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~it  1 Tex~abbildung. 

Ich stelle mir die Aufgabe, die Frage zu beantworten, welche Gefahren 
clas Industriemilieu des Rheinisch-Westf~lisehen Ruhrkohlengebietes in 
sozialmedizinischer und kriminogener Hinsicht fiir die Jugend darbietet.  
- -  Die Untersuehung der rein gesundheitlichen Gefahren wurde aul~er 
acht gelassen, weil sie in den Zust~ndigkeitsbereich des Gewerbe- 
hygienikers f~llt. 

Die Methodik war folgende: Zun~chst wurden Ortsbesichtigungen 
in grol~em Umfange vorgenommen, um an Ort und Stelle die Eigenart  
des Ruhrgebietes und den Anteil der s~ehlichen und mitmensehlichen 
Umweltverhi~ltnisse an der Verwahrlosung und Kriminalit~t der Jugend 
zu erforschen. - -  Die Untersuchung des Milieus deckte ganz best immte 
Sch~den auf, die zu einem noch n~her abzugrenzenden Anteil erwuchsen: 

1. aus der BevSlkerungsdichte und BevSlkerungsmischung, 
2. aus Alkoholismus und Neigung zu anderen materiellen Genfissen, 
3. aus Besehi~ftigungs- und Aufsiehtslosigkeit vieler Jugendlieher, 
4. aus der schlechten wirtschaftliehen Lage und der ~ber f remdung 

der  Industriearbeiterschaft.  
I m  zweiten Teil der Arbeit wurden umfangreiehe Rfickfragen bei 

Gerichten, Jugendriehtern, Staatsanw~lten, Lehrern, Schulr~ten, Ju-  
gend- und Arbeits~mtern und Direktoren yon Strafanstalten, Gef~ng- 
nissen und Ffirsorgeerziehungsanstalten verwertet  und mSglichst zahl- 
reiehe Untersuchungsergebnisse yon gefahrdeten, dissozialen und aueh 
kriminellen jugendlichen und erwachsenen Industriebewohnern nieder- 
gelegt. - -  Um nach MOglichkeit das ja aueh im Kohlenrevier sehr in 
Frage kommende GroBstadt- vom Industriemilieu zu unterscheiden, 
wurde im Gegensatz zu den :[ndustriegroBst~dten auch die Jugend eines 
liindlichen Industrieortes erfal3t. Der letzte Teil der Aufgabe bestand 
darin, die zur Bek~mpfung der genannten Sch~den geeigneten Mittel 
zu bestimmen. 

1 Vorgetragen auf der 17. Tagung der Dtsch. Ges. f. gerichtl, u. soz. ivied, in 
Hamburg, September 1928. 
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Beschreibung des Indu~triemilieus: Der Indust r iebezirk  als Ganzes 
betrachtet  kann aufgefaI~t werden als eine locker zusammengefiigte 
Industr iestadt  yon ungeheurer Ausdehnung. Eine Industriestadt  ist 
eine Anhauiung yon Menschen, die der Init iat ive der kapitalistischen 
Industrie ihr Zusammenleben und ihren Unterhal t  verdanken 1. Diese 

Indus t r i e s t ad t  liegt zwischen Ruhr  und Emscher, Rhein und Dortmund ' .  
Aber die , ,Riesenmontanstadt",  d ie  im Dienste der Kohle und des 
Eisens steht, ist doch in ihrer Gesamtheit  keine reine Grol~stadt. Be- 
baute, durch elektrische Bahnen miteinander verbundene und wie 
Gelsenkirchen und Buer der verwaltungstechnischen Einigung zuge- 
ffihrte Stadte werden unterbrochen dureh Walder, Wiesen und Acker- 
flachen mit  vereinzelten GehSften. Die landliche Eigenart  wird dieser 
Gegend vSllig genommen dureh Zeehen mi t  FSrderttirmen- und KSrben, 
durch andere industrielle Anlagen, durch Berghalden, Arbeiterkolonien 
und kanalisierte Fliisse wie Emscher und Ruhr, die vor allem der Ab- 
wasserbeseitigung dienen. In  anderen Gegenden, wie z. B. in der Gegend 
yon Oberhausen, t I amborn  und Gelsenkirchen, breiten sich riesige 
HochSfenanlagen und Kokereien aus. Vielerorts, besonders im Bochumer 
Bezirk und in Gelsenkirchen, ragen ungezahlte Kamine hervor, deren 
Rui~ Land und Hauser .bedeckt. Die Luft  ist rauchig und, wie man im 
Ruhrbezirk sagt, stickig. Das ist die naturale und gegenstandliche Umwelt  
im Sinne Hellpachs 3 und Popps  a. 

Wenn naeh Spethmann ca. 1500 Einwohner auf l qkm kommen, so 
kann man yon einer ungewShnlichen BevSlkerungsdichte sprechen. 
Diese BevSlkerungsdichte ist durch einen erstaunlich sehnellen Wachs- 
tumsproze•, der erst 1900 in die HShe schnellte, entstanden. So hat ten 
Essen 1894:7175 und 1900: 118863; 1910: 294653; - -  Gelsenkirehen: 
1880: 14615; 1900 :36935  und 1910: 169513; - -  Reeklinghausen: 
1894:3893 und 1910 41087 Einwohner~. 

Die BevSlkerung selbst, die die mitmensehliche Umwelt  dartsellen 
wiirde, ist s tark iiberfremde~, die bodenstandigen Westfalen und I~hein- 
lander sind durchmischt mit  hinzugewanderten Fremden. Es sind 
insgesamt etwa 50 % Eingewanderte vorhanden. Bei der Belegschaft der 
Zeehe ,,KSnig Ludwig" sind nur 12% Eingesessene. Besonders inter- 
essant ist in dieser Beziehung Iekern, das nach meinen Festellungen 
vor 30 Jahren 600 und heute 22000 Einwohner zahlt. In  dem Orte 

1 Werner Sombart, Das Wirtschaftsleben im Zeitalter des GroBkapitalismus. 
Duncker & Humblot, Miinchen und Leipzig 192~, S. 401. 

2 Die Ruhrstadt und der Ruhrstadtkreis. Von Priv.-Doz. Dr. Spethmann, 
:Essen. ,,Die I-Ieimat" 2, Nr 10, S. 285 (Oktoberh. 1926). 

3 Willi Hellpach, Psychologie der Umwelt. Urban & Schwarzenberg, Karls- 
ruhe 1924, S. 112. 

a Popp, Das padagogische Milieu. Hermann Beyer & SShne, Langensalza 1928. 
5 Werner Sombart, 1. c,, S. 405. 
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Ickern sind 85% Fremde und nur 15% Einheimische. Unter  den Ein- 
gewanderten befinden sich besonders viele Ostpreul~en, Oberschlesier 
und Po]en. 

Die personale Umwelt  im Kohlenrevier erh~lt dadurch ein beson- 
deres Geprage, dal3 Tag ffir Tag zahllose Arbeiter mit  auffallend blasser 
Gesichtsfarbe die Zechen und Fabriken verlassen oder auch in Zfigen 
und StraBenbahnen heimfahren. 

Der Werdegang des jungen Bergmannes, des Hauptver t re ters  der 
Industriearbeiterschaft,  ist folgender: Der Jugendliche vom 14. bis zum 
16. Lebensjahre wird auf der Zeche als Bergeklauber oder Handwerks-  
lehrling eingestellt. Diese haben leiehte Arbeiten zu verrichten und 
stehen unter  st~ndiger Aufsicht ~lterer Personen. Na~h dem vollendeten 
16. Lebensjahre kann der Jugendliche in die Grube verlegt, oder, falls 
er bis dahin anderswo besch~ftigt war, ffir die Grube angelegt werden. 
In  der Grube wird er dann beschaftigt als Bremser, , ,Anklauber" oder 
Schlepper unter Berfieksichtigung seiner Eignung ffir eine best immte 
Arbeit. H a t  er diese Arbeiten etwa 3 Jahre  lang zur Zufriedenheit seiner 
Vorgesetzten ausgeffihrt und ist er kr~ftig, so kann er innerhalb einer 
Kameradschaft  als Gedingesehlepper geffihrt werden. Als solcher wird er 
iu der Hauptsache mit  Wagenffillen und Bergeversetzen besch~ftigt. 
E r  verdient dann 

im 1. Jahre als Gedingeschlepper 16,0% weniger, 
im 2. Jahre als Gedingeschlepper 7,5% weniger, 
im 3. Jahre als Gedingeschlepper 5,0% weniger 

als der Hauer.  Wenn er nach dem 3. Jahre  im Gedinge Geschiekliehkeit 
zeigt und sich zur Hauerarbei t  eignet, kann er bei der n~chsten Ge- 
legenheit an einem Hauerkursus teilnehmen. Nach Ablegung einer 
Priifung kann er dann zum Hauer  befSrdert werden. Als solcher hat  er 
den Hauerlohn zu beansl~uchen. Wenn er einige Jahre als Hauer  t~tig 
war und f~hig ist, selbst~ndig in einer Kameradschaft  die Arbeit zu lei- 
ten, kann er zum Ortsaltesten bestellt werdem Als solcher sind ihm die 
fibrigen Arbeiter der Kameradschaft  unterstellt,  u n d e r  tr~gt die Ver- 
antwortung ffir alles, was in der Arbeit vor sieh geht. I s t  er Orts~ltester 
einer grSl3eren Kameradsehaft ,  z. B. fiber 20 Mann, so erh~lt er 0,50 Mark 
bis 1 Mark pro Schicht mehr als die fibrigen Hauer.  I m  Arbeiterstand 
ist hiermit wohl der hOchste Grad erreicht. 

Die bisher geschilderten Verh~ltnisse haben unter  dem Einflul3 
besonderer Zeiten ein hSehst eigenartiges wirtschaftliches und kulturelles 
Milieu geschaffen, das jetzt  kurz gezeichnet werden soll. 

Zun~chst hat  die BevSlkerungsdichte zu einem grenzenlosen Woh- 
nungselend gefiihrt. Nach der Denkschrift  des frfiheren kommissa- 
rischen Oberbfirgermeisters der Stadt  Gelsenkirchen-Buer, v. Wedel- 
staedt, ist das Wohnungselend geradezu erschfitternd. Naeh der Reichs- 
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wohnungszi~hlung 1927 kamen auf je 100 bewohnte Wohnungen ttaus- 
haltungen und Familien ohne selbst~ndige Wohnung in Industriest~dten 
wie: Hamborn 19,4; in Gelsenkirchen 13,3; in Oberhausen 12,5; in 
Bochum 10,9; in Essen 10,8; und  in Duisburg 10,7; dagegen in an- 
deren Grol~stadten wie Berlin: 9,7; Breslau 9,4; Diisseldorf 9,5; Mfin- 
ster i. W. 8,4; Krefeld 3,4; K6nigsberg 13,1 und Frankfurt  a. M. 13,5. 
Die Ziffern fiir die Industriesti~dte sind im Vergleich zu den Ziffern 
der anderen Grol]sti~dte also keineswegs gfinstig. Der zehnte Teil der 
Bev61kerung in Gelsenkirchen-Buer hat keine eigene Wohnung 1. In  
einer Stadtverordnetensitzung in Dortmund war vor kurzem die Rede 
yon dem ,,Wohnungsskandal" im Industriebezirk. Nach Bemerkung 
eines Stadtverordneten wurden jfingst 16451 Wohnungssuchende in 
Dortmund gemeldet. Die Reichswohnungsz~hlung yon 1927 hat ffir 
den Industriebezirk ~uI~erst ungtinstige Ziffe'rn ergeben. Dort hat  man 
nicht selten festgestellt, da~ eine 5kSpfige Familie in einem einzigen 
Zimmer mit nur einem Bett und Familien yon 8 und mehr Personen in 
einer Kiiche und einem Sehlafraum leben miissen. Von jfingeren Kindern 
werden 4--5  in ein Bett gepackt, oder sie schlafen auf Decken auf dem 
FuBboden. --  Der Kriminalkommissar Tenholt teilt mir mit, dai~ es in 
Gelsenkirchen-Buer keine Seltenheit sei, wenn 8--10 erwachsene Per- 
sonen beiderlei Geschlechts in einem Zimmer hausen. Am 11. August 
1928 untersuchte ich die Wohnungsverhaltnisse in der friiheren . . . schen 
Fabrik, der sog. Westfalenhalle, in N .N .  Die Untersuchung hatte 
folgendes Ergebnis: Ein Raum von ca. 35qm Grundfl~che, 2,40m tIShe 
mit nur kleinem Oberlicht und k e i n e m  Seitenfenster wird von 5 Personen 
und zwar e i n e m  Ehepaar und dessen 3 inzwischen erwachsenen Kindern 
verschiedenen Geschlechts bewohnt. Der Ehemann ist schwer tuber- 
kulSs, auch die Kinder sind nicht gesund. --  Der zweite Raum in dem 
obengenannten Hause ist entschieden kleiuev und wird ebenfalls von 
einer 5kSpfigen Familie bewohnt. --  Der 3. Raum, der ca. 30qm umfaBt 
und nur ein kleines Fenster nach Westen hat, wird von 2 Ehepaaren 
mit 3 Kindern bewohnt. Die Kinder, im Alter von 1--5 Jahren, sind 
kr~inklich und elend. --  Im 4. Raum, von gleicher GrSBe wie die eben- 
genannten R~iume, wohnt eine 4kSpfige Familie. 2 Kinder mfissen sich 
wegen Platzmangels aulterhalb aufhalten. --  In  einem weiteren Raume 
haust ein Ehepaar mit 4 TOchtern im Alter yon9- -19  Jahren. --  In 
einer 2-Zimmerwohnung in Gelsenkirchen wohnt eine aus Ostpreu~en 
zugezogene Familie. Das Ehepaar schl~ft mit seinen 10 nahezu er- 
wachsenen Kindern (7 SShne, 3 TSchter) in dem einen Sehlafraum. 
- - I n  einer 3-Zimmerwohnung wohnen 3 Familien mit 1, 2 bzw. 
4 Kindern, zusammen 13 Personen. Die Frauen benutzen einen Raum 

1 v. Wedelstaedt, Wohnungsnot und ihre Bek~mpfung. 1928, S. 12 (ohne 
Yerlagsangabe). 
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gemeinsam als Kfiche. Die Ehefrau des Inhabers dieser Wohnung be- 
finder 'sich seit Juni  dieses Jahres in einer Nervenheilanstalt.  Der Zu- 
sammenbruch ist nach Ansicht des Arztes auf das beengte Wohnungs- 
verh~ltnis zurfickzuffihren. - -  In  einer Wohnung, die nur aus einer 
Kiiche besteht, wohnen und sehlafen zwei Familien, und zwar hat  die 
erste Familie eine Toehter von 30 Jahren  u n d  ein Enkelkind yon 10 
Jahren,  die zweite Familie hat  2 TSehter im Alter yon 5 und 7 Jahren.  

Besser n o e h  als durch diese Angaben wird das Wohnungselend 
illustriert durch die Tabelle 1, die ich ebenso wie Tabelle 2 dem Direktor 
des Wohnungsamtes Jander in Gelsenkirchen verdanke. 

Aueh in Gelsenkirchen sind von mir eingehende Ortsbesichtigungen 
und Wohnungsuntersuchungen vorgenommen worden. Die wieder- 
gegebene Tabelle 1 (s. S. 182) stellt nur eine Stichprobe aus einer grol~en 
Anzahl von Untersuehungsergebnissen dar. 

I m  AnschluB an die Sehilderung des Wohnungselends bedarf es 
einer besonderen Erw~hnung des Schla/- und Kostgdngerunwesens. In  
Wohnungen, die an sich ffir die FamilienangehSrigen schon vSllig unzu- 
reichend sind, werden noch Schlafg~nger, bisweilen beiderlei Geschlechts, 
aufgenommen. Die Wohnungs~mter stehen den Verhaltnissen maehtlos 
gegenfiber und mfissen sich darauf beschr~tnken, durch Ermahnungen 
auf eine Anderung der unhaltbaren Zust~nde einzuwirken, was aber 
meistens nichts nutzt.  Durch Ausfiihrung folgender Beispiele soll ver- 
sucht werden, das Sehlafgi~ngerunwesen recht zu beleuchten: In  dem 
Schlafraum einer 2-Zimmerwohnung auf der HerdstraBe in Gelsenkirchen 
schl~ft ein Schlafbursche zusammen mit  der Wohnungsinhaberin und 
deren 2 TOchtern ( l l  und 12 Jahre) und einem Sohn von 9 Jahren in 
einem Schlafzimmer. In  der Kiiche sehl~ft eine Dirne. - -  Auf der 
Grabenstral~e hausen in einer kleinen Zweizimmerwohnung 8 Personen. 
W~hrend die Wohnungsinhaberin sich den einen Raum mit  ihren beiden 
erwachsenen SShnen und einer l lji~hr. Tochter teilt, schliift die 25j~hr. 
Tochter mit  ihren beiden unehelichen Kindern yon 2 Jahren  bzw. 1/2 Jahre  
und einem Schlafg~nger im anderen Raume, der gleichzeitig als Kfiche 
dient. Der Schlafbursche soll der Vater der 2 unehelichen Kinder sein. 

- -  Bei den yon mir untersuehten verwahrlosten weiblichen Ffirsorge- 
zSglingen wurde in 6 Fallen festgestellt, dal] ein junges M~dchen das 
Zimmer mit  einem Schlafburschen geteilt hatte.  

Die Bedeutung des Schlafg~ngertums wird aueh deutlich durch die 
Tabelle 2 (s. S. 183) illustriert: 

Sie gibt eine Stiehprobe aus meinen Untersuchungen und den Fest- 
stellungen Jander8 in Gelsenkirchen. 

Bei den eben geschilderten trostlosen Wohnungsverh~ltnissen ist 
es verst~ndlich, wenn der Industriearbeiter sich besonders hi~ufig 
fiber sein Elend durch den Alkohol hinwegzut~uschen versucht .  Er  hat  
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Tabelle 1. Beispiele i~ber/iillter Wohnungen. 

R. 2 

Eriehstr,  42: 
Raum 1 = Kiiche 

2 = Sehlafz. fiir 
12 Personen, u. zw. : 

Ehep. O. Wohn.-Inh.  
3 T. un te r  10 J a h r e n  
1 T. 14 
1 S. fiber 14 Jahre  
2 T. 14 
Ehep. L., Schwiegersohn 
1 S. un te r  10 J a h r e n  
Einheirat .  L. ist  26 J.  

a l t  6. VII. 28 . . . 

Belegung  
m i t  Pers .  

9 12 

Kronprinzenstr ,  33 D:  
[ Ehep. W. 

R. 2 / 2 S. = 21/2, 1/4 J.  
t 3 T .  = 9 ,  12, 1 8 J .  
[Ehep .  R., Schwager, 

R. 3 1919 Zuzug 
/ 3 S .  =5, 3, 1 J .  
t 1 T .  = 2 J .  

Zuzug . . . . . . . .  

Grabenstr .  22 : 
[Ehep.  W. Tr., verh. 

Schwager 27 Jahre ,  
R. 1 / 15. X. 26 

( 1 T .  = 1 J a h r  
Kronprinzenstr .  24 E:  

Ehep. F. 
R. 2 2 T. fiber 14 Jahre  

[ Ehep.T.  34J. 12.XI.26 
Zuzug 

R. 3 ] 3 S. unter  10 J a h r e n  
t l T .  

T. 20. VII. 28 als Wohn.-  
Such. gem. 

Zuzug . . . . . . . .  

Bornstr.  30 : 

4 10 

R. 2 

R. 3 

R. 2 

E h e p .  Fr. T., Wohn.-  
Inhaber  

2 S .  = 20, 2 2 J .  
4 T. = 33, 18, 16, 15J. ,  

z.Z. in Stellung 
�9 Ehep. E. Tr., verh. Sehw. 

26 J., 15. X. 26 
�9 2 S .  = 1 / 2 ,  2 J .  
Einheira t !  . . . . . .  

Bornstr .  28: 
Ehep. M. 
4 S. = 23, 21, 14, 3 J.  
3 T. = 20, 13, 10 J .  

[ Wwe. N. 
R. 2 ~ I T .  = 1 6 J a h r e  

[ 2 S .  = 2 1 ,  17 Jahre  
[ Ehep. L., Schwieger- 

sohn = 25 J., verb. s. 
R. 3 | Sept. 1925 

t 2 T .  = 2 ,  3/4J. 
L. als Wohn.-Such. n. 

gemeldet  
Einhei ra t  ! . . . . . .  

Plutostr .  7 : 
[ Ehep. K. 
] 1 S. unter  10 J. 

R. 2 | 1  T. , 10 
( 1 S .  ,, 14 , ,  

R. 3 = 4  S. tiber 14 ,, 
[ Ehep. K., Bruder,  30 J.  
| al t  20. VII. 28 

R. 4 | 2  T. unter  10 J. 
( 1. X. 27 Zuzug v. Ostpr. 

4 8 

9 13 

[ Ehep. M. jun.,  verb. S. 
R. 3 { 23J., Dez. 1925 verh. 

[ 1 T. = a/4 J . . . . . .  
Bornstr .  21 : 

R. 2 = Ehep. Seh. 

R. 3 T. 19, 16, 13, 8 J. 
~ Ehep.  G., Sehw.-Sohn, 

R. 4 [ 27J.,  Sept. 1927verh. 

Bismarckstr .  101 a : 
Wwe. K1. 
3 S. = 27, 23, 21 J.  

R. 2 1T .  = 1 8 J .  
1T .  = 14 ,, z.Z. beim 

Bauer  
Ehep. M., Schwieger- 

R. 3 sohn. 1. VII.  25 
1S .  = 2 J .  
1T.  = 3 , ,  �9 . . . .  

Belegung  
mi t  Pers.  

a l t  I neu  

7 13 

15 

12 

10 

6 10 
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Tabelle 2. Besondere Fdlle au/genommener Untermieter oder Schla/gdnger. 

Wiehagenstr. 56 e: 
Witwer Schappe, 

R. 2 [ Wwe. Pieczinsky 
1 s .  = 

R. 3 1 T. 21 Seh. 

P" T. 1 5 J  . . . .  
Westfalenstr. 37 : 

[ Wwe. Brause 
R. 2 ~2 S. = 23, 14 J. 

t 4  T. = 28, 19, 17, 11 J. 
J Ehep. Zaeke (Schw.-S.) 

R ' 3 [ 1 S . = 9 J  . . . . . .  

Neuhallerstr. 37 : 
[ Ehep. Gross 
~1 S . =  16J .  

R ' 2  [ 2  T . =  14, 1 1 J .  
1 Sehlafg. 
Ehep. Kopetsch 

R ' 3 1 1 T . = l / 2 J . . '  . . . 

Grillostr. 140: 

R. 2 {1T.=21J.,Beide t b e . l S ' = 3 2 J "  

Belegung 
mit  Pers. 

Wannerstr. 306 : 
Ehep. Schietz 

R. 2 2 8 . =  9 ,5  J. 
1 Schlafg. 

R. 3 ~ Ehep. Sechten 
[ 1 S. = 11/2 J . . . . .  

Olgastr. 17 : 
[ Ehep. Malsatzko 

R. 2 ~1S .  = 2 1 J .  
Ehep. Derdack 
1 S . =  9 J .  

R. 3 = 2 Sehlafg . . . . . . .  

| Ehep. Jablonsky 
R. 3 ~ 3 S . = 2 3 , 1 9 , 1 3 J .  

( 1 T . =  10J .  
Ehep. Lipek 

R. 4 | 1 S . =  3/4J . . . . . .  
Saarbriickerstr. 36d : 

| Ehem. Fr. Nowak (Frau 
l~. 1 ~ im Gef~ngnis) 

[ 1 Schlafg. weibl . . . .  
Schonnebeckerstr. 24 : 

Ehep. St. Pospich 
R. 1 1 S . = 4 J .  

2 T . =  1 ,2  J. 
1 Schlafg . . . . . . .  

Wemkenstr. 51 : 

Kirchstr. 16 : 
[ Wwe. Brohl 

Ehep. Brohl (S.) 
R ' 2  | 3  S. = 12, 7, 2 J. 

t l T . = 5 J .  
Ehep. Klaus 

R. 3 1 S . = 2 J .  
1 T . = 2 J  . . . . . .  

Theodorstr. 32: 
R. J Ehep. R. Driemel 

1 + 2 / 2 T . = 5 , 2 J .  
Ehep. O. Driemel 

R. 3 1 S . =  1 J .  
2 T . =  8, 19J .  

| Ehep. T. Driemel sen. 
R. ~1S .  = 13 J. 

4 - k 5 / 2  T. = 12, 1 6 J  . . . .  
Hilgenboomstr. 67 e : 

[ Frau Glotzbach: lebt 
getrennt 

R. 1 | 1 S . = 3 J .  
(1  Schlafg . . . . . . .  

Lothringerstr. 26 : 
R. 1 ~ Ehep. Jakubana  

( 1 Schlafg. weibl . . . .  
Saarbrtiekerstr. 25 b : 

| Wwe. Hempel 
[ 1 T . =  30J .  

R. 1 ~ l E n k e l =  10 J. 
[ Ehep. Herlinghaus 
[ 2 S . = 1 , 3 J  . . . . .  

Karl  Meyerstr. 43: 
[ Ehep. W. Pillath 

R. 2 ~ 2 T .  = 1,2 J. 
[ 2 S. erwachsen . . . .  

[ Wwe. Uhlenbrock 
] 1 S . =  19 J. 
J1T.=22J. 

R. 2 | Ehep. Cikawy 1 S. = 1 
| u. 1 S . = 3 J .  
( 1 Schlafg . . . . . . .  

Hilgenboom 69 d: 
R. 2 ~ Ehep. B. Fidder 

[ Ehep. Rohde . . . .  

Belegung 
mit  Pers. 

alt  neu 

11 

14 
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dazu reichlich Gelegenheit, da fast an jeder Stral3enecke eine Kneipe 
zu finden ist, die meistens 2 getrennte R~ume und zwar einen fiir bessere 
Gi~ste und den anderen fiir den sog, , ,Kumpel"  hat.  Nach den zuver- 
li~ssigen Beobachtungen des Mediziners Franz Norpoth aus Gladbeck 
hat  die Zahl der Konzessionen insbesondere die der Kleinhandelskon- 
zessionen in Buer und auch in anderen Industrieortcn stark zugenommen. 
Diese Tatsache ist wahrscheinlich in Zusammenhang zu bringen mit  
einem Runderlal3 des preul3ischen Ministers des Innern, welcher die 
Ablehnung eines zu konzessionierenden Betriebes wegen zu geringer 
Entfernung v o n d e r  n~chsten Verkaufsstelle nicht billigt. - -  Bemcrkens- 
wert ist, dai~ bei manchen sog. HeiI3betrieben z. B. an HochSfen die 
Arbeiter oft durstig die Arbeitsst~tte verlassen und dann zum Alkohol 
neigen. Dem Kenner des Industriebezirkes ist es eine gel~ufige Tatsache, 
daI3 der yon der l~achtschicht kommende Arbeiter des morgens geduldig 
auf den  Stufeu des Gasthauses sitzt und mit  der Dfippe in der Hand  auf 
die ErSffnung des Schankbetriebes wartet.  Nicht selten und zwar 
hi~ufiger als sonst irgendwo trifft man auf den Industriestral3en Kinder, 
die, entgegen den Verordnungen, ffir den Vater, den Bruder oder Kost- 
g~nger den Alkohol fiber die Straite holen. An Lohntagen besorgt die 
Frau oft ungefragt gewohnheitsmi~l~ig den Schnaps ins Haus. An diesen 
Tagen werden die Jugendlichen von den i~lteren Arbeitern mit  in die 
Kneipen genommen, woes  dann hoch her geht. --  Die groBe Bedeutung 
der Alkoholfrage ffir den Industriebezirk geht auch daraus hervor, dab 
der deutsche Verein zur Bekampfung des Alkoholismus das Thema:  
,,Alkohol und Industr ie"  als besonderes Referat  auf die Tagesordnung 
der Tagung des Jahres 1928 gesetzt hat. - -  Typisch ist ffir den Industrie- 
arbeiter das Verlangen nach Vergnfigen und Geniissen materieller Art, 
das zu seinen Einnahmen in keinem VerhMtnis steht. Obgleich diese 
Neigung bei der heutigen materialistischen Weltanschauung fast iiberall 
vorkommt  und absolut keine Besonderheit ist, so steht sie doch in der 
geradezu kindlieh-naiven Art, nach Ansicht von Kennern des Industrie- 
bezirks, einzigartig da. Sie soll nach den Beobachtungen eines von mir 
befragten, lange im Schulamt t~tigen Rektors, des Dr. Milske in Marl, 
als eine Reaktion gegen die standige Lebensgefahr an der Arbeitsst~tte 
aufgefaBt werden. Wie die Kriminaldire]ction in Dortmund berichtet, 
werden besonders die Jugendliehen aus den Arbeiterkreisen fiberwiegend 
in den Vergntigungsbetrieben angetroffen. 

Eine der unangenehmsten Begleiterscheinungen der Nachkriegszeit 
ist der Mangel an Beschd/tigung in weiten Sehichtcn unseres Volkes. 
Die unsichere Lage der letzten Jahre auf dem Wirtschaftsmarkte bringt 
es mit  sich, da6 immer wieder Zeiten der Hochkonjunktur  von Zeiten 
des Stillstandes der Betriebe, der Arbeitslosigkeit, unterbrochen werden. 
Auch kommt  es oft zu Lohnki~mpfen zwischen Organisationen der Arbeit- 
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geber und Arbeitnehmer, die dann wieder zu Streik und Aussperrung 
fiihren. Bei der Jugend besteht die Gefahr der Beschi~ftigungslosigkeit 
haupts~chlich dadurch, dal~ die schulentlassenen Jungen vor ihrem 
16. Lebensjahre meistens auf den Bergwerken noeh nieht angenommen 
werden. Nach einem Berieht des Landesarbeitsamtes Dor tmund vom 
18.8. 1928 ist die Zahl der stellenlosen m~nnlichen Jugendliehen im 
Alter von 14--16 Jahren im Industriebezirk auf 10000 zu sch~tzen. 
Dabei betri~gt nach meiner Berechnung die Zahl der weiblichen Stellen- 
losen etwa 45000. Diesen stehen rund 50000 besch~ftigte Knaben  und 
nur 14000 besch~ftigte M~dchen gegeniiber 1. Aui~erdem ist es geradezu 
charakteristisch fiir den Rheinisch-Westfi~lischen Kohlenbezirk, dal~ 
die M~dchen, im Gegensatz zu  der Emailleindustrie Ahlens und der 
Textilindustrie des Miinsterla,ndes, fast gar keine Besch~ftigung finden. 
Die Beschi~ftigung der M~dehen in W~schereien, Buchdruekereien 
und beim Auslesen yon Erbsen und Bohnen in gr51~eren Betrieben, sowie 
als Dienstm~dchen und Verk~uferinnen, f~llt dabei nicht ins Gewicht. 

Von gro•er Bedeutung ist aueh die A u / s i c h t s l o s i g k e i t  der Industrie- 
kinder. Die Bergleute haben weehselnde Schichten, und zwar die Friih- 
sehieht morgens yon 5--12 Uhr, die Mittagsschicht von 13--20 Uhr,  
die Nachtschicht yon 21--4  Uhr morgens. Daraus ergibt sich, da~ der 
Vater  die Kinder wenig sieht, weil er tagsiiber schli~ft, wenn er Nacht-  
schicht hatte.  Hat te  er aber Tagschicht, so ist er nachmittags miide und 
auch schlafbedtirftig. Die Kinder werden sogar oft v o n d e r  Mutter nach 
draul~en geschiekt, damit  der Vater ruhig schlafen kann. Die V~ter 
ki immern sich deshalb sehr wenig um die Erziehung ihrer Kinder, zumal, 
da sie, wie K a u t ~  2 schildert, nach der abspannenden Arbeit untertage, 
den Erziehungsfragen kein Interesse mehr entgegenbringen. Die v~ter- 
liche Aufsichtslbsigkeit der Industriekinder ist natfirlich auch dann 
vorhanden, wenn die V~ter durch ein Zechenungltick gestorben sind. 
:[nfolge der wechselnden Schicht haben die Frauen besonders, wenn 
mehrere Familienmitglieder zu verschiedenen Zeiten einfahren, ein 
Ubermal~ von Arbeit und kOnnen sich deshalb um die Erziehung der 
Kinder nicht geniigend kiimmern. 

Bisher handelte es sich um geordnete Verh~ltnisse. Kommen  aber 
Friihehen zustande, wie das im Industriegebiet keine Seltenheit ist, 
wenn z. B. der Vater 20--21 Jahre und die Mutter 16--17 Jahre  alt ist, 
so ist nattirlich die Aufsicht dureh die Mutter  eine sehr mangelhafte, ja, 
die Kinder  erhalten nicht einmal die notwendige Wartung und Pflege. 
Sie werden yon der Mutter direkt vernachl~ssigt u n d  bekommen star t  
eines Mittagessens hi~ufig nur Kaffee und Brot, weil diese jugendliehen 

1 Mitteilung des Landesarbeitsamtes Westfalen vom 18. VIII. 1928. 
2 H. Kautz, Im Schatten der Schlote. Verlag: Benziger & Co., Einsiedeln 

19~6, S. 23. 
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und uneffahrenen Frauen nicht die F~higkeiten zur Erziehung besitzen, 
vielmehr noch selbst erziehungsbedtirftig sind und vielfach nicht ordent- 
lieh kochen und v~irtschaften k6nnen. Es ist eine bekannte Tatsacho, dait 
ein jugendlicher Industriearbeiter,  der vor 8 Jahren noch die Schulbank 
drtickte, deshalb zur Ehe schreitet, well er einen starken Selbst~ndig- 
keitsdrang hat, der yon ihm bei der mechanisehen Tagesarbeit nieht 
zur Geltung gebracht werden kann und sich jetzt  wenigstens in der neu- 
gegrtindeten Familie auswirken will. Oft ist aueh das Bestreben, seinem 
unehelichen Kinde die Rechte des ehelichen zu geben, die Ursache zur 
Frtihheirat. 

Es ist ohne weiteres einleuehtend, dab in einem iiberv~ilkerten 
und (~den Industrieheim keine ]reudige Stimmung herrschen kann, 
zumal, da die ungeheure wirtschaftliche Notlage des Industriearbeiters 

- -  er verdient zur Zeit im Monat rund 180 Mark - -  der Ode des 
Milieus noch die Ki~rglichkeit hinzuftigt. Diese Unzufriedenheit 
wird noch durch den Mangel an Heimatgeftihl gen~hrt, der dadurch 
zu erkli~ren ist, dal3 die h~l~lichen Industriestra~en und das Fehlen 
landschaftlieher Reize keine Liebe zur Bodenst~ndigkeit  aufkommen 
lassen. Aus diesen Tatsachen heraus ist es verst~ndlich, dal3 der 
Proletarier in der Familie fast  t~glich seinem Unwillen tiber das 
Elend Luft  macht.  Er  p r e d i g t  den Klassenha~, weckt in der Seele 
des Kindes fftihzeitig das Ge/iihl der Unterlegenheit und des Neides 
gegentiber den Besitzenden und maeht  es empfangsbereit  ftir die 
Hetzreden der Agitatoren, welche den Staat,  die Industr iemagnaten 
als Vertreter des internationalen Kupitalismus sowie die Kirche, 
gleichgtiltig welcher Konfession, als Helferin der ausbeutenden Kreise 
hinstellt. 

Die mitmenschliehe Umwelt  des Kohlenreviers erh~lt noch dadurch 
eine besondere l~rbung,  dal3 so viele Ausl~nder, namentlich Kongrel]- 
Polen dort wohnen und eine (~ber]remdung herbeiftihren. Diese sind 
mit  unserer deutschen Eigenart, insbesondere unseren jetzigen Verh~lt- 
nissen, nieht verwurzelt. Sie schicken deshalb die Kinder, wenn es irgend- 
wie m6glich ist, in den Ferien in die alte Heimat  und melden sie zum 
Umzug in den Osten Anfang Juli ab. Dann hat  der Osten Ferien. Die 
Kinder  nehmen also drtiben nicht am Unterricht teil und werden, wenn 
um die Mitre des August die Schulen im Osten wieder beginnen, als 
Ferieng~ste dort behalten. I m  September werden sie dann im Kohlen- 
revier wieder angemeldet und sind in der Schule nattirlich welt zurtick- 
gekommen. 

Die bisher gesehilderten Umweltverh~ltnisse tiben, wie wir jetzt  
sehen werden, uuf die Einwohner des Industriebezirks eine ganz be- 
s t immte Individualwirkung im Sinne der Sozialpsychologie aus. 

Zuni~chst sind die Folgen der Wohnungsnot zu untersuehen. Ich mui3 
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dem Oberbiirgermeister v. Wedelstaedt I unbedingt Recht geben, wenn er 
sagt, dab man in dem oben geschilderten Wohnungsmilieu kein Ver- 
standnis fiir die Segnungen staatlichen Zusammenhaltes erwarten 
kann, keine Liebe zu staatlicher und sonstiger Ordnung und abgesehen 
yon erfreuliehen Ausnahmefallen auch keine Moral. Dag sexuelle Ver- 
wahrlosung unter solehen Umweltverhaltnissen besonders leicht ent- 
steht, leuchtet ohne weiteres ein. Dafiir spricht die Tatsache, dab der 
Polizeiffirsorgerin Boese in Recklinghausen mehrere in derartigen 
fiberfiillten Wohnungen aufgewaehsene Kinder angaben, sie hat ten im 
Schlafzimmer der Eltern, in deren Bett  sie oft naehtigten , dig ersten 
Beobachtungen auf diesem Gebiete gemacht und seien auf diesem Wege 
zum ersten Male verfiihrt worden. Hinzu kommt nach einer brieflichen 
Mitteilung des Rektors Ebel in Dortmund, WittekindstraBe 10, dab 
Vater und Mutter sich oft keinerlei Beschrankungen im Sexualverkehr 
in Gegenwart der Kinder auferlegten, so dag die ersten sittlichen Ver- 
fehlungen unter Geschwistern damit entschuldigt werden, sie hat ten 
nur Vater und Mutter spielen wollen. Die Wohnungsnot erweckt also 
frfih die Kenntnis sexueller Dinge, wie ich das aueh in N. N. bei einem 
5jahr. Kinde feststellen konnte, das often vom Geschlechtsverkehr 
sprach. DaB bei derartigen Frtiherlebnissen durch das Milieu eine starke 
Individualwirkung erzeugt wird, ist selbstverstandlich, ja, man wird 
sogar annehmen diirfen, dab sie bei empfangsbereiten Jugendliehen, 
namentlich in der bekanntlich sehr beeinfluBbaren Phase der Puber ta t  
nicht nur in periphere, sondern auch in zentrale ~ Strukturteile der 
Person eindringen und dort unausl6schliche, affektbetonte Eindriicke 
fiir das ganze Leben hinterlassen. Unter  den yon mir untersuehten 
478 FiirsorgezSglingen entstand auf diesem Wege in 170 Fallen eine 
sexuelle Verwahrlosung, und zwar waren die verwahrlosten Jugendliehen 
in 233 Fallen geistig gesund und in 68 Fallen psychopathiseh, in 151 
Fallen schwaehsinnig, in 26 Fallen epfleptisch. Vom evangelischen 
kirchlichen Erziehungsverein der Provinz Westfalen wird in einem 
Schreiben des Pfarrers Ohly vom 2. August 1928 als Ursache der Ver. 
wahrlosung an zweiter Stelle die Wohnungsnot genannt. Besonders 
beweisend Iiir die schadliche Wirkung dieses Milieus sind natfirlich die 
gesunden Falle. 

Mit dem Wohnungselend in direktem ursi~chlichem Zusammenhange 
stehen auch bestimmte Sittlichkeitsverbrechen, besonders die Blut .  
8chande. In einem Verwahrungsheim, das trotz eines noch fehlenden 

1 v. Wedelstaedt, Wohnungsnot und ihre Bek~mpfung. Denkschrift des kom- 
missarischen Oberbiirgermeisters der Stadt Gelsenkirchen-Buer, S. 3 (ohne Angabe 
yon Verlag und Jahr). 

Vgl. Dr. Adolf Busemann, P~dagogische Milieukunde. Hermann Schroedels 
Verlag, Halle-SaMe 1927, S. 45. 
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Verwahrungsgesetzes von der freien Liebest~tigkeit eingerichtet ist, 
hat ten unter 120 Insassen, nach meinen an Ort und Stelle vorgenom- 
menen Untersuehungen, 80 % Blutschande getrieben, und zwar handelte 
es sich hier bei der Blutschande meistens um Verkehr zwischen m~tnn- 
lichen und weiblichen Geschwistern; in 50% dieser FKlle konnte Woh- 
nungselend naehgewiesen werden. Unter  diesen 50 % sind nicht erwahnt 
diejenigen Falle, bei denen auch das Alkoholmilieu kriminal-psycholo, 
gisch in Frage kam. Der Oberstaatsanwalt  in Essen ist der Auffassung, 
dai3 bei der Blutschande und der Vornahme unzfichtiger Handlungen an 
Kindern, abgesehen yon den Anlagesch~den, die gemeinsame soziale 
Ursache, soweit der Industriebezirk in Frage kommt,  vorwiegend in den 
Wohnungsverh~ltnissen zu suchen sei. Ich 8elbst kenne einen besonders 
tragischen ~'all, wo infolge Wohnungselendes Bruder und Schwester 
zusammen schlafen mul3ten. Es kam dadurch zu geschlechtlichem Ver- 
kehr, der eine Inzestfrucht zur Folge hatte.  Das Mi~dchen gab zuni~chst 
aus Scham einen anderen Mann als Schwi~ngerer an. Durch Blutgruppen- 
bestimmung, in meinem Ins t i tu t  yon Dr. A.  Foerster ausgeffihrt, konnte 
jedoch dieser fremde Mann yon der Vaterschaft ausgeschlossen werden. 
Es kam spi~ter zu einem Gest~ndnis. Die schlechten Wohnbedingungen 
habe ich als Teilursache in meiner Arbeit fiber den Inzest  1 besonders 
hervorgehoben. 

Von 158 im Gef~ngnis in Werl untergebrachten Industriearbeitern 
hat ten 40 Blutschande begangen. Kriminogen kommt  hier die Tatsache 
in Betracht,  dab die Moral der Vi~ter wi~hrend des Krieges sehr geloekert 
war. •ach dem Kriege verleit~ete zuni~chst der mfihelose Verdienst zum 
Verkehr mit  anderen Frauenzimmern.  Dann kam die wirtschaftliche 
Hot  des Industriearbeiters nach dem passiven Widerstand. Alte Ge- 
wohnheiten konnten nieht aufgegeben werden. Die sinnliche Befriedi- 
gung mit  der infolge der Wohnungsbeschri~nkung in demselben R a u m  
wohnenden Tochter war die Folge. Natfirlich ist aueh eine Mitbeteiligung 
des Alkoholeinflusses yon Bedeutung. Diese Vorgi~nge kommen meist 
nicht an die 0ffentlichkeit, weil sie yon der Frau aus begreifliehen 
Griinden verschwiegen werden. Aber auch andere Sittlichkeitsverbreehen 
kommen in Frage. I m  Gef~ngnis Werl waren unter  den 158 Industrie- 
arbeitern 26,1% Sittlichkeitsverbrecher, unter den 102 der Industr ie  
nicht angehSrenden dort untergebrachten Gefangenen waren nur 16,6 % 
Sittlichkeitsverbrecher. I m  Industriemilieu sind nach  dem Urteil  des 
Gefi~ngnisdirektors in Werl, dessen Gefi~ngnis am Rande der Industrie 
liegt, die Sittlichkeitsverbrechen zahlreicher als bei den aus einem anderen 
Milieu s t a m m e n d e n  Gefangenen. Als wesentlichste exogene Ursaehe 
werden die elenden Wohnungsverhi~ltnisse hervorgehoben. Der Direktor  
des Untersuehungsgefi~ngnisses in Essen, unter dessen Belegschaft sich 

1 H. T6bben, {)ber den Inzest. Verlag: Fr. Deuticke, Wien 1925, S. 74 u. 76. 
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52,89 % Industriearbeiter am 27. Juli 1928 befanden, ffihrt das schreckliche 
Wohnungselend an erster Stelle als kriminogene Wurzel im Industrie- 
bezirk an. Aber auch Hausfriedensbruch, Beleidigung, Bedrohung, Sach- 
besch~digung und KSrperverletzung fallen nach dem fibereinstimmenden 
Urteil des Oberstaatsanwaltes und des Direktors des Untersuchungsgef~ng- 
hisses in Essen dem Wohnungselend zur Last, das gegenseitigen Unfrieden 
und 1Jbergriffe in die Rechte des anderen zur Folge hat. 

Leicht z u  beweisen ist die Tatsache, dab auch das mit dem Wohnungs- 
elend eng zusammenhangende Schla]burschenunwesen zur Verwahr- 
losung ffihren kann. I)enn unter den Schlafg~ngern linden sich oft 
Halberwachsene, die nicht selten jeden sittlichen Halt  verloren haben. 
Es ist leicht verst~ndlich und durch mannigfache Beobachtungen zuver- 
l~ssiger Polizeiffirsorgerinnen erwiesen, dab die Schlafburschen sich 
an schulpflichtigen M~dchen vergehen und mit der erwachsenen Tochter 
oder der Hausfrau ein unsittliches Verh~ltnis anspinnen. Das Kost- 
gangertum verfiihrt auch oft zu VerstSl~en gegen die eheliche Treue, 
zu begriindeter Eifersucht und zu Ehescheidungen. Auch Schl~gereien 
mit Kostg~ngern sind nicht  selten. Das Kostgangertum soll seit 1923 
etwas zurfickgegangen sein, ist nach meinen Feststellungen aber immer 
noch h~ufig. 

Die Gefahr der sexuellen Verwahrlosung ist also ohne weiteres ge- 
geben. Das zeigt auch folgender, einem Bericht der Stadt Gelsenkirchen- 
Buer vom 29.11. 1927 entnommener krasser Fall; eine Ehefrau, deren 
Ehemann mit seinem Sohne in Ostpreul~en weilt, hatte in ihren, mit 
einem 12j~hrigen Sohn geteilten Schlafraum den verheirateten Sohn 
nebst Kind, sowie in die Dachstube zu ihrer dort untergebrachten 
22j~hrigen Tochter einen Schlafg~nger aufgenommen. Kennzeichnend 
ist, da~ das wegen Kuppelei eingeleitete Verfahren mit folgender Be- 
griindung abgewiesen wurde: ,,In den Kreisen, denen der Beschuldigte 
angehSrt, gilt erfahrungsgemaB der Geschlechtsverkehr zwischen Ver- 
lobten weder als unmoralisch noch als unzfichtig." Ein derartiges Wert ,  
urteil fiber den Unterschied der Moral verschiedenartig geschichteter 
BevSlkerungskreise kSnnen wir uns nicht zu eigen machen. Wfirden 
wires  tun, so wfirde die durch das Wohnungsgesetz vom 28. M~rz 1918 
vorgesehene Schlafstellenaufsicht sinnlos sein. Traurig i s t  auch die: 
Tatsache, da ]  das der Schlafstellenaufsicht zugrunde liegende Rechts- 
gut des Sittlichkeitsschutzes durch die Gewalt der Tatsachen v611ig 
illusorisch geworden ist, da bei einer Entfernung der Kostg~nger Ob- 
dachlosigkeit eintreten wiirde und die Ledigenheime sich grS~ter Un- 
beliebtheit erfreuen. Bedauerlich ist auch der Umstand, da~ den Eltern 
Schlafganger nicht ~elten willkommen sind, weil sie hoffen, dab aus dem 
engen Zusammenleben mit einer der TSchter sich sparer der Entschlul~ 
zur Elie entwickeln kann. Nicht selten kommt es auch vor, da[t aus dem 
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Schlafg~ngerunwesen uneheliche Kinder entspringen und dab die unehe- 
lichen V~ter, die oft Polen sind, wenn sie das Industriegebiet verlassen 
haben, die Vaterschaft leugnen. In dem Gelsenkirchener Material war 
in 2 F~llen der Schlafg~nger der Vater von uneheliehen Kindern, die 
ebenfalls in derselben Wohnung hausten. Wenn nach der Feststellung 
des Statistischen Amtes in Berlin im Rheinisch-Westf~lischen Industrie- 
gebiet im Jahre 1927 unter 81622 lebend geborenen Kindern 4148 un- 
ehelich, also rund 5% und unter 2834 totgeborenen 248, d. h. 10% und 
yon 84456 Geburten 4396, d .h .  rund 5% uneheliche Kinder geboren 
wurden, so ist dieser erschreckend hohe Prozentsatz doch wohl sicher zu 
einem erheblichen Teil auf des Wohnungselend und das Schlafg~nger- 
unwesen zuriickzufiihren. 

Endlich w~re noch zu betonen, dal3 Schlafg~nger gar nieht selten 
mit gleiehgeschlechtliche.nWohnungsgenossen homosexuelle Beziehungen 
ankniipfen und dab sehr hi~ufig ~Itere K0stgiinger junge Knaben zu losen 
Streichen, kriminellen Handiungen, insbesondere zu Diebst~hlen ver- 
fiihren. Weibliche Sehlafgi~nger fSrdern sehr oft die Prostitution und 
sind nicht selten verkappte Prostituierte. 

Die Tatsache, dab das Alkoholmilieu in der H~uslichkeit der Eltern 
bei dem Jugendlichen Verwahrlosung herbeifiihren kann, ist so bekannt, 
dal3 ieh es nicht n~her zu begriinden brauche und auch auf die Wieder- 
gabe zahlreicher, mir zu Verffigung stehender, durch das Alkoholmilieu 
hervorgerufenerVerwahrlosungsfMle verzichten kann, zumal, da sich der 
Alkohol hier nicht anders auswirkt wie tiberall. 

Nach der Seite der Kriminalit~t ist bemerkenswert, da{3 naeh einer 
Angabe des Oberstaatsanwaltes und des Direktors des Untersuchungs- 
gefi~ngnisses in Essen sowie zahlreicher befragter Kriminalisten der 
Alkohol gerade im Industriebezirk besonders oft Sittlichkeitsverbrechen 
im Gefolge hat. Wenn auch der in der Industriegegend ungewShnlich 
h~ufige Widerstand gegen die Staatsgewalt wenigstens indirekt seine 
wichtigste, spezielle Ursache in dem Wohnungselend haben wird, weil 
dem ledigen und verheirateten Arbeiter die Kneipe der haupts~chlichste 
Ersatz ffir das fehlende und behagliche Heim ist, so ist dieses Delikt fast 
regelm~13ig in erster Linie und unmittelbar auf AlkoholgenuB zuriick- 
zufiihren 1. 

Die erw~hnte naive Neigung zu materiellen Geniissen hat bei der 
Jugend einen Mangel an Sparsamkeit, eine GewShnung an das Nasehen 
zur Folge, die aul]erordentlich leicht zu Mundraub und anderen Delikten 
ftihren kann. 

Inwiefern ist die Au/sichtslosigkeit eine besond~re Gefahr fiir die 
Jugendlichen des Industriebezirks ? 

z ~ul3erungen des Oberstaatsanwaltes Zingemann in Essen vom 30. Vii. 1928. 
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Einmal hat  diese Jugend keine Gelegenheit, unter geeigneter Auf- 
sicht in freundlichen ttausgi~rten zu spielen oder kleinere Entdeckungs- 
fahrten zu unternehmen. Bei der EintSnigkeit der IndustriehSfe, wo sie 
sich herumtreiben, verfallen die Halbwiichsigen leich~, bei dem bekann- 
ten T~tigkeitsdrang der Jugend, auf allerhand Torheiten, tauschen 
Schundhefte aus, die sie in den Koffern der Kostg~inger fanden, und 
werden yon ~lteren Schulgenossen in sexuelle Unterhaltungen gezogen. 
Sie werden oft unweigerlich all den sonstigen Gefahren der Gasse unter- 
liegen, zumal, da die Kinder sich besonders des abends sehr lange herum- 
treiben. Das Liebeswerben der halbwfichsigen Jugend auf den StraBen 
ist geradezu widerlich, da sich so viele unbesch~ftigte M~dchen dort 
herumtreiben. In Buer hSrte ich, dal~ ein 15ji~hriges M~dchen auf die 
Frage eines halbwfichsigen Burschen antwortete: ,,Aber ich wohne doch 
sturmffei." -- Uberhaupt macht sich auf den Industriestral~en, z .B .  
auf der OlgastraBe in Gelsenkirchen, eine bestimmte Neigung zu einer 
aufdringlichen Erotik und zu einer frfihzeitigen Vertrautheit  und Ver- 
bundenheit mit der Prostitution geltend. Nachdem die Kasernierung 
der Dirnen aufgehoben ist, wird vielfach auch die Wahrnehmung ge- 
macht, dab unbeaufsichtigte Jugendliche Bier und Zigaretten ffir die 
Dirnen holen und so das Unzuchtsgewerbe aus n~chster N~he kennen- 
lernen. -- Die Gefahr der sexuellen Verwahrlosung liegt also bei diesen 
Verhttltnissen auf der Hand. Aber auch zu Diebsti~hlen, also zur Kri- 
minalit~t werden die unbeaufsichtigten Jugendlichen verleitet. Im 
Bezirk des Polizeipr~sidenten zu Bochum haben im Jahre 1927 die Eigen- 
tumsdelikte Jugendlicher gegenfiber 1926 um den erschreckenden Pro- 
zentsatz yon 250% zugenommen, Die Industriejugend bet~tigt sich 
infolge der Aufsichtslosigkeit, nach den bei der Staatsanwaltschaft 
Essen gemachten Erfahrungen nach zwei Richtungen hin, die dureh 
das Industriemilieu gegeben sind. In erster Linie ist zu erwi~hnen der 
Diebstahl an Altmetall, MetMlbruch , Eisen, Stahl, Kupfer und anderen 
unedlen Metallen. I)iese Gegenst~nde sind in grol~en Mengen a u f  den 
HSfen der Fabriken und Eisenbahnbetriebe und Zechen leicht zu be- 
kommen und werden besonders gern fiir wenig Geld ver~uBert. Der 
Umfang dieser Diebst~hle ist trotz des geringen Wertes der Sachen im 
Einzelfalle sehr groin. Mit diesen Metalldiebst~hlen, die zu einer aul~er- 
ordentlichen Sch~digung der industriellen Betriebe geffihrt haben, steht 
die gewohnheits- und berufsm~i~ige Hehlerei an gestohlenen Metallen, 
die ebenfalls nach juristischem Urteil als charakteristisch fiir das Indu- 
striemilieu anzusehen ist, in urs~chlichem Zusammenhang. Dal~ kriminal- 
psychologisch neben der Aufsichtslosigkeit ffir diese Diebst~hle die yon 
den Eltern iibernommene laxe Auffassung vom Eigentumsbegriff mit  
herangezogen werden muB, ist selbstverst~ndlich; da die Jugend infolge 
des Achtstundentages viel freie Zeit hat, benutzt  sie diese, nach Beob- 

Z. f .d .  ges, Gerichtl. Medizin. 13o Bd. 14 
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achtungen eines Kriminalkommissars in Dortmund, Straftaten aus- 
zukundschaften. Aus der Kriegs- und Inflationszeit hat sich die Neigung 
arbeitsloser Jugendlicher bis in die Jetztzeit  erhalten, ins platte Miinster- 
land zu fahren und dort Bandendiebst~hle zu versuchen. 

Ganz au]3ergew6hnliche Gefahren bringt auch die Arbei ts losigkei t  
mit sich, da der Jugendliche durch sic leicht arbeitsscheu wird. Die 
in Fabriken t~tigen Jugendlichen werden bereits mit dem 14. Lebens- 
jahre zum Geldverdienen angehalten und erlangen viel friiher eine 
finanzielle Selbst~ndigkeit als ein junger Handwerker. Sic kommen im 
Falle der Erwerbslosigkeit mit den ihnen gew~hrten Erwerbslosenunter- 
stiitzungen nicht aus und suchen durch Eigentumsdelikte sich ihre 
Einkiinfte zu vergrSBern. Ganz anders steht es um die jungen Berg- 
leute, die bei den gegenw~rtigen VerhMtnissen durchweg erst na~h dem 
16. Lebensjahre eine T~tigkeit finden. Werden sic infolgedessen auf dem 
Lande untergebracht und insbesondere in gro•en landwirtschaftlichen 
Betrieben des Ostens, so kann dieser Versuch gliicken; es kann aber 
auch vorkommen, daI~ diese entwurzelten Kinder in Heusehobern und 
StMlen iibernachten miissen und einer lieblosen und rohen Behandlung 
ausgesetzt werden. Bleiben sic dagegen im Kohlenrevier, so ist infolge 
des MfiBigganges die Gefahr der Verwahrlosung noch gr61~er als bei den 
aufsichtslosen Kindern. 

Einen gewissen Anteil an der Arbeitslosigkeit haben die jugendlichen 
Wanderer. Im Jahre 1927 wurden in Westfalen 349 besch~ftigungslose 
jugendliche Wanderer aufgegriffen. Unter ihnen waren 165 aus dem 
Industriegebiet. Meistens sind es Leute, die keine geniigende Berufs- 
ausbfldung haben und einer fremdl~ndischen BevSlkerungsschicht ent- 
stammen. 

Besch~ftigungslose Industriejugend wird auch stark yon ~lteren 
arbeitslosen und unzufriedenen Schnapsbriidern umworben, durch 
Flugbl~tter aufgehetzt und oft in sehr brutaler Weise auch naeh der 
sexuellen Seite hin aufgekl~rt. Der Schmelz der Jugend geht so schon 
friih verloren. 

Eine andere Gefahrenquelle erschlie~t sich der unbesch~ftigten weib- 
lichen Jugend dadurch, da[~ sic in grol~er Zahl aus dem Industriebezirk 
nach Holland auswandert. So sind zur Zeit in Holland viele Tausende 
junger deutscher M~dchen, und zwar durchweg als Hausangestellte 
t~tig. In  Haarlem allein sind mehr als 5000 M~dchen aus Deutschland. 
Nach einer Statistik yon Rektor  H e i n e m a n n  im Haag 1 stammen yon 
400 im vergangenen Jahre yon einem M~dchenverein erfal~ten Haus- 
angestellten 

1 C~. Heinemann, Rektor, deutscher Seelsorger im Haag: ,,Deutsche katho- 
lische M~dchen in Holland." Bonifatiusdruckerei, Paderborn (Erscheinungsjahr 
nicht angegeben), S. 1--7. 
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Sie sind in Holland ganz bestimmten Gefahren ausgesetzt. Die Griinde 
fiir die Gefahren sind im einzelnen folgende: Es ist zwar anzunehmen, 
daB die Vormundschaftsgerichte, welche n a c h w  13 der Pal~verordnung 
(Reichsgesetzblatt I, Seite 613 )und  n a c h w  9 der Verordnung gegen 
MiBst~nde im Auswanderungswesen vom 14. II .  1924 (R. G. B1. I, S. 107} 
auBer dem gesetzlichen Vertreter die Genehmigung zur Ausreise vor 
Ausstellung eines Passes erteilen mfissen, sich fiber den Verbleib des 
M~dchens unterrichten, wenigstens insofern, als ein Verbleib nachge. 
wiesen werden kann. Leider wird jedoch in den seltensten FMlen die 
Beschaffenheit der in Aussicht genommenen Stellen nachgepriift. Die 
jungen M~dchen kommen meistens nur in kleinen jtidischen Familien 
in Amsterdam unter. Viele dieser Mi~dchen haben, nach mir zugegange- 
nen verbiirgten Mitteilungen, weder ein verschliel~bares Schlafzimmer, 
noch Gelegenheit, sich ungestSrt anzukleiden. Sie laufen aus diesen 
Stellen nicht selten weg, tells planlos ohne bestimmtes Ziel, teils wenden 
sie sich an Mi~dchenschutzvereine. Die Nachfrage nach Hausangestellten 
erstreckt sich in Holland fast ausschliel~lich auf ausgebildete, tiichtige 
Kr~fte. Die jfingeren M~dchen linden aus diesem Grunde entweder 
gar keine Stelle und stehen mittellos auf der StraBe oder werden von 
der Polizei fiber die Grenze abgesehoben, weil diese sehr jungen M~dehen 
den holli~ndischen BehSrden unerwiinseht sind. Manche von ihnen ver. 
sinken aueh, ehe die Polizei sie erfaBt. Bekanntlieh ist das Leben in 
Holland in den Tanzlokalen usw. ziemlich frei. Eine weitere dritte 
MSglichkeit ist die, daB diese jungen Mi~dchen in sittlich nicht einwand- 
freie Stellen kon~men. Die Gefahren fiir das M~dchen liegen insbesondere 
in der ziigellosen Freiheit, die es in Holland genieBt und die bei der N~he 
der Hafenst~dte ihre bedenklichsten Folgen haben kann. 

Man hat  beobaehtet ,  dab haltlose deutsche M~dchen in Holland 
Bekannte und Freundinnen aus Deutschland heriiberzuziehen ver- 
suehen. Gerade in den Orten Bottrop und Gladbeck kSnnen diese 
Beobachtungen gemacht werden. Weiter denke ich an den M~dehen- 
handel, fiber den ja neuerdings der VSlkerbund eine Enquete angestellt 
hat. Einige deutsche Mi~dchen geraten fiber Holland in die H~nde von 
M~dchenh~ndlern. Mir selbst ist ein deutsehes Mi~dche~ aus dem Indu:  
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striegebiet bekannt,  das in Holland eine gute Stelle zu linden hoffte und 
verschleppt wurde. Naeh H e i n e m a n n  1 wurde ein deutsehes M~dchen 
in dem Augenblick einem M~dchenh~ndler entrissen, als es der freund- 
lichen Einladung eines fremden Herrn  zu einer Autofahrt  Folge leisten 
wollte, Aus Argentinien wird berichtet, dab ein groBer Teil der Pro- 
stituierten aus spanischen, deutschen, holli~ndischen und belgischen 
H~fen nach dort gekommen ist ~. 

Eine weitere Gefahr der Verwahrlosung ist dadurch gegeben, dab 
zahlreiche Mi~dchen, auch ~ltere, vOllig unvorbereitet  die Ubersiedlung 
ins Ausland vornehmen. Wenn sie dort ankommen, ist niemand da, der 
sie in Empfang nimmt.  Sie irren dann ratlos in der fremden Stadt  umher. 
Teilweise reisen sie fort ohne begriindete Wahrscheinlichkeit, i iberhaupt 
eine Stelle zu bekommen. Zum Tell wenden sich die M~dchen an ge- 
werbsm~Bige holl~indische Stellenvermittlungen, deren Namen ihnen 
bekannt  sind. Die holl~ndischen Gesetze bieten keine Handhabe,  den 
Vermitt lern das Vermitteln deutscher MKdchen zu verbieten. Diese 
haben oft selbst keine Stellen ftir die Madchen, geben ihnen Stellen an, 
die schon besetzt oder ungeeignet sind und erheben trotzdem manchmal 
eine hohe Gebiihr von den Mi~dchen. Auch auf dem Wege der Stellen- 
suche sind die Mi~dchen besonderen Gefahren, zum Teil durch die 
Stellenvermittler in Holland selbst, ausgesetzt. So annoncierte in 
letzter Zeita in deutschen Zeitungen eine Frau Sanders aus dem Haag, 
dab sie ftir sofort ein Miidehen gegen hohen Lohn suche. Die Annonce 
war so abgefaBt, als ob sie fiir den eigenen Haushal t  ein Mi~dchen be- 
nStigte. Tats~chtich handelte es sich um eine gewerbsm~Bige Stellen- 
vermittlerin, die in holliindischen Bli~ttern ti~glich 50, 100 und noch mehr 
nette deutsche Miidchen wie eine Ware anbietet. H e i n e m a n n  4 betont 
mit  Recht, dab hinter einer Anzeige oft verbrecherische Absichten sich 
verbergen. Die Stellenvermittler inserieren wiederholt in deutschen 
Zeitungen und fassen die Inserate so ab, als ob sie als Privatpersonen 
ein M~dchen suchten. Es kommt  vor, dab StellenvermittIer von schlech- 
tem Ruf sich gelegentlich nach Deutschland hinwagen, obschon sie 
gesetzlich ihre T/itigkeit auf deutschem Boden nicht ausiiben dtirfen 
und sich aus dem Industriegebiet persSnlich Mi~dehen holen. Manchmal 
werden die Miidchen yon diesen gewerbsm~Bigen Stellenvermittlerinnen 
angew!esen, bei den PaB~mtern und Auswandererberatungsstellen falsche 
Angaben zu machen, um den 1)aB schneller zu  erhalten. Einige Stellen- 

1 C. Heinemann, 1. c. 
Rapport du comit6 sp6cial d'experts sur la question de la traite des 

femmes et des enfants, deuxi6me partie. Exemplaire 57, 21 (Genf 1927) und ,,Die 
neuesten Forschungsergebnisse fiber den internationalen M&dchenhandel und 
die Prostitution". Von Alexander de Werth, Volksvereinsverlag, Mfinchen-Glad- 
bach 1928, S. 53. 

a und ~ C. Heinemann, 1. c. 



der Jugend des Rheinisch-Westf~lischen Indastriebezirks. 195 

vermittlerinnen geben auch der beschleunigten PaBbeschaffung :wegen 
Familien in Holland an, die ihnen als zuverl~tssig bekannt  sind, ohne 
iiberhaupt die Absieht zu haben, die Madchen in die betreffenden Fami .  
lien zu bringen. Wenn auch nicht gesagt werden soll, dab Sie absicht- 
tich die Mi~dchen in schlechte Stellen bringen, so hat  man doch immer 
wieder erfahren, dal3 sie sich auch nicht die geringste Miihe geben, die- 
selben nachzupriifen. I m  Hinbliek auf die wirtschaf~liehe Stellnng der 
Mi~dchen in Holland muB ich erwi~hnen, da6 es dort meines Wissens 
Krankenkassen in unserem Sinne nicht gibt. Der Arbeitgeber zahlt, 
soweit mir bekannt,  6 Wochen Arzt- und Apothekerkosten, doch wird 
fiir diese Zeit der Lohn nieht oder doeh nieht voll bezahlt. Es kann dem. 
nach dort leieht vorkommen, da6 ein M~dehen dutch Krankhei t  in 
Not und auf die Stral3e kommt.  Ein Migstand besteht darin, dal3 nieht 
selten aueh M~tdchen von sehleehter Fiihrung naeh Holland yon ihrer 
Familie abgeschoben werden und den guten deutsehen Namen herab- 
setzen. 

Was nun die Frage anlangt, inwiefern die vom Milieu der Erwaehse- 
nen ausgehende, im wirtsehaftliehen Elend des Industriearbeiters be- 
grfindete abtr~igliehe Atmosphiire der Unzu/riedenheit die Kinder seh~digt, 
so ist es klar, da6 sie eine Gesinnung hervorruft~, die sieh gegen die 
herrsehende Ordnung und alle gesetzliehen Einriehtungen auflehnt. 
Einmal wird individualpsyehologiseh dureh den Vater in der Familie 
und den Mteren Arbeifsgenossen an der Arbeitsstiitte auf den einzelnen 
jungen Mensehen eingewirkt und anderseits auf der Strage und in Ver- 
sammlungen massenpsychologisch im Sinne einer Propaganda in die 
Jugend der Geist der Verwirrung und Opposition hineingetragen. Aueh 
extreme Demagogen beeinflussen die Jugendliehen, indem sie, nach 
einer mir zugegangenen zuverliissigen Mitteilung, nachts junge 10jiihrige 
Kinder aus dem Belt  holten, damit  sie den Hetzreden lauschen sollten. 
Von einzelnen Parteien werden Jugendliahe in erster Linie zu SloB- 
trupps und Klebekolonnen benutzt.  Der Grund hierfiir ist darin zu 
suahen, dab diese, wenn sie bei strafbaren Handlungen er tappt  werden 
sollten, nur als Jugendliche bestraft  werden. 

Der Zuzug zahlreicher land/remder Familien -- erfahrungsgem~i6 
sind as nieht die besten, welehe zugvogelartig wandern --  hat  zur Folge, 
da6 viele moralisch nicht einwandfreie und vorbestrafte Individuen mit  
sehr versehiedenen Sittliehkeits- und Reehtsbegriffen im Kohlenrevier 
zusammenstr6men, sieh besonders in den neuen Kolonien ansiedeln und 
dort die Jugend sehr ungtinstig beeinflussen. Im einzelnen ist zu be- 
tonen, dab die polnisehen Eltern ihre Kinder, in dem Bestreben, die 
Ferien in Polen in betrtigerisaher Absieht auszudehnen, unterstiitzen 
und dadurch eine unaufriehtige Gesinnung erzeugen. Gegen dieses 
wenig lobenswerte Verhalten zahlreieher Familien. sind die Lehrer ohn- 
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m~chtig, weft die Schulpflicht wegen der in Neupolen wohnenden Ver- 
wandten nicht zu kontrollieren ist und weft sieh mitunter auch Jkrzte 
linden, die die Notwendigkeit einer solehen Erholung bescheinigen. Oft 
haben die Kinder eine Erholung ja auch wirklich notwendig. 

Wie l~l~t sich nun die seh~dliche Wirkung des Industriemilieus be.  

w e i s e n  ? ~ Zungchst dureh die Tatsache, daft yon den im Jahre 1926/27 
den westfglischen Erziehungsanstalten fiberwiesenen 1436 Kindern und 
Jugendlichen 671 2% dem westf~lischen Anteii des industriebezlrks 
entstammen. Diese Zahl, die auf den ersten Blick nur relativen Wert 
zu haben scheint, wird aber sehr beweiskrgftig, wenn man bedenkt, daft 
die Provinz Westfalen zur Zeit 4,9 Millionen Einwohner hat und daft 
der Anteil des westf~lisehen Industriegebietes an dieser BevSlkerungs- 
ziffer 2,2 Millionen betrggt 1. Sie gewinnt aber dadurch an Bedeutung, 
daft bei den aus dem Ruhrgebiet stammenden, yon mir untersuchten 
FiirsorgezOglingen die Umweltsch~den und zwar insbesondere das 
Wohnungselend, die Aufsichts- und Arbeitslosigkeit zahlenmgBig weir 
mehr hervortreten als bei den nicht aus dem Industriebezirk stammenden 
FfirsorgezSglingen. Dagegen treten die natiirlich auch hier in betr~tcht- 
lieher Zahl vorhandenen Anlageseh~tden numerisch bei den Industrie- 
zSglingen gegeniiber den aus anderen Gegenden des Rheinlandes und 
Westfalens kommenden ZSglingen mehr zuriick. Man wird also bei sehr 
niiehterner und zurfickhaltender Stellungnahme sagen diirfen, dub bei 
dem bekannten Zusammenwirken yon In- und Umwelt fiir das Zustande- 
kommen der Verwahrlosung den Einfliissen des Industriemilieus ein 
erheblicher urs~chlicher Anteil zukommt. Dieses Milieu hat eben wegen 
der H~ufigkeit und ungewShnlichen St~rke gleichsinniger seh~dlicher 
Einfliisse naeh meinen Erfahrungen eine so erbebliche, ,,flexive ''2 also 
wirksame Kraft, dab aueh viele weniger ,,flexible"2, - weniger plastische, 
d. h. also weniger beeinfluBbare PersSnlichkeiten ihm auf die Dauer 
erliegen miissen. 

Bei den Strafgefangenen kann ich in ~hnlieher wenn aueh anderer 
Weise eine Parallele ziehen zwischen solchen, die aus der Industrie 
stammen und anderen. So konnte ieh dureh eine Untersuchung fest- 
stellen, daB unter 634 Zuehthausgefangenen, yon denen ungef~hr die 
H~lfte Industriegefangene waren, der Raub bei den der Industrie ent- 
stammenden F~llen ungef~hr doppelt so h~tufig vorkam als bei den 
anderen (6,80:3,60%). Auch waren die Sittliehkeitsverbreehen bei 

1 Westfi~lische Wohlfahrtspflege; 1. Jg., 8. Mai 1928, Nr 4, S. 49/50. Hrsg. 
yore Landeshauptmann der Provinz Westfalen. 

2 A .  Busemann ,  P~dagogische Milieukunde. Hermann Schroedels Verlag, 
Halle-Saale 1927, S. 42. 
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ihnen h~ufiger als bei den anderen. Aufterdem ergab sich, wie ich noch 
einmal zusammenfassend sagen darf, aus meiner bisherigen Darstellung, 
dM~ der Widerstand gegen die Staatsgewalt  und bei dan jugendliehen 
Reehtsbrechern des Industriebezirks Diebst/~hle an unedlen Metallen, 
gehlerei  am gestohlenen Metall und Vornahme unziichtiger Handlungen 
dutch heranwachsende Jugendliche an Kindern unter  14 Jahren unge- 
w6hnlieh h~ufig sind. Wenn es nun eine unbestri t tene Erfahrungstat-  
sache ist, daft ebenso wie die Verwahrlosung das Verbreehen meistens 
dureh ein Zusammenspiel yon In- und Umwelt  zu erkl~ren ist und dab 
bei dem Gewohnheitsverbrechertum die konstitutionellen Ursaehen 
iiberwiegen, w/ihrend diese befin Gelegenheitsverbrechertum zuriiek- 
treten, so zeigt sich ~, daft das Industriemilieu einen besonders giinstigen 
Boden fiir die eben genannten, stats wiederkehrenden Straf taten dar- 
stellt. Zur Begrtindung wird noah darauf hingewiesen, daft bei meinen 
ttus der Industrie entstammenden Gefangenen n a c h  dem Ergebnis 
meiner Untersuchung Milieueinfliisse h~ufiger waren als bei den aus 
andern, nieht aus der Industrie s tammenden T~ttern. 

Ein typisches, yon Groftstadteinfltissen nicht durchsetztes Industrie- 
milieu bietet der Oft X. i. W. Er  liegt im n6rdlichen Tail des Industrie- 
bezirks und hat  zur Zeit eine Einwohnerzahl yon 29168 Einwohnern. 
Abgesehen yon dan einheimisehen Westfalen besteht nach meiner 
persSnliehen Feststellung auf dem dorigen Standesamte die Bev61ke- 
rung aus Tschechen, Tschechoslowaken, 0sterreichern, Polen, Ungarn, 
Sachsen, Bayern, Italienern und Belgiern. Die Einwohnersehaft setzt 
sich, abgesehen yon einigen Landwirten, Kaufleuten, Handwerkern,  
Beamten, Lehrpersonen und wenigen ~rz ten  aussehlieftlich aus Berg- 
leuten zusammen, die in zwei groSen Kolonien wohnen. I m  Gegensatz 
zu Dortmund und Essen, die nach Sombart 2 zur Grol~stadt, d. h. zu dem 
mehrgliedrigen Typ der I~3dustrie-, Handels- und Verkehrsstadt und 
vor Mlem auch der Consumtionsstadt sich auswachsen, hat  X. keinen 
Groftstadtcharakter.  Es ist vielmehr ein Doff mit  tiberwiegend indu- 
strieller Bev61kerung, wo abgesehen yon den in der Uberzahl wohnenden 
Bergarbeitern nur soviel Beamte wohnen, als die Zeehen zur technisehen 
Leitung durchaus gebrauchen 3. Die Mlgemeine Lage der Bev61kerung 
ist im Augenblick folgende: 

Die Wohnungen in den Kolonien sind iiberv61kert, so daft man yon 
einer (Jberfiillung der Wohnungen spreehen darf. Die nachfolgende 
Tabelle gibt ein genaues Bild yon der Wohnungsbelegung in einer der 
HauptkoloniestraSen. 

Lingemann, Oberstaatsanwalt in Essen: Mitteilung yore 30. VII. 1928, 
Geschaftsnummer V. 8/l, 1630. 

W. Sombart: I.c., S. 407 u. 408. 
W. Sombart, 1. e., S. 407. 
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Oft: X .  

~auz-  
iNr. 

1 1 4 
1 4 

2 1 4 
1 4 

3 1 4 

1 4 
4 1 4 

1 4 
5 1 4 

1 4 
6 1 4 

1 4 
7 1 4 

1 4 
8 1 4 

1 4 
9 1 4 

1 4 

lO 1 
1 

11 1 
1 

12 1 

13 1 
1 

14 1 

15 1 
1 

16 1 
1 

I 

~ I Zahl der Alter der Personen 
"~ ~ ] Bewohner 

N I m~.nnl, weibl, m~,nnlieh weiblieh 

2 43 + 20 
3 + 9  4 4 + 2 2 + 4  
2 62 + 39 + 17 
3 32 + 33 + 2 
7 48 + 13 

4 3 

4 2 
4 4 
4 3 
4 3 
4 5 

4 4 
4 5 

4 5 

4 2 
4 3 
4 2 

4 4 

4 3 
4 3 
4 3 
4 3 

2 48 + 10 
3 5 0 +  13 
3 43 + 19 
3 29 + 35 
2 32 + 61 

+ 16 
3 30 
4 5O 
2 54 
3 28 
4 62 
5 29 
2 37 
2 35 
4 29 
3 

1 
5 

4 

7 

4 
2 
3 
1 
1 

2 
5 

3 

1 
3 
6 

6 

5 
4 , ,  

5 
6 

+ 4  
+ 24 + 19 
+ 8 + 2 7  

+ 17 + 15 
+ 21 + 17 
+ 28 + 22 
+ 27 
+ 24 
+ 7  
+ 8 + 6 + 3  
+ 1 8 + 1 7 + 7 + 4  

5 4 + 2 8 + 4 + 2 5  
+ 2 0 + 9  

60 + 27 
4 4 + 1 4 + 4 + 5 7  

+ 54 + 24 
4 9 + 2 4 + 2 0 +  18 

+ 16 
40 + 24 + 5 

50 + 24 
1 9 + 2 6 + 1 8 + 2  
25 + 23 + 20 
57 + 30 + 29 
5 2 + 2 5 + 1 5 + 1 1  

+ 10 
4 2 + 1 6 + I 2 + 8  
48 + 22 + 19 + 15 

+ 13 
4 9 + 2 4 + 2 2 + 1 3  

+ 28 
46 + 18 
2 6 + 7 + 2 5  
21 + 42 

3 8 + 1 4 + 6 + 2 7  

33 + 8 + 30 
26 + 33 + 8 
24 + 3 + 23 
43 + 1 + 24 

3 1 + 7 + 5  
4 5 + 1 1 + 8 + 3  
53 + 19 
49 + 25 + 1 I 
5 3 + 1 4 + 2 4 + 1  
4 8 +  1 8 + 6 + 3 0 + 1  
40 + 20 
25 + 13 
2 8 + 4 2 +  1 5 + 1 0  
25 + 54 + 18 

67 
4o + 1 6 +  47 + 19 

+ 13 
4 7 + 1 4 + 6 + 4  

3 7 + 1 4 + 1 2 + 1 0  
+ 8 + 1 + 1 7  

4 7 + 1 9 + 1 3 + 8  
51 + 22 
49 + 18 + 16 
58 
48 

4 1 + 3  
4 7 + 1 8 + 1 6 + 5  

+ 10 
47 + 16 + 78 

48 
3 1 + 5 + 2 3  
5 8 + 3 7 + 1 7 + 1 5  

+ 1 2 + 6  
3 8 + ! 2 + 1 0 + 8  

+ 2 2 + 3  
36 + 13 + 10.+ 2 +28  
3 4 + 3 3 + 1 3 + 3  
2 1 + 2 + 5 4 + 2 1 + 2  
24 + 42 + 18 + 15 

+ 6 7 - - 1  
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Fortsetzung der Tabelle. 
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1 
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4 

4 
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1 4 

1 4 
1 4 

] 3 
1 3 
I 3 
1 3 
1 3 

l 4 
l 4 

l 3 
1 3 
1 
l 
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] 

1 
] 

1 
1 

1 
1 

29 

30 

31 

32 

4 
3 

4 
4 

2 
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4 
3 

3 
3 
2 
2 
2 

4 
4 

2 
2 

3 1 
3 4 
3 2 
3 2 

4 
4 ] 

4 
4 

4 
4 

4 
4 

4 

4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 

4 
3 
] 

5 
2 
6 

2 
4 

2 
2 

4 
3 

2 
5 
] 

1 
2 
1 
2 

5 
3 

3 
5 
3 
1 
3 
2 

3 
2 

2 
3 

5 
2 

49 + 16 + 12 + 36 
4 3 . 7 7 1 8 + 9  

45-7 1 5 + 2 4 +  1 
2 2 + 2 0 + 1 1 + 2 5  

5 4 +  12 
35 

22 "7 15 "7 8 -7 49 
5 1 + 2 0 + 3  

5 1 + 2 0 + 1 7  
29 -? 4 "7 24 
3 4 + 5  
28 + 6  
46 + 55 

4 9 . 7 1 3  ~ 8 . 7 6  
41 - 7 7 + 3  ~-69 

4] "7 12 
26 "7 19 
31 
2 6 - 7 2  ~- ] + 2 6  
3 6 - 7 3  
2 7 + 2  

34.7  8 + 6 + 42 
48 

25 --!- 1 6 . 7 2 + 2 6  
50 F- 30 

4 0 - 7 1 4 4  6 !~-3-i-2 
1 9 4 - 2 5 4  5 7 + 2 9  

-7 25 -7 2] 

2 8 + ] 4 4 -  13-r ~ 
4O 

3 9 - 7 1 3 + 1 1 + 4 2  
-~ 30 i 

52 -7 18 4- 1 6 + 1 4  
i 

+ l o  

51 .7 21 4- 18 .7 13 
28 .7 7 + ,56 ! 
43 
65 + 20 -7 ]6 + 6 +35] 
4 6 + 8  J 
2 2 + 1  + 4 6 +  ] 5 + 5  

-73 i 
37 
46 

49 + 77 
39 "7 16 + 13 "7 8 

47 + 24 
44-7 17 

].4 -7 46 + 15 "7 16 
4 4 ' - 9 + 5  

14 + 40 
4 5 + 2 2 + 2 4 + 7 - 7 5  

48 
23 
3 7 + 3  
28 
42 + 50 

4 5 - 7 2 3 . 7 1 5 + 4 . 7 1  
38 + ]0 "7 78 

3 7 + 1 4 + 3  
23 + 42 + 1 4  4- ]2 .79 
3 1 + 9 . 7 5  
24 
3 3 + 6 . 7 1  
2 3 . 7 1  

33 + 35 -7 ] 5 
47 j 12 

51 + 20 
50 -7 23 J-- 3 

29 -715- t  33-1 1 3 + l  
24 + 52 

3 5 - < 6  
41 "7 ]3 + 104- 8 - ? 4  

37 + 18 

52 -7 13 

47 + 17 -7 10 
27 + 54 
3 7 + ] 2 + 9 4  7 
58-L 27.7 6 + 3 
41 
214 4 9 + 1 4 4 - 9  

3 5 + 8  
46 + 20 -7 19 j 



200 H. T6bben: Gefihrdung und Schutz 

Die Verhil tnisse sind allerdings nicht im entferntesten so schlecht 
wie in Gelsenkirchen. 

Der Arbeitslohn des Bergarbeiters betri~gt in X durchweg 180 Mark 
pro Monat. Die wirtschaftliehen Verhi~ltnisse der Bev61kerung sind 
also sehr schlecht, zumal infolge yon Arbeitslosigkeit ungef~hr 10% der 
Familien finanziell stark zurfickgekommen sind. In  der Gemeinde sind 
30- -40  Familien, die in wilder Ehe leben. Es handelt sieh bei diesen 
Familien zum groBen Teil um Kriegerwitwen, die nicht heiraten wollen, 
weil sie durch die EheschlieBung die Kriegsrente verlieren wiirden. Die 
Erziehung gerade in diesen Familien li~6t viel zu wiinsehen iibrig. In  
der Nachkriegszeit erreichte die Verwahrlosung der Jugend nach dem 
Berichte eines Schulrektors einen sehr hohen Stand. Die Hefe der 
Bergarbeiterbev61kerung, die sich immer auf neueren Zechen befindet, 
ist inzwischen abgeschoben. Seitdem ist es besser geworden.: Seit dem 
1. I. 1927 unterliegen etwa 200 mit Verwahrlosung bedrohte Kinder der 
[3berwachung durch das Jugendamt.  I m  Jahre  1927 wurden 20 Kinder 
wegen Verwahrlosung in Fiirsorgeerziehung gebracht. Bei einer Unter- 
suchung yon 34 aus X s tammenden Ffirsorgez6glingen wurde fest- 
gestellt, dab 24 geistig gesund waren, 8 lit ten an angeborenem Schwach- 
sinn leichteren Grades und 2 an Psychopathie. Bei den 8 sehwaeh- 
sinnigen ZOglingen hat te  an der Verwahrlosung in 6 FMlen das In- 
dustriemilieu einen Anteil, und zwar spielte im wesentlichen die 
Aufsichtslosigkeit eine Rolle. Bei 2 yon diesen 8 FMlen handelte es 
sich um reine Anlageschi~den (angeborener Schwachsinn). Bei den 
Psyehopathen muBte die Verwahrlosung ebenfalls lediglich auf An- 
lageschi~den zuriickgefiihrt werden. Es konnte festgestellt werden, 
dab die Verwahrlosung yon 12 Z6glingen, die geistig gesund waren, 
auf die Einwirkungen des Industriemilieus zuriickzufiihren war, und 
zwar in 10 Fi~llen infolge yon Aufsiehtslosigkeit im Elternhaus und 
in 2 FMlen infolge yon Verffihrung durch aufsiehtslos herumlaufende 
Kameraden.  Die Aufsiehtslosigkeit war bedingt durch erzieherisehe 
Unzul~nglichkeit der Mutter infolge Friihehe und ihrer dureh die 
Eigenart  der Industrieverhil tnisse bedingten Beschi~ftigungslosigkeit 
vor der Verheiratung in 3 FMlen; in 6 F~llen durch die Unm6glich- 
keit, im Alter yon 14--16 Jahren  auf der Zeche Beschi~ftigung zu 
finden und auch teilweise infolge eines durch Schichtweehsel beding- 
ten UnvermSgens des  Vaters oder der Mutter, sieh in ausreichender 
Weise an der Erziehung zu beteiligen; in 3 Fi~llen durch zerriittete Ehe- 
verhMtnisse infolge yon Wohnungselend und Schlafgi~ngerunwesen. Die 
Kriminal i t i t  des Amtsbezirks (Btirgermeisterei) X ergab im Jahre 1927 
~uf 100 Einwohner 3 Kriminalfille.  Unter  ihnen standen Eigentums- 
delikte, K6rperverletzungen, Raub und Sittlichkeitsverbreehen im 
Vordergrunde. 
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Aus diesen Beobaehtungen und Untersuehungen ergibt sich deutlich, 
da~ hier das Grol~stadtmilieu vSllig auszuschlieDen ist, w~brend das 
reine Industriemilieu sich auch bei sehr kritischer Bewertung yon An- 
lage und Milieu zuungunsten der Jugend auswirkt .  

Was nun den K a m p [  gegen die genannten ScMiden anlangt, so ist 
die wirksamste und durchschlagendste Milieu~nderung in der Scha/[ung 
neuer Wohnungen zu erblieken. Die bisherige Wohnungspolitk hat  trotz 
des Wohnungsgesetzes yore 28. I I I .  1928 vSllig versagt., Auf Grund 
dieses Gesetzes sind in PreuDen Wohnungsffirsorgegesellschaften ge- 
sehaffen worden, die ffir den Bezirk der Provinz gebildet wurden. Sie 
bauen durchweg nieht selbst, sondern fSrdern das gemeinniitzige Bauen, 
das von den 5rtliehen gemeinn~itzigen Bauvereinigungen durchgefiihrt 
wird. Noch wiehtiger als der Bau von Stadien und Sportpl~tzen, deren 
Wert  gewi~ nieht verkannt  werden soll, ist die dringend zu fordernde 
sofortige Durehffihrung eines groltziigigen Bauprogramms ffir Arbeiter- 
wohnungen im Kohlenrevier. Es mu6 aufhSren, dad der Nachwuchs der 
IndustriebevSlkerung als ein dureh Wohnungselend mit  sittlicher Ver- 
wahrlosung bedrohtes ,,Volk ohne R a u m "  heranwhehst. Auf Grund mei- 
her Untersuehungen mud ieh unbedingt dem friiheren Oberbiirgermeister 
v. Wedelstaedt recht geben, wenn er am 8. VII .  1928 in seiner Denk- 
sehrift 1 fordert, ,,da6 Reiehs- und Staatsregierung dem st~ndig wachsen- 
den Notstand ihre Augen nicht versehlie6en und daffir sorgen mfissen, 
da6 er in wenigen Jahren fiir die Dauer beseitigt wird", Wenn durch 
einen in der Presse jfingst erw~hnten ErlaD des Reichsarbeitsministers 
darauf hingewirkt wird, daD die Hauszinssteuermittel fiir den Woh- 
nungsbau nach den Bedfirfnissen des Arbeitsmarktes verteilt  werden 
sollen, so ist das als Fortschrit t  sehr zu begrfiDen, Daneben bleibt abet  
die Notwendigkeit der v. Wedelstaedtschen Forderung bestehen, dad 
Staat und Reich sich zu einer Sonderaktion aufraffen mfissen. In  vor- 
bildlicher Weise hat der frfihere Wohnungsdezernent der Stadt  Duisburg, 
jetziger Oberbfirgermeister Dr. Weitz in Trier mi t  Hilfe des Oberbaurates 
Breziger und des Stadtbaurates Br~iuh~iuser mit mSglichst geringen 
Mitteln in mSgliehst kurzer Zeit praktisehe und gesunde Wohnungen ffir 
kinderreiche Familien in der St~dtischen Typenhaussiedlung am 
Dickelsbach in Duisburg geschaffen. Es ist dort jetzt Raum fiir 2700 
Menscben, darunter 2000 Kinder, vorhanden. Mit Erlaubnis des Stadt- 
baurates BrCiuMiuser gebe ich nachstehend eine Teilansieht dieser Typen- 
haussiedlung. 

1 v. Wedelstaedt, Oberbiirgermeister yon Gelsenkirchen-Buer" Wohnungsnot 
und ihre Bek~mpfung, S. ]1. Ohne Verlagsangabe 192S. 
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In  ahnlicher Weise beabsichtigt die Ruhrwohnungsbauaktiengesell- 
schaft in Verbindung mit  der WestI. Heimst~tte,  nachdem im Juli v. J.  
eine amerikanische Anleihe perfekt geworden ist, mindestens 3000 Woh. 
nungen sofort bereitzustellen. Diese provinzielle Wohnungsffirsorge- 
gesellschaft hat  seit ihrem Bestehen an der Errichtung yon mehr als 
10000 Wohnungen mitgewirkt. Sie hat  sich insbesondere den Flachbau, 
d. h. die Errichtung des Kleinhauses mit  Garten zur Aufgabe gemacht 
und pflegt damit  die Wohnform, die fiir kinderreiche Familien die wich- 
tigste und wertvollste ist. Notwendig ist nattirlich auch eine Erziehung 
der BevSlkerung zur Pflege und A u s g e s t a l t u n g  der Wohnung 1, da viele 
Arbeiter die Wohnungskultur und ihren Nutzen erst kennenlernen 

mtissen. Dann ergeben sieh yon selbst die anderen Notwendigkeiten, 
Wiederaufbau der zerrissenen Familie und Zurfiekverlegung des Sehwer- 
punktes der Beaufsiehtigung und damit  aueh der Erziehung der Jugend 
in die Familie. Diese Familie wtirde der beste Verein zur Bek~mpfung 
der Trunksueht,  der GenuBsueht, der Aufsiehtslosigkeit und der NSrgel, 
sueht sein. Die Arbeiterfrau mul3 wieder der Mittelpunkt der Familie 
werden. In  ihrem Vorstellungsinhalt muB wieder fiberwertig werden 
der Gedanke yon der ,heimsehaffenden Mfitterliehkeit"~. Sie mug die 
H/iterin der Wohnstubenkraf t  3 der Erziehung werden und am heimisehen 

1 A .  Busemann ,  a. a. O. 
2 Obers~udiendirektor Dr. v. den Driesch, Trier: Henriette Schrader-Brey- 

mann und die FrSbelsche P~dagogik, H. l, S. 6. Freiburg i. Br. : Jugendwohl 
Charitasverlag. 

3 M a r y  Lischinska,  Henriette Sehrader-Breymann, 2 B~nde. 2, S. 370. Berlin: 
Vereinigung wissenschaftlicher Verleger, de Gruyter & Co. 1922. 
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Herde die Liebe zu dem von der Arbeit heimkehrenden Manne und zu 
den Kindern pflegen, die nicht mehr auf der Stral]e, sondern in der Fa-. 
milie ihr Gliick linden mfissen. Ha t  die vielbesch~ftigte Hausfrau nicht 
die Zeit, sich der Aufsicht ihrer Kinder zu widmen, so muir sie durch 
Kindergarten und Kinderhorte unterstfitzt werden. Hier und sp~ter 
in der Sehule und Berufsschule mu• in dem Knaben star t  hetzerischer 
Tendenzen der Geist der Zufriedenheit und Unterordnung unter die 
Gesetze des Staates und im Sinne Henriette Breymanns eine Heran- 
bildung der M~dehen zur Hausmiitterlichkeit 1 gepflegt werden. Das 
geschieht in geradezu vorbildlicher Weise auch in der westf~lischen 
Ffirsorgeerziehungsanstalt Haus Widey. Die Einrichtung yon Koch- 
kiichen in dem letzten Jahr  der Volksschule hat  sich in diesem Sinne 
sehr bew~hrt. Nach der Entlassung aus der Volksschule wird den jungen 
M~dchen im Industriebezirk aueh in den Berufssehulen immer mehr 
Gelegenheit gegeben, sieh in der Hauswirtsehaft  auch praktiseh dureh- 
zubilden. Vorbildlieh und ffihrend ist in dieser Beziehung Fr~tulein 
Oepen in Dfisseldorf. 

An der Beau]sichtigung der Jugend autterhalb der Familie beteiligen 
sich bei gleichzeitiger FSrderung ihrer Ausbildung die Sport- und Gesellen- 
vereine, die Kinderheime und Horte  sowie die M~idehenvereinigungen, 
die sozialistischen Jugendvereine und die ehristliehen und freien Gewerk- 
schaften. Besonderer Naehdruck ist auf die gute Beaufsichtigung und 
Ausbildung der halbwfichsigen Jugend zu legen, da der gelernte Arbeiter 
wegen besserer Aussichten ffir die Zukunft  welt weniger in Gef~hr k o m m t  
zu verwahrlosen als der ungelernte. In richtiger Erkenntnis dieser Tat- 
saehe hat  das Ins t i tu t  ffir technische Arbeitssehulung in Dfisseldoff 
(Dinta genannt) unter der ~gide des Generaldirektors VSgler und unter 
der rfihrigen Leitung des Oberingenieurs Arnhold auf der Dintatagung 
in Dfisse]dorf, wo der Verfasser in die Dintakreise am 27. IX.  1928 
auch den Gedanken der Bek~mpfung der Verwahrlosung der In- 
dustr iejugend hineintrug, sich die Aufgabe gestellt, dureh besonders 
vorbereitete Ingenieure einen gut ausgebildeten Arbeiternaehwuehs 
zu schaffen. Bei einer Studienreise babe ich reich in Marl und in 
Gelsenkirchen-Schalke davon fiberzeugen kSnnen, dab die Ingenieure 
die in Zechen und Fabriken besch~ftigten jungen Leute nieht nur 
techniseh gut ausbilden, sondern sie auch sittlieh zu heben versuehen, 
sie zur ttSflichkeit erziehen und ihnen nach MSglichkeit auch kamerad- 
schaftlich naher kommen und sie so unter einer nieht ffihlbaren Aufsicht 
zu m ~ i g e m  Lebensgenu] erziehen. J~hnliche Ziele verfolgen, allerdings 
mehr ~mtlich, die Berufssehulen, unter ihnen besonders die bergm~n- 
nische Fortbildungssehule, welehe durch den bergbaulichen Verein in 

1 Mary Lischinstza, Henriette Sehrader-Breymann ,,Ihr Leben", S. 192. 
Berlin und Leipzig: Walter de Gruyter & Co. 1927. 
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Essen organisiert ist, die nach einzelnen Fabriken dezentralisierten Be- 
rufsschulen sowie aueh die Fortbfldungsschulen ffir Handwerker  und 
Arbeiter, Von der Fortbildungsschule wird aueh die gewerblieh be- 
seh~ftigte weibliche Jugend bis zu 18 Jahren erfai~t. 

Von tiefgreifender Bedeutung ist die jetzt  folgende Bekgimp/ung 
der Arbeitslosigkeit. Nach dem Gesetz fiber Arbeitsvermittlung und 
Arbeitslosenversieherung 1 ist die Regelung der Arbeitsvermittlung 
und damit aueh die Bek~mpfung der Arbeitslosigkeit im wesentlichen 
Sache der Arbeitsi~mter. Diese Vermittlung erfolgt in Deutschland in 
vorbildlicher Weise kostenlos und kann daher auch yon allen arbeit- 
suehenden Jugendliehen angerufen werden. Als sehr wirksam ffir die 
Beki~mpfung der Arbeitslosigkeit der wandernden Jugend hat  sieh das 
preuBisehe Wanderarbeitssti~ttengesetz 2 erwiesen, das wir der Initiative 
Bodelschwinghs verdanken. 

In  Westfalen haben wir in Ausffihrung dieses Gesetzes eine besonders 
hoehentwickelte Ffirsorge ffir jugendliehe arbeitslose Wanderer, die ffir 
ganz kurze Zeit gegen Arbeitsleistung in Wanderarbeitssti~tten und 
Wanderheimen untergebracht werden. Der Bek~mpfung der Arbeits- 
losigkeit der wandernden Jugend des westfi~lischen Industriegebietes 
dient weiter eine Verffigung~ des Landeshauptmanns der Provinz 
Westfalen, die die beschleunigte Rfiekffihrung aller gesunden, arbeit- 
suchenden, mittellosen, in Westfalen aufgegriffenen fremden und 
jugendliehen Wanderer in die Heimat  auf Kosten der Provinz bewirkt, 
vorausgesetzt, daI3 nach den dortigen Verh~ltnissen nicht eine weitere 
Verwahrlosung nach dem Urteil des Jugendamtes zu beffirchten ist. 
Die MSgliehkeit der Rfickffihrung Jugendlieher in die t te imat  sieht 
auch der Vorentwurf eines Wanderffirsorgegesetzes vom 4. IV. 1928 
vor 4. Sein Hauptgedanke ist, daI~ Jugendliehe na~h MSglichkeit vom 
Wandern fernzuhalten sind und, falls sie die Wandererlaubnis haben, 
jeder Zeit wieder in die Heimat  zurfickgebraeht werden kSnnen. Der 
Verhfitung der Arbeitslosigkeit dient aueh das Arbeitsbuch. Es hat den 
Zweck, unberechtigtem Verlassen der Arbeit vorzubeugen, da kein 
Arbeitgeber einen jugendlichen Arbeiter ohne Arbeitsbuch anstellen daft. 

Neuerdings richten einige Bergbaubetriebe sog. Anlernwerksti~tten 
ein, in denen 14ji~hr. schulentlassene Jungen, die Bergmann werden 
wollen, als Bergjungleute eingestellt werden kSnnen. Sie geniel~en 

1 Reichsgesetzblatt vom 22, VII. 1927, lgr 32. 
Preul3isches Wandererarbeitsst~ttengesetz vom 29. VI. 1907. 

8 Verfiigung des Landeshauptmanns tier Provinz Westfaten yore 8. III. 1927; 
betrifft Wanderffirsorge auf Grund des Wanderarbeitsst~ttengesetzes yore 29. VI. 
1927. 

4 Sonderabdruck aus dem Nachrichtendiens~ des deutschen Vereins ftir 
5ffentliche und soziale "Fiirsorge, /~r. 9, vom 4. IV. 1928, aufgestellt yon der 
Gesch~ftsstelle des Deutsehen Vereins fiir 5ffentliche und soziale Fiirsorge. 
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vorerst eine 2j~hr. Ausbildung, in der sie die verschiedensten Anlern- 
betriebe durchlaufen. Hieran schlieBt sich dann eine weitere Ausbil- 
dungszeit von 2 Jahren in den Untertagebetrieben an, um die Berg- 
jungleute voll und ganz ftir ihr sp~teres Erwerbsleben durchzubilden. 
Die Bergbaugruppe der vereinigten Stahlwerke, Aktiengesellschaft 
Zeche Minister Stein, sowie die vereinigten Stahlwerke Dortmunder- 
Union, wollen zum 1. IV. 1929 eine Anzahl Jugendlicher einstellen. 

Von groBem praktischen Wert ffir die Bek~mpfung des Mangels an 
Beseh~ftigung ist auch eine Vertiefung in das Problem der Besch~tfti- 
gungslosigkeit der weiblichen Jugend. Es kSnnte teilweise gelSst werden 
durch Anlage yon mSglichst zahlreichen Gemiisekulturen naeh holli~ndi- 
schem Muster, noch mehr aber durch Beseh~ftigung auf dem Lande, 
denn in ganz Westfalen und auch im Rheinland ist ein grol~er Mangel an 
weiblichen Dienstboten. Naeh einer Mitteilung des Landesarbeitsamtes 
Westfalen vom 18. VIII .  1928 wurden im Jahre 1927 im ganzen nur 
1699 M~dchen gegeniiber 4519 mannlichen Jugendlichen von 14 bis 
16 Jahren der Landwirtschaft zugefiihrt, und zwar verteilen sich die 
Zahlen auf folgende Bezirke: 

Landesarbeitsamtsbezirk m~nnlich weiblich 
KSnigsberg . . . . . . . . . . . . . . . .  1342 73 
Brandenburg . . . . . . . . . . . . . . .  759 179 
Magdeburg (Mitteldeutsehland) . . . . . . .  74 15 
Kiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135 6 
Hannover (Niedersaehsen) . . . . . . . . .  1265 827 
Diisseldorf (Rheinland) . . . . . . . . . .  243 243 
Frankfurt (Hessen) . . . . . . . . . . . .  219 55 
Dresden (Sachsen) . . . . . . . . . . . .  89 29 
Schwerin . . . . . . . . . . . . . . . . .  179 72 
Oldenburg . . . . . . . . . . . . . . . .  43 10 
Sonstige Landesarbeitsi~mter . . . . . . . .  171 190 

4519 1699 

Wenn man in den Volksschulen eine besondere Industriep~dagogik 
einfiihren will, so schlage ieh vor, dal~ die M~dchen, die leider lieber in 
der Stadt Stellung suchen, auf den grol~en gesundheitlichen Nutzen 
des Landaufenthaltes hingewiesen werden. In  manchen Fi~llen ist noch 
mehr die Unterbringung in kleinbiirgerlichen Familien der Landst~dte 
zu empfehlen. 

Besonders zu behandeln sind die nach Holland auswandernden 
arbeitslosen M~dchen. Nach den v o n d e r  Auswandererberatungsstelle 
in KSln mir in dankenswerter Weise zur Verfiigung gestellten Erfahrungen 
miil~ten die Vormundschaftsgerichte angewiesen werden, mit den Aus- 
wandererberatungsstellen zusammenzuarbeiten und mit ihnen gemeinsam 
Ermittlungen iiber den Ruf der holl~ndischen Arbeitgeber anzustellen. 
Von den  Vormundschaftsgerichten Bottrop, Duisburg, Gelsenkirchen- 
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Buer u. a. wird bereits eine derartige Praxis geiibt. Die Auswanderer- 
beratungsstellen kennen die Verh~ltnisse im gesamten Auslande. An 
allen in Frage kommenden Stellen haben sic Vertrauensleute und Ver- 
bindungen, durch die sie jede wiinschenswerte und n6tige Auskunft 
erlangen k6nnen. Sie arbeiten im Verein mit den Jugendschutzver- 
b~nden, und zwar mit den katholischen Madchenschutzvereinen und den 
evangelischen Vereinen der Freundinnen junger M~dchen. Die 6ffent- 
lichen Auswandererberatungsstellen fertigen den Auswandernden im 
Auftrage der Reichsstelle fiir das Auswanderungswesen Geleit~karten 
aus, mit denen sie die Auswanderer der Fiirsorge aller Beh6rden 
und Organisationen des Auslandes empfehlen. Sie geben auch kostenlos 
Auskfinfte fiber Einreisevorschriften, Reiseweg und Reisekosten; sie 
priifen Auslands-Arbeitsvertri~ge und vermitteln Nachforschungen 
nach vermil~ten Personen. Zur Verhiitung weiterer Verwahrlosung der 
Industriejugend ist es dringend notwendig, dai~ auf die T~tigkeit der 
Auswandererberatungsstellen sowohl in der 0ffentlichkeit als auch 
in Sachverst~ndigenkreisen mehr als bisher hingewiesen wird. Fiir 
Rheinland und Westfalen, also ftir das rhein.-westf. Kohlenrevier, 
kommt die Auswandererberatungsstelle in K61n, Margarethenkloster I am 
Dom, in Frage. 

Nach meinen in praktischer und wissenschaftlicher Hinsicht ge- 
sammelten Erfahrungen mache ich zwecks Verhtitung der Gef~hrdung 
der auswandernden M~dchen folgende Vorschl~ge: Die Eignung 
aller jungen M~dchen fiir die Abwanderung muI~ in  Zukunft fiberpriift 
werden, und zwar durch die Auswandererberatungsstellen mit Unter- 
stfitzung der Vormundschaftsgerichte. Die Vormundschaftsgerichte 
mtissen sich in allen F~llen, in denen die Auswanderung ihrer Genehmi- 
gung unterliegt, um Auskunft an die zust~ndige Auswandererberatungs- 
stelle wenden, da diese fiber alle einschl~gigen Verh~ltnisse des Aus- 
landes orientiert ist. Zu fordern ist ferner, dab Jugendliche schon vom 
14. Lebensjahre, und nicht, wie jetzt fiblich, erst vom 15. Lebensjahre an, 
statt des leichter zu besChaffenden Kinderausweises eines Passes, also 
jetzt des deutschen Reisepasses ffir die Abwanderung bediirfen, dessen 
Ausfertigung nach w 13 der PaSverordnung ffir Jugendliche bis zum 
18. Lebensjahre bereits heute der Genehmigung des Vormundschafts- 
gerichtes unterliegt. Es ist dringend zu wfinschen, da$ die Giiltigkeits- 
dauer des Passes, welche jetzt 5 Jahre betragt, wenigstens bei Jugend- 
lichen beschr~nkt wird. -- Die gewerbsm~l~igen Stellenvermittler, die 
die M~dchen ausbeuten, mfissen tunlichst ausgeschaltet werden. Den 
M~dchen, die man wegen schlechter Fiihrung fiber die Grenze abzu- 
schieben sucht, mug im Hinblick auf w 21 der PaBverordnung der PaB 
entzogen werden kSnnen, damit eine erneute Auswanderung und eine 
Diskreditierung des Deutschtums verhfitet wird. Wiinschenswert w~re 



der Jugend des Rheiniseh-Westf~lisehen Industriebezirks. �9 207 

es, wenn die Auswanderung aller jugendlichen M~dchen unter 18 Jahren 
fiberhaupt verboten wiirde, da sie durchweg den gegeniiber der t te imat  
erhShten Gefahren des Auslandes wegen mangelnder sittlicher Reife 
nieht gewachsen sind. 

Was den gesetzlichen Schutz jugendlicher Arbeiter in der Heimat 
angeht, so haben Reich und Lander eine Reihe yon einschlagigen Ge- 
setzen, z. B. die Gewerbeordnung, die Arbeitszeitgesetze, das Berggesetz 
und das Betriebsr~tegesetz erlassen. 

Wenn bisher die Rede war yon der Bek~mpfung der Gefahren, 
welche der Industriejugend im allgemeinen drohen, so ist zusammen. 
fassend zu sagen, dab die behandelten vorbeugenden Abwehrmal~nahmen 
sich richten miissen gegen die Wohnungsnot und verschiedene andere 
soziale Mii~st~nde sowie gegen die Aufsichts- und Arbeitslosigkeit der 
Jugend. Aber auch der bereits gef~hrdeten und moralisch angekr~tnkelten 
Jugend gelten unsere Schutzmai]nahmen. Dieser nehmen sich im Kohlen- 
revier wie auch anderorts interkonfessionelle und konfessionelle Or- 
ganisationen, die evangelischen Ffirsorge~mter der evangelischen Ge- 
meinden, der katholische Ffirsorgeverein fiir Frauen, M~dchen und 
Kinder, mit der Zentrale Dortmund, der katholisehe M~nnerffirsorge- 
verein, der Hauspflegeverein der evangelischen l~rauenhilfe sowie die 
Schwestern der Familienpflege an. Sie vertreten auch in Erkrankungs- 
f~llen die Stelle der Mutter. Weiterhin bildet einen besonderen Schutz 
das R.J.W.G.,  die Schutzaufsicht und die Ffirsorgeerziehung. Augen- 
blicklich macht sich ein starker Rtickgang der Aufnahmegesuche in 
Ffirsorgeerziehungsanstalten in Westfalen geltend, weft einmal der 
Geburtenrfickgang sich bereits auswirkt und anderseits vorbeugende 
MaBnahmen besonders im Kohlenrevier nach MSglichkeit der heilenden 
Ffirsorgeerziehung vorgezogen werden. 

Ffir die gef~hrdete mit Verwahrlosung bedrohte Jugend des Mittel- 
standes ist auf meine Anregung unter Mitwirkung yon H. Weber das 
Albertuskolleg in Recklinghausen-Suderwich begriindet. Es nimmt aber 
fiber den Industriebezirk hinaus gef~hrdete, fiir eine heilp~dagogische 
Behandlung geeignete Jugcndliche aus ganz Deutschland auf. Auf ver- 
schiedene andere Schutzmal~nahmen, die nicht nur der Industrie, sondern 
der ganzen deutschcn Jugend zugute kommen sollen, namentlich das 
umstrittene Schmutz- und Schundgesetz, gehe ich bier nicht ein, betone 
nur des 5rtlichen, einschl~gigen Interesses wegen, daI3 einer der ersten 
Organisatoren der Schundkampflehrg~nge der Lehrer Bern/err in Dort- 
mund gewesen ist. 

Ffir die kriminelle Industriejugend kommt, abgesehen yon dem 
R.J.W.G.,  ein besonderer gesetzlicher Schutz gegen die obenerw~hnten, 
ffir den Industriebezirk geradezu typischen Diebst~hle Jugendlicher 
in Frage. Der w 5 des eigens aus diesem Grunde geschaffenen Gesetzes 

Z. f. d. ges. Gerichtl. Medizin. 18. Bd. 15 
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fiber den Verkehr mit  unedlen Metallen 1 aus dem Jahre  1926 stellt es 
ausdrficklieh unter Strafe, yon Minderj~hrigen unedle Metalle zu er- 
werben. 

Sehr fruchtbringend ist die T~tigkeit der Knappsehafts~rzte und 
des Knappschaftsoberarztes.  Sie kSnnen im Verein mit  allen anderen 
~rz ten  nieht nur: bei der Jugend eine Prophylaxe in rein gesund- 
heitlichen Fragen, sondern aueh besonders in der R ich tung  der Ver- 
wahrlosungsbek~mpfung ausfiben. Die genannten ~krzte mfissen daher 
ganz besonders Rficksieht nehmen auf das Pubert~tsalter  und seine 
soziologisehen und psyehisehen Gefahren sowie die Psychopathie. Aber 
aueh die Bergrevierbeamten, die Kreisarzte, die Gewerbemedizinalr~te, 
die Kreis-, Kommunal-  und Stadt~rzte und die fibrigen J~rzte kSnnen 
oder miissen sich am Schutz der jugendlichen Arbeiter innerhalb der 
Grenzen ihrer Zust~ndigkeit beteiligen. Hinzuweisen ist auch auf die 
T~tigkeit der Gewerber~te und Fabrikpflegerinnen in den nieht berg- 
m~nnisehen Betrieben. MSchten die Sehutzbestimmungen ffir den 
jungen Industriearbeiter,  die auch aus prophylaktischen Griinden den 
gerichtlichen und sozialen Mediziner interessieren, dazu fiihren, dab in 
seinem markantes ten  Vertreter, dem jugendlichen Bergmann, stets 
die Gesinnung lebendig bleibe, wie sie Goethe in seinem kleinen Gedichte 
an die Knappschaf t  zu Tarnowitz den jungen Knappen  ans Herz legt: 

,,Wet hilft Euch Sch~tze finden und sie bringen ans Licht? 
Nut Verstand und Redlichkeit helfen, 
Es fiihren die beiden Schliissel zu jeglichem Schatz, 
Welchen die Erde verwahrt." 

1 Reichsgesetzblatt 1926 I, 415. 


