen, das aber, soweit dem Verfasser be
kannt, ziemlich kompliziert und kostspielig ist. 

Einen Mittelweg bedeutet das naeh den Angaben von THILENIUS und 
DORNo konstruierte "Davoser Frigorimeter" . Es ermoglieht die Bestimmung der 
mittleren AbkiihlungsgroBe innerhalb einer bestimmten, beliebig zu wiihlenden 
Zeit unter gleiehzeitiger Beriieksiehtigung von Lufttemperatur, Luftfeuchtig
keit, Luftbewegung und Warmestrahlung. 

Als MeBkorper dient eine geschwarzte massive Kupferkugel von 176,7 qem Oberflache, 
die mittels einer Metallrohre auf einer Platte montiert ist. Diese Metallrohre enthalt ein 
naeh besonderem Verfahren gebautes Kontaktthermometer. Dureh den Strom der elektrischen 
Leitung kann die Kugel auf die Temperatur von 33° erwarmt werden (entsprechend ungefiihr 
der Hauttemperatur im Behaglichkeitszustand). Dor Kontaktthermometer bewirkt, daB 
die Stromzufiihrung unterbrochen wird, sobald die Temperatur von 33 ° erreicht ist, und 
daB sie wieder einsetzt, sobald die Temperatur um 0,1-0,2 ° gesunken ist. Die Zeit, wahrend 
welcher der Kugel Strom zugefiihrt wird, zeigt eine besondere, auf einem Holzgestell mon
tierte Uhr an. Das Verhaltnis der Minutenzahl, urn welche diese Uhr wahrend zweier Ab
lesungen vorgeriickt ist, zu der inzwischen tatsachlich verflossenen Zeit in Minuten, verviel
facht mit der am Umschalter des Instruments abzulesenden Zahl, ergibt die Millicalorien, 
die jedem Quadratzentimeter der Kugeloberflache zur Erhaltung der Normaltemperatur 
zugefiihrt werden miissen, mit anderen 'Vorten: die Abkuhlungsgro/Je. 

o. EinfluB der Kleidung. 
Die klimatisehen Einfliisse auf den Mensehen werden dureh die Kleidung 

in so bedeutsamer Weise verandert und versehoben, daB eine riehtige Beurteilung 
der auf die Warmeregulation des Mensehen einwirkenden Faktoren ohne Beriiek
siehtigung dieses, uns ein kiinstliehes Klima versehaffenden MitteIs ausgesehlossen 
ist. Auf eine kurze Darstellung der Grundlagen der Kleidungshygiene kann 
daher an dieser Stelle nieht verziehtet werden. Ais erster hat v. PETTENKOFER 
den Weg vorgezeiehnet, auf dem sieh die wissensehaftliehe Beurteilung der 
Bekleidungsfrage zu bewegen hatte; andere Autoren, wie KRIEGER und LINROTH 
haben sieh dann mit dem Warmeleitungsvermogen und dem Wasserdampfgehalt 
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der Kleidung befaBt, doch erst RUBNER (12) und seine Schuler haben den Unter
bau fur die wissenschaftliche Bekleidungslehre geschaffen. 

Der Schutz gegen Abkiihlung ist zunachst die wichtigste Aufgabe der Kleidung. 
Daher muBte, nachdem zunachstdie physikalischen Eigenschaftender Kleiderstoffe 
nach neuen Methoden untersucht worden waren [RUBNER (11)], zunachst AufschluB 
uber das Wiirmeleitungsverm6gen der Grundstoffe unserer Kleidung (Wolle, Baum
wolle, Leinen, Seide) gewonnen werden. RUBNER (13) stellte fest, daB die zur 
Herstellung benutzten Grundstoffe aIle erheblich bessere Warmeleiter als die Luft 
sind, daB aber auBerdem die einzelnen Grundstoffe ein spezifisches Leitungs
vermogen besitzen. Weit mehr als von der Grundsubstanz hangt das Warme
leitungsvermogen eines Gewebes aber von den Mengenverhiiltnissen zwischen 
Luft und Grundstoff abo Dieses Verhaltnis findet seinen Ausdruck im spezifischen 
Gewicht der Kleidungsstoffe. Die Anderungen des Leitungsvermogens gehen 
letzterem proportional. Spezifisches Gewicht und Dicke eines Stoffes bestimmen 
fast allein das W iirmehaltungsvermogen. Von groBem EinfluB auf das spezifische 
Gewicht ist der EinfluB der Webweise. Bei gleichartig hergestelltem Gewebe 
haben wollene Stoffe das geringste, baumwollene und leinene Stoffe das groBte 
Leitungsvermogen. N ach der We bweise geordnet haben Flanellstoffe das geringste 
spezifische Gewicht (etwa 0,1), Trikotgewebe ein etwas hi:iheres (etwa 0,25) 
Kleidertuche etwa 0,3, Leinen und Schirting dagegen etwa 0,8. Das uberhaupt 
niedrigste spezifische Gewicht hat infolge seines enormen Luftreichtums das 
Pelzwerk (0,05). Es besteht namlich zu etwa 95% aus Luft, wahrend der Luft
gehalt von Leinen und Schirting nur ungefahr 35% betragt. (Nach K. B. LEH
MANN [s. unten] betragen die Werte 45% bei Leinen und 55% bei Baumwolle; 
demnach muBte die luftreichere Baumwolle bei gleicher Stoffdichte etwas warmer 
halten als die Leinwand.) Die ubrigen genannten Gewebe stehen mit einem Luft
gehalt von etwa 70-90% in der Mitte. Platten, Stiirken und Appretieren macht 
die dabei in Betracht kommenden Gewebe fast vi:illig luftfrei. 

Neben dem Luftgehalt ist das Verhalten des Wassers zum und im Gewebe 
hygienisch das wichtigste Moment. AIle Kleidungsstoffe sind hygroskopisch, d. h. 
sie nehmen in Abhangigkeit von der relativen Feuchtigkeit der Luft Wasserdampf 
unter Warmeentwicklung auf [RUBNER (14,15)]. Bei 100% relativer Feuchtigkeit 
nehmen 100 g Wolle rund 30 g Wasserdampf auf, 100 g Baumwolle etwa 23 g, 
100 g Leinen etwa 25 g, wenn die Stoffe vorher getrocknet worden sind. Den Zu
wachs des Warmeleitungsvermogens der Kleidungsstoffe durch Aufnahme von 
hygroskopischem Wasser berechnet RUBNER fur Wolle zu rund 110, fur Baumwolle 
zu 16 und fur Seide zu 40%. Da aber die Wollstoffe infolge ihrer Struktur die 
stoffarmsten (d. h. die luftreichsten) Gewebe zu sein pflegen, so wird dadurch 
die Wirkung des hygroskopischen Wassers mehr als ausgeglichen. Von groBter 
Bedeutung ist das zwischengelagerte Wasser. Legt man Gewebe in Wasser, so 
fUllen sich aIle Poren damit und man hat den Zustand der "maximalsten Wasser
kapazitat". PreBt man die Stoffe dann mit der Hand aus, so bleibt eine Wasser
menge zuruck, die RUBNER als "minimalste Wasserkapazitat" bezeichnet. 1m 
ersteren FaIle verschwinden die spezifischen Unterschiede im Warmeleitungs
vermogen der Stoffe praktisch vollig, da Wasser die Warme besser leitet als 
die Pflanzenfaser. Die minimalste Wasserkapazitat ist natiirlich der fur die 
Praxis wichtigere Zustand. Auf jeden Fall erhOht die Einlagerung von Wasser die 
Wiirmeleitung, und zwar bis zum Drei- und Mehrfachen. Am geringsten sind die 
Beeinflussungen beim Wollflanell, am ungunstigsten bei den glatten Hemden
stoffen, denn wenn Wollflanell im trockenen Zustande 923 pro Mille lufthaltige 
Poren hat, so besitzt es im Zustande der minimalsten Wasserkapazitat immer 
noch 803 pro Mille. Ungunstiger liegen dagegen die Zahlen bei Baumwollflanell 
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(888 gegen 723), noch ungiinstiger beim Wolltrikot und Baumwolltrikot (833 gegen 
615) und am allerungiinstigsten beim Schirting und feinem Leinen, dessen luft
haltiges Porenvolumen auf 0 sinkt (520 gegen 0). Nach K. B. LEHMANN (a. a. 0.) 
enthalt Leinwand nach dem Ausdriicken nur etwa 76% der Wassermenge der 
Baumwolle. Grobe Leinenstoffe sind, wasserbenetzt, noch etwas lufthaltig. Fiir 
die Aufnahme von Wasser ist auch die Benetzbarkeit der Stoffe maBgebend, 
die bei der Wolle infolge ihres Fettgehaltes am geringsten, bei den iibrigen Stoffen 
aber erheblicb ist. 

Die W iirmeabgabe feuchter Kleiderstoffe erfolgt durch Strahlung, Leitung an 
die Luft und Warmebindung. Die Warmeausstrahlung benetzter Stoffe kann 
kleiner, ebensogroB oder groBer sein als die trockener. Von EinfluB auf die 
Ausstrahlung ist vor allem die Warmebindung durch die Wasserverdampfung, 
aber auch die Menge des von der Kleidung aufgenommenen Wassers. Die Ober
flache nasser Kleidungsstoffe kann durch die starke Verdunstung so weit abgekiihlt 
werden, daB die Ausstrahlung erheblich sinkt. Die VerdunstungsgroBe ist ab
hangig von der Menge des aufgenommenen Wassers. Versuche iiber den EinflufJ 
der die Kleider ventilierenden Luft auf die Warmeleitung ergaben [RUBNER (16)], 
daB vermehrte Luftzirkulation imstande ist, durch Warmetransport die schlechtere 
Warmeleitung zu iiberkompensieren. Dichte Kleidung enthalt nicht nur weniger 
Luft, sondern auch viel weniger bewegliche Luft. Mit zunehmender Dicke nehmen 
die durchgehenden Luftmengen rasch abo Der h6here Warmeschutz dicker 
Stoffe geht also auf Kosten der Liiftbarkeit. DaB locker gewebte Stoffe besser 
ventilieren als dichtgewebte ist selbstverstandlich. RUBNER (17) nennt "Perme
abilitiitkoeffizient" die Zahl, welche angibt, wieviel Sekunden notwendig sind, urn 
durch 1 qcm Flache in 1 cm dicker Schicht 1 ccm Luft bei 0,42 mm Wasserdruck 
durchzudriicken. Danach ist der Permeabilitatskoeffizient beim Baumwoll
trikot 1,1, beim Loden 2,8, beim Wolltrikot 5,7, bei Militarhosenstoff 15,7, 
beim glattgewebten Baumwollenstoff dagegen 76,3. Der Koeffizient ist der umge
kehrte Wert der Durchlassigkeit. Beim Vergleich von Baumwolle- und Leinen
gewebe fand K. B. LEHMANN (a. a. 0.) das erstere weniger durchlassig. Auch er 
fand mit der Zunahme der Schichtdicke fiir Leinen und Baumwolle eine pro
zentuale Abnahme der Luftdurchlassigkeit. 

Die Permeabilitiit der Kleidungsstoffe fur Luft, eine Funktion in erster Linie 
des Porenvolumens, ist neben der Wiirmeleitung einer der wichtigsten Eigenscltaften 
der Kleidungsstoffe. AuBer RUBNER (16) haben DE LANGE und K. B. LEHMANN 
(a. a. 0.) sich mit dieser Eigenschaft beschaftigt. DE LANGE hat seine Ergebnisse 
tabellarisch zusammengestellt und die Stoffe appretiert, gewaschen und nicht 
appretiert gepriift. 

Geht man mehr auf die physiologischen Fragen ein, so ist zunachst zu unter
suchen, wieviel W iirme durch die Kleidung dem K6rper gespart wl~rd[R UBNER (18,20)]. 
Die Priifung von Kleidungen aus verschiedenen Grundstoffen unter gleichmaBigen 
Bedingungen, durch Vergleichung des nackten und des bekleideten Armes aus
gefiihrt, ergab fiir Wolle rund 19, fiir Baumwolle und Seide rund 17% Warme
sparung. Selbstverstandlich ist auch die Stoffdicke von EinfluB, ferner der 
Feuchtigkeitsgehalt der Stoffe, der den Warmedurchgang um etwa 35-75% 
steigern kann. Setzte RUBNER die Warmeabgabe des trockenen unbekleideten 
Armes = 100, so ergab sich beim mit Wolltrikot bekleidetem der Wert 80, beim 
mit glatter Baumwolle bekleidetem der Wert 83. Dagegen stiegen diese Werte 
bei feuchten Stoffen auf 124 (Wolltrikot) bzw. 157 (glatte Baumwolle). Auch mit 
Hilfe des oben beschriebenen "Davoser Frigorimeters" laBt sich das Warme
haltungsvermogen von Kleiderstoffen bestimmen (A. MULLER). Die trockene 
nackte Haut gibt weniger Warme durch Strahlung und Leitung ab als die durch 

18* 
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nasse Kleidung iiberlagerte. Tritt noch Luftbewegung hinzu, so erhoht sich die 
Warmeabgabe weiter, wenn auch langsam (Erlciiltung8gefahr). 

Auf Grund der vorstehend kurz skizzierten wissenschaftlichen Grundlagen 
unserer Kenntnisse iiber den Warmehaushalt des Korpers und die Wirkung der 
Kleidungsstoffe lassen sich fur die Praxi8 folgende allgemeine Schlil88e ziehen. 

Die Kleidung beeinfluBt die Temperatur der von ihr bedeckten Korperteile, 
sie wirkt dadurch auf das Temperatur- und Behaglichkeitsgefiihl des Menschen 
ein, das allerdings sowohl von der Temperatur, wie von der relativen Feuchtig
keit der Luft abhangig ist. Am behaglichsten fiihlt sich der Mensch, wie oben schon 
betont, in dem Abschnitt der phY8ikali8chen Warmeregulation, wo die Warme
abgabe vorwiegend durch Leitung und Strahlung und nicht durch Wasserver
dunstung erfolgt. Die Grenzen, innerhalb deren dies Behaglichkeitsgefiihl 
(Wohlbefinden) besteht, sind zwar durch Gewohnung etwas verschiebbar, immer
hin kann man, wie zum Teil oben schon auseinandergesetzt wurde, dariiber doch 
folgende Regeln aufstellen: Die Grenzen der Hauttemperatur, bei der keine 
Klagen iiber Kalte und Warme erhoben zu werden pflegen, liegen etwas unter 
32° und etwas iiber 33°. Der Spielraum betragt also rund 2°. Das kiin8tliche 
Klima, das sich der Mensch durch seine Kleidung schafft, erhiilt seinen Charakter 
durch die Beschaffenheit der in der Kleidung befindlichen Kleiderluft (von 
hoherem Kohlensauregehalt). Sie steht im Wechsel mit der AuBenluft und 
wird von deren Verhaltnissen (Temperatur, Feuchtigkeit, Bewegung) beeinfluBt 
[RUBNER (11), WOLPERT (9)]. Der Kohlensauregehalt der Kleiderluft sinkt mit 
steigender Permeabilitat der Kleidungsstoffe und mit der steigenden Luftbe
wegung. Nicht minder wird die Zusammensetzung der Kleiderstoffe aber beein
fluBt durch das Verhalten des Menschen (Ruhe, Bewegung, korperliche Arbeit). 
Da in den meisten Fallen die Kleiderlufttemperatur hoher ist als die Temperatur 
der AuBenluft, namentlich unter der Einwirkung von Sonnenstrahlung, 80 wird 
der Gehalt an relativer Feuchtigkeit der AufJenluft beim Eintritt in die Poren der 
Kleidung herabge8etzt. Die Kleiderluft ist daher meist trockener als die AuBenluft. 
Das vom Korper abgegebene Wasser gleicht dieses Defizit zwar bis zu einem ge
wissen Grade aus, iiberkom:Pensiert sie aber nur bei SchweiBbildung. Fiir gewohn
lich werden durch die Kleidung daher nicht nur die Temperatur-, 80ndern auch die 
Feuchtigkeitsverhiiltni88e der den Korper in den Poren der Kleidung unmittelbar 
umgebenden Luftschicht in gunstigem Sinne geiindert (Behaglichkeitsgefiihl). Vor
aussetzung dafiir ist allerdings eine rationelle Bekleidung. Eine Kleidung, die zu 
dick oder zu dicht ist, die eine ausreichende Ventilation und damit einen ergiebigen 
Wechsel der Kleiderluft nicht zulaBt, muB ungiinstig auf das Befinden wirken. Es 
kommt hier zunachst auf die Beschaffenheit der Unterkleidung an, die aus gewissen 
praktischen Gesichtspunkten (Reinlichkeit, Mode usw.) aus dichten glattgewebten 
Baumwoll- oder Leinenstoffen zu bestehen pflegt, wenigstens bei der groBen 
Masse der Bevolkerung. Diese Stoffe sind aber viel zu wenig luftdurchgangig. 
Unter Verhaltnissen, unter denen eine gesteigerte Abgabe von Wasserdampf 
notwendig ist, versagen sie. Sie befordern den SchweiBausbruch, werden dann 
nahezu vollig luftfrei und die durchnaBten Stoffe geben dann, nachdem das 
schweiBerzeugende Moment (meist korperliche Arbeit) fortgefallen ist, durch 
iibermaBige Leitung und Strahlung, verbunden mit starker Wasserverdunstung 
leicht AnlaB zu Erlciiltung8krankheiten. Eine zweclcmiifJige Kleidung mufJ daher 
einen gleichartigen hygieni8chen Aufbau haben von der Unterkleidung angefangen 
bi8 zur Oberkleidung (Homogenitiit der Kleidung). 

Wahrend bei niedrigen AuBentemperaturen trockene Kleidung die Warme
abgabe verringert, feuchte sie vermehrt, liegen bei hohen AuBentemperaturen 
die Verhaltnisse so, daB die Kleidung durch Beschleunigung der SchweiBbildung 
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und durch Sattigung der Kleiderluft mit Wasserdampf in jedem FaIle die not
wendige Warmeregulierung stort. Nur gesteigerte Wasserverdunstung, nicht Bil
dung von SchweifJ ist die physiologisch richtige Entwarmungsart bei gesteigerter 
W iirmeproduktion. 

Die Kleidung setzt natiirlich auch den Warmeverlust des Korpers durch 
Abstrahlung herab. Nach RUBNERS Beobachtungen sank (die Ausstrahlung der 
nackten Haut bei mittlerer Temperatur = 100 gesetzt) die Ausstrahlung 

durch das Anziehen eines Wollhemdes . 
ein Leinenhemd . 
die Weste ........ . 
den Rock .......... . 

auf 73 
" 60 
" 46 
" 33 

Die in der Literatur vorliegenden Versuche am bekleideten und nackten 
Menschen zeigen, daB im nackten Zustand bei trockener Luft und Windstille 
Temperaturen unter 27 ° als zu kiihl empfunden werden. In leichter Kleidung 
tritt dieses Gefiihl erst unterhalb 15 0 ein. 1m Gegensatz dazu empfindet der 
Nackte Temperaturen iiber 33 ° als zu warm und diese Empfindung tritt beim 
leicht bekleideten bereits oberhalb von 27 ° auf. Die Kleidung verschattt uns also 
eine Anpassungsfiihigkeit fur ein Temperaturintervall von 10-12°. 

Unter den GenuBmitteln, die zur Herbeifiihrung einer behaglichen Tempe
ratur bei niedriger AuBentemperatur oder unzureichender Bekleidung oft in 
Anwendung kommen, spielt der Alkohol eine HauptroIle. RUBNER (22) hat 
iiber die Wirkungen des Alkoholgenusses bei einer Versuchsperson im Respi
rationsapparat bei niedriger Temperatur (10,5-13,9°) feuchter und trockener 
Luft Versuche angesteIlt. Dabei zeigte es sich, dafJ die W irkung des Alkohols 
auf die Ertragbarkeit niederer Temperaturen unverkennbar war. Unter dem Ein
fluB des Alkoholgenusses nahm ferner die Wasserdampfabgabe zu; trotzdem war 
das Kaltegefiihl vermindert. Trinken von reinem Wasser in groBeren Mengen 
hat diesen EinfluB nicht (LASCHTSCHENKO). 

Was die Farbe der Kleidung angeht, so sind fiir ihre Wahl, abgesehen von 
Gesichtspunkten, die sich aus Gewohnheit, Reinlichkeitsbediirfnis, Mode und 
technischen Umstanden ergeben, die bekannten physikalischen Tatsachen maB
gebend. Strahlen kommen nur dann zur Wirksamkeit, wenn sie absorbiert 
werden. Das groBte Absorptionsvermogen fiir aIle Arten Strahlen haben nun 
schwarze Stoffe, das geringste weiBe. WeiB absorbiert lediglich ulraviolette 
Strahlen. Die weifJe Kleidung zur Sommerszeit und in den Tropen ist also durchaus 
rationeIl. 

6. EinfluB der Arbeit. 
Auf die Beziehungen zwischen Arbeit und Warmeregulation des Korpers ist 

im vorstehenden schon mehrmals verwiesen worden. Grundlegende Arbeiten iib.er 
diese Frage sind zunachst von WOLPERT (4, 5) veroffentlicht worden. Er schlieBt 
aus seinen Versuchen, daB in Arbeitsriiumen schon bei der gewohnlichen Luft
temperatur von 18-20° eine geringere Luftfeuchtigkeit als in den Wohnraumen 
angebracht ist, statt 40-60% vieIleicht 30-50% relative Feuchtigkeit. In 
niedrig temperierten Arbeitsraumen (etwa 15°) halt WOLPERT eine hohere Luft
feuchtigkeit bis etwa 70% fUr wiinschenswert, da feuchte Luft unter diesen 
Verhaltnissen als warmer empfunden werde. 1m groBen und ganzen soIlte man 
es sich jedenfaIls zur Regel machen, Arbeitsraume, sofern die Art des Betriebes 
dies zulaBt, womoglich mit so trockener Luft (bis 20% relative Feuchtigkeit) 
zu versorgen, dafJ keine SchweifJbildung beim Arbeitenden eintritt. Hochwarme 
Luft kann fiir den korperlich arbeitenden kaum jemals zu trocken sein, dagegen 
sehr leicht zu feucht. Bei hohen Arbeitsraumtemperaturen muB auBer fiir Trocken-
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heit der Luft auch noch fiir entsprechende leichte Kleidung und notigenfalls 
.auch fiir Luftbewegung gesorgt werden. Aber es ist zu beachten, daB Arbeiten 
in leichter Bekleidung oder nackt bei Windstille unbedenklicher ist als Arbeiten 
in starker bekleidetem Zustand und Luftbewegung (Wind von 8 m Geschwindig
keit). Die groBten Arbeitsleistungen bei hoher Lufttemperatur lassen sich aller
dings nur unbekleidet in bewegter trockener Luft vollfiihren. 

Die Wasserdampfabgabe des Menschen, die wahrend korperlicher Arbeit 
gesteigert zu sein pflegt, bleibt auch nach geleisteter Arbeit noch bis zu mehreren 
Stunden erhOht [WOLPERT und PETERS (2)]. 

Sehr wertvolle Beitrage zu der Frage der Beeinflussung der Korperwarme 
durch Arbeit lieferten REICHENBACH und HEYMANN (2) durch Beobachtungen 
an Arbeitern iiber Tage und an Bergarbeitern. Die bei letzteren haufig bestehen
den ungiinstigen Verhaltnisse (hohe Temperatur bei gleichzeitig hoher relativer 
Feuchtigkeit) fiihren namentlich in unbewegter Luft schon bald zu ErhOhungen 
der Korpertemperatur und zur Warmestauung. Es zeigte sich allerdings dabei 
merkwiirdigerweise, daB hinsichtlich der nachteiligen Wirkung einer solchen 
Warmestauung eine gewisse Gewohnung eintritt. Der Korper paBt sich den 
abnormen klimatischen Bedingungen an, doch vermutlich auf Kosten der Ge
sundheit. (Friiheres Eintreten der Invaliditat.) 

FRANz hat iiber eine groBere Anzahl von Betriebsunfallen durch Hitzschlag 
bzw. Sonnenstich berichtet. 

DaB unter ungiinstigen klimatischen Bedingungen das Ermiidungsgetuhl bei 
der Arbeit sich friih einstellt, darf nicht Wunder nehmen. Auf die Existenz 
besonderer Ermiidungsstoffe im Sinne WEICHARDTS solI erst weiter unten ein
gegangen werden. Fiir die groBe Bedeutung der Temperatur- und Feuchtigkeits
verhaltnisse fiir die Arbeitsleistung, die schon durch die grundlegenden Unter
suchungen deutscher Forscher (s. oben) durch das Laboratoriumsexperiment 
sichergestellt worden war, ist neuerdings in der Praxis besonders durch die Ar
beiten Hn.Ls (vgl. oben bei Katathermometer) das Interesse von neuem erregt 
worden. So wurde im Jahre 1920 englischerseits eine eigene Untersuchungs
kommission geblldet, die in Verbindung mit den Arbeitgebem die klimatischen 
Verhaltnisse in den siidafrikanischen Randminen studieren sollte. fiber diese Er
gebnisse liegen Berichte vor. Ich muB mich darauf beschranken, an dieser Stelle 
auf diese und ahnliche Arbeiten hinzuweisen (ORENSTEIN u. IRELAND; VERNON). 

7. Einflu8 der W ohnung. 
Einige W orte miissen auch noch den Beziehungen zwischen der W ohnung 

und dem Warmehaushalt des Menschen gewidmet werden. MaBgebend hierfiir 
ist, wie bei der Kleidung die Erwarmung durch Strahlung und Leitung, sowie 
der Feuchtigkeitsgehalt. 

Die Besonnung von Haus und W ohnung ist ein fiir das W ohlergehen so 
einfluBreicher und allgemein bekannter Faktor, daB es sich fast eriibrigt, ihn 
besonders zu besprechen. KORFF-PETERSEN (1) versuchte festzustellen, wie stark 
die einzelnen nach den verschiedenen Himmelsrichtungen gerichteten Haus
wande unter den in der Wirklichkeit gegebenen Verhaltnissen in ihren ver
schiedenen Hohen von der Sonne bestrahlt werden und wie lange die Dauer der 
Bestrahlung wahrt. Er betont dabei, daB zwar die psychische giinstige Wirkung 
der Sonnenbestrahlung nicht unterschatzt werden darf, daB aber sonstige Strahlen
wirkungen zum groBen Tell dadurch ausgeschaltet werden, daB das Sonnenlicht 
beim Durchgang durch die Fensterscheiben einen groBen Tell der hygienisch 
besonders wichtigen Strahlen durch Absorption einbiiBt, namentlich die ultra
violetten Strahlen des Spektrums, deren bakterizide Kraft am groBten ist. So-
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mit verbleibt im wesentlichen die warmende Wirkung der Sonnenstrahlen, die 
von den Wanden gespeichert werden. Diese Warmemenge ist natiirlich von 
groBer Bedeutung fur die Warmeokonomie der Wohnung. 

Die Warmeleitfahigkeit der Baumaterialien ist naturgemaB von ausschlag
gebender Wichtigkeit fUr die sowohl in der warmen, wie in der kalten Jahreszeit 
notwendige thermische Isolierung der Wohnraume. Uber sie sind wir hauptsach
lich durch die Untersuchungen aus dem Laboratorium fUr technische Physik 
der Technischen Hochschule Munchen unterrichtet. Auf sie muB hier verwiesen 
werden. Genannt mogen auch die Untersuchungen von TSCHAPLOWITZ uber die 
Warmeleitung keramischer Materialien sein. Die Warmeleitzahl der Baumateri
alien nehmen zu mit ihrer Temperatur, ihrem Raumgewicht und ihrer Feuchtig
keit. Die Verhaltnisse liegen bei ihnen also ganz ahnlich, wie bei den Kleidungs
stoffen. 

Einige Beispiele fiir die Warmeleitzahlen (J.) mogen lediglich zum Zwecke des Ver-
gleichs genannt werden (nach KNOBLAUCH.RAISCH-REIHER): 

Korksteine . . . . . . . 0,033-0,094 
Torfplatten ...... 0,048-0,142 
Sagemehl . . . . . . . . . . 0,060 
Gebrannte Kieselgursteine 0,074-0,090 
Hochofenschwemmsteine . 0,072 
Rhein. Schwemmstein. . 0,11 
Kiefernholz, senkrecht zur Faser . 0,12 
Linoleum 0,15 
Hohlziegel . . . . 0,17_ 
FluBsand, trocken 0,27' 
Kies. . . . . . . 0,29 
Ziegel . . . . . . 0,41-0,82 (je nach Feuchtigkeit) 
Verputz . . . . . etwa 0,50 
Lehmwand, gestampft . . . . 0,52 
Beton . . . . 0,72-1,04 
Kalksandstein . . . . . . . 0,80 
Natursandstein . . . . . . . 1,22 

Die Warmedurchlassigkeit A ist diejenige Warmemenge, die in 1 Stunde durch einen 
Quadratmeter einer Wand hindurchgeht, wenn die Temperaturdifferenz ihrer beiden Ober
flachen laC betragt. Sie ergibt sich aus der Warmeleitzahl J. des Materials und aus der 
Wandstarke (j nach der Formel 

und charakterisiert die warmetechnischen Eigenschaften der vVandkonstruktion. 

1m Zusammenhang mit diesen Fragen stehen die sehr beachtenswerten 
Arbeiten aus dem Hygienischen Institut der Universitat Berlin, welche sich mit 
der Warmeokonomie von Gebauden in hygienischer und wirtschaftlicher Beziehung 
befassen (KORFF-PETERSEN und LIESE; NUCK). Fur Kleinhaussiedlungen ist 
auf Grund dieser Arbeiten die Innenisolation der Wande bei Dauerheizung mit 
nicht warmespeichernden Heizkorpern in der kalten Jahreszeit zu empfehlen. 
Die Brennstoffersparnis durch Innenisolation kann je nach Umstanden im Ver
gleich mit nicht isolierten Siedelungshausern bis zu 46% betragen. In Sommer
vcrsuchen wurde festgestellt, daB in den Flachhaussiedelungen zu Beginn der 
warmen J ahreszeit die isolierten Hauser in den Zimmern eine meist um etwa 2 a 

tiefere Lufttemperatur aufwiesen als die nicht isolierten Hauser. Bei fort
schreitender Erwarmung am Tage und in den Nachten bietet dagegen eine 
Isolierung der Hauswande keinen Vorteil gegenuber den nicht isolierten; erst 
bei hoher Tagestemperatur und langerer Einwirkung der Sonnenbestrahlung 
auf die AuBenwande ubersteigt wiederum die Innenraumtemperatur des nicht 
isolierten Hauses die des isolierten, d. h. hier wird die Isolierung auch an heiBen 
Sommertagen zu einem guten Warmeschutz fUr das Innere. 
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Die Sorge fiir trockene W ohnraume muB hauptsachlich dahin gehen, die 
innere Wand trocken zu halten, d. h. Niederschlagswasser zu vermeiden. 

Der ungiinstige EinfluB feuchter W ohnungen auf die Gesundheit ihrer In
sassen ist bekannt und in der Literatur schon haufig besprochen worden. Auf 
der 27. Versammlung des Deutschen Vereins fiir offentliche Gesundheitspflege 
zu Miinchen im Jahre 1902 war dieses Thema z. B. Gegenstand der Beratung. 
Auf die Leitsatze der damaligen Referenten ABEL und OLSHAUSEN und einige 
andere Arbeiten kann hier nur verwiesen werden (STEINBERGER; SCHWARZ). 

Da Wasser ein bedeutend starkerer Warmeleiter ist als Luft, haben auch 
feuchte Wande ein erhohtes Warmeleitungsvermogen. Ihre Temperatur wird 
unter Umstanden durch die Wasserverdunstung noch weiter gesenkt. Feuchte 
Zimmerluft, eine Folge nasser Wande, erhoht ebenfalls die Warmeleitung. Der 
Korper des Menschen verliert infolgedessen durch Leitung und Strahlung erheb
lich groBere Warmemengen als unter normalen Verhaltnissen, u,nd Erkaltungs
und andere Krankheiten sind haufig die Folge. Die Ursachen der W ohnungs
feuchtigkeit konnen dauemde und voriibergehende sein. Erstere beruhen auf 
Verwendung ungeeigneter Baumaterialien, ungeniigender Sicherung gegen Schlag
regen usw., letztere auf mangelhafter Unterhaltung der Baulichkeiten und un
zweckmaBiger Benutzung der Raume. Hierzu sind insbesondere zu rechnen: 
Uberfiillung der W ohnung mit Menschen, mangelhafte Liiftung und Heizung 
und iibermaBige Entwicklung von Wasserdampf in einzelnen Raumen einer 
Wohnung. Prophylaktische MaBnahmen beim Bau sind wichtiger und wirk
samer als die spatere Beseitigung des Ubels, die unter Umstanden sehr schwierig 
ist (z. B. Schutz des Gebaudes gegen Grundfeuchtigkeit und Tageswasser). 

Was das Befinden des Menschen in kalten Raumen betrifft, so hat KISSKALT (1) 
untersucht, wie groB der Warmeverlust des Menschen in schlecht angeheizten 
Zimmem gegeniiber dem in gutgeheizten Raumen sich gestaltet, d. h. um wieviel 
groBer in ersteren die Ausstrahlung des Korpers nach den kalten Wanden hin 
ist. Er berechnete, daB z. B. bei einer Lufttemperatur im Zimmer von 17,5 0 

und niedrigerer Wandtemperatur von einer Person bei geringer korperlicher 
Arbeit fiir jeden Grad Temperaturdifferenz etwas iiber 8% Warme mehr abgegeben 
werden als bei Temperaturgleichheit. Seine Untersuchungenbeweisen iedenfalls, 
dafJ schon geringfiigige Temperaturdifferenzen zwischen Luft und Wanden einen 
starken Warmeverlust bedingen, welcher den A ufenthalt in einem solchen Raum 
sehr unbehaglich und unter Umstiinden auch gesundheitsschiidlich gestalten kann. 

RUBNER (23) hat zuerst gezeigt, wie man die vom Menschen einerseits durch 
Leitung, andererseits durch Strahlung abgegebene Warme gesondert berechnen 
kann. Bei der von ibm aufgestellten Warmebilanz (die natiirlich nur fiir den 
untersuchten Fall galt) fand er, .daB insgesamt rund 75% der Warme durch Leitung 
und Strahlung abgegeben wurden. Auf die Leitung entfielen dabei rund 31 %, 
auf die Strahlung rund 44%. Die eingehenden Versuche, die MASJE seinerzeit 
angestellt hat, die von einem Menschen durch Strahlung abgegebene Warme zu 
messen, sind nach RUBNER mit zu vielen Fehlem behaftet, als daB sie eine exakte 
Berechnung erlauben. 

IV. Einwit'kung sonstiger klimatischer Faktoren. 
Von anderen physikalischen Einwirkungen konnten noch in Betracht 

kommen Luftdruck und Luftelektrizitat. In bezug auf diese Faktoren kann man 
sich kurz fassen. 

Was den Luftdruck anlangt, so steht fest, daB Anderungen des Luftdrucks 
um mehrere hundert Millimeter Quecksilbersaule vom Menschen ohne Schaden 
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vertragen werden. So wirken erheblich gesteigerte Drucke z. B. auf die Caisson
arbeiter, sofern nur das Ein- und Ausschleusen langsam erfolgt, gewohnlich nicht 
ungiinstig ein und die Verminderung des Luftdrucks, wie sie bei Bergsteigern 
und Luftfahrern unvermeidlich ist, bringt nur unter gewissen extremen Ver
hiiltnissen gesundheitliche Gefahren mit sich. Die im gewohnlichen Leben Yor
kommenden klimatischen Luftdruckveranderungen bewegen sich demgegeniiber 
innerhalb so kleiner Grenzen (maximal etwa 50 mm), daB es von vornherein 
sehr unwahrscheinlich ist, daB sie eine physiologische Wirkung ausiiben konnten. 
Diesen experimentellen und wissenschaftlichen Anschauungen widersprechen 
allerdings manche Beobachtungen am Menschen (HELLPACH). So hat man den 
plOtzlichen Luftdruckschwankungen auch von kleinerem AusmaB vielfach doch 
einen EinfluB auf das Befinden zugeschrieben. Von Luftdruckschwankungen, 
wie sie z. B. vor dem Eintritt von Fohnwind eintreten, glaubten BREZINA und 
SCHMIDT (1) festgestellt zu haben, daB sie Leistungsfahigkeit und Befinden 
herabsetzen. Spater von den gleichen Autoren (2) angestellte Untersuchungen 
haben es dann aber wieder sehr zweifelhaft gemacht, ob solche Beziehungen 
wirklich bestehen. 

Die Verrnutung KESTNERS, daB es sich bei der Beeinflussung des Befindens durch 
bestirnrnte mit Luftdruckerniedrigung einhergchende "Vetterlagen, z. B. bei Fallwinden 
nicht urn eine physikalische, sondern urn eine stoffliche Wirkung besonderer in der Atrno
sphare entstehender Substanzen handelt, ist wohl nicht zutreffend (GRIESBACH). 

Auch die experimentellen Untersuchungen, die sich auf den EinfluB der 
Luftelektrizitiit [KUNOW, KORFF-PETERSEN (2)] beziehen, sind ergebnislos ver
laufen oder haben gezeigt, daB derartige Versuche zur Entscheidung der Frage 
nicht ausreichen. Aber auch hier steht die Erfahrung im Gegensatz zu den Er
gebnissen experimenteller Forschung, die Erfahrung namlich, daB luftelektrische 
Zustande den menschlichen Organismus zweifellos gelegentlich beeinflussen. 
Wegen der physikalischen Tatsachen vgl. WIGAND. 

Die Einwirkung der Witterung auf Befinden und Gesundheit iiberhaupt ist 
leider noch wenig geklart, da eine der haufigsten Folgen ungiinstigen Witterungs
einflusses, die sog. Erkaltung, ebenfalls noch ein nur teilweise gelOstes Problem 
darstellt (s. unten). Auch die Beziehungen zwischen Wetter und sonstigen Krank
heiten, die man auf statistischem Wege zu klaren versucht hat (PRINZING). 
liegen noch ziemlich im dunkeln, so sicher an sich der EinfluB von abnormen 
klimatischen Zustanden auf die Gesundheit ist. Namentlich ist das Wesen der 
Einwirkung der Witterung im weiteren Sinne des Wortes auf das Nervensystem 
noch unklar (BERLINER). Nur die Einwirkung gewisser extremer Witterungszu
stiinde auf bestimmte Altersgruppen, so Z. B. der Sommerhitze auf die Sauglinge, 
ist genauer studiert und ihre ursachliche Bedeutung einigermaBen gefestigt 
(LIEFMANN und LINDEMANN). 

v. Erkaltungskrankheiten und Abhartung. 
Storungen der normalen Warmeregulation beim Menschen erzeugen als 

haufigste pathologische Erscheinung die sog. Erkiiltungskrankheiten. Auf Vor
bedingungen ihrer Entstehung ist bereits in den vorstehenden Kapiteln gelegent
lich hingewiesen worden. STICKER hat das Gebiet der Erkaltungskrankheiten 
ausfiihrlich behandelt. N euerdings hat GAHWYLER zusammenfassend den heutigen 
Stand der Erkaltungsfrage noch einmal dargestellt. Dort findet sich auch die 
neuere wichtigere Literatur aufgefiihrt. Er kommt zu dem SchluB, daB die vielen 
angestellten Experimente die Erkaltungsfrage nicht zu losen vermochten, daB 
die aufgestellten Theorien vorlaufig eben Theorien bleiben, 'und daB man daher 
in der Prophylaxe und Behandlung nur auf die Erfahrung angewiesen ist. 
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Besonders eingehend hat sich in den letzten Jahren SCHADE mit dem Er
kaltungsproblem befaBt. Auf seine Arbeiten ist bereits im 2. Bande ds. Randb. 
(S. 408) Bezug genommen. Es sei hier darauf verwiesen. Eine zusammenfassende 
Darstellung iiber diese Fragen gibt SCHADE im Randb. der normalen und patho
logischen Physiologie, Bd. 17, Correlationen III, S.424. 1926. 

Bemerkenswert ist die bei manchen Personen zwischen dem Erkaltungsinsult 
und dem Ausbruch der Erkaltungserscheinungen liegende ziemlich gleichmaBige 
lnkubationsdauer von etwa 12-15 Stunden. 

In unmittelbarem Zusammenhange mit der Frage iiber das Wesen der Er
kaltung steht die Abhiirtungstrage; aber so lange wir nicht in der Lage sind, eine 
restlose Aufklarung des Erkaltungsvorganges zu geben, so lange wird man auch 
hier auf die praktische Erfahrung sich beschranken miissen. Die Abhartung 
besteht im wesentlichen in tiiner Gewohnung an lokale und allgemeine Abkiih
lungsreize, und diese Gewohnung ist wohl in erster Linie bedingt durch die 
Reaktionsfahigkeit der Raut, das schnelle Anspringen vasomotorischer Regu
lationsvorrichtungen auf reflektorischem Wege, welche den Kaltereiz paraly
sieren. Wir sehen daher, daB zur Erkaltung hauptsachlich Personen neigen mit 
schlaffer, blutloser Raut. Der Vorschlag, die Raut auf ihre Reaktionsfahigkeit 
durch Auflegen von Eisstiickchen zu prtifen und die dabei eintretende Reaktions
geschwindigkeit zu messen (RABERLIN, KESTNER, LEHMANN, WILBRAND und 
GEORGES), geht daher zweifellos von einem richtigen Gesichtspunkt aus. Es 
handelt sich hier also, wie auch z. B. STRASSER hervorhebt, um einen Schutz
votgang, auf dessen regelmaBigen Eintritt man nur rechnen kann, wenn der 
Korper entsprechend erzogen worden ist. Diese Erziehung kann sowohl durch 
Luft- wie durch Wasserbader vorgenommen werden. Da aber die Warmeabgabe 
der Raut an Wasser etwa 25mal so stark ist als an Luft, so erhellt ohne weiteres, 
daB die Abhartung durch Luftbiider die mildere Form ist, die im allgemeinen 
vorzuziehen ist, namentlich· im Kindesalter (KLOTZ) oder mit der jedenfalls zu
nachst der Anfang gemacht werden muB. Sehr wichtig ist es, mit dieser Gewohnung 
schon friihzeitig zu beginnen, da die Erfahrung lehrt, daB Abhiirtungsverfahren im 
spateren Alter haufig auf Schwierigkeiten stoBen, j a zu direkten MiBerfolgen fiihren. 

Da Erkaltungskrankheiten haufig den Ausgangspunkt fUr ernstere Infek
tionskrankheiten bilden, so miissen naturgemaB kalteempfindliche Personen 
besonders peinlich alle Gelegenheiten meiden, bei denen Infektionen iibertragen 
werden konnen, aber es ist ja bekannt, daB diese personliche Prophylaxe auch 
nur auf schwachen FiiBen steht und im praktischen Leben gewohnlich versagt. 

VI. Der EinfluB "verdorbener" Luft auf den Menschen. 
Die Ermiidungsfrage. 

Raben wir den,vorliegenden Gegenstand bisher mehr unter dem Gesichtspunkt 
der Einwirkung physikalischer Faktoren behandelt, so bleibt nun noch iibrig, als 
Erganzung zu dem Gesagten die Frage kurz zu erortern, ob auch chemische Ver
anderungen der Luft imstande sind, unser Befinden nachteilig zu beeinflussen. Wir 
miissen hier das alte Problem von dem EinfluB der sog. schlechten, verdorbenen 
und verbrauchten Luft noch einmal kurz anschneiden, da dieses untrennbar 
ist von der Frage, ob die Warmestauung allein unserer Gesundheit Abbruch tut. 

Fiir einen Teil der Rygieniker sind die Akten tiber den EinfluB der chemischen 
Luftveranderung auf das W ohlbefinden des Menschen bereits geschlossen. Fiir 
sie sind .es lediglich Temperatur und Feuchtigkeit, die unter Umstanden die 
Luft geschlossener Raume fUr den Menschen unertraglich machen. Andere 
Autoren, z. B. RUBNER, denken vielleicht auch heute noch nicht so radikal. 
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Uber die Verunreinigungen der Luft durch die Atmung des Menschen ist 
im Zusammenhange schon oft geschrieben worden. Von neueren zusammen
fassenden Darstellungen mag die von LODE erwahnt werden. FLUGGE und seine 
Schiiler [FLUGGE (2), PAUL, ERCKLENZ] haben bekanntlich mit Nachdruck in 
ihren Arbeiten, die auf sorgfaltigen experimentellen Untersuchungen beruhen, 
darauf hingewiesen, daB es ein UbermaB von Warme bei gestorter Warme
abgabe, also die W iirmestauung ist, welche das Ubelbefinden in der Luft ge
schlossener Raume biswellen hervorruft. Die wichtigsten dieser Arbeiten mogen 
auch hier genannt sein. Bei den Versuchspersonen, die im FLUGGESchen In
-Btitut verwendet wurden, stellten sich schon bei 26° und maBiger Feuchtig
keit oder bei 21-23° und hoherer Feuchtigkeit fast immer Unbehagen, Kopf
druck, Beklemmung, Schwindel und Neigung zum Erbrechen ein. Die Empfin
dung war nicht bei allen Personen die gleiche. Die unangenehmen Erschei
nungen traten ein, wenn die Hauttemperatur, an der Stirn gemessen, bei Ge
sunden 34-35°, bei empfindlichen Kranken 32-33 ° erreicht hatte und wenn 
die Hautfeuchtigkeit um 20-30% gestiegen war. Es wurde aus diesen Ver
-Buchen folgender SchluB gezogen: Es kann wohl nicht mehr daran gezweifelt 
werden, daB die unangenehmen Symptome, wie sie sich in Versammlungs
raumlichkeiten, Kirchen, Schulen usw. gelegentlich einstellen, unabhangig 
von der Einatmung der betreffenden Luft zustande kommen und daB dem
gemaB die chemische Verunreinigung der Luft nur eine ganz untergeordnete 
Rolle spielen kann. Dagegen haben die Versuche gelehrt, daB eine um so groBere 
Bedeutung dem physikalischen Verhalten der Luft in den genannten Ortlichkeiten 
beigemessen werden muB. Zweifellos sind es vorzugsweise die in den genannten 
Raumen herrschenden Temperatur-, Feuchtigkeits- und Luftbewegungsverhalt
nisse, welche eine ausreichende Warmeabfuhr von seiten des menschlichen 
Korpers verhindern und so zu den bekannten, am besten mit dem Sammel
namen "Warmestauungssymptome" zu bezeichnenden unangenehmen Erschei
nungen fiihren. 

Zum Zustandekommen dieser Erscheinungen gehort aber, worauf HINTZE 
hinweist, eine gewisse Uberempfindlichkeit gegen Hitze, die nicht allzu haufig 
anzutreffen ist. HINTZE suchte festzustellen, wie groB der Prozentsatz solcher 
iiberempfindlicher Personen ist, und ob es gelingt, durch weitere Steigerung 
der Temperatur- und Feuchtigkeitsgrade auch bei solchen Personen Uberemp
findlichkeit hervorzurufen, die bei den in Versammlungsraumen herkommlichen 
Verhaltnissen noch keine Storungen erleiden. Er Ronnte bei seinen Versuchen und 
Beobachtungen feststellen, daB die Uberempfindlichkeit gegen Hitze bei Tempe
ratur- und Feuchtigkeitsgraden, wie sie in Versammlungsraumen gelegentlich 
vorkommen, eine seltene Erscheinung vorstellt und daB eine Uberempfindlich
keit auch bei weit hoheren Hitzegraden, wie sie nur ausnahmsweise, z. B. in 
Gewerbebetrieben, beobachtet werden (es wurden Temperaturen bis 41 ° bei 
50-60% relativer Feuchtigkeit angewendet) nicht ofter hervortritt. 

In neuester Zeit ist die Frage des Einflusses der Luftverschlechterung, 
namentlich in Schulen, auf das Befinden des Menschen noch einmal griindlichst 
von amerikanischen Gelehrten (V entilation-Report) studiert worden. Ohne auf 
Einzelheiten einzugehen, sei nur erwahnt, daB bei den Untersuchungen, abge
sehen natiirlich von dem dominierenden EinfluB von Temperatur und Feuch
tigkeit, doch auch Einwirkungen beobachtet wurden (Appetitverminderung in 
.verdorbener Luft beim Menschen, bei Tieren sogar Wachstumsverminderung), 
die vielleicht doch zum Tell mit schadlichen Beimengungen der Luft zusammen
.hangen. Der Bericht hat sich jedenfalls auf den Standpunkt gestellt, daB es 
zurzeit noch nicht moglich ist, alle schadlichen. Luftfaktoren zu bestimmen. 
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Die von WEICHARDT seinerzeit mit groBer Bestimmtheit verfochtene Ansicht 
(vgl. auch STRODE), daB die ermiidende Wirkung verbrauchter Luft hervorgerufen 
werde durch Ermiidungsgifte besonderer Art (sog. "Kenotoxine"), konnte den 
Nachpriifungen anderer Autoren [lNABA, KORFF-PETERSEN (3)] nicht standhalten. 

Nachdem schon friiher die von WOLPERT (lO) vertretene Ansicht, daB die Bei
mengung von Ausatmungsluft den Stoffwechsel beeinflusse, von HEYMANN (2) als 
unrichtig gekennzeichnet war, konnten auch die Angaben von PETERS (1), daB das 
Kondenswasser von menschlicher Ausatmungsluft, wenn auch in geringem Grade 
durch Anwesenheit unbekannter Stoffe die Tatigkeit des isolierten Froschherzens 
schwacht, von LANGE (1) nur insoweit bestatigt werden, als es hohere Kohlen
sauregrade der Ausatmungsluft sind - keine anderen giftigen Stoffe-, welche 
die Ermiidung des Froschherzens beschleunigen. Neuerdings hat dann KIMURA 
unter anderem noch einmal gepriift, wie sich die Luft geschlossener Raume bei 
hohem Kohlensauregehalt hinsichtlich ihres Einflusses auf die Ermiidung ver
halt. Er fand, daB 2-3% Kohlensaurebeimengung zur Luft (reine und Aus
atmungskohlensaure) wenn nur die Sauerstoffmenge geniigend hoch ist, bei einer 
30 Minuten langen leichten oder mittelschweren korperlichen Arbeit keine Herab
setzung der Ergographenleistung erkennen laBt. Erst bei schwerer Arbeit ver
mag ein solcher (praktisch wohl kaum je vorkommender) Kohlensauregehalt 
die Leistungsfahigkeit zu vermindern. 

Zusammenfassend wird man also sagen miissen, daB bis jetzt kein zwingender 
Beweis dafiir erbracht ist, daB in verbrauchter oder verdorbener Luft chemische 
Stoffe vorhanden sind, die das Befinden des Menschen ungiinstig beeinflussen. 
Damit soll nicht gesagt sein, daB sie nicht existieren. Aber sie lassen sich bisher 
mit unseren Methoden nicht nachweisen, auch sprechen viele experimentellen 
Beobachtungen gegen ihr V orhandensein. 
. 1m iibrigen umfassen die Begriffe des Ubelbefindens und der Ermiidung ein 
so kompliziertes Gebiet, auf dem zum Tell auch endokrine Vorgange eine bedeut
same Rolle spielen mogen, daB man sich hiiten muB, ihre Ursache allein in auBer
halb des Korpers gelegenen Faktoren zu suchen. 
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I. Einleitung. 
Immer und immer wieder hort man die Theorie zugunsten der Praxis herab

wiirdigen, eingedenk des Dichterwortes: "Grau, teurer Freund, ist jede Theorie." 
Und was die Ernahrungslehre betrifft, insbesondere die Volksernahrung, so 
hat bei uns in Deutschland der Krieg das herkommliche MiBtrauen gegen die 
wissenschaftliche Forschung noch erheblich verstarkt. In einer Zeit, wo das 
widersinnigste fiir moglich gehalten wurde, hatte die Kritik einen harten Stand. 
Nicht selten begegnet man der Ansicht, die Erfahrungen wahrend der feindlichen 
EinschlieBung hatten alle friiheren Lehren umgestoBen, und die Ernahrungs
wissenschaft miiBte nun vollig neu begriindet werden. 

Die Teilnahmlosigkeit der deutschen Regierung an der V olksernahrung hat 
uns RUBNER unlangst dargelegt(32). Seine 1912 gegebenen Anregungen blieben 
ohne den geringsten Erfolg. In Deutschland fehlte es nach seiner Schilderung 
sogar wahrend des Krieges an jeder amtlichen Fiihlung mit der deutschen Er
nahrungswissenschaft. 

W oher dieses MiBtrauen und in welchem Grade ist es berechtigt ~ 
GewiB wird niemand verkennen, daB die auf wissenschaftlichem Wege 

festgestellten Wahrheiten noch einer gewissen Umformung bediirfen, ehe sie fiir 
die Praxis brauchbar werden, zumal unter so verwickelten Bedingungen, wie sie 
der lebende Organismus bietet. Die Nutzanwendung gelingt meist nicht ohne 
anfangliche MiBerfolge, denn die Theorie behandelt zunachst immer nur ideale 
Falle, wahrend in der Praxis mancherlei das Musterbild triibende Umstande 
hinzukommen. In diesem Sinne besteht in der Tat ein gewisser Gegensatz 
zwischen Theorie und Praxis. Er gleicht sich aber um so leichter aus, je besser 
das Lehrgebiet wissenschaftlich ausgebaut ist. Dafiir bieten die technischen 
Facher, Briickenbau, Maschinenkunde, Elektrotechnik sinnfallige Beispiele, die 
sich noch reichlich vermehren lieBen. 

Es ware auch gar nichts einzuwenden, wenn das MiBtrauen der breiteren 
Gesellschaftsschichten gegen die Ernahrungswissenschaft lediglich aus der Uber
zeugung £losse, daB die Theorie durch die Praxis erganzt werden muB. Dem ist 
aber nicht so. Das MiBtrauen wurzelt viel tiefer, namlich in einer falschen Vor
stellung von der Theorie iiberhaupt, wie sie seinerzeit schon LIEBIG zu bekampfen 
hatte, als er sich anschickte, die Agrikulturchemie auf neue Grundlagen zu stellen. 
Mit dem W orte Theorie bezeichnete nach LIEBIGS Urteil der praktische Mann die 
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zufalligen Einfalle und Erklarungen, die der eine oder der andere sich gemacht 
hatte. Und ahnliches gilt noch heute von den Lobrednern der Praxis; wie es 
auch die dem Mephistopheles in den Mund gelegten Worte unverkennbar zum 
Ausdruck bringen. 

Vielen Gebildeten, die nicht durch die Schule exakter Naturwissenschaft 
hindurchgegangen sind, will es auch heutzutage noch keineswegs einleuchten, 
daB sich die unverbriichlichen Gesetze der Physik und Chemie auf den lebenden 
Organismus anwenden lassen. Daher die auffallende Leichtglaubigkeit allen 
neu auftauchenden Kostregeln gegeniiber, wenn sie nur mit dem iiblichen Wort
geprange angepriesen werden. Und wenn nun gar die Gebote der neuen Propheten 
einem geheimen Wunsch entgegenkommen, vermogen sie dem Volkswohl den 
groBten Schaden zuzufiigen. Welcher Familienvater mochte es in schwerbe
drangter Zeit nicht gern vernehmen, daB man eigentlich mit weniger und ein
facherer Kost auskommen konnte? Da tut Aufklarung der Laienkreise wahrhaft 
not, urn eine weitgreifende Unterernahrung mit ihren schlimmen Folgen ab
zuwehren. 

II. We sen und Bedeutung der N ahrung im allgemeinen. 
Beim Leser dieses Werkes darf ich wohl die Uberzeugung voraussetzen, 

daB im lebenden Korper nichts wider die Naturgesetze geschieht. Sind aber die 
an der Nahrung sich abspielenden Prozesse, ausschlieBlich chemischer und physi
kalischer Art, dann sind auch in der Ernahrungswissenschaft nur dann Erfolge zu 
erwarten, wenn wir die verschwommenen Begriffe des Alltagslebens durch streng 
naturwissenf\chaftliche Begriffe ersetzen, also beispielsweise nicht Brot, Gemiise 
und Fleisch zum Gegenstand unserer Untersuchung machen, sondern EiweiB, 
Fett und Kohlenhydrate. Damit werden viele volkstiimliche Fragen fiir uns 
gegenstandslos, oder erweisen sich zum mindesten als unrichtig gestellt. So 
unter anderen die Frage nach der naturgemaBen Lebensweise, sowie die Ent
scheidung, ob Pflanzen- oder Fleischnahrung dem Menschen zutraglicher sei. 

Die Ernahrungslehre ist nur ein Kapitel aus der Lehre yom Stoffwechsel. 
Allein in eineni Werke, das vorwiegend der Nutzanwendung dienen solI, wird 
man eine vollstandige Grundlegung der Physiologie des Stoffwechsels nicht 
erwarten. Dazu wiirde auch der zugemessene Raum nicht ausreichen. Wir wollen 
uns vielmehr sogleich den Nahrstoffen zuwenden unter dem V orbehalt, an Ort 
und Stelle die erforderlichen Erganzungen einzuflechten. 

Gleichfalls muB ich mir versagen, auf die an sich ungemein aufklarende 
geschichtliche Entwicklung der Ernahrungslehre einzugehen, und was die Unter
suchungsmethoden betrifft., so konnen sie nur insoweit beriicksichtigt werden, 
als es zum Verstandnis des Gedankengangs notig ist. 

1. Die Nahrung als Banstoff. 
Am ersten springt die stoffliche Bedeutung der Nahrung in die Augen. 

DaB wachsende Geschopfe an Masse zunehmen, hungernde abmagern, sind 
Beobachtungen, die sich von selbst aufdrangen. Die Nahrung dient also dazu: 
entweder Leibessubstanz zu erzeugen, oder einen Verlust an Leibessubstanz zu 
verhiiten. 

Die tieferen Griinde vermochte freilich erst die wissenschaftliche Forschung 
aufzudecken. 1m lebenden Korper spielen sich chemische Zersetzungen ab, 
deren Enderzeugnisse als unbrauchbar entfernt werden. Bei den hoheren Tieren, 
also auch beim Menschen, handelt es sich dabei durchweg urn Oxydationen. 
Dies erhellt aus folgenden Griinden. Die ausgeatmete Luft ist stets reicher an 
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Kohlensaure und armer an Sauerstoff als die eingeatmete; folglich muB Sauerstoff 
im Organismus verschwinden und Kohlensaure entstehen; oder mit anderen 
Worten: Kohlenstoff wird im lebenden Korper zu Kohlensaure oxydiert. 

Durch miihsame Bilanzversuche ist ferner festgestellt, daB auch Wasserstoff 
zu Wasser verbrennt, und endlich sehen wir stickstoffhaltige Zersetzungspro
dukte in gelostem Zustande durch den Harn den Korper verlassen, hauptsachlich 
als Harnstoff. 

Die Verbindungen, welche zu Kohlensaure, Wasser und Harnbestandteilen 
verbrennen, sind nun keine anderen als EiweiB, Fett und Kohlenhydrate, Stoffe, 
die sowohl im Korper wie in der Nahrung die Hauptmasse der organischen Sub
stanz ausmachen. 

Daneben findet aber auch ein Verlust an Mineralsubstanzen statt, die durch 
Harn und Kot den Korper verlassen. Sie stammen zwar beim geniigend genahrten 
Organismus groBtenteils aus der Nahrung, so daB man geneigt sein konnte, sie 
fiir unbrauchbare Schlacken zu halten. Allein im Hungerzustande, oder wenn 
man die Salze aus der Nahrung weglaBt, scheidet dennoch der Korper Mineralien 
aus, die in diesem FaIle nur aus der Leibessubstanz selbst hervorgegangen sein 
konnen. Beim Untergang der Gewebe gelangen namlich die hier bisher fest
gehaltenen anorganischen Bestandteile in den Kreislauf und werden, wie aIle 
im Augenblick nicht verwertbaren Stoffe, aus dem Korper entfernt. Das Brust
bein einer langere Zeit ohne SaIze ernahrten Taube war papierdiinn, ein deut
licher Beweis, daB sogar das Knochengewebe kein unveranderliches Gebilde ist, 
sondern einem stetigen Wechsel unterliegt. 

Wir haben also gesehen, daB im Organismus ein bestandiger Stoffverlust 
stattfindet: organische Verbindungen werden zerstort, ihre Enderzeugnisse aus 
dem Korper entfernt und iiberdies Mineralsubstanzen ausgeschieden. Um daher 
den Korper auf seinem Bestande zu erhalten, miissen die abgegebenen Stoffe 
durch neue ersetzt werden. Dies ist die Aufgabe der Nahrung. 

Was ist nun aber der tiefere Sinn des Stoffwechsels1 Wozu wird immer 
wieder Nahrung aufgenommen, wenn sie doch der Zerstorung verfallt 1 

2. Die Nahrung als Energiespender. 
Das richtige Verstandnis liefert uns erst die energetische Bedeutung der 

Nahrung. Das Gesetz von der Erhaltung der Energie darf ich wohl als bekannt 
voraussetzen; nur sei bemerkt, daB der Organismus keine andere als chemische 
Energie von auBen aufmmmt, wenigstens keine verwertbare. Nur bei hoher 
Umgebungstemperatur kann allerdings strahlende Warme dem Korper zustromen, 
aber es sind keine Vorrichtungen vorhanden, sie nutzbar zu machen. Und was 
die anderen Formen der strahlenden Energie betrifft, Licht, Rontgen- und 
RadiUD1strahlen, so vermogen sie zwar einen groBen EinfluB auf die im Korper 
verlaufenden Prozesse auszuiiben, aber sicherlich nicht durch Zufuhr von Energie, 
sondern nur durch Auslosung. 

Die chemische Spannkraft bleibt somit als einzige Energiequelle fiir den 
lebenden Korper iibrig. In allen Lebewesen spielen sich demnach auch energie
spendende chemische Vorgange ab, die allerdings bei niederen Organismen nur 
mit den empfindlichsten Methoden nachweisbar sind: chemische Verbindungen 
hoherer Spannkraft werden in solcher geringer Spannkraft umgesetzt. 

Die dabei verlaufenden Prozesse brauchen nicht grade Oxydationen zu 
sein, viele niedrigen Organismen bediirfen nicht der Mitwirkung des Sauerstoffs. 
Allein die Oxydationsprozesse sind imstande weitaus mehr Energie zu entwickeln, 
als einfache Spaltungen. DemgemaB sehen wir auch, daB die anspruchsvolleren 
warmbliitigen Tiere ihre Energie durchweg aus Oxydationen schopfen. 
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Der Stoffverbrauch, den wir bisher kennen gelernt haben, ist also im Grunde 
nur eine Begleiterscheinung des Energieverbrauchs. Das Bedurfnis des Organis
mus nach Energie ist das ursprunglichere. Worauf es beruht, ist vielleicht noch 
nicht nach allen Seiten aufgeklart; doch leuchtet ein, das alle Lebewesen Wachs
tumsarbeit verrichten mussen, bei der neben der VolumvergroBerung auch solche 
chemische Umwandlungen eine Rolle spielen, die nicht von selbst, sondern nur 
unter Aufwand von Energie verlaufen. 

Dazu kommt bei den warmblutigen Tieren als Hauptleistung eine betracht
liche Warmeerzeugung, derart, daB die Korpertemperatur stets auf dcr gleichcn 
Hohe bleibt, wahrend die Umgebungstemperatur in der Regel viel tie fer liegt. 

Endlich leistet der Organism us kraft seiner Muskeln auBere Arbeit, die natur
lich ebenso wie die Warme aus der chemischen Energie der Nahrung stammt und 
sich auch in Warmeeinheiten angeben liiBt, wenn wir fur je 427 kgm I Calorie!) 
in Rechnung stellen. Die Summe der chemischen Energie, welche I g Nahrstoff 
zu liefern vermag, einerlei, ob sie vollstandig als Warme oder zum Teil als Arbeit 
zum Vorschein kommt, laBt sich aus der Verbrennungswarme ermitteln. Urn 
diese festzustellen, wird eine genau abgewogene Menge des betreffenden Nahr
stoffes in einem stahlernen GefiW, der calorimetrischen Bombe, unter hohem 
Sauerstoffdruck verbrannt in der Weise, daB die dabei erzeugte Warmemenge 
in ein Calorimeter abstromen und gem essen werden kann. 

Da nun nach dem Gesetz von HESS die bei einem chemischen ProzeB ent
bundene Energie nur yom Anfangs- und Endzustande, nicht aber von den 
Zwischenstufen und der Schnelligkeit der Reaktion abhangt, so kommt die Ver
brennungswarme der Fette und Kohlenhydrate dem Organism us auch restlos 
zugute, denn in beiden Fallen, in der Bombe wie im lebenden Korper, erhalten 
wir als Enderzeugnisse Kohlensaure und Wasser. 

Anders verhalt es sich mit dem EiweiB. Verbrennt es in der Bombe, so 
bilden sich Kohlensaure, Wasser, Schwefeltrioxyd und Stickstoff; oxydiert es 
sich dagegen im Organismus, so entstehen neben Kohlensaure und Wasser stick
stoffhaltige Zersetzungsprodukte, die mit dem Harn den Korper verlassen, in 
der Hauptsache Harnstoff. 

Als brauchbare Mittelzahlen fur die im lebenden Korper nutzbare Ver
brennungsenergie der drei Nahrstoffe sind ermittelt 

fiir 1 g Fett . . . . . . 9,3 Cal. 
" 1 g Kohlenhydrate . . . . . . 4,1 " 
" 1 g EiweiB. . . . . . . . . . 4,1 " 

Der Verlust durch den Kot ist in diesen Zahlen nicht mit einbegriffen. 
Hierfur bestimmte Werte anzugeben, ist nicht moglich, da die Ausnutzung 
nicht nur von der chemischen N atur der N ahrung abhangt, sondern auch von 
ihrem mechanischen Gefuge. 

Die mechanische Energie hat andere Eigenschaften als die iibrigen Energie
arten. Bisher haben wir Warmebildung und Arbeitsleistung immer nur zusammen 
betrachtet, ohne die einzelnen Posten zu trennen. Dies Verfahren war durchaus 
berechtigt, da die Verbrennungswarme der Nahrstoffe allein uber die Summe der 
innewohnenden Spannkraft Auskunft gibt, eine GroBe, die in der Thermodynamik 
die Gesamtenergie des chemischen Vorgangs heiBt und mit dem Buchstaben U 
bezeichnet wird. 

DaB wir sie in Warmeeinheiten messen, darf uns nicht zu dem Irrtum ver
leiten, als muBte auch immer Warme ins Spiel kommen. Die entwickelte Warme, 
die sog. Warmetonung, ist nur deshalb ein so bequemes EnergiemaB, weil sich aIle 

1) Unter Calorie (Cal) ist stets die Kilocal zu verstehcn. 

19* 
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Energiearten leicht in Warme umwandeln lassen. Und wenn wir nun einen che
mischen Vorgang in einem Calorimeter ohne Arbeitsleistung sich abspielen lassen, 
wie es tatsachlich bei Ermittlung der Verbrennungswarme geschieht, so tritt die 
entbundene Energie zwar ausschlie.Blich als Warme zutage, was wir aber auf 
diese Weise erhalten, ist die Gesamtenergie U, die eben nur unter bestimmten, 
hier absichtlich gewahlten Bedingungen mit der erzeugten Warme zusammenfallt. 

Die Calorienzahl soli also nicht Gleichheit mit der erzeugten Warme, sondern 
nur Gleichwertigkeit ausdriicken. Hei.Bt es also beispielsweise: "die Verbrennungs
warme eines Grammes Fett betragt 9,3 Calorien, so bedeutet dies nur, da.B die 
bei der Verbrennung frei werdende Energie 9,3 Calorien erzeugen konnte, namlich 
dann, wenn sie vollstandig in Warme verwandelt wiirde. 

Essind aber auch chemische Vorgange bekannt, die, zweckma.Big geleitet, 
iiberhaupt keine Warme liefern, sondern andere Energiearten aus der chemischen 
Spannkraft entstehen lassen. So z. B. die im Daniellelement verlaufende chemische 
Reaktion. 

Es unterliegt also keinem Zweifel, da.B auch die in den Arbeitsleistungen 
des lebenden Korpers zutage tretende Energie letzten Endes aus der Verbrennungs
warme der Nahrstoffe stammt. Damit eine bestimmte Arbeit geleistet werde, 
mu.B eine entsprechende Menge Kohlenhydrat, Fett oder Eiwei.B verbrennen. 

Eine Frage ganz anderer Art ist es hingegen, wieviel mechanische Arbeit 
aus einem bestimmten Vorrat chemischer Energie gewonnen werden kann, 
also z. B. ob die in 1 g Fett aufgespeicherten 9,3 Calorien Spannkraft imstande 
sind, 9,3· 427 kgm zu liefern oder weniger; eine Frage, die das Energiegesetz, 
das zwischen den einzelnen Energiearten gar nicht unterscheidet, ganz offen la.Bt. 

Die Antwort fallt verschieden aus, je nachdem sich die Umwandlung der 
chemischen Energie in mechanische vollzieht. 

Es wird sich empfehlen, die folgenden Betrachtungen an die in der Maschinen
kunde iibliche Behandlungsweise anzuschlie.Ben. 

Als Wirkungsgrad bezeichnet man hier das Verhaltnis der geleisteten Arbeit 
zur aufgewendeten chemischen Energie. Sehen wir von allen im Bau und Material 
liegenden Unvollkommenheiten ab, so betragt der Wirkungsgrad bei der Dampf
mas chine hochstens 0,27, beim Gasmotor hochstens 0,38. Also 62 bis 73% der 
chemischen Spannkraft bleiben ungenutzt. Sie gehen natiirlich nicht als Energie 
verloren; sie erscheinen als Warme, und Warme ist ja auch eine Form der Energie. 
Aber fiir den Nutznie.Ber der Maschine bedeuten sie einen Verlust, denn er bedient 
sich derselben, nicht um zu heizen, sondern um Arbeit zu gewinnen. 

Warum ist es nun nicht moglich, mittels Dampfmaschine oder Gasmotor 
die chemische Energie der Brennstoffe restlos in mechanische Energie iiberzu
fiihren? Die Griinde ergeben sich aus folgender Uberlegung. 

Dampfmaschine und Gasmotor sind Warmekraftmaschinen, d. h. die 
chemische Energie der Brennstoffe wird hier nicht sofort in Arbeit, sondern zu
vorderst in Warme umgewandelt, und erst aus der Warme die mechanische 
Energie gewonnen. Die Warme nimmt aber unter allen Energiearten eine Aus
nahmestellung ein, die sich am leichtesten aus ihrer Natur als ungeordneter Be
wegung begreifen la.Bt. Haben namlich, wie unter anderen NERNST (26) ausein
andersetzt, die einzelnenMolekiile verschiedene Geschwindigkeiten und Bewegungs
richtungen, so ist es natiirlich nicht moglich, aIle Molekularbewegungen zu 
einer gemeinsamen Resultante zu vereinigen, die etwa imstande ware, einen Kolben 
vorwarts zu treiben. Die Vereinigung gelingt, von Ausnahmefiillen abgesehen, 
immer nur mit einem Bruchteil der Molekularbewegungen. 

Beachten wir nun zunachst, daB aIle Vorrichtungen, die Arbeit aus chemischer 
Spannkraft dauernd erzeugen, nur periodische Maschinen sein konnen, also nur 
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danll zu gebrauchen sind, wenn sie nach getaner Arbeit wieder in den Anfangs
zustand zuriickkehren, oder wie man sagt: einen KreisprozeB durchmachen. 
Wird aber Arbeit aus Warme mittels KreisprozeB gewonnen, so laBt sich ein 
Naturgesetz besonderer Art anwenden, der sog. zweite Hauptsatz der mecha
nischen Warmetheorie. Ihn zu begriinden kann nicht meine Aufgabe sein, nur 
sei bemerkt, daB er nicht etwa aus dem Energiegesetz als Folgerung flieBt, sondern 
einen davon unabhangigen Drsprung hat. 

Mit Hilfe dieses Satzes laBt sich nun beweisen, daB bei Kreisprozessen der genannten 
Art aus der verbrauchten Wiirme immer nur ein Bruchteil als Arbeit zu gewinnen ist, und 
daB dieser Bruchteil durch die Temperatur der Warme- und KaltequeIle in der Maschine, 
des Kessels und Kiihlers bestimmt ist. 

1st TI die absolute Temperatur des Kessels in Celsiusgraden (von -273 an gezahlt), 
T2 die absolute Temperatur des Kiihlers, Q die verbrauchte Warme, und A die maximale, 
d. h. giinstigenfalls zu gewinnende Arbeit, so besteht die Gleichung: 

A =Q(TI - T 2) 
, TI . 

Der Ausdruck auf der rechten Seite ist also die GroBe, die wir schon als Wirkungsgrad 
kennengelernt haben. 'Vie man sieht, steigt sein Wert mit der Temperaturdifferenz zwischen 
Kessel und Kiihler, die boi der Dampfmaschine im giinstigsten Faile 167 0 betragt, und 
fallt mit der Temperatur des Kessels. Die Temperaturdifferenz ist also die uneriaBIiche 
und wichtigste Bedingung, wenn dauernd Arbeit aus Warme erzeugt werden soIl. 

Arbeitsleistungen im lebenden K6rper. Als man die Bedeutung des zweiten 
Hauptsatzes fUr die Muskelarbeit noch nicht erkannt hatte, galt es als selbst
verstandlich, daB der Muskel auf gleiche Weise wie Dampfmaschine und Gas
motor seine Arbeit hervorbringe. Allein schon ADOLF FICK hat 1869 auf das un
wahrscheinliche dieser Vorstellung hingewiesen (7). Inzwischen sind zahlreiche Ver
suche und theoretische Erorterungen durchgefiihrt worden, die eine Entstehung 
der Muskelarbeit aus Warme nicht moglich erscheinen lassen. Denn wenn sich 
auch, wie FICK auseinandersetzt, mit der Muskelsubstanz ein arbeitsliefernder 
thermodynamischer KreisprozeB ausfiihren lieBe, so konnte doch der Wirkungs
grad immer nur ganz gering sein, weil erhebliche Temperaturdifferenzen im leben
den Korper sicher nicht vorkommen. Dieser Folgerung widerspricht aber jede 
Erfahrung, denn die tatsachlich mit dem Muskel angestellten Versuche haben 
durchschnittlich einen hohen Wirkungsgrad ergeben. 

Ferner hat K. SCHREBER die Frage neuerdings vom Standpunkt des Ma
schineningenieurs beleuchtet und gerade fiir die Biologie wertvolle Aufschliisse 
gegeben (38). 

In den Warmekraftmaschinen, - so fUhrt er aus - sind immer Stoffe vor
handen, die groBe Anderungen des Raumumfanges durchmachen, Dampfe oder 
Gase. 1m lebenden Korper fehlen dazu alle Voraussetzungen. Warme kann also 
nicht die Energiequelle der Muskelarbeit sein, der Muskel ist keine thermo
dynamische Maschine. 

Einwiinde. Freilich ist die ganze Beweisfiihrung nur stichhaltig, wenn wir 
die Giiltigkeit des zweiten Hauptsatzes auch fiir den lebenden Korper in Anspruch 
nehmen. Dnd doch hat kein geringerer als HELMHOLTZ eine Durchbrechung 
dieses Gesetzes in lebenden Organen immerhin fUr moglich erklart. Uber die 
Verwandlung der ungeordneten Warmebewegung in geordnete sichtbare auBert 
er sich mit folgenden Worten: "ob eine solche Verwandlung den feinen Struk
turen der lebenden organischen Gewebe gegeniiber unmoglich sei, scheint mir 
immer noch eine offene Frage zu sein" (12). 

Auch V. HILL hat sich diesem Zweifel angeschlossen (13). 
Man kann den Einwanden einen verschiedenen Sinn unterlegen. Wie heut

zutage immer deutlicher erkannt wird, ist der zweite Hauptsatz ein Wahrschein-
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lichkeitsgesetz, daB nur zu Recht besteht, wenn die in Frage kommenden Gebilde 
aus sehr vielen Elementarteilchen aufgebaut sind. Es gilt aber nicht fUr einzelne 
herausgegriffene Molekiile oder Atome, eine Folgerung, die durch die BRoWNsche 
Bewegung auf das schlagendste bestatigt wird. Indessen sind auch in der kleinsten 
Zelle stets so viele Molekiile vorhanden, daB wir darauf unbedenklich die Gesetze 
der Wahrscheinlichkeit anwenden diirfen, wie unter anderen NERNST auseinander
gesetzt hat (27). 1m gleichen Sinne auBert sich C. OPPENHEIMER (28). 

Die Kleinheit der organischen Gebilde, Muskelzellen, oder vielleicht gar 
Muskelscheiben wiirde also noch keinen Grund gegen die Anwendung des zweiten 
Hauptsatzes auf lebende Wesen abgeben. 

Indessen kann man dem von HELMHOLTZ gemachten Einwurf noch einen 
anderen Sinn unterlegen. 

WILLIAM THOMSON und nach ihm MAXWELL haben einmal dargelegt, daB 
winzige Geschopfe von auBerordentlicher Sinnesscharfe und Intelligenz, die sie 
Damonen nennen, imstande sein miiBten, durch rechtzeitiges Offnen und SchlieBen 
kleiner Klappen den zweiten Hauptsatz umzustoBen. 

Natiirlich wird niemand im Ernst sich die lebenden Zellen von Damonen 
erfiillt denken, aber man konnte sich doch eine hochst verwickelte Maschinerie 
vorstellen, die das gleiche leistete, im selben Sinne Intelligenz vortauschte wie 
die Setzmaschine in einer Druckerei. Damit schrumpfen die Bedenken auf eine 
wenig wahrscheinliche und ungeklarte Vermutung zusammen, die uns hochstens 
als leise Warnung vor iibereilten Schliissen dienen mag. Bei der Unsicherheit 
der gemachten Annahme ware es indessen ganzlich verfehlt, sie zu einer Theorie 
weiter auszuspinnen. 

Die Aussicht, den Folgerungen des zweiten Hauptsatzes zu entrinnen, ist 
also beim lebenden Organismus auBerst gering, und somit sind wir wohl berechtigt, 
seine Giiltigkeit in den lebenden Geweben vorauszusetzen. 

Dann folgt aber nach dem Gesagten unabweisbar, daB die Muskelarbeit 
nicht aus Warme, sondern nur unmittelbar aus chemischer Spannkraft hervor
geht. Und wiederum taucht die Frage auf, wieviel Arbeit aus einer bestimmten 
Menge Kohlenhydrat, Fett oder EiweiB erzeugt werden kann, und zwar ohne 
Vermittlung von Warme als Zwischenstufe und bei konstanter Temperatur. 

Grundsatzlich ist diese Frage langst gelOst. Vollzieht sich namlich ein che
mischer ProzeB bei gleichbleibender Temperatur, eine Bedingung, die mit hin
reichender Annaherung im lebenden Korper erfUllt sein diirfte, so ist die giin
stigstenfalls zu gewinnende Arbeit A durch die Abnahme einer GroBe bestimmt, 
die nach HELMHOLTZ freie Energie benannt und mit dem Buchstaben F bezeichnet 
wirdl ). 

Wahrend wir aber die aus Warme zu gewinnende maximale Arbeit mit 
Hille einer allgemein giiltigen Formel berechnen konnen, falls nur die ent
wickelte Warme und die Temperaturdifferenz bekannt ist, hangt die maxi
male Arbeit, welche unmittelbar aus chemischen Reaktionen ohne Dazwischen
treten der Warme hervorgeht, von der besonderen Natur der beteiligten 

1) Mit der Gesamtenel'gie U steht die fl'eie Enel'gie in keinem unmittelbaren Zusammen
hang; sie kann kleiner sein als U, kann abel' auch groBel' sein, ein El'gebnis, das auf den el'sten 
Blick unverstandlich erscheint, da doch das Ganze stets groBer sein muB als die Teile. 
Allein wenn man von del' gesamten Energie spricht, so ist damit allemal nul' die gesamte 
Energie des betrachteten Vorgangs gemeint, und es ist nati!rlich immer mogIich, aus del' 
Umgebung Energie in Gestalt von Warme heranzuziehen. "Ubrigens hat diese Moglichkeit 
fiir den Organismus keine wesentliche Bedeutung, weil die herbeizuschaffende Warme ja 
doch wieder aus dem Korper selbst geholt werden miiBte und darum auch nul' aus del' Ver
brennung der Nahrstoffe erzeugt sein konnte. 
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Stoffe ab, und nur in ganz bestimmtell Fallen laBt sie sich durch den Ver
such ermitteln. 

Auch eine Hingst bekannte mathematische Beziehung zwischen maximaler 
Arbeit und der Warmetonung der chemischen Reaktion hatte praktisch wenig 
Wert, weil ein wesentlicher, in die Gleichung eingehender Summand unbe
kannt war. 

Erst ein von NERNST 1907 entdecktes Gesetz zeigte den Weg, diesen Sum
manden zu finden und somit die maximale Arbeit A aus der Gesamtenergie U 
zu berechnen. Freilich laBt sich diese Rechnung vollstandig nur durchfiihren, 
wenn gewisse physikalische Zahlenwerte bekannt sind. Doch diirfte es in anderen 
Fallen geniigen, sich einer Naherungsformel zu bedienen, die gleichfalls von 
NERNST herriihrt. 

Diesen Weg habell BARON und POLANYI beschritten und so die maximale 
Arbeit berechnet, welche EiweiB, Fett und Kohlenhydrate leisten, falls sie unter 
den im Organismus gege benen Bedingungen oxydiert werden (I). Die Unterschiede 
zwischen beiden GroBen, maximaler Arbeit und Gesamtenergie waren, nur gering; 
sie betrugen 6-13%. 

Ubrigens war diese gute Ubereinstimmung keineswegs iiberraschend, viel
mehr nach zahlreichen Befunden an chemischen Vorgangen verwandter Art 
wohl zu erwarten. 

Alles in aHem sind wir also wohl berechtigt, die Verbrennungswarme der 
Nahrstoffe als MaBstab der im Korper zu entbindenden Energie anzusprechen, 
vorausgesetzt natiirlich, daB beim EiweiB der erforderliche Abzug gemacht wird. 
Ja £iir die Warmebildung ist dies Verfahren sogar das einzig zulassige; aber auch 
fiir die zu leistende Arbeit erhalten wir, wie gezeigt, Werte hinreichender An
naherung. 

Eine andere Art der Berechnung ware auch gar nicht durchzufiihren und 
wiirde uns iiberdies nichts niitzen, denn es ist natiirlich unmoglich, die chemische 
Spannkraft von vornherein in zwei Summanden, die freie und gebundene Energie, 
zu scheiden, da die auBere Arbeit je nach den Umstanden verschieden ist. 

Endlich ist zu bedenken, daB wir durch Rechnung lediglich einen Hochst
wert £iir die zu gewinnende Arbeit finden, der nur dann wirklich erreicht wird, 
wenn sich die arbeitsliefernden Vorgange reversibel vollziehen. Dies ist indessen 
bei der Muskeltatigkeit sicher nicht der Fall, denn hier betragt der Wirkungsgrad 
hochstens 30%, wahrend bei reversibalem Ablauf nach den erwahnten Dber
legungen von BARON und POLANYI 100% zu erwarten waren. 

III. Nahrungsbedarf. 

Nachdem wir uns iiber Wesen und Aufgabe der Nahrung verstandigt haben, 
gilt es den Nahrungsbedarf festzustellen. 

DaB dieser von den verschiedensten auBeren und inneren Umstanden ab
hangen muB, erhellt von selbst. Da fragt es sich zunachst, ob es denn iiberhaupt 
moglich ist, die aufzunehmenden Nahrstoffmengen mit einem gemeinsamen MaB 
zu messen, oder ob wir jeden Nahrstoff fiir sich untersuchen miissen. Offenbar 
kann von einem gemeinsamen MaB der Nahrsubstanzen nur in bezug auf ihre 
Energieentwicklung die Rede sein, wahrend ihr Verhalten als Baustoff natiirlich 
durch die chemische Beschaffenheit bestimmt ist. Das Eisen des Hamoglobins 
ist nicht durch ein anderes Element vertretbar, und ebensowenig ist es moglich das 
zum Aufbau der Gewebe dienende EiweiB durch Kohlenhydrate oder Fette zu 
ersetzen. 
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1. Energiebedarf. 

Das Gesetz der isodynamen V ertretunyl). 
Was hingegen den Energiebedarf betrifft, so Hint er sich in einem gemein

samen MaB ausdriicken, unabhangig von der chemischen Natur der einzelnen 
Nahrstoffe. 

Dies ist nur moglich auf Grund des Gesetzes von der isodynamen Vertretung, 
dessen Aufdeckung wir H. v. HOSSLIN und RUBNER verdanken. Danach ver
mogen sich die organischen Nahrstoffe, EiweiB, Fett und Kohlenhydrate in sol
chen Mengen gegenseitig zu ersetzen, welche im Korper die gleiche Energie liefern. 
RUBNER fand am lebenden Tier folgende Vertretungswerte: 

100 g Fett ersetzen 232 Starke, 
234 Rohrzucker, 
243 getrocknetes, fett- und extraktfreies FleischrnehI. 

Die gegenseitige Vertretung nach MaBgabe der nutzbaren Energie ist nicht 
etwa eine denknotwendige Folge des Energiegesetzes. Auf den ersten Blick 
mochte es vielleicht so scheinen, denn isodyname Mengen EiweiB, Fett und 
Kohlenhydrate enthalten ja die gleichen Betrage nutzbarer Energie, miissen 
also auch bei ihrer Zersetzung die gleichen Warmemengen liefern. Wenn also 
die Korpertemperatur ungeandert bleibt, sollte man denken, werde auch in jeder 
Minute die gleiche Warmemenge erzeugt, namlich ebensoviel wie der Organismus 
durch Leitung, Strahlung und Konvektion verliert. Und in der Tat ware dieser 
SchluB auch fUr einen leblosen Korper vollig zwingend; allein der Organismus 
besitzt ja gerade Mittel und Wege, trotz gesteigerter Warmeerzeugung eine 
Temperatursteigerung iiber das normale MaB zu verhiiten, indem er jede iiber
schiissige Warmemenge, wie sie z. B. bei der Muskelarbeit auf tritt, durch Ver
starkung des Abflusses aus dem Korper hinausschafft. Die ungeanderte Korper
temperatur ist also noch kein Beweis dafiir, daB in gleichen Zeiten gleiche Energie
mengen aus chemischer Spannkraft entwickelt werden. Das Gesetz von der iso
dynamen Vertretung ist lediglich ein Erfahrungssatz. Er beweist nur, daB der 
Organismus mit allen drei Nahrstoffen gleich gut zu wirtschaften versteht. 

Wahrung gegen MifJverstiindnisse. 
Das Gesetz besagt keineswegs, daB ein gegenseitiger Ersatz der Nahrstoffe 

in beliebigem Umfang stattfinden konne, daB wir also imstande seien, den 
Energiebedarf ebensogut durch EiweiB wie durch Fett und Kohlenhydrate zu 
bestreiten. Hier spielt die Organisation des Korpers, insbesondere die Beschaffen
heit der Verdauungswerkzeuge eine entscheidende Rolle. So vermag sich z. B. 
der Hund mit EiweiB allein vollstandig zu nahren, der Mensch ist dazu nicht 
befahigt, weil er die zur Erhaltung seines Bestandes notige EiweiBmenge nicht 
verdauen kann. 

Der Umstand, daB dem Spielraum der gegenseitigen Vertretung gewisse 
Schranken gesetzt sind, verstOBt also keineswegs gegen die Giiltigkeit des Gesetzes, 
da dies, wie gesagt, iiber den Umfang der Vertretbarkeit iiberhaupt keine Bestim
mung enthalt. Nur wenn ein Ersatz stattfindet, geschieht er in isodynamen 
Mengen. 

1) Das von RUBNER gepragte Wort isodynarn bedeutet "gleich in Bezug auf die 
bei der physiologischen Verbrennung entwickelte Energie". Treffender ware wohl der 
Ausdruck isoenergetisch oder' aquicalorisch, da man bei Dynarnik irnmer nur an Be. 
wegungserscheinungen oder mechanische Kraftwirkungen denkt. Al!!"in die einrnal ge
wahlte Bezeichnung hat sich mit der Zeit so eingebiirgert, daB eine Anderung nur nach
teilig sein kOnnte. 
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Indessen hat es sich gezeigt, daB auch die Vertretung nach isodynamen 
Mengen nur unter gewissen Bedingungen gilt. Ehe wir jedoch darauf eingehen, 
wird es notig sein, das Gesetz auf einen scharferen Ausdruck zu bringen. 

Beobachtet wurde am lebenden Geschopf, daB die drei organischen Nahr
stoffe EiweiB, Fett und Kohlenhydrate in gleichen Zeiten gleiche Warmemengen 
erzeugen. Somit konnen ihre Reaktionsgeschwindigkeiten, d. h. die in der Minute 
umgesetzten Mengen nicht die gleichen sein; Kohlenhydratc und EiweiB muss en 
vielmehr schneller verbrennen als das Fett mit seinem hohen Brennwert. Die 
gleiche Warmemenge fUr aIle Nahrstoffe kann in der gleichen Zeit nur heraus
kommen, wenn die jeweiligen Reaktionsgeschwindigkeiten den zugehorigen Ver
brennungswerten umgekehrt proportional sind. 

Bezeichnen wir die Reaktionsgeschwindigkeit mit V, die Verbrennungswarme mit U 
und die Art der Nahrstoffe durch ihre Anfangsbuchstaben, k, e, t, die als Indices hinzugefiigt 
werden, so miissen folgende Gleichungen erfiillt sein: 

(1) V k = U, (2) Ve = l!-L 
Vf Uk V, Ue 

(3) Ve 
Vk 

oder in der bequemeren Form des Produktes geschrieben: 

(lb) V k • Uk = V r • Ur (2b) Ve· Ue = Vr · U, (3b) 

Die Reaktionsgeschwindigkeit V ist gleich der umgesetzten Menge M, dividiert durch die 
zugehiirige Zeit. Der Nenner fallt natiirlich weg, wenn wir die Zeiten gleich machen. Nun
mehr erscheint das Gesetz in der von RUBNER gefundenen Form, daB in gleichen Zeiten 
von allen drei Nahrstoffen die gleichen Warmemengen geliefert werden. Wir brauchen also 
in diesem Fall nur V durch die Menge M zu ersetzen, z. B. in Gleichung (1 b), dann erhalten wir : 

M k · Uk=Mf • Ufo 

Nehmen wir an, in einer bestimmten Zeit wiirden 100 g Fett umgesetzt und es soUte fest
gestellt werden, wieviel Kohlenhydrate in demselben Zeitraum hatten verbrennen miissen, 
unter Beriicksichtigung der S. 291 genannten Brennwerte, urn die gleiche Wirkung hervor
zubringen, dann ist zu setzen: 

Mr=lOO, Uf =9,3, Uk =4,1, Mk=x 

und wir erhalten x . 4,1 = 100 . 9,3, und somit ergibt sich x = 930 : 4,1 = 227. 

Wie solI man sich nun aber das Zustandekommen dieser merkwurdigen 
GesetzmaBigkeit erklaren ~ Liegt der Grund in den Nahrstoffen oder im Organis
mus oder in der Wechselwirkung beided 

SchlieBen wir zunachst einmal jede physiologische Wirkung aus und nehmen 
an, die Zersetzungsvorgange spielten sich in einem leblosen Thermostaten von 
Korpertemperatur ab, so waren Reaktionsgeschwindigkeiten der beobachteten 
Art wohl denkbar, aber sie konnten nur ein Werk des Zufalls sein; aus der che
mischen Massenwirkung lieBe sich ein Gesetz nimmermehr ableiten, das in gleichen 
Zeiten gleiche Warmeerzeugung bei verschiedenen Stoffen verlangt. Es war 
also schon von vornherein die Ursache, in physiologischen Umstanden zu suchen. 
RUBNER konnte dartun, daB das Gesetz der isodynamen Vertretung nur unter 
zwei Bedingungen gultig ist, 

1. wenn die Calorienzufuhr den Bedarf nicht uberschreitet, 
2. wenn die AuBentemperatur so tief liegt, daB die sog. chemische Warme· 

regulation in Tatigkeit tritt. 
Zum Verstandnis der folgenden Erorterungen wird es notig sein, etwas 

naher auf das Wesen der Warmeregulierung einzugehen. 
Bekanntlich bleibt die Korpertemperatur, von krankhaften Erscheinungen 

abgesehen, nahezu konstant, wahrend doch die AuBentemperatur dem mannig
fachsten Wechsel unterliegt. Um dieses Ziel zu erreichen, stehen dem Organismus 
zweierlei Mittel zu Gebote: er kann 1. die Warmeerzeugung steigern oder ver· 
ringern, oder 2. den WarmeabfluB verstarken oder verringern. Die erste Art der 
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Warmeregulierung heiBt die chemische, die letztere die physikalische. Die Mittel, 
deren sich der Organismus dabei bedient, sind bei hoherer AuBentemperatur: 
Erweiterung der HautgefaBe und Steigerung der Wasserverdunstung durch Haut 
und Lunge. Bei niedriger AuBentemperatur treten natiirlich die umgekehrten 
Erscheinungen ein. 

Der Wirkungsbereich der chemischen und physikalischen WarmeregUlierung 
laBt sich am besten aus dem Verlauf nebenstehender Kurve erkennen: Die Ab
szissen bedeuten die AuBentemperaturen, die Ordinaten die in 24 Stunden er
zeugten Warmemengen in Calorien auf 1 kg Lebendgewicht. Die Werte sind von 
RUBNER (34) S. 369 an einem Hund im Hungerzustande gewonnen worden, doch 
sind die Verhaltnisse beim Menschen nicht wesentlich anders. Wie man sieht, 
nimmt bei niederer Umgebungstemperatur zwischen 7 und 20 ° die Warme
erzeugung allmahlich abo Zwischen 20 und 30° bleibt sie nahezu gleich. In 
diesem Bereiche wird also die Konstanz der Temperatur ausschlieBlich durch 
die besprochenen physikalischen Mittel erreicht. Uber 30 ° ist wieder eine ver

100 mehrte Warmebildung zu be
obachten, die natiirlich erst 

90 recht eine Verstarkung des 
"-80 Warmeabflussesnotigmacht . 

~70 Die Temperaturgrenzen fiir 
:::; chemische und physikalische 

......... , 
.......... / 

~60 Regelung sind von Fall zu 
t 50 Fall verschieden, je nach den 

...... -
IU 
~ '10 Schutzvorrichtungen der be-
·t treffendenGeschopfe, wie Be-
~JO 
~ haarung, Fettpolster, Ausbil-

zo dung der SchweiBdriisen; 
10 aber immer bleibt die niedrige 

AuBentemperatur das Wir-
07 9 11 13 15 17 19 21 2J 25 27 Z9 J1 JJ J5 kungsgebiet der chemischen, 

Temperalllr die hohe AuBentemperatur 
Abb.1. Ca!orienerzeugung fiir 1 kg Korpergewicht und wechselnde das der physikalischen 

Aul3entemperatur. 
Warmeregelung. 

Die Warmeregulierung ist also ein wesentlicher, den Energieumsatz be
stimmender Umstand. Bei niedriger AuBentemperatur ist es der Kaltereiz, der 
die Muskeln in Tatigkeit setzt, so daB die mehrerzeugte Warme den Warme
verlust gerade aufhebt. 

Solange also dieser Kaltereiz wirkt, wird die Zersetzungsgeschwindigkeit 
gesteigert. Wie groB ist nun aber die wahre Zersetzungsgeschwindigkeit der 
einzelnen Nahrstoffe, wie sie ohne diesen Reiz zu finden sein miiBte? 

Diese Frage laBt sich natiirlich nur entscheiden, falls wir den Kaltereiz aus
schalten. Das gelingt einmal, wenn wir mehr Calorien zufiihren als dem Bedarf 
entspricht, denn unter diesen Umstanden dient nur ein Teil des verbranntenNahr
materials zur Deckung des Warmeverlustes. Sicherer laBt sich aber unser Ziel 
erreichen, falls wir den Organismus bei hoher AuBentemperatur untersuchen, 
wo die chemische Warmeregulierung von selbst aufhort. Man hat wohl eine 
Umgebungstemperatur von 33°, wie sie RUBNER fiir seine Versuche wahlte, 
bedenklich gefunden in der Meinung, daB sie den Korper schadige und darum 
Ergebnisse liefere, die gar nicht auf den normalen Organismus anzuwenden seien; 
allein diese Ansicht beruht auf einem Irrtum. Beim zivilisierten Menschen sind 
in der Regel 80% des Korpers durch die Kleidung bedeckt, und die Temperatur 
der die Haut beriihrenden Schicht betragt ungefahr 33 0. 
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Auf die bei 33 0 AuBentemperatur angestellten Untersuchungen RUBNERS 
wollen wir etwas genauer eingehen. 

Sie ergaben zunachst einmal, daB der genahrte Organismus sich in bezug 
auf den Calorienverbrauch wesentlich anders verhalt als der hungernde. Der 
Energieverbrauch im Hunger liefert aber entschieden das natiirlichste Grund
maB. Da die Temperatur im Korper gesunder Geschopfe unter allen Umstanden 
konstant bleibt, so befindet sich auch der hungernde Organismus im Warmegleich
gewicht, d. h. er erzeugt soviel Warme, wie nach auBen abflieBt. 

Wenn man nun aber nur soviel Calorien, zufuhrt als im Hunger entwickelt 
werden, so reicht diese Menge keineswegs aus, um den Korper auf seinem Be
stande zu erhalten; vielmehr wird noch Leibessubstanz mitverbraucht. Dabei 
zeigen die einzelnen Nahrstoffe nach der quantitativen Seite ein verschiedenes 
Verhalten. Die EiweiBkorper bewirken die groBte Steigerung des Energiever
brauches uber den Hungerwert, dann folgen die Fette und endlich die Kohlen
hydrate. Reichen wir als einzigen Nahrungsstoff EiweiB und fuhren 100% der 
im Hunger entwickelten Calorienmenge zu, so erhoht sich der Energieumsatz 
auf 131 %, also 31 % werden aus der Leibessubstanz erzeugt. Fett bewirkt eine 
Steigerung von 13, Kohlenhydrat von 6% uber den Hungerverbrauch. Diese Er
hohung des Umsatzes nach der Nahrungsaufnahme bezeichnet man nach RUBNER 
als die spezifisch dynamische Wirkung der Nahrstoffe l ). 

Die spezifisch dynamische Wirkung auf die Verdauungsarbeit zuruckzu
fUhren, wie man wohl versucht hat, ist nicht angangig. 

DaB die Verarbeitung der Nahrung mitunter einen betrachtlichen Energie
aufwand erfordert, soIl nicht geleugnet werden, allein in den RUBNERSchen Ver
suchen, die wir hier im Auge haben, kann dieser Wert nur von verschwindender 
GroBenordnung gewesen sein; sonst konnten die unter verschiedenen Bedingungen 
gemachten Beobachtungen unmoglich so genau ubereinstimmen. 

Fur die Anschauung, daB die spezifisch-dynamische Wirkung ausschlieBlich 
in der Beschaffenheit der frisch resorbierteIt Nahrung zu suchen ist, scheint mir 
besonders ein Versuch RUBNERS zu sprechen, der an einem Hunde nach Einver
leibung von Phlorhizin angestellt wurde (34). Phlorhizin ruft bekanntlich einen 
kunstlichen Diabetes hervor. 1m vorliegenden FaIle, wo das Tier hungerte, 
muBte der ausgeschiedene Traubenzucker, wenigstens groBtenteils aus dem 
KorpereiweiB stammen. Die Steigerung des EiweiBumsatzes nach Eingabe von 
Phlorizin betrug in Warmeeinheiten ausgedruckt 32% des Hungerwertes. Man 
muB sich also vorstellen, daB das geloste EiweiB stets seine spezifische Wirkung 
entfaltet, einerlei, ob es aus dem Darm resorbiert, oder aus abgelagertem 
KorpereiweiB in den gelosten Zustand uberfuhrt ist. 

Fiitterun(Jsminimum. 

Es fragt sich nun weiter, wieviel EiweiB, Fett und Kohlenhydrate mussen 
wir zufuhren, damit der Korper auf seinem Bestande verharrt, - immer voraus
gesetzt, daB die chemische Warmeregulation ausgeschaltet bleibt - also die 
AuBentemperatur von 33 0 herrscht 1 Und wiederum wollen wir uns derselben 
Rechnungsweise wie vorhin bedienen, namlich die Calorienzufuhr in Prozenten 
des im Hunger gefundenen Umsatzes ausdrucken. 

Dann erhalt man nach den von RUBNER in dieser Richtung angestellten 
Versuchen fUr das EiweiB folgende Werte. 

1) Auch diese Bezeichnung fiihrt leicht zu MiBverstandnissen. Hier ware eine ADde
rung des ~amens ohne Frage am Platze z. B. in "spezifisch energetisch". 
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Eille Zufuhr von 
100% des Hungerverbrauchs steigert den Umsatz urn 31% 
131% " " 37% 
137% " " 39% 
140% " " 40% 

Also erst eine Calorienmenge von 140% des Hungerumsatzes fUhrt bei 
reiner EiweiBnahrung zum Gleichgewicht; jetzt erst haben Zufuhr und Verbrauch 
denselben Wert. 

Mit Fett laBt sich der stationare Zustand schneller erzielen, noch schneller 
mit Kohlenhydraten. Die einschlagigen Zahlen fUr die Fiitterungsminima der 
drei Nahrstoffe sind folgende: 

Bei Fiitterung mit Eiweiil ist erforderlich 140% 
" Fett " 115% 

" "Kohlenhydraten " " 106% 
der im Hunger verbrauchten Calorienmenge. 

Die Zahlen sind freilich zunachst aus der Zufubr erschlossen; aber die Zufuhr 
ist eben nur notig, um den Verbrauch auszugleichen. Steht also dem Organismus 
geniigend NahrungseiweiB zur Verfiigung, und kann sich der Umsatz ohne storende 
Einfliisse vollziehen, so werden davon 140% der im Hunger erzeugten Calorien
menge verbraucht, yom Fett unter den gleichen Bedingungen 115 und vom Koh
lenhydrat 106%. 

Welche tiefere Bedeutung kommt nun den gefundenen Werten zu ~ 
Versucht man den zusammengesetzten Begriff des Fiitterungsminimums 

in seine Grundbegriffe zu verlegen, so sieht man unschwer, daB er aus den
selben Bestandteilen besteht wie die Reaktionsgeschwindigkeit. Fiitterungs
minimum bedeutet zunachst die geringste Menge eines bestimmten Nahrstoffes, 
mit der man einen Organismus auf seinem stofflichen und energetischen Be
stande erhalten kann. Dieser Grenzwert laBt sich aber auch definieren als die 
groBte Menge eines Nahrstoffes, die in 24 Stunden im Organismus zersetzt 
werden kann. Verabreichen wir weniger, wird natiirlich auch weniger zersetzt, 
verabreichen wir aber mehr, erfolgt Ansatz. 

Natiirlich miissen sich auch innerhalb des lebenden Korpers die Reaktionen 
in einem bestimmten Volumen abspielen, das begrifflich in dem Grenzwert ent
halten ist, wenn wir auch dariiber keine nahere Angaben mach en konnen. In 
den in Rede stehenden vergleichenden Versuchen iiber die Fiitterungsminima 
hat das Volumen stets denselben Wert, weshalb es bei der Berechnung nicht 
beriicksichtigt zu werden braucht. 

Das Fiitterungsminimum wird somit gefunden, wenn wir eine Menge durch 
ein Volumen dividieren und den Quotienten noch durch die Zeit teilen. 

Es ist eine GroBe folgender Beschaffenheit: Menge 
Volumen. 

Zeit 
Aus den gleichen Grundbegriffen ist aber auch die Reaktionsgeschwindig-

keit ~ C zusammengesetzt, wenn wir bedenken, daB die Konzentration C im 
t Menge 

Grunde V 1 bedeutet. 
oumen 

Fiitterungsminima und Reaktionsgeschwindigkeit sind daher Begriffe 
gleicher Art. Es liegt daher nahe, in den fUr die Fiitterungsminima gefundenen 
Zahlen die Maximalwerte fiir die Reaktionsgeschwindigkeit der einzelnen Nahr
stoffe bei Korpertemperatur zu erblicken. Nur diese Maximalwerte sind der 
Ermittelung zuganglich. 
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Die maximalen Reaktionsgeschwindigkeiten von EiweiB, Fett und Kohlen
hydrat miissen sich danaeh verhalten wie 140 : 115 : 106, zunaehst allerdings 
im EnergiemaB ausgedriickt. Daaber ein fUr allemal bekannt ist, daB 1 g Eiwei13 
und 1 g Kohlenhydrat 4,1,1 g Fett 9,3 Calorien im Organismus liefern, so brauchen 
wir nur die gefundenen Calorienmengen dureh die zugehorigen nutzbaren Ver
brennungswerte zu dividieren, urn die maximalen Zersetzungsgeschwindigkeiten 
in Gramm zu erhalten. 

Dann ergeben sich folgende Zahlen: 

fUr EiweiE . . . . 
" Fett . . . . . . . . . 
" Kohlenhydrate . . . . 

140 : 4,1 ~ 34,1 
115 : 9,3 = 12,4 
106 : 4,1 = 25,9 

Diese Werte weiehen yom Gesetz der isodynamen Vertretung nieht unerheb
lich ab, und es fragt sich, worauf die Untersehiede beruhen. Man wird nicht umhin 
konnen, den Schliissel des Verstandnisses im Gesetz der chemisehen Massenwirkung 
zu suchen, wie bereits O. FRANK und R. TROMMSDORF (11) dargelegt haben. Auch 
RUBNER seheint diesem Gedanken nicht abgeneigt zu sein, obgleich er eine andere 
Erklarung vorzieht. 

Somit kommen wir zuriick auf C. VOlTS Lehre yom zirkulierenden EiweiB, 
die so vielen MiBverstandnissen und Anfeindungen begegnet ist. lch behaupte 
keineswegs, daB diese Theorie in allen Punkten aufrecht zu erhalten sei; worauf 
es hier allein ankomm t, ist der U mstand, daB frisch resor biertes EiweiB in groBerem 
Umfang zersetzt wird als das abgelagerte, und daB diese Tatsache mit der EiweiB
konzentration des Saftestroms zweifellos in Zusammenhang steht. Das Gesetz 
der chemisehen Massenwirkung enthiilt denselben Gedanken, nur in scharferer 
Fassung. 

Fur unimolekulare Reaktionen, an die man in erster Linie denken muE, weil der Zer

fall einer einzigen Molekiilart in Rede steht, gilt die Gleichung: - ~~ = O' k, d. h. die 

in dem kleinen Zeitteilchen dt verschwindende Menge dO ist stets der jeweiligen Konzen
tration 0 proportional, wobei k den von Fall zu Fall verschiedenen Proportionalitatsfaktor 
bedeutet. 

Natiirlich ist schon nach den Darlegungen auf S. 298 nicht zu erwarten, daB 
sich die im lebenden K6rper abspielenden Umsetzungen restlos aus der chemischen 
Massenwirkung erklaren lassen, aber daraus folgt doch beileibe nicht, daB dies 
Gesetz im Organismus iiberhaupt keine Rolle spiele; vielmehr miissen wir iiberall, 
wo chemische Vorgange verlaufen, seine Giiltigkeit voraussetzen. Und wenn 
aueh Reize bei der Kalte und bei der Muskelkontraktion in das Getriebe eingreifen, 
so vermogen sie wohl, das Gesetz zu verdecken, niemals aber aufzuheben. 

Wahrend des Hungers ist nun offenbar die Konzentration der Nahrstoffe 
im Saftestrom gering: es bedarf auBerer Antriebe, um die zur Erhaltung notige 
Energie zu erzeugen. Unmittelbar nach der Resorption ist dagegen die Konzen
tration der Nahrstoffe gesteigert, und dcmgemiiB auch die Geschwindigkeit der 
Zersetzung. Diese Erscheinung laBt sich am EiweiB besser verfolgen als an den 
iibrigen organischen Nahrstoffen, doch muB es sich mit ihnen natiirlich gerade
so verhalten. 

Die von RUBNER als Fiitterungsminima gefundenen Zahlen sind somit leicht 
verstandlich, wenn wir sie als Ausdruck der den einzelnen Nahrstoffen zukom
menden wahren Reaktionsgeschwindigkeit auffassen. Wir brauchen dabei nur 
die Annahme zu machen, daB die vierundzwanzigstiindigen ZersetzungsgroBen 
den wahren Reaktionsgesehwindigkeiten proportional seien. In ahnlichem Sinne 
sprieht RUBNER von der wahrcn spezifischen Wirkung. Aber diese wahren Reak-
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tionsgeschwindigkeiten konnen eben nur auftreten, wenn die chemische Warme
regulierung ausgeschaltet ist. 

Stimmt man meiner Auffassung zu, dann bediirfen nicht die Abweichungen 
vom Gesetz der energiegleichen Vertretung einer Erklarung. Sie sind eben nur 
der Ausdruck der reinen Massenwirkung. Einer Erklarung bedarf vielmehr das 
Isodynamiegesetz selbst. Wie S.297 auseinandergesetzt, miissen. bei isodynamer 
Vertretung die Reaktionsgeschwindigkeiten der betreffenden Nahrstoffe ihrem 
Energiegehalt umgekehrt proportional sein, es miissen sich also verhalten: 

Die Zerstzungsgeschwindigkeiten von EiweiB, Fett und Kohlenhydraten wie 
1/4,1: 1/9,3: 1/4,1 oder wie 24,4 : 10,7 : 24,4. 

Nachstehende Tabelle mag den Unterschied zwischen den im Sinne der ent
wickelten Theorie wahren Reaktionsgeschwindigkeiten und den Reaktionsge
schwindigkeiten bei isodynamem Verlauf noch deutlicher zum Ausdruck bringen. 

Wie laBt sich nun aber die bei nie-
Relative Reaktlons- d . A B t t b b ht t . geschwindigkeiten nger u en empera lIT eo ac e e IS0-

~---- dyname Vertretung der organischen Nahr-
wahre t~rl:~J:g stoffe erklaren, wenn doch ihre eigentlichen 

-------+----1---- Reaktionsgeschwindigkeiten zu anderen 
EiweiB . . . 34,1 24,4 Werten fiihren ~ Sie ist lediglich eine Folge 
i~~le~hy~ate : ~~:~ ~~:~ der chemischen Warmeregulierung: Der 

Kaltereiz steigert den Energieverbrauch 
in den Muskeln, so daB der erhohte Warmeverlust durch einen entsprechenden 
Warmegewimi aufgehoben wird. 

Nehmen wir beispielsweise an, bei einer AuBentemperatur von 10° wiirden 
in 24 Stunden 140 g EiweiB umgesetzt, und diese Menge geniigte gerade, um die 
Korpertemperatur auf ihrer urspriinglichen Rohe zu halten. Dann betragt die 
erzeugte Warmemenge 140·4,1 = 574 Calorien. Stande dagegen anstatt des 
EiweiBes nur Kohlenhydrat zur Verfiigung, so wiirden durch Massenwirkung aHein 
in 24 Stunden nur 106·4,1 = 435 Calorien geliefert, da sich nach friiheren Dar
legungen (S. 300) die wahren Reaktionsgeschwindigkeiten von EiweiB und Kohlen
hydrat im EnergiemaB wie 140: 106 verhalten. Mit 435 Calorien reicht jedoch 

1'10 1 
1 
1 

I 
1061 

der Korper nicht aus. Infolgedessen werden durch den 
Kaltereiz 574 - 435, oder 139 Calorien nachgeliefert. 

DaB zwischen EiweiB und Fett, und endlich zwischen 
Kohlenhydrat und Fett grundsatzlich die gleichen Be
ziehungen, nur mit anderen Zahlenwerten herrschen, be
darf keiner weiteren Begriindung. 

Immer werden also infolge des Kaltereizes so viel 
Warmeeinheiten als ZuschuB erzeugt, daB sie den Warme
verlust gerade aufheben. 

Die nebenstehende Zeichnung wird den Sachverhalt 
EiweiD fidt Kohleh!fdr. noch anschaulicher machen. 

Abb. 2. Steigerung der Zer
setzungsgeschwindigkeiten 

im Bereiche der chemische 
Warmesteuerung. 

Die ausgezogenen Linien stellen die relativen wahren 
Zersetzungsgeschwindigkeiten von EiweiB, Fett und Koh
lenhydraten im EnergiemaB dar, die sich verhalten wie 
140 : ll5 : 106. Die jeweiligen Langen driicken also die 

in einer bestimmten Zeit, z. B. in 24 Stunden von den einzelnen Nahrstoffen ge
lieferten Calorien aus, wie sie unter AusschluB des Kaltereizes zu finden waren. 

Setzen wir nun willkiirlich fest, daB durch den Anfangswert von 140 Calorien 
der Energiebedarf gerade gedeckt sei, dann bliebe bei reiner EiweiBzersetzung 
auch in kalter Umgebung der Kaltereiz aus, vom Fett und Kohlenhydrat miiBten 
aber so viel Warmeeinheiten nachgeliefert werden, daB die Gesamtmenge wiederum 
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140 Calorien betriige. Dieser ZuschuB ist durch die gestrichelten Linien wieder
gegeben. 

Wenn also im Bereiche der chemischen Warmesteuerung in gleichen Zeiten 
stets gleiche Warmemengen erzeugt werden, so ist die isodyname Stellvertretung 
nur die selbstverstandliche Folge dieses Sachverhaltes. Die wahren Reaktions
geschwindigkeiten werden verdeckt; sie k6nnen sich erst geltend machen in 
warmerer Umgebung, wenn der Kaltereiz wegfallt. 

Nun befindet sich aber der K6rper des Menschen verm6ge seiner Kleidung 
gr6f3tenteils in einer Umgebung mit tropischem Klima, also im Bereich der physi
kalischen Warmeregelung, wo dem Gesagten zufolge das Gesetz der isodynamen 
Vertretung seine Giiltigkeit verliert und die spezifisch-dynamische Wirkung zutage 
tritt. Somit scheint es, als ob wir iiberhaupt nicht berechtigt waren, die isodyname 
Vertetung auf die Erniihrung des Menschen anzuwenden. 

Allein es ist zu bedenken, daB gerade das EiweiB mit seiner groBen Reaktions
geschwindigkeit nur einen kleinen Bruchteil in der menschlichen Nahrung aus
macht, etwa 4-5% ihres Calorienwertes, wenigstens bei Bewohnern der gemaBig
ten Zone, die wir ja immer in erster Linie berucksichtigen. Die spezifisch
dynamische Wirkung der Fette und Kohlenhydrate ist wesentlich geringer, so 
daB bei der iiblichen gemischten Kost die Steigerung des Energieverbrauchs nach 
Aufh6ren der chemischen Warmesteuerung nur 11-14% des Hungerwertes 
betragt. 

Die Erniihrung in Liindern verschiedenen Klimas. 
Nur die den einzelnen Nahrstoffen eigene Reaktionsgeschwindigkeit ver

mag den hohen Energieumsatz in heiBem Klima zu erklaren: Ware der Organis
mus imstande, die Warmeerzeugung genau dem Bedarf anzupassen, so brauchte 
er offenbar bei einer AuBentemperatur, die nur einige Grade unter der K6rper
temperatur liegt, weniger Nahrung aufzunehmen als in unseren Breiten. Diese 
Folgerung drangt sich von selbst auf und hat auch seinerzeit ROBERT MAYER 
getauscht. 

Es ist aber schon lange bekannt (44) und durch die neuesten Untersuchungen 
von W. KNIPPING (16) wiederum bestatigt worden, daB die Warmebildung in den 
Tropen ungefahr dieselbe ist wie in der gemaBigten Zone. Der genannte Forscher 
beobachtete bei Europaern nach der Reise aus der Heimat anfangs eine Erh6hung, 
spater eine Herabsetzung des Energieverbrauchs. Doch betrug die letztere nur 
10-20% gegeniiber dem friiheren Umsatz und laBt sich vielleicht aus der ver
minderten Arbeitsleistung erklaren. Die in der Achselh6hle gemessene Temperatur 
stieg nie iiber 36,5°, abgesehen von Heizern, die im Maschinenraum arbeiteten. 
Der K6rper wendet also genau wie in den RUBNERschen Versuchen aIle Mittel 
an, um sich der im -obermaB gebildeten Warme zu entledigen, deren wirksamstes 
natiirlich die beim Verdunsten des SchweiBes entstehende Kiilte ist. 

Unter dem Gesichtspunkt des Energiehaushaltes erscheint eine V orrichtung, 
die Wiirme weit iiber den Bedarf erzeugt, entschieden unzweckmaBig; aber der 
Organismus besitzt eben kein Mittel, um die Reaktionsgeschwindigkeit der bei 
K6rpertemperatur verbrennenden Nahrstoffe herabzusetzen. Da also eine Ein
sparung in heiBer Umgebung nicht m6glich ist, andererseits aber bei gemischter, 
vorwiegend aus Kohlenhydraten bestehenden Nahrung, sich die spezifisch dyna
mische Wirkung nur wenig geltend macht, so sind wir im allgemeinen wohl 
berechtigt, den Nahrungsbedarf des Menschen nach isodynamen Mengen fest
zusetzen. 

Die Wahlfreiheit hat freilich bei einzelnen Personen keinen weiten Spiel
raum. Vergleichen wir dagegen verschiedene Volksstamme, so laBt sich doch eine 
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groBe Mannigfaltigkeit in der Zusammensetzung der Nahrung erkennen. Wahrend 
in vielen Gegenden Ostasiens der starkereiche Reis das Hauptnahrungsmittel 
bildet, sind Kamtschadalen und Eskimos im wesentlichen auf Fleisch und tie
risches Fett angewiesen. In dieser Hinsicht sind die von A. und M. KROGH (19) an 
zwei gronlandischen Eskimos gemachten Beobachtungen besonders lehrreich. 
Die beiden untersuchten Personen verzehrten als Hochstbetrag taglich je 218 g 
Fett und auBerdem Robbenfleisch, das 85 g Stickstoff enthielt, also ungefahr 
500 g EiweiB dem Korper zufiihrte, so daB im ganzen mindestens 4000 Calorien 
geliefert sein mussen. Hier ist der EinfluB der chemischen Warmeregulierung 
unverkennbar. 

Welchem Wechsel die Mengen der zugefiihrten Nahrstoffe nach Klima und 
Gewohnheit unterliegen, mogen einige Beispiele zeigen. 

I EiweiB Fett Kohlen- Calorien hydrate 

RUBNER (35) fordert fiir einen Erwachsenen von I 
60 kg bei leichter Arbeit. . . . . . . . . III 41 294 2368 

EIJKMANN fand fiir Europaer in Batavia von 65 kg 100 84 246 2470 
fiir Malayen von 50 kg 73 30 472 2512 

Neapolitaner verbrauchen im Mittel bei einem 
Gewicht von 51 kg 70 32 369 2098 

Japaner bei einem Gewicht von 51 kg 90 14 456 2369 

Die EiweiBmenge ist also, wenn wir von den Bewohnern der Polarzone ab
sehen, unter allen Breitengraden ungefiihr die namliche, wahrend Fette und 
Kohlenhydrate einander in groBerem Umfang vertreten: im Norden uberwiegen 
die Fette, im Suden die Kohlenhydrate. 

Der Gesamtbedarf an Energie und das Oberfliichenges.etz. 
Das Gesetz der isodynamen Tauschwerte liefert uns also mit den erorterten 

Einschrankungen ein gemeinsames MaB fur die einzelnen Nahrstoffe, das uns 
erst in den Stand setzt, den Gesamtbedarf an Energie zahlenmaBig anzugeben. 

Es fragt sich nun weiter, von welchen Umstanden der Gesamtbedarf abhangt. 
Hier ist an erster Stelle naturlich die KorpergroBe zu nennen, denn daB ein groBes 
Geschopf mehr Nahrung braucht als ein kleines, versteht sich von selbst. Urn 
daher die an verschiedenen Lebewesen gewonnenen Resultate untereinander 
vergleichbar zu machen, rechnet man den Calorienverbrauch in der Regel auf 
1 kg Lebendgewicht urn. Dabei ist stillschweigend vorausgesetzt, daB der Energie
bedarf dem Korpergewicht proportional sei, eine Annahme, die im Grunde 
genommen allerdings falsch ist. Handelt es sich indessen urn Vertreter gleicher 
Gattung, so liefert das Verfahren immerhin annahernd richtige Werte. 

GroBe Abweichungen ergeben sich dagegen, wenn man den Energieumsatz 
verschiedenartiger Lebewesen auf 1 kg Korpergewicht bezieht, wie folgende von 
E. VOlT zusammengestellten Zahlen vor Augen fiihren (45). 
_____ ---,:--____ ,.-___________ Wie man sieht, 

I Energieumsatz im Hunger in KiJo- schwanken die auf 1 kg 
Kiirp.ergewicht calorien auf 24 S~nden berechnet Korpergewicht berech-Tierart 

Pferd . 
Schwein 
Mensch 
Hund 
Gans 

m kg fiir 1 Kilo fUr 1 qm neten Calorienwerte Kiirpergewicht Oberfliiche 

441 
128 
64 
If) 
3,5 

11,3 
19,1 
32,1 
51,5 
66,7 

> 948 
1078 
1042 
1039 
967 

ganz erheblich, zwischen 
Pferd und Gans sogar 
urn das Sechsfache. Dem 
gegenuber erhalt man 
l1ahezu kOl1stante Werte, 
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falls man den Energieverbrauch auf 1 qm Oberflache bezieht, wie die letzte 
Spalte augenfallig bezeugt. 

Dies Gesetz, daB der Energiebedarf nicht dem Gewichte, sondern der Ober
flache proportional verlauft, herrscht mit groBer Strenge bei allen Warmbliitern. 
Es wird uns daher auch bei Ermittlung der Kostsatze fiir den Menschen genauere 
Werte liefern als die Berechnung nach Gewichtsmengen1 ). 

Was die Begriindung betrifft, so ist es von einem wesentlichen Posten des 
Energieverlustes, der Warmeabgabe ohne weiteres klar, daB er durch die Ober
flache des Ki:irpers bestimmt wird, doch kommen daneben noch andere Einfliisse 
in Frage, deren Beziehung zur Oberflache nicht so deutlich in die Augen falit. 

Da es groBe Schwierigkeit bereitet, die Oberflache direkt zu messen, pflegt 
man sie in der Regel aus dem Ki:irpergewicht nach folgender Formel2 ) zu be
rechnen: 0 = G li • k, in der 0 die Oberflache, G das 
Gewicht und k eine fiir jede Tierart eigentiimliche 
Konstante bedeutet. Die wichtigsten Konstanten 
sind in nebenstehender Tabelle zusammengestelit. 

Berechnet man den Calorienbedarf auf 1 qm 
Oberflache, so ergeben sich nach RUBNER (35) S. 153 
fiir den Erwachsenen bei leichter Arbeit 1256 Cal., 
bei mittlerer Arbeit 1479 Cal. 

Tierart 

Pferd 
Mensch .. 
Hund 
Kaninchen 
Ratte 

o 
K=. 

GT 

9,0 
12,3 
11,2 
12,9 
9,1 

Beim wachsenden Geschi:ipf ist natiirlich fiir 1 qm Oberflache nicht der gleiche 
Umsatz zu erwarten, da der fiir den Anwuchs erforderliche Betrag der Nahrung 
von J ahr zu J ahr wechselt. 

1) In neuerer Zeit ist bezweifelt worden, ob gerade die auBere Korperflache der maB
gebende Umstand sei; ohne Frage kommt aber als solcher eine zweidimensionale GroBe in 
Betracht und darum laBt sich die Formel unbedenklich verwenden. 

2) Die Formel beruht auf folgender "Oberlegung: Linien konnen natiirlich nur mit 
Linien, Flachen nur mit Flachen, Korper nur mit Korpern verglichen werden. Eine lineare 
GroBe kann daher nur dann zum FlachenmaB werden, wenn sie ins Quadrat erhoben wird, 
zum RaummaB, wenn sie in der dritten Potenz erscheint. Die Wahl der gemeinschaftlichen 
Langeneinheit ist in gewissem Grade willkiirlich und mehr durch ZweckmaBigkeit als durch 
Notwendigkeit bestimmt. Bei der Kugel bietet sich von selbst der Radius, beim Wiirlel 
die Kantenlange usw. 1st die der Messung zugrunde liegende lineare GroBe l, dann werden 
bei geometrisch ahnlichen Korpern die Volumina sich wie die dritten Potenzen von 1 ver
halten, die Oberflachen wie die zweiten. Bezeichnen wir die auf den einen Korper beziig
lichen Werte mit l, 0, V, die auf den anderen beziiglichen mit l" 0" V" so lassen sich 
folgende Gleichungen aufsteIlen: 

(I) V 
V, 

l3 
(II) 

o l2 

woraus sich ergeben: 

(Ib) 
rl 

Z; = vf 
Somit erhalt man: 

(III) ot 
/ 

oder 

Die letzte Gleichung nach 0 aufgelOst, liefert schlieBlich: 

0= v:i.f!/-. 
vi 

1st nun fiir einen einzigen Vertreter einer bestimmten Art Oberflache und Volumen 
direkt ermittelt, so zieht sich der zweite Faktor auf der rechten Seite O,IVY zu einer Kon
stanten zusammen, die natiirlich fiir jede Tierart einen anderen Wert hat. Wir konnen 
also auch schreiben: 0 = Vi. k. 

Bei gleicher Dichte der zu vergleichenden Tierkorper ist es erlaubt, an Stelle des 

Handbnrh <lcr Boziaien Hygiene. V. 20 
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RlffiNER(35) S.158 hat folgende Werte fiir den Bedarf Jugendlicher ermittelt. 

Korpergewicht in kg 
4 

12 
16 
23 
32 
44 
53 
59 

Verbrauch in Calorien 
1221 
1406 
1519 
1406 
1389 
1150 
1200 
1200 

M u8kelarbeit. 

DaB die Muskelarbeit einen machtigen EinfluB auf den Energieverbrauch 
haben muB, ist nach den Darlegungen auf S.292 ohne weiteres klar. Es muB 
mindestens soviel Energie entbunden werden als der geleisteten Arbeit 
gleichkommt. Da aber die Muskeln, wie S. 293 auseinandergesetzt, keine thermo
dynamischen Maschinen sind, so gelingt es nicht, einen allgemein giiltigen Wir
kungsgrad zu berechnen. Rein theoretisch betrachtet, konnte der Wirkungsgrad 
den Wert 1 erreichen. In Wirklichkeit ist das freilich nicht der Fall. Nach 
zahlreichen vorliegenden Versuchen betragt der Wirkungsgrad durchschnitt
Hch etwa 30%. Als auBerste Grenzen wurden 22 und 48% beobachtet. 

DaB beim Radfahren auf ebenem Boden nur die Reibung zu iiberwinden 
ist, bedarf keiner Erorterung. Bei gleichem Verbrauch an Nahrstoffen werden 
zu Roo etwa doppelt bis dreimal so groBe Strecken zuriickgelegt als zu FuB, 
ein Resultat, das natiirlich ohne die heutige V ollkommenheit der Fahrrader 
nicht moglich ware. 

Was dann weiter die Betriebsstoffe fiir die Arbeitsleistung betrifft, so werden 
stickstofffreie Nahrsubstanzen entschieden bevorzugt. Wahrend die ausgeschie
dene Kohlensaure infolge der Arbeit erheblich zunimmt, unter Umstanden auf 
das DreiBigfache, ist eine Steigerung im EiweiBverbrauch entweder iiberhaupt 
nicht, oder nur in unerheblichem Betrage nachzuweisen, und jedenfalls steht 
sie zur Arbeitsleistung in gar keinem Verhaltnis: ja in den bahnbrechenden Ver
suchen von FWK und WrSLICENUS, die das Faulhorn bestiegen, ware nicht emmal 
die gesamte Menge des zersetzten EiweiBes imstande gewesen, die geleistete 
Arbeit zu bestreiten, selbst wenn man einen Wirkungsgrad von 100% annimmt (8). 

Damit soli keineswegs gesagt sein, daB EiweiB als Betriebsmaterial der 
Muskelarbeit iiberhaupt untauglich sei. So fand PFLUGER, daB ein mit magerem 
Fleisch ernahrter Hund imstande war, groBe Arbeitsleistungen zu vollziehen, 
deren Energie nur aus dem EiweiB stammen konnte (31). 

Wir miissen uns daher vorstellen, daB die Muskeln ihre Arbeit auf Kosten 
aller drei Nahrstoffe verrichten konnen. Nach neueren Untersuchungen von 
A. KROGH und J. LrNDHARD scheinen allerdings die Fette als Betriebsmittel den 
Kohlenhydraten etwas nachzustehen; sie entwickeln aus der Verbrennungswarme 
etwa 10% weniger mechanische Energie als die ersteren(18). 

Volumens das Gewicht einzufiihren. Die Gleichung erscheint dann in der Gestalt:· 
0= Gf.k. 

Die in dieser Gleichung auftretenden Konstanten lassen sich selbstverstandlich auch 
unmittelbar aus dem Gewicht und der Oberflache eines Geschopfes ohne Kenntnis des 
Volumens ableiten. 

Beispiel: Das Korpergewicht eines Menschen betrage 66 Kilo, dann ist K = 12,3 
und die Oberflache 66t . 12,3 = 200 Quadratdezimeter oder 2 Quadratmeter. Wir erhalten 
als erstes Resultat Quadratdezimeter, weil wir vom Gewicht in Kilogramm ausgingen und 
in Gedanken das Gewicht auf das Volumen zuriickgefiihrt hatten. Offenbar entspricht aber 
dem Kilogramm der Liter oder das Kubikdezimeter. 
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2. Der Bedarf an Baustoffen. 
EiweifJ. 

Bisher haben wir die Nahrung als Betriebsstoff betrachtet zur Erzeugung 
von Warme und Arbeit. Was bei der Verbrennung in den Muskeln und den iibrigen 
Geweben zerstort wird, ist im wesentlichen toter Stoff, ich sage im wesentlichen, 
nicht ausschlieBlich. Ein kleiner Teil von Zellen und Gewebsfasern geht stets 
zugrunde. Wir brauchen ja nur an den Untergang der roten und weiBen Blut
korperchen zu denken; und zum Aufbau dieser eingerissenen Formen ist haupt
sachlich EiweiB erforderlich. Kohlenhydrate, Fette, Sterine und Lecithine 
gehoren sicherlich auch zum notigen Bestand der ZeIlen, aber ihre Menge ist 
hier so gering, daB wir beim gegenwartigen Stand unserer Kenntnisse von der 
Rolle dieser Stoffe in der Gewebsbilanz keine Rechenschaft geben konnen. 

Somit bleibt das EiweiB als einziger organischer Niihrstoff iibrig, fUr dessen 
Zufuhr wir sorgen miissen, wenn die zerstorte Leibessubstanz wieder erneuert 
werden solI. Da fragt es sich zuniichst: Wie groB ist denn die taglich zersetzte 
EiweiBmenge, die aus der zerstOrten Leibessubstanz stammt? Dieser Betrag, 
den wir nach RUBNER als Abniitzungsquote bezeichnen, laBt sich am besten 
bestimmen, wenn man eine eiweiBfreie Nahrung darreicht, die aber den Calorien
bedarf durch Kohlenhydrate und Fette vollstandig deckt. Unter den angegebenen 
Bedingungen ist namlich die im Harn ausgeschiedene Stickstoffmenge nahezu 
ein MaB der Abniitzungsquote; nur fiir den Stickstoffverlust durch den Kot, 
abgestoBene Haare und Hautepithelien sind noch geringfUgige Korrekturen 
anzubringen. So erhielt K. THOMAS als Durchschnittswert der Abniitzungs
quote beim Erwachsenen 25 g taglich(43). 

Man darf aber keineswegs glauben, daB es geniige, 25 g EiweiB mit der N ahrung 
zuzufiihren, um diesen Verlust auszugleichen, denn wir miissen bedenken, daB 
auch das EiweiB der Leibessubstanz eine ihm eigentiimliche Zusammensetzung 
hat. Wird daher EiweiB anderer Art gereicht, so erweisen sich nicht aIle Bau
steine zum Umbau tauglich: die Uberfiihrung des NahrungseiweiBes in das 
KorpereiweiB gelingt nicht ohne Rest, und so ist es begreiflich, daB die einzelnen 
EiweiBarten in ihrer Fahigkeit, die Leibessubstanz zu ersetzen, groBe Verschieden
heiten zeigen. Der nicht zum Aufbau fahige Antell geht natiirlich nicht verloren: 
er dient als Brennstoff. 

Die S.304 angefiihrten EiweiBmengen in der Nahrung sind ohne Frage ge
niigend, um den Verlust durch die Abniitzung zu decken, auch wenn wir die 
verschiedene Wertigkeit der einzelnen EiweiBarten beriicksichtigen. 

EiweifJansatz. 
Es ist eine den Landwirten langst bekannte Tatsache, daB es viel leichter 

gelingt, Fett als Fleisch aufzuspeichern. Dies hangt mit der oben schon beriihrten 
leichten Zersetzlichkeit des NahrungseiweiBes zusammen. RUBNER hat ja ge
zeigt, daB im Bereich der physikalischen Warmeregulierung der Calorienverlust 
durch EiweiB allein nur dann zu decken ist, wenn die dargereichte Menge den 
Hungerbedarf um 40% iibersteigt. Solange man also unter dieser Grenze bleibt, 
kann EiweiB nicht aufgespeichert werden. Bei gemischter Kost sind freilich die 
Bedingungen fiir die Ablagerung von KorpereiweiB etwas giinstiger, doch ist 
nach O. KELLNER bei Tieren vorgeriicktenAlters auf einen nennenswerten Ansatz 
von Muskelfleisch iiberhaupt nicht zu rechnen, und das gleiche gilt auch vom 
Menschen (15). 

Anders verhalt es sich mit jugendlichen und durch Nahrungsmangel eiweiB
arm gewordenen Geschopfen. Hier ist ein Anwuchs von EiweiB mit gemischter 
Kost viel leichter zu erzielen. 

20* 
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Was dann weiter die Ablagerung von Kohlenhydraten und Fetten betrifft, 
so kann auch diese nur stattfinden, wenn die Calorienzufuhr den Calorienverlust 
iibersteigt, die Energiebilanz also positiv ist. 

Bekanntlich befinden sich in Leber und Muskeln Vorratsraume fUr Glykogen, 
die sich fUllen, wenn die Zufuhr an Kohlenhydraten den Bedarf iiberschreitet. 
Allein das Fassungsvermogen der Organe fiir Glykogen ist verhaltnismaBig 
gering. 1m Korper des Erwachsenen lassen sich hochstens 3 kg aufspeichern, 
wahrend der Fettgehalt 30-40% des Korpergewichts erreichen kann. Dem
gemaB sehen wir denn auch bei iiberschiissiger Zufuhr von Kohlenhydraten 
Fett daraus hervorgehen. Namentlich bei Schweinen und Gansen gelingt es leicht, 
mit starkereichem Mastfutter groBe Mengen von Fett aufzuspeichern. 

DaB schlieBlich im UberschuB dargereichtes Nahrungsfett sich als Korper
fett ablagert, ist eine durch viele Versuche erhartete Tatsache, die auch von 
vornherein die groBte Wahrscheinlichkeit hatte. Es bedarf keiner Begriindung, 
daB die gewonnenen Resultate sich ebenfalls auf den Menschen anwenden lassen. 

A usnutzung. 

Es versteht sich von selbst, daB nicht die zum Munde gefiihrten Nahrstoffe, 
sondern nur die in die Safte iibergetretenen als Bau- und Brennstoffe dienen 
konnen. Bekanntlich wird aber immer ein gewisser Bruchteil der aufgenommenen 
Nahrung durch den Kot ausgeschieden, der nicht allein von der chemischen, 
sondern auch von der mechanischen Beschaffenheit derselben abhangt. Darum 
ist es auch nicht moglich, bestimmte Ausniitzungswerte fiir Eiweill, Fett und 
Kohlenhydrate anzugeben. Die Ausniitzung muB vielmehr an jedem einzelnen 
Nahrungsmittel gesondert gepriift werden. Bei der Ernahrung mit gemischter 
Kost geht man indessen allen Schwierigkeiten aus dem Wege, wenn man fUr den 
Verlust durch den Kot 8% des eingefiihrten Calorienwertes in Abzug bringt. 
Somit laBt sich der Caloriengehalt eines jeden Nahrungsmittels mit hinreichender 
Genauigkeit berechnen, indem man die zugefiihrten Mengen EiweiB, Fett und 
Kohlenhydrate mit ihrem zugehorigen nutzbaren Brennwert multipliziert und 
von der Gesamtenergie 8% subtrahiert. 

M ineraZsubstanzen1 ). 

Es leuchtet ein, daB dem wachsenden Geschopfe neben Eiweill, Fett und 
Kohlenhydraten auch Mineralstoffe zum Aufbau neuer Gewebsteile dargeboten 
werden miissen, da aIle Organe und Safte Salze in groBerer oder geringerer Menge 
enthalten. 

FUr den ausgewachsenen Organismus, der nicht an Masse zunehmen solI, 
ist dieser SchluB nicht ohne weiteres zwingend. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, 
daB auch nach Vollendung des Wachstums unausgesetzt Mineralsubstanzen im 
Harn und Kot austreten, selbst wenn der Korper nichts davon aufnimmt; also 
einmal bei vollstandiger Nahrungsentziehung, und weiter beim Salzhunger, 
wenn EiweiB, Fett und Kohlenhydrate in ausreichenden Mengen gereicht werden, 
die Mineralstoffe dagegen fehlen. 

Die Erscheinung ist leicht zu erklaren: Bei der Zerstorung der Gewebe, die 
in geringem Umfange stets vor sich geht, gelangen die bis dahin hier festgehaltenen 
SaIze ins Blut. Da sie aber im Augenblick an Ort und Stelle nicht verwendbar 

1) Ausfiihrliche Literaturangaben finden sich bei G. v. WENDT in Oppenheimers Handb. 
d. Biochemie Bd. IV, 1, S.561. Beziiglich des Eisens siehe ERICH MEYER: Resorption und 
Ausscheidung des Eisens. Ergebn. d. Physiol. von ~SHER u. Spmo, Bd. V, S.698. Wies
baden 1906. 
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sind, werden sie wie aile unbrauchbaren Bestandteile durch Niere und Darmwand 
aus dem Korper entfernt. DaD selbst das so bestandig erscheinende Knochen
gewebe einem Wechsel unterliegt, beweist ein Versuch von J. FORSTER, der eine 
Taube langere Zeit mit einem salzfreien Futter ernahrte und nach dieser Periode 
untersuchte. AIle Knochen zeigten sich mehr oder weniger eingeschmolzen, und 
das Brustbein war papierdiinn (10). 

Hinsichtlich der Resorption und Ausscheidung liegen die Dinge bei den 
anorganischen Nahrstoffen viel verwickelter als bei den organischen. Mineralien 
werden nicht allein durch die Niere, sondern zum Teil auch durch die Darmwand 
aus dem Korper entfernt, wie z. B. Calcium, Magnesium und Eisen. Darum ist 
es bei den mit dem Kot entleerten Mineralsubstanzen zumeist gar nicht moglich 
zu entscheiden, welcher Anteil als unresorbierter Rest, welcher als Ausscheidungs
produkt des Blutes angesehen werden muD. 1st aber die Bilanz der Mineralstoffe 
ungenau, so muD von der FeststeIlung des Bedarfes das gleiche gelten. 

"Der sog. Erhaltungsbedarf", bemerkt G. V. WENDT, "ist ein sehr unsicherer 
Begriff, die absolute GroDe ist wechselnd und schwer festzusteIlen, noch schwerer 
ist es, eine exakte Vorstellung davon auf Grund der exogenen Zufuhr zu be
kommen." 

DaD ein Mangel an bestimmten Salzen zu den schwersten Storungen fiihren 
kann, haben allerdings zahlreiche Versuche dargetan. So beobachtete E. VOIT, 
daD kalkarme N ahrung bei wachsenden Tieren die Verknocherung des Skelettes 
hintanhalt, wahrend die Massenzunahme keine Einschrankung erfahrt. Es 
entsteht ein der Rhachitis durchaus ahnliches Krankheitsbild(47). 

Ebenso leidet bei unzureichender Eisenzufuhr die Blutbildung jugendlicher 
Geschopfe. 

Die lange Zeit offene Frage, ob nur organische Eisensalze zur Hamoglobin
bildung beitragen, oder auch anorganische, ist nunmehr durch einwandfreie Ver
suche im Sinne beider Moglichkeiten entschieden. 

Allein in der Auslegung aller dieser Resultate ist die auDerste Vorsicht ge
boten, namentlich wenn man darauf die Behandlung von Krankheiten griinden will. 

DaD Rhachitis und Osteomalacie auf mangelnder Zufuhr von Kalk und 
Magnesia beruhe, diirfte heute kaum noch angenommen werden, besonders seit
dem man weiD, daD auch Mangel an Vitamin A Knochenerkrankungen hervor
rufen kann (s. S. 310). Man glaubt vielmehr, die wahre Ursache dieser Krankheiten 
in einer fehlerhaften Beschaffenheit der Knochenzellen suchen zu miissen. Ahn
lich verhalt es sich mit den meisten Anamien. Eisenmangel der Nahrung diirfte 
als Ursache kaum in Frage kommen. Was in besonderem die Chlorose betrifft, 
so ist zwar die giinstige Wirkung der Behandlung mit Eisensalzen unumstritten, 
allein in der Deutung dieser Ergebnisse gehen die Meinungen noch weit ausein
ander. 

Auffallend ist die groDe Menge Kochsalz, die fast iiberall der Nahrung zu
gesetzt wird. Unstreitig dient es in erster Linie dazu, als GenuBmittel die Speisen 
zu wiirzen; denn im Hunger und bei salzfreier Kost ·werden nur ganz geringe 
Chlornatriummengen ausgeschieden. Daneben scheint ihm aber auch eine stoff
liche Bedeutung zuzukommen. BUNGE hat namlich darauf aufmerksam gemacht, 
daB sich das Verlangen nach Kochsalz nur einstellt, wenn Kalisalze aufgenommen 
werden, also bei Pflanzennahrung und gemischter Kost (4). Es fehlt aber nicht nur 
den fleischfressenden Tieren, sondern auch jenen Volksstammen, die wie Kamt
schadalen und Tungunesen im wesentlichen auf animale Nahrung angewiesen 
sind. Die von BUNGE 1873 entwickelte Vorstellung, daD Natrium durch Kalium 
aus seinen Verbindungen verdrangt wiirde, bedarf natiirlich heutzutage im Sinne 
der elektrolytischen Dissoziationslehre einer Berichtigung. 
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Alles in allem laBt sich wohl behaupten, daB in der iiblichen Nahrung des 
Menschen, wenigstens bei gemischter Kost, die zum Wiederersatz und Aufbau 
notigen Mineralstoffe reichlich, ja iiberreichlich vorhanden sind, so daB wir fiir 
ihre Zufuhr nicht besonders zu sorgen brauchen. Eine Steigerung der Einnahmen 
iiber den Bedarf ware natiirlich vollig wertlos, wenn es nur auf die Stoffbilanz der 
Mineralsubstanzen ankame. Dem ist aber nicht so, denn den Metallen Eisen, 
.calcium und Magnesium ist sicherlich neben der stofflichen Wirkung noch ein 
anregender EinfluB auf das lebende Gewebe zuzuschreiben, wie es von anderen 
Metallen, Arsen und Quecksilber. langst feststeht. Doch mag es mit diesen An
deutungen sein Bewenden haben, da es nicht moglich ist, im Umkreis meiner Ab
handlung auf die umfangreiche, noch wenig gesichtete Literatur naher einzugehen. 
Nur ein Punkt bedarf noch der Klarstellung. Jede Losung ist imstande, bei 
ihrer Verdiinnung Arbeit zu leisten, ebenso wie zur Erhohung der Konzentration 
Arbeit verbraucht wird. Somit konnte es wohl scheinen, als ob die in den Salz
losungen der Safte schlummernden osmotischen Spannkrafte in gleicher Weise 
wie die chemischen bei der Energiebilanz in Rechnung gestellt werden miiBten, 
eine Anschauung, die in der Tat seinerzeit Vertreter gefunden hat. Allein die 
Uberlegung beruht auf einem MiBverstandnis. Die Energie der osmotischen 
Arbeiten ist keine urspriingliche, sondern geborgte; sie stammt, wenigstens unter 
den im Tierkorper herrschenden KonzentrationsverhaItnissen, aus der Warme des 
Korpers selbst, letzten Endes also aus der Verbrennungswarme der Nahrstoffe. 
Da diese aber in der Energiebilanz schon gebucht ist, ware es fehlerhaft, fiir die 
osmotischen Arbeitsleistungen einen besonderen Posten einzusetzen. Aufnahme 
von Salzen bringt also dem Organismus keinen Energiegewinn. 

3. Vitamine. 
Man sollte denken, daB ein Lebewesen, dem Brenn- und Baustoffe in geniigen

der Menge zugefiihrt werden, iiberhaupt keinen Mangel leiden konne. Allein 
es hat sich gezeigt, daB auBer den langst ;tIs Nahrstoffe erkannten Substanzen 
noch weitere Stoffe fiir das Leben unerlaBlich sind, denen man den Namen Vita
mine gegeben hat. Das Wort bedeutet eigentlich: fiir das Leben wichtige Am
moniakderivate. Die anfangs aufgestellten Formeln iiber den chemischen Aufbau 
sind heute freiIich wieder zweifelhaft geworden. Gleichwohl hat man an dem ein
mal gepragten Namen festgehaIten. Als gleichbedeutend sind noch im Gebrauch: 
Nutramine, Erganzungsstoffe und akzessorische Nahrstoffe. 

Wir vermogen heute drei verschiedene Arten Vitamine zu unterscheiden, 
deren Dasein allerdings nur aus ihren Wirkungen erschlossen wurde, ohne daB 
wir imstande waren, iiber ihre chemische Natur nahere Auskunft zu geben. In 
Ermangelung bestimmter Merkmale sind als vorlaufige Bezeichnungen Vitamin 
A, B und C eingefiihrt, die wir nacheinander betrachten wollen. Vor allem ist 
aber wichtig zu bemerken, daB aIle drei Arten nur in den Pflanzen entstehen. 

Vitamin A. 

Dieser Erganzungsstoff ist in Fetten IOslich und wahrscheinIich seIber eine 
fettartige Substanz. Es wird gefunden in der Milch, im Eidotter und Lebertran, 
fehlt aber in allen pflanzlichen und vielen tierischen Fetten. Dagegen begegnet 
uns Vitamin A in manchen griinen Gemiisen, unter anderen im Spinat. Durch 
Siedehitze wird es nur langsam zerstort. Junge Runde, denen Vitamin A ent
zogen war, zeigten mit der Rhachitis verwandte Erscheinungen und blieben im 
Wachstum zuriick. Somit miissen wir diesem Stoff eine fur Wachstum und Ver
Imocherung notige Wirkung zuschreiben. 
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Vitamin B. 

Vitamin B ist in Wasser li:islich. Es findet sich im Samen der Hiilsenfriichte 
sowie in den Getreidekornern; hier aber nur in den auBeren Schichten. Dem von 
allen einhiillenden Hauten befreiten Reiskorn fehlt es ganzlich. Endlich trifft 
man es an in der Hefe und in den Eiern. Durch Siedehitze wird es schnell ver
nichtet. Nach Entziehung des Vitamins B hat man bei Tauben und Hiihnern 
eine eigenartige, als Polyneuritis bezeichnete Erkrankung des Nervensystems 
beobachtet, die mit der Beriberi-Krankheit des Menschen groBe Ahnlichkeit 
hat. Beriberi pflegt in Gegenden aufzutreten, wo der Reis die Hauptnahrung 
bildet. Die Krankheit zeigt sich aber nur dann, wenn sog. polierter Reis verwendet 
wird, d. h. wenn bei der Zurichtung aIle Hiillen des Reiskornes, auch das sog. 
Silberhautchen, entfernt werden. 

Reiskleie und Ausziige derselben vermogen die kiinstlich hervorgerufenen 
Krankheitserscheinungen der Tiere wie auch die Beriberikrankheit des Menschen 
zu heilen. 

Vitamin C. 

Die Substanz C findet sich yor aHem in saftreichen Friichten, Orangen, 
Zitronen und Tomaten, auBerdem in gel ben Riiben, Kartoffeln und Kohlarten, 
endlich in den Keimen von Getreidearten und Hiilsenfriichten. 

Gegen Hitze ist Vitamin C ziemlich widerstandsfahig, falls der Sauerstoff 
ferngehalten wird; dagegen wird es beim Trocknen an der Luft leicht zerstort 
und fehlt deshalb auch in den Dorrgemiisen mehr oder weniger vollstandig. 

Nach Entziehung dieser Vitaminsubstanz zeigen sich bei Tieren aIle Er
scheinungen, wie sie von alters her beim Skorbut des Menschen bekannt sind. 
Der langst vermutete Zusammenhang dieser Krankheit mit der einseitigen Er
nahrungsweise, wie sie namentlich auf langeren Seereisen Platz greifen liuB, 
ist somit durch die Entdeckung des Vitamins C erschlossen. Allerdings ist hier 
so wenig wie bei den anderen Vitaminen von einer befriedigenden Erklarung ihrer 
Wirkung die Rede. Man weiB nur, daB sie wirken, aber nicht weshalb sie wirken. 

4. Genullmittel. 
EBlust und Sattigunsggefiihl bestimmen die aufzunehmenden Nahrungs

mengen, nicht wissenschaftliche Uberlegungen iiber Stoff- und Energiebedarf. Nur 
eine schmackhafte Kost wird auf die Dauer ertragen. Da nun aber die bisher 
betrachteten Brenn- und Baustoffe, yom Zucker abgesehen, im reinen Zustande 
kaum einen Geschmack haben, so sieht man leicht, daB noch andere Substanzen 
hinzukommen miissen, um eine N ahrung genieBbar zu machen. 

Verstehen wir im AnschluB an C. VOlT unter GenuBmitteln aIle gewohn
heitsmaBig aufgenommenen Substanzen, die weder als Bau- noch als Brennstoffe 
eine Rolle spielen, so leuchtet ein, daB unter diesen Begriff die allerverschieden
artigsten Dinge zusammengefaBt werden. Hierher gehoren die wohlschmecken
den und angenehm riechenden Substanzen, wie sie in Friichten, Krautern und im 
Fleischextrakt vorkommen; sodann Verbindungen, die sich erst bei der Zurich
tung der Speisen, beim Backen und Braten bilden, ferner Stoffe, die wir zur 
Geschmacksverbesserung hinzufiigen, wie das Kochsalz und die vielen inlan
dischen und auslandischen Gewiirze. 

Eine ahnliche Bewandtnis hat es mit den alkoholischen und alkaloidhaltigen 
Getranken, Wein, Bier, Branntwein, Kaffee, Tee, Kakao. Wir genieBen sie nicht 
als Nahrungsmittel, sondern urn uns an ihnen zu lab en und die Stimmung zu 
heben. Das gleiche gilt yom Rauchtabak. 
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Uber die Wirkung der meisten GenuBmittel sind unsere Kenntnisse noch 
sehr mangelhaft. DaB dem Kochsalz auBer seiner Rolle als Wiirzmittel noch eine 
stoffliche Bedeutung zukommt, war schon S. 309 erwahnt. 

Wichtig ist zu bemerken, daB die Steigerung des allgemeinen Behagens, die 
sich neben dem Wohlgeschmack nach Aufnahme vieler GenuBmittel einstellt, 
nicht etwa mit einer Steigerung der Leistungsfahigkeit Hand in Hand geht. 
N ur von Fleischextrakt und Fleischbriihe ist durch PA WLOW (30) auch objektiv eine 
giinstige Wirkung nachgewiesen. Sie befordern die Absonderung des Magensaftes 
mittels Stoffen, die zur Zeit noch unbekannt sind. Kreatin und Kreatinin, an 
die man zunachst denken konnte, sind wirkungslos. 

Ein lebhafter Streit ist seit langem urn den Wert des Alkohols entbrannt. 
Wegen der groBen sozialen Bedeutung moge dieser Gegenstand etwas genauer 
erortert werden. 

Da der Alkohol im Korper gut resorbiert und verbrannt wird und nach allem, 
was wir wissen sogar zur Arbeitsleistung dienen kann, darf ihm die Natur eines 
echten Nahrungsstoffes nicht abgesprochen werden. Allein aus diesem Grunde 
laBt sich der AlkoholgenuB noch keineswegs rechtfertigen, denn aIle von ihm 
berichteten Leistungen konnen von anderen N ahrungsstoffen besser und billiger 
vollzogen werden. Auch denkt wohl niemand, der sich dem AlkoholgenuB hin
gibt, an dessen Nahrkraft: Wir genieBen ihn ausschliel3lich als Erfrischungs
und StarkungsmitteL Unter den alkoholischen Getranken besitzt allerdings 
das Bier einen nicht unbetrachtlichen Nahrwert; doch beruht dieser wesentlich 
auf seinem Gehalt an Kohlenhydraten, die etwa 6% ausmachen. 

In nicht zu groBen Gaben sind alkoholische Getranke wohl geeignet, einen 
giinstigen EinfluB auszuiiben, indem sie das ErmiidungsgefUhl beseitigen und 
ein allgemeines W ohlbehagen hervorrufen; aber hier gilt in besonderem MaBe 
die Bemerkung, daB die Wirkung nur subjektiv ist. Nur das GefUhl der Er
miidung wird verringert, nicht die Ermiidung selbst; im Gegenteil, nach Alkohol
aufnahme ermiiden erfahrungsgemaB die Muskeln schneller. So diirfen wir auch 
die durch alkoholische Getranke Kranken und Schwachen dargebotene Starkung 
nicht wortlich nehmen, sondern nur figiirlich auffassen. 

Da nun groBe Mengen alkoholischer Getranke die Leistungsfahigkeit wesent
lich herabsetzen, und ihr gewohnheitsmaBiger GenuB nicht selten schwere 
Erkrankungen, wie Schrumpfniere und Lebercirrhose im Gefolge hat, kann man 
es nur begriiBen, wenn die Bestrebungen, dem AlkoholmiBbrauch zu steuern, 
immer mehr um sich greifen. DaB aber der Verniinftige mit dem Unverniinftigen 
leiden und auf ein Mittel verzichten soll, das ihm den LebensgenuB wesentlich 
erhoht, liegt meines Erachtens kein Grund vor. 

IV. Hunger1). 

Wie eingangs dargelegt, bedarf der Organismus Tag fUr Tag einer bestimm
ten Calorienmenge, die aus chemischer Spannkraft entwickelt wird. Darum 
miissen auch ohne N ahrungszufuhr die Zersetzungen unausgesetzt ihren Fort
gang nehmen; nur zehrt der Korper jetzt von seiner eigenen Leibessubstanz. 

Somit scheint es, als ob der Hungerzustand iiberhaupt die einfachsten Ver
haltnisse darbiete. Das ist auch in gewissem Sinne der Fall, zumal wenn ",ir den 
Energieverbrauch ins Auge fassen. Hierfiir liefert uns der Hunger den natiir
lichsten MaBstab. Aber wir diirfen doch nicht iibersehen, daB der schon bald 

1) Zusammenfassende Darstellung bei TH. BRUGSCH: "Hunger", im Handb. d. Bio
chemie von C. OPPENHEIMER Bd. IV, 1, S.285. Jena 1911. 
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eintretende Mangel an Kohlenhydraten die Art der chemischen Zersetzungen 
wesentlich beeinfluBt, wie spater noch ausfuhrlicher dargelegt werden soIl. 

1. Energieverbrauch. 
Vor allen Dingen ist wichtig, zu bemerken, daB der Energieverbrauch des 

fastenden Organismus nur wenig geringer ist als bei Erhaltungsdiat. BENEDICT (2) 
bestimmte beim Menschen den Calorienverbrauch an den ersten 7 Hungertagen: 
Die Warmeerzeugung sank nur um 6%, von 29,7 Calorien fur Tag und Kilogramm 
auf 28,0 Calorien fur Tag und Kilogramm. Ahnliche Beobachtungen machten 
LANDERGREN, SONDEN und TIGERSTEDT (20). 

Die Ursache des geringeren Energieverbrauchs ist einmal in der Abnahme 
des Korpergewichtes zu suchen, da ein kleineres Geschopf offenbar weniger 
Energie bedarf als ein groBeres, dane ben aber auch in dem Fortfall der spezifisch
dynamischen Wirkungen, von der S. 299 die Rede war. 

2. VerhaIten der einzelnen organischen Nahrstoffe, EiweiB, Fett und Kohlen
hydrate wahrend des Hungers. 

Auch das Verhalten der einzelnen organischen Nahrstoffe wahrend des 
Hungers laBt sich auf Grund der fruher entwickelten Vorstellungen dem Ver
standnis nahe bringen. Wir hatten S. 302 gesehen, daB unter den drei organischen 
Nahrstoffen das EiweiB die groBte Reaktionsgesch"windigkeit besitzt, und noch 
einmal sei daran erinnert, daB dieser Begriff immer nur auf die ge16sten Stoffe an
zuwenden ist. Wir haben aber Grund anzunehmen, daB von dem frisch resorbierten 
EiweiB am ersten Hungertage noch erhebliche Mengen in den Saften kreisen. So 
ist es denn begreiflich, daB die EiweiBzersetzung des ersten Hungertages noch 
ganz unter dem EinfluB der vorher genossenen N ahrung steht : War viel EiweiB 
verabreicht, wird auch noch am ersten Hungertage viel EiweiB zersetzt. 

Neben den in den Saften kreisenden EiweiBmengen ist noch die Menge des 
aufgespeicherten Glykogens von EinfluB auf die EiweiBzersetzung; doch macht 
sich seine eiweiBsparende Wirkung nur in den ersten Tagen der Hungerperiode 
bemerkbar, weil die Glykogenvorrate sehr bald dergestalt aufgezehrt werden, daB 
die zuriickbleibenden Reste keinem erkliche Sparwirkung mehr erzielen konnen. 

Nachdem nun das aus der Nahrung stammende EiweiB und das aufgespei
cherte Glykogen verbraucht sind, nimmt die im Ham ausgeschiedene Stickstoff
menge einen fast konstanten Wert an, der anzeigt, daB nunmehr Tag fiir Tag 
nahezu die gleiche EiweiBmenge zerstort wird. Jetzt lebt der Korper haupt
sachlich auf Kosten von Fett. Von den erzeugten Calorien stammen in dieser 
Periode nur etwa lO% aus EiweiB und ungefiihr 90% aus Fett. 

Dehnt sich der Hungerzustand uber einen noch langeren Zeitraum aus, so 
macht sich schlieBlich wieder eine Steigerung der EiweiBzersetzung bemerkbar, 
offenbar, weil die Fettlager jetzt nahezu erschopft sind. Der Anstieg braucht 
nicht p16tzlich zu erfolgen: er kann sich ganz allmahlich einstellen. Von diesem 
Zeitpullkt an verliert der Korper auBerst schnell an Gewicht, und bald tritt der 
Tod ein. Darum hat man auch die in Rede stehellde Zunahme der EiweiBzer
setzung als priimortale Steigerung bezeichnet. 

Der schnelle Verfall nach Erschopfung der Fettvorrate erklart sich leicht, 
wenn man bedenkt, daB erst 980 g Muskelsubstanz soviel Verbrennungswarme 
liefem wie lOO g Fett. 

Die gegebene Erklarung, die sich sozusagen von selbst darbietet, riihrt von 
C. VOlT her. Sie ist entschieden die naturlichste: Der Organismus braucht eben 
Tag fur Tag eine bestimmte Calorienmenge. Solange der Fettvorrat reicht, 
lebt er von Fett; ist dieses aufgezehrt, wird er genotigt, die fur das Leben wich-
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tigeren Eiweil3vorrate in Angriff zu nehmen. Aber natiirlich kann diese Deutung 
nicht den Anspruch machen, den Erkenntnistrieb zu befriedigen: Sie ist im wesent
lichen noch teleologisch. Die Mittel, die es dem Korper ermoglichen, je nach Be
darf bald Fett, bald Korpereiweil3 zum Zerfall zu bringen, kennen wir nicht. 

Eine andere Auffassung vertritt FR. N. SCHULTZ (23). Er erblickt die Ursache 
des gesteigerten Eiweil3zerfalls am Ende der Hungerperiode in einem Absterben 
der Zellen infolge der unzureichenden Ernahrung. Seine Auslegung, die ich der 
Vollstandigkeit halber erwahne, ist indessen in ihrer jetzigen Fassung noch so 
unbestimmt, dal3 ich von einer kritischen Besprechung in der vorliegenden Ab
handlung abstehen mul3. 

3. Abnahme der einzelnen Organe im Hunger. 
Auch bei der Abnahme der einzelnen Organe wahrend des Hungers erkennen 

wir das Walten von Kraften nach dem Gebot der Zweckmal3igkeit. Wie das Eiweil3 
als wertvollster Stoff bis zuletzt vor dem Zerfall bewahrt bleibt, so werden auch 
die fUr das Leben wichtigeren Organe in viel geringerem Grade beim Hunger 
zerstort als die leichter zu entbehrenden; ja wir haben Grund anzunehmen, dal3 
die ersteren sich sogar noch wahrend des Hungers auf Kosten der letzteren be
reichern. N achgewiesen ist eine derartige Stoffverschiebung von MIESCHER (23) am 
hungernden Rheinsalm, der 8 Monate keine Nahrung aufnimmt, ein Zeitraum, 
innerhalb dessen die Geschlechtsorgane wachsen, wahrend die Riickenmuskeln 
einschmelzen. 

Wiirden aIle Organe gleichmal3ig im Hunger abnehmen, das Nervensystem 
im selben Mal3e wie das Fettgewebe, so miil3te der Tod offenbar viel schneller 
eintreten. Von Versuchen in dieser Richtung seien nur die von SEDLMEYER 
angestellten erwahnt (41). Die Zahlen bedeuten die Abnahme der Trocken
substanz in Prozenten: 

Knochen 19-24 
Muskeln 70-65 
Leber 72-64 
Herz . . 55-44 
Riickenmark 1- 0 
Fettgewebe . 97 -89 

Da bei lange fortgesetztem Hunger aIle Organe schliel3lich doch mehr oder 
weniger in Mitleidenschaft gezogen werden, so lal3t sich eine bestimmte Ursache 
des Hungertodes kaum angeben. 

Von anscheinend noch grol3erer Bedeutung als das Versagen lebenswichtiger 
Organe ist die unzureichende Warmeerzeugung, wie sie sich am Ende der Hunger
periode durch das Sinken der Korpertemperatur kenntlich macht. Sie ist ein 
Merkmal des unmittelbar bevorstehenden Todes. Durch Einhiillen der hungern
den Geschopfe in warme Tiicher gelingt es freilich auch jetzt noch, das Leben eine 
Zeitlang zu erhalten. 

4. Qualitative Anderungen des Stoffwechsels infolge des Hungers. 
Bisher haben wir immer nur der quantitativen Anderungen gedacht, welche 

der Hunger bewirkt, doch stellen sich bei Nahrungsentziehung auch Abwei
chungen von der gewohnlichen Art der Zersetzungen ein, Abweichungen, die 
unverkennbar an die beim Diabetes beobachteten Erscheinungen erinnern. 

So werden Acetonkorper wahrend des Hungers in nicht unbetrachtlichen 
Mengen im Harn und zum Teil auch in der Exspirationsluft ausgeschieden. 

Unter Acetonkorpern versteht man bekanntlich die drei Verbindungen: 
Acetessigsaure, ,B-Oxy-Buttersaure und Aceton. Aile drei haben zweifellos einen 
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gemeinsamen Ursprung. Als Muttersubstanz muG die P-Oxy-Buttersaure an
gesprochen werden, die durch Oxydation leicht in Acetessigsaure iibergehen kann 
wie aus nebenstehender Gleichung zu erkennen ist. 

CHa CHa 

/i-Oxi- 6/H + 0 6 0 + H 0 
Butter- 1'''--..0 H I = 2 Acctcssigsiiurc 
saure CH2 CH2 

I I 
COOH COOH 

Und dim;e Umwandlung ist nicht nur iiberhaupt moglich, sic kommt auch nach 
den Befunden von SCHWARZ im Organismus wirklich vor (40). 

Die Acetessigsaure zedallt aber ihrerseits leicht durch hydrolytische Spaltung 
ill Kohlendioyxd, Wasser und Aceton auf folgende Weise: 

CHa CHa 
I I 
c=o c=o 

Al'd('s~igt:ia,\lre I + I Aceton 
CH2 H eHa 
I 
COOH OH + CO2 + H 20 

Die Acetonkorper stammen, wie vor allem die Untersuchungen von MAGNUS 
LEVI (21) gezeigt haben, aus den Fetten, die beiMangel an verbrennbaren Kohlen
hydraten eine unvollkommene Oxydation erleiden, ein Umstand, der sich im 
Diabetes sowohl wie im Hunger bemerkbar machen muG. Der von den Klinikern 
gepragte Ausspruch "die Fette verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate" gibt 
eine anschauliche Vorstellung, ohne daG man darin freilich mehr als eine Um
schreibung der Tatsachen erblicken dad. 

Die Acetonkorper sind also offenbar Bruchstiicke der unvollstandig ver
brannten Fettmolekiile. 

Diese Befunde stehen durchaus mit der Knoopschen Regel im Einklang, 
nach der ja bekanntlich die Oxydation der Fettsaure stets am pC beginnt. 
Was die ausgeschiedenen Mengen betrifft, so fanden BONNINGER und MOHR am 
16. Hungertage beim Menschen 2,2 g Aceton im Harn und 1,8 g in der aus
geatmeten Luft. BRUGSeH steUte am 23. bis 30. Hungertage als tagliche Durch
schnittsmenge 9 g P-Oxy-Buttersaure fest (29). 

v. Unterernahrung. 
Unterernahrung ist ein unvollstandiger Hungerzustand. Kein Wunder, daJ3 

uns dabei ahnliche Erscheinungen wie beim voUstandigen Hunger begegnen. 
Allerdings kann eine unzureichende Ernahrung eine Weile ohne jede Scha

digung ertragen werden, wenn in der nachstfolgenden Zeit aIle yom Korper ein
gebiiGten Substanzen durch iiberreichliche Zufuhr erganzt werden. Auf die Dauer 
aber stellen sich bei Unterernahrung bedenkliche Folgezustande ein und gerade 
wahrend des Weltkrieges ist man mit einem bis dahin kaum beobachteten Krank
heitsbild naher bekannt geworden, dem Hungerodem. Wie der Name besagt, wer
den als hervorstechendstes Merkmal dieser Krankheit odematose Schwellungen 
beobachtet und zwar an verschiedenen Korperstellen. Am haufigsten sind die 
Beine betroffen. Hier macht sich auch die Erscheinung am ersten bemerkbar. 
Der Wassergehalt des Blutes ist erhoht, der EiweiGgehalt verringert. Der Blut
druck zeigt kein auffallendes Verhalten. Die unzureichende Ernahrung gibt sich 
ferner kund durch starke Abmagerung und groGe Hinfalligkeit. 

Wie in diesem FaIle das Odem zustande kommt, ist noch dunkel. Und es 
ware auch wenig ersprieJ3lich, naher darauf einzugehen, weil die Ursache des 
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Odems uberhaupt trotz zahlreicher Theorien noch nicht befriedigend aufgekHirt 
ist. Dessen ungeachtet durfen wir aber mit MAASE und ZONDEK in erster Linie 
die unzureichende Calorienzufuhr fUr die Entstehung der Krankheit verantwort
lich machen (22). Daneben spielt wahrscheinlich auch die geringe EiweiBzufuhr 
eine Rolle. Dagegen kann Mangel an Vitamin, woran man wohl anfangs dachte, 
als bestimmender Umstand schwerlich in Frage kommen. MAASE und ZONDEK (22) 
auBern sich daruber mit folgenden Woden: "Obwohl unsere Kriegskost einseitig 
genug war, kann man ihr doch den Mangel an Vitaminen kaum zum Vorwurf 
machen". Uberdies konnten diese Forscher durch Verabreichung vitaminreicher 
Nahrung niemals eine Besserung erzielen. Endlich gelang es E. A. KOHMANN, (17) 
Hungerodem an Tieren kunstlich hervorzurufen; aber auch in diesen Versuchen 
lieB sich ein EinfluB der Vitamine auf das Krankheitsbild nicht wahrnehmen. 

Mangel an einzelnen Niihrstoffen. 
Bei dem W orte Unterernahrung denkt man zunachst an die Schaden, die 

durch unzureichende Energiezufuhr verursacht werden. 
Da aber die N ahrung, wie dargelegt, auBer der Energieversorgung noch andere 

Aufgaben zu erfullen hat, so kann sie auch bei ausreichendem Caloriengehalt 
dennoch an diesem oder jenem unentbehrlichen Stoffe Mangelleiden. Das wurde 
bereits fruher S. 307 auseinandergesetzt, moge aber im gegenwartigen Zusammen
hang noch einmal besonders betont werden. 

Um mit den organischen Nahrstoffen zu beginnen, so kann das EiweiB nur 
in beschranktem Umfange durch FeU und Kohlenhydrate ersetzt werden, wie 
S. 307 naher ausgefUhrt ist. 

Eine gewisse Menge von Kohlenhydraten scheint ferner fUr die regelrechte 
Fettoxydation unerlaBlich zu sein; sonst bilden sich die auf S. 315 erwahnten 
Acetonkorper. Da aber Zucker auch aus EiweiB entstehen kann, so brauchen bei 
Kohlenhydratmangel die Acetonkorper keineswegs immer zu entstehen. 

Wir hatten dann S. 308 weiter gesehen, daB auch die Mineralsubstanzen, die 
Tag fur Tag aus den Geweben 10sgelOst und aus dem Korper entfernt werden, 
stets durch die Nahrung wieder erganzt werden mussen, nicht allein beim wach
senden, sondern auch beim ausgewachsenen Geschopf. 

Und endlich darf es nach S. 310 nicht an Vitaminen fehlen. 
Allein wie aus den Beobachtungen von M.A..A.SE und ZONDEK (22) und weiter 

aus den Versuchen von KOHMANN (17) hervorgeht, ist die Gefahr des Vitaminmangels 
bei gemischter Kost sehr gering, selbst wenn eine allgemeine Unterernahrung 
besteht. Die Vitamine sind eben so auBerordentlich verbreitet, und es genugt 
eine so geringe Menge, daB ein Fehlbetrag auf der einen Seite leicht durch einen 
UberschuB auf der anderen Seite ausgeglichen werden kann, zumal man auch in 
den Konservenfabriken bemuht ist, diese wertvollen Erganzungsstoffe moglichst 
zu erhalten (14). 

Selbstverstandlich gilt diese Regel nur, wenn eine gewisse Wahlfreiheit in 
betreff der Kost besteht; sie gilt nicht beim Saugling, der mit Kuhmilch ernahrt 
wird. Hier ist zu beachten, daB Trockenmilch einen weit geringeren Gehalt an 
Vitaminen besitzt als frische Milch. Durch das einst so hoch gepriesene SOXHLET
sche Verfahren der Sterilisierung werden die Vitamine B und C zerstod. Es 
ware indessen verfehlt, diese Methode, die sich nach anderer Richtung glanzend 
bewahrt hat, vollig zu verwerfen: man braucht ja nur geringe Mengen vitamin
reicher Nahrungsmittel neb en der Milch zu verabreichen. 

Endlich ist auch die Futterungsweise der Kuhe zu berucksichtigen. Da die 
Vitamine letzten Endes aus dem Pflanzenreich stammen, ist die Milch bei Trocken
futter stets vitaminarmer als bei Griinfutter. 
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In manchen Gegenden Ostasiens, in Japan, an der chinesischen Kiiste, in 
Vorder- und Hinterindien sowie auf dem malayischen Archipel sind die breiteren 
Volksschichten auch heutzutage noch vorwiegend auf Reisnahrung angewiesen, 
die, wie oben dargelegt, die gefiirchtete Beriberikrankheit erzeugt, falls nicht 
besondere VorsichtsmaBregeln getroffen werden. 

SolIte unser Kapitel: Physiologie und Pathologie der Ernahrung vollstandig 
sein, so miiBte auch der Kost bei Krankheiten, insbesondere Stoffwechselstorungen 
wie Diabetes und Gicht gedacht werden. Allein einmal haben diese Erkrankungen 
kaum Beziehungen zur sozialen Hygiene, andererseits faUt die Aufgabe, besondere 
Diatvorschriften zu geben, schon ganz in das Arbeitsgebiet des Klinikers, dem 
neben theoretischen Kenntnissen zahlreiche praktische Erfahrungen zur Seite 
stehen. 
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Hunger und Ernahrung. 
Wirtschaftlichel' Teil. 

Von 

C. V. TYSZKA 
Hamburg. 

I. Probleme der Ernahrnng. 
1. Wandlungen der Erniihrung im Laule der Zeit. 

Die Triebfedern jeder wirtschaftlichen Tatigkeit sind unsere Bediirfnisse, 
sie zwingen uns, tatig zu sein, um sie zu befriedigen. Aber wie alles im Leben dem 
Wechsel unterworfen ist, so auch unsere Bediirfnisse, von den primitivsten, 
urspriinglichen an bis zu den verfeinertsten. Und gerade jenes elementarste 
Bediirfnis, dessen Nichtbefriedigung die Vernichtung der Existenz bedeutet, 
die Stillung des Hungers, hat im Laufe der Zeit ganz auBerordentliche Wand
lungen erfahren. Freilich in einem Punkte konnen wir eine Konstanz feststellen. 
Es diirfte heute fiir erwiesen gelten, daB der Mensch von jeher omnivor war, 
und daB reine Pflanzennahrung - soweit sie iiberhaupt auf die Dauer bei Volker
schaften vorkam - nur ein Notbehelf gewesen ist. Auf der anderen Seite kennen 
wir aber auch kein Yolk, das ausschlieBlich von Fleisch sich ernahrt hatte, wir 
kennen - soweit unsere Erfahrungen reichen - kein Jagervolk, das nicht zu
gleich auch einen, wenn auch nur primitiven Anbau von Feldfriichten, sog. 
Hackbau, betrieben hatte. Diese Unmoglichkeit des Menschen, allein von 
Fleisch zu leben, diirfte physiologisch in dem Bau der Kauwerkzeuge und der 
Verdauungsorgane begriindet sein. Zweifelhaft mag allerdings sein, ob es nicht 
Fischervolker gegeben hat, die ausschlieBlich von dem Konsum von Fischen 
gelebt haben. 

Wenn somit die omnivore Eigenschaft des Menschen feststehen diirfte, so 
hat doch die Art der Erniihrung im Laufe der Zeit grope Veranderungen erfahren. 
Will man die Tendenz, die hier herrscht, in einem einzigen Satz zusammenfassen, 
so kann man vielleicht sagen: das Streben des Menschen ging stets dahin, die 
leicht verdaulichsten, bekommlichsten und dabei doch schmackhaftesten, und 
andererseits die die geringste Miihe der Zubereitung erfordernden Nahrungs
mittel auszusuchen; und die Fleischnahrung zeigte sich in dieser Hinsicht allen 
anderen iiberlegen, nicht nur infolge ihres hohen Nahrwertes (EiweiBgehaltes) 
und ihrer Schmackhaftigkeit, sondern auch durch die Moglichkeit der reichen 
Abwechslung. Denn auch dies laBt sich ganz allgemein feststellen, daB - nament
lich mit hoherer Kultur - das Bestreben sich zeigt, die Ernahrung moglichst 
abwechslungsreich zu gestalten. 

In diesem seinem Streben nach bekommlicher, schmackhafter und abwechs
lungsreicher Kost wurde der Mensch von den verschiedensten Faktoren beein-
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fluBt und zum Teil in Schranken gehalten, so daB man eine Reihe von Ursachen
komplexen unterscheiden kann, die die Wandlungen in der Ernahrung beeinfluBt 
und damit wieder den korperlichen wie geistigen Zustand des betreffenden 
Volkes mit bestimmt haben. Denn nicht nur der Mensch bestimmte sich seine 
Nahrung unter dem EinfluB der verschiedensten Faktoren, sondern ebenso hat 
auch die jeweiligeErniihrungsweise den 1J;Ienschen in seiner korperlichen wie geistigen 
Veranlagung beeinflufJt. Ais solche Ursachenkomplexe wird man feststellen 
konnen: 

1. Die Natur, insonderheit die Bodenbeschaffung und das Klima des be
treffenden Landes. 

2. Das Herkornrnen, das Gebriiuchliche, die Sitte und Anschauungen uber 
das, was zutriiglich ist oder nicht. 

3. Religiose Anschauungen und Vorschriften, die gewisse Speisen vorschreiben, 
andere wieder verbieten. 

4. Der jeweilige kulturelle Zustand, die Einsicht in die Naturzusammenhange 
und die Hohe des Bildungsniveaus; und schlieBlich im Zusammenhang damit. 

5. Der Stand der lVirtschaft und Technik. 
Wenn auch aIle diese Faktoren auf die Ernahrungsweise von EinfluB sind, 

so treten sie doch in den verschiedenen Zeitepochen in recht unterschiedlichem 
MaBe hervor. In dem Kindheitszeitalter der Volker und Kulturen sind es in erster 
Linie die Natur (Bodenbeschaffenheit und Klima), sowie ferner Herkornrnen und 
religiose Anschauungen, die die Art der Ernahrung bestimmen. Die wilden 
Volkerschaften essen und trinken alles GenieBbare, was die Natur und die Ge
legenheit ihnen bietet, Perioden der Durre, Aussterben des Wildstandes lassen 
sie hungern und darben. Mit dem Aufsteigen zur ersten, primitiven Kultur
stufe wird dann die Ernahrungsweise durch das Herkommen in Verbindung mit 
religiosen Vorschriften geregelt. Beides ist vielfach auf die Erfahrung fruherer 
Generationen uber das, was zutraglich und bekommlich ist, zuruckzufuhren. 
Solche Ge- und Verbote gewisser Speisen finden wir schon fruhzeitig bei allen 
Volkerschaften, und sie haben sich bis in die neuste Zeit - wie z. B. Schweine
fleischverbot bei den Juden, Fasten in katholischen Gegenden - erhalten. 

Mit fortschreitender Kultur, der zunehmenden Einsicht in die physikalischen 
und wirtschaftlichen Zusammenhange und in Verbindung damit den Fortschritten 
der Wirtschaft durch Anderungen in der Technik infolge Erfindungen tritt der 
EinfluB der Natur des Landes sowie des Herkommens und der religiosen An
schauungen mehr und mehr zuruck, und das Bestreben gewinnt die Oberhand, 
die Nahrung immer zweckrniifJiger zu gestalten durch Auswahl der Speisen, die 
leicht verdaulich, bekommlich und schmackhaft sind und eine abwechslungsreiche 
Kost gestatten. Reich eiweifJhaltige Stofte werden dabei bevorzugt, vor allem 
Fleisch, dann auch Milch, Eier, Butter, Kase. Die vegetabilische Nahrung winl 
verfeinert, und zwar in doppelter Weise: einmal durch A nbau der feineren, eiweifJ
haltigeren Vegetabaien an Stelle der groberen, zum anderen durch bessere Bereitung 
der aus diesen Stoffen hergestellten Speisen, feinere Ausmahlung des Mehles 
u. dgl. Dazu tritt das Bestreben, einmal die Kost durch Gewiirze reizvoller, zum 
anderen durch GenufJmittel wie Zucker, Kakao, Kaffee, Tee u. dgl. abwechslungs
reicher zu gestalten. Eine Differenzierung zwischen der Kost der Ober- und 
Unterschicht tritt jetzt ein und wird vielfach immer noch verscharft und ver
groBert. Aber wahrend in den primitiven Zeiten diese Differenzierung auf dem 
Herkommen, der Sitte oder in religiOsen Vorschriften beruht, ist sie spater 
in der wirtschaftlichen Ohnmacht der unteren sozialen Klassen begrundet. 
Auch diese haben das Bestreben, ihre Nahrung im angegebenen Sinne zu ver
bessern, sie vermogen es nur nicht, da ihnen die finanziellen Mittel fehlen. 
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Deutlich tritt uns dieser Entwicklungsgang sowohl in der Antike wie auch 
bei den europiiischen Kulturvolkern und in Asien, vor allem bei den Japanern 
entgegen. Bekannt ist die Schlemmerei und Vollerei der "beati possidentes" 
zu Beginn unserer Zeitrechnung, der ein elend lebendes Proletariat, das nach 
"panem et circensem" verlangte, gegeniiberstand. Und das gleiche Bild am Aus
gang des Mittelalters, zu Beginn der sog. neuen Zeit. Die oberen Schichten er
nahrten sich auBer von den Ertragnissen der Jagd (die dem Bauer verboten war) 
von den Abgaben, den "Zehnten" der horigen Bauern, die in dem besten Vieh, 
Milch, Eiern und dem besten Korn bestanden, wahrend die N ahrung des niederen 
Volkes - wie uns um 1544 SEBASTIAN MUNSTER l ) berichtet - aus "schwarze 
Ruckenbrod, Haberbrey, oder gekochten Erbsen und Linsen" bestand, ihr Trank 
war "Wasser und Molken". Und dieser Zustand erhielt sich Jahrhunderte, ja 
er verschlimmerte sich noch teilweise infolge der groBen und langen Kriege, so 
besonders wahrend des 30jahrigen. Aber auch im 18. Jahrhundert war es keines
falls besser, da die Ausbeutung und Unterdriickung der Bauern durch die Grund
herrn ihnen kaum das Notdiirftigste zum Leben lieB. So schreibt 1740 ein fran
zosischer Bischof an den Minister FLEURY: "Unseren Landleuten fehlt die Halite 
des Jahres ihr Brot aus Gerste und Hafer, das ihre einzige Nahrung bildet." 

Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts, und zwar in Deutschland vornehmlich 
von der zweiten Halite an besserten sich die Erniihrungsverhiiltnisse. Die Kost 
wurde reichhaltiger, abwechslungsreicher und vor allem qualitativ besser, indem 
an Stelle grober, oft mangelhaft zubereiteter Nahrungsmittel eine feinere, einen 
hoheren Nahrwert enthaltende und leichter verdauliche Kost trat. Zuriickzu
fiihren war dies vor allem einmal auf das Eindringen der Wissenschaft, der Agri
kulturchemie in die landwirtschaftlichen Betriebe. Jetzt wurde die Feldbestellung 
eine intensivere, bessere Sorten konnten angebaut werden, ein hoherer Ertrag 
pro Hektar wurde erzielt, die Viehhaltung hob sich, das Vieh wurde gemastet. 
Dazu kam zweitens die bessere Verarbeitung der Friichte durch Neuerungen in 
der Technik und die bessere Zubereitung der Speisen durch Kenntnisse der Zu
bereitungsmethoden, und drittens die Fortschritte im Gewerbe, I ndustrie und Handel, 
die in Verbindung mit der Verbesserung der Verkehrsmittel und -wege es gestatteten, 
Agrarprodukte aus klimatisch giinstiger gelegenen Landern den dichtbevolkerten 
Staaten Europas zuzufiihren. Mit dem Aufsteigen auch der unteren Volks
schichten zum Lichte der Kultur und Zivilisation, der Metamorphose des alten 
Handwerksgesellen und horigen Bauern zum modernen Industriearbeiter, der 
zunehmenden Industrialisierung und Verstadtigung, der Entwicklung des Dorfes 
zur Stadt, der Stadt zur GroBstadt2 ), damit Hand in Hand gehend der Vermeh
rung und Verfeinerung der Bediirfnisse und Anspriiche, trat eine Zunahme des 
Fleischverbrauches auch der unteren Schichten und ein Ubergang von der Roggen
brotnahrung zum Weizenbrot ein. 

So stieg der Fleischverbrauch aus eigener Produktion in Deutschland pro Kopf der Be· 
volkerung von 13,6 kg im Durchschnitt des Jahres 1816 auf 52 kg im Jahre 1913 und47 kg im 
Jahre 1925. In England entfielen - nach CRAIGIE - im Jahre 1834 nur 18 kg, 1904 dagegen 
55 kg Fleisch auf den Kopf der Bevolkerung. In Frankreich stieg - nach ESSLEN - der Fleisch
verbrauch pro Kopf von 19,98 kg im Jahre 1840 au~ 57,01 kg im Jahre 1909. Dabei hat in 
einigen Landern, so besonders in Deutschland und 0sterreich, eine Verschiehung des Fleisch
verbrauches dahingehend stattgefunden, daB der Konsum von Schweinefleisch auf Kosten 
dessen von Rind- und Hammelfleisch stieg. Nach ESSLEN betrug 1816 der prozentuale Antell 

1) MUNSTER: Kosmographie. zit. nach LICHTENFELT: Geschichte der Ernahrung, S. 63. 
Vgl. auch M. HEYNE: Das deutsche Nahrungswesen, 1901; danach war Brot und Kase die 
allgemeine Hausnahrung. 

2) Die Zahl der Gro/3stiidte hat sich in Deutschland von 1871-1925 versechsfacht, die 
Einwohnerzahl in ihnen versiebenfacht; jeder vierte Deutsche ist heute ein GroBstadter. 
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des Rindfleisches 46% des Gesamtverbrauches, Schweinefleisch 25%, Schaffleisch 15%, 
dagegen 1907 Rindfleisch nur noch 30%, Schaffleisch gar nur 2%. Schweinefleisch aber 61 %. 
Anders in Frankreich und vor allem in England. 1m letzteren Lande tritt der Schweinefleisch· 
konsum gegeniiber dem von Rind· und Hammelfleisch stark zuriick. Auch in der Brot· 
versorgung hatten sich im Laufe der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts Wandlungen voll· 
zogen. 1m Zusammenhang mit der zunehmenden Industrialisierung und Verstadtigung ging 
in den Kulturlandern die Beviilkerung immer mehr von der Roggenbrotnahrung zum V f)r· 
brauch des feineren, eiwdBhaltigeren Weizenbrotes iiber. Nach den Angaben der Reichs· 
statistik sank in Deutschland der Verbrauch an Roggen von 1893/94 mit 158 kg pro Kopf 
bis 145 kg im Jahre 1912/13, dagegen stieg der Wf)izenverbrauch von 83,2 kg (1893/94) auf 
93,6 kg (1912/13). Ais ein besonderes Anzeichen der Verfeinerung der Kost ist auch die 
Zunahme des Zuckerl'erbrauchs anzusehen. Dieser stieg nach der Reichsstatistik in Deutsch· 
land von 6 kg pro Kopf im Durchschnitt der Jahre 1871/76 auf 20,2 kg im Durchschnitt 
von 1924/251). 

Dnd diese Entwicklung kiinnen wir auch bei den industriell und damit kulturell auf· 
steigenden asiatischen V6lkerschajten, besonden; den Japanern, beobachten. So war noch 
bis vor kurzem die Nahrung der niederen japanischen Schichten au/3erst diirftig; sie bestand 
vor allem aus einem Gemisch von Reis, Gerste und Hirse und hiichstens in Stiicke geschnit. 
tener Eingeweide von Tieren. In den letzten Jahrzehnten aber hat auch in japanischen 
Arbeiterkreisen die Fleischnahrung zugenommen, ganz besonders der Schweinefleischkonsum. 
In Tokio gelangten - nach LWHTENFELT - 1875 nur 613 Stiick Schweine. 1900 jedoch 
nahezu das zehnfache dieser Zahl zur Schlachtung. 

2. Die Ernahrung des Stadters und Landbewohners in der Gegenwart. 
Das geschilderte Bild von den Wandlungen in der Ernahrung ware unvoll. 

standig, wollte man es nicht durch einige charakteristische Differenzierungen er· 
ganzen. Als erstes kommt hier seit dem Entstehen der modernen Stadt der 
Unterschied in der Ernahrung des Stadters und Landbewohners in Betracht. 
OSWALD SPENGLER macht in seinem "Untergang des Abendlandes" - (II. Teil, 
S. 109ff.) - auf die Gegensatzlichkeit in der seelischen Verfassung des Stadt· 
bewohners und des Dorflers aufmerksam. Beide gehoren anderen, sich nur wenig 
beriihrenden Denkkreisen an, der Bauer ist "geschichtslos", die Stadt und der 
Stadter allein reprasentieren die jeweilige Kultur. Dieser Unterschied in der 
Seele kommt auch in der Ernahrung zum Ausdruck, und hier sehen wir vielleicht 
am deutlichsten jene Wechselwirkung zwischen Erniihrung und geistigem wie 
korperlichem Habitus der Bevolkerung, von der schon oben die Rede war. Der 
Bauer steht in standiger, inniger Beriihrung mit der Natur und wird daher von 
dieser in ganz anderem MaBe beeinfluBt als der Stadter, fiir den die soziale Um. 
und Mitwelt bestimmend ist auf seine Denkungsart. Infolgedessen halten sich 
aut dem Lande die herkammlichen Gebriiuche auch in der Ernahrung viel langer als 
in der Stadt. Die Veranderungen gehen hier weit langsamer vor sich; es wird, 
wie in allem anderen, so auch in der Ernahrung, an dem festgehalten, was traditio· 
nell gebrauchlich ist. Was Vater und GroBvater aBen, dasselbe verzehren auch 
Sohn und Enkel. Und diese konservative Art in der Ernahrung wirkt wiederum 
zuriick auf die korperliche wie geistige Beschaffenheit des Bauern, hilft mit die 
konservative Denkungsart, den traditionellen Sinn im Bauerntum aller Lander 
zu erhalten und zu festigen. Denn wenn auch jener aus der naturalistischen Schule 
stammende Spruch "Der Mensch ist, was er iBt" iibertrieben sein mag, ein Stiick 
Wahrheit steckt doch darin. Den EinfluB der Stoffe, die wir unserem Korper zu 
seinem Aufbau zufiihren, auf die ganze korperliche wie seelische Entwicklung 
des Menschen leugnen zu wollen, scheint mir nicht angiingig. Nur wird man 
sich natiirlich vor Ubertreibungen zu hiiten haben. 

Die Nahrung des Stiidters ist demgegeniiber "rationeller", mehr von Zweck· 
maBigkeitsgriinden diktiert. Die Bestrebungen, die Kost durch Ubergang zu 

1) Uber die Veranderungen in der Ernahrung durch die Wirkungen und Nachwirkungen 
des Krieges vgl. weiter unten den II. Abschnitt: Probleme der Lebenshaltung. . 

Handbuch der sozialcn Hygiene. Y. 21 
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starker eiweiBhaltigeren Nahrungsmitteln zu verbessern, an die Stelle einer mehr 
vegetabilischen Nahrung eine mehr animalische treten zu lassen, kommen hier 
viel elementarer zum Durchbruch. Dazu kommt, daB der Bauer mehr isoliert 
und abgeschlossen von der Welt lebt, der Stadter dagegen in den Strudel des 
Weltverkehrs einbezogen ist. Auch das wirkt in der gleichen Richtung der weiteren 
Differenzierung der Nahrung. Denn fiir den Landmann wird infolgedessen das 
Selbstverstandliche und Gegebene sein, in der Hauptsache von dem Ertrage 
seiner Scholle zu leben, wahrend auf den Tisch des Stadters die Friichte aus aller 
Herren Lander gelangen. 

Das erwahnte Streben des Stadters, an die Stelle der groberen, schwerer 
verdaulichen Kost eine feinere, leichter verdaulichere und starker eiweiBhaltige 
zu setzen, hat aber nicht nur in dem mehr "rationellen" Denken des Stiidters, 
seinem Brechen mit dem Altiiberkommenen sowie in der Moglichkeit der leich
teren Erlangung aller gewiinschten Nahrungsmittel seinen Grund, sondern auch 
in seiner anders gearteten Beschiiftigungsweise. Die vornehmlich korperliche, stets 
im Freien ausgeiibte Tatigkeit des Landmanns verlangt und vertragt eine derbere 
Kost. Der Appetit ist stark, die Organe sind gut ausgearbeitet und kraftig; 
Roggenbrot, Gemiise, Leguminosen, Kartoffeln, Milch, aber weniger Fleisch 
und tierische Fette ist hier die natiirliche, den Verhaltnissen angepaBte Ernah
rung. Eine ganz andere Ernahrung bedarf dagegen die vielfach sitzend ausgeiibte, 
selten im Freien, meist in geschlossenen Raumen stattfindende, stets nerven
aufregende und nervenverbrauchende Tatigkeit des Stadters. Sei es im Maschinen
saal der Fabrik oder in den Biiros der groBen Unternehmungen, sei es in den 
Kontoren der Handelshauser oder am Studiertisch und Laboratorium des Ge
lehrten, stets verlangt seine Tatigkeit ein fortgesetztes Aufpassen und Achtgeben, 
ein fortwahrendes Anspannen des Geistes, und damit ist ein starker Verbrauch an 
N erven- und Geisteskraft verbunden. Einer solchen Tatigkeit entspricht keine 
derbe Kost, hier verlangt der Magen Nahrungsmittel, die bei leichter Verdaulich
keit einen hohen Nahrwert haben, da den angestrengten, nervos iiberreizten 
Organen moglichst wenig Arbeit zugemutet werden darf. Eine derbe Kost wiirde 
bier zu Verdauungsstorungen fUhren. Das gilt in ganz besonderem MaBe fiir den 
rein geistigen Arbeiter. Eine solche Kost ist aber Weizenbrot an Stelle von Roggen
brot und vor aliem mehr Fleisch, tierische Fette und Fisch. Dazu kommt noch 
ein zweites Moment, das in der gleichen Richtung wirkt: Die Trennung von 
Arbeitsstatte und Wohnstatte, die in den GroBstadten raumlich sehr weit aus
einanderliegen, hat zu der sog. "durchgehenden Arbeitszeit", die ohne langere 
Pausen 8, 9 und 10 Stunden betragt, gefiihrt. Soli der Korper ohnegesundheits
schadigende Wirkungen solch lange Pausen im Essen vertragen, so braucht er 
eine Nahrung, die lange vorhalt, einen groBen Sattigungswert hat. Das ist aber 
allein die Fleischkost. Wahrend bei vorwiegend vegetabilischer Nahrung fiinf 
Mahlzeiten am Tage eingehalten werden miissen, kann sich der GroBstadter bei 
vorwiegend animalischer Kost mit drei, unter Umstanden sogar mit zwei Mahl
zeiten begniigen. So kann man also sagen, daB die Kost des Stadters derdes 
Landmannes beinahe geradezu entgegengesetzt ist: denn fiir die Landbewohner 
ist die Hauptnahrung das Vegetabilische, Fleisch nur die Zugabe, fiir den Stadter 
dagegen ist die Hauptnahrung Fleisch, Vegetabilien Zugabe, - wie es vor allem 
in den Speisen der offentlichen Lokale zum Ausdruck kommt. Die Zunahme der 
Weizenbrot- und Fleischnahrung in den europaischen Kulturstaaten in dem letzten 
halben Jahrhundert ist somit zum wesentlichen Teil auf die Verstadtigung und 
Industrialisierung zurUckzufiihren 1 ). 

1) Nach J. KONIG (Chemie der Nahrungs- und GenuBmitteI, 1904) betrug der FIeisch
verbrauch pro Kopf und Jahr in Deutschland in den Stadten 53 kg, auf dem Lande 
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Damit ist aber nicht gesagt, daB die Kost der Landbewohner stets eine 
schlechtere, unterwertigere gegeniiber der des Stadters sei; sie war eine solche 
nur bei den ausgebeuteten horigen Feudalbauern friiherer Zeiten und bis zur 
Gegenwart bei den schlecht bezahlten Landarbeitern und vielfach bei dem 
landlichen Gesinde. 1m besser situierten Bauerntum und erst recht bei den grund
besitzenden Klassen begegnen wir dagegen einer, wenn auch einfachen, so doch 
ganz vorziiglichen Kost. Denn die Nahrung in landlichen Kreisen ist natilrlich 
7tnd echt; Kunstprodukte, durch die Industrie hergestellte Nahrungsmittel kom
men gar nicht oder doch nur ganz vereinzelt auf den Tisch. In der stadtischen 
BevOlkerung dagegen, und namentlich in den minderbemittelten Schichten, 
herrscht, yor allem in den letzten Jahrzehnten, das Streben vor, die immer 
teurer werdenden natiirlichen, "echten" Nahrungsmittel durch kiinstliche, durch 
Surrogate zu ersetzen: an Stelle der Butter tritt die Margarine, an Stelle frischer 
.Milch kondensierte oder Milchpulver, Ei wird ersetzt durch "Eiersatz", frisches 
Fleisch durch Konserven oder Wurst minderwertiger Qualitat, statt Honig wird 
Kunsthonig oder ~Iarmelade genossen u. dgl. Selbst wenn diese kiinstlichen 
Nahrungsmittel der Gesundheit auch nicht direkt schiidlich sind, so bedeuten sie 
doch immerhin eine Beeintriichtigung der Kost, da alle diese Surrogate - (mit 
Ausnahme der medizinischen Praparate) - weit weniger Nahrwert haben, 
vielfach auch weniger bekommlich sind als die echten Stoffe, die sie ersetzen 
sollen. Aber nicht wenige dieser Ersatzstoffe sind direkt gesundheitsschiidlich. 

So behauptet REMBARDEL in seinen Studien, daB die Verfiilschung der EBwaren und 
Trinkwaren in Paris (wo - wie er behauptet - nur die falschen Haare der Frauen echt 
sind) derartige VerhiHtnisse erreicht hat, daB man mit Bestimmtheit sagen kann, daB min
destens 80% der Krankheiten, welche die Franzosen und besonders die niedrigen Klassen 
plagen, indirekt durch die Verfiilschungen entstehen, mit denen man die Bedarfsartikel 
\Veine und Likore herstellt. "Die Betrugereien - schreibt A. MARESCALCBI - sind unend
lich und verschieden. Es gibt jetzt kein Nahrnngsmittel, welches nicht der Verfiilschung 
obliegt •.. alles unterliegt dem schiindlichen, unerschopflichen, erfinderischen Genius der 
Betriiger, und alles dieses vergiftet physiologisch und okonomisch die Menschheit." Diese 
Verfiilschung der Nah:.:ungsmittel ist es, die der Teuerung in den Stiidten der Gegenwart 
ihre scharfe Spitze verleiht, und diese in doppeltem MaBe fur die Bevolkerung bedrohlich 
erscheinen liiBt, die nicht nur die Folgen der Untererniihrnng, sondern auch die der Ver
fiilschung der Nahrungsmittel zu tragen hat. 

3. Beruf und Einkommen in ihrem EinfluB auf die Ernahrung. 
Der EinfluB des Berufes auf die Ernahrung zeigt sich in doppelter Hinsicht: 

einmal unmittelbar durch die Beru/stiitigkeit, indem die durch die Ausiibung der 
verschiedenen Berufstatigkeiten in unterschiedlichem MaBe in Anspruch genom
menen geistigen und korperlichen Krafte eine Aerschiedene Ernahrung des 
Korpers verlangen; und zweitens mittelbar durch die unterschiedliche Hohe des 
Einkommens, die durch die Verschiedenheit der Berufe und vor allem der Stellung 
im Berufe, ob selbstandiger Unternehmer, Angestellter oder Arbeiter bedingt 
wird. Denn wahrend in friiheren Zeiten die Bevolkerung sich sozial in Stande, 
Klassen, Kasten gliederte, kommt gegenwartig in dem Beruf und besonders in 
der Stellung in diesem die soziale Differenzierung der Bevolkerung zum Ausdruck. 
Und ebenso wie friiher Ober- und Unterschicht in der Ernahrung sich schieden, 

32 kg. N ach ESSLEN (Die Fleischversorgung des Deutschen Reiches) bet rug der Fleischverbrauch 
in den franzosischen Stiidten 1892: 58,12 kg, auf dem Lande dagegen nur 26,25 kg pro Kopf. 
In England betrug 1904 der Fleischverbrauch der Arbeiter auf dem Lande 39 kg pro Kopf, 
dagegen des in den Stiidten lebenden Mittelstandes 821/ 2 kg. Eine Untersuchung von 
2567 Arbeiterfamilien in Nordamerika zeigte Anfang des 20. Jahrhunderts, daB nur 40% 
des Calorienbedarfs durch Vegetabilien (Brot, Mehl, Kartoffeln, Reis) gedeckt wurden, 
dagegen 48% der Calorien und 59% des EiweiBes durch Fleisch (Bull. of the Bureau of 
Labor Nr. 54, Sept. 1904). 

21* 
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werden wir heute eine Unterschiedlichkeit in der Ernahrung auf Grund der durch 
die berufliche Tatigkeit bedingten verschiedenen Einkommen, zwischen W ohl
habenden und Minderbemittelten, reich und arm feststellen konnen. 

Betrachten wir zuerst die unmittelbare Einwirkung der Beruf8tiitigkeit auf 
die Erniihrung, so ist einer Verschiedenheit in der Ernahrung schon Erwahnung 
getan, der zwischen der Landwirtschaft treibenden und der stadtischen Bevol
kerung. Wir werden unsere Untersuchung daher in der Hauptsache auf die 
stadtischen Berufe beschranken konnen. Hier werden wir zunachst zwischen Be
rufen, die mehr karperliche Tiitigkeit bedingen und solchen, die weniger oder gar 
keine korperliche Arbeit, dagegen geistige Anspannung verlangen, scheiden konnen. 
Die Ernahrungsweise beider Arten Arbeiter ist in vieler Hinsicht unterschiedlich, 
und zwar bedingt durch die verschiedenartigen Veranderungen, die Muskelarbeit 
und geistige Arbeit im Korper hervorrufen. Korperliche Arbeit hat einen starken 
Verbrauch von Calorien zur Folge, bei geistiger Arbeit ist dieser weit geringer, 
dagegen gehen bei dieser, - worauf besonders KESTNER in seinen Arbeiten 
hingewiesen hat - gewisse andere physiologische Veranderungen (Zunahme des 
Phosphorsauregehaltes des Blutes) vor sich, die eine eiweiB- und zwar besonders 
fleischeiweiBreiche Ernahrung erfordern. Durch die Natur ihrer Arbeit wird 
daher der~Muskelarbeiter auf eine mehr kompakte, derbere, vielfach vegetabilische 
Kost, die viel Calorien enthalt, der geistige Arbeiter dagegen auf eine feinere, 
mehr animalische Bestandteile enthaltende Nahrung, die bei geringerem Calorien
gehalt viel EiweiB enthaItl), hingewiesen. Diese Tatsache wird durch die Er
hebungen iiber Haushaltsrechnungen bestatigt, die ein starkes Uberwiegen der 
Fleisch- und Fettnahrung, daneben auch einen groBen Zuckerverbrauch bei 
Zuriicktreten der vegetabilischen Kost bei geistigen Arbeitern, dagegen ein 
Hervortreten der Kartoffel-Leguminosen- und Zerealien-Nahrung bei Hand
arbeitern zeigen2). 

1) Um 100 g EiweiB pro Tag aufzunehmen, benotigt man - nach KESTNER - bei 
Fleisch 500 Cal., bei Ei 1100 Cal., bei Kase 1300 Cal., bei Milch 2000 Cal., bei WeiBbrot 
3300 Cal., bei Kartoffeln 5000 Cal., bei Reis 5600 Cal., bei grobem Brot 7600 Cal. V gl. 
KESTNER: Beruf, Lebensweise und Ernahrung, in Klin."Wochenschr., 22. Jan. 1923, ferner 
das oben zitierte Werk: Die ~rnahrung des Menschen. Berlin 1924. 

2) VgI. u. a. GROTJAHN: fiber Wandlungen in der Volksernahrung (Leipzig 1912), der 
eine sehr groBe Zahl von Bud,:tets aus den verschiedensten Quellen - vor allem aus LE PLAY: 
Les Ouvriers Europeens und Les Ouvriers des Deux Mondes, ferner E. ENGEL: Die Lebens
kosten belgischer Arbeiterfamilien friiher und jetzt, 1895; F. WORISHOFFER: Die soziale Lage 
der Fabrikarbeiter in Mannheim, 1891; KUHNA: Die Ernahrungsverhaltnisse der industriellen 
Arbeiterbevolkerung in Oberschlesien, 1894, u. a. - gesammelt hat, aus denen der groBere 
Fleischverbrauch und verhaltnismaBig geringere Vegetabilienverbrauch der geistigen Arbeiter 
hervorgeht. So zeigt das Budget eines akademisch gebiIdeten Beamten im Kanton Thurgau, 
1891, auf die mannliche erwachsene Person umgerechnet, einen Verbrauch von 149 kg 
Zerealien, 111 kg Kartoffeln, 23 kg Zucker, 19 kg Fett, lI8 kg Fleisch; das eines Berliner 
Arztes, 1910: 100 kg Zerealien, 147 kg Kartoffeln, 31 kg Fett, 80 kg Fleisch; das eines Ber
liner Kaufmanns, 1880: 121 kg Zerealien, 131 kg Kartoffeln, 32 kg Zucker, 28 kg Fett, 
115 kg Fleisch. -Dagegen das Budget eines Arbeiters der Eisenbahnwerkstatten in Frank
furt a. M., 1888: 136 kg Zerealien, 9 kg Leguminosen, 505 kg Kartoffeln, 51 kg Milch, 13 kg 
Fett, 36 kg Fleisch; das eines Arbeiters einer chemischen Fabrik in Frankfurt a. M., 1888: 
182 kg Zerealien, 628 kg Kartoffeln, 12 kg Fett, 25 kg Fleisch. Das eines Grazer Schuh
fabrikarbeiters, 1900: 312 kg Zerealien, 33 kg Kartoffeln, 12 kg Zucker, 8 kg Fett, 18 kg 
Fleisch. Das eines flandrischen Schuhmachers, 1895: 320 kg Zerealien, 347 kg Kartoffeln, 
415 kg Milch, 15 kg Fett, 16 kg Fleisch; das eines Zurichters einer belgischen Waffenfabrik, 
1893: 248 kg Zerealien, 128 kg Kartoffeln, 5 kg Zucker, 7 kg Kase, 23 kg Fett, 31 kg Fleisch; 
das eines belgischen Messerschmieds, 1891: 340 kg Zerealien, 370 kg Kartoffeln, II kg Fett 
und verschwindend wenig Fleisch. Alles auf die erwachsene mannliche Person (Konsumtions
einheit) und das Jahr auf Kilogramm nach dem ENGELSchen Verfahren (s. unten) umgerechnet. 
Freilich ist hier auch die unterschiedliche Einkommenslage der geistigen und korperlichen 
Arbeiter zu beriicksichtigen, worauf im folgenden eingegangen wird. 
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Die korperlich Berufstiitigen wird man aber hinsichtlich ihrer Erniihrung 
noch weiter differenzieren konnen, und zwar in solche, die schwere, die mittlere 
und die leichte Korperarbeit verrichten. Zu den ersteren diirften die Berg- und 
Hochofenarbeiter, zu den zweiten die Arbeiter in Maschinenfabriken, die Schlosser, 
die Schmiede, ferner die Arbeiter der Elektrizitiitsindustrie, der Industrie der 
Steine und Erde, des Baugewerbes und zum Teil im Handel (z. B. Hafenarbeiter) 
gehoren, zu der dritten Gruppe die Arbeiter der Textilindustrie, im Bekleidungs
und Reinigungsgewerbe. Die Nahrung des Schwerarbeiters wird in bezug auf 
die Derbheit der Kost mehr der des Landmannes ahneln; diirfte aber im all
gemeinen fleisch- und auch fettreicher sein als die des Landarbeiters. Gegeniiber 
cler Kost der nur leichtere korperliche Arbeit verrichtenden Personen diirfte sie 
nicht nur massiger sein, sondern vor allem auch mehr Fleisch und Fett enthalten. 
Die Nahrung der letzteren wird - namentlich bei geringem Einkommen - in 
der Hauptsache aus Kartoffeln und Zerealien bestehen. 

Dies wird auch dUTCh die Erfahrung bestatigt. So zeigt - nach den Zusammenstel
lungen von GROTJAH~ - das Budget eines Kohlenhauers aus dem Ruhrgebiet, 1886, fol
genden Verbrauch auf die erwachsene mannliche Person nach dem ENGELSchen Verfahren 
berechnet: 249 kg Zerealien, 24 kg Kartoffeln, 39 kg Fett, 42 kg Fleisch; das eines Berg
arbeiters aus dem ni:irdlichen Frankreich, 1893: 259 kg Zerealien, 170 kg Kartoffeln, 8 kg 
Zucker, 26kg Fett, 50 kg Fleisch; das eines sachsischen Schlossers im Jahre 1886: 179 kg 
Zerealien, 210 kg Kartoffeln, 15 kg Fett, 54 kg Fleisch. Dagegen das Budget eines Genter 
Webers aus dem Jahre 1884: 205 kg Zerealien, 303 kg Kartoffeln, 28 kg Milch, 10 kg Fett 
und verschwindend wenig Fleisch. Ebenso zeigen die schon oben in der Anmerkung auf
gefiihrten Budgets des flandrischen Schuhmachers, des Grazer Schuhfabrikarbeiters und des 
belgischen Messerschmiedes einen hohen Zerealien- und Kartoffelverbrauch, dagegen einen 
sehr geringen Fleischverbrauch. 

Noch bedeutender als der unmittelbare EinfluB der Berufstatigkeit ist der 
mittelbare, durch die unterschiedliche Hohe des Einkommens bedingte EinfluB 
des Berufes auf die Ernahrung. Hier ergeben sich wesentliche Unterschiede 
zwischen den einzelnen Wohlhabenheitsklassen. Zuniichst ist die Kost der wohl
habenden Schichten weit reichhaltiger und damit abwechslungsvoller als die der 
iirmeren Bevolkerung. Auf den Tisch des reichen Mannes kommen all die Nah
rungs- und GemiBmittel, die die jeweilige Kulturstufe kennt; nicht mit einer 
einzigen Speise begniigt man sich, wie der minderbemittelte, sondern jede Mahl
zeit besteht aus einer Reihe von Speisen. Dadurch solI der Appetit angereizt 
werden, so daB in den wohlhabenden Schichten vielfach auch quantitativ mehr 
genossen wird als in den armeren. Doch nicht nur reichhaltiger, sondern vor 

Das Kaiserliche Statistische Amt - jetzt Statistische Reichsamt - berechnete auf 
Grund der 852 Haushalte der groBen Erhebung von 1907 (2. Sonderheft des Reichsarbeits
blattes, 1909) folgenden Nahrungsmittelverbrauch in Beamten- und Arbeiterfamilien: 

Verbrauch einer Familie Auf den Ropf 
Nahrungsmittel -------.--~---

A B A B 

Fleisch kg 101,0 127,8 21,2 27,3 
\Vurst 29,8 29,8 6,3 6,4 

Fleisch und \Vurst zus. kg 130,8 157,6 27,5 33,7 

Butter kg 35,2 44,2 7,4 9,5 
Andere Fette 28,5 21,5 6,0 4,6 
Kase. 

" 18,3 12,8 3,8 2,7 
Eier Stck. 392 589 82,4 125,7 
Kartoffeln kg 437,9 472,0 92,0 100,8 
Kaffee 

" 14,7 14,6 3,1 3,1 
Milch Liter 504,3 650,2 105,9 138,8 

A = Arbeiterfamilien, B = Beamten- und Lehrerfamilien. 
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allem auch quaWativ wertvoller ist die Ernahrung der Oberschicht. Denn der 
Wohlhabende kann sich seine Kost frei nach seinem Belieben wiihlen, der Minder
bemittelte ist dagegen in der Auswahl seiner Nahrungsmittel durch sein "Un
vermogen beschrankt. Infolgedessen werden in den gutsituierten Kreisen die 
stark eiweiBhaltigen N ahrungsmittel wie Fleisch, Butter, Eier in besonderem 
MaBe bevorzugt, und auch der Zucker, zum Teil in Gestalt von Zuckerwaren, 
spielt hier eine groBe Rolle: dem Minderbemittelten dagegen erlaubt seine be
schrankte Vermogenslage nicht, diese wertvollen aber teureren Nahrungsmittel 
in ausreichender Menge sich zu beschaffen, und so wird hier gezwungenermaBen 
zu einer Kost gegriffen, die zwar nicht kraftig ist, dafiir aber schon bei nur ge
ringeren Ausgaben ein Sattigungsgefiihl hervorruft, namlich zu magen- und 
darmfiillenden Nahrungsmitteln wie Kartoffeln, Leguminosen, Roggenbrot. 

Die schlechtere Ernahrung der Minderbemittelten ist auch durch Haushaltsrechnunyen 
erwiesen. Nach den vom Deutschen Metallarbeiterverband 1908 durchgefiihrten Wirtschafts
rechnungen stellte sich pro Kopf der Verbrauch an Fleisch: 

bei Einkommen yon 900-1200}I. auf 21,6 kg jahrl. 
1200-1600,_ " 21,0 .. 
1600-2000" " 24,4" 
2000-2500" " 28,6" 

iiber 2500" " 27,8" 

Dagegen ging der Kartoffelverbrauch von 133,5 kg in den untersten Einkommensstufen 
unter 1200 M. auf 108,8 kg in der hochsten Einkommensstufe iiber 2500 M. zuriick. Nach 
den Erhebungen des Kaiserlich Statistischen Amtes iiber 852 Hau8halt8rechnunyen des Jahres 
1907 stieg der Verbrauch pro Familie an Fleisch und Wurstwaren in den erhobenen 522 
Arbeiterhaushalten von 106,1 kg bei Einkommen his 1200 M. auf 112,8 kg bei Einkommen 
von 1200-1600 M., auf 128,0 kg bei Einkommen von 1600-2000 IVL und schlieBlich auf 
153,8 kg bei Einkommen von 2000-3000 M. Noch deutlicher tritt die Zunahme des Fleisch
verbrauches mit steigendem Wohlstande bei den untersuchten 218 Beamtenhaushalten her
vor. Es betrug hier der Verbrauch einer Familie an Fleisch und Wurstwaren 

bei Einkommen Yon 1200-1600 M. 
1600 - 2000 " 
2000-3000 " 
3000-4000 " 
4000-5000 " 

108,4 kg 
120,6 " 
162,0 " 
185,1 " 
22fl,2 " 

Auch die aus den verschiedensten Quellen zusammengesteUten Budgets in der schon 
erwahnten Schrift von GROTJAHN bestatigen die erwahnten Tatsachen GROTJAHN steUt 
hier die freigewahlte Kost der Wohlhabenden - 12 Budgets - einmal der Kost der stadti
schen Handwerker, Unterbeamten und gutgestellten Arbeiter - 18 Budgets -, zum anderen 
der Kost der von jeder Naturalwirtschaft losgelOsten, auf reinen Geidlohn angewiesenen 
induRtrielien und groBstadtischen Arbeiter - ca. 400 Budgets - gegeniiber. Als mittlere 
Normalkost der wohlhabenden Kreise nimmt GROTJAHN - umgerechnet auf eine erwachsene 
mannliche Person naeh dem ENGELschen Verfahren - auf Grund der von ihm gesammelten 
Haushaltsrechnungen an: 175 kg Zerealien, 25 kg Fett, 175 kg Kartoffeln, 100 kg Fleisch, 
25 kg Zucker. Einen geringeren Fleisch-, Fett- und Zuckerverbrauch haben dagegen bereits 
die stadtischen Handwerker, Unterbeamte und gutgestellten Arbeiter. Bei den diesen Kreisen 
entnommenen Budgets erreicht der Fleischverbrauch - auf die erwachsene mannliche 
Person umgerechnet - nur selten 100 kg, halt sich im aUgemeinen zwischen 60 und 70 kg, 
betragt zum Teil sogar nur 50 kg, und der Fettverbrauch schwankt im allgemeinen zwischen 
15 und 20 kg. Noch weit weniger animalisch ist die Kost in den Budgets der groBstadtischen 
Industriearbeiter. Hier betragt nur in den seltensten Fallen der Fleischverbrauch 50 kg, 
meist schwankt er zwischen 25 und 35 kg, ist vielfach noch geringer. Auch der Fett- und, 
soweit angegeben, der Zuckerverbrauch ist sehr gering. Ersterer betragt im allgemeinen 
10-15 kg, selten hoher, vielfach geringer; der Zuckerverbrauch ist im groJ3en ganzen ein 
wenig hoher, etwa 15-20 kg, vielfach aber ebenfalls geringer. 
.. Auch aus dem Au.~land liegen Untersuchungen, die abnliche Ergebnisse aufweisen, Yor. 
Uber die Ernahrungslage der arbeitenden Klassen in England hat Lord ROWNTREE Unter
suchungen angestellt. Er sagt dariiber: "Eine Untersuchung der Ernahrung der verschie
denen Bevolkerungsklassen der Stadt ergab, daB die Ernahrung der Mittelklassen mehr als 
geniigend, die der bes8ergestellten Handwerker als geniigend, die der Arbeiterklasse ernst-
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lich als ungeniigend bezeichnet werden mull. Sie erhiilt durchschnittlich 25% weniger Nah
rung, als wissenschaftlich verlangt werden mull. Sie hungert nicht, aber ihre Nahrung ge
staltet sich mehr voluminos als nahrhaft." Nach den Berichten der Royal Statistical Society 
verteilte sich der jahrliche Durchschnittsverbrauch an Fleisch, der im ganzen 55 kg pro 
Kopf bet rage, folgendermallen auf die einzelnen sozialen Klassen: Land- und ungelernte 
gewerbliche Arbeiter 39 kg pro Kopf, gelernte Arbeiter 481/ 2 kg, der niedere Mittelstand 
55 1/ 3 kg, der Mittelstand 821/ 2 kg, die hOheren Stande 136 kg Fleisch1 ). 

AuDer durch Mangel an tierischem EiweiD und tierischen Fetten wird die 
Kost der unteren Klassen noch dadurch verschlechtert, daD sie es sind, die durch 
die Verfiilschung der N ahrungs1nittel besonders betroffen werden. Denn die 
Minderbemittelten sind es, die zu den Ersatzstoffen greifen, die statt Butter 
Margarine, statt Milch .Milchpulver, statt Eier "Eiersatz" statt frischer Waren 
uberhaupt praparierte, kiinstlich zurechtgemachte nehmen und dadurch ihre 
Nahrung weiter verschlechtern. Und die weitere Folge davon ist, daD sie auch den 
Gefahren der direkten Verfiilschung der Nahrungsmittel, von denen oben die 
Recle \nr, in besonderem MaDe ausgesetzt sind. 

4. Die Ernahrung bei den verschiedenen Rassen, Stammen und Volker
schaften. 

DaD clie Ernahrungsweise der verschiedenen Rassen, Stamme und Volker
schaften recht groDe Unterschiede aufweist, zeigt schon der oberflachlichste Uber
blick. 'Vas aber nur sehr schwer feststellbar sein durfte, ist die Frage, ob diese 
Unterschiede in den verschiedenen Rassen- und Stammesveranlagungen begrundet 
sind, oder ob und inwieweit andere Faktoren, wie z. B. die Natur des betreffenden 
Landes, die Rohe des Kulturstandes und des Bildungsniveaus, der Stand der 
Technik u. a. m. eine Rolle spielen. Rieruber durften wir restlich Aufschusse 
kaum zu erwarten haben. Begnugen wir uns aber mit der Tatsache der unter
schiedlichen Kost bei den verschiedenen Volkern, ohne nach den naheren Grunden 
zu forschen, so bietet sich uns eine bunte, abwechslungsreiche Mannigfaltigkeit. 
SchlieDen wir die Volker der Vergangenheit aus und betraehten nur die Gegen
wart, so konnen wir vielleicht sieben groDe Kreise unterscheiden, die in ihrer 
Erniihrungsweise grundsatzliche Unterschiede zeigen. 1. Den europaisch-ameri
kanischen Volkerkreis, 2. die russischen und halbrussisch-mongoloiden Volker
schaften, 3. den indisch-persischen Volkerkreis, 4. die Volker des Nordrandes von 
Afrika, wozu auch noch die Araber geziihlt werden konnten, 5. den asiatisch
malayischen Volkerkreis, 6. die Eingeborenen Afrikas und Ozeaniens, 7. die Nord
polv()lker. 

Freilich, besondere typische Charakteristika in der Ernahrungsweise dieser 
einzelnen Volkerkreise aufzuweisen, wird kaum moglieh sein, dazu ist die Kost 
innerhalb dieser Volkerkreise doch zu yerschieden. Vielleicht wird man aber 
folgende Richtlinien aufstellen konnen: Die N ahrung der europiiisch-amerika
nischen Volkerschaften ist gekennzeichnet clureh das Streben nach moglichst 
eiweif3reicher, dabei leicht verdaulicher und abwechslungsreicher Kost, das in 
der Zunahme der Fleischnahrung und der Ersetzung der Roggenbrot- durch die 
Weizenbrotnahrung zum Ausdruck kommt. Daneben haben wir hier, vornehmlich 
in den "Cnterschiehten, im allgemeinen einen reichlichen Kartoffelverbrauch, der 
in den anderen Volkerkreisen mehr, zum Teil ganz, zurucktritt. Samtliche ubrigen 
Volkerkreise - vielleicht mit Ausnahme der Nordpolvolker und den Volker
schaften in den russisch-asiatischen Steppengebieten - weisen dagegen eine mehr 
vegetabilische Ernahrungsweise bei mehr oder weniger derber Kost auf; in lndien 
wie yor aHem in dem asiatisch-malayischen V olkerkreis spielt hierbei der Reis 

1) Nach ESSLEN: a. a. O. S.253. 
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eine ausschlaggebende Bedeutung, der wiederum bei den europaisch-amerika
nischen Volkerschaften nur in geringem MaBe genossen wird. Fischnahrung 
finden wir in ausgesprochenem MaBe bei den am Meere und in fluB- und seenreichen 
Gebieten wohnenden Volkerschaften, wie neben Europa auch in Japan. Nahere 
Einzelheiten zu geben ist infolge unserer Unkenntnis der Ernahrungsweise der 
auBereuropaischen Volkerschaften aber leider unmoglich. 

Dagegen ist es sehr interessant zu sehen, daB innerhalb des europaisch-amerikanischen 
Volkerkreises sich doch in der Ernahrung der einzelnen Volker wesentliche Unterschiede 
ergeben. So ist der Fleischbverrauch in den einzelnen europaischen und von Europaern 
kolonisierten Landern ein recht verschiedener: KONIG gibt in seinem Werk iiber die Nah
rungsmittel folgenden Fleischkonsum in den einzelnen !Andern pro Kopf und Kilo im J ahr an: 

Australien. . . . . " 111,6 kg Belgien und Holland 34,3 kg 
Ver. Staaten von Amerika 54,4 " Osterreich-Ungarn. 29,0 ,. 
Deutschland 52,3 " Spanien . 22,2 .. 
England. . . . . . . . 47,6 " RuBland . 20,8 " 
Frankreich. . . . . . . 33,6 " Italien. . 10,4 " 

Hierbei diirfte der Verbrauch in England wohl etwas zu niedrig angeschlagen sein, wie ja 
iiberhaupt aIle derartige Berechnungen und Schatzungen nur Annaherungswerte liefern 
konnen. Trotzdem ist in dieser Aufstellung der EinfluB der Industrialisierung unverkennbar. 
Das sog. "Arbeiterparadies" Australien, wo natiirlich nur die weiBe Bevolkerung erhoben 
ist, zeigt infolge der dort gezahlten hohen Lohne die hochste Verbrauchsziffer, dann folgen 
die Vereinigten Staaten, dann Deutschland und England (richtiger wohl in umgekehrter 
Reihenfolge), dann Frankreich, Belgien, Holland, schlieBlich RuBland und Italien. Liegen 
somit diesen Unterschieden im Fleischkonsum unverkennbar andere Faktoren als Rassen
veranlagung zugrunde, so konnen doch manche kleinere Verschiedenheiten der Nahrungs
gewohnheiten auf Stammesveranlagung zuriickzufiihren sein; so mag vielleicht der allgemein 
starkere Fleischkonsum in Siiddeutschland, besonders in Bayern, gegeniiber Norddeutsch
land (nach LICHTENFELT 80 kg pro Jahr und Kopf in Miinchen gegen nur 71 kg in Berlin) 
zugleich mit dem Zuriicktreten der Kartoffelnahrung, dagegen der Vorliebe fiir kompakte 
.,Mehlspeisen" dem kraftigeren bayrischen Volksschlag zuzuschreiben sein - vielleicht aber 
auch dem reichli<:heren BiergenuB! So etwas wird sehr schwer zu entscheiden sein. Das 
schon erwahnte Uberwiegen der Schweinetleischkost in Deutschland gegeniiber dem starkeren 
Rind- und Hammelkonsum in England kann in einer verschiedenartigen Geschmacksrichtung 
der beiden Volker begriindet sein. Es ist aber ebensogut moglich, daB hier rein wirtschaft
liche Faktoren ausschlaggebend sind: die giinstigen Weideverhaltnisse in England fiihrten 
ganz von selbst zu erhohter Rind- und Hammelzucht, wahrend das rasch sich industriali
sierende Deutschland bei starker Zunahme der Bevolkerung gewissermaBen instinktiv zur 
Zucht des Tieres iiberging, das am kiirzesten aufzuziehen war, sich am schnellsten entwickeln 
konnte ohne groBere Weidefiachen zu beanspruchen: das Schwein. 

Aber auBer in der Art und Wahl der N ahrungsmittel bestehen zwischen 
den einzelnen Volkern wesentliche, ja zum Teil noch bedeutendere Unterschiede 
in der Art der Zubereitung der Speisen. Und zwar nicht nur zwischen den groBen 
Volkerkreisen: hier ist es ja augenfallig. Wie ganz anders bereitet der Japaner 
und Chinese seine Speisen als der Europaer, wieder anders der Inder, wieder anders 
der Russe, ganz zu schweigen von den Eingeborenen Afrikas oder Ozeaniens! 
So verzehrt die autochthone Bevolkerung auBereuropaischer Erdteile die Nah
rungsmittel - auch Fleisch und Fisch - vielfach roh, wahrend der Europaer 
im allgemeinen auf die verfeinerte Zubereitung groBeren Wert legt. Hier mogen 
- neben der Rohe des Kulturstandes - auch Verschiedenheiten in der Geschmacks
richtung eine Rolle spielen. Auch zwischen den Volkern eines Kulturkreises 
sehen wir in dieser Hinsicht recht groBe Unterschiede, und hier diirfte der ver
schiedenartige Geschmack der einzelnen Volker von ausschlaggebender Bedeu
tung sein: wie anders Z. B. ist die sog. "Deutsche Kiiche" als die "franzosische", 
beide wieder verschieden von der "englischen" ; wiede:t:um eine andere Geschmacks
richtung hat der Italiener, der Spanier. Ja selbst innerhalb eines und desselben 
Volkes unterscheidet man verschiedene "Kiichen" Z. B. in Deutschland die 
"norddeutsche" von der "siiddeutschen" Kiiche. 
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5. Erniihrung und Verkehrsmittel. 

Von auBerordentlicher Bedeutung fiir die Ernahrung war der im Laufe des 
19. Jahrhunderts erfolgte Ausbau der Verkehrsmittel und Wege; und zwar in 
doppelter Weise: einmal unmittelbar durch die hierdurch gegebene Moglichkeit 
der schnellen und sicheren Beforderung der Agrarprodukte iiberallhin, sodann 
mittelbar dadurch, daB der Ausbau der Verkehrs\vege eine intensivere Bewirt
schaftung in der Landwirtschaft ermoglichte. Beides wirkte auf eine Verbesserung 
der Ernahrung der BevOlkerung hin. In friiheren Zeiten bis in die erste Halfte 
des 19. Jahrhunderts hinein war im allgemeinen eine jede Gegend in bezug auf 
die Ernahrung auf die Erzeugnisse ihrer eigenen Landwirtschaft angewiesen; 
wohl fand auch - bereits im Mittelalter - ein Handel in landwirtschaftlichen 
Produkten statt, aber dieser war mehr ein Luxushandel mit Spezereien, Gewiirzen, 
seltenen Friichten, nicht mit Massengiitern. Vor dem Ausbau der Verkehrswege 
war Getreide und Mehl ebenso wie Vieh und Fleisch in groBeren Quantitaten 
so gut wie untransportabel. Die Folge war, daB die Bevolkerung unter dem 
Wechsel der Ernten stark zu leiden hatte; ein ungiinstiges Erntejahr, oder gar 
MiBwuchs konnte Hungersnot in der davon betroffenen Provinz zur Folge haben, 
wahrend vielleicht im angrenzenden Bezirk eine so iiberreichliche Ernte war, 
daB die Brotfrucht verschwendet wurde und zum Teil verdarb. Ein Ausgleich 
war infolge der Transportunmoglichkeiten nicht gegeben. Die Folge war ein 
auf3erordentliches Schwanken der Getreidepreise in den einzelnen J ahren: So stellte 
sich in Halle der Preis fiir den Scheffel Roggen im Jahre 1600 auf 31 Gr., da
gegen 1604 auf nur 15 Gr. Die MiBernte von 1621 hatte das Heraufgehen der 
Preise von 37 Gr. (1620) auf 160 Gr. (1621) zur Folge. 1622 fiel der Preis aber 
wieder auf 28 Gr., 1624 stand er jedoch schon auf 54 Gr., 1628 wieder auf 17 Gr. 
Und so ging es im ganzen 17. und 18. Jahrhundert bis in das 19. Jahrhundert 
hinein. Das einzige Mittel, die Bevolkerung vor der Ungunst der Ernten zu 
schiitzen, war die Errichtung von Kornmagazinen, denen wir schon im Altertum 
begegnen, spater in den mittelalterlichen Stadten und dann in den merkanti
listischen Staaten. Aber diese Aufspeicherung von Korn in groBen Magazinen 
war doch ein recht umstandliches, kostspieliges Verfahren, dessen Wirksamkeit 
iiberdies nicht immer sic her war; denn bei sehr schlechten Ernten versagte auch 
dieses System, da eine Ansammlung von so groBen Vorraten, daB die gesamte 
Bevolkerung ausreichend versorgt werden konnte, unmoglich war. 

Hier haben nun die modernen Verkehrsmittel eine vollstandige Anderung 
geschaffen. Zunachst brachte der Ausbau der Binnenwasserstraf3en einen Aus
gleich in der Ernahrung der Bezirke und Provinzen eines Landes; erganzend 
traten hier die Eisenbahnen hinzu. Aber gerade fUr die Agrarproduktedes Massen
verbrauches, vor aHem Getreide, war doch der Ausbau der Fliisse und Kanale 
von iiberwiegender Bedeutung. Zunachst infolge der groBeren Billigkeit des 
Transportes. Haben doch die urn ein vielfaches niedrigeren Frachtraten der 
Binnenschiffe nicht selten dazu gefUhrt, statt direkt per Bahn mit groBem Um
wege per Schiff die Waren zu befordern1 ). Dazu kommt, daB die Binnenschiffe 
infolge ihrer GroBe ganz andere Mengen als die Eisenbahnen zu befordern ver
mogen. So ist die Tragfahigkeit eines Rheinschiffes von 1500 t so groB wie 150 
Giiterwagen, ersetzt also mehrere Giiterziige; und heute werden Binnenschiffe 

1) So berichtet LOTZ (Verkehrsentwicklung in Deutschland. 4. Auf!. 1920), daB ein 
Essigfabrikant in EBlingen Essig nach Hamburg zur Vermeidung der hohen Bahnfracht auf 
folgendem Weg verschickte: per Bahn nach Mannheim, per Rheinschiff von Mannheim 
nach Rotterdam, per Seeschiff von dort nach Hamburg. Die Fracht stellte sich fast urn die 
HaUte billiger als per Bahn direkt. 
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von iiber 2000 t gebautl). Die grope Bedeutung guter Kanalverbindungen fiir die 
Ernahrung eines Landes zeigt sich hier in alier Deutlichkeit. Der leider bis jetzt 
unterbliebene Bau eines "Mitteliandkanals" hatte wesentlich zur Ausgleichung 
der Ernahrung im Osten und Westen Deutschlands beigetragen. Seine gegen
wartige Inangriffnahme ist daher sehr begriiBenswert. Gleiche Bedeutung kommt 
den FlufJregulierungen zu. DaB Deutschland wahrend des Krieges so unvoli
kommen mit rumanischem und ukrainischem Getreide versorgt werden konnte, 
ist auf die Unterlassung des Stromschnelienregulierung der Donau am "Eisernen 
Tor" zuriickzufiihren. Rumanisches Getreide kam vielmehr im Frieden per See
schiff iiber das Mitteliandische Meer, StraBe von Gibraltar und Ozean. Denn 
Getreide per Bahn zu befOrdern, ist im allgemeinen - von Ausnahmen abgesehen 
- wegen der verhaltnismaBig hohen Frachtsatze nicht lohnend. Die Eisenbahn 
kommt vielmehr fiir Spezialfriichte, Gemiise w"ie auch Vieh und Fleisch, daneben 
fiir Butter, Milch, Eier als Beforderungsmittel in Frage. 

Eine noch groBere Bedeutung als der Binnenschiffahrt kommt aber der 
Seeschilfahrt zu. Mit der Nutzbarmachung des Dampfbetriebes fiir den Kauf
fahrteiverkehr wurde - wie SAX sich ausdriickt - die Weltwirtschaft auf das 
Gebiet der Rohprodukte ausgedehnt. Aus den fernsten Landern, aus Canada, 
Argentinien, Australien kommt jetzt Getreide auf den europaischen Markt2 ). 

Die aufkommende Weltwirtschaft scheidet jetzt die Lander beziiglich ihrer 
Ernahrungsgrundlage in zwei sich einander erganzende Teile: Es bilden sich auf 
der einen Seite die "Industriestaaten" aus, deren Landwirtschaft nicht mehr 
imstande ist, die wachsende Bevolkerung ausreichend mit Nahrungsmitteln zu 
versorgen, und ihnen gegeniiber stehen die "Agrarstaaten", die mehr an Roh
produkten erzeugen, als ihre BevOlkerung konsumieren kann, und die infolgedessen 
im Austausch mit den gewerblichen Erzeugnissen der Industrielander diese mit 
Nahrungsmitteln versorgen. Die alten Sorgen und Befiirchtungen von strich
weisen Hungersnoten verschwinden, dafiir treten neue Sorgen auf: politische Be
sorgnisse der Industriestaaten, ihre Ernahrung unter allen Umstanden sicher
stellen zu konnen3). Die Welternahrung ist aber - wenigstens in derGegenwart
fiir alle in die Weltwirtschaft verflochtenen Lander sichergestellt. Ist ein Land, 
ja selbst ein ganzer Erdteil von MiBernten heimgesucht, so wird dies durch 
iiberreiche Ernten in anderen Landern und Erdteilen kompensiert, und die Rolle 
der Ausgleichung der Welternahrung fallt den modernen Verkehrsmitteln zu; 
daB aber in der ganzen Welt zugleich MiBernten herrschen sollten, erscheint 
vollig ausgeschlossen, schon deshalb, weil in den einzelnen Erdteilen die Ernten 
zu verschiedenen J ahreszeiten stattfinden. 

Doch nicht nur Getreide, auch Fleisch ist Welthandelsartikel geworden. 
Weniger lebendes Vieh - wenn auch dieses - als besonders Fleisch, und zwar in 
getrorenem und gekilhltem Zustande, wird durch Kiihlschiffe von einem Erdteil 
zum anderen transportiert, und die Kiihlanlagen erlauben auch eine langere Auf
bewahrung des Gefrierfleisches. Auch Fett und Speck, sogar Butter, Eier, 

1) 1912 zahlte Deutschland 1650 Binnenschiffe mit 800 und mehr Tonnen Tragfahig
keit. Die Tragfahigkeit der statistisch erfaBten deutschen Binnenflotte betrug 1912: 
7,4 Mill. t. (VgI. LOTZ: Verkehrsentwicklung, S. llO.) 

2) Einen Begriff von dem EinfluB von Handel und Verkehr auf die Ernahrung der 
europaischen Volker gibt vielleicht folgende Gegeniiberstellung: Nach der Schatzung des 
bekannten franzosischen Physiokraten TURGOT betrug der Getreidehandel seinerzeit, also 
am Ausgang des 18. Jahrhunderts. lO-ll 000000 hI jahrlich. Nach der Zusammenstellung 
des "Corn-Trade-Yearbook" allein der iiberseeische Getreidehandel fiir Europa im Durch
schnitt der letzten Vorkriegsjahre rund 400000000 hI. (VgI. Artikel "Getreidehandel" im 
Worterbuch der Volkswirtschaft, 3. Auf I.) 

3) Hierauf und auf die Probleme der Ernahrungsmoglichkeit der Menschheit in der 
Zukunft wird spater eingegangen. 
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Milch in kondensiertem Zustand, einzelne Gemiise, wie z. B. Reis, und vieles 
andere wird von Land zu Land, von einem Erdteil zum anderen schnell und 
sicher befordert. Mit einem Wort: Fiir die Art und Weise der Ernahrung des 
modernen Europaers - wie sie in den vorigen Kapiteln kurz skizziert wurde -
ist der Ausbau der modernen Verkehrsmittel und -wege Hauptbedingung ge
wesen. 

Die mittelbare Bedeutung der Verkehrsmittel besteht darin, daB diese die Landwirte 
instand setzen, eine intensivere Wirtschaft zu betreiben. Hierauf hat besonders JOB. 
v. TBt'NEN in seinem 1826 erschienen \Verk "Der isolierte Staat" hingewiesen. THUNEN 
zeigte zunachst die Abhangigkeit der Betriebsweise von der Lage des betreffenden Grund
stiicks zum Absatzmarkt: je naher diesem gelegen, desto intensiver kann das Feld bestellt 
werden. da die dadurch verursachten hoheren Produktionskosten sich durch die Nahe des 
}farktes rentieren. Der Bau eines Verkehrsweges, gleich ob Kanal, Eisenbahn, LandstraBe, 
riickt nun gewissermaBen das Grundstiick naher an den Absatzmarkt an, wodurch die Mog
lichkeit intensiverer Bebauung des Grund und Bodens gegeben ist. DaB die Landwirtschaft 
der europaischen Staaten in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts zu immer intensiverer 
'Yirtschaftsweise vorgehen konnte, ist wesentlich mit dem Ausbau der Verkehrsnetze zu
zuschreiben. 

II. Probleme der Lebenshaltnng. 

1. Die Methoden der LebenshaItungsstatistik. 

Die Lebenshaltungsstatistik ist erst in den letzten Jahrzehnten ausgebaut 
worden, wenn auch aus friiheren Zeiten vereinzelte Untersuchungen iiber Wirt
schaftsfiihrung vorliegen. Aber erst das Aufkommen der groBen Masse, das 
Aufsteigen der 1ndustriearbeiterschaft zum Lichte der Kultur und Zivilisation 
hat dazu gefiihrt, sich im groBen und systematisch mit der Lebenshaltung der 
Bevolkerung zu beschaftigen. Und wahrend in friiheren Zeiten gerade dies 
Gebiet ein Tatigkeitsfeld der privaten Forschung war - um nur einige Namen 
zu nennen; in England: ARTHUR YOUNG, in Frankreich: DUCPETIAUX und LE 
PLAY, in Deutschland: ERNST ENGEL, SCHNAPPER-ARNDT, WORRISHOFER, 
KFHNA - sind es gegenwartig die amtlichen Stellen, die der Erhebung der Lebens
haltung ihr besonderes Augenmerk widmen. DaB Untersuchungen iiber Lebens
haltung erst so spat in Angriff genommen sind, hat aber auBerdem seinen Grund 
in der Schu'ierigkeit der e:rakten Durchfiihrung derartiger Erhebungen. Denn was 
heiBt "Lebenshaltung eines Volkes"? Gibt es iiberhaupt eine solche als einen 
einheitlichen Begriff? 1st nicht vielmehr die Lebenshaltung und Lebensfiihrung 
etwas durchaus Subjektives, fast so vielgestaltig als es Wirtschaftseinheiten 
iiberhaupt gibt? - Wie will man diese Fiille des kaleidoskopisch-abwechslungs
reich dahinflieBenden wirklichen Lebens in ein paar tote Zahlen einfangen, 
ohne ihm allzuviel Gewalt anzutun, sondern trotzdem ein wahrheitsgetreues 
Bild zu erhalten? - Damit erhellt von selbst die groBe Schwierigkeit einer jeden 
Lebenshaltungsstatistik, und so kommt der Methodik hier eine ganz besondere 
Bedeutung zu. Nur peinlich genaueste und sorgfaltigste Beobachtung neben 
weiser Beschrankung kann hier zum Ziele fiihren. 

Die TV ege, die eingeschlagen werden konnen, um ein Bild von der Lebens
haltung und deren Veranderungen im Laufe der Zeit zu gewinnen, sind etwa 
folgende: 

1. Die Erhebung von TV irtschaftsrechnungen durch Fiihrung von Haushalts
biichern seitens ausgewahlter Familien (Budgetmethode). 

2. Die Aufstellung eines Normalbedarfes an Nahrungsmitteln auf Grund der 
Ergebnisse der physiologischen Forschung in Verbindung mit der fortlaufenden 
Ermittlung der Preise fiir diesen Bedarf. (Physiologische Methode.) 
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3. Die Annahme eines 8chiitzungsweisen Normalverbrauches auf Grund 
fruherer Wirtschaftsrechnungen unter Berucksichtigung anderer einschlagiger 
Faktoren und die fortlaufende Feststellung der Preise fur diesen Verbrauch zur 
Ermittlung der Ausgaben. (Telwrungsstatistik.) 

4. Die Zugrundelegung einer behOrdlich jestgesetzten Tages- oder W ochenration 
an Nahrungsmitteln, deren Preise fortlaufend verfolgt werden. 

Die erste, die Budget-Methode, besteht darin, daB ausgewahlten Familien Haushaltungs
biicher oder Fragebogen tibergeben werden, in die sie ihre Einnahmen sowie samtliche Aus
gaben und, soweit als moglich, auch den Verbrauch an Nahrungsmitteln einzutragen haben. 
Dadurch erhalt man - unter der Voraussetzung, daB die Posten wahrheitsgetreu und voll
stiindig eingetragen werden - ein Bild von der Lebenshaltung dieser Familien in dem Zeit
raum, wahrenddessen diese Bticher gefiihrt werden. Erschopfend ist dies Bild aber nur, 
wenn die Eintragungen ein ganzes Jahr hindurch fortgesetzt werden, denn bei kiirzeren 
Zeitraumen macht sich der Wechsel der Jahreszeiten stiirend bemerkbar, der sowohl in der 
Verschiedenheit des jahreszeitlichen Verbrauchs an Nahrungsmitteln, wie auch in den zu 
bestimmten Zeitabschnitten fiilligen Ausgaben (z. B. Miete, Steuern oder groBere Anschaf
fungen) zum Ausdruck kommt. Freilich ist es nicht immer m6gIich, Familien zu gewinnen, 
die ein ganzes Jahr lang bereit sind, Aufzeichnungen zu machen, dann muB man sich 
gezwungenermaBen mit ktirzeren Perioden (Vierteljahr, Monat oder gar nur "'oche) 
begntigen. 

Die Budgetmethode ist den ubrigen Methoden vor aHem darin uberlegen, 
daB die Angaben dem wirklichen Leben entnommen sind, hier also die Wirk
lichkeit wiedergespiegelt wird. Allerdings bedarf dies der Einschriinkung, und 
zwar in doppelter Hinsicht. Zunachst ist unbedingte Voraussetzung, daB die 
Aufzeichnungen der betreffenden Familien wahrheitsgetreu und vollstandig sind. 
Infolgedessen wird man sehr vorsichtig in der Auswahl des Personenkreises, der 
hier in Frage kommen kann, sein mussen. Es leuchtet von selbst ein, daB es 
unmoglich ist, die Bevolkerung eines ganzen Landes oder auch nur einer Stadt 
uber ihre Lebensfiihrung zu befragen. Eine solche Erhebung ware infolge der 
Unvollstandigkeit der Angaben voHig wertlos. Die Personen mussen bereit sein, 
Aufzeichnungen iiber ihre Lebenshaltung vorzunehmen, und der Forscher muB 
auch die GewiBheit haben, daB diese Personen wirklich zuverlassig sind; er muB 
sie entweder personlich kennen, oder sie mussen ihm durch andere zuverlassige 
Personen empfohlen sein. Gerade in der Lebenshaltungsstatistik kommt der 
grundsatzliche Unterschied zwischen der physikalischen ltnd soziologischen Unter
suchung, der darin besteht, daB es bei letzterer nicht nur auf den Willen des 
Experimentators ankommt, sondern auch die zu uhtersuchenden Objekte willens 
sein mussen, an der Erhebung teilzunehmen, wahrend die physikalischen Unter
suchungsobjekte willenlose Anorganen sind, scharf zum Ausdruck. Und hierin, 
in dem stets nur mehr oder weniger engumgrenzten Kreis der beobachteten 
Familien, liegt die zweiteEinschriinkung, von der oben die Rede war. Denn nicht 
die Ermittlung der Lebensfiihrung dieser wenigen Familien, sondern die Er
forschung der Lebenshaltung der gesamten Bevolkerung ist Zweck der Unter
suchung. Die ausgewahlten Familien sollen gewissermaBen nur typisch sein 
fur die ganze Bevolkerung, von ihnen und ihrer Lebensfiihrung wird auf das 
Ganze geschlossen. In diesem Schlusse, - pars pro toto - liegt aber die Gefahr1 ). 

1) Aus der stattlichen Reihe der im Laufe des Ietzten halben Jahrhunderts durch
gefiihrten Untersuchungen tiber die Lebenslage der Bevolkerung seien hier nur einige der 
wichtigsten angefiihrt: Fr. LE PLAY: "Les Ouvriens Europeens", Paris 1855, "Les Ouvriens 
des Deux Mondes", Paris 1856. Die von ERNST ENGEL unter dem Titel "Die Lebenskosten 
belgischer Arbeiterfamilien friiher und jetzt" bearbeitete belgische Erhebung von 1892. Die 
1907 durchgefiihrte groBe Erhebung des Kaiserlich Statistischen Amts tiber 852 Familien: 
"Wirtschaftsrechnungen minderbemittelter Familien im Deutschen Reich" (2. Sonderheft 
des Reichsarbeitsblattes). Die Erhebung des deutschen Metallarbeiterverbandes: ,,302 Haus
haltungsrechnungen von Metallarbeitern", 1909. Die Erhebungen des Kriegsausschusses fiir 
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Bei der Bearbeitung der Ausgaben wie des Verbrauches an Nahrungsmitteln macht, 
sofern man diese auf eine Person beziehen will, das Geschlecht sowie der Altersunterschied 
der einzelnen Familienmitglieder Schwierigkeit. Es ist, namentlich fiir Vergleichszwecke, 
natiirlich nicht angangig, Ausgaben wie Verbrauch auf den Kopf schlechthin zu berechnen, 
da in den einzelnen Altersklassen die Nahrungsaufnahme eine verschiedene ist. Man hat 
sich daher durch Berechnung sog. "Konsumtionseinheiten" zu helfen versucht. Das primi
tivste Verfahren ist hierbei, zwei Kinder unter einem gewissen Alter (10 oder 14 Jahren) 
gleich einem Erwachsenen zu setzen. Dies Verfahren ist aber recht roh und der Wirklich
keit wenig entsprechend. Deshalb hat man sich bemiiht, eingehender den Verbrauch in 
den verschiedenen Altersklassen festzusetzen. Die bekannteste und vor allem in Deutsch
land gebrauchlichste Methode stammt von ERNST ENGEL. (Das sog. Quet- Ver/ahren, be
nannt nach dem Belgier A. QUETELET.) Hier wird der Verbrauch berechnet nach der Ge
wichtszunahme des Menschen pro Zentimeter des Langenwachstums. Der Verbrauch der 
Neugeborenen wird mit 1 angenommen und dazu jahrlich eine Steigerung von 0,1 zugeschlagen, 
und zwar bei mannlichen Personen bis zum Alter von 25 Jahren, so daB sich der Verbrauch 
einer erwachsenen mannlichen Person auf 3,5 stellt, bei weiblichen Personen nur bis 20 Jahren, 
so daB sich der Verbrauch einer weiblichen erwachsenen Person auf 3,0 stellt. Ein anderes 
Verfahren hat das Arbeitsamt der Vereinigten Staaten eingeschlagen, das - nach den anthropo
metrischen l\Iessungen GALTO~S - den Verbrauch des Mannes = 100, den der Frau = 90 
setzt; fiir Kinder von 11-14 Jahren werden 90 Einheiten, fUr solche von 7-10 Jahren 
75 Einheiten, von 4-6 Jahren 40 und von 1-3 Jahren 15 Einheiten angenommen. Die 
deutsche Erhebung von 1907 nahm fiir erwachsene mannliche Personen (iiber 15 Jahre) 1 an, 
fur erwachsene weibliche 0,8, Kinder von 13-15 Jahren wurden mit 0,5, von 10-13 mit 0,4, 
von 7 -10 Jahren mit 0,3, von 4-7 Jahren mit 0,2 und bis 4 Jahren mit 0,1 eingesetzt. 
KUHXA wendet in seinem Buch "Die Ernahrungsverhaltnisse der industriellen Arbeiter
bevolkerung in Oberschlesien", 1894, eine vierte Berechnungsart an. Als volle Einheit gilt 
ihm jede iiber 17 Jahre alte Person, fUr Kinder und Jugendliche werden Teileinheiten von 1/10 
bei 0-2jahrigen bis 7/10 bei 15-17jahrigen angenommen. Doch auch alle diese verfeinerten 
Methoden konnen nur Annaherungswerte liefern; selbst die vielleicht beste, die ENGELSche, 
ist nicht fehlerfrei, hier diirfte Z. B. der Verbrauch der Personen von 16-20 Jahren zu 
gering gegeniiber erwachsenen alteren Leuten angesetzt sein. Das wirkliche Leben ist zu 
wechselvoll und mannigfaltig, als daB es sich restlos in ein paar toten Zahlen wieder
geb£'n lieBe. 

Die zweite (physiologische) Methode hat zur Grundlage den physiologisch 
festgestellten Ernahrungsbedarf des Menschen. Die zum Aufbau des Korpers 
erforderlichen Bestandteile werden im wesentlichen in drei Gruppen eingeteilt: 
EiweiBkorper, Fette und Kohlenhydrate und diese nach Calorien, Warmeein
heiten, gemessen. Man hat nun versucht, einen einheitlichen Normalbedarf 
an Calorien (und damit auch an EiweiB, Fett und Kohlenhydrate) festzusetzen. 
Hierbei- begegnet man aber der Schwierigkeit, daB der Calorienbedarf einmal 
verschieden groB ist nach Alter und Geschlecht, zum anderen aber auch unter
schiedlich je nach der Arbeitsleistung. Der Mann bedarf mehr Calorien als die 
Frau, je gr6Ber das Gewicht, desto h6her der Calorienbedarf; Korperarbeit ver
braucht mehr Calorien als geistige, und zwar erstere um so mehr, je schwerer 
sie ist. 

KOllsumenteninteressen in den Jahren 1916, 1917 und 1918 (veroffentlicht im Reichsarbeits
blatt, Sonderheft 17 und 21). Die 6sterreichische Erhebung: "Wirtschaftsrechnungen und 
Lebensverhaltnisse von Wiener Arbeiterfamilien in den Jahren 1912-1914", Wien 1916. 
Die Erhebungen des englischen Handelsamtes in den Jahren 1905-1908 iiber die 
Lebenshaltung in den groBbritannischen, deutschen, franzosischen, belgischen Stadten 
und den Vereinigten Staaten von Amerika: Eine sehr groBe Anzahl von Familien, 
aber nur eine Woche erhoben: in England 1944, in Deutschland 5046, in Frankreich 
5605, in Belgien 1859, in den Vereinigten Staaten 7616 (deutsch bearbeitet von mir: 
"Die Lebenshaltung der arbeitenden Klassen", 1912). Die /ranz6sische Erhebung: 
"Salaires et cout de l'existence a divers epoques", Paris 1911, die spanische von Prof. 
BERNIS: "EI problema de las subsistencias", Salamanca 1911. (Letztere beide von mir 
deutsch bearbeitet in: "Lohne und Lebenskosten in Westeuropa", 1914.) Die Erhebung 
der Vereinigten Staaten iiber 8544 Familien in: "Cost of Living and retail prices of food", 
Washington 1904. 
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Diesen Bediirfnissen Rechnung tragend, hat z. B. RUBNER vier Kategorien unter
schieden: fiir leichte Arbeit 2631 Calorien, fiir mittlere Arbeit 3121 Calorien, fiir schwere 
Arbeit 3659 Calorien, fiir Bergarbeit 5231 Calorien pro Tag1). Eine Lebenshaltungsstatistik 
wird aber diese feinE-ren Unterschiede nicht immer beriicksichtigen konnen; hier wird es 
vielfach notwendig sein, einen einheitlichen MaBstab durch Annahme eines Normalcalorien
bedarles aufzustellen. Als solcher wird im allgemeinen 3000 Calorien pro Tag fiir die er
wachsene mannliche Person bei mittelschwerer Arbeit angesehen; der Calorienbedarf der 
Frau ist mit 4/5 etwas geringer (2400 Calorien), der eines Kindes im Alter von 10-15 Jahren 
betragt 3/4, der eines solchen von 5-10 Jahren 1/2, von 1-5 Jahren 3/10 des Mannes2). Um
gerechnet auf die drei Nahrstoffgruppen ergeben sich folgende Zahlen: 

EiweiJ.\ Fett I Kohlehydrate i Calorien 
g g , g , g 

Mann 100 60 500 3000 
Frau 80 48 400 2400 
Kinder von 10-15 Jahren 75 45 375 2250 

5-10 50 30 250 1500 

" 
1- 5 30 18 150 900 

In der Praxi8 konnen bei der Berechnung des Ernahrungsbedarfes zwei lVege 
eingeschlagen werden. Entweder legt man den physiologischen Normalbedarf 
an Calorien, EiweiB, Fett und Kohlenhydrate zugrunde und berechnet, wie hoch 
sich die Kosten der Ernahrung belaufen, wenn jeweils zur Deckung des Bedarfes 
die gangbarsten und billigsten Nahrungsmittel gekauft werden. Man erhalt 
dadurch eine Art physiologischen Erniihrung8-Exi8tenzminimumB, das aber -
da die kulturellen Bediirfnisse unberiicksichtigt geblieben sind - ein Existenz
minimum im eigentlichen Sinne nicht ist. Oder man geht von einer feststehenden 
Menge Nahrungsmittel aus, die z. B. aus Wirtschaftsrechnungen entnommen ist, 
und berechnet, inwieweit dieser Verbrauch an Nahrungsmitteln dem Normal
bedarf an Calorien, EiweiB, Fett und Kohlenhydraten entspricht, hinter ihm 
zuriickbleibt oder ihn iibersteigt. Auf diese Weise kann die physiologische 
Methode in den Dienst der Budgetmethode gestellt werden. 

Die dritte Methode, die 8chiitzungswei8e Feststellung des Verbrauch8, wird be
sonders dann angewandt, wenn dem Bediirfnis nach augenblicklicher und fort
laufender Orientierung iiber die durch Preiss'teigerungen hervorgerufenen Ver
anderungen in der Lebenshaltung der Bevolkerung Rechnung getragen werden 
soli. Denn die Erhebung von Wirtschaftsrechnungen dauert geraume Zeit; 
bei schnell wechselndem Preisniveau kann das Ergebnis bereits bei der Fest
stellung veraltet sein. In diesem FaIle wird ein durch Schatzung (entweder auf 
Grund friiherer Haushaltsrechnungen oder durch Sachverstandige) ermittelter 
Verbrauch zugrunde gelegt, die Preise fiir die einzelnen Nahrungsmittel fest
gestellt und durch Multiplikation der Preise mit dem geschatzten Verbrauch die 
Hohe der Ausgaben berechnet. Auf diese Weise ist das Statistische Reichsamt 
bei Aufstellung seiner "Teuerungs8tati8tik" vorgegangen. Hier ist der Normal
bedarf einer fiinfkopfigen Familie (Ehepaar, 3 Kinder im Alter von 12, 7 und 
11/2 Jahren) durch Schatzung des Verbrauches an den wichtigsten Lebensmitteln, 

1) KESTNER hat neuerdings in seinem Aufsatz "BernI, Lebensweise und Ernahrung" 
(Klin. Wochenschr. vom 22. Jan. 1923) - nach BENEDICT u. HARRIS: "Biometrical Study 
of Basal Metabolism", Carnegie-Inst. Nr.279 - Grundumsatze fiir den Calorienbedarf, die 
bei volliger Ruhe gelten, nur abhangig sind von Geschlecht, Alter, GroBe und Korpergewicht 
aufgestellt: So fiir Mann von 60 kg 1550 Calorien, fiir Frau mit gleichem Gewicht 1400 Calorien, 
fiir Mann mit 75 kg 1850 Calorien. 

2) VOlT forderte 3050 Calorien, FLUGGE 3000 Calorien, desgleichen die interalliierte 
wissenschaftliche Verpflegungskommission auf ihrer ersten Konferenz in Paris am 25. Marz. 
1918. 
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Heizung, Beleuchtung, Miete, Bekleidung sowie seit 1925 des sonstigen - kul
turellen - Bedarls fiir einen :Monat festgelegtl). 

Jeden Monat werden in allen der Teuerungsstatistik angeschlossenen Gemeinden2) 

amtlich die Preise dieser Lebensbediirfnisse, und zwar an zwei Stichtagen, ermittelt. Die 
Multiplikation der Preise mit dem geschiitzten Verbrauch (den sog. Wertigkeitszahlen) ergibt 
die Ausgaben fiir die betreffenden Lebensbediirfnisse. Die Addition der Ausgaben die 
"Teuerungszahl" des jeweiligen l\Ionats in der betreffenden Gemeinde. Das gewogene arith
metische Mittel der Teuerungszahlen bestimmter ausgewahlter Gemeinden (die sog. Eildienst
gemeinden) ist die "Reichsteuerungszahl". AuBerdem wird eine "Reichsindexziffer" dadurch 
gebildet, daB die jeweilige Teuerungszahl zu dem auf gleicher Weise ermittelten Friedens
bedarf (dieser gleich 1 gesetzt) in Beziehung gesetzt wird. Der Teuerungsstatistik kommt 
eine groBe praktische Bedeutung bei Gehalts- und Lohnverhandlungen sowie bei Preis
kalkulationen zu. 

Die vierte Methode, die Zugrundelegung einer behordlicherseits festgestellten 
Normalration, spielt nur eine untergeordnete Rolle. R. CALWER hat auf einer 
solchen, der Verpflegungsration eines Marinesoldaten im Frieden, seine Lebens
haltungsstatistik aufgebaut. 

2. Die Lebenshaltung in wohlhabenden und minderbemittelten Kreisen. 
Eine der Hauptaufgaben der Lebenshaltungsstatistik ist die Erforschung 

der unterschiedlichen Lebenshaltung der begiiterten und der weniger bemittelten 
Kreise. Hieruber haben nun die zahlreichen Untersuchungen der letzten Jahr
zehnte einigermaBen Klarheit geschaffen, die gestatten, gewisse soziologische 
Gesetze, richtiger wohl GesetzmaBigkeiten in der Lebenshaltung, festzustellen. 
Das grundlegende Gesetz ist von ERNST ENGEL bereits auf Grund seiner Unter
suchungen iiber die Lebenskosten belgischer Arbeiterlamilien im Jahre 1895 
aufgesteHt worden. Es bezieht sich auf das Verhaltnis der Hohe der Einnahmen 
zu den Gesamtausgaben und insbesondere den Ausgaben fur die notwendigen 
Lebensmittel, vor aHem fur die Ernahrung. ENGEL fand, daB je geringer das 
Einkommen, je armer also eine Familie ist, "ein desto groBerer Antell der Gesamt
ausgabe zur Beschaffung der Nahrung aufgewendet werden muB" (Engelsckes 
Gesetz). Oder mit anderen Worten: mit steigendem Wohlstand sinkt standig die 
Ausgabenquote fur die Ernahrung. Dieses Gesetz hat sich bei allen Untersuchungen 
iiber Lebenshaltung bestatigt. 

1) Die Lebensbediirfnisse sind: 
Brot . . . 45 kg Briketts 3 Ztr. 
Mehl . .. .. 4 Leuchtgas 71/ 2 cbm 
Nahrmittel . . . . 11 Elektrizitat 21/2 kWst 
Kartoffeln. . . . . 50 Wohnung . 2 Zimmer,Kiiche 
Gemiise. . . . " 15 Manneranzug ] /12 Stiick 
Fleisch und Wurst 8 Knabenanzug 1/12 
Speck. . . . . .. 0,5" l\iadchenkleid 1/12 

Fett (Butter, Marga- Frauenriicke . 2/12 " 

rine, Schmalz 6,25" Hemdentuch . 16/12 m 
Salzheringe 1,5 " Frauenblusen. 2/12 Stiick 
Zucker . 3,5 " Mannerhemden . 6/12 

Eier . . . . . 28 Stiick Frauenhemden . 6/12 
Vollmilch . . . 35 Liter Mannersocken. 6/12 " 

Kase . . . . . 1,75 kg Frauenstriimpfe 6/12 " 

Kaffee und Ersatz. 1,5" Mannerstiefel 1/12 Paar 
Kakao . . . . .. 1,0" Frauenstiefel. . 1/12 
Salz . . . . . ., 2,0" Kinderstiefel. . 2/12 

Kochgas ..... 15 cbm Besohlen. . . . .. 8/12 " 

AuBerdem an sonstigen Bedarf: Seife, Handtuch, Zeitung, Schreibbedarf, Verkehrs
ausgaben, Vergniigen (Kino) usw. 

2) Samtliche Stadte tiber 10000 Einwohner, rund gegen 600 Gemeinden. 
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Nach der groBen Untersuchung des Kaiserlich Statistischen Amts vom Jahre 1907 
stellte sich der Ausgabenanteil fiir Nahrungs- und GenuBmittel in den 418 Familien mit 
weniger als 2000 Mk. Jahreseinkommen auf etwas iiber die Halfte der Gesamtausgaben, nam
lich auf 52,3%, bei der nachsthoheren Einkommensstufe, den 293 Familien mit einem Ein
kommen von 2000-3000Mk. jahrlich, betrug,der Anten· der Aufwendungen fiir Nahrungs
und GenuBmittel noch nicht die Halfte der Gesamtausgaben, namlich nur 45,9%, und bei 
den 141 Familien iiber 3000 Mk. Einnahmen stellte sich dieser Anteil sogar nur auf 36,2%. 
Nach den Untersuchungen des Deutschen Metallarbeiterverbandes iiber die Lebenshaltung der 
Metallarbeiter betrugen die Ausgaben fiir Nahrungsmittel in der niedersten Einkommen
stufe unter 1200 Mk. 49,29% der Gesamtausgaben, in der nachsten Stufe (1200-1600 Mk.) 
49,47%, in der folgenden (1600-2000 Mk.) 47,34%, in der Einkommenstufe 2000-2500 Mk. 
45,47% und in der hochsten Stufe iiber 2500 Mk. 46,46% der Gesamtausgaben. Noch klarer 
tritt dieses Ausgabenverhaltnis in Erscheinung, wenn man diesen Arbeiterfamilien Haus
halte bedeutend besser situierter Kreise gegeniiberstellt. Das Kaiserlich Statistische Amt 
hat 1909 auch zwei Haushalte hoherer Beamten bearbeitet; bei diesen stellte sich der Prozent
anteil der Ausgaben fiir Nahrungsmittel einschlieBlich GenuBmittel auf nur 31-32% der 
Gesamtausgaben1 ). Nach der groBen amtlichen osterreichischen Erhebung stellten sich die 
Ernahrungsausgaben bei einem Einkommen bis 800 Kr. pro Kopf (Konsumtionseinheit) auf 
57,0% des Einkommens, in der Einkommenstufe 800-1000 Kr. betrugen sie 50,8%, gingen 
in dernachsthoherenEinkommenstufe (1000-2000 Kr.) auf 49,1% und in der letzten Stufe 
(iiber 1200 Kr.) auf 42,4% des Einkommens zuriick. 

Zergliedert man die Erniihrungsausgaben einzeln und stellt hier insbesondere 
einerseits die Ausgaben fur Fleisch, Fleischwaren und Wurst, ferner fUr Butter, 
Schmalz, Fette, Kase und Eier, denen fUr Zerealien, Kartoffeln und Grunwaren 
andererseits gegenuber, so zeigen die einzelnen Wohlhabenheitsstufen recht 
bedeutende Unterschiede in ihren Ausgaben fUr die einzelnen Nahrungsmittel. 
1m allgemeinen zeigt sich mit zunehmender materieller Besserstellung eine Stei
gerung der A usgaben vor aHem fUr Fleisch und Schinken, nicht dagegen in gleicher 
Weise fur Wurstwaren, ferner einer Steigerung der Ausgaben fUr Butter, dagegen 
nicht fur Margarine und Schmalz; und zwar nicht nur absolut, sondern auch 
prozentual, im Verh1iJtnis zu den Gesamtausgaben. So stiegen nach der Reichs
statistik die Ausgaben fur Fleisch, Schinken und Speck von 17,5 % der Ernahrungs
ausgaben in der niedersten Einkommenstufe auf 20,3% in der hochsten, die fur 
Wurstwaren sanken dagegen von 6,4% auf 5,1%. Die Ausgaben fur Butter 
erhohten sich von 8,0% auf 10,2%, die fUr Margarine fielen von 4,6% auf 2,3%. 
Desgleichen steigen bei vermehrtem Einkommen auch die Ausgaben fUr Eier, 
und zwar ebenfaHs absolut wie relativ. - Nach der Reichsstatistik von 2,4% 
auf 3,9%. - Dagegen sinken mit zunehmender Wohlhabenheit die Aufwendungen 
fur Brot und Backwaren und ganz besonders fUr Kartoffeln. - Brot und Back
waren von 17,3% zu 14,7%, Kartoffeln von 3,6% zu 2,7%. - Die Ausgaben 
fiir Grunwaren (Gemuse, Leguminosen u. dgl.), ebenso wie die fur Milch, Kase 
und Fische bleiben anteilig ziemlich stabil; die fur Milch und Kase zeigen nur 
absolut mit zunehmender W ohlhabenheit eine Steigerung, dagegen ist die pro
zentuale Erhohung nur ganz geringfugig. FaBt man die Ausgaben fUr die ein
zelnen Nahrungsmittel in grof3eren Gruppen zusammen, so ergibt sich - nach der 
genannten Reichsstatistik - folgendes Bild: 

Einkommenstufeu 

tierische Niihrmittel 
pflanzliche 
sonstige 

lJ uter 2000 Mk'12000-3000 lIIk. Uber 3000 Mk. 
Proz. Proz. Proz. 

53,2 
31,4 
15,4 

53,5 
29,9 
16,6 

54,3 
29,7 
16,0 

1) Nach den Untersuchungen von HENRIETTE FURTH in "Ein mittelbiirgerliches 
Budget", 1907, entfielen in einem mittelbiirgerlichen Haushalt etwa ein Drittel der Aus
gaben auf die Ernahrung. 
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Es offen bart sich also ganz deutlich eine ausgesprochene Vorliebe fur die 
Fleisch- und Fettnahrung, die - naturlich bis zu gewissen Grenzen - vor allen 
anderen Nahrungsmitteln bevorzugt wird, und auf die, sobald es die Vermogens
verhaltnisse gestatten, unter Zurucksetzung der Kartoffel-, aber auch Brot- und 
Backwarennahrung, mehr verausgabt wird. 

Auch die Untersuchungen des Deutschen Metallarbeiterverbandes liber die Lebensver
haltnisse der Metallarbeiter bestatigen dies. Danach betrugen die Ausgaben fUr Fleisch 
und Fleischwaren in der niedersten Einkommenstufe unter 1200 Mk. 13,83% der Nahrungs
mittelausgaben, in der hOchsten Stufe (liber 2500 Mk.) aber 15,04%, dagegen sind die Aus
gaben fiir Brot von 10,26% auf 9,80% und die fiir Kartoffeln von 2,28% auf 1,58% zuriick
gegangen. 

end das gleiche Bild zeigt auch die groBe amtliche 6sterreichische Erhebung von 1912 
liber 119 Wiener Arbeiterfamilien. Danach stiegen die durchschnittlichen Ausgaben fiir 
Fleisch yon 19,5% der Nahrungsausgaben in der Einkommenstufe bis 800 Kr. pro Kopf 
auf 28,1 ~~ in der von 1000-1200 Kr. und 32,8% in der iiber 1200 Kr. Eine weit geringere 
Steigung zeigten die Ausgaben fUr Wurst (nur von 4,9% auf 5,8%). Dagegen sanken die 
Ausgaben fiir Brot und Backwaren von 18,2% in der untersten Stufe zu nur 10,5% in der 
hochsten Stufe und gleicherweise die fUr Kartoffeln von 2,1% auf 1,3%. Insgesamt er
hohten sich die Ausgaben fUr tierische Nahrungsmittel von 57,2% der Erniihrungsausgaben 
in der untersten Einkommenstufe auf 67,4% in der hochsten, wahrend dementsprechend 
die Ausgaben fiir pflanzliche Nahrungsmittel von 42,8% auf 32,6% zurlickgingen. 

Zu einem iihnlichen Ergebnis ist auch 'V. GERLOFF in seinen Untersuchungen liber 
"vVirtschaftsfiihrung und Haushaltsaufwand deutscher Volksschullehrer" gekommen, der 
sein Resultat in die 'Vorte zusammenfa/3t, "daB bei steigendem Haushaltsaufwand die Aus
gabenquote fUr pflanzliche Nahrung schneller als jene fUr tierische fallt. Von den Ausgaben
quoten fUr tierische Nahrung aber sinkt die fiir sonstige tierische Nahrung verwandte Quote 
der Gesamtausgaben schneller als das Ausgabenprozent fiir Fleisch. - Je geringer der Haus
haltsaufwand liberhaupt ist, desto groBer ist die fUr pflanzliche Nahrung verwandte Aus
gabenquote". 

Das MaB der Ausgaben fUr die Ernahrung ist somit ein untruglicher MaB
stab fur das materielle W ohlbefinden einer Bevolkerungsschicht. 

Fur die Ausgaben auf Miete und Wohnungswesen uberhaupt laBt sich in 
gleicher Scharfe eine solche GesetzmaBigkeit wie fUr die Ausgaben der Ernahrung 
nicht aufstellen. Freilich hat der erste Direktor des Statistischen Amts der Stadt 
Berlin. SCHWABE, bereits 1867 bei seinen Untersuchungen uber Einkommen und 
Miete den Satz aufgestellt, daB, je armer jemand ist, desto groBer die Summe sei, 
die er im Verhaltnis zu seinem Einkommen fur seine W ohnung ausgeben musse 
(Schwabesches Gesetz). Dieser Satz hat sich aber nicht in dem MaBe bestatigt wie 
das ENGELSche Gesetz. Er ist infolgedessen auch mehrfach angegriffen worden, 
und eine Reihe von Untersuchungen schienen darzutun, daB es eine Gesetz
maBigkeit in dieser Beziehung nicht gabe. Man fand namlich in gering bemittelten 
Arbeiterkreisen auch eine sehr geringe anteilige Aufwendung fur die W ohnung, 
dagegen in bessersituierten Burgerkreisen eine prozentual viel hohere Ausgaben
quote fUr Miete. Dies ist aber nicht darauf zuruckzufUhren, daB uberhaupt 
keine GesetzmaBigkeit zwischen Miete und Einkommen besteht, sondern beruht 
darin, daB das SCHW ABEsche Gesetz durch ein anderes Gesetz gekreuzt wird, das 
ebenfalls das Verhaltnis zwischen Miete und Einkommen zum Gegenstand hat. 
Denn fur den W ohnungsaufwand ist nicht wie fUr den Ernahrungsaufwand in 
erster Linie nur das Einkommen maBgebend, sondern auch die soziale, gesell
schaftliche Stellung. Von gewissen sozialen Kreisen (z. B. Lehrern, Arzten, Be
amten, Kaufleuten) wird ein bestimmter Wohnungsaufwand erwartet und muB 
gemacht werden, allein ihrer sozialen Stellung wegen, unbekummert um die 
Hohe der Einnahmen. In Arbeiterkreisen richten sich dagegen die Ausgaben 
lediglich nach dem Einkommen. Infolgedessen finden wir haufig in Arbeiter
kreisen bei kleinem Einkommen eine sehr geringe Mietquote, dagegen in Be
amten- und Kaufmannskreisen bei vielleicht nur einem etwas groBerem Ein-

Handbuch der sozialen Hygiene. V. 22 
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kommen einen sehr hohen Prozentsatz an Wohnungsmiete. Berticksichtigt man 
jedoch diese Einschrankung, so ergibt sich die Richtigkeit des SCHWABEschen 
Gesetzes. Untersucht man Haushalte, die demselben sozialen Kreise angehoren, 
so zeigt sich in der Tat, daB, je niedriger das Einkommen ist, desto hoher die 
Quote wird, die fUr die Wohnung au,szugeben ist. Das erhellt deutlich aus der 
osterreiehisehen Erhebung, die im Gegensatz zur reichsdeutschen, in welcher Ar
beiter·, Beamte- und Lehrerhaushalte zusammen erhoben sind, lediglich Arbeiter
familien enthalt. Hier ging der Anteil der Ausgaben ftir Miete von 14,8% des 
Einkommens in der untersten Stufe bis 800 Kr. auf 12,6% in der hochsten Ein
kommenstufe tiber 1200 Kr. zurUck. Auch aus der reichsdeutschen Erhebung 
von 1907 geht dies hervor, sofern hier die Arbeiter- von den Beamtenhaushalten 
getrennt betrachtet werden. Denn in den Arbeiterbudgets allein ging der Ausgaben
anteil fUr Wohnung von 19,8% der Gesamtausgaben in der untersten Einkommen
stufe (unter 1200 Mk. Einkommen) auf 17% in der Einkommenstufe von 2000 Mk. 
bis 2500 Mk und 13,9% in der hOchsten Einkommenstufe tiber 3000 Mk. zurtick1 ). 

Uber die Verteilung der ubrigen Ausgaben ist auf Grund von Haushaltsrech
nungen folgendes zu sagen. Die Ausgaben fUr Heizung, Feuerung und Beleuch
tung zeigen mit zunehmender Wohlhabenheit zwar absolut eine groBe Steigerung, 
prozentual aber nur eine geringe ErmaBigung. Sie betragen nach der Reiehs
statistik in der untersten Einkommenstufe bis 2000 Mk. 4,7%, in der mittleren 
von 2000-3000 Mk. 4% und in der hOchsten tiber 3000 Mk. 3,5% der Ge
samtausgaben2). Und zwar zeigt die Ausgabe fUr Beleuchtung eine viel starkere 
Steigerung als die ftir Heizung und Feuerung. Denn jene bietet bei zunehmender 
materieller Besserstellung mehr Gelegenheit tiber das Notwendigste hinaus
zugehen. Bei den Ausgaben fUr Heizung und Feuerung ist dies nicht in dem 
MaBe der Fall, sie sind gleicherweise notwendig fUr arm wie reich. Infolgedessen 
tritt hier dasselbe Gesetz wie bei den Ausgaben ftir Ernahrung zutage, daB 
namlich mit zunehmendem W ohlstand der Ausgabenanteil sich verringert. 
N ach der Reiehsstatistik sanken dann auch die Ausgaben ftir Heizung und Feuerung 
von 3,43% in der untersten Einkommenstufe auf nur 2,15% in der hochsten, 
wahrend dIe Ausgaben ffir Beleuchtung von 1,21 % auf 1,31 % stiegen. 

Die Ausgaben fUr Kleidung, WaseM und Reinigung zeigen mit der Verbesse
rung der materiellen Situation eine starke absolute bei geringfUgiger prozentualer 
Erhohung. Sie betrugen nach der Reiehsstatistik in der untersten Einkommen
stufe 10,7%, in der mittleren 13,3% und in der hochsten 14,3% der Gesamtaus
gaben; nach der osterreiehisehen Statistik in der untersten Stufe 6,5%, in der 
mittleren 9,5% bzw. 8,3%, in der hochsten Stufe 9,8% des Einkommens; nach der 
Metallarbeitererhebung in der untersten Stufe 12,5%, in der hochsten 14,4% der 
Gesamtausgaben. Hierbei zeigt sich ein Unterschied in den Ausgaben fUr die 
Bekleidung allein und denen fUr Wasche und Reinigung. Denn mit steigender 
W ohlhabenheit nimmt die Ausgabe fUr Kleidung bedeutend mehr zu als wie die 
fUr Wasche und Reinigung, da beztiglich der Bekleidung schon der Mode wegen 
in den bessersituierten Kreisen die notwendigen Grenzen leichter tiberschritten 

1) Auch das Verhaltnis zwischen Miete und Einkommen zeigt die weit starkere Be
lastung der minderbemittelten Kreise mit den Ausgaben fiir die Wohnung. Nach den Unter
suchungen des Statistischen Amts der Stadt Breslau betrug im Jahre 1890 bei Einkommen 
bis 420Mk. die Miete 31,8%. beiEinkommen von 420-600Mk.: 26,6%, beiEinkommen von 
600-900 Mk.: 22,4%, bei 900-1200 Mk.: 20%. bei 1500-1800 Mk.: 19,7% des Einkommens; 
dagegen in bemittelten Kreisen bei Einkommen von 24000-30000 Mk. nur 6,4% des Ein
kommens. Vgl. auch R. EBERSTADT: Handbuch des Wohnungswesens, 4. Auf!. 1920. 

2) Nach der osterreichischen Erhebung in der untersten Einkommenstufe 4,8%, in der 
hiichsten 3,4% des Einkommens. Nach der Metallarbeitererhebung in der untersten Stufe 
4,9%, in der hiichsten 3,9% der Gesamtausgaben. 
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werden. Dagegen halten sich die Ausgaben fiir Wiische und Reinigung meist 
innerhalb der Grenzen des Notwendigen und Niitzlichen, so daB auch fUr diese 
Posten im allgemeinen das Gesetz gelten durfte, daB die Ausgabenquote mit 
zunehmender Wohlhabenheit sinkt. 

Die Ausgaben fUr die sog. Kulturbediirjnisse, wozu insbesondere die fUr 
geistige Anregung und Geselligkeit (Zeitungen, Literatur, Bucher, Konzert, 
Theater), ferner fur Gesundheits- und Korperpflege, personliche Bedienung und 
ahnliches geh oren , zeigen mit zunehmendem Wohlstand eine starke nicht nur 
absolute, sondern auch prozentuale Erhohung. So betrugen nach der 6sterreichi
schen Statistik die Ausgaben fur "geistige Zwecke und Geselligkeit" in der untersten 
Einkommenstufe 3,8% des Einkommens, in den niichsthoheren 4,9% bzw. 4,8%, 
dagegen in der hochsten 6,3%. Nach der Metallarbeitererhebung zeigten die Aus
gaben fur "Bildung und Unterhaltung" eine Steigerung von 1,7 % in der niedersten 
Einkommenstufe auf 2.5% in der hochsten. Die Reichsstatistik vereinigt diese 
Ausgaben mit den fur Unterricht, Vor- und Fursorge, Verkehrsmittel und Steuern 
und faBt sie unter "Sonstiges" zusammen. Diese sonstigen Ausgaben stellten 
sich in der untersten Einkommenstufe auf 14,6%, in der mittleren auf 19% und 
in der hochsten auf 27,5% der Gesamtausgaben. Die Ausgaben fUr reine GenuB
mittel, Luxus und Vergnugen zeigen mit steigendem Einkommen absolut wie 
prozentual betriichtliche Erhohungen. 

Zusammenfassend wird man vielleicht sagen konnen, daB mit steigendem 
Einkommen die A usgabenquote der physiologisch dringlichen Lebensbediirjnisse 
die Tendenz zum Sinken aufweist, und zwar um so schlirjer, mit je primitiveren 
.21:fitteln das betreffende Lebensbediirfnis gedeckt wird. In bezug auf die Er
nahrung kommt dies in einem weit starkeren Zuruckgehen der Ausgabenquote 
fiir pflanzliche wie der fur tierische Nahrungsmittel zum Ausdruck. Wohnung, 
Kleidung, Heizung, Beleuchtung zeigen unter gewissen Verhiiltnissen und Be
dingungen mit zunehmender Wohlhabenheit ein Sinken der Ausgabenanteile. 
J edoch sind Ausnahmen hier nicht selten. Dagegen erhohen sich mit steigendem 
Einkommen die Ausgabenquoten fUr geistige, gesellige und Erholungsbedurfnisse, 
die sog. Kulturbedurfnisse, sowie die Ausgabenanteile fur Luxus und Vergnugen. 

3. Die Veranderungen in der Lebenshaltung im Laufe des letzten Jahr
hunderts vor dem Kriege. 

Die Wandlungen in der Lebenshaltung der groBen Masse der Bevolkerung 
sind im Verlaufe des 19. Jahrhunderts im groBen ganzen parallel gegangen mit 
der sich iindernden wirtschajtlichen Struktur des Landes. Man wird hier nach
einander folgende drei Perioden unterscheiden konnen: 1. den reinen Agrarstaat, 
2. die sich anschlieBende Periode des Ubergangs des Agrarstaats zum Industrie- und 
Handelsstaat und 3. den iiberwiegenden Industrie-Handelsstaat. Diese Entwick
lung haben die einzelnen Lander Europas zu verschiedenen Zeiten durchgemacht. 
Am friihesten England. Hier ist der reine Agrarstaat schon um die Wende des 
18. zum 19. Jahrhundert verschwunden, die Ubergangszeit durfte hier bis zum 
Fallen des Kornzollgesetzes, 1846, anzusetzen sein; von Anfang der 50er Jahre 
an wurde dann England immer mehr uberwiegender Industrie-Handelsstaat. 
Viel spater ist Deutschland in die Bahnen des Industriestaats eingebogen. Noch 
in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts war Deutschland reiner Agrarstaat mit 
nur einem unbedeutenden industriellen Uberbau. Die Ubergangsperiode wird 
man hier vielleicht yom Ausbau des Eisenbahnwesens und der WasserstraBen 
also vom Ende der 40er Jahre an bis zur Einfuhrung des Getreideschutzzolles, 
1878, ansetzen diirfen. Von Beginn der 80er Jahre an wurde aber auch Deutsch-

22* 
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land immer mehr uberwiegender Industrie-Handelsstaat. Zeitlich ahnlich 
durften die Verhaltnisse in Frankreich liegen. 

Die Lebenshaltung der Bevolkerung war in diesen drei Perioden jeweils eine 
wesentlick andere. 1m Agrarstaat lebte der weitaus uberwiegende Teil der Bevol
kerung auf dem Lande1 ). Die Ernahrung war dementsprechend eine uberwiegend 
vegetabilische; die Wohnverhaltnisse diirftig, was aber bei dem vielen Aufent
halt im Freien in gesundheitlicher Hinsicht nicht von Belang war; die Kleidung 
einfach und grob, zumeist aus heimischen Gespinsten bestehend; Ausgaben fUr 
Heizung und Beleuchtung kamen kaum in Frage, da das Feuerungsmaterial, 
Holz und vielleicht Torf, nur selten Kohlen, zumeist aus heimischen Bestanden 
beschafft werden konnte. Kulturbedurfnisse fehlten fast ganz. Die Wirtschaft 
war zu einem Teil noch Naturalwirtschaft. Die Preise fUr die Lebensbedurfnisse, 
vor allem fur Nahrungsmittel, zeigten je nach dem Ausfall der Ernten groBe 
Schwankungen, da ein wirtschaftlicher Ausgleich infolge des Fehlens von Ver
kehrsmittel- und -wegen unmoglich war. 

Wesentlich verschieden ist schon die Lebenshaltung in der Obergangsperiode. 
Eine, wenn auch zunachst nur schwache Industrialisierung setzt ein, aus Land
und Kleinstadten werden Mittelstadte, vereinzelt GroBstadte. Die Wirtschaft 
weitet sich, der Markt verliert seinen ortlichen Charakter, er wird immer mehr 
nur zum Begriff des Verhaltnisses yom Angebot zur Nachfrage. Der Handel 
bringt, ermoglicht durch den Ausbau der Verkehrswege, die an entferntesten 
Orten hergestellten Waren uberall hin. Durch alles dieses erweitern und ver
feinern sich die Bediirfnisse. Die Lebenshaltung wird - gemaB den erhohten 
Anspruchen - eine bessere, insbesondere in den Stadten. Es differenziert sich 
jetzt der Stadter in Kost, Kleidung, Wohnung, Kulturbediirfnissen, uberhaupt 
in seiner ganzen LebensfUhrung, yom Landbewohner, der hinter jenem zuruck
bleibt. Die Schwankungen der Preise horen auf, dagegen nehmen diese zunachst 
eine aufwartssteigende Richtung ein, bis nach Ausbau der Weltwirtschaft in 
der dritten Periode die Einfuhr auBereuropaischer, uberseeischer Lebensmittel 
preisdruckend auf dem Markt wirkt. 

Diese dritte Periode, der iiberwiegende Industriestaat, ist bezuglich der Lebens
haltung der Bevolkerung vor allem gekennzeichnet durch die Verflechtung aller 
Lander in die Weltwirtschatt. Ganz neuartige Austauschbeziehungen bahnen sich 
an. In den alten Kulturlandern Europas tritt die Landwirtschaft immer mehr 
hinter der machtig wachsenden Industrie und dem Handel zuruck 2 ). Die Land
wirtschaft treibende Bevolkerung fangt an - relativ, im Verhaltnis zur indu
striellen - zuruckzugehen. Auf einer immer schmaler werdenden landwirtschaft
lichen Basis erhebt sich ein stolzer industrieller Uberbau. Infolgedessen kann die 
Bevolkerung nicht mehr ausreichend mit heimischen Nahrungsmitteln versehen 
werden. Die Einfuhr von Lebensmitteln und Rohstoffen aus auBereuropaischen, 
vielfach uberseeischen Landern wird zur Existenznotwendigkeit, und erkauft 
wird die Einfuhr dieser lebensnotwendigen Waren und Guter durch die Ausfuhr 
von Fabrikaten. So wird diese internationale Arbeits- und Produktionsverteilung 
ein neuer machtiger Anreiz zur weiteren Industrialisierung. Und im Gefolge 
davon wachsen und vergroBern sich die Stadte: aus Mittelstadten werden GroB-

1) Nach der Zahlung von 1816 waren in PreuBen 78% der Bevolkerung in der Land
und Forstwirtschaft tatig. 

2) Wahrend 1882 in Deutschland noch 42,5% der Gesamtbevolkerung yon der Land
wirtschaft lebten, waren es 1907 nur noch 28,6%. Dagegen ist im gleichen Zeitraum der 
Antell der von Industrie, Handel und Verkehr lebenden Bevolkerung von 45,5% auf 56,2% 
gestiegen. In GroBbritannien und Irland waren nach der letzten Vorkriegsziihlung von 
100 Erwerbstiitigen nur 12 in der Land- und Forstwirtschaft und Fischerei tiitig, dagegen 
69 in Industrie, Handel und Verkehr. . 
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stadte, aus diesen Weltstadte. Ganze Stadtekomplexe und Industriezentren 
entstehen; in England besonders in Lancashire, in Deutschland in Rheinland
Westfalen. Die Lebenshaltung der Bevolkerung erfahrt hierdurch eine gewaltige 
Umwandlung; sie ",ird verfeinert, erhoht, aber nicht immer verbessert. Die 
Kost wird eine immer mehr animalische, Roggenbrot wird durch Weizenbrot 
ersetzt, aber auch vielfach - meist in den minderbemittelten Schichten - Butter 
durch Margarine und andere heimische, "echte" \Varen durch Ersatzstoffe. 
Die W ohnungsverhiiltnisse bessern sich freilich auch - vor aHem auBerlich. 
Gegeniiber der "Kate" des alten Dorfbewohners sind die modernen Miethauser, 
die sog. "Mietkasernen", wahrePalaste. Aber andere Sorgen treten auf. Der Mangel 
an Licht und Luft in den engen StraBen und Hofen in Verbindung mit der durch 
die hohen steigenden }Iieten herbeigefiihrten Uberfiillung der RaumIichkeiten und 
der vielfachen Aufnahme von familienfremden Personen in die eigene Hauslich
keit fiihrt zu dem Problemkomplex, den wir mit "Wohnungsfrage" zu bezeichnen 
gewohnt sind1 ). Auch die Bekleidung verfeinert sich; der grobe Stoff wird ver
drangt durch einen viel feineren; die :NIachart wird eine ganz andere, bessere, 
"stadtische". Aber die haltbare, gute, reine Wolle wird vielfach ersetzt durch 
die qualitativ minderwertigere Baumwolle, das gute, echte Leinen durch Ersatz
stoffe wie Schirting, so daB die Kleidungsstiicke ebenso wie die Wasche, die dem 
Augenschein nach weit besser erscheinen, doch lange nicht mehr so gut und halt
bar sind als in friiheren Zeiten. Eine ganze Reihe neuer Bediirfnisse entstehen; 
so die nach geistiger Anregung und Unterhaltung, denen die immer wachsende 
Zahl der Zeitungen und Zeitschriften, die Vortrage, Theater, Konzerte nachzu
kommen suchen. Aber auch "Erholung" und "Zerstreuung" will die GroBstadt
welt, und die Zunahme und der standig steigende Besuch der "Kinos", der Ver
gniigungsstadten und "Lunaparks" legt Zeugnis von der Machtigkeit dieses Be
diirfnisses abo 

An 4~r Hand des zur Verftigung stehenden Materials solI im folgenden ein kurzer zahlen
mafJiger Uberblick uber die Veranderungen in den hauptsachlichsten Lebenskosten in Deutsch
land und einigen anderen europaischen Landern gegeben werden2 ). In der nachfolgenden 
Tabelle ist, soweit zuverlassiges .Material vorhanden war, die Entwicklung der Kosten der 
Lebenshal~ung (hauptsachlich Ernahrung) in Deutschland, England, Frankreich, Belgien, 
Spanien, Osterreich, Itallen, Holland, den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada und 
.Japan im Laufe des letzten Jahrhunderts zur Darstellung gebracht3). 

In Deutschland standen die Kosten der Lebenshaltung zu Anfang des 19. Jahrhunderts 
- nachdem die durch die napoleonischen Kriege herbeigefUhrte Preissteigerungsperiode 
tiberwunden war - ziemlich tief. Deutschland war - gemessen am Ausland, wie Z. B. 
England und auch im Vergleich zum erst en Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts - ein billiges 
Land. Doch bereits seit Ende der zwanziger Jahre fangen die Lebenskosten an zu steigen 
bis etwa zur lVIitte del' dreiBiger Jahre, urn dann mehr als ein Jahrzehnt stabil zu bleiben, 
zum Teil sogar etwas zurtickzugehen. Dann folgt in der zweiten Halfte der vierziger Jahre 

1) Einen zutreffenden Ausdruck fUr die 1Iietpreissteigerung gibt die Inbcziehung
setzung von Einkommen und ~l1iete. Nach der Breslauer Statistik ist der Prozentsatz dcr 
}Iiete vom Einkommen in minderbemittelten Kreisen yon 1880 mit 21-29% zu 1890 mit 
22-32% gestiegen; in Hamburg von 1868 mit 19,8% bis 1901 mit 24,7%. Nach 
BRUTZER (Die Verteuerung der Lebensmittel in Berlin, 1912) stieg der .Ylietpreis einer 
Arbeiterwohnung von 216 }f. (1880) auf 350 lVI. (1910). In Berlin wohnten 1905 rund 
600000 Personen in Wohnungen, in denen jedes Zimmer mit 5 und mehr Personen belegt war. 
In Leipzig gab es 1910: 6670 Einzimmerwohnungen mit 5 und mehr Personen, 1521 Zwei
~7.immerwohnungen mit 9 und mehr Personen. V gl. dazu EBERSTADT: Handbuch des 
Wohnungswesens, 4. Aufl. 1920. 

2) Vgl. dazu mein Buch: "Lohne und Lebenskosten in \Vesteuropa", 1914, sowie meine 
Schrift: "Tatsachen und "Crsachen der internationalen Yerteuerung der Lebenshaltung", 
~-\nnalen f. Soziale Politik u. Gesetzgebung Bd. 3, H. 5 '6. 1914, aus welcher das folgende 
3Iaterial entnommen ist; tiber die zugrunde gelegte amtliche Literatur S. dortselbst. 

3) Die Tabelle ist meinen angezogenen Schriften entnommen; tiber die }Iethode siehe 
daselbst. 
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eine allmahliche Aufwartsbewegung der Preise, die eine nicht unerhebliche Verteuerung 
auslost und bis gegen Ende der fiinfziger Jahre anhalt. Nach einer ganz geringen, voriiber
gehenden Preisdriickung setzt Anfang der sechziger Jahre von neuem eine scharfe Steige
rung der Haushaltskosten ein. Diese geht bis in die Mitte der siebziger Jahre. Nach den 
teueren siebziger Jahren beginnt Ende dieses Jahrzehnts eine Zeit etwas geringerer Lebens
kosten. Aber die Senkung des Preisniveaus ist nur von kurzer Dauer; bereits in der zweiten 
Halfte der achtziger Jahre haben die Preise ihren tiefsten Stand erreicht. Von Mitte der 
neunziger Jahre an beginnt das Leben sich wieder zu verteuern. Das neue Jahrhundert 
bringt dann eine scharfe Aufwartsbewegung, ganz besonders von etwa 1905/06, von welcher 
Zeit an das Leben sich fortgesetzt verteuert. Die letzten Jahre vor dem Kriege sind die 
weitaus teuersten im ganzen untersuchten Zeitraum. 

Eine ganz andere Entwicklung zeigen die Lebenskosten in England. Hier stehen -
im Gegensatz zu Deutschland - zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Preise fiir die wichtigsten 
Lebensbediirfnisse, insbesondere die fiir Vegetabilien, recht hoch; zeigen aber die Tendenz 
zum Sinken, und das Leben verbilligt sich bis etwa zur Mitte der drei13iger Jahre. Dann 
folgt ein Ansteigen der Lebenskosten, das seinen Hohepunkt in den vierziger Jahren hat. 
Dann findet unter der 'Vir kung der .~ufhebung der Getreidezolle, 1846, ein erheblicher 
Riickgang des ganzen Lebensmittelpreisniveaus statt, der bis in die fiinfziger Jahre hinein 
anhalt. Doeh bereits Ende dieses J ahrzehnts setzt eine neuerliche Teuerung ein, die mit 
kaum merklieher Unterbrechung bis etwa Mitte der siebziger Jahre dauert. In diesem Jahr
zehnt ist der Hochstand cler Preise erreicht. Yom Ende der siebziger, in scharferem Ma13e 
yom .~nfang der achtziger Jahre an yerbilligt sich das Leben in England infolge der fort
gesetzten Zufuhr Yon billigen Nahrungsmitteln aus den neuerschlossenen iiberseeischen 
Landern au13erordentlich. Der Tiefstand der Preise ist urn die 'Yende des 20. Jahrhunderts 
erreicht. Dann folgt eine allmahliche, langsame Aufwartsbewegung; die Preishohe der 
siebziger Jahre wird aber vor dem Kriege nieht mehr erreicht. 

'Yieder anders ist die Bewegung der Lebenskosten in Frankreich. Hier haben wir ein 
langsames, standiges Ansteigen der Lebenskosten vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis 
Ende der siebziger Jahre. In den achtziger und neunziger Jahren yerbilligt sich das Leben 
auch hier. Das neue Jahrhundert bringt ein neues, aber nur maJ3iges Ansteigen der Lebens
kosten. Diese geringfiigige Verteuerung der Lebenshaltung in Frankreich gegeniiber Deutsch
land im 20. Jahrhundert ist zweifellos zu einem guten Teil eine Folge der durch den dauernden 
Geburtenriickgang verschuldeten Stockung in der Bevolkerungsvermehrung. 

In Belgien senken sich die in den siebziger Jahren-recht hochstehenden Lebenskosten 
bis zur Jahrhundertwende, von da an zeigt sich ein erneuertes Anziehen der Preise, und zwar 
in ahnlicher Weise wie in Frankreich, nur mit dem Unterschied, da13 die Verteuerung im 
20. Jahrhundert scharfer zum Ausdruck kommt als dort. 

In Spanien zeigt sich ein allmahliches Ansteigen der Haushaltskosten his etwa 1905, 
dann ein geringer Riickgang. 

In den iibrigen Landern' Osterreich, Italien, Holland, Vereinigte Staaten von Amerika, 
Kanada und Japan wurden die Lebenskosten nur bis zur Jahrhundertwende zuriickverfolgt. 
Osterreich zeigt hierbei eine ahnlich scharfe Preissteigerung wie Deutschland, die zum Teil 
sogar die Verteuerung in Deutschland iibertrifft. In ltalien sehen wir ein allmahliches An
steigen der Haushaltskosten, das seinen Hohepunkt im Jahre 1911 erreicht, und dann einen 
geringen Riickgang. Auch Holland zeigt ein allmahliches Ansteigen der Haushaltskosten. 
Besonders bemerkenswert ist die starke Steigerung der Kosten der Lebensfiihrung in den 
au13ereuropaischen Landern, den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada und Japan, die 
etwa yom Jahre 1905 an recht betrachtlich ist. 

Geht man den Ursachen dieser verschiedenartigen Gestaltung der Lebens
kosten in den einzelnen Landern nach, so wird man zwei grofJe Ursachenreihen 
unterscheiden miissen: Namlich die Faktoren, die auf Seite des Angebots, der 
Produzenten, und die, die auf Seite der Nachfrage, der Konsumenten, in Wirksam
keit sind. Auf Seite des Angebots, der Produzenten, wird die Preisgestaltung 
durch die lVeltmarktlage, die wiederum durch die jeweilige lVirtschaftspolitik des 
Landes beeinfluBt wird, bestimmt. Auf Seite der Nachfrage, der Konsumenten, ist 
Zahl sowie nicht minder auch die Kaufkraft der Bevolkerung maBgebend. 

Betrachten wir zuerst England: Die hohen Preise zu Beginn des 19. Jahr
hunderts sind die Nachwirkungen der napoleonischen Kontinentalsperre. Wahrend 
dieser Zeit war aller Boden, auch der ungiinstigste, in Bebauung genommen. Eine 
Rentabilitat der Landwirtschaft war infolgedessen nur bei sehr hohen Preisen 
moglich. Als nach dem Sturz Napoleons die Kontinentalsperre aufgehoben 
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wurde, fiirchteten die englischen Landwirte durch das Eindringen des billigeren 
auslandischen Getreides (vor allem aus PreuBen und Polen) eine Schmalerung 
ihrer Rente. Infolgedessen wurde der englische Markt durch hohe Getreidezolle 
abgesperrt. Dadurch wurde ein groBer Preissturz vermieden; die Preise blieben 
mit Schwankungen auf der bisher gehaltenen Hohe. Sie senkten sich wohl in
folge giinstiger Ernten Ende der zwanziger Jahre; dann aber brachten schlechte 
Ernten ein neuerlichesAnsteigen. Erst nachAufhebung der Getreidezolle im Jahre 
1846 fand eine nennenswerte Preissenkung statt. Diese aber war nicht von sehr 
langer Dauer. Denn nun setzte die starke Industrialisierung ein und es traten 
die Faktoren, die auf Seite der Konsumenten die Preissteigerung verursachten, 
in Erscheinung. Jede Industrialisierung ist mit einer Zunahme des Wohlstandes 
verbunden; dadurch entstehen neue zahlungsfahige Kauferschichten: namlich das 
neu aufgekommene Unternehmertum auf der einen Seite, die besser entlohnten 
Arbeiterschichten auf der anderen Seite. Die Kaufkraft der Bevolkerung steigt, 
damit erhohen sich ihre Bediirfnisse und dies fiihrt zu vermehrter Nachfrage 
auf allen Gebieten, besonders auch der Nahrungs- und GenuBmittel. Die Folge 
ist, daB die Preise eine steigende Richtung einschlagen. Diese Preissteigerung 
infolge vermehrter N achfrage blieb solange bestehen, bis die Weltmarktlage sich 
wieder zugunsten der Konsumenten anderte. Dies war Anfang der siebziger Jahre 
der Fall. Jetzt setzte die Konkurrenz der billiger liefernden iiberseeischen 
Kolonisationslander ein. Dazu kam der Ausbau der Verkehrswege und -mittel. 
Billiges und qualitativ gutes Getreide und andere Lebensmittel kamen aus 
~~erika und spater auch aus RuBland und senkten das Preisniveau auf dem 
englischen Markt auBerordentlich. Die Folge war das Sinken der Lebenskosten 
in England von der zweiten Halite der siebziger Jahre an. Die Verbilligung 
hielt dann an bis zur Wende des 20. Jahrhunderts. Da traten zU'ei neue Faldoren 
auf: einmal anderte sich die, Tf eltmarktlage zuungunsten der Konsumenten, und 
zwar insofern, als die bisher billig liefernden Agrarlander anfingen, sich zu 
industrialisieren und infolgedessen ihre Lebensmittel nur zu erhohten Preisen 
abgaben. Von noch groBerer Bedeutung aber war, daB die Kaufkraft der Be
volkerung durch die fortgesetzte Industrialisierung nicht nur Europas, sondern 
auch anderer Lander, vor allem der Vereinigten Staaten von Amerika, auBer
ordentlich zunahm. Die Bediirfnisse breiteten sich auch extensiv immer mehr 
aus; d. h. in immer weiteren Schichten vermehrten und verfeinerten sie sich, 
erhohten sich die Anspriiche; neue zahlungsfahige Kauferschichten entstanden, 
die Nachfrage wuchs und infolgedessen stiegen die Preise. Verstarkt wurde diese 
Tendenz durch die vermehrte Goldproduktion in den letzten Jahrzehnten vor 
dem Kriege, die immer wieder neuen AnstoB und Anregung zu erweiterter 
Nachfrage gab. Vor einer iibermaBigen Preissteigerung bewahrte aber die eng
lische Freihandelspolitik, die den heimischen Markt den Zufuhren aus anderen 
billiger liefernden Landern offen hielt. 

Dieselben Faktoren haben auch die Preisbewegung in Deutschland beeinfluBt. 
Deutschland war bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts ein Land, das seine 
BevOlkerung ausreichend selbst versorgen konnte. Es exportierte sogar dariiber 
hinaus noch Getreide, besonders nach England. Die Schwankungen der Lebens
kosten bis zu dieser Zeit waren vornehmlich durch den Wechsel der Ernten be
dingt. Die starke Aufwartsbewegung der Preise, die in den fiinfziger und sechziger 
Jahren einsetzte, ist dann zu einem erheblichen Teil durch die damals einsetzende 
Industrialisierung verursacht gewesen. Eine kaufkraftige Bevolkerungsschicht ent
stand, die Bediirfnisse erhohten und verfeinerten sich, die Nachfrage nach land
wirtschaftlichen Produkten wuchs. So kam eine landwirtschaftliche Hochkon
junktur. 1m inneren Lande vermehrter Absatz an die wachsende und immer 
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kaufkraftiger werdende Bevolkerung, nach auBen hin erhohter Export zu guten 
Preisen nach England, wo ebenfalls die Nachfrage im Steigen war. Die Folge 
war eine starke Erhohung der Bodenpreise und der Grundrente, was nattirlich wieder
um preissteigernd auch auf die Agrarprodukte wirkte. Da kam die industrielle 
Krise des Jahres 1873. Auch nach Amel'ika griff diese hintiber. Dort in Amerika 
waren zur Zeit del' Hochkonjunktur in den Stadten des Ostens Unternehmungen 
gegrtindet, Eisenbahngesellschaften hatten Bahnen, die zum Teil den Kontinent 
vom Osten nach dem Westen durchquerten, gebaut. Die folgende Depression 
legte viele Unternehmen still, zahlreiche zugewanderte Arbeiter wurden brotlos, 
und diese wandten sich nach dem 1nneren des Landes, wo sie groBe Flachen 
zu Spottpreisen erhielten, um als Farmer Getreide zu bauen. So erwuchs auf 
jungfraulichem Boden Weizen, dessen Produktionskosten sich weit unter denen 
in Deutschland stellten. Und dies billige Getreide gelangte bei sehr niederen 
Transportkosten nach Westeuropa. Denn wie jede wirtschaftliche Depression 
hatte auch die der siebziger Jahre ein Sinken der Frachtraten der Schiffahrts
geseUschaften zur Folge gehabt. Zuerst kam das Getreide nach England 
und yerdrangte hier die Einfuhr aus Deutschland; bald aber wurde auch 
der deutsche Markt mit dem billigen, in der Qualitat vorztiglichen amerikanischen 
Getreide tiberschwemmt. Und nicht nur von Westen her. Auch in RuBland 
erfolgte die Herabsetzung der Eisenbahnfrachten angesichts der industriellen 
Krise und im Gefolge davon kam auch billiges Getreide aus dem Inneren von RufJ
land nach Deutschland. Aber dieser Preisdruck kam nicht zur voUen Geltung, 
er wurde aufgehalten durch die deutsche Wirtschaftspolitik, die durch ihre Zoll
gesetzgebung den heimischen Markt den auslandischen Agrarprodukten - wenig
stens beztiglich der Preiswirkung - vollig verschloB. Der deutsche Konsument 
wurde dadurch verhindert, die Vorteile der fUr ihn gtinstigen Weltkonjunktur 
auszuntitzen. Daher sehen wir auch nur eine ganz vortibergehende Preissenkung 
Ende der siebziger und Anfang der achtziger Jahre. Denn bereits 1878 wurde 
ein zunachst nur maBiger Schutzzoll (1 Mk. pro Dz.) eingefUhrt; 1885 verdrei
facht, 1887 auf 5 Mk. heraufgesetzt. Nach einer vortibergehenden ErmaBigung 
Anfang der neunziger Jahre wurden die Zolle 1902 wieder erhoht (5 Mk. Roggen, 
5,50 Mk. Weizen). 1nfolge der erhohten Schutzzolle einerseits und der zunehmen
den Industrialisierung andererseits stiegen dann im 20. Jahrhundert die Lebens
kosten in Deutschland auBerordentlich, und zwar weit mehr als in England. 

4. Die Veranderungen in der Lebenshaltung und insbesondere in der Er
nahrung in Deutschland wahrend des Krieges und in der Nachkriegszeit. 

Der Krieg und seine Nachwirkungen haben die Lebenshaltung, und zwar 
vor allem der stadtischen Familien, in einschneidender Weise ungtinstig beein
fluBt. Wie die oben erwahnten Untersuchungen tiber die Lebenshaltung vor dem 
Kriege dargetan haben, entfielen in dem letzten Vorkriegsjahrzehnt je nach dem 
Grade der Wohlhabenheit etwa 30-50% der Gesamtausgaben auf die Ernahrung, 
die Miete beanspruchte 6-18%, Heizung und Beleuchtung 3-5%, Kleidung 
und Wasche 10-15%, und - namentlich in bemittelten Kreisen - wurde 
eine nicht unerhebliche Quote fUr Kulturbedtirfnisse (bis etwa 30%) aufgewendet. 
Beztiglich der Erniihrung lag der Schwerpunkt bei den stadtischen Familien in 
den animalischen Lebensmitteln; insbesondere wurde bevorzugt die Fleisch-, 
Fett-, Butter-, Eier- und Milchnahrung, fUr die allein rund 50% der Ausgaben 
fUr die Ernahrung aufgewendet wurden; und deutlich war das Streben erkennbar, 
mit zunehmendem Wohlstand die Aufwendungen fUr diese Nahrungsmittel_ auf 
Kosten der vegetabilischen Kost zu vergroBern. Die Lebenshaltung war also 
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die eines kulturell hochstehenden V olkes, das im ganzen sich gut ernahren und 
auch fiir andere Bediirfnisse, wie geistige und gesellige, etwas eriibrigen konnte. 
Der Krieg hat hier nun infolge der durch die feindliche Blockade erzwungenen 
Absperrung vom Weltmarkt eine wesentliche Verschlechterung gebracht. Die 
gesamte Lebenshaltung wurde auf eine kulturell tiefere Stufe herabgedriickt, 
die Ernahrung eine qualitativ m.inderwertige. 

tiber das MaB dieser Ver8chlechterungen in der Lebenshaltung 8tadti8cher Familien sind 
wir durch die Unter8uchungen de8 Krieg8aus8chu88e8 fur Konsumenteninteres8en unterrichtet. 
Die Erhebungen fanden statt im April 1916 und erstreckten sich iiber 858 Familien, im 
Juli 1916 iiber 146 Familien, im April 1917 iiber 342 Familien und im April 1918 iiber 249 
Familien1). Die Erhebungen waren also umfangreich genug, um uns ein einwandfreies Bild 
von der Lebenshaltung stadtischer Familien im Kriege zu geben. Die bereits im zweiten 
Kriegsjahr einsetzende Teuerung der Lebensmittel in Verbindung mit ihrer schwierigen 
Erlangung fiihrte zunachst zu einer Erhohung des Ausgabenanteils diesE:r. Statt wie 
bisher 30-50% wurden im Kriege etwa 50-60% der Gesamtausgaben, zum Teil noch 
eine hohere Quote, auf die Ernahrung verwendet. Und hier ergab sich die bemerkenswerte 
Tatsache, daB der Abstand in den anteiligen Aufwendungen fiir die Ernahrung im Frieden 
und im Kriege sich mit zunehmender Wohlhabenheitsstufe vergroBerte. Denn nach der 
Friedensuntersuchung des Kaiserlich Statistischen Amts wurden in der untersten Ein
kommenstufe 52%, in der hochsten Einkommenstufe 36% der Gesamtausgaben fiir die 
Ernahrung aufgewendet; nach den Untersuchungen des Kriegsausschusses war dagegen die 
Spannung in den Ernahrungsa usga ben zwischen bemittelt und weniger bemittelt weit geringer; 
hier betrug die Ausgabenquote in der untersten Stufe 59%, in der hOchsten 50%. 

Der Krieg hat somit nicht allein den Anteil der Ausgaben, der fur die Er
nahrung aufgewendet werden muBte, erheblich vergroBert, er hat auch sehr 
wesentlich die Tendenz, mit zunehmender Wohlhabenheit den Anteil der Aus
gaben fUr die physiologisch notwendigen Bediirfnisse zugunsten der Ausgaben 
fiir Kulturbediirfnisse zu verringern - jenes erfreuliche Zeichen des Kultur
fortschritts - abgeschwacht. Die im Frieden beobachtete starke Erhohung 
dieser Ausgaben mit zunehmendem Wohlstand war im Kriege kaum merklich 
angedeutet. Denn nach der Friedenserhebung stellte sich der Ausgabenanteil 
fiir Kulturbediirfnisse in der untersten Einkommenstufe auf 8,2%, in der hochsten 
auf 13,4%, nach der Erhebung von 1917 dagegen betrugen die diesbezuglichen 
Quoten 7,5 und 9,3%. Der Krieg hat zu einer betrachtlichen Vergro{3erung 
des Anteils der Ausgaben fur die physiologisch notwendigen Bedurfnisse auf Kosten 
des Anteils der Ausgaben fur Kulturbedurfnisse, und zwar ganz besonders bei den 
etwas besser gestellten Schichten, dem Mittelstand, gefuhrt. 

Am einschneidendsten aber ist die Erniihrungsweise beeinfluBt worden. Hier 
zeigt eine Gegenuberstellung der im Frieden und wahrend des Krieges erhobenen 
Haushalte einen starken anteiligen Ruckgang der Ausgaben fiir Fleisch und 
Fleischwaren, ButterundFetten, MilchundEiern; - so gingen die Ausgabenanteile 
von Fleisch und Fleischwaren von 19-23% der Ernahrungsausgaben im Frieden 
auf 14-15% im Kriege, Butter von 8-10% auf 4-6%, Milch von 9-10% auf 
4-8% zuriick - und ebenfalls sank die Ausgabenquote fur Brot und Back
waren von 15-17% im Frieden auf 11-12% im Kriege. Dagegen trat eine 
Erhohung der Ausgaben fiir Kartoffeln und zum Teil fiir Fische, Gemuse und 
Magerkase ein, durch die der Ausfall jener hochwertigen Nahrungsmittel ersetzt 
werden muBte. Fleisch, Fette, Butter, Milch, Eier sind aber die fiir die Ernahrung 
des Stadters wichtigsten N ahrungsmittel, in denen der Schwerpunkt der stadtischen 
Lebensweise liegt, und die wegen ihres starken animalischen EiweiBgehaltes 
besonders wertvoll sind. Das Sinken der Ausgabenquote dieser Lebensmittel 
zugunsten der eiweiBarmen vegetabilischen Kost bedeutet somit eine auBerordent-

1) Verofientlicht im Reichsarbeitsblatt 1917 und insbe~ondere in den Sonderheft·en 17 
und 21. V gl. auch meinen Aufsatz: "Die Veranderungen in der Lebenshaltung stadtischer 
Familien im Kriege" im Arch. f. Sozialwissensch. u. Sozialpolitik Bd.43, H.3. 



Die Yeranderungen in der Lebenshaltung wahrend des Krieges und in der Nachkriegszeit. 347 

liche Verschlechterung der Ernahrungslage, die besonders die Gesundheit des 
Stadters mit seiner Nerven verbrauchenden Lebens- und Arbeitsweise beein
trachtigen muB. 

~och scharfer tritt aber die Verschlechterung in der Ernahrung durch 
Gegeniiberstellung des Verbrauchs an N ahrungsmitteln im Frieden und im Krieg 
hervor. Dann zeigt sich zunachst eine starke Einschriinkung der gesamten Kost. 
Stellt man den im Kriege erhobenen Verbrauch an Brot und Backwaren, Kar
toffeln, Butter und Fetten, Fleisch und Fleischwaren, Fischen, Eiern, Kase und 
Milch, Gemiise ,Obst und Zucker dem durch die Friedensuntersuchungen er
mittelten Verbrauch gegeniiber, so erhalt man folgendes Bild: 

ner durchschnittliche monatliche Verbrauch an den wichtigsten Nahrungsmitteln im Frieden 
und im Kriege. 

:\ alll'ungsmittel 

Brot und Backwaren 
.Mehl 
Kartoffeln . . . . . 
Butter, Fette 
Fleisch, Fleischwaren, 

Konserven ..... 
Fische, Raucherwaren, 

Konserven .... . 
Eier ........ . 
Milch, :\Iilchkonserven. 
Kase .... 
Gemtise, Obst, Obst-

konserven 
Zucker 

Auf den Kopf entfielen in Gramm. 

1m Frieden 

i 
13155 

'} 110102 ) lll0 
7666 8400 10590 ! 16380 
lll6 11753 ) 5255) 750 

2291 28084 ) . 20646) 4020 

690 
340 520 425 510 

10560 13800 , 11160 I 13813 
316 225 360 

10740 
1410 

1m Kriege 

8770 8352 9374 
1445 1876 i 1593 

16793 I 12025 i 21807 
862 507 614 

1901 1829 1710 

857 311 777 
600 300 450 

9870 I 11000 9000 
363 448 397 

2573 1938 3671 
1184 907 844 

~icht nur der Verbrauch an Nahrungsmitteln insgesamt zeigt danach 
einen starken Riickgang, sondern ganz besonders bezeichnend fUr die Kriegs
ernahrung ist die auBerordentliche Minderung des Konsums an den qualitativ 
wertvollen Nahrungsmitteln, vor aHem an Fleisch, Butter, Fetten, Milch, wahrend 
der Kartoffelverbrauch eine Steigerung aufweist. Und die Ernahrung verschlech
terte sich mit der langeren Dauer des Krieges immer mehr, was ganz besonders 
an dem zunehmenden Riickgang des Fleisch-, Butter- und Fettverbrauchs 
zutage tritt. Das oben mitgeteilte Ergebnis der Untersuchungen iiber die Ver
teilung der Ausgaben wird also durch eine Betrachtung des Verbrauchs vollkom
men bestatigt: Einschrankung der Ernahrung, ganz besonders aber Riickgang der 
qualitatiy wertvollen animalischen Nahrungsmittel und Ersetzung durch minder
wertige Vegetabilien. 

Berechnet man auf Grund dieser Erhebungen im Kriege den Brennwert (Caloriengehalt) 
sowie den Eiweif3gehalt der aufgenommenen Nahrungsmittel - wie dies LOEWY getan hat -

1) Nach den Berechnungen von KUSZYNSKI und ZUNTZ in dem Aufsatz: "Deutsch-
lands Nahrungs- und Futtermittel". AUg. Stat. Arch. Bd. 9, H. 1. 

2) Einschl. Grtitze, Teigwaren, Graupen. 
3) Nur Butter. 
4) Nur Fleisch, keine Wurst. 
5) Nur Butter und pflanzliche Fette (keine tierischen Fette). 
6) Einschl. tierischer Fette. 
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so zeigt sieh das Bedenkliehe der Kriegskost vor allem in der so geringen Eiu:eifJzu/uhr. Diese 
betrug naeh der Erhebung yom April 1916: 68,29 g, im Juli 1916 nur 66,77 g pro Tag und 
Kopf (Konsumtionseinheit, also umgereehnet auf die erwaehsene miinnliehe Person). Das 
Jahr 1917 braehte einen weiteren Riiekgang des EiweiBverbrauehs, auf nur 59,93 g pro 
Kopf und Tag. Damit stand 1916 der EiweiBverbraueh um mehr als 30%, 1917 sogar um 
rund 40% unter dem Normalbedarf. Besonders ersehwerend fiillt hier der Riiekgang des 
animalisehen EiweiBes ins Gewieht, das von 46,3% des GesamteiweiBes im Jahre 1916 auf 
43,1% im Jahre 1917 fiel. Nieht so bedeutend war die Minderung des Calorienverbrauehs. 
Dieser stellte sieh 1916 auf 2230 und 1917 auf 2120 pro Kopf und Tag. Eine sehr betraeht
liehe Verringerung hat wiederum die Fettzufuhr erfahren. Wahrend sie in der Friedens
nahrung mit 938 Calorien 25,8% der Gesamtealorienaufnahme ausmaehte1), betrug ihr 
Anteil an der Kriegskost nur 17% mit 360,6 Calorien. 

So ist also im Kriege aus der fleisch- und fettreichen Nahrung des Stadters, 
die seinem Bediirfnis nach stark eiweiBhaltiger Kost - eine Folge seiner wesent
lich intensiveren und nervenverbrauchenden Tatigkeit als der des Landbewoh
ners - entspricht, in zunehmendem MaBe eine flei8ch- und fettarme, dagegen eine 
vegetabilienreichere K08t geworden. Damit wurde der bis zum Kriege bestandene 
Unter8chied in der Erniihrung8wei8e zwi8chen Stadt und Land gerade in 8ein 
Gegenteil verkehrt. War bis zum Krieg die Ernahrung des Stadters eine mehr 
animalische, die Kost des Landbewohners eine vegetabilische gewesen, so kehrte 
sich das Verhaltnis infolge des in den Stadten eingetretenen Fleisch-, Fett-, 
Eier-, Milch- und Buttermangels wahrend des Krieges gerade um. Denn auf 
dem Lande blieb - wenigstens im zweiten und dritten Kriegsjahr - die Er
nahrung ziemlich unverandert bestehen. Das geht auBer aus den vielfachen 
Nachrichten in der Presse usw. fiber die auf dem Lande wahrend des Krieges 
bestehenden Ernahrungsverhaltnisse, den notorisch bekannt gewordenen Auf
speicherungen von Schinken, Speck, Wfirsten, Eiern in den Hausern und Kellern 
auf de~ platten Lande, auch aus den Zahlen der Hande188tati8tik, aus einer Be
trachtung des Verhaltnisses des Zuschusses yom Ausland zum inlandischen 
Verbrauch bei den wichtigsten Nahrungs- und Futtermitteln in den letzten Vor
kriegsjahren hervor, aus der ersichtlich wird, daB der ZuschuB des Auslandes weit 
geringer war als die Einschrankung im Verbrauch an animalischen Nahrungs
mitteln in den Stadten 2). 

RUBNER faBt in seinem Gutaehten iiber die Erniihrungs- und Gesundheitsverhaltnisse 
im November 19183) sein Urteil iiber die Kriegskost in folgende Worte zusammen: "Die 
Stadtkost und Kost der Industriebezirke hat ihren Charakter vollkommen geandert, die 
tierisehen Nahrungsmittel fehlen fiir Erwaehsene so gut wie ganz, die Kost ist schwer ver
daulieher geworden, zumal man aueh das Korn auf 94-96% ausmahlt und daneben allen
falls Riiben und Blattgemiise, auch Kartoffeln als wesentlicher Bestandteil der tagliehen 
Mahlzeit dienen miissen. An Zutaten fiir die Zubereitung fehlt es ganz. Die Speisen sind 
voluminos, von ewig gleichbleibender Konsistenz, reizlos. Nichts unterbrieht seit Jahren 
die einformigen, groBtenteils suppenartigen wiisserigen Gerichte. Nur aus dem Zustand des 
Halbhungerns ist es verstandlich, daB eine Bevolkerung mit dieser Kost sich jahrelang ab
findet. Denn die Masse der Nahrung, die hie und da aus spiirlich flieBenden Quellen yom 
Lande her ergiinzt wird, betrug nach der Rationierung fiir eine Person im Winter 1916/17 
knapp die Hiilfte, im Sommer 1917 zeitweilig nur ein Drittel des durehschnittlichen Friedens
bedarfs. Diese Zeit hat einen verhangnisvollen EinfluB, von dem sie sich nicht wieder er
holen sollte, auf die Bevolkerung ausgeiibt." "Der Nahrungsmangel war so groB, daB in 
manehen Stiidten, z. B. in Leipzig, der d~rchschnittliehe Korpergewichtsverlust ·der Bevolke
rung auf 20-25% angegeben war. 1m AuBeren, an den sehlotternden Kleidern, an Haut-

1) Nach dem ELTZBACHERschen Sammelwerk: "Die deutsche Volkserniihrung usw." 
1914. 

2) Niiheres dariiber in meiner angezogenen Schrift im Arch. f. Sozialwirtschaft u. Sozial
politik Bd 43, H. 3. 

3) Zitiert nach MAx RUBMANN: "Hunger, Wirkungen moderner Kriegsmethoden," 
1919, S.lIff. Ober den EinfluB der Kriegswirtschaft vgl. auBerdem: "Die Hauswirtsehaft 
im Kriege", Heft 25 der Beitrage zur Kriegswirtschaft, 1917; ferner v. TYszKA: "Teuerung 
und Krieg", 1916 und von demselben~ "Der Konsument in der Kriegswirtschaft", 1916. 
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far be, }Iiene und Ausdruck sah man die Spuren des korperlichen Zusammenbruches. Die 
korperliche Leistungsfahigkeit sank dementsprechend. Scblaffheit, Mudigkeit nach maBigen 
Anstrengungen gehorte zur Regel, aber auch auf geistigem Gebiete fiel die Minderwertigkeit, 
Indolenz, der "Mangel an Initiative und Schaffenslust, wie auch die nervose, gereizte Stim
mung ins Auge. Die Klagen uber die reizlose Kost, uber das unertragliche ewige Einerlei 
wurden iiberalIlaut, und Magen-, aber noch mehr Darmkrankheiten, darunter vide Todes
faIle, kamen im Sommer und Herbst 1917 zur Beobachtung." 

,,:\Iit dem Schwund des Fettes mehrten sich die Leistenbruche, VorfalI der weiblichen 
Genitalien, FaIle von Einstlilpung des Darmes. Die entfetteten blutarmen Personen hatten 
besonders schwer unter dem rauben lVinter und Kohlenmangel zu leiden, so daB die Zahl 
der Lungenerkrankungen unter diesen Leuten recht baufig wurden. Allgemeiner wurde von 
Tag zu Tag die Erscbeinun(! cler Polyurie unter Stiirung des Schlafeti, sie war auf die hoch
gradig ycrwasserte Kost zuruckzufUhren." 

Ein ergreifendes Bild entwerfen der Stadtschularzt Prof. Dr. A. THIELE und der Lehrer 
FRIEDRICH LORENZ uber die IYirkungen der feindlicben Hungerblockade auf die Gesundheit 
der Schuljugend, in dem es beiJ3t, daD "die Zahl der Unterernahrten urn uber die Halfte, 
die der Blutarmen und Bleichen so hoch gestiegen ist, daD die HaUte alIer Schuler als solcbe 
zu bezeichnen sind, die der Schwindsucbtigen und der Scbwindsucht Verdachtigen auf die 
doppelte Hohe der Zahl vor 2 Jahren" .... "Die Zahl der Unterernahrten hat sich vervier
facbt, die Halfte alIer Kinder ist auch hier auffallig blaB und die Tuberkulose hat die doppelte 
:\Ienge der Kinder ergriffen." 1 ). 

~-\'uch in del' N achkriegszeit hat del' Tie/stand in der Lebenshaltung und ins
besom/ere der Erniihrungslage del' groDen breiten :Masse del' Bevolkerung lange 
Zeit lreiter angehalten; erst im letzten Jahre (1925) ist langsam eine merkliche 
Yerbesserung eingetreten, wenngleich das Vorkriegsniveau auch jetzt noch bei 
weitem nicht erreicht ist. Die Ursache hierfiir war die im Gefolge del' Wirkungen 
des Versailler Friedensdiktats stehende fortgesetzte enorme Verteuerung samt
licher Lebensbediirfnisse. Um iiber das :MaD del' Verteuerung unterrichtet zu 
sein, fiihrt das Statistische Reichsamt - wie schon oben erwahnt - seit Anfang 
1920 fortlaufend eine Teuerungsstatistik, die an del' Hand del' wichtigsten Lebens
mittel, ferner Heizung, Beleuchtung, Wohnung, seit Anfang 1922 Bekleidung, 
seit Anfang 1925 auch del' Kulturbediirfnisse, dartun soll, in welchem :MaDe die 
Lebenskosten einer fiinfkopfigen Familie gegeniiber dem letzten Friedensjahr 
gestiegen sind2 ). Danach hielt sich die Teuerung innerhalb des Jahres 1920 
noch in ma13igen Grenzen, die Lebenskosten betrugen im Februar 1920 etwa das 
8- bis 9fache, im Juli das 10- bis llfache und im Dezember das 11- bis 12fache 
des Friedens. Auch noch im Jahre 1921 war die Teuerung ertraglich, wenngleich 
im Dezember 1921 die Lebenskosten auf etwa das 20fache del' Friedensausgaben 
gestiegen waren. Die auDerordentliche Teuerung setzte vielmehr erst im Laufe 
des Jahres 1922 und ganz besonders 1923 ein. Die Reichsindexziffer, die angibt, 
um "ieviel die Lebenskosten in dem betreffenden :Monat hoher standen als im 
Frieden, steUte sich im Juli 1922 auf 53,8 (also fast 54mal hoher), im Oktober 

1) Zitiert nach "Hunger", S.27. Nach der gleichen Schrift standen in Deutschland 
vom Herbst 1916 an nur 1344 Calorien pro Kopf und Tag (mit Rucksicht auf die Schwer
verdaulichkeit der Kriegskost sogar nur 1000 Calorien) zur Verfugung gegen ein Verpflegungs
minimum von 3000 Calorien: ein EiweiDgehalt von nur 30 g gegen 100 g. 1m einzelnen: 
160 g }Iehl mit Kleie gegen 320 g Mehl ohne Kleie im Frieden, 20 g mageres Fleisch gegen 
150 g gutes Fleisch, 7 g gegen 56 g Fett. Allerdings ist hierbei nur die rationierte Kost 
berucksichtigt, der Zukauf aus dem Schleichhandel nicht in Rechnung gestelIt. DaB aber 
ein solcher stattgefunden hat, zeigen die erwahnten Untersuchungen des Kriegsausschusses 
fiir Konsumenteninteressen. Allerdings war er sebr gering, denn der Verbrauch an ratio
nierten Nahrungsmitteln ubertraf dem Gewicht nach den an freien urn mehr als das Funf
fache und war auch an Nahrwert der freien Kost uberlegen. Besonders deutlich tritt hierbei 
die schlechte Kost der "Minderbemittelten hervor, denn in den untersten Einkommenstufen 
ubertraf der Verbrauch der rationiertenLebensmittel der der freien urn dasNeun- bisSieben
fache, i~. der hochsten dagegen nur urn etwas mehr als das Doppelte. 

2) Uber die Methode s. 1. Kapitel des zweiten Abschnittes "Die Methoden der Lebens
haltungsstatistik" . 
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1922 auf 220,6, im Dezember 1922 auf 685,1, im Januar 1923 auf 1120,3, Februar 
auf 2643,0, im Marz auf 2854,0, im April auf 2954,0 und im Mai 1923 auf 3876,0. 
Dann setzte im Sommer und Herbst 1923 die katastrophale Entwertung der 
Mark ein. Mit dieser enormen Teuerung konnten die Einnahmen nur der wenig
sten Schritt halten. In den meisten Fallen blieben diese weit hinter der Erhohung 
der Lebenskosten zuruck. Dnd zwar ganz besonders im stadtischen Mittelstande. 
Auf diesem lastete die Teuerung im vollen Dmfange und zwang zu weitgehenden 
Einschrankungen in der Lebenshaltung und insbesondere auch in der Ernahrung. 
Freilich auch die groBe Masse der arbeitenden Bevolkerung wurde von der 
Teuerung hart mitgenommen, aber hier war relativ, im Verhaltnis zur Vorkriegs
zeit, die Einschrankung doch keine so groBe wie im stadtischen Burgertum. 

tiber das MaB der Herabdruckung der Lebenshaltung, der Verschlechterung 
der Erniihrung in der erstenNachkriegszeit, den Jahren der Inflation, sind wir durch 
mehrere Untersuchungen unterrichtet. Zunachst hat die verdienstvolle Bearbei
terin von Haushaltsrechnungen aus dem Mittelstande, HENRIETTE FURTH, uns 
ein Bild von dem Haushalt vor und nach dem Kriege (1920/22) entworfen. Die 
schon in den Kriegsbudgets beobachtet VergroBerung des Anteils der Ausgaben 
fiir die physiologisch notwendigen Lebensbediirfnisse auf Kosten der Kultur
bedurfnisse zeigt sich auch nach dem Kriege. Wahrend nach den Berechnungen 
H. FURTHS in ihrem mittelbiirgerlichen Budget im Jahre 1913/14 nur 27% des 
Gesamtverbrauchs auf die Ernahrung entfielen, erreichte im Jahre 1920 der 
Verbrauch an EBwaren 49% des Gesamtverbrauchs, es muBte somit fast die 
Halfte der Ausgaben auf Nahrungsmittel verwendet werden. 1m Jahre 1921 
belief sich die Ernahrungs-Verbrauchs-Quote auf 44% und im ersten Quartal 
1922 auf 40%. Das bedeutet aber nicht, wie H. FURTH ausfiihrte, "eine Senkung 
des bezuglichen Preisniveaus oder der bezuglichen absoluten Ausgaben, sondern 
es kommt in dieser Verschiebung zum Ausdruck, daB andere Lebensbediirfnisse 
noch mehr im Preise gestiegen sind und weiter, daB die Zuruckstellung der Aus
gaben fiir Wasche, Kleidung, Schuhwerk und ahnliche Dinge auf die Dauer un
durchfiihrbar ist". 

Betrachtet man die auf die einzelnen Nahrungsmittel entfallenden Ausgaben
anteile, so zeigt der Nachkriegshaushalt ein ganz ahnliches Bild wie das Kriegs
budget. Die A usgabenanteile der wertvollen animalischen N ahrungsmittel sind 
gegenuber dem Frieden stark zuriickgegangen, dagegen sind anteilmii{3ig die Aus· 
gaben tur die vegetabilische, voluminose Kost gestiegen. 

So sank die Ausgabenquote fiir Fleisch von 19,4% der Ernahrungsausgaben im Frieden 
auf 14,9% im Jahre 1920 und 18,6% im Jahre 1921. Die Ausgabenanteile fiir Eier gingen 
von 9,0% im Frieden auf 7,2% 1920 und 8,7% 1921 zuriick. Ganz besonders groB ist der 
Riickgang der Ausgabenanteile fiir Butter·wie fiir Milch; fiir Butter wurde im Frieden 6,3% 
und fiir Milch 7,6% der Ernahrungsausgaben aufgewendet, dagegen im Jahre 1920 fiir Butter 
nur 2,9%, fiir Milch 2,7% und 1921 fiir Butter 4,2%, fiir Milch 4,3%. Auf der anderen 
Seite sind aber die Ausgabenquoten fiir Kartoffeln, Brot und Hiilsenfriichte sehr erheblich 
gestiegen. Der Ausgabenanteil fiir Kartoffeln erhOhte sich von 1,7% im Frieden auf 6,8% 
1920 und 4,6% 1921, fiir Hiilsenfriichte stiegen die Ausgabenanteile von 0,4% im Frieden 
auf 0,7% 1920 und 0,5% 1921. Sehr betrachtlich war auch die Steigerung der diesbeziig
lichen Quote fiir Schwarzbrot, von 4,2% im Frieden auf 5,9% 1920 und 5,2% 1921. Da
gegen gingen, und zwar sehr stark, die Ausgabenanteile fiir WeiBbrot und Backwerk zuriick 
(von 8,5% im Frieden auf nur 0,9% 1920 und 3,0% 1921). 

Noch anschaulicher tritt die Verschlechterung der Nachkriegskost durch Gegeniiber
stellung der '1)erbrauchten Mengen zutage. "Was wir hier konstatieren miissen, schreibt 
H. FURTH, ist menschlich gesehen geradezu erschiitternd": Eine auBerordentliche Ein
schrankung des Fleisch-, Butter-, Milch- und Eierverbrauches, dagegen eine Zunahme der 
Kartoffel- und Schwarzbrotnahrung, aber wiederum ein starker Riickgang im Konsum 
von WeiBbrot. Denn der Fleischverbrauch minderte sich von 130 g pro Kopf und Tag im 
Frieden auf nur 75 g im Jahre 1920 und 105 g im Jahre 1921. Der Butterverbrauch ging 
Bogar von 32,5 g pro Kopf und Tag auf 8 g 1920 und 9 g 1921 zuriick. Der Eierkonsum 
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sank von 1,4 g auf 0,4 g 1920 und 0,7 g 1921; eine einschneidende Verminderung erfuhr der 
Milchverbrauch, der im Jahre 1920 auf nur 19% und im ersten QuartaI 1922 sogar auf 15% 
des Friedensverbrauches herabging. 1m Gegensatz hierzu standen die hohen Verbrauchs
ziffern fiir Kartoffeln und Schwarzbrot. Der Kartoffelverbrauch stieg von 300 g pro Kopf 
und Tag im Frieden auf 980 g im Jahre 1920 und 328 g im Jahre 1921; der Konsum an 
Schwarzbrot, der im Frieden 175 g betragen hatte, stieg 1920 auf 333 g und 1921 auf 243 g, 
dagegen sank dementsprechend der "\VeiBbrotverbrauch von 115 g im Frieden auf nur 8 g 
1920 und 41 g 1921. H. FURTH faBt das Ergebnis in foIgende Worte zusammen: "Der Ver
brauch hochwertiger Nahrungsmittel hat sich stark, bei einzelnen in erschreckendem MaBe, 
vermindert. An ihre Stelle sind Surrogate oder mindernahrhaltige Nahrungsmittel, wie 
KartoffeI usw., getreten." ... "Die Tatsache, daB selbst unter so auBergewohnlich giinstigen 
Vorbedingungen - (Haushalt gehorte zur Friedenszeit zu den sehr gutsituierten Kreisen) -
ein Herabgleiten des ganzen Lebensstandes unvermeidbar war, enthiillt den Abgrund, dem 
die breiten Massen unseres Volkes mit wachsender Geschwindigkeit entgegengetrieben 
werden." Die geringe Verbesserung der Erhohung im .Jahre 1921 gegeniiber dem Vorjahre 
fa lit demgegeniiber kaum ins Gewicht, vor allem, da die scharfe Teuerung des Jahres 1922 
aller Voraussicht eine weitere Verschlechterung der Nahrung zur Folge gehabt hat. 

Zu dem gleichen betriibenden Ergebnis fiihrt die von SnIO~ veranstaltete "Cnter
suchung des Haushaltes eines h6heren Beamten!). Auch hier beobachten wir in der Nach
kriegszeit ein starkes Ansteigen der Ausgaben fiir Ernahrung gegeniiber dem Frieden -
(iiber 40% gcgen rund 30% in der Friedenszeit) -. IVeiterhin dementsprechend eine Ein
schrankung der .~usgaben fiir aile Bediirfnisse, die das Leben auf eine kulturell hohere Stufe 
stellen. "Diese Entwicklung, so resiimiert der Verfasser, fiihrt geradewegs zur Vernichtung 
derjenigen Kreise, die bisher die deutsche Kultur reprasentierten." 

tiber die Ernahrungslage des deutschen Arbeitersin den ersten Nachkriegs
jahren -und zwar wahrend der Inflationszeit - im Vergleich zur Vorkriegszeit 
ist von mir eine Untersuchung in der "Klinischen Wochenschrift" (Jg. 1, Nr. 34 
vom 19. August 1922) veroffentlicht worden. Ich habe hier zunachst die Durch
schnittsausgaben fUr Ernahrung einer minderbemittelten vierkopfigen Familie 
unter Zugrundelegung des im Frieden durch Haushaltsrechnungen festgestellten 
Verbrauchs im Juli 1914 und Juni 1922 gegenubergestellt. Dadurch erhalt man 
ein Bild von den Veranderungen in der Ernahrungslage unter der Voraussetzung, 
daB Bedarfseinschrankungen wie -verschiebungen nicht stattgefunden haben. 
Danach erforderte die Ernahrung eine Mehrausgabe von 5448,5%, denn wahrend 
im Frieden eine vierkopfige Familie sich mit einem Geldaufwand von 78,27 Mk. 
monatlich ausreichend ernahren konnte, brauchte sie im Juni 1922 fUr den gleichen 
Bedarf 4344,78 Mk. Hoher als die Durchschnittsernahrungskosten sind gestiegen 
die Ausgaben fur Fleisch und Fisch mit 6483,4%, die fur Butter mit 5707,2%, 
die fUr Kartoffeln um 9053,0%, die fUr Eier um 7042,9% und die fUr Gemuse 
und Kohl sogar um 14185,7%. 

Diesen rein theoretischen Berechnungen habe ich sodann die Ergebnisse 
zweier Untersuchungen iiber die Haushaltungskosten in der Nachkriegszeit gegen
ubergestellt. Die eine bezieht sich auf eine dreik6pfige Arbeiterfamilie der Altonaer 
Firma Solomon (Ehepaar und ein minderjahriges Kind), die erstmalig im Jahre 
1905 ihre Ausgaben fUr Ernahrung gebucht und im Jahre 1920 dies Arbeiter
budget weiter verfolgt hat; die zweite ist auf meine Anregung hin von einer 
meiner Horerinnen, Frl. GERTRUD OEHKLE verfaBt und umfaBt 147 Familien 
des Eisenbahnerverbandes Grof3-Hamburg, die ihre gesamten Ausgaben im Monat 
Juli 1921 aufgezeichnet haben. Diese letztere Arbeit ist von mir dann durch 
Berechnung des Ernahrungsverbrauches, ausgedruckt in Calorien, Eiweif3gehalt, 
Fett und Kohlehydrate (und zwar fUr 67 Familien der Einkommenstufe 1200 bis 

1) Jahrbiicher f. Nationalokonomie u. Statistik, 3. Folge, Bd.64, H.5, Nov. 1922. 
Vgl. auch den Aufsatz: "Das Existenzminimum des geistigcn Arbeiters" von G17RADZE und 
FREUDENBERG in Bd. 65, H. 4 der genannten Jahrbiicher. Hier wird der Versuch gemacht, 
das Kultur·Existenzminimum eines akademisch Gebildeten zu berechnen, und zwar beziig
lich des Ernahrungsbedarfes unter besonderer Beriicksichtigung der neueren Forschungen 
KESTNERS. 
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1500 Mk. im Monat) erweitert worden. AuBerdem sei als Ergiinzung die Unter
suchung des Hamburgischen Statistischen Larulesamt iiber 86 GroB-Hamburger 
Familien des Mittelstandes im Jahre 1923 herangezogen. Diese Berechnungen 
sind in der untenstehenden Tabelle wiedergegeben. 
Der Ernahrungsbedarf auf den Kopf in 67 Hamburg-Altonaer Familien im Juli 1921 und 

86 GrofJ-Hamburger Familien im Jahre 1923. 

Es entfiel auf den Kopf (Konsumtionseinheit) taglicil 
ein Verbraucil von 

----

N ahrungsmittel EiweW 
in g 

Fett Koillenhydrate , Calorien 
ing I ing i 

Jnli Jahr I Juli \ Jailr I Juli I Jailr 
1921 1923 I 1921 1923 1921 1923 

Juli Jahr 

Fleisch ........... . 
Wurst und Aufschnitt . . . . . 
Fische ........... . 

1921 1923 

3,7 
1,7 
8,4 

8,9 
2,1 
3,2 

2,5 
1,3 
1,1 

6,8 
4,9 
1,1 

0,1 

2,3 
0,4 

Butter, Schmalz und pflanzl. Fette 
(Margarine) 0,1 0,24 18,5 45,5 0,1 0,23' 

Milch 6,4 4,8 7,0 5,3 9,6 7,2 i 
Kase . . . . 2,9 4,1' 3,8 5,3 -
Eier . . . . 0,4 0,8 0,3 0,7 0,02 0,04! 
Kartoffeln . 6,1 5,6 0,4 0,4' 80,7 I 72,0 

Salz, Gewiirze . 1,2 

43 
22 
59 

169 
134 
50 
5 

355 
79 

108 
57 
29 

425 
101 
69 
10 

319 
23 Gemiise. 4,0 1,2 0,5 0,1 7,4

1 

4,0 

Zucker . . . . . . 34,7 47,0 139 188 
Brot und Backwaren 13,3 15,1 1,7 1,5 135,81' 154,7 623 683 
Mehl, Miihlenfabrikate 5,6 9,2 0,6 1,0 45,9 75,5 216 355 
Obst, Friichte. . . . . 0,03 1,2 1,2· 5,0 5 21 
Kakao, Honig, Sonstiges 1,0 I 0,05 3,2 1,5 17,7 I 0,6 112 i 4 

Zusammen 153,6 56,5 40,9. 75,3 335,5 366,7 2011. 2392 

Stellt man dem auf diese Weise ermittelten Verbrauch den erforderlichen 
Mirulest-Normalbedarf - (3000 Calorien, 100 g EiweiB, 66 g Fett, 500 g Kohlen
hydrate pro erwachsene mannliche Person) also pro Konsumtionseinheit 2700 
Calorien, 90 g EiweiB, 60 g Fett, 350 g Kohlenhydrate - gegeniiber, so zeigt sich 
ein zum Teil starkes Zuriickbleiben der tatsiichlich aufgenommenen M engen. Ganz 
besorulers gering war der Eiwei(Jverbrauch, der nicht einmal zwei Drittel der er
forderlichen Menge betrug, der Fettbedarf wurde 1921 zu etwa 80% gedeckt, 
wahrend er 1923 den Normalbedarf iiberschritt; selbst der Calorienbedarf blieb 
hinter der erforderlichen Menge zuriick. Nur der Kohlenhydratverbrauch war 
normal zu nennen. Das bedeutet eine starke Untererniihrung. Hierbei ist beson
ders charakteristisch der verhaltnismaBig hohe Prozentanteil an Kohlenhydraten, 
dagegen der auBerordentlich geringe an EiweiBgehalt. Eine solche eiweiB- und 
fettarme, an Kohlenhydraten jedoch reiche Nahrung ist aber die typische Er
nahrungsweise armer Familien, die nicht geniigend Geld haben, um eine kraftige 
Kost sich zu beschaffen, sondern zur Stillung des Hungers in verhaltnismaBig 
groBer Menge magen- und darmfiillende Nahrungsmittel, wie Kartoffeln, Gemiise 
und Kohl zu sich nehmen. 

Teilt man die N ahrungsmittel in pjlanzliche und tierische, so zeigt sich sowohl 
beziiglich der Calorienzahl wie auch der in den Nahrungsmitteln enthaltenen 
Kohlehydrate und EiweiBstoffe ein groBes Cbergewicht der pjlanzlichen Nahrungs
mittel. Denn der Calorienbedarf wurde zu iiber 75% durch pflanzliche, nur zu 
20-22% durch tierische Nahrungsmittel gedeckt. Bei den Kohlenhydraten 
ergab sich - wie ja erklarlich - ein noch scharferes Uberwiegen der pflanzlichen 
Nahrungsmittel. Besonders bezeichnend ist aber wieder, daB auch der EiweiB
bedarf zu mehr als der Halfte durch pflanzliche Nahrungsmittel und nur zu 
rund 44% durch tierische Nahrungsmittel gedeckt wurde. 
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Das gleiche Bild der Ernahrung zeigt auch eine Berechnung der Ausgaben der Altonaer 
Arbeiterfamilie in den einzelnen Monaten des Jahres 1920, gegliedert nach Calorien und dem 
in dem Nahrwert enthaltenen EiweiB, Fett, und Kohlenhydraten. Setzt man den Normal
verbrauch dieser dreikopfigen Arbeiterfamilie in einem jeden Monat gleich 100, so ergibt 
sich die Tatsache, daB bis auf wenige Monate niemals der Normalverbrauch, und zwar sowohl 
beziiglich der Ausnutzungszahlen (Calorien), wie auch der Zusammensetzung der Nahrungs
mittel nach EiweiB, Fett und Kohlenhydraten erreicht worden ist. Der Calorienverbrauch 
wird annahernd erreicht in den Monaten September (98,97) und Oktober (99,63), im De
zember mit 101,01 - eine Folge des Weihnachtsfestes - sogar uberschritten. Der kleinste 
Calorienverbrauch ergibt sich im Juli mit 68,80. Die Normalmenge an EiweiB und Kohle
hydraten wird in keinem Monat erreicht. Besonders groB ist auch hier der Mangel an EiweiB; 
so wird in den Monaten Februar und Juli nicht einmal die Halfte, mit Ausnahme der Monate 
Marz und Oktober in keinem Monat zwei Drittel des Normalverbrauches gedeckt. Wesent· 
lich besser steht es mit den Kohlenhydraten; durchschnittlich werden vier FiinfteJ des Normal. 
verbrauches konsumiert. Eine eigenartige Entwicklung zeigt der tatsachliche Fettverbrauch. 
Bis auf die Monate Januar, Februar, Marz, Mai und November, in denen der Normalver
brauch nicht ganz, aber doch stets iiber vier Fiinftel erreicht wird, ist in den einzelnen Mo· 
naten mehr, zum Teil Bogar bis 50% mehr, als der Normalverbrauch konsumiert worden. 
Diese Tatsache wird aller Wahrscheinlichkeit nach mit der Aufhebung der Zwangsbewirt
schaftung der Fette und dem Verlangen nach der so stark entbehrten fettreichen Nahrung 
im Zusammenhang stehen. 

Vergleicht man dieses Ergebnis der Untersuchung der Lebenshaltung in 
der ersten Nachkriegszeit mit der Kost wiihrend des Krieges nach den schon 
erwahnten Untersuchungen von LOEWY, so zeigt sich eine grope Ubereinstimmung 
besonders beziiglich des Mangels an EiweiB in der aufgenommenen Nahrung. 
Auch die Nachkriegsernahrung der Inflationszeit erweist sich wie die Kriegskost 
typisch "eiweiBarm". 

Nach der Stabilisierung der Wiihrung sind in den Jahren 1924/25 die Be· 
miihungen Wirtschaftsrechnungen aufzustellen - und zwar mit besseren Er. 
folgen als wahrend der Inflation - fortgesetzt worden. So liegen fiir die erste 
Halfte des Jahres 1924 und die erste Halfte des Jahres 1925 derartige Unter· 
suchungen seitens des Hamburgischen Statistischen Landesamtes vorl). Die Zahl 
der untersuchten Familien betrug im ersten Halbjahr 192422 mit 93 Personen, 
im ersten Halbjahr 1925 78 mit 321 Personen; die Zahl der Konsumtionsein· 
heiten (Vollpersonen) - 2 Kinder unter 11 Jahren gleich eine erwachsene Person 
gerechnet - stellte sich auf 87 bzw 243. Dem Beruf nach gehOrten die Familien 
in der Hauptsache dem gehobenen Arbeiterstande an, aber auch Angestellte und 
Privatbeamte befanden sich darunter. 

Die Ergebnisse werfen ein bedeutsames Licht auf die Ernahrungsverhalt
nisse minderbemittelter Familien in der ersten Zeit nach der Stabilisierung unserer 
Geldverhiiltnisse. Zunachst ist die Steigerung der Einnahmen wie der Ausgaben 
bemerkenswert. Die durchschnittlichen Einnahmen einer Haushaltung stiegen 
von 457,56 Mk. im ersten Vierteljahr 1924 auf 821,51 Mk. im zweiten Vierteljahr 
1925 und dementsprechend sind auch die Ausgaben gestiegen von durchschnitt
lich 440,28 Mk. im ersten Vierteljahr 1924 auf 785,77 Mk. im zweiten Vierteljahr 
1925. Diese Erhohung der Einnahmen wie der Ausgaben hatte eine Hinauf
setzung der Lebensansprilche zur Folge, die zum Ausdruck kam in einer starken 
absoluten wie auch anteilsmaBigen Zunahme der Ausgaben fiir "sonstige" in der 
Hauptsache kulturelle Bediirfnisse (von 204,55 Mk. oder 46,5% im ersten Quartal 

1) Veroffentlicht im Oktoberheft der Hamburger Statist. Monatsberichte des Jahres 
1925, S. 238ff. Vgl. auch meinen Aufsatz: "Ernahrungslage und Lebenshaltung des deutschen 
Volkes in den Jahren 1924/26" in der Klin. Wochenschr., Jg.5, Nr.28 u. 29. 1926. Nach 
Abfassung des Manuskripts erschien die Schrift: "Die Lebenshaltung minderbemittelter 
Familien in Hamburg im Jahre 1925", Heft 20 der Stat. Mitteilungen iiber den Ham
burger Staat, in der das ganze Jahr 1925 behandelt wird; 80 Familien mit 309 Personen 
haben hier Anschreibungen gemacht. 

Handbnch der sozialen Hygiene. V. 23 
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1924 auf 434,65 oder 55,3% im zweiten Vierteljahr 1925), dagegen einem anteil
maBigen Riickgang der Ausgaben fiir die physiologisch unbedingt notwendigen 
Lebensmittel von 53,5% auf 44,7%. Dem absoluten Betrage nach sind dagegen 
auch die Ausgaben fUr die Lebensmittel gestiegen, namlich von 235,73 Mk. auf 
351,12 Mk. Mit einer Verbesserung der Ernahrung ging also Hand in Hand eine 
noch starkere Steigerung der Ausgaben fiir die iibrigen (kulturellen) Lebens
bediirfnisse. 

Sehr eingehend ist der Verbrauch an N ahrung8mitteln sowie der auf den Kopf 
einer Vollperson entfallende Nahrwert ermittelt. 1m Laufe des Untersuchungs
jahres ergaben sich beziiglich des Verbrauchs an Nahrungsmitteln zunachst 
recht bemerkenswerte Verschiebungen, die sich im allgemeinen dadurch charak
terisieren lassen, daB der Konsum an Qualitiitswaren auf Kosten minderwertiger 
oder Ersatzwaren zunahm. So zeigte sich eine Steigerung des Verbrauchs an 
Fleisch und Fleischwaren (von 46,2 kg im ersten Halbjahr 1924 auf fast 50 kg 
im ersten Halbjahr 1925), wahrend der Verbrauch an Brot, Mehl, zum Teil auch 
an Gemiise und Hiilsenfriichten zuriickging. Der erhohte Konsum an Fleisch 
beruhte wesentlich auf einer Steigerung des Verbrauchsan Ochsen-, Kalb- und 
Hammelfleisch, wahrend der Verbrauch an den iibrigen Fleischsorten nur gering
fiigige Anderungen aufwies. Bemerkenswert ist auch, daB der Butterkonsum 
zunahm, wahrend der Margarine- und insbesondere der Schmalzverbrauch 
~uriickging. Der Brotverbrauch verminderte sich, dagegen stieg der Konsum 
an den sonstigen feineren Backwaren. 

Eine Betrachtung der auf den Kopf der Konsumtionseinheit taglich ent
fallenden Nahrwerte zeigt ebenfalls eine erhebliche Verbesserung der Ernahrungs
verhaltnisse nach der Inflationszeit. Man erhalt dann folgendes Ergebnis: 

Nlthrwert pro Tag und Vollperson 
Zeitraum EiweiB Fett iKohienhydr. 

g g 1 g Caiorien 

JuIi 1921 53,6 40,9 355,5 2011 
JuIi 1923 56,5 75,3 366,7 2392 
1. Quartal 1924. 48,7 72,7 

i. 
278,9 2005 

2. Quartal 1924. 58,5 84,2 
I 

345,5 2405 
1. Quartal 1925. 68,2 93,5 360,5 2593 
2. Quartal 1925. 67,3 97,1 I 328,0 2505 
1m ganzen Jahr 1925. 68,8 94,0 j 373,9 i 2648 

Besonders erheblich war die Zunahme des Fettverbrauchs, aber auch del" 
EiweiBzufuhr. Von 1921 bis 1925 stieg der Fettgehalt der Nahrung von 40,9 g 
auf 97,1 g oder urn 137,4%, der EiweiBverbrauch von 53,6 g auf 68,8 g oder 
urn fast 30%. Der Caloriengehalt der Nahrung zeigte betrachtliche Schwan
kungen: er war am geringsten im ersten Quarta11924, in der die Ernahrung iiber
haupt infolge der starkenTeuerung nach der Stabilisierung am mangelhaftesten 
war, am groBten im Jahre 1925. Recht bemerkenswert ist ferner die Zu
nahme des animali8chen Eiweif;Jes aUf K08ten des vegetabili8chen Eiweif;Jes. 1m 
Juli 1921 und auch noch im Jahre 1923 machte die animalische Kost noch nicht 
die Halfte der insgesamt aufgenommenen EiweiBmengen aus. Sie betrug im 
Juli 1921 44,1 %, 1923 sogar nur 42,7% der EiweiBzufuhr. Erst von 1924 an war 
das animalische EiweiB mit mehr als der Halfte an der GesamteiweiBmenge 
beteiligt, und zwar im ersten Quartal1924 mit 51,1 %, im zweiten Quartal 1924 
mit 51,9%, im ersten Quartal 1925 mit 57,4%, im zweiten Quartal 1925 mit 
61,4%. Nur allein durch Fleisch und Fleischwaren wurde in Prozenten der 
GesamteiweiBzufuhr gedeckt i921 10,1 %, 1923 19,5%, erstes Quartal 1924 
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23%, zweites Quartal 1924 24,4%, erstes Quartal 1925 30,4%, zweites Quartal 
1925 28,6%. In bezug auf die Calorienmengen ergibt sich eine ahnliche Ent
wicklung. 

Es diirfte nicht des Interesses entbehren, diese Untersuchungen mit aus der 
Nachkriegszeit vorliegenden ausliindischen Erhebungen zu vergleichen. Ein
gehende Untersuchungen iiber die Lebenshaltung liegen aus Sowjet-Rupland 
vor, und zwar iiber Arbeiterfamilien in der Stadt Moskau und demMoskauer Gou
'Vernement. Die Erhebungen sind angestellt im Dezember 1922, im November 
1923 sowie im November 1924. Die Zahl der untersuchten Familien betrug im 
Dezember 1922 282, im November 1923 738 und im November 1924 717. In der 
nachfolgenden Tabelle ist eine Gegeniiberstellung der russischen Untersuchungen 
mit den Hamburger Erhebungen in groBen Ziigen gegeben. 

Der Vergleich ist in mehrfacher Hinsicht recht lehrreich. Es zeigt sich zu
nachst einmal, daB nicht nur der Kohlenhydratverbrauch, sondern auch der 
EiweiBverbrauch wie der Caloriengehalt der Nahrung der russischen Arbeiter 
ein groBerer war als in den untersuchten deutschen Familien. Das mag befremd
lich erscheinen, erklart sich aber durch eine nahere Betrachtung der Zahlen. 
Teilt man namlich die Nahrung in animalische und vegetabilische, so zeigt sich 
bei den rtt8sischen Familien ein ganz auBerordentliches Uberwiegen der vegetabi
lischen Kost. Denn der EiweiBbedarf wurde im Dezember 1922 nur zu 22%, 
November 1923 zu 27,3% und November 1924 zu 38,8%, der Calorienbedarf 
1922 zu 7,1%, November 1923 zu 9,8% und November 1924 zu 15,8% durch 

Der Niihrwert der anfgenommenen Nahrung in deutschen und russischen Familien. 
1. Es entfiel in minderbemittelten Familien GroB-Hamburgs auf den Kopf (Vollperson) 

ein taglicher Verbrauch an: 

1m Jahre 1923 1. Quartai 1924 I 2. Quartai 1925 
86 Familien 22 Familien 78 Familien 

-------~--- . 1 ~ , N ahrungsmitteigruppen EI' F t Kohlen· C i Ei- Kohlen.' 'I Ei-I' 'Kohlen-weill e·t hydro 'l!- 0- weill Fett, hydro ,C~io- weill Fett· hydro C~io-
glg'g,rten ! , I rlen 1 rlen 

g,g,g g g, 

1. Fleisch und Fleischwaren 11,0' 1l,7 0,4 165 114,1 i14,41 0,4 I 205119,2 j20,O 0,61 284 
Fische. 3,21 I,ll - 29 2,9 1,0 I - 27 4,1 i 1,4, - 37 
Butter und animal. Fette 0,1,15,5.0,1 155 0,1,l4,4: 0,1'1140 0,2:19,4: 0,1' 284 
Eier. 0,8' 0,7 0,04 10 0,9 [ 0,71 0,04 11 3,8 ' 3,21 0,2 48 
Milch und Milchprodukte 8,9110,6 7,2 ,170 6,91 7,91 7,9 138 14,0: 16,0 115,8 I 279 

Zusammen animalische I I 1 
, 8,4 1521 

i i I 
Nahrungsmittel. 24,0.39,6 i 7,8 529 24,9 '38,4 41,3 ~60,0 ,]6,7 i 932 

Von 100 des jeweiligen 1 1 ' i 1 I ' I Nahrwerts . 42,48 '52,59! 2.13 1 22,12 51.13 52.82 2,92 12598 61,37 .61,79 5.09 137.21 

II. Getreideerzeugnisse 24,31 2,5230,2 11038 19,011,9 182,8 j 821 19,21 1,9186,1: i 833 
DavonBrotundBackwaren 15,1· 1,5'154,71 683 13,4 1,3136,6

1 
603 14,51 1,4147,6 652 

Kartoffeln . 5,61 0,4: 72,01 319 4,0 0,3' 51,8, 205 5,2 i 0,3 66,3! .... 
'Ubrige pflanzl. N ahrungs- 1 , 

1,5 '32,1: 57,9 438 mittel und pflanzl. Fette 2,5 i30,1 i 56,1 502 0,8 31,0
1 

44,5! 455 
Davon Zucker - -, 47,0 188 - - 40,3 i 161 - I _ 50,3 201 

Zusammen vegetabil. ! I ' 
23,8 33,2'279,111481 25,9; 34,3310,311565 Nahrungsmittel. 32,4 33,0 358,3 1859 

Von 100 des jeweiligen ! I 

1 , 1 , 

Nahrwerts . 57,34 '43,82' 97 71 i 77,72 48.87 45.67 96.94 , 73,87 38.48 35,32' 94.60 ' 62,47 

III. Sonstige Nahrungsmittel. 0,0512,71 0,6i 4 0,03 ' I,ll 0,41 3 0,112,8· 1,0 I 8 

Von 100 des jeweiligen 
0,0813,59 1 0,061 0,161 -

I I 
Nahrwerts 1.51, 0.14 1 0 14 o 15 j 2,89 1 0,31 0,32 

Insgesamt 56,5 75,3' 366,7 2392148,7172,7 287,912005 67,3 97,1 1 328,0 2505 

23* 
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2. Es entfiel in Moskauer Arbeiterfamilien auf den Kopf (Vollperson) ein taglicher Verbrauch an: 

Nabrungsmitteigruppen 

I. Fleisch und Fleischwaren 
Fische. 
Butter und animal. Fette 
Eier. 
Milch und Milchprodukte 

Zusammen animaIische 
Nahrungsmittel _ 

Von 100 des jeweiligen 
Nahrwerts . 

II. Getreideerzeugnisse 
DavonBrotundBackwaren 
Kartoffeln . . . . . . . 
Ubrige pflanzl. Nahrungs-

mittel und pflanzl. Fette 
Davon Zucker 

Zusammen vegetabil. 
Nahrungsmittel. 
Von 100 des jeweiligen 
Nahrwerts 

III. Sonstige Nahrungsmittel. 

Von 100 des jeweiligen 
Nahrwerts 

Insgesamt 

Dezember 1922 November 1923 November 1924 
282 Familien 738 Familien 717 Familien 

Ei· ·1 KohlenJ Ei---j - ~hlen-:-I·-- l . 1 
weiB Fett hydr.' C:,io- weiB 1 Fett 1 hydro C:,io- ~ia Fett i ~~~:~'I C:,io-

I nen 1 nen 1 nen 
g g g, g g g g g g 

13,0 4,2 0,4 i 94 22,5 7,41 0,7 1165 34,11 1,4 113,0 1266 
6,0 2,4 - 47 2,7, 1,~ I - 25 2,411,2 - 22 
0,1 9,4 - 87 0,1

1

'll,2 1. - ,105 0,3 17,6 - I 164 
0,1 0,11 - 1 I 0,6 0,61 - 8 1,0 1,0 i-I 14 
1,1 1,2 1,3 22 2,5 I 2,7. 2,6 1 46 3,21 3,31 2,8 56 

20,3117,311,7 1251 28,4123,31 3,3 1 349 41,0136,11 4,21 522 
I 

22,04: 30,09' 0,26 : 7,07 27,33' 38,201 0,53 1 9,84 

59,81 9,01483,012308 66,3110,7491,012380 
28,2' 3,1 !240,1 11129 22,5 1 3,7 165,9, 802 

9,0 1,0 11l4,0 1 513 6,5 i 0,3 82,9 i 373 
I , 

3,030,2145,0 I 478 2,7 ;26,7
1

1 48,51 446 
- 25,7 1 105 - ,- 26,41 108 
i! I I 

71,8,40,2' 642,0' 3299 75,5; 37,7 622,4'3199 

38,83 55,03! 0 76 115 81 

56,717,4410,211987 
33,5 4,7239,3

1

1164 
5,3 0,6 68,0 306 

2,2 19,81 66,91 469 
- 47,0 193 

64,2 127,8 1 545,112762 

77,96 169.91
1

99,74'.92,93 72,67
1

61.80
1

99.47 190,16 60,79 1 42.37 1 99,20182,64 

- I - : - : - - I - - - 0,41 1,7; 0,21 18 

- 1 -, - I _ _ I _ 1 _ _ 0,38: 2,60: 0,041 0,55 

92,1 ~ 57,5 643,73550 103,9161,0[625,7: 3548 105,6' 65,6~ 549,513302 

animalische Nahrung gedeckt. Dagegen betrug, wie schon erwahnt, in den 
deutschen Familien der Prozentsatz des tierischen EiweiBes zum GesamteiweiB 
schon 1923 iiber 40%, und von 1924 an wurde mehr als die Halite des EiweiB
bedarfs durch animalische Nahrung gedeckt. Die Kost der russischen Familien 
war also eine ganz iiberwiegend vegetabilische, aber calorienreiche. Es ist die 
Kost korperlich schwerarbeitender Persorien, der Bewohnerschaft eines Agrar
landes, in der auch der Industriearbeiter bauerlich lebt. Eine ganz andere Kost 
gebraucht dagegen der Stadter und insbesondere der GrofJstadter in Deutschland, 
das durchindustrialisiert ist, und in dem auch in der Industrie infolge Verwendung 
modernster Maschinentechnik die intensive geistige Arbeit die korperliche Arbeit 
zu einem groBen Teil ersetzt hat und somit iiberall weitaus an erster Stelle steht. 
Wie schon oben ausgefiihrtl), muB die Nahrung des indilstriestaatlichen Stiidters 
- gleich ob Kaufmann oder Arbeiter, ob Angestellter oder Beamter - info1ge 
seiner angestrengten nervenverbrauchenden Tatigkeit bei 1anger durchgehender 
Arbeitszeit nicht nur eiweifJreich, sondern uberwiegend animalisch sein. Eine solche 
Kost ist fiir den Stadter notwendig, wenn er bei seiner geist- und nervenbean
spruchenden Arbeit sich gesund erha1ten will. 

Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet, entspricht die Erniihrung in den 
untersuchten Hamburger Familien selbst 1925 durchaus nicht den zu stellenden 
Anforderungen. Insbesondere ist die aufgenommene EiweifJmenge unbedingt zu 
gering. Sie steht nicht nur recht erheblich hinter dem EiweiBverbrauch der 

1) Vgl. Probleme der Ernahrung, Beruf und Einkommen in ihrem EinfluB auf die Er
nahrung. 
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bauerlich lebenden russischen Arbeiterfamilien zuriick, sondern sie ist auch -
gemessen an dem ob.enaufgestellten Mindestnormalbedarf von 90 g EiweiB pro 
Konsumtionseinheit - zu gering. Der Caloriengehalt der Nahrung mag - wenn 
er auch den in den rllilsischen Familien nicht erreicht - als noch ausreichend 
bezeichnet werden. Der verhaltnismaBig geringe Kohlenhydratverbrauch er
klart sich aus der Art der Tatigkeit und Arbeit der Familien als gelernte In
dustriearbeiter, Kaufleute, Angestellte. AuBerordentIich groB dagegen ist der 
Fettverbrauch, der den normal zu erwartenden erheblich iibertrifft, was wohl 
in dem maritimen Klima Hamburgs seine Erklarung finden mag. Aber als 
Ersatz fUr die mangelnde EiweiBzufuhr kann der iiberreiche Fettgehalt der Nah
rung keineswegs angesehen werden. In dieser Hinsicht - in bezug auf den 
EiweiBverbrauch - bleibt also die Erniihrung minderbemittelter stiidtischer 
Familien in Deutschland - und die untersuchten Familien diirften als typische 
Reprasentanten angesprochen werden - noch recht verbesserungsbedurftig. Zu
riickzufiihren ist dieser Mangel in der Kost auf die schwierigen Lebensverhiiltnisse 
in unserem Vaterland, die ihren Ausdruck finden in der grof3en Verteuerung der 
Lebensbedurfnisse, mit denen die Einnahmen weitester Kreise nicht Schritt 
halten konnen. Denn wahrend nach der Reichsstatistik gegeniiber der Vor
kriegszeit die Kosten fUr Nahrungsmittel um mindestens 50%, die fUr Hei
zung um ca. 70%, fiir Bekleidung um iiber 80% und fiir Kulturbediirfnisse 
um fast 100% gestiegen sind, haben sich die Lohne der ungelernten Arbeiter 
um 45%, die der gelernten Arbeiter nur um etwa 37%, die der geistig tatigen 
Angestellten und Beamten dagegen allerhochstens um 20% erhoht. Dazu 
kommt die groBe Zahl der Arbeitslosen - ca. 2 Millionen -, die sich mit 
nur ganz bescheidenen Einnahmen begniigen miissen. So wird man sagen 
konnen, daB im groBen Durchschnitt die Mehreinnahmen der Masse der Be
volkerung kaum 10% iiber dem Vorkriegsniveau liegen diirften. DaB bei 
dieser Lage an allem, ganz besonders auch an der Ernahrung gespart wird, 
erscheint nur zu begreifIich. EiweiBtrager sind aber die teuersten N ahrungs
mittel, so wird der Verbrauch hieran nach Moglichkeit eingeschrankt, dafiir 
nach billigen Ersatzstoffen - wie z. B. Margarine - gegriffen, freilich auf 
Kosten der V olksgesundheit. 

Ein Versuch, die vorliegenden ErgebIJ.isse der Nachkriegszeit mit Erhebungen 
der Vorkriegszeit zu vergleichen, stoBt insofern auf Schwierigkeiten, als friiher 
Verbrauchsfeststellungen und Nahrwertberechnungen nur ganz ausnahmsweise 
vorgenommen wurden. Die groBe Zahl deutscher wie auslandischer Erhebungen 
enthalt so gut wie nichts dariiber. Nur in einigen wenigen kleineren Unter
suchungen sind eingehende Verbrauchsberechnungen angestellt, die aber nicht 
immer als typisch anzusprechen sind. Die maBgebendste von diesen ist die von 
ADOLF GUNTHER 1912 angestellte Erhebung, die sich auf 50 minderbemittelte 
Haushalte erstreckt. Fiir die hier untersuchten Familien wurde ein taglicher 
Konsum pro Kopf (Konsumtionseinheit) von 93,4 g EiweiB, 121,1 g Fett, 400,2 g 
Kohlenhydrate bei einem Caloriengehalt von 3385 festgestellt. Hieran gemessen 
bleibt der Nahrwert der untersuchten Hamburger Familien der Nachkriegszeit 
besonders im EiweiBverbrauch erheblich hinter dem Vorkriegsstand zuriick. 
SchlleBlich seien noch die auf rechnerische Weise gewonnenen Zahlen aus dem 
ELTZBACHERschen Sammelwerk "Die deutsche V olksernahrung und der englische 
Aushungerungsplan" (Braunschweig 1914) gegeben. Auf Grund der inlandischen 
Produktion und der Einfuhr vom. Ausland wird dort der durchschnittliche 
tiigliche Konsum pro Kopf mit 92,9 g EiweiB, 106,0 g Fett, 530,5 g Kohlen
hydrate bei 3642 Calorien angegeben. Wenn auch solchen Berechnungen kein 
allzu hoher Wert beigemessen werden kann, so ist es doch immerhin bezeichnend, 



358 c. v. TYSZKA: Hunger und Erniihrung. 

daB auch diese rechnerischen Ergebnisse zu hoheren Niihrwerten gelangen, als 
die untersuchten Familien der Nachkriegszeit aufweisen1). 

5. Die Entwicklung des Reallohns yom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zur 
Gegenwart. 

1m vorhergehenden wurde das Problem der Lebenshaltung von der Aus
gabenseite aus betrachtet, also unter dem Gesichtspunkt der sich fortgesetzt 
andernden Preisgestaltung der Lebensbediirfnisse. Dabei wurde - sofern ein 
langerer Zeitraum in Frage kam - die stillschweigende Voraussetzung gemacht, 
daB die einmal gegebene Lebensweise sich nicht iindert. Dies aber entspricht 
keineswegs der Wirklichkeit. Nicht nur das Preisniveau, sondern auch die Art 
der Lebensfiihrung ist fortgesetzten Wandlungen unterworfen, die sich vielfach 
wechselseitig bedingen. Die Anderungen in der Lebensweise finden aber ihren 
besonderen Ausdruck in der Einkommengestaltung, der Entwicklung der Lohne 
und Gehiilter. Denn ein Steigen der Arbeits16hne hat die Erhohung der Bediirf
nisse und Anspriiche, ein Sinken der Lohne das Zuriickschrauben der Bediirf
nisse unter Umstanden bis auf ein MindestmaB (das Existenzminimum) zur Folge. 
Um ein vollendetes Bild von den Veranderungen der Lebenshaltung zu gewinnen, 
muB man daher diese auch von der Einnahmeseite aus betrachten. Hier geniigt 
es aber nicht, die Entwicklung der in Geld gezahlten Lohne (der Nominallohne) 
zu schildern, sondern man wird - da die Kaufkraft der Lohne je nach der Hohe 
des Preisniveaus eine ganz verschiedene ist - die Lohne zu den Lebenskosten 
in Beziehung setzen miissen, also die Entwicklung der Reallohne betrachten 
miissen. 

Verfolgt man in Deutschland zunachst die N ominallohne und zwar von der 
Reichsgriindung bis zum Ausbruch des Krieges, so zeigt sich im groBen ganzen 
eine recht erhebliche Steigerung, die besonders im letzten Friedensjahr bedeutend 
war. Zwar wird es infolge der groBen Verschiedenheiten in der Lohnentwicklung 
innerhalb der einzelnen Gewerbe und Berufe, sowie in Stadt und Land schwer 
sein, einen Durchschnittsarbeiter zu bilden. Man wird aber vielleicht sagen konnen, 
daB sich in Deutschland der Lohn von der Reichsgriindung bis zum Ausbruch 
des Weltkrieges etwa verdoppelt, zum Teil sogar verdreifacht hat. Dabei fiel 
die starkste Steigerung auf das letzte J ahrzehnt. 

Setzt man das Jahr 1900 gleich 100, so stiegen im Oberbergamtsbezirk Dortmund die 
Schichtlohne der Bergarbeiter von 58,1 im Jahre 1871 auf 88,6 im Jahre 1902 und 116,7 
im Jahre 1912. Eine noch starkere Steigerung zeigten die Stundenlohne der Maurer in 
Dresden, von (in Indexziffern, 1900 gleich 100) 48,9 im Jahre 1871 auf 96,6 im Jahre 1902 
und 148,8 im Jahre 1913. Geringer war wieder die Lohnerhohung im Buchdruckgewerbe: 
In Indexziffern (1896-1901 gleich 100) ausgedriickt, stiegen die Lohne in Berlin von 1873/75 
mit 99,0 zu 1902/06 mit 107,2 und zu 1909/11 mit 119,0; in Leipzig von 92,2 auf 109,4 und 
121,5, in Miinchen von 86,9 auf 107,1 und 1192). Freilich war die Entwicklung nicht gleich
maBig, und zwar sowohl zeitlich wie ortlich. In erster Hinsicht wurde die Entwicklung von 
zwei Faktoren beherrscht: der jeweiligen Konjunktur und den Preisen fiir die wichtigsten 
Lebensbediirfnisse. Gute Konjunktur hat ein Steigen, schlechte ein Zuriicksinken des Lohn-

1) In der oben erwahnten, wahrend der Drucklegung erschienenen Untersuchung des 
Hamburgischen Stat. Landesamtes tiber die Lebenshaltung von 80 Familien im Jahre 1925 
1st ein Vergleich mit der Vorkriegszeit, namlich der Hamburger Erhebung von 1907 recht 
eingehend durchgefiihrt. Als Ergebnis ist festzustellen, daB insbesondere die FleischeiweiB
zufuhr gegeniiber der Vorkriegszeit zuriickgegangen ist; auch der Fettverbrauch war 1907 
groBer als 1925, wobei bemerkenswert, daB sich der Fettbedarf 1907 zu einem weit 
hoherem Prozentsatz durcQ. tierische Nahrungsmittel gedeckt wurde als 1925. Die Kohlen
hydratzufuhr und der Caloriengehalt blieben 1925 um ein geringes hinter denen von 
1907 zuriick. 

2) Vgl. mein Buch: "Lohne und Lebenskosten in 'Vesteuropa", 1914, dem dieses und 
das folgende Material der Vorkriegszeit entnommen ist. 
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niveaus zur Folge1 ). Auf der anderen Seite hat eine Preissteigerung eine vielfach durch 
Lohnkampfe erzwungene Lohnerhohung zur Folge. In ortlicher Hinsicht sehen wir einmal 
in den Stadten, die von einer einsetzenden Teuerung am schiirfsten getroffen werden, eine 
im allgemeinen starkere Lohnsteigerung als in den landlichen Industriebezirken; ferner 
konnen wir auch in der Regel eine starkere Lohnsteigerung in den ungelernten als in den 
hochstehenden gelernten Berufen beobachten (Buchdrucker geringere Lohnsteigerung als 
:\Ia urer-Handlanger). 

Bringt man zur Gewinnung eines der Wirklichkeit entsprechendes Bildes 
diese Nominallohne in Beziehung zu den Lebenskosten, so schrumpft die stolze 
Lohnsteigerung, vor allen Dingen des letzten Vorkriegsjahrzehnts, die die in 
Geld gezahlten Lohne zeigen, sehr erheblich zusammen, denn dann offenbart 
sich die soeben erwahnte Abhangigkeit der Lohnsteigerung von den Lebens
kosten. Das wechselvolle, im allgemeinen eine aufsteigende Richtung zeigende 
Bild der Nominallohne geht dann tiber in eine nur geringere Unterschiede auf
weisende Reallohnbewegung; freilich auch die Konj unkturperioden treten hier 

Zeitraum 

1866-1872 
1871 

1873-1880 
1875 

1881-1885 
1885 

1886-1890 
1890 

1891-1895 
1895 

1896-1900 
1900 

1901-1905 
1905 

1906-1910 
1910 

1906-1912 
1911 

1911-1912 
1912 

Die Veranderungen im Lebensstandard deutscher Arbeiterfamilien2 ). 

1866/72-1912. 

Liihne der Haushalts- Tarifliche eigentlichen kosten Minimal- I Haushalts-
Berg- nach den Whne der kosten 

arbeiter im Dureh- Bueh- naeh den 
Oberberg- I schnitts- Kaufkraft drueker in I 

Preisen in 
amtsbezirk preisen in der Lohne, Zeitraum lIIiinchen ~Iiinehen 
Dortmund I PreulJen Reallohne 
----- -- ---- ---~-

Index Index Index Index 
1896-1900 ' 1900 189&-1900 1896-1901 

= 100 =100 =100 i = 100 

} 58,1 100,6 } 57,8 
1871-1875 } 86,9 I 81,1 
1873-1875 I 

I 

} 73,6 I 111,0 } 65,5 
1876-1880 } 86,9 98,0 
1876-1878 I 

} 58,9 104,8 } 56,1 
1881-1885 } 85,6 1 95,0 1879-1886 

} 77,1 99,2 } 77,7 
1886-1890 } 91,3 I 115,1 
1887-1889 

} 72,7 104,9 } 69,1 
1891-1895 } 95,5 115,5 
1890-1891 

} 100,0 I 100,0 } 100,0 
1896-1900 } 100,0 100,0 I 1896-1901 I 

} 93,8 106,1 } 88,1 1901-1905 } 107,1 109,5 
I 1902-1906 

} 104,1 I 121,2 } 82,9 
1906-1910 } 119,0 119,0 
1907-1908 

} 107,6 127,0 } 80,6 1909-1911 } 119,0 i 111,4 I 1909-1911 
i 

} 
I 

} 116,7 135,2 81,5 
I 

Kaufkraft 
der Lohne, 
Reallohne 

} 107,1 

} 88,6 

} 89,3 

} 80,6 

} 82,7 

} 100,0 

} 97,9 

} 100,0 

} 98,8 

1) So wurde die Lohnhohe des guten Konjunkturjahres 1873 im Bergbau mehr als 
zwei Jahrzehnte lang nicht erreicht; sie betrug in diesem Jahre 5 Mk. pro Schicht, ging bis 
1879 auf 2,55.Mk. zuriick, hob sich dann wieder und erreichte 1883 mit 3,75 Mk. den hochsten 
Stand, wiederum Riickgang bis 2,99 Mk. (1886), Ansteigen bis 4,08 Mk. (1891); dann wieder 
ein Zuriicksinken auf 3,71 Mk. (1893), ein neuerliches Ansteigen auf 5,16 Mk. im Jahre 1900. 
womit zum ersten Male die Lohnhohe von 1873 iiberschritten wurde; dann wiederum ein 
Sinken mit nachfolgendem Aufsteigen im Jahre 1907 auf 5,98 Mk., darauf ein Zuriickgehen 
bis 5,33 ~Ik. (1909), ein Ansteigen auf 6,02 Mk. im Jahre 1912. 

2) In dieser Tabelle sind fiir NorddeiItschland die Lohne westfalischer, Bergarbeiter 
mit den Haushaltskosten in PreuBen, fiir Siiddeutschland die Lohne der Buchdrucker 
in :\Iiinchen mit den Haushaltskosten daselbst kombiniert worden. - Die Tabelle ist meinem 
angezogenen Buch iiber Lohne und Lebenskosten in 'Westeuropa entnommen; iiber die 
Berechnungsmethode s. daselbst Naheres. 
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in Erscheinung, aber gleichfalls nicht mit derselben Heftigkeit wie in den Nominal
IOhnen, denn auch die Lohnerhohung bringenden guten Konjunkturjahre sind 
in der Regel von einer Preissteigerung begleitet. Ganz besonders auffallig wird 
aber dann - wie aus der nebenstehenden Tabelle hervorgeht - die Tatsache, 
daB das 20. Jahrhundert trotz seiner starken Nominalsteigerung eine Erhohung 
der Kaufkraft der Lohne nicht gebracht hat, sondern im Gegenteil die Reallohne 
herabge8unken sind; vornehmlich gilt dies fUr N orddeutschland. Dort ging der 
Reallohn yom Ende der neunziger Jahre bis etwa 1910/11 urn fast 20% zuriick, 
urn sich in den allerletzten Jahren vor dem Kriege wieder ein wenig zu heben. 
Freilich konnen aIle diese Berechnungen nur Annaherungswerte geben; immerhin 
HiBt sich aus ihnen doch soviel mit ganzer Klarheit erkennen, daB dem Auf
steigen der arbeitenden Klassen in Deutschland durch die enorme Preissteigerung 
8iimtlicher, vor allen Dingen auch der notwendigsten und fur den Haushalt 
eines Stiidters wichtigsten Lebensmittel (Fleisch und Brot) in den letzten J ahren 
ein Ziel ge8etzt ist, und daB trotz auBerordentlicher Lohnaufbesserungen der 
Lebensstandard weiter Schichten des deutschen Volkes herabgedruckt wurde. 

In der untenstehenden Tabelle ist der Versuch eines Vergleichs der Bewegung der Real
lohne in Deutschland, GrofJbritannien, Frankreich, Spanien und Belgien durchgefiihrt. Da
nach zeigt sich in England eine im ganzen zwar ahnliche, im Laufe des 20. Jahrhunderts 
aber doch abweichende Reallohnbewegung. Auch hier kulminiert der Reallohn um die 
Wende des 20. Jahrhunderts, um von da an etwas zuriickzugehen. Aber dieser Riickgang 
ist doch bei weitem nicht so scharf wie in Deutschland, insbesondere in Norddeutschland. 
Dieser Unterschied ist begriindet in der verschiedenartigen Wirtschattspolitik beider Lander. 
Infolge des Zollabschlusses vom Weltmarkt iibertraf in Deutschland die Steigerung der 
Lebenskosten die der Lohne erheblich. In England dagegen war die Preissteigerung dank 
der Freihandelspolitik des Landes eine weit geringere, so daB der Reallohn - trotzdem 
die Erhohung des Nominallohnes dort weit hinter der in Deutschland zuriickblieb - sich 
nur unwesentlich senkte. Am giinstigsten scheint der tranzosische Arbeiter dazustehen, 
dessen nur maBige Verteuerung der Lebenshaltung durch die betrachtliche Erhohung seines 
Lohnes weit mehr wie ausgeglichen wurde. Diese bedeutende Erhohung des Lebensstandards 
der franzosischen Arbeiterschaft ist aber viel zu teuer erkauft durch den infolge der Ab
nahme der Geburtenziffer eingetretenen Riickgang in der Bevolkerungsvermehrung. 

um 

" 

Vergleich der Bewegung der Real16hne in Deutschland, GrofJbritannien, 
Frankreich. Spanien und Belgien1 ). 1870-1910. 

Jahr 

Deutschland') I GroJ3- I Fmnk-! . 3 

PreuJ3en I Siiddeutsc~i britannien') I reich ') i Spamen) Beigien ') 

Index I Index I Index I Index ! Index I Index 
1900 = 100 1896/1901 = 100 ,1900 = 100 11900 = 100 1901 = 100 I 1900 = 100 

1870 57,8 53,8 69,0 51,0 
1875 65,5 107,1 64,0 56,7 
1880 88,6 74,5 49,1 
1885 56,1 89,3 68,2 78,6 
1890 77,7 80,6 82,5 89,5 89,5 82,6 
1895 69,1 82,7 84,3 94,2 92,3 
1900 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 , 100,0 
1905 88,1 97,9 91,6 104,5 94,1 86,0 

1910 {82,9 ' 
[79,6]4) : 

100,05) } 
98,8 6 ) 

92,2 106,0 102,0 

1) Die Tabelle ist meinem angezogenen Buch: "Lohne und Lebenskosten in West
europa" entnommen; iiber die Berechnungsmethode s. daselbst. 

2) Reallohne, ermittelt aUBNominallohne undLebenskosten (Kost, Wohnung, Heizung, 
Beleuchtung). 

3) Reallohne, ermittelt aus Nominallohnen und Haushaltskosten. 
4) Reallohne, ermittelt aUB Nominallohnen und Haushaltskosten einschlieBlich Miet

aufwendungen. 
5) 1907/08. 6) 1909/11. 
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Wenn wir nun die Frage aufwerfen wurden, ob das Leben der minderbemittelten, 
arbeitenden Schichten kurz vor dem Kriege ein besseres gewesen sei als etwa zu 
Beginn oder um die Mitte des 19. Jahrhunderts, so wird man mit dem Urteil 
sehr zuruckhaltend sein mussen. Freilich der Lebensstandard hat sich bedeutend 
gehoben, das Kulturniveau ist ein hoheres geworden. Die Preis- und Lohnstei
gerung ist ja we iter nichts anderes als ein Ausdruck dafiir, daB mehr Guter, 
Waren, Bedarfsgegenstande, Lebensmittel, Luxusgegenstande u. dgl. angeschafft 
und verbraucht werden konnten. Auch die Vorsorge fur die Zukunft ist eine 
bessere geworden, das zeigt die Entwicklung des Versicherungswesens, des pri
vaten wie des offentlichen, das zeigen die zunehmenden Sparkasseneinlagen. 
Ob aber der einzelne ein besseres Auskommen gehabt hat als vor 50, 60 oder auch 
100 Jahren, das ist sehr schwer zu entscheiden. Rier spielen psychologische Im
ponderabilien eine zu groBe Rolle. Die bloBe Zahl besagt noch gar nichts. Rein 
quantitativ ist, infolge der Bedarfsverschiebung, diesem Problem nicht beizu
kommen. Die Lebensverhaltnisse sind zu grundverschieden geworden, als daB 
man das rohe Instrument der Zahl als MaBstab gebrauchen konnte. 

SOMBART fal.lt sein Urteil daruber in seiner lesenswerten Schrift: "Die deutsche Volks
wirtschaft im 19. Jahrhundert"l} in folgende Worte zusammen: "Es mul.l dringend vor dem 
Irrtum gewarnt werden, man k6nne nach irgendeinem Umrechnungsschematismus schliel.l
lich doch zu reinen Quantitaten der Bedarfsbefriedigung gelangen; oder man durfe etwa 
den Brotpreis oder den Preis sonst eines einzelnen Konsumartikels zugrunde legen, urn 
daraufhin die Bedeutung eines bestimmten Einkommens in verschiedenen Zeiten zu ermessen. 
Nein, es bleibt bei der vollstandigen Unvergleichbarkeit, denn die unwagbaren und unmel.l
baren Umstande bei der Verwendung des Einkommens sind das Entscheidende. Die Lage 
des Stadters oder des Landbewohners, des Verzehrers von Mehlsuppe oder Kartoffeln, von 
Schnaps oder Zeitungen, von Wolle oder Baumwolle ist eine so grundverschiedene, daB man 
sie niemals in ein reines Quantitatsverhaltnis zueinander bringen kann. Wie will man fest
stelIen, ob 1000 M. Einkommen in der kleinen Stadt vor hundert Jahren und 1000 M. Ein
kommen heute in der Grol.lstadt mehr oder weniger fur den einzelnen bedeuten? - 'Vas 
nutzt es zu sagen: damals kostete das Brot soviel, heute soviel? Jener al.l ja Roggenbrot, 
dieser il.lt Weizenbrot; jener aB fruh Mehlsuppe, dieser trinkt Kaffee mit Zucker und Milch; 
jener hatte eine gleich groBe Wohnung wie dieser zum halben Preise, auch noch ein Gartchen 
vor dem Hause, wahrend dieser im Hof vier Treppen hoch wohnt. Aber dafm bekommt 
der Grol.lstadter mit einem Einkommen von 1000 M. viel billigere Hemden (wenn sie auch 
nicht mehr so lange halten), gut gebrautes Bier, den ,Vorwarts' und aile Sonntage Frei
konzert fur sein Geld, kann auch ein paarmal in der 'Voche in der Stral.lenbahn fahren und 
kann zehnmal Boviel Briefe fUr den gleichen Portobetrag absenden. Seine Kinder werden 
ihm umsonst unterrichtet, wahrend sein Vorganger vor hundert Jahren sich ein Schwein 
masten konnte; nachts, wenn er betrunken aus der Kneipe kommt, lauft er nicht Gefahr, 
im Sumpfe stecken zu bleiben, denn die Stral.len sind wohlgepflastert und gut beleuchtet; 
wahrend der Kleinstadter vor hundert Jahren doppelt soviel Fleisch essen konnte und halb 
soviel Steuern zahlte. Wer hat denn nun mehr? -" 

Die N achkriegszeit brachte - vor aHem in Deutschland und Osterreich -
eine vollstandige Umschichtung der Einkommens- und Vermogensverteilung, von 
denen auch die feste Bezuge (Lohne und Gehalter) empfangenden Personen be
troffen wurden. Zunachst wurden die in den Jahrzehnten des verflossenen 
Friedens erarbeiteten und gesammelten Vermogen durch die Geldentwertung, 
wenigstens soweit sie in Renten angelegt waren, vollstandig vernichtet, nur die 
in Sachwerten bestehenden Vermogen haben sich zu einem Teil halten konnen. 
Damit ist eine Volksschicht auf das schwerste betroffen, zum Teil in bitterste 
Not geraten, die durch ihre an den Tag gelegten wirtschaftlichen Tugenden des 
FleiBes, der Arbeitsamkeit und Sparsamkeit volkswirtschaftlich auBerordent
lich wertvoH ist. Demgegenuber haben, begunstigt durch die Inflation und 
spekulative Glucksfalle, sich groBe Vermogen in den Randen von Personen an
sammeln konnen, die sehr oft nicht zu den volkswirtschaftlich wertvollen und 

1) Dritte Auf!., 1913. 
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sozial denkenden Kreisen gehorten, und deren Reichtumsammlung vielfach auf 
Kosten der Gesamtheit des Volkes vor sich gegangen ist. Parallel mit dieser 
Umschichtung in der Vermogensverteilung ging, wesentlich mit beeinfluBt durch 
die Umgestaltung unserer politischen VerhiHtnisse, eine nicht minder einschnei
dende Anderung in der Einkommensverteilung, und zwar insbesondere zwischen 
kiirperlichem und geistigem Arbeiter. 

In der verflossenen Friedenszeit entsprach im allgemeinen die Entlohnung 
und Besoldung der geleisteten Arbeit, und zwar dergestalt, daB, je hoher und 
qualifizierter die Leistung, desto hoher auch die Entlohnung war, daB geistige 
Arbeit besser bezahlt wurde als rein korperliche Handarbeit. Nach dem Kriege 
setzte aber eine Entwicklung ein, die gerade die hochqualifizierte Arbeit, die eine 
intensive Berufsausbildung zur Voraussetzung hat, insbesondere die geistige des 
Akademikers, aufJerordentlich stark hinter der rein k6rperlichen Arbeit, die ohne 
Berufsausbildung geleistet werden kann, in der Entlohnung zuruckbleiben lieB. 
Das geht allein schon aus dem Verhaltnis der Nominallohne der Handarbeiter 
zu den geistigen Arbeitern hervor. Nach den Veroffentlichungen der Reichs
statistikl) stellte sich im Dezember 1922 gegenuber dem letzten Friedensjahr Lohn 
und Gehalt in den gelernten Berufen zu dem Lohn des ungelernten Arbeiters 
folgendermaBen: 

Es bezog 
---------------------r--------------------
der gelernte Arbeiter. 
" untere Beamte 
" mittlere Beamte . 
" hohere Beamte 

des Einkommens des ungelernten Arbeiters. 

Ende 1913 

das 1,45fache 
" 1,59 " 
" 3,48 " 
" 5,70 " 

, Dezember 1922 

1,05fache 
1,22 " 
1,70 " 

i 2,16 " 

Wahrend also im Frieden der Akademiker fast das Sechsfache an Gehalt 
bezog als der ungelernte Gelegenheitsarbeiter, war im Dezember 1922 sein Ein
kommen nur etwas mehr als doppelt so hoch. 

Besonders deutlich aber tritt diese Herabdruckung der geistigen Arbeit 
durch Berechnung des Realwertes, der Kaufkraft der Gehiilter und L6hne in den 
letzten funf J ahren im Vergleich zur V orkriegszeit hervor. Freilich stellen sich 
einer solchen Berechnung Schwierigkeiten entgegen, da ein zahlenmaBiger MaB
stab gefunden werden muB, an dem und mit dem das stets wechselnde Preis
niveau gemessen werden kann. Diese Schwierigkeit wird von einer 1922 erschie
nenen Schrift des Statistischen Landesamtes Hamburg2 ) durch Zugrundelegung 
der Reichsteuerungszahl uberwunden. Wenn diese auch nur einen Teilbedarf 
gibt, so spiegelu sich doch hier die Veranderungen in den Lebenskosten getreu 
wieder. Das Bild, was wir auf Grund dieser Berechnungen erhalten, ist ein 
geradezu erschutterndes, denn es zeigt, in welcher Weise der geistige Arbeiter 
in Deutschland wahrend der Inflationszeit zum Paria in der GeseUschaft geworden 
ist. Wahrend der ungelernte Handarbeiter sein Einkommen im groBen und ganzen 
den gestiegenen Lebenskosten hat anpassen konnen, und zwar verhaltnismiiBig um 

1) In "Wirtschaft und Statistik", Zeitschrift herausgegeben vom Statist. Reichsamt. 
2) "Der Wert der Gehalter und LOhne in Hamburg", Heft 13 der Statist. Mitteilungen 

1922. Vgl. auch hierzu den schon genannten Aufsatz von GUBADZE und FREUDENBERG: 
"Das Existenzrninimum des geistigen Arbeiters". Hiernach war im Februar 1923 ala Kultur
Existenzminimum eines Akademikers ein Betrag yon 725000 M. anzusehen, das Einkommen 
eines hoheren Beamten betrug zur Zeit aber nur 514000 M. monatHch. Die Realbezahlung 
eines solchen betrug danach - gemessen am Vorkriegseinkommen - nur die Halfte des 
Reallohnes _ eines ungelernten Arbeiters. 
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so besser gestellt war, je geringer sein Lohn im Frieden, je weniger qualifiziert 
seine Arbeit war, ist der Lebensstandard des geistigen Arbeiters, insbesondere des 
Akademikers herabgedruckt worden; denn sein Einkommen blieb wesentlich hinter 
den gestiegenen Lebenskosten zuriick. Setzt man das Friedenseinkommen gleich 
100, so bezog im Mai 1923 ein Erdarbeiter ein Realeinkommen von 112,0, ein 
Hafenarbeiter ein solches von 95,4, ein Mobeltischler 84,6, ein Schlosser 70,7, 
ein Buchdrucker 72,6, ein unterer Beamter 58,1, ein mittlerer Beamter 51,5, 
ein hoherer Beamter 34,6. Letzterer war also gezwungen, seine ganze Lebensfuhrung 
in einer Weise herabzusetzen, die fUr den Fortbestand deutschen Geisteslebens 
im hochsten MaBe bedrohlich sein muB. Und eine gleiche Unterwertung der 
geistigen Arbeit ist auch in den freien Berufen, insbesondere im Arztestand und 
in der Rechtsanwaltschaft eingetreten. 

Nach der Stabilisierung unserer Wahrungsverhaltnisse ist hierin freilich 
eine kleine Besserung eingetreten. Die Spannen in der Entlohnung zwischen 
gelernter und ungelernter korperlicher Arbeit wie zwischen einfacher und quali
fizierter, korperlicher und geistiger Arbeit sind etwas groBer geworden, wenn 
freilich das Vorkriegsniveau noch lange nicht erreicht ist. Denn wahrend -
worauf schon oben hingewiesen wurde - der ungelernte Arbeiter seit 1925 
seinen Lohn den gestiegenen Lebenskosten ungefahr anpassen konnte, blieb 
der gelernte Arbeiter ziemlich weit dahinter zuruck. - Steigung der Lebens
kosten 50-80%, des Lohnes des ungelernten Arbeiters 45%, des gelernten 
37%. - Die geistig tiitige Angestellten- und Beamtenschicht ist dagegen in 
ihren Reallohnbezugen auch 1925 noch weit unter das Vorkriegsniveau zuruck
gesunken, und zwar umsomehr je qualifizierter die Arbeit ist. Denn nach den von 
der Reichsstatistik angestellten Berechnungen schwanken (1925/26) die Gehalter 
der'Bankangestellten zwischen 82 und 106 (Friedenszeit = 100); die kaufman
nischen Angestellten beziehen etwa 101-127% ihrer Vorkriegsgehalter und die 
offentlichen Beamten etwa 87,8-116,7% des Friedensgehaltes. Manche An
gestellte und Beamte beziehen also heute absolut weniger an Gehalt als vor 
dem Kriege, trotz der enormen Verteuerung aller Lebensbedurfnisse. 

Die fur das ganze deutsche Volkstum uberaus bedenklichen W irkungen der 
materiellen Unterwertung der geistigen Arbeit, insbesondere der akademischen 
Berufe, werden nicht ausbleiben. Der Nachwuchs fur die akademischen Berufe 
wird sich verringern, schon heute ist ein Nachlassen des Besuches der Universi
taten zu bemerken. Nur noch Kinder aus reichem Hause werden studieren 
konnen, weil einmal die Mittel in dem wirtschaftlich entkrafteten burgerlichen 
Mittelstand durch die Ausgaben fur den notwendigsten Lebensunterhalt voll
standig aufgebraucht werden, so daB fur akademische Ausbildungszwecke nichts 
mehr ubrig bleibt, und weil auBerdem die Entlohnung im spateren Berufe den 
aufzuwendenden Kosten nicht mehr entspricht, so daB die Verantwortung nicht 
mehr ubernommen werden kann, zum Zwecke der akademischen Ausbildung 
fremde Gelder aufzunehmen. So werden die Kreise, in denen die geistige Arbeit 
bisher Uberlieferung war und aus denen zum Tell aus diesem Grunde viele fiir 
die Allgemeinheit wertvolle Krafte hervorgegangen sind, diesen Berufen verloren
gehen und der akademische Nachwuchs nur noch aus einem kleinen Teil des 
Volkes hervorgehen konnen, einem Teil, der mitunter sehr wenig geeignet ist, 
die geistigen Fuhrer im Erwerbs- und offentlichen Leben zu liefern. Das aber 
bedeutet fUr die deutsche Volkswirtschaft eine schwere Gefahr. Denn Deutschlands 
Wirtschaftsleben ist in erster Linie groB geworden durch die Durchdringung der 
korperlichen, handwerksmaBigen Tatigkeit mit geistiger Arbeit. Aller Fortschritt 
in Wirtschaft und Kultur ist letzthin in der geistigen Arbeit, dem Fortschreiten 
der wissenschaftlichen Erkenntnis begrundet. Erst die wissenschaftlichen 
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Errungenschaften haben den Wirkungsgrad der korperlichen Arbeit so erhohen 
konnen, daB die Giiter der Natur sich umwandeln in Kulturgiiter. Wird das 
Emporkommen wissenschaftlicher Forschung durch eine unzweckmaBige Be
soldungspolitik gelahmt, so wird dem Wir.tschaftsleben eine der machtigsten 
Grundlagen zu seiner weiteren Ent"icklung entzogen. 

ID. Ernahrungspolitik. 
1. Die Erniihrungspolitik im Altertum und im mittelalterlichen Stadtstaat. 

Die Ernahrungspolitik einer Zeitsteht wie die gesamte Wirtschaftspolitik 
jeweils unter dem EinfluB des Geistes, der das ganze Wirtschaftsleben beherrscht. 
In jenen Zeiten gebundenen Wirtschaftslebens, in denen die Obrigkeit es als ihre 
Aufgabe erachtete, das gesamte Wirtschaftsleben zu regeln und zu leiten, sehen 
wir die Zentralgewalt starke Eingriffe auch in das Ernahrungswesen vornehmen. 
Ja hier stehen - sowohl im Altertum wie im mittelalterlichen Stadtstaat -
Ernahrungsfragen und -sorgen im Kernpunkt der Wirtschaftspolitik, die in 
kritischen Zeiten sogar zu einer Zwangsbewirtschaftung des Getreides und amderer 
Lebensmittel schreitet. Diese offentliche Be"irtschaftung der Nahrungsmittel 
spielt besonders in den Bezirken, die sich nicht selbst ausreichend versorgen 
konnen, sondern auf die Zufuhr von auswarts angewiesen sind, eine groBe Rolle. 
So besonders in Athen und Rom. In Attika reichte bereits zu Solons Zeiten das 
heimische Getreide nur in Zeiten besonders guter Ernten. Zur Zeit des Demosthenes 
wurde dies Land hauptsachlich aus dem Pontus versorgt. GroBe Kornflotten, 
die in kritischen Zeiten von Kriegsschiffen begleitet waren, vermittelten die 
Einfuhr. Fiir Rom wurde bereits seit dem 5. Jahrhundert v. Chr. Getreide yom 
Staate aus den italienischen Provinzen, besonders aus jener Kornkammer des 
Altertums, Sizilien, aufgekauft, spater auch aus Afrika und Agypten. Hand in 
Hand mit dieser offentlichen Getreideversorgung ging eine Preispolitik, die darauf 
gerichtet war, der groBen Masse der BevOlkerung das Brot zu nur sehr maBigen 
Preisen, teilweise unentgeltlich zur Verfiigung zu stellen. Die "Lex frumentaria" 
des C. GRACCHUS (123) setzte den Preis fiir den Modius Weizen in Rom auf 
61/ 3 As fest, wahrend es in den Ausfuhrlandern wie Sizilien doppelt so hoch stand. 
Seit dem Jahre 58 kam dann die unentgeltliche Lieferung an die minderbemittelte 
Bevolkerung auf, zu Casars Zeiten waren etwa 320000 Personen auf diese Weise 
zu versorgen. 

Von der hohen Bedeutung der offentlichen Getreidewirtschaft fur das W ohl des ganzen 
Volkes Iegt ein neuerdings gefundener altiigyptischer Papyrus Zeugnis ab1). Dort wird von 
einem Aufruhr urn das Jahr 2000 berichtet, in dem die Kornmagazine zerstort worden sind. 
und es heiBt darin: 

"Es sind ja die Beamten erschlagen, ihre Akten sind fortgenommen." 
"Wie wehe ist mir vor Traurigkeit in solcher Zeit." 

Oder an anderer Stelle: 

"Es sind ja die Akten der Kornschreiber zerstort, ... " 
"Es dreht sich das Land wie eine Topferscheibe, ... " 
"Der Nil flutet und doch ackert man nicht." 

Eine ahnliche, aber doch in mancher Hinsicht anders geartete Ernahrungs
politik hatte der mittelalterliche Stadtstaat. Hier war die gesamte Wirtschafts
politik beherrscht von den Gedanken des gerechten Ausgleichszwischen Produ
zenten und Konsumenten. Wirtschaft war nicht private Sache des einzelnen, 
sondern offentliche Angelegenheit, und der einzelne stand in seiner Wirtschaft 

1) Vgl. auch HAPKE: a. a. O. Auch die Geschichte Josephs in Agypten in der Bibel zeigt, 
daB offentliche Getreidewirtschaft in den Reichen des Altertums recht allgemein verbreitet war. 
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Konsumtion und vor allem der Marktzwang: niemand darf verkaufen oder kaufen 
an anderen Stellen ala dem offentlichen Markt, es sei denn, er besaBe ausdrucklich 
die Erlaubnis, und der Markt ist nur den stadtischen Burgern zuganglich, nie
mandem anders, auBer er erhalte die ausdruckliche Genehmigung. Damit waren 
die Richtlinien fur die Ernahrungspolitik gegeben. Die Sorge der Offentlichkeit 
fur zureichende und gute Versorgung der Bevolkerung gipfelte einmal in der 
Beaufsichtigung der betreffenden Produzenten - der Backer, Fleischer, Muller -
uber die Gute ihrer Erzeugnisse, richtigen MaBes und Gewichtes, sodann der 
Festsetzung von Preistaxen fur die wichtigsten Lebensmittel, insbesondere fUr 
Brot und Fleisch und schlieBlich einer Vorratspolitik in kritischen Zeiten. 

So finden wir Preistaxen schon im friihesten Mittelalter, zuerst herausgeboren aus 
dem kanonischen Recht (Konzil von Frankfurt, 794, setzte den Getreidepreis fest); im 
spateren Mittelalter, etwa vom 13. Jahrhundert an, waren Preistaxen ganz allgemein (1272 
die ersten Preistaxen der Backer in Berlin). Solche Preistaxen haben sich dann noch erhalten, 
auch nachdem die mittelalterliche Stadtwirtschaft langst verfallen war. Ihr Erbe, der sog. 
merkantilistische Territorialstaat, wandelte gerade in bezug auf die Ernahrungspolitik in 
den Bahnen der alten Stadtwirtschaft und hielt bis ins 19. Jahrhundert hinein die Preis· 
taxen aufrecht. Auch die sog. "Reichspolizeiordnung" yon 1548 hielt in Art. 36 an dem 
Taxwesen fest. Streng wurde ferner das Verbot des Vor· und Aufkaufens yon Lebensmitteln 
gehandhabt; keiner durfte mehr als fiir den eigenen Hausbedarf kaufen; jeder Zwischen· 
handel war streng verpont. An Ubertretungen scheint es aber trotzdem nicht gefehlt zu 
haben. BELOW1) zitiert einen alten sprichwortlichen Vers aus jener Zeit: 

"Durch Gesetz, Statut und Polizet, 
Haut er der Locher mancherlei," 

Zur Vermeidung von Teuerungen war die Ausfuhr yon Lebensmitteln aus dem Stadt
gebiet im allgemeinen streng verboten. Zum Teil wurde auch, namentlich in kriegerischen 
Zeiten, Getreide in stadtischen Kornhausern aufgespeichert, oder die Backer wurden zum 
Halten von Vorraten verpflichtet. 

2. Ernahrungssorgen der modernen Industriestaaten. 
Mit dem Aufkommen der modernen Industriestaaten, in England yom Ende 

des 18. Jahrhunderts an, in Deutschland seit der zweiten Halfte des 19. Jahr
hunderts, tritt die Ernahrungspolitik in ein neues Stadium. War in fruheren 
Zeiten vor dem Ausbau der Verkehrsmittel und ·wege das Augenmerk im be· 
sonderen darauf gerichtet, sich vor dem Wechsel der Ernten zu sichern, V orrats· 
politik2) zu treiben, um bei MiBernten wie auch bei kriegerischen Verwicklungen 
nicht der Hungersnot preisgegeben zu sein, so tritt nun diese Sorge zuruck. Eine 
MiBernte ist jetzt von keinen ernsteren Folgen mehr begleitet, da der geregelte 
Verkehr schnell einen Ausgleich herbeifuhrt. Aber andere, neue Sorgen treten 
auf: die Bevolkerung wachst fiber den Spielraum, den die eigene Landwirtschaft 
gewahren kann, immer weiter hinaus. Aus anderen, dunner besiedelten Gebieten 
mussen Getreide und andere Lebensmittel eingefUhrt werden, um die Bevolkerung 
ausreichend zu versorgen. Und erkauft wird diese Einfuhr von Agrarprodukten 
mit der Ausfuhr von Fabrikaten. Da erhebt sich die bange Frage: Wird diese 
Nahrungsmittelzufuhr von Bestand sein, werden nicht einmal die Agrarlander 
aufhoren zu liefern, und wird damit nicht die Existenz des eigenen V olkes be
droht sein? Diese Sorgen verdichten sich zu Forderungen der Wirtschafts., ins
besondere der Ernahrungspolitik. Und diese Forderungen lauten: Sicherstellung 
im Dienste der Allgemeinheit. Deshalb die Regelung der Produktion wie der 

1) BELOW: a. a. O. S.21. 
2) Bekannt sind die Bestrebungen Friedrichs des Gropen, ein sog. "Magazinsystem" 

aufzubauen, das darin bestand, in Zeiten giinstiger Ernten Getreide aufzukaufen, urn in 
der Not, bei Millwachs, wie auch in Kriegszeiten versorgt zu sein. Vgl. W. NAuDE: Die 
brandenburgisch.preuBische GetreidehandelspoIitik von 1713-1806, in Schmollers Jahrb. 
Jg. 29, H. 1. 1895. 
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der Erniihrung wie der Versorgung mit den iibrigen unentbehrlichen Rohstoffen, 
die der heimische Boden nicht zu liefern vermag, und infolgedessen zugleich 
ErschliefJung von Absatzmiirkten fiir die heimisehe Industrie zur Ermoglichung 
der Gewinnung dieser nicht im Lande erzeugten Produkte dureh Ausfuhr yon 
Ind ustriefa brikaten. 

Auf zwei verschiedenen, ja zum Teil einander entgegengesetzten Wegen ist 
dies Problem zu lOsen versucht worden: einmal durch autarkische AbschliefJung 
vermittels einer Schutzzollpolitik mit dem Zweek der weitgehendsten Selbstgeniig
samkeit, zum anderen dureh ungehinderte Verflechtung in die W eltwirtscha It 
durch Verwirklichung des Freihandels1 ). Den ersten Weg ging Deutschland, den 
zweiten England bis zum Kriege. 

Von den Befurwortern der Selbstgenugsamkeit wird auf die Gefahren der 
Abhangigkeit eines Industriestaates, dessen Bevolkerung dureh die heimische 
Landwirtsehaft nieht mehr ausreiehend versorgt werden konne, hingewiesen. 
Diese waren doppelter Natur: einmal drohe das Versiegen der Nahrungsmittel
zufuhr infolge industrieller Verselbstandigung der bislang liefernden Agrar
lander, verbunden damit ware aber auch zugleieh ein Ruckgang der Ausfuhr von 
Fabrikaten, mit der die Einfuhr von Nahrungsmitteln bezahlt werden miiBte. 
Das bedeute in den Industrielandern Brot- und Arbeitslosigkeit der breiten 
Masse, wodureh die Existenz von V olk und Staat in Frage gestellt sei. 

Diese Befiirchtungen sind, wenn sie auch iibertrieben sein mogen, nicht 
ohne weiteres von der Rand zu weisen. Freilich hat sich bislang immer gezeigt, 
daB die ausfallende Zufuhr von Agrarprodukten aus einem sieh industriell ver
selbstandigenden Lande mehr als reichlich durch das Auftauehen neu erschlossener 
Agrarlander auf dem Weltmarkt ausgegliehen wurde. Dnd eine wirkliche Ge
fahr des Knapperwerdens der Nahrungsmittelzufuhr an die Industriestaaten 
kann solange nicht vorliegen, als noch auf der gesamten Erde geniigend Nahrungs
mittelspielraum vorhanden ist2 ). Andererseits zeigte sich jedoch, und zwar als 
eine Folge der zunehmenden Industrialisierung samtlicher Lander, ein fortge
setztes Steigen der Preise auch der eingefiihrten Agrarprodukte im letzten J ahrzehnt 
vor dem Kriege. Eine sachgemaBe Ernahrungspolitik miiBte infolgedessen be
strebt sein, der heimischen Bevolkerung die Nahrungsmittel so giinstig wie mog
lich zu beschaffen. Aber gerade das Mittel, das gefordert wird, urn diese Gefahr 
zu bannen, die Erhebung eines agrarischen, insbesondere eines Getreideschutzzolles, 
erscheint das allerungeeignetste. Durch den Schutzzoll soIl die industriestaatliche 
Landwirtschaft zu Konkurenzfahigkeit mit der iiberseeischen erzogen werden, 
um in die Lage gebracht zu werden, die heimische Bevolkerung ausreichend ver
sorgen zu konnen. AHein die Konkurrenzunfahigkeit der industriestaatlichen Land
wirtschaft gegeniiber den Agrarlandern liegt in der Rohe des Bodenwertes in 
den Industriestaaten. Der Zoll aber, der seinen Zweck, die Steigerung des Ge
treidepreises, erfiillt, erhoht zugleieh auch die Bodenrente und den Bodenwert, 

1) Der Raum gestattet nicht, niiher auf das interessante nationalokonomische Problem 
einzugehen. Interessenten seien auf meine beiden Schriften: Das weltwirtschaftliche Problem 
der modernen Industriestaaten, 1916 und: Vom Geist in der Wirtschaftspolitik, 1919 ver
wiesen. An Schriften, die die wirtschaftliche Selbstgeniigsamkeit befurworten, seien genannt: 
A. WAGNER: Agrar- und Industriestaat, 1902; E. POHLE: Deutschland am Scheidewege 1902; 
K. OLDENBERG: Deutschland als Industriestaat, 1897; G. HILDEBRAND: Die Erschutterung 
der Industriewirtschaft, 1910. Gegen Schutz-, insbesondere Agrarzolle sind gerichtet: 
E. BRENTANO: Die Schrecken des uberwiegenden Industriestaates. 1901 und: Die deu10Rchen 
Getreidezolle, 2. Aun. 1911 ; H. DIETZEL: Weltwirtschaft und Volkswirtschaft, 1900 ; 
F. MENDER: Das moderne Zollschutzsystem, 1916. 

2) Auf dies Problem wird im folgenden Kapitel niiher eingegangen. Hier sei nur be
merkt, daB auf absehbare Zeit ein Knapperwerden der Nahrungsdecke der Erde nicht zu 
befurchten ist. 



Ernahrungssorgen der Illodernen Industriestaaten. 367 

verteuert also gerade das Produktionselement, in dessen Hohe die Konkurrenz
unfahigkeit der zu schiitzenden Landwirtschaft besteht. Das erstrebte Ziel, die 
Landwirtschaft eines Industriestaates unabhangig von der Nahrungsmittel
einfuhr aus anderen, klimatisch giinstiger gelegenen, diinn besiedelten Landern 
zu machen, kann somit ein Schutzzoll niemals erreichen; im Gegenteil, die Schutz
zollpolitik verteuert nicht nur die inHindischen Agrarprodukte durch Hochhaltung 
der Preise im Inlande iiber dem Weltmarkt, sie bewirkt auch durch die Erschwe
rung der Einfuhrmoglichkeit eine Verteuerung der Waren auf dem Weltmarkt. 
Denn in dem MaBe, wie der Industriestaat seinen Markt fremden Erzeugnissen 
versperrt, bereiten diese der Aufnahme von Industriefabrikaten Schwierigkeiten. 
Der Weg, den Deutschland in seiner Erniihrungspolitik einschlug, konnte somit 
nicht zum Ziele ruhren. Eine Freihandelspolitik dagegen, wie sie England bis zum 
Kriege hatte, offnet den heimischen ::vIarkt bereitwillig den ausliindischen Agrar
erzeugnissen, was einmal dem Konsumenten durch Niedrighaltung der Preise 
fiir die wichtigsten Lebensmittel zugute kommt, zum anderen auch der inHin
dischen Industrie, die auf Entgegenkommen in der Aufnahme ihrer Erzeugnisse 
auf fremden Miirkten rechnen kann. 

Freilich soH die weit schwierigere SteHung Deutschlands gegeniiber dem Meer 
beherrschenden, an kolonialen Unternehmungen reichen England nicht verkannt 
werden. Die Ernahrungssorgen waren fiir Deutschland viel ernsterer Natur. 
Die Starkung der heimischen Landwl~rtscha/t muBte in erster Linie Ziel sein -
freilich nicht durch das untaugliche Mittel des Schutzzolls - sondern durch 
Hebung der Agrikulturkenntnisse (Pflege von Landwirtschaftsschulen und ahn
liches) und vor allem durch innere Kolonisation: Schaffung von Kleinbauerstellen, 
Heimstatten, an Stelle groBer Latifundien. Die Getreideversorgung des~ deut
schen V olkes aber hatte durch langfristige Handelsvertrage auf freihandlerischer 
oder doch nur sehr gemaBigt schutzzollnerischer Grundlage mit den Ubersee
landern und den Staaten Osteuropas sichergestellt werden miissen. Statt autar
kischer AbschlieBungsbestrebungen hatte Ziel der Politik moglichst weitgehEmde 
Verflechtung in die Weltwirtschaft sein miissen. Dadurch ware dem Konsumenten 
die Lebenshaltung verbilligt, der Industrie durch erhohte Exportmoglichkeit 
Arbeitsgelegenheit beschafft worden. Denn - das ist auch hier wieder die 
Ironie des Schicksals - das Mittel, durch das die Schutzzollander wie Deutsch
land die Gefahr des Versiegens der Nahrungsmittel-Einfuhr bannen wollten, 
war gerade geeignet, diese Gefahr heraufzubeschworen. Denn die Absperrungs
politik der Industriestaaten zwang erst die Agrarlander, sich zu industrialisieren. 
Diese Absperrungspolitik ist es dann auch gewesen, die jene Atmosphare des 
gegenseitigen MiBtrauens und Ubelwollens, die die Keime zum Ausbruch des 
Weltkrieges enthielt, - wenn vielleicht nicht geschaffen - so doch gestiirkt und 
verdichtet hat. 

Vor dem Kriege ware der gekennzeichnete Weg in der Erniihrungspolitik 
fiir Deutschland leicht gang bar gewesen; daB er nicht beschritten wurde, ist auf 
das Uberwiegen groBagrarischer Sonderinteressen iiber das Gemeinwohl zuriick
zufiihren. Gegenwartig ist dagegen eine solche Politik sehr erschwert. Inwieweit 
Deutschland heute und in der Zukunft seine Getreideversorgung von auswarts 
durch giinstige Gestaltung der Handelsbeziehungen sicherstellen kann, kommt 
auf die gegenwartig nicht vorauszusehende politische Konstellation an. Um so 
mehr muB Pflege der heimischen Landwirtschaft, freilich nicht durch Schutz
zolle, sondern durch die anderen genannten Mittel erstes Ziel sein. Das ist um 
so mehr notwendig, als gegenwartig die landwirtschaftlichen Ertrage gegeniiber 
der Vorkriegszeit stark gesunken sind. Zunachst ist durch die Abtretung von 
Gebieten die Produktions/lache eine geringere geworden: 14,2 % der gesamten 
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landwirtschaftlichen Nutzflache ist verloren gegangen, gegen einen Menschen
verlust von nur 10%. So steht Deutschland nur eine verkleinerte Ernahrungs
basis zur Verfiigung. Und auch auf dieser sind die Ertrage zuriickgegangen. 
Der Hektarertrag an Weizen minderte sich von 24,1 dz 1913 auf 14,2 dz im 
Jahre 1922 und 16,6 dz 1924, erst 1925/26 stieg der Hektarertrag auf 20,7 dz; 
der Hektarertrag von Roggen ging von 19,3 dz auf 12,6 dz 1922 und 17,1 dz, 1925 
Gerste von 22 dz auf 14 bzw. 18,1 dz, Hafer von 22 dz auf 12,5 bzw. 16 dz, Kar
toffeln von 157 dz auf 149 bzw. 148,5 dz im Jahre 1925 zuriick. Dement
sprechend gingen auch die Ernteertrage zuriick: bei Weizen von 4 Mill. t 1914 
auf 2,4 Mill. t 1924 und 3,2 Mill. t 1925, bei Roggen von 10,1 Mill. t' auf 5,7 
bzw. 8 Mill. t, bei Hafer von 8,6 auf 5,6 bzw. 5,5 Mill. t, bei Gerste von 3 auf 
2,4 bzw. 2,5 Mill. t im Jahre 1925. Die Folge des Riickganges der landwirt
schaftlichen Produktion war, daB eine verhaltnismaBig gr6Bere Quote vom Aus
land eingefiihrt werden muBte. Wahrend im Frieden nur etwa 1/3 des Ge
treidebedarfs eingefiihrt zu werden brauchte, betrug in den Nachkriegsjahren 
die Einfuhrquote bis zu 2/3 des Gesamtbedarfs. Die seit 1925 wieder auf
genommene Zollpolitik ist aber verfehlt. Nur die zollfreie Einfuhr von Getreide 
kann die Landwirlschaft in den Stand setzen, sich sachgemaB der veranderten 
Weltmarktlage anzupassen. 

Von fast noch einschneidenderer Bedeutung ist aber der Ruckgang der Vieh
wirtschatt. Abgesehen davon, daB der Verlust an Vieh durch die Abtrennung 
der Gebiete ebenfalls groBer war als der an Bev6lkerung, ist auch der Vieh
bestand in den uns gebliebenen Gebieten zuriickgegangen. Denn auf 1000 ha 
Anbauflache entfielen 1913: 560,3 Rinder, 1921 dagegen nur 522; der Schweine
bestand ging sogar von 836,7 auf 1000 ha im Jahre 1913 auf 591,7 im Jahre 1921 
zuriick. Yom 1. Dezember 1913 bis 1. Dezember 1925 ging der Rindviehbestand 
von 18,5 auf 17,2 Mill., der Schweinebestand sogar von 22,5 auf 16,1 Mill. zuriick. 
In diesen Zahlen ersch6pft sich aber die EinbuBe in der Fleischversorgung der 
deutschen Bevolkerung keineswegs, denn infolge der Einschrankung der Kraft
futtermitteleinfuhr1 ) hat die Qualitat des V iehs 8ehr gelitten; eine Mastung des 
Viehs ist in dem MaBe wie in friiheren Zeiten heute kaum mehr moglich. In
fOlgedessen ist zu dem Riickgang des Viehbestandes auch eine Minderung des 
Gewichts getreten. Stellt man zur Veranschaulichung der Verschlechterung der 
Fleischversorgung die Anfalle aus den beschaupflichtigen Schlachtungen von 
1913 und 1921 gegeniiber, so ergibt sich fiir ersteresJahr einGewicht von 2508321 t 
Fleisch, 1921 dagegen nur 1151355 t, das ist ein Riickgang der der stadtischen 
Bevolkerung zur Verfiigung stehenden Fleischmenge von 1446966 t oder rund 
50%2). Gegeniiber 1906 zeigt sich 1924 nach der Reichsstatistik eine Abnahme 
des Schlachtgewichts bei Ochsen von 10,9%, bei Kiihen von 8,3%, bei Kalbern 
von 10,3% und nur bei Schweinen eine Zunahme von 3,5%. 

Auf der Fleischkost basiert aber - wie im vorhergehenden hervorgehoben -
die Nahrung des Stadters und Industriellen, des Arbeiters, des Angestellten wie 
des Leiters. Ein Yolk, das gegenwartig im Wirtschaftskampf bestehen will, 
muB in der Lage sein, sich ausreichend mit Flei8ch ver80rgen zu kiinnen. Da die 
heimische Produktion nicht ausreicht, muB das Augenmerk der Ernahrungs
politik darauf gerichtet sein, die fehlende Fleischmenge durchEinfuhr zu beschaffen. 

1) Nach der Reichsstatistik ging gegeniiber den letzten Friedensjahren die Einfuhr 
von Futtergerste urn 94,5%, von Hafer urn 84,8%, von Kleie urn 90,7%, von Olkuchen 
urn 88,0% zuriick. Vgl. hierzu die vorn Statistischen Reichsarnt herausgegebene Schrift: 
"Deutschlands Wirtschaftslage unter den Nachwirkungen des Weltkrieges", 1923. 

2) Vgl. den Aufsatz von Ministerialrat Dr. NIKLAS: "Gefrierfleischeinfuhr und ein
heimische Produktion", in Der Hanseat Jg.4, H. 10/11. 
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Und hier bietet sich in der Einfuhr von Gefrierfleisch ein geeignetes Mittel 
zur Hebung des Fleischkonsums. Infolge der erstklassigen Beschaffenheit des 
siidamerikanischen Viehbestandes sowie der vervollkommneten Technik des 
Gefrierens steht gegenwartig Gefrierfleisch an Nahrwert dem Fleisch aus eigener 
Produktion keineswegs nacho Deshalb sollten alle gesetzlichen MaBnahmen, die 
die Gefrierfleischeinfuhr hemmen, fallen; im Gegenteil ware es Aufgabe der 
Ernahrungspolitik, die Einfuhr von Gefrierfleisch im besonderen zu begiinstigen. 
Vor allem ist die Aufhebung des § 12 des Fleischbeschaugesetzes, das der Ein
fuhr Schwierigkeiten bereitet, und zwar endgiiltig durch Gesetz - nicht nur 
voriibergehend im Verordnungswege - zu fordern. Dann kann sich der Handel 
im groBen auf die Einfuhr von Gefrierfleisch einstellen, was eine wesentliche Ver
billigung zur Folge haben wird. Volk ist in Not, deshalb diirfen agrarische Sonder
interessen nicht wieder wie in friiheren Zeiten iiber das Gemeinwohl gestellt 
werden. 

3. Ernahrungsfragen del' Zukunft. 
Die Frage nach der .Moglichkeit des Versiegens der Nahrungsmittelquellen 

auf der ganzen Erde, oder - was das gleiche ist - der absoluten Ubervolkerung 
der Erdoberflache, ist eng an den Namen MALTHUS gekniipft. Wenn auch schon 
vor ihm von anderen, so von dem Feldprediger Friedrich des GroBen, J. P. SUSS
MILCH, wie von JUSTUS MOSER auf die Gefahren der Ubervolkerung aufmerksam 
gemacht worden ist, so war der Englander R. TH. MALTHUS (1766-1834) doch 
der erste, der das Problem in seiner ganzen GroBe erfaBte und eine Losung ver
suchte. Seine Lehre gipfelte in der Behauptung, daB die Bevolkerung sich schneller 
vermehre, als giinstigstenfalls die N ahrungsmittel gesteigert werden konnten. Die 
Bevolkerung, so lehrte er, hatte die Tendenz, in geometrischer Progression zu 
wachsen, und zwar verdoppele sie sich in jeweils 25 Jahren, die Nahrungsmittel 
konnten aber hochstens in arithmetischer Progression gesteigert werden. Das 
dadurch entstehende MiBverhaltnis zwischen Volkszahl und Ernahrungsmoglich
keit finde seinen Ausdruck in dem Elend, der Not, der Armut, sowie in Laster 
und Verbrechen; und er empfahl als Mittel die Einschrankung der Kinderer
zeugung durch Enthaltsamkeit. 

Eine mehr als hundertjahrige Erfahrung hat MALTHUS aber beziiglich seiner 
Prognose von der Bevolkerungszunahme nicht recht gegeben: Eine 25jahrige 
Verdoppelungsperiode ware - selbst bei giinstigster Sterblichkeit - nur unter 
der Voraussetzung gegeben, daB auf jede gebiirfahige Frau im Durchschnitt 
acht Kinder entfielen, die am Leben blieben; ein Kinderreichtum, wie kein Volk 
ihn aufweistl). Was aber ganz besonders ins Gewicht fallt, ist, daB neuere sta
tistische Forschungen gezeigt haben, daB mit zunehmendem Wohlstand, Verfeine
rung der Bediirfnisse, Erhohung der Anspriiche, kurz mit kulturellem Aufstieg 
die Zahl der Geburten stiindig zuruckgeht2 ). Die auBerordentliche Zunahme der 
Bevolkerung, die die Industriestaaten Europas im Laufe des 19. Jahrhunderts zu 

1) Die stiirkste Beviilkerungszunahme haben im Laufe des letzten Jahrhunderts 
Britisch-Indien und Java aufzuweisen; in beiden Liindern hat sich die Beviilkerung im Laufe 
von etwa 50 Jahren verdoppelt. Weit geringer war die Beviilkerungszunahme in den euro
piiischen Kulturstaaten, in denen die Verdoppelungsperioden 75-100 Jahre betrugen. 

2) Von besonderem Interesse sind hier die Untersuchungen des jiingeren BERTILLON, 
der nachweisen konnte, daB in den Weltstiidten Paris, Berlin, Wien, London die Zahl der 
Geburten in den armen Stadtteilen eine viel griiBere ist als in den wohlhabenden und reichen. 
So kamen in den sehr armen Stadtteilen dieser Stiidte 108-200 Geburten jahrlich auf 1000 
gebiirfiihige Frauen, in den reichen Stadtteilen dagegen 53-107 und in den sehr reichen 
nur 34-71 Geburt.en. Vgl. Bull. de l'inst. internnt. de statist. Rd.]1. 1899. 
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verzeichnen haben, ist nicht - wie nach der Lehre von MALTHUS zu erwarten 
ware - einer wachsenden Zahl von Geburten zu danken, sondern ist darauf 
zurUckzufiihren, daB infolge sanitarer MaBnahmen, der Verbesserung der hygie
nischen Verhaltnisse, der Bekampfung der Epidemien und Seuchen die Sterblich
keit sich verringerte, so daB sich ein GeburteniiberschuB aus dem noch schnelleren 
Herabgehen der Sterbeziffer als der Geburtenziffer ergab1 ). Damit ist aber die 
Begrenztheit der Bev6lkerungszunahme gegeben; diese findet ihr Korrektiv in sich 
selbst. Da das Sinken der Sterbeziffer durch die Natur der Dinge begrenzt ist, 
muB bei fortgesetzter Abnahme der Geburtenziffer diese sich einmal niedriger 
stellen als die Sterbeziffer. Der GeburteniiberschuB schlagt dann urn in einen 
SterbeiiberschuB; die Bevolkerung hort auf zu wachsen2). 

Und betrachten wir das Problem von der Nahrungsmittelseite aus, so sehen 
wir, daB auch hier MALTHUS mit seiner Prognose nicht recht gehabt hat. Trotz 
der auBerordentlichen Zunahme der Bevolkerung ist der Nahrungsmittelspiel
raum der Welt kein kleinerer geworden, sondern hat sich - wenigstens bis zum 
Kriege - noch mehr erweitert und vergroBert als die Volkszahl der Erde. Den 
Beweis geben die standig gestiegenen Ernteertrage in allen Weltteilen3 ), die fort
gesetzt steigende Einfuhr von Nahrungsmitteln nach Europa4 ) und nicht zuletzt 
auch die Verbesserung der Lebenshaltung, die Erhohung und Verfeinerung im 
Lebensstil und in der Lebensfiihrung in allen Schichten der Bevolkerung. Trotz 
der auBerordentlichen Zunahme der Bevolkerung ist die Ernahrung keine schlech
tere geworden, sondern hat sich im Laufe der letzten J ahrzehnte vor dem Kriege 
wesentlich gebessert. Ja, nach den Berechnungen des englischen Handelsamts 
hat im letzten Jahrzehnt vor dem Kriege die mit Weizen bebaute FHiche der 
Erde sogar starker zugenommen als die Bevolkerung dieser Gebiete. Denn erstere 
stieg von 1901-1911 urn 22,9%, letztere nur urn 13%5). 

So konnte man zur Umkehrung des Satzes von Malthus kommen und folgern, 
daB die Nahrungsmittel die Tendenz haben, sich schneller zu vermehren als die 
Bevolkerung. Denn einerseits zeigt sich - soweit unsere Erfahrungen reichen -
die durch das starkere Absinken der Sterbeziffer gegeniiber der Geburtenziffer 
bedingte auBerordentliche Bevolkerungszunahme des 19. Jahrhunderts nur als 
ein kurzes Zwischenspiel, an dessen Anfang stagnierende Bevolkerungsbewegung 
infolge hoher, die Geburtenziffer iiberragender Sterbeziffer steht, dessen Ende 
aber bezeichnet ist durch Aufhoren des Bevolkerungswachstums infolge Sinkens der 
Geburtenziffer auf oder gar unter die Sterbeziffer. Auf der anderen Seite zeigen 
uns aber die letztverflossenen Vorkriegsjahrzehnte eine sehr starke Ausweitung 
des Nahrungsmittelspielraums, die zum Teil groBer ist als selbst eine starke 

1) 1m Deutschen Reich kamen in den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts auf 1000 
der Bevolkerung 36,1 Geborene, 26,8 Gestorbene, der natiirliche Bevolkerungszuwachs stellte 
sich somit auf 9,3; zu Beginn des 20. Jahrhunderts stand dagegen einer Geburtenziffer von 
nur 34,9 eine noch viel starker gesunkene Sterbeziffer von nur 20,0 gegeniiber, so daB sich 
ein Bevolkerungszuwachs von 14,9 ergab. 

2) Vgl. naheres dariiber bei BRENTANO: Die Malthussche Lehre, in Abhandl. d. hist. 
Klasse d. Kg!. bayrischen Akad. d. Wiss. Bd.24. 1909, sowie in meiner Schrift: Volkswirt
schaftliche Theorien, 1920. 

3) Nach den Zusammenstellungen des ungarischen Ackerbauministeriums stieg der 
Welternteertrag an Weizen von 1878/82 mit 554,5 Mill. dz auf 955,5 Mill. dz im Jahre 1909, 
der von Roggen im gleichen Zeitraum von 303,7 Mill. dz auf 459,4 Mill. dz. Allein in Argen
tinien stieg die Weizenernte von 16,9 Mill. dz (1891-1900) auf 52,4 Mill. dz (1908). 

4) N ach den statistischen Veroffentlichungen des englischen Handelsamtes stieg die 
Einfuhr von Weizen in das Vereinigte Konigreich von 57,6 tausend Cwts im Durchschnitt 
der Jahre 1880/84 auf 94,7 tausend Cwts 1905/08; die Einfuhr von Vieh und Fleisch im 
gleichen Zeitraum von 13,5 t.ausend Cwts auf 21,9 Cwts. 

0) Agricultural Statistics 1911; vgl. auch LICHTENF'ELT: a. a. O. fl. 193. 
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Bevolkerungszunahme1 ). Trotzdem wird man aber mit der Behauptung, die 
Nahrungsmittel vermehrten sich schneller als die Bevolkerung, ebenso vorsichtig 
sein miissen wie mit der entgegengesetzten. Wenn auch freilich fUr die gesamte 
Menschheit, das Ernahrungsproblem heute noch nicht brennend sein mag, -
worauf weiter unten naher eingegangen wird, - so kann cs doch fUr das einzelne 
Yolk seine bcdenklichen Seiten haben. Denn die Lehre von MALTHVS besteht 
flir cin solches Yolk zu Recht, dem, auf raumliches Gebiet beschrankt, die Mog
lichkeit entzogen ist, sich iiber dasselbe entweder durch Auswanderung oder -
was das we it vorteilhaftere und daher erstrebenswerte Ziel ist - dtlrch TV aren
export auszubreiten. 

Damit riickt der Begriff "Cbervolkerung" in ein neues Licht. Die ~'rage der 
.,absolnten t'beryolkerung" der Erdoberflache, die die alten Merkantilisten des 
18. Jahrhullderts beschaftigte, kommt in die zweite Reihe; dagegen wird akut die 
Frage nach der "relatiuen Cbervolkerung" eines Landes, einer Ubervolkerung, 
die weniger bezug hat auf die GroBe des betreffenden Landes, als vielmehr auf 
<lie jelCeilige Tr irtschaftsverfas811ng und 1{'irtschaftliche Strukttlr des Volkes und 
Landes. Wo eine .,inteHektueHe'· Ausbreitung des Volkes iiber die Grenzen des 
eigenen GebieteH durch Export seiner Arbeit und Produkte, seines Kapitals, 
seines GeisteR gegeben ist, da bcsteht keine Ubervolkerung, auch wenn der Nah
rungsspielraum der eigenen Landwirtschaft weit iiberschritten ist. Wo dagegen 
jene fehlt, sei es durch eine ungeeignete Wirtschaftsverfassung wie in RuBland, 
oder durch Lahmlegung des Wirtschaftslebens, Verarmung des Volkes infolge 
Uberbiirdung mit aufdiktierten Lasten, wie in Deutschland und Osterreich, 
cla tritt Ubervolkerung ein, cl. h. cla steht die Volkszahl zum erkrankten wirt
schaftlichen oder politischen Leben nicht mehr in einem richtigen Verhaltnis. 
Infolgedessen muB es Aufgabe der einzelnen Staaten sein, durch zweckmaBige 
Gestaltung ihrer Politik dem eigenen Volke cinen moglichst groBen Anteil an der 
Weltwirtschaft und ihrem Gesamtertrage zu sichern. Und damit miindet dieses 
Problem in die im vorigen Kapitel behanclelten Fragen von der sachgemaBen 
Gestaltung cler Ernahrungspolitik. Die Voraussetzung dafUr ist freilich, daB eine 
absolute Ubervolkerung der Erdoberflache noch nicht vorliegt. Und wie steht 
es hiermit; ist begriindete Befurchtung, daB in absehbarer Zeit die Nahntng8-
decke zu klein fUr eine weiter fortschreitende Bevolkerung der Erde werde? -

Hieriiber liegen nun mehrere interessante Untersuchungen, insbesondere 
von BALLOD vor2). Versucht man zunachst, sich einen Uberblick iiber die Aus
dehnungsmoglichkeit der Getreideanbauflache, vor aHem des TV eizenanbaues als 
cler cdelsten Brotfrucht, der fiir die Zukunft die groBte Bedeutung zukommt, 
zu verHchaffen, so kommt man - nach BALLOD - zu dem Ergebnis, daB auf der 

') Vgl. auch JULIUS WOLF: Nahrungsspiel:r:l,lurn und Menschenzahl, 1917, in dem es 
heil.lt: "Nicht mangelkatte Anpassung, sondern Uberanpassung ist das Gesetz der Zeit, in 
die wir eingetreten sind, d. h. nicht zur Akkornodation der Menschenzahl an Nahrungs
und Unterhaltungsmittelspielraurn, sondern - 'soweit es sich urn die Kulturmenschheit 
handelt, - ein steigendes Zuriickbleiben der Menschenzahl hinter der Unterhaltungsmoglich
keit. Es ist richtig, der technisch-okonomische Fortschritt verlangsamt sich. Er setzt nicht 
aus und verastelt sich hundert- und tausendfach, aber zieht man seine Summe, so sieht man, 
daB seine Steigerungsreihe geringer wird. Das Wachstum der Menschenzahl jedoch, min
destens soweit es sich urn die Kulturmenschheit handelt, verlangsamt sich noch mehr. Die 
Geburtenziffer geht ja, ... je naher es unserer Tage, desto entschiedener zuriick. In Hin
sicht der Sterblichkeit sehen wir einen raschen und bedeutenden Fortschritt von einern 
langsameren abgelost. 1.;'nd daraus ergibt sich, daB auch die Verrnehrungsrate der Bevolke
rung ... nunmehr allgemein bei den Kulturnationen zuriickgehen muG." (S.32.) 

2) BALLOD: GrundriB der Statistik, 1912 und: Wievie1 Menschen kann die Erde er
nahrell, in Schmollers Jahrb. Jg.36, 1912. Vgl. auch meine schon erwahnte Schrift: Das 
wf'ltwirtschaftli('he Problem der modernen Industricstaaten. 

24* 
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gesamten Erdoberflache noch etwa 50-60 Mill. ha - ohne kiinstliche Bewasse
rung - mit Weizen bestellt werden konnten, das ist gegeniiber den heutigen 
Verhaltnissen 60-70% mehr. Unter Zuhilfenahme kiinstlicher Bewasserung 
wiirde sich aber eine weitere Ausdehnungsmoglichkeit urn ca. 40 Mill. ha ergeben. 
Das heiBt: "Die gesamte Weizenflache auf Erden konnte etwas mehr als ver
doppelt werden; anstatt den 86-90 Mill. ha mit Weizen bestellter Flache konnten 
mit der Zeit 180-200 Mill. ha mit Weizen bestellt werden." Selbst bei der 
Annahme, daB die Bevolkerung der Erde auch in der nachsten Zukunft in ahn
lich schneller Weise wiichse wie in letztem Saculum, ist ein Mangel an Weizen
nahrung fiir die nachsten 150-200 Jahre nicht zu befiirchten. Auch das Ein
treten eines Fleischmangels ist in absehbarer Zeit vollig ausgeschlossen. Es be
darf wohl keines Beweises, daB die Fleischproduktion, deren einzige V oraussetzung 
das Vorhandensein groBer Weideflachen ist, fast unbegrenzt steigerungsfahig 
ist. Und solcher geeigneter Weideflachen gibt es in Kanada, Argentinien und 
Australien iibergenug. 

Die andere Frage nun, "wieviel Menschen kann die Erde erniihren" beant
wortet BALLOD dahin, daB selbst unter Zugrundelegung der Vorkriegslebens
haltung in Deutschland die Erde etwa 5600 Mill. Menschen gegeniiber rund 
1711 Mill. in der Gegenwart zu ernahren vermoge. Die Volkszahl der Erde konnte 
sich somit verdreifachen, ohne ernsten Ernahrungsschwierigkeiten zu begegnen. 
Ja bei Entdeckung weiterer Phosphorlager konnte die Nahrungsmittelerzeugung 
noch weiter verdoppelt werden. Eine Knappheit der Nahrungsdecke, eine bedroh
liche Verengerung des Nahrungsspielraums der gesamten Erde steht also in 
absehbarer Zeit nicht zu befurchten. Freilich sind dies nur Schatzungen, aber 
meines Erachtens recht gewissenhafte und deshalb im groBen ganzen wohl zu
treffende. Die Volker werden sich daher in der fiir uns zu iibersehenden nachsten 
Zukunft nicht mit der Frage: "kann die Erde uns noch ernahren 1" zu beschaftigen 
haben, sondern ihre Erniihrungssorgen werden in der Forderung gipfeln, einen mag
lichst grofJen A nteil an der Weltwirtschaft und ihrem Ertrage durch eine sachgemaBe, 
die eigenen Interessen wie dieder anderen Volker gerecht abwagende Wirtschafts-, 
Handels-, wie nicht minder auch auBeren Politik zu erlangen. Einer Politik nicht 
der Gewalt und des engherzigen Eigennutzes, sondern. des gegenseitigen Ver
standnisses, der Versohnung und der Friedensliebe1 ). 
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Die amtliche Uberwachung des 
Lebensmittelverkehrs. 

Von 

A. BEYTHIEN 
Dresden. 

I. Allgemeines. 
Die Fiirsorge fiir eine zweckentsprechende Ernahrung bildet einen wichtigen 

Teil, wenn nicht die Grundlage der Gesundheitspflege, weil nur ein gut genahrter 
Organismus die notige Widerstandskraft gegen Krankheiten und andere schad
liche Einflusse besitzt. Sie gehort aber auch ebenso wie die Bekampfung an
steckender Krankheiten, die Beschaffung reiner Luft und gesunden Trinkwassers 
usw. zu den Aufgaben der otfentlichen Gesundheitspflege, weil yom Ernahrungs
zustande der Volksglieder die Erfiillung ihrer staatlichen Pflichten abhangt und 
weil der einzelne nicht imstande ist, den Lebensmitteln ihren Wert oder Unwert 
anzusehen und daher l.Jbervorteilung und Betrug wehrlos geg~nubersteht. 

Die Erkenntnis von der Notwendigkeit einer amtlichen Uberwachung des 
Lebensmittelverkehrs ist denn auch keineswegs eine Errungenschaft der Neu
zeit, sondern im Gegenteil uralt, zum mindesten so alt wie die Anfange eines 
Lebensmittelverkehrs uberhaupt. Immerhin ist wohl anzunehmen, daB ein der
artiger Verkehr, den man vielleicht als einen Handel mit Lebensmitteln, sei es 
im Wege des Tausches oder Verkaufens, definieren konnte, erst bei einer gewissen 
Kulturstufe einsetzte. 1m Kindheitszustand der Menschheit sorgte jeder fUr den 
eigenen Bedarf. Der Nomade ernahrte sich yom Ertrage der Jagd oder der 
Viehzucht. Mit beginnender SeBhaftigkeit wandte der Mensch sich dem Anbau 
der Halmfruchte, der Leguminosen und sonstiger Gemusepflanzen zu und er
lernte die Bereitung des MeWes und Brotes, des Kases und der Butter, des Weins 
und des Bieres, des Essigs und nach und nach der zahlreichen, noch jetzt ge
brauchlichen Lebensmittel. Lange Jahre ruhte diese ganze Arbeit in den Handen 
der Hausfrauen, die sich nach besten Kraften fiir ihre Angehorigen zu sorgen 
bemuhten, und erst ganz allmahlich, besonders seit der Grundung von Stadten, 
begannen sich die einzelnen Gewerbe herauszubilden. Der Anbau der Feldfruchte 
und die Viehzucht gingen an einen besonderen Stand, denjenigen der Landwirte 
uber, der Muller und Backer ubernahmen die Herstellung des Mehls und des 
Brotes, der Schlachter diejenige der Fleisch- und Wurstwaren, der Winzer stellte 
den Wein, der Brauer das Bier her. Die Entdeckung der fremden Weltteile 
durch Spanier und Portugiesen brachte uns zahlreiche ganz neue Nahrungs- und 
GenuBmittel, wie Zucker, Kaffee, Tee, Kakao, Gewiirze; Meere trennten nicht 
mehr, sondern vereinten, und der rasch aufbluhende, Lander umspannende 
Handel vermittelte den Austausch und Vertrieb der Waren. Nur verhaltnismiiBig 
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wenige Arten von Lebensmitteln, wie Wurstwaren, Gemusekonserven, Frucht
safte, Marmeladen, Eiernudeln, wurden nach wie vor, bis noch vor wenigen 
Jahrzehnten, vorwiegend im SchoBe der Familie bereitet, und erst der neuesten 
Zeit mit ihrer ungeheuren Industrialisierung und der zunehmenden Beschaftigung 
der Frauen in den Fabrikbetrieben war es vorbehalten, auch diese letzten Reste 
aus den meisten Haushaltungen zu verdrangen und an die GroBbetriebe zu uber
liefern. Ohne Zll bestreiten, daB die Nahrungsmittelindustrie in mancher Hin
::;icht gilllstig gewirkt hat, sei es durch Verwertung der Abfalle und damit bessere 
wirtschaftlicho Ausnutzung der Rohstoffe, sei es durch Vervollkommnung der 
Erzeugnisse, wie der ~Iolkereiprodukte, der alkoholischen Getranke usw., oder 
endlich dmeh Sehaffllng neuerbranch barer Ersatzmittel, wie der Margarine, 
liiBt ::;ich cloch nicht verkellnen, daB diese Entwicklung nicht immer zum Vor
teil der Verbraucher allsschlug. Der Hang nach leichtem Gewinn, das Bestrebcn, 
utll jeden Preis die Konkurrenz zu unterbieten, veranlaBte, daB die altgewohnten 
Balmen der redlen Herstellung vielfach verlassen wmden und daB an die Stelle 
del' bekallntell Nahrung::nnittel minder wertvolle Surrogate traten. 

Es i,.,t ~\Yohl ::;elbstverstandlich, daB dieser Zeitpunkt nicht den Anfang, 
,;ondern (len Hiihepunkt der Ubervorteiiung nnd Tauschung im Lebcllsmittel
verkehr hedeutet, da das zu ihr fuhrende Motiv der Habsucht zu allen Zeit en 
die Mem;chen beseelt hat, nnd so erfahren wir dellIl schon aus den alten griechi
tlchen nnd romischen Schriftstellern, daB ihnen derartige unlantero Handlungen 
bekannt waren. 

DrotlKORIllES beschreibt 50 .Tahre a.Ohr. zahlreiehe Verfalschungen .yon Nahrungs
mitteln und die Zll ihrer Entdeckung geeigneten Methoden. PLINIUS DER ALTERE beklagt 
die Verpanschung des \Veines, indem er sagt: "Der \Vein wird nur mehr nach der Etikette 
verkauft, denn die Lese wird bereits in der Kufe verfalscht"; und aus den Schriften des 
~littelalters geht hervor, daB man auch zur Zeit des 15. Jahrhunderts verstand, die Milch 
mit Mehlbrei, das Bier mit \Vasser zu vermischen, daB unsere Vorfahren manches FaB zu 
stark geschwefelten Weines in die Fliisse gieBen muBten, ja sagar auf offenem Markte der 
alten Reichsstadte Safranfalscher verbrannten. 

Ebenso alt wie die VerfiiJschung der Lebensmittel sind aber aueh amtliche MaBnahmen 
zu ihrer Bekampfung und zur Verhiitung der mit dem GenuB ungeeigneter Lebensmittel 
verbundenl!!L Gefahren. Schon im grauen Altertum besaBen die auf hoher Kulturstufe 
stehenden Agypter und Israeliten, wie auch spater die Araber und Tiirken, besondere Speise
gesetze, die nur seheinbar religiose Satzungen, in Wahrheit aber, wie das Verbot des Schweine
fleisehes und des \Veines, gesundheitliehe VorsiehtsmaBrege.~n waren. In Athen wurde durch 
besondere Beamte eine MarktkontroIle, in Rom durch die Adilen und die Praefecti annonae 
eine Beaufsiehtigung des Lebensmittelverkehrs ausgeiibt. Auch unsere deutschen Vorfahren 
achteten mit aIler Strenge darauf, daB Nahrungsmittelfalscher bestraft wurden. Zur Bliite
zeit des deutschen Biirgertums im Mittelalter bestanden in den meisten Hansestadten dies
beziigliehe Vorschriften. 1m altesten geschriebenen Stadtrecht der Stadt Soest in Westfalen 
vom Jahre ll20, das spater die Grundlage des liibischen Rechts wurde. heiBt es nach JUCKE
NACK: "Wer faulen (d. i. verfiiJsehten) Wein mit gutem (d. i. reinem) Werne mischt, der hat, 
wenn er iibcrfiihrt wird, sein Leben verwirkt." In Dortmund wurde schon im Jahre 1250 
den Kaufern verboten, das Fleisch bei der Besiehtigung anzufassen; die Stadt Sehwerte 
hatte bereits 1397 eine Freibank fUr finniges und sonst nieht einwandfreies :Fleiseh. Dresden 
erlieB im li5. Jahrhundert eingehende Bestimmungen zur Gewahrleistung der guten Be
schaffenheit des Bieres, und die freie Reiehsstadt Niirnberg hatte sogar eine systematische 
und umfassende NahrungsmittelkontroIle eingerichtet. Vor aIlem riehtete sich die obrig
keitliche Vorsorge auf die Reife und Giite des Fleisehes, weil gerade den Fleischern in den 
mittelalterliehen QueIlen, naeh MORIZ HEYNE, viel unredlichkeit und betriigerisehe Kniffe 
nachgesagt werden. Aber auch fiir Mehl, Brot, Bier und Schmalz war eine Schau ins Leben 
gerufen worden, die in den Handen der Ziinfte lag und eifrig ausgeiibt wurde. Eine Mileh
ordnung vom Jahre 1450 untersagte die Verfalschung mit ::\fehl, wahrend an Wasserzusatz 
und Entrahmung anseheinend noeh nicht gedaeht wurde. Beim Wein war bereits damals 
wie heute der Zusatz von Alaun, sowie iibermaBiges Schwefeln verboten, und scharfe Erlasse 
regelten den Handel mit Gewiirzen, fiir deren Verfalsehung im Jahre 1444 mehrfaeh Todes
strafe dureh Verbrennen oder Eingraben verhangt wurde. In den alteren Liibecker Zunft
rollen findet sich eine Verordnung von 1530 iiber den Verkauf von Gewiirzen, Marzipan und 
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anderen Zuckerwaren. Neben diesen MaBnahmen der Gemeinden wurden schlieBlich auch 
von einzelnen Landesherren und von Reichs wegen gesetzliche Vorschriften iiber Lebens
mittel erlassen und mit einer strengen Kontrolle durchgefiihrt. 

Allen diesen vortrefflichen gesundheitlichen MaBnahmen wurde mit der 
iibrigen Kultur. des Mittelalters durch den Niedergang des Deutschen Reiches, 
besonders die trostlosen Verheerungen des 30jahrigen Krieges ein Ende bereitet, 
und erst dem wiedererstandenen neuen Deutschen Reiche war es beschieden, sie 
zu neuem Leben zu erwecken. Gerade in den ersten Jahren nach dem siegreichen 
Kriege von 1870 hatte, wie so mancher ungesunde Auswuchs des groBen Geld
zuflusses nach Deutschland, auch die Verfalschung der Nahrungsmittel einen 
unertraglichen Umfang angenommen. Die Rufe nach Abhilfe wurden immer 
dringender und fanden schlieBlich im Reichstage so lebhaften Wider hall, daB 
sich die Regierung veranlaBt sah, dem 1876 gegriindeten Kaiserlichen Gesund
heitsamte die Regelung der Nahrungsmittelgesetzgebung als die erste seiner 
umfangreichen Arbeiten zu iibertragen, trotzdem dieses eigentlich in erster 
Linie zur Bekampfung der groBen Volksseuchen, besonders der Cholera, ge
schaffen worden war. Die bereits in Angriff genommene Frage der FluB
verunreinigung wurde einstweilen zuriickgestellt, nachdem BISMARCK 1877 ge
legentlich der Budgetberatung geauBert hatte: "Mir schien es wichtiger, das
jenige, was dem menschlichen Korper zugefiihrt wird, lieber in erster Linie zu 
betrachten, als dasjenige, was den Fliissen zugefiihrt wird." 

Von vornherein bestand Ubereinstimmung dariiber, daB ein besonderes 
Gesetz geschaffen werden miisse, da die allgemeinen Vorschriften des Straf
gesetzbuches sich als unwirksam erwiesen hatten. In erster Linie gilt dies von 
dem § 263, dem sog. Betrugsparagraphen, nach dem der Bestrafung wegen Be
trugs verfallt, "wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen 
Vermogensvorteil zu verschaffen, das Vermogen eines anderen dadurch beschadigt, 
daB er durch Vorspiegelung falscher Tatsachen oder durch Entstellung oder 
Unterdriickung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhalt". Eine so 
komplizierte Bestimmung muBte fUr die praktische Uberwachung meist ver
sagen, da die Absicht einer rechtswidrigen Bereicherung nicht immer nachweis
bar ist, da weiter bei den einfachen Verhaltnissen des An- und Verkaufs von 
Lebensmitteln eine Vorspiegelung falscher Tatsachen haufig nicht in Frage 
kommt und schlieBlich das Vermogen des Kaufers dann nicht beschadigt wird, 
wenn der Preis der verfalschten Ware niedrig ist und ihrem Verbrauchswerte 
entspricht. 

Die andere Vorschrift des Strafgesetzbuches in § 367 Ziller 7, die denjenigen 
mit Strafe bedroht, der verfalschte oder verdorbene Getranke oder EBwaren 
feilhalt oder verkauft, hat den Nachteil, daB sie sich nicht auf die Verfalschung 
selbst bezieht, und daB die Hochststrafe von 150 M. wenig geeignet erscheint, 
abschreckend auf Falscher und Verkaufer zu wirken, die mit ihren unsauberen 
Manipulationen Tausende verdienen. 

Zur Schaffung eines einheitlichen NahrungsInittelrechts begann das Kaiser
liche Gesundheitsamt seine Tatigkeit daInit, daB es zunachst die bei den wich
tigsten Nahrungsmitteln beobachteten Verfalschungen sowie etwaige gesund
heitsschadliche Wirkungen verfalschter oder verdorbener Waren ermittelte und 
einen Uberblick liber den Umfang der hierdurch verursachten Schaden ver
schaffte. Auf Grund dieser Feststellungen und unter Beriicksichtigung des be
reits vorliegenden englischen Nahrungsmittelgesetzes yom II. August 1875 hatte 
es dann die zur Abstellung der beobachteten Ubelstande geeigneten MaBnahmen 
zu erwagen, wobei neben den erforderlichen Strafbestimmungen besonderes Ge
wicht auf den ErlaB geeigneter polizeilicher VorbeugungsmaBregeln gelegt und 
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in diesem Sinne die Grundung moglichst zahlreicher technischer Untersuchungs
anstalten als erstes Erfordernis bezeichnet wurde. Der auf Grund dieser Vor
arbeiten ausgearbeitete Entwurf hat im Reichstage zunachst mehrere Abande
rungen und insbesondere auch Abschwachungen erfahren und schlieBlich zu dem 
Gesetze betr. den Verkehr mit Nahrungsmitteln, GenuBmitteln und Gebrauchs
gegenstanden vom 14. Mai 1879, kurz Nahrungsmittelgesetz, gefUhrt, das nebst 
mehreren spater erlassenen Erganzungsgesetzen fUr besondere Gebiete im fol
genden Abschnitte besprochen wird. 

II. Die Nahrungsmittelgesetzgebung. 

Die Grundlage der gesamten deutschen Nahrungsmittelgesetzgebung bildet 
das Nahrungsmittelgesetz vom 14. Mai 1879, das sich in den 48 Jahren seines 
Bestehens als wirksame Waffe zur Bekampfung verfalschter und gesundheits
schadlicher 'Varen erwiesen hat. Es wird zwar in kurzer Zeit durch ein neues 
Lebensmittelgesetz, dessen Entwurf dem Reichstage zur EntschlieBung vorliegt, 
abgelOst werden. Da aber die leitenden Gesichtspunkte dieselben geblieben sind 
und die ganze Rechtsprechung sich auf das alte Gesetz bezieht, so empfiehlt 
es sich, zunachst an dem Wortlaute des Gesetzes von 1879 die grundlegenden 
Begriffe des Nahrungsmittelrechts zu erortern und danach die Folgegesetze und 
die abweichenden Bestimmungen des neuen Lebensmittelgesetzes zu besprechen. 

1. Das Nahrungsmittelgesetz vom 14. Mai 1879. 
§ 1. Der Verkehr mit Nahrungs- und GenuBmitteln, sowie mit Spielwaren, Tapeten, 

Farben, EB-, Trink- und Kochgeschirr und mit Petroleum llnterliegt der Beaufsichtigung 
nach MaBga be dieses Gesetzes. 

§ 2. Die Beamten der Polizei sind befllgt, in die .Raumlichkeiten, in welchen Gegen
stande der in § 1 bezeiehneten Art feilgehalten werden, wahrend der ubliehen Geschafts
stunden oder wahrend die Raumlichkeiten dem Verkehr geiiffnet sind, einzutreten. Sie 
sind befugt, von den Gegenstanden der in § 1 bezeichneten Art, welehe in den angegebenen 
Raumliehkeiten sich befinden, oder welehe an offentlichen Orten, auf Markten, PIatzen, 
StraBen oder im Umherziehen verkauft oder feilgehalten werden, nach ihrer Wahl Proben 
zum Zwecke der Untersuchung gegen Empfangsbescheinigung zu entnehmen. Auf Ver
langen ist dem Besitzer ein Teil der Probe amtlich verschlossen oder versiegelt zuruckzu
lassen. Fur die entnommene Probe ist Entschadigung in Hohe des ublichen Kaufpreises 
zu leisten. 

§ 3. Die Beamten der Polizei sind befugt, bei Personen, welche auf Grund der §§ 10, 12, 13 
dieses Gesetzes zu einer Freiheitsstrafe verurteilt sind, in den Raumlichkeiten, in wclchen 
Gegenstande der in § 1 bezeichneten Art feilgehalten werden, oder welche zur Aufbewahrung 
oder Herstellung solcher zum Verkaufe bestimmter Gegenstande dienen, wahrend der in 
§ 2 angegebenen Zeit Revisionen vorzunehmen. 

Diese Befugnis beginnt mit der Rechtskraft des Urteils und erlischt mit dem Ablauf 
von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem die Freiheitsstrafe verbuBt, ver
i ahrt oder erlassen ist. 

§ 4. Die Zustandigkeit der Behorden und Beamten zu den in §§ 2 und 3 bezeichneten 
MaBnahmen richtet sieh nach den einschlagigen landesrechtlichen Bestimmungen. Landes
reehtliche Bestimmungen, welche der Polizei weitergehende Befugnisse als die in §§ 2 und 3 
bezeichneten geben, bleiben unberuhrt. 

§ 5. Fur das Reich konnen durch kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des Bundes
rats zum Schutze der Gesundheit Vorschriften erlassen werden, welche verbieten: 

1. bestimmte Arten der Herstellung, Aufbewahrung und Verpackung von Nahrungs
und GenuBmitteln, die zum Verkaufe bestimmt sind; 

2. das gewerbsmaBige Verkaufen und Feilhalten von Nahrungs- und GenuBmitteln 
von einer bestimmten Beschaffenheit oder unter einer der wirklichen Beschaffenheit nicht 
entsprechenden Bezeichnung; 

3. das Verkaufen und Feilhalten von Tieren, welche an bestimmten Krankheiten leiden, 
zum Zwecke des Schlachtens, sowie das Verkaufen und Feilhalten des Fleisches von Tieren, 
welche mit bestimmten Krankheiten behaftet waren; 
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4. die Verwendung bestimmter Stoffe und Farben zur Herstellung von Bekleidungs
gegenstanden, Spielwaren, Tapeten, EB-, Trink- und Kochgeschirr, sowie das gewerbsmaBige 
Verkaufen und Feilhalten von Gegenstanden, welche diesem Verbote zuwider hergestellt sind; 

5. das gewerbsmaBige Verkaufen und Feilhalten von Petroleum von einer bestimmten 
Beschaffenheit. 

§ 6. FUr das Reich kann durch Kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des Bundes
rats das gewerbsmaBige Herstellen, Verkaufen und Feilhalten von Gegenstanden, welche 
zur Falschung von Nahrungs- oder GenuBmitteln bestimmt sind, verboten oder beschrankt 
werden. 

§ 7. Die auf Grund der §§ 5, 6 erlassenen Kaiserlichen Verordnungen sind dem Reichs
tag, sofern er versammelt ist, sofort, andernfalls bei dessen nachstem Zusammentreten Yor
zulegen. Dieselben sind auBer Kraft zu setzen, soweit der Reichstag dies verlangt. 

§ 8. Wer den auf Grund der §§ 5, 6 erlassenen Verordnungen zuwiderhandelt, wird mit 
Geldstrafe bis zu 150 M. oder mit Haft bestraft. Landesrechtliche V orschriften durfen eine 
hOhere Strafe nicht androhen. 

§ 9. Wer den Vorschriften der §§ 2-4 zuwider den Eintritt in die Raumlichkeiten, 
die Entnahme einer Probe oder die Revision verweigert, wird mit Geldstrafe von 50-150 M. 
oder mit Haft bestraft. 

§ 10. Mit Gefangnis bis zu 6 Monaten und mit Geldstrafe bis zu 1500 M. oder mit einer 
dieser Strafen wird bestraft: 

1. wer zum Zwecke der Tauschung im Handel und Verkehr Nahrungs- oder GenuB
mittel nachmacht oder verfalscht; 

2. wer wissentlich Nahrungs- oder GenuBmittel, welche verdorben oder nachgemacht 
oder verfalscht sind, unter Verschweigung dieses Umstandes verkauft oder unter einer zur 
Tauschung geeigneten Bezeichnung feilhalt. 

§ 11. 1st die in § 10 Nr.2 bezeichnete Handlung aus Fahrlassigkeit begangen worden, 
so tritt Geldstrafe bis zu 150 M. oder Haft ein. 

§ 12. Mit Gefangnis, neben welchem auf Verlust der burgerlichen Ehrenrechte erkannt 
werden kann, wird bestraft: 

1. wer vorsatzlich Gegenstande, welche bestimmt sind, anderen als Nahrungs- oder 
GenuBmittel zu dienen, derart herstellt, daB der GenuB derselben die menschliche Gesund
heit zu beschadigen geeignet ist, ingleichen, wer wissentlich Gegenstande, deren GenuB die 
menschliche Gesundheit zu beschadigen geeignet ist, als Nahrungs- oder GenuBmittel ver
kauft, feilhalt oder sonst in Verkehr bringt; 

2. wer vorsatzlich Bekleidungsgegenstande, Spielwaren, Tapeten, EB·, Trink- oder 
Kochgeschirr oder Petroleum derart herstellt, daB der bestimmungsgemaBe oder voraus
zusehende Gebrauch dieser Gegenstande die menschliche Gesundheit zu beschadigen geeignet 
ist, ingleichen, wer wissentlich solche Gegenstande verkauft, feilhalt oder sonst in Verkehr 
bringt. Der Versuch ist strafbar. 

1st durch die Handlung eine schwere Korperverletzung oder der Tod eines Menschen 
verursacht worden, so tritt Zuchthausstrafe bis zu 5 Jahren ein. 

§ 13. War in den Fallen des § 12 der GenuB oder Gebrauch des Gegenstandes die mensch
liche Gesundheit zu zerstoren geeignet und war diese Eigenschaft dem Tater bekannt, so 
tritt Zuchthausstrafe bis zu 10 Jahren, und wenn durch die Handlung der Tod eines Menschen 
verursacht worden ist, Zuchthausstrafe nicht unter zehn Jahren oder lebenslangliche Zucht
hausstrafe ein. Neben der Strafe kann auf Zulii.ssigkeit von Polizeiaufsicht erkannt werden. 

§ 14. 1st eine der in den §§ 12, 13 bezeichneten Handlungen aus Fahrlassigkeit begangen 
worden, so ist auf Geldstrafe bis zu 1000 M. oder Gefangnisstrafe bis zu secbs Monaten und, 
wenn durch die Handlung ein Schaden an der Gesundheit eines Menschen verursacht worden 
ist, auf Gefangnisstrafe bis zu einem Jahre, wenn aber der Tod eines Menschen verursacht 
worden ist, auf Gefangnisstrafe von einem Monat bis zu drei Jahren zu erkennen. 

§ 15. In den Fallen der §§ 12-14 ist neben der Strafe auf Einziehung der Gegenstande 
zu erkennen, welche den bezeichneten Vorschriften zuwider hergestellt, verkauft, feilgehalten 
oder sonst in Verkehr gebracht sind, ohne Unterschied, ob sie dem Verurteilten gehoren 
oder nicht; in den Fallen der §§ 8, 10, 11 kann auf die Einziehung erkannt werden. 

1st in den Fallen der §§ 12-14 die Verfolgung oder die Verurteilung einer bestimmten 
Person nicht ausfuhrbar, so kann auf die Einziehung selbstandig erkannt werden. 

§ 16. In dem Urteil oder dem Strafbefehl kann angeordnet werden, daB die Verurtei
lung auf Kosten des Schuldigen offentlich bekanntzumachen sei. 

Auf Antrag des freigesprochenen Angeschuldigten hat das Gericht die offentliche Be
kanntmachung der Freisprechung anzuordnen; die Staatskasse tragt die Kosten, insofern 
dieselben nicht dem Anzeigenden auferlegt worden sind. In der Anordnung ist die Art der 
Bekanntmachung zu bestimmen. 

Sofern infolge polizeilicher Untersuchung von Gegenstanden der in § 1 bezeichneten 
Art eine rechtskraftige, strafrechtliche Verurteilung eintritt, fallen dem Verurteilten die 
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durch die polizeiliche Untersuchung erwachsenen Kosten zur Last. Dieselben sind zugleich 
mit den Kosten des gerichtlichen Verfahrens festzusetzen und einzuziehen. 

§ 17. Besteht fiir den Ort del' Tat eine offentliche Anstalt zur technischen Untersuchung 
von Nahrungs- und GenuBmitteln, so fallen die auf Grund dieses Gesetzes auferlegten Geld
strafen, soweit dieselben dem Staate zustehen, del' Kasse zu, welche die Kosten del' Unter
haltung del' Anstalt tragt. 

Das Gesetz erstreckt sich, abgesehen von den besonders aufgefiihrten Ge
brauchsgegenstanden, die zuniichst auBer Betracht bleiben sollen, auf Nahrungs
nnd GenuBmittel, ohne eine Definition dieser Begriffe zn geben. Dieselbe muBte 
daher von der Reehtsprechung festgelegt werden und laBt sich auf Grund maB
gebender Reichsgerichtsentseheidungen folgendermaBen formulieren: 

Nahrnngsmittel sind Stoffe, die, sei es in fester oder fliissiger Form, der 
Ernahrung des menschliehen Karpers dienen, auch wenn zu ihrer GenieBbarkeit 
eine vorherige Zubereitung erforderlich ist. 

Genuf3mittel sind Stoffe, die, aueh ohne der eigentlichen Ernii.hrung, d. h. 
der Erzeugung von Kraft und Warme oder dem Ersatze verbrauehter Karper
substanz zu dienen, yon Mensehen genossen zu werden pflegen, allerdings unter 
der Voraussetzung, daB sie durch die Organe dem Karper zugefiihrt und mit 
clem Genusse verbraueht werden. 

Trotz ihrE'r scheinbaren Eindeutigkeit hat diese Begriffsbestimmung nicht aIle Zweifel 
zu beseitigen vermocht und zu wechselnden Entscheidungen iiber die Einordnung gewisser 
Stoffe gefiihrt. 

Besonders gilt dies von einigen Hilfsmitteln del' Nahrungsmittelindustrie, wie He/e, 
Weinstein, N atriumhica rbonat, Backpulver, Konservierungsmitteln, die wedel' einen eigent
lichen Nahr- noch GenuBwert besitzen. Nach anfanglichem Schwanken der Rechtsprechung 
hat das Reichsgericht sie schlieBlich endgiiltig als GenuBmittel beurteilt. Ebenso sind Tabak 
und Zigarren, nicht aber Rosen oder Par/iims als GenuBmittel anzusehen, da ihr Duft zwar 
einen GenuB bereitet, doch ohne einen Verbrauch durch den Organismus zu bedingen. 

Der bisweilen erhobene Einwand, daB gewisse Stoffe deshalb keine Nahrungs- oder 
GenuBmittel seien, weil sie fUr sich allein nicht genieBbar sind, ist hingegen nicht beachtlich. 
Vielmehr gehoren auch solche, die der Verbindung mit anderen bediirfen, wie Essig, Gewilrze, 
HaPten u. a. zu den GenuBmitteln. 

Die Frage, ob Arzneimittel unter den Geltungsbereich des Gesetzes fallen, muB von 
Fall zu Fall nach den besonderen Umstanden beurteilt werden. So hat z. B. die Strafkammer 
beim Amtsgericht Strasburg in WestpreuBen den Verkaufer einer methylalkoholhaltigen 
Baldriantinktur auf Grund von § 12 des Gesetzes verurteilt, weil er die Tinktur als Schnaps, 
d. h. ein GenuBmittel, verkauft hatte. 

Die in den §§ 2-4, 10-14 gebrauchten Ausdriicke: Feilhalten, Verkauf, 
Inverkehrbringen lassen sieh nach feststehender Rechtsprechung in folgender 
Weise definieren: 

Feilhalten ist jedes Bereithalten zum Verkaufe an das Publikum, wie es beim Aus
stellen von Waren in jedermann zuganglichen Laden oder auf Markten usw. beobachtet 
wird. Auch die Aufbewahrung in Fabriken, Kellern, Schlachthausern ist von den Gerichten 
mehrfach als Feilhalten beurteilt worden, wenn diese Raumlichkeiten dem Publikum zu
ganglich sind. Nicht erfordert wird hingegen ein Z~trschaustellen oder Anpreisen, vielmehr 
konnen auch versteckte Waren als feilgehalten angesehen werden. 

Verkau/ ist jede VerauBerung gegen Entgelt. Er setzt abel' Verhandlungen mit einer 
bestimmten Person iiber Ablassen von Waren Ilnd auBerdem AbschluB und Erfiillung des 
Vertrages voraus. 

Auch die Verabfolgung von Nahrungsmitteln, die als teilweise Erfiillung eines Ver
trages iiber Gewahrung von Wohnung und Kost gegen Entgelt (Pension) abgegeben werden, 
ist als Verkauf anzusehen. 

lnverkehrbringen umfaBt jede Art der Uberlassung eines Gegenstan~es an andere, 
also auch das Verschenken, die Verwendung in del' eigenen Familie, die Uberlassung an 
Dienstboten. 

Aus diesel' Erwagung heraus wurde z. B. vom Landgericht III Berlin ein Eierhandler, 
del' heimlich auf den Stand seines Konkurrenten faule Eier gelegt hatte, auf Grund des 
Nahrungsmittelgesetzes verurteilt, weil er selbst die Eier in den Verkehr gebracht und den 
Konkurrenten nul' als ahnungsloses Werkzeug benutzt hatte. 
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Die fiir die praktische Ausiibung der Nahrungsmittelkontrolle wichtigsten 
Bestimmungen enthalten die §§ 10-14 des Gesetzes. 

Nach § 10 wird bestraft 
1. wer zum Zwecke der Tauschung im Handel und Verkehr Nahrungs

oder GenuBmittel nachmacht oder verfalscht; 
2. wer wissentlich Nahrungs- oder GenuBmittel, welche verdorben, nach

gemacht oder verfalscht sind, unter Verschweigung dieses Umstandes verkauft 
oder unter einer zur Tauschung geeigneten Bezeichnung feilhalt. 

Die §§ 12 und 13 setzen die scharferen Strafen fiir das Herstellen und In
verkehrbringen solcher Mittel fest, deren GenuB geeignet ist, die men8chliche 
Gesundheit zu beschiidigen oder zu zer8toren, und die §§ II und 14 stellen auch 
die Fahrlii88igkeit bei den vorstehenden Handlungen unter Strafe. 

Wann sind nun Nahrungsmittel als nachgemacht, verfalscht, verdorben 
oder gesundheitsschadlich anzusehen? Was ist Fahrlassigkeit usw.? 

Der Beantwortung dieser Fragen ist der Begrilf der echten oder normalen 
Beschalfenheit zugrunde zu legen, der sich bei den Naturprodukten wie Fleisch, 
Milch, Getreide, Gemiise, Honig von selbst aus der Art ihrer Abstammung er
gibt, bei den Erzeugnissen des Gewerbes oder der Industrie aber an der Hand 
der gesetzlichen oder herkommlichen Regel zu ermitteln ist. Die letztere, die 
wohl auch Gewerbe- oder Handelsbrauch oder Usance genannt wird, hat aber 
nach dem Reichsgerichtsurteil vom 2. November 1886 nur dann Anspruch auf 
Beachtung, wenn ihr nicht verwerfliche Gepflogenheiten zugrunde liegen, die, 
anstatt den Erfordernissen der Gesundheitspflege oder den Bediirfnissen der 
Verbraucher, lediglich einseitigen Interessen der Erzeuger oder anderen, vom 
Standpunkte des Gesetzes aus nicht berechtigten Zwecken dienen. 

Als unzulassige Gebrauche sind z. B. anzufiihren der bisweilen iibliche Zu
satz von Spiilicht zu Milch, von alten Semmelresten zum Brotteig, von Konser· 
vierungsmitteln zu Hackfleisch. 

Nachmachen ist die Herstellung eines Nahrungsmittels in der Weise und 
zu dem Zwecke, daB es ein anderes zu sein scheint als es in Wirklichkeit ist, 
und sonach nur den Schein, nicht aber das Wesen und den Gehalt der echten 
Ware besitzt. 

Nachgemacht ist z. B. Himbeerairup, der nicht aUB gesiiBtem Fruchtsaft, sondern aus 
einem kiinstlich rotgefarbten, parfiimierten Zuckersirup besteht, eine Eiernudel, die ohne 
Verwendung von Eiern aus Mehl, Wasser und gelber Farbe hergestelit ist, Wein aus Wasser, 
Spiritus, Glycerin, Weinsiiure, Tannin, Bouquet und Farbe usw. Rein objektiv gehoren zu 
den Nachmachungen auch aile sog. Kunstprodukte oder Surrogate, wie Kalfee-Eraatz, 
Margarine und Kunatapeisefette, obwohl die Gerichte hier vielfach eine andere Steliungein
genommen haben. Gegeniiber der urspriinglichen Auffassung, daB zum Begriffe des Nach
machens das Vorhandensein eines Vorbildea im Handel gehore, haben die Gerichte spater
hin meist auch solche neuerfundenen Waren als nachgemacht beurteilt, deren Aussehen 
und Bezeichnung die Erwartung auf einen Gegenstand ganz bestimmter anderer Zusammen
setzung hervorruft. 

Bahnbrechend hierfiir war das Urteil des Reichsgerichts vom 11. April 1910, daB der 
im wesentlichen aus Fleischextrakt bestehende "FleiaChaaft Puro" nachgemacht sei, trotz
dem damals ein haltbarer echter Fleischsaft noch gar nicht im Handel war. 

In gleicher Weise sind dann spater zahlreiche andere Erfindungen, wie Schokoladen
brause, Honig'fY/llver, Punachwarfel, die ihrer Bezeichnung in keiner Weise entsprachen, als 
nachgemacht beurteilt worden. 

Verfiil8chen hat zur Voraussetzung, daB mit einer urspriinglich echten 
Ware eine Veranderung vorgenommen wurde, die eine Abweichung von der 
echten oder normalen Beschaffenheit zur Folge hatte. Eine derartige Verande
rung kann darin bestehen, daB das Nahrungsmittel durch Zusatz oder Entnahme 
von Stoffen verschlechtert oder daB ihm der tauschende Anschein einer besseren 
Beschaffenheit verliehen wird. 
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Ais Verschlechterung ist von den Gerichten jede Verringerung des Nahrwerts, des 
GenuBwerts oder auch des Geldwerts angesehen worden. 

Ais Beispiel der Verschlechterung durch Zusatz wertloser oder geringwertiger Stoffe 
sei Vermischung von Milch mit 'Vasser, von Wurst mit MeW, von Butter mit Margarine, 
von Olivenol mit ErdnuBol angefiihrt, als Beispiel fiir den Entzug wertbestimmender Bestand
teile Abrahmung der lvIilch usw. 

In gleicher 'Veise ist auch eine Verfiilschung darin zu erblicken, wenn bei der Her
steHung zum Begriffe der Normalware gehorige Bestandteile fortgelassen werden, z. B. Eier 
bei Eiernudeln, oder wenn wertlose Bestandteile von Naturprodukten, die normalerweise 
entfernt werden miissen, darin belasscn werden, wie Sand in Getreide, \Vasser in Butter, 
Schalen in Kakao, Holz und Stielc in Gewiirzen. 

Vortiiuschung einer besseren Beschaffenheit wird in der Regel durch kiinstliche 
Farbung oder anderweitige Verdeckung von ~Iangeln hervorgerufen. Hierhin gehort u. a. 
die Farbung von 'Viirsten mit Fuchsin, der Zusatz gelber Farbe zu Nudeln, urn ihnen das 
Aussehen von Eiernudeln zu verleihen, die Behandlung von Hackfleisch mit schwefliger 
Saure oder Benzoesaure, urn das Anzeichen der Verdorbenheit zu verdecken. 

Yerdorbenheit setzt ebenfalls eine Veranderung der normalen Beschaffen
heit znm Schlechteren voraus, die aber im Gegensatze zur Verfalschung nicht 
durch eine absichtliche menschliche Handlung verursacht zu sein braucht, 
sondern durch auGere Einfliisse: Einwirkung der Luft, des Lichtes, Bakterien
tiitigkeit u. dgl. herbeigefiihrt worden sein kann. lhr charakteristisches Merk
mal ist die Verminderung der Eignung und Verwertbarkeit zu einem bestimmten 
angestrebten Zweck. 

Verdorben ist also faules Fleisch, ranzige Butter, saures Bier; aber auch saure Milch, 
obwohl sie an sich ein brauchbares Nahrungsmittel darsteHt, ist als verdorben zu bezeichnen, 
wenn sie als Milch schlechthin verkauft wird, weil sie als solche nicht verwandt werden kann. 

Verdorben nennt man weiter aHe Nahrungsmittel, die infolge unsauberer Behandlung 
oder aus anderen Griinden geeignet erscheinen, Ekel zu erregen, wie finniges Fleisch, Wurst 
aus Geschlechtsteilen, Speisereste aus Gastwirtschaften, mit Kot oder Harn verunreinigte 
Milch, und schlieBlich auch solche, die in ihrer Entwicklung zum normalen Produkte ge
hemmt und infolgedessen zum Genusse llngeeignet wurden, z. B. unreifes Obst, Fleisch un
geborener Kiilber, Bier vor Beendigung der Nachgarung. 

Gesundheitsschadlichkeit liegt vor bei Nahrungsmitteln, deren GenuB ge
eignet ist, die menschliche Gesundheit zu beschiidigen oder zu zerstoren. Dabei 
faBt man als Gesundheitsschadigung jeden Eingriff in die korperliche Unversehrt
heit eines Menschen auf, durch den der Organismus in den zum Leben erforder
lichen gewohnlichen Verrichtungen eine wenigstens teilweise Storung erleidet. 
Hingegen ist die Gesundheitszerst6rung ein bleibender, nicht wieder gutzumachen
der Nachteil fUr die menschliche Gesundheit, also u. a. auch dauerndes Siechtum. 

Die Untersuchung auf die Anwesenheit von Giften ist Aufgabe des Nahrungsmittel
chemikers, wiihrend fiir die Frage, ob nach dem erlangten Befunde eine Gesundheitsschad
lichkeit anzunehmen ist, dem Gutachten des medizinischen Sachverstiindigen die ausschlag
gebende Bedeutung zukommt. Er muB aber nach feststehender Rechtsprechung folgende 
Gesichtspunkte beriicksichtigen: Die Gesundheitsschiidlichkeit ist eine objektive Eigenschaft, 
die dem Gegenstande anhaften muB, nicht aber aus dem Gefiihl des Ekels abgeleitet werden 
kann, das erst bei nachtraglichem Bekanntwerden der abweichenden Beschaffenheit eintritt. 
Sie ist weiter nur dann anzunehmen, wenn die Storung des Befindens nach dem Genusse 
normaler Mengen zu erwarten ist, nicht aber, wenn sie erst nach iibermaBigcm Verbrauche 
(z. B. bei Branntwein) eintritt. Auch geniigt nicht, daB die Anwesenheit eines an sich schad
lichen Stoffes (z. B. Blei) nachgewiesen wird, sondern es ist die ~Wenge dieses Stoftes zugrunde 
zu legen, gleichzeitig aHerdings auch zu beriicksichtigen, daB Nahrungsmittel mit sehr kleinen, 
an sich nicht schadlichen Mengen derartiger Stoffe, wenn sie dauernd genossen werden. 
objektiv gesundheitsschadlich sein konnen. Das gilt besonders vom Blei und gewissen 
Konservierungsmitteln, die sich im Organismus anhaufen, "akkumulativ" wirken. 

Die strafrechtliche Verfolgung der in den §§ 10 und 12 naher bezeichneten 
Handlungen ist nun nach dem Wortlaute des Gesetzes an gewisse Voraus
setzungen gebunden. 
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In erster Linie erfordert der § 10 Ziff. 1, daB die Handlung zum Zwecke der 
Tiiuschung erfolgte; es ist also nicht strafbar, Nahrungsmittel objektiv zu ver
falschen oder nachzumachen, wenn der Tater von vornherein die Absicht hat, 
die Ware als das zu vertreiben, was sie wirklich ist, z. B. als abgerahmte Milch, 
Kunsthonig. Er muB diese Absicht aber dadurch zum Ausdruck bringen, daB 
er die Tatsache der Verfalschung nicht nur dem unmittelbaren Abnehmer, dem 
Wiederverkaufer, bekanntgibt, sondern auch durch Verpackung und Etikettie
rung mit entsprechender Bezeichnung eine Irrefiihrung des Publikums ausschlieBt. 

Andererseits ist aber nicht erforderlich, daB jemand getauscht wurde, noch daB die 
Ware iiberhaupt zum Verkaufe gelangte, und der Begriff der Tauschung ist auch insofern 
umfassender als derjenige des Betruges, als er weder die Absicht, einen rechtswidrigen Ver
mogensvorteil zu erlangen, noch die Vermogensschadigung eines anderen voraussetzt. 

Von den in § 10 Ziff. 2 angefiihrten Delikten ist der Verkauf verdorbener, 
nachgemachter oder verfalschter Nahrungsmittel nur strafbar, wenn er unter 
Verschweigung dieses Umstandes erfolgt, das Feilhalten nur unter einer zur 
Tiiuschung geeigneten Bezeichnung. 

Zur Vermeidung der Strafbarkeit muB der Verkaufer daher seinen Abnehmern die ihm 
bekannte Eigenschaft selbst mitteilen, sei es miindlich oder durch Anbringung wahrer An
gaben auf der Verpackung. Der Aushang von Plakaten, die erfahrungsgemaB nicht immer 
gelesen werden, kann nicht als ausreichende Aufklarung angesehen werden. Zur Tauschung 
geeignete Bezeichnungen sind z. B. Schmalz fiir Kunstspeisefett, Eiernudeln fUr Wasser
nudeln, Honig fiir Kunsthonig, sowie auch an sich wahre Angaben, die infolge unverstand
licher Abkiirzung, wie m. M. fiir "mit Mehlzusatz", oder kleinen, unleserlichen Drucks ihren 
Zweck nicht erfiillen. Vielmehr ist von einer einwandfreien Kennzeichnung zu fordern, dafJ 
sie unmittelbar unter der Hauptinschrift, in gleich grofJen Buchstaben wie diese und in dunkler 
Farbe aUf hellem Grunde angebracht wird. 

Gesundheitsschiidliche Nahrungsmittel diirfen unter keinen Umstanden, 
auch nicht unter irgendwelcher Aufklarung der Verbraucher hergestellt, noch 
iiberhaupt in den Verkehr gebracht . werden. 

Die schwersten Strafen treffen selbstredend den wissentlichen Tater. Aber 
auch derjenige, der die bezeichneten Delikte aus Fahrlassigkeit begeht, kann 
nach §§ 11, 14 zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist unbedingt notwendig, 
well es sonst nicht moglich ware, bei Nichtermittlung des eigentlichen Falschers 
Schadigungen des Publikums zu verhindern. 

Fahrliissigkeit besteht nach der Rechtsprechung des Reichsgerichts darin, 
daB durch Nichtanwendung der nach den Umstanden gebotenen Sorgfalt und 
Umsicht von dem Handelnden ein yom Recht reprobierter Erfolg seines Han
delns herbeigefiihrt worden ist. Daraus geht hervor, daB der Handler mit Lebens
mitteln verpflichtet ist, sich iiber deren gesetzmaBige Beschaffenheit zu unter
richten. "Hat er dies nicht selbst getan oder hat er die ihm gebotene Gelegen
heit, sich durch Einziehung von Belehrung bei Sachverstandigen Auskunft zu 
verschaffen, unbenutzt gelassen, so wird er den Vorwurf der Fahrlassigkeit von 
sich nicht abwehren konnen." 

In der Regel verlangen die Gerichte von dem Kleinhandler nicht, daB er aIle seine 
Waren chemisch untersuchen laBt, woW aber muB er dieselben auf ihren Geruch und Ge
schmack priifen, wodurch er faules Fleisch, saure Milch u. dgl. selbst zu erkennen vermag. 
Auch ist er zur Anstellung einfacher, ohne groBe Kosten ausfiihrbarer Proben, wie der 
Priifung der Milch auf Wasserzusatz mit der Senkwage, der Schmelzprobe der Butter usw. 
verpflichtet. 

Die weiteren Vorschriften des deutschen Nahrungsmittelgesetzes werden im 
Abschnitt "Probenahme" besprochen werden. Vorerst seien noch die iibrigen 
fiir den Verkehr mit einzelnen Nahrungsmitteln und Gebrauchsgegenstanden in 
Betracht kommenden Gesetze und Verordnungen angefiihrt. 
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2. Deutsche FoIgegesetze und Verordnungen. 
In den Jahren nach ErlaB des Nahrungsmittelgesetzes stellte es sich heraus, 

daB dasselbe fUr aIle Erfordernisse der Praxis nicht ausreichte, sondern er
ganzender Bestimmungen bedurfte. Es wird genugen, an Stelle des Wortlautes 
den wesentlichen Inhalt dieser V orschriften kurz mitzuteilen: 

1. Das Gesetz betr. den Verkehr mit blei- und zinkhaltigen Gegenstiinden vom 
25. Juni 1887 bezweckt, haufiger beobachtete Gcfahrdungen der Gesundheit 
durch Blei und Zink zu verhindern. 

Es verbietet die Herstellung und den Vertrieb von EfJ-, Trink- und Koch
gescliirren, die ganz oder teilweise aus Blei oder einer mehr als 10% Blei ent
haltenden Legierung bestehen, oder an der Innenseite mit einer mehr als 1 % 
Blei enthaltenden Legierung verzinnt oder mit einer mehr als 10% Blei ent
haltenden Legierung ge16tet sind, oder endlich mit Email oder Glasur versehen 
sind, die bei halbstundigem Kochen mit 4proz. Essigsaure Blei abgeben. 

Zu Bierdruckvorrichtungen, Siphons und Metallteilen fUr Kindersaugflaschen 
durfen nur Legierungen mit hochstens 1 % Blei benutzt werden. Kautsch1lk fur 
Mundstucke von Saugflaschen, Saugringe und Warzenhutchen darf weder Blei, 
noch Zink, solcher fUr Trinkbecher und Spielwaren, mit Ausnahme der massiven 
Balle, ferner Kautschukschlauch zu Leitungen fUr Bier, Wein, Essig kein Blei 
enthalten. Zur Packung von Schnupf- und Kautabak sowie Kase benutzte 
Metallfolien durfen nur 1% Blei enthalten. 

Als Mangel des Gesetzes hat sich bislang herausgestellt das Fehlen eines Verbotes 
bleireicher Faf3hiihne und anderer Gerate, die mit Speisen und Getranken in Beriihrung 
kommen, ferner aus Zink hergestellter Trichter fiir 'Vein, Essig usw., sowie mit Zink aus
geschlagener Backtroge, bleireicher Folien fiir Schokolade, Tee u. dgl., bleireicher Legierungen 
fiir Kinderspielzeug (Puppengeschirr, Soldaten, Trillerpfeifen), zinkhaltiger Schliiuche fur 
Wein, Bier und Essig. 

Diese Lucken sind in den spater erlassenen Gesetzen anderer Staaten, besonders der 
Schweiz, beseitigt worden. 

2. Das Gesetz betr. die Verwendtlng gesundheitsschiidlicher Farben bei der 
H erstellung von N ahrungsmitteln, GenufJmitteln und Gebrauchsgegenstiinden vorn 
5. Juli 1887 verbietet fUr Nahrungsmittel aIle Farben, die Antimon, Arsen, 
Barium, Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Quecksilber, Uran, Zink, Zinn, Gummi
gutti, Korallin und Pikrinsaure enthalten. 

Die gleichen Farben (bzw. Stoffel durfen nicht benutzt werden fur GefiifJe, 
UmhuIlungen und Schutzbedeckungen von Nahrungsmitteln, ferner fUr kos
metische Mittel und Spielwaren, doch sind von dem Verbote ausgenommen: 
Schwerspat, Chromoxyd, Zinnober, Zinnoxyd, Kupfer, Zinn, Zink und deren 
Legierungen als Metallfarbe oder Puder; weiter fUr kosmetische Mittel: Schwefel
cadmium, Zinkoxyd und -sulfid, fUr UmhuIlungen usw. von Nahrungsmitteln 
und fUr Spiel waren : Barytlackfarben ohne Bariumcarbonat, Schwefelzinn als 
Musivgold, sowie aIle in Glasuren und Emails eingebrannten Farben, fUr Spiel
waren allein endlich noch: Schwefelantimon, Schwefelcadmium, Bleioxyd in 
Firnis, BleiweiB in Menge von hochstens 1 % des Wachsgusses, chromsaures Blei 
als 01- oder Lackfarbe oder mit Lack- oder Firnisuberzug, in Wasser un16sliche 
Zinkverbindungen, bei Gummispielwaren jedoch nur als Farbmittel der Gununi
masse, als 01- oder Lackfarben oder mit Lack- oder Firnisiiberzug. 

Weitere Vorschriften verbieten die Verwendung arsenhaltiger Farben fur 
Tapeten, Mobelstoffe, Teppiche, Vorhange, Bekleidungsgegenstande, Masken, 
Kerzen, kunstliche Blatter usw., Schreibmaterialien, Lampenschirme, Wasser
und Leimfarbenanstriche von FuBb6den, Decken, Wanden, Turen usw. der 
Wolll1- uuf! Geschaftsraullle. 
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Auch bei diesem Gesetze sind im Laufe der Jahre einige Lucken zutage getreten. Es 
versagt bei einer Reihe giftiger Teerfarbstotte fur Nrikrungsmittel, wie: Dinitrokresol (Martius
gelb, Safransurrogat), Metanilgelb, Orange II, Aurin, Safranin, Methylenblau, die in der 
Schweiz verboten sind, wahrend andere Staaten zweckmaBigerweise ein Verzeichnis der 
ungiftigen Farben bekanntgegeben haben. 

Weiter fehlt eine Vorschrift iiber die bisweilen schadlichen (bleihaltigen) Schreibe
kreiden und Buntpapiere, ein Verbot der bedenklichen zinnoberhaltigen Kerzen und gewi!lser 
in kosmetischen Mitteln beobachteter Gifte, wie Paraphenylendiamin, Kobaltamine, Resorcin. 

3. Das Gesetz betr. den Verkehr mit Butter, Kiise, Schmalz und deren Er8atz
mitteln vom 15. Juni 1897 enthiiJt eingehende Vorschriften iiber die deutliche 
Kennzeichnung von Margarine und Kunstspeisefett sowie die zu ihrer Auf
bewahrung und Feilhaltung bestimmten Raume. Es schreibt fUr Margarine in 
regelmaBig geformten Stiicken die Wiirfelform vor und ermachtigt die Behorde 
zu Revisionen. In spateren Verordnungen yom 1. Marz 1902 ist fiir Butter, 
yom 10. Marz 1920 fiir Margarine der Fettgehalt zu mindestens 80%, der Wasser
gehalt zu hochstens 16% bzw. bei ungesalzener Ware 18% festgesetzt worden. 

4. Ge8etz betr. die Schlachtvieh- und Flei8chbe8chau vom 3. Juni 1900. Nach 
diesem unterliegen Rindvieh, Schweine, Schafe, Ziegen, Pferde und Runde 
(ferner Esel, Maultiere, Maulesel), deren Fleisch zum menschlichen Genusse 
bestimmt ist, vor und nach der Schlachtung einer amtlichen Untersuchung. 
Mit gewissen Krankheiten behaftete Tiere diirfen iiberhaupt nicht geschlachtet 
werden; bei anderen ist die Schlachtung nur unter bestimmten VorsichtsmaB
regeln gestattet. 

Nach dem Ausfall der nach der Schlachtung vorgenommenen Untersuchung 
wird das Fleisch entweder als untauglich oder als bedingt tauglich oder als tauglich zum 
menschlichen Genusse bezeichnet und dadurch die weitere Behandlung bestimmt. 

Fiir die Einfuhr des Fleisches in das Zollinland sind in § 12 eine Reihe von 
Beschrankungen und Verboten vorgesehen. Verboten ist auch nach § 21 und 
den dazu erlassenen Verordnungen die Behandlung des Fleisches mit Farb-
8totten und den meisten Konservierung8mitteln (Borsaure, Formaldehyd, Alkali· 
und Erdalkalihydroxyden und -carbonaten, schwefliger Saure, Fluorwasserstoff
saure, Salicylsaure, Chloraten). 

5. Sil[J8tottge8etz vom 14. Juli 1926. Das aus dem alteren Gesetze von 1902 
hervorgegangene Gesetz enthalt ein grundsatzliches Verbot von SiiBstoff 
(Saccharin und Dulcin) fiir Nahrungs- und GenuBmittel, ausgenommen Limo
naden und Kunstlimonaden, Essig, Mostrich, obergariges Bier, EBoblaten, Kau
tabak und Kaugummi, Rontgenkontrastmittel, Lebensmittel fiir Zuckerkranke, 
die ausdriicklich als solche bezeichnet werden, sowie gewisse Starkungs- und 
diatetische Mittel. Die Verwendung muB durch die deutliche Inschrift "Mit 
kiinstlichem SiiBstoff zubereitet" gekennzeichnet werden. 

6. Das Weingesetz vom 7. April 1909 mit der Erganzung yom 1. Februar 
1923 stellt scharfe Forderungen fiir die Reinheit des Weines, der Obstweine 
und des Weinbrands (Kognaks) auf. 

SchlieBlich enthalten auch noch einige Steuergesetze wie das Branntwein
monopolgesetz vom 8. April 1922 und das Bier8teuergesetz vom 9. Juli 1923 Vor
schriften iiber die normale Beschaffenheit der in ihnen behandelten Erzeugnisse; 
und eine wesentliche Erganzung erfuhren aIle vorstehenden Gesetze durch die 
Bekanntmachung gegen irrefilhrende Bezeichnung von Nahrung8- und Genu[J
mitteln vom 26. Juni 1916, die ein strafrechtliches Einschreiten ermoglicht, wenn 
zwar nicht verfalschte, aber doch minderwertige Waren unter zur Tauschung 
des Publikums geeigneten Angaben angeboten oder in den Verkehr gebracht 
werden, wie Pferdefleisch als Rindfleisch, RiiMI als Olivenol, Kartoffelmehl als 
Weizenmehl usw. 
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ID. Die praktische Dnrchflihrnng der N ahrnngsmittelkontrolle. 
Mit dem Nahrungsmittelgesetze und den spateren Folgegesetzen war der 

Behorde eine scharfe Waffe in die Hand gegeben, um der Verfalschung und 
Nachmachung, sowie dem Vertriebe verdorbener und gesundheitsschadlicher 
Nahrungsmittel wirksam entgegenzutreten, d. h. wenn sie erst nachgewiesen 
waren, und es fragte sich nur noch, welcher MaBnahmen und Organe sie sich 
zu letzterem Zwecke bedienen sollte. Klarheit bestand von allem Anfang an 
daruber, daB e8 nicht genugt, nach erfolgter Schadigung und Beschwerde von 
Verbrauchern die Tater der verdienten Strafe zuzufUhren, sondern es ist vor
beugend dafUr zu sorgen, daB gesetzwidrige Waren uberhaupt nicht in den Ver· 
kehr gelangen. UnerliiBliche Vorbedingung zur Erreichung dieses Zieles ist also, 
daB dauernde Uberwachung der Lebensmittelgeschiifte stattfindet nnd daB von 
den feilgehaltenen Waren regelmaBig Proben entnommen nnd nntersucht werden. 

Die rechtliche Grundlage fur diese Uberwachnng schafft § 2 NMG., der die 
Beamten der Polizei ermiichtigt, wahrend der ublichen Geschiiftsstnnden in die 
Verkaufsranme einzutreten und von den hier befindlichen sowie von den an 
offentlichen Orten oder im Umherziehen feilgehaltenen Nahrungsmitteln, GenuB
mitteln und den genannten Gebrauchsgegenstanden nach freier Wahl Proben 
zum Zwecke der Untersuchung gegen Empfangsbescheinigung nnd Bezahlung 
zu entnehmen. 

Bei Personen, die auf Grund der §§ 10, 12, 13 NMG. zu einer Freiheitsstrafe 
verurteilt worden sind, durfen die Beamten auBer in die Ladenraume, auch in 
die Aufbewahrungs- und Herstellungsraume eintreten nnd dort nicht nur Proben 
entnehmen, sondern auch Revisionen (Durchsuchungen) durchfUhren. 

Gewisse andere Gesetze (Margarinegesetz, Weingesetz usw.) geben den 
Beamten noch weitergehende Befugnisse, wie das Recht, Anskunft zu verlangen 
und Geschaftspapiere einzusehen. 

Die Hauptschwierigkeit bestand nun in dem Nachweise der gesetzwidrigen 
Beschaffenheit, da selbstredend die einfachen Hilfsmittel der praktischen Ge
werbetreibenden versagen muBten gegenuber einer geradezu gewerbsmaBig be
triebenen Nahrungsmittelverfalschung, die sich aile Errungenschaften der Wissen
schaft zunutze machte und zur Verwertung derselben selbst Chemiker in ihre 
Dienste zog. In richtiger Erkenntnis dessen hatte sich bereits die Kommission 
zur Vorbereitung des Nahrungsmittelgesetzes dahin ausgesprochen, daB zuerst 
an die Errichtung einer ausreichenden Zahl technischer Untersuchungsanstalten 
herangetreten werden musse, nnd auch im Reichstage war dieser Forderung 
wiederholt Ausdrnck verliehen worden. 

1. Untersuchungsamter. 
Die mehrfach, so in den PreuBischen Ministerialerlassen yom 2. August 1879, 

31. .Juli 1880, 14. Juli 1882, in den Beschlussen des Deutschen Vereins fUr offent
liche Gesnndheitspflege 1886 und 1897 usw. gegebenen Anregungen zur Errich
tung von Untersuchungsamtern hatten nur langsam Erfolg, teils wegen der 
Kosten, teils ·wegen des Mangels an geeigneten Sachverstandigen. 

Die Chemiker, aus denen diese im Hinblick auf den meist analytischen 
Charakter der Untersuchungen: Nachweis von Giften, Bestimmung des Nahr
wertes u. dgl. entnommen werden muBten, entbehrten haufig einer ausreichenden 
Schulbildung sowie eines abgeschlossenen Studiums. Es gab zwar einzelne her
vorragende Vertreter der Nahrungsmittelkunde, die, wie v. PETTENKOFER, 
KONIG, HILGER, SELL, die Nahrungsmittelchemie zu einem selbstandigen Zweige 
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der Wissenschaft emporhoben, aber durchgreifende Abhilfe wurde erst im Jahre 
1894 durch die Einfiihrung eines Staatsexamens fiir Nahrungsmittelchemiker 
geschaffen, in dem neben dem Nachweis des Maturums und griindlicher chemi
scher Ausbildung spezielle Kenntnisse in der Botanik, Mikroskopie, Bakterio
logie und der biologischen Methodik verIangt werden, da auch diese Hilfs
disziplinen bei den eigenartigen Verhaltnissen der Nahrungsmitteluntersuchung 
unentbehrIich sind. 

Die Kosten/rage spielte insofern eine groBe Rolle, weil zunachst nicht gesagt 
war, wer diese Anstalten begriinden solIe, ob das Reich, die Regierungen der 
Bundesstaaten, Kreise oder Gemeinden, vielmehr nur im allgemeinen Ein
verstandnis dariiber herrschte, daB sie amtliche Einrichtungen sein muBten, 
besetzt mit beamteten Sachverstandigen, die ihre ganze Kraft der iibertragenen 
Aufgabe zu widmen hatten. An sich ist die Uberwachung des Lebensmittel
verkehrs Aufgabe der Ortspolizeibehorden, und diese sind daher nach JUCKENACK 
zur Tragung der durch die Kontrolle erwachsenden Ausgaben verpflichtet. Die 
Errichtung, Ausstattung und dauernde Unterhaltung eines wissenschaftlichen 
Instituts stellt aber schon an die Finanzen groBer Stadte so hohe Anforderungen, 
daB man ihnen die Aufgabe durch ein besonderes Zugestandnis schmackhaft zu 
machen suchte und in § 17 NMG. bestimmte, daB die auf Grund des Nahrungs
mittelgesetzes verhangten Geldstrafen der fUr den Ort der Tat bestehenden 
Untersuchungsanstalt zuflieBen. 

Kleinen Stadten und Landgemeinden konnte man in der Regel derartige Ausgaben 
nicht zumuten, obwohl gerade sie eines Schutzes gegen Verfalschungen besonders bedurften. 
Fiir sie wurden daher im Jahre 1884 zuerst in Bayern staatliche Nahrungsmittel-Unter
suchungsanstalten eingerichtet, nachdem ihnen einige groBere Stadte: Hannover (1879), 
Stuttgart (1880), Breslau (1881), Darmstadt (1883) vorangegangen waren. Ais weitere 
staatliche Anstalten folgten diejenigen fiir den Landespolizeibezirk Berlin (1901) und fiir 
das GroBherzogtum Sachsen in Jena (1903). und auch die schon friiher bestehenden staat
lichen Anstalten in Dresden (1870). Leipzig, Bremen (1872). Karlsruhe (1876), StraBburg 
(1878), Metz (1889), )Iamburg (1893), sowie die im Jahre 1904 fiir die Zwecke der Fleisch
beschau errichteten Amter wurden zur Nahrungsmittelkontrolle herangezogen. Von groBeren 
Stadten griindeten in der Folgezeit noch Untersuchungsamter: Dresden und Altona (1896), 
Dortmund (1899). Chemnitz und Miilhausen i. E. (1903). Elberfeld (1903), Aachen, Leipzig, 
Regensburg (1904); auch haben mehrfach Provinzialbehorden, Kreise und Gemeindeverbande 
eigene Institute geschaffen. Fiir gewisse Bezirke si!!-d weiter die Anstalten landwirtschaft
licher Korporationen (Versuchsstationen) mit der Uberwachung des Lebensmittelverkehrs 
betraut worden, und andere Behorden kleinerer Stadte oder Landgemeinden (besonders in 
Sachsen) haben zu dem gleichen Zwecke mit Privatchemikern Vertrage abgeschlossen. 

Nach dem yom Verein Deutscher Nahrungsmittelchemiker im Dezember 1925 heraus
gegebenen Verzeichnis beteiligen sich an der amtlichen Nahrungsmittelkontrolle jetzt folgende 
Anstalten: 

A. Staatliche Anstalten: 
1. In PreufJen: Bentheim. Berlin, Beuthen, Cleve, Duisburg, Emmerich, Frankfurt a. M .• 

Goch, Halle, Landsberg a. W., Stettin. 2. In Bayern: Erlangen, Miinchen, Wiirzburg. 3. In 
Sachsen: Landesstelle fiir offentliche Gesundheitspflege in Dresden, Untersuchungsanstalt 
am Hygienischen Universitatsinstitut in Leipzig. 4. In Wurttemberg: Landesuntersuchungs
amt in Stuttgart. Chemische Anstalt des Landesgewerbeamtes in Stuttgart, Untersuchungs
stelle des Hygienischen Universitatsinstituts in Tiibingen. 5. Baden: Lebensmittelunter
suchungsanstalt der Techn. Hochschule in Karlsruhe. 6. Mecklenburg: Landesuntersuchungs
amt in Rostock. 7. Thuringen: Nahrungsmittel-Untersuchungsamt in Jena. 8. Braun
schweig: Untersuchungsstelle der Techn. Hochschule in Braunschweig. 9. HansesUi{lte: 
Chemisches Staatslaboratorium in Bremen, Hygienisches Staatsinstitut in Hamburg. 

B. Provinzialanstalten: GieBen, Mainz. . 
C. Stidtische Anstalten: Aachen, Altona, Barmen. Berlin, Bielefeld, Bochum, Breslau, 

Cassel, Coblenz, Cottbus, Crefeld, Dortmund, Duisburg, Diiren, Diisseldorf, Elberfeld, Emden, 
Erfurt, Essen, Frankfurt a. M., Frankfurt a. 0., Gorlitz, Hagen, Halberstadt, Halle, Hamm, 
Hannover, Koln, Liegnitz, Liidenscheidt, Magdeburg, Merseburg, Miinchen-Gladbach, Miil
heim a. Ruhr, Oberhausen, Osnabriick, Reichenbach (ScWesien), Remscheid. Rheydt, Solingen, 
Tilsit, Trier, 'Waldenburg, Wesermiinde. - Augsburg, Ludwigshafen, Niirnberg, Regensbnrg. 
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- Dresden, Chemnitz, Leipzig. - Reutlingen, Stuttgart, Ulm. - Freiburg i. B., Konstanz, 
Mannheim, Offenburg, Pforzheim. - \Vorms. - Dessau. 

D. Anstalten von Stadt· und Landkreisen: Teltow, Dortmund, Diisseldorf, Esch
weiler, Gelsenkirchen, Glatz, Harburg, Kaldenkirchen, Kiel, Kreuznach, Moers, NeuE, 
Opladen, Paderborn, Recklinghausen, Saarbriicken, Siegen, Stralsund, Vohwinkel, Witten -
Altenburg, Gotha. 

E. Anstalten landwirtsehaftlicher Korporationen: Bonn, Harleshausen, Hildesheim, 
Insterburg, Konigsberg, Koslin, Munster, Speyer, Bernburg. 

F. Privatlaboratorien. 

Die vorstehend genannten 120 amtlichen Anstalten, zu denen noch eine 
Anzahl Privatlaboratorien hinzutreten, verfugen uber ein wissenschaftliches 
Personal von etwa 400 N ahrungsmittelchemikern, eine den modernen Anforde
rungen entsprechendc Ausstattung mit Instrumenten, Apparaten und literari
schen Hilfsmitteln und sind daher zur Losung der ihnen gestellten Aufgaben 
wohl befahigt. Uber die Frage, welche der 6 Arten von Untersuchungsanstalten 
den Vorzug yerdient, gehell die Ansichten auseinander. Einige Fachgenossen 
betrachten die Uberwachung des Lebensmittelverkehrs als eine Aufgabe der 
Medizinalpolizei und halten daher die Erriehtung staatlicher Anstalten fUr 
wiinschenswert. Andere vertreten den Standpunkt, daB im Hinblick auf die 
ortliehen Versehiedenheiten stadtische oder von Landkreisen geschaffene Unter
suehungsamter geeigneter sind. Auf aIle FaIle wird man es wohl als zweckmaBig 
bezeichnen, daB ihre Angestellten Beamte sind und daB sie derselben Behorde 
unterstehen wie die Probenehmer. Hiernach wiirden im allgemeinen dort, wo 
die Nahrungsmittelkontrolle in den Handen der staatlichen Sicherheitspolizei 
liegt, staatliche Anstalten, dort wo sie, wie in den sachsischen GroBstadten, zu 
den Obliegenheiten der stadtischen Wohlfahrts- oder Gesundheitspolizei gehort, 
stadtische Untersuchungsamter zu bevorzugen sein. Denn auf diese Weise wird 
am ehesten die harmonise he Zusammenarbeit zwischen Probenahme und Unter
suchung sichergestellt. Immerhin ist zuzugeben, daB auch kommunale Unter
suchungsamter, mit denen die Sicherheitspolizei einen Vertrag geschlossen hat, 
zufriedenstellend arbeiten konnen, da die staatlichen Behorden durchweg die 
Anregungen der stadtischen Anstalten verstandnisvoll beriicksichtigen, ja daB 
sich auch durch Heranziehung landwirtschaftlicher Versuchsstationen oder von 
Privatchemikern eine wirksame Uberwachung ausiiben laBt. Das mehrfach ge
auBerte Bedenken, daB die von den Landwirtschaftskammern abhangigen Ver
suchsstationen bei der Kontrolle landwirtschaftlicher Erzeugnisse zu mild urteilen 
wiirden, hat sich als unbegrtindet herausgestellt, und auch die entgegengesetzte 
BefUrchtung, daB die Inhaber von Handelslaboratorien den Fabrikanten und 
Handlern gegeniiber zu geringe Widerstandskraft zeigen konnten, ist nach den 
in Sachsen gemachten Erfahrungen als unberechtigt zu bezeichnen. Ubrigens 
ist auch den beamteten Chemikern der Vorwurf der Parteilichkeit nicht erspart 
geblieben, vielmehr haben die Vertreter einzelner Interessentenverbande die 
Meinung ausgesprochen, daB der Wunsch, der Amtskasse Strafgelder und Ge
buhren zuzufUhren, unrechtmaBige Beanstandungen verursachen konne. An 
Stelle einer tiberflussigen Widerlegung moge der Hinweis genugen, daB ein 
charaktervoller Mann in jeder Stellung sein selbstandiges Urteil bewahren und 
sich das Vertrauen der Gerichte, die letzten Endes seine Gutachten verwerten, 
erhalten wird. Nicht auf die Art des Untersuchungsamtes, sondern auf seine 
Leistungen kommt es an. 

Fur eine erfolgreiche Tatigkeit ist von wesentlicher Bedeutung, daB die 
Nahrungsmittelamter sich nicht auf die Untersuchung allein beschranken, son· 
dern auch bei der Organisation der Probenahme und bei der spateren recht
lichen Beurteilung bestimmend mitwirken. 

25* 
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2. Art und Umfang der Probenahme. 
Die Art der Probenahme ist von grundlegendem EinfluB auf die Wirksam

keit der ganzen Uberwachung, und die Fragen: Von wem 1, In welcher Weise?, 
In welchem Umfange sollen die Proben entnommen werden 1 sind daher in erster 
Linie zu prufen. 

1. Wer soll die Proben entnehmen 1 Die zunachstliegende Antwort: "Die 
Nahrungsmittelchemiker der Untersuchungsamter", hat in dem PreuBischen 
Ministerialerlasse vom 2. Marz 1910 uberzeugenden Ausdruck gefunden und 
auch zu dem System der "ambulanten Nahrungsmittelkontrolle" gefiihrt, das 
zuerst in Bayern, dann in den sachsischen Amtshauptmannschaften und in 
einigen kleineren Bundesstaaten wie Schwarzburg-Sondershausen eingerichtet 
und auBerdem von mehreren Versuchsstationen der !Landwirtschaftskammern 
ausgeubt wurde. Dieses System, nach dem die Chemiker selbst die Geschafte 
besuchen und nach verdachtigen Waren Umschau halten, besitzt zweifellos den 
groBen Vorzug, daB die Sachverstandigen wissen, worauf es ankommt, und 
nicht nur von vornherein zahlreiche Proben auszuschalten, sondern auch durch 
Ratschlage und Zureden sofort eine Reihe von Ubelstanden abzustellen ver
magen. Die ambulante Kontrolle ist daher besonders in kleineren Stiidten und 
Landgemeinden angezeigt und oft unentbehrlich, weil diesen geeignete und hin
reichend unabhangige Aufsichtsmannschaften nicht immer zur Verfugung stehen. 
Besonders wirksam wird diese Einrichtung und die erteilte Belehrung allerdings 
wohl nur dann sein, wenn den Chemikern als Staatsbeamten eine graBere Autoritat 
bei den Gemeindebeharden zur Seite steht, und trotz der nicht ungunstigen Er
fahrungen der sachsischen Privatchemiker scheint es doch, als ob staatliche 
Untersuchungsanstalten bei dieser Art der Probenahme den Vorzug verdienten. 

Ihrer allgemeinen Einfiihrung steht aber ein wei teres Hindernis in ihrer 
Kostspieligkeit im Wege. Wenn man, niedrig gerechnet, annimmt, daB ein
schlieBlich des Fortkommens auf die gewissenhafte Besichtigung und Vor
prufung eines Gegenstandes 10 Minuten entfallen, so kannen pro Tag in 8stun
diger Arbeit nicht mehr als 48 Proben entnommen werden, d. h. der Chemiker 
wird durch die Entnahme von 9000-10000 Proben volle 200 Tage seiner wissen
schaftlichen Tatigkeit entzogen. Berucksichtigt man weiter, daB fur derartige 
Besichtigungen nicht die jungen unerfahrenen Hilfskriifte, sondern gerade die 
alteren, haher besoldeten Nahrungsmittelchemiker herangezogen werden mussen, 
so leuchtet ohne weiteres ein, daB diese Art der Probenahme doch recht teuer 
wird. 

Trotzdem kannte sie sich vielleicht empfehlen, wenn nachgewiesen wurde, 
daB mit ihrer Hilfe eine graBere Zahl von Verfalschungen zur Entdeckung ge
langte als mit der nunmehr zu besprechenden Organisation. Das ist nun aber 
nach den Berichten der Untersuchungsanstalten keineswegs der Fall, und es 
erscheint daher begreiflich und berechtigt, daB die GroBstadte zu der Probe
nahme meist die Aujsichtsmannschajten der Polizei heranziehen. In der Tat 
gelingt es leicht, unter den Beamten der letzteren eine hinreichende Anzahl 
herauszufinden, die mit graBerer Intelligenz ein lebhafteres Interesse fur die 
gestellte Aufgabe verbinden. Wird dann auBerdem noch die Vorsorge getroffen, 
den einzelnen Probenehmern diejenigen Warengattungen zuzuweisen, mit denen 
sie durch ihren fruheren Beruf als gelernte Landwirte, Fleischer, Muller, Backer, 
Brauer besonders vertraut sind, so kann man im allgemeinen sicher sein, daB 
sie auBere Merkmale der Verfalschung nicht nur ebensogut, sondern oft scharfer 
wahmehmen als die Chemiker. Weitere selbstverstandliche Voraussetzung ist 
immer, daB die Probenehmer eine gTundliche Belehrung erhalten und in steter 
geistiger Fuhlung mit dem Untersuchungsamte erfassen lemen, auf welche 
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Punkte bei den verschiedenen Lebensmitteln besonders zu achten ist. Am 
zweckmiWigsten werden die Verwaltungsbehorden bestimmte Beamte dauernd 
mit der Probenahme betrauen und, wie in Dresden, zu sog. Revisionsinspektionen 
vereinigen. 

2. In welcher Weise sollen die Proben entnommen werden? Zur Entlastung 
der Untersuchungsamter und damit zur gleichzeitigen Verscharfung der Uber
wachung hat man vielfach die Frage erortert, ob die Probenehmer nicht die 
angetroffenen Lebensmittel einer chemischen Vorpriifung unterziehen sollen, die 
einfach genug, urn in kurzer Zeit an Ort und Stelle ausgefUhrt zu werden, doch 
ein vorIaufiges Urteil uber das VorIiegen gewisser groberer Verfalschungen er
moglicht. Offenbar hat dieser Gedanke viel Bestechendes, denn je mehr un
verdachtige Proben schon von den Aufsichtsmannschaften ausgeschaltet werden, 
urn so groBer wird die Zahl der im Untersuchungsamte aufgedeckten Verfal
schungen, und je mehr Proben uberhaupt untersucht werden, urn so intensiver 
die Wirksamkeit der Kontrolle. Derartige Vorprufungen sind denn auch in 
verschiedenen Gegenden den Polizeibeamten ubertragen worden. 

Bo war Z. B. in Dresden der WurstrevisOT mit je einem Flaschchen JodlOsung und ver
diinnter Schwefelsaure ausgeriistet. Mit cler JodlOsung bestrich er die Schnittflache der 
'Viirste und erkannte an einer Blaufarbung sofort einen Mehlzusatz. Mit der Schwefelsaure 
versetzte er das frische Hackfleisch, da hierbei vorhandenes Praservesalz sich durch den 
Geruch nach schwefliger Saure verrat. Der ButterrevisOT priifte die Butter mit Furfurol
salzsaure auf ~Iargarine, der MehlrevisOT die Miillereiprodukte mit Hilfe der Glastafelprobe 
auf MilbeIl. Milch wurde mit dem Lactoskop auf den Fettgehalt, mit der Senkwage auf 
Zusatz von 'Vasser gepriift. 

So wertvoll eine derartige Mitwirkung der Polizeibeamten durch Auslese 
verdachtiger Proben in der ersten Zeit nach Einrichtung der Nahrungsmittel
kontrolle in einem Bezirke mit argen Verhaltnissen sein kann, so sehr ist vor 
einer Uberschatzung dieser Einrichtung zu warnen und besonders darauf hinzu
weisen, daB sie unter Umstanden ein ganz falsches Bild gewahren kann. 

Ein redendes Beispiel hierfiir sind die wahrend des Jahres 1899 in der Dresdner Milch
kontrolle gemachten Beobachtungen. Hier waren damals 9500 Milchproben mit Hilfe des 
Lactoskops und der Senkwage von den Aufsichtsbeamten vorgepriift worden. 300 derselben 
wurden als verdachtig dem Untersuchungsamte eingeliefert, und zu beanstanden waren 
nur 229, entsprechend 2,41% der vorgepriiften Proben. Also scheinbar ein ganz vortreff
liches Ergebnis, das die Dresdner Mi!chversorgung auBerordentlich giinstig erscheinen lieB. 
Aber es trog! Denn als nach Abschaffung der Vorpriifung ohne vorherige Auswahl2311 Proben 
dem Untersuchungsamte zugefiihrt wurden, waren 629, entsprechend 27,2% zu beanstanden. 

Nach dies en Erfahrungen halte ich es fUr besser, wenn ohne VorprUfung 
moglichst viele Stichproben entnommen und yom sachverstandigen Nahrungs
mittelchemiker untersucht werden. Dieses in Dresden seit Jahrzehnten durch
gefUhrte Verfahren gibt auch einen zuverIassigeren Uberblick uber die im Handel 
herrschenden Verhaltnisse. 

3. Umfang der Kontrolle. Zur wirksamen Uberwachung des Lebensmittel
verkehrs muB es zwar als wunschenswert bezeichnet werden, daB im Laufe der 
Zeit aIle Handler mit Lebensmitteln von den Probenehmern besucht werden. 
Ganz unzweckmaBig wurde es aber sein, in rein mechanischer Weise zu bestim
men, daB in jedem Geschafte jahrlich soundsovicl Proben entnommen werden 
mussen. Notorisch reelle Handlungen konnen ohne Bedenken eine Zeitlang ver
nachlassigt werden zugunsten weniger vertrauenswurdiger, in denen bereits mehr
fach verfalschte Waren angetroffen wurden. Fast jedes Untersuchungsamt hat 
einen standigen Kundenkreis gewerbsmaBiger Falscher, denen dauernd auf die 
Finger gesehen werden muB. Nur fUr die Verhaltnisse auf dem platten Lande, 
wo der Nahrungsmittelverkehr oft sehr im argen Iiegt, muB die Festsetzung 
einer Mindestzahl sog. Pflichtproben als unerlaBIich bezeichnet werden, und 
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wenn z. B. das Sachsische Ministerium seinerzeit diese Zahl auf 30 fiir 1000 Ein
wohner normiert hat, so ist dem nur zuzustimmen. 

Aber die Untersuchungsamter der GroBstiidte konnen sehr wohl mit eiller 
geringeren Probenzahl auskommen und doch eine ebenso wirksame Kontrolle 
ausiiben, denn jede GroBstadt stellt ein einheitliches und iibersichtliches Wirt
schaftsgebiet dar. Die amtlichen Probenehmer be such en hier tagtiiglich die 
Geschiifte, die im groBen und ganzen aIle dieselben Waren enthalten, beobachten 
die Schaufenster, die einen Uberblick iiber den Ladeninhalt gewiihren und sehen 
daher sofort, ob neue Erzeugnisse im Verkehr auftauchen. Jede Beanstandung 
und gerichtliche Verurteilung wird durch die Tagespresse bekannt, spricht sich 
herum und veranlaBt die anderen Verkaufer der gleichen Warengattung zu 
einer Entfernung der Falsifikate. In der Regel wird man daher in den GroB
stadten die Entnahme von 10-15 Proben auf 1000 Einwohner als ausreichend 
ansehen konnen. Allzu weit unter diese Zahlen sollte man aber nicht herunter
gehen, und bei 3-5 Proben ist eine ordentliche Uberwachung jedenfalls nicht 
d urchzufiihren. 

Von noch groBerer Bedeutung als die Zahl ist die Art der zu entnehmenden 
Proben; und da leuchtet ohne weiteres ein, daB von den Nahrungsmitteln in 
erster Linie diejenigen zu beriicksichtigen sind, die fiir die menschliche Erniihrung 
besonders wichtig sind und in groBen Massen zum Verbrauch gelangen. Man 
wird also Milch, Fleischwaren und Speisefetten grundsatzlich mehr Beachtung 
schenken als Delikatessen, wie Austern, Kaviar und Triiffeln, wenngleich es 
andererseits auch niitzlich sein kann, gewisse Waren des Massenverbrauchs, die 
wie Mehl, Brot und Bier erfahrungsgemaB nur selten verfalscht werden, zu
gunsten weniger verbreiteter Waren zuriickzustellen, wenn diese, wie Safran, 
Mazis, Schokolade, Likore, durch ihren hohen Preis Verfalschungen besonders 
lohnend erscheinen lassen. 

Auch darauf wird Riicksicht zu nehmen sein, ob es sich urn Erzeugnisse 
der Kleinbetriebe oder der Grof3industrie handelt. Die ersteren, zu denen die 
hauptsachlichsten Verbrauchsstoffe, wie Fleisch, Wurst, Milch, Butter gehoren, 
sind jederzeit der Verfalschung ausgesetzt, und nach allen vorliegenden Er
fahrungen wird bei ihnen die Verfiilschung niemals vollstandig ausgerottet wer
den konnen. Selbst mehrfach erwischte Milchpanscher und Butterfalscher be
zahlen anstandslos die auferlegten Geldstrafen, pans chen aber ruhig weiter, und 
die erste Forderung an eine wirksame Kontrolle ist daher, daB diese Waren 
regelmaBig, und zwar wochentlich, in groBerer Zahl entnommen werden. 

Ganz anders steht es mit den Erzeugnissen der GroBindustrie, den Obst
und Gemiisekonserven, Eierteigwaren, Kakao und Schokolade, iiberhaupt bei 
allen in Originalpackung von Fabriken vertriebenen Waren, bei denen oft die 
Beanstandung einer einzelnen Probe geniigt, urn Tausende des gleichen Ur
sprungs aus dem Verkehr zu verdrangen. 

Unter Beriicksichtigung aller vorerwahnten Gesichtspunkte wird zweck
maBig von dem Untersuchungsamt ein Plan der Probenahme ausgearbeitet, der 
nach den ortlichen Verhaltnissen verschieden sein kann und fUr die Stadt Dresden 
mit 600000 Einwohnern folgende Verteilung der insgesamt entnommenen 
9000 Proben zeigt: Milch und Sahne 5000, Fleischwaren 1000, Butter und 
Speisefett 700, Mehl und Brot 400, Obsterzeugnisse 300, Gewiirze 200, Kakao 
und Schokolade 150, Honig 100, Gebrauchsgegenstiinde 100, Teigwaren 100, 
Essig 100, Zuckerwaren 100, alkoholfreie Getranke 100, Branntwein 100, 
Kaffee 100, Konserven 100, Kiise 100, Bier 100, Wein 50, Tee 50, Tabak 50. 

Selbstredend muB ein solcher Plan den jeweiligen Umstiinden angepaBt 
und nach Bedarf abgeandert werden. Vor allem ist beim Auftauchen neuer 



lTntersuchung und Begutaehtung. 3~1 

Verfalschullgen dies en erhohte Aufmerksamkeit zu schenken. So haben die 
Untersuchungsamter nach dem Bekanntwerden der Vergiftungen durch Methyl
alkohol die Zahl der Branntweinproben erheblich gesteigert, wahrend der Kriegs
zeit wurden die Ersatzmittel besonders bevorzugt, und zur Zeit macht das Uber
handnehmen der Butterverfalschung durch Einkneten von Wasser eine intensive 
Uberwachung der in Betracht kommendell Geschafte notwendig. 

4. Entnahme und Verpackung der Proben. An der Hand des Planes der 
Probenahme begebcn sich die Aufsichtsbeamten zu den Stellen, an denen Nah
rungs- und GenuBmittel feilgehalten werden. Unerwartet und unerwiinscht oft 
erscheinen sie in dell Kolonialwarenhandlungen, den L~iden der Backer und 
Fleischer, an dcn ~Wagcn der }Iilchverkiiufer und StraBenhiindler und entnehmen 
dort nach ihrer ~Wahl Proben del' ausgelegten Waren, fiir die sie eine Entscha
digung in Hohe des iiblichen Kaufpreises entrichten. In Fallen besonderen 
Verdachtes erfolgt wohl auch ein diskreter Ankauf durch Mittelspersonen oder 
eine Revision durch Chemiker dm; Untersuchungsamtes. Uber die Entnahme 
wird sogleich nach Empfang der Ware an Ort und Stelle unter Benutzung vor
gedruckter Formulare ein Protokoll aufgenommen, das Namen und Wohnung 
des GeschMtsinhabers, die Bezeichnung und den Preis der Ware sowie vor allem 
auch die Bezugsquelle umfaBt, damit im FaIle aufgedeckter Verfalschung gegen 
den Urheber eingeschritten werden kann. Um sich gegen unrichtige Analysen 
oder unberechtigte Beanstandungen zu schiitzen, hat del' Verkaufer das Recht, 
eine versiegelte Gegenprobe zu verlangen, ja die meisten Milchregulative ver
pflichten die Beamten sogar, eine derartige Gegenprobe anzubieten. 

Besomlere Sorgfalt wird auf die Verpackung und Bezeichnung verwandt, 
damit auch die leiseste lVloglichkeit einer Verwechslung ausgeschlossen und den 
Beschuldigten dieser immer wieder erhobene Einwand benommen wird. An 
gewissen Umhiillungen, wie z. B. den Milchflaschen, sind sogar verlOtete Blech
ringe angebracht, deren eingepreBte Nummern in den Anzeigen, Geschafts
biichern, Analysenjournalen und Gutachten stets wiederkehren miissen. In 
diesel' Weise werden die Proben unverziiglich dem Untersuchungsamte zugestellt. 

3. Untersuchung und Begutachtung. 
Die Untersuchung der entnommenen Proben solI ein Urteil dariiber ermog

lichen, ob Waren nachgemacht, verfiilscht, verdorben oder gesundheitsschadlich 
sind, odeI' ob ihre Beschaffenheit gegen eines del' genannten Sondergesetze ver
stoBt. In welchem Umfange sie auszufiihren ist, muB del' Sachverstandige von 
Fall zu Fall entscheiden, sie sollte abel', unter Vermeidung alles Uberfliissigen, 
in der Regel so weit ausgedehnt werden, daB die haufiger vorkommenden Ab
weichungen der Entdeckung nicht entgehen. Der gewissenhafte Nahrungsmittel
ehemiker wird sich also z. B. bei Milch nieht mit der Bestimmung des Fett
gehaltes begniigen, da auch Milch mit normalem Fettgehalt durch Wasserzusatz 
verfiilscht sein kann; es ist nicht ausreichend, Eierteigwaren auf gelbe Teerfarb
stoffe zu priifen, vielmehr muB vor allem del' Gehalt an Eimasse ermittelt werden. 

Genaue Angaben iiber den Umfang der Untersuchung lassen sich selbst
redend nicht mach en; es seien aber doch, urn wenigstens einen Anhalt zu geben, 
die wichtigsten bis jetzt beobaehteten Verfiilschungen und die zu ihrem Nach
weise geeigneten Bestimmungen mitgeteilt. 

Beim rohen Fleisch ist, abgesehen von Faulniserscheinungen, auf die Untersehiebung 
von Pferdefleisch zu achten. Gehacktes Rindfleisch erhalt zur Verdeekung eingetretener 
Zersetzung bisweilen ~inen Zusatz von schwefliger Saure, Borsaure, Benzoesaure odeI' anderen 
Chemikalien und mull daher auf diese gepriift werden. 

Wurstwaren sind auf dieselben Konservierungsmittel, aullerdem abel' auf die Bei
mengung von ::\Iehl odeI' Teerfarbe und auf iibermalligen \Vasserzusatz zu untersuchen. 
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Bei Milch ist neben dem Fettgehalte immer das spezifische Gewicht zu bestimmen, 
und falls hierdurch ein Verdacht auf Verfalschung erregt wird, eine weitere Untersuchung 
auf Trockensubstanz, Salpetersaure, spezifisches Gewicht des Serums, Gefrierpunkt, Leit
fahigkeit usw. anzuschlieBen. Auch sind aile Milchproben auf Kuhkot und Sauerung, Stich
proben iiberdies auf Neutralisation, Sahne'JYT'oben auf Verdickungsmittel, wie Zuckerkalk, 
zu priifen. 

Feinere Kasesarten, wie Camembert, Brie, Gervais, werden im Widerspruch zu dem 
urspriinglichen Brauche neuerdings vielfach aus abgerahmter Milch hergesteilt; die Auf
deckung diesel' Verfalschung erfordert zum mindesten die Bestimmung des Fett- und des 
Wassergehaltes. 

Butter muB auf Beimischung von Margarine und Einverleibung ubermaBiger 'Vasser
mengen gepruft werden. 

Getreidemehle wird man in del' Regel, obwohl Beanstandungen selten sind, mit der 
Chloroformprobe auf mineralische Beimengungen (Gips, Kreide, Schwerspat), mittels del' 
Glastafelprobe auf tierische Parasiten (Milben) und mikroskopisch auf fremde Pflanzenteile 
untersuchen. Bei Reis, Graupen und Erbsen tritt nocp der Nachweis von Farbstoffen, einer 
kunstlichen Bleichung mit Schwefeldampf und eines tJberzuges von Specksteinpulver hinzu. 

Bei Brot war im Kriege auf Holzmehl zu fahnden, bei Butterkuchen ist ein etwaiger 
Margarinezusatz zu ermitteln, bei Milchgeback der Milchgehalt festzusteIlen. 

Eierteigwaren werden bisweilen ohne Eier, lediglich aus Mehl, Wasser und gelber :Farbe 
hergesteIlt. Zum Nachweise und zur quantitativen Ermittlung des Eigehaltes sind zahl
reiche Bestimmungen (Lutein, Cholesterin, Lecithin, Fett) auszufuhren. 

DOrrgemiise und Dorrobst sind auf schweflige Saure, Arsen, Zinkoxyd, griine Konserven 
auf Kupfersalze, Fruchtsajte, Marmeladen, Gelees auf Teerfarben und Starkesirup zu priifen. 

Honig erhalt vielfach Zusatze von Rubenzucker odeI' Starkesirup und wird wohl auch 
aus Zucker, Aromastoffen und Farbe kunstlich nachgemacht. 

Gewiirze waren frUber Lieblingsobjekte der Falscher, die in ihnen einen willkommenen 
Abladeplatz fur aIle sonst nicht verwertbaren AbfaIle del' Industrie (Olkuchen, Zigarren
kistenholz, Eichenlohe, Schalen von Kakaobohnen undNussen) erblickten. Wenn auch jetzt 
Wandel geschaffen ist, erscheint doch eine sorgfaltige mikroskopische Untersuchung un
erlaBlich. 

Branntwein'JYT'oben mussen nicht nul' auf ihren Alkoholgehalt, sondern im Hinblick auf 
mehrere neuerliche VergiftungsfaIle VOl' aIlem auf Beimischung des gefahrlichen Methyl
alkohols gepriift werden. 

Begutachtung. Das auf Grund der sorgfiiltigen Untersuehung auszuarbeitende 
Gutaehten soll die Unterlage fiir ein etwaiges strafrechtliehes Verfahren bilden 
und muB daher so abgefaBt sein, daB es den hierfiir zustandigen Behorden ver
standlich ist. Es darf sieh also nieht auf die Angabe besehranken, wieviel Pro
zente Wasser, EiweiB, Fett, Starke, Saure usw. ein Nahrungsmittel enthalt, 
sondern ist immer durch eine SehluBfolgerung dariiber zu erganzen, ob naeh 
bestimmten Gesetzen verbotene Stoffe vorhanden sind oder ob der objektive 
Tatbestand der Nachmaehung, Verfalsehung, Verdorbenheit, irrefiihrender Be
zeichnung usw. gegeben ist. 

Die strafrechtliche Verfolgung ruht in den Randen der Polizei, die nach 
dem Grundsatze "Volle Scharfe des Gesetzes den gewerbsmaBigen Falschern, 
moglichste Milde den oft selbst betrogenen Kleinhandlern gegeniiber" die meisten 
aus Fahrlassigkeit begangenen Versehen durch Belehrung oder Verwarnung er
ledigt, grobere VerstoBe durch polizeiliche Geldstrafen ahndet, wissentliche Ver
gehen aber der Staatsanwaltsehaft mitteilt. 

IV. Erfolge und Mangel der Nahrungsmittelkontrolle. 
Wenn man die vor etwa 30-40 Jahren und zur Jetztzeit im Lebensmittel

verkehr herrschenden Verhaltnisse miteinander vergleieht, so laBt sich nicht 
verkennen, daB eine auBerordentliche Verbesserung eingetreten ist. Zahlreiche 
Arten der friiher beobachteten Verfalschungen sind vollig verschwunden, andere 
auf ein geringeres MaB zuriickgefiihrt worden, die Rebung des allgemeinen 
Reinlichkeitssinnes hat eine Verminderung verdorbener und gesundheitssehad
lieher Waren zur Folge gehabt. Das mag zum Teil auf einer Besserung der 
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allgemeinen Volksmoral beruhen:. zum graBeren Teil oder sogar in erster Linie 
diirfte doch die systematische Uberwachung des Handels auf die Beteiligten 
veredelnd eingewirkt oder sie bei zu ·weit vorgeschrittener Gewissensverhartung 
durch die Furcht vor der wahrscheinlichen Entdeckung und Bestrafung von 
VerstDBen gegen die Gesetze abgehalten haben. 

Vor allem geht diese Wirkung aus den Jahresberichten der Untersuchungs
amter hervor. Wahrend namlich die Kriminalstatistik ein standiges Anwachsen 
der wegen Lebensmittelvergehen erfolgten Verurteilungen ausweist - offen
sichtlich eine Folge der gesteigerten Kontrolle -, nimmt der Prozentsatz der 
ausgesprochenen Beanstandungen allmahlich abo AIle deutschen Untersuchungs
amter zeigen in dieser Hinsicht das gleiche Bild: Bei der Griindung hohe Zahl 
der Beanstandungen, die von Jahr zu Jahr absinkt, wenn nicht Ausnahme
zustande, wie der Krieg, einen Riickfall verursachen. Es mage daher geniigen, 
diese Tatsache an den in Dresden getroffenen Feststellungen zu veranschau
lichen. Hier wurden von 100 Proben beanstandet: 

1898 33,0%; 1899 33,0%; 1900 23,0%; 1901 12,4%; 1902 12,4% 
1903 lO,6%; 1904 lO,7%; 1905 7,8%; 1906 7,2%; 1907 8,4% 
1908 7,0%; 1909 9,0%; 19lO 12,0%; 1911 11,6%; 1912 10,2% 
1913 14,8%; 1914 13,0%; 1915 19,4%; 1916 43,9%; 1917 34,5% 
1918 37,7%; 1919 40,0%; 1920 26,4%; 1921 20,2%; 1922 27,3% 
1923 21,6%; 1924 15,9%; 1925 11,0%; 1926 9,9%. 

Wie ersichtlich, wird der Prozentsatz der Beanstandungen bis zum Jahre 
1908 immer geringer, um dann bis 1912 einen gewissen Ruhestand mit 10-12% 
zu erreichen. Der Anstieg auf 14,8% im Jahre 1913 hat seinen Grund in der 
Einfiihrung eines scharferen Milchregulativs, das ungeheure Anschwellen in den 
Jahren 1915, 1916 usw. ist auf die Kriegsverhaltnisse mit der scheuBlichen 
Ersatzmittelwirtschaft zuriickzufiihren. Das allmahliche Sinken der Beanstan
dungen kann als Wirkung der Nahrungsmittelkontrolle angesehen werden. 

Noch deutlicher treten diese Erfolge bei Betrachtung der einzelnen Gruppen 
von Nahrungs- und GenuBmitteln hervor. 

Fleischwaren. Die Unsitte, dem gehackten Rindfleisch schwefligsaures Natriuln, sog. 
Praservesalz, zur Hervorrufung des tauschenden Anscheins der Frische zuzusetzen, hatte 
in den ersten Jahren nach Errichtung von Untersuchungsamtern ungeheuren Umfang an
genommen. Sie wurde aber nach ErlaB des Fleischbeschaugesetzes in kurzer Zeit vollstandig 
beseitigt. Erst in der Nachkriegszeit ist sie wieder aufgelebt, so daB z. B. im Jahre 1925 
wiederum nicht weniger als 26% der Proben aus diesem Grunde zu beanstanden waren. 
Durch scharfes Einschreiten ist diese Zahl im Jahre 1926 auf 17% herabgedriickt worden, 
so daB wieder mit einem baldigen Verschwinden gerechnet werden kann. 

Ebenso hat die friiher vielfach iibliche Rotfarbung der Fleischw1lrste mit Teerfarbe 
ganzlich aufgehort, und mit Mehl oder Semmel verfalschte Wiirste werden nur noch selten 
angetroffen. 

Milch. Die Verhaltnisse des Dresdener lVIilchhandels lagen um die Jahrhundertwende 
sehr im argen. Verfalschungen durch Abrahmung oder Wasserzusatz waren geradezu iiblich, 
und der erste Direktor des Untersuchungsamtes, ROBERT HEINZE, stelIte fest, daB etwa der 
zehnte Teil alIer in Dresden verkauften Milch aus zugegossenem Wasser bestand, so daB 
die Stadtbevolkerung bei einem Jahresverbrauche von 50-60 Millionen Liter um mehr als 
1 Million Mark betrogen wurde. Nach Errichtung des Untersuchungsamtes sank die Zahl 
der Beanstandungen von 51% im Jahre 1899 auf 27% im Jahre 1900 und dann allmahlich 
bis auf etwa lO-12%, und erst in den Kriegs- und Inflationsjahren trat mit der Verwilderung 
der Sitten ein bedenklicher Riickfall ein. Vom Jahre 1924 an macht sich wieder eine Besserung 
bemerkbar. Die Zahl der Beanstandungen ist im Jahre 1926 auf lO% gesunken, und der 
durchschnittliche Fettgehalt von dem tiefsten Stande 2,68% im Jahre 1919 auf 3,14% an
gestiegen. Die hierin zum Ausdruck kommende Verhiitung gesundheitlicher und wirtschaft
licher Nachteile ist sicher als Erfolg der Nahrungsmittelkontrolle anzusehen. 

Butter wurde friiher in groBem.Umfange durch Beimischung von Margarine und durch 
Einkneten groBer TV assermengen verfiilscht. Beide Arten der Verfiilschung waren in den 
letzten Friedensjahren so gut wie verschwunden. Der Zusatz von Wasser (bis zu 50%) 
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lebte zwar in den sog. Ausschlagereien nach dem Kriege stark wieder auf und verursacht 
auch jetzt noch del' Nahrungsmittelkontrolle .. viel Arbeit, doch lassen die seharfcIl Vrteile 
der Gerichte eine baldige Abstellung dieses Ubelstandes erhoffen. 

Verfalschungen anderer Fette und Ole, wie des amerikanischen Schweineschmalzes mit 
Baumwollsamen61, des Oliven6ls mit Sesam61 odeI' ErdnuB61, die friiher sehr haufig waren, 
kommen dank del' Uberwaehung jetzt kaum noeh VOl'. 

Mehl und Brot haben, nicht unbeeinfluBt von den Fortsehritten del' Nahrungsmittel
chemie, wesentliche Verbesserungen erfahren. Die v611ige Entfernung del' Unkrautsamen 
aus dem Getreide verhinderte Gesundheitsstorungen; die allgemeine Hebung des Reinlich
keitssinnes infolge der haufigen Revisionen wirkte in hygienischer Hinsicht segensreich; die 
Erkennung der Ursache des "Fadenziehendwerdens" von Brot durch JUCKENACK bewahrte 
Backer und Verbraucher vor Schaden. Die Bestrebungen gewisser "Brotverbesserer", fremdc 
Mehle, wie Kartotfel- und Hiilsenfruchtmehle oder alte Semmelreste mit zu verbacken, konnten 
mit Unterstiitzung der reellen Gewerbetreibenden unterbunden werden. 

Eierteigwaren bieten nur noch ausnahmsweise AniaB zu Beanstandungen, seitdem 
die Organisation der Fabrikanten, den :Forderungen der Nahrungsmittelchemiker ent
sprechend, beschlossen hat, mindestens 250 Eier auf lOO kg Mehl zu verwenden und kiinst
liche Farbung ganzlich zu unterlassen. 

Fruchtsiifte, wie Himbeer- und Citronensaft, die friiher oft v611ige Kunstproduktc 
aus \Vasser, Saure, Aromastoffen und Teerfarben waren, sind wieder zum Range von Natur
produkten erhoben worden. Die Verfalschung von Marmeladen und Gelees durch Starke
sirup, Kerne und rote Farbe kann praktisch als beseitigt bezeichnet werden, und auch die 
groben Nachahmungen von Honig und Gewiirzen geh6ren nach lebhaften Kampfen der 
Vergangenheit an. 

Mogen diese wenigen Beispiele genugen als Anzeichen, daB es in der Lebens
mittelversorgung besser geworden ist. Und wenn auch mancher Fortschritt der 
Mitwirkung einsichtsvoller Fabrikantenvereinigungen, wie des Bundes deutscher 
Nahrungsmittelfabrikanten und -handler, des Verbandes deutscher Schokolade
fabrikanten u. a., zu danken ist, so darf das Wesentliche doch wohl als Erfolg 
der amtlichen Nahrungsmittelkontrolle in Anspruch genommen werden. 

Immerhin laBt sich nicht verkennen, daB die jetzige Art der Uberwachung 
eine Reihe von Miingeln zeigt, die eine Behebung wiinschenswert erscheinen 
lassen. Diese Mangel beruhen zum Teil auf der Fassung des Nahrungsmittel
gesetzes, zum Teil auf der Rechtsprechung. 

In erster Linie bringt die in § 2 NMG. enthaltene Beschrankung der Probe
nahme auf die Verkaufsstellen schwerwiegende Nachteile mit sich, weil sie die 
Uberfiihrung der eigentlichen Falscher erschwert. Sie wird iiberdies von den 
Einzelhandlern, die fast ausschlieBlich die Last der Kontrolle zu tragen haben, 
als eine unberechtigte Harte aufgefaBt, und Nahrungsmittelchemiker wie Ver
kaufer sind sich daher schon lange in der Forderung einig, daB die Beamten 
der Polizei auch zur Revision der Fabriken ermachtigt werden, in der Erwartung, 
daB hierdurch von vornherein unzulassige Waren vom Verkehr ferngehalten 
werden. 

Ein weiterer Mangel des Gesetzes ist das Fehlen einer Defl~nition der Aus
driicke: Nahrungs- und GenuBmittel, nachgemacht, verfalscht, verdorben und 
gesundheitsschadlich, sowie eines Verbotes irrefiihrender Bezeichnungen fiir 
zwar unverfalschte, aber doch minderwertige Erzeugnisse und eines Deklarations
zwanges fUr gesetzwidrige Waren. 

AIle Gewerbetreibenden: Fabrikanten und Handwerker, GroB- und Klein
handler beschweren sich aber iiber die sog. Rechtsunsicherheit, die darin besteht, 
daB nicht aIle Gerichte dieselbe Ware in gleicher Weise beurteilen, sondern daB 
an einem Orte erlaubt ist, was am anderen als Verfalschung gilt. Die Ursache 
dieses zweifellos vorhandenen Ubelstandes liegt darin, daB die Gerichte zur 
Findung des Rechts auf die Gutachten Sachverstandiger angewiesen sind, deren 
Ansichten iiber die normale Beschaffenheit auseinandergehen konnen. Eine 
groBe Reihe von Unstimmigkeiten ist inzwischen dadurch beseitigt worden, daB 
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die Vertreter del' amtlichen Nahrungsmittelkontrolle mit den Fachverbanden 
del' Gewerbetreibenden Vereinbarungen getroffen haben, abel' es bleibt das 
Verlangen, daB von Reichs wegen Bestimmungen fUr die normale Beschaffenheit 
aller Lebensmittel mit bindender Kraft fUr die Gerichte erlassen werden. 

v. Das neue Lebensmittelgesetz. 
In voller Wiirdigung del' vorstehend verzeichneten Wiinsche und Forde

rungen hat die Reichsregierung einen Entwurf fiir ein neues Lebensmittelgesetz 
ausgearbeitet, del' nach dem Passieren des Reichswirtschaftsrates und des Reichs
rates zur Zeit dem Reichstage zur BeschluBfassung vorliegt und voraussichtlich 
in seinen wesentlichen Bestimmungen Annahme finden wird. Er lautet folgender
maBen: 

En t11'1lrt 
eines Oesetzes iiber den T'erkehr mit Lebensmitteln und Bedarfsgegens/{inden 

(Lebensmittelgesetz ). 
§ 1. Lebensmittel ill1 Sinne dieses Gesetzes sind aIle Stoffe, die dazu bestimmt sind, 

in unverandertem odeI' zubereitetem odeI' verarbeitetem Zustande von ~Ienschen gegessen 
odeI' getrunken zu werden, soweit sie nicht uberwiegend zur Beseitigung odeI' Linderung 
von Krankheiten bestimmt sind. 

Den Lebensmitteln stehen gleich Tabak, tabakhaltige und tabakahnliche Erzeugnisse, 
die zum Rauchen, Kauen odeI' Schnupfen bestimll1t sind. 

§ 2. Bedarfsgegenstande im Sinne dieses Gesetzes sind: 
1. EB-, Trink-, Kochgeschirr und andere Gegenstande, die dazu bestimmt sind, bei 

del' Gewinnung, Herstellung, Zubereitung, Abmessung, Auswagung, Verpackung, Auf
bewahrung, Beforderung odeI' dem Genusse von Lebensmitteln verwendet zu werden und 
dabei mit diesen in unmittelbare';Beruhrung zu kommen; 

2. Mittel zur Reinigung, Pflege, Farbung odeI' Verschonerung del' Haut, des Haares, 
der Nagel odeI' del' MundhOhle; 

3. Bekleidungsgegenstande, Spielwaren, Tapeten, Masken, Kerzen, kunstliche Pflanzen 
und Pflanzenteile; 

4. Petroleum; 
5. Farben, soweit sie nicht zu den Lebensmitteln gehoren; 
6. andere Gegenstande, welche die Reichsregierung mit Zustimmung des Reichsrats 

bezeichnet. 
§ 3. Es ist verboten: 
1. a) Lebensmittel fur andere derart zu gewinnen, herzustellen, zuzubereiten, zu ver

packen, aufzubewahren oder zu befOrdern, daB ihr GenuB die menschliche Gesundheit zu 
schadigen geeignet ist; 

b) Gegenstande, deren" GenuB die menschliche Gesundheit zu schadigen geeignet ist, 
als Lebensmittel anzubieten, zum Verkauf vorratig zu halten, feilzuhalten, zu verkaufen 
oder sonst in den Verkehr zu bringen; 

2. a) Bedarfsgegenstande der im § 2 Nr. 1-4, 6 bezeichneten Art so herzustellen oder 
zu verpacken, daB sie bei bestimmungsgemaBem odeI' vorauszusehendem Gebrauche die 
menschliche Gesundheit durch ihre Bestandteile oder Verunreinigungen zu schadigen ge
eignet sind; 

b) so hergestellte oder verpackte Bedarfsgegenstande dieser Art anzubieten, zum Ver
kauf vorratig zu halten, feilzuhalten, zu verkaufen odeI' sonst in den Verkehr zu bringen. 

§ 4. Es ist verboten: 
1. zum Zwecke der Tauschung im Handel und Verkehr Lebensmittel nachzumachen 

oder zu verfalschen; 
2. verdorbene, nachgemachte oder verfalschte Lebensmittel ohne ausreichende Kennt

lichll1achung anzubieten, feilzuhalten, zu verkaufen oder sonst in den Verkehr zu bringen; 
auch bei Kenntlichmachung gilt das Verbot, soweit sich dies aus den auf Grund des § 5 Nr. 4 
getroffenen Festsetzungen ergibt; 

3. Lebensmittel unter irrefuhrender Bezeichnung, Angabe oder Aufmachung anzu
bieten, zum Verkaufe vorratig zu halten, feilzuhalten, zu verkaufen oder sonst in den Ver
kehr zu bringen. 

§ 5. Die Reichsregierung kann mit Zustimmung des Reichsrats 
1. zum Schutze der Gesundheit verbieten oder nur unter Beschrankungen zulassen, daB 
a) Lebensmittel fur andere auf bestimmte Weise gewonnen, hergestellt, zubereitet, ver-

packt, aufbewahrt oder befordert werden; 
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b) Lebensmittel von bestimmter Beschaffenheit angeboten, zum Verkauf yorriitig ge
halten, feilgeboten, verkauft oder sonst in den Verkehr gebracht werden; 

c) Bedarfsgegenstande der im § 2 Nr. 1-4, 6 bezeichneten Art von bestimmter Be
schaffenheit hergestellt, angeboten, zum Verkauf vorratig gehalten, feilgehalten, verkauft 
oder sonst in den Verkehr gebracht werden; 

d) gesundheitsschadliche Farben fiir bestimmte Zwecke verwendet oder unter einer 
ihre gesundheitsschadliche Beschaffenheit verschleiernden Bezeichnung angeboten, zum 
Verkauf vorratig gehalten, feilgehalten, verkauft oder sonst in den Verkehr gebracht werden; 

2. verbieten oder nur unter Beschrankung zulassen, daB Gegenstande oder Stoffe, die 
zur Nachmachung oder Verfalschung von Lebensmitteln bestimmt sind oder deren Ver
wendung bei der Gewinnung, Herstellung oder Zubereitung von Lebensmitteln unzulassig 
ist, fiir diese Zwecke hergestellt, angeboten, feilgehalten, verkauft oder sonst in den Ver
kehr gebracht werden; 

3. vorschreiben, daB und wie auf den Packungen oder Behaltnissen, in denen Lebens
mittel an den Verbraucher abgegeben werden, oder auf den Lebensmitteln selbst Angaben 
iiber denjenigen, der sie in den Verkehr bringt, iiber die Zeit der Herstellung sowie iiber 
den Inhalt nach Art und nach MaB, Gewicht oder Anzahl oder einem anderen MaBstab fiir 
den Gebrauchswert angebracht werden; 

4. Begriffsbestimmungen fiir die einzelnen Lebensmittel aufstellen und Grundsatze 
dariiber festsetzen, unter welchen Voraussetzungen Lebensmittel als verdorben, nach
gemacht, verfalscht oder irrefiihrend bezeichnet, unter die Verbote des § 4 fallen; 

5. Vorschriften iiber das Verfahren bei der zur Durchfiihrung dieses Gesetzes erforder
lichen Untersuchung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenstanden erlassen. 

§ 6. Vor ErlaB von Verordnungen nach § 2 Nr.6 und § 5 ist der Reichsgesundheits
rat, verstarkt durch Sachverstandige aus den Kreisen der Erzeuger, der Handler, der Ver
braucher und der Fachwissenschaft, zu horen. 

§ 7. Die mit der Uberwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegen
standen beauftragten Beamten der Polizei und die von der zustandigen Behorde beauftragten 
Sachverstandigen, bei Gefahr im Verzug auch die sonstigen Beamten der Polizei, sind befugt, 
in die Raume, in denen 

1. Lebensmittel gewerbsmaBig oder fiir Mitglieder von Genossenschaften oder ahnlichen 
Vereinigungen gewonnen, hergestellt, zubereitet, abgemessen, ausgewogen, verpackt, auf
bewahrt, feilgehalten oder verkauft werden; 

2. Bedarfsgegenstande zum Verkaufe vorratig gehalten oder feilgehalten werden, 
wahrend der Arbeits- oder Geschaftszeit einzutreten, dort Besichtigungen vorzunehmen und 
gegen Empfangsbescheinigung Proben nach ihrer Auswahl zum Zwecke der Untersuchung 
zu fordern oder zu entnehmen; soweit nicht der Besitzer darauf verzichtet, ist ein Teil der 
Probe amtlich verschlossen oder versiegelt zuriickzulassen und fiir die entnommene Probe 
eine angemessene Entschadigung zu leisten. 

Soweit Erzeugnisse vorwiegend zu anderen Zwecken als zum menschlichen Genusse 
bestimmt sind, beschrankt sich die im Abs. 1 Nr.l bezeichnete Befugnis auf die Raume, 
in denen diese Erzeugnisse als Lebensmittel zum Verkaufe vorratig gehalten oder feilgehalten 
werden. 

Die Befugnis zur Besichtigung erstreckt sich auch auf die Einrichtungen und Gerate 
zur Beforderung von Lebensmitteln, die Befugnis zur Probeentnahme auch auf Lebensmittel 
und Bedarfsgegenstande, die an offentlichen Orten, insbesondere auf Markten, Platzen, 
StraBen oder im Umherziehen zum Verkaufe vorratig gehalten, feilgeboten oder verkauft 
werden. 

§ 8. Die Landesregierungen konnen bestimmen, daB die Polizeibehorde ihre Sachver
standigen ermachtigen kann, zum Schutze der Lebensmittel gegen Verunreinigung oder 
Ubertragung von Krankheitserregern unaufschiebbare Anordnungen vorlaufig zu treffen 
oder beanstandete Lebensmittel vorlaufig zu beschlagnahmen. Die getroffenen Anordnungen 
sind unverziiglich dem Besitzer oder dessen Vertreter zu Protokoll oder durch schriftliche 
Verfiigung zu eroffnen und der Polizeibehorde mitzuteilen. Die Mitteilung einer Beschlag
nahme kann an den Besitzer der beschlagnahmten Gegenstande oder dessen Vertreter auch 
miindlich erfolgen. Die Polizeibehorde hat die getroffenen Anordnungen unverziiglich ent
weder durch polizeiliche Verfiigung zu bestatigen oder aufzuheben. 

§ 9. Die Inhaber der im § 7 bezeichneten Raume, Einrichtungen und Gerate und die 
von ihnen bestellten Betriebs- oder Geschaftsleiter und Aufseher, sowie die Handler, die an 
Offentlichen Orten, insbesondere auf Markten, Platzen, StraBen, oder im Umherziehen 
Lebensmittel oder Bedarfsgegenstande zum Verkaufe vorratig halten, feilhalten oder ver
kaufen, sind verpflichtet, die Beamten und Sachverstandigen bei der Ausiibung der im § 7 
bezeichneten Befugnisse zu unterstiitzen, insbesondere ihnen auf Verlangen die Raume zu 
bezeichnen, die Gegenstande zuganglich zu machen, verschlossene Behaltnisse zu offnen, 
angeforderte Proben auszuhandigen, die Entnahme yon Proben zu ermoglichen, und fiir 
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die Aufnahme der Proben geeignete GefaBe oder Umhiillungen, soweit solche vQrratig sind, 
gegen angemessene Entschadigung iiberlassen. 

§ 10. Die Beamten der Polizei und die von der zustandigen Behorde beauftragten 
Sachverstandigen sind, vorbehaltlich der dienstlichen Berichterstattung und der Anzeige 
von Gesetzwidrigkeiten, verpflichtet, iiber die Tatsachen und Einrichtungen, die durch die 
Ausiibung der im § 7 bezeichneten Befugnisse zu ihrer Kenntnis kommen, Verschwiegenheit 
zu beobachten und sich der Mitteilung und Verwertung von Geschafts- oder Betriebsgeheim
nissen zu enthalten, auch wenn sie nicht mehr im Dienste sind. 

Die Sachverstandigen sind hierauf zu beeidigen. 
§ 11. Die Zustandigkeit der Behorden und Beamten fiir die im § 7 bezeichneten MaB

nahmen richtet sich nach Landesrecht. 
Landesrechtlichp, Bp,stimmungen, die den Behorden weitergehende Befugnisse als die 

im § 7 bezeichneten geben, bleiben unberiihrt. 
Der Vollzug des Gesetzes liegt den Landesregierungen ob. Die Reichsregierung kann 

mit Zustimmung des Reichsrats die zur Sicherung der Einheitlichkeit des Vollzugs erforder
lichen Grundsatze, insbesondere fiir die Bestellung von geeigneten Sachverstandigen und 
die Gewahrleistung ihrer Unabhangigkeit aufstellen. 

§ 12. 'Ver vorsatzlich C'inem der Verbote des § 3 oder einer nach § 5 Nr. 1 erlassenen 
Vorschrift zuwiderhandelt, wird mit Gefangnis und mit Geldstrafe bestraft. 

Der Versuch ist strafbar. 
1st durch die Tat eine schwere Korperverletzung oder der Tod eines ::Uenschen ver

ursacht worden, so tritt an Stelle des Gefangnisses Zuchthaus bis zu 10 Jahren. 
Neben der Freiheitsstrafe kann auf Verlust der biirgerlichen Ehrenrechte, neb en Zucht· 

haus auch auf Zulassigkeit yon Polizeiaufsicht erkannt werden. 
1st die Zuwiderhandlung fahrliissig begangen, so tritt Geldstrafe und Gefangnis oder 

eine dieser Strafen ein. 
§ 13. Wer vorsatzlich einem der Verbote des § 4 oder einer nach § 5 Nr. 2, 3 erlassenen 

Vorschrift zuwiderhandelt, wird mit Gefangnis bis zu 6 Monaten und mit Geldstrafe oder 
mit einer dieser Strafen bestraft. 

1st die Zuwiderhandlung fahrlassig begangen, so tritt Geldstrafe bis zu 150 Reichs
mark oder Haft ein. 

§ 14. In den Fallen des § 12 ist neben der Strafe auf Einziehung oder Vernichtung 
der Gegenstande, auf die sich die Zuwiderhandlung bezieht, zu erkennen, auch wenn die 
Gegenstande dem Verurteilten nicht gehoren. In den Fallen des § 13 kann dies geschehen. 

Kann keine bestimmte Person verfolgt oder verurteilt werden, so kann auf die Ein
ziehung oder Vernichtung der Gegenstande selbstandig erkannt werden, wenn im iibrigen 
die V oraussetzungen hierfiir vorliegen. 

§ 15. Ergibt sich in den Fallen der §§ 12, 13, daB dem Tater die fiir die Herstellung 
oder den Vertrieb von Lebensmitteln oder Bedarfsgegenstanden erforderliche Zuverlassig
keit fehlt, so kann ihm das Gericht in dem Urteil die Weiterfiihrung des Betriebes ganz oder 
teilweise untersagen. Vorlaufig kann es eine solche Anordnung durch BeschluB treffen. 

Die zustandige Verwaltungsbehorde kann die 'Viederaufnahme des Betriebes gestatten, 
wenn seit Eintritt der Rechtskraft des Urteils mindestens 3 Monate verflossen sind. 

Wer der Untersagung zuwiderhandelt, wird mit Gefangnis und mit Geldstrafe bestraft. 
§ 16. In den Fallen der §§ 12, 13 kann neben der Strafe angeordnet werden, daB die 

Verurteilung auf Kosten des Schuldigen offentlich bekannt zu machen ist. Auf Antrag des 
freigesprochenen Angeklagten kann das Gericht anordnen, daB der Freispruch offentlich 
bekannt zu machen ist; die Staatskasse tragt in diesem FaIle die Kosten, soweit sie nicht 
clem Anzeigenden auferlegt worden sind (§ 469 der StrafprozeBordnung). 

In der Anordnung ist die Art der Bekanntmachung zu bestimmen; sie kann auch 
durch Anschlag an oder in den Geschiiftsraumen des Verurteilten oder Freigesprochenen 
erfolgen. 

§ 17. Wer der im § 9 angeordneten Verpflichtung zuwiderhandelt, wird mit Geldstrafe 
bis zu 150 Goldmark oder mit Haft bestraft. 

§ 18. Wer der im § 10 Abs. 1 auferlegten Verpflichtung zuwiderhandelt, wird mit Ge
fiingnis bis zu cincm Jahre oder mit Geldstrafe bestraft. 

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag des Verletzten ein; die Zuriicknahme des Antrages 
ist zulassig. 

§ 19. 1m § 15 Abs. 1 des Gesetzes, betreffend den Verkehr mit Butter, Kase, Schmalz 
und cleren Ersatzmitteln, vom 15. Juni 1897 (Reichsgesetzbl. S.475) und im § 27 Abs. 1 
cles Weingesetzes vom 7. April 1909 (Reichsgesetzbl. S. 393) treten an Stelle der Worte 
"bis zu drei Monaten" die Worte "bis zu einem Jahre". 

§ 20. Wenn im Verfolg der behordlichen Untersuchung von Lebensmitteln oder von Be
darfsgegenstanden eine rechtskraftige, strafrechtliche Verurteilung eintritt, fallen dem Ver
urteilten die cler Behorde durch die Beschaffung und Untersuchung der Proben erwachsenen 
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Kosten zur Last. Sie sind zugleich mit den Kosten des gerichtlichen Verfahrens festzu· 
setzen und einzuziehen. 

§ 21. Sind die technischen Unterlagen fiir eine Verurteilung durch eine 6ffentliche 
Anstalt zur Untersuchung von Lebensmitteln erbracht worden, so fallen die auf Grund 
dieses Gesetzes auferlegten Geldstrafen der Kasse zu, welche die Kosten der Unterhaltung 
der Anstalt tragt; kommen mehrere Anstalten oder mehrere Kassen in Betracht, so sind 
die Betrage angemessen zu verteilen. 

§ 22. Die Reichsregierung kann mit Zustimmung des Reichsrats die Untersuchung 
bestimmter Lebensmittel bei der Einfuhr anordnen. 

§ 6 findet entsprechende Anwendung. 

Das Fehlen einer Begriffsbestimmung fUr Nahrungs- und GenuGmittel wird 
durch § 1 beseitigt: 

"Lebensmittel im Sinne dieses Gesetzes sind aIle Stoffe, die dazu bestimmt sind, in 
unverandertem oder zubereitetem oder verarbeitetem Zustande von Menschen gegessen oder 
getrunken zu werden, soweit sie nicht iiberwiegend zur Beseitigung oder Linderung von 
Krankheiten bestimmt sind. Den Lebensmitteln stehen gleich Tabak und tabakahnliche 
Erzeugnisse, die zum Rauchen, Kauen oder Schnupfen besimmt sind." 

Die Einfiihrung des neuen Ausdrucks Lebensmittel ist zweckmiiGig, weil eine 
Abgrenzung der friiheren Begriffe Nahrungs- und GenuGmittel nicht immer gelingt, 
vielmehr zahlreiche Waren wie Honig, Kakao, Bier zu beiden Gruppen gehoren. 

Uberwiegend als Heilmittel benutzte Stoffe fallen nicht unter das Gesetz. 
Eine Anwendung desselben gegen verfiilschten Lebertran oder Wacholdersaft 
erscheint demnach ausgeschlossen. Hingegen sollen die diiitetischen Niihr- oder 
Kriiftigungsmittel wie Sanatogen, Tropon, Biomalz nach der beigefiigten Be
griindung als Lebensmittel gelten. 

§ 2 erweitert den Kreis der Gebrauchsgegenstiinde, jetzt Bedarfsgegenstiinde 
genannt, von denen im alten Gesetze nur EG-, Trink- und Kochgeschirr, Be
kleidungsgegenstiinde, Spielwaren, Tapeten und Petroleum angefiihrt waren, auf 
kosmetische Mittel, Masken, Kerzen usw., sowie auf andere Gegenstiinde, die 
dazu bestimmt sind, bei der Gewinnung, Herstellung, Zubereitung, Abmessung, 
Auswagung, Verpackung, Aufbewahrung, Beforderung oder dem Genusse von 
Lebensmitteln verwandt zu werden und dabei mit diescn in unmittelbare Be
riihrung zu kommen. 

Damit ist zwar eine wesentliche Verschiirfung nicht eigentlich verbunden, 
weil die meisten dieser Waren schon unter die Sondergesetze: das "Farbengesetz" 
und das "Blei-Zink-Gesetz" fielen, die Vereinigung der zerstreuten uniibersicht
lichen Vorschriften bedingt aber eine willkommene Vereinfachung. 

Nach dieser Umgrenzung der unter das Gesetz fallenden Gegenstande bringt 
§ 3 die hygienischen Verbote. 

Er verbietet, kurz gesagt, Lebensmittel und Bedarfsgegenstiinde der ge
nannten Art so herzustellen, zu verpacken, aufzubewahren usw., daG ihr Ge
brauch zu einer Schadigung der menschlichen Gesundheit geeignet ist, und weiter, 
solche Gegenstande in den Verkehr zu bringen. (Das ist in der Hauptsache der 
§ 12 des alten Gesetzes.) 

Dem Schutze gegen Tiiuschung dient der nur auf Lebensmittel beziigliche 

§ 4. Es ist verboten: 
1. zum Zwecke der Tauschung im Handel und Verkehr Lebensmittel nachzumachen 

oder zu verfalschen; 
2. verdorbene, nachgemachte oder verfalschte Lebensmittel ohne ausreichende Kennt

lichmachung anzubieten, feilzuhalten, zu verkaufen oder sonst in den Verkehr zu bringen ... 
3. Lebensmittel unter irrefiihrender Bezeichnung, Angabe oder Aufmachung anzu

bieten, zum Verkaufe vorratig zu halten, feilzuhalten, zu verkaufen oder sonst in den Ver
kehr zu bringen. 

Wie ersichtlich, ist Ahsatz 1 unverandert aus § 10 des alten Gesetzes iiber
nommen worden. Absatz 2 hat aber eine wesentliche Erweiterung erfahren, 
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Das friihere Nahrungsmittelgesetz verbot lediglich, verfalschte usw. Waren unter 
einer zur Tauschung geeigneten Bezeichnung feilzuhalten, z. B. Magermilch in 
einem Kruge mit der Inschrift Vollmilch, Kunsthonig mit dem Aufdruck Bienen
honig; es verbot aber nicht, sie ohne Bezeichnung feilzuhalten, obwohl die An
nahme nahelag, daB sie als echte verkauft wiirden. Nach dem neuen Entwurf 
miissen verdorbene, nachgemachte oder verfalschte Lebensmittel immer eine 
ausreichende Kennzeichnung tragen. Absatz 3 endlich iibernimmt aus der Be
kanntmachung gegen irrefiihrende Bezeichnungen yom 26. Juni 1916 das Ver
bot, Lebensmittel iiberhaupt, auch wenn sie nicht verfalscht usw. sind, unter 
irrefiihrender Bezeichnung, Angabe oder Aufmachung anzubieten oder in den 
Verkehr zu bringen. Es ist also nunmehr sowohl unzulassig, Pferdefleisch als 
Rindfleisch, Kartoffelmehl als Weizenmehl, Ziegenmilch als Kuhmilch abzu
geben oder (auch in Zeitungen) anzubieten, als auch andere irrefiihrende An
gaben oder Aufmachungen anzubringen, wie "Margarine buttergleich", Abbil
dungen von Bienen und Bienenkorben auf der Etikette von Kunsthonig usw. 

Eine Definition der Begriffe "nachgemacht", "verfalscht", "verdorben" 
und "gesundheitsschadlich" enthalt auch der neue Entwurf nicht. Die dahin
gehenden Forderungen der Industrie und des Handels werden aber auf Grund 
des § 5 erfiillt werden konnen, der die Reichsregierung ermachtigt, nach Gehor 
des Reichsgesundheitsrates, verstarkt durch Sachverstandige aus den Kreisen 
der Erzeuger, Handler, Verbraucher und der Fachwissenschaft, Begrittsbestim
mungen fUr die einzelnen Lebensmittel aufzustellen. Entwiirfe fiir Verordnungen 
iiber Speisefette, Essig, Honig, Kaffee, Kaffee-Ersatzstoffe, Kase sind bereits 
fertiggestellt, andere in Vorbereitung. 

Die stets geforderte Ausdehnung der Uberwachung auf die Statten der 
Herstellung wird durch § 7 gewahrleistet, der den Beamten der Polizei und den 
beauftragten Sachverstandigen die Befugnis gibt, in die Raume, in denen Lebens
mittel gewerbsmaBig oder fiir Mitglieder von Genossenschaften gewonnen, her
gestellt, zubereitet, abgemessen, ausgewogen, verpackt, aufbewahrt, feilgehalten 
oder verkauft werden, wahrend der Arbeits- oder Geschaftszeit einzutreten, 
dort Besichtigungen vorzunehmen und Proben zu entnehmen. 

§ 9 legt den Inhabern solcher Raume sowie allen Handlern mit Lebens
mitteln Auskunftspflicht auf. 

Die in den folgenden Paragraphen enthaltenen Strafvorschriften stimmen 
im groBen und ganzen mit denjenigen des alten Gesetzes iiberein. 

Falls der vorstehend besprochene Entwurf, wie wohl erhofft werden darf, 
in seinen wesentlichen Punkten die Zustimmung des Reichstages findet, so wird 
damit Deutschland das beste der zur Zeit bestehenden Lebensmittelgesetze er
halten. Eine durchgreifende Anderung in der Organisation der Kontrolle braucht 
damit nicht verbunden zu sein, wohl aber wird die Ausdehnung der Uberwachung 
auf die Herstellungsraume durch vorbeugende Fernhaltung gesetzwidriger Waren 
eine Entlastung der Kleinhandler zur Folge haben und die Schaffung fester 
Begriffsbestimmungen zahlreiche Streitigkeiten ausschalten. Wird die dadurch 
freiwerdende Energie zur Ausrlehnung und Vertiefung der Uberwachung an
gewandt, so ist damit zweifellos ein weiterer Schritt zur Hebung der Volks
gesundheit getan. 



Soziologie innerer Krankheiten. 
Von 

HERMANN RAUTMANN 
Freiburg i. Br. 

1. U mgrenzung der Aufgabe. 
DaB die Stellung, in der sich der einzelne Mensch innerhalb der mensch

lichen Gesellschaft befindet, von groBer Bedeutung auch fUr die Entstehung und 
den Verlauf innerer Krankheiten sein kann, ist naheliegend. Ebenso bedeutungs
voll dtirfte der EinfluB sein, den innere Erkrankungen auf die soziale Lage des 
einzelnen Menschen austiben. Hierbei ist jedenfalls weniger an akut verlaufende 
innere Erkrankungen, insbesondere akute Infektionskrankheiten zu denken; 
vielmehr erscheinen in erster Reihe aIle ausgesprochen chronisch verlaufenden 
inneren Erkrankungen, also innere Krankheiten, die sich tiber viele Jahre 
erstrecken, von besonderer Wichtigkeit. Allerdings ist eine scharfe Trennung 
zwischen akut und chronisch verlaufenden Krankheiten nicht moglich, da eine 
im allgemeinen akut verlaufende Erkrankung ja auch einen chronischen Verlauf 
zu nehmen bzw. zu einem chronischen Siechtum zu fUhren vermag. 

Von den in der Regel akut verlaufenden, d. h. sich mehr oder weniger rasch 
entscheidenden inneren Erkrankungen fallen die akuten Infektionskrankheiten 
fUr die folgende Darstellung fort, da ihre Soziologie bereits von A. GOTTSTEIN 
eingehend bearbeitet ist. Von den chronischen Erkrankungen ist ferner die 
Tuberkulose entsprechend ihrer auBerordentlichen Wichtigkeit als Volkskrank
heit in diesem Handbuch gesondert behandelt. Die Berufs- und Gewerbekrank
heiten sollen an dieser Stelle ebenfalls nicht berticksichtigt werden, da ihnen 
eigene Abschnitte gewidmet sind (Bd. II ds. Handb.); sie haben im tibrigen auch 
erst neuerdings durch J. L6wy eine ausfUhrliche Darstellung erfahren. 

2. Die Krankheiten der Kreislauforgane. 
Das Verhalten dieses Organsystems erscheint soziologisch von besonderer 

Wichtigkeit, sowohl wegen der tiberragenden Bedeutung, die dem Blutkreislauf 
und den ihn vermittelnden Organen fUr die Leistungsfahigkeit des menschlichen 
Organismus zukommt, wie wegen der mannigfaltigen Schadigungen, die ftir das 
Herz und die BlutgefaBe aus der jeweils gegebenen sozialen Lage entstehen 
konnen. 

Allgemein kann die soziale Lage eine Schadigung der Kreislauforgane nicht 
nur durch zu starke, sondern auch zu geringeBeanspruchung bedingen. Nach allen 
unseren Erfahrungen vermag Mangel an Ubung ihre Funktionsttichtigkeit unter 
Umstanden auBerordentlich zu beeintrachtigen, so daB wir im tibertragenen 
Sinne wohl berechtigt sind, mit DE LA CAMP von einem Ubungsbediir/nis des 
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menschlichen Herzens zu sprechen, bei dessen Nichtbefriedigung sich schwer· 
wiegende Folgezustande fUr die Leistungsfahigkeit ergeben konnen. 

Bei der groBen pathogenetischen Bedeutung, die wir der Entwicklung des 
Herzens im jugendlichen Alter zuerkennen miissen, erscheint zunachst die Frage 
beachtenswert, inwiefern diese durch die besonderen sozialen Verhaltnisse, unter 
denen der einzelne aufwachst, beeintrachtigt werden kann. Zu ihrer Beantwor
tung vermag uns das amtliche Material, das in der grundlegenden Arbeit von 
SCHWIENING: "Uber die Korperbeschaffenheit der zum einjahrig-freiwilligen 
Dienst berechtigten Wehrpflichtigen Deutschlands" enthalten ist, einige Anhalts
punkte zu liefern. Nach dieser Zusammenstellung waren von den zum ein
jahrigen Dienst Berechtigten wegen Krankheiten des Herzens und der groBen 
GefaBe 14,7% zum aktiven Dienste mit der Waffe dauernd untauglich, wahrend 
von den sonstigen Militarpflichtigen wegen der gleichen Erkrankungen nur 
5,8% untauglich waren. Unter 100 Abgefertigten waren wegen Krankheiten des 
Herzens und der groBen GefaBe untauglich von den Schiilern: 

aus einem Gymnasium . . 5,6% 
" Realgymnasium 5,00/0 

" einer Oberrealschule 4,70/ 0 

" Realschule... 4,9% 
einem Seminar . . . . 5,1% 

Die Zahlen von SCHWIENING beruhen auf einem sehr groBen Beobachtungsmaterial. 
das bei der Untersuchung von insgesamt 80454 jungen Leuten in den Jahren 1904-1906 
gewonnen ist; hiervon gehen allerdings 27804 zeitig Untaugliche ab, so daB die angegebenen 
Prozentzahlen fiir die zum aktiven Dienst mit der Waffe dauernd Untauglichen sich auf 
insgesamt 52650 Untersuchte beziehen. Den SCHWIENINGschen Zahlen muB hiernach ein 
hoher Grad von Zuverlassigkeit zuerkannt werden, und wir diirfen aus ihnen wohl die SchluB
folgerung ziehen, daB bei den jungen Leuten, die in den Jahren 1904-1906 aua den hoheren 
wissenschaftlichen deutschen Lehranstalten hervorgegangen waren, sehr viel haufiger (in einer 
mehr als doppelt so groBen Zahl von Fallen) krankhafte Veranderungen der Kreislauforgane 
bestanden als bei den aus anderen sozialen Verhaltnissen stammenden Untersuchten. Diese 
groBere Erkrankungshaufigkeit mochten wir zum groBen Tell auf die einseitige geistige 
Beanspruchung und den Mangel an muskularer Durcharbeitung zuriickfiihren, wie aie an 
den hoheren wissenschaftlichen Lehranstalten bei uns in Deutschland friiher in besonders 
hohem MaBe bestand; zum Teil konnte zur Erklarung auch die Beeinflussung der Herz
tatigkeit beim Schreiben, Zeichnen und Leaen durch die hierbei im Sinne von M. HERZ 
eintretende Formanderung des Brustkorbes herangezogen werden, die seinem Verhalten bei 
einer Kyphoskoliose nahe kommt, sowie die ungiinstige Beeinflussung vor allem des rechten 
Herzens durch die beim Sitzen leicht eintretende Hochdrangung des Zwerchfells. 

Von Interesse erscheint in diesem Zusammenhang auch das Verhalten der 
K reislauforgane bei unseren deutschen Studenten, die nach dem V organge von 
Tiibingen, Freiburg i. Br., Miinchen, GieBen nunmehr bereits an vielen deutschen 
Hochschulen regelmaBig arztlich untersucht werden. Trotz der verhaltnismaBig 
geringen Zahl von sog. organisch bedingten Herzstorungen habe ich bereits in 
meinem ersten Bericht (1924) iiber die Ergebnisse unserer Freiburger Studenten
untersuchung das Ergebnis als wenig giinstig bezeichnet, ein Urteil, zu dem neuer
dings auch JUNG auf Grund der arztlichen Untersuchung der GieBener Studenten
schaft, die seit S.-S. 1923 unter Leitung von HUNTEMULLER durchgefiihrt wird, 
gekommen ist. Nach unserem Ergebnis im S.-S. 1923 hatten von 470 griindlich 
untersuchten Studenten rund 30% nicht voll leistungsfahige Herzen, wobei auf 
Grund meiner Erfahrungen, ·die ich wahrend des Krieges sowie im Laufe der 
letzten Jahre bei Untersuchungen von Sportsleuten gemacht habe, in Uberein
stimmung mit KYLIN auch bereits solche Herzen als nicht voll leistungsfahig, 
d. h. iiberdurchschnittlichen Anspriichen des ofteren nicht ganz gewachsen 
bezeichnet sind, bei denen sog. akzidentelle Gerausche vorhanden waren. 

1m Zusammenhang mit der Frage nach der Bedeutung der sozialen Lage 
fUr die Entwicklung des Herzens bzw. die Funktionstiichtigkeit des Kreislaufs 
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steht diejenige nach dem EinfluB, den die besondere Beschaftigung und die durch 
die soziale Stellung bedingte Lebensfiihrung auf die Gro{3e des Herzens auszuiiben 
vermag. Um zu den bisher dariiber vorliegenden Arbeiten Stellung nehmen zu 
konnen, bedarf es zunachst einer Verstandigung iiber die Art und Weise, wie die 
HerzgroBe zu beurteilen ist. Meiner Ansicht nach kann dieses Problem nur bei 
oberflachlicher Betrachtung einfach und leicht lOsbar erscheinen. Eine ausfiihr
lichere Darstellung der zu beriicksichtigenden Verhaltnisse habe ich vor kurzem 
an anderer Stelle gegeben; hier solI nur insoweit darauf eingegangen werden, 
als es zum Verstandnis der folgenden Ausfiihrungen notwendig ist. 

Bei der Stellung des Herzens als zentraler Motor fiir den Blutkreislauf im 
ganzen Korper und den sich daraus ergebenden vielfaltigen Abhangigkeits
beziehungen ergibt sich die Verpflichtung, seiner korrelativen Variabilitiit, d. h. 
in diesem Falle seiner verschiedenen GroBe bei verschiedener Korperbeschaffen
heit, besondere Beachtung zu schenken. Geschlecht, Lebensalter, Korper
gewicht, Brustumfang, KorpergroBe sind neben manchen anderen Faktoren 
von mehr oder weniger ausschlaggebender Bedeutung fiir die Beurteilung der 
HerzgroBe. Wollen wir also beispielsweise ein Urteil dariiber abgeben, ob sich 
bei Angehorigen dieses oder jenes Berufes ein groBeres oder kleineres Herz 
findet, so werden wir uns nicht mit der Feststellung zufrieden geben, daB die 
HerzgroBe (gemessen an dem Herztransversaldurchmesser) absolut gendmmen 
bei der einen Gruppe sich anders verhalt als bei jener. Wenn wir wissen wollen, 
ob die soziale Stellung bzw. der Beruf auf die Dauer eine mehr oder weniger 
unmittelbare Einwirkung auf die HerzgroBe besitzt, so werden wir uns vielmehr 
auch die Frage vorlegen, ob die festgestellte Verschiedenartigkeit der HerzgroBe 
nicht einfacher durch das verschiedene Lebensalter und die an sich verschiedene 
anderweitige Korperbeschaffenheit der einzelnen Gruppen (insbesondere nach 
KorpergroBe, Gewicht und Brustumfang) zu erklaren ist. Unter diesem Gesichts
punkt kann meines Erachtens nach nur dann behauptet werden, daB diese oder 
jene soziale Lebensweise zu einem groBeren oder kleineren Herzen fiihrt, wenn 
sich die durchschnittliche HerzgroBe bei gleichzeitiger Beriicksichtigung des 
Geschlechtes, des durchschnittlichen Lebensalters der betreffenden Gruppe, 
ihrer durchschnittlichen KorpergroBe, ihres durchschnittlichen Korpergewichtes 
und Brustumfanges als abweichend erweist und der festgestellte Unterschied 
bei Beriicksichtigung der Zahl der untersuchten Falle auBerhalb des Spielraumes 
liegt, den cler mittlere Fehler begrenzt. 

Treten wir von diesem Standpunkte aus an die Untersuchungen heran, die 
sich mit dem Eintlusse der Berutsarbeit aut die Herzgro{3e beschaftigen, so gewinnt 
man aus der Arbeit von SCHIEFFER, der 56 gesunde junge Manner im Alter von 
19-22 Jahren untersuchte, zwar den Eindruck, daB die Vertreter der von 
SCHIEFFER als schwer bezeichneten Berufe in der Mehrzahl der Falle eine groBere 
Herzoberflache. (ausgedriickt in Quadratzentimeter) aufweisen als diejenigen 
der leichteren bzw. leichten Berufe; indessen ergibt sich daraus nicht, daB 
dieser Unterschied auch bei Beriicksichtigung des Korpergewichtes und des 
Brustumfanges der einzelnen FaIle zutrifft, da von SCHIEFFER lediglich die ver
schiedene KorpergroBe in Rechnung gezogen ist. (GroBere Unterschiede des 
Lebensalters kommen bei SCHIEFFER nicht in Betracht.) Hierzu kommt, daB die 
Zahl der von SCHIEFFER untersuchten Falle zur einigermaBen sicheren Beant
wortung der vorliegenden Frage keineswegs hinreichend ist, ein Einwand, der 
in verstarktem MaBe auch gegeniiber den Ergebnissen von KLEWITZ geltend 
gemacht werden muB, der sogar nur 30 Falle verarbeitet hat. 1m einzelnen diirf
ten auch noch andere Bedenken gegeniiber den Ergebnissen von SCHIEFFER 
und KLEWITZ vorzubringen sein. 
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Die Frage, ob die in der Art des Berufes gegebene soziale Lage die HerzgroBe 
so zu beeinflussen yermag, daB diese bei Beriicksichtigung yon Lebensalter, 
KorpergroBe, Korpergewicht und Brustumfang der Untersuchten mehr oder 
weniger erheblich yerschieden wird, laBt sich somit auf Grund der bisher dariiber 
yorliegenden Arbeiten von SCHIEFFER und KLEWITZ noch nicht beantworten. 
BREZINA ist neuerdings auf Grund eines hinreichend groBen Beobachtungs
materials zu clem Ergebnis gekommen, daB Schwerarbeiter bei Beriicksichtigung 
ihrer massigeren .Muskulatur durchschnittlich kein groBeres Herz haben als 
Leichtarbeiter. 

tber die Herzgro{3e deutsrher Stl/dellten liegen nrue entersuchungen yon EDlER Yor, 
die bei der deutsch-akademisehen Olympia in }Iarburg durehgefiihrt sind. Leider lassen 
sich aus den Yon EDlER angegebenen Zahlen keinerlei bindende Sehliisse nach der Richtung 
ziehen, ob das Herz unserer Studenten in seiner GroBe sieh von dem Herzen anderer junger 
}Iannel', die im gleiehen Lebensalter stehen, abel' aus anderen sozialen Verhaltnissen stammen, 
m:sentlich unterscheidet oder nicht, da die von EI1IIER bisher mitgeteilten Angaben dazu 
nicht hinreiehcn und auch die entspreC'henden einwandfreien Vergleiehszahlen aus anderen 
sozialen \'erhaltnissen noeh fehlen. 

Xach Erorterung der Beziehungen zwischen der Entwicklung des Herzens 
und del' HerzgroBe einerseits und del' sozialen Lage andererseits erscheint die 
Frage yon \Vichtigkeit, in welcher Weise del' Blutdruck yon den sozialen Umwelt
bedingungen, unter denen der einzE'lne lebt, beeinfluBt werden kann. Wir mochten 
hierbei zunachst daran denken, daB starke Blutdrucksteigerungen bei haufiger 
\Viederholung fiir das Gewebsmaterial, aus dem sich das HerzgefaBsystem auf
baut, auf die Dauer durchaus nicht gleichgiiltig sein konnen. Bei del' bekannten, 
unter Umstanden so starken Steigerung des Blutdrucks infolge muskularer 
oder seelischer Erregung, miissen wir wohl seinem Verhalten unter den verschie
densten sozialen Verhaltnissen besondere Beachtung schenken. Allgemein wird 
daher sowohl die mehr odeI' weniger schwere vom Beruf verlangte muskulare 
Anstrengung, wie die Aufregung, die Sorge und der Kummer, die sich aus der 
besonderen sozialen Lage des einzelnen ergeben, unter gewissen Bedingungen zu 
ciner friihzeitigen Abnutzung des HerzgefaBsystems fiihren konnen. Ausfiihr
lichere Beobachtungen iiber das Verhalten des Blutdrucks in einigen geU'erblichen 
Betrieben sind neuerdings von H. GRIESBACH mitgeteilt. 

Einer eingehenden Besprechung bedarf die Frage., ob und inwiefern die 
sozialen Umweltbedingungen fiir die Pathogenese des dauernden arteriellen Hoch
drucks (del' essentiellen Hypertonie bzw. Hypertension, wie dieses Krankheits
bild ebenfaIls, aber sicherlich weniger gut, bezeichnet wird)l) von Bedeutung sein 
konnen. Auf Grund ausgedehnter und griindlicher Untersuchungen an 82 Hyper
tonikerfamilien ist WEITZ zu del' Ansicht gelangt, daB die erbliche Veranlagung 
fiir die Entstehung dieses Krankheitsgebietes ausschlaggebend ist und exogene 
Faktoren (schwere korperliche und geistige Arbeit, MiBbrauch von Kaffee und 
Tee sowie Nicotin) dabei ernstlich nicht in Betracht kommen. Dies kann in
dessen meines Erachtens nach nicht fiir aIle FaIle von arteriellem Hoch
druck zutreffen. Wie auch schon von F. MUNK hervorgehoben ist, konnen wir 
die Atiologie des arteriellen Ilochdrucks nicht als einheitlich betrachten. DaB 
er auch im wesentlichen durch exogene Einfliisse entstehen kann, lehrt ja sein 
Vorkommen in Berufen, bei denen die Bleiintoxikation eine so verhangnisvolle 
Rolle spielt und schlieBlich zur Bleischrumpfniere fiihrt. Nach Untersuchungen, 
die HELMUT MOMl\ISEN auf meine Veranlassung unternommen hat, befanden 
sich unter den Kranken unserer Klinik, die einen arteriellen Hochdruck ohne 

1) S. hierzu die ausgezeichneten Ausfiihrungen von A. DL'RIG. (DL'RIG: Der arterielle 
Hochdruck, Kongr. f. innere Med. Wien 1924.) 

26* 



404 H. RAUTMANN: Soziologie innerer Krankheiten. 

primare Nierenveranderungen aufwiesen, auffallend viele, die in ihrem Leben be
sonders schwere berufliche Arbeit geleistet hatten. So waren darunter unter 
anderem verhaltnismaBig haufig Wasch/rauen vertreten, die sicherlich eine 
auBerordentlich anstrengende Tatigkeit verrichten. Gegeniiber WEITZ konnte 
MOMMSEN bei 53 uns zur Verfiigung stehenden Fallen von primarem arteriellen 
Hochdruck nur in 57 % der Gesamtzahl auf Grund der Familienvorgeschichte 
eine erbliche Veranlagung zu dieser Erkrankung nachweisen, eine Zahl, die um 
20% niedriger ist als die von WEITZ gefundene. Wenn wir somit der erblichen 
Veranlagung fiir die Entstehung dieses Krankheitsbildes auch eine sehr wichtige, 
bisher wohl nicht geniigend eingeschatzte Rolle zuerkennen miissen, so werden 
wir andererseits doch stets die Bedeutung der sozialen Verhaltnisse im Auge 
zu behalten haben. MUNK macht darauf aufmerksam, daB unter den Kranken 
mit dauerndem arteriellen Hochdruck bzw. genuiner Schrumpfniere wohlhabende 
Manner des offentlichen Lebens, wie Kaufleute, Kiinstler, hohe Beamte, Arzte 
usw., die von ihrem Geist und Korper groBe Leistungen zu verlangen pflegen, 
besonders zahlreich vertreten sind. Andererseits sollen nach MUNK auch Schlach
ter und Bierbrauer, Gruben- und Erdarbeiter in groBerer Zahl erkranken. Da 
die Apoplexia cerebri sehr haufig den Krankheitsausgang bei arteriellem Hoch
druck darstellt, ist in diesem Zusammenhang eine statistische Aufstellung von 
FLORSCHUTZ iiber den EinfluB der Vermogensverhaltnisse auf die Sterblichkeit 
nach Todesursachen, die den GehirnschlagfluB besonders beriicksichtigt, lehr
reich. Danach betrugen die Prozentsatze der wirklichen von der rechnungsmaBigen 
Zahl der Sterbefalle infolge GehirnschlagfluB unter den Versicherten der Lebens
versicherungsbank Gotha 
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Versicherten (fur das Alter von 15-90 Jahren) 23%, woraus wir vielleicht schlieBen durfen, 
daB der Wohlstand diese Erkrankung begiinstigt. 

In dem dauernden arteriellen Hochdruck haben wir bereits ein Krankheits
bild vor uns, bei dem sich mehr oder weniger bald eine ausgesprochene Schadi
gung der BlutgefaBe einzustellen pflegt, die in ihrem weiteren Verlaufe zu schwer
wiegenden Veranderungen AnlaB gibt. Sofern fiir die Pathogenese dieser Er
krankung auchdie soziale Lage von Bedeutung erscheint, ist sie dies somit 
gleichzeitig auch fiir die Pathogenese der Arterio- und Arteriolosklerose, die wir 
bei langer bestehendem arteriellen Hochdruck erfahrungsgemaB friiher oder 
spater in ausgedehntem MaBe feststellen konnen. 1m iibrigen wird aber bekannt
lich die Sklerose der BlutgefaBe und die daraus schlieBlich folgende Atheromatose 
sehr haufig auch ohne dauernde Blutdrucksteigerung beobachtet. Atiologisch 
wird seit langem der sozialen Lage des einzelnen groBe Wichtigkeit fiir die Ent
stehung dieser organischen GefaBerkrankung zuerkannt entweder in dem Sinne 
der aus der sozialen Lage folgenden schweren Muskelarbeit, die geleistet werden 
muB, oder der geistigen Uberanstrengung sowie starker Gemiitsbewegungen, 
welche gegebenenfalls die sozialen Verhaltnisse mit sich bringen (PAWINSKI). 
Wie vielfach hervorgehoben ist, spielt ferner die Luxuskonsumption in Gestalt 
iibermaBiger Zufuhr von Nahrung und Getrank sowie der MiBbrauch von Tabak, 
Kaf£ee, Tee und Alkohol eine bedeutende Rolle, deren soziale Bedingtheit auf 
der Hand liegt. DaB die Bedeutung des sozialen Faktors andererseits nicht 
iiberschatzt werden darf, ergibt sich aus den Untersuchungen, nach denen auch 
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Infektionskrankheiten zu diesen Veranderungen Veranlassung geben konnen. 
(Malaria, Gelenkrheumatismus, Typhus u. a.) Ferner bleibt natiirlich stets die 
erbliche Veranlagung, das Geschlecht und vieles andere noch zu berucksichtigen. 
FRIEDRICH hat aus einem Beobachtungsmaterial von insgesamt 1384 mannlichen 
und weiblichen Arteriosklerotikern 100 FaIle, die junger als 40 Jahre waren, 
ausgewahlt und dabei festgesteIlt, daB die Haufigkeit dieser Erkrankung mit dem 
Geschlecht in dem Sinne variiert, daB Manner erheblich haufiger als Frauen 
erkranken. ROMBERG, der in der Arteriosklerose vor aHem eine Abnutzungs
krankheit sieht, fand in seiner Privatpraxis 77,9% mannliche und nur 22,1 % 
weibliche Kranke mit Arteriosklerose. In einer ZusammensteHung von HAR
PUDER aus der Munchner Klinik sind die Frauen mit 36,7% und die Manner mit 
63,3% vertreten. FRIEDRICH steHte ferner die Arteriosklerose bei schwerer 
korperlicher Arbeit in 40%, bei Beschaftigung mit giftigen Substanzen in 12%, 
bei ansteckenden Infektionskrankheiten in 48%, bei Syphilis in 15%, bei MiB
brauch von Alkohol in 26%, von Nicotin in 30% seiner FaIle fest. 

Nach PAWINSKI folgt die geistige Uberanstrengung ihrer pathogenetischen Bedeutung 
nach unmittelbar auf die Syphilis und wirkt verderblicher auf die Coronarien als auf andere 
Arterien. In der Atiologie der Angina pectoris sind nach ihm neben geistiger Uberanstren
gung Gemutsbewegungen besonders wichtig. Ferner sollen nach PAWINSKI bei Frauen 
Gemutsbewegungen in der Pathogenese der Coronarsklerose eine noch bedeutungsvollere 
Rolle spielen als bei Mannern. Als alleiniger Faktor kommen indessen geistige Uberan
strengung und Gemutsbewegungen hierbei sicherlich nicht in Betracht; vielmehr wird dazu 
in der Regel noch eine besondere Erkrankungsbereitschaft gehiiren, die in der verschiedensten 
anderen Weise bedingt sein kann (s. oben). In der Beurteilung des Einflusses nerviiser Er
regungen auf die Entwicklung der Arteriosklerose mahnt die Arbeit von FrnKELNBURG zur 
Vorsicht, der bei 169 Kranken, die jahrelang an ausgesprochenen nerviisen kardiovascularen 
Stiirungen gelitten hatten, in keinem einzigen Faile eine fruhzeitige oder auBergewiihnlich 
schnelle Entwicklung von Arteriosklerose feststellen konnte. 

Nach KOELSCH wird die periphere Arteriosklerose, die sich erstmalig mehr oder weniger 
unvermittelt in Schmerzen und Parasthesien in den Unterschenkeln und FuBen auBern kann, 
besonders haufig bei NaBberufen (Erd- und Brunnenarbeitern, Seeleuten usw_) beobachtet. 
Fur die dabei auftretenden Schmerzen ist nach KOELSCH kennzeichnend, daB sie von thermi
schen Reizen bzw. Yom Temperaturwechsel abhangig sind mid sich erstmals des iifteren 
nach Arbeiten in der Kalte oder im Wasser einstellen. 

Wenden wir uns den degenerativen und entzundlichen Erkrankungen des 
Herzmuskels zu, so erscheint die soziale Lage zunachst von Bedeutung fur die 
organische Schadigung des Herzens durch Uberanstrengung infolge muskularer 
Arbeit. Diese Moglichkeit ist in bestimrnten Berufen besonders haufig verwirk
licht (bei Lasttragern, Schrnieden, Schlossern usw.). Bei der sag. idiopathischen 
H erzhypertrophie, sofern sie als M ilnchner Bierherz und Tubinger Weinherz im 
Sinne einer durch die besonderen Lebensverhaltnisse bedingten Herzerkrankung 
beschrieben ist, handelt es sich nach ROMBERG durchweg urn eine Herzhyper
trophie bei arteriosklerotischer Schrumpfniere, seltener bei glomerularer 
Schrumpfniere, so daB wir hier nach ROMBERG eine sekundiire Herzmuskel
erkrankung vor uns hatten. 

Was die entzundlichen Erkrankungen des H erzmuskels und seines Ventil
apparates anbetrifft, so durfen wir neben der Ausgesetztheit gegenuber ent
sprechendell Infektionen, ,vic sic bestimrnte Bende mit sich bringen, in Uber
einstimmung mit LOEWY fUr gewisse Falle wohl auch die durch die berufliche 
Tatigkeit erleichterte traumatische Schiidigung des Endokards atiologisch in Rech
nung setzen, welche die Ansiedelung von Infektionserregern begunstigt. 

In der Pathogenese der sog. Herzneurose spielen die sozialen Lebensver
haltnisse erfahrungsgemaB eine groBe Rolle. Nach LUBENAU wird sie in Berlin 
gerade bei denjenigen Arbeitern auBerordentlich haufig beobachtet, welche die 
hochsten Lohnsatze beziehen; er bringt dies mit der von dies en aufgewendeten 
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intensiven geistigen Arbeitsenergie in Zusammenbang. Sehr beachtenswert 
diirfte das haufige Auftreten von nervosen Herzerscheinungen bei Haus/rauen 
sein, die einem kinderreichen Haushalt vorstehen. 

Bei FLORSCH-C-TZ findet sich auch eine lehrreiche Ubersicht iiber die Bedeutung der 
Vermogenslage fUr die Hiiufigkeit der TodesfiHle infolge Erkrankung der Kreislauforgane, 
bei der die bereits wiedergegebene Haufigkeitsverteilung der Todesfiille infolge Gehirn· 
schlagflusses nicht einbegriffen ist. Danach betrugen die Prozentsii tze der wirklichen yon der 
rechnungsmaBigen Zahl der Todesfalle infolge Erkrankung der Organe des Kreislaufs (ohne 
Apoplexia cerebri) unter den Versicherten der Lebensversicherungsbank Gotha 
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Bei Erorterung der Frage, welche Bedeutung den verschiedenen Krankheiten 
der Kreislauforgane fur die soziale Lage des einzelnen zukommt, mochten wir von 
denjenigen Erkrankungen absehen, die erfahrungsgemaB den Kranken vollstandig 
ans Bett fesseln, und ibn insofern aus seinem sozialen Wirkungskreis fast vollig 
ausschalten. Denn ihre soziale Bedeutung erscheint damit an sich schon klar. 
Heilen sie wieder aus oder fUhren sie noch zu einer weitgehenden Besserung, 
so ergibt sich ihre soziologische Einschatzung aus ihrer Zeitdauer bzw. dem Grade 
von dauernder Leistungsschadigung, der bestehen bleibt. Wichtiger diirfte die 
Heraushebung einiger Gesichtspunkte fUr die soziologische Beurteilung der
jenigen Kreislauferkrankungen sein, die allmahlich beginnen, sich langsam 
weiterentwickeln, um schlieBlich erst nach langem Bestehen zu volliger Leistungs
unfahigkeit oder zum Tode fiihren. 

Als beachtenswert mochte ich zunachst den Gesichtspunkt herausheben, 
daB wir derartige Erkrankungen nicht nur nach der Leistungsschadigung ein
schatzen diirfen, die sie in muskularer Hinsicht bedingen; vielmehr miissen wir 
gleichzeitig auch ihre Riickwirkung auf die ganze Personlichkeit in Rechnung 
setzen, die sie sowohl nach der Seite der geistigen Arbeitsfiihigkeit wie des Charak
ters mannigfach zu beeinflussen vermogen. 

Bei diesem Bestreben werden wir uns auch hiiten miissen, in einseitiger Weise 
lediglich die anatomischen oder funktionellen Veranderungen an den Kreislauf
organen selbst zu beachten und dariiber die vielseitigen Abhangigkeitsbeziehungen 
zu vergessen, die gerade zwischen den Kreislauforganen und dem iibrigen Korper 
bestehen und zwar vor allem mit den Atmungsorganen und dem Nervensystem. 

Drittens werden wir aber auch dessen eingedenk sein miissen, daB unsere 
soziale Prognostik vielleicht in noch hoherem MaBe als unsere sonstige Pro
gnostik mit erheblicher Unsicherheit behaftet ist, die notwendigerweise aus der 
Irrationalitat des einzelnen Menschen, insbesondere in Hinblick auf seine geistig
seelische Beschaffenheit folgt. Unsere aus der Erfahrung an anderen Menschen 
abgeleiteten Regeln, werden daher fur den Einzelfall immer nur einen gewissen 
Wahrscheinlichkeitswert beanspruchen konnen. 

Gehen wir von diesen Gesichtspunkten aus an unsere Aufgabe heran, so scheint 
sich mir die Art der Darstellung im iibrigen aus der Methode unserer Kreislaufdia
gnostik zu ergeben, bei der wir uns auf Grund der Untersuchung der einzelnen 
Veranderungen und ihrer klinischen Auswertung die Diagnose aufzubauen pflegen. 

In diesem Sinne gehoren die Herzgro(Je, -lage und -form zu den wichtigsten 
Faktoren, die fUr unsere Kreislaufbeurteilung in Betracht kommen. TV elche 
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Bedeutung besitzen nun die Abweichungen von der normalen Herzgro[3e, -lage und 
-form fur die personliche Leistungsfiihigkeit? 

Wollen wir zu einer Verstandigung hieriiber gelangen, so ist es wiederum 
notwendig, zunachst die einfache und korrelative Variabilitiit der H erzgro[3e, -lage 
und -form bei Gesunden entsprechend zu beachten, damit wir uns vor irrtiim
lichen SchluBfolgerungen bewahren. 

Hierbei werden wir uns daran zu erinnern haben, daB eine Abgrenzung des 
Gesunden von dem Krankhaften auf Grund einer allgemeingultigen Definition 
nicht moglich ist und es daher in jedem Einzelfall besonderer Angaben dariiber 
bedarf, an welche Bedingungen die Aufnahme oder Nichtaufnahme eines Falles 
in die Beobachtungsreihe gekntipft wurde, so z. B. in diejenige, welche nur Kreis
laufgesunde umfaBt. Stellen wir uns nun eine groBe Anzahl von Orthodia
grammen - etwa mehrere hundert - die yon Kreislaufgesunden stammen, nach 
einheitlichen Gesichtspunkten zusammen, so sehen wir, daB die Variabilitat der 
GroBe, Lage und Form des Herzens bei ihnen (auch bei sehr strenger Auswahl 
der FaIle) eine iiberrasehend groBe ist, jedenfalls bedeutend groBer als man 
bisher gewohnlich angenommen hat. So hat sich mir z. B. in eigenen Unter
suchungen, in denen aus einem Beobachtungsmaterial yon insgesamt 1417 
Orthodiagrammen 912 in strengster Auswahl zusammengestellt wurden, er
geben, daB bei durchaus kreislaufgesunden jungen Mannern im Alter von 
20-30 Jahren die HerzgroBe am orthodiagraphischen Transversaldurehmesser 
im Sitzen gemessen zwischen 10,4 bis 16,4 em sehwanken kann. Bei dieser 
groBen Sehwankungsbreite wiirden demnaeh fast alle Herzen normal groB sein, 
wenn wir mit "normal" alles das bezeiehnen, was bei Gesunden vorkommt. 
SolI demnach der Ausdruek normal noch weiterhin ein klinisch bedeutungsvolles 
Verhalten bezeichnen, so werden wir sein Anwendungsbereich einschriinken 
miissen und im klinischen Sinne nur dasjenige normal nennen diirfen, das bei 
Gesunden in der Regel vorkommt, d. h. bei ihnen sehr viel haufiger als andere 
Befunde angetroffen wird, und vom Standpunkt der Wahrscheinlichkeitstheorie 
somit mit gro[3erer Wahrscheinlichkeit noch "gesundhaft" (MARTIUS) ist als die 
anderen Befunde, die bei Gesunden seltener sind. 

Differenziert man in diesem Sinne nach dem von mir angegebenen Verfahren 
die normalen Befunde aus den iibrigen mit Hilfe der einfach genommenen durch
schnittlichen Abweichung in einheitlicher Weise heraus, so erhalt man als Grenz
werte flir den im Sitzen orthodiagraphisch aufgenommenen Herztransversal
durchmesser bei kreislaufgesunden erwaehsenen jungen Miinnern in einem Alter 
von 20-30 Jahren 

g, = 12,5 em g' = 14,0 em, 

so daB bei ihnen demnaeh die normale HerzgroBe zwischen 12,5-14,0 em 
sehwankt. 

Diese Grenzwerte geben nun aber lediglieh ein MaB fiir die einfache Varia
bilitat der HerzgroBe, da sie aus einer Variationsreihe abgeleitet sind, welche aIle 
HerzgroBen ohne Beriicksichtigung der KorpergroBe, des Korpergewichtes und 
des Brustumfangs umfaBt. Diese drei Faktoren miissen jedoeh, wie bereits oben 
auf S. 402 ausgeflihrt, beriicksichtigt werden, wenn wir im Einzelfall zu einer 
Beurteilung der HerzgroBe gelangen wollen, die praktiseh hinreiehend einwand
frei ist. Inwiefern dies moglieh ist, habe ich an anderer Stelle des naheren aus
gefiihrt und dort aueh die dazu erforderlichen Bestimmungstabellen mitgeteilt. 
Hier wiirden weitere Ausflihrungen dariiber sowie iiber die korrelative Variabilitiit 
zu sehr in Einzelheiten fiihren. 

Was konnen wir nun in bezug auf die Leistungsfahigkeit daraus schlie (3en, 
wenn sich die HerzgroBe mit Hilfe des soeben in Umrissen angegebenen Verfah-
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rens gegebenenfalls als abnorm groB oder abnorm klein erweist 1 Bei vorsichtiger 
Abwagung zunachst nur, daB die Wahrscheinlichkeit fiir das Vorliegen voller 
Leistungsfahigkeit des Herzens, soweit diese von seiner Grope aiJhiingt, mehr oder 
weniger geringer ist als bei Vorliegen normaler GroBenverhaltnisse. 1m iibrigen 
muB die weitere Beurteilung aIle anderen Faktoren beriicksichtigen, die in Be
tracht kommen, das Verhalten der Herzform, den Auscultationsbefund, PuIs, 
Blutdruck u. a. m. 

1st das Herz auf Grund des soeben Dargelegten grop bzw. vergropert, so 
ist unter anderem die Frage zu beantworten, ob diese VergroBerung durch eine 
Hypertrophie, d. h. eine Querschnittzunahme der Herzmuskelwand infolge eines 
Dickenwachstums der Muskelfasern bedingt oder mitbedingt sein kann. Die hier 
differential-diagnostisch in Betracht kommenden Gesichtspunkte sind von mir 
an anderer Stelle bereits des naheren entwickelt. Die Schwierigkeit und Un
sicherheit der Erkennung einer Hypertropbie intra vitam erheischt dabei besondere 
Beachtung. 

1st das Herz bei gleicbzeitiger Beriicksichtigung von KorpergroBe, Korper
gewicht und Brustumfang klein, so sind neben seiner Lage und Form (Median
stellung, Zwerchfelltiefstand!) aIle iibrigen Faktoren sorgfaltig in Rechnung zu 
setzen und man wird sich bei dem Urteil iiber seine Funktionstiichtigkeit daran 
erinnern, daB sich solcbe Herzen wabrend des Krieges zuweilen auch als recht 
leistungsfahig erwiesen haben. 

Handelt es sich um ein Herz, das im Verhaltnis zur KorpergroBe, zum 
Korpergewicht und Brustumfang zwar regelrecht groB, absolut genommen jedoch 
klein erscheint, so ergibt sich die Leistungseinschatzung der N atur der Sache 
nach mehr aus dem Habitus (Wuchsform, Entwicklung der Muskulatur und des 
Fettpolsters) als aus dem Verhalten der HerzgroBe. 

Die oben gestellte Frage, welche Bedeutung die Abweichung von der normalen 
HerzgroBe fiir die Leistungsfahigkeit besitzen, erweist sich somit in ihrer Beant
wortung als keineswegs einfach. Es erschien mir deshalb wiinschenswert, in dem 
hier gegebenen Zusammenhang etwas ausfiihrlicher auf diese Verhaltnisse ein
zugehen, weil der Fortschritt auf diesem Gebiete in hohem MaBe von einer zu
nachst grundsatzlichen Klarung der bestehenden Schwierigkeiten abhangen 
diirfte. 

Was die Abweichungen von der normalen Lage und Form des Herzens an
betrifft, so wird ihre Einschatzung in Hinblick auf die Funktionstiichtigkeit 
des Herzens entsprechend dem bereits Gesagten davon auszugehen haben, daB 
auch die Herzlage und Form schon bei Gesunden sehr stark zu variieren vermag. 
Nahere Ausfiihrungen hieriiber wiirden uns indessen von unserem hier zu ver
folgenden Wege wohl zu weit abfiihren.· 

Dagegen liegt eine eingehendere Erorterung der verschiedenen H erzklappen
jehler hinsichtlich ihrer Wirkung auf die soziale Lage jedenfalls in der Richtung 
unseres Weges. Es muB bei ihrer soziologischen Einschatzung vor allem an 
die sehr verschiedene Leistungsschadigung gedacht werden, welche die einzelnen 
anatomisch bedingten Ventildefekte je nach dem gleichzeitigen Verhalten des 
Herzmuskels und der gesamten iibrigen korperlichen und geistigen Beschaffen
heit des davon Betroffenen bedingen konnen. Der Weltkrieg hat uns ja FaIle 
kennen gelehrt, bei denen eine schwere Aorteninsujjizienz jahrelang keinerlei 
merkliche Beeintrachtigung der Leistungsfahigkeit verursacht hat, wahrend 
dieser Klappenfehler in der Mehrzahl der FaIle zu schweren Storungen An
laB gibt, die sich bei seiner so haufigen syphilitischen Genese wohl ofters 
aus einer gleichzeitigen syphilitischen Schadigung des Herzmuskels ableiten. 
Soziologisch sehr beachtenswert diirfte die nach kliniscber Erfahrung gerade bei 
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diesem Herzfehler so oft vorhandene abnorme nervose Erregbarkeit sein, auf 
die auch insbesondere ROMBERG hinweist. Solche Kranke konnen recht unver
traglich erscheinen und werden zuweilen aus unbedeutendem AniaB sehr heftig, 
wodurch leicht Schwierigkeiten mit ihrer sozialen Umgebung entstehen. Alm
liche psychische Veranderungen konnen sich aber auch beiKranken mit anderen 
Herzklappenfehlern finden, ohne daB dabei bereits eine ernstliche Kompen
sationsstorung zu bestehen braucht (ROMBERG). Die Mitralstenose gilt ja als der 
prognostisch ungiinstigste Herzklappenfehler. D. GERHARDT macht jedoch darauf 
aufmerksam, daB die gutartigen Falle dieses Ventildefektes haufig unerkannt 
bleiben. Am giinstigsten ist wohl im allgemeinen die M itralinsuffizienz zu be
urteilen, wobei indessen zu beriicksichtigen ist, daB gerade bei diesem Herz
klappenfehler die Unterscheidung seiner anatomischen von seiner so haufigen 
rein funktionellen Bedingtheit in vielen Fallen auBerordentlich schwer ist. 

Die soziologische Bedeutung der leichteren Grade von chronischer H erz
muskelinsuffizienz ergibt sich aus der Starke der durch sie gesetzten Leistungs
schadigung in muskularer und geistiger Hinsicht in Verbindung mit der Art 
der sozialen SteHung. Die dabei so haufigen neurasthenischen Erscheinungen 
diirften sozial eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Ofters auftretende Schwindel
anfiille vermogen an sich zu manchen Berufen untauglich zu machen. DaB 
Geisteskrankheiten bei Herzkranken haufiger vorkommen als bei anderen inneren 
Erkrankungen ist mehrfach behauptet; die hieriiber vorliegende Literatur ist 
von L. BRAUN ausfiihrlicher zusammengestellt, der insbesondere auch auf die 
engen Beziehungen des Herzens zur Psychologie der Angst nahere Ausfiihrungen 
gemacht hat. 

Die Unregelmiif3igkeiten und Ungleichmiif3igkeiten des Pulses erfordern auch 
in sozialprognostischer Hinsicht eine besonders sorgfaltige Differenzierung. 

DaB uns das Vorliegen einer respiratorischen Arhythmie (Zunahme der Puls
frequenz bei langsamer, tiefer Einatmung, deutliche Abnahme der Pulsfrequenz 
bei langsamer Ausatmung) in keiner Hinsicht das Recht gibt, eine Erkrankung 
des Herzens anzunehmen, ist bekannt. Diese iiber den Vagus zustandekommende 
UnregelmaBigkeit erscheint sogar eher als ein prognostisch giinstiges Zeichen 
(MACKENZIE, FR. MULLER), da sie bei fortgeschrittenen organischen Erkrankungen 
des Herzens nicht angetroffen wird. 

Die extrasystolischen UnregelmaBigkeiten sind friiher zu einseitig als Aus
druck einer mehr oder weniger ernsten Herzerkrankung aufgefaBt. Wir miissen 
seit den Untersuchungen von MACKENZIE, LEWIS und WENCKEBACH wohl 
annehmen, daB eine Extrasystolie des ofteren auch keinerlei ernste Bedeutung 
hat und die Leistungsfahigkeit nicht zu beeintrachtigen braucht. Die Auf
klarung ihrer Pathogenese erfordert gegebenenfalls eingehende, besondere Unter
suchung, auf die hier nicht naher einzugehen ist. 

Die Vieldeutigkeit des Pulsus paradoxus ist neuerdings von MANDELE in 
einer groBeren Studie wieder beleuchtet. 

DaB selbst das Vorhofflimmern, das so haufig einer Arhythmia perpetua 
zugrundeliegt, noch langere Zeit mit einer befriedigenden Leistungsfahigkeit 
verbunden sein kann, ist insbesondere von WENCKEBACH hervorgehoben. 

Die soziale Schadigung, die eine Arteriosklerose zu bedingen vermag, miissen 
wir je nach dem GefaBgebiet, das betroffen ist, als recht verschiedenartig 
ansehen. Die cerebrale Arteriosklerose vermag in ihrem ersten Stadium nach 
ALZHEIMER, ROMBERG u. a. lediglich unter neurasthenischen Erscheinungen zu 
verlaufen. N ach ROMBERG nimmt die geistige Leistungsfahigkeit abo "Die Kran
ken verlieren die Fahigkeit zu prodnktiver geistiger Tatigkeit. Der Kreis ihrer 
Interessen verengert sich. Das Gedachtnis fUr Dinge der jiingsten Vergangenheit 
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liiBt nacho Die Auffassungsgabe sinkt. Die Kranken werden entschluBloser." 
Die soziale Bedeutung derartiger Veranderungen liegt auf der Hand. ROMBERG 
weist auch auf die in den vierziger und fiinfziger Jahren so haufigen Depressionen 
hin, die sich nach GAUPP nicht selten bei cerebraler Arteriosklerose finden. Die 
auf diese Grundlage zu beziehenden schweren seelischen Storungen sind von 
ALZHEIMER des niiheren dargestellt. Die soziale Schiidigung durch eine Apoplexie 
erscheint an sich klar. 

Die Prognose bei einer Coronarsklerose, die mit Anfallen von Angina pectoris 
einhergeht, pflegt in der Regel sehr ernst zu sein. Zuweilen ist ja schon der 
erste schwere Anfall von Angina pectoris ein Bote des baldigen Endes. 

Demgegenuber tritt die periphere Arteriosklerose in ihrer sozialen Bedeutung 
fiir den einzelnen verhaltnismiiBig stark zuriick. 

Die luetischen Herz- und Blutgefii{3schiidigungen erfordern in soziologischer 
Hinsicht unsere groBte Aufmerksamkeit. AMELUNG und STERNBERG haben neuer
dings 275 Syphilitiker des Friihstadiums einer wiederholten Untersuchung 
unterzogen und teilweise durch mehrere Jahre beobachtet. Sie fanden bei 21 % 
der Kranken Kreislaufstorungen, die auf die luetische Infektion zuruckgefiihrt 
werden muBten. Sehr verhangnisvoll ist die luetische Aortitis, die von allen lue
tischen Visceralerkrankungen am spiitesten auftritt (ROMBERG). HUBERT stellte 
als durchschnittliche Zeit zwischen syphilitischer Infektion und Auftreten der 
Aortitis bei 60 Kranken der ROMBERGSchen Klinik 23,7 Jahre fest. So trifft diese 
Erkrankung sehr haufig erst das reife Mannesalter und rafft die von ihr Be
troffenen durchschnittlich bereits nach etwa 2 Jahren (DENECKE, STADLER) aus 
ihrem Wirkungskreise hinweg. 

Der dauernde arterielle Hochdruck bildet sich nach MUNK am haufigsten 
zwischen dem 45. und 55. Lebensjahre aus, trifft also in der Regel den Mann 
noch in der Vollkraft seines Wirkens. Sozial bedeutet er des ofteren auch dann 
schon eine erhebliche Schadigung des Erkrankten, wenn ernste Nieren- oder 
Herzerscheinungen noch nicht aufgetreten sind. Die Schadigung bezieht sich 
im Anfangsstadium vor allem auf das N ervensystem; es tritt zeitweise Schwindel
gefuhl auf, die Kranken ermiiden leicht, schlafen schlecht, leiden an abnormer 
Reizbarkeit oder sind durch niedergedriickte Stimmung in ihrer Leistungsfahig
keit beeintriichtigt. 

3. Die Krankheiten der Atmungsorgane. 
Bei der groBen Bedeutung, die der Brustkorb fiir die Leistungsfahigkeit 

der Lungen besitzt, miissen wir seiner Gestaltung unter dem EinfluB der Umwelt 
eingehende Beachtung schenken. DaB exogene Bedingungen fur seine Entwick
lung und Ausreifung neben der erblichen Veranlagung eine sehr wichtige Rolle 
spielen, ergibt sich aus den Arbeiten von MATTHIAS, KOHLRAUSCH u. a. MATTHIAS 
ist auf Grund seiner Untersuchungen iiber den EinfluB der Leibesiibungen auf 
das Korperwachstum zu der Ansicht gekommen, daB es zur AuslOsung des letzten 
Breitenwachstums einer auBeren Anregung bedarf. Vor MATTHIAS hat auch 
bereits GODIN hervorgehoben, daB bei einseitiger Kopf- und Sitzarbeit ein ver
mehrtes Liingenwachstum auf Kosten des Breitenwachstums eintritt. Die 
Bildungsfehler des Brustkorbes, die durch ungiinstige Korperhaltung bei langem 
Schreiben, Lesen oder Zeichnen entstehen konnen, haben schon vielfach Be
achtung gefunden; mit ihrer Riickwirkung auf die Organe des Kreislaufs hat 
sich M. HERZ des naheren beschaftigt. 

Die Beziehungen der sozialen Umwelt zur Pathogenese der Rhinitis, Rhino
pharyngitis, Bronchitis, der Pneumokoniosen, des Emphysems ergeben sich in 
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vielfiiJtiger Weise aus der Art der beruflichen Tatigkeit. Ihre Darstellung ist 
deshalb dem Abschnitt uber die Berufskrankheiten in diesem Handbuch vor
behalten. Die Soziologie der Lungentuberkulose ist hier ebenfalls nicht zu behandeln. 
Fur die Pathogenese der Pneumonie spielt die soziale Lage wohl nur insofern 
eine groBere Rolle, als sie eine Erkaltung begunstigt. 

Uber die Bede1ltung der Yermogenslage fur die Sterblichkeit an den akufen 
Krankheiten der Luftwege gibt uns die statistische Zusammenstellung von FLOR
SCHUTZ einen Anhaltspunkt. Danach betrugen bei der Lebensversicherungsbank 
Gotha die Prozentsatze der wirklichen von der rechnungsmaBigen Zahl der 
Sterbefalle infolge akuter Krankheit der Luftwege bei den Versicherten in der 
SUlllmenklasse 
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it ber 6000 " 
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Hiernach betrug filr das Alter yon 15-90 Jahren die Ubersterblichkeit 
der niedrigsten gegenuber der hochsten Summenklasse 57%. woraus wir wohl 
schlieBen durfen, daB in der Pathogenese dieser Erkrankungen die soziale Lage 
eine sehr bedeutsame Rolle spielt. 

Die Riickwirkung der Erltrankungen der Atmungsorgane auf die soziale Lage 
des einzelnen erscheint je nach der Art der Erkrankung sehr verschieden. Fur 
unsere hier anzuwendende Betrachtungsweise sind neben den chronisch ver
laufenden Erkrankungen insbesondere die sich haufig wiederholenden Katarrhe 
von Wichtigkeit. Der Standpunkt" den wir in dieser Hinsicht einnehmen muss en, 
ist offenbar von demjenigen, den wir von der Klinik her gewohnt sind, grund
satzlich zu unterscheiden. Fur die umfassendere arztliche Betrachtung ist eine 
Erkrankung nicht nur dann bedeutungsvoll, wenn sie schwer ist und das Leben 
gefahrdet; sozial gedacht mussen wir vielmehr auch die leichten Erkrankungen 
ernst nehmen, sofern sie durch ihre Dauer oder haufige \Viederholung imstande 
sind, die Leistungsfahigkeit erheblich zu schadigen. Dies kann des ofteren 
beispielsweise fur eine Rhinitis oder Rhinopharyngitis zutreffen, ,wIehe unter 
Umstanden insbesondere die geistige Leistungstuchtigkeit in keineswegs gleich
giiltiger Weise zu beeintrachtigen vermag. 

DaB eine sich haufig wiederholende oder des Ofteren lange andauernde 
Laryngitis fur diejenigen, welche beruflich im besonderen MaBe auf ihre Stimme 
angewiesen sind (Sanger, Schauspieler, Prediger, Lehrer, Politiker) unter Ulll
standen eine sehr ernste soziale Schadigung bedeutet, bedarf keiner naheren Aus
filhrung. Fur die mehr chronisch oder in haufigen Ruckfallen verlaufende 
infektiose Bronchitis sowie spastische Bronchitis (JAGIC) kommt neben der dadurch 
bedingten Kreislaufbelastung in sozialer Hinsicht die Belastigung der Umgebung 
durch den Husten und Auswurf in Betracht und die StOrung der Nachtruhe filr 
den Erkrankten selbst, ans der sich wiederum eine sehr erhebliche Herabsetzung 
der personlichen Leistungstuchtigkeit ergeben kann. Eine sehr ernste soziale 
Prognose haben bekanntermaBen die sich in der Regel schleichend entwickelnden 
Bronchiektasien, deren Anfange nicht selten auf eine wenig beach tete Broncho
pneumonie im Kindesalter zuruckgehen (BRACER). Sie gefahrden die soziale 
Lage insbesondere auch durch den filr sie bezeichnenden, meist so ubelriechenden 
Auswurf und die haufig so ubelriechende Ausatemluft. Bei langerem Bestehen 
bringen sie die Gefahr der Amyloidose und konnen unter Umstanden zu einem 
HirnabsceB fuhren. 
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Eines der sozial wichtigsten Krankheitsbilder haben wir in dem Lungen
emphysem vor uns, das in seiner Haufigkeit und Bedeutung wohl noch vielfach 
unterschatzt wird und auch noch oft, wie ROMBERG hervorhebt, iibersehen wird. 
Den Pathologen ist ja die wichtige Riickwirkung des chronischen Lungenemphy
sems auf die Kreislauforgane seit langem gelaufig. Nach ASCHOFF schaffen der 
VerschluB zahlreicher Capillaren und die mangelhafte Atemtatigkeit Hinder
nisse im kleinen Kreislauf, "es kommt zur Dilatation und Atherosklerose der 
Pulmonalarterie, zur Dilatation und Hypertrophie des rechten Ventrikels und 
schlieBlich zur Herzinsuffizienz." Von klinischer Seite ist neuerdings durch 
JAGIC und SPENGLER das Emphysemherz, das nach ihnen in seinem klinischen 
Gesamtbilde mit der sog. Myodegeneratio cordis·. iibereinstimmt, monographisch 
besonders gewiirdigt. Bei vorgeschrittenem Emphysem pflegt sehr bald Un
fahigkeit zu jeder anstrengenderen muskularen Tatigkeit einzutreten, so daB 
Arbeiter und Handwerker vollig invalide werden. Fiir die Beurteilung der durch 
ein Lungenemphysem bedingten Leistungsschadigung erscheint das Verhalten 
der Wirbelsaule von Wichtigkeit. Nach neueren Untersuchungen von ENGEL
HARD beeinfluBt die Verbiegung der Wirbelsaule den Atemmechanismus bei 
Emphysem in ausschlaggebender Weise. Eine Kyphose im Bereich der oberen 
oder unteren Brustwirbelsiiure geht mit einer wesentlich starkeren Bewegungs
einschrankung des Brustkorbes einher als eine solche der mittleren Brustwirbel
siiule, bei der ENGELHARD den Atemmechanismus nur verhaltnismaBig wenig 
verandert fand. 

Bei der soziologischen Wiirdigung des Asthma bronchiale werden wir daran 
zu denken haben, daB diese Erkrankung des ofteren auf neuropathischer Grund
lage entsteht und sich nicht selten mit Heuschnup/en verbindet. Besonders 
beachtenswert ist die Gefahr des Morphinismus, die bei schwerem Asthma droht. 

Die soziale Schadigung durch eine starke Skoliose oder Kyphoskoliose, die 
sich beispielsweise infolge einer Rachitis entwickelt hat, ergibt sich, abgesehen 
von der Verunstaltung, die an sich schon eine groBe Benachteiligung in sozialer 
Hinsicht bedeutet, im Einzelfall aus der GroBe der Storung des Atemmechanis
mus und der Beeintrachtigung der Herztatigkeit, die sich vor allem auf das 
rechte Herz bezieht. Die Bedeutung des Sitzes der Kyphose ist bereits 
gewiirdigt. 

Fiir die Einschatzung der Leistungsschadigung durch eine Pleuritis ist neben 
der Riickwirkung einer ausgedehnten Pleuraverwachsung auf die Atemtiichtig
keit und den Kreislauf auch an ihre Beziehungen zur Bronchiektasie zu denken. 
Nach BRAUER sind allerdings Pleuraverwachsungen weniger von Bedeutung fur 
die Entstehung von Bronchiektasien als fiir ihre weitere Ausgestaltung. 

4. Die Krankheiten der Harnorgan~. 
Die Bedeutung der Umweltbedingungen, unter denen der einzelne auf 

Grund seiner sozialen Stellung lebt, fiir die Tatigkeit der Nieren ergibt sich zu
nachst aus ihrer Aufgabe, Wasser, Salze und die Abbaustoffe des EiweiBstoff
wechsels auszuscheiden. Somit vermogen aIle diejenigen Substanzen, die bei 
beruflicher Arbeit durch Einatmung oder auf andere Weise in den menschlichen 
Organismus gelangen und mit dem Ham wieder ausgeschieden werden, gegebenen
falls auch eine Nierenschadigung hervorzurufen. Eine nahere Darstellung der 
Wirkungsweise des Bleies, Quecksilbers, des Chroms, Arsens, des Kohlenoxyds 
sowie anderweitiger anorganischer und organischer Nierengifte kommt hier nicht 
in Betracht, da sie den Abschnitten dieses Handbuches vorbehalten ist, welche 
die gewerblichen Vergiftungen und die Berufskrankheiten behandeln. 
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Eine andere Beeinflussungsmoglichkeit der Nieren durch die Umwelt ergibt 
sich aus der Reaktion der Nierencapillaren auf thermische Reize, welche die 
Haut treffen; diese Reaktion scheint ja mit der Reaktion der Hautcapillaren 
gleichsinnig zu verlaufen, so daB beispielsweise eine Kalteeinwirkung auf die 
Haut nicht nur eine Zusammenziehung der Hautcapillaren bedingt, sondern 
auch mit einer entsprechenden Veranderung der Nierencapillaren einhergehen 
kann. Auf diese Weise vermag jedenfalls starke Abkiihlung bzw. Durchnassung 
unter Umstanden zu einer ernstlichen Schadigung der Nieren zu fiihren. In
dessen werden wir uns in dieser Hinsicht vor schematischen SchluBfolgerungen 
hiiten miissen, da die individuell so verschiedene Empfindlichkeit gegen Ab
kiihlung und Durchnassung von groBer Bedeutung ist, so daB hier jeder Fall 
wieder anders beurteilt werden muB. 

Die erheblich groBere Sterblichkeit der wohlhabenden Gesellschaftskreise an 
Nierenerkrankung und Krankheiten der Blase, wie sie aus der statistischen Zu
sammenstellung von FLoRscHuTz hervorgeht, erscheint mir pathogenetisch noch 
sehr uniibersichtlich. Nach FLoRscHuTz betrugen die Prozentsatze der wirklichen 
von der rechnungsmaBigen Zahl der Sterbefalle unter den Versicherten der 
Lebensversicherungsbank Gotha infolge Morbus Brightii 

In der Summcnklass€ Fur das Alter von I Fur das Alter von Fur siimtliche 
15-90 Jahren I 51-90 Jahren Alter 

bis zu 3000 M. 
3000-6000 " 

tiber 6000 " 

bis zu 3000 M. 
3000-6000 " 

tiber 6000 " 

83,4 
92,9 

137,8 

96,0 
90,9 

125,8 

Infolge Erkrankung der Blase 

"j 55,9 80,6 
. . 91,3 101,2 
.. 172,4 125,0 

91,9 
91,6 

129,7 

79,2 
100,6 
127,8 

Hieraus ergibt sich fiir das Alter von 15-90 Jahren eine l:bersterblichkeit 
der hochsten gegeniiber der niedrigsten Summenklasse fiir den Morbus Brightii 
von 54%, fiir die Krankheiten der Blase von 116%. Zur naheren Erklarung 
dieses bemerkenswerten Ergebnisses diirften noch besondere Untersuchungen 
erforderlich sein. 

Yom Standpunkte der sozialen Prognostik diirfte eine kurze Erorterung der 
sozialen Riickwirkungen derjenigen Nierenerkrankungen hier angezeigt sein, die 
chronisch verlaufen und den Kranken aus seinem Vi'irkungskreis zunachst noch 
nicht vollig ausschalten. 

Der Grad der Leistungsschadigung hangt bei einem Nierenleiden der Natur 
der Sache nach von der Art und Starke der Niereninsuffizienz ab. Fassen wir 
zunachst diejenigen FaIle ins Auge, bei denen der Reststickstoff im Blut erhoht 
ist, bei denen somit eine echte chronische Uramie im Sinne von VOLHARD besteht, 
so konnen bei den leichten Formen die Kranken zunachst lediglich iiber Einge
nomlllenheit des Kopfes klagen; erst spater geseIlen sich dann haufig auftretende 
und zuweilen sehr lange anhaltende Kopfschmerzen hinzu, die den Kranken 
unter Umstanden voriibergehend arbeitsunfahig machen. Daneben kann es, 
wie MUNK hervorhebt, zu allgemeiner Mattigkeit, Unbesinnlichkeit, auffallender 
Schlafrigkeit, Interesselosigkeit und Apathie, zu Schwindelgefiihl, Depressions
zustanden, bei rascherem Fortschreiten der Niereninsuffizienz auch zu Erregungs
zustanden kOlllmen. Ferner vermogen Appetitlosigkeit, haufige Ubelkeit, dann 
und wann unerklarliches Erbrechen niichtern oder nach den Mahlzeiten, noch 
haufiger voriibergehende oder anhaltende Durchfalle (MUNK) die Kranken in 
ihrer Arbeitsfahigkeit stark zu beeintrachtigen. Art und Dauer dieser Erschei-
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nungen kannen natiirlich von Fall zu Fall stark wechseln. 1st es schlieBlich zu 
einem komatasen Zustand gekommen, so pflegt der Tod in der Regel nicht 
mehr fern zu sein. Bei der sog. Pseudouriimie (VOLHARD), d. h. derjenigen 
Uramieform, bei welcher der Reststickstoff im Blut nicht vermehrt ist, schadigen 
dagegen mehr motorische Reizerscheinungen in Gestalt anfallsweise auftretender 
tonisch-klonischer Krampfe sowie eklamptischer Aquivalente (VOLHARD) in 
Form von Amaurose, Har- und Sprachstarungen neben Kopfschmerz und Er
brechen die Kranken in ihrem Wirken. Bei der Hyposthenurie und 1sosthenurie, 
wie sie Schrumpfnierenkranke zeigen, erscheint die Polyurie beachtenswert, 
welche die Kranken vor allem auch nachts belastigt und ihren Schlaf start. 

-Uber die Lebensdauer von N ierenkranken hat LITZNER unter Leitung von 
SCHLAYER systematische Untersuchungen an einem graBeren Beobachtungs
material angestellt. Nach seinen Beobachtungen kam von den Fallen, die eine 
akute Glomerulonephritis ohne Odem hatten, nicht ganz die Halfte zur Ausheilung, 
die ii brigen nahmen einen ungiinstigen Verlauf. Von den Kranken mit chronischer 
Glomerulonephritis ohne Odem starb die Halfte sehr schnell, wahrend der iibrige 
Teil einen giinstigen Ausgang nahm. Die Prognose der chronischen Glomerulo
nephritis mit Odem war vorwiegend ungiinstig. Diese Kranken gingen meist 
sehr bald zugrunde; indessen wurde einmal auch eine weitere Lebensdauer bis 
zu 81 / 2 Jahren beobachtet. Die Prognose der spkundaren Schrumpfniere ist nach 
LITZNER absolut ungiinstig zu stellen. Bei der arteriolosklerotischen Schrumpf
niere hangt nach ihm die Vorhersage betreffs Lebensdauer neben dem iibrigen 
klinischen Bilde in hohem Grade von dem Ausfall der Nierenfunktionspriifungen 
abo "Je starker ausgepragt das Bild der Hyposthenurie, desto naher das Ende. 
Trotzdem kann sich unter Umstanden bei ganz geringer Variabilitat des spezi
fischen Gewichtes die Lebensdauer noch bis zu 6 Jahren hinziehen." Die Falle 
von sog. blander Hypertonie mit dem Bilde der arteriosklerotischen Schrumpf
niere kannen nach LITZNER eine sehr lange Lebensdauer bis zu J ahrzehnten 
haben. 

5. Die Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Ol'gane. 
DaB die soziale Lage fiir die Entstehung von Blutkrankheiten von Bedeu

tung sein kann, ist zwar naheliegend, und man denkt hierbei unter anderem 
an den Aufenthalt in dumpfen, feuchten Raumen bei fehlender ausgiebiger 
Bewegungsmoglichkeit in frischer Luft und sonniger Umgebung; aber, wenn 
wir uns nach den bisher vorliegenden Untersuchungsergebnissen umsehen, die 
geeignet sind, diese Annahme zu stiitzen, so ergibt sich, daB noch fast alle 
einwandfreien Unterlagen dafiir fehlen. GROBER und SEMPELL konnten bei 
ihren Untersuchungen iiber die Blutzusammensetzung bei jahrelanger Ent
ziehung des Sonnenlichtes, die sie an Pferden, die in Bergwerken gehalten wurden, 
durchgefiihrt haben, keine entsprechenden Blutveranderungen nachweisen. Nach 
LOWENTHAL sollen Kalte und Nasse auf Tiere einen blutzellenschadigenden 
EinfluB ausiiben. GRAWITZ erwahnt die Grof3stadtchlorose, die er bei vorher 
gesunden Landmadchen schon nach zwei- bis vierwochigem Aufenthalt in 
der GroBstadt beobachtet hat, wenn sie als Dienstmadchen dort tatig waren. 

Die Pathogenese der Leukamie erscheint an sich noch sehr unklar, so daB 
sich wohl auch bei dieser Erkrankung noch nichts Sicheres dariiber aussagen 
laBt, welche Bedeutung der sozialen Lage bei ihrer Entstehung zukommt. 

Beim hiimolytischen Ikterus spielt die erbliche Veranlagung offenbar die 
ausschlaggebende Rolle (GXNSSLEN). 

Die gewerblichen Blutgifte sind hier nicht abzuhandeln. 
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Vom Standpunkt der sozialen Prognostik mussen wir bei der perniz/Osen 
Aniimie an die des ofteren lange dauernden Remissionen denken, die diese 
Krankheit zeigen kann. Dadurch kann die im ubrigen so ungunstige soziale 
Prognose dieser Erkrankung erheblich gemildert werden. Aus meiner klinischen 
Tatigkeit sind mir Kranke bekannt, die sich fUr langere Zeit vollig erholt hatten 
und vollkommene Leistungsfahigkeit aufwiesen, urn erst einige Jahre spater 
einem erneuten RuckfaH zu erliegen. Dies Verhalten ist ja auch von anderer 
Seitc bereits beschrieben. NAGELI erwahnt einen Kranken, der erst nach zehn 
Jahren an seiner perniziosen Anamie gestorben ist "bei fast stets erhaltener 
ordentlicher Arbeitsfahigkeit·;. 

6. Die Krankheiten del' Drusen mit innerer Sekretion. 
Die Bedeutung der sozialen Lage fur die Entstehung innerer Krankheiten 

beruht stets auf einem groBen Bedingungskomplex, dessen einzelne Bedingungen 
sich zum Teil gegenseitig beeinflussen und fUr uns des Ofteren nicht uberseh bar sind. 
Der Beruf, die Wohnung, die Ernahrung, die Kleidung, die menschliche Um
gebung, in der wir aufwachsen, leben und arbeiten, die Vermogensverhaltnisse 
und vieles andere wirken auf uns in der mannigfaltigsten Weise ein. Neben den 
hierdurch gegebenen physikalischen und chemischen Einwirkungen, denen unser 
Organismus unterliegt, stehen die geistig-seelischen Ruckwirkungen, die yon 
Menschen und Dingen ausgehen. Diese werden uns durch unser Nervensystem 
ubermittelt und vermogen ihren EinfluB dementsprechend am starksten an 
denjenigen Organen bzw. Organsystemen zu entfalten, die auf nervose Impulse 
besonders leicht ansprechen. Dies trifft vor aHem fur die Kreislauforgane zu. 
Daneben kommen aber auch gewisse innersekretorische Drusen, wie die Schild
druse, die Nebennieren und die Keimdrusen in Betracht. 

Auf Grund unserer bisherigen Kenntnisse konnen wir indessen einigermaBen 
Sicheres wohl nur uber die Bedeutung seelischer Erregungen fur die Pathogenese 
der BASEDowschen Krankheit aussagen. Hier vermogen die sozialen VerhiiJt
nisse von groBem EinfluB zu sein, wenn sie des ofteren zu Aufregungen, Sorgen 
und Kummer AniaB geben. Unter L'mstanden kann ja sogar eine starke seelische 
Erregung akut zum Ausbruch der BASEDowschen Krankheit fuhren, wenn 
eine entsprechende Veranlagung vorliegt. So beobachtete CHARCOT einen 
akuten Morbus Basedowii bei einem hysterischen jungen Madchen im un
mittelbaren AnschluB an einen sturmischen Familienauftritt, den der trunk
suchtige Vater hervorgerufen hatte. Ahnliche Falle sind von SATTLER in seiner 
groBen ausgezeichneten Monographie uber die Basedowsche Krankheit mehr
fach zusammengestellt. Uber akuten Morbus Basedowii im AnschluB an eine 
starke seelische Erschutterung liegt auch aus der Zeit des Weltkrieges eine Reihe 
von Mitteilungen vorl). 

Von hervorragender. Wichtigkeit erscheint die Ruckwirkung der inner
sekretorischen Erkrankungen auf die soziale Lage. Vermogen doch nur wenige 
andere Erkrankungen die ganze Personlichkeit unter Umstanden so zu ver
andern wie dies beispielsweise die Basedowsche Krankheit oder das Myxodem 
zu tun vermag. 

Uber die Veriinderuny des Seelenlebens bei Basedowkranken mag hier die 
Schilderung von SATTLER ausfUhrlich wiedergegeben sein, die soziologisch be
deutsam ist. Nach SATTLER zeigt sich bei Basedowkranken am haufigsten eine 

1) Naheres bei RAUTlIUNN, Schilddriise und B.~sEDowsche Krankheit. Med. Klin. 
Nr. 22/23. 1921. 
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ungewohnliche Reizbarkeit, Erregtheit und Ruhelosigkeit, die von der Um· 
gebung einfach als Nervositat bezeichnet oder auch als Launenhaftigkeit gedeutet 
wird und besonders bei solchen Personen befremdend erscheint, die bisher als 
ruhig und besonnen bekannt waren. "Bei manchen Kranken andert sich ihr ganzes 
Wesen und ihr Charakter vollstandig. Sie erscheinen wie umgewandelt. Friiher 
sanftmiitige, riicksichtsvolle Personen und solche, die einen hohen Grad von 
Selbstbeherrschung besaBen, geraten bei der geringsten Veranlassung in Zorn, 
werden streitsiichtig, riicksichtslos, anspruchsvoll, argwohnisch, selbst liigenhaft, 
sie zeigen sich undankbar, sind mit allem unzufrieden und machen ihrer Um
gebung das Leben recht schwer. Vorher energische Personen werden oft energielos 
und obwohl von einem gesteigerten Tatigkeitstrieb befallen, sind sie doch un
fahig zu einer methodischen Arbeit, insbesondere zu langerer geistiger Tatigkeit." 
BASEDOW schildert das Verhalten seiner Kranken selbst sehr anschaulich in 
folgender Weise: "Auffallend hat sich das Temperament der Kranken geandert. 
Friiher entschieden phlegmatisch, zeigen sie nun eine desperate Heiterkeit, zer
streuen, vergniigen sich gem, besuchen trotz ihres fabelhaften Aussehens gern 
offentliche Orte und Promenaden, haben gewissermaBen Lufthunger, lieben den 
Zug, tragen ihren Hals, die Brust und Arme gern bloB und haben sie hier, da bei 
dieser auffalligen Temperamentanderung auch dieSprache unsicher und hastigwird, 
samtlich das Schicksal gehabt, von den Laien fiir verriickt gehalten zu werden." 

Zuweilen werden bei Basedowkranken ja auch Geisteskrankheiten beobachtet, 
unter denen nach SATTLER Zustandsbilder, die dem manisch-depressiven Irresein 
entsprechen, besonders haufig sind. Nach ihm ist die fiir Morbus Basedowii 
typische seelische Veranderung in ihrem ausgesprocheneren Grade von den 
leichtesten Formen des manisch-depressiven Irreseins nicht scharf zu trennen. 

1m Gegensatz zur Basedowschen Krankheit ergibt sich beim M yxodem die Scha
digung der sozialen Personlichkeit in psychischer Hinsicht mehr aus der geistigen 
Tragheit und allgemeinen Miidigkeit, die fiir diese Krankheit bezeichnend ist. 

Eine Krankheit von sehr groBer sozialer Bedeutung ist bekanntlich der 
Kretinismus, der in manchen Kropflandern endemisch ist. Die mehr oder weniger 
vollstandige soziale Ausschaltung derjenigen Kretinen, die schwerer erkrankt sind, 
ist bekannt. Aus einer Zusammenstellung von SCHOLZ geht hervor, daB von den 
2517 Kretinen, die in der Bezirkshauptmannschaft Murau (Steiermark) im Jahre 
1880 insgesamt gezahlt wurden, nur 39,4% arbeitsfahig waren. fiber den Grad der 
Arbeitsfahigkeit ist nichts erwahnt; sie ist jedenfalls auch bei den leichter Er
krankten fiir die meisten Beschaftigungen durch die geistige Unfahigkeit in der 
Regel stark herabgesetzt. Allerdings gibt es, wie W. SCHOLZ hervorhebt, auch 
vereinzelte FaIle, die im Vergleich zu den geistigen Fahigkeiten ihrer anscheinend 
normalen Umgebung keine Intelligenzunterschiede zeigen. Ein Vollkretin zeigt 
nach W. SCHOLZ fiir die AuBenwelt kein Interesse, selbst tierische Instinkte 
fehlen. "Die Aufmerksamkeit fiir Sinnenreize ist nicht zu erregen. Laute Ge
rausche werden wegen der bestehenden Taubheit oder Schwerhorigkeit nicht 
vernommen, aber auch grelle Lichtreize verursachen keine Reaktion." So liegen 
diese armseligen Geschopfe, wie SCHOLZ schreibt, fast bewegungslos auf ihrem 
Lager, sie reagieren kaum auf Reize, sie schreien selten und erkennen ihre 
gewohnliche Umgebung kaum. Bei den leichter Erkrankten ist nach SCHOLZ 
das Gedachtnis meist schwach, nur zuweilen wird das ErfaBte festgehalten, 
gewohnlich handelt es sich dann um Dinge, welche mit Lust- und Unlust
gefiihlen verkniipft waren. "Quantitative Begriffe mangeln. Folgerungen, 
Schliisse und Urteile kommen selten vor. Der Trieb zur Nachahmung ist zuweilen 
ausgepragt. Diese Kretins lernen rein mechanische Beschaftigung und lassen 
sich zu einfachen hauslichen Arbeiten verwenden." 
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Die Angaben iiber die Haufigkeit der Kretinen in den verseuchten Landern 
sind nach SCHOLZ auBerst unzuverlassig. KUTSCHERA schatzt die Zahl der Kretinen 
in Steiermark auf 30000; nach SCHOLZ konnen in der Steiermark statt der amt
lich gezahlten 2500 Kretinen reichlich 10000 Individuen angenommen werden, 
die Zeichen kretiner Degeneration aufweisen. Nach H. und E. BIRCHER sollen 
in der Schweiz jahrlich etwa 2500 Mann infolge kretinischer EntaI'tung ffir die 
militarische Dienstpflicht ausfallen. Uber die Zahl der Kretinen im Deutschen 
Reiche liegen keine verlaBlichen Berichte vor (SCHOLZ). 

Die Erkrankungen der Hypophyse vermogen den einzelnen Kranken unter 
Umstanden wohl auf das schwerste zu schadigen (Druckatrophie des N. opticus 
bei Hypophysentumor; Akromegalie) oder seine Leistungsfahigkeit ernstlich zu 
beeintrachtigen (Fettsucht, Diabetes insipidus). Wegen ihrer verhaltnismaBig 
geringen Haufigkeit diirften sie indessen in sozialer Hinsicht im iibrigen keine 
groBere Rolle spielen. 

Uber die Addisonsche Krankheit laBt sich bei dem wechselnden Verlauf, den 
diese durchschnittlich in 2-3 Jahren zum Tode fiihrende Erkrankung nehmen 
kann, in sozial prognostischer Hinsicht kaum etwas Allgemeingiiltiges sagen. 

Das Hypernephrom tritt nach einer neueren statistischen Zusammenstellung 
von CUTLER am haufigsten zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr auf, trifft 
somit besonders das reife Mannesalter. 
Die von CUTLER gefundene Haufigkeits
verteilung auf die einzelnen Lebensalter 
erscheint sehr lehrreich und mag daher 
in nebenstehender Tabelle wiedergegeben 
sein. N ach CUTLER werden Manner doppelt 
so haufig wie Frauen befallen. Ein Trauma 
lieB sich nach ihm als moglicherweise aus
lOsende Ursache in etwa 10% der FaIle 
nachweisen. Nach den Beobachtungen 
von CUTLER lebten von 32 Kranken, die 

Alter 

1-10 
10-20 
20-30 
30-40 
40-50 
50-60 
60-70 
70-80 

Zahl der Fiille: Prozentzahl 

1 
o 
2 

14 
29 
43 
16 
1 

106 

0,9 
o 
1,8 
13,2 
27,0 
40,5 
15,5 
0,9 

wegen Hypernephrom operiert waren, noch langer als drei Jahre nur acht, zwei 
star ben bei der Operation, vier kurz darauf im Krankenhaus. 

7. Die Krankheiten des Stoffwechsels. 
DaB in der Pathogenese der Fettsucht, der Gicht und des Diabetes mellitus 

die soziale Lage in vielen Fallen von groBer Bedeutung ist, wird seit langem an
genommen. 

BOUCHARD zeigte 1878, daB unter 103 Fallen von Fettsucht in 40 % zu reichliche 
Nahrungszufuhr, in 37% zu geringe korperliche Bewegung und in 23% endogene 
Faktoren verantwortlich zu machen waren. BRUGSCH fandneuerdings unter 45 Fett
siichtigen 10 mit endogener Fettsucht und glaubt, daB die Prozentzahlen von 
BOUCHARD auch heute noch im groBen und ganzen ein zutreffendes Bild von der 
Pathogenese der Fettsucht geben. In der wohlhabenderen Bevolkerung ist nach 
BRUGSCH eine besondere Haufigkeit in einzehlen Berufsarten nicht festzustellen. 

Was die Gicht anbelangt, so glaubt BRUGSCH, daB jeder eine Disposition zu 
Gicht besitzt, dessen Nucleinstoffwechsel lange Zeit durch Uberernahrung, ins
besondere infolge zu reichlichen Fleischgenusses, iiberlastet ist oder dessen 
"Nucleinstoffwechselsystem im umfassendsten Sinne" durch Alkohol geschadigt 
ist. Bei seinem Beobachtungsmaterial konnte BRUGSCH in 50% AlkoholmiB
brauch nachweisen, und zwar in 40% iibermaBigen BiergenuB, in 10% iiber
maBigen SchnapsgenuB. Soziologisch wichtig erscheint die durch chronische 

Handhnch der sozialen HYlliene. V. 27 
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Bleivergiftung hervorgerufene Gicht. DaB die Gicht in den wohlhabenden Ge· 
sellschaftsschichten haufiger angetroffen wird als in den armeren, wird allgemein 
behauptet. Ob sie in GroBstadten prozentual haufiger ist als auf dem flachen 
Lande, bedarf wohl noch der Feststellung. England wird als das Land angegeben, 
in dem sie am haufigsten ist. Mir selbst ist wahrend meiner vieljahrigen Tatig. 
keit an unserer medizinischen Universitatsklinik Freiburg i. Br. aufgefallen, daB 
in der Bevolkerung, die unsere Klinik aufsucht, Gicht fast gar nicht vorkommt. 

Nach MAGNUS-LEWY hat die Morbiditat und die Mortalitat an Diabetes 
mellitus seit einigen Jahrzehnten sehr stark zugenommen. Als Ursachen fiihrt 
er hierfiir vor allem die reichlichere Ernahrung an sowie "die im Zeitalter der 
Maschinen und des Verkehrs ungeheuerliche Zermiirbung des.Nervensystems". 
Nach ihm spielen "iibermaBige und ungleichmaBige Inanspruchnahme des Nerven
systems, Erregungen und Erschiitterungen tter Psyche" eine groBe Rolle in der 
Atiologie des Diabetes mellitus. "Die Kopfarbeiter, die gebildeten Stande werden 
nach ihm starker befallen, unter ihnen zumal die Angehorigen der aufreibendsten 
und erregendsten Berufe, Kaufleute, Angehorige der Borse usw., unter den 
korperlich Arbeitenden am meisten die Lokomotivfiihrer. Durch heftige Er
regungen kann nach MAGNUS-LEWY ein leichter Diabetes auBerordentlich ver
schlimmert werden. Der EinfluB der Vermogenslage auf die Mortalitat an Diabetes 
mellitus ergibt sich aus der Zusammenstellung von FLORSCHUTZ. Danach be
trugen bei der Lebensversicherungsbank Gotha die Prozentsatze der wirklichen 
von der rechnungsmaBigen Zahl der Sterbefalle bei Zuckerharnruhr: 

1m Alter von 1m Alter von I" . Bel einer Versicherung88umme 15-90 Jahren , 51-90 Jahren Samtliche Alter 

bis 3000 M .... . 
3000-6000 " ... . 

libel' 6000 " . . .. 

43,0 
117,1 
120,2 

49,5 
95,1 

185,3 

47,1 
103,3 
161,6 

Es ergibt sich hieraus eine Ubersterblichkeit der hochsten gegeniiber der 
niedrigsten Summenklasse (fiir das Alter von 15-90 Jahren) urn 77%; eine 
sowohl soziologisch wie klinisch sehr bemerkenswerte Tatsache. 

Nach MAGNUS-LEWY hat vielleicht 1 % und mehr aller Menschen der GroB
stadte Aussicht, an oder mit Diabetes zu sterben. Nach ihm entfallen in GroB
stadten auf das Alter tiber 40 Jahre mehr als zwei Drittel aller Todesfalle an 
Diabetes. Seit langerer Zeit bekannt und schon viel beachtet ist die erheblich 
groBere Haufigkeit der Zuckerharnruhr bei Juden, bei denen nach MAGNUS
LEWY 6-7mal soviel Diabetestodesfalle wie bei der tibrigen deutschen Bevol
kerung vorkommen. 

Bei einer Erorterung der sozialen Prognostik von Fettsucht, der Gicht und 
des Diabetes mellitus kann es sich ftir uns in Anbetracht der groBen individuellen 
Verschiedenheit jedes einzelnen Falles nur urn die Heraushebung einiger wich
tiger allgemeiner Richtlinien handeln. 

Bei hOhergradiger Fettsucht pflegt sich die soziale Schadigung vor allem 
aus der verminderten Leistungsfahigkeit des Kreislaufes zu ergeben und der 
zum Teil damit wohl zusammenhangenden geringeren Ausdauer und leichteren 
Ermiidbarkeit bei geistiger Anstrengung. Die korperliche Beweglichkeit ist 
bei manchen Fettstichtigen keineswegs betrachtlich herabgesetzt. Bei hypophy
sarer Fettsucht hangt die Prognostik in erster Reihe von dem Verhalten des 
Hypophysentumors abo Die Gicht besitzt im allgemeinen eine gtinstige soziale 
Prognose. Die Diabetesfalle sind besonders nach dem Alter, in dem die ersten 
klinischen Erscheinungen aufgetreten sind, nach erblicher Veranlagung nnd der 
Toleranzgrenze zu differenzieren. 
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8. Die Krankheiten der Verdauungsorgane. 
Bei der groBen Bedeutung der Ziihne fUr die regelrechte Verarbeitung der 

aufgenommenen Nahrung hatten wir zunachst die Beziehungen zwischen Zahn
beschaffenheit und sozialer Lage zu erortern. Indessen ist der EinfluB des Berufes 
auf die Entstehung von Zahnkrankheiten dem entsprechenden Abschnitt dieses 
Handbuches vorbehalten, so daB die Besprechung der Zahn- und Zahnfleisch
schadigungen durch Sauredampfe, durch Quecksilber, Blei, Kupfer, Phosphor, 
Arsen, Wollstaub, Horn-Elfenbeinstaub usw. hier fortzufallen hat. 1m iibrigen 
wiirden wir damit auch zahnarztliches Gebiet betreten. 

Abgesehen von den rein beruflichen Einfliissen auf Magen und Darm, die 
in diesem Handbuch bereits von ALEXANDER geschildert sind, erscheint sozial
pathogenetisch die besonders durch RIEGEL, BRA17N und SEIDEL hervorgehobene 
Moglichkeit beachtenswert, daB eine Magenparese auch durch heftige Gemiits
bewegungen entstehen kann. Die Bedeutung fehlerhafter EBgewohnheiten fUr 
die Magenfunktion (vor allem des zu hastigen oder zu reichlichen Essens) ist schon 
vielfach betont und bedarf hier wohl keiner erneuten Darstellung. DaB bei der 
Entstehung eines Magengeschwurs das Nervensystem (insbesondere das vegetative 
Nervensystem) eine sehr wichtige Rolle zu spielen vermag, ist durch v. BERG
MANN und seine Schule von neuem begriindet. Trifft dies zu, so konnen auch 
Aufregungen, Kummer und Sorge, die sich aus der sozialen Lage des einzelnen 
ergeben, fUr die Pathogenese des Magenulcus nicht belanglos sein. Nach RUTI
MEYER kann es bei vollig geheilten Fallen von sic herem Magenulcus nach Auf
regungen und psychischem Schock zu schweren neuen Blutungen kommen, die 
sogar todlich enden k6nnen. 

DaB Gastwirte und Kellner sehr viel haufiger als andere Berufe an Leber
cirrhose erkranken, wird iibereinstimmend angegeben. Unter den Lebercirrho
tikern, die EpPINGER beobachtet hat, bildeten die Gastwirte, Kellner, Kutscher 
und Portiers das Hauptkontingent. 

In sozialprognostischer Hinsicht diirfte wegen ihrer Haufigkeit zunachst 
die chronische Gastritis eine besondere Besprechung an dieser Stelle rechtfertigen. 
Diese Erkrankung kann zwar zuweilen sehr wenig Symptome verursachen; 
des i.i£teren vermag sie aber auch recht ernste und qualvolle Erscheinungen her
vorzurufen und dadurch die Leistungsfahigkeit sehr zu beeintrachtigen. Nach 
FABER bildet sie die Hauptursache der chronischen Achylia gastrica und ihrer 
Folgezustande. Dadurch, daB bei Achylie die EiweiBkorper im Magen nicht mehr 
peptonisiert werden und des Bindegewebe nicht mehr verdaut werden kann 
(A. SCHMIDT) sowie die Verdauung von Gemiise sehr erschwert ist (A. SCHMIDT), 
konnen sich bei chronischer Gastritis schlieBlich recht ernste Verdauungsstorungen 
ergeben, die wiederum chronische Diarrhoen verursachen und auf diese Weise 
die Kranken unter Umstanden bedenklich entkraften. Die nervosen Symptome 
konnen sich bei Achyliekranken in allgemeiner Miidigkeit, Kopfschmerzen, 
schlechtem Schlaf und herumziehenden Schmerzen auBern. "Die Patienten 
fUhlen sich niedergeschlagen, auBerstand zu arbeiten und haben das GefUhl, 
krank und namentlich auBerordentlich miide zu sein." (KNUD FABER. ) FABER 
hebt hervor, daB selbst eine geringe Storung, namentlich der Darmfunktion, 
bei diesen Kranken in einem bemerkenswert hohen Grade Miidigkeit und Un
fahigkeit zur Arbeit bedingen kann, wahrend eine Besserung der Darmfunktion 
Euphorie mit sich bringt. Ferner vermag ofters auftretender Drehschwindel 
die Kranken zu belastigen und eine Aniimie das Krankheitsbild zu komplizieren. 

Eine sehr ernste Leistungsschadigung, die nicht selten in vollige Arbeits
unfahigkeit iibergeht, pflegt bei den Verwachsungsbeschwerden zu entstehen, die 
sich im AnschlufJ an pin Ulcus ventriculi ai/PI· duodeni sowie infolge chronisr:h 

27* 
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entzundlicher Vorgiinge in der Gegend der Gallenbw,se so haufig entwickeln. 
Sie vermogen sehr schmerzhafte Magenkrampfe zu verursachen, welche die 
Kranken nicht zur Ruhe kommen lassen. Ein operativer Eingriff bringt in der 
Regel nur voriibergehende Besserung oder verschlimmert sogar noch zuweilen die 
Beschwerden. Auf der Frauenabteilung unserer medizinischen Universitatsklinik 
sah ich derartige Krankheitsbilder sehr haufig. 

Noch viel zu wenig beachtet werden meiner Erfahrung nach die chronischen 
Dickdarmbeschwerden, die sich im AnschlufJ an eine nicht v6llig ausgeheilte Ruhr 
des ofteren ausbilden und unter Umstanden die berufliche Leistungsfahigkeit 
erheblich beeintrachtigen. Sie auBern sich nicht selten als chronisch rezidivierende 
Kolitiden, die auBerordentlich hartnackig sind. 

9. Die Krankheiten des Nervensystems. 
Die soziologisch hier vor allem in Betracht kommenden N euritiden infolge 

Uberanstrengung, Druckwirkung oder Erkaltung sowie die Beschii!tigungs
neurosen haben in diesem Handbuch bereits durch K. MENDEL ihre Darstellung 
erfahren. Auch die Veranderungen des Nervensystems durch gewerbliche Gifte 
(Blei, Quecksilber, organische Stoffe) und durch Elektrizitat sind schon anderweitig 
abgehandelt, desgleichen die nervosen Storungen durch Einwirkung von PreBluft. 

Ein Krankheitsbild von hochster sozialer Bedeutung haben wir in der 
zuerst von BEARD 1880 beschriebenen Neurasthenie vor uns, eine Krankheits
bezeichnung, die in kurzer Zeit in der ganzen Welt so popular geworden ist 
wie kaum eine andere. Man nimmt gerne an, daB exogene Faktoren in der 
Pathogenese der Neurasthenie von ausschlaggebender Wichtigkeit sind. Nun 
liegt es zwar auf der Hand, daB die geistig-seelischen Einwirkungen, die sich aus 
der sozialen Lage des einzelnen wahrend seines Lebens ergeben, unter Umstanden 
fiir die Entstehung dieser Erkrankung sehr bedeutungsvoll sein konnen; aber 
wir diirfen andererseits nicht vergessen, daB auch die Neurasthenie letzten 
Endes, wie alle Erkrankungen, ein Reaktionsprodukt aus endogenen und exogenen 
Faktoren darstellt, die sich in der verschiedensten Weise zu kombinieren ver
mogen. Sicherlich kann bei dem Hetzen und J agen, wie es das Leben in der 
modernen GroBstadt mit sich bringt, sowie durch den oft so iiberaus harten 
Kampf urns Dasein und urn Geltung im Leben, den viele zu kampfen haben, 
des ofteren auch das gesiindeste und widerstandsfahigste Nervensystem zermiirbt 
und zerrieben werden. Aber viele andere werden doch nervos, ohne daB sie das 
Leben besonders hart anfaBt oder eine ungeeignete Lebensfiihrung ihre Nerven 
ernstlich schadigt; bei diesen muB somit die endogene Veranlagung wichtiger 
sein als die von auBen kommenden Einwirkungen. DaB die Neurasthenie keines
wegs ausschlieBlich ein modernes Kulturprodukt ist, hat bereits FR. MARTIUS 
betont. Nach ihm ist das determinierende Moment die angeerbte neurasthenische 
Veranlagung. "Und diese war und ist graduell bei den einzelnen Individuen 
des Genus humanum verschieden. Der eine wird als Neurastheniker geboren. 
Die Veranlagung ist eine so starke, daB er auch bei giinstigsten auBeren Be
dingungen seinem Schicksal nicht entgeht. Das Nervensystem des zweiten halt 
lange vor. Aber es versagt schlieBlich doch, wenn das Leben mit seinen Anfor
derungen und Reibungen gar zu arg mit ihm umspringt. Der dritte, und er gehort 
gliicklicherweise zur groBen Majoritat seiner Zeitgenossen, halt allen entnervenden 
Kultureinfliissen gegeniiber stand." Die sich aus diesen Satzen von FR. MARTIUS 
ergebende groBe Variabilitat in der Pathogenese der Neurasthenie muB meines 
Erachtens nach fUr uns bei der Einschatzung des sozialen Momentes in einem 
gegebenen Fane wegweisend sein. Die statistischen Angaben iiber das Vor
kommen der Neurasthenie in bestimmten sozialen Kreisen diirften bei der viel-
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fach sehr unsicheren Abgrenzung dieser Erkrankung gegenuber verwandten Zu
standsbildern nur mit groBer Zuruckhaltung aufzunehmen sein. DaB sie in groBen 
Stadten besonders haufig ist, wird ziemlich allgemein angenommen. Erfahrene 
altere Kliniker vertreten auch immer wieder die Ansicht, daB die ganz schweren 
Formen von Neurasthenie eigentlich nur in der Privatpraxis anzutreffen sind. 

Die Hysterie fallt als Psychoneurose auBerhalb des hier darzustellenden 
Gebietes. 

Einen gewissen Anhaltspunkt fur die Bedeutung der Vermogenslage in bezug 
auf die Sterblichkeit an Krankheiten des Gehirns und Geisteskrankheiten konnen 
uns wiederum die Zahlen von FLoRscHuTz geben. Nach FLoRscHuTz betrugen 
die Prozentsiitze der wirklichen von der rechnungsmaBigen Zahl der Sterbefalle 
infolge Krankheit des Gehirns und Geisteskrankheit unter den Versicherten der 
Lebensversicherungsbank Gotha 

In der Summenklasse 

bis zu 3000 M. 
3000-6000 " 

liber 6000 " 

Fiir das Alter von Fiir das Alter von Fiir samtliche 
15-90 Jahren 51-90 Jahren Alter 

69,1 
109,2 
120,4 

82,5 
96,8 

131,8 

78,3 
100,9 
128,2 

woraus sich fUr das Alter von 15-90 Jahren eine Ubersterblichkeit der hochsten 
gegenuber der niedrigsten Summenklasse von 51 % ergibt. 

Die soziale Prognose derjenigen Nervenerkrankungen, die haufiger vor
kommen und in der Regel chronisch verlaufen, wie die Tabes oder die multiple 
Sklerose, erscheint im allgemeinen klar und es ergeben sich hierbei wohl keine 
neuen Gesichtspunkte. Bezuglich der Tabes diirfte in diesem Zusammenhange 
darauf besonders hinzuweisen sein, daB nach neueren Erfahrungen der tabische 
ProzeB nicht so sehr selten fUr viele Jahre zum Stillstand kommt. Derartige 
Kranke konnen sich selbst fUr vollig gesund halten. "Sie gehen ihrem Berufe 
nach und haben von ihrem Leiden gar keine oder nur geringe Beschwerden" 
(STRUMPELL). Was die multiple Sklerose anbetrifft, so kann nach STRUMPELL 
scheinbar bei leichteren Fallen eine Reilung oder wenigstens ein Stillstand der 
Symptome eintreten. 

Bei der so auBerordentlich haufigen Neurasthenie ergibt sich die soziale 
Schadigung vor allem aus dem Grade der diese Erkrankung kennzeichnenden 
abnormen Erschopfbarkeit und Reizbarkeit und dem MaBe, in dem die oft so 
gedruckte allgemeine Stimmung, die Schlaflosigkeit, der Kopfschmerz oder das 
SchwindelgefUhl die korperliche und geistige Leistungsfahigkeit herabsetzen. 

10. Das Soziale in der Therapie. 
Die Umwelt, in der wir leben und wirken, ist in ausschlaggebender Weise 

bestimmt durch die Lage, in der wir uns innerhalb der menschlichen Gesell
schaft befinden, und man konnte von diesem Standpunkt aus sagen, daB alle 
exogenen Einwirkungen auf unseren Organismus letzten Endes auch sozial 
bedingt sind. In diesem Sinne durfen wir jedenfalls auch annehmen, daB im Grunde 
genommen der soziale Faktor in die Pathogenese einer jeden Erkrankung herein
spielt. Indessen ist er doch nur in besonderen Fallen die mehr oder weniger un
mittelbare Ursache einer Erkrankung. Diese besonderen Falle waren hier fUr das 
Gebiet der inneren Medizin einigermaBen systematisch zu behandeln. Dabei 
waren aber die Gewerbe- und Berufskrankheiten auszuscheiden, also gerade die
jenigen Erkrankungen, bei denen der soziale Faktor verhaltnismaBig leicht faB
bar und in seiner Wirkungsweise zu beurteilen ist. Diejenigen sozialen Einflusse, 
die mit dem Gewerbe bzw. Beruf des einzelnen nur in einem sehr losen oder gaJ,' 
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keillem Zusammellhang stehen, sind wegen ihrer sehr viel groBeren Variabilitat 
und Unbestimmtheit demgegenuber viel schwerer zu ubersehen und einzuschatzen; 
sie grunden sich haufig auch weniger auf chemische, physikalische oder bakterielle 
als auf geistig-seelische Ruckwirkungen. Fur die umfassendere arztliche Betrach
tung kommt auBerdem ihre mannigfaltige Bedeutung fur die Entwicklung des 
reifenden Organismus und seiner einzelnen Organe in Betracht, deren mangel
hafte Forderung oder Storung haufig erst den Boden bereitet, aus dem die krank
hafte Schwache oder die Erkrankung herauswachst. Bei dieser Sachlage ergab 
sich fur die vorliegende Darstellung neben der Beriicksichtigung gewisser klinisch
entwicklungphysiologischer Gesichtspunkte (bei den Kreislauforganen sowie dem 
Brustkorb) vonselbst die besondere Beachtung der nervosen bzw. geistig-seelischen 
Pathogenese gewisser innerer Erkrankungen, somit eines Gebietes, das in den 
letzten J ahren immer mehr an Wertschatzung gewonnen hat und weiterhin 
gewinnt. Seine weitere Durchdringung erscheint vor allem durch die Fortschritte 
ermoglicht, die in der Aufklarung des anatomischen Aufbaues und der funktio
nellen Bedeutung des vegetativen N ervensystems im Laufe der letzten Jahre 
gemacht sind. So haben wir jetzt bereits eine gewisse tragfahige Grundlage fUr 
eine Stoffwechselneurologie, undo wahrend vor noch nicht langer Zeit vieles auf 
innersekretorischem Wege erklart wurde, was man vorher als nervos bedingt 
ansah, neigt man nunmehr auf Grund gewichtiger Eriahrungen wieder mehr zu 
dem entgegengesetzten Verfahren. 

So fuhrt die bessere Beachtung des Sozialen in der Pathogenese innerer Krank
heiten notwendigerweise auch zu einer hoheren Einschatzung des Sozialen in der 
Therapie und zu einer bereitwilligeren Anerkennung der Tatsache, daB wir auch 
auf dem Gebiete der inneren Medizin eine kausale Therapie zuweilen nur durch 
Beseitigung gewisser schadlicher physikalisch-chemischer, geistig-seelischer und 
anderer Einwirkungen durchzufuhren vermogen, die sich aus der sozialen Urn· 
gebung herleiten. Diese richtig zu erkennen, ist allerdings haufig nicht leicht und 
setzt groBe arztliche Lebenserfahrung und einen guten Blick fur Menschen und 
Dinge voraus, den sich der auBerhalb eines Krankenhauses praktisch tatige Arzt, der 
die Kranken in ihrer naturlichen sozialen Umgebung sieht und beobachtet, im all
gemeinen eher aneignen kann als der Krankenhausarzt, der in der Regel weder 
die Angehorigen noch den sonstigen Lebenskreis seiner Kranken naher kennen
lernt. Neben der Erkennung und Ausschaltung schadlicher Einwirkungen, die sich 
so haufig aus der sozialen Umgebung eines Kranken ergeben konnen, fuhrt uns 
die Berucksichtigung des Sozialen bei der Entstehung innerf'l" Krankheiten aber 
auch zu dem Streben, die so oft sozial bedingte unzweckmaI3ige Lebensfilhrung 
eines Kranken nach Moglichkeit im gunstigen Sinne umzugestalten. Rierbei 
handelt es sich in der Jetztzeit fUr den Arzt vielfach darum, bei seinen Kranken 
einen verstandigen Wechsel zwischen angestrengter Berufsarbeit und Erholung 
z'u erreichen, die richtig betriebene Leibesilbungen so haufig in vorzuglicher Weise 
zu versehaffen vermogen. Das Wort Sport ist nach DU Bors-REYMOND ja von 
"disport", d. h. "von der Arbeit forttragen" abzuleiten, und Turnen ist nach 
GUTHS MUTHS Arbeit im Gewande der Freude. Rier liegen auch die starkeI1 
Wurzeln der neuzeitlichen, machtvollen Turn- und Sportbewegung, die fast aile 
Kulturvolker nunmehr erleben. Diese in der richtigen Weise zu fordern, muB 
um so mehr in dem Streben des sozial denkenden Arztes liegen, als sich viele 
in der sozialen Lage begrundete ungiinstige Einflusse auf den reifenden mensch
lichen Organismus, die nicht selten den Keim fur spatere innere Krankheiten 
legen, gerade durch gut geleitete Leibesubungen leicht unwirksam machen lassen. 

Vielleicht in mancher Rinsicht noch zu wenig beachtet und gewiirdigt sind 
bisher die Rilckwirkungen, die innere Erkrankungen auf die Personlichkeit und 
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das soziale Lebensschicksal des eillzelnen auszuiiben verm6gen. In der vorliegenden 
Arbeit ist der Versueh gemaeht, unser bisheriges Wissen dariiber, soweit es 
einigermaBen gesiehert ist, zusammenzustellen. Dieser Versueh muBte als erster 
Versueh sehr unvollkommen ausfallen, und es konnte zunaehst nieht mehr 
als eine reeht unvollstandige UmriBzeiehnung von diesem in gewisser Be
ziehung neuartigen Gebiet gegeben werden, das noeh der systematisehen 
Durehdringung harrt. Seine Hauptbedeutung diirfte darin liegen, daB es im 
Sinne von FR. KRAUS und TH. BRl'GSCH unseren arztliehen Bliek von dem 
erkrankten Organ oder Organsystem wieder mehr auf den ganzen Menschen, die 
ganze Personliehkeit riehtet, von deren geistiger und korperlieher Besehaffen
heit, d. h. Konstitution, wiederum die soziale Lage des einzelnen in aussehlag
gebender Weise beeinfluBt wird. Von dies em Standpunkt aus erseheint manches 
in einem anderen Lichte. Es sind unter diesem Gesichtswinkel nicht nur die
jenigen inneren Erkrankungen von Wichtigkeit, die kliniseh eine sehwere Ver
anderung darbieten oder gar das Leben gefahrden; vielmehr erfordern, sozial 
gedaeht, in gleieher 'Weise auch diejenigen Erkrankungen unsere groBte Aufmerk
samkeit und sorgfaltigste Therapie, die, wie beispielsweise eine ehronisehe 
Gastritis, zwar an sieh leieht sind, im iibrigen aber die personliehe Leistungs
fahigkeit des Erkrankten nicht selten ernstlieh beeintraehtigen. Dieser Ge
danke erscheint uns einleuchtend, wenn wir dem Sozialen in der Therapie 
diejenige Beachtung schenken, die ihm gebiihrt. 
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1. Einleitung. 
In den Krankheitssystemen aUer Zeiten haben die akuten iibertragbaren 

Krankheiten stets eine Sonderstellung eingenommen. Aber es trat im Wandel 
der Anschauungen bald die eine, bald die andere ihrer charakteristischen Eigen
schaften starker in den Vordergrund. Dasjenige Krankheitszeichen, das auch 
einer primitiven medizinischen Lehre nicht entgehen konnte, war das p16tzliche 
und gehaufte Auftreten gleichartiger, vom gewohnlichen Krankheitscharakter 
des Alltags auBerordentlich scharf sich heraushebender Erkrankungen von 
stiirmischem Verlauf und ihr ebenso plotz 1 ic h e s Ve r s ch wi nde n fUr kiirzere 
oder langere Zeit. Im Gegensatz zu den landlaufigen Erkrankungen, die durch den 
Sitz in bestimmten Organen sich voneinander auch bei einem Tiefstand anato
mischer und physiologischer Kenntnisse trennen lieBen, beteiligten sie meist den 
gesamten Organismus unter gleichzeitigem Auftreten ungewohnlicher ortlicher 
Erscheinungen und oft unter tiefen Storungen des BewuBtseins. Dazu kamen 
zwei weitere besondere Eigenschaften, die Dbertragung der gleichen Krankheit, 
meist durch unmittelbare Ansteckung von Mensch zu Mensch oder seltener 
durch mittelbare Ansteckung, und weiter ihre auBerordentlich groBe Sterblich
keit. Es ist nicht verwunderlich, daB man durch Jahrhunderte gerade diese 
Krankheitsgruppen auf iibernatiirliche Ursachen zuriickfiihrte, daB man in ihnen 
StrafmaBnahmen der Gottheit sah, und daB auch sonst an ihr Entstehen und 
ihre Abwehr Aberglaube und Mystik sich hefteten. Jedenfalls waren ihre Schrecken 
so eindrucksvoll, daB mehr noch als die Krankheitshaufung und die Ansteckung 
ihre Lebensgefahr zum entscheidenden Merkmal fiir die ganze Gruppe wurde. 
Gegenuber andel'en Krankheitsformen wurdcn sie daher weniger nach ihrer Er
scheinungsform zusammengefaBt oder untereinander getrennt. Vielmehr war 
durch Jahrhunderte fast ausschlieBlich fUr ihre Sonderstellung ihre ungilnstige 
Prognose maBgebend. Man sprach allgemein von Pesten und Seuchen, von 
Pestjahren und pestfreien Zeitabschnitten, und nur wenige ihrer Zeit iiber
legene Geister, deren es natiirlich in jeder Periode gab, unterwarfen dariiber 
hinaus auch diese Gruppe einer genauel'en Analyse, freilich dann mei!3t im 
Sinne der Anschauungen ihrer Zeit. So erklart es sich, daB bis in einen nicht 
sehr weit zuriickliegenden Zeitabschnitt Seuchenformen zusammengefaBt wur-
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den, deren strenge Trennung nach Erscheinungen, Verlauf, Organbeteiligung 
und Ausgang uns heute zwingend erscheint, und daB selbst das Gesetz der 
klinischen Spezifizitat, nach dem die eine akute Infektionskrankheit durch Uber
tragung niemals die andere erzeugt, auffallend spiit anerkannt worden ist. 

Dem Arzte in unseren Tagen ist es aus der Geschichte der letzten Jahrzehnte gelaufig, 
daB gerade an die experimentelle Erforschung der akuten ubertragbaren Infektionskrank
heiten jene Reihe hervorragender Entdeckungen und praktisch wichtig gewordener Errungell
schaften sich anschlieBt, die die Medizin der Gegenwart aus der anderer Zeitabschnitte 
heraushebt. Die Auffindung der spezifischen Krankheitserreger erweiterte die Lehre von 
der klinischen Spezifitat der akuten Infektionskrankheiten durch die Feststellung auch der 
strengen ursiichlichen Einheitlichkeit und gestattete die Aufstellung von Krankheitssystemen 
nach ursachlichen Gesichtspunkten. Wie in der Entwicklung wohl der meisten neuen wissen
schaftlichen Wissenszweige galt es hier zunachst einmal die typischen Gesetze auf der 
Hohe der Erscheinungen aufzudecken; erst nachdem diese Forderung erfiillt, war es an der 
Zeit, die Vorgange der Grenz- und Vbergangserscheinungen in den Bereich der Untersuchungen 
zu ziehen. Auch hier haben jetzt Experiment und Beobachtung Lehren aufstdlen lassen, 
mit denen Klinik und offentliche Gesundheitspflege, ohne in einen Gegensatz von Theorie und 
Wirklichkeit zu geraten, arbeiten konnen. Der Hinweis, daB die bakteriologische Schule 
im ersten Abschnitt nur vollvirulente Krankheitserreger und nur konstante GroBen der 
Widerstandskraft oder der Hinfalligkeit ill Rechnung stellte, hat heute allenfalis noch ge
geschichtliches Interesse, vollends seitdem diese selbe Schule mit denselben Methoden die 
Lehre von den krankheitsfrei bleibenden Keimtragern ausbaute und fUr die Seuchenbekamp
fung in den Vordergrund stellte und seitdem sie weiter, durch die neuen Methoden der Sero
logie erganzt, die biologische Immunitatslehre geschaffen hat. Als Ergebnisse der Forschungen 
dieses Zeitabschnittes reihten sich der schon vor der Entwicklung der Bakteriologie der 
menschlichen Infektionskrankheiten aus der Praxis geschaffenen Antisepsis und spater der 
Asepsis jene modernen Heilverfahren an, die als Immunotherapie, Serotherapie, Vaccine
therapie und Chemotherapie in stetem weiteren Ausbau sind; ihnen fiigt sich die abgeschlossene 
Desinfektionspraxis mit ihrem Zweiggebiet der Schadlingsbekampfung an. Es ist naturlich 
von hohem Reize, den gedanklichen und tatsachlichen Zusammenhangen nachzugehen, die 
zwischen der Lehre von del" Antisepsis und der Entwicklung der Bakteriologie bestehen 
und aus solchen Einzelheiten auch praktisch wichtige Folgerungen zu ziehen. Aber aIle 
diese Fragen und ihr Inhalt gehoren nicht zu den Aufgaben gerade dieses Handbuches, und 
wenn sie erwahnt werden muBten, so geschah es, um zu betonen, daB auch die soziale Hygiene 
die fur die Entwicklung der Lehre von den Infektionskrankheiten grundlegende Bedeutung 
der biologischen Forschungsergebnisse in vollem Umfange wiirdigt und verwertet. Es besteht 
aber weder ein gedanklicher, noch ein tatsiichlicher Gegensatz bei der Hervorhebung der 
weiteren Tatsache, daB gerade die Infektionskrankheiten zu allen Zeiten besonders enge Be
ziehungen zu gesellschaftlichen Vorgiingen gehabt haben. Solche Zusammenhange darzustellen 
ist nicht die Aufgabe der biologischen, sondern der sozialen Hygiene. Diese Beziehungen 
nahmen im Laufe der Jahrhunderte je nach Sitten, Kenntnissen und Kultur auBerordent
lich verschiedene Formen an. Soweit eine lange zuruckliegende Vergangenheit in Betracht 
kommt, sind sie interessant und lehrreich, aber sie besitzen, wenn auch nicht ausschlieBlich, 
so doch uberwiegend geschichtliches und kulturgeschichtliches Interesse; sobald dagegen 
die gesellschaftlichen Verhiiltnisse der unmittelbaren Gegenwart ins Gewicht fallen, werden 
praktisch wichtige Gesichtspunkte vorherrschend, die nicht ubersehen werden diirfen. 

Der Ausgangspunkt einer jeden sozialhygienischen Betrachtung, Iediglich 
ein Ausgangspunkt, nicht aber, wie von Fernerstehenden zuweilen irrtiimlich an
genommen wird, ihr Inhalt, ist die Tatsache, daB eine Anzahl von Krankheiten 
je nach der wirtschaftlichen Lage verschieden verlauft und endet. Und zwar 
driickt sich das Endergebnis dieser Verschiedenheit haufig in den Unterschieden 
der Sterblichkeit aus; aber die Ursache hierfiir ist nicht einheitlich; sie kann 
in Verschiedenheiten der Erkrankungszahl bei gleichbleibendem Ausgang der 
Erkrankungen, weiter in groBerer Todlichkeit bei gleich hoher Ziffer der Krank
heitsfalle, schlieBlich weiter in schnellerem ungiinstigen Ablauf und in einem 
groBeren Umfange ungiinstiger Komplikationen bestehen. Mindestens so wichtig 
aber wie die Anderungen der Sterbezahl sind ungiinstige Ausgange auch im 
FaIle des "Oberlebens, wenn sie zu vermehrter Invaliditat oder bei Kindem durch 
Beteiligung der Sinnesorgane zu Hemmungen der Schulbildung und namentlich 
zu Einengungen der Berufstatigkeit fiihren. - Fast noch bedeutungsvoller ist 
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jedoch dcr zweite aul3erhalb sozialhygienisch arbeitellder Kreisc vie! Wl'lligcl' 
beriicksichtigte Gesichtspunkt, die Ruckwirkung der Krankheit auf die wirt
schaftlichen und gesellschaftlichen VerhiHtnisse. Die zusammenfassende Haupt
unterlage dieser Zusammenhange ist die festgestellte Tatsache, daB in fast 75% 
aller derjenigen wirtschaftlichen Notstande, die zur dauernden oder voriiber
gehenden Hilfsbediirftigkeit im Sinne der Armengesetzgebung fiihren, Krankheit 
oder Krankheitstod die Ursachen sind. Dariiber hinaus abel' sind auch hier die 
Zusammenhange sehr mannigfach, haufig genug komplexer Natur, sie sind durch 
mehrere Zwischenstufen der Ursachenkette bedingt und wie im \Vechselspiel 
der Permutationsrechnung vielgestaltig. 

Es ist sehr eigenartig, daB selbst bei den chronischen Infektionskrankheiten, namlich bei 
der Tuberkulose und Syphilis, die in ihrem Auswirken lange Zeit beanspruchen, die vielfach 
auch Remissionen zeigen, wie die Tuberkulose, oder bei denen die lebensverkiirzenden visce
ralen Formen erst in hiiherem Lebensalter einsetzen. wie bei der Syphilis, fast stets mehr 
die erste Erscheinung zum Gegenstand der Betrachtungen gemacht worden ist, namlich die 
Beeinflussung der Sterblichkeit durch die wirtschaftliche Lage. Auch das schon ist einseitig, 
denn gerade die wirtschaftliche. Not ist hiiufig genug erst die Folge, nicht schon die Ursache 
dieser Krankheiten, und die tibersterblichkeit der Lungenschwindsiichtigen der GroBstadt 
in iiberfiillten Einzimmerwohnungen ist mindestens ebenso haufig die Wirkung des wirt
schaftlichen Verfalls im Laufe der langen Krankheit, wie die Folge einer griiBeren Ansteckungs
exposition in der Enge des Zusammenlebens. Bei den a k ute n Infektionskrankheiten da
gegen kommt das erste Problem oft iiberhaupt sehr wenig in Betracht. Denn fiir eine Reihe 
von Krankheiten dieser Art ist nachzuweisen, daB sie ohne Riicksicht auf die wirtschaftliche 
Lage gleichmaBig arm und reich befallen und gleich heftig bei ihnen verlaufen. Nicht wie 
im ersten Falle durch ihre Dauer, sondern durch die Haufigkeit ihres Auftretens und durch 
ihre hohe Tiidlichkeit fiihren sie aber zu allerschwersten Verlusten an Werten, deren Ein
buBe oft genug den Betroffenen oder seine Hinterbliebenen wirtschaftlich vernichtet, noch 
lifter aber durch Erhaltungspflicht der Verwaisten oder Erwerbslosen, durch Kosten fiir 
Anstaltsbehandlung und fiir AbwehrmaBnahmen der gesamten Gesellschaft zu Lasten fallt. 
Diese beiden Tatsachen zusammengefaBt bedingen somit die gleichmafJige Schadigung von 
arm und reich. Denn sie lassen den Vermiigenden fiir die Kosten des Abwehrschutzes mit
haften, zumal in den an tibertragungsmiiglichkeiten beim Nahebeieinanderwohnen von 
arm und reich starker gefahrdeten GroBstiidten, und diese wirtschaftlichen Folgen wirken 
nach Seuchenkatastrophen als hohe Steuer, die die Gesamtheit progressiv mit dem Besitz 
aufzubringen hat. Daraus ergibt sich die Solidarifiit aller Teile der Gesellschaft in der Ab
wehr, die aufhiirt, nur aus Beweggriinden des Mitleids oder der Wohltatigkeit geiibt zu werden, 
sondern die zur Selbsterhaltungspflicht der Gesamtheit wird. Dieser Gesichtspunkt bleibt. 
auch dann der durchgreifende, wenn einzelne der akuten Seuchen, wie die selten auftretende 
eingeschleppte Cholera, n~!lht nur nach ihrer Verteilung, sondern auch in der Sterblichkeit 
ganz ausgesprochen die Armeren bevorzugen; denn dafiir erhiihen sich entsprechend die 
Ersatzkosten. Der Satz von der Solidaritat gilt auch dann, wenn Unkenntnis, Not und 
Leichtsinn das Einnisten der Seuche begiinstigen, wenn dagegen Sorgfalt, Vorsicht, Wissen 
einen personlichen Schutz verleihen; denn je verbreiteter die Unwissenheit, urn so starker 
und dauernder wird die tJbertragungsgefahr bei den engen Beziehungen des heutigen gesell
schaftlichen Verkehrs sein. Und auch hier haben fiir die verspatete oder unzureichende 
Aufklarung mit den zunachst Betroffenen auch diejenigen zu biiBen, die zwar von den Vor
gangen und von der Bedeutung der Zusammenhange volle Kenntnis besitzen, aber daraus 
nur fiir ihre Person Nutzen ziehen zu sollen glauben; denn sie sind selbst urn so starker be
droht, je weniger ihre kulturell tieferstehende Umgebung sich zu schiitzen gelernt hat. 

Schon aus diesen kurzen zusammenfassenden Andeutungen des einleitenden 
"Oberblicks geht hervor, daB die Einstellung nicht richtig ist, die das Gebiet 
der akuten Infektionskrankheiten ausschlieBlich del' biologisch-atiologischen Be
trachtungsweise vorbehalten gelten laBt. Das Gegenteil trifft zu. \Vie die Lehre 
von den Infektionskrankheiten iiberhaupt eine groBe Anzahl rein naturwissen
schaftlicher Probleme besonders rein und klar der Forschung er6ffnet, so trifft 
dies bei ihnen auch fiir die Frage del' Zusammenhange von Gesundheit und 
Wirtschaft zu. 

Diese Zusammenhange sind zunachst und an erster Stelle durch die element are Tat
sache gegeben, daB die akuten ansteckenden Krankheiten nicht nur den Betroffenen beteiligen, 
sondern weiter die Gesundheit und das Leben der Umgebung gefahrden, und zwar urn so 
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starker, je weniger diejenigen, von denen die Gefahr ausgeht, aus Mangel an Sorgfalt, Ver
standnis, gutem Willen oder Mitteln in der Lage sind, die MaBnahmen zur Sicherheit ihrer 
eigenen Person einzuhalten, und damit zugleich den Schutz ihrer Umgebung zu gewahr
leisten. Man sieht daher vielfach den sozialen Charakter der ganzen Gruppe der iibertrag
baren Krankheiten lediglich darin, daB der Kampf gegen die Krankheitserreger zur Angelegen
heit der ganzen Gesellschaft geworden ist. Aber die Zusammenhange sind doch komplizierter 
und erschopfen sich nicht in diesem einen Gesichtspunkt. Der Kampf gegen die Kontagion 
beirn Herrschen der Seuche ist unerlaBlich und ist notwendige Voraussetzung fUr alle weiteren 
MaBnahmen; aber darin eben lag der jahrzehntelange Irrtum der rein kontagionistischen 
Schule, daB sie annahm, mit der Aufnahme dieses Kampfes in Klinik und offentlicher Ge
sundheitspflege seien ihre Ziele erreicht; daB sie weiter Erfolge aU88chlieBlich von sanitats
polizeilichen Vorschriften und Verboten erwartete und die unerlaBliche Erganzung durch 
MaBnahmen der Fiirsorge und Gesundheitspolitik anfangs iiberhaupt nicht und spater erst 
an zweiter Stelle gelten lieB. Allerdings faUt dieser Umstand mehr bei den chronischen ala 
bei den akuten Infektionskrankheiten ins Gewicht; infolge des starkeren Umsichgreifens und 
des schnelleren Ablaufes muB gegen diese die Bekampfung der Kontagion mit ailer Schleunig
keit und Energie in Angriff genommen werden, sobald und solange die Seuche herrscht. 
In den Zwischenraumen jedoch haben auch hier die iiber den Kampf gegen die Erreger 
hinausgehenden MaBnahmen einzusetzen, und zwar keineswegs nur solche, die allein gegen 
die Kontagion gerichtet sind. 

Die iiberwiegend kontagionistisch eingestellte Schule hat auf der Unter
lage experimenteller Feststellungen uns Wege der Entstehung der Seuchen auf
gedeckt, die uns in der Praxis der Bekampfung und in der Erkenntnis der Zu
sammenhange in kaum zwei J ahrzehnten mehr gefordert haben als vorher durch 
die Forschung von Jahrhunderten; sie hat auch den MaBregeln gegen die Ver
nichtung der Erreger statt der friiheren oft fehlgehenden Empirie exakte tech
nische Grundlagen gegeben. Auch den Mechanismus des Kampfes zwischen dem 
eingedrungenen Parasiten und den Abwehreinrichtungen des Einzelorganismus 
hat sie durch glanzende Entdeckungen geklart. 

Aber diese selbe kontagionistische Schule, die anfangs nur die experimentell aufgefun
denen Tatsachen gelten lieB und von der einzelne Vertreter sogar Beobachtungen iiber Zu
sammenhange bestritten, solange sie in das Bereich der Laboratoriumsuntersuchung nicht 
einbezogen waren, hat sich, soweit sie epidemiologisohe Betrachtungen anstellte, einer weiteren 
Unterlassung schuldig gemacht, sie hat sich lange iiberwiegend fiir das Problem des Ent
stehens der Seuchen und weniger fiir das noch interessantere ihres spontanen ErlOschens 
interessiert. Gerade diese Unterlassung ist aber praktisch wichtig. Denn sie hat sehr haufig 
dazu verfiihrt, die im Abschnitt des Absinkens getrofienen MaBnahmen ala Grund des 
Verschwindens gelten zu lassen. Nun ist es natiirlich sehr leicht, das Kausalitatsbediirfnis 
fUr befriedigt anzusehen, wenn aile theoretisch aufgesteUten Bedingungen fiir den Ausbruch 
einer Seuche irn besonderen Fail ala vorhanden nachgewiesen werden konnen. Das Pro
blem beginnt doch aber erst angesichts des Nachweises, daB oft genug samtliche von der 
Kontagionslehre geforderten Bedingungen vorhanden sind und daB trotzdem eine Seuche 
nicht ausbricht oder daB diese Einfliisse, auf die der Ausbruch einer Seuche zuriickgefiihrt 
worden war, unbehindert weiter fortbestehen und daB trotzdem diese Seuche nach einem 
typischen Zeitraum zum Stillstand oder zum Erloschen kommt. Reiches Material fiir diese 
Tatsachen ist seit Jahrhunderten durch Klinik und Seuchenforschung aufgehauft; die rein 
auf Laboratoriumsarbeit eingestellte Priifung fangt aber erst seit verhaltnismaBig kiirzerer 
Zeit an, sich auf diese Fragen einzustellen. Sie sind nicht zu beantworten, wenn man 
nicht auBer der Erforschung der sich verandernden Eigenschaften der Erreger auch Probleme 
der Vererbungs- und Konstitutionslehre und Studien iiber die Einwirkung gesellschaftlicher 
Einfliisse mit heranzieht. 

2. Epidemiologie der akuten Infektionskrankheiten. 
Vor dem Ausbau der Bakteriologie war das iiber die Bediirfnisse der KIinik 

hinausgehende Wissen in einem Sonderfach vereinigt, das als Epidemiologie 
bezeichnet wurde und dessen Gesamtinhalt in zahlreichen groBeren Werken aus 
der Feder von Meistern der Darstellung und Mannern von hohem allgemeinen 
Wissen gesammelt vorliegt. Eine solche Zusammenfassung war notig, well ja 
der Klinik und der Gesundheitspflege in Seuchenfragen ganz andere Einheiten 
zugrunde lagen. Die Einheit der Seuche ffir die innere und chirurgische Klinik 
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ist und bleibt der Einzelfall, die Klinik hat in erster Linie Interesse an der recht
zeitigen Diagnose, der Behandlung, bei Eintritt des Todes am Organbefund, 
am Kampf zwischen Zelle und Erreger und schlieBlich als Grenzfall an der Ver
hutung weiterer von dem beobachteten Einzelfall ausgehender Erkrankungen. 
Die Klinik stellt den beobachteten Fall anderen Einzelfallen gleicher oder ver
schiedener Art von Erkrankungen gegenuber und vergleicht ihn mit diesen oder 
weiter mit Gesunden. Die Einheit des Epidemiologen ist die ganze Seuche, die 
Summe aller gleichartiger Erkrankungen, die er anderen Seuchenformen gegen
iiberstellt; ihn interessiert Ausbruch und ErlOschen, Umfang, die zeitlichen Ver
haltnisse, die Zahl der Opfer, die Ursache der Verbreitung, der Anteil der Er
krankten an der Gesamtbevolkerung, die Methoden der Abwehr gegen die Gefahr, 
daB aus dem Einzelfall eine Massenerkrankung wird. Naturlich haben klinische 
und epidemiologische Betrachtungsweise gemeinsame Grenzflachen. Aber der 
Epidemiologie liegt die Massenbetrachtung zugrunde, und es ist kein Zufall, daB 
das starker werdende lJolitische Interesse an der Ausdehnung der Seuchen erst 
den AnstoB zur Begrundung der Bevolkerungsstatistik uberhaupt gegeben hat. 
Die Massenverluste durch die "Pesten" veranlaBten im 15. Jahrhundert fran
zosische Konige, Gesetze zu geben, die die amtliche Aufzeichnung und Be
arbeitung der Geburten, EheschlieBungen und Todesfalle, auch nach Todes
ursachen, verlangten. 

Weiter ergibt sich daraus, daB Beobachtung und Versuch die Methode der Massen
betrachtung hier nicht ersetzen k6nnen, denn Massenerscheinungen sind nicht an sich, 
sondern nur in TeiIfragen der Aufklarung durch den Laboratoriumsversuch zuganglich. 
Ja selbst rein theoretische Fragen des Laboratoriums sind da und dort den numerischen 
Methoden zuganglich und man beginnt sie heranzuziehen. Schon die isoliert geziichtete 
Kolonie ist ja eine Vielheit, die sich in der zahlenmaBig bestimmbaren Zeit der Generations
dauer aus Einheiten entwickelt und deren Einzelbestandteile, wie schon vor langer Zeit 
KRUSE und GOTSCHLICH, neuerdings BAIL berechneten, je nach den Ernahrungsverhaltnissen 
und dem Sitz im Mittelpunkt oder der Peripherie verschieden lange Lebensdauer haben, so daB 
die geometrische Reihe der Vermehrung oder des Absinkens ihrer "Pop'~lation" zugleich dem 
Versuch und der Berechnung zugangIich werden. KompIizierter sind die Anderungen der Eigen
schaften der Krankheitserreger in der Generationsfolge und in Anpassung durch Auslese 
an die Abwehrmechanismen der Gewebe oder an therapeutische Gifte. Zwischen den Tuberkel
bacillen, die aus der Kaverne heute oder vor 3 Tagen geziichtet wurden, Iiegen viele Gene
rationsfolgen, die den Anpassungs· und Auslesevorgangen weiten Spielraum lassen. Seit 
EHRLICH und seine Schiiler die Giftfestigkeit von Trypanosomenstammen zu studieren be
gannen, wachst das Material iiber diese Probleme an und wird vom Syphilidologen und 
Tuberkulosearzt, wie vom Protozoenforscher beriicksichtigt. KompIizierter wird die Frage 
dadurch, daB auch die abwehrenden Zellen sich gegeniiber dem klinischen ZeitmaB in viel 
kiirzeren Intervallen erganzen und daB auch hier die nachfolgenden Generationen durch 
Anpassung und Auslese stete Anderungen erfahren. Ein genaueres Eingehen auf diese 
Frage wie auf die verwandten neueren der experimentellen Erzeugung von Seuchen an 
Mauseversuchen durch S. FLEXNER u. a. verbietet sich in diesem Handbuch. Sie sollen nur als 
Beweis dafiir erwahnt werden, daB auch die rein experimentelle Seuchenforschung an vielen 
Punkten der numerisch statistischen Massenbetrachtung unterworfen werden kann. Un
bedingt aber sind Experiment und Statistik aufeinander angewiesen und miissen sich er
ganzen; denn die rein statistische Methodik kann Vorgange und Erscheinungen nur fest· 
stellen und durch weitere planmaBige Zerlegung des ersten Gesamtbefundes in seine natiir
lichen Komponenten wciter ergriinden, nicht aber sie ursachlich erklaren; fiir den letzteren 
Zweck bedarf sie der Heranziehung der durch andere direkte Methodik gewonnenen Ergeb
nisse. Dadurch daB die Epidemiologie auf Massenbeobachtung und zahlenmaBige Betrach
tung nicht verzichten kann, wird sie an sich ein Teil der sozialen Hygiene, ohne daB des· 
wegen die biologische Hygiene ihrer entbehren kann. Dnd tatsachlich haben gerade die 
alteren Bev6lkerungsstatistiker, die nicht Mediziner waren, wie GRAUNT und KUNDMANN, 
vor allem SUSSMILCH und spater QUETELET, mit VorIiebe epidemiologische Probleme be
handelt; aber auch reine Mathematiker, wie LAPLACE, haben Fragen, wie den EinfluB des 
Seuchentodes auf die mittlere Lebensdauer, methodisch bearbeitet und Philosophen wie 
MALTHUS und SPENCER Theorien iiber die kompensierenden Folgen vorbeugender, die Todes
zahl erfolgreich einschrankender MaBnahmen aufgestellt; ebenso beschaftigte sich die Schule 
der Eugeniker theoretisch und mehr akademisch gern mit dem Problem der Auslese durch 
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Seuehen und ihrer Verhinderung dureh Abwehrma13nahmen. Nur gerade die Mediziner, die 
sieh die Epidemiologie zur Sonderaufgabe gemacht haben und unter denen sich hervor
ragende scharfsinnige Gelehrte befinden, waren in erster Linie Historiker oder Phllologen, 
die das Material zusammenstellten und an der Hand der klinischen Erfahrungen der Gegen
wart weiter kritisch behandelten. Man denke an die Pest des THUCYDIDES und die langen 
Erorterungen, welcher der heute bekannten Seuchenformen sie zugehort haben konnte. 
Eine solche Entscheidung ist meist deshalb unmoglieh, well die der Seuehe zugeschriebenen 
Eigenschaften mit den Systemen sieh anderten. Auch die lediglich geschichtlich registrierende 
Aufzahlung des zeitlichen Zusammenhanges zweier Vorgange, der dann allzu leicht aueh als 
ursachlicher Zusammenhang ausgelegt wird, bedarf in jedem Falle der kritischen und metho
disehen Priifung. Die siegreich sich entwiekelnde Bakteriologie war im Recht, wenn sie mit 
diesem Verzeichnis geschichtlich lehrreicher menschlicher Irrtiimer nicht viel anzufangen 
wu13te, und sie hatte es leicht, so gewonnene Fehlsehliisse abzutun. Ihre Fiihrer aber er
kannten bald, da13 sie wenigstens zur Kontrolle des Zutreffens der Laboratoriumsergebnisse 
noch anderer Methoden der Seuehenforschung bedurften und betatigten sieh selbst an der 
Heranziehung statistischer Feststellungen. So kam allmahlich auch die weitere Erkenntnis. 
da13 die rechneri8che Methodik in der Seuchenlehre nicht nur als Kontrolle des Versuches, 
sondern als gleichberechtigtes erganzendes Forschungsfach da einzutreten hat, wo das Experi
ment allein nicht zustandig ist. Voraussetzung ist streng kritische Beherrsehung der Technik, 
exakte Fragestellung und Heranziehung der experimentell gewonnenen Ergebnisse. Auch 
hier, wie auf den meisten Gebieten der Bevolkerungsstatistik, hat sich im Laufe der Jahre 
der Dllettantismus, der von der Methode nach Wunsch schnelle Ernte sich versprach, oft 
genug eingenistet und die Mehrzahl solcher Feststellungen ist rasch wieder verschwunden; 
auch hier sind nur diejenigen wenigen Arbeiter zu Ergebnissen gekommen, die ohne vor
gefa13te Meinung vorsiehtig und miihselig das Material auf Brauchbarkeit vorpriiften, ihm 
nichts abzuzwingen suehten, was nun einmal in ihm nicht enthalten sein konnte, die sich 
von dem Fehler apriorischer Modellformulierungen fernhielten und nur auf sicheres Zahlen
material sich stiitzten. Dann aber boten gerade die akuten Infektionskrankheiten, und unter 
ihnen wieder die endemisch verbreiteten, in ihrer klaren Abgrenzbarkeit ein iiberaus dank
bares Gebiet fiir Untersuchungen, die einen tieferen Einblick auch in weiter gefa13te Probleme 
gestatteten als die der unmittelbaren Eigensehaften der einzelnen Seuchenformen. 

Die Begriffe der Seuchen, der ansteckenden und der Infektionskrankheiten, 
decken sich sprachlich, und wenn man vom Philologischen absieht, auch inhaltlich 
nicht vollstandig. Der Begriff der Seuche ist zunachst ein rein zahlenmafJiger, 
die Haufung von Erkrankungen iiber den im Zeitpunkt der Beobachtung vor
herrschenden Durchschnitt hinaus, Die tatsachliche Beobachtung ergibt dann 
weiter, daB fast immer, nicht stets, diese gehauften Krankheiten einen klinisch 
spezifischen Charakter zeigen, der sich meist mit einer spezifischen Ursache deckt, 
daB diese Krankheiten einen typischen Verlauf haben, niemals ineinander iiber
gehen, auch dann nicht, wenn gleichzeitig mehrere Formen auftreten oder in 
rascher Folge einander ab16sen, Die Tatsachen von der Ubertragbarkeit und 
von deren Wegen wechseln fiir jede einzelne Form, sie sind das am wenigsten 
charakteristische, wenn auch praktisch ungemein bedeutungsvolle Kennzeichen. 
Infektionskmnkheiten sind diejenige Gruppe von Krankheiten, bei deren Ent
stehung und Verlauf ein von auBen in den Korper eindringender belebter Erreger 
an der Auslosung von Krankheitsvorgangen entscheidend mitwirkt. Die Mehr
zahl aller uns bekannten Seuchen gehoren zu den Infektionskrankheiten, aber 
eine sehr groBe Zahl von Infektionskrankheiten steigert sich niemals oder sehr 
selten oder in sehr geringem Umfange zur Seuche, und das dann nur unter be
sonderen der Infektion atiologisch iiberlegenen anderen Griinden. Es sei an 
Milzbrand, Erysipel, Tetanus, Colibacillose, ja an die Pneumonien erinnert. 
Umgekehrt ist der Skorbut eine Seuche und trat bekanntlich friiher in schwersten 
Epidemien auf, aber er ist keine Infektionskrankheit im obigen Sinne und 
ebensowenig kontagios. Es kann fraglich sein, ob man die Erkrankungen, die 
durch die toxischen Produkte von Krankheitserregern entstehen, noch zu den 
a,kuten Infektionskrankheiten rechnen darf, sofern diese Produkte nicht in er
kranktem Organismus wie bei Tetanus und Diphtherie, sondern in einem Sub
strat auBerhalb des Korpers sich bilden, das zur Ernahrung oder zum Getrank 
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dient und nur durch diese sich iibertragen wie der Botulismus oder der durch 
den hoheren Pilz Claviceps purpurea erzeugte Ergotismus, der friiher so oft 
Seuchenform annahm. Massenerkrankungen, die durch deutlich gekennzeichnete 
anorganische oder organische Gifte hervorgerufen werden, reehnen wir nie zu 
den Seuchen, sondern zu den Massenvergiftungen. Wir urteilen auch, daB Massen
erkrankungen durch belebte tierische Erreger, deren Typus die Trichinose 
sein mag, zW'ischen beiden Gruppen stehen; an sich ist die Epidemie, die auf 
einen vergifteten Bohnensalat oder zersetztes Vanilleeis zuriiekftihrt, 
aueh niehts als eine Massenvergiftung; aber der infcktionsttichtig aus
geschiedene Erreger kann mittelbar und auf kompliziertem Wege oder gar 
wie bei dem durch den GenuB des mit Typhusbacillen oder Paratyphusbacillen 
angereicherten Kartoffelsalats, zur Seuche und zugleich zur iibertragbaren In
fektionskrankheit werden. Dber alle diese methodisehen Schwierigkeiten setzt 
sich die Systematik mit Recht hinweg; sie zahlt zu den eigentlichen akuten 
Infektionskrankheiten nur eine begrenzte Zahl typiseher Erkrankungen ein
schlie13Iich ihrer rudimentaren Formen, von Krankheiten, die zugleich tiber
tragbar sind und den Charakter einer Seuche annehmen. Sie trennt sie aus 
rein praktisch wichtigen Gesichtspunkten in drei groBe Gruppen, diejenige Gruppe, 
die in einem Lande standig vorkommen, als endemische Krankheiten, diejenige 
Gruppe, die in ihm im allgemeinen nieht vorhanden sind und nur gelegentlich 
in selteneren Seuchenztigen sich verbreiten, als eingeschleppte Krankheiten, und 
diejenigen, die im allgemeinen in allen Landern oder in deren Mehrzahl ruhen, 
urn plOtzlich in groBen Seuchenztigen sich tiber den ganzen bewohnten Erdkreis 
als pandemische Seuche zu erstrecken. Natiirlich gibt es Ubergange, die endemisehe 
Seuche des einen Landes wird zur eingeschleppten des anderen, und auch ftir 
die Pandemien hat man sieh bemtiht, versteekte eingenistete Herde voraus
zusetzen, die entweder in allen Landern gleichmaBig sich finden oder auf ver
einzelte kleine ortliche Stellen sich besehranken. Auch Pandemien, wie die Lepra 
und die Pocken, konnen durch Jahrhunderte erfolgreicher Arbeit zu Krank
heiten beschrankten ortlichen Umfangs herabgedrtickt werden. 

Die Trennung dieses Handbuches in die Soziologie der akuten und der chronischen 
Infektionskrankheiten ist sachlich dadurch berechtigt, daB beide Gruppen in Ursachen und 
Folgen sozialhygienisch wesentliche Unterschiede aufweisen und verhliJtnismaBig wenige ge
meinsame Gesichtspunkte finden lassen. Die gleiche Trennung nehmen auch manche klinischen 
Lehrbucher vor, wenn auch uberwiegend aus anderen Grunden. Da im Krankheitssystem 
der sozialen HYiliene andere als atiologisch-klinische Einteilungsmerkmale ein Ubergewicht 
haben, vor aHem die Haufigkeit, die Gefahrlichkeit, die Verkurzung der Lebensdauer, die 
Folgen fur Beruf und Nachkommenschaft, so kiinnen eine Reihe seltener, wenn auch atio
logisch und klinisch auBerordentlich interessantcr Krankheiten auBer Betracht bleiben. 
Ais Gegenstand der Behandlung ergeben sich dann folgerichtig in erster Linie die akuten 
Infektionskrankheiten des Kindesalters, Masern, Scharlach, Diphtherie und Keuchhusten 
mit dem Anhang der Varicellen, dann der Unterleibstypus und die Ruhr: von eingeschleppten 
Seuchen ist der Hauptvertreter die Cholera, daneben die Pest; ihnen gliedern sich mit mehr 
beilaufigen als grundsatzlich wichtigen Beziehungen .Fleckfieber, Pocken und Malaria an; 
von pandemischen die Influenza. Eine besondere SteHung nehmen dann die epidemische 
Genickstarre und die epidemische Kinderlahmung ein; die im allgemeinen nicht als Seuchen 
auftretenden akuten Infektionen der Pneumonien, des Kindbettfiebers, der Lyssa oder 
Trichinosis kommen durch gelegentliche Bezugnahme ausreichend zu ihrem Recht. 

3. Quellen. 
Rci vorsichtiger Bewertung der fur die Jahrtausende in groBen Handbuchern zusammen

gefaBten Seuchengeschichte und unter der Voraussetzung, daB die dort und in dem Urmaterial 
gemachten Angaben unter dem Gesichtspunkte der nosologischen Auffassung der fruheren 
Zeitabschnitte kritisch gewtirdigt werden, ist die geschichtliche Betrachtung cine -unerliifJ
fiche Unterlage ftir die Seuchenforschung. Die groBen Handbucher behandeln gewiihnlich 
die einzelnen Krankheitsformen in ihrem \Vechsel durch die einzelnen Zeitabschnitte und 
gebcn hierbci auch die hauptsiichlichsten Quellen an, einige davon, wic z. B. HAESER, unter 



432 A. GOTTSTEIN: Epidemiologie und Soziologie der akuten Infektionskrankheiten. 

Mitteilung der wichtigsten Textangaben im Original. Daneben gibt es zahlreiche sog. Seuchen
chroniken fur einzelne Lander, namentlich aus den letzten Jahrhunderten, die fur diese 
Jahr fiir Jahr aile aufgetretenen Krankheitsfalle verschiedenster Formen chronologisch 
buchen; LERSCH hat versucht, den groBeren Teil ihres Inhaltes in der Zeitenfolge und in 
rein kompilierendem Verfahren zusammenzufassen; mangels ausreichender kritischen Wiirdi
gung ist aber seine Sammlung fiir praktische Arbeit kaum zu benutzen. Bei dem Versuch, 
den Gang verschiedener Seuchen durch die Jahrhunderte zu verfolgen, scheitert man oft 
an der Tatsache stets wechselnder Systeme; es ist bekannt, daB Scharlach und Masern erst 
im 16. Jahrhundert getrennt wurden, daB der Beginn der Zerlegung der typhosen Seuchen 
in den Anfang des 19. Jahrhunderts bis zu dessen Mitte fa~~, sehr lange Zeit bis zur klaren 
Scheidung beanspruchte und erst seit der bakteriologischen Ara sich folgerichtig durchfiihren 
lieB; sogar die Schilderungen eines VIRCHOW iiber die oberschlesischen Hungerepidemien 
aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts lassen keinen Zweifel, daB dort, wo er Mitteilungen 
aus zweiter Hand bringt, Fleckfieber und Unterleibstyphus nicht auseinandergehalten sind. 
Die epidemische Genickstarre wurde erst seit ihrem Auftreten 1806 als neue Krankheit 
beschrieben, sie soil erst seit dieser Zeit aufgetreten sein; viel wahrscheinlicher ist, daB sie 
wegen der haufig bei ihr auftretenden Exantheme und der Gehirnerscheinungen bis dahin 
unter den Petechialfiebern aufgezeichnet wurde. Das Ratsel der morderischen Epidemien 
des lange verschwundenen "englischen SchweiBes" wird einheitlich nicht zu losen sein; aus 
der neuesten Zeit ist bekannt, wie groBen Spielraum subjektives Ermessen bei der Frage 
hat, ob die Encephalitis lethargica eine neue selbstandige oder eine "zweite" Folgekrankheit 
ist oder ob sie schon friiher geschildert wurde. Eine 1868-1871 in Finnland herrschende 
Hungersnot fiihrte zum Ausbruch morderischer Seuchen, die in einem Jahre 8% der Be
volkerung, eine unerhort hohe Zahl, hinwegraffte. Nach den Mitteilungen aus dieser nur 
kurz zurUckliegenden Zeit soll es sich hauptsachlich um Ruhr und Malaria gehandelt haben; 
es liegt nahe, nach den Erfahrungen von 1921/22 in RuBland an unerkannt gebliebenes 
Fleckfieber und Recurrens zu denken. Dagegen sind Pocken, Pest und Diphtherie Krank
heiten von so charakteristischer Erscheinung, daB im groBen und ganzen ihr Zug durch die 
Jahrhunderte sich verfolgen laBt. 

Die geschichtliche Betrachtung kommt aber nicht nur der Systematik der einzelnen 
Formen zugute; sie ist fast noch wichtiger fiir grundsatzliche epidemiologische Fragen, fiir 
Vorherrschen und Riicktritt seuchenartiger KrankheitE:!l iiberhaupt im Zusammenhang mit 
wirtschaftlichen und politischen Vorgangen, fur die Anderung des Seuchencharakters im 
Laufe der Zeiten, fiir die Gesetze ihres Kommens und Verschwindens, fiir die Anpassung 
der Bevolkerung an die Seuchenverlnste. 

Ein z wei t e r Gesichtspunkt ist die Teilung des Materials nach geographischen Gesichts
punkten. Seit dem Erscheinen der zweiten Auflage der historisch-geographischen Pathologie 
von AUGUST HIRsCH, auf die man auch heute noch zuriickgreifen muB, sind viele Jahrzehnte 
vergangen, und es scheint gegenwartig niemand der Aufgabe einer ahnlichen Sammlung 
gewachsen zu sein. Systematisch bieten die zahlreichen Werke und Zeitschriften iiber Tropen
krankheiten deshalb keinen vollen Ersatz, weil die dort geschilderten Krankheiten fiir uns 
oft geringere Bedeutung haben; aber grundsatzliche Fragen der Anpassung an Seuchen usw_ 
finden auch hier ihre Behandlung. In der neuesten Zeit versprechen die Arbeiten des Rocke
feller-Instituts, deren auf die ganze Welt sich erstreckende Expeditionen reiche Ausbeute 
ergeben und deren Inhalt die Jahresberichte eingehend schildern, eine Ausfiillung der Liicke 
ebenso sehr wie die gut ausgeriisteten und alle Seiten des Seuchenproblems bearbeitenden 
Institute fiir Tropenkrankheiten. Auch eine Reihe von Einzelarbeiten sind belangreich 
geworden, von denen nur als Beispiel die Aufsatze von PRINZING genannt werden sollen, 
die iiber die Zusammenhange der Verbreitung von Scharlach und jugendlichen oder greisen
haften Lungenentziindungen mit dem Stande der Kultur neues Licht verbreiteten und die 
Untersuchungen von KrSSKALT iiber die Zusammenhange von Seuchen und Hungersnoten 
an alterem deutschen und neuerem indischen Material. 

Das wichtigste Quellenmaterial der Gegenwart und nahen Vergangenheit ist dasjenige, 
das uns die amtliche 8tatistik zur Verfiigung stellt. Vereinzelte altere Zusammenstellungen 
liegen in den Werken von GRAUNT bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts, dann in denen von 
Gom., KUNDMANN und vor allem von SUSSMlLCH fiir das 18_ Jahrhundert vor. Was daraus 
brauchbar ist, hat GOTTSTEIN2) fiir die Epidemiologie ausgeschopft; fiir die akuten Seuchen 
kommt es weniger' in Betracht als fiir andere epidemiologische Fragen. Neuerdings hat 
KISSKALT altes Konigsberger und Schleswiger Material neu aufgefunden und selbst und 
durch seine Schiller bearbeiten lassen; die Ergebnisse hat er in einer groBeren Arbeit 
summarisch zusammengestellt und zu Schliissen verwertet. Dasselbe hat spater sein Schiiler 
G. SCHUTZ fiir Masern getan. Auch HANSSEN hat aus schleswigschem Kirchenbiicher
material einige interessante Funde, namentlich fur Diphtherie, zusammengetragen. Die 
Hamburger Statistik geht weit zuriick, sie ist in einer Festschrift fiir die Naturforscher
versammlung 1901 zusammengefaBt, die durch ihre sakularen Kurven fur die akuten 
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Infektionskrankheiten auBerordentlich wichtig geworden ist. Die Schweiz und England 
und einige andere Lander, wie Schweden, verftigen tiber lange zurtickreichendes Material, 
auf das auch gelegentlich neuer amtlicher Veroffentlichungen durch weit zurtickreichende 
Tabellen zurtickgegriffen wird. Ftir Deutschland und PreuBen sind die amtlichen Zahlen 
tiber Todesfalle an akuten Infektionen, z. T. nach Altersklassen und Geschlechtern geteilt, 
ltickenlos brauchbar eigentlich erst seit dem 8. Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts vor
handen. Die Erkrankungsfalle liegen nur ftir denjenigen Bruchteil vor, fiir den die gesetz
liche Anmeldepflicht besteht; ihr Fehler der unzureichenden Austibung der Meldepflicht 
mahnt zu groBter Vorsicht. Feinere Differenzierungen werden oft durch die sehr gute und 
vollstandige amtliche Stadtestatistik ermoglicht. Die allwochentlich erscheinenden Ver
offentlichungen des deutschen Reichsgesundheitsamtes bringen fiir die GroBstadte tiber 
100 000 Einwohner allwochentlich schnell und regelmaBig das auf amtlichen Meldungen 
beruhende Material in sehr eingehender Teilung und ergiinzen diese Wochenberichte durch 
spater erscheinende Vierteljahrs- und Jahrestibersichten, die auch die Stadte tiber 15000 Ein
wohner berticksichtigen. Auch das preuBische statistische Landesamt liefert seit Anfang 
des Jahrhunderts in besonderen Vierteljahrsheften wichtiges Quellenmaterial, das im Gegen
satz zu dem des Reichsgesundheitsamtes auf das ganze Land sich erstreckt; ahnliche Berichte 
veroffentlichen die anderen deutschen Lander. Den deutschen Wochenmeldungen reihen 
mit groBem epidemiologischem Material sich die anderer Nationen an, von denen hier nur 
die Public Health Reports der Vereinigten Staaten von Nordamerika erwahnt werden sollen; 
sie registrieren, wenn auch nicht immer tibersichtlich, die Seuchenvorgange der ganzen Erde. 
Neuerdings hat das Hygiene-Komitee des Volkerbundes nach seiner offiziellen Konstituierung 
begonnen, unter Finanzierung durch die Rockefeller-Stiftung aIle 4 Wochen Seuchen
berichte herauszugeben. Das gesamte internationale statistische amtliche Material tiber die 
Bevolkerungsbewegung bis zum Jahre 1905 ist in dem groBen yom internationalen statistischen 
Amte herausgegebenen Werke "Statistique internationale du mouvement de la population". 
Paris 1905 zusammengefaBt, das neuerdings durch Jahresberichte erganzt und erweitert 
ist; hier finden wir aile Zahlenangaben, die tiberhaupt tiber die Seuchenbewegung vorliegen, 
tabellarisch nach Landern geordnet zusammen. Sonderstoff liefern die amtlichen Kranken
hausstatistiken in den Quellenwerken der Stadte und Lander, die Berichte der Kranken
kassen, des Heeres, Schularztberichte usw. Sie sind natiirlich nur mit vorsichtiger Kritik 
zu bewerten, weil sie ja nur Teile der Bevolkerung unter bestimmten Voraussetzungen 
beurteilen lassen. Es sei auf sie deshalb hingewiesen, weil sie zeigen, daB bei bestimmten 
Fragen fiir findige Sucher auch auBerhalb der groBen Quellenwerke noch gentigend brauch
bares Material vorhanden ist. Neulinge im Benutzen dieser Quellenwerke seien zur Vor
sicht gemahnt; erwahnt wurde schon, daB die Reichsstatistik engere Bevolkerungskreise 
berticksichtigt als die der Lander. Aber im Lauf der Zeiten andert sich nicht nur die An
schauung tiber die Zugehorigkeit der Erkrankung zu einer bestimmten Gruppe, sondern oft 
auch die Form der Registrierung; trifft dies auch fiir die akuten Infektionen weniger zu, 
als z. B. fiir die Tuberkulose, die in verschiedenen Landern und in demselben Lande zu ver· 
schiedenen Zeitabschnitten bald in allen Formen registriert, bald nach ihren verschiedenen 
Organlokalisationen summarischer oder mehr zusammenfassend aufgeftihrt wird, so werden 
bei den akuten Infektionen z. B. Scharlach und Scharlachdiphtherie, Diphtherie und Croup, 
neuerdings Abdominaltyphus und Paratyphus, Influenza und Influenzapneumonie zeitweise 
bald zusammengenommen, bald auseinandergehalten. Das vorliegende reiche Material ist 
nattirlich seit langem Gegenstand monographischer Untersuchungen geworden, die entweder 
fiir ein bestimmtes Land oder einen bestimmten Zeitabschnitt aIle Krankheiten oder fiir 
eine bestimmte akute Infektion das Material verschiedener Lander und Zeiten vergleichen. 
Sie aufzuzahlen ertibrigt sich; nur des Beispiels halber seien zwei Arbeiten aufgeftihrt: 
PRINZING (Die Sterbefalle an akuten Infektionskrankheiten in den europaischen Staaten 
1891-1900. Bonn 1903) und SELIGlIIANN (Die Diphtherie in Berlin. Zeitschr. f. Hyg. u. 
Infektionskrankh. Bd. 92). Auch der vielen sorgfiiltigen Untersuchungen von KRUSE tiber 
cinzelne Infektionskrankheiten und ihren Wechsel im Laufe der Zeiten sei hier gedacht. 

Das hicr gekennzeichnete Quellenmaterial gibt nur Antwort auf die Fragen, ftir die 
es vorbearbeitet ist, und das sind verhaltnismaBig wenige. Wir kennen die absoluten Zahlen 
der Todesfalle nach Alter und Geschlecht, nach Jahren und allenfalls nach Monaten, ver
einzelt auch nach Wochen und Tagen, gelegentlich schon in der Relativberechnung auf die 
Einheit der Lebenden jeder Altersklasse. Wir konnen auch die Berechnung auf das Ver
haltnis zur Sterblichkeit an allen Krankheiten nach Altersklassen und die Verteilung der 
Sterbefalle einer Krankheit auf die verschiedenen Alter vornehmen. Feinere Differenzierungen 
in der Stadtestatistik gestatten fiir einzelne Krankheiten die Beziehungen zu Wohnung und 
Stadtviertel, gelegentlich sogar zu GroBe, Lage und Belegung der Wohnung. Das Ver
haltnis der Erkrankung zur Sterblichkeit, die Todlichkeit oder Letalitat, ist zwar fiir die 
akuten Infektionen dadurch verhaltnismaBig sicher, daB der Anfang der Krankheit ziemlich 
genau feststellbar ist. Aber die Meldepflicht wird so ungenau und dabei so verschieden in 
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Stadt und Land und zu versehiedenen Zeitabsehnitten geiibt, daB die Hohe des begangenen 
Fehlers auBerordentlieh groB und oft nieht einmal zu sehatzen ist; man denIm z. B. daran, 
daB in manehen Gegenden Masern und Seharlaeh iiberhaupt nur in sehweren Falien AulaB 
zur Zuziehung eines Arztes geben· und arztlieh nieht behandelte Falie deshalb gar nicht 
bekannt werden. Die Beziehungen zur wirtschaftlichen Lage miissen auf Umwegen (Steuer
summe des Stadtviertels im Vergleich gesetzt zur Zahl del' Todesfalle) an der Hand del' 
statistischen Angaben geschatzt werden. Fiir andere wichtige Fragen fehlt manche Unter
lage, z. B. fiir die Inkubationsdauer, den EinfluB gewisser Heilverfahren, den Berut del' 
Erkrankten oder seiner Angehorigen, vorausgegangene andere oder gleichartige immuni
sierende oder disponierende Erkrankungen. VOl' Konstruktionen aus ungeniigendem Material 
auf Grund von Voraussetzungen und Schatzungen muB gewarnt werden, so reich die Literatur 
an solchen Versuchen ist. Hier hilft nur die besondere Erhebung an groBerem Material unter 
ausdriicklicher Befragung nach dem gesetzten Ziel mit alien Fehlerquellen einer jeden Er
hebung. Ja diese steigern sich noch, wenn das Ziel der Erhebung einer Frage dient, die 
die Zusammensetzung des Urmaterials andern muB. Will man z. B. die Wirkung eines 
neuen Heilverfahrens oder Immunisierungsverfahrens im Vergleich des Krankheitsmaterials 
vor oder nach seiner Einfiihrung durch Zahlen erforschen, so darf man nicht iibersehen, 
daB das Interesse an diesem Verfahren sofort die Krankheitsbegrenzung und den Krank
heitszustrom durch Einbezug leichterer oder anders definierter Krankheiten steigert und 
dadureh den Vergleich beider Zeitabschnitte mit schweren Fehlern behaftet. Immerhin 
bleibt die Erhebung der einzige und bei ausreichender Vorsicht auch gangbare Weg fiir 
viele Sonderfragen. 

Liegt das gesamte statistische Material vor, so soli der rechnende Epidemiologe so vor· 
gehen, wie der Berufsstatistiker, wie schlieBlich auch der ernste wissenschaftliche Experi
mentator im Laboratorium, er soIl ohne vorgefaBte Meinung aus den gesamten vorliegenden 
Zahlengruppen Reihe fiir Reihe alle Vergleichsbeziehungen herausholen, die moglich sind 
und die einen Sinn geben, und er soIl nicht aus ihnen herausholen wollen, was sie nun einmal 
nicht beantworten konnen; er soIl aber nicht das Material zum Zwecke eines gesteckten 
Zieles einseitig ausziehen und nur das ihm brauchbar Erscheinende heraussuchen, alies 
andere Hegen lassen und aus diesem wieder nur die eine Beziehung herausrechnen, die ihm 
liegt und die ihn interessiert. Er ist dann ziemlich sicher, sich selbst zu tauschen und sich 
einer schnell folgenden Widerlegung seiner Schliisse durch elementare Beweise auszusetzen. 
SchlieBlich sind stets Berechnungen iiber die FehlergroBe und Vergleiehe notig, wie im 
Kontroliversuch des Laboratoriums. Das Unterlassen solcher Vergleiche hat schon oft 
die merkwiirdigsten Irrtiimer hervorgerufen. 

4. Allgemeine Ergebnisse. 
Die kritische Benutzung del' historisch-geographischen Tatsachensammlung 

und die Berechnungen aus epidemiologischem Zahlenmaterial fiihren zu einer 
Reihe von Feststellungen tatsachlichen Inhaltes, die zugleich, wenn zusammen
gefaBt, die Aufstellung von Formeln und die Ableitung allgemeiner Gesichts
punkte gestatten. Diese Ableitungen sind entweder fUr die einzelne Seuche 
typisch odeI' gelten fUr die Kranken im Vergleich zur Gesellschaft. 

Zwischen dem Zeitpunkt del' Aufnahme del' spezifischen Krankheitserreger 
und dem Auftreten del' ersten typischen von del' Klinik festgelegten Krankheits
erscheinungen liegt ein gesetzmaBiger Zwischenraum, den man als Inkubation 
bezeichnet. Ob dann die Krankheitserscheinungen auf del' H6he del' Krankheit 
als Folge des jetzt erst beginnenden Kampfes gegen den Eindringling odeI' schon 
als allergische Wirkung und Folge des beendeten Abwehrkampfes auszulegen 
sind, das zu er6rtern geh6rt nicht zu den Aufgaben dieses Handbuchs. Die 
Intervalle del' Inkubation sind meist aus del' klinischen Beobachtung genau 
bekannt, sie schwanken von wenigen Tagen, wie bei Diphtherie und Scharlach 
bis zu 14 Tagen odeI' 3 Wochen, wie bei Masern, Varicellen, Pocken, Fleckfieber. 
Abel' die gesetzmaBige Dauer del' Inkubation ist nur dort zu erkennen, wo dem 
Eindringen des Krankheitserregers auch unmittelbar Krankheitsvorgange mit 
einer Wahrscheinlichkeit von annahernd 100% folgen. Die GewiBheit von 100% 
besteht abel' im allgemeinen durchaus nicht, sondeI'll nul' als ein seitener Grenz
fall unter den Abstufungen von 0-100%. Schematisch haben wir uns gew6hnt, 
die niedrigen Werte diesel' Reihe als Immunitat, die hOheren als Empfanglichkeit 
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zu bezeichnen. Fur die groBe Zahl der FaIle, in denen die Infektion entweder 
uberhaupt nicht von Erkrankungserscheinungen gefolgt ist oder nur atypisch 
mehr oder weniger starke Folgen erzeugt, hat REITER den Ausdruck der unter 
"schwelligen" oder "stummen" Infektion ausgefuhrt, den DE RUDDER (S. 438) 
zu beachtlichen epidemiologischen Folgerungen auswertete. Bei der Erorterung 
dieser Vorgange handelt es sich zunachst urn die FeststeIlung der Emp/ang
lichkeit, die ein fur allemal von dem Grade der Hinfalligkeit scharf ausein
anderzuhalten ist. Die weit vorgeschrittene experimcnteIIe Immunitatslehre 
und Serologie hat die Erscheinungen dem Verstandnis nahergeruckt, die hier 
lediglich yom Standpunkte der aus den Zahlcn zu gewinnenden Folgerungen 
betrachtet werden. Namentlich stehen he ute die Hautreaktionen oder ihr 
Fehlen bei Diphtherie unel Scharlach als Mittel zur Feststellung einer Emp
fanglichkeit im Vordergrund der Erarterungen. Die Grunde fur die Unter
schiede kannen genotypische sein und gelten dann fur die ganze Rasse in bezug 
auf die bestimmte Krankheit. Der Tierversuch liefert zahlreiche Beispiele da
fur, daB eine Spielart gegen den einen akut infektiasen Erreger bei den gebrauch
lichen Einverleibungsverfahren absolut resistent, gegen cincn anderen mit ab
soluter Tadlichkeit unter schnellen Erscheinungen vollstandig hinfaUig ist, 
wahrend eine sehr naheverwandte Tierart sich vollstandig entgegengesetzt oder 
stark abwcichend verhalt. Auch fur die akuten Infektionen des Menschen
geschlechts gilt zwar das gleiche, tritt aber aus bald zu erwahnenden Grunden 
nicht so deutli~h wie im Versuch hervor. Die genotypische HinfaIligkeit oder 
Widerstandskraft ist erblich ubertragbar. Die grundlegende Frage, ob, inwieweit 
und wodnrch auch sie sich im Laufe der Jahrhunderte andert, wird spater er
ortert werden. Der Grad dieses Verhaltnisses zwischen Infektion und Reaktion, 
der zweckmailig immer in der Form eines Wahrscheinlichkeitswertes, also eines 
echten Bruchs, ausgedruckt wird, kann dnrch zeitliche und ortliche Einflusse 
de!' Umwelt nach oben oder unten verandert werden; im Tierversuche sind zahl
reiche Einwirkungen wie Vergiftung, atmospharische oder physikalische Ein
flusse erprobt worden, die den Wert heraufsetzen oder Verfahren aufgefunden 
worden, die ihn herabsetzen; zu diesen gehoren die experimentellen Methoden 
der Immunisierung und die klinische Tatsache der zeitlichen oder dauernden 
Reaktionslosigkeit des Organismus gegenuber einem Infektionserreger, mit dem 
er schon einmal in einem erfolgreichen Abwehrkampf dnrch Uberstehen der 
Infektion gestanden hat, sei es in der Form seiner vollen Auswirkung oder in 
der Form einer Schutzkrankheit wie der Kuhpockenimpfung oder einer der 
anderen bekannten Formen der Schutzimpfung. Die zweite Form ist die der 
phiinotypisch bedingten Schwankungen des Wahrscheinlichkeitsverhaltnisses der 
Rcaktion des Organismus auf den eingedrungenen Erreger. Sie wird als vor
handene Eigenschaft bedingt durch physiologische odcr pathologische Unter
schiedc in den Grenzgeweben, die den Karper gegen dic AuBenwelt bekleiden, 
in Schwankungen des Wassergehalts der Gewcbe, in ihrer von der Ernahrung 
bedingten Zusammensetzung, wie z. B. in ihrem Vitamingehalt usw. Wahr
scheinlich wird der Umfang dieser Unterlagen durch die pathologische Physio
logie noch erheblich erweitert werden konnen; auch fur die akuten Infektionen, 
mit denen die Chirnrgie zu tun hat, wurde jungst von SA UERBRUCH die Ab
hangigkeit des Grades der Reaktion und HinfalIigkeit ganz allgemein von den 
Ernahrungsverhaltnissen betont. Und fur die Piidiatrie gilt schon lange der 
Satz: Kinder erkranken ex alimentatione und sterben ex infectione. Das phiino
typische Verhaltnis wird weiter dnrch Geschlecht und Alter stark beeinfluBt. 
Mit der Ausnahme des Stickhustens und nach PELLER auch anderer Infektionen, 
besonders aber des Typhus, sind die Madchen fur akute Infektionen des 
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Kindesalters weniger anfallig und auBerdem noch ihnen gegenuber weniger 
hinfallig als die Knaben. Noch wichtiger ist die Altersdisposition, die 
fiir die einzelnen Formen auBerordentlich charakteristisch ist. Sie ist bei 
vielen akuten Infektionen im SauglingsaIter niedrig und fangt erst in seiner 
zweitenHaHte zu steigen an, sie erreicht im friiheren oder spateren Kindesalter 
einen auBerordentlichen H6hepunkt, urn vom SchulkindaIter steil abzusinken. 
Diese so eintretende phanotypische Altersimmunitat der Erwachsenen kann 
verhaltnismaBig leicht durchbrochen werden, z. B. bei Scharlach, Angina und 
Diphtherie durch die Menstruation. Sie tritt besonders scharf bei Krankheiten 
hervor, bei denen einmaliges tlberstehen gegen die Wiedererkrankung schutzt 
wie bei Masern, Varicellen und endemischen Pocken; fehlt diese erworbene 
pers6nliche Immunitat durch jahrzehntelanges Ausbleiben einer Durchseuchung 
in der Jugend, so verlieren diese Krankheiten die Eigenschaft der Kinderkrankheit 
und befallen gerade die aItesten Lebensalter. Aber diese gelaufige Erklarung 
reicht nicht durchweg aus, denn in endemischen Gebieten sind auch Malaria, 
Scharlach, Diphtherie ausgesprochene Kinderkrankheiten, selbst Unterleibs
typhus (s. S.474). Auch der phiinotypische Empfanglichkeitsgrad kann jeder
zeit durch die allerverschiedensten Einflusse vOriibergehend oder fur langere 
Zeit in weiten Grenzen geandert werden; in diesem Falle spielt aber die Ein
wirkung der Ursachenkette "irtschaftlicher Einflusse fiir den Grad der Emp
fanglichkeit eine geringere Rolle als bei den chronischen Infektionen. So
weit sie zahlenmaBig in die Erscheinung tritt, ist sie mehr auf die gesteigerte 
Exposition in armlichen VerhaItnissen zuruckzufiihren. Die in phanotypischem 
Verhaltnis erworbene gr6Bere Widerstandskraft, namentlich die Immunitat 
durch "Oberstehen der Krankheit, ubertragt sich als erworbene Eigenschaft 
nicht erblich; die Nachkommen der gegen Masem- oder Pockenerkrankung 
immunen Mutter sind genau so empfanglich wie diese vor der Ersterkran
kung. 

Die Extreme der absoluten Empfanglichkeit oder Hinfalligkeit sind sowohl 
beim genotypischen wie beim phanotypischen Vorgang die seIteneren, vielmehr 
sind meist die niederen Grade von vornherein bei endemischen Krankheiten 
die haufigeren, wahrend sich die eingeschleppten umgekehrt verhalten k6nnen. 
Da aber fUr beide Formen jederzeit wechselnde Nebeneinflusse nach oben oder 
unten mitspielen, ergibt sich in der Kombination dieser Vorgange, daB einmal 
gleichzeitig in einer Gesellschaft die verschiedensten Grade der Empfanglichkeit 
vorkommen k6nnen, und daB zweitens jedesmal, sobald ein starkes Einwirken 
subsidiarer die Empfanglichkeit herabsetzender Einflusse sich uber einen groBen 
Teil der Bev6lkerung erstreckt, wie abnorme Hitze oder Kalte oder wie ernstere 
Hungersn6te, die Gelegenheit zum Ausbruch von Massenerkrankungen und 
ebenso zu ihrem schnellen Verschwinden ganz unabhangig von den biologischen 
Eigenschaften des Erregers gegeben ist. 

Der jeweilige Grad der Empfanglichkeit einer Gesellschaft oder Altersklasse 
bei solchen Seuchen, deren Erreger nicht bekannt ist, laBt sich empirisch be
rechnen, wenn man die Zahl der unter dem EinfluB der Ansteckung stehenden 
Personen der Zahl der wirklich Erkrankten gegenuberstellt. GOTTSTEIN hat diesen 
Wahrscheinlichkeitswert als Kontagionsindex bezeichnet und fUr das Jahr 1884 
Berlin fiir Masern auf mehr als 95%, fiir Scharlach auf etwa 35%, fiir Diphtherie auf 
etwa 18% berechnet. Spatere Nachpriifungen durch die Schiiler von KISSKALT 
haben annahemd iihnliche Zahlen ergeben; gegenuber der Tatsache, daB die 
Reaktion durch Krankheitserscheinungen bei diesen drei Infektionen ortlich und 
zeitlich sehr stark schwankt, ist es ubrigens gleichgiiltig, ob die Werte fiir Diphtherie 
und Scharlach etwas hoher oder niedriger angegeben werden. 
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Von dieser Berechnung der Empfiinglichkeit im Genotypus und Phanotypus 
ist diejenige der Hinfiilligkeit, d. h. des Ausgangs der Infektion streng zu trennen. 
Wahrend im allgemeinen bei den Organkrankheiten drei Ausgange, Tod, voll
standige oder relative Genesung, Defektheilung, in Betracht kommen, ist gerade 
bei den akuten Infektionen die Alternative der vollstandigen verlustlosen Ge
nesung und des Todes die haufigere; die individuell oder sozial bedingten Defekt
heilungen der Sinnesorgane bei den akuten Exanthemen einschlieBlich der Pocken 
und vor aHem die sozial ungemein wichtigen verkriippelnden Nachkrankheiten 
bci der Genickstarre und Kinderlahmung machen eine Ausnahme. 

1m Genotypus gibt auch hier del' Tierversueh reinere Verhaltnisse; gegen Milzbrand ist 
das Meerschweinchen und die Maus auch bei kleinsten Mengen von Infektionserregern unter 
unaufhaltsamer Durchwachsung des Blutes absolut hinfiillig. Beim Menschen finden sich alle 
Ubergangsfalle. Die absolute Rinfiilligkeit mit einer Sterblichkeit der Erkrankten von 100% 
scheint nur bei Lungenpest zu bestehen und ist weiterhin auch bei der Bubonenpest mit 
Rassenschwankungen und ferner bei Gelbfieber sehr hoch. Die Todlichkeit der ausgesprochenen 
Genickstarre und Kinderlahmung schwankt und ist etwas hoher als 50%. Die Todlichkeit 
der Cholera ist 50%, d. h. die Wahrscheinlichkeit zu genesen oder zu erliegen ist gleich groB; 
bei den anderen akuten Infektionen ist sie bedeutend niedriger. Sie wird wahrscheinlich 
auBerordentlich stark durch begleitende wirtschaftliche odeI' konstitutionelle, aber auch 
durch klimatische Einwirkungen beeinfluBt, ofter auch erheblich durch neue wirksame 
Reilverfahren herabgedriickt; die Geschichte lehrt weiter, daB diesem positiven Fortschritt 
die Beseitigung eingerissener und doch zuweilen schadlicher Reilverfahren gleichgestellt 
werden muB. Natiirlich wechseln diese nur an groBem Zahlenmaterial gewonnenen Ergeb
nisse an kleinerem auBerordentlich stark durch die Fiille konkurrierender Einfliisse der 
allerverschiedensten Art, unter denen die der wirtschaftlichen Lage besonders deutlich 
hervortreten. In Vorausnahme einer Tatsache der speziellen Epidemiologie soll hier eine 
Feststellung aus der Lehre der Masern als Beispiel dienen, weil gerade die Masern mit ihrer 
Empfanglichkeit von fast 100% der exponierten Jugend den zweiten Faktor des verschiedenen 
Ablaufes besonders rein erkennen lassen. Nach PFAUNDLER ist die Sterblichkeit an 
Masern bei Kindern mit florider Rachitis dreimal so groB wie bei inkomplizierten Masern 
und an nachfolgender Pneumonie sechsmal so groB wie im groBen Durchschnitt, und nach 
REICHE und ROSENBERG betragt die Sterblichkeit von Proletarierkindern an Masern das 
zwanzigfache derjenigen in gutgestellten Familien. Das letztere beruht aber zu einem groBen 
Teil darauf, daB die Expositionsgefahr in den armeren Bevolkerungsschichten fiir die jiingsten 
Altersklassen eine erheblich groBere ist, als in den besser gestellten, in denen die Ansteckung 
durchschnittlich im hoheren Lebensalter erfolgt, und daB die Sterblichkeit der Erkrankten 
urn so hoher ausfiillt, je jiinger das Kind ist. Das Lebensalter ist iiberhaupt ein entscheidender 
Faktor fiir die Rohe der Sterblichkeit der Erkrankten, und bei der Zerlegung der Gesamt· 
sterblichkeit nach Altersklassen an groBen Zahlen ergibt sich im Sinne einer mathematischen 
Funktion ein typisches Verhalten fiir jede einzelne akute Infektion. Die Unterschiede nach 
den Lebensaltern sind auBerordentlich erheblich, so daB z. B. oft genug die viel geringere 
Exposition im Sauglingsalter durch die urn das Vielfache hohere Sterblichkeit der Erkrankten 
iiberkompensiert wird und durch eine erhohte Sterblichkeit der ersten Lebensjahre selbst 
bei Berechnung auf die gleiche Zahl der Lebenden jeden Alters deutlich zum Ausdruck 
kommt. Dabei kann die Absterbeordnung nach Altersklassen mit dem Tiefpunkt im Schul· 
alter und den beiden steilen Gipfeln der einem lateinischen V ahnlichen darstellenden Kurve 
im Sauglings. und Kleinkindesalter und im Greisenalter genau oder annahernd genau parallel 
verlaufen mit der Absterbekurve nach Altersklassen fiir alle Krankheiten; das trifft z. B. 
bei Cholera, akuter Pneumonie, Influenza zu. Oder sie sinkt steil yom Sauglingsalter bis 
zum Schulalter, urn jenseits desselben den Nullpunkt kaum no<:h zu iiberschreiten und dauernd 
an dessen Grenze zu bleiben, wie bei Masern, Scharlach, Diphtherip.; oder sie verlauft genau 
umgekehrt, sehr niedrig im Kleinkind- und Schulalter, urn dann stetig und von Jahrzehnt 
zu Jahrzehnt steil bis fast zu 100% Letalitat zu steigen, wie bei Unterleibstyphus und mehr 
noch bei Fleckfieber. Diese letztere Erscheinung ist so eigenartig, daB es erstaunlich ist, 
wie wenig Beachtung sie bisher gefunden hat. Betrachtet man aber nicht die Mortalitdt, 
die Sterblichkeit auf die Einheit der Lebenien einer Altersklasse, sondern die Todlichkeit 
oder Letalitat, d. h. die Sterblichkeit auf die Einheit der Erkrankten, so ergeben sich oft 
wieder ganz verschiedene Verhaltnisse. So steigt die Letalitat an Fleckfieber mit dem 
Lebensalter bis zum Maximum jenseits des 50. Lebensjahres. Da auch die Morbiditat 
jeder Altersgruppe sich bei den einzelnen Infektionskrankheiten verschieden verhiilt, 
ergeben sich Kombinationen von solcher Verschiedenheit, daB sie in Befund und Deutung 
fiir jeden Fall besonders behandelt werden miissen. 



438 A. GOTTSTEIN: Epidemiologie uud Soziologie der akuten Infektionskrankheiten. 

GOTTSTEIN und neuerdings PFAUNDLER haben darauf hingewiesen, daB diesen Erschei
nungen des verschiedenen Verhaltens derGesamtsterblichkeit bei den einzelnenKrankheiten all
gemeinere Gesichtspunkte zugrunde gelegt werden konnen. Die von 50% Wahrscheinlichkeit an 
bis 100% zahlende Sterblichkeit der Erkrankten beweist wie im Tierversuch die iiberwiegende 
oder absolute HinfaUigkeit; man darf auf Grund weiterer Tatsachen schlieBen, daB diese 
HinfaUigkeit auch weiter der Ausdruck eines mehr oder weniger hohen Grades der fehlenden 
Auseinandersetzung der betreffenden Generation mit der in Frage kommenden Seuche ist. 
Ganz ahnliche Gesichtspunkte hat auf Grund des Verlaufs der Fieberkurven OELLER fiir 
den Unterleibstyphus aufgestellt. Er erblickt in den Schwankungen ihrer Dauer und Form 
MaBe fiir die individuelle und Anpassungsresistenz. Aus diesen Auffassungen folgt weiter, 
daB die Krankheitsstarke mehr ein MaB fiir die personliche oder die Gattungsresistenz, aIs 
fiir die Virulenz des Ansteckungsstoffes ist. PFAUNDLER hat dann dariiber hinaus ganz 
allgemein in sehr interessanten Betrachtungen diesen Gedanken fiir die verschiedene Sterb
lichkeitshohe der einzelnen Altersklassen durchgefiihrt und die zuerst von HALLEY auf
gedeckte Kurvenform des Absterbens nach Altersklassen aIs Reziproke einer Kurve hin
gesteIlt, die durch den Ausgleich der verschiedenen Anpassungsmoglichkeit und Anpassungs
fahigkeit in den einzelnen Altersgruppen zustande kommt. Diese Deutung aber gilt, wie 
ausgefiihrt, nur fiir einen Bruchteil der akuten Infektionen. 

Jiingst hat B. DE RUDDER die quantitativen Zusammenhange der Auswirkung der 
Verbreitung der Kontagien in einer dichten Bevolkerung mit auBerordentlich ungleicher 
Empfanglichkeit und Hinfalligkeit in gliicklicher Fassung unter einheitlichen Gesichts
pUnkten zusammengestellt und hierbei das von ihm ausgewertete vorliegende Tatsachen
material durch eigne Gedanken und Begriffsbestimmungen erweitert. Nach dem Vorgang 
von DECKWITZ fiir die Diphtherie ging er von Scharlach aus. Er bezeichnet die Er
scheinung, daB bei dem Ausbruch oder Wiederaufflammen einer Epidemie zugleich mit 
den zuerst Angesteckten auch die bisher verschont gebliebenen jiingeren Jahrgange er
griffen werden, diese fiir die Seuchenbekampfung wichtige Erscheinung, die A. GOTTSTEIN 
in der Periodizitat der Diphtherie 1503 "Verdichtungswert" genannt hatte, als Prazcssion 
der Durchseuchung. Er hebt weiter hervor, daB dieser Vorgang in minderbcmittelten 
Bevolkerungskreisen und in dichtbevolkerten Siedlungcn starker geltcnd wird als bei 
der starker behiiteten, wirtschaftlich bessergestellten Bevolkerung oder in menschenarmeren 
Gegenden. Bei der Wertung der schon auf S.435 erwahnten "oberschwelligen" oder 
"stummcn" Infektion auf die Erkrankung gegeniiber der selteneren "klinischen" Durch
seuchung mit vollen Krankheitserscheinungen schlieBt er, daB allmahlich auch ohne Uber
stehen eincr Vollerkrankung cinc "immunbiologische" Durchseuchung der jiingeren Alters
klassen, und zwar besondcrs in dichtbevolkerten Gegenden, eintrate. Der Kontagion seien 
bci Einschleppung oder Steigerung einer Epidemie aIle Einwohner ausgesetzt, die Erkrankung 
hinge yom Grade der erworbenen Immunitat durch wiederholte stumme Infektion ab, 
und da diese sich mit den Jahren stcigern, so werden Krankhciten wie Diphtherie, Scharlach 
und andere zu Kindcrkrankheiten. Er bezeichnet diese Vorgange, fiir die A. GOTTSTEIN 
in der "Allgemeinen Epidemiologie" 1897 den Namen der Konstanz der KontagionsgroBcn 
gcwahlt hatte, als das Gesetz der Durchseuchungskonstanz und bezeichnete Krankheiten 
wie Scharlach, Masern, Diphtherie, Keuchhusten, Varizellen, aber auch Pocken wegen 
ihres epidemiologischen Verhaltens als "Zivilisationsseuchen". 

Die bisherige Darstellung, die die Variationen einer verschiedenen Emp
fanglichkeit und einer verschiedenen Hinfalligkeit erorterte, ist nur ausreichend, 
urn die eindimensionalen Vorgange des Zustandekommens einer Infektion im 
Einzelfall, wie sie fiir die Klinik geniigen, verstandlich zu machen, sie versagt 
aber ffir die zweidimensionalen epidemiologischen Erscheinungen, die Vermehrung 
im geometrischen Verhaltnis. Um ein Bild zu gebrauchen, so war die urspriing
liche Anschauung yom Zustandekommen einer Haufung von Erkrankungen die
jenige, fiir die CORNET das Bild der Kugelfestigkeit brauchte; je dichter in der 
Schlacht die Geschosse sausen, desto hoher die Zahl der Getroffenen; der in 
vielen Schlachten verschonte Veteran aber sei nicht kugelfest, sondern habe 
Gliick gehabt. Man hat auch das Bild eines Regengusses gebraucht, dessen 
sparliche oder dichter fallende Tropfen entweder vereinzelte oder dichter stehende 
Flecke auf dem Asphalt hervorrufen oder aber ihn ganz benetzen. Diesen 
Bildern gegeniiber ware ein richtigeres dasjenige wie bei jenem alten Spiel der 
Spritzmalerei; die farbigen Tropfen ergieBen sich iiber die ganze Flache, zwischen 
ihnen und dieser liegt aber eine Schablone mit engeren oder weiteren Lochern 
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eines Musters, die von den Farbspritzern einen kleineren oder groBeren Teil 
auffangt. AIle solchen Bilder jedoch werden nur dem klinischen Bedarf, nicht 
aber der grundsatzlichen epidemiologischen Tatsache gerecht, daB die nicht
empfanglichen Bestandteile der Gesellschaft zwar auf den ersten RegenguB der 
beginnenden Epidemie nicht mit Krankheitserscheinungen reagieren, weil sie 
durch das Filter geschiitzt waren, daB sie aber in der Folge der spateren Glieder 
der Epidemiereihe als Weiterverbreiter besonders stark in Betracht kommen; 
denn da sie selbst nicht durch Erkrankung aus dem Verkchr ausscheiden, sind 
sie ungehinderte und meist unerkannte "Ubertrager und ungekennzeichnete 
Exponenten fUr den Anstieg der geometrischen Reihe der Seuchenzunahme. 

Je groBer die gesellschaftlichen Beriihrungsflachen, je haufiger die Gelegen
heit der Abgabe des Ansteckungsstoffes vom Erkrankten an die nahere und 
entferntere Umgebung, desto groBer ist die Zahl der Infizierten in der Zeiteinheit, 
aber die Zahl der wirklich Erkrankenden hangt von der Empfanglichkeit abo 
Bei einzelnen Krankheiten ist es gelungen, das zahlenmaBige Verhaltnis beider 
Gruppen einigermaBen sicher zu bestimmen; fiir Scharlach, Masern und Diphtherie 
wurde die Hohe des Kontagionsindex schon genannt; fUr die Genickstarre wird 
angegeben, daB auf einen Erkrankten annahernd 20 Infizierte kommen, die keine 
cerebralen Erscheinungen bekommen. Bei Typhus deckt der Begriff der Keim
trager, deren Zahl in verschiedenen Epidemien wechselnd bis zu 5% atlgegeben 
wird, sich mit dem hier erorterten Begriff der nichterkrankten Exponierten 
nicht ganz. Bei Cholera diirfte die Zahl der nicht oder nur mit minimalen Er
scheinungen Erkrankten sehr hoch sein, doch erkranken nur 3 % schwer; bei 
Influenza ist kaum zu zweifeln, daB die 100% aller Infizierten im Laufe der 
mehrwochentlichen Dauer der Hauptepidemie erreicht werden, von denen nur 
etwa 10% erkranken. 

Mit dieser Erganzung ergibt sich folgende Aufstellung des epidemiologischen 
Problems: In einer bestimmten Gesellschaft und zu einem bestimmten Zeitpunkte 
ist von vornherein das zahlenmaBige Verhaltnis derjenigen, die auf ein ein. 
dringendes Kontagium mit typischen Krankheitserscheinungen reagieren, zu den
jenigen, die es' ebenfalls aufnehmen, aber refraktar bleiben, an sich konstant; 
atypisch hinzutretende Vorgange, die sowohl endogener Art wie ektogenen Charak· 
ters und dann bald von biologischer, bald von gesellschaftlicher Bedingtheit sind, 
konnen die Art der Reaktion positiv oder negativ andern und dann das gewohn
liche Zahlenverhaltnis starker oder schwacher verschieben. Sind diese Ein
wirkungen rein individuell, so werden sie praktisch keine groBe Rolle spielen 
und nur fiir den Berater des Einzelfalles Interesse haben. Beteiligen sie aber 
in besonderer Intensitat die gesamte Gesellschaft oder auch nur groBere Teile, 
so erhalten sie fUr die beiden Momente, die Empfanglichkeit fUr die Seuche 
und die Reaktion auf das Eindringen der Erreger, eine grundlegende Bedeutung. 
Als Beispiel mogen die russischen Fleckfieberepidemien 1921/1922 nach der 
Hungerkatastrophe dienen. Dazu kommt noch ein letztes Sondermoment. 1m 
Zeitpunkt der Ausbreitung eines eingeschleppten oder endemischen Kontagiums 
durch "Ubertragung zeigt ein mehr oder weniger groBer Bruchteil keine Krankheits
erscheinungen trotz der Aufnahme des AnsteckungsRtoffes. Die Wirkung der 
begleitenden auBerhalb der Natur des Kontagiums liegenden Einfliisse, die die 
Unempfindlichkeit so herabsetzen, daB jetzt die Bedingungen des Eintritts V(')ll 

Krankheitserscheinungen gegeben sind, braucht zeitlich nicht mit der Aufnahme 
des Kontagiums zusammenzufallen; waren sie ihr vorangegangen, dann erhoht 
sich von vornherein die Zahl der Erkrankungen. Sie konnen ihr aber auch in 
einem oft betrachtlichen Intervall nachfolgen, innerhalb dessen der eingedrungene 
Erreger inaktiv geblieben war. Wahrscheinlich erklart sich so das Verhalten 
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derjenigen Seuchen, die infolge zentraler Lokalisation als "zweite" Krankheit 
bezeichnet werden, wie die Genickstarre und Kinderlahmung nach Infektionen 
groBer Bevolkerungskreise, die nur in Lunge und Verdauungskanal Krankheits
erscheinungen zeigen j auch die Encephalitis lethargica ist in ihren Beziehungen 
zur Influenza eine "zweite" Krankheit, mit zeitlichem Auseinanderfallen der 
Rauptsteigerungen. Dabei sei dahingestellt, ob es sich um denselben Erreger 
oder, was wahrscheinlicher, um die Eroffnung des Zugangs ffir einen zweiten 
handelt. Und ware die Diphtherie nicht eine so gefahrliche ortliche Erkran
kung, sondern ihr Auftreten im Pharynx so harmlos wie die der Cerebrospinal
meningitis vorausgehenden Schlunderkrankungen, so wiirden Pathogenese, 
Klinik und Epidemiologie sich nur ffir ihre zentralen Folgen, die Lahmungen, 
interessieren und die Pharynxlokalisation bei Diphtherie so bewerten wie die 
Umgebungskeimtrager bei Genickstarre. So erklart sich vor allem weiter das 
Nachziiglertum bei pandemischen Seuchen wie der Influenza und ihr Fort
schwelen durch Jahrzehnte, aber ebenso auch das Fortschwelen von Diphtherie 
und Scharlach nach Erloschen des Rauptseuchenzuges. So erklart sich schlieBlich 
noch die atypisch lange "Inkubation" bei vereinzelten Seuchenfallen in erweis
lichem Zusammenhang mit vorangegangener Ansteckung bei Unterleibstyphus, 
akuter Pneumonie, Diphtherie, seltener gelegentlich bei Scharlach. 

Dieffe Beziehungen genfigen, um eine Anzahl theoretischer Folgerungen ab
zuleiten und an anderweitigem Beobachtungsmaterial auf ihr Zutreffen zu priifen. 

1. Kontagionsindex, Inkubationszeit und Immunitatsverhalten reichen als 
Zahlenwerte aus, um die K urve des Auftretens und Absinkens einer akuten 
Seuche zu erklaren. Die Seuchen verbreiten sich im allgemeinen in der Form 
einer geometrischen Reihe j eine Ausnahme macht vielleicht die akute Gonorrhoe; 
die Seuche muB hierbei um so starker um sich greifen, je hoher ihr Kontagions
index ist. Bezeichnet a die Zahl der vom ersten Fall einer Infektion Ausgesetzten, 
wobei a, wie der Wirklichkeit fast stets entspricht, erheblich groBer als 1 sein 
muB, i die Rohe des Index, so miissen die Glieder der nachstfolgenden im Intervall 
der Inkubation entstehenden Erkrankungen betrachtlich schneller wachsen, wenn 
der Wert von i 0,8 betragt, als wenn er nur 0,25 betriige. 1m ersten Fall werden 
die Empfanglichen viel friiher und vollstandiger erfaBt als im zweiten, und 
die Seuche muB viel steiler aufsteigen, um, sobald die Vollzahl der Empfang
lichen einbezogen und durch nberstehen der Krankheit aus der Beteiligung aus
scheidet, ebenso steil abzusinkenj in den anderen Fallen sind die Kurven viel 
flacher und langer hingezogen. Die verschiedenen Bilder der Masernkurve und 
der Kurve der Pocken im endemischen und ungeniigend durchgeimpften Gebiete 
[ZINN, DOLDT] mit ihrem steilen Verlauf von etwa einem Vierteljahr Dauer, 
der ahnliche Verlauf der Influenza, der viel flachere Verlauf der Kurve fiir 
endemischen Scharlach und Diphtherie und der langgezogene Gang der sich 
nur ganz flach erhebenden, langsam sich fiber die Lander verbreitenden Genick
starre und Kinderlahmung erweisen das Zutreffen dieser Deutungen, ffir deren 
Tatsachlichkeit KISSKALT spater durch seine und seiner Schiiler Arbeiten Stiitzen 
erbracht hat, allerdings auf Grund eines begrenzten Materials unter Bestreiten 
der Erkliirung ffir die Pocken. Das Absinken der Seuche beweist, daB jetzt a i 
kleiner als 1 geworden ist. 

2. Die tatsachliche Beobachtung lehrt weiter, daB die zwei oben eingehender 
behandelten GroBen, die Rohe der Empfanglichkeit und die Rohe der Rin
falligkeit gegenwartig im endemischen Gebiete in umgekehrtem Verhiiltnis stehen: 
je groBer die erstere, desto geringer die Sterblichkeit und umgekehrt. Gerade 
entgegengesetzt verhalten sich die eingeschleppten Seuchen oder entsprechend 
die Einwirkungen vieler endemischer Seuchen auf Zuwanderer aus Landern, in 
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denen sie nicht vorkommen. So sind die seit J ahrtausenden in derselben Form 
auftretenden Masern eine Krankheit, die, von der Disposition durch Alter und 
,komplizierende Krankheiten oder Konstitutionsschwachen abgesehen, kaum noch 
das Leben bedroht; die Varicellen mit einer Empfanglichkeit von nahezu 100% 
ist uberhaupt an sich nicht lebensgefahrlich. Ahnliches scheint fiir die der Malaria 
angepaBten Bewohner mancher Tropengegenden zu gelten. Fleckfieber war nach 
den Kriegserfahrungen fUr die Ansassigen viel weniger lebensgefahrlich als fur 
die deutschen Heere; Recurrens im endemischen Gebiet hat eine sehr geringe 
Sterblichkeit. Auch bei Scharlach und Abdominaltyphus mit erheblich ge
ringerer Empfanglichkeit, aber steter Symbiose von Mensch und Kontagium, sind 
die Letalitatszahlen verhaltnismaBig gering; HEIBERG gibt fur 1000 FaIle des 
Blegdanhospitals, also fur Krankenhausfalle mit schlechterer Prognose, die 
Scharlachletalitat mit 5% an, die Hamburger Zahlen liegen im Durchschnitt 
etwas darunter; die geringe Pockenletalitat in Landern mit ungenugendem Impf
schut,z, wie jetzt in Amerika, England und den seit 3 Jahren beteiligten Schweizer 
Kantonen hat bekanntlich Aufsehen erregt, Die Diphtherieletalitat ist dagegen 
trotz der Serumbehandlung auch heute noch erheblich hoher und liegt urn 10%, 
Teleologisch gedacht ist die Erscheinung nicht erstaunlich; hatten Krankheiten 
mit derartig intensiver Empfanglichkeit wie Masern und Varicellen zugleich eine 
hohe Sterblichkeit, so wurden sie die Jugend hinweggerafft haben wie die 
schwersten Pesten; wo sie zeitweise oder schichtweise hohere Todesraten erreichen, 
ist dies die Wirkung nichtidiotypischer, sondern paratypischer Vorgange von 
der Art wie die Hungersnote 1921 in RuBland, welche endemische Krankheiten 
in Millionenzahlen mit gesteigerter Sterblichkeit aufflammen lieBen und in 
der Art, wie fruher Kriegsverhaltnisse akute Seuchen nicht nur urn sich greifen, 
sondern morderisch verlaufen lieBen, die ganze Feldzuge oder Belagerungen zum 
Scheitern brachten. Weiter bestatigt diese Auslegung die Auffassung von GOTT
STEIN und PFAUNDLER, daB die Hohe der jeweiligen Letalitat einer akuten 
Seuche zugleich ein MaJ3 fUr die jeweilige Anpassung der Gattung an das ende
mische Kontagium ist, mit dem sie sich im Laufe der Jahrtausende ausein
andersetzt. 

3. Da die durch Uberstehen einer akuten Infektion oder durch Schutz
impfung mit einem abgesch,Yachten Stoff erworbene Immunitat nur personlicher, 
erblich nichtubertragbarer Besitz ist, und da nur der genotypische Grad der 
Widerstandskraft sich erblich ubertragt, kann die Anpassung an ein endemisches 
Kontagium nur aus steter Auslese der weniger unempfanglichen Individuen durch 
fruhzeitigen Tod vor sich gehen, und diese Auslese muB sich urn so langsamer 
vollziehen, je geringer die Letalitat ist, also gegenwartig bei dem hohen Grade 
der Anpassung an die meisten Kontagien kaum merklich. Da aber an den 
Schwankungen des Grades der Epidemien auch paratypische Einflusse zeitweise 
in hohem Grade im Spiel sind, so konnen sie sogar die Auslese storen und das 
Verhaltnis unter den Uberlebenden zuungunsten der Widerstandsfahigen ver
schieben. Also liegen auch hier Vorgange vor von vie I zu groBer Mannigfaltig
keit, urn durch eine einfache Formel gelOst zu werden oder zu der Behauptung 
zu berechtigen, daB der Seuchentod vom Standpunkte der Erhaltung der Gattung 
nicht durchaus ein Ubel sei. Bei der Vielheit der Einflusse wird man daher selbst 
in groBeren Zeitraumen nicht ein geradliniges, sondern ein wellenformiges Ab
sinken der Letalitat durch Auslese zu erwarten haben. Und zwar gilt hier clurch
weg fur die GroBe aller epiclemischen Wellenbewegungen eine beachtenswerte 
Erscheinung, auf die zuerst ALMQUIST hingewiesen hat, die aber nicht genugencl 
berucksichtigt wird. Die Hohe cler reaktiven Wellenschwankungen ist urn so 
groBer, je h6her der vorige Ausschlag war und umgekehrt. Auch hier zeigt sich 
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also typisch der Ausgleich nach dem mittleren Durchschnitt in der Hohe der 
Schwankungen um ihn. 

4. Die fur Pocken und Masern unantastbar feststehende Tatsache des Ein
tritts einer personlichen Immunitat nach "Oberstehen der Krankheit oder nach 
Schutzimpfung, einer Immunitat, die fur den zweiten Fall der Masern noch fester 
und langer andauernd ist als bei Pocken, und die ffir die Form des Schutzes durch 
Impfung nur wenige Jahre anhalt, um dann immer weiter zu sinken und schlieBlich 
zu er16schen, ist in ihren Ursachen nicht aufgeklart, aber durch jahrhunderte
lange Beobachtung erhartet, und wird nicht dadurch widerlegt, daB eine nicht 
ganz unbetrachtliche Zahl wiederholter Erkrankungen in der Literatur mitgeteilt 
wurde. Diese Erfahrung an Masern und Pocken wurde auf Grund der experimen
tellen Forschung uber die Immunitat der Versuchstiere eine Zeitlang willkurIich 
als ein Naturgesetz auf aIle akuten Infektionen ubertragen, doch schrankten 
allmahIich die sich haufenden abweichenden Beobachtungen, als man der Frage 
groBere Aufmerksamkeit schenkte, die Verallgemeinerung ein. Da die Exposition 
namentlich bei Krankheiten von geringer Empfanglichkeit mit zunehmendem 
Alter stark absinkt, laBt sich die positive Annahme einer durch "Oberstehen 
einer Krankheit erworbenen Immunitat schwer beweisen, so daB abweichende 
Beobachtungen wiederholter Erkrankungen auch bei sparlicher gewordener Ex
position um so schwerer ins Gewicht fallen. Daher wird heute der Eintritt einer 
Immunitat nach iiberstandener Erkrankung angesichts sicher beobachteter zahl
reicher FaIle wiederholter Erkrankung bei Malaria, Diphtherie, Recurrens nicht 
mehr angenommen. Bei Cholera und Fleckfieber ist die Gelegenheit fUr Be
obachtungen selten; FaIle sich wiederholender Erkrankungen an Cholera in der 
Nachepidemie 1893 in Hamburg nach der groBen des Vorjahres sind aber be
schrieben, und auch fur Fleckfieber liegt geniigend Material vor, um die er
worbene Immunitat wenigstens nicht fur sicher erwiesen zu halten. Bei Scharlach 
und Keuchhusten ist die Entscheidung nicht leicht. Theoretisch liegt die Frage 
so, daB die Wahrscheinlichkeit bei gleichen Bedingungen wieder zu erkranken, 
genau wie bei Ziehen eines Lotterieloses an sich gleich dem Quadrat der ersten 
Wahrscheinlichkeit ist; also wenn die Wahrscheinlichkeit, in einem gewissen 
Lebensalter an Scharlach befallen zu werden, 0,3 ware, so ware die der Wieder
erkrankung 0,09; tatsachlich ist sie aber durch Tod, verandertes Alter, geringere 
Exposition noch niedriger. Aus dem Vergleich der tatsachlich beobachteten 
FaIle mit den errechneten WahrscheinIichkeitswerten ergibt sich, daB der SchluB, 
der fur Masern und Pocken positiv, fur ScharIach mindestens nicht ganz so sicher 
ist und bei UnterIeibstyphus die Annahme einer auch nur zeitweise erworbenen 
Immunitat angesichts der iiberaus zahlreichen FaIle von mehrmaligen Erkran
kungen bei Erwachsenen mindestens zweifelhaft erscheinen laBt. Diese Methode 
der Heranziehung der Wahrscheinlichkeitsbetrachtung hat neuerdings PFAUNDLER 
ffir die gegenseitige Beeinflussung mehrerer verschiedenartiger Krankheiten, die 
gleichzeitig oder nacheinander auftreten und sich ausschlieBen oder begiinstigen, 
als Methode der Syntropie allgemeiner durchgefuhrt. 

5. Eine bekannte damitzusammenhangende Erscheinung, deren heute 
geltende Erklarung einleuchtend erscheint, aber nicht allen Tatsachen gerecht 
wird, ist die des Auftretens einer endemischen Seuche als Kinderkrankheit, die 
diesen Charakter ablegt, sobald sich ihre Bedingungen grundlegend andern 
(s. S. 436). Die Masern sind heute eine ausgesprochene Kinderkrankheit, von 
der Erwachsene frei bleiben, falls sie als Kinder schon durch "Oberstehen in ihrer 
uberwiegenden Mehrzahl durchmasert sind. Als auf den Faroer Inseln nach 
jahrzehntelangem Verschontsein die Masern eingeschleppt wurden, ergriffen sie 
bekanntlich in der nichtimmunisierten Bevolkerung aIle Altersklassen. Ebenso 
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waren vor der Impfung die Pocken eine ausgesprochene Kinderkrankheit, wahrend 
sie, heute eingeschleppt, gerade die Alteren mit erloschenem Impfschutz er
greifen und wegraffen. Nach den grundsatzlich auBerordentlich wichtigen Fest
stellungen von ROBERT KOCH gilt ahnliches fiir die endemische Malaria Afrikas, 
und auch fiir das Fleckfieber in Polen unter der jiidischen Bevolkerung erscheint 
eine gleiche Annahme gestiitzt, wahrend das bei uns eingeschleppte Fleckfieber 
alle Altersklassen ergreift. Aber gerade die Erscheinung bei den letztgenannten 
beiden Krankheiten lehrt, daB die Erklarung nicht so einfach sein kann wie 
bei den sicher immunisierenden Masern und Pocken. Denn eine langerdauernde 
Immunisierung bei Fleckfieber ist l1icht erwiesel1 und bei Malaria wahrscheil1lich 
l1icht vorhanden. Zudem liefert die Beobachtul1g bei Scharlach und Stickhustel1 
einen Eil1wand. Ob und wie lange und in welchem Grade die iiberstandene 
Krankheit schiitzt, ist zweifelhaft. Miitter und erwachsene Pflegerinnen von 
scharlachkranken Kinderu werden recht haufig ergriffen, aber nur von mehl" 
oder weniger schwerer, zuweilen nekrotisierender Angina, haufig ohne Exanthem, 
auch wenn sie nie bisher scharlachkrank gewesen waren, ausnahmsweise auch 
mit Exanthemen; und trotzdem ist Scharlach eine iiberwiegende Erkral1kung 
des Kindesalters. Erkrankungen erwachsener Familienangehoriger an Keuch
husten sind auBerordentlich haufig und oft beschrieben, nur ist die Form eine 
atypische, abgeschwachte, aber die Zahl solcher Beobachtungen raubt der In
fektion nicht den Charakter einer Erkrankung des Kindesalters. Es ware daher 
verfehlt, diese Frage mit der Aufstellung der Wahrscheinlichkeitsformel und 
der Gegeniiberstellung von Beobachtung wiederholter Erkrankungen und Berech
nung fiir ausreichend aufgeklart hinzustellen. Es ist richtig, daB die Malaria
infektion der Erwachsenen auch nach der Ausheilung wieder eintritt, es trifft 
zu, daB die Mitteilungen iiber mehrfache Typhuserkrankungen Erwachsener 
recht haufig sind; dem stehen die Beobachtungen gegeniiber, daB im endemischen 
Gebiete, also z. B. in Gegenden, die seit Jahrhunderten als Typhusnester bekannt 
sind, die leicht verlaufenden Kindertyphen sehr stark iiberwiegen, und daB 
weiter trotz standiger vorhandener Infektionsgelegenheit durch Bacillentrager 
und Verunreinigung von Gebrauchswasser und Nahrungsmitteln dann zwischen 
den starkeren Anstiegen der Endemie Pausen von langerer Zeit bis zu mehreren 
Jahrzehnten liegen und, wie GRIESINGER schon feststellte, die in der Zwischen
zeit Erkrankenden haufig Zuwanderer sind (Akklimatisationstyphen). Bedenkt 
man, daB die sicher erwiesene Immunitat bei Maseru und Pocken stets durch 
Dberstehen oder Impfung im Kindesalter erworben wird, und daB sie wenig
stens bei Pocken durch Impfung mit zunehmendem Alter absinkt, und daB 
bei Malaria und Typhus die Zahl der beobachteten Wiedererkrankungen aus
schlieBlich Erwachsene betrifft, so konnte man schlieBen, daB der Erwerb einer 
durch Dberstehen einer Krankheit erworbenen Immunitiit dort, wo er erwiesen 
ist oder aus epidemiologischen Griinden angenommen werden muB, iiberhaupt 
nur an das Kindesalter gebunden ist. Man muB aber weiter dieser Tatsache 
die andere gegeniiberstellen, daB es auBerdem eine Reihe von Krankheiten gibt, 
die genotypisch nur das Kindesalter als Seuche befallen, und auch hier nur 
einen Bruchteil, und kann weiter diesen Vorgang als Teil einer sich noch voll
ziehenden Anpassung und Auslese deuten; zu ihnen gehoren Diphtherie und 
Scharlach; wo sie Erwachsene befallen, spielen lediglich paratypische Vorgange 
eine Rolle. Wiedererkrankungen im Kindesalter auch nach Dberstehen sind 
bei Maseru und Scharlach vereinzelt, bei Diphtherie haufiger beobachtet worden. 
Die fiir die Lehre von der Anpassung an endemische Seuchen wichtigen Vor
gange sind noch ungeklart; vielleicht eroffnet sich ein Verstandnis auf Grund 
der Feststellungen von IIJRSZFELD iiber verschiedene familHire Reaktionen auf 
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Diphtheriegift nach dem ScmcKSchen Verfahren je nach den verschiedenen 
Kombinationen mit den von LANDSTEINER im Blute nachgewiesenen Immun
korpern. 

Diese theoretischen Ableitungen fiihren unmittelbar zu dem zweiten Teil 
der Betrachtungen iiber, zu der Frage der Wirkung der Seuchen iiber die be
troffene Generation hinaus und zur Frage der Form ihres Auftretens in der 
Folge der Generationen. Alle endemischen, pandemischen und eingeschleppten 
Seuchen zeichnen sich dadurch aus, daB sie periodi8cke Schwankungen zeigen. 
Diese Schwankungen sind ffir jede einzelne kennzeichnend, in ihren Ursachen 
keineswegs einheitlich, und selbst bei derselben Seuchenform kann man Wellen
bewegungen verschiedenen Grades nachweisen, die auf verschiedene Ursachen 
zuriickfiihren. Bei dieser Betrachtung schalten abnorme paratypische Ein
wirkungen wie die der Kriege und Hungersnote, die zu ganz auBergewohnlichen 
Steigerungen fiihren, ja sogar exzessive klimatische Einwirkungen von vorn
herein aus, auch wenn sie verantwortlich ffir irreguUire den typischen Kurven
ver]auf unterbrechende Vorgange werden. 

Die Wellenbewegungen er8ter Ordnung, die ffir die meisten Seuchen charak
teristisch sind, lassen sich auf die regelmaBigen Schwankungen durch die J ahres
zeiten zuriickfiihren Die Tatsache besteht; ihre Deutung ist strittig, wahr
scheinlich sind auch hier die Ursachen komplexer Natur. Typhus, Cholera 
und Ruhr haben ihren Hohepunkt im Spatsommer, doch gab es auch Winter
epidemien, nicht nur als Fortsetzungen solcher des Spatsommers. Die endemischen 
Fleckfieberepidemien und diejenigen der Genickstarre lassen mit Beginn der 
warmeren Jahreszeit nach, umgekehrt steigern sich mit dem Einsetzen des 
Sommers die flachen Epidemieziige der spinalen Kinderlahinung. 

AuBerdem hat jede akute Seuchenform eine in ihrem eigenen Charakter 
begriindete Wellenform zweite1' Ordnung, die durch den schon hervorgehobenen 
Grad der Empfanglichkeit unter den Angesteckten bedingt wird. Masern und 
Pocken im endemischen durch Schutzimpfung nichtimmunisierten Gebiet haben 
vermoge ihres hohen Kontagionsindex steile Wellenerhebungen von der Dauer 
von 3-6 Monaten mit ebenso steilem Absinken, dann folgt eine Reihe niedriger 
Seuchenzahlen von etwa 2-3 Jahren, bis das Spiel sich wiederholt; typisch 
tritt diese Kurvenbildung nur in geniigend groBen Bevolkerungskreisen hervor; 
wo lllangels geniigenden ansteckungsfahigen Materials die genannten Krank
heiten vollstandig erloschen, bedarf es zu ihrem Wiederausbruch auBerer Ein
schleppung, die gelegentlich in verkehrsarmen Gegenden sehr viel groBere Zeit 
beanspruchen kann. Umgekehrt kann die rasche Aufeinanderfolge ortlicher 
Ausbriiche in einzelnen Gebieten einer sehr dichten Bevolkerung durch "Ober
deckung der Wellentaler ebenfalls das Bild verwischen. Seuchen mit geringerem 
Kontagionsindex, wie Scharlach, zeigen lang hingestreckte Wellen von geringerer 
Erhebung und der Dauer etwa eines J ahrzehnts; aus den genannten Griinden 
tritt meist dieser Grundtypus in kleineren Bezirken noch weniger hervor. Bei 
Seuchen, bei denen das Verhaltnis der nach erfolgter Ansteckung Erkrankenden 
dauernd oder zeitweise noch geringer ist, wie bei der Diphtherie oder der Genick
starre, sind die Wellentaler und Wellenberge noch gestreckter und verschwinden 
schlieBlich hinter den Kurven dritter Ordnung oder den sakularen Kurven, 
deren groBere Amplitude schon darauf hinweist, daB sie in ihren Ursachen iiber 
die lebende Generation hinausgreifen. Wenn die Masern absinken, weil inner
halb der Generation die Zahl der Empfanglichen auBerordentlich schnell be
teiligt wird und dann die erworbene Immunitat einsetzt, so geschieht dies bei 
der Diphtherie im Genotypus, dessen Anpassungshohe an die Kontagien sich 
vererbt; es muB erst wieder ein neues Geschlecht mit einer etwas groBeren Zahl 
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hinfalliger Varianten herangewachsen sein, uni ein Umsichgreifen und damit 
zugleich ein weiteres Austilgen starker hinfalliger Individuen schon im Kindes
alter vor der Fortpflanzung und Vererbung dieser Eigenschaft moglich zu machen. 
Die Zahl dieser Varianten ist an sich nicht einmal groB, sie betragt meist einige 
Prozente, unter 10; eine Erhohung um nur wenige Prozente geniigt aber, um gro
Bere Epidemieerhebungen fiir einige Jahrzehnte zu erzeugen. Nach Ablauf einer 
solchen Periode tritt die Diphtherie, wie die Geschichte der letzten Jahrhunderte 
lehrt, so sehr zuriick, daB sie fUr die Dauer oft eines halben Jahrhunderts als 
Epidemie ausscheidet, daB sie den .Arzten und sogar den Epidemiologen eine 
fremde Krankheit werden konnte, deren Wiedereinsetzen als ein neues Ereignis 
Aufsehen erregte. Eine ahnliche Bedeutung scheint dem trberwiegen der Kinder
typhen in endemischen Typhusgegenden zuzukommen. Das Riickgreifen auf 
die Tuberkulose liegt auBerordentlich nahe. 

Ein ahnliches Verhalten zeigt die Influenza, die als Pandemie etwa nach 
30 Jahren oder einem noch langeren Zeitraum in raschem Zuge die gesamte 
Welt iiberzieht, in schweren Epidemien mit wechselnden Erscheinungen inner
halb weniger Wochen iiberaus zahlreiche Menschenleben dahinrafft, in den 
nachsten J ahren noch kleinere oder groBere N achlesen halt, urn dann als Seuche 
zu verschwinden oder in ganz geringem Umfange weiterzuschwelen. Die Hypo
these, daB sie hierbei, ohne weiteren Boden in der Bevolkerung zu finden, durch 
Haften der Keime bei einzelnen Individuen oder in einzelnen ortlichen Herden 
fUr weitere Ausbriiche sich forterhalt, ist durch einige Griinde gestiitzt. Die 
Annahme einer plotzlich sich andernden Virulenz des Kontagiums hat da
gegen wenig Befriedigendes, ~bgleich das Studium der Biologie der Krank
heitserreger dieser Hypothese einige Stiitzen verschafft; im ganzen ist jedenfalls 
der Mechanismus der Seuchenziige der Influenza epidemiologisch nicht auf
geklart. 

Diese drei Formen der Wellenbewegung oder der Periodizitat der akuten 
Infektionskrankheiten sind in ihrer eigenen Natur begriindet. Bei der Abhangig
keit epidemischer Schwankungen von gesellschaftlichen Einwirkungen ergeben 
sich selbstverstandlich noch weiter auch interferierende 'Wellenbewegungen unter 
deren EinfluB. Einwirkungen niederster Ordnung sind diejenigen des dichteren 
oder geringeren Verkehrs, die die Ausbreitung vieler Seuchen an die Verkehrswege 
binden, und zwar je nach ihren Eigenschaften an die des unmittelbaren Ver
kehrs (Tropfcheninfektion), der Bahnen oder WasserstraBen. Wellen zweiter 
Ordnung werden durch die mehrfach genannten wirtschaftlichen und politischen 
Katastrophen hervorgerufen, zu denen sich auch solche von Witterungskata
strophen wie Erdbeben oder selbst abnorm kalte Winter, heiBe Sommer usw. 
hinzugesellen konnen. Man muB sich aber die Losung nicht so einfach denken, 
daB die Empfanglichkeit einzelner Organe oder des Gesamtorganismus in der 
Reaktionsfahigkeit seiner Grenzschichten, seines Salz-, Fliissigkeits- oder Vitamin
gehalts unmittelbar geschadigt ist; es wirken noch kompliziertere Verhaltnisse, 
gemindertes Verstandnis fUr die Abwehr, geringere Fiirsorge fUr Behandlung 
und Pflege der Erkrankten recht betrachtlich mit. Schon Uberlastung der 
Krankenanstalten und ilires Arzte- und Pflegepersonals erhohen die Sterblich
keit; KISSKALT machte schon 1914 (I. c.) auf den EinfluB der Flucht der von 
Epidemien Bedrohten auf die Verbreitung der Seuche aufmerksam; bei den 
russischen Hungerepidemien 1921/1922 stand dieser Faktor im Vordergrund, 
und die Seuchen erloschen von selbst, als die Bevolkerung seBhaft gemacht und 
vor Hunger geschiitzt wurde. Die Wellenzacken aus solchen Griinden fallen 
als sehr steile Gipfel und Anzeigen elementarer Katastrophen ganzlich aus dem 
Rahmen der gewohnlichen Seuchenkurven. 
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Von ganz besonderem Interesse sind die entgegengesetzten Einwirkungen, 
die stete Abnahme der Seuchen unleT dem lEinfluf3 steigender K ultur; sie ist 
ebenfalls ein durchaus komplexer Faktor, dessen Wirkungen sich zusammen
setzen aus dem erfolgreichen Kampfe gegen den Ansteckungsstoff, aus 
dem besseren Verstandnis breiter Schichten fUr die Notwendigkeit und 
Pflicht des Abwehrkampfes fiir den einzelnen und die Gesamtheit, aus den 
Fortschritten der wissenschaftlichen Erkenntnis von der Ursache der Seuche, 
aus der besseren Sorge, Pflege und Absonderung der Erkrankten und Be~ 
drohten, aus der erhohten hygienischen Kultur und den Fortschritten der 
Heilkunde. Das Beispiel des Verschwindens der Pocken bildet einen be
sonderen Einzelfall von ganz auBerordentlicher Tragweite; soweit. die Impfung 
in Betracht kommt, wird es spater erortert; daB aber auBer der Impfung, 
deren Wirksamkeit nicht im mindesten verkiirzt werden soIl, noch jene 
kulturellen Einfliisse mitspielen, beweist ihre Harmlosigkeit fiir das Leben 
in der neuesten Zeit dort, wo sie trotz mangelhaft gebliebenem oder ge· 
wordenem Impfschutz epidemisch oder endemisch fortbestehen, wahrend sie 
in Landern mit gleicher Verbreitung, in denen auch die anderen akuten 
Seuchen aus kulturellen Griinden eine hohere Sterblichkeit beibehalten haben, 
viel mehr Todesopfer fordern. 

Die Tatsache, daB die Mehrzahl der akuten Infektionskrankheiten seit einer 
Reihe von Jahrzehnten eine ganz auf3erordentlich starke Abnahme der Sterblichkeit 
bei der Berechnung auf die Zahl der Lebenden nach Altersklassen aufweist, 
ist eine der wichtigsten bevolkernngspolitischen Tatsachen des letzten halben Jahr
hunderts. Die Gesamtsterblichkeit hat in einem MaBe abgenommen, wie dies 
in der Geschichte der Bevolkerungswissenschaft noch niemals beobachtet wurde; 
diese Abnahme ist eine stetige und dauernde geblieben; kurze Unterbrechungen 
wie wahrend des Weltkrieges und nach ihm fielen in ganz paradoxer Weise 
quantitativ endgiiltig kaum ins Gewicht. Die Sterbetafeln der einzelnen Jahr· 
zehnte erweisen progressiv die Hohe dieser Erscheinung. Die Abnahme er
faBte nur eine geringe Zahl nichtinfektioser Krankheiten, beteiligte andere gar 
nicht; bei einigen wenigen, besonders bei gewissen Abnutzungskrankheiten des 
hoheren Alters und, wie es scheint, bei den bosartigen Geschwiilsten, stehen 
wir sogar einer, wenn auch geringen Zunahme gegeniiber. Die Abnahme kam 
iiberwiegend, soweit sie nicht rein rechnerisch auf eine durch Geburtenabnahme 
geanderte Altersbesetzung zuriickzufiihren ist, infolge des Absinkens der akuten 
infektiosen Krankheiten zustande. Beteiligt sind sehr stark auch die chronischen 
Erkrankungen, insbesondere die Tuberkulose, die in wenigen Jahrzehnten auf 
ein Drittel und weniger ihrer friiheren Sterblichkeit sank. Aber die Abnahme 
der Tuberkulosesterblichkeit ging fast parallel und nur wenig starker von ihr 
abweichend mit der Gesamtsterblichkeit zurUck. Auf 100 Todesfalle aller Todes
ursachen kamen friiher etwa 12-13 Todesfalle von Tuberkulose, jetzt etwa 8 
bis zur oberen Grenze von 10, die als normales DurchschnittsmaB angesehen 
werden kann. Diese starke Korrelation zeigt, daB fiir die Abnahme der Gesamt
sterblichkeit und die der Tuberkulosesterblichkeit nahezu gemeinsame Ursachen 
bestehen. Wie die bei del' Darstellung der einzelnen Krankheiten eingefiigten 
Tabellen und Kurven beweisen, sind dagegen von den akuten Infektionen die 
Pocken fast ganz verschwunden, und das seit vielen J ahrzehnten, eine Erscheinung 
von weitgehender gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Tragweite; der Typhus 
und die Ruhr zeigen trotz ihrer Steigerungsfahigkeit durch eine Fiille mittel
barer Ursachen viel starkeres Absinken als die Tuberkulose. Noch merkwiirdiger 
ist das anscheinend parallele Absinken von Scharlach und Diphtherie, von 
Krankheiten, die statistisch in den einzelnen Landern und Zeiten nicht immer 
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geniigend auseinandergehalten werden. Scharlach und Diphtherie haben ver
schiedene Ursachen, verschiedenen Verlauf, verschiedene Sterblichkeit, fiir die 
Diphtherie ist ein spezifisches, hochbewertctes und unschadliches Heilmittel 
und Vorbeugungsmittel eingefiihrt. Die Kurven fiir beide Krankheiten laufen 
zwar nicht vollkommen parallel, die Abnahme setzt in den einzelnen Landern 
nicht zu gleicher Zeit ein und ist nicht durchaus gleich steil, sie ist abel' fiir 
beide, auch fiir Scharlach, ohne spezifische Therapie, cine ganz ungewohnlich 
betrachtliche und iiberwiegt hier zuweilen die Abnahme del' Diphtherie. 
Die Abb. 1 und 2 sind Indexberech
nungen iiber je 5 Jahre fiir Hamburg 
und London; sie erge ben parallelen A b
fall, mehrfach unterbrochen durch In
terferenz sekundarer "-Tellen. Das Ab
sinken der Diphtherie also kann um 
so weniger ausschlieBlich auf die The
rapie entscheidend zuriickgefiihl't wer
den, als es in vielen Landern wie z. B. 
in Belgien dem del' Einfiihrung del' 
Serumtherapie Yorausging, in anderen 
wie in England bedeutend spateI' ein
setzte. 

Immel' wenn wir die Bedeutung 
der Sterblichkeit einer Seuche durch die 
Beziehung del' Todesfalle auf die Zahl del' 
Lebenden jeder Altersklasse berechnen, 
miissen wir beriicksichtigen, daB dies 
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eine GroBeist, die sich aus zweiFaktoren Abb. 1 und 2. Indexberechnung~n liber je 5 Jahre 
zusammensetzt und demnach eine Zwi- flir Scharlach (-) und Diphtherle (- - - -). 
schenstufe hat, die Todlichkeit bei dem 
Erkrankten. 1st die Zahl del' Lebenden einer Altersklasse A, die Zahl del' an 
einer bestimmten Seuche Erkrankten m b, die del' Gestorbenen m t, so ist MT, 

die Zahl del' unter den Lebenden Gestorbenen :t; L, d. h. die Letalitat del' 

Erkrankten ist mbt ; MT ist also mb~, d. h. sie kann abnehmen, wenn mb, die 
m A 

Zahl del' Erkrankten ohne Anderung von L, oder wenn L, die Sterblichkeit 
del' Erkrankten, ohne Anderung der Erkrankungszahl abnimmt, odeI' wenn 
beide absinken odeI' die eine starker absinkt als die andere zunimmt. Die In
dividualbehandlung beeinfluBt, schematisch gedacht, im allgemeinen den Faktor L, 
die Vorbeugung del' Hygiene den Faktor m b, die wachsende Kultur beide. DaR 
Absinken des Typhus scheint iiberwiegend durch Abnahme der Erkrankungs
ziffer bedingt; trotz Zunahme del' Hospitalisierung auf 70-80% der Gemeldeten 
scheint sich die Letalitat nicht betrachtlich gemindert zu haben; fiir Scharlach 
haben wi!" keinen rechten Grund zu einer anderen Annahme; bei Diphtherie 
soIl die Erfahrung del' meisten namhaften Kliniker, daB in del' rechtzeitigen 
Serumbehandlung ein absolut sicheres Heilmittel gegeben sei, namentlich bei 
Anwendung del' von FRIEDEMANN und MADSEN vertretenen hohen Dosen, nicht 
angefochten werden. Abel' ebensowenig angefochten werden kann del' statistische 
Nachweis, daB auch heute noch die Letalitat del' Diphtherie ungewohnlich hoch 
ist, und daB die Zahl del' gemeldeten Erkrankungen, die Morbiditat, ganz erheblich 
starker abgesunken ist als die nur um einen verhaltnismaBig geringen Grad ge
minderte Letalitat. Noch starker beweisend fiir die Wirkung zunehmender 
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hygieniseher Kultur auf die Abnahme der Sterbliehkeit hoehstehender Lander 
in aufeinanderfolgenden Zeitabsehnitten ist der Vergleieh der gleiehzeitigen 
Sterbliehkeit insgesamt und an bestimmten Krankheiten unter dem Gesiehts
punkte des ungleiehen ortliehen Verhaltens. Schon in groBeren Landern mit 
versehiedener Bevolkerung wie in PreuBen, als ihm noeh groBe Teile von Ober
sehlesien und Posen zugehorten, zeigten sieh Jahr fUr Jahr, aueh unter strenger 
Beriieksiehtigung versehiedener Altersbesetzung, auBerordentlieh erhebliehe Unter
sehiede der Sterbliehkeit an akuten Infektionen fiir die hoehstehenden west
lichen und die tiefstehenden ostliehen Provinzen, namentlieh bei Seharlaeh. 
Fiir die europaisehen Lander hat PRINZING diesen Vergleieh planmaBig dureh
gefiihrt und dureh zahlreiehe Tabellen iiberzeugend belegt. Diese Erseheinungen 
erweisen das Zutreffen der alten Bezeiehnung der akuten Infektionen als ve r
me i d bar e r Erkrankungen. 

5. Auslese. 
Die Deutungen fiir die Ursa chen der sakularen kurvenmaBigen Sehwan

kungen der akuten Infektionen im Sinne genotypiseher Veranderungen und die 
Hervorhebung der Tatsaehe, daB gegenwartig die Infektionen mit allgemeiner 
Empfangliehkeit eine sehr geringe Letalitat haben, weisen auf eine stete Aus
einandersetzung der mensehliehen Gattung mit denjenigen Kontagien hin, mit 
denen sie in stetem Zusammenleben sieh befinden, wobei es sieh urn Jahrtausende 
handelt. Die Laboratoriumsforsehung, aueh soweit sie mit maximalen Reizen 
arbeitet, stiitzt dureh zahlreiehe Belege diese Auffassung. Wo die Sterbliehkeit 
wenig iiber dem Nullpunkt liegt, kann die Anpassung als vollzogen gelten; die 
Steigerungen gewisser Altersklassen und in bestimmten Zeitraumen oder Gegen
den sind als paratypiseh vermeidbar. Mit einer Reihe von Kontagien akuter 
Seuehen befinden wir uns noeh in niehterledigter Anpassung, z. B. mit Seharlaeh, 
Unterleibstyphus und Diphtherie. Die Zahl der unangepaBten und dureh Tod 
allmahlieh ausseheidenden Varianten ist bei ihnen an sieh nieht mehr groB, 
aber die Zahl der Opfer ist noeh viel zu hoeh. Die iiberwiegend akademiseh 
und theoretiseh behandelte Frage der Rolle der akuten Infektionen im positiven 
Dienst einer Auslese besehiiftigte mehr die Anfangszeit der Eugenik; sie interes
siert ja aueh mehr bei der Frage der SauglingssterbIiehkeit, allenfalls der Tuber
kulose, als gerade bei der der akuten Seuehen, bei denen wirklieh nieht reeht 
einzusehen ist, warum der Tod oft besonders kraftiger, jedenfalls in der iiber
wiegenden Mehrzahl nieht besonders Rehadlieher oder minderwertiger Individuen 
im Dienste einer Verbesserung der Rasse stehen solI. Der Tod der raehitisehen 
Masernkinder ist paratypiseh, und die mit Recht von HUEPPE und PFAUNDLER u.a. 
geriigte Opferung besonders jugendlieher Mensehenleben dureh Infektion der 
jiingsten Altersklassen wird und muB sieh auf besonderem Wege verhindern 
lassen. Die Gesichtspunkte von der Bedeutung der akuten Infektionen fUr die 
Auslese hat LENZ in der 2. Auflage des Werkes iiber "Mensehliehe Auslese und 
Rassenhygiene" behandelt und nur 21/2 Seiten fiillen konnen; Literatur bringt 
er nieht, in seinen Sehliissen verhalt er sieh auBerordentlieh zuriiekhaltend, 
wenn aueh nieht durehweg ablehnend. Aber selbst wenn einmal bei noeh nieht 
vollzogener Umwandlung spezifiseher Kontagien in die Form von im allgemeinen 
harmlosen Wohnparasiten unter der Zahl vermeidbarer Opfer da und dort in 
geringer Zahl aueh weniger rassentiiehtige Spielarten ausgetilgt wiirden, so 
arbeitet diese Auslese mit zu zahlreiehen Opfern und zu langen Zeitraumen, urn 
ertraglieh zu sein. 

Eine etwas andere Form hat die Auffassung von einer in irgendeiner Hin
sieht nieht durehaus sehadliehen Bedeutung des Seuehentodes dureh die heute 
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wohl kaum noch erorterte und nur historisch interessante Fassung von MALTHUS 
und HEBERDEN angenommen, nach der die Eindammung der einen Seuche in 
der Zeiteinheit kompensatorisch einen vermehrten Tod an anderen Krankheiten 
herbeifiihren soIl. Das hatte eine Konstanz der Sterblichkeit zur Voraussetzung 
und wird schon durch deren Abnahme widerlegt. Aber wir besitzen ja die Sterbe
tafeln von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Sie lehren unwiderleglich, daB die ver
minderte Sterblichkeit einer Generation Jahr fUr Jahr mit ihrem fortschreitenden 
Altern dauernder Gewinn geworden ist, und daB statt aueh nur konstant zu 
bleiben, sogar in hoherem Alter noch eine weitere Erhohung der mittleren Lebens
dauer eintrat. Zudem lehrt eine Untersuchung von GOTTSTEIN, die sich auf 
die Epidemien gerade des Kindesalters bezieht, daB umgekehrt Generationen, 
die im friihesten Lebensalter das Ungliick hatten, durch Epidemien mit iiber
durchschnittlichen EinbuBen hindurchzugehen, dureh eine Untersterblichkeit 
des spateren Kindesalters diese Verluste ausgleichen, so daB keine geringere 
Zahl das Ellde des 10. Lebensjahres erreicht, als dem Durchschnitt entspraeh; 
diejenigen Generationen dagegen, die im friihesten Lebensalter den Konjunktur
gewinn des Verschontseins von Epidemien hatten, bewahrten das als dauernden 
Vorteil, denn sie erreiehten das 10. Lebensjahr in einer den Durchschnitt etwas 
iiberragenden Zahl. 

Die EinbuBe der Seuchenverluste und ihre Wirkung auf die Zusammen
setzung der lebenden Bevolkerung ist in der Gegenwart iibrigens anscheinend 
leicht auszugleichen. Die Hamburger Cholera von 1892 raffte in wenigen Wochen 
P/2% der Bevolkerung hinweg, also annahernd so viel, wie die Todesfalle eines 
ganzen Jahres in ganz anderer Altersbesetzung betragen. Dieser Verlust ging 
aber an der Bevolkerungszusammensetzung der nachsten Jahre ohne ernstlieh 
wahrnehmbare Wirkung voriiber. Die mehrfach erwahnte Seuehenverheerung 
nach der Hungersnot in Finnland 1868 raffte 8% der Bevolkerung in einem 
Jahre hinweg, eine in der Gegenwart ganz unerhort hohe Ziffer, und zwar wurden 
gerade die Lebensalter der sieh fortpflanzenden Bevolkerung in wortlichem 
Sinne dezimiert; schon nach wenigen Jahren hatte die Bevolkerungszahl den 
Stand vor Seuchenausbruch erreicht und iiberschritten; selbst nach so groBen 
Seuchenverlusten reicht also die natiirliche Erneuerungskraft aus, urn sie in 
verhaltnismaBig kurzen Zeitraumen auszugleichen; es bedarf nicht der Annahme 
besonderer regulierender Kompensationsvorgange. Die verheerenden Seuchen 
des Mittelalters brauchten einen langeren Zeitraum; nach HAESER kam es hier 
oft genug zu dauerndem Aussterben kleinerer Siedlungen. 

6. Vorbeugung und Individualbehandlung. 

Die Zahl der Todesopfer kann sowohl durch erfolgreiche Behandlung wie 
dureh Verminderung der Erkrankungen herabgesetzt werden. Die Therapie in 
ihren verschiedenen Formen hat in den letzten J ahrzehnten ja auBerordentlieh 
groBe Fortschritte gemaeht; die Hoffnungen auf eine Minderung der Todesopfer 
von Epidemien dadureh, daB eine erfolgreiehe Behandlungsmethode Seuehen 
mit hoher Sterbliehkeit zu harmlosen Leiden von der Unsehadliehkeit eines 
Schnupfens umwandle, hatten sieh daher wiederholt bei mehreren Anlassen in 
ZukunftsverheiBungen verdiehtet. Theoretisch ist diese Erwartung annehmbar, 
sie iibersieht aber den sozialen Faktor. leh habe mieh bemiiht, am Beispiel der 
Kratze den iibersehenen Faktor deutlieh zu machen. Nur fill die Kratze 
treffen die Bedingungen zu, daB sie aussehlieBlich durch ein fast mit dem bloBen 
Auge sichtbares Kontagium hervorgerufen wird, daB sie nur von Menseh zu 
Menseh sieh iibertragt und auBerhalb des Mensehen keine Bedeutung als Krank-
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heitsubertrager hat; die Erscheinungen der erfolgten Ansteckung sind schon 
nach Stunden bis Tagen durch sehr lastige Symptome merkbar; wir besitzen 
seit Jahrzehnten sichere, billige, fast ohne Berufsstorung wirksame Heilverfahren 
von kurzer Dauer, die die Krankheit dadurch heilen, daB sie das Kontagium 
toten. Und doch hat die Kratze als Volksseuche in den letzten Jahrzehnten 
kaum abgenommen, wahrend des Krieges sogar sich vermehrt, und sie bildete 
auch unmittelbar vor dem Kriege in einer Zeit, in der andere akute lnfektionen 
steil absanken,nach den lnfektionskrankheiten einschlieBlich Tuberkulose und 
Geschlechtskrankheiten diejenige Krankheitsgruppe, die als Krankenhausleiden 
an zweiter Stelle stand. Der Grund leuchtet jedem sofort ein, die Not, der Leicht· 
sinn und die Gleichgiiltigkeit der von der Krankheit hauptsachlich beteiligten 
Kreise. Aber die gleichen Grunde gelten gesteigert auch fUr die meisten anderen 
akuten Infektionen, und da diese betroffenen Kreise zugleich auch die Haupt. 
mittelpunkte der -obertragung und Weiterverbreitung sind, so nutzen die groBten 
Errungenschaften von arztlicher und hygienischer Wissenschaft und Kunst 
nichts, wenn es nicht gelingt, sie auch an diese Kreise heranzutragen. Da nun 
das Schicksal nicht nur der Erkrankten, sondern auch der Seuche von der Schnellig. 
keit abhangt, mit der es gelingt, an die ersten Anfange des Einzelfalles oder der 
Epidemie heranzukommen, so bedarf es weiterer MaBnahmen als bloB der Er
wartung der Hilfe durch das neu erforschte sichere individuelle HeHverfahren. 
Deshalb liegen, so ketzerisch es klingen mag, die statistischen Ergebnisse er· 
probter Heilverfahren nicht bloB bei den akuten lnfektionen oft genug inner. 
halb der Schwankungen der durchschnittlichen Breite der Sterblichkeit und 
nur selten um ein Geringes gunstiger. Dazu kommt aber noch ein zweiter, 
schwerer wiegender Grund. Die Grenzen des Erfolges eines Heilverfahrens sind 
zahlenmaBig an sich eng und werden durch wirtschaftliche oder berufliche 
Schwierigkeiten, namentlich durch die von jeder, selbst einer kurzen Krankheit 
herbeigefuhrte Steigerung der laufenden Lebenskosten noch eingeengt. Die 
epidemiologischen Schwankungen aber sind in ihren Ausmessungen dem EinfluB 
der Therapie zahlenmaBig oft so auBerordentlich uberlegen, daB sie deren Er· 
folge dann zu uberkompensieren vermogen. Angenommen, es erkrankten im 
Durchschnitt eines Jahrzehnts Jahr fur Jahr von den Kindern von 1-5 Jahren 
alljahrlich 0,5% mit einer Letalitiit von 6%, so wiirden von 10000 Kindern dieses 
Alters 3 alljahrlich sterben; gelange es, durch ein neues wirksames Heilverfahren 
diese Todlichkeit von 6% auf 2% herabzusetzen, so wiirde die Sterblichkeit 
auf 1 fur 10000 herabgesetzt sein. Wenn eine epidemische Welle aber die Er· 
krankungszahl auf dar Sechsfache steigert, wie das z. B. bei den Wellen der 
Masern in der GroBstadt so haufig ist, so wiirde bei einer Letalitat von 2% die 
Sterblichkeit 6 auf 10000, d. h. genau das Doppelte des fruheren Durchschnitts 
vor Einsetzen der wirksamen Therapie betragen. Solche Wellen sind aber auch 
bei Scharlach und Diphtherie regelmaBig beobachtet, gelegentlich auch bei 
Typhus; die Zahl der gemeldeten Typhuserkrankungen Hamburgs z. B. schwankte 
in den Jahren 1875-1884 alljahrlich zwischen 1,39 und 2,67%0 und betrug 
durchschnittlich jahrlich 1,94%0; in den 5darauffolgendenJahren lag sie zwischen 
4,7 unq 12,93 und betrug durchschnittlich 7,6%0. Von 10 000 Einwohnern star ben 
im ersten Zeitabschnitt 33, im zweiten 60; es hatte also eines Heilmittels be· 
durft, das die Sterblichkeit auf die Halfte verringerte, ein bei der groBen Sterblich. 
keit der hoheren Altersklassen schwer zu erreichendes Ziel. 1m Jahre 1877 betrug 
die Zahl der gemeldeten Diphtherieerkrankungen in Hamburg 1474; ein Jahr· 
zehnt spater, 1887, betrug sie 3917, in Relativzahlen auf 1000 Einwohner 3,7 
und 7,4, hatte sich also genau verdoppelt; selbst bei diesen verhaltnismaBig 
so geringen Schwankungen, die z. B. in Berlin fiir Diphtherie im gleichen Zeit· 
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raum viel erheblicher waren, hatte es die Therapie schwer gehabt, mitzuhalten. 
Und umgekehrt konnen Wellentaler der Epidemie einen therapeutischen Erfolg 
vortauschen; im Jahre 1885 wurden in Berlin 9267 Diphtherieerkrankungen 
gemeldet bei einer Einwohnerzahl von 1,3 Millionen, im Jahre 1890 waren es 5112, 
im Jahre 1900 4201 und 1905 nur noch 2327 bei einer Einwohnerzahl von in
zwischen 2 Millionen; die Zahl der Erkrankungen war also auf den 7. Teil herab
gegangen, die Todlichkeit dagegen war kaum starker als bei Scharlach, namlich 
bei Scharlach auf etwa 75%, bei Diphtherie auf 60-65% der fruheren Letalitat 
gesunken. Es ist daher durchaus folgericp.tig, wenn unter Fortsetzung der 
ernstesten Bemuhungen, spezifische oder chemotherapeutische Heilmittel zu 
finden, nach wie vor die Vorbeugung an die Spitze der AbwehrmaBnahmen 
im In- und Auslande gestellt wird. Und es muB auch weiter nachdrucklich 
betont werden, daB diese Auffassung allgemein im In- und Auslande auch fur 
die Diphtherie unangefochten gilt, unbeschadet der Tatsache, daB ebenso unan
gefochten auch die Uberzeugung von der Heilkraft der fruhzeitig angewendeten 
spezifischen Heilverfahren im Einzelfall der Ansicht aller erfahrenen Kliniker 
entsprichL Die bei der Vorbeugung in Anwendung kommenden Verfahren all
gemeiner Natur und spezifischer Farbung zu schildern wie die Vorbeugungs
schutzimpfungen bei Typhus oder des ScmcKSchen Verfahrens bei Diphtherie, 
dasjenige von DICK und Do CHEZ bei Scharlach, gehort nicht zu den Aufgaben 
dieses Handbuches. 

7. Akute Infektionskrankheiten und wirtsehaftliehe Lage. 
Die zahlreichen Einzeluntersuchungen uber die Zusammenhange zwischen 

sozialer Lage und akuten Infektionskrankheiten sind in der Arbeit von REICHE 
in dem Handbuch "Krankheit und soziale Lage" von MOSSE-TuGENDREICH 
zusammengestellt; so eingehend kritisch das Material erortert ist, so umfaBt 
die Behandlung doch nur 19 Seiten und bringt nur verhaltnismlWig wenig Literatur
angaben im Vergleich zu dem groBen Umfang der Arbeiten uber den gleichen 
Gegenstand bei chronischen infektiOsen Erkrankungen; und diese Zahl ist seit 
1913, dem Erscheinen des Werkes, nicht wesentlich groBer geworden, soweit die 
von REICHE berucksichtigten Gesichtspunkte in Frage kommen. Er unterscheidet 
zutreffend ganz scharf die Empfanglichkeit ffir Erkrankungen und die Hinfalligkeit 
der einmal Erkrankten gegenuber der Krankheit nach der wirtschaftlichen Lage. 
Er hebt weiter hervor, wie unsicher die Trennungsmerkmale in den vorliegenden 
Untersuchungen sind; man muBte vielfach ganze Stadtgegenden mit armerer 
Bevolkerung denen mit bessergestellten Einwohnern im Vergleich gegenuber
stellen. Bei der Zerlegung der Sterblichkeit in Mortalitat und Letalitat stort 
weiter die ungenugend geubte Meldepflicht. Begnugt man sich mit der Be
trachtung der Sterblichkeit nach verschiedenen Stadtgegenden, so macht 
zwar manches Jahrbuch einel! GroBstadt fur die akuten Infektionen des 
Kindesalters Angaben; ihre Verwertung muB aber die verschiedene Alters
besetzung und den weiteren Umstand berucksichtigen, daB in armeren Bezir
ken die Ubersterblichkeit an allen Krankheiten eine groBere ist. Die rohen 
Zahlen der unzerlegten Gesamtsterblichkeit lehren, daB bei Scharlach und Diph
therie keine Unterschiede der Sterblichkeit der Kinder von 0-15 Jahren be
stehen, wohl aber fur Masern und Keuchhusten; REICHE stellt fUr die 4 Kin
derkrankheiten Krankheitsmeldungen und Letalitat in der ganzen Stadt, ferner 
in einem Stadtteil I mit guten Einkommensverhiiltnissen und einem Stadtteil II 
mit ungiinstigen gegeniiber und kommt zu der folgenden hier gekiirzten 
'fabelle: 

29* 
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Tabelle 1. TOdlichkeit der Kiruierseuchen. 

Stadtteil II I 
I Stadt , I StadtteU I 

Erkranlrungen auf i Letalitat Erkrankungen auf LetalitiLt Erkrankungen auf ,Letalitat 
10 000 Lebende ' 10 000 Lebende I 10 000 Lebende 

Scharlach. 31 6,3 29 2,5 25 ill 
Masem. 46 3,4 63 0,5 24 6,4 
Diphtherie . 24 9,4 21 

I 
2,5 21 12,6 

Keuchhusten 15 13,5 17 4,2 15 14,9 

Bei den Krankheitsmeldungen sind die Zahlen nicht recht beweisend; die 
Unterschiede der Letalitat sind ganz' ungewohnlich hoch; die Zahl der Krankheits
meldungen an Masern in dem offenbar kinderreicheren Bezirk II betragt noch 
nicht die Halfte der Zahl in Bezirk I; REICHE schlieBt daraus mit Recht, wie 
wenig es hier erlaubt ist, mit Letalitatsdaten allein zu operieren. Ganz anders 
und eindeutiger fallen die von REICHE iibernommenen Zahlen fiir die Cholera 
1892 aus dem wiederholt zitierten Werk iiber Hamburgs GesundheitsverhaIt-
nisse aus. 

Tabelle 2. Erkrankungen an Oholera nach 
der W irtschattslage. 

800- 1000 M. 
1 000- 2 000 M. 
2 000- 3 500 M. 
3 500- 5 000 M. 
5000-10 000 M. 

10 000-25000 M. 
25 000-50 000 M. 

tiber 50 000 M. 

Auf je 1000 Steuerzahler 
kamen an Cholera 

Erkrankte ' Gestorbene 

114 
100 
47 
40 
31 
18 
17 

6 

62 
55 
27 
22 
16 
10 
11 
5 

Auch die Lebensversicherungsmedizin gibt aus ihren Zahlen kein schliissiges 
Bild. Die folgende Zusammenstellung ist der sehr bekannten Statistik von FLOR

SCHUTZ aus dem Material der Gothaer Lebensversicherung, deren Werte sich 
auf den Durchschnitt = 100 beziehen, gekiirzt entnommen: 

Tabelle 3. Sterblichkeit der Versicherten. 

Versicherungssummen 
bis 3000 M. 3000-6000 M. iiber 6000 M. 

Gesamtsterblichkeit . 104,8 97,6 98,6 
Typhus 109,3 102,4 81,6 
Cholera 113,7 98,4 83,9 
Pocken 158,2 68,1 83,9 
Vhrige Wektio~kra:wili~i~n· 87,1 99,4 118,8 
Akute Lungenkrankheiten .. 122,2 92,8 84,2 
Lungenschwindsucht 131,8 95,2 65,6 

Die "iibrigen Infektionskrankheiten" sind ein vieldeutiger Sammelbegrilf; 
an diesem Material meist alterer Personen spielen die akuten Infektionen eine 
Zufallsrolle; jedenfalls sind die Unterschiede erheblich geringer als bei der Lungen
schwindsucht. Aber auch ohne einwandfreies statistisches Material konnen wir 
ohne weiteres den ungiinstigeren Verlauf akuter Infektionen unter schlechteren 
wirtschaftlichen und kulturellen Einfliissen annehmen. Die "Obertragungsgefahr 
ist groBer, arztliche Behandlung und Pflege setzt spater und ungeniigender 
ein, Krankheiten, die den ungiinstigen Verlauf befordern, wie Rachitis und Pneu
monie bei Masern, Tuberkulose bei Keuchhusten und Diphtherie, sind haufiger. 
In den Jahren der Kriegswinter 1916/17 und spater in denen der Blockade wie 
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des Wahrungsverfalles verliefen viele Krankheiten bei del' Kohlen- und Wohnungs
not todlicher, andere traten dagegen auffallig zuruck, gleich als ob in einem 
Abschnitt, in dem die schlechten und guten CUberernahrung, Wohnkultur) Ein
wirkungen del' Kultur ausschieden, die Einwirkungen del' Natur wieder charak
teristischer hervorgetreten waren. 

Abel' schon im Anfange wurde scharf betont, daB gerade bei den akuten 
Infektionskrankheiten die umgekehrten Beziehungen, del' EinfluB del' Krankheit 
und des Krankheitstodes auf die wirtschaftliche Lage del' einzelnen und die 
wirtschaftliche Belastung del' Gesellschaft, im Vordergrund des Interesses stehen. 
Sie sind SChOll bei den chronis chen Infektionen, wie namentlich del' Tuberkulosc 
deutlich, und del' Entwurf zum deutschen Gesetz zur Bekampfung del' Geschlechts
krankheiten stieB auf die ernstesten Bedenken gerade wegen del' enormen Kosten, 
die del' Krankenhauszwang bei ungenugender Behandlung den Gemeinden auf
erlegt hatte. Die Arbeiten von WE1NBERG uber die Kinder del' TuberkulOsen 
und uber das Schicksal del' Witwen del' TuberkulOsen betonen scharf, daB beide 
Gruppen durch den Tod des Ernahrers nicht nul' einer hoheren Ansteckungs
gefahr ausgesetzt sind, sondern auch wirtschaftlich in tiefere Schichten sinken, 
und dadurch unter ungunstigere gesundheitliche Verhaltnisse geraten, die sich 
z. B. bei den Kindern del' TuberkulOsen durch eine nicht spezifische Ubersterblich
keit bis zum 20. Lebensjahre erkennen laBt. Noch mehr trifft dies fur den akuten 
Seuchentod zu. Man bedenke, daB in Hamburg 1892 gegen 3% del' Einwohner 
in wenigen Wochen an Cholera erkrankten und davon die Halite, namlich 
8616 Einwohner, starben, daB von diesen 8616 im Alter von 25-50 Jahren 
3525 gleich 40% starben, eine etwas groBere Zahl, als ihrer Beteiligung von 37% 
an del' Gesamtbevolkerung entsprach; wie eine Tabelle in dem Werk uber Ham
burgs Gesundheitsverhaltnisse beweist, hatten von den 1892 selbstandigen Ge
storbenen 15% ein Einkommen unter 800 M., 31 % ein solches von 800-1000 
und 42% ein Einkommen von 1000-2000 M., also 88% eine Einnahme unter 
2000 M. Angaben uber die Kosten aus offentlichen Mitteln zur Erhaltung und 
Erziehung del' Waisen liegen nicht VOl'; abel' diese Kosten mussen lange dauernd 
und ungewohnlich hoch geworden sein, und das Fehlen von Mitteln wird die 
Hoherentwicklung vieleI' Jugendlichen verhindert und gar manchen del' Ver
wahrlosung zugefUhrt haben. 

Es liegen seit PETTENKOFER, del' 1887 als Vorkampfer fUr eine Gesundheits
wirtschaft die Ersparnisse del' Gesellschaft an Krankenhauskosten bei Herab
setzung del' Krankenhaushaufigkeit und Krankheitsdauer durch vorbeugende 
MaBnahmen schatzte, zahlreiche Versuche einer ahnlichen Teilberechnung fur 
akute und chronische Infektionen VOl'. Ein Gesamtergebnis haben sie nicht; 
sie bilden die Unterlage nur fur Schatzungen. Am wirklichsten sind sie fUr den 
Unterleibstyphus. LENTZ mit seinen groBen Erfahrungen gerade bei diesel' 
Krankheit schatzt die besonderen Kosten eines Typhusfalles auf etwa 300 Gold
mark; JORNS kam an Hand tatsachlicher Berechnungen bei einer Typhusepidemie 
in einem Dorf bei Nordhausen zu einer ahnlichen, nur wenig niedrigeren Zahl. 
1m Jahre 1921 brach im Waldenburger Bergrevier eine Typhusseuche durch 
eine Nachlassigkeit bei del' Wasserversorgung aus. Es traten 639 Erkrankungen 
mit 62 Todesfallen ein; den Kranken gingen 27 000 Arbeitstage und del' 
Bevolkerung 8000 nicht geforderte Tonnen Kohle verloren. W. GOTTSTEIN 
schilderte die Alfelder Typhusepidemie des Jahres 1923/24; es wurden nul' 33% 
del' im Kreise und 48% del' in del' Stadt Erkrankten einer Anstaltsbehandlung 
in einem improvisierten Krankenhause zugefuhrt; bei fast 8% Erkrankungen 
del' Einwohner bedeutete das allein die Kosten von uber 16000 Krankenhaus
tagen unter einer Bevolkerung von nur 12 000 Menschen. 
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Einen weiteren allgemeinen Gesichtspunkt hat A. GOTTSTEIN herangezogen. 
Er berechnete an dem nach Altersklassen gut eingeteilten Berliner Material 
nach einem bei den Lebensversicherungsgesellschaften gebrauchlichen Verfahren 
die Zahl der Lebensjahre, die durch den Tod an den einzelnen Krankheits
gruppen verlorengehen, in Prozenten der durchschnittlichen Lebensdauer auf 
die Gesamtsterblichkeit alier Altersklassen und Krankheitsgruppen. Dabei er
reichten die akuten Infektionskrankheiten nur 41 % der Erwartung gegen 86% 
der Tuberkulose. Das ist nicht wunderbar, da die akuten Infektionskrankheiten 
des Kindesalters viel mehr Lebensjahre austilgen als die in einem viel spateren 
Lebensalter als Todesursache einsetzende Tuberkulose, die allerdings durch ihre 
Haufigkeit eine Hauptursache fiir die Herabsetzung der mittleren Lebensdauer 
bildet. Wenn man in Beachtung der Tatsache von der Bedeutung des gesunden 
Lebens als wertvollsten Besitzes nur die verlorenen Lebensjahre einsetzt, 
auch ohne Riicksicht auf ihren Geldwert durch Aufwand fUr Erziehung und 
spateren Erwerb, so folgt daraus die bedeutungsvolle Rolle der akuten Infek
tionen als Ursachen eines friihzeitigen Todes, zumal da sie mit 8,9% an der 
Gesamtsterblichkeit beteiligt waren. 

Durch eine kfirzlich erschienene Untersuchung hat K. FREUDENBERG diese 
Fragesteliung erweitert, indem er die wirtschattliche Bedeutung der einzelnen 
Todesursachen zu erfassen suchte. Er bemiihte sich, den Geldwert des Verlustes 
an Jahren durch friihzeitigen Tad zu ermitteln, wahrend er mangels statistischen 
Materials auf die Berechnung des Verlustes an Arbeitsmoglichkeiten verzichten 
muBte. Er rechnet hierbei summarisch die vorliegenden Versuche der Berechnung 
des wirtschaftlichen Wertes eines Menschenlebens zusammen und stellt eine 
Tabelle ffir diesen Wert in den verschiedenen Lebensaltern auf. Bei der Ver
vielfaltigung dieses Wertes mit dem der Zahlen ffir die Absterbeordnung nach 
Krankheitsgruppen zufolge der Methode von BOECKH kommt er zu bestimmten 
Folgerungen. Er errechnet die EinbuBen der akuten ansteckenden Kinder
krankheiten in absoluten Zahlen fUr Deutschland auf 286 Millionen Mark gegen 
2332 Millionen bei Tuberkulose und 10 600 MilIionen insgesamt, d. h. 2,7% 
der Gesamtmenge gegen 22% bei Tuberkulose und 5,3% bei Pneumonien. Diese 
Berechnungsmethode wendet er rUckwirkend auf die Pocken an und schlieBt, 
daB die Ersparnis an Menschenleben ffir eine Generation von 1000 Knaben und 
Madchen je mit 2,65 und 2,23 Millionen, im ganzen seit 1876 auf 3 Milliarden Mark 
infolge des Impfschutzes betragt, dem eine Jahresausgabe des Staates ffir 
Impfungen in Hohe von wenig iiber 100000 M. gegeniibersteht. 

Derartige Berechnungen haben heute nur erst noch Schatzungswerte, und 
es mag jedem iiberlassen bleiben, welches Moment er in den Vordergrund stellen 
will, verlorene Lebensjahre oder Schatzungen verlorener wirtschaftlicher Werte. 

Die Verluste an Geld durch eine Krankheit, die in voller Genesung endet, 
sind nicht bekannt, aber bei den akuten Infektionen verbaltnismaBig geringfiigig 
infolge der kurzen Dauer, der Wiedergewinnung voller Gesundheit und der voll 
wiedererlangten Erwerbsfahigkeit bei der Mehrzahl der betreffenden Krankheiten. 

Das aber trifft ffir zwei Gruppen und ihre Komplikationen nicht zu, namlich 
erstens ffir die Erkrankungen der Sinnesorgane, von Auge und Ohr nach Masern, 
Scharlach und Diphtherie und ffir die Erblindungen und Ertaubungen nach der 
Genickstarre und die Lahmungen und Verkriippelungen nach spinaler Kinder
lahmung. Ffir die FaIle mehr oder weniger starker Schwerhorigkeit oder jahre
langer Ohreneiterung oder ffir die FaIle von Sehensbehinderung durch mehr 
oder weniger zentrale Hornhautflecke fehlt es an einer brauchbaren zahlen
maBigen Unterlage; im Handbuch der deutschen Schulgesundheitspflege von 
SELTER wird eine Trennung der Augenkrankheiten von Brechungsstorungen nicht 
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durchgefiihrt; in hoheren Schulen fand DRIG.ALSKI 2,1 %, in Volksschulen 1,8% 
mit schlecht geheilten oder ungeheilten Erkrankungen an Otitis media; wieviel 
davon auf Rechnung des Kleinkindesalters kommt, ist nicht angegeben. Bei 
der deutschen Heeresaushebung waren Blindheit in 0,6%, andere Augenkrank
heiten ohne Brechungsfehler in 0,47-%, Ohrenkrankheiten in 1,5% Ursache der 
Zuriickstellung. Nach einem Berliner schularztlichen Bericht fiir 1918/1919 
wurden 29727 Lernanfanger schularztlich untersucht, davon wegen Augenleiden 
30 zuriickgestellt, wegen Ohrenleiden 21, in "Oberwachung" wurden wegen Augen
leiden 4004, wegen Ohrenleiden 2287 genommen; fiir die Schwerhorigenschule 
kamen 18 Kinder in Betracht. Wichtiger sind die folgenden Angaben: Von 
100 Erblindungen in Deutschland waren durch Blennorrhoe 15%, durch Kinder
infektion 9,4% hervorgerufen; auf 100000 Einwohner kamen 5,2 Erblindete, 
davon erblindeten 1,4 im Alter von 5-10 Jahren, 0,8 in dem von 0-5 Jahren. 
Die Zahl der Taubstummen im Jahre 1900 betrug 8,7 auf 100000 Einwohner; 
davon traten 1,7 im Alter von 0-5 Jahren, 6,2 (!) im Alter von 5-10 Jahren 
ein. Sie war angeboren in 10%, durch Hirnhautentziindung hervorgerufen in 7%, 
auBerdem durch Genickstarre in 9%, durch Scharlach in 15,7%, durch Masern 
in 6,1%. Wenn man beriicksichtigt, daB oft genug Vernachlassigung durch 
Not, Unverstand, Beanspruchung der Mutter infolge von Berufsarbeit zu jenen 
Komplikationen fiihrt, und daB weiter ihr Eintritt und ihre Fortdauer die Be
troffenen in Schul- und Berufsausbildung hemmen, bei Blindheit und Taubheit 
sogar zu Hilfsbediirftigen machen, so wird man diesen Zusammenhang zwischen 
akuten Infektionen und wirtschaftlichen MiBstanden starker bewerten miissen, 
als dies bisher geschieht, und man wird hier namentlich durch die gesundheitliche 
Kleinkinderfiirsorge einzugreifen haben. Noch wichtiger fast ist der EinfluB 
der aku'ten Infektionen, besonders aber der Gruppe der Genickstarre und Kinder
lahmung auf die Verkruppelung. Nach der bekannten von BISALSKI 1906 ver
anstalteten Kriippelzahlung betrug in Deutschland die Zahl der jugendlichen 
Kriippel 75183, davon 14865 im vorschulpflichtigen, 60318 im schulpflichtigen 
Alter. Kinderlahmung war die Ursache in 11165 Fallen, davon waren heim
bediirftig 10 101, d. h. ein viel groBerer Prozentsatz als bei der GesamtzahI, 
wo er etwa 56-60% betragt. Da fiir diese Krankheit eine Meldepflicht erst 
seit kurzem besteht, so laBt sich das Verhaltnis der Verkriippelten zur Zahl der 
genesenden Erkrankten schwer feststellen, weil sich die Beobachtungen an einer 
Epidemie, wie z. B. der von WERNSTEDT geschilderten, nicht ohne weiteres 
verallgemeinern lassen; seine Zahlen sind spater angegeben. Bekannt ist, 
daB die spinale Kinderlahmung an sich keine Beziehungen zur wirtschaftlichen 
Lage hat, sondern sporadisch oder als Epidemie aIle Kreise der Gesellschaft 
beteiligt. Auch hier ist die fiirchterliche Wirkung der Krankheit der Aus
schluB der Verkriippelten aus der normalen Entwicklung mit ihren vielseitigen 
und schlieBlich auch wirtschaftlichen Folgen. 

Die Wundinfektionskrankheiten vom Charakter der Phlegmonen gehOren nach der 
anfangs gegebenen Begriffsbestimmung nicht zu den hier unmittelbar zu erorternden Krank
heiten. Ihre ungemein groBe Verbreitung im Zusammenhange mit beruflicher Tatigkeit 
und ihre haufigen und schweren Folgen durch Steifwerden von Sehnen an Finger und Hand, 
durch Verlust von Endgliedern rechtfertigen ihre Heraushebung unter soziologischen Ge· 
sichtspunkten. Der Betroffene und die Gesellschaft wird fiir lange Zeit oder dauernd 
durch sie schwer geschadigt. 

8. Spezielle Soziologie und Epidemiologie der akuten Infektionskrankheiten. 
Masern. 

Die folgende Tabelle soli erstens ein Bild von der Anderung der Masernsterblichkeit 
in peutschland im Laufe der letzten Jahrzehnte und zweitens einen Vergleich ihrer Rohe 
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zu der anderer Krankheiten und ihrer zeitlich verschiedenen Schwankungen ermoglichen. 
Dadurch wird das Material fiir diese anderen Infektionen schon vorweggenommen und es 
wird bei ihrer Darstellung auf diese Tabelle zuriickzugreifen sein. Da die absoluten ZaWen 
und die auf die dezimale Einheit berechneten Relativzahlen in jedem Quellenwerk wieder
gegeben sind, habe ich die fiir den vorliegenden Falllehrreichere Indexberechullllg angewendet. 

Tabelle 4. In den deutschen Orten iiber 15000 Einwohner starben auf 100000 Lebende bei 
der Berechnung auf den Index der Gesamlsterblichkeit des Jahres 1877 an: 

Allen i T b kul ! Masern 1 Scharlach I Diphtherie Unterleibs-
Krankheiten I u er ose I , typhus 

1877 2699=100 372,1=100 30=100 I 61,3=100 1103,6=100 45,8=100 
1880 100,4 92,9 92,2 

I 
94,5 1I6,6 

i 
89,9 

1885 92,5 94,1 170,3 53,0 1I8,8 55,0 
1890 86,5 80,2 105,0 33,2 97,0 35,2 
1895 82,4 66,9 66,6 27,7 74,3 28,3 
1900 81,9 60,3 76,7 39,1 37,3 24,1 
1901 73,5 56,9 100,0 , 40,6 37,3 24,1 
1902 72,1 55,4 83,3 37,5 30,9 15,3 
1903 73,8 55,6 90,0 

, 
41,4 31,8 15,2 i 

1904 72,4 54,5 70,0 35,9 30,9 15,2 
1905 73,4 54,9 53,3 26,1 27,9 13,1 
1906 67,4 50,2 73,4 26,1 23,2 13,0 
1907 66,8 49,2 60,0 29,3 22,2 

! 
10,9 

1908 66,9 47,8 56,7 27,8 23,2 I 10,7 
1909 63,6 45,2 53,4 29,3 24,1 8,7 
1910 60,0 49,2 60,0 17,9 22,3 I 8,6 
191I 64,1 43,7 43,3 17,9 24,1 10,8 
1912 57,6 43,0 46,7 14,7 20,3 

, 
6,5 ! 

1913 55,5 38,4 56,6 14,6 17,4 6,4 
1914 70,6 38,3 33,4 17,9 20,3 I 19,8 
1915 79,5 39,7 60,0 34,2 33,9 i 32,8 , 
1916 7l,4 43,6 36,7 17,8 30,9 8,6 
1917 75,4 52,7 26,7 8,1 29,9 17,2 
1918 91,4 61,6 33,4 6,5 27,0 17,2 
1919 57,6 56,9 13,3 6,5 16,4 13,1 
1920 55,9 41,5 16,7 4,9 12,6 13,8 
1921 51,5 36,8 23,4 3,3 9,7 8,7 

Die Tabelle zeigt im geschilderten Zeitabschnitt den enormen Ruckgang 
in der Gesamtsterblichkeit, fiir die Tuberkulose und die genannten wichtigen 
vier akuten Infektionen; dieser Ruckgang ist fiir die akuten Infektionen ein 
erheblich steilerer als fiir die gesamte und die Tuberkulosesterblichkeit. Er ist 
am steilsten fiir den Typhus und fiir Scharlach, relativ geringer fUr Diphtherie, 
und am geringsten fiir die Masern; die letzteren zeigen auch im einzelnen groBere 
Unterbrechungen der Absenkungskurve infolge kiirzerer Wellenberge, die natiirlich 
bei der Zusammenfassung eines ganzen Landes nicht so scharf hervortreten wie 
in einer GroBstadt, weil die Einzelepidemien in verschiedene Jahre fallen. Die 
enorme Abnahme gerade in den letzten Jahren bei den akuten Infektionen des 
Kindesalters kommt zum Teil auf Rechnung der Geburtenabnahme und ist 
zu einem Teil, da die Relativzahlen auf die Gesamtbevolkerung bezogen sind, 
rein rechnerisch. 

DaB diese Abnahme in den einzelnen Landern zu verschiedenen Zeiten ein
setzt, zeigen die Kurven fUr Diphtherie und Scharlach in .England, Belgien und 
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PreuBen, wahrend die folgende Tabelle nach PRINZING das ungleiche Verhalten 
der einzehlen Lander im gleichen Zeitabschnitt erweist. 

--=--Y-\-~d-~~+-~-- ~~~~~~~--+--

500 
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o 1876 78 1880 82 M 86 88 1820 92 9~ 96 98 1900 1202 

Abb.3. Sterbliehkeit an Diphtheric nnd Scharlach ill Belgien 1875-1903 anf 100 UUO Lebellde '). 

200'-~~-'~~~~~~~~'-~~~~~~~-'~~~~~~~~-r~~~~~~~, 

150r-~~-r~~~-~--t 

~00r-~~-r~~~~~~~~t--

• '\ 

l \ 
/ \ ... ",\ 

50~~-\t-~~~L/~~\~~-~-+~--~~~~~-~~~~~~~~~~
\ 
\ r 

\. ..... "0'" ..... ...,..- ,,/>........ I' 
\,.. .... .<1 ~---... v// 

Abb.4. Sterblichkeit an Diphtheric unt! Scharlach in PrcuBell 1876-1919 auf 100000 Lebeudc. 

~Or-~~~~~~~~--

Abb.5. Sterblichkeit au Diphtherie uud Scharlach in England 1885-1920 auf 100000 Lebende. 

1) Die MaBstabe der drei Kurven sind aus Riicksicht auf den Raum ungleich. 
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Tabelle 5. Auf 10000 Kiruler bis zu 15 Jahren kamen in den Jahren 1896-1905 Sterbe· 
/iille an 

i I Typhus (auf 
Masern Scharlach Diphtherie Keuchhusten 10 000 Ein-

wohner) 
I I 

! 

England .. II,4 4,0 8,1 10,1 1,7 
Schottland . II,1 3,9 4,6 14,8 1,8 
Irland . 5,6 2,2 5,2 8,5 1,9 
Deutschland 6,8 6,0 II,6 9,9 1,3 
Schweiz 5,3 1,1 7,9 6,0 1,0 
Westosterreich 7,6 6,0 12,4 5,0 2,6 
Galizien 15,9 30,9 28,1 31,1 -
Ungarn . 9,5 15,6 14,5 12,0 3,6· 
RuBland. 30,6 36,7 17,8 23,3 8,7 
Serbien - 17,3 37,0 50,8 -

Italien 6,7 2,3 5,5 6,2 5,1 

Wie groB die Unterschiede gleichzeitig in demselben Lande je nach dem 
Kulturzustand der Bevolkerung sein konnen, beweist die folgende Tabelle fur 
PreuBen 1892/93 und 1913. 

OstpreuBen • 
WestpreuBen 
Berlin .. 
Posen 
Holstein .. 
Hannover .. 
Rheinprovinz 

Tabelle 6. Maserntodesfalle. 
1892-1893 

4,9 
4,2 
2,0 
5,5 
1,6 
1,6 
2,5 

Reg .• Bez. Allenstein 

" Marienwerder 
Berlin 
Bromberg. 
Oppeln .. 
Hannover. 
Hildesheim 
Schleswig . 
Wiesbaden 
DiiBseldorf . 
Koln ... 
Koblenz .. 

1913 

4,46 
3,07 
0,85 
5,02 
3,82 
1,28 
0,97 
0,77 
1,12 
1,57 
1,92 
0,93 

Tabelle 7. Die Maserntodes/alle verteilten sich auf die einzelnen Monate in Berlin 1907-1909 
urul in Hamburg, auf 1200 Todes/dlle berechnet: 

Hamburg 
Berlin (Durcbschnitt 

1872-1900) 

Januar . 155 80,4 
Februar 107 82,8 
Marz . 108 68,4 
April . 77 79,2 
Mai 95 137,0 
Juni . 143 209,8 
Juli 161 154,8 
August 74 82,8 
September 47 52,8 
Oktober 48 60,0 
November 51 90,0 
Dezember. 135 102,0 

Die Tabelle ist ein Beitrag zur viel umstrittenen Frage des Einjlusses der 
Schule auf die Verbreitung der Masern. Berlin zeigt die dem Schulbeginn urn 
wenige Wochen folgende Doppelerhebung, Hamburg weist nur eine fur den 
Osterbeginn charakteristische Steigerung auf. Vielleicht interferieren bei den 
Todesfallen, die ja gerade die vorschulpflichtigen Kinder treffen, Jahreszeit 
(Pneumonien) und Schulbeginn. Bei Betrachtung groBerer Landabschnitte er· 
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geben sich, da die Hohepunkte der einzelnen Seuchenausbriiche zeitlich ver· 
schieden anftreten, oft erhebliche Differenzen, wahrend andere durch Inter. 
ferenz schwacher werden. 

Die folgende Tabelle aus der Arbeit von HUSLER iiber MortaIitat und Mor
biditat im Kindesalter aus der 3. Auflage des Handbuchs der Kinderheilkunde 
von SCHLOSSlVlANN-PFAUNDLER, die die Verteilung der Erkrankungen der haupt
sachIichsten akuten Infektionen anf die einzelnen Monate bringt und ihren Ver
gleich gestattet, ist von mir auf den iibersichtIicheren Durchschnitt von 1200, 
statt wie dort von 1000 umgerechnet: 

Tabelle 8. r erteilung der Erkrankungen der ha'uptsach/ichsten akuten Infektionen aUf die 
einzelnen Monate. 

Masern Typhus 

Januar . 112,9 102 103,2 124,8 57,6 
Februar 152,8 111,6 103,4 87,6 50,4 
Marz . 226,9 94,8 135,6 95,6 72,0 
April . 228,4 120 92,4 104,4 105,6 
Mai 187,5 112,8 96,0 144,0 102 
Juni . 67,6 100,8 82,8 162,8 121,2 
Juli 14,7 100,6 66,0 127,2 158,4 
August. 6,3 55,2 57,6 70,8 99,6 (1) 
September 3,8 60,0 90,0 78,0 151,2 
Oktober 12,3 114 112,8 48,0 145,2 
November 52,8 118,8 134,4 67,2 121,2 
Dez,ember. 133,0 110,4 124,8 81,6 64,8 

Eine typische Masernkurve erhalt man erst, wenn man nicht nach Monaten, 
sondern nach Vierteljahren gIiedert. Fiir London ergeben sich z. B. nachstehende 
Werte in absoluten Zahlen (s. Tab. 9). 

Je kleiner die Stadt, desto tiefer wer
den die Wellentaler und desto groBer die 
Zwischenraume der Wellenberge. So gibt 
z. B. die graphische Darstellung der ab
soluten MasernsterbIichkeit fiir Niirnberg 
das folgende Bild (s. Abb. 6). FaBt man 
fiir die Londoner Tabelle je 3 Jahre zu
sammen, so erhalt man fiir 1885-1887 und 
fiir 1888-1890 die Zah-
len 7900 und 7980, also .,30 

beiBeriicksichtigungder 120 

Bevolkerungszunahme 110 

absolut gleiche Werte. 100 

Diese typische Kur- 90 

ve eines auBerordentlich 80 

hohen Wellenberges von 70 

der Dauer von 3-5 6iJ 
Monaten mit ebenso 50 

steilem Absinken und '10 

JO 

Tabelle 9. Verteilung auf V ierteljahre. 

1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 

490 
507 
859 
238 

1106 
338 

1186 
537 

1227 
241 
667 
982 

611 
390 
480 
428 
218 i 

917 

641 
644 
328 

1488 
323 

1034 

einer Pause von 2 bis 
3 Jahren wird aus den 
Eigenschaften der Ma
sern verstandlich. Ein
mal eingeschleppt, zu
erst in den Kreis der Abb. 6. Sterblichkeit an Masern in N1lrnberg (vlertelj. absolute Zahlen). 
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SchulpfIichtigen, von denen erfahrungsgemaB etwa 40% bei Eintritt in die Schule 
noch nicht durchmasert sind, ergreifen sie von diesen aus die samtlichen noch 
nicht durchmaserten jiingeren Altersklassen von 0-6 Jahren in verhaltnismaBig 
sehr kurzer Zeit, um nach Erschopfung des erkrankungsfahigen Materials ebenso 
plotzlich zu erli:ischen. Dann braucht es eines langeren Zeitpunktes bis zum Her
anwachsen einer neuen empfanglichen Generation. lch habe diesen Typus der 
Seuchenverbreitung, der den longitudinalen Schallwellen gleicht, als Verdich
tungstypus bezeichnet. lnnerhalb des kurzen Zeitraumes also wird die gesamte 
empfangliche Jugend fast zu 100% durchmasert. Das gesellschaftlich iiberaus 
Wichtige ist hierbei die auBerordentlich viel groBere Hinfalligkeit der jiingsten 
Altersklassen, die aus den folgenden zwei Tabellen hervorgeht. 

Die Sterblichkeit auf 10 000 Lebende jeder Altersklasse betrug in Hamburg 
im Durchschnitt der Jahre 1872-1900: 

0-1 Jahr ... 30,0 5-15 Jahre ... 0,9 25-50 Jahre ... 0,02 
1-5 Jahre . . . 22,4 15-25 . . . 0,02 

Die Gesamtsterblichkeit in diesem Zeitraum lag unter 5 auf 10 000; nach 
einer friiheren Tabelle betrug sie damals in Deutschland fiir Kinder unter 
15 Jahren 6,8. 

Die zweite Tabelle von EWALD gibt fiir eine in Frankfurt a. M. genau 
verfolgte Masernepidemie folgende Werte: 

Auf 10 000 Lebende der entsprechenden Altersklassen kamen an Masern: 

Tabelle 10. Masernsterblickkeit nack Altersklassen. 

0- 1 Jahr 
1- 5 Jahre 
6-15 .. 

Erkrankungen 

180 
637 
253 

45 
25 
1,4 
0,0 

TodesfilJIe in Proz. 

16-20 " 
21-30 " 

1,0 
3,3 0,1 (1 zufalliger Todesiall auf 

75000 Lebende und 25 Erkrankte) 
iiber 30 0,7 0,0 

Solche Ergebnisse erklaren die hohe Sterblichkeit der Masern, die Forderung 
von MaBnahmen zur Verhiitung der Ansteckung der jiingsten Altersklassen und 
die Betonung der Wichtigkeit eines Schutzverfahrens, wie ein solches durch die 
Methode von DEGKWITZ gegeben ist, namentlich fiir Sauglingsheime, Krippen, 
Kinderkrankenhauser usw. 

Die Masern sind in vielen Gegenden eine Krankheit, die zu behandeln und 
wegen der einen Arzt zuzuziehen der Bevolkerung nicht einmal notwendig er
scheint. Daher spielen sie auch im Vergleich zu Scharlach und Diphtherie als 

Tabelle 11. Krankenkaussterblickkeit in Berlin. 

Ma.sern .. 
Scharlach . 
Diphtherie. 

Antell der 
~nkenhauszuginge 

3,64% 
12,11% 
15,69% 

Krankenhaus
sterblichkeit 

9,6% 
7,5% 

13 % 

Krankenhauskrankheit eine geringere 
Rolle, und wenn eine groBere An
zahl der Anstalt iiberwiesen wird, 
so sind es natiirlich die schwereren 
Falle. Nur in groBen Stadten mit 
eigenen Kinderkrankenhausern ist 
die Hospitalisierung etwas hoher. 
So ergibt eine Durchschnittsberech

nung von 6 Vorkriegsjahren fiir Berlin, daB die den Anstalten iiberwiesenen 
Masernkranken eine Sterblichkeit von 15,6% hatten, daB aber 49% der Todes
falle an Masern aus ganz Berlin im Krankenhaus eintraten. Fiir PreuBen 
1913 zeigt Tabelle 11 im Vergleich zu Scharlach und gar zu Diphtherie den 
Unterschied. 
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Von der Gesamtsterblichkeit ereigneten sich in ganz PreuBen im Kranken
hause: 

Masern 7% 
Scharlach . . . . . . . . . . . . . . . 30% 
Diphtherie . . . . . . . . . . . . . . . 40% 

Bei Scharlach also und noch mehr bei Diphtherie bestimmt charakteristisch 
die Gefahrlichkeit die Krankenhausaufnahme. Da bei ihnen die Zahl der Er
krankungen gemeldet wird, so ergibt sich, daB von den Erkrankten in ganz 
PreuBen 1913 

Tabelle 12. Krankenhau8sterblichkeit in PreufJen. 

Scharlach ....... . 
Diphtherie . . . . . . . 

dem Krankenhaus 
Uherwiesen wurden 

24,6% 
29,4% 

von allen Erkrankt
gemeldeten starben 

6,4% 
7,3% 

i 

I 
von den Krankenhaus

insassen starben 

7,5% 
13,0% 

In den GroBstadten sind die Zahlen fiir die Hospitalisierung namentlich 
der Diphtherie erheblich hOher. 

Daher werden gerade bei den Masern auch soziale Griinde fiir die Kranken
hausiiberweisung maBgebend. So konnte ich in meiner Charlottenburger Tatig
keit feststellen, daB bei Herrschen von Masernepidemien die Anstaltsiiber
weisungen bald niedrig blieben, bald bis zur tJberbelegung der Abteilungen 
anstiegen, je nachdem die Beschaftigung der Frauen in den der Anstalt 
nahen groBen industriellen Werken gering war oder durch die Konjunktur 
anstieg. 

Die Masern mit ihrer Empfanglichkeit der Kinder von fast 100%, ihrer langdauernden 
Immunitat nach Uberstehen der Krankheit, ihrer an sich beirn normalen alteren Kind 
minimalen Sterblichkeit, die erst durch vermeidbare Friihverlegung in die ersten Lebens
jahre und ferner durch Mitwirkung schon bestehender anderer Erkrankungen gesteigert wird, 
eignen sich wie keine andere endemische akute Seuche zur Untersuchung der Probleme des 
Entstehens und Vergehens ansteckender akuter Erkrankungen und fiir die Erforschung der 
Probleme der Symbiose zwischen der Gattung Mensch und dem, wenn auch heute noch un
bekannten Krankheitserreger sowie zu Folgerungen tiber den Mechanismus der allmahlichen 
Anpassung. Dagygen ist die Lehre von den Masern eben wegen der allgemeinen Empfang
lichkeit und des Uberwiegens biologischer Komplikationen beirn verschiedenen Ablauf wenig 
ergiebig fUr das Studium der gegenseitigen Beziehungen zwischen Infektionskrankheiten 
und wirtschaftlichen Vorgangen. 

Scharlach. 
Die Masern sind nur durch die stete Gelegenheit der Ansteckung im Kindes

alter bei allgemeiner Empfanglichkeit und bei ihrer hohen durch Uberstehen erwor
benen Immunitat zur Kinderkrankheit geworden. Sie sind an sich bei gesunden 
alteren Kindern meist eine harmlose Erkrankung und verlieren diese Harmlosig
keit erst durch Beteiligung jiingster Jahrgange und Mitwirkung konstitutioneller 
Einfliisse auBerhalb des Bereichs des spezifischen Kontagiums, also durch para
typische Einwirkung; lediglich ihre enorme Symbiose mit den Menschen, die mehr 
als 95% im Kindesalter erkranken laBt, und der gesellschaftliche Mangel des 
Schutzes der ersten Lebensjahre machen sie zu einer Erkrankung von vermeidbar 
hoher Gesamtsterblichkeit. Ganz anders verhiilt sich der Scharlach. Die geno
typische Empfanglichkeit ist viel geringer; dadurch erscheint sie als eine Seuche, 
mit der sich die Gattung Mensch im Laufe der Jahrtausende noch nicht voll
kommen durch Ausscheidung der besonders hinfalligen Varianten auseinander
gesetzt hat. Die Sterblichkeit der Erkrankten, an sich gegenwartig nicht be
sanders hoch, schwankte nachweislich in hohem Grade im Laufe der Jahrhunderte; 
die Eigenschaft einer ausnahmsweise groBen Hinfiilligkeit ist eine reine individuelle 
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Zufallsvariante und ist nicht nur nicht mit anderen, dem Aufstieg hinderlichen 
Minusvarianten gekoppeIt; vielmehr werden umgekehrt verhaItnismaBig haufig 
anscheinend besonders gute kindliche Konstitutionen die Opfer des Scharlachs; 
nach CZERNY solI diese Erscheinung sich individuell erklaren und oft genug 
durch iiberdurchschnittlich reichliche Ernahrung, namentlich mit eiweiBreicher 
Kost, begiinstigt sein. Fiir die Unterschiede der Empfanglichkeit spielen soziale 
MiBstande nicht mit; der Ausgang der Erkrankungen in Tod wird zwar weniger 
stark als bei Masern durch sie beeinfluBt; aber sie machen sich immerhin doch 
so stark geltend, daB bei groBen Zahlen jene in friiheren Tabellen hervorgehobenen 

%. 
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Abb. 7. Siikularkurve der Scharlachsterblichkeit in Hamburg. 

nach der Hohe der Kultur 
hervortreten. Aus den spa
ter erwahnten Arbeiten von 
KrSSKALT iiber die Sterbe
verhaltnisse an Scharlach 
im 18. und 19. Jahrhundert 
geht hervor, daB in die
sem Zeitahschnitt zeitweise 
kurze auBerordentliche 
morderische Scharlachepi
demien herrschten; eine 
solche Erhohung hestand in 
Deutschland auch gerade 

um das Jahr 1877, das in der Tabelle als Ausgangspunkt der Indexberechnung 
genommen werden muBte, weil es das Anfangsjahr der deutschen amtlichen 
Sterbestatistik des Reiches ist. Sehr aufiallig ist der iiberaus hohe Stand der 
englischen Sterblichkeitsstatistik aus derselben Zeit, wie er aus der Kurve der 
Scharlach- und Diphtheriesterblichkeit hervorgeht, um so mehr, als die Kurve 
fiir Diphtherie gleichzeitig betrachtlich niedriger ist. Die absolute Zahl der 
Todesopfer wird 1863, 1864 und 1870 mit je etwa 30000 angegeben, liegt 1880 
um 17000, 1890 um 7000 und betrug spater alljahrlich 3500-4000. Von 
1860-1870 wurden dagegen die Diphtherietodesfalle nur etwa mit 2500-6000 
verzeichnet, wahrend deren Zahl um 1900 etwa 9000 betrug. Noch wichtiger 
ist aber die von KrSSKALT hervorgehobene und auch anderweit bestatigte Tat
sache, daB in diesen Zeiten starker verbreiteter Scharlachepidemien auch die 
Sterblichkeit der Erkrankten eine hohere war als sonst; der Befund als solcher 
ist vieldeutig. 

Weniger von falschen Krankheitsbuchungen beeinfluBt als die Sterblichkeits
statistik ganzer Lander ist diejenige groBer Stadte. Deshalb gibt die groBe 
Hamburger sakulare Kurve ein gutes Bild von den sakularen Wellenschwankungen 
des Scharlachs im 19. Jahrhundert (Abh. 7). 

Es starben an Scharlach: 

TabelIe 13. 8ckarlachBterblichkeit rwch Altersklassen. 

Hamburg 1872-1900 auf 
10 000 Lebende 

0- 1 Jahr . 
1- 5 Jahre. 
5-15 

15-25 
25-30 

4,9 
18,7 
6,1 
0,4 
0,2 

PreuBen 

0- 1 Jahr . 
1- 2 Jahre. 
2- 3 
3- 5 
5-10 

10-15 

2,93 i 
5,15 I 

5,81 
4,81 
2,65 
0,88 

Kiel (KISSKALT) 

0- 1 Jahr . 
1- 2 Jahre. 
2- 3 
3- 4 " 
4- 5 
6-10 

11-15 

1,9 
5,1 
9,8 

12,2 
12,1 
8,1 
3,2 
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Dber die Letalitiit der Altersklassen gibt wenigstens fiir Berliner Krankenhaus
insassen eine Zusammenstellung Auskunft, die FECHER in seiner Berliner Disserta
tion 1918 mitteilt. Danach betrug die Sterblichkeit im ersten Lebensjahr 22,4%, 
im zweiten 15,3%, im dritten 13,3%, im vierten bis achten urn 9%, urn dann 
schnell zu sinken. Da bei Scharlach die Komplikationen oder Nachkrankheiten 
ungemein wichtig sind, interessiert deren Zahl; der Anteil der Nierenent
ziindungen wird ziemlich iibereinstimmend mit etwa 10% angegeben; die Zahl 
der Ohrenentziindungen schwankt zwischen 10 und 20%. Die 18%, die HEIBERG 
an Krankenhausfallen beobachtete, verteilen sich mit 11,7% auf das Alter von 
0-5 Jahren, 4,2% auf das von 6-10, 0,4 und 0,2% auf die Alter von 11-15 
und 16-30; bei den Kleinkindern war mehr als die Halfte, bei den alteren etwa 
ein Drittel beiderseitig. 
Die Nierenentziindun- z,o 

gen beteiligten die Alter %" 

ziemlich gleichmaBig. 1,0 

Diesoziologische 
Bedeutung des Schar-
lachs liegt in der Zahl 
der Opfer an kraftigen 
Kinderleben und in der 
Gehorschadigung vieler 
Genesener. Wenn die 
obige Deutung des 
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_\bb. 8. Siikularkurve der Diphtheriesterblichkeit in Hamburg. 

Scharlachs als einer Krankheit noch nicht beendeter Anpassung zutrifft, so 
bekraftigt sie die Warnung von KrSSKALT vor optimistischen Anschauungen ange
sichts des augenblicklichen Tiefstandes der Scharlachmorbiditat. "Wie in 
friiheren J ahren diese Krankheit gelegentlich mit unerhorter Heftigkeit hereinge
brochen ist, so kann sie auch in Zukunft wieder sich in gleicher Weise ausbreiten" 
(1. c.). In der augenblicklichen Ruhepause entgeht eine groBere Zahl hoch
empfanglicher Kinder der Auslese; die Zahl der hinfalligen Varianten im 
Wechsel der Generationen steigt also und bereitet einen giinstigen Boden fiir 
spatere Seuchenausbriiche vor. 

Diphtherie. 
Die beim Scharlach festgehaltene Deutung einer schon im Kindesalter sich 

auswirkenden Seuche, an die das Menschengeschlecht infolge ganz sekundarer, 
mit Auslese nicht verbundener Eigenschaften nicht voll angepaBt ist, gilt 
in noch h6herem Grade fur die Diphtherie, eine endemische Seuche, die 
wegen ihrer sehr hohen Sterblichkeit unter auBerordentlich qualvollen Krank
heitserscheinungen besonders eingehend epidemiologisch durchforscht ist und 
in den letzten Jahrzehnten durch die Verknupfung mit der Entdeckung eines 
spezifischen Heilmittels und zuletzt durch vorbeugende ImmunisierungsmaB
nahmen noch weiter interessant geworden ist. 

Auch die Geschichte der Diphtherie, die sich wegen der eigenartigen Er
scheinungen genau verfolgen laBt, ist eingehend untersucht und sehr haufig 
dargestellt worden. Abgesehen von den charakteristischen jahreszeitlichen 
Schwankungen und den sekundaren kleineren Erhebungen und Senlmngen in 
der Folge etwa eines oder zweier J ahrzehnte interessiert hier der fast einzig da
stehende sakulare Seuchenzug. Nach jahrzehntelangem Herrschen mit dem 
Charakteristicum eines oder mehrerer Seuchengipfel von cnormer Hohe, die die 
Krankheit zum vorherrschenden Wiirgengel ihrer Zeit machte, konnte sie durch 
viele Jahrzehnte so vollkommen zurucktretf'l1, daB sie aus clem Gesichtskreisf' 
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der Arzte und sogar aus der Literatur und dem Wissen fast volIkommen ver
schwand, und daB bei ihrem neuen Auftreten in kleinsten Anfangen sie als eine 
neue der lebenden Arztegeneration unbekannte Krankheit imponierte, um schon 
nach wenigen Jahren fiirchterlich um sich zu greifen. Ein sehr kennzeichnendes 
Bild gibt wieder die oft nachgezeichnete Hamburger sakulare Kurve (Kurve 8), 
deren weitere Fortsetzung steten Absinkens fiir Deutschland sich aus der Tabelle 
S. IV ergibt. Fiir Berlin bringt SELIGMANN eine Darstellung unter Berech
nung auf die Zahl der Kinder unter 15 Jahren, die daher ebenfalls wieder
gegeben ist (S. 467). Auch hier wie bei Scharlach nimmt zugleich mit der Haufig
keit wahrscheinlich auch die Schwere der Erkrankungen abo Mit der EinbuBe 
des ernsten Charakters der Seuche and ern sich in merkwiirdiger Form auch 
die Anschauungen iiber die Bedeutung der Kontagion fUr ihre Ausbreitung. 
"Die Bakteriologie hat die Krankheit ihres hiillenden Schleiers entkleidet, sie 
hat insbesondere durch die Entdeckung der Bacillentrager auch die epidemio
logische Forschung auf eine ganz neue Grundlage gestellt, aber vor dem Gang 
der Volk88euche steht sie fast ratIos", sagt SELIGMANN in seiner vorziiglichen 
"Seuchengeschichtlichen Untersuchung der Diphtherie in Berlin", in der er 
auch Beispiele anfiihrt von dem Aufsehen, das die "neue" Krankheit 1862 bei 
den Berliner Arzten erregte. Noch vor 30 Jahren galt derjenige als ein tadelns
werter Ketzer, der es wagte, nicht etwa die unerlaBliche Mitwirkung des 
spezifischen Kontagiums zu bestreiten, sondern an Hand epidemiologischer 
Beobachtungen im Wechselwert der GraBen von Kontagium und Empfanglich
keit die letztere bei der Diphtherie als erheblich geringer gegeniiber Scharlach 
und gar gegeniiber Masern hinzustellen. Und 1923 erkUirt SIEGERT: "Kon
tagiOs im allgemeinen Sinne ist die Diphtherie nicht. Die iibertriebene Furcht 
vor ihrer Ansteckungsgefahr ist durch erziehliche Aufklarung zu bekampfen. 
Das Problem der Epidemie ist durch die Erkenntnis des Erregers in keiner Weise 
gelast. Die Anschauungen der Kontagiositat bediirfen der durchgreifendsten 
.Anderungen auf Grund der bestehenden Tatsachen." Die viel zu optimistische An
sicht von SIEGERT ist heute nur ertraglich bei dem augenblicklichen Tiefstand 
der Morbiditat, nicht aber in Zeiten graBerer Verbreitung eines hochvirulenten 
Kontagiums. Betragt die Wahrscheinlichkeit, auf ein eindringendes Kontagium 
mit ernsten Krankheitserscheinungen zu reagieren, selbst nur 15-20%, so muB 
eine verzehnfachte Ausstreuung dieses Kontagiums den niedrigen Kontagion
index sofort iiberkompensieren. 

Wegen der relativ geringeren Empfanglichkeit tritt eine Eigenschaft 
schader als bei dem Scharlach hervor, wo sie zwar auch beobachtet wurde, aber 
weniger deutlich ist, die familiare Disposition gewisser Geschlechter iiber 
Generationen, fiir die zuerst GOTTSTEIN (1. c.) und bald darauf EIGENBRODT Bei
spiele brachten. Diese gesteigerte Hinfalligkeit ist iibrigens nicht spezifisch, 
sondern kann sich auch dadurch kennzeichnen, daB dieselben Familien 
unter der Jugend eine Obersterblichkeit an den akuten Infektionen des 
Kindesalters, einschlieBlich Diphtherie und Scharlach, in hoheren Lebensaltern 
eine Obersterblichkeit an Lungentuberkulose zeigen (alternierende Disposition, 
GOTTSTEIN). 

Da das spezifische Kontagium der Diphtherie bekannt ist, wird die Tat
sache der geringeren Empfanglichkeit durch den bakteriologischen Nachweis 
gesund bleibender Keimtrager gestiitzt. Zu dieser Gruppe tritt als zweite die der 
nach iiberstandener Krankheit noch als Bacillentrager nachgewiesenen Kinder 
hinzu. Kompliziert wird die Frage durch die Erscheinung, daB sowohl bei anderen 
Krankheiten, wie bei Coryza der Sauglinge, wie in anderen Geweben als dem 
Lieblingssitz der Seuche, so in der Conjunctiva-Vulva, im Sekret von Otitis 
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media, besonders bei Hautwunden Diphtheriebacillen, oft mit den Erschei
nungen einer spezifischen, auch der spezifischen Behandlung erfolgreich zu
ganglichen Erkrankung, zuweilen ohne solche gefunden werden. Nach dem 
Kriege wurde die Verunreinigung von Hautwunden mit Diphtheriekeimen 
haufiger gefunden; die spezifische Deutung hat nicht durchweg Zustimmung 
gefunden. Die Erscheinung des Vorkommens von Diphtheriebacillen ganz ohne 
Krankheitserscheinungen ist ebenfalls Gegenstand langer Erorterungen gewesen; 
die Mehrzahl der Beobachter neigt auch hier einem Zusammenhang mit vor
ausgegangenen Erkrankungen mit Ausnahme des Sauglingsschnupfens zu. An
gaben iiber den Prozentsatz des Vorkommens finden sich in den Handbiichern 
der Kinderheilkunde und haben geringeres Interesse fUr Epidemiologie und 
Soziologie. Eine Ausnahme macht nur die Frage der "Obertragung der Krank
heit durch die Schulen. Schulepidemien als solche, nicht als Ausdruck ge
haufter Erkrankungen von Schulkindern, sind selten, aber dann sehr hartnackig 
und ernst. Das Mittel des Klassen- oder Schulschlusses war wenig wirksam. 
In den letzten Jahren hat sich an vielen Orten das Verfahren bewahrt, die 
genesenen Kinder und die Insassen der betroffenen Klasse auf das Vorhanden
sein von Keimen zu untersuchen und zum Unterricht erst nach erfolgtem 
Nachweis der Keimfreiheit zuzulassen. Genesene verlieren sehr rasch, in der 
Mehrzahl nach wenigen Wochen, ihre Keime, nur einige Prozent behalten sie 
langer als 8 Wochen, dann aber meist viele Monate. Genauere Angaben macht 
folgende von EWALD aus Heeresmaterial entnommene TabeIle, die aber mit 
anderen Tabellen sich deckt. 

Tabelle 14. Keimverlust in Tagen. 

In den ersten 4 Tagen 
" 10 " 

" " 20 

Primlj.re Keimtrager. Se],.-undare Keimtrager 

.. 53% 
... 68% 
... 84% 

45% 
55% 
85% 

CONRADI hat versucht, nur die zweite Gruppe als "Obertrager, die erste als 
epidemiologisch harmlos hinzusteIlen, eine Ansicht, fUr die manche Beobachtung 
spricht. 

Gegen das Verfahren der Absonderung von Keimtragern hat sich gelegentlich 
Widerspruch erhoben, moglicherweise kommt ein Teil des Erfolges auf Rech
nung des geringen Grades der Verbreitung; das von SCHICK eingefiihrte Ver
fahren, das namentlich in Amerika in groBtem Umfang erprobt wurde, scheint 
berufen zu sein, als Ersatz einzutreten. 

Das Ratsel der sakularen Periodizitat mit fast epidemiefreien Intervallen 
fUr J ahrzehnte ist in seiner Deutung strittig. GOTTSCHLICH und KISSKALT glauben 
es auf wechselnde Virulenz der Erreger zuriickfiihren zu soIlen, GOTTSTEIN auf 
den allmahlichen Wechsel hochempfanglicher Generationen mit mittlerer oder 
ganz geringer Empfanglichkeit; im Laufe der J ahrzehnte fehlender Ausmerzung 
sei dann ein neues Geschlecht mit einer groBeren Zahl hinfalliger Varianten vor
handen, und das Spiel beginnt von neuem; da die Auslese mit Schwankungen 
sich vollzieht, kommt es zu den Wellenbewegungen zweiter Ordnung wahrend 
des Herrschens der Epidemie. 

Die verschiedene Beteiligung der Altersklassen an der Mortalitat, mehr 
noch ihre eigenartigen .Anderungen im Laufe der Jahrzehnte ergeben sich 
aus der folgenden Tabelle fUr Bayern, wahrend fUr aIle Altersklassen Morbidi
tat, Mortalitat und Letalitat aus den Hamburger und Berliner Tabellen sich 
ergibt. 

Handbuch der sozialen Hygiene. V. 30 
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Tabelle 15. 
Diphtheriesterblichkeit in Bayern nach Altersklassen. 

Auf 10 000 Lebende der betreffenden Altersklassen starben: 

;rahr 0-1 ;rahr I 2-5 ;rahre i 6-10 ;rahre i 11-20 Jahre 
I 

1875 101,9 47,7 13,0 1,8 
1876 97,1 51,6 13,3 

i 
1,3 

1877 87,2 54,9 16,3 1,2 
1878 84,3 63,2 21,0 1,8 
1879 78,3 64,9 19,4 1,4 
1880 74,5 71,6 23,6 I 1,8 
1881 77,6 82,8 24,9 2,2 
1882 69,6 74,7 24,1 2,0 
1883 61,6 62,5 20,1 1,7 
1884 60,0 75,3 23,4 1,9 
1885 60,7 72,7 , 21,7 1,9 , 
1886 49,6 74,3 19,9 1,7 
1887 52,1 77,9 17,5 1,7 
1888 22,2 50,5 14,6 1,6 
1889 27,5 67,7 20,4 1,8 
1890 29,6 67,1 20,4 2,1 
1891 29,6 66,4 21,5 2,1 
1892 26,1 58,1 17,8 2,0 
1893 27,9 66,8 21,5 2,4 
1894 24,9 58,3 16,9 2,6 

Tabelle 16. 
Auf 100000 Lebende kamen in Berlin: 

;rahr Mortalitlit Morbiditat Let.alitat ;rahr Mortalitat Morbiditat I Letalitat 

1885 704,3 151,5 21,5 1896 298,5 33,0 ~ 11,1 
1886 577,8 123,8 21,4 1897 248,7 31,1 12,5 
1887 461,6 99,1 21,5 1898 285,0 36,8 12,9 
1888 323,3 74,7 23,1 1899 252,9 35,5 14,0 
1889 331,9 84,0 25,3 1900 222,4 29,8 13,4 
1890 323,8 100,41 ) 31,01 ) 1901 197,4 27,1 13,7 
1891 242,0 67,01 ) 28,7 1 ) 1902 106,8 12,2 11,5 
1892 272,9 86,81 ) 31,81 ) 1903 129,0 14,5 11,2 
1893 304,4 100,31 ) 32,91 ) 1904 124,2 18,2 14,7 
1894 364,1 86,4 23,7 1905 115,7 15,4 13,3 
1895 408,4 59,5 14,4 

Tabelle 17. 
Auf 10 000 Lebende kamen in Hamburg: 

Jahr Morta.litat Letalitat i~ Jahr Mortalitat I Letalitat I ;rahr Mortalitat i Letalitat 

1872 8,7 16,0 1882 6,5 13,1 1892 4,2 i 15,9 
1873 9,8 18,1 1883 7,7 13,7 1893 6,5 15,2 
1874 9,8 19,6 1884 9,5 15,8 1894 6,6 i 15,1 
1875 8,8 18,0 1885 10,8 16,1 1895 2,2 8,6 
1876 6,5 17,2 1886 12,2 17,2 1896 1,5 8,4 
1877 4,9 13,1 1887 12,3 16,7 1897 1,6 8,3 
1878 6,5 14,9 1888 9,3 16,9 1898 1,5 8,9 
1879 6,4 12,4 1889 8,7 15,7 1899 1.5 8,3 
1880 7,4 14,4 1890 6,4 16,3 1900 1,6 9,3 
1881 6,8 12,6 II 1891 4,0 14,6 

Fiir Mortalitat, Morbiditat und Letalitat in Berlin nach Altersklassen gibt 
SELIGMANN die folgende Tabelle auf 10 000 Lebende: 

1) Naehweislich ungeniigende Ausiibung cler Meldepflicht. 
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Tabelle 18. Diphtheriesterblichkeit ru1ch Altersklassen. 

1885-1894 11905- 1914 1 1885-1894 1905-1919 
Mortalitat I Mortalitat Morbiditiit ' Letalitat i Morbiditiit I Letalitat 

0- 1 Jahr 23,2 14,3 ! 0- 1 Jahr 17,15 84,7 33,54 
, 

42,7 
1- 2 Jahre 83,0 26,9 ! 1- 5 Jahre 150,25 48,4 107,42 67,6 
2- 3 

" 
77,2 18,6 5-10 

" 120,47 22,9 111,96 9,4 
3- 4 69,3 20,1 1 10- 15 38,89 I 10,9 42,30 6,2 

" " 
I 

4- 5 
" 

61,1 15,6 ' 15-30 
" 

10,74 3,5 8,28 3,7 
5-10 27,5 10,5 i dariiber 3,17 - 1,90 i -,. 

10-15 
" 

4,3 2,5 
li;-30 

" 
0,38 0,32 

dariiber 0,15 0,12 

Die Letalitiitsstatistik zeigt wieder wie bei den anderen akuten Infektionen 
des Kindesalters die auBerordentlich viel groBere Hinfalligkeit des Kindesalters 
und den Hohepunkt bei den jiingsten Altersklassen. Wenn man abel' Berlin 
mit anderen Stiidten, wie Hamburg usw., vergleicht, ergeben sich ganz auBer
ordentlich starke Unterschiede selbst im gleichen Zeitraum. Die Letalitatshohe 
hangt von del' Hohe del' Krankheitsmeldungen ab, sie steigt rechnerisch bei un
geniigender Meldung und sinkt, wenn sie sorgfaltiger geiibt wird odeI' del' Bereich 
del' Krankheitsdiagnose sich erweitert. An sich wiirde daraus nichts folgern, 
als daB man die Letalitatszahlen nicht buchstablich werten darf, sondern an
gesichts del' enormen FehlergroBe nur summarisch, auch gegeniiber del' Anderung 
des Krankheitscharakters. Kompliziert sich das wie bei del' Diphtherie durch 
EinfUhrung und allmahliche Durchfiihrung eines neuen Heilverfahrens, so ware 
die Warnung am Platze, nicht zu weitgehende Schliisse lediglich auf del' Unter
lage einer von groben Fehlern nicht freien Statistik zu ziehen. 

Abel' man kann del' Frage doch weiter zwei soziologische Gesichtspunkte 
abgewinnen. In den folgenden Tabellen habe ich fUr Hamburg und Berlin fiir 
je 5 Jahre die 3 Zahlenreihen auf den Index berechnet und bei Hamburg die 
Zahlen fUr Scharlach zugefiigt. 

Tabelle 19. Hamburg (l. c.). Diphtheriesterblichkeit. 

ScharJach 
Mortalitiit : Morbiditat ' 

1871-1875 100 

I 
100 

1876-1889 147,2 112,6 
1881-1885 106,1 89,3 
1886-1890 89,4 63,2 
1891-1895 57,2 57,0 
1896-1900 27,7 36,1 

In Hamburg verlaufen die Ab-
senkungen im groBen ganzen fUr 
Scharlach, die Krankheit ohne spezi
fische Behandlung, und fUr Diphtherie, 
die Krankheit mit einer solchen, an
nahernd paralleL Die Meldepflicht 
wird in del' iiblichen Weise geiibt, 
etwas unzulanglich, abel' im beob
achteten Zeitraum verlauft sie bei 
Diphtherie gleichgel'ichtet mit del' 

I 

! Diphtherie 
Letalitat 1 Mortalitat i Morbiditat . Letalitat 

100 100 i 100 100 
301,4 85,4 , 85,8 89,4 

! 
140,2 116,7 

1 

116,7 7D,6 
114,9 131,5 

I 

112,5 92,5 
115,4 63,3 64,5 77,6 
59,1 20,8 33,7 48,3 

Tabelle 20. Berlin, Diphtherie (ru1ch SELIGMANN). 

Mortalitat Morbiditiit I Letalitiit 

1882-1885 100 100 ) 100 
1886-1890 64 56,4 I 152,6 

1 

1891-1895 52 44,4 I, 151,6 
1896-1900 23 36,4 i 74,5 
1901-1905 11,8 

I 
18,6 74,7 

1906-1910 19,2 34,8 i 64,4 
1911-1915 20,7 I 53,0 ! 51,3 

Mol'talitat, bei Scharlach bleibt sie starker zuriick. In allen 3 Fallen ist die 
Mortalitat auf ein Fiinftel bis ein Viertel gesunken, die Todlichkeit auf 60% 
bei Scharlach, auf 50% bei Diphtherie. Bei del' Krankheit mit spezifischel' 

30* 
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Therapie und bei der ohne eine solche ist also der Faktor der Abnahme der 
Erkrankungsziffer doppelt so wirksam geworden als der der Abnahme der Tod
lichkeit der Erkrankungen. Die epidemiologischen Faktoren fiir das Absinken 
der Seuche waren demnach viel entscheidender als die therapeutischen. 

Der zweite Gesichtspunkt ist der folgende: In Berlin ist von 1886-1895 
die Abnahme der Erkrankungsziffern starker als die der Sterblichkeitszifferu; 
von 1906-1915 tritt das gerade entgegengesetzte VerhiHtnis sehr schroff ein. 
Dementsprechend verhalt sich die Letalitat umgekehrt. Yom Zeitraum 1886 
bis 1890 steht es tatsachlich fest, daB in ibm die nur polizeilich und nicht ge
setzlich festgelegte Anmeldepflicht sehr unzureichend wegen der Folgen der 
eben eingefiihrten Zwangsdesinfektion geiibt wurde. Der enorme Anstieg der 
Meldungen seit 1906, der ohne Anderung des therapeutischen Verfahrens den 
Index der Letalitat von 75% auf 50% herabdriickt, ist der Ausdruck des wachsen
den Verstiindnisses der Arzte und Kranken fiir die leichteren und die Anfangs
formen, fiir die Erweiterung des Begriffs der Krankheit, fiir die starkere Wirkung 
der seither eingefiihrten bakteriologischen Untersuchungsamter, den Erfolg der 
Tatigkeit der Schulgesundheitspflege und der Berliner Diphtheriefiirsorge
schwestern. Und mit der Friihermittlung ist die Friihbehandlung, die energische 
Absonderung in W ohnung und Krankenhaus und die Moglichkeit einer wirklich 
zweckentsprechenden Desinfektion in hoherem MaBe gegeben. 

Die wiederholt erorterte Frage des Einflusses der sozialen Lage zeigt auch 
bei der Diphtherie keine wesentlichen Abweichungen gegeniiber den fiir die 
anderen Krankheiten gemachten Feststellungen. SELIGMANN kommt auf Grund 
eingehender Verwertung der Literatur und eigener Untersuchungen an Berliner 
Vorgangen zu dem Ergebnis, daB der EinfluB der sozialen Lage auf die Epidemio
logie der Diphtherie keine bedeutsame Rolle spielt und sich merkbar nur in der 
erhohten Sterblichkeit der armeren Erkrankten auBert. Er fiihrt dafiir als eines 
der Beispiele an, daB die Mortalitat der ehelich geborenen Kinder 9,8, die der 
unehelichen 17,22 betrug, also entsprechend den sozial bedingten Unterschieden 
der Gesamtsterblichkeit. Auch bei der Ausbreitung im Anstieg einer Epidemie
welle auf die einzelnen Stadtteile einer GroBstadt zeigen sich keine deutlichen 
Abhangigkeiten von der wirtschaftlichen Lage. 

AuBer dem allgemeinen schon erorterten soziologischen Gesichtspunkte er· 
gibt sich aus allen Betrachtungen das Unterstreichen der jetzt allgemein geltenden 
"Oberzeugung, daB neben der Verfolgung der friihzeitigen Individualtherapie ge
rade bei der Diphtherie die Vorbeugung im Vordergrund zu stehen hat, und zwar 
gleichzeitig die immunisatorische wie diejenige durch die Methoden der Gesund
heitsfiirsorge, die die bedrohte Umgebung aufspiirt, beobachtet und friihzeitig 
der Behandlung zufiihrt, und schlieBlich die allgemeine Belehrung und Erziehung. 
Aber die Formeln sind nicht annahernd so durchsichtig wie bei den bier typisch 
unkomplizierten Maseru. Die Hauptfrage, deren Klarung man nicht einmal 
wiinschen darf, ist diejenige an die Zukunft, ob nach dem jetzigen Tiefstand in 
einigen Jahrzehnten eine erneute morderische Auseinandersetzung mit den in
zwischen zahlreicher gewordenen genotypisch durch Vererbung ungeschiitzten 
Nachkommen der heute heranwachsenden, weniger ausgelesenen Geschlechter 
eintreten wird, und wenn dies der Fall, ob und in welchem Umfange dann die 
fortgeschrittene Kultur und Immunisationstechnik ausreicht, um diese ganzlich 
kontraselektorische Gefahr zu bannen. Die Fragestellung gilt auch dann, wenn 
nicht die hier vertretene Theorie der periodisch wechselnden Zahl hin
falliger Varianten, sondern die GOTTSCHLICH-KIssKALTSche Auffassung wech
selnder Virulenzschwankungen der Krankheitserreger als die zutreffendere sich 
erweist. 
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Keuchhusten. 

Dem Keuchhusten kommen drei Eigentiimlichkeiten zu, die bei den anderen 
akuten Infektionen sich nicht finden. Wahrend der Saugling, namentlich bei 
natiirlicher Ernahrung, in den ersten Lebensmonaten sehr selten an Masern er
krankt und die Scharlacherkrankung des Sauglings in den ersten Lebenswochen 
bis Monaten so selten ist, daB gelegentlich ihr Vorkommen zu Unrecht bestritten 
wurde, kann eine Keuchhustenansteckung schon in den ersten Lebenstagen ein
treten. Die zweite bisher viel erorterte, aber aus der internationalen Statistik durch
weg bestatigte und lange bekannte Tatsache ist die der groBeren Empfanglichkeit 
und Rinfalligkeit des weiblichen Geschlechts als Ausnahme der sonst umgekehrten 
Erscheinung; das ZahlenverhaItnis wird auf 100: 70 meist mit Ausnahme des 
Typhus nach PELLER angegeben. Drittens ist der Keuchhusten keine ausschlieB
liche Infektion des KindesaIters, Erwachsene werden sehr haufig in der Umgebung 
keuchhustenkranker Kinder angesteckt, aber das fiir die Kinder charakteristische 
klinische Bild ist geandert. Wie es mit der erworbenen Immunitat steht, ist strittig; 
die Ansteckung Erwachsener tritt auch ein, falls sie als Kinder keuchhusten
krank gewesen waren; auch FaIle mehrfacher Erkrankung im KindesaIter sind 
beschrieben, wenn auch so selten, daB man sie bei der GroBe der Exposition 
wohl als Ausnahmefalle gelten lassen muB. Wahrend aber kaum je ein Erwachsener 
an Keuchhusten stirbt, ist die Sterblichkeit der Kinder hoch, und durch die 
Mortalitat wird er epidemiologisch zur Kinderkrankheit, wie er klinisch eine 
solche ist. 

Soziologisch tritt daher besonders die hohe Bedeutung des Keuchhustens als 
Todesursache im KindesaIter hervor (s. Tabelle 4), die bald hinter der Diphtherie 
kommt und die bei Wellentalern der Diphtherie ihn auch einmal an die Spitze 
der Kindersterblichkeit von infektiosen Krankheiten stellen kann. Der Keuch
husten tritt in deutlichen epidemischen Wellen namentlieh in GroBstadten, in 
denen er nie ganz verloscht, auf; sie sind aber nicht so typiseh wie die Masern
wellen. Die Kontagiositat ist durch einfache Beobachtungen klar erweislich; 
die von der modernen Kinderheilkunde vertretene Mitwirkung der Konstitution 
mag fiir die Empfangliehkeit bis zu einem gewissen Grade und sieher iiberwiegend 
fiir das klinisehe Bild gelten. Die Empfangliehkeit fUr den Keuehhusten im 
Kindesalter ist eine wohl allgemeine, daher von wirtschaftliehen Einfliissen nieht 
beeinfluBt; daB sie aber auf den Verlauf und Ausgang in gleiehem Umfang 
wirken, wie dies bei anderen Infektionskrankheiten betont wurde, ist 
fast selbstverstandlieh. Die Letalitat wird von drei Faktoren bestimmt, am 
sehwersten vom Lebensalter, dann von den Jahreszeiten, insofern als Winter
epidemien dureh den allgemein ungiinstigen EinfluB des Winterklimas der 
Wohnung, besonders der iiberfiillten in der Mietskaserne, die Todliehkeit aller 
Erkrankungen des Atmungsapparats erheblieh steigern, und drittens dureh die 
Nachkrankheiten. Diese konnen primar und in der Grundkrankheit begriindet 
sein, wie z. B. die immerhin seltenen Rirnblutungen oder sekundar die namentlieh 
im Winter und den ersten Lebensjahren ungemein haufigen und ernsten Broncho
pneumonien; bei dem Weehsel der Epidemien besitzen wir keine brauchbare 
Statistik dieser Komplikationen. Oder es handelt sieh um vorausgegangene 
konstitutionelle Minderwertigkeiten oder ausgebildete Erkrankungen wie Rachitis, 
latente Tuberkuloseinfektion und einige seItenere Konstitutionsanomalien, die 
den ungiinstigen Ausgang bedingen. Die Mortalitat mit ihren groBen Sehwan
kungen und ihrer Rohe folgt aus Tabelle 4, eine Morbiditatsstatistik hat ange
siehts der fehlenden Meldepflieht, der epidemisehen Wellen und der als bekannt 
vorauszusetzendell groBen Empfangliehkeit keinen Wert. Letalitatsangaben 
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liegen vor, haben aber naturlich SO groBe Fehlerquellen, daB nur die groBten 
Schwankungen Bedeutung gewinnen. 

Zur Erganzung der Tabelle 4 sei eine Statistik der Sterblichkeit an den 
4 wichtigen akuten Kinderinfektionen fur PreuBen 1901-1912, berechnet auf 
je 10000 des Alters von 0-15 Jahren, angefuhrt. 

Tabelle 21. Sterblichkeit an den 4 wichtigen aladen Kinderinfektionen lur Preuf3en 1901-1912. 

Jahre 

0-1 1-2 2-3 3-5 5-10 , 10-15 

Diphtherie . 8,0 53,7 111,2 157,0 140,1 

I 
54,1 

Scharlach 3,5 26,6 77,0 123,1 133,0 57,4 
Masern 11,7 69,4 66,2 47,1 27,4 6,3 
Keuchhusten . 32,5 61,2 46,0 i 28,6 10,6 2,0 

Die Hamburger Statistik gibt fiir Keuchhusten hohere Zahlen; fur das 
Alter von 0-1 Jahr 60 auf 10000, von 1-5 Jahren 20, von 5-15 nur noch 0,5. 

Fiir die Letalitat des Keuchhustens gibt EWALD an, daB in Wien von den 
Erkrankten bis zu 2 Jahren 28%, von den Kindern im Alter von 3-15 Jahren 
II % starben, also auch fiir die letzte Gruppe ungewohnlich hohe Zahlen. In der 
Hamburger Statistik wird die Gesamtsterblichkeit fur 1872-1896 auf II,9% 
angegeben, sie erhob sich aber in manchen Jahren auf 15-17%. Fur Kinder 
uber 10 Jahre ist der Keuchhusten selten tOdlich, jenseits des 15. Jahres uber
haupt nicht mehr. 

Als Krankenhauskrankheit wiirde Keuchhusten an sich keine Rolle spielen, 
wenn er nicht so haufig in die Kinderstationen eingeschleppt wiirde und erst 
dadurch Krankenhausfalle hervorriefe; trotzdem betrug die Zahl der aus Kranken
hausern in PreuBen 1913 gemeldeten Falle wenig uber 1 %0' in Berlin im selben 
Jahre 2,8%0' Vergleicht man die Sterblichkeit europaischer GroBstadte in den 
letzten Jahrzehnten, so fallt auf, daB im Gegensatz zu Scharlach Unterschiede 
zuungunsten des Ostens nicht bestehen, daB Italien und die Seestadte des Konti
nents sehr niedrige, England einschlieBlich seiner Seestadte recht hohe Sterbe
ziffern hat, aber daB auch Skandinavien und die Niederlande verhaltnismaBig 
hohe Zahlen aufweisen. Verschiedenartige Meldungen der den Tod verursachenden 
Komplikationen werden hieran beteiligt sein. 

Angesichts der hohen Sterbezahlen, namentlich des fruhesten Kindesalters, 
verdient der Keuchhusten groBere Beachtung, als ihm vielfach zuteil wird. 

Influenza. 
Das Kennzeichen der Influenza ist der pandemische Zug der Seuche, der 

sich mit auBerordentlicher Schnelligkeit auf dem Wege des Verkehrs vollzieht, 
um den uberwiegend groBten Teil der Bevolkerung an einer kurzen und meist 
schnell in Genesung endenden Krankheit bei sehr heftigen Allgemeinerscheinungen 
niederzuwerfen. Von ihnen erliegt nur ein verhaltnismaBig sehr geringer Bruch
teil; bei dem Umfange der Pandmnie aber macht trotz ihrer kurzen Dauer selbst 
dieser prozentual so geringe Bruchteil Zahlen aus, die die Lebensverluste einer 
Choleraepidemie trotz ihrer Todlichkeit von 50% ubertreffen, und die in wenigen 
Wochen mehr betragen konnen als die Sterblichkeit an Lungenschwindsucht 
wahrend eines ganzen Jahres. Durch Nachkrankheiten der verschiedensten Organ
systeme, vor allem des Atmungsapparates und Nervensystems wie der Gehor
organe, behindert die Influenza bei einem Bruchteil lange die Leistungen infolge 
durch Wochen schwer behinderter Arbeitsunfahigkeit. AuBerdem scheint sie 
als "erste" Erkrankung anderen Infektionen den Zugang zu eroffnen, insbesondere 
auch an schwer zuganglichen Organen wie dem Zentralnervensystem, die dann 
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als "zweite" Krankheit trotz atiologischer, anatomischer und klinischer Ver
schiedenheiten und auch epidemiologisch vielfach anderweit gekennzeichnet 
dennoch in einem gewissen ursachlichen Zusammenhang mit del' primaren 
Influenza stehen wie z. B. die Formen epidemischer Meningitis und neuerdings 
del' gehauften epidemischen Erkrankungen del' Schlafkrankbeit (Encephalitis 
lethargica odeI' epidemica) mit ihren so haufigen und so ernsten chronischen 
Nachkrankheiten und Sieehtumsfolgen, die therapeutiseh undankbar und wirt
schaftlieh bedenklich sind. 

Die Influenza ergreift alle Altersldassen und Geschlechter, abel' nicht in 
allen Seuchenziigen gleichma13ig; in del' schweren Epidemie des Winters 1918 
wurden besonders vollkraftige jugendliche, und unter diesen auffallend stark 
kraftige junge Madehen und Frauen ergriffen; in anderen Epidemien wurden 
Kinder oft verschont und Greise he son del's beteiligt. Auch die Prognose und 
del' anatomische Charakter del' primal' eintretenden Organlokalisationen wechseln 
stark. Nach kurzer Dauer von wenigen Wochen bis Monaten verschwindet dic 
Grippe als Pandemie, zeigt unter dem Einflu13 klimatisch ungiinstiger ·Ein
wirkungen, wie del' Wintcrmonate in den nachsten Jahren meist noch einige 
unrcgelma13ige mehr odeI' weniger betrachtliche, abel' vic! niedrigere Erhebungen 
als del' erste Ausbruch, und tritt dann fiir mehrere Jahrzehnte in den Hinter
grund. Epidemiologisch hat diese Erscheinungsform stets Eindruck gemacht, 
so daB die Seuchenziige auf sehr lange Zeitraume zuruck genau aufgezeichnet 
sind. In del' neueren Zeit, in del' auBer den geschichtlieh registrierenden Methoden 
auch rechnerische und bakteriologische Methoden herangezogen wurden, hat 
man, namentlich in England, versucht, fUr die Intervalle zahlenmaBige Be
stimmungen einzufUhren, die bisher nicht allzuviel Uberzeugendes haben. Ein
leuchtender sind die Deutungen des individuellen Haftens del' Kontagien bei 
manchen Individuen, vielleicht auch gelegentlich in kleineren Bevolkerungs
schichten, in denen das Kontagium sich in beschrankten Ubertragungszyklen 
und in sehr abgeschwachter Form fortlebend erhalten soIl, urn regelmaBig 
in gewissen Zeitabschnitten, sei es durch Mobilwerden des Kontagiums, durch 
Mutationsformen besonderer Virulenz, durch Aktivwerden unbekannter anderer 
Einflusse erneut zur Seuche anzuschwellen. Wie die Hauptwelle lange merk
bare Nachlaufer hat, so scheint sie auch durch Jahre in Form kleiner atypischer 
und ungeniigend gewiirdigter Krankheitshaufungen VorIaufer zu haben. Eine 
erworbene Immunitat kann znr Erklarung del' Eigenarten nicht herangezogen 
werden, denn Wiedererkrankungen im Verlauf weniger Jahre, ja sogar in der
selben Epidemie, sind sehr haufig beobaehtet worden; so naheliegend del' Ver
such war, die vorwiegende Beteiligung del' kraftigen Jugend 1918 darauf zuriick
zufiihren, daB die alteren Jahresldassen 1889-1893 durchseucht gewesen seicn, 
so lieB sich diese Erklarung nicht recht iiberzeugend aufrechterhalten. 

Die Zahl del' Erkrankungen ist wohl annahernd gleich del' del' Bevolkerung; 
die Zahl del' arLeitsunfahig gewordenell Erkrankten betrug 1918 bei del' groBten 
Berliner Krankenkasse an 10% derVersicherten. Die Verteilung derSterbefalle 
auf die Lebensalter geht fast stets, abel' durchaus nicht immel', parallel mit del' all
gemeinen Absterbeform nach Alters
klassen. Die Zahl del' Todesopfer lag 
1915inDeutschiand undEngland iiber 
100000. Die nebenstehende Tabelle 
zeigt die Sterblichkeit an Lungenent
ziindung und Influenza in den Jahren 
des Herrschens del' Hauptepidemie und 
del' Nachepidemien in Deutschland: 

Tabelle 22. Sterblichkeit anLungenentziindung~lnd 
Influenza in den Jahren des Herrschens der Haupt
epidemie und der Nachepidemien in Deutschland. 

1917 
1918 
1919 
1920 

Lungenentzijndung 

48838 
68161 
41251 
39028 

Influenza 

3138 
72721 
18276 
27527 



472 A. GOTTSTEIN: Epidemiologie und Soziologie der akuten Infektionskrankheiten. 

In Berlin z. B. stieg im 4. Vierteljahr 1918 die Zahl der Todesfalle an akuter 
I~ungenentziindung, die sonst in diesem Vierteljahr um 600 lag, auf fast 4000. 

Die Influenza ergreift auBer den Gesunden auch im allgemeinen die an 
anderen Krankheiten Leidenden im Verhaltnis des Vorkommens dieser Krank· 
heiten . .Allerdings liegen Angaben des auffalligen Verschontbleibens bei einigen 
chronisch Erkrankten vor. Aber gerade ffir die haufigste chronische Infektions
krankheit, die Tuberkulose, trifft das Umgekehrte zu, meist eine starke Be
teiligung durch die Grippe und dann bei gleichzeitigem Einwirken einer schweren 
akuten Schadigung des Atmungsapprates auch eine starke Benachteiligung. Die 
Folge ist ein verfriihtes und gesteigertes Absterben der Lungenschwindsiich
tigen, also Zunahme der Tuberkulosesterblichkeit wahrend des Herrschens der 
Influenza und Absinken der Tuberkulosesterblichkeitszahlen in den folgenden 
Jahren. 

Bei der allgemeinen Empfanglichkeit und der auBerordentlichen Ausdehnung 
kommt eine Einwirkung wirtschaftlicher Unterschiede auf Verschiedenheiten 
in der Entstehung nicht in Betracht und fiir den Verlauf nur die allgemein gelten
den Gesichtspunkte. Umgekehrt ist aber eine so allgemeine, so stark mit Nach
krankheiten verbundene und so erheblich die allgemeine Sterblichkeit in kurzem 
Zeitraum steigernde Krankheit wie der Influenza, die Ursache sehr ernster wirt
schaftlicher EinbuBen und Opfer, fiir deren Hohe eine Berechnung in Geldsummen 
nicht vorliegt. Aber Krankenkassen haben auch im Frieden bei Einbruch einer 
solchen Epidemie sehr rasch alle ihre Reserven dahinschmelzen sehen, und C..-e
meinden sind dem Raummangel in ihrenAnstalten nicht gewachsen, das Schwester
personal bringt zahIreiche Opfer; die Ausgaben ffir Witwengehalt oder fiir fallige 
Lebensversicherungen wachsen auf einmal sprunghaft, und so machen sich im 
groBen und kleinen die wirtschaftlichen Belastungen fiihlbar. Auch in den Zahlen 
der Sterbetafeln bleibt die Influenza jahrelang deutlich merkbar, wenn auch 
die Bevolkerungszunahme nach kurzer Storung bald wieder ihren Aufwartsgang 
antritt. 

Kurze Bemerkungen fiber Pnenmonien. 
Obgleich die akuten Pneumonien ihrer Ursache nach von zahIreichen 

Forschern zu den akuten Infektionskrankheiten gerechnet werden, und obgleich 
die namentlich von Amerika aus lebhaft geforderte spezifische Therapie be
sonderer Formen diese Auffassung zu stiitzen scheint, war schon in der Einleitung 
der Begriff der hier zu behandelnden akuten Infektionen enger gefaBt worden. 
Dazu kommt, daB fiir eine epideIniologisch statistische Betrachtungsweise der 
Umstand erschwerend wirkt, daB Pneumonie in der Todesursachenstatistik ein 
groBer Sammelbegriff ist, aus dem die akuten Pneumonien nu~ fUr kurze Zeit
abschnitte und in feinerer Materialteilung meist sehr ungeniigend herausgehoben 
sind. Es finden sich darunter auch die sekundaren Pneumonien, also haufig 
genug rein pramortale Erscheinungen. Immerhin miissen yom soziologischen 
Standpunkt einige Punkte herausgehoben werden. Die Sterbekurve der Pneumo
nien insgesamt nach Altersklassen verlauft durchaus parallel mit der V-formigen 
Sterbekurve fiir die Gesamtsterblichkeit, sie sind also als Sammelgruppe eine 
iiberwiegende Sterbekrankheit des Jugend- und Greisenalters. Auch das Ober
gewicht der Sterblichkeit im Sauglingsalter trifft auf sie zu. Hier aber zeigen 
sie eine ausgesprochene Abhangigkeit von der Jahreszeit; seit die Unbilden der 
Kriegsfolge auch in der GroBstadt die ungiinstigen Einfliisse der Natur, die 
durch hygienische Kultur eingedammt waren, wieder zum Aufstieg brachten, 
und umgekehrt kiihle Sommer und Geburtenabnahme den iiberwiegend kulturell 
bedingten Sommergipfel der Sauglingssterblichkeit wie in friiheren Jahrhunderten 
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mit luftigeren W ohnverhaltnissen und iiberwiegender natiirlicher Ernahrung ver
schwinden lassen. Dadurch haben wir seit einigen Jahren in Deutschlands GroB
stadten wieder einen Wintergipfel der Kindersterblichkeit, der eine Winter
erhebung der Gesamtsterblichkeit bewirkt und der in der Todesursachenstatistik 
hauptsachlich auf Pneumonietodesfalle zuriickfiihrt. Hier spielt in der Tat die 
groBere Gefahr der UOertragung "grippaler" Infektionen von Erwachsenen auf 
den Respirationsapparat eine Hauptrolle. Da es sich hier um, wenn auch nicht 
ganz vermeidbare, so doch um erheblich einschrankbare Steigerungen nament
lich der Kindersterblichkeit handelt, so muB auch dieses Gebiet mehr als dies der 
Fall, in das Bereich der allgemeinen W ohlfahrtspflege und der Gesundheits
fiirsorge einbezogen werden. 

Unterleibstyphns, Rnhr. 
Die Tabelle 4 und die Hamburger sakulare Kurve (Abb.9) erweisen die 

auBerordentlich starke Abnahme des Typhus; sie ist ganz rein und klar er
kenntlich durch ein Ab
sinken der M orbiditat 2,0 

hervorgerufen, denn die 
Todlichkeit der Erkran- 1,5 

kungen nach Lebens
altern ist annahernd die 
gleich hohe geblieben -1,0 

wie auf der Hohe der 
Seuche, ebenso hat sich 
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in der in jedem hygie- 0,5 

nischen Lehrbuch darge
stellten Begiinstigung 0 
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Herbstes und in der Ber Abb.9. Sakularkurve der Typhussterblichkeit in Hamburg. 

vorzugung der vollkraf-
tigen jugendlichen Erwerbsalter nichts gealldert. Auch in der Letalitat ist 
die eigenartige Kurve des Anstiegs mit zunehmendem Alter die gleiche ge
blieben. 

Tabelle 23. Die Hamburger Tabelle fur 1885-1900 lautet: 

Auf 10000 Lebende derselben Auf 10000 Lebende derselben 
Altersklasse 

I 
Altersklasse 

erkrankten I starben erkrankten I starben 

0- 5 Jahre 1,77 

I 
0,11 35-40 Jahre 1,73 0,20 

5-10 " 
3,82 0,18 40-45 

" 
1,11 0,17 

10-15 
" 

3,89 0,18 45-50 " 
0,90 0,14 

15-20 
" 

6,46 
i 

0,48 50-55 
" 

0,55 0,12 
20-25 

" 
5,11 I 

0,47 55-60 " 
0,57 0,15 

25-30 
" 

3,50 I 0,32 60-65 " 
0,45 0,14 

30-35 
" 

2,21 I 0,25 65-70 " 
0,34 0,08 

1m Jahre 1913 wurden in PreuBen 9443 Erkrankungen mit 1433 Todes
fallen gemeldet. Natiirlich sind gewisse Landstriche starker beteiligt, aber 
immerhin beweisen diese niedrigen Zahlen, daB die soziologische Bedeutung 
recht gering geworden ist. Auch als Krankenhauskrankheit spielt der Typhus 
im allgemeinen keine wesentliche Rolle mehr, obgleich die Hospitalisierung bei 
keiner Infektionskrankheit hOhere Werte erreicht hat, in PreuBen 1913 an 73% 
und in Berlin sogar 80%, d. h. 135 von 168 gemeldeten Fallen. Nach Kriegs-
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ausbruch trat sehr bald im Inland eine nicht unbetrachtliche Steigerung del' 
Erkrankungen ein. 

Jahr 

1913 
1917 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

Tabelle 24. Erkrankungenin PreufJen. 

Erkrankungszahl 

9443 
23294 
19100 
16471 
15975 
10154 

9533 
10528 

9533 

Sterbezahl 

1433 
3250 
2911 
2192 
1929 
1255 
1438 
1303 
1023 

Letalitat OI, 

15,2 
13,9 
15,2 
13,3 
12,1 
12,3 
15,9 
12,3 
10,7 

Bei wenigen Krankheiten sind die Bedingungen des Zustandekommens, die 
Wasserinfektion, Nahrungsmittelverseuchung, Kontaktinfektion und ihre Wechsel
wirkungen so genau erforscht als beim Typhus. Neuerdings ist das Studium 
del' Bedeutung del' primaren und sekundaren Keimtrager, del' Bacillentrager 
und del' Dauerausscheider dazu gekommen. Nach den zahlenmaBigen Fest
stellungen scheiden 4,6% aller Erkrankten langer als 10 Wochen Bacillen aus, 
hauptsachlich durch den Darm, in einem geringeren Prozentsatz und von einem 
bestimmten Zeitpunkt an zeitweilig auch durch den Urin; 2,5% bewahren 
diese Eigenschaft langer als 10 Monate, und die Zahl del' Dauerausscheider, 
meist Frauen im mittleren Alter, die gelegentlich viel Unheil durch Familien
infektion stiften, geht bis zu 1,5%, nach LENTZ bis zu 4%. 

Del' Typhus ist keine allgemein verbreitete Krankheit mehr, del' eine gro13ere 
soziologische Bedeutung zukame; die Zahl del' jetzt auftretenden FaIle setzt 
sich aus meist kleineren ortlichen Epidemien zusammen, die oft genug in alten 
Typhusgegenden wieder aufflackern, zuweilen auf schuldbare Fehler del' Wasser
versorgung und des Nahrungsmittelverkehrs zuriickfiihren, und die, wie im Ab
schnitt iiber wirtschaftliche Beziehungen ausgefiihrt, oft genug ernstere finanzieIle 
Belastungen herbeifiihren. 1m Kriege und besonders nach ihm stieg die Zahl 
diesel' Epidemien zugleich mit dem Nachlassen del' hygienischen Sorgfalt, und 
veranla13te die Behorden zu ernsten Mahnungen; einige groBere Epidemien waren 
durch die Unterschiede des Verlaufs je nach del' Sorgfalt und Energie bei del' 
Bekampfung del' Ursachen und Absonderung del' Erkrankten oder bei deren 
Unterlassen lehrreich; besonderen Eindruck machte die Typhusepidemie in del' 
Stadt Hannover im Herbst 1926 mit mehr als 2000 Erkrankungen. Immerhin 
konnten diese rein ortlichen Epidemien trotz ihrer groBen Zahl im Rahmen des 
ganzen Landes die Tatsache nicht beeinflussen, daB jetzt die Erkrankungszahlen 
wieder auf die niedrigen Werte von 1913 abgesunken sind. 

Die Frage del' Schutzimpfung, bei den Massenimpfungen im Reere del' 
statistischen Priifung zuganglich und trotzdem in ihrer Wirkung gelegentlich 
bestritten, ist bei den kleinen Epidemien im Inland zu einem Urteil heute 
noch schwer geeignet. Epidemiologisch bemerkenswert ist die Tatsache, daB 
die Altersverteilung sehr stark von del' del' anderen akuten Infektionskrank
heiten abweicht, von denen die einen in Befallensein und Ausgang die Jugend 
gefahrden, andere dem Alter besonders verhangnisvoll sind. Die Zahl del' 
"stummen" Infektionen scheint beim Kinde und sogar beim Jiingling besonders 
groB zu sein, abel' auch die typische Erkrankung hat einen kiirzeren und leichteren 
Verlauf und eine giinstige Prognose; die Letalitat del' hoheren Altersklassen 
ist natiirlich groBer als die del' J ugendlichen; im Gegensatz dazu werden sie 
urn soviel sehener ergriffen, daB die auf die Zahl del' Lebenden berechnete Sterb-
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liehkeit niedriger ist als die der Alter von 25-40 Jahren. 1m Gegensatz zur 
Kurve der Gesamtsterbliehkeit und del' Sterblichkeit an Tuberkulose verlauft 
die Kurve del' Typhussterbliehkeit naeh Altersklassen bemerkenswert abweiehend, 
wie die Abb. 10 beweist. 

Aueh die Ruhr, cine del' verheerendsten Seuehen friiherer Zeiten, hat in 
den letzten Jahrzehnten ihre Bedeutung als eine die Gesellschaft schadigende 
V olksseuche wesentlich einge biiBt ; 
nur als Heeresseuche hat sie ihre 180 I .! I I 1 ' I 1 OJ I 

llamentlich im ersten J ahr des 160 ~ - ;----t--i---Lf -+- , I Schrecken beibehalten und hat auch, 170 ri-t-·Bj-'H~!-r f--- ' 

I~ I I I , I If-' I 

Krieges 1914/1915 hohe Opfer ge- 150c-1'1 1-;--ii--r:1 -;-i----Itc-r-
fordert. Die Todesfalle an Ruhr im 1'10 -fltl---I t--t it----+-' -I I, 
deutschen Feldheer mit einem wech- 130-- f·. j--r:----t-H-f-c--- i-
seinden, aber auch in den ersten 120-tIT:LI_ I; I -t-j~\-tt---i 
2 J ahren mehrere Millionell betra- ::~ . 'LLLL ; ..i-+-l\-+---1 
genden BeRtand beliefen sich auf f--f--h i j -J- l.--I' I \ 

1914 256 gOt--l-----1j~\-+--+I! I i \ ,L \ 
1915 1632 8or--~I't-t~\rr" -+-r ,;11 i I 

1916 952 70 i_~ 
1917 3119 i",' I '-L ~ __ 
1918 1889 50f---H--t--I -'.-!--i'--H,:, '--- - ----1--1 ,--,., I ' 

50 I \ 
1m Kriege 1870/71 betrugen in '10f-t-t-t-: -I-----Ll .. ..=.-+11---t--+-+-l--l--+--+1+-'1 'f--r-.=+iH 

den wenigen Spatsommerwochen bei ! I 1 I V I 
JOf-~-+--~-r~-+---1--~+-+-4-~-+-4~ 

einem so auBerordentlich viel klei- \' 1/ I I / 

neren Heere die Todesfalle an Ruhr ~~f-.L-+--/-\\.A""""f-, -+--+I---1--~+-+I---1V-f-~·+-+--1 
\ 

2380. Dagegen ist bemerkenswert, 0 !'-l 
daB 1914/18 seit 1916 die Todesfalle 
an Typhus sehr stark abfielen, an 
Cholera trotz del' Vermehrung der 
gefahrlichen Kriegsschauplatze urn 
odeI' unter 50 lagen, fiir Ruhr abel' 
in den letzten 2 J ahren stark an-

Abb. 10. Sterbliehkeit naeh Altersklassen in Preui3en 
(1911-1912). 

-- .-\llc Krankheiten, - - - Unterleibstyphus, 
. Tuberkulose. 

stiegen. Von da iibertrug sie sich auf die Bevolkerung. In PreuBen war die Zahl 
der Todesfalle noch 1900 an 700 und 1901 an 900, sank dann sehr steil, so daB sie 
in den letzten Jahren VOl' dem Kriege urn 100 lag (1912: 98, 1913: 121). In den 
Jahren 1919 und 1920 waren es 3222 und 3737, und zwar ziemlich gleichmaBig 
je zur Halfte in Stadt und Land. Diese Sterblichkeit setzte sich aus sehr 
zahlreichen kleineren Einzelherden zusammen, die in bestimmten Gegenden 
sieh haufenkonnen. Noeh mehr als bei Typhus stehen denkliniseh ausgesprochenen 
Fallen zahlreiehe Erkrankungen mit geringeren Erseheinungen und ambulantem 
Verlauf gegeniiber, wodureh die Ubertragungsgefahr sich steigert. Die R.uhr
verbreitung ist an Unsauberkeit und NaehIassigkeit gebunden, bevorzugt dem
nach die armeren Kreise; sie ist verhaltnismaBig leicht durch einfache MaB
nahmen del' Sauberkeit im Nahrungsmittelverkehr und der personliehen Reinlich
keit zu vermeiden. Nach dem VerI auf del' letzten Jahre ist mit einem weiteren 
R.iickgang bis auf den VOl' dem Kriege erreiehten Tiefstand zu rechnen. 

Eingeschleppte Seuchen. 
Cholera, Fleekfie bel', Malari a, Pocken. 

Die genannten vier an sich rein epidemiologiseh so interessanten und in 
ihrer Geschichte und atiologischen und prophylaktischen AufkIarung so wichtigen 
Seuehen geben vom Gesichtspunkt des Handbuehs nul' zu wenigen Bemerkungen 
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AnlaB. Von der Cholera ist die hohe Letalitat, die auffallende Abhangigkeit 
in Exposition und Sterblichkeit von der wirtschaftlichen Lage und die Riick
wirkung auf diese schon behandelt worden. Bei Fleckfieber hat die russische 
Hungersnot den schon von KISSKALT (1. c.) hervorgehobenen EinfluB der Not
wanderungen und Menschenanhaufungen durch Erkrankungszahlen von Millionen 
von Fallen erhartet. Merkwiirdig ist die Tatsache der groBeren HinfalIigkeit 
der deutschen Soldaten gegeniiber der einheimischen polnischen Bevolkerung 
wahrend des Krieges, sehr bedeutungsvoll die steile Steigerung der Todlichkeit 
mit dem LebensaIter bis zu einer fast absoluten Todlichkeit jenseits des 50. Jahres. 
Sehr auffallig im Gegensatz zur groBeren Hinf1Hligkeit war das Verhalten der 
deutschen Bevolkerung unter den Gefahren der Einschleppung nach dem Kriege. 
Der Grenzschutz war zusammengebrochen, die Diagnose der Erstfalle muBte 
im Vertrauen auf die Sorgsamkeit der beamteten .Arzte auf die Friihdiagnose 
bei den Zugereisten gestiitzt werden. Diese Erwartung versagte trotz der steten 
Wachsamkeit der Behorden an den VerhaItnissen; gar manche Erstfalle wurdep zu 
spat oder gar nicht erkannt; aber trotzdem kam es nur gelegentlich zu kleinen, 
rasch erlOschenden Herden, oft genug trotz reichlicher Gelegenheit nicht einmal 
dazu. Tatsachlich war der kulturelle Hochstand auch der Landbevolkerung 
ausreichend, um der anfangs starken Verlausung selbst ohne behordliche Mit
wirkung Herr zu werden und dadurch mittelbar auch der Gefahr der Fleckfieber
verbreitung. 

Fiir Malaria besteht nach der Abtretung von PleB an Polen nur noch ein 
kleiner endemischer Herd in der Gegend von Emden. DaB die zahlreichen Ein
schleppungen durch riickkehrende malariakranke Heeresteilnehmer nicht zu 
einem Wiederaufflackern fiihrten, beruht nach dem Urteil von Kennern wie 
MARTINI iiberwiegend auf unseren klimatischen Verhaltnissen mit ihren kiihleren 
Sommern. DaB ansich wirtschaftlicheNotzu enormer Ausbreitung gerade von Mala
ria fiihren kann, beweist dieUntersuchung von KISSKALT iiber indische Hungers
note sowie die furchtbare Ausdehnung der Malaria in SiidruBland seit 1923. 

Die auBerordentlich umfassende Geschichte der Pocken, ihrer Ausbreitung 
und ihres Erloschens in Gegenden mit folgerichtig durchgefiihrtem Zwang zur 
Impfung und Wiederimpfung, dem Fortbestehe:t;l der Seuche in Staaten mit un
geniigendem oder sinkendem Impfschutz gibt keinen AnlaB zu ausfiihrlichem 
Eingehen auf die Bedeutung der Impfung im vorliegenden Zusammenhang. 
Die niedrige Zahl der FaIle, die noch in Deutschland alljahrlich und nur nach 
Einschleppung auftreten, haben den Pocken ihre Bedeutung genommen. Auch als 
Ursache von Erblindungen sind sie stark in Wegfall gekommen. Welche Bedeutung 
sie als Kindermorder in deutschen Stadten des 18. Jahrhunderts hatten, geht 
aus den Arbeiten von KISSKALT erneut hervor. Von besonderem Interesse sind 
seine Feststellungen iiber die Alterssterblichkeit an Pocken vor Einfiihrung der 
Impfung. Danach erkrankten relativ am wenigsten Sauglinge im ersten 
Lebensmonat, wahrend die Kurve dann rasch anstieg. (In den ersten 
4 Wochen 0,35, im ersten Lebensvierteljahr 2,02, im zweiten 3,93, im zweiten 
Lebenshalbjahr 9,42.) Von 100 Geborenen starben bis zur Erreichung des 
10. Lebensjahres 11,4; die Letalitat der Erkrankten diirfte zwischen 10 und 15% 
gelegen haben. FREUDENBERG (1. c.) hat in seiner Arbeit fiir Deuschland die 
Ersparnisse zu errechnen versucht, die der Wegfall der Pocken als Krankheit 
an Gewinn buchen lieB. Die von ihm errechneten Werte sind auf S. 454 erwahnt. 

Epidemische Genickstarre. 
Die epidemische Genickstarre hat eine Reihe eigener, sie von den anderen 

akuten Infektionskrankheiten epidemiologisch unterscheidender Merkmale. Da-
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zu gehort geschichtlich ihre spate Feststellung als Sonderkrankheit, die erst auf 
das Jahr 1806 zuriickgefiihrt wird; wahrscheinlich aber kam sie schon vorher 
vor, nur wurde sie wegen der sehr haufig, aber nicht immer und nicht stets in 
besonders starker Weise sie begleitenden petechienartigen Exantheme und wegen 
der Hirnerscheinungen vorher zu den "Petechialfiebern" gezahlt. Dann 
ist bemerkenswert, daB sie in sehr langsam sich verbreitenden Seuchenziigen 
fiir mehrere Jahre einen Landstrich durchwandert, dann sich mit besonderer 
Hartnackigkeit auf gewisse Gegenden beschrankt, um darauf fiir langere Zeit 
ganz zu verschwinden oder nur als endemische, sporadische Krankheit vereinzelt 
sich zu zeigen. Sie ist an die kalten Monate gebunden und fast ausschlieBlich 
auf das jugendliche Alter beschrankt, hier wieder zu 75-80% auf das Alter 
unter 15 Jahren. Ferner ist ihre auBerordentlich hohe Todlichkeit sehr bemerkens· 
wert; in der letzten groBeren skandina vischen Epidemie kamen auf rund 10 000 Er
krankungen 7000 Todesfalle; von den nach langem Siechtum Genesenden er
taubte, erblindete, verblOdete ein sehr groBer Bruchteil. Nur etwa 5-10%, 
in einigen Epidemien etwas mehr, erlangten vollstandige Genesung. Sie bevor
zugt Anhaufungen von Menschen, Kasernen, Herbergen, Internate. Das Merk
wiirdigste ist der Mechanismus ihrer Verbreitung. Als ihr Erreger gilt der Meningo
kokkus Weichselbaum. Beim Herrschen der Epidemie finden sich eine groBe 
Menge Keimtrager, die den Erreger im Nasenrachenraum beherbergen, entweder 
ohne zu erkranken oder mit deutlichen Entziindungserscheinungen im Nasen
rachenraum; nur ein Bruchteil, der auf 10%, nach einigen sogar nur auf etwa 5% 
geschatzt wird, erkrankt "sekundar" an der "zweiten" Krankheit, die aber 
im Gegensatz zu dem Zusammenhang zwischen Influenza und anderen an sie 
sich anschlieBenden "zweiten" Krankheiten wie der Encephalitis epidemic a das 
identische Kontagium haben; man muB also annehmen, daB ein kleiner Bruch
teil aus ganz bestimmten, vielleicht nicht einheitlichen disponierenden Ursachen, 
unter denen WESTENHOEFER einige konstitutionelle Griinde direkt bezeichnet, 
sekundar erkrankt, und daB diese disponierenden Ursachen eine entscheidende 
Rolle spielen. In der Umgebung typisch Erkrankter fanden sich bis zu 65% 
der Familienangehorigen als Keimtrager. 1m Gegensatz zu Typhus erscheint 
ein antibakterieller Kampf gegen diese Keimtrager aussichtslos. 

1901 
1902 
1903 
1904 

Tabelle 25. Zahl der Erkrankungen an epidemischer Genickstarre in PreufJen. 
121 1905 3764 1909 
125 1906 2029 1910 
121 1907 2591 1911 
118 1908 1284 1912 

Auch heute ist die Gesamtzahl nicht hoher. 

957 
332 
176 
178 

Von den 3764 Erkrankten des Jahres 1905 fielen 3317 auf Oberschlesien, 
von den 2029 des nachsten Jahres 1011 auf Schlesien und 703 auf die Rheinlande 
und Westfalen. Eine nennenswerte Beeinflussung durch AbwehrmaBnahmen gibt 
es nicht; wieweit die Absonderung der Keimtrager, die Belehrung iiber Gurge
lungen bei verdachtigen Katarrhen wirksam sein kann, unterliegt Zweifeln. 

Spinale KinderUihmung. 
Auch diese Krankheit hat, wie die vorige, erst in neuerer Zeit groBere Be

achtung gefunden und wurde erst seit etwa 1840 eingehender gewiirdigt; auch 
sie zieht in sehr langsamen Seuchenziigen weiter, zeigt meist keine groBeren 
Epidemien, doch gibt es Ausnahmen mehrjahriger, zahlenmaBig auBerordentlich 
starker Verbreitung wie um das erste Jahrzehnt dieses Jahrhunderts in Amerika 
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und Skandinavien; auch sie bevorzugt die Jugend, besonders das Kleinkind, 
verschont aber auch die altere Jugend nicht. Sie ist eine "zweite" Krankheit 
eines unbekannten "invisiblen" Ansteckungsstoffes, der eine auBerordentlich 
groBe Zahl harmlos im Magendarmkanal und Nasenrachenraum verlaufender, 
nicht auf das Zentralnervensystem iibergreifender Umgebungserkrankungen 
wahrscheinlich auch Erwachsener gegeniiberstehen. 1m Gegensatz zu der Genick
starre ist sie iiberwiegend an die· Sommerzeit gebunden, hochstens ein Drittel 
der Faile tritt nach Sommerablauf ein. Ihr Schrecken liegt darin, daB sie p16tzlich 
als meist hochfieberhafte Erkrankung die hoffnungsvoile Jugend ergreift und 
entweder einen groBeren Prozentsatz von 30% und mehr in wenigen Tagen 
tOtet oder zu dauernd aus der Berufsentwicklung ausscheidenden oft genug 
auch psychisch minderwertigen Kriippeln macht. Ihre wenn auch geringe Kon
tagiositat ist klinisch erwiesen und ihre Atiologie durch die Moglichkeit der Uber
tragung auf Affen etwas mehr geklart; sie tritt ein wenig haufiger als die Genick
starre mehrfach in einer Familie auf; an Menschenansammlungen ist sie weniger 
gebunden, in Schweden und auch bei ihrem letzten Seuchenzuge in Deutschland 
bevOIzugte sie das Land vor der Stadt. Von den Lahmungen macpen Hemiplegien 
oder Beinlahmungen, und zwar dann zu zwei Drittel beiderseitig, die Haupt
formen aus. Nur die leichteren und rudimentaren Formen bilden sich ailmahlich 
spontan zuriick; bei der iiberwiegenden Zahl der schweren Formen kommt es 
zur Atrophie, und sie werden und bleiben das Objekt der Kriippelfiirsorge. Die 
eigentlichen Epidemieziige sind selten und zeigen keine extremen Erhebungen; in 
Schweden erkrankten in der ersten Epidemie 1905 etwa 1000, in der zweiten von 
1911-1913 dagegen 10000 Menschen, meist Kinder; der letzte nunmehr zum 
AbschluB gekommene Seuchenzug in Deutschland seit 1922 hat bis jetzt die Zahl 
von etwa 1000 durch freiwillige Meldung bekanntgewordenen Todesfallen fest
steilen lassen. Aber infolge des dauernden sporadischen Vorkommens erkranken 
in Deutschland doch alljahrlich eine nicht ganz geringe Zahl von Kindern, der 
alljahrlich Todesfalle in Hohe von etwa 20-40% in den letzten Jahren ent
sprachen (1912 48, 1913 71, 1919 37, 1920 32 Todesfalle). So erklart sich die 
ungewohnlich hohe auf S. 455 erwahnte Zahl der durch diese Krankheit ge
schaffenen Kriippel. 

Encephalitis lethargica oder epidemica. 
Der Zusammenhang mit der Influenza ist gelegentlich der Erorterung iiber 

diese Krankheit erwahnt worden. Die Krankheit wurde 1919 von ECONOMO 
als selbstandiges Leiden zuerst beschrieben; sicher ist, daB schon vor der Epidemie 
von 1918 auch anderwarts zugehorige Erkrankungen beobachtet wurden; sehr 
wahrscheinlich, daB schon in friiherer Zeit in mehr oder weniger engem Zusammen
hang mit Grippeepidemien gleichartige oder ahnliche Erkrankungen beobachtet 
wurden. Die Atiologie schien durch die Entdeckung von DORR und SCHNABEL 
iiber Zusammenhange mit dem Herpesvirus dem Verstandnis nahergebracht; 
neuerdings ist es zweifelhaft geworden, ob die Vorgange annahernd so einfach 
und eindeutig wie im Tierversuch liegen. Die Zahl der gemeldeten Erkrankungen 
betrug 1920 in einem besonders starken Epidemiezug unter 1000; die Nach
krankheiten bewiesen, daB diese Zahl viel zu niedrig war; gelegentlich eines 
neuen Influenzaseuchenzuges in England im ersten Vierteljahr 1924 zeigte 
sich die Krankheit wieder starker mit fast 2000 Erkrankungen in wenigen 
Monaten. Die Todlichkeit ist groB, an 30% und mehr. Der Schwerpunkt liegt 
in den chronischen Nachkrankheiten des Zentralnervensystems, die auch bei 
rudimentaren Formen sehr haufig sind, sehr verschiedene Formen einnehmen, 
die Menge der ausgebildeten Krankheitsfalle in voller Hohe iibertreffen und 
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auBerordentlich oft zu unheilbarem Siechtum gefiihrt haben. 1m Kindesaiter 
waren psychische Storungen besonders haufig, so daB sogar eigene Erziehungs
anstalten fiir die kindlichen Opfer der Encephalitis geplant wurden. 

SchIuO. 
In der Einleitung S. 428 wurde das Problem des Er16schens der Seuchen als 

das fesselndere und grundsatzlich wichtigere gegeniiber demjenigen der 
Analyse einer bestehenden oder ausbrechenden Seuche auf Grund der als zu
reichend angenommenen Voraussetzung fiir ihr Zustandekommen erklart. Es 
ist auch praktisch die wichtigste Frage, denn die Gefahr der Seuchen, insbe
sondere der akuten Infektionen, ist eine allzu schwere, um ihr nicht mit aller 
Kraft sich entgegensetzen zu miissen. Fiir die Beantwortung des Problems gilt 
der Satz, mit dem FRIEDRICH LOFFLER im Juni 1881 seine Arbeit "Zur Im
munitatsfrage" beschIoB: "Nicht durch nivellierende Theorien, welche von 
einem mehr oder weniger einseitigen Beobachtungsmaterial hergeleitet sind, 
sondern allein durch sorg/dltiges Studium jeder einzelnen Krankheit kann das 
iiber den Infektionskrankheiten noch immer Iagernde Dunkel gelichtet werden." 

Die Beantwortung der gestellten Frage ergibt sich fiir die einzelnen Formen 
meist zwanglos aus der Schilderung ihrer besonderen Erscheinungen und Eigen
schaften. Aus ihr geht hervor, daB die Griinde fiir das plOtzliche oder langsame 
Verschwinden genau so komplexer Natur sind wie diejenigen ihres Entstehens. 
Darauf haben sich die AbwehrmaBnahmen einzustellen und in der Praxis auch 
eingestellt. Wenn dennoch einige allgemeine Gesichtspunkte herausgehoben 
werden sollen, so sind es die folgenden: Man wird fUr das Erloschen genau wie 
fiir das Entstehen Wellen verschiedener Ordnung gelten lassen miissen. Wenn 
jahreszeitliche Schwankungen als Wellen erster Ordnung in einer Ursachen
kette ineinander eingreifender Faktoren einen Anstieg bewirken, so ist der Riick
gang nur der Ausdruck der negativen Phase aus denselben Griinden. Wenn 
paratypische Vorgange ganz auBergewohnlich giinstige Bedingungen fiir die 
Ausdehnung schaffen, wie Kriege, Hungersnote, aber auch abnorme Hitze- und 
KiUtewellen, so ist es selbstverstandlich, daB mit deren Wegfall auch die Seuchen
verbreitung jah absinkt; es ist nicht wunderbar, daB ein Gewitterregen nach 
langer Trockenheit eine Choleraepidemie absinken laBt. Wie fein die Reaktion 
ist, selbst bei chronischen Krankheiten, beweist das Absinken der seit 1922 
standig gestiegenen Tuberkulosesterbeziffer in Deutschland von Mitte Novem
ber 1923 ab, als die Rentenmark die wiederum trostlos gewordene Lage der 
Volksernahrung plotzlich besserte und den FettgenuB wieder moglich machte. 
Es handelte sich hier nur um ein Aufhalten des rapiden Hinsterbens fortgeschritten 
Erkrankter, kam aber schnell und nachhaltig in der Abnahme der Todesziffern 
zum Ausdruck. 

Bei den Wellen zweiter Ordnung innerhalb der lebenden Generation erklart 
sich das Absinken auBerdem noch durch Erschopfung des Materials Empfang
licher, sei es, daB in rascher Verdichtungswelle bei hohem Kontagionsindex 
von den iHteren Altersklassen aus die ganze lebende Generation bis zu den 
jiingsten in wenigen Wochen durchseucht wird wic bei den Masern, sei es daB 
hei niedrigem Kontagionsindex nur ein Bruchteil auf die Invasion mit der 
typischen Krankheit in voller Hohe reagiert wie bei Influenza, Genickstarre, 
Kinderlahmung, obgleich die Gesamtbevolkerung oder groBere Kreise unter 
dem EinfluB des Kontagiums standen. 

Grundsatzlich das gleiche liegt bei den sakularen Wellen dritter Ordnung vor, 
die sich iiber das Bereich einer Generation hinaus erstrecken und akute Seuchen 
umfassen, die als solche noch nicht beendeter Anpassung aufzufassen sind wie 
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Abdominaltyphus oder Diphtherie. Hier sinkt die Seuche ebenfalls nach Aus
tilgung der empfanglichsten Spielarten aus Mangel an Material und flammt 
ernstlich erst wieder auf, wenn neu heranwachsende Generationen eine groBere 
Zahl hinfalliger Spielarten erstehen lassen. Bei der groBen Amplitude dieser 
Wellen sind auBerdem hier Interferenzwellen erster und zweiter Ordnung, die 
die Hauptbewegung unterbrechen, die Regel. 

Neben diesen natiirlichen Vorgangen beherrschen kulturelle das Bild. Die 
akuten Seuchen sind keine Naturnotwendigkeit. Die Hinfalligkeit gegen einzelne 
Formen ist nicht mit anderen Minderwertigkeiten im Kampfe um biologischen 
und kulturellen Aufstieg gekoppelt; haufig trifft das Gegenteil zu. Uberdies 
kommen die extremen Wellenberge auf Rechnung paratypischer Zufallssteige
rungen, wie eines Befallenwerdens im allzu jungen Lebensalter usw., mit ihrer kon
traselektorischen Wirkung hinzu. Die natiirliche Auslese arbeitet iiberdies mit 
zu langen Zeitraumen und zu hohen Verlusten. Die stete und starke Abnahme 
der Sterblichkeit, die Erhohung der mittleren Lebensdauer in allen Altersklassen, 
wie sie die Sterbetafeln der letzten Jahrzehnte ergeben, ist iiberwiegend auf das 
Verschwinden der Pocken und auf das Absinken der akuten Infektionen zuriick
zufiihren. In die Wirkung teilen sich Medizin und Hygiene einerseits, Hebung 
der Bildung und der Kultur andererseits. Die Fortschritte der Wissenschaft 
kommen erst zur Geltung, wenn die zweite Bedingung geschaffen ist. Das Wort 
von VIRCHOW, daB der Ausbruch von Epidemien auch eine Warnung fiir den 
Staatsmann ist, wird zwar zutreffend immer und immer wieder eingescharft. Es 
findet auch allenfalls Beherzigung, wenn ausgebrochene Epidemien Frucht und 
Schrecken verbreiten, viel weniger in dem fiir stille, planvolle, vorbeugende 
Arbeit so wichtigem sturmfreien Zwischenraum. Es ist die Pflicht der Arzte und 
Hygieniker, mit allem Nachdruck sich auf Grund ihrer Kenntnis von den Zu
sammenhangen fiir eine rechtzeitige Abwehreinstellung in der Politik einzusetzen 
und deshalb in der Politik aktiv mitzuarbeiten. Auch die Betonung dieser 
Aufgabe gehort in die Darstellung der Soziologie der akuten Infektionskrank
heiten. 
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Soziologie der Frauenkrankheiten. 
Von 

FRIEDRICH LONNE 
Gelsenkirchen - G6ttingen. 

Mit 13 Abbildungen. 

I. Einleitung, "Oberblick und Begriffliches. 

Wie in der Soziologie im allgemeinen das menschliche Einzelwesen an und 
fiir sich nicht Gegenstand einer kritisch-forschenden Einheitswissenschaft yom 
Menschentum sein kann, sondern der "Mensch unter Menschen", der Mensch 
zugleich als Individuum und als Gesellschaftswesen, der Mensch in seiner Ab
hangigkeit, Bedingtheit und Wechselbeziehung zur gesamten Gesellschaft und 
Umwelt, so auch bei der Betrachtung der Frauenkrankheiten yom soziologischen 
Standpunkte. 

Trotz aller Verschiedenheit der Standpunkte und Forschungsmethoden der 
Soziologen schwebt ihnen, gleichgiiltig welcher Richtung sie angehoren mogen, 
die Frage nach den Bedingungen fiir die beste Gesellschaftsverfassung als das 
Problem vor. Unentwegt suchen sie die wirklichen Wechselbeziehungen zwischen 
Gesellschaft und Individuum zu durchforschen, um als Ziel ihrer Bemiihungen die 
Grundziige zu einer Gesellschaft zu entwickeln, in der die Wechselbeziehungen 
"fiir die Gesamtheit wie fUr den Einzelfall gedeihlich" gestaltet werden. 

Durch wirtschaftliche Verhaltnisse und Einfliisse, durch die Verteilung der 
Giiter sind innerhalb der Gesellschaft besondere Schichtungen, Abhangigkeits
verhaltnisse und Zusammenhange entstanden. L. V. STEIN erblickt in der Sozio
logie lediglich eine wissenschaftliche Darstellung der besonderen Zusammen
hange und Beziehungen, die zwischen den einzelnen Individuen bestehen und 
namentlich durch die Besitzverteilung begriindet sind. Ziel der "Soziologie der 
Frauenkrankheiten" in dem fiir sie bestimmten Rahmen soll sein, die Zusammen
hange, welche zwischen den Frauenkrankheiten und Gesellschaftsleben bestehen, 
klarzulegen und zu untersuchen, ob zwischen den Frauenkrankheiten und Gesell
schaftsleben Beziehungen bestehen. Hierbei mochte ich gleich bemerken, daB 
unter "Frauenkrankheiten" in diesem Zusammenhange lediglich Krankheiten 
der weiblichen Geschlechtsorgane unter AusschluB der Infektionskrankheiten 
(Gonorrhoe, Lues usw.) verstanden sein sollen. Falls solche vorhanden sind, 
fragt es sich, ob die von bestimmten Berufsgruppen erfordertp.n Arbeitsleistungen 
die Frauenkrankheiten vorteilhaft oder nachteilig beeinflussen oder gar bedingen. 
Als weitere Frage ware dann zu ermitteln, wie sich die Frauenkrankheiten gesell
schaftlich und wirtschaftlich auswirken und wie sie zu vermeiden oder zu be
seitigen sind. Der Fragenkomplex ist in Anbetracht seines soziologischen Charak
ters ein auBerordentlich verzweigter, erfahrt aber insofern eine Einengung, als 
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lediglich bestimmte Frauenkrankheiten, soweit sie durch den Beruf beeinfluBt 
oder bedingt erscheinen, beriicksichtigt werden sollen. 

Jedem Bernie bzw. jeder geregelten, fortlaufenden Betatigung haften im 
allgemeinen gewisse Schiidlichkeiten an, denen sich die Berufszugehorigen mehr 
oder weniger stark aussetzen. Die korperliche Integritat und Arbeitsfahigkeit 
kann hierbei gestort werden. Die Schadlichkeiten konnen plotzlich eintreten und 
zu sofortigen GesundheitsstOrungen fiihren, oder aber, sie konnen sich auch lang
sam und schleichend entwickeln und erst nach jahrelanger Arbeitszeit eintreten. 
Wir unterscheiden die Begriffe Unlallschiiden und Gewerbekrankheiten. 

Eine Unlallkrankheit wird dadurch charakterisiert, daB eine unvermittelt 
von auBen einwirkende, oder durch kurzdauernde auBere Umstande bedingte, 
erkennbare Schadigung des an und fiir sich gesunden Korpers eintritt, sei es als 
auBere Verletzung oder als innere Erkrankung. Ausschlaggebend also die zeit
liche Begrenzung, innerhalb deren die plOtzliche Schadigung verlauft. 

Unter Beruls- oder Gewerbekrankheit 1 ) hingegen verstehen wir (KOELSCH) 
eine Schadigung der Integritat des Korpers, die durch wiederholte, langere Zeit 
einwirkenden Schadlichkeiten, welche in der Arbeitsweise oder in den durch 
dieselbe bedingten Umstanden begriindet sind, verursacht werden, von denen 
jede einzelne aber eine bemerkenswerte Korperschadigung nicht zu verursachen 
vermag. An dieser Begriffsbestimmung ist bei der Beurteilung des gesamten 
Fragenkomplexes grundsatzlich festzuhalten. Wichtig ist, daB diese Schadlich
keiten durchaus nicht die ausschliepliche Ursache der krankhaften StOrungen zu 
sein brauchen. Sie miissen nur bei der Entstehung und Auslosung wirksam ge
wesen sein. Auch dann liegt noch keine Berufskrankheit vor, wenn bei An
gehorigen eines bestimmten Berufes eine Erkrankung besonders hiiulig auftritt. 
Eine derartige bei Angehorigen eines bestimmten, Berufes besonders haufig auf
tretende Krankheit faBt TELEKY als eine "Berufskrankheit in weitestem Sinne 
des Wortes" auf. In diesem FaIle ist kritisch zu untersuchen, daB die Krankheit 
auch tatsachlich durch die Berufsausiibung veranlaBt ist, was keineswegs iden
tisch mit der Tatsache zu sein braucht, daB eine bestimmte Krankheit bei be
stimmten Berufen besonders haufig vorkommt. Allzu leicht laBt man sich durch 
Scheintatsachen blenden. Man denke doch nur an die instinktive Selbstauslese, die 
von Zugehorigen zu bestimmten Berufen, die an und fiir sich weniger groBe An
strengungen erfordern, von weniger leistungsfahigen und schwachen Menschen 
getrieben wird. Zu welch falschem Schlusse miiBte man da kommen, wenn man 
die Selbstauslesewirkung unberiicksichtigt lieBe ~ 

Bei manchen Berufen hingegen finden sich bestimmte KrankheiteFl im Ver
haltnis zu der iibrigen Bevolkerung so evident gehauft, daB sie mit aIlergroBter 
Wahrscheinlichkeit - solange keine gegenteiligen Beweise vorliegen - als im 
Berufe erworben angesprochen werden miissen. - Bei diesen "eigentlichen" 
Berufskrankheiten ist also die Berulstiitigkeit fiir ihre Entstehung ausschlaggebend 
gewesen. In der Ausiibung einer bestimmten Berufstatigkeit muB also der Schad
lichkeitsfaktor, der zur Erkrankung fiihrt, liegen. 

Ein spezifisches Merkmal fiir eine eigentliche Berufsschadigung ist gegeben, 
wenn Erkrankungen in bestimmten Berufen relativ haufig und gleichartig bei 
nachgewiesenermaBen vorher gesunden Personen eintreten, oder aber auch Ge
sundheitsstorungen, die die Widerstandskraft gegen anderweitige Schadigungen 
(z. B. Tuberkulose) reduzieren. Nicht der einzelne schadliche Reiz, sondern die 
Summation der schadlichen Reize in mehr oder weniger langer Zeitdauer kann den 

1) Siehe Bd. II dieses Handbuches: TELEKY: Begriff, Diagnose, rechtliche Stellung der 
Berufskrankheiten. 
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Krankheitszustand verursachen, ohne daB der einzelne Reiz eine merkbare Storung 
verursacht. Arbeits- oder Berufsschadigungen konnen je nach del' Art des Berufes 
oder der Arbeit durch Auswirkungen korperlicher Uberbeanspruchung, ein
seitiger Arbeitsstellung, physikalischer, chemischer und parasitarer Noxen aus
gelOst sein. 

Es ist ohne weiteres ersichtlich, wie schwer es sein muB, bei dieser Spezi
fikation der gewerblichen Berufskrankheiten die beiden Faktoren "Beru/s
krankheit" und "Krankheit" richtig zu werten. 

In der Atiologie, nicht in der Symptomatologie liegt der Schliissel zur Er
kenntnis. Es sind diejenigen atiologischen Faktoren, welche auch sonst im all
gemeinen die Geschlechtsorgane der Frauen schadigen bzw. krankmachen, von 
eventuellen spezifischen, organschadigenden bzw. organkrankmachenden Fak
toren zu unterscheiden, die durch den Beru/ bedingt sind. Besonders ist aber 
auch die Konstitution (z. B. Selbstauslesewirkung) zu beriicksichtigen und immer 
an die Mitbeteiligung auBerberuflicher, krankmachender Faktoren zu denken. 
In manchen Fallen wird es leicht sein, eine spezifische Berufs- und Gewerbe
krankheit zu diagnostizieren; in anderen Fallen hingegen wird die Feststellung 
auBerordentlich erschwert, wenn nicht gar unmoglich sein. 

Am leichtesten ist die Diagnose "Berufsschadigung" in Betrieben mit ge
werblichen Giften. Diese sollen fUr unsere Betrachtung im groBen und ganzen 
ausscheiden, da sie an anderer Stelle des Handbuches (Bd. II) besprochen werden. 

Es ist ein besonderes Verdienst von M. HIRSCH gewesen, daB er seit vielen 
Jahren die von Gynakologen und Geburtshelfern vorwiegend betriebene Lokal
und Organpathologie zur "Allgemeinen Gynakologie und Fraue.nkunde" zu ent
wickeln versucht hat, urn die ganze Personlichkeit der Frau, ihre personliche und 
seelische Konstitution zu erforschen. Dariiber hinaus hat er das Verdienst, 
den Impuls zur Durchforschung der Zusammenhange zwischen· "Frauenkrank
heiten und Beruf" gegeben zu haben. Hierfiir ist von M. HIRSCH und vielen 
anderen mannigfaltiges Material zusammengetragen worden. Die Behauptung 
A. THIELESl), daB es eine eigentliche "Gewerbegynakologie" bis zum heutigen Tage 
noch nicht gabe, besteht meines Erachtens zu Recht. In der Tat ist eine wissen
schaftlich-kritische Durchforschung dieses groBen Arbeitsgebietes nur moglich, 
wenn viele systematische Untersuchungen iiber die wirklichen Schaden der 
Beru/sarbeit an der Frau vorliegen. Bisher ist meines Erachtens zu wenig Wert 
gelegt worden auf den Begriff und die Definition der Berufskrankheit und Krank
heit im allgemeinen. Zum Beweise der Schadlichkeit der Berufskrankheit ist 
vielfach zu sehr mit den Begriffen des angeblich haufigen Auftretens von Frauen
krankheiten in gewissen Berufen gearbeitet worden. Allein hierin liegt eine wich
tige Gefahrenquelle. Zudem wurden vielfach Statistiken, die an und fUr sich 
nicht richtig schienen, eine falsche Ausdeutung zuteil, die vielfach nachzuweisen 
ist. Grund hierfUr mag darin zu suchen sein, daB man zu leicht versucht war, 
auf Grund empirisch gewonnener Einzelbeobachtung Statistiken mit unbewuBt 
vorgefaBter Meinung oder Vermutung zusammenzustellen und ihnen Deutungen 
zu geben, die durch diese Statistiken bei objektiver und kritischer Sichtung nicht 
hinreichend motiviert waren. 

In sehr hohem MaBe ist die Diagnose "Berufskrankheit" eine Diagnose, die 
vielfach nur per exclusionem zu stellen ist. Es scheint mir deshalb wichtig, in 
einem besonderen Kapitel die allgemein schadlichen Einfliisse aus Konstitution 
und Umwelt in ihrer besonderen Bedeutung fUr den Frauenorganismus zusammen-

1) "Gewerbliche Frauenarbeit" von A. THIELE, Dresden. Arch. f. soz. Hyg. u. Demo
graphie 1926, H.3. 
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zustellen. In zwei anderen Kapiteln habe ich die Beziehungen zwischen Frauen
arbeit und speziellen Frauenkrankheiten zu schildern versucht, meist ohne mich 
indessen zu der Bezeichnung "Berufskrankheit" entschliel3en zu konnen, da von 
einer gewissen Schadlichkeit, die wohl jedem Berufe anhaftet, bis zu einer nach
gewiesenen oder nachweisbaren spezifischen Berufskrankheit ein ungeheuer weiter 
Weg ist. - Hier eroffnet sich fur Gynakologen, die diesen grol3en sozialen und 
biologischen Problemen Interesse abgewinnen konnen, noch grol3es Neuland, 
aber nur dann, wenn sie die Statistiken rein wissenschaftlich interpretieren, 
sonst ist dieses Neuland ein gefahrliches Freifeld fUr Trugschlusse. 

Ich will noch auf einen Umstand hinweisen, zu dessen Klarung SELLHEIM 
beigetragen hat. In einer 1910 (SELLHEIM und FETZER) erschienenen Arbeit 
weist SELLHEIM auf eine ganz bestimmte Korrelation zwischen Haufigkeit von 
Prolapsen und dem Alter der Erstgebiirenden hin. Diese Feststellung ist fur 
die Beurteilung von Berufskrankheit und Prolaps von unerhort grol3er Bedeutung. 
Ich komme im Abschn. VI dieser Abhandlung (S. 522) noch auf die Frage eines 
Zusammenhanges zwischen Prolaps und spater Erstgeburt auf Grund eigener 
Untersuchungen zuruck. Wenn irgendwo Berufsschadlichkeiten sich leicht 
auswirken konnen, dann in der Zeit der Schwangerschaft, der Geburt und des 
Wochenbettes, die an und fUr sich bereits als das Grenzstadium des Gesunden 
aufgefal3t werden kann. Aber wie weit auch die Auffassung uber die Berufs
schadlichkeiten bei Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett auseinander 
geht, beweisen zwei Arbeiten (auf die ich ebenfalls spater kurz eingehen mul3) 
von M. HIRSCH (Ende 1925) und EDUARD MARTIN (April 1926) uber die Gefahren 
der Frauenerwerbsarbeit fur Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Kindes
aufzug mit besonderer Berucksichtigung der Textilindustrie1). 

Die Auffassungen der beiden Autoren stehen sich in wesentlichen Punkten 
diametral gegenuber, meines Erachtens aus der subje1ctiven Deutung des Ein
flusses der Berufsschiidigung. 

Zwischen Frauenarbeit, Frauenkrankheit und Frauenberufskrankheiten be
stehen aul3erordentlich wichtige Beziehungen, die fur die Frau, fur die Familie, 
Nachkommenschaft, Staat und Volkswirtschaft in ihren Auswirkungen von 
grol3er Bedeutung sind. 

Urn die Bedeutung der Frauenarbeit auch zahlenmal3ig zu erfassen und, 
urn - fur den Fall tatsachlicher Berufsschadigungen oder Berufskrankheiten -
einen Begriff uber den Umfang der Schadensmoglichkeit unter den Frauen zu 
bekommen, habe ich statistisches Material hierfur in einem besonderen Kapitel 
zusammengetragen, obwohl ich mir daruber im Klaren bin, dal3 es nicht unbe
dingt zum Thema gehort. Des weiteren habe ich auch eine "Gesundheitsstatistik 
bei Mann und Frau" gebracht, welche die Erwerbstatigkeit der Frau, ihren Be
rufsstand und ihre soziale Lage berucksichtigt lind endlich habe ich in einem 
besonderen Kapitel "Maf3nahmen zur Verhutung und Beseitigung der Arbeits
und Berufsschiidigungen der Frauen" besprochen. 

ll. Umfang, Art und Bedeutung der Frauenarbeit friiher und jetzt. 

Solange eine wirtschaftliche Produktion besteht, hat die Frau an ihr tat
kraftig mitgeholfen. Bei den primitiven Volkern hatte die Frau den uberwiegenden 
Teil des zum Lebensunterhalt Erforderlichen selbst zu beschaffen. Die Frau 
sorgte meist fur die vegetabilische, der Mann fur die animalische Nahrung. Noch 

1) Arch. f. Frauenkunde u. Konstitutionsforschung Ed. 11, H.4 u. :.vlonatsschr. f. 
Geburtshilfe u. Gynakol. 1926, H.4. 
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im Mittelalter ist sie eigentliche Produzentin in der Hauswirtschaft. Erst, als 
die Produktion fiir den Markt ausgebildet und eine differenziertere Arbeits
teilung vorgenommen wurde, ging die wirtschaftliche Produktion im wesentlichen 
auf den Mann tiber. Bis ins 19. Jahrhundert hinein ragte der Aufgabenkreis der 
Frau meist tiber den eigentlichen Hausbetrieb hinaus. 

Die aufJerhausliche Erwerbstatigkeit der Frau, die, falls sie neben der Haus
haltsftihrung ausgetibt wird, leicht zu einer Uberlastung fiihren muB, bringt 
auBerdem eine Kollision der Pflichten. Die auBerhausliche Erwerbstatigkeit der 
Frau trat im wesentlichen erst ein, als der gewerbliche GroBbetrieb die billigere 
Frauenarbeit an sich zog. 

Die weibliche Arbeit ist also keine Neuerscheinung des 19. oder 20. Jahr
hunderts. War im Zeitalter der geschlossenen Hauswirtschaft die gewerbliche, 
hauswirtschaftliche, pflegerische und erzieherische Tatigkeit der Frau entschei
dend ftir das Wohl und Wehe der Familie, so sank die Bedeutung der Frauen
arbeit mit Eintritt des Geldverkehrs und der arbeitsteiligen Produktionsweise. 
Von nun an galt der Mann als der eigentliche Trager der Produktion, wahrend 
die Frau in der Regel als "berufs- und arbeitslos" und lediglich konsumptiv, 
wirtschaftlich und im offentlichen Leben in den Hintergrund trat. Ihre Haus
arbeit machte sich eben nicht in klingender Mtinze bemerkbar. 

Seit Beginn des 19. Jahrhunderts, in welchem die Frau ihre Arbeit aus dem 
Hause in den wirtschaftlichen ProduktionsprozeB und die Berufsarbeit tiber
fiihrte, wurde der Wert der auBerhauslichen Frauenarbeit erkannt. Wie ent
scheidend und machtvoll Frauenarbeit zu werden vermag, hat ja in einer groBen 
Massen- und Arbeitsumstellung der Krieg gelehrt. Auch nach dem Kriege 
konnte man die Frauenarbeit angesichts der durch den Krieg verminderten und 
geschwachten mannlichen Arbeitskrafte nicht mehr entbehren, zumal das privat
wirtscha/tliche Bedtirfnis der zahlreichen Kriegerwitwen, Ehefrauen und Kriegs
invaliden und unversorgten Madchen darauf gerichtet war, sich einen hinreichen
den Lebensunterhalt zu verschaffen. 

Ebenso wie es von altersher Frauenarbeit gegeben hat, besteht auch seit 
altersher eine Frauen/rage in dem Sinne eines MiBverhaltnisses von Pflichten 
und Rechten, von Fahigkeiten und Moglichkeiten, ihrer Auswirkung usw. Diese 
Frage blieb aber eine offene Frage und muBte es bleiben bis zu dem Augenblick, 
in dem die Erkenntnis dammerte, daB ohne Frauenarbeit, sei es als Hausfrau oder 
im Erwerbsleben, eine geregelte Wirtschaft und zweckmaBiges Gesellschafts
leben unmoglich war. Da wurde die Frauenfrage zu einem soziali:ikonomischen 
und sozialhygienischen Massenproblem. Heute wird von der Frau eine vollwertige 
Leistung, gleichgtiltig, in welcher Arbeitsrichtung, verlangt. Dafiir hat sie aber 
auch die volle Anerkennung in wirtschaftlicher, rechtlicher und politischer Hin
sicht erlangt. 

Mogen auch okonomische Verhaltnisse vor einigen Jahrzehnten in Deutsch
land eine systematische Frauenbewegung ausgeli:ist haben, so darf hierbei doch 
nicht verkannt werden, daB von vornherein zugleich die Frauenfrage als ein 
individual-ethisches und kultur-ethisches Problem eingefiigt wurde. Neben der 
Forderung der besseren materiellen Lebensverhaltnisse der Frau ging eine Kultur
bewegung einher, die mit Recht den Gedanken der Personlichkeitsgeltung der Frau, 
ihres Eigenrechtes ins Gesellschaftsleben trug. 

Gerade die Frauenbewegung hat sehr viel dazu beigetragen, die Einsicht in 
die sozialen und biologischen Zusammenhange der Gesellschaftsklassen zu 
wecken und zu vertiefen, sie hat "uns erkennen gelehrt, daB die Frauenerwerbs
arbeit, gelernte und ungelernte, kaufmannische, technische und akademische in 
den allermeisten Fallen nicht der Liebe zum Berufe und dem Erwerbe ent,springt, 
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sondern durch wirtschaftliche Notlage und andere iiuBere Lebensverhiiltnisse 
erzwungen ist." (M. HIRSCH.) 

In der Tat war ein groBer Teil der Frauen bereits vor dem Kriege gezwungen, 
fiir seinen Lebensunterhalt selbst zu sorgen. In weit hoherem MaBe ist das natiir
lich heute nach dem verlorenen Kriege der Fall, in dem im Gegensatz zu friiher 
ein bedeutender FraueniiberschuB im heiratsfiihigen Alter iiber 25 Jahre infolge 
der Kriegswirkungen vorhanden ist. Wenn wir in Friedenszeiten auch einen 
bedeutenden FraueniiberschuB hatten, so muB doch entgegen vielfach ver
breiteter Ansicht betont werden, daB im heiratsfiihigen Alter von 20-40 Jahren 
ein MiinneriiberschuB bestand 1). 

Man hat der Frauenbewegung vielfach den Vorwurf gemacht, daB sie die 
Frau emanzipiere und sie ihrer natiirlichen Bestimmungen und Reize zu ent
kleiden suche. Das ist von ernstha/ten und verantwortungsbewufJten Fiihrern und 
Fiihrerinnen der Frauenbewegung nie geschehen. Es sei nur an GERTRUD BAU
MERS "Die Frauenfrage im kiinftigen Deutschland" erinnert, in der G. BAUMER 
die bestmogliche Verwertung der Frau als Arbeitskraft untersuchte und dabei 
die Forderung aufstellte: 

1. daB die unverheiratete Frau als Konkurrentin des Mannes die wirtschaft
lichen Bedingungen der Familienerhaltung nicht schiidige, 

2. die Erwerbstiitigkeit der Frau ihre Mutterschaftsleistung nicht beein
triichtigen diirfe. 

Es ist heute die Aufgabe jeder einzelnen Frau, Familie, Beruf und burger
liche Pflicht weise gegeneinander abzuwiigen und jede nach ihrem Konnen, 
sowohl fUr ihr Einzelschicksal, wie auch fiir das soziale Gesamtschicksal der Frau 
zu dem ihm gebiihrenden Recht, oder, falls es das Interesse, die Erhaltung und 
Gewohnheit des Ganzen erfordert, zu der notwendigen Begrenzung zu fUhren. 
Das aber hei13t den Frauentypus von friiher nicht verkiimmern lassen, sondern 
zu ergiinzen und ihm eine sich und der Gesellschaft gegeniiber verantwortungs
bewuBte und gereifte Selbstiindigkeit zu geben, die den Gewalten einer mecha
nischen Wirtschaftstechnik eine Personlichkeit gegeniiberstellt, die ihr Schicksal 
selbst su formen sucht, aber nicht kritik- und wahllos empfiingt. 

Um einen Uberblick iiber die von Frauen geleistete Arbeit zu bekommen, 
wende man sich zweckmii13ig an die Ergebnisse der Berufsziihlungen. 

Ich hielt es aber auch ganz besonders deshalb fiir ·wichtig, diese Zahlen und 
Eigentiimlichkeiten in den verschiedenen Berufen bzw. Betiitigungsgruppen der 
Frauen ausfUhrlich zu schildern, um damit einen Einblick in den Umfang der 
Schadensmoglichkeiten bei evtl. Berufsschiidigung der Frau zu geben. 

Bevor ich auf die aufJerhiiusliche Erwerbstiitigkeit der Frau bzw. die Heim
arbeit, also zu dem eigentlichen Berufe iibergehe, mochte ich doch kurz den 
Beruf zuerst nennen, der der natiirlichste und der bedeutsamste ist: den Haus
/rauenberuf· 

1m Jahre 1910 hatten wir im deutschen Reiche 13238237 Familienhaus
haltungen, in denen iiber 60 Millionen Menschen lebten. Durch hauswirtschaft
liche Tiitigkeit sind im ganzen ungefiihr 10,8 Millionen Ehefrauen in Anspruch 
genommen, davon 8 Millionen in Haupttiitigkeit, 2,8 Millionen in Nebentiitig
keit, da diese Ehefrauen hauptberuflich erwerbstiitig sind. 

Die Tiitigkeit im Haushalt konzentriert sich heute groBtenteils in der Hand 
der Frau allein; 1910 waren von 100 Haushaltungen 91,4% ohne Dienstboten. 

Ein wichtiges Moment fUr eine gedeihliche Entwicklung der Familie bildet 
die materielle Existenzmoglichkeit: der Konsumptionsfond. 1907 waren in 26,4% 

1) LONNE: Deutschlands Volksvermehrung und Beviilkerungspolitik, S.45. Miinchen: 
J. F. Bergmann 19]7. 
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aller Ehen die Frauen zum Erwerb mit herangezogen. Die Erwerbstatigkeit 
der verheirateten Frau spielt sich entweder als Mithilfe im Betriebe des Mannes 
ab, sonst wird sie hauptsachlich durch die arbeitende Bevolkerung ausgeiibt. 

Da die niedrigen Einkommen, die durch die Konsumption der notdiirftigen 
Lebensbediirfnisse absorbiert werden, vorherrschen, geht ein groBer Teil, min
destens 80-90% des Volkseinkommens alljahrlich durch die Hand der Frau. 
Wie wichtig ist da ihre Fahigkeit zu einer guten Verwaltung? Wie wichtig ist 
es da, daB sie fiir die korperliche Versorgung mit dem kleinsten materiellen Auf
wand einen moglichst guten und gesundheitsma(3igen Effekt fUr die Familie und 
sich erzielt. 

Zu den Aufgaben der Haushaltungsfiihrung kommen die Pflichten der 
Mutterschaft, die Pflege und die Erziehung der Kinder und die sonstigen Pflichten 
der Frau hinzu. Insgesamt stent der Beruf der verheirateten Frau, die Hausfrau 
und Mutter zugleich ist, d. h. wenn der Beruf so aufgefaBt wird, wie er im Interesse 
von Familie und Staat liegt, so viele Anforderungen, daB hiermit der Tag und die 
Arbeitskraft voll ausgenutzt sind. Die Hausfrau ist diejenige, die das, was der 
Mann in schwerer Arbeit erwirbt, fast restlos, gut oder schlecht, zweckentsprechend 
oder sinnlos, verausgabt. AuBerdem fallt ihr der Hauptteil der so verantwor
tungsvollen Erziehung der Kinder zu. 

Eine unerlaBliche V oraussetzung fUr die Hausfrau und Mutter ist ihre Ge
sundheit. Ohne sie bricht, besonders wenn nur unerwachsene Kinder da sind, die 
Familie zusammen, denn in iiber 90% aller Haushaltungen besorgt sie allein den 
Haushalt. Kurzum: die sozial-ethischen und kulturellen Aufgaben der Frau und 
Mutter sind riesengroB. Ihr Beruf - und deswegen nenne ich ihn an erster Stelle 
- ist in Wirklichkeit korperlich und geistig ganz besonders verantwortungsvoll 
und schwer. 

In vielen Fallen sind es vorwiegend materielle Griinde, die Frauen zwingen, 
sich einem anderen Berufe als dem Hausfrauenberufe zu widmen, in anderen 
Fallen wieder spielen ideelle Faktoren eine Rolle, z. B. fiir Ledige: ihrem Leben 
einen Inhalt geben. Von groBtem sozialen Interesse sind natiirlich die privatwirt
schaftlichen Notwendigkeiten, die leider viele Ehefrauen zwingen, noch einem 
au(3erhauslichen Erwerbe nachzugehen. Meist dann, wenn der Erwerb des Mannes 
allein zum Familienunterhalt nicht ausreicht. Deshalb finden sich bei ungelernten 
Arbeitern, die naturgemaB am geringsten entlohnt werden, die hochsten Ziffern 
des Ehefrauenerwerbes. Der zu geringe Verdienst des Mannes, der die stetig 
steigenden Kosten des Haushaltes nicht mehr zu tragen vermag, erklart leider 
auch die Tatsache, daB die eheweibliche Fabrikarbeit mit der Zahl der Kinder 
zunimmt. Tatsache ist, daB eine steigende weibliche Etwerbstatigkeit seit 
Jahrzehnten nachweisbar ist, daB bereite 1907 ein Drittel aller Erwerbstatigen 
Frauen waren. Dieser Anteil der Frauen ist seit 1907 zweifellos noch weiter 
gestiegen. 

Unter erwerbstiitigen Personen sind solche verstanden, welche sich bei der 
Zahlung als in einem Hauptberufe tatig bezeichnet haben. Nicht zu Erwerbs
tatigen zahlen die, die noch nicht oder nicht mehr am Erwerbsleben Beteiligten 
oder wegen Gebrechlichkeit Arbeitsunfahigen, soweit sie keinen anderen Beruf 
haben. Da die absoluten Zahlen weniger interessieren, habe ich lediglich die 
prozentualen Zahlen zusammengestellt. 

Aus der Tabelle 1 geht hervor, daB Osterreich an der Spitze der Staaten 
steht, in dem die meisten erwerbstatigen Frauen leben. Dann folgen der Zahl 
nach: Frankreich, die Schweiz, Italien, Deutschland, Ungarn, England, Spanien, 
Niederlande, die Vereinigten Staaten von Amerika. Am wenigsten erwerbstatig 
sind nach dieser Statistik die Frauen in RuBland entsprechend der mehr agra-
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rischen Einstellung dort. Dl:eser viel zitierten internationalen Statistik (Tab. 1) 
haften zweifellos bedenkliche Mangel an. In manchen Landern wird die Bauernfrau, 
die in der Landwirtschaft mitarbeitet, als berufstatig erfaBt, in anderen nicht. 
In Deutschland hat sich in der Auffassung im Lame der Jahre eine Anderung 
vollzogen. Von der Bevolkerung wurden 1907 viel landwirtschaftlich tatige 
Hausfrauen als "berufstatig" angegeben, ebenso mithelfende Kinder, die bei 
fruheren Zahlungen als berufslos angegeben wurden. Deshalb ist in Deutschland 
nur die Steigerung in der Zahl der gewerblich tatigen Frauen von Bedeutung. 
Es ist in der internationalen Statistik unter anderen zweifellos zu beriicksichtigen, 

TabeIle l. Erwerbstatige nach dem Geschlecht. 

Erwerbstiitige in Proz. der 

Staaten Ziihlungs· mann lichen I weiblichen Gesamt-jahr 
--------------

Bevolkerung 

Deutsches Reich 1907 61,1 30,4 45,5 

Osterreich · { 1900 60,1 42,5 51,5 
1910 61,5 43,5 52,3 

Ungarn. · { 1900 63,7 26,7 45,1 
1910 64,1 26,1 41,9 

RuBland 1897 41,6 8,14 24,9 

Italien · { 1901 68,0 32,4 50,1 
1911 66,1 29,0 47,2 

Schweiz. · { 1900 65,0 29,5 46,9 
1920 65,7 31,4 47,9 

Frankreich { 1901 68,2 38,7 53,4 
1911 68,7 38,7 53,4 

Spanien. { 1900 64,9 14,2 39,1 
1910 66,4 9,9 37,4 

Niederlande . { 1899 59,4 16,2 37,8 
1920 61,3 18,3 39,7 

Schweden. { 1900 56,8 21,0 38,4 
1910 58,8 21,7 39,8 

England und Wales f 1901 64,6 24,8 44,1 
\ 1921 67,0 25,6 45,3 

Irland { 1901 63,8 24,2 43,7 
1911 62,9 19,5 41,1 

{ 
1900 61,3 14,3 38,4 

Ver. Staaten v. Amerika 1910 63,6 18,1 41,5 
1920 61,3 16,5 39,4 

daB die russische Bauernfrau ebenso viel oder vielleicht noch mehr in der Land
wirtschaft arbeitet als die deutsche, aber sie wird, da diese Tatigkeit als selbst
verstandliche Pflicht der Hausfrau angesehen wird, nicht als berufstiitig gezahlt, 
ahnlich wie es vorher in geringem Umfang in Deutschland der Fall war. Fiir das 
Deutsche Reich liegen bis zum Augenblick die Resultate von der Berufs- oder 
Gewerbezahlung, aus der die Zahl der erwerbstatigen Frauen hervorgeht, yom 
Juni 1925 noch nicht aufbereitet vor. Es ist anzunehmen, daB die Zahl der 
erwerbstatigen Frauen ahnlich wie auch in anderen Staaten gestiegen ist. 

Von dem statistischen Landesamt Badens wurden mir entgegenkommender
weise vorlaufige Zahlen tiber die Gewerbezahlungen 1925 zur Verfiigung gestellt. 
Wahrend 1907 in Baden von 525404 Erwerbstatigen 148000 Personen weiblichen 
Geschlechts waren, kamen 1925 auf 640092189449 Frauen. Es handelt sich also 
um eine absolute und maBige relative Zunahme der Frauenerwerbstatigkeit im 
Lande Baden. 

Die Gesamtbevolkerung Deutschlands betrug am 16. Juni 1925 (ohne Saar
gebiet) 30169973 mannliche und 32304899 weibliche Personen. 
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Da diese Zahlungsergebnisse Voh 1925 beziiglich der Berufe noch nicht vor
liegen, konnen wir den Gang der Entwicklung der Teilnahme der Frauenerwerbs
arbeit lediglich an den alteren Zahlen vergleichen. Von einer Gesamtbevolkerung 
in Deutschland im Jahre 1907 von 61700000 Menschen, darunter 31300000 
Frauen (diese Zahl entspricht ungefahr dem Ergebnis der Personenstandsauf
nahme vom 16. Juni 1925!), waren erwerbstatig: 

Tabelle 2. Erwerbstiitige in Deutschland, 1907. 

Insgesamt )lanner Frauen Das ist Proz. der Das ist Proz. der 
Erwerbstatigen weiblichen 

3Iillionen 3IiIlionen 3Iillionen iiberhaupt Beviilkerung 

1882 19 13,4 5,5 29,0 24,0 
1895 22 15,5 6,5 29,5 24,7 
1907 28 18,5 9,5 33,9 30,4 

Die Zunahme der erwerbstatigen Manner um rund 16% in den Jahren 
1882-1895 bzw. 20% in der Zeitspanne von 1895-1907 entspricht der Zunahme 
der mannlichen Bevolkerung. Der Anteil der mannlichen Berufstatigen an der 
Gesamtheit ist also nahezu derselbe geblieben. Hingegen haben wir eine starke 
Zunahme der Frauenarbeit, die weit starker ist, als bei einem entsprechenden 
Anwachsen der Bevolkerungsvermehrung zu vermuten war. Der Anteil der 
erwerbstatigen Frauen wuchs, gem essen an der Gesamtheit der jeweiligen weib
lichen Bevolkerung, von 24% im Jahre 1882 auf 25% im Jahre 1895, auf 30,4% 
im Jahre 1907. 

Die starke Zunahme in der letzten Zahlperiode ist zum Teil auf die bessere 
Erfassung der mithelfenden Familienangehorigen in der Landwirtsehaft zuruck
zufiihren, aber auch nach deren Abzug bliebe die dauernde, absolute und relative 
Zunahme der Frauenarbeit festzustellen. Interessant und wichtig ist die Beteili
gung der Frauenarbeit in den einzelnen Berufsgruppen. Tabelle 3 gibt einen 
Uberblick und zeigt bereits neben der Vermehrung auch eine Verschiebung der 
Fra uenar bei t. 

Tabelle 3. Erwerbstiitige nach dem Beruf. 

Proz. der I Proz. der 
Berufsgruppe 

1882 1895 190i erwerbstatigen : erwerbstatigen 
Frauen I Personen in 

3Iillionen 3IilIionen MilIionen insgesanlt dieser Gruppe 

Landwirtschaft . 2,75 4,6 48,4 46,5 
Industrie 1,1 1,52 2,1 22,0 18,7 
Handel und Verkehr 0,3 0,58 0,93 9,8 26,8 
Freie Berufe u. 6ffentl. Dienste 0,115 0,177 0,29 3,0 16,6 
Dienstboten 1,28 1,31 1,25 13,2 98,8 

Die Zahl der in der Landwirtschaft tatigen Frauen ist von 1895-1907 bei 
gleichzeitigem Riickgang der liindlichen Allgemeinbevolkerung von 2,75 auf 
4,6 Millionen gestiegen. An und fur sich ist die landwirtschaftliche Tiitigkeit dem 
Frauenkorper nicht unzutriiglich. Welch schadhafte Wirkung aber eine Uber
treibung dieser land"iirtschaftlichen Arbeit in Verbindung mit zu geringer Scho
nung und einer ungeheueren Arbeitssteigerung im Sommer bringen kann, werden 
wir in spiiteren Kapiteln erfahren. 

Wie die Frauen bei der neueren Ge\verbezahlung in der Landwirtschaft ab
geschnitten hat, laBt sich ebenfalls im Augenblick noch nicht absehen. Die Ver
mutung scheint aber nicht unbegriindet zu sein, daB durch Anwendung der land
wirtschaftlichen Maschinen und der verbesserten Betriebsweise iiberhaupt, auch 
im Kleinbetrieb, die Frau von zahlreichen landwirtschaftlichen Arbeiten zuriick
gedrangt und dem Hauswesen wiedergegeben ist. 
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In der Industrie hat sich die Zahl der erwerbstatigen Frauen seit 1882 ver
doppelt, nicht ganz so viel hatte relativ die Zahl der arbeitenden Manner zugenom
men, obwohl wir entsprechend der fortschreitenden Industrialisierung eine starke 
Zunahme der Industriearbeit haben. 

Die Zahl der in Handel und Verkehr tatigen Frauen hat sich ebenfalls be
deutend vermehrt; in den drei Zahlungen fast um das Dreifache. 

Auffallend stark, sowohl relativ wie sogar absolut, ist die Zahl der Haus
angestellten zuriickgegangen, offenbar, weil zahlreiche Dienstboten, die friiher 
bei der Herrschaft lebten, durch nebenberuflich arbeitende Frauen (Aufwartungen) 
verdrangt wurden. 

Betrachtlich ist die Zahl der in freien Berufen tatigen Frauen gestiegen. 
Wahrend der Anteil der Frauen, verglichen mit der Gesamtzahl der in dies em 
Berufe arbeitenden Personen im Jahre 1882 11,2% ausmachte, stieg derselbe 
bis 1907 auf 16,6%. 

Von groBer Bedeutung ist der Familienstand der erwerbstatigen Frau, denn, 
wenn irgendwo Schaden sichtbar ,verden, so muB es hier sein, wo sich Erwerbs
arbeit, Mutterschaft und Hausfrauenarbeit komplizieren. Aber auch hierbei 
darf nicht auBer Acht gelassen werden, welches die Ursache des eventuellen 
Schadens ist, ob sie in der Berufstatigkeit als solcher oder in der Uberforderung 
an Arbeitskraft zu suchen ist. Von der Gesamtheit der erwerbstatigen Frauen 
waren 1907 29,7% verheiratet, 10,9% verwitwet und 59,4% ledig. Der Be
schaftigungsgrad der Frauen im Erwerbsleben wahrend der letzten zwei Jahr
zehnte war infolge der abnormen Schwankungen unseres Wirtschaftslebens wah
rend des Krieges und in der Nachkriegszeit auBerordentlich wechselnd. Einen 
ahnlichen EinfluB tibte in der Nachkriegszeit nochmals die Erschiitterung der 
sozialen Verhaltnisse durch Inflation und Deflation aus, so daB wir auch heute 
noch nicht einen genauen MaBstab fiir die Beschaftigungsmoglichkeit der Frau 
haben. Die Not der Beschaftigungsmoglichkeit in den letzten Jahren ist er
schtitternd groB geworden. Daran ist aber der Mangel an Absatz nicht allein 
schuld, sondern auch die ganze arbeitstechnische Entwicklung: infolge einer 
bis ins Kleinste ausgedachten Organisation, und durch Verwendung von 
Maschinen, die Menschenarbeit groBenteils ersetzt. Heute ist eben der Mensch 
in der Lage, infolge der technischen Vervollkommnungen unter gleichem Arbeits
aufwand in der Zeiteinheit weit mehr zu leisten. Ganz besonders wird natiirlich 
die Bewertung der Frauenkraft, da es sich meist um ungelernte Arbeiterinnen 
handelt, und sich alles im Leben nach Angebot und Nachfrage regelt, herab
gedrtickt. Diese automatische Herabwertung der Frauenarbeit muB einhergehen 
mit Reduktion der Lebenshaltung und Gesundheit. 

Viele Frauen suchen Arbeit und miissen Arbeitsverwendung finden, da ihnen 
sonst das Notwendigste zum Leben fehlt. Man darf auch nicht vergessen, 
daB bereits 1907 tiber 1/2 Million Frauen als dauernd ledig zli bezeichnen 
waren; ca. 4 Millionen Frauen waren im Alter von 35 J ahren unverheiratet und 
ca. 21/2 Millionen waren verwitwet oder geschieden, wovon letztere - etwa 
F/2 Millionen - unversorgt. 

Dem Alter nach waren bei der Gewerbezahlung im Jahre 1907 von 100 
erwerbstatigen Frauen 27,8% unter 20 Jahren, 42,5% zwischen 20 und 40 Jahre 
und 29,7% tiber 40 Jahre alt. Wichtig ist, dafJ fast die HiiNte aller erwerbstiitigen 
Frauen im geschlechtsreifen Alter stehen, in dem natiirlicherweise Ehe-, Mutter
und Hausfrauenpflichten vorherrschend sein sollen. Wenn wir auch heute noch 
keinen zahlenmaBigen Uberblick tiber die gewerbliche Frauenarbeit haben, so 
geben doch die Jahresberichte der Gewerbeaufsichtsbeamten, die Statistiken der 
Krankenkassen usw. Anhaltspunkte. 
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Nach einer Statistik iiber die Gesamtzahl der Mitglieder der reichsgesetz
lichen Krankenkassen nach Geschlecht, Versicherungspflicht und Versicherungs
berechtigung betrug die Zahl der weiblichen Versicherungspflichtigen im Jahre 
1914 5,2 Millionen. Wahrend des Krieges trat in wechselnder Form eine un
geheuere Steigerung auf; 1922 waren noch 6 Millionen Frauen versicherungs
pflichtig; 1923 noch 5,8 Millionen. Hingegen hatte sich die Zahl der versicherungs
berechtigten Frauen von 600000 im Jahre 1914 auf 1150000 in 1923 erhOht. 

Aus diesen Zahlen geht hervor, daB bis Ende 1923 eine betrachtliche Zunahme 
der versicherungspflichtigen Frauen bestand. 

EinigermaBen genau laBt sich heute bereits und mit Hilfe der Berichte der 
Gewerbeaufsichtsbeamten die Zunahme der freien Arbeit in der Industrie, im 
Betrieb mit iiber 
10 Personen bis zum 
Jahre 1924 verfolgen. 
In Tabelle 4 ergibt 
sich ein Bild, das 
im prozentualen An
teil ungefiihr dem 
Steigen der weib
lichen Pflichtmitglie
der in Krankenkassen 
entspricht. 

Tabelle 4. Zahl der Erwerbstatigen. 

1907 
1913 
1919 
1920 
1921 
1922 
1924 

Mannlich 

4826178 
5794035 
4803064 
5376786 
5759495 
6196433 
5482382 

Weiblich 

1302141 
1592188 
1498088 
1591184 
1701912 
2019189 
1796438 

Von 
100 Beschiiftigten 

waren Frauen 

21,2 
21,6 
23,8 
22,8 
22,8 
24,6 
24,7 

Der Anteil der erwachsenen Arbeiterinnen iiber 
Berichten der Gewerbeaufsichtsbeamten 1924: 

16 Jahre betragt nach den 

Tabelle 5. Erwerbstiitige nach dem Beruf. 

Gewerbe 

Textilindustrie . . . . . . . . 
Bekleidungsgewerbe. . . . . . 
Nahrungs- und GenuBmittelgewerbe .. 
Maschinen, "Terkzeuge, Instrumente usw. 
Metallverarbeitung . . . . . . 
Industrie der Steine und Erden 
Papierindustrie . . . . . . . . 
Holz- und Schnitzstoffegewerbe 
VervielfiUtigungsgewerbe . 
Chemische Industrie 
Reinigungsgewerbe ..... . 
tJbrige Gewerbegruppen. . . . 

Samtliche Gewerbegruppen 

Erwachsene 
welbliche Arbeiter 

512476 
283307 
234935 
134928 
116745 
73262 
75837 
55339 
51165 
40411 
21822 
67974 

1668201 

Auf 100 arbeitende 
Personen kommen 

Frauen 

59,1 
69,6 
36,2 
10,4 
16,3 
15,4 
38,2 
12,2 
30,0 
18,3 
73,3 
4,9 

24,4 

Aus dieser Tabelle geht hervor, daB allein in diesen industriellen Betrieben 
1925 400000 weibliche Arbeitskrafte mehr als 1907 beschaftigt werden. 

In den genannten Industrien ist also jede vierte arbeitende Person weiblichen 
Geschlechts. Da die Schadigungen der Frauen in Industriebetrieben besonders 
stark sein sollen, habe ich diese Zahlen genauer gebracht. 

Die Zahl der in der Landwirtschajt beschiiftigten Frauen wird relativ die
selbe geblieben sein wie vor dem Kriege. Auch hat sich kaum eine wesentliche 
Anderung im Sinne der Beschaftigungsart vollzogen, sicherlich nicht im Sinne 
der stiirkeren korperlichen Beanspruchung. 

Die Frauenarbeit in Handel und Verkehr machte seit 1907 ahnliche Schwan
kungen durch wie die gewerbliche Frauenarbeit iiberhaupt. Von 930000 in diesem 
Gewerbe beschaftigten Frauen entfielen ein Drittel auf das Gastwirtsgewerbe, 
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549000 auf Handel und Versicherung und etwa 30000 auf Angestellte bei Post und 
Eisenbahn. Ein Hochststand wurde durch Zunahme der in der Inflationszeit im 
Handel und im Bankwesen beschaftigten Frauen erreicht, der dann in der Deflation 
machtig sank. Immerhin haben wir trotz der Riickschlage mit einer bedeutenden 
Steigerung der Frauenarbeit in Handel und Verkehr in der Gegenwart zu rechnen. 

Einer besonderen Betrachtung bedarf endlich noch die Heimarbeit der Frau. 
Die Heimarbeit ist die Arbeit auBerhalb der Fabriken und genieBt nicht den dort 
gewahrten gesetzlichen Schutz. 1m groBen Umfange ist die Heimarbeit nur 
Nebenerwerb, entweder als landlicher Zuerwerb oder in Form der Frauenarbeit. 
Der Ubergang von der Hausarbeit zur Fabrik mag fUr die ledigen Arbeiterinnen 
Vorziige in bezug auf die Hygiene, des Arbeitsraumes, mag Vorteile beziiglich der 
Arbeitszeit und des Lohnes bringen, fiir die verheiratete Frau hingegen birgt die 
Heimarbeit unersetzliche Vorteile. Die Frau kann, wenigstens in etwa, ihren 
Hausfrau-, Mutter- und Erziehungspflichten nachkommen, ein Vorteil, der fiir 
das korperliche und sittliche Gedeihen der Familie so bedeutungsvoll ist. Welch 
groBer Vorteil darin liegt, geht z. B. daraus hervor, daB das Frankfurter Jugend
amt festgestellt hat, daB die Mehrzahl der Miitter krimineller Jugendlicher in 
auBerhauslichem Erwerb tatig gewesen waren. 

Die Frauenheimarbeit spielt in gebirgigen Gegenden, die wegen der ausgedehn
ten Waldungen nur Kleinbesitz gestatten, eine besondere Rolle. In langen,Wintern 
besonders bietet dann die Heimarbeit eine Erganzung der an und fiir sich nicht aus
reichenden Einnahmen aus der Landwirtschaft. Auf der anderen Seite haften der 
Heimarbeit groBe unkontrollierbare Nachteile an, die den Frauenorganismus schii.
digen konnen. Frauen sollen dort Tag und N acht, Sonn- und Feiertag bei schlechter 
Beleuchtung an Hand- und Tretmaschinen mit Nadel und Schere in engen Be
hausungen tatig sein. Es ist sogar berichtet worden, daB Wochnerinnen bereits 
am zweiten Tag nach der Entbindung in angestrengter Arbeit gesehen wurden. 

1m Jahre 1907 zahlte man 134700 Frauen, die gewerbliche Arbeit im Haus
gewerbe verrichteten. 

Die Zahl der Manner, die in Heimarbeit beschaftigt waren. betrug 113000. 
Die Zahlung ist aber insofern unzureichend, als nur die selbstandigen Haus
gewerbetreibenden beriicksichtigt wurden. Rechnet man die mithelfenden 
Familienangehorigen mit ein, so ware die Zahl der arbeitenden Frauen in dieser 
Berufsgruppe in Wirklichkeit weit bOher. 

III. Gesundheitsstatistik bei Mann und Frau. 
Interessant sind die Gegeniiberstellungen der Todesfalle, Erkrankungs

haufigkeit und der Dauer der Erkrankungsfalle bei erwerbstatigen und nicht
erwerbstatigen Mannern und Frauen. Gerade auf diesem Gebiet sind durch 
Statistikdeutungen manche Schliisse gezogen worden, die die Beru!88chiidigungen 
der Frauen, vor allem der weiblichen Geschlechtsorgane, worauf es in unserer 
Abhandlung im wesentlichen ankommt, dartun sollen. 

Folgende Statistik findet man in der Literatur iiber Frauenberufskrank
heiten haufig angegeben. Auf 100 Manner berechnet betrug die Sterblichkeit 
der Frau (s. Tab. 6). 

N ach der deutschen Sterbetafel ist die Sterblichkeit der Frau mit Ausnahme der 
Frauen im 25.-35. Lebensjahre, in welchem ihre Generationsorgane am starksten 
in Anspruch genommen werden, geringer als die der Manner. M. HIRSCH deutet 
die Statistik folgendermaBen: Bereits yom 15.-25. Lebensjahre iibersteigt die 
Sterblichkeit der erwerbstatigen Frauen die der Manner. Noch starker ist dieser 
Unterschied zwischen dem 25.-35. Lebensjahre, unter diesenJahrgangen wieder 
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am gro.Llten yom 25.-30. Le- Tabelle 6. Beeinflu8sung der Alters8terblichkeit durch 
bensjahre. "Erinnern wir uns, den Beruf· Indexberechnung. 

daB die J ahrgange bis zum 30. 
Le bensj ahre mehr als dieHalfte 
der erwerbstatigen Frauen lie
fern, so wird damit der EinfluB 
der Erwerbstatigkeit auf die 
Lebensdauer ins rechte Licht 
geriickt." Die groBere weib
liche Sterblichkeit, die aus die
ser Statistik hervorgeht, be
zeichnet HIRSCH als "Ubermor
talitat". Es erscheint mir un
richtig, auf Grund dieser Sta
tistik auf eine durch Erwerbs

1m Alter yon 

15-20 Jahren 
20-25 
25-30 
30-35 
35-40 
40-45 
45-50 
50-55 
55-60 
60-65 
65-70 
70-75 

Nach der deutschen I In der Ortskranken-
Sterbetafel I kasse Leipzig 

92 
99 

104 
103 
90 
76 
68 
71 
74 
84 
90 
94 

119 
113 
133 
116 
82 
99 
70 
63 
66 
55 
71 
73 

arbeit verursachte Ubermortalitat zu schlieBen. Die allgemeine deutsche Sterbe
tafel berechnet die ideelle Sterbeziffer, d. h. die Sterbeziffer einer stationar ge
dachten Bevolkerung, und weicht daher in verschiedener Beziehung von der 
tatsachlichen Sterbeziffer abo 

HIRSCH hat die Sterblichkeit der Frauen nach der allgemeinen deutschen 
Sterbetafel und nach der Ortskrankenkasse Leipzig auf 100 Manner bezogen. 
Das ist aber nicht richtig, da die deutsche Sterbetafel ein ganzlich andersgeartetes 
Material zur Verfiigung hat als die Ortskrankenkasse in Leipzig. Die Faktoren der 
Selbstauslese, die sicherlich fUr die Ortskrankenkasse Leipzig eine Rolle spielten, 
wurden unberiicksichtigt gelassen. Ein anderer wichtiger Unterschied, der un
beriicksichtigt blieb, bezieht sich vor allem auf den Umfang der Altersgliederung. 
Dieser umfaBt in der allgemeinen deutschen Sterbetafel eine groBe Masse, in 
dem sich die verschiedenen Mortalitatsfaktoren ausgleichen. Dieser Ausgleich 
ist aber im Gegensatz zu dem Material, das der deutschen Sterbetafel zugrunde 
liegt, an dem relativ kleinen und einseitigen Material der Ortskrankenkasse der 
Stadt Leipzig, wenn es auch absolut genommen, betrachtlich ist, nicht vorhanden. 
Wenn Z. B. die Gesamtsterbeziffer auf dem Lande hoher ist als in der Stadt, 
so darf daraus noch nicht geschlossen werden, daB die Lebensbedrohung auf dem 
Lande eine groBere ware und dort eine Ubermortalitat herrsche. Andererseits 
ist aber auch ein Vergleich der Sterblichkeitsziffer der Ortskrankenkasse Leipzig 
mit der allgemeinen deutschen Sterblichkeitsziffer (Tab. 6) nicht moglich, weil 
die Statistik der Leipziger Ortskrankenkasse nur jene Todesfalle erfaBt, die von 
der Kasse Sterbegeld erhalten, deren Tod also innerhalb einer bestimmten Frist 
eintritt. Statistisches Vergleichsmaterial zu 'werten, ist, wie wir an diesem Bei
.spiel sehen, auBerst schwierig, ja geradezu gefahrvoll! 

An dem von Hirsch in vorhergehender Tabelle zusammengestellten Ver
gleichsmaterial sind nur mit ganz groBer Vorsicht Riickschliisse moglich. 

Etwas aufschluBreicher beziiglich der Mortalitat der erwerbstiitigen Frauen 
und der Frauen im allgemeinen, wenn aber auch noch nicht befriedigend, ist fol
gende Statistik (s. Tab. 7). 

Vergleicht man in dieser Statistik die Sterbefalle beim weiblichen Geschlecht 
.auf 100 Mitglieder der Ortskrankenkasse in Leipzig mit der weiblichen Sterbe
ziffer nach der allgemeinendeutschenSterbetafel, sofindet man, daB die Sterblich
keit bei den weiblichen Mitgliedern der Ortskrankenkasse yom 20.-35. Lebens
jahre in der Tat etwas hoher ist als die weibliche Sterblichkeit in der Gesamt
bevOlkerung. Es besteht bei diesem Vergleich lediglich eine hohere Sterblichkeit 
im Alter von 20-35 Jahren von 3-8% z'wischen erwerbstatigen Frauen und 
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Tabelle 7. Mortalitat nach .Altersklassen. 

Miinnliches Geschlecht Weibliches Geschlecht 

Auf taus Mitglieder I' Nach der allgemeinen, Auf taus Mit red Nach der allgemeinen 
Altersklassen der Ortsk~ankenkasse deutschen Sterbetafel , der Ortsk~ank:n~ases~ deutschen Sterbetafel 

Leipzig 1887-1904 ' 1899-1900 starben Leipzig 1887-1904 I 1891-1900 starben 
.. ,unter tausend der .. unter tausend der 

kamen Sterbefalle ; Gesamtbeviilkerung kamen 8terbefalle , Gesamtbeviilkerung 

20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70 u.mehr 

4,93 
5,20 
6,56 
9,28 

12,60 
16,04 
21,35 
28,30 
40,88 
58,19 
72,24 

5,84 
6,08 
7,15 
9,33 

12,21 
15,67 
20,67 
27,83 
39,42 
57,37 
85,58 

5,56 5,14 
6,91 6,34 
7,57 7,36 
7,62 8,46 
7,49 9,30 

1l,23 10,72 
13,63 14,65 
18,75 21,35 
22,34 33,12 
41,13 51,81 
53,89 80,27 

solchen nach der allgemeinen deutschen Sterbetafel, im Gegensatz zur HIRSCH
schen ebengenannten Statistik, in welcher dieser Unterschied teilweise 25% und 
mehr betragt! Des weiteren erscheint mir wesentlich beachtenswert, daB die 
Sterblichkeit der Frau nach der allgemeinen deutschen Sterbetafel und der Ge
samtbevolkerung im Alter vom 25. bis zum 35. Jahre an und fUr sich bereits urn 
einige Prozente groBer ist als die Sterblichkeit der Manner, ebenfalls berechnet 
nach der deutschen Sterbetafel. 

Nach allem diirfte es in der Tat statistisch schwer fallen, aus dem noch 
verbleibenden relativ kleinen Unterschied der Sterblichkeit die Behauptung auf
zustellen, daB mit der von HIRSCH angegebenen Statistik der EinfluB der Erwerbs
tatigkeit auf die Lebensdauer der Frau ins "rechte Licht geriickt" und eine 
"Ubermortalitat" der Frauen durch Berufsschadigung nachgewiesen sei. Es 
erscheint mir selbstverstandlich, daB in den Jahren, in denen die Generations
organe des Weibes im allerstarksten MaBe beansprucht werden, bei einer Uber
bUrdung durch einen zweiten Beruf, z. B. durch die auBerhausliche Erwerbs
tatigkeit der Ehefrau, Krankheits- und evtl. auch Sterblichkeitszahlen beein
trachtigt werden konnen. Dabei ist aber immer auseinanderzuhalten, inwiefern 
der Beruf als solcher die Schadlichkeit verursacht. BRUGSCH z. B. fUhrt die 
hohere Sterblichkeit der Frau gegeniiber dem Manne in den Jahren 25-35 auf die 
groBere Tuberkulosesterblichkeit, "die auf gewissen durch Pubertat und Schwanger
schaft gesetzten Dispositionen beruht", also geschlechtlich bedingt sind, zuriick. 

Es ware nun noch die zweite Frage zu untersuchen: Wie wirkt sich die Be
rufsarbeit der Frau auf ihre Gesundheit aus 1 Es ist mit Recht zu vermuten, daB, 
da jeder Beruf auf die Dauer mit gewissen Allgemeinschaden einhergehen wird, 
die Schadensmoglichkeit bei der im allgemeinen schwachlicheren, mit einem 
labileren Gesundheitszustand begabten Frau groBer sein wird als beim Manne_ 
Zudem lasten auf der berufstatigen Frau, auch wenn sie unverheiratet ist, Sorgen 
fUr Kleidung, Wasche, Kochen usw. Das, was sie verdient, kann sie in weit 
geringerem MaBe fUr sich und ihre Gesundheit verwenden als der unverheiratete 
Mann. Fast untragbar erscheint dann die Erwerbstdtigkeit der verheirateten Frau, 
auf der auBer Beruf die Last als Mutter und Hausfrau ruht. Es ware ja geradezu 
paradox, wenn bei einer derartig iiberlasteten Frau keine Storungen auftreten 
sollten. Es handeIt sich aber bei unserer Fragestellung nicht allein darum, daB 
Schddlichkeiten auftreten, sondern vor allem, wodurch diese Schadlichkeiten bedingt 
sind: ob durch den Beruf, ob durch die Ehefrau und Mutterpflicht oder ob durch 
unsinnige Uberbiirdung. 
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Da nns hauptsachlich die gesundheitlichen Schiidigungen in bezug auf die 
Frauenarbeit interessieren, haben die Untersuchungsergebnisse beztiglich der 
Gesundheitsschadigungen in der Textilindustrie insofern eine besondere Bedeutung, 
als in dieser die Frauenarbeit dominierend ist. TELEKY und M. HIRSCH haben 
tiber die Beeinflussung des Gesundheitszustandes der Frau in der Textilindustrie 
Untersuchungen angestellt. 

1m Jahre 1907 war ein Viertel der in der Industrie berufstatigen Frauen, 
ungefahr ca. 650000, in der Textilindustrie beschaftigt, und zwar waren von diesen 
Frauen 40,9% verheiratet. Wahrend in der tibrigen Industrie nur 24,9% der 
Frauen tiber 30 Jahre alt sind, waren es in der Textilindustrie 39,7%. Sie ist 
somit die einzige Industriegruppe, in der die Fabrikarbeit Lebensberuf der Frau 
ist. Insofern ist das gesundheitliche Schicksal dieser Frauen, bei denen groBen
teils neben der eigentlichen Berufstatigkeit Hausfrauen- und Mutterpflichten 
hinzukommen, von ganz besonderer Bedeutung. 

Abb. 1. Gesamterkrankungshilufigkeit'). Abb. 2. Erkrankungshilufigkeit der 
Textilarbeiter' ). 

Wie aus den Abb.1 und 2 hervorgeht, ist die Gesamterkrankungshaufig
keit der erwerbstatigen Frauen im Verhaltnis zu den Mannern (wobei Wochenbett 
usw. nicht eingerechnet), entworfen auf Grund einer Statistik der Rheinischen 
Krankenkassen (s. Abb. 1), deutlich groBer. Noch betrachtlicher wird die Er
krankungshaufigkeit der erwerbstatigen Frauen in der Textilindustrie, wie Abb. 2 
deutlich dartut. - Aber noch aus einer anderen sehr wichtigen Krankenkassen
statistik geht hervor, daB die erwerbstatigen Frauen weit mehr erkranken als 
die Manner. Da bei den Krankenkassen im allgemeinen nur die mit Erwerbs
unfahigkeit verbundenen Kranken verwertet wurden, wodurch naturgemaB sich 
das wirkliche Bild verwischt, ist eine Statistik, in der alle Krankheitsfalle ein
schliel3lich deren, die arztlich ambulant behandelt wurden, erwtinscht. Eine 
solche Statistik wurde durch die Frankfurter Krankenkasse im Jahre 1896 durch
geftihrt. In der Tabelle 8 sind dabei auch noch die Erkrankungen, welche mit 
Verletzungen einhergehen, von denen ohne Verletzungen unterschieden. 

Die Frankfurter Statistik zeigt demnach, daB auch mit EinschluB der erwerbs
fiihig Erkrankten unter Einsetzung der Erkrankung mit Verletzungen die Frauen 
yom 15.-40. Jahre weit haufiger erkranken als Manner; bei den Krankheiten 
ohne Verletzungen erkranken die Frauen in allen J ahrgangen, mit Ausnahme der
jenigen tiber 50 Jahre, weit haufiger. Auch die mit Erwerbsunfiihigkeit einher
gehenden Erkrankungen zeigen eine weit starkere Beteiligung des weiblichen 

1) S. Arch. f. soz. Hygiene u. Demographie Ed. 1, Heft 1. 1925. TELEKY: Die Arbeit 
aul3erhauslich erwerbstatiger Mutter, ihr und ihrer Kinder Schutz durch Gesetz u. Fiirsorge. 
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Tabelle 8. Morbiditiit nach Altersklassen. 

Erkrankungen mit Verletzungen Erkrankungen ohne Yerlelzungen 
Alter -, 

iiberhaupt mit Erwerbsunfahigkeit I iiberhaupt mit Erwerbsunfahigkeit 
----- -- ----- --1--------- --------

Jahre miinnlich weiblich mannlich weiblich i mannlich weiblich mannlich weiblich 

bis 15 100,0 97,6 43,5 38,8 80,7 92,8 31,9 36,1 
15-30 101,7 115,8 35,1 39,0 89,1 110,7 27,5 36,5 
20-30 101,7 120,5 35,1 37,5 86,9 116,0 27,5 36,0 
30-40 103,5 129,4 43,9 46,4 91,1 126,2 35,3 44,8 
40-50 112,3 108,1 52,6 40,2 98,5 103,0 42,5 37,7 
50-60 130,3 124,4 63,5 48,3 114,0 118,1 53,2 44,7 
liber60 121,9 93,3 56,0 56,7 112,0 91,6 50,0 56,6 

Zus. I 104,1 118,2 39,9 39,3 90,3 113,7 31,8 37,4 

Geschlechts. Es interessiert aber nicht nur die Hiiufigkeit der Erkrankungen, 
sondern auch die Dauer der Erkrankungen, und diese ist in Tabelle 9 an Hand 
von Material der Ortskrankenkasse Leipzig beriicksichtigt. 

Alter 

.Jahre 

16-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 

Tabelle 9. Fall- und Tage-Morbiditiit. 

Erkrankungsfiille 
auf 100 Mitglieder 

Leipzig 1887-1905 I 

miinnlich weiblich 

36,4 37,9 
36,8 37,7 
42,2 51,9 
48,7 51,8 
56,1 47,8 

Krankheitstage 
auf ein l\!itglied 

Leipzig 1887-1905 

mannlirh weiblich 

6,4 8,5 
7,5 12,7 

10,0 14,6 
13,3 14,9 
18,4 15,4 

Bis zum 54. Jahre ent
fallen auf ein weibliches Mit
glied (teilweise bis iiber 
50%) mehr Krankheitstage 
als bei Mannern; von da 
ab ist die Krankheitsdauer 
beim Manne wesentlich 
langer. Bereits im Klimak-
terium nahert sich die 
Dauer der Krankheitstage 

65 u. mehr 73,4 58,8 30,4 24,2 bei Mann und Frau be-
trachtlich. N ur darf aller-

dings ein Faktor bei Krankmeldungen der Frauen nicht vergessen werden 
- auf den TELEKY hingewiesen hat -, daB namlich die Erhohung der Zahl 
der Krankmeldungen nicht nur durch den Geschlechtsunterschied bedingt sei, 
sondern vielfach auch durch rein auBere Momente: Krankmeldungen, um 
hausliche Arbeiten zu verrichten, ein Kind pflegen zu konnen usw. 

Ein interessantes Ergebnis brachte eine riesengroBe Statistik iiber Erkran
kungshaufigkeit und Krankheitsdauer bei den reichsgesetzlichen Krankenkassen 
in den Jahren 1922/23. Diese ergab folgendes Bild: 

Tabelle 10. Erkranhlngshiiutigkeit und Krankheitsdauer bei den reichs
gesetzlichen Kran.1cenkussen in den Jahren 1922/23. 

Erkrankungs- Auf ein Mitglied kamen Auf einen erkrankten Fall 
Siimtliche fiille Behandlnngsfiille kamen Krankheitstage 

Krankenkassen ,- ---------- ----

Millionen miinnlich weiblich miinnlich weiblich 

1922 8,7 0,5 0,5 18,1 23,7 
1923 6,1 0,3 0,3 18,6 23,4 

Die Erkrankungsfalle hielten sich also nach diesen groBen Zahlen das Gleich
gewicht, nicht aber die Krankheitsdauer. Die Krankheitsdauer weist bei der 
Frau eine iiber 25prozentige Verlangerung gegeniiber dem Manne auf. Die Sta
tistik zeigt weiter, und das ist von ganz besonderer Bedeutung, daB die absolute 
Zahl der Krankheitsfalle im Jahre 1923 gegeniiber1922 um ungefahr ein Drittel 
zuriickging. Diese Erscheinung diirfte wohl darauf zuriickzufiihren sein, daB 
infolge Wahrungsverfalles jede Versicherte bei Krankmeldungen Gefahr lief, in 
wirtschaftliche Not zu geraten. Hingegen blieb 1923 die Differenz der Dauer 
der Erkrankungen bei Mann und Frau ungefahr dieselbe. 
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Welcher Art die Erkrankungen, die eine, StOrung der Erwerbstatigkeit 
nach sich zogen, waren, ist ebenfalls aus einer Statistik der Leipziger Ortskranken
kasse ersichtlich. In dieser Statistik ist Bezug genommen auf "Versicherungs
pflichtige" und "freiwillige Mitglieder". Ich gebe die Statistik nur insoweit, 
als sie fur das weibliche Geschlecht von besonderer Bedeutung ist. 

Tabelle 11. Krankheitsursachen. I - 3Iijnnlich~s _Gesehlecht -- Weibliches Geschlecht 
Erkranknngen ---- -----

15-34 J. 35-54 J, 55-74 J. 15-34 J. ' 35-54 J. 55-74 J. 

Blutarmut 3,5 1,6 

I 

1,3 77,3 37,7 9,2 
Krankheiten der Verdau-

ungsorgane . 41,3 52,4 74,2 60,8 89,1 88,2 
Krankheiten der Harn- und 

Geschlechtsorgane . 5,2 4,7 8,7 27,3 34,4 10,4 
Krankheiten des Nerven-

systems 10,4 24,0 33,4 13,6 32,4 24,5 
SamtIiche Krankheiten, auch 

die nicht angefiihrten . 374,7 
I 

468,0 635,9 422,4 549,7 575,1 

Diese Statistik zeigt, daB Blutarmut, Krankheiten des N ervensystems, Krank
heiten der Verdauungsorgane und der Harn- und Geschlechtsorgane bei der Frau 
entschieden haufiger auftreten als beim Manne. Allerdings muB auch bei der 
Beurteilung dieser Statistik betont werden, daB, da es sich urn eine Statistik der 
erwerbsunfahig Erkrankten handelt, fUr manche Kranken die Moglichkeit be
steht, je nach der Schwere des Berufes, diesen trotzdem w'eiter auszuuben. 

Insgesamt ist festzustellen, daB die berufstatige Frau' besonders dann, 
wenn ihr Korper in doppelter Weise belastet wird, durch Fortpflanzungsaufgaben 
und durch Berufstatigkeit, die Sterblichkeit erhoht und insbesondere eine Scha
digung der weiblichen Geschlechtsorgane eintritt. Zweifellos bewirkt in der 
Mehrzahl der Falle die Summation der Arbeitsleistung den schiidlichen Effekt. 
Inwieweit hierbei die Erwerbsarbeit eine ursachliche Rolle spielt, so daB man im 
wirklichen Sinne von einer Berufserkrankung sprechen konnte, ist bisher un
bewiesen. 

IV. Anatomische und physiologische Unterschiede 
zwischen Mann und Weib. 

In einer Abhandlung, in der unter anderem die Beziehungen zwischen dem 
Weibe und seiner Abhangigkeit von der sozialen Umwelt und den evtl. daraus 
hervorgehenden Schadigungen der Frau zu schildern sind, darf meines Erachtens 
die geschlechtsspezifische Struktur des Weibes nicht auBer Acht gelassen werden. 
Das, was namlich das Weib von dem Manne durch seine naturliche Organisation 
unterscheidet, das, was in seinem Endziel seine Zweckbestimmung ist, ist so tief 
in seiner naturlichen Leistungsmoglichkeit verankert, daB alles andere dem
gegenuber in den Hintergrund tritt. All das gilt sowohl von der korperlichen 
wie groBtenteils geistigen Konstitution. 

Will man die Schaden, welche die Frau durch ihre Betatigung oder durch 
ihren Beruf treffen, in ihrer Kausalitat zum Berufe aufdecken, will man sie, falls 
dieser Konnex erwiesen ist, einschranken, verhuten oder beseitigen, muB man die 
norma Ie Anatomie und Physiologie des Weibes, seine Konstitution, sowie die 
Pathologie der spezifisch-weiblichen Erkrankungen, kurz seine Biologie eingehend 
berucksichtigen. 

Handbuch der sozialen Hygiene. V. 32 
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Man kann Mann und Weib vom soziologischen und biologischen Standpunkte 
unterscheiden. 

Vom soziologischen Standpunkte aus ware die Verschiedenartigkeit zwischen 
Mann und Weib fiir die Wertung irn taglichen Leben zu untersuchen, vom bio· 
logischen Standpunkte aus interessieren vornehmlich die Unterschiede zwischen 
dem mannlichen und weiblichen Organismus. 

Erst auf Grund der genauen Kenntnis iiber Leistung und Leistungsfahig. 
keit der Frau infolge ihrer besonderen natiirlichen Struktur und ihres besonderen 
natiirlichen Konnens sind wir in der Lage, die Nutzanwendung hieraus fiir unser 
Wirtschafts· undo Gesellschaftsleben zu ziehen. Jeder MiBbrauch, der mit dem 
natiirlichen weiblichen Konnen getrieben wird, fiihrt auf die Dauer zu einer 
Schadigung der Frau. 

Die Zweigeschlechtlichkeit der menschlichen Form findet ihren Ausdruck 
in primiiren und sekundiiren Geschlechtsmerkmalen. 

Die primiiren bestimmen das Geschlecht; sie sind fiir unsere Betrachtung 
zunachst von untergeordneter Bedeutung. Wichtiger sind die sekundiiren Ge· 
schlechtsmerkmale, welche fUr die Generation der Nachkommen nicht unbedingt 
erforderlich sind. Diese sekundaren Merkmale fiir Mann und Weib beziehen sich 
nicht nur auf Gestalt, Behaarung usw., sondern sind bis in viele Einzelheiten 
in Organen und Geweben differenziert. Nur soweit sie fiir die Berufs· und Kraft· 
entfaltung der Frau in Betracht kommen, will ich sie kurz zusammenfassen. 
(Ausfiihrliche Schilderungen sind hieriiber zusammengestellt in z. B. "Das Weib" 
in anthropologischer und sozialer Betrachtung von OSCAR SCHULTZE, ferner in 
"Die korperliche und geistige Eigenart der Frau" von GUGGISBERG, s. Literatur.) 

Deutliche Unterschiede zwischen Mann und Weib finden sich an den Knochen, 
Muskeln, an der Haut und dem Fett. Die einzelnen Knochen sind irn allgemeinen 
schwacher und kleiner, sie bieten weniger Rauhigkeiten, da die schwacheren 
Muskeln des Weibes weniger rauhe Flachen fiir Ursprung und Ansatz der Muskeln 
notig haben. 

Das Skelett des Weibes im ganzen ist ebenfalls kleiner und schwacher. 
Auch die Muskulatur ist beirn Weibe geringer entwickelt, hingegen das Fett 

bei dem Weibe bedeutend reicher als beirn Manne. BISCHOFF fand, daB von der 
Korpermasse des ausgewachsenen Mannes durchschnittlich 41,8% aus Mus· 
kulatur und 18,2% aus Fett; bei dem Weibe 35,8% aus Muskulatur und 28,2% 
aus Fett bestehen. Selbst auch bei groBer korperlicher Betatigung, selbst bei 
regelmaBiger, beruflicher groBer Kraftentfaltung (Athletinnen) solI das relative 
lJberwiegen des Fettes, speziell des Unterhautfettgewebes bei dem Weibe stehen 
bleiben. 

Die GestaU des Weibes ist selbstverstandlich nur in Durchschnittswerten 
kleiner, zierlicher und schwacher. Ebenso ist das Korpergewicht des Weibes ge· 
ringer. Nach VIERORDT betragt das Durchschnittsgewicht des jugendlichen 
erwachsenen Mannes 65 kg, das des gleichaltrigen Weibes 55 kg. Durchschnitts· 
lange des Europaers- ist 1,72 m; der Europaerin 1,60 m. Der Rumpf des Weibes 
ist relativ langer und die Beine sind relativ kiirzer. Der Bauch ist entsprechend 
dem langeren weiblichen Rumpfe ebenfalls langer, wahrend beirn Manne die 
Brust kraftiger entwickelt ist. Die Raumverhaltnisse im Bauche sind also der 
natiirlichen Bestirnmung des Weibes entsprechend angepaBt. 

Der knocherne Brustkorb des Weibes ist dem mannlichen gegeniiber bedeutend 
schmaler und zierlicher. 

Am deutlichsten fin9.en sich die sekundiiren Geschlechtsunterschiede am weib· 
lichen Becken. Das knocherne Becken bildet ein festes Geriist und einen Schutz· 
ring fiir den weiblichen Geschlechtsapparat. Der OssifikationsprozeB des Beckens 
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und die physiologische Verschmelzung seiner etwa 40 Knochenbildungsherde 
ist (nach HOEHNE) erst weit iiber den Beginn der Geschlechtsreife hinaus, zuweilen 
erst mit dem 24.-26. Lebensjahre abgeschlossen und damit erst die definitive 
Form des weiblichen Beckens erreicht. Bereits am knochernen Becken des Neu
geborenen ist der Geschlechtsunterschied zwischen mannlichem und weiblichem 
Becken erkennbar. Das Becken des weiblichen Neugeborenen ist niedriger und 
breiter als das des neugeborenen Knaben. Die Ursache hierfiir liegt in dem relativ 
groBen MaBe des queren Durchmessers des Beckeneinganges. Ganz offensichtlich 
werden die Unterschiede zwischen mannlichem und weiblichem Becken beim 
Erwachsenen. Das weibliche Becken ist diinnknochiger, breiter, niedriger und 
weit geraumiger. Die Darmbeinschaufeln stehen £lacher, die Sitzbeinhocker 
liegen weiter auseinander und der Schambeinbogen entspricht beim Weibe einem 
Winkel von 100 0 , dagegen beim Manne von etwa nur 75 0 • Das weibliche Becken 
ist gegeniiber dem mannlichen besonders durch die Weite seiner Lichtung charak
terisiert; sie ist von der Natur fiir den Durchtritt des Kindes besonders weit 
beanlagt worden. 

Nach Angabe von STRATZ iiberwiegt beim Manne im Durchschnitt die Schul
terbreite die Hiiftbreite um 14,5 cm, bei dem Weibe jedoch nur um 3 cm. Es ist 
also nicht ganz richtig, daB das Weib, wie vielfach angenommen wird, in den 
Schultern schmaler als in den Hiiften ist. 

Kopfmessungen, Kopfgewicht und Schadelgewicht haben ergeben, daB das 
Weib relativ einen etwas groBeren, absolut einen etwas kleineren Kopf besitzt als 
der Mann. Ebenso haben zahlreiche Untersucher (SCHWALBE, WALDEYER, 
MARCHAND) gefunden, daB das Gehirn des Weibes absolut kleiner und leichter 
als das des Mannes ist, daB das Weib aber ein relativ gro{3eres Gehirn als der Mann 
besitzt (BISCHOFF, TIEDEMANN, VIERORDT usw.). 

Auch bei einer Betrachtung der Unterschiede der inneren Organe beim Manne 
und Weibe fallen betrachtliche Abweichungen auf. Das Gewicht der Lungen ist 
bei dem Manne ungefahr um ein Viertel groBer als beim Weibe. Entsprechend 
dem kleineren Korper des Weibes sind auch aIle seine HerzmaBe kleiner. Das 
Herzgewicht ist geringer. Die Frage, ob beim mannlichen oder weiblichen Ge
schlecht das relative Gewicht des Herzens groBer ist, ist noch nicht entschieden. 
Das Blut des Weibes ist wasserreicher als das des Mannes. Der Wassergehalt 
betragt beim Manne nach VIERORDT 78,5%, beim Weibe 80,11 %. Das weibliche 
Elut enthalt (und darin stimmen aIle Untersucher iiberein) weniger korperliche 
Elemente. Durchschnittlich fanden sich in 1 cbmm Blut des Mannes 5 Millionen, 
in dem des Weibes 41/2 Millionen Blutkorperchen. Auch der Hamoglobingehalt 
des weiblichen Blutes ist geringer als der des mannlichen; ebenso ist das spezi
fische Gewicht des Elutes beim Weibe etwas herabgesetzt. Die Herztiitigkeit des 
Weibes solI relativ groBer und die Pulsfrequenz beim Weibe entsprechend hoher 
sein als beim Manne, in der Minute 7-10 Schlage mehr. Auch solI die Korper
temperatur des Weibes etwas hoher als die des Mannes sein. 

Ais Gesamtergebnis der Betrachtung der Unterschiede zwischen Mann und 
Weib kann man feststeIlen, daB der weibliche Korper in viel hoherem~MaBe -
abgesehen von dem Geschlechtsapparat - als der mannliche wahrend seiner 
Entwicklung und bis zur Beendigung der Entwicklung kindliche Merkmale be
wahrt. Das. Weib bleibt dem kindlichen Typus bis in viele Einzelheiten weit 
naher als der Mann. Diese Feststellung ist selbstredend nicht so aufzufassen, 
als ob der mannliche Korper vollkommener entwickelt sei, sondern jeder Korper, 
der mannliche wie der weibliche, ist entsprechend seiner von der Natur ge
wollten Aufgabe, die offenbar eine bestimmte natiirliche Arbeitsteilung vor
sieht, gebaut. 

32* 
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"Das W achstum des Weibes bleibt nicht hinter dem des Mannes zuruck. W ie 
sein ganzes Wesen ein anderes, so ist auch das Wachstum des Weibes verschieden 
von dem des Mannes" (SCHULTZE). 

Urn eine Gefahrenquelle fur die heranwachsende oder ausgereifte Frau be
zuglich ihrer Berufstatigkeit und Arbeitsentfaltung zu vermeiden und dadurch 
Schaden an der Gesundheit vorzubeugen, erscheint es mir wichtig, erstens auf 
Wachstumsunterschiede zwischen der heranreifenden Frau und dem heranreifenden 
Manne, und des weiteren auf die Bedeutung der Menstruation und ihrem Ein
fluB auf den weiblichen Organismus sowie die damit verbundene, wellenartig 
verlaufende Periodizitiit im Leben des Weibes hinzuweisen. 
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Abb. 3. Normale Wachstumskurve. 
(Aus STRATZ; Der Kiirper des Kiudes. 

Verlag Enke 1917.) 

den Knaben. So geht es weiter 
jahres. Vom 

bis zum Ende des 15. Lebens
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mit 23, das Weib mit 20 Jahren ausgewachsen sein. Charakteristisch in der 
Wachstumskurve ist also, daB sie zeigt, daB der weibliche Korper yom 11. bis 
15. Lebensjahre groBer und schwerer, vor dem 11. und nach dem 15. Lebens
jahre kleiner bleibt. Das 11.-15. Lebensjahr spielt demnach bei der Entwick
lung des jungen Madchens eine wichtige Rolle. In diese Zeit £aIlt das Haupt
wachstum. Es ist nun ganz selbstverstandlich, daB gerade in dieser Zeit auf 
Korperpflege, Ernahrung und gesundes Leben Wert zu legen ist und geistige 
Uberbiirdung sowie zu fruhe Erwerbsbetatigung zu vermeiden sind (Beschiifti
gung von Kindern und jungen Madchen zu Erwerbszwecken!) . 

. Diese Forderung nach Schonung der heranreifenden Madchen ist urn so 
mehr begrundet, als urn dieselbe Zeit, in der das Wachstum sich am inten
sivsten gestaltet, erstmalig die "Periode" eintritt. Ungleich groBer sind die 
Anforderungen welche die Generationsorgane an den Organismus des Weibes 
stellen. Vom 15. bis 16. Lebensjahre verliert das heranwachsende Madchen un
gefahr wahrend 3-6 Tagen 100-150 g Blut. Dieser Blutverlust allein, be
sonders in den Jahren der Entwicklung sich aIle vier Wochen w.iederholend, 
kaum in den der Periode folgenden drei Wochen ersetzt wieder beginnend, be
deutet fur die Frau, besonders in den Jahren der Entwicklung, ein auBer
ordentliches Schwachungsmoment. Hohepunkt der Wachstumstendenz und Men
struationsbeginn stellen so, besonders yom 14.-17. Lebensjahre ab, doppelte 
Anspruche an den Korper. 
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Den obersten Antrieb fiir den Menstruationsvorgang und den damit ver
bundenen korperlichen und geistigen Einfliissen gibt die Eizelle. Die Ovulation 
bzw. der FoIlikelsprung mit dem Austritt des reifen Eies aus dem FoIlikel erfolgt 
etwa in der Mitte zwischen zwei Menstruationen. L. FRAENKEL verlegt den 
Ovulationstermin etwa auf den 18. -19. Tag nach Beginn der letzten Menstruation, 
ROB. MEYER auf den 14. Tag und R. SCHRODER auf den 14.-16. Tag. Zur Zeit 
der Ovulation empfinden viele Frauen den sog. Mittelschmerz. Es treten eine 
Reihe von Beschwerden auf, die denen der Menstruation durchaus gleichen. 
Nicht selten wird plOtzlich in der rechten oder linken Unterleibsseite ein inten
siver, nur kurze Zeit dauernder Schmerz verspiirt (wohl in dem Augenblick, in 
dem das Bersten des Follikels erfolgt?). Gleichzeitig kommt es vielfach zu ver
starktem weiBlichen AusfluB und ab und zu sogar zu nur 1-2 Tage dauernden 
Blutungen. Diese Erscheinungen, die fast schon die Grenze des Normalen ver
lassen, finden sich besonders bei nervosen, ofters aber auch bei durch geistige 
Arbeit iiberanstrengten Frauen. 

Wenngleich die Menstruation an sich ein physiologischer Vorgang ist, ist 
sie doch ungemein haufig mit leichten Beschwerden ortlicher und allgemeiner 
Art vergesellschaftet ; die 
Frauen fiihlen sich "unwohl". 100 e 
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Abb.4. Diagramm des Monatszyklus belm Weibe. Nach OTT. 

Uterus geht Hand in Hand eine Uberblutung auch der anderen Beckenorgane. 
Hierdurch empfinden die Frauen in dieser Zeit vielfach ein Gefiihl der Volle 
und Schwere im Leibe, haufiger Harndrang, nicht selten auch Anschwellen 
von Hamorrhoidalknoten und Krampfadern. - Es ist ganz selbstverstandlich, 
daB der durch die Periode bedingte Blutverlust die Lebensvorgange voriiber
gehend physiologisch herabmindert. Diese Tatsache kommt nicht allen Frauen 
und nicht immer zur Empfindung. Andererseits fiihrt sie aber leicht bei ner
vosen und neurasthenischen Frauen zu einer Fiktion: sie iiberbieten sich viel
fach in der Selbstbeobachtung und kommen dann allzu leicht zu einer Uber
wertung auch der leisesten Beschwerden. Aber auch bei gesunden Frauen kommt 
es doch in der Mehrzahl der Falle zu Allgemeinerscheinungen, bei denen die 
nervosen Symptome besonders hervortreten. Die Frauen befinden sich dann fast 
regelmaBig in einem Stadium gesteigerter psychischer Reizbarkeit. Mit dieser 
Reizbarkeit gehen haufig in verschiedener Starke leichte Ermiidbarkeit, unruhiger 
Schlaf, Herzklopfen, Hitzewallungen, Kopfschmerzen, heftige Migrane, Appetit
losigkeit, Ubelkeit, Hautaffektionen, wie Herpes oralis, Urticaria usw., einher. 

Man hat in der Menstruation, in ihrer Vorbereitung und in ihrem Ablauf den 
Ausdruck einer Wellenbewegung. Nach der Auffassung v. ELLIS und den Studien 
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von OTT verlauft das Leben des Mannes in einer Ebene, wahrend sich das Leben 
des Weibes langs einer aus Wellenberg nnd Wellental wechselvoll gebildeten 
Flache bewegt. In vorstehender Abb. 4 stellt die Kurve AlB die monatliche Lebens
welle des Weibes dar, den Verlauf der physiologischen Schwankungen, der Puls
frequenz, der Muskelkraft, des Blutdruckes, Korpertemperatur, Reflexbewegungen 
und des geschlechtlichen Gefiihllebens. 

Die vertikale Einteilung bedeutet die 28 Tage des Mondmonates, wahrend 
die Intensitat der Funktionen durch die 4 horizontalen, mit den Zahlen 25, 
50, 75 und 100 bezeichneten Linien gekennzeichnet ist. Der 14.-19. Tag ent
spricht der Zeit der Periode. 

Die Kurve zeigt, daB der Hohepunkt der Lebensprozesse ungefahr drei Tage 
vor dem Beginne der Regel erreicht ist. Dann kommt es zu einem rapiden Ab
faIle. Dieses Stadium spielt sich wahrend und kurz nach der Periode abo Auch 
die geistige Energie ist recht oft in dieser Zeit beeintrachtigt. - Nur eine kleine 
Anzahl von Frauen zeigt wahrend der Menstruation keinerlei Beschwerden 
(nach TOBLER 16%), aber noch weniger Frauen empfinden wahrend dieser Zeit 
sogar eine Erhohung des W ohlbefindens und der Leistungsfahigkeit (nach TOBLER 
7%). Die Amerikanerin Dr. MARy JAKOBY (zitiert nach OSCAR SCHULTZE) hat 
liber die Menstruationsperiode ausflihrliche Untersuchungen veroffentlicht: "Es 
ist richtig, daB unter unseren aufreibenden sozialen Zustanden 46% der Frauen 
wahrend der Menstruation mehr oder weniger leidend sind und eine groBe Anzahl 
derselben muB, wenn sie in industrieIlen oder anderen Unternehmungen beschaf
tigt sind, aus Humanitatsgriinden wahrend dieser Zeit, wenn moglich, geschont 
werden." Es ist besonders bemerkenswert, daB Menstruationsbeschwerden oft 
ganzlich unabhangig yom Genitalbefund sind und sich ebenso bei Virgines 
finden, wie bei Frauen, die geboren haben. ASCHNER bezeichnet die Menstruation 
als eine kritische Phase im gesamten Driisenleben des Weibes, das gekennzeichnet 
sei durch erhohtes Wachstum, Hyperamie und vermehrte Sekretion. 

Aus all den durch die Menstruation bedingten korperlichen und psychischen 
Einfliissen erkennen wir einen im Vergleich zu dem an und fiir sich kraftigeren 
mannlichen Organismus bedeutenden Nachteil, der sich bei Belastung durch 
bestimmte Berufe, oder gar bei Belastung durch Beruf, Haustatigkeit und Mutter
schaft auf die Dauer als schwerer Schaden an der Gesundheit herausstellen muB. 
In letzterem FaIle zehrt der Schaden an Mutter und Kind. 

KISCH berichtet liber eine neue Periodizitiit im Leben der Frau, welche un
abhangig von den Menstruationsphasen einhergeht und mit den groBen Geschlechts
epochen der Menarche, der Menakme und der Menopause, dem Eintritt, dem 
Hohestadium und dem Rlickgang der Geschlechtsfunktionen zusammenhangt. 
"Bestimmte pathologische Symptome, welche um die Zeit des Ersteintrittes der 
Menstruation in die Erscheinung treten und die Menarche beherrschen, namlich 
Herzbeschwerden, Dyspepsien, psychologische Neurosen, chlorotische Zustande, 
Albuminurien, Hautkrankheiten wahrend der Dauer der geregelten Sexual
funktion in der Epoche der Menakme an Intensitat und Haufigkeit ganz bedeutend 
absinken, oder in ganzlicher Ebbe gar nicht mehr beobachtet werden, hingegen 
plOtzlich um die Zeit der Klimax mit der Irregularitat der Menstruation in 
machtiger Flut wieder ansteigen." 

KISCH konstruiert geradezu eine gesetzmaBige RegelmaBigkeit fiir die ent
sprechenden Epochen. Wenn der Korper des heranwachsenden Madchens und der 
Frau in die verschiedenen Reifestadien plotzlich libergeht, dann gibt es einen Ruck, 
der beispielsweise dadurch bedingt sein kann, daB in dem kindlichen Korper auf 
einmal die bisher unbekannte innere Sekretion des corpus luteum eintritt, oder 
im klimakterischen Alter die gewohnte Funktion plotzlich versiegt. 
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Sollten die KrscHschen Beobachtungen, die an und fUr sich sehr plausibel 
sind, richtig sein, so hatten wir es hier mit einer zweiten grofJen Periodizitat im 
Leben des Weibes zu tun, die ebenfalls auf Korper und Geist der Frau und damit 
auch auf ihre Leistungsfahigkeit in den verschiedenen Epochen von groBtem 
EinfluB ist. 

An und fur sich gehort in dieses Kapitel auch eine Darlegung der Bean-
8pruchung de8 weiblichen Organi8mUB durch Schwanger8chajt, Geburt und W ochen
bett. Wenn es aber bereits einleuchtend ist, daB allein der Menstruationsablauf 
mit allen seinen Begleiterscheinungen und Folgen ein groBer Nachteil bezuglich 
der korperlichen und geistigen Leistungsfahigkeit dem Manne gegenuber bedeutet, 
so muB das in weit hoherem MaBe naturgemaB auch fur die Schwangerschaft, 
Geburt und Wochenbett gelten. Die Schwangerschaftszeit stellt in noch hoherem 
MaBe als der gewohnliche Ablauf des Menstruationszyklus ein Grenzstadium des 
Gesunden dar. Geringe Beeintrachtigungen genugen da, um aus dem Grenz
stadium des Gesunden ins Pathologische uberzufuhren. Es erubrigt sich deshalb, 
auf diese Selbstverstandlichkeiten einzugehen. Der gewaltige Krafteverbrauch 
und die Arbeitsleistung, die das Fortpflanzungsgeschaft der Frau beansprucht, 
w'ird mit einem Schlage klar, wenn man sich den durch Menstruation, Schwanger
schaft, Geburt und Laktation bedingten Substanzverlust der Frau vergegen
wartigt. SELLHEIM schatzt den Verlust durch Menstruation wahrend der ganzen 
Zeit der Gebarfahigkeit auf mehr als 50 kg (12mal etwa 170 g Blut pro mense = 
etwa 2 kg im Jahre), die Zunahme in der Schwangerschaft und den Verlust unter 
der Geburt auf ca. 6 kg (Kind 3 kg, Nachgeburtsteile 1 kg, Reduktion der Gebar
mutter 1 kg, Blutverlust. 1 kg, Laktation (hierbei ist nur das Nahrmaterial, 
welches die Zunahme des Kindes veranlaBt, berucksichtigt) auf 6 kg in einem 
Jahre. 

Der BlutveI:lust, den die Frau allein durch die Menstruation im Laufe des 
gebarfahigen Alters erleidet, entspricht also ungefahr dem Gewicht des Korpers 
im 18. Lebensjahre. Nach dieser Berechnung wurde die Frau durch ihre Men
struation und beispielsweise 6 Geburten und 6 Laktationen in ihrem Leben allein 
einen Massenverlust von 122 kg erleiden. Es braucht deshalb nicht mehr weiter 
ausgefUhrt zu werden, welche Aufbaukrafte der weibliche Organismus bean
.3prucht und welchen enormen Schwankungen der weibliche Organismus allein 
durch seine natiirliche Organisation und Zweckbestimmung unterworfen ist. -

Die Frau hat die ganz besondere Verpflichtung, sich selbst und ihrer Nach
kommenschaft gegenuber, mit den Bedingungen ihrer Gesundheit sich vertraut 
zu machen. Die Arbeit im allgemeinen, besonders aber die Berufsarbeit der 
Frau, die mit ihrem Geist und ihrem Korper, oder mit beiden gemeinsam aus
gefiihrt wird, wirkt auf Korper und Geist als Reiz. Fur diesen gilt ebenfalls der 
Grundsatz: "Schwache und mittelstarke Reize regen an, starkere schwachen, 
ganz starke toten". Die Anforderungen, die in der neuzeitlichen Industrie bei
spielsweise auch von Mannern beansprucht werden, gehen bereits an die Grenze 
des Moglichen. Sie fordern in der Hauptsache jungere, d. h. in den besten Jahren 
stehende, vollkraftige, gesunde Arbeiter und ist bestrebt, jede herabgeminderte 
Kraft rasch abzustoBen. Charakteristisch fUr uns ist es, wenn ELSTER sagt: 
"Der Knick im Schicksal der Arbeiter liegt beim 40. Lebensjahre. Dies ist eine 
Folge der Technik, des Tempos, der Ungeheuerlichkeit der chemischen, ther
mischen und mechanischen Anforderungen." Vielfache Erfahrungen von Arzten, 
die hierauf bei geistigen Berufen, beispielsweise Lehrerinnen, Beamtinnen usw. 
geachtet haben, lehren, daB sehr haufig der "Knick" im Schicksal die8er Frauen 
mit dem Klimakterium einsetzt. In sehr vielen Fallen bildet sich dann ein 
Neurosenkomplex, der die geistige und korperliche Leistungsfahigkeit, je friiher 
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die Frau vorher mit ihrer Arbeitskraft Raubbau getrieben hat, um so eher 
herabdriickt. 

Ich bin auf aile die anatomischen und physiologischen V organge naher 
eingegangen, weil es nun vielleichterfailt, die von der Frau zu fordernde Leistung, 
oder ihr zuzubilligende Leistung ihrer Leistungsfahigkeit auf Grund ihres be
sonderen natiirlichenKonnens anzupassen. Man kannSELLHEIM nur Recht geben, 
wenn er sagt, daB es ein Kardinalfehler sei, daB die Frau die Gleichberechtigung 
vielfach so auffasse, als miisse sie die gleiche Arbeit tun wie der Mann. Eine 
Gleichmacherei beider Geschlechter in dieser Hinsicht bedeute geradezu einen 
Kulturriickschritt. 

Der Soziologe und der Arzt wird mit der Beurteilung der Frauentatigkeit 
ihre natiirliche Organisation grundlegend beriicksichtigen miissen und zu er
reichen suchen, die durch soziale Bedingtheiten erforderliche Arbeitsentfaltung 
des Weibes ihrer Biologie in weitem MaBe anzupassen. -

V. Allgemeinschadliche Einfliisse aus Konstitution ( endogen 
bedingte) and Umwelt (exogen bedingte) in ihrer besonderen 

Bedeutung fiir den Frauenorganismus. 
" 1. Endogene Faktoren. 

Bei den vielfachen Wechselbeziehungen zwischen Konstitution, Genitalleiden 
und sog. gyniikologischen Berufskrankheiten der Frauen kommt es haufig vor, 
daB Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane. als durch den Beruf er
worben erscheinen und als solche gedeutet werden, wahrend sie in Wirklichkeit 
konstitutioneil bedingt sind. Der konstitutionelle Faktor spielt fiir die Gewerbe
gynakologie meines Erachtens eine so wichtige Rolle, daB er seiner ganz beson
deren Beriicksichtigung bedarf. 

MARTIUS (Rostock), PFAUNDLER, LUBARSCH, F. KRAUS, TENDELOO, LENZ, 
ROSSLER, SIEMENS u. a. verstehen unter Konstitution "sowohl die erblichen An
lagen als auch erworbenen Anderungen und Storungen des Korpers", also im 
wesentlichen das, was man in der modernen Vererbungslehre als Phiinotypus 
und J. BAUER als Korperverfassung bezeichnet. Eine Reihe von Forschern wie 
TANDLER, J. BAUER, P. MATHES, HART, KOCH u. a. haben den Begriff der 
Konstitution ausschlieBlich auf ererbte, im befruchteten Ei vorbestimmte Eigen
schaften beschrankt, wahrend ailes, was im "individueilen (intra-extrauterinen) 
Leben hinzukommt, also "wo samtliche durch besondere AuBenfaktoren, wie Ein
fliiss~ der Ernahrung, soziale Lage, friihere Krankheiten herbeigefiihrte Abwei
chung von der "Norm" unter der Bezeichunng Kondition zusammengefaBt 
wird" (HECKER). 

Erst Konstitution und Kondition zusammen bilden nach BAUER die Korper
verfassung. TANDLER, BAUER, MATHES usw. verstehen also unter Konstitution 
den Genotypus, die vererbten Anlagen ailein und glauben, die Konstitution sei 
eine keinen Wandlungen zugangliche, das ganze Leben hindurch wirkende GroBe, 
die keine exogenen Einfliisse gestattet und somit bestimmend fiir das Leben und 
die Eigenart des Individuums ist und bleibt. Recht heftig tritt GALLANT1) der 
Ansicht MATHES, und seiner Anhanger gegeniiber: 

"Es ist ganz falsch, wenn MATHES und seine Anhanger behaupten, daB die 
Konstitution im Moment der Vereinigung von Ei und Samenzelle ein fiir allemal 
festgelegt ist. 1m Moment der Vereinigung der Geschlechtszellen ist nicht die 

1) Konstitution und konstitutionelle Entwicklung. Arch. f. Frauenk. 1925, H.3. 
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Konstitution des keimenden Individuums festgelegt, sondern es sind bloB die 
konstitutionellen Anlagen, aus denen sich im Laufe der Entwicklung das Indi
viduum seine Konstitution entwickeln wird, gegeben. Eine Entwicklung aber 
vollzieht sich immer unter den Einflussen des Milieus, in dem die Entwicklung 
vor sich ·geht und somit sind an der Entwicklung der Konstitution nicht nur endo
gene sondern auch exogene Faktoren mitbeteiligt." GALLANT fordert dann die 
Unterscheidung der Konstitutionstypen nach ihrer auBeren Erscheinung, denn 
in ihr, dem Phiinotyp, sei der Genotyp in seiner Entwicklung mit eingeschlossen. 

SIEMENS nennt die Gesamtheit der im befruchteten Keime gegebenen Erb
anlage Idiotypu8 und unterscheidet davon als Paratypu8 die Gesamtheit der 
nichterblichen, im Laufe des individuellen Lebens durch auBere Reize bewirkten 
Merkmale. Der Phiinotypu8 (Erscheinungsbild) umfaBt die Gesamtheit der 
idiotypi8chen und paratypi8chen Merkmale eines Individuums. Diese lassen sich 
nur nach der Art ihres Verhaltens hinsichtlich der Erblichkeit trennen (LENZ). 
Der IdiotYPU8 ist erblich, der Paratypu8 nicht. Der PhiinotYPu8 ist teils erblich, 
teils nicht. 

Fur die Betrachtung der Zusammenhange zwischen Konstitution, Genital
leiden und gynakologischer Berufserkrankung mochte ich die von F. LENZ ver
tretene Ansicht - als eine der verbreitetsten - zugrunde legen. LENZ versteht 
unter "Konstitution" die Korperverfassung, soweit sie dauernd ist und nicht 
oder nur schwer durch Umwelteinflusse geandert werden kann: ganz allgemein 
gesprochen, die Korperverfassung in bezug auf ihre Erhaltung als Wahrschein
lichkeit oder, was auf dasselbe hinauskommt, ihrer Widerstandskraft. Wenn 
sich eine Widerstandsschwache nur auf einzelne Krankheiten bezieht, so sprechen 
wir von Disposition. Die Konstitution pragt sich in vielen Fallen schon in der 
auBeren Erscheinung, im Habitus aus. Konstitutionsanomalien, die sich weniger 
im Habitus als in gewissen funktionellen Eigentumlichkeiten auBern, die vor
wiegend in der chemisch-physiologischen Beschaffenheit der Gewebe begrundet 
sind, bezeichnet er als Diathesen. Der Habitus ist also etwas Anatomisches, 
die Konstitution etwas Funktionelles. 

Eine abnorme Konstitution kann wiihrend der ganzen Lebenszeit des Indivi
duums latent bleiben. 

M. HIRSCH betont, daB die rein genotypische Fassung des Konstitutions
begriffes durch TANDLER u. a. den Beobachtungen und den Bedurfnissen der 
arztlichen Praxis nicht gerecht werde. Er wunscht fur die Entstehung der kli
nischen Konstitutionstypen nicht nur ein qualitatives sondern auch ein quanti
tatives Verhaltnis der Erbanlagen, und miBt den Bedingungen der Umwelt, zu 
denen auBer Klima Ernahrung, auch die Berufsarbeit gehort, einen erheblichen 
EinfluB auf Ausbildung und Umbildung der Konstitution zu. Mit Recht hebt 
er hervor, daB diese Einwirkungen lediglich den Phiinotypus treffen und nur 
Modifikationen sind, den Genotypus unberuhrt lassen; mit Recht hebt er meines 
Erachtens die Bedeutung der Einwirkungen fur das Leben des Individuums und 
der Gemeinschaft hervor. 

Fur die Bewertung und· Diagnose "Frauenkrankheiten" ist eine genaue 
Kenntnis bestimmter Konstitutionsanomalien Voraussetzung. Bei der Festlegung 
des Begriffes "BerufsJrrankheit" wurde bereits darauf hinge·wiesen, daB, bevor 
die exakte Diagnose Berufserkrankung gestellt werden kann, es erwiesen sein 
muB, daB die angeblich berufserkrankte Frau vor Ergreifung des Berufes, durch 
den die Krankheit verursacht sein soli, gesund gewesen ist, oder diese Erkran
kung relativ haufig und in gleicher Weise bei anderen vorher gesunden Berufs
angehorigen eintritt. Die angeblichen Berufsschadlichkeiten brauchen ja nicht 
die ausschlieBliche Ursache der Krankheitsstorungen zu sein, sie mussen aber 
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bei der Ent8tehung und A UB168ung der BeruIskrankheit weBentlich wirksam ge
wesen sein. 

Da die klinische Medizin in der Tat die Konstitution nicht als Krankheits
oder Gesundheitsbegriff kennt, kommt es in vielen Fallen, wo die Konstitution 
ursachlich bei der Entstehung einer Krankheit mitbeteiligt ist, andererseits aber 
die Erkrankung durch die erkrankte Person als BeruIserkrankung auIgefaBt 
wird, leicht zu Kollisionen. 

Fiir den Gynakologen ist die Kenntnis der astheni8chen KOnBtitution, die 
nach LENZ sicher im wesentlichen idiotypischer Natur ist, von Wichtigkeit. 
Wenn sie auch erst im zweiten Lebensjahrzehnt deutlicher in Erscheinung tritt, 
so ist sie doch schon im Sauglingsalter erkennbar. Asthenische Personen sind 
schmachtig gebaut, der Brustkorb ist eng und flach bei verhaltnismaBig langem 
Rumpf. Das Herz hat Tropfenform und hangt in den schmachtigen Brustkorb 
herab. Ebenso die Baucheingeweide in den schmalen Bauch. Da die Wirbel
saule infolge von Schlaffheit der Zwischenwirbelgelenke und der Riickenmuskeln 
nicht straff getragen ist, kommt es zu einer schlechten Haltung. DaB sitzende 
Lebensweise und Mangel an korperlicher Betatigung den asthenischen schwach
lichen Wuchs begiinstigen, steht fest, aber - so meint LENZ - "es kann keine 
Rede davon sein, daB dort die Hauptursache der Asthenie liege und daB eine 
ausgesprochene Anlage zur Asthenie etwa durch Leibesiibungen wahrend des 
Heranwachsens ausgeglichen werden konne". 

Manche Formen der Asthenie (und das ist gynakologisch besonders bedeu
tungsvoll) gehen einher mit hypoplasti8chen und infantili8ti8chen KOnBtitution8-
anomalien. LENZ halt den Infantilismus im wesentlichen fiir erblich bedingt, 
glaubt aber, daB er gelegentlich auch einmal durch auBere Entwicklungs
hemmungen wie beispielsweise angeborene Syphilis usw., bewirkt werden konne. 

Beziiglich der Entstehung der asthenischen und infantilistischen Konsti
tutionen und der Tatigkeit der endokrinen Driisen vertreten LENZ und STOCK
HARD die Meinung, daB die zugrunde liegenden krankhaften Erbanlagen auI dem 
Umwege iiber die Hormone sich erst auswirken. 

Der InfantiliBmUB ist eine Konstitutionsanomalie, die der Asthenie sehr 
ahnlich ist. Die Geschlechtsorgane bleiben klein und unentwickelt. Infantilis
mus wird vielfach zur Sterilitat; in manchen Fallen, in denen Schwangerschaft 
eingetreten ist, geht die Schwangerschaft vorzeitig zu Ende, da sich die Frucht 
in der mangelhaft entwickelten Gebarmutter nicht entfalten kann. 

Auch Varizen, die nicht selten familienweise gehauIt vorkommen, finden 
sich vielfach bei Asthenie, ebenso Hamorrhoiden. Die Anlage hierzu scheint 
erblich zu sein, wenn auch naturgemaB auBere Einfliisse den RiickfluB des Blutes 
behindern und die Entwicklung begiinstigen konnen. H abituelle Ob8tipation ebenso 
wie N eigung zu Durchfallen sollen vielfach idiotypisch beanlagt sein. 

Die Allgemeinerkrankungen: Chloro8e und Tuberkulo8e sind ebenfalls viel
fach von Hereditat abhangig; die Erfahrung lehrt jedoch, daB in hohem MaBe 
auBere Umstande bei ihrem Zustandekommen mitspielen. Auch MenBtruation 
und Klimakterium sind nach ASCHNER erheblich konstitutionell bedingt; das ganze 
W ohl und Wehe der Frau steht in direkter Abhangigkeit von dem Menstruations
vorgang. GALLANT hat nicht unrecht, wenn er meint, man lese zwischen den 
ASCHNERSchen Zeilen: "Sage mir, wie die Frau menstruiert und ich werde dir 
genaue Auskunft iiber ihre Konstitution geben." Auch das Problem des Fluor8 
will ASCHNER nur konstitutionell behandelt wissen. Bei konstitutionell minder
wertigen Individuen sollen gerade vom Genital aus eine Reihe von Erscheinungen 
und Folgezustanden, die fiir die Gynakologen von groBer Wichtigkeit sind 
auItreten: Psychi8che Storungen zur Zeit der MenBtruation, Behinderung deB 
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Geschlechtsaktes durch Vaginismus und abnorme Enge der Scheide, Tubengraviditiit, 
Storung des Geburtsaktes inlolge mangelhalter Nachgiebigkeit der Weichteile u. a. m. 

Fur die Entstehung von Senkungen, Verlagerungen und Prolapsen sind, 
Asthenie und Infantilismus vielfach von ursachlicher Bedeutung. Asthenische 
Frauen haben schwache und schlaffe Muskulatur und schlechte Fascien. Die 
Organe sind, wie bereits beschrieben, vielfach gesenkt, die Beckenbogenmusku. 
latur ist besonders bei Frauen, die geboren haben, insuffizient. 1st dies haupt. 
sachlich durch die Asthenie bedingt, so findet man beirn Infantilismus vielfach 
einen kleinen spitzwinklig antiflektierten Uterus und eine tiefe Douglastasche 
(W. A. FREUND), die als HemmungsmiBbildung aufzufassen ist und den Vorfall 
vielfach bedingen kann. ZIEGENSPECK und FLATAU "haben unter den konsti· 
tutionellen Faktoren, die leicht zu Prolapsen fiihren konnen, noch besonders 
eine zu geringe Beckenneigung hervorgehoben, die sich gleichfalls gerade bei 
Asthenischen und Infantilistischen findet. Die Messungen FLATAUS ergeben bei 
seiner Apparatur eine Beckenneigung von 38-45 0 bei Prolapstragerinnen, von 
45-50 0 bei Frauen ohne Prolaps. In der zu geringen Beckenneigung erblickte 
FLATAU das konstitutionelle Moment, das zur Schwache des Haftapparates und 
des Beckenbogens erst hinzukommen muB, um einen Prolaps eintreten zu lassen". 
(REIFFERSCHEID und KABOTH). 

Fur den Gynakologen und Geburtshelfer ist die Beziehung "Konstitution und 
enges Becken" von besonderem Interesse. Die erbliche Veranlagung durfte un· 
zweifelhaft mit die wichtigste Ursache fur die Entstehung enger Becken sein. 
Ursache des engen Beckens ist meist Rachitis, aber diese ja auch zum guten Teile 
erblich bedingt. Besonders das allgemeine enge Becken scheint durch erbliche 
Veranlagung bedingt zu sein. GAUSS, KIPPING und STEINMANN haben an dem 
Material der Freiburger geburtshilflichen Klinik nachgewiesen, daB ein Zusam· 
menhang besteht zwischen der Haufigkeit des engen Beckens, den unteren 
sozialen, korperlich schwer arbeitenden Bevolkerungsschichten und den Be· 
wohnern irn hohen Schwarzwald. LENZ meint hierzu, daB sowohl die "geo· 
graphischen wie auch die sozialen Unterschiede in der Verteilung der engen 
Becken zum groBen Teile auf erblichen, d. h. Rassenunterschieden, beruhe". 
Er glaubt, daB die in Europa vorkommenden Rassen und ihre Mischlinge nicht 
gleichmaBig sondern verschieden uber die einzelnen sozialen Schichten verteilt 
seien. Andererseits sei auch der Anteil der nordischen Rasse in den oberen 
Schichten deutlich groBer als in den unteren. In Kustenlandern der Nord· und 
Ostsee, wo die Bevolkerung ganz uberwiegend nordische Rasse ist, kommen 
Geburtsschwierigkeiten infolge enger Becken nur selten vor. Wenn nun der 
nordische Typus zwar im Rheintal noch einen starken Bestandteil der Bevol· 
kerung bilde, so sei doch deren Anteil im Schwarzwald, wo die sog. alpine Rasse 
vorherrsche, nur gering. LENZ glaubt, dafJ diese Rassenunterschiede lilr die Atio· 
logie des engen Beckens eine grofJere Rolle spielen als die Wirkungen der ungilnstigen 
sozialen Verhiiltnisse, die man bisher zu stark einseitig betont habe. 

Wenn in diesem Kapitel uber Konstitution bei den vielen Krankheitsbildern 
und Lebenserscheinungen die Konstitution so stark in den Vordergrund geschoben 
wurde, so geschah dies keineswegs deswegen, um nun aIle Krankheitsbilder und 
Schaden, die der Gesundheit der Frau zugefiigt werden, hiermit abzutun. Viel· 
mehr geschah es, den vernachlassigten Faktor Konstitution gebuhrend zur Gel· 
tung zu bringen. Man war eben zu sehr geneigt, bestimmte Erkrankungen immer 
aus Umwelteinflussen zu erklaren. So herrschte bis vor kurzer Zeit die Ansicht, 
daB z. B. Kurzsichtigkeit durch angestrengte und andauernde Naharbeit ent· 
stiinde und die Kurzsichtigkeit eine "erstarrte Anpassung an die Naharbeit" 
sei. Heute darf es als sichergestellt gel ten (LENZ), daB die Zunahme der Kurz· 
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sichtigkeit im jugendlichen Alter im wesentlichen aus inneren Grunden erfolgt. 
LENZ stellt es als vallig verfehlt dar, die erste Entstehung der erblichen Anlage 
zur Kurzsichtigkeit auf eine derartige, angeblich individuell erworbene erstarrte 
Anpassung an die Naharbeit zUrUckzufuhren, da derartige Vorstellungen mit 
den Ereignissen der modernen Erblichkeitsforschungen nicht zu vereinbaren 
seien. Viele Arzte nehmen an, daB die Anlage zur Kurzsichtigkeit erblich und die 
Anlage durch Naharbeit zur Entfaltung gebracht werden kanne. Also bleibt immer 
die erbliche Veranlagung das Primare. Und so wird es auch bei vielen Genitalleiden 
sein, die durch Schwache oder krankhafte Anlagen in der Erbmasse bedingt sind. 
Wenn diese sich auswirken, so liegt die Ursache immerhin noch in der Anlage. 

Eine Reihe von gynakologischen und Allgemeinerkrankungen entstehen 
scheinbar durch irgendeine von auf3en wirkende Noxe, sind aber in Wirklichkeit 
durch die Erbanlagen bedingt; die N oxe macht die K rankheit lediglich eker oder 
spatermanifest, und es ist wohl auch denkbar, daB krankhafteAnlagen, wenn keine 
schadlichen Einflusse wirken, weiter bestehen, ohne sich in Form einer Krankheit 
zu manifestieren. Und darin liegt die Wichtigkeit bei der Beurteilung der im 
Frauenberufe vorkommenden Frauenkrankheiten: Konstitution und schadliche 
Einflusse der Umwelt nach Maglichkeit ihrem Werte nach abzugrenzen. 

2. Exogene Faktoren. 
Wir kommen nunmehr zu den schadlichen EinflUssen der Umwelt und deren 

Bedeutung fur den Frauenorganismus. Zunachst solI die Frage der Schadigung 
der Erbsubstanz durch Berufstatigkeit besprochen werden. "Unbestritten ist, 
daB in manchen Fallen gewisse auBere Einwirkungen Anderungen in der Erb
substanz hervorrufen, teils mit, teils ohne gleichzeitige Beeinflussung des elter
lichen Organismus, immer aber unabhangig von dieser. Solche Anderungen der 
Erbsubstanz nennt man - im Unterschied von den Kombinationsvariationen, 
die fortwahrend bei den Reifungsvorgangen in den Fortpflanzungszellen und bei 
der Befruchtung zustande kommen - Mutationen. Mit Vererbung persanlich 
erworbener Eigenschaften haben sie gar nichts zu tun." (SCHALLMEYER.) LENZ 
nennt solche Erbanderungen Mutationen oder 1diovariationen. Fur die Mutations
erzeugung und die Gesamtheit ihrer auBeren Ursachen, die noch sehr unklar sind, 
hat LENZ den Begriff "ldiokinese" aufgestellt, der umfassender als FORELS 
"Blastophorie" ist, da es vermutlich nicht nur degenerative Mutationen sondern 
auch solche gibt, die neue Anpassungsmaglichkeiten bieten. LENZ deduziert so: 
"Da die Erbmasse chemisch-physikalisch bestimmt vorgestellt werden muB, 
so muB sie auch durch chemisch-physikalische Einflusse anderbar sein. Fur die 
chemischen oder physikalischen Ursachen der Idiovariationen habe ich die Be
zeichnung ,I diokinetische EinflUsse' eingefuhrt, fur den Vorgang der Verursachung 
solcher Erbanderungen das Wort ,Idiokinese'." 

FUr die Gynakologie und die Berufsarbeit der Frau ist es wichtig, ob durch 
Hinger dauernde Giftwirkungen, wie sie bei bestimmten Berufen kaum zu ver
meiden sind, abgesehen von den unmittelbaren Giftwirkungen auf den Karper 
auch die Keimzellen so geschwacht bzw. geschiidigt werden, daB verkummerte 
und lebensschwache Nachkommen entstehen. Es dandelt sich hierbei dann um 
Neuentstehungen und Ausbreitungen krankhafter Erbanlagen. 

Im allgemeinen zeigen Mutationen eine gegenuber der Ausgangsform herab
gesetzte Lebenstuchtigkeit. Sie birgt also meist eine Ursache der Entartung in 
sich. Nach SCHALLMYER, LENZ u. a. kommen Mutationen allerdings nur selten 
vor. Die "Neukombination der Gene ist weitaus die Hauptquelle der Erbvariation 
und die Fortpflanzungsauslese, also das fUr die Eugenik jedenfalls nahezu aus
schlieBlich in Betracht kommende Mittel". 
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Zu den Keimgiften rechnet man verschiedene narkotische Mittel: Alkohol, 
Morphium, Cocain, Ather, Opium und auchNicotin (letzteres kommt fiir Personen, 
die in der Tabakindustrie beschiiftigt sind, auch als Gewerbegift in Frage!). Die 
Bedeutung des Alkohols als keimschadigendes Mittel ist dann groB, wenn der 
Alkoholkonsum zu einem Abusus gefiihrt hat. Man soll nur nicht glauben, daB 
der Konsum des Alkohols durch Frauen so unerheblich sei, wenigstens deuten 
die Untersuchungen von SOHWAIGHOFER iiber "Alkohol und Nachkommenschaft" 
darauf hin. SOHWAIGHOFER konnte nachweisen, daB in Salzburg der Anteil der 
Frauen an Paralyse ganz enorm zugenommen hat; wahrend vor 20 Jahren 
(so schrieb er 1912) derartige Falle noch zu den Seltenheiten gehi:irten, betriigen 
sie jetzt 25% des Gesamtstandes. 1m Schankgewerbe sogar schon 50%. Die dem 
Alkohol mehr ausgesetzten Berufe weisen batiirlich eine hi:ihere Erkrankungs
ziffer als die iibrigen auf. Beachtenswert und mitverantwortlich fiir den groBen 
Alkoholkonsum, der auch heute noch im Deutschen Reiche 21/ 2-3 Milliarden 
Mark pro Jahr verschlingt, sind interessierte Kreise, die in geschickter Weise den 
Massen vorsuggerieren, den alkoholischen Getranken wohne eine starke innere 
Kraft und eine erheblich blutbildende Eigenschaft inne. Manche einfachen Volks
kreise sind von der Idee, daB in Bier oder anderen alkoholhaltigen Getranken ein 
vorziigliches Mittel gegen Blutarmut, Bleichsucht usw. vorhanden sei, nicht ab
zubringen. Der maBige GenuB iiberstiirzt sich dann, wie die Erfahrung gelehrt 
hat, allzuleicht in einen Abusus und den damit verbundenen Schadlichkeiten. 
Bereits 1905 waren 1518 Frauen wegen Alkoholismus und Sauferwahnsinn in 
Anstalten fiir Geisteskranke untergebracht; daneben waren 19680 Manner aus 
dem gleichen Grunde in Anstalten interniert. 

Offenbar kommen aber auch Schadigungen der Erbmasse in erheblichem 
Umfange durch gewerbliche Gi/te, wie Blei, Quecksilber, Phosphor, Schwe/el
kohlenstoff, Benzol, Anilin und verwandte Stoffe vor. Aber auch Stoffwechsel
produkte gewisser Mikroparasiten, die beim Menschen Infektionskrankheiten 
erzeugen, besondersSyphilis, Tuberkulose undMalaria, werden zu den Keimgiften 
gerechnet. 

In der Neuzeit ist der Ursache von Schadigungen in der Erbmasse, die durch 
R6ntgenstrahlen und radioaktive Stoffe ausgeli:ist sein ki:innen, mit denen der 
Gynakologe tagtaglich zu tun hat, groBe Beachtung geschenkt worden. Die 
Untersuchungen OSKAR HERTWIGS mit Samen- und den Eizellen von Amphibien 
mit radioaktiven Stoffen haben ergeben, daB auch in jenen Versuchen, wo nur 
die Samenfaden allein bestrahlt wurden, die daraus hervorgehenden Individuen 
vielfaltige MiBbildungen und Schwachezustande zeigten. Auf die Gefahr, welche 
der Nachkommenschaft durch Ri:intgenbestrahlungen der Mutter drohen ki:innen, 
ist von GAUSS, Di:iDERLEIN, GRONIG, REIFFERSOHEID u. a. hingewiesen worden. 
MAR'fIUS und FRANKEN konnten im Tierexperiment feststellen, daB nach der 
Bestrahlung des Hinterleibes bei weiBen Mausen vor der Befruchtung die Zahl 
der geworfenen Jungen urn mehr als die Halfte geringer als bei normalem Wurf 
war. Die Sterblichkeit der geworfenen Tiere war erhi:iht. Sie blieben im Wachs
tum und in der Entwicklung zuriick. Sie waren bis zum Alter von 9 Monaten 
alle steril, wahrend die Kontrolltiere, im Alter von 4 Monaten gepaart, normale 
Junge warfen. MARTI US und FRANKEN mahnen zur auBersten Zuriickhaltung 
mit Schwachbestrahlungen im fortpflanzungsfahigen Alter und halten daran fest, 
bei der Indikation zur temporaren Sterilisation der Frau die Mi:iglichkeit der 
Nachkommenschadigung immer in Rechnung zu stellen. NURNBERGER hat 
die Anderungsmi:iglichkeit der Erbmasse durch Strahlenwirkung auf die Keim
zellen bestritten. 1m Tierexperiment hat er nach einer Bestrahlung an einer 
kleinen Anzahl von Versuchstieren entweder Sterilitat erzielt oder aber Nach-
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kommen, die anscheinend normal waren. Immerhin ist bis heute die Frage, 
ob durch Rontgenbestrahlungen Schadigungen der Erbmasse gesetzt werden 
konnen, noch nicht entschieden. GroBte Vorsicht ist jedenfalls am Platze! 
Deshalb wird auch vielfach in letzter Zeit der temporiiren Sterilisation durch 
Rontgenstrahlen widersprochen. Die Gefahr einer Schadigung der Erbmasse und 
damit einer minderwertigen Nachkommenschaft ist auf jeden Fall gegeben. 
Aus demselben Grunde ware natiirlich auch der Behandlung der Sterilitiit bzw. 
der Hypofunktion der Ovarien, wie sie von LINSENMEYER, FLATAU und THALER 
durch Rontgenbestrahlung empfohlen wurde, zu widerraten. 

Eine Schadigung der Erbmasse durch eine einseitige oder ungeniigende 
Erniihrung ware denkbar, ist aber nicht erwiesen. In der Tat mag es nicht selten 
vorkommen, daB Frauen iiber den Wert der Ernahrung und iiber die Nahrstoffe 
im Essen, welches sie fiir die Familie bereiten, so schlecht orientiert sind, daB auf 
die Dauer gewisse Krankheitserscheinungen infolge Fehlens von z. B. Vitaminen 
vorkommen. Jedenfalls beobachtet man bei Fabrikarbeiterinnen nicht selten, 
daB sie jahrelang automatisch nur bestimmte Speisen - meist Butterbrote -
zu sich nehmen, besonders dann, wenn der Weg zur Fabrik weit ist, die Frauen 
auch wahrend der Pausen in der Fabrik bleiben und erst spat abends zuriickkehren. 
Immerhin spielt die mangelhafte bzw. einseitige Ernahrung ala Schadigungs
moment der Erbmasse eine ganzlich untergeordnete Rolle, so wichtig auch sonst 
die Ernahrungsfrage fUr die Widerstandskraft des Korpers usw. sein mag. 

AuBere allgemeine Einflilsse, welche schadigend auf die Gesundheit der Frau 
bei Ausiibung ihres Berufes oder sonstiger Betatigung einwirken konnen, liegen 
erstens in der Art des Arbeitsortes, zweitens in der Art der Arbeitsverrichtung und 
Arbeitszeit. Die Arbeitsverrichtung der Frau kann sich zu Hause oder auBerhalb 
ihrer Wohnung in der Fabrik, in Kaufhausern, Biiros oder anderen Raumen ab
spielen. Je nachdem, an welchem Orte die Frau ihre Arbeit verrichtet, spricht 
man von Haus- und Heimarbeit und von aufJerhiiuslicher Erwerbstiitigkeit der 
Frau. 

lch habe bei der Besprechung "Heimarbeit" darauf hingewiesen, wie viel
fach ein und derselbe Raum ala Arbeitsraum und Raum, in dem sich das ganze 
gesellschaftliche Leben der Familie abspielt, benutzt wird. Wie schadlich dort 
die Einwirkungen bei dem Mangel an Raum, Luft und Licht im allgemeinen sind, 
ist so hinreichend bekannt, daB darauf nicht mehr eingegangen zu werden braucht. 
- Ganz besonders storend wirken diese Verhaltnisse sich aus bei der Geburt und 
dem W ochenbett. Erhohte Infektionsgefahr fUr die Wochnerin, allzufriihes 
Aufstehen und wiederum korperliche Betatigung spielen hierbei eine schadhafte 
Rolle. In der Heimarbeit wirken die Wohnungsverhaltnisse besonders ungiinstig. 
Aber auch in den Fabriken, Manufakturen, Handelsraumen usw. mit ihren An· 
sammlungen zahlreicher Arbeiter und Arbeiterinen in Raumen, in denen die Luft 
wenig ventiliert und durch vegetabilischen, mineralischen oder metallischen 
Staub, durch Verderbnis der Luft durch giftige Gase, z. B. Schwefelsaure, Salpeter
saure, Kohlenoxyd, Schwefelwasserstoff, Arsenwasserstoff usw. verunreinigt ist, 
kommen Erkrankungen vor, die unter anderem auch auf die Genitalorgane, wie 
wir das spater noch sehen werden, nachteilig wirken. 

Bei der Trennung der Frau von ihrem Haushalt infolge Ausiibung aufJer
hiiuslicher Erwerbsarbeit bestehen natiirlich groBe Gefahren, die die Gesundheit 
der Frau insofern, ala sie nach ihrer Riickkehr aus der Fabrik vielfach gezwungen 
ist, auch noch ihre Hausfrauenarbeit zu verrichten. Hierbei kommt es natur
gemaB zur Uberarbeitung und damit zu Erscheinungen, die man ala "Aufbrauch
krankheiten" zu bezeichnen pflegt. Ungiinstig wirkt es auch, wenn die Wohnung 
der Arbeiterin weit von der Fabrik entfernt liegt und die Arbeiterin bereits vor dem 



Allgemeinschadliche Einfliisse aus Konstitution und Umwelt. 511 

eigentlichen Beginne der Arbeit einen langen muhsamen Anmarsch hinter 
sich hat, den sie nach beendeter Berufsarbeit dann noch einmal abends zuruck
legen muB. 

Bei der Art der Arbeitsverrichtung ist bei Beurteilung der Schadigungsmog
lichkeit die dabei eingenommene Haltung maBgeblich. Nicht jede Arbeit gestattet 
die Einnahme einer beliebigen Korperhaltung, vielmehr hangt diese von der Art 
der Beschaftigung abo Die Arbeit ist vielfach eine reine Handarbeit in Nah
stuben, beim Sortieren und Verpacken von Nageln, Kleineisenzeugwaren, in den 
Papier- und Kartonnagenfabriken, beim Stuhleflechten, in der Zigarrenfabrikation, 
beim Lumpensortieren usw. Bei der Beschaftigung haben die Arbeiterinnen einen 
Vorrat von Stoffen urn sich herumliegen, den sie mit der Hand bearbeiten mussen. 
Hierbei werden nur einfache Werkzeuge wie Nahnadeln, Sortierteller usw. be
nutzt. - Wenn auch die Moglichkeit zu gelegentlichem Sitzen vorhanden ist, 
machen die Arbeiterinnen, wie aus den 5Berichten der Gewerbeaufsichtsbeamten 
hervorgeht, dann besonders keinen Gebrauch, wenn die Handarbeit ein haufiges 
Hin- und Hergehen und nur ein gelegentliches Sitzen mit sich bringt. Die Ge
werbeaufsichtsbeamten fanden so Z. B. im Regierungsbezirk Oppeln (1913) in 
Packereien von Schokoladefabriken die ursprunglich vorhandenen Schemel bei
seite gesetzt oder mit Gegenstanden belegt. Bei der Betatigung an Maschinen 
kommt es darauf an, ob die Arbeiterin eine oder mehrere Maschinen zu bearbeiten 
hat. Hat sie nur auf eine Maschine Obacht zu geben, an der sie den Zugang des 
Rohstoffes und die Fortnahme des Fertigerzeugnisses uberwacht, dann laBt sich 
Sitzgelegenheit beschaffen, sofern der Arbeitsvorgang raumlich begrenzt ist, 
Z. B. an Stanzen, Spul- und Wickelmaschinen fUr Bindfaden, Nah- und Strick
maschinen. 1st der Arbeitsbereich der Einzelmaschine ausgedehnter, wie Z. B. 
bei Revolverdrehbanken in der Kleineisenzeugherstellung, in den Ziegeleien bei 
der Strangpresse, an den Sortierrinnen und an den Lesebandern, so muB die 
Arbeit von Arbeiterinnen meist stehend verrichtet werden, da sich der ganze 
Korper an der Arbeitsleistung beteiligt. Hat hingegen die Arbeiterin mehrere 
Maschinen zu uberwachen, Z. B. Schraubenschneidemaschinen oder Zwirn
maschinen, so ist naturlich ein Sitzen bei der Arbeit nicht moglich. 1m Regierungs
bezirk Bonn (hauptsachlich Putzmacherei, vornehmlich Waschekonfektion) ver
richteten von 3444 Arbeiterinen, die in Betrieben mit mehr als 9 Arbeiterinnen 
beschiiftigt waren, 1070, also annahernd ein Drittel, ihre Arbeit im Stehen. Am 
bedenklichsten sind die Arbeiten, die nur stehend vorgenommen werden k6nnen, 
namentlich, wenn hiermit ein dauerndes Stehen an ein und demselben Platze ver
bunden ist. Dahin gehoren unter anderem die sich immer mehr einburgernde 
Bedienung von Drehbanken, Bohrmaschinen und anderen Werkzeugmaschinen 
in der Metall- und Maschinenindustrie, die Wartung der Spinnerei- und Weberei, 
das Polieren in der Holzindustrie, das Waschen, Platten und Bedienen der Ma
schinen in den Waschereien und das Einlegen in Druckereien. Besonders letztere 
Arbeit mit weit vorgeneigtem Oberkorper solI eine verhaltnismaBig hohe Er
krankungsziffer der Arbeiterinnen zur Folge haben. 

In der Textilindustrie ist ein groBer Teil der Arbeiterinnen, insbesondere die 
Plusterinnen und Stopferinnen, in der Lage, ihre Arbeit nach Belieben teils 
stehend, teils sitzend zu verrichten. Hingegen muss en die Arbeiterinnen an den 
Spinnmaschinen und Webstuhlen wahrend der ganzen Dauer der Arbeit stehen. 
Stehend arbeiten auch die Arbeiterinnen an den Friis- und Strickmaschinen und 
an den sonstigenAutomaten. Die Arbeit wird fast ausschlief31ich im Sitzen aus
gefUhrt in der Kleider- und Waschekonfektion, in vielen Anlagen der Ernahrungs
und GenuBmittelbranche, der Metallwaren- und der Papierwarenindustrie, ebenso 
in Kork- und Gummiwarenfabrikation. Auch die Arbeiterinnen in der Metall-
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industrie, besonders in der Nagelindustrie, sitzen vorwiegend bei ihren Arbeits
verrichtungen, so die Steckerinnen, Sortiererinnen, Packerinnen und Glaskopf
nadelarbeiterinnen. In sitzender Lebensweise verhalten sich dann die in Buras 
angesteHten und beschaftigten Frauen, ferner aber auch viel geistig beschaftigte 
Beamten und AngesteHten. 

Die Ansichten iiber die eventueHen Schadlichkeiten der hauptsachlich 
sitzenden oder stehenden Arbeitsweise gehen auseinander. So meinen Gewerbe
aufsichtsbeamte: anhaltendes Stehen sei, wenn auch anstrengender, der Gesund
heit vielfach weniger nachteilig als dauerndes Sitzen in schlechter Korperhaltung, 
besonders fUr im Wachstum begriffene Personen. Die Gewerbeaufsichtsbeamten 
Aachens glauben die Beobachtung gemacht zu haben, daB die stehende Tatig
keit mit einer standigen maBigen Bewegung, z. B. Bedienung der Spinn
maschinen und Webstiihle oder gleichzeitig mehrerer Automaten, dem mensch
lichen Korper in der Regelzutraglicher ist als standigesSitzen, z. B. in der Zigarren
und in der Bekleidungsindustrie. - Die Gewerbebeamten im Regierungsbezirk 
Potsdam berichten 1913 iiber die im Stehen ausgeubte Tatigkeit derArbeiterinnen 
in der dortigen Textilindustrie, in Waschereien, Ziegeleien, Druckereien und an 
manchen Maschinen der Metallverarbeitungsfabriken: "das Stehen wird von 
Arbeiterinnen am unangenehmsten empfunden, wenn sie Maschinen zu bedienen 
haben, an denen sie standig an derselben Stelle stehen bleiben mussen, und nicht, 
wie bei Spinnmaschinen, Gelegenheit haben, bei der Maschine hin und her zu gehen. 
Gesundheitsschiidigungen infolge der stehenden Arbeitsweise sind nicht bekannt 
geworden und fUr gesunde, normal veranlagte Arbeiterinnen bei der im allgemeinen 
und durch ein oder mehrere Pausen unterbrochenen Arbeitszeit auch wohl nicht 
zu befUrchten. Zuweilen klagen neueingestellte, vorwiegend im Stehen beschiiftigte 
Arbeiterinnen iiber Miidigkeit, die aber verschwindet, sobald sie sich an die 
Arbeitsweise gewohnt haben." 

Es kann nun keinem Zweifel unterliegen, daB Arbeiten, die vorwiegend in 
sitzender und hauptsachlich in stehender Haltung 8-10 Stundenlang am Tage 
ausgeiibt werden, beim weiblichen Geschlecht naturgemaB eher zu Storungen 
fiihren werden als beim mannlichen. 

Ganz besonders schadlich scheinen mir diejenigen Arbeiten zu sein, die in 
stehender SteHung an ein und demselben Platze ausgeiibt werden mussen. 
Diese sind aber nicht so zahlreich, als daB sie wesentlich bei der Frauenarbeit in 
Frage kamen. 

M. HIRSCH ist der Ansicht, daB anhaltendes Stehen und Sitzen die Entwick
lung des knochernen und muskulOsen Apparates hemme und store und zu Er
krankungen sowie Lageveranderungen der Geschlechtsorgane fUhre, welche sich 
in Dysmenorrhoe, Endometritis, Vaginitis, Retroflexio uteri, Metritis chronica, 
Parametritis posterior, Enteroptose und Infantilismus auBere. Dazu kommen 
noch Stauungserscheinungen im Venensystem des Unterkorpers und der Beine, 
Erschlaffung des Bandapparates im Becken und an den FuBen. Letztere wurden 
besonders haufig bei den im Stehen arbeitenden Platterinnen und Zu
schneiderinnen und bei den anhaltend an der Maschine sitzenden Naherinnen 
beobachtet. 

Es ist klar, daB beim Sitzen wie auch beim Stehen in ein und derselben 
SteHung die groBte Muskelmasse einseitig beansprucht bzw. unbeansprucht 
bleibt. Die Folge hiervon ist, daB keine ausgleichende Spannung und Entspan
nung und damit keine Forderung der Blutzirkulation eintritt. 

Leider muB festgestellt werden, daB es nur wenig Arbeiten gibt, die sich 
mit der Arbeitsweise und deren Bedeutung fUr die Berufskrankheiten der Frau 
beschaftigt haben, noch weniger Arbeiten, die planmaBig und von wirklichem 
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Werte sind. Eine genaue Berucksichtigung der gewerblichen Verhiiltnisse der 
beruflichen Tatigkeit in der Anamnese nach Arbeitsweise und Arbeitsintensitat 
und ein planmaBiges Beobachten eines etwaigen Einflusses dieser Tiitigkeiten 
auf die Unterleibsorgane in den verschiedenen Entwicklungsphasen und auch 
wiihrend Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett wiirde sich lohnen und der 
Lehre von "Gewerbekrankheiten der Frauen" eine wirkliche Basis geben, 
die man heute noch zu sehr vermiBt. Uberall nur findet man Behauptungen, 
deren Wahrscheinlichkeit von vornherein im hohen MaBe gegeben ist, aber nur 
selten findet man auf diesem Gebiete ein befriedigendes objektives, wissenschaft
lich verarbeitetes Material. Hier bietet sich sowohl fur die Gynakologen, wie vor 
allem fur die groBen gynakologischen Polikliniken, ein reiches Arbeitsfeld, das 
sich um deswillen noch besonders lohnen wird, als bei dieser oder jener Arbeitsart 
gynakologische Leiden auftreten werden, die nicht zur Arbeitsunfahigkeit wohl 
aber zu storenden Beschwerden, die von den arbeitenden Frauen wie ein Kreuz 
getragen werden, fiihren. Es bleibt ein groBes Verdienst von 1\;1. HIRSCH, daB er 
fur diese Fragen seit vie len Jahren auch von groBen offentlichen Kliniken Inter
esse gefordert, leider aber nur minimal oder uberhaupt nicht gefunden hat. 

Der Frage, ob vieles Stehen oder Sitzen zu Schadlichkeiten bei der Frau 
fuhrt, hat unter anderen LAUBENBURG in einer Arbeit "Frauenkrankheiten als 
Erwerbskrankheiten" (Arch. f. Frauenk. u. Eugenet. Bd. III, 1917) Interesse ent
gegengebracht und an Hand von Material der Metall- und Textilindustrie der 
Stadte Remscheid, Lennep, Ronsdorf usw. verwandt. LAUBENBURG fand das 
typische Bild der Endometritis vorwiegend bei Madchen, die im Sitzen arbeiteten, 
weit weniger bei solchen, die stehend oder umhergehend beschiiftigt waren. 
Er behauptet sogar, daB im allgemeinen leichte Grade von Endometritis bei 
Fabrikarbeiterinnen so haufig vorkamen, daB deren Beschwerden: Fluor, starke 
Menses, zeitweilige Ruckenschmerzen eben als etwas Natiirliches angesehen und 
ertragen wurden. LAUBENBURGS Untersuchungen fiihrten ihn zu der Uberzeugung, 
daB z. B. die Retroflexio uteri uberwiegend bei im Stehen arbeitenden Madchen 
vorkamen, ebenso die Colitis, Pericolitis und die schweren Formen der Endo
metritis charakteristisch seien fiir die in fortwiihrendem, jahrelangem Sitzen 
der beschaftigten Frauen. Die sitzende Lebensweise fiihre gerade bei der Frau zur 
chronischen Obstipation, Zirkulationsbehinderung und intestinalen Stase, der 
V orstufe der colitischen und pericolitischen Entziindungen. Die Arbeit LAUBEN
BURGS halt sich leider auch nur allgemein, ohne kasuistisch und statistisch be
friedigende Aufklarung zu geben. 

WINCKELMANN hat in hallischen Betrieben bei den hauptsachlich im Sitzen 
arbeitenden Naherinnen 6,9% und bei den hauptsachlich im Stehen arbeitenden 
Druckereiarbeiterinnen 7,8 % unterleibskranke Frauen festgestellt. 

HENG fiihrt auch einen ungiinstigen EinfluB auf Blutbildung und M enstru
ation jungerer Arbeiterinnen auf langes Stehen zuruck. DaB bei Maschinen
niiherinnen mehr Unterleibserkrankungen speziell entzundlicher Art als durch
schnittlich vorkommen, dafiir sprechen Zahlen, die GUTZMANN in einer Tabelle 
uber Haufigkeit der Unterleibserkrankungen bei Maschinennaherinnen und im 
allgemeinen an Hand des poliklinischen Materials der Universitatsfrauenklinik 
der Charite zu Berlin zusammengestellt hat (s. Tab. 12). 

Bedeutungsvoll bei dem Entstehen von Unterleibskrankheiten ist nicht allein 
die Arbeitsart, sondern auch das Arbeiterinnenalter. Auch hierbei scheint es von 
vornherein recht einleuchtend zu sein, daB bei noch nicht ausgewachsenem 
Korper besonders jugendlicher Arbeiterinnen bei dem Zusammentreffen von 
Wachstum und Menstruation Wachstumshemmungen eintreten konnen. "Enge 
und Deformitaten des Beckens, Insuffizienz der Weichteile, Enge und Un-

Handbuch der sozialen Hygiene. v. 33 
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TabeIIe 12. Unterleibserkrankungen und Berut. 

Allgem. Jahresbericht 
1892/93 

mit 2373 Patienten 

absolut Proz. 

Maschinennaherinnen 
356 Patienten 

absolut Proz. 

Entzundliche Erkrankungen der Adnexe. .. 158 6,6 67 18,8 
Entzundliche Erkrankungen des Beckenbinde-

gewebes und Beckenbauchfelles . . . . .. 200 8,4 43 12,0 
Erkrankungen des Uterus . . . . . . . .. 263 11,0 75 21,0 
Lageveranderungen des Uterus (Retroversio-

fJexio) . . . . . 399 16,8 83 23,3 
Aborte . . . . . . . . . . . . . . . . .. 139 5,8 47 13,2 
Molimina gravidatis . . . . . . . . . . .. 169 7,1 39 10,9 

elastizitat des Scheidenrohres, Straffheit der Scheidengewolbe, Rigiditat des 
Dammes, Mangel seiner Muskulatur, Kleinheit der Portio, Schwache der Uterus
muskulatur: alle diese Mangel sind Zeichen einer durch die Berufsarbeit gehemm
ten Ausreifung des weiblichen Organismus und setzen den genitalen Funktionen. 
und besonders dem Ablauf der Geburt, Schwierigkeiten entgegen" (M. HIRSCH). 
Mir scheint hierbei im groBen und ganzen doch die konstitutionelle Kom
ponente nicht hinreichend bewertet, obwohl auch nach meiner Uberzeugung 
manche Berufsarbeit der Frau, besonders der jugendlichen, in der Konstitution 
liegende krankhafte Erscheinungen, wie Hypoplasie, Infantilismus, deren Folge
erscheinungen usw., fruher als ohne Berufsarbeit geschehen ware, manifestiert. 

In manchen Fallen ist es nicht allein die Arbeitsdauer, die zu einer ~eber
burdung fiihrt, sondern in vielen Fallen die Arbeitsmonotonie. Dieselben Muskeln 
werden tagtaglich 8-10 Stunden und mehr bewegt, wahrend die ubrige Musku
latur in unnaturlicher Haltung verharrt. Paart sich diese Monotonie noch mit 
einer Inanspruchnahme des nervosen Zentralapparates, wie es z. B. heutzutage 
bei gelernten Arbeitern und Arbeiterinnen in bestimmten technischen Berufen 
verlangt wird, so kommt es gerade durch die intensive, einseitige Beschaftigungs
art zur Ubermudung und Krankheitserscheinungen. Diese sind bei Arbeiterinnen 
um so groBer, als von ihr konzentrierte Leistungen verlangt werden ohne Ruck
sichtnahme auf ihre, von ihren geschlechtlichen Funktionen abhangige Beein
trachtigung oder gesteigerte Leistungsmoglichkeit. Der arbeitende Mensch findet 
eben in der modernen Beschaftigungsweise, in Maschinenbetrieben oder auch 
sonst im hastenden Leben keine Zeit, auf seine mehr oder weniger gesteigerte 
oder geschwachte Arbeitskraft Rucksicht zu nehmen, sondern der Mensch hangt 
heute vollkommen von der Maschine abo Die Maschine verlangt von ihm Arbeits
verrichtung auf die Sekunde und unentwegt. Die Unterlassung eines einfachen 
Handgriffes kann einen ganzen Betrieb in Unordnung bringen. -

Ahnlich wie heute der Mensch in Maschinenbetrieben an der Maschine hangt, 
so wird auch von jedem anderen arbeitenden Menschen Arbeitsintensitat und 
Hochstleistung in jedem Augenblicke verlangt. Das gilt selbstredend auch fur 
den weiblichen Beruf, sei es in Fabriken, sei es in Buros oder in sonstigen Diensten. 
Wir haben fruher festgestellt, daB das Leben des Mannes in einer Ebene verlauft, 
wahrend sich das Leben des Weibes langs einer aus Wellenberg und Wellental 
gebildeten Flache bewegt. Der stiindige Kampf der arbeitenden Frau, bewuf3t 
oder unbewuf3t gefuhrt, geht darauf hinaus, beziiglich der korperlichen und geistigen 
Arbeitsleistung dieses Wellental zu beseitigen und an seiner Stelle mindestens eine 
Normalleistung, ihrem individuellen Konnen entsprechend, zustande zu bringen. 

Bisher sind die allgemeinschiidlichen Einflusse in den verschiedenen Berufen 
erortert worden. Es ist leicht, von ihnen auf die Schadensmoglichkeiten in den 
einzelnen Berufsgruppen zu schlieBen. 
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AuBer Arbeitsort und Arbeitszeit ist fUr die Gesundheit der Frau auch die 
Arbeitspause von Belang. 1m allgemeinen ist der achtstundige Arbeitstag vor
gesehen und Arbeiterinnenschutz-Gesetzgebungen bestimmen, daB mit der weib
lichen Arbeitskraft, speziell der jugendlichen Arbeiterinnen, kein Raubbau ge
trieben wird, der letzten Endes nur zu einer wirtschaftlichen Belastung fuhrt. 
Das Ruhebedurfnis der Arbeiterinnen muB, schon aus dem Grunde, um wirtschaft
lich einen moglichst groBen Leistungseffekt zu erzielen, in Fruhstucks-, Mittags
und Vesperpause befriedigt sein. In dieser Hinsicht liegen die Verhaltnisse bei 
dem ganzlich unorganisierten H ausfrauenberuf wesentlich ungunstiger als bei 
den beruflich tatigen Arbeiterinnen. Einer Arbeiterfrau, welche Hausfrau und 
}Iutter ist und fur eine Reihe von Kindern zu sorgen hat, bleibt in vielen Fallen, 
weder bei Tag noch bei Nacht geregelte Ruhezeit: zum mindesten von fruhmorgens 
bis spat in die Nacht hinein wird von der Hausfrau in jedem Augenblick Arbeit 
verlangt. Besonders dann sind die Verhaltnisse fur die Hausfrau in Industrie
gegenden schadlich, wenn entweder der Mann oder erwachsene Kinder Abend
oder Nachtarbeit zu yerrichten haben. Dann kommt die Hausfrau uberhaupt 
nicht zur Ruhe. Wer solche Frauen in ihrer unentwegten Pflichterfullung hat 
arbeiten sehen. kann sich in der Tat nicht des Eindruckes erwehren, daB das 
fruhzeitige Altern dieser Frauen und die mangelhafte Widerstandskraft zum min
desten auf die vielleicht unbeabsichtigte Rucksichtslosigkeit der Familienan
gehorigen zuruckzufuhren ist. Fur die Hausfrau existiert kein achtstundiger 
Arbeitstag und kein Mensch hat sich dafur eingesetzt, die Menschheit so zu er
ziehen, daB auch der Hausfrau und Mutter ganz selbstverstandlich ihre Ruhe 
zuteil wird. Mit geringem Aufwand von Einteilung ist es durchaus moglich, die 
Frauenarbeit im Hause so zu organisieren, daB die Hausfrau nicht unnutz und 
unnotig erschopft und vorzeitig aufgebraucht wird. Andererseits erscheint die 
Hausfrauenarbeit von jeder gewerblichen Arbeit durch folgendes in ihrer hygie
nischen Bedeutung grundlegend verschieden: die Hausfrauenarbeit ist abwechs
lungsreich, wird bald im Gehen, Stehen oder Sitzen ausgefUhrt. Die Hausfrau 
vermag also, besonders, wenn sie ihre Arbeit einzuteilen versteht und ihre Um
gebung sich ihr unterordnet oder anpaBt, das Tempo ihrer Arbeitsverrichtung 
selbst zu bestimmen. Die Fabrikarbeiterin hingegen muB sich dem Tempo der 
Maschine und der geforderten Akkordleistung anpassen. Wenn auch die Hausfrau 
keine gesetzlich vorgeschriebene Pause hat, so hat sie doch jederzeit die Mog
lichkeit, kleinere oder groBere Pausen in ihrer Arbeit einzuschieben, wahrend die 
Fabrikarbeiterin auBerhalb der gesetzlichen Arbeitspausen dauernd fortarbeiten 
muB und Pausen nicht geduldet werden konnen. Die Hausfrmt kann eine Last, 
die sie zu tragen hat, in mehrere TeiIe zerlegen, die Fabrikarbeiterin nicht. Diese 
Momente lassen besonders wahrend der Schwangerschaft die Hausfrauenarbeit 
gesundheitlich besser erscheinen als die Fabrikarbeit. 

DaB die Verhiiltnisse in der Heimarbeit, wo in der Arbeitszeit uberhaupt 
keine Grenze mehr vorhanden ist, noch ungunstiger liegen, daB bei Hausfrauen
und Mutterpflichten und gleichzeitiger auBerhiiuslicher Erwerbstatigkeit nur 
lloch dic eben Zllffi Leben notige Ruhe, nicht aber die Ruhe fUr Erholung, Stah
lung und Aufbau ubrig bleibt, ist eine jedem Arzte gelaufigc Tatsache. 

Zum Schlusse dieses Kapitels mochte ich noch auf einige spezielle Schadi
gungen in bestimmten Berufsgruppen aufmerksam machen. 

Die Frauenarbeit in der Landwirtschaft ist an und fur sich gesund, hingegen 
ist die Not an Arbeitskriiften dann, wenn die meiste Arbeit in einer kurzen Zeit 
getan sein muB (Ernte usw.) so groB, daB selbst auch die reiche Bauerin gezwungen 
1st, yom fruhen Morgen bis zum spiiten Abend trotz Menstruation, trotz Schwanger
schaft, trotz Stillgeschiifts zu arbeiten. Die Landwirtschaft erfordert in bestimm-

33* 
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ten Monaten einen ungeheuren Arbeitsaufwand; in dieser Zeit wird von Sonnen
aufgang bis zum Sonnenuntergang rastlos, fast pausenlos gearbeitet. Gerade die 
Arbeitskonzentration auf wenig Monate muB sich bei der arbeitenden Landfrau 
schadhaft auswirken. In der Schwangerschaft besteht die Gefahr einer Fehl
geburt, wenn bei hoher AuBentemperatur gearbeitet werden muB und die Arbeit 
mit Erschiitterungen des Korpers einhergeht. Bei korperlich schwer arbeitenden 
Frauen, z. B. Landarbeiterinnen, sollen Gebiirmuttervorfiille haufiger vorkommen 
als bei Industriearbei}erinnen. Ais Dauerwirkung einer zu starken Inanspruch
nahme der Arbeitskraft soIl Arteriosklerose der Frauen auf dem Lande haufiger 
vorkommen als in anderen Berufen. 

Noch starker beansprucht als die eigentliche Lohnarbeiterin ist die Frau des 
selbstandigen Kleinbauern, die durch iibermaBige Anstrengungen nicht bloB 
gesundheitlich geschadigt sondern vielfach sogar an der Ausiibung ihrer Mutter
pflichten gehindert wird (Stillgeschaft usw.). Wenn die landwirtschaftliche 
Frauenarbeit gegeniiber der Industriearbeit, Arbeit in Kontoren, in Biirohausern, 
Laden, in geistigen Berufen in vielem vorteilhafter ist, so fUhrt sie eben doch zu 
leicht zur fast zwangsmaBigen Arbeitsiibertreibung und damit wegen zu geringer 
Schonung zum friihen Altern usw. 

Die den Frauen in industriellen Betrieben drohenden Gefahren haben wir 
groBtenteils bei den allgemeinschadlichen Einfliissen der Frauenarbeit besprochen. 

Auf die durch Gewerbegifte, wie Blei, Quecksilber, Arsen, Phosphor usw. ver
ursachten Krankheiten brauche ich an dieser Stelle nicht einzugehen, weil sie 
an anderer Stelle dieses Handbuches bei der Besprechung der Gewerbegifte fUr 
Mann und Frau behandelt werden. Soweit diese Gewerbegifte fUr die Schwanger
schaft bedeutungsvoll sind, werde ich sie noch kurz streifen. 

Eine Arbeitsstatte, wo fiir die Frauen wichtige Schadigungen vorgekommen 
sind und noch vorkommen, sind Betriebe, in denen Frauen mit R6ntgenstrahlen 
in Beriihrung kommen, sei es in Rontgenrohrenfabriken oder sei es in Bestrah
lungsinstituten. Friiher wurde bereits auf die Schadigungsmoglichkeiten bei An
wendung der Rontgenstrahlen hingewiesen. Es steht fest, daB mehr als 120 Ante 
bereits infolge von Rontgenschadigungen zugrunde gegangen sind, und Schadi
gungen der Erbmasse werden vermutlich noch haufiger vorkommen. NtRNBERGER 
hat vor kurzem festgestellt: "Trotz aller VorsichtsmaBregeln und SchutzmaB
nahmen ist es in einem groBen Rontgenbetrieb unmoglich, sich hermetisch gegen 
die Strahlen abzuschlieBen. Dies dokumentiert sich schon darin, daB auch heute 
noch viele Rontgenphysiker und Rontgentherapeuten steril sind.'-

Bei Rontgengehilfinnen, die viel Rontgenstrahlen ausgesetzt sind, findet man 
haufig Kopfschmerz, Dumpfheit im Kopfe, Klagen iiber Appetitlosigkeit, Miidig
keit und MattigkeitsgefUhl, Blutarmut und schwere MenstruationsstOrungen, 
sowie andere StOrungen der Driisen mit innerer Sekretion. 1m Blutbild findet man 
nicht selten deutliche Herabsetzung der Zahl der Erythrocyten usw. Bei dauern
der Einwirkung und Schadigung durch Rontgenstrahlen wurde Leukopenie 
festgestellt. 

Auf die Gefahr, die der Rontgenbetrieb mit sich bringt, ist unter allen Um
standen hinzuweisen und in Anbetracht der groBen, tatsachlichen Berufsschiidi
gungen ist die Forderung von F. LENz beachtenswert, die Arbeit mit Rontgen
strahlen zum mindesten Personen vorzubehalten, deren Fortpflanzung aus 
irgendeinem Grunde nicht oder nicht mehr in Betracht kame. Die Beschafti
gung mit Rontgenstrahlen ist eine Arbeit, die nachweislich zu wirklichen Berufs
erkrankungen Veranlassung gegeben hat. In Anbetracht der Schwere der Rontgen
schadigungen ist der besondere Schutz der Unfallversicherung auch fiir Rontgen
schaden gewahrt wQrden. § 547 der Reichsversicherungsordnung ermiichtigt den 
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Bundesrat, die Unfallversicherung auf bestimmte gewerbliche Krankheiten aus
zudehnen. Dureh die Verordnung "uber Ausdehnung der Unfallversieherung auf 
gewerbliehe Berufskrankheiten" vom 12. Mai 1925 sind unter Punkt 8 die Erkran
kungen durch Rantgenstrahlen und andere strahlende Energien, also eine bestimmte 
Berufskrankheit der Unfallfolge, wie €s einer alten sozialiirztliehen Forderung ent
spraeh, gleiehgestellt worden. -

VI. Frauenarbeit, Frauenberuf und die Beziehungen 
zu speziellen Frauenkrankheiten. 

1m folgenden sollen Beziehungen zwischen bestimmten Frauenkrankheiten 
und Frauenarbeit bzw. Frauenberuf auseinandergesetzt werden. 

Beim Vaginismus handelt es sich um einen Krampf der Ringmuskulatur 
der Scheide und des Beckenbodens. Der Krampf in der Scheide wird subjektiv als 
Schmerz empfunden. Schon das Anblasen der Vulva oder das Kitzeln mit einer 
Feder, selbst der Gedanke an den Coitus oder eine Untersuchung ruft den Krampf 
hervor. Der Vaginismus ist groBenteils soziologisch bedingt und kommt besonders 
haufig· bei den jungverheirateten Frauen der gebildeten Stande, hingegen nur 
selten bei den sozial unteren Schichten der BevOlkerung vor. Grund hierfur 
soIl in manchen Fallen die Furcht vor der "Termindefloration", wie GROTJAN es 
nannte, sein. Die Vulvovaginitis ist bei Fabrikarbeiterinnen, besonders wenn sie 
- wie so oft im Sommer - keine Beinkleider tragen, durch den in einzelnen Be
trieben, wo z. B. Lumpen sortiert werden, u. dgl., yom FuBboden aufgewirbelten 
Staub zu erklaren. Nicht selten beobachtet man aber auch bei Arbeiterinnen, 
die in Tabakfabriken beschaftigt sind, Vorkommen von Vulvovaginitis. Offenbar 
wirken dort kleinste Tabakteilehen auf die Scheidenschleimhaut reizend ein und 
bewirken dort Juckreiz, der die Arbeiterinnen zum Kratzen veranlaBt. Die 
Folgen hiervon sind nicht selten Onanie und verstarkte Libido sexualis. 

Zwischen Menstruation und Frauenarbeit bestehen naturgemaB innige Zu
sammenhange. Bei der Besprechung der Menstruation habe ich bereits fruher 
hierauf eingehend hingewiesen. Das soziale J.l1oment ist bisher viel zu wenig be
achtet worden. Die Frau ist zur Zeit der Menstruation durchschnittlich nicht 
nur korperlich sondern auch geistig weniger leistungsfahig. Es ware wiinschens
wert, wenn hierauf bei der Arbeit Riicksicht genommen wurde; in jedem FaIle 
halte ich es aber fUr voll und ganz berechtigt, daB diese aIlgemeinen Menstruations
wirkungen dann anerkannt und berucksichtigt werden, wenn Frauen z. B. sich 
einer Prufung, sei es zur Berufseinstellung, sei es zu einem' Berufs- oder Staats
examen oder dergleichen unterziehen mussen. Entweder miiBte in solchen Fallen 
von vornherein mit eineretwas herabgeminderten Leistung gerechnet werden, 
oder aber man muBte derartige Termine auf Grund eines arztlichen Attestes 
oder einer ahnlichen Bescheinigung verschieben. Ich habe es wiederholt erlebt, 
daB Studentinnen, die im Staatsexamen standen, mich darum baten, ein derartiges 
Attest auszustellen, weil sie selhst die eberzeugung hatten, daB sie in diesen 
Tagen auch geistig nicht so leistungsfiihig seien. Nur nebenbci sei crwahnt, 
daB - wie von fast allen Seiten anerkannt wird - das Studium der Frauen eine 
Arbeitsbeschaftigung ist, die relativ den geringsten schadlichen EinfluB auf die 
Gesundheit der Frauen ausubt. 

Von Bedeutung bei der Berufsausubung der Frau ist die sog. Giftigkeit des 
Menstrualblutes, wenn auch nicht fUr die menstruierende Frau, so doch fUr die 
Berufsausubung. Nach SCHICK sollen Bliiten von Rosen, die bis zu einer halben 
Stunde in der Hand von menstruierenden Frauen gehalten wurden, verwelken 
und verdorren, ohne daB es moglich war, diese Schiidigung durch Einbringen der 
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Blumen in frisches Wasser aufzuheben. SCHICK fiihrte diese Erscheinung auf 
das Menotoxin zuruck, das er im Hautsekret nachgewiesen haben will. SIEBURG 
und PATZSCHKE (Zeitschr. f. expo Med. 1923, 36) vermuten im Cholin, dem Spal
tungsprodukte des Lecithins, das nach ihren Angaben in den ersten Tagen der 
Menses 80-100mal so stark im SchweiB als im Intermenstruum abgeschieden 
wird, die Identitat des SCHIcKschen Menotoxins; POLANO legte sich die Frage 
vor, welchen EinfluB dieselbe Frau wahrend und auBerhalb der Menstruation 
auf die Garung einer bestimmten Hefenart ausube, da beobachtet sei, daB men
struierenden Frauen Hefegebackenes auffallend haufig miBlange. POLANO fand, 
daB das Sekret der Hand in allen Fallen zur Zeit der Menstruation eine Beein
flussung der Hefegarung bewirke. Er fand weiter zwei Typen der Garungs
beeinflussung an der gleichen Per~on: Hemmung und Beschleunigung, zum Teil 
sogar wahrend einer Menstruation bei dem gleichen Versuch je nach Dauer der 
Knetung. POLANO kommt zu dem Ergebnis, daB die wahrend der Periode vor
handene starkere Absonderung von Stoffen, die normalerweise im Hautsekret 
vorhanden sind, allein genugt, um den EinfluB der Menstruierenden auf die 
Hefegarung zu erklaren. SEITZ macht auf das Fehlen des HautschweiBes in der 
Schwangerschaft aufmerksam und empfiehlt die veranderte SchweiBabsonderung 
zur Zeit der Menstruation, Schwangerschaft usw. nicht als Giftwirkung zu be
zeichnen. Man hat der Eigentumlichkeit dieser offenbaren Wirkung des Men
strualblutes in der Landwirtschaft, Gartnereien, Backereien, in Katgut- und 
Konservenfabriken, Kellereien usw. Rechnung getragen. 

In der Atiologie der Endometritis spielt die Berufsarbeit eine wichtige Rolle. 
Gerade in diesem Falle ist die Diagnose nicht leicht und kann nur per exclusionem 
gestellt werden. Das Krankheitsbild besteht in einem typischen Uteruskatarrh 
mit starkem AusfluB, langen und schmerzhaften Perioden, Ruckenschmerzen, 
Kreuzschmerzen, vielfach Ubelsein usw. Charakteristisch fur die Endometritis 
ist, daB die Suche nach einer lokalen Ursache in der Uterusschleimhaut und in 
der Uteruswand, wenn sich auch gelegentlich Wucherungs- und Degenerations
zustande nachweisen lassen, negativ oder zum mindesten nicht zuverlassig posi
tiv ausfallt (SELLHEIM). Mit Recht faBt SELLHEIM diese weit verbreitete Er
krankung, die geeignet ist, LebensgenuB und Leistungsfahigkeit des Ki::irpers 
erheblich herabzusetzen und auf die Dauer die Nerven zu ruinieren als eine ernst
liche Erkrankung auf, zumal mit ihr haufig ein abnorm starker Blut- und perma
nenter Safteverlust durch unaufhi::irlichen AusfluB verbunden ist. SELLHEIM 
fiihrt in solchen Fallen die Ursache auf die Art der Frauenarbeit zuruck, die 
Frauen in vielen auf den mannlichen Organismus zugeschnittenen Berufen 
leisten mussen. 

Nicht scharf von der Endometritis lassen sich die anderen Entzundungen des 
U nterleibes, die durch die Berufstatigkeit veranlaBt erscheinen, trennen. Also: 
die Metritis, Parametritis, Adnexitis und Oophoritis uSW. Beschiiftigungen, bei 
denen die Frauen lange stehen oder mit vornubergebeugtem Oberk6rper lange 
sitzen mussen, sollen zu derartigen Entzundungen des Uterus und seiner Anhange 
fiihren. 

Auf einen interessanten Unterschied zwischen einem Madchen der besseren 
Klasse, welches sich in Spiel und Sport frei bewegen kann, und einem jungen 
Fabrikmadchen, welches den ganzen Tag stehen oder sitzen rouB, hat LAUBEN
BURG aufmerksam gemacht. Das erstere spurte von seiner angeborenen Retro
versio uteri nichts. Bei dem letzteren traten die Wirkungen der schadlichen 
einfi::irmigen Arbeitsweise in Form einer schmerzhaften Hyperaroie und entzund
lichen Schwellung bald zutage. Der hypertrophierende Uterus bog sich infolge 
der Ge",ichtszunahme starker um, sank tiefer und bald machten sich die Doppel-
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schmerzen der inzwischen entstandenen Retrollexio-Endometritis bemerkbar. lch 
habe bereits in der von GUTZMANN aufgestellten Tabelle darauf hingewiesen, daB in 
bestimmten Berufen Krankheiten der Gebarmutter und Adnexe haufiger vor
kommen. 

Soziale Lage und privatwirtschaftliche Verhaltnisse, Erkrankungen der 
Ehefrau oder des Ehemannes oder sonstige Umstande veranlassen vielfach den 
Coitus interruptus. Dieser macht nach einer Beobachtung ebenfalls eine Reihe 
ortlicher Veranderungen: Uteruskatarrh, Menstruationsstorungen usw. Man 
findet bei solchen Fallen haufig eine auffallend groBe angeschoppte Portio, die 
offenbar auf chronisch starke Hyperamie, die nicht zur richtigen Entladung 
kommt, zuriickzufiihren ist. Desgleichen habe ich in vielen Fallen die Ovarien 
yergroBert gefunden. 

Bei einer Reihe von Patientinnen beobachtete ich ein bestimmtes Krank
heitsbild mehr psychischer Art, das zweckmaBigerweise auch hier kurz angedeutet 
sein mag: AuBere Umstande, beengte Wohnung, kranker oder arbeitsloser Ehe
mann veranlaBt nicht selten Angehorige fast aller Stande, nicht nur Arbeiter
frauen, sondern Frauen von mittleren und hoheren Beamten, Ehefrauen, deren 
Manner den freien Berufen angehoren, die Nachkommenschaft auf eine bestimmte 
Kinderzahl zu begrenzen. Wenn diese Zahl erreicht ist, setzt aIle vier Wochen 
kurz vor der Periode ein bestimmtes - fast mochte ich sagen - Krankheitsbild 
ein, das man als "Gravidophobie", die Angst vor Schwangerschaft, bezeichnen 
konnte. Eine bestimmte Angstvorstellung ist mit diesem Bilde verbunden: 
Tag um Tag, zuletzt Stunde um Stunde lauern diese Frauen formlich auf den 
Eintritt der Regel. Das Bild kann sich direkt zu einem schweren nervosen 
Symptomenkomplex gestalten, wenn sich die Periode, was in solchen Fallen 
besonders leicht eintritt, um einige Tage verzogert. Die ·Frauen vermogen nicht, 
sich in diesen Tagen geistig zu konzentrieren, korperlich kommen sie in vielen 
Fallen direkt herunter, werden appetitlos, reizbar, in manchen Fallen stark 
depressiv. Wenn man bedenkt, daB sich die Aufregungen dieser Frauen aIle 
vier Wochen wiederholen, so kann man sich sehr gut vorstellen, daB, wie mir 
vor kurzem noch ein Arzt mitteilte, seine Frau jedesmal bereits einige Tage vor 
der zu erwartenden Regel ganz von der Frage des Regeleintrittes und den von 
mir geschilderten seelischen Zustanden beherrscht sei. Dieses Krankheitsbild 
habe ich in meiner Praxis so oft zu beobachten Gelegenheit gehabt, daB es mir 
wichtig erscheint, es zu beschreiben. Das Krankheitsbild der Gravidophobie, der 
Angst vor der Schwangerschaft, wird noch groBer, wenn der geschlechtliche 
Verkehr in Form des Coitus interruptus ausgeiibt wird. Es ist immer derselbe 
Kampf zwischen der Angst vor der Kindererzeugung iiber eine gewisse Zahl und 
der Befriedigung des Geschlechtstriebes. 

LAUBENBURG beobachtete cystische Ovarienschwellung angeblich bei vielen 
Fabrikarbeiterinnen; es fiel ihm besonders auf, daB soviel Fabrikarbeiterinnen 
im jugendlichen Alter bereits von mittleren Jahren an cystischer Ovariendege
neration leiden, und zwar seien die dauernden, stark ausstrahlenden, ofters 
lschias vortauschenden Schmerzen trotz Arbeitsruhe bei oft nur geringer Schwel
lung iiberraschend gewesen. LAUBENBURG hat dann, nachdem er andere Mittel 
versucht hatte, die Ovarien exstirpiert bzw. reseziert. Nun waren die Beschwerden 
geheilt und die Patientinnen seien froh gewesen, daB sie wieder arbeitsfahig 
waren. Mir erscheint diese Art Therapie, besonders die Exstirpation im jugend
lichen Alter fiir auBerordentlich gewagt. Von einer Resektion diirfte man auf 
die Dauer auch keinen Erfolg sich versprechen, solern die Patientinnen ihrem Be
rule, dem sie nach L.I\.UBENBURGS Ansicht ihre Entstehung verdanken, wiedergegeben 
u'erden. Dann wiirde ja auch der Rest der zuriickgelassenen Ovarialsubstanz 
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wiederum kleincystisch degenerieren. LAUBENBURG fiihrt die Ovarienschwellung, 
unter der Fabrikarbeiterinnen schwerer als andere Madchen und Frauen zu leiden 
hatten, nur auf den schadlichen, mehrjahrig einseitigen EinfluB der sitzenden 
Arbeitsweise zuriick. Vielleicht entstiinde unter der Einwirkung der chronischen 
Blutanschoppung allmahlich eine groBere Sensibilitat der ovarialen Nerven usw. 
im Sinne einer Perineuritis der Endfasern. Trafe die Ansicht LAUBENBURGS zu, 
die kleincystische Degeneration als Berufsschadigung aufzufassen, so bestiinde 
die einzig konsequente Therapie darin, die Patientin einem anderen Berufe, der 
diese Wirkungen nicht hat, zuzufiihren und zunachst die Ovarienschwellung 
konservativ zu behandeln. Mir personlich ist auch haufig eine Ovarienschwellung 
der Fabrikarbeiterinnen aufgefallen. In der Mehrzahl der Falle war sie aber 
bedingt durch eine Infektion. In anderen Fallen schien mir der soviel angewandte 
Coitus interruptus die Ovarienschwellung, die vielfach mit einer Portio
schwellung einhergeht, auslosend gewirkt zu haben. 

Mir scheint keineswegs durch LAUBENBURGS Beweise erbracht zu sein, 
daB die kleincystische Degeneration durch die Berufsiibung bedingt ist. Es sind 
lediglich in der LAUBENBURGschen Arbeit Eindriicke wiedergegeben, ohne genaue 
Aufzeichnungen, Statistiken und Vergleichsmaterial zu bringen. Immer aber sehen 
wir, daB alle diese Fragen, die die Zusammenhange zwischen Frauenerwerbs
tatigkeit und Genitalleiden klaren sollen, leider nur von wenigen Autoren beriick
sichtigt worden sind. 

Von ganz auBerordentlich wichtiger soziologischer Bedeutung scheint es 
mir zu sein, daB gutartige Unterleibsgeschwulste in wohlhabenderen Kreisen, die 
biisartigen Geschwillste in den sozial schlechter gestellten Kreisen iiberwiegend 
vorkamen. Nach Unter-
suchungen an der Wiirz
burger Universitats
Frauenklinik kamen vor 
unter: 

Krankenmaterial 

14660 poliklin. Kranke 
16800" " 
9400 Privatkranke 

Myome 

285 = 1,9% 

537 =5,7% 

Carcinome 

603 =3,6% 
209 = 2,1% 

Es istallerdings zu beriicksichtigen, daB Myome verhaltnismaBig geringere Be
schwerden haben als die bosartigen Geschwiilste, und infolgedessen der Arzt von 
Myomtragerinnen besserer Stande eher aufgesucht wird als von armeren Frauen; 
andererseits besteht a ber auch eine erhe bliche Differenzz wischen den Carcinomen der 
sozial schlechter und sozial besser gestellten Frauen. LAUBENBURG hat ebenfalls 
im allgemeinen feststellen konnen, daB Myombildungen bei Fabrikarbeiterinnen 
und solchen Frauen, die friiher lange in Fabriken tatig waren, auffallig seltener 
ist als bei Frauen wohlhabender Stande, sogar so selten, daB sie von dem Vor
kommen des Carcinoms urn das Doppelte oder Dreifache sicher iibertroffen wird. 
WEINBERG hat mit Hilfe einer Methode unter Zuhilfenahme von Risikoziffern, 
welche die den verheirateten Mannern verschiedenen Alters drohende Gefahr des 
Verlustes der Ehefrau an Krebs bezeichnen, berechnet, daB die Sterblichkeit der 
wohlhabenden Frauen = 100 gesetzt, von den armeren 235 an Gebarmutterkrebs, 
lIO an Brustkrebs und 165 an Krebs der iibrigen Organe sterben. 

THEILHABER hat diese Fragen wiederholt bearbeitet und 1914 in einer Mono
graphie zusammengefaBt. Nach dieser Berechnung entfallen (s. nebenstehende 
Tabelle auf S. 521). 

Auffallig ist an dieser Statistik die starke Beteiligung der Myombildung bei 
Fabrikantenfrauen und Frauen hoherer Beamten und die relativ geringe Be
teiligung der Carcinombildung; andererseits die starke Beteiligung der Carcinom
bildung und relativ schwache Myombildung bei Arbeiterfrauen. Immerhin faUt 
an dieser Statistik doch auf, daB Frauen von Gastwirten und Metzgern, die im 
allgemeinen reichlich essen, gut trinken und gut leben, nur in sehr geringem Um-
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fange zur Myombil
dung, aber in sehr 
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Nach meinem 
Empfinden ist die 
Statistik interessant, 
wirkt aber nicht ein
deutig iiberzeugend. 
An und fUr sich er-
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niederen Beamten 
Handelsleuten 
selbstandigen Handwerkern 
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Handwerksgehilfen 
Arbeitern 
Bauern 
unbekannter Berufsarbeit 

scheint die Frage wichtig genug, sie an moglichst mannigfaltigem und reich
lichem Kliniks- und Polikliniksmaterial zu iiberpriifen, um moglichst groBe 
Zahlen, die allein nur beweisen konnen, zu erhalten. 

Retro/lexio uteri soIl sich nach LAUBENBURG bei im Stehen arbeitenden 
Frauen dreimal so haufig zeigen als bei Frauen, die im Sitzen arbeiten. Kommen 
dann noch die friiher erwahnten entzlindlichen Prozesse hinzu, so entsteht aus 
der Retroflexio mobilis eine Retro flexio uteri-fixata. Wichtiger erscheint mir, 
daB viele Arbeiterfrauen, insbesondere auch auf dem Lande, im Wochenbett zu 
friih aufstehen und hierdurch Lageveranderungen der Gebarmutter verursacht 
werden. 

Aus der Anamnese von Patientinnen, die iiber Retroflexiobeschwerden 
klagen, geht so haufig hervor, daB die Beschwerden im AnschluB an eine Geburt 
aufgetreten sind. Es muB aber immer daran gedacht werden, daB es geniigend 
Falle von Retroflexio uteri gibt, in denen die Lageveranderung keine Beschwerden 
macht. In solchen Fallen bediirfen nur die Allgemeinerscheinungen: Blutarmut, 
Ubermiidung, Abspannungsreiz usw. der Behandlung. 

Die ortlichen Beschwerden, die durch Retroflexio uteri ausgelOst werden, 
fUhren vielfach zu Storungen der Menstruation, zu dysmenorrhoeischen Be
schwerden" und verlangerten Perioden. Diese entstehen infolge der Stauungs
hyperamie des Uterus, da die diinnwandigen Venen in den breiten Gebarmutter
bandern infolge der Riickwartslagerung torquiert werden, wahrend der Blut
zufluB zu den starkeren Arterien nicht behindert wird. Da die Hyperamie in 
vielen Fallen auch zu hyperplastischen Zustanden des Endometriums fUhrt, 
beobachtet man mehr oder weniger reichlich auftretenden Fluor. 

Fortgesetzte Arbeitsverrichtungen besonders im Sitzen, dann aber auch ein
oder mehrmalige, das MaB der Korperkrafte iibersteigende Arbeitsleistungen 
konnen zur Senkung der Scheidenwiinde und schlieBlich zum Vor/all von Scheide 
und Gebiirmutter fUhren. Wenn man von Defektbildungen des Halteapparates 
absieht, pflegen fast nur Arbeiterinnen, welche geboren haben, davon betroffen 
zu werden (M. HIRSCH). 

Auf den konstitutionellen Faktor und seine Bedeutung fUr die Entstehung 
des Genitalprolapses ist bereits friiher hingewiesen worden. HALBAN und TANDLER 
haben besonders die Bedeutung von Schadigungen der beiden Muskelplatten des 
Beckenbodens des Trigonum urogenitale und des Diaphragma pelvis hervor
gehoben. Diese bilden den VerschluB des Beckenbodens und verhiiten den Pro
laps, wahrend die Erschlaffung und mangelhafte Ausbildung der Beckenboden
muskulatur zu einer VergroBerung des Hiatus genitalis nnd damit zu einer ver
groBerten Bruchpforte fUhrt, durch die der Uterus nach unten treten kann. 
"Diese Gefahr ist besonders groB, wenn der Uterus sich in Retroversionsstellung 
befindet. Die Portio tritt dann nach vorn, verliert ihren normalen Stiitzpunkt 
auf der Levatorplatte und tritt in den Bereich des Hiatus genitalis. Der Ab-
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dominaldruck, welcher am Fundus unmittelbar angreift, treibt den Uterus durch 
die Liicke hindurch nach abwarts." (REIFFERSCHEID und KABOTH). E. MARTIN 
hat demgegeniiber die primare Bedeutung des bindegewebigen Haftapparates 
als wesentlicher hervorgehoben. 

In der Atiologie des Prolapses spielt aber zweifellos die Uberbiirdung der 
Frau mit schwerer korperlicher Arbeit eine groBe Rolle, besonders werden die
jenigen Frauen betroffen sein, die neben ihrer Berufstatigkeit auch noch ihren 
Hausfrauen- und Mutterpflichten nachkommen miissen. Am meisten werden von 
Prolapsen die schwer arbeitenden Frauen der Kleinbauern und Landarbeiterinnen 
betroffen, immer aber kann man beobachten, daB bei solchen Beschaftigungsarten 
besonders haufig Prolapse auftreten, in denen zeitweise das normale MaB iiber
steigende Arbeitsleistungen erforderlich werden. Dementsprechend findet man 
Prolapse bei Landarbeiterinnen, von denen eine enorm gesteigerte Arbeits
leistung zu bestimmten Zeiten (z. B. Erntezeit) verlangt wird. 

Aber auch z. B. bei Krankenptlegerinnen, die haufig Schwerkranke zu heben 
haben, sollen des ofteren Senkungen vorkommen; des 'weiteren sollen solchen 
Beschwerden vorzugsweise Maschinennaherinnen, Schneiderinnen, die in den 
Buchdruckereien an Maschinen mit FuBbetrieb tatigen Frauen ausgesetzt sein; 
in der industriellen Arbeit sind also Frauen mit vorwiegend sitzender Beschafti
gung besonders gefahrdet. M. HIRSCH hat eine Zeitlang die Kraft des Levator ani 
bei Frauen und Madchen, die ihre Arbeit meist im Sitzen verrichteten, gepriift und 
dabei nur solche Personen beriicksichtigt, welche noch nicht geboren hatten, 
bei denen also eine Schwachung des Muskels durch Verletzung oder Uberdehnung 
infolge des Geburtsaktes ausgeschlossen war. - Die Kontraktion des Levator ani 
bei der Aufforderung, den Sphincter anzuziehen, Stuhlgang zuriickzuhalten, war 
bei den Frauen, die vorzugsweise sitzend arbeiteten, weit schwacher .und trager 
als bei solchen Frauen, die wahrend der Arbeit stehen oder zeitweise umhergehen 
konnten. Die vielstiindige Untatigkeit der Beckenbodenmuskulatur bei der 
Arbeit im Sitzen macht die Muskulatur schwach und atrophisch, wahrend das 
bestandige Muskelspiel beim Stehen und noch mehr beim Gehen den Becken-
boden kraftigt. . 

Auf einen ganz besonders wichtigen atiologischen Faktor, der von auBer
ordentlicher medizinischer und sozialer Bedeutung sein kann, hat SELLHEIMl) 
hingewiesen. Er erblickt im Genitalprolaps eine Folge der spaten Erstgeburt. Aus 
Abb. 5 ist an Hand einer Kurve angeblich die relative Wahrscheinlichkeit, durch 
die Erstgeburt einen Prolaps zu bekommen, und die durchschnittliche Kinder
zahl bei Prolapskranken kurvenmaBig dargestellt. Insgesamt sind fiir diese 
Kurve 200 FaIle, die wegen Genitalprolaps die Tiibinger Klinik aufsuchten, 
durchforscht worden. SELLHEIM stellt fest: "Die einheitliche primare Ursache 
'fiir das Entstehen eines Genitalprolapses ist die spate Erstgeburt. Vor dem 
20. Jahre erstmals Gebarende sind auBerst selten einer dauernden organischen 
Schadigung durch das Geburtstrauma ausgesetzt. Eine so friihzeitige Geburt 
scheint vor der Erkrankung des Prolapses zu schiitzen. Die friihzeitig erstmals 
Entbundene behalt die Fahigkeit, auch spaterhin ohne Schaden Kinder zu ge
baren. Je spater die erste Geburt eintritt, um so groBer ist die Wahrscheinlich
keit, in der Folge einen Prolaps zu bekommen, und zwar wachst dieses Ver
haltnis ganz langsam, gleichmaBig und stetig bis etwa zum 27. Jahre. Fiir die 
von da ab erstmals Entbundene nimmt die Prolapsschance fiir jedes Jahr rapid 
zu, so daB schlieBlich die Wahrscheinlichkeit das Vielfache der Anfanglichen 

1) SELLHEIM-FETZER: Der Genitalprolaps, eine Folge der spaten Erstgeburt. Miinch. 
med. Wochenschr. 1910, H.2. 
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betragt. Die gesamte Bewegung ist aus Abb. 5 ganz evident erkenntlieh. Der 
Zahl der Entbindungen solI keine atiologisehe Bedeutung zukommen." Die 
Mehrzahl der ersten Entbindungen faUt, da das Durehsehnittsheiratsalter der 
Ehefrauen 25-26 Jahre betragt, aueh ungefahr in diese Jahre hinein. Es ist 
ja wohl sieher, daB dieser Zeitpunkt nieht der natiirliehen Veranlagung ent
sprieht; die Natur wiinseht die erste Entbindung des Weibes zu einem Zeitpunkt, 
der dann beginnt, wenn das Waehstum beendet ist, also in eine Zeit, wo den weiehen 
Geburtswegen die zur Wiederherstellung erforderliche Elastizitat noch in vollem 
~IaBe vorhanden ist. "Dann bleibt die mit jener ersten, rechtzeitigen Entbindung 
erworbene Qualifikation dem weiblichen Korper auch fiir aIle spater nachfolgenden 
Entbindungen auf lange Zeit erhalten" (SELLHEIM). Die Wechseljahre scheinen 
besonders bevorzugt zu sein, da diese zu einer "Schrumpfung des Genital
apparates innerhalb des an sich noch ungefahr gleichgroB bleibenden, vor allen 
Dingen im unnachgie bigen Knoehenrahmen ausgespannten Becken-
bodens, was eine gewisse Lockerung des Beckenverschlusses be- Prozent 
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nenen Erhebungen lassen eine vorwiegende, einheitliche, primare Ursache fiir 
das Entstehen eines Genitalprolapses erkennen, dies ist die spate Erstgeburt. 
Der Genitalprolaps ist eine Folge der spaten Erstgeburt" (FETZER). "leh glaube 
aber nun eine Methode gefunden zu haben, die einwandfrei feststellt, in welcher 
Art, in welchem Umfang und mit welcher AusschlieBlichkeit die erstmalige 
Entbindung, je nach ihrem zeitlichen Eintritt, die Entstehung des Genital
prolapses verursacht" (FETZER). "Der Prolaps erscheint demnach als ein Tribut 
fiir die durch unsere modernen gesellschaftlichen Zustande und Auffassungen ge
zeitigte zu spate Heirat, welchen die im reiferen Alter erstmals gebarende Frau 
vom 20. Jahre an gradatim steigend zu sollen verpflichtet wird" (SELLHEIM). 

lch habe die wichtigen Angaben SELLHEIMS und FETZERS, die einen Zu
sammenhang zwischen Prolapshaufigkeit und Alter der Erstgebarenden statu
ierten, am Material an der Universitats-Frauenklinik in Gottingen iiberpriift. 
Diese Arbeit erscheint ganz ausfiihrlieh im Zentralbl. f. Gynakol. 1927 unter 
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dem Titel: ,,1st der Prolaps eine Folge der spitten Erstgeburt1" Es sei hier nur 
in Kiirze dariiber berichtet. Der Untersuchungsmethodik und statistischen Be
rechnungen FETZERS kann man sich nur sehr bedingt anschlieBen. FETZER hat 
zwei Kurven dargesteilt, von denen die eine die zeitliche Verteilungsfunktion 
der Erstgeburt bei Prolapskranken, die andere die zeitliche Verteilungsfunktion 
samtlicher Erstgeburten darsteilt. Nach FETZERS Meinung kann man "die rela
tive Wahrscheinlichkeit, durch eine erste Geburt einen Prolaps zu bekommen, 
exakt mathematisch nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung in 
einfachster Weise durch Division der Ordinaten der einen Kurve durch die ent
sprechenden der anderen ausdriicken. Aus ihr resultieren aus der rein rechnerischen 
Manipulation mit aus groBem statistischen Material gewonnenen Zahlen eine 
auBerordentlich schone, ganz gesetzmaBige Kurve, welche die relative Wahr
scheinlichkeit, durch eine erste Geburt einen Prolaps zu bekommen, darsteilt." 
Die Wiedergabe dieser Kurve befindet sich in Abb. 5. Die Behauptung FETZERS, 
daB das Verhaltnis der beiden absoluten Wahrscheinlichkeiten, also der Quotient 
der Ordinaten der einen und der anderen Kurve eine relative Wahrscheinlichkeit 
darstellt, ist rrw,therrw,tisch falsch, schon deswegen, weil dieses Verhaltnis zeit
weise, z. B. bei 31 Jahren, wo das Verhaltnis gleich 6,0:2,1 ist, groBer als 1 wird. 
Der Hochstwert einer Wahrscheinlichkeit betragt aber nur 1. Da nach der 
FETzERschen Berechnung die Gesamtheit, nach deren "Chance" gefragt wird 
(also aile Erstgebarenden iiberhaupt), nicht ein Teil der Gesamtheit ist, auf welche 
sie bezogen wird (also die Gesamtheit der von FETZER beriicksichtigten Prolaps
kranken), ist die Frage, ob der Quotient eine relative Wahrscheinlichkeit darstellt, 
zu verneinen. Die Gesamtheiten sind vollig verschiedener Natur. Es kann sich 
also nicht um eine relative Wahrscheinlichkeit handeln. Der mathematische 
Beweis hierfiir findet sich ausfiihrlich in der von mir soeben erwahnten Arbeit 
im Zentralbl. f. Gynakol. 1927. In dieser Arbeit ist ausfiihrlich bewiesen, daB 
die FETzERSche Kurve, welche SELLHEIM in einer Reihe von Arbeiten fiir sich 
allein immer wiedergegeben hat, nicht die relative Wahrscheinlichkeit, durch eine 
erste Geburt einen Prolaps zu bekommen, darstellt, sondern lediglich die mit 
einem unbekannten aber konstantenFaktor (1/ l) multiplizierte Wahrscheinlichkeit, 

In der Originalwiedergabe der FETzERSchen Kurve, die von SELLHEIM iiber
nommen wurde, ist die Bezeichnung "Prozent" iiber der Ordinatenachse un
gerechtfertigt und kann insofern leicht irrefiihren, als man annehmen muB, 
daB hiermit der Prozentsatz der Prolapskrankwerdenden gemeint ist. Hierzu 
kann sich der statistisch nicht bewanderte Mediziner besonders leicht verfiihren 
lassen, wenn diese Kurve ohne die beiden andern Kurven, aus denen sie abgeleitet 
wurde, ailein dargestellt wird. Da der Faktor (I/l) unbekannt ist, emptiehlt es 
sich iiberhaupt nicht, mit Prozentsatzen zu rechnen. Der ganz "rapide" Anstieg 
der FETzEl1schen Kurve beweist schon um deswillen nichts, weil der Faktor 1/).. 
ja unbekannt ist. Man kann ohne weiteres, wie es FETZER und SELLHEIM ja auch 
getan haben, die Ordinaten einer jeden Kurve beliebig vergroBern, ohne daB sich 
das "Verhaltnis" der Ordinaten untereinander andert. Die Kurve erscheint 
dann, wie wenn sie durch einen Spiegel, wie man ihn beispielsweise beim Lach
kabinett verwendet, betrachtet wiirde, zwar verzerrt, aber das Verhaltnis der 
Ordinaten untereinander andert sich nicht. Von der Voraussetzung ausgehend, 
daB es sich bei der hier wiedergegebenen Kurve FETZERS nicht um die relative 
Wahrscheinlichkeit handelt, durch eine erste Geburt einen Prolaps zu bekommen, 
sondern um die mit einem unbekannten Faktor I/l multiplizierte Wahrschein
lichkeit, habe ich die Frage, ob ein Zusammenhang zwischen Prolapshaufigkeit 
und Alter der Erstgebarenden besteht, an 300 Fallen der Gottinger Universitats
Frauenklinik (FETZER benutzte 200 FaIle des Tiibinger Materials) untersucht. 
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Da die Wirtsehafts-, Berufs- und Bodenverhaltnisse in Tiibingen mit seiner haupt
saehlich agrarischen Umgebung ganz ahnlieh liegen wie in Gottingen, konnte 
angenommen werden, daB sich die Erstgebarenden auf die einzelnen Lebensjahre 
ebenso verteilten wie in Tiibingen. Die prolapskranken Gottinger Frauen ver
hielten sich beziiglich ihrer Verteilung del' einzelnen Jahre ihrer erst en Ge burt 
wesentlich andel's als die Tiibinger prolapskranken Frauen. Absolut genom men 
hatten die meisten Prolapskranken zwischen dem 20., und 27. Lebensjahre ihre 
erste Geburt. Von da ab blieb die Differenz zwischen dem Alter ihrer ersten Ge
burt del' Tiibinger und Gottinger prolapskranken Frauen bis zum 33. Lebens
jahr besonders groB. Wahrend in den Ordinatenverhaltnissen del' FETzERschen 
Kurve beaehtsame Unterschiede vorherrschten, fehlen dieselben in del' von mil' 
dargestellten und im Zentralbl. f. Gynakol. veroffentlichten Kurve voIlstandig. 
Ieh konnte also die Statistik FETzERs und SELLHEIMS, die, wie' ich auseinander
setzte, in mathematisch-statistisehem Sinne zu dem Ergebnis k'ommt, daB durch 
eine spate Erstgeburt die Prolapsgefahr eine mit einem konstanten abel' unbe
kannten Faktor multiplizierte Wahrseheinliehkeit darstellt, an dem Gottinger 
Material in keiner Weise bestatigen. An Hand des Gottinger Materials miissen 
wir den Zusammenhang zwischen spateI' Erstgeburt und Prolaps ablehnen. 
Damit ist noch nicht endgiiltig bewiesen, daB del' Genitalprolaps keine Folge 
del' spaten Erstgeburt ist. Urn zu einem derartigen SchluB zu kommen, del' fiir 
die gesamte Prolapsatiologie von so gewaltiger Bedeutung ist, bedarf es noeh 
weit groBeren statistisehen Materials. Hierzu reiehen die 200 FaIle del' Tiibinger, 
abel' auch nicht die 300 FaIle del' Gottinger Klinik aus. Zahlreiehe Mitteilungen 
derselben Art aus anderen Kliniken sind zur Klarung dringend erwiinseht. Aller
dings diirfte die Kurve, welehe die zeitliche Verteilungsfunktion samtlieher 
ersten Geburten darstellt, zwischen Land-, Klein-, Mittel- und GroBstadten 
variieren. Diese Verhaltnisse miissen besonders bei Vergleiehen zwischen Klein
stadten mit landlicher Umgebung und GroBstadten beriicksichtigt werden. 

In del' nicht grundlosen Folgerung meiner Untersuehungsergebnisse, welehe 
die fast eindeutige Atiologie del' Prolapserkrankungen im SELLHEIM-FETzERsehen 
Sinne ersehiitterten, hielt ich eine erneute Umfrage unter denselben prolaps
kranken Frauen, welche die Klarung anderer atiologischer Faktoren erstrebte: 
den Zusammenhang zwischen Prolaps und Beruf bzw. Arbeitsbetatigung. In 
230 Fallen habe ich ausfiihrliehere Antworten erhalten. An diesel' Stelle will 
ieh nul' kurz auf die Resultate del' Umfrage eingehen. Ausfiihrliehere Angaben 
befinden sieh in meiner diesbeziigliehen Arbeit im Zentralbl. f. Gynakol. 1927. 
71,6% diesel' Frauen betrieben VOl' den Vorfallserscheinungen Haus- und Feld
arbeit, 4,4 % Hausarbeit und Fabrikarbeit, 5,2 % Haus-, Fabrik- und Feldarbeit. 
Von diesen Frauen arbeiteten 49,6% bis zu 10 Jahren, 27,4% 10-20 Jahre und 
24% 20 und mehr Jahre VOl' del' Prolapsbehandlung. Nul' 18,8% del' FaIle be
haupteten, keine schwere korperliehe Arbeit, sondern nul' leiehte Arbeit und 
Hausarbeit beriehtet zu haben. Also in weitaus hoehstem Prozentsatz aller 
Prolapskranken find en wir die Uberbiirdung durch Berufsarbeit, Hausarbeit 
und Mutterpflichten: die Uberanstrengung des Gesamtorganismus, welehe zur 
Zeit del' Generationsvorgange ihren Hohepunkt erreicht. 'Viehtig war die Hal
tung bei del' Arbeit: 76,8% aller Prolapskranken haben die meiste sehwere 
korperliehe Arbeit vorwiegend im Stehen verriehtet, 4,4 % hauptsachlich im 
Sitzen gearbeitet und 19,2 % hauptsachlich im Stehen und Sitzen. 

59,6% aIler Prolapstragerinnen erblieken in del' sehweren korperliehen 
Arbeit die Ursaehe des Prolapses bzw. die Begiinstigung zur Prolapsbildung. 
"Haufiges Heben von schweren Gegenstanden." "Holen von Kartoffeln mit 
del' Tragkiepe (ca. 60 Pfd. Belastung)." "Besonders durch Akkorderntearbeiten 
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machten sich meine Beschwerden bemerkbar." "Habe Fabrik- und Hausarbeit 
verrichtet, auBerdem viel Holz holen miissen." "MuBte schwere landwirtschaft
liche Arbeit verrichten, Kiihe melken, schwere, volle Eimer tragen, Kartoffel
korbe heben." "MuBte viel schwere Kranken trage" usw. 15,6% der Prolaps
kranken geben als Ursache der Prolapsbildung schwere Entbindungen, meist 
Zangenentbindungen mit schweren Dammrissen an, die zum Teil nicht genaht 
wurden. Wir finden die ersten Senkungsbeschwerden geradezu auffallend viel 
besonders auch bei den Erstgebarenden bis zu 25 Jahren, bereits unmittelbar nach 
der ersten Geburt. Ganz besonderes Augenmerk habe ich noch der Frage der 
Wochenbettruhe zugewandt. Ich will hier nur hervorheben, daB die zu friihe 
Aufnahme der Arbeit fiir das Zustandekommen des Prolapses von groBer Bedeu
tung ist, deren zahlenmaBige Wiirdigung sich bei den Ausfiihrungen iiber die 
Notwendigkeit der Ruhe nach der Entbindung findet. 

VII. Einflu.B der Frauenarbeit und des Frauenberufes auf 
Schwangerschaft, Geburt und W ochenbett. 

Gibt es bei schwerer korperlicher und geistiger Arbeit bereits Einfliisse, 
die auf die Gesundheit der Frau storend einwirken, so werden diese schadigenden 
Einfliisse noch groBer, wenn neben auBerhauslicher Erwerbsarbeit der Frau noch 
die Hausfrauenpflichten hinzukommen. DaB, wenn zu alledem nun noch die 
natiirlichen Leistungen der Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett hinzu
treten, eine Uberbiirdung mit Schadigung des Organismus haufig erfolgt, ist 
allzusehr verstandlich. Unklug ware es nun, die bei dieser Uberlastung ent
stehende Schadigung lediglich auf die Berutsarbeit zuriickzufiihren. Es ist nicht 
die Berufsarbeit an sich, die in so vielen Fallen schadhaft wirkt, sondern die 
Trias: Haustrauenptlichten, Mutterschattsleistung und Erwerbsarbeit. 

Hausfrauenpflicht und Mutterschaftsleistung absorbieren voll die natiir
liche Leistungskraft der Frau. Was dariiber hinausgeht, ist eben eine Uberforde
rung, die auf Kosten der Gesundheit von Mutter und Kind geht. "War der weib
liche Korper schon vorher durch zu schwere und ungesunde Arbeit iiberanstrengt, 
oder mangelhaft ernahrt, dann wird bei 'Eintreten der Schwangerschaft einerseits 
der miitterliche Korper geschadigt, unter Umstanden sogar dauernd geschadigt 
werden; anderseits die Entwicklung des Kindes behindert werden konnen" 
(v. FRANQuE). 

In der Schwangerschaft machen sich die sozialen Unterschiede zwischen den 
einzelnen Bevolkerungsschichten besonders stark bemerkbar, obwohl es wohl 
kaum exakt zu beweisen ist, die Schwangerschaft-, Geburt- und Wochenbett
schadigungen von den Folgen anderer Schadigungen zu trennen, welche die 
Frauen durch Berufsausiibung infolge ihrer schlechten sozialen Stellung treffen. 
Viele Frauen der privatwirtschaftlich schlecht gestellten Arbeiter sind besonders 
in der heutigen Zeit der Erwerbslosennot gezwungen, bis zum Ende der Schwanger
schaft noch einen Beruf auszuiiben. Obwohl Gesetzesbestimmungen und Ver
ordnungen die Berufsarbeit der schwangeren Frauen mindestens 14 Tage yor 
Geburtseintritt verbietet, wird, wie ich in vielen Fallen habe feststellen konnen, 
des zu erwartende Geburtstermin absichtlich spater verlegt, urn bis zur Geburt 
arbeiten und Geld verdienen zu konnen. Das gilt nicht nur fiir die Arbeiterinnen 
in der Stadt, sondern in erhohtem MaBe fUr die Landarbeiterinnen und die Frauen 
der Kleinbauern. Abgesehen von der Berufstatigkeit ist es wohl richtig, daB die 
Frau, ganz besonders die ledige, in den ersten vier Monaten der Schwangerschaft 
viel ungiinstiger gestellt ist als in den letzten Monaten der Schwangerschaft, 
oder nach der Geburt des Kindes. "Schwierige soziale Verhaltnisse, durch korper-
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liche Beschwerden starker empfunden, vermindern das Mutterschaftsgefiihl in 
jeder Weise, besonders, wenn die Frau eine entsprechende Unterstiitzung und 
Wiirdigung nicht empfangt. Die Frau, besonders die ledige, hat in der ersten 
Halfte der Schwangerschaft am schwersten zu tragen" (SIEGEL). 

In der Tat bewirkt das Einsetzen der Schwangerschaft in vielen Fallen eine 
geistige iund korperliche UmsteY.ung, die zu betrachtlichen Schwangerscha/ts
beschwerden Veranlassung geben kann. Nach der Leipziger Ortskrankenkassen
statistik wurden bei freiwilligen Mitgliedern 2,1 %, bei Pflichtmitgliedern, also 
berufstatigen Frauen, 13,5% Schwangerschaftskrankheiten behandelt. lch 
m6chte bis zu einem gewissen Grade die Statistik so deuten, daB die zahlenmiiBig 
etwas vermehrten Schwangerschaftsbeschwerden bei den Pflichtmitgliedern auf 
die doppelte Belastung: Beruf und Hausarbeit zuriickzufiihren ist und vor allem 
auch die psychische Komponente schwangerscha/tssi6rend wirkt, da doch gerade 
unter den Pflichtmitgliedern nicht selten ledige Schwangere sein werden. Gerade 
die ledige Frau und die sozial schwachgestellte, psychisch schwer kampfende 
Frau ist es, bei der sich die Schwangerschaftsbeschwerden besonders in den 
ersten vier Monaten starker einstellen. Erst in der zweiten Halfte der Schwanger
schaft mit dem erwachenden Mutterschaftsgefiihl, das vielleicht durch das Auf
treten der Kindesbewegungen und das Fiihlen des lebenden Wesens ausge16st 
wird, macht sich der miitterliche lnstinkt, auch bei der ledigen Frau, gewaltig 
bemerkbar. Und aus der psychisch-Iabilen Frau -w'ird vielfach eine andere, die 
sich von allen Bedenken frei macht, und innerlich gestarkt den Lebenskampf auf
nimmt. Aber viele, besonders Unverheiratete erreichen diesen Zeitpunkt der 
Schwangerschaft nicht, weil sie die Schwangerschaft vorher beseitigen lassen. 

M. HIRSCH erblickt in der Erwerbsarbeit der schwangeren Frau eine auf3er
ordentliche Beeintrachtigung ihrer Leistung, welche in Fehl-, Friih- und Totgeburten, 
in Storungen der Geburt und des Wochenbettes, sowie Vermehrung der Sauglings
und Kindessterblichkeit zum Ausdruck kommt. Zum Beweise dessen, daB eine 
Beziehung zwischen Erwerbsarbeit und Fehlgeburt besteht, bezieht sich M. 
HIRSCH ebenfalls wieder auf eine Statistik der Ortskrankenkasse Leipzig, die auf 
100 Wochenbetten 2,3% Fehlgeburten der freimlligen Mitglieder und 15,5% 
Fehlgeburten der Pflichtmitglieder ergibt. So bestechend die Differenz auch 
zunachst fiir die Berufsschadlichkeit sprechen mag, so ist doch die Beweiskraft 
im Hinblick darauf ungeniigend, daB die /reiwilligen Mitglieder hauptsachlich 
Ehe/rauen, die P/lichtmitglieder hingegen meist unverheiratete Frauen und solche 
sind, welche vielfach unter keinen Umstanden eine Arbeitsunterbrechung durch 
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett wiinschen. 

In etwa 15-20% aller Falle nimmt die Schwangerschaft ein vorzeitiges Ende, 
das innerhalb der ersten sechs Schwangerschaftsmonate zu einer Fehlgeburt, 
nach der 28. Schwangerschaftswoche zu einer Friihgeburt fiihrt. Mindestens 
60-70%, haufig 70-80% und mehr aller Aborte sind auf kriminelle Eingriffe 
zuriickzufiihren. -

Da eine Reihe von Arbeiten besonders der unverheirateten Pflichtmit
glieder der Ortskrankenkasse, an der Arbeitsleistung bemessen, nicht schwerer 
sind als die Arbeit einer viel beanspruchten Hausfrau, so ist nicht einzusehen, 
warum die erwerbstatige, ledige Frau haufiger Aborte haben solI als die im Haus
betriebe tatige Frau. Da diirfte doch wohl zweifellos die gewollte Unterbrechung 
der Schwangerschaft ausschlaggebend sein. lch kann diese Auffassung nocb 
durch eine Statistik, welche HIRSCH in derselben Arbeit "Die Gefahren der Frauen
erwerbsarbeit fiir Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett, mit besonderer 
Beriicksichtigung der Textilindustrie" an anderer Stelle gibt, rechtfertigen. 
Pflichtmitglieder - vornehmlich Arbeiterinnen - hatten infolge des Berufes 
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eine hohere Abortzahl als die freiwilligen Mitglieder (hauptsachlich Ehefrauen 
der Krankenkassenmitglieder). Das Verhaltnis sei 2,3 : 15,5, so folgert HIRSCH 
aus der Statistik. Nur nebenbei will ich erwahnen, daB HIRSCH das Menschen
material der freiwilligen Mitglieder und der Pflichtmitglieder, welches er mit
einander vergleicht, in Hinsicht auf die soziale Lage und seelische Einstellung 
annahernd fiir gleich halt. Wenn man bedenkt, daB die freiwilligen Mitglieder 
meist verheiratet, die Pflichtmitglieder groBenteils ledig bzw. verheiratet und zur 
Arbeit gezwungen sind, so erscheint beziiglich der sozialen Lage und seelischen 
Einstellung diejenige Auffassung, welche der HIRSCHschen entgegensetzt ist, 
doch offenbar mehr fUr sich zu haben. HIRSCH glaubt die groBen Unterschiede 
in der Abortsziffer unmoglich durch die groBere Neigung zur Fruchtabtreibung 
auf der einen Seite erklaren zu konnen. Er bringt in der genannten Arbeit an 
spaterer Stelle folgende Statistik. 

Es haben Kinder 

Heimarbeiterinnen . 
Fabrikarbeiterinnen . 

1 2 

22,3% Ii 23,3% 
44% 24% 

3 4 5 

21,3%: 15% I 9% 
14% : 4,5%! 4,5% 

6 und mehr 

9% 100% 
9% ; 100% 

Diese Statistik beweist, daB ein groBer Unterschied in der Anzahl der Kinder 
zwischen Heimarbeiterinnen und Fabrikarbeiterinnen besteht. Der Prozentsatz 
der Fabrikarbeiterinnen sinkt bereits nach dem ersten Kinde erheblich und 
bleibt bereits nach dem zweiten Kinde bedeutend hinter der Heimarbeiterin 
zuriick. Dieses Zuriickbleiben in der Kinderzahl ist sicher nicht auf natiirliche 
Vorgange zuriickzufiihren, sondern auf die gewollte Beschrankung der Kinderzahl 
durch die Fabrikarbeiterinnen, die, wie ich bereits oben erwahnte, keine Unter
brechung ihrer Arbeit durch Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett wiinschen. 
Die Differenz in der Anzahl der Kinder bei drei und mehr Kindern zwischen Heim
arbeiterin und Fabrikarbeiterin ist bei der letzteren nicht natiirlich, sondern 
- soweit die Konzeptionsverhinderung nicht gelang - durch Abtreibung der 
Leibesfrucht bedingt. Es kann deshalb durchaus nicht Wunder nehmen, wenn 
bei den Ptlichtmitgliedern, also hauptsachlich ledigen Frauen und solchen Frauen, 
deren K inderzahl absichtlich beschriinkt wird und aut diese Weise bedeutend hinter 
der unter anerkanntermaf3en weit schlechteren hygienischen und sozialen Verhiilt
nissen lebenden Heimarbeiterin zuriickbleibt, die Abortzahl weit grof3er ist als bei 
den treiwilligen Mitgliedern. Hier sind Schwangerschattsunterbrechungen, nicht 
aber Berutsschiidigungen die wahre Ursache. 

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daB die allgemeine soziale Lage auf 
die Haufigkeit der Fehlgeburten von EinfluB sein kann, dann ist es aber wohl 
meistenteils nicht die Berufsarbeit oder die berufliche Betatigung oder die Arbeits
weise der Frau, die, falls nicht eine ganz unnatiirliche fiberbiirdung vorliegt, die 
Fehlgeburt auslOst, sondern die sog. soziale Lage bestimmt nicht selten die schwan
geren Frauen, sich auf kiinstliche Weise ihrer Schwangerschaft zu entledigen. Aile 
Statistiken iiber Fehlgeburtszahlen im "gebildeten Stand", iiber Fehlgeburts
zahlen in Beamten- und Arbeiterkreisen, sind mit groBter Skepsis aufzunehmen. 
Tatsache ist, daB wahrscheinlich ungefahr eine halbe Million Abtreibungen pro 
Jahr im deutschen Reiche erfolgen. Da die Unterbrechung der Schwangerschaft 
groBenteils von nichtkundiger Seite, also von Laien, von Hebammen, ehemaligen 
Krankenschwestern, nicht selten auch von Arzten, in erheblicher Zahl aber bei 
Mehr- und Vielgebarenden von den Frauen an sich selbst bewirkt wird, ist 
die Folge hiervon ein Heer von kranken und siechen Frauen, ein ungeheuerer 
Verlust von Frauenkraft, ja, es kann kein Zweifel dariiber bestehen, daB Tausende 
von Frauen an den Folgen der kiinstlichen Unterbrechungen der Schwangerschaft 
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zugrunde gehen. GewiB spielt die soziale Lage in vielen Fallen bei dem Ent
schlusse zur Schwangerschaftunterbrechung eine groBe Rolle. Aber, was heiBt 
"soziale Lage"? Der Ausdruck ist falsch angewandt, er bedeutet in diesem 
Falle das privatwirtschaftliche Verhaltnis. Und dieser Begriff ist, abgesehen 
von seiner Wandelbarkeit durch die Verschiebbarkeit der privatwirtschaftlichen 
Situation des einzelnen auch insofern sehr dehnbar, als der eine fUr sich eine 
privatwirtschaftliche Not da bereits erblickt, wo der andere dieselbe noch als 
durchaus tragbar, vielleicht noch sogar als angenehm empfindet. 

Mit einem Worte mochte ich doch noch auf die Haufigkeit des schadlichen 
Einflusses der Generationsvorgange auf die Lungentuberkulose und deren Ab
hangigkeit von der wirtschaftlichen Situation des einzelnen eingehen. EBELER 
konnte 1914 in 58,6% eine Verschlimmerung des Lungenleidens durch Schwanger
schaft feststellen; wesentlich ist natiirlich der EinfluB der Schwangerschaft auf 
die Lungenaffektion, je nachdem sich die Lungentuberkulose bei Eintritt der 
Schwangerschaft in einem latenten oder manifest en Stadium befindet. PANKOW 
sah die latente Erkrankung der Tuberkulose nur bei einem Teile seiner FaIle im 
Spatwochenbett, oder nachher manifest werden. Wesentlich anders ist die Be
einflussung bei den Fiillen mit manifester Lungenerkrankung. Bei ihr, besonders 
bei stationar gewordener iilterer Tuberkulose erfolgt Verschlimmerung des Pro
zesses und todlicher Ausgang in erschreckend hohem Prozentsatze. Wichtig und 
schwierig sind fiir die Beurteilung die Initialfalle, um deswillen, weil mit der 
Frage der moglichen Verschlimmerung sich diejenige verbindet, ob nicht die 
Haufungsmoglichkeit, die doch gerade hier unter giinstigen Bedingungen vor
handen ist, durch Komplikation mit Graviditat nicht direkt gefahrdet wird. 

Was von der Tuberkulose gilt, gilt in ahnlicher Weise auch von den anderen 
Formen der Tuberkulose. WEINBERG fiihrt die Verschlimmerung der Tuberkulose 
wahrend der Schwangerschaft groBenteils auf soziale Einfliisse zuriick: wahrend 
sich die wohlhabende Frau mehr schonen, diathetisch-hygienische und klimatische 
Heilfaktoren sich dienstbar machen kann, geht es der Frau in mehr oder weniger 
mittelosem Stande dauernd schlechter, zumal sie als Gravide gewohnlich von 
Volksheilstatten ausgeschlossen wird, da nur prognostisch giinstige Falle auf
genommen werden. Nach AHLBECK und ESSEN-MoLLER gilt beziiglich der In
dikation dasselbe, was von den weniger bemittelten Volksklassen gesagt wurde, 
auch fiir die Patientinnen aus den hochsten Gesellschaftskreisen. Diesen Ansichten 
steht diejenige von HIRSCH entgegen, der die Dnterbrechung der Graviditat nur 
bei klinischem Material fUr notwendig hiilt, bei W ohlhabenden nur in schwersten 
Fallen oder schwersten Komplikationen den Abortus fUr indiziert erachtet . 

. In ahnlichem Sinne lehnen SCHEFFER und BURKHARDT bei leichten, nichtpro
gredienten Fallen die Unterbrechung der Schwangerschaft ab. Es ist ja ganz 
selbstverstandlich, daB wir bei gut situierten Frauen ceteris paribus die Schwanger
schaft viel eher erhalten und die Verantwortung zum Abwarten iibernehmen 
konnen als bei wirtschaftlich schlecht gestellten Frauen. Es ist deshalb auch nur 
natiirlich, daB eine der arbeitenden Bevolkerung angehorige tuberkulOse Frau, 
die sich nicht wahrend der Schwangerschaft monatelang schonen oder gar in 
einem Erholungsheim aufhalten kann, sondern meist unter ungiinstigenhygienischen 
Verhaltnissen ihr Dasein weiter fristet, bei der Indikationsstellung der Schwanger
schaftsunterbrechung bzw. zur Sterilisation eher beriicksichtigt wird als eine 
in auBerst giinstigen Verhaltnissen lebende Frau, die sich monatelangen Aufent
halt im Hochgebirge und Sanatorium leisten kann. Es spielt somit in der Tat 
das privatwirtschaftliche Verhaltnis einer an Tuberkulose erkrankten Frau bei 
der Frage der Unterbrechung der Schwangerschaft eine gewisse berechtigte 
Rolle. 
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Ein ahnlicher Standpunkt wird von den Gynakologen bereits seit vielen 
Jahren ja auch in der operativen Behandlung von entziindlichen Adnexerkran
kungen eingenommen. Bei Frauen der arbeitenden Klassen, die sich lange Bade
kuren und monatelange Schonung nicht leisten konnen und moglichst bald wieder 
arbeitsfahig sein miissen, wird man sich zur operativen Behandlung, die nicht 
selten mit Sterilisation verbunden ist, eher entschlieBen, als bei Frauen, die in 
guten, wirtschaftlichen Verhaltnissen leben. 

Neben der Tuberkulose erfahren besonders die chronischen Nierenenlziin
dungen durch die Schwangerschaft haufig eine Verschlimmerung, besonders dann, 
wenn die Frauen sich nicht schonen und eine entsprechende Diat einhalten 
konnen. Von den an chronischer Nierenentziindung leidenden Schwangeren 
sollen etwa 40% sterben, wenn nicht zeitig eine Unterbrechung der Schwanger
schaft vorgenommen wird. 

Von den gewerblichen Schadigungen, die zur Fehlgeburt fiihren, ist seit 
langer Zeit die Bleivergiftung bekannt. Sie ist in der Tat eine Schadigung der 
Gesundheit, die eine wirkliche Berufserkrankung darstellt. Nach AGNES BLUM 
berichtet der niederlandische Fabrikinspektor, daB beispielsweise bei den mit 
Topferglasur beschaftigten Frauen der Prozentsatz der Bleikranken bei einer 
1/2-5jahrigen Tatigkeit von 4,5% auf 50% stieg. In manchen Orten waren bis 
zu 100%, d. h. samtliche Topfer bleikrank. Der ungarische Bezirksarzt CHYZER 
berichtet, daB in einer Ortschaft, in welcher vornehmlich mit Blei gearbeitet wurde, 
iiber 40% der Schwangerschaften mit Abort endeten. Dabei war die Kindersterb
lichkeit so groB, daB es bald an dem fiir das Erlernen der Topferei notigen Nach
wuchs fehlte. Die Frauen sind den Einwirkungen des metallischen Bleies und der 
Metallverarbeitung besonders ausgesetzt in der Steingutfabrikation, im Topfer
gewerbe und der Buchdruckerei, bei der Strohhutbleiche, in der Fabrikation kiinst
licher Blumen, in welcher bleierne Formen benutzt werden, teilweise in der Spiel
warenindustrie, in den Staniolfabriken, in den Puderraumen der Buntdruck
anstalten usw. Bei 77 in der keramischen Industrie beschaftigten Frauen, deren 
Schicksal man beobachtete, blieben 17 Ehenkinderlos, eserfolgten 19 Fehlgeburten 
und 21 Totgeburten, insgesamt wurden nur 121 Kinder Ie bend geboren. Ganz be
sonders wichtig ist es, daB, wie LEVIN nachweisen konnte, die Sterblichkeit der 
Kinder bleikranker Miitter bedeutend erhoht ist. Von 123 Schwangerschaften 
bleikranker Miitter endeten 73 durch Abort, Friih- und Totgeburt. Von 50 lebend 
geborenen starben 20 im ersten Lebensjahr, 8 im zweiten Lebensjahr, 7 im dritten 
Lebensjahr, 1 noch spater. Nur 14 Kinder blieben am Leben. DaB die Unter
leibsorgane durch Blei beeintrachtigt werden, scheint daraus hervorzugehen, 
daB man bei bleikranken Frauen mehr als sonst Menstruationsstorungen und . 
hohe Sterilitatsziffern beobachtete. ROTH-FRONGEA fand unter den Arbeiterinnen 
der Bleibergwerke Sardiniens 20% der Ehen unfruchtbar. Die Resorption des 
Bleies erfolgt mit der bleihaltigen Atemluft durch die Lunge oder durch Ab
lagerung des Bleistaubes in der Mundhohle oder Beimischung des Bleies zum 
Speichel und spatere Resorption vom Magen- und Darmkanal aus. Raben 
die Arbeiterinnen mit Bleilegierungen zu tun, so kann nach Schminke das metal
lische Blei auch von der Raut der Finger und Rande aus in den Korper eindringen. 
Von fast allen anderen Autoren wird bestritten, daB gewerbliche Bleivergiftung 
infolge Aufnahme von Blei durch die Raut zustande kommt. DaB Bleivergiftungen 
in hohem MaBe zur Unterbrechung der Schwangerschaft fiihren, diirfte einwandfrei 
festgestellt sein. 

Eine ahnliche Wirkung wurde vielfach dem Phosphor nachgesagt. Der 
Phosphor galt in friiheren Zeiten und auch noch heute als ein beliebtes Mittel 
zur Abtreibung der Leibesfrucht. Zu diesem Zwecke wurden und werden Ab-
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kochungen von Ziindholzkopfchen in Wasser oder Milch verwandt. Bereits 
kleinere Dosen erwirken Erbrechen und Diarrhoen, groBere zu schweren Ver
giftungen und Abgang der Leibesfrucht, ganz hohe Dosen fiihren noch vor Ab
gang der Frucht zum Tode. V ALLARDI hat nun die Frage eingehend untersucht, 
ob in Betrieben, in welchen Phosphor verarbeitet wird, der Ablauf der Schwanger
schaft bedroht und in erhohtem MaBe Fehlgeburten vorkamen. Er griff zuriick 
auf eine Statistik von AMANT, welche sich auf 1500 Fehlgeburten aus einer Ziind
holzfabrik in Marseille stiitzte und zu dem Resultat gefiihrt hatte, daB die Aborte 
bei denjenigen Arbeiterinnen iiberwogen, welche mit der Herstellung von Ziind
holzern nichts zu tun hatten. Seine Untersuchungen fiihrten zu dem Resultat, 
daB die gewerbliche Einwirkung des Phosphors auf die Schwangerschaft vollig 
negativ sei. VALLARDI, iiber dessen Studie M. HIRSCH im Arch. f. Frauenk. 1915, 
H. 1 eingehend referiert hat, bestreitet die leichtere Vulnerabilitat des weib
lichen Geschlechts gegeniiber dem Phosphor. Der allgemeine Einwurf scheine 
allerdings dafiir zu sprechen, sei aber nur auf die 8-lOmal so groBe Beteiligung 
der Frauen an der Zundholzfabrikation zuriickzufiihren. Die Erzeugung von 
Zundholzchen unter Verwendung von giftigem Phosphor ist seit 1903 in Deutsch
land verboten. 

Der badische Landesgewerbearzt HOLTZMANN hat gelegentlich einer Studie 
iiber die sozialhygienischen VerhiiJtnisse in der Pjorzheimer Schmuckwaren
industrie, iiber welche er im Jahresbericht des badischen Gewerbeaufsichtsamtes 
1923/24 referierte, auch den Frauenleiden genaue Beachtung geschenkt. Wie 
er mir personlich mitteilte, besteht ein Zusammenhang zwischen Frauenleiden, 
die sehr oft mit Fehlgeburten zusammenhangen und der Art der Arbeit in der 
Pforzheimer Schmuckwarenindustrie, in der groBenteils Frauen beschaftigt sind, 
nicht. "Sicherlich wird ein groBer Teil der haufigen Fehlgeburten absichtlich 
herbeigefiihrt, aber auch die Lebensweise der Fabrikarbeiterinnen, die taglichen 
Fahrten zur Arbeitsstatte, verbunden mit der Belastung durch Haus und Familie 
und auch der sehr freie Verkehr unter den Geschlechtern wirken nicht giinstig 
auf die Gesundheit und die volle Austragung der Leibesfrucht em." 

In gewisser Weise gilt das iiber Fehlgeburten Gesagte auch fiir die Frith
geburt, lediglich ist das Endergebnis ein verschiedenes. Wahrend bei der Fehl
geburt die Frucht zugrunde geht, besteht bei der Friihgeburt doch wenigstens die 
:Moglichkeit, das zu friih geborene Kind am Leben zu erhalten. 

M. MAYER berichtet 1913 in der iirztlichen Sachverstandigenzeitung iiber 
den schadlichen EinfluB der Erntearbeiten, die zu den schwersten Arbeiten iiber
haupt gehoren, bei schwangeren Frauen. Bei der schweren Anstrengung in der 
sommerlichen Hitze traten nicht nur Friihgeburten auf, wodurch weniger wider
standsfiihige Kinder erzeugt wurden, sondern es solI auch spontan zu Fehl- und 
Totgeburten gekommen sein. In einem Falle, bei dem nach Erntearbeit im heiBen 
Sommer bei einer Gravida im 4. bis 5. Monat Blutungen und Fruchtabgang 
auftraten, stieg nachts die Temperatur der Frau auf 40,7°. MAYER fiihrte dieses 
eintiigige Fieber nicht auf eine Infektion, sondern auf eine Art Warmestauung 
nach der starken Anstrengung in der Hitze zuruck. Auch hat MAYER Platzen 
von Varizen an den iiufJeren Genitalen bei landw-irtschaftlich schwer arbeitenden 
Frauen beobachtet. 

In ihrer Gesamtheit bedeuten die Fehlgeburten eine groBe Kraftverschwen
dung und eine betrachtliche Gefahrdung der Gesundheit der Frauen, die sich 
naturgemaB auch wirtschaftlich an den zahlreichen voriibergehend Kranken 
oder sogar dauernd kranken und siechen Frauen auswirken muB. 

Die ab und zu erwahnten Zusammenhange zwischen bestimmten N erven
krankheiten in der Schwangerschajt, Placenta praevia und vielen anderen Er-
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krankungen, scheinen mir doch zu wenig wissenschaftlich durchforscht, als daB 
sie berucksichtigt werden konnten. Hier und da sind Arbeiten ersehienen, von 
denen amn den "Eindruek" haben kann, als ob derartige Schadlichkeiten im 
Verlaufe der Schwangersehaft durch berufliche Tatigkeit mitbedingt sein konnten, 
aber exakte Untersuchungsergebnisse liegen nicht vor. 

1m allgemeinen durfte der EinfluB der Berufstatigkeit der Frau auf Schwanger
sehaft, Geburt und Wochenbett, falls sie sieh in Berufen vollzieht, die an und 
fUr sieh gesund sind, nieht schadlich sein, falls - und das muB immer wieder 
hervorgehoben werden - es zu keiner Uberburdung oder Uberlastung der Frau 
kommt. 

leh habe mich 1917 an der Bonner Frauenklinik mit dem Verlaufe der 
Schwangersehaft, Geburt und Wochenbett Erstgebarender in Kriegs- und Frie
denszeiten beschiiftigt. Wir haben damals nicht feststellen konnen, daB die Zahl 
der operativ beendigten Geburten die Zahl der Nachgeburtsstorungen und Weich
teilverletzungen, femer die Mortalitats- bzw. Morbilitatszahl weder fur Mutter 
noeh Kind - in einer Zeit, in der die Frauenarbeit bei schlechter Ernahrung 
vielfaeh Mannerarbeit mitersetzen muBte - groBer geworden war; auch die 
Erkrankungen im Laufe der Schwangerschaft hatten, obwohl die Frauen mehr 
erwerbstatig als sonst waren, nicht zugenommen, speziell waren die Eklampsie
erkrankungen offenbar infolge der Ernahrungsanderung bedeutend zuruck
gegangen. 

Es hat sich ein groBer Streit daruber entsponnen, ob sieh die Frauenerwerbs
arbeit und Schwangersehaft vertragen. Bei Beurteilung dieser Frage hat M. 
HmsCH die Gefahr der Frauenerwerbsarbeit fur die Textilindustrie ausfUhrlich 
untersueht und besprochen und ist zu Ergebnissen gekommen, die an und fUr 
sieh yom rein menschlichen Standpunkte genommen, auBerordentlieh verstand
lieh sind. Meines Erachtens aber hat er aus allzu humanem Geist heraus auf der 
einen Seite die Schadlichkeiten, die der Frau durch Fabrikarbeit erwachsen, 
ubertrieben, besonders im Hinblick auf die Berufsbeanspruchung der ganz auf 
sieh allein angewiesenen Hausfrau. HIRSCH hat Forderungen aufgestellt, die, 
so wunschenswert an und fUr sich viele von ihnen auch sein mogen, doch infolge 
der wirtschaftlichen Unmoglichkeit scheitern mussen. Wenn solche weitgehenden 
Forderungen den Zweck haben sollen, wenigstens einen Teil derselben durch
setzen zu konnen, wie bei maBvoller und objektiver Wurdigung, so muB man 
fUr diese Taktik allerdings Verstandnis haben. Leider ist die Folge derartiger 
Uberforderungen aber die, daB auf der anderen Seite Arzte auftreten, die den 
gegenteiligen Standpunkt ubertrieben hervorkehren. So erfuhr die Arbeit 
HIRSCHS "Gefahren der Frauenerwerbsarbeit fUr Schwangerschaft, Geburt und 
Wochenbett" durch E. MARTIN eine Besprechung auf eine Bitte des Ver
bandes von Arbeitgebern im Bergischen Industriebezirk. Die Arbeit M. HIRSCHS 
war ein vorlaufiges Gutaehten fUr den Vorstand des Deutsehen Textilarbeiter
Verbandes. Es sind also zwei ganzlich verschiedene Interessenkreise an zwei 
Arzte herangetreten, von denen sieh der eine, M. HIRSCH, bereits seit vielen 
Jahren groBe Verdienste um das Gebiet der Frauenkunde erworben hat. -
Man kann sieh des Eindruekes nieht erwehren, daB sich beide von den Interessen
kreisen nieht haben ganz freimaehen konnen. Zur riehtigen Auffassung durfte 
aueh hier wohl der Mittelweg fUhren. Abgesehen von in absehbarer Zeit un
durehfuhrbaren SehwangerensehutzmaBnahmen, verlangt HIRSCH bis zur voll
standigen Los16sung der sehwangeren Frauen und Madehen folgende gesetz
liehe Bestimmungen als Mindestforderungen: 1. Verbot der Erwerbsarbeit 
Schwangerer fUr die letzten 3 Monate der Sehwangersehaft. 2. Besehrankung der 
Erwerbsarbeit Sehwangerer im 5. und 6. Monat der Sehwangerschaft auf hoeh-
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stens 4 Stunden pro Tag, im 3. und 4. Monat auf 6 Stunden pro Tag mit 2stiin
diger Mittagspause. 3. Verhiitung des entgehenden Arbeitsverdienstes aus Mitteln 
des Staates oder einer zu schaffenden obligatorischen Kollektivversicherung. 
Hat sich HIRSCH meines Erachtens zu sehr yom humanitaren Geist leiten lassen, 
die zu so unerfiillbaren Forderungen, besonders in der Jetztzeit fiihren und in
folgedessen rein problematisch bleiben und die sog. Berufsschaden doch zu sehr 
der Fabrikarbeit als solcher in die Schuhe geschoben und nicht anderen allgemein
medizinischen, konstitutionellen und anderen vielfach gegebenen Moglichkeiten, 
die wir ja in friiheren Kapiteln absichtlich auseinandergesetzt haben, so hat die 
MARTINsche Besprechung die Punkte, welche HIRSCH unberiicksichtigt lieB, 
teilweise mit Recht hervorgehoben, teilweise aber zum Nachteile der schwangeren 
Erwerbstatigen iibertrieben hervorgekehrt. Wenn man auch die E. MARTINschen 
"Richtigstellungen;; zum Teil nur sehr bedingt anerkennen kann, so ist doch 
unter anderem MARTINS Hinweis wichtig, daB bei Arbeiterinnen, die schwanger 
sind und wegen ihrer korperlichen Unbeholfenheit oder anderer Schwangerschafts
beschwerden die gewohnten Verrichtungen nicht erledigen konnen, die Moglich
keit besteht, sie voriibergehend in anderen Teilen des Betriebes, die weniger an
strengend sind, unterzubringen. 

Eine Berufsschadigungsmoglichkeit, welche HIRSCH hierbei hervorhebt und 
die mir sehr plausibel erscheint, mochte ich nicht unberiihrt lassen: 

"Neben allen vorhergenannten Einwirkungen sind besonders unheilvoll 
gewisse Verrichtungen der Spinnereien und Webereien, bei welchen nicht nur 
der Korper ausgereckt, die Beine auf die FuBspitzen gestellt, die Arme weit 
vorgestreckt werden, urn eine moglichst groBe Reichweite zu erzielen, sondern 
bei denen gleichzeitig der schwangere Leib an die Aut- und Gegenwinderstangen 
gepre{3t und wiihrend des Auszuges des Maschinenwagens langsam oder sto{3weise 
gedrilckt, gepre{3t und erschilttert wird. Diese Schadlichkeiten wirken auf die Mus
kulatur der hochschwangeren Gebarmutter erregend, so daB Wehen auftreten 
und eine Friihgeburt herbeigefiihrt werden kann." MARTIN entgegnete, offen
bar auf diese Beobachtung HIRSCHS: "Ein Druck auf den Bauch einer hoch
schwangeren Frau hat auf die Frucht keinen nachteiligen EinfluB; das Kind 
schwimmt in einem allseitig fest abgeschlossenen Wasserbade frei. Eine schad
liche Druckwirkung ist, welcher Art sie auch sein mag, ausgeschlossen." In 
der HIRSCHSchen Arbeit ist nirgendwo davon die Rede gewesen, daB durch 
den Druck auf den Bauch einer schwangeren Frau ein auf die Frucht nachteiliger 
EinfluB ausgeiibt wiirde. Es kann aber doch keinem Zweifel unterliegen, daB 
die von HIRSCH geschilderte Tatigkeit, bei welcher der schwangere Leib der Frau 
langsam oder stoBweise gedriickt, gepreBt und erschiittert wird, eine Beschaftigung 
ist, der die Schwangere meines Erachtens unter keinen Umstanden ausgesetzt 
werden darf. - Ich hahe es fiir miiBig, iiberhaupt dariiber zu diskutieren, daB 
ein derartiger Reiz im Laufe der Schwangerschaft durchaus unerwiinscht ist und 
der klopfende Reiz selbstredend durchaus wehenauslOsend wirken kann. Ich 
erinnere nur an die von LICHTENSTEIN angegebene Kloptmethode des Uterus zur 
Wehenanregung nach Schnitteroffnung der Gebarmutterhohle bei Kaiserschnitt. 
Andererseits hat meines Erachtens E. MARTIN vollkommen recht, wenn er 
darauf hinweist, daB die Schadlichkeiten, die Wehen auslosen und eine vor
zeitige Beendigung der Schwangerschaft herbeifiihren konnen, dann auf einmal 
nach HIRSCH wieder so wirken sollen, daB die Gebarmuttermuskulatur ermiidet, 
Wehenschwache in der Geburt und besonders nach der Geburt und lebenbe
drohende Blutungen auftreten konnen. Man kann sich wohl vorstellen, daB 
diese Art Klopf- und Druckmethode zu vorzeitiger Unterbrechung der Schwanger
schaft fiihrt, besonders, wenn die Placenta an der vorderen Uteruswand sitzt, 
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gelegentlich auch zu einem retroplacentaren Hamatom oder zu einer vorzeitigen 
Losung der Placenta fiihren konnte. Es ist auch denkbar, daB ein derartig aus
geiibter chronischer Reiz in den friiheren Monaten der Schwangerschaft bei den 
besonders auf ihn ansprechenden Frauen wirksam wird und zur Fehlgeburt fUhrt, 
und daher weniger Veranlassung zur Friih- als Fehlgeburt gibt, weil die fiir diesen 
Reiz besonders empfindlichen Frauen bereits in den friiheren Monaten der 
Schwangerschaft abortieren. Dieser Umstand konnte vielleicht einer gewisse Be
deutung fiir die Ursache und die enorm hohe Zahl der Fehlgeburten, wie auch fiir 
die zahlenmaBig nicht so stark hervortretenden Friihgeburten haben. 

HIRSCH fiihrt Entwicklungshemmungen und Verbildungen der Becken
knochen mit dem Ergebnis des platten und engen Beckens auf das anhaltende 
Stehen der jugendlichen Arbeiterinnen zuriick. Der standige Zug der Becken
und Oberschenkelmuskulatur, welcher durch das Hochreichen und Ausrecken 
an Spinnmaschinen und Webstiihlen besonders intensiv wird, sowie der Druck 
der Oberschenkel wirken formend auf die noch im Wachstum und Hartung be
griffenen Knochen. - Korperhaltung, Stehen, Sitzen und Hocken, Tragen 
schwerer Lasten, Ernahrung, konnten auf das Becken formend einwirken und 
zu engen und platten Becken fiihren. So erklart HIRSCH die angeblich viel 
zahlreicheren Geburtsstorungen, operativen Eingriffe usw. 

Bei der Besprechung der Allgemeinschadlichkeiten wurde darauf hingewiesen, 
daB das Individuum in der Gebarmutterhohle beeinfluBt werden kann. Die Ur
sachen konnen infektiose, toxische und andere sein. Wir hatten auf die infektiOsen 
wie Syphilis, Malaria, Tuberkulose usw. hingewiesen und desgleichen auf die 
toxischen Ursachen: den iibermaBig starken Gebrauch von Alkohol, den EinfluB 
des Bleies usw. Die erbliche Veranlagung bleibt aber bei der Entstehung von 
engen Becken unzweifelhaft mit im Vordergrunde der Ursachen (LENZ). Auch 
fiir die haufigste Form, das platt-rachitische Becken, spielt die erbliche Anlage 
insofern eine groBe Rolle, als die Rachitis ebenfalls zum guten Teile erblich be
dingt ist. "Die GroBe des Beckens, speziell auch die der verschiedenen Durch
messer ist im wesentlichen Rassenmerkmal." Wenn aber das Kleimplasma durch 
bestimmte Ursachen geschadigt werden kann, so werden auf die zu erwartende 
abgeschwachte Konstitution schadliche Einfliisse intensiver als auf eine gesunde 
Konstitution einwirken. Deswegen wirkt auch wohl die Rachitis auf die Kinder 
der sozial schlechtgestellten Klassen in vielen Fallen intensiver ein, da deren 
Organismus konstitutionell geschwacht ist. 

KOTZSCHNITZ fiihrt die Entstehung platter Becken auf die jahrelang stehende 
Arbeitsweise wahrend der Entwicklungsjahre zuriick und halt die Nachwir
kungen friiherer Rachitis hierzu nicht fUr erforderlich. Auch LAUBENBURG hat 
sich der KOTZSCHNITzschen Anschauung angeschlossen. LAUBENBURG sah bei 
friiher besonders im Stehen beschaftigten Frauen hier und da Beckenformen, 
die ihm die Wahrheit der KOTZSCHNITzschen Untersuchung zu bestatigen schienen 
"Schlank- und schongebaute Frauen ohne jede rachitische Vorgeschichte oder 
Merkmale, weisen zuweilen platte Becken maBigen Grades von 93 / 4 -101/ 2 cm, 
je nach der KorpergroBe und -maBe verschieden auf." 

Auch LAUBENBURG fiihrt das enge Becken auf das jahrelang fortgesetzte 
10stiindige Arbeiten jugendlicher Arbeiterinnen zuriick, bei denen unter der 
Last des Oberkorpers das Promontorium sich allmahlich in die Beckenhohle 
nach vornhinein gesenkt hatte. DaB die Berufstatigkeit der Frauen, insbesondere 
dann, wenn sie extreme Bewegungen erfordert, bis zum Ende der Schwanger
schaft unerwiinscht ist, ist selbstverstandlich. Das solI aber nun nicht heiBen, 
daB jedwede nicht extreme Arbeitsentfaltung unerwiinscht sei. In den letzten 
Monaten der Schwangerschaft wird normalerweise die Frau unbeweglicher, 
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auch ruhebediirftiger. Der Ernahrungsbedarf, besonders der arbeitenden Frau, 
wird - namentlich in den letzten Monaten der Schwangerschaft - groBer. 
Ich habe wahrend des Krieges auf den Faktor Arbeitsentfaltung und Geburtsverlauf 
besonders geachtet und auch in der von mir bereits friiher zitierten Arbeit damals 
mitgeteilt, daB speziell bei alteren Erstgebarenden, die bis zum Schlusse der 
Schwangerschaft gearbeitet hatten, die Geburt nicht komplizierter, hingegen 
schneller verIief als friiher. Wir haben diese Erscheinung damals so gedeutet, 
daB infolge der vermehrten Heranziehung der Frauen zu korperlicher Betatigung 
·wahrend des Krieges der Korper und die gesamte Muskulatur einschlieBlich 
Bauchpresse und Beckenboden elastischer und leistungsfahiger bIieb. 

Aus mehreren Arbeiten, so unter anderen von THIERAUX, geht hervor, daB 
ein Unterschied besteht zwischen den Kindern solcher Miitter, welche bis zur 
Kiederkunft arbeiteten und den Frauen, welche in der letzten Zeit der Schwanger
schaft ruhten. Das Gewicht der Neugeborenen von Erstgebiirenden, welche 2-3 Mo
nate vor der Niederkunft die Arbeit ausgesetzt hatten, solI durchschnittlich 
360 g mehr betragen haben als von Frauen, welche bis zum Ende der Schwanger
schaft arbeiteten. Die Feststellung THIERAUX ist zweifelhaft, insbesondere des
wegen, weil wir selbst wahrend des Krieges, also zu einer Zeit, in welcher die 
Frauen zum Teil schwer arbeiteten und schlecht ernahrt wurden, keine wesent
lichen Gewichtsunterschiede gegeniiber der FIiedenszeit hatten, jedenfalls nicht 
annahernd an die von THIERAUX angegebene Differenz heranreicht. So konnte 
ich z. B. an der Bonner FrauenkIinik feststellen, daB das durchschnittliche 
Geburtsgewicht des Neugeborenen in der Zeit vom 1. April 1916 bis 1. Oktober 
191i 3081 g betrug, wahrend des Friedensgewicht durchschnittIich um 52 g hOher 
lag. THIERAUX hat also 7mal so hohe Werte gefunden. Die THIERAuxschen 
Untersuchungsergebnisse bediirfen doch eingehender Nachpriifungen an ver
schiedenem und groBem Material. 

Immerhin erscheint es mir klug und richtig zugleich, die Frauen wahrend 
der Schwangerschaft, die an sich schon eine Mehrleistung von ihr fordert, 
etwas weniger mit Arbeit zu belasten, als sie in normalen Zeiten ohne Gesund
heitsschadigung hat leisten konnen. In den letzten Monaten ist die zu fordernde 
Arbeitsleistung zweckmaBigerweise erheblich zu reduzieren. Unter allen Um
standen ist aber daran festzuhalten, daB die gesunde Schwangere sich bis zum 
Schlusse der Schwangerschaft beschiiftigt und bewegt, um so leichter wird der Ge
burtsverlauf sein. 

Wenn im Deutschen Reiche jahrlich immer noch viele tausend Frauen an 
den Folgen der Geburt sterben, so kann man ein gut Teil dieser Sterblichkeit auf 
die sozialen Verhaltnisse schieben, diese und andere den schwangeren Frauen 
nicht einmal ermoglicht, wahrend der Schwangerschaft arztlichen Rat einzuholen, 
vor allem aber zur Geburt ein Entbindungsheim aufzusuchen. Wenn auch der 
Geburtsvorgang an sich ein physiologischer ProzeB ist, so sind doch die Gefahren, 
die diesen ProzeB umlauern, so groB, daB das erstrebenswerte Ziel darin besteht, 
die Frauen in arztlich geleiteten Entbindungsheimen niederkommen zu lassen 
und nicht eher nach Hause zu entlassen, als bis die Riickbildungsvorgange soweit 
fortgeschritten sind, daB die entbundenen Frauen sich selbst helfen konnen. 
Dann wird aber auch die ungeniigende Riickbildung des die Uteruslage erhaltenden 
bindegewebigen und muskulOsen Apparates im Wochenbett; insbesondere nach 
allzu schnell aufeinanderfolgenden Geburten und zu zeitiger Arbeitsaufnahme 
immer seltener und damit Lageveranderungen der Gebarmutter, Senkungen usw. 
in etwa vorgebeugt sein. 

Uberblicken wir noch einmal die BeeinflufJbarkeit von Schwangerschaft, Ge
burt und W ochenbett durch Frauenarbeit, so wird man feststellen konnen, daB die 
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gesunde Frau wah rend dieser Zeit durchaus ihren Hausfrauenpflichten genilgen 
kann, dafJ sie aber auch sehr wohl in der Lage ist, in anderen Berufen eine Erwerbs
tatigkeit auszuilben, die bezuglich der Schwere der Arbeitsleistungen derjenigen 
einer Frau, die auf sich allein angewiesen Mann und Kinder versorgt, enispricht. 

Jede Uberlastung dagegen kann und muB sich auf die Dauer schadlich aus
wirken. Eine solche tlberlastung ist Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett 
und Hausfrauenpflicht und Berufstatigkeit. Diese sind unter allen Umstanden zu 
vermeiden, wenn Mutter und Kind, und letzten Endes die Familie und der Staat 
auf die Dauer nicht groBen Schaden nehmen sollen. -

VITI. MaBnahmen zur Verhiitung und Beseitigung der Arbeits
und Berufssehadignngen der Frauen. 

1. Gesetzesbestimmungen und Bestrebungen der offentlichen und privaten 
Fiirsorge. 

Der Staat hat ein vitales Interesse an der Gesunderhaltung der Frauen. 
Der beste Weg hierzu ist die Prophylaxe. In einer Reihe von Verordnungen zum 
Schutze der Frauenarbeit und Mutterschaft, zum Teil in der Reichsversicherungs
ordnung, zum Teil in der Gewerbeordnung, sind bedeutsame vorbeugende MaB
nahmen enthalten. Insbesondere wurden in diesen die gesundheitlichen Belange 
der jugendlichen Arbeiterinnen, der auBerhauslich erwerbstatigen Frauen, der 
Heimarbeiterinnen und vor allem der schwangeren Frauen, sowohl der ehelichen 
wie der unehelichen, gewahrt. 

Die wichtigsten Gesetzesbestimmungen und Bestrebungen der offentlichen und privaten 
Fursorge seien in folgendem zusammengesteIlt: 

"Bestimmungen fur aIle Betriebe, in denen in der Regel mindestens zehn Arbeiterinnen 
beschaftigt werden." 

Gewerbeordnung § 137: 
1. Arbeiterinnen durfen nicht in der Nachtzeit von 8 Uhr abends bis 6 Uhr morgens, 

und am Sonnabend sowie an Vorabenden der Festtage nicht nach 5 Uhr nachmittags be
schaftigt werden. 

2. Die Beschaftigung von Arbeiterinnen darf die Dauer von 10 Stunden taglich, an 
den Vorabenden der Sonn- und Festtage von 8 Stunden nicht uberschreiten. 

3. Zwischen den Arbeitsstunden muB den Arbeiterinnen eine mindestens einstundige 
Mittagspause gewahrt werden. 

4. Nach Beendigung der taglichen Arbeitszeit ist den Arbeiterinnen eine ununter
brochene Ruhezeit von mindestens 11 Stunden zu gewahren. 

5. Arbeiterinnen, welche ein Hauswesen zu versorgen haben, sind auf ihren Antrag 
eine halbe Stunde vor der Mittagspause zu entlassen, sofem diese nicht mindestens 11/2 Stunde 
betragt. 

6. Arbeiterinnen durfen vor und nach ihrer Niederkunft, im ganzen wahrend acht 
Wochen nicht beschaftigt werden. Ihr Wiedereintritt ist an den Ausweis geknupft, daB seit 
ihrer Niederkunft wenigstens sechs Wochen verflossen sind. 

7. Arbeiterinnen diirfen nicht in Kokereien und nicht zu Transporten von Materialien 
bei Bauten aller Art verwendet werden. 

Gewerbeordnung § 137a: 
1. Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitem darf fur die Tage, an welchen sie in dem 

Betriebe die gesetzlich zulassige Arbeitszeit hindurch beschaftigt waren, Arbeit zur Ver
richtung auBerhalb des Betriebes vom Arbeitgeber uberhaupt nicht ubertragen oder fur 
Rechnung Dritter uberwiesen werden. 

2. Fur die Tage; an welchen die Arbeiterinnen oder jugendlichEi!l Arbeiter in dem 
Betriebe kurzere Zeit beschaftigt waren, ist diese tJbertragung oder Uberweisung nur in 
dem Umfange zulassig, in welchem Durchschnittsarbeiter ihrer Art die Arbeit voraussicht
lich in dem Betriebe wahrend des Restes der gesetzlich zulassigen Arbeitszeit wurden her
stellen konnen, und fur Sonn- und Festtage uberhaupt nicht. 

3. Bei Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des Abs. 2 kann die zustandige 
Polizeibehorde auf Antrag oder nach Anhorung des zustandigen Gewerbeaufsichtsbeamten 
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(§ 139b) im Wege der Verfiigung fiir einzelne Betriebe die Ubertragung oder Uberweisung 
solcher Arbeit entsprechend den Bestimmungen des Abs. 2 beschriinken oder von besonderen 
Bedingungen abhangig machen. 

Durch ErlaB solcher Verfiigungen hat der Gewerbeaufsichtsbeamte beteiligten Arbeit
gebern und Arbeitern, wo standige Arbeiterausschiisse bestehen, diesen Gelegenheit zu 
geben, sich zu auBern. 

4. Gegcn die Verfiigung der Polizeibehorde steht dem Gewerbeunternehmer binnen 
zwei Wochen die Beschwerde an die hiihere Verwaltungsbehiirde zu. Gegen die Entscheidung 
der hiiheren Verwaltungsbehiirde ist binnen vier \Vochen die Beschwerde an die Zentral
behiirde zulassig; diese entscheidet endgiiltig. 

Gewerbeordnung § 138: 
1. Sollen Arbeiterinnen oder jugendliche Arbeiter beschiiftigt werden, so hat der Arbeit

geber vor dem Beginne der Beschiiftigung der Ortspolizeibehiirde eine schriftliche Anzeige 
zu machen. In der Anzeige sind: del' Betrieb. die \Vochentage, an welchen die Beschaftigung 
stattfinden soli, Beginn und Ende der Arbeitszeit und der Pausen, sowie die Art der Be
schiiftigung anzugeben. Eine Anderung hierin darf, abgesehen von Verschiebungen, welche 
durch Ersetzung behinderter Arbeiter fiir einzelne Arbeitsschichten notwendig werden, 
nicht erfolgen, bevor eine entsprechende weitere Anzeige del' Behiirde gemacht ist. 

2. In jedem Betriebe hat der Arbeitgeber dafiir zu sorgen, daB in denjenigen Raumen, 
in welchen jugendliche Arbeiter beschaftigt werden, an einer in die Augen fallenden Stelle 
ein Verzeichnis der jugendlichen Arbeiter unter Angabe ihrer Arbeitstage, sowie des Beginnes 
und Endes ihrer Arbeitszeit und der Pausen ausgehiingt ist; ebenso hat er dafiir zu sorgen, 
daB in den betreffenden Raumen eine Tafel ausgehiingt ist, welche in der von der Zentral
behiirde zu bestimmenden Fassung und in deutlicher Schrift einen Auszug aus den Be· 
stimmungen iiber die Beschaftigung der jugendlichen Arbeiter enthalt. 

Gewerbeordnung § 138a: 
1. Wegen auBergewiihnlicher Haufung der Arbeit kann auf Antrag des Arbeitgebers 

die untere Verwaltungsbehiirde auf die Dauer von zwei Wochen die Beschaftigung von 
Arbeiterinnen iiber 16 Jahre bis 9 Uhr abends, an den Wochentagen, auBer Sonnabend, 
unter der Voraussetzung gestatten, daB die tagliche Arbeitszeit 12 Stunden nicht liber
schreitet und die zu gewahrende ununterbrochene Ruhezeit nicht weniger als 10 Stunden 
betragt. Innerhalb eines Kalenderjahres darf diese Erlaubnis einem Arbeitgeber fiir seinen 
Betrieb oder fUr eine Abteilung seines Betriebes fiir mehr als 40 Tage nicht erteilt werden. 

2. Fiir eine zwei Wochen iibersteigende Dauer kann die gleiche Erlaubnis nur von 
der hiiheren Verwaltungsbehiirde und auch von dieser fiir mehr als 40 Tage, jedoch nicht 
fiir mehr als 50 Tage im Jahre, nur dann erteilt werden, wenn die Arbeitszeit fiir den Betrieb 
oder fiir die betreffende Abteilung des Betriebes so geregelt wird, daB die tagliche Dauer 
im Durchschnitt der Betriebstage des Jahres die regelmaBige gesetzliche Arbeitszeit nicht 
liberschreitet. 

3. Der Antrag ist schriftlich zu stell en und muB den Grund, aus welchem die Erlaubnis 
beantragt wird, die Zahl del' in Betracht kommenden Arbeiterinnen, das MaB der langeren 
Beschiiftigung sowie den Zeitraum angeben, fiir welchen dieselbe stattfinden soil. 

Gewerbeordnung § 154: 
Arbeiterinnen diirfen in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten und unterirdisch 

betriebenen Briichen oder Gruben nicht unter Tage beschiiftigt werden. Die Beschaftigung 
von Arbeiterinnen bei der Forderung mit Ausnahme der Aufbereitung (Separation und 
\Viische), bei dem Transport und der Verladung ist auch liber Tage verboten. AusschluB 
von del' Beschaftigung oder eine nur unter bestimmten Einschrankungen zugelassene Ver
wendung besteht flis Akkumulatorenfabriken, Alkalichromatfabriken, Zink- und Blei
hiitten, Fa briken fiir Bleifarben und andere Bleiverbindungen, Steinbriiche und Steinhauereien, 
Glashiitten, Ziegeleien, Thomasschlackenmiihlen, Zucker- und Zichorienfabriken. Besonders 
gefahrliche Arbeiten sind grundsatzlich verboten. 

Des weiteren seien einige Reichsgesetze und Verordnungen arbeitsrecht
lichen und sozialpolitischen Inhaltes mitgeteilt, die fiir Frauen von besonderer 
Bedeutung sind. 

Ein Gesetz iiber weibliche Angestellte in Gast- und Schankwirtschaften 
vom 15. Januar 1920 wurde von der Nationalversammlung beschlossen und nach 
Zustimmung des Reichsrates wie folgt verkiindet: 

"Die Landeszentralbehiirden oder die von ihnen bezeichneten Behiirden haben im 
Interesse der Gesundheit und der Aufrechterhaltung der gut en Sitten, der Ordnung und 
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des Anstandes in Gast- und Schankwirtschaften, insbesondere uber die Zulassun~, die Be
schiiftigung und die Art der Entlohnung weiblicher Angestellter Vorschriften zu erlassen. 
Diese Vorschriften sind der Volksvertretung des betreffenden Landes unverzuglich vorzu
legen und treten auBer Kraft, wenn es die Volksvertretung verlangt." 

Die Bestimmungen uber die Regelung der Arbeitszeit gewerblicher Arbeiterinnen er
fuhren in der Nachkriegszeit durch Anordnung vom 23. November 1918 (Reichsgesetzbl. 
S.1334) und durch eine erganzende Anordnung vom 17. Dezember 1918 (Reichsgesetzbl. 
S. 1436) einige Anderungen: 

"Abweichend von den allgemein gultigen Vorschriften der Gewerbeordnung durfen 
Arbeiterinnen uber 16 Jahre in zwei- oder mehrschichtigen Betrieben bis 10 Uhr abends 
beschaftigt werden, wenn ihnen nach Beendigung der Arbeitszeit eine ununterbrochene 
Ruhepause von mindestens 16 Stunden gewahrt wird. 

Arbeiterinnen, die hochstens 4 Stunden taglich beschiiftigt werden, braucht keine 
Pause gewahrt zu werden. Bei einer taglichen Beschaftigungszeit von mehr als 4, aber nicht 
mehr als 6 Stunden ist eine Viertelstunde Pause, bei einer taglichen Beschaftigungszeit von 
mehr als 6, aber nicht mehr als 8 Stunden sind eine halbe Stunde Pause, und bei langerer 
Beschaftigung sind die in den §§ 136 und 137 der Gewerbeordnung vorgesehenen Pausen 
zu gewahren." 

Am 13. Februar 1924 edieB die Reichsregierung eine neue Verordnung, die das weib
liche Geschlecht besonders angeht, uber die 

Arbeitszeit in Krankenpflegeanstalten 
(Reichsgesetzbl. 141, S. 66). 

§ 1. In Krankenpflegeanstalten darf das Pflegepersonal in der Woche - einschlieB
lich der Sonn- und Feiertage - bis zu 60 Stunden, die Pausen nicht eingerechnet, beschaftigt 
werden. Die tagliche Arbeitszeit soll in der Regel 10 Stunden nicht uberschreiten und durch 
angemessene Pausen unterbrochen sein. Als Krankenpflegeanstalten gelten offentliche und 
private Anstalten, in denen Kranke oder Sieche versorgt werden, die standiger arztlicher 
Aufsicht oder fachkundiger Pflege bedurfen, ferner Entbindungsanstalten, Sauglingsheime 
und Irrenanstalten. 

§ 2. Keine dieser Verordnungen gilt fur die in Krankenpflegeanstalten beschaftigten 
Personen: 

a) die nach § 10 des Betriebsrategesetzes nicht als Arbeitnehmer gelten, 
b) die urn ihrer eigenen dauernden Versorgung willen in der Anstalt aufgenommen sind. 
§ 10 des Betriebsrategesetzes besagt: "Arbeitnehmer im Sinne des Gesetzes sind Arbeiter 

und Angestellte, mit Ausnahme des Familienangehorigen des Arbeitgebers." 
Nicht als Arbeitnehmer gelten: 
1. Die iiffentlichen Beamten und Beamtenanwarter. 
2. Personen, deren Beschaftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerbe dient, sondern 

mehr durch Rucksichten der karperlichen Heilung, der Wiedereingewohnung der sittlichen 
Besserung oder Erziehung, oder durch Beweggrunde charitativer, religiOser, wissenschaft
icher oder kunstlerischer Art bestimmt ist. 

Seit fast drei Jahren hat sich die Zahl der arbeitslosen Manner und Frauen, 
besonders auch der letzteren immer mehr gesteigert, so daB sich die Regierung 
veranlaBt sah, eine Erwerbslosenfursorge im Interesse der Erhaltung der schuld
los Arbeitslosen zu schaffen. Aus der Verordnung uber Erwerbslosenfursorge 
vom 16. Februar 1924 (Reichsgesetzbl. 1, S. 127) seien nur einige Stellen her
vorgehoben, die fur weibliche Erwerbslose wichtig sind: 

§ 1. Die Gemeinden sind verpflichtet, soweit ein Bedurfnis dazu besteht, eine Fursorge 
fUr Erwerbslose beiderlei Geschlechts einzurichten, der sie nicht den Charakter der Armen
pflege beilegen durfen; das Ziel dieser Fursorge ist im einzelnen FaIle die Beendigung der 
Erwerbslosigkeit durch die Aufnahme von Arbeit. 

§ 20. 1st die Aufnahme von Arbeit unmoglich, so soll die Gemeinde, die zur Erwerbs
losenunterstutzung zustandig ist, alle Erwerbslosen, welche sie zu unterstiitzen hat, bei der 
Allgemeinen Ortskrankenkasse ihres Bezirkes oder einer ahnlichen Krankenkasse, deren 
Leistungen denen der Allgemeinen Ortskrankenkasse mindestens gleichwertig sind, gegen 
Krankheit versichern. 

§ 25. Neben Krankengeld, W ochengeld oder den Ersatzleistungen, die an ihre Stelle 
treten, darf ein Erwerbsloser fur seine Person keine Unterstutzung erhalten. Dagegen erhalt 
er die Familienzuschlage. 

1m allgemeinen gelten fUr die Frauen, soweit sie erwerbstatig sind, die Bedingungen 
uber Krankenversicherung genau so wie fur Manner. Auf diese braucht deshalb an dieser 
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Stelle nicht naher eingegangen zu werden; soweit Familienangehorige in Frage kommen, 
besteht die Moglichkeit der Familienversicherung. 

Eine Bestimmung aus der Invalidenversicherung und Reichsversicherungsordnung. 
die die TVitwenrente betrifft, ist ebenfalls fur die Frauen bedeutungsvoll. 

§ 1258 der Reichsversicherungsordnung sagt: "lVitwenrente erhalt die dauernd invalide 
\Vitwe nach dem Tode ihres versicherten Mannes." 

Als Invalide gilt die TV itwe, die nicht imstande ist, durch eine Tatigkeit, die ihren 
Kraften und Fahigkeiten entspricht, und ihr unter billiger Beriicksichtigung ihrer Aus
bildung und bisherigen Lebensstellung zugemutet werden kann, ein Drittel des sen zu er
werben, was korperlich und geistig gesunde Frauen derselben Art mit ahnlicher Ausbildung 
in derselben Gegend durch Arbeit zu verdienen pflegen. 

In besonderer Weise hat sich der Staat von jeher der schwangeren Frauen 
angenommen, und in der Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. August 1919 
bestimmt Art. 119: 

"Die Mutterschaft hat Anspruch auf den Schutz und die Fiirsorge des Staates." 
Mutterschutz ist die Fiirsorge fUr jedelVIutter, die eheliche wie die uneheliche, 

111 jeder Notlage vor und nach der Entbindung. 
Die Mutterschutzbestrebungen setzten, sowohl fiir die eheliche wie die 

uneheliche Mutter, mit der Zunahme der Erwerbsarbeit, namentlich der auBer
hauslichen Erwerbsarbeit in den Fabriken usw., ein. 

Die wichtigste MaBnahme zum Schutze der Mutter ist die Trochenhilfe, 
welche heute jeder ihrer bediirfenden Frau reichsgesetzlich zusteht. Urspriing
lich hatte nur ein kleiner Kreis von Frauen nach der Krankenversicherungs
ordnung Anspruch auf Krankengeld wahrend drei W ochen nach der Niederkunft. 
Erst der Krieg brachte am 3. Dezember 1914 die Reichsverordnung iiber die 
W ochenhilfe wahrend des Krieges, welche den Angehorigen von Kriegsteilnehmern 
gewahrt wurde. Sie bestand in einer Beihilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden, 
bei der Entbindung und in einem Stillgeld. Mit dem Gesetz vom 26. September 
1919 iiber Wochenhilfe und WochenfUrsorge (Reichsgesetzbl. S. 1757) hat die 
wahrend des Krieges eingefiihrte Reichswochenhilfe ihre definitive Bedeutung 
fiir die Friedenszeit gewonnen. Fiir die Frauenwelt ist diese Friedenstat die be
deutsamste Tat sozialpolitischer Art seit Einfiihrung der Reichsversicherungs
ordnung von 1911; sie bedeutet den Erfolg, der den ununterbrochenen Kampfen 
und Bestrebungen namhafter Sozialpolitiker und Hygieniker zu danken ist. 

Die Vorschriften iiber die Wochenhilfe machten seit 1919 teils infolge des 
Verfalls des Markwertes, teils infolge weiteren und notwendig gewordenen Aus
baus der Wochenhilfe eine Reihe von Anderungen durch, die groBenteils nur 
noch historischen Wert haben. Die Bestimmungen iiber die Wochenhilfe fanden 
dann eine definitive Regelung durch ein neues Gesetz vom 9. Juli 1926, das die 
diesbeziiglichen Bestimmungen der Reichsversicherungsordnung abanderte bzw. 
erganzte. Das gesamte Gesetz ist von CLARA SCHLOSSMANN im Kapitel "Mutter
schaftsschutz und -fUrsorge im Gesetz" Bd. IV, S. 542-544 dieses Handbuchs 
·wiedergegeben. Es seien in diesem Zusammenhang nur die wichtigsten Be
stimmungen hiervon kurz erwahnt, im iibrigen auf die Abhandlung CLARA 
SCHLOSSMANNS verwiesen. Das neue Gesetz vom 9. Juli 1926 wurde vom Reichs
tag beschlossen, mit Zustimmung des ReichsrattS verkiindet und trat am 
1. Oktober 1926 in Kraft. 

1. Wochenhilfe. 
§ 195a. (1). Weibliche Versicherte, die in den letzten 2 Jahren vor der Niederkunft 

mindestens 10 Monate hindurch, im letzten Jahre vor der Niederkunft aber mindestens 
6 Monate hindurch auf Grund der Reichsversicherung oder bei dem Reichsknappschafts
vereine gegen Krankheit versichert gewesen sind, erhalten als \Vochenhilfe 

1. bei der Entbindung oder bei Schwangerschaftsbeschwerden Hebammenhilfe, Arznei 
und kleinere Heilmittel sowie, faUs es erforderlich wird, arztliche Behandlung, 
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2. einen einmaligen Beitrag zu den sonstigen Kosten der Entbindung und bei Schwanger
schaftsbesehwerden in Hohe von 10 Reichsmark; findet eine Entbindung nieht statt, so sind 
als Beitrag zu den Kosten bei Schwangerschaftsbeschwerden 6 Reichsmark zu zahlen, 

3. ein 'Vochengeld in Hohe des Krankengeldes, jedoch mindestens 50 Reichspfennig 
taglich, fiir 4 'Vochen vor und 6 zusammenhangenden Wochen unmittelbar nach der Nieder
kunft, 

4. solange sie ihre Neugeborenen stillen, ein Stillgeld in Hohe des halben Krankengeldes, 
jedoeh mindestens 25 Reichspfennig taglich, bis zum Ablauf der 12. Woehe nach der Nieder
kunft. Der Vorstand kann einen Hochstbetrag fiir das tagliche Stillgeld festsetzen. 

(2). Die Dauer des Wochengeldbezuges vor der Entbindung wird auf 2 weitere Wochen 
erstreckt, wenn die Schwangere wahrend dieser Zeit keine Beschiiftigung gegen Entgelt 
ausiibt, und Yom Arzt festgestellt wird, daB die Entbindung voraussichtlich innerhalb 
6 Wochen stattfinden wird. Irrt sich der Arzt bei der Berechnung des Zeitpunktes der Ent
bindung, so hat die Schwangere gleichwohl Anspruch auf das vVochengeld von dem in dem 
arztlichen· Zeugnis angenommenen Zeitpunkt bis zur Entbindung. 

(3). Das Wochengeld fiir die Zeit vor der Entbindung wird jeweils sofort, nicht erst mit 
dem Tage der Entbindung fallig. 

(4). Neben dem Wochengeld fiir die Zeit nach der Entbindung wird kein Krankengeld 
gewahrt. Fiir die Zeit nach der Entbindung, in der die Wochnerin gegen Entgelt arbeitet, 
wird nur das halbe Wochengeld bezahlt. 

§ I95b (I). Die Satzung kann den einmaligen Entbindungskostenbeitrag (§ I95a Abs. I, 
Nr. 2) von 10 Reichsmark bis auf 25 Reichsmark erhohen, die Dauer des Wochengeldbezuges 
bis auf 13 Wochen und des Stillgeldbezuges bis auf 26 Wochen erweitern. 

§ 196 (I). Mit Zustimmung der Wochnerin kann die Kasse 
1. an Stelle des vVochengeldes Kur und Verpflegung in einem Wochnerinnenheim ge

wahren, 
2. Hilfe und Wartung durch Hauspflegerinnen gewahren und dafiir bis zur Halfte des 

'Vochengeldes abziehen. 

2. Familienwochenhilfe. 
§ 205a (I). Wochenhilfe erhalten auch die Ehefrauen sowie solche Tochter, Stief- und 

Pflegetochter der Versicherten, welche mit diesen in hauslicher Gemeinschaft leben, wenn 
1. sie ihren gewohnlichen Aufenthalt im Inland haben, 
2. ihnen ein Anspruch auf Wochenhilfe nach § I95a nicht zusteht, 
3. die Versicherten in den letzten 2 Jahren vor der Niederkunft mindestens 10 Monate 

hindurch, im letzten Jahre vor der Niederkunft aber mindestens 6 Monate hindurch auf Grund 
der Reichsversicherung oder bei dem Reichsknappschaftsverein gegen Krankheit versichert 
gewesen sind. 

(5). Die Familienwochenhilfe ist auch zu gewahren, wenn die Niederkunft innerhalb 
9 Monaten nach dem Tod des Versicherten erfolgt. Bei Tochtern, Stief- und Pflegetochtern 
ist Voraussetzung, daB sie mit dem Versicherten bis zu seinem Tode in hauslicher Gemein
sehaft gelebt haben. Berechtigt ist die Schwangere oder Wochnerin; im Faile ihres Todes gilt 
§ 195a, Abs. 6 entsprechend. 

§ 205d (I). Zu den Aufwendungen nach § 205a, Abs. 3 erhalten die Krankenkassen einen 
ReichszuschuB von 50 Reichsmark fiir jeden Entbindungsfall. 

In Deutschland war das Bediirfnis nach Arbeiterinnen-Schutzgesetzen 
mangels einer groBen Industrie nicht so friihzeitig entwickelt wie in England, 
wo die ersten Arbeiterinnen-Schutzbestimmungen im Jahre 1842 herauskamen. 
Aber auch nach dem Aufkommen groBerer Unternehmungen Mitte des 19. Jahr
hunderts blieb in Deutschland der Arbeiterinnenschutz aus, zumal Deutschland 
schwer mit GroBbritanniens Konkurrenz zu kampfen hatte. 1878 begann die 
neue Ara der Sozialpolitik: Der dreiwochige Wochnerinnenschutz gilt als der 
Grundstock der Arbeiterinnenschutz-Gesetzgebung, die von da an ununterbrochen 
weiter ausgebaut und deren wesentliche Bestimmungen von mir im vorhergehen
den mitgeteilt wurden. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daB fUr die schwan
geren Frauen und besonders denen, die unter der Schwangerschaft korperlich 
und seelisch zu leiden haben, im Interesse von Mutter und Kind mehr geschehen 
muB. Aber es ist ja auch zu verstandlich, daB dieser Weg nach oben nur in Uber
einstimmung mit dem wirtschaftlichen Gedeihen gegangen werden kann. Des
halb miissen heute Forderungen mehr denn je begriindet und iiberlegt werden, 
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daniit diejenigen zuerst beriicksichtigt werden konnen, die in Wahrheit die wich
tigsten sind. 

Der deutsche Textilarbeiterverband hat im Laufe des verflossenen Jahres 
an den deutschen Reichstag sowie an die Landtage und die Senate der Freien 
Reichsstadte eine Eingabe wegen besseren Schutzes der schwangeren Frauen in 
der Textilindustrie gerichtet. In Anbetracht der Wichtigkeit des Themas habe 
ich die beiden Arbeiten von M. HIRSCH und E. MARTIN, die zu diesel' Eingabe 
fUhrten bzw. SteHung dazu nahmen, im vorigen Kapitel niiher besprochen. 
Del' Landtag fUr den Freistaat Sachsen hat sich mit del' Petition beschiiftigt und 
beschlossen, das Material zur Beriicksichtigung dem Reichstage zu iibermitteln. 
1m braunschweigischen Landtage nahm man gegen die Stimmen der Deutsch
nationalen einen Antrag an, del' aHerdings nul' einen Bruchteil del' HIRscHschen 
Forderung enthielt. 

Del' Landtag wolle beschliellen: 
1. Das Staatsministerium zu ersuchen, bei del' Reichsregierung dahin Yorstellig zu 

werden, dall 
a) die Erwerbsarbeit del' schwangeren Frauen fiir die letzten vier \Vochen verboten wird, 
b) die Schwangerschaftsbeschwerden als Krankheit im Sinne del' RVO. durch die 

Krankenkassen anerkannt werden. 
2. Versuchsweise ab l. IV. 1926 erstmalig eine Wochnerinnenfiirsorge fiir die Arbeite

rinnen in den Spinnereien (Textilindustrie) nach Fiihlungnahme und Beteiligung mit den 
Bezirksfiirsorgeverbanden einzufiihren, die dahin zielt, den Schwangeren vier \Vochen VOl' 
del' Entbindung, wo sie im Interesse del' Gesundheit fiir Mutter und Kind nicht arbeiten 
sollen, den Notausfall zu decken und einen Betrag bis zu 15000 M. in den Entwurf des 
Staatshaushaltsplanes einzustellen. 

In del' Sitzung des Ausschusses fiir Gewerbehygiene und gesundheitliche 
Arbeiterfiirsorge yom 19. Februar 1927 hat del' PreuBische Landesgesundheitsrat 
auf Grund eingehender Berichte TELEKYS, STOCKELS und HIRSCHS folgende Leit
satze iiber MaBnahmen zum Schutze del' Schwangeren und Wochnerinnen gegen 
die Gefahren del' Frauenarbeit beschlossen: 

l. Vom gesundheitlichen und sozialhygienischen Gesichtspunkte aus ist die auller
hausllche Berufsarbeit schwangerer Frauen (insbesondere Fabrikarbeit) unerwiinscht und des
halb ihre Beseitigung sowie eine ausreichende Unterstiitzung aller bediirftigen Schwangeren 
anzustreben. Bis zur Erreichung dieses Zwecks sind folgende gesundheitliche Forderungen 
zu erheben: 

2. Ausbau der Schutzbestimmungen fiir jugendliche Arbeiterinnen ist eine Voraus
setzung fiir das Heranwachsen moglichst gesunder und kraftiger Miitter. 

3. Der Schwangeren- und \Vochnerinnenschutz, der heute nur die Arbeiterinnen in 
Betrieben mit mindetsens 10 Arbeitern und gleichgestellten Betrieben umfallt, mull auf alle 
unselbstandig Erwerbstatigen im Sinne des Leitsatzes 1 ausgedehnt werden. 

4. Einfiihrung des Rechtes auf Ruhe vor der Entbindung, Verlangerung del' Schutzzeit 
nach der Entbindung sind notwendig, diese allein mit Ausnahme jener FaIle, in denen das 
Kind nicht am Leben ist. 

5. Mit Schwangeren- und Wochnerinnenschutz mull Schwangeren- und \Vochnerinnen
hilfe eng verbunden sein. Es ist geradezu eine Voraussetzung fiir die tatsachliche Durchfiih
rung del' Schutzbestimmungen. Schwangeren- und Wochengeld miissen in Hohe des Grund
lohnes ausgezahlt werden. 

6. Krankenkassen-Fiirsorgestellen und Gewerbeaufsicht haben bei Durchfiihrung des 
Schwangeren- und Wochnerinnenschutzes zusammenzuarbeiten. Fiir Errichtung von 
Schwangeren-, Mutterberatungs- und Sauglingsfiirsorgestellen in den Gemeinden ist Sorge 
zu tragen. Von den Gewerbeaufsichsbeamten haben sich Gewerbearzte und Gewerbe
pflegerinnen auf diesem Gebiete besonders zu betatigen. 

7. Ziel der Wochnerinnenfiirsorge mull sein, dahin zu wirken, daB die ::\lutter moglichst 
lange und vorwiegend sich del' Sorge fiir das Kind widmet. AIle anderen Einrichtungen sind 
nul' als Notbehelf anzusehen. 

8. Urn moglichst genau die Einwirkung von auBerhauslicher Erwerbstatigkeit der Frau 
auf deren Gesundheit, Geburt, \Vochenbett und Kinderaufzucht kennenzulernen, sind ein
gehende Untersuchungen notwendig, die von den Gewerbearzten und von anderen geeigneten 
Sachverstandigen vorzunehmen sind. 
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Nicht zu empfehlen ist die Durchfiihrung der Erhebungen durch Personen, die weder 
eine arztliche noch eine gesundheitspflegerische Ausbildung genossen haben. 

9. Als besondere MaBnahmen des Schwangerenschutzes sind vorzuschreiben: 
a) Schaffung von Sitzgelegenheit am Arbeitsplatz fiir die weibliche Erwerbstatige bei 

Beschaftigung, welche ununterbrochenes Stehen oder Laufen erfordert. 
b) Bereitstellen freundlicher Aufenthaltsraume nebst Gelegenheit zum Liegen fiir 

Schwangere. 
c) Einrichtung guter Kantinen in GroBbetrieben und Bereitstellung von Speisen und 

Getranken. 
d) Einstellung weiblicher Arzte als Gewerbeaufsichtsbeamtinnen und ihre Verpflichtung 

zur besonderen Beratung der Schwangeren und zur Erforschung der Einwirkung der Erwerbs
arbeit auf den Korper und das Seelen- und Gemiitsleben der Frauen in der Periode der 
Schwangerschaft. 

e) Anerkennung der Schwangerschaftsbeschwerden als Krankheit im Sinne der Reichs
versicherungsordnung durch die Krankenkassen. 

f) "Obernahme der Kosten auch fiir normale klinische Entbindung durch die Kranken
kassen zu einem angemessenen Tagessatz. 

In zahlreichen Stadten und gr6Beren Landgemeinden haben sich private 
Mutterschutzorganisationen gebildet, welche mit stadtischen Behorden Hand in 
Hand arbeiten, um sich bedrangter Miitter anzunehmen. Wenn es in Deutschland 
bereits eine groBe Zahl von offentlichen Anstalten, die Schwangere aufnehmen, 
gibt, so i'eicht doch diese Zahl bei weitem nicht aus, um alle infolge von Schwanger
schaft obdachlos Gewordenen und Gefahrdeten aufzunehmen. In groBeren 
Stiidten, z. B. Berlin, hat man stadtische Fiirsorgestellen fUr ledige Schwangere 
eingerichtet. In der Schwangerenfiirsorge obliegt dem Mutterschutz die Herstellung 
der Verbindung mit dem Elternhause, die Stellenvermittlung fiir leistungsfiihige 
Schwangere, die Einweisung in ein Mutterschutzheim usw. Unbemittelte Familien 
in denen die Frau wahrend ihres Wochenbettes auBerstande ist, das Hauswesen 
zu versehen, erhalten in manchen Orten Hilfe durch Hauspflegevereine, deren 
erste 1893 zu Frankfurt a. M. gegriindet wurde. Es werden den Familien Pflege
rinnen zugeschickt. AuBer den Hauspflegevereinen haben auch Zweige des 
Vaterlandischen Frauenvereins solche Fiirsorge geschaffen. Offentliche und 
private Fiirsorge miissen auch in Zukunft Hand in Hand arbeiten, um Schwanger
schaft, Geburt und Wochenbett fiir die Frau ertraglicher zu gestalten und Ge
fahren fiir ihre Gesundheit abzuwenden. Uber ca. 40000 Frauen sollen im Deut
schen Reiche alljahrlich an den Folgen der Schwangerschaft bzw. Geburt sterben 
bzw. invalide werden. 

v. FRANQUE hat bereits in einer Rede vor dem dritten internationalen 
KongreB 1911 fUr Siiuglingsschutz gefordert, jeder Schwangeren Gelegenheit zu 
geben, sich 4-6 Wochen vor der Niederkunft arztlich untersuchen zu lassen. 
Fiir Unbemittelte konne diese Gelegenheit in den unentgeltlichen Sprechstunden 
der geburtshilflichen Abteilungen der Kliniken und Krankenhauser oder Fiir
sorgestellen gewahrt werden. v. FRANQUE fordert mit Recht, die prophylaktische 
Untersuchung gesunder Schwangerer ins obligatorische Programm der Kranken
kassen, da hierdurch manches Schwere und langdauernde Krankenlager ver
hiitet wiirde. Diese Neueinfiihrung konne den Kassen nur Ersparnisse bringen. 
Das gleiche gelte fiir die Gewahrung von Bauchbinden und der gegen beginnende 
Krampfaderbildung an den Beinen anzuwendenden Binden auf arztliche Ver
ordnung hin. Auch durch rechtzeitige Anwendung dieser Hilfsmittel kann 
spateren Krankheiten und Arbeitsunfahigkeit in vielen Fallen vorgebeugt werden. 

Ganz besonders sind bessere Verhaltnisse fiir die Heimarbeit zu fordern. 
Madchen in den besonders gefahrdeten Entwicklungsjahren sollen tiiglich 

nicht langer als 8 Stunden arbeiten und hierbei entsprechende Pausen haben. Vor 
dem Eintritt in Fabriken sollen die jungen Arbeiterinnen auf ihren Gesundheits
zustand obligatorisch zu untersuchen sein, damit Unterernahrte, schwer blut-
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arme und zur Tuberkulose disponierte jugendliche Individuen von bestimmten, 
besonders als gesundheitsschadlich erkannten Industriezweigen ausgeschlossen 
werden. Wiirde diese Forderung allgemein gehandhabt, so hatten wir heute 
auch viel groBere Klarheit iiber Berufsschaden. So vorteilhaft in mancher Be
ziehung die Heimarbeit auch sein mag, so birgt sie doch auch fiir die erwachsene 
Frau infolge Uberlastung zu groBe Gefahr in sich. Da in der Heimindustrie die 
ganze Familie fast zeitlos und unbegrenzt von friihester Jugend mitarbeitet, 
kommen in diesem Berufe Preissenkungen zustande, die die aufgewendete Arbeit 
in keiner Weise mehr lohnt und zur vollkommenen wirtschaftlichen und gesund
heitlichen Verelendung dieser Kreise fiihren. 

Da bestimmte Konstitutionen zu Krankheitsbereitschaften disponieren, ist 
es wichtig, den Manifestationszeitspunkt, soweit es moglich ist, hinauszuschieben. 
Das geschieht am leichtesten dadurch, daB jugendliche Arbeiterinnen nicht zu 
stark iiberlastet werden. 

Ahnliches, was fiir die korperliche Cberanstrengung gesagt ist, gilt a11ch fiir 
die geistige, der besonders Schiilerinnen und Studentinnen ausgesetzt sind. 

Wir haben im friiheren Kapitel von den mannigfachsten schadlichen Ein
fliissen gehort, die auf langes Stehen und Sitzen zuriickzufiihren sind. Diese 
Schaden miissen nach Moglichkeit vermieden werden. Den Arbeiterinnen in be
stimmten Betrieben wird man schon deshalb gern Sitzgelegenheiten schaffen, 
urn eine zwecklose friihzeitige Ermiidung zu vermeiden. In manchen Betrieben 
eignen sich hierzu bewegliche Schemel. Diese sind in einem fest am Boden an
gebrachten Gelenke leicht nach hinten drehbar und daher, bei Nichtgebrauch in 
keiner Weise hinderlich. Praktisch bewahrte und durchaus nicht kostspielige 
Sitzeinrichtungen hat die Firma Voigt & Haeffner in Frankfurt a. M. fiir ihre 
zahlreichen, an Stanzen beschaftigten Arbeiterinnen geschaffen. Sie sind so 
hergerichtet, wie gewohnliche Stiihle mit Riickenlehne, aber mit hoheren und 
nach vorn geneigten Sitzen. In fast gleicher Hohe mit dem Tritthebel der Ein
driickvorrichtung der Stanze, findet der FuB einen Stiitzpunkt, von welchem aus 
durch einen leichten Druck ohne Heben des FuBes das Niedergehen des Stem pels 
bewirkt wird. Die Gewerbeaufsichtsbeamten berichten, da{3 die gleichma{3ig gute 
Korperhaltung aZZer dort an den Stanzen beschaftigten Arbeiterinnen aufgefallen sei. 

2. Aufklarung tiber Arbeitsart, Berufswahl und Gesundheitsschadigung. 
Wenn die Allgemeinheit und die Frau selbst iiber ihren Korper und ihre 

Organisation besser orientiert ware, wiirden viele Schaden, die ihr unbewuBt 
zugefiigt werden, fortfallen. Deshalb ist es unbedingt erforderlich, daB der Mensch, 
insbesondere die Frau, iiber ihre natiirlichen Anlagen und Funktionen orientiert 
wird. Das, was fiir die Arbeitsart und den Beruf der Frau von Bedeutung ist, 
habe ich in dem Kapitel "Anatomische und physiologische Unterschiede zwischen 
~Iann und Weib" kurz erortert. Eingehende Kenntnisse iiber den weiblichen 
Organismus und seine Funktionen miissen auBer yon den Medizinalbeamten 
vor allen von den in der Wohlfahrtspflege tatigen Personen verlangt werden. 
ER ware deshalb ein wichtiger Schritt we iter auf dem Wege zur Herbeifiihrung 
gesunderer Verhaltnisse, wenn der Unterricht derjenigen Per80nen verbessert 
wiirde, welche die sozialhygienischen behordlichen Anordnungen durchzufiihren 
haben oder mit solchen Aufgaben im Rahmen kommunaler Wohlfahrtsbestre
bungen und der privaten Liebestatigkeit betraut wiirden. 

Eine Reihe von Fabriken, in denen eine groBere Anzahl weiblicher Arbeits
krafte beschaftigt werden, sind seit langem zur Einstellung von Fabrikpflegerz:nnen 
und Fabrikschwestern iibergegangen, die eine yorwiegend fiirsorgerische, hygie
nische und erzieherische Tatigkeit, besonders in bezug auf die jiingeren Arbei-
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terinnen ausiiben. Auch leisten diese Fabrikschwestern bei den erkrankten Frauen 
der Arbeiter Krankenhilfe und wirken auf diese Weise helfend und belehrend. 

Es ist bereits friiher darauf hingewiesen worden, daB das junge Miidchen, 
besonders in ihren Entwicklungsjahren nicht iiberanstrengt werden solI. Deshalb 
ist auch ein Eintreten in diesen Jahren in anstrengende Berufsarbeit nach Mog
lichkeit zu vermeiden. Hat die weibliche Jugend einige Jahre nach Verlassen 
der Schule Gelegenheit, die einfachsten und notwendigsten Begriffe in der Haus
wirtschaft: Kochen, Reinigen, Nahen, vor allen Dingen aber die einfache und 
billige Chemie der Kiiche zu erlernen, so ist sie im Haushalt korperlich und 
geistig kraftiger geworden und kann dann einer anstrengenden Berufsarbeit in 
der Industrie oder Landwirtschaft einen widerstandsfahigeren Korper entgegen
stellen. Geht sie dann spater eine Ehe ein, so wird sie einen Haushalt leiten 
konnen, den Verdienst des Mannes sparsam einteilen nnd so verwalten konnen, 
daB, wenn auch eine Reihe von Kindern da ist, der Verdienst des Mannes aus
reicht, um die Familie durch verniinftige und preiswerte Ernahrung gesund 
zu erhalten. 

Korper- und Geisteskrafte des jungen Madchens sind wohl gegeneinander 
abzuwagen und die Berufswahl nach Moglichkeit von der korperlichen und 
geistigen Eigenart des einzelnen Madchens abhangig zu machen. Dringend er
wiinscht ware eine Erweiterung der bisherigen zu oberflachlichen Psychotechnik, 
welche die Gefiihlsbetonung der Berufsneigung und damit Berufseignung un
geniigend beriicksichtigt durch Priifungen, welche gleichsam Tiefenschnitte in 
die Personlichkeit bedeuten. Dann ist die Berufswahl gleichbedeutend mit einer 
Berufsauslese. 

Arbeiten in Fabriken mit gewerblichen Giften sollten weder jugendlichen 
Arbeiterinnen noch erwachsenen Frauen wegen der Gefahr der Keimschadigung 
und der sonstigen Schadigungsmoglichkeit der Generationsorgane zugemutet 
werden diirfen. 

Allgemein ist noch in diesem Zusammenhange hervorzuheben, daB es aus
reichend Berufe gibt, die die geschlechtliche Eigenart der Frau und ihre physio
logische Leistungsmoglichkeit beriicksichtigen. Der durch Berufsauslese und 
Berufseignung so erwahlte Beruf wird die Frauen nicht mehr schadigen, als ganz 
allgemein jeder Beruf gewisse Schadlichkeiten mit sich bringt, denen die Berufs
zugehorigen in mehr oder minder weitgehendem MaBe ausgesetzt sind. 

3. Gymnastische Ubungen als wichtige Verhiitungs- und 
Vorbeugungsmatlnahme. 

Eine bisher viel zu wenig beachtete Methode, den Korper frisch und elastisch 
zu erhalten und ihn gegen Krankheit widerstandsfahiger zu machen, ist die 
Gymnastik. Der weibliche Korper ist infolge der weitgehenden Veranderungen 
durch Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett weit intensiver Belastungen, 
Spannungen und Entspannungen ausgesetzt als der mannliche Korper. Das 
Gewebe, speziell des Unterleibes und der Brust wird wahrend der Schwangerschaft 
aufgelockert, nicht selten bis zum Schlusse der Schwangerschaft stark iiberdehnt 
und gewinnt meist die friihere Festigkeit nicht mehr wieder. Die Art der Riick
bildung nach der Geburt hangt erheblich von dem Elastizitatsgrad des Gewebes, 
dann aber auch von dem Verhalten vor und nach der Geburt abo Werden hier Fehler 
in der Erziehung, in dem korperlichen Verhalten beim Herannahen und vor 
Eintritt der Schwangerschaft, wahrend derselben und nachher gemacht, wird 
dann der Korper der Frau durch groBe korperliche Arbeitsleistung stark be
ansprucht, so kommt es nicht selten zu Beschwerden infolge von Lageanomalien 
des Uterus, Senkungsbeschwerden, Hangebauch usw. 
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Durch gymnastische Ubungen von fruher J ugend an keinnen ,,-ir nun einen 
groBen Teil von Unterleibsleiden, die Frauen so vielfach krank und erwerbs
llnfahig machen, Familie und Staat belasten, verhuten. 

In der Vergangenheit hat man bei uns vie I zu wenig auf die Bedeutung der 
Gymnastik auf den weiblichen Organismus geachtet. Sie galt als eine Art Luxus 
und war nur verschwindend wenigen Frauen vorbehalten. ~Iit dem Eintritt in 
den Ernst des Lebens, der seinen sichtbaren Ausdruck meist mit dem Eintritt 
in die Schule findet, schwinden aIle jene schonen freien ungehemmten Bewegungen, 
(lie wir beim unbeobachteten Kinde so gern und hilufig sehen: Bewegungen, 
lIenen alles erdgebundene fremd ist. Mit der Sch ulbank verschwinden diesc 
Bewegungen immer mehr, und flihren zu Gestalten, die fa"t unbemerkt und un
gewollt, all das Schone preisgegeben haben, womit die Natur sic ausstattetC'. 
~och einmal gibt die Katur den ::Uenschen, speziell dem \Yeibe in den Ent,yick
lungsjahren aUe Pracht des Bluhens bis zur ersten Entfaltung ausgereifter \Veib
lichkeit, deren Hohepunkt vielfach dann erreicht ist, wenn das Schicksal es in 
dieser Zeit seiner Naturbestinullung entgegenflihrt. Aber die Natur schenkt 
nicht alles flir imll1C'r! WeI' so bevorzugt wurde, daB er von del' N atnr mit Kraft 
und Gesundheit ausgestattet wurde, hat aueh die Vel'pflichtung, sowC'it es 
in seinen KriHten steht, diese zu erhalten. Das gilt ganz besondC'rs ,-on der 
Frau, weil nur eine gesunde Frau ihre Naturbestimmung gut und leicht er
flillen und die ihl' zugedachte Arbeit, ohne hierdurch Schaden zu erleic1en, ver
richten kallll. 

Wenn die Frauen, wie wir sie haufig in allen Lebensaltern VOl' uns sehen, 
hilufig so verandert, so unnaturlich und vorzeitig gealtert aussehen, so ist hieran 
nicht wesentlich der EinfluB der Arbeit und Lebensweise schuld. 

Und wohin wir schauen, ob in den Arbeiter- odeI' Beamtenstand odC'r die Frau 
del' sozial gutgestellten Schichten: uberall finden wir diese Einfliissc. Betrachten 
wir die Frau des Arbeiters an ihl'er hausfraulichen Wirkungsstiitte, so faUt uns der 
geringe Umfang ihrer korperlichen Bewegungen, als ob diese del' Beengtheit ihres 
Raumes angepaBt waren, auf. Vielfach stehen ihr nur wenige Quadratmeter 
Raull1 zur Verfugung, auf dem sie sich bewegt und den weitaus groBten Teil 
ihres Lebens verbringt. Die meisten Arbeiten verrichtet sie im Stehen, nur 
wenige im Sitzen. Die Bewegungen del' Hausfrau nehmen ihre Exkursionsfiihig
keit in weit zu geringem MaGe in Anspruch. Ihr Gehell gleicht dem Knieschritt 
und dem Trippeln! Unentwegt bei Tag und Nacht, vielfach in schlechter Luft 
und wenig belichtetem Raum verbringt sie dort ihre Jahre. Ihre Riickenstrecker 
werden nicht beansprucht, nicht kontrahiert und nicht gelockert, ebensowenig 
Bein-, Rumpf- und HUftmuskulatur. Wie die RuckenstrecJ.:muskulatur uberdehnt 
und so im Laufe der Jahre atrophisch wird, so gerat auch die Bauchmuskulatllr 
infolge der gebeugten Haltung in einen Verkurzungszustand und erschlafft 
cbenfalls. ~Iacht man diese Frauen auf die mangelhafte Bewegungsart aufmerk
sam, erschrickt man daruber, wie wenig diese sieh kennen und beobachkn. 
"Ich bin den ganzell Tag auf den Beinen", so klagen sie. Damit glauben sie abel' 
auch jeder andersartigen korperlichen Betatigung iiberhoben zu sein. Sie wisson 
ebenso haufig nicht, daB unter ihrer Arbeitsart die Brustmui:>kulatur verkiimmert, 
daB die ExkursionsHihigkeit ihres Brustkorbes nicht ausgeniitzt wird, daB, weil 
keine ansgiebigen Bewegungen, sondern nur oberflachliche gemacht werden, 
die Tiefatmung unt! damit die wirkliche Lungenatmung verI oren geht: .Sur in 
freier Haltung£st eine freie Atmung moglich. 

Die Bewegungen del' Hausfrau erfolgen moist lediglich in der Sagittalrichtullg, 
die Seitenll1uskulatur wird weniger beansprucht. Die Hallsfrau ist zeitlich lange, 
dazu meist nur in einzelnen :V[uskelgruppen, heansprneht. ])ie Zmmnlllwll-
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drangung der Arbeit auf eine kurze Zeitspanne ist aber an und fiir sich filr die 
Muskelarbeit weit wertvoUer als die Bewaltigung groBerer Arbeitsmengen auf 
relativ langere Zeit. Der Hausfrau fehlt also in gewissem Sinne die Reizwirkung, 
welche als solche den Stoffwechsel belebt und zu einer starkeren Durchblutung 
der inneren Organe fiihrt. Die Riickwirkung der Bewegungseinschrankungen 
der Hausfrau, die vielfach aus Bequemlichkeit erfolgen, zeigen sich nicht selten 
in Fettansatz infolge mangelhaften Stoffwechsels, meist mit Obstipation einher
gehend. Durch das viele Stehen und die vielfach auseinandergezogene Arbeitsart, 
vielfach auch durch schlechte Haltung im Stehen und Sitzen kommen Stauungen 
im Venensystem: Varizen, Hamorrhoiden usw. zustande. Kurzum: die Be
wegungen der Frau sind Zwangs-, sind gehemmte Bewegungen. Die Lustgefiihle 
des Naturmenschen, der sich in freier Luft und Licht ergeht, fehlen und damit 
auch die Freude, die sich durch freie und ungehemmte Bewegungsart mitteilt. 
Es fehlt eben die seelische Beschwingtheit, die so oft die korperliche Leistungs
£ahigkeit steigert. 

Einen groBen Teil derselben Erscheinungen ,vie bei der soeben geschilderten, 
unzweckmaBig lebenden Hausfrau finden "ir mehr oder weniger stark ausgepragt 
bei den in anderen Berufsarten tatigen Frauen. Bei den Landarbeiterinnen macht 
sich der zu friihe Zwang der Arbeit zu Wachstumsstorungen und Deviationen der 
Wirbelsaule fiihren konnen, bemerkbar. Besonders bekannt ist die Lordose 
infolge Arbeitsbelastung in jugendlichem Alter. Beriicksichtigenswert ist die 
Tatsache, daB speziell die Lendenwirbelsaule bei der Frau relativ langer ist und 
langer wachst als beim Manne und infolgedessen V er biegungen dieses noch 
wachsenden Teiles (Lendenlordose) eher moglich sind. Nach RAVENEL betragt 
die Durchschnittslange der Wirbelsaule beim Manne 59,5, bei der Frau 55,8 cm. 
Hiervon beanspruchen die Lendenwirbel beim Manne 18,2, bei der Frau 17,8 cm. 
Besonders £aUt die relative Lange der Wirbelsaule des Weibes an der vordcren 
Seite der Wirbelkorper gemessen auf. Diese betragt beim Manne 30,5 cm. Die 
relativ und absolut groBere Lange der weiblichen Lendenwirbelkorper betragt 
31,9 cm, beim Manne dagegen nur 30,5 cm; dagegen an der Riickseite betragt 
die Lange beim Weibe 22,2, beim Manne 26,4 cm. Diese Unterschiede hangen 
mit der Lordose des Lumbalabschnittes zusammen und sind beim Weibe wegen 
der starkeren Beckenneigung physiologischerweise starker ausgepragt als beim 
Manne. Hierauf ist meines Erachtens ganz besonders zu achten, weil bei Uber
lastung im jugendlichen Alter diese Lordose, die haufig mit Rundriicken und 
Kyphose des Thoraxteiles vergesellschaftet ist, sich noch starker auspragen und 
zu Hangebauch und ahnlichen Erscheinungen Veranlassung geben kann. Als 
Folge typischer einseitiger Bewegungen jugendlicher Frauen beobachtet man 
nicht selten seitliche Verbiegungen der Wirbelsaule (Skoliosen). 

Bei Industriearbeiterinnen, die bei der Arbeit vorwiegend stehen oder sitzen, 
findet man die bekannten Erscheinungen, welche wir bereits in friiheren Kapiteln 
eingehend geschildert haben. Eine Hauptfolge dieser Beschaftigungsart ist die 
venose Stauung und mangelhafte Durchblutung im Becken und als Folge hiervon: 
Menorrhagien, Fluor usw. Diese Stauung wirkt auch so haufig als sexueller 
Reiz im ungesunden Sinne. 

Die auffalligste Erscheinung, die fast allen Arbeitsarten der Frau gemeinsam 
ist, ist die ungenugende Beanspruchung der Beinmuskelatur, die ja auch im Stehen 
nur ganz einseitig kontrahiert oder erschlafft bleibt. Nach GAULHOFER und 
STREICHER entfallen 56% der Gesamtmuskulatur auf Bein und Hiiften, nur 
28% auf Rumpf-, Arm- und Handmuskeln. Daher sind Ubungen mit den Beinen 
die eigentlichen Stoffwechseliibungen. Diese Tatsache hat in Amerika offenbar 
insofern praktische Verwertung gefunden als dort empfohlen wurde, aIle ver-
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sehiedenartigen gymnastischen Ubungen durch zehnminiitiges Zehenspitzen
gehen zu ersetzen. 

Die einseitige monotone Bewegungsart /iihrt zu einer Art Beschiiftigungskrampf 
mit gleichsam ertotender psychischer Riickwirkung insofern, als solehe Frauen 
fast keine Vorstellung mehr von der Lebendigkeit ihres anderen Korpers haben. 

Ahnliche Folgen, wie wir sie bei kOrperlich tatigen Frauen haben, finden 
wir sie aber aueh bei mehr geistig beanspruchten Frauen. Aueh dort fUhrt die 
schleehte Korperhaltung, das Fehlen der freien und sehwingenden Bewegungen 
zu dem unge16sten Gang und der Steifheit des Kopfes. Der Korper kommt eben 
zu kurz! Wie charakteristisch pragt sich da unbewuBt zu stark betonte Ziel
strebigkeit und die innerliche Verkrampfung z. B. der Htudentin, der Lehrerin, 
der Sekretarin, der Beamtin usw. in dem unge16sten Gang und den unfreien 
Bewegungen aus! Aber auch die moderne begiiterte und scheinbar unabhangige 
Frau ist von der Umwelt und ihren schadlichen Einfliissen abhangig. Ihr winl 
jede Bewegung erspart. Ihre Beinmuskulatur wird mangels der Hausarbeit, 
die verniinftig ausgeiibt, so gesund sein kann, kaum beansprucht. Statt Treppell 
zu steigen, wird der Lift, statt zu gehen wird Auto oder StraBenbahn benutzt 
usw., kurzum: aIle Stiinde und aUe Bende haben, was die gleichmaBige Be
anspruchung des Korpers angeht, ihre Mangel und Nachteile und es kann und mull 
Aufgabe der Gymnastik sein, diese auszugleichen. 

Von ganz besonderer Bedeutung sind gewissc einfaehe Korperiibungen auch 
zur Zeit der Schwangerschaft und im Wochenbett. Korperiibungen wahrend der 
Schwangerschaft sorgen fUr eine gleichmaBige Durchblutung und halten Korper 
und Geist elastiseh. Geradezu zu einer Notwendigkeit werden die gymnastischen 
Ubungen im W ochenbett. In den modernen Lehrbiichern der Geburtshilfe sind 
diese weitgehend beriicksichtigt. Bereits einige Tage nach der Entbindung 
werden aktive und massive Bewegungen, die zur besseren Riickbildung der 
Genitalorgane dienen, ausgefiihrt. Aber wichtig ist, daB zu friihes Aufstehen 
und zu friihes schweres korperliches Arbeiten vermieden wird. Sehwere korper
liche Arbeiten diirfen erst dann verrichtet werden, wenn die Genitalorgane sich 
vollig zuriickgebildet haben. 1st es doch bekannt, daB Senkungen und Vorfalle 
IlSW. gerade durch die schwere korperliche Arbeitsleistung kurz nach der Geburt 
entstehen. Hierfiir eine zahlenmaBige Wiirdigung: Bei meinen friiher erwahnten 
Untersuchungen iiber einen etwaigen Zusammenhang zwisehen Prolaps und spater 
Erstgeburt habe ich bei einer Umfrage bei 250 Prolapskranken feststellen konnen, 
daB 10,4% aller Prolapskranken bereits wieder schwerere Arbeit in der erstell 
Woche nach der Geburt verrichteten, 18,2% in der zweiten Woche, 13,2% in 
der dritten Woche, 41,6% in der vierten bis sechsten Woche nach der Geburt. 
16% schonten sich liber sechs Woehen. Also 42,4% aller prolapskranken Frauen 
nahmen innerhalb drei Woehen nach der Entbindung wieder schwerere korper
liche Arbeit auf. 

Durch bestimmte gymnastische Ubungen konnen wir der Prolapsgefahr 
vorbeugen, denn durch eine verniinftige Wochenbettgymnastik bmlChleunigen wir 
die Festigung der iiberdehnten Geburtswege und Bauchdecke. 

Nur mit wenigen Worten und einigen Abbildungen moehte ich den Wert 
der gymnastisehen Ubungen und der Haltung der Frau, die so wichtig fUr die 
Generationsorgane, so wichtig auch fUr Schwangerschaft, Geburt und Woehenbett 
sind, kennzeichnen. 

N ur die Form der K6rperiibung kann Allgemeingut der Frauen werden, die 
iiberall, ohne Geriit und ohne Kosten, evtL auch zu Hause durchfiihrbar ist. Vor
zugsweise miissen diejenigen Bewegungen bei den gymnastischen Ubungen aus
gefiihrt werden, die den Berufsbewegungen entgegengesetzt sind. Ieh will hier nur 
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am; der Unmeuge VOIl Ubungen die zweekmaBigerweiHe in dell t:lcJllllen ulld .Fol't
bildungssehulen eifrigst gelehrt werden mii13ten, zwei Ubungen demonstrieron. 
Ahb. 6 zoigt die Ent:>pallnung del' gcsamtcn RiiekpllJIlIIHklllatllr lI11d de::; Ob('l'-

Abu. G, ElItSPUIIIHtlIg LIef Rlicl\Clllllllskulatuf. 

.\ hI.>. R. ElltSPUllllUlig des Ol.>crkorpers Ilach Yom. 

Ahl.>. 7. l,utspaIlllullg der Muskulatur nueh der 
rechten Scilc. 

karpel's nach riickwiirts, und ist 
cine besonders gnte Dbung fiir Be
rnfe, bei denen die Riickenmuskn
latur uberdehnt wird. Die Frauen, 
die viel in gebuckter SteHung arbei
ten, z. B. Landarbeiterinnen, soUtell 
diese Ubnng tiiglich machen. Fiir 
diese Art Ausgleichsgymnastik klinll
ten sie hesondors illl Wiuter Zeit 
finden. 

Die Dbnng, welche Abb. 7 dal'
steUt, if-lt eine vorziigliche Uhung 
fUr Fraucn, welche einseitige, mono
tone Arheitsbewegungen nach link:> 
seitlich maehen mussen. Wir sehen 
in del' Abbildung die Wirhelsiiule in 
del' Ansgleichsstellnng nach recht:-; 
gehogen. 

EbenHo wichtig wie die Span
nung des Muskels 'ist aber auch die 
Entspannung. Die dauernde Span
nung des Muskels fiihrt zur inneren 
Verkrampfung und starken Riick
wirkungen auf das Nervensystem 



IIlHl1-leelelllelwll. Die Ent:-;pallulll1g i:-;t ErsparniiO all Nervenellergie! Die Abh. H 
7.eigt die Elltspalllltlllg (ks OherkorperK llach vorn, vor7.iiglich del' vordcrcll 

HUllIpflllW;klllilLIIl", tUld Ahh.!l 7.eigt die Ellt:-;ptttlllllllg de::; ge:-millten Oberkiirpen; 
lllHl daillit die huste Lage, :-; ich zweckmiiBig auszurllhen. Um jedcll Druck allf 
das Her:!; /Ill Vl~l"Ilwidell, ('rRcheillt cs 7.w('ckmiif3ig, sieh allf die rechte i·kite /Ill 

;\llI., 10. a) HaltuHg 1..ll Hegillll der DhullgclL; 0) Haltllug JlaciL cillClIl 1\loJl;d:; 
e) Ktrawlll l'llcrgisicrtc AlIgriffs!;tcllullg naell drei l\I01I:1ten . 

legml. Schone j{Otntltate, die sich uurch systematischeDbulIgcll, die jede Fnl,u 
selbstiindig Zll Hausc ohnc Kostenaufwand ausiiben kann , crrcichclI lasscll , 7.eigt 
vorstehende Allh. 10 1). 

1) Abb. G, 7, g lInu !) sind dell "IGirperiibungcn" von DOHA MENZLI,;a, Abb. 10 und II 
ans "I(iirpprknltlll" del' Fran" von J\1F,NfH1NlHECK entnommen. 
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Die erste Figur zeigt eine :Frau in cineI' Haltung, wie wir sie so haufig findell 
mit Rundriicken, vorgetriebenem Bauch , eingesunkener Brust und vollkommen 

. \ bu. 11 a. Schlechte Vertcilung der Arbeit.rollell. 

o\hh. 12. a) Miidehen ill schlechter Kiirperhaltung; 
b) Miidchen in guter Korperhaltung. 

Abb. 11 b. Benutzullg der Oberarlllllluskulatur . 

schlaffer Haltung. Die zweite Figur 
zeigt dieselbe Frau, nachdem sie einen 
Monat systematisch taglich Korper. 
iibungen nach MENS EN DIECK gemacht 
hatte, und Figur 3 zeigt diesel be Frau, 
nachdem sie drei Monate lang taglich 
Korperiibungen ausgefiihrt hatte. 
Mehr als Worte zeigen die Bilder selbst 
die vollige Veranderung derselben 
Frau inAbb.11a und h . Diesezeigen, 
wie ein und dieselbe von Frauen tag
lich ausgeiibte Handbewegung, z. B. 
bei del' Morgentoilette zweckmaJ3ig 
und unzweckmaJ3ig ausgefiihrt wird. 
Die erste Figur in Abb. 11a zeigt eine 
Frau in schlechter Haltung in del' 
typischen Sparbewegung, mit einge
sunkener Brust, ihren Kopf den 
Handen entgegenbietend, die zweite 
Figur Abb. 11 b zeigt dieselbe Frau 
mit derselben Bewegung bei zweck
maJ3iger Benutzung del' Muskulatur 
und guter Korperhaltung. 

Abb. 12 zeigt deutlich ein junges 
Madchen in straffer und gesunder 
Haltung und dasselbe Madchen in 
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unzweckmiiBiger, ungesunder und schlechter Korperhaltung mit rundem Rucken 
und vorgetriebenem Bauch. 

Ein Geriit, das sich vorzuglich fUr gymnastische Ubungen eignet und fur 
wenig Geld zu kaufen ist oder sich in Wohnungen auch selbst herrichten und an
bringen liiBt, ist die in neben
stehender Abb.13 dargestellte 
schwedische Leiter. Ungeubten 
Frauen wird es nicht ohne 
weiteres gelingen, wie sie die 
Abb.6 zeigt. Eine vorzugliche 
11ethode, um allmiihlich zu 
diesel' Entspannungsleistung 
zu kommen, ist gewissermaBen 
(las Erlernen diesel' Cbung an 
del' schwedischen Leiter, wie 
es in Abb. 13 dargestellt ist. 

Die gymnastischen tbun
gen stellen, wenn sie syste
matisch, klug und nicht uber
trieben gemacht werden, eine 
auBerordentliche Bereiche
rung del' Vorbeugungsmittel 
gegen viele Erkrankungen, 
speziell auch del' Frauenkrank
heiten dar. lch habe deshalb 
m diesem Zusammenhange 

.\bb. 1;1. Schwedbche Leiter. 

wenigstens etwas Interesse fUr dieses so stark vernachliissigte Gebiet wecken 
wollen. Die Gymnastik del' Hausfrau, wie auch del' sonst berufstatigen Frau, 
stellt im wesentlichen eine Ausgleichsgymnastik, fast mochte man sagen eine 
Berufsgymnastik dar, und soUte eben so selbstverstandlich, wie die Betatigungen 
im Haushalt oder im Berufe zwangsmiif3ig erfolgen, als Ausgleichsbewegungen 
freiwillig tcigl1:ch geu bt werden. 

IX. Schlu8. 
Zur l~egelung del' wirtschaftlichen Grundlage del' ehelichen Lebensgemeinschaft 

hat auch das Burgerliche Gesetzbuch die Verteilung del' Leistungen del' Ehegattell 
ent8prechend del' naturlichen Arbeitsteilung dahin geordnet, daB del' :Mann den 
ehelichen Aufwand zu tragen hat, die Frau hingegen berechtigt und verpflichtet 
ist, das gemeinsame Hauswesen zu leiten. Zu Arbeiten im Hauswesen und im 
Geschiift des 1Iannes ist die Ehefrau verpflichtet, soweit eine solche Tiitigkeit 
nach den Verhiiltnissen, in denen die Ehegatten leben, ublich ist. Del' Gesetz
geber faBt die Ehe fur die Frau durchaus als Beruf auf, wie wir ja auch bei del' 
Untersuchung evtl. Berufsschiiden die Hausfrauentiitigkeit und Hausfrauen
plichten in diesem Sinne betrachtet haben. Hingegen gilt del' Hausfrauenberuf 
auch rechtlich nicht als Erwerbsberuf, da er nicht in Geld entlohnt wird. 

Was del' weiblichen Gesundheit bei ihrer Arbeitsverwertung und Entfaltung 
schadet, ist meines Erachtens nicht die Ausubung eines ihrer Leistungsfahigkeit an
gepaBten Berufes, sondern die Doppelbelastung: Haushalt und Erwerbsberuf odeI' 
sogar die Trias: Hausfrauenberuf, Erwerbsberuf und Generation. Diesel' Dber
belastung kann del' weibliche Organismus, ohne auf die Dauer erheblich geschiidigt 
zu werden, nicht widerstehen. Man darf sich hierdurch aber nicht verleiten 



662 F. LOX:SE: Soziologie der Frauenkrankheiten. 

lassen, diese Schadigung nur allein auf den Erwerbsberuf, also den Nichtfrauen· 
beruf zu schieben oder gar daraus ohne weiteres auf eine Berujskrankheit in dem 
Sinne der Berufserwerbskrankheit zu schlieBen. Was daher im Interesse der 
Erhaltung der Frauengesundheit zu verhindern ist, ist in erster Linie die Doppel
belastung und zu starke Uberbiirdung der Frau, die ihren Hohepunkt erreicht, 
wenn sie auBer dieser noch durch Schwangerschafts- und Mutterschaftsleistullg 
beansprucht wird. Zweitens muB die Einordnung der Frau im Berufe, die ihrer 
Konstitution und natiirlichen Organisation widersprechen oder gar ihrer unwiirdig 
sind, verhindert werden. Wenn die gesunde Frau durchaus in der Lage ist, den 
umfassenden Beruf der Hausfrau und Mutter zweckentsprechend und ohne 
Gesundheitsbeeintrachtigung auszuiiben, so werden ihr viele andere Berufe, die 
:riicht anstrengender und nicht verantwortungsvoller als der Hausfrauenberuf 
sind, auch nicht schaden. Wesentlich ist nur, daB eine Berujsauslese stattfindet 
und durch Berujseignungspriijt£ngen die weibliche Arbeitskraft dahingestellt winl, 
wo sie niitzen und sich selbst nicht schaden kann. Denn sonst werden Schaden 
an der Gesundheit der Frau eintreten, die eine groBe Kraftvergeudung und 
Kapitalverschwendung bedeuten. 

Die Frauenkraft ist unter allen Umstanden vor Raubbau, wirtschaftlicher 
Ausnutzung und somit gesundheitlicher Schadigung zu schiitzen. Das gilt ganz 
besonders von der Arbeitskraft der heranwachsenden und der schwangeren Frau. 
Die Mutterschaft ist, wie auch dankenswerterweise die Frauenbewegung seit ihrer 
biologischen Einstellung anerkannt, die hochste und wertvollste Leistung der 
Frau im Dienste ihres Volkes. Infolge Uberbelastung durch Schwangerschaft, 
Haus- und Erwerbsberuf, wird nicht allein die Mutter schweren Schaden an ihrer 
Gesundheit nehmen, sondern erst recht das Kind, und damit die Zukunft. Nicht 
zuletzt -wird der Schade sich aber auch auswirken im gesamten Wirtschafts
und Staatsleben. 

Einer allmahlichen Umgestaltung und gliicklicheren wirtschaftlichen Zu
kunft muB es vorbehalten bleiben, das weibliche Geschlecht in moglichst weitem 
Umjange entsprechend seiner natiirlichen Organisation Z1£ erziehen, wachsen und 
ausreiten zu lassen, es von allen schweren korperlichen und unnatiirlichen Arbeitell 
zu befreien und seinem Ur- und Naturzweck wieder zuruckzugeben. 
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Soziologie der Sauglingskrankheiten. 
Von 

JULIUS ZAPPERT 
Wien. 

I. Geburtsgewicht. 
Die Frage, ob das Geburtsgewicht des Kindes durch irgendwelche Ein

wirkungen auf die schwangere Mutter beeinfluBt werden konne, hat geburts
hilfliches und soziales Interesse. Seitdem PROCHOWNIK im Jahre 1889 die Be
hauptung aufgestellt hat, daB durch schmale Kost der Schwangeren das Gewicht 
des Neugeborenen herabgemindert werden konne, wird diese Vorschrift von 
den Frauenarzten vielfach den Schwangeren gegeben, um eine Schadigung durch 
Gebarung eines zu starken Kindes zu vermeiden. Wir werden darauf zuriick
kommen, daB diese Annahme PROCHOWNIKS kaum mehr zu recht besteht. Eine 
andere ahnliche Angabe wurde in letzterer Zeit von ABELS gemacht, der das 
hohere Gewicht der Sommer- gegenuber den Winterkindern auf den starkeren 
Vitamingehalt der Nahrung Schwangerer in den Fruhjahrs- und Sommer
monaten zuruckfuhrt. Auch diese Hypothese hat Widerspruch gefunden. 

Wahrend es sich bei den geburtshilflichen Ernahrungsproblemen meist um 
Einzelfalle handelt, besitzt die Frage, welche Faktoren uberhaupt fUr die Starke 
des neugeborenen Kindes in Betracht kommen, allgemeine Bedeutung. 

Es besteht kein Zweifel, daB soziale Verhiiltnisse hierbei eine gewisse Rolle 
spielen. So hat PELLER, der sich grundlich mit einschlagigen Fragen beschaftigt 
hat, gezeigt, daB besser situierte Frauen, die in Privatsanatorien entbinden, 
durchschnittlich starkere Kinder zur Welt bringen als die armeren Frauen der 
Gebarkliniken. Ebenso ist auch ein minderes Gewicht unehelicher Kinder nach
gewiesen worden, wenn aucb nach COLLIER sich dies vorwiegend auf Zweit- und 
Mehrgebarende bezieht. Der Versuch, innerhalll der arbeitenden Bevolkerung 
nach Art der Beschii/tigung der Mutter Differenzen im Geburtsgewichte zu er
kennen (FUCHS, GUTFELD) hat weniger klare Resultate ergeben, denn die An
nahme, daB Frauen mit sitzender Beschaftigung starkere Kinder gebaren als 
solche, die bei ihrer Arbeit viel stehen oder laufen mussen, konnte gegenuber 
kritischen Argumenten PELLERS, der die Zahl der Geburten und die sog. Haus
schwangeren mitberucksichtigt hat, nicht festgehalten werden. Doch zeigen die 
Kinder von Hilfsarbeiterinnen ill allgemeinen unter allen Arbeitskategorien 
das geringste Geburtsgewicht. Ais eine sehr wesentliche Stutze fUr den Ein
fluB des Ernahrungszustandes der Mutter auf das Geburtsgewicht des Kindes 
wird der Umstand herangezogen, daB die Hausschwangeren der Gebarkliniken 
kraftigere Kinder zur Welt bringen, als die kurz vor der Geburt eingelieferten 
Frauen. Unter Hausschwangeren versteht man solche Mutter, welche schon 
einige Zeit vor der Entbindung die Klinik aufgesucht haben und daselbst ver· 
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pflegt worden waren. lst es auch richtig, daB deren Kinder durchschnittlich ein 
hoheres Gewicht aufweisen als die der anderen Miitter, so liegt doch, wie dies 
BONDI letzthin gezeigt hat, kein zwingender Grund vor, dies auf bessere Er
nahrung der Schwangeren zurUckzufiihren. Es miiBte sonst, was nicht der Fall 
ist, das Geburtsgewicht proportional dem Spitalaufenthalt der Mutter wachsen 
und es miiBte angenommen werden, daB die Spitalskost immer besser und reich
licher ist als die bisherige Ernahrung der Schwangeren. Vielleicht befinden sich 
unter den langere Zeit vor der Entbindung aufgenommenen Frauen eine ver
haltnismaBig groBe Zahl solcher, bei denen ein groBes Kind ungewohnliche Be
schwerden hervorgerufen hatte oder bei denen die Kinder iiber die Zeit ge
tragen wurden. 

Der Widerspruch, welcher sich aus diesen Tatsachen gegeniiber der PROCH
OWNIKschen Lehre ergibt, berechtigt dazu auch dieser Hypothese kritisch zu 
Leibe zu gehen. Es ist dies von frauenarztlicher Seite, insbesondere von 
J. BONDI geschchen, wobei sich gezeigt hat, daB die nur auf wenige Falle sich 
beziehende Hypothese PROCHOWNIKS durch gut beobachtete Falle anderer Autoren 
nicht gestiitzt werden kann und daB auch tierziichterische Erfahrungen gegen 
einen direkten EinfluB des Ernahrungszustandes der graviden Mutter auf das 
Kind sprechen. Auch die Vitaminlehre ABELS hat einer exakten Kritik nicht 
standgehalten. Abgesehen davon, daB groBere Statistiken, wie jene von SCHLOSS
MANN, von HELMUTH uno W OROWSKI die von ABELS angenommenen starkeren 
Geburtsgewichte von Sommerkindern gegeniiber Winterkindern nicht bestatigen 
konnten, haben PELLER und BASS, KATZ und KOENIG sowie BONDI darauf hin
gewiseen, daB selbst, wenn die Zahlen ABELS gerechtfertigt waren, doch erst 
eine Reihe anderer Momente - Hausschwangerschaft, Kriegseinfliisse, Unehe
lichkeit, Zahl der Geburten - ausgeschaltet werden miiBten, bevor die Er
nahrungsart der Mutter allein fiir die Jahreszeitschwankungen des Geburts
gewichtes verantwortlich gemacht werden konnte. BONDI hebt auch hervor, 
daB in ABELS Zusammenstellungen nach einer Janner-Februar-Senkung das 
Geburtsgewicht im Marz bereits wieder zu steigen beginne, wahrend gerade in 
diesem Monate der Vitaminmangel der Nahrung noch nicht behoben sein kann. 

Wie auf vielen anderen Gebieten der Pathologie haben der Krieg und die 
Nachkriegszeit auch fiir die Beziehung des miitterlichen Ernahrungszustandes 
zu der Beschaffenheit des Neugeborenen interessante Tatsachen ergeben. lm 
Jahre 1916 hat KETTNER als "Kriegsneugeborene" Kinder beschrieben, die 
rechtzeitig geboren durch ihre Untergewichtigkeit, ihre Unruhe und durch 
einen erhohten· Grad von Spastizitat sich von normalen Kindern unter
scheiden. Vielfache Untersuchungen, welche iiber diese Frage angestellt 
worden sind, haben keine gleichmaBigen Resultate geliefert. Wahrend einige 
Autoren, wie LANDE (Charlottenburg), LEBENSTEIN (Heidelberg), KUETTING 
(GieBen), PRIBRAM-RAU (GieBen), BICKHOFF (Bonn), DAVID, TORDAY (Budapest), 
ferner LANGSTEIN, BENDIX, MISCH, MOMM, RUGE, MOSSMER, TSCHIRCH, WAHA 
u. a. einen EinfluB des Krieges auf die Beschaffenheit des Neugeborenen iiber
haupt ablehnen, wird von anderer Seite wohl die klinische Eigentiimlichkeit der 
"Kriegsneugeborenen" in Zweifel gezogen, aber die durchschnittliche Gewichts
verminderung dieser Kinder gegeniiber den Friedenskindern zugegeben. HOFFA 
in Barmen, BINZ in Miinchen, SCHEDE in Charlottenburg, SCHKARIN in Petro
grad, BONDI in Wien und insbesondere PELLER in Wien haben diesbeziigliche 
Angaben geliefert und hierbei namentlich die Nachkriegszeit als jene Periode be
zeichnet, in der sich der stark herabgekommene Zustand der Miitter in einer 
Mindergewichtigkeit der Neugeborenen kundgegeben hat. PELLER konnte in 
Wien fiir die Jahre 1917/18 eine Herabsetzung des Durchschnittsgewichtes um 
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11 % des optimalen Friedensgewichtes feststellen. Die verschiedenen Resultate 
der Untersuchungen mogen wohl darin ihren Grund haben, daB aus den Stadten, 
aus denen sie herriihren, der Hohepunkt der Unterernahrung nicht zur selben 
Zeit vorhanden war, vielleicht sogar in einzelnen Stadten ganz fehlte. Auch 
wurden wahrend des Krieges moglicherweise ungiinstige Ergebnisse aus patrio
tischen Griinden nicht veroffentlicht. Jedenfalls zeigen die Kriegserfahrungen, 
daB Unterernahrung der Mutter und geringe Geburtsgewichte des Kindes geniigend 
oft aufgetreten waren, um den SchluB, hierin einen atiologischen Zusammenhang 
zu erblicken, berechtigt erscheinen zu lassen. Gegen diese SchluBfolgerung hat 
sich aber der Wiener Frauenarzt BONDI in einer bemerkenswerten Arbeit gewendet. 
Er macht auf den Umstand aufmerksam, daB bei der Stadt- und Landbevolkerung 
kein wesentlicher Unterschied in bezug auf die Gewichtsherabsetzung vorhanden 
gewesen sei, wahrend letztere entschieden unter giinstigeren Ernahrungsver
haltnissen gelebt hat. Insbesondere fiihrt ihn der Vergleich zwischen Knaben
iiberschuB und Geburtsgewicht zu anderen Ergebnissen. Es ist eine bekannte 
Tatsache, daB das fiir Mitteleuropa giiltige Verhaltnis der Knaben zu den Madchen
geburten 106 : 100 unter bestimmten Umstanden eine Verschiebung zugunsten 
der mannlichen Geburten erlangen kann. Sehr junge oder alte, ebenso wie un
eheliche Miitter haben mehr Knaben als es dem Verhaltnis entsprechen wiirde, 
bei Aborten und Fruhgeburten erreicht die Knabenziffer die Hohe von 130. GroBe 
Kriege, Hungersnot usw. haben ein Ansteigen der Knabengeburten zur Folge. 
Auch der Weltkrieg hatte in Deutschland statt der ziemlich konstanten Ziffer 
von 106 im Jahre 1919 eine Knabengeburtszahl von 108,5 hervorgebracht. 
Angeblich bedingt auch die Jahreszeit eine Schwankung des Geschlechtsverhalt
nisses, indem unter den Wintergeburten Knaben iiberwiegen. Endlich wird, 
insbesondere von amerikanischen Autoren hervorgehoben, daB bei Rassen
kreuzungen ein namhaftes Uberwiegen von Knabengeburten zu beobachten sei. 

Es hat nun BONDI zu beweisen gesucht, daB K nabenUberschufJ und geringeres 
Geburtsgewicht in bezug auf die auslOsenden Faktoren hochgradige A nalogien 
aufweisen. Kriege und schwere allgemeine Schiidigungen, Unehelichkeit, Jahres
zeiteneinflU8se haben wir bereits als Ursachen verminderter Geburtsgewichte 
besprochen und das haufige Mindergewicht von Kindern bei jungen oder besonders 
alten Muttern, sowie der Abkommlinge gekreuzter Rassen wird von gynakolo
gischer bzw. anthropologischer Seite ebenfalls anerkannt. Diese verschieden
artigen Ursachen fiir KnabeniiberschuB und Verminderung des Geburtsgewichtes 
konnen ihre Erklarung nicht in einer Unterernahrung der Mutter finden, sondern 
seien durch ungunBtige EinflU8se bedingt, welche auf die beiderseitigen Keimzellen 
eingewirkt haben und damit von vornherein ebenso das Geschlecht als die Schwere 
der Frucht bedingen. BONDI zitiert zur Bekraftigung seiner Ansicht mehrfach 
vorgenommene Tierexperimente, aus denen hervorgeht, daB Intoxikationen 
(Alkohol) des Vaters sowie Laboratoriumsversuche an jungen, das erste Mal 
werfenden Weibchen ein Uberwiegen untergewichtiger mannlicher Friichte er
wiesen haben. Ferner wird auf eine Hypothese von LENZ hingewiesen, nach der 
die mannlich bestimmten, weniger Chromosone enthaltenden Spermatozoen bei 
einer Schadigung des Samens oder Beeintrachtigung der Eizelle leichter zur Be
fruchtung fiihren sollen als die mit Chromosonen iiberladenen weiblich bestimmten 
Samenfaden. 

Wenn diese Hypothese BONDIS richtig ist, so verschiebt sich die Frage der 
Geburtsgewichte von dem Ernahrungszustand der Mutter auf weitergehende 
soziale Einfliisse. Uberall dort, wo tiefgreifende, die Allgemeinheit betreffende 
Schiidigungen einen oder beide Elternteile befallen, wird eine Verminderung des Ge
burtsgewichtes der Neugeborenen gleichzeitig mit einem KnabeniiberschuB auf-
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treten. 1m Kriege und nach demselben bedingt also nicht ausschliel3lich die un
geniigende Ernahrung, sondern auch die hochgradige Erregung und Uberanstren
gung beider Teile die Vermehrung der Knabengeburten und die Verminderung des 
Geburtsgewichtes. In langen kalten Wintern bewirkt die Kalte eine voriiber
gehende Schadigung der Geschlechtsdriisen, krankhafte Storungen der Gamenten 
fUhren leicht zu mannlichen Friihgeburten. Noch nicht ganz entwickelte Eier 
junger und dem Absterben naher geriickte alterer Miitter neigen infolge ihrer 
erschwerten Befruchtbarkeit zu mannlichen, untergewichtigen Kindern. 

Diese Uberlegungen sind natiirlich nicht fiir den Eillzelfall giiltig, aber sie 
treten dann in Kraft. ,venn statistische Betrachtnngen iiber groBe Zahlen angestellt 
werden sollen. 

Es muB dahingestellt bleiben, ob diese Ansichten BONDIS gegeniiber dem 
reinen Ernahrungszustand von seiten der Mutter, wie sie PELLER und ABELS 
aufrecht halten, zu recht bestehen werden. Jedenfalls ist dadurch das Gen'icht 
des N eugeborenen als ein von sozialen Verhaltni88en stark abhangiger Faktor h in
gestellt worden, der sich allerdings einer Beeinflussung durch perRonliche oder 
offentliche MaBnahmen ziemlich entzieht. 

II. Das Selbststillen der Mutter. 
Die auBerordentliche groBe Bedeutung, welche die Brusternahrung fUr die 

Gesundheitsverhaltnisse des Sauglings besitzt, kommt in den Ziffern der Sauglings
sterblichkeit klar zum Ausdruck. Es solI hier auf eine nahere AusfUhrung dieser 
Tatsachen nicht eingegangen werden, da diese an anderer Stelle dieses Hand
buches eingehend besprochen werden. Hingegen erscheint es nicht iiberfliissig, 
jene Faktoren kurz zu besprechen, welche das Stillen der Frauen zu beeinflussen 
imstande sind. 

ErfahrungsgemaB ist das Stillen der Miitter sehr yom Lande und Stamme 
abhangig. Es ist bekannt, daB die Siidlanderinnen mehr und langer stillen als 
etwa die norddeutschen Frauen, es stellen meist die Jiidinnen ein groBeres Still
kontingent als die Frauen ihrer Umgebung, und man kann namentlich in ge
mischtsprachiger Bevolkerung sich gut iiberzeugen, daB das Stillen stark von der 
Stammeszugehorigkeit beeinfluBt wird. So stellen in Prag die Tschechinnen um 
3% mehr gute Ammen als die Deutschen (WINTERNITZ). MAYERHOFER konnte 
in dem stark von Tschechen bevolkerten X. Bezirk Wiens 98,92% tschechischer 
und 84,35% deutscher Stillmiitter nachweisen, und MANNING berichtet, daB 
unter den Frauen der Privatpraxis in Nordamerika die Japanerinnen bisher 
vielmehr gestillt haben als die Amerikanerinnen. MOLL hat auf Grund von zahlen
maBigen Bestimmungen im alten Osterreich Provinzen mit groBer Stillhaufigkeit 
(Kiistenland, Dalmatien, Galizien, Krain), solche mit mittlerer Stillhaufigkeit 
(Bohmen, Mahren, Schlesien, Bukowina) und solche mit geringer Stillhaufigkeit 
(Niederosterreich, Oberosterreich, Alpenlander) unterschieden. In Siiddeutsch
land existieren Gegenden mit stillender und solche mit nichtstillender Bevol
kerung oft nahe aneinander. 

Aus dieser so verschiedenartigen Verbreitung des Stillens hat man weit
gehende Schliisse iiber die Stillfahigkeit der Frauen verschiedener Rassen und 
Lander gezogen, die aber kaum berechtigt sind. Das Extrem dieser SchluBfolge
rungen war wohl die bekannte Behauptung BUNGES, daB die Stillunfahigkeit 
vieler Frauen die Folge einer vererbten Verkiimmerung der Brustdriise sei, 
welche wiederum mit familiarer Alkoholisierung zusammenhange. Diese Annahme 
hat vielfachen Widerspruch gefunden und kann wohl als widerlegt bezeichnet 
wcrden. Ebensowenig berechtigt ist die von Frauenkliniken ausgegangene ent-
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gegengesetzte Meinung (MoMM, MARTIN), daB es eine Stillunfahigkeit uberhaupt 
nicht gebe und daB jede Mutter imstande sei, ihr Kind selbst zu stillen. Das ist, 
wie letzthin ENGEL in treffender Weise nachgewiesen hat, ein TrugschluB. Wohl 
gelingt es bei jeder Wochnerin, die Brust durch fleiBiges Anlegen zur Sekretion 
zu bringen, aber das Erfordernis, daB das gestillte Kind auch wirklich genug 
erhalte, urn zuzunehmen, ist damit nicht gewahrleistet; nicht wenige der auf diese 
Weise zum Selbststillen veranlaBten Mutter futtern nach Verlassen der Gebar
anstalt entweder zu oder setzen das Kind vollstandig abo 

In den letzten Jahren hat man immer mehr erkannt, daJ3 in der Stillfahigkeit 
allein das wesentliche Moment nicht gelegen sei, sondern daB der Stillwille bzw. 
die traditionelle Stillgewohnheit dafiir maBgebend seien, ob und wie lange ein 
Kind an der Brust aufgezogen wird. Dieser Stillwille ist gerade so ein vom sub
jektiven Ermessen abhangiger Faktor wie etwa die Geburteneinschrankung und 
unterliegt stark sozialen Einflussen. So ist es eine leicht feststellbare Tatsache, 
daB die Stillung der Mutter mit zunehmender W ohlhabenheit abnimmt. 

KRIEGE und SEUTEMANN haben in Barmen nachgewiesen, daB 

bei Einkommen bis M. 1500 (vor dem Kriege) 
" ,,3000 

ii ber ,,3000 . . . . . . . . 

der Frauen stillten. 

80,8% 
68,7% 
46,3% 

Nach HANAUER haben in Berlin 1900 bei einem Wohnungszins bis 150 Mk. 
40,1 %, bei einem uber 3000 Mk. 23,8% der Mutter gestillt. Ebenso berechnet 
SELTER aus Solingen 67% Mittelstandsmutter und 30% Mutter wohlhabender 
Kreise unter den Stillenden. 

Man kann diese Verschiedenheiten auch nach Berufsklassen erkennen. 
Nach KRIEGE und SEUTEMANN haben in Barmen von 

selbstandigen AngehOrigen des Handels gestillt 
" "freier Berufe 

Privatangestellte. . . . . . . . . . . . . . 
Arbeiter ................ . 

68,8% 
72,1% 
72,2% 
82,3% 

DaB selbst unter den Wenigbemittelten diesbezuglich noch Unterschiede bestehen, 
konnte HEINRICH KELLER in Wien nachweisen, der in einer an und fur sich 
armen Bevolkerung einer Fiirsorgestelle in Wien fand, daB Frauen von Prole
tariern in 79%, Frauen "besserer Stande" in 74% ihre Kinder stillten. 

Der ungunstige EinfluB der W ohlhabenheit macht sich auch in der Liinge 
der Stilldauer geltend. Aus KRIEGE und SEUTEMANNS exakter Statistik laBt sich 
erkennen, daB von Frauen aus der Einkommenstufe bis 1500 Mk. 75,9%, solche 
bis 3000 Mk 53,2%, uber 3000 Mk. 40,3% ihre Kinder uber 6 Monate stillten. 
Auch aus MANNINGS Zusammenstellung geht hervor, daB die reichen Frauen 
ihre Kinder seltener uber 6 Monate stillten als die armen Mutter. In gleicher 
Weise zeigt H. KELLERS Statistik, daB unter den Frauen, dieihre Kinder still
ten, von den "besseren Berufen" 44,4%, von den Proletarierfrauen 36,6% vor 
dem 7. Monat absetzten. Sozusagen als Illustrationsfaktum fur den EinfluB des 
Stillwillens kann die Beantwortung der Frage aufgefaBt werden, welche Griinde 
die Frau veranlaBt haben, nicht zu stillen oder friihzeitig abzustillen. KELLER 
hat fiir die einfachen Frauen dies zu erheben versucht und hierbei ganz interessante 
Antworten erhalten. Von 1300 Frauen haben 78,8% zu stillen begonnen, 21,2% 
gar keinen Versuch gemacht. Von letzteren beriefen sich 15% auf arztliches 
Verbot, 6% auf den Rat von Hebammen, in 13,9% hatte die Mutter eigenmachtig 
das Stillen unterlassen, wobei in etwas mehr als der Halfte der FaIle die Art der 
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Berufsarbeit, in der anderen Gruppe ganz vage Angaben - die Mutter sei zu jung 
gewesen, sie fiihlte sich zu schwach, es sei keine Milch vorhanden gewesen, das 
Kind habe die Brust nicht genommen, es sei die Regel aufgetreten - als Grund 
angegeben wurden, ganz deutliche und nicht einmal verschleierte Ausreden fiir 
das Nichtwollen der Miitter. In ahnlicher Weise sind die Griinde fiir das ver
friihte Absetzen der Kinder beschaffen, wobei meist eine Zwiemilchernahrung 
gar nicht versucht worden war. Auch die vielfach als Ursachen des Nichtstillens 
angegebenen "sozialen Grunde" sind sehr oft nicht stichhaltig. Nur die Unehe
lichkeit kann als triftiges soziales Moment fiir das Nichtstillen angesehen werden, 
da ledige Miitter das Kind meist nicht bei sich behalten oder zum mindesten es 
tagsiiber nicht betreuen konnen. In LANDE'S groBem Material aus dem Augusta 
Victoria-Hause in Berlin wurden soziale Griinde fiir das friihe Abstillen in 7% 
bei verheirateten und in 65,7% bei ledigen Miittern namhaft gemacht. Diese 
Zahlen deckten sich recht genau mit der Zahl der in Pflege gegebenen unehelichen 
Sauglinge, da 61,8% gar nicht oder nur voriibergehend bei der Mutter belassen 
worden waren. Sieht man von der Unehelichkeit als Ursache des Nichtstillens 
oder des friihen Absetzens ab, so sind die anderen "sozialen Griinde" hierfiir 
wenig einleuchtend und gehen parallel mit der Stillgewohnheit bzw. dem Still
willen einer Bevolkerung. So wird aus Paris, wo man in der Regel nicht stillt, 
von DERESSE berichtet, daB von lOO Nichtstillenden 73 "sozial" verhindert 
gewesen waren, wahrend in der stillenden Bevolkerung Berlins nach H. NEUMANN 
nur 2%, in jener Barmens (KRIEGE, SEUTEMANN) 5,2% aus "sozialen Anlassen" 
nicht gestillt haben. Wie sehr Gewohnheit und guter Wille und keineswegs Ver
erbbarkeit das Stillen beeinflussen, zeigt eine Gegeniiberstellung BECKS, nach 
welcher in demselben wiirttembergischen Distrikt im Jahre 1875 23%, im Jahre 
182288% der Kinder gestillt worden sind. 

1st aus diesen Angaben ersichtlich, daB das Stillen weniger von der Fahig
keit als yom Willen abhangig ist, so ist es verstandlich, daB auBere Einfliisse dies
beziiglich giinstige Wirkungen ausiiben konnen. Tatsachlich haben die erhohte 
Aufmerksamkeit, welche man dem Saugling zuwendet, die Belehrung und die 
pekuniare Aushilfe fiir Wochnerinnen die Zahl der stillenden Miitter in letzter 
Zeit betrachtlich erhOht. In Mittelstandskreisen kann man sich jetzt oft iiber
zeugen, daB der Stillwille groBer ist als die Stillfahigkeit, wobei allerdings die 
immer mehr verwendete Zwiemilchernahrung vermittelnd einzugreifen vermag. 
Einen groBen EinfluB auf diesen Stillwillen in bemittelten Kreisen iiben auch die 
Schwererhaltlichkeit und die groBen Erhaltungskosten der Ammen aus. So ist 
in Wien die Aufnahme von Lohnammen ganz auBerordentlich zuriickgegangen, 
was zum Teil darin seinen Grund hat, daB die friiheren "Ammenlander" Mahren 
und Nordungarn jetzt fiir diesen Export ziemlich verschlossen sind. Bezeichnend 
fiir die Zunahme des Selbststillens in Intelligenzkreisen ist eine vergleichende 
Statistik aus Arztekreisen, die RIETSCHEL und MEINERT im Jahre 1909 und 
A. und E. SCHLOSSMANN-PANKOW im Jahre 1923 angestellt haben. 1m erstenJahre 
ergab sich ein Prozentsatz von 59, im Jahre ein solcher von 69 stillenden Miitter. 
In Arbeiter- und Angestelltenkreisen ist in den Jahren vor dem Kriege ebenfalls 
ein Ansteigen der Stilltatigkeit zu konstatieren gewesen, was zum Teil der Still
propaganda durch Sauglingsfiirsorgestellen, Hebammen, offentliche Belehrung, 
zum Teil den Stillpramien (S. WEISS) und Zuweisungen von Wochenbettgeldern 
von Krankenkassen zuzuschreiben ist. H. KELLER konnte unter 1300 Miittern 
172 zahlen, welche bald nach der Entbindung wieder in die Arbeit gingen und 
1128, welche eine Zeitlang zu Hause bleiben konnten. Unter den letzteren haben 
von Unterstiitzungsbeziehenden 89,8%, von Nichtunterstiitzten 84,5% gestillt. 
MARTIN COHN konnte in Berlin nachweisen, daB die erweiterte Reichshilfe fiir 
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Wochnerinnen ein Ansteigen der Stilltatigkeit zur Folge hatte, wahrend nach 
Ablauf des Gesetzes die Stillung wieder zuriickging. 

Der Krieg hatte eine Zeitlang infolge der erschwerten Beschaffung von 
verlaBlicher Sauglingsnahrung eine Vermehrung der Stillung zur Folge. So 
konnte ich aus derselben Fiirsorgestelle, aus der H. KELLER im Jahre 1909 
78,6% Stillende nachgewiesen hatte, im Jahre 1917 bei 92% eine Stillung 
feststellen. Aber beim Fortschreiten der Hungersnot wurden die Miitter zum 
Stillen zu schwach und legten die Kinder entweder gar nicht oder nur sehr 
kurze Zeit an (PrLPEL Wien). KUETTING in GieBen berichtet, daB die Stillung 
von Ende 1916 bis 3. Quartal 1918 von 92% auf 72% gesunken war, aber 
im 4. Quartal 1918 wieder auf 88% anstieg. Er bringt dies mit der Riick
kehr geschulter Pflegerinnen in Zusammenhang. Auch MOMM, der im Frieden 
fast 100 Stillfahige auf der Frauenklinik hatte nachweisen konnen, muBte im 
Winter 1918/19 einen Tiefstand von 70% konstatieren, dem dann eine Besse
rung folgte. 

Es ist aus dem Gesagten ersichtlich, daB hauptsachlich der Stillwillen fiir 
das Anlegen des Sauglings an der Mutterbrust maBgebend ist und daB nur in 
Zeiten groBer Hungersnot auch die Stillunfahigkeit infolge Unterernahrung der 
Mutter mehr als individuelle Bedeutung gewann. Dasselbe gilt auch fiir die 
Stilldauer. Den Stillwillen in groBere Bevolkerungskreise zu tragen, ist eine 
wichtige und dankbare Aufgabe sozialer Tatigkeit. 

In erster Linie sind Arzte und Hebammen berufen, belehrend auf die ihnen 
anvertrauten Frauen einzuwirken, nicht nur in dem Sinne, daB sie dringend zum 
Selbststillen raten, sondern auch dadurch, daB sie im FaIle des Versiegens der 
Brust mit gebotener Vorsicht eine Beifiitterung durchfiihren, um moglichst lange 
wenigstens einen Teil der Ernahrung durch die Mutterbrust zu sichern. 

Ferner miiBten Bildungsvereine, Frauenorganisationen die Selbststillung der 
Miitter propagieren, wobei es wichtig ist, daB fiihrende Frauen mit gutem Bei
spiel vorangehen. SELTER (zit. EpSTEIN) berichtet, daB in Barmen, als die Frau 
eines Fabrikbesitzers zu stillen begann, viele Fabriksarbeiterinnen dem Beispiele 
folgten. Merkbliitter, populare Schriften, die womoglich jeder Entbundenen iiber
reicht werden sollten, konnen in leicht faBlicher Weise die Vorteile des Selbst
stillens zur Darstellung bringen. 

Eine groBe Aufgabe fallt der offenen Sauglingsfilrsorge zu, wenn auch leider 
ein Teil der daselbst vorgefiihrten Sauglinge bereits vorher an das Flaschchen 
gewohnt worden ist. Aber die stete Stillpropaganda von seiten des leitenden 
Arztes und der Fiirsorgerin haben oft bei einem nachsten Kinde oder bei anderen 
Miittern gute Folgen, und die Freude von Miittern an gut gedeihendem Brust
kind reizt zur Nachahmung. Auch kann in der Sauglingsfiirsorgestelle das zu 
friihe und briiske Absetzen verhindert werden. Die Auszahlung von Stillpramien 
durch die Krankenkassen oder der Beitritt in eine Stillkasse hat, wie vielfache 
Erfahrungen lehren, das Selbststillen in hohem MaBe gefordert. 

Von groBem Werte ware es, wenn man es Arbeiterinnen oder Angestellten 
moglich machen wiirde, am Orte ihrer Tatigkeit ihre Sauglinge regelmaBig zu 
stillen; dadurch ware auch unehelichenKindern die Stillung an der Mutterbrust 
gesichert. Solche Stillkrippen, fiir welche MOLL sich lebhaft einsetzt, sind schon 
mehrfach an Fabriken oder groBe Unternehmungen angeschlossen und ergeben 
sehr gute Resulttae (WEISS, osterreichische Tabakfabriken, ARMAND-DELIBE, 
Pariser Krankenhauser). Wenn staatliche, stiidtische, fiirsorgerische und nament
lich arztliche Kreise zum Zwecke der Forderung des Selbststillens zusammenwirken, 
konnen gute Erfolge erzielt werden, wie dies ja tatsachlich in den letzten Jahren 
der Fall gewesen ist. 
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ITI. Ammenkinder. 
Tragen fUr die Folgen des Nichtstillens des eigenen Kindes die Mutter 

bzw. deren Ratgeber die Verantwortung, so sollte das Schicksal des Ammen
kindes Gegenstand der offentlichen Fursorge sein. Es liegt im Wesen der bezahlten 
Ammenstellung, daB in einer verschiedenartigen Einschatzung des Lebens des 
Kindes der "Herrschaft" und jenes der Amme dem letzteren einfach der reiche 
Born der zweckmaI3igen Ernahrung entzogen und das Kind Ernahrungsverhalt
nissen ausgesetzt wird, die sein Gedeihen und sein Leben schwer gefahrden. 
Die hohe Sterblichkeit der Ammenkinder ist allgemein bekannt. BERTILLON 
berechnete sie in dem ammenspendenden Departement Loire inferieure mit 
90%, TALBOT gibt fur Boston (1911) kaum geringere Zahlen (85%), E. u. L. OBER
WARTH konnte in Berlin auf Grund exakter Untersuchungen (1901) nachweisen, 
daB von 79 recherchierten Ammenkindern nur 54 am Leben geblieben waren, 
was einer Mortalitat von 31,6% entspricht. Zu diesen rein korperlichen Schadi
gungen kommen noch, wie dies vor langerer Zeit schon TROITZKY hervorgehoben 
hat, die Entfremdung der Amme gegen ihr eigenes Kind, die Gewohnung an andere 
Lebensverhaltnisse, oft auch eine ungunstige Beeinflussung des Charakters hinzu, 
welche solche ehemalige Ammen zur Ruckkehr in fruhere Berufsstellungen recht 
ungeeignet machen. 

Es ware eine falsche Folgerung aus diesen Tatsachen, wenn man, wie dies tat
sachlich oft zu horen ist, zur Schonung des Ammenkindes und aus Grunden sozialer 
Gleichstellung den Ammenberuf ganzlich verbieten oder zum mindesten so er
schweren wurde, daB er praktisch kaum zur Durchfuhrung gelangen konnte. 
Denn wenn auch in letzter Zeit die Stillabsichten der eigenen Mutter betrachtlich 
zugenommen haben, so gibt es doch noch genug Kinder, bei denen die Stillung 
Jurch die Mutter nicht moglich ist und das Anlegen an die Ammenbrust von lebens
erhaltender Bedeutung erscheint. Auch stellt der Ammenberuf immerhin doch 
fur manche Frauen eine wertvolle Einnahmequelle dar, die ihnen nicht ohne 
weiteres entzogen werden sollte. Aber zum Schutze des Ammenkindes, des 
moglichsten Erhaltens der Milch als Ware der Amme und nicht zum mindesten 
der Partei, welche die Amme aufnimmt, sollte eine Regulierung des Ammen
wesens entweder auf dem Wege eines Gesetzes oder durch behordliche Vorschriften 
durchgefuhrt werden. 

Es mag der jungeren Arztegeneration kaum bekannt sein, mit wieviel Un
verstand, Rucksichtslosigkeit und Verlogenheit noch vor 20 und 30 J ahren das 
Ammenvermittlungsgewerbe vielfach betrieben worden ist. Falsche Daten uber 
das Alter des Ammenkindes, unterschobene angebliche Ammenkinder, gestaute 
Bruste zur Vortauschung eines Milchreichtums und ahnliche Dinge, die 
BAGINSKY anschaulich schildert, machten dem Arzte die Ammenwahl zu einer 
sehr schwierigen riskanten Angelegenheit, setzten die Partei groBen Unannehmlich
keiten aus und vereinigten sich oft mit einer strafbaren Ausbeutung der Ammen 
durch die Vermittlungsbureaus. 

In erster Linie muBte eine Bestimmung getroffen werden, nach welcher das 
Ammenkind ein bestimmtes Alter erreicht haben muBte, bevor die Mutter berech
tigt ware, einen Posten als Amme anzutreten. Diese Forderung wurde von ver
schiedenen Seiten gestellt, allerdings nicht mit gleichen Altersforderungen des 
Ammenkindes. RONA und E. u. L. OBERWARTH begnugten sich mit 4-5 Wochen, 
wobei wohl auch die Rucksichten auf eine latente Lues (damals gab es noch keine 
Wassermannreaktion) maBgebend gewesen sein durften. Eine altere franzosische 
Verordnung (loi ROUSSEL) verlangte hingegen ein Kindesalter von 7 Monaten 
fur die Bewilligung zur Ubernahme einer Ammentatigkeit, eine Bestimmung, 
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die so wenig zweckmaBig ist, daB sie nach den Mitteilungen maBgebender fran
zosischer Kinderarzte gewohnheitsgemaB umgangen wird. Am verniinftigsten 
ist wohl der Vorschlag von SCHLOSSMANN, der den Ammeneintritt an das Alter 
von 3 Monaten des Eigenkindes bindet. 

1st das Ammenkind 3 Monate gestillt worden, dann sind wohl geniigend 
Grundlagen fiir dessen Gedeihen gegeben, um ein Abstillen bzw. eine kiinstliche 
Ernahrung verantworten zu diirfen. Manche Fachmanner gehen aber noch 
weiter und verlangen, daB die Partei, welche eine Amme aufnimmt, fUr eine Zeit 
auch deren Kind zu sich nimmt. Soweit hierbei das Interesse des Ammenkindes 
in Betracht kommt, erscheint, wie wir oben erwahnt haben, dieses Verlangen wohl 
berechtigt, aber nicht erforderlich. Hingegen liegt hierin ein sehr wertvoller 
Schutz der Amme gegen friihzeitigen, durch unzweckmaBige Behandlung der 
Brust herbeigefUhrten Verlust ihrer Milch und damit ihres fiir sie wertvollen 
Kapitals. Man pflegt im allgemeinen viel zu wenig zu beriicksichtigen, daB 
langeres Nichttrinkenlassen an einer gut gehenden Brust ebenso ein Nachlassen 
der Sekretion zur Folge hat, wie ungeniigende Entleerung derselben durch An
legen eines schwachlichen trinkfaulen Kindes. 1m Interesse der Erhaltung der 
Milch in der Brust der Amme ist es notwendig, daB die Brust regelmaBig geniigend 
ausgetrunken werde und daB zu diesem Zwecke, wenn das Pflegekind nicht stark 
genug dazu ist, ein anderes Kind herangezogen werde, das allerdings nicht un
bedingt das eigene der Amme sein muB. Ein Abpumpen der nichtgetrunkenen 
Milch ist nur voriibergehend und nur bei entsprechender Ubung ein Ersatz fUr ein 
Austrinken der Brust. 

Eine solche Forderung kann mit Hoffnung auf Erfolg nur eine Ammenver
mittlungsstelle von autoritativem Oharakter erheben, und schon aus diesem Grunde 
ist es hochst wiinschenswert, daB die Abgabe von Ammen privaten Biireaus ganz
lich entzogen und nur durch offentliche Institute, wie Gebar-, Findelanstalten, 
Sauglingsheime usw. ausgeiibt werde. Nur dadurch wird auch die Gewahr ge
boten, daB die Amme gesund ist (WASSERMANN negativ!), daB verlaBliche An
gaben iiber die Amme und deren Kind den Parteien zukommen, daB die Ammen 
nicht pekuniar durch verschiedene Vermittlungsorgane ausgeniitzt werden und 
daB die Lohn-, Vermittlungs- evtl. Umtauschbedingungen klar und einheitlich 
fixiert wiirden. SCHLOSSMANN hat seinerzeit im Dresdner Sauglingsheim dafiir 
mustergiiltige Einrichtungen und Bestimmungen getroffen, die leider nicht die 
wiinschenswerte Verbreitung gefunden haben. Ahnliche Einrichtungen schuf 
PFAUNDLER in Graz. Es wird allerdings derzeit von den Leitern derartiger In
stitute eingewendet, daB der Mangel an Ammen ein so groBer sei, daB man nicht 
einmal fiir die Anstalt geniigendes Material besitze, aber es ware doch zu iiber
legen, ob die Lohn- und damit auch die Hausammen nicht haufiger in solchen 
Anstalten sich einfinden wiirden, wenn sie nicht schon in ·Entbindungsheimen 
und Sauglingsanstalten durch aile moglichen Schliche fUr die privaten Ammen
vermittlungsbureaus abgefartgen werden wiirden. 

Alle die Schwierigkeiten in bezug auf die Amme und deren Kind lassen sich 
am besten dadurch beheben, daB gesetzliche Bestimmungen dariiber Klarheit 
schaffen. Tatsachlich ist die Forderung nach einem Ammengesetz schon eine recht 
alte und fand bereits im Jahre 1874 durch das obenerwahnte loi des ROUSSEL 
ihren Ausdruck. In letzter Zeit hat namentlich SCHLOSSMANN diese Forderung 
erhoben und begriindet. Er verlangt, daB die Ammenvermittlung nur durch staat
Hche oder kommunale, unter arztlicher Leitung stehende Institute erfolgen solIe, 
und daB bei einem Alter des Ammenkindes von 3 Monaten der Dienstantritt der 
Amme erlaubt werde. Die Kosten der Versorgung des Ammenkindes miiBten 
der Partei zugeschrieben werden. Selbstverstandlich muB der gesundheitliche 
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Schutz beider Teile nach Moglichkeit sichergestellt und namentlich die Aufnahme 
einer Amme zu einem syphilitischen Kinde unter strenge Strafen gesetzt werden. 

Die Forderungen SCHLASSMANNS haben - soviel mir bekannt ist - in Deutsch
land noch zu keinem Ergebnisse gefiihrt, hingegen haben die Parlamente in der 
Tschechoslowakei und in allerletzter Zeit auch in Osterreich Ammengesetze be
schlossen. 

Die Bestimmungen des tschechischen Gesetzes vom 3. Juli 1923 sind folgende: 
§ 1. Die Mutter eines am Leben befindlichen, noch nicht 4 Monate alten Kindes darf 

nicht als Amme aufgenommen werden und darf nicht den Posten einer Amme annehmen, 
wenn ihr nicht die Moglichkeit gegeben ist, ihr eigenes Kind regelmiiBig zu stillen. Von 
dieser Moglichkeit muB sie Gebrauch machen. 

§ 2. Eine Amme darf aufgenommen werden, wenn durch ein Zeugnis eines Amtsarztes 
nachgewiesen wird, 

1. daB das gleichzeitige Stillen zweier Kinder keinen gesundheitlichen Nachteil fiir 
die Amme und ihr Kind bilden wird; 

2. daB weder das Kind, zu welchem die Amme aufgenommen wird, noch dessen Eltern
teile die Gesundheit der Amme oder ihres Kindes gefiihrden. 

§§ 3, 4, 5 enthalten Strafbestimmungen usw. 
§ 6. Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden auf Ammen in Findelhiiusern und Siiug

lingsheimen, Kliniken und Heilanstalten keine Anwendung. 
Das osterreichische Gesetz, welches im Miirz 1926 beschlossen wurde, lautet folgender

maBen: 
§ 1. Eine Frau, welche ein anderes als ihr eigenes Kind zu stillen iibernimmt (Amme), 

muB bei Ubernahme des Kindes ein Zeugnis dariiber besitzen, daB sie mit keiner auf das 
Stillkind iibertragbaren Krankheit behaftet ist, und daB sie, wenn ibr eigenes Kind am 
Leben und noch nicht 3 Monate alt ist, das Stillkind neben dem eigenen stillen kann. 
Das Zeugnis darf nicht mehr als 1 Monat vor Ubernahme des Stillkindes. ausgestellt sein. 

§ 2. Wer ein Kind einer Amme zum Stillen iibergibt, muB bei der Ubergabe ein Zeugnis 
dariiber besitzen, daB das Stillkind mit keiner auf die Amme iibertragbaren Krankheit 
behaftet ist. Das Zeugnis darf nicht vor mehr als 1 Monat vor der Ubergabe des Stillkindes 
ausgestellt sein. 

§ 3. Zur Ausstellung des Zeugnisses im FaIle des § 1 ist der Amtsarzt der politischen 
Behorde oder der Arzt der zustiindigen Siiuglingsfiirsorgeanstalt, im FaIle des § 2 die zu-
stiindige Ziehkinderaufsichtsstelle berufen. . 

§ 4. Die Vorschriften der §§ 1-3 gelten nicht flir die Ubernahme eines Stillkindes 
durch eine Amme in einer offentlichen Heil- oder Pflegeanstalt, doch bedarf es hierzu der 
Bewilligung des leitenden Arztes, die nur erteilt werden kann, wenn weder die Amme mit 
einer auf das Stillkind iibertragbaren, noch das Stillkind mit einer auf die Amme iibertrag
baren Krankheit behaftet ist, und wenn die Amme, falls ibr eigenes Kind am Leben und 
noch nicht 3 Monate alt ist, das Stillkind neben dem eigenen Kinde stillen kann. 

§ 5. Die zur Ausstellung des Zeugnisses berufenen Arzte sind berechtigt, die spitals
miiBige oder fachliche Untersuchung der Frau oder des Kindes, fiir welche das Zeugnis aus
zustellen ist, zu verlangen. Sie haben iiber die erteilten Zeugnisse Vormerkungen zu fiihren, 
die der politischen Bezirks- oder Sanitiitsbehorde auf Verlangen vorzulegen sind. Das gleiche 
gilt von der Bewilligung durch den leitenden Arzt einer offentlichen PfJege- oder Heilanstalt. 

§ 6 enthiilt Strafbestimmungen, § 7 Durchfiihrungsverordnungen. 
Die beiden Gesetze gleichen sich insoferne, als in beiden ein mehrmonatiges Alter des 

Ammenkindes - in der Tschechoslowakei 4 Monate, in Osterreich 3 Monate - gefordert 
wird, ehe der Eintritt einer Amme ohne Mitnahme bzw. Weiterstillen ihres eigenen Kindes 
gestattet ist. Ebenso fordern beide Gesetze Zeugnisse von Amtsiirzten bzw. offentlichen 
Fiirsorgeanstalten iiber die Gesundheit der beteiligten Personen. Das osterreichische Gesetz 
fixiert die Giiltigkeitsdauer dieser Zeugnisse mit einem Monat vor dem Eintritt der Amme. 
Bemerkenswert ist, daB das tschechoslowakische Gesetz wohl den Schutz der Amme gegen 
eine Krankheitsiibertragung durch das Stillkind, nicht aber den Schutz des letzteren durch 
eine Ansteckung von seiten der Amme bestimmt, wiihrend in Osterreich beide Teile sich 
durch amtsiirztliche Zeugnisse als gesund ausweisen miissen. Es diirfte dies darin seinen 
Grund haben, daB in der Tschechoslowakei gesetzliche Bestimmungen bestehen, in denen 
die Straffiilligkeit einer bewuBten Syphilisiibertragung von der Amme zum Stillkind und 
umgekehrt festgelegt ist. . 

In Osterreich ist ein Gesetz gegen die Ubertragung von Geschlechtskrankheiten in 
Vorbereitung. 

Beiden Gesetzen ist die Aufstellung von Ausnahmsbestimmungen fiir Findelhiiuser, 
Kinderkliniken, Siiuglingsanstalten usw. gemeinsam. 
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Der Fortschritt, welcher in diesen Gesetzen gelegen ist, besteht in der Fest
legung, daB ein Ammenkind nicht vor dem 3. bzw. 4. Monat von seiner Mutter 
verlassen werden darf, wenn diese sich als Amme verdingen will. Damit ist der 
friihzeitigen p16tzlichen Abstillung des Ammenkindes ein Riegel vorgeschoben und 
es ist zu erwarten, daB die beriichtigte hohe Mortalitat der Ammenkinder dadurch 
auf ein NormalmaB herabgedriickt werden wird. 

Es kann aber nicht in Abrede gestellt werden, daB den erwahnten Gesetzen 
auch Mangel anhaften, die vielleicht bei gesetzlicher Fixierung des Ammenwesens 
iiberhaupt nicht ganz zu vermeiden sind. In der Wiener kinderarztlichen Gesell
schaft gab die Vorlage des Ammengesetzes AnlaB zu einer eingehenden Di.s
kussion, in welcher durch SIEGFR. WEISS, PrnQUET, MOLL, ZAI'PERT, RIETHER, 
NEURATH, WENGRAF, FINGER, GOTTLIEB die Schwierigkeiten einer Ammen
gesetzgebung erortert worden sind. (Wien. med. Wochenschr. 1926, 14, 15, 16.) 
So ist es auBerordentlich schwer, die Gesundheit einer Amme ebenso wie auch 
des Stillkindes, insoferne Syphilis in Betracht kommt, sicher festzustellen, da 
die Wassermannreaktion kurz nach einer Infektion und bei einer latenten kon
genitalen Syphilis oft versagt. Nur langere Beobachtung konnte hieriiber einiger
maBen Sicherheit bringen, und es ist schon aus diesem Grunde erwagenswert, 
ob die Abgabe von Ammen nicht ausschlieBlich durch offentliche Institute (Saug
lingsheime, Findelanstalten, Kinderkliniken) erfolgen sollte, in denen die Amme 
durch langere Zeit arztlich beobachtet und auch sonst kontrolliert werden kann. 
Ob die in den vorliegenden Gesetzen verlangte Alleinberechtigung des Amts
arztes (bzw. der offentlichen Sauglingsfiirsorgeanstalten) zur Ausstellung von 
Zeugnissen zweckmaBig erscheint, muB bezweifelt werden. Man kann yom Amts
arzte mit weniger Wahrscheinlichkeit die schwierigen Kenntnisse der Syphilis
diagnostik erwarten, als etwa von einem akademisch graduierten Padiater oder 
Syphilidologen die zur Ausstellung eines solchen Zeugnisses notwendige Gewissen
haftigkeit. Der Zwang, das Ammenkind mit ins Haus des Stillkindes zu nehmen, 
wie er bisher von verschiedenen offentlichen Ammenvermittlungsinstituten ge
fordert war, bringt sehr viel Ubelstande mit sich. In dieser Beziehung ist die 
gesetzliche Regelung zu begriiBen, daB diese Bestimmung nur fiir Kinder unter 
3 bzw. 4 Monaten gilt. Vollkommen machtlos ist die Amme gegen einen durch 
Unverstand der Umgebung hervorgebrachten Verlust ihrer Milch und damit 
ihres wertvollen Kapitales. Dagegen sind auch gesetzliche Vorschriften schwer 
zu erlassen und es ware die einzige Moglichkeit, zu erwagen, ob nicht durch die 
obenerwahnte ausschlieBliche Abgabe von Ammen von seiten eines offentlichen 
Institutes diesem bzw. seinen Leitern eine Art Kontrollerecht iiber die ab
gegebenen Ammen zugebilligt werden konnte. 

Trotz dieser Einwande ist die Erlassung von Ammengesetzen durchaus er
wiinscht und als sozialhygienischer Erfolg zu begriiBen. Leider kommt sie um 
einigeJahrzehnte zu spat, da jetzt durch die Neigung derMittelstandsmiitter zum 
Selbststillen und durch die allgemeine Verarmung der Bedarf nach Ammen be
deutend herabgesunken ist. 

Dort, wo eine Ammenmiete nicht moglich ist, die Zufiitterung von Frauen
milch fiir das Kind wohl erwiinscht erscheint, von der eigenen Mutter aber 
nicht im geniigenden MaBe durchgefiihrt werden kann, ist die Heranziehung einer 
Still/rau recht popular. Unkontrolliert und unorganisiert besteht diese Ein
richtung wohl in einfacheren Volkskreisen ganz allgemein, wobei es der Mutter 
des Kindes anheimgestellt ist, in welcher Weise sie sich der milchspendenden 
Frau erkenntlich erweisen will. Eine Organisierung dieses Stillfrauenwesens 
durchzufiihren, haben sich seit langem (Berlin WEGSCHEIDER 1858) Arzte bemiiht 
und in letzter Zeit sind exaktere Vorschlage fiir Vermittlungsstellen fUr Still-
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frauen mit genauen Lohnbedingungen gemacht worden (BRUNING, v. DRIGALSKY, 
s. TUGENDREICH). AIle diese Versuche scheitern an der groBen Schwierigkeit einer 
gesundheitlichen Kontrolle der Stillfrau. Trotz der schon von ULLERSPERG 
dringend empfohlenen arztlichen Begutachtung der Stillfrau bleibt diese viel 
weniger beaufsichtigt als eine Amme und ist den Gefahren einer frischen luetischen 
Infektion immerhin leichter ausgesetzt als die behiitete Amme. Schon A. FORNIER 
sieht in der Promiskuitat der Brust ein gefiihrliches Verbreitungsmittel der 
kongenitalen Syphilis und die modernen Kinderarzte, welche ja bei jeder Amme 
die Anstellung einer "\Vassermannreaktion fordern, werden sich zu einem voIl· 
kommcTIen Verzicht auf die Lueskontrolle bei einer Stillfrau TIur schwer ent· 
schlieBen. In EinzeWillen wird man wohl zuweilen zu diesem Zufluchts· 
mittel greifen miissen. Die derzeit allenthalben bestehenden SauglingsfUrsorge· 
und Mutterberatungsstellen, in denen man Mutter und Kind genau kennt, bieten 
immerhin eine gewisse Gewiihr fiir die richtige Auswahl einer Stillfrau. 

IV. Ernahrungsstorungen im Sauglingsalter. 
So griindlich studiert die Beziehungen sozialer Faktoren zur Sterblichkeit 

der Sauglinge sind, so wenig ist deren EinfluB auf ihr Gedeihen und auf das Auf. 
treten bzw. den Verlauf von Krankheiten statistisch erfaBt. Da die Bearbeitung 
der Sauglingsmortalitat in einem anderen Abschnitte dieses Handbuches erfolgt, 
genugen an dieser Stelle nur einige allgemeine, der praktischen Erfahrung ent· 
springende Bemerkungen iiber die sozialen Grundlagen der Ernahrungsstorungen 
des Sauglings. 

Bestimmend fur das Gedeihen des Sauglings ist ein erster Linie die Art seiner 
Erniihrung. Frauenmilch ist unter allen Umstanden das beste Schutzmittel gegen 
Ernahrungsstorungen und gegen den schweren VerIauf akuter Erkrankungen. 
H. NEUMANN hat vor einer Reihe von Jahren in einer Zusammenstellung der 
Wohnungsverhaltnisse und der Sauglingssterblichkeit gefunden, daB von je lOO 
Brustkindern der armsten Eltern 95, des kleinen Mittelstandes 97,4 und der 
wohlhabenden Klassen 97,4 das erste Jahr erreichen. Der Unterschied im Ver· 
halten der Brustkinder ist also in verschiedensituierten Bevolkerungsschichten 
recht gering. Ebenso ergaben Untersuchungen von KRIEGE und SEUTEMANN, 
daB in Familien mit einem Einkommen von 1500 Mk. (Vorkriegszeit) oder mehr 
die Sterblichkeit der Brustkinder 6,4%, in solchen mit einem geringeren Ein· 
kommen 7,3 % betrug, also auch nicht wesentlich differierte. Die lebensbedrohenden 
Erkrankungen des Sauglings, wie Darmkatarrhe, Lungenentziindungen, Keuch· 
husten nehmen in der Regel bei naturlich genahrten Kindern einen giinstigeren 
Verlauf als bei Flaschenkindern, manche Sauglingskrankheiten, wie Skorbut, 
Spasmophilie, kommen bei Brustkindern fast gar nicht vor. 

Ungiinstiger liegen die Verhaltnisse bei kiinstlicher Erniihrung. Hier hangt 
das Schicksal des Sauglings wesentlich von den sozialen Umstanden ab, in denen 
er sich befindet. Sind diese giinstig und sind die Bedingungen fUr die exakte 
DurchfUhrung der Ernahrung gegeben, so konnen, wie der erfahrene Praktiker 
ganz gut weiB, auch kiinstlich geniihrte Kinder gut gedeihen. So zeigt die physio. 
logische Gewichtsabnahme des N eugeborenen, wie CZERNY und KELLER erwahnen, 
oft bei Brustkindern und Flaschenkindern keine wesentlichen Unterschiede und 
an ParaIlelkurven iiber die Zunahme natiirIich und kiinstlich genahrter Sauglinge 
kann man (CAMERER, BUDIN, FINKELSTEIN) oft kaum einen Unterschied bemerken. 
DaB haufig anch gut gehaltene Flaschenkinder langsamer zunehmen und am 
Schlusse des ersten Jahres ein geringeres Gewicht aufweisen als Brustkinder, 
hangt wohl mit der gebotenen Vorsicht bei der Ernahrung zusammen. Allerdings 
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sind diese guten Resultate der kiinstlichen Ernahrung nicht sehr verlaBlich, und 
selbst unter den besten auBeren Verhaltnissen sind Flaschenkinder durch akute 
Krankheiten mehr gefahrdet als Brustkinder. Dementsprechend ist auch die 
Sterblichkeit von Flaschenkindern begiiterter Kreise immer noch gr6Ber als jene 
von Brustkindern. 

Ganz anders stellt sich hingegen das Schicksal des Flaschenkindes unter 
ungunstigen sozialen Bedingungen. Das Gedeihen des Sauglings ist oft gest6rt, 
die Kranklichkeit recht groB und die Sterblichkeitsziffer eine betrachtliche. 
ROHMER hat, wie HUSLER angibt, von gestillten Kindern im ersten Jahre 33,3%, 
im zweiten 80% gesund befunden, wahrend von solchen, die weniger als ein 
halbes Jahr die Brust bekommen hatten, im ersten Jahre 35,1 %, im zweiten 
18,5% gesund waren. Die Zahlen waren noch viel pragnanter, wenn Kinder, 
die gar nicht bzw. nur wenige W ochen an der Brust gewesen waren, solchen mit 
mindestens halbjahriger Stillungsdauer gegeniibergestellt worden waren. Be· 
merkenswert ist, daB die erkrankt befundenen kiinstlich genahrten Kinder schwe
rere Krankheiten aufgewiesen hatten als die Brustkinder. Sehr deutlich ist die Ab
hangigkeit der Sterblichkeit kiinstlich genahrter Kinder von der sozialen Lage. 
KRIEGE und SEUTEMANN konnten in Familien mit einem Einkommen unter 
1500 Mk. 31,6%, bei einem solchen iiber 1500 Mk. 12,5% Mortalitat der Flaschen
kinder nachweisen. H. NEUMANN hat in seiner obenerwahnten Statistik gezeigt, 
daB die kiinstliche Ernahrung in W ohnungen mit 1-2 Zimmern 8,8 mal, in solchen 
mit 3 Zimmern 6,5mal und in solchen mit 4 und mehr Zimmern 4mal mehr 
Opfer fordert als die Brusternahrung. 

Die hauptsachlichste Ursache fiir diese groBe Gefahrdung der Flaschen
kinder liegt darin, daB sie haufigeren und schwereren Erniihrungsstorungen aus
gesetzt sind, als natiirlich genahrte Sauglinge. Dariiber, welch letzten Endes die 
Griinde sind, warum Kuhmilch (oder andere Tiermilch) von Sauglingen meist 
schlechter vertragen wird als Muttermilch, existiert eine groBe padiatrische Lite
ratur, auf welche hier nicht eingegangen werden kann. Am scharfsten wird der 
Gegensatz zwischen Mutter- und Tiermilch durch HAMBURGER fixiert, welcher 
in der Artfremdheit des tierischen MilcheiweiBes ein schadliches Agens erblickt. 
Fiirsorgerischen Bestrebungen nahergeriickt sind jene Annahmen, welche in der 
fehlerhaften Mischung der kiinstlichen Nahrung eine Quelle des 6fteren Nicht
gedeihens von Flaschenkindern suchen. Eine reichliche Darbietung von Kohlen
hydraten kann zum Milchnahrschaden, eine Uberfiitterung mit Milch zum 
Milchnahrschaden, ein Zuviel oder Zuwenig von Zucker und Fett zu Darm
st6rungen bzw. zu Gewichtsstillstand fiihren. Ebenso ist das Quantum der dar
gereichten Nahrungsmenge von Wichtigkeit, das bei kiinstlicher Ernahrung 
haufig zu gering oder zu reichlich bemessen wird. Freilich sind die Ernahrungs
theorien und die Versuche mit verschiedenen Nahrungsgemischen nicht eindeutig 
genug, urn bestimmte Ernahrungsgemische ala die unbedingt verlaBlichen an
zuraten. Sicherlich ist bei kiinstlicher Ernahrung auch die starke Abtotung der 
Milch, welche durch langeres Kochen bewirkt wird, fUr das Gedeihen des Kindes 
unvorteilhaft, da wir derzeit manchen in der rohen Milch, also auch in jener der 
Mutter, befindlichen Erganzungsstoffen eine groBe Bedeutung fUr das Gedeihen 
des Sauglings zuschreiben. Geschieht aber im Hause des Sauglings alles, 
um die Milch zweckmaBig zu verabfolgen, so kann doch auf dem Wege vom Stalle 
zum Kinde die Milch so vielfach chemisch und bakteriologisch verandert und ver
dorben werden, daB die Gefahr einer Unbek6mmlichkeit sehr groB wird. Dies 
gilt namentlich fiir die Sommermonate oder fUr Zeiten von Milchnot. 

Es ist schon aus dem Gesagten ersichtlich, daB zur kiinstlichen Ernahrung 
viel mehr Gewissenhaftigkeit, Einholung arztlichen Rates und vor allem Zeit 
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gehort als zur Brusternahrung. Noch mehr treten die Pflegeverhaltnisse in den 
Vordergrund, wenn bei einem kiinstlich genahrten Kinde dystrophische Zustiinde 
oder gar akute diarrhoische Erniihrungsstorungen (im Sinne FINKELSTEINS) hinzu
treten. Wirken in solchen Fallen nicht sachgemaBe arztliche Beratung und sorg
same Pflege zusammen, so ist die Gefahrdung des kiinstlich genahrten Kindes 
eine sehr groBe. BOECKH hat seinerzeit folgende Zusammenstellung der Mor
talitat Breslauer Sauglinge innerhalb eines Monates (auf 10000 Kinder berechnet) 
mitgeteilt: 

Alter Brustmilch Tiermilch 
Alter 

Brustmilch Tiermilch 
Monate Monate 

0 201 ll20 6 26 277 
1 74 588 7 24 241 
2 46 497 8 20 213 
3 37 465 9 30 191 
4 26 370 10 31 168 
5 26 311 11 39 147 

Wenn auch derzeit die Mortalitatsziffern der Flaschenkinder nicht mehr so 
enorme sind, so ist doch die Gegeniiberstellung der beiden Ernahrungsarten sehr 
lehrreich. Wie sehr die Verdauungskrankheiten und ihre bosen Folgen von sozialen 
Folgen abhangig sind, hat PRAUSNITZ in Graz im letzten Fiinftel des abgelaufenen 
Jahrhunderts dargestellt. Von Reichen starb an Magendarmkrankheiten kein 
Saugling, vom Mittelstand 4%, von Armen 36% und von Notleidenden 60%. 
R. NEUMANN hat mit Recht das Wort gepragt, daB die kunstliche Erniihrung die 
Lebensaussicht mit zunehmendem sozialen Tiefstande verringert. 

Sind schon Ernahrungsstorungen als solche oft die Ursache der Kranklich
keit und des Todes kiinstlich genahrter Kinder, so kommt noch dazu, daB diese 
einer Reihe anderer zum Teil sekundiirer Krankheiten leichter ausgesetzt sind als 
Brustkinder und diesen rascher zum Opfer fallen. So verlaufen die akuten Er
krankunegn der Atmungswege, so insbesondere die Lobuliirpneumonie bei Flaschen
kindern meist viel schwerer als bei natiirlich genahrten Sauglingen. So ist bei 
Keuchhusten die Brusternahrung eines der wertvollsten Reilmittel. So finden sich 
Krankheiten der Raut und Schleimhaute, wie Furunculosis, Intertrigo, Soor, 
Stomatitis haufiger bei Flaschenkindern als bei Brustkindern, so nehmen Rachitis, 
Lues bei natiirlich genahrtenSauglingen einen giinstigeren Verlauf, so sind Spas
mophilie, Skorbut bei Brustkindern iiberhaupt eine groBe Seltenheit. 

Die Gefahren fUr den kiinstlich genahrten Saugling, so groB sie auch sind, 
lassen sich doch, wie oben erwahnt, bei ausgezeichneter Pflege und unter sehr 
guten auBeren Verhaltnissen vermeiden oder vermindern. 1st dies aber nicht der 
Fall, so wird das kiinstlich genahrte Kind leider sehr oft das Opfer sozialer 
Schaden. 

Ganz besonders gefahrlich sind W ohnungsschiiden und Pflegeschiiden. 
Schlechte W ohnungen wirken, abgesehen davon, daB sie ein Zeichen der 

Armut sind, als solche ungiinstig auf den in ihnen hausenden Sauglingen. Durch 
die Untersuchungen von MEINERT, RIETSCHEL u. a. ist es sichergestellt, daB bei 
den so gefahrlichen Sommerdiarrhoen kleiner Kinder die Uberhitzung in kleinen, 
schlecht geliifteten und stark bewohnten W ohnungen eine bedenkliche Rolle 
spielt. Ferner sind in kleinen Wohnungen die Sauglinge sehr leicht Infektionen 
mit Grippe, Schnupfen usw. ausgesetzt, da meist viele Menschen sich in diesen 
aufhalten. 1st ja selbst in Sauglingsspitalern die infektiose Ubertragung 
von Erkrankungen der Atmungsorgane eine bose Folge des Zusammenseins vieler 
Menschen und nach neueren Ansichten (FINKELSTEIN) die Rauptursache des so 
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gefiirchteten "Hospitalismus" der Sauglinge. Die Dunkelheit und schlechte 
Liiftbarkeit vieler solcher Armeleutewohnungen wirkt auch auf den Knochen
apparat und das Nervensystem ungiinstig ein. Rachitis, Spasmophilie, Spasmus 
nutans diirften innig mit diesen Schaden zusammenhangen. 

Noch groBer sind die Gefahren, welche dem Saugling aus einer mangelhalten 
Pilege erwachsen. Fehlende Sorgfalt bzw. mangelnde Zeit bei der Zubereitung 
der Nahrung, ungeniigende Reinlichkeit, zu seltenes Spazierengehen, das AuBer
achtlassen des Spielens mit dem Kinde, all das hindert das korperliche und geistige 
Gedeihen des Sauglings und begiinstigt das Auftreten von Krankheiten. Die 
erhebliche Sterblichkeit der unehelichen Kinder, welche sich zumeist in fremder 
Pflege befinden, die Opfer an Kindesleben, welche die berulliche lnan8pruchnahme 
der Mutter auBer Haus erfordern, beweisen dies zur Geniige. SCHLOSSMANN, 
FEER; M. BAUM haben statistisch nachgewiesen, daB in Gegenden, wo die Miitter 
in Fabriken usw. beschaftigt sind, die Sauglingssterblichkeit eine besondere 
Hohe erreicht. BAUM berichtet aus einem solchen Bezirke (NeuB) eine Mortalitat 
von 45,7%. Ganz besonders verlangt der kranke Saugling eine sehr sorgsame 
und zeitraubende Pflege. 1st es doch bekannt, daB selbst in gutgefiihrten Saug
lingsheimen die Prognose der Pneumonie eine recht ungiinstige ist, da ein solches 
Kind zur richtigen Wartung eine eigene Pflegerin fiir sich den ganzen Tag benotigen 
wiirde. 

Zu den Pflegeschaden gehort auch die Unbildung von Mutter und anderen 
Personen in der Umgebung des Kindes. Die Ernahrung wird auf Grund alter, 
falscher Uberlieferungen selbstandig durchgefiihrt, eine geniigende Luftzufuhr 
und Reinlichkeit aus Furcht vor Erkaltungen vermieden und eine tatsachliche 
akute Erkrankung als Folge des "Zahnens" unberiicksichtigt gelassen. Es soll 
freilich nicht verkannt werden, daB traditionelle Erziehung8gewohnheiten auch 
ihre guten Seiten haben konnen. Entspringt ja doch, wie oben ausgefiihrt 
wurde, die Stillneigung der Miitter vielfach derartigen familiaren oder nationalen 
Grundsatzen. Mit derartigen Erziehungsgewohnheiten hangen jedenfalls die 
starken Differenzen in der Siiugling8mortalitat in ver8chiedenen Liindern und V olks
stammen zusammen. So hatte die stillende, hochstehende Bevolkerung Schwedens 
eine Sauglingssterblichkeit von 7,4 (1910), wahrend die kulturell stark zuriick
gebliebene Bevolkerung RuBlands im Jahre 1901 eine solche von 27,2 zeigte. 
Ebenso ergaben sich in deutschen groBeren Stadten betrachtliche Unterschiede 
(Breslau 22,4%, Charlottenburg 13,1 %), die wohl auch zum Teile auf gewohn
heitsgemaBe Ernahrung und Pflege der Sauglinge zUrUckzufiihren sind. 
Selbst nach religio8en Gemeinschaften sind Differenzen in der Sauglingssterblich
keit nachgewiesen worden. PFEIFFER hat vor einer Reihe von Jahren in Miinchen 
bei der katholischen Bevolkerung eine Sauglingssterblichkeit von 15,8%, bei der 
protestantischen eine solche von 11,5%, bei der jiidischen eine solche von 10,8% 
festgestellt, allerdings miiBte man wissen, wie groB der Anteil W ohlhabender in 
jeder einzelnen dieser Religionsgemeinschaften gewesen ist. 

Ob bei der statistisch nachgewiesenen Tatsache, daB die Sauglingssterblich
keit mit der Geburtenanzahl steigt, gesundheitliche Verhaltnisse der vielgebarenden 
Mutter oder Nachlassen der Sauglingspflege bei zahlreichen Kindern ausschlag
gebend ist, solI hier nicht erortert werden. 

Wahrscheinlich spielen auch bei der groBeren Sterblichkeit der Landkinder 
gegeniiber den stadtischen Unerfahrenheit und mangelnde Beratung der Mutter 
sowie berufliche Tatigkeit derselben auBer Hause eine groBe Rolle. Nicht ver
gessen darf freilich bei der Beurteilung der hohen Mortalitat von Landkindern 
der Umstand werden, daB illegitime Kinder der GroBstadt oft aufs Land in 
Pflege gegeben werden und daselbst sterben. Aus einem liindHchen Bezirk in 
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der Nii.he Wiens wurde vor Jahren erzahlt, daB daselbst in einem Jahre mehr 
Sauglinge gestorben waren als iiberhaupt zur Welt gekommen waren, und aus einer 
Statistik von EROS (SCHLOSSMANN) geht hervor, daB in Wien zeitweise die 
Sterblichkeit der ehelichen Kinder groBer gewesen war, als die der unehelichen, 
was nur durch die Abschiebung der letzteren zu erklaren ist. 

Intere'lsante Beitrage zur Frage des Einflusses auBerer Verhaltnisse auf das 
Gedeihen des Sauglings boten die Erfahrungen im Kriege und in der Nachkriegs
zeit (SCHLOSSMANN, SCHLESINGER, PFAUNDLER, CZERNY, RUBNER u. a.). In den 
ersten Kriegsjahren konnte trotz der schwierigen Ernahrungsverhaltnisse eine 
Verschlechterung im Gewichte und in der Entwicklung der Sauglinge nicht 
nachgewisen werden. SCHLOSS)IANN gibt sogar in einem Berichte aus dem Jahre 
1917 an, daB die in Deutschland eingefiihrte gesetzliche Reichswochenhilfe und 
die mangelnde Uberfiitterung giinstig auf die Sterblichkeit der Sauglinge ein
gewirkt habe. Auch SCHLESINGER konnte bei Sauglingen und Kleinkindern bis 
zum Jahre 1916 keine wesentlichen Veranderungen im Gewichte nachweisen. 
Hingegen traten in den Jahren 1917 und 1918 betrachtliche Riickstandigkeiten 
auf, die (nach SCHLESINGER) im 4. Lebensquartal bis zu 1/2 kg gegeniiber den 
Vorkriegsgewichten betrugen. ZAPPERT in Wien hat an Sauglingen von Fiir
sorgestellen die Durchschnittsgewichte der vier- und einmonatigen Kinder be
rechnet und gefunden, daB die Zahlen von 1915 an stets sanken, im Jahre 1918 
einen Tiefpunkt erreichten und im Jahre 1919 wieder anstiegen. Auch HOFFA in 
Barmen sah bei Sauglingen und Kleinkindern vom Jahre 1917 angefangen, be
trachtliche Gewichtsriickstande und DAVIDSOHN konnte im Jahre 1919 bis zu 
3 kg Untergewichte bei Waisenkindern zwischen 1 und 6 Jahren feststellen. 
Ahnlich berichtet BINZ aus Miinchen. CZERNY resumiert im Jahre 1921 die Er
fahrungen iiber Kriegsschaden der Kinder dahin, daB die Berichte dariiber in 
den Kriegsjahren wahrscheinlich tendenzios giinstiger, in den Nachkriegsjahren 
in gleicher Weise ungiinstiger dargestellt gewesen seien, als es den tatsachlichen 
Verhaltnissen entsprach, daB im Sauglingsalter die Vermeidung von Milchnahr
schaden und die Einschrankung der Nahrmehlproduktion von Vorteil gewesen 
sei, daB aber der Fett- und Kalkmangel in der Nahrung eine herabgesetzte Im
munitat gegeniiber Tuberkulose und Skrofulose bzw. eine Steigerung der ner
vosen Ubererregbarkeit und der Rachitis hervorgerufen habe. RUBNER, BENINDE 
und FISCHER gaben iiber die Jahre 1916/17 ein Gutachten ab, das sich allerdings 
vorwiegend auf altere Kinder bezieht und aus dem hervorging, daB die Kinder 
um so mehr von Kriegsschaden betroffen worden waren, je alter sie waren, daB 
landliche Bezirke im allgemeinen besser daran waren als stadtische und daB sich 
Insassen von Internaten am starksten geschadigt erwiesen. 

Fassen wir nun zusammen, welche Momente vornehmlich die Ernahrungs
storungen bei Verdauungskrankheiten des Sauglings beeinflussen, so miissen wir 
die kiinstliche Ernahrung, die ungiinstige W ohnung, die nicht entsprechende Pflege 
und die Unbildung der Mutter hauptsachlich beschuldigen. DaB die schweren 
Folgen der kiinstlichen Ernahrung durch eine ausgebreitete Stillpropaganda nach 
Moglichkeit zu bekampfen sind, haben wir oben bereits erwahnt. Wohnungs- und 
Pflegeschiiden gehoren zum groBen Teil in den Bereich der sozialen Not und konnen 
hauptsachlich nur durch Hebung des Wohlstandes der Familien gebessert werden. 

Doch kann die Vertiefung der offenen Sauglingsfiirsorge auch trotz schwerer 
sozialer Lage viel Gutes stiften. SCHLOSSMANN, der sich so viel und verdienstvoll 
mit diesen Fragen beschaftigt hat, stellt in der dritten Auflage von PFAUNDLER
SCHLOSSMANN, Handbuch der Kinderheilkunde, die diesbeziiglichen Verhalt
nisse iibersichtlich zusammen und wir konnen, ihm folgend, nachstehende For
derungen im Interesse des Wohlergehens der Sauglinge erheben: 
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Die Prophylaxe der Sauglingsschaden hat bei der Schwangerscha/t, der 
Entbindung und der W ochenbettp/lege zu beginnen, Beistellung von Geldunter
stutzungen und Fiirsorgebehelfen in der letzten Zeit der Schwangerschaft und 
im Wochenbett bzw. der Stilldauer, Beratungsstellen fiir Schwangere, Unter
bringung in guten Entbindungsheimen, Beschaffung von geschulten Fiirsorge
rinnen fiir die Hauspflege sind die notwendigen Erfordernisse. Fii:r den Saug
ling sind die M utterberatungs- und Siiuglings/iirsorgestellen, die nach dem 
Vorschlage BUD INS jetzt allgemein eingerichtet sind, von gr6Bter Bedeutung. 
RegelmaBige Wagungen und Besichtigungen des Kindes, sachkundiger Rat durch 
den Arzt und die Fiirsorgerin, Beistellung von Utensilien, Medikamenten, Be
lehrung der Miitter durch Wort und Schrift, eventuelle Pramien fiir besonders 
gut gehaltene oder lange gestillte Kinder, Geldbeihilfen in Fallen gr6Bter Not, -
das sind die fursorgerischen Gaben, welche den Frauen in der Sauglingsberatung 
geboten werden k6nnen. Oft verbindet sich mit solchen Stellen auch eine Milch
kiiche, welche normale und Heilnahrungen iiber Vorschlag des Fiirsorgearztes 
verabfolgt. ' 

Die Erfahrung hat gezeigt, daB die Erfolge derartiger Sauglingsberatungs
stellen vortrefflich sind. (ST. ENGEL und H. BEHRENDT, Bd. IV.) Die Miitter ge
winnen ein Interesse am Gedeihen des Kindes, sie freuen sich ii ber dessen Gewichts
zunahme und uber das ihnen evtl. gespendete Lob und sie fiihlen sich verpflichtet, 
das Kind m6g1ichst gutgepflegt vorzufiihren. Sie lernen ferner verniinftige Er
nahrungsprinzipien durchzufiihren und k6nnen sich Rat iiber Ernahrungs- und 
Pflegefragen an sachkundiger Stelle und nicht bei Nachbarinnen oder GroBmiittern 
einholen. Bei fleiBigen Besuchen der Beratungsstellen haben sie Gelegenheit, 
sich auch uber leichte Gesundheitsst6rungen der Kinder beim Arzt zu erkundigen, 
abgesehen davon, daB meist Kinderambulatorien oder Spitaler mit der Beratungs
stelle in Verbindung sind, wohin im FaIle einer Erkrankung armere Mutter ge
wiesen werden k6nnen. Selbstverstandlich wirkt eine solche Beratungsstelle 
auch propagandistisch fiir das Selbststillen der Mutter, zum mindesten fiir die 
Zwiemilchernahrung, welche bisher in manchen Gegenden von seiten der Miitter 
als nicht vorteilhaft angesehen worden war. 

In Wien ist die Einrichtung derartig, daB die Stadtbezirke - namentlich 
die von der Armenbev61kerung bewohnten - in kleine Sprengel eingeteilt sind, 
dessen Sauglinge bestimmten Fiirsorgestellen zugeh6ren. Die Oberfiirsorgerin einer 
jeden Beratungsstelle erhalt von Amts wegen Mitteilung iiber die in ihrem Sprengel 
geborenen Kinder und veranlaBt bei Recherchen die armen Miitter, die Fiirsorge
stelle aufzusuchen. Die Beratungsstellen, die ausschlieBlich unter facharztlicher 
Leitung stehen, amtieren zwei- bis dreimal w6chentlich, die Sauglinge werden je 
nach Gewicht und Befinden ein- bis zweimal monatlich zur Wagung und Besich
tigung bestellt. Auch im Kleinkindesalter k6nnen die Kinder weiter der Beratungs
stelle zugefiihrt werden, doch besteht meist wegen der Infektionsgefahr eine zeit
liche Trennung der Sauglings- und Kleinkinderordination. In Wien werden die 
Sauglingsberatungsstellen teils von der Stadt Wien, teils von der Kriegspaten
schaft (MOLL), teils von dem katholischen Charitasverein unterhalten. 

Uber die Unterbringung von Sauglingen in geschlossener Pflege (Sauglings
heime, Kinderspitaler) wird an anderer Stelle dieses Werkes gesprochen werden. 

V. Syphilis. 
Die soziale groBe Bedeutung der kongenitalen (ererbten) Syphilis liegt 1. in 

ihrer Haufigkeit, 2. in ihrer schadlichen Wirkung auf das ungeborene Kind und 
den Saugling, 3. in ihren Dauerfolgen und 4. in ihrer Infektiositat. 
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1. Uber die Haufigkeit der kongenitalen Syphilis liegen zahlreiche Angaben 
vor, die aber je nach der Altersstufe der untersuchten Kinder und nach der an
gewendeten Methode verschiedene Resultate ergaben. 

Bei Neugeborenen hat LOSER (Rostock) im Jahre 1917 5,64%, PANKOW 
(Diisseldorf) im Jahre 19135,5%, im Jahre 1917 7,4% syphilitische lnfektionen 
festgestellt. Noch hoher sind die Zahlen, die man bei Schwangeren erhoben hat. 
Auf Grund von Untersuchungen von LOSER, HEYNEMANN, WHITRIDE-STUDFORD 
kann man in Gebaranstalten mit 9-10% serologisch als positiv anzusehender 
Schwangeren rechnen. Die Differenz zwischen Schwangeren und Neugeborenen 
ist einerseits in den Fehlgeburten, andererseits in dem Umstande gelegen, daB 
Miitter mit positivem Wassermann Kinder gebaren konnen, welche wahrend des 
Aufenthaltes in der Anstalt sich als gesund erweisen. So hat SAENGER in Miinchen 
unter 2000. Schwangeren 172 (d. s. 8,6%) Frauen mit Syphilisreaktionen vor
gefunden, wahrend von den Kindern nur 138 (d. s. 6,9%) sich als infiziert erwiesen. 
Man darf freilich nicht vergessen, daB die Wassermannreaktion bei Neugeborenen 
nicht als sehr verlaBlich anzusehen ist (PFAUNDLER). 

Fiir das Sauglingsalter liegen mehr Angaben iiber die Haufigkeit vor. Altere 
Arbeiten stiitzen sich ausschlieBlich auf klinische Befunde, neuere auch auf 
serologische Untersuchungen. So berichten NEUMANN (Berlin) iiber 2,81-3,34%, 
PFAUNDLER (Miinchen) iiber 2,7%, CHURCHILL und AUSTIN (Nordamerika) iiber 
3,3%, KUNDRATITZ (Wien) iiber 2%, STEINERT und FLUSSER (Prag) iiber 2,3% 
syphilitische Sauglinge. Von den letzterwahnten Kindern, die durch Monate hin
durch beobachtet worden waren, hatten nur 81 % klinische Erscheinungen dar
geboten. Man kann auf Grund dieser Befunde die Haufigkeit der Syphilis im 
Sauglingsalter mit 2-4% bestimmen. Bei Schulkindern hat WIRZ von der Klinik 
PFAUNDLER Wassermannuntersuchungen ausgefiihrt, und zwar so, daB er die 
Syphilisverdachtigen ausgeschaltet hat. Dabei kamen noch immer 3 % positiver 
FaIle heraus. Auch die oben angefiihrten Zusammenstellungen von CHURCHILL 
und AUSTIN beziehen sich zum Teil auf Schulkinder und ergeben gleichfaIls 
3,3 % positiver FaIle. 

Beriicksichtigt man also aIle untersuchten Altersklassen, so wird man die 
Syphilishaufigkeit im Kindesalter mit 2-5% bestimmen konnen, wobei Durch
schnittswerte von etwa 3% am haufigsten gemeldet worden sind. 

Welchen EinfluB haben Wohlhabenheit, Unehelichkeit, Landaufenthalt, Kriegs
einwirkungen auf die Haufigkeit der kongenitalen Syphilis 1 

1m allgemeinen wird angenommen, daB Manner der mittleren Gesellschafts
schichten haufiger an Syphilis erkranken als solche aus der armen Bevolkerung. 
Das muB aber noch keine Vermehrung der kongenitalen Syphilis in wohlhabenden 
Kreisen zur Folge haben, da ja bessersituierte Manner auch die Mittel und die 
Einsicht dafiir haben, sich ihre Krankheit behandeln zu lassen, bevor sie Kinder 
zeugen. HOCHSINGER hat zwar (bei Studien iiber die Kriegseinfliisse auf die 
Erbsyphilis) in einem Wiener Privatsanatorium 2,62%, in den Kliniken nur 
1,87% lebendgeborener syphilitischer Kinder nachweisen konnen, doch erscheint 
es fraglich, ob man aus diesen geringen Differenzen weitgehende Schliisse ziehen 
darf. Tatsachlich sieht der kinderarztliche Praktiker unverhaltnismaBig wenig 
Kinder mit Erbsyphilis in seiner Privatklientel (auch wenn die Vater erwiesener
maBen in jungen Jahren Syphilis durchgemacht haben), wahrend in der Spitals
praxis die obenerwahnten Haufigkeitsziffern sich ergeben. Es darf allerdings nicht 
vergessen werden, daB die unehelichen Kinder wohlhabender syphilitischer Vater 
viel ofter in Armenambulanzen als in der Sprechstunde des Privatarztes erscheinen. 
Uneheliche Kinder sind unter den kongenital Syphilitischen nicht viel haufiger als 
eheliche, wie dies Zahlen von NEUMANN und OBERWARTH (Berlin 2,81 % ehelich, 
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3,43% unehelich) und WELDE (unter 100 syphilitischen Sauglingen 43 eheliche 
und 57 uneheliche) beweisen. CASSEL findet in einer alteren Zusammenstellung 
sogar ein leichtes Uberwiegen der ehelichen (1,18% gegen 1,13% uneheliche) 
und GRALKA hat im Jahre 1920 eine betrachtliche Verschiebung zugunsten der 
unehelichen Kinder nachgewiesen (73,41 % eheliche unter 100 syphilitischen 
Sauglingen). Man muB dies als Kriegsfolge ansehen, wobei nicht nur die syphili
tische Infektion der aus dem Felde zurUckgekommenen Ehemanner sondern auch 
die vorubergehende groBe Heiratslust bzw. Legitimierung unehelicher Kinder in 
Betracht kommen. Eine verlaBliche Antwort auf die Frage nach der Bedeutung 
der Unehelichkeit auf die Syphilis der Nachkommen konnte nur dann gewonnen 
werden, wenn auch die Fehl- und nicht lebensfahigen Fruhgeburten herangezogen 
werden konnten. 

Fur den Unterschied der Syphilishaufigkeit zwischen Stadt- und Land
kindern liegen zahlenmaBige Angaben nicht vor. Wenn auch an der groBeren Ver
breitung der Syphilis in der Stadt nicht zu zweifeln ist, so darf doch nicht vergessen 
werden, daB das Verstandnis und die Gelegenheit fiir eine Behandlung hier eben
falls groBer ist, so daB die Syphilisfrequenz der Erwachsenen sich nicht in gleicher 
Weise bei der Nachkommenschaft geltend machen muB. In der obenerwahnten 
Statistik hat HOCHSINGER vergleichsweise die Syphilishaufigkeit in den groBen Ge
baranstalten Osterreichs zusammengestellt. Es ergeben sich hierbei fur die Jahre 
1911-1914in Wien 1,87%, in Innsbruck 1,64%, in Klagenfurt 2,12% syphilitische 
Geburten. Irgendwelche Schlusse mochte ich aus diesen Zahlen nicht ziehen. 

Mehrfach diskutiert ist die Frage worden, ob der Krieg mit seiner Steigerung 
der geschlechtlichen Infektionen auch eine Vermehrung der FaIle von kongeni
taler Syphilis zur Folge gehabt habe. PANKOW hat in Dusseldorf mittels serolo
gischer Untersuchungen im Jahre 1913 5,5%, im Jahre 1917 7,49% kindliche 
Syphilisfalle nachgewiesen, was einer deutlichen Steigerung entspreehen wiirde. 
Hingegen konnte HOCHSINGER in eingehender Bearbeitung dieser Frage nur fUr 
Innsbruck (Gebarklinik) eine solche Steigerung der Luesfalle nachweisen, wahl end 
in Wien (Kinderambulatorien, Gebaranstalt, Landeskinderheim, Privatsanatorium) 
und Klagenfurt nicht nur keine Vermehrung, sondern eher eine Verminderung 
der Sauglinge mit Erblues nachzuweisen war. HOCHSINGER erklart diese uber
raschenden Befunde damit, daB die geschlechtlich infizierten Soldaten gerne 
bereit waren, Spitalshilfe aufzusuchen und daB hervorragende Spezialisten in 
den Etappenspitalern zweckmaBige Kuren durchfuhrten. Mit dieser Annahme 
stunde es im Einklange, daB gerade Dusseldorf und Innsbruck, die dem Kriegs
schauplatz nahe waren, eine erhohte Syphilisziffer aufgewiesen haben. Nach 
ubereinstimmenden Angaben von Leitern Wiener Kinderambulatorien halt die 
niedrige Frequenzziffer der Syphilisfalle an. Wenn darin nicht schon eine Folge 
der spater zu besprechenden groBzugigen Prophylaxe der Wiener Gesundheits
fursorge erblickt werden darf, liegt die Verminderung der syphilitischen Geburten 
vielleicht darin, daB die gewollte Verhinderung der Schwangerung von syphi
litischen Mannern in erhohtem AusmaBe ausgeubt wird. 

2. In den bisher angefiihrten Haufigkeitsziffern der kongenitalen Syphilis 
kommen die groBen Gefahren, welche diese Erkrankung mit sich bringt, nicht 
recht zum Ausdruck. Diese zeigen sich erst in den Mortalitiitsstatistiken. Es 
ist bekannt, daB bereits die Friichte vor inrer Lebensrei/e der Syphilis oft zum 
Opfer fallen. Altere Autoren, wie RUNGE, WINCKEL, KASSOWITZ, REISCHIG 
haben angenommen, daB mehr als die HaUte samtlicher Fehlgeburten auf Rech
nung der Syphilis falle. Das ist heute wohl nicht mehr richtig, da ja zweifellos in 
uberwiegender Zahl die Aborte absichtlich herbeigefuhrt werden. BUMM nimmt an, 
daB etwa 16% der Aborte an den deutschen Gebarkliniken auf syphilitischer 
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Grundlage beruhen, ohne die Unsicherheit solcher ziffernmiiBiger Bestimmungen 
zu verkennen. Schatzt man die Anzahl der Gesamtgeburten in Deutschland 
(1912 BUMM) auf rund 1900000, die Totgeburten auf 57000, so kamen etwa 
9000 Totgeburten auf Rechnung der Lues, eine Ziffer, die auch BAISCH in ahn
licher Weise errechnet (10000). 

Exakter sind die Mortalitiitsziffern lebend geborener syphilitischer Siiuglinge. 
Die gewaltigen Veranderungen, welche sich in der Spitalspflege von Sauglingen 
uberhaupt und in der Behandlung der kongenitalen Syphilis im besonderen im 
Laufe der letzten Jahrzehnte geltend gemacht haben, kommen in dies en Sterb
lichkeitszahlen ausdrucksvoll zum Vorschein. Wahrend noch in alten Statistiken 
(FUERTH, HEYDEN, OSTERLEIN, Moskauer Findelhaus) Sterblichkeitsziffern von 
70-90% verzeichnet wurden, gelang es modernerer Sauglingspflege allein, die 
Zahlen auf 45-50% herabzudrucken (FREUND, HEINE, STUEMPKE). Die ziel
bewuBte Behandlung syphilitischer Sauglinge hat es vermocht, auch diese Ziffern 
noch betrachtlich zu vermindern. So geben ERICH MULLER und SINGER (Berlin
Rummelsburg) eine Mortalitat von 33,3%, FLUSSER und STEINERT (Prag) eine 
solche von 35%, KUNDRATITZ (Wien) und OREL (Wien) fur ambulatorisch Kranke 
sogar nur 24,2% bzw. 19% an. Bedenkt man, daB die Sauglingssterblichkeit 
in Deuts,chland ca. 20% betrug (in den Jahren der obigen Syphilisstatistiken), 
in manchen Gegenden und in der armen Bevolkerung sich bis auf 30% steigerte, 
so muB man die erfreuliche Tatsache anerkennen, daB sich die Mortalitatsziffern 
der lebend geborenen Syphilis kinder, die fruher im Verhaltnis von 5 : 3 zu der 
allgemeinen Sterblichkeitsziffer der Sauglinge gestanden war, allmahlich dem' 
DurchschnittsmaBe nahert. 

Wichtig ist es, die Siiuglingssyphilis sehr friihzeitig zu erfassen. Nach Zu
sammenstellungen von ENGEL-REIMERS, STUEMPKE, GRALKA ist die Sterblich
keit urn so groBer, je friihzeitiger die Luessymptome bei dem Saugling manifest 
werden bzw. je langer diese Friihsymptome unbehandelt geblieben sind. Ebenso 
ist die Art der Ernahrung von groBer Bedeutung fiir die Lebenserhaltung syphi
litischer Sauglinge. Wenn auch alte Spitalerfahrungen, nach denen die kiinst
liche Ernahrung von syphilitischen Kindern mit groBter Wahrscheinlichkeit zu 
einem friihen Tode fiihrt, heute nicht mehr zu Recht bestehen, so kann man doch 
aus Zahlen von GRALKA, WELDE u. a. erkennen, daB die Frauenmilchkinder im 
allgemeinen bessere Lebensaussichten besitzen als die Flaschenkinder. In letzter 
Zeit hat sich mit der Verbesserung der Sauglingspflege in den Anstalten auch 
dieser Unterschied etwas verwischt und man muB FREUND recht geben, wenn er 
meint, daB eine stramme antisyphilitische Behandlung einen mindestens ebenso 
groBen EinfluB auf die Lebensfahigkeit syphilitischer Sauglinge als die Ernahrung 
darstellt. DaB syphilitische Kinder in der Privatpflege bzw. in der wohlhabenderen 
Bevolkerung besser gedeihen als im Spitale, ist eine bekannte, durch mehrfache 
Statistiken erwiesene Tatsache (FURTH, WELDE, HOCHSINGER), die erst durch 
die mustergultigen Einrichtungen und Behandlungsverfahren moderner Saug
lingsheime einigermaBen verwischt worden ist (E. MULLER). 

Den groBten EinfluB auf die Sterblichkeit der Sauglinge hat die rechtzeitige 
und ausgiebige Behandlung. Schon HOCHSINGER hat in einer alteren Zusammen
stellung gefunden, daB von Fallen, die langere Zeit behandelt worden waren, 
nur 14,5%, von solchen mit kurzer bzw. ungeniigender Behandlung 31 % starben. 
Die moderne Salvarsan-Quecksilberbehandlung, wie sie namentlich E. MULLER 
zielbewuBt durchgefiihrt hat, hat, wie bereits oben erwahnt, die Sterblichkeit von 
Spitalskindern auf ca. 30% herabdriicken konnen und auch KUNDRATITZ, 
FINKELSTEIN und A. HUSTEN berichten uber sehr giinstige Erfahrungen bei ener
gischer zweckma13iger Behandlung. 
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Als Todesursachen stehen bei syphilitischen Sauglingen die Pneumonien an 
erster Stelle. GRALKA gibt an, daB an solchen 38,5% seiner FaIle, an Ernahrungs
storungen 15,5%, an Meningitis 14,75% verstorben sind. Auch die Syphilis als 
solche wird von GRALKA u. a. (HOCHSINGER, MARTY, HEYNE) bis zu 30% als 
direkte Todesursache angefiihrt, indem syphilitische Erkrankungen des Gehirnes, 
der Leber, der GefaBe, der Niere, der Knochen todlich endigen konnen. Wichtig 
ist auch, daB syphilitische Sauglinge Sekundarinfektionen, namentlich solchen 
septischer Art, wenig Widerstand entgegensetzen. 

3. Es ist aus dem Vorhergesagten ersichtlich, welche groBe Gefahr die Syphilis 
fUr die Lebensmoglichkeit der von ihr befallenen Kinder darstellt. Kaum geringer 
ist aber die Bedeutung dieses Leidens in bezug auf die weitere Gesundheit der von 
ihr befallenen Kinder. Es gibt kaum irgendein anderes Leiden, bei dem auch nach 
Uberstehen der akuten Erscheinungen die Gefahr von Rezidiven oder von Dauer
schaden so groB ist, wie bei der Syphilis. Es liegen dariiber einige interessante 
Zahlen vor. Vor Jahren konnte HOCHSINGER in einer vielzitierten Untersuchungs
reihe von 208 Fallen von Sauglingslues nach 4-34jahriger Beobachtung noch 
112 als krank erkennen. MARTY hat von 22 Fallen nur 13 bei Jahre spater erfolg
ten Nachuntersuchungen als gesund befunden. GRALKA hat von 76 Nachunter
suchungen 71 als latent syphilitisch, 5,4% als florid erkrankt und nur 23,55% 
als gesund angetroffen. JEANS und BUTTLER haben von iiberlebenden einjahrigen 
Kindern 35% als schwer geschadigt, 18% als dauernd siech erkannt. Ahnliche 
Angaben riihren von MARTY, WELDE her. Erfreulicherweise haben auch diese 
diisteren Zahlen durch die exakte Sauglingsbehandlung eine Besserung erfahren. 
Nach der Statistik von E. MULLER und SINGER konnten 78,2% der griindlich 
behandelten FaIle als geheilt bezeichnet werden, da die Wassermannuntersuchung 
sich dauernd als negativ erwies. 

Wie bedeutsam die Dauerfolgen der Syphilis fUr die Existenzfahigkeit des 
Kindes bzw. fUr die Belastung der offentlichen Fiirsorge ist, moge aus folgenden 
Angaben ersehen werden. Geistige Minderwertigkeit, von einfacher Imbecillitat 
bis zu volliger Idiotie ist selbst nach den giinstigen Behandlungserfolgen von 
E. MULLER in ungefahr einem Drittel der FaIle anzutreffen. Keratitis parenchy
matosa und andere kongenitale syphilitische A ugenerkrankungen fUhren oft zu 
Schadigungen der Sehfahigkeit, in schweren Fallen zur Erblindung. Nach 
IGERSHEIMER (zit. DIMMER) wurden von 187 jugendlichen Insassen einer Blinden
anstalt 13,4% als syphilitisch erkannt. Geh6rstOrungen ernster Art, namentlich 
die so gefUrchtete, rasch auftretende, unheilbare Labyrinthtaubheit sollen nach 
HUTCHINSON und JACKSON in etwa 10%, nach ALEXANDER in 6% aller erb
syphilitischen FaIle auftreten. Uber schwere Knochenerkrankungen mit dauernden 
Deformitaten iiber Hautgeschwiire mit schweren Verunstaltungen, iiber Zer
storungen der Nase, des Gaumens, iiber tiefgreifende Defekte der Ziihne liegen in 
bezug auf ihre Haufigkeit wohl keine ziffernmaBigen Belege vor, aber sie sind als 
auBerst storende, keineswegs seltene Folgezustande der Erbsyphilis jedem er
fahrenen Arzte bekannt. Dazu kommt, daB manche Stigmen der Erblues, wie 
Infantilismus, Nasendeformitiiten, Zahnveriinderungen u. a. auBerlich peinlich 
wirken und dem davon Befallenen sein soziales Fortkommen erschweren. End
lich darf bei Beurteilung der Syphilisfolgen nicht vergessen werden, daB auch 
scheinbar gesunde Individuen mit kongenitaler Syphilis dem akuten Auftreten 
von Erkrankungen des Gehirnes, der Leber, des Blutes usw. noch viele Jahre 
hindurch ausgesetzt sind. 

Ob ein Individuum mit kongenitaler Syphilis imstande ist, auf seine Nach
kommen Syphilis zu iibertragen, ist Gegenstand wissenschaftlicher Kontroverse. 
Die 8yphilisiibertragung in die dritte Generation darf nur dann diagnostiziert werden, 
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wenn sicher Lues der GroBmutter bzw. des GroBvaters besteht, wenn angeborene, 
nicht erworbene Syphilis bei der Mutter bzw. dem Vater des Kindes nachgewiesen 
ist, wenn dieses selbst unzweifelhafte, nicht akquirierte Syphilis zeigt. In letzter 
Zeit sind Fiine beschrieben worden (JESSNER, NONNE, BERNHEIM· KARRER u. a.), 
die diesen Kriterien entsprechen und daher die Moglichkeit der Syphilisuber. 
tragung in die dritte Generation als hochstwahrscheinlich erkennen lassen. Doch 
sind die Fiille immerhin so selten, daB mit diesem Vorkommen in der Regel nicht 
zu rechnen ist. Wahrscheinlich nimmt die Virulenz ererbter Spirochiiten nor
malerweise spontan ab und ist zur Zeit der Geschlechtsreife zu gering, urn auf die 
Nachkommenschaft schiidlich zu wirken. 

4. Hingegen ist die Infektionsmoglichkeit durch Individuen mit kongenitaler 
Syphilis keineswegs gering und durch zahlreiche Beispiele beglaubigt. Namentlich 
Mundrhagaden, Papeln, Kondylome, Nasensekret konnen infektios wirken und 
bei Ammen und Pflegerinnen an den Brustwarzen, Handen, Lippen Primiir
affekte hervorrufen (FOURNIER, STEINER u. a.). Wenn auch in gutgeleiteten An
stalten solche Infektionen selten sind (PFAUNDLER, STRADNER), so treten sie in 
verseuchten Gegenden (RABINOWITSCH) und in weniger sorgsam geleiteten An
stalten relativ hiiufig auf und sind selbst bei groBter Aufmerksamkeit durch in 
AuBenpflege gegebene Kostkinder nicht zu vermeiden (STEINERT). Jedenfalls ver
bieten diese Erfahrungen unter allen Umstiinden die Anlegung eines syphilitischen 
oder auch nur verdiichtigen Kindes an eine gesunde Mietamme, und es setzen sich 
Eltern oder Arzte, die dies bewuBt veranlassen, strafrechtlichen Folgen aus. 

Gehen wir nochmals von den Berechnungen von BUMM aus und versuchen 
wir, groBe Ziffern fur die Schiiden der Erbsyphilis zu erhalten. Wir haben bereits 
erwiihnt, daB neben rund 1900000 Geburten in Deutschland (1912) etwa 57000 
Fehlgeburten vorgekommen sein durften, von denen etwa 9000 auf Rechnung 
der Syphilis gesetzt werden konnen. Von den 1900000 lebendgeborenen Kindern 
sind etwa 3% syphilitisch, was eine Ziffer von 57000 ergeben wurde. Davon 
sterben im ersten Lebensjahre etwa 33%, also 19000. Von den Uberlebenden 
ist in etwa einem Drittel geistige Minderwertigkeit zu erwarten, das sind auch 
19000, so daB ebenfalls nur ein Drittel ubrig bleibt, das entweder gesund ist oder 
anderweitige Folgen der kongenitalen Syphilis aufweist. Diese Rechnung ist nur ganz 
grob und fur die derzeitigen Verhaltnisse nicht mehr zutreffend, aber sie laBt ahnen, 
welche groBe Schiiden die AUgemeinheit durch die kongenitale Syphilis erfiihrt. 

Man soUte glauben, daB die Kenntnis dieser Tatsachen schon fruhzeitig 
AnlaB dazu gegeben hatte, prophylaktische AbwehrmafJregeln gegen die kongeni
tale Syphilis zu treffen. Das ist aber nicht der Fall. Einige wissenschaftliche 
und soziale Hindernisse standen einer groBzugigen Prophylaxe im Wege. 

Als ein solches mussen wir die fruhere, namentlich von KASSOWITZ ver
tretene Ansicht hervorheben, daB die Ubertragung der Syphilis auf das Kind 
allein durch den Vater ohne Infektion der Mutter moglich sei. Da die Vater 
schwerer faBbar sind als die Mutter, schien von vornherein eine systematische 
Prophylaxe der kongenitalen Syphilis auBerst erschwert. Heute wissen wir, daB 
die seinerzeit von MATZENAUER verfochtene Annahme, nach welcher keine kon
genitale Syphilis ohne mutterliche Erkrankung (wenn auch zuweilen sehr wenig 
ausgepragt) moglich ist, zu Recht besteht und haben in den Muttern mit positiver 
Wassermannreaktion oder mit einem bereits syphilitischen Kinde ein leichter 
zugiingliches Material der prophylaktischen Tiitigkeit. Hierzu kommt, daB 
nach neueren Ansichten (TRINCHESE u. a.) die Infektion des Fetus im Mutterleib 
erst gegen Ende der ersten Schwangerschaftshalfte (vielleicht zuweilen erst beim 
Geburtsakte, RIETSCHEL) erfolgen durfte, so daB eine energische Behandlung der 
syphilitischen Mutter wiihrend des ersten Teiles der Graviditiit immerhin die 
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Hoffnung auf ein gesundes Kind verspricht. Selbstverstandlich begiinstigt die 
feinere serologische Diagnostik und die exakte moderne Therapie der Syphilis 
die prophylaktische Behandlung in hohem MaBe. 

Zu diesen wertvollen wissenschaftlichen Fortschritten kommt auf sozialem 
Gebiet die sich immer mehr verbreitende Erkenntnis, daB die Syphilis nicht als 
"geheime Krankheit" auBerhalb der offentlichen Diskussion stehen diirfe, son
dern Gegenstand von Aufklarung sein miisse. Dadurch wird die Kenntnis der 
Gefahren der Krankheit in jene Kreise gebracht, die bisher eine individuelle Be
lehrung nicht geniigend ernst genommen haben, was eine exaktere Behandlung der 
Vater bzw. Miitter und damit ein Verschontbleiben der Kinder zur Folge hat. 
Mit Hille dieser Fortschritte sind groBziigige prophylaktische MaBregeln zur 
Bekampfung der kongenitalen Syphilis nicht mehr so aussichtslos wie friiher. 

In erster Linie muB eine weitgehende Belehrung der Bevolkerung in Wort und 
Schrift stattfinden, wie sie die "Gesellschaft zur Verhiitung der Geschlechts
krankheiten" anzubahnen sucht. Nicht nur die groBen Gefahren der Syphilis 
fiir den Erkrankten, fUr Familie und Kind sollen dem groBen Publikum vor Augen 
gefiihrt werden (s. BRIEUX: Die Schiffbriichigen), sondern auch die guten Erfolge 
der modernen Behandlung und namentlich das Gesundbleiben der Kinder nach 
geniigend langer Kur (3-4 Jahre) der Eltern bzw. des Vaters. 1st die Bedeutung 
der Syphilis fiir die Nachkommenschaft allgemein bekannt geworden, dann werden 
Eheberatungsstellen, wie sie jetzt auch von der Stadt Wien eingefiihrt worden sind, 
aufgesucht werden und konnen beziiglich der kongenitalen Syphilis prophylak
tisch wirken. Tatsachlich wird von der Wiener stadtischen Beratungsstelle be
richtet, daB eine sehr groBe Zahl der Anfragen sich auf die Syphilis bezieht. 

Eine noch wirksamere Prophylaxe kann aber bei der syphilitischen Mutter 
einsetzen. Indem man diese rechtzeitig und griindlich behandelt, kann man das 
sich entwickelnde Kind manchmal vor Syphilis bewahren. KUNDRATITZ hat auf der 
Abteilung LEINER dies so durchgefiihrt, daB bei jedem kongenital-syphilitischen 
Kinde, das zur Beobachtung kam, zugleich mit dem Kinde auch die Mutter 
einer spezifischen Kur unterzogen wurde. Dadurch war wenigstens die Mog
lichkeit gegeben, ein kiinftiges Kind vor der Krankheit zu schiitzen. 

In noch exakterer Weise sucht die von TANDLER in Wien eingefUhrte stadtische 
Beratungsstelle fur Schwangere der Syphilis zu begegnen. Jede Schwangere, die 
nicht in der Lage ist, privatarztlichen Rat einzuholen, hat das Recht, sich vor dem 
4. Schwangerschaftsmonate in dieser Fiirsorgestelle vorzustellen und wird daselbst, 
abgesehen von der klinischen Untersuchung, serologisch gepriift. Falle mit posi
tivem Wassermann werden gratis einer energischen Kur unterzogen, solche mit 
negativem Befunde zur regelmaBigen weiteren Untersuchung bestellt. Durch ein 
Pramiensystem werden die Frauen nicht nur zum Besuche der Stelle im Friih
stadium der Graviditat veranlaBt, sondern auch bei negativem Befunde fUr den 
Zeitverlust entschadigt. Es besteht kein Zweifel, daB durch eine derartige Be
ratungsstelle ein sehr wesentlicher Schutz gegen die Erbsyphilis gewahrleistet 
ist und es ware sehr wiinschenswert, wenn die Krankenkassen eine derartige 
Syphilisprophylaxe im groBen einfUhren wiirden. Es lieBe sich eine solche mit 
der Stillversicherung schwangerer Frauen verbinden. 

Neben dem Bestreben, das Auftreten kongenitaler Syphilis zu vermeiden, 
gehort auch die Erfassung der bereits Erkrankten und die Behandlung zum Zwecke 
der Vermeidung schwerer gesundheitlicher Schaden in das Gebiet der Prophylaxe. 
In letzter Zeit wird viel von einer Anzeigepflicht der Lues gesprochen, zu welcher 
auch vom kinderarztlichen Standpunkt eine Reihe von Autoren Stellung genommen 
haben (ZUMBUSCH und DEYLOF, PFAUNDLER, SCHLOSSMANN, TAUBE, FINGER). 
Vorbedingung hierfiir ist die Aufkliirungspflicht des Arztes den Angehorigen und 
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Kostparteien gegeniiber. Eine solche muB unbedingt gesetzlich oder sonst durch 
amtliche Verlautbarung den Arzten vorgeschrieben werden, da heute immer noch 
die "Verschwiegenheitspflicht" des Arztes sich ihr hemmend entgegenstellt. 
RIETSCHEL berichtet iiber zwei richterliche Entscheidungen, von denen die eine 
eine solche Aufklarung nicht fiir notwendig hielt, wahrend die andere in dem Ver
saumnis der Aufklarung eine strafliche Fahrlassigkeit erblickte. Wem der be
handelnde Arzt in der Familie des kranken Kindes die entsprechende Weisung 
gibt, muB seinem Takt und seiner Menschenkenntnis iiberlassen bleiben, in der 
poliklinischen Ambulanz und in der Fiirsorgestelle muB die Belehrung der Mutter 
oder Kostfrau gegeben werden, die ja in erster Linie fUr die Pflege des Kindes 
haftbar sind. Schwieriger ist die Entscheidung iiber die Anzeigepflicht der kon
genitalen Syphilis. In dem erwahnten Entwurf des Miinchener Arztekomitees 
(ZUMBUSCH usw.) wird die Anmeldungspflicht der Syphilis verlangt, ohne daB 
fUr die Erbsyphilis Sonderbestimmungen aufgestellt sind. Nun darf nicht ver
gessen werden, daB eine Anmeldung der syphilitischen Kinder in der Praxis auf 
groBe Schwierigkeiten stoBen wiirde. Sieht auch der Miinchener Entwurf Ver
schwiegenheitspflicht von Behorden, Amtsorganen usw. vor, so ist es doch un
vermeidlich, daB die amtliche Anmeldung eines syphilitischen Kindes in der 
Familie, bei Dienstboten bekannt wiirde und hochst peinliche Situationen zur 
Folge hatte. Da der praktische Arzt derartige unangenehme Folgen einer Anzeige 
im Interesse der Familie zu vermeiden bemiiht sein wird, wird er sich hinter die 
Unsicherheit der Diagnose fliichten, auf entscheidende Wassermannunter
suchungen verzichten und damit nicht nur der Anzeige entgehen, sondern der 
Moglichkeit beraubt sein, mit aller Entschiedenheit auf eine energische Behand
lung zu drangen. In gleicher Weise wiirden sich in offentlichen Kinderambulato
rien Schwierigkeiten ergeben, da die Eltern in Kenntnis der ihnen drohenden An
zeige diese Heilstatten meiden oder sich mit falschen Namen melden wiirden. 

1st eine Anzeigepflicht kongenital syphilitischer Kinder demnach nicht 
anzustreben, so ware daran zu denken, ob nicht ein gesetzlich vorgeschriebener 
Behandlungszwang fUr solche Kinder empfehlenswert erschiene. Gegen eine all
gemeine gesetzlich fixierte Verpflichtung der Behandlung liegen groBe Bedenken 
vor. Die Rechtsvorschreibung der meisten Staaten verpflichten Mutter bzw. 
Pflegeparteien zur Befiirsorgung des Kindes und strafen nur offensichtlic Ver
nachlassigung dieser Pflichten. Ob sich die offentlichen Vertretungskorper 
heute dazu entschlieBen wiirden, sich in die Bahandlug eines erkrankten Fami
lienmitgliedes einzumengen und fUr Nichtbeachtung Strafen zu diktieren, ist 
mehr als zweifelhaft. Tatsachlich ist in den verschiedenen Vorschlagen zur Syphi
lisprophylaxe ein so weitgehender Behandlungszwang nicht vorgesehen. Die 
Bestimmungen gipfeln vielmehr darin, daB nicht geniigend geschiitzte Kinder, 
namentlich mit ansteckenden Formen der Erbsyphilis ("offene Syphilis"), zwangs
weise einer Behandlung (Krankenhaus) zugewiesen werden diirfen. Aber auch 
gegen eine solche Verfiigung lassen sich rechtliche und arztliche Bedenken 
geltend machen. Der Jurist THIERSCH hat bei einem KongreB sich dahin aus
gesprochen, daB bei der relativ geringen Infektiositat der Erbsyphilis die 
zwangsweise Unterbringung von Kranken sich nicht auf dieselbe Rechts
stufe stellen lasse, wie etwa jene hochinfektioser Krankheiten (Blattern, 
Cholera) und daB das Recht der Mutter auf Pflege ihres Kindes hoher zu werten 
sei. Arztlich hat PFAUNDLER darauf hingewiesen, daB die Spitalserfolge der 
Behandlung syphilitischer Kinder keineswegs so gute seien, daB die Entfernung 
aus der hauslichen Pflege immer berechtigt erscheinen wiirde1). 

1) Nachtrag bei der Korrektur: S. § 14 des neuen deutschen Gesetzes zur Bekiimpfung 
der Geschlechtskrankheiten vom 18. Februar 1927. 
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Man ersieht aus diesen Bedenken, daB auch ein Behandlungszwang seine 
Bedenken hat und daB eine gesetzliche Regelung dieser Frage nicht ohne weiteres 
durchfuhrbar ist. Vielleicht lieBe sich ein Ausweg darin finden, da[J Arzte und 
Ambulatorien das Recht bekiimen, Eltern bzw. P/legeparteien, die sich der Behandlung 
ihrer syphilitischen Kinder entziehen, wegen Mangel der p/lichtgemii[Jen Filrsorge 
zur Anzeige zu bringen. Selbstverstandlich muBten bei der ersten Vorstellung 
des Kindes den Angehorigen etwa mittels eines behordlich genehmigten For
tnulares die Behandlungspflicht bzw. die Folgen bei Unterlassung derselben 
klar gemacht werden. Eine solche Behandlung kann in der Regel ambulatorisch 
erlolgen, doch legt PFAUNDLER, der dieser Frage beachtenswerte Bemerkungen 
widmet, Gewicht darauf, daB dem Ambulatoriumsleiter jederzeit die Moglich
keit gegeben sein musse, Kinder mit besonders schweren Erscheinungen oder 
Kostkinder init leicht infektiOsen Manifestationen einem Kinderspitale zuzuweisen. 

In groBeren Gemeinwesen ist jetzt mehrlach der Versuch gemacht worden, 
syphilitische Kinder auf eigenen Abteilungen von Kinderspitalern zu sammeln 
bzw. eigene Heime fur solche zu errichten. Es decken sich diese Bestrebungen zum 
Teil mit den bekannten Vorschlagen WELANDERS, Heime zu errichten, wo syphi
litische Kinder von der Geburt bis zum 3. bzw. 4. Lebensjahre verpflegt werden 
konnen. Solche Welanderheime, die meistens auf Kosten der Privatwohltatig
keit errichtet worden sind, finden sich an verschiedenen Orten (Kopenhagen, 
Friedrichshagen) und haben sich entgegen mancher anfanglicher Einwendungen 
(SCHLOSSMANN, KAMNITZER) gut bewahrt. Die Stadt Wien hat im Zentralkinder
heim eine eigene Abteilung fur "geschlechtskranke" Kinder errichtet. Dasselbe 
gilt auch fur das Berliner Waisenhaus in Rummelsburg. 

Jedenfalls muB jeder Leiter einer Sauglingsfursorgestelle bzw. jeder Amts
arzt wissen, wo Betten fur syphilitische Kinder frei sind und es muB ohne Zeit
verlust, der die Bereitwilligkeit der Angehorigen zur Unterbringung der Kinder 
abschwacht, die Spitalsuberweisung solcher Kinder moglich sein, wenn die 
hausliche Pflege nicht sicher gewahrleistet ist. 

Voraussetzung fiir eine jede rechtzeitige und grundliche Behandlung des 
syphilitischen Kindes ist die fruhe Erkennung der Krankheit. Dort, wo junge 
Mutter gewohnt sind, Sauglings/ilrsorgestellen oder Kinderambulatorien aufzu
suchen, wird bei der sachkundigen Leitung dieser Stellen die richtige Diagnose 
keine Schwierigkeiten machen. Damit wird aber immer nur ein Teil der Sauglinge 
erfaBt und fUr Gegenden ohne derartige Fursorgestationen fallt diese Beauf
sichtigung der Sauglinge weg. Um tatsachlich die ubergroBe Zahl der Neuge
borenen bzw. Sauglinge bei Luesverdacht einer Behandlung zufiihren zu konnen, 
ist in erster Linie die Mithilfe der Hebamme notwendig, welche auch in den armeren 
Bevolkerungsschichten meist in der Lage ist, das Neugeborene in den ersten 
W ochen einige Male zu sehen. Man muB den Hebammen Gelegenheit geben, die 
Friihsymptome der kindlichen Syphilis kennen zu lernen und sie verpflichten, 
bei verdachtigen Symptomen auf arztliche Befragung zu dringen. Es ware nicht 
angebracht, wenn kleinliche Bedenken einer dadurch den Hebammen etwa zu
gestandenen Befugnis zur Diagnosestellung diese wertvollen Mithelferinnen in 
der Syphilisbekampfung ausschalten wollten. 

Noch wirksamer ware eine obligatorische arztliche Neugebornenschau, wie sie 
GERHARTINGER vorschlagt. Er meint, daB eine solche ebenso zu den Verpflich
tungen des Gemeindearztes gehoren solIe, wie die Leichenbeschau und von dEm 
Amtsarzten unschwer durchgefiihrt werden konne. KUNDRATITz weist mit Recht 
darauf hin, daB weniger eine Besichtigung der Neugeborenen als eine solche des 
Sauglings, etwa um die 9. Woche, oder besser noch eine mehrmalige Kontrolle 
desselben im Interesse der Syphiliserkennung gelegen sei. So begruBenswert eine 
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solche MaBregel auch ware, so diirfte sie doch an sozialen Arztebeziehungen schei
tern, da dadurch namentlich in kleineren Stadten' und am Lande dem kontrol
lierenden Gemeindearzt, der ja in der Regel Praxis ausiibt, naturgem,it6 eine Art 
Monopol in der Behandlung der Neugeborenen zufiele, gegen das sich die anderen 
Arzte zur Wehr setzen wiirden. Auch ware dazu eine viel grundlichere padiatrische 
Ausbildung des Studiums der jungen Arzte notwendig, als die ihnen in der Regel 
bisher zuteil geworden ist. 

Erworbene Syphilis. 
Syphilitische Infektionen von Kindern nach .der Geburt sind selten. Doch 

verfiigen erfahrene altere Autoren (FOURNIER, HOCHSINGER) uber nicht wenig 
eigene Beobachtungen und STUEMPKE hat von 1911-1918 45 FaIle beobachten 
konnen. 

Die Art der Infektion ist mannigfaltig. Mit der Moglichkeit, daB ein frischer 
Primaraffekt bzw. eine infektiOse Sekundaraffektion an den Genitalien der Mutter 
eine Ansteckung des Kindes und das Auftreten eines Schankers bei demselben 
hervorrufen konne, muB auf Grund einiger einwandfreier Beobachtungen gerechnet 
werden. Es hat diese Art der Infektion nichts mit der Hypothese RIETSCHELS 
zu tun, der den Geburtsakt durch die mechanische Ubertragung von Spirochaten 
auf den Neugeborenen bei der Entstehung der kongenitalen Syphilis fur bedeut
sam halt. 

Wichtiger und viel besprochen ist die Ubertragung der Syphilis durch die 
Brust einer Amme. Dieser Vorgang wurde meist dadurch moglich gemacht, daB 
ein syphilitisches Kind an einer gesunden Amme trank, diese infizierte und daB 
diese dann ohne richtige Kenntnis des an der Brust entstandenen Primaraffektes 
ein gesundes Kind trinken lieB. Derartige Vorkommnisse sind jetzt, da das Auf
nehmen einer Mietamme fUr ein syphilitisches Kind absolut verboten ist und 
diese selbst genau, auch mittels Wassermannreaktion untersucht wird, auBerst 
selten geworden. Doch kann selbst bei groBer Vorsicht doch die Infektion einer 
Pflegeamme durch ein unerkannt syphilitisches Kind erfolgen, wie dies Angaben 
STEINERTS aus dem Prager Findelhaus ergeben. Gefahrlicher ist vom Standpunkte 
der Syphilisiibertragung die Einrichtung der Stillfrau, wie sie in Frankreich und 
anderen Landern recht ublich ist und auch beiuns Eingang findet. Hier handelt 
es sich nicht um Ammen, die nach arztlicher Untersuchung standig ins Haus 
genommen werden, sondern um Mutter, die aus Gefiilligkeit ode;r gegen ent
sprechende Bezahlung neben einem eigenen Kinde noch einem anderen oder auch 
abwechselnd mehreren einige Male taglich zu trinken gaben. Da dies meist ohne 
arztliche Kontrolle der Kinder und Mutter geschieht, so ist eine Syphilisuber
tragung dadurch durchaus moglich. Es ist aus diesem Grunde gegen das System 
der Stillmutter Einsprache zu erheben, wenn dies nicht ebenso wie die Ammen
untersuchung durch Arzte kontrolliert wird. 

Gelegentliche Infektionen von Kindern durch Hebammen oder durch iirzt
liche Instrumente sind zwar sehr beklagenswerte Zufalle, haben aber wegen ihrer 
Seltenheit und ihres Zufallcharakters nicht die Bedeutung sozial wichtiger Fak
toren. Auch die fruher einige Male beobachtete und von Impfgegnern mamos 
ubertriebene Ubertragung der Syphilis bei der Vaccination hat seit allgemeiner 
Beniitzung der animalen Lymphe derzeit kein akutes Interesse mehr. Hingegen 
sind syphilitische Infektionen bei der Beschneidung leider Vorkommnisse, die 
auch jetzt noch in den niedrigen Kreisen der orthodoxen Juden vorkommen, 
wo dieser Eingriff durch nichtarztliche Personen ausgefuhrt wird und manche 
yeraltete rituelle Vorschriften, wie das ekelhafte Aussaugen der blutenden Wunde 
durch den Operateur, noch in Geltung sind .. 
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Kinderpflegerinnen, KOBtfrauen oder sonstige Hausbewohner konnen ebenso 
ihre Syphilis auf die ihnen anvertrauten Kinder iibertragen, wie Eltern oder altere 
Ge8ckwister. Es konnen ganze Familien auf diese Weise syphilitisch erkranken 
(RILCKE und HOERNIKE). Die unselige Gewohnheit, Kinder mit Kiissen zu iiber
schiitten, tragt zu dieser extragenitalen Syphilisiibertragung beL 

Leider bekommt der Kinderarzt und namentlich der Syphilidologe gar nicht 
selten Kinder zu Gesicht, die auf genitalem Wege syphilitisch infiziert worden 
sind. Es handelt sich hierbei insbesondere um kleine Madchen, die von erwach
senen Kranken auf Grund des scheuBlichen Aberglaubens angesteckt worden sind, 
daB sie sich dadurch von ihrer Krankheit befreien. DaB auch altere, aber noch 
dem Kindesalter zugehorige Madchen durch den mit vollem Verstandnis durch
gefiihrten Geschlechtsverkehr angesteckt werden, ist eine den Syphilidologen nur 
allzu bekannte Tatsache. Zu all diesen Fallen sporadischer Infektion des Kindes 
mit Syphilis kommt noch die an manchen Orten endemiscke Lues hinzu, von der 
begreiflicherweise auch Kinder nicht verschont bleiben. Altere Berichte iiber 
ein solches Vorkommen liegen aus Bosnien (GLUECK), RuBland (RABINoWITscn), 
Kleinasien (DUERING) vor. 

Sieht man von diesen immerhin seltenen und lokal beschrankten Syphilis
iibertragungen ab, so beziehen sich die Tatsachen iiber erworbene Kindersyphilis 
in der Regel auf Einzelfalle, die Unwissenheit, Fahrlassigkeit, Verderbtheit ihren 
Ursprung verdanken. Nach einer alteren Zusammenstellung FOURNIERs waren 
unter 42 Fallen die Eltern 19mal, Ammen 8mal, Bonnen, Diener usw. 4mal, 
Kinder 2mal, die Vaccination 2mal, arztliche Prozeduren Imal, verbrecherische 
Attentate 4mal, unbekannte Ursachen 2mal die Ansteckungsquelle. 

Prophylaktische MaBnahmen zur Verhinderung solcher Vorkommnisse sind 
nicht moglich. Hier wirkt nur die Belehrung und Aufklarung iiber die Ge
fahren der eigenen Syphiliserkrankung und iiber die Infektiositat. Die Ausrottung 
endemischer Syphilis ist Aufgabe staatlicher BehOrden und ist wohl in erster 
Linie von dem Kulturzustande des Landes abhangig, in welchem sich diese Krank
heitsherde befinden. 

VI. Rachitis. 
DaB bei der Entstehung und beirn Verlaufe der Rachitis soziale Momente 

von groBer Wichtigkeit sind, ist seit langem bekannt. Schon SORANUS macht im 
2. Jahrhundert darauf aufmerksam, daB Kinder mit krummen Beinen sich in der 
Stadt haufiger vorfinden ala am Lande, und GLISSON, der beriihmte Entdecker 
der "Englischen Krankheit" erwahnt bereits in seiner ersten Mitteilung (1650), 
daB das Leiden bei Armen ofter anzutreffen sei ala bei Wohlhabenden. Die Rich
tigkeit dieser Tatsache ist jedem Arzte, ja jedem GroBstadtbewohner gelaufig. 
Man begegnet schweren Rachitikern nur ausnahmsweise in der Privatordination 
angesehener Kinderarzte und in den Parks der vornehmen Stadtviertel, aber 
man sieht sie in erschreckender Deutlichkeit in den Polikliniken der Kinder
spitaler und in den StraBen der Vorstadt. 

tJber die groBe Haufigkeit der Rachitis und iiber Ursachen der auBerordent
lichen Verbreitung des Leidens liegen zahlreiche Untersuchungen aus friiherer 
und jiingster Zeit vor, in denen die englische Krankheit als "Volkskrankheit" 
die volle Wiirdigung findet. 

Betrachten wir vorerst die vorwiegend aus der alteren Rachitisliteratur 
stammenden Angaben iiber die Haufigkeit der Rachitis. Aus den diesbeziiglichen 
Zahlen seien einige herausgegriffen: Es haben gefunden (nach ZAPPERT, FISCHL): 
JOUCONSKY in Petersburg 90%, STOLZNER in Berlin 90-95%, KAssoWITz 
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Wien 89%, FEER Basel 86%, MEY Riga 80%, SEITZ Miinchen 72%, JOHANESSEN 
Christiania 66%, MONCORVO Rio de Janeiro 50-80%, FEDE Neapel 50%, 
BAUMEL Montpellier iiber 50%, REHN Frankfurt 50-60%. Die groBen Ver
schiedenheiten dieser Zahlen konnten dazu verlocken, hieraus georgraphische Fol
gerungen betreffs der Rachitisfrequenz zu ziehen. Das ware wohl ein TrugschluB. 
Mogen auch, wie wir noch zu besprechen haben werden, Klima und Rasse eine 
gewisse Rolle beim Auftreten der englischen Krankheit spielen, so dtirften die 
Differenzen innerhalb der genannten Zahlen mehr auf die Verschiedenartigkeit 
der Bcobachtungen als auf jene des Materials zurtickzufiihren sein. So beziehen 
sich einige Ziffern auf Krankenambulatorien, andere auf Impflinge, so wurden 
einmal aIle poliklinischen FaIle, ein anderes Mal nur Kinder bestimmter Alters
stufen herangezogen, so bilden bei der einen Statistik nur Winter-, bei der anderen 
Sommerkinder den Grundstock der Untersuchungen, so ist namentlich der 
diagnostische Standpunkt der Ante gegentiber der Rachitis ein durchaus ver
schiedener. Welch groBe Rolle die Subjektivitat des Arztes bei dcrartigen Zu
sammenstellungen spielt, ist z. B. aus einer Mitteilung LANGES ersichtlich, nach 
welcher aus demselben siichsischen Orte ein Arzt 2%, ein anderer 50% rachitische 
Sauglinge gemeldet hat, oder aus dem Selbstgestandnis BAB"MELS, der nach einer 
allgemeinen Schatzung die Zahl der Rachitiker in Montpellier mit ca. 4% angenom
men hatte, bei darauf gerichteten Untersuchungen aber 50% Erkrankungen 
erhielt. Einem Teil dieser Fehlerquellen hat man in letzter Zeit zu entgehen ver
sucht, indem man nur Impfkinder zur Zahlung heranzog. Auf diese Weise haben 
HILGERS und SELTER in Leipzig 1914 49,3%, in Konigsberg 1914 52,5%, 1921 
39,1 % Rachitiker nachweisen konnen. Dtirften diese Ziffern den tatsachlichen 
Verhaltnissen auch bedeutend naher kommen als die obenerwahnten enormen 
Zahlen alterer Autoren, so ist auch hier zu erwagen, daB moglicherweise die 
Jahreszeit, zu welcher die Impfungen gewohnlich vorgenommen werden, einen 
nicht unwesentlichen EinfluB auf die erkennbaren Rachitisfrequenz austiben kann. 

Vor kurzem haben ENGEL und KATZENSTEIN eine Morbiditatsstatistik der 
Rachitis aufgestellt, indem sie die Kinder in den Hauserblocks der Armenquartiere 
selbst aufgesucht und bei etwa 700 Familien in Dortmund ihre Erhebungen 
verzeichnet haben. Da-
durch ist tatsachlich ein 
bedeutendes Zahlenma
terial auf einwandfreie 

. Weise erhalten worden, 
das, nach verschiedenen 
Gesichtspunkten ange
ordnet, wichtige Auf
schltisse tiber sozialhy
gienische Rachitisfragen 
zu geben vermag. Uber 
die Gesamtfrequenz der 
Rachitis gibt nebenste
hende Tabelle gutenAuf
schluB. 

Tabelle l. 
Rachiti8falle im Alter der Kinder nach ENGEL-KATZENSTEIN. 

Anzahl der 
Kinder 

173 
129 
131 
115 
174 
187 
163 
177 
135 

1384 

Alter 
Jahre 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

2-10 

An Rachitis 
erkrankt 

125 
91 
74 
63 
73 
56 
46 
42 
24 

594 

71,2% I 

70,5% 
56,4% 
54,7% 
41,9% 
29,9% I 

28,2% 
23,7% 
17,7% 
42,8% I 

Mittlere, schwere oder 
sehr sch were FaIle 

51 
48 
32 
31 
25 
22 
11 
12 
10 

242 

29,4% 
37,2% 
24,4% 
26,9% 
14,3% 
11,7% 
6,7% 
6,7% 
7,4% 

17,6% 

Diese Tabelle ist dadurch besonders wertvoIl, daB sie einerseits die FaIle von 
Sauglingsrachitis, welche in den Statistiken einen groBeren Platz einzunehmen 
pflegen, als er ihnen vom Standpunkte der Volksgesundheit zukommt, ausschaltet, 
und daB sie andererseits eine rasche Orientierung tiber die Schwere der rachitischen 
Erscheinungen und damit tiber die soziale Bedeutung des Leidens ermoglicht. 
Noch deutlicher tritt uns diese Schadigung durch die Rachitis in einer zweiten 
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Tabelle der genannten Autoren entgegen, in der die Beziehungen zwischen 
Laulfiihigkeit und Altersstufe vorgefUhrt werden. 

Tabelle 2. Lauffahigkeit im Alter der Kinder nach ENGEL und KATZENSTEIN. 

I Von den 183 Kindem mit GehsWrung liefen Anzahl der Alter Lauffihigkeit I 
Kinder 

Jahre 
gestiirt I pathologisch gestiitzt I gar nlcht 

1 1 

173 2 44 25,4% 32 18,5% I 4 2,3% 8 4,5% 
129 3 38 30,2% 35 27,1% 3 2,3% 
131 4 28 21,3% 28 21,3% 
115 5 25 21,7% 22 19,1% 1 0,8% 2 ],7% 
174 6 20 11,4% 19 10,9% 1 0,5% 
187 7 14 7,4% 12 6,4% I 

2 1,0% 
163 8 5 3,0% 5--_ 3,0% I 
177 9 7 3,9% 7 3,9% I 
135 10 2 1,4% I 2 1,4% I 

1384 2-10 I 183 13,2% 
I 

162 111,7% I 11 6,8% I 10 6,2% I 

Beide angefUhrten Tabellen ergeben ein Hinaufragen der mittelschweren 
und schweren RachitisfiUle bis ins 5. Lebensjahr, lassen aber selbst noch bei 
10jahrigen Kindern ernste Folgen des Leidens erkennen. Die Durchschnitts
ziffer der Rachitis in Dortmund stellt sich auf 42,8%. Mit Vorsicht schlieBen 
die Verfasser von diesen Zahlen auf die Gesamtrachitismorbiditat in der erwahnten 
Stadt, welche bei einer Bevolkerungszahl von rund 320000 Einwohnern mit 
etwa 5000 schweren Rachitisfallen die Gesamtrachitismorbiditat berechnen. 
Das wiirde. bei einer Kinderzahl von rund 50000 (zwischen 2 und 10 Jahren) 
eine Schadigung von 10% aller Kinder durch die englische Krankheit bedeuten. 
In GroBstadten, wo die Wohnungs- und Gesundheitsverhaltnisse noch ungiin
stiger liegen als in der Mittelstadt, muB man wohl mit weit hoheren Prozentzahlen 
rechnen. So kann man in einer Zweimillionenstadt sicherlich mindestens 30000 
schwer durch die Rachitis geschadigte Kinder annehmen. 

Die Form, in welcher diese Schiidigung zutage tritt, ist fUr den Kliniker leichter 
zu erkennen als fUr den Statistiker. Noch eindringlicher treten sie dem Anatomen 
vor Augen und es ist gewiB kein Zufall, daB wir einem solchen, v. HANSEMANN in 
Berlin, eine wertvolle Arbeit fiber die Rachitis als Volkskrankheit verdanken. 
HANSEMANN weist in dieser auf die ominose Bedeutung der englischen Krankheit 
bei Lungenentziindungen, Infektionskrankheiten, bei manchen Gehirnkrankheiten 
kleiner Kinder sowie bei Verkriimmungen der GliedmaBen, Verunstaltungen des· 
Brustkorbs der Wirbelsaule, beim PlattfuB und beim engen Becken der gebaren
den Frau hin. Er versucht auch den Ursachen der Rachitis naher zu kommen 
und erinnert an das regelmaBige Auftreten von Rachitis bei jungen Menagerie
tieren (Mfen, Wiederkauer, Baren) bzw. an das Fehlen der Rachitis bei unkul
tivierten Volksstammen. Nach HANSEMANNS Ansichten ist die Rachitis eine 
Domestikationskrankheit, wobei beim Menschen die mangelnde Bewegung im 
Freien, der Aufenthalt in geschlossenen W ohnraumen, das Tragen von Kleidern 
und auch hereditare Bedingungen in Betracht kommen. Diese Auffassung hat 
durch ENGEL insofern eine Korrektur erfahren, als dieser Autor nicht in der 
Domestikation als solcher, sondern in mit dieser oft zusammenhangenden un
giinstigen auBeren Verhaltnissen die Ursache der Rachitis erblickt, welche er 
als Verkummerungskrankheit bezeichnet. 

Diese ungunstigen Lebensverhiiltnisse genauer zu studieren und sozusagen in 
Teilfaktoren zu zerlegen, ist das Ziel der modernen Rachitisforschung geworden. 
Es geniigt hierbei nicht, einfach die Wohlhabenheit der Armut gegeniiberzustellen, 
wie dies z. B. KASSOWITZ getan hat, der in der Armenpraxis 89%, in der Privat-
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praxis 59% Rachitiker geziihlt hat, und es entspricht auch kaum mehr dem der
zeitigen Stande unserer sozialhygienischen Forderungen, von "respiratorischen 
Noxen" oder dem "Armenleutegeruch" in Behausungen des Proletariats zu 
sprechen, sondern es erscheint notwendig, die Einwirkung von Nahrung, Woknung 
und Belichtung genauer zu ergriinden. 

Die Frage des Einflusses der Erniihrung auf die Rachitis ist von verschiedenen 
Seiten angegangen worden. Vorerst sei festgestellt, daB die BrU8terniihrung keinen 
unbedingten Schutz gegen die Rachitis bietet, wenn auch aus Statistiken von 
SELTER und HILGERS eine stiirkere Rachitisfrequenz bei nichtgestillten Kindern 
hervorgeht. SELTER hat bei Flaschenkindern 61,8%, bei Kindern, die 6 Monate 
gestillt worden waren, 50,6%, bei solchen mit einer Stilldauer von 13 Monaten 
49,3%, HILGERS bei Brustkindern 35,6%, bei Flaschenkindern 48,4% Rachitis 
vorgefunden. Solange man die Rachitis vorwiegend als eine Folge unzweckmiiBiger 
Erniihrung aufgefaBt hatte, muBte ihr Vorkommen bei Brustkindern iiberraschen 
und hat zu verschiedenen Erkliirungen AniaB gegeben, SIEGERT glaubte in zu 
langer Stilldauer, ZWEIFEL in Chlorarmut der Muttermilch, COMBY in einer durch 
Uberfiitterung entstandenen Magenerweiterung einen rachitisfordernden Moment 
zu erkennen. Auf die ungiinstige Wirkung einer allzureichlichen Brusterniihrung 
bzw. auf Uberfiitterung iiberhaupt haben auch CZERNY und KELLER sowie 
JUNDELL hingewiesen. Heute, da wir in der Erniihrungsweise der Kinder nur 
einen rachitisbefOrdernden Faktor zu erblicken geneigt sind, hat die Tatsache 
der Brustkinderrachitis an. Interesse verloren, urn so mehr als die schiidigende 
Wirkung des Leidens und damit dessen sozialhygienische Bedeutung sich oft erst 
im Alter nach erledigter Stillung zu entfalten pflegt. 

Auch die vieldiskutierte Frage nach der Beziehung des Kalkstotfwechsels 
zur Rachitis brauchen wir hier nur kurz zu streifen. DaB bei der englischen 
Krankheit der Kalkstoffwechsel gestort ist, steht ebenso fest, wie es erwiesen ist, 
daB die Ursache hierfiir nicht in einem Mangel an Ka1kzufuhr liegt. Enthiilt 
doch die Kuhmilch, bei deren Verfiitterung die Siiuglinge so oft rachitisch werden, 
mehr Kalk als die Muttermilch. Tatsiichlich steht die Sache so, daB nicht ein 
Kalkmangel, sondern eine gestorte Verwertung dieses Mineralstoffes bei der 
Rachitis angenommen wird. Recht gut charakterisiert R. HAMBURGER die Ver
hiiltnisse damit, daB er eine Schiidigung des "kalkstabilisierenden Faktors" im 
rachitischen Korper annimmt, die zu einer fehlerhaften Retinierung und Ver
teilung des Kalkes fiihre. Diesen kalkstabilisierenden Faktor kennen wir nicht, 
aber wir sind zu der Annahme berechtigt, daB er nicht nur in der Nahrung sowie 
im Lebertran, sondern auch in iiuBeren Einwirkungen, so namentlich in der Licht
einwirkung, gelegen sei. Die Storung des Kalkstoffwechsels bei der Rachitis ist 
demnach ein Krankheitssymptom und kein iitiologischer Faktor und auch dieses 
Symptom ist nicht eindeutig, da man im Tierexperiment keineswegs aus einer 
kiinstlich erzeugten Kalkverarmung auf das Vorhandensein von Rachitis schlieBen 
darf (SCHMORL, ASCHENHEIM). Es ist auch nicht wahrscheinlich, daB die bei 
englischer Krankheit zu beobachtenden Storungen des Mineralstoffwechsels und 
des Wachstums auf primiiren chemischen Anomalien beruhen, sondern es werden 
von manchen Autoren Schiidigungen innersekretorischer Organe als Mittelglied an
genommen (STOELTZNER, ERDHEIM). Alle diese Fragen sind, so groB ihre wissen
schaftliche Bedeutung auch sein mag, fiir den Soziologen minder belangreich, 
da sich wenigstens derzeit noch keinerlei Schliisse allgemein hygienischer N atur 
daraus folgern lassen. 

Von viel groBerer Wichtigkeit fiir die soziale Medizin sind jene Erniihrungs
theorien, welche sich mit der Frage beschiiftigen, ob die Rachitis als Avitaminose 
anzusehen ist. 
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Seitdem FUNK im Jahre 1914 zuerst auf die Bedeutung der Erganzungs
stoffe oder Vitamine hingewiesen hatte, wurde namentlich in der amerikanisch
englischen Literatur durch iiberaus zahlreiche sorgfaltige Tier- und Menschen
versuche der Zusammenhang zwischen gewissen Vitaminarten und der Rachitis 
klarzulegen versucht. [MELLANBY, HOPKINS, MCCOLLUM SIMMONDS, SHIPLEY
PARK, HESS-UNGER, FINDLAY, MACKAY, TOZER u. a.J1) Es handelt sich bei diesen 
Untersuchungen darum, ob die Rachitis iiberhaupt als Avitaminose anzusehen 
sei und welches der bisher bekannten Vitamine als rachitogen zu gelten habe. 
Beide Fragen schienen anfangs eine Beantwortung darin gefunden zu haben, 
daB man ein fettlOsliches Vitamin in der Butter, im Lebertran gefunden zu haben 
glaubte, welches sich als rachitishemmend bzw. heilend bewahrte. Auch im Griin
gemiise, im Obst und Malz wurde ein antirachitisches Vitamin angenommen. 
STOELTZNER hat in geistreicher Weise darauf hingewiesen, daB moglicherweise 
das Vitamin der frischen Griinstoffe in die Milch griingefiitterter Kiihe iibergehe, 
so daB diese rachitiswidrig wirke, Milch von Stalltieren hingegen nicht, Damit 
konnte eine Erklarung fiir die auffallige Heilung und das seltene Entstehen der 
englischen Krankheit in den Sommermonaten gegeben sein, ebenso wie die rela
tive Seltenheit der Rachitis bei Landkindern in der Ernahrung mit Milch und 
Butter von griingefiitterten Kiihen iher Erklarung fande. 

Ais ein Vitaminexperiment im groBen konnten die Kriegs- und Nachkriegs
verhiiltnisse aufgefaBt werden, welche die Kinder Deutschlands und Osterreichs 
einer nicht nur unzureichenden, sondern auch vitaminarmen Ernahrung unter
worfen haben. Tatsachlich stellten sich eine Reihe von Kriegskrankheiten ein, 
die man als Avitaminosen anzusehen berechtigt war und es lag nahe auch die 
haufige und ungewohnlich schwere Kriegsrachitis, iiber welche mehrfach be
richtet worden ist (BENINDE, FRIEDR. MULLER, CZERNY, RUBNER, ENGEL, FRIED
LANDER, TORDAY) in diesem Sinne zu deuten. JAPHA weist direkt darauf hin, 
daB die Kriegsernahrung der deutschen Kinder eine auBerordentliche Verminde
rung an Butter, Pflanzenfett, Griingemiise, Obst aufgewiesen hatte und daher als 
hochgradig vitaminarm angesehen werden muBte. Auch die allerdings nicht auf 
genauen arztlichen Untersuchungen basierenden Angaben von Nordpolfahrern, 
daB die Eskimo- und Lappenkinder trotz ungiinstiger W ohnungsverhaltnisse keine 
Rachitis aufweisen, wurde im Sinne einer reichlichen Zufiihrung des A-Faktors 
in Lebertran erklart. 

Trotz dieser scheinbaren Beweise fiir die Richtigkeit der Vitamintheorie 
und die Bedeutung des fettlOslichen A-Faktors bei der Rachitis neigt doch eine 
Anzahl der neueren Forscher zu einer Ablehnung dieser Annahme oder zumindest 
des rachitogenen A-Faktors. HESS und UNGER, die keinen Unterschied zwischen 
der Milch von griin- und trockengefiitterten Kiihen gefunden haben, PATON und 
WATSON, welche bei gutgepflegten, vitaminarm genahrten Kafighunden keine 
Rachitis entstehen sahen, FREISE und RUPPRECHT, welche auf Mohrenfiitterung 
cine Besserung der Rachitis bei Kindern konstatieren konnten, BLOCH, der oft 
durch Lebertran, aber nicht durch Butter Rachitis heilen sah, ferner in zusammen
fassenden kritischen Darstellungen KLOTZ, FINDLAY, L. F. MEYER, HODSON, 
COZZOLINO, KNOPFELMACGER u. a. finden den Beweis fiir die atiologische Bedeu
tung der vitaminarmen Diat und der Rachitis nicht erbracht und bemangeln 
die Tier (insbesondere Ratten-)versuche, die zur Erhartung dieses Zusammen
hanges angestellt worden waren. WENGRAF hat jiingst, zum Teil in Gemeinschaft 
mit BARCHETTI und AMBROZIE diese Frage experimentell studiert qnd die An-

1) Anm. bei der Korrektur: Die seit Abfassung dieses Artikels wahrend des Jahres 
1926 erschienenen Arbeiten konnten nicht mehr beriicksichtigt werden. 
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sicht ausgesprochen, daB die bei Versuchstieren durch Entziehung des A-Faktors 
entstehende "akute Rachitis" nicht mit dem Leiden der Kinder identisch sei; er 
faBt diese als eine Hypovitaminose auf, bei der die unzweckmaBige Ernahrung 
nur einen atiologischen Teilfaktor abgibt. Weniger ablehnend sind Unter
suchungen, welche vor kurzem an der Klinik PmQUET in Wien von den englichen 
Arztinnen CmcK, DALYEL, HUME, MACKAY, HENDERSON, SMITH unter Mitwir
kung WIMBERGERS durchgefiihrt worden sind. Es zeigte sich hierbei, daB gut
gehaltene Sauglinge im Winter durch eine vitaminarme Nahrung rachitisch 
werden, wahrend Lebertranzusatz diese Erkrankung verhinderte, daB aber im 
Sommer und Herbst bei jeder Ernahrungsform die Rachitis ausblieb. Naturliche 
und kunstliche Sonnenbestrahlung war ebenso wie Lebertranverfutterung im
stande Rachitis zu verhuten und zu heilen. 

Es geht aus all diesen Untersuchungen hervor, daB in der Vitaminfrage das 
letzte Wort noch nicht gesprochen worden ist. Trotzdem durfen die diesbezug
lichen Forderungen vom Standpunkte des Sozialhygienikers nicht unterschatzt 
werden. Sie haben uns gelehrt, daB fur die Entstehung und Heilung von Krank
heiten nicht nur die Quantitat, sondern auch die Qualitat der Nahrung von ent
scheidender Bedeutung ist und daB die Zufiihrung von Nahrstoffen, die bisher 
wegen ihres geringen Caloriengehaltes als Luxusartikel angesehen worden, 
wie frisches Obt, Salate, Grungemuse, Malz, ebenso von gesundheitlicher Bedeu
tung ist, wie die von Butter und gutem Pflanzenfett. Sicher hat ARON (zit. 
STOLTZNER) vollig recht, wenn er in der Beschaffung guter Butter und vollwertiger 
Fette ein wichtiges Erfordernis der hygienischen Volksernahrung ansieht und von 
der Uberschwemmung des Marktes mit minderen Fetten warnt. Wenn unzweck
maBige Ernahrung im Tier-, Kinder- und Kriegsexperiment neben anderen Scha
digungen auch Rachitis hervorrufen konnte, so beweiBt dies, daB dieses Leiden 
stark unter alimentarem EinfluB steht, und daB der Hygieniker mehr als dies 
bisher geschehen ist, auf die Zufuhr guten Fettes, frischen Obstes und Gemuses 
zur Verhutung der Rachitis achten muB. Dies gilt sowohl fur die Ausspeisung in 
Krippen, Kinderkuchen, Spitalern als auch fiir die Speisenverordnungen in Fur
sorgestellen,Kleinkinderberatungen. Eine besondere Rolle kommt dem Lebertran 
in der Kleinkinderernahrung zu. Wir haben in ihm ein ausgezeichnetes Anti
rachitikum durch alte Erfahrung und durch neue Experimente kennen gelernt 
und mussen seine Anwendung auch bei noch nicht ausgesprochenen Rachitis
erscheinungen in viel reicherem MaBe empfehlen als dies gewohnlich geschieht. 
Es ist ein Verdienst von KASSOWITZ, die groBe Bedeutung des Lebertrans schon 
vor vielen Jahren immer wieder hervorgehoben und die Wiener Bevolkerung 
geradezu an dieses Mittel gewohnt zu haben; allerdings scheint der von ihm ge
forderte Phosphorzusatz nicht die Bedeutung zu besitzen, welche er ihm zu
geschrieben hatte. 

DaB durch diese Veranderung der Nahrungsordnung fur Kleinkinder eine 
Verteuerung der Kinderernahrung stattfindet, kann nicht geleugnet werden. 
Doch ist es bei groBen Gemeinden nicht ausgeschlossen, durch Eigenbau von 
Gemusen und Obst wenigstens fur die Versorgung von Anstalten die Kosten der 
Frischnahrung herabzusetzen, ebenso wie der Volkshygieniker rechtzeitig die 
Hand auf die Malzproduktion legen sollte, urn dieses, ebenfalls vitaminreiche 
Nahrungsmittel bei der doch einmal zu erwartenden Verringerung der Bier
erzeugung fur die Kinderernahrung zu erfassen. SchlieBlich darf nicht vergessen 
werden, daB prophylaktische Ausgaben fur die Gesundheit der Kinder stets gut 
angelegtes Kapital sind. ENGEL und KATZENSTEIN berechnen (fur Geldverhiilt
nisse aus giinstigerer Zeit) den Arbeitsverlust von etwa 500 durch die Rachitis 
schwer geschiidigten Individuen auf ca. 255000l) Mk. im Jahre. Rechnet man noch 
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Krankheitsbehandlungs-, Apparatkosten hinzu, so wird ersichtlich, welchen 
Schaden am Volksvermogen die schweren, das Kindesalter iiberdauernden 
Rachitisfalle bedeuten. 

Wir wollen nun die Ernahrungsprobleme der Rachitis verlassen und uns 
jenem zweiten obenerwahnten Momente zuwenden, das als charakteristisches 
Kennzeichen der Armut bei der Rachitis in Betracht kommt, der W ohnungsfrage. 

DaB Kinder, die sich lange in engen, dichtbewohnten, schlecht geliifteten 
Wohnungen aufhalten, besonders haufig Zeichen der englischen Krankheit dar
bieten, ist seit langem bekannt. Viele Autoren fiihren darauf die bereits mehr
fach erwahnte Jahreszeitenkurve der Rachitis zuriick, indem sie den Friihjahrs
gipfel des Leidens mit dem winterlichen Verweilen in unentsprechenden Wohn
raumen, den Abfall der Kurve im Sommer und Herbst mit dem reichlichen Aufent
halte im Freien erklaren. Es solI hier nicht darauf eingegangen werden, ob diese 
Auffassung der Jahreszeitenschwankungen der Rachitis einwandsfrei und er
schopfend sind, jedenfalls hat sie das Verdienst, die Bedeutung der Wohnungs
frage bei der Rachitis angeregt und hervorgehoben zu haben. 

Fiir schlechte W ohnungen hat man statistisch kaum einen anderen MaB
stab als die Bestimmung ihrer Bewohnerzahl. Je dichter bevolkert, desto un
giinstiger ist die Wohnung. SELTER hat diese Feststellung auf einem Umwege 
zu erreichen versucht, indem er die Anzahl der Geschwister rachitischer Kinder 
verzeichnet hat. Aus der diesbeziiglichen Tabelle seien einige Ziffern angefUhrt: 
In Familien mit einem Kinde waren 33,8%, mit 2 Kindern 49,8%, mit 6 Kin
dern 51,1%, mit 10 Kindern 88,8% Rachitisfalle zu verzeichnen. 

Eingehender und auf direkte Aufnahme der Wohnungen fuBend, haben 
ENGEL und KATZENSTEIN die Frage der Wohnungsdichtigkeit und Rachitis
frequenz studiert und in folgender Tabelle zusammengestellt: 

Tabelle 3. W ohndichte und Rachitishiiutigkeit nach ENGEL und KATZENSTEIN. 

Zimmerzahl Anzahl der ,Anzahl der; A:nzahl der!, Wohndichte Rachitishiiufigkeit" , __ 
der ,,:oh~ungen, Zimmer in III neben-; Auf ein Auf eine I I Das sind I 

Wohnungen mIt Zimmern I den neben- st~henden, Zimmer ent- Person ent- I yor von Auf ein 
einschlieB- n~ben- i stehenden, I Zimmern 'I fielen durch- fie len durch- I dleser allen I Zimmer 
lich Kiiche bezelchneter, Wohnungen wohnenden, schnittlich schnittlich' hatte~ I entfiel 

Zahl, Personen 1 Personen Zimmer I RachItls I P I 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

22 
384 
279 

57 
6 
2 

22 
768 
837 
228 

30 
12 

86 
1855 
1728 
417 

37 
13 

, ! I • roz. t 

I 3,90 0,20 I 21 70 
2,41 0,42 300 44,18 
2,06 0,48 218 30,56 
1,82 0,54 52 46,01 
1,23 0,81 2 25 
1,08 0,92 1 j 33,33 

0,95 
0,39 
0,26 
0,23 
0,07 
0,08 

Diese Tabelle spricht eine eindeutige Sprache: je kleiner die Wohnung, desto 
groBer die Anzahl der in ihr hausenden Rachitiker. Die Differenzen zwischen 
70% Rachitikern in einer Einzimmer- und 33,3% in einer Sechszimmerwohnung 
bediirfen keiner weiteren Erlauterung. W ollte man aus statistischen Griinden 
die Befunde der Fiinf- und Sechszimmerwohnungen wegen der zu kleinen Anzahl 
der Beobachtungen ausschalten, so bleiben noch immer die gewaltigen Unter
schiede zwischen den Rachitisfallen in kleineren Wohnungen, die sich auf groBes 
Zahlenmaterial beziehen, bestehen. 

Abgesehen von der Dichtigkeit der Bewohnung konnte auch die Hohe des 
Stockwerkes einen MaBstab fUr die Giite der Wohnung bzw. fUr die Armut ihrer 
Inwohner abgeben. SELTER hat diesbeziigliche Aufzeichnungen gemacht: Erd
geschoB 51,8%, 1. Stock 56,6%, 2. Stock 56,2%, 3. Stock 50,4% Rachitisfalle. 
Das wiirde keinen Unterschied in der Beeinflussung der Rachitis durch die Hohe 



Rachitis. 589 

des Stockwerkes bedeuten. Doch mochten wir diese Zusammenstellung nicht 
verallgemeinern. Abgesehen davon, daB die Beziehung der Armut zu der Stock
werkhohe von ortsiiblichen Bedingungen, vom Stadtteil, der Bauart der Hauser 
usw. abhangt, fehlen in der Zusammenstellung SELTERS die dunkeln, eben
erdigen Hof- und die Kellerwohnungen, welche leider in GroBstadten einen be
trachtlichen Teil der Armen beherbergen. Wir werden iibrigens noch horen, daB 
die Hohe der Wohnung mit der Belichtungsintensitat nicht gieichgestellt 
werden darf. 

Die Tatsache, daB schlechte, dichtbevOlkerte Wohnungen und englische 
Krankheit in engem Zusammenhange stehen, hat uns dariiber keine Aufklarung 
gegeben, welche Faktoren hierbei eine ungiinstige Wirkung ausiiben. Ungeniigende 
Pflege, mangelnde Reinlichkeit, unreine Atmungsluft und fehlende Besonnung 
konnten hierbei als schadigend in Betracht kommen. Uber die Wertigkeit dieser 
verschiedenen ungiinstigen Momente liegen mit Ausnahme der Belichtungsfrage 
nur gelegentliche Beobachtungen und MeinungsauBerungen, aber keine syste· 
matischen Untersuchungen vor. So haben PATON und WATSON Kafighunde, die 
auch bei guter Kost rachitisch wurden, davor durch Reinlichkeit und gute 
Pflege bewahrt, so glaubt FINDLAY in dem Ubungsmangel und der Raumbe
schrankung der Kleinkinder eine groBere Schadigung erblicken zu diirfen als in 
dem mangelhaften LichteinfluB, so ist naturgemaB bei einer Haufung der Rachitis
falle in kinderreichen Familien mit einer schlechten Wartung des Einzelkindes zu 
rechnen. 

Sind diese schadigenden Folgen des Milieus nur vermutungsweise zu verwerten, 
so hat die Frage des Lichteinflusse8 auf die Rachitis in den letzten Jahren eine 
griindliche experimentelle Bearbeitung erfahren und steht heute im Mittel
punkt der wissenschaftlichen Rachitisforschung. 

Schon vor vielen Jahren hat HAGEN-ToRN (zit. ZAPPERT) auf Grund um
standlicher Beobachtungen die Meinung geauBert, daB Orte mit hoher Feuchtig
keit eine groBe Rachitisfrequenz aufweisen, und KELLER hat (nach einem Zitate 
von FEER) sogar in den schattenseitig gelegenen Hausern derselben StraBe mehr 
Rachitisfalle aufgefunden als in den der Sonne ausgesetzten. Als Beweis fiir die 
Wichtigkeit der ausgiebigen Sonnenwirkung wird die bereits erwahnte geringere 
Rachitisfrequenz der Landbevolkerung, namentlich aber die Seltenheit des Lei
dens in den Tropen, im Hochgebirge und bei Wandervolkern (Zigeuner) heran
gezogen. Alle diese Angaben haben nur den Wert von Wahrscheinlichkeits
beweisen und lassen sich auch anders erklaren. Manche lange geglaubten 
Behauptungen iiber klimatische und Rassenimmunitat sind durch neuere Unter
suchungen recht zweifelhaft geworden. So gibt es in warmen Klimaten, wie 
Siiditalien, Sizilien, zahlreiche Rachitiker (MAGGIORE, FEDE), in Palermo 
sogar ein eigenes Hospital fUr derartige Kinder, so liegen Berichte iiber eng
lische Krankheit in Madagaskar (EBBELT), in Neuseeland, Australien (SWEET), 
in Rio de Janeiro (MONCORVO) vor, so ist die Behauptung der Rachitisfrei
heit der nordischen Lander von J OHANESSEN in Christiania widerlegt worden, 
so haben KASSOWITZ und FEER in den Hochalpen rachitische Kinder ange
troffen, so ist selbst aus dem als verschont angenommenen Japan letzthin iiber 
das Auftreten der Krankheit berichtet worden (NAKAHARA, zit. ASCHENHEIM). 
Auch die scheinbare Rassenimmunitat verschwindet unter ungiinstigen hygie
nischen Verhaltnissen, wie die groBe Haufigkeit der Rachitis bei den Negern 
Nordamerikas beweist. 

Man hat nun, um iiber die Belichtungsfrage bei der Rachitis Klarheit zu 
erlangen, zum ExperimenteZuflucht genommen und in zahlreichen Untersuchungen 
dieses Problem studiert. Namentlich HESS hat in Verein mit UNGER, PAPPEN-
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HElM, GUTMAN nachgewiesen, daB Ratten, die unter rachitiserzeugender Er· 
nahrung gehalten waren, von der Krankheit verschont blieben, wenn sie tag
lich durch 1/2-1 Stunde dem Sonnenlicht ausgesetzt gewesen waren. Zu ahn
lichen Resultaten kamen MCCOLLUM, POWERS, PARK, SmPLEY, SIMMONDS. 
Bedeutsam fiir diese Frage sind die obenerwahnten Versuche von CrocK, WIM
BERGER und einer Reihe englischer Arztinnen, bei denen dem Sonnenlichte aus
gesetzt gewesene Kinder nicht rachitisch wurden. Diese Belichtungsversuche 
erhielten eine noch scharfere Prazision, als HULDSCmNSKY den Nachweis erbrachte, 
daB die ultravioletten Strahlen der kunstlichen H6hensonne einen iiberaus giin
stigen EinfluB auf die Knochenbildung rachitischer Kinder auszuiiben imstande 
sind. Anfangs begegneten die klinisch und rontgenologisch kontrollierten, ver
bliiffenden Befunde HULDSCmNSKYS einigem Skeptizismus, der aber bald bei 
allen Nachpriifungen der Oberzeugung Platz machte, daB tatsachlich durch diese 
Einwirkung der ultravioletten Strahlen iiberraschende Heilerfolge erzielt werden 
konnten. Abgesehen von den bereits erwahnten englisch-amerikanischen Autoren, 
von denen namentlich HESS dieser Frage besondere Aufmerksamkeit gewidmet 
hat, haben eine Reihe deutscher Kinderarzte, wie PUTZIG, MICHAELIS, ERLACHER, 
WEBER, MENGERT u. a., die Wirksamkeit der ultravioletten Strahlen bestatigt, 
und L. F. MEYER hat letzthin zusammenfassend erklart, daB die Bestrahlung 
mit ultravioletten Strahlen eines der bedeutsamsten Heilmittel der Rachitis 
darstelle. Beachtenswert ist auch die Angabe MENGERTS, daB bei Friihgeburten, 
welche sonst in der Regel von Rachitis befallen werden, durch prophylaktische 
Ultraviolettbestrahlung das Auftreten des Leidens verhiitet werden konnte. 
Auch bei den mehrfach erwahnten Untersuchungen von CmCK und Mitarbeitern 
hat sich die kiinstliche Hohensonne bei Heilung und Prophylaxe der Rachitis 
bewahrt. Diese Wirkung kommt in erster Linie der Quarzlampe, viel weniger 
dem Blaulicht und dem Rontgenverfahren zu. 1m Sonnenlichte diirften ebenfalls 
die ultravioletten Strahlen als Quelle der antirachitischen Wirkung in Betracht 
kommen, eine Tatsache, welche vielleicht manche widersprechenden Resultate 
der klimatischen und J ahreszeitverteilung der Rachitis erklaren laBt. So wiirde 
- um nur ein moglicherweise recht wichtiges Moment hervorzuheben - die 
experimentell nachgewiesene Undurchlassigkeit des Fensterglases fiir ultra
violette Strahlen die obenerwahnte gleich hohe Rachitisfrequenz in verschie
denen Stockwerken verstandlich machen, da das W ohnen im 3. Stock nicht 
gleichbedeutend mit intensiver Einwirkung der Sonnenstrahlen auf den Korper 
ist. Auch die Bekleidungsfrage, auf welche unter anderen HANSEMANN als mensch
liches Domestikationszeichen Gewicht legt, gewinnt von diesem Gesichtspunkte 
aus Wichtigkeit, da in den Tropen, in der Heimat unkultivierter Volker, jeden
falls fiir die Kleinkinder viel groBere Gelegenheit zum unbekleideten SonnengenuB 
besteht als in den StraBen und Parks der GroBstadt. Als interessante Illustration 
zur Sonnen- und Lichtfrage bei der Rachitis diene die Mitteilung HUTCHINSIONS, 
der bei wohlhabenden Indierinnen, bei denen aus relgiOsen Griinden die Kinder 
bis zum ersten Lebensjahre im Zimmer gehalten werden, die Rachitis viel haufiger 
antraf als bei den auf der StraBe aufgewachsenen SproBiingen der Armen. Ahn
liches berichtet FINDLAY auch aus Agypten. 

Es ist aus dem Vorstehenden ersichtlich, daB derzeit eine Begeisterungswelle 
fUr die Ultraviolettbehandlung der Rachitis durch die padiatrische Literatur 
zieht, und es ist abzuwarten, ob weitere Arbeiten diese Stimmung befestigen 
werden. DEGKWITZ hat in der kinderarztlichen Tagung zu Leipzig 1922 iiber 
Hundeversuche berichtet, bei denen er einen Teil der Tiere im Freien, den anderen 
unter sehr guten hygienischen und Bewegungsverhaltnisse im Dunkeln· aufzog. 
Es zeigten die Dunkeltiere zwar keine ausgesprochene Rachitis, aber eine Ver-
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minderung des Kalk.Phosphor-Magnesiumgehaltes in der Asche (hingegen eine 
geringe Vermehrung von Natrium, plus Kalium), so daB durch den Lichtentzug 
eine Disposition fUr Rachitis geschaffen zu sein scheint. Derartige Versuche be
weisen, daB das Problem der Lichtwirkung bei der Rachitis noch nicht einwand
frei ge16st ist, wenn auch nicht vergessen werden darf, daB Experimente mit 
Lichtentzug und solche mit .intensiver Lichteinwirkung nicht auf dieselbe Stufe 
gestellt werden diirfen. 

Wie immer aber auch die schlieBliche Bewertung der ultravioletten Strahlen 
in der Rachitisbehandlung'sich gestalten wird, sicherlich haben die zahlreichen 
Untersuchungen gezeigt (HESS, LASCH und MIEMITZ), daB in der reichlichen 
Sonnenbestrahlung ein wichtiger Faktor zur H eilung und zur Verhiitung des Leidens 
gelegen ist. Von den ungiinstigen Lebensbedingungen, unter denen die Rachitis 
zu gedeihen pflegt, besitzen zweifellos unzweckmaBige Ernahrung und ungeniigende 
Besonnung hervorragende Wichtigkeit, ohne daB deshalb andere Schaden einer 
schlechten Wohnung und einer unzweckmaBigen Wartung auBer acht gelassen 
werden diirfen. 1st es vom Standpunkte der wissenschaftlichen Forschung ein 
reizvolles Problem, das Ineinandergreifen dieser verschiedenen rachitogenen 
Faktoren zu studieren und ihre Wirksamkeit zu erforschen, so kann sich der 
Sozialmediziner begniigen, in E'Miihrung und Belichtung zwei Faktoren kennen
gelernt zu haben, deren EinfluB auf die Rachitis zu allgemeinhygienischen MaB
nahmen verpflichtet. Uber die Ernahrungsfrage haben wir yom Standpunkte der 
Rachitisverhiitung schon gesprochen. Betreffs der Lichtzufuhr ware folgendes 
zu erwagen. In erster Linie ist natiirlich der dringende Wunsch nach giinstigen 
Wohnungsverhaltnissen zu erheben. Wenn auch gerade in den jetzigen Zeiten 
der allgemeinen W ohnungsnot dieses Verlangen kaum Boffnung auf baldige 
Erfiillung zulaBt, so ware doch wenigstens das Augenmerk auf das Elend der 
Kellerwohnungen zu richten, die leider in den GroBstadten noch immer trotz 
einschrankender Vorschriften in ausgedehntem MaBe als W ohnstatten armer 
Familien dienen. Auch sonst miiBten amtliche Bauverordnungen und Kom
missionen mehr als bisher darauf sehen, daB wirklich nur Wohnungen gebaut 
und beniitzt werden, die wahrend eines Teiles des Tages dem Sonnenlichte 
zuganglich sind. Man muB das soziale Gewissen von Architekten und Bau
herren bedauern, welche Hausbesorger- und Gangwohnungen herstellen, in 
welche auch an Sommertagen nicht soviel Licht eindringt, um das Balbdunkel 
der W ohnung zu erhellen. 

Mit der Beschaffung besserer W ohnungen allein ist aber der Rachitispro
phylaxe nur zum Teil geholfen. Man muB auch lernen, innerhalb und auBerhalb 
der Wohnung hygienisch zu leben. Die groBte Forderung erfahrt die beginnende 
und ausgepragte Rachitis durch die Erkaltungsangst von Miittern und Arzten. 
Solange im Zimmer und im Freien eine Fiille schiitzender Biillen um den Korper des 
Kleinkindes gebreitet und in jeder Luftbewegung Gefahren fiir die Gesundheit 
des Kindes gesucht werden, wird die Rachitis weder bei den Armen noch bei den 
Reichen aussterben. FUr Erwachsene und altere Kinder hat man den groBen 
Wert des Freiluftbadens und der Sonnenbestrahlung schatzen gelernt, bei Saug
lingen und kleinen Kindern miissen die Arzte und das Publikum deren hohen 
Wert erst allmahlich erfassen. Es muB dahin kommen, daB es zum guten Ton 
der Kinderstube gehort, altere Sauglinge und kleine Kinder ganz nackt oder nur 
mit dem Hemdchen bekleidet im Zimmer zu belassen und daB man nicht des 
Einschreitens iibereifriger Wachorgane gewartig sein muB, wenn man die kleinen 
Kinder unbekleidet in die Sonne bringt und im Freien spielen laBt. Das ist nur 
Sache der Gewohnheit und der Mode, und es ist nicht einzusehen, warum etwas, 
was am Sande der Meereskiiste zum guten Ton gehort, auf dem Spielplatze des 
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GroBstadtgartens den offentlichen Anstand verletzen sollte. Eine betrachtliche 
Forderung konnten diese Lichtbehandlungen kleiner Kinder dadurch erfahren, 
daB man geschlo88ene Sammelpliitze fur derartige Kuren schafft. Sonnige Privat
garten, wie sie ja in vielen Stadten zwischen den Hausern sich befinden, oder ab
gegrenzte Partien offentlicher Parks konnten fiir diese Zwecke hergerichtet und 
den angemeldeten Kindern zur Verfugung gestellt werden. Es ware auch nichts 
dagegen einzuwenden, wenn solche Freiluftkrippen unter arztlicher und amtlicher 
Kontrolle als entgeltliche Privatunternehmungen ins Leben gerufen wiirden. 
Wenn die groBen Schichten der ~tadtmutter sehen, daB sich's die Reichen etwas 
kosten lassen, um ihre Kleinkinder im Sommer an eine Stelle zu bringen, wo sie 
den ganzen Tag unbekleidet der Luft und Sonne ausgesetzt sein konnen, wiirden 
sie die Forderung nach allgemein zuganglichen derartigen Nacktkrippen nach
driicklich erheben und damit vielleicht bei den Behorden mehr Erfolg erzielen 
als der arztliche Rufer in der Wuste. Die Errichtung solcher Freiluftstatten 
illl\erhalb oder in der allernachsten Nahe der GroBstadt ware schon deswegen von 
Wichtigkeit, weil die Unterbringung von Kleinkindern in Sommerstationen, 
Ferienheimen, Seehospizen ja erfahrungsgemaB auf groBe technische und 
pekuniare Schwierigkeiten stoBt und derartige Institute immer nur alteren 
Kindern reserviert bleiben mussen. Auch hat die Erfahrung gelehrt, daB die 
"fiir Skrofulose und rachitische Kinder" bestimmten Sonnen- und Meeres
hospize vollkommen von der ubergroBen Zahl der tuberkuloseverdachtigen 
Kinder in Anspruch genommen werden, so daB fur die rachitischen kein Platz 
ubrig bleibt. 

Diese Freiluftkuren sind naturgemaB an die warme Jahreszeit gebunden. 
Fur Winter und Fruhling muB man sich mit kunstlicher Besonnung helfen, fiir 
welche die Quarzlampe die geeignete Quelle darstellt. Eine Ausgestaltung dieses 
Verfahrens, seine Erreichbarkeit fUr weite Volkskreise und seine Verbilligung 
ware Aufgabe arztlich-humanitarer Bemuhungen. Selbstverstandlich darf nie 
vergessen werden, daB die Quarzlampenbestrahlung ebenso ihre Dosierung und 
individuelle Anpassung erfordert wie jedes andere Heilverfahren und daB sie sich 
daher nur in Handen erfahrener Arzte befinden darf. 

Fassen wir unsere sozialhygienischen Forderungen fur die Prophylaxe und 
Heilung der Rachitis zusammen, so lassen sie sich etwa folgendermaBen formu
lieren: 

1. Belehrung der Arzte und Erzieher uber die Wichtigkeit der Ernahrung 
alterer Sauglinge und kleiner Kinder durch Griingemuse, Obst, Malz, frische 
Butter. 

2. Prophylaktische Darreichung von Lebertran im Sauglingsalter. 
3. Beschaffung dieser Nahrungs- bzw. Heilmittelfiir die GroBstadtbevolkerung 

in erhohterem MaBe, als dies derzeit geschieht. Eventuelle Eigenregie von GroB
stadtverwaltungen fiir Versorgung von Kleinkinderanstalten, Fursorgestellen usw. 
mit frischem Obst und Gemuse. 

4. Besserung der Wohnungsverhaltnisse, namentlich Verbot der Bewohnung 
von Kellerraumen und der Erbauung von nichtbelichteten Wohnungen. 

5. Belehrung von Laien uber die groBe Bedeutung der natiirlichen Be
lichtung des unbekleideten Kinderkorpers. 

6. Errichtung von privaten und gemeinnutzigen Nacktkrippen zum Aufent
halte von Sauglingen und Kleinkindern im Freien wahrend der warmen J ahreszeit. 

7. Gewohnung der offentlichen Meinung an das Unbekleidetsein von Saug
lingen oder Kleinkindern in den Garten der GroBstadt. 

8. Ermoglichung einer billigen und leicht zuganglichen arztlichen Ultra
violettbehandlung bei vorhandener Rachitis. 



BARLOwsche Kl'allkheit (Killdlichel' t:lkol' but). 

VII. BARLOWsche Krankheit (Kindlicher Skorhut). 
Die durch MOLLER und BART,OW entdeckte, durch HEUBNER, TOBLER u. a. 

unserem Verstandnis nahergebrachte Barlowsche Krankheit wurde langere Zeit 
als eigenes Krankheitsbild aufgefaBt, wird aber auf Grund neuerer Arbeiten als 
eine dem Friihkindesalter entsprechende Form des Skorbuts angesehen. Sie 
befallt vorwiegend das Sauglingsalter. v. STARCK gibt folgende Alterszusammen
stellung iiber 100 FaIle: 

4. Mon. 
8. " 

12. " 

1 5. Mon .. 
20 9.". 

7 13.-18. " 

1 6. Mon. 
17 10." 
7 19.-24. " 

10 
13 
3 

7. Mon. 
11. " 

10 
11 

Man trifft die Krankheit vorwiegend in der kalten Jahreszeit an. W. FREUND 
konnte von 31 eigenen Fallen 24 zwischen Ende September und Anfang April 
beobachten. Interessant ist die ungleichmiWige geographische Verbreitung des 
Leidens. In England, Nordamerika, Deutschland, Osterreich, Holland, Skandi
navien wurde es haufiger beobachtet als in romanischen und slawischen Landern. 
Die Ursachen hierfUr diirften, wie wir gleich horen werden, in der Verschieden
heit der Ernahrungsgebrauche kleiner Kinder liegen. 

Die Barlowsche Krankheit findet sich fast nur bei kiinstlich genahrten Kin
dern und im Gegensatz zu den meisten Ernahrungsstorungen des Sauglingsalters 
im M ittelstande hiiutiger als beim Proletariat. Diese beiden Tatsachen lassen sich 
jetzt, da wir die Ursachen des Leidens halbwegs kennen, unschwer erklaren. 
Sowohl klinische als experimentelle Erfahrungen haben gelehrt, daB der kind
liche Skorbut ebenso wie jener der Erwachsenen auf Mangel an Erganzungs
stoffen beruht und eine typische Avitaminose darstellt. Die skorbutverhiitenden 
Vitamine finden sich in der Frischmilch, in Friichten (z. B. Orangen, Zitronen), 
im Gemiise (z. B. WeiBkohl, Tomaten) und zeichnen sich durch sehr geringe Hitze
bestandigkeit aus. Stark abgekochte Milch, gedorrtes oder lange gekochtes 
Gemiise, ja selbst rohes, aber nicht frisches Gemiise verlieren das Vitamin. Da
durch wird es verstandlich, daB in besser situierten Familien, wo nach friiheren 
arztlichen Vorschriften die Milch sehr lange sterilisiert wurde (SOXHLETS Apparat) 
oder wo die teuren Nahrmehle oder Milchkonserven verfiittert wurden, die Krank
heit eher auftrat als in Bevolkerungsschichten mit laxerer oder einfacherer Er
nahrungsart. Freilich fehlt die Barlowsche Krankheit nicht in den Armen
quartieren, ja man sieht bei den wenig beobachteten und gepflegten Sauglingen der
selben ganz besonders schwere FaIle des Leidens. 

Der Krieg und die Nachkriegszeit mit der Verschlechterung der Milch und dem 
Fehlen von Frischgemiisen und Obst haben eine betrachtliche Vermehrung der 
Skorbutfalle aller Altersstufen in den GroBstadten zur Folge gehabt. Es mag dies 
auch daran gelegen sein, daB die an und fUr sich verdorbene "Frischmilch", 
schon bevor sie auf den Markt gebracht wurde, abgekocht worden war und dann 
bei der nochmaligen Erhitzung im Hause einer Ubersterilisierung ausgesetzt 
wurde. 

Die Prophylaxe des kindlichen Skorbuts liegt in der verniinftigen Ernah
rungsweise, also dort, wo natiirliche Ernahrung nicht moglich ist, in der reich
lichen Zufuhr von antiskorbutischen Vitaminen. Es ist jetzt allgemein iiblich 
Flaschenkindern von 4 und 5 Monaten an frische Fruchtsafte (Orangen, Manda
rinen, Zitronen) zu verabfolgen. Diese Ernahrungsforderung kann unter Um
standen alIgemein hygienische Bedeutung erlangen. Als in Wien nach Beendigung 
des Krieges sich die Skorbutfalle im Kindesalter betrachtlich hauften, beschloB die 
Gesellschaft fiir Kinderheilkunde iiber Antrag ABELS einstimmig sich an die 
Regierung behufs Erleichternng der Einfuhr von Orangen und Zitronen zu wen-
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den. Tatsiichlich fanden sich bald darauf die genannten Friichte wieder auf dem 
Wiener Markt und man konnte prophylaktisch und therapeutisch die Skorbut
erkrankung beeinflussen. Betreffs der allgemeinen Bestimmungen fiir Beschaf
fung von Obst und Gemiise gilt das im Abschnitte Rachitis Gesagte. 

vm. Inlektionskrankheiten im SauglingsaIter. 
"Ober die Hiiufigkeit der gewohnlichen Infektionskrankheiten im Siiuglings

alter gibt folgende Zusammenstellung AufschluB: 

Tabelle 4. Von 100 Gleichaltrigen waren erkrankt an: 

Alter Masem I Keuchhusten i Scharlach I Diphtherie I Varicellen I Mumps 

Jahre 1900 . 1910 I 1900 I 1910 I 1900 I 1910 1900 I 1910 ! 1900 i 1910 1900 I 1910 

0- 1 2,67 2,11 I 0,68 • 0,57 1 0,065 1 0,08 0,27 0,35 1 0,59 0,44 0,02 0,012 
1- 5 6,15 4,59 i 0,91 I 0,86 0,72: 0,94 1,1 1,24 0,92 0,93 0,18 0,2 
6-10 4,83 2,85 0,50 0,61 i 0,71 ! 0,42 0,39 0,50 i 1,26 1,34 0,82 1,2 

11-15 0,28 0,15 I 0,03 I 0,04 ~ 0,21 ! 0,11 0,06 0,12 I 0,10 0,14 0,18 0,22 

Diese Tabelle stammt von ROSENFELD und bezieht sich auf die iirztlichen 
Krankheitsmeldungen in Wien (s. a. GOTTSTEIN, Bd. V). Die Fehler, welche 
derartigen dem subjektiven Ermessen der Arzte unterliegenden Meldungen an
haften, diirften bei den das Siiuglingsalter betreffenden Zahlen besonders stark 
ins Gewicht fallen, da einerseits die Diagnose mancher der erwiihnten Krank
heiten im Siiuglingsalter nicht leicht ist und andererseits gerade in dieser Alters
stufe Anmeldungen oft unterlassen werden diirften, wenn keine schulbesuchenden 
Geschwister vorhanden sind und die Krankheit leicht auftritt. 

Doch sind die Unterschiede in der Hiiufigkeit der verschiedenen Infektions
krankheiten im Siiuglingsalter groB genug, um wenigstens in ihren relativen 
Zahlen verwertet werden zu konnen. Es zeigt sich, daB die Masern an erster 
Stelle stehen, daB darauf Keuchhusten, Varicellen, Diphtherie nachfolgen und daB 
Scharlach und Mumps zu den seltenen Erkrankungen des Siiuglingsalters gehoren. 
Vergleicht man die Hiiufigkeit der einzelnen Infektionskrankheiten im Siiuglings
alter mit jener in anderen Altersperioden, so ergibt sich, daB bei keiner derselben 
der Hohepunkt der Frequenz im Siiuglingsalter vorhanden ist - Masern, Keuch
husten, Scharlach, Diphtherie zeigen die Hochstziffern im Kleinkindesalter, 
Varicellen und Mumps im Schulalter -, daB aber bei Masern, Keuchhusten, 
Varicellen, Diphtherie das Siiuglingsalter mit hohen Zahlen an der Gesamt
morbiditiit partizipiert. 

DieSterblichkeitszahlen werden durch die umstehenden Tabellen5 und 6 gekenn
zeichnet, wovon die erste von PRINZING, die zweite von ROSENFELD herriihrt. 

Diese beiden Tabellen ergeben insoferne Unterschiede, als in der bayerischen 
Zusammenstellung die absolute Zahl der Keuchhusten Todesfiille betriichtlich 
jene der Masern iibertrifft, wiihrend in der Tabelle aus Wien die Maserntodesfiille 
im Siiuglingsalter iiberwiegen. Auf eine Erkliirung dieser Unterschiede kann an 
dieser Stelle nicht eingegangen werden. Sie diirften wohl in der Verschiedenheit 
des Materials gelegen sein. Jedenfalls geht aus beiden Zusammenstellungen her
vor, daB sowohl Masern als Keuchhusten im Siiuglingsalter sehr gefiihrliche Krank
heiten sind, welche eine absolut hohe Zahl von Todesopfern fordern. Die der 
ROSENFELDschen Tabelle angeschlossene Berechnung der Prozentzahlen der 
Todesfiille unter den Erkrankten zeigt, daB der schlechte Ausgang der Erkran
kung bei Masern, Keuchhusten und Diphtherie im Siiuglingsalter ein viel groBerer 
ist als in spiiteren Altersstufen. 
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Tabelle 5. Todesfalle aUf je 10000 lebende Personen der betreffenden Altersklasse. 

Masern . 
Keuchhustell 
Diphtherie 
Scharlach . 

Krankheit 

:Masern ./ 
"'uehh,,,ten .. j 
Scharlach .j 

Bayern 1893-1902. 

_ 0-1 Jah~_1 __ 1-2 Jahre 1_ 2-5 Jahre I 5-10 Jahre I 10-15 Jahre 

mann!. i weib!. i mann!. I weib!. I mann!. weibl.: mann!. i weib!. I mann!. weibL 

319 322 435 436' 73 I 81 I 13,9 I 17 16 I 24 
674 771 295 394 38 60 I 3,9: 64 0,2 i 0,3 
138 121 401 306 277! 253 I 77 I 82 12 I 13 
27 23 52 49 45 I 39 I 19 : 18 4,2 i 4,4 

Tabelle 6. Wien 1900 nach ROSENFELD. 

Alter 

Jahre 

0- 1 ' 
2- 5 
6-10 I 

10-15 ! 

Zahl der 
gleichaltrigen 

Lebenden 

67298 
121488 
131657 
135347 

Erkran
kung.· 

zahl 

1801 
7479 
6356 
379 

Perzent· 
zahl der 
lIIorbi-
ditM 

2,67 
6,15 
4,83 
0,28 

0- 1 67298 459 0,68 
2- 5 121488 1106 0,91 
6-10 131657 661 I 0,50 

10-15 I 135347 45 0,03 

Tudes· 
falle 

306 
424 

11 

101 
61 

8 

Perzent· 
zahl der 
Todes-

fiille 

0,45 
0,35 
0,008 

0,15 
0,05 
0,006 

0- 1 67298 44 0,065 9 0,0l3 
2 - 5 121488 866 0,71 107 0,09 
6-10 131657 930 0,71 41 0,03 

10-15 135347 283 0,21 4 0,003 

Perzentzahl 
der von den 
Erkrankten 

Verstorbenen 

16,9 
5,7 
0,17 

22 
5,9 
1,21 

2 
12,3 
4,4 
1,4 

I 0- 1 67298 184 0,27 60 0,09 
2- 5 121488 1335 1 1 200 016 

Diphtherie. . 6-10 ' 41 ' 131657 513 I 0,39 0,03 
10-15 135347 79 0,06 4 0,003 

32,6 
14 
7,9 
5 

Bei Mumps ulld Varicellell liegell keille Todesmitteilungen vor. 

Wir wollen nun die einzelnen Krankheiten gesondert besprechen: 
Fur Masern ist der Neugeborene in der Regel nicht empfanglich. Man er

klart sich dies mit einer passiven Immunitat durch das Blut gemaserter Mutter. 
Hat die Mutter noch keine Masern gehabt und erkrankt sie kurz vor oder nach der 
Entbindung, so fehlt auch die Masernimmunitat des Neugeborenen und dieses 
kann an Masern erkranken (WINTER, PIRQUET). Je alter der Saugling ist, desto 
groBer ist die Wahrscheinlichkeit, daB er, einer Maserninfektion ausgesetzt, 
von der Krankheit befallen wird. PIRQUET und SPERK geben daruber genaue 
Zahlenangaben. So erkrankten nach SPERK im ersten Monate kein, im zweiten 
und dritten nur ausnahmsweise ein Kind, zwischen 3 und 6 Monat die Halfte, 
im zweiten Halbjahre fast aIle der Infektion ausgesetzt gewesenen Sauglinge. 
Auch die Form der Erkrankung wechselt nach dem Alter des SauglillgS. Wahrend 
im ersten Halbjahre die Masern oft so leicht und verwischt verlaufen, daB man 
sie nur auf Grund einer stattgehabten bekannten Infektion erkennen kann, 
sind im zweiten Halbjahre die Masern eine gefahrliche, gar nicht selten zum Tode 
fuhrende Krankheit. PIRQUET gibt folgende Sterblichkeitskurve, s. Tabelle 7 
(nach einer englischen Statistik aus dem Jahre 1910): 

Die Gefahrlichkeit der Masern im Sauglingsalter liegt einerseits in dem Auf
treten toxischer Erkrankungsformen, welche schon wahrend des V orhandenseins 
des Exanthemes todlich endigen k6nnen, andererseits in der groBen Neigung zu 
ernsten Erkrankungen der Atmungsorgane. Seltenere Komplikationen, wie 
Meningitis, hamorrhagisches Exanthem, Darmkatarrhe, Pseudokrupp, Soor 
kommen im Sauglingsalter gleichfalls vor. Sauglinge mit Rachitis, Ernahrungs-
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storungen oder sonstigen chronischen Allgemeinerkrankungen erliegen Masern
infektionen leichter als bisher gesunde Kinder. 

DaB die Masernsterblichkeit stark von sozialen Momenten abhangig ist, ist 
eine bekannte Tatsache, die sich auf aIle Altersstufen bezieht. RosENFELD, der 
diese Fragen genau studiert hat, meint, daB die "Hohe der Maserusterblichkeit 
fast als umgekehrter MaBstab fiir die Wohlhabenheit" gelten konne. Insbesondere 
ist die Wohnungsdichtigkeit, die Anzahl der Kinder in einer Familie, die Bebauung 
des Wohnortes, der rege Verkehr von Kindern untereinander (z. B. auf der StraBe, 
in HOfen usw~), die spate Berufung des Arztes, bzw. die mangelnde Pflege des 
erkrankten Kindes Ursachen fUr die starke Verbreitung bzw. den schweren Ver
lauf der Maseru in den Quartieren der Armen. Die vieldiskutierte Frage, ob die 
Schule bei der Maseruiibertragung eine hervorragende Rolle spiele, ist fiir das 
Sauglingsalter nur insoferue von Interesse als zweifellos durch Schulkinder 
Maseru in Familien eingeschleppt werden konnen und dadurch die Sauglinge und 

Tabelle 7. Sterblichkeit an Masern, England 1910. 
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Mon. 

'" ~ 
11/2 

"" ~ 
2 21/2 J 

Juhr 

Kleinkinder der Ansteckung 
ausgesetzt werden. PFAUND
LER hat zur Vermeidung der
artiger Familieninfektionen 
vorgeschlagen, die Schulkinder 
in Parallelklassen zu sonderu, 
wobei solche mit jiingeren Ge
schwistern zusammengenom
men und bei Masernerkran
kungen besonders strenge be
obachtet werden. Es ware 
wiinschenswert, wenn die in 
Osterreich aufgegebene An
zeigepflicht der Maseru wieder 
gesetzliche V orschrift wiirde 
(JAHN). Denn derzeit besteht 
in Osterreich nur schwer die 

Moglichkeit, eine Schulklasse im FaIle einer Maseruepidemie zu sperren bzw. 
diese MaBregel kommt erst so spat, daB eine Weiterverbreitung der Erkran
kung auf jiingere Geschwister schon im hohen MaBe stattgefunden hat. 

Die groBe Gefahr, in welche Sauglinge jenseits des zweiten Halbjahres durch 
die Massenerkrankungen gebracht werden, laBt die von DEGKWITZ entdeckte 
individuelle Masernprophylaxe als eine gerade fUr das Sauglingsalter auBerst 
wertvolle MaBnahme erscheinen. DEGWITZ hat auf der PFAUNDLERschen Klinik 
gezeigt, daB man durch Injektion von Blutserum frisch gemaserter Kinder, 
solche, die sich im Inkubationsstadium der Krankheit befinden, vor derselben 
schiitzen konne. Am 7.-9. Tage nach der Entfieberung wird dem Maseru
rekonvaleszenten Blut abgenommen, dessen Serum in den ersten 4 Tagen der 
Inkubation in der Menge von 31/ 2-4 ccm, am 5. und 6. Tage in der Quantitat 
von 6-8 ccm sicher vor dem Auftreten der Maseru schiitzt. (Naheres dariiber in 
PIRQUET - GROER, Maseru in PFAUNDLER-SCHLOSSMANN, 3. Auf I. 1923.) Dort, 
wo der Masernausbruch durch zu geringe oder nicht zur rechten Zeit entnommene 
Serummenge nicht verhiitet werden kann, sieht man oft mitigierte Formen der 
Krankheit. Weniger verlaBlich ist das Serum von bereits gemaserten Erwach
senen, das aber immerhin in der Halfte der Falle (in Dosen von 20-30 ccm) 
giinstige Wirkung erzielt (RIETSCHEL). Unwirksam scheint Tierserum zu sein. 
PFAUNDLER hat versucht, die Abgabe von Immunserum durch die Kinder
kliniken zu organisieren, zu welch em Zwecke die Darstellung einer trockenen 
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Immunsubstanz, die im Bedarfsfalle in sterilem Wasser aufgelost werden 
kann, vorteilhaft erschien. Doch scheitern einstweilen derartige groBziigige 
Ideen an der Schwierigkeit, Rekonvaleszentenserum in geniigend reichlicher 
Menge zu erhalten. Sicher ist aber durch die DEGKWITZSche Entdeckung, 
welche in Nachpriifungen vieler Autoren sich bestatigt hat, ein Weg ge
geben, urn den so gefahrlichen Sauglingsmasern eine Schranke zu setzen und 
die Erkrankung in eine spatere, weniger gefahrliche Altersstufe des Kindes 
zu verschieben. Allerdings ist bis zu einer so weitgehenden Masernprophylaxe 
viel AufkIarungs- und Organisationsarbeit vonnoten. Die Anzeige der Masern 
miiBte durchgefiihrt und den Arzten strenge ans Herz gelegt werden, das Vor
handensein von Geschwistern im Sauglings- oder Kleinkindesalter genau zu er
fassen und die Darstellung des Immunserums miiBte nicht nur im groBen dar
gestellt, sondern dieses auch billig oder umsonst abgegeben werden, da ja gerade 
die Sauglinge der Armen an schweren Masern erkranken und sterben. 

Fiir Keuchhusten ist der Saugling in jedem Lebensmonat empfanglich. Auch 
Neugeborene konnen sich infizieren, wie Beobachtungen von FEER, HEUBNER, 
BOUCHUT, NECRATH u. a. beweisen. In allen diesen Fallen war die Ansteckung 
kurz nach der Geburt, meist durch die keuchhustenkranke Mutter erfolgt. DaB 
auch sonst das Sauglingsalter stark der Keuchhustenerkrankung ausgesetzt ist, 
zeigt eine Zusammenstellung von TOEPLITZ, der unter 378 Keuchhustenkranken 
60 (13,3%) erstjahrige, 68 (20,7%) zweitjahrige, 44 (13%) drittjahrige Kinder 
nachweisen konnte. Die Erkennung des Keuchhustens ist im Sauglingsalter nicht 
immer leicht, da Erbrechen und Reprise oft fehlen. Hingegen kommt es zuweilen 
bei SaugIlngen zu schweren Cyanosen, Erstickungsanfallen, Konvulsionen, die 
in Erkrankungen der Meningen bzw. des Gehirns, der Lungen oder des Her
zens ihre Ursache haben (MEYER-BuRGHARD). Kinder mit spasmophiler und 
neuropathischer Konstitution neigen zu besonders schweren Keuchhusten
erkrankungen. Dementsprechend ist auch die M ortalitat der Siiuglinge an Pertusis 
eine sehr groBe. Nach KNOPFELMACHER waren in Wien in den letzten Jahren 
50-55%, nach A. MEYER in der Schweiz in den Jahren 1888-1897 63% aller 
an Pertusus gestorbenen Kinder noch nicht ein Jahr alt. KNOPFELMACHER be
rechnete die Mortalitat im Sauglingsalter mit etwa 26%, im Alter von 
1-2 Jahren 10%, im Alter von 5-15 Jahren mit kaum 2%. MEYER und 
BURGHARD verloren unter 1064 spitalsverpflegten Kranken 170 im Sauglingsalter. 

Auch beim Keuchhusten wirken soziale Momente stark auf die Verbreitung 
und die Sterblichkeit ein. Aus Zusammenstellungen von KOROSI, TELEKY, 
REICHE u. a. ist deutlich erkennbar, daB die Mortalitat an Keuchhusten in wohl
habenden Stadtvierteln bzw. in besseren Wohnungen betrachtlich hinter jener 
in Armenquartieren zuriicksteht. Nach REICHE in Hamburg ist diese Differenz 
bei Keuchhusten sogar groBer als bei allen anderen Infektionskrankheiten. 
Einen EinfluB auf die Keuchhustenmortalitat diirfte auch die Bebauung der 
Wohnquartiere haben, da dort, wo mehr Moglichkeit zum Aufenthalt im Freien 
ist, auch die Krankheit weniger schwer verlauft. So hat TELEKY nachgewiesen, 
daB der armste Bezirk Wiens, der zehnte, eine geringere Keuchhustenmortalitat 
aufweist als die anderen Armenbezirke, was wohl mit der Lage dieses Stadtteils 
in der Peripherie und in viel unbebautem Terrain zusammenliegt. Am 
Lande selbst ist allerdings nach TELEKY die Keuchhustensterblichkeit groBer 
als in der Stadt, was wohl darin seinen Grund hat, daB bei der landIichen 
Bevolkerung der Keuchhusten so lange ohne arztliche Beratung bleibt, bis 
schwere, oft unbehebbare Komplikationen aufgetreten sind. Beziehen sich 
diese schadIichen sozialen Einwirkungen auf die Keuchhustenerkrankung aller 
Altersstufen, so besteht kein Zweifel, daB sie im Sauglingsalter am schwersten 
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ins Gewicht fallen. Alle Schaden, welche das Sauglingsalter treffen k6nllen 
(s. Abschn. Ernahrungsst6rungen), schaffen eine Disposition zu schwerem 
Verlauf der Keuchhustenerkrankung und bewirken die groBe Mortalitats
ziffer der Sauglingspertussis. Auch die Ernahrung spielt eine groBe Rolle, da 
erfahrungsgemaB Brustkinder den Keuchhusten besser vertragen als kiinstlich 
genahrte. 

Leider ist eine 6ffentliche und pers6nliche Prophylaxe beim Keuchhusten 
sehr schwer durchfiihrbar. Es liegt dies VOl' allem daran, daB das stark infektiOse, 
katarrhalische Anfangsstadium der Krankheit nicht den Verdacht des Keuch
hustens wachzurufen pflegt, wenn nicht etwa Erkrankungen von Geschwistern 
oder Schulkollegen bekannt sind. Infolgedessen spielen nicht nur die Schule und der 
Kindergarten, sondern auch die StraBe, Garten und Spielplatze, 6ffentliche Ver
kehrsmittel, die Rolle des Infektionsortes, wobei Sauglinge direkt oder durch 
Geschwister angesteckt werden konnen. Die Vermeidung solcher Infektions
stellen ist nur den bestgehiiteten Kindern wohlhabender Eltern moglich, wahrend 
die Kinder der Armen immer wieder auf diese Weise sich den Keuchhusten holen. 
Viel zu wenig beachtet ist die Ubertragung del' Pertussis durch erkrankte Er
wachsene, etwa durch die Eltern, oder durch Dienstboten auf das Kind. Das 
ist viel haufiger, als man es gewohnlich annimmt, da der Keuchhusten Erwachsener 
sehr oft die charakteristischen Reprisen und das Erbrechen vermissen laBt und 
daher verkannt wird. 

Die Arzte konnten an der Prophylaxe des Keuchhustens mehr mitarbeiten 
als dies jetzt meist der Fall ist, wenn sie nicht nur beim Spazierengehen der 
keuchhustenkranken Kinder, sondern namentlich bei dem Wunsche nach Weg
sendung derselben aufs Land, ans Meer usw. den Angehorigen die damit verbun
denen Gefahren der Ansteckung anderer Kinder energisch vor Augen fiihren 
wiirden. Vorkommnisse wie jenes, das sich vor einer Reihe von Jahren in einem 
bekannten Kurort abgespielt hat, daB ein Sommergast in der Vorsaison 
seine keuchhustenkranken Kinder in den Ort brachte, dort mit den heimischen 
Kindern spielen lieB und schlieBlich auf diese Art eine Keuchhustenepidemie nicht 
nur unter den einheimischen, sondern auch unter den zur Sommersaison an
gelangten fremden Kindern hervorrief, sollten unter Strafsanktion fallen. 

Die Diphtherie tritt im Sauglingsalter seltener auf als in den spateren Alters
stufen. Einer Zusammenstellung der Frau SCHRUTKA V. REcHTENsTAMM aus dem 
Wiener St. Annenkinderspital (zit. ScmcK) entnehme ich folgende Zahlen: 

0-1 J. 202 I 1-2 J. 383 I 2-3 J. 390 ! 3-4 J. 332 
4-5 J. 260 6-7 J. 155 7-8 J. 126 ' usw. 

Neugeborene haben eineh groBen Grad von Immunitat, wie dies ScmCK 
durch die Toxinprobe nachgewiesen hat. Es zeigten 84% derselben das Vorhan
densein von Antitoxin. Der Antitoxingehalt des Blutes nimmt im Sauglingsalter 
rasch ab und erreicht im 2. und 3. Jahr die niedrigste Ziffer. 

Die Haufigkeit der Diphtherie im Sauglingsalter wird allerdings durch die 
obigen Zahlen nicht geniigend scharf gekennzeichnet, da gerade in dieser Alters
periode Lokalisationen der Erkrankung vorkommen, die leicht verkannt 
werden. Hierher gehort in erster Linie die Nasendiphtherie, die zuweilen 
infolge ihrer unklaren Erscheinungen erst bakteriologisch festgestellt werden 
kann, ferner die nicht ganz klare Nabeldiphtherie, die Diphtherie der Haut (bei 
Intertrigo, Ekzem usw.), endlich die so gefahrliche Diphtherie des Kehlkopfes. 

Die Diphtherie ist fiir den Saugling eine sehr ernste Krankheit. Die MOT
talitiit ist bedeutend Mher als bei alteren Kindern. SCHICK giht aUS del' Wiener 
Kinderklinik folgende Zusammenstellung: 
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Besonders gefahrlich ist der 
Krupp im Sauglingsalter, da 
nach SCHICK im ersten Jahre 
70,9%, im zweiten 73%, im 
dritten 63% der Kruppfalle letal 
endigen. Leider kann auch die 

Tabelle 8. Diphtherietikllichkeit. 

Alter 

0-1 
1-2 
2-3 

Krankheitsfalle 

131 
296 
384 

TodesfaIIe 

55 
74 
49 

in Proz. 

42 
25 
12,8 

Tracheotomie nur selten den schlechten Ausgang von Kruppfallen bei Sauglingen 
verhuten. Ebenso ist auch die Serumbehandlung, welche im allgemeinen die Mor
talitat der Diphtherie stark herabgedruckt hat (TELEKY) im Sauglingsalter nicht 
sehr wirksam, da einerseits die Schwierigkeit der Diagnose deren Anwendung oft 
verzogert, andererseits die krupposen Komplikationen oft zu todlichen Sekundar
infektionen von seiten der Lungen fUhren, die durch das Serum unbeeinfluBt bleiben. 

Die Prophylaxe der Diphtherie ist dadurch betrachtlich erschwert, daB 
gesunde Zwischentrager monatelang virulente Keime beherbergen konnen 
(WEICHARD und PAPE), und etwa 3/4 der Diphtheriekranken auch, wenn sie ganz 
gesund sind, bis zu 3 W ochen Bacillentrager sind. Wie schon erwahnt, gelingt 
durch die SCHICKsche Serumreaktion der Nachweis, ob ein Individuum diph
therieempfanglich ist (Auftreten einer Lokalreaktion bei Empfanglichen nach 
intracutanen Injektionen kleinster Mengen von Diphtherietoxin). Praktisch ist 
diese Reaktion nur dann zu Zwecken der Prophylaxe verwertbar, wenn etwa in 
einem Spitale oder einer Familie die Frage einer Schutzimpfung noch nicht 
Erkrankter in Betracht kommt. In Amerika wurde in neuester Zeit (PARK, 
ZINGHER) eine aktive Immunisierung gegen Diphtherie im groBen versucht, 
indem ein neutralisiertes Gemisch von Toxin -Antitoxin gesunden Kindern 
injiziert wurde. Die dadurch entstandene Immunisierung solI mehrere Jahre 
hindurch andauern. Die Amerikaner wollen diese Impfung, wie die Blattern
impfung bei jedem Kinde zwischen 6 Monaten und 6 Jahren durchgefuhrt wissen. 
Leider haben in letzter Zeit einige Todesfalle nach solchen prophylaktischen 
Injektionen in einem Sauglingsheim in der Nahe Wiens die Methode in MiB
kredit gebracht, da anscheinend das Toxin nicht genugend neutralisiert ge
wesen war. Fur bereits erkrankte Sauglinge ist die sachgemaBe Spitalpflege das 
beste Behandlungsverfahren. Sowohl Arzte, als namentlich das Wartepersonal 
konnen, wenn sie genugend Erfahrung besitzen, im Spitale meist mehr leisten als 
dies in der Wohnung des Patienten moglich ist; dies bezieht sich namentlich auf 
kruppverdachtige FaIle. Die Bereithaltung einer genugend groBen Anzahl von 
Diphtheriebetten ist fiir Stadt und Land eine wichtige soziale Forderung. 

Gegenuber der Diphtherie, den Masern und dem Keuchhusten tritt der 
Scharlach im Sauglingsalter an Haufigkeit betrachtlich zuruck. Der Saugling ist 
gegen diese Krankheit nahezu immun, was nicht nur allgemeine Statistiken uber 
die Infektionskrankheiten im Kindesalter, sondern ganz besondere Zusammen
stellungen des Erkrankungsalters bei groBen Epidemien erkrankter Kinder be
weisen. So konnte SCHLOSSMANN in einer 2416 FaIle umfassenden Statistik 
aus Dusseldorf in den ersten 6 Lebensmonaten nur 4, im 7. Monat 3 und im 9. Monat 
2 erkrankte Sauglinge antreffen. Abgesehen von der Seltenheit ist der Sauglings
scharlach oft rudimentar und von septischen Erythemen nicht leicht zu unter
scheiden. Die geringe Neigung des Sauglings zur Scharlacherkrankung veranlaBt 
manche moderne Autoren (SCHLOSSMANN) in einem Scharlach der stillenden 
Mutter keinen Grund gegen das Weiterstillen des Sauglings zu erblicken. 

Die meist leichte Art des Scharlachs im fruhen Sauglingsalter hat auch eine 
geringe Mortalitat dieser Altersstufe zur Folge. Hingegen steigt die Sterblich
keitszi£fer relativ rasch im spateren Sauglingsalter, um in dem folgenden Jahre 
(bis etwa zum 5.) stark zuzunehmen. Nach BURGERS (zit. SCHLOSSl\U.NN-MEYER-) 
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Tabelle 9. Scharlachsterblichkeit. 

Alter nach J ahren 

0-1 
1-2 
2-3 
3-4 

1910 

4,21 
6,49 
7,69 
6,34 

1911 

3,41 
6,39 
6,79 
6,00 

1912 

2,93 
5,15 
5,81 
4,81 

entfielen in PreuBen auf 
10000 Lebende derselben 
Altersklassen Scharlach
todesfalle (s. Tabelle 9). 
Ein EinfluB sozialer Fak
toren und damit irgend
welcher prophylaktischer 

MaBnahmen kann man bei Scharlach fiberhaupt schwer festsetzen, und jedenfalls 
nicht ffir das Sauglingsalter geltend machen. DaB bei der ErkrankungsmogIichkeit 
Kinder armerer Klassen nicht mehr gefahrdet sind als solche der Reichen, haben 
mehrfache Statistiken ergeben. Nur fUr die SterbIichkeit sind die Pflegever
hiiltnisse von Bedeutung, die aber gerade beim Scharlachkranken der armeren 
Schichten durch die meist erfolgende Abgabe ins Spital sich giinstiger gestaltet. 

Die Varicellen sind ebenso wie die Masern in den ersten Lebensmonaten sehr 
selten. Wenn auch einzelne Beobachtungen von Varicellen bei Neugeborenen 
(intrauterine Infektion 1) vorIiegen (s. Zusammenstellung von METTENHEIM), so 
bleiben doch in der Regel SaugIinge bis zum 3. Monat von der Krankheit ver
schont. SPERK hat unter 185 Fallen nur 4 bei SaugIingen beobachtet. Die Pro
gnose dieser Krankheit ist im allgemeinen eine gute, doch sind gerade bei Saug
lingen mit Ernahrungsstorungen, Rachitis, exsudativer Diathese KompIikationen 
von seiten der Haut (Gangran), der Nieren, sowie Mischinfektionen beobachtet 
worden, die zum Tode fUhren konnen. Nach einer von METTENHEIM gebrachten 
englischen Statistik stellt sich dei MortaIitat folgendermaBen dar: 

0-3 Mon. 0,01 I 3-6 Mon. 0,01 6-12 Mon. 0,04 
1-2 Jahre 0,03 I 2-3 Jahre 0,01 3-4 Jahre 0,01 4-5 Jahre ° 

Auch bei Varicellen hat man eine prophylaktische Immunisierung versucht, in
dem man Kinder mit dem Inhalte frischer Varicellenpusteln geimpft hat (KNOP
FELMACHER) und darnach einen milden Verlauf der Krankheit beobachtet hat. 
Diese vielfach nachgeprfifte, nicht immer verlaBIiche Schutzimpfung hat nur bei 
Spitalsepidemien oder bei sehr schwachlichen, exponiert gewesenen SaugIingen 
einen Zweck. Eine Durchffihrung im groBen ist nicht moglich, bei dem meist 
harmlosen Verlauf der Krankheit auch kaum notwendig. 

Mumps ist im Sauglingsalter auBerst selten (FALKENHEIM, WHITE) und 
verlauft ohne besondere Komplikationen. Prophylaktische MaBregeln kommen 
hierbei nicht in Betracht. 

1m Anschlu~ an diese epidemiologisch genauer studierten Infektionskrank
heiten des Sauglings sollen noch einige infektiOse Zustande desselben besprochen 
werden, die teils wegen ihrer Haufigkeit, teils wegen lirer Gefahrlichkeit, ffir das 
Sauglingsalter von Wichtigkeit sind. 

Hierher gehort das Erysipel, das bei Neugeborenen und Sauglingen gar nicht 
selten vorkommt (FINKELSTEIN, RUNGE, REUSS u. a.). Yom Nabel, den Geni
talien, von intertiginosen ode.r ekzematosen Hautstellen ausgehend, verbreitet 
es sich rasch fiber den Korper, geht meist mit starkem Odem und sehr hohem 
Fieber einher und ffihrt nicht selten zu Komplikationen von seiten der Haut, 
des Darmes, des Herzens und zu letalem Ausgange. Die Ansteckungswege sind 
schwer zu verfolgen, epidemisches Auftreten ist recht selten. Die Prognose ist 
namentlich bei den Erkrankungen des Neugeborenen eine sehr ernste. Eine Ver
hfitung ist, wenn man von der peniblen ReinIichkeit aller jener, die mit derartigen 
Krankheiten zu tun haben, absieht, kaum moglich. 

Von groBerer Bedeutung ffir das Sauglingsalter ist die Influenza oder Grippe. 
Es soU mit dieser Bezeichnung kein atiologisch und bakteriologisch scharf um-
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grenztes Krankheitsbild, sondern ein klinischer Symptomenkomplex aufgestellt 
werden, der sich durch Infektiositat und durch fieberhafte Erkrankungen der 
Luftwege kennzeichnet. Fur das Sauglingsalter ist weniger die in groBen Epi
demien auftretende "echte" Influenza als die banale Grippeinfektion von Bedeu
tung, die durch jeden Schnupfen oder akuten Rachenkatarrh ubertragen wird. 
DaB aber auch bei epidemischer Influenza das Sauglingsalter nicht verschont 
bleibt, beweist eine statistische Aufstellung uber 47000 FaIle aus der Epidemie 
1899/90 in Bayern, bei welcher das Sauglingsalter mit 1,5% beteiligt erscheint 
(SPIEGELBERG) . 

Die Grippeinfektion ist in jeder Form, in der sie auf tritt, fur den Saugling, 
ja selbst fur den Neugeborenen gefahrlich. Komplikationen von seiten der 
Atmungswege (Trachealstenose, Pneumonie) der Ohren, des Gehirnes, des Darmes 
konnen zum Tode fuhren. MULLER und SELIGMANN (zit. HECKER) haben von 
22 unter 6 Monaten alten grippekranken Sauglingen 11, d. s. 50%, von 30 uber 
6 Monate alten 9, d. s. 30% verloren. Die Konstitution des Sauglings, insbesondere 
aber die Ernahrung sind fur den Verlauf der Grippe von groBer Bedeutung. Natur
liche Ernahrung schutzt zwar nicht vor Ansteckung, aber bedingt meist einen 
gunstigeren Ablauf der Erkrankung. Ganz besonders aber ist bei Pflege des 
kranken Sauglings fur die Prognose der Grippe von Wichtigkeit. Ein solcher 
Erkrankungsfall bedarf einer eigenen, erfahrenen und hingebungsvollen Warte
person, namentlich wenn Komplikationen von seiten des Kehlkopfes und der 
Bronchien aufgetreten sind. DaB im Spital solche Hil£skrafte unmoglich in ge
nugender Anzahl zur VerfUgung stehen konnen - meist handelt es sich ja 
urn mehrere gleichzeitig aufgetretene Erkrankungen - ist der Hauptgrund 
dafUr, daB Spitalsinfektionen mit Grippe auf den Sauglingszimmern so ge
furchtet sind. 

AIle Momente, welche das Gedeihen des Sauglings uberhaupt beeinflussen, 
machen sich bei der Grippeerkrankung in erhohtem MaBe geltend und es ist daher 
der in ungunstigem Milieu lebende Saugling viel mehr schweren Krankheits
folgen ausgesetzt als der gut behutete Saugling wohlhabender Klassen. 

Wichtig ist die Belehrung aller beteiligten Kreise daruber, daB die Schnupfen
infektion fUr den Saugling gefahrlich werden kann und daB daher jeder, der mit 
einem solchen behaftet ist, sich von einem Saugling fern halten sollte. 1st wie bei 
der Mutter, der Pflegerin, dem Arzte, eine solche Fernhaltung nicht moglich, 
so muB wenigstens durch eine Gesichtsmaske ein Anatmen und Anhusten des 
Kindes vermieden werden. 

In Kinderspitalern muB der Schutz vor Grippeinfektionen der Sauglinge 
stets im Auge behalten werden. Die moderne Einrichtung der Kinderspitaler 
mit ihren nicht sehr stark belegten und nicht sehr groBen Sauglingszimmern, 
mit den eigenen Utensilien fUr jeden kranken Saugling und dem relativ groBen 
Pflegerinnenstande auf den Sauglingsabteilungen ist nicht zum mindesten dem 
Grippeschutz zu verdanken. Am besten ware es freilich, jeden Saugling in eine 
Box zu geben, urn so Infektionen durch andere Kinder zu vermeiden. Billiger 
und einfacher ist die Umgebung jedes Bettes mit einem Mousselinvorhang. 
Pflegeperson und .Arzte, die im Spital mit grippekranken Sauglingen zu tun 
haben, sollen durch Gesichtsmasken die Ubertragung auf andere Kinder zu 
vermeiden trachten. Es gelingt tatsachlich, auf diese Weise Grippeepidemien 
auf Sauglingsstationen zu vermeiden oder zum mindesten einzudammen. Naheres 
daruber findet sich in dem Abschnitt uber Sauglingsspitaler iin diesem 
Handbuch. 

Einige wichtige Infektionskrankheiten des Sauglings, welche im Nerven
system ihren Sitz haben, finden in einem folgenden Kapitel ihre Besprechung. 
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IX. Impfung. 
Wenn man die ungeheure soziale Bedeutung der Schutzimpfung gegen die 

Blattern richtig edassen will, muB man sich vor Augen halten, was fiir eine mor
derische Krankheit die Blattern bis zur Einfiihrung derselben gewesen war. 
Schon im Altertume bekannt (der romische Kaiser Marc Aurel starb in Vindobona 
an dieser Krankheit) war sie im Mittelalter bis tief ins 18. Jahrhundert hinein 
die gefiirchtetste Seuche, die nie verschwand, aber zeitweise in Form schwerer 
Epidemien Tausende dahinraffte. 

Einige statistische Daten iiber Todesfalle an Blattern (nach JUNKER, zit. PEIPER) 
seien hier angefiihrt. 1m Jahre 1527 wurde die Krankheit aus Danemark in die Fariier
inseln" nach Island und Griinland gebracht, deren Beviilkerung fast ganzlich austarb. 
1713 starben in Paris innerhalb weniger Monate 20000, in Turin 1758 31000,1774 in PreuBen 
ca. 40000, 1704-1796 im niirdlichen und iistlichen Deutschland ca. 200000 Menschen an 
Blattern; in Turin wurden im Jahre 1796/97 fast aIle, in Paris 1800 etwa ein Drittel der 
Neugeborenen durch die Blattern dahingerafft. In iiberseeische Lander wurde durch die 
Schiffsmannschaft die Krankheit iibertragen, so daB manche Stamme Amerikas sowie die 
Beviilkerung Kamtschatkas (1767) nahezu viillig durch die Blattern ausgerottet wurden. 
DaB die so iiberaus gefahrliche und kontagiiise Krankheit aIle Gesellschaftskreise befiel, 
zeigt eine Mitteilung WERNERS, nach welcher im 18. Jahrhundert 15 Mitglieder regierender 
Fiirstenhauser an Blattern starben. Man kann sagen, daB seinerzeit die Blattern ebenso 
haufig auftraten, wie jetzt die Masern, daB sie aber eine ungleich griiBere Mortalitat auf
wiesen als diese Kinderkrankheit. 

Beriicksichtigt man die allgemein bekannte Gefahrlichkeit der Blattern und 
die Hilflosigkeit der arztlichen Behandlung, so wird man es begreifen, daB die 
erste edolgreiche Schutzimpfung JENNERS (14. Mai 1796) ungeheures Aufsehen 
erregte und zur Nachahmung AnlaB gab. Der Boden fUr diese Schutzimpfung 
mit Kuhpockenlymphe war insofern bereits bearbeitet, als schon vorher Ver
suche einer Schutzimpfung durch echte Pocken gemacht worden waren, die sich 
allerdings als unsicher und gefahrlich erwiesen. Trotzdem ist es erstaunlich, 
wie rasch die Kuhpockenimpfung an Ausdehnung gewann. Bedenkt man wie 
langsam in den spateren Zeiten des groBen Verkehres und der ausgedehnten 
Publizistik bedeutsame hygienische Entdeckungen, etwa die Narkose, die Anti
sepsis, sich Anerkennung verschaffen konnten, so staunt man zu horen, daB 
bereits 1799 in London ein privates, 1803 ein staatliches Impfinstitut errichtet 
wurde und das Wien (1801), Berlin (1802) und die meisten anderen Staaten mit 
der Errichtung von offentlichen Impfanstalten sehr bald nachfolgten. Die 
Impfungen wurden im groBen durchgefiihrt und die Regierungen waren bestrebt 
durch Gesetze, Verordnungen usw. moglichst weite BevOlkerungskreise zu den 
Impfungen heranzuziehen. 

Die Folgen dieses allgemeinen mehr oder weniger direkten Impfzwanges 
lieBen nicht auf sich warten. W ie mit einem Schlag sank die Sterblichkeit an Blattern 
und auch die Erkrankungen wurden seltener und leichter. Aus dem groBen 
statistischen Materiale iiber diese giinstige Wirkung der Schutzpockenimpfung 
seien nur wenige Zahlen angefiihrt. In Schweden starben in den Jahren 1774 
bis 1801, also vor Einfiihrung der Impfung, jahrlich etwa 2000 Menschen an 
Blattern, in den Jahren 1802-1810, in denen noch kein staatlicher Impfzwang 
bestand, aber viel geimpft wurde, sank die Zahl der Todesfalle im ganzen auf 
686,_ in den Jahren 1810-1855, also in 45 Jahren des Impfzwanges, starben 
insgesamt 169 Menschen an Blattern. In Bohmen gingen in Jahren vor Ein
fiihrung der Impfung unter rund 95000 Todesfallen 7663, nach Handhabung 
der Impfung von rund 11300 Todesfallen 287 an Blattern zugrunde. In PreuBen 
blieben durch die-Schutzimpfungen alljahrlich ca. 12000 Kinder mehr am Leben 
als vorher, so daB eine Zeitlang in den Schulennicht genug Platdurdie Angemeldeten 
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war. In Stuttgart kamen in den Jahren 1782-1796 ein Blatternfall auf 13,5 
TodesfiUle, 1797-1812 auf 17,1 und 1813-1827 auf 1148 Todesfalle. Infastallen 
Staaten wurden Ansatze zu Impfverordnungen gemacht und man hatte meinen 
miissen, daB die auBerordentlichen Erfolge und die allgemeine Begeisterung die 
Wege zu groBziigigen Gesetzen mit obligatorischen Impfzwang geebnet hatte. 
Dem war aber nicht so. Es fanden sich allmahlich Gegner der Impfung, es wurden 
aus sehr ungleichen Motiven Angriffe gegen einen Impfzwang erhoben und es 
wurde mit viel Larm eine impfgegnerische Bewegung in Szene gesetzt, welche fast 
iiberall - Deutschland machte eine riihmliche Ausnahme - ein Fortschreiten 
der Impfgesetzgebung verhinderte. 

Die Argumente gegen die Vaccination, welche auch heute noch vielfach zu 
horen sind, beruhen auf folgenden Einwiirfen: 

Vorerst wurde behauptet, daB der Imp/schutz gegen die Blattern kein ge
nilgender sei, da Geimpfte trotzdem von der Krankheit befallen werden konnen. 
Das ist richtig, ebenso wie auch Menschen, die Blattern durchgemacht haben, 
in sehr seltenen Fallen wieder daran erkranken konnen (Ludwig XV.). Gegen
iiber diesen Ausnahmsfallen, in denen weder die Durchmachung der Krankheit 
noch die Impfung Immunitat setzen, konnte man aber feststellen, daB tatsach
lich in der Regel nach der Impfung Blatternimmunitat auftrat, daB aber diese 
nur ca. 10 Jahre andauert und daB dann eine Wiederimp/ung vorgenommen 
werden muB. Bezeichnend fUr die Bedeutung der Revaccination sind folgende 
Zahlen aus Bayern fUr die Jahre der einmaligen Impfung (1857-1874) und jene 
der gesetzlich vorgeschriebenen Revaccination (1875-1892). Wahrend in der 
ersten Epoche von 100000 Menschen durchschnittlich 3-6 an Blattern starben 
(in den Epidemiejahren 1871 und 1872 sogar 104 und 62), sank im zweiten Zeit
abschnitt die Sterblichkeit auf 0,5 herab und erreichte als Hochstziffer (in den 
ersten Jahren der neuen Verordnung) die Zahll,7. Noch deutlicher ist eine ver
gleichende Statistik der Lander mit regelmaBig durchgefUhrter Impfung und 
jenen ohne eine solche. 

Es starben in den Jahren 1889-1893 von 1 Million Einwohner von Blattern 
in Deutschland, zweimalige Impfung 
"Danemark, einmalige 
" Schweden " " Schottland, 

Irland " " 
" Belgien ohne allgemeinen Impfzwang 
" Frankreich (Stitdte) " 
" Spanien " 
" RuBland 1891-1893 " " 

2,3 
3,8 
1,3 
0,5 
0,4 

252,9 
147,6 
638 
836,4 

Auch an kleinen Epidemien lieB sich beweisen, daB die Geimpften entweder gar nicht 
oder an relativ leichten Formen von Blattern erkrankten. NETOLITZKY berichtet von einer 
Blatternepidemie in Eger 1888/89. Von 672 Erkrankten starben 153. Darunter war kein 
erfolgreich geimpftes Kind unter 15 Jahren; unter den Erkrankten kein Revaccinierter 
und kein erfolgreich geimpftes Kind unter 5 Jahren. Diese Zahlen beweisen den Wert der 
Vaccination und der Wiederimpfung. 

Lehrreich waren die Erfahrungen im Kriege. Unter den wenig geimpften 
Soldaten RuBlands sowie in den Gefangenen- und Interniertenlagern brachen 
wiederholt Blatternepidemien aus, die auch ins Binnenland, so nach Osterreich 
und Deutschland, Ableger sandten. Trotzdem gelang es durch eine energische 
Durchimpfung der Bevolkerung die Krankheitsfalle zu isolieren, so daB Wien 
wahrend der ganzen Kriegszeit nur ein paar Dutzend Blatternfalle (darunter 
vorwiegend leichte FaIle) aufwies. 

Wahrend in friiheren Jahrhunderten Blatternfalle zu den haufigsten Krank
heiten gehorten, die der Arzt zu Gesicht bekam, gibt es heute in Deutschland und 
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Osterreich Studenten und Arzte, die nie einen Blatternfall zu sehen Gelegenheit 
hatten. Die Blattern sind uberall dart von der Bildflache verschwunden, wo eine 
weitgehende I mpfung der Bev6lkerung stattgefunden hat. 

Ein weiterer Einwand gegen die Blatternimpfung bestand darin, daB man 
fiirchtete damit gefahrliche Krankheiten auf den Geimpften zu iibertragen und 
durch die Impfung selbst ernste Krankheitszustiinde zu erzeugen. 

Was die Ubertragung von Syphilis durch die Vaccination betrifft, so 
war diese Moglichkeit, wie einige Epidemien von Impfsyphilis beweisen, so lange 
vorhanden, als humaner Impfstoff in Verwendung stand. Heute, bei der fast 
ausschIieBlichen Verwendung von animaler Lymphe ist ein derartiges Vorkommen 
unmoglich. Die von Impfgegnern behauptete Ubertragung von akuten an
steckenden Kinderkrankheiten durch die Impfung hat mit dieser nichts zu tun, 
sondern ist dort, wo sie etwa im AnschluB an eine Impfung aufgetreten ist, nur 
eine Folge des Zusammenkommens vieler Kinder am Impforte. 

Hingegen ist die Moglichkeit tatsachlich vorhanden, daB nach der Impfung 
krankhafte Symptome auftreten, welche das gewohnliche MaB der Impfreaktion 
iiberschreiten. Hierher gehoren Impferytheme, langer dauerndes Fieber, groBe 
geschwiirige zu tiefen Narben fiihrende Impfstellen, Auftreten von Impfpusteln 
an anderen Korperstellen, namentlich bei bestehenden Ekzemen (generalierte 
Vaccine, Vaccinose), Rotlauf, Impetigo und andere Hautaffektionen. Sonstige 
angebliche Folgen von Impfungen, wie Erblindung, Skrofulose, Tuberkulose 
sind zum Teil nicht erwiesen, zum Teil nur ein Manifestwerden latenter Krank
heitsdispositionen, die auch ohne Impfung zum Vorschein gekommen waren. 
VOIGT hat die Impfschaden von 100000 Hamburger Kindern zusammengestellt 
und hierbei selbst bei Mitzahlung einer Reihe von unwahrscheinlichen Folge
erscheinungen 0,1 % von Erkrankungen gefunden. Von diesen starb ein Kind 
an einer sekundaren Wundinfektion, wahrend alle anderen "Impfschaden" ohne 
Folgen verliefen. Jedenfalls sind die Gefahren der Impfung ungeheuer gering 
gegeniiber der Gefahrdung des ungeimpften Kindes durch die Blattern. Durch 
die neuestens empfohlene subcutane Impfung (LEINER) bei ekzematosen 
und unruhigen Kindern, ist das Gefahrenmoment der Impfung noch mehr 
hera bgedriicktl) . 

Eine viel schwerer zu bekampfende Gegnerschaft fand die Impfung in poli
tischen und sozialen M omenten. Sie wurde als Eingriff in die personlichen 
Rechte des Individuums angesehen und gerade in jenen Landern, wo die Un
antastbarkeit der Person hochgehaIten wird (England, Schweiz) als gesetzlicher 
Zwang abgelehnt. In Deutschland, wo der Impfzwang gesetzlich durchgefiihrt 
worden war, gab es lebhafte Agitationen und Petitionen gegen das Gesetz, dessen 
Abschaffung immer gefordert wurde. Die Impfgegnerschaft wurde durch Wort 
und Schrift ins Volk getragen, wobei lautere und unlautere Motive, Tatsachen
falschungen, wiiste Beschimpfungen aller Arzte und Sanitatspersonen, Schlag
worte des Naturheilverfahrens usw. ihre Wirkung auf die Massen, die seit 3-4 
Generationen keine schweren Blatternepidemien erlebt hatten, nicht verfehlten. 
Auch heute noch ist die Bekampfung der Impfung ein beliebtes Agitationsmittel 
reaktionarer Parteien, so daB es kaum einer Regierung gelingen wiirde, ein 
Impfgesetz im Parlamente durchzubringen. 

Von den groBen Kulturstaaten ist nur Deutschland in der glucklichen Lage 
ein Impfgesetz zu besitzen (8. April 1874), in welchem die Impfung innerhalb der 

1) Die in den letzten Jahren beschriebene Encephaliti8 nach Imp/ungen groLlerer 
Kinder diirfte auf einer Aktivierung eines latenten Virus beruhen (R. KRAus). Die Studien 
iiber diese Krankheit sind noch nicht abgeschlossen. 
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ersten und die Wiederimpfung innerhalb des 12. Lebensjahres zur Pflicht ge
macht wird. Zahlreiche Verordnungen und Erganzungsbestimmungen sind 
zu diesem Gesetz erschienen (s. BORNTRAEGER). Dem Impfgesetz ist es zu 
verdanken, daB die Blattern in D{'utschland zu den exotischen, nur in den 
Grenzgebieten zu beobachtenden Krankheiten gehoren und daB auch im Welt
kriege Erkrankungen im Heere und in der Zivilbevolkerung keine Bedeutung 
erlangt haben. 

In Osterreich ist ein Impfzwang nicht gesetzlich vorgeschrieben, aber es wird 
in den Schulen, in Kindergarten, in Waisenhausern, in offentlichen Fiirsorge
anstalten sowie bei Stellungen im Sanitatsdienste die Vorlegung des Impfzeugnisses 
verlangt. In der Armee herrscht (seit 1886) Impfzwang. Die strenge Durchfiih
rung derartiger Vorschriften, wie sie z. B. in Wien gehandhabt wird, hat es mit 
sich gebracht, daB diese Stadt dauernd blatternfrei und auch im Kriege von dieser 
drohenden Seuche verschont geblieben ist. In Ungarn besteht seit 1887 Impf
zwang fiir Kinder im ersten Lebensjahr. England hatte seit 1867 ein Impfgesetz, 
in welchem die Erstimpfung obligatorisch, die Revaccination dem Belieben der 
Eltern anheimgestellt war. 1m Jahre 1898 wurde die "Gewissensklausel" an
genommen, nach welcher es Eltern gestattet ist, die Impfung ihrer Kinder zu 
unterlassen, wenn dieser Eingriff mit ihrem Gewissen nicht vertraglich ist. Da-, 
durch ist der Impfzwang tatsachlich aufgehoben. 

Einmalige Impfungen werden in Dan~mark, Schweden, einzelnen Kantonen 
der Schweiz und anderen Landern vorgeschrieben, Frankreich, ltalieri haben 
ahnliche Verordnungen wie Osterreich in bezug auf die Vorlegung von Impf
scheinen fiir Schulkinder oder Aufnahmebewerber fiir verschiedene Anstalten. 

In anderen Landern, wie Belgien, Holland, Japan besteht kein gesetzlicher 
Impfzwang, sondern nur die Impfvorschreibung fiir bestimmte Falle. Nord
amerika verlangt von Einwanderern Impfzeugnisse. 

Sicherlich ist auch in den Landern, in denen kein Impfzwang besteht, die 
Verbreitung der Impfung heutzutage groBer als dies gesetzlich vorgeschrieben 
ist. Zu Zeiten von Blatterngefahr entschlieBen sich viele Personen, die bisher 
die Impfung abgelehnt hatten, doch zur Impfung. Aber trotzdem liegt in der 
Nichtimpfung groBer Bevolkerungskreise eine. groBe Gefahr fiir die Hygiene 
eines Landes oder einer Stadt, da dadurch eine rapide Verbreitung der Krankheit 
namentlich bei Kindern unvermeidlich ist und da zu Epidemiezeiten auch die 
Beschaffung von Impfstoff oft nicht geniigend rasch und richtig moglich ist. 
Die Bekampfung der Impfgegner ist keine geschaftliche Angelegenheit der 
.Arzte, sondern Gewissensache eines jeden, der das Volkswohl aufrichtig fordern 
will. In dem ausgedehnten Arbeitsgebiet des modernen Hygienikers ist die Imp
fung eines der klarsten und verlaBlichsten Kapitel, deren segensreiche Wirkung 
trotz aller gegnerischen Unterstellungen iiber allen Zweifel erhaben ist. 

Die Impfung wird jetzt iiberall nur mit animaler Lymphe durchgefiihrt, die von KiUbern 
gewonnen wird. Fiir die Vorgange in den Impfgewinnungsanstalten, die meist unter staat
licher Aufsicht stehen, gelten bestimmte gesetzliche bzw. sanitatspolizeiliche Vorschriften. 
Es werden nur gesunde, tuberkulin-negative Kalber bzw. Jungrinder verwendet, die einige 
Zeit in Beobachtung gestanden hatten und rein gehalten waren. Nach mehrfacher griind
licher Reinigung und Rasierung der Bauchhaut werden in diese zahlreiche Schnitte gesetzt 
und mit Impfstoff beschickt. Die Impfstelle wird durch Verband geschiitzt. Nach 5-8 Tagen, 
innerhalb derer das Tier in einem eigenen Stall sorgfaltig sauber gehalten und gepflegt worden 
war, werden in Narkose die Impfpusteln mit dem scharfen Liiffel abgeschabt und der Inhalt 
mit der vierfachen Menge 80proz. Glycerin versetzt und durch einen Monat kiihlgestellt. 
Das Impftier wird geschlachtet und der Impfstoff nur verwendet, wenn sich viillige Gesund
heit ergeben hat. Nach einem Monat wird die Glycerinlymphmenge zerrieben, abermals 
einige Monate in der KaIte aufbewahrt und dann zum Gebrauch in die kleinen Glasriihrcheu 
gefiillt. 
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x. Nervenkrankheiten im Siiuglingsalter. 
Die Krankheiten des Nervensystems im Sauglingsalter sind nur selten von 

sozialen Momenten beeinfluBt. 
Man konnte in dem Auftreten von Geburtsverletzungen des zentralen oder 

peripheren Nervensystems, also in Entbindungslahmungen des Armes, in Facialis
lahmungen und in intrameningealen bzw. intracerebralen Blutungen Folgen einer 
ungenugenden Beaufsichtigung bei der Geburt und damit Zeichen einer mog
lichen sozialen Schadigung erblicken. Das ist aber kaum der Fail. Derartige 
traumatische Lasionen des Nervensystems konnen bei den sorgsamst geleiteten 
Geburten vorkommen, auch bei solchen, bei denen irgendein Eingriff nicht vor
genommen wurde (Gehirnblutungen PH. SCHWARZ). Da in groBeren Stadten 
auch unbemittelten Frauen Gelegenheit zur Entbindung in mustergiiltig ge
fuhrten Anstalten gegeben ist, kann man auch in der Armut keinen AnlaB zu 
besonders schweren Geburten und damit zu eventueIlen Verletzungen des kind
lichen N ervensystems finden. 

Eine groBere Bedeutung besitzen auBere Umstande bei dem Auftreten des 
so gefiirchteten Tetanus des Neugeborenen. Verunreinigung der Nabelwunde mit 
Staub, Erde usw., in der sich die haufigen Tetanusbacillen befinden, konnen dort 
jedenfalls eher vorkommen, wo die auBeren Verhaltnisse bei der Entbindung 
ungiinstig sind. In Gebaranstalten, mit aseptischer Behandlung des Nabel
stumpIes ist das Leiden recht selten. Man hat Imher Rassendispositionen fur 
den Tetanus der Neugeborenen angenommen. SOLTMANN berichtet (GERHARDTS 
Handbuch der Kinderkrankheiten 1880), daB unter den Negem Westindiens, 
Cubas, Cayennes, Guayanas Tetanus so haufig war, daB bis zu einem Viertel der 
Neugeborenen daran zugrunde gingen. BAJON (Guyana) sah in dieser Krankheit 
geradezu ein Hindemis, die Negerkinder groB zu ziehen. Ahnliches wurde von 
den Eingeborenen des Kaplandes, Jamaikas und anderer tropischer Lander 
berichtet. Es wurden aIle moglichen Ursachen fur das Auftreten und die Haufig
keit des Tetanus geltend gemacht, wie miasmatische, atmospharische Einflusse, 
Hitzeeinwirkungen, Alkoholismus, Gemutserregungen der Mutter, ja HUFELAND 
berichtet sogar, daB bei manchen. Negerstammen die Meinung herrsche, daB die 
Krankheit mit Absicht den Kindem beigebracht werde und daB daher durch 
14 Tage kein Neger das Zimmer der Wochnerin betreten durfe. Seitdem wir 
den Erreger des Tetanus kennen, sind wir zu der Annahme berechtigt, daB nicht 
Rassendisposition, sondern grobe Verunreinigung des Nabels die Ursache der 
Haufung der Krankheit bei manchen Volkern sei, wobei es dahingesteilt bleiben 
mag,ob die Unreinlichkeit bei der Entbindung uberhaupt oder gewisse den Nabel 
beschmutzende Gebrauche die Ursache des Tetanus bilden. Man kann in der 
Haufigkeit des Tetanus bei Neugeborenen sozusagen ein Kulturdokument fUr 
ein Yolk erkennen, da derselbe immer seltener werden wird, je mehr das Ver
standnis fiir hygienisch einwandfreie Entbindungen Platz greift. So ist es recht 
bezeichnend, daB nach einem Zitate von REUSS in Rumanien im Jahre 1904 von 
23398 innerhalb des ersten Monates verstorbenen Kindern 10257 an Tetanus zu
grunde gegangen waren (MmoNs), wahrend PAULIN in Danemark (1906) die 
jahrliche Todesziffer an Tetanus neonatorum auf 50-60 berechnet. Die Prognose 
des Tetanus ist sehr ernst und um so schlechter, je fmher die Krankheit auftritt. 
FINKELSTEIN erhalt aus der Literatur eine Mortalitat von 93%. Leider ist auch 
die Serumbehandlung nicht imstande verlaBliche Wirkungen zu erzielen. FINKEL
STEIN steIlt 25 behandelte Faile mit 62,3% Heilungen zusammen. Man kann 
daher in der AuBerachtlassung der Serumbehandlung kaum einen Umstand er
blicken, der etwa sozial schlecht gestellte oder arztliche Behandlung schwer 
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zugangliche Kinder gegenuber behuteten Sauglingen in Nachteil versetzen 
wurde. 

Von anderen auf infektioser Basis beruhenden Nervenkrankheiten des 
Sauglingsalters sind die verschiedenen Formen der Meningitiden erwahnenswert. 

Die tuberkulose Meningitis ist im Sauglinsalter nicht selten. KOCH gibt in 
einer Zusammenstellung von 351 Fallen aus der Wiener Kinderklinik (1903 bis 
1911) 21 FaIle aus 
dem ersten Halbjahre 
und 34 aus dem zwei
ten Halbjahre, d. s. 
15,6% aus dem ersten 
Jahre, an. Die groBte 
Haufigkeit finden wir 
zwischen dem 2. und 
4. Lebensjahre. In 
diesen Jahren uber
steigt die Meningitis 
auch absolut die an-

Tabelle 10. Zusammenstellung der letzten Tuberkulosefiille 
St.-Annen-Kinderspital Wien (1906-1910). 

Alter 

Jahre 

0-1 
1-2 
2-3 
3-4 
4-5 
5-6 

Meningitis tbc. 

abso!. Zahl 

30 
35 
17 
14 
11 
5 

Proz. 

40 
58 
65 
70 
78 

Andere Form I Snmme der 
der letalen Tuberkulose ' Todesfalle 

------------ I an 
, abso!. Zahl Proz. ,Tuberknlose 

45 
25 

9 
6 
3 
4 

60 
42 
35 
30 
22 

75 
60 
26 
20 
14 

9 

deren Todesfalle an Tuberkulose, wie aus vorstehender Tabelle KOCHS hervor
geht. (Diese Tabelle bezieht sich nur auf Todesfalle, deckt sich also nicht mit 
den ebenerwahnten Ziffern uber die Morbiditat.) 

Die tuberkulOse Meningitis ist demnach im Sauglingsalter nicht die Haupt
form der letalen Tuberkulose. 

Uber die sozialen Bedingungen, welche zur tuberkulOsen Meningitis fUhren, 
solI an dieser Stelle nicht gesprochen werden, da hierfUr ja dieselben Bedingungen 
gelten, wie fUr die Tuberkulose uberhaupt. Erwahnenswert ist nur, daB Brust
ernahrung bei infizierten Sauglingen nicht vor dem Auftreten einer tuberkulOsen 
Meningitis schutzt. ZAPPERT hat diesbezugliche Zusammenstellungen bei ver
storbenen Kindern bis zum dritten Lebensjahre gemacht und ein Verhaltnis 
der naturlich zu den kunstlich genahrten von 82 : 18 gefunden, was den ge
wohnlichen Stillungsbedingungen der armeren Wiener BevOlkerung entspricht. 

Die Cerebrospinalmeningitis (epidem. M.) ist eine Infektionskrankheit, die 
sporadisch und epidemisch auftritt und vorwiegend kleine Kinder befallt. Nach 
einer Statistik von FLATTEN (zit. M. SALGE-MENDELSSOHN im PFAUNDLER
SCHLOSSMANNschen Handb. 3. Auf I. ) waren bei einer Epidemie im Kreise Katto
witz von den Erkrankten 57,3% im Alter von 0-5 Jahren, 25,4% im Alter 
von 5-10 Jahren, 7,4% im Alter von 10-15 Jahren. Die Todesfallstatistik 
ergibt nach GOEPERT 17% Sauglinge, nach einer von FINKELSTEIN erwahnten 
Zusammenstellung ZIEMSSENS 208 Sauglinge auf 779 Todesfalle. Auch sehr junge 
Sauglinge (4 Wochen) konnen von der Krankheit befallen werden. Die Infek
tiositat der epidemischen Meningitis ist nicht sehr groB. Geschwister von Er
krankten bleiben oft verschont. Hingegen ist in Gegenden, wo die Krankheit 
epidemisch ist oder war, eine Verhutung schwer, da zweifellos gesunde Zwischen
trager (im Nasen- und Rachensekret) das Leiden ubertragen. Erfahrungen an 
Erwachsenen haben gezeigt, daB enges Zusammenscin in schlechten Quartieren 
(Kasernen) die Verbreitung der Meningitis fordert. Doch kann man sie deshalb nicht 
als eine Krankheit der Armen bezeichnen. Zur Behandlung (Serum) und Pflege 
ist allerdings namentlich bei den sich in die Lange ziehenden zur Genesung (oft 
mit Defekten wie Hydrocephalus, SehstOrungen usw.) neigenden Fallen gute 
arztliche und pflegerische HiIfe notwendig, wie sie der Armenbevolkerung, in
sofern sie nicht die empfehlenswerte SpitaIspflege aufsucht, nicht Ieicht zur 
Verfiigung f'lteht. 
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Eine fiir das Sauglingsalter charakteristische, wenig bekannte Form der 
Meningitis ist die Meningitis serosa. Diese tritt entweder als KompIikation 
anderer Krankheiten (Pneumonie, Otitis, Masern, Keuchhusten usw.) oder 
primar auf. Die Symptome sind manchmal stiirmisch, rasch zum Tode fiihrend, 
manchmal subakut an eine tuberkulose oder cerebrospinale Hirnhautentziindung 
erinnernd, gar nicht selten schleichend mit allmahlichem Ubergang in einen 
Hydrocephalus. Die Erkennung ist nicht leicht (klares, unter erhohtem Druck 
stehendes Lumbalpunktat) und zur Behandlung ist die wiederholte Vornahme 
der Lumbalpunktion notwendig. Aus diesen Griinden wird eine HeHung der 
Krankheit dort um so eher zu erwarten sein, wo sachgemaBe Hilfe und Pflege 
bei der Hand sind. 

Auch die HEINE-MEDINsche Krankheit (Poliomyelitis) ist im Sauglingsalter 
recht haufig anzutreffen. Von 525 Fallen, die ich in der Wiener bzw. Nieder
osterr. Epidemie der Jahre 1908/09 zusammenstellen konnte, waren 60 
Kinder im Alter von 1-2 Jahren. Die jiingsten Patienten waren 2, 4, 5 und 6 
Monate alt (der zweimonatige ist zweifelhaft). DaB iiberhaupt das Kleinkindes
alter am starksten der Erkrankung ausgesetzt ist, geht aus dem groBen Material 
WICKMANNS hervor, der unter 2759 Fallen aus dem Jahre 1917 1083 im Alter 
bis zu 3 Jahren nachweisen konnte. Das mannliche Geschlecht scheint bei den 
Erkrankungsfallen zu iiberwiegen (ZAPPERT 277 mannIiche gegeniiber 226 weib
liche Kranke). Bekannt und in allen Epidemien beobachtet ist die Sommer
erhebung der Krankheitskurve. Manchmal sieht man auch einen Herbstgipfel 
(Oktober), wahrend die Wintermonate fast ganz frei bleiben. Die HEINE-MEDIN
sche Krankheit wird durch gesunde Zwischentrager verbreitet, die Ausdehnung 
langs grotler Verkehrswege (Eisenbahn, Fliisse usw.) wurde mehrfach festgestellt. 
Die Mortalitat ist im Sauglingsalter nicht hoher als in den nachsthoheren Alters
stufen. Aus seinem Gesamtmaterial hat ZAPPERT eine Sterblichkeit von 10,9% 
nachgewiesen. 1m Sauglingsalter war die Mortalitat 10%, im Alter von 1-2 
Jahren 9,6%, von2-3 Jahren6%, von3-4Jahren 15,1 %, von 8-9Jahren 21,4%. 

Bemerkenswert ist die Tatsache, daB eine Beziehung der HEINE-MEDINSchen 
Krankheit zum Pauperismus sich nicht feststeIle1'L laBt, daB sogar aus ZAPPERTS 
Zahlen eher eine auffallige BeteiIigung wohlhabender Klassen zu ersehen ist. 
In den Sammelbogen war eine eigene Rubrik iiber den Vermogenstsand der 
Kindeseltern angegeben, deren AusfiiIlung 282 arme und 137 bemittelte Eltern 
ergeben hat (67,3% gegeniiber 32,7%). Wenn auch Fehierquellen nicht auszu
schlieBen sind - die Landarzte werden eher zu reichen als zu armen Patienten 
gerufen, in den Wiener Ambulatorien sind wohl auch bemittelte Patienten mit 
dieser wenig bekannten Krankheit erschienen, die unter der Armenbevolkerung 
aufgenommen wurde -, so erscheint doch die starke BeteiIigung wohlhabender, 
ja sehr reicher Kreise gegeniiber anderen Infektionskrankheiten auffallend. 

Weniger bekannt, vielleicht auch weniger studiert, ist'das Vorkommen der 
Encephalitis epidemica (lethargica) im Sauglingsalter. Die MogIichkeit einer 
placentaren Ubertragung bzw. einer Infektion durch die stillende Mutter wurde 
erwogen. FINKELSTEIN sah einige FaIle der athetotischen Form bei Sauglingen. 
Irgendwelche sozialhygienische Forderungen lassen sich bei dieser, beim Saug
ling seltenen Krankheit nicht aufstellen. Auch andere im Sauglingsalter vor
kommende Formen von Encephalitis, die meist im Gefolge anderer akuter Krank
heiten auftreten, lassen keine Beziehungen zu sozialen Faktoren erkennen. 

Hingegen ist die Spasmophilie (Tetanie) nicht nur eine haufige Erkrankung 
des Sauglingsalters, sondern stark von exogenen Einfliissen abhangig. Vor 
allem ist das Leiden innig an die kilnstliche Erniihrung gekniipft .. Wahrend nach 
FINKELSTEIN von Flaschen~indern 51>,7% trbererregbarkeitszeichen aufwiesen, 
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zeigten von reinen Brustkindern nur 2%, von solchen, die nach kiinstlicher Er
nahrung die Brust erhalten hatten, 8,3% Merkmale der "Obererregbarkeit. Die 
Spasmophilie mit ihren Folgeerscheinungen der Eklampsie und dem Laryngo
spasmus, ist eine ausgesprochene Erkrankung des Sauglinsgalters. Sie zeigt die 
groBte Haufigkeit im zweiten und dritten Halbjahr, findet sich aber auch schon 
bei 3- und 4monatigen Sauglingen (THIEMICH). Bei Friihgeborenen kann der 
Beginn sogar bis in den zweiten Lebensmonat zuriickgehen (FINKELSTEIN). Auch 
Zwillinge sollen eine besondere Neigung zur Tetanie besitzen (ROSENSTERN). 
Vielfach erwiesen ist die charakteristische Jahreskurve der Spasmophilie, welche 
ihren Hohepunkt im Februar und Marz, und ihren Tiefpunkt im Juli, August 
aufweist. Ob dieses gehaufte Auftreten der Krankheit im Friihling auf exogene 
Ursache (Winteraufenthalt in schlechten W ohnraumen "respiratorische Noxen") 
oder auf eine Friihjahrshormonwirkung (MoRa) zuriickzufiihren ist, kann schwer 
entschieden werden. Sonst besteht aber kein Zweifel, daB schlechte Ernahrungs
und Pflegeverhaltnisse die Entstehung der "Obererregbarkeit begiinstigen und 
daB ernahrungsgestOrte Kinder iiberhaupt sehr zu Tetanie neigen. Namentlich 
die schweren Formen der Krankheit, die Eklampsie und der Stimmritzenkra.mpf, 
lassen sich viel haufiger in den Armenambulatorien als in der Privatsprechstunde 
des Kinderarztes nachweisen. Moglicherweise spielt eine hereditare bzw. familiare 
Belastung bei der N eigung zur Spasmophilie eine Rolle. Die Prophylaxe dieses, 
in seinen Grundbedingungen noch immer nicht klargestellten Leidens kann nur 
in der moglichsten Durchfiihrung einer natiirlichen Ernahrung und einer ver
niinftigen Pflege bestehen. Insbesondere muB auch wahrend der Wintermonate 
fiir geniigende Zufuhr von Luft und Licht gesorgt werden. Vielfach deckt sich 
die sozialhygienische Fiirsorge bei der Spasmophilie mit jener der Rachitis. 

Ein nicht haufiges und nicht schweres Leiden des Sauglingsalters, der 
Spa8mu8 nutans, diirfte ebenfalls durch auBere Einfliisse stark beeinfluBt sein. 
Es handelt sich bekanntlich hierbei urn einen durch Kopfwackeln, Augenzittern 
und Schiefhaltung des Kopfes gekennzeichneten Zustand, der Sauglinge und 
Kleinkinder befallt und nach mehreren Monaten wieder verschwindet. Von 
44 Fallen meiner Beobachtung war bei Beginn der Krankheit die Altersverteilung 
folgende: 
4 Mon. 3 5 Mon. I 6 Mon. 3 7 Mon. 5 8 Mon. 2 
9 4 10 5 II 9 12 5 13 I 

14 2 15 I 16 3 

Eine befriedigende Erklarung fiir den Spasmus nutans besitzen wir nicht, 
aber jedenfalls diirfte, wie RAUDNITZ zuerst hervorgehoben hat, standiges Ver
weilen in dunklen Raumen begiinstigend auf das Entstehen des Leidens einwirken. 
FINKELSTEIN sah in einem groBen Sauglingsheim gerade nur jene Kinder an 
Spasmus nutans erkranken, welche in einer besonders diisteren Baracke gelegen 
waren. Auch der Spasmus nutans zeigt wie die Tetanie und andere nervose 
Zustande des Kindes einen charakteristischen Friihjahrsanstieg. 

Eine andere, seltene, aber recht lastige nervose Erscheinung beim Saugling, 
die Rumination (Wiederkauen), diirfte ebenfalls mit Pflegeschaden zusammenhan
gen. Man sieht namlich dieses Leiden fast nur bei Spitalsinsassen und LANDE 
bezeichnet es ganz zutreffend als eine Neurose "spitalsgelangweilter Sauglinge". 
Da wir derzeit zu der Ansicht gelangt sind, daB das Wiederkauen der Sauglinge 
eine lustbetonte, willkiirlich hervorgerufene Gehirnneurose ist, gewinnt die An
nahme, daB die Kinder, die nicht genug Zerstreuung und Ablenkung haben, 
hierzu ihre Zuflucht nehmen, an Wahrscheinlichkeit. Man kann nicht gerade 
von sozialen Ursachen, aber doch von Momenten sprechen, die mit den auBeren 
Lebensbedingungen des Kindes innig zusammenhangen. 

Handbuch der Borja len Hygiene. V. 39 
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1m entgegengesetzten Sinne ist auch die so haufige Siiuglingsneuropathie 
mit den auBeren Verhaltnissen, in denen die Sauglinge aufwachsen, stark ver· 
kniipft. Wenn auch zweifellos hierbei angeborene Disposition von groBter Be· 
deutung ist, so kann doch kein Zweifel dariiber bestehen, daB Erziehungsfehler, 
die schon im friihesten Sauglingsalter einsetzen, stark mitwirken. Mangelnde 
Ordnung in der Einhaltung der Mahlzeiten, fortwahrendes Sichbeschaftigen mit 
dem Kinde, Nachgiebigkeit gegeniiber allen durch Schreien und Unruhe geltend 
gemachten Wiinschen und Launen, stark zur Schau getragene Bewunderung fiir 
die ersten intellektuellen '!uBerungen des Kindes - all dies fiihrt dazu, daB 
das Kind schon friihzeitig anspruchsvoll, hemmungslos und aufgeregt wird und 
spater die Umgebung mit seinen Wiinschen und Launen tyrannisiert. Storungen 
des Appetits, Brechneigung, unruhiger Schlaf machen sich friihzeitig geltend. 
Zu einer solchen fehlerhaften Erziehung gehort viel Zeit und mangelnde Selbst
erziehung von seiten der Eltern und diese finden sich bei beschaftigungslosen 
Miittern leichter als bei stark in Anspruch genommenen. Daher ist die Nervositat 
der Sauglinge und Kleinkinder eine Erscheinung der begiiterten, sozial gut
gestellten Klassen und findet sich bei solchen Bevolkerungsschichten, die durch 
Tradition und Erziehung sich besonders intensiv mit Kindern abgeben. Man 
trifft daher nervose Sauglinge in der Privatpraxis haufiger als in der Armen
ordination und bei manchen Volksstammen (Juden, Italienern usw.) reichlicher 
als bei anderen (Nordlandern). 

Toxische Erkrankungen des Nervensystems, die beim Erwachsenen in Form 
von Berufsschaden eine groBe Bedeutung besitzen, kommen beim Kinde sehr 
selten vor. Chronische Arsen- und Alkoholneuritiden sind beschrieben, haben aber 
keinen Zusammenhang mit sozialen Einfliissen. Eher konnten solche bei der 
Bleineuritis in Betracht kommen. Unter den vielfachen Ursachen, die zu solcher 
fiihren konnen, haben Trinkwasservergiftungen infolge schadhafter Bleirohren, 
rege1maBige Nahrungsaufnahme aus blei-haltigem Geschirr, Spielen mit blei
haltigen Gegenstanden allgemeines Interesse. An gewerbliche Vergiftungen er
innern der Aufenthalt in Arbeitsstatten von Bleiarbeitern und das Spielen mit 
bleihaltigen Seidenabfallen, wie ich es einmal beobachtet habe. Beachtenswert ist, 
daB die Bleineuritis bei Kindern weniger die oberen als die unteren Extremi
taten betrifft und zu Dauerlahmungen fiihren kann. Bei Sauglingen sind 
solche Vergiftungen in einzelnen seltenen Fallen beobachtet worden. 

Weniger von sozialem als von ethnographischem Interesse ist die besondere 
Beziehung der im Sauglingsalter gar nicht seltenen amaurotischen Idiotie zur 
jiidischen Rasse. Zuerst von amerikanischen Autoren (TAY, SACHS) an Ab
kommlingen polnisch-jiidischer Einwanderer beschrieben, wurde dieses Leiden 
dann sowohl im Beimatlande (BIGlER) als in Grenzlandern (FALKENHEIM Konigs
berg) und in solchen Stadten beobachtet, wo sich polnische oder russische Juden 
reichlich aufhalten (Wien, Bndapest). Das Leiden kommt nicht selten in Ver
wandtenehen vor und wurde auch in Familienstammbaumen sichergestellt. 
Doch sind auch Falle von nicht jiidischer Abstammung, so z. B. in aristokratischen, 
Familien (STARCK) beschrieben worden. 

Liihmungen der Extremitaten konnen beim Saugling in Form der cerebralen 
der spinalen und der peripheren Lahmung vorkommen. Cerebrallahmungen, 
die entweder halbseitig oder beiderseitig oder auf die Beine beschrankt sein konnen, 
sind Folgen von Gehirnerkrankungen im Mutterleib oder von cerebralen Blu
tungen bei der Geburt, oder von akuten Erkrankungen (Encephalitis, Endarte
ritis) im Extrauterinleben. Spinale Lahmungen sind meist Folgen einer Polio
myelitis oiler einer Spina bifida, periphere Lahmungen beruhen in der Regel 
auf Nervenverletzungen wahrend der Geburt. In all diesen Fallen handelt es sich 
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um Defektheilungen, welche besserungsfahig, aber meist nicht vollkommen heil
bar sind. Das Entstehen solcher Lahmungen ist von auBeren Verhaltnissen 
sozialer Natur kaum abhangig, wohl aber deren Behandlung. Die lokale (Elektrizi
tat, Massage), orthopadische und chirurgische Behandlung gelahmter Kinder 
erfordern einen groBen arztlichen Apparat und oft auch viel Geld, so daB Kinder 
wohlhabender Eltern diesbeziiglicher besser daran sind, als jene der Armen. 
Auch die Spitalsbehandlung kann nicht all das bieten, was solche Kinder brauchen, 
um so mehr als sie in der Regel nur ambulatorisch erfolgen kann, was eine starke 
Belastung der Mutter bzw. Pflegerin bedeutet. Namentlich jenseits des Saug
lingsalters, wenn kostspielige orthopadische Apparate sich als notwendig er
weisen, ergeben sich groBe Schwierigkeiten fiir unbemittelte Kinder, denen die 
Offentliche Wohltatigkeit nur in beschranktem MaBe abzuhelfen imstande ist. 
Die Schaffung von Fonds fiir unentgeltliche oder billige Abgabe von Apparaten 
sowie der Ausbau der Kriippelfiirsorge sind dringende soziale Forderungen, 
denen derzeit noch kaum in geniigendem MaBe entsprochen wird. 

Noch arger sind schwachsinnige bzw. blOdsinnige Kinder daran. Da es sich 
hierbei zumeist um angeborene Zustande handelt, so machen sich derartige 
Defekte bereits im Sauglingsalter geltend. Die 6ffentliche Fiirsorge ist freilich 
kaum in der Lage schon in so friihem Alter sich dieser geistig defekten Kinder 
anzunehmen, aber sie versagt leider auch in den folgenden Altersstufen, da An
stalten gew6hnlich erst Kinder vom vierten Jahre an aufnehmen. Dadurch werden 
Eltern solcher Kinder oft sehr schwer geschadigt. Die fortwahrende Beauf
sichtigung schwachsinniger Kleinkinder, die standige Betreuung auch bei den 
gew6hnlichen Funktionen belasten· die Pflegepersonen in hohem MaBe und ver
hindern sie oft auBer Hause einem Berufe und Erwerb nachzugehen. In armlichen 
Verhaltnissen stellen demnach schwachsinnige Kinder eine schwere Schadigung 
der Eltern, namentlich der Mutter dar. Auch fehlt, dort, wo die Eltern selbst 
mit Arbeit iiberlastet sind, die M6glichkeit bildungsfahige Schwachsinnige ent
sprechend zu erziehen. Die Errichtung einer geniigend groBen Anzahl von 
Anstalten fiir schwachsinnige Kinder geh6rt zu den dringendsten sozialen Forde
rungen in gr6Beren Gemeinwesen (s. damber an anderer Stelle ds. Handb.). 
Dasselbe gilt fiir Epireptikerheime, die allerdings fiir Sauglinge und Kleinkinder 
noch kaum in Betracht kommen. 
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Soziologie der N ervositat. 

Von 

EWALD STIER 
Berlin. 

I. Begriff, Symptome, Erkenming und allgemeine Bedeutung der 
Nervositat fur Individuum und Gemeinschaftsleben. 

Die erheblichen Differenzen, die bei der Beurteilung nervoser Zustande 
zwischen dem groBen Publikum und dem modernen Psychiater immer von 
neuem auftauchen und die aIle Beratungen der Nervosen und ihre Begutachtung 
fiir die Behorden heute so sehr erschweren, haben ihren letzten Grund in der 
Verschiedenartigkeit der prinzipiellen Stellungnahme zum eigentlichen Wesen 
der Nervositat. Nach der auch bei unseren Gebildeten im allgemeinen herr
schenden Auffassung handelt es sich bei der "Neurasthenie", wie die fraglichen 
Zustande meist benannt werden, um eine Erkrankung, die, ebenso wie jede 
echte Krankheit, den bis dahin gesunden Menschen erfaBt, gleichsam iiberwaltigt 
und nun sein Wohlbefinden stort und seine Arbeitsfahigkeit beeintrachtigt. Als 
die Ursache dieser vermeintlichen Krankheit werden die als storend empfundenen 
starken Reize des Lebens angesehen, vor allem also iibermitBige berufliche oder 
sonstige Arbeitsanspannung, schlechte und ungeniigende Ernahrung, affektive 
Erschiitterungen oder einfache Erregungen. 

Auf Grund der wissenschaftlichen Erfahrung muB demgegeniiber immer 
wieder mit Nachdruck auf die unbestreitbaren und ja allen bekannten Tatsachen 
hingewiesen werden, daB wir nervose Beschwerden und Storungen durchaus 
nicht allein, oder auch nur am haufigsten, bei denjenigen Menschen antreffen, 
die jahrelang, vielleicht bei wenig guter Ernahrung, iibermaBig gearbeitet haben 
und noch arbeiten oder einen schweren Lebenskampf hinter sich haben bzw. 
mitten in ihm stehen, sondern mindestens mit der gleichen Haufigkeit bei Kin
dern und Jugendlichen, bei denen von -Uberarbeitung nicht die Rede sein kann, 
sowie daB die alteren und alten Menschen, die doch diesem Kampf und den 
genannten Schadigungen jahrzehntelang ausgesetzt gewesen sind, unter der 
Zahl der "Neurastheniker" praktisch kaum in Betracht kommen und schlieB
lich, daB der Faktor der Erblichkeit so gut wie immer mit voller Deutlichkeit 
sich nachweisen laBt. 

Alle diese und viele weitere Erfahrungen bilden die Grundlage flir die heute 
wissenschaftlich vollig ge8icherte Anschauung, die dahin geht, daB den vorher 
genannten exogenen Schadigungen zwar eine erhebliche Bedeutung fiir die 
Intensitat der nervosen Beschwerden zukommt, daB die letzte U r8ache und 
das eigentliche Wesen der Nervositat aber auf einer besonderen, ererbten und 
vererbbaren Eigentiimlichkeit der Konstitution des Individuums, und :?;war des 
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Individuums in seiner Totalitat beruht, wir daher besser als von Neurasthenie 
oder Nervositat von einer "neuropathischen Konstitution" sprechen. 

Unsere Aufgabe im Einzelfall besteht danach nicht so sehr in der exakten 
Fixierung der einzelnen geklagten Beschwerden, als vielmehr darin, durch diese 
Klagen und Symptome hindurchzuschauen, damit wir so das Charakteristische, 
das Wesentliche der besonderen nervosen Konstitution des Betreffenden erfassen 
und auf dieser Grundlage das Individuum in seiner Gesamtheit beeinflussen 
konnen. 

Jeder Versuch, die Menschen einerseits in "gesunde" und andererseits in 
"nervose" oder, wie sie vielfach irrtumlich bezeichnet werden, in "nervos Kranke" 
einzuteilen, ist von vornherein zum MiBlingen verurteilt. Wir mussen uns viel
mehr daruber klar werden, daB es eben aIle Ubergiinge gibt von dem konstitu
tionell schwer nervosen Menschen uber den konstitutionell etwas nervosen bis 
zu dem konstitutionell nicht nachweisbar nervosen Menschen hinuber, und daB 
wir zum mindesten gewisse Andeutungen der fur die Nervositat charakteristischen 
Eigentumlichkeiten so ziemlich bei jedem Menschen nachweisen konnen. Ja, wir 
sehen auch, daB nach rein exogenen Schadigungen, besonders wenn sie sehr 
intensiv sind oder lange andauern, voriibergehend sogar starkere nervose Be
schwerden sich auch bei solchen Menschen zeigen konnen, die nicht eigentlich 
in die Gruppe der konstitutionell neuropathischen Menschen gehoren. 

Als Hauptmerkmal der ausgepragten neuropathischen Konstitution be
trachten wir heute eine yom Durchschnitt der Menschen mehr oder minder 
stark abweichende Art, auf die Lebensreize zu reagieren, und zwar im Sinne 
einer gesteigerten Erregbarkeit, einer gesteigerten Emptindlichkeit und einer er
hOhten Ermiidbarkeit. 

Schon korperlich pragt sich diese konstitutionelle Besonderheit meist deut
lich aus. So finden wir schlanke, groBgewachsene Individuen mit zarter, durch
sichtiger, weicher Haut, schlichtem, schwunglosem, dunnem Kopfhaar - Eigen
tumlichkeiten, die besonders im Alter von 15-40 Jahren dem Betreffenden 
leicht ein jugendlicheres Aussehen verleihen als dem Lebensalter entspricht -
besonders haufig unter den konstitutionell neuropathischen Individuen, und 
dies gestattet uns oft schon die Besonderheit ihrer nervosen Konstitution auf 
den ersten Blick zu erkennen. 

Die gesteigerte Erregbarkeit, die sich dadurch dokumentiert, daB auf irgend
welche Sinnesreize rascher und intensiver die Erfolgsreaktion eintritt, zeigt sich 
im allgemeinen auf dem gesamten Gebiet des nervosen Lebens in annahernd 
gleicher Auspragung; in anderen Fallen sehen wir jedoch, daB diese Steigerung 
der Erregbarkeit auf einzelnen Gebieten besonders ausgepragt istl) , dann auch 
fast immer auf den gleichen Gebieten wie bei der Ascendenz bzw. Descendenz. 

Besonders geeignet zur Feststeliung solcher Ubererregbarkeit sind die Ge
biete des Vestibularis, der Zirkulation, der Blasenfunktion, des Darms oder 
auch die allgemeine Widerstandsfahigkeit gegen Gifte, Z. B. Kaffee, Tee, Alkohol. 
Die erhohte Erregbarkeit des Gleichgewichtsapparates zeigt sich vor allem bei 
Kindern sehr deutlich in dem vorzeitigen Eintreten von Ubelkeit und Erbrechen 
bei Ruckwartsfahren, Schaukeln, Karussellfahren, die erhohte Erregbarkeit des 
nervosen Apparates der Blase in gehauftem und imperatorischem Harndrang bei 
Tage und nachtlichem Einnassen noch uber das 3. Lebensjahr hinaus, die erh6hte 
Erregbarkeit des Herzens und vasomotorischen Apparates in ubermaBiger Be
schleunigung des Pulses schon bei mittlerer Anstrengung oder Erregung, in 

1) Wir sprechen in soIchen Fallen jedoch besser nicht von "Organneurosen", sondern 
von nervosen Menschen, bei denen die gesteigerte :Erregbarkeit vor allem ein bestimmtes 
Orgailsystem betrifft, z. B. den Verdauungsapparat, den Zirkulationsapparat O. a. 
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Neigung zu Ohnmachten, raschem Farbwechsel u. a.; auf dem Gebiet der Atmung 
zeigt sich die gesteigerte Erregbarkeit in Neigung zu Asthma, auf dem Gebiet der 
Verdauung in der Uberempfindlichkeit gegen gewisse Speisen und der Neigung 
zu plOtzlichen Durchfallen bei Angst oder sonstiger affektiver Erregung. Die 
Widerstandsunfahigkeit gegen Gifte zeigt sich nach Insektenstichen oder nach 
GenuB von artfremdem EiweiB, wie Krebsen, Hummern, Aal, oder auch nach 
GenuB von Erdbeeren in Quaddelbildung oder echtem Nesselfieber, des ferneren 
in zu fruhem und zu intensivem Eintritt von vasomotorischen Sti:.irungen und 
echten Vergiftungserscheinungen schon nach GenuB von geringen Alkoholmengen. 
Auch das ubermaBige Schwitzen bei Hitze, das Erblassen und die Bildung von 
Gansehaut schon bei geringer Kalteeinwirkung gehi:.irt in das gleiche Gebiet. 
Die Tendenz zu Kopfschmerzen und die echte Migrane haben nur lockere Be
ziehungen zur neuropathischen Konstitution. 

Die Uberempjindlichkeit im rein psychischen Sinne des W ortes ist vor aHem 
dadurch charakterisiert, daB der Umschlag von LustgefUhl oder indifferentem 
GefUhlston in das UnlustgefUhl, der bei zunehmender Intensitat eines Sinnes
reizes normalerweise erst bei ziemlich starkem Reiz auf tritt, bei den konstitu
tionell Nervi:.isen schon bei viel schwacherem Reiz sich zeigt. Der gleiche Druck
reiz, KiUte- oder W"armereiz, das gleiche Licht, der gleiche Ton-, Geruchs- oder 
Geschmacksreiz, die gleiche Muskelanstrengung, die von dem Durchschnitts
mensch en als angenehm empfunden oder gleichgultig hingenommen "'ird, ruft 
bei dem nervi:.isen schon ein oft starkes UnlustgefUhl hervor und wird dem
entsprechend mit AuBerungen des Unmuts oder mit Abwehrreaktion beantwortet. 

Die Vereinigung von Ubererregbarkeit und Uberempfindlichkeit, die wir 
grundsatzlich bei den gleichen Individuen finden, ermi:.iglicht uns meist rasch 
und sicher, z. B. unter einer Schulklasse oder einer Gruppe Jugendlicher, die 
konstitutioneH Nervi:.isen nicht bloB herauszujinden, sondern auch die Intensitat 
ihrer nervosen Konstitution zu beurteilen. Denn es sind eben grundsatzlich die 
gleichen Kinder, die bei gri:.iBeren ki:.irperlichen Leistungen zuerst versagen, beim 
Karussellfahren zuerst mit Cbelkeit reagieren oder bei einem Ausflug in einen 
muckenreichen Wald zuerst und ubermaBig viel Muckenstichstellen aufweisen, 
das Schwimmen nicht erlernen wegen zu starken Kaltegefuhls, bei Hitze uber
maBig schwitzen, nachts einnassen oder bei Tage den Urin nicht lange halten 
konnen. 

Die Folgen solcher Ubererregbarkeit und Uberempfindlichkeit sind mannig
faltig. Die Masse der dauernd aus den inneren Organen oder der AuBenwelt 
zustromenden, als unangenehm und sWrend empfundenen Reize fUhrt zum 
Vorherrschen von Unlustgefiihlen mit allgemeiner Reizbarkeit sowie, aus dem 
Bemuhen der Abwehr gegen alle diese unangenehmen Reize, zu einer Viel
geschaftigkeit und motorischen Erregung, die als Gliederunruhe und allgemeine 
Zappligkeit besonders den Lehrern unliebsam auffallt. Sie fUhrt ferner dazu, daB 
das Einschlafen erschwert und die Schlaftiefe nicht bald nach dem Einschlafen, 
sondern erst gegen Morgen erreicht wird, da eben der noch gefullte Magen, die 
schon gefUllte Blase, der Druck des Bettes, die Gerausche oder das helle Licht 
der Umwelt, die schlechte Luft des Schlafzimmers, die zu groBe oder zu geringe 
Warme des Bettes usw. das Eintreten der allgemeinen Beruhigung erschweren, 
die fUr den Eintritt des Schlafes und cler genugenden Schlaftiefe ni:.itig ist. Die 
ungenugende Schlafdauer und ungenugende anfangliche Schlaftiefe sind aber 
ein Hindernis fur die Erholung und Erfrischung durch den Schlaf und verhindern 
die gute Stimmungslage am Morgen und die Leistungsfahigkeit fUr den folgenden 
Tag, erhi:.ihen die allgemeine Erregbarkeit und steigern als neue Schadigung die 
Ermiidbarkeit, die auch sonst schon, als selbstandige Eigentumlichkeit des Ner-
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vosen, in del' Regel bei ihm erhoht ist, ihm anhaltende Arbeit erschwert und 
durch die Gliederunruhe noch verstarkt wird. Die Leistung schon einer durch-
8chnittlichen Arbeitsmenge ist daher nul' unter Aufgebot einer besonderen Energie 
und Willensanspannung moglich, zu der gerade der Nervose wieder schwerer 
fahig ist als ein anderer Mensch. Die Klagen iiber lJberarbeitung in der Schule 
und in der Berufsarbeit sind daher standige Klagen der Nervosen. 

Die Behandlung der Nervositat hat bei dieser Sachlage von der Tatsache 
auszugehen, daB es sich um eine konstitutionelle, also tief in dem ganzen Aufbau 
des Individuums begriindete Unterwertigkeit handelt, die durch die Reize des 
Lebens, entsprechend der an sicb schon gesteigerten Erregbarkeit, noch in be
sonderem MaBe ungiinstig beeinfluBt wird. Die Behandlung darf also grund
satzlich nicht auf ein einzelnes, scheinbar allein betroffenes Organ sich erstrecken, 
sondern wir miissen versuchen, den ganzen Menschen zu beeinflussen und seine 
gesteigerte Erregbarkeit, Empfindlichkeit und Ermiidbarkeit herabzusetzen. Die 
von dem Nervosen selbst erstrebte Vermeidung aller starken Reize, die Reiz
tlucht, ist also zu ersetzen durch systematische Reizgewohnung. Vorsichtige Ge
wohnung an immer starkere Hautreize, besonders Kaltereize, an Muskel
anstrengungen und korperliche Arbeit in frischer Luft, zusammen mit allgemeiner 
Regelung der Lebensweise, Einschiebung von Ruhepausen am Tage, Erzeugung, 
evtl. kiinstliche Erzeugung tiefen und ausreichenden Schlafes sind also die 
Grundprinzipien jeder Behandlung nervoser Menschen. Um dies zu ermoglichen 
und die nie fehlenden, oft erheblichen Widerstande des Nervosen selbst zu 
iiberwinden, ist ruhige, immer wiederholte Belehrung und allgemein-psychische 
Beeinflussung unerlaBlich. Die wirkliche Behandlung des Nervosen erfordert 
daher griindliches Konnen und viel Geduld und Erfahrung von seiten des Arztes 
(s. auch weiter unten). 

Die so fiir den Nervosen zu schaffende Hilfe ist von groBter Bedeutung fiir 
das Individuum und die Allgemeinheit. Denn der konstitutionell nervose Mensch 
ist ein bedauernswerter Mensch. Standig gequalt von Unlustgefiihlen und viel
fachen Beschwerden, gelangt er nur selten zu dem ruhigen Gliicks- und Behag
lichkeitsgefiihl des Vollkraftigen. Ein kraftvolles Streben und Schaffen gelingt 
ihm nur schwer und nur unter Aufwendung groBer Energie, und in den Zeiten 
der Arbeitsruhe schrankt sein gesteigertes Ermiidungsgefiihl ihm die Moglich
keit zu harmlosem Zeitvertreib und LebensgenuB erheblich ein. Aber auch fiir 
seine Mitmenschen, seine Vorgesetzten, seine Kollegen, seine Untergebenen und 
ganz besonders fiir die nachsten Angehorigen, fiir Ehegatten und Kinder im 
hauslichen Zusammenleben ist er durch seine Erregbarkeit, sein rasch wechselndes 
Verhalten, seine haufige MiBstimmung, sein Jammern und Klagen und seine 
Neigung zu Ausbriichen des Argers ein wenig erfreulicher Genosse, der ihnen 
allen auch ihre Arbeit und Lebensfreude stort, wenn nicht gar zerstort. Das 
Problem der Nervositat ist daher nicht nur ein individuelles, sondern auch ein 
Problem des menschlichen Gemeinschaftslebens. 

II. N ervositat und Arbeit. 
Nutzbringende Arbeit zu leisten in der menschlichen Gesellschaft ist fiir 

den Nervosen durchaus moglich. Die Erfahrung zeigt dies in unzahligen Fallen; 
ja wir wissen sogar, daB hochste geistige Leistungen in der Wissenschaft und 
der Kunst, ja auch in allen, besonders den hoheren Berufen mit vorwiegend 
oder ausschlieBlich geistiger Arbeit, vielfach von Mannern herriihren, die zu den 
schwer Nervosen mit Recht gezahlt werden. Nur die hohen Leistungen der 
eigentlichen Tat- und Willensmenschen sind mit nervoser Konstitution un
vereinbar; Casar, Napoleon, Bismarck waren nicht nervose Menschen und 
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konnten es nicht sein, da eben die dauernde und strafle Konzentration des Wil
lens auf groBe Ziele, zusammen mit der ruhigen Sicherheit in der Durchfiihrung 
ihrer Plane, und die Uberwindung aller vielfach sich tiirmenden Widerstande 
der Dinge und Menschen eine GleichmiifJigkeit der Bereitschaft aller korperlichen, 
geistigen und seelischen Krafte voraussetzt, iiber die der Nervose seiner konstitu
tionellen Eigenart nach nicht gebietet und nicht gebieten kann. Der nervose 
Mensch ist also keine Fiihrernatur, aber er kann im Rahmen des biirgerlichen 
Lebens an sonst fast allen Stellen Gutes und Niitzliches fUr die Allgemeinheit 
leisten. 

Bei der Ableistung rein korperlicher Arbeit, die fiir den Handarbeiter und 
bis zu gewissem Grade auch fiir den Handwerker im Vordergrund der Tatigkeit 
steht, versagt der Nervose am ehesten, wenn groBe Kraftleistungen, vor aHem 
fiir die Dauer, gefordert werden oder die Fahigkeit, abnorm hohe oder tiefe 
Temperaturen zu ertragen. Er ist daher fiir die Berufstatigkeit des Steintragers, 
des Transportarbeiters, des Fierfahrers, des Miillkutschers oder des Heizers, um 
nur einiges zu nennen, ebensowenig geeignet wie fiir die Handwerkerberufe des 
Zimmermanns, des Schliichters, des Bautischlers oder des Backers. Auf sport
lichem Gebiet ist der Nervose ebenfalls wegen seiner gesteigerten Ermiidbarkeit 
und Empfindlichkeit immer ungeeignet fiir den eigentlichen Wettbewerb zur 
Erzielung von Hochstleistungen. Er ist auch ohne solchen Wettbewerb un
geeignet zum Langstreckenlaufer oder Boxer, zum Jockey oder Herrenreiter, 
zum FuBballspieler oder gar Dauerschwimmer; letzteres schon wegen seiner 
Uberempfindlichkeit gegen Kalte. 

Besser geeignet ist er fiir diejenigen korperlichen Arbeiten, Handwerke und 
sportlichen Betatigungen, bei denen es weniger auf Kraft- und Dauerleistungen 
ankommt als auf korperliche, speziell manuelle Geschicklichkeit, also fiir die 
meisten Arbeiten des gelernten Fabrikarbeiters, ferner die des Drechslers, 
Mechanikers, Tapezierers, Buchbinders u. a. Unter den sportlichen Betatigungen 
sind es das Tennisspiel und vor allem das Segeln und Golfspiel, bei dem der 
Nervose am wenigsten durch seine Ermiidbarkeit behindert wird und am ehesten 
wirklich Gutes, wenn auch nicht gerade Rekordleistungen, zutage fordern kann. 

Auf dem Gebiet der geistigen Arbeit sind auBer der schon genannten eigent
lichen Fiihrertatigkeit, also z. B. dem Beruf des Land- und vor allem Seeoffiziers, 
wenig geeignet fiir den Nervosen diejenigen Berufe, bei denen zwangsmaBig 
langdauernde, eine verantwortungsreiche, straffe Konzentration erfordernde, 
pausenlose Arbeit gefordert wird, wie z. B. in den meisten Zweigen der hoheren 
Verwaltung, wahrend er in den anderen Berufen, die zwar gerade der Schaffung 
und Erhaltung unserer hochsten Kulturwerke dienen, aber nicht so zwangs
maBig pausenlose Arbeit erfordern, wie in dem Beruf des Pfarrers, des Lehrers, 
vielleicht auch des Richters und in besonderem MaBe des Gelehrten und Kiinst
lers durch seine konstitutionelle Eigenart weniger oder gar nicht behindert wird. 
1m iirztlichen Beruf kommt dementsprechend die Tatigkeit als Cbirurg und 
Geburtshelfer kaum in Betracht, wahrend die interne Medizin, die Augenheil
kunde, die Psychiatrie und vor allem die theoretischen Facher der Medizin auch 
dem Nervosen an sich offenstehen, da eben bei allen diesen Berufen und arzt
lichen Spezialtatigkeiten eine Anpassung der Arbeitsleistung an die stets 
wechselnden Forderungen des Berufs auch fiir den ermiidbaren Neuropathen 
leichter, ja zum Teil ohne Schwierigkeit moglich ist. 

Bei der Berufswahl bevorzugt der Nervose entweder instinktiv oder in voll 
bewuBter Erkenntnis der Mangel seiner Konstitution grundsatzlich diejenigen 
Berufe, die fiir ihn geeigneter sind, in der gleichen Weise wie der Vollkraftige 
und gesundheitlich voU Leistungsfahige im BewuBtsein seiner Kraft meist zu 



620 E. STIER: Soziologie der Nervositat. 

Berufen drangt, die ihm eine volle Betatigung dieser seiner Kraft ermoglichen. 
Zum Offizier oder Flugzeugfiihrer, zum Beruf des Schlachters oder Zimmer
manns, zur Arbeit als Miill- oder Bierkutscher drangt daher der kraftvolle 
Jugendliche, wahrend der schwachliche, sensible Nervose lieber Forstbeamter, 
Pfarrer, Gelehrter oder Kiinstler wird, zum Beruf des Schuhmachers oder 
Schneiders neigt oder Stellen als kaufmannischer Angestellter im Bureau, als 
Hausdiener oder Bote, oder Tatigkeit als kleiner Handler sucht. N icht der 
besonders anstrengende Beruf des Lehrers, des kleinen Beamten oder Ange
stellten, des Schneiders oder Handlers macht also Angehorige dieser Berufe 
nervos, sondern weil die Betreffenden konstitutionell nervos und schwachlich 
sind, haben sie, meist instinktiv, diesen Beruf oder diese Betatigung sich erwiihlt. 
Auf diese Umkehrung der Kausalitat bei der Erklarung der Ursachen fiir den 
relativ hohen Prozentsatz Nervoser in diesen Berufen kann nicht oft genug hin
gewiesen werden, wei! sie noch viel zu selten von der Allgemeinheit, ja auch 
der Arztewelt, erkannt wird. 

Besondere Beachtung verdient weiterhin die Tendenz aller Nervosen, schon 
bei der Wahl des Berufs diejenigen zu bevorzugen, die ihnen fiir die Zukunjt 
und das Alter eine moglichst weitgehende Lebenssicherung gewahren; die 
Pensionsberechtigung steht dabei so sehr im V ordergrund alles Denkens und 
Strebens, daB selbst die nur maBig Nervosen grundsatzlich Heber einen weniger 
gut bezahlten, aber pensionsberechtigten Beruf wahlen oder eine SteHung an
nehmen, die ihnen diese Sicherung gewahrt, als daB sie im freien Spiele des 
wirtschaftlichen Lebens ihre Krafte betatigen, obwohl ihnen hier grundsatzlich 
der hohere Verdienst und die bessere Lebenshaltung winkt. Der Drang zu 
Beamtenstellungen imStaat oder in den Kommunen oder zu den beamtenahnlichen, 
gesicherten Stellungen in der GroBindustrie, bei den GroBbanken oder im GroB
handel ist daher eine iiberaus charakteristische EigentiiInlichkeit aller Nervosen 
und die Anhiiujung nervoser Schwachlinge in den Beamtenstellungen des Staates 
eine schwer vermeidbare Folge dieser Tendenz. Der Mangel an Vertrauen in 
die eigene Kraft und in die Fahigkeit, dauernd den wechselnden Forderungen 
des wirtschaftlichen Lebens gewachsen zu sein, ist also die letzte Ursache dieser 
so wichtigen sozialen Erscheinung, und Staat und Behorden haben daher schon 
an so manchen Stellen ihr besonderes Augenmerk darauf gerichtet, durch iirzt
liche Mithilje sich des Zudrangs solcher nervosen Schwachlinge zu den pensions
berechtigten Berufen zu erwehren. Ein solches Bestreben verdient mithelfendes 
Interesse der Allgemeinheit, da sonst die Gefahr besteht, daB die Gesamt
leistungen der Beamten des Staates unter das mit Recht zu fordernde Niveau, 
zunachst in quantitativer Beziehung, herabsinken und ferner, daB durch zu 
friihzeitiges Versagen der Beamten der Pensionsfond zum Schaden der Steuer
zahler ins Ungemessene anschwillt, eine Erscheinung, die wir ja immer bei den 
weiblichen Beamten und jetzt, nach dem Abbau zahHoser, weniger leistungs
fahiger mannlicher Beamter auch bei ihnen schon mit erschreckender Deutlich
keit vor uns sehen. Griindliche und richtige Erkenntnis yom Wesen der Ner
vositat und ihres Einflusses auf die Berufswahl in weitesten Kreisen der Behorden, 
des Publikums und der Arztewelt zu verbreiten, ist daher ein dringendes Er
fordernis der Selbsterhaltung des Staates und der Allgemeinheit. 

Innerhalb der eigentlichen Berufstatigkeit wirkt der Nervose st6rend nicht 
bloB durch seine Erregbarkeit und allgemeine Reizbarkeit, sondern vor allem 
auch durch das standige Drangen nach Herabsetzung der Arbeitsmenge bzw. 
der Zeitdauer der beruflichen Arbeit, durch das Verlangen nach immer ver
mehrter Urlaubsdauer und durch die haufige Krankmeldung schon bei kleinen 
gesundheitlichen Storungen, die gerade bei der allgemeinen Anfalligkeit der 
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Nervosen haufiger bei ihm eintreten, seiner Uberempfindlichkeit entsprechend 
schwerer von ihm ertragen werden und daher viel haufiger als bei den konstitu
tionell kraftvolleren Naturen zur vorubergehenden Einstellung der Arbeit fuhren. 

Die genannten Schwierigkeiten treten am deutlichsten bei denjenigen lebens
langlich Angestellten hervor, die nicht, wie es in den hoheren Berufen die Regel 
ist, innerlich mit ihrer Arbeit verwachsen und sich des Wertes ihrer Arbeit fur 
die Allgemeinheit nicht so bewuBt sind, sondern ihre mehr eintonige Berufsarbeit 
vielfach geradezu als eine Last ansehen, die nur so lange mehr oder weniger still 
ertragen wird, als eben die wirtschaftlichen Forderungen des Lebens dies uner
laBlich machen. 

Wie groB diese Schwierigkeiten sind, ergibt sich am besten aus einem Ver
gleich, den wir Arzte ja besonders gut ziehen konnen, zwischen der Haufigkeit 
und Dauer der Krankmeldung und Urlaubsgesuche wegen nervoser Beschwerden 
oder kleiner korperlicher Krankheiten bei den Beamten und unkundbar An
gestellten einerseits und den in Handel und Industrie gegen kurzfristige Kun
digung Beschaftigten andererseits; sie sind besonders deutlich geworden, als 
wahrend der Gultigkeitsdauer der Personalabbauverordnung vorubergehend das 
Privileg der Unkundbarkeit fUr die Beamten aufgehoben wurde und nun die 
Zahl der Krankmeldungen wegen nervoser und anderer kleiner Beschwerden bei 
diesen Beamten plOtzlich auf ein Minimum sank. Besonders bei der Eisenbahn
und Postverwaltung mit ihrer groBen Zahl von mittleren und unteren Beamten 
ist diese "Gesundungsepidemie" in krasser Form in die Erscheinung getreten. 

Pflicht der Behorden und Arzte ist es, diese Erfahrnngen auch fur die 
jetzige und die Folgezeit auszunutzen und diese Beziehungen zwischen unkund
barer Anstellung und Haufigkeit der Krankmeldung moglichst einmal statistisch 
zu erfassen. Aus den Personalakten von Beamten oder Beamtinnen der Post
verwaltung, die ich bezuglich ihrer nervosen Gesundheit und Dienstfahigkeit zu 
begutachten hatte, habe ich personlich auBerordentlich oft riickschauend fest
stellen konnen, daB die Haufigkeit der Krankmeldungen wegen nervoser Be
schwerden zunahm, ja oft plotzlich und sprunghaft erst einsetzte, wenn nach 
Ablauf einer ca. lOjahrigen Dienstzeit die unkundbare Anstellung verfugt war. 
Dies gilt in besonderem MaBe fur die weiblichen Angestellten bzw. Beamten, 
unter denen nervose Konstitution ja noch haufiger angetroffen wird als bei ihren 
mannlichen Kollegen. Wie sehr sich auch die nervosen Beamten und Angestellten 
dieses Zusammenhangs bewuBt sind, ersah ich deutlich, wenn ich in konkreten 
Fallen die Betreffenden auf den groBen Unterschied der Haufigkeit und Dauer 
ihrer Krankmeldungen vor und nach der endgultigen Anstellung aufmerksam 
machte. Ich bekam dann regelmaBig ganz naiv zur Antwort: "J a damals durfte 
ich mich noch nicht solange krank melden, denn dann ware ich vielleicht gar 
nicht endgultig angestellt worden." 

Die Lehre, die Staat und Allgemeinheit aus diesen Tatsachen ziehen mussen, 
besteht vor allem in der Erkenntnis, daB der Wegfall der Moglichkeit, die Arbeits
stelle durch Kundigung zu verlieren, eben leicht ein Nachlassen der Energie zur 
Uberwindung nervoser Beschwerden nach sich zieht und das Pflichtgefuhlleicht 
erschlaffen laBt, lebenslangliche Anstellung daher nur berechtigt ist fur aIle 
hoheren Bernfe, die in ihrer langjahrigen Ausbildung sich ganz auf solche hoch
differenzierte Tatigkeit einstellen mussen und durch ihre erhohte Freude an der 
Arbeit und ihr hoheres Verantwortungsgefuhl gegen diese Erschlaffung der 
Energie, wenn auch nicht vollig, so doch besser geschutzt sind, wahrend fur aIle 
unteren und die meisten mittleren Stellungen diese Gefahr schwer vermeidbar ist. 

Bei Neuordnung des Beamtenrechts ware also zu erwagen, ob es nicht das 
berechtigte Interesse des Staates notig macht, fUr alle unteren Stellen grund-
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satzlich die Kundigungsmoglichkeit offen zu lassen, wie es uberall im Handel 
und in der Industrie ublich ist, und auch fur die mittleren Stellen Unkundbar
keit erst nach langerer Zeit zu bewilligen, als es heute geschieht. Durch Schaffung 
von geeigneten Pensionskassen nach dem Muster der Privateisenbahnen und 
anderer industrieller Unternehmungen konnte dabei dem berechtigten Interesse 
der Angestellten in vollem Umfang Rechnung getragen werden, also ein groBer, 
in den heutigen Zeiten wirtschaftlicher Not besonders wichtiger Nutzen fUr die 
Allgemeinheit ohne wirkliche Schadigung der tuchtigen Elemente unter den 
Betroffenen erzielt werden. Eine solche Anderung wurde naturlich schwer und 
nicht ohne Kampf erreichbar sein; diese Schwierigkeit der Durchfuhrbarkeit 
enthebt aber den Psychiater nicht der Pflicht, auf die sachliche Berechtigung 
dieser Anderung hinzuweisen. 

III. N ervositat und U nfall. 
Es liegt in der Eigenart der Konstitution des Nervosen, seiner Ubererreg

barkeit, Uberempfindlichkeit und Schreckhaftigkeit, daB er bei allen korperlichen 
Leistungen zu hastigen, vorschnellen Reaktionen neigt, Reaktionen also, die bei 
den verschiedensten beruflichen Arbeiten, bei sportlicher Betatigung, ja auch 
schon bei den seinen Interessen entsprechenden Betatigungen, in MuBestunden 
und im alltaglichen Leben, im Haus und auf der StraBe, ihn in viel hoherem 
MaBe als den ruhiger handelnden Durchschnittsmenschen in die Gefahr bringen, 
zu fallen, sich zu verletzen, uberfahren zu werden oder sonstwie zu Schaden zu 
kommen. 

Statistisch zu beweisen ist diese Behauptung naturgemaB schwer. Jeder aber, der 
seine Umwelt aufmerksam beobachtet, wird Gelegenheit haben festzustellen, daB den ihm 
bekannten nerviisen oder psychisch eigenartigen Menschen haufiger im Alltagsleben UnlaUe 
zugestoBen sind als ruhigeren Naturen, sei es, daB es sich um Verletzungen beim Hammern, 
Sagen oder Schneiden, um einen Fall auf der Treppe oder dem etwas blanken FuBboden 
oder auf der StraBe, um eine Quetschung oder einen StoB gegen den Kopf oder ahnliches 
handelt. Mit besonderer Deutlichkeit sehen wir diese vermehrte Unfallneigung bei nerviisen 
Kindem und Jugendlichen, und jeder kennt wohl einen solchen "Zappelphilipp", der immer, 
wenn man ihn sieht, irgendwo eine Beule, ein Pflaster, einen Verband hat, weil er sich ge
stoBen oder verletzt hat oder gefallen ist. 

Recht interessant sind nach dieser Richtung die Erfahrungen und Mitteilungen des 
Psychologen MARBE1), der auf Grund des Materials einer groBen Versicherungsgesellschaft 
feststellen konnte, daB Versicherte, die in den ersten 5 Jahren ihrer Versicherungszeit keinen 
Unfall hatten, dann auch in den folgenden 5 Jahren durchschnittlich weniger Unfalle erlitten 
als die andere Gruppe, die schon in den eraten 5 Jahren einen Unfall erIebten, daB also die 
Neigung zum ErIeiden von UnfaIIen bei verschiedenen Peraonen verschieden groB ist, oder 
mit anderen Worten, daB diese Neigung zum ErIeiden von Unfallen zum Teil abhangig ist 
von Momenten, die in der ganzen PersOnlichkeit der einzelnen Menschen fixiert sind. Auch 
bei einer nur 50tagigen Beobachtung einer Schulklasse durch den Lehrer konnte dieser fest
stellen, daB schon nach 20 Tagen wesentliche Unterschiede in der Tendenz zu kleinen Un
fallen bzw. oberflachlicher VerIetzung bei den Kindem nachweisbar waren und diese Unter
schiede nach weiteren 30 Tagen noch deutlicher in die Erscheinung traten. 

Als einige in der psychischen Personlichkeit gelegene Eigenschaften, die 
fUr die erhOhte Tendenz zu Unfallen in Betracht kommen, nennt MARBE mangelnde 
Geistesgegenwart, Neigung, sich durch unerwartete Situationen verwirren zu 
lassen und Schreckhaftigkeit, also Eigenschaften, die ohne weiteres als Teil
erscheinung des nervosen Charakters angesprochen werden mussen. Die Unter
suchungen von MARBE bilden also noch gerade dadurch, daB sie von ganz an
derer Seite stammen und von anderen Gesichtspunkten aus angestellt sind, eine 
besonders wertvolle Stiitze fUr die oben geauBerte Auffassung. 

1) MARBE: Zur praktischen Psychologie der Unfalle und Betriebsungliicke. VerhandI. 
d. physikal.-med. Ges. Wiirzburg Bd. 50, Nr. 5. 1925. 
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Als Momente, die diese an sich schon erhohte Unfallneigung der Nervosen 
noch weiter vergroBern, kommen einmal die Alkoholintoleranz in Betracht, die 
wir bei N ervosen grundsatzlich antreffen, dann aber auch ihre gesteigerte Empfind
lichkeit gegen Hitze- und Kalteeinfliisse, sowie ihre erhohte Ermiidbarkeit, die 
bei langer und pausenloser Arbeit die Aufmerksamkeit und Konzentration 
starker als bei anderen herabsetzt und so die Neigung zu Fehlgriffen und Fehl
handlungen bzw. zum Hinfallen erhoht. 

Eine erhOhte Unfallgefahr beobachten wir ja auch ohne Riicksicht auf die 
nervose Konstitution des einzelnen im gewohnlichen Fabrikbetrieb immer schon 
dann, wenn die allgemeine Ermiidung zunimmt oder durch ungiinstige Tem
peraturverhaltnisse ein Zustand erhohter Erregung oder Ermiidung hervorgerufen 
wird. So stellte z. B. FLORENCE in einer englischen Munitionsfabrik fest, daB 
die Zahl der Unfalle in den einzelnen Arbeitsstunden von 87 in der ersten Arbeits
stunde auf 115 in der vierten Stunde anstieg, dann nach der zweistiindigen 
Mittagspause absank auf 79 in der Stunde von 2-3 Uhr, dann anstieg auf 87 in 
der Stunde zwischen 3 und 4 und hiernach auf 120 in der letzten Arbeits
stunde von 4-5 weiterhin sich erhohte. 

In ahnlicher Weise berichtet VERNON aus einer anderen Munitionsfabrik, dati wenn er 
die Zahl der durchschnittlichen UnfaUe aus einem Arbeitsraum mit 20° gleich 100 setzte, 
bei sonst gleicher Arbeit in einem Arbeitsraum von nur 10° Temperatur 130 und bei 28° 
156 Unfiille sich ereigneten. Vergleichende und noch leichter durchzufiihrende Unter
suchungen iiber die Unfallhaufigkeit bei Nachtarbeit und bei extrem hoher oder tiefer 
Temperatur haben stets das gleiche Resultat ergeben. 

Es erhellt aber von selbst, daB, wenn wir schon bei einer durchschnittlichen 
Belegschaft von Arbeitern, die also zum groBten Teil aus durchaus widerstands
fahigen und nur zum kleinen Tell aus widerstandsunfahigen Personen besteht, 
einen solch starkeren EinfluB der Ermiidung und der Temperaturreize auf die 
Unfallhaufigkeit beobachten konnen, diese Unterschiede bei den konstitutionell, 
also dauernd iiberempfindlichen nervosen Arbeitern noch viel hohere Grade er
reichen werden, und es ergibt sich die ernste Pflicht, im Interesse einer noch weiter 
ausgedehnten Unfallverhiitung auch auf die nervose Konstitution der betreffen
den Arbeiter Riicksicht zu nehmen, besonders in gefahrlichen Maschinenbetrieben. 

Zur Zeit, und zwar besonders seit der Kriegszeit, wird im Interesse der 
Unfallverhiitung die Beriicksichtigung der nervosen Konstitution der Stellen
bewerber mit recht gutem Erfolg schon versucht fiir all die Berufe, in denen von 
der Ruhe, Sicherheit und Kaltbliitigkeit der Betreffenden das Schicksal anderer 
abhangt, also fiir Flugzeug-, Lokomotiv-, StraBenbahnfiihrer u. a. Wie notig 
eine solche Ausschaltung aller nervos reizbaren und leicht ermiidenden Neuro
pathen hier ist, ergibt z. B. die Zusammenstellung von TRAMM, der gesteigerte 
nervose Erregtheit bei 6% von denjenigen StraBenbahnfiihrern fand, die keinen 
Unfall verschuldet hatten, aber bei 45% derer, die einen solchen Unfall ver
schuldet hatten!). Auch konnte MARBE feststellen, daB es grundsabzlich die 
gleichen - also die konstitutionell nervosen - Menschen sind, die eine erhOhte 
Tendenz sowohl zum Erleiden wie zur Verursachung von Unfallen haben. 

Auch die personliche Erfahrung am,! der arztlichen Begutachtung von 
Unfallfolgen, z. B. fiir die Berufsgenossenschaften und die StraBenbahn, zeigt 
gleichfalls, daB an einer ursachlichen Beziehung zwischen Nervositat und er
hohter Unfallhaufigkeit nicht gezweifelt werden kann. 

Zum Zweck der Vorbeugung solcher Unfalle werden wir uns darauf be
schranken miissen, noch immer mehr die verantwortlichen Fiihrer von Auto-

1) Diese Zahlen entstammen ebenso wie die kurz vorher genannten der Broschiire von 
LIPPMANN: Unfallursachen und Unfallbekampfung. Verlag Schoetz 1925. 
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droschken, Stral3enbahnen, Eisenbahnziigen usw. vor ihrer Anstellung auf ihre 
Eignung fiir diese Berufe zu priifen, aber nicht blol3 durch psychologische Me
thoden, wie es heute allgemein ublich ist, sondern aufJerdem in Form einer ein
gehenden Untersuchung ihrer nervosen Konstitution durch einen gut aus
gebildeten und erfahrenen Nervenarzt. Auf Einzelfragen nach dieser Richtung 
einzugehen, ist hier nicht der Ort. 

Andere, volkswirtschaftlich mindestens ebenso wichtige Beziehungen zwi
schen Nervositat und Unfall bestehen nach der Richtung, dal3 nach der seit 
zwei Jahrzehnten etwa verbreiteten Anschauung nervose StOrungen als Folge von 
grol3eren, ja auch von kleineren Unfallen entstehen konnen. Entsprechend dieser 
Anschauung werden alljahrlich Tausende und aber Tausende von Prozessen 
durch aIle Instanzen der ordentlichen Gerichte und vor den Spruchkammern 
und Senaten des sozialen Versicherungswesens durchgefiihrt, zur Entscheidung 
der Frage, ob ein solcher Zusammenhang zwischen Unfall und geklagten ner
vosen Beschwerden anzunehmen ist und zu welcher Einbul3e an Erwerbsfahig
keit diese nervosen Storungen gefiihrt haben. Die Summen, urn die es sich dabei 
fiir die Berufsgenossenschaften, die Post- und Eisenbahnverwaltung, fiir das 
Reich bei der Versorgung der Kriegsbeschadigten, fiir die Stral3en- und Klein
bahngesellschaften, fiir die Haftpflicht- und Unfallversicherungsgesellschaften 
und in privaten Haftpflichtprozessen handelt, konnen gar nicht hoch genug ge
schatzt werden, ebensowenig der Aufwand an Zeit und Miihe und Arbeitskraft fur 
die genannten Spruchinstanzen, Verwaltungen, Versicherungstrager usw. Noch 
wichtiger als dieser schon enorme Verlust an Geld und Kraft fiir die Allgemein
heit, ist die Tatsache, dal3 durch jede Anerkennung einer Erwerbsbeschrankung 
wegen nervoser Unfallfolgen die Arbeitsleistung des Betreffenden zum mindesten 
urn den anerkannten Prozentsatz, meist in noch viel hoherem Mal3e absinkt, 
und dal3 wahrend der ganzen, oft Jahre und Jahrzehnte andauernden Prozesse 
von einer Arbeitstatigkeit des Klagers kaum je die Rede ist. Da es sich in allen 
diesen Fallen urn grundsiitzlich erwerbsfiihige Personen handelt, bedeutet der 
Ausfall ihrer Arbeitsleistung einen unmittelbaren Verlust fiir das gesamte Wirt
schaftsleben. 

Auf diese eigenartigen und im hochsten Mal3e bedauerlichen Verhaltnisse 
die Aufmerksamkeit der Gesamtheit unseres Volkes immer von neuem hinzu
lenken, ist urn so mehr notig, als die wissenschaftliche Erfahrung seit langem, 
ganz besonders seit dem gewaltigen Massenexperiment des Krieges, gezeigt hat, 
dal3 die Gesamtheit der jetzt nach solchen entschadigungspflichtigen Unfallen 
geklagten nervosen Beschwerden nicht Ausdruck einer wesentlich durch den Un
fall hervorgerufenen Krankheit, sondern die psychische Reaktion von fast stets 
vorher schon neuropathischen oder psychopathischen Menschen auf die Tat
sache der Entschiidigungspflicht ist, also die Reaktion auf die Hoffnung und den 
Wunsch nach meist sehr erheblichen materiellen und anderen Vorteilen, die 
aus der Anerkennung des Vorliegens einer unfallbedingten Arbeit.sunfahigkeit 
erwachsen. 

Als Beweise fiir die Richtigkeit der heute von wohl allen Vertretern der 
psychiatrischen Wissenschaft ubereinstimmend geteilten Auffassung dient eine 
Fulle von Erfahrungen, unter denen die Erfahrung obenan steht, dal3 die gleichen 
Klagen iiber angeblich schwere nervose oder psychische StOrungen niemals auf
treten, wenn eben Vorteile daraus nicht zu erwarten sind. So sehen wir die 
"Kriegsneurosen" bei allen kriegfiihrenden Volkern immer nur bei leicht oder 
gar nicht Verletzten und an oder hinter der eigenen Front, aber - von besonders 
gelagerten Fallen abgesehen - niemals bei Schwerverletzten oder bei Kriegs
gefangenen, fiir die ja der Krieg auch ohne das zu Ende und eine Riickversetzung 
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an die Front nicht zu fUrchten war. Und in Friedenszeiten zeigt die Erfahrung 
bei Kindem, sportlichen Ubungen, z. B. studentischen Mensuren, und bei allen 
Nichtversicherten, daB selbst recht erhebliche Verletzungen und oft auch mittel
schwere Hirnerschiitterungen ohne jede Dauerstorung der nervosen Gesundheit 
abheilen und eine monate- oder gar jahrelange Aufhebung oder Einschriinkung 
der Erwerbsfiihigkeit wegen nervoser Unfallfolgen dabei niemals beobachtet wird. 

Wenn trotzdem bis heute noch in zahlreichen Prozessen und Verhandlungen 
Entschiidigungen wegen nervoser Unfallfolgen zugebilligt werden, so miissen 
wir dafiir Miingel sowohl der Gesetzgebung als auch der Handhabung der Ge
setze und der arztlichen Begutachtung verantwortlich machen, Mangel, auf die 
ich an anderer Stelle ausfiihrlich eingegangen binI). Eine Besserung ist hier 
erst allmahlich zu erwarten auf dem Wege der Aufklarung unserer Arzte, Richter 
lind entscheidenden Verwaltungsbeamten, ja wohl auch unseres ganzen Volkes, 
und zwar einer Aufklarung iiber das Wesen, die Ursachen und die Bedeutung 
der nervosen Konstitution. Die Besserung "Wiirde rascher vonstatten gehen, 
,venn es gelange, auf gesetzlichem Wege grundsatzlich jede Haftpflicht der 
Behorden und Privatpersonen fiir die angeblichen nervosen Unfallfolgen in all 
den Fallen abzulehnen, bei denen Symptome einer Verletzung oder Schadigung 
des Zentralnervensystems nicht nachweisbar sind2). Die Gesamtheit der privaten 
Unfallversicherungsgesellschaften hat eine solche Bestimmung schon vor 9 Jahren 
in ihre Vertrage aufgenommen, nachdem nach Anhorung der Wissenschaftlichen 
Deputation fUr das Medizinalwesen das Reichsaufsichtsamt fUr das private 
Versicherungswesen diese Bestimmung genehmigt hat. 

Die Sorge mancher Neurologen, daB diese scheinbar rigorose Bestimmung 
in den Vertragen mit den Versicherten zu wirklichen Harten fUhren konnte, 
namlich dadurch, daB tatsachlich durch Unfall Geschiidigten eine Entschadigung 
vorenthalten wiirde, auf die sie an sich Anspruch hatten, hat sich als unberechtigt 
erwiesen. Weder aus der eigenen Erfahrung noch aus der Literatur ist mir ein 
solcher Fall bekannt geworden; wohl aber hat diese Bestimmung auf dem Ge
biet der privaten Versicherungen die giinstigen Folgen gezeitigt, die man von 
ihr erwarten muBte. 

IV. Bekiimpfung der Nervositiit. 
Jeder Versuch, die Nervositat als storenden Faktor im Zusammenleben der 

Menschen zu bekampfen, hat zur Voraussetzung, daB diejenigen, die sich an 
dieser Bekiimpfung beteiligen, also aIle Arzte, aIle Behorden und aIle selbst 
nervosen Einzelindividuen, iiber die richtige Erkenntnis des Wesens der Neuro
pathie veriiigen, da daraus allein diejenige innere Einstellung gewonnen werden 
kann, die eben die unerlaBliche Voraussetzung fiir einen erfolgreichen Kampf 
bildet. Diese Einstellung aber muB sein, daB die Nervositat nicht, wie noch 
immer weiteste Kreise unseres Volkes und auch unsere Gebildeten fast ausnahms
los glauben, eine erworbene Krankheit darstellt, die wir durch aIlzu reichliche 
Arbeit fiir die Allgemeinheit oder fiir unsere Familie uns zuziehen, daB unsere 
nervosen Beschwerden also nicht eine grausame Belohnung des Schicksals sind 
fiir unser Verdienst um Vater land und Familie, zu deren Besten wir unsere 
"Gesundheit aufgeopfert" haben, und daB wir so nicht durch unser edles Han
deln zu Martyrern geworden sind, sondern daB der Nervose eben ein konstitu-

1) Siehe meine Broschure: Uber die sog. Unfallneurosen. Leipzig: Thieme 1926. 
2) Anm. bei der Korrektur: Durch die "grundRatzliche Entscheidung'· des 1. Rekurs

senats des Reichsversicherungsamts vom 24. 9. 26 ist inzwischen nach dieser Richtung ein 
wesentlicher Fortschritt schon erzielt worden. 
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tioneller Schwiichling und die Nervositat ein Mangel unserer Konstitution ist, 
ein Mangel, der an sich nicht schuldhaft erworben, aber immerhin ein Mangel ist. 

1st aber die Nervositat ein Mangel im Aufbau der Personlichkeit, ein Mangel 
wie es z. B. schlecht gestellte oder cariose Zahne oder wie es SchweiBfiiBe oder 
SchweiBhande sind, dann werden wir einerseits als verstandige Menschen dem 
nervosen Mitmenschen unser Mitleid nicht versagen, aber andererseits auch von 
ihm verlangen miissen, daB er alles in seinen Kraften Stehende tut, um diesen 
fiir ihn selbst und seine Mitmenschen auBerst unerfreulichen und unangenehmen 
Zustand soweit zu mildern, als dies eben iiberhaupt moglich ist. 

In ganz der gleichen Weise also, wie wir heute von einem Menschen, der 
schiefgestellte oder cariOse Zahne oder SchweiBhande oder SchweiBfiiBe hat, 
einfach verlangen, daB er Geld und Zeit und Kraft nicht scheut, um sich, unter 
Mithilfe des sachverstandigsten Zahnarztes oder Arztes, von diesem das Auge 
oder den Geruchssinn seiner Mitmenschen beleidigenden Zustand zu befreien, 
miissen wir auch von dem Nervosen verlangen, daB er nach Beratung durch 
einen sachverstandigen Arzt Zeit und Kraft nicht scheut, um die seine Mit
menschen stOrende Reizbarkeit und Erregbarkeit soweit einzudiimmen, wie es 
eben bei seiner personlichen Konstitution irgend erreichbar ist, oder, anders 
ausgedriickt, daB er versucht, an die oberste Grenze der Modifikationsbreite 
seiner Konstitution zu gelangen. Das Bemiihen, seine nervose Reizbarkeit zu 
mildern, ist also eine Pflicht jedes anstandigen Menschen gegeniiber seinen Mit
menschen, und erst wenn er diese Pflicht in ausreichendem MaBe erfiillt, werden 
wir dem verbleibenden Rest von nervoser Reizbarkeit gegeniiber verstandnisvolle 
Nachsicht iiben miissen. 

Pflicht von uns Arzten ist es bei dieser Sachlage, mit allen Kraften und bei 
jeder Gelegenheit durch entsprechende Belehrung darauf hinzuwirken, daB der 
einzelne und die Allgemeinheit zu dieser Umstellung der bisher iiblichen Stellung
nahme auch gelangen, damit so die Erkenntnis allmahlich durchdringt, daB eben 
der Nervose die Pflicht gegen seine Mitmenschen hat, seine Reizbarkeit zu be
kampfen und daB hierzu ein intensives und dauerndes Mitarbeiten des Nervosen 
selbst erforderlich ist. 

Erst wenn der richtige Boden fiir unsere Beratung iin Einzelfall so vor
bereitet ist, konnen wir auch hoffen, mit unseren Ratschlagen nicht auf die 
grundsatzliche AbleImung zu stoBen, die uns heute noch fast allgemein und fast 
iiberall begegnet, sondern im Gegenteil einen fast ausnahmslos wirklichen Erfolg 
zu erzielen. 

Lehren miissen wir dazu zunachst den Nervosen, daB er seinen Tag richtig 
einteilen muB, daB er das heute fast stets verlorengegangene Gleichgewicht zwi
schen geistiger und korperlicher Arbeit wiederherstellen muB, daB er durch 
kOrperliche Arbeit im Schrebergarten, durch leichte vorsichtige sportliche Ubungen 
oder, wenn auch dies nicht moglich ist, wenigstens durch regelmaBige hausliche 
gymnastische Ubungen am Morgen und am Abend seinen Muskeln, seinem Herzen 
und seinen BlutgefaBen wieder Anstrengungen zumuten muB, die durch vorsichtige, 
langsame, aber kontinuierliche Steigerung die Uberempfindlichkeit und Uber
erregbarkeit allmahlich mildern und beseitigen, daB er durch Heranlassen von 
Luft und Licht an den nackten Korper, durch kiihles Baden oder kaltes Abwaschen 
des ganzen Korpers am Morgen, durch leichte luftige Kleidung und ein moglichst 
von Bettfedern freies Nachtlager sich abhiirten und widerstandsfahig machen muB, 
daB er Pausen in die Arbeit einschieben muB und seine von Berufsarbeit freie 
Zeit, sei es durch .Mittagsruhe, sei es durch Wandern und leichten Sport oder 
ahnliches, so ausfiillen muB, daB dieses Gleichgewicht zwischen Arbeit und Er
holung, zwischen Muskel- und Kopfarbeit wiederhergestellt wird. 
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Die Entschuldigung, die uns jeder Nervose vorbringt, daB er bei den Anforde
rungen seines Berufs das alles nicht leisten konne, diirfen wir nicht gelten lassen. 
Wir miissen vielmehr im Einzelfalle uns erst einen Uberblick iiber das in seiner 
Berufsarbeit und seiner Lebensform Unvermeidbare verschaffen, und dann mit 
ihm zusammen einen Tages- und Wochenplan ausarbeiten, der auch fiir ihn durch
fUhrbar ist und der den genannten Forderungen gerecht wird. Das ist im einzelnen 
FaIle oft sehr schwer, am schwersten vielleicht bei den geplagten und in wirt
schaftlicher Enge lebenden Hausfrauen und Miittern; bei ernstem Bemiihen aber 
gelingt es bis zu gewissem Grade auch in diesen Fallen. 

Eine Viertelstunde frither aufstehen als bisher kann z. B. jeder. Benutzt er 
diese tagliche Viertelstunde zu einem kiihlen, ganz kurzen Bad oder einer vollen 
Abreibung des Korpers, schlieBt er daran einige gymnastische Ubungen bei vollig 
unbekleidetem Korper und moglichst geoffnetem Fenster an, erledigt er Rasieren, 
Haareordnen, Zahnebiirsten und andere kleine Notwendigkeiten der Toilette in 
diesem unbekleideten Zustand, unter wiederholtem Einschieben kleiner und kurzer 
gymnastischer Ubungen und kleidet sich erst dann fertig an, dann hat er ohne 
jeden Zeitverlust taglich ein Luftbad und eine Durchknetung des ganzen Organis
mus gewonnen, die, wenn sie 365mal im Jahre ausgefiihrt wird - und das 
letztere ist der springende Punkt - ihm einen dauernd zunehmenden, schlieBlich 
ganz gewaltigen Nutzen fUr Erhohung der Widerstandskraft und Abmilderung 
der Uberempfindlichkeit bringen. 

1st eine kurze Mittagsruhe fUr den N ervosen moglich, dann ist sie grundsatz
lich zu empfehlen; ist sie, wie bei der durchgehenden Arbeitszeit der GroBstadte 
in den meisten Fallen heute nicht moglich, dann empfiehlt sich kurze Ruhe nach 
Riickkehr von der Berufsarbeit. 1m iibrigen bietet sich als Ersatz fiir korperliche 
Arbeit fast fiir aIle berufstatigen GroBstadter die Moglichkeit, in den Nachmittags
stunden oder Abendstunden ein- oder zweimal in der Woche an einem gymnasti
schen Kurs teilzunehmen oder in einem Turn., Spiel-, Sportklub oder ahnlichem 
sich korperlich durchzuarbeiten. Der Sonntag gestattet auch fast allen, durch eine 
groBere Wanderung am Vormittag zu allen Jahreszeiten, durch Rudern oder 
Spielen im Sommer, Schlittschuh- oder Skilaufen und Turnen oder ahnliches im 
Winter, korperliche Erfrischung und seelische Anregung zu verschaffen, so daB 
der Sonntagnachmittag dann fiir volliges Ausruhen und geistige Freude freibleibt. 

Lehren miissen wir unsere Nervosen eben vor allem auch, daB nicht Reiz
flucht, sondern Reizgewohnung das Universalmittel gegen nervose Beschwerden 
ist; lehren miissen wir sie, daB nicht die 3 oder 4 Wochen Urlaub, die den meisten 
Menschen heute im Jahre zur Verfiigung stehen, fUr die Bekampfung ihrer 
Nervositat das Wesentliche ist, sondern die 11 Monate des Alltags- und Berufs
lebens, und daB die Siinden gegen unsere Gesundheit, die wir in diesen 11 Monaten 
begehen, niemals ausgeglichen werden konnen durch eine noch so schone Urlaubs
zeit, so sehr diese Urlaubszeit jedem Menschen fiir korperliches und seelisches 
Ausspannen an sich zu wiinschen ist. Lehren miissen wir die N ervosen aber auch, 
daB die Urlaubszeit nicht durch das von allen meist allein erstrebte "Ausruhen" 
allein die gewiinschte Forderung bringt, sondern daB auch in dieser Urlaubszeit, 
vielleicht nach anfanglichem volligen Ausruhen, der Tag in verstandiger Weise 
eingeteilt werden muB und nur zunehmende Ubung der Krafte und Gewohnung 
an Licht, Luft, Sonne und Muskelarbeit die Uberempfindlichkeit und Uber
erregbarkeit so abmildern, daB wir nachher wieder den Forderungen des Lebens 
voll gewachsen sind. 

Lehren miissen wir die Nervosen ferner, daB nicht iiberreichliche Erniihrung 
mit Milch, EiweiB und Fetten das ist, was den meisten Nervosen fehlt, sondern 
daB die maBige, gemischte biirgerliche Hauskost auch fiir sie das alleiri GewiesEllle 
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ist, und dail fur den Nervosen die richtige Verteilung der Nahrungsaufnahme 
- reichliche, evtl. sehr reichliche, in voller Ruhe eingenommene Mahlzeit am 
Morgen, leichte und geringe Kost am Abend und im ubrigen haufigere und kleinere 
Mahlzeiten - unendlich viel wichtiger ist als die Art und Qualitat der einzelnen 
N ahrungsmittel. 

Nicht versaumen durfen wir auch immer wieder auf die Freude als Forderungs
mittel der nervosen Gesundheit hinzuweisen. Hier stehen edle harmlose Gesellig
keit, kunstlerische, besonders musikalische Betatigung, Pflege von Blumen und 
kleinen Haustieren obenan, aber auch der Rundfunk als modernstes und so uberaus 
billiges Mittel zur Beschaffung edler und ganz harmloser Freuden beansprucht 
unsere Aufmerksamkeit; auch die gesunde Lebensfreude, die die Ubung der eige
nEm korperlichen Krafte, die Wasser- und Wanderfahrten bringen, sollen wir nicht 
unterschatzen und als arztliche Verordnung fUr den Nervosen mit heranziehen. 

Ein besonderes Kapitel ist die Heiratsfrage. Der Ehe bleiben besonders 
nervose Manner heute oft fern, teils aus einer gewissen Scheu und aus mangelnder 
Initiative, teils aus Angst vor der vermehrten Verantwortung und Fiirsorgepflicht, 
der sie sich nicht gewachsen fuhlen, teils aus dem egoistischen Streben, dadurch 
in der ihres Erachtens unerlaillichen Fursorge fur ihre eigene Gesundheit be
hindert zu sein, teils schlieillich - und das oft nicht bei den schlechtesten Man
nern - aus der Sorge heraus, ihre eigene nervose Schwache auf die etwaigen 
Kinder zu vererben. 

Hier die richtige Beratung zu finden, ist wohl immer schwierig. Denn 
gerade den letztgenannten Einwand konnen wir nicht ganz entkraften, und es 
liegt sicher im Interesse der Menschheit im ganzen, dail die korperlich und 
nervos Kraftigen eine reichliche und die nervosen Schwa,chlinge eine geringe 
Nachkommenschaft haben. Andererseits ist aber zu bedenken, dail gerade 
unter den konstitutionell Nervosen sich die groilte Zahl der kulturell und mora
lisch wertvollsten Menschen frndet und die Ehe als solche nicht bloil durch die 
normale Befriedigung vorhandener und nicht ethisch zu wertender Triebe vor 
einem andern Handeln in sexueller Beziehung schutzt, das gesundheitliche und 
moralische Gefahren mit sich bringt, sondern dail eine geordnete Ehe auch die 
beste Moglichkeit bietet zu einem gesunden harmonischen Leben in korperlicher 
und seelischer Beziehung, dail sie [besonders beim weiblichen Geschlecht] die Ent
faltung seelischer Elemente fordert und eine wirkliche Ausreifung der Person
lichkeit erst ermoglicht. Ohne diese Ausreifung der Personlichkeit im ehelichen 
Zusammenleben und ohne die gemeinsame Fursorge fur die Kinder entwickeln 
sich gar leicht bei an sich nicht einmal schwerer nervoser Konstitution aIle mog
lichen und vielgestaltigen nervosen Beschwerden zu ungeahnter Hohe, und es treten 
Storungen des seelischen Gleichgewichtes auf, die dann zu Unrecht als alleiniger 
AusfluB nervoser oder psychopathischer Konstitution angesprochen werden. 

Allen diesen Erwagungen werden wir bei der Eheberatung Raum geben 
und sie sorgfaltig gegeneinander abwagen mussen. Wir werden grundsatzlich 
daher ebensosehr vor einem zu fruhen Eingehen der Ehe mit ihrer zu fruhen 
wirtschaftlichen Belastung bei Nervosen abraten, wie grundsatzlich zur Ein
gehung der Ehe uberhaupt zureden mussen; wir werden aber als Arzte auch nicht 
davor zUrUckschrecken durfen, den Verheirateten, um sie vor vielen, die nervose 
Gesundheit besonders schadigenden antikonzeptionellen Mitteln und Mailnahmen 
zu schutzen, unter Umstanden auch positive Ratschlage nach dieser Richtung 
zu geben. Nicht versaumen aber durfen wir auch, immer wieder darauf hinzu
weisen, dail Schwangerschaft und Geburt an sich physiologische, auch fiir die 
nervose Frau nicht schiidliche Vorgange sind, dail die Fursorge fUr die Kinder 
hochstes Gluck und hochste Befriedigung bringt und durch verstandige und 
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sachgemaBe Pflege und Behandlung, besonders wenn sie friihzeitig einsetzt und 
dauernd wirksam wird, auch die etwaige nervose Empfindlichkeit der Kinder 
in solchem MaBe gemildert werden kann, daB das Lebensgluck auch solcher 
sensiblen Kinder nicht gefahrdet wird. 

Fur die Behorden jeder Art erwachst aus dieser Sachlage im ganzen die 
Ptlicht, im Interesse der Erhaltung und Forderung der nervosen Gesundheit 
ihrer Mitburger und der ihnen im speziellen anvertrauten Beamtenheere alles 
zu tun, um Gelegenheiten zu einer gesunden korperlichen Betatigung zu schatfen. 
Freie Platze mit Luft und Licht, Wassersportplatze und Unterbringungsmoglich
keiten fur die Boote, Spielplatze fur jede Art von Sport, Kinderspielplatze, Rad
fahrwege, Kleingarten, Freibader, Turnhallen und ein geordnetes Ausbildungs
wesen ftir Sportlehrer sind hier mindestens so notwendig wie Organisation der 
Ferienkolonien und Schaffung yon Erholungsheimen, vor allem fur ganze Fa
milien, unter tatiger Mitwirkung der Beteiligten selbst, und schlieBlich die Erleich
terung und Verbilligung aller Fahrgelegenheiten, die der Jugend und den Erwach
senen ein Hinausstromen in die freieNatur, zu Wasserund Waldern, ermoglichen. 

Recht traglich dagegen dtirfte es sein, ob die jetzt eingerichteten Ehe
beratungsstellen ihren Zweck erftillen werden. Die schwachsinnigen und degene
rativen Psychopathen, die wir im Interesse der Allgemeinheit von der Fort
pflanzung fernhalten mochten, werden entsprechend ihrem meist unentwickelten 
Verantwortungsgefuhl diese Beratungsstellen doch nicht besuchen und werden 
ohne zwangsmiif3ige Sterilisierung nie vor der legitimen oder illegitimen Fort
pflanzung bewahrt werden konnen; die an sich wertvollen, jedoch uberempfind
lichen und ubermaBig um ihre Nachkommenschaft besorgten Hypochonder und 
Neuropathen aber werden durch sie leicht von einer an sich berechtigten Ehe 
abgeschreckt. Es ist daher zu fiirchten, daB der Schwerpunkt der Nachfrage in 
diesen Beratungsstellen sich fast ausschlieBlich nach der Richtung der Beratung 
tiber antikonzeptionelle Mittel verschieben wird, ein Ergebnis, das dem Interesse 
der Gesamtheit kaum forderlich sein wird. Zum mindesten wird nur ein sehr 
erfahrener Psychiater der extrem schwierigen Aufgabe solcher Eheberatung 
gewachsen sein. -

FUr den Arzt als solchen aber bleibt noch eine Reihe von Forderungen und 
Pflichten, die tiber den engen Kreis der eigentlichen personlichen Beratung und 
Behandlung des Nervosen in der Sprechstunde weit hinausgehen, sozialiirztliche 
Pflichten im speziellen sind und aus seiner Stellung als Kassenarzt und als 
Gutachter fur Organisationen, Behorden und Gerichte sich ergeben. 

Hierher gehort zunachst die schwierige Frage, wie weit der Kassenarzt den 
lViinschen der ihn in der Sprechstunde aufsuchenden Nervosen nach Bewilligung 
yon Heilmitteln, Erholungsaufenthalten und Badekuren usw. nachgeben solI, 
sowie ob und wie lange er den nach Ruhe verlangenden Nervosen krank schreiben 
SollI). Grundsatzlich werden wir auch hier durch sachgemaBe Belehrung darauf 
hinwirken mussen, daB der Nervose den Gedanken aufgibt, daB ihm allein durch 
gute Ernahrung, Ausspannen und Spazierengehen zu helfen ist; wir werden ihn 
vielmehr immer erneut darauf hinweisen mussen, daB die Qualitat der Ernahrung 
ftir den Nervosen fast ohne Bedeutung ist, daB das Mittel gegen Nervositat nicht 
Reizflucht, sondern Reizgewohnung ist und durch verstandige Ausnutzung der 
Freistunden und Sonntage auch neben Ableistung der Berufsarbeit Gewaltiges 
und vor allem Dauerndes zur Besserung der nervosen Beschwerden erreicht werden 
kann, wenn nur der Nervose selbst tatkraftig an seiner Gesundung mitarbeitet. 

1) Siehe dazu die ganz ausgezeichnete Arbeit des Vertrauensarztes der Ortskranken
kasse Miinchen, Dr. EDUARD HmT: Behandlung und Versorgung der reichsgesetzlich ver
sicherten Nervenkranken. Zeitschr. f. Psychiatrie Bd.84. 1926. 
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Mit Aufklarung, Belehrung und Ermahnung der genannten Art werden wir 
naturgemaB solange nur einen recht maBigen Erfolg haben, als die Arzte und 
unsere Gebildeten selbst von der Richtigkeit unserer modernen Erkenntnis iiber 
das Wesen der Neuropathie nicht iiberzeugt sind und nicht danach leben; wir 
werden auch wenig Erfolg haben bei Leuten, denen es wirtschaftlich sehr schlecht 
geht und bei denen das Verlangen nach besserer Ernahrung das Denken daher 
allzu sehr gefangennimmt; wir werden den gleichen geringen Erfolg haben in 
Zeiten allgemeinen Abbaues, wenn Kundigung wegen Einschrankung oder Ein
stellung des Betriebes in unmittelbarer Nahe droht oder auch in all den Fallen, 
in denen der Arbeitswille iiberhaupt nur zwerghaft entwickelt ist. 

In hohem MaBe erschwert wird die Durchfuhrung solcher Belehrung und 
erhoht der Widerstand gegen die uneinsichtigen Wunsche der Nervosen in der 
Kassensprechstunde andererseits dadurch, daB es dem beschiiftigten Kassenarzt 
einfach an Zeit fehlt, sich so eingehend den einzelnen Nervosen zu widmen, 
wie es ffir den Erfolg solcher Belehrung Voraussetzung ist, und daB infolge der 
ungenugenden Regelung des Verhaltnisses der Arzte und Krankenkassen zu
einander der Kassenarzt schon aus wirtschattlichen Grunden kaum die Kratt 
hat, den zu weitgehenden Wunsch der Nervosen oder der anderen, an sich 
Arbeitsfahigen, krank geschrieben zu werden, erfolgreich zu bekampfen. Auch 
die volle und klare Einsicht in aIle diese Hemmungen darf uns aber nicht ab
halten, daB wir jede Gelegenheit benutzen zur Aufklarung und damit zur Brem
sung gegenuber den aIlzu weitgehenden Anspruchen der Nervosen nach Aus
ruhen und besonderer Ernahrung. Denn eine solche Belehrung und Bremsung 
liegt in gleichem MaBe im wohlverstandenen Interesse des einzelnen Nervosen 
wie auch im Interesse der Allgemeinheit, speziell der Krankenkassen selbst, die 
unter der allzu haufigen und allzu langen Arbeitsenthaltung der Nervosen heute 
wirtschaftlich schwer leiden und die durch die yom allgemein-arztlichen Stand
punkt aus wenig begriiBenswerte Anstellung von Vertrauensarzten zur Uber
prufung der Berechtigung der langen Arbeitsenthaltung ihrer Mitglieder ver
geblich versuchen, diesen MiBstand zu bekampfen. 

Ganz ahnlich wie mit der Verordnung von Zusatz- bzw. Starkungsmitteln 
und der Dauer der Arbeitsenthaltung liegen die Dinge bei der Notwendigkeit 
von Badekuren ffir Kriegsbeschadigte, Unfallverletzte, im Gebiet der Privat
haftpflicht usw., soweit es sich urn nervose Beschwerden handelt. Auch hier ist 
der Arzt dem drangenden Begehren der seine Sprechstunde aufsuchenden Ner
vosen oder vermeintlich Nervosen gegenuber in einer meist auBerst schwierigen 
Zwangslage; auch hier aber diirfen wir nicht ermuden und mussen uns immer 
wieder bemuhen, den sowohl ffir das Einzelindividuum wie fUr die Allgemein
heit besten Weg zu finden. 

Dem Einzelindividuum gegeniiber ist die Beratung naturgemaB leicht, wenn 
es sich urn Erholungsaufenthalte oder Badekuren handelt, die der Betreffende 
aus eigenen Mitteln bezahlt und ffir die er die Zeit zur Verfiigung hat. Denn da 
ein mehrwochiges Ausspannen aus Beruf und Alltagsleben ffir jeden Menschen 
nicht nur auBerst erfreulich, sondern auch gesundheitlich durchaus zu empfehlen 
ist, so konnen wir in diesem Falle uns darauf beschranken, zu den Pliinen des 
Betreffenden beziiglich Auswahl und Dauer des Erholungsortes beratend Stellung 
zu nehmen und ihm Anweisungen zu geben, durch welche Form der Lebens
gestaltung er an dem gewahlten Land- oder Gebirgsort oder Badeort den gr6Bten 
gesundheitlichen Nutzen ffir sich erzielen kann. 

Werden aber die Kosten fUr solchen Erholungs- oder Badeaufenthalt nicht 
von dem die Bescheinigung seiner Notwendigkeit Nachsuchenden selbst getragen, 
kommen also neben dem lo.teresse des Individuums auch die Interessen be-
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grenzter Kreise oder der Allgemeinheit in Betracht, dann werden wir scharf 
prufen mussen, ob wir eine solche wirtschaftliche Belastung anderer zum Besten 
eines einzelnen nur fur arztlich wiinschenswert oder wirklich fiir arztlich not
wendig erachten. Legen wir aber den oben dargelegten MaBstab hierfur an, 
bedenken wir, daB viel besser und viel nachhaltiger als durch einen einmaligen 
vierwochigen Sommeraufenthalt dem Nervosen dadurch geholfen wird, daB er 
in den iibrigen 11 Monaten, also in den Zeiten der vollen Berufsarbeit, die richtige 
Lebensweise einhalt und mit Energie durchfUhrt, dann werden wir die wirkliche 
Notwendigkeit, auf Kosten anderer 4 Wochen im Sommer in einem Badeort zu 
verleben, bei einfacher Nervositat ohne ernstliche korperliche Erkrankung oder 
schwere Erschopfung doch nur in seltenen Ausnahmefiillen mit gut em Gewissen 
bescheinigen konnen. Am ehesten in Betracht kommt eine solche Bescheinigung, 
wenn die Kosten gering und der ausgesprochene Zweck der Verschickung nicht 
Beseitigung von Krankheit, sondern Erholung, Erfrischung, allgemeine Starkung 
ist, wie z. B. bei den Ferienkolonien oder dem Landaufenthalt der Kinder; denn 
hier werden wir bloB mithelfen mussen, daB die an Zahl meist begrenzten Stellen 
moglichst auch mit solchen Kindern oder Erwachsenen besetzt werden, die eben 
eine solche Erfrischung unter der Zahl der in Betracht kommenden am n6tigsten 
haben, und fUr manchcs konstitutionell nervose Kind oder manchen Jugend
lichen und Erwachsenen werden wir so das gewunschte Zeugnis mit gutem 
Gewissen ausstellen konnen. 

Viel schwerer wird die Frage, wenn die Kosten solcher Verschickung be
deutend sind und die Be1astung fur den Zahlenden oder den Kreis der Zahlenden 
damit schon spur bar wird, in den Fallen also, in denen die Kosten von der 
Gesamtheit der Versicherungsnehmer getragen werden, die Vorteile der Ver
schickung aber nur einzelnen von ihnen zugewartdt werden konnen - Reichs
versicherungsanstalt fur Angestellte, Krankenkassen und private Versicherungen 
auf Gegenseitigkeit - oder in den Fallen, wo Versicherungsnehmer und Allgemein
heit die Kosten gemeinsam tragen - Landesversicherungsanstalten -, wo ein 
einzelner oder ein Kreis von Berufsgenossen die Fursorgepflicht fUr andere hat 
- private Haftpflicht, Berufsgenossenschaften - oder wo schlieBlich die Ge
samtheit der Steuerzahler die Kosten zu tragen hat, wie bei Kriegsbeschadigten, 
Beamten, in Haftpflichtfallen der Post, der Eisenbahn usw. 

Fur aile diese Falle werden auch wir Arzte bedenken mussen, daB jede 
Mehr belastung der Zahlungstrager die wirtschaftliche Lage der Kassen, der Ver
sicherungsanstalten, der Landwirtschaft und Industrie, des Reiches usw. ver
schlechtert, und daB in so tmben Zeiten, wie sie Deutschland jetzt durchlcbt, 
schon eine kleine Erhohung der sozialen oder Steuerlasten die Konkurrenz 
unserer Industrieprodukte auf dem Weltmarkt schadigen und damit zu weiterer 
Erwerbs10sigkeit und wirtschaftlichem Elend fiihren kann bzw. durch Erhohung 
der Steuerlasten die Uberbiirdung der wenigen gesunden, kraftvollen, die Steuern 
in letzter Linie beschaffenden Manner noch weiter und bis ins Unertragliche 
steigert. 

Eine Statistik damber, wie groB der Arbeitsausfall durch Arbeitsenthaltung 
der Nervosen und wie groB die direkten Lasten durch Behandlung, berufliche 
Vertretung, Badekuren usw. der Nervosen sind, existiert natiirlich nicht und 
wird auch kaum beschafft werden konnen; jeder Arzt oder Beamte aber, der 
diesen Fragen nahesteht, weiB, daB die alljahrlich hierfur aufgewandten Kosten 
ins Ungeheure gehen und daB nur, weil sie aus unzahligen Einzelfallen sich her
leiten, die immer wieder von verschiedenen Arzten fUr verschiedene Verbande 
und Gemeinschaften begutachtet werden, die Erkennung der GroBe und Be
deutung der Gesamtunkosten verschleiert wird. 
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Eine Besserung kann auch hier erst erfolgen, wenn die Gesamtheit unserer 
Arzte, Behorden und Einzelpersonen die richtige Einstellung zum Problem und 
zur Behandlung der Neuropathie gewonnen haben wird und alle bei jeder 
Begutachtung oder Bewilligung sich bewuBt sind, daB hier die Wiinsche und 
Forderungen des einzelnen Individuums oft vorsichtig, aber energisch gebremst 
und auf das unbedingt notige MaB zuriickgedriingt werden miissen, im Hinblick 
auf das W ohl der Gesamtheit und damit auch das wohlverstandene hohere Inter· 
esse des einzelnen. 1st erst von dem Einzelgutachter oder der einzelnen Behorde 
dieser richtige Standpunkt gewonnen und das ganze Problem in seiner GroBe 
erkannt, dann werden auch die heute Tag fiir Tag noch zu beobachtenden Ver
suche mehr oder minder nervoser Menschen, unter dem Namen "Heilmittel fiir 
Kranke" sich auf Kosten anderer personliche AnnE;lhmlichkeiten zu verschaffen, 
kraftvoller und wirksamer bekampft werden konnen als jetzt, sehr zum Nutzen 
der wirklich Kranken und wirklich einer Kur Bediirftigen, die heute gar leicht 
nicht voll zu ihrem Recht kommen. 

Ganz ahnlich liegen die Verhaltnisse bei den privaten, bzw. amtsiirztlichen 
Zeugnissen iiber die Urlaubsbediirftigkeit bzw. Dienstunfahigkeit von nervosen 
Beamten, iiber die Invaliditat von Arbeitern fiir die L.-V., die Berufsunfahigkeit 
der Angestellten fUr die R. f. A., die Annahme von Einschrankung der Erwerbs
fahigkeit bei Baftpflichtprozessen, bei Kriegsbeschadigten oder im Gebiet der 
sozialen Versicherung. 

Auch hier werden wir immer festhalten miissen, daB die Neuropathie ein 
Mangel ist, den der einzelne durch richtige Lebensweise und eigene Mitarbeit 
bei entsprechender Belehrung in weitem Umfang bessern kann und daB so 
die Arbeits- oder Erwerbs/iihigkeit des Nervosen in erster Linie eine Willens/rage 
ist; ja ich scheue mich nicht zu sagen, daB, wenn keine wirklichen korperlichen 
Krankheiten, Abmagerung durch Unterernahrung, schwere seelische Erschiitte
rungen oder ahnliches hinzukommen, die Arbeitsfahigkeit bei der Nervositat 
sogar ausschlieBlich eine Willensfrage ist. 

Kurz hingewiesen sei auch auf die Pensionierung lebenslanglich angestellter 
Beamter oder an sich zum Beziehen von Pension berechtigter Angestellter des 
offentlichen Dienstes, die dem Abbau verfallen sind. Bier besteht eine oft gefahr
liche Divergenz zwischen den Interessen und Wiinschen der speziellen Vorge
setzten und Dienststellen einerseits und der Allgemeinheit andererseits, insofern, 
als es der verstandliche Wunsch der einzelnen Vorgesetzten und Dienststellen ist, 
die oft wenig bequemen und den Dienst vielleicht auch etwas storenden nervosen 
Untergebenen abzugeben, zugleich aber ihr personliches W ohlwollen gegeniiber 
ihren Untergebenen dadurch zu dokumentieren, daB sie auf die ihres Erachtens 
dauernde Dienstunfahigkeit wegen Nervositat den Arzt hinweisen. Gibt der 
Arzt, wie es natiirlich sehr leicht geschieht, diesen Wiinschen der Vorgesetzten 
nach, dann erspart er sich viele sonst sicher zu erwartende Unbequemlichkeiten, 
schadigt aber die Allgemeinheit. Die Gefahr fiir den Arzt, hier allzu nachgiebig 
zu sein, wird auch noch dadurch erhoht, daB die abgebauten Beamten und An
gestellten heute nur ausnahmsweise bald eine ihnen zusagende neue Stellung im Er
werbsleben finden, durch die Sorge um ihre wirtschaftliche Existenz, evtl. tatsach
liche Not und die durch die Arbeitsuntatigkeit noch gesteigerte Aufmerksamkeit 
auf den eigenen Gesundheitszustand dahin kommen, kleine, vielleicht wirklich vor
handene nervose Beschwerden in stark gesteigertem MaBe zu empfinden und nun bei 
der meist ja erst 1-2 Jahre nach dem Abbau vorgenommenen arztlichen Unter
suchung den Eindruck des konstitutionell schwer nervosen Menschen erwecken, ob
wohl sie bei grundsatzlich gleichem Gesundheitszustand Jahre und J ahrzehnte lang 
volle Berufsarbeit geleistet haben und diese auch, wenn sie nur eine Stellung wieder 
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hatten, auch weiterhin leisten kiinnten. Zahllose FaIle dieser Art habe ich person
lich in den letzten Jahren gesehen und besonders bei dem nun folgenden Renten
antrag bei der Reichsversicherungsanstalt zu begutachten Gelegenheit gehabt. 

Nur wenigen Arzten und kaum einem Nichtarzt ist bekannt, welche ge
waltige, fur die Aligemeinheit durchaus fuhlbare Rolle den genannten Tatsachen 
fiir die Allgemeinheit heute zukommt und wenn der Pensionsetat z. B. der 
Reichsbahn heute genau doppelt so groB ist als 1913, und zwar auch prozentual 
bei den Gesamtausgaben, oder wenn unter den 7,3 Milliarden Ausgaben des 
Reichs im Etat fiir 1926 nicht weniger als 1,55 Milliarden, das sind mehr al8 
ein Filnftel aZZer AU8gaben filr Ruhegehiilter und Versorgungsgebiihren verausgabt 
werden, diese ungeheuren Zahlen zum nicht geringen Teil dadurch entstanden 
sind, daB eben von Behorden und Arzten der Begriff der dauernden Dienst
unfahigkeit viel, viel weiter, im einzelnen Falle "wohlwollender" gefaBt wird 
als friiher. Die iiberwiegende Zahl dieser an sich meist noch Arbeitsfahigen 
aber fiir dauernd dienstunfahig und damit pensionsberechtigt Erklarten rekru
tiert sich aber aus den Nervosen oder iiber nervose Beschwerden Klagenden, 
da ja die Zahl der ernsten und wirklichen korperlichen Krankheiten, wie die 
Statistik zeigt, heute keinesfalls doppelt so hoch ist wie 1913, vielmehr die 
Uber8chiitzung der nerV08en Beschwerden die Hauptursache der ungeheuren und 
fiir die Allgemeinheit nicht tragbaren Vermehrung der Pensionslasten bildet. 
Auch fiir die Zukunft ist diese Lage nicht ungefahrlich, da durch Anerkennung 
einer dauernden Dienstunfahigkeit wegen Nervositat das Bestreben zur Uber
windung der nervosen Beschwerden und ihrer Milderung durch eigene Mitarbeit 
bei den Betreffenden begreiflicherweise rasch erschlafft und zahHose an 8ich 
arbeit8fiihige und vielfach noch durchaus jugendliche Frauen und Manner sich 
der Arbeit entwohnen. Die Anerkennung dauernder Dienstunfahigkeit fiir einen 
Beamten ist aber eine praktisch irreparable Entscheidung, auch fiir den Fall, 
daB der Betreffende spater gesundheitlich ein sehr viel giinstigeres Bild zeigt 
als zur Zeit der Anerkennung seiner Pensionsberechtigung. Auch hier also 
liegen schwer 16sbare soziale Probleme, zu deren Losung eine veranderte Ein
steHung der Arzte und Behorden zu Wesen und Bedeutung der nervosen Beschwer
den fiir die Bernfs- und Arbeitsfahigkeit die unerlaBliche Voraussetzung bildet. 

Ais letztes iirztliches Problem sei schlieBlich noch auf die Beurteilung der 
Haftfiihigkeit und Verhandlung8fahigkeit im gerichtlichen Verfahren hingewiesen. 
Auch hier nehmen die FaHe gewaltig zu, in denen Angeklagte und Verurteilte 
die allgemeine Uberschatzung der Bedeutung nervoser Beschwerden fiir sich aus
zunutzen sich bemiihen, um sich der Verurteilung oder der AbbiiBung der ver
hangten Strafe zu entziehen, und der zur Begutachtung aufgeforderte Gerichts
arzt gerat dabei oft in die denkbar schwierigste Situation, wie vor aHem einige 
sensationelle Strafprozesse des letzten Jahres auch einem groJ3eren Publikum ge
zeigt haben. Auch auf diesem schwierigen Gebiet kann aber die fiir die Allgemein
heit unbedingt notige Besserung erst erreicht werden, wenn Gerichte und Publi
kum von der Notwendigkeit sich iiberzeugen, daB eine griindliche fachiirztliche 
p8ychiatri8che Vorbildung Voraussetzung fiir eine richtige Begutachtung dieser 
FaIle ist und daB die Uberschatzung der Bedeutung subjektiver nervoser Be
schwerden eine wirkliche Gefahr auch fiir die Allgemeinheit bedeutet. Auf die 
hiermit zusammenhangenden Fragen der Vorbildung der Kreis- und Gerichts
arzte und der Auswahl der arztlichen Sachverstandigen fiir die Gerichte und 
Behorden soIl an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden. leh habe sie 
an anderer Stelle ausfiihrlieh behandelt1 ). 

1) STIER, E.: ttber die BOg. Unfallneurosen. Leipzig: Thieme 1926. 



Soziologie der Hautkrankheiten. 
Von 

OSKAR NEUGEBAUER 
Wien. 

1. Einleitung. 

DaB bereits in den altesten Zeiten auch Hautkrankheiten in ihrer Beziehung 
zum allgemeinen Volkswohl die eingehendste Beachtung fanden, lehrt uns die 
Geschichte der Lepra. Denn schon die Heilige Schrift nennt in genauer Weise 
die Merkmale dieser entsetzlichen Krankheit. Die Vorschriften, welche doch 
aIle nur die Fernhaltung der ungliicklichen Befallenen bezwecken, geben uns einen 
Begriff davon, wie angstlich man die Kranken aus der Gemeinschaft ausschloB. 
Das Beispiel der Lepra lehrt uns aber auch anderes. Wenn wir ringsum schauen, 
so hat fUr unsere heimatlichen Gegenden die Lepra ihre Schrecken verloren, 
denn wir sehen Aussatzkranke kaum, auBer, es handle sich um Individuen aus 
fernen Landern oder aus bestimmten auch naher liegenden Landstrichen, die ja 
bekanntermaBen heute noch ihren Beitrag zu den Opfern der schweren Krank
heit steIlen, so Finnland oder N ordostdeutschland. Aber selbst da sind es manchmal 
sehr kleine Zahlen, die uns iiberliefert werden. CEDERKREUTZ nennt als Zahl 
der Leprakranken in Finnland im Jahre 1904 95, im Jahre 1924 57. Das Deutsche 
Reich (Veroffentlichungen des Reichsgesundheitsamtes) weist 1922 14, 1923 20 
Leprakranke aus. 1m Hinblick auf diese Ergebnisse konnen wir sagen, die Lepra 
hat fUr uns in sozialer Hinsicht keine Bedeutung mehr im Gegensatz zu friiheren 
Zeiten, in welchen viele Menschen J ahrzehntelang, abgeschlossen und ausgestoBen 
aus der Gemeinschaft mit anderen, ihr elendes Leben fristen muBten. Trifft auch 
dieses Abgeschlossensein Leprakranke noch heute, wenn auch in milderen For
men, so ist, wie aus obigem hervorgeht, an vielen Orten die Zahl der Erkrankten 
wesentlich kleiner geworden. Allerdings konnen wir auch da wieder solche Ge
biete gegeniiberstellen, in denen diese Zahlen gar nicht so klein sind. ITO gibt 
uns in einer Statistischen Arbeit iiber Lepra bekannt, daB 1909-1911 an der 
dermatologischen Klinik in Kyoto 476 Leprose in Behandlung standen, davon 
375 Manner und 101 Frauen. Noch groBer ist die Zahl, die uns GENEVRAY be
ziiglich Neucaledoniens iibermittelt. Er erwahnt, daB am 1. Mai 1924 unter 
46950 Einwohnern 736 Leprakranke und 718 Lepraverdachtige waren, demnach 
ein ganz betrachtlicher Prozentsatz. - Und wieder zeigt uns auch diese Statistik 
GENEVRAYS eine interessante neue Tatsache, die wir hier verzeichnen wollen. 
Unter der ebengenannten Gesamtbevolkerung waren 26857 Eingeborene und 
unter diesen 578 Kranke und 710 Verdachtige. Es bestand also ein groBer Unter
schied zwischen Europaern und Eingeborenen, zu welchem ein weiterer kommt. 
Bei Eingeborenen findet sich hauptsachlich die nervose, bei den WeiBen die 
cutane Form. Das angefUhrte Beispiel lehrt uns also, daB es hier die groBten 
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Differenzen gibt und daB wir demnach versuchen mussen, die Wichtigkeit der 
Krankheiten der Haut nicht nur fur das Einzelindividuum zu erfassen, sondern 
auch die fUr bestimmte Teile der Gesamtheit und diese selbst, was uns allein ein 
genaueres Bild geben kann. 

Wenn wir im vorstehenden die Lepra als eine der furchtbar entstellenden 
Hauterkrankungen aus der groBen Zahl dieser herausgegriffen haben, so mussen 
wir uns trotzdem daran erinnern, daB die systematische Erfassung der Krank
heiten der Haut erst jungeren Datums ist und daB wir auf die Zeiten HEBRAS 
zuruckgreifend kaum 100 Jahre als verstrichen ziihlen konnen, seit dieser die im 
allgemeinen nur sehr stiefmutterlich behandelten und in ihrer Beziehung zum 
Gesamtorganismus hiiufig falsch bewerteten Dermatosen in bestimmte Klassen 
einteilte. Seither sind, obwohl HEBRAS Werk auch heute noch fUr die Syste
matik der Hautkrankheiten maBgebend geblieben ist, in vielen Belangen unserer 
Disziplin Fortschritte gemacht worden (RIEHL) und es sei in dieser Beziehung 
daran erinnert, wie sich die Erkenntnis auf dem Gebiete der Beru/skrankheiten 
der Haut ausgebreitet hat. Einen wesentlichen Beitrag hierzu hat uns ja leider 
auch der groBe Krieg gebracht mit seinen Umiinderungen der Lebensgewohn
heiten, der allgemeinen Not und dem Suchen nach Ersatzsto//en fUr all das, was 
fehlte und mit all den Schiiden, die hieraus entsprangen. 

Die auffallende Tatsache, daB bestimmte Hautkrankheiten fur gewisse 
Gegenden keine, fUr andere eine groBere und wieder fUr andere eine sehr groBe 
Bedeutung haben, ist schon liingere Zeit bekannt. Bereits vor 1860 hat in dieser 
Richtung HIRSCH ein uberaus groBes Material gesammelt (wenn er auch das 
Gebrachte nur als "Grundlinien der historisch-geographischen Pathologie" be
zeichnet). Dieses Material bot ihm Stoff zur Schilderung verschiedener Dermatosen 
nach ihrer geographischen Ausbreitung, wobei sich HIRSCH des von HEBRA ein
gefUhrten Systems der Hautkrankheiten bediente. Bei der Fulle des Stoffes ist 
es unmoglich, auf die groBte Zahl der von HIRSCH besprochenen Erkrankungen 
der Haut einzugehen (wofur auch andere Grunde maBgebend sind, wie neuere 
Ansichten uber Atiologie usw.), zudem betrifft die Besprechung viele Erkrankungen, 
die in fernen Liindern zu finden sind und daher in unserem engeren Kreis erst 
in zweiter Linie interessieren. Doch wollen wir auch einige der in fremden 
Gegenden vorkommenden Hautkrankheiten besprechen, da dies vielleicht unserem 
Zwecke dienlich ist. 

Zuniichst sei erwiihnt, daB schon HIRSCH angab, daB die Zahl der Haut
kranken mit zunehmender Temperatur der Gegend ansteigt, so zwar, daB die 
Tropen und die subtropischen Zonen am meisten Erkrankte aufweisen. Aller
dings fand HIRSCH auch in manchen Liindern hoherer Breitegrade (z. B. auf 
Island, den Faroer Inseln, auf Kamtschatka usw.) Hautkrankheiten in relativ 
groBerer Zahl, doch galt das immer nur fUr gewisse Landstriche oder bestimmte 
Gruppen von Dermatosen. - Von neueren Autoren nennen wir an dieser Stelle 
RUGE. Dieser bezeichnet als Krankheiten der Haut, welche in den heiBen Gegen
den am meisten verbreitet sind, drei: Kriitze, Ekzem und Herpes tonsurans. Uber
haupt sei die Verbreitung der Hautkrankheiten an manchen Orten der Tropen eine 
ungeheuere. So mach en sie nach RUGES Mitteilungen an gewissen Pliitzen in 
Niederliindisch Indien bis zu 83% aus. In Ostindien stehen sie an zweiter, in 
Sudchina an dritter Stelle in bezug auf Morbiditiit. - HIRSCH und den Autoren, 
aus deren Mitteilungen er seine Angaben schopft, sind Differenzen aufgefallen, 
die sich auf Nationalitiit und Rasse beziehen, so zwar, daB gewisse Menschen 
nicht oder wenig, andere in groBer Zahl erkranken. Abgesehen von solchen 
Untersuchungen, die nichtdermatologische Fragen bezuglich Rassenverschieden
heit und EinfluB derselben auf Erkrankungen zum Thema haben, wie etwa die 
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von SITSEN, finden wir bereits bei HIRSCH eine physiologische Rasseneigen
tiimlichkeit der N egerhaut verzeichnet: die starke Entwicklung der Talgdriisen. 
Hieraus entspringt die starke Seborrhoea oleosa, die den charakteristischen Ge
ruch derselben bedingt (EHRMANN inMracek, Hdb. d. Hautkrankh. Bd. I, S.486). 
Aus dieser iibermaBigen Seborrhoe leitete HIRSCH das gehaufte Vorkommen von 
Acne bei den Dunkelfarbigen abo Als ein weiteres Beispiel verschiedenen Ver
haltens in bezug auf Krankheiten ruhren wir die auBerordentlich geringe N eigung 
zu fortschreitender phlegmon6ser Entzundung an, welche die Negerrasse auszeichnet 
(PLEHN) und dadurch einen Vorteil gegeniiber den WeiBen beinhaltet. 

Manche Differenzen erklaren sich aus gewissen Verschiedenheiten der 
Lebensfuhrung, die zu anderen Vorbedingungen treten. Beziiglich letzterer denken 
wir daran, daB Z. B. manche Parasiten nur in gewissen Gegenden vorkommen, 
beziiglich der ersteren erinnern wir uns hier im Zusammenhang mit den soeben 
geschriebenen Worten an ein Krankheitsbild, das schon HIRSCH ausfiihrlicher 
beschrieb und das wiI: unter anderem von OPPENHEIM des naheren untersucht 
finden. Es ist das der "Madurafup". Bei dieser Erkrankung ist es auffallend, 
daB sie in so hohem MaBe die ackerbautreibenden Hindus befallt, die mit ihren 
nackten FiiBen iiber den Boden gehen. Da sie hierdurch leicht Verletzungen 
an diesen akquirieren, dringt der hier vorhandene Pilz leicht in die Haut und 
erzeugt die Anschwellung des FuBes, welche diesen auf das 2-3fache vergroBert. 
1m Gegensatz dazu erwahnt PuTZU im Jahre 1924 den elf ten bis zu diesem Jahre 
in Europa beobachteten Fall von Mycetoma pedis, woraus man die iiberaus groBe 
Seltenheit des Leidens auf unserem Erdteil ersieht. - Loos beschreibt eine in 
den Tropen weit verbreitete Hautaffektion, die als Begleit- und Folgeerscheinung 
der Einwanderung von Ankylostomenlarven in die menschliche Haut auftritt 
und die als Ground itch bezeichnete Erkrankung zur Folge haben solI. [Andere 
Autoren geben fiir "Ground itch" andere atiologische Faktoren an (PLEHN)]. 
Dieses Leiden befallt in den Teegarten Assams und an anderen Orten die barfuB 
arbeitenden chinesischen Kulis und auBert sich in einem zunachst papulosen, 
dann blaschenartigen Exanthem der Zehen und FiiBe; das heftige J ucken ver
ursacht Kratzen und solche Exkoriationen, daB die Arbeiter haufig zur Arbeit 
unfahig werden. Nun ist diese Erkrankung der Haut aber auch bei europaischen 
Arbeitern seit langem bekannt (Zechenkratze, Schwerinerkratze, Gourmes, Bunches 
usw.) und ergibt immer denselben Grund: Die Leichtigkeit der Infektion beim 
BarfuBgehen auf larvenhaltigem Boden. Dementsprechend findet DAVIS diese 
bei dem Schuhe tragenden Teil der Bevolkerung auf der Ilha dos Marinheiros 
(Brasilien) weitaus geringer, da die Larven sich nicht in die Haut der FiiBe ein
bohren und dann in die Lymphbahnen usw. kommen konnen. 

Die geographische Beziehung einer Bevolkerung zur Umgebung allein schon 
kann ein Plus einer bestimmtenErkrankungsform verursachen. Bereits den 
Gewahrsleuten von HIRSCH ist es aufgefallen, daB Urticaria in groBer Ausdehnung 
Z. B. gerade dort zu finden ist, wo sich die Leute vorwiegend von Fischen, Krebsen, 
Muscheltieren u. dgl. nahrten, wodurch also auch leicht zu Intoxikationen durch 
die Nahrungsmittel Gelegenheit geboten war. Daraus erklart sich HIRSCH die 
zahlreichen Erkrankungsfalle an Urticaria bei den Kiistenbewohnern am Golf 
von Mexico und denen an den amerikanischen Ufern usw. - Yom Erythema 
solare sagt HIRSCH, daB es in den Tropengegenden fast nur Fremde, und zwar 
nahezu aIle dorthin kommenden, alsbald nach ihrer Ankunft befallt, auch mehrmals 
bei eintretender heiBer J ahreszeit, wahrend Eingeborene und Akklimatisierte 
verschont bleiben. Wer denkt da nicht an unsere zahlreichen FaIle von Sonnen
brand, die so haufig bei jenen auftreten, die sich unvorbereitet zu lange den 
Sonnenstrahlen aussetzen. Um wieviel mehr wird die Tropensonne die Haut 
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derjenigen Menschen, die noch keine Widerstandskraft erworben haben, schadigen 
und bei ihnen eine Dermatitis erzeugen. In diesem Sinne spricht sich auch PLEHN 
aus, welcher das Erythema solare der noch nicht akklimatisierten WeiBen auf 
mangelnde Vorsicht gegenuber der starken Sonnenbestrahlung in den Tropen 
zuruckfuhrt. - 1m AnschluB an die Erkrankungen an Dermatitis solaris erwahnen 
wir das Auftreten mehrfacher Furunkel, das HIRSCH bei vielen neu in heiBe 
GegendenKommenden beschreibt. Als Prodromalerscheinungen der ausgedehnten 
Furunkulose sind auch hier haufig Storungen im Verdauungstrakt wie bei Ur
ticaria. PLEHN spricht ebenfalls von der auffallenden Neigung zu Hautfurunkulose 
bei vielen Europaern in den Tropen. 

Viele Zusammenhange sind nns fast oder ganz nnklar und doch mussen be
sondere Ursachen bestehen. PHALEN und NICHOLS berichten, daB auf den Philip
pinen Blastomykose, eine bei uns uberaus seltene Erkrankung, so haufig zu finden 
ist, daB;) unter 50 Eingeborenen daran litten. - In ihrer Bedeutung nicht zu 
vernachlassigen sind die Falle von Sporotriclwse, von denen WOHL bezuglich 
des Staates Nebraska berichtet. Es kommen dort des ofteren Erkrankungen vor, 
bei denen trotz chirurgischer Behandlung Tumoren nicht zum Verschwinden 
gebracht werden konnen, worauf dann die mikroskopische Analyse den Grund 
ergibt: die Pilzerkrankung, welche bei uns so selten zu finden ist. 

Eine seit langer Zeit bekannte, wenn auch nur sehr seltene Erkrankung 
ist der Sclwrnsteinfegerkrebs, welcher zum erstenmal von PERCIVAL POTT vor 
1 1/2 Jahrhunderten beschrieben und in der Folgezeit wiederholt vorwiegend in Eng
land beobachtet wurde. Auch hier scheint es sich um eine lokale Ursache zu han
deln, die fur das Entstehen des Ca herangezogen werden muB. Sie soUte in der 
engen Bauart der englischen Kamine liegen, welche die Schornsteinfeger zwang, 
in die Kamine hinabzusteigen und in der Verwendung einer durch den Rauch be
sonders hautreizenden Steinkohle, Momente, die anderswo wegfielen. Wahrend 
also, wenigstens in fruheren Zeiten, dem Schornsteinfegerkrebs fiir England eine 
gewisse Bedeutung nicht abgesprochen werden konnte, war dieselbe in anderen 
Landern zur selben Zeit um vieles geringer. - Als ein zweites Beispiel fuhren 
wir den Kangrinarbenkrebs an, dessen Verbreitung unter der Bevolkerung von 
Kaschmir aus denZahlen hervorgeht, die NEVE uns bringt. Von den seit 1881 im 
Missionspital zu Kaschmir 2491 durchgefiihrten Krebsoperationen wurden rund 
2000 wegen Kangrikrebs vorgenommen. Kangri ist ein irdenes GefaB zur Holz
kohlenfeuerung, das von der armeren Bevolkerung auf dem Leib getragen wird, 
so daB wohl anzunehmen ist, daB in erster Linie die Hitze des GefaBes zur Krebs
bildung AnlaB gibt. (V gl. auch die Mitteilung von STAHR betreffend Schlo8ser
krebs durch strahlende Warme.) Wir ersehen also auch aus diesem zweiten Bei
spiel, wie eine wenn auch im Wesen noch nicht erkennbare Ursache oder deren 
·Wegfall eine Erkrankung in ihrer Bedeutung hebt oder geringer werden laBt. 

Doch vieles bleibt uns heute noch unklar und dunkel, vieles ratselhaft, 
warum eine Erkrankung hier seltener, dort ofter auf tritt, z. B. Lichen ruber 
(SPIEGLER), aber immerhin ist uns ein Teil der Ursachen bis zu einem gewissen 
Grade klarer als friiher. Von diesem Anfang mussen wir vorwiirts gehen, um unser 
Ziel zu erreichen: die moglichste Bekampfung und das Uberwinden. Einen kleinen 
Einblick hat uns ja auch der Krieg gewiihrt, indem er uns mehrfach bestimmte 
iiuBere Schadlichkeiten erkennen lieB, die ein Anwachsen in der Ausdehnung 
bestimmter Dermatosen zeitigten, so daB diese zu wahren Volksplagen wurden. 
Eben diesem Kriege verdanken wir aber auch eine Reihe von Kenntnissen, be
treffend verschiedene andere Schadigungen chemischer Natur in erster Linie. 
Uber das hier Erwahnte werden wir uns in einem anderen Abschnitte dieses Ar
tikels auBern, hier aber uns einem anderen Punkte zuwenden. 



638 o. NEUGEBAUER: Soziologie der Hautkrankheiten. 

Wir diirfen namlich iiber der allgemeinen Bedeutung einer Dermatose als 
direkt den Organismus storende Macht, wie dies mehr oder weniger bei jeder 
Krankheit ist, nicht vergessen, noch eine weitere Eigenschaft zu erortern, die 
eine Besonderheit vieler Dermatosen darstellt. Denn wenn z. B. interne Krank
heiten ihren Trager ebenfalls behindern, so gibt es namentlich auf dem Gebiete 
der chronischen Affektionen solche, die bei einer gewissen Starke des Leidens 
durch Energie noch iiberwunden werden. Ein Herzkranker ist imstande, sich 
einer nicht zu schwierigen korperlichen Anstrengung zu unterziehen, ebenso eine 
Biiroarbeit zu machen, das gilt in gleicher Weise etwa fiir einen Tuberkulotiker. 
Ahnlich ist es mit chirurgischen und verschiedenen anderen Leiden. Das riihrt 
daher, daB die Umgebung entweder das Leiden des betreffenden Individuums 
nicht sieht, also keine Kenntnis hat oder dasselbe nicht als ekelerregend emp
findet. Beim Hautkranken ist das oft anders. Schon ein geringgradiges Ekzem 
im Gesicht oder an einer andern freigetragenen Korperstelle macht den Trager 
haufig zum Gegenstand des Abscheus. Hierzu tragt der Umstand bei, daB im 
allgemeinen noch heutzutage beziiglich der Atiologie von Dermatosen sehr irrige 
Ansichten im Laienpublikum bestehen, durch welche ein an und fiir sich vielleicht 
ganz bedeutungsloses Hautleiden als Ausdruck einer syphilitischen Erkrankung 
verkannt wird. Das bedeutet natiirlich AusschluB aus der Gesellschaft der Mit
arbeiter durch Weigerung derselben, mit dem vermeintlich schwer und fiir die 
Mitmenschen gefahrlich Kranken zusammen zu sein usw. Wenn wir in dieser 
Beziehung auch die so harmlose Acne vulgaris nennen, erinnern wir uns, daB 
auch sie haufig als syphilitisch "erkannt" wird. - AuBer diesen auBerlich durch 
den Anblick kenntlichen Dermatosen gibt es auch andere, die ebenfalls im Sinne 
des Gemiedenwerdens wirken. Wirdenken z. B. an eine heftig juckende Prurigo 
oder Urticaria. Auch sie wird ihrem Trager durch das unvermeidliche Kratzen 
sehr bald hinderlich sein, wenn die Umgebung dies merkt. - Und so zeigt sich, daB 
der Hautkranke gewissermaBen mit zwei Feinden zu kampfen hat, dem innern, 
der Dermatose selbst, dem auBern, der Umgebung. Vielen ist dieser auBere Feind 
zum Verhangnis geworden. Wie mancher Ekzemkranke wurde so arbeitslos, 
damit ohne Einkommen und kam zum Ruin. - Wir sehen, wie einschneidend 
wichtig manche Dermatose fiir den Befallenen werden kann, die es ihrer Natur 
nach nicht zu sein braucht. 

2. Statistik. 
Von Statistiken, welche uns die Haufigkeit von Hautkrankheiten und andere 

Begleitumstande moglicherweise erkennen lassen, nennen wir drei: Die Sanitats
berichte des Militars (wir bringen Vorkriegszahlen), die Ausweise der offentlichen 
Krankenanstalten und die der Krankenkassen. Wir miissen hierbei aber auf· 
TELEKYS Darlegungen hinweisen, die es begreiflich machen, daB auch der Wert 
einer anscheinend genau abgefaBten Statistik (TELEKY spricht von Kranken
kassen) nur ein bedingter ist. Nehmen wir zunachst diese Tatsache auch beziiglich 
aller anderen Berichte, die wir hier verzeichnen, zur Kenntnis und beginnen wir 
mit den Militiirsanitiitsberichten, von denen zu erwarten ist, daB sie 1. einen 
gewissen AufschluB beziiglich solcher Erkrankungen jenes Telles der mann
lichen Bevolkerung eines Landes geben, der durch sein Hautleiden als dienst
untauglich erklart wurde, und 2. beziiglich des Gesundheitszustandes der Dienst
tauglichen. 

So war nach MYDRACZ in dem Quinquennium 1883-1887 bei einer Gesamtbevolkerung 
Osterreich-Ungarns im Durchschnitt von 38998705 Menschen die Zahl der in den .Alters
klassen 1-3 yorhandenen Wehrpflichtigen 4314914, von denen 3922803 vor der .Assent-
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kommission erschienen. Von diesen muBten wegen KorpergroBe unter 1,554 m 441417 
zuriickgestellt werden und wurden also im ganzen 3477357 weiter untersucht. Von diesen 
waren 2800382 "derzeit" untauglich, und zwar 1864648 = 5360/00 "zu schwach". Von dem 
Rest erwiesen sich bei 54766 = 15,80/00 als Untauglichkeitsgrund chronische Hautkrankheiten. 
- Der Bericht nennt unter diesen KahlkOpfigkeit 3,237, Kopfgrind 4,127, Schwei(3fu(3e 4,305, 
varikose Geschwilre 5,982, Narben 28,196 und andere Erkrankungen der Haut 8,919. - Ein 
zweites Musterungsergebnis: von 35523 21jahrigen Stellungspflichtigen eines Jahrgangs in 
Schweden wurden 88 = 2,50/00 wegen Hautkrankheiten (zum Vergleich: wegen Tuberkulose 
616 = 173%0) zum Dienst untauglich befunden. 

Wenn wir insbesondere den ersten Bericht bezuglich Osterreich-Ungarn, 
der groBe Zahlen bringt, betrachten, konnen wir gleichwohl auch aus diesem 
rein fliT militartechnische Zwecke aufgebauten Gesundheits· besser Untauglich
keitsschema nicht allzuviel ersehen und mussen uns damit begnugen, daB wir 
doch eine Zahl erfahren: In einer Bevolkerung von rund 39 Millionen Menschen 
waren im Alter von 20-22 Jahren mindestens 50000 junge Manner, die aus Grun
den einer Hauterkrankung yom Militardienst zuruckgesteHt wurden. Diese Zahl 
ist naturlich zu klein, denn es sind die nicht zur SteHung erschienenen (Ent
hobenen usw.) nahezu 400000 jungen Manner nicht berucksichtigt, ferner die 
zu kleinen usf. Aber immerhin ersehen wir aus dem Bericht eine Minimalzahl, 
mit der wir uns zum Teil zufrieden geben konnten, wenn wir nicht lasen: Narben 
28000, die naturlich die Folge von aHem moglichen sein konnen. 

Da uns also diese Ergebnisse nicht so viel sagten, als wir zunachst annahmen, 
daB sie uns namlich einen Einblick in die Gesundheitsverhaltnisse rund der 
Halfte der Bevolkerung wenigstens in den J ahren der Musterung bieten konnten -
zum mindesten waren wir in bezug auf das dermatologische Fach nicht so unter
richtet worden -, so drangt sich uns der Gedanke auf, ob es nicht moglich ist, 
bei den durch die Wehrpflicht ErfaBten und Kontrollierbaren einen AufschluB 
uber Erkrankungsverhaltnisse zu erhalten. Wir mussen uns dabei von vorne
herein bewuBt sein, daB wir jetzt nur einen bestimmten Teil des Gesamtvolkes 
vor uns haben, in gewissen Altersklassen, ferner schon durch die Musterung 
ausgewahlte Manner (es sei z. B. erinnert, daB Prurigo in Osterreich militar
dienstuntauglich machte und daher normalerweise keine Prurigokranken unter 
den Soldaten vorkommen konnten) und daB diese durch die momentanen Lebens
verhaltnisse nicht ohne weiteres mit einer gleich groBen Anzahl anderer gleich
altriger Nichtsoldaten vergleichbar waren (vgl. das uber Gewerbeekzem spater 
Gesagte [RIECKE]). 

Die Sanitatsberichte der Staaten geben uns auch da Zahlen, und wir folgen z. B. einer 
Zusammenstellung, die im Rothschen Jahresbericht iiber das Jahr 1912 enthalten ist. 

! : Krankheiten der Land J ahr :, Kopfstarke I Krankenzugang auLleren Bedeckungen I 

Bayern . 1909 66522 29609 [445,1 %0] I [ 70,7%0] 

Osterreich -U ngarn { 1910 , [823,2%0] : [179,1 %0] 
1911 i [830,9%0] : [183,9%0] 

I Hautkranke: 

Italien { 1905 218409 : 186506 [855,0%0] 17 113 [ 78,4%0] 
1906 211445 ',166240 [788,0%0] 15919 [ 75,40/ 00] 

Niederlande (Inlandarmee) 1908 23561 33569 [1424,7%0] 3778 [161,6%0] 
Kratzekranke: 

{ 
1909 10176 161 

Danemark 1910 10546 156 
1911 10698 : 170 

England 1911 lO9399 87822 [802,0%0] I [16%01 
Schweden. 1911 31677 38961 257; ferner 

I 130 Verbrennungen I 

I 42 Erfrierungen 
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Die hier beispielsweise angegebenen Zahlen geben wohl ein etwas befriedigenderes Bild 
als die der Musterungsergebnisse, doch stoBen wir auch da auf mehrfache Schwierigkeiten 
durch die verschiedene Einrechnung der Krankheiten. Wir Bohen das z. B. auch aus einem 
Bericht SCHWIENINGB iiber den Krankenzugang beim deutschen Heer in 30 Jahren, in welchem 
der Autor erwahnt, daB von je 1000 Mann 

der Jahre 1882-1887 1887-1892 1892-1897 1897-1902 1902-1907 1907-1912 
215,9 212,1 212,1 189,3 160,6 153,3 

wegen Krankheiten der au/3eren Bedeckungen (s. auch die obige Tabelle) zur Behandlung 
kamen. Bei diesen Krankheiten der auBeren Bedeckungen sind z. B. Furunkel und Panaritien 
miteingerechnet, also Haut- und chirurgische Erkrankungen. Der italienische Bericht spricht 
von Hautkrankheiten, der osterreichische von Krankheiten der auBeren Bedeckungen, Ver
gleiche werden also auch hier mit Reserve zu ziehen sein. 

Wir wenden uns jetzt den Ergebnissen der Statistik der offentlichen zivilen 
Krankenanstalten und Behandlungsstellen zu, von denen wir annehmen, daB 
dermatologisch geleitete Institute einen Einblick gewahren konnen. Aber auch 
hier kommen uns sofort Schwierigkeiten entgegen. Wenn auch in Zivilanstalten 
vorwiegend Angehorige der minderbemittelten Bevolkerung (hierzu ein paar 
groBere Privatanstalten) kommen, so hangt doch der Besuch von vielen Faktoren 
ab (Lage des Spitals, Moglichkeit anderweitig erreichbarer Hille, z. B. beim Kassen
arzt, passende oder unpassende Ordinationsstunde usw.). Konstanter werden 
die absolut spitalsaufnahmebediirftigen Faile sein, da hier oft die Not zur Auf
nahme zwingt. 

Eine Ubersicht iiber die Krankenbewegung in den allgemeinen Heilanstalten Deutsch
lands beziiglich der Jahre 1919-1922 ergab: 

, , 
Summe : Riervon Krank- i 

aller Behandelter : heiten der iuBeren I und zwar 
Ge- ! : Bedeckungen I __ ~ __ --,-___ _ 

Jahr schlecht' : I' 'I Zell- ' ' andere , I Raut- gewebs-, Ver- ,Erfrie- Krank-
'Anzahl, Summe : Anzahl Summe, Kritze I aus- lentziin-: bren- :rungen; heits-

i I schlige I dung i nungen i : formen 

1919 { mannl.l773660 II} 16168311119917 i}1965401/42132 111027 142383 i 5406 671! 10298 
weibl. 843171 84625 'I 35064 10006 2822212949 296 i 8088 

1920 { mannI.11 870829 i} 1758615 129525 }218731 149881 !13592 148371 5279 501: 11901 
weibl. 887786 i 89206, '138112111642128610 2559 196 i 8087 

1921 { mannl. 873488 } 1745682 117319 !}189278139686 !12473 14767'7 5093 563: 11827 
weibl. 872194 71959: 1'26940 9702 :25834 2243 223 i 7017 

1922 { mannI.
1
889445 } 1764354 105408/} 167986 30991 11377145354 5448 1071 1' 11167 

weibl. 874909 62578 21640 9052 :22970 2253 338 6325 

nach den Aufzeichnungen der medizinal-statistischen Nachrichten. 

Aber auch die ins Spital aufgenommenen Hautkranken konnen nicht immer statistisch 
richtig erfaBt werden, da die Behandlung auf der dermatologischen Abteilung nicht immer 
regelmaBig bis zu Ende gefiihrt werden kann. Vorzeitige Entlassung auf Wunsch der Patienten 
aUs verschiedenen Griinden, Transferierung in andere Spezialabteilungen sind nur zwei Motive. 
So waren in der dermatologischen Abteilung des Wilhelminenspitals in Wien (Vorst.: Prof. 
OPPENHEIM) nach der Reihenfolge der ersten 10 Krankengeschichten an Verpflegstagen aus
gewiesen bei Ekzemkranken 8, 18, 18, 17, 10, 31, 37, 13, 18 und 6, hingegen bei Psoriatikern 
1,75,2,31,27,32,27,60,3,82. Man ersieht besonders aus diesen Zahlen, daB verschiedene 
Griinde fiir den kiirzeren oder langeren Spitalsaufenthalt maBgebend gewesen sein miissen. 

Unter anderem mit statistischen Untersuchungen bei Krankenkassenmitgliedern be
schaftigte sich PRINZING in einer ii.lteren Arbeit, die uns Zahlen aus den letzten Jahren des 
v.ergangenen Jahrhunderts bringt und die wir in mehreren Beziehungen auch fiir unsere 
Cbersicht heranziehen konnen. Nach PRINZING wiesen namlich die Angehorigen der Frank
furter Ortskrankenkasse fiir das J ahr 1896 bei einem Durchschnittsstand von 35277 Mitgliedern 
die in den beiden folgenden Tabellen veranschaulichten Alters- und Erkrankungsverhaltnisse 
in ihren Beziehungen aufeinander aus. 
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Es entfielen auf 1000 Mitglieder 

bis zu I zwischen I zwischen I zwischen I zwischen + 
20 J ahren I 20 u. 30 J ahren : 30 u. 40 J ahren ' 40 u. 50 J ahren ' 50 u. 60 J ahren 60 Jahre 

mannl. weibL i ~aDnI. '-weibl. -; mannL i weibl. : ~annl. ' weibl. : mannl.-:-weibi:--: mannl. 

Gesamt- : i I : I ; : i I 

erkrankungen 1012,7 1141,81014,51202,3 :1033,11291,4 :1119,4 :1078,6 :1298,4 ,l237,311213,3 
davon mit I ,: , . , 

Erwerbsun- , : ' : I 

fahigkeit. . 359,6: 388,8: 349,7 374,4 438,6 463,3. 525,2 i 401,7' 633,0: 480,2! 559,4 
I I I I, u. zw. wegen 

Haut
erkrankung 53,1. 40,5 37,3 24,8' 40,0 ! 39,8, 35,4 39,0 40,9 45,2, 36,9 

ferner erkrankten auf 1000 Mitglieder an 

chronis chen Hautkrankhciten Kratze Geschwiiren, A bscessen 

)Iiinner Frauen Frauen Manner Frauen 

bis zu 20 J ahren 39,1, 5,8 33,7 7,6 ' 11,4 4,8 : 1,3 423 : 11,3 27,1 8,3 , i 
20-30 Jahre 32,1 ' 4,1 33,5 4,8 10,0 ' ~9 i 

1,4 : 33,3 : 8,6 24,1 5,7 
30-40 23,0 ' 2,8 25,4 6,3 3,2 

I :23,5 ' 14,6 26,3 10,5 
40-50 16,4 3,0 22,8 ' 4,3 2,1, , ,25,4 11,2 34,8 23,9 
50-60 21,3 3,1 24,5' 16,7 2,3 ; 

I :22,8 12,6 ,61,1 16,7 , 

+60 30,6 10,2 2,0 ' i 
I , 24,5 10,2 ' i , 

ii ,m.E.U.' ii m.E.U., ii m-Ru.1 ii m.EX.' ii 'm.E.U. ii m.EX 

U = uberhaupt; m.E.D. = mit Erwerbsunfiihigkeit. 

In Erganzung der ersten Tabelle ist hier die zweite nach PRINZING in bezug 
auf dermatologische Vorfalle wiedergegeben. Unter den Erkrankungen der Haut 
ist aber, wie ersichtlich, verschiedenes zusammengefaBt, z. B. sind Abscesse und 
Geschwure, also teilweise chirurgische Erkrankungen, mit solchen der Haut 
vereint genannt, so daB die tatsachliche Zahl der Hautkranken schon aus dies em 
Grunde nicht genau angegeben ist. 

In einer zweiten Statistik verwendet PRINZING Ergebnisse aus der Bocken
heimer Krankenkasse. Die Zahlen sind, da dieselbe weniger Mitglieder zahlt als 
die Frankfurter, zwar viel kleiner (es sind ca. 4000 Manner und 1000 Frauen 
und darum bei der Zusammenstellung hauptsachlich die Manner berucksichtigt), 
aber die Resultate sind aus den Berichten von zwei Jahren (1896 und 1897) 
gewonnen. Es ergaben sich auf je 1000 Mitglieder im Alter 

unter 20 Jahren zwischen 20 und 30, 30-40, 40-50, 50-60 
83,4 56,3 55,3 49,7 62,7 

Erkrankungen der Haut mit Erwerbsunfahigkeit, also im allgemeinen hahere 
Zahlen als bei der Frankfurter Kasse, wie dort uberhaupt im Berichtsjahr die 
Zahl der Erkrankungen kleiner war als bei der Bockenheimer Ortskrankenkasse. 

Zwei groBe Wiener Krankenkassen geben uns Zahlen der Erkrankungs
haufigkeit ihrer Mitglieder, der Krankentage einzelner Erkrankungen an, so daB 
sich uns hier auch Ergebnisse bezuglich der Hautkrankheiten darbieten. Es sind 
daher diese in den folgenden Tabellen 1 u. 2 (fUr die Bezirkskrankenkasse fUr 
1913 und 1924, beim Verband der Genossenschaftskrankenkasse und der mit 
diesem vereinigten Allgemeinen Arbeiterkrankenkasse fur dieselben Jahre und 
auBerdem 1912 und 1924) in einigen Punkten zusammengestellt. 

Unter Hinweglassung der imJahre 1913 oder 1924 noch nicht odernichtmehr 
verzeichnetenKategorien haben beiZuhilfenahme der tatsachlichenZahlen an Stelle 
des Zeichens - ferner der hier nicht angegebenen entsprechenden Zahlen aus den 
J ahren 1919 und 1920 folgende Berufsangeharige der Bezirkskrankenkasse (die hier 

Handbuch der sozialen Hygiene. v. 41 
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Tabelle 1. Anzahl der verschiedenen Beru/8angehiYrigen der Wiener Bezirkskrankenkasse, 
wobei die Zahlen je 100 Angehorige bedeuten und nur die Zahlen von 10 aufwarts (= 1000 
Mitglieder) aufgenommen sind und die errechnete Anzahl der Hauterkrankungen sowie der 
Krankheitstage fiir die jeweilige Gruppe auf je 100 Mitglieder in den Jahren 1913 und 1924. 

Bernf 

Auskocher, Ausspeiser 
Backer, Brotfabriken. 
Baugewerbe . 
Beamte, Zeichner 
Buch-, Kupfer-, Steindrucker 
Chem. Produkt.-Erzeuger 
Diener, Hausgehilfen. 
Farber und Appreteure 
Federnschmiicker, Kunstblumenerzeuger 
Fleischhauer, Selcher 
Fuhrwerker 
Gastwirtschafts-, Hotelangestellte 
Handlungsbeflissene 
Hell- und Badeanstalten 
Holz-, Kohlen-, Kalkhandlungen 
Installateure, Elektrotechniker 
Kaffeehausangestellte 
Kanditen-Konservenerz. Zucker backer 
Kunst- u. Naturblumenbinder, Gartner 
Lagerhausarbeiter 
Lebensmittelhandel 
Lederfabrik, -handlung . 
Maschinenbauer, Mechaniker 
Metallwarenindustrie . 
Milchgewinnung und -verwertung 
Papierwarenerzeugung 
Pfaidler, Naher, Sticker 
Schiffs- und Bahnbedienstete 
Schlosser 
Schneider. 
Spielwarenerzeug., Drechsler, Blldhauer 
Spinner, Weber 
Staats- (u. a. Offentliche) Bedienstete 
Stroh- und Filzhuterzeug., Kiirschner 
Teichgraber . . . . . . . . . . . . . 
Theater- und Vergniigungsetabl.-Angestellte 
Tischler, Mobelerzeuger. 
Wascher 
Wirkwaren, W ollindustrie 
Zeitungsangestellte . 

1913 

I I 

2,0 I 10 i 60,6 
2,0 ! 364 46,0 
0,8 : 82 13,1 
1,4 14, 26,0 
2,4 14 i 51,0 
1,0 100' 24,0 
2,2 10 i 36,3 
1,4 12 21,4 
0,8 12, 8,7 
0,8 40, 19,1 
2,0 : 19, 24,9 , 
0,8 : 114 I 19,3: 
1,3 25 i 36,5 : 
1,8 , 32 19,9 
1,0 19 20,4 
1,6 13, 40,7 
2,2 i 45 I' 38,3 
1,5 i 13 20,0 
2,1 I 11 35,3 

3,0 
0,8 
3,2 
0,6 

1924 

16 i 

13 
123 
39 

1,8 12 
0,7 i 659 

Kategorie 

= 1= 
1,7 
1,1 
0,9 
1,2 

14 
72 I' 

25 
24 I 

! 

I 

75,6 
14,2 
64,6 
12,0 

31,4 
14,6 

ehlt 

21,6 
22,6 
11,8 
17,4 

, -
2,1 20 40,0 

1,1 28,0 Kategorie fehlt , 
1,6 10 i 22,7' -

24 i 

1,9 11 36,7,-
1,2 14 17,1 i 
0,8 36 11,2 
0,9 18 11,5 
1,3 140 20,4 
2,6 15 I 52,9 

- 1-
- -i-
1,8 14 I 32,1 , 
2,6 10 35,8, 

Kategorie fehlt 

1,3 

1,0 
1,0 

17 I 

10: 
110 : 

- , -

14,2 

50,8 
19,6 

, 
1,3 ! 28' 16,0 
1,5 I 66 i 16,3 
2,0 ' 15 33,6 
2,0 i 13, 60,0 
0,7 i 52 I ? 
0,6 ~ 18 11,2 

4,9 
0,7 
1,1 
3,5 

10 
44 
12 
51 

81,8 
7,5 

18,3 
93,3 

I Kategorie fehlt 
, 0,6 30 I 8,5 

1,7 32 21,8 
, 3,5 15 144,3 

0,7 14 18,3 
0,4 19, 5,3 

-1-
30 i 16,9 0,8 

- = Mitgliederzahl unter 10 (= unter 1000) 
Summe aller hier verzeichneten Berufsangehorigen 1913: 

1924: 
Summe aller BerufsangehOrigen der Bezirkskrkk. 1913: 

1924: 

1364 in Hunderten 
1470" " 
1613 " 
1754 " 

verzeichnet sind) eine groBere Erkrankungsziffer als 2,5 auf 100 Mitglieder: Aus 
kocher, Backer, Baugewerbe, Buchdrucker, Chern. Produktenerzeuger, Federn
schmucker, Kanditenerzeuger, Lederfabriksarbeiter, Machinenbauer, Papierwaren
erzeuger ,Schiff- und Bahnbedienstete (verschiedenes), Spielwarenerzeuger, Spinner, 
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Tabelle 2. Verhaltnis der Mitgliederzahlen bei den Genossenschaftskrankenkassen (Genoss.
Krkk.) und der mit diesen vereinigten Allgemeinen Arbeiterkrankenkasse Wiens (AUg. Arb.-Krkk.) 
zur Gesamtzahl der Erkrankungen, Krankheitstagen, Hautkrankheiten uberhaupt und drei 
solchen besonders hervorgehobenen: Hautentzundungen (hierauch Prozentzahlen gegenuber 
der Zahl der Hauterkrankungen), Herpes zoster und Psoriasis vulgaris, wobei nur Arbeits-

Jahr 

111121 

1913 1 
1923 1 

1924 1 

1913 1 

1923 1 

192·1 

unfiihige berucksichtigt sind. 

Kranken
kassen 

: Gesamt· , Davon , Hiervon : Gleich ' 
Anzahl ,krankheiten Hautkrank·, Iiautent. : Proz. der' ~~~fe~s 

der dleser helten zundungen' Haut. ' 
, Mitglieder : Krankheits. Krankheits. Krankheits.' krank· : Krankheits· 

tage tage tage' heilen tage 

Genoss.
Krkk. 

Allg. Arb.
Krkk. 

} 124850 

} 115676 

Genoss.· 
Krkk. 

Allg. Arb.
Krkk. 

} 116155 

} 110044 

Genoss.- '} " 83867 Krkk. 
AUg. Arb.- ,:,} 101772 

Krkk. 

Genoss.- } 
Krkk. 83468 

AUg. Arb.- ,} 105690 
Krkk. , 

Genoss.- } 
Krkk. 

AUg. Arb.- } 
Krkk. 

Genoss.- :} 
Krkk. 

Allg. Arb.- '::} 
Krkk. 

Genoss.
Krkk. 

AUg. Arb.
Krkk. 

i} 
J 

Genoss.- :} 
Krkk. 

AUg. Arb.- ':} 
Krkk. 

37985 

60021 

39817 

58296 

38515 

62379 

43716 

64760 

50109 
106.9.J14 

52228 
1012.9.92 

51000 
10.9.988-3 

54299 
1077 056 

26382 
66.9071 
44313 

.9.92552 

36710 
88.967,5 
57428 

1201076 

134H 
286133 , 
25720 

567617 

14380 
302806 
27662 

616317 

20740 ! 

532508 ' 
28190 

718239 ' 

28124 
739659 

39150 
1071210 

Manner 
1755 

28135 
1426 

2-3701 

1618 
27558 

1425 
24964 

875 
156,50 

1112 
20.936 

995 
18681 

1022 
21256 

Frauen 
357 

4.92.9 
716 

12603 

358 
,5372 

762 
1302.9 

582 
.987.9 

707 
15811 

682 
13112 

844 
18744 

725 
13806 

624 
.9882 

743 
12856 

580 
.96-3.9 

354 
6476 

488 
888.9 

462 
871.9 

554 
.9814 

144 
1878 

313 
4682 

171 
2548 

320 
5120 

239 
4847 

309 
6163 

303 
6708 

497 
9242 

} 41% 

} 44% 

} 46% 

} 41% 

} 41% 

} 44% 

} 46% 

} 54% 

;} 40% 

:} 43% 
I 

i} 47% 

I} 42% 

I} 41% 

i} 43% 
I 

I} 43% 

'} 59% 

63 
715 
59 

.901 

54 
7.93 
51 

836 

39 
550 
48 

673 

43 
555 
46 

677 

14 
121 

2.91 

12 
110 

53 
774 

25 
323 
27 

442 

26 
419 
38 

529 

Psoriasis 
vulgaris 

Krankheits· 
tage 

52 
1788 

21 
548 

51 
1461 

36 
.986 

23 
632 
25 

432 

25 
611 

11 
513 

8 
203 

131 

15 
403 

4 
55 

9 
2.95 
21 

431 

23 
701 
10 

344 

Tischler und Wascher. Es hat den Anschein, als wenn hierbei die Erkrankungen an 
Dermatitiden eine groBere Rolle spielen. Allerdings miissen wir, um hieruber 
genaueren Auf~chluB zu erhalten, die Zahlen des Verbandes der Genossenschafts
krankenkassen und der Allgemeinen Arbeiterkrankenkasse heranziehen, da bei 
diesen haufig der groBte Teil bestimmter Berufsangehoriger versichert ist, der 
bei der Bezirkskrankenkasse dann fehlt, vor aHem die wirklichen Berufsangehorigen 
nicht nur Rilfsarbeiter usw., wobei wir es aber bei allen genannten Kassen 
hauptsachlich mit Arbeiterkrankenkassen zu tun haben. Dnd da zeigt uns die 
Tabelle des "Verbandes" , daB in den beiden Jahren 1912 und 1913 (Vorkriegs
zeit) sowie 1923 und 1924 die Erkrankungen an Dermatitis nie unter 40% der Raut-

41* 
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kranken gesunken waren, soweit Grund zur Krankmeldung vorlag; wohl aber sind 
sie einmal auf nahezu 60% gestiegen. - Vergleichsweise sind noch zwei andere 
charakteristische Erkrankungen angefuhrt, Herpes zoster und Psoriasis vulgaris. 
Diese letztere machte gewohnlich 1-3% der Hauterkrankungen aus und es 
ergibt sich hierin auch eine Ubereinstimmung mit den Zahlen, die z. B. JORDAN 
bezuglich Haufigkeit der Psoriasis erhob. Er fand unter 3634 Hautkranken 
150 Psoriatiker, eine zweite Aufstellung ergab 272 unter 11125 Hautfiillen also 
2,5-4%, demnach etwas mehr als obige Zahlen auswiesen, die nur Arbeits
unfahige bedeuteten. 

Eine vor noch nicht langer Zeit als auBerst hartnackig und hinderlich be
schriebene Erkrankung, die auch viele Berufsangehorige mit ihren Unannehmlich
keiten und Folgezustiinden nicht nur quiilte, sondern mitunter auch lange Zeit 
und wiederholt arbeitsunfahig machte, sind die Varicen (NOBL) und besonders 
ihre Folgezustiinde, die Ulcera cruris. Nach einer Statistik von SCHULTE (LEH
MANN) sind die im Stehen Arbeitenden von Varicen weit mehr befallen als andere, 
da sich das Verhaltnis wie 12,7 : 1 stellt. Es war also ein groBer Fortschritt, 
als durch UNNAS Zinkleimverband diesen Kranken ein rasches Aufstehen er
moglicht wurde, wiihrend sie sonst ans Bett gefesselt waren. - Uber die Zahl der 
wegen Varicen zur Behandlung Kommenden gibt die Aufstellung NOBLS Aus
kunft, da an dessen Behandlungsstelle der Allgemeinen Poliklinik in Wien die 
Mitglieder des "Verbandes" gewiesen werden. Die Zahlen geben somit eine Er
ganzung zu den obengenannten und betragen z. B. fur das Jahr 1924: 399 Manner 
und 388 Frauen. Wenn man bedenkt, daB, nachdem dieser Weg vornehmlich 
durch LINSER angegeben worden war, heute die Varicen mit sehr gutem Erfolg 
durch Injektionen von konzentrierten Zuckerlosungen (REMENOVSKY) bekiimpft 
werden, so liiBt sich daraus ermessen, wie viel gegen diese lastige Erkrankung 
geschehen konnte, die fruher oft fUr den Trager von schwerwiegender Bedeutung 
war. - Uber statistische Nachweise und die Bedeutung eines der wichtigsten 
Hautleidens, der Tuberkulose der Haut, s. denArtikel von YOLK in diesem Werke 
(Bd. III). 

3. Berufsdermatosen. Besprechung derselben hauptsachlich vom Standpunkt 
der Wichtigkeit fUr den einzelnen oder die Gesamtheit. 

Wir folgen OPPENHEIM (s. Bd. II) in seiner Besprechung dieser Erkrankungen, 
heben aber nur die verschiedenen sozialen Punkte hervor und geben zuniichst 
einige Zahlen aus OPPENHEIMS Kassenambulatorium. Wir behandelten in diesem 
unter 41200 Fallen von Haut- und Geschlechtskranken wahrend 13 Jahren rund 
27500 Hautfalle und unter diesen 5334 Hautentzundungen beruflichen Ursprungs. 
Es litt also ungefahr jeder 5. Hautkranke an einer durch die Beschaftigung 
erworbenen Hautentzundung. 

Unter den in das Ambulatorium kommenden Kranken mit Verbrennungen 
und Veriitzungen, die ja im Berufsleben der mit Beizen und atzenden Substanzen 
Umgehenden eine wichtige Rolle spielen, (BREZINA, TELEKY) fielen uns die 
GiefJerverbrennungen (gewohnlich FuBriicken und Zehen betreffend und durch 
flussiges Metall verursacht) auf. 1m ersten Halbjahr 1910 waren unter siimtlichen 
dermatologischen Unfiillen (fast durchgehend Veriitzungen und Verbrennungen) 
1/5 GieBerverbrennungen. So wundert uns auch nicht die Angabe eines seit 
30 Jahren im Beruf stehenden GieBers, er habe sich in dieser Zeit 8-1Omal 
verbrannt oder die eines Lehrlings, daB ihm der Unfall in einem halben Jahre 
2mal zustieB (Erhebungen des Referenten). Trotzdem scheint die Haufigkeit der 
GieBerverbrennungen bei uns in Wien jetzt geringer zu sein, obwohl z. B. in PERUTZ' 
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Ambulatorium yom 1. Januar bis 30. Juni 1926 wieder unter 63 Unfallen 16 GieB
verbrennungen waren. Verbesserte mechanische Vorrichtungen fUr den Trans
port des fliissigen Metalls erweisen sich als giinstig, da die Arbeiter fmher oft 
die Pfannen tragen muBten usw. An dieser Stelle die Bemerkung, daB die Ar
beiter angeben, daB durch Zugschuhe das fliissige Metall schwerer einrinnt als 
durch Schniirschuhe. 

Die Zahl der nicht akut auftretenden Aetzgeschwure (L6wENBACH, ARMIEUX, 
LEVY SIRUGUE, KOELSCH, NEUGEBAUER, SACHS, SPIETSCHKA u. a.) war in 
unserer Ordination nicht allzu groB, wahrscheinlich, weil bei dem direkt gefahr
lichen Hantieren mit Kalk, Saure usw. nicht allzu viele Arbeiter beschaftigt sind, 
die leicht erkranken, wenn sie unvorsichtig sind oder ihre Haut nicht gcniigend 
schiitzen konnen (KIRSCH). Deshalb bezeichnet z. B. auch HOLTZMANN die elek
trolytische Entfettung als die hygienisch idealste. 

Die Elektroindustrie erfordert immer mehr Opfer durch die Unfalle, die sich 
ereignen. So waren beispielsweise in Holland im Jahre 1922: 77 743 (1921: 85435) 
Unfalle hiervon durch Elektrizitat 141 (15 todlich) bzw. 135 (18 Todesfalle) 
im Vorjahr. Durch schwere Schadigungen kann es bei solchen Unfallen zu 
Nekrosen mehr oder weniger groBer Korperteile, selbst ganzer Extremitaten kom
men (JELLINEK, RIEHL). Aber auch relativ ganz schwache elektrische Strome 
konnen unter Umstiinden sehr unangenehm werden. Kiirzlich stellte sich 
Referenten ein Elektroinstallateur vor, der zufolge seiner bisher erfolglos bekampf
ten Hyperidrosis manuum beim Beriihren der Kabel sehr haufig elektrische 
Schlage erhielt, gleichzeitig ein Beitrag zum Kapitel: Berufsberatung. 

Von den Erkrankungen der Talg- und SchweifJdrusen ist Acne mehr lastig 
als berufshindernd, sind doch die Miiller, Backer, Petroleumarbeiter usw. zum 
Teil stark beschmutzt. Wichtig aber ist es, daB gerade diese letztgenannten 
wie andere ihnen Verwandte durch den fortgesetzten Reiz auch an Carcinom 
erkranken konnen (ULLMANN). 

Die Hyperidrosis (s. auch den angefiihrten Fall des Berufshindernisses in 
der Elektroindustrie) belastigt besonders Chlorkalk- und Anilinarbeiter und er
zeugt Folgeerscheinungen, Rhagaden, Infektionen usw. Weiteres s. Berufswahl. 

Unter den gewerblichen Dermatitiden nimmt das Gewerbeekzem den wichtig
sten Platz ein. Hat dieses eine innere Ursache z. B. eine Magendarmstorung, 
die auch durch die Hast beim Essen hervorgerufen sein kann (JAQUET und JOUR
DANET) oder liegt eine Uberempfindlichkeit gegen gewisse Stoffe vor, so sind die 
Arbeiter zumeist nicht in der Lage, der Schadlichkeit auszuweichen, der Beruf 
zwingt sie zu ihrem Verhalten, daB sie nicht andern konnen. 

Schon HERXHEIMER zahlt 1912 74 Gewerbe auf, die Ekzem veranlassen 
konnen, und seither ist die Zahl der Agentien durch den Ausbau der Industrie 
und die verschiedenen Arbeitsmethoden von Tag zu Tag gewachsen. Zu all dem 
kommt die heutige Arbeitslosigkeit, die oft zum neuerlichen Gang in die Fabrik 
zwingt, bevor die Ausheilung eingetreten ist und der Effekt heiBt: Wieder
erkranken. Wir kennen all diese Arbeiter mit ihren kranken Handen usw., die 
durch Schmerzen, Jucken und sonstige Unannehmlichkeiten zur manchmal 
wiederkehrenden Untatigkeit im Bernf verurteilt sind, wobei nur sorgsame 
Pflege hier und da eine Milderung gewahrt. Leider iiberwiegt aber oft der Kon
takt mit der Schiidlichkeit. 

Infektionen (Furunkel, Abscesse, Pyodermien) sind haufig voriibergehende 
Erkrankungen und dann gewohnlich leichter zu bewerten. 1m Gegensatz hierzu 
steht der Milzbrand. Untersuchungen von SMYTH ergaben, daB dieser eine 
standige Gefahr fiir jene Personen ist, die mit der Verarbeitung infektioser Materia
lien zu tun ha ben, da z. B. in mehr als der Halfte der Ziegenfelle (etwas weniger ha ufig 
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bei den Rindshauten) Milzbrandbacillen gefunden wurden1). Noch eindring
licher sprechen die Zahlen, welche SMYTH in einem andern Referat angibt. Von 
7408 Arbeitern in Gerbereien fiir Viehhaute waren 619 einer Infektionsgefahr 
ausgesetzt; 1916-1920 erkrankten von diesen 59 (9,6%), d. i. im Jahre 1,9% an 
Milzbrand. Die entsprechenden Zahlen in Ziegenfellgerbereien sind 5881,426, 32 
(7,5%) = 1,5% im Jahre. - 1m Deutschen Reich waren 1920: 35, 1921: 80, 
1922: 118 (BURKHARDT), 1923: 106 (GIULINI) Milzbrandfalle beim Menschen 
gemeldet worden. Die ersterwahnten Zahlen von BURKHARDT betreffend z. B. 
das Jahr 1922 schlieBen 112 FaIle von Hautmilzbrand ein, die mit der Ausiibung 
des Berufes nachweisbar in Zusammenhang standen. Da unter den Erkrankungen 
16 mit Tod endigten, haben wir hier auch ein Beispiel jener Erkrankungen, 
die den Wert eines Menschenlebens vollstandig vernichten konnen. Damit 
kamen wir auch zur Frage, die sich FREUDENBERG vorlegt, namlich der urn die 
wirtschaftliche Bedeutung der einzelnen Todesursachen - fiir uns Krankheiten, 
die wir heute noch kaum beantworten konnen. Denn wenn FREUDENBERG den 
Wert eines durch den Tod vernichteten Menschenlebens in einem bestimmten 
Geldwert auszudriicken sich bemiiht, so konnen wir solchen Zahlen bei Haut
kranken sehr wenig gegeniiberstellen, da uns hochstens Krankenkassenausweise 
u. dgl. zu Gebot stehen, die aber auch nur gewisse Kosten verrechnen. TIber die 
verminderte Arbeitsleistung durch eine Hautkrankheit (z. B. ein Gewerbeekzem) 
erhalten wir hierdurch kaum hinreichend AufschluB. Und dies in seiner GroBe 
zu erfassen, ware sehr wichtig, kann aber derzeit bei den Hautkrankheiten mit 
wenigen Ausnahmen (eine betraf das vorerwahnte Beispiel des Milzbrandtodes
falles) noch nicht geboten werden. - Nach dieser Abschweifung zum Thema 
zuriickkehrend erwahnen wir als weitere Infektionskrankheit den Rotz, der aber 
an Bedeutung weit zuriicksteht. Eine Statistik SCHURMANS meldet, daB in Holland 
von 1901-1925 nur 4 Todesfalle beim Menschen angegeben worden sind; da aber 
die Zahl der im gleichen Zeitraum erkrankten Tiere mit 509 beziffert ist, erweist 
sich immerhin auch hier die Moglichkeit der Infektion bei den Menschen, welche 
mit diesen beruflich zu tun haben (Kutscher usw.). - Auch die Infektionsfalle 
von Maul- und Klauenseuche - nach den amtlichen Berichten erfolgt die Uber
tragung in etwa 63% durch die Milch, in 1/2% durch Milchprodukte und in etwa 
34% durch Beriihrung mit Vieh (Melken, Warten usw.) (SPAETH) - sowie die 
sich hier und da ereignenden Infektionen mit Schweinerotlauf (SIEBEN) haben 
nicht so groBe allgemeine Bedeutung. Immerhin traten mitunter die Infektionen 
mit Maul- und Klauenseuche etwas gehaufter beim Menschen auf, wenigstens 
was die letzten Jahre betrifft, gliicklicherweise nur selten einen ungiinstigen Aus
gang nehmend (FAHR). - Uber Befunde von Pilzen eigentumlicher Art berichtet 
CLAMANN. Er erhob solche durch Untersuchung der Haut von Landleuten, 
wobei es sich entweder urn intakte oder auch leichtschuppende, gerotete Haut
bezirke handelte; manchmal bestanden auch Folliculitiden (mit Pilznachweis); 
doch wurde den leichten Krankheitserscheinungen, obwohl 50% der Unter
suchten die Veranderungen aufwiesen, wegen der Geringfiigigkeit keine besondere 
Bedeutung beigelegt. 

Ohne auf weitere seltenere V orkommnisse einzugehen (Ubertragung von 
Variola usw. durch den Beruf) erwahnen wir die Scabies, deren Besprechung 
wir jedoch dem nachsten Teil des Abschnittes vorbehalten, ebenso wie die Tricho-

1) Welche Zufiille hier eine Rolle spielen kannen, dafiir mage das dem Referenten 
bekannte Beispiel einer Milzbrandinfektion ein Zeugnis abgeben. Der Besitzer einer Wiener 
Gerberei wurde von seinem im Hof des Betriebes of~ frei umhergehenden Storche gebissen 
und erlag alsbald der schweren Infektion, die er sich, den kleinen Unfall nicht beachtend, 
bei der Fortsetzung seiner Arbeit zugezogen hatte. 
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phytien und erinnern zum Schlusse nur noch an die sich immer wieder ereignenden 
Falle von Ansteckung mit Syphilis auf auBergeschlechtlichem Wege; wenn auch 
Lues strenggenommen nicht in den Rahmen dieses Artikels gehort, muB sie 
zufolge der Haut- und Schleimhauterscheinungen hier doch genannt werden, 
denn so erklaren sich die Ungliicksfalle bei Glasblasern durch Beniitzen einer 
Pfeife usw. -

Die Wichtigkeit und Vielseitigkeit der im besonderen nur in groBen Ziigen 
und Beispielen besprochenen Gewerbehautkrankheiten wird heute allenthalben 
gezeigt und anerkannt. So sah man auf der letzten Hygiene-Ausstellung in Wien 
zahlreiche Moulagen von solchen aus der Sammlung FINGER-OPPENHEIM, 
Diapositive, Abbildungen und 'fabellen von OPPENHEIM, ULLMANN, SACHS u. a. 
1m Deutschen Reich bieten u. a. die Ausstellungsgegenstande des bayerischen 
Arbeitermuseums (s. auch dessen Beschreibung von KARSCH) Gelegenheit, das 
Gebiet in groBem Umfang zu iiberblicken. 

4. Veranderungen an Dermatosen durch den Krieg und die 
Nachkriegsverhaltnisse oder besondere Umstande. 

Die im vorstehenden allerdings nur in bezug auf ihre Bedeutung fUr das 
Individuum und die Gesamtheit skizzierten Gewerbehautkrankheiten (es waren 
auch da nur die wichtigeren besprochen worden) erfuhren nun in ihrer Aus
dehnung eine sprunghafte Bereicherung durch den Krieg, indem zu den bis dahin 
beschriebenen und sich nur langsam vermehrenden Schadigungen rasch sehr 
viele neue hinzutraten; diese lieBen teils bekannte Krankheitsbilder entstehen, 
teils solche, die noch nicht oder nur wenig gesehen worden waren, brachten aber 
auch Veranderungen in der Verbreitung von Dermatosen, so daB diese durch 
geradezu epidemisches Auftreten von erhohter Bedeutung fill die Allgemein
heit wurden. Doch sind andererseits durch die Kriegsverhaltnisse Krankheits
ursachen weggefallen, so daB sich auch dadurch neue Erfahrungen bei den uns 
bis dahin gelaufigen Bildern ergaben. So ist es z. B. gekommen, daB RIECKE 
betont, daB bei den von ihm beobachteten hautkranken Soldaten wenigstens in 
der ersten Zeit des Krieges gerade das Gewerbeekzem, also die bekanntermaBen 
sonst haufigste Gewerbedermatose und iiberhaupt so oft beobachtete Haut
erkrankung, auffallend selten bei der Behandlung festgestellt werden konnte. 
AuBer bei den eine Profession Ausiibenden war ja die Schadlichkeit weggefallen, 
die im gewohnlichen Leben dieser Menschen die Erkrankung nicht hatte zur 
Ruhe kommen lassen, mit ein Umstand, der zeigt, wie sehr die Verbreitung einer 
Krankheit vom Berufe abhangt. Diesen wenigstens in einer Richtung erfreu
lichen Beobachtungen miissen wir aber eine iiberaus groBe Zahl anderer gegeniiber
stellen, in welchen durch bisher nicht verwendete Substanzen und Agentien 
Hauterkrankungen hervorgerufen wurden. Es sind dies besonders die zahlreichen 
Ersatzstolte, die an Stelle der leichterreichbaren, bewahrten gestellt werden 
muBten. Hierzu gehort auch das in der Behandlung von Dermatosen so viel
fach gebrauchte minderwertige Vaselin, da reines bei uns im Kriege kaum erlangt 
werden konnte. Schon 1916 erwahnte OPPENHEIM das haufigere Vorkommen 
von PetroZeumacne bei Soldaten, denen Salbeneinreibungen mit Vaselin als Grund
lage gemacht werden muBten. Der intensive Petroleumgeruch des verwendeten 
Vaselins allein erwies dieses als verunreinigt. Spatere Untersuchungen zeigten 
OPPENHEIM, daB bestimmte Vaselinsorten Dermatitis erzeugten, vor allem aber 
gewisse Arten eine bis dahin aus diesem AnlaB noch nicht beschriebene Hyper
keratose, das Vaselinoderma verrucosum. Immerhin bedeuteten diese Erscheinungen 
seitens der Haut vorwiegend nur Unannehmlichkeiten, allerdings auch Er-
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schwerung der Therapie und manchmal diagnostische Irrtiimer. Weit wichtiger 
aber wurden die Erkrankungen durch die allenthalben gebrauchten Ersatzstoffe 
(BREZINA-TELEKY), vor allem die vielen Dermatitiden durch Ole (ULLMANN, 
KISTER und KAMMANN, EISNER u. a.) Farbstoffe und Beize [Ursol] (HARVEY, 
RASCH, POROSZ), ErsatzschweiBleder (HEFFTER, FROBOESE), Kunstharz (SACHS, 
SPITZER), um nur einige dieser Stoffe hier genannt zu haben (s. auch OPPENHEIM, 
Gewerbehautkrankheiten Bd. II ds. Werkes)1). Auch die Hautentziindungen 
durch giftige Gase, durch Bearbeitung von Explosivstoffen in den Munitions
fabriken gehoren hierher, die aus verschiedenen Liindern beschrieben wurden 
(ANDERSON und DAVIDSON, LEVY, OPPENHEIM, VOEGTLIN). - In ausgedehntestem 
MaBe erkrankten sowohl die Bearbeiter als auch jener Teil der Bevolkerung, wel
cher mit diesen minderwertigen und die verschiedensten reizenden Substanzen 
enthaltenden Agentien in Beriihrung kam, ein Zustand, der auch heute noch 
nicht vollstiindig verschwunden ist. (So sah Ref. erst kiirzlich wieder eine 
schwere Dermatitis durch ErsatzschweiBleder.) 

Auf Grund 3jiihriger, durch den Aufenthalt in Spezialabteilungen von Kriegs
lazaretten der Westfront gewonnenen Erfahrungen kommt RIECKE (s. auch 
BRUCK, GALEWSKY u. a.) zu dem Ergebnis, daB die hiiufigsten Erkrankungen 
der Haut damals parasitaren Ursprungs, gewesen sind, relativ wenig 
bei den Soldaten (infolge der kurzen Haartracht) Pediculi capitis, hiiufiger 
Pediculi pubis, besonders aber Pediculi vestimentorum mit ihren Folgezu
standen, von denen hier zuniichst Pyodermie, Impetigo, Exkoriationen und 
Furunkel, also wesentlich Schmutzkrankheiten erwahnt seien. fiber diese wurde 
auch sonst allenthalben Klage gefiihrt, und DAXENBERGER wie andere Autoren 
(s. auch Jahresberichte deutscher Heilanstalten) registrieren den Materialmangel, 
die Einschriinkung im Gebrauch von Seife, die zunehmende Unsauberkeit, damit 
das Auftreten von Ungeziefer mit all den vorher erwiihnten Folgezustiinden. 
Unter den Gefahren dieser muB aber hier eine weitere besprochen werden, niim
lich die der Infektion mit Fleckfieber, von dem ja im Kriege viele Gegenden und 
Menschen so auBerordentlich bedroht waren, was letzten Endes durch die un
geheure Verbreitung der Pediculi vestimentorum zustande gekommen ist und 
uns hiermit ein warnendes Beispiel abgibt. "Was wir ohne die Hygiene und die 
guten sanitiiren Verhiiltnisse unserer mitteleuropiiischen Stiidte waren, emp
finden wir nicht, aber es graut uns, wenn wir sehen, was ohne sie Hunderte und 
Tausende sind", sagt STARKENSTEIN bei der Besprechnng der sanitiiren Ver
hiiltnisse Polens, das ihm damals zur Zeit der Okkupation die traurigsten Ein
blicke gewiihrte und eine erschreckend hohe Erkrankungshiiufigkeit an Fleck
fieber bei der Zivilbevolkerung in Radom ergab, wiihrend bei der Armee kleinste 
Zahlen vorkamen. Es waren niimlich innerhalb des ersten Okkupationsjahres 
unter der Zivilbevolkerung 1328 Fleckfieberkranke gemeldet worden, beim Heere 
nur 6, woraus sich ergibt, wie die allerorts in hochstem MaBe angetroffene und 
kaum zu bekiimpfende Unreinlichkeit, die natiirlich auch eine weitgehende 
Verbreitung der infektionsiibertragenden Pediculi zur Folge hatte, die Menschen
leben vernichtete. Hier zeigte sich so recht der Wert einer streng und sachlich 
durchgefiihrten Desinfektion, die auf der Kenntnis der Lebensgewohnheiten der 
Pediculi fuBend zum Nutzen der Soldaten und der Eigenen durchgefiihrt worden 
war. - In friiheren Zeiten hatte man ja die Pediculosis vestimentorum nicht 
hiiufig gefunden, was unsere heimatlichen Gegenden betrifft: Vielleicht hier und 
da bei herabgekommenen Individuen gelegentlich einer Aufnahme ins Spital oder 

1) Des Interesses halber sei erwahnt, daB die Lackdermatitis den Chinesen und Japanern 
seit mehr als 1000 Jahren bekannt ist (PUSEY). 
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sonst bei Menschen, die sich sehr vernachlassigt hatten, in Nachtasylen hausten 
usw. Mit dendurch den Kriegsausbruch hervorgebrachten Menschenwanderungen 
und der ausgedehnten Beruhrung mit Fremden, mit den neuen "Quartieren", 
mit der Unmoglichkeit der Reinigung des Korpers und dem langen Verweilen 
in den schmutzigen Kleidern war es auch zu einer weitgehenden Vermehrung 
der Pediculi vestimentorum gekommen, die dort, wo Flecktyphus war, die Uber
tragung vermitteln konnten. Es galt also vor allem, die Lebensbedingungen 
dieser Tiere zu erforschen, urn ihrer dort Herr zu werden, wo ein EinfluB moglich 
war. Man konnte ermitteln, daB die Tiere durch Hitze stark, durch Kalte kaum 
geschadigt wurden, daB vor allem auch grundliche Reinigung des Korpers not
wendig sei, man erkannte den Wert odes Unwert der verschiedenen gasformigen, 
flussigen oder festen Desinfektionsmittel, kurz die Anwendung all dieser Fak
toren zeitigte bei dem einen Teil (dem Heere) das erfreuliche Resultat, wahrend 
die unbelehrbare Bevolkerung eine Beute der Kriegsseuche wurde, da bei ihr 
eine in gleicher \Veise wie beim Heere gehandhabte Bekampfung aller infektions
fOrdernder Faktoren nicht durchgefUhrt werden konnte. 

Ohne auf dieses Thema hier weiter einzugehen, ersehen wir schon aus dem 
Erwahnten, von welch uberaus groBer sozialen Bedeutung die Verbreitung eines 
fUr uns fruher ziemlich gleichgultigen Schadlings der mensch lichen Haut hatte 
werden konnen und fUr viele geworden ist, dadurch, daB sich neue Umstande 
hinzugesellten, die der Krieg mit sich brachte und die nur der eine Teil der 
Menschen zu seinen Gunsten umgestaltete oder wenigstens ofters umgestalten 
konnte. 

Wir wenden uns dem erwahnten Jahresbericht deutscher Heilanstalten 
nochmals zu und finden auch hier ein Ansteigen der Schmutzkrankheiten gegen
uber den Friedensjahren: Zellgewebsentzundung 20,57 (16,26) bei Mannern des 
Zeitraums 1917-1919 (1911-1913); Kratze 22,69 Manner, 16,17 (7,04) Frauen. 
Diese Zahlen aus dem Bericht 1921 geben die Verhaltniszahlen auf je 10000 an. 
Ebenso erwahnt der Bericht 1922 diese Schmutzkrankheiten, vor allem auch 
Impetigo contagiosa, besonders aber Kratze, die noch besprochen werden wird. 

Auch fUr Ruf3land stellt KOWALSKI 1924 ein gewaltiges Ansteigen dieser 
Krankheiten fest, da er unter 44500 Krankengeschichten vom Jahre 1914 bis 
1922 14674 mit den Diagnosen Scabies, Favus, Herpes tonsurans, Pediculosis und 
Pyodermie fand, was die parasitaren Hauterkrankungen urn das lOfache gegen
uber 1914 angestiegen zeigte, ein Bild der Verschlechterung der wirtschaftlichen 
Lage. 

Das gehaufte Auftreten der Kratze war nicht bloB fUr die Zentralstaaten 
eine Plage, sondern auch fUr die andern. So erwahnt LAMBTNET, daB in Luttich 
eine Behandlungsstelle eingerichtet werden muBte, in welcher bis Anfang 1923 
10082 Personen behandelt worden waren. Ahnlich uber den Anstieg der Kratze
haufigkeit spricht sich THIBIERGE aus und betont, wie diese wahrend des Krieges 
und nach demselben zustande gekommen sei. Der deutsche Bericht 1921 sagt, 
daB im Bezirk Stralsund oft 10% aller Kinder Scabies hatten, im Regierungs
bezirk Breslau in manchen Schulen 20%, daB im Kreis Pr. Holland eine Ort
"chaft vollkommen kratzeverseucht befunden wurde, so daB dort fast kein Haus 
frei war, und daB in Oppeln 8967 Kratzefalle zur Beobachtung kamen. Auch der 
Bericht 1922 hebt noch die auBerordentliche Verbreitung nach den Berichten 
fast aller Bezirke hervor. 

Auch bei uns in Osterreich, wo die Kratze vor dem Kriege keine wesentliche 
Rolle gespielt hatte - ich erwahne die Zahlen der in OPPENHEIMS Krankenkassen
Ambulatorium zur Behandlung erschienenen Scabieskranken, wo wir 1907 
47 Manner und 12 Frauen, 1908 43 und 6, 1909 41 und 7 unter 1679, 2433 und 
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2859 Haut- und Venerischkranken fanden - kam es zu einer ganz bedeutenden 
Zunahme der Kratzeerkrankungen. 

Vielen Beobachtern (RIEHL, SCHERBER, OPPENHEIM u. a.) war dieses Uber
handnehmen der Kratzeinfektionen schon in den ersten Kriegsjahren aufgefallen, 
welches hierdurch zur Suche nach MaBregeln aufforderte, damit man der Plage 
Herr werden kannte. In fruheren Jahren war die Kratze, wo sie in den Spitals
abteilungen aufgenommen und behandelt worden war, ohne eine wesentliche 
Belastung des ubrigen Betriebes zu bedeuten, eine nicht allzu ernst zu nehmende 
Erkrankung gewesen. Eine kleine Statistik SCHERBERS zeigte aber fur die Jahre 
1915, 1916 und 1917 eine Frequenzzahl von 412, 961 und 1520 Scabieskranken 
an der Hautabteilung des Rudolfspitals. Ebenso ergab der Monat Januar der 
Jahre 1915, 1916, 1917 und 1918 OPPENHEIM in seiner vom Rudolfspital weit 
abliegenden Ambulanz am Wilhelminenspital18, 33, 101 und 125 FaIle, also eine 
noch weit hahere Zunahme, wenn man die Zahlen auf ein Jahr berechnet. Die 
Ursachen dieser auBerordentlichen Steigerung der Erkrankungshaufigkeit der 
Scabies, die nicht mehr eine Erkrankung armerer Volksschichten darstellte, 
sondern auch in bessersituierte Kreise eingedrungen war, erwiesen sich als mannig
faltige. Die Beruhrung der verschiedensten, aus allen maglichen Gegenden 
stammenden Menschen, die uberaus groBe und zunehmende Bedrangnis in den 
W ohnungen durch das dichte Beieinanderhausen boten nicht minder Grund 
fUr die Verbreitung als die sich durch die Kriegsverhaltnisse ergebenden anderen 
Schadigungen. Die Unreinlichkeit, der Mangel an Seife, an Badern, an Wasche 
usw. fOrderten das Zustandekommen von Infektionen, die schon in den vorer
wahnten Umstanden ihre Ursache hatten. Zudem hatte sich, was die hier be
sprochene Scabies anlangte, ein schwerwiegender weiterer Grund eingestellt, der 
als besonders gesundheitsschadigend hinzutrat. In fruheren Zeiten hatte sich 
bei uns das Unguentum sulfuratum Wilkinsoni als ein bewahrtes Scabiesmittel 
erwiesen. Im Kriege fehlte es oder war minderwertig. Denn jeder einzelne seiner 
Bestandteile konnte nicht oder nur schwer beschafft werden, weder Schwefel, 
noch Schmiersei£e, noch Teer, noch reines Vaselin, so daB die sichere Wirkung 
in Frage gestellt wurde. Zudem dauerte eine Wilkinson-Scabieskur ungefahr 
eineWoche, war auch nicht bei allen Patienten anwendbar, so besonders bei 
kleineren Kindern, alles Umstande, welche die Krankheit rascher verbreiteten, 
als man ihrer Herr werden konnte. Die Versuche, eine Abkurzung des Verfahrens 
gegen die Scabieserkrankung und damit gegen ihre so uberhandnehmende Aus
breitung zu erzielen, gleichzeitig aber auch einen Weg zu finden, auf welchem 
dieses Resultat auf eine fur den Patienten minder lastige Weise zu erreichen als 
dies bisher gewesen war (man erinnere sich nur an die Beschmutzung der Wasche, 
die durch Wilkinsonsalbe unbrauchbar wurde u. dgl.) fUhrten OPPENHEIM zu 
dem ein Minimum von Belastigung fUr den Patienten bedeutenden Verfahren 
der Schnellkur nach HARDY. Am 1. September 1918 wurde in der Anstalt fUr 
Kratzeschnellkuren die nach Angaben OPPENHEIl\IS errichtet worden war, der 
Betrieb unter dessen Leitung eraffnet. Die Behandlungsjahre 

1918/19 ergaben 14676 } 
1919/20 21697 Kratzekranke, 
1920/21 18222 

von denen in jedem der 3 Jahre gegen 12000 Patienten (gleichzeitig auch etwa die 
Maximalleistung der Anstalt darstellend) der Schnellkur zugefUhrt werden konnten, 
da zeitweise auch bei starkster Ausnutzung der Anstalt nicht" mehr Kuren zu be
waltigen waren und die Leute anderen Behandlungen.unterworfen werden muBten. 

In bezug auf die Frequenz ergaben sich OPPENHEIM folgende Regeln: "Je 
zahlreicher die arme und arbeitende Bevolkerung des Bezirkes ist, desto mehr ist 
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die Scabies verbreitet und desto groBer ist auch dementsprechend die Frequenz 
der Anstalt, je wohlhabender und weniger den Arbeiterkreisen angehorig, desto 
geringer ist die Inanspruchnahme der Anstalt. Je naher der Gemeindebezirk 
der Anstalt liegt, desto mehr wird sie von den Bewohnern des Bezirkes auf
gesucht und je dichter die Bevolkerung im Bezirke wohnt, desto mehr Kratze
kranke entsendet sie in die Anstalt." 

Infolge der exzentrischen Lage der erwahnten SchneIlkuranstalt ergab 
sich nach den Ergebnissen obiger in Regeln zusammenfaBter Beobachtungen 
die Notwendigkeit der Errichtung einer zweiten gleichen Anstalt in Wien in der 
ab Mai 1920 bis zum JahresschluB ca. 8000 und im folgenden Jahre 9736 Scabies
kranke behandelt wurden. 

Um dicse Zeit und im nachsten Jahre envies sich die Scabiesfrequenz ab
nehmend, so daB mit der einen ursprunglich errichteten Anstalt bei geringerem 
Betrieb ein Auslangen gefunden wurde und heute, wo viele der infektionsfordern
den Faktoren fur dic Verbreitung der Scabies bei uns weggefallen sind, wird 
die Diagnose Scabies gegenuber jenen Zeit en nicht mehr aIlzu haufig gestellt. 

Wie wichtig und eingreifend aber die Kratzeplage das gesamte Leben be
einfluBt hat, das ersehen wir aus einem Artikel KRUGERS uber eine in Nieder
osterreich herrschende Scabiesepidemie, zu deren Bekampfung die Errichtung 
einer SchneIlkuranstalt notwendig geworden war. In dem betreffenden Gebiete 
war von seiten der amerikanischen Hilfsaktion eine Kinderausspeisung einge
richtet worden, da aber die Kinder bei der bestehenden ungemein groBen Ver
breitung der Kratze bei Jung und Alt auch aIle sich an der Ausspeisung Be
teiligenden infizierten, war eine Weiterfuhrung des so segensreichen Aus
speisungswerkes unmoglich und es muBte in dem Zentrum des Gebietes, des 
Triestingtales eine Entkratzungsanstalt errichtet werden, wo gegen 5000 Menschen, 
darunter 1/3 Kinder, behandelt wurden. Hierauf verlor dann die Scabies ihren 
epidemischen Charakter. 

Wenn die Scabies der Einzelperson rechtzeitig erkannt wird, stellt sie eine 
gewohnlich rasch zu beseitigende Erkrankung dar. Nicht hingegen kann man dies 
von vielen Pilzerkrankungen sagen, die in den letzten Jahren ebenfalls zeitweise 
eine enorme Verbreitung gefunden haben und unter verschiedenen Bildern auf
treten. So betont der erwahnte Bericht 1921, daB in Konigsberg Herpes ton
surans sehr haufig beobachtet wurde, desgleichen im Regierungsbezirk Allenstein 
uber 50 FaIle, in Oppeln 200, doch seien diese Erkrankungen gegenuber dem 
Vorjahre (dasselbe erwahnt der Bericht fUr 1922) im Ruckgang. Wenn wir aber 
im selben Bericht lesen, daB im Jahre 1920 Mikrosporie in eine Schule ein
geschleppt wurde (in fruheren Zeiten war ja Mikrosporie bei uns nur ganz verein
zeIt [FRtHWALD]), die uber ein Jahr bis zum Verschwinden brauchte, so gibt 
das einen Hinweis auf die Wichtigkeit eines solchen Ereignisses. Um so eher 
verstehen wir daher GUMPERT bei der Besprechnng eines Falles von Mikrosporie 
der Kopfhaut bei einem Realschuler, welcher durch kein gesetzliches Mittel zum 
Fernbleiben von der Schule zu bewegen war, da seine Erkrankung keinen Aus
schlieBungsgrund darstellte wie die in der Verordnung genannten Falle von 
Favus und Kratze. - In Paris und London waren Mikrosporieerkrankungen 
schon lange bei Kindern in groBerem AusmaBe beobachtet worden. Die Pariser 
Stadtbehorden entfernten die Kranken und brachten sie in ein Internat. - Unter 
einem die Beobachtung, daB diese Erkrankung fast ausschlieBlich Kinder be
fiilIt (STEIN), selten hingegen Erwachsene (GUTMANN). 

Die Behandlung der Mikrosporie dauert oft monatelang. KLEIN und ALI
FERIS errechneten eine solche gelegentlich einer Epidemie in Frankfurt, welche 
etwa 100 Kinder betraf, mit durchschnittlich 3 Monaten. 
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Auch in Wien kam es zu einer weiten Ausbreitung dieser Pilzerkrankungen 
(ARZT und FUHS). Hier nur eine kleine Aufstellung der Zahlen von Pilzerkran
kungen bei Patienten mannlichen Geschlechts, welche im Jahre 1922 auf einer 
Wiener dermatologischen Station verzeichnet wurden. Von insgesamt 875 Haut
und Geschlechtskranken waren 427 an Lues und anderen venerischen Affektionen 
(und solchen an den Geschlechtsorganen) erkrankt; von dem restlichen Teil von 
448 nur an Dermatosen Leidenden 73 Falle von Pilzerkrankungen, also 1/6, zum 
groBen Teil solche des Kopfes, die im wesentlichen die Gesamtkrankheitsdauer 
beeinfluBten. Die Aufenthaltsdauer dieser 73 Menschen betrug ca. 4600 Tage = 
121/2 Jahre oder 63 Tage im Durchschnitt. Auch wir kommen so zu hohen Ziffern 
und konnen den Schaden ersehen, welcher schon durch die Kosten fUr diese 
groBe Zahl der Verpflegstage erwachst. 

Bei den Untersuchungen iiber die Pilzerkrankungsepidemie sind aber noch 
weitere interessante Momente zutage getreten, iiber die uns unter anderen 
FISCHER berichtet. Damit gewinnen wir auch einen Einblick in den Mechanis
mus der Trichophytieiibertragung. FISCHER stellte zunachst fest, daB von Mitte 
1917 ab in Berlin eine enorme Steigerung der Trichophytieerkrankungen Platz 
gegriffen hatte, so zwar, daB von den durch FISCHER beobachteten Krankenkassen
patienten gegeniiber friiher als normal angesehenen 2% anfangs 1918 bereits 28 
Trichophytiekranke von 100 Hautkranken erschienen. Die Epidemie hatte ihren 
Weg von Westengenommen, und FISCHER konnte auf Grund seiner Kulturunter
suchungen feststellen, daB eine deutliche Verschiebung im Bilde der gewohnten 
Pilzflora stattgefunden hatte. Es waren durch Beriihrung des Militars mit der 
Bevolkerung des Westens bis dahin in Deutschland nicht oder kaum beobachtete 
Pilzformen aufgetreten. So war nach den Untersuchungen FISCHERS 1914 und 
1915 das Trichophyton rosaceum weder bei Militar- noch bei Zivilpersonen ge
funden worden, hingegen schon 1916 und 1917 bei den in Belgien und Nordfrank
reich infizierten Soldaten. In der zweiten Halfte 1917 fand FISCHER diesen Pilz 
auch bei der lnlandsbevolkerung und bei Berliner Einwohnern, so daB alsbald 
23% aller lnfektionen auf ihn zuriickzufiihren waren. Durch die Urlauber und 
solche Soldaten, die, obwohl in Behandlung gestanden, als scheinbar geheilt 
und doch noch infizierend entlassen worden waren und so neuerlich Krankheiten 
iibertrugen, war es zur Ausbreitung gekommen. Sehr ahnlich sind die Ergebnisse 
von Untersuchungen, die GUTMANN an Patienten aus der Gegend von Wies
baden anstellte, welche auch auf groBeren Zahlen basieren. 1m Gegensatz zu 
GUTMANNS Resultaten findet BESSUNGER bei Kranken aus der Bonner Haut
klinik (die vorwiegend der Landbevolkerung angehorten) tierpathogene Formen 
und gibt damit gleichzeitig einen Beitrag zur Geschichte der Verbreitung fUr 
gewohnlich· nicht beim Menschen gefundene Erkrankungen und die Be
dingungen hierzu. 

Wieder ein anderes Moment bei der Erklarung einer Differenz im Auftreten 
einer Pilzerkrankung zeigenuns die Untersuchungen CSILLAGS, die aber ein 
anderes Hautleiden betreffen, namlich den Favu8. Die Differenz betraf die An
zahl der Kopffavusfalle bei Bosniaken und Ungarn, welche CSILLAG in seinem 
Patientenstand eines Lagerspitals in ziemlich gleichem AusmaBe zu verElorgen 
hatte. Unter 184 Kopffavusfallen waren 2 bei galizischen Juden, 10 bei Ungarn 
und 172 bei Bosniaken, unter diesen waren 153 Mohammedaner (89%). Da nun 
dem Glaubensbekenntnis nach die bosnische Bevolkerung damals sich in 36% 
Mohammedaner, 20% Romisch-Katholische und 42% Griechisch-Orientalische 
schied, iiberwogen die Mohammedaner unter den Favuskranken bedeutend, 
obwohl der Massenfavus eine soziale Erkrankung der iiberhaupt weniger hygie
nisch lebenden Bevolkerung darstellte. Ais speziellen Grund fiir die besondere 
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Haufigkeit bei den Mohammedanern aber sieht CSILLAG die religiosen Vorschriften 
derselben an, die gebieten, daB der Glaubige seinen Fez auf dem Kopf behalt, wenn 
andere Menschen ihre Kopfbedeckung ablegen. Dies ist auch der Grund, den 
CSILLAG fiir das haufige Auftreten des Kopffavus bei der orthodoxen jiidischen 
Bevolkerung Galiziens anfiihrt. 

Als vor dem Kriege noch nicht beschrieben, wurde oben das fiir die Be
troffenen an und fUr sich nicht sehr bedeutungsvolle Vaselinoderma verrucosum 
erwahnt. Ebenfalls auf unreines Vaselin wurden unter anderen verschiedene 
:Fiille von M elanodermien zuriickgefUhrt; daB solche Braunfarbungen aus anderen 
Ursachen schon friiher bekannt waren - Arsenintoxikation, Addisson, Pechhaut 
als Beispiel - braucht nur kurz erwiihnt zu werden; doch gehoren die nicht 
selten beschriebenen FaIle durch Ersatzstoffe bedingt hierher, da sie die Zeit 
des allgemeinen Mangels betrafen. Als sole he Ersatzstoffe sind auch die ver
schiedenen Mehlsorten zu betrachten, welche durch lange Zeit als GenuBmittel 
galten. Ebenfalls auf einen solchen Ersatzstoff fiihrte RIEHL das Auftreten von 
Melanodermien zuriick, die allerdings im Vergleich zu den vorerwahnten nur 
au Berst selten zur Beobachtung kamen (KERL). Trotzdem gehorten auch diese 
zu den Zeichen der Zeit, so wie die Odemkrankheit (BETTINGER), die leider um 
so vieles Ofter zu sehen war und die ihre Ursache letzten Endes in der Unter
ernahrung so vieler Menschen hatte. 

o. Notwendigkeit entsprechender Vorkehrung zur Vorbeugung und Verhiitung 
von Hautkrankheiten bci Gefahrdeten in den verschiedenen Altersklassen und 

Lebenslagen. 

Die Wichtigkeit der Hauterkrankungen zwingt uns infolge der Bedeutung, 
die sie sowohl fiir den Einzelnen als auch fiir groBe Teile der Gesamtheit hat, zu 
MaBnahmen im Rahmen des Moglichen; und daB dies stattfinden kann, dafiir 
haben u.ns die vorigen Abschnitte verschiedene Beispiele gebracht. Schon im 
Kindesalter miissen die Umstande in Betracht gezogen werden, welche das Auf
treten von Hauterkrankungen verhiiten, da diese auch da auf indirektem Wege 
soziale Schadigungen hervorrufen konnen. Denken wir an die Sorgen und Kosten, 
welche den Eltern und Ernahrern erwachsen mit all dem, was sich nur hieraus 
allein ergibt! Es ist bekannt, wie leicht unzweckmaBige Nahrung, um nur ein 
Beispiel zu nennen, schwere Verdauungsausschlage der kleinen Kinder hervor
ruft. - Wichtige Aufgaben fallen dann dem Schularzt zu. Diese teilen sich in 
solche, die das Einzelindividuum betreffen (LEWANDOWSKI) und solche, die auch 
die iibrigen Kinder beriicksichtigen. Akute Exantheme und infektiose Haut
erkrankungen erfordern im Interesse dieser entsprechende MaBnahmen. Andere 
Erkrankungen aber, die das einzelne Schulkind befallen, es belastigen und ge
fahrden, so daB es seiner Aufgabe, durch fleiBiges Lernen in der Schule den Grund
stock zu seinem spateren Leben zu bauen, nicht oder nur unvollkommen nach
kommen kann, erfordern ein individuelles V orgehen. Als solche Erkrankungen 
nennt LEWANDOWSKI Scrophuloderma und Prurigo, denen er auch Psoriasis 
vulgaris beifiigt. Konnten Kinder aus diirftigen Verhiiltnissen in hygienisch 
einwandfreiere gebracht werden, so schwanden die Beschwerden in iiberraschend 
kurzer Zeit. Es zeigt sich somit die Wichtigkeit der Vorbeugung und Fiirsorge, 
die haufig nicht in der Macht der direkten Angehorigen liegt oder bei ihnen nicht 
das notige Verstandnis findet - auch die Reinlichkeit ist dabei ein sehr wichtiger 
Faktor - und doch die Kinder auch durch die Vermeidung oder Linderung 
hinderlicher Krankheiten auf den richtigen Weg weist, ordentliche Menschen zu 
werden. - Nach dem Austritt aus der Schule tritt an die Beteiligten die wichtige 
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Frage der Berufswahl heran, und da sind es wieder auch Hautkrankheiten, die 
entsprechend beriicksichtigt werden miissen (KREN), da sich sonst die schwersten 
Schadigungen des Einzelnen ergeben konnen, die in ihren Riickwirkungen der 
Gesamtheit zur Last fallen. Schon aufJere Entstellungen, wie hohergradige Acne 
vulgaris des Gesichts, Acne rosea, Alopecie, ja eine ganz harmlose nur ungliick
licherweise an sichtbaren Stellen lokalisierte und dort ofter wiederkommende 
Psoriasis kann vor allem bei Berufsangehorigen, denen Reprasentationspflichten 
obliegen oder die sonst Kundenverkehr u. dgl. haben, hinderlich sein. Sogar bei 
Arbeiterinnen anderer Kategorien kann das vorkommen. So suchte kiirzlich 
Ref. eine Buchbinderin - sie war friiher hausIich tatig, muBte aber jetzt wegen 
der allgemeinen schlechten Lage "verdienen" - in der Ordinationsstelle auf 
mit der Klage, sie sei innerhalb des letzten Halbjahres bereits auf dem sechsten 
Dienstplatz, da sich die anderen Frauen weigerten, mit dieser Person zu arbeiten, 
von der sie eine Ansteckung fiirchteten. Und dabei hatte sie bloB an den Vorder
armen einige groBere Psoriasisherde, die sie zunachst unter den langen Armeln 
ihres Kleides zu verbergen suchte. Von ihren Kameradinnen aufgefordert, die 
Armel bei der Arbeit aufzustrecken, muBte sie dies gegen ihren Willen tun und 
der Effekt war jedesmal Entlassung gewesen. - HinderIich kann also auch ein 
dem Gegeniiber leicht erkennbares und von ihm als unangenehm empfundenes 
oder gefUrchtetes Hautleiden sein; ein zweites Beispiel bietet uns die Hyperidrosis 
manuum, wenn etwa die Menschen miteinander in direkte Beriihrung kommen 
miissen (Friseur usw.). - Eine solche Neigung zu HandschweiB ist aber auBer
dem in vielen anderen Berufen hinderlich und muB von vornherein beriicksich
tigt werden, wenn es gilt, einen Beruf zu ergreifen. Es sei an das erwahnte Bei
spiel des Elektroinstallateurs erinnert, der durch die Feuchtigkeit seiner Hande 
oft zu seinem Arger elektrische Schlage bekommt, denen seine Arbeitskameraden 
nicht ausgesetzt sind, wenn sie Kontakte beriihren usw. Die Klagen anderer 
mit Hyperidrosis Behafteter gehen dahin, daB ihnen das Metall fortwahrend 
rostet, aus welchem sie feine Werkzeuge und Instrumente machen sollen; eine 
Schneiderin kann nur zum Nahen dunkler Stoffe verwendet werden, weil sie 
lichte durch den SchweiB beschmutzt, die Arbeitgeberin bezeichnet die An
gestellte deswegen als minderwertig, das sind Klagen, die man von den Opfern 
einer ungliicklichen Berufswahl zu horen bekommt und die sich ins BeIiebige 
in ihrer Zahl vergroBern lassen. Wenn schon diese normalen Beschaftigungen 
fUr Menschen, die Neigung zu HandschweiB haben, ein Hindernis bilden, so gilt 
dies in urn so hoherem MaBe fUr die Angehorigen jener Bernfe, deren Ausiibung 
Hyperidrosis erzeugt (Chlorkalkarbeiter z. B.), zu denen also Disponierte schon 
gar nicht zugelassen werden sollten. - Auch starker FufJschweifJ ist nicht nur fiir 
den Behafteten selbst unangenehm, sonden auch fiir die Umgebung wegen des 
Geruchs, so daB jene, welche mit solchen Menschen in einem Zimmer arbeiten 
sollen, sich damit alsbald nicht einverstanden erklaren werden. Eher taugt fUr 
die an FuBschweiB Leidenden Beschaftigung im Freien, wenn diese nicht andere 
Kontraindikationen zeitigt. Denn Menschen, welche Neigung zu Erfrierungen 
haben oder anamische Zustande der Finger (RAYNAUD), eignen sich nicht fiir den 
konstanten Aufenthalt im Freien, wie ihnen auch sonst Kalte nicht gut tut. -
Ebenso ist das thermische andere Extrem, die Hitze fiir eine Reihe Hautkranker 
schadlich. Acne rosea, Lupus erythematodes, Seborrhoe gehoren hierher, vor allen 
aber juckende Erkrankungen, bei denen sich der Reiz durch die Hitze ins unertrag
liche steigern kann. Ebenfalls an dieser Stelle miissen wir auch schon die Ekzem
disponierten und Ekzemkranken nennen. 

In der Atiologie der wichtigsten Gewerbehautkrankheit, des Gewerbeekzems, 
sind, wie schon friiher erwahnt, Ichthyosis und Seborrhoe hervorragend pradis-
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ponierende Momente. So fand GARDINER in 28% seiner FaIle von Beschaftigungs
dermatitiden Seborrhoe, welche als eigentlich krankmachende Ursache anzu
sehen war. Solche Menschen werden, wenn ihnen der Beruf ein weiteres schadi
gendes Agens mit sich bringt, Staub, reizende Chemikalien usw., sehr leicht an 
Ekzem erkranken. DaB auBerdem eine Reihe von Individuen eine angeborene 
oder erworbene Uberempjindlichkeit gegen verschiedene Stoffe, Holzsorten, 
Pflanzen usw. aufweist, was sich in der Berufsausubung bald heraussteIlt, wenn 
es nicht schon vorher bekannt gewesen ist, ist naturlich ebenfalls ein reiflich zu 
uberlegendes Moment. 

Es gibt auch noch anderes, das bei der Berufswahl yom dermatologischen 
Standpunkt aus zu beachten ist. Berufe, welche hauptsachlich feine Finger
arbeit und genaues GefUhl erfordern, eignen sich schlecht fur Menschen mit 
verdickter Haut an diesen Korperteilen, ebensowenig sind solche Menschen, 
die wunde Fingerspitzen und kranke Nagel haben (Psoriasis der Nagel) dort zu 
gebrauchen, wo die Tatigkeit der Endphalangen erfordert wird. (Schneider, 
Papierindustrie usw.) Auch das Gegenteil von zu dicker Haut ist von Ubel. 
Menschen mit Epidermolysis bullosa konnen sich nicht ungestraft schwereren 
Insulten der Haut aussetzen und sind daher zu Arbeiten mit groben Verrichtungen 
ungeeignet, so trafe dies Maurer, Tischler, Schlosser, Schuster, Packtrager usw. 

All das V orstehende bedeutete wieder nur Beispiele, die sich reichlich ver
mehren lassen, die a ber alle zeigen, daB eine Berucksichtigung aller Veranlagungell 
der Haut sowie bereits bestehender Krankheiten notwendig ist, urn nicht bei der 
Auswahl einen groben Fehlschritt zu tun, oder sobald sich dieser herausgestellt 
hat, ihn raschestens durch eine Berufsanderung zu verbessern. Denn ein Mensch, 
der fortwahrend mit solchen Schaden zu kampfen hat, die andere nicht betreffen, 
wird von vornherein minderwertig, das gilt im Gebiet der Hautkrankheiten so 
wie in andern. 

Durch solche MaBnahmen also wird es geIingen, die Zahl derjenigen herunter
zudrucken, welche durch den Zustand ihrer Haut fUr einen bestimmten Beruf 
ungeeignet sind und es bleibt nur ein allerdings noch sehr groBer Teil ubrig, 
der die Beute von Hauterkrankungen wird oder werden kann. DaB aber auch 
hier wieder moglich ist, vieles auszuschalten, dafUr brachten die vorstehenden 
AusfUhrungen mehrfache Belege. Es ist daher die Aufgabe aller beteiligter 
Faktoren, nach TunIichkeit auf diesem Wege fortzuschreiten. 

Noch ein Umstand aber sei hierbei betont, obwohl er etwas uns alltaglich 
Vorkommendes betrifft. Wir sehen fortwahrend, wie ein therapeutischer oder 
sonstiger Rat, den wir einem Hautkranken geben, oft lange Zeit zu keinem Resul
tat fUhrt, das sofort erreicht wird, wenn der Kranke dieselbe Behandlung unter 
anderen Verhaltnissen - etwa im Spital - unter sachgemafJer Pjlege bekommt. 
Es ist demnach die individuelle Situation des Kranken zu berucksichtigen, seine 
eigenen Lebensverhaltnisse, auch die seiner Umgebung usw., ohne deren Er
fassung haufig auch in der Bekampfung eines Hautleidens kein Fortschritt 
gemacht werden kann. Denken wir nur daran, wie oft es vorkommt, daB ein 
Patient Umschlage verordnet bekommt, und daB sich dann herausstellt, daB er 
einen diinnen Lappen 3-4mal des Tages angefeuchtet hat und "Umschlage" 
machte trotz erfolgter anderweitiger Instruktion seitens des Arztes fiir die Ver
wendung des Heilmittels. Auch hier erwahnen wir wieder die Frage der Rein
lichkeit, vielmehr den haufigen Mangel dieser, wodurch Pyodermien nicht zum 
Verschwinden gebracht werden konnen u. dgl. mehr. Nur wenn alle diese Um
stande entsprechend gewertet und beriicksichtigt werden, kann auch da mancher 
Erfolg erzielt werden, der sonst ausgeblieben ware und der dann mit ist ein 
Baustein im Leben des Einzelnen und fiir die Gesamtheit. 
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6. Beriicksichtignng der Hereditat. 
Dieses Interesse an dem W ohlergehen der Gesamtheit fordert von uns noch 

ein weiteres. Denn wenn wir unser Augenmerk nicht allein auf die jetzt gerade 
Lebenden wenden, sondern auch deren Familiengeschichten in bezug auf ihre 
Krankheiten berucksichtigen, so finden wir, daB die Gesetze der Vererbung -
wir verzeichnen hier ihre Erkennung durch den Brunner Augustinerpater GREGOR 
MENDEL (1865) - sowie andere Eigenschaften und (oder: der) Organsysteme 
auch die Raut umfassen, demnach auch hier fUr das ganze Menschengeschlecht 
von einer Wichtigkeit sind, deren GroBe wir heute allerdings erst ahnen konnen. 
Wie schon die Folge eines allgemeinen Leidens - etwa Diabetes - auch bezuglich 
der Raut zu einem Krankheitszustand pradisponiert, der das Einzelindividuum 
in der in all diesen ZeiIen angedeuteten Art - denken wir z. B. an die verschie
denen krankheitsbegunstigenden Momente im Gebiete der Gewerbedermatosen -
schadigen kann, so ergibt sich bereits hier trotz des scheinbaren Fernabliegens 
die Wichtigkeit einer die Raut nicht direkt treffenden Belastung. (Einiges hier
uber noch spater.) Wir wollen uns hier aber dem speziellen InhaIt des Artikels 
entsprechend zunachst mit der direkten Vererbung der Rautkrankheiten befassen, 
die schon langere Zeit bekannt ist. Dieses BewuBtsein des Vererbten kommt ja 
auch bereits in manchen Krankheitsbezeichnungen zum Ausdruck, so z. B. in 
Namen Epidermolysis bullosa hereditaria. Eine genauere Bekanntschaft mit den 
Gesetzen der Vererbung ist allerdings auch heute noch - sind doch seit ihr Stu
dium wieder ernstlich aufgegriffen wurde, kaum 3 Jahrzehnte verstrichen -
luckenhaft, doch werden manche auffallende Erscheinungen unserem Verstand
nis nahergeruckt, warum z. B. Blutsverwandtschaft der EItern bei sehr seIten 
vorkommenden Rautleiden eine groBere Rolle spielt. Als Beispiel nehmen wir 
das Xeroderma pigmentosum, bei welchen von verschiedenen Beobachtern Kon
sanguinitiit der Eltern festgestellt worden war (LOWENBACH). Da hier die Moglich
keit der Vererbung der seltenen krankhaften Anlage viel groBer ist, wenn die 
Erzeuger von einem Ahnen abstammen, der den Grund zur Erkrankung abgibt 
(SIEMENS), gibt uns das vielleicht ein Verstandnis der Tatsache des famiIiaren 
Auftretens dieser Erkrankung, die sich wie andere durch ihre SeItenheit aus
zeichnet - glucklicherweise, mussen wir sagen. Denn wie bedauernswert auch 
die unglucklichen Opfer des Xeroderma pigmentosum sind, so ergibt sich unserem 
Denken in Rinblick auf die Allgemeinheit nach den von SIEMENS u. a. gefuhrten 
Untersuchungen die Roffnung, daB sie die Ausnahmen bleiben werden und dieser 
Erkrankungsform keine wesentliche soziale Bedeutung zukommen durfte. -
Wir haben hier zunachst das Xeroderma pigmentosum als eine das Einzelindi
viduum schwer schadigende Erkrankung herausgegriffen und die mutmaBliche 
Bedeutung der eIterlichen Blutsverwandtschaft erwahnt, urn in diesem FaIle die 
Wichtigkeit dieser zu betonen. In andern Fallen, die hierher gehoren (Ichthyosis 
congenita) ist zwar die Bedeutung fUr manches befaIlene Individuum noch 
schwerwiegender, da dieses (bei ausgesprochenem Krankheitsbilde) nicht lebens
fahig ist, doch sind ~uch diese FaIle sehr selten und kommen darum fur die 
Allgemeinheit nicht in Betracht, wahrend man solches yom Albinismus uni
versalis, der sich wie das Xeroderma pigmentosum meist bei mehreren Kindern 
derselben Familien zeigt, nicht mehr sagen kann. Denn diese Individuen sind 
lebensfahig und leiden darum unter ihrem Zustande, der sich doch weit haufiger 
findet als die vorgenannten Krankheiten, die das Menschenleben in der Regel 
fruhzeitig vernichten. Doch auch fUr den Albinismus universalis bei einer Be
volkerungszahl Deutschlands von 60 Millionen Menschen 3000 albinotische 
Individuen annehmend (SIEMENS), kommen wir fUr die genannten 3 Erkrankungen, 
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die seit langerer Zeit auf Konsanguinitat del' Eltern zuriickgefUhrt werden, 
noch nicht zu dem Resultate, daB del' Schaden diesel' fUr die Nachkommen
schaft in bezug auf die Raut ein gewaltiger sei, wenigstens was die Allgemeinheit 
angeht. Liegt doch andererseits auch del' Gedanke nahe, daB durch Verwandten
ehe auch erwiinschte Eigenschaften iibertragen werden (MARCUSE), die somit ein 
Plus bedeuten, welches das Gesamtergebnis (die Schadlichkeiten einer solchen 
Vermischung andern ungliicklicheren Fallen gegeniibergestellt) giinstiger gestaltet. 
Wir sehen also, daB die Rolle del' Konsanguinitat del' Eltern in del' Vererbungs
pathologie del' Raut (zu den angefUhrten Krankheiten kommen noch einige 
weitere hinzu, bei denen solche elterliche Verhaltnisse beobachtet wurden) keine 
solche ist, daa sie in sozialer Hinsicht eine allzu groBe Bedeutung hatte. 

'Veit wichtiger abel' ist die Vererbung iiberhaupt, bei welcher wir von dem 
speziellen Fall del' Blutsverwandtschaft del' Eltern absehen, denn hier sind nach 
den Resultaten del' Untersuchungen von BAcER, RA:lfMER, LE~Z, MEIROWSKY, 
SIE:lIE~S u. a. die yerschiedensten Moglichkeiten einer Ubertragung gegeben. Wir 
finden unter den Namen jener Erkrankungen del' Raut, welche zufolge bekannt 
gewordener erblicher Belastung und Auftretens bei verschiedenen Individuen 
eines Stammbaums von den Autoren yerzeichnet wurden, die uns gelaufigsten 
dermatologischen Bezeichnungen. 'Venn uns unter diesen nul' A therome , senne 
Warzen odeI' Hypotrichosis, um einige N amen zu nennen (SIEMENS), aufstieBen, 
konnte man ja nicht gerade von sozialer Bedeutung sprechen, abel' FaIle von 
Ichthyosis vulgaris, Hyperidrosis palmae et plantae, Psoriasis vulgaris, Varicen, 
um auch hier einige Beispiele zu bringen, miissen in Hinblick auf all das in den 
vorigen Kapiteln Gebrachte wohl beachtet werden. - Ohne hier auf die verschie
denen Theorien del' Arten derVererbung u. dgl. weiter einzugehen, wollen wir an 
diesel' Stelle nul' daran erinnern, daB sich z. B. bei den verschiedenen Naevusarten 
in weitaus dem groBten Teil Vererbung erweist, die manchmal ganz iiberraschende 
Ubereinstimmung del' iibergebenen Form, Lokalisation usw. erkennen laBt. 
Abel' nicht nur das. 1m mikroskopischen Bild zeigt sich vielleicht noch ein 
weiteres, das Fehlen des Pigments, die ungeniigende Ausbildung del' Capillaren 
u. dgl., so daB sich gleichzeitig mit dem Gedanken an die Erbanlage auch del' 
einer Minderwertigkeit des untersuchten Hautabschnittes gegeniiber einem nor
malen einstellt. Und wie del' ganze menschliche Korper, damit er in bezug auf 
die Anforderungen, die das "Leben" an ihn stellt, funktionstiichtig und "normal" 
sein muB, so konnen eben Konglomerate aus solchen mindel' tiichtigen, unaus
gebildeten odeI' andel's erzeugten Teilelementen nicht das Resultat ergeben, 
welches wir als das uns gewohnte N ormale betrachten und mit dem das Aus
kommen in del' umgebenden Natur gefunden wird. Die Erbanlage hat, wenn 
auch in kleinem MaBstab, bei dem gebrachten Beispiel des Naevus doch gerade 
durch das so haufige Auftreten in diesem Fall uns deutlich erkennbar, eine solche 
Verschlechterung zustande gebracht. Wir ahnen, wie weit sie jene groBe Menge 
von Menschen belastet, die an einer derartigen Erkrankung leiden, deren Wurzel 
eben in einem Vorfahren zu suchen ist. Die Reihe del' Rauterkrankungen, denen 
heute eine solche Atiologie zugeschrieben wird, ist bereits eine lange, doch da die 
Verhaltnisse sehr oft auBerst verwickelt sind, kennen wir nur einzelne Glieder 
diesel' Kette, die uns abel' auch schon die Wichtigkeit erkennen lassen, soweit es 
sich um Vererbung von Dermatosen handelt. Nochmals betonen miissen wir 
aber einen weiteren Faktor im Gebiete del' Vererbungsanlagen. Und diesel' ist 
die Disposition, soweit sie, den Organismus in nichtdermatologischer Rinsicht 
treffend, wieder dermatologische Schadigungen erzeugt odeI' erzeugen kann. 
So fUhrt KROMAYER als einen wichtigen Faktor in del' .Atiologie des Ekzems die 
Rarnsaure-Diathese an, del' er noch einige andere Konstitutionsanomalien an· 

Handbuch der sozialen Hygiene. V. 42 



658 O. NEUGEBAL"ER: Soziologie der Hautkrankheiten. 

schlieBt. 1st eine solche Disposition vorhanden, so geniigen schwachere auBere 
Reize fiir die Entstehung eines Ekzems, Scheuern der Kleider, Kratzen, Schwitzen 
usw. Wir kommen zum Ausgangspunkte unseres Abschnittes zuriick. Wurde 
die Moglichkeit einer solchen Erbanlage iibersehen, indem ein ungeeigneter 
Beruf ausgeiibt wird, dann leidet ein solcher Mensch unter den Folgen, die er 
sonst nicht hatte auf sich nehmen miissen und es zeigt sich, wie das Interesse 
am Wohlergehen der Menschen auch vom dermatologischen Standpunkt aus 
gesprochen, ebenfalls eine genauere Beriicksichtigung der hereditaren Verhalt
nisse verlangt, die neben allen andern nicht vernachlassigt werden sollen. Wie 
weit abgesehen von der Auslese der Ehekandidaten die iiberlieferte direkte Erb
anlage verbessert werden kann, ist viel weniger in unserer Macht, als das zweite: 
die Bedingungen, unter denen sich das Individuum entwickelt. Folglich miissen 
wir trachten, wenigstens diese so zu gestalten, daB sich ein Resultat ergibt, wie 
wir es wollen: Ein brauchbarer Mensch. 
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Soziologie der Augenkrankheiten. 
Von 

ARTUR CZELLITZER 
Berlin. 

)Iit 1 Abbildung. 

1. Einflull der Kultur auf das gesunde Auge. 

a) Kultur und Sehleistung. 
Die Ansichten iiber den EinfluB der Kultur auf die korperlichen Leistungen 

des Mensch en, insbesondere seiner Sinnesorgane, ha ben sich. in dem MaBe geandert, 
als unsere Kenntnisse sich vertieften. Noch vor einem Menschenalter nahm man 
an, daB der "Naturmensch" viel groBerer Leistungen fahig sei, als zivilisierte 
Europaer. Durch aIle Lehrbiicher wurden die HUMBOLDTschen Beobachtungen1 ) 

zitiert von dem siidamerikanischen Indianer, der auf 28 km, in einer Entfernung, 
wo HUMBOLDT mit Fernrohr nichts erkannte, dessen Begleiter BONPLAND aus
findig machte! Sehr viel Forschungsreisende und Missionare berichteten aus 
Afrika und Australien ahnliches, aber zwei logische Fehler sind hier meist unter
laufen. Einmal muBte man als Vergleichsobjekt fUr jagdgewohnte Wald- und 
Steppenbewohner unsere eigenen Forstleute nehmen und nicht den Forscher 
selbst oder den "durchschnittlichen Normaleuropaer". Zweitens iibersah man, 
daB fiir das Erkennen von Dingen, die man taglich beobachtet, nicht so sehr das 
physikalische Sehvermogen entscheidet, sondern der psychologische Faktor der 
Ubung. Wenn z. B. geiibte Gemsenjager auf sehr groBen Abstand Gemsbock 
und Muttertier unterscheiden, so geniigt das Vertrautsein mit der Art des Sprunges, 
um das bewegte Objekt zu erkennen. Das hat aber nichts zu tun mit dem, was man 
wissenschaftlich als "Sehscharfe" bzw. beim unbewaffneten Auge als "Seh
leistung" bezeichnet. Jenes ist eine komplizierte Leistung des Gehirns, diese eine 
solche des Auges. Ein maBgebendes Urteil iiber letztere ist nicht durch Jager
leistungen zu gewinnen, sondern ausschlieBlich durch exakte Sehpriifungen lege 
artis. Wenngleich solche natiirlich fUr Naturvolker nicht in so groBer Zahl vor
liegen wie fiir Kulturmenschen, so hat sich doch evident gezeigt, daB unsere 
Leistungen ebenso sehr unterschatzt wurden, wie man die der Naturvolker friiher 
iiberschatzte. Der DONDERssche Normwert von 6/6 (entsprechend einem Seh
winkel von einer Minute) ist bekanntlich kein Durchschnittswert, sondern eine 
ziemlich willkiirlich genommene Standardzahl, die auch von den meisten Euro
paern weitiibertroffen wird. Nach HESS hat 90% un serer augengesunden deutschen 
Bevolkerung mehr als 6/6, da von 23 % 12/ e bis 18/6 also zwei- bis dreifache Sehleistung, 
j a 3,6 % ha ben drei - bis vierfache und 0,3 % schlieBlich vier- bis sechsfache Leistung. 
Unter 50000 Breslauer Schulkindern fand HERMANN COHN sogar bei mehr als 

1) Kosmos Bd. 3, S. 69. 



1a 
% 
90 

80 

70 

60 

50 

662 A. CZELLITZER: Soziologie der Augenkrankheiten. 

40% doppelte Sehleistung. Mehr haben die Naturvolker (Untersuchungen von 
KOTELMANN, SEGGEL, RANKE, H. COHN an Nubiern, Lapplandern, Kalmucken, 
Beduinen) auch nicht aufzuweisen. Mithin hat die Kultur, obgleich sie dem 
Kulturmenschen die Gelegenheit zur Jagd, ja den Stadtern schon diejenige zur 
Einstellung auf weite Ferne genommen hat, die objektiv meBbare Leistung 
unseres Netzhaut-Sehnervenapparates zu schadigen nicht vermocht! 

Nun hangt aber die Leistung des Auges nicht bloB von Netzhaut und Seh
nerv ab, die das Bild der AuBenwelt in chemischen ProzeB umwandeln und zum 
Gehirn leiten, sondern auch von den brechenden Medien, die das Bild entwerfen, 
mit anderen Worten, von der Refraktion, dem Brechungszustand des Auges. 
Denjenigen Zustand, bei dem im ruhenden nicht akkomodierten Auge weit ent
fernte Dinge scharf abgebildet werden, nennen wir bekanntlich Emmetropie. 
1st die Brechkraft zu stark, so liegt das Bild vor der Netzhaut im Glaskorper 
und wir sprechen von Myopie oder Kurzsichtigkeit, im umgekehrten FaIle 
von Hyperopie oder Ubersichtigkeit. Da zur Brechkraft des ruhenden Auges durch 
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Abb. 1. Refraktionsentwicklung wiihrend des Lebens. 

(Nach HERRNHEISER.) 
H bedeutet die Zahl der Hyperopen unter 100 Menschen des auf der 
Abszisse aufgetragenen Alters, E diejenigen der Emmetropen, M die

jenigen der Myopen. 

meist unbewuBter. Das 
letztere ist fur Kinder sogar die Regel. Wir behalten namlich nicht die gleiche 
Refraktion durch das ganze Leben, sondern sie steigt von der Geburt bis zur 
Pubertat, also Ubergang von Hyperopie - fast 100% der Neugeborenen sind 
hyperopisch - zur Emmetropie und uber diese hinaus zur Myopie! 

Diese Tatsache muB hier unterstrichen werden, weil ihre Nichtbeachtung 
zu vielen falschen Schlussen gefiihrt hat: man hat als Wirkung der Kultur auf
gefaBt, man hat der Schule als Schadigung zugeschrieben, was einfache Folge 
des Alterwerdens ist. Daher gebe ich hier eine Kurve nach HERRNHEISER wieder 
(Abb. 1), die unter anderem zeigt, daB 60% aller deutschen Zehnjahrigen noch 
Hyperopen sind, 10% kurzsichtig und nur 30% genau emmetropisch. Mit 
20 Jahren hat dieses Verhaltnis sich so geandert, daB Emmetropie ein wenig 
gestiegen ist auf 32%, aber die Hyperopie heruntergegangen auf 48%, Myopie 
gestiegen auf 20%. 

Unabhangig von dieser Veranderung der statischen oder ruhenden Re
fraktion lauft diejenige der Akkommodationsfahigkeit, indem der Akkommo
dationsmuskel das Maximum seiner Kraft, ahnlich wie andere Muskeln, mit etwa 
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20 Jahren erreicht und dann langsam nachliWt. Dieses Nachlassen ,yird uns mit 
45 Jahren bemerkbar, sobald die Akkommodationsbreite geringer als 4 Dioptrien 
wird, weil dann das Lesen kleiner Schrift anstrengt. Daher brauchen rund 85% 
alier Funfundvierzigjahrigen (namlich die Emmetropen sowie die Hyperopen) 
mit Vorteil eine Lesebrille. Diese Zahlen weichen in den verschiedenen Kultur
landern nicht voneinander abo 

Ob bei Naturvolkern diese Wandlung der Refraktion von der Geburt bis 
zum Tode ebenfalls statthat, ist, da genugend zahlreiche Messungen fehlen, 
noch nicht ausgemacht. RA~DALL hat 1889 behauptet, diese Volker blieben auf 
dem Jugendzustande stchen, also alie hyperopisch. Einen gewissen Analogie
schluB konnen wir ziehen, wenn wir innerhalb unserer Bevolkerung die gebildeten 
SJhichten mit den anderen vergleichen. Hier ergeben sich allerdings Unter
schiede, die nicht leicht richtig zu beurteilen sind. Vor einigen Jahren war der 
Zusammenhang der ~iyopie mit den hoheren Schulen noch grundlegendes Dogma 
der Augenhygiene. Insbesondere HEmfA~~ COHN behauptete, daB die Schule 
nicht bloB die Entstehung bzw. Verschlimmerung der Myopie verschulde, sondern 
daB keine, auch nicht die geringste Stufe derselben harmlos sei, da fortschreitend 
aus den leichten Graden die schweren mit Komplikationen der Aderhaut oder 
AblOsung der Netzhaut und Erblindung sich entwickeln konnten. Diese Ansicht 
wird heute nur noch von sehr Wenigen geteilt. Vielmehr unterscheidet man 
verschiedene Formen der Myopie, die auch ihrer soziologischen Bedeutung nach 
grundverschieden sind. Die meisten nehmen an, daB Myopie unter etwa 6 Di
optrien (ubrigens auch die fruher in Deutschland fUr militarische Brauchbarkeit 
entscheidende Grenze~) durch Naharbeit entstehen bzw. wachsen kann, weshalb 
unter diesen Myopen die Gebildeten uberwiegen, wahrend die eigentlich "deletare" 
Myopie keine Beziehung zur Naharbeit hat, sogar hier und da sich bei Bauern 
haufiger als bei Stadtern findet. Hierauf wies TSCHERNING fur Danemark, 
SOHLEIOH und JAEGER fUr Deutschland hin. Eine neuerliche Betatigung lieferte 
FLEISCHER durch Dorfuntersuchungen. TSOHERNING1) unterscheidet ubrigens 
3 Arten von Myopie. Der harmloseste Grad bestunde aus "gesunden Augen mit 
zufalligem Nichtzusammenpassen von Bulbuslange und Brechkraft". Diese 
Form bliebe stationar und unbeeinfluBt durch Naharbeit. Die zweite Gruppe 
bilden gutartige Myopen bis 9 Dioptrien, deren "Entstehung durch Naharbeit 
begunstigt wird". Die dritte ist die deletare Form hoher Myopie, die sich bei 
durchschnittlich 1% aller Europaer bnde. Nur HOOR leugnet die Existenz 
jeder sog. "Schulmyopie"; doch scheint diese schwer bestreitbar angesichts 
solcher Zahlen: 

Yergleich gleichaltriger Schiiler. 
Oberste Klasse der Dorfschule enthiilt 

" " stiidt. Volksschule 
Zweite " "Realschule 
Untersekunda der Gymnasien 

2,6% AIyopen 
7-10% 

26% 
40% 

Hieraus geht hervor, daB fUr die Schulmyopie, die groBtenteils unter 2 Dioptrien 
bleibt, Art des Lehrstoffes und Menge der Naharbeit wesentlicher ist als Lebens
alter oder Dauer des Schulbesuches. Zweitens konnen wir Schlusse auf die Ge
samtbevolkerung ziehen. Da ja nach Verlassen del' Schule die Zahl del' Myopen 
keinesfalls kleinel' wird, sondern eher noch solche hinzukommen2 ), so konnen 
wir sagen, daB in der deutschen Landbevolkerung mindestens 3% kurzsichtig 
sind. In der Stadtbevolkerung, fur die wesentlich die fruheren V olksschuler das 

1) V. Graefes Arch. f. Ophth. Bd.29, S.201. 
2) Vgl. die Untersuchungen von LUDWIG HIRSCH Hl05. 
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Geprage geben, wird so viel als MindestmaB anzusetzen sein, wie die Vierzehn
j ahrigen beim Verlassen der Sch ule zeigen, also 7 -lO %. Fur diej enigen sozialen 
Schichten, die fiir Realschule und Gymnasium in Betracht kommen, also die 
Wohlhabenden, erheblich mehr, namlich zwischen 26% und 40%1). 

DaB diese Schatzung richtig ist, laJ3t sich von anderer Seite her erweisen, 
namlich aus der Rekrutierungsstatistik; die Absolventen der Realschule und der 
Sekunda der Gymnasien sind identisch mit den fruheren Berechtigten zum ein
jahrig-freiwilligen Dienst. Unter diesen fanden NICOLAI und SCHWIENING 1909 
33,5% Kurzsichtige, also vollkommen innerhalb obiger Grenzen. 

Die Zahl der Myopen steigt noch, wenn wir in der Bildungsstufenleiter noch 
weiter steigen. Fiir Primaner der Gymnasien schwanken die von HERMANN 
COHN gesammelten Angaben zwischen 55% und 58%. NICOLAI und SCHWIENING 
fanden unter den Einjahrigen, die Gymnasien absolviert hatten, rund 37% 
Myopen. Fiir Studenten fand in Utrecht COLLARD 27%, MANOLESCU in Bukarest 
33%, TSCHERNING in Kopenhagen 38%, HERMANN COHN in Breslau gar 60%! 

Also etwa 1/3 bis 1/2 aller deutschen Akademiker, die in Kunst und Wissen
schaft, Industrie und Technik vorangehen sollen, sind kurzsichtig. Fur gewisse 
Berufsarten, bei denen Augenglaser nicht getragen werden konnen, verengt 
sich hierdurch der Nachwuchs und die Auswahl geeigneter Individuen. Ob aber 
die g.eringe Myopie, die in Schulen erworben wird, fur alle Menschen uberhaupt 
ein Ubel ist, liegt nicht ohne weiteres auf der Hand. Der junge Myop muB aller
dings fiir die Ferne Glaser tragen, dafur erspart sie der alternde beim Lesen. Da 
der Schreibtischarbeiter, z. B. der Gelehrte, viel haufiger seine Nah-Sehscharfe 
benutzen muB, so sind fiir diesen stationare Myopien bis etwa 3 Dioptrien mit
unter kein Nachteil. Sicher ubertreibt SCHNABELS Wort ("Uber Schulmyopie" 
in Wiener med. Presse 1891, Nr. 25): "fur viele Menschen, die vornehmlich in 
der Nahe zu arbeiten haben, ist die Myopie gradezu ein Gluck und die Schule 
erweist ihnen ein Gutes, wenn sie ihre Augen myopisch macht" ... aber gegen
uber den Ubertreibungen mancher Hygieniker tut es notig, diese entgegengesetzte 
Stimme zu kennen. Die Kultur erfordert sicherlich gewisse Opfer und es ist 
nicht moglich, gleichzeitig korperliche und geistige Hochstleistung anzustreben. 

Hochstwahrscheinlich ist die Ursache zu dieser das emmetrope MaB uber
steigenden Verlangerung wachsender jugendlicher Augen eine erbliche Anlage, 
die nur zur Entfaltung kommt, wenn auBere Faktoren, wie z. B. viele Naharbeit, 
im Spiele sind. In ausgedehnten Familienuntersuchungen haben STEIGER 
sowie CZELLITZER, beide 1908, auf die Bedeutung der Erblichkeit hingewiesen. 
Aber schon 50 Jahre vorher lehrte MAUTHNER, daB nicht die Myopie als solche 
vererbt wird, sondern die geringere Festigkeit der Sklera am hinteren Pol und 
damit die Disposition zu ihrer Entstehung. SCHNABEL und HERRNHEISER be
statigten durch anatomische Untersuchungen diese Ansicht, die auch HEss 
teilte. 

Soziologisch viel wichtiger als die Verbreitung der Schulmyopie ist diejenige 
der hochgradigen oder deletaren Myopie, weil solche Menschen nicht bloJ3 zum 

1) Anm. bei der Korrektur: STEIGER vertrat die Meinung, daB auch die obigen Ver
gleichszahlen nicht entscheidend seien, well ja die Gymnasien ilire Schiller hauptsachlich 
aUB den wohlhabenden Schichten beziehen, bei denen (also den Eltern der Schiller) schon 
Kurzsichtigkeit haufiger vorkommt. Falls der tJbergang von Hyperopie iiber Emmetropie 
zur Myopie erblich ware, miiBten sich, auch wenn die Art der Schule ohne jeden EinfluB 
auf die Entstehung der Myopie ware, bei den Gymnasiasten mehr Myopien finden als bei 
gleichaltrigen Volksschillern. N ach der Meinung des Verf. ist die Entscheidung dieser Frage 
nur moglich durch den Vergleich von Geschwistern, von denen die einen die Volksschule 
besuchten, die anderen Gymnasien und Universitat. Ob freilich geniigend groBe Zahlen 
derartiger Geschwister in absehbarer Zeit zu beschaffen sind, ist eine andere Frage. 
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Heeresdienst und sehr vielen Berufen untauglich, sondern auch auf dem all
gemeinen Arbeitsmarkt stets unterwertig und der Erblindungsgefahr ausgesetzt 
sind. Die obenerwahnte Rekrutierungsstatistik der deutschen Einjahrig-Frei
willigen ergab die uberraschend hohe Zahl von 1,7%! Fur die Abiturienten unter 
ihnen sogar 2,4%! Hingegen wiesen die fruheren Landwirtschaftsschul-Absol
venten unter den Einjahrigen nur 0,2% auf. Mit dieser Differenz scheint mir 
der exakte Nachweis erbracht, daB Naharbeit auch fur die Entwicklung der 
deletaren Myopie nicht ohne Bedeutung ist. 

Hingegen ist die Behauptung, daB die Inzucht, d. h. die Blutsverwandtenehe 
als solche schon hohe Myopie hervorbringe, sicher falsch. Inzucht ist nur ein 
Mittel, um latent vorhandene Anlagen ("recessive" nach MENDEL) manifest 
werden zu lassen. Die von manchen Autoren geauBerte Vorstellung, daB Eltern 
kurzsichtig "werden" und dann diese erworbene Eigenschaft weiter vererben, 
widerspricht toto coelo unserer heutigen Kenntnis des Vererbungsvorganges. 
Ebenso wie die deletare Myopie unter Bauern keineswegs fehlt, kommen auch 
die hoheren Grade des Astigmatismus sowie der Hyperopie Ullter den verschie
denen sozialen Schichten uberall vor, und zwar in einem Verhaltnis, das durch 
Erbeinheiten ("Gene") bedingt ist und dessen Verschiebung moglich ist, aber 
nicht durch auBere Einflusse der Kultur oder Lebensweise, sondern durch Aus
lese, Zuchtwahl und dgl. mehr (s. weiter unten in Kap. 2). Meine eigenen' aus
gedehnten Familienuntersuchungen haben ebenfalls Standes- oder Berufsunter
schiede nicht aufgedeckt, wobei ich aber betonen mochte, daB hier wie in anderen 
soziologischen Fragen, aus Patienten gewonnene Statistik keine entscheidende 
Beweiskraft hat, da der objektive Defekt (z. B. an Sehvermogen) und das sub
j ektive Bedurfnis nach dessen Verbesserung zweierlei sind. N ur dieses letztere fiihrt 
zum Augenarzt! 

Daher kommt es, daB die Zahl der Menschen, die tatsiichlich Brillen tragen, 
auBerordentlich differieren kann von der Zahl derjenigen, die sie notig haben. 
Die meisten Brillentrager gibt es in Nordamerika. Dann kommt Deutschland. 
Hieraus haben Laien oft den SchluB gezogen, in diesen Landern hatten die Men
schen die "schlechtesten Augen", hingegen die besten sich fanden in RuBland, 
den Balkanstaaten oder bei Naturvolkern, wo man gar keine Brillentrager sieht. 
Der richtige SchluB ist der, daB in Nordamerika die Kultur die hochste Stufe 
erreicht hat, denn sie bewirkt, daB dort die groBte Zahl von Menschen fiir genaueste 
Korrektion ihrer, auch nur geringen Refraktionsfehler sorgt. 

b) Kultur und Farbensinn. 
Vor 50-60 Jahren wurde, von GLADSTONE 1) in England, spater von 

MAGNUS2) in Deutschland die These aufgestellt, daB die alten Griechen, ins
besondere Homer, farbenblind gewesen seien oder doch einen im Verhaltnis 
zum unsrigen noch recht unentwickelten Farbensinn besessen hatten, wahrend 
ihr Unterscheidungsvermogen fur Helligkeiten schon gut entwickelt war. Stutze 
dieser Behauptung waren Farbenbezeichnungen bei Homer. Er nennt das Meer
wasser ebenso wie °den Regenbogen "porphyreos", gewisse Haarfarbe ebenso 
wie den Himmel "kyaneos"! Diese ganze Beweisfuhrung ist nicht schlagend. 
Der Farbensinn hat nichts zu tun mit der Farbenbezeichnung. Was den Farben
sinn anlangt, so sind unter den heutigen mannlichen Europaern uberall etwa 
3-4% Deuteranopen, meist rotgrunblind. Von Rassenunterschieden ist nur 
bekannt, daB die Juden eine etwas groBere Haufigkeit der Anomalie aufweisen. 

1) Studies on Homer and the Homeric Age, S.457. 1858. 
2) Die geschichtliche Entwicldung des Farbensinns. Breslau 1877. 
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MAc GOWEN hat anno 1882 in Japan und China keine Farbenblinden auffinden 
konnen und die etwas vorschnelle Behauptung gewagt, daB nur Europaer farben
blind seien. Die mit exakten Methoden wie pseudoisochromatischen Tafeln oder 
Auswahl unter HOLMGRENS Wollen ausgefiihrten Untersuchungen von ROBERTS, 
JOY JEFFRINS, BUNNETT, ALMQUIST haben bei verschiedenen afrikanischen und 
asiatischen Naturvolkern unter den Mannern ebenfalls 3% ergeben. Schon daraus 
resultiert die Unwahrscheinlichkeit einer "Entwicklung" in historischer Zeit. 
Hierzu kommt, worauf besonders RIVERSl) aufmerksam gemacht hat, daB aile 
Naturmenschen dazu neigen, verschiedene Nuancen derselben Grundfarbe mit 
verschiedenen Farbnamen zu bezeichnen, also ein Fehler, den man ebenfalls 
bei Homer und anderen antiken Schriftstellern zu finden vermeint hat. Offenbar 
ist der Reichtum einer Sprache an Farbnamen abhangig von dem soziologischen 
Interesse fiir die betre££ende Nuance. So berichten die Missionare, daB die 
Kaffern und die Hottentotten fiir die Farbung bzw. Scheckung ihrer Rinder 
iiber 20 verschiedene Bezeichnungen besitzen. 1m Gegensatz hierzu erzahlt 
MORICE (Internat. Zeitschr. f. Volker- u. Sprachenkunde 1907, H.4), daB die 
Eingeborenen in Britisch Kolumbien fiir Griin und Schwarz, VIRCHOW und HER
MANN COHN, daB Nubier Griin und Blau mit einem und demselb.en Worte bezeich
nen. Diese Leute waren aber bestimmt nicht farbenblind, wie die Untersuchung 
ergab. Ferner sehen wir, daB unsere Farbenchemiker sich eine groBe Reihe von 
Farbnamen neu geschaffen haben, mit denen sie Nuancen unterscheiden, die dem 
Durchschnittseuropaer gleich erscheinen. Bekanntlich hat OSTWALD den Ver
such gemacht, samtliche denkbaren Nuancen in systematischer Weise zu ordnen 
und zu registrieren. Auf geschlechtsgebundener Vererbung beruht der Unter
schied zwischen Mannern und Frauen. Letztere enthalten nur 0,35% Farben
blindheit, also ein Zehntel der Manner. Dieser Unterschied hat keine soziologische 
Bedeutung. Auf ihn einzugehen, ist hier nicht der Ort. 

c) Kultur als SchOpferin optischer Hilfsmittel. 
Wahrend in vorgeschichtlicher Zeit und auch heute noch bei den Natur

volkern die optische Leistung des Auges durch die natiirliche Bedingtheit 
(minimum separationis gleich 1 Winkelminute) beschrankt ist, mithin kleinste 
oder sehr ferne Objekte nicht erkannt werden konnen, hat der Kulturmensch ge
lernt, nach beiden Richtungen hin sein Leistungsgebiet zu erweitern. Zu diesem 
Zwecke schuf menschlicher Scharfsinn das Fernrohr, das Mikroskop und die Brllie. 
Die wichtigste ist die letztere Erfindung. Hat sie doch in der Form der Alters
brllie die ungeheure soziologische Bedeutung, die Naharbeitsfahigkeit des altern
den Menschen um durchschnittlich 2-3 Jahrzehnte verlangert zu haben. Die 
normale Frau kann mit 45 Jahren ihre Nahnadel nicht mehr oder nur mit groBter 
Miihe einfadeln. 1m Nahen, Stricken, Sticken usw. wird allmahlich ihre Leistung 
ebenso unmoglich, wie des gleichaltrigen Mannes in irgendeinem feinen Handwerk 
oder fiir beide Geschlechter vor allem das Lesen und Schreiben. Dieser durch 
die sog. Alterssichtigkeit, d. h. Nachlassen der Akkommodationskraft bedingte 
Arbeitsausfall kann restlos ausgeglichen werden durch geeignete Konvexbrllien. 
Ihre richtige Anschaffung den weitesten Kreisen der Bevolkerung ermoglicht zu 
haben, ist eine der groBten Segnungen der deutschen Krankenversicherungsgesetz
gebung. Es ware nicht uninteressant, einmal zu berechnen, wieviel durch diese 
verlangerte Arbeitsmoglichkeit dem Nationalvermogen alljahrlich erspart wird. 

Demgegeniiber tritt die Moglichkeit, mit Fernrohren und Krimstechern die 
Welt der unendlichen Ferne, mit Mikroskopen diejenige des unendlich Kleinen 

1) Colour vision of the natives of Upper Egypt. Anthropolog. Inst. of Great Britain a. 
Ireland 1901. 
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zu erforschen, mit der photographischen Kamera das rasch wechselnde Bild, 
das sich unserem Auge bietet, fUr die Ewigkeit' festzuhalten, an soziologischer 
Bedeutung natiirlich stark zuriick. 

2. Kultur und Augenkrankheiten. 

a) Erbfehler. 

Ahnliches wie fUr die durch Alterssichtigkeit zur Naharbeit untauglich 
Gewordenen gilt beziiglich der wirtschaftlichen Bedeutung der Brille fUr die
jenigen Nichtnormalen, die infolge yon Brechungsfehlern schlecht sehen, also: Kurz
sichtige, Ubersichtige, Astigmaten. Als Anhalt fiir die Anzahl der Brillentrager 
unter deutschen Kindern diene, daB in Breslau unter 50000 sich im ganzen 
1,5% fanden, und zwar unter Volksschiilern 0,9%, in "hoheren Tochterschulen" 
3,2%, unter Gymnasiasten 7,5%. 

Unter Naturvolkern oder bei Volkern geringer Kultur sind aIle diese Menschen, 
sowie ferner die Trager angeborener Fehler wie Star, Netzhautentartung, Seh
nervenleiden usw. mehr oder weniger behindert, ihr Leben aus eigener Arbeit 
zu fristen. 

Die natiirliche Auslese wird auf diese Personen ausmerzend wirken. Doch 
erscheint uns die Vorstellung iibertrieben, von dieser Auslese eine wirkliche 
vollige Ausrottung der erblichen Augenleiden zu erwarten! Einmal, weil diese 
nur bei dominanten Leiden denkbar ist (die meisten erblichen Augenleiden sind 
nicht einfach dominant), aIle recessiven Leiden aber trotz Ausjatung der be
troffenen Individuen durch Mischbliitige (sog. "Heterozygoten") weitergetragen 
werden! Sodann wirkt im allgemeinen, sofern nicht Stammessitte die Aussetzung 
minderwertiger Kinder erheischt, die Elternliebe so star~ kontraselektorisch, 
daB Forschungsreisende uns aus den verschiedensten Teilen der Welt das Vor
handensein von Schwachsichtigen und Blinden durch Erbfehler berichten, die 
durch Mitleid erhalten werden. Dort wie bei uns tritt aber die Zahl derange
borenen Sehschwachen stark zuriick gegen diejenige der durch Verletzungen 
und besonders durch Infektionen ihres Augenlichtes Beraubten. 

b) Verletzungen. 

Ein zahlenmaBiges Bild vom Zusammenhange zwischen Augenverletzungen 
und Kulturhohe zu gewinnen, ist nicht leicht. Bei uns liegt die Sache so, daB die 
Industriearbeiter am gefahrdetsten sind, am meisten die in Steinbriichen und 
Bergwerken Beschaftigten. Aus WEYLS und MEISSNERS Arbeiten iiber die 
Hygiene der Bergarbeit stelle ich zusammen: im Jahre 1908 kamen auf 10000 
Arbeiter Augenverletzungen bei Basaltsteinbriichen 31,0, Steinkohlenbergbau 
27,7, Braunkohle 17,3, Erzbergwerke 10,7, Maschinenbau 10,0. Hingegen berechne 
ich fUr die Mitglieder der Leipziger Ortskrankenkasse im selben Jahre 0,9, also 
ganz bedeutend weniger. Noch viel kleiner miissen die (bisher noch nicht fest
gestellten) Zahlen fiir die iibrige Bevolkerung sein. 

Soziologisch wichtig sind nachst dem die Augenverletzungen der Landarbeiter; 
nicht so sehr, weil dort Gelegenheit zu so vielen Unfallen ware, als weil fachkundige 
Hilfe nicht so rasch erreichbar, die Indolenz und die Infektionsgefahr groBer 
(Hornhautgeschwiir mit Vereiterung des ganzen Auges ist eine ganz spezifische 
Ernteverletzung als Folge von Hornhautlasion durch Halme). Almliches diirfen 
wir fiir Volker niederer Kultur annehmen. Schon sehr leichte Verletzungen, 
Abschiirfungen oder feine Splitterchen in der Hornhaut fiihren, besonders wenn 
die Tranensacke eitrig absondern, zum Verluste des Auges. 
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Wir konnen also resiimieren: die Kultursteigerung fiihrt zwar zu erhohter 
Gelegenheit, Augenverletzungen zu erleiden, andererseits aber schafft sie die 
Moglichkeit, die soziologisch wichtigen Folgen beziiglich Erwerbsfahigkeit zu 
verhiiten! Ubrigens fiihren Unfalle selten zur Blindheit, meistens nur zum Ver
luste eines Auges, also Einaugigkeit. Nach der Statistik des Reichversicherungs
amtes kamen in Deutschland 1907 an zu entschadigenden (also schweren) Augen
verletzungen 4467 vor. Von diesen verloren 603 ein Auge, aber nur 14 beide 
Augen. 

c) Infektionskrankheiten. 
Die groBte Bedeutung kommt iiberall den beiden Geschlechtskrankheiten 

(Tripper und Schanker) zu. Uberall, denn bei dem heutigen Weltverkehr gibt es 
auch kein "Naturvolk" mehr, das nicht durchseucht ware. Beziiglich der Syphilis 
wird zwar berichtet, daB die Spatfolgen, d. h. die Erkrankung des Gehirns und des 
Riickenmarkes bei jenen viel seltener seien als bei Kulturvolkern, was vielleicht 
mit geringerer Beanspruchung der Nerven zusammenhangt. Doch kommen die 
Augenleiden des Sekundarstadiums, Iritis und Uveitis um so mehr in Frage, 
da gerade hier das Fehlen fachlicher Behandlung Verwachsungen mit unfehl
barer schwerster Schadigung des Sehvermogens zeitigt. Auch der Tripper ist 
unter den Volkern geringerer Kultur ebenso verbreitet wie unter den hochst
stehenden und seine Bedeutung fiir die Entstehung von Blindheit (durch Ein
schmelzung der Hornhaut nach Blennorrhoea neonatorum et adolescentium) 
sehr hoch anzusetzen. 

Als dritte Augenseuche der Unkultur ist das Trachom zu erwahnen. Seine 
Haufigkeit in heiBen Landern ist schon im Namen "agyptische" Augenkrankheit 
verewigt, aber es ware falsch, gemaBigte oder kalte Zonen als weniger gefahrdet 
anzusehen, wie die· Verbreitung unter Tiirken, Russen, Sibiriern und sogar 
Eskimos beweist. Vielmehr ist nicht das Klima und nicht die Rasse fiir diese 
Seuche wesentlich, sondern, wie die Augenarzte schon lange wuBten, der Welt
krieg aber ins allgemeine BewuBtsein gehoben hat, die KulturhOhe der alleinige 
und entscheidende Faktor ihrer Verbreitung. Schon die in Agypten und Indien 
tatigen Ophthalmologen haben darauf aufmerksam gemacht, wie auBerordent
lich selten Europaer angesteckt werden. Bei einer Reise durch Agypten fand 
HERMANN COHN "die Zahl der granu16sen Schulkinder gradezu proportional der 
Unsauberkeit der Waschvorrichtungen. In der Abbasschule in Kairo, in der mir 
ein eleganter Krug mit Wasser, ein sauberes Becken und ein reines Handtuch 
gereicht wurde, waren nur 22%, dagegen in der Sephardimschule, in der es gar 
kein Waschbecken und kein Handtuch gab, fand ich 80% Granulose!" 

Wie richtig dies ist, haben meine eigenen Beobachtungen im Weltkrieg 
bewiesen: wahrend 4 Jahren dauernd in Polen und RuBland tatig, habe ich bei 
der dortigen Zivilbevolkerung sehr viel FaIle von Blennorrhoea sive gonorrhoica 
sive trachomatosa gesehen. VerhaltnismaBig gering waren trotz der Ansteckungs
moglichkeit in engen, unsauberen Quartieren die FaIle von infizierten Soldaten. 
Unter diesen aber war zweierlei zu beobachten: einmal fehlten Ansteckungen 
vollig unter Offizieren, wie iiberhaupt Gebildeten. Ich habe nicht einen einzigen 
solchen Fall gesehen, obgleich ich besonders darauf achtete. Sodann waren die 
angesteckten Soldaten nicht gleichmaBig aus allen deutschen Landschaften 
stammend. Vielmehr zeigte sich dieselbe Verteilung, wie in den bekannten Tra
chomkarten Deutschlands: an der Spitze standen OstpreuBen, WestpreuBen, 
Posener. Kam einmal ein Berliner oder ein Rheinlander mit Trachom, so war 
dies stets ein Schmutzfink, der auch in seiner sonstigen Korperpflege weit 
unter dem Durchschnitt seiner Landsleute stand. 
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Hiermit scheint mir der exakte Beweis geliefert, daB diese Infektionen, 
besonders das Trachom, nicht einer besonderen Rassendisposition (manche haben 
das "slawische Blut" unserer friiheren Ostprovinzen angeschuldigt I), ihren Nahr
boden verdanken, sondern ausschlieBlich der personellen Unsauberkeit. Ihre Ver
hiitung verlangt weder Impfungen noch Desinfizientien, sondern Wasser und Seife! 
In Umkehrung des bekannten LIEBIGSchen Satzes vom "Kulturgradmesser Seife" 
konnen wir sagen, die Trachomverbreitung ist ein MaBstab der Unkultur. Steigt die 
Kultur, so schwindet ohne weiteres auch das Trachom und, was den Augentripper 
anlangt, mindestens dessen gefahrlichste Form, die bei Erwachsenen auftritt. 

Nicht ganz so unmittelbar wirkend ist die Kultur bei den Pocken, denn hier 
ist der Impfung ein EinfluB auf die Verhiitung der Pockenblindheit nicht abzu
streiten. Vor 1874 waren 35% aller preuBischen Blinden durch Pocken erblindet, 
als schatzungsweise 8000 Menschen. Seit der Einfiihrung der Zwangsimpfung 
im Jahre 1874 ist die Zahl der Pockenblinden so klein geworden, daB die besuch
testen Augenarzte jahrelang keinen Fall sehen und in samtlichen deutschen 
Blindenanstalten. jetzt kein Pockenblinder mehr lebt. Freilich tritt der quanti
tative Anteil der Pockenblinden und somit deren soziologische Bedeutung hinter 
den vorher erwahnten Infektionen zuriick. 

Noch komplizierter liegen die Dinge bei der Skrofulose. Bei uns fiihrt sie 
relativ selten zur Erblindung, dafUr aber haufig durch zuriickbleibende Horn
hautflecke zu Schiidigungen der Sehkraft, die die Arbeitsfahigkeit mindern und 
gewisse Berufe unmoglich machen. Diese schweren Folgen sind bei uns sicherlich 
sozial bedingt, insofern die Kinder der Reichen zwar nicht immun sind, aber bei 
geeigneter Pflege, Behandlung und vor allem bei richtiger Ernahrung besser aus
heilen. Bei Dorfschiilern fanden sich 1,6% mit Hornhautflecken, bei stadtischen 
Volksschiilern 2,5%, bei Gymnasiasten 1,1%. Das gibt einen Anhalt fiir die 
Haufigkeit der Skrofulose, da diese fUr die meisten Hornhautflecke die Ursache 
ist. Jene Zahlen stimmen iiberein mit unseren praktischen Erfahrungen, daB 
im stadtischen Proletariat die Skrofulose am verbreitetsten ist. Auf dem Lande 
sehen wir schon viel weniger derartige FaIle und auch in RuBland, Polen, Ungarn 
und den Balkanlandern ist Augenskrofulose recht selten. Offenbar sind frische 
Luft, Milch, Eier und Obst natiirliche Heilmittel, die auf dem Lande, auch in 
kulturlosen Landern, den Kindern freigebiger gewahrt werden als der in Miets
kasernen zusammengedrangten GroBstadtjugend. 

d) Folgen von Tabak- und AlkoholmiBbrauch. 
Menschen, die sehr viel rauchen oder Tabak kauen oder Alkohol trinken, 

erkranken an einer schleichenden Entziindung des Sehnerven hinter dem Aug
apfel mit allmiihlicher Abnahme des Sehvermogens bis zur Erblindung. Wenn 
auch die Empfiinglichkeit fUr jene Gifte verschieden ist, so ist die soziale Bedeu
tung derselben auch fiir das Auge enorm, da die Betroffenen bereits im riistigen 
Mannesalter arbeitsunfiihig werden, wenn nicht die richtige Diagnose gestellt 
und Abstinenz erzwungen wird. Meist wirken beide Gifte gleichzeitig ein. 1m 
heutigen Deutschland haben die Ernahrungsschwierigkeit und die politischen 
Wirren den MiBbrauch beider Gifte gefOrdert und in Kreise getragen, die friiher 
frei blie ben (vgl. die offentlich ra uchende Frau!). U nsere Regierungen ha ben trotz 
steigender Not den Mut zu einschneidenden MaBnahmen nicht gefunden. Wenn 
diese Zustiinde andauern, ist mit starker Zunahme der Sehstorungen dieser Art 
zu rechnen. Hierzu kommt, daB auch andere Rauschgifte wie Morphium, Opium 
und Cocain von den GroBstadten aus jetzt langsam ins Yolk dringen. Die Tat
sache, daB keinem V olke der Erde Rauschmittel ganz fremd sind, beweist, daB 
ihre vollige Unterdriickung wohl eine Utopie darstellt. Sicherlich aber konnen 
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staatliche MaBnahmen, wie die Alkoholpolitik Nordamerikas und der Sowjets 
den MiBbrauch in Grenzen halten und diesen Staaten allmahlich einen enormen 
hygienischen V orsprung verschaffen. 

Zum Schlusse dieserGedankengange iiber denEinfluBderKultur auf Augen
leiden und Augenleistung darf hingewiesen werden auf die mit der Hohe der 
Kultur parallel gehende 

e) Versorgung mit Augeniirzten und fachlicher Behandlung. 
Schon die Legionen des romischen Kaiserreiches begleiteten, wie Ausgrabungen 

in Siidfrankreich beweisen, eigene Legionsaugenarzte. Diese Spezialisierung, 
die zweifellos einen groBen V orteil fiir den Kranken bedeutet, ging im Mittel
alter so vollig verloren, daB die Kunst, den Star zu stechen, erst seit etwa 150 
Jahren aus Quacksalberhand in die des Arztes iibergegangen ist. Noch viel 
spater hat sich arztliche Wissenschaft die Kunst der Brillenverordnung aus den 
Laden der Brillenhandler und der rohen Empirie der Optiker erobert und in 
Verbindung mit der Erfindung des Augenspiegels die Basis der rnodernen Augen
heilkunst geschaffen. Wieviel diese moderne Technik fiir die Erhaltung des Seh. 
vermogens und somit (wirtschaftlich gesprochen) der Arbeitskraft geleistet hat, 
ist zahlenmaBig nicht zu fassen. Einen gewissen Anhaltspunkt mag die fiir 
ungelernte Arbeiter iibliche Rentenbewertung unserer Berufsgenossenschaften 
geben, die den Verlust eines Auges gleich 1/3 der Arbeitsfahigkeit setzt. Aber, 
wie schon oben erwahnt, erschopft sich die Aufgabe des Augenarztes keineswegs 
in dem Kampfe gegen die Blindheit. Er muB auch die Herabsetzung der Seh
starke verhiiten; wenn diese aber schon eingetreten ist, sie beheben und das 
Sehen zu bessern suchen, sei es durch Medikamente, sei es durch Operationen, 
sei es durch korrigierende Brillen usw. 

Nicht bloB technische Vervollkommnung der Operation (Magnetextraktion 
u. a. m.) und der Brillenoptik (Doppelfokusglaser, kombinierte Zylinder u. a.) 
hat uns die fortschreitende Kultur geschenkt, sondern auch, was noch hoher zu 
bewerten ist, die in den groBen Massen Allgemeingut gewordene Erkenntnis, daB 
bei Augenerkranknngen moglichst schnell ein Fachmann zugezogen werden 
miisse, sowie die allen arbeitenden Volksgenossen durch unsere Zwangsversicherung 
gewahrte Miiglichkeit, einen Augenarzt zu Rate zu ziehen. 

3. Bedeutung des Auges fiir die Kultur. 
Wenn man unter all den Sinnen, durch die wir mit der AuBenwelt in Beziehung 

treten, seit je das Sehorgan als das vornehmste bezeichnet, so ist dies insofern 
berechtigt, als in dem Vorstellungsbilde, das wir uns von einem Objekt machen, 
die optische Komponente iiberwiegt. 1st dies schon beim Naturmenschen der 
Fall, so tritt bei zunehmender Kultur dieses Uberwiegen immer starker hervor. 
Der Wilde bedient sich noch seines Gehors; seines Geruchs und seines Tastsinns. 
Je zivilisierter der Mensch, desto mehr wird er reiner Augenmensch. Um so mehr 
verkiimmern besonders Geruch und Getast. Von wesentlicher Bedeutung fUr 
diese Entwicklung war zunachst die Erfindung der Buchstabenschrift, denn sie 
ermoglichte, Erfahrungen zu iibertragen weit iiber den kleinen Kreis der "Zu
horer" hinaus und durch Summierung der Fortschritte das zu errichten, was 
wir Zivilisation nennen. Zugleich bedeutete diese Erfindung die Ubertragung 
einer Aufgabe, die bisher aIle Sinne gemeinsam geleistet hatten, auf das Auge 
des Schreibenden oder Lesenden. Die Erfindung des Buchdruckes hat diese 
Entwicklung vollendet und bewirkt, daB der gebildete Europaer es nahezu vollig 
verlernt hat, mit anderen Organen zu "beobachten" als mit dem Auge allein: 
unsere Kultur ist eine optische geworden! 



Soziologie del' Ohl'ellkl'allkheitell. 
Von 

ALFRED PEYSER 
Berlin. 

I. Wirkungen der Umwelt. 
Klima, Tritterung, Bodeneinflusse. Soziale Verhaltnisse sind fUr Entstehung 

und Verbreitung yon Ohrenleiden ein so wichtiger Faktor, daB groBeStatistiken iiber 
deren geographische Verbreitung mit dem Ziele, ausschlieBlich klimatische Einfliisse 
aufzuweisen, so lange von geringem Wert bleiben, wie man nicht auBerdem iiber die 
hygienischen Einrichtungen der betreffendenLander, denKulturzustand derVol
ker usw. Genaueres weiB. Gleichwohl ist das Klima von Wichtigkeit. So hat 
GLOAGUEN bei den rasseverwandten Anamiten und Japanern zwar gleichen ana
tomischen Bau von Nase und Nasenrachenraum festgestellt, jedoch gefunden, 
daB die ersteren, die in gleichmaBigem feuchtwarmem Klima ohne raschen 
Temperaturwechselleben, fast niemals entziindliche hypertrophische Affektionen 
in Nase und Nasenrachenraum (eine bekannte Ursache mancher Ohrenleiden) 
aufweisen, haufig jedoch die letzteren, deren Klima tagliche Schwankungen mit 
sich bringt. - Auch ist das Klima als Heiltaktor von Bedeutung und damit 
auch die auf Grund sozialer Lage erleichterte oder erschwerte Moglichkeit klima
tologischer Behandlung. Operationsreife Falle von Schlafenbeincaries sind durch 
Gebirgs- oder Seeluft ausgeheilt worden (HESSLER u. a.). - DaB im Einzelfalle 
meteorologische Einfliisse zu akuten Ohrenkrankheiten fUhren, bedarf keines 
Beweises, dagegen ist es nicht gelungen, an groBem Material Abhangigkeit von 
Witterungsschwankungen statistisch nachzuweisen (GOHLISCH). Auch hier sind 
soziale Momente entscheidend. Abhartung, zweckmaBiges Verhalten usw. als 
hindernde Faktoren, Fehler im Witterungsschutz als befOrdernde (Helzung, 
Kleidung, Diat, Korperhygiene) werden vielfach sozial bedingt sein. 

Bodeneinflusse bisher noch nicht restlos aufgeklarter Art fiihren auf dem 
Umwege iiber die Kroptbildung zu endemischer SchwerhOrigkeit und Taubheit 
(Dysthyrer Typus nach BLOCH) insbesondere bei Kretinen. Nach ESCHERISCH 
tritt endemische Taubheit haufiger in alteren Erdformationen als in jiingeren 
auf "mit derselben Abgrenzung am Jura wie beim Kretinismus". Kaum ein 
Viertel der Kretinen hort normal. Nach C. STEIN zeigen 20-30% hochgradige 
Horeinschrankungen, 5% Taubheit. Die wahrscheinlich im Wasser, vielleicht 
aber im Boden oder der Luft befindlichen Erreger kennen wir nicht. Wesentlich 
ist, daB nach Angaben 1. BAUERS Individuen mit allgemeiner degenerativer 
Konstitution leichter Kropf bekommen, selbst solche, die aus kropffreien Gegenden 
einwandern. Bekannt sind die Bemiihungen der Schweiz durch Joddarreichung 
an Schulkinder dem Ubel vorzubeugen. 

Abstammung, Vererbung. Wir unterscheiden bekanntlich, abgesehen von 
Krankheiten des auBeren Ohres (Ohrmuschel, auBerer Gehorgang), die fiir das 
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Thema von untergeordneter Bedeutung sind, zwei Gruppen, die des schalleitenden 
und die des schallaufnehmenden (perzipierenden) Apparates. Fiir beide spielt 
Erblichkeit eine Rolle, geringer fiir die erste, groBer fiir die zweite. Der Schall
leitungsapplJ,rat (Trommelfell, Paukenhohle mit Gehorknochelchen, Kuppelraum, 
Tube, Warzenzellen) ist akuten und chronischen Entziindungen unterworfen, 
die zu Einschmelzungen mehr oder weniger umfangreicher Art mit lebens
bedrohenden Erscheinungen sowie zu Einschrankung und Verlust der Horfahig
keit durch Veranderungen der Schalleitung oder sekundare Schadigung des 
Sinnesapparates fiihren konnen. Hauptbilder: akuter und chronischer Mittel
ohrkatarrh, akute und chronische eitrige Mittelohrentziindung. Es ist bekannt, 
daB bestimmte Familien derartigen Leiden besonders ausgesetzt sind, neben 
Alkoholikerfamilien und Erbsyphilitikern besonders solche, in denen ungiinstige 
Verhaltnisse im Gebiete der oberen Luftwege herkommlich sind. Neigung zu 
Affektionen des sog. W ALDEYERSchen Schlundringes tritt manchmal familar 
auf. So fand LEEGAARD, daB unter 120 Fallen von MandelabsceB in 76 Fallen 
insgesamt 154 Verwandte, groBtenteils nahe, an dem gleichen Ubellitten, wahrend 
bei 120 zufalligen Patienten ohne HalsabsceB nur 10 FaIle in der Verwandt
schaft nachzuweisen waren; drei Viertel der familiaren Art zeigten habituelles 
Auftreten. Die Ursache liegt wahrscheinlich in anatomischen Verhaltnissen. 
Nasenscheidewandverbiegung, Schmalnasigkeit, hoher spitzbogenformiger Gau
men, allgemeine Schmalgesichtigkeit (Leptoprosopie) sind gleichfalls generations
weise beobachtet und fiihren leicht zu Ohrenkrankheiten. Ferner ist WITTMAACK 
geneigt, der mehr oder weniger guten Pneumatisation der Warzenzellen, die 
rontgenologisch nachweisbar ist, eine entscheidende Rolle fUr den Verlauf, be
sonders das sozial bedeutungsvolle Chronischwerden des Prozesses, zuzuschreiben. 
Wir stehen hier am Anfang neuer Erkenntnisse, die nur durch Zusammenarbeit 
von Ohrenheilkunde und Familienforschung ausgebaut werden konnen. 

Von ganz besonderer Wichtigkeit ist die zweite GTuppe, gekennzeichnet 
durch das Symptom der auf Schadigung des Hornerven, der Sinneselemente 
bzw. ihres Stiitzapparates beruhenden InnenohrschwerhOrigkeit und -taubheit. 
Neben entziindlichen, meist sekundaren Affektionen, ausgehend vom Schall
leitungsapparat sind es Bildungshemmungen und degenerative Prozesse, die zu
grunde liegen. Eine Sonderstellung nimmt die Otosklerose ein, die primar die 
knocherne Labyrinthkapsel, dann allmahlich das innere Ohr ergreift. Taub
geborene und etwa vor dem 4. Lebensjahre ertaubte Kinder lernen nicht sprechen 
und werden taubstumm, in einzelnen Fallen ist sogar bei alteren, bis zum 15. Lebens
jahre, . die Sprache wieder verloren gegangen. Hochgradige Schwerhorigkeit des 
Kleinkindes ist hier in bezug auf die soziale Fiirsorge der Taubheit gleichzusetzen 
(s. unten). Neben der Taubstummheit beansprucht unser Interesse die allmahlich 
eintretende, sog. progressive labyrinthiire Schwerharigkeit und die ebenfalls lang
sam fortschreitende auf Grund der erwahnten Otosklerose. FUr alle drei ist die 
Abstammung des Individuums von ausschlaggebender Bedeutung. Zunachst 
fiir den Taubstummen. Feinere ohrenarztliche Unterscheidungen pathologisch
anatomischer Art miissen hier naturgemaB unbesprochen bleiben, nur sei erwahnt, 
daB wir hereditare und erworbene Taubstummheit unterscheiden, erstere auf 
Anomalien des elterlichen Keimmaterials beruhend, und daB wir zu letzterer -
soweit wir sie nachweisen konnen - auch kongenitale Formen rechnen, in denen 
zufalliges intrauterines Entstehen oder solches intra partum angenommen werden 
darf. Die Erblichkeit der Taubstummheit ist seit lange bekannt. Nach MYGINDS 
europaischen Statistiken hat jedes 16. taubstumme Kind einen taubstummen 
Verwandten. In 50% hatten taubstumm Geborene taubstumme Geschwister. 
Zahlreiche Stammbaume liegen vor. Neuerdings hat ALBRECHT (Tiibingen) 
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10 Stammbaume mit Hilfe von Kirchenbiichern zusammengestellt und die noch 
Lebenden personlich untersucht. Er kommt zu dem Ergebnis, daB im Sinne 
MENDELS eine monhybrid "recessive" Vererbung vorliegt. Eine Belastung beider 
Ehegatten ist notig. Bei normal horenden belasteten Eltern ist das Verhaltnis 
der Taubstummen zu ihren vollsinnigen Geschwistern = 1 : 4, aus der Ehe 
eines taubstummen und vollsinnigen Individuums horen aIle Kinder, bei beider
seitiger Taubstummheit sind aIle Kinder wieder taubstumm. Nun zu den Ur
sachen: BlutverU'andtschaft der Eltern wurde nach MYGIND iiberhaupt in 9%, 
unter taubstumm Geborenen in 23% festgestellt, nach SCHONLANK in 21%. 
Je enger die Verwandtschaft der Ehegatten, desto zahlreicher Taubstumme in 
der Descendenz. Erbsyphilis steht mit 14% an zweiter Stelle, es kommen 
ferner in Betracht familiare Taubheit, nervose Degenerationszeichen. Vergesell
schaftung mit MiBbildungen und Defekten anderer Art ist ja bekannt. - Die 
Vererbung der LabyrinthschU'erhOrigkeit ist gleichfalls erwiesen. So veroffentlicht 
unter anderem BL'RGER einen Stammbaum mit 29 Personen dieses Typus. 
ALBRECHT ist auch hier ins einzelne gegangen und stellte an 6 Stammbaumen 
fest, daB sich diese Form "dominant" vererbt, direkt von Eltern auf Kinder; 
bei Vererbung durch ein belastetes und ein vollsinniges Individuum sei die eine 
Halfte der Kinder normal, die andere schwerhorig. - Schliel3lich steht auch 
das familiare Auftreten der Otoslderose auBer Zweifel. BEZOLD fand 52%, LIEBER
MANN 35% erbliche Belastung. KORNER und HAMMERSCHLAG haben Stamm
baume verOffentlicht, die sich auf drei bis vier Generationen beziehen. Eine ein
heitliche Form des Vererbungstypus war hier bisher nicht feststellbar, Latent
bleiben und Uberspringen von Generationen ist beobachtet und wird von KORNER 
im Sinne der WEISMANNschen Determinantentheorie gedeutet. Konsanguine 
Ehen und Erbsyphilis spielen auch hier eine wichtige Rolle. Das weibliche Ge
schlecht ist mehr befallen, nach BEZOLD in 60,2-66,1 %, DENKER 48%, HEI
MANN im Verhaltnis 2 : 1. Danach ist es klar, daB oft die Mutter die Tragerin 
der Vererbung darstellt. - Nicht unerwahnt bleibe die Hypothese einiger Autoren, 
nach der die genannten drei Gruppen die gleiche vererbbare Krankheitsbereit
schaft zur gemeinsamen Grundlage haben (ALEXANDER, HAMMERSCHLAG, 
STEIN, BURGER, SPIRA). ALBRECHT bezweifelt das auf Grund der MENDELschen 
Typenunterschiede, - hier "dominant", dort "recessiv". In neuerer Zeit werden 
die Bemiihungen auf diesem Forschungsgebiete durch verfeinerte Konstitutions
forschungen (STEIN u. a.) zu erganzen versucht, doch liegt AbschlieBendes 
noch nicht vor. -

Aus dies en Darlegungen wird die Rolle der Erblichkeit zur Geniige hervor
gegangen sein, wobei noch hinzuzufiigen ware, daB Laster und schlechte Lebens
bedingungen durch Schadigung des Zeugungsmaterials wahrscheinlich eine iiblere 
Rolle spielen als bisher exakt nachzuweisen war. Die praktischen eugenischen 
Aufgaben, die sich fUr die Sozialhygiene nach dem derzeitigen Stande unserer 
Kenntnis dieser niemals heilbaren, nicht einmal mit Sicherheit besserungs
fahigen Leiden ergeben, werden darin bestehen miissen, zunachst einmal gegen 
die aus Unkenntnis geplanten Verwandtenehen und solche zwischen beiderseits 
Ohrbelasteten anzukampfen. Dazu dient Aufklarung in Schule, Familie, Offent
lichkeit. Besonders unter Taubstummen werden ja gern Ehen geschlossen, 
da die gemeinsame Erziehung Bekanntschaften vermittelt und da die Verstandi
gung untereinander erleichtert ist. Das ergibt sich aus FAYS Veroffentlichung 
einer Statistik iiber 4500 amerikanische Taubstummenehen. Wenigstens sollten 
nur solche Taubstummen einander heiraten, bei denen nicht beiderseits der 
konstitutionelle Typus vorliegt. Doch ist der Nachweis in vielen Fallen schwer, 
wenn nicht unmoglich. - SchU'erh6rige von labyrintharem Typus, die gelernt 
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haben, ihr Leiden als ertraglich zu betrachten, macht man vor eugenisch an
fechtbarer EheschlieBung manchmal mit Erfolg darauf aufmerksam, daB zu 
diesem Leiden bei der Nachkommenschaft sich die uberaus qualenden subjek
tiven Gerausche gesellen konnen, die schon zu Geisteskrankheit und Selbstmord 
gefuhrt haben. FUr die Otosklerose hat HAMMERSCHLAG in einem sehr instruk
tiven Stammbaum eine allmahliche Abnahme in Generationen und plotzliches 
Wiederaufflackern nach einem Fall von Verwandtenehe nachgewiesen. Solche 
Beispiele sollten bekannt und zu eindringlicher Beeinflussung benutzt werden. 

Erziehung, Schule. Auf die Entstehung der akuten Mittelohrentzundung 
im Kindesalter ha ben soziale Verhaltnisse betrachtlichen EinfluB. Schon die 
Entbindung unter ungunstigen Verhaltnissen kann wie fUr Liisionen des Ohres 
uberhaupt, so auch fUr die Sauglingsotitis, die in der armeren Bevolkerung am 
verbreitetsten ist, eine Rolle spielen (GOMPERz, KUTVIRT, Voss, GRUNBERG, 
STEURER, GRAEFF, HAIRE). An letzterer erkranken nach G. ALEXANDER Brust
kinder seltener als kunstlich genahrte. Wegen des Mechanismus des Zustande
kommens verweise ich auf meine Arbeit "Soziale Fiirsorge bei Hals-, Nasen-, 
Ohrenkranken yom Sauglingsalter bis zur Schulentlassung" s. unten. Erbsyphilis, 
die zu dem gefurchteten charakteristischen Schnupfen der Sauglinge mit seinem 
"Schniefen" fUhrt, verursacht durch ihn haufig akute Mittelohrentzundung. Auch 
Gonokokkenotitis ist beim Saugling beobachtet und nach ihrer Erkennung schnell 
geheilt worden (PUTZIG). Kinder tuberku16ser und geschlechtskranker Mutter 
konnen spezifische sowie auch yom Grundleiden unabhiingige Mittelohrent
zundung durchmachen, wie sie auch gesunde Sauglinge als Folge von Erkdltung8-
und Infektionskrankheiten (s. unten) betrifft, insbesondere bei engem Zusammen
wohnen. Deswegen und wegen der nicht immer ganz einfachen Technik ist ganz 
besondere diagnostische Sorgfalt vonnoten. Fur Konservierung des als segens
reich betrachteten "Ohrenlaufens" der Sauglinge sorgt in manchen Gegenden der 
Volksaberglaube; in manchen Schichten der sog. hoheren Gesellschaft hindert 
das V orurteil an der rechtzeitigen V ornahme des notwendigen und ungefahrlichen 
Trommelfellstiches (Paracentese). § 504 des preuBischen Hebammenlehrbuches 
schildert kurz und pragnant Symptome und Verlauf der Sauglingsotitis und macht 
es den Hebammen zur Pflicht, "ohne Saumen einen Arzt zuzuziehen, wenn auch 
nur der Verdacht dieser Erkrankung auftritt". Einreihung der Ohrenheilkunde 
unter die obligatorischen Prufungsfacher wird fUr allmiihliche Verbreitung der 
notigen Fertigkeiten unter den praktischen Arzten sorgen und innerhalb des 
Sonderfaches seIber sind, ganz besonders durch die Arbeiten von GOMPERZ, 
ferner durch die von A. HARTMANN, GOPPERT, TEICHMANN U. a., in kurzer Zeit 
gerade auf diesem Gebiete groBe Fortschritte erzielt, so daB eine otoskopische 
Untersuchung des winzigen Sauglingsohres exakt erfolgen kann und die dem 
Erwachsenen gegenuber erheblichen organischen Unterschiede bei der Beurteilung 
und den MaBnahmen die genugende Beachtung finden. PlanmaBige Klein
kinderfursorge hat hier groBe Erfolge zu verzeichnen, so erwahnt noch neuerdings 
A. GOTTSTEIN, daB, wo sie "gut organisiert ist und die Erkrankungen der Sinnes
organe rechtzeitig zweckmaBiger Behandlung zufuhrt, die Zahl der Schwerhorigen
klassen in steter Abnahme begriffen" ist. - Den Kulturgrad eines Volkes kann 
man iihnlich wie am Seifenverbrauch auch an seinen Vorkehrungen gegen die 
Mittelohrentzundung messen, und unter die wesentlichsten derselben gehoren 
die schuldrztlichen Einrichtungen. MAILAND fand unter 843 Kopenhagener 
Schulkindern 159 (18,9%) mit Mittelohrkatarrhen, 58 (6,9%) mit chronischer 
Mittelohrentzundung, 103 (12,2%) mit Residuen derselben. Unter den 1686 
untersuchten Gehororganen betrug das Gehor fUr Fliisterstimme bei 414 = 24,6% 
weniger als 6 m; 145 = 17,2% waren doppelseitig schwerhorig. HANSBERG 
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(Dortmund) fand unter 600 an Ohr, Nase oder Hals leidenden Schulkindern 
nur 1, DREYFUSS (Frankfurt a. M.) unter 500 behandlungsbediirftigen Volks
schiilern des ersten Jahrgangs nur 6, die zur Zeit in arztlicher Behandlung 
standen. Die Verhaltnisse haben sich von Jahr zu Jahr gebessert, doch ist die 
Erweiterung des schularztlichen Dienstes durch den 8chulohrenarztlichen bisher nur 
teilweise durchgefiihrt. Die Gesellschaft deutscher Hals-, Nasen- und Ohrenarzte 
hat den stadtischen Schulbehorden 1922 folgende Leit8atze zur Kenntnis gebracht: 

1. Jede schuliirztliche Organisation, in der nicht fiir eine fachiirztliche Untersuchung 
auf dem Ge biete der Hals-, N asen-, Ohr- und Spracherkrankungen gesorgt ist, ist als unvollstiindig 
zu bezeichnen. 2. Der Schulohrenarzt hat die ihm von den Schtiliirzten iibeTwiesenen Kinder 
mit Erkrankungen der in 1. genannten Organe fachiirztlich zu untersuchen und deren Be
handlung zu veranlassen. 3. Es ist wiinschenswert, daB mindestens einmal wiihrend der 
Schulzeit jedes Kind Yom Schulohrenarzt untersucht wird. In diesem FaIle ware das erste 
Schuljahr der geeignetste Jahrgang. 4. Unheilbar schwerhorige Kinder, welche dem gewohn
lichen Unterricht nicht folgen konnen, sind Absehkursen zu iiberweisen, die durch hierzu 
ausgebildete Lehrkriifte veranstaltet werden. 5. In GroBstiidten mit iiber 300000 Einwohnern 
sind auBer den Absehkursen oder an deren Stelle vollklassige Schwerhorigenschulen aufzu
bauen. 6. Schiiler, die an Sprachfehlern (Stammeln oder Stottern) leiden, sind Sprachlehr
kursen einzureihen. 7. Die iirztliche Aufsicht iiber die Abseh- und Sprachlehrkurse, ebenso 
iiber die Schwerhiirigenschule fiihrt der Schulohrenarzt. 8. Kinder, welche zur evtl. Auf
nahme in Taubstummenschulen in Frage kommen, sollen nicht durch den Kreisarzt sondern 
durch den Schulohrenarzt untersucht werden. 

Wesentlich ist, daB der Schule der Nachsweis erfolgter arztlicher Inanspruch
nahme geliefert wird. Zu diesem Zweck hat sich an den Berliner Gemeindeschulen 
nachstehendes Formular gut eingefiihrt: 

Nr ............... . 
Klasse: ........................ Name des Kindes .......................................................................... . 
Datum der Absendung ................................... Erfolg .................................................. . 

Herrn 
Charlottenburg, den .................................... 19 ....... . 

Frau 
.ilI itteilung 

Das Kind .................................................................................................................................... . 
hat ein Ohrenleiden und muB deshalb von einem Ohrenarzt untersucht und behandelt werden. 
Das ist sowohl fiir seine Gesundheit und sein Fortkommen in der Schule, als auch fiir seine 
Erwerbsfiihigkeit im spiiteren Leben notwendig. 

EiterausfluB aus dem Ohre ist stets das Zeichen einer schweren Erkrankung des Gehor
organes; wenn es nicht behandelt wird, kann die Eiterung auf die Knochen des Schiidels, 
ja sogar auf das Gehirn iibergehen und lebensgefiihrliche Erkrankungen hervorrufen. Oder 
das Kind kann, wenn das Leiden nicht geniigend beachtet wird, sein Gehiir viillig verlieren. 
Bei rechtzeitiger Behandlung ist Heilung oder zum mindesten Besserung zu erwarten. 

Kinder, welche an Ohrenlaufen leiden, miissen stets einen Bausch reiner Watte in dem 
erkrankten Ohre tragen und diirfen keine kalten Bader nehmen. 

Es wird Ihnen daher dringend empfohlen, mit Ihrem Kinde zu einem Arzte zu gehen, 
der sich mit der Behandlung von Ohrenleiden beschiiftigt . 

. (Der Schularzt.) 

II Nr ......... . 
Dieser Abschnitt ist abzutrennen und, nachdem das Kind in iirztliche Behandlung 

getreten ist, mit der Unterschrift der Eltern oder Pflegeeltern und des behandelnden Arztes 
dem Klassenlehrer zu iibergeben. 

CUnterschrift der Eltern oder Pflegeeltern.) 

Der behandelnde Arzt wird gebeten, die Einleitung der Behandlung durch seine Unter
schrift zu bestiitigen und etwaige Bemerkungen, welche fiir die Schule von \Vichtigkeit 
sind, hierunter zu setzen. (Diagnose? Operation?) 

Datum .................................... 19 ....... . (Unterschrift oder Stempel des behandelnden Arztes.) 

43* 
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Auch YOm Standpunkt des Ohrenarztes ist zu erstreben, daB bei Schul
kindern mehr als bisher auf den Zusammenhang leichter Ermiidbarkeit des Hor
nerven, Schwindel und Ohrensausen mit Storungen psychischer und vasomotorischer 
Art geachtet werde (LAUBI, STEIN und POLLAK). 

Ihren AbschluB findet diese soziale Fiirsorge durch eine ohrenarztliche Be
rufsberatung, iiber deren Grundlagen und Einzelheiten ich mich anderenorts 
ausfiihrlich verbreitet habe. Bei dem knappen Raum, der vorliegender Arbeit 
zugemessen ist, muB hierauf und unter anderem auf die Schrift von SCHORSCH 
verwiesen werden. Als Hauptgrundsatze seien angefUhrt: Fernhaltung der Larm
gefahrdeten von Larmbetrieben, der Entziindungsgefahrdeten von solchen Be
rufen, die durch Witterungs- oder Staubeinfliisse Riickfalle zeitigen konnten. 
- In Amerika wollen die Rockfeller- und Carnegie-Institute eine Aufsicht iiber 
tau be Schulkinder und Erwachsene einfiihren. 

Berut. Die Gewerbekrankheiten des Ohres habe ich in einem besonderen 
Abschnitt dieses Handbuches bearbeitet und in ihrer soziologischen Bedeutung 
gewiirdigt. 

Schwangerschatt, Entbindung, Stillung konnen bestehende Ohrenleiden er
heblich komplizieren. BONDY war bei M ittelohrentzundung zur Schwangerschafts
unterbrechung genotigt und sah sofortigen Stillstand vorher schnell verlaufender 
Einschmelzungen. Bei Otosklerose tritt die Verschlechterung des Gehors sehr 
haufig erst im zweiten oder dritten Wochenbett auf. So ergeben sich wegen der 
Entscheidung iiber Konzeptionsverhiitung, Schwangerschaftsunterbrechung, 
Sterilisation komplizierte Verhaltnisse und schwerwiegende Fragen, die BLOHMKE 
zusammenfassend besprochen hat. Die kombiniert-soziale Indikation zur Unter
brechung lehnt er ab, weil sie "medizinisch nicht anerkannt" werde (Leitsatze 
der erweiterten wissenschaftlichen Dep. f. d. Med. Wesen, Marz 1906). Ich halte 
sie im Gegensatz dazu fUr durchaus berechtigt, wo eine erwerbstatige Frau derart 
vor wirtschaftlichem Ruin durch Gehorsverlust geschiitzt werden kann. Auch 
andere Autoren, z. B. NELLE, verschlieBen sich sozialen Gesichtspunkten nicht. 

Syphilis. Auf die Gefahr der Ertaubung bei Erbsyphilitikern aus angeborener 
Organschwache oder infolge von Sauglingsotitis wurde bereits hingewiesen. 
F. KOBRAK fordert deswegen gesetzliche Meldepflicht und Kontrolle einer aus
reichenden Behandlung solcher Sauglinge. Nach HUTCHINSON und JACKSON 
ist bei lO% erbsyphilitischer Kinder das Gehororgan ergriffen, nach HENNET 
und BARATOUX sogar in 33%. BRUHL fand bei 37,4% seiner Taubblinden Erb
syphilis als Ursache. Wahrend Affektionen am auBeren und Mittelohr in die 
friiheste Jugend zu fallen pflegen, werden die des Innenohrs meist erst nach dem 
5. Lebensjahr manifest und treten besonders im zweiten Lebensjahrzehnt in die 
Erscheinung. FRASER fand in 32 Fallen syphilitischer nervoser Horstorung 
folgende Verteilung auf die Lebensalter: 

0- 6 
·6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-35 

1 
8 
8 
6 
4 
3 
2 

Je spater die Erscheinungen, Schwerhorigkeit, qualendes Ohrensausen, Gleich
gewichtsstorungen auftreten, um so schlechter sind die Heilaussichten. Friih
zeitige und griindliche Behandlung der Sauglinge und Kleinkinder ist eine wich
tige vorbeugende Aufgabe der Sozialhygiene. 1m Gegensatz zu friiheren wenig 
ermunternden Ergebnissen wird bei bereits ausgebrochenen Ohrenleiden jetzt 
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iiber Erfolge durch Salvarsan berichtet. Nach GRADENIGO ist das weibliche 
Geschlecht starker betroffen. Der ProzeB ist fast immer doppelseitig, verlauft 
teils langsam, teils aber auch in geradezu rapider Weise. - Erworbene Syphilis 
kann gleichfalls aIle drei Abschnitte des Gehororgans betreffen. Luetische 
Mittelohrentziindung ist etwas anderes als Mittelohrentziindung bei einem 
Luetiker und hat Kennzeichen, die H. BEYER neuerdings genauer beschrieben 
hat; charakteristische Farbe des Trommelfells, schmerz- und fieberlosen Verlauf, 
gewisse Eigentiimlichkeiten bei der Funktionspriifung, auch positiven Spiro
chatenbefund. - Die Innenohrlues, aufzufassen als eine Hornervenaffektion 
meningealen Ursprungs, kann ein- oder doppelseitig sein, sie betrifft den coch
learen, dem Horen dienenden, den vestibularen, das Gleichgewicht regelnden 
Anteil, meist aber beide zugleich. In neuerer Zeit ist gerade die Funktions
priifung des Hornerven verwendet worden, urn schon vor dem Positivwerden 
der Wassermannschen Reaktion den syphilitischen ProzeB zu diagnostizieren. 
F. KOBRAK hat dieses Gebiet erschlossen und es erscheint durchaus moglich, 
daB sich seine Methode Gleichberechtigung neben der serologischen erwirbt. 
Einzelheiten konnen hier nicht gegeben werden, es sei nur auf die Schwachreiz
reaktion, die dieser Autor zur Priifung des Gleichgewichtsapparates angegeben 
hat, und die sog. "gekreuzte Abweichreaktion" von BEYER und GUTTICH hin
gewiesen. - Die Frage der Salvarsantaubheit bedarf hier, weil von sozialer Wich
tigkeit, einiger Worte (Literatur s. bei MENTBERGER). Eine arzneiliche Schadi
gung des Hornerven durch das Arsen ist zwar theoretisch nicht mit Sicherheit 
auszuschlieBen, doch beruht die HorstOrung in der Regel auf dem syphilitischen 
ProzeB seIber " (Neurorezidiv) als Folge ungeniigender Salvarsandosierung. 
KRASSNIG driickt das so aus: "Die Salvarsanbehandlung schafft zwar nicht 
lu~tische Ohraffektionen, die nicht schon durch den Gang der luetischen Affektion 
gesetzt sind, aber das Salvarsan bringt viel friiher die gesetzte Infektion zum kli
nisch feststellbaren Ausdruck." Nun kennen wir durch KOBRAK den Zustand 
beschwerdefreier Oktavuserkrankung bei Friihsyphilis, die er in mindestens 
10% schon im seronegativen Stadium des Primaraffektes fiir vorliegend halt. 
Wie an der Aufdeckung von Syphilis ist also die Ohrenheilkunde moglicherweise 
auch in der Zukunft zur Fernhaltung von Neurorezidiven auf Grund exakter 
Untersuchungen berufen. Soziologisch interessiert schlieBlich, daB Innenohrlues 
leichter da entsteht, wo schon vorher ererbte Konstitutionsschwache, Unter
ernahrung, Alkohol- und NicotinmiBbrauch den Boden vorbereitet haben. 

Tuberkulose. Das Innenohr wird auf toxische Weise nur selten bei Tuber
kulose angegriffen. Die Therapie war in solchen Fallen stets machtlos. Tuber
kulose des Mittelohres jedoch ist eine haufige und verhangnisvolle Erkrankung. 
Sie kann aIle Lebensalter betreffen. Man nimmt zwar an, daB das friihe Kindes
alter besonders stark beteiligt sei, speziell die ersten Lebensmonate, doch leiden 
die Statistiken darunter, daB die Diagnose beim Erwachsenen nicht immer ein
fach ist. Der Ohreiter ist auBerst arm an Tuberkelbacillen, die Moglichkeit des 
Tierversuches bzw. der histologischen Untersuchung an materielle Vorbedingungen 
gebunden, die nicht iiberall gegeben sind. BRIEGER bespricht das MiBverhaltnis 
zwischen der relativen Haufigkeit der Mittelohrtuberkulose zu dem seltenerenAuf
treten der Tuberkulose iiberhaupt in den ersten Lebensmonaten. Er lehnt die 
Plazentariibertragung sowie die durch Kuhmilch ab und sieht den Grund der Er
scheinung in der priignanten Form des Auftretens. Ein ProzeB wie dieser kann nicht 
gut iibersehen werden, wenn - was oft zu beobachten - dieselben Erscheinungen, 
die beim Erwachsenen Jahre zu ihrer Ausbildung brauchen, sich beim Saugling 
in Tagen vollziehen. - Wahrend sonst Tuberkulose am haufigsten im zweiten 
Dezennium vorkommt, findet sich Mittelohrtuberkulose mit Vorliebe im ersten, 
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dritten und vierten. Nach OSTMANN besteht ein groBer Unterschied in der 
Frequenz zwischen offener und geschlossener Tuberkulose. Kranke mit posi
tivem Sputumbefund zeigten in 10,3%, mit negativem in 1,6% Mittelohr
eiterung. Friihstadien sind meist frei. So erklaren sich auch die groBen Unter
schiede in Krankenhaus- und Heilstattenstatistiken. Unter chronischen Mittel
ohreiterungen fand SCHWABACH 4,2%, BEZOLD 4,4% tuberkulos. Manner sollen 
haufiger als Frauen betroffen sein. Entstehung iiberwiegend von einem Lungen
herde her auf dem Wege iiber die oberen Luftwege durch die Tube. Die Sehadi
gung der Horfunktion tritt rascher ein als bei irgend einer anderen Mittelohr
entziindung. Eine sichere Heilung kann nicht in Aussicht gestellt werden, aus
giebige und friihzeitige Operation ergibt zwar gute Resultate, aber auch sehr 
viele unvollstandige Heilungen. Zur Behandlung miissen die Mittel der sozialen 
Fiirsorge (Walderholungsstatten, Seehospize usw.), also Klimawechsel, Diat 
usw. regelmaBig mit herbeigezogen werden. - Einen hygienischen Schutz gibt es 
nicht. Der Vorschlag einer Isolierung von Schulkindern mit tuberku16ser Mittel
ohrvereiterung ist abzulehnen, da, wie gesagt, der bacillenarme Ohreiter nicht 
als wesentlicher Infektionstrager angesprochen werden kann. 

Akute 8euchen. Epidemische Genickstarre bildet, da sie mit Vorliebe Kinder 
befallt, durch Sehadigung des Mittelohres, ganz besonders aber des Innenohres 
eine sehr wichtige Ursache der erworbenen Taubstummheit. Nach BEZOLD in 
74 unter 233 Fallen, nach SCHONLANK in der Schweiz zu 37%. Nach groBen 
Epidemien, noch zuletzt nach der in Obersehlesien, zeigte sich eine deutliche 
Zunahme an taubstummen Kindern, so daB dort 1905 Mittel zur Erweiterung 
der bestehenden Taubstummenanstalten bewilligt werden muBten. - Scharlach 
fiihrt zu umfangreichen Knocheneinschmelzungen des Ohres, zu Schadigungen 
des Labyrinths und erfordert oft rechtzeitige Operation. HOLMGREN stellte lQOl 
bis 1910 unter 9590 behandelten Scharlachfallen 2020 Otit. med. fest, 44% 
davon das erste und zweite Lebensjahr betreffend, nur noch 4% das zehnte, ein 
Beweis fiir die verhangnisvolle Rolle der Scarlatina als Grund erworbener Taub
stummheit. - Grippe fiihrt gleichfalls zu starken Einsehmelzungen und fruh
zeitiger Operation (s. unten). Nach JAUQUET sind die Zerstorungen bei der durch 
Kriegsentbehrungen gesehwachten Bevolkerung besonders stark gewesen. -
Masern fiihren gleichfalls zu Mittelohrentziindungen. - Keuchhusten hat ver
einzelt Horverlust zur Folge und ist Ursache von Taubstummheit geworden. 
Epidemische Parotitis kann zu Mumpstaubheit fiihren. - Typhus abd. verursacht 
Mittelohrentziindungen, besonders aber sehwere degenerative Prozesse im Innen
ohr. - Typhus exanth. schadigte nach ZALEWSKI unter 500 Fallen den nervosen 
Horapparat in 1 %. 

MifJbrauch von Tabak und Alkohol. Tabak kann dureh Schadigung der 
oberen Luftwege Katarrhe des Mittelohres verursachen. Wichtiger sind die 
direkten Sehadigungen des Hornerven, die sich in Ohrensausen, Schwerhorigkeit, 
Sehwindel auBern. Manche FaIle heilen prompt durch Abstinenz, andere sind 
wenig oder gar nicht ruckbildungsfahig. - Uber den Alkoholismus der Eltern 
als Grundlage konstitutioneller Ohrenleiden wurde bereits gesprochen. Alkohol
genuB schadigt in ahnlicher Weise wie der Tabak teils die Sehleimhaute, teils 
den Hornerven. Verhangnisvoll kann die haufig zu findende Vergesellschaftung 
von chronischem Alkoholismus und Nicotinismus werden, besonders wenn, wie 
bei Arbeitern aus Staubbetrieben, die Sehleimhaut oder, wie bei sole hen aus 
Larmbetrieben, das Innenohr schon vorher geschadigt war. 

W irtschaftliche Lage des Einzelindividuums. DaB enges Beieinanderwohnen der 
Unbemittelten mit seinen bekannten Begleiterseheinungen leichtere Ubertragung 
von Infektionskrankheiten und damit Ausbruch von Ohrenleiden begunstigt, 
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leuchtet ein, ebenso daB schwere Erreichbarkeit oder Erschwinglichkeit sach
gemiWer Facharztbehandlung KompIikationen akuter Entziindungen begiin
stigen und zur Ziichtung chronischer beitragen muB. Es wurde bereits erwahnt, 
wie niitzlich planmaBige Kleinkinderfiirsorge gewirkt hat, und jeder erfahrene 
Ohrenarzt weiB, daB mit Ausbreitung der Schulhygiene sukzessive die Zahl der 
jahrlichen TotalaufmeiBelungen wegen chronischer Mittelohrentziindungen ab
genommen hat. Brauchbare groBere Statistiken fehlen bisher, bedauerlicher
weise auch solche iiber den EinfluB der Sozialversicherung. Altere Untersucher 
nahmen an, daB die Taubstummheit vorzugsweise die armere Bevolkerung be
falle. MYGIND widerlegt das mit dem Beispiel Norwegens, wo konstatiert wurde, 
"daB sie unter den okonomisch und hygienisch am besten gestellten Klassen vor
zugsweise auftritt". Welche Rolle hier die Inzucht spielt, ware noch zu kHiren. 

II. Wirkung auf die Umwelt. 
Mortalitat. In der allgemeinen Todesursachenstatistik nehmen Ohren

leiden einen verhaltnismaBig geringen Raum ein, so daB ein zahlenmaBiges 
Eingehen auf sie in diesem Zusammenhange nicht lohnt. - Die Lebens
gefiihrIichkeit der verschiedenen Formen von Mittelohreiterung hat SCHEIBE 
unter Beriicksichtigung ihrer Behandlung sowie des Lebensalters ausfiihrlich 
studiert. "Relativ am gefiihrlichsten ist das unbehandelte oder unrichtig 
behandelte Cholesteatom" (Perlgeschwulst). Von diesem war im erst en Teil 
unserer Abhandlung deswegen nicht die Rede, weil soziale Verhaltnisse auf 
sein Entstehen keinen EinfluB haben. Es zeichnet sich durch Knocheneinschmel
zung der Umgebung aus. - Von den akuten Eiterungen sind am gefahrlichsten 
die bei Influenza bzw. influenzaartigen Symptomen und die bei Lues III. Was 
die Grippe betrifft, mochte ich nach eigenen Erfahrungen auf die besondere 
Lebensyefahrlichkeit der otogenen Spatmeningitis bei schon ausgeheiltem pri
marem lIerd aufmerksam machen. 

M orbilitiitsstat~stik. Nach GROTJAHN darf unter den wenigen Gebrechen
zahlungen die des australischen Staates Neu-Seeland (nach dem Census of the 
British Empire 1901) als eine zuverlassige gelten. Aus ihren von PRINZING zu
sammengestellten Tabellen entnehme ich, daB auf je 10000 Lebende kamen: 

, 

Gebrechen durch 
0-15 15-:30 30-40 40-50 50-60 60-70 liber 70 I zusalnmen 

Jahre 

Mannlick: 
1. Taubstummheit 3,9 3,5 3,3 2,7 2,7 1,3 1,1 3,3 
2. Taubheit allein 0,7 3,7 4,8 4,9 12,0 23,9 56,3 I 6,0 

Weiblich: 
1. Taubstummheit 2,4 2,6 3,3 1,9 2,8 1,4 3,2 2,5 
2. Taubheit allein 0,5 3,1 4,1 6,7 13,3 19,2 50,7 4,6 

Interessant ist hier die zahlenmaBige Erfassung der Altersschwerhorigkeit. 
Was die iibrigen Zahlen angeht, so diirften sie nach Ansicht der betreffenden 
Autoren als Mindestziffern anzusehen sein, da es sich in jenem Staate urn kIi
matisch wie sozial giinstige Bedingungen handelt. Vber die Verbreitung der 
Taubstummheit in den Kulturstaaten siehe die Statistiken ROESLE bei GROTJAHN. 
In Deutschland gab es 190049750 Taubstumme, in PreuBen 1905 33567, Taub
blinde bei der letzten V olkszahlung vor dem Kriege in Deutschland 350, PreuBen 
144. - Sozial wichtig ist, daB nach erfolgter Radikaloperation (chron. Eiterung, 
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Cholesteatom) nach RAUCHS Forschungen in 66% eine Horverschlechterung ein
tritt. 

Sozialversicherung. Die fiir die Krankenversicherung wichtigen, mit Er
werbsunfahigkeit einhergehenden Ohrenleiden habe ich nach dem Standardwerk 
des statistischen Reichsamtes iiber die "Ortskrankenkasse fiir Leipzig und Um
gebung" 19lO folgendermaBen errechnet: 

Es kamen Ohrenkrankheiten auf 

10000 Krankheitsfalle . . . . . . . . . . . . . . . 
versicherte Personen . . . . . . . . . . . . . 
Krankheitsfalle bei mannlichen Pflichtmitgliedern 

" " weiblichen " 
versicherte Personen bei mannlichen Mitgliedern 

" weiblichen 

Von lOOO Krankheitsfallen der Ohren dauerten: 
tiber 1 Woche . 

4 Wochen. 
" 13 
" 20 
" 26 
" 34 

696,0 
182,0 
32,0 
10,0 

5,6 
2,8 

46,4% 
19,5% 
49,3% 
41,2% 
19,5% 
17,2% 

Die bei mannlichen Pflichtmitgliedern gezahlten 1232 FaIle von M ittel
oh"rkrankheiten hatten eine Durchschnittsdauer von 20,6 Krankheitstagen. -

Fiir die Invalidenversicherung habe ich bereits friiher einenAuszug aus den 
Berichten der Landesversicherungsanstalt Berlin 1900-1908 veroffentlicht. Ich 
zahlte unter einer Gesamtzahl der Hauptursachen der Invaliditat von 29800 
Ohrenleiden als Hauptursache 163mal, bei anderen Hauptursachen als Neben
ursache 485mal. In der Unfallversicherung spielt neben Horbeschrankung und 
Horverlust GleichgewichtsstOrungen infolge Schadelerschiitterung und -verletzung 
sowie subjektive Ohrgerausche eine Rolle. Genaueres hieriiber sowie iiber psycho
gene HOrstOrungen der Kriegsteilnehmer, die fUr das Versorgungswesen wichtig 
sind, enthalten die Kapitel dieses Handbuches "Gewerbekrankheiten" und "Un
fallversicherung". A. BARTH hat - was hier erwahnt sei - auf die Beeintrach
tigung der Erwerbsfahigkeit durch Schwerhorigkeit bei sonst Gesunden ein
dringlich aufmerksam gemacht, well manche Versicherungsbehorden zu dieser 
Frage eine widerspruchsvolle und unklare Stellung einnehmen. SchlieBlich Bei 
noch auf die Wichtigkeit einer sachgemaBen und durchdachten Berufsumleitung 
in diesem Zusammenhange hingewiesen. 

Privatversicherung. Bei schweren eitrigen Prozessen am Mittelohr, die mit 
Knocheneinschmelzung einhergehen, muB die Aufnahme in eine Lebensversiche
rung abgelehnt werden. Bei Schleimhauteiterungen, trockenen Perforationen 
sowie bei Radikaloperationen, die mehrere Jahre geheilt geblieben sind, kann sie 
unter erhohter Pramie, bei allen anderen Ohrenleiden ohne weiteres erfolgen. 

Rechtspflege. Fiir die Beurteilung der sich hier ergebenden sowohl im Inter
esse der Gesellschaft wie des Einzelindividuums bedeutungsvollen Probleme 
(Zeugenaussage, Haftfahigkeit, Strafunterbrechung usw.) sei auf das vorziigliche 
Buch von IMHOFER sowie auf meine eigenen Ausfiihrungen im "Handbuch der 
Hals-, Nasen-, Ohrenleiden" von DENKER-KAHLER, Bd. VIII, S. 312 ff. (J. Springer 
1927) hingewiesen, da der Raum eine auch nur andeutungsweise Behandlung 
nicht gestattet. 

Jugendfursorge, Erziehung, Unterricht, Fortbildung. SchwerhOrige. Das 
Jugendfiirsorgepersonal sollte mehr als bisher in der fruhzeitigen Erkennung von 
Ohrenleiden, nicht nur solchen, die sich an Infektionskrankheiten anschlieBen, 
geschult werden, besonders liegt die fiirsorgerische Erfassung des Kleinkindes 



Wirkung auf die Umwelt. 681 

(Spielkind, Schulrekrut) noch einigermaBen im argen. Deshalb habe ich bereits 
1910 Ausbildung del' lschwestern durch einen Ohrenarzt gefordert; F. KOBRAK 
tritt sogar fiir eigene "Ohrschwestern" ein, was mil' jedoch als zu weitgehend 
erscheint und die bereits bestehende Zersplitterung del' Fiirsorge noch vergroBern 
konnte. Mit Schuleintritt bessern sich die Verhaltnisse und von Jahr zu Jahr 
nimmt die Zahl del' unversorgten horkranken Kinder abo Am 1. Juli 1909 konnte 
die amtliche Statistik in PreuBen an bildungsfahigen Schulkindern yon 
7 -15 Jahren noch 788 sehr schwerhorige und 744 taubstumme feststellen, 
die nicht beschult waren (Vorlagen IIerrenhaus, Session 1911, Nr. 13). (Uber 
Schulohrenarzt s. oben Teil 1.) 

Man unterscheidet zu praktischen Zwecken drei Grade der HorstOrung, 
den leichteren mit einem Gehor fiir Fliisterstimme iiber 0,5 m, fiir laute Stimme 
iiber 1,0 m, hochgradigere mit Gehor unterhalb diesel' Grenzen und Taubheit, d. h. 
mit Verlust des Sprachgehors odeI' mit Gehor nur fiir Geschrieenes. Leichtsch wer
horige Schiiler werden dem Lehrer nahe gesetzt, das bessere Ohr ihm zugewendet, 
ein guthorender Nachbar dient notigenfalls als Helfer. Hochgradig Schwerhorige 
kommen in Schwerhorigenklassen bzw. -schulen odeI' erhalten, wo solche nicht 
bestehen, Absehunterricht. Wahrend del' Schulzeit Ertaubte werden entsprechend 
umgeschult. Bei del' ersten Kategorie erfolgt del' Unterricht vollig durch das Ohr, 
bei del' zweiten gleichfalls, mit Zuhilfenahme von Apparaten, wie des Vielhorers 
von REINFELDER, und durch das Auge. In Deutschland gab es 1922 (einschlieB
lich 3 Berliner Einzelklassen, die als eins gerechnet sind) 26 Schwerhorigen
schulen mit iiber 144 Klassen und iiber 10740 Schiilern (iiber einige Stadte waren 
statistische Angaben nicht zu gewinnen). Fiir die Fortbildung wird, wie es scheint 
ausnahmslos, fiir Haushaltungsunterricht nur in einigen gesorgt. Uber die geistig 
zuriickgebliebenen Schwerhorigen sowie schwerhorige Kriippel handeln die ent
sprechenden Abschnitte dieses Handbuches. - Taube Kinder gehoren in die 
Taubstummenanstalten (s. unten). Eine wie groBe Anzahl von Berufen Schwer
horigen und Ertaubten zur Verfiigung stehen, geht aus del' oben (Berufsberatung) 
zitierten Literatur (SCHORSCH, PEYSER) hervor. SCHORSCH hat durch systematische 
Umfrage bei Berufstatigen deren praktische Berufserfahrungen gepriift und del' 
Berufsberatung in diesel' Hinsicht au Berst wertvolle Aufschliisse verschafft. Fiir 
die wissenschaftliche Weiterbildung sorgt in Berlin ein "Pflegamt f. w. W.", 
das Vortragsreihen und Einzelvortrage veranstaltet. Die leicht Schwerhorigen 
folgen ihnen auf den vordersten Sitzreihen, die hoherer Grade mit Hilfe des 
Vielhorers, del' z. B. in del' Urania mit 100 Anschliissen versehen ist. SchlieB
lich veranstaltet das Pflegamt auch Kurse an del' Fortbildungsschule. 

Taubstumme. Das Ziel des Taubstummenunterrichtes ist eine moglichst gute 
Verstandigung del' Taubstummen mit Normalhorigen, darum lehnen die Taub
stummenlehrer die Gebardensprache (franzos. System) im Unterricht ab, welche 
die Taubstummen selbst als soziologisch wichtiges Mittel del' Verstandigung 
untereinander nicht entbehren wollen, und unterrichten nach dem deutschen 
Abseh- und Artikulationssystem. Diesem will BRA"LCKMANN zur Zeit eine neuere 
"sensomotorische Methode" hinzufiigen, die sich in del' Praxis Biirgerrecht erst 
erwerben muB. Die Ausnutzung vorhandener Horreste wird daneben betrieben, 
doch scheint man nach anfanglichem Enthusiasmus die praktischen Erfolge 
augenblicklich skeptischer zu beurteiIen. Fiir das Spielalter bestehen, wenn auch 
noch sparlich, Kindergarten. In Deutschland gibt es einschlieBlich del' privaten 
78 Taubstummenanstalten, dazu in Danzig 1, in Deutschosterreich 11, 37 sind 
Internate, 31 Externate, die iibrigen gemischt, Schiilerzahl in Deutschland 
6745, Lehrerzahl 880. Klassentrennungen sind in einigen derselben nach Gehor
resten, Sprachbesitz, geistigen Fahigkeiten, auch nach Religionsbekenntnis vor-
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genommen. Fur schwach Befahigte gibt es besondere Einrichtungen, fUr besonders 
gut Begabte Sonderklassen (Berlin und Koslin). Erganzend wirken hier und dort 
Horte fur taubstumme Kinder. 

Die Schul- und Unterhaltspflicht ist in Deutschland noch nicht einheitlich 
geregelt, obwohl sie es nach § 145 der deutschenReichsverfassung, der allgemeinen 
Schulzwang festsetzt, sein sollte. Die meisten Staaten haben sie eingefUhrt, so 
(zeitlich ziemlich an letzter Stelle) PreuBen durch das Gesetz yom 7. August 1911: 
Schulpflicht fUr taubstumme Kinder v<:>m vollendeten 7. bis 15. Lebensjahr. 
In Mecklenburg bestehen bisher keinerlei gesetzliche Bestimmungen, in Bayem 
nur eine so unvollkommene Regelung, daB nach SCHORSCH dort 40,5% aller Taub
stummen ohne Unterricht aufwachsen und von den Geburtsjahrgangen 1897 
bis 1907647 Kinder mit groBer Verspatung, namlich im Alter von 9-15 Jahren, 
den Anstalten zugefUhrt wurden. An solchen Mangeln ist zum Teil die in der 
Praxis schwierige Regelung der Unterhaltspflicht schuld, die von wenig leistungs
fahigen Ortsverbanden gem umgangen wird. - So kommt es, daB noch vor 
10 Jahren nur 65% der Taubstummen erwerbstatig waren. Ein kleiner Prozent
satz scheidet vielleicht auch durch seine psychologische Einstellung aus. Was 
diese betrifft, so unterscheidet WEGWITZ neben dem mit seinem Schicksal nie 
Ausgesohnten, der leicht zum Querulanten wird, und dem "brav MittelmaBigen" , 
den fleiBigen Arbeiter, der stets fUr seine Weiterbildung sorgt, und einen sehr 
verinnerlichten und ausgeglichenen "religiosen" Typus. 1m groBen und ganzen 
bilden also die Taubstummen, wenn die Gesellschaft ihre Pflicht ihnen gegenuber 
erfullt, einen wertvollen Faktor im sozialen Gefuge. Die organisierten Taub
stummen haben ihr Schicksal selbst in die Hand genommen und neuerdings 
folgende Reformvorschlage gemacht, von denen ich einige fortlasse, die den Bei
fall der gleichfalls organisierten Lehrerschaft nicht gefunden haben. 

1. Fiir aIle taubstummen Kinder dasselbe Ausbildungsrecht wie fiir die horenden, 
namlich durch Kindergarten, Taubstummenschulen und Fortbildungsschulen. 2. Fiir die 
befiihigten der jetzt zur Schulentlassung kommendengehorlosen Schiiler die Ausbildungs
moglichkeit auf einer besonders fiir sie eingerichteten Oberschule mit AbschluB durch eine 
Reifepriifung, die den Hochschulbesuch ermoglicht. 3. Fiir die Reifeschiiler die Einrichtung 
einer Hochschulabteilung. 4. DaB nur solche Lehrer an den Taubstummenanstalten An
stelIung finden, die fUr diesen schwierigen Beruf besonders geeignet und mit der Psychologie 
des Taubstummen, mit seiner Denk- und Ausdrucksweise hinlanglich vertraut sind. 5. (falIt 
fort). 6. DaB die Zoglinge der Taubstummenanstalten nach ihrer geistig-sprachlichen Ver
anlagung gruppiert und ihrer Eigenart nach padagogisch behandelt werden. 7. DaB in den 
Taubstummenanstalten neben dem wissenschaftlichen Unterricht mehr als bisher noch auf 
die gewerbliche Ausbildung der Zoglinge Bedacht genommen wird. 

Fur die 4-5000 Berliner Taubstummen bestehen Volkshochschulkurse. Der 
Ausbildung der Taubblinden, uber deren geistiges Leben und Erziehung Genaueres 
von SCHLAEGER vorliegt, dient das Oberlinhaus in Nowawes bei Potsdam. 

Gemeinschaftsleben. Von deutschen Schwerhorigen sind drei Vereinigungen 
gegrundet, der Verein der Schwerhorigen, genannt Hephata, der Schutzverband 
und der Deutsche Schutzverband. In Osterreich bestehen zwei, "Vox" und Gesell
schaft zur Fursorge fUr Horlose. In Schweden breitet sich seit 1921 die Bewegung 
unter HOLMGREN, in Amerika durch die "New York League for the Hard of 
Hearing" aus (ANNETTA PECK). Ihre vielseitige Tatigkeit erstreckt sich auf kirch
liche und Unterrichtsbedurfnisse, wirtschaftliche und rechtliche Interessen, auch 
suchen sie die Leidenden vor Ausbeutung durch reklamehafte Anpreisung 
von Heilmitteln, Heilmethoden und schwindelhaften Horapparaten zu schutzen. 
Eine Sammlung und kritische Besprechung der letzteren verdanken wir unter 
anderem ZWARDEMAKER und OPPIKOFER. ·Die Mehrzahl der schweizerischen 
kantonalen Regierungen verbietet ihre Anpreisung und bestraft im Ubertretungs
fa lie auch den Herausgeber der betreffenden Zeitung. - Fur Taubstumme 
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bestehen zahlreiche Vereine. Uber sie und sonstiges Wissenswertes enthalten das 
N otige die bereits im 22. J ahrgang erscheinenden "Statistischen N achrichten", 
begriindet von RADOMSKI und herausgegeben vom Statistischen AusschufJ des 
Bundes deutscher Taubstummenlehrer. Der staatlichen Taubstummenanstalt in 
Leipzig ist das deutsche Museum fur Taubstummenbildung und eine groBe Bucherei 
angeschlossen. 
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Leibesiibullgell: Ver,,~altullg und Organisation. 
Von 

A. MALLWITZ 
Berlin. 

1. Einleitung. 
Bei der Behandlung des Arbeitsgebietes bedarf es zunachst del' grundsatz

lichen Feststellung, daB es sich in dem hier wiedergegebenen Rahmen um eine 
Frage der offentlichen Gesundheitspflege handelt. Eine nahere Begrundung 
dafUr, daB die Leibesubungen in einem Handbuch del' sozialen Hygiene Auf
nahme finden mussen, eriibrigt sich, da sich del' Sport in allen seinen Zweigen 
wiihrend der letzten 20 Jahre als eine Angelegenheit des offentlichen Lebens 
durchgesetzt hat. Es kann auch davon abgesehen werden, die Begriffe Leibes
ubungen und Sport als solche zu definieren. Vielmehr genugt die allgemeine 
Feststellung, daB Turnen, Spiel, Sport und Wandern nicht als Selbstzweck, 
sondern als aussichtsreiches Mittel fur die Erhaltung und Vermehrung der 
Volksgesundheit in sozialpolitischer Hinsicht zu betrachten sind. Obwohl- was 
noch zu zeigen sein wird - weitverzweigte Fragen rein finanzieller Art mit dem 
gesamten Sportwesen in engem Zusammenhang stehen, haben wir uns hier vor
wiegend auf die sozialhygienische Seite zu beschriinken. 

Die eigentlichen Verkehrs- und technischen Sports gehoren zuniichst also 
nicht in den Rahmen des Themas. Dasselbe gilt fUr die piidagogischen Ziele 
und fUr die philosophische Betrachtung der Sache. Del' Ideologe wird zwar 
mit dieser Beschriinkung nicht recht einverstanden sein, da er in del' einseitigen 
Behandlung del' Materie in Turn- und Sportvereinen an sich schon die Abkehr 
von den Geisteswissenschaften sieht. Es liegt jedoch umgekehrt: Infolge der 
fast giinzlichen Vernachliissigung der Korperbildung durch Lehrer und Erzieher 
fruherer Jahrzehnte hat zum Ausgleich dieses schweren Fehlers eine Gegen
bewegung eingesetzt, die bewuBt einseitig vorgeht und den bisher fUr richtig 
befundenen Weg tatkriiftig verfolgt. An dieser (neuerdings gemilderten) Hal
tung der Sportkreise tragen aber auch die sozialen Verhiiltnisse in den Stiidten 
und die bis vor gar nicht langer Zeit ganzlich abwartende oder ablehnende 
Haltung der Arzteschaft in der Sportfrage eine wesentliche Schuld; denn die 
Arzte haben dic sozialen Voraussetzungen, auf Grund deren "Sport" erst ent
stehen konnte, lange Zeit vollkommen ubersehen. Die Leibesubungen werden 
aber als Kulturerscheinung erst dann richtig gewertet werden und in der Sozial
politik den ihr zukommenden Platz erhalten, wenn nicht nur die Arzteschaft, 
sondern auch Volkswirtschaftler, Finanz-, Industrie- und Handelskreise, letzten 
Endes auch die Vertreter der Geisteswissenschaften sich ihrer nachdrucklich an
genommen haben werden. Also erst in absehbarer Zeit wird es gelingen, mit Hilfe 
einer planmiiBigen Regelung der Korperubung von J ung und Alt unter gleichzeitiger 
Ausnutzung physikalischer und chemischer Umwelteinflusse Gesundheitspolitik 
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auf lange Sicht zu treiben. Fiir die Losung volkswirtschaftlicher Probleme ist 
die Okonomie der Kraft des Einzelwesens von entscheidender Rolle fUr das 
Volksganze. Mit Hille ernsthaft ausgeiibten Sportes solI jedem einzelnen die 
Moglichkeit gegeben werden, seine Krafte zum Besten des Volkes und damit 
der Menschheit zu erhohen. 

Gesehiehtliehes. 
In der Gesundheitspflege ringt sich die Tatsache immer mehr durch, daB 

V orbeugen besser ist als Heilen. Die vielseitige Entwicklung der Medizin, der 
in den letzten Jahrzehnten bedeutende erkenntnistheoretische Erfolge vor
behalten gewesen sind, hat das Eindringen in spezialisierte Einzelheiten aller 
Disziplinen gefordert. Grundlegende Umwalzungen auf Teilgebieten der Heil
kunde haben jahrzehntelang die Aufmerksamkeit so stark in Anspruch ge
nommen, daB groBere Gesichtspunkte allgemeiner Natur dariiber verloren 
gehen konnten. Selbst die dem Turn- und Sportwesen verhaltnismaBig nahe
stehende Orthopiidie hat jedoch ihre Schwester, die Gymnastik, so vernach
lassigt, daB fiihrende Fachmanner an Universitaten sie kaum dem Namen nach 
gekannt haben. Trotz riihmlicher Ausnahmen kann man den Orthopaden den 
V orwurf nicht ersparen, daB sie die biologischen Grundlagen ihres Faches nur 
alIzueng gezogen haben. Entkriiftet wird das eben Gesagte, wie es auf 
einem der letzten orthopadischen Kongresse versucht wurde, keineswegs durch 
die Tatsache, daB Manner wie HOFFA, SPITZY u. a. schon seit Jahrzehnten die
selben Forderungen ab und zu wiederholt haben; denn erst in der letzten Zeit 
ist es durch EinfluB von BIESALSKI, A. BLENCKE usw. anders geworden. Auf 
dem OrthopadenkongreB 1926 hat die Gymnastik den Auftakt gebildet. Auch 
auf dem 18. KongreB der Deutschen Orthopadischen Gesellschaft im Jahre 1923 
wurde beispielsweise der Frage des Schulturnens eine besondere Bedeutung da
durch beigemessen, daB 4 Referate dariiber gehalten wurden. 

Verfolgt man bis in die letzten Jahre hinein die groBe Anzahl aller Lehr
biicher der Hygiene, so wird man bestatigt finden, daB in der Vorkriegszeit 
vielfach das Kapitel "Leibesiibungen" entweder ganz fehlte oder - wenn schon 
vorhanden - Unzureichendes bot, da der Sport trotz Anerkennung eines ge
wissen hygienischen Wertes wegen der angeblichen gesundheitsschadigenden 
Wirkung meist verurteilt wurde. An Hand von Zahlen und Befunden wird oft 
genug nachgewiesen, daB Sport zwar eine die Gesundheit fordernde Sache sei, 
im Grunde genommen aber viel Schaden anrichte. Tatsache ist, daB man z. B. 
akute und chronische Herzkrankheiten, FaIle von Herztod auch sonst in der 
arztlichen Literatur in friiheren J ahren vielfach dem Sport allgemein zur Last 
legte. Dabei wurden oft Ursache und Wirkung verwechselt, weil die notige 
Sachkenntnis - namentlich der sportlichen Praxis - dem Mediziner fehlte. Der 
Schaden muBte von den theoretisch und namentlich praktisch im Sport unter
richteten Arzten, deren es in den vergangenen J ahren relativ viel zu wenig ge
geben hat, wieder gutgemacht werden. 

Den Physiologen fallt neben der rein experimentellen Forschung u. a. die 
Aufgabe zu, die auf die Heilung von Krankheiten und die auf AbwehrmaB
nahmen von Schadlichkeiten gerichtete Tatigkeit des praktischen Arztes in 
dauernder Fiihlung zu halten mit den biologischen Grundgesetzen. Unter ihnen 
finden sich hervorragende Vertreter dieser Disziplin, deren wissenschaftliche 
Fachtatigkeit von einer groBziigigen Kulturpolitik ihren Ausgangspunkt nimmt, 
denen kein biologischer Gedankengang zu kiihn ist, um den groBen Naturgesetzen 
nachzugehen. Unter den fiir Turnen und Sport interessierten Physiologen hat 
der Name DU BOIS-REYMOND einen besonderen Klang. Die beriihmte Rektorats-
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rede des Vaters des Berliner Physiologen: "Uber die Ubung", die er im Jahre 
1881 als Rektor der Universitat Berlin gehalten hat, kennt zwar nicht jeder 
Arzt, aber doch jeder gut ausgebildete Turn- und Sportlehrer. Sie enthalt heute 
noch ganz unumstoBliche Wahrheiten. 

RENE DU BOIS-REYMOND hat der akademischen Turn- und Sportbewegung jahrelang 
farderlich znr Seite gestanden. Er hat selbst viel geiibt, auch noch in spateren Jahren. Da
durch wnrde er auch befiihigt, anf Grund praktischer Erfahrungen die Ergebnisse seiner 
experimentellen Forschung mit der Empirie in Einklang zu bringen. Nicht ganz verstand
lich ist, daB er - obwohl selbst tatig bei der Ausbildnng von Fachlehrern, obwohl selbst 
Lehrer an der Hochschule fiir Leibesiibungen - mehrfach in der Presse seine Gegnerschaft 
gegen die Sporthygiene als selbstandigem Wissenschaftsgebiet ausgedriickt hat. DaB der 
praktische Sportarzt dem Fachphysiologen nicht ins Handwerk zu pfuschen hat, ist ganz 
selbstverstandlich. Daher sind physiologische Grenz· und Streitfragen nnr von geeigneten 
Spezialisten zu lasen. Ort solcher Forschung sollten die Physiologischen Institute der "Cni
versitaten sein, falls nicht Sportplatze und Turnhallen ausnahmsweise entsprechend aus
gestattet sind. 

Wie sah es fruher nun in anderen Teildisziplinen der Medizin aus 1 Der 
Internist hatte sich beispielsweise hinsichtlich der Beurteilung der Wirkung 
des Sports so festgelegt, daB es Jahrzehnte dauerte, bis er iiberhaupt zum 
Helfer auf dem Gebiet gewonnen wurde, bis beispielsweise von den Spezialisten 
fUr Erkrankungen der Kreislauforgane zugegeben wurde, daB nicht die Ver 
groBerung, sondern im allgemeinen die Verkleinerung des Herzens die Folgt, 
korperlicher Leistungen ist. Ausnahmen bestatigen auch hier die Regel. Das 
Vorurteil gegen sportlich betriebene Leibesubungen war dem Volke durch 
veraltete Schulmanner, durch sachunkundige Arzte so eingeimpft, daB es kaum 
zu uberwinden war. Hier scheint dem Deutschen ein Radikalmittel erst die 
Augen geoffnet zu haben: der Krieg mit seinen grenzenlosen Leistungen und 
die Niederlage im Kriege mit ihren Folgen. Was vielleicht im stillen Kampfe 
um die Gewinnung der Geister noch lange gedauert hatte, das ist jetzt erreicht 
worden. Man weiB nun, daB die Folgen der Blockade, des Hungers, der Ver
armung und der Wirtschaftsnot, des Wohnungselends und der Demoralisierung 
mit Hilfe planmaBiger Korperpflege gemildert werden konnen. lch sage nicht, 
durch Turnen und Sport allein; die Leibesubungen sind vielmehr nur eine der 
vielen Moglichkeiten, durch die das hohe Ziel erreicht werden muB und erreicht 
werden wird. Denn sie sind einer der aussichtsreichsten Wege zur Abhilfe. 

Die hygienische Volksaufkliirung hat durch universell gebiIdete Arzte viel 
Gutes schon jetzt geschaffen; in der offentlichen Gesundheitspflege ist die Er
kenntnis, daB wir an die Stelle von AbwehrmaBnahmen gegen Schadlichkeiten 
positive Leistungen setzen mussen, allmahlich durchgedrungen. Vor einigen 
Jahren hat der damalige Leiter der PreuBischen Medizinalverwaltung, GOTTSTEIN, 
gelegentlich der Fiinfzigjahrfeier der Berliner Gesellschaft fUr offentliche Ge
sundheitspflege in seinem Referat "Sozialhygiene" ausdriicklich darauf hinwiesen, 
daB Vorbeugungsmittel gegen Krankheiten besser als HeiImittel waren und daB 
der Hygieniker auf die Aktivierung nicht ausgebildeter Eigenschaften und 
Krafte des Karpen! sein besonderes Augenmerk zu richten hatte. Diese Erklarung 
hat damals auf mich einen ahnlichen Eindrnck gemacht wie im Jahre 1907 
die Feststellung, daB es in Deutschland einen Chirurgen gab (AUGFST BIER), 
der in geeigneten Fallen durch Bestrahlung mit natiirlichem Sonnenlicht 
chirurgische Tuberkulose besser zu heilen wuBte als mit dem Messer. 

Beachtenswert ist auch die Erganzung, die Begriffe wie Fiirsorge und 
TVohlfahrt im letzten Jahrzehnt erfahren haben1). Fruher kannte man fast 

1) Das am I. April 1924 in Kraft getretene Reichs·J ugendwohHahrts·Gesetz hat allerdings 
zu dem an sich unerfreulichen Zustand gefiihrt, daB die zu erfassende Jugend mindestens 
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nur die Sorge fur korperlich oder seelisch, geistig oder wirtschaftlich Schwache. 
DaB fur Kummerliche gesorgt werden muB, versteht sich von selbst. Heute 
werden uber diesen Schwachsten und Armsten des Volkes aber auch die Ge
sunden nicht ganz vergessen. Das gilt insbesondere fur die Jugend. 

2. Reich, Lander, Landesteile. 
a) Reich. 

Nach Artikel 7 Ziff. 7 der Reichsverfassung hat das Reich die Gesetzgebung 
u ber Bevolkerungspolitik . . . J ugendfursorge. 

Artikel 120 der Reichsverfassung lautet: 

"Die Erziehung des Nachwuchses zur leiblichen, seelischen und gesellschaftlichen 
Tiichtigkeit ist oberste Pflicht und natiirliches Recht der Eltern, iiber deren Betatigung 
die staatliche Gemeinschaft wacht." 

Artikel 122 Abs. 1 lautet: 
"Die Jugend ist gegen die Ausbeutung sowie gegen sittliche, geistige und korperliche 

Verwahrlosung zu schiitzen. Staat und Gemeinden haben die erforderlichen Einrichtungen 
zu treffen." 

Bisher hat die Reichsregierung Gesetze auf dem Gebiete der korperlichen Erziehung 
oder der Leibesiibungen nicht erlassen. Gefordert wird von einzelnen Verbanden fiir Leibes
iibungen 

1. ein Spielplatzgesetz, 
2. die gesetzliche Einfiihrung der Turn- und Sportpflicht. 
Das erste war wegen der herrschenden Finanznot undurchfiihrbar, obwohl fast alle 

deutschen Lander ihr grundsatzliches Einverstandnis im Jahre 1921 bereits erklart hatten. 
Von der reichsgesetzlichen Regelung einer Sportpflicht hat die Reichsregierung aus innen
und auBenpolitischen Riicksichten Abstand genommen. 

Weitere Forderungen zielen auf die gesetzliche Einfiihrung der taglichen Turnstunde 
und der ganzlichen Steuerfreiheit des Sport- und Turnbetriebes hin. 

Das in Sportfragen tedertilhrende Ressort der Reichsregierung, das Reicks
ministerium des Innern, setzt sich, sofern Zustandigkeiten anderer Reichsmini
sterien beriihrt werden, in den einzelnen Fragen mit diesen in Verbindung, in 
Sachen der FahrpreisermiWigung z. B. mit dem Reichsverkehrsministerium, in 
internationalen Angelegenheiten mit dem Auswartigen Amt (Wettspiele, Sammel
sichtvermerke bei Auslandsfahrten u. a.), in Steuersachen mit dem Reichsminister 
fur die Finanzen. In den Jahren 1920-1922 hat beim Reichsministerium des 
Innern ein Fachreterat, das vom Verfasser versehen wurde, bestanden. 

Der Reickshaushalt enthalt einen Sportfonds seit dem Jahre 1921, der nach 
den Schwankungen der Inflationszeit jetzt wieder auf 1 Million M. gestiegen 
ist; das Reich bewilligte 1925 ein Extraordinarium von 1 Million M. fur das 
Deutsche Sportforum im Grunewald. In dem Dispositiv des Sportfonds stehen 
Mittel vorwiegend fur zwei Aufgaben zur Verfugung, und zwar fur 

1. Einrichtungen, die fiir das ganze Reich vorbildliche Bedeutung haben, 
2. Einrichtungen, die sich uber das ganze Reich erstrecken. 

schon stark angekrankelt sein muB, um der Wohltaten der Fiirsorge und Wohlfahrt wiirdig be
funden zu werden. Die dadurch entstandene Verwirrung der Begriffe ist ja jetzt erfreulicher
weise etwas beseitigt worden. WenigeJahre zuriick war man in Fiirsorgekreisen tatsiichlich 
der Ansicht, daB J ugendpflege und Leibesiibungen mit den Bestrebungen der W ohlfahrt an sich 
nicht das geringste zu tun habe. Verfasser erklarte auf dem Deutschen KongreB fiir Jugend
fiirsorge im Jahre 1917, daB es neben der relativ geringen Anzahl fiirsorglich zu betreuender 
Jugendlicher (2-3 Millionen) doch annahernd etwa 10 Millionen gesunde, normale Jungen 
und Madchen in Deutschland gabe, die sich mit aller Kraft dagegen wehrten, Almosen zu 
empfangen; er fiihrte aus, daB das damals in Vorbereitung befindliche JugendwohHahrts
gesetz die Jugendpflege, die schlieBlich dann noch als Kann-Aufgabe in das Reichsgesetz 
hineingeflickt wurde, kaum beriicksichtige, und daB an Turnen, Spiel, Sport und Wandern 
scheinbar iiberhaupt nicht gedacht worden seL 
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Als Beispiel zu 1. gelte die Deutsche Hochschule fUr Leibesiibungen im 
Deutschen Stadion. Eine Parallele dazu bildet die Bundesschule des Arbeiter
turn- und Sportbundes, die in Leipzig ihren Sitz hat und in Hannover eben
falls eine Zweiganstalt besitzt; beide sind hauptsachlich zu dem Zweck geschaffen 
worden, Turnwarte fiir die Arbeitervereine auszubilden. Zu 2. kommt beispiels
weise die Unterstiitzung del' Spitzenorganisationen auf dem Gebiete des Turn-, 
Spiel-, Sport- und Wanderwesens in Frage (vgl. Verzeichnis auf S.719). Dazu 
darf bemerkt werden, daB es fast fiir aIle einzelnen Zweige del' Leibesiibungen, 
z. B. Schwimmen, Turnen, Rudern, Athletik usw., Spitzenverbiinde gibt, die 
sich iiber das ganze Reich erstrecken und daher nicht von den deutschen Landern, 
sondern vom Reich unterstiitzt werden. 

Del' Reichsbeirat fur korperliche Erziehung ist ein aus Vertretern del' Spitzen
yerbiinde geschaffener GutachterausschuB, del' dem Reichsministerium des Innern 
seit dem Jahre 1920 zur Seite steht. 

Die Reichsschulkonferenz, die 1920 in den Deutschen Reichstag einberufen 
war, beschiiftigte sich im AusschuB 11 b mit Fragen del' Korperbildung und 
nahm Leitsiitze an, die sich auf allgemeine Ziele del' Leibesiibungen (Schiiler, 
Turnlehrer, Ubungsstiitten, Vereine und Organisationsfragen) beziehen. Den 
amtlichen Bericht (erstattet vom Reichsministerium des Innern) hat del' Verlag 
Quelle & Meyer, Leipzig (1921), herausgegeben. Er enthiilt die Verhandlungen 
des Ausschusses, die Berichterstattung des Vorsitzenden DOMINICUS an das 
Plenum und die EntschlieBungen, die den Regierungen del' deutschen Lander, 
den kommunalen Spitzenorganisationen usw. iibersandt worden sind. 

Das Reichsgesundheitsamt hat sich am 3. und 4. Mai 1921 mit Fragen del' 
Leibesiibungen beschiiftigt. Sein friiherer Priisident Dr. BUMM stellte auf Ver
anlassung des Reichsministeriums des Innern (Abtg. II) im Rahmen del' 
Verhandlungen iiber die Schaffung von Einheitsformularen fUr Gesundheits
statistik unter anderm auch die Einfiihrung von Leistungspriifungen zur Er
orterung. In dem ErlaB des Reichsministeriums des Innern vom 24. Juli 1922 
- II. 3895 A - an die Landesregierungen ist dariiber folgendes gesagt: 

,,1m Hinblick auf die hervorragende Bedeutung, welche der Pflege der Leibesiibungen 
in den Schulen beigemessen werden mull, sind in den Vordrucken fUr den Gesundheitsschein 
(Formular 1 und la) auch Eintragungen ftir die korperlichen Leistungsprtifungen vorgesehen, 
deren Ergebnisse einstweilen jedoch nur bei der SchulentIassung statistisch verwertet werden 
sollen .... Formular 2 soIl der Zusammenstellung statistischer Durchschnittswerte bei Schul
anfiingern und Schulentlassenen dienen, wie sie sich auf Grund der Feststellung tiber die 
allgemeine Korperbeschaffenheit und tiber die korperlichen Leistungen in dem Gesundheits
schein ergeben." 

Del' Reichsrat, die Vertretung del' deutschen Liinder bei del' Gesetzgebung 
und Verwaltung des Reichs, und del' Reichstag, die Vertretung des deutschen 
Volkes durch seine Abgeordneten, befassen sich im Rahmen ihrer Befugnisse 
mit allen einschliigigen Fragen laufend. Besonderen AniaB zur Erorterung del' 
Bedeutung von Leibesiibungen bieten regelmiiBig die Beratungen iiber den 
Reichshaushalt. Die Drucksachen des Reichsrats und des Reichstags enthalten 
die Niederschriften del' Verhandlungen und del' gefaBten EntschlieBungen. 
Unter Vorsitz des Reichstagsprasidenten wurde am 17. Januar 1926 ein inter
fraktioneller ReichstagsausschuB fiir die korperliche Erziehung gegriindet; er 
erganzt sich von Fall zu Fall durch Vertreter von Spitzenverbanden fiir Leibes
iibungen und geeignete Sachverstiindige. 

Del' Herr Reichsprasident hat durch die Bekundung seines personlichen 
Interesses, durch Empfang von Abordnungen del' deutschen Turn-, Sport- und 
Jugendverbiinde, durch Stiftung einer Siegerurkunde fiir die Reichsjugendwett-

Handbuch der 80zialen Hygiene. v. 44 
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kampfe sowie einer Plakette fUr die Sieger bei Wettkampfen am Verfassungs
tage die Leibesubungen gefordert. 

b) Lander. 
Den deutschen Landern steht verfassungsrechtlich die Verwaltung des 

Arbeitsgebietes zu. Daher haben eine Reihe VOI1- Landern auch fachlich vor
gebildete Referenten. Wo dies nicht der Fall ist, werden Gutachten turn- und 
sportverstandiger Beamter nachgeordneter Stellen eingeholt. Zustandig sind, 
auBer in PreuBen, die Unterrichtsverwaltungen der Lander. In PreuBen liegt 
die Federfuhrung beim Ministerium fur Volkswohlfahrt, wahrend aIle Schul
angelegenheiten, auch der Hochschulsport, beim Ministerium fur Wissenschaft, 
Kunst und Volksbildung bearbeitet werden, soweit nicht arztliche und sport
arztliche Angelegenheiten in Frage kommen. Das Fortbildungsschulwesen 
ressortiert beim Handelsministerium, Leibesubungen an Forstakademien usw. 
beim Landwirtschaftsministerium. 

Den Ressorts der Lander stehen heute fur Jugendpflege und Leibesubungen 
entsprechende Etatsmittel, die durchweg zu gering bemessen sind, zur Verfugung. 
PreuBischer Staatsrat und Landtag haben mit Unterstutzung alIer Parteien fUr 
1927 die Einsetzung eines neuen Titels "Leibesubungen" einstimmig gefordert. 

Die groBeren Lander besitzen Landesturnanstalten (Turnlehrerbildungs
anstalten) zur Ausbildung und Fortbildung der Lehrer(-innen) und Fach
lehrer(-innen). Den meisten Landern stehen auch Landesbeiriite fUr korperliche 
Erziehung und J ugendpflege zur Seite; in ihren Parlamenten sind vielfach 
interfraktionelle Ausschusse fUr das Arbeitsgebiet gebildet worden, sofern dieses 
nicht in anderen Ausschussen, z. B. fUr Bevolkerungspolitik, Gesundheitspflege 
usw., behandelt wird. 

In den Preuf3ischen Landesgesundheitsrat sind neuerdings einzelne Sach
verstandige (Sportarzte) berufen worden. Ein besonderer AusschuB fUr Leibes
ubungen, zu dessen Sitzungen geeignete Gutachter herangezogen werden, ist 
gegrundet worden. In seinen bisherigen Sitzungen beschaftigte er sich mit 
folgenden Fragen: 

1. Prufungsordnung fUr Lehrer( -innen) der vorbeugenden und ausgleichenden 
Leibesubungen (fruher: orthopadisches Schulturnen), 

2. LeistungsprUfungen 1), 

3. Vereinheitlichung der sportarztlichen Fragebogen. 
AuBerdem bedient sich die Medizinalverwaltung PreuBens des 1924 im 

Ministerium fUr Volkswohlfahrt gegriindeten Deutschen Arztebundes zur Far
derung der Leibesiibungen als eines Gutachterausschusses in Sachen des Sportarzt
wesens. 

Die Unterrichtsverwaltungen der Lander veroffentlichen die auf Turnen 
und Sport bezuglichen Erlasse regelmaBig in ihren Ministerialblattern. Die 
preuBischen Erlasse werden auBerdem laufend auch in den Weidmannschen 
Taschenausgaben (32) von Verfugungen der PreuBischen Unterrichtsverwaltung 
herausgegeben. Einzelne Erlasse dem Wortlaut nach anzufuhren, gestattet bei 
der Fulle des Stoffes der Mangel an Raum nicht. 

In der Abteilung fur Allgemeine V olkswohlfahrt des Ministeriums werden 
samtliche Fragen der Jugendptlege, Jugendbewegung und Leibesiibungen bearbeitet. 

In der Jugendptlege der Schulentlassenen bildet den Ausgangspunkt fUr aIle 
spateren Arbeiten der Behorden der bekannte ErlaB des PreuBischen Kultus
ministers yom 18. Januar 1911, dessen Bearbeiter der Ministerialdirigent i. R. 

1) 100-m-Laufen, 3000-m-Laufen, Hochsprung, Weitsprung, KugelstoBen, Ballweit
werfen. Vgl. SCHNELL S. 750, FuBnote. 
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Geh. Oberregierungsrat Dr. Hinze gewesen ist. -Cber die MaBnahmen des Staates 
und den derzeitigen Stand der Jugendpflegebewegung in PreuBen geben folgende 
Schriften niihere Auskunft: 

1. Jugendpflege 1 ). Zusammenstellung der wichtigsten Bestimmungen und 
Erlasse und Verzeichnis der Ausschiisse fiir Jugendpflege in PreuBen. Ber
lin SW 68: Druck und Verlag der Schriftenvertriebsgesellschaft G. m. b. H. 1914. 

2. Die staatliche Wohlfahrtspflege in Preuf3en 1919-1923 von HEINRICH 
HIRTSIEFER. Berlin: Carl Heymann (12). 

3. Denkschrift iiber die Forderung der Jugendpflege in Preuf3en. Berlin SO: 
G. Hackebeil 1926 (33). 

In der Abteilung r olksgesundheit des .Ministeriums fiir V olkswohlfahrt 
werden folgende Gebiete besonders bearbeitet: Wissenschaftliche Erforschung 
der Leibesiibungen, Konstitutionshygiene einschlieBlich Korpermessung und 
Leistungspriifungen, Sportiirztliches Ausstellungs-, Film- und Pressewesen, 
Fachiirztliche Beratungsstellen in Gemeinden, Vereinen usw. Es besteht ein 
besonderes Referat fiir gesundheitliche Angelegenheiten auf dem Gebiete der 
Leibesiibungen und des Wanderns, fUr Statistik der Leibesiibungen, fiir Lehr
giinge zur Ausbildung oder Fortbildung von Arzten einschlieBlich der beamteten 
Arzte, fiir Schulgesundheitspflege, Gewerbehygiene und Psychophysik, soweit 
bei diesen Materien die Leibesiibungen in Betracht kommen. 

Von der Medizinalverwaltung PreuBens sind bei der besonderen Wichtig
keit der Leibesiibungen fiir die Erhaltung und Vermehrung der Volksgesundheit 
folgende Richtlinien als Ausgangspunkt fiir die praktische Arbeit aufgestellt 
worden: 

,,1. Die planmaBige Pilege yon Leibesiibungen ist im hohen MaBe geeignet, der Vor
beugung von Erkrankungen der J ugend zu dienen und bei vielen Krankheiten einen leichteren 
Verlauf zu sichern. 

2. Wegen der damit einhergehenden Abhartung der Haut (leichte, licht- und luft
durchlassige Kleidung) und der Gewohnung des Korpers an klimatische Einfliisse (Erhohung 
der Widerstandskraft) sind Ubungen im Freien, besonders im 'Yinter, durch lebhafte Be
wegungsspiele:, Waldlaufen und \Yintersport zu bevorzugen. 

3. Jede Ubungsart hat ihre bestimmten gesundheitlichen Vorziige. Bei Beachtung der 
i.r:dividuellen Verschiedenheit biologischer Grenzen konnen durch richtige Dosierung des 
UbungsmaBes gesundheitliche Nachteile, auch bei wettkampfmaBigem Betriebe der Leibes
iibungen, vermieden werden. Unnotiger Uberangstlichkeit bei den Eltern ist daher entgegen
zuwirken. 

4. Schwachlinge mit minderwertigen Anlagen, die keine ernsten Organfehler haben, 
sind in erhohtem MaBe zu den Ubungen heranzuziehen. 

5. Die Forderung des natiirlichen Bewegungstriebes verursacht bedeutende \Vachstums
reize und starkt die funktionelle Leistung der inneren Organe z. B. des Herzens und 
Blutkreislauf, von deren Leistungsfahigkeit Dauer und Qualitat des Lebens abhangen. 

6. \Yegen der Unzulanglichkeit der Korpermessungen im Sinne einer positiven 
Bevolkerungspolitik sind kiinftig 4~e korperlichen Eigenschaften Jugendlicher und Er
wachsener in einigen urwiichsigen Ubungen (Laufen, Springen, 'Yerfen) durch Leistungs
p~iifungen zu erfassen. ,~Yo Gelegenheit zum Schwimmen ist, kann eine Schwimmprobe 
hmzugenommcn werden. 

Bemerkenswert sind ferner die von der Medizinalverwaltung herausgegebenen 
"Veroffentlichungen aus dem Gebiete der Medizinalverwaltung" (Berlin, Wil
helmstr. 10; Rich. Schoetz), die in einer ganzen Anzahl von Heften die Leibes
iibungen und die Jugendpflege zum Gegenstand haben2 ). 

1) V gl. auBerdem: Grundlegende Erlasse betreffend Forderung der J ugendpilege in 
PreuBen. Berlin: Druck u. Verlag der Schriftenvertriebsgesellschaft G. m. b. H. 1920. 

2) Veroff. a. d. Geb. d. Medizinalverwalt., Heft 17. ASCHER: PlanmaBige Jugendfiirsorge 
fiir die Jugend bis zur Militarzeit. Versuch einer Konstitutionsstatistik. 1913. - Heft 44. 
KAUP: Jugendlichenpilege. 1914. - Heft 100. MALLWITZ: Jugendpflege durch Leibesiibungen 
vom facharztlichen Standpunkt. 1920. - Heft 121. BENINDE: Die Hebung der deutschen 

44* 
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Neben den den Unterrichtsverwaltungen zur Verfiigung stehenden Haus
haltsmitteln haben die Lander meist auch fUr Jugendpflegezwecke besondere 
Fonds, aus denen die Leibesiibungen zum Teil mitbedacht werden miissen. 
Der preuBische Jugendpflegefonds betrug 1926: 3 Millionen M. (1925: 2,5 Mil
lionen M.). AuBerdem ist im Etat der Medizinalverwaltung ein Betrag von 
5000 M. fiir sportarztliche Fortbildung eingesetzt. Bei der Verteilung dieser 
Mittel ist als Hauptziel die praktische Arbeit ins Auge gefaBt worden. Beihilfen 
werden gegeben fiir thmngsstattenbau, fiir Lehrgange und sonstige Sachzwecke. 
FUr Verwaltungsaufgaben der Turn- und Sportverbande sind Beihilfen bisher 
nicht gewahrt worden. Nach den neusten Erlassen werden sowohl die fiir Bei
hilfen als auch die fiir Darlehen zur Verfiigung stehenden Staatsmittel durch 
die Regierungsprasidenten auf die Ihnen unterstiitzungswiirdig und unter
stiitzungsbediirftig erscheinenden Vorhaben verteilt. Die Uberweisung erfolgt 
durch das Ministerium. In den letzten Jahren wurden in PreuBen Tausende 
von Jugendheimen, Herbergen, TurnhalIen, Schwimmbadern, Spiel- und Sport
platzen sowie anderen Ubungsstatten mit Staatsbeihilfen fertiggestellt. Das ist 
in einer Zeit schwerer wirtschaftlicher Not eine erfreuliche Tatsache. 

Uber die Gesundheitsstatistik sei folgendes bemerkt: Das wissenschaftlich 
am besten bearbeitete Teilgebiet der Medizinalstatistik sind die Sterblichkeits
ziffern. Recht gute Werte weisen auch die Zahlen iiber die Mortalitat u. a. auf. 
Fiir den lebenden Menschen und namentlich den Nachwuchs sind diese Zahlen 
relativ belanglos, da sie im Vergleich zu den Ergebnissen der Erforschung von 
Wachstumsgesetzen und der funktionellen Leistungspriifungen negative Be
deutung haben. Daher fordert der Sporthygieniker die Aufnahme der Ergeb
nisse von Leistungspriifungen, die einen zahlenmaBigen Einblick in die 
Funktionstiichtigkeit des Organismus gewahren, in die Medizinalstatistik (ge
ordnet nach den verschiedenen Lebensaltern beider Geschlechter). 

Aus den Belangen des Ministeriums des Innern ist zu erwahnen, daB in 
Spandau eine Polizeischule fiir Leibesiibungen besteht, an der nicht nur Mann
schaften und Offiziere, sondern auch Polizeiarzte in sportlicher Beziehung aus
gebildet werden, sofern dies nicht auch an anderen Stellen geschieht. 

In ahnlicher Weise wie in PreuBen gestaltet sich der Ausbau und die 
organisatorische Durchdringung des Arbeitsgebietes vom Standpunkt der Staats
verwaltung auch in den iibrigen deutschen Landern. 

AbschlieBend sei bemerkt, daB die Hauptarbeit jedoch auf den Schultern 
der freien Vereine und Verbande aller Richtungen ruht. 

c) Selbstverwaltungskorper. 

Provinzen. Durch das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz ist die Jugendfiirsorge 
geregelt worden; auch die Jugendpflege und mit ihr die Leibesiibungen sind in 
den Begriff Jugendwohlfahrt einbegriffen. Reichsgesetz und Ausfiihrungs
bestimmungen der Lander weisen aber gerade diese beiden den Gemeinden nur 
als Kann-Aufgaben zu. Der an sich unerfreuliche Zustand, daB auf dem Gebiet 
der Leibesiibungen das Reichsgesetz recht bescheiden ausgefallen ist, besteht 
nun einmal; damit muB man sich abfinden. Mit einem neuen Reichsgesetz, das 
die J ugendpflegeangelegenheiten und das Turn- und Sportwesen regelt, ist vor
laufig nicht zu rechnen. Die durch das Gesetz in dem Verhaltnis der Regie-

Volkskraft, namentlich durch Anwendung der Leibesubungen in der Jugend. 1920. -
Heft 177. KIRCHBERG: Die Ausnutzung der deutschen Seekuste fUr die Ertuchtigung der 
Jugend. Wert der See fUr die Gesundheit der Kinder. 1924. - Heft 207. ASCHER u. BRIEGER: 
Beitrage zur korperlichen Betatigung der arbeitenden Bevolkerung. 1926. 
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rungsstellen zu den Selbstverwaltungen entstandenen Schwierigkeiten sucht der 
ErlaB des PreuBischen Ministers fUr Volkswohlfahrt yom 19. Februar 1925 -
III C 24/25 - zu regeln. 

Gemeinden. 
(Siehe SCHNELL S. 764.) 

3. Sport und Wirtscbaft. 

a) Allgemeines. 
Bisher von den Fuhrern unserer GroBindustrie in Deutschland nur wenig 

beachtete Zusammenhange zwischen Sport und W irtschaft muBten endlich, und 
zwar nicht in den Kreisen, die diesem Gedanken nahestehen, sondern in denen, 
die es wirklich angeht, ernstlich erortert werden. 

Mit einem gewissen Stolz auBerte ein GroBfabrikant, daB in seinem Betriebe 
nach dem FORDschen System gearbeitet ~wiirde, daB seine Arbeiter aber im Ver· 
gleich zu denen seines amerikanischen Kollegen sehr geschont wurden, da sie 
in derselben Zeit etwa nur die Halfte dessen zu leisten brauchten wie die Ameri· 
kaner. Es bleibt trotzdem zu befurchten, daB die Mechanisierung der Arbeit, 
d. h. doch letzten Endes das restlose Ausnutzen der Menschenkraft, auch bei 
uns Fortschritte macht. Meine Frage, was er denn dafUr tue, daB die Arbeiter 
nach relativ anstrengender Leistung wieder frisch wiirden und ihr Tagewerk 
mit neuen Kraften begannen, ob er denn Spiel- und Sportplatze, Ubungshallen 
fUr ungunstige Witterung, die erforderlichen Ubungsleiter (Turn- und Sport
lehrer) und einen Arzt, der gleichzeitig das Training uberwache, fur seine Arbeiter 
besitze, zeitigte ein mehr als negatives Ergebnis. DaB Bauchwellen nicht zwischen 
Schraubendrehen gemacht werden sollen, versteht sich von selbst, aber fur die 
Erholungszeit nach der Arbeit sollte wenigstens pflichtgemaB eingetreten werden. 
Das TAYLOR-System kann ohne wirklich gute Ausnutzung der Erholungsstunden 
nicht durchgefUhrt werden. Physiologie und Hygiene der Arbeit haben in der 
letzten Zeit gute Ergebnisse gezeitigt. Das Arbeitsphysiologische Institut hat in 
Berlin unter RUBNER und ATZLER fUr die Losung wichtigster Fragen uber die 
Okonomie des Korperhaushalts bei leichter, mittlerer und schwerer Arbeit, auch 
unter Berucksichtigung sportlicher Gesichtspunkte, gute Erfolge aufzuweisen. 
Aber die experimentell und empirisch gewonnenen Ergebnisse sollten auch Ge
meingut des Volkes, namentlich aber der WirtschaftsfUhrer werden. 

Neben der physischen Seite der Angelegenheit kommt auch die psychische 
als ausgleichendes Moment zwischen Erholung und Arbeit in Betracht. Es ist 
erwiesen, daB die arbeitenden Teile des Korpers eine starke Zufuhr von Blut 
erhalten, das den nichtarbeitenden Organen entzogen wird. Dabei handelt es 
sich urn komplizierte, durch das Nervensystem geregelte Vorgange. Welcher Art 
diese Vorgange sind, ist hier nicht zu erortern. Beachtenswert aber ist, daB 
einseitige mechanische Korperarbeit allgemein durch Leibesubungen verschie
dener Art gunstig kompensiert werden kann. Der durch planmaBige Bewegung 
geforderte Umlauf des Elutes entgiftet die durch berufliche Arbeit ermudeten 
Korperpartien schneller, wahrend die bei der Arpeit vernachlassigten Teile 
infolge sportlicher Dbungen genugende Blutzufuhr erhalten. Dabei wird auch 
die innere Sekretion der Drusen in zweckmaBiger Weise beeinfluBt und das 
Zentralnervensystem gut mit Blut versorgt. So werden die geistigen und psy
chischen LebensauBerungen ebenfalls gefordert. 

AnlaBlich einer Kundgebung fUr die Notgemeinschaft der Deutschen Wissen
schaft hat im Plenarsaal des Reichstages FRIEDRICH v. MULLER in einem Referat 
tiber "Wissenschaft und Volksgesundheit" (27) geauBert: "Es ware unrichtig, das 
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Thema Volkswohl und Wissenschaft nur von der medizinischen Seite aus zu 
betrachten, also nur etwa im Sinne der Krankheitsbekampfung und -verhutung. 
Richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Erhaltung der Volkskraft und der 
Arbeitsfahigkeit. Es ist notwendig, daB wir die Ermudungserscheinungen, die 
Arbeitsfahigkeit, die Eignung zur Arbeit genauer priifen, daB wir nnch dem Bei
spiel, welches uns Amerika durch die Versuche TAYLORS gegeben hat, grundlich 
weiterarbeiten. " 

Erstaunlich ist, daB fUr die korperliche Ausbildung des Nachwuchses der 
Arbeiterschaft - der Lehrlinge - so wenig geschieht. Der jammerliche Zustand 
des Oberkorpers bei vielen jungen Arbeitern und erst recht die Unterwertigkeit 
der Arbeiterinnen sollten planmaBig korrigiert werden, und zwar so fruh 
wie es irgend geht. Hier liegt noch ein weites Betatigungsfeld fUr den Gewerbe
hygieniker vor. Man vergleiche hierzu die in der Literatur Nr. 12-14, 38 an
gefUhrten Arbeiten KAUPS. Dem Staat stehen leider Mittel zur Forderung 
solcher Zwecke vorlaufig iiberhaupt nicht zur Verfugung. - Beachtenswert ist 
die Selbsthilfe der Arbeiterschaft durch Ausbau ihres Turn- und Sportvereins
wesens, ihr Streben nach hygieniseher Fortbildung. Bei der arztliehen 
Trainingsuberwachung in Fabriken sollte es sich weniger um wissensehaft
liehe Forsehung als vorwiegend um praktische Arbeit handeln. Die Tatigkeit 
der Sportlehrer, die in Deutschland heute meist schon uber reeht gute hygienische 
Kenntnisse verfugen, miiBte mit der arztliehen naturlich Hand in Hand gehen. 
RegelmaBige Ubungen und Leistungsprufungen geben dem Fachlehrer und dem 
Faeharzt hinreichendes Material fUr die Verbesserung der Ubungsmethode und 
der Einteilung des Ubungsplanes fur die junge Arbeiterschaft, iiber die kon
stitutionellen Fahigkeiten des Korpers, uber die Waehstumsfortsehritte der 
Jungeren, iiber die Erhaltung der Jugend und Kraft bei den Alteren. Es 
gibt hochst einfache Mittel hier: Korpermessungen umfangreieher Art konnen 
entbehrt werden; aber man nehme bei jedem Arbeiter und auch jeder Ar
beiterin im Rahmen der regelmaBigen Ubungen Leistungspriifungen vor. 

Dabei kommt es nicht auf die Hochstleistung an, sondern in erster Linie 
auf Gutleistungen bei Schwachen und Schwachsten, vielleicht sogar nur auf 
die Erreichung einer Mindestgrenze der Leistungsfahigkeit. Hier haben 
wir ein sozial-ethisches Ziel anzustreben, das zunachst allerdings noch etwas 
hoch gesteckt ist. Bei Einfuhrung so gearteter Betreuung der Arbeiter, An
gestellten und Beamten in GroBbetrieben sind noch wesentliche Fortschritte 
zu erwarten. 

Die Entwicklung vorhandener, in der Jugend aber ungepflegten Erbanlagen, 
die infolge ungunstiger Umwelteinfliisse und wirtschaftlicher Not oft genug 
verkummert bleiben, steht fUr die V olkshygiene im V ordergrund. Wie praktisch 
zu verfahren ware, sei kurz erlautert: AIle, die bei Leistungsprufungen unter 
gewissen Mindestleistungen bleiben, werden in besondere Korperpflege genommen. 
Vorhandene Mangel mussen durch Haltungsubungen, Massage, Wasseranwen
dungen, vorsichtige Leistungssteigerung und andere hygienische MaBnahmen 
ausgeglichen werden. Die dadurch bedingte Hebung der Korperkraft und der 
zahlenmaBig zum Ausdruck kommenden Formverbesserung wird auch Zutrauen 
zu sich selbst, Beseitigung lebenswidriger Gleichgultigkeit und Steigerung der 
Freude an Leben und Arbeit hervorrufen konnen. 

Noch ein Wort uber die Leistungspriifung der Arbeiterinnen. Viele angst
liche Gemuter, auch Arzte, warnen immer noch vor einer planmaBigen Ein
fUhrung der Gymnastik der Frauen, namentlich vor Sprung- und Laufubungen. 
Dieser Auffassung stehen Erfahrungen englischer und amerikanischer Arztinnen 
gegenuber, die gerade durch entsprechend dosierte Ubungen, allerdings leichterer 
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Art, Frauen von ihren Besehwerden sogar wahrend der Menses befreit haben; 
Naehteile gesundheitlieher Art waren nieht festzustellen. 

Ein Leistun(Jsbuch sollte den Lehrling vom Eintritt in die praktisehe Berufs· 
arbeit an begleiten. Es sollte beim Weehsel von Arbeitsstellen als Ausweis dienen 
und gleiehzeitig dem kiinftigen Arbeitgeber als eine siehere Unterlage fiir seine 
Bewertung gelten. In Amerika ist diese Art der Beobaehtung der Waehstums· 
YOrgange J ugendlieher, besonders der Studenten, seit J ahrzehnten im Gange. 
Andere Lander sind dem Beispiel gefolgt, wenigstens in den Sehulen. Da es 
ein wirtsehaftspolitiseher Fehler ersten Ranges ist, dem Naehwuehs der Arbeiter· 
sehaft viel zu geringe Beaehtung zu sehenken, diirfte es an der Zeit sein, hier 
einen Wandel herbeizufiihren. Viel gewonnen ware schon, wenn zunaehst einige 
GroBfirmen den Anfang mit der Registrierung der korperliehen Leistungsfahig. 
keit ihrer Arbeiter maehen wiirden. Der in diesem Jahre gegriindete AussehuB 
fiir Leibesiibungen des PreufJischen Landes(Jesundheitsrates hat sieh der Saehe 
angenommen. Aueh die Unterriehtsverwaltung ist diesen Dingen jetzt naher· 
getreten. Daher darf man hoffen, daB in versehiedenen Sehularten wenigstens 
versuehsweise mit Leistungspriifungen begonnen wird. Da die Volkssehulen, aus 
denen die Kinder bereits mit 14 Jahren entlassen werden, zunaehst fiir die all· 
gemeine Einfiihrung von Leistungspriifungen nieht in Frage kommen, erseheint 
die korperliehe Fiirsorge fiir die volkssehulentlassene Jugend auf dem hier vor· 
gesehlagenen Wege um so notiger. In Berufsschulen Turnen und Sport oder gar 
Leistungspriifungen der empfohlenen Art einzufiihren, ware zwar auBerst er· 
wiinseht, ist naeh Lage der Verhaltnisse aber zur Zeit noeh nieht dureh· 
fiihrbar. 

b) Steuern. 

Ein immer noeh nieht vollig gelOstes Problem wirtsehaftlieher Art ist die 
Entlastung der hauptsaehliehsten Trager des Turn· und Sportwesens (der Ver
eine und Verbande) von Steuern. Es ist einfaeh unfaBbar, daB der Staat auf 
der einen Seite Mittel fiir Beihilfen aufwendet, auf der anderen Seite aber 
Steuern, Abgaben, Gebiihren aller Art erhebt. Ebenso empfindlieh wie der 
finanzielle Verlust ist die Notwendigkeit ausgedehnterer Verwaltungsarbeit, die 
oft genug gerade auf diesem Gebiete nieht ohne Reehtsbeistand erledigt werden 
kann. Daher haben Reich und Lander es seit Jahren als ihre wiehtige Aufgabe 
angesehen, eine Anderung des Steuerreehtes, soweit die den Sport besteuernden 
Gesetze nebst Ausfiihrungsbestimmungen und sonstigen Erlasse in Frage 
kamen, herbeizufiihren. Es ist dies nur teilweise gelungen; fiir die Zukunft 
ist daher hier noeh manehes zu erreiehen. Hatten die Gesetzgeber auf die 
Interessen der auf die korperliehe Erziehung unserer Jugend geriehteten 
Bestrebungen reehtzeitig Riieksieht genommen, so ware viel unnotige Arbeit 
und vor allem aueh eine tiefgehende Beunruhigung der einsehlagigen Kreise 
erspart geblieben. 

Wesentliche Erleichterungen sind auf folgenden Teilgebieten erreicht worden: 
a) Vergnugungssteuer, 
b) Umsatzsteuer, 
c) Grundvermogens- und 
d) Hauszinssteuer. 
Nachdem die beiden erstgenannten in gewissem Umfange aufgehoben worden sind, 

geben die unter c) und d) aufgefUhrten immer noch AniaB zu Unklarheiten. Daher seien die 
dara.uf bezuglichen Erlasse dem Wortlaut nach hier wiedergegeben: 

,;Uber die Stundung oder Niederschlagung der Grundverrn6gens- und Hauszinssteuer fur 
Grundstiicke, die den Zwecken der Jugendpflege dienen, sind folgende Bestimmungen erlal'sen 
worden, die ich den beteiligten Kreisen hiermit zur Kenntnis bringe. 
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Vf. d. FM. v. 9.4.1924, betreffend Stundung der Grundvermogenssteuer bei Grundstiicken, 
die ausschlieBlich der Pflege von Leibesiibungen dienen. 

(KV. 2. 1211.) 
Soweit die Einziehung der Grundvermogenssteuer bei denjenigen Grundstiicken, die 

ausschlieBlich der Pflege von Leibesiibungen dienen, fiir den· Eigentiimer oder, im FaIle 
der privatrechtlichen AbwiUzung der Steuer, auch fiir den Nutzungsberechtigten mit Riick
sicht auf deren wirtschaftliche Lage zu auBergewohnlichen Harten fiihren wiirde, kann nach 
dem Grundsatze der Rdvf. v. 27. II. 1923 - KV. 2. 2577 - (FMBI. S. 530) zunachst nur 
Stundung der Steuer gewahrt werden. In den genannten Fallen wird im allgemeinen damit 
zu rechnen sein, daB die Voraussetzungen fiir die Stundung der Steuer bis zum Ablauf der 
Geltungsdauer des Grundvermogenssteuergesetzes fortdauern werden, so daB also die spatere 
Einziehung der durch die Stundung angesummten Steuer unter Umstanden kaum moglich 
sein wird. Mit Riicksicht hierauf ist fiir die Behandlung der vorbezeichneten Stundungs
antrage eine besondere und einheitliche Regelung erforderlich, die im folgenden gegeben wird: 

I. Die Stundung kommt nur in Frage, 
a) wenn es sich um Grundstiicke handelt, welche ausschlieBlich und unmittelbar der 

Pflege von Leibesiibungen dienen und hierfiir hergerichtet sind, 
b) wenn die diese Grundstiicke benutzenden Personenvereinigungen lediglich die plan

maBige und der Allgemeinheit dienende, aber nicht die gewerbs- oder berufsmaBige Pflege 
der Leibesiibungen sich zur Aufgabe machen, 

c) wenn und insoweit die Steuer von dem Verein bzw. den Vereinsmitgliedern mit 
Riicksicht auf deren wirtschaftliche Lage ganz oder teilweise nicht getragen werden kann, und 

d) wenn und insoweit die Gemeinde ihre Steuer yom Grundbesitz (§ 25 oder § 26 KAG.) 
ausweislich einer von der Gemeindebehorde ausgestellten Bescheinigung ebenfalls stundet. 

Liegen die vorstehenden vier Voraussetzungen samtlich vor, so ist die staatliche Steuer 
yom Grundvermogen auf Antrag des Eigentiimers oder des Nutzungsberechtigten zins- und 
fristlos zu stunden. In welcher Hohe die Steuer (ganz oder teilweise) zu stunden ist, hangt 
von der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit der Vereinsmitglieder und der Stellungnahme 
der Gemeinde abo 

Zur Erlauterung wird folgendes bemerkt: 
Zu a). Die in Betracht zu ziehenden Grundstiicke (Gebaude, Platze, Wasserflachen) 

miissen ausschlieBlich dazu bestimmt sein, der systematischen Pflege und Ausarbeitung des 
Korpers durch Leibesiibungen (Rasen-, Wasser-, Kampfsport usw.) zu dienen. Hierher 
gehoren vor aIlem: Turn- und ObungshaIlen, Sportplatze, Spielplatze, Ruderhauser. 

Hierher gehoren insbesondere nicht: 
1. Grundstiicke, die nicht ihrer Hauptbestimmung nach der Pflege der Leibesiibung 

dienen. Eine nur voriibergehende oder nebenher erfolgende Benutzung fiir diese Zwecke 
schlieBt die Stundung aus; 

2. Grundstiicke, deren Herrichtung fiir sportliche Zwecke nicht unzweifelhaft erkennbar 
ist. Bei bebauten Grundstiicken geben Einrichtung und vorhandenes Gerat unschwer einen 
MaBstab fiir die Beurteilung ab; bei unbebauten Grundstiicken wird beispielsweise Art und 
MaB der Ebnungsarbeiten in Betracht gezogen werden miissen; 

3. Grundstiicke, welche nicht unmittelbar fiir die Vornahme der Leibesiibungen selbst 
verwandt werden. Die sportliche Betatigung muB in, auf oder im unmittelbaren Zusammen
hange mit dem Grundstiick erfolgen. 

Zu b). Als Personenvereinigungen, die die Pflege der Leibesiibungen betreiben, konnen 
nur solche in Betracht kommen, die durch einen planmaBigen Obungsbetrieb der Forderung 
der korperlichen Leistungsfahigkeit und damit der Ertiichtigung des Volkes dienen. Es 
scheiden daher aus: 

1. aIle Personenvereinigungen, deren Zweck nicht ausschlie.Blich in der Betatigung von 
Turnen, Spiel und Sport liegt. Nur wo Leibesiibungen wegen der in ihrem Wesen liegenden 
Werte systematisch betrieben werden, ist Raum fiir die Stundung der Steuer. Die etwaigen 
Satzungen und das tatsachliche Verhalten der Personenvereinigungen werden hierfiir von 
Bedeutung sein; 

2. aIle Personenvereinigungen, welche zwar Leibesiibungen betreiben, diese aber nicht 
mit Nachdruck und planmaBig, insbesondere ohne die sachgemaBe Leitung pflegen: 

3. aIle Personenvereinigungen mit Gewinnabsicht im wirtschaftlichen Sinne (Berufs
sport). Nur denjenigen Personenvereinigungen, welche nicht auf wen oder ihrer Mitglieder 
Nutzen, sondern ausschlieBlich auf das Wohl der Allgemeinheit abgestellt sind, kann Stun
dung gewahrt werden. Die GewerbsmaBigkeit ist schon dann gegeben, wenn bei iiffentlichen 
Veranstaltungen, fiir deren Besuch ein Eintrittsgeld erhoben wird, Personen als Darbietende 
auftreten,. welche das Auftreten berufs- oder gewerbsmaBig betreiben. 

II. Ober die Stundung der staatlichen Grundvermogenssteuer in den vorliegenden 
Fallen entscheidet entgegen der Anordnung unter Zitf. 32 der Rdvf. v. 28.2. 1924 - KY. 
2.858 - (FMBI. S. 41) fiir aIle Gemeindebezirke der Vorsitzende des Grundsteuerausschusses. 
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Ob die Voraussetzungen unter I zu b) und c) vorliegen, ist vom Regierungsprasidenten 
(in Berlin vom Oberprasidenten) festzustellen und gegebenenfalls in einer Bescheinigung 
anzuerkennen. Die Anerkennung darf mit Riicksicht auf die gegenwartige Finanznot des 
Staates nur in engen Grenzen ausgesprochen werden. 

Der an den Vorsitzenden des Grundsteuerausschusses zu richtende Stundungsantrag, 
dem eine Bescheinigung der Gemeindebehorde gemaB I zu d beizufiigen ist, ist zur Ver
einfachung des Geschaftsganges in Stadtkreisen durch die Hand des Biirgermeisters (Magi
strats) und in Landkreisen durch die Hand des Landrats zunachst an den Regierungsprasi
denten (fiir Berlin an den Oberprasidenten) zu leiten. Die DurchgangssteHe, welche durch 
ihre Beziehungen zur Jugendwohlfahrtspflege fiir eine Berichterstattung besonders geeignet 
ist, hat zu dem Antrage SteHung zu nehmen, insbesondere dahin, ob die Voraussetzungen 
dieses Erlasses gegeben sind, und ob und in welchem Umfange sie die Stundung der staat
lichen Steuer fiir notwendig halt. Der Regierungsprasident (Oberprasident) gibt alsdann 
den Stundungsantrag nebst Anlagen unter Beifiigung der ihm obliegenden Bescheinigung 
an den Vorsitzenden des Grundsteuerausschusses abo In die Bescheinigung ist ein Vermerk 
aufzunehmen, in welchem Vmfange die Stundung fiir notwendig erachtet wird. Sofern die 
Notwendigkeit der Stundung nicht anerkannt. wird, ist der AntragsteHer von dem Regie
rungsprasidenten (Oberprasidenten) ablehnend zu bescheiden, so daB es der 'Veitergabe des 
_intrags an den Vorsitzenden des Grundsteuerausschusses nicht bedarf. 

Abdriicke dieser Verfiigung zum Dienstgebrauch und zur 'Veitergabe an die Kataster
amter (fiir jeden Katasterdisrektor 2 Abdrucke) Hegen bei. 

gez. V. RICHTER. 
An samtliche Herren Regierungsprasidenten und an den Herrn Prasidenten der preuBischen 

Bau- und Finanzdirektion in Berlin. 

Yerfiigung des Finanzministers vom 7. Juli 1924 - K.V. 2. 2490 -

Die durch meine Rundverfiigung vom 9. April d. Js. - K.V. 2. 1211 - angeordnete 
Stundung der Grundvermogenssteuer bei Grundstiicken, die ausschlieBlich der Pflege von 
Leibesiibungen dienen, findet auf die Hauszinssteuer sinngemaBe Anwendung. 

gez. v. RICHTER. 
An samtliche Herren Regierungsprasidenten und an den HeITn Prasidenten der preuBischen 

Bau- und Finanzdirektion in Berlin. 

Vf. d. F~1. V. 27. 10. 1924, betreffend Stundung der Grundvermogenssteuer fiir die von dem 
Verband fiir Deutsche Jugendherbergen benutzten Grundstiicke (K.V. 2. 4424). 
Mit Riicksicht darauf, daB durch die Jugendherbergen der Wandersport gefOrdert wird, 

will ich anerkennen, daB sie der Pflege der Leibesiibungen dienen. Es ist daher die durch 
meine Rundverfiigung vom 9. 4.1924 - K.V. 2. 1211 - (FMBI. S. 97) getroffene Regelung 
iiber die Stundung der Grundvermogenssteuer bei Grundstiicken, die ausschlieBlich der 
Pflege von Leibesiibungen dienen, auch auf die von dem Verband fiir Deutsche Jugend
herbergen benutzten Grundstiicke anzuwenden, soweit sie ausschlieBlich und unmittelbar 
als Jugendherbergen dienen. 

Diese Verfiigung wird im Finanz-Ministerial-Blatt veroffentlicht. 
1. V.: gez. WEBER. 

_in samtliche Herren Regierungsprasidenten und an den Herrn Prasidenten der preuBischen 
Bau- und Finanzdirektion. Berlin. 

Yerfiigung des Finanzministers vom 6. November 1924 (K.V. 2/4423). 

Die durch meine Rundverfiigung vom 9. April d. Js. - K.V. 2. 1211 - genehmigte 
Stun<ilung der Grundvermogenssteuer bei Grundstiicken, die ausschlieBlich der Pflege von 
Leibesiibungen dienen, findet unter den gleichen Voraussetzungen auch auf die von Jugend
biinden benutzten Turn-, Spiel- und Sportplatze Anwendung. sofern die Jugendbiinde neben 
der geistigen und sittlichen Forderung der Jugend auch deren korperliche Ertiichtigung 
durch planmaBige Pflege der Leibesiibungen erstreben. 

Diese Verfiigung wird im Finanzministerialblatt bekanntgegeben. 
1. A.: gez. SCHULTZ. 

An samtliche Herren Regierungsprasidenten und an den Herrn Prasidenten der preuBischen 
Bau- und Finanzdirektion in Berlin. 

Verfiigung des Finanzministers vom 30. September 1925 (K.V. 2. 3349). 

Auf das gefallige Schreiben vom 17. Juli d. Js.- III. C. 1697 
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Bereits durch meinen RunderlaB vom 6. November 1924 - K.V. 2. 4423 - (Fin.Min.Bl. 
S. 230) habe ich die durch meine Runderlasse vom 9. April und 7. Juli 1924 - K.V. 2.1211 
und 2490 - genehmigte Stundung der Grundvermogens- und Hausszinsteuer bei Grund
stiicken, die ausschlieBlich der Pflege von Leibesiibungen dienen, auch auf die von Jugend
biinden benutzten Turn-, Spiel- und Sportplatze ausgedehnt, sofern die Jugendbiinde neben 
der geistigen und sittlichen Forderung der Jugend auch deren korperliche Ertiichtigung 
durch planmaBige Pflege der Leibesiibungen erstreben. Zu den Jugendbiinden sind meines 
Erachtens auch die Vereinigungen fiir Jugendpflege und Jugendbewegung zu rechnen, so 
daB ein Unterschied in der Besteuerung der Vereinigungen fiir Leibesiibungen einerseits 
und fiir Jugendpflege und Jugendbewegung andererseits nicht besteht. 

Fiir die anderen Zwecken dienenden Grundstucke der Vereine fur Jugendpflege kann 
die Steuer nach MaBgabe meines Runderlasses vom 27. August 1924 - II. A. 1. 1762. _1) 
gestundet oder nach MaBgabe meines Runderla,sses vom 9. Februar 1925 - K.V. 2. 475 _2) 
niedergeschlagen werden, wenn der Verein wegen ungiinstiger wirtschaftlicher Verhaltnisse 
zur Zahlung der Steuerbetrage nicht in der Lage ist oder wenn die zwangsweise Einziehung 
der Steuer das wirtschaftliche Bestehen des Vereins gefahrden wurde. Entsprechende Stun
dungsantrage sind in den Stadtgemeinden an den Magistrat und in den Landgemeinden 
an den Vorsitzenden des Grundsteuerausschusses zu richten. 

gez. Dr. HOPKER ASCHOFF. 

An den Herrn Minister fiir Volkswohlfahrt_ 

c) thmngsstattenbau. Stadtebaugesetz. 

Eine der sozialpolitisch ganz groBen Aufgaben des Arbeitsgebietes ist die 
Schaffung ausreichender Ubungsflachen. Deutschland hat noch kein Spielplatz
gesetz. Aber es wird iiberall in deutschen Landern an einer VergroBerung der 
benutzbaren und technisch wirklich einwandfreien Spielplatze rege gearbeitet -
von Verein, Gemeinde, Provinz und Staat. Uber die bisherigen Erfolge geben 
die statistischen Angaben der Lander und sonstige Veroffentlichungen Auf
schluB. Trotz der groBen Wirtschaftsnot hat PreuBen in den letzten Jahren 
Tausende von Ubungsstatten fUr die Jugend mit Staatsmitteln einrichten helfen. 

1) Abgedruckt im FMBl. 1924, S.190ff. Hervorzuheben ist aus Abschn. A. I folgende 
Bestimmung unter e): 

Soweit die Grundvermogenssteuer und die Hauszinssteuer auf vermieteten Grund
stucken ruht, bleibt die bestehende Vorschrift in Kraft, wonach dem skuerpflichtigen Eigen
tiimer in dem Umfange Stundung zu bewilligen ist, als er von den Mietern durch die Miete 
die auf die vermieteten Raume entfallenden Steuerbetrage nicht zu erlangen vermag. So
weit in solchen Fallen die Verhaltnisse des Mieters auf die Bewilligung der Stundung von 
EinfluB sind, sind die vorstehenden Grundsatze entsprechend anzuwenden. 

2) Abgedruckt im FMBl. 1925, S. 25ff. Aus dem Inhalt werden folgende Bestimmungen 
hierm~p wiedergegeben: 

Uber die Niederschlagung der staatlichen Grnndvermogenssteuer und der Hauszins
steuer ist folgender StaatsministerialbeschluB ergangen: 

Soweit die staatliche Steuer vom Grundvermogen oder die staatliche Hauszinssteuer 
gestundet ist, kann der Finanzminister me gestundeten Betrage ganz oder teilweise nieder
schlagen, wenn die Einziehung der riickstandigen Steuer eine erhebliche Harte nach sich 
ziehen wurde. Der Finanzminister kann die Befugnis zur Niederschlagung auf ihm unter
stellte Behorden ubertragen. 

Berlin, den 9. Februar 1925. 
Das PreuBische Staatsministerium. 

Zu vorstehendem StaatsministerialbeschluB fiihrt der Herr Finanzminister u. a. auch 
folgendes aus: 

6. Der Niederschlagung muB, soweit nicht im folgenden Abweichendes bestimmt ist, 
eine Priifung des EinzeHalles vorangehen, ob die Voraussetzung fur die Niederschlagung 
nach MaBgabe der unter Ziff. 2 und 3 genannten Grundsatze erfullt ist. 

8. Ohne Prufung (Ziff.6) ist die Voraussetzung fur die Niederschlagung als gegeben 
anzusehen in allen Fallen, in denen berechtigte Stundung gewahrt worden ist auf Grund der 
Rundverfiigung vom 9.4.1924 - K.V. 2. 1211 - (FMBl. S. 97), betreffend Stundung der 
Grundvermogenssteuer bei Grundstiicken, die ausschlieBlich der Pflege von Leibesiibungen 
dienen, sowie auf Grund der erganzenden Rundverfiigung vom 27. 10. 1924 - K.V. 2. 4424 -
und vom 6. November 1924 - K.V. 2. 4423 - (FMBI. S.218 und 230). 
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Es hat sich im Stiidtebau als fehlerhaft herausgestellt, willkiirlich hier einen 
Spielplatz, dort eine Turnhalle oder ein Jugendheim, eine Wassersportanlage 
oder eine Jugendherberge zu errichten. Planwirtschaft wird vielmehr, soweit 
die Geldmittel es gestatten, von gut geleiteten Gemeinden betrieben werden 
mussen. Der unhaltbare Zustand aber, daB private Vereine und Verbande 
haufig nur fur ihren engeren Interessenkreis auf dem Wege der Selbsthilfe 
Ubungsanlagen schaffen - so anerkennenswert an sich es auch sein mag -, muB 
allmahlich iiberwunden werden. Wenn auch vielfach die Kommunen diese 
Pflicht der Allgemeinheit gegeniiber zwar anerkennen, andere Aufgaben aber 
fur \vichtiger halten, so muB das bedingungslos anders werden. Durch kein 
Beispiel kann die Liickenhaftigkeit des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes hinsicht
lich der Leibesubungen deutlicher bewiesen werden als durch die Tatsache, daB 
die Einrichtung von Ubungsstatten keine Pflichtaufgabe der Gemeinden ist. 
Trotz vieler ruhmlicher Ausnahmen haben es selbst bekannte Stiidte bisher 
nicht fUr erforderlich gehalten, auch nur eine einzige kommunale Ubungsflache 
anzulegen. Diesen Mangel der Kommunalpolitik auszugleichen, ist eine zwingende 
Notwendigkeit. Bei gutem Willen und der an allen beteiligten Stellen doch 
nun endlich vorhandenen Erkenntnis sollte es erreichbar sein, daB Staats-, 
Provinzial- und Kommunalvenvaltungen einheitliche Ubungsstattenpolitik trei
ben. Natiirlich gehort dazu Geld. Das muB aber beschafft werden, wenn die 
Jugend nicht von Generation zu Generation weiter geschiidigt werden solI. 

Eine neuerdings entstandene Schwierigkeit ist hier zu erwiihnen: das ist 
die Abgrenzung der Interessen von Kleingiirtnern und Spielplatzerbauern. Man 
begegnet hier oft der ganz einseitigen Fragestellung, ob Schrebergarten oder 
Ubungsflachen fiir die J ugend der V olksgesundheit mehr N utzen zu bringen 
geeignet seien. Richtig ist doch, daB sowohl fUr den Kleingiirtner und die spie
lende Jugend Raum geschaffen werden muB. Wo die Frage seitens der Gemeinden 
generell zu rosen versucht wird, gibt es immer wieder Kampfe der einen Partei 
gegen die andere. Bei ausreichenden Grunflachen und geniigendem Raum ~wird 
man kiinftig hoffentlich auch inmitten der Schrebergarten Ubungsstatten ver
schiedener Art in den Bauplan rechtzeitig einsetzen. 

Die Frage, ob Gartenarbeit und Landbebauung oder Turnen und Sport 
del' Gesundheit dienlicher sind, wird ebenfalls haufig erortert. Die Boden
bearbeitung durfte wertvoller sein. Auf eigener Scholle wird auch die Liebe 
zur Heimat gehoben, das SelbstandigkeitsgefUhl gefordert und bei Besiedlung 
groBerer Fliichen auch auf eine Dezentralisation der iibervolkerten Stadt en 
hingearbeitet. Gewisse aus der Gartenarbeit entstehende Nachteile konnen durch 
Korperpflege und ausgleichende Gymnastik behoben werden. In dem heute vor
handenen Umfange werden die Leibesubungen yom Stadtel' doch als ein Ersatz 
fUr die korperliche Betatigung des Ackerbauers betrachtet. Bezeichnend fiir die 
soziale Einstellung des englischen V oIkes ist die seit langem durchgedrungene 
Erkenntnis, daB man allen aus del' Anhaufung von Menschen in Stiidten, bei 
Industrieal'beit und Bureautatigkeit sich el'gebenden Ubeln mit einfachsten, aber 
erfolgreichen Mitteln entgegengearbeitet hat. Es ist kein Zufall, daB der Sport 
in den anglosachsischen Liindern schon vor langer Zeit in seiner gesundheit lichen 
Bedeutung erkannt worden ist. Die friihere und schnellere Entwicklung der In
dustrie Englands zwang bereits in einer Zeit dazu, als Deutschland noch ein 
Agrarstaat war. 

Die heutige Ausnutzung der Wasserflachen zu Ubungszwecken findet ihre 
Erklarung durch die Tatsache, daB der Wassel'sport in Verbindung mit Luft
und Sonnenbadern durch die Einschaltung allereinfachster Umwelteinflusse den 
Korper auBerordentlich abhartet. Mit gutem Grund darf behauptet werden, daB 
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das unwirtliche Klima Deutschlands durch zweckentsprechende Ausarbeitung im 
Freien, namentlich auch im Winter, nicht nur auszugleichen, sondern sogar in 
das Gegenteil umzuwandeln ist. Von autoritativen Seiten her wird bei jeder 
Gelegenheit darauf hingewiesen, daB auch in Deutschland taglich geniigend 
Licht- und oft auch Sonnenstunden zur Verfiigung stehen, um diese zur Ver
besserung der Gesundheit unseres Nachwuchses ausnutzen zu konnen. Welche 
Bedeutung einer ausreichenden Belichtung des Korpers zukommt, geht schon 
daraus hervor, daB lichtarme Sommer erfahrungsgemaB ein Heer von Erkal
tungs- und Infektionskrankheiten nach sich ziehen. Ein sonnenreicher schoner 
Herbst kann vieles wieder gutmachen. Deutsche Mittelgebirgsdorfer, in denen 
man noch vor gar nicht langer Zeit den Wintersport iiberhaupt nicht kannte, 
weisen jetzt einen starken Riickgang der Infektions- und Erkaltungskrankheiten 
auf, da heute schon fast jedes Kind nach dem ersten Schneefall auch zu dem 
Wintersportgerat greift. Jeder entsinnt sich noch der friiheren Angstlichkeit 
der Landbevolkerung vor Witterungseinfliissen im Winter: Kindern wurden 
von Miittern, GroBmiittern und Tanten Kopf und Hals mit W olltiichern dicht 
umhiillt; die Fenster blieben ungeoffnet. In den Kreisen der Lehrerschaft 
haben heute auch die Bestrebungen, Stadtkinder zum Wintersport in die Berge 
zu schicken, bedeutend an Boden gewonnen. Einer der ersten auf dem Gebiet 
ist der Studienrat J. SOHNEIDER gewesen, der Begriinder des Jugendausschusses 
des Deutschen Ski-Verbandes. Unstreitbare Erfolge haben dazu gefiihrt, daB 
man in den Nachkriegsjahren die Kinderverschickung auf das Land von privater, 
kommunaler und staatlicher Seite aus in ihrer ganzen Tragweite erkannt und nach 
Kraften gefordert hat. Von der W ochenend-Bewegung ist ebenfalls viel zu erwarten. 

Das in V orbereitung befindliche Stiidtebauge8etz bietet eine ganze Reihe 
von Moglichkeiten, neue Wege zu gehen, und zwar bei der Anlegung von Griin
giirteln, Spiel- und Erholungsstatten, Sportplatzen und Ubungshallen aller Art. 
Bei Regelung der Fluchtlinien und Verteilung der Bebauungsflachen solI den 
Kommunen in ganz anderer Weise als es bisher der Fall war, freie Hand gelassen 
werden. In Amerika wie in England hat man dies schon viel friiher erkannt 
und ist bei der Beseitigung alter Fehler auch zu einem Radikalmittel iiber
gegangen: man reiBt ganze Stadtviertel nieder und baut, wenn es notig ist, an 
ihrer Stelle Ubungsflachen, Planschwiesen fiir die Kleinen, Anlagen und Er
holungsparks fiir die Erwachsenen. In Amerika steht der Baufachmann heute 
auf dem Standpunkt, daB der nachste Spielplatz in hochstens 1/4 Stunde zu 
erreichen sein muB, so daB auch die ganz Kleinen mit dem Kinderwagen dort 
hingefahren werden konnen. Man vergleiche damit die dichtbevolkerten Stadt
teile in Arbeitervierteln unserer GroBstadte. Amerika verfiigt allerdings auch 
iiber die erforderlichen Mittel, obwohl nicht iibersehen werden darf, daB die 
groBen Parks und Platzanlagen im Zentrum amerikanischer Stadte hier und da 
bereits vor vielen Jahrzehnten angelegt und damals mit sehr geringen Kosten 
gebaut wurden. 

New York muBte 1905 fiir 4 ha Spielflache mehr offentliche Gelder aufbringen 
als 1863 fiir 350 ha des Zentralparks (11). 1m Jahre 1917 wurden von 342 amerika
nischen Stadten 5,7 Millionen Dollars ausgegeben fiir Spielflachen und Volks
parks (nicht Zierparks). HEGEMANN faBt seine sehr beachtenswerten Ausfiih
rungen folgendermaBen zusammen: "Mochten die deutschen Stadte auch auf 
dem Gebiet der Parkpolitik zugreifen, ehe es zu spat ist. Die Stadt, die als 
erste die Bediirfnisse der Zukunft erkennt und vorangeht auf dem Wege einer 
entschlossenen Parkpolitik, wird sich in ihren Parks den denkbar schonsten 
biirgerlichen Ehrenkranz flechten, einen Ehrenkranz, der ihr ewige Jugend 
verheiBt. " 
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Auch in deutschen Stadten sind in Erfiillung dieses Wunsches in letzter Zeit 
schon wertvolle Fortschritte erzielt worden (7 -9,25). Es sei erinnert an die groB
ziigige Anlage des Griingiirtels der Stadt Koln, an das Beispiel von Hannover, 
Dresden, Berlin usw. Gute Gelegenheit, Versaumtes nachzuholen, bietet sich 
in den friiheren Festungen. Das Deutsche Stadion und sein Erweiterungsbau 
des Deutschen Sportforums ist der privaten Initiative des Deutschen Reichs
ausschusses fiir Leibesiibungen zu verdanken. Infolge der weitsichtigen Arbeit 
ihrer Stadtbaurate und Stadthaupter ist die Forderung der Spitzenverbande 
(3 qm Spielflache auf den Kopf der Bevolkerung) hier und da bereits erreicht 
oder iiberschritten worden. Eine private Umfrage bei einigen hundert Ge
meinden hat kiirzlich ergeben, daB durchschnittlich 1,3 qm auf den Kopf der von 
der Statistik erfaBten Gemeinden entfallen. 

Stad te b a ugesetzl). 
Der vorliegende Entwurf sieht in einem fiir die Turn- und Sportkreise er

freulich weitgehenden MaBe die Moglichkeit vor, den Anspriichen auf Beschaffung 
ausreichender Ubungsflachen zu geniigen. Bei der vorgesehenen Abanderung 
der bisherigen Bestimmungen sind vorwiegend gesundheitspolitische Grunde aus
schlaggebend gewesen. 

§ 1 besagt, daB in den Flachenaufteilungsplan der Gemeinden auch Spiel- und Sport
pliitze (c) als eine Art von Flachen festgesetzt werden konnen, die dem W ohnbedurfnis entzogen 
werden sollen. Auch Ziffer h ist in diesem Zusammenhang von Bedeutung. 

Wenn nach § 2 Ziffer 2 den Regierungsprasidenten (in Berlin dem Oberprasidenten) 
das Einspruchsrecht gegen Flachenverteilungspliine von Gemeinden zusteht, so wird diese 
MaBnahme bei der jetzigen Einstellung der Regierungen zu der von ihnen voll anerkannten 
N otwendigkeit eines ausreichenden tJbungsstiittenbaues dazu dienen, dem herrschenden Mangel 
an geeigneten Flachen abzuhelfen. Sollten getroffene Entscheidungen den gegebenen Ver
hiiltnissen nicht entsprechen, so kann nach Ziffer 3 dieses Paragraphen Beschwerde an das 
zustiindige Ministerium fUr Volkswohlfahrt gerichtet werden. 

In offentlichen Park- und Gartenanlagen, bei Spiel- und Sportpliitzen ... ist nach § 4 
die Einrichtung von baulichen Anlagen nur in solchem Umfange gestattet, als sie zu Zwecken 
dienen sollen, die mit der Fliichenbenutzung in Verbindung stehen. 

Fiir den Wassersport ist von Wichtigkeit, daB nach § 7 als Fluchtlinie auch Frei
haltung von StraBenseiten, z. B. PanoramastraBen, bei kleinen Wasserliiufen, Seen usw. 
festgesetzt werden konnen. 

§ 9 enthiilt ebenfalls einige wesentliche Bestimmungen: 
Ziffer 1 besagt: Bei der Festsetzung der Fluchtlinien sind das Wohnungsbediirfnis, die 

Anforderungen der Feuersicherheit, die Gesundheit der Bevolkerung und der zu erwartende 
offentliche Verkehr zu beriicksichtigen. 

Ziffer 2: 1m Interesse des gesunden Wohnens ist darauf zu sehen, daB in ausgiebiger 
Zahl und GrofJe Erholungsfliichen vorhanden sind. 

Nach § 13 kann der Regierungspriisident die Festsetzung neuer oder die Abiinderung 
bestehender Fluchtlinienplane verlangen, sofern ... die oltentliche Gesundheit . .. es erfordert. 

Nach Vorstehendem bedarf es nur noch des Hinweises auf die dem Herrn 
Minister fiir Volkswohlfahrt durch den Gesetzentwurf gegebenen Handhaben. 

Mit dem Gesetzentwurf wird auch dem bisherigen MiBstand, daB Pacht
verhaltnisse aus spekulativen Griinden von privaten Eigentiimern gekiindigt 
werden konnen, wenigstens teilweise begegnet. Daher entfiWt die Notwendig
keit des Erlasses einer Pachtschutzordnung fiir Turn-, Spiel- und Sportplatze, 
wie sie aus volksgesundheitlichen Griinden fiir Kleingarten, Kleinpachtland und 
landwirtschaftliches Pachtland geschaffen worden ist. DaB der § 1 des Wohnungs
gesetzes, in das entsprechende Bestimmungen des Fluchtliniengesetzes von 1875 
aufgenommen worden sind, fiir den Ubungsstattenbau und den Spielplatzschutz 
ganzlich ungeniigend sind, bedarf nur der Feststellung. 

1) Entwurf eines Stiidtebaugesetzes nebst Begriindung. Berlin: Carl Heymann 1925. 
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4. Die Entwicklung des Sportarztwesens. 
Die Mitwirkung von Arzten ist wohl so alt wie die Gymnastik selbst, d. h. 

sie ist auf die liltesten Vorzeiten, in denen es schon Arzte oder Heilkundige gab, 
zuriickzufiihren. Im Altertum haben HIPPOKRATES, CELSUS, GALEN u. a. 
grundlegend mitgewirkt, Hunderte und Tausende nach ihnen. Im Laufe der 
Zeiten gingen aber die alten Erkenntnisse fast vollig verloren. Aus den letzten 
Jahrhunderten ist eine ganze Reihe von Arzten bekannt, die sich fiir die Leibes
iibungen eingesetzt haben. 

Folgende Zusammenstellung ist der sorgfiiJtigen Arbeit (30) des Kollegen ADOLF TmELE 
entnommen: 

FRIEDR. HOFFMANN, Halle 1715, MEURER 1733, MAUL 1739, ZIEGLER 1740, HAACKE 
1744, in der zweiten Halite des 18. Jahrhunderts PETER FRANK 1778, FAUST 1792, REIL 
1804, HUFELAND (Makrobiotik) 1796, v. KONEN 1817, K. F. KOCH, Magdeburg 1828, E. und 
W. WEBER 1836, LORENSER 1836, ECKARDT 1844, C. A. NEUMANN 1852, EULENBURG 1854, 
BOCK, SCHUBERT, H. E. RICHTER, FRIEDRICH 1843, der Turnvater F. GOTZ, IDELER 1858, 
ANGERSTEIN 1859, ABEL 1861, LANGENBECK, E. DU BOIS·REYMOND, BOCK 1855, FRERICHS 
und VmcHow 1863, PFAFF 1863, MEDING-FRANKENBERG 1876, O. H. JAGER 1866, VOGL 1870, 
NIEMEYER 1875, HOFFMANN (Zentralturnanstalt) 1874, urn 1880 F. HUPPE, FRITSCH, 
R. ZANDER, F. A. SCHMIDT-Bonn (seit 1882 Vorsitzender des Bonner Turnvereins, 1891 
Mitgriinder des Zentralausschusses zur Forderung der Volks- und JugendspielE;! spater der 
Zeitschrift "Korper und Geist" und 1924-1926 Vorsitzender des Deutschen Arztebundes 
zur Forderung der Leibesiibungen). 

HOPPE-SEYLER, JOLLY, KUSSMAUL 1882, bRTEL 1884, P ARTSCH, Breslau, Fiihrer der Deut
schen Turnerschaft und des Akademischen Turn-Bundes, Ehrenvorsitzender des Deutschen 
Hochschulamtes fiir Leibesiibungen), GRAF, VmcHow (Schulkonferenz 1880), R. DU BOIS
REYMOND, GRUTZNER, SICKINGER, RUBNER urn 1900. Nach der Jahrhundertwende reihen 
sich die Namen in bunter Reihenfolge: N. ZUNTZ, KOLB, BRAUNE und FISCHER, LOEWY, 
CASPARI, ALBU, F. MULLER, A. SMITH, FICK, KRAUS, G. F. NIKOLAI, KREHL, HIS, ROM
BERG, v. LEYDEN, SCHOTT, FRAENTZEL, v. VOGL, ScmEFFER, MORITZ, GROBER, DIETLEN, 
DE LA CAMP, TOPLITZ, v. LEITENSDORFER, KmCHNER, v. SCHJERNING, LEU, KULBS, SCHWIE
NING, SCHULTZEN, MEISNER, MARTINEK, A. TmELE, E. WEBER, BORUTTAU, v. SAAR, 
BARTSCH, SCHNELL, v. DRIEGALSKI, GASTPAR, LEWANDOWSKI, SELTER, STEPHAN, ASCHOFF, 
HOFFA, SPITZY, BIESALSKI, LUBINUS, BLENCKE, MUSKAT, ROTFELD, PICK, GREEF, FINKLER, 
BAUR, ALTSCHUL, LUCKOW, BLUNTSCHLI, WAGNER-HOHENLOBBESE, ALICE PROFE, DIET
RICH, GOTTSTEIN, A. BIER, FLUGGE, GOLDSCHEIDER, KLAPP, HAHN, GROTJAHN. 

Nach Griindung der Yom Verfasser besonders nachdriicklich geforderten Schaffung des 
Sportarztberufes sind als Facharzte zu nennen: WILLNER, JOH. MULLER-Spandau, HALBEN, 
MUNTER, BRUSTMANN, JAGER-Leipzig, EICKE, HORWITZ, BOHMIG, 'V. KOHLRAUSCH, HERX
HEIMER, LEHMANN, RAUTMANN, KUPSCH, FULL, TICHY, WORRINGEN, WEITZ und all die 
vielen, die sich nach der Organisation des Bundes der Sportarzte der Sache speziell annehmen 
und die Bezeichnung "Sportarzt" erworben haben. 

Den AnstoB zu der neueren Entwicklung des Sportarztwesens (37) in Deutsch
land hat unsere Teilnahme (1) an den Olympischen Spielen 1906 ebenso gegeben 
wie die Anregung zu den Vorarbeiten fiir die Organisation des damals erst auf 
ganzer Linie einsetzenden Sportwesens iiberhaupt, namentIich auch der Sport
meisterschaften (15) usw. an den deutschen Hochschulen (2,22,23). Die Wieder
belebung des modernen Olympismus im Jahre 1894 war ein tastender Versuch. 
SportlirztIiches aus diesen ersten Anflingen ist dem Verfasser nicht bekannt ge
worden. Bei den II. Internationalen Olympischen Spielen in Paris 1900 wurden 
anthropometrische und namentIich kinematographisehe Aufnahmen vieler sport
Heher Dbungen unter Leitung von MANEY gemaeht. Das historiseh SO wert volle 
und grundlegende Material fiir die Bewegungslehre war uns Deutsehen leider selbst 
auf entspreehende Bitten hin bisher nieht erreiehbar. fiber die Olympisehen 
Spiele in Amerika 1904 (St. Louis) hat F. A. SOHMIDT mehrfaeh beriehtet, z. B. 
iiber seine Beobaehtungen von der Einwirkung des Marathonlaufes auf die Teil
nehmer. Fiir die ganze Bewegung von aussehlaggebender Bedeutung war die 
aktive BeteiIigung des Verfassers und BRUSTMANNS an den Olympisehen Spielen 
1906. Aus diesem AnlaB hatte A. SMITH einen Rontgenapparat auf eigene 
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Kosten nach Athen gesandt und dort installiert. Die Untersuchungen ergaben 
u. a. an der Hand so wertvollen und umfangreichen Materials die Bestatigung 
der Herzverkleinerung nach sportlichen Leistungen. Bei dieser Gelegenheit 
wurden auch sportarztliche Fragebogen wohl zum erstenmal ausgegeben, ebenso 
wie spater bei den Olympischen Spielen in London 1908 und Stockholm 1912. 
TeiIergebnisse davon sind in dem Athletik-Jahrbuch 1909 (23) wiedergegeben. 

Besonders interessant war die Beobachtung der Wirkung des Klimas 
anderer Lander, anderer Ernahrung und Lebensweise auf die korperliche 
Leistungsfahigkeit der Olympiateilnehmer (I). Fur uns junge Mediziner war das, 
was wir im Ausland als Erfolg planmaBigen Trainings an den Wettkampfteil
nehmern gesehen und beobachtet haben, ausschlaggebend fur die berufliche 
Umst«llung und die damals von uns immer wieder erhobenen Forderungen 
nach einer facharztlichen Ausbildung und nach Schaffung des fUr die Gesund
heit, namentlich des Nachwuchses, so wichtigen Spezialfaches. A. THIELE 
schreibt (1. c. S. 382) daruber folgendes: "In MALLWITZ haben wir den ersten 
Vertreter des neuen arztlichen Spezialisten vor uns, den Spartarzt. Am eigenen 
Leibe beobachtete der junge Mediziner die Wirkung hochst gesteigerter Leibes
ubungen, und schon als Kandidat konnte er seinen Sportfreunden hygienische 
Ratschlage geben. Kein Wunder, daB er als Doktorarbeit eine Aufgabe zu 
IOsen versuchte, die ganz auf seinem eigenen Gebiet lag: Hier stellte er zum 
erst en Male das Programm einer notwendigen Sparthygiene auf, das er spater 
mehr und mehr verwirklichen konnte. ,Der Sportarzt - eine Forderung des 
deutschen Volkes' war das Thema (19, 6). Er schied Sporthygiene von der 
eigentlichen Physiologie und Hygiene der Leibesubungen." (V g1. Deutsches 
FuBball-Jahrb. 1910.) 

In die Zeit nach den Athener Spielen 1906 fallen auch die ersten Versuche 
der damals zum Teil ja noch ganz jungen deutschen Sportverbande, den Sport
arzt bei Aufstellung von Wettkampfprogrammen zur Trainingsberatung und der 
Organisation des facharztlichen Dienstes heranzuziehen. Dies geschah beispiels
weise, soweit nicht die Deutsche Turnerschaft Arzte fUr ahnliche Aufgaben 
schon herangezogen hatte, seitens des Deutschen Reichsausschusses fUr Leibes
ubungen, der Deutschen Sportbehorde fUr Leichtathletik, des Deutschen FuBbalI
bundes, des Deutschen Skiverbandes, des Deutschen Schwimmverbandes u. a., 
die teilweise wissenschaftliche und arztliche Ausschusse fUr Fachfragen grundeten. 
Besondere Bedeutung wurde der sportarztlichen Frage von dem Akademischen 
Sportbund, dem Deutsch-Akademischen Bund fUr Leibesubungen und seinen 
AnschluBverbanden und spater seit dem Jahre 1920 yom Deutschen Hoch
schulamt fUr Leibesubungen gewidmet. Voraussetzung dafiir war zunachst natiir
lich die Grundung akademischer Sportmeisterschaften, landschaftlicher Hoch
schulwettkampfe, ortlicher Hochschulmeisterschaften, akademischer Olympien. 

Die nachste groBere Etappe in der Entwicklung des Fachgebietes war die 
Vorbereitung der sportarztlichen Abteilung der Internationalen Hygiene-Ausstel
lung 1911. Naheren AufschluB daruber gibt der Sportkatalog (36) derselben, der 
die Grundlage fur den Aufbau wissenschaftlicher Abteilungen von Sportausstel
lllngen darstellt. Die wissenschaftliche Abteilung der IHAD. und deren sport
arztliches Laboratorium bildeten den ersten Versuch der Veranschaulichung der 
auf die wissenschaftlicheErforschung der Leibesubungen gerichteten Bestrebungen; 
die sportarztliche Abteilung der Ausstellung wies allerdings noch Lucken auf. 
Doch darf behauptet werden, daB der anfanglich selbst von N. ZUNTZ, dem 
nachherigen Leiter der wissenschaftlichen Abteilung, fur undurchfUhrbar ge
haltene Gedanke des Verfassers, ein sportarztliches Laboratorium einzurichten, 
sich trotz aller Zweifel durchsetzte. Bei den Untersuchungen waren auBer den 
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Genannten KRAUS, ALBU, DC BOIS-REYMOND, G. F. NICOLAI, BRAHM, MARKWALD 
tatig. Bei Auflosung des wissenschaftIichen Ausschusses der IHAD. gegen Ende 
des Jahres 1911 in einer von ZUNTZ in Berlin geleiteten Sitzung wurden dem 
Vorsitzenden und NICOLAI etwa 1000 Kurven und graphische Darstellungen, das 
experimentelle Ergebnis der Laboratoriumsarbeiten von Dresden, iibergeben. 
Bei dieser Gelegenheit wurde vom Verfasser der Vorschlag gemacht: 

1. einen sportarztlichen KongreB einzuberufen, 
2. eine sportarztliche Vereinigung zu griinden. 
Nicht lange vor ZUNTZ' Tode, am 29. Januar 1918, wurde der letzte Ver

such gemacht, des wertvollen Materials wieder habhaft zu werden. ZUNTZ behielt 
sich damals vor, Naheres iiber die Verwertung des Materials noch zu veranlassen. 
Dariiber ist der groBe Pionier fiir sportphysiologische Arbeiten leider heimgegangen. 

Der erste sportiirztliche KongrefJ fand dann vom 20.-23. September 1912 
unter Leitung von F. KRAUS statt. Bei dieser Gelegenheit wurde das sog. 
"Deutsche Reichskomitee zur wissenschaftlichen Erlorschung der Leibesiibungen" 
gegriindet. Einen ausfiihrlichen Bericht enthalt die Sammlung "Gesundheit und 
Sport" 1. in J. F. Lehmanns Verlag, Miinchen 1925 (37). 

Der Vorschlag, die Apparatur des Dresdner Laboratoriums dem 1913 er-
6ffneten Deutschen Stadion einzuverleiben, wurde von den maBgebenden Leuten 
im ReichsausschuB kurzsichtigerweise abgelehnt, angeblich wegen der Kosten 
fiir die Einrichtung des Laboratoriums. Das auf die Initiative von A. GOTT
STEIN, damaligen Stadtrats von Charlottenburg, errichtete Sportlaboratorium 
der genannten Gemeinde ging leider ein, bevor es iiberhaupt eroffnet worden ist. 

Neben der vielfach in Vereinen und Verbanden geleisteten Arbeit von 
Arzten bedeutete ein weiteres Ereignis, die Eroffnung des Deutschen Stadions 
am 13. Juni 1913, einen neuen Abschnitt in der geschichtlichen Entwicklung: 
mit diesem Tage wurde die erste vom Verl. versehene hauptamtliche Stelle eines 
Sportarztes (Stadionarztes) geschaffen, dessen Tatigkeit 1. Uberwachung des 
Trainings, 2. Dienst in der stadionarztlichen Beratungsstelle, 3. Unterricht, 
4. erste Hilfe bei Wettkampfen zunachst umfaBte. 

Der D. R. A. f. L. nahm noch vor Beginn des Krieges am 19. Mai 1914 einen 
Antrag auf Einrichtung einer Forschungsstatte im Stadion an. Der Krieg ver
nichtete aIle diese Plane und Griindungen. Erst im Jahre 1917 griff er die 
Angelegenheit auf und beschloB erneut die Einrichtung eines wissenschaft
lichen Laboratoriums. 

Der Deutsche ReichsausschuB fiir Leibesiibungen, dessen Stadion neben der 
PreuBischen Landesturnanstalt unter JOH. MULLER zunachst den Angelpunkt 
fiir die auf sportarztlichem Gebiet vorhandenen Bestrebungen bildete, hat im 
Mai 1917 folgender EntschlieBung zugestimmt: 

"Die auf praktischem. Wege gefundenen Erfahrungen iiber die gesundheitlichen Wir
kungen der Leibesiibungen und die gesundheitlichen Grenzen korperlicher Anspannung 
bediirfen der Gegenpriifung durch b~!"ufene Wissenschaftler. Die so gefundenen Erfahrungen 
verhindern dann einesteils mogliche Uberanstrengungen, andernteils iibertriebene Warnungen 
Voreiliger, iiber die besonders der Sport zu klagen Ursache hat. 

Die Feststellung der Leistungsgrenze fiir die einzelnen Lebensalter und die Geschlechter 
auf den verschiedenen Gebieten der Leibesiibungen ist eine ebenso notwendige, wie nur auf 
dem gegebenen Wege unter Vereinigung von Wissenschaftlern und Praktikern sowie des 
a)lsreichenden Materials und der geeigneten Statte zu losenden Aufgabe. 

Die notigen Raumlichkeiten sind im Stadion leicht bereitzustellen, dadurch wiirde der 
bisherige Verbandsraum voll ausgenutzt. Eine Erganzung des Instrumentariums ist auf 
moglichst kostenfreiem Wege anzustreben." 

Aus den einzelnen Beratungen iiber die Organisation eines besonderen 
Ausschusses fiir wissenschaftliche Forschung ergab sich schlieBlich der EntschluB 
zur Errichtung einer freien Hochschule, namlich der 
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Deutschen Hochschule fur Leibesubungen. 
1m Januar 1919 wurde ein dahingehender Antrag mit folgendem Wortlaut 

eingebracht: 
"Die wachsende Erkenntnis der Bedeutung der Leibesiibung fiir das Volkswohl wird, 

wie in anderen Landern, auch bei uns zur Griindung einer Hochschule fiir Leibesiibungen 
fiihren. Die Unterzeichneten bitten daher den DRA., diesen Gedanken aufzunehmen, fiir 
ihn zu werben und fUr ihn bei der Unterrichtsverwaltung, in Hochschul- und Fachlehrer
kreisen einzutreten. 

gez. G. HAX, Vertreter des Deutschen Schwimmverbandes, 
Dr. med. A. MALLWITZ und WIEDEMANN, 

Vertreter des Deutsch -akademischen Bundes fUr Leibesiibungen, 
J. SCHXEIDER, Vertreter des Deutschen Skiverbandes, 

O. Scm"ixrxG, Vertreter des Deutschen Eislaufverbandes." 

Die Deutsche Sportbeh6rde fUr Athletik schloB sich diesem Antrage nachtriiglich an. 

Eine von C. DIEM ausgearbeitete und im September 1919 vorgelegte Denk. 
schrift iiber die Griindung einer freien Hochschule fiir Leibesiibungen im An
schluB an das Deutsche Stadion zu Berlin 

l. zur Heranbildung wissenschaftlich geschulter Lehrkrafte fiir Leibes
iibungen, 

2. zur wissenschaftlichen Erforschung aller auf die Theorie und Praxis 
der Leibesiibungen beziiglichen Gesetze 
wurde in der Offentlichkeit freundlich aufgenommen. Der Vorstand des DRA. 
beschloB am 3.0ktober 1919 ihre Griindung. 

Durch einen besonderen AusschuB wurde in zwei Sitzungen Satzung, Aufbau, Ein
richtung und Finanzierung beraten und das Ergebnis in einer Denkschrift niedergelegt. 
Diese Arbeit leitete der Vorsitzende des DRA, Staatssekretar Dr. LEW ALD, selbst. Die 
Reichsregierung entsandte Regierungsrat Dr. BOURWlEG, die preuBische Regierung Geh. 
Oberregierungsrat Dr. HINZE und Geh. Regierungsrat Dr. DIEBOW, Professor Dr. MULLER 
und Geh. Med.-Rat Dr. BENINDE. Von der Universitat nahmen die Professoren RUBNER. 
BIER, REINHARDT, GOCHT und CASPARI teil. Die Sanitatsverwaltung der Reichswehr wa~ 
durch Generaloberarzt Dr. SCHULZEN, Dr. \VALDMANN und Dr. ECKERT vertreten. Die 
Arbeiter-Turn- und Sportverbande wirkten gleichfalIs an den AusschuB- und UnterausschuB
sitzungen durch Vertreter der Zentralkommission fUr Sport- und Korperpflege mit und 
sind auch bis zur Stunde durch Vertreter im Kuratorium und Senat beteiligt. Das Reich 
stelIte von vornherein eine Unterstiitzung in Aussicht; die Universitiit Berlin erbot sich, 
ihre Horsale und Institute kostenlos herzugeben. Eine Anzahl von Professoren erkliirte 
sich zur Mitarbeit bereit. 

Die Plane fanden allgemeine Zustimmung. Eigentlich sind nur zwei Gegen
meinungen von den siiddeutschen Universitatsprofessoren v. GRUBER undAsCHOFF 
laut geworden, die die Griindung einer besonderen Hochschule fiir Leibesiibungen 
fiir unnotig hielten. Aus ihren Begriindungen ging aber hervor, daB sie sich von 
dem Umfang der Lehr- und Forschungsarbeit, der damals schon erkennbar war, 
kein Bild machen konnten. Der Arbeitskreis der staatlichen Landesturnanstalten 
hatte sich auf beschranktere Ausbildungsziele eingestellt; Forschungsarbeit 
wurde, von Einzelheiten abgesehen, nicht getrieben. Der PreuBischen Landes
turnanstalt wurde erst ein halbes Jahr spater, und sicher angeregt durch die 
Griindung des DRA., der Titel einer Hochschule verliehen. 

Am 15. "Mai 1920 fand in der Aula der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universitat in 
Gegenwart des Reichsprasidenten, der Vertreter alIer Reichs- und Staatsbehorden, Berliner 
und auswartiger Hochschulen, der Stadt Berlin und der Vertreter der Turn- und Sport
verbande der feierliche Griindungsakt statt, iiber den eine besondere Denkschrift hera us
gegeben worden ist. Staatssekretiir SCHL'LZ Yom Reichsministerium des Innern, Staats
sekretar BECKER Yom preuBischen Ministerium fiir Wissenschaft, Kunst und Volksbildung, 
Geh. Regierungsrat Professor Dr. MEYER, der Rektor der Berliner Universitat, hieBen die 
neue Anstalt willkommen, andere Gliickwiinsche schlossen sich an, und der Geh. Medizinal
rat und Prof. der Chirurgie an der Unh-ersitiit Berlin, Dr. BIER. iibernahm das Rektorat, 
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indem er die ersten 25 Studenten immatrikulierte. BIER ist nach Ablauf seiner ersten Amts
zeit wiedergewahlt und waltet noch seines Amtes. 

Die Anstalt wurde als private Lehrstatte begriindet. Ihre Notwendigkeit und Bedeutung 
wurde von den Behorden des Reiches und der Einzelstaaten anerkannt und dadurch gefordert, 
daB sie sich ihrer zur Ausbildung Jon staatlichen Turn- und Sportlehrern und zur Abhaltung 
von Lehrgangen fiir Studenten, Arzte, Vereins-Turn- und Sportwarte, Schulaufsichts- und 
Verwaltungsbeamte bediente. 

Therapie durch Leibesubungen. 
Gegen Ende des Krieges - das darf bei einer Beschreibung der Entwicklung 

des Sportarztwesens nicht unerwahnt bleiben - wurde auf Grund des Verstand
nisses des Feldsanitatschefs v. SCHJERNING und seiner Mitarbeiter HAMANN, 
HOCHHEIMER und NAPP die Moglichkeit geschaffen, wohl erstmalig in Deutsch
land die Leibesiibungen in groBerem Stile in die Therapie, in diesem FaIle von 
Kriegsbeschadigten, einzufiihren und zu erproben. Die praktische Durchfiihrung 
der Idee war hauptsachlich moglich durch das tatkraftige Einsetzen des stell
vertretenden Korpsarztes des III. Armeekorps LEUl) und des Landesdirektors 
v. WINTERFELD. Ein Bilderwerk iiber diese Arbeit, das nur in wenigen Stiicken 
hergestellt wurde, solI dem Archiv des Museums fiir Leibesiibungen e. V. ein
verleibt werden, ebenso ein der Kulturabteilung der Ufa gehorender Film; erst
malig wurde dieser auf dem 3. Kriegschirurgischen KongreB in Briissel (5) ab
gerollt. Aus dem Arbeitsgebiet haben sich folgende Gesichtspunkte fUr die Praxis 
ergebenl): 

,,1. Turnen, Spiel und Sport haben neben oder nach der eigentlichen Krankheits- und 
Wundbehandlung in der Kriegsbeschadigtenfiirsorge einen breiten Raum einzunehmen. 
Die Leibesiibungen sind besonders geeignet: 

a) zur Erhohung des Heilerfolges und der gesamten Korperfahigkeiten durch plan
maBige Leistungssteigerung; 

b) zur Funktionspriifung fiir GliedmaBen oder Korperteile von SchuBverletzten sowie 
Organpriifungen aller Art. 

2. Die Leibesiibungen ordnen sich der Gesamtbehandlung als Teil des Ganzen ein und 
erreichen erst zusammen mit den anderen therapeutischen Mitteln einschlieBlich Schulunter
richt, Werkstattenbetrieb, Landwirtschaft ihre volle medizinische und soziale Wirksamkeit. 

3. Der sozialen Tatigkeit des Arztes sind hier - auch im Hinblick auf Unfallversiche
rung und Rente:t;l;wesen - groBe Aufgaben gestelIt. 

4. Der die Ubung!ln beaufsichtigende Arzt hat die Einteilung der Kriegsbeschadigten 
!I!)l den verschiedenen 'Ubungsgruppen vorzunehmen, um durch Ausschaltung ungeeigneter 
Ubungen die Beeintrachtigung des Erfolges zu verhiiten. Es werden im AnschluB an die 
chirurgische Behandlung oder nach Ablauf fieber~after innerer Krankheiten bei Rekon
valeszenz aIle Lazarettkranken zu den leichteren Ubungen befohlen. 

5. Da korperliche Obungen bei Lazarettkranken der anerzogenen und gewohnten 
Bequemlichkeit entgegenstehen, ist der Mangel an Einsicht iiber die Vorteile dieser neu
~igen Behandlungsmethode durch genaue Dienstvorschriften betreffs Teilnahme an den 
mungen zu iiberwinden (namentliche Listenfiihrung, genaue Zeiteinteilung u. a.). 

6. Der Widerstand von Leuten, deren Absichten auf Rentenjagerei hinauslaufen, muB 
im Interesse der Gesamtheit gebrochen werden. 

7. Die Obungsleiter solIten nach Moglichkeit alte ~rner oder erfahrene Sportsleute 
sein und miissen die richtige Technik der verschiedenen Ubungsarten so beherrschen, daB 
sie auch fiir die arztlichen Gesichtspunkte das notige Verstandnis haben. Es muB ihnen 
durch freudige Hingabe an die Arbeit auch gelingen, den Eifer der Kriegsbeschadigten zu 
beleben. 

9. Die Technik der einzelnen Korperiibungen beruht auf physiologischen Grundsatzen; 
falsche Ausfiihrung bedingt Vernachlassigung oder gar Ausschaltung vorhandener Korper
anlagen, namentlich bei Amputierten. 

10. Die sportliche Ausfiihrungsform beschleunigt bei den oft unter starker seelischer 
Niedergeschlagenheit leidenden Schwerbeschadigten die Wiedergewinnung von Lebensfreude 
und Arbeitslust. 

1) HOFFMANN, W.: Die deutschen Arzte im WeItkriege, ihre Leistungen und Erfahrungen. 
Kapitel MALLWITZ: Die Leibesiibungen als Heilverfahren fiir Kriegsbeschadigte, S.211. 
Berlin: E. Mittler & Sohn 1920. 
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11. Wettkampfe1 ) besitzen aueh bei Kriegsbesehadigten ausgezeiehneten Erziehungs
wert und haben sieh als Mittel zur Funktionspriifung vortrefflieh bewahrt. 

12. Leistungspriifungen sind zur Feststellung therapeutiseher Fortsehritte erforderlieh: 
Uhr und ZentimetermaB bieten gute Anhaltspunkte fiir die arztliehe Beobaehtung. 

13. Der Grad der Leistungssteigerung bedingt die GroBe des Arbeitserfolges der Kriegs
besehadigten im alten oder neuen Beru£. 

14. Das mediko-meehanisehe Heilverfahren, dem sieh der Verletzte nur zu gern zu 
entziehen sueht, kann die natiirliehen Korperiibungen nieht ersetzen, so unvollkommen 
diese anfanglieh yonstatten gehen mogen. 

15. Mediko-:Ueehanik gehort in die ehirurgisehe, Leibesiibung in die orthopadisehe 
Behandlung des Verwundeten hinein. Daher sollte jedes ehirurgisehe Lazarett eine mediko
meehanisehe Abteilung, jedes orthopadisehe Lazarett seine Turn- und Sportplatze, seine 
Turn- und Sport1ehrer haben. 
.. 16. Die Anlage eines physiologisehen Laboratoriums im Zusammenhange mit den 
Ubungsanlagen ermoglieht die wissenschaftliche Verwertung des :\Iaterials und siehert die 
exakte Nachpriifung der korperliehen Veriinderung. 

Auf Grund eines Berichtes auf der 3. Kriegsarztlichen Tagung entschloB 
sich die Sanitatsinspektion, ein physiologisches Laboratorium in Gorden bei 
Brandenburg a. d. H. einzurichten. Als Grundlage fUr die experimentellen 
Arbeiten diente die Fragestellung: 

1. 'Yelehen Mehrverbrauch an Energie weist ein Kriegsbeschadigter (z. B. Beinampu
tierter) im Vergleich zum Gcsunden bei gleicher Arbeitsleistung auf? Feststellung des 
Arbeitsverlustes und der Einschriinkung der Erwerbstiitigkeit bei Sehwerkriegsbesc~!idigten. 

2. Welche Leistungsfiihigkeit kann ein Kriegsbeschadigter durch korperliehe Ubungen 
erlangen? .. 

3. Welehe Einwirkung hat korperliehe Arbeit und Ubung auf den Gesundheitszustand 
von Kriegsbesehadigten versehiedener Art? 

Die Ergebnisse der angewandten physiologischen, psychologischen und 
klinischen Methoden wurden nur teilweise veroffentlicht. Weitere Einzelheiten 
befinden sich in einem Bericht tiber die 3. Kriegschirurgen -Tagung. Wegen 
der erzielten Heilerfolge wurden die Gardener Lazarette in den J ahren 1917 
und 1918 zu einem Mittelpunkt fUr sportarztliche Lehrgange, Besichtigungen 
usw. Die Einrichtungen sollten in das damals von der Sanitatsinspektion vor
bereitete, spater nicht zustande gekommene Lazarett in Frohnau tibernommen 
werden. 

U niversitiits-Institute 2) fur Leibesubungen. 
Schon bei Grtindung des Akademischen Sportbundes am V orabend des 

r. Deutschen Akademischen Olympia am 10. Jnli 1909 wurde die Notwendig
keit der EinfUhrung sportarztlicher Trainingsregeln und sportarztlicher Einrich
tungen an den Hochschulen bctont. Spater hat der Deutsch-akademische Bund 
fUr Leibesiibungen (Dabfl.) sich der Angelegenheit angenommen und sich in der 
ersten ordcntlichen Sitzung nach dem Kriege am 2. Februar 1919 auf Vorschlag 
des Verfassers mit folgenden, auf die Vertiefung des Arbeitsgebietes gerichteten 
Punkten beschaftigt: 

1. Vervollkommnung der Leibesiibungen in ihrer praktisehen Ausfiihrungsform auf 
Grund von Forsehungsergebnissen. 

2. Aufstellung einer Konstitutions-Statistik der Studentensehaft. 
3. Biologische Fortbildung der Hoehsehulturn- und Sportlehrer. 
4. Erriehtung wissensehaftlieher Lehr- und Forschungsstatten an Universitaten und 

Hoehschulen. 
5. Griindung Gymnastiseher Institute an Hoehsehulen. 
6. Erriehtung einer Faehhoehsehule fiir Leibesiibungen. 
Die unter 5. und 6. bezeichneten Angelegenheiten wurden dann yom Deutsehen Hoeh

sehulamt fiir Leibesiibungen, in dem der Dabfl. 1920 aufging, zunaehst dilatoriseh behandelt, 

1) Vgl. die Tabelle auf S. 708 (entnommen aus: Nr. 18 des Literaturverzeiehnisses). 
2) Vgl. Literatur S. 722, Nr. 34, Heft 36/37 (Dr. SCHt'TZ). 
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bis in dem Handbuch "Leibesiibungen an deutschen Hochschulen" (22) die Angelegenheit 
im Auftrage des Deutschen Hochschulamts f. L. zuerst eingehender erortert wurde. 

Gymnastik als Lehr- und Forschungsfach an den deutschen Hochschulen (4, 22). 

1m Jahre 1919 verOffentlichte BIER (4) folgenden Plan fUr die damals 
vom Verfasser 1), jetzt von KOHLRAUSCH geleitete Gymnastische Abteilung der 
Universitats-Kliniken Berlin: 

1. AUSiibung des Lehrfaches der Leibesiibungen an der Universitat. 
a) Vorlesung fiir Studierende aller Fakultaten und Angehorige des Turn- und Sport-

lehrerkursus (wochentlich einstiindig); 
b) Vorlesung f¥.r }Iedizinstudierende (wochentlich zweistiindig); 
c) praktische Ubul!.gen, Methodik und Technik; 
d) Schaffung von Ubungsgelegenheiten aller Art. 
2. Ausiibung als klinisches Fach. 
a) Poliklinik mit tiiglicher Sprechstunde betreffend Leibesiibungen als Heilmittel 

flir Kranke; 
b) praktische Anwendung der Leibesiibungen als Heilmittel. 
HaItungsgymnastik. Turnen Hir Skoliotisehe (Kriechiibungen), schwedische Gymnastik. 

Atmungsgymnastik. Verwandte physikalische Mailnahmen, Luft- und Sonnenbiider, Massage, 
HeiJ3luft, Diathermie usw. 

lch bitte den Herrn Kultusminister zu bewilligen: An Personal den Abteilungsleiter, 
1-2 Turn- und Sportlehrer, 1 Schwester zur Abwicklung der Poliklinik und zur Vor
nahme der Atmungsgymnastik, 1 Stenotypistin zur Erledigung der umfangreichen Schreib
arbeiten. Dafiir sind folgende Geldaufwendungen notig: 

1. Gehalt fiir den Leiter der gymnastischen Abteilung der Universitiitskliniken, 
2. Gehalt fiir zuniichst 1 Turnlehrer, 
3. Gehalt fiir die Schwester, 
4. Gehalt fiir die SteI!-?typistin, 
5. Einrichtung eines Ubungsplatzes. 

Der Greifswalder Pharmakologe RIESSER nahm damals mehrfach in ahn
licher 'Weise zur Frage der Universitats-Institute fur Leibesubungen Stellung. 
Als Lehraufgaben bezeichnete er folgende: 

1. Die Durchfiihrung von mindestens viersemestrigen Kursen zur Ausbildung von 
Fachturnlehrern und -lehrerinnen. Die Vorlesungen dieser Kurse sind zugleich offentliche 
Vorlesungen fiir Horer aller Fakultiiten. Es ist anzustreben, dail sie in den obligatorischen 
Lehrplan aller Lehramtskandidaten aufgenommen werden. (lnzwischen z. T. durchgefiihrt.) 

2. Sondervorlesungen fiir }Iediziner, insbesondere Schuliirzte, iiber Arbeitsphysiologie 
und verwandte Gebiete. 

3. Kurze, etwa 4 \Vochen dauernde Volkshochschulkurse zur Verbesserung der Aus
bildung von Vorturnern und Sportlehrern, wie sie zur Zei~ von allen geoilen Verbiinden 
erstrebt und oft nur notdiirftig durchgefiihrt werden. Die Ubernahme dieser Kurse durch 
die Universitiitsinstitute wiirden die Gediegenheit dieser Ausbildung sichern, wie sie an
gesichts der verantwortungsreichen Tiitigkeit der Vorturner usw. unbedingt erforderlich ist. 

RIESSER schlieBt mit folgenden, hauptsachlich gegcn M. V. GRUBERS Auf
fassung gerichteten AusfUhrungen: 

"Es ist kein Zweifel, daB die allgemeine EinfUhrung der Lehre von der 
korperlichen Erziehung an den Hochschulen, wie sie schon von den Vatern des 
deutschen Turnens gefordert wurde, unmittelbar vor der Verwirklichung steht. 
Diejenigen, die gleich dem Ver£asser seit vielen Jahren dieses Ziel erstrebten 
und erarbeiteten, freuen sich des Er£olges ihrer Sache und wunsehen, daB naeh 
'Gberwindung der unvermeidlichen Kinderkrankheiten dieser jungRte SproB 
deutschen Hochschullebens, diese schone Verkntipfung frischen jugendlichen 
Lebens mit ernst ester Wissenschaft, sich in absehbarer Zeit zu einem wtirdigen 
Gliede des Ganzen entwickeln werde." 

1) Verf. richtete schon 1908 unter BIER und KLAPP, die gerade nach v. BER<:CMANNS 

Tod die Klinik und Poliklinik iibernommen hatten, die erst en gymnastischen L"bungs
gelegenheiten und erteilte in Ermangelung von Lehrkraften selbst den Unterricht. 
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Yom Standpunkt des Padagogen hat H. KUHR, der verstorbene Turnlehrer 
der Universitat Leipzig und Mitbegriinder der akademischen Organisationen auf 
diesem Gebiete in seinen Schriften den Gedanken des Gymnastischen Instituts 
wesentlich gefordert und zwar vorwiegend in Bezug auf das erziehliche Problem. 

SOMMER und HUNTEMUr.LER (28), von denen das Institut fiir Korperkultur 
ihrer Universitat in erster Linie getragen ist, haben mehrfach ihre Stimme 
entscheidend erhoben; mit Hille des Akademischen Ausschusses fiir Leibes
iibungen am 30. Januar 1920 wurde u. a. folgende, sich auf die Griindung des 
Instituts beziehenden Leitsatze angenommen: 

1. Um aile Fragen der Korperkultur wissenschaftlich zu behandeln, soil die Universitat 
ein Institut fiir Korperkultur schaffen (dann folgt nahere Bezeichnung des Aufgabenkreises 
ala Lehrinstitut). 

2. In diesem Institut soil moglichst jeder Studierende auf seine korperliche Beschaffen
heit untersucht und iiber seine korperliche Ausbildung belehrt werden. 

Am 20. Oktober 1920 wurde das Institut vom Rektor eroffnet. 
Verfasser forderte (1. c. S.96) insbesondere eine planmaBig ausgebaute Abteilung fUr 

Gesundheitslehre (s. dazu auch das von BIER auf S. 709 Gesagte) mit Laboratorien fiir 
1. Korpermessung und Leistungspriifungen (Anthropometrie und Konstitutions-

forschung), 
2. Physiologie, 
3. Psychologie, 
4. nach Moglichkeit auch fiir physikalisch-chemische und technische Arbeiten. 
Seiner Ansicht nach kommt der Name "Institut fiir Leibesiibungen", die keinen haupt

amtlich tatigen Facharzt und keine Abteilung Gesundheitslehre besitzt, nicht zu. 
Beachtenswert ist auch die Denkschrift betr. die korperliche Erziehung ala Lehrgegen

stand, die in der damaligen Zeit an das Bayerische Kultusministerium gerichtet worden ist. 
Darin wurde u. a. auf die Vorlesungen von DU BOIS-REYMOND (Berlin), RIESSER (Frank
furt a. M.), DE LA CAMP und RAUTMANN (Freiburg) Bezug genommen und in der Begriindung 
folgendes zum Ausdruck gebracht: .. 

"Wenn nicht die zukiinftigen Lehrer, Arzte und Verwaltungsbeamten in ihrer Haupt
ausbildungszeit eine eingehende Kenntnis dieses Gebietes vermittelt erhalten, ist mit der 
Verbreitung der Leibesiibungen unter den kommenden Geschlechtern nicht zu rechnen." 

DaB die Universitaten in erster Linie fiir derartige Einrichtungen die ge
eigneten Statten abgeben, ist ferner hervorgehoben worden auf der Hallenser 
Professorentagung am 28. Marz 1920, auf dem ersten ordentlichen Deutschen 
Studententage in Gottingen (Juli 1920) und dem zweiten Deutschen Hochschul
tag 1920 sowie bei der Griindung des D. Hochschulamts f. L. (Dehofl.) Sep
tember 1921. 

F. A. SCHMIDT-Bonn hat in Gemeinschaft mit DOMINICUS (ZentralausschuB 
fiir Volks- und Jugendspiele) an das friihere PreuBische Kultusministerium 
folgende Ausfiihrungen gerichtet: 

"Die wissenschaftliche Forschung der Einwirkungen, welche die verschiedenartigen 
Leibesiibungen auf den Korper besitzen, ist in den letzten Jahrzehnten ernstlich in Angriff 
genommen worden. Dementsprechend hat sich die Einsicht in die physiologische und hygi
enische Bedeutung der Leibesiibungen nicht nur im ganzen ~~ark gemehrt, sondern wir be
sitzen auch wichtige Anhaltspunkte dafiir, welches MaB von Ubung fiir die einzelnen Alters
stufen am zutraglichsten ist, welche Arten von tJbungen im einzelnen FaIle am meisten zu 
empfehlen sind und wo bei angreifenderen tJbungen die Grenzen .-:les noch Zutraglichen und 
Niitzlichen liegen, iiber welche hinaus bereits ein schadigendes UbermaB von Anstrengung 
sich geltend macht. ... Die Physiologie und Hygiene der Leibesiibungen ist mithin ein 
bedeutendes Sondergebiet, dessen Kenntnisse unentbehrlich sind sowohl fiir die Jugend
erzieher ala auch fiir den Arzt, besonders aber den Schularzt. . .. " 

Seit 2 J ahren ist die Frage erneut in den V ordergrund des Interesses geriickt 
worden: SCHMID-BURGK (Aachen) hat noch vor seinem Tode als Vorsitzender 
des Dehofl., nach ihm LAAs auf der Sitzung 1926 in Meiningen zusammen mit 
PAULCKE dariiber referiert und den VDH.1) besonders interessiert. Als vor-

1) Vg1. S.712. 
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laufiges Ergebnis all der Bemiihungen diirfen die Erlasse 1) des PreuBischen 
Herrn Ministers fiir Wissenschaft, Kunst und Volksbildung angesehen werden, 
die von groBter Tragweite sind. So werde erst die Zukunft erweisen, was sie fiir 
die Jugend Deutschlands bedeuten. Darin wird angeordnet, daB die bestehenden 
Universitaten derartige Einrichtungen als Institute fiir Leibesiibungen zusammen
zufassen haben. Vorlaufig ist die Leitung dem akademischen Turn- und Sport
lehrer iibertragen, der hinsichtlich der Verwaltung dem Herrn Kurator un
mittelbar untersteht. Sehr erfreulich ist, daB das Ministerium entsprechenden 
Anregungen zufolge das Institut keiner der alten Fakultaten angegliedert hat; 
dadurch wird ihm eine groBere Entwicklungsmoglichkeit gewahrleistet. Der 
Akademische AusschuB fUr Leibesiibungen ist dem Fachlehrer fiir die Ge
staltung des Unterrichts und dessen Einordnung in den Lehrplan beigeordnet. 
Ziel ist der jahrzehntelang verfolgte Gedanke: "Leibesiibungen miissen ein neues 
Lehr- und Forschungsfach werden." Der Ausbau der von den akademischen 
Turn- und Sportvereinen sowie ihren Spitzenorganisationen gegriindeten und 
durchgefiihrten Einrichtungen praktischer Art, z. B. Wettkampfe aller Art, wird 
wohl auch kiinftig eine Aufgabe der Studentenschaft bleiben. 

Fiir die weitere Fortentwicklung des Gedankens darf als Unterlage der 
BeschluB (23) des 8. (7. ordentlichen) Deutschen Studententages zu Berlin Anfang 
August 1925, betr. Hochschulstatut, dienen. Er lautet: 

Da8 In8titut tur LeibeBubungen. 
§ 1. Dem Institut fiir Leibesiibungen obliegt die Pflege der Leibesiibungen an der 

Hochschule; insbesondere hat das Institut fiir Leibesiibungen folgende Autgaben: 
1. Verwaltung. 
2. praktische Durchfiihrung der Leibesiibungen, 
3. Lehre und Forschung, . 
4. offentliche Fortbildungslehrgange. 
§ 2. Die Leitung des Instituts fiir Leibesiibungen liegt in den Hiinden eines Verwal-

tungsrateB, dem angehoren 
der Fachlehrer, 
der Facharzt, 
der Leiter des Amtes fiir Leibesiibungen der Studentenschaft, 
der Vorsitzer der Studentenschaft und 
eine gleiche Anzahl von Dozenten und Studenten. 
Die Dozenten werden vom Senat, die Studenten von der Kammer gewahlt. 
Den Vor8itz im Verwaltungsrat fiihrt ein yom Verwaltungsrat aus seiner Mitte ge-

wahlter ordentlicher ProteB8or. 
§ 3. Die laufenden Geschafte werden nach MaBgabe einer GeBchatt80rdnung gefiihrt: 
1. vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates, 
2. von dem Fachlehrer (zu erganzen: und Facharzt), 
3. von dem Leiter des Amtes fiir Leibesiibungen. 
§ 4. Rektor und Senat sind berechtigt, in die Tatigkeit des Institutes fiir Leibesiibungen 

Einsicht zu nehmen. 
§ 5. Die Rechte des Amtes fiir Leibesiibungen der Studentenschaft werden durch das 

Institut fiir Leibesiibungen in keiner Weise beriihrt (Veranstaltungen, Verwaltung usw.). 

5. Universitiiten und Hochschulen. 
Man hatte erwarten konnen, daB gerade die Hochschulen als akademische 

Behorden sich eines kulturell und gesundheitspolitisch so wichtigen Gebietes, wie 
es die Leibesiibungen sind, mit aller Entschiedenheit angenommen hatten. Aber 
gerade das Gegenteil war bedauerlicherweise der Fall, von einzelnen Fiihrern, 
die aber fast aIle in ihrer Eigenschaft als "Alte Herren" von akademischen Ver
einen und Verbindungen tatig waren, abgesehen: Geheimrat PARTSCH, Breslau, 
und REINHARDT, Berlin, RIESSOM, Heidelberg, als A.T.V.er, R. DU BOIS
REYMOND als Turner und SportIer (A.S.B.) zugleich. 

1) Yom 18.8. 1924 - U VI Nr. 1169 - und ErI. auf S. 713 (FuBnote). 
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An die Hochschulen bzw. die Rektorenversammlung gerichtete Aufforde
rungen, wie sie z. B. an den 3. Hochschullehrertag in Leipzig (etwa 1910) und 
an die 6. auBerordentliche Rektorenkonferenz in Halle (1918) vom Verfasser 
gerichtet worden waren, blieben erfolglos und unbeantwortet. 

Ein Jahr spater, im April 1919, richtete 
1. der Vorsitzende des Geschaftsausschusses der Akademischen Ausschiisse fiir Leibes

iibungen an den Hochschulen, Geht'imrat PAETSCH, zur Forderung der Leibesiibungen 
einen Aufruf an die Rektoren und Senate aller Hochschulen, 

2. der Rektor der Deutschen Hochschule fiir Leibesiibungen, AUG. BIER, an das 
PreuBische Ministerium fiir Wissenschaft, Kunst und Volksbildung entsprechende Ein
gaben (4). 

a) Verband der Deutschen Hochschulen (V.D.H.). 

Die Entwicklung der Bewegung im Rahmen des Verb andes der Deutschen 
Hochschulen erkennt man aus den folgenden Beschliissen: 

1. Der II. Deutsche Hochschultag (Halle 1921) fordert Einfiihrung regelmaBiger Leibes
iibungen fiir die Studierenden aller deutschen Hochschulen und beschleunigtes, kraftvolles 
Ergreifen aller MaBnahmen, die diesem Ziele naher fiihren. 

Er beantragt daher Bereitstellung ausreichender Mittel in den Haushaltsplanen der 
Reichs- und ;Landesregierungen zwecks Bestreitung der wichtigsten Erfordernisse fiir einen 
wirksamen Ubungsbetrieb, in der Hauptsache: Schaffung von Turnhallen, Anlage von 
Spielplatzen, Anstellung hauptamtlich angestellter akademisch gebildeter Turn- und Sport
lehrer, Einrichtung von Lehrgangen fiir Fortgeschrittene zur Ausbildung von Spiel
leitern. 

Der Hochschultag betrachtet den Verband der Deutschen Hochschulen angesichts der 
in Aussicht genommenen Arbeitsgemeinschaft mit den iibrigen Fachorganisationen als die 
fiir die treuhandlerische Verwaltung der erbetenen Mittel berufene Stelle. 

SchlieBlich erwartet der Hochschultag zwecks Deckung der erforderlichen Kosten des 
Turn- und Sportbetriebes an den Hochschulen Einfiihtung eines gleich sonstigen Gebiihren 
von jedem Studierenden an Quastur oder Sekretariat abzufiihrenden Semesterbeitrages. 

2. III. Dimtscher Hochschultag (Marburg 1923). 
Der III. Deutsche Hochschultag begriiBt es mit besonderer Freude, daB durch die 

Zusammenarbeit von Dozenten und Studenten im Deutschen Hochschulamt fiir Leibes
iibungen ein Fortschritt in der korperlichen Kraftigung der Studierenden erzielt ist. Der 
Deutsche Hochschultag empfiehlt, daB sich die Dozenten unserer Hochschulen mit warmem 
Interesse der weiteren Forderung der Leibesiibungen annehmen. Yom Reiche und den Landern 
erwartet der Deutsche Hochschultag die Bereitstellung von Mitteln fiir die Anstellung haupt
amtlic.her akadeInisch gebildeter Turn- und Sportlehrer und zur Schaffung von Platzen 
und Ubungsgelegenheiten fiir alle Hochschulen. 

3. HauptausschuBsitzung in Jena vom 13.-14. Marz 1924. 
Der Hochschulverband dankt den Regiernngen, die hauptamtlich akademisch gebildete 

Turn- und Sportlehrer an den Hochschulen angestellt haben und hofft, daB bald auch die 
anderen Landesregierungen diesen Beispielen folgen. Der Hochschulverband fordert samt
liche Hochschulen auf, der Pflege der Leibesiibungen dauernd ihre Aufmerksamkeit zu 
schenken und besonders sich an der in Marburg im Juli stattfindenden groBen Feier des 
Akademischen Olympia rege zu beteiligen. 

4. IV. Deutscher Hochschultag (Darmstadt 1925) . 
. Bei der Bedeutung der Leibesiibungen fiir Gesundheit, Charakterbildung und Gemein

schaftssinn fordert der IV. Deutsche Hochschultag in Darmstadt, daB an allen Hochschulen 
Deutschlands durch staatliche MaBnahmen eine ausreichende Pflege der Leibesiibungen fiir 
aIle deutschen Studierenden sichergestellt wird. 

Insbesondere wird als ein wirksames Mittel hierzu gefordert, daB als Vorbedingung 
fiir die Zulassung zu den Priifungen aller akademischen Bernfe der Nachweis der Teilnahme 
an den Leibesiibungen wahrend mehrerer Semester verlangt wird. 

Leider wurden die fUr diese Resolution vom Verfasser vorgeschlagenen, das 
Sportarztwesen an den Hochschulen betreffenden Richtlinien von Professor 
LAAs nicht vertreten und daher auch in der EntschlieBung nicht beriick
sichtigt. 

Nach Vorstehendem hat der D.H.V. zum Teil wieder gut gemacht, was in 
friiheren Jahren und Jahrzehnten von der Hochschulprofessorenschaft voll-
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kommen vernachlassigt war. Von den genannten Forderungen sind inzwisch.en 
durchgefUhrt worden: Die Anstellung hauptamtlicherFachlehrer1), die Verpflich
tung von Lehramtskandidaten2 ) und Ingenieuren3), Leibesubungen zu treiben, 
die Abgrenzung der Aufgabengebiete zwischen staatlichen, akademischen und 
studentischen Stellen4 ) usw. 

Die fruheren Sonderausschusse des Hochschulverbandes wurden aufgegeben 
und durch eine Vertretung im Deutschen Hochschulamt fUr LeibesiIbungen er
setzt (3 Vertreter, 3 Ersatzmanner). 

b) Deutsches Hochschulamt fiir Leibeslibungen (Dehofl). 

Das Dehofl wurde bereits in der der Deutschen Studentenschaft bald nach 
ihrer Grundung vorgelegten Denkschrift des Verfassers "Das Turn- und Sport
amt der Deutschen Studentenschaft" vorgeschlagen und unter Anbahnung von 
Beziehungen zu dem damaligen Fuhrer der Sache im Rahmen des Hochschul
verbandes, HICKFAXG, vorbereitet. Nach den jahrelangen Schwierigkeiten 
organisatorischer Art muBte es als ein bedeutsamer Schritt angesehen werden, 
eine oberste neutrale Stelle fUr aIle Fragen der Leibesubungen endlich zu be
sitzen. Die Institution war urn so wert voller, als das Dehofl. von den Behorden 
des Reichs und der Lander anerkannt und teilweise auch mit Mitteln gefordert 
wurde. 

Das Dehofl. setzt sich zusammen a us: 
3 Professoren (gewahlt vom Hochschulverband), 
3 Studenten (gewiihlt von der Deutschen Studentenschaft), 
3 Hochschul-Turn- und Sportlehrern (gewiihlt von der Vereinigung der Akad. Turn

und Sportlehrer), 
3 Altakademikern (vorgeschlagen von der Deutschen Studentenschaft, gewiihlt Yom 

Dehofl). 
Aufgabe des Dehofl ist es, die Leibesubungen an den Deutschen Hochschulen zu fiirdern 

und zu verbreiten. Fur die verschiedenen Gebiete sind folgende Fachausschusse im Dehofl 
gebildet: 1. FachausschuB fur Turnen und Sport, 2. FachausschuB fur \Virtschaftsfragen, 
3. FachausschuB fur Presse und Propaganda. 

Der Unterbau besteht aus den Akademischen Ausschussen fur Leibesubungen an jeder 
einzelnen Hochschule. Ihm gehiiren Dozenten und Studenten, Fachlehrer und Facharzte 
an. Den Vorsitz fuhrt entweder der Rektor oder ein dem Arbeitsgebiet nahestehendes 
}Iitglied des Lehrkiirpers. Der A.f.L. regelt aile geschiiftlichen Angel~genheiten, insbesondere 
Finanzfragen, Aufstellung des Haushaltsplans, Einrichtung von Ubungsstatten usw. An 
jeder Hochschule besteht aul3erdem ein Amt fur Leibesubungen, das aus .Mitgliedern der 
Studentenschaft besteht und die rein sportlichen Angelegenheiten regelt. 

AuBerdem besteht seit Anstellung hauptamtlicher Fachlehrer eine "Ver
einigung der akademischen Turn- und Sportlehrer an deutschen Hochschulen". 

c) Deutsche Studentenschaft (D.St.). 

Die D.St. hat sich seit ihrer Grundung auf den Deutschen Studententagen 
mit groBter Hingabe der Pflege der Leibesubungen angenommen und bereits 
1919 im erst en Geschaftsjahr das vom Verfasser geleitete Amt fUr Leibesubungen 
der Deutschen Studentenschaft (zunachst Turn- und Sportamt der D.St. genannt) 
geschaffen. Leitung und Mitglieder dieser studentischen Zentralstelle werden 
jiihrlich auf dem Deutschen Studententag gewiihlt, die Geschaftsstelle befindet 
sich in Hannover, \Velfengarten 1 a. Besondere Verdienste urn die Organisation 
in der Studentenschaft hat Diplom-Ingenieur \VORTEL}IAX~. 

1) Erl. des Pro .YEn. f. Wiss., Kunst u. Volksbildung: Y. 29.5.23 - "l- VI. 1636. 
2) Desgl. V. 24.3.25 - U VI. 230. 
3) Desgl. v. 2. 5. 25 r VI. 290. 
J) Desgl. V. 3. 3. 26 - r VI. 161. 
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d) Sportirztetagung. 
Bei der ersten 

Tagung der Sportiirzte an deut8chen Hoch8chulen (29) 
in Halle am 10. Januar 1926 wurden folgende Ent8chliefJungen gefaBt, die auf 
Grund eines Beschlusses des VIII. Deutschen Studententages, Berlin 19251), 

vorbereitet wurden: 
I. Angestrebt wird die hauptamtliche Anstellung eines Facharztes fiir Leibesiibungen. 
2. Solange dies nicht erreicht ist, bleibt der bisher (ehrenamtlich) damit betraute Arzt 

hierfiir zustandig. 
3. Wo ein Facharzt fiir Leibesiibungen nicht vorhanden ist, ist den bisher ehrenamtlich 

mit den Aufgaben des Sportarztes betrauten Herren ein Assistent, der lediglich mit sport
arztlichen Aufgaben zu betrauen ist, zur Seite zu stellen. 

4. Zu § 3 der Satzung des Instituts fiir Leibesiibungen (BeschluB des Berliner Studenten-
tages 3b) ist der Zusatz " ... und vom Facharzt gefiihrt ... " zu setzen. 

Das Arbeitsgebiet des Sportarztes wird in folgenden EntschlieBungen naher umrissen: 
5. Es ist anzustreben, daB der Sportarzt mit caritativen MaBnahmen nicht belastet wird. 
6. Die p£lichtmaBige Gesundheitsuntersuchung ist nicht Aufgabe des Sportarztes. Sie 

findet nach Moglichkeit in klinischen Instituten, Heilanstalten usw. statt. Die Ergebnisse 
sind dem Sportarzt zur Verfiigung zu stell en. 

Gesundheitlich Gefahrdete (z. B. Astheniker usw.), deren Gesundheitszustand durch 
planmaBiges Training wesentlich gebessert werden konnte, sind dem Sportarzt zuzufiihren. 

7. Der Sportarzt hat die Ptlicht, von den Ergebnissen der klinischen Untersuchung 
Kenntnis zu nehmen, und das Recht, jeden auf dem Sportplatz Erscheinenden zu untersuchen. 

8. Die praktische Tatigkeit des Sportarztes erstreckt sich auf die 
a) ~itung der BeratungssteIle, 
b) Uberwachung des Gesundheitsbetriebes. 
9. Die Frage, ob der Sportarzt auch Vorlesungen (Sporthygiene usw.) halten soIl, wird 

bejaht. 
10. Wissenschaftliche Auswertung von Wettkampfergebnissen, Leistungspriifungen u. a. 

ist Sache des Sportarztes. 
II. Nach dem Vorbild einiger Unterrichtsverwaltungen sind auch die iibrigen Hoch-

schullander zu bitten, Lehrauftrage fiir das sportarztliche Gebiet zu erteilen. 
12. Schaffung der erforderlichen Einrichtungen 
a) fiir sportarztliche Untersuchungen, 
b) fiir hygienische Zwecke (Duschen, Massagen usw.), 
c) Einrichtungen fiir erste Hllie, Unfalle usw. 
13. Anzustreben ist die Schaffung einer wissenschaftlichen Untersuchungsstelle auf 

den Sportplatzen. 
14. An Hochschulen, z. B. technischen Hochschulen usw., die keine medizinische 

Fakultat haben, kann die allgemeine Untersuchung vorlaufig in den Aufgabenkreis des 
Sportarztes fallen. 

15. Die Versendung der Ergebnisse der sportarztlichen Rundfrage und der vorstehenden 
Richtlinien an die zustandigen Stellen wird gebilligt. 

Der letzten EntschlieBung entsprechend wurde von der Deutschen Studenten
schaft am 15. Marz 1926 (Vorstand Tgb.-Nr. 5971/1522) folgende yom Verfasser 
vorbereitete 

Eingabe an die Unterricht8verwaltungen der Hoch8chulliinder 
gerichtet: 

"Eine dringende Aufgabe harrt zur Zeit ihrer Losung: das ist die entschiedene Forde
rung der allgemeinen Gesundheitspflege der gesamten deutschen Studentenschaft und die 
Einfiihrung der pflichtmaBigen Gesundheitsuntersuchung. 

Durch Krlegsjahre, Hungersnot und Wirtschaftselend in Wachstum und Leistungs
fahigkeit geschadigte Studenten beziehen heute in Scharen die deutschen Hochschulen. In 

1) "Der Deutsche Studententag halt die pflichtmaBige Einfiihrung arztlicher Unter
suchungen fiir unbedingt notig; es erscheint erforderlich, zwecks einheitlichen Vorgehens 
in allen Hochschullandern den bisherigen Stand der Angelegenheit zu kIaren. Das Amt fiir 
Leibesiibungen der Deutschen Studentenschaft hat im Einvernehmen mit Reg.-Rat Dr. 
MALLWITZ die notigen Feststellungen zu machen und einen entsprechend formulierten Antrag 
an die Hochschullander auszuarbeiten." 
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wenigen Jahren werden auch die im Kriege Geborenen, die unter ganz besonders ungiinstigen 
Bedingungen ins Leben getreten sind, Studenten sein. Zur Verhiitung einer schweren Schadi
gung des Nachwuchses fiir die akademischen Berufe sind rechtzeitig MaBnahmen zu treffen, 
die geeignet sind, 

a) den kranken oder gesundheitlich gefahrdeten Studenten einer zweckmaBigen Be
handlung zuzufiihren; 

b) den Gesundheitszustand der Studentenschaft im allgemeinen zu heben. 
Neben der klinischen Behandlung Erkrankter darf als eines der aussichtsreichen Mittel 

zur Hebung des Gesundheitszustandes angesehen werden: 
a) Die planmaBige Pflege von Turnen, Spiel, Sport und Wandern; 
b) die Abhiirtung des Korpers durch physikalische, chemische Umwelteinfliisse (Licht, 

Luft, Sonne, Wasser usw.); 
c) die Einhaltung einer gesundheitsgemaBen Le bensfiihrung 1). . 
Nachdem man an den deutschen Hochschulen allgemein dazu iibergegangen ist, "Obungs

statten aller Art, insbesondere Sportplatze zu errichten und hauptamtliche Fachlehrer anzu
stellen, tritt der an sich erfreuliche Wettkampfbetrieb im Turnen und Sport zugunsten der 
Erhohung der Durchschnittsleistungen durch die Erfassung der gesamten Studentenschaft 
in den Hintergrund. Daher hat sich die ganze Bewegung neuerdings zu einer gesundheits
politischen Angelegenheit verbreitert und vertieft, die die von den Hochschulen und der 
Wirtschaftshilfe der Deutschen Studentenschaft bereits getroffenen AbwehrmaBnahmen in 
wertvollster \Veise erganzen. 

Zur Klarung der Sachlage hat die Deutsche Studentenschaft in Ausfiihrung des Be
schlusses des Deutschen Studententages 1925 eine Umfrage veranstaltet, deren Ergebnis auf 
S.115. des Nachrichtenblattes yom 1. Februar 1926 im Referat des Regierungsrats Dr. MALL
WITZ zusammengefaBt ist (2). AuBerdem fand am 10. J anuar 1926 in Halle a. d. S. eine Tagung 
der Sportarzte an den Hochschulen mit den Vertretern der Deutschen Studentenschaft statt, 
auf der die ebenfalls beigefiigten EntschlieBungen2 ) gefaBt wurden; durch sie wurden gewisse 
vorlaufige Richtlinien geschaffen, die sich insbesondere auf die Abgrenzung des sportarzt
lichen Aufgabenkreises beziehen. 

Nunmehr sind auch die Leibesiibungen als Aufgabengebiet in die neue Verfassung samt
licher Hochschulen aufgenommen worden. Daraus erwachst nicht nur den Hochschulen, 
sondern auch den Hochschullandern die Pflicht einer einheitlichen Regelung der Angelegenheit. 

Daher bitten die Unterzeichneten auf Grund der EntschlieBung des Deutschen Hoch
schultages die Unterrichtsverwaltungen der deutschen Lander: 

1. die arztliche Untersuchung aller neuimmatrikulierten Studierenden anzuordnen; 
2. bei den Instituten fiir Leibesiibungen hauptamtliche Facharzte fiir Leibesiibungen 

anzustellen. 
Wir wiirden dankbar sein, wenn zu einer etwaigen Beratung dieser Antrage auf der 

Hochschullanderkonferenz zwei Sachverstandige der Deutschen Studentenschaft hinzu
gezogen wiirden. Als weitere Anlagen werden beigefiigt: 

1. ein Heft des Nachrichtenblatts der Deutschen Studentenschaft: "Leibesiibungen"3), 
2. ein Jahrbuch 1925 "Turnen und Sport an deutschen Hochschulen"4), das iiber den 

Stand der Turn- und Sportbewegung naheren AufschluB gibt." 
Der Vorstand der Deutschen Studentenschaft. 

(gez.) HINSCH. (gez.) STELTER. 

6. Ausstellungswesen. 
Nachdem 1884 eine Turn- und 1895 eine Sportausstellung veranstaltet 

worden war, und sich der Gedanke, Anschauungsmaterial tiber die verschiedenen 
Teilgebiete der Leibestibungen von Zeit zu Zeit zu zeigen, allmahlich ein
gebiirgert hatte, ist in den letzten J ahren oft genug von unberufener Stelle zur 
Vorbereitung und Veranstaltung von Fachausstellun/Zen aufgefordert worden. 
Vor diesem Ausstellungsunwesen haben sogar die Spitzenverbande der Fabrikanten 
und Handler deutscher Turn- und Sportgerate eindringlich gewarnt. Es ist bei 

1) Man vgl. dazu die Trainingregeln auf S. 720. 
2) Siehe S. 714. 
3) Sondernummer des "Nachrichtenblatts der Deutschen Studentenschaft", Jg. 1926. 

Charlottenburg, Kurfiirstenallee 12. 
4) MALLWITZ, \VORTELMANN, ZIMMERMANN: Turnen und Sport an den deutschen Hoch

schulen. Jahrbuch 1925. Hochschulverlag Gottingen. 
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der wirtschaftlichen Not unserer Zeit einfach untragbar, daB jahrlich eine ganze 
Reihe von Sportausstellungen veranstaltet werden. In den Jahren 1925/26 wurden 
Dutzende von Ausstellungen angekiindigt, die meistens wegen finanzieller 
Undurchfiihrbarkeit oder aus sonstigen Unzulanglichkeiten heraus abgesagt 
werden muBten. Unter der "Oberschrift: "Die Sportausstellungs-Flut" wendet 
sich die Deutsche Sportartikelzeitungl), das Or~an der in der FuBnote 2) ver
zeichneten Spitzenorganisationen, gegen jedes UbermaB an Ausstellungen mit 
folgenden Worten: 

"Es bedeutet nicht nur fiir den Sport, sondern auch fiir den gesunden 
EntwicklungsprozeB fiir Sportartikelfabrikation und -Handel eine nicht von der 
Hand zu weisende Gefahr, wenn, wie es heute der Fall ist, irgendwelche Privat
personen oder auch Organisationen das Recht der Veranstaltung unbeschrankt 
selbst in die Hand nehmen konnen und sich nun, leider zumeist ohne die notigen 
Vorkenntnisse, daran begeben, Sportausstellungen in die Welt zu setzen, die 
nachher wirklich nicht diese Bezeichnung fiir sich in Anspruch nehmen konnen. 

Wir haben schon lange den Standpunkt vertreten und die Ansicht ver
fochten, daB die Veranstaltung von Ausstellungen von einer behordlichen Stelle 
lizenziert werden miiBte, die erst nach sorgfaltigster Priifung der Personalien der 
Unternehmer sowie ihrer fiir den besonderen Ausstellungszweck gearteten Kennt
nisse endgiiltig zu entscheiden hatte, ob eine Erlaubnis erteilt wird oder nicht. 
Es wiirde hierdurch unbedingt mit den wilden Ausstellungen aufgeraumt werden. 

Wir haben bei fast allen Sl'ortausstellungen, die wahrend der letzten zwolf 
Monate das Licht der Welt erblickt haben, einwandsfrei feststellen konnen, daB 
die Veranstalter von dem Bestehen unserer Fabrikanten- und Handlerorgani
sationen iiberhaupt keine Ahnung hatten." 

Es diirfte von Interesse sein, im folgenden die bisherigen Fachausstellungen, 
soweit sie von grofierer Bedeutung und dem Verfasser bekanntgeworden sind, 
aufzuzahlen und festzuhalten3): 

1895: Allgemeine Ausstellung fiir Sport, Spiel und Turnen. Berlin (Dr. GEBHARDT). 
1907: Sportausstellung Berlin, Ausstellungshallen am Zoo. 
1908: Allgemeine Sportausstellung Hamburg. 
1909: Wintersportausstellung in Triberg. 
1910: Wintersportausstellung Friedrichroda. 

Allgemeine Ausstellung fiir Sport und Spiel in Ohemnitz. 
Internationale Sportausstellung Barmen anlaBlich des XI. Kongresses fiir Volks

und Jugendspiele. 
Tnternationale Sport-Ausstellung Frankfurt a. M. 

19II: Wintersportausstellung Annaberg_ 
Internationale Hygiene-Ausstellung Dresden, Sportausstellung. 

1922: Deutsche Sport-Ausstellung anlaJ3lich der Deutschen Kampfspiele 1922 Berlin. 
1923: Jahresschau Deutscher Arbeit, Spiel- und Sportausstellung Dresden. 
1924: Volkskraftausstellung, Ausstellungsgebaude am Lehrter Bahnhof Berlin. 

Breslauer Jahrhundertausstellung. 
1925: Sportausstellung Essen. 

Allgemeine Wassersport-Ausstellung Potsdam (jetzt jahrlich). 
Wanderausstellungen des Deutschen Reichsausschusses fiir Leibesiibungen in 

Magdeburg, Nei/3e, Danzig, Leipzig, Weimar usw. 
Leipziger Herbstmesse: Sportartikel-Ausstellung. 

1926: Allgemeine Deutsche Hygiene-Messe Berlin. 
Gesolei Diisseldorf. 

1) 15. Jahrg., Nr. 22, 26. Nov. 1924. N. B. Bloch, Berlin SW. II, Tempelhofer Vfer 35a. 
2) Reichsbund Deutscher Sportartikel-Fabrikanten E. V., Berlin SO 16, Engelufer 16II; 

Verband Deutscher Turn- und Sportgerate-Fabrikanten E. V., Berlin SO 16, Engelufer 16II; 
Reichsverband Deutscher Sportgeschafte E. V., Berlin S 42, Ritterstr.91; Verban,d, der 
Sportartikelhandler Deutsch-Osterreichs, Wien. 

3) Auf Vollstandigkeit des Verzeichnisses wird daher kein Anspruch erhoben. 
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Verkehrs-, Luftfahrt- und andere Ausstellungen ahnlicher Art sind nicht aufgeftihrt, 
weil diese vorwiegend vom Standpunkt des Verkehrswesens und der Technik aus inter
essieren. Auch Jagd- und Geweihausstellungen sind nicht beriicksichtigt worden. 

Ganz anders steht es mit den standigen Ausstellungen. Trotz der der
zeitigen Wirtschaftslage hat sich die Leipziger Sportmesse, auf der nur Fabri
kanten ausstellen, bisher ganz leidlich gut angelassen. Unter den hier er
orterten Gesichtspunkten ist es auch begruBenswert, daB die Interessenten ein 
eigenes Sportmessehaus in Leipzig errichtet haben. Statt der oft genug von 
Vereinen und Verbanden von ungeeigneten Kraften ohne praktische und kauf
mannische Erfahrung aufgezogenen und verpfuschten Sportausstellungen sollten 
sich iiberall die Kommunen der Sache annehmen und eine del' hygienischen Auf
klarung dienende standige Ausstellung einrichten. Die verschiedenen Zweige 
del' offentlichen Gesundheitspflege, darunter nicht zuletzt auch die Leibes 
ubungen, sollten darin gut vertreten sein. In solchen Zentralbildungsstiittcll 
sollte die Hygiene der taglichen Lebensfuhrung als positive ~IaBnahme im 
Vordergrund des Interesses stehen. In groBeren oder finanzkraftigen Gemeinden 
konnten im Zusammenhang damit regelmaBige Vortrage (Lichtbild und Film) 
stattfinden. So wurde der Zusammenhang all der Dingc der groBen Masse des 
Volkes in leicht faBlicher Weise geboten werden. Das Bildungsbedurfnis, gerade 
in bezug auf Lebensfuhrung, ist da; die bereits an anderer Stelle des Handbuchs 
geschilderte Einrichtung del' fur das ganze Reich und die einzelnen Lander 
geschaffenen Ausschusse fUr Volksaufklarung haben sich bereits allenthalben 
bewahrt und zeitigen unmittelbare Erfolge. 

Durch Industrieausstellungen allein, besonders sachlieh unzureichende, 
kann man den angestrebten Zielen nicht nahekommen. Diese sind fur gewohn
lieh nach rein auBerlichen oder gesehaftlichen Gesichtspunkten angeordnet~ 
Sammlungen von Statistiken, Gebrauchsgegenstanden, geschichtliehen Objekten, 
Trainingsmethoden usw. Zur Dekoration werden Handler und Fabrikanten 
herangezogen. Von einer anschaulichen Vertretung aller mit den Leibes
ubungen verknupften Zweige der Wissenschaft und Kunst, Theorie und Praxis 
konnte bei den bisherigen Sportausstellungen, von einzelnen Ausnahmen abge
sehen, nicht die Rede sein. 

Zur DurchfUhrung volksbildnerischer Ausstellungszentralen waren naturlich 
unrfangreiehe V orbereitungen in der Riehtung erforderlich, daB den Kommunen 
auf dem Wege der Reproduktion als Grundstock fUr die in Frage kommenden 
Gebiete der Aufklarung Standardmaterial, namentlich in Form von anschau
lichen Bildertafeln, zu billigsten Preisen geliefert wurden. Das kann naturlich 
nur auf dem Wege der Massenherstellung moglich werden. 

Uber den Plan del' Errichtung eines Museums fur Leibesubungen, das zu
nachst durch eine Sammelstelle vorbereitet wird, sei nunmehr kurz berichtet. 

7. Museum fiil' Leibesiibungen. 

Schon 1911 tauchte der Gedanke (36) auf, ein ~'J;Iuseum fur Leibesubungen 
ins Leben zu rufen, um ein neuartiges Kulturzentrum fUr die Korperbildung 
der breiten Massen die Wege ebnen zu heHen. In Erkenntnis der N otwendigkeit 
einer Zentralstelle fUr Anschauungs- und Lehrmittel ist ein Verein "Museum fUr 
Leibesubungen" e. V., del' seinen Sitz in Berlin hat, gegrundet worden. 

Gleich anderen ahnlichen Einrichtungen, z. B. dem Germanischen Museum 
in Nurnberg, dem Markischen Museum in Berlin, die auch aus der Form des 
privaten Vereins hervorgegangen sind, hat der Verein "Museum fUr Leibes
ubungen" die Vorarbeiten zur Errichtung eines Museums ubernommen. Das 
Museum, des sen Grundstock die kleine Sammlung MINDT biIdete, gewahrt einen 
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UberbIick uber die Entwicklungsgeschichte der Leibesubungen, die Gestaltung der 
Turn- und Sport~erate, Kunst und Wissenschaft, Sport- und Turnpresse, sowie Lite
ratur, Bau von Ubungsstatten und vielen weiteren Teilgebieten der Leibesubungen. 

Vorstand des Vereins: Vorsitzender: Oberregierungsrat Dr. MALLWITZ, 2. Vorsitzender: 
Ministerialrat im Ministerium fiir Wissenschaft Professor Dr.OTTENDORFF, 1. Schatzmeister: 
Verleger N. B. BLOCH, stellvertretender Schatzmeister: Ober-Magistrats-Rat Dr. HAUSSLER, 
Direktor des Berliner Jugendamts, Beisitzer: Professor HEINRICH. Vorsitzende des Haupt
ausschusses fiir Leibesiibungen und Jugendpflege: Ministerialrat Dr. RICHTER, Ministerium 
fiir Volkswohlfahrt, Oberregierungsrat Dr. HOFFMANN, Oberprasidium der Mark Branden
burg. Die Herren REICHENBERG und JORDAN gehoren als Vertreter der Industrie und des 
Handels dem Vorstand an. Die fiihrenden Manner deutscher Spitzenverbande bilden einen 
Sachverstandigenbeirat. ERICH MINDT ist Geschaftsfiihrer des Vereins. Anschrift lautet: 
Museum fiir Leibesiibungen, Berlin C 2, SchloB, Lustgarten. 

Das PreuBische Ministerium fur Volkswohlfahrt hat zwecks Forderung der 
Arbeit des Museums an die nachgeordneten Dienststellen folgenden Erlaf31) ge
richtet: 

"Die erfreuliche Entwicklung auf allen Gebieten der Leibesiibungen hat zu dem Ge
danken gefiihrt, ein Museum fiir Leibesiibungen zu griinden, das einen Oberblick iiber die 
Entwicklungsgeschichte der Leibesiibungen, de~ sie pflegenden Vereine und Verbande, der 
Gestaltung der Turn- und Sportgerate, der Ubungsstatten sowie der Beziehungen von 
Kunst und Wissenschaft zu Turnen, Sport, Spiel und Wandern ermoglichen soli. Die Durch
fiihrung dieses Gedankens hat sich ein am 20. Juli dieses Jahres gegriindeter Verein "Museum 
fiir Leibesiibungen E. V." zur Aufgabe gestellt, der seinen Sitz in Berlin hat und dessen 
Eintragung in das Vereinsregister des Amtsgerichts Berlin-Mitte beantragt worden ist. 

Eine gewisse EinfluBnahme des Staates auf die Tatigkeit des Vereins ist dadurch ge
sichert, daB der PreuBische Minister fiir V olkswohlfahrt satzungsgemaB den 1. Vorsitzenden 
des Vereins zu ernennen hat. Das Nahere iiber den Verein ergibt die in der Anlage bei-
geschlossene Satzung. . 

Den Grundstock fiir das Museum bilden die Sammlungen von Sportgeraten, Kunst
werken, Bildern, Biichern, Planen, Modellen usw., die der Sportschriftsteller MINDT in jahre
langer Arbeit zusammengebracht und nunmehr dem Verein iibertragen hat. 

Die Verwirklichung der Ziele des Vereins verdient jede Forderung seitens der staat
lichen Behorden, der Gemeinden und der Gemeindeverbande sowie der auf dem Gebiete der 
Leibesiibungen tatigen Verbande und Vereine. Gelingt eSt. die Sammlungen des Vereins so 
zu gestalten und auszubauen, daB sie einen wirklichen Uberblick iiber die gesamte Ent
wicklung der Leibesiibungen und der zu ihrer Pflege dienenden Hilfsmittel gewahren, so 
werden aus ihnen nicht nur die SportIer, Turner, Wanderer selbst, sowie ihre Forderer, die 
staatlichen und kommunalen Behorden, Anregungen schopfen konnen, sondern es wird iiber
haupt das Interesse an den Leibesiibungen im Volke stark gefordert werden. 

Hiernach scheint es erwiinscht, die Mitgliederwerbung des Vereins zu unterstiitzen 
sowie seinen Sammlungen geeignete Stiicke, z. B. Modelle, Zeichnungen, Plane von Turn
und Sportplatzen, Lichtbilder yom Betrieb der Leibesiibungen in den einzelnen Stadten, 
auf Turnen, Sport, Spiel usw. beziigliche Kunstgegenstande und Gerate, Biicher und Schriften, 
Reproduktionen, Abgiisse, Doppelstiicke, Preise, Plaketten, Ehrenurkunden, statistisches 
Material, Aktenmaterial u. dgl. zur Verfiigung zu stellen. 

Zu naherer Auskunft ist die vorlaufige Geschiiftsstelle des Vereins "Museum fiir Leibes
iibung~n", Berlin C 2, SchloB, Lustgarten, gern bereit. 

Uberdrucke dieses Erlasses nebst einem Stiick der Satzungen sind fiir die Landrate 
und selbstandigen Stadtkreise beigefiigt. Formulare zu Beitrittserklarungen konnen bei der 
vorgenannten Geschiiftsstelle des Vereins angefordert werden." 

Es ist bereits eine ansehnIiche und auBerordentlich wertvolle Sammlung 
von Gegenstanden aus dem Altertum, dem Mittelalter und der Gegenwart vor
handen; aber das Museum befindet sich erst in den Anfangsstadien seiner Ent
wicklung und richtet die Bitte an alle Freunde der Turn- und Sportbewegung, 
den groBen Gedanken, der der Schaffung eines solchen Instituts zugrundeIiegt, 
durch tatkraftige Mitarbeit fOrdern zu helfen. Die Sammlungen sind - unter 
den verschiedensten Gesichtspunkten entsprechend zusammengestellt - bereits 
oft der Offentlichkeit gezeigt worden. 

1} III C 3264 yom 22. Sept. 1925. 
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Es gilt, das V olk fiir die wissenschaftliche Entwicklung der Leibesiibungen 
zu interessieren. Die Einfiihrung in die Turn- und Sportwissenschaft ist hierfiir 
ein unerliiBliches Mittel. Wie jedes Museum del' Wissenschaft und Belehrung 
dient, wie es Kunde gibt von der Entwicklung der einzelnen Kulturtaten, 
so soIl auch das Museum fiir Leibesiibungen ein Lehrmeister fiir aIle Turn-, 
Sport-, Spiel- und Wanderfreunde, nicht zuletzt aber auch fiir die Jugendpfleger, 
Padagogen, Arzte und Vereinsleiter sein. 

Der Stoff ist folgendermaBen gegliedert: 
Geschichte, Volkerkunde, Kunst, Hygiene, tJbungsstattenbau, Turn- und Sportgerat, 

Ausrustungsgegenstande, Jugendherbergswerk, Verbands- und Vereinswesen. - Deutsches 
Archiv fur Leibesubungen: Bibliothek, Film- und Bildarchiv; Kunstarchiv; Statistik 
(Vereine und Verbande, Leistungsprufungen, tJbungsstatten, Stadtamter f. L. usw.). 

8. Verbandswesen. 
In einem Handbuch der sozialen Hygiene wird es geniigen, wenn man 

die bestehenden Spitzenorganisationen in Deutschland aufzahlt. Es diirfte 
sich eriibrigen, in diesem Rahmen auf die Geschichte der einzelnen Verbiinde, 
auf die die Spitzenorganisationen bewegenden Verwaltungsfragen usw. naher 
einzugehen. Bei der stiindig zunehmenden Bedeutung der Mitarbeit der Arzte
schaft und besonders der Hygieniker und Sozialpolitiker ist es jedoch notwendig, 
wenigstens ein genaues Verzeichnis der bestehenden Verbiinde mit den aller
notwendigsten Angaben iiber Sitz, Geschaftsstelle usw. zu bringen. Es folgt 
nunmehr die Aufzahlung der in 7 Spitzenorganisationen zusammengefaBten 
Reichsverbande: 

Deutsche S pitzenorganisationen. 
1. Deutscher ReichsausschufJ fur Leibesubungen. 

GeschMtsstelle: Berlin W 35, Kurfurstenstr.48. 
Die dem ReichsausschuB angeschlossenen Verbande. 

a) Die international organisierten Verbande: 1. Deutscher Athletik - Sportverband 
von 1891 e. V.; 2. Deutscher Eislauf-Verband; 3. Deutscher FuBball-Bund; 4. Deutscher 
Reichsverband fur Amateurboxen; 5. Deutscher Kanu-Verband; 6. Bund Deutscher Rad
fahrer; 7. Deutscher Schwimm-Verband; 8. Deutscher Ski-Verband; 9. Deutsche Sportbehorde 
fur Leichtathletik. 

b) Die keinem internationalen Verband angeschlossenen deutschen Verbande: 
1. Deutsch-Akademischer B~nd fUr Leibesubungen; 2. Deutscher und Osterreichischer 
Alpenverein; 3. Deutscher Arztevereins-Bund; 4. Deutscher Bobsleigh-Verband; 5. Deut
scher Fechter-Bund; 6. Deutscher Golf-Verband; 7. Deutscher Hockey-Bund; 8. Reichsver
band fur Deutsche Jugendherbergen; 9. Jungdeutschlandbund; 10. Deutsche Jugendkraft, 
Reichsverband fur Leibesubungen in kath. Vereinen; 11. A. T. S. (AusschuB fur Turnen 
und Sport) im Reichsverband der evangelischen J ungmannerbunde Deutschlands; 12. Deut
scher Kegler-Bund; 13. Deutscher Luftfahrt-Verband; 14. Deutscher Motoryacht-Verband; 
15. Deutscher Philologen-Verband; 16. Deutscher Rad- und Motorradfahrer-Verband Con
cordia; 17. Deutscher Rodelbund; 18. Deutscher Ruder-Verband; 19. Deutscher Damen
ruder-Verband; 20. Deutscher Renn- und Wanderruder-Verband; 21. Deutscher Rugby
FuBball-Verband; 22. Verband Deutscher Sportlehrer; 23. Verein Deutsche Sportpresse; 
24. Vereinigung deutscher SchieBverbande; 25. Deutscher Stadtetag; 26. Deutscher Tennis
Bund; 27. Deutscher Turnlehrerverein; 28. Deutsche Turnerschaft (Charlottenburg 9); 29. All
gemeiner Deutscher Turnerbund; 30. Turnergilde im Deutschnationalen Handlungsgehilfen
Verband; 31. Vereinigung landlicher Reit- und Fahrvereine Deutschlands; 32. Deutscher 
Motorradfahrer-Verband; 33. Bund Deutscher Rollschuh-Vereine, Sitz Stuttgart; 34. Auto
mobilklub von Deutschland, E. V.; 35. Allgemeiner Deutscher Automobilklub in Munchen; 
36. Reichsverband fur Zucht und Prufung deutschen Halbbluts. 

II. Zentralkommission fur Arbeitersport und K6rperpflege e. V. 
GeschMtsstelle: Berlin W 57, Bulowstr.29. 

Angeschlossene Verbande: 1. Arbeiter-Turn- und Sportbund; 2. Arbeiter-Radfahrer
bund "Solidaritat"; 3. Arbeiter-Athletenbund; 4. Touristenverein "Die Naturfreunde"; 
5. Arbeiter-Samariterbund; 6. Verband Volksgesundheit; 7. Arbeiter-Schachbund; 8. Ar
beiter-Schutzenbund. 
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III. ReichsausschufJ der Deutschen Jugendverbiinde. 
Geschaftsstelle: Berlin NW.40, Moltkestr.7. 

1. Alt B. K.ler-Bund; 2. Alt-Wandervogel, Deutsche Jungenschaft; 3. Bismarckjugend 
cler Deutschnationalen Volkspartei; 4. Bund der Kaufmannsjugend im D. H. V.; 5. Bund 
deutscher Jugendvereine; 6. Bund der Konegner; 7. Bund der Nibelungen; 8. Bund deut
scher Neupfadfinder; 9. Bund deutscher Ringpfadfinder; 10. Bund deutscher Wanderer; 
11. Christdeutsche Jugend; 12. Deutsche Jugendkraft, Reichsverband fUr Leibesiibungen 
in kath. Vereinen; 13. Deutscher Bund der Madchenbibelhorte; 14. Deutscher Hochschul
ring; 15. Deutscher Pfadfinderbund; 16. Deutsch-Evangelischer Verband sozialer Jugend
gruppen; 17. Evangelischer Verband fUr die weibliche Jugend Deutschlands; 18. Fahrende 
Gesellen im D. H. V.; 19. Gro13deutsche Jugend; 20. Gro13deutscher Jugendbund (D. N. J.); 
21. Jugendabteilungen der Deutschen Turnerschaft; 22. Jugendbund der deutschen Baptisten
gemeinden; 23. Jugendbund der Evangelischen Gemeinschaft in Deutschland; 24. Jugend
bund fiir entschiedenes Christentum; 25. J ugendbund im Gewerkschaftsbund der Angestellten; 
26. J ugendbund im Verband kath. kaufm. Vereinigungen Deutschlands; 27. J ugendbiindnisse 
der Bischof!. Methodistenkirche von Deutschland; 28. Jugendgruppen des Freideutschen 
Bundes e. V.; 29. Jugendgruppen des Gesamtverbandes der christl. Gewerkschaften; 
30. Jugendgruppen des Verbandes der weibl. Handels- und Biiroangestellten; 31. Jugend
gruppen des Vereins fUr das Deutschtum im Auslande; 32. Jugendsekretariat des Allgemeinen 
Deutschen Gewerkschaftsbundes; 33. Jugendsekretariat des Allgemeinen Verbandes der 
Versicherungsangestellten; 34. J ugendsekretaria t des Katholischen Fra uenbundes; 35. J ugend
verband evangelischer Arbeiterinnen; 36. Jungborn, kath. abst. Jugendbewegung der 'Verl:
tatigen; 37. Jugend- und Hospitantengruppen des Bundes der technischen Angestellten und 
Beamten; 38. Jungdeutsche Zunft (Handwerkergilde); 39. Jungdeutscher Bund; 40. Jung
deutschlandbund; 41. Jungnationaler Bund, Bund deutscher Jugend e. V.; 42. Jungsturm; 
43. Jung-Wandervogel; 44. Kartell republikanischer Studenten Deutschlands und Oster
reichs; 45. Kartellverband der kath. Studentenvereine Deutschlands; 46. Kath. Jugend
bund werktatiger Madchen Deutschlands; 47. Kreuzfahrer, wandernde kath. Volksjugend; 
48. Kronacher Bund der alten Wandervogel e. V.; 49. Neudeutschland, Verband kath. 
SchUler hOh. Lehranstalten; 50. Neuland, Verband der Studien- und Neulandkreise; 51. Quick
born, kath_ Jugendbewegung auf abst. Grundlage; 52. Reichsausschu13 der Jungsozialisten 
der S. P. D.; 53. Reichsbund deutscher demokratischer Vereine; 54. ReichsjugendausschuB 
der Deutschen Volkspartei; 55. Reichsjugendgruppe im Zentralverband der Angestellten; 
56. Reichsstand, Gefolgschaft deutscher Wandervogel e. V.; 57. Reichsverband der deutschen 
Windthorstbunde; 58. Reichsverband der evangelischen Jungmannerbiinde Deutschlands; 
59. Reichsverband der SchUler-Bibelkreise; 60. Verband der jiidischen Jugendvereine Deutsch
lands; 61. Verband der kath. Jugend- und Jungmannervereine Deutschlands; 62. Verband 
der sozialistischen Arbeiterjugend Deutschlands; 63. Verband kath. Gesellenvereine; 
64. Wandervogel, Volkischer Bund; 65. Wanderscharen e. V.; 66. Wehrlogen des I. G. G. T.; 
67. Zentralverband der kath. Jungfrauenvereinigungen Deutschlands; 68. Deutsch-Christl. 
Studentenvereinigung; 69. "Kameraden", Deutsch-Jiidischer Wanderbund. 

IV. Reichsverband fur deutsche Jugendherbergen. 
Geschaftsstelle: Hilchenbach i. Westf. 

Mehr als 100 Zweigausschiisse, Landesverbande und Ortsgruppen aller Richtungen 
sind diesem Verband angeschlossen. 

V. Deutscher Arztebund zur F6rderung der Leibesubungen. 
Geschaftsstelle: Berlin W 8, Leipziger StraJle 3 (Ministerium f. Volkswohlfahrt). 

VI. Deutsches Hochschulamt fiir Leibesiibungen. 
Geschaftsstelle: Charlottenburg 2, Kurfiirstenallee 12. 

9. Trainingsregeln. 
1. Beharrlichkeit im Training ist von ausschlaggebender Bedeutung. Zielbewu13te 

Lebensweise soIl das ganze Jahr hindurch und - wenn man nach Olympia- oder Meister
schaftsehren trachtet - Jahre hindurch dauern. Die speziellen Regeln fiir technisches 
Konnen und taktische Arbeit gehoren nicht hierher. 

2. Alkohol, Tee, Kaffee, Tabak sind im Training nicht zu genieBen, es sei denn - als 
Medikamente. 

3. Sexuelle Abstinenz ist wahrend des eigentlichen Wettkampftrainings im Hinblick 
auf die Steigerung der Leistungsfahigkeit erforderlich. 
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4. Fiir die Ernahrung ist eine gut gemischte Kost, die reich an Kohlenhydraten, frischem 
Obst, leichten Gemiisen, griinen Salaten usw. ist, einer eiweiB- und fettreichen vorzuziehen. 

5. AlB Erfrischungsmittel ist klares Wasser mit Zusatz reiner Fruchtsafte bei starkem 
Durst, sonst reifes und saftiges Obst zu genieBen, da die aromatischen, atherartigen Stoffe 
der frischen Friichte auBerst wohlschmeckend sind und den Durst vollig loschen. 

6. Ausgiebiger Schlaf von mindestens 8 Stunden ist erforderlich. 
7. Systematische Abhartung der Haut durch Luft- sowie Sonnenbader und der Gebrauch 

des Wassers erhiiht Wohlbefinden und Leistungsfahigkeit. 
8. Massage sollte, wie im Altertum, zum taglichen LebensgenuB gehoren und als wich

tiger Trainingsfaktor weit mehr Beachtung finden als bisher. 
9. Nach anstrengenden Leistungen sind heiBe Wasseranwendungen in Form von Bad 

und Duschen mit nachfolgender kurzer kalter Abkiihlung das einzig richtige. 
10. Das von den Athleten im Altertum angewandte Einolen des Korpers hat physiolo

gische Vorziige, auf deren 'Virksamkeit nicht verzichtet werden sollte. 
11. Das Fiihren von Trainingsbiichern ist ein unerlaBliches Gebot, um die Wirkung 

von Gesundheitsstorungen, UnregelmaBigkeiten in der Lebensweise und den EinfluB der 
technischen Ubung auf den Leistungsfortschritt stets beobachten und beurteilen zu konnen. 

12. Bei Muskelrissen, Sehnenzerrungen und Nervendehnungen ist Ruhe bei sofortigem 
Aussetzen des Trainings das sicherste Mittel zur baldigen Heilung. 

13. Magen- und Darmkrankheiten ist das allergroBte Gewicht beizulegen; sie miissen 
sofort arztlich behandelt werden. 

14. A~spannung und nervose Erscheinungen anderer Art, die auf korperliche Uber
biirdung (Ubertraining) zuriickzufiihren sind, erheischen ebenfalls Aussetzen des Trainings. 

15. Bei jedem Korpersport ist zwecks gediegener Ausbildung des Brustkorbes und 
der gesamten Muskulatur Turnen und Gymnastik (auch Atemgymnastik), hauptsachlich 
im Winter, ausgiebig zu pflegen. . 

16. Laufen, Springen und Werfen sind die einfachsten und natiirlichsten Ubungen 
und miissen wegen ihrer physiologischen Bedeutung auch bei anderen Sportarten in die 
Trainingsvorschriften aufgenommen werden. 

17. Sportarztliche Untersuchung ist vor Beginn des eigentlichen Wettkampf-Trainings 
unerlaBlich; auch wahrend und nach Beendigung des Trainings ist arztliche Beratung 
wiinschenswert. 

18. Der Sportarzt muB aus naheliegenden Griinden mit den verschiedenen Zweigen 
der Leibesiibungen auf Grund eigener Ausiibung vertraut sein. 
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Leibesubungen und Sozialhygiene. 
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I. Einleitung. Geschichtliche Entwicklung. 
Wenn in den allerletzten Jahren erst in groBerem Umfange die deutsche 

Arzteschaft und in erster Linie die Sozialhygieniker der Selbstverwaltungen 
beginnen, die Leibesubungen in ihr berufliches Interessen- und Arbeitsgebiet 
einzubeziehen, so bedeutet dies nicht mehr als die Erkenntnis und Auswertung 
einer Tatsache, die dem Instinkt breitester Volksmassen Hingst gelaufig ist: 
der Tatsache, daB jede Form von Leibesubung eine giinstige Beeinflussung der 
Korperbeschaffenheit durch planmaBige zeitweilige Veranderung wesentlicher 
Umweltbedingungen und insbesondere durch Steigerung der funktionellen Reize 
zum Zwecke hat. Ob beim praktischen Betrieb von Turnen und Sport dies 
erstrebte Ergebnis tatsachlich erreicht wird, ob das Mittel ein taugliches ist, 
ist bereits eine Fragestellung, die zu beantworten Aufgabe der Hygiene ist; das 
Ziel ist unter allen Umstanden ein hygienisches. Seine besondere Note als Sozial
hygiene erhalt das Problem vor allem durch die bereits bestehende Beteiligung 
weitester V olkskreise an Turnen und Sport und die wie bei keiner anderen positiv 
hygienischen MaBnahme wenigstens theoretisch bestehende Moglichkeit, die 
gesamte Bevolkerung zu erfassen, sei es durch Zwang, wie er fiir die schulpflich
tige Jugend sowie einzelne Berufsklassen (z. B. Polizei, Reichswehr und Studen
tenschaft) bereits besteht, fiir die schulentlassenen Jugendlichen von vielen 
Seiten empfohlen wird, sei es durch Werbung, Aufklarung und Erleichterung 
der auBeren Bedingungen durch Gewahrung von Sportplatzen und Turnhallen 
unter Zuhilfenahme von Mitteln der Offentlichkeit. 

Man pflegt als Musterbeispiel einer solchen volligen Erfassung eines Volkes mit aH
seitigster und edelster Korperkultur in erster Linie die alten Griechen zu nennen und dabei 
zu vergessen, daB die Kulturgiiter des alten Hellas nur Besitztum einer gliicklichen Ober
schicht waren und von einer sozialhygienischen Bedeutung der Leibesiibungen daher im 
starksten Gegensatz zu unseren Verhaltnissen und zum eigentlichen Sinne des Wortes nur 
mit beschranktem Rechte gesprochen werden kann. Richtig ist jedoch, daB bei dem Sport 
der Griechen, der in seiner innigen Verquickung asthetischer, ethischer, inteHektueHer und 
korperlicher Erziehungsziele den praktischen Ausdruck des Strebens nach der allseitigen 
Einheit der hochkultivierten Personlichkeit darstellte, das hygienische Moment zwar keines
wegs das aHein maBgebende war, aber doch in seiner Bedeutung voll erkannt und gewiirdigt 
wurde. PLATO halt die Prophylaxe durch Leibesiibungen fiir bedeutungsvoHer, als die Behand
lung bereits ausgebrochener Krankheiten; auch in der Behandlung selbst war dem Arzte die 
Verwendung des in den verschiedenen Korperiibungen zur Verfiigung stehenden Heilschatzes 
eine Selbstverstandlichkeit. Es ist nicht ohne Interesse, daB auch damals gelegentlich eine 
von Nichtarzten erfundene gymnastische Behandlungsweise gegen den anfanglichen Wider-
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stand der vorsichtigeren .Arzteschaft sich bei dieser durchzusetzen vermochte, z. B. die von 
einem Kurpfuscher zuerst geiibte Tu~.erkulosebehandlung mit Atemgymnastik, gegen die 
die Gefahr der Hamoptyse von den Arzten ins Feld gefiihrt wurde. Als die Romer die 
griechischen Lebensformen iibernahmen, war es weniger der Ideengehalt griechischer Kultur, 
als der unmittelbar praktische Nutzen, der die Eigenart des romischen Volkes ansprach. 
Daher trat bei den Leibesiibungen - soweit sie nicht zu Sensationsschauspielen herabsanken -
das hygienische ~Ioment als Selbstzweck weit mehr in den Vordergrund. Fur GALEN ist 
der Lehrer der Leibesubungen, der Gymnast, nichts anderes als der Gehilfe des Arztes und 
hat nach seinen Weisungen vorzugehen. Mit dem Endc des klassischen Altertums ist fur 
lange Jahr~underte eine bewuBte volksgesundheitliche Auswertung der Leibesubungen 
durch die Arzte unterbrochen. Zwischen den bluhenden volkstumlichen und ritterlichen 
Korperubungen der germanischen Volker und einer in Kirchenzucht und monchischer 
Uberlieferung gebannten Heilwissenschaft gab es keine lebendige Brucke. Der Versuch des 
humanistischen Physiologen HIERONYMUS MERCURIALIS, in seinem an geradezu modern an
mutenden Gedankengangen reichen groBangelegten Werke "De arta gymnastica" die antike 
Personlichkeitsbildung mit ihrer gliicklichen Einheit von gesunder Seelen- und Korper
bildung zu neuem Leben zu erwecken, muBte gegenuber den andersgerichteten Zeitstromungen 
ein rein literarisches Unternehmen bleiben. 

Der weitschauende JOHANN PETER FRANK \var es, der als erster Sozial
hygieniker den Leibesiibungen ihren bedeutungsvollen Platz unter den MaB
nahmen der offentlichen Gesundheitspflege zuwies, ohne daB jedoch seine V or
schlage auf diesem Gebiete zu seiner Zeit erheblichere praktische Folgen gehabt 
hatten. Auch an der Wiege der bald darauf geborenen JAHNschen Turnerei, 
die schnell alles das in sich aufsog, was auf dem Gebiete der Reformation und 
Belebung der Leibesiibungen von den padagogischen Vorlaufern geleistet war, 
stand nicht die Hygiene als Pate, sondern die vaterlandische Begeisterung, das 
Ideal volkischer Freiheit und bewuBten nationalen Eigenlebens. Es bedurfte 
erst eines Abklingens des anfanglichen Begeisterungs- und Erlebensrausches 
der jungen Turnerschaft, urn die unmittelbar praktischen, namlich gesundheit
lichen Ziele mehr in den V ordergrund treten zu lassen. Allerdings war die da
malige arztliche Wissenschaft in ihrer Auffassung des Wertes der Leibesiibungen 
von der Universalitat altgriechischer und heute wieder modern gewordener 
Vorstellungen weit entfernt. Wenn man die gewaltige Literatur durchsieht, die 
Mitte des vorigen Jahrhunderts in dem temperamentvoll ausgetragenen Streit 
urn die ZweckmaBigkeit eines einzelnen JAHNschen Gerats, des Barrens, ent
stand und in der insbesondere die gewichtige Stimme DU BOIS-REYl\10NDS -
selbst eines eifrigen Turners - den Ausschlag zugunsten des Barrens gab, ge
winnt man den Eindruck, daB das Turnen ganz iiberwiegend als eine Angelegen
heit des Bewegungsapparates aufgefaBt wurde, den in seinem aktiven Teil zu 
kraftigen und in seinem passiven Teil im orthopadischen Sinne zu gestalten den 
gesundheitlichen Selbstzweck darstellte - ein Zweck, der allerdings keineswegs 
ausreichen konnte, urn mit einer hygienischen Argumentation die Massen zu 
gewinnen. Tatsachlich sind auch die turnenden Arzte, die in einzelnen Fallen, 
z. B. GOTZ, sogar leitende Fiihrer der Bewegung wurden, meist ohne den Versuch 
einer engeren Beziehung zu ihrem arztlichen Beruf auf reiner turnerischer Er
lebensgrundlage als Privatleute Turner gewesen. Auch der von Schweden her 
durch LING unternommene und von ROTHSTEIN in die preuBische Armee ein
gefiihrte Versuch einer Reformation des Turnens in Sinne einer physiologischen 
Planwirtschaft geht so gut wie ausschlieBlich von Muskeliibungserwagungen 
und orthopadischen Zielen aus, ohne dem eigentlichen biologischen Sinne der 
Leibesiibungen gerecht zu werden. Das schwedische Turnen nahm den Leibes
iibungen viel von ihrer Urspriinglichkeit und Frische, konnte daher in den breiteren 
Massen nichtFuB fassen; das, was es alsAnregung lehrte, kam insbesondere dem 
rein zweckgerichteten Turnen des Orthopaden zugute, wahrend der in mancher 
Hinsicht vorteilhafte EinfluB auf die deutsche Volks- und Vereinsturnerei in 
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seiner gesundheitlichen Wirkung groBtenteils aufgehoben wurde durch die ge
rade auch unter schwedischem EinfluB in steigendem MaBe Ausbreitung gewin
nende Tendenz des deutschen Turnens, immer mehr das Schwergewicht auf die 
kiinstlichen Ubungen des den Anfiingen der Turnbewegung fremden Turnsaals 
zu verlegen und die von Jahn selbst mit Recht als wichtiger aufgefaBten natiir
lichen Ubungen des Wanderns, Laufens, Werfens, Springens und Schwin mens 
in freier Natur zu vernachliissigen. So kam es, daB gerade in der Zeit, als es nach 
langen Kiimpfen endlich gelang, die gesundheitliche Forderung einer allgemeinen 
Einfiihrung des Turnens in den Unterricht der Schulen zu verwirklichen, eben 
dieses Turnen aus einer freien, lebendigen und natiirlichen Korperpflege zu einem 
einseitigen, dabei aber hochkomplizierten Werk kniffeligsten Schematismus 
gmvorden war, das seine eigenen Werte zum groBen Teil selbst vernichtet hatte. 
Da waren es in den achtziger Jahren zwei Arzte, FERDINAND HUEPPE und FER
DI~A~D ArGUST SCHMIDT, die die Leibesiibungen zum Gegenstand griindlicher 
hygienisch-physiologischer Forschung machten und den Mut besaBen, innerhalb 
der Turnerschaft der zum Dogma gewordenen Tradition entgegenzutreten und 
unter schweren Kiimpfen und Nichtachtung heftigster personlicher Angriffe fUr 
die verlorengegangenen Giiter von Sonne, Luft und Licht, von Spiel und yolks
tiimlichen natiirlichen tbungen zu kiimpfen. Der ZentralausschufJ fur V olks
und Jugendspiele entstand, begeistert wurden die neuen Gedanken von der Jugend 
aufgenommen, aber leider war die Durchdringung des Althergebrachten mit 
dem neuen Leben noch nicht in den Anschauungen der Vereine hinreichend 
fundiert, urn den in iihnlicher Richtung strebenden, yom Ausland kommenden 
Sport als etwas Eigenes, Zugehoriges ohne weiteres aufzunehmen und durch 
schnelle Assimilierung von seinen nicht immer erfreulichen, dem deutschen 
Wesen fremden Besonderheiten zu befreien. Wir werden spiiter noch darauf 
einzugehen haben, in wie groBem MaBe dieser Ausgleich der zuniichst grundsiitz
lich verschiedenen biologischen Ziele von Turnen und Sport heute durch gegen
seitige Anregung tatsiichlich erreicht ist; in der organisatorischen Form jedoch 
ist zum Schaden der Leibesiibungen eine Spaltung verewigt, die nur historisch 
verstiindlich, in Wirklichkeit aber gegenstandslos ist. 

Schulturnpflicht und Sport zwangen plOtzlich die Arzteschaft in unziihligen 
Einzelfiillen zu einer Stellungnahme iiber die gesundheitliche Zweckmii13igkeit, 
zu der ihr in ihrer Mehrzahl die Grundlage eigener praktischer Erfahrung fehlte. 
Der Turnbefreiungsdrang vieler Schiiler und Eltern, teils auf berechtigter Be
sorgnis yor individuell bedingten Uberanstrengungen, teils aber auf mangelnder 
Einsicht in die Bedeutung des fiir Examenszwecke ganz gleichgiiltigen und daher 
als minderwertig angesehenen Lehrfachs beruhend, fiihrte ebenso zum Arzt, 
wie die unausbleibliche Folge ma13l0ser Ubertreibung des neuen und in seiner 
Anwendung und seinen Grenzen noch nicht durch Erfahrungen bekannten, 
noch nicht von vorsichtigen Fiihrern geleiteten Sports der Jugendlichen. Es war 
fiir den gewissenhaften Arzt eine Selbstverstiindlichkeit, daB da, wo es sich urn 
Kinder und Jugendliche handelte, die nach irgendeiner Richtung, wenn auch 
nur in bezug auf den allgemeinen Kriiftezustand, yon der Norm abweichen, 
groBte Vorsicht am Platze war gegeniiber der doch immerhin bestehenden Mog
lichkeit einer Schiidigung durch einen Anstrengungsfaktor, dessen Natur und 
Wirkungsrichtung nicht nur dem einzelnen turnunerfahrenen Arzt, sondern zum 
iiberwiegenden Teil der iirztlichen Wissenschaft iiberhaupt unbekannt war. 
Da auBerdem Sportschiidigungen in reicher Zahl zur Beobachtung kamen und 
auf der anderen Seite der Schulturnbetrieb vielfach keineswegs geeignet war, 
sich dem iirztlichen Urteil als ein wirklich taugliches Mittel wesentlicher Gesund
heitsforderung zu erweisen, ergab sich eine Bereitwilligkeit zu Befreiungsattesten, 
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die, von Schiilern und Eltern bald ausgenutzt, in groBtem Umfange die schwach
lichen, d. h. gerade diejenigen Kinder von den Leibesiibungen fernhielt, denen 
sie am notigsten gewesen waren. Auch die Verlegung der Turnbefreiungsbefugnis 
in die Hand beamteter Schularzte konnte diese wesentliche weitere Wertbeein
trachtigung des Schulturnens nur insofern mindern, als eine gewisse GleichmaBig
keit des Gesichtspunktes und starkere Betonung des Schulinteresses gegeniiber 
offenbaren Versuchen der Driickebergerei durchfiihrbar war; eine wesentliche 
Anderung war nur denkbar, wenn einerseits die Forschung iiber die tatsachlichen 
Einfliisse der Leibesiibungen ein klareres Bild zur Entlastung der Verant-wortung 
des einzelnen Untersuchers schuf und wenn andererseits diese Forschungsergeb
nisse auf dem Umweg iiber eine Vertiefung der biologischen Durchbildung der 
Turnlehrerschaft praktischen EinfluB auf eine gesundheitliche und dem Alters
und Individualzustand angepaBte Gestaltung des Turnunterrichtes selbst ge
wannen. So entstand gewissermaBen erst sekundar fiir den berufenen Hiiter der 
Volksgesundheit die Notwendigkeit, mit wissenschaftlichem Riistzeug einzu
dringen in ein Gebiet, das primar ein gesundheitliches war, ohne sich jedoch in allen 
Phasen seiner Entwicklung iiber die Tatsache klar zu sein, daB jede nach irgend
einer Richtung planmaBige Leistungssteigerung des Korpers - mogen die Ziele 
noch so sehr auf ethischem oder allgemeinpadagogischem Gebiete vom Geist der 
Zeit gesucht werden - ein Experiment mit dem hochkomplizierten Apparat des 
menschlichen Korpers darstellt und daB das giinstige Ergebnis dieses physio
logischen Ziels jedem anderen Zweck als Bedingung iibergeordnet ist. Eine wesent
liche Unterstiitzung dieser Entwicklung, in der wieder SCHMIDT und HUEPPE 
die ersten Fiihrer waren, kam von seiten des Sports. Sein Streben nach Hochst
leistung schuf nicht nur weit haufiger als die turnerische Betatigung die Voraus
setzung zu Gesundheitsschadigungen, die sein Ansehen schadigten und ihm die 
besten Krafte oft vorzeitig raubte, sondern erzeugte bei einsichtigen FUhrern 
den Wunsch, durch die nur dem Arzt zur Verfiigung stehende Kenntnis des Or
ganismus und seiner Reaktionsfahigkeit ihre rein empirischen MaBnahmen 
der Leistungssteigerung zu erganzen und dadurch wirksamer zu gestalten. Ins
besondere entwickelte sich aus der Frage, ob der Betrieb einer bestimmten Sport
art denjenigen Grad notwendiger individueller Voraussetzungen fande, der eine 
Ausbildung im Interesse des Vereins lohnend erscheinen lieB, das weitere Problem 
einer individuellen Eignungsberatung iiberhaupt, mit dem Ziele, jedem Sport
treibenden nach Moglichkeit den Sonderweg zu zeigen, der ihm eine erfolgreiche 
Betatigung gestattete. Wenn auch fUr einen jungen Sportsmann, der sich zu 
sehr als Gesunder fiihlt, um an den Begriff Gesundheit und deren Forderung 
zu denken, hierbei wesentlich Leistungs- und Ehrgeizgesichtspunkte maBgebend 
sein mogen, so ist doch mit einer solchen Eignungsberatung - von deren einiger
maBen vollkommenen Durchfiihrbarkeit wir noch heute weit entfernt sind -
ohne weiteres das dem Arzt und dem besonnenen sportlichen FUhrer vorschwebende 
wichtigere Ziel individueller Leistungsanpassung im gesundheitlichen Sinne 
gleichzeitig erreicht. Solche im eigentlichen Sinne sportarztliche Arbeit, die durch 
ihre Befassung mit der Individualkonstitution des Gesunden einen wichtigen 
Schritt aus der Krankenberatung hinaus in· unbetretenes Neuland bedeutete, 
erforderte unbedingt eigene genaue Kenntnis der in Betracht kommenden For
men der Leibesiibungen und ihrer Technik, muBte deshalb zunachst auf einen 
ziemlich engen Kreis von Arzten beschrankt bleiben, die selbst Turner und Sport
Ier waren oder gewesen waren. Da diese Zahl bei weitem nicht ausreichte, um 
einen so erheblichen Bruchteil der Leibesiibung Treibenden zu beraten und so
weit EinfluB auf den Betrieb von Turnen und Sport zu gewinnen, daB daraus im 
sozialhygienischen Sinne ein wirklicher Erfolg zu erwarten gewesen ware, da fer-
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nerhin das Darniederliegen insbesondere der Jugendgesundheit nach dem Kriege 
eine gesundheitliche Auswertung der mit der Urgewalt eines naturlichen Selbst
heilungsinstinktes aufbluhenden Leibesubungen zur gebieterischen Notwendig
keit machte, suchten die staatliche und kommunale Offentlichkeit sowie die 
inzwischen im "Deutschen Reichsausschuf3 fur Leibesubungen" zusammenge
schlossene Leitung der Turn- und Sportverbande nach Wegen zur Hille. Sport
arztliche Beratungsstellen, die infolge ihrer Leitung durch angestellte Arzte weit 
mehr Ratsuchende insbesondere auch aus den Vereinen der armeren Bevol
kerung erfassen konnten, als der geringen Zahl sportarztlich tatiger Allgemein
praktiker neben dem eigentlichen Berufe moglich war, wurden in verschiedenen 
Stadten - wohl zuerst 1920 in Halle - von den Stadtverwaltungen, teilweise 
auch von poliklinischen Universitatsinstituten oder privaten Vereinigungen 
geschaffen. 

Der ReichsausschuB fur Leibesubungen in Zusammenarbeit mit dem "Zen
tralausschuB fur Sport und Korperpflege" als Spitzenorganisation des Arbeiter
sports schufen auf erste Anregung von MALLWITZ und tatkraftige Initiative 
von DIEM die "Deutsche Hochschule fUr Leibesubungen", die ihre Absicht der 
biologisch wissenschaftlichen Durchdringung ihres Arbeitsgebiets uberzeugend 
dadurch dokumentierte, daB sie einen Mann wie AUGUST BIER an ihre Spitze 
stellte. Hier, sowie in der ebenfalls zu einer "PreuBischen Hochschule fur 
Leibesubungen" ausgebauten ehemaligen Landesturnanstalt entwickelte sich 
auf dem unmittelbaren Boden der Praxis in engster Zusammenarbeit von Turn
und Sportlehrer und Arzt neben der Lehr- eine intensive Forschertatigkeit, die 
in zahlreichen Universitats- und anderen Instituten nach der theoretischen 
Seite Erganzung fand. Das preuBische Volkswohlfahrtsministerium veranlaBte 
und unterstutzte in beiden Hochschulen Arztekurse, die der Einfuhrung in 
die Leibesubungen und die sportarztliche Tatigkeit zu dienen bestimmt waren. 
So stieg allmahlich die Zahl der arztlichen Mitarbeiter, die sich im Jahre 1924 
zum "Deutschen Arztebund zur Forderung der Leibesubungen" zusammen
schlossen. Die Zeit des Entstehens war damit abgeschlossen, die Leibesubungen 
als sozialhygienisches Problem und damit die Fuhrerrolle des Arztes auf seinem 
Teil des Gebietes anerkannt, die Grundlage geschaffen fur einen Ausbau und eine 
arztliche Wirksamkeit, die uns im folgenden zu beschaftigen haben werden. 

II. Die Leibesiibungen in ihrer hygienischen Auswirkung. 
Leibesubungen sind artgemaf3e Gestaltung der Umweltreize. Der innere Grund 

jeder Domestikationserscheinung, sei es bei Mensch, Tier oder Pflanze, ist in der 
Divergenz zwischen den optimalen artgemaBen und den tatsachlich bestehenden 
Reizverhiiltnissen gegeben. Die Lebensreize sind beim wildlebenden Natur
wesen in seiner ursprunglichen Umwelt deshalb optimal, weil eben diejenigen 
speziellen Bedingungen noch heute bestehen, die fur die phylogenetische Form
und Funktionsgestaltung richtunggebend waren, denen also das einzelne Lebe
wesen mit derselben inneren Notwendigkeit angepaBt ist, wie die Gesamtheit 
irdischen Lebens an chemische Zusammensetzung, Wasser, Klima und Sonnen
intensitat der Erde uberhaupt. Jede Zivilisation bringt eine grundlegende An
derung dieser Reizverhaltnisse und zwar in einer Kurze der Zeit und Sprung
haftigkeit, die fur eine phyletische Anpassung im Sinne einer reaktiven Herab
setzung und qualitativen Anderung des Reizbedurfnisses bei weitem nicht aus
reicht. Wir wissen von den menschlichen Vorfahren, daB sie ihre Konstitution 
entwickelten unter der zwingenden Notwendigkeit des korperlichen Kampfes 
um die Lebenserhaltung durch muhevollen Nahrungserwerb, stete Flucht-
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bereitschaft gegeniiber starkeren Feinden, Verfolgung und Erlegung des schwa
cheren Gegners, unter der Einwirkung von Sonne, Wasser und Witterung. Das 
Gleichgewicht zwischen Reizbediirfnis zum Zwecke der Herausarbeitung des 
harmonischen Optimum und tatsachlich vorhandenen Reiz war durch die Kau
salitat der natiirlichen Lebenszusammenhange zwangslaufig gegeben. Jeder 
Fortschritt der Zivilisation, der in irgendeiner Form auBere Lebenserleichterung 
und Arbeitsteilung verursacht, bildet zwar ein wertvolles Gut durch die Er
moglichung des Schaffens von Werten, die iiber die Befriedigung des Nahrungs
bediirfnisses hinausgehen, und damit der Grundlagen einer Kultur, laBt aber die 
Kluft zwischen biologischem Reizbedarf und tatsachlichem Reizangebot sowohl 
qualitativ wie quantitativ immer groBer werden. Der Vergleich mit Haustieren 
und Treibhauspflanzen zeigt ohne weiteres, daB auch dann, wenn diese Reiz
anderung eine wirkliche Besserung der Lebensverhaltnisse, GleichmaBigkeit und 
Fernhaltung rauher und im Einzelfalle sogar lebensbedrohender Umweltein
fliisse bedeutet, sie trotzdem nicht nur die Widerstandsfahigkeit gegen nicht
geiibte, aber iiberraschend auftretende Anderungen der gewohnten Schonungs
umwelt herabsetzt, sondern die gesamte Vitalitat erheblich beeintrachtigt. Wir 
finden dann zwar iippige Wachstumsformen, farbenprachtige Bliiten, einseitige 
Hochzuchtergebnisse auch im funktionellen Sinne, aber Unfahigkeit zu eigener 
Erhaltung im Daseinskampf, Verringerung des schiitzenden Instinktlebens, 
herabgesetzte Widerstandskraft gegen Krankheiten. In vielen Fallen geht die 
Rasse durch Verminderung der Fortpflanzungsfahigkeit zugrunde, in anderen 
wird trotz herabgesetzter Lebensqualitat der Nachkommenschaft diese in einer 
Scheinbliite dadurch weitergeziichtet, daB eine standige Fernhaltung inten
siverer Naturreize die biologische Unterwertigkeit der Konstitution auBerlich 
kompensiert. Unter primitiven menschlichen Zivilisationsformen wird die Not
wendigkeit eines kiinstlichen Ausgleichs fiir den als N aturzwang wegfallenden 
Teil der Lebensreize ebenso instinktiv empfunden und befolgt, wie das Kind von 
Mensch und Tier ohne auBere Anleitung sich dasjenige MaB und diejenige Art von 
Bewegung schafft, die es als Ubungsreiz fUr die Entwicklung seines wachsenden 
Organismus braucht. Spiele, Tanz und Leibesiibungen verschiedenster Art 
spielen daher bei allen jetzt lebenden primitiven Volkern, die samtlich nicht 
mehr als Naturvolker im letzten und eigentlichen Sinne anzusprechen sind, 
nicht nur eine groBe, sondern wahrscheinlich sogar eine rassenerhaltende Rolle 
bedeutender Art. Die plotzliche Ubernahme der Lebensformen hoherer Kultur
volker zerstort einen stabilen und bewahrten Gleichgewichtszustand und fiihrt 
daher oft zum Untergang. Jedes Yolk ist in der Ausbildung seiner Kultur un
bewuBt bestrebt, ein solches die Gesamtheit seiner LebensauBerungen um
fassendes Gleichgewicht zwischen dem erbangelegten biologischen Reizbediirfnis 
und seiner Daseinsgestaltung zu finden, eine Aufgabe, die mit steigender Zivili
sation immer schwerer wird und daher bei hochstehenden Kulturen - im Gegen
satz zu der jahrtausendelangen unerschiitterlichen Stabilitat bodenstandig und 
kulturkonservativ bleibender primitiver Volker - je nach Gelingen entweder 
zum Aufstieg oder zum Niedergang und volkischen Tode fiihrt. Die Geschichte 
lehrt uns, daB Kulturformen, die fiir ein Yolk unter gewissen Lebensbedingungen, 
namlich denen des Kampfes und der Entfaltung unter Uberwindung schwerer 
Widerstande, optimal waren, dann zur Grundlage des Untergangs werden, wenn 
nach Erreichung von Machthohe, Ruhe und Sicherheit die Lebensbedingungen 
wesentlich geandert waren, die zu friiheren Zeiten zweckmaBig gewesene kul
turelle Lebensgestaltung aber konservativ und ohne Anderung beibehalten und 
dadurch zu den inneren Lebensbedingungen im biologischen Sinne unharmonisch 
wurde. So diirfte Altern und Untergang hoher Kulturen im wesentlichen durch 
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die im Volksganzen sich auswirkende mangelhafte Personlichkeitsgestaltung 
del' Einzelindividuen zu suchen sein, die um so leichter eintritt, als mit steigender 
Zivilisation die zwangsliiufige Wirksamkeit des regulierenden Instinktlebens 
schwindet odeI' doch sich nicht in ausreichendem MaBe gegen die Perseveranz 
yon Sitte und Gewohnheit durchzusetzen vermag. Ein um seine Zukunft besorgtes 
Yolk wird deshalb an der Notwendigkeit bewuBter Kulturanpassung zur Er
zielung und Erhaltung seines biologischen Optimum nicht vorubergehen konnen. 
DaB bei diesem fUr die verlorengegangene Selbstregulierung durch Umweltzwang 
eintretenden planmiiBigen Streben die Leibesubungen im weitesten Sinne, niim
lich als alles das, was unserem Korper Ergiinzung del' Lebensreize bringt, eine 
bedeutende Rolle zu spielen haben, ergibt sich aus del' Erwagung, daB korperliche 
Vorgange Bedingung jeder anderen LebensauBerung und daher das Ursprung
lichste und damit Becleutsalllste fUr die Erhaltung eines Volkes darstellen. Es 
wird dies bestatigt durch die Beobachtung, daB aus dem Instinktleben des Volkes, 
insbesondere der instinktiyen Einflussen noch zuganglicheren Jugend, geborenc 
lebensrcforlllatorische Bewegungen selbst dann, wenn sie ledigleich ethische 
Ideale predigten, tatsachlich doch als erst en Schritt die Kluft zwischen Natur
anlage und Zivilisation in ihrer Art auszufUllen bestrebt waren, sei es in del' 
Philosophie RorssEArs, illl Turnen JAH~S. illl Sport oder in del' groBtenteils 
aus Gedankengiingen des 'Vanderyogels hervorgegangenen modernen Jugend
bewegung. Auch das nur zu erlebende, nicht beschreibbare unlllittelbare und 
unegoistisch wunschlose Glucksgefuhl des Kulturlllenschen, del' ZUlll erst en Male 
die Wirkung froher korperlicher Betatigung unter dem EinfluB del' Sonne auf 
die entblOBte Haut kennen gelernt hat, kann nur als ein Wiederfinden des Natur
instinktes zur Harmonie verstanden werden. 

Wollen wir das hygienische Ziel der Leibesubungen begrifflich naher um
schreiben, so kann uns del' Vergleich zw-ischen domestiziertem und \vildlebendem 
Tiere noch weitere Aufklarung geben. Der in del' Natur von dem harten Daseins
kampf verwirklichte korperliche Ausbildungsgrad hebt die Leistung des einzelnen 
Organs nicht zu der uberhaupt von der Konstitution gestatteten hochsten Grenze. 
Wir sehen vielmehr, daB wir durch einseitiges Training auf bestimmte Leistungen 
hin, z. B. Rennleistung, eine auBergewohnliche Entwicklung bestimmter Organe 
in engbegrenzter Funktionsrichtung erreichen konnen, abel' dies ist einerseits 
nur moglich unter Zuruckstellung anderer Funktionen und Organe, andererseits 
nur vorubergehend. N ach Aufhoren des scharfen Trainings geht auch bei Fort
dauer regelmaBiger Ubung das auf iiberharlllonische Hochstleistung eingestellte 
Organ wieder zu einer individuell bestimmten Leistungsgrenze zuruck; wir haben 
es also mit einem an sich unphysiologischen Vorgang zu tun. Die Natur hebt 
vielmehr durch ihren Ubungszwang im Wildie ben die Ausbildung jedes Organs 
zu demjenigen hochsten Grades, der eben noch mit del' hochsten Leistung jedes 
anderen Organs vereinbar ist. Wo diese optimale Hohe der Entwicklung jedes 
Einzelorgans und damit gleichzeitig die optimale Entwicklung des Korpers als 
Ganzen liegt, bestimmt in jedem Falle die Konstitution, die demnach funktionelle 
Proportionswerte morphologischer und funktioneller Art von lediglich indivi
dueller Giiltigkeit fUr jeden Korper vorzeichnet. Wir gewinnen somit aus dem 
feinabgestimmten Zusammenwirken del' inneren und auBeren Bildungskompo
nente und del' sinnvollen, dem Gesamtkorper untergeordneten Entwicklung 
jeder entwicklungswerten Einzelanlage der Konstitution das Bild einer indi
viduellen Harmonie, die das Ideal jeder biologisch gerichteten Korperkultur 
sein muB und deren Erreichung das hygienische Ziel der Leibesubungen darstellt. 
Hierin liegt zunachst die Ablehnung des alten turnerischen Harllloniebegriffes, 
der den Korper sowohl in seiner asthetisch-morphologischen Bewertung, wie in 
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seinem funktionellen Ausbildungsziel in ein nichtindividuelIes, nach anthro
pometrischen oder gymnastischen Durchschnittswerten kiinstlich nach dem 
jeweiligen Modegeschmack geschaffenes Schema allen widerstrebenden Sonder
anlagen zum Trotz hineinzuzwangen bestrebt war. Ebensowenig hat die sport
liche Uberziichtung einzelner Leistungen iiber die individuelle Harmonie hinaus 
mit wirklicher Korperkultur strengen Sinnes etwas zu tun, wenn auch auf dem 
Boden breitester korperlicher Allgemeinausbildung die vOriibergehende besondere 
Betonung des Gebietes individueller Sonderbegabung als Mittel zum Zweck 
ihre Bedeutung behalt, da ohne die anspornende, auf uralten Naturinstinkten 
beruhende Anregung von Wettstreit und korperlichem Ehrgeiz Leibesiibungen 
als Selbstzweck niemals auf langere Dauer zur Volkssache werden konnen -
die Geschichte aller in ihrer Art noch so vortrefflich ausgekliigelter gymnastischer 
"Systeme" beweist dies ebenso schlagend, wie die unverwiistliche Werbekraft 
von Turnen und Sport. Letztere beide haben ihre anfangliche innere Gegen
satzlichkeit - jeder nach seiner Richtung yom biologischen Ziel abweichend -
durch starken gegenseitigen EinfluB aufgegeben und sind, durch Erfahrung die 
Richtigkeit unserer theoretisch abgeleiteten Zielsetzung bestatigend, einen Weg 
gegangen, der den Arzt nur befriedigen kann. Die Turner haben yom SportIer 
die Hochbewertung des individuellen Moments und die Berechtigung einer starken 
Beriicksichtigung des Gebiets besonderer Eignung gelernt. Der Sport anderer
seit!! hat sich davon iiberzeugt - gerade das Beispiel der mit ihrer ganzen wirt
schaftlichen Existenz yom Erfolg abhangigen Berusfssportler zeigt heute im 
Gegensatz zu friiheren Verhaltnissen die gleiche Richtung -, daB die hochste 
Leistung im Sondergebiet nur durch einen allseitig durchgebildeten Korper, 
insbesondere ein durch dazu geeignete Ubungen gekraftigtes Herz erreicht 
werden kann. Diese allgemeine Grundlage wird durch das "Vortraining" vor der 
eigentlichen Spezialiibungszeit sowie den in den wettkampffreien Jahreszeiten 
durchgefiihrten "Erganzungssport" geschaffen. Auch die Jugendabteilungen 
arbeiten nicht nur aus jugendpflegerischen, sondern insbesondere auch aus rein 
praktischen Erwagungen auf die Allgemeinkriiftigung als wichtigste Bedingung 
spaterer Einzelleistungen hin. Da das naturgewiesene Ziel der individuellen 
Harmonie fernerhin nicht bestimmte Leistungen, sondern die Herstellung des 
richtigen Verhaltnisses von Ubung und Konstitution erfordert, konnen wir 
erwarten, daB der durch die Gunst seiner Erbanlagen zum Rekordsportsmann 
oder Gipfelturner Pradisponierte nicht mehr gesundheitlichen Nutzen aus seinen 
Leibesiibungen wird ziehen konnen, als jeder korperlich nur maBig begabte, 
fleiBig iibende gesunde Mensch. Die sozialhygienische Bedeutung dieser durch 
die Erfahrung vollauf bestatigten Feststellung liegt auf der Hand. Eine weitere 
sich aus der Zieldefinition ergebende Forderung ist die sorgfaltige Beriicksich
tigung der im taglichen Beruf geleisteten korperlichen Arbeitsart und Arbeits
menge sowie die Schaffung eines Ausgleichs fUr Einseitigkeiten der beruflichen 
Tatigkeit. 

Die Reizwirkung unterliegt in ihrem Erfolg der ARNDT-SCHULzschen Regel, 
das die Lebensanfachung und Kriiftigung durch Reize mittlerer Intensitat der 
Schadigung und Funktionsbeeintrachtigung durch starkste Reize scharf gegen
iiberstellt. Jedem Arzt und Lehrer ist bekannt, daB dem Kraftezustand angepaBte 
Riickeniibungen beispielsweise geeignet sind, die Wirbelsaulenmuskulatur wesent
lich an Masse und Kraft zunehmen zu lassen und damit die statischen und 
dynamischen Verhaltnisse der Wirbelsaule beim Riickenschwachling giinstig zu 
beeinflussen, wahrend auf der anderen Seite die an Dauer und Intensitat weit 
dariiber hinausgehende Ubung der gleichen Muskulatur, wie sie fiir den schwach
lichen Schulanfanger das stundenlange Aufrechtsitzen in der Schulbank bedeutet, 
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keineswegs eine Kraftigung, sondern eine erhebliche Riickenmuskelschadigung 
mit herabgesetzter Widerstandsfahigkeit gegeniiber den auf die Wirbelsaule 
einwirkenden Torsions- und Verbiegungskraften im Gefolge hat. Auf ein zweites 
wichtiges Gesetz haben zuerst RENE DU BOIS-REYMOND und PELTRET auf
merksam gemacht, als sie durch Stoffwechselversuche die wahrend einer gut 
geleiteten Turnstunde geleistete physiologische Arbeit maBen und dabei zu er
staunlich geringen Zahlen kamen, wie sie etwa einem langsamen Spaziergang 
in der gleichen Zeit entsprachen. Sie schlossen daraus, daB fiir die trotzdem nicht 
zu bezweifelnden Erfolge der Turnstunde an Kraftzunahme und Organzuwachs 
nicht die tatsachlich geleistete absolute Arbeitsmenge, sondern die Arbeit in der 
Zeiteinheit maBgebend sein miisse, also die gewissermaBen aufpeitschende Wir
kung zwar kurzdauernder und von haufigen Ruhepausen unterbrochener, dann 
aber hochkonzentrierter Anstrengung. DaB dieses scharfe und p16tzliche Uber
schreiten der Reizschwelle, ohne jedoch in der durch die Dauer wesentlich be
stimmten Gesamtarbeitsmenge die durch die ARNDT-SCHuLzsche Regel gezogene 
individuelle Grenze zu iiberschreiten, tatsachlich weit wirksamer zur Erzielung 
von Kraftgewinn und auch von Erfrischung ist, als langdauernde Schwerarbeit, 
wird bestatigt durch die unterschiedliche Wirkung des Gewichthebens und des 
Gewicht"reiBens" in der Schwerathletik und den durch letztere Methode in 
bedeutend iiberlegenem MaBe erzielbaren Muskelzuwachs. Wir finden hierin ein 
wesentliches Erklarungsprinzip fiir die erfrischende Wirkung kurzdauernder 
aber kraftiger morgendlicher Leibesiibungen, die, im scheinbaren Gegensatz zu 
den Ermiidungsgesetzen, keine Ermiidung, sondern vielmehr eine Belebung in 
der nachfolgenden Berufsarbeit zur Folge haben. Ferner sehen wir Licht auf die 
Tatsache geworfen, daB auch der korperliche Schwerarbeiter, z. B. der Landwirt, 
wenn er sich einmal zur Teilnahme an Leibesiibungen entschlossen hat, daraus 
den gleichen subjektiv wahrgenommenen Vorteil zieht, wie der Stubenhocker, 
dem der Sport die einzige korperliche Betatigungsform iiberhaupt darstellt. 
Leibesiibungen und berufliche Schwerarbeit sind keineswegs einander gleichzu
setzen. Von aller etwaigen Einseitigkeit des Berufs und allen gesundheitlich un
giinstigen Umstanden gegeniiber der planmaBigen Vielseitigkeit ausgleichend 
ausgew.ahlter Gymnastik abgesehen finden wir auf der einen Seite gewaltige 
gleichmaBig geleistete Arbeitssummen, die jedoch kaum jemals die Reizschwelle 
so wesentlich und insbesondere nicht so oft wiederholt iiberschreiten, wie im 
Sport, bei dem, von gewissen Daueriibungen abgesehen, trotz augenblicklicher 
Rergabe der letzten Kraft mit starker physiologischer Reizwirkung auf Mus
kulatur, Kreislauforgane und Nervensystem, doch die tatsachliche Arbeitsleistung 
im allgemeinen gering bleibt. Am auffalligsten zeigt sich der Unterschied beim 
Vergleich der friih alternden Schwerarbeiterinnen, insbesondere auf dem Lande, 
mit Turnerinnen und Sportlerinnen, die gerade durch ihre Betatigung mit Er
folg bestrebt sind, sich Jugendfrische und Elastizitat lange zu erhalten. Welche 
ReizgroBe einerseits zur Erzielung des Erfolges notig ist, andererseits jedoch 
nicht die durch das ARNDT-SCHULzsche Gesetz gezogene Grenze iiberschreitet, 
unterliegt bis zu einer individuell durch Erbanlage festgesetzten Rohe einer durch 
den jeweiligen Ubungszustand bestimmten Verschiebung. Die alten Griechen 
haben den lnhalt des heutigen Begriffs "Training" sehr genau gekallnt, wenn nns 
von einem athenischen Athleten berichtet wird, der auf die Frage, wie er es 
nur fertig bringe, einen Stier dreimal um das Stadion zu tragen, antwortete: 
"lch habe das Tier schon als kleines Kalbchen taglich herumgetragen und dabei 
gar nicht gemerkt, wie es allmahlich schwerer geworden ist." Training ist die 
notwendige Voraussetzung fUr jede Leistungserhohung, sowohl vom gesundheit
lichen wie vom sporttechnischen Standpunkt. Fiir die Schwere der Einwirkung 
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einer bestimmtenArbeit auf den Korperist nicht deren objektive GroBe maBgebend, 
sondern ihr Verhaltnis zu der durch adaquate Ubung geschaffenen Leistungs
fahigkeit. Ein und dieselbe Arbeit wird also bei demselben Menschen in ver
schiedenem Ubungsstadium entweder einen gewohnten und durchaus heilsamen 
Reiz oder aber eine schwerschadigende Uberreizung darstellen. Die Kunst des 
Lernens und der Vermeidung von Schadigungen ist demnach der langsame Auf
stieg vom Leichten zum Schwereren. Dieser systematische Aufbau, der stets die 
optimale ReizschwellengroBe sowohl nach der positiven wie nach der negativen 
Seite im Auge behalt und so einerseits jede Uberreizung vermeidet, andererseits 
trotz fortschreitender Ubungsanpassung niemals die Arbeit unterschwellig 
werden laBt, ist das Training. 1st es dt:mnach heilsam und notwendig, so diirfen 
wir doch auch nicht vergessen, daB das Training, zumal wenn es so griindlich und 
unbeschrankt aufgefaBt wird, wie es zum Erfolg erforderlich ist, einen nicht 
unbetriichtlichen Eingriff in das physiologische Geschehen darstellt. Der an 
korperliche Arbeit nicht gewohnte Mensch, dessen Muskulatur nicht nur, sondern 
auch dessen Kreislauforgane und Nervensystem zumal nach langer Wintersruhe 
eine Bereitschaft zu intensiverer Tatigkeit nicht aufweisen und dessen Reserve
depots an Fett teilweise iibermaBig angefiillt sind, solI plotzlich durch Leibes
iibungen, durch zweckmaBige Diat, die ihrerseits einen Umschwung in vieler 
Hinsicht bedeutet, durch Enthaltsamkeit von vielen gewohnten und an sich 
durchaus nicht absolut verwerflichen Geniissen seine iiberschiissigen Reserve
depots abbauen, dafiir an Muskelmasse zunehmen, das Herz solI sich in verhalt
nismaBig kurzer Zeit an eine um ein Vielfaches gesteigerte Arbeitsfahigkeit 
gewohnen, die Brustkorbdehnbarkeit solI dem vermehrten Sauerstoffbediirfnis 
Rechnung tragen, das Nervensystem solI sich darauf einstellen, zunachst will
kiirlich und miihselig zu erlernende Bewegungen der sportlichen Technik all
mahlich zu einem festfundierten und unverlierbaren Eigentum zu machen, 
so daB die Bewegung ohne ermiidende Mitwirkung des GroBhirns maschinell 
verlauft und nunmehr unter gleichzeitiger Auswirkung der neugewonnenen 
Korperkrafte zu starkster Hochstleistung gesteigert werden kann. Dieses kurze 
Bild, das belie big erweitert werden konnte und nur einen kleinen Teil des Fragen
komplexes "Training" darstellt, zeigt schon hinreichend, daB wir einen Eingriff 
in den Korper unternehmen, der fast an das erinnert, was die Natur bei der 
Pubertatsumstellung der Menschen vornimmt. Einen deutlichen Ausdruck des 
im Training geanderten Zellzustandes bildet die jedem Sportsmann wohlbekannte 
auffallige 1ntoleranz gegen sehr geringe Mengen von Alkohol und anderen 
Narkoticis, die - in voller Analogie zu den Verhaltnissen im wachsenden Or
ganismus - eine im Leistungsniveau leicht feststellbare Schadigung und auf 
Grund dieser Erfahrung die bei den meisten Sportverbanden im Training vor
geschriebene absolute Alkoholabstinenz veranlassen. Wie bedeutungsvoll ein 
richtig und zweckmaBig durchgefiihrtes Training nicht nur vom Leistungsinter
esse des Sportsmanns, sondern, mit diesem hierbei vollig parallellaufend, vom 
gesundheitlichen des Arztes ist, erweist die einen zweifellosen Sieg der Praxis 
gegeniiber einer nicht empirisch fundierten Theorie bedeutende Feststellung, 
daB nach allen sorgfaltigen sportarztlichen Beobachtungsergebnissen bei einem 
gesunden Menschen nach griindlichem und jede sprunghafte Steigerung ver
meidenden Training, beim Fehlen krankmachender Zufalligkeiten (z. B. extreme 
Hitze, Diatfehler) und bei hinreichender Ruhe nach dem Wettkampf selbst 
solche Leistungen ohne jeden Nachteil ertragen werden, die zunachst als geradezu 
unsinnig erscheinen, z. B. der vielgeschmahte Marathonlauf iiber 42 km! Und 
wenn wir uns gegen Auswiichse glauben wenden zu miissen, so diirfen wir doch 
nicht vergessen, daB wir - etwa durch generelles Verbot extrem langer Lauf-
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strecken - mane hem SportIer, del' seiner ganzen Veranlagung nach nul' in diesel' 
Betatigungsform seine fur ihn adaquate Ubungsweise findet, auch yom gesund
heitlichen Standpunkt Unrecht tun. Wenn das Training selbst seinerseits zu 
einer gesundheitlichen Gefahrenquelle wird, dann liegen Fehler VOl', bei deren 
Abstellung durch den sporterfahrenen Arzt wiederum nicht nul' dem gesundheit
lichen, sondern mit diesem auf weitere Sicht stets ubereinstimmend, auch dem 
rein sportlichen Gesichtspunkt Forderung zuteil wird. 

Am eindeutigsten ist das physiologische Ergebnis von Leibesiibungen auf 
solchen Gebieten nachzupriifen, in denen die Moglichkeit zahlenmaBigen Ver
gleichs eine objektive Grundlage bietet. Daher steht, wenn auch nicht dem tat
sachlichen biologischen \Verte nach, so doch als Index fiir an sich wichtigere, 
abel' nicht in gleicher \Veise einwandfrei zu verfolgende innere Organverande
rungen, die Beeinflnssnng del' iiufJeren K6rpergestalt im Vordergrunde des Inter
esses zahlreicher L:'ntersucher. \Venn wir zunachst die Verhaltnisse des Liingen
wachstums ins Auge fassen, miissen wir uns erinnern, daB nicht nul' die aktiv 
tatigen Gewebe den Gesetzen del' Cbung unterliegen, sondern, daB diese in 
durchaus gleicher \Veise fur die passiv bewegten Stiitzgewebe gelten; insbesondere 
kommen hierbei Knochen, Knorpel und Bindegewebe in Gestalt von Sehnen, 
Bandern und Fascien in Betraeht. Wie eng und unmittelbar aueh hier die Korre
lationsverhaltnisse von Funktion und quantitativer Veranderung sind, lehrt 
schon del' Vergleich del' Skelette eines Athleten und eines Schwachlings in del' 
verschiedenen Ausbildung del' Knochenmasse insgesamt und del' vom Muskelzug 
geschaffenen und yon dessen Intensitat abhangigen Vorspriinge und Rauhig
keiten. Haben wir es bei letzteren offenbar mit einer reaktiven Wachstums
auslOsung durch unmittelbare mechanische Bewirkung zu tun, so haben wir 
bei einem Teil del' Veranderllngen Ursache zu del' Annahme, daB auch eine 
Bewirkung del' inneren \Vachstumsursache, del' Hormone, bei del' Gestalts
beeinflussung durch Leibesiibungen eine Rolle spielt. An sich ist eine Beein
flus sung hormonaler V organgc durch Umweltreize nichts N eues; del' klimatische 
EinfluB auf die Zeit des Pubertatseintrittes ist ebenso bekannt, wie die erhebliche 
Pubertatsverzogerung in den Nachkriegsjahren del' schleehtesten Ernahrungs
lage und deren Behebung durch Umweltveranderung. Abel' auch del' in diesen 
ungiinstigsten Jahren beobachtete durchschnittliche Kleinwuchs, insbesondere 
die Verzogerung und geringe Intensitat del' zweiten Streckung, sowie die eigen
artige Tatsache, daB nicht nul' bei Kinderversendungen in giinstigere Lebens
verhaltnisse, sondern auch bei ortlich durchgefiihrten planmaBigen und dem 
Kraftezustand angepaBten Leibesubungen val' einer relativen Gewichtszunahme 
die Korperlange in geradezu sprunghafter Weise das bestehende Minus aus
zugleichen bestrebt war, sind nur auf dem Umweg uber die innere Sekretion zu 
erklaren, obwohl wir uber den M:echanismus eines solchen Einflusses auf den 
Drusenapparat keinerlei Vorstellung haben. Beim Saugling liegt del' tTbungs
einfluB auf das Langenwachstum einfach. Wir sehen sein Extremitatenwachs
tum in Schuben erfolgen, deren zeitlicher Eintritt von del' Arbeit del' Glieder, 
zunachst del' Arme, dann - 1m AnschluB an die erst en Laufversuche - del' 
Beine unmittelbar und offenkundig bestimmt wird. Bei Schiilern und Jugend
lichen dagegen finden wir einseitige Riesenlange ohne Breite und Kraft beim 
Uberwiegen des inneren hormonalen Wachstumsantriebs iiber allzu geringe auBere, 
d. h. Tatigkeitsreize, wie es uns gleichartig bei Pflanzenkeimen, denen die natiir
lichen Lebensreize fehlen, eine gelaufige Beobachtung ist. Die t'berlange del' 
GroBstadtjugend, insbesondere del' hoheren Schuler, gegenuber del' Landbevol
kerung bei mangelhafter Breiten-, Brustkorb- und Herzentwicklung, eine Er
scheinung, die nicht nur del' besten Korperleistung abtraglich ist, sondern auch 
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den von HART mit Recht betonten und durch pathologisch-anatomische Statistik 
erwiesenen anatomisch bedingten Dispositionsanteil zur Tuberkulose schafft, 
ist als disharmonische Kummerform zu bewerten. DemgemaB finden wir als 
Folge von Leibesubungen bei Schulern und Jugendlichen sehr bemerkenswerter
aber doch einleuchtenderweise eine relative Verringerung der Langenwachstums
geschwindigkeit und dafur eine bessere Breitenzunahme. GODIN, und nach ihm 
MATTIDAs an uber 600 Versuchspersonen hat bei Altersgruppen von 18 bis 
19 jahrigen bzw. 14-18 jahrigen den Wachstumsreiz des Turnens, berechnet an 
dem von Lange und Brustumfang bestimmten Erismannindex, uberzeugend 
nachgewiesen und dabei auch den naheliegenden Einwurf einer vorherigen Selbst
auslese des Materials und ausschlieBliche Beteiligung der Kraftigeren am Turnen 
dadurch widerlegt, daB er bis dahin nichtturnende, schwachliche Schuler heranzog 
und mit ihnen etwa die gleichen Wachstumsergebnisse erzielte. Die an unserem 
Amt in Bearbeitung befindlichen vergleichenden Nachuntersuchungen der am 
taglichen Turnen einer dazu als Versuchsschule ausgewahlten groBen V olks
schule teilnehmenden Klassen, zeigen in ihrem auf Tabelle 1 vorliegenden Er
gebnis eine deutliche Verringerung der relativen Langenzunahmen gegenuber 

Tabelle 1. Ergebnisse sechsmonatiger Einwirkung der taglichen Turnstunde auf Gewicht und 
Lange. Gemessen an je einer Altersstufe (Doppelklasse einer 24klassigen Volksschule mit 

gleichartiger Kontrollschule). 

Weingartenschule I : Glauchaschule 
(tllgliche Turnstunde) ,Durchsehnitts- i (KontrolischuIe ohne tiigliches 

wert' Turnen) 
Gesamtkiirperverfassung i nach CAMERER; Gesamtkiirperverfassung 

I . ttel d I fUr gleiche Zeit ' I 
schlecht i ml 0 er lund gleiches I schlecht mittel oder gut 
("Konsti- ,gUt~t('t,.KonI-1 Lebensalter I ("Konstitution ("Konstitution 

tution III") S 1 U IOn 'I 'III"} I und II"} 

lOjahrige Knaben! Gewichts- } 
(9 Jahr 2 Mon bis' z~hme 

• 'ill kg 
10 Jahr 1 Mon.) I Lllngen- } 

zunahme 
in cm 

13jahrige Madchen I'GeWiehts- } 
(12 Jahr 2 Mon. bis , ~a~~e 

13 Jahr 1 Mon.); Liingen- } 
• I zunahme 

I in em 

1,9 

2,25 

2,3 

3,6 

und II"} i 

1,4 1,3 1,3 1,4 

1,1 2,5 2,7 2,1 

3,1 2,5 2,8 3,2 

3,4 3,5 4,1 4,1 

Stadtgesundheitsamt Halle a. S. 

den vollig gleichartigen Kontrollklassen und damit Zunahme des Korperfullen
index nach ROHRER oder des Querschnittlangenindex nach KAuP. Leider er
geben die Brustmessungen dieser bisher untersuchten Klassen infolge der bei 
Kindern bekannten groBen Fehlerquellen kein hinreichend brauchbares Material 
zur Vervollstandigung des Bildes. 1m Gegensatz dazu fanden wir 1922, als das 
Langenwachstum infolge der Ernahrungslage stark gehemmt war, sowohl bei 
den Teilnehmern der Schulschwimmkurse ohne vermehrte Nahrungszufuhr, wie 
als Resultat der Erholungsfursorge, durchschnittlich hohe, im einzelnen oft 
uberraschend plOtzliche Langenzunahmen. Der Tatigkeitsreiz hat demnach 
nicht eine unabanderlich bestimmte Korpergestaltungsrichtung, sondern er er
strebt den jeweils bestmoglichen Zustand. So teleologisch und mystisch dies 
klingen mag, so ist es doch nur der Ausdruck der Tatsache, daB die als Schopfer 
menschlicher Artkonstitution wirksam gewesenen Reize auch heute noch die 
Regulierung unseres gesundheitlichen Schicksals beherrschen. Ohne gewisse 
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teleologische Vorstellungen kommen wir bei der Registrierung der Ergebnisse 
funktioneller Reize als Erklarungsprinzip ebensowenig aus, wie etwa bei der 
noch viel wunderbareren formativen R.eizwirkung bei den innerlich nahe ver
wandten Regenerationsvorgangen niederer Tiere. Wir mussen annehmen, daB 
ebenso wie der EizeIle, so auch dem wachsenden Organismus die Erreichung 
der individuellen optimalen Korperform, etwa vergleichbar mit einer Idee im 
PLAToschen Sinne, als Ziel vorschwebt und die gebotenen Umweltreize nicht sche
matisch gleich einer physikalischen oder chemischen Reaktion eine stets gleichge
richtete, sondern diejenige reaktive Verwertung erfahren, wie sie jeweils der Zustand 
des Korpers erfordert. Finden wir doch auch in der speziellen orthopadischen 
Gymnastik, daB es ganz unmoglich ist, Ubungsformen zu finden und anzuwenden, 
die dem in sehr komplizierter Weise dreidimensional veriinderten Wirbelsaulen
apparat einen wirklich vollkommenen Ausgleich im Sinne einer Ubungsredression 
jeder Einzelkomponente darbieten, und daB wir trotzdem mit relativ einfachen 
Ubungen Erfolge dann erzielen, wenn es uns nur gelingt, gunstige Bedingungen 
fur die naturliche innere Zielstrebigkeit des Organismus zu schaffen und wenn 
dieser spontanen, von der Idee des morphologisch und funktionell optimal ent
wickelten Korpers geleiteten Aktivitiit nicht bereits unuberwindliche mecha
nische Hindernisse im Wege stehen. Es ist geradezu grundlegend fur die An
wendbarkeit unserer empirisch gewordenen und keineswegs immer physiologisch 
zweckmaBigen oder gar individuell angepaBten Leibesubungen, daB unser Korper 
sich wenigstens beim gesunden jungen Menschen, soviel Regenerationskraft be
wahrt hat, daB er auch die Reize unzweckmaBigerer Ubungsformen in der 
ihm dienlichen Form auszuwerten bestrebt ist, daB er also nicht mit der 
mechanischen Kausalitat einer toten Maschine reagiert. Diese Tatsache ist bei 
dem heute nur sehr luckenhaft moglichen Versuch des Nachweises von Ein
flussen bestimmter Ubungsformen auf die einzelnen physiologischen Vorgange 
nicht zu vergessen, da die reine Beurteilung des Mechanismus leicht zu Fehl
schlussen fuhren kann. 

Was das Korpergewicht angeht, so haben die Beobachtungen an Quaker
speisung und Erholungsfursorge der vergangenen Jahre erwiesen, daB es durch 
gesteigerte Nahrungszufuhr allein unmoglich ist, mehr als vorubergehende Ge
wichtszunahmen zu erzielen. Vermehrtes Nahrungsangebot fiihrt zwar zur 
VergroBerung der Reservedepots, nie jedoch zur assimilatorischen Vermehrung 
lebendiger Substanz. Erholungskuren mit eifriger Pflege von Spiel, Sport und 
Sonnenbad brachten durchschnittlich geringere Gewichtsanstiege, die jedoch bei 
Nachuntersuchungen nach einem Vierteljahr groBtenteils erhalten waren oder 
gar weiterhin zugenommen hatten. Ja sogar bei unveranderter Nahrungszufuhr 
stieg bei unseren Untersuchungen von Schulklassen, die am pflichtmaBigen 
Schulschwimmen teilnahmen, das Gewicht zur Zeit schlechtester Ernahrungs
lage an! Deutlich gehen ferner diese, wie die im folgenden zu erwahnenden Ein
flusse planmaBiger Leibesubungen auf die inneren Organe aus unseren Tabellen 2 
und 3 hervor. Die lebendige Substanz vermehrt sich lediglich unter der in 
der Funktionserhohung gegebenen Starkung des fur sic. physiologischen Reizes, 
nie durch Materiaibereitstellung allein. Andererseits erfahrt das im Korper an 
Nahrstoffen Vorhandene eine gunstigere Ausnutzung, so daB, wie auch die Beob
achtung mancher Schwerstarbeiter und mancherlei neuere Ernahrungsversuche 
erweisen, von einer geraden Proportion zwischen Korperleistung und erforder
licher Nahrungsaufnahme nicht gesprochen werden kann. Unseres Wissens hat 
v. DRIGALSKI als erster Arzt 1919 hieraus die praktische Konsequenz gezogen, 
indem er entgegen weitverbreiteter Zeitmeinung fiir die besonders schlecht be
schaffene Jugend HaIles Stafettenlaufe groBeren Stils befiirwortete und in der 
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" <:,;) -------- ---

genauenKontrolIe der Teilnehmer seine 
Erwartung bestiitigt fand. Sehr bezeich
nend ist auch die im Jahresbericht 192;') 
der Deutschen Hochschule ftir Leibes
tibungen zahlenmiiBig nachgewiesene. 
fast ausnahmslose Gewichtszunahme 
aller Teilnehmer der verschiedensten 
Ausbildungskurse, trotz der sehr erheb
lichen korperlichen Anstrengungen. 
Ftir die Arztekurse galt trotz des rela
tiv hohen Durchschnittsalters der Teil
nehmer die gleiche GesetzmiiBigkeit. 
Die Vermehrung der Substanz betrifft 
nicht etwa nur die zuniichst beteiligte 
Muskulatur, sondern aIle an der Leibes
tibung mittelbar beteiligten Organe, 
d. h. die Gesamtheit des Korpers. Das 
Ubersehen der engen Korrelation von 
Muskelarbeit mit Atmungskreislauf-, 
Stoffwechsel-, Driisen- und Nerven
funktion sowie mit der Anpassung der 
Sttitzgewebe gibt noch heute manchem 
ein durchaus einseitiges Bild der Leibes
tibung und laBt tiber dem vielleicht 
- tibrigens ganz mit Unrecht - als 
unwichtig angesehenen Turnziel der 
Muskelkraftigung und Steigerung von 
Gewandtheit, Beweglichkeit und Aus
dauer die weit bedeutsamere Hebung 
des Leistungsniveaus der lebenswich
tigsten Organe, den damit ftir Zeiten 
schwerer Beanspruchung, z. B. bei 
Krankheiten, gegebenen unmittelbaren 
Lebensschutz vergessen. Oft laBt uns 
allerdings die Wage als MaBstab des 
Erfolges infolge der konkurrierenden 
Momente von Zunahme an OrganeiweiB 
und vorausgehendem Verlust von Fett 
im Stich. Wir finden diese entgegen
gesetzten, das Gewicht bestimmenden 
Faktoren im ersten Kurs der Tabelle 3, 
dessen Teilnehmerinnen in abgektirzter 
Zeit ein schweres Examensziel erreichen 
muBten, sowohl 1m Gewicht wie in 
den BrustmaBen wirksam, ebenso in 
Tabelle 1 in dem gegensatzlichen Ver
halten der schwachlichsten Gruppe 
zehnjahriger Knaben, die unter dem 
EinfluB taglicher Turnstunde erheblich 
zunahmen, zu den dreizehnjahrigen 
Madchen, die im Alter physiologischer 
Zunahme des Unterhautfetts in dessen 
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weiterem Ansatz hinter den Kontrollkindern zuruckblieben. Auch fanden RODER 
bei Schiilerwandergruppen, CASAR, zahlreiche andere Schularzte und wir nach 
anderen Arten von Leibesubungen bei Schulkindern und Erwachsenen auch 
dann, wenn keine Gewichtsvermehrung, gelegentlich sogar in Einzelfallen ein 
Gewichtsruckgang bestand, zweifelsfreie andere Zeichen des Erfolges in Form 
von Erhohung der Atemkapazitat, des Brustumfangs, der Blutkorperzahl, des 
Hamoglobingehalts, der Herzleistung und insbesondere einer deutlichen Besserung 
des nur mit der subjektiven, aber doch aufschluBreichsten Methode arztlicher 
1nspektion und Prufung des Gewebsturgors festzustellenden Gesamtbeschaffen
heit und Frische. Extreme Schwachlichkeit der Kinder bei schlechter Ernahrung 
laBt nachweis bare Erfolge von Leibesubungen oft vermissen, wohl weil diese 

Tabelle 3. Vergleich des Eintlusses zweier Turnlehrerinnenkurse. Lebensalter durehsehnitt
lieh 19 Jahre. 1m Stadtgesundheitsamt Halle untersueht von Prof. Dr. JAPHA. 

Durchschnittswerte von 

Gewiehtszunahme in kg . . . . . . . 
Abnahme des Blutdrueks in mm Queek-

silber. . . . . . . . . . . . . . . 
Prozentzunahme des Hamoglobingehalts 
Veranderungen des Brustumfangs bei 

Einatmung in em . . . . . . . 
Veranderungen des Brustumfangs bei 

Ausatmung in em . . . . . . . 
Zunahme der spirometriseh gemessenen 

Vitalkapazitat in cern . . . . . . . 

Kurs A. 
Dauer '/, Jahre. Intensivste 

Beanspruchung durch 
Examensarbeit und Stoff· 

zusammendrangung in einem 
Kurzkurs. 

+0,4 

-4,3 
+2,5% 

+0,4 

-1,5 

+ 100 

Kurs B. 
Dauer 1 Jahr. Erster Jahr· 

gang mehrjahrigen Lehr· 
gangs. Ruhige Arbeit ohne 

Examensvorbereitung 

+ 2,0 

-7,6 
+4,3 

+ 2,0 

+ 1,3 

+ 800 

in der geubten Form das individuelle KraftemaB uberschreiten; wir beziehen uns 
dabei auf noch unveroffentlichte Untersuchungen JAPHAS, der im Halleschen 
Stadtgesundheitsamt 1923 die Kinder Erwerbsloser mit ihren Klassengenossen 
in den Schulschwimmeinflussen verglich. 1st es dagegen moglich, unter arzt
licher Aufsicht die Leistung genau zu individualisieren und langsam zu steigern, 
sie insbesondere mit den gleichgerichteten Einflussen von Luft- und Sonnenbad 
zu kombinieren, so erlebt man gerade bei den charakteristischsten Typen von 
"Unterernahrung" und latenten Formen kindlicher Tuberkulose Gewichts
anstiege auch ohne Nahrungsanderung, die auf das schlagendste beweisen, daB 
das in der N achkriegszeit so oft gebrauchte Wort" Unterernahrung" in den meisten 
Fallen unzutreffend war, soweit damit ein quantitativ ungenugendes Calorien
angebot gemeint war. Der Nahrungsmangel war mehr ein qualitativer als calo
rimetrischer, die erschreckende Magerkeit das Ergebnis des circulus vitiosus: 
dumpfe, enge W ohnung und Lichtmangel, Anamie, Appetitmangel - dieser 
wesentlich gesteigert durch das Fehlen der zn einer schmackhaften und anregenden 
Nahrung erforderlichen hochwertigen Rohstoffe und die, infolge des unmittelbar 
nach Schulentlassung erfolgten Eintritts der Mutter in die Munitionsfabriken, 
fehlende hausliche Kochkunst -, geringe Aufnahme der Nahrung auch dann, 
wenn diese quantitativ dem Calorienbedarf diente, schlechte Auswertung im Kor
per, fehlende Freudigkeit zu Spiel und Bewegung. Jeder Eingriff in diesen Ring, 
sei es durch vorubergehende Beseitigung des Wohnungselendes durch Erholungs
versendung, sei es durch Bekampfung von Anamie und Appetitmangel durch 

Handbuch der sozialen Hygiene. V. 47 
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die obengenannten ortlichen Kuren, 
bei denen Leibesiibung und Sonne 
die wichtigste Rolle spielten, hob 
das Gewicht und Aligemeinbefin
den in einem so erstaunlichen 
Grade, daB z. B. WORRINGEN sogar 
soweit geht, gymnastische Kuren 
und Anleitung zum Betrieb der
selben im eigenen Hause als un
entbehrliches Riistzeug jeder Tuber
kulosefiirsorgestelle zu fordern. 
Wesentlich iibersichtlicher und ein
heitlicher liegen die Verhiiltnisse 
der Gewichtsveranderung beim er
wachsenen trainierenden Sports
mann und konnendaher auch zu 
praktischen diagnostischen Zwecken 
mit gutem Erfolg herangezogen 
werden. N ach anfanglichem Ge
wichtsverlust durch Fettabnahme, 
den durch intensive Entfettungs
methoden erheblich zu steigern -
etwa bei Berufsathleten, um mit 
gr6Berer Siegesaussicht in einer nied
rigeren Gewichtsklasse kampfen zu 
diirfen - meist der Leistung sehr 
abtraglich ist, tritt bald langsame 
Zunahme ein, bis auf der Hohe des 
Trainings ein durchaus gleichmaBi
ges Gewichtsplateau erreicht ist, 
das Trainingsgewicht, das einen 
fiir die Dauer des Trainings auBer
ordentlich stabil bleibenden Gleich
gewichtszustand darstellt und mit 
zunehmenden Lebensjahren bei der
selben Person ailmahlich hoher wird. 
Die Kontrolle des Trainingsgewichts 
durch tagliche kurvenmaBige Ein
tragung ist deshalb bedeutungsvoll, 
weil jeder eintretende gesundheit
liche Nachteil, insbesondere der 
Zustand des ,;iThertrainiertseins" 
durch plotzlichen Gewichtsabfall 
sich objektiv im allgemeinen friiher 
zu erkennen gibt, als irgendwelche 
subjektiven Symptome auftreten. 
Diese fiir rechtzeitiges arztliches 
Eingreifen zur Vermeidung des 
Schadens wichtige Reaktion gibt 
gleichzeitig ein iiberaus anschau
liches Bild von den engen und, wie 
wir oben sahen, planmaBiger ge-
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sundheitlicher Auswertung sehr zuganglichen Beziehungen zwischen Korper
gewicht und Leibesubungen uberhaupt. 

Mit der Feststellung der Beeinflussung des Brustkorbs durch Leibesubungen 
beruhren wir ein Gebiet, dessen Bedeutung fUr Gesunderhaltung und Tuber
kulose prophylaxe ein ungeheuer groBes ist. Haben wir es hier doch gleichzeitig 
mit der Prufung der Funktionsverhaltnisse eines fur das endgultige Lebens
schicksal des Menschen in einer sehr groBen Prozentzahl aller FaIle entscheidenden 
Organs zu tun, da die Ubung der Lunge selbst und deren Ergebnis lediglich im 
Brustkorb ihren Ausdruck findet. Interessiert uns dabei das RuhebrustmaB 
nur in bezug auf die Konstitutionstypcnforschung, so gibt die Messung der Ein
und Ausatmungsdifferenz Werte von unmittelbar gesundheitlicher Bedeutung. 
Hierbei ist es weniger die Differenz selbst als das MaB ihrer Veranderlichkeit, 
die einen wesentlichen Indicator nicht nur fur den korperlichen Zustand des 
Untersuchten, sondern auch fUr den Grad der ZweckmaBigkeit verschiedener 
Leibesubungen darstellt. Schon unsere fruher gegebenen Tabellen erwiesen die 
schnelle und erhebliche Beeinflussung dieser Differenz in Ubereinstimmung mit 
jeder sportarztlichen Erfahrung. Die Tabelle 4 stellt die Ergebnisse einer ver
schieden lange dauernden Ubung bei den unter arztlicher Leitung an unserem 
Amt zu Sonderturnkursen vereinigten schwachlichsten Kinder verschiedener 
Hallescher Volksschulen dar. Bei der Bewertung der Ergebnisse ist zu bedenken, 
daB es sich dabei ausschlieBlich urn das allerungunstigste Kindermaterial handelt, 
das, vielfach auf Grund bestehender Leiden, so ungewohnlich schwachlich ist, 
daB es am allgemeinen Turnunterricht nicht teilzunehmen imstande ist. 

Zu groBeren Vergleichsreihen, insbesondere bei Kindern, eignet sich die 
Brustmessung bei Ein- und Ausatmung wegen der vielen Fehlerquellen und der 
verschiedenen kaum mit Sicherheit fixierbaren Methodik verschiedener Beob
achter nicht. Zu einwandfreieren Ergebnissen fuhrt die spirometrische Messung 
der Vitalkapazitiit, zumal, wie der Vergleich der durch Spirometrie und Brust
messung bei denselben Versuchspersonen gewonnenen Resultate unserer Tabelle 2 
erweist, erhebliche Differenzen sich dadurch ergeben, daB andersartige Momente, 
z. B. der Fettverlust wahrend der Ubungsdauer oder die Zunahme der Brust
muskulatur, unkontrollierbare Fehlerquellen zuungunsten der MaBmethode 
schaffen. Die Veranderung der Atemkapazitat geht in so eindeutiger und klarer 
Weise dem gesamten iibrigen Ubungserfolg von Turn- und Sportkursen parallel, 
daB wir seit Jahren bei Lehrerausbildungskursen die spirometrische Methode 
mit Erfolg dazu benutzen, um durch eigene Beobachtung der Veranderungskurve 
das Verstandnis fur den korperlichen EinfluB der Leibesubungenbei den Teil
nehmern zu wecken. DaB es sich bei dieser Funktionserhohung des 
Brustkorbs nicht nur urn einen Erfolg von lokaler Bedeutung, sondern 
auch urn einen Indicator des gunstigen Allgemeineinflusses der Leibes
ubungen handelt, ergibt sich aus der bei regelmaBiger Kontrolle der Versuchs
personen immer wieder auffallenden und auch von SCHMIDT und W ORRINGEN 
betonten Beobachtung, daB jedes Ubertraining sowie jede interkurrente Er
krankung ein sofortiges Absinken der Vitalkapazitat ebenso friihzeitig im Ge
folge hat, wie wir es in gleicher Weise fUr das Trainingsgewicht feststellten. In 
seiner die bisherige Literatur zusammenfassenden und auf eigene Untersuchung 
von 4000 Sportsleuten gegrundeten Arbeit ist W ORRINGEN den Beziehungen der 
einzelnen Sportarten zur Vitalkapazitat nachgegangen. Er findet in Uberein
stimmung mit alteren Angaben fur korperlich ungeubte Erwachsene einen 
Durchschnitt von 3250 ccm gegenuber den Sportsleuten mit 4450 ccm (LORENTZ: 
4250 ccm) und errechnet die Abhangigkeit der Vitalkapazitat von Alter, Korper
gewicht und KorpergroBe in folgender Weise: 

47* 
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Abb.2. Kiirpergewicht ond Vitalkapazitat. 
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Abb.4. Der EinfluC der verschiedenen Sportarten auf die Fassungskraft der Lunge. 

AIle Zahlen, mit Ausnahme der an Schiilern gewonnenen Angaben fiir das 
14.-16. Lebensjahr beziehen sich auf Sportleute, wobei in Abb. 4 eine Zusammen
stellung von je 100 (bei den Boxern 50) solcher wohlgeiibter Personen erfolgte, 
die nach Moglichkeit einseitige Reprasentanten ihres Sportzweiges darstellten. 
Die gradlinige Abhangigkeit der Einwirkung der einzelnen Sportarten auf die 
Atemkapizitat von ihrem zirkulatorischen EinfluB und Sauerstoffbedarf liegt auf 
der Hand, wobei bei Ruderern und Schwimmern die von der sportlichen Technik 
begiinstigte Atemfiihrung den Erfolg erhoht, wahrend die im Verhaltnis zur 



Die Leibesubungen in ihrer hygienischen Auswirkung. 741 

exquisiten zirkulatorischen Bedeutung des Laufes auffallend niedrig erscheinen
den Zahlen bei den Leichtathleten durch die gemeinsame Berechnung der Laufer 
mit Springern und Werfern, bei den FuBbalispielern durch die im allgemeinen 
bei diesem Sport weniger scharf durchgefiihrte ~rainungslebensweise ihre Er
klarung finden. Von weiteren gesundheitlic~.en Ubungseinfliissen in bezug auf 
die Atmung ist zunachst die durch geeignete Ubungswahl im Turnen sowie durch 
die aus technischen Griinden zwangslaufig verschiedene Atemfiihrung bei den 
einzelnen Sportarten, insbesondere des Laufens und Schwimmens, gegebene 
Moglichkeit zu erwahnen, daB der Mehrleistung entsprechende Plus an Lungen
tatigkeit entweder auf die Gesamtheit der Lungenabschnitte oder aber auf einzelne 
Abschnitte, z. B. Flanken- oder obere Brustgegend, vorzugsweise zu verlegen 
und so individuellen Mangeln abzuhelfen. Ferner ist der erheblichen zirkulato
rischen Erleichterung durch den mechanischen Erfolg extremer Tiefatmung zu 
gedenken, die mit Erfolg zur gymnastischen Behandlung von Staungserschei
nungen, Plethora abdominalis, Storung der Darmtatigkeit, Gallensteinleiden, 
Bronchialasthma und Herzstorungen vielfach ausgewertet worden ist. Die groBe 
Bedeutung der Atemiibung hat in letzter Zeit zu einer Fiille von Atemgymnastik
systemen gefiihrt, die in primarer passiver oder aktiver Erhohung der AtemgroBe 
mehr oder weniger alles Heil erwarten und auf dieser Grundlage nicht nur weitge
steckte arztliche Ziele erreichen wollen, sondern - wohl verstandlich bei den engen 
Beziehungen zwischen Atemfiihrung und psychischen Vorgangen - geradezu 
Weltanschauungsgebaude errichten. Wir diirfen gegeniiber dieser Modeerscheinung 
nicht vergessen, daB es kiinstlichen Atemiibungen niemals moglich ist, auch nur 
annahernd diejenige Dauer und Intensitat von Atemsteigerung durchzuhaIten, wie 
sie der physiologische Atemzwang insbesondere aller Laufiibungen automatisch und 
miihelos vermittelt. Die Domane der primaren Atemiibung ist die Erziehung zur 
zweckmaBigen und tiefen Atemform, um iiber diese - an Stelle hilflosen oberflach
lichen Luftschnappens der Ungeiibten - bei eintretendem Mehrbedarf an Sauerstoff 
verfiigen zu konnen; ferner ist sie dann indiziert, wenn zirkulatorisch-mechanische 
Ziele erreicht werden sollen, ohne gleichzeitig der Herzkraft die dem physiolo
gischen Atemzwang zugrunde liegende gewaItige Mehrleistung zumuten zu wollen. 

So bedeutsam aIle diese Einwirkungen der Leibesiibungen auf den Atem
apparat sind, geniigen sie doch nicht allein zur Erklarung der von BIER, KISCH, 
KLARE, WORRINGEN und vielen anderen erzielten Erfolge im Kampfe gegen die 
Tuberkulose, deren Prophylaxe und Therapie durch Leibesiibungen, nachdem 
auch die 1925 stattgefundene Danziger Tagung der Lungenfiirsorge- und Heil
stattenarzte sich auf diesen Standpunkt gestellt hat, als ein festfundierter Teil 
arztlichen Wissens angesprochen werden darf. Eine allgemeinere Einfiihrung 
gymnastischer Behandlung latenter Tuberkuloseformen ist dadurch wesentlich 
erleichtert, daB wir nach den am groBen Scheidegger Material gewonnenen Be
obachtungen KLARES in dem Ausfall der Blutsenkungsreaktion ein Kriterium 
besitzen, das wenigstens bei Kindern in einwandfreier Weise iiber die Zweck
maBigkeit und Unbedenklichkeit korperlicher Ubungen AufschluB gibt. Hierbei 
spielt zunachst auBer dem unmittelbaren BrustkorbeinfluB die durch Stoffwechsel 
und Zirkulationsanregung gegebene Erhohung der Vitalitat der Gewebe zweifel
los eine Rolle, die zwar an sich nichts Spezifisches, AntituberkulOses darstellt, 
jedoch im Sinne einer Forderung der unspezifischen Immunitat und allgemeinen 
Korperbeschaffenheit wirkt. Daneben drangt sich durch die auffalligen Erfolge kom
binierter Anwendung von Sonne und Gymnastik der Gedanke einer Verbesserung 
der Wirkungsbedingungen uItravioletter Strahleneinfliisse - im Wesen zwa,r un
bekannt, aber doch im gewissen Sinne als Specificum gegen Tuberkulose anzu
spreChtlll - durch Schaffung regerer Reaktionsverhaltnisse im Zellstoffwechsel auf. 
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1m engsten Zusammenhange mit der Atembeeinflussung durch Leibes
ubungen stehen die Kreislaufverhiiltnisse. Jede Muskelarbeit bringt dem Herzen 
ebenso wie dem Skelettmuskel Zuwachs an Ubung, eine Tatsache, die zur Behand
lung Herzkranker Hingst verwertet wird. Allerdings besteht keineswegs eine 
gerade oder auch nur fur verschiedene Arten von Leibesubungen gleichartige 
Proportion, da die Zirkulationserleichterung durch Atemvertiefung sowie die 
Capillarerweiterung im arbeitenden Muskel bei Ubungen groBerer Muskelab
schnitte das Herz wesentlich entlastet, und da - wie wir noch sehen werden -
die Widerstande im GefaBsystem sowohl in verschiedenen Lebensaltern wie bei 
verschiedenem Ubungszustand ein und derselben Person durchaus verschieden 
sind. MaBgeblich fUr die Herziibung ist in erster Linie die Summe des Sauerstoff
bedarfs, falls die individuelle Reizschwelle wirksam uberschritten wird. Die 
Konzentration in der Zeiteinheit spielt bei sehr kurz dauernden Leistungen eine 
weit geringere fordernde Rolle als bei der Skelettmuskulatur, da bei ortlich 
beschrankten Kraftubungen, auch wenn sie die Muskulatur der beteiligten Ab
schnitte aufs auBerste anstrengen, eine wesentliche Stoffwechselerhohung nicht 
eintritt, bei schweren allgemeinen Ubungen dagegen oft durch auBere Umstande, 
insbesondere den vielfach zur Fixation des Armmuskelansatzes am Brustkorb 
unentbehrlichen Akt der Pressung, die Bedingungen fur eine Anpassung der 
Herzarbeit auBerordentlich ungunstige werden. Bei ruhigen Dauerubungen ist 
zwar die Summe der geleisteten Arbeit gelegentlich enorm hoch, jedoch ist wieder 
der Reiz in der Zeiteinheit so gering, daB der HerzeinfluB sowohl in der Richtung 
des Ubungserfolgs wie der Ermudung nicht so groB ist, als erwartet werden konnte. 
Bei anstrengenden Dauerubungen erschopfendster Art steht im Vordergrunde 
die Produktion von Ermudungsstoffen im Gesamtkorper, also auch im Blute der 
Coronararterien. Bei ihnen, wie bei den allgemeinen Kraftubungen, z. B. dem 
Ringen, wird eine erheblich gesteigerte Herzkraft mehr vorausgesetzt als erzielt, 
eine Tatsache, der im Training gebuhrend Rechnung zu tragen ist. Die besten 
Voraussetzungen zu intensiver Herzubung bieten Ubungen yom Dauertyp, 
deren Erschwerung weniger in zeitlicher Ausdehnung als vielmehr in schnellster 
AusfUhrung oder in Erhohung der geleisteten physikalischen Arbeit durch Uber
windung von Niveauunterschieden oder durch Gepackbelastung besteht. Laufen, 
Bergsteigen, Skilaufen, Rennrudern, sowie alle Ubungen, die, wie Boxen und 
Bewegungsspiele, intensives Laufen entweder als wichtigste Trainingsvoraussetzung 
oder wahrend ihres Betriebes erfordern, stehen daher in bezug auf den Herzein
fluB in erster Linie. Ihr Erfolg wird von der Herzleistung wesentlich bestimmt. 
Die wichtigste Kunst des Laufers ist es, die ihm zur Verfugung stehende Herz
kraft genau zu kennen und sie uber die in Angriff genommene Strecke haushalte
risch zu verteilen. Beim Schwimmen sind daruber hinaus die Ubungsverhalt
nisse fUr das Herz dadurch besonders giinstig, daB die Herzmehrarbeit nicht nur 
auf der Skelettmuskelarbeit, sondern auch auf der - bei Wassersprungen beson
ders intensiven - durch den Kaltereiz verursachten Anderung der Kreislauf
verhaltnisse beruht. Es kreisen daher im Korper, und damit gleichzeitig im Coro
narblut, weit weniger Ermudungsstoffe, als der Herzermudung entspricht; 
die Herzerholung kann demnach nach sportlichen Schwimmleistungen trotz er
heblichen Ubungserfolgs besonders schnell und griindlich erfolgen. Das anato
mische Ubungsergebnis ist auch bei wesentlich verbesserter Herzleistung keines
wegs immer eine physikalisch nachweisbare Herzmuskelhyperthrophie, wie wir 
sie beim Tierexperiment im Verlgeich von arbeitenden und ruhenden Jungtieren 
des gleichen Wurfes finden, oder wie wir sie nach dem um ein mehrfaches groBeren 
relativen Herzgewicht von schnelllaufenden oder fliegenden Wildtieren gegeniiber 
langsamen Laufern oder Stalltieren ihrer nachsten zoologischen Verwandtschaft 
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erwarten durften. Auch bei einem durch p16tzliche untrainierte Uberanstrengung, 
durch AlkoholmiBbrauch bei Leibesubungen oder durch fehlende Korperruhe 
nach schweren Leistungen geschadigten Herzen ist die akute Dilatation ein selten 
(von uns z. B. nach groBen Radrennen) beobachteter Befund; das durch Leibes
ubungen geschaffene, durch chronische Dilatation und Hypertrophie groBe Herz -
- das im ubrigen weit seltener ist, als man im allgemeinen annimmt - stellt 
bereits einen Spatzustand dar, dessen Eintritt durch zweckmaBiges Verhalten 
und arztliche Uberwachung immer zu vermeiden ist. Das funktioneile Ergebnis, 
fur das unsere Tabeilen Beispiele geben, laBt sich am einfachsten durch die Be
obachtung der Beruhigungszeit nach vergleichbaren Testubungen, sowie ins
besondere durch die regelmaBig eintretende starke Frequenzverringerung des 
Ruhepulses als Ausdruck hoheren Schlagvolumens auch zahlenmaBig nachweisen. 
Diese Herzkraftigung als eine der wesentlichsten gesundheitlichen Einflusse der 
Leibesubungen uberhaupt, bildet nicht nur ein Rustzeug fUr plotzliche exzessive 
Herzbeanspruchung durch Zufalligkeiten des auBeren Lebens, sondern kann 
bei Erkrankung mit starker Beanspruchung der Herzleistung fUr den Ausgang 
entscheidend sein. Es war nur ein kleiner Schritt, das bei Gesunden regelmaBig 
beobachtete Ergebnis. auch dem Herzkranken unter Erweiterung der fruheren 
vorsichtigen Versuche einer funktionellen Kraftigungstherapie nutzbar zu ma
chen. Das Resultat solcher Versuche, die Reservekraft des Herzens zu erhohen 
und so den Eintritt einer Dekompensation hinauszuschieben, war ein so gunstiges, 
daB wir heute im Faile bestehender Moglichkeit kurzfristiger arztlicher Kontrolle 
des Patienten und der von ihm betriebenen tJbungen - Bedingungen, die ins
besondere beim Schulturnen schularztlich uberwachter Schulen erfullt sind -
keine Bedenken tragen, geeignete FaIle von Mitralinsuffizienz, gelegentlich aber 
auch von Aorteninsuffizienz, an der Mehrzahl turnerischer und sportlicher 
Ubungen teilnehmen zu lassen. Gerade bei der Mitralinsuffizienz ist die mit einer 
solchen Therapie verknupfte Gefahr wegen des langsamen, im ersten Beginn er
faBbaren Eintritts von Kompensationsstorungen sehr gering; daB aber auch die 
Aorteninsuffizienz einer Behandlung durch Sport sich keineswegs immer ent
zieht, ergibt sich schon aus der von BRUNS berichteten Tatsache, daB der deutsche 
Skimeister von 1924 an einem solchen Herzfehler nach Gelenkrheumatismus 
leidet. Einige seit Jahren in unserer schularztlichen Uberwachung befindliche 
gleichartigen Faile sprechen in demselben Sinne. Beim gesunden wie beim kran
ken Herzen ist fur den Erfolg wie fUr die gesundheitliche Unbedenklichkeit ein 
vorsichtig fortschreitendes individuelles Training die Grundlage. 

Diese hohe Bedeutung des Training bestatigt die Untersuchung der Verhalt
nisse des Gefii{Jsystems. Beim untrainierten Menschen beobachten wir beim 
Beginn einer sportlichen Arbeit zunachst das in seinen Grunden von WEBER 
naher beleuchtete Absinken des Blutdrucks als Ausdruck der Capillarerweite
rung der arbeitenden Muskulatur. WEBER hatte auf Grund seiner Versuche 
angenommen, daB diese Erweiterung sich auch bei ortlich beschrankter Arbeit 
jedesmal auf die Gesamtheit der Skelettmuskulatur bezoge, und daraus eine 
Methode abgeleitet, um dann, wenn sich infolge des Eintritts der Ermudung die 
Reaktion umkehrt, durch eingeschobene kurzdauernde Anstrengung bisher un
beteiligter Muskelgruppen eine erneute GefaBerweiterung und erleichterte Ent
mudung der vorher arbeitenden Muskeln und damit eine VergroBerung der Ar
beitsdauer zu ermoglichen - eine neuerdings von BRUNS bestrittene Annahme, 
uber die wohl noch nicht das letzte Wort gesprochen sein durfte. rm Verlaufe 
der Arbeit steigt mit zunehmender Anstrengung der Blutdruck an, um dann als 
Friihsymptom der Herzermudung am SchluB mit solcher RegelmaBigkeit abzu
sinken, daB man in der Blutdruckmessung uber ein ausgezeichnetes Mittel ver-
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fiigt, urn die Kondition objektiv zu priifen, in der ein Sportsmann sein Ziel er
reicht. DaB solche Konditionsbestimmungen, wenn sie neben dem rein sport
lichen Erfolg in die Wertbeurteilung der Leistung einbezogen wiirden, von her
vorragender gesundheitlicher Bedeutung waren, liegt auf der Hand. Interessant 
und bedeutungsvoll ist nun, daB die Drucksteigerung wahrend der Leistung 
bei trainierten Ubungen ausbleibt. Wir konnen also durch vorsichtiges, aber 
intensives Training gerade in den friiher als AusschlieBungsgrund von korper
licher Leistung geltenden Fallen stark erhohten Blutdrucks - soweit das Bestehen 
einer Nierenentziindung ausgeschlossen werden kann - ni()ht nur die psycho
logische und durch maBige Korperiibungen gegebene Blutdruckherabsetzung 
ungefahrdet verwerten, sondern auch die gefahrdrohende plOtzliche Blutdruck
steigerung bei unvermuteter Uberanstrengung des taglichen Lebens durch Schaf
fung einer Reservekraft vermeiden sowie die beim Arteriosklerotiker herabgesetzte 
Reaktionsfahigkeit des GefaBsystems planmaBig iiben. Hierbei ist die von 
GOLD SCHEIDER - der iiber erhebliche durch Sport erzielte Blutdruckabnahmen 
bei Arteriosklerotikern (z. B. in einem Faile von der Normalhohe von 200 all
jahrlich durch Hochtouren im Urlaub auf 180 cm) berichtet - angedeutete Mog
lichkeit eines trophischen und damit unmittelbar heilenden Einflusses solcher 
gesteigerten funktionellen Reize sehr zu beachten. Der Blutdrucksenkung 
durch Leibesiibungen, deren Mechanismus wir uns nach zahlreichen, von MULLER 
zusammenfassend referierten Untersuchungen der letzten Jahre als Folge der 
Vagusreizung durch als Mehrleistungsanpassung zustande gekommene Erhohung 
der Alkalireserve des Blutes vorstellen miissen - steht doch der trainierende 
Sportsmann auch in zahlreichen anderen Symptomen aus dem Zirkulations-, 
Nerven-, Driisen- und Hautgebiet dem typischen Vagotoniker gleich - entspricht 
eine durchaus gleichartige Wirkung des Luft- und Sonnenbades, so daB wir es 
in der Hand haben, durch geeignete Kombination beider Faktoren den Effekt 
zu erhohen und die Leibesiibungen unter von vornherein giinstigen Zirkulations
bedingungen sich abspielen zu lassen. 

1m Blute selbst erweisen die zweckmaBigen Anpassungsreaktionen der 
Alkalireserve, in ihrem Umfang meist in gerader Proportion zur Leistungs
fahigkeit des trainierten Individuums stehend, sowie die in gleicher Weise der 
Ermoglichung verstiirkter Dauerarbeit dienende Blutdruckerhohung nach Lang
streckenlaufen (Casar und Schaal) iiberzeugend die tiefgehenden Einwirkungen 
der Leibesiibungen auf den Korperchemismus, die wir fiir das Hormongleichgewicht 
nur vermuten konnten. Auch die Untersuchungen iiber das Verhalten der ver
schiedenen Leukocytenformen, das an die Wirkung von Entziindungen auf das 
Blutbild wohl nicht nur zufallig und auBerlich erinnert (HIPPKE), zeigen Tiefen
wirkungen, deren Kenntnis jedem Arzt beweisen muB, wie wenig er es verantwor
ten kann, so eingreifende Vorgange im Korpergeschehen regellos der Laienhand 
zu iiberlassen und wie bedeutsam das therapeutische Agens sein wird, wenn seine 
volle Beherrschung und Auswertung einmal moglich sein wird. Von der Moglich
keit planmaBiger Veranderung der roten Blutkorperzahl und des Hamoglobin
gehalts macht heute schon die offentliche Jugendfiirsorge, wie oben berichtet, 
mit Erfolg Gebrauch. Unseres Wissens hat zuerst MEYER, spater SCHNELL 
bei Fliegern das Verhalten der Erythrocyten nachgepriift und dabei festgestellt, 
daB nach einmaligen Hohenfliigen erhebliche Vermehrung der Erythrocytenzahl 
eintritt, die sehr bald wieder abklingt, daB jedoch nach mehrwochigen Flug
perioden die Vermehrung zu einem noch nach monatelangem Aussetzen des Flug
dienstes nachweisbaren Gewinn geworden ist. Offenbar hat es sich im ersteren Faile 
lediglich urn eine Ausschwemmung aus den Reservedepots gehandelt, die jedoch 
bei haufiger Wiederholung einen regenerativ gerichteten Reiz zur dauernden 
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Bereitstellung der in groBen Hohen erforderlichen Blutkorpermenge durch echte 
Neubildung darstellt. Die gleiche Notwendigkeit einer Hamoglobinkonzentration 
besteht bei anstrengenden Leibesiibungen, da sie dem Herzen den Transport 
groBer Sauerstoffmengen mit relativ geringer Pumparbeit gestattet. Mit solchen 
Erwagungen iibereinstimmend, sind akute Zunahmen der Erythrocyten nach 
Leibesiibungen, soweit sie nicht erschopfenden Charakter tragen, oft beobachtet 
worden. Uber Dauerfolgen liegen beim sportlichen Training Untersuchungen 
noch nicht vor, jedoch machen die bei der Beeinflussung der kindlichen Anamie 
erzielten Ergebnisse wahrscheinlich, daB die Verhaltnisse sich von den bei Fliegern 
beobachteten nur graduell unterscheiden und "ir daher in der Lage sind, durch 
im Heimatort durchgefiihrte Leibesiibungen insbesondere im Freien gleichgerich
tete Erfolge wie beim Hochgebirgsaufenthalt zu erzielen. 

Wir beschrankten uns zum Beweise der hygienischen Bedeutung der Leibes
iibungen und ihrer Richtung auf die Darstellung einiger Hauptgebiete, die der 
objektiven Priifung zum Zwecke der Vergleiche des vor und nach den Leibes
iibungen bestehenden Korperzustandes in besonders leichter Weise zuganglich 
sind. Ohne damit eine Wertabschatzung geben zu wollen, verzichten \Vir auf 
die Schilderung solcher Einfliisse, deren Interesse mehr rein physiologischer 
oder sportlich technischer Art als unmittelbar hygienisch ist, z. B. auf die Mus
kulatur, oder solcher, die teils jedem Arzt gelaufig - z. B. die durch Abhartung, 
"Turnen der HautgefaBe", krankheitsschiitzende Wirkung auf die Haut - teils 
noch wenig erforscht sind, z. B. die Beziehungen der Korperarbeit zum Driisen
apparat. Nicht unerwahnt bleiben diirfen dagegen gewisse Beziehungen der 
Leibesiibungen zum Nervensystem und zum Geistesleben, die iiber rein gesund
heitliche Ergebnisse hinaus sich in ihrer Bedeutung auf das Gesamtgebiet der 
Padagogik erstrecken und in diesem Teile ihrer Wirkung hier nur so weit ange
deutet werden konnen, als sozialhygienische Fragen dadurch beriihrt werden. 
Der moderne Arbeitsschulgedanke geht von der Grundlage aus, daB das "Begreifen" 
im urspriinglichsten Sinne des Wortes, das Erfassen mit den Sinnen, die Erarbei
tung des Begriffes durch Nachbildung mit eigener Hand der intellektuellen Ver
wertung als Vorstufe und Grundlage dient. Die sinnliche Umwelt und die aktive 
Reaktion auf deren Reize durch Bewegungen steht vor dem theoretischen Be
griff und muB diesen ganz ersetzen, wo, wie in der Hilfsschule, padagogische Ziele 
bei solchen Kindern zum Zwecke spaterer sozialer Selbstandigkeit erreicht werden 
miissen, die zur Abstraktion unfahig sind. Turnen und Handfertigkeit erhebt sich 
daher in der Hilfsschule schon heute aus dem technischen Nebenfach zur wesent
lichen Erziehungsmethode. Die Arztin MONTESSORI hat mit Erfolg den gleichen 
Gedanken der Kindergartenerziehung dienstbar gemacht. Den Mechanismus der 
Wirkungsmoglichkeit gut gewahlter Leibesiibungen im Intelligenzgebiet er
lautern die in Kriegs- und Nachkriegszeit oft und erfolgreich unternommenen 
Heilversuche an Hirnverletzten anschaulich. Prinzipiell analog den erwahnten 
Verhaltnissen in der Hilfsschulpadagogik, jedoch infolge des Fehlens angeborener 
Herabsetzung des moglichen Zieles viel umfangreicher, wurde bei Hirnverletzten 
die Ubung motorischer Gehirnfunktionen zum Ausgangspunkt der regenerativen 
und funktionellen Wiederbelebung nicht unmittelbar motorischer Hirnteile auf 
dem Umwege iiber die engen korrelativen Zusammenhange aller Hirnzentren 
gemacht und dadurch die geistige Leistungsfahigkeit erneut und gestarkt. Das 
durch recht komplexe Ursachen bedingte durchschnittliche geistige Zuriickblei
ben und die seelische Eigenart des Kriippels und der in Schulleistung und 
Wesen deutlich zum Ausdruck kommende Erfolg korperlicher Entkriippelungs
maBnahmen gehort ebenfalls hierher. Die unmittelbare, belebende Einwirkung 
kurzdauernder, frischer und kraftiger Leibesiibungen am friihen Morgen auf die 
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geistige Leistungsfahigkeit wahrend der folgenden Stunden kennt jeder, der es 
versucht hat. Fiir Schulklassen hat beim Wechsel von Turnunterricht und gei
stigen Fachern SIPPEL mit objektiv registrierenden psychologischen Unter
suchungsmethoden das gleiche Ergebnis erzielt. Die demnachst zur Veroffent
lichung kommenden giinstigen Resultate KINDERMANNS bei psychologischer 
Auswertung der von ihm zum ersten Male an einer Halleschen Volksschule 1 J ahr 
lang durchgefuhrten taglichen Turnstunde, die sich uber alle dem Unterricht 
uberhaupt zur Verfugung stehenden Stunden des Vor- und Nachmittags gleich
maBig verteilte, werden am besten gekennzeichnet durch einen einstimmigen 
BeschIuB seines Lehrerkollegiums, der den Minister um die Ermachtigung zur 
Fortfuhrung der taglichen Turnstunde bittet. ZweckmaBige Auswahl und 
Dosierung der jeweils gewahlten Ubungen, Rucksicht insbesondere auf die zeit
liche Lage der Turnstunde zum ubrigen Unterricht bei der Verteilung von koordi
nationsbildenden Ubungen und solchen, die die hoheren Nervenzentren schonen, 
ist als Grundlage gunstiger Ergebnisse ebenso selbstverstandlich, wie wir die 
Bedeutung des Mathematikunterrichts nicht nach den Fehlergebnissen eines 
padagogischen Pfuschers beurteilen. Auch fur ein Stoffgebiet des intellektuellen 
Unterrichts, das dem Arzt der gewunschten praktischen Auswirkungen wegen 
besonders am Herzen liegt, kann das Turnen bedeutungsvoll werden. Der bio
logische Unterricht in seiner hygienischen Anwendung auf den eigenen Korper 
will erlebt sein, wenn er bleibende Fruchte tragen soll. Das Befragen selbst 
hochgebildeter ehemaliger hoherer SchUler nach in der Schule erlerntem bio
logischen Tatsachenmaterial ergibt schon nach wenigen Jahren erschreckend 
geringe Reste triibseligen Gedachtniswissens. Die vielfach vorgeschlagene Uber
nahme hygienischer Tatsachen in den Rechen- und Deutschunterricht wird hierin 
nichts andern, wohl aber der von einem selbst biologisch denkenden Turnlehrer 
ausgehende, aus der jeweiligen Praxis sich ergebende Anschauungsunterricht im 
Rahmen eines der eigenen Korperpflege dienenden Lehrfachs, wenn dieses eben 
nicht als stumpfsinniges Handwerk aufgefaBt wird. Inwieweit ferner Kunstsinn 
und asthetisches Gefuhl durch Leibesubungen geweckt und zur hOchsten Blute 
gebracht werden konnen, haben die Griechen erwiesen. Weiterhin weist uns die 
Verfolgung der engen Beziehungen zwischen physischem und psychischem Ge
schehen, die der Arzt auch in seinem therapeutischen Handeln immer mehr zu 
berucksichtigen lernt, padagogisch den Weg zur ethischen Erziehung, die in 
ihrer Aufgabe einer Ausbildung der urspriinglichsten Eigenschaft der Personlich
keit am unmittelbarsten deren ursprunglichsten AuBerungsform, der korperlichen 
Bewegung und Tat, im Sinne einer wechselseitigen BeeinfluBbarkeit zuganglich ist. 
Durch Haltungsschulung schaffen wir aus dem krummruckigen schlaffen Willens
schwachling nicht nur das Bild eines selbstbewuBten Menschen, sondern diesen 
selbst. Kraftgefuhl und Leistungsfreude als Wesensbestandteil freudigen und 
fordernden Personlichkeitsgefiihls erwachsen am urspriinglichsten auf dem Boden 
korperlicher Betatigung. Mut, freiwillige soziale Einordnung, Selbstuberwindung 
werden zum echten Charakterbestandteil nur durch die Tat, nie durch abstrakte 
sittliche Belehrung. Ethik ist, wenn sie echt ist, Gegenstand des Erlebens allein; 
die Theorie kann nur auf Erlebtem aufbauen, wenn sie mehr erreichen will, als 
auBere Nachahmung sittlichen Verhaltens, die vor jedem ernsten Interessen
konflikt zusammenbricht. Ethik ist die selbstlose Freude am guten und richtigen 
Handeln. Wenn das ursprungliche und mit nichts vergleichbare Glucksgefuhl, 
das uns fern von jeder Ehrgeizbefriedigung bei und nach korperlicher Arbeit 
in Turnen und Sport beseelt, nicht als ethisch bezeichnet zu werden pflegt, 
so liegt das lediglich an falscher Einengung des Sprachgebrauchs, nicht an der 
Sache selbst. DaB das Gluck sportlicher Leistung selbst ethisch ist, erweist die 
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hinlanglich bekannte Tatsache, daB der innerlich gesunde Leibesubungen trei
bende Jugendliche allem, was er als Beschmutzung von Seele und Korper auf
faBt, mit jugendlichem Schwung und hemmungsloser unkritischer Restlosigkeit 
den Kampf ansagt, sei es Alkohol, Nikotin, Schundliteratur, geschlechtliche 
Ausschweifung oder Kino. Die Erklarung z. B. der geschlechtlichen Reinhaltung 
der sporttreibenden Jugend durch die Ableitung des Blutstroms aus der Becken
gegend ist ebenso banal und erweist ebensolche eigene Erlebensarmut, wie die 
Erklarung des gluckvollen Leistungsgefuhls aus dem gunstigen Zirkulations
verhaltnissen, die von der Muskulatur bedingt, auch das Gehirn betreffen. "Hoch
stes Gluck der Erdenkinder ist nur die Personlichkeit!" Dieses auf den Grund der 
Dinge, auf die letzten Ziele der Padagogik gehende W orte des groBten Deutschen, 
der sein Leben lang vollbewuBt Vollkommenheit des Korpers als Wesensteil 
seiner eigenen Personlichkeit anstrebte und erreichte, erklart mehr als aIle 
mechanistische Deutelei. GBwiB findet nicht jede Form des Turnunterrichts 
den padagogischen Weg zur Seele. Wir finden in dieser Hinsicht wertvolle An
regungen in der rhythmischen Gymnastik. DaB sie, bewuBt von den korperlich
seelischen Zusammenhangen ausgehend, den personlichen Erlebensrhythmus 
sucht und erzieherisch zu beeinflussen gestattet, ist ihre Starke, aber auch ihre 
Gefahr bei einseitiger oder falscher Anwendung. Diese Gefahr ist fiir den Knaben 
die verweichlichende Ubertonung des Individuellen, fUr das Madchen die Ver
fuhrung zu spielerischen Anmutgetue. Der Geist der rhythmischen Gymnastik 
kann befreiend wirken, wenn er ohne Vernachlassigung des Alterprobten, 
autoritar Straffen zum Kampf gegen Schematismus und Verknocherung in das 
Turnen aufgenommen wird. Er zeigt dann auch dem Uneinsichtigsten die in 
der Korpererziehung liegenden psychologischen Werte. Auch bei der Be
handlung Kranker mit Leibesubungen sehen wir einen wesentlichen Anteil 
des Erfolgs in der Weckung des glucklichen intuitiven BewuBtseins wohlab
laufender Funktionen. Das Fehlen eines solchen korperlichen SelbstbewuBtseins 
ist nicht nur die Krankheitsursache des Hypochonders, sondern stellt eine wesent
liche Teilursache des Krankheitsgefuhls und der subjektiven Beschwerden bei 
der groBen Mehrzahl organisch bedingter Erkrankungen dar. Die Vermittlung 
des nach Art und Umfang nur durch personliche Erfahrung zu ermessenden 
psychischen Heilfaktors geht jedoch uber das Symptomatische und Palliative 
weit hinaus, ohne daB Art der Zusammenhange und Grenzen der organischen 
Wirkung sich heute schon ubersehen lieBen. Bei den erheblichen Blutdrucks
senkungen der Arteriosklerotiker spielt gewiB neben dem echt zirkulatorischen 
und hormonalen Einflusse der Leibesubungen das seelische Heilmoment ebenso
sehr eine Rolle, wie bei den uberraschend gunstigen Ergebnissen, die MALLWITz 
bei schweren Diabetikern sah - erinnern wir uns doch der groBen Abhangigkeit 
gerade des Diabetikers von AHgemeinbefinden und Gemutslage -; das gleiche 
durfte fUr die ofters als Folge von Leibesubungen berichtete Beseitigung von 
Dyspepsien und anderen Beschwerden von seiten des Verdauungsapparates 
wie auch der weiblichen Beckenorgane teilweise Geltung haben. 

Eine oft diskutierte Frage geht dahin, ob die Summe der geschilderten 
kurzer oder langer dauernden Einwirkungsfolgen der Leibesubungen eine so 
stabile Zustandanderung schaffen kann, daB von einer Veranderung der Kon-
8titution gesprochen werden konne. Ohne zu dem so verschiedenartig ausgelegten 
Konstitutionsbegriff als solchem hier kritisch SteHung nehmen zu wollen, fassen 
wir fur unsere vorliegende praktische Fragestellung die Konstitution als die 
Summe aller ererbten und erworbenen Eigenschaften morphologischer und funk
tioneller Art, soweit sie ihrer Dauer und Bedeutung nach geeignet sind, die Reak
tionsweise eines Lebewesens auf Reize und die Art seiner Einordnung in die 
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Umwelt zu bestimmen. Wir lernten in unseren physiologischen Er6rterungen 
eine ganze Reihe von Veranderungen kennen, die an sich ihrer Natur nach sehr 
wohl so eingreifend sein k6nnten, daB sie konstitutionelle Bedeutung hatten, 
falls sie sich wirklich auch iiber die Zeit der Ubungseinwirkung hinaus als dauerhaft 
geschaffene Ursachen einer neuartigen Umweltreizverwertung bewahren sollten 
und nicht lediglich zeitlich begrenzte Wirkung einer bereits vorher bestehenden 
und im Wesen unveranderten Reaktionsform sind. Hierher k6nnten z. B. die 
Vagotonie, die Veranderung der Herzkraft und der Herzarbeitsverhaltnisse 
sowie die Folgen der veranderten Vitalkapazitat geh6ren, insbesondere aber 
jede vorlaufig nur zu vermutende Umstellung auf dem Gebiete der inneren Sekre
tion. Eine exakte Stellungnahme zu diesem Problem wiirde iiber lange Zeiten 
sich erstreckende, auch nach Aufhoren des Sports fortgesetzte Untersuchungs
reihen mit experimenteller Priifung der Reaktionsart bei systematischer Umwelt
veranderung nach verschiedenen Richtungen voraussetzen, wie sie heute noch 
nicht vorliegen. Wir sind daher auf Vermutungen angewiesen, die uns in mancher 
Hinsicht, z. B. bei der sicher bald nach Trainingsbeendigung verschwindenden 
Vagotonie und bei der chemischen und morphologischen Blutveranderung zu 
einem negativen Ergebnis fiihren miissen, wahrend nach anderer Richtung, z. B. 
beziiglich des Anpassungsvermogens von Muskulatur, Herz und Atmung an neue 
Mehranforderungen, sowie in der unmittelbaren Bereitschaft zur Schaffung 
solcher chemischer Umstellungen, die bei neuer Ubung deren Leistungserfolg 
zu erhohen geeignet sind, eine Uberlegenheit eines friiher langere Zeit geiibten 
Menschen sowohl dem subjektiven Eindruck des Praktikers wahrscheinlich ist, 
als auch mit den auf anderen analogen Gebieten, z. B. dem der Immunitatslehre, 
gewonnenen modernen theoretischen Anschauungen in vollem Einklang steht. 
Die Priifung der im eigentlichen Sinne konstitutionell zu nennenden Veranderung 
der tlbbarkeit - vielfach in der Literatur verwechselt mit dem rein konditionellen 
Begriff des Ubungszustandes und der daraus sich ableitenden objektivenLeistung
ist so gut wie ausgeschlossen, solange wir noch in der Untersuchung funktioneller 
Konstitutionswerte methodisch auf die groben Unterschiede pathologischer Ab
weichungen beschrankt sind. Die Konstitutionsphysiologie des Gesunden, die Er
fassung der Eigenart einer nach jeder Richtung hin in den Grenzen des Normalen 
bleibenden Person iiber den einmaligen funktionellen Status hinaus, ist die heute 
kaum in den Kinderschuhen steckende Grundlage eigentlich qualifizierter Sport
arztarbeit mit der Moglichkeit einer nach einzelnen Ubungsarten spezialisierten 
Leistungsprognose. Diese Methodik, die die heute noch fehlende exakte Kenntnis 
der physiologischen Vorgiinge bei den einzelnen Leibesiibungen zur Voraussetzung 
hat, kann ihrerseits erst den Grund legen zu dem Versuch, die Reaktionsart ein 
und derselben Person zu verschiedener Zeit des Lebens zu vergleichen und damit 
konstitutionellen Dauerwirkungen wissenschaftlich naherzukommen. 

Wie primitiv heute noch unsere Kenntnisse der speziellen Physiologie der 
Leibesiibungen sind, hat insbesondere V. BAEYER nachgewiesen, der bei der 
N achpriifung der Muskelarbeit an Modellen zeigen konnte, daB wir uns iiber die 
Funktion anscheinend einfacher Einzelmuskeln, z. B. des Biceps brachii, bisher 
ganz falschen Vorstellungen hingegeben haben. Funktionelle Konstitutions
forschung an Gesunden ist fiir die wissenschaftliche Bearbeitung der Leibes
iibungen die wichtigste Zukunftsaufgabe, dabei geeignet, in ihren Ergebnissen 
auf einem Sondergebiet die Gesamtheit unseres Wissens vom Menschen auf eine 
breitere Basis zu stellen und so auch der Heilkunde und dem gesundheitlichen 
J ugendwohlfahrtswesen im allgemeinen wesentlich zu niitzen. Bis wir soweit 
sind, miissen wir unsere Wahrscheinlichkeitsschliisse durch Analogiebeweise 
zu erhiirten bestrebt sein, wie wir sie in erster Linie in der schon heute einiger-
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maBen verfolgbaren morphologischen Zustandsanderung unter dem Einflusse 
bestimmter Leibesiibungen suchen. Die Methodik solcher Untersuchungen, 
die nur bei vollig iibereinstimmender Technik aller Untersucher ein vergleich
bares statistisches Massenmaterial von hinreichender Beweiskraft ergeben kann, 
ist von MARTIN im I. Bande dieses Werkes geschildert. Die zahlreichen sportlich 
anthropometrischen Einzelveroffentlichungen erweisen schon heute, daB ein 
gewisser Parallelismus zwischen Korperform und funktionellen Reaktionsver
haltnissen zu bestehen pflegt, der uns aus dem objektiv Zuganglichen Riickschliisse 
zu ziehen gestattet. Weil aber diese Beziehungen lediglich statistische Durch
schnittsergebnisse, keineswegs aber allgemeingiiltige GesetzmaBigkeiten dar
stelIen, da das Morphologische lediglich ein Symptomenbild fiir die Konstitution, 
nicht diese selbst darstelIt, ist niemals fiir den Einzelfall der SchluB gestattet, 
daB die korperliche Eignungsrichtung dem aus Massenuntersuchungen gleicher 
Korperbautypen abgeleiteten Verhalten tatsachlich entspricht; der Sportarzt, der 
seine praktischen Ratschlage auf solcher Grundlage aufbauen wolIte, wiirde bald 
durch" peinliche Erfahrungen zu groBerer Zuriickhaltung veranlaBt werden. 
Mit diesem Vorbehalt, der der wissenschaftlichen Bedeutung anthropometrischer 
Feststellungen keinerlei Eintrag tut, fiihren wir einige Formeigentiimlichkeiten 
solcher Sporttypen an, die von den Untersuchern, insbesondere KOHLRAUSCH 
und KRUMMEL iibereinstimmend und auf hinreichend groBes Material gestiitzt, 
mitgeteilt wurden: Unter den Laufern sind die Langstreckenlaufer und ebenso 
die Skilaufer durchschnittlich von geringer GroBe, dabei relativ langbeinig, von 
hagerer Gestalt und schlanker Muskulatur; das Herz ist groB, der Brustkorb gut 
gewolbt. Ebenfalls schlank, aber durchschnittlich groBer sind die Kurz- und 
Mittelstreckenlaufer; ihre korperliche Eigenart ist besonders bezeichnet durch 
relative Uberlange der Oberschenkel gegeniiber Unterschenkel und Gesamt
korper, sowie niedrige Brustdurchmesserwerte in querer und sagittaler Richtung. 
GroB, schlank und langbeinig, ohne Bevorzugung des Oberschenkels, sind die 
Springer. Allen gemeinsam ist eine dem asthenischen Typus nahestehende Ge
samtbeschaffenheit. Den extremsten Gegensatz bilden die pyknischen Schwer
athleten mit breiten QuermaBen von Schultergiirtel, Becken und Herz, mittlerer 
GroBe und massigknolliger Muskulatur. Auch die Werfer sind breit und muskel
stark, jedoch groBer an allgemeinem DurchschnittsmaB wie an relativer Glieder
lange. Mitteltypen stellen die vielseitigeren Mehrkampfer sowie die Schwimmer 
dar, von denen die letzteren iiber durchschnittlich reichlicheres Fettpolster ver
fUgen. Von diesem Mitteltypus weichen einerseits die FuBballspieler, anderer
seits die Gerateturner und Boxer insofern ab, als bei ersteren BeckenmaBe und 
untere Extremitat, bei letzteren Schultergiirtel und Arme eine relativ bedeuten
dere Entwicklung aufweisen. Aile diese Wuchstypen sind lediglich Feststellungen 
von Befunden; ob sie dariiber hinaus die Bedeutung haben, den Ausdruck spezi
fisch gerichteter Dauereinwirkungen einzelner Leibesiibungen darzustellen, ist 
von der Entscheidung der Frage abhangig, ob eine Veranderung von beobachteten 
Einzelpersonen in der Richtung solcher Sporttypen durch den SporteinfluB vor
kommt, oder ob es sich lediglich um eine Selbstauslese solcher Personen handelt, 
d.eren zufallig bestehender Korperzustand giinstigste Voraussetzungen fUr Erfolge 
in einem Sonderzweig der Leibesiibungen schafft. Die Annahme, daB diese 
Selbstauslese eine erhebliche Rolle spielt, wird dadurch verstarkt, daB die MaB
ergebnisse vorwiegend bei einer Auswahl der Besten ihres Sportzweigs gewonnen 
wurden, die zu groBeren Wettkampfen von ihren Vereinen entsandt worden waren 
und im Kampf um den Sieg eben gerade aus ihrem Wuchstypus Vorteile vor anders 
gebauten Konkurrenten gewinnen konnten. Andererseits muBten wir oben den 
starken allgemeinen EinfluB der Korperiibungen auf den wachsenden Korper 
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feststellen und wissen insbesondere aus den Untersuchungen KAUPS an LehrIingen, 
daB die bei den einzelnen Berufen verschiedenen Umweltreize sehr wohl auch in 
spezieller Richtung zu EigentiimIichkeiten von Wuchsform und k6rperIicher 
Entwicklung AnlaB geben k6nnen. Gerade der Vergleich mit den VerhiUtnissen 
der LehrIinge, bei denen man frillier dem k6rperIichen Selbstausleseprinzip in 
der Berufswahl fiir das Zustandekommen charakteristischer Durchschnitts
eigentiimIichkeiten von MaB- und GewichtsverhiUtnissen eine gr6Bere Rolle 
zuschob, als die eingehendere Forschung bestatigte, lassen einen morphologisch 
fundierten k6rperIichen EinfluB der verschiedenen Einzelformen der Leibesiibun
gen als sehr wahrscheinIich erscheinen, der gemeinsam mit der Selbstauslese 
in der Richtung des fiir die Sportart optimalen Wuchstypus wirksam ist. 

Die oft auch bei hervorragenden Sportlern beobachtete v6llige Abweichung 
des tatsachIichen morphologischen Bildes von dem nach den Durchschnitts
feststellungen zu erwartenden Typus sowie das Streben nach unmittelbarer und 
auch individuell giiltiger Feststellung konstitutioneller Einfliisse, haben in letzter 
Zeit nicht nur bei dem die Fortschritte seiner Schulklasse priifenden Padagogen, 
sondern auch bei dem ledigIich biologisch interessierten Arzte die Frage der 
Leistungsprufungen1 ) in den Vordergrund des Interesses geschoben. Ais eine zwar 
selbstverstandIich erscheinende, aber nach unseren Erfahrungen in der groBen 
Mehrzahl der FaIle fehlende Voraussetzung ist dabei zunachst Exaktheit und 
Vergleichbarkeit der Versuchsbedingungen und Methoden zu fordern. Selbst in 
Schulen, in denen beim gesamten Lehrerkollegium wegen des iiber die probeweise 
eingefiihrte tagIiche Turnstunde zu gewinnenden Urteils lebhaftes Interesse 
geweckt war, ergab die vergleichende Auswertung der im Abstand eines halben 
Jahres beim gleichen Schiilermaterial gewonnenen Feststellungen, daB die Un
erprobtheit der Methode, die Subjektivitat verschiedener Beobachter und die 
Differenz der auBeren Verhaltnisse - z. B. Tageszeit, vorhergehende Anstren
gung usw. - zu derartig weitgehenden Fehlerquellen fiihrte, daB von einer Ver
wertung des sehr umfangreichen Materials gewisserhafterweise abgesehen 
werden muBte. Aber selbst einwandfreie Feststellungen k6nnten bei aller An
erkennung des Wertes fiir die Schule dem Arzt nur beschrankte Aufschliisse 
geben. Ein Schiiler, der beispielsweise eine friiher nie geiibte Leistung wahrend 
der zur Vergleichsgrundlage dienenden Ubungszeit erhebIich steigern k6nnte, 
wird einem anderen, dessen konstitutionelle "Obbarkeit zwar viel gr6Ber ist, 
der aber beim Einsetzen der Versuchszeit sich infolge friiherer Ubung bereits 
nahe der oberen Grenze des fiir ibn in dieser Ubung erreichbaren LeistungsmaBes 
befand, im Ergebnis des Vergleichs iiberlegen sein, ohne daB damus irgendwelche 
konstitutionellen Schliisse gezogen werden k6nnten, Die Beobachtung, daB ein 
Schiiler bei der ersten Priifung 1,35 m hoch springt, nach einem halben "Obungsjahr 
dagegen 1,45 m, beweist nichts weiter, als eben diese beobachtete Tatsache; 
mit Konstitution hat das nichts zu tun. Wertvoller k6nnte diese Feststellung 
schon im Rahmen eines jedesmal gleichzeitig arztlicherseits erhobenen allgemeinen 
Konditionsbildes sein, das das Zufallige yom Konstitutionellen zu sondern be
strebt ist. Zu den Leistungspriifungen, wenn sie mehr sein wollen als eine rein 
technische MaBnahme, geh6rt die Mitarbeit des Schularztes, der aber ebenfalls 
durch sie keine Unterlagen eines zahlenmaBig-objektiven Konstitutionsbildes, 
sondern lediglich ein Symptom mehr fiir sein subjektives arztIiches Gesamturteil 
erhalt. Sollen Leistungspriifungen mehr bedeuten, so miissen sie einfachste 

1) In die vom Reich und PreuJlen empfohlenen Fragebogen sind auf Anregung von 
MALLWITZ je 2 Laufe, 2 Spriinge und 2 Wiirfe aIs Leistungspriifungen aufgenommen worden, 
und zwar: 100 m Laufen (kurze Strecke), 3000 m-Laufen (lange Strecke), Hochsprung, Weit
sprung, KugeIstoJlen, Ballweitwerfen (KIimmziige, 100 m-Schwimmen). 
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Bewe.~ungsformen klargerichteter Art darstellen, die selbst nicht Gegenstand 
der Ubung waren, sondern lediglich iiber den allgemeinen OrganeinfluB der 
thmngen AufschluB geben. In einfachster und rohester Form unternimmt der 
Arzt solche Priifungen, wenn er z. B. die Beruhigungszeit der Herztatigkeit vor 
und nach dem Training unter dem EinfluB einer bestimmten Anzahl von gleich
maBigen Kniebeugen priift. Die Auffindung geeigneter Methoden fiir die Begut
achtung der Ubbarkeit verschiedener Korperfunktionen ist eine wichtige, noch 
vollig ungelOste Aufgabe der Sportphysiologie. Wir besitzen heute noch nicht 
einmal zur Feststellung der Muskelkraft und -ausdauer ein brauchbares Dynamo
meter, das den Fehlerquellen der Ermiidbarkeit jeder metallischen Feder nicht 
unterworfen ware. Wenn wir die Auffindung und planmaBige Auswertung der 
konstitutionell gerichteten Dauereinfliisse der Leibesiibungen als Problem sozial
hygienischer Art auf£assen, so ist dies demnach vorlaufig mehr die Bezeichnung 
einer Aufgabe kiinftiger Forschung, als der Gegenstand wissenschaftlich wohl
fundierter praktischer Arbeit. 

Aus der Frage nach dem EinfluB auf die Konstitution ergibt sich die weitere, 
ob es etwa gar moglich ist, konstitutionelle Resultate zu vererben und so den 
Leibesiibungen eine unmittelbar rassehygienische Rolle zuzubilligen. Eine solche 
Annahme, die die Vererbbarkeit durch Umwelteinfliisse erworbener Eigenschaften 
zur Voraussetzung haben wiirde und selbst bei Anerkennung dieser Moglichkeit 
nur unter der weiteren unbewiesenen Voraussetzung einer stabilen Verankerung 
der Ubungseinfliisse im innersekretorischen Apparat denkbar ware, ist unseres 
Wissens von arztlicher, den Leibesiibungen nahestehender Seite nie ernsthaft 
aufgestellt worden. Trotzdem haben Gegner der Leibesiibungen, insbesondere 
LENZ, geglaubt, die biologische Bedeutung von Turnen und Sport damit erschiit
tern zu konnen, daB sie den hochstwahrscheinlich durchaus zutreffenden Nachweis 
eines Fehlens von vererbbaren Ubungsergebnissen versuchten. Selbst bei groBter 
Hochschatzung der Bedeutung der Rassehygiene wird man den Gedankengangen 
einseitiger Vertreter dieses Faches nicht folgen konnen, wenn sie iibersehen, 
daB die nur fiir den Verlauf des Individuallebens sich auswirkende zweckmaBige 
Gestaltung der Umweltreize, die das eigentliche Wesen der Leibesiibungen aus
macht, fiir das gesundheitliche Lebensschicksal des einzelnen und damit auch des 
ganzen V olkes von groBerer praktischer Bedeutung ist als der in den Grenzen 
seiner Moglichkeiten noch recht problematische Versuch einer Verbesserung der 
konstitutionellen Erbwerte. Selbst wenn rassehygienischen Methoden dieser 
Versuch in praktisch wertvollem Umfange gelungen sein sollte, wird es stets 
Aufgabe der Hygiene bleiben, innerhalb der groBen erbmaBig bestimmten Varia
tionsbreite das individuelle Optimum durch Herstellung der individuellen Harmo
nie von Reizbediirfnis und Reizangebot und damit aus lediglich potentiellen 
gesundheitlichen Werten reale zu schaffen. DaB es dadurch, daB Eltern fiir ihre 
Person es gelernt haben, durch zweckmaBige Auswertung der in der Umwelt ge
gebenen Moglichkeiten ihre ererbte Individualitat optimal in diese einzufiigen, 
erreichbar sein solle, daB ihren Kindern diese Miihe erspart bliebe und sie ledig
lich Erbempfanger eines aus konstitutionellen und konditionellen Momenten 
von den Eltern geschaffenen biologischen relativen Optimum waren, ist ein durch
aus absurder Gedanke. Trotzdem liegt die Anerkennung mittelbarer Einfliisse 
auch auf den Zustand der Nachkommenschaft dann auf der Hand, wenn wir 
lebenskulturelle Nebenerfolge der Leibesiibungen mit in ihr Wirkungsbereich 
einbegreifen. Die oben in ihren Griinden beleuchtete Enthaltung vom Alkohol
miBbrauch sowie die relativ stark herabgesetzte Gefahr geschlechtlicher Infek
tion bei Sporttreibenden, helfen Keimschadigungen anerkannter Art und deren 
Folgen fiir die Nachkommenschaft verhiiten. Die durch Leibesiibungen geschaf-
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fene Freude am gesunden, frischen und schonen Korper, das geweckte somatische 
Beurteilungsvermogen und Verantwortlichkeitsgefiihl, sind mehr als alle theo
retische Belehrung geeignet, in der Gattenwahl das gesundheitlich-korperliche 
Moment im VolksbewuBtsein zu starken und damit auch den heute auBerordent
lich geringen tatsachlichen EinfluB arztlicher Eheberatung vorzubereiten und 
zu vertiefen. DaB auBerdem die Erhohung der Vitalitat der Korpergewebe, die 
auch subjektiv das gesamte Lebens- und KorperbewuBtsein nachhaltig beein
fluBt, sich auch im giinstigen Sinne dem Keimplasma mitteilt, ist ein Gedanke, 
der ebenso moglich ist wie die allgemeine und wohlfundierte Annahme, daB an 
Verschlechterungen des korperlichen Gesamtbefindens durch Vergiftungen oder 
chronische Allgemeinerkrankungen auch der keimplasmatische Teil des Gesamt
korpers seinen Anteil hat. So wenig beweisbar und so sehr dem subjektiven 
Eindruck unterworfen die Auswirkungen solcher giinstigen Beeinflussung des 
Keimplasmas und damit der Nachkommenschaft sein mogen, stehen sie doch 
mit den herrschenden biologischen Auffassungen in keinerlei Widerspruch; 
mit Erblichkeit im eigentlichen Sinne haben sie zwar nicht ohne weiteres in jedem 
FaIle zu tun, ebensowenig wie die Keimschadigungen, wohl aber - ebenso wie 
diese - mit praktischer Rassehygiene. 

Die durch mancherlei morphologische und physiologische Abweichungen 
bedingte Sonderstellung des Einllusses der Leibesubungen im Kindesalter er
fordert eine Priifung der biologischen Verhaltnisse, soweit fUr sie nicht unsere 
oben gegebenen allgemeinen Erwagungen zutreffen, und der sich daraus ergeben
-den Besonderheiten unseres praktischen Handelns zur Erreichung des hygienischen 
Ziels. Die wichtigste Aufgabe des kindlichen Korpers ist das Wachstum. Wenn 
auch von der Calorienzufuhr nur etwa 1/5 zu diesem Zweck verbraucht wird, so 
bildet doch die Wachstumsperiode insbesondere in den Abschnitten physiologisch 
gesteigerter Wachstumsintensitat eine Zeit korperlicher Umwalzungen und ge
steigerter Zelltatigkeit, in der jede anderen Zwecken dienende ahnliche Belastung 
der Lebensvorgange, wie wir sie etwa im sportlichen Training finden, ausgeschlos
sen werden muB, um StOrungen zu vermeiden. Alles, was der Hochstleistung 
unter letzter Hergabe der Kraft dient, also echtes Training und Wettkampf mit 
Erwachsenen, ist daher bis zum AbschluB der wichtigsten Wachstumsvorgange, 
also etwa bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, als ebenso bedenklich zu bezeich
nen wie schwere Kraftiibungen, bei denen auBerdem ungiinstige Wirkungen 
auf den noch ungeniigend gefestigten Stiitzapparat zu erwarten sind. Anderer
seits ist die Zeit des groBten hormonalen Wachstumsantriebes gleichzeitig diejenige 
des groBten Bedarfes an physiologischen auBeren Wachstumsreizen, um die 
Ausbildung der jedem Schularzt, insbesondere an den hoheren Schulen wohl
bekannten disharmonischen Kiimmerformen zu vermeiden. 1m Sauglings- und 
Kleinkindesalter fiihrt der noch unverbildete Instinkt dann die notige Bewegungs
menge in Strampeln, Kriechen, Laufen und Spiel herbei, wenn wir nicht durch 
unzweckmaBiges Einwickeln, friihzeitige Gewohnung an Sitzhaltung, Unter
driickung des Bewegungsdranges durch falsche Erziehung zu ruhigen Muster
kindern oder durch die noch heute in vielen Kindergarten iiblichen Beschafti
gungsmethoden mit Handarbeiten die instinktive Regelung verhindern, oder 
wenn nicht die erforderliche Spielflache in unmittelbarer Nahe der W ohnung 
fehlt. Die Bereitstellung aller verfiigbaren Griinflachen in den dichtbesiedelten 
Stadtteilen fiir das freie Spiel der Kinder ist eine ebenso wichtige gesundheitliche 
Aufgabe der Stadtverwaltungen, wie die Schaffung von Sport- und Spielplatzen 
fiir Erwachsene in der Stadtperipherie. Bei der Frage nach dem Verwendungs
zweck innerhalb des Stadtinneren gelegener Freiflachen hat stets das Kind mit 
seinen Lebensbediirfnissen den Vorrang vor dem Sport. Bei schwachlichen Kin-
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dern mit geringem spontanen Betatigungsdrang und bei Rachitis ist die Unter
stiitzung der Korperentwicklung durch eigentliche Leibesiibungen bereits im 
Sauglingsalter durchfiihrbar und insbesondere von NEUMANN-Neurode zu einem 
wohlbewahrten System ausgebaut. Bei Kleinkindern tritt, vor allem im Kinder
gartenbetrieb, zur Spielanleitung die DurchfUhrung von zwar kurzdauernden, 
aber mehrmals taglich wiederholten Freiiibungen, bei denen ebenso wie im Saug
lingsalter die Pflege der Rumpfmuskulatur an Bedeutung im Vordergrunde 
steht. Mit Vorteil ist dabei von Bewegungsformen in VierfiiBlerhaltung, etwa nach 
Art des Klappschen Kriechens, Gebrauch zu machen. Neuerdings wird vielfach 
schon vor dem Schuleintritt mit dem Schwimmunterricht begonnen, wovon wir 
bei kraftigen, nicht anamischen Kindern wider eigene Erwartung niemals Scha
digungen erlebten. Wesentlich fiir die Beurteilung aller Leibesiibungen bis zur 
Beendigung der zweiten Streckung sind die von den Verhaltnissen des Erwachse
nen stark abweichenden Kreislaufverhaltnisse. Der Erwachsene besitzt nach 
BENEKE im Verhaltnis zur Korperlange eine 3-4mal groBere Herzmuskelmasse 
als das Kind vor der Pubertat. Dagegen verfUgt das Kind iiber eine relativ er
heblich groBere Weite der groBen Schlagadern und daher geringeren Blutdruck, 
sowie iiber eine groBere Schlagfolge, die z. B. beim 14jahrigen Knaben durchschnitt
lich 87, beim 3jahrigen Kinde 108 in der Minute betragt. Nach F. A. SCHMIDT 
nimmt das Herzvolumen vom Kindesalter bis zum abgeschlossenen Wachstum 
um das 12fache zu, der Umfang der Aorta aber nur um das 3fache. Die wichtigste 
Zeit des Herzwachstums liegt in den Pubertatsjahren, in denen das Herzvolumen 
um das Doppelte groBer wird. Aus diesen Tatsachen ergibt sich die Begriindung 
fiir die Leistungsunfahigkeit des kindlichen Herzens bei allen langdauernden An
strengungen, in denen die Herzkraft entscheidet, z. B. dem Lauf iiber die lange 
Strecke, sowie bei allen Kraftiibungen, die nur bei einer augenblicklich zur Ver
fUgung bereitstehenden erheblichen Reservekraft des Herzmuskels ohne Schadi
gung durchfiihrbar sind. Dagegen ist das Kind bei den maBigeren Anstrengungen 
eines kurzen Laufes dadurch im Vorteil, daB infolge der geringeren Widerstande 
im GefaBsystem die zirkulatorische Anpassung ohne wesentliche Belastung des 
Herzens gelingt, und dieses infolgedessen viel schneller von den Ermiidungs
folgen solcher leichten Anstrengungen befreit wird, als dies beim Erwachsenen 
moglich ist. Das Kind ist daher bei seinen von haufigen Pausen unterbrochenen 
Laufspielen, seinem freien Umherspringen und seinen Balgereien zu Gesamt
leistungen im Laufe eines Tages ohne Herzermiidung befahigt, die fiir den 
Erwachsenen eine erschopfende Anstrengung darstellen wiirden. Freie Spiele, 
in denen das Kind nach eigenem Bedarf laufen und pausieren kann, in denen nicht, 
wie etwa beim FuBball, die Riegendisziplin das MaB der Leistungen vorschreibt, 
sind daher die ideale Form kindlicher Leibesiibung und bieten dem Herz, dem 
Brustkorb, sowie dem Bewegungsapparat individuell dosierte Entwicklungs
reize. Das freudeschaffende Gefiihl von Freiheit und Ungebundenheit erhoht 
die Wirksamkeit und LeistungsgroBe durch die unmittelbar von Momenten der 
Stimmungslage abhangige Verkiirzung der Reaktionszeit im Nervensystem; 
frische Luft und Sonne, aber auch ungiinstiges Wetter mit Regen und Wind ver
vollstandigen die hohe gesundheitliche Bedeutung des Bewegungsspieles, wie wir 
es, abgesehen von den Neck- und Haschspielen der Kleinsten, in einer fUr altere 
Schiiler geeigneten Form insbesondere im deutschen Schlagballspiel und Barlauf 
zur Verfiigung haben. Es ist als ein bedeutsamer Fortschritt zu begriiBen, daB 
das an Schulhof oder gar Turnhalle und zeitlich jedesmal auf weniger als eine 
Stunde beschrankte Turnen eine Erganzung im pflichtmaBigen allwochent
lichen Spielnachmittag gefunden hat, der gerade die unerlaBlichen auBeren Fak
toren zum gesundheitlichen Erfolg gewahrleisten wiirde, wenn es iiberall schon 
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den Lehrkraften gelungen ware, die innere Umstellung yom SPIEssschen System
turnen alter Schule zu wirklicher moderner Korpererziehung auch ffir ihre Per
son mitzumachen. Daneben verliert ein mit zunehmendem Lebensalter an Inten
sitat gesteigertes Heranziehen solcher Ubungen, die Kraft, Gewandtheit, Ausdauer 
Straffheit und korperliche Disziplin vermitteln, nicht seinen hohen korperbilden
den und padagogischen Wert. Vorsichtige Weckung des Ehrgeizes schafft freu
dige Mitarbeit jedes einzelnen, die insbesondere durch reiche Abwechslung, 
durch Schwimmen, Rudern, Ski- und Schlittschuhlauf gesteigert werden kann. 
Bei allen sportlichen Ubungen, einschlieBlich der "volkstumlichen" (Laufen, 
Springen und Werfen), ist eine Nachahmung der Betriebsart der Erwachsenen 
streng zu meiden und die Leistung unter Darlegung der Grunde an die SchUler 
auf das der Altersklasse zutragliche MaB zu beschranken. Die Ausbildung der 
Rumpfmuskulatur, die im Sport meist zu kurz kommt, ist gerade in dieser Zeit, 
in der ein EinfluB auf die endgultige Korpergestalt noch moglich ist und die Gefahr 
von Sitzschaden durch die Schule einen Ausgleich erfordert, durch geeignete 
Freiubungsgruppen planmaBig zu p£legen. Die Koordinationsbildung als Grund
lage allgemeiner korperlicher Gesundheit bleibt im wesentlichen den turnerischen 
Gerateubungen vorbehalten, deren fur die Kraftausbildung vielfach mit Recht 
als uberflussig bezeichnete Vielgestaltigkeit auf diesem Gebiet nicht ohne Schaden 
entbehrt werden konnte. Die Erteilung eines guten wirksamen Turnunterrichts, 
die zweck- und altersgemaBe graduelle Verteilung des gewaltigen Stoffs verschie
dener Ubungsgebiete uber die einzelne Stunde, ohne Uberlastung aber auch ohne 
Langeweile der SchUler, die Notwendigkeit der Jugend ein frohlicher Kamerad 
zu sein und sie doch im nachsten Augenblcik in froher aber straf£er Disziplin 
in der Hand zu haben, ist eine schwere Aufgabe fUr den Lehrer. Es wird jedoch 
daruber hinaus ein Eingehen auf die Individualitat des SchUlers, eine Beruck
sichtigung und anlagegemaBe Forderung der Schwachen und Kranklichen von 
ihm gefordert, ferner eine Einfugung der Turnstunde in den Gesamtrahmen des 
Unterrichts, die ihm zur Erhaltung der Lernfahigkeit in den folgenden wissen
schaftlichen Stunden beispielsweise eine strenge Unterscheidung der Ubungs
arten nach ihrer GroBhirnbelastung auferlegt. Alles dies erfordert ein MaB 
biologischen Eindringens in das Wesen der Leibesubungen, wie es zwar der moderne 
Turnlehrer in seiner mehrjahrigen und groBtenteils von .Arzten erteilten Fachaus
bildung sich zu eigen machen kann, nicht aber der allgemeine Volksschullehrer, 
dem in der uberwiegenden Mehrzahl der Volksschulklassen die Erteilung des 
Turnunterrichts nicht nur heute obliegt, sondern stets obliegen wird. Die Grund
forderung ffir jeden erfolgversprechenden Ausbau unseres trotz aller verstand
nisvollen Ministerialerlasse vielfach noch recht schematisch und handwerksmaBig 
erteilten Schulturnunterrichts ist daher eine Reform der gesamten Lehrerbildung, 
die weit mehr als bisher der Tatsache Rechnung zu tragen hat, daB nicht die Ver
mittlung einzelner Wissengebiete, sondern das Erziehungsobjekt im Vordergrund 
seiner Berufsarbeit steht, und daB dessen Wesen nicht mit psychologischen 
Feststellungen allein zu erfassen ist. Das Kind als lebendigen Organismus ver
stehen zu lehren, und auf dieser Grunderkenntnis den intellektuellen, ethischen 
und korperlichen Teil der Erziehung als eine innerlich untrennbare Einheit 
aufzubauen, muB das Ziel der in Grundung begriffenen padagogischen Akademien 
sein. N otwendig ist ferner, in Ubereinstimmung mit dem TurnerlaB des preuBischen 
Unterrichtsministers yom Juni 1924 eigene gymnastische Erfahrung jedes Lehrers 
als einzige Moglichkeit der nur selbst zu erlebenden, nicht theoretisch erlernbaren 
Erkenntnis von dem lebensspendenden EinfluB der Leibesubungen auf die Bildung 
der Gesamtpersonlichkeit. Das padagogische Ziel der Erfassung des ganzen 
Menschen und der Wunsch nach gesundheitsgemaBer Erteilung auch des nicht 
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unmittelbar dem Korper gewidmeten Unterrichts, liiBt eine solche Reform auch 
wiinschenswerter erscheinen, als weiteren Ausbau des Fachturnlehrersystems; 
die neuerdings hervortretenden Bestrebungen nach einer volligen Trennung 
von Leibes- und Geistesschule verdienen scharfste Ablehnung. 

Was die der korperlichen Erziehung zu widmende Zeit angeht, stellt die 
tagliche Turnstunde eine gesundheitliche Mindestforderung dar, deren Durchfiihr
barkeit und korperlicher Erfolg nach den vorliegenden Versuchserfahrungen 
in Halle keinem Zweifel mehr unterliegen. Wirklicher KorperbildungseinfluB 
ist nur durch Reize moglich, die nicht gelegentlich oder in groBeren Pausen, 
sondern als regelmiiBiger Umweltfaktor sich geItend machen konnen. Jedem, 
der als Arzt versucht hat, auf korperliche Vorgiinge auch nur nach einer einzelnen 
Richtung hin EinfluB zu gewinnen, wiirde der Gedanke absurd erscheinen, 
seinen planmiiBigen Eingriff in das Korpergeschehen etwa 2mal wochentlich vor
zunehmen und an den dazwischenliegenden Tagen den Korper ohne Hilfe, ohne 
Arznei oder Diiit sich selbst zu iiberlassen. Bei dem viel weiter gesteckten um
fassenden Ziel der Entwicklungslenkung durch korperliche Erziehung kann man 
es kaum als erfolgversprechende ernsthafte Arbeit bewerten, wenn man die feind
lichen Faktoren der Sitzhaltung tiiglich stundenlang wirken liiBt, stundenlang 
den Geist zur korperfremden Intelligenzmaschine einseitig zu drillen sucht und 
dann 2-3 armselige Wochenstunden opfert, die Ausgleich von 30 Sitzstunden 
sowohl wie bildender UmweItfaktor sein sollen. Man hat 1910 in richtiger Er
kenntnis dieser Verhiiltnisse ein schwachliches KompromiB durch Einfiihrung des 
tiiglichen ,,1O-Minutenturnens" neben den Turnunterricht geschaffen. Es solI 
nicht bestritten werden (NIELS BUKK hat es uns vielleicht am klarsten gezeigt), 
daB in voll ausgenutzten 10 Minuten recht viel erreicht werden kann. Aber was 
wurde in der Praxis daraus? Sehen wir ab von der Ungeheuerlichkeit, daB manche 
Lehrer bei s~hlechtem Wetter die Kinder mit forcierten Tiefatemiibungen den 
Klassenstaub schlucken lieBen, von dem MiBstand, daB meist Lehrer die Ubungen 
leiteten, die nicht das geringste von dem verstanden, was sie zwischen ihren 
eigentlichen Fachern schlecht und recht und ohne Einsicht des Grundes unter
richten sollten, daB endlich oft genug beim Aufsuchen des Schulhofes im ordnungs
miiBig Drum und Dran der groBte Teil der kurzen Zeit verbraucht wurde, so 
bleibt ein Hauptbedenken: Der Schiiler braucht seine Pausen zur Erholung in 
freier Bewegung und Ungebundenheit. Wird zwischen die geistige Konzentration 
zweier Unterrichtsstunden statt der Pause der straffe Koordinationszwang 
kommandierter Ubungen eingeschaltet, so muB unter nervoser Uberreizung die 
Schulleistung und die Gesundheit statt gefordert, beeintrachtigt werden. Das 
IO-Minutenturnen ist verdientermaBen eingeschlafen; solI es wiederkehren, dann 
nur mit sachverstiindigen Lehrern und auBerhalb der Pausen. Ein Ersatz fiir 
die tagliche Turnstunde kann es nicht sein, hochstens eine voriibergehende un
zureichende Ubergangslosung bis zur technischen Erreichbarkeit des wirklichen 
Zieles. Eine vollige Verkennung biologischer Grundtatsachen bedeutet auch die 
vielfach versuchte Abwandlung der tiiglichen Turnstunde in 6 Wochenturnstun
den, wobei es der Organisation vorbehalten bleibt, mehrere Stunden auf einen 
Tag zusammenzudrangen. Es ist dies dasselbe, wie wenn der einen dekompen
sierten Herzkranken behandelnde Arzt am Sonntag die ganze W ochendosis von 
Digitalis verausgabte und die iibrigen Wochentage behandlungsfrei lieBe, und 
so an Stelle wirlicher Therapie periodische Digitalisvergiftung mit Aussetzen 
jeder Behandlung abwechselte. Eine gute Turnstunde, d. h. eine planmaBige 
Vollausnutzung jeder Minute im Wechsel der Beanspruchungsart, bei standiger 
aktiver und frischer Teilnahme jedes Schiilers, unterstiitzt durch den Reiz von 
Sonne und Wetter auf den groBtenteils nackten Korper - eine solche Turnstunde, 

48* 



756 W. SCHNELL: Leibesiibungen und Sozialhygiene. 

die allerdings das Gegenteil darstellt zu dem gelangweilten Rerumstehen von 
30 Schulern, die einem am Gerat in vergeblichen Versuchen herumzappelnden 
Schwachling zusehen, sie strengt den SchUler so an, daB das Aneinanderkoppeln 
mehrerer Stunden zur Arzneimittelvergiftung wurde. Schranken wir aber im Spiel
oder Wandernachmittag die Leistungskonzentration so ein, daB sich die Leibes
ubung uber langere Stunden verteilt, so fordern wir wohl den Organismus, bringen 
aber nicht den Erfolg von mehreren, sondern von einer guten Turnstunde. Der an 
sich wertvolle und unentbehrliche Spielnachmittag kann also nur die Turnstunde 
desselben Tages ersetzen, er ist lediglich eine der moglichen zweckmaBigen Ab
wechslungsformen des taglichen Turnens. 

Bleibt im Turnunterricht der Lehrer auch methodisch und lehrplanmaBig 
allein der Fuhrer, so ist doch eine Mitwirkung des Schularztes zunachst stets 
dann unentbehrlich, wenn es sich darum handelt, die korperliche Eigenart eines 
nach irgendwelcher Richtung von der Norm abweichenden Schulers festzustellen 
und darauf eine individuelle unterrichtliche Behandlung aufzubauen. Daruber 
hinaus kann die aus Einzelfallen erwachsene, auf gegenseitigem Vertrauen be
ruhende enge Zusammenarbeit des turnsachverstandigen Arztes und des bio
logisch geschulten Turnlehrers sehr wohl auch in der Gesamtheit des Turnunter
richts eine Rebung der gesundheitsgemaBen Durchfuhrung und Forderung 
seiner bestmoglichen Gestaltung mit sich bringen. Fiir den Arzt ist nur unter 
solchen Umstanden die Moglichkeit gegeben, unter seiner Aufsicht und Verant
wortung auch bei kranken Kindern das Turnen geradezu therapeutisch auszu
werten und die Turnbefreiungen fast vollig in Wegfall kommen zu lassen. Immer 
noch wird es zwar Falle geben, in denen eine Turnbefreiung unvermeidlich ist, 
aber es sind dies seltene Ausnahmen; der Arzt kann das erreichen, was der Schule 
auf dem Wege der Verfugung nicht moglich ist und nicht moglich sein darf, 
namlich nach verantwortungsbewuBter Untersuchung dafiir zu sorgen, daB fast 
allen Kindern der Segen korperlicher Ubung zuteil wird durch weitestgehende 
Einschrankung der Befreiungen. Und wenn schon ein zwingender Grund zu einer 
solchen vorliegt, dann sei es jedenfalls nur eine zeitliche Beschrankung mit kurz
fristiger kontrollierender Nachuntersuchung, vor allem aber keine Totalbefreiung! 
Das Streb en nach dem freien Nachmittag beflugelt die Krankheitsphantasie 
erstaunlich und die Lucken objektiver Feststellungsmoglichkeit in besonderen 
Fallen werden yom SchUler bald erkannt. Wenn dann die Befreiten wahrend 
der erlassenen Turnstunde drauBen munter FuBball spielen, klettern und 
sich balgen, so ist das zwar fur die Kinder selbst immerhin ein gewisser 
schlechter Ersatz fur das Turnen, fur den Arzt jedoch kein erfreuliches Zeug
nis. GewiB treten bei der auf einzelne Ubungen beschrankten Teilbefreiung 
zuweilen manche Schwierigkeiten im Unterrichtsbetrieb ein, aber nur dann, 
wenn es sich, was bei genugend scharfer Kritik nicht vorkommt, um zahl
reiche teilbefreite Kinder einer Klasse handelt. Wenn wir im folgenden als 
ungefahren Anhalt fiir Befreiungen diejenigen Richtlinien geben, die sich uns 
in jahrelanger Schularztarbeit bewahrten, so muB vorher ausdriicklich betont 
werden, daB es sich lediglich um allgemeine Winke handeln kann, die keines
falls fiir den Einzelfall bindend sein durfen, insbesondere fiir unter arztlicher 
Verantwortung stehende Sonderkurse keinerlei Gultigkeit haben. Zahlreiche 
der im folgenden aufgefiihrten Erkrankungen gestatten in leichteren Fallen 
(die die Mehrheit sind) die Teilnahme am Turnen und Schwimmen; das arzt
liche Gesamtbild, in anderen Fallen die Moglichkeit regelmaBiger Uberwachung, 
entscheidet. Rauptziel bleibt bei aller Vorsicht tunlichste Einschrankung der 
Befreiung iiberhaupt, besonders der totalen. Nur unter diesem Vorbehalt 
geben wir folgende 
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Richtlinien fur Turn· und Schwimmbefreiung. 

I. Allgemeinleiden. 
1. Allgemeine Korperschwache, Rekonvaleszenz, hoher Grad von Blutarmut, Skrofulose, 

schwere Unterernahrung: Befreiung vom Schwimmen und schweren Gerateiibungen, falls 
durchfiihrbar jedoch erst auf Grund eines kontrollierten Versuches oder Teilbefreiung mit 
vorsichtiger Steigerung der Anspriiche, Befreiung von langerem Dauerlauf und groJ3eren 
Marschen; Witterung und besondere Klagen des Schiilers beach ten ! 

2. Schwachsinn: Befreiung von Ubungen mit Unfallgefahr. 
3. Hamophilie: V611ige Befreiung auJ3er kleinen Wanderungen und Spielen ohne Lauf 

und Wurf. 
II. Akute Erkrankungen. 

1. Zum Beispiel Darmkatarrh, Bronchitis, Blasenentziindung, Chorea·, 'Veichteil· 
vcrletzungen, Bindehautentziindung, Hautkrankheiten: V611ige Befreiung bis zur Heilung. 

2. Entziindung von Knochen, Muskeln und Gelenken, Nephritis, akute Herzmuskel· 
erkrankung, geheilte Bauchfell· und Blinddarmentziindung, Bruchoperation: V611ige Be· 
freiung bis 1/4-3/4 Jahre nach der Heilung. Nachgewiesene Neigung zu Rheumatismus: 
Schwimmbefreiung. 

III. Innere Organstorungen (chronische Form). 
1. Herzklappenfehler und chronische Herzmuskelerkrankungen: V611ige Befreiung. 

Bei fehlenden subjektiven Erscheinungen und leichterem Befund sind kleine 'Vanderungen, 
Spiele ohne v~~l Lauf, Ordnungsiibungen, leichte Freiiibungen gestattet; bei kurzfristig 
wiederholter . Uberwachung kann kompensierte Mitralinsuffizienz (nur diesel) auch zu 
schwereren Ubungen in vorsichtig stufenweisem Anstieg der Leistung mit bestem Erfolg 
herangezogen werden. 

2. Herzbeschwerden ohne organische Grundlage: Befreiung von schweren Gerat· und 
ausdauernden Laufiibungen sowie vom Schwimmen, jeweils hochstens auf ein halbes Jahr. 
Der Befund von respiratorischer Arhythmie und "anamischen" Gerauschen (bei Anstrengung 
oft verschwindend!) ist im allgemeinen, falls nicht mit anderen Erscheinungen kombiniert, 
fiir das Turnen bedeutungslos. 

3. Kropf. mit Herzbeschwerden wie unter III, 1. Kropf ohne Herzbeschwerden: Keine 
schwereren Kraftiibungen, keine Rumpfbeugungen. 

4. Asthma, chronische Bronchitis, Reste alter Pleuritis: Befreiung von schweren Kraft· 
iibungen, ausdaue~.ndem Lauf und anstrengenden Laufspielen, Schwimmen. Hallen ver· 
meiden, dagegen Ubungen im Freien! 

5. TuberkulOse Lungenerkrankungen: Falls echte Lungentuberkulose: voIlige Be· 
freiung, falls Hiluserkrankung: Verhalten wie unter III, 4. 

6. Seitenstechen: Falls nicht organischer Befund: beim Lauf austreten lassen nach 
Bedarf. 

7. Briiche: Operation empfehlen. Ohne Bruchband keine Leibesiibungen (Schwimmen 
bei leichteren Fallen gestattet). Mit Bruchband: Befreiung von Gerateiibungen (auJ3er ein· 
fachen Hang., Stiitz· und Leibesiibungen), Tauziehen, Rumpfbeuge. und Springiibungen. 

8. Pubertatsstorungen beim weiblichen Geschlecht: Je nach Fall voIlige Befreiung 
oder Befreiung von schweren Ubungen, insbesondere vom Springen. 

IV. Sinnesorgane und Nervensystem. 
1. Hochgradige Myopie: Meidung aller drucksteigernden Ubungen (Kraft. und an· 

strengende Lauf· und Springiibungen). 
2. Mittelohrentziindung und dauernde Perforation des TrommeifeIls: Schwimmen ver· 

boten. Andere Ubungen mit Vorsicht nach Lage des Falles. 
3. Epilepsie: VoIlige Befreiung. 
4. Neigung zu Schwindel· und Ohnmachtsanfallen: Befreiung von anstrengenden 

Gerate· und Laufiibungen, von Rumpfbeuge. und Rundlaufiibungen, von allen tbungen 
mit Gefahr (hohe Gerate, Schwimmen). 

5. Neigung zu Kopfschmerz: Je nach spezieller Anamnese. 1m allgemeinen Befreiung 
von Spring. und anstrengenden Laufiibungen, vom Schwimmen, von Rundlauf· und Rumpf. 
beugeiibungen. 

6. Hysterie schwerer Form, falls Teilnahme am Turnen und Schwimmen nicht ohne 
weiteres. erreichbar, Vorsicht, urn nicht psychogene Protestanfalle usw. im Turnen auszu· 
losen. Uberredung mit Geduld, evtl. Zuziehung eines Nervenfacharztes. 

V. Bewegungsorgane. 
1. Knochenbriiche: Bis zur Heilung voIlige Befreiung, dann Schonung des betreffenden 

Gliedes ein halbes Jahr nach Heilung (bei Schliisselbeinbriichen ein viertel Jahr), bei Heilung 
mit Versteifung dauernde Schonung des betreffenden Gliedes. 
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2. Verkriippelungen: In ZweifelsfiUlen Gutachten der Kriippelfiirsorgestelle einholen. 
3. Ausgeheilte Knochen- und Gelenktuberkulose: Zulassung zu geeigneten "Obungen unter 

Schonung im allgemeinen nur unter Mitverantwortung des die Behandlung leitenden Arztes. 
4. Statische Deformitaten der Beine: Starkere Grade von X- und O-Bein, Platt- und 

KnickfuB: Befreiung von Spring- und Dauerlaufiibungen. 

Soil das Turnen fiir die Allerschwachlichsten, d. h. Turnbediirftigsten 
der Kinder wirklich nutzbar gemacht werden, so muB fiir diese besonders gesorgt 
werden. Andernfalls miiBte entweder das Unterrichtsniveau zum Schaden der 
Kraftigen den Schwachlichsten angepaBt oder aber die Gefahr ihrer Schadigung 
durch iiberstarke Reize befiirchtet werden. Wir kommen damit zur Notwendigkeit 
von Sonderturnkursen, wie sie unter standiger arztlicher Leitung in Halle auf unsere 
Anregung bereits 1922 eingefiihrt wurden und sich gut bewahrten, oder wie sie 
KOHLRAUSCH unabhangig von der Schule in der BIERschen Klinik durchfiihrte. 
Aus den Reihen der extremen Riickenschwachlinge mit oder ohne Vorliegen leich
ter Verbiegungen oder Torsionen, aber auch der aus anderen Griinden zum Normal
turnen Untauglichen oder wenig Geeigneten wurden in Halle bei einer Einwohner
zahl von etwa 190000 insgesamt 317 Kinder zu 21 solcher Kurse zusammen
gestellt. Die Methode ahnelt in vieler Hinsicht dem orthopadischen SchuIturnen 
strengeren Sinnes, von dem sich das Sonderturnen hauptsachlich durch die all
gemeinere Zielsetzung unterscheidet. Wir sind iiberzeugt, daB auch die Erfolge 
des auf spezielleren therapeutischen Erwagungen aufgebauten eigentlichen 
orthopadischen Turnens - dessen Abhandlung seiner Natur als Heilgymnastik 
nach auBerhalb des Rahmens dieser Darstellung liegt - soweit es nicht von 
Fachorthopaden durchgefiihrt sondern in den Schulen abgehalten wird, ill wesent
lichen ihrer Richtung nach mit denjenigen unseres Sonderturnens identisch sind, 
und daB sie sich weniger auf unmittelbare gymnastische Bewirkung einer Deformi
tat als auf den allgemeinen EinfluB schonender und dem Korperzustand ange
paBter Leibesiibungen griinden. 

1st bei den Schiilern die Notwendigkeit korperlicher Erziehung und einer 
allgemeinen gesundheitlichen Fiirsorge allgemein anerkannt, so ist dies bei den 
schulentlassenen Jugendlichen keineswegs im gleichen MaBe der Fall. Trotz einer, 
unseres Wissens nur an lO preuBischen Schulen durchgefiihrten Verfiigung des 
PreuBischen Handelsministeriums, die bereits 1914 einen pflichtmaBigen Turn
unterricht in den Fortbildungsschulen anordnete, ist es in der Praxis dem einzel
nen iiberlassen, ob er unter volliger Vernachlassigung seines Korpers die Freiheit 
im Wirthaus und Kino verbringen, oder aber andererseits durch unsinnige sport
liche Ubertreibungen im Bestreben, den erwachsenen Mitgliedern seines Vereins 
gleichzutun, sich gesundheitlichen Schaden zufiigen will. Wie wichtig eine 
sozialhygienische Erfassung auch der Jugendlichen trotz der entgegenstehenden 
groBen organisatorischen Schwierigkeiten ist, erweist der iibereinstimmende 
Bericht der Fiirsorgearzte, wonach die korperlichen Folgen der schweren ver
gangenen Jahre bei dieser Altersklasse bisher am wenigsten ausgeglichen sind, 
erweist auch der aus analogen Verhaltnissen eines anderen Landes sich ergebende 
Hinweis GOTTSTEINS, wonach die Schwachung der Widerstandskraft des in den 
schlimmsten Ernahrungsverhaltnissen aufgewachsenen Bevolkerungsteils dann 
krankheitsstatistisch und damit volkswirtschaftlich sich auszuwirken droht, 
wenn diese Generation in das Erwerbsalter der zwanziger und dreiBiger Jahre 
mit ihrer an sich gesteigerten Tuberkulosehaufigkeit eintritt. Unabhiingig von 
dieser aus der Zeitlage sich ergebenden besonderen Gefiihrdung bedeutet das 
Verlassen der Schule fiir die Jugendlichen schon deshalb ein einschneidendes 
Ereignis in gesundheitlicher Beziehung, wei! die leichte, auf die individuelle 
Leistungsfahigkeit zugeschnittene Schularbeit abgelost wird durch die auf die 
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Eignung des einzelnen keine Rucksicht nehmende berufliche Inanspruchnahme. 
Das Bedeutungsvollste ist das Hineinfallen dieses wichtigen Lebensabschnittes 
in die Zeit groBter Wachstumsintensitat. Die Wachstumsentwicklung geschieht 
nicht gradlinig und gleichmaBig, sondern in Schuben, wobei durch wechselweise 
Bevorzugung einzelner Wachstumsrichtungen und Organe vorubergehende 
schwere Storungen der korperlichen Harmonie entstehen, die nicht ohne Ruck. 
wirkung auf physiologisches Geschehen und allgemeine Beanspruchbarkeit 
und Widerstandskraft bleiben konnen. Abgesehen von den auBeren, auch dem 
Laienauge sich klar zeigenden Proportionsverhaltnissen, ist es vor allem das 
Herz, dessen Umstellung der GroBen. und Arbeitsverhaltnisse sich nicht ohne 
haufige zeitweilige Inkongruenzen zwischen Herzwachstum einerseits, Entwick. 
lung des GefaBsystems oder des Korperwachstums andererseits abspielt. Die 
darauf beruhenden Herzstorungen verschwinden oft erstaunlich schnell bei rich· 
tiger Erkennung und Behandlung durch Dosierung der beruflich und sportlich 
geleisteten Arbeitsmenge, wahrend sie bei unzweckmaBigem Verhalten zu blei· 
bender Schadigung fuhren konnen. Eine weitere Komplikation von individuell 
sehr verschiedenartigem Umfang ist durch die gleichzeitige geschlechtliche 
Reifeentwicklung gegeben, deren EinfluB sich keineswegs auf die Umbildung 
der Geschlechtsorgane beschrankt, sondern eine ins Tiefste gehende Revolution 
des gesamten korperlichen und psychologischen Geschehens bedeutet. Ein dem 
Schulalter mindestens gleichwertiges gesundheitliches Fursorgebediirfnis und 
dessen Richtung ergibt sich aus diesen Erwagungen; auch den finanziellen 
Interessen der Offentlichkeit kann nicht besser Rechnung getragen we-rden, 
als durch Erhaltung voller Erwerbsfahigkeit in einem Alter, das die Zukunft 
unseres Volkes auch in okonomischer Beziehung darstellt. Wir haben auf Grund 
dieser Erwagungen sowohl in Frankfurt 1922 wie in Halle 1925 die Ausdehnung 
schularztlicher Uberwachung, die fur das Jugendlichenalter in beiden Stadten 
bis dahin nur bei hoheren Schulern bestand, auch fur die Fach· und Fortbildungs. 
schulen eingefuhrt und die auch den nicht eingeschulten Jugendlichen zur Ver· 
fUgung stehenden Sprechstunden insbesondere auch in den Dienst sportarzt. 
licher Beratung gestellt. Obwohl uns von einer Reihe von Sport. und Turnver· 
einen regelmaBig die Jungmannschaften zugefuhrt wurden, und wir hierbei 
Gelegenheit hatten, unter anderem in der Frage des Wachstumsherzens einer. 
seits sportliche Schadigungen abzustellen, andererseits aber den ebenso bedenk· 
lichen Wegfall jeglicher Korperubung unter dem Eindruck der subjektiv oft sehr 
lebhaft empfundenen Symptome zu verhindern, so kann doch von einer in gro. 
Berem Rahmen wirksamen gesundheitlichen Sportuberwucherung der J ugendlichen 
ebensowenig die Rede sein, wie von einer wirklich allgemeinen Verbreitung 
irgendeiner noch so bescheidenen Form von Korperpflege, solange nicht irgendeine 
gesetzliche Form des Zwangs gefunden wird, die den groBen finanziellen sowie 
den in der Zeiteinteilungsfrage des angestellten Lehrlings liegendenSchwierigkeiten 
Rechnung tragt. Es scheint uns insbesondere auch unter Berucksichtigung des 
Freiheitsdranges der Jugendlichen, der allem, was nach Schulzwang aussieht, 
von vornherein mit einem gewissen MiBtrauen gegenubertritt, hierbei der Weg 
uber die freie Vereinstatigkeit sowohl organisatorisch leichter gangbar, als auch 
wirksamer zu sein. Wir kommen damit auf die vom ReichsausschuB fUr Leibes. 
ubungen propagierte Turn. und Sportpflicht der Jugend mit unserer 1921 auf 
der Nurnberger Tagung des Deutschen Vereins fur offentliche Gesundheitspflege 
vorgeschlagenen Erweiterung bzgl. der gesundheitlichen Uberwachung von 
Ubungsbetrieb und Teilnehmern. Wir wiirden, da die Widerstande gegen ein 
solches Gesetz anscheinend noch unuberwindlich sind, in der vorlaufigen Ein· 
schrankung auf die Fortbildungsschuler als Ersatz und in Ausfuhrung des im 
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Prinzip bereits verfiigten Turnunterrichts eine leicht erreichbare tJbergangs
losung sehen. Wir wiirden damit einerseits den notwendigen Zwang fiir die un
lustigen, meist gerade allerbediirftigsten SchUler zur Verfiigung haben, anderer
seits aber wichtige Versuchsgrundlagen fiir ein allgemeineres Gesetz erwerben. 
Es miiBten dann allerdings anstelle der sehr viel hoheren Aufwendungen fUr das 
FortbiIdungsschulturnen fUr die Vereine mit geeigneten und als solche jeweils 
zu konzessionierenden Jugendabteilungen Mittel bereitgestellt werden, wofiir 
als Gegenleistung diese Vereine in Fragen der JugendabteiIung sich eine gewisse 
Aufsicht sowohl von seiten der turnsachverstandigen Schulaufsichtsstelle wie 
von deren beamteten Vertrauensarzt, dem Schularzt, gefallen lassen miiBten. 
Unterstiitzt wird die Forderung nach dem Aufsichtsrecht durch die sehr wichtige, 
an Lehrlingen nachgewiesene Feststellung KAups, daB die Teilnahme an Sport
vereinen noch keinerlei Gewahr wirklichen Korperausgleichs gibt, sondern daB 
nur systematische und individuell geeignete Ubungen zu objektiv kontrollier
baren Ergebnissen fiihren. 

MuBten wir schon einleitend feststellen, daB fiir die Auswahl des jeweils 
von weiteren V olkskreisen bevorzugten Formenkreises und fiir die Art des Be
triebs der Leibesiibungen - von einseitig zweckgerichteter Gymnastik abgesehen 
- niemals Griinde physiologischer ZweckmaBigkeit primar maBgebend gewesen 
sind, muBten wir vielmehr in den Leibesiibungen stets empirisch gewordene 
Ausdrucksformen ihrer Kulturepoche sehen, so gilt dies fiir die Leibesubung der 
Frau in ganz besonderem MaBe. Einschatzung von Wert und Aufgabengebiet 
der Frau waren ebenso dem Wechsel der Zeiten unterworfen, wie die Auffassung 
von Schicklichkeit und W ohlanstiindigkeit, wobei vielfach miinnliche Urteile 
und Wiinsche eine groBere Rolle spielten, als die eigenen der Frau selbst. AIle 
diese Anderungen der Kultur und Mode fanden ebenso wie die der jiingsten 
Geschichte angehorende Selbstbesinnung der Frau auf ihre vom Mann unabhiingi
gen eigenen Rechte ihren Niederschlag in der Einstellung zum Leibesiibungspro
blem. Wollen wir den fiir uns, die wir selbst unter dem Banne unserer Kultur
epoche stehen, sehr schwierigen Versuch machen, von Zeitstromungen nach 
Moglichkeit abstrahierend das gesundheitlich Wesentliche und Eigenartige weib
licher Leibesiibungen in seinen allgemeinen Grundlinien zu umgrenzen, so miissen 
wir bestrebt sein, einerseits die kulturellen Bedingtheiten der gegenwartigen 
Ubungsformen aufzufinden, andererseits sie an der Hand der anatomisch-physio
logischen Eigentiimlichkeit des weiblichen Korpers auf ihre biologische Berechti
gung zu priifen. Wir finden hierbei zuniichst als unbewuBten Ausdruck des 
kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Gleichberechtigungsbestrebens der 
Frau den Versuch, auf ehemals lediglich dem Manne vorbehaltenen Gebieten von 
Turnen und Sport mit den ohne weiteres vom Manne iibernommenen Methoden 
Tiichtiges zu leisten und sich dabei fUr berufliche Aufgaben zu kraftigen, die eben
falls denen des Mannes in zunehmendem MaBe gleichartig geworden sind. Eine 
Betonung weiblicher Eigenart wird hierbei weitgehendst vermieden. Die innere 
Beziehung zu der im wesentlichen wirtschaftlich bedingten zunehmenden Nivellie
rung der Geschlechter in Beruf, auBerer Lebensform, Kleidung, ja sogar im gegen
wartigen Modetyp des Schonheitsgeschmacks, liegt auf der Hand. Eine Reaktion 
gegen die Auswiic~se dieser Zeitstromung bildet der mit dem Schlagwort "rhyth
mische Gymnastik" im allgemeinen zusammengefaBte Versuch, auf charakteri
stischen weiblichen Eigentiimlichkeiten, mogen diese nun in dem inneren Rhythmus 
der Bewegung als solchen oder in der Bewegungsdarstellung seeIischer V orgiinge 
oder in dem aktiven Bewegungsausdruck der personIichen Beziehung zum musi
kalischen Erleben von den verschiedenen Systemen gesucht werden, eine Leibes
iibung aufzubauen, die im Streben nach Individualisierung der Bewegungsform 
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oder kiinstlerischer Verinnerlichung oder nach Betonung asthetischer Momente 
einen ausgesprochenen und bewuBten Gegensatz zu den straffen, zweckgerichte
ten, gewissermaBen von auBen her an den Einzelmenschen herangebrachten 
Ubungsformen des Mannes darstellt. Eine 3. Richtung, insbesondere ausgebaut 
durch die Arztin MENsENDIEK und ihre Schiilerinnen, sucht in enger Anlehung 
an Gedankengange des LINGschen schwedischen Turnens und anderer rein ge
sundheitlich orientierter Systeme, z. B. J. P. MULLERS, unter Ber'iicksichtigung 
des weiblichen Korperbaues physiologisch-planwirtschaftlich den rein prakti
schen Ausgleich von Schaden des Zivilisations- und modernen Berufslebens 
unter vorzugsweiser Beriicksichtigung des Bewegungsapparates nach Methode und 
Ziel. Fiir die Wahl des einen oder anderen Weges ist im wesentlichen die seelische 
Grundeinstellung der einzelnen Frau zu den in der Tiefe liegenden kulturellen 
Fragen maBgeblich. Wie schwer es ist, einen KompromiBweg zwischen diesen, 
jedes in seinem Teile wertvollen und berechtigten Extremen zu finden, zeigen am 
besten die bis vor kurzem giiltigen staatlichen Richtlinien fiir das Madchenturnen, 
die eine Nachahmung des Knabenturnens in etwas abgeschwachter Form, An
muts- und Reigeniibungen ohne eigentlich korperbildenden Wert und orthopadisch 
gymnastische Haltungsiibungen unvermittelt nebeneinander stellten. Auch den 
vielfach verbesserten neuen Richtlinien fiir hohere Madchenschulen konnte es 
naturgemaB bei dem Fehlen jeder Abklarung und organischen Durchdringung 
der verschiedenen sich bekampfenden Richtungen und Einzelsysteme vorlaufig 
noch nicht in dem erstrebten Umfang gelingen, etwas Einheitliches aus der Fiille 
von Einzelanregungen zu schaffen, das nach jeder Richtung als die optimale 
Ubungsform des heranwachsenden weiblichen Korpers anzusprechen ware. 
Als Arzte miissen wir uns zunachst erinnern, daB sowohl kritikloser Gleich
macherei wie scharf durchgefiihrter Trennung der Leibesiibungen fiir die Geschlech
ter eine fehlerhafte Einseitigkeit zugrundeliegt. Als einheitlich ist zunachst 
festzustellen, daB die Vorgange von Kreislauf, Atmung, Stoffwechsel, Muskel
kraftigung und Haltungsentwicklung bei beiden Geschlechtern von denselben 
physiologischen Gesetzen beherrscht werden, daB also alles, was iiber die Einfliisse 
der Leibesiibungen im allgemeinen, wie iiber die Griinde notwendiger Vielseitig
keit im Schulturnunterricht ausgefiihrt wurde, grundsatzlich auch fiir die Frau 
volle Bedeutung hat. Jede Methode, die in ihrem Streben nach an sich wertvollen 
Teilzielen diese Tatsache iibersieht, verzichtet beispielsweise auf die eben nur 
durch Laufanstrengungen in dieser Intensitat gebotene Anregung der Herz
tatigkeit und Atmung oder auf die Koordinations- und Kraftentwicklung, wie sie 
in diesem AusmaBe nur den turnerischen Gerateiibungen eigen ist. Wenn SELL
HElM von Erwagungen des Geburtsvorganges ausgehend, einen grundsatzlichen 
Unterschied der weiblichen Muskelfaser annimmt, die "weniger auf starke Kon
traktionen, als auf aktives Nachgeben im geeigneten Moment gestimmt" sei, 
so konnen wir uns darunter muskelphysiologisch nichts vorstellen und vermissen 
den experimentellen physiologischen Nachweis so fundamental neuer und aller 
bisherigen Auffassung von der Muskeltatigkeit widersprechender Annahmen. 
Graduell findet allerdings diese notwendige Verwandtheit der Methode ihre 
Einschrankung durch die Beriicksichtigung der verschiedenen Leistungsfahig
keit der Geschlechter, sowie durch asthetische Momente, bei deren Bewertung 
es allerdings fast unmoglich ist, sich von der herrschenden Zeitauffassung frei
zumachen. Fiir die Fassungskraft der Lunge fand W ORRINGEN in seiner oben 
zitierten Arbeit als DurchschnittsgroBe bei 175 Sportlerinnen von 18-32 Jahren 
nur 2950 ccm. Diese, von vornherein eine Unterwertigkeit der Frau bei Dauer
iibungen bestimmende erhebliche Differenz gegeniiber den beim Manne gewonne
nen Zahlen diirfte wesentlich durch die vorzugsweise Brustatmung der Frau 
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ohne die Moglichkeit starker Zwerchfellverschiebungen - also durch eine Zweck
maBigkeitsanpassung an die Atemverhaltnisse wahrend der Schwangerschaft -
bedingt sein, eine Eigenart, die, oft bestritten oder auf schniirende Kleider
einfliisse zuriickgefiihrt, doch bei Untersuchungen von Naturvolkern und bei 
unseren Messungen von Frauen, die nie ein Korsett getragen hatten, ihre 
Bestatigung fand. Die geringere Muskelmasse, der schwachere Band-, Binde
gewebs- und Knochenapparat, die geringere Blutmenge, die mechanische 
Leistungserschwerung durch die ffir den Lauf und zahlreiche andere Ubungen 
nachteilige relative Kiirze der Beine und Breite des Beckens mit starker 
Konvergenzstellung der OberschenkeIknochen, ferner durch die dem Gerate
turnen ungiinstige relative Schwache des Schultergiirtels und Winkelstellung 
des Unterarms, machen eine Konkurrenz mit den Leistungen des Mannes unmog
lich und schranken sogar die Durchfiihrbarkeit mancher Ubungsformen iiber
haupt stark ein. An asthetischen Momenten ist zu bedenken, daB wir sowohl 
starke Muskelentwicklung durch Kraftiibungen, als auch den allzuweit gehenden 
Fettabbau durch leichtathletische Ubungen als haBlich empfinden - wahrend 
beispielsweise das Schwimmen gerade im Sinne der Erreichung uns als "weiblich" 
erscheinender Korperformen wirksam ist -, daB ferner anstrengende Dauer
iibungen die gleichen unerwiinschten Ergebnisse bei der Frau zu zeitigen pflegen, 
wie wir sie bei friih alternden Schwerarbeiterinenn finden. Das Reizmoment 
kurzdauernder kraftiger Ubungen ohne wesentliche Gesamtarbeitsleistung ist 
daher beim Frauensport besonders zu beriicksichtigen und bildet auch fUr die 
korperlich intensiv tatige Hausfrau oder Arbeiterin einen als wohltatig und er
frischend empfundenen Ausgleich. 

Die grundsatzlich unterscheidenden, eine Sonderberiicksichtigung gegen
iiber dem Mann erfordernden Momente sind im wesentlichen in den Geschlechts
aufgaben der Frau zu suchen. DaB bei einer gesunden unverheirateten Frau die 
Lage des Uterus eine pathologische Anderung erfahren konne durch bestimmte 
Ubungen, z. B. Springen, ist nach der Festigkeit der aufhangenden Bander 
von vornherein nicht wahrscheinlich und auch durch die Erfahrung nicht bestatigt. 
Die FaIle von habitueller Bindegewebsschwache, meist auch durch anderweitige 
Symptome kenntlich, konnen fUr generelle Einschrankungen des gesamten Frauen
turnens ebensowenig eine ausreichende Begriindung geben, wie etwa die Mog
lichkeit eines nicht diagnostizierten Herzfehlers bei einem arztlich nicht unter
suchten Knaben die Grenzen des Knabenturnens bestimmt. Dagegen empfiehlt 
sich wegen der groBen Haufigkeit unbekannt bleibender entziindIicher V organge 
der Uterusschleimhaut - z. B. gonorrhoischer Natur - bei verheirateten Frauen 
vor Antritt schwerer Sportanstrennung grundsatzlich die Einholung eines fach
arztIichen Gutachtens. DaB auch bei der menstruellen Hyperamie des Uterus 
Leibesiibungen aus gesundheitIichen Griinden zu unterlassen seien, wird zwar 
fast iiberall in der Literatur als feststehende Tatsache hingenommen, das Urteil 
der sporttreibenden Frau selbst, deren Erfahrungen z. B. KOHLRAUSCH durch 
eine Umfrage bei den Studentinnen der Deutschen Hochschule ffir Leibesiibungen 
sammelte, geht iiber diese offenbar nur individuell zu entscheidende Frage weit 
auseinander. Auch iiber den EinfluB von Leibesiibungen auf die Intensitat der 
menstruellen Blutungen wird von verschiedenen arztlichen Beobachtern durchaus 
abweichend berichtet. DaB der schwangere Uterus des Schutzes vor Erschiitte
rungen bedarf, ist eine SelbstverstandIichkeit. Von richtunggebender Bedeutung 
fiir das Programm weibIichen Turnens ist die groBe Rolle der Bauch- und Becken
bodenmuskulatur in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett; wenn auch eine 
bewuBte Ubung des wichtigen Beckenbodens in Sport und Gymnastik nicht vor
kommt, so ist seine Kontraktion doch mit zahlreichen Betatigungen der Bauch-
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und auBeren Beckenmuskulatur automatisch verbunden. KABoTH weist ferner 
auf den Anteil an der Psoaskontraktion hin, den die in den Uterusligamenten 
verlaufenden Muskelfasern ihrer Lage zu dem im Beckeninneren verlaufenden 
Psoasabschnitt nach haben konnen, sowie auf ahnliche Beziehungen der glatten 
Fasern des Ligamentum rotundum zu der Bauchdeckenmuskulatur, die sogar 
quergestreifte Fasern langs des Bandes bis zum Uterus hin entsendet; die Moglich
keit einer Ubung des Bandapparates selbst ist damit gegeben. Die besondere 
Bedeutung einer gymnastischen oder turnerischen Pflege des Haltungstypus 
bei der Frau ergibt sich ebenfalls aus den Beziehungen zum Geschlechtsapparat. 
UbermaBige Beckenneigung mit Lendenlordose schafft die V oraussetzungen zu 
Hangebauch und Enteroptose, Flachstellung des Beckens zum Prolaps. Die 
aus raumlichen Grunden im Interesse des wachsenden Kindes notwendige rela
tive Lange des Lendenabschnittes der Wirbelsaule sowie die K-iirze des Brust
beins erleichtern gemeinsam mit der physiologischen Muskelschwache das Zu
standekommen bereits im Schulalter bei Madchen weit zahlreicheren Wirbel
saulendeformitaten im verschiedensten Sinne, sowie der oft auf Haltungs
anomalien zuruckzufUhrenden Ruckenschmerzen der Frauen (KABOTH). In 
allen diesen Fallen ist sowohl durch zweckgerichtete Gymnastik, z. B. die 
Beckeniibungen des Mensendieksystems, wie durch haltungsfordernde Ubungen 
aus dem groBen Schatz der in Turnen und Sport gegebenen Moglichkeiten 
eine nicht nur fur den lokalen Befund, sondern fur den korperlichen Allgemein
zustand wichtige EinfluBnahme leicht moglich, insbesondere ist die Prophylaxe 
derartiger Abweichungen Aufgabe des Madchenturnens in der Schule. Gute 
Haltung und freier Gang, zweckmaBige, naturliche und daher schon wirkende 
Bewegungen des taglichen Lebens sind asthetische Ergebnisse eines den dyna
mischen Verhaltnissen Rechnung tragenden Turnens, deren Wert nicht nur 
in der Befriedigung weiblicher Eitelkeit, sondern in der gesundheitlich wie pada
gogisch bedeutungsvollen Weckung des korperlichen SelbstbewuBtseins liegt. 
Bei den fruher gestreiften engen psycho-physischen Zusammenhangen, die es 
nicht gestatten, die Leibesubungen als ein rein korperliches Problem aufzufassen 
und die auch den physiologisch ausgezeichnet zusammengestellten Ubungen 
etwa des Mensendieksystems bei ausschlieBlichem Betrieb den Stempel einer 
gewissen Einseitigkeit aufdrucken, darf auch an der psychischen Eigenart der 
Frau, insbesondere der dominierenden Rolle des GefUhlslebens, bei der Auswahl 
geeigneter Leibesubungen nicht vorubergegangen werden. Hier treten neben 
ihren spezielleren physiologischen Zielen - insbesondere der Beseitigung von 
gewohnheitsmaBigen Dauerkontraktionszustanden und Mitbewegungen zugunsten 
freier und lockerer Beweglichkeit - die Systeme der rhythmischen Gymnastik 
in ihr Recht. Andererseits ist es nicht ganz richtig, wenn man vielfach liest, 
sportlicher Wettkampf sei fur die Frau unter allen Umstanden unnaturlich. 
Wettkampf ist, abgesehen etwa vom Ringen, Boxen und Fechten, nicht Kampf 
im eigentlichen Sinne, sondern Wettbewerb um die bessere Leistung. DaB dieser 
der seelischen Einstellung der Frau keineswegs von Natur fremd sein kann, 
erweist die nie bestrittene Tatsache, daB sportlicher Ehrgeiz bei Frauen meist 
viel restloser und erbitterter zu sein pflegt als bei Mannern, so daB oft genug 
der Arzt ein warnendes "Halt" rufen muB. Wenn auch nach dem oben Ausge
fuhrten ein durchgreifendes Training, ein korperliches Aufgehcn im Sport, nicht 
Sache der Frau sein darf, wenn auch die zum Wettkampf geeigneten Ubungen 
eine erhebliche Einschrankung, insbesondere bezuglich der Dauerleistungen 
erfahren sollten, so ist doch nicht einzusehen, warum nicht von einem Mittel 
Gebrauch gemacht werden sollte, das bei der Frau wie beim Manne Freude und 
Anregung, sichtbares Zeichen des Erfolgs und der eigenen Leistung gibt. Uber 
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die hygienische Bedeutung der Leibesiibungen der Frau, deren keimplasmatische 
mogliche Wirksamkeit fiir sie in gleichem MaBe wie fiir den Mann angenommen 
werden kann, deren unmittelbarer EinfluB auf Geburt und erstes Lebensschicksal 
des Kindes aber wesentlich hoher zu bewerten ist, besteht kein Zweifel mehr. 
Die geeignetste Form wird sich aus dem gegenwiirtigen Giiren und Kiimpfen 
ebenso allmiihlich herausbiIden, wie das Turnen des Mannes im Laufe der Zeit 
eine Fiille zuniichst feindlich erscheinender neuer Stromungen als wertvolle 
Anregungen assimiIiert hat. Der Arzt ist nur kritischer Beurteiler a posteriori, 
seine Mitwirkung am Zustandekommen einer neuen korperlichen Erziehung 
des weiblichen Geschlechtes muB sich auf die Aufweisung des biologischen Tat
bestandes und die bei der Frau besonders wichtige Individualberatung beschriin
ken. Schopferisch ist nur die Praxis mit ihren zuniichst tastenden Versuchen, 
aus denen in erster Linie der natiirliche Instinkt der Frau selbst den richtigen 
Weg zu finden haben wird. 

Ill. Kommunale Offentlichkeit und Leibesiibungen. 
Selbst in Liindern mit hohem Lebensstandard, wie in Amerika und England, 

ist es den breiteren Massen der Bevolkerung nicht moglich, diejenigen Geldmittel 
auf dem Wege freier, privatwirtschaftlicher Vereinsarbeit in vollem Umfange 
aufzubringen, die insbesondere fiir die Beschaffung der notigen Spielpliitze und 
ihrer Einrichtungen erforderlich sind. In einem Lande mit verarmter Bevolkerung 
und niedrigst gestelltem Lebensniveau der werktiitigen Klassen ist - abgesehen 
von Sportklubs der reicheren Kreise und solchen Vereinen, die groBe Einkiinfte 
aus offentlichen Wettspielen ihrer Ligamannschaften beziehen - der Betrieb 
von Turnen und Sport in besonders hohem MaBe von offentlicher Hilfe abhangig. 
In Betracht kommen hierbei in erster Linie gesetzliche und finanzielle HiIfen des 
Staates, iiber die MALLWITZ oben berichtete, und der Gemeinden. In der Fiir
sorge fUr Kinder und J ugendliche ergibt sich zumindestens eine moralische Ver
pflichtung hierzu aus dem § 1 des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes, der den An
spruch jedes Kindes auf Gesundheit feststellt; tatsachlich haben bereits vor dieser 
gesetzlichen Regelung die Gemeinden liingst durch freie EntschlieBung die Ge
sundheitsforderung der J ugend und die Schaffung der Voraussetzungen hierzu 
auch fiir die armere Bevolkerung als eigene Aufgabe anerkannt und iiber die 
Verpflichtungen der Schulgesetzgebung hinaus durch schuliirztliche Uberwachung, 
Schaffung von Spielplatzen und individuelle W ohlfahrts- und KraftigungsmaB
nahmen fiir gesundheitlich gefiihrdete Kinder eine rege Betiitigung entfaltet. 
Bei der Gesundheitsfiirsorge fUr Erwachsene liegen die Verhaltnisse insofern 
grundsatzlich anders, als individuelle MaBnahmen, soweit sie sich nicht fUr einen 
beschriinkten Personenkreis aus der Fiirsorgepflichtverordnung als Pflichtauf
gaben der Stadte ergeben, dem Selbstverantwortungsgefiihl des einzelnen nach 
ihrer DurchfUhrung, der privaten oder versicherungsmiiBigen Regelung nach 
ihrer Finanzierung unterliegen. Dagegen befaBt sich auch iiber den Personen
kreis der 'Fiirsorgeberechtigten hinaus die kommunale Offentlichkeit mit MaB
nahmen genereller Natur, die geeignet sind, der Gesamtheit der Bevolkerung die 
Moglichkeit der Gesunderhaltung zu erleichtern. Unter solchen Einrichtungen, 
die keineswegs lediglich humanitiire Begriindung haben, sondern selbst bei zu
niichst erheblich erscheinenden offentlichen Aufwendungen doch durch Vermei
dung spaterer FiiIsorgelasten im FaIle vermeidbarer chronischer Erkrankung 
oder friihzeitiger Erwerbsunfahigkeit SparmaBnahmen wirksamster Art dar
stellen, steht die Vorsorge fiir gesundheitlich betriebene Leibesiibungen mit 
an erster Stelle. Wenn wir nur einen kleinen TeiI der ganzlich unwirtschaftlichen 
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Fiirsorgeausgaben durch wirksame MaBnahmen zur Gesunderhaltung ersparen 
konnen, so wird selbst einer auf kiirzeste Sicht eingestellten Finanzpolitik die 
Mehrausgabe fiir korperliche Erziehung des Volkes als eine werbende erscheinen 
miissen. Diese Tatsache wird bestatigt durch die relativ auBerordentlich niedrigen 
Summen, die auch bei einem bestausgebauten vorbeugenden Gesundheitsfiir
sorgesystem dieses in einem stadtischen Etat einschlieBlich der Subventions
summen fiir Leibesiibungen erfordert. NEISSER hat einmal mit Recht darauf 
hingewiesen, daB man bei der Prufung der Rentabilitat gesundheitlicher Aus
gaben nicht im einzelnen Jahre die Einnahmen- der Ausgabenseite gegenuber
stellen kann, da die aufgewandten Betrage gewissermaBen Versicherungslasten 
bedeuten, die das Risiko auf langere Fristen hin vermindern, und daher ebenso
wenig wie andere Versicherungslasten kurzfristiger Rentabilitatsberechnung zu
gangig sind. Einen durchaus gleichartigen wirtschaftlichen Nutzen aus dem Be
trieb der Leibesubungen, wie die Kommunen, ziehen die Trager der offentlichen 
Versicherung, insbesondere die Landesversicherungsanstalten, deren Teilnahme 
an der Aufbringung wenigstens des unmittelbar dem Gesundheitsschutz dienenden 
Teils der entstehenden Lasten, durchaus sachlich gerechtfertigt ware. Neben den 
bereits fruher erwahnten Grunflachen fiir Kleinkinder steht im V ordergrund 
der Geldaufwendungen die Bereitstellung einer hinreichenden Menge von Luft
und Sonnenbiidern, die nach unseren Erfahrungen nur dann wirklich von groBeren 
Teilen der Bevolkerung besucht werden, wenn sie nach Art der Strandbader am 
Wasser gelegen sind und Wechsel von Wasser- und Luftbad gestatten, von Sport
und Spielplatzen, von Schwimmbadern in Hallen und im Fniien und von Turn
salen. Wenn der ReichsausschuB fur Leibesubungen in seinem Spielplatzgesetz
entwurf einen Mindestspielplatzraum von 3 qm fur den Kopf der Bevolkerung 
fordert, so nennt er damit eine keineswegs unbescheidene Zahl, die von vielen 
Stadten bereits erheblich uberschritten ist. Der Vergleich der Verhaltnisse in 
verschiedenen Stadten erweist, daB die Quadratmeterzahl allein kein wirkliches 
Bild einer ausreichenden Versorgung zu geben imstande ist, sondern daB die 
Art der Ausnutzung entscheidende Bedeutung besitzt. In Halle ist es bei der 
zunachst technisch unmoglich erschienenen Einfuhrung der taglichen Turn
stunde in einer groBen 24klassigen Volksschule gelungen, zu zeigen, wieviel 
schon bei rationellerer Bewirtschaftung der bereits jetzt bestehenden tibungs
flachen wenigstens als UbergangslOsung erreicht werden kann. Oft genug kann 
man beobachten daB die Uberlassung von Sportplatzen an zahlenmaBig kleine 
oder wenig betriebsame Vereine den Platz ohne wirklich ausreichende Verwertung 
der Offentlichkeit entzieht, daB er nach einiger Zeit mehr einem verkrauteten 
botanischen Garten, als einer Ubungsstatte gleicht. Auch regsame starke Ver
eine sind oft in der Zeit ihrer Sportbetatigung so beschrankt, daB man mit Be
dauern den fur andere Zwecke, etwa fur Spielnachmittage oder Turnstunden 
benachbarter Schulen, so kostbaren Platz uberwiegend brachliegen sieht. Diese 
Erwagung und die Beobachtung, daB nicht alle Vereine durch pflegliche Behand
lung den Platz sporttechnisch auf der Hohe zu halten verstehen, lassen es in sehr 
vielen Fallen als gerechtfertigt erscheinen, stadtische Platze, insbesondere wenn 
sie nach Art von Stadien zu groBeren Gesamtkomplexen zusammengefaBt sind, 
in eigener stadtischer Regie unter Pflege durch die Gartenbauverwaltung zu hal
ten und den Vereinen so zur Verfugung zu stellen, daB bestmoglichste Ausnutzung 
gewahrleistet ist. Hierdurch ist es gleichzeitig moglich, hygienische Erforder
nisse, Wasch-, Dusch-, Massage- und Ankleideraume zum gesundheitlichen 
Vorteil der einzelnen Sporttreibenden in einer Weise auszubauen, wie es fur den 
Betrieb eines einzelnen kleinen Vereins oder gar auf dessen eigene Kosten keines
falls moglich ware. Wirksame und in der Form geeignete stadtische Hilfe in der 
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Sportplatzfrage vermeidet fernerhin erhebliche hygienische Gefahren, die im 
allgemeinen zu wenig beachtet werden. Ein kleinerer oder mittlerer Verein kann 
den mit gewaltigen steuerlichen Lasten verknupften Besitz eines eigenen Platzes 
nur durch zwei Wege finanzieren; der erste besteht darin, daB der Verein, urn in 
Ligaspielen sich groBe Eintrittseinnahmen zu verschaffen, die Zuchtung des 
Sportkanonentums als seine wertvollste Aufgabe betrachtet und diese Sonder
klasse durch allsonntagliches Herumhetzen zu den verschiedensten Wettkampfen 
korperlich erschopft und des eigentlichen Sinnes der Leibesubungen beraubt, 
andererseits die viel wichtigere Ausbildung der groBen Masse der Mitglieder ver
nachlassigt. Der zweite Hilfsweg, meist mit dem ersten kombiniert, fUhrt zum 
Alkoholkapital und verkauft den gesundheitlichen Erfolg zahlreicher Sporttrei
bender einer Brauerei, die als Gegenleistung fUr finanzielle Hillen eine Schank
konzession erhalt. Schankkonzessionen fUr sportliche Ubungsstatten sollten von 
den Stadtmagistraten dem BezirksausschuB grundsatzlich zur Ablehnung emp
fohlen werden - wobei aber zu bedenken ist, daB man damit dem Verein ein 
wirtschaftliches Existenzmittel nimmt, fUr das nur seitens der Stadtverwaltung 
selbst ein Ersatz geschaffen werden kann. - Diese Fulle sich ergebender Fragen 
sowie die Ausrustung und sachgemaBe Unterhaltung aller Ubungsstatten er
fordert zu wirksamer und wirtschaftlicher Erledigung ein solches MaB von 
Sachverstandnis, wie es bei der meist ublichen Zersplitterung der hierher gehorigen 
Aufgaben uber die verschiedensten Dezernate, z. B. Grundeigentumsverwaltung, 
Stadtgartnerei, Badedeputation, Jugendamt, Schulverwaltung, Tief- und Hoch
bauamt, kaum bei jedem derselben erwartet werden kann, und weiterhin eine 
Einheitlichkeit der Gesichtspunkte, die ohne straffe zentrale Zusammenfassung 
keinesfalls durchfUhrbar ist. Die Grundung besonderer Stadtiimter fur Leibes
ubungen ist daher in groBeren Gemeinden wohl gerechtfertigt und bedeutet keine 
organisatorische und finanzielle Belastung, solange lediglich Aufgaben zusammen
gefaBt werden, die vorher mit unvermeidlicher Doppelbearbeitung sowieso von 
anderen stadtischen Stellen wahrgenommen worden waren. Nun gilt jedoch 
das berechtigte Interesse der Offentlichkeit nicht nur den Leibesubungen als 
Selbstzweck, sondern in erster Linie ihrer gesundheitsgemaBen DurchfUhrung 
und ihren sozialhygienischen Erfolgen. Es ist deshalb notwendig, Subventionen 
an bestimmte Voraussetzungen zu knupfen und so die zur Erreichung dieses 
Zieles - ohne Beeintrachtigung der Vereinsselbstandigkeit - unentbehrliche 
Moglichkeit stadtischer EinfluBnahme sicherzustellen. Dem Amt fur Leibes
ubungen, in dem dem Arzt unter allen Umstanden eine maBgebliche Mitwirkung 
zustehen muB, erwachst damit zunachst die Aufgabe der Veranstaltung von 
Fuhrerkursen zur Ausbildung sachverstandiger Leiter insbesondere der Jugend
abteilungen. Auf die Beschickung solcher Kurse und auf einwandfreien Sport
betrieb unter Ausschaltung offenbaren Unfugs - z. B. AlkoholmiBbrauch, 
Turnen der Kinderabteilungen in spater Abendstunde, schwerathletische Dressur 
Jugendlicher - kann auf dem Subventionswege ein starker Druck ausgeubt 
werden. Bei Vereinen mit Kinderabteilungen ist eine EinfluBnahme, die sich 
sogar zur Forderung des Rechts schularztlicher Uberwachung des Betriebs 
dieser Abteilungen steigern kann, weiterhin der Schulverwaltung durch die ihr 
rechtlich zustehende Versagung der Eintrittserlaubnis fUr Schulpflichtige mog
lich. Eine gewisse Scheidung von gut geleiteten Vereinen und solchen, in denen 
das Wort "Jugendpflege" nur .zum Aushangeschild fur den Erwerb behordlicher 
Hilfen dient, laBt sich nach dem Frankfurter Vorbild dadurch erreichen, daB man 
nur die dem OrtsausschuB fur Jugendpflege angeschlossenen Vereine unter
stutzt, der seinerseits die Aufnahme von gewissen nachzuprufenden Voraus
setzungen abhangig macht. Unsere fruheren AusfUhrungen ergaben, daB gesund-
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heitlicher Nutzen in vielen Fallen nur bei der Moglichkeit arztlicher Individual
beratung und laufender Kontrolle des gesundheitlichen Ergebnisses zu erwarten 
ist. Diese ist bei Jugendabteilungen durch Bereitstellung des schularztlichen 
Apparates fiir diesen Sonderzweck ohne weiteres, insbesondere ohne fiir Vereine 
oder Stadt entstehende Kosten erreichbar. Diese Vereinigung der Gesundheits
iiberwachung des auBerschulischen Sportbetriebes der Kinder und Jugendlichen 
mit der allgemeiner gerichteten J ugendgesundheitsfiirsorge steUt eine organische 
Notwendigkeit dar, da die von stadtischer Stelle iiberwachte gesundheitliche 
Entwicklung eines Kindes sieh nieht naeh zufalligen Momenten trennen laBt; die 
Leibesiibungen in und auBerhalb der Sehule sowie dariiber hinaus die Gesamt
konstitution des Kindes bilden als atiologische Faktoren eine Einheit, deren 
Ergebnis der jeweilige Gesundheitszustand des Kindes ist. Es bedeutet also die 
Einbeziehung der sportarztliehen Fragestellung in die Jugendfiirsorge keineswegs 
eine Erweiterung der von der kommunalen Offentlichkeit durchgefiihrten Jugend
fiirsorgemaBnahmen, sondern einen untrennbaren Bestandteil derselben. Die 
Tatsache, daB MaBnahmen aus dem Gebiete der Leibesiibungen auf dem Gebiete 
der Erholungsfiirsorge, insbesondere der ortlichen, eine wesentliche Rolle spielen, 
erweisen diese Einheit noeh aus einem weiteren unmittelbar praktischen Grunde. 
Wir konnen also diese Form hauptamtlicher Fiirsorge fiir die Leibesiibungen der 
Jugend als wohlbewahrt bezeiehnen und halten deshalb auch insbesondere eine 
Ubertragung des sich auf die Leibesiibungen erstreckenden Anteils der Jugend
iiberwachung auf besondere Sportarzte fiir durchaus abwegig und unzweckmaBig. 

Auch bei Erwachsenen jenseits der Grenzen der Jugendgesundheitsfiirsorge 
besteht zweifellos ein wesentliches offentliches Interesse an einer beratenden 
Mitarbeit des Arztes in der sportlichen Tatigkeit, die iiber die unmittelbaren 
Einwirkungen der Leibesubungen und deren hygienische Auswertung hinaus 
einen nicht zu unterschatzenden Nebenerfolg mit sich bringt: sie gibt uns die 
Moglichkeit, bei weiten Kr~isen des V olkes eine Friiherkennung von Krankheiten 
und eine Friiheinleitung der Behandlung durchzufiihren und damit prophylak
tische Erfolge auf einem Wege zu erzielen, der sich friiher beim Heere, heute 
bei der schularztlichen Arbeit bestens bewahrte. Offentliche Hillen, sei es des 
Staates und der Kommunen, sei es der Versicherungstrager, machen sich also, 
wenn sie der Ermoglichung solcher Sportarztiiberwachung dienstbar gemacht 
werden, in doppelter Hinsicht bezahlt. Die Erkenntnis dieser Tatsache lieB in 
verschiedenen GroBstadten meist hauptamtlich geleitete iirztliche Sportberatungs
stellen entstehen, die entweder den bestehenden Stadtgesundheitsamtern an
gesehlossen (als erste unsere hallesche Einrichtung von 1920) und von dessen 
Arzten ohne Neuanstellung von Personal verwaltet, oder aber als gesonderte 
Einrichtungen von Stadten (Essen, Leipzig) oder Vereinigungen (Hannover) 
unterhalten wurden. In letzter Zeit haben in groBerer Zahl Polikliniken und -
bisher nur in einem Einzelfalle - Krankenkassenverbande Sportberatungs
stellen an ihren Betrieb angegliedert. In einer Zeit, in der weder Privatarzte in 
hinreichender Zahl zur Durehfiihrung sportarztlicher Aufgaben die notige Aus
bildung besaBen, noch die Sportvereine Gelegenheit hatten, sich von der Wiehtig
keit sportarztlicher Mitarbeit fiir ihre eigenen sportlichen Interessen zu uber
zeugen und daher auch nieht geneigt waren, die erforderlichen Mittel aufzubringen, 
war der von den Kommunen beschrittene Weg der hauptamtlichen Ubernahme 
sportarztlicher Beratung der einzige, der imstande war, eine fur die Offentlich
keit bedeutungsvolle Aufgabe erstmalig in FluB zu bringen. Diese kommunalen 
Sportberatungsstellen, die samtlich trotz noch so verschiedenem organisatorischem 
Aufbau grundsatzlich gleichartig sind, haben eine unentbehrliche Pionierarbeit 
geleistet, ohne die es unmoglich gewesen ware, Sportvereine und Arzteschaft 
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in dem jetzt bestehenden Umfange von der Notwendigkeit einer Zusammen
arbeit zu uberzeugen und ihnen dazu die erforderlichen Grundlagen praktischer 
Erfahrung zu bieten. In diesem Sinne hatten diese Einrichtungen ihre Berech
tigung und haben sie an vielen Stellen auch heute, wo namlich die von ihnen zu 
leistende Vorarbeit noch nicht in hinreichendem MaBe durchgefiihrt worden ist. 
Als Dauerzustand muB eine hauptamtliche Sportarztberatung unseres Erachtens 
jedoch aus grundsatzlichen und praktischen Erwagungen abgelehnt werden. 
Grundsatzlich ist es nicht unbedenklich, einen Prazedenzfall fur die Erweiterung 
individueller Gesundheitsfiirsorge bei Erwachsenen uber die Fursorgeberechtigten 
hinaus zu schaffen, da dieser Schritt in eine Sozialisierung arztlicher Arbeit 
hinein - mag man uber deren ZweckmaBigkeit denken, wie man will - nicht 
ohne Klarheit uber die Konsequenzen und gewissermaBen versehentlich bei 
einer Nebenfrage getan werden sollte. Praktisch darf nicht iibersehen werden, 
daB jede gut geleitete Sportberatungsstelle, wenn sie durch ihre Erfolge bei den 
Sporttreibenden fiir ihre Bedeutung Propaganda macht, sehr bald an die Grenze 
ihrer Leistungsfahigkeit kommen wird. Auch die Tatigkeit am Halleschen Stadt
gesundheitsamt muBte sich, von vereinzelten Ausnahmen abgesehen, auf solche 
Beratungen beschranken, die reihenweise zu vereinbarter Stunde in den Raumen 
des Amtes selbst stattfinden konnten und muBte auf die viel wichtigere Uber
wachung der Sporttreibenden am Ort ihrer Tatigkeit selbst meist verzichten. 
Eine weitere Beschrankung war insofern notwendig, als sich die Untersuchungen 
nur auf die Trainingsmannschaften einer geringeren Anzahl von Vereinen er
strecken konnten, die anfangs dem Rufe des Gesundheitsamtes Folge geleistet 
hatten, wahrend dem inzwischen erwachsenen groBen Bediirfnis der Sportvereine 
keinesfalls entsprochen werden kann. Da die Inanspruchnahme sportarztlicher 
Tatigkeit mit innerer Notwendigkeit sich auf aIle Sporttreibenden ausdehnen 
wird, sobald diesen der Wert arztlicher Hille klargeworden sein wird, ist zur 
hauptamtlichen Durchfiihrung auf langere Sicht ein so groBer arztlicher Beamten
apparat erforderlich, daB er weit alle ubrigen personellen Aufwendungen fiir den 
stadtischen Gesundheitsfiirsorgedienst ubertreffen miiBte. Alle jetzt bestehenden 
Sportberatungsstellen in Deutschland konnen nur geringes Stuckwerk leisten, 
sobald das Interesse der Sportvereine durch ihre Tatigkeit wachst. Da die 
Sportarzttatigkeit sich an jeden Leibesiibungen treibenden Menschen wendet, 
also an den Personenkreis, fur dessen gesundheitliche Versorgung die gesamte 
frei praktizierende Arzteschaft zur Verfiigung steht, da es ferner aus dem oben 
fiir die J ugendfiirsorge dargelegten Griinden abwegig ist, die arztliche Uberwachung 
und Behandlung eines Menschen durch kiinstliche Grenzen zu zerreiBen, gehort 
die Sportarzttatigkeit zweifellos zu den Aufgaben jedes praktischen Arztes. Es 
muB zugegeben werden, daB der Arztestand, dem friiher in der Betatigung als 
Hausarzt auch die prophylaktische Uberwachung aller Mitglieder der betreuten 
Familie oblag, sich unter dem Zwange der hauptsachlich durch die Sozialver
sicherung abgeanderten Verhaltnisse im wesentlichen wahrend der letzten Jahr
zehnte auf die Behandlung von Krankheiten beschrankte und daher groBenteils 
in der Beratung Gesunder, insbesondere auf dem fiir ihn neuartigen Gebiete der 
Leibesiibungen, unzureichende Erfahrungen. bis vor kurzem besaB j inwieweit 
diese Verhaltnisse heute schon eine weitgehende Veranderung erfahren haben, 
wird spater darzustellen sein. Eine Befassung der gesamten Arzteschaft mit den 
Leibesiibungen bringt noch den weiteren praktischen Vorteil, daB damit den 
Sportvereinen eine groBe Anzahl gesundheitlicher Berater zu ihrem V orteile 
erwachst, daB der Hausarzt in den Familien beziiglich der Leibesiibungen der 
Kinder nicht Warner allein, sondern auch in positiver Richtung sachverstandiger 
Berater wird, und daB er auch in der Behandlung gewisser chronischer Krank-
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heitszustande in der Lage ist, entsprechend den modernsten Erfahrungen die dem 
Patienten zuganglichen Leibesiibungen als Hilfsmittel der Therapie heranzu
ziehen. Es bringt also die Generalisierung der sportarztlichen Arbeit auf die 
Gesamtheit des Arztestandes volksgesundheitliche Werte mit sich, die von haupt
amtlichen Sportarzten nicht in gleichem MaBe geboten werden konnen. Wenn 
wir demnach hauptamtliche stadtische Sportarzttatigkeit nur als eine Pionier
arbeit von voriibergehender Berechtigung auffassen - wobei selbstverstandlich 
die Sonderverhaltnisse groBer Stadien u. dgl. durchaus andersartiger Beurteilung 
unterliegen -, so wird dadurch der bleibende Wert von Sportberatungsstellen 
als solchen und von offentlicher Hilfe nicht verringert. Wir glauben aber, daB 
solche unentbehrlichen Hilfen mehr den Charakter genereller als individueller 
GesundheitsmaBnahmen bei Erwachsenen besitzen sollen, und daB auf diesem 
Wege auBerdem mit wesentlich geringerem Mittelaufwand erheblich groBerer 
Erfolg erreicht werden kann. Zuniichst ist die Bereitstellung je nach Ausdehnung 
der Stadt einer oder mehrerer Sportberatungsstellen, d. h. mit den notigen 
Untersuchungsspezialgeraten, Formularen usw. ausgestatteten Riiumen nebst 
Hilfspersonal - das unter mittleren Verhaltnissen, wie bei uns in Halle, lediglich 
aus einer fiir Stunden bereitgestellten Schwesternkraft zu bestehen braucht -, 
eine wesentliche Voraussetzung fiir private Sportarztarbeit, da die Mehrzahl 
der Privatiirzte ebensowenig wie ein kleinerer Verein in der Lage ist, das zu 
sportlichen Reihenuntersuchungen Erforderliche selbst zu stellen. Fiir den 
untersuchenden Arzt ist ferner die Moglichkeit der Einsicht in die stiidtischerseits 
wahrend der Jugendfiirsorgezeit erhobenen und kartothekmaBig festgelegten 
Befunde von groBem Werte fUr die Beurteilung schwierigerer FaIle. Der Vorteil 
fiir das stadtische Gesundheitswesen liegt in der den untersuchenden Arzten zur 
Pflicht zu machenden Ausfiillung gleichmaBiger und zu spaterer wissenschaft
licher Verwertung geeigneter Untersuchungsformulare, wie sie der Arztebund 
zur Forderung der Leibesiibungen gemeinsam mit dem preuBischen Landes
gesundheitsamt aufgestellt hat, und in der Moglichkeit, die darin niedergelegten 
Befunde fUr gleichzeitig in stiidtischer Fiirsorge befindliche FaIle jederzeit 
greifbar zur Hand zu haben. Die organisatorische Leitung durch einen Stadtarzt, 
der hierzu nur einen Bruchteil seiner Arbeitszeit verwendet, sorgt fiir die Zeit
einteilung der sich jeweils zur Untersuchung durch den freigewahlten Arzt ihres 
Vertrauens anmeldenden Vereine, fiir GleichmaBigkeit der sich damit organisch 
in den Rahmen der Gesundheitsamtsarbeit einfiigenden Sportberatungstatigkeit, 
fiir die Ergiinzung des Untersuchungsgeriits und fiir wissenschaftlich statistische 
Auswertung der Ergebnisse. Da das Instrumentarium ebenfalls fiir Unter
suchungen von Jugendlichen in der schuliirztlichen Tatigkeit Verwendung fin
den kann, falls diese im gleichen Hause zu anderen Zeiten stattfindet, entstehen 
Kosten nur in sehr geringfiigigem MaBe. Schwieriger ist schon die Beschaffung 
der zur Bezahlung der arztlichen Arbeit erforderlichen Betrage. An dem Grund
satz der Zahlungspflicht des Vereins fiir die Untersuchung und Beratung seiner 
Mitglieder muB zwar aus den obengenannten Griinden festgehalten werden, 
tatsachlich ist aber vorlaufig nicht zu erwarten, daB von demjenigen Teil der 
Vereine, der nur mit offentlicher Hilfe sein Leben fristen kann, erheblichere 
eigene Aufwendungen fiir einen Zweck geleistet werden, des sen Wert fiir den 
Vereinsbetrieb als solchen meist geringer eingeschiitzt wird als derjenige fiir all
gemeinere Gesundheitsinteressen, fiir deren Pflege sich der Verein nicht verant
wortlich fiihlt. Proletarische Vereine, in denen weder Geldmittel zur Verfiigung 
stehen, noch Arzte als Mitglieder kameradschaftlichen Rat gewahren, wiirden 
damit aus sportarztlicher Betreuung, die gerade fUr sie am wichtigsten ware, 
praktisch ausscheiden. Von den Arzten ehrenamtliche Tiitigkeit zu fordern, 
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um damit der Schwierigkeit zu entgehen, ist unberechtigt, auf die Dauer nicht 
durchfiihrbar und auch jetzt schon der naturgemaB sich ergebenden und not
wendigen Erweiterung nicht zuganglich. Wird die Sportarztarbeit nicht in der 
arztlichen Berufsarbeit eigentlichen Sinnes verankert, so werden nur solche 
Arzte - abgesehen von einigen Idealisten, fiir die die wirtschaftliche Frage keine 
Rolle spielt - bereit sein, sich der Ausbildung und Tatigkeit zu unterziehen, die 
in der Praxis noch nicht voll beschaftigt sind, oder vielleicht sogar in einzelnen 
Fallen, die auf diesem Weg Eingang in die Praxis zufinden hoffen - ein Haupt
grund der Gegnerschaft des Arztestandes gegen die Gratisarbeit -. Sie werden 
auf die Sportarztarbeit verzichten mussen, sobald die Praxis, die die wirtschaft
liche Grundlage ihrer Existenz bildet, sich vergroBert. Damit wird nicht nur 
ein auf die Dauer unertragliches Moment der Unstabilitat in die Sportarztarbeit 
hineingetragen, sondern es unterbleibt sowohl die allgemeine Interessierung der 
Arzteschaft, wie die Mitwirkung gerade der tiichtigsten und daher beschaftigtsten 
Arzte. Aus den gleichen grundsatzlichen Erwagungen, die gegen hauptamtliche 
Sportarztarbeit sprechen, muB es auch als untunlich bezeichnet werden, daB 
nun etwa die Stadte die entstehenden nebenamtlichen Untersuchungshonorare 
tragen, obwohl dies bereits eine erhebliche Verbilligung gegeniiber hauptamtlicher 
Tatigkeit darstellen wurde. Der geeignetste Ausweg scheint uns das Verfahren, 
die Sportberatungsstellen seitens aller finanziell oder ideell an MaBnahmen der 
vorbeugenden Gesundheitsfiirsorge interessierten Stellen der Offentlichkeit -
Staat, Gemeinde und Versicherungstrager - mit einer gemeinsamen Pauschal
subvention auszustatten, mit der besonderen Auflage, diese Summe zur Er
moglichung der Heranziehung eines Sportarztes durch zahlungsunfahige Vereine 
zu verwenden. Dieser Ausweg, der in den von uns gepflogenen Verhandlungen 
bereits die grundsatzliche Zustimmung eines Teils der Kostentrager fand, diirfte 
fUr die nachste Zeit die billigste und wirksamste Form insbesondere kommunaler 
EinfluBnahme auf volle gesundheitliche Auswertung der Leibesiibungen dar
stellen. 

Die Schwierigkeit dieser Verhaltnisse, die Notwendigkeit verstandnisvoller 
Zusammenarbeit mit der Arzteschaft sowie das Ubergreifen in zahlreichen 
Fragen der allgemeinen GesundheitsfUrsorge erweist, daB ein Stadtamt fiir 
Leibesiibungen nur dann das Optimum an Leistungsfahigkeit und organisato
rischer Vereinfachung erreichen kann, wenn es sich in die Pflege des gesamten 
stadtischen Gesundheitswesens eingliedert. Fiir groBte Stadte diirfte das Vorgehen 
Berlins, das das an sich selbstandige Stadtamt fur Leibesiibungen dezernat
maBig dem Stadtmedizinalrat unterstellte, die beste Losung darstellen; fUr 
kleinere Orte liegt es im Interesse der Vereinfachung des Bureauapparates, die 
Geschafte eines Stadtamtes fiir Leibesiibungen vollstandig dem Stadtgesundheits
amt zu ubertragen. 

IV. Der hentige Stand des Sportarztwesens. 
Eine der wichtigsten Aufgaben des 1924 gegriindeten Deutschen Ante

bundes zur Forderung der Leibesiibungen war die Schaffung organisatorischer 
Grundlagen, um dem - Bediirfnis nach arztlicher Hilfe in den Vereinen durch 
Bereitstellung einer hinreichenden Anzahl dazu ausgebildeter Arzte zu entsprechen 
und das Bediirfnis der Sportvereine selbst durch die Ermoglichung von Erfahrungen 
mit sportarztlicher Hilfe zu beleben. Das Hauptgewicht ist dabei auf wirkliches 
Sachverstandnis zu legen. Gute Erfahrungen mit arztlicher Mitarbeit konnen 
nur dann gesammelt werden, wenn der zu Rate gezogene Arzt nicht nur auf 
seinem medizinischen, sondern auch auf sportlichem Gebiete Saohverstandiger 
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ist und seinen Rat den tatsachlich gegebenen Verhaltnissen anzupassen vermag. 
Enttauschungen, die ein Verein erIeben muB, wenn dieses spezielle Sachverstand
nis des Arztes fehlt, werden den Verein mit Sicherheit veranlassen, auf arztliche 
Hille zugunsten des bewahrten Trainers zu verzichten, dessen Erfolge ja zweifel
los vor den Augen aller Vereinsmitglieder liegen. Die Minderzahl der FaIle, in 
denen Schadigungen eintreten, weil individuelle Besonderheiten dem Trainer 
nicht bekannt sein konnen, treten in dem BewuBtsein des Vereins vollig zuriick, 
da der Geschadigte meist seinen Sport aufgibt und sich dadurch der Kenntnis des 
Vereins entzieht. Durch solche Enttauschungen konnen geradezu systematisch 
Kurpfuscher aus den berufsmaBigen Trainern und Sportmasseuren geziichtet 
werden, die erganzende Mitarbeiter des Arztes auch zur Erreichung der gesund
heitlichen Ziele sein konnten und sollten. Das Befassen eines Arztes mit sport
lichen Fragen, von denen er nichts versteht, ist daher nicht nur unniitz, sondern 
unmittelbar schadlich fiir den Sport sowohl wie fiir das Ansehen arztlicher Tatig
keit und arztlichen Standes. Die Grundforderung muB daher in der Beschrankung 
sportiirztlicher Arbeit auf solche Arzte bestehen, die ihre Befahigung dazu 
nachgewiesen haben. Diese Erwagungen fiihrten vielfach zur Diskussion des 
Gedankens der Ausbildung besonderer Sportfacharzte. Sowohl von sportfreund
lichen Arzten als Wunsch, wie von anderer Seite als Schreckgespenst aufgefaBt, 
spielte diese Moglichkeit bei den Verhandlungen des Arztebundes zur Forderung 
der Leibesiibungen mit den Spitzenorganisationen der Arzteschaft, die wir in 
Durchfiihrung unseres Organisationsplanes im Auftrage des V orstandes des: 
Arztebundes fiir Leibesii bungen 1925 fiihrten und gelegentlich der Verhandlungen, 
des Arztetages 1925 in Leipzig zum AbschluB brachten, eine erhebliche Rolle .. 
Nun entnimmt aber sportarztliche Tatigkeit ihre Methodik aus der Untersuchung: 
des gesamten Korpers mit allen seinen Organen. Es gibt keine sportfacharzt
liche Methodik strengen Sinnes, sondern lediglich eine Zusammenstellung von 
Methoden aus allen Zweigen der Medizin und der Anthropometrie nach den Ge
sichtspunkten einer bestimmten Fragestellung. So wie es sich hierbei urn all
gemeinarztliches Wissen handelt, bringt uns auch die Sportphysiologie keine 
neue Wissenschaft, sondern lediglich die Bearbeitung bestimmter Fragen aus 
dem Gesamtgebiet der Physiologie mit der besonderen Note, daB die Leibes
iibungen fiir die Untersuchungsrichtung als Anreger gewirkt haben. Liegen 
somit die Kriterien des Facharztbegriffes nicht vor, zumal unsere in Kursen 
den bereits in der Praxis stehenden Arzten zu vermittelnde Ausbildung vorlaufig 
noch eine recht oberflachliche bleiben muB, so gilt noch auBerdem, ebenso wie 
fiir den beamteten Sportarzt, eine wesentliches organisatorisches Bedenken, da 
namlich kleinere Stadte iiberhaupt auf Sportarzthilfe wiirden verzichten miissen. 
Wir sahen oben bereits, daB durch die Einbeziehung moglichst weiter Kreise der 
gesamten Arzteschaft in das neue Arbeitsgebiet auch den Leibesiibungen sach
lich und propagandistisch am besten geniitzt wird. Zu vergessen ist aber auch 
nicht, daB die Sportarztiiberwachung gesunder Menschen fiir den Arztestand 
nicht nur einen S:Jhritt der Riickkehr zum alten Hausarztprinzip, sondern auch 
in die fiirsorgearztliche Tatigkeit hinein bedeutet, die der praktische Arzt im 
eigenen Interesse nicht als etwas fiir ihn abseits Liegendes betrachten sollte. Die 
gewaltige Vermehrung des Umfangs arztlicher Verantwortung und Zustandig
keit diirften ebenfalls fiir die Entwicklung des .Arztestandes von nicht geringer 
Bedeutung sein. Aus diesen Erwagungen ergab sich die Notwendigkeit, die 
sportarztliche Arbeit der Gesamtheit der .Arzteschaft zuganglich, jedoch durch 
einen gewissen Schutz der Bezeichnung "Sportarzt" von gewissen Voraussetzungen 
der Vorbildung abhangig zu machen. Diese Voraussetzungen muBten sO'gehalten 
sein, daB sie von jedem Arzt auch wirklich erfiillt werden konnten. Fiir diese 
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Vorbildung wurden naeh unserem Vorsehlag yom Arztetag folgende Riehtlinien 
besehlossen : 

1. Teilnahme an einem praktisch und theoretisch durchgefiihrten und von d!;m Arzte
bund z. F. d. L. aIs zweckmaBig anerkannten FortbiIdungskursus. Fur solche Arzte, die 
nicht in der Lage sind, zwecks Teilnahme an einem der von der Deutschen oder PreuBischen 
Hochschule fur Leibesiibungen schon seit Jahren veranstalteten Kurse einige Wochen lang 
auf die Ausiibung ihrer Praxis zu v~~zichten, werden nach Moglichkeit in allen groBeren 
Stadten durch die Ortsgruppen des Arztebundes z. F. d. L. gemeinsam mit den ortlichen 
Arztevereinen im Rahmen des arztlichen FortbiIdungswesens lokale Kurse eingerichtet, die 
neben der Berufsarbeit die notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln. Sport
physiologische, sporthygienische, sportmedizinische Vorlesungen wechseln hierbei mit prak
tisch gymnastischen Kursen, Demonstrationen verschiedener Turn- und Sportarten und Er
klarung ihrer Technik und ihres Trainings, sowie mit Ubungen auf dem fur den Arzt wich
tigen Gebiete der Sportmassage abo 

2. Nachweis der halbjahrigen aktiven Mitgliedschaft in einem einer der bestehenden 
Spitzenorganisationen angeschlossenen Turn- oder Sportverein, der zu bescheinigen hat, daB 
der betreffende Arzt als Mitglied nicht nur mit der betreffenden Leibesiibung genau ver
traut geworden ist, sondern auch iiber das Vereinsleben, die Organisation und das Wett
kampfleben hinreichend sich orientiert hat. Dieser letztere Nachweis ist fiir den Praktiker, 
der aIle seine Ratschlage den in den Vereinen tatsachlich bestehenden Verhaltnissen an
passen muB, besonders unentbehrlich. 

Die AusbiIdung des noch studierenden arztlichen Nachwuchses kann sich mehr in die 
Tiefe des Eindringens in das neue Fachgebiet erstrecken und muB daher iiber die Ubergangs
bestimmungen hinausgehen. Im einzelnen wurde folgendes aIs Vorbedingung festgelegt: 

1. TeiInahm~. an einem an jeder Universitat abzuhaltenden Kursus iiber Sporthygiene 
mit praktischen Ubungen auf den verschiedensten Gebieten der Gymnastik und Massage. 
Voraussetzung hierzu ist die allgemeine Schaffung von sporthygienischen Lehrauftragen, 
wo geeignete Lehrkrafte zur Verfiigung stehen ... An die einzelnen Ministerien und medi
zinischen Fakultaten ist inzwischen seitens des Arztebundes z. F. d. L. unter ausfuhrlicher 
Darlegung des Bediirfnisses und der Griinde herangetreten worden, und es ist bei dem bis
her von ministerieller Seite .gezeigten Verstandnis fiir die Bedeutung unserer Arbeit am 
Erfolg kaum zu zweifeln . ..lJber ein Mindestprogramm als Grundlage einer Anerkennung 
solcher Kurse durch den Arztebund als vollgiiltige AusbiI~ungsmaBnahme wird ebenfalls 
verhandelt werden. Fur Studierende, die zunmal in der Ubergangszeit keine Gelegenheit 
zum Besuch eines sporthygienischen Kursus an der Universitat haben, wird der nachtrag
liche Besuch eines sportarztlichen FortbiIdungskursus im obengenannten Sinn als ausreichend 
anerkannt. 

2. Der Nachweis mindestens halbjahriger praktischer Betatigung in einem Turn- oder 
Sportverein im oben ausgefiihrten Umfange, jedoch mit der Erganzung, daB einem Verein 
gleichartige MaBnahmen der Universitat oder studentischer Korporationen aIs gleichwertig 
betrachtet werden. 

3. Der Nachweis einer vielseitigen personlichen AusbiIdung auf dem Gebiet der Leibes
iibungen und der Erfiillung gewisser Mindestanforderungen in einigen Hauptsportarten. 
Da es fiir einen derartigen Nachweis in den Bedingungen zur Erwerbung des deutschen 
Turn- und Sportabzeichens bereits eine sehr griindlich durchgearbeitete und bestens bewahrte 
Grundlage gibt, wurde die Erwerbung des Turn- und Sportabzeichens zur Bedingung erhoben. 
Da es korperlich besonders befahigte Studenten gibt, die ohne jede Voriibung die Bedingungen 
erfiillen konnen und die daher durch den Besitz des Abzeichens tatsachlich nicht den Nach
weis erbringen, eine Zeitlang Leibesiibungen getrieben und insbesondere das Training am 
eigenen Korper kennengelernt zu haben, kann auf die unter 2. genannte Bedingung min
destens halbjahriger Sportausubung nicht verzichtet werden. Der Besitz des deutschen 
Turn- und Sportabzeichens bringt noch den weiteren sehr hoch zu veranschlagenden Vorteil, 
daB jeder Sportverein den Trager des Abzeichens ohne weiteres als in den Leibesiibungen 
erfahren anerkennt und dadurch der Arzt niemals in den heute oft bestehenden Verdacht 
geraten kann, abseits von der praktischen Arbeit den Leibesiibungen aIs reiner Theoretiker 
und Warner gegenuberzustehen. 

Auf dieser Grundlage ist bereits in der inzwisehen vergangenen Zeit eine 
groBe Anzahl von Arzten in Sportarztkursen, die sieh iiber aIle Teile des Reiehes 
erstreekten, ausgebildet worden. Sporthygienisehe Lehrauftrage zur Erm6g
liehung einer griindliehen sportarztliehen Ausbildung kiinftiger Arztegenerationen 
sind in einzelnen Universitaten bereits erteilt; ihre Erweiterung auf eine gr6Bere 
Zahl von Universitaten wird, wie uns an zustandiger Stelle des PreuBisehen 
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Kultusministeriums mitgeteilt wurde, im wesentlichen nur von dem ortlichen 
Vorhandensein geeigneter LehrkrMte abhangen. 

In denSportarztkursen selbst soll aus derTheorie nur so viel geboten werden, 
wie als anregende Einfiihrung in das Verstandnis eines den meisten Teilnehmern 
neuartigen Fragenkomplexes als Grundlage spaterer Weiterarbeit erforderlich 
ist, und fernerhin alles das, was einer Demonstration bedarf, urn anschaulich zu 
wirken. LehrbuchmaBige Darstellung kann einen solchen Kursus niemals ersetzen. 
Bei weitem das Wichtigste ist der praktische Teil, sowohl durch seine Erlebens
komponente, die der Mehrzahl der Teilnehmer iiberraschend neue Erkenntnisse 
iiber die Tiefe der BeeinfluBbarkeit korperlichen Geschehens gibt, wie durch 
die erforderliche praktische Fiihlung mit den wichtigsten Zweigen der Leibes
iibungen. Am besten sind zweifellos Kurse in den groBen Stadien, die auf einige 
Wochen den Arzt nicht nur aus seiner Praxis, sondern auch seiner gesamten Um
welt herauslOsen und ihm die wertvollen Momente spartanisch einfachen und 
dabei doch unendlich freudigen Lebens bieten, das ganz der Sonne, der Luft und 
dem Sport gewidmet ist. 1m allgemeinen sind es vorlaufig iiberwiegend beamtete 
A.rzte, die zu solchen Kursen die Zeit finden; die Erfahrung, daB es auch fUr den 
vielbeschaftigten Praktiker kaum eine erholendere Verwertung der Ferienwochen 
geben kann, bricht sich erst langsam Bahn. DaB jedoch auch in arztlichen Kursen, 
die sich nur auf die einigermaBen berufsfreie Zeit am spaten Nachmittag und 
Abend erstrecken, auBerordentlich viel erreicht werden kann, erweisen die Er
fahrungen unseres im Friih j ahr 1925 als erste derartige Veranstaltung eingerich
teten Frankfurter Kursus. Die Berechtigung einer solchen abgekiirzten Aus
bildung besteht einerseits darin, daB leicht zugangliche arztliche Kurse den Hebel 
darstellen, mit dem allein das Interesse weiterer Kreise der Arzteschaft erfaBt 
und gehoben werden kann, andererseits in der Erkenntnis, daB der Kursus 
selbst lediglich das erste Glied einer Kette von arztlichen FortbildungsmaBnah
men sein muB, die in Gestalt von Vortragen, Erfahrungsaustausch und An
leitung zu praktischer Tatigkeit die Aufgabe der heute in allen groBen und mitt
leren Stadten bestehenden Ortsgruppen des Deutschen Arztebundes fUr Leibes
iibungen darstellen. 

Die Priifung der Voraussetzung zur Erteilung der Sportarztbefahigung -
einen "Sportarzttitel" als solchen, der etwa auf arztlichen Tiirschildern oder in 
AdreBbiichern gefiihrt werden diirfte, gibt es nicht -, die Mitteilung an die Sport
vereine iiber die geschehene endgiiltige Anerkennung durch den Zentralvorstand 
des Deutschen Arztebundes z. F. d. L. zur Vervollstandigung der Sportarzte
listen, die ihnen die Auswahl des Arztes ihres Vertrauens ermoglicht, ferner die 
Regelung anderer Fragen, an denen die Gesamtheit der arztlichen Standesorgani
sationen ein Interesse hat, insbesondere die Genehmigung von unentgeltlicher 
Arbeit aus besonderen Griinden, oder die Festsetzung von Liquidationsprinzipien, 
iiber die es in der arztlichen Gebiihrenordnung heute noch an einer Grundlage 
fehlt, liegt ortlichen Kommissionen ob, die sich aus Vertretern des Arztevereins, 
der Ortsgruppen des Hartmann-Bundes und derjenigen des Arztebundes zur 
Forderung der Leibesiibungen zusammensetzen. AIle Fragen von grundsatz
licherer Bedeutung, sowie die Verwertung der von den ortlichen Kommissionen 
gesammelten Erfahrungen mit dem Ziele der Gewinnung von Grundlagen fiir die 
Einfiihrung allgemein giiltiger MaBnahmen, sind Aufgabe einer fUr ganz Deutsch
land zustandigen "Arbeitsgemeinschaft fur das Sportarztwesen", die sich aus Ver
tretern der in Frage kommenden Spitzenorganisationen zusammensetzt. Mit 
der Schaffung dieser Organisation ist es uns gelungen, die Bestrebungen eines 
zunachst doch immerhin an Zahl beschrankten Kreises interessierter Arzte auf 
die breite Basis des gesamten deutschen Arztestandes zu stellen, und damit 
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dem, was wir oben als offentliche Aufgabe bezeichneten, die zur Durchfiihrung 
erforderlichen wichtigsten V oraussetzungen zu geben. Beides, offentliche, ins
besondere kommunale und freie Arbeit des Arztestandes muB sich erganzen, wenn 
es geIingen solI, die zahlreichen noch ungeklarten Fragen, insbesondere der Finan
zierung und der Werbung einer hinreichenden Zahl von Arzten fiir die Sport
arztausbildung, einer Losung zuzufiihren und damit tatsachlich dem Sportarzt
wesen denjenigen Platz in der Arbeit praktischer Sozialhygiene zu geben, den es 
auszufiillen seiner Natur und seiner Aufgabe nach imstande ist. 

Eine wesentliche zweite Aufgabe des Arztebundes fiir Leibesiibungen be
steht darin, fiir eine wissenschaftliche Bearbeitung solcher Fragen Sorge zu tragen 
und sie notigenfaIIs auch finanziell zu unterstiitzen, die zur Durchfiihrung Erfolg 
versprechender Individualberatung grundlegend sind. Die bisherigen Kongresse 
des Bundes leisteten auf diesen Gebieten wertvolle Arbeit, ebenso - insbesondere 
auf unmittelbar praktischen Gebieten - ein auf Anregung des Arztebundes fiir 
Leibesiibungen geschaffener FachausschuB des Landesgesundheitsrats (Naheres 
vgl. MALLWITZ). Auch die in ihren Ergebnissen oben dargestellten wissenschaft
lichen Arbeiten sind zum Teil mit Hille und auf Veranlassung des kztebundes 
durchgefiihrt worden. Von besonderer Bedeutung ist es sowohl fiir die wissen
schaftliche Vergleichbarkeit der gewonnenen Resultate, wie fiir die Gewahr
leistung einer Untersuchung, die aIle wesentlichen Punkte umfaBt, daB fiir aIle 
sportarztlichen Untersuchungen ein einheitliches Schema zugrundegelegt wird, 
das in den letzten Wochen durch den FachausschuB des Landesgesundheitsrates 
und den anthropometrischen AusschuB des Arztebundes zur Forderung der 
Leibesiibungen nach den bisherigen Erfahrungen neu aufgestellt wurde und 
S. 776 u. 777 abgedruckt wird, da es schneller und umfassender als jede Be
schreibung in den Gang und die Richtung sportarztlicher Untersuchungen ein
zufiihren vermag. 

Ein besonders dankbares Aufgabengebiet erwachst dem Sportarzt aus der 
Sportmassage. Auch auf diesem Gebiet gibt es zwei Ziele, die sich nicht wider
sprechen, sondern erganzen, das allgemein hygienische und das sportliche. Beide 
Momente finden wir bei der sog. "Vorbereitungsmassage" im Vordergrund, die 
den Korper frisch und geschmeidig machen, die Zirkulation anregen, Ablagerungen 
beseitigen solI und die keineswegs nur psychologische, sondern objektiv fest
stellbare Erfolge aufweist. Sie dient zur allgemeinen Korperpflege des Sportsmanns 
auBerhalb des eigentlichen Trainings sowie zur Vorbereitung im eigentlichen 
Sinne, d. h. zur Schaffung giinstigster Bedingungen auf zirkulatorischem und 
muskularen Gebiet fiir sofortigen Beginn scharfster Anstrengung unter Aus
schaltung der Anfangsphase verminderter Leistung. Sie kann keinesfalls selbst 
die Muskeln iiben oder die Leibesiibungen irgendwie ersetzen, bildet jedoch durch 
Schaffung giinstiger Wirkungsvoraussetzungen im Korper eine wesentliche 
Erganzung. Rein sportlichen Zielen dient die "Zwischenaktmassage", die in 
den Pausen zwischen zwei Wettkampfen oder Teilen von solchen rascheste 
Entmiidung der in erster Linie angestrengten Muskelgruppen zu erreichen sucht 
und deren praktisches Ergebnis vielfach auch fiir den Arzt geradezu verbliiffend 
ist. Die "Entmiidungsmassage" im eigentlichen Sinne, die den AbschluB des 
Sportes bilden solI, erreicht bei sachgemaBer Durchfiihrung eine erstaunIiche 
Frische auch nach hochgradig ermiidenden Ubungen, ein Gefiihl von Starkung 
und Leichtigkeit, das oft noch am folgenden Tage anhalt. Die Muskelschmerzen 
("Turnfieber", "MuskeIkater") werden vermieden, der belebende und psychisch 
forderliche EinfluB der Leibesiibungen wird nachdriicklich verstarkt. Der Arzt 
hat aus verschiedenen Griinden Ursache, das Gebiet der Sportmassage in seinen 
Interessenkreis einzubeziehen. Zunachst iiberzeugt jeder Versuch am eigenen 
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Korper, daB nur wenige, namlich die bestausgebildeten Masseure in der Lage sind, 
die oben skizzierten Ziele zu erreichen. Eine schlechte Massage verstarkt durch 
mechanische Muskelreizung die Ermiidung und hat auf nervosem Gebiet das 
Gegenteil des erstrebten Ergebnisses. Ein guter Sportmasseur muB, um erfolg
reich arbeiten zu konnen, folgende Vorkenntnisse besitzen: 1. Sportkenntnis aus 
eigener Erfahrung, 2. griindliche Vertrautheit mit der allgemeinen Massage
technik, aus der sich die Sportmassage als Sonderzweig entwickelt; 3. Kenntnis 
der anatomischen Verhaltnisse der Korperoberflache und Muskulatur sowie der 
physiologischen Grunsdtatsachen, soweit sie zum Verstandnis der Massage
wirkung erforderlich sind. Der Arzt muB deshalb Lehrer des Masseurs sowohl 
wie der Sporttreibenden bei Erlernung der fiir manche Zwecke vollkommen aus
reichenden Selbstmassage sein und zu diesem Zweck selbst die Massage in ihrer 
Anwendung auf den Sport beherrschen. Ais Masseur selbst kommt der Arzt 
insbesondere bei schwierigen Fallen in Betracht, es ist aber nicht einzusehen, 
warum ein Arzt es ablehnen sollte, soweit es seine Zeit erlaubt, selbst die Sport
massage in ihrer einfachsten Form aktiv auszuiiben. Die Zeit, in der ihm eine 
solche, finanziell zum mindesten wenig lukrative Arbeit moglich war, wird ihm 
ffir die Zukunft wertvoll sein durch Sammlung von Erfahrungen auf einem Ge
biet, in dem neben den theoretischen Grundlagen lediglich die immer wiederholte 
Ubung selbst allmahlich den vollausgebildeten Fachmann schafft. Reine Auf
gabe des Arztes ist die therapeutische Massage, die bei Sportunfallen eine groBere 
Rolle spielt, als auf irgendeinem anderen Gebiet. Nur auf Verordnung des be
handelnden Arztes und in strengster Beachtung von dessen Anweisungen kann 
auch hier der Masseur zum ausfiihrenden Organ gemacht werden, das Erwiinschte 
bleibt in solchen Fallen die Ausfiihrung durch den Arzt selbst. Zahlreiche Grenz
gebiete erfordern vor der etwaigen Heranziehung eines Sportmasseurs die Ent
scheidung des Arztes, die stets dann umganglich ist, wenn die Ursache irgend
welcher besonderen Beschwerden und Schmerzen unklar ist. Auf der einen Seite 
wurden uns mehrfach, z. B. nach den fUr die Schultergiirtelmuskulatur ungeheuer 
anstrengenden Langstreckenkanuregatten iiber 25 km und dariiber, angebliche 
Schultergelenksverrenkungen zur Behandlung gebracht, die zuweilen sogar vom 
Arzt - wegen der volligen Unbeweglichkeit im Gelenk, reflektorischen Muskel
spannung und extremen Beriihrungsschmerzhaftigkeit - als solche diagnostiziert 
wurden, und die als akute Muskeliiberanstrengungen schwerster Art in einer 
vorsichtig beginnenden Massage zum Staunen der Zuschauer innerhalb einer 
halben Stunde der HeHung zugefiihrt wurden. Der etwa vom nichtarztlichen 
Masseur aus einer solchen Erfahrung zu ziehende praktische SchluB konnte in 
zahlreichen Fallen echter, aber schwer erkennbarer Knochenbriiche und Ver
renkungen hochst gefahrlich werden. Eine noch groBere Gefahr besteht bei der 
Verwechslung appendizitischer Reizzustande oder traumatischer Erkrankungen 
der Baucheingeweide mit einfacher, durch Leibesiibungen hervorgerufener 
Bauchmuskelschmerzhaftigkeit, die einer Massagebehandlung durchaus zugang
lich ist. Auch die Generalisierung lokaler Infektionsherde ist mehrfach als Folge 
von Massage beobachtet. Wir haben in der Massage wie in den Leibesiibungen 
selbst ein wirksames Mittel, das stets als Erholungs- und Erfrischungs-, zuweilen 
auch als Heilmittel niitzliche Anwendung finden, in Pfuscherhanden aber eine 
Gefahr bedeuten kann. Der Arzt wird sich deshalb nicht nur zum Lehrer, sondern 
auch im laufenden Betrieb der von ihm beratenen Sportvereine zum Leiter der 
Massage machen und den Masseuren ihr Arbeitsgebiet zuweisen miissen, soweit 
nicht seine eigene praktische Mitwirkung nach Lage des Falles in Betracht kommt. 

Die sportliche Unfallkunde liegt an sich auBerhalb des eigentlichen Sport
arztwesens als einer sozialhygienischen Aufgabe. Sie ist ein Zweig chirurgischer 
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Therapie, verdient jedoch auch in diesem Zusammenhang eine kurze Erwiihnung 
deshalb, weil zahlreiche Besonderheiten dieses Teilgebiet aus dem Rahmen der 
allgemeinen UnIallkunde herausheben und daher jeden Arzt, der sich mit Sport
fragen beschiiftigt, zwingen, sich mit den aus der Eigenart der UnIallursachen 
ergebenden Abweichungen vertraut zu machen. Eine besondere Beziehung zur 
Hygiene ergibt sich aus der Tatsache, daB ebenso wie bei BetriebsunIiillen die 
unmittelbaren Ursachen sich im allgemeinen oft wiederholen, da sie charakte
ristische Momente der Technik bestimmter Sportarten darstellen. Wir besitzen 
daher in Analogie zu gewerbehygienischen MaBnahmen die Moglichkeit pro
phylaktischer Verwertung der gewonnenen Erfahrungen zur Beseitigung,hiiufigerer 
UnIallursachen, soweit ihre Abstellung mit der Eigenart des betreffenden Sports 
iiberhaupt vereinbar ist. Die Tatsache der zunehmenden Ausbreitung eines Be
rufssportlertums - so sehr wir dieses yom piidagogischen, ethischen und gesund
heitlichen Standpunkt auBerhalb der Leibesiibungen stellen - verstiirkt den 
gewerbehygienischen Charakter solcher MaBnahmen, wie wir sie als typische 
Verletzungen der Flieger, MANDL fiir die verschiedensten Sportarten aus der 
jeweiligen Eigenart von Technik und Geriit abzuleiten versuchten. Besonderheiten 
der UnIallbehandlung ergeben sich aus der relativen Einheitlichkeit des gesunden 
und kriiftigen Menschenmaterials, sowie aus dem lebhaften Wunsch zu schneller 
Heilung, einem Wegfall aller Rentenwiinsche und sonstigen Momente, die eine 
Krankheitsverliingerung des Patienten als erwiinscht erscheinen lassen konnten. 
Eine weitere Besonderheit, auf die auch MANDL mit Recht hinweist, besteht in 
dem Heilungsziel. Wiihrend bei den UnIiillen des tiiglichen Lebens der Begriff 
"Heilung" dann Anwendung finden kann, wenn die Schmerzen beseitigt sind 
und die Funktion soweit wiederhergestellt ist, daB keine Beeintriichtigung der 
Berufsfiihigkeit vorliegt, verlangt der Sportsmann yom Arzt die Schaffung der 
Sportfiihigkeit in eben dem Sportzweig, der den UnIall verursachte, d. h. eine 
vollige Restitutio ad integrum, die auch den letzten Rest von Schwiiche oder 
Bewegungseinengung des verletzten Gliedes beseitigt. Wird dieser Gesichts
punkt die Therapie nur gelegentlich modifizierend beeinIlussen, so ist er doch fur 
die Stellung der Prognose von groBter Bedeutung und stellt hierin dem Arzt, der 
die Krankheitsdauer nach anderen Gesichtspunkten zu schiitzen gewohnt ist, 
vor neue und ohne einschliigige Erfahrung recht schwierige Fragen. Bei der 
starken subjektiven Bewertung der Wiederherstellung der Startmoglichkeit 
seitens des Verletzten, der Abhiingigkeit wichtigster EntschlieBungen der Sport
vereine yom prognostischen Urteil des Arztes, etwa der Frage der Personen
besetzung von FuBballigamannschaften fUr kunItige Spiele, endlich bei Beriick
sichtigung der wirtschaftlichen Lage von Berufssportlern wird sich der Arzt dieser 
Fragestellung keinesfalls entziehen konnen, ohne das Vertrauen der Sportkreise 
zu verlieren. Vielfach wird auch bei der Behandlung selbst die Verwertung der 
in dem yom Patienten beherrschten Sport gegebenen therapeutischen Moglich
keiten abhiingig und zweckmiiBig sein, insbesondere yom psychologischen Stand
punkte aus unter sonst gleichen Verhiiltnissen vor jeder anderen Form von Heil
gymnastik den Vorzug verdienen. In den Krankheitserscheinungen selbst, die 
durch sportlichen UnIall verursacht werden, finden sich Besonderheiten weniger 
bei den schwereren Verletzungen als bei den dem Arzt hiiufig fremden Symptomen 
leichterer Muskelrisse, Sehnenbiinder- und Meniskusverletzungen, deren patho
logische Bedeutung fur das allgemeine Leben vielfach so gering ist, daB sie den 
Patienten nicht zum Arzt fiihren wiirden, die aber unter dem Gesichtswinkel der 
sportlichen Leistungsfiihigkeit von erheblicher Bedeutung sind. Bei anscheinenden 
schweren Sportfolgen ergibt oft die genauere Untersuchung, daB die Leibes
ubungen lediglich den zufiilligen GelegenheitsanlaB darstellen. Insbesondere 



Literatur. 779 

miissen wir LININGER durchaus zustimmen, wenn er in der Anerkennung einer 
traumatisch bedingten Tuberkulose auBerst zuriickhaltend ist. In vielen Fallen, 
in denen die Literatur die Tuberkulose als Sportfolge bezeichnet (MANDL) konnen 
wir den Nachweis fiir diesen Zusammenhang keineswegs als gegliickt ansehen. 
Die Haufigkeit ernstlicher V orkommnisse ist trotz einer keineswegs geringen 
Zahl von Sportunfallen relativ, gemessen an der Menge der regelmaBig Sport
treibenden, nicht erheblich. In zahlreichen Fallen gilt fiir Unfalle das gleiche, 
was wir auch auf dem Gebiet der Schadigung innerer Organe feststellen muBten, 
daB nicht die Leibesiibungen selbst, sondern deren gesundheitswidriges Betreiben 
in einer Anzahl von Fallen als Ursache anzusprechen ist. Gelingt es den Arzten, 
durch sachverstandige Mitarbeit diese vermeidbaren Schaden abzustellen, so 
ist der verbleibende Rest von Schadigungsmoglichkeiten im einzelnen so ver
schwindend gegeniiber den gesundheitlichen Nachteilen Unzahliger durch das 
Unterlassen jeglicher Leibesiibungen und durch reines Zimmer- und GroBstadt
leben, daB die in den Leibesiibungen liegende Schiidigungsmoglichkeit nicht als 
Beeintrachtigung ihres sozialhygienischen Wertes aufgefaBt werden kann. 
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Wirkung von 'Varme und Feuchtigkelt. Von 
Geh. Oberregierungsrat Professor Dr. O. S pit t a, 
Berlin. 

'Vlrkung von Pre8iuft. Von Primararzt Dr. Wilhelm 
Mag e r, Brunn. 

Schactigung durch Elektrizitiit. Von Dr. Bruno 
S e ] 1 n e r, BrUnn. 

Gewerbliche Infektionskrankheiten. Von Professor 
Dr. F. H a I t z man n, Karlsruhe. 

Dureh Eingeweidewurmer bedlngte Berufskrank
heiten. Von Professor Dr. Hayo B run s. Gelsen
kirchen. 

Neubildungen und Beruf. Von Ministerialrat 
Professor Ur. Franz K a e I s c h , Munchen. 

Vber den Einnull der Berufe auf das Herz. Von 
Professor Dr. Rudolf K auf man n, Wien. 

Gewerbekrankhelten der oberen Luftwege. Von 
Sanitiitsrat Dr. Alfred P e y s e r, Berlin. 

llerufskrankheiten der Lunge. Von Professor 
Dr. Maximilian S t ern b erg, Wien. 

Einflu8 der Berure auf die Verdauungsorgane. 
Von Dr. A. A I e x and e r, Munchen. 

Die gewerblichen Erkrankungen der Muskeln, 
Sehnen, U:nochen und Gelenke. Von Professor 
Dr. (;eorg H 0 h man n, Munchen. 

Nervenkrankheiten. Vall Dr. Kurt Men del, Berlin. 
Gewerbliche Erkrankungen der Angen. Von Pro

fessor Dr. Richard Cor d s. Koln. 
Gewerbekrankhelten des 0 hres. Von Sanitlltsrat 

Dr. Alfred P e y s e r, Berlin. 
Die Schiidigungen der Haut durch Berut und 

Arbelt. Von Professor Dr. Moriz 0 p pen h e i m , 
Wien. 

Berufliche Stigmata. Von Professor Dr. B. C h a j e s. 
Berlin. 

C. Hygiene einzelner Gewerbe nnd Bernfe. 
Land- und Forstarbelter. Von Regierungsmedizinal

rat Dr. Richard B e r II s t e in, Erfnrt. 
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Gartnerel. Von Gewerbemedizinalrat Dr. H. G e r b is, 
Erfurt. 

Kohlenbergarbelter. Von Professor Dr. W. 8 c h ii r • 
man n, Bochum. 

Eisengewinnung. Von Gewerbemedizinalrat Dr. 
E. B e i n t k e r, Arnsberg. 

Die Verhiittung von Blel, Zink, Kupfer, Silber, 
Gold, Platin und Quecksilber. Von Dr. G. F r e y, 
Direktor am Reichsgesundheitsamt, Berlin-Zehlen
'dorf. 

Alumlnlumgewinnung. Von Gewerbemedizioalrat 
Dr. L. Tel e k y , Dusseldorf. 

Metallbearbeltung. Von Gewerbemedizinalrat Dr. 
H. G e r b is, Erlurt. 

Die Herstellung von Bleiakkumulatoren. Von 
Gewerbemedizinalrat Dr. E. B e i n t k e r , Arnsberg. 

Die Erzeugung von Bleifarben und Bleiverbin
dungen. Von Gewerbemedizinalrat Dr. L. Teleky, I 
Diisseldorf. 

EdelmetalI- und Edeisteinbearbeitung. Von Pro
fessor Dr. F. HoI t z m a 11 n, Karlsruhe. 

Steingewinnung und -bearbeitung. Von Professor 
Dr. Maximilian t; t e r 11 b erg, Wien. 

Zementfabriken und Kalkbrennereien. Von Ge
werbemedizioalrat. Dr. E. He i n t k e r, Arnsberg. , 

Keramlsche Industrie. Von Miuisterialrat Professor 
Dr. Franz K a e I s c h , Miillchen. 

Glaserzeugung und Glasbearbeltung. Vall Gewerbe
medizinalrat Dr. H. G e r b is, Erfurt. 

Unfall- und Krankheltsvcrhiitung In der che
mlschen Industrle. Von Geh. ltegierungsrat Dr. 
R. F i s c her, Senatspriisident im Reichsverslehe
rungsamt, Potsdam. 

Kunstselde-Industrie. Von G~werbemedizinalrat 
Dr. H. Her b is, Erfurt_ 

Gummi-Industrie. Von Gewerbemedizinalrat Dr. 
H. G e r b is, Erfurt. 

Verarbeltung von Wolle und Baumwolle. Von 
Ministerialrat Professor Dr. Adolf T hie Ie, Dresden. 

Verarbeitung von Lumpen (Hadern). Von Mini
sterialrat Professor Dr. Adolf T hie Ie, Dresden. 

Papler-Industrle. Von Gewerbemedizinalrat Dr. 
E. B e i n t k e r, Arnsberg. 

Ledererzeugung und -bearbeltung. Von Professor 
Dr. F. H a I tz man n. Karlsr'lhe. 

Holzverarbeltung und Holzverwertung. Von Ge
werbemedizinalrat Dr. E. Be j n t k e r, Arnsber!!. 

Bearbeitung von Haaren und Borsten. Von Pro· 
fessor Dr. F. HoI t z man n , Karlsruhe. 

Zuckerfabrikatlon und -verarbeitung. Von Landes
gewerbearzt Dr. A. N e u man n, Breslau. 

Miiller, Backer, Zuckerbacker. Von Gewerbe
medizinalrat Dr. H. G e r b is, Erfurt. 

Zigarren- und Tabakarbeiter. Von Professor Dr. 
F. H a I t z man n , Karlsruhp. 

Aikoholgewerbe. Von Gewerbemedizinalrat Dr. 
E. H e i n t k e r, Arnsberg. 

Klelderkonfektion und Schneiderel. Von Dr. 
A. A I e x and e r, Miinchen. 

Schuhmacherel und Schuhfabrikatlon. Von Ge
werbemedizinalrat Dr. H. G e r b is, Erfurt. 

Hut.macherei. Von Gewerbemedizinalrat Dr. 
H. G e r b is, Erfurt. 

Kiirschnerel. Von Gewerbemedizinalrat Dr. 
H. G e r b is, Erfurt. 

Waschereien. Von Dr. A. A I e x and e r, Miinchen. 
Caissonarbpiter (siehe Wirkung von PreBluft). 
Maurer und Ihre Hilfsarbelter. Von Dr. 

A. A I e x and e r, Munchen. 
Maler. Anstreicher, Lackierer. Von Gewerbe

medizinalrat Dr. Ludwig Tel e k y , Diisseldorf. 
Graphisches Gewerbe. Von Professor Dr. Maximilian 

:::; t ern b erg, Wien. 
Das Handelsgewerbe. Von Chefarzt Dr. Arnold 

C z e c h, Wien. 
Seeleute. Von Professor Dr. K. 8 ann e man n , 

Hamburg. 
Eisenbahn- und StraJlenbahnpersonal. Von Hofrat 

Dr. A. Bog dan. Wien. 
Die Krankenpflegerinnen. Von Dr. M. E pst e in, 

Miinchen. 
Muslker. Von Regierungsmedizinalrat Dr. Richard 

B ern s t e in, Erfurt. 

DriUer Band: W ohUahrtspfJege, Tuberkulose, Alkohol, Geschlechtskrankheiten 
801 8. 37 Abb. RM 54.- geheftet; RM 59.70 gebunden 

Die rechtlichen Grundlagen und die Organisation Dr. Georg 8 i man, Aprath, Professor Dr. Richard 
der Fiirsorge einschlie Blich des Armenrechte. V 0 I k, Wien). 
und des Rechte. des Kindes. Von Ministerialrat 
Dr. Hans M a i e r, Dresden. 

Die Tuberkulose. Von Gewerbemedizinalrat 

Der Alkohol und seine Bekampfung. Von Professor 
Dr. E. G. Dr e s e I, Heidelberg. 

Dr. Lud wi!! Tel e k y, Diisseldorf (Dr. Alfred 
Go e t z I, Wien, Dr. 8igismund P e II e r, Wien, 

Die Geschlechtskrankhelten elnschlieJlJich der 
Prostitution. Von Dr. Hans H a u s t e in, Berlin. 

Vierter Band: Gesundheitsfiirsorge, Soziale und private Versicherung 
886 8. 42 Abb. RM 63.- geheftet; RM 69.- gebunden 

L. A s c her, Frankfurt a. M. Clara 8 chi 0 B m a It nt, Diisseldorf. 
Von Gesundheitsfiirsorge. Von Kreismedizinalrat Dr. I (Sozlalverslcherung, Gewerbeordnung). 

Sauglingsfiirsorge (elnschlieBlich Pflegekinder- . Beratungsstellen. Von Kreismedizinalrat Dr. 
wesen und Mutterschutz). Von Professor Dr. L. As c her, Frankfurt a. M. 
8t. Eng e I, Dortmund, und Dr. H. B e h r end t, Kriippelfiirsorge. Von Professor Dr. W. V. 8 i man, 
Frankfurt a. M. Frankfurt a. M. 

Kleinklnderfiirsorge. Von Dr. G.Tugendreich, Fiirsorge liir Blinde. Von 8anitiitsrat Dr. W. 
Berlin. Fe i I c hen f e I d, Chariottenburg. 

Sozlale Hygiene und Schulaiter. Von Professor Fiirsorge fiir Taubstumme. Von Dr. E. M a tth ias, 
Dr. A. Gas t par, I. 8tadtarzt, Stuttgart. Liibeck. 

Der Schularzt. Von Geh. 8anitiitsrat Dr. A. 0 e b - Die Hilfsorgane der Gesundheltsflirsorge, ihr 
be" k e, 8tadtarzt a. D" Wiesbaden. Wirkungskrels und ihre Ausbildung. Von Stadt-

Schulkinderfiirsorge. Von Dr. Th. H 0 f fa, medilinaldirektor Dr. H. R a sen h a u p t, Leiter 
leitender Arzt des stadtischen 8iinglingsheims, des stadtischen Gesundheitsamtes, Mainz. 
Barmen. Desinfektoren und Seuchenschwestern. Von 

Die Fiirsorge fiir moralisch Mlnderwertlge. Von Professor Dr. E. 8 eli g man n, Abteilungsdirektor 
Professor Dr. A. G reg 0 r. leitender Arzt der im stiidtischen Hauptgesundheitsamt, Berlin. 
badischen Erziehungsanstalt Flehingen. Die Sozialversichernng. Von Dr. H. D e r s c h , 

Fiirsorge fiir Schwachsinnlge und Epileptiker. 8enatspriisident im Reichsversicherungsamt, Berlin. 
Von Oberarzt Dr. C. K lee f i s c h, Essen. Der Arzt In der deutschen Sozialverslcherung. 

FiirsorgefiirGeisteskranke. VonDr.E.Matthias, Von Dr. W. Pry II, Chetarzt der allgemeinen 
Liibeck. Ortskrankenkasse, Berlin. 

Schwangeren- und Wochnerinnenfiirsorge ein- Der Arzt in der Invaliden- und Unfallversiche-
schlleBlich Anstalten. Von Professor Dr. Ed. rung. Von Obermedizinalrat Professor Dr. 
Mar tin, Direktor der Rheinischen Provinzial- H. K n e p per. KOin a. Rh. 
Hebammen-Lehranstalt, Elberfeld. Prlvatverslcherung. Von Professor Dr. G. Flo r-

Mutterschaftsschutz und -fiirsorge 1m Gesetz s c h ii t z, I. Bankarzt, Gotha. 




