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Bereits iiber 1500 Aerzte 
ha ben NUtrO l in ihrer Praxis angewendet. Dasselbe ist ein 
NahrnngAmlttei, bestehend aus kunstlich verdautem Starken
m~hl versetzt, mit 0.2 °/o Salzsaure und einer Mischung von 
pflanzlichen und tierischen Fermenten, welche J.ie Fahigkeit haben, 
eiwei~::~shaltige N ahrungsmittel im Magen verdauen zu helfen. Es 
hebt den Appetit, vermehrt das· Korpergewicht und starkt die 
Verdauungsorgane, indem es ihnen die Arbeit abnimmt und sie 
somit ausruhen lasst. Das kunstlich verdaute Nahrungsmittel ist 
besonders empfehlenswert fur Rekonvaleszenten, durch Krankheii; 
geschwachte, bla~s~, abgemagerte Menscben, sov~ie fur . solche, 
welche gewohnhche Kost nicht vertragen. D1e Fa?nk.anten 
Klewe ~ Ko., Dresden, Polierstr. 21, sind gern bere1t, Jedem 
Arzt.e eme Probesendung gratis und fra nko zugehen zu lassen, 
dam1t er eigenes Urteil ttber dasselbe gewinnen kann. 

Fischer' s medici n. Buchhandlung, H. Kornfeld, Berli n NW 6. 

Der menschliche J(orper, 
sein Bau, sei ne V errichtungen un d se in e Pflege 

nebst oinem Anhang: 
Die erste Htilfe bei pléitzliehen Unfallen. 

Mit besonderer BerUcksichtigung des Turnens 
gemeinfasslich dargestellt 

von Dr. med. G. B r o e s i k e , 
Prosector am I. Kgl. anatomischen Institut und vortragondem Arzte an der 

Kgl. •rurnlehrer-BildungsanstA.lt zu Berlm. 

Mit llfi zum 'l'eil farbigen Abbildungen. - Gr. 8°. XVI u. 458 S. 
Preis broschiert 8 Mk., geb. 9 Mk. 

D':u vors tehend gen:mnte Werlc des durch. sein Lehrbuch , Kuraus der normalen Anatomia 
dea menaohllohen Ki:irpera" hinHingllch bekannten Anntomen verdankt seine Ents tehung ein e t
AnreM; ung cles Herrn Geheimrats Dr. R. KOpte, welcher es wfmschenswert fnnc..l, dass den Ele\'en 
un d Elevinnen der Kgl. Turnlehrer-BIIdungsanatalt ein Lehrbuch rur Verfi"lgung stiinde, welches: 
d cn vom Autor in den Lehrkursen vorgetrngenen Lehrstoff in gemeinfassl ich er [•'orm enthalten uncl 
d urch Abbildungen vernnschnulich en solle. 

Der Verfasser hnt sich nber bei Losung seiner Aufgnbe nicht auf das AlltagsbedUrfnls dell 
Turners und Turnlehren beaohriinkt, er hat in seinem Werke jedem Geblldeten in Ie ichtfnssliche.
Form und mit Hilfe von vlelen vorzUgllchen Abblldungen nlles das geboten, waa lhm dle modern~ 
Wtnensohaft Uber aetnen Kiiqter Wtssenawertes und lnteressantes bletet. 

Ku1·sus der Zahnheilkunde. 
E in HUifsbuoh fur Studierende u. Zahnarzt& 

von Dr. med. Conrad Cohn, 
Zabnarzt in Berlin. 

2 Teile in einem Bande. 
Preia broach. Mk. 12,50, geb. Mk. 13,50. 

Das Buch kann den Be:flissenen der Zahnheillrnnde nur dringen(l 
emplohlen werden. Therapeut. :Monatshefte 1893, H eft 7. 

l 
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Der grundlegende Sprechunterricht bei stammelnden 
schwachsinnigen Kindern. 

Von H. Piper, Erziehungsinspektor der Berliner Idiotenanstalt. 
Vortrag, gehalten auf der VIII. K onferenz fiir das Idiotenweseu 

den 18. September 1895 zu Heidelberg. 

H. V.! 
Auf der Berliner Konferenz 1893 war es mir gestattet, iiber 

ie bei schwachsinnigen Kindern vorkommenden Sprachgebrechen 
·referieren 2.u diirfen. Durch Ihre Hilfe, m. H., ist es mir moglich 
.gewesen, ein Bild jener Leiden entwerfen zu konnen, das uns 
eiu W egweiser ist mi t der Inschrift: nHier giebt es Arbeit." 

J enes Bild zeigte uns die bei schwachsinnigen Kindern vor-
kommenden Sprachgebrechen als: 

~raubstummheit mit 1/ 2 pCt. 
Stummheit n 7 n 
Stottern n 7 n 
Stammeln " 25 n 
Lispeln . n 13 n 
Naseln n 3 n 

Diese meine friiheren Angaben habe ich in einer Arbeit, 
welche mich im Winter beschaftigte : n Vorkommende Abnormitiiten 
.der Sprachwerkzeuge bei schwachsinnigen Kindern und dadurch 

.. -.. .-•J.J 



2 Der grundleg. Sprechunterr. bei stammelnden, schwachsinnigen Kindern .. 

bedingte Sprachgebr~cheu'Ì bestatigt gefunden. Dasjenige Sp~ach
leiden welches uns bei den schwachsinnigen Kindern die me1sten 
Schwi~rigkeiten bereitet, i~t, ":i e ja die _Statistik nach~eist, . das · 
Stammeln mit 25 pCt. H1erm1t H. V. hegt vor uns eme mcht · 
zu unterschatzende Arbeit. . . 

Unsere schwachsinnigen Kinder sollen soweit als moghch 
zu n"i.ttzlichen Mitgliedern der mens.chlichen Gesellschaft heran
gebildet werden; dies zu errei~he_n is~ uns. se~r oft ei_ne schwe~e 
Aufgabe, ganz besonders schw1eng smd d1e Fàlle, be1 den~n Wlr 
es einesteils mit aphasischen, andernteils mit stammelnden Kmdern 
zu thun haben. 

Die Ursachen beider Erscheinungen, welche ich in ei~em 
friiheren Vortrage nachgewiesen, lassen Sie mich der UeberslCht
wegen noch einmal kurz andeuten : 

a) Bei der Stummheit: 
l. Y ~rl'etzungen resp. Storungen cles Sprachzentrums (an-· 

geborene, erworbene), 
2. Willensstorungen, 
3. organische Veranderw1gen 1m Rachenraum, 

b) bei dem Stammeln : 
l. Vorhandene Defekte des Zentrums, 
2. Fehler und Defekte der Sprachorgane, 
3, Gewohnheitsmassige, mangelhafte und falsche Artiku-

lation, ~ 
4. Schwerhorigkeit, 

Die Stammler gruppieren sich iu Laut-, Silben-. Wort- und' 
Satzstammler. 

Wie ich friiher statistisch nachwies, tritt bei den Laut
stammlern besonders stark hervor : Rhotacismus, Lambdacismus, 
Paralambdacismus, Sigmatismus und Paragammacismus. 

Nun m. R. Koll gen von den Anstalten und Hilfsklassen, 
wer von Ihnen sollte nicht · genùgend Gelegenheit haben, die er-
wahnten Falle cles Stammelns beobachten zu konnen. Wie schwer 
es uns wird, mit jenen Kindern vorwarts zu kommen, wissen Sie· 
ja; ili e schwierigste Arbeit biete t sich bei den tieferstehenden 
stammelnden Kind rn uud hier einen Baustein ·fi.tr unsere Arbeit 
beizutra.gen, sei der Zweck meiner weiteren kurzen Ausfiihrungen. 

Wie helfen wir jenen Bedauernswerten? 
Fiir die ~J'aubstummeu sind bestimmte erprobte und segens- · 

reiche Methoden festgestellt; diese auf un~ere Kinder zu iiber
tragen, diirfte ein Fehlgriff sein; wir wùrden nicht zum Ziele 
gelangen, da unser geistig armen Kinder neben den Sprach
gebrechen. mit anderen Leiden psychischer wie physischer Natur 
belastet smd. 

Das schwachsinnige oder was O'auz dasselbe bedeutet, das 
idiotische Kind ist e ben ein anderer Jll1onsch als der Taubstumme; 
dieser ist jenem gegeni.iber noch gli.icklich zt; nennen. Es wird zu
nachst notwenèlig sein, me tammler herauszusuchen und die 
schwereren Falle, wohin besonders die Silben-, Wort- uncl Satz-
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stammler auch die aro Hottentotismus leidenden gehoren, zu 
trennen von den leichteren Fallen, bei denen wir es vorzugs
weise mit Lautstammlern zu thun haben. Zu den schwereren 
Fallen werden wir auch diejenigen aphasischen Kinder nehmen, 
bei denen Willensstorungen, sowie adenoide V egetationen als 
ursachlich erscheinen. 

Somit, m. H ., haben. wir zwei getrennte Kurse; den einen 
fiir die leichteren F alle; w1r werden mit dies~n Kindern langsam, 
a ber sicher vorwarts kommen ; den an d ren fur die erwahnten 
schwereren Falle und hier wird es darauf ankommen auf physio
logischem B0den ein sicheres Fundament zu legen, worauf wir 
aufbauen wollen. Das Materia!, welches uns zur Bearbeitung 
vorliegt, kennen wir somit. Ehe wir mit dem Unterricht be
ginnen, h~lte ich es fur notwe~dig, i~ zwei Fallen den A:zt za 
R ate zu zwhen. E s handelt swh be1 den aphasischen Kmdern 
um diejenigen, welche mi~ ad~noiden \Yucherungen behaftet sind, 
bei den Stammlern um che Kinder, be1 denen F ehler und Defekte 
der Sprachorgane (Zahnmiss?ildungen etc.) vorhanden sind. In 
beiden Fallen wer~en arztl.whe operative Eingriffe sowohl fur 
die betreffenden Kmder, Wle fur den Padagogen von grossem 
V orteil sein. 

Nachdem wir, m. H., in jedem einzelnen Falle das Krank
heitsbild erkannt und ~omit die Diagnose gestellt, und durch 
die Gruppierung auch d1e Prognose gegeben, gehen wir nun zur 
Behandlung, zur Methode. 

W enn schon in eìnzelnen Fallen, wie i eh dies fruher be
hauptete, der V ~rke~r mi t den sprechenden Kindern, das ganze 
Anstaltsleben m1t semer genau geregelten Zeit- und Arbeitsein
teilung, sowie di e U~terrichtsdisciplinen : Gesang, Turnen, Zeichnen, 
Anschauungsuntenwht, auf der Unterstufe Thatigkeitsubungen, 
ganz besonders das ,Bauen" eine heilsame Wirkung ausuben 
und die Kinder zum Sprechen anregen , so ist ein systematischer 
Sprechunterricht von erfolgreichem Werte. 

Dr. Gutzmann's wesentlichstes Priuzip in der Stotterheilung 
besteht in der bewussten physiologischen Uebung von Atmungs-, 
Stimm- und Artikulationsmuskulatur. Auch bei der Behandlung 
des Stammelns haben wir, wollen wir Erfolg erzielen, dieses 
Prinzi p in der M thode hoch zu halten un d dies wird uns ge
lingen, wenn wir wohlgeri:istet und vor allen Dingen mit Li.ebe 
und Geduld an 's W erk gehen. Ich empfehle Ihnen das fiir d1ese 
Zwecke fast unentbehrliche Buch von Dr. Gutzmann , Die Vor
lesungen ùber die Storungen der Sprache tmd ihre H eilung", ge
halten in den Lehrkursen i.iber Sprachstonmgen fur Aerzte und 
Lehrer (Verlag von Fischer 's mediz. Bu hhandlung, Berlin). 

Der Unterricht biete nichts Mecha.nisches, sondern nur das 
was von den Kindern verstanden wird. 

Wir haben es zu thun : • 
l. mit gymnastischen Uebungen 

a) der Sprachwerkzeuge, 
b) cles K orpers, 
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2. mit Atmungsfibungen, . 
3. mit gymnastischen Uebungen, verbunden m1t Atmungs. 

ubungen, 
4. mit Laut- und Sprechubungen. 
Die gymnastischen wie Atmungsfibungen wer.den zu Beginn 

jeder Stunde 15- 20 Minute~ geubt; sie ha ben emen ganz be
sonderen W ert fi.ir unsere Kmder. 

Du Boia Reymond sagt uber die gymnastischen Uebungen: 
n Es steht physiologisch fest, dass die U ebung von Korpermuskeln 
nicht blos Muskelgymnastik, sondern auch und sogar vorzugs
weise N ervengymnastik ist." 

Wir kommen zu dem Schluss, den Dr. Gu tzmann ausserte: 
n W ollen wir durch U ebungen der Muskulatur Starkung des 
zentralen Willenseinflusses erzielen, so darf diese Uebuug niemals 
mechanisch, sondern muss geistig bewusst geschehen." 

I. Gymnastische Uebungen der Sprachwerkzeuge. 
a) Kenntnis der Sprachorgane; 

Mund - Lippen (obere, untere) - Mundwinkel (rechter, 
linker~ - Zahne (obere, untere Zahnreihe) - Zunge 
(Zungenspitze, Zungenflti.gel, Zungenrti.cken) - Gaumen 
(harter, weicher) - Unterkiefer. 

Die einzelnen Sprachwerkzeuge werden vom Lehrer 
gezeigt, vor dem Spiegel erkannt, von dem IGnde selbst 
gezeigt und wo es moglich, benannt. 

b) Gymnastische Uebungen: 
l. Oeffnen des Mundes (Heruntergehen des Unterkiefers 

soweit als moglich), Schliessen des Mundes - auf, 
zu! etc. Es werden Falle vorkommen, dass ein Kind 
den M un d nicht offnet · hier werden wir die Mund
sperre in Anwendung ' bringen (Bescbreibung der 
Mundsperre). 

2. Mundwinkel entfernen und nahern. 
3. Lippen vor- und zurti.ckschieben. In einzelnen Fallen 

wi~·d es n~twendig werden, das Gehor mit in Thatig
kel~ zu brmgen, indem wir das Kind veranlassen zu 
pfetfen und dabei auf die Bewegung der Lippen zu 
achten. 

4. Zunge vorstrecken und zurtickziehen (Mund auf, Zunge 
vorstrecken, Zunge zuruck, Mund schliessen). 

5. Zungenspitze bewegen nach oben nach unten . (Mund 
auf, Zunge vorstreckend, Zungenpitze nach oben, nach 
unten, Zunge zurti.ok, Mund schliessen. In vereinzelten 
Fa,lleu werden wir zu einem besonderen Mi ttel greifen 
mussen, um Erfolg zu erzielen. 

Man .. drti.cke an die Unterlippe resp. Oberlippe 
etwas Krumelzucker . und das Kind wird jetzt ver
suchen, d~nsel?en m1~ der Zungenspitze abzunehmen. 

6. Zungensp1tze hmter d1e untere Zahnreihe stellen (Mund 
offnen, Zunge stellt). 
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7. Zungenspitze hinter die obere Zahnreihe stellen. . 
8. Zungenspitze hinter die untere und obere Za.hnre1he 

abwechselnd stellen. 
9. Untere Zahnreihe unter die obere stellen (Mund auf, 

Mundwinkel entfernen, Zahne aufeinander, auf, zu, 
Mund schliessen). 

10. Unterlippe unter die obere Zahnreihe stellen. (Mund 
auf, Unterlippe stellt, Mtmd schliesst.) . 
II. Gymnastiscbe Uebungen 'des K6rpers. 

a) Kenntnis der zu ubenden Korpert~ile: 
Arme (rechter, linker) - Hande (rechte, linke) - H and
ri:icken (rechter, linker) - Finger - Fingerspitzen -
Faust (rechte, linke) - Brust - Rucken - Seiten 
(rechte linke) - Schulter (rechte, linke). 

b) Uebungen der Korperteile. 
Wir beschriinken diese auf diejenigen, welche von Ein:fluss 
sind auf die Erleichterung und Regelung der Ein- und 
Ausatmung resp. der Brustatmung. Das der Turnunter
richt hierzu wesentlich untersti:itzt, mochte ich nicht 
unerwahnt lassen. Die einzelnen gymnastiscben Uebungen 
des Korpers finden wir in dem Buch von Albert Gutz
mann: ,Das Stottern und seine Beseitigung. " II. Teil 
fol. 1-3. Wahrend Gutzmann diese Uebungen bei geistig 
normalen Menscben mit Atmtmgsii.bungen verbindet, sind 
wir bei unsern Kindern gezwungen, bei de zuniichst getrennt 
zu uben; 
e gehoren hierher: 
l. Schulterheben und -senken. 
2. Armeheben seitwarts bis zur wa.gerechten Haltung und 

Senken. (Die Handri:icken sind nach oben gerichtet, 
die Finger gestreckt). 

3. Armehebeu seitswarts bis 2'Ur senkrechten Haltung und 
senken. (Die Handrucken sind nach innen gerichtet). 

4. Armkreisen nach vorn. (Die Handflachen sind nach 
innen gerichtet). 

5. Ellbogen zuruckwerfen (Hande in die Huften). 
6. Hande hinten geschlossen, herunterstossen und herauf-

ziehen. 
7. Armstossen nach ausson (Hiinde zur Faust). 
8. Armstossen nach vorn. 
9. Armstossen nach oben. 

l O. Auseinanderschlagen der Arme. 
11. Stab hinter dem Hi:icken. 
12. Stabwende mit beiden gestreckten Armen. 
13. Die Hiinde binter clero Kopf zusammengefasst. 

III. Atmungstibungen. 
W enn wir ausserhalb d es Sprechens atmen, so geschieht 

dies, falls nicht organiscbe Febler, als Wucherungen im Nasen-
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ra.chenraum vorhanden (Mundatmer), in einer gewissen Regel~ 
mii.ssigkeit durch di e N ase; anders liegt die Sache beim Sprechen. 

1. atmen wir hier durch den Mund, 
2. fehlt die Regelmassigkeit im Ein- und Ausatmen; 

das Einatmen geschieht kurz und tief, das Ausatmen 
lang ausgedehnt. 

Bei unseren schwachsinnigen Kindern haben wir beim 
Beginn der Atmungsiibungen, beim Einatmen und Ausatmen 
besondere Schwierigkeiten zu iiberwinden. 

Viele Kinder atmen nur durch die Nase; statt einzuatmen, 
bringen sie die Ausatmung, der kurz vorher ein Einatmen durch 
die N ase vorangegangen ist; ferner sind einzelne Kinder schwer 
zu bewegen, den Mund zu offnen. 

Selbst Zoglinge, welche bei den gymnastischen Uebungen 
der Sprachwerkzeuge das Oeffnen des Mundes (Heruntergehen. 
des Unterkiefers) mit Erfolg geiibt, lassen sich durch die jetzt 
a,n sie gestellte doppelte Forderung ,offnen des Mundes, ein~ 
atmen," beein:flussen un d versagen. Hier hilft zunachst zuhalten 
der Nasenlocher, um Atmung durch den Mund zu erzwingen. 

Ferner werden wir auch hier die Mundsperre in Anwendung 
bringen und vor allen Dingen den Spiegel zu Hilfe nehme~. 
Weiter lasse man die Betreffenden beide Handflachen auf d1e 
Brust des Lehrers legen, um das Heben auf der eigenen Brust 
derselben beim Einatmen erfassen zu lernen. 

Auch dem Ausatmen haben wir besondere Aufmerksamkeit 
zu schenken. 

l. Als Voriibung lasse man ein Stiickchen Watte oder 
Papier wegpusten. 

W eiter wird das Ausatmen veranschaulicht: 
2. Durch Vorhalten des Handriickens vor den geoffneten 

Mund, (das Kind fiihlt die ausstromende Luft). 
3. Durch Ausatmen auf di e Spiegel:fl.ache ( das Kind sieht, 

wie di e Spiegelftache beschlagt ). 
4. Durch Auftegen der Handftachen auf den Brustkasten 

(das Kind beobachtet hier das Senken des Brustkastens.) 
5. Endlich tritt auch das Gehor in Thatigkeit, indem 

das Ausatmungsgerausch vernommen wird. 
Es werden hier Gesicht, Gehor, Gefiihl zugleich angeregt 

und dadurch Erfolge gesichert. 
Unser Hauptaugenmerk im Unterricht besteht doch darin 

den Kitt zu fìnden, welcher das haften lasst, was verarbeitet 
werden soll und diesen Kitt fìnden wir zum Teil auch in dem 
Zusammenwirken mehrerer Sinne zu gleicher Zeit. 

Die hier notwendigen Atmungsiibungen beschranken sich 
auf die nachfolgenden 

l.\ 
Der senkrechte Strich bedeutet ,einatmen," der wagerechte 

,ausatmen," zwischen dem Ein- und Ausatmen ist eine Pause zu 
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halten und streng ·.darauf zu a~hten, dass nicht vorher ausge
atmet wird. 

·2. 
l 

l 
Zweimal hintereinander kurz einatmen, dann 

langsam ausatmen. 

3. l __ __ Einmal einatmen, zweimal hinterèinander 
ausatmen. 

4. 

l 
5. l 

l 
l 

6. l 
l 
l 

7. l 
l 

Zweimal hintereinander em- und zweimal 
hintereinander ausatmen. 

Dreimal einatmen, einmal ausatmen. 

Dreimal einatmen, zweimal ausatmen. 

Dreimal einatmen, dreimal ausatmen. 

8 l 
Einmal einatmen, drei Schlage Pause, da nn 

. 3 - 1 ang ausatmen. 

l 
9. 3 

l 

Zweimal einatmen, zwischen beiden drei 
3- - 3-- Schlage Pause, dann zweimal ausatmen und eben

falls zwischen beiden drei Sclùage Pause. 

IV. Gymnastische Uebungen verbunden mit AtmungsUbungen. 
Hier werden die friiher geilbten gymnastischen U ebungen 

verwendet und mit Atmungsiibungen verbunden, z. B. "Schulter
heben", beim Heben einatmen, beim Senken ausatmen. (A. Gu tz
m a nn beschreibt die Uebungen in dem II. Teil seines Buohes 
Fol. 1-3.) -

Die weiteren Uebungen erfolgen in gleioher Weise. Die 
Uebungen , Armstossen naoh aussen, naoh vorn, nach oben" , so~ 
wie "Auseinandersohlagen d.er ..Arme" fallen iort und dilrfen bet 
unseren Kindern auf keinen Fall mit Atmungsilbungen verbunden 
werden. 



8 Der grundleg. Sprechunterr. bei stammelnden schwachsinnigen Kindern•. 

V. Laut- uod Sprachtibuogeo. 

M. H. Der alte padagogische Lehrsatz , Unterricht a~
schaulich" muss hierbei zu seiner vollen Geltung kommen. Du~· 
ausseren Merkmale der Sprachlaute, G u t z m a n n nennt diese· 
,die iiussere Sprachphysiologie", zu beachten, zu erfussen, ist eine 
Hauptaufgabe zur Erlernung einer verstandlichen Aussp~ache. . 

Sehen, Fuhlen, Horen - Gesicht, Gefiihl, Gehor, d1ese dreL 
Sinne sind, wo es nur irgend moglich in Thatigkeit zu bringen· 
und sie werden uns bei der Bildung und Erlernung der einzelnen 
Sprachlaute unentbehrliche Hilfsmittel. 

Von grossem Vorteil balte ich es, bei unsern Kindern mit 
den Lautubungen so fruh als moglich Sprechubungen zu ver
binden. Wir haben selbstverstandlich nur solche Worter resp. 
Satze zu wahlen, m\t · denen die Kinder Begriffe verbinden 
konnen; es wird hierdurch ganz besonders di e Lust zum Sprechen 
gefordert. Wie wir uns uber die ersten Laufubungen unserer. 
kleinen Weltbfirger freuen nnd trotz aller Ungeschicklichkeit 
und Unsicherheit mit jenen znfrieden sind, so haben wir die 
Sprechubnngen so fruh als moglich zn beginnen, Schwerfalligkeit, 
Ungeschicklicbkeit etc. , mit anfznnehmen und nach nncl nacb 
dnrch entsprechende Uebungen Klarheit und Sicherheit zu 
schaffen. Zunachst m. H lasse ich die Vokale itben und zwar 
in der Reihenfolge a, u, o, i, e, au, ai; der noch fehlende 
Doppel-Vokal eu, so wie die getrflbten Vokale a, o, il folgen 
spii.ter. 

Die Vokale bl.lden das Hauptmoment in der Sprache, bei 
ihnen kommen die Organstellungen zur vollen Geltung, da die 
einzelnen Bewegungen anhaltender sind, als bei den Consonanten. 
Die Vokale treten ferner mit Benutzung der vollen Stimme auf 
und sind sie aus all diesen Grùnden fflr unsere Kinder leicht 
fasslich. 

Wir nebmen zuerst das ,a." Lassen Si e mich m. H. nur
ein~n Voka~ eingehend v.orfùhren, da ja bei allen ùbrigen in 
glewher W e1se verfahren w1rd. Der Lehrer spricht mi t Beachtung 
einer exakten Organstellung (Muncl weit auf Zunge rubig liegencl, 
die Zungenspitze berflhrt leise die unter~ Zahnreihe) das ,a."· 
Es wird auf die B wegnng des Unterkiefers anfmerksam gemacht 
(Uebun~ a ~er gymnastischen Uebungen der Sprachwerkzeuge.) 

D1e Kmder sprechen das a zunachst im Chor nach, darnach• 
wird es einzeln geflbt. 

Bei den aphasischen Kindern ist es notwendig, den Hand
riicken gegen den Kehlkopf zu balten damit die zitternde 
Bewegung der Stimmbander empfunden ~ird. 

Mehrere der Zoglinge werden das a zuniichst naselnd 
sprechen; hier hilft 

l. recht lautes Sprechen, 
2. Zuhalten der Nasenlocher. 

Nachdem jeder einzelne Zogling nach seinem geistigen 
Vermogen den Laut produziert, gehen wir an den Spiegel. 
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Vor dem Spiegel werden erkannt : 
a) Heruntergehen des Unterkiefers d. h. Oef!nen des 

Mundes, 
b) ruhige Lage der Zunge, . 
c) die Zungenspitze beriihrt leise die untere Zahnre1~e. 
d) Anschlagen der Stimme mi t ,a", das sic}ltbar W1rd 

durch das Beschlagen der Splegelflache. 
e) Das Kind fàhrt mit dem Zeigefìnger uber die Lippe;n

rander des geoffneten Mundesund beschreibt einenKre1s. 

Diese Uebungen vor dem Spiegel werden in den meisten 
Fallen Erfolg haben. 

Zur Rekapitulation des Geubten dient endlich das Bild. 
lch ha:be absi_chtlich den Kopf eines Kindes gewahlt, da dieser 
fiir Kmder emen besonderen Reiz hat. (Vorfuhrung zunachst 

es a, dann der ubrigen Bilder.) 

l. Voka.l a. 

W ir erkennen hier genau den geoffneten Mund, die Zungen
Jage, die Lippenrander etc. · 

Das Kind fahrt auch hier mit dem Zeige:finger uber die 
Li ppenrander un d der L ehrer zeichnet den so gewonnenen Kreis 
an d i e 'l'afe l. 

Der Kreis wird nunmehr fi.ir das Kind die graphisohe Dar
stellung des a. 
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Wir uben n un das a in folgender W eise. 

lo ,o_ 
l o 

• 

Q o 
o o 

• • 

'l 

Die letzte Uebung , das kurz gesprochene a" beseitigt einen· 
besonders bei aphasischen Kindern vorkommenden Fehler, namlich. 
das aspirierte a. 

2. Vokal u. 

N ach meinen Erfahrungen wird es vorteilhaft sein, dem a 
nicht das o, sondern das ,u" folgen zu lassen, Das ,u" mit 
einer scharf markierten rganstellung als: 

l. weit hervorgeschobene Lippen, 
2, kleine, runcle .M:uncloffnung (im Gegensatz zum a), 
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3. ist der dunkle Klang unsern Kinderu fassli?her und 
daher leichter zu sprechen als das o, das ja d1e Ueber-· 
gangsstation vom a zum u ist. 

Uebung des ,u" wie beim a; g raphische Da.r!\tellung O 

Uebung beider Vokale o O o O 

J etzt erst folgt das , o." Gewisse Schwierigkeitent werden 
auch hier zu uberwinden sein. Nicht selten fehlt es ;an dem 
nicht genugenden Heruntergehen d es U nterkiefers, es ~erklingt 
meist noch das u . Ein schneller Erfolg wird vermittelst d~r 
Mundsperre erreicht. Die Lippen bleiben vorgesc~oben, die-

3. Vokal i. 

Zahne werden durch die Mundspeu nach und nach so weit 
geoffnet, bis der K lang des o rr bt·acht ist . 

Uebung des o, wie beim a; graphisch.e Darstellung o 
Uebtmg: o O o o fern r o o o 

Da das e (Uebergangsstation zwischeu a uud i) den meisten 
unserer Kinder schwer fallt, w rdeu wir auch hier wieder das 
i vorannehmen; clie Org11nstellung l ss lben iàllt scharfer in 
die Augen, clie hohe Stimmlage ist int nsiv r fur das Ohr. 
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Uebung wie 

Uebung: Q 
beim a; graphische Darstellung . ~ 

o O~ 
Nach ~em i folgt das ,e ;" die Mundwinkel nah~rn sich, 

der Unterkiefer bewegt sich etwas nach unten. In emzelnen 
Fallen wird auch hier die Mundsperre mit Erfolg angewendet . 

Ein i:ifteres Zusammenstellen des i u e bringt durch den 
Klang Sicherheit in der Organstellung. ' ' 

Uebung dese wie beim a; graphische Darstellung c::') 

Uebungen : Q 
0 

0 ~ ~ 

_Es_ fol~en jetzb _rli e Doprelvokale au, ai (ei), welche insofern 
S hwtengketten b eretten, ah; anfttngs die Laute au haufig ge
trenn~ gesproche1: werden. Da die graphische !Darstellung des 
a, u, 1 bekannt , 1st es empf hl nswert, hier nicht den Laut zu 
geben, sondern ihn nuch der grapbiscben Darstellung bilden 
zu lassen. 

()c; 
Nachdem a, u ein_zeln, kurz angeschlagen geiibt ist, erfolgt 

nach tiefem, kurz em Etnatmen die Verbindung beider Laute. 
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Das gleiche Verfahren tritt bei ai (ei) o~ auf. 

Im iibrigen ist die Methode dieselbe wie beim "a. 
Somit sind die Vokale a, u, o, i, e, a.u, ai geiibt und wir 

kommen nunmehr zu den Consonanten. Bekanntlich unter
scheidet das Gadche System nach der Art des austretenden Luft
stromes: l. Reibelaute, 2. Ver:>chlusslaute, (Explosive) 3. Zitter
laute, 4. Nasenlaute (Hhinophone). Hinsichtlich des Ortes, an 
welchem der Luftstrom austritt resp. der Laut angesetzt wird, 
giebt es drei Artikulation gebiete. Das erste Artikulationsgebiet 
befindet sich am Lippensaum, es werden die hierhergehorigen 
Laute gebildet a) mit beiden Lippen (p, b, m) b) mit der Unter
lippe und der oberen Zahnreihe (f, w). 

Das zweite Artikulationsg biet finclen wir an der Zungen
spitze und werden clie betreffenden Laute gebilclet mit der 

5. Vokal e. 

Zungenspitze und ìen Schneidezahnen oder dem Alveolarrand 
(s, ss, I, t, d, r, n). 

Das dritte Artikulations()'ebi t b findet si h am Zungen
riioken und werclen clie betroJ-l'enden La.ute mit clem Zung nri.icken 
und dem aumen gebilclet (uh, k, j, g, r, nO'), -

Bei der Eini.i.bung d r Consona,nten richtet sich die Reih n
folge derselben selbstvorstancllich 11aoh ihrer Sohwierigkeit; wir 
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werden zunachst diejenigen nehmen, welche auf unsere Kinder 
besonders intensiv wirken. Nach meinen Beobachtungen haben 
die Verschlusslaute aller drei Arti.kulationsgebiete den Vorzug 
und zwar zunachst die Mediae, da diese nicht nur auf Gefti.hl 
und Gesicht, sondern ganz besonders auf das Gehor wirken, sie 
werden bekanntlich mit Stimmbildung ausgefti.hrt (b, d, g). Hier
nach folgen die T enues p , t, k. 

Nach den Verschlusslauten sind zu empfehlen die Reibelaute 
und zwar zunachst die des zweiten Artikulationsgebietes 

a) mit Stimme s und l 
b) ohne Stimme ss, sch, z, 

hierauf folgen die des ersten Artikulationsgebietes 
a) mit Stimme w , 
b) ohne Stimme f. 

Die Reibelaute des dritten Artikulationsgebietes j und eh sind 
nach den Nasenlauten m, n, w elche jetzt folgen, zu ilben. Den 
Schluss bilden die Zitterlaute r gutturale und r uvulare. Die ge
trti.bten Vokale a, o, ti., sowie der D oppelvokal eu (au) sind nach 
den R eibelauten des ersten Artikulationsgebietes zu nehmen. 

Auf die Physiologie der einzelnen Kousonanten einzugehen, 
erlassen Sie mir. 

In der medizinisch-padagogischen Monatsschrift fur die ge
samte Sprachl1eilkunde 1891 Nr. 10 und 11 :finden Sie einzelne 
interessanteBeobachtungen und Winke von mir fiir die Behandlung 
der K onsonanten bei schwachsinnigen Kindern. 

Die Konsonanten lassen sich ebenfalls wie di e Vokale graphisch 
darstellen und verweise ich auf die Systeme von Du Bois
Reymond, Brti.cke, Merkel, Thausing, auf Whipple der die einfache 
Nachzeichnung der Organstellung brachte und zwar die Vokale 
von vorn, die Konsonanten von der Seite, ferner Dr. Gutzmann, 
der die Vokale wie Konsonauten von der Seite und zwar durch 
einen Mittelscbnitt des sprecheuden Kopfes darstellt. (In d er 
medizinich-padagogischen Monatsschrift filr die gesamte Sprach
heilkunde 1894 Nr. 8 finden Sie hierilber eine interesante Arbeit 
von Dr. Gutzmann neine neue phonetische Schrift" .) Nach meiner 
Ansicht ist die ~raphische Darstellung der Konsonanten filr unsere 
schwacheren Kmder zu kompliziert und zu schwer. Man ver
binde mit dem L autklang das Lantbild den Buchstaben; fur 
einen F ehler balte ich es nicht, auch die 'schwaoheren Kinder an 
den Buchstaben zu gewohnen. 

Trotz dieser meiner Ansicht habe ich es besonders auf An
regung von Kollegen versucht auch fi.ir unsere Kinder die Kon
sonanten bildlich darzustellen und zwar wie die Vokale von vorn . 

. Der einfache Bogen bez~ichnet die Lippen, der mitsenkrechten 
Stn ch begrenzte Bogen d1e Zahnreihen der mit wagerechten 
Strich .begren~te Bogen den aumen, der kleine Bogen die Zunge, 
der sp1tze Wmkel das Zapfchen. 

Lassen sie mich m . H. hinsichtlioh der methodischen Be
handluug der Konsonanteu auch hier uur an einem Beifpiel die 
Einubung der Konsonan ten und ihre Verbindung vorfuhren. 
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Wir beginnen mi t dem , b." Der Lehrer spricht den La.ut 
.dentlich v or; hieranf folgen di e >-< \...._/ 
Uebnngen! Mund auf, Mund zu, r\ L_VJ l.U..J 
Lippen leicht aufeinanderlegen, ~ }' .d _,1 .. 
Mnndwinkel mit den Zeigefingern 
beider Hande zeigea, zeigt auf ~.._ ~ l...._____J l_) 
die Mitte des Mundes, leise von 1 ~ ~ ./"'"__.t\ 

.der Mitte des Mundes auf den 
1 

Randriicken blasen, beim Oeffnen eU ~ 
.des Mnndes die Stimme an- l..0...J 
schlagen. l~ 

~ 8 L J 
Der Lehrer spricht das b ;t l(' 

noch einmal laut und deutlich '1;/ 
vor ; alle Kinder sprechen es zu- H 
.nachstim Chor, dann einzeln nach. ~ ~ 
,Jetzt be~innen die Uebnngen vor r7 4 r(..,~ '-"(~éV 
dem Sp1egel. tt? 

Jedes Kind zeigt den Mund, die Oberlippe, die Unterlippe, 
.den rechten M un d winkel, den linken Mundwinkel, die Mi t te des 
Mundes, hieranf folgt das Sprechen des b. Graphische Darstellung 
.des b: X Zeige den oberen Bogen, den unteren Bogen. Die 
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Bogen bedeuten die Lippen. W elches ist die Oberlippe, die
Unterlippe? Wo treffen sic~ beide Bogen_? J?ie Bog_en sind 
leicht aufeinander gestellt; w1r setzen auch d1e L1ppen le10ht auf
einander. Zeigt die Mitte der Lippen? Hier heben wir die Unter
lippe leicht ab und schlagen die Stimme an. Der Lehrer schreibt. 
nun das ,h" an die Tafel und sagt den Kindern, das ist ,h", 
N un folgen die lei eh t fasslichen V erbindnngen~ 

N ach diesen Verbindungen, w el che recht vi el einzeln un d 
ausser der Reihe zu iiben sind, folgen leichte Worter. Bei der 
Wahl derselben kommt es vor allen Dingen darauf an, solche
leicht zu sprechenden konkreten Worter zu wahlen, welche Dinge· 
bezeichnen, die sich in der Umgebung des Kindes be:finden; man 
vermeide so viel alsmoglich Konsonantenhaufungen. Von grossem 
Vorteil ist es, die Gegenstande in natura oder auch bildlich 
vorzufiihren. 

Ich habe es versucht geeignete Worter zu wahlen und diese
bildlich darzustellen. Erlauben Sie mir Ihnen dieselben zum 
Schluss meines V ortrages vorzufiihren. 

b. 
Bali, Buch, Bolle, Biene, Besen, Baum Beil. 

d. 
Dach, Dose, Deckel, Dieb , Daumen - der, die, das (Ver

bindung mit den unter b und d geùbten Wortern). 

g. 
Gabel, Gurke, Gott, Gieskanne, Gel d, Gaul, Geige, (V er-· 

bindung mit dem Artikel auch bei den folgenden Wortern). 

P· 
Papagei, Puppe, Post, Pieke, Perle, Pauke, Peitsche. 

t. 
Tafel, Tuch, Thor, 'l'iegel, Teller, T<1ube, 'l'eich. 

k. 
Kanne, Kuh, Kopf, Kirsche, Kegel, Kautmann, Keil. 

s. 
ack, uppe, Sofa, Sieb, Segel, aum, eil. 

1. 
Lampe, Luke, Locke, Lippe, (Licht), L eder, Laube, Leiter~ 

i,; b. 
chat, chuh, .. h te, S hilf, Sche re, chau.kel, cheibe. 

z. 
Zahri, Zuck r, Zob r, Zi g , Zehe, Zaun, Zeiger. 

w. 
W agen, W urst, W ile, Wiege, \V este, '\V ein, 

f. 
Fass, Fuss, Fisch, Feder, Faust, Feile. 

in. 
Mappe, Muschel, Moos, Milch, Me ser Meissel, Maus. 
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n. 
Nase, Nuss, Note, Netz. 

J· 
J acke, J uli, J oseph, J esus, J auche. 

h. 
Rase, Hut, Rose, Rimmel, Helm, Haus, H ide. 

r. 
Rabe, Rute, Rose, Ring, Reh, Raupe, R eiter. 
Nach Uebung dieser Worter werden dieselben fiir kleine, 

leicht verstandliche Satze verwendet z. B.: Der Ball ist rund. 
Das Buch hat einen Deckel. Die Biene giebt Honig. Der Baum 
hat Blatter. Das Beil ist scharf etc. Der weitere Unterricht 
bringt zuuachst V erbindungen der Konsonanten mi t den Vokalen 
derartig dass, 

a) der Konsonant am Ende steht (ab, ub), 
b) der Vokal zwischen zwei Konsonanten tritt (bab, 

beb etc.), 
c) Verbindungen der Vokale mit Konsonantenhaufungen 

geiibt werd n. (bla, blu etc.) 
Mi t all diesen V erbindungen treten sofort Worter un d 

Satze auf. 

Die Phonetik und ihre Bedeutung flir den Sprachunterricht. 
Eine Diskussion in der ,Padagogisk Selskab," 

eingeleitet von Dr. med. V. Haderup-Kopenhageu. 
Wenn Redner einige Mitteilungen ii ber die n D i e P h o n e tik 

un d ihre Bedeutung fiir den Sprachunterrichtu zu machen 
wiinscht, so ist es einleu htend, dass hierbei von einer um
fassenden Behandlung des Themas nicht die Rede !sein kann, 
zu einer solchen, sie sei bloss einigermassen erschopfend, wiirde 
es vieler Vortrage bediirfen, die tief in Psychologie, Physiologie 
und Physik, wie auch Linguistik und Padagogik hineinfiihren 
wilrden. Redner hat sich notwendigerweise zunachst an die 
physiologische Seite der Sache zu halten, also an die Laut
bildungslehre, und hier w'eder an die Bedeutung derselben 
fur den am meisten elementarou 'l'eil der Sprache, di e m ii n d
liche prache, indem er mit ùen meisten jiinger n Forschern 
lebender Sprachen, d i es e fiir dio eigentliche Grundforro der 

prache halt und deshalb fiir d n natitrlichen Ausgangsi unkt 
des prachunterrichtes. R edner betrachtet es nioht als eine 
Aufgabe eine theoretische Diskussion hervorzurufen, aber da er 
im praktischen Leben die Notwendigkeit einer weiteren Ent
wickelung der Anwendung der Phonetik gefiihlt, wiinscht er 
praktische Massregeln zur Forderung des phonetischen Unterrichts 
zu erzielen. Er werde sich deshalb bemiihen, in seinem Vortrage 
ein Situationsbild dieses Unterrichtes in Danemark zu geben und 
Vorschlage zu stellen, die geeignet sein diirften, den Mangeln 
abztfuelfen, die seiner Meinung nach daran haften. 
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Zuerst die Abnormschule. Die alteste Grundlage der phone
tischen Methode ist die, welche direkt durch den Taubstumme n 
unterricht nach der Sprechmethode geschaffen wurde,hier ist 
die Lautbildungslehre Alpha und Omega. Auf diesem Gebiete 
stehen wir unzweifelhaft hoch in Danemark. Der eigentliche 
Schopfer dieser Ordnung hier war J o han Keller, spat~r traten 
Malling-Hansen und Jorgensen hinzu. Man bene1det uns 
im Auslande vielfach unsere die bezi.lgliche Staatsordnung, be
sonders gilt dies dem obligatorischen Unterrichte. Speziell 
fi.tr Danemark ist die Dreiteilung des Unterrichtes, der auf die 
W eise geordnet ist, dass alle taubstummen Kinder im Alter von 
8 Jahren nach Fredericia (Jorgensen) gesandt werden, wo sie 
ein Jahr unterrichtet werden und darauf der Art verteilt werden,. 
dasa man diejenigen, V6n denen angenommen werden muss, dass 
sie sich nicht fi.lr die Sprechmetbode eignen, nach Kopenhagen 
(H e i ber g) un d diejenigen, die noch einen Rest von Gehor ha ben, 
nach Nyborg (Forchhammer) schickt. Man erreicht da.durch 
den Vorteil, mit sehr gleichartigem Material arbeiten zu konnen, 
auf der anderen Seite hat Redner mehrere Fachleute im Auslande 
gegen diese Ordnung einwenden gehort, dass man nicht - wie 
in der Normalschule - die begabteren Kinder stimulierend 
auf di e weniger begabten einwirken lassen lkann. Auch in d e r 
S c h ule fi.lr Gei s t es s e h w a eh e, die vom Staate reiehlich 
untersti.ltzt wird, wird rlie Phonetik in sehr schoner Weis~ dm·ch
gefiihrt, sowohl auf Gl. Bakkehus bei Kopenha.gen (R o l s t e d) 
als auf den Kellerschen Anstalten (Chr. Keller , Prytz). Noch 
soli ein Feld erwiihnt werden, das unter die Abnormschule rangiert, 
namlich der Unterricht fi.trKinder, die an w es entlichen Spr ech
fehlern leiden. Im Anfang der 70er Jahre hat ein deutscher 
Spezialist, E. Dflnharc1t, der, nachdem er eine Zeit lang stark 
besuchte Kurse gegeben, seine (ti.brigens geheim gehaltene) 
Methode dem danischen Staate ti.bertrug, eine systematische Be
handlung von Sto t tern eingefiihrt. Der Unterricht der Stotterer 
ward darauf n a eh D e n hard ts Methode, un ter der Leitung von 
Malling- Hansen , bezw. Keller, getrieben, deren nachster Erbe 
Herr skar M oll er war. Nach Johan Kell rs Tod errichtete dieser 
eine nSchule fi.lr schlechtsprechende Kinder" und nahm sowohl 

totterer, als auch ander an Sprechbeschwerden Leidende in 
Behandlung. Mit aller Anerkennung der Wirksamkeit, die also 
in Danemark auf diese Weise entfaltet wurcle, muss do ·h fest
gehalten werc1 n, dass noch vieles zu thun ùbrig bleibt. Zuerst 
gilt es, um a H Staat zur Beihùlfe zu bewegen, die H aufìgkeit 
der Spreohleiden zu konstatieren; auf Initiative cles Redners hat. 
Prof. Westergaard , der Leiter des statistischen Laboratoriums 
der Universitiit, eine diesbezùgliche Unter uchung begonnen. 
Vorlau:fig hat man ein gleicblautendes Frageschema an alle 
Gemeinde- 1md Privatschulen in Kopenhagen au geschickt und, 
besonders von den ersteren, sehr befriedigende Antworten erhalten. 
Nach vorgenommenen Aufzahlungen :fiuclen sich unter ca. 40,000 

chulkindern iiber 1000, die an we entlichen prechfehlern leiclen. 
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Von den ca. 33,000 Kindern in den Gemeindeschulen sind ca. 200 
Stotterer (ca. 0,6 Proz.) absolut eine gro sse Zahl, relativ 
aber ni cht gross; die Untersuchungen in den Volksschulen in 
Berlin haben z. B. l Proz. Stotterer ergeben. Das macht 
ghicklicherweise die Aufgabe, die Stotterer zu heilen, leichter 
uberkommlich bei uns. Wahrend das Stottern absolut das ver
hangnisvollste dieser Leiden ist, giebt es indessen noch bei einer 
Menge von Kindern andere Sprechfehler, die ihre Entwicklung 
hem.men und ihnen bei ihrer spateren Beschaftigung hinderlich 
werden, selbst wenn dieselbe nur wenig Reden erfordert, wahrend 
sie verhaltnismassig leicht geheilt werden konnen, wenn das 
Uebel zur rechten Zeit und auf die rechte Weise angegri:ffen wird. 

W as di e Auwendung der Phonetik in der Normalschule 
betrifft, ha t Redner a.uf verschiedene W eise versucht, si eh eine 
objektive Anschauung daruber zu bilden, da indess die ihm 
zugegangenen Aufklarungen ziemlich mangelhaft sind, wiirde 
es ihn freuen, event. Berichtigungen tmd Vervollstandigungen 
zu erhalten. Ehe er indessen naher auf dies Thema eingeht, 
mochte R edner gern kurz berichten, wie es um di e p h o n e t i s c h e 
F or s c h u n g im:Auslande un d in Danemark steht; dies V erhaltnis 
ist ja von grosstem Interesse fi.ir ùie Schule, die Gelehrten miissen 
ja immer als Pioniere vorausgehen. Ihm scheint D e u tsch land 
die urspriingliche Heimat der Phonetik, und wohl auch immer 
noch clie bestandige nahrende Quelle derselben zu sein. Als 
Grundlagen dieser neuen Wissenschaft miisse aus der Mitte dieses 
Jahrhunderts Br iicke, Prof. der M:edizin an der Universitat in 
Wien, bezeichnet werden, al wirk. ame F orscher der Gegenwart: 
Sievers (Leipzig) und Vi eto r (Marburg.) Wahrend die 
Phonetik si eh d or t bestii.ndig al · gelehrtes Fach erhalt, ha ben 
einige englische Forscher der letzten J ahre, A. M. B e ll und 
H. Swee t, es in hohem Grade verstanden, die Phonetik praktisch 
frnchtbringend zu machen. A. M. Be ll s Vater war der erste, 
der seine Behandlnng von Sprechfehlern verofientlichte; er selbst 
wirkt jetzt in ausgedehntem Masse fi.tr den Tanbstummenunterricht 
in N ordamerika, un d sein Sohn Gr a h a m B e ll war der Erfìnd r 
de Telephon, wie man sieht eine Dynastie von Phonetikern. 
Charakter.istisch filr englisch V erhaltnisse ist, da. s der hoch
verdiente Fli.hrer der englischen phonetischen Schule, Swe et, als 
Privatgelehrter lebt. An den englis ben Universitaten ist die 
Phonetik nnr wenig vertreten, da elbe gilt von Frankreich wo 
Pas y und Rousse l ot wirken, wa.hrend es in Deutschland ver
schied ne phonetischeDozenten und wohleingerichteteLaboratorien 
giebt. In Verbinclung mit den engli cben Phonetikern muss Prof. 
J o h a n Sto r m in Christiania hervorgeho ben werden , der in 
England ausserordentlich anerkannt und auch in Deutschland 
hocbgeschatzt wird. Von Danen, die a uf clero Gebiete der allge
meinen und der fremden Phon tik wirken, muss besonders Prof. 
O t t o J es p r se n erwabnt werden, d essen Arbeiten gleichfalls 
grosse Anerkennung g funclen hab n uncl di hoffentlich noch 
lange nicht ihren Abschluss gefunden ha ben ; b sonders moohte 
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Redn er jedoch den Wunsch aussprechen, Prof. J. moge seme 
t ìefen Forschungen iiber danische Phonetik nicht aufgeben. Auch 
Prof. K. N y r o p ist sehr anerkannt als Phonetiker in den romanischen 
Sprachen. N ach einigen Mitteilungen ii ber den Stand der 
Phonetik in den andern skandinavischen Lii.ndern, erwii.hnte 
R edner den verstorbenen L y n g b y als den Schopfer dii.nischer 
Phonetik nach modernem Begriffe und fiihrte die spii.teren Arbeiten 
von 'r h o r s e n , F e i l ber g, D a h l e r u p un d J es p e r s e n an. 
E s i..st hierzulande nicht viel zur F orderung dieses Studiums 
geschehen, Staa.tsunterstiitzung ist kaum dazu gegeben worden, 
und mit der Anstellung eines phon etischen Dozenten oder gar 
der E rrichtung eines Laboratoriums ha t es noch gute W ege. 
Ihre zii.hesten Gegner hat diese Wissenschaft in den klassischen 
P hilologen, deren Einfl.uss hier , wenngleich im Abnehmen be
griffen , immer noch bedeutend ist. 

Es muss gesagt werden, dass es den L ehrern des Dii.nischen 
an praktischer Ausbildung in der Phonetik gebricht ; weder an 
d er Universitii.t oder an den S eminarien bietet sich G-elegenheit 
dazu, was sich natii.rlich in den Schulen geltend machen muss. 
Allerdings ist z. B. Schneelùoths ,L· se-Skrivemetode" (Lese-

chreibmethode) in 3 Aufl.agen erschienen; aber die Anwendung 
der P h o n e t i k b e i m e r s t e n L es e u n t err i c h t ist sicher ver
h.altnissmii.s,. ig ·ehr w nig dnrchgedrun gen. E . kann i~dessen 
k einem Zweifel unterworfen sein, dass man , indem man m1t mog
lich. t scharfer Artikulation b eg innt und den K indern die Laute ab
sol.ut vor den Buchstaben beibringt , eineweit deutlich ere Aussprache 
ù r Muttersprach rzi l n k ann, als bei der gewohnlich en L ese
weifie . DamiL ind HH cli e Lautmeth de wirklich durçhgefilhrt werd n 
kaun, j ·t eju phoncti eh R e iorm d r Orth ographi e unum
gang1i ·h u··t ig . Im rnnde lornen die Kinder jetzt eigentlich 
gar n i hL 1eseu , son l crn sie fìnde1t im Buche nur die W orter, 
der n Ausspraehe sie ùurch ihr gefalligen, mehr oder weniger 
reiu~;prechendon · mg 1 ung n hennen . Di e Einfùhrung der L , ut
roetb d wi.trd na ·h Auffassung de H, dn er · auch v n grosser 

r B ù u tung in B zug auf V r e n g nn g d r Entwi klung von 
H1 re ·hf hlern s in. Dem ut. rrich t in V lk s s e h ul e n, be
sond rs auf d m J..~and , logt der DiaJ cH nabùrli h ~ro se Rinder
uis: in d n Weg, allein man mus · loch nuch d1e Kinder l e 

olk . di R ·ichsRpra.ch lehren. Dazu ist e!> nun in e st r R eihe 
n tw ndig, (lass di •'uhull 1 ·er sellìflt li R i hsst rMhe konnen, 
was bei weit m ni htall gomein ll erl!""'a1l is . \Vas clic h "" her en 

hul en b trill't, s sollt u uncl konnt n wnhl Ruch hier grò s re 
F ordenmgen an 1ie lcbend e mùndliche R eJ e estellt werden , 
als dies in der 'J.1hat der Fall ist. Um auf die L ehrer zuriick 
zu k mmeu , es hn,t R edner ùberra ht, :.:::u s hen , dass bei dem 
kuJtusmini ·t riellen F eri nklU'su.· danis h e Phonetik nicht als b e
sond r s l!' ach aufgefùhrt ist. E s wird allerdings Unterri ht im 
D anifl ·hen, d m waluscheinlich Mikk el sen.' grosse rammatik 
zn Gruucle Jegt worden ist , erteilt · a ber flex Un t rrich t in der 
Phon tik mus.' , w nn er fruchtbar sein . oli, weit umfassender ·sein, 

l •• 
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als es in dem genannten Buche, das derselben auch einen ausserst 
bescheidenen Platz einraumt, der Fall ist. B eim Durchlesen 
dieses Buches ahnt mau dass die Phonetik eben nicht zu cles 
V erfassers vertrautem U ~gangskreise gehort, un d jeclenfalls ist 
es unmoglich, einen Begriff von praktischer Phonetik aus dieser 
Darstellung zu bekommen. 

W endet man sich von den Schi.ilern hoherer Schulen zu den 
weiter ,Au::>gebildeten," Leuten , die die R ecle als Kunst gebrauchen 
und zuerst alsclann clen werdenclen Schauspielern, so begegnen 
wir hier der dro.matischen Schule cles Nationaltheaters , die 
einen sehr feinen Lehrer der Artikulation und Ortoepie in 
Gern dorph besass. Diese Schtùe hat nuu aufgehort zu bestehen, 
doch versucht man beim R eichstage Untersti1tzung zu einem 
besonderen Unterrichte in diesem Fache zu erhalten, da dasselbe 
nach der Ansicht der 'l'heaterleitung ti1r dramati sche chi.iler 
am unentbehrlichsten ist. Auvh f-ur viele andere ,Sprechleute" 
di:irfte phonetischer Untenicht wi1nschenswert, ja notwendig sein, 
z. B. fiir Precliger. In diesem Pnnkte stellen sich die Verhaltnisse 
in Danemark anders als an den N ationalszenen in Deutschland 
(Schiller-Theater) und F rankreich (Fran, ais). So gehort zum 
,Biihnen-Deutsch" die Behen ·chung und die Anwendung cles 1 
deutschen Znngen-R, wahrend es verboten ist, das dialektische 
Gaumeu-R zu gebrauchen. Dasselbe gilt in Deutschland vom 
Kanzelredner. Redner mochte hier die hygieinische Bemerkung 
einschieben, dass das Gaumen-R, welohe. durch Schwinguugen 
des weichen Gaumens, namentlich cles Zapfchens, hervorgerufen 
wird, zu Schlunclkatarrh ÙÌS]JOniert. Halsarzte haben die Erfahrung 
gemacht, dass Reclner, besomlers sa.l bungsvolle Precliger, mi t 
Gaumen-R, ihren Katarrh loso'eworden sincl, bloss durch Ein
ii.bung und. Benutzuug des Zungen-R. Das deutsche Zungen-R 
wird llurch Bchwingungen der Zungen pitze hervorgebracht und 
nahert sich sicher dem kla. sischen gri e<.;hischen R; unser J{ gehort 
J.agegen sicher zu den am allermeist u recluzierten R-J_,auten. 
Zur Bezeichnung des Zungen-R hatte der beri1hmte Vorl eser 
P à ll eske nicht ephiteta ornantia genug, er nennt es u. a. 71 die 
schmetterncle Nachtigall, den heroischen Trommelwir el der 

]JTaChe" . - Reclner gab m }nere naheliegende Beispiele von der 
Bedeutung, clie ein wirklich technischer Sprechunterricht fiir alle 
diejenigen habe, clie sich der Btihne widmen wollen. 

Eigenti1mlich enug scheint man hierznland geradezu 
mit seinem lokalen Dialekt kokettieren zu wollen. Dies gilt 
nicht nur von politischen Rednern , sondern, was viel mehr zu 
beld.agen ist, auch von sehr gelebrteu L euten, z. B. von dem ver
storbenen Prof. R asm us Nielsen. Ja, es giebt nooh gelehrtere 
Lente, von denen dasselb gilt. Neben den Dialektsprechenden 
steheu noch andere Klas en schlechter Danischsprecher, Ausla,nder 
z. B. , che bier ansassig sind. Nach den vom R eduer gemachten 
Erfahruug(m ist e · ganz unglaublich, in w lchem Gr ade Auslauder, 
die in Dan emark w lmen, hier ihren Erwerb finden unù ihre 
Familie l1aben, trotzdem clie danische Sprache negligieren. 
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Der Grund muss wohl der sein, dass wir Danen uns so 
klein fiihlen und so gern fremde Sprachen - verkehrt - sprechen 
wollen statt die Fremden zu zwingen, unsere Sprache richtig zu 
sprech~n. Konnten w~r in ?ieser Beziehung ~ine Reaktion 
erzwingen, das wiirde eme natwnale W ohlthat sem. 

Noch ein anderes Feld giebt es fiir Phonetik, das Redner 
indess nur mit grosser Vorsicht beriihren wolle, da er sich in 
Betreff dieses Punktes mehr noch, ala betreffs der andern, iiber 
die er sich beute gei!.ussert, inkompetent fiihle. Es ist dies die 
Bedeutung der Phonetik fur den Unterricht in fremden 
Sprachen. Auch hier bleibt sicher noch ein gutes Teil zu 
wiinschen iibrig. Wir haben kein Laboratorium fiir Laut
physiologie, wo man bestimmte Analysen lautlicher V erhaltnisse 
vornehmen konnte, es fehlt uns an Lehrbiichertexten mit 
phonetischer Transskription und - last not least - uns fehlt 
geniigende Ausbildung in allgemeiner und danischer Phonetik, 
vor allem der Lehrer, aber auch der Schiiler. Der Sprachlehrer, 
das durfe Redner wohl festhalten, muss zu allererst die danische 
Phonetik beherrschen konnen. E s ist klar, dass man, um eine 
fremde Sprache praktisch zu lernen, von der Phonetik der Mutter
sprache ausgehen muss; di e Bildung der danischen Laute muss 
hier immer der Ausgangspunkt sein, von dem aus alsdann die 
fremden Laute eingestellt werden. 

Um dem Drange nach phGnetischem Unterrichte, der sich 
a.uf so vielen Gebieten geltend macht, auf die beste W eise ab
zuhelfen, muss nach Ansicht des Redners dahin gewirkt werden, 
die Errichtung eines Institutes zu Stande zu bringen, in dem 
ein sowohl praktischer als theoretischer Unterricht der Phonetik 
erteilt wird, ein Unterricht, der sowohl die reine I .. autlehre, als 
auch ihre Anwendung auf Abnorm- und Normalschule, und bei 
forgesetztem Unterrichte umfasst. Im Auslande sind mehrere 
Versuche mit gemeinsamen Instituten gemacht worden und be
aonders hat man Auabildung in der Phonetik und die Behandlung 
von Sprechfehlern zusammengestellt. Der Phonetiker, der in dieser 
Beziehung am weitesten gegangen ist, ist Dr. med. G u tzmann 
in Berlin, bei dem Redner praktische Phonetik und ihre An
wendung bei Sprechfehlern studiert ha t. V or einigen J ahren 
batte Redner in der 71Medicinsk Selskab" das Wort ergriifen 
fur die Errichtung eines dem Gutzmann'schen ahnlichen 
Institutes, schon damals nahm er an dass ein solches Sprech
Institut, . in dem Phoneti~ als Grundlage der ganzen Therapie von 
Sprechle1den benutzt wud, von grosser Bedeutuno- sowohl fiir 
die Forderung der 'reinen Phonetik, als auch ihre; Anwendung 
sein wiirde, jetzt aber, nachdem er sich langere Zeit mit der 
Sac~e be~chafti&t, sei . er ~er Ueberzeuguug, dass auf d~esem 
Gebiete em lnst1tut m1t we1t umfassenderem Rahmen ernchtet 
werden miisse. Die Errichtung und der Betrieb wiirde ja ver
schiedene Forderungen owohl an Lehrkrafte wie an Geldmittel 
stellen, und besonders die letzteren zu beschaffen ùiirfte sich 
wohl als ziemlich schwierig erweisen, denn nach der Geschichte 
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der danischen Phonetik zu urteilen, scheint dieselbe eben noch 
nicht viele Freunde hierzula.nde zu ha.ben. Redner ha.t also 
ein Zukunftsprospekt darzustellen - steht die V erwirklichung 
wohl kaum nahe bevor, so m u s s si e doch, daran zweifelt 
Redner nicht, endlich kommen. 

Ein solch 71 0rtophonisches Institut" miisste 3 Ab
teilungen haben. Abteilung I umfa.sst das Studium der Laut
Physiologie und Laut-Pathologie und 'l'herapie. Abteilung IT 
Behandlung von Sprechleiden und Abteilung ID Unterricht in 
der Phonetik. 

Mit der Abteilung I, der eigentlichen Abteilung fiir phone
tische Forschungen, wurde ein Laboratorium zu verbinden sein, 
wo Uebungen mit den verschiedenen Snrechmaschinen vorQ:e
genommen werden konnten, z. B. dem Phonographen, den Forch
h amm er (Nyborg) bereits im Dienste der Sprechforschung und 
des Sprechunterrichtes benutzt. Ein anderer wichtiger Apparat 
ist der vou Prof. Hensen (Kiel) konstruierte 71Phonautograph", 
mit dem man die durch Schall-Klangwellen hervorgerufenen 
Schwingungen des Trommelfelles aufzeichnen und gleichzeitig 
die Klangfarbe etc. bestimmen kann. Ein neues und merk
wiirdiges Instrument 71 le trembleur", ii ber das Redner durch 
Pro f. J es p erse n Mitteilung erhielt, bestimmt den Anteil der 
Stimme in den Sprachlauten. Durch dasselbe hat Prof. J. 
zuerst nachgewiesen, das unsere geschlossenen b-d-g-Laute voll
stiindig stimmlos sind. Ausser Untersuchungen und Versuchen 
mit diesen und anderen physiologischen Apparaten sollten in 
dem Laboratorium stornato-, laryngo-, rhino- und andere skopische 
Untersuchungeu vorgenommen werden. Als 2. Unterabteilung 
der Abt. I sollten Vorlesungen und Demonstrationen uber Laut
bildung, Sprechleiden und die Behandlung derselben abge
halten werden. Die Unterabteilung Cwiirde dann Ortophonische 
Padagogik (Methode-Unterricht): Phonetisches Schreiben und 
Transskription, besonders diinischer Dialekte, Anleitung in den 
verschiedeneu Lautmethoden beìm orsten Leseunterricht, sowie 
Anleitung in der :Sprechbehandlung bei normal und abnorm
sprecheuden Kindern. 

In der Abt. II, Behandlung von Sprechleiden, wiirde 
man mit einer bunten )[enge verschiedener Falle zu thun haben 
und miisse eine entsprechende verschiedenartige Behandlung 
instituieren. Z. B. dib fehlsprechenden Kinder, die entweder 
gewisse Sprachlaute nìcht aussprechen konnen, oder andere an 
die Stelle der richtigen setzeu, Kinder, dìe in a.usgepriigtem 
Maasse durch die Nase sprechen, im hohen Grade lispeln u. s. w. 
Diese Leiden, die am richtigsten ,Fehler der Aussprache" 
benannt werden, beruhen, namentlich was die beiden letzten be
'trifft, recht haufig auf orga.nischen Fehlern oder Storungen der 
peripheren Sprechapparate und konnen ganz verschwinden, wenn 
die Fehler verbessert werden. Mit dieser Abteilung miisse des
halb eine Poliklinik verbunden werden: Unterabt. A., wo 
Untersuchung und Journalfiihrung der Leidenden vor sich gehe, 
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und wo sie notigenfalls lokaler und universeller arztlicher Be
handlung unterworfen ~iirden. Als . Beispiel eiJ?-eS organ~.schen 
Leidens das grossen Emfluss auf d1e Sprechwmse hat, konnen 

adenoide Vegetationen" genannt werden, Anschwellungen der 
N asen.mandel, di e auch auf andere W eise die ganze Entwickelung 
und das Wohlbe:finden der Kinder beeintrachtigen und iiber die 
Dr. med. V. Lang e hier in der Gesellschaft einen interessanten 
Vortrag gehalten hat. Die eigentliche Sprechbehandlung dieser 
Leiden ist vollkommen padagogisch, und werdenden Lehrern 
wiirde deshalb gute Gelegenheit geboten werden, die Phonetik 
sozusagen mit den Kindern einzuexerzieren, wodurch ihnen selbst 
die beste, praktische Anleitung darin gegeben wiirde. Viele dieser 
Falle schreiben sich ur pri.tnglich von einer Erkaltung oder 
schlechten Angewohnheit her und die Umgebung ist oft der An
sioht, dass sie sich mit dem Grosserwerden der Kinder von selbst 
verlieren; in vielen Fallen verschlimmern sich diese L eiden eben 
mit dem Alter und von gewissen F allen, z. B. namentlich von 
Lispeln kann behauptetwerden, dass derBetre:ffende sich von selbst 
niemals dasselbe abgewohnt, da ihm das Ohr dafi.tr fehlt, wahrend 
eben dieser Sprechfehler bei technisoher Lautbehandlung ver
haltnissmassig leicht gehoben werden kann. Zur Behandlung 
dieser verschiedenen Leidenden (der F ehlspreohenden, Nasa
lierenden, lisp lnden) waren Heilkurse zu errichten 
Unterabt. B. und besondere Heilkurse fiir die an dem eigent
lichen Sprechfehler: Stottern Leidenden, C. Dieses L eiden 
aus ·ert sieh bekanntlich duroh eine von Angst begleitete periodisch 
auftretende Unterbrechung der Rede bei einzelnen von Vokalen 
gefolgten Consonanten (nur seltener bei Silben, die mit Vokalen 
beginnen). Die Behandlung besteht in methodi chen Atmungs-, 

timm- uuù Artikulationsiibungen, und hierzu wi.trde ein vor
ziigliches padagogisches Materia! zu Gebobe stehen. Sehr 
wiinschensw rt wiirde .Redner ausserdem noch die Erriohtung 
einer Abt. D. Unt rrioht im ,Ablesen vom Munde" fi.tr 
redende Taube :finden. E s ist dies ein so !rut wie ganz unbe
achtetes ebiet hier bei uns, wahrend ma~ im Auslande eben 
hier Bedeutendes erreicht hat. Dieser Unterricht der als Aus
gangspunkt die Sprechmethode der T ::mbstummen 

7
nimmt, wi.trde 

fi.tr die Vielen, die jetzt infolge ihrer SchwerhOrigkeit i oliert 
stehen, von grosstem Sogen sein. Schliesslich solite sioh als 
Abt . . E an die vorigen eine Schule und Pensionat kniipfen 
fiir stotternde und stammelnde Kinder die aus irgend einem 
Grunùe am be ten in einem Peusionat 'behandelt werden, z. B. 
Kinder stotternder Eltern oder KindeT aus den Provinzen. 

Was nun Abteilung III betri.fft: Unterrioht in der 
Phonetik, hebt Redner hervor, d.ass der Unterrioht in der 
dani s chen Phonetik, Unterabt. A, der allerwesentlichste sei, 
d.en man vor allen Dingen gut einzurichten Sorge tragen miisse, 
obgleic~ er durchaus nicht d.ie Bedeutung des teohnisohen Unt.er
riohtes 1ll fremder Phonetik unterschatzen wolle. Hier mi.tsse eme 
Klasse l o fiir Lehrer lebender Sprachen errichtet werden und eine. 
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Klasse 2 o fiir W eiterlernende, di e di e Rede als Kunst benutzen: 
werdende Schauspieler, Sanger, Prediger, R edner und Vorleser. 
Hier beriihrt R edner einen Punkt iiber den noch viel gestritten 
wird: Die Bedeutung der Phonetik beim Gesangunterricht. In 
der italienischen Singschule ist z. B. die Diktion von untergeord
neterer Bedeutung, wahrend dagegen der moderne deutsche Ge
sangunterricht viel Gewi.cht darauf legt. So miissen z. B. die 
Schiiler im Gesanginstitut von Prof. H ey (Berlin) eine umfassende 
phonetische Vorschule durchmachen. In diese Abteilung ware 
nocb eine Klasse 3 ° fiir Di al ekt s pre eh end e und eine 
K lasse4° fiir Auslander in danisc her Phonetik hinzuzufiigen. 
Subsidiar mochte Redner die Einordnung einer Unterabteilung B 
fiir f r e m d e P h o n e t i k anraten ; e i ne solche wiirde mi t vier 
K lassen anzufangen ha ben: l 0 fiir schwedische und norwegische, 
2° filr deutsche, 3° fiir franzosische und 4° englische Phonetik. 

Als Thesen, di e w o hl - mi t den Mangeln im V ortrage d es 
R edners - die Basis zu einer Diskussion geben konnten, mochte 
Redner folgendes aussprechen : 

l. Phonetik sollte d e r Au s gangs punkt fur Unt e r
ri c h t in l e b enden Spr ac h en sein. 

2. Un s fehlt hierzulande fi:i.r Lehrer des Dani sch en, 
fi:i.r S pra chl ehre r i:i.b erhaupt, s owi e f i:i.r di e 
L e u te , di e wir w ohl ,Spre c hl e u te " n ennen , 
Gel eg enh e i t ·zu p r a kti sch e r Ausb ildung in 
Ph netik. 

3. Diese A u s b i ldung so ll te in e r ste r Lini e ein e 
tec h n i sc h e se in und soli te in d er R eg e l in 
e in em offent li c h en I nst i t u te VOI' si ch ge h en. 

Kand. mag. V. Dahl eru p. Es passiert, dass Schii.ler der 
6. Klasse einer Lateinschule einen so gewohnlichen L aut wie 
,j" nicht aussprechen konnen; ich habe auch einen Schi:i.ler 
der hochsten K lasse angetroffen, der kein stimmhaftes , L " aus
sprechen kounLe und , hloospe" statt , lmspe" sag te. l ch teile 
deshalb den Wunsch, einen ausg edebnteren phonetischeu Unter
richt in den Schulen zu erzielen, obgleich ich natitrlich nicht 
zu einer der V erri:i.cktheiten rateu will, kl ine Kinder mi t sy tema
tischer Phonetik zu beschweren. Der L ehrer aber muss nie 
Grundregeln der Phonetik beherrschen und versteheu konnen, 
woher die mangelhafte Aussprache der Schitler stammt und 
wodurch sie verbessert wr rden kann. E s geniigt nicht, das. der 
Lehrer - wie es jetzt de1· Brauch ist - den betre:ffenden Laut 
so lange wiederholt, bis der Schi:i.ler vielleicht so freundlich ist 
denselben richtig zu wiederholen. Die notwendigen phonetischen 
Kenntnisse fehlen sicher noch vielen L ehrern. Auch bei L ehrern 
an Volksschulen ware mir K enntnis der Phonetik erwi:i.nscht! 
Dies gilt den L ehrern der K openhagener Volksschulen, besonders 
aber den L ehrern auf dem Lande, die mit einem ausgepragten 
Dialekt zu kampfen haben. Hier wiirden theoretische Kenntnisse 
der Phonetik die Arbeit des Lehrers bedeutend erloichtern. E 
ist durchau nicht m ine Mei.nung, das er die Kinder lehren soll, 
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,fein" zu sprechen, stat~ ihre~ taglichen Dialekts, aber er soll' 
sie doch lehren konnen, d1e Retchssprache zu les en. 

Was den Unterricht in lebenden Sprachen anbelangt, so· 
darf behauptet werde~, dass di~ S~che ~t im Gange ist, dank 
namentlich der energ1schen Ag1tat10n, dt e Prof. J es per se n un d 
der V erein, Quousque Tandem" betriebenlhaben. Mehrere gute L ehr
biicher sind herausgegeben worden un(l zu den bereits erwahnten 
fttge ich Kr. N y rop s franzosische L autlehre. Aber weiter ist 
man doch noch nicht gekommen, als dass ich selbst in neueren L ehr-·· 
biichern fremder Sprachen Aussprachebezeichnungen gefunden• 
ha be, di e recht traurig aussehen. Di e Zeit ist hoffentlich nicht . 
mehr fern, in der ein Verfasser sich durch derartige vage Laut
bezeichnungen e ben so unmoglich macht, als wenn er in seiner · 
Darstellung der F ormlehre keine klare Vorstellung iiber die ver- · 
schiedenen Casus hat. I ch wage es, den Stier bei den Hornern 
zu fassen und an die klassischen Philologen zu riihren, denen es 
sich er sehr gesund ware, etwas mehr Phonetik zu lernen. Vom 
Unterrichte in den klassischen Sprachen konnen wir schlimme· 
B eispiele mangelhafter phonetischer Begriffe holen. Man lehrt 
in lat einischer und griechischer Metrik die Schiiler etwas so 
h orribles, wie dass ein Vokal bei Position lang wi.rd: N ein, der 
Vok al wird nicht lang und wenn ihm auch 100 Kow;;onanten 
folgten. Man solite statt dessen sagen1 die Silbe werde lang, 
weil der folgende Konsonant lang wird. Ein orthophoni ch es 
Institut wiirde auch ausserhalb der Schulen eine Aufgabe finden. 

t: I ch denke an die Landplage - eine or tho graphische D i s
k u s si o n - unter der wir mit gewissen Zwischenri:i.umen zu leiden 
haben. Man klagt haufig clariiber, class Sachverstandige an dieser 
Diskussion nicht t eilnehmen, das aber finde ich sehr begrei:fl.ich , 
denn nur sich darauf einzulassen, miisste man von Grund aus 
dami t anfang;en konnen zu sagen : I hr wisst und versteht nicht 
das, wovon Ihr sprecht, Ihr konnt absolut nichts horen und Ihr 
versteht die einfachsten Dinge nicht. lHan kann e den Sach
verstandigen nicht verdenken, dass sie diesen Diskussionen fern 
bleiben, eben so gut konnte mau es einem Astronomen verdenken, 
dass er nicht mit Leuten von dem wissenschaftlichen K aliber 
eines J esp er R idefogeds, (einer komischen Person in Holberg), 
diskutieren will. 

Schulvorsteher K . A. Schneekloth. Die Errichtung eines 
solchen Institute. ist fiir mich eine Frage, die erst in zweiter 
Linie steht. Zuerst frage ich , was konncn clie Schulen thun, 
denn auf ein derartiges Institut konnen wir sicher noch lange 
warten. E he das wirldich wird, muss die Phonetik weit mehr 
Terrain gewonnen haben, als sie vorlaufig hat. Viele betrachten 
dieselbe noch mit sehr skeptischen Blickeu. Es gilt, den Lehrern 
un d L ehrerinnen auf verschiedene W eise Aufklarung clariiber zu 
geben, was man unter L aut versteht, und es lasst sich icber 
leichter auf andere Art machen, als durch ein solches Institut . 
Die Aneignung der Phonetik ist immerhin mit nicht geringen 
Schwierigkeiten verbunden und die hier gegenwartigen L ehrer 
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und Lehrerinnen, die nicht speziell phonetisch ausgebildet sind, 
werden, wollen sie ganz ehrlich sein, einraumen miissen, dasa 
ihnen die Berichtigungen, die Herr Dahlerup 'in seiner ~itik 
der Lautbezeichnungen eines neueren Lehrbuches anfuhrte, swher
lich nicht so ganz klar sind. Eine schriftliche Anleitung in der 
Phonetik di.irfte fiir den ganzlich Uneingeweihten kaum geniigen, 
um in ihm eine Revolution der althergebrachten Begriffe i.iber 
Buchstaben zu vollbringen, das ist jedenfalls nur in ganz ver
einzelten Punkten zu erwarten. Nein, die verschiedenen Laute 
miissen anschaulich gemacht werden. Man muss z. B. sagen, 
dass ,H" hervorgebracht wird durch H auchen wie auf eine 
F ensterscheibe. Ein solches Wissen kann nur praktisch erworben 
werden und muss sich von einem zum andern uberliefern. Die 
erste Anfgabe ist die, die Kinder daran zu gewéihnen, einen J_;aut 
sofort rein und korrekt auszusprechen, und es wird eine Aufgabe 
ftir das Elternhaus, die Kinder ordentlich sprechen zu lehren. 
Nicht. nnr Tanten, sondern auch Vater und Miitter sind oft nur 
zu sehr i.iber clie drollige Aussprache der Kleinen entziickt und 
selbst geneigt, dieselbe nachzuahmen, wenn sie in schriftlichen 
oder miindliohen Mitteilungen Ton und Stimmung cles Eltern
hauses zu veranschaulichen wiinschen. Diese Koketterie wird 
zu weit getrieben. Eltern sollten von Anfang an eine reine und 
genaue Aussprache der Muttersprache pflegeu. Ein so grosses 
Proiekt wie cles Dr. Haderup s, kann nicLt durchgefiihrt werden, 
so lange der Boden nioht weit besser dafiir bearbeitet worden 
ist. E:> verdient jecloch grosse Auerkennung, dass ein Mann, 
der ausserhalb cles Kreis s der Padagogen steht, diese wichtige 
Frag e aufgeworfen hat. 

Dr. Ll aderup. I oh bin nicht blind fiir die Notwendigkeit 
besserer Bearbeittwg cles Bodens fiir ein olches Institut, aber 
eben de ·halb habe ich es fttr ersprie slich gehalten, dass der 
Spraohwissensohaft von der Medizin eine helfende Hand ger icht 
wiirde und i h freu mich, dass diese H and freuncllich ange
nommen zu werclen scheint. Da Interesse cles Elternhause fiir 
diese Sache muss geweckt werden, wie cbs der Lehrer, dafur 
ist aber nooh nicht geniigend gethan worden hierzulande. 
Von eiteu der G ·ellschaft hier war wohl ein kleiner, dir kter 
Schritt in dieser Richtung notig, damit die ache auch offent
lioh durch R eferabe in d n Tagesblattern be prochen wiirde. 
W enn von derselben eine Mas regel in der Richtung prak
tischen phonetischen uterrichtes, der auf breit rer Basis, viel-
1 i ht namentli h in deu Volksschul en und niederen Schulen 
wirk n kouut , ausgi1 g, so wi.irde clie S!:lch e dadurch eiu gutes 
Stuck weiter kommen. Lies ·e sioh ni ht in der ali rmilclesten 
Form in R olutiou aun t llen, die larauf ausginge, dass unter 
die Unterrichtsfach r d s minist ri e ll e n F eri enkur su s auoh 
danischo Phouetik aufg nomm n wercle'? In dieser itzung 
kanu s, naoh An.·icht des Vorsitz uden, nicht geschehen, i~h 
muohto ,i ed oh di e V r ammlung er •uohen, den V on:;chlag m 
naher Erwflgung zu ziehen. 

l 
l 
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V orsi tzender: Der Vorstand hat diese Frage behandelt, 
hat jedoch mit Zustimmung Dr. Had erup s gemeint, die Sache 
aufschieben zu mussen. 

Prof. Q. Jesper se n . Ich freue mich uber die Einigkeit, 
die hier uber die Bedeutung der Phonetik erreicht zu sein scheint, 
und konnte soweit eigentlich gut stillschweigen, da niemand da
gegen aufgetreten ist. Einzelne kleine Puukte veranlassen mich 
indess zu ein paar unbedeutenden Einwendungen gegen die 
vorigen Redner. In Dr. Had erup s Auf'zahlung der Manner, 
die si.ch bei uns um Phonetik verdient gemacht haben, vermisste 
ich Jakob Madsen (Aarhus) H ojsgaard, Bredsdorff und Rask. 
Unter den Phonetikern der neueren Zeit muss doch auch Prof. 
Wilhe lm Th o m sen genanut werden, der durch seine Vor
lesungen ausserordentlich viel dazu gethan hat, das Interesse der 
Studierenden fur Phonetik zu wecken. 

Was die von Schneekloth hervorgehobene Schwierigkeit 
ohne eigentJiche Vorbildung die phonetischen Begriffe wie 
nstimmhaft" und nunaspiriert" zu verstehen betrifft, so mochte 
ich doch behaupten, dass die Erklarung derselben ziemlich ein
fach ist uud dass ich uud ander praktisch erfahren haben, da~s 
der Schiiler nach einer solchen Erklarung diese Laute m1t 
:Geichtigkei t ausfiihren kann. 

Dass ein Mediziuer uud Zahnarzt hier zwi chen Sprach
mannern un d Padagogen Vortrag ti ber Phonetik halt, ~st ~in 
Beweis dafiir, dass die Phonetik ein o·emeinsames Geb1et 1st, 
auf dem viele verschiedene wissenschaftliche und praktische 
Intere ·Ren sich begegneu. Die 1•honetische Wissenschaft lmnn 
in ihror vollen Auf-Jdehnung von einem einzelnen Manne ka~1m 
belwrrscht werden. Da haben wir auf der einen Seite reme 
matematisch-llhysische Untersnchungen der Rchallwell n und cl~r 
almstischen Verhaltnisse, auf der aucleru Seite komm n cl1e 
Pbysiologen und wis en Bescheid iiber eine Menge von Dingen, 
die mit clen challwellen al solch n nichts zu thun haben. Auf 
einem dritten Gehiet eudlich haben wir die Sprachforscher mit 
ihre Rpoziellen Studien und speziellen Uutersuchungsmetoden. 
Eiu ortophoni.s hes Institut, wio das vorgoschlagene, wiirde diese 
dr i verschiedenen S iten der Rache reprasentieren konnen und 
ein erspriessliches Zusammenwirken schaffen, theoreti eh und 
praktif:;ch. Es fl·eute mich, dass Dr. H ad e ru p d n rein prak
tischen Zweck, dem ein solches Institut di n n konnen wurde, 
so stark betonte unù dass man dm·ch das::;elbe vielèn unserer 
Mi.tbli.ro- r grosse DienRte in Bezng nuf ihr praktis hes Wir]mngs
felcl leisten konnte. Wir alle haben jo. mit Laut n zu thun, 
ab er es giebt viele :Mitbiirg r, fiir die dies in besonderem Grade 
g lt n w ird, weil si e Stiefkinder der Natur sind: g istesschwache, 
ganz oder teilweise taubstumme Menschen u. s. w. Gliickl i..cher
weise sinù wir hier in Danema.Th: in Bezug auf rationelle Methoden 
so weit fortgeschritten, da.ss wir uun im t,aude sind, auch viele 
von diesen Stiefkindern der Natur wenigstens etwas ghtcklicher 
zu machen . 
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Al. Angeboriger einer kleinen Nation sind wir Danen in 
einer -.....v ei ·e alle Stiefkincler un d eli e stark entwickelten V erkehrs
mittel bringen es jetzt mit sich, clas: fast alle- uncl ùas nicht nur 
duroh Bttch r - in praktische BertthruDO' roit Auslandern 
kommen sei es nuu als ;l'uristen oder Kaufl t~te ocler auf andere 
Art, und es ist deshalb von gro ·ser B ecleutung fiir uns, ùie 
fremde Sprache zu verstehen uncl uns darin ausdr~cken zu 
l onnen. Mit Hi.ilfe der Phonetik konnen wir - m emem 
Grade, von dem unsere Vorfahren keine Ahuung hatten - ilie 
fremden Sprachen auch in ihrt:r Recleform uns zuganglich machen. 
E s ist mir ausserorùentlich lieb, dass der geehrte Vorredner Dr. H . 
auch diese tleito der Sache beleuchtet hat . Ich schliesse mich 
clero Geclanken an die Errichtung eines orthophoni.·chen Institutes 
vollkommen an und will clahin arbeiten, dass es nicht nur zum 
Nutzen wird fitr clie 8tiefkincl r, die taubsturomen, stotternden, 
stammelmlen u. A.., sondern auch fi.ir alle uns andern, die wir 
uns mit modernen lebencl n Sprachen beschtiJtigen. 

Schulvorsteher Schneekloth. Es war nieht mein Absicht, 
Ltber Dahlerup H Aeusserungen zu raillieren, un ·ere Anschauungen 
sincl vollstiiudig kongruent. I ch habe nur einen Mangel be
z ichnen wollen, deu es wiinschenswert ware, abg holfen zu s ben. 

Vorsitzencler. Welches der Wiederstand ist, den die 
klas>Ù cheu Philologen nach Dr. Haclerups Ansicht hinter den 
Kuli. ·e11 R.usi.tben, erfuhr n wir nicht, auer weun di Philologen 
wirklich Erkhtnmgeu geueu wie die voli D ahleru p anO'egriffenen, 
uncl wenn os dergleichen war, worauf er hing ?.Jielt, dann bin ich 
mit Dr. Ji a d er np ganz einig. 

Dr. Hacleru p. Es war nicht eigentlich d a ·, sondern ich 
habe ver:;chiedentlich, namentlich bei aH.cren, v.iel vermogenclen 
Philologen ein n ausgepragLen Konservatismus b merkt, der suchte 
di Phouetik in etwn, zn unterdri.icken oder ihr cloch jedenfalls 
ni cht die Bedoutung ciuritumen wollte, die ihr zukam. Prof. 
Jesper eu Zu 'timmung fi:eut mi h sehr, lloch bin ich nicht 
gauz einig mit ihm inb zug auf clie Manner, die er als unsere er~:;ten 
Phonetiker zu rehabilitieren wttnscht. Doch in cliesem Punkte 
bin ich ja nur Laie. 1\lir will scheinen, dass Lyngby un er 
erster Ph011etiker war. E thut mir leid, cb s ich v r aumte, 
Prof. Wilh elm 'l'homsen zu erwahn n, an ihn hattEI ich mich 
sogar zu allererst beLr ffs dieses Plaue · gewandt und ich ha be bier 
einen Bricf, in d m r mir sein n vollkommenen Ansehlu s an 
denselben au spri ·ht. 

Ueber Hemmungen der Sprachentwicklung. 
Vortrag, g halten in der Abteilung fl'tr Kinderbei lkunde der 6i. Versammlung 
deutscher Naturforscher und A rzte zu Ltibeck. 16.- 2 L. Septomb r l 95 

von Dr. Hermann Gutzmann-Berlin. 

Die Hemmungen der prachentwicklung der Kind r sind s 
mannigfaltig in ihren ausseren Er ·cheinung m. wie in ibren 
Ursachen, dass es w hl angebracht erscheint, zunii bst kurz auf 
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die typischen Entwicklungsphasen des kindlichen Sprechenlernens 
hinzuweisen. 

Man kann wohl sagen, dass das Sprechenlernen gleich mit 
dem ersten Schrei beginnt, in sofern der erste Schrei als 
reflektorische Unlustausserung betrachtet werden kann. Immerhin 
ist dieser Schrei noch keine Willensausserung und demnach auch 
noch nicht zu sprechlichen Kundgebungen zu rechnen. Anders 
wird dies bereits spater, wo wir im Schreien bestimmte Willens
ausserungen und Wi.insche des Sauglings erkennen. Nach Zuruck
legung der Schreiperiode kommt die Zeit, in welcher der Saugling 
in behaglicher Stimmung anfangt, eigenttimliche Sprachlaute her
vorzubringen, die mit den Lauten der spateren Sprache zum .Teil 
nur wenig Aehnlichkeit haben. Er ergotzt sich sichtlich an semen 
eigenen Leistungen, un d wie di e se anfangs L u s t a u s se r unge n , 
Ergebnisse der behaglichen Stimmung waren, so werden 
sie weiterhin die Erzeuger von Lustgefuhlen. In der 
nachsten Periode tritt dann ein wichtiger Fortschritt dadurch 
ein, dass das Kind ho re h t und Ton e un ters cheiden lernt. 
Fast unmittelbar danach tritt dann der angeborene N a~ h
ahmungstrieb mit elementarer Gewalt hervor und das Kmd 
ahmt di~ Laute der Umgebung nach. Ganz naturgemass werde.n 
zuerst dte Lippen- und vorderen Zungenl.aute nachgeahmt,. d1e 
dem Kinde darum am leichtesten fallen weil es diese Artikulatwns
organe am besten beherrscht. Wir hor~n daher ausser den Vokalen 
am besten nachgeahmt di e Laute: m, b, p, n, d, t. Auf dieser 
Stufe der Sprechentwicklung sind folgende Erfahrungssatze von 
grosster Bedeutung : 

l. Die N achahmung der W orte schreitet nicht mi t d ero V er
standnis derselben in gleicher W eise vorwarts. Die Kinder 71 ver
stehen einzelne ohne sie nachzuahmen und ahmen viele nach, 
ohne sie zu verstehen." (Kussmaul.)' 

2. Es besteht fast immer - wenn auch manchmal nur 
vorubergehend - ein Missverhaltnis zwischen der Lust an der 
Lautnachahmung und der Geschicklichkeit der dazu benotigten 
Muskulatur. 

3. Die Lust an der Lautnachahmung erwacht bei den ver-
,. schiedenen Kindern zu sehr verschiedener Zeit. 

Auf der letzten Stufe der Sprachentwicklung endlich gelangt 
das Kind dazu, dass die Sprache als Gedanken.ausdruck gebraucht 
wird. Die einzelnen Stufen sind ebensowenig gegeneinander scharf 
abgegrenzt, wie man sagen kann, in welchem Alter die einzelnen 
Stufen. eint.reten. Im allgemeinen kann nur festgestellt werden, 
dass dte Kmder gewohnlich mit dem Ende des zweiten Lebens
jahres ihre Gedanken durch W orte ausd1·iicken gelernt ha ben, dass 
es a ber bei vielen Kindern no eh bis zum dritten J ahre dauert, 
bis sie dahin gelangen. Aber auch dann ist die Entwicklung 
noch nicht abgeschlossen. ie reicht bis zur Pubertatsentwicklung, 
wie sich dies aus einigen pragnanten Erscheinungen bei spater 
Ertaubung deutlich ergiebt. 
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Das Kind lernt also, wie wir wissen, die Sprache seiner 
Umgebung. W enn wir die Hemmungen der Sprachentwic~ung 
fìnden wollen, mussen wir demnach bei der Umgebung des Kmdes 
anfangen, nach derartigen Hemmungen zu suchen. Je besser ?as 
Vorbild, die Umgebung, spricht, desto besser wird auch der kleme 
Sprochling nachahmen. Schlechte Vorbilder konnen direkt zu 
.Sprachfehlern fi.ihren. ! eh habe viele Falle beobachtet, in denen 
die schlecht sprechende Amme ihren Sprachfehler auf das sprechen
lernende Kind ubertrug. Sollte man es fiir moglich halten, dass 
Mutter ihren Kindern mi t Absicht schlecht vorsprechen? Sie 
wissen alle, dass diese Unsitte schwer auszurotten ist, die sog. 
Ammensprache. Die H emmungen, die von dieser Seite der Sprach
entwicklung zugefuhrt werden, sind so allgemein bekannt, dass 
,ich nicht langer dabei zu verweilen brauche. Interessant sind die 
historischen Beispiele von kun s tlichen Hemm unge n der ~ 
.Sprachentwicklung durch V e randerung der Umgebu~g ·~ 

es Kindes. Das bekannteste Beispiel ist das des Korug 
Psammetich von Aegypten, das H erodot erzahlt. Der Konig liess 
.zwei neugeborene Knablein fern von Mensohen unter Ziegen auf
wachsen. Im 2. J ahr sprachen si e nur das W ort Be k o s, eine 
(Tute N achahmung d es Ziegenmeckerns. Eine andere weniger 
bekannte fìndet sich in Purchas: His pilgrimes, London 1625-26. 
Vol. V, pag. 516, erwahnt und erzahlt vom Grossmogul Akbar 
Khan . Tylor fiihrt in seiner Urgeschichte der Menschheit 
{S. 103) folgende Erzahlung d es J esuitenpaters Castro n daruber 
an ( astron, Hist. Génerale de l 'Empire du Mogol. Paris 1705, 
p. 259 etc.) : , Man kann fiirwahr sagen, dass Wissensdurst 
A k bar s vorherrschende Leidenschaft war , und seine N eugier 
veranlasste ihn, einen sehr seltsn,men V ers11ch anzustellen. Er 
wi.inschte sich zu vergewissern, welche Sprache Kinder ohne 
Unterricht sprechen wU.rden, da er gehort hatte, Rebraisch sei 
die naturliche Sprache derjenigen, denen keine andel'e gelehl't 
worden. Zur Entscheidung der Frage liess er zwolf Sauglinge 
in ein Schloss sechs Meilen von Agra einschliessen und von zwolf 
stliffimen Amman aufziehen. Ein ebenfalls stliffimer Pfortner 
ward auge tellt und ihm bei Todesstrafe verboten, die Schloss
thur zu offnen. Als die Kinder zwolf J ahl'e alt waren, liess er 
sie vor sioh bringen und versammelte in seinem Palaste in allen 
Sprachen erfahrene Manner. Ein Jude, der sioh zu Agra befand, 
sollte urteilen, oh die Kindel' H ebraisch sprachen. Es hielt nicht 
schwer, Araber und haldaer in der Haur tstadt zu :finden. 
Andrerseits behaupteten die indischen Phil sophen, die Kinder 
wi.lrden Hanskrit (-Sanskrit) sprechen, welche Sprache die Stelle 
.des Lateinischen unter ihnen einnimmt, nur unter den Gelehrten in 

ebrauch ist und gelernt wird, liiD die altindischen philosophischen 
und theologischen Bucher zu verstehen. Als indess die Kinder 
vor dem I aiser erschienen, war jedermann erstaunt, zu :finden, 
dass sie uberhaupt gar keine Sprache redeten. Sie hatten von 
ihren Ammen ohne Sprache auskommen gelernt und driickten 
ihre Gedanken nur durch Geberden aus, welche die Stelle der 
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W orte vertrateno ie waren so wild und scheu, dass es ein ziem
lich miihsames W erk war, sie zu zahmen und ihre Zungen zu 
losen welche sie wahrend ihrer Kindheit kaum gebraucht hatteno" 

'Die zweite Stelle, an der wir Hemmungen :finden werden, 
sind die Perzeptionsorgane der Spraohe : Auge und Ohr. 
W enn auch das Ohr das wiohtigere und unentbehrlichere der 
beiden ist, so hat doch das Auge g1eichfalls eine nicht zu unter
schatzende Bedeuttmg: Kinder, dio blinc1 geboren werden, lernen 
unter sonst g1eichen Verha1tnissen spater sprechen, a1s Kinder, 
die sehen kèinn n. Dass Taubheit un d auch hohere Gr a 'le von 
Schwerhèirigkeit S tu m m h e i t zur Fo1ge haben , ist selbst
verstandlicho Viel schwerer verstandlich sind dagegen die Falle, 
in denen es sich um eine mehr zentrale Perzcptionsstorung handelt : 
di e sogen. psychische Taubheit. U ber diese ha t im vorigen J ahre 
in Wien Herr H e 11 e r gena n und ausfilhrhch bericbteto Aus 
seinen Darlegungen sowoh1, wie aus den dort vorgostellten Kindern 
geht deutlich hervor, dass es sich in allon diesen Fallen um 
idiotische Ersuheinungen handelto Dass die lJell rschen l!:r
fahrungen nicht gorade neu sim1, bewei. n c1ie von Pirer chon 
vor einigen J ahren veroffentlichten Resultat einer an Schwach
sinnigen und idiotischen Aphasiscben der Da1ld01·fer Idioteuan~ta1t 
ausg fiihrten U ebungeno Di e l tzte Gesamtùbcrs1cht gab P1per 
anf der VII. Konfersnz fi.ir das Idiotenweo n 18D3 °:·} An eh ha be 
ich bereits in meil)en ,Vorlesungen ùber die Storung n 1er Sprach 
l 93 '' sowie in eiuem k1eineren W erke: d es [ in d es Sprache un d )) . h 

prachfehler'' 1894 berichtet. Pip r sowoh1 wie ich hab n ~uc 
ausruhrlichere Mitteilung n ùber c1ie Art der Behm)dlung clic r 
Sprachstorungen an den ang fi.i.hrton Orten gegebeno 

Ich mèichte hier gegen inen Satz des Hellerschen V rtrag 
Widerspruch erhebeno Im Auto - Ref 1·at heis t gleich der 
erste 'abz : nln allen Fall en ist die S1wacl11osigkeit in Storungen 
und Hemmungen cles Gehèirs bogri.indet: di entwed r z ntral r 
o der peripherer N atur sind," un d in der ausfùhrlichen Mitteilung 
sa~t H eller i~ erst n Satz: ,dio B eilpadag gik o . o o o b ha~delt 
keme Abnorrrutat von grèisscr r symptomatischer und sa hhch r 
B edeutung, als die SprachlosigkeiL der JGndeT auf in r Alt rs
stufe, auf welch er das Spr chvermèiO' n unt r normalen Vorhalt
nissen in vollster Entwiclùung begriff n i 't. In ttllen Fall en, 
w lche o hioer in Detracbt gezog n w rden konnen, isb die Sprach
losigk 1t m tèirungen odcr H mmun eu cles G hors b grtrndet 
etc." In dieser Allgemeinheit ausge. proch n ist diese B hanptung 
falscho Es giebt zahlreiche Falle von prachlosigkeit, woo 
w e der ein~ zentrale, n eh eine reriph re Stèirung cles Gehèi~S 
vorhanden 1st und die sicherlich auch einer piidagogisch medi
zinischen Behandlung zuganglich sin do II e lle r spricht in seinem 
Vortrage weiterhin nur von apathischen uud maniakaHJ han 

prachlosen, also von s hwacb. innig n resp. idiotiscb n Kinder~, 
scheint also garuicht dio zahlreichen sprachlosen Kinder m1t 

*) Wo auch geheilte und gebess rte F alle vorgestellt wurd~:~no 
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normaler oder annahernd normaler lntelligenz zu kennen. Aus
driicklich erklart Il eller ùbrig ns selbst, dass , di 1 s. chische 
Taubheit als ein idiotischer Zustancl anzuseh n sein dOrfte" und 
die si bon angefuhrten una in vVien vorgestellten .!!'alle be
statigeH dies. 

l)eswegen liegt in den Ilell rschen Fallen c1ie B emmung 
n i c h t vorwiegenc1 oder gar alloin in der perceptorisehen Sphare, 
sondern h auptsR.chlich in cl m Mang l an intellelctuellon ~ig n· 
schaften. NaLùrlieh hat cli o::; garnichts mit der B hancDung zu 
thun, da di ese stets darauf ausgehen muss, c1ie Aufm rksamkeit 
zu konzeutri.eren unà da::; Gech ch tn is zu starken. 

~~s giobt allen1ings Fall e vou psyohischer Taubhoit, dio wecler 
apathisch, noch mani~tkalisch sind, ·om1ern normale Tnt llig nz 
zei.gen. I ch habe bis jetzt nur zwei derartige Fallo boobac:ht t . 
Die Jl ell rschen Falle konnen Sio t~1glieh in meiner Poliklinik 
sehen, si.o siml sohr zahh·r:>i ·h. b.;benso sim1 sie in jedor Schtù e 
fl1r Sehwaohsinni.go zahhoich vorhanile11. 

~bonso zah lreieh a ber ::;incl c1iejenigen F~ille, in clonen o h n 
ir go 1Hl e in e P e rz opti. on ssto rung und olm Storuno- le 
lntollokts S ]n ac hl osigk it vorhanden ist. Auch cb ·o Falle 
kommen fast Tag l"i.ir 'l'ag in meine Poliklinik. Di Kincler 
maohrn oin n g istig normal n Eindruck, betraoht n ihnon vor
gclegte Billler mi t Aufm rk amkoit uncl Interesse, und zeigen aLU 
]!'ragon clic g frngt n G eg nsUindo richtig. S.i ffthr n jedo l u f
for lorung so fort ans, wie cin normales Kincl, sprechen dagegen 
nicht. llior .iRL also um·malo Int lligenz uncl normal P rz ption 
und tloch kcine Spracho. vVir miissen dah er , tml b i clem b -
knnuten Sc:hema zu bleiben, di e Storung oclor H mmung in c1 m 
motorischen Z ntrum suchon. On,s sincl di joni.gon Ji\ille, 
dio sehon H h m a l z 1H41) sohr ri ·h ti~ bm; ·hri b als tummheit 
ohnc 'l'aul>heit, unc1 clio Uo ·• n im ogcnsatz zur ' l'aubstummh i 
als , Jl or::;tummh it'' bczfli ·lm t, nncl von clen n Kussmanl in n 
alR a11goborone Aphasie besohreibt. Die Hemmung b teht ent
w cl r in einem tleutli ·h si.chtbaren Mang l an vVill nsl raft ( bnli ) 
odor i.n inom b uso deutlich si htbaren Mang l an hi klieh
k "t. L tzterP · zeigt sich b sond rs oft in clem Um tan l , da. 
dio Kind r au h s oh r s p a t lauiou l rn n. ~ndli h finlet si h 
h i d n Kinù rn oft in V rbim1uno- nùt d m Mang l an ·wm ns
kraft n eh ein Mang l ft l1 S1 r h lu t . Da i t ni ht twa 
dat:s lbe. Denken 'ie an clas V rgni.lgen, la d r augling an 
s inen orsten Lautprocluktionen find t, clas ist pr hlust, 
J~ust am Sprechen. Rpatot· werclo ich zoio- n, in w lch · 
W oi e man ru es M~i.ng l ab tellon kann. An ·h rganisch e 
V ri:inclerun"" n sin cl nicht zu s l ton. Beson ì rs h~i.ufig fin cl n 
sich adenoià · eg tat.ionen, in ca. 33 % c1 r Fall . I h babe 
m br re Falle g hen, w nach ·Entfernung d r es hwul t in 
auffallencl kurzer Z it ine Aonderung der S] ra hli hen V rh iilt
nis. in tra t. In ein m Falle z. B. handelLe es ·eh um oin n 
6jahrig n Knab n, d r bis zur Op rati n n eh k in W01·t at~ss r 
Papa sprach, tmd 6 W ·b n nach cl r p ration schon lib r em n 
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Sprachschatz von einer ~rosseren Anzahl W orte verfugte. Zur .Er
klarung mochte ioh auf d1e Untersuchungen von Key und Retzllls, 
die einen engen Zusammenhang zwischen den Lymphbahnen des 
Rachens un d der N ase und denen d es Gehirns konstatierten, hin
weisen. Auch erinnern sich die Mehrzahl der H erren wohl meines 
im Jahre 1893 in Numberg vor Ihnen erstatteten Referats. Im 
Anschluss daran stellte ich Ihnen damals eine Anzahl von sprach
gestorten Kindem der Volksschulen Nurnbergs v or, bei denen 
die Mehrzahl hochgradige adenoide V egetation im N asen
rachenraum hatten. Man konnte glauben, dass die Geschwulst 
eine Art Stauung veranlasst , die dm·ch die Operation beseitigt 
wird. - Mehrfach habe ich auch E pilepsie und in einigen Fallen 
Hemiatrophia facialis beobach tet. 

Aus ausseren oder inneren Ursachen konnen auch mitten 
in der normalen Sprach entwicklung 1lotzlich e H emmungen ~nt
stehen. Zweimal sah ich bei h ereditarer Lues im 3. L ebensJahr 
in kurzer Zeit die schon sehr weit vorgesohrittene Sprache ver
sohwinden. Aus demselben Grunde wurde in einem dritten Falle 
der Beginn der Sprach entwicklung in das 5. J ahr verzogert un d 
auch dann war di e Sprache, ohne dass etwa V elumlahmung vor
hanclen war, naselnd und unv rstandlich. Der altere Bruder 
des letztgenannten P atienten h atte die gleiche Ersch einung ge
boten, wenn auch nicht in so hohem Grade. 

Als eine Art R efl.exhemmung tritt mitunter akute Sprach
losigkeit infolge von W urmern auf, derartige l!"alle hat Li chte~
s t ein beobachtet bei Spulwftrmern, ioh einen Fall bei Oxyur1s 
vermicularis, den ich sch on fruher veroffentlicht habe. Henoch 
ha t einen Fall beschrieben, wo Aph asi auftrat infolge U eberessens 
eines Madch ens an Geburtstagskuchen . Ein Brechmittel brachte 
sofortige H eilung. 
. H aufìgei: si.nd die H e mmun gen de r praoh entwicklung 
m ~er _Pub o~·tatsp e ri ode, die ofter mit vorubergehender Sprach
los1gke1t begmnen, die dann in Sto tt e rn ubergeht. Ich habe 
bis jetzt sechs derartige Falle beobachtet und auoh schon a. a. O. 
beschrieben. 

Auf die h ys t e ri sch e Stummh eit h i Rindern, als ziemlich 
h aufìge Erscheinung darf ich wolù nur hinweisen, ebenso wie 
auf di rein psychische Aphrasia voluutaria. (Uchermanns Falle 
von akuter Taubstummheit.) 

K ehren wir wieder nach dieser Aufzahlung anderer mehr 
akuter Sprachhemmungen, zu der gewulmlichsten zuruck, zu der 
H orstummheit, so kann man ve r sch ie d e n e G rade dieser Rem
mung unterscheiden. 

D er hoch8te Grad ist die absolute Sprachlosigkeit. Dieser 
Grad ist im allgemeinen selten, wenn mau erst bei d e u Kindern 
etwas pathologisches darin erblickt, die das dritte L ebensjahr 
i.i.b e r schrit ten haben. Diese Grenze, die u. a. auch von T rei te l 
angegeben wird, muss in der That festgehalten werden. Im 
allgemeinen kann mau wohl annehmen , dass dreijahrige Kind~r 
wenigstens etwas sprechen. M ei s t en s plappern die Kleinen 1a 

j •• ... " 
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schon mit dem Ende des zweiten L ebensjahres ausgezeichnet. 
Bekannt ist hier die zweifellose Bevorzugung des weiblichen 
Geschlechtes, die in neuerer Zeit auch durch die Wald eyer
schen Untersuchungen eine besondere Stutze gefunden hat, 
da Waldeyer fand, dass die Zungenmuskulatur beim Weibe eine 
bedeutend grossere Entwicklung zeige, wie beim Manne, offenbar 
Folge der Uebung . Bekanntlich ist es mit der ubrigen Muskulatur 
umgekehrt. Im Sprechen sind uns also die Frauen schon durch 
die fruhzeitige Entwicklung der Artikulation bedeutend uber. 

Rein organisch-motor isch e Hemmungen sind diejenigen 
Falle von Sprachlosigkeit, bei denen schwere Geburt - Zange, 
enges Becken - grobere Quetschungen .der Kopflmochen zur 
Folge hatten: Die nach solchen Geburten uberaus haufìge Asphyxie 
wird ja darauf zuruckgehi.hrt, und wenn wir auch keine anatomischen 
Untcrsuchungen uber einschlagige F alle von Sprachlosigkeit be
sitzen, so sind doch in diesen Fallen kleine Blutungen die 
wahrscheinliche Ursache der motorischen Aphasie. Nach all
mahlich erfolgender Aufsaugung entwickelt sich clann die Sprach
funktion naturgemass spiHer. Dm·artige Falle habe ich unter 
ca. 150 Fallen 16 Mal r gi ·triert. 

Spricht also ein K incl von ub er 3 Jahren noch ni chts, 
ocler nur wenige unverstiinclliche W orte, so konnen wir eine 
Hemmung der Spracheutwicklung annehmen und clas Kind in 
den hier in Rede steheuclen Fallen als "horstumm" bezeichnen. 
Die meist n der vou mir so registrierten Kinder standen im Alter 
von 3- 5 J ahreu uncl zwar ebonso viele im 3. wie im 4. Lebens
jahre. Mit dem 5. Lebensjahre wird die Erscheinung seltm1er. 
Im Alter von 6 J ahren ah ich nur 21 Falle; im Alter von 
7 J ahren mu· 5 un d im Alter von mehr als 7 J ahren nur 2 Falle. 
Ausdrii.cklich betone ich nochmals, dass in cliesen Fii.llen keine 
zentralorganische Storung oder torung des Intellekts vorhanden 
war. Auffallend ist die viel grossere V erbreitung des U ebels 
lmter der Landb volkerung, gegenuber der Stadtbevolkerung. In 
fast der Halfte der alle wurde Erblichkeit konstatiert, insofern 
der V ater angab, selbst sehr spat sprechen gelernt zu ha ben. 
Von der Mutter wurde Aehnliches niemals bel'ichtet. Zweimal 
lernt d r V ater ang blich erst mi t voll ndetem siebent n Lebens
jahre spreohen. In einem Fall konnte ich eine deutli6h e Schwer
falligkeit der Artiktùation nooh konstatieren, ohne dass ein be
sonderer Anhalt zur Erklarung vorhanden war. Von den Kindern 
war n 1[s Mii.dchen, '[3 Knaben, von den 6 Jahr uncl daruber 
alten 28 Fallen, 3 Mii.dchen. 

Von allen den beobachteten Fallen waren nur ein Drittel 
ganz stumm. Die ii.brigen hatt n einige w nig Worte; meist 
~Papa, Mamma, komm (tomm), dada, ja, nein. Eine Anzahl dieser 
letztern spr chen mit ein r eigenen, allerdings fast tmverstand
lich n Sprache. Von den Konsonanten war n nur die zuerst 
entstehend n: m, b, p, cl, t, n vorhanden, in einigen Fallen sogar 
n u r d un d t. F o u r u 'i e r nannte diesen Sprachfehler wegen der 
vi len d und t, die dabei vork mmen: Hottent ttismus. I oh habe 
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iro Verein fiir inn re Meclizin iro F ebruar 1891 schon mehrere 
clerartio- Falle vorgestellt.. Da.mit ich ein Billl ùor igenartigen 
sr rech~eise_ gebeJ will i.ch che _schi_chte von Rotl~_appchen V~l'
lesen worthch w1e es ùer emo 6 Jahnge KmLbe orzalùt: a a e1 a 
ei tei e ta e = Es war einmal ein klein s f aclchen. di. i o ta 
a = die hiess Rotkappchen u. s. w. u. s. w. l heser Knabe hatte 
zwar a ìenoicle V egetation n i m Ra ·h eu, 8 b r vollig normales 
Gehor. Sein 5 jahriger Brud r spraeh ebenso, abor nicht so 
fliesRehd. .Der V ater lernte erst im 7. L ebem;jabr sprechen . 
Natùrlich ist cliese SprochweiRo selbst Eùr Angohurigo kaum ve~·
stiindlich. 1nnerhalb eines halben Jahro lm·nte dor Kn abe m 
m iner I oli.klinik ine gute loich tve rstamlli he fiprache, so dass 
er clie Sr:hnle bosuchen konnte, ch e vorh er soine Au l"nahme ver
weig rt batt . Auch hier betone ich nochmals, dass ùor Knabe 
vollig ù1telligent war uml k in Spm von Schwachsinn o ler 
Idiotie zeigte. 

Als rade d r H emmung mochto ieh clemuach gegeni.iber
stellen: ~b.-olu to Stnmmheit der hochstens Monopha.-ie und c~ie 
h ochgrad1ge Art-, d es Stammelns, ùi.e Fon r n 'j 0 r als H ottentott1 -
mus bez ielmet. 

I ·h kann nicht umhin, hier zn erw~i1men, Llass englisch 
Autor n, eli sich in ncuerer Zeit sehr eifri ~ mit Hprachhoilkundo 
bofassen, hi.r cliese "Form d r Sprachs ornng inen bosomler n 
N amen ge fuucl n ltabon und in ihror .Publi lcation z igen , dass 
sie w cler die Beobaehtungen 'F' o urn 'i rs, uoeh lli e Kussma ul s , 
noch eli and rer d utscher Autoren k 'nn n. Di ~ng l ander H al e 
White, Golding Bird, l? rry, Py -8 mith , n nuen lics~ Fùlle 

11
Iili glossie", w il <li. Kincl r oin Hpracho spr chen , d1e ~ur 

ilm n selbst verstàulh ·h ist. Dio "\~i tlergabe im Britisch M~ch~al 
J omnal, Mii.rz 1891, bringt oin ph neLisch geschriebones B~1sp1el 
d r • prn. ·h , <las mit clem bon nicù rges ·hriebeuon ii.bereinstn~mt. 

. In c~~r b tre l'fen<len itzung der Royal meclical un l ch~rur-
giCal SocJCt.y (10. Mar:;r. l \H) wurcle auch boi ahnlichen Fallen 
auf vorhanclen lànksh ancligkoi.t aufmerksam o-emacht. Auch ich 
hab gleiches oEter konstatieren konncn w~nno-lei ·h ich k eine 
~ablen tmv.ufùhren ~ermag. .Dass Li.ukRl1anclig l~eit bei~ l~iinn
~when Gesohl cht wmtaus haufig r vorkomrot, als beim we1bhch n, 
1 t bekanut, uncl auch schon von s ik ors ki-l(i w zur ErkHirung 
cler haufi.g n Spr:whf hl r dos mi:i.n.Dliuhen G s hlech ts h ran
gezogen worclrn. 

B i cl n H emmunge11 tritt m n ·hmal eine Ersch einung eiu, 
clie nicht nur sehr interessant son ] rn auch von cler gros ten 
praktis h n B J eutnng i t. Es' ist bckaunt dass b i cl r Aphasi , 
s wohl bei cl r roin organi chen, wie bei der' l1ysteri chen .A.pha ie1 
clas S~ott rn als Uebergangs taclium zur 11 ilung auftritt . B m 
h:ystenscher AJ2ha~ie ist es oft g nug rwahnt, b i der r ein orga
m sch n A11has1e 1st es von c hmid b i einem Hu ar en, clem 
dm h Hufschlag clas li11k Vorclerhirn zerrtnetscht wurcle, be
obachtet worJen. anz classelbe kommt auch b ei clen Kinclern, 
clie Cerebro-Spinalliihmung haben , vor, s. clie Beobachtungen von 



Von Dr. H. Gutzmann-Berlin . 37 

Cl ar u s im Jahrbuch fitr Kinderheilkunde. :Ebenso ist es auch 
bei der durch Hemmung enstandenen Horstummheit. Vielfach 
wurde mir bei stotternden Kindern mìd :Erwachsenen erzahlt, 
dass sie sehr spat ers t angefangen hatten zu sprechen. In der 
That ist es bei der Horstummheit leicht erkH~rlich, dass Stottern 
bei Beginn der Sprache auftritt. 

Wie schon gesagt, ist das Sprachverstandnis, die Perception 
und Apperception vollig entwickelt, nur die motorische Sprache 
fehlL. 'J'ritt sie nun allmahlich ein, so wird das am Anfang des 
Vortrages b reits erwahnte, normalerweise stets vorhandene 
:M:issverhaltnis zwischen Sp r echlust und Geschi ckli ch
ke i t der tl azu b enotigten M uskul a tur ein a bn orm grosses, 
was naturgcmi.iss oft. Stottern zur F olge hat. 

Wir wissen, wie enorm wichtig eine g ute Sprache fiir das 
Lebensgli.ick cles Menschcn ist. Deswegen ist gerade fiir di e 
H emmungen cler 8prachentwicklung die Beh andlung von der all r
groRston Wichtigkeit und Be ìeutung. N un wird der Arzt fiir 
ein e erziehlicho Behandlung nur selten Zeit haben. Deshalb ist 
es seine Pflieht, die Mutt r i.tber die Behancllmìg ihres stummen 
Kimle,; :r.u be lehr en. 

Schon beim Spielen kam1 die fehlenùe Sp r echlust gewe kt 
werden. 'rrompeten, Pfeifen u. a. Blasinstrumente konn n mit 
Vorteil b nut:r.i. w rcl n, um dem Kinde w nigstens eli J_,ipp n
Expl sivl.aute beizubringen. Sieht clas lùnd erst, class s wir.ldi h 
einige L1mte kR.nn, l:lO erwach t ùie Sprechlust manchm.al 1·a]Jid 
,-on sclbst. (hnz dasselbo gilt von der Pllego der Spr ch ge
s ·hi eklich keit. lch habo es lhrum fùr meine Pi'licht g halten, 
<1io Miit!"Pr zm· Rprachlichc tl l~rz iel mng ihror 1Gm1er anz uhalten. 
In don ·l;'i1llon, wo ich ,' lbst Gelebenh it h ~~tt , Rnt unù Bolehnmg 
zu ortoileu, l1<tl)o ich dio erfreuliohston He:·mlbtt gosoh n. Oft 
wnn1en tlio Mf1ttor Hclwn naol1 kleinon l~rfo lg n fonnli h n
thusiasmiert. m zu zeigen, in welchor Form <.1ie Bel hrnng 
nutzbringonl rteilL w rden kann, habo ich ein kl in s Bil hl in 
goschrieb n: DeR Kim1es Rpracho unì Rprach fohler. (l~eipzig 1894, 
bei ,J. J. \Vober.) J)n, mir scheint, dass <.laRs lbe in arztlich n 
K r isen ni ·bt geni.igm1ù l.Jebmnt g worc1en ist, un l da ich m ine, 
dasR clio \Vichtigkeit cles G gen::;tam1 R c1as c1och erl'odert, so 
wenlcn 8io c. mir hoffontli ·h ni ht iib l cleuton, w nn ich Sie 
<l<lrum bitt , in g eign t n :!!~an n dio Milttor darauf aufmc1·ksam 
zu nut h n. Vi erfcn Si oinen lmrzen Bli ·k auf lie N iten 70 
l.Jis 100, so w n lon Si si h hoff ntlich ùb rz ug n, dass j c1 e 
Muttor mi t-. Durchs ·lmittsbildung aus c1er L ekti.iro fCtr ihr h ran
wachseuden \Gll(lcr Vortoil zieh n wird. Bei d r oTos. n sozial n 
Bcdeutun<Y t1 Gog nstanc1 s h 1ffe ich , ttm Ihr n B istand un l 
Ihrc MithCtlf' nicht umson t g bctcu zu ha ben. 
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Berichte. 
Aus Hamburg erhalten wir von Herrn Direktor So der folgen

den Bericht ii ber di e Thatiglreit d es dortigen , V ereins zur Heilung 
stotternder Volkschiiler": 

R echenschaft abzulegen iiber die Thatigkeit in einem ver
flossenen Vereinsjahre wird stets eine dankbare Aufgabe sein, 
wenn man, getragen von dem W ohlwollen un d der B eihiilfe aus 
allen Kreisen der Vaterstadt, auf eine erfolgreiche Wirksamkeit 
zuriickblicken darf. 

Durch den im vorigen J ahresberichte mitgeteilten Unter
richtsplan war der unterzeichnete Vorstand in der Lage, das 
Arbeitsjahr 1894 iibereinstimmend mit dem Kalenderjah r abzu
schli ssen und die Ausgaben mit don Einnahmen in Einklang zu 
bringen. . 

Sieben Lehrer waren, wie bisher, fur unsere Sache thatlg. 
Von den 177 Schulern, darunter 22 Madchen, die in 14 Kursen, 
(2 fiir Madchen), unterrichtet wurden, traten 138 neu ein, wahrend 
39 bereits an friiheren Kursen teilgenommen hatten. 

Es wurden 
geheilt 106 Schuler, gleich 60 Prozent. 
sehr gebessert 35 , , 20 , 
gebessert . 33 , , 18 ,, 
nicht gebessert . 3 , , 2 , 

Abgesehen von unwesentliohen Schwankungen, haben uns 
di e letzten J ahre immer dasselbe Zahlenbild geliefert. :lVIi t Bez~g 
auf jene 39 Kinder, welche wied rholt an einem Kursus teil
nahmen, ist zu berichten, dass an ihnen gleich gti.nstige Er.geb
nisse, wie an den n eu au:fgonommenen chiil rn, nicht zu erz1 len 
w~ren, wenn anch mancher von seinem G br ch en geheilt w~rde . 
D1ese Beobachtung hat uns verarùas t im laufenden J ahre emen 
b sonderen Kursus mit einer geringe~ Zahl solcher Schiiler eiJ?-
zurichten, bei denen sich das U e bel de totterns als hartnaclng 
erwiesen ha t. Moge der Vorstand im na hsten J ahresberichte 
ul>er den Einfluss diese Sonderkurses eben o Giinstige vorfùhren 
1 onne?-, wie h eu te iib r die Wirlrungen c1 r N achhiilfekur e, an h 
soll hi r schon darauf hingewies n werden dass eine neue Unter
richtseinteilung, verschieden von der jetzigen, zur Steigerung der 
Erfolge geplant wird. So bedauerlich s au h i t nicht allen 
mi t S} 1·achgebrechen behafteten Volkss hitl rn Heil~g bring n 
zu konnen und zwar aus Griinden, ilie der Vorstand hier nicht 
erortern kann, so reden doch di obigen Zahlen dafiir, dass wir 
nicht vergeb ns gegen einen bosen :B'eind cles Menschenghtckes 
arbeiten. 

Um die neuesten Erfahrungen und geeign test n Mittel zur 
B kampfung der prachl iden dmch ).)ersonli hes chopfen an 
c1 r beston Qu lle dies r Lolu-metb de k nnen zu lernen, hat uns r 
Vorstandsmitglied, H rr · ir ktor oder, inen m hrwoch ntlichen 
Urlaub dazu benutzt, um auf eigen K st n bei Herrn Dr. Gutz
mann in Berlin Theorie und Praxis di er IIeilkunst zu studieren. 
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Zweifellos ist unseren V ereinslehrern hierdurch eine nutzbringende 
Belebung und Forderung ihrer Thatigkeit zu teil geworden . 

V on den Lehrkraften unseres V ereines sin d di e Herren 
L. Korner und G. Sohrens, wegen anderweitiger Beschaftigt~ng, 
nach siebenjahriger Thatigkeit ausgeschieden un d wird der V erems
vorstand ihrem Wirken stets ein dankbares Andenken bewahren. 

An Stelle der Genannten sind die Lehrer Herr E. Dunk el 
und Herr E. Ruhl, sowie Herr H. Wagn er getreten. Letztere:n 
sind die Nachhiilfekurse ubertragen worden, auch soll clerselbe cl1e 
im Verhinderungsfall eines Lehrers notwendige Vertretung ùber
nehroen. 

Um Rechte und Pflichten der Vereinslehrer ausdrùclùicher 
als bish er festzustellen, ha t der V orstand n Satzungen fùr di e 
Vereinslehreru errichtet und sind diese von der Oberschulbehorcle 
genebmigt worden. 

Eine iromer regere 'l'eilnahroe an den Bestrebungen tmseres 
V ereines von Seiten der Volksschullehrer ha t sich auch im ver
flossenen J ahre gezeigt. Vielfache G su che aus diesen Kreisen, 
aro Unterricht der Stotterer als Zuhorer teilzunehroen, hat der 
V OI·stand gerne bewilligt un d erklart sich hierzu auch fur di e 
Zukunft mit Freuden bereit, vorausgesetzt, dass der Vereins
unter:richt hierdurch in keiner Weise Storung oder Einbus e 
erleidet. Hi ran lmupft der V orstand an di e H rren Lehrer 
wiederholt ùie Bitte, eine Bestrebungen au h innerhalb ler 
Schul n nach Kraften ford.erncl zu unterstutzen, namentli h clurch 
die B obachttmg der Stotterer in den Klass n, s wie durch regel
masRige Eintragung cles eigenen Urt il s ùbor di sich zeigenden 
F rtschritte unser r Pflegebefohlen n in cleren V rkehrshefte, 
welche g leiclw;eìtig eine kurzgefa ste Anweisung wi unser 
Schiller sich beim Sprechen auch ausserhalb d r Reilkurse ver
ha lten ollen , aufweisen. Hi rdurch wùrclen si c1 r Thatigk it 
unserer .Lehrer eine hochzu chatzenle Mithii1fe angedeihen la sen. 

Ein offentliche Prùfung d r chùl r, gl ich clen n in :frùb ren 
Jahren, wurde in 1894 nicht abgehalten. Dag gen berief der 
Vorstand, ohne irgend eine orb r it1mg und nachd m alle Kur e 
Ende Juni g s hlosson waren, aro 5. Juli vorig n Jahr s dur h 
di Vereinslehrer samUi h chùler zu iner Prii.fun am 9. Juli, 
zu welch m Zw k di JJ rren <-l s Vor tandes c1 r Taub tumro n
An talt uns ùen gr s n Saal ùaselb t fr unùlichsb zm V rfugung 
ge tellt hatten. Di s , im nwten · ise abg halt n PriHun9 
L t in allg mein z1.uried nstoll c1 s Erg bnis, w lohes ldar uu<.l 
d utli h z igte, mit w lcher Li b unù Treue unsere L hrer ich 
ihr r miih amen Arb i t -..vi lmen m d hingeben. 

Die nters utzung der b rschulb horde ist un r m r ine 
im verflo n n Jahre auf's n ue in reich t r W is zu t il D'e
word n. uch di e Bitte an un er Mitbttrg r un d an die V er in , 
uns durch Zuwendung von eldbeitrli.O'en <.lie notwendiO'e materi ile 
Hùlf znzuwenclen, hat iiberall G hor gefnnden nnd mit h ber 
Fr ud clarf der un terze i 1m te V rstnnd s uss1 r h n, cla ·s 
j tzt kaum noch ein einzig r g m inni.'ttzig r V or in un rer V E~ r-
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stadt in dem V erzeiclmis der Beitragsspendenden fur di e Heilung 
der Stotterer mehr fehlt, auch die Beitrage Einzelner sich ver
mehrt haben. 

Zu besonderem Dank ist der Vorstand wiederum Herrn 
Dr. med. Pluder verpflichtet. Derselbe hat in wiederholten Fallen 
durch vorgenommene Operationen unseren Schi.ilern die erforder
liche arztliche Hulfe unentgeltlich angedeihen lassen. 

Auch die Herren Zahnarzte Dr. Ad. & E . Birfeld haben 
auf's neue einem mit Gaumendefekt behafteten Schi.iler auf ihre 
Kosten einen Obturator verliehen, sowie fur die anderen Kinder 
eiue grosse Anzahl von Zahnbi.irsten geschenkt, wofi.ir auch an 
dieser Stelle der aufrichtigste Dank ausgesprochen sei. 

Ferner sincl clem V ereine fi.ir seine Schi.iler von clen Ham
burger V erkehrsanstalten in anerkennuugswerter W eise mehrfach 
Freikarten zur V erfi.igUJ1g gestollt worclen. 

In allen cliesen Gunstbezeugungen liegt der Beweis, class 
UJ"J.sere Sache als eine segenspenclencle anerkannt wircl. U1~cl 
wahrlich, clie Zahl cleror, clenen wir HuHe bringen mochten, s1e 
ist grosser als cl r Uneingeweihte vermuten cli.i.rfte. Nach einem 
Anfang diese. J ahres zusammengestellten V erzeichnisse aus 80 
Volksschul n betragt clie Zalù der mit Sprachg brechen behafteten 
Kinder in eli sen 376 Knabeu und 133 Miidch en, zusammen. 509. 

Dazu erhalten wir noch folgende Zusmnmenstellung, d1e auf 
Veranlassung cles H errn Dr. Plude r von Herrn L ohror H.arbeck 
auEgonommen wurde : . 

Im Dezember 1895 wurde an 118 in den Kursen des Verern. 
zur Heilung stotterncler Volk schùler untorgebrachten Kin~m:n 
eine N achforschnng bczi.igl. des Vorkomm ns von Rhaclu t1s 
angestellt. Das Re. ·ultat goRtaltete sich Jolgendermassen: . . 

Vou 104 Knal.)en erkraukt.eu an B.hachitis 2G · namhch 1m 
l. T..~ bensjahre 11 UJJcl im 2. Lebensj ~thre 15. Gli~derverkrùm
mungen traLen oin in 11 J?allen. Aerztlicho B hancllung f.and 
Rtatt in 16 Fallen. 

Von 14 Madch n erkrankten an Rachitis 7; namlich im 
l. L cbensjahre l und im 2. l.;ebensjahre (i. Gliederverkri.i.mmungen 
zcigten sich in 4 Fallon. Aerztliche B handlung fand statt in 
6 .b'all n. 

Hauptversammlung des Anhalt. L.-V. Bernburg 1895. 
Neue Pi.i.d. Ztg. Nr. 42. 

Auch zwei Nebenversammlungen fanden statt, clie eine von 
Ilerrn Kantor Hecht ans Grosski.i.hnau geleitete fur die Kollegen, 
welche sich iùr die Behandlung stoLternder Kinder interessieren, 
und clie anclere fti.r die Freunde der Stenographie. Um seinen 
anerkennenswerten Bestrebungen immer neue Anhanger zu ge
winnen, hatte Rerr Hecht diesmal den ausserordentlich praktischen 
W eg beschritten, an vier i hm bis dahin unbekannten sprach
kru.nken Kindern eli e heilpadagogischen V ersuche vorzufi.i.hren. 
Die Schi.i.ler wurden zunachst im Tiefatmen gei.i.bt, das sie auch 
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bei den nachfolgenden turnerischen Bewegungen der Arme und 
cles Kopfes fortsetzen mussten. Ferner wurden sie in der Er· 
zeugung ùer einzelnen Vokale unterwiesen, wobei es vor aJlem 
auf ein langgezogenes, ununterb.J:Ochenes Sprechen ankam. Auch 
die eigene Beobachtung cles Stotterns im Spiegel, um das Ve~
zerren cles Gesichtes zu verme,iden, wnrde als ein Heilmitt 1 m 
Anwendung gebracht. In der folgenden Besprechung wurc~e 
hervorgehobon, dass der Stotterer zu seiner Erleichterung d1e 
schweren Anfangslaute unterdrucken uncl vor allen den Vokal 
hervorbringen Rollte, dass das Uebel von Nebenum tanden wie 
Gemutserregungen, schlechter Ernfihnmg, schwerer Luft u. a. 
stark b einflusst wercle, class e. sowohl erblich l1ls auch an
stecl'end sei, tmd ùass unter den Stotterern die Mehrzahl Jrnaben 
seien. Sodann gab Herr II echt noch ein kurze. · Referat uber 
in neues un d hervorrageudes W erk cles Taub tummenlehrers 

A. Gutzmann in Berlin, das unter dem Titel: ,Die Ge ·undheits
p:fl.ege der Sprach mit Einschlu ·s der Behandlung von pra h
storung n in der S hnle" bei llirt in Breslau er chi nen ist. 

Protokoll der Nebenversammlung flir die Kollegen, welche sich fi.ir 
die Behandlung stotternder Kinder interessieren. 

In der Aula der B rnburger Mittelschule, 
am 2. Oktober 1895, nachmittags 3 Uhr. 

Der Vorsitzende, H err Kan tor ll e c h t au · Gr s kttlmau, 
bot vor 41 V rsamm elt n ein kurzoDar tellung cles Gutzmann' oh n 
Lehrv rfahr ns zur Reseitigung cles Stotterubels. Er stellt mit 
vi r Stotterem einio-e d r von Gutzmann empfohl n n Vorilbnng n 
an, welche <l n Zweck haben, die tmun sorgr.me zu starken und 
der H orrschnJt des \Vill ens nnt rzuordneu. Das weiter Lehr
verfahr n wurde an der Uebung cles Vokale · ,a" gekennz ichnet. 
Die. r Laut wurùe dur h den Hauch ,h" eing leitet unù lange 
ausgehttlten, danach aber clm·ch clie Dau r dr ier Takt chla.ge 
unterbr uhen uncl mit v 11 m Klange wieder einge~:~etzt. Da. 
wLihrencl der Pause k in Atem ausstromte, wurcle mit ein r vor 
den :Mund gehaltenen Daun nachg wiesen. Darilach wurd n 
Worter nncl u.tze ge,.pr ben. Die Kinder hi lten 1abei clen 
erst n 8 lbstlaut lange aus tmd verband n den uslaut de· inen 
vVor tes mit dem Anlaut cles folgendeu. Die Auss1Jrache der 
Dopyellaute ,,ei, eu, au" wurde cleu Stotterern durch Z rl gung 
in ,a - i, o - i, a - u" rleichtert. Wi eli b i vielen 

totterern bemerkbaren Mitbewegung n b kamr ft werd n, das 
z igte d r Vor itz nde, inclem r einem Knab n b im pr chen 
einen l ieg l vor las Ge i h t hielt. 

Di Debatte ri • t te si h besonders auf di getrennte An -
sprtwhe der Doppellaute. Di e sei unnaturlioh und clarum zu 
verwerfen. em ntg gen behauptete der V or ·itzencle, d~ss ~ler 

totter r di se llilfe nioht entbehren konne. Er musse s1e Vl 1-
mohr zeitl b ns zu gebnmoh n wissen. Al• Dr a hen cles • t tL ·
ilbels wurclen Vererbung und Ansteckung angegeben. Der rad 
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des Uebels sei haufìg von der Ernahrung, auch von der 
Witterung abhangig. 

Zum Schlusse empfahl der Vorsitzende das Buch 71Die Ge
sundheitspflege der Sprache mit Einschluss der Behandlung von 
Sprachstorungen in den Schulen" von Albert Gutzmann. 

G. w. o. 
H e eh t. Voigt. 

Fur richtige Abschrift biirgt: H e c h t. 

Besprechungen. 
Prof. F. Auerbach-Jena: Die physikalischen Grundlagen der 

Phonetik. Zeitschr. f. franzos. Sprache und Litter. p. 170- 171. 
Referent: Dr. Liebmann-Berlin. 

Der Verfasser, der selbst hervorragende Verdienste a~f d~m 
Gebiete der Phonetik hat, giebt in der vorliegenden Arbe1t eme 
Zusammenstellung der wichtigeren fùr di e Phonetik zur V er
fiigung stehenden Methoden, verbunden mit einer Kritik derselben 
un d einigen bereits gewonnenen Resultaten: 

Di e bisher benutzten Methohen sind folgende: 
I. Analytische M et hoden. 

A) Akustische Methoden. 
l. Ohne Hilfsmittel (Grassmann). 
2. Resonatoren (Auerbach). 

B) Optische Methoden. 
3. Seifenblasen,Phoneidoskop, N ewton'sche Farbenfìguren 

auf einer angesprochenen unreinen Quecksilberflache 
(Guébhard) u. s. w. 

4. Flam.menbilder im rotierenden Spiegel (Konig). 
5. Phonoscop (l!"'orchhammer). 
6. Lissajou'sche Curven. 

C) Gr a p hische Methoden. 
7. Phonautograph Scott), Logograph (Barlow), Marey

sche Trommel, Konig'scher Vibrograph, Hensen'scher 
Sprachzeichner u. s. w.; Referent fi.'tO't noch den Sprach-

'h o zmc ner von Dr. Gutzmann hinzu. 
8. Phonograph; Grammophon u. s. w. 

D) Photographische Methoden. 
9. Photographie schwingender Korperteile (Demeny)*) 

10. Photographie von Membranschwingungen (Hermann). 
11. Photographie Konig'scher Flammen (Doumer). 

Il. Synthetische Methoden. 
12. Zungenpfeifen (Ratzenstein, Kempelen, Willis u. s. w .). 
13. Stimmgabeln (Helmh oltz). 
14. Vocalsirene (Konig, Preece und Stroh, Eichhorn, 

Hermann). 
15. Fli.'tsterapparat (Lloyù). 
16. Zahnrader, Rollen u. s. w. (Willis, Preece u. Stroh u. s. w.) 

-----
*) Neuerdings a.uch Dr. Gutzmann. (Ref.) 
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III. Andere Methoden. 

17. Gelegentliche und specielle Beobachtungen undExperi
mente: Stimmgabeln (Helmholtz), P ercussion des 
Kehlkopfes (Auerbach), Telephon (Beli, Hermann u. a.), 
Phonograph (Mayer, Lahr, H ermann u. a.), Ansingen 
der Claviersaiten (1:-lelmholtz), Flustern, Vocalpfeifen. 

So gross nun auch nach diesem Tableau die Zahl der ver
schiedenen Beobachtungs- unù Bestimmungsmethoden ist, so ist 
doch keine von diesen Methoden an und fur sich einwurfsfrei 
und man wiirde hochstens, wenn alle oder einige von ihnen zu 
iibereinstimmenden Ergebnissen fiihren sollten, sichere Schliisse 
ziehen konnen. Die fiir sich allein vollkommene Methohe wurde 
ein sehr feines tmd exakter Tonstarke-Empfinclungen fahiges Ohr 
voraussetzen ; da dies e V oraussetzung nicht erfi.illt ist, m ii ste man 
wenigstens versuchen, die Schwingungen des Trommelfells und 
der i.i.brigen 'l'eile des Gehororgans zur objektiven Darstellung zu 
bringen und auch dieser Methode mi.i.sste die Auffindung cles 
psychophysischen Grundgesetz s fi.i.r Schallempfinduugen voran
gehen. 

Der Verfasser unter'NÌrft die zalùreichen Untersuchungen 
ii ber die N atur der Vokale einer eiugehenden Kritik. Hinsicht
lich der Ergebnisse dioser Untersuchungen komm n wir zu einem 
ebenso mangelhaft befri digenden Schlusse, wie bei der Zusammen
fassung der Methoden als solcher. Abzulehnen sind alle als 
wirklich neu zu bezeichnenden Id en, welche . eit den Arbeiten 
von Helmholtz aufgetauch t sind. Es bleibt also bei der Zusamen
setzung eines y okal~ aus P artialtonen, dereu Verhaltnisse zu ein
ander harmomsch smù, und doren Starke deu Kla.ng des Vokals 
bestimmt. W as ferner die ~ntsoheiclung zwischeu relati vem un d 
absolutem Moment betri fft , also die Frage, ob fi.ir einen bestimmten 
Volml, gleichwie auf welchen Grundton er gesungen wird, das 
charakt ristische Verstarkungsgebiet eine bestimmte J:.age relativ 
zum Grunùton oder ein bestimmte absolute Lage hat, so ist fe t
gestellt, dass di rein relative Theorie nicht richtig ist. Auch 
darf zugogeben werden, dass da absolute Moment b i clen Vokalen 
weit starker hervortritt, als bei den meisten ki.i.nst).ich n In t rumenten 
und stfu:ker als das relative. Andrerseits ist aber die Mitwirkung 
d s relativen Moments eb nfalls erwies n. D r V rfas. er hat 
daher die gemischte Th ori aufgestellt und halt auch j tzt noch 
Jaran fest. Hiernach finùet also beim Singen und Spreohen d r 
Vocale eine Art K ampf zw ier Vorgange statt, cleren einer seinen 
Ur prung im K ehlkopf hat uncl clas relative Moment einfuhrt, 
d ren anderer im Mundraum selbst sich abspielt uncl das absolute 
Moment zur Geltung bringt, sodass das schiessliche Ergebnis ein 
Kompromiss, eine Anpassungserscheinung ist. 

D r V erfasser geht . odanu zur Besprechung einig r anderer 
Probleme i.i.ber . 

Die T onh oh e wechselt beim prech n fortwahreud, fast 
von Moment zu Moment, haufi.O' nur we11ig uncllangsa,m, zuw ilen 



. ' 

44 Besprechungen. 

aber stark und rasch, in beiden Fallen aber im allgemeinen all
mahlich und nur in besonderen F itllen mit plotzli h en Sprùngen. 

Beim Singen dagegen ist e. umgekehrt. Hier bleibt ch e 
Tonhohe langere Zeit konstant und eine stetige 'l'onanderung ist 
eine nur selten erlanbte Ansnahme. B eim Singen finclet im all
g meinen gar k in, 1 eim Sr rech en clageo-en ein fast unaufhlir
licher stetiger Uebergang st~Ltt. 

Der 'ronhoh nbereich ist beim Spr chen vi l eng r als beim 
ingen. Wahrend che ingstimme im Dm-eh. chnitt einen Um fang 

von zwei bi. zweieinhalb Oktaven beHitzt, i:t der weiteste beim 
Sr rechen zu tage t re tende Spielraum ungefahr ine Undecime; 
in deu meisten Falleu bl ibt aber b im Spr chen die ' hwankung 
:ll::merhnJb einer OJ.;:tave unc1 b i vielen sogar iuncrhaJb ein r Q,uint. 

Die 'l'onstarke Ìln g Rpro l1 nen \V orte zu bestimmen, stosst 
auf grosse chwierigkeiten, ber:;on lers weo·en der Unz Llverla sig
keit der betreffem1en Apparate. Aus c1 n V nmchen von P i p ping 
geht h. rvor, dar:;s innerhalb j der , 'ilb die 'l'onsta.rke zunimm 
und abnimmt, bei clen betont Jl Silbeu natùrli h sUlrker , als b i 
len aulm·en, und auch hi r z igt Rich das F ehlen j l r 'onr:;tanz, 
vielmehr in e stetig enderun g d r 'l' n. -tiLrke. 

\VaR die Klangfarbe l J Vokal im g s1 roohenen 
\V or t b trifft, so ha t d r Ver1asser b i g legentli h n Analy;;en 
von Vokalkl ang n eines Ru.·sen um1 eiu , J~•pan rs ganz markant 
difE r nzierte 8rgebnisse rhalten unél halt li Aufgab ni. ·h~ fur 
aussi htr:;lm;, mit ein m uncl d mseJb n Apparat ·harakt nstmche 
Bild r von l n Vokalen dr rs hi -c1en n fiprachen aufzunehm n. 

~ u · · r ihr n clroi l-lualitilt n hall n che okal bei ihrem 
V oxkomm n in d r tlpra ·h e no 'h in e wc i t ' re ~irreHschaft, 11 amlich 
ihr Dau r c1 r Lange. Di lang n Vokal ebc1au rn mehr al.· 
dopp lt so l rmg wio eli kurzen, dio in den Rchlusssilb n lanrr r 
al die i1brigen ('?), eli betonton lù11o-or ::tls di unbetont n. 

B iml)i})htltong nnr rsch id t~" hon M rk l lr i M mente, 
namlich tlen Aulaut, cl n Umlaut um1 len Auslaut, wob i aber 
d·:r zw ito Mom ent. mehr ein n lJ eb rgann- nh; eine :elbstan1irre 
P riode ùarstellt. Di :o AnffassLUl<Y wird tu ·h die" n M r t 
mi L 1 J? • pra h11ei .lmer rh alt n n Bilc1 t v u Diph hong n 
wesenth ·hen besta.tlg . 

Zwis h en V kal n un l K nso11an •n gi bt s mehr r e 
r l J zen tlanmter ab r nur zw i , di n all n R it n an rkam1t 

"" rden; lie ein li egt zwisch n i uuc1 j t tlie and 1· 

cl m 11glis ·1 n um1 d •m deuts ·l u w. B\ n and r t lle cles 
Lautfeld in U bcro-aJtb stattfim1et n ehm n lie nasal n 
Liquida J.n, n, 11o· -in, in ·n w it 1· n ' rganrr die L~ute 
l un l r, m n l -tzt n, wenn ma n will, die T_,ant .- und f. lhese 
L aut gerad zu als V lml r.~ n bez •iclm u h Hl t d r V e:rfass r flLr 
false.h; d nn cla.s M rkrn. l · iuofl Vokals h o-t in c1er h arakt risti. h 
aus I ragt n Klawrfatb , Lmd eli se ( hlt an ·h d nj nig n .II n
sonanten, bei d n n man, w nn man oi V.>n nd a11ssr richt od r 
sin rrt, ein n n unb st:llnmten Vokalklau,.,. ' h ra,u~zuhoreu verm::w · 

...... 
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Die K onsonanten m, n, ng werden beim prechen stets 
tonen, d. h. unter schwingender Mitwirkung der Stimmbander 
produziert . Die nasale R esonanz ist bei m von geringer, be~ n 
von grosserer, bei ng von grosster Bedeutung. M ist ahnhch 
wie u ann an Obertonen, n etwas bertonreicher. 

Das R besteht in cl r rhythmischen V er tarkuno- unì Ab
schwachung eines vokalahnlich n Klanges, welcher meist einen 
wenig ausgepragten Charakter besitzt, in W orten aber einiger
mass n die F arbung des benachbarten Vokales annimmt. So 
erhielt W e n d el e r bei seinen graphischen Untersuclumgen fitr 
das Wort nara" als ersten und letzten 'l'eil je eine Serie von 
lauter gleichen A-W ellen , jede aus einem grosseren uncl vier 
kleineren W ellenbergen bestehend, dazwischen als mittleren Teil , 
als cl m R entsprechend, eine Serie ganz ahnlicher Einzelgebilde, 
aber mit dem Unterschiecle, dass die I-Iohe (Amplitude) mehrmals 
ab- und zunimmt . 

Bei do m vV orte , arr (( verhielt es si h ahnlich, nur dass 
hier auf das A zunachst inige -ahnliche R-Perioden, clam1 au ' 
di sen allm~i hlich hervorgehend einige E-~llmli h e R- Perioc1 n 
uuù schliesslich clie E:-Bilder kamen. Die Zahl d r beim gewohn
lichon Sprech n auftretenden R-Poriollen i. t m i t nur zwei. od r 
clrei., a ber se l b. t nur bei einem einzig n Schl ao- bleibt n h iu 
d utlicher nterscbiecl o-egoniibor i.J1 em einfachon K ns nant n 
H brio-. JJas Znng n-R ist da. kraftigst , wcil hi r clie Int n. ·itM. 
in je<.l er P crio<le fort bis auf N ull herabg ht. Zwi ·eh n Zung n-H. 
uncl Gaum n-H. b stoht in Uob r()'ang, <tber es s beint cloch in 
, ' t ll zu gebeJJ , wo zi mli h plotzlieh d r 'harakt nv h l i.Jltritt. 

F1Lr di amleron li<plid n K nsommt n uuù S[ irant n ist 
das graphisch Mat rial noch sehr dùrftio· und tlnz 11rgPbnis n nr 
zum Jd inston 'J'eil bofri cdigom1. 

vVahrC'm1 bei clen l{oib ungslnui·on ller lJntOJ.'fi Chi L1 zwi. h n 
wei ·her un d scharf r AussRprache (8s unc1 8 , F unc1 W ' h nn ì 
.T oL) zw if'ell os auf d r Nichtmi twirkung r sp. l\litwirkung r 
1 ' timmb ~1m1or b ruht., liegt dic Sach b i clen E:xpl sivlaut 11 

w 1ùg r i.nfn ·h . In ì r Spracl10 word n all erdino·. L1i Rog. 
h ar t 11 1.~ ant (P, T , K ) si; L tonlos, di Rog . weich 1 (B, D, G) 
fitets ton m1 hervorg l rach t., wi man lli.cs olme w iter s empfind t 
und di graphisch n Darstellung n dcs g mtuor n g zeigt haben. 
Ma n kaUD a.ber sowohl jene auch ton n l , 'lvio nam ntli h di 
auch tonlns horv r ring n , lhno lass lamit ihr chamkt ri<;tis her 
· nt r . ·hie<l vNwisch.t wlin1e, wie di s bei d m o- fh.istert n F 
un l ~T , h und J o t doch fast o·anzlich d r Fall i -t.. l i 1-

_,'i h t H ùber di sen .E unH gehon 'IV it au · inand r na h Ansi ht 
d Verfassers ohn hinr ichend n Grund; man kann si h nl.i.mli h 
l icht dav n ùberzeugen, dass man eli harten Kon onai t n zwar 
b li bio- laut, ab r nicht beliebig l is , unc1 dass ma.n mng k lu·t 
di w i h n beli big l iso, ab r ni ht beli big laut :fl.ùs rn kann, 
walu· n d bei1n U ebers hr iten di s r renz 11 i ein n indie anderon 
ub rO' he11; hierau , fol t aber, da s s attf di ro dos Luft
dru k ankommt, dass un terhalb eines kritis h n '\V rtes d selb 11 
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der weiche oberhalb der harte Konsonant produziert wird -
ein Ergebdiss, dass sich sehr gut mit der That: ache der gewohn
heitsmassig tonlosen Aussprache der harten und der tonenden 
der weichen Konsonanten zusammenreimt, insofern die Luft durch 
die unthatigen Stimmbander ungehinder t, durch die thatigen nur 
geschwacht hindurchzutreten vermag. 

San .-Rat Dr. Hopm a nn-Koln: Die adenoiden Tumoren als 
Teilerscheinung der Hyperplasie des lymphatischen Rachenringes 
und in ihren Beziehungen zum Ubrigen Korper. Bresgen'sche 
Sammlung zwangl. Abhanc11. a. d. Geb. d. N asen-, Ohren- etc. 
Krankh. H eft 5. u. 6. R eferent : Dr. Li e bm a nn-Berlin. 

Das lymphoide Gewebe der Schleimhaut , ein aus der 
Anastomose st ernformiger Bindeg webszellen hervorgegangenes 
ausserst zartes Netzwerk von F asern, gefullt mit Rundzellen, 
:findet sich diffus oder zu noduli lymphatici und Tonsillen an
gehauft in allen Schleimhauten ohne Ausnahme, am reichlichsten 
aber in der R achenschleimhaut. Hier bilden Rachen-, Tuben-, 
Gaumen- uud ZungenmaJ?-deln einen fast geschlossenen Ring, 
den Wald eyer , lymphatlschen R achenring " nennt. _ 

Die Tonsillen cles lymphatischen R achenriuges haben eme 
grosse Neigung zur Hyperplasie, . 

. W a~ die Art un d Form der R achenringhyperplasie betnfft, 
so 1st che Z ung e n m a n d e l , von d eu leich teren Fallen der 
follicularen Schwellung abgesehen , entweder in jeder vallecula 
epiglotica als eine kompakte, halbkugelige, derbe Ges?hwulst 
sichtbar oder es haudelt sich um ahnliche Wucherungen emzelner 
Follikel oder follikularer Abschnitte, wie di e V egetationen der 
Rachenmandeln dar tellen. 

Die Gaum e nm and e ln wuchern nur selten nach Art der 
Zungen- und R acheumandel aus. Dafiir wachsen sie recht haufìg 
sowohl in die Lange, als auch in di Breite und Tiefe. 

Die Ph a r y n x mandel erscheint wesentlich in zwei Formen 
vergrossert: E inmal als halbkugelige, kissenartige, zwischen den 
Tubenwulsten gelager te und den obersteu Teil cles Septum und 
der Choauen verdeckende dm·bere Geschwulst. Die audere F orm 
ind die eigentlichen Wu~herungen , die Auswiichse der Racheu

mandel, welche nach o ben in di e Oho, n eu hin in uud nach unteu 
weit ùber den Bogen des Atlas hinaus sich er trecken konnen. 

Bei allen Mandelgeschwiilst en , wo sie auch vorkommen, kann 
man eine weichere, bindegewebsarme uncl ine derbere, mit :fìbril
laren Zugen durchsetzte Art untersch iden. Im Laufe der J ahre 
pflegt letztere zu ùberwiegen , da die verganglicheren Follikel 
durch Verkasung, Schrumpfun g oder Verkalkung untergehen und 
die bindegewebigen Septen sich cirrhoti eh ven1ich ten. Diese 
Vorgange sind fàlschlich als Naturheilrrozess aufgefasst worden. 
Allerdings lassen die mechanisch en torun o-en mit zunelun ndem 
Alter nach, dagegen bleiben die sekuncl aren, katarrhalischen 
Storun gen. 
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Unruhiger Schlaf mit beangstigenden Traumen und mit 
laut schnarchendem Atmen, ebenso Sprachstorungen werden 
durch Hyperplasie be i d e r Mandeln, sowohl der cles Rachens 
wie cles Gaumens bewirkt. 

F olgen der Choanalverlegung sin d auch Aprosexie, W achs
tumsanomalien cles Oberkiefers uud der Zahne, sowie cles Brust
korbes. 

Dia hyperplastischen Tonsillen neigen leicht zu Ent
zi.indungen, die sich dann oft anf die benachbar ten Schleimhaute 
fortsetzen. 

Man hat sich viel herumgestritten, ob die adenoiden Vege
tationen als ein skrofuloses Leiden anzusehen sind, oder nicht. 
Der Verfasser halt das L eiden nicht fiir skrofulos, wenn es auch 
der Ausdruck einer lymphatischen K onstitutionsanomalie ist . 
Hierfur spricht ausser der Hereditat besonders die V erbreitung 
der Hyperplasie im Rachenring. Vergrosserung einzelner Glieder 
desselben bei Freibleiben der ùbrigen ist nach Erfahrung cles 
Verfassers selten. In 4[5 aller Falle musste der Verfasser ausser 
den R achenmandeln auch noch die Gaumenmandeln herausnehmen. 

Ein fùr die radikale Beseitigung der Geschwiilste sehr zweck
dienliches Verfahren hat der Verfasser vor 12 J ahren empfohlen. 
Sein Vorgehen erfordert: 

l. Chloroformnarkose und zwar nur bis zur Ausschaltung 
d es Bewusstseins. Der V erfasser operiert nicht am hangenden 
Kopfe, sondern lasst den Patienten in einem Sessel Platz nehmen. 

2. Nachdem die Gaumenmandeln untersucht und bei krank
haftem Befunde durch tiefe Excesionen mi t der C o o per ' schen 
Scheere ausgeschalt sin d , wird das V elum mi t Hilfe eines clm·ch 
die N ase gefiihrten Gummischlauches stark nach vorn gezogen. 
Darauf wird das grobere Ausraumen der Ttunoren mit dem 
Go t t s t e i n 'schen Ringmesser besorgt. 

3. Die in den R ecessus pharyngei, an der lateralen Wand 
und innerhalb der oberen Choanemundung festsitzenden Ge
schwulste werden, da man sie mit dem Go tt ste in 'schen Messer 
nicht erreichen kann, unter Kontrolle cles Zeigefingers vermittelst 
einer abgeanderten Stork'schen bezw. Catti'schen Zange ab
gerupft. Darauf werden etwaige Deformitaten der Nasenhohle 
beseitigt. 

Auf diese Weise wird alles Krankhafte in ein e r Sitzung 
entfernt un d eine si eh ere Gewahr fiir Aus bleiben von , R ecicliven u 
gegeben. 

Prof. Soltm an n: Die Beziehungen der physiologischen Eigen 
tllmlichkeiten des kindlichen Organismus zur Pathologie und Therapie
Leipzig 1895. 32 S. Referent: Dr. med. Liebmann-Berlin' 

Als si eh di e Kinderheilkunde an der mehr un d mehr auf- • 
keimenden Entwicklung der pathologischen Physiologie und 
experimentellen Pathologie a c t i v beteiligte, als man erkennen 
lernte, wie verschieclen die Arbeitsleistungen der Organ uncl d1e 
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Grossen des Stoffwechsels je nach dem Alter des wachsenden 
Kindes sind da erhielt man nach und nach auch einen Einblick 
in die Sonderheiten des Krankheitsverlaufes, warum bestimmte 
Krankheiten an bestimmte Entwicklungsperioden gekniipft sind 
und scheinbar differente zusammengehoren, warum einzelne als 
xein funktionelle Storungen in die Erscheinung treten, warum 
eini <Ye Arzneikorper, di e wir bei Erwachsenen so oft un d gern 
anw~nden, bei gleichen Krankheitserscheinungen im Kindesalter 
nicht nur nicbt die Heilung befordern, sondern sie sogar ver
zogern oder hindern, warum wir die Dosi eru ng der Arznei
mittel - namentlich gewisser Grnppen- nicht allein nach 
proportionalen Altersdifferenzen bestimmen diirfen, warum Diat 
und Hygiene die wichtigsten Hebel der arztlichen Technik, 
die wabren Grnndlagen der Behandlung des kranken Kindes 
bilden miissen! 

Dies zeigt sich besonders ldar bei den Krankheiten des 
N ervensystems. 

Wenn das Gebirn des Neugeborenen 380 g, das des jahrigen 
Kindes schon 1000, eines zweijahrigen fast 1200 g, wenn das 
des ausgewachsenen Menschen aber nur 1350- 1400 g wiegt, 
dasselbe also vom Ende des ersten resp. zweiten J ahres nur. no eh 
in der ganzen spateren Lebenszeit um 1\6 ."einer Masse zununmt, 
wenn es in der ersten Zeit 13-14,3 Proz., beim Erwachsen~n 
aber nur 2,3 Proz. des gesamten Korpergewichts betragt, Wle 
gewaltig muss da die Arbeit, die Starke des Stoffumsatzes des 
Gebirns in diesem Alter gegeniiber dem Erwachsenen sein? V~n 
welcher Wichtigkeit muss di.es fiir diese ganze Lebensze1t. sem 
beziiglich der Ursache und Ausgleichungsfahigkeit bei gew1ssen 
krankhaften Storungen. Dazu kommt, dass der grossere Wasser
reichtum, di e grossere W eichheit des kindli hen Gehirns den 
Stoffwechsel rheblich begiinst.igen, da s anfangs eine stren~e 
'l'renn ng zwiscb n Gran un d W eiss nicht besteht, da die 
Markscheiden um die Axenzylinder vielfach fehlen, da s die Ent
wicklung der Pyramidenbtindel nocb ruckstandi<Y ist etc. So 
begreifeu wir aus diesen V erhaltnissen schon die grosse Im
pressionabilitat des kindlichen Gelùrns, und wir konnen uns 
weiterhin erklaren, warum bei den meisten extrakraniellen Krank
heiten des ersten Lebensjahres, den Krankheiten des Intestinal
und Respirationstraktus, bei allen Entzundun()'en und :f:ieber
haften Krankheiten so leicht das Ruckenmarl~ al Konduktor 
in Anspruch genommen wird und allgemei.ne Konvulsionen auf
treten, wahrend diese mit zunehmendem Alter immer seltener 
werden und ein Erwachsener sich nnter gleichen Um tanden si~h 
mi t einem Schuttelfrost, Kopf:schmerz oder umnebelten Bewusstsem 
ab-fi.ndet. Diese Reizbarkeit, die das kindliche Gehirn charakte
risiert und die sich in Krampferscheinungen aussert, ist die Folge 
der erhohten Refl.exdisposition des jungen Lebens. Und diese 
wiederum ist begrundet in der Unthatigkeit des Grosshirns als 
OrO"an des Willens und der Intelligenz. Die Hemmungszentren 
de~ Grosshirns fehlen noch, sodas das Gehirn noch nicht die 

• r • 
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in den Ruckenmarksganglien sich abspielenden Refiexakte zu 
unterdrti.cken vermag. 

Mit zunehmendem Alter tritt freilich das Ueberwiegen des 
Spinalen ti.ber das Cerebrale immer mehr zurtick. Die Lange 
des Ruckenmarks nimmt mit dem Wachstum des Kindes ver
haltnismassig zur Lange des Ruckenmarkkanals ab; bei N euge
borenen 85 Proz. der gesamten Kanallange betragend, sinkt es 
allmahlich bis auf 65 Proz. derselben herab; das Wachstum 
erfolgt langsamer als beim Gehirn. Das Gehirn aber, nicht nur 
durch das Blut gespeist, sondern auch durch die auf dem W ege 
der Sinnesorgane augefuhrten Eindrucke und Empfìndungsvor
stellungen, erfahrt in der zweiten Kindheit eine V ergrosserung 
n u r n o c h a n s e i n e r O b e rf l a c h e, indem dies e si eh mehr un d 
mehr e infaltet, sodass die Grosshirnwindungen die Oberfiache 
des Gehirns fast um das 12fache vergrossern. Und wenn das 
Kind nicht nur sprechen gelernt hat, sondern auch die eigensten 
Gedanken mit dem Sprechen verlmupft und innerhalb der den 
Vorstellungen entsprechenden Empfìndungen folgerichtig agiert, 
dann treten auch in dieser Zeit fi.tr die Pathologie die einfachen, 
r flinen und refiektorischen motorischen Storungen immer me~r 
an Bedeutung zuri.tck, dann haben wir es naturgemass mehr m1t 
Konfiikten zwischen Strebung und Hemmung, mit Koordinations
storungen zu thun, wie sie uns z. B. in den verschiedenen 
Sprachstorungen (Stottern u. s. w.) oder in Chorea und Athetose 
entgegen treten. 

Auf die i.tbrigen sehr interessanten Ausfi.thrungen cles Ver
fassers konnen wir hier leider nicht eingehen, sondern mi.tssen 
auf das Originai verwei sen. 

Alfr e d Ju s tu s Ri tter v. Dutczyli s ki: Beurteilung un d 
Begriffsbildung der Zeitintervalle in Sprache, Vers und Musik. 
L eipzig 1894. 50 S. R eferent : Dr. med. Li e bmann-Berlin. 

Bri.t ck e hat sich in seiner Schrift : , Ueber die physiologische 
Grundlage der neuhochdeutchen Verskunst" (Wien 1871) sehr 
eingehend mi t Zeitmessungen, dem W erte der Silben, der R olle 
der inzelnen Laute in der Arse, These und Mora, sowie mit 
der Konstruktion cles V erses befasst. 

D r Verfasser wenclet sich in der vorliegenclen Schrift der 
W i rkung des Versmasses und der Musik auf clen K orper zu, 
um di e N atur un d Grosse der Zeitin tervalle, w el che von Arsis 
zu Arsis besteht, zu erforschen. 

Der V erfasser ha t durch viele Leseversuche festgestellt, dass 
beim H exameter und Pentameter in einer Minute ca. 70-75 Arsen 
und dementsprechend durchschnittlich 180-210 Silben gesprochen 
werden . Dies e W erte erhielt der V erfasser am oftesten. Unter 
60 H ebungen konnte der Verfasser niemals beobachten. Merk
wi.trdig ist, dass ein und derselbe Vorleser an versohiedenen Tagen 
die Schnelligkeit beim Sprechen au:ffallenl modifìziert, z. B. heute 
liest er 70, morgen 80 Arsen desselben Liedes in der Minute. 
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Diese regelmiissige Wiederkehr der Arsen ist eine unwill
kiirliche. Es muss daher in uns eine abuliche Periode zur 
Beurteilung der richtigen Zeitintervalle existieren. 

N un macht das Herz in der Minute ca. 60-80 Kontraktionen, 
die Zii.hlungen der gesprochenen Arsen ergaben einen Durch
schnitt von 70 Uebungen. 

Es liegt also nahe, die Intervallsursache in der Periode des 
Herzschlages zu suchen. . 

Auf Gnmd des anatomischen Befundes mussen wrr zu
gestehen, dass der Aortenstoss vom Akustikus perzipiert werden 
kann. Dass wir von der Perzeption dieses Stosses im H~ren 
nicht gestort werden, liegt offenbar daran, dass wir an d1ese 
periodische Erschutterung schon gewi:ihnt sind. 

Zum Beweise einer Beeinftussung des Horens dm·ch den 
Pulsschlag hat der V erfasser mi t einem Lautewerk eine Reihe 
von V ersuchen angestellt un d ha t gefunden, dass jedesmal, we?-n 
der Pulsstoss mit dem Glockenschlage zusammenfallt, der le1se 
Ton der Glocke deutlicher hervortrat; fallen hingegen der Puls
und Glockenschlag nicht zusammen, so wird der leise 'l'on nur 
undeutlich wahrgenommen. Die Erklii.rung giebt die Interfere?-z 
un d Superposition der Schwingungen. (Bei den V ersuchen 1st 
niimlich das Ohr soweit von der Schallquelle entfernt, dass es 
unter gewi:ihnlichen Umstiinden den Glockenschlag kaum ":a~r
.zunehmen imstande ist, es wird daher erst durch die Superpos1tion 
der Schwellenwert erreicht.) 

Durch dies e Beobachtungen ist der Beweis zur. G~niige 
erbracht, dass der Puls auf das Gehi:ir ein wirkt un d e in penodtsches 
Perzeptionsmaximum existiert; daraus folgt, dass mit unserem 
Gehor ~uch u~se~e Begriffsbilduug beeinftusst werden muss un.d 
dass w1r som1t Jene Vergleichsintervalle besitzen welche w1r 
~~suc~t habe~ und die ftir. die Perzeption der Zeit ~der richtiger 
ru1: d1e ~elatwn, w~lche dte Kausalitat zur Begriffsbildung der 
Ze1t abg1~bt, unbedmgt notwendig ist. . . 

E~ hegt ~un sehr ~ahe, dass, wenn wir dieses penod~sche 
Perzeptwnsmaxrmum bes1tzen, wir dieses durch ein Mark1eren 
desselben ausnutzen konnen, was wir auch im Tontalle der Sprache 
thun, bewnsst oder unbewusst, ist hier ganz einerlei. Legt man 
die Hand an den Puls eines Sprechenden so findet man alsbald, 
dass alle Silben, die der Betreffend~ stark betont, stets 
mit einem Pulsschlag zusammenfallen. Zum Ausnutzen 
dieser Thatsache, insofern als man trachtet die von der Arse 
getroffenen Silben konsequent an die vorhandene Periode zu 
binden, liegt nur ein Schritt und wir sind im Besitz der sog. 
gebundenen Rede. 

Um diese Thatsache weiter zu beobachten liess der Verfasser 
eine Person deklamieren oder laut lesen. Diese Proben liess 
der Verfasser mehrmals wiederholen, ohne uber den Zweck 
de~selben Auskunft. zu geb~n. .Bei der ersten Lesung wnrde die 
Ze1t derselbeD: not~ert, sow1e die Anzahl der Pulse gezahlt und 
gepruft, ob s1e m1t den Arsen synchron sind. Wii.hrend der 
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zweiten Lesung wurde nur der Puls pro Minute gezahlt. Eine 
dritte Lesung wurde zur Kontrolle der Ergebnisse benutzt. Nach
traglich wurde eine Zahlung der Arsen, Silben und W orte vor
genommen. Die Ergebnisse dieser Beobachtungen sind in einer 
Tabelle mitgeteilt. Wir sehen daraus, dass die Perioden des 
Pulses und jene der gesprochenen Arsen sich decken, da deren 
W ert derselbe ist. 

Dr. L. Loewenfe l d -Miinchen: Ein Fall mit Zwangsvor
stellungen zusammenhangender corticaler Krampfe. Deutsche Zeit
schrift f. Nervenheilkunde VII. Bd. 5 u. 6. H. 1895. Referent: 
Dr. Liebmann-Berlin. 

Der V erfasser teilt folgenden Fall mi t: 24-jahriger Chemiker, 
nicht ohne erbliche Belastung. Trieb vom 14. Jahre an Onanie. 
Hat ungemein lebhaften Sexualtrieb. Seit dem 16.-17. Ja~re 
bestehen eigentiimliche Krampfanfalle. Die Anfàlle stellen swh 
zumeist auf der Strasse ein, wenn ein Bekannter ihm unversehens 
begegnet oder ihn unversehens anspricht. Ausserdem werden 
dieselben regelmassig durch das Aufstehen nach langerem Sitzen 
hervorgerufen. Eingeleitet werden dia Anfalle gewonlich durch 
eine Art Angstgefiihl in der Herzgegend; dann erfolgen krampf
hafte Bewegungen der Finger des linken Armes- diese nehmen 
eine Art Krallenstellung ein, - der Vorderarm wird gegen den 
Oberarm gebeugt, die linke Gesichtshalfte etwas verzogen, auch 
die Zunge weicht nach links ab, und die Sprache ist etwas 
behindert. Gewohnlich dauern diese Anfàlle nur einige Sekunden. 
Wenn der Patient sich jedoch beobachtet glaubt, oder wenn er 
iiberhaupt erregter ist, so wii.hren die Anfàlle bis zu einer halben 
Minute und dariiber. Der Krampf breitet sich dann auch aut 
die rechte Seite (rechten Arm und rechte Gesichtshalfte) und 
den Rumpf aus; der Rumpf fiihrt drehende Bewegungen all:s. 
Das Gehen ist jedoch hierbei nie gestort. Das Bewusstsem 
bleibt unberiihrt. Es treten taglich etwa 10-20 Anfalle auf, 
und etwa 100 mal tiiglich stellt sich eine Art Aura, d. h. das 
Gefiihl ein, als ob es zu einem Anfall kommen solite. Patient 
kann durch verschiedene Akte die Entwicklung des Anfalles 
hemmen, so, wenn er in Bewegung sich befindet, dadurch, dass 
er sich auf die Lippe beisst, die Nagel einzelner Finger fest 
gegen die Hohlhand oder den Daumen presst, auch dm·ch 
energische stampfende Trittbewegungen der Beine. Doch gelingt 
es ihm nicht immer, den Anfall auf diese Weise zu verhindern. 

Der Patient ist ein iibermittelgrosser, kraftig gebauter und 
gut genahrter junger Mann von gesundem Aussehen. Von Seiten 
des Nervensystems ist keine objektive Storung nachweisbar. 
Auch der Augenhintergrund vollig normal. Auch sonst ist der 
Befund vollig negativ. Die diversen von dem Verfasser unter
nommenen Kurversuche (Hydrotherapie, Galvanisation des Kopfes, 
Kuhlsonde, Brom, ganzliche Entziehung des Alkohols) ha~ten 
keinen wesentlichen Erfolg. Der Hypnose war der Pattent 
unzuganglich. Nur diatetische Massnahmen, regelmassiges Leben, 
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geistige Ausspann.ung und viel. Aufenthalt und Bewegung im 
Freien erwiesen swh von V orteil. 

Seit etwa. einem halben Jahre ist die Krampfaffektion auf 
ein Minimum reduziert. Starkere Anfàlle sind schon lange nicht 
mehr aufgetreten. Dieser giinstige Zustand trifft jedoch nur 
soweit zu, als Patient sich einem vollig soliden Lebenswandel 
hingiebt. N ach Ansi eh t des V erfassers ha ben wir es hier mi t 
corticalen Konvultionen i. e. Jackson'scher Epilepsie zu thun. 
Dafur,1 da ss die Krampfe durch irgend eine organische Ge?irn
affektion bedingt sind, hat die Beobachtung des Patienten b1sher 
keinen Anhaltspunkt geliefert ; wir mussen daher vorerst an
nehmen, dass wir es mit einem sog. funktionellen Leiden zu 
thun haben. 

Gegen Hysterie spricht im vorliegenden Falle der ganzliche 
Ma n gel anderer Zeichen dieser N euro se, gegen Epilepsie zwar 
nicht die Beschaffenheit der Krampfe, wohl aber deren Aus
losung durch Vorstellungen. 

Prof. Dr. M. Dinkler : Mitteilung eines totlich verlaufenen 
Falles von traumatischer Gehirnerkrankung (allgemeine U~ruhe, 
Schwachsinn, Sprechstorungen u. s. w.) mit dem anatom1schen 
Befunde einer Poliencephalitis Laemorrhagica niferier acuta. 
Dtsch. Ztschr. f. Nervenh. VII. Bd., 5. u. 6. H. Referent: Dr. 
Lie bmann-Berlin. 

Ein gesunde~:~, normai entwickeltes Kind stiirzt im Al~er 
von 21

/4 J ahren eine steinerne rrreppe hinab und erleid~t eme 
unbedeutende Hautwunde am linken Scheitelbeine. Unm1ttelbar 
nach dem Sturze i t das Rinù bewusstlos, erholt sich jedoch 
bald. Keine Krampfe, kein Erbrechen. Von dem Tage tritt a.ll
mahlich eine auffallige psychische V eranclerun f)' cles Kindes em. 
Nur ~elten ist. es . munter wie fruher uncl spielt mit den G:e
~chw1stern; me1st 1st es unfreundlich uncl gereizt und klagt v1el 
ùber ~opi'~eh, Schwindel und Mttcligkeit. Vorùbergehencl nachts 
Po1la1usune. In gri:isseren Intervallen treten Anfalle von Er
brechen ein, die 1-3 Tage andauern. Beim ehen schwankt 
die Kleine bald mehr bald weniger; unter diesen Erscheinungen 
vergehen 2 112 J ahre, bis im Anschluss an einen neuen Anfall von 
Kopfweh und Erbrech n Stottern eintritt. Die prache wird 
rapid schlechter, das Kauen und Schlucken ist er~;chwert. Es 
besteht grosse motorische Unruhe. chliesslich ist der Wort
sch~t~ ':"uf ei:n Minimum redu?ie.rt; ausser. ,Mutte:u, njau und 
,n m 1st kem Wort verstandhch. Auch d1e motonsche (Jnruhe 
nimmt immer mehr zu. 

Von Seiten der Hirnnerven, des Rùckenmark:; und des 
periphe:ische~ N ervensystems sin d keine deutlichen '3torung~n 
nachwe1sb.ar , msbesondere ist der Augenhintergrund normal; die 
Reflexe smd erhalten. Am Schadel fàllt eine Narbe am l. 
Scheitelbein auf, unter welcher der Knochen etwas verdickt 
erscheint. Puls 80-100. 
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In diesem Zustand tritt plotzlich F ieber em und schon 
nach 2 Tagen erfolgt in tiefem Coma der Tod. 

Die Sektion ergab mikroskopisch nur eine diffuse Hyperaemie 
des Gehirns und zwar besonders im Bereiche der Rinde und eine 
grosse B~utf~lle der inneren Organe (Lungen, Milz). Mikroskop~sch 
finden slCh 1m verlangerten Mark und Riickenmark entzundhche 
Prozesse in der W andung der Blutgefasse und zahlreiche Gefass
zerreissungen mit Blutextravasaten. Die Blutungen sind vor
wiegend auf die grane Substanz des verlangerten Markes be
schrankt: im Gehirn fehlen si e fast ganzlich, im R iickenwark 
(Cervicalteil) verteilen sie sich auf die Hinterhorner. Am Boden 
d es vierten V entrikels sind di e Haemorrhagien am zahlreichsten, 
am dichtesten im Bereich der Quintus- und Vaguspruppe. 

Diagnose: Polieucephalitis haemorrhagica inferi or. 
In Bezug auf die Entstehung der Blutungen weist der Ver

fasser auf die dem Sturz um einige Manate vorausgegangene 
Erkrankung an Roteln (Masern ?) und Keuchhusten hin, wodurch 
vielleicht ein pradisponierendes Moment abgegeben wurde. 

Was die im Laufe der 2 1/ 2 jahrigen Dauer des Leidens be
obachteten Symptome betri:fft, so erinnert der Verfasser daran, 
dass nach manchen Autoren infolge von Kopferschiittenmgen, 
Storungen der rasomotorischen Centren auftreten, dm·ch welche 
hochgradige und haufìge yperaemien des Gehirns erzeugt werden. 

Dr. . F re un d- Breslau: Labyrinthtaubheit un d Sprachtaubheit. 
Wiesbaden 1895. VIII, 115 S. Reterent: Dr. Liebmann-Berlin. 

Der Yerfasser t ilt zwei sehr interessante B eobachtungen 
(ii ber de n zweiten Fall ha t W ernicke schon v or 9 J ahren einmal 
berichtet) mit. Beide Patienten konnen spontan mit unbe
schrf1uktem W rtschatze ohue irgend w lche Andeutung von 
Paraphasie sprechen, sie konnen lesen und schreiben, verfiigen 
demnach ii ber intakte W ortbegriffe und trotzdem ha ben sie das 
Verstandnis htr di gewohnliche Unt erhaltung s
s prach e ver lor en. Sie sind nicht taub, denn auch lei e 
akustis he Eindrticke werden von ihnen wahrgenommen. So 
besitzen sie ein feines Gehor und Unterscheidungsvermogen fiir 

erausohe, sie horen 'l'one ml.d fassen geringe 'l'onintervalle auf. 
Sie sind anoh nioht eigentlich worttaub, denn ·ie sind im Stande, 
einzelne Worte richtig oder wenigstens anniihernd richtig ztt 
verstehen - all rding nur bei ganz langsamer pointierter Aus
sprache un d passender V er uchsanordnung, wenn das vorge
sprocheue Wort einer ihnen bekannt gegebenen Wortklasse an
gehort und die Auswahl unter den in Frage kommenden Worten 
nicht zu gross ist, wenn ihnen z. B. nur Manate oder nur Zahlen 
zugerufen werden. Die genauere Analyse ergiebt bei beiden 
Patienten, dass sie keinen einzigen Konsonanten richtig au:ffassn 
und dass sie nur einige Vokale absolut richtig horen. 

W e nn di e Patienten trotzdem bei passender V ersuo~s
anordnung mitunter einzelne W orte richtig verstehen, so befab1gt 
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sie bierzu der Umstand, dass sie ein intaktes Gefuhl fur den 
Rytbmus besitzen, d. h. die zeitlich langere oder kiirzere Auf:.. 
einanderfolge und die Betonung aufzruassen im Stande sind und 
dass sie fer.ner im uneingeschrankten Besitze wohlerhaltener 
akusttscher Erinnerungsbilder sich befinden. ,Ich bore blos 
deu Tonfa.H ((, sagte der eine, , und dann muss ich nachdenken, 
was das sein kann. u Das Nachdenken fuhrt aber nur dann zu 
einem richtigen V erstandnis d es Gehorten, wenn der Gegenstand 
der Unterhaltung schon vorher annahernd genau bekannt ge
geben ist. 

Ausser der S p re c h t a u b h e i t fin d et man no eh bei beiden 
Patienten eine Beeintrachtigung des Horvermogens 
sowie gewisse Gleichgewichtsstorungen. Diese ~ymp
tome sind umso bedeutungsvoller, als sie gleichzeitig 1mt der 
Sprachtaubheit in die Erscheinung getreten sind. . 

Der eine Patient hat das subjektive Gefi.i~l u.n~10her Zl!l 

gehen, besonders in der Dunkelheit muss er bre1tbem1g gehen. 
Auch der andere hat eine Gehoterung. 

Bei beiden Patienten besteht auf dem einen Ohre absolute 
Taubheit, auf dem anderen aufgehobene Knochenleitung sowie 
V erlust. der Perception hoher Ton e. Der durchaus ;normale 
otoskop1sche Befund lasst die Anwesenheil ei11.er Mlttelohr-
erkrankung mit absoluter Sicherheit ausschliessen. . 

Das gleichzeitige Auftreten und die alleinige Anwes~nhett 
der erwahnten Symptomentrias (Sprachtaubheit, Beeintra~ht1gnng 
des Horvermogens und Gleichgewichtsstorungen) lasst d1e Fr~ge 
entstehen, ob nicht die drei Symptome einen gemeln
s~.men .Krankhei.tsherd e n tsprungen. Der Ve.rfasser 
mochte d1e Frage beJahen und den gemeinsamen Krankhe1tsherd 
im La byrin t h suchen. 

Die Gleichgewichtsstorungen und das Schwindelgefiihl ?ei 
Ohren~ranken weisen ja auf das Labyrinth, namlich auf eme 
Affekt10n der Ampullen der halbkreisformigen Kaniile der Bogen
gange hin. 

Der Verfasser sucht nun den Nachweis zu fuhren, dass 
auch die Sprachtaubheit in unseren beiden Fallen auf einer 
doppelseitigen Affektion des Labyrinthes beruht. 

Der ':" erfass.er ha t an 3 mit Horresten begabLen ~aub
stummen. d1e gl~1chen Untersuchungen angestellt wie he1 d~n 
ersten ~e1den Pa~1enten mi t sog. subkortikaler sensorischer Aphas1e. 

D1e Aehnhchkeit zwischen diesen drei mit Horresten be
g~bten Taubs.tummen und den beiden ersten mitgeteilten Fallen 
tntt o~ne we1teres hervor. Die gleichen Untersuchungsmethoden 
haben m allen Fallen zu ubereinstimmenden nahezu gleichartigen 
Resultaten gefuhrt. ' 

Auch bei den drei Taubstummen lassen sich durch neu
rolagische Untersuchung keine Anhaltspunkte fur das Bestehen 
eines Gebirnleidens oder einer psychischen Storung fìnden, viel
mehr zeichnen sich die Untersuchten durch intelligentes Wesen 
und tadellose Aufmerksamkeit aus. Von ohrenii.rztlicher Seite· 
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(Dr. Oscar Brieger) ist ebenfalls das Fehlen einer die Taubheit 
erklii.renden peripherischen Erkrankung festgestellt und als mut
massliche Ursache der Taubheit, vornehmlich in Hinblick auf 
die Stimmgabelprufung, ein doppelseitiges Labyrinth
leiden angenommen worden. Ferner besteht ebenfalls fur die 
gewohnliche Unterhaltung eine vollftandige Sprachtaubheit. Bei 
passender Versuchsanordnung werden aber auch von diesen 3 
Taubstummen ofters einzelne W orte richtig verstanden, mitunter 
sogar kurze Satze von einfachem Aufbau, falls sie einen nahe
liegenden landlaufigen Inhalt zum Ausdruck bringen und ganz. 
langsam und gut artikuliert aus nachster Nahe gerufen werden. 

Der Verfasser schliesst daher, dass Storungen des Sprach
verstiindnisses, wie sie die beiden am Eingang erwahnten 
Patienten zeigen, durch doppelseitige Labyrintherkrankungen 
verursacht sein konnen. 

Als weiteren Beweis, dass Sprachtaubheit auch unter dem 
Einfl.uss von Affektionen der peripheri schen Ausbreiturg des 
Nervus akustikus entstehen kann, teilt der Verfasser noch zwei: 
derartige Falle mit, in denen unbedingte Voraussetzung fur die 
Erzielung eines Sprachverstandnisses ist, dass zu den Patienten 
langsam und laut und moglich t artikuliert gesprochen wird. 
Das gewohnliche laute Sprechen, das Schwerhorigen ein Sprach
verstandnis ermoglicht, geniigt ihnen nicht. 

Der Verfasscr weist dann auf di e von A r n a u d mitgeteilten 
Falle hin, die ebenfalls, wenn man schnell zu ihnen sprach, selbst 
laute Unterhaltung, meist gar nioht verstanden, hingegen bei 
langsamer, scharf artikulierter Rede der Unterhaltung folgen 
konnten. Der Ansicht Arnaud's, dass es sich bei diesen 
Patienten um ein cerebrales L iden handele, schliesst si eh V er
fasser nicht an, sondern glaubt, dass es sich ahnlich wie bei 
einem von ihm und Dr. Brieger beobaohteten analogen Fall 
um sine Laesion cles Gehororganes handele. 

Das Hauptergebnis seiner Arbeit erblickt der Verfasser in 
dem von ihm gefiihrten Nachweise, dass der klinische Begriff 
der prachtaubheit (resp. Worttau bheit, resp. sensorische Aphasie) 
unzulanglich und zu eng gefasst sei. Das entsprechende Symr
tomenbilcl ist nicht ausschlie slich der Ausdruck fi.tr eine Lae ion, 
welche die Funktionen des Nerv akustikus innerhalb seiner 
zentralen Enclausbreitung in der Rind des Schlafenlappens oder 
auf seinem ubkorticalen W ege durch das Marklager cles Grose
hirns beeintriichtigt. Auch un t r dem Einfluss von Gehor
leiden, welche extracerebral peripherwarts lokali siert 
sind, kann Sprachtaubheit zur Entwicklung gelangen. 

Der V ersuch, eine umfa. end e Differentialaiagnostik a r 
verschiedenen Arten von Sprachtaubheit aufzu tellen, erscheint 
aero Verfasser verfri.1ht. Das vorli gende Materia! ist no h zu 
gering una zeigt noch zu viele Beobachtungsli.1cken. Vor allero 
hat man bish r zwei klinis hen Momenten, a n Gehorsfunktionen 
1md den psyohisohen Funktionen zu wenig Reohnung getragen . 
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Die Nasenhohle und ihre Nebenriume in Gypsmodellen natur
licher Grosse nach Schnitten eines Spiritusschadels hergestellt, zur 
Einfiihrung in die rhinologische Pra.xis sowie zur Demonstratiou 
und Einubung spezialistischer Techniciemen fur Studenten, prak
tische Aerzte, Spezialisten un d Lehrer von Dr. O d o B e tz in 
lleilbronna.N. VerlagvonDr. Julius Determann inHeilbronn. 
Referent Dr. H. Gu tzmann-Berlin. 

Dr. B e tz ha t in vier in naturlicher Grosse hergestellten 
Gypsmodellen die in obigem Titel angegebenen Zwecke sicher 
.erreicht. Die Modelle sind vorzuglich ausgefuhrt und zum 
Lehren un d Lernen in j e der Beziehung trefflich g e
eignet. Ueberraschend ist auch der geringe Preis. Die vier 
Modelle kosten in gewohnlicher braunlicher Farbung 12 Mk. 
50 Pfennig, in natiirlicher Farbe 15 Mk. Fi.ir Lehrer u? d 
Schulen durfte das Modell Nr. l genugen, das fur wemge 
Mark ztl erhalten ist. Die Anschaffung ist sowohl Aerzten wie 
Lehrern, die sich in ihren anthropologischen Kenntnissen ver
vollkommnen wollen, dringend anzuempfehlen. Der Versand 
geschieht durch Dr. Determann in H eilbronn. 

litterarische Umschau. 
Aus der B erliner klin . W ochenschrift 1895, Nr. 43, eutnehmen wir 

folgende Mitteilung: 

Ueber partielle klonische Krlimpfe des Gaumensegels bei ~leich
seitiger Facialisparese im Anschluss an eine OhrenaffektiOn. 

Von Alfred Peyser, Assisten zarzt der P oliklinik. 

Klonische Krii.mpfo des weichen Gaumens sind, wenn au~h hier un d 
da beobachtet uud be1 Bestehen gleich zeitiger anderer Erschemnng;en er
v.:ahnt (H o l m e s, B o e c ~ , Kuep p o rJ, erst sei t S c h e c h ' s V roa:ent! tchung 
01nes solchen ~alles*) m mehrer en, nicht gerade haufìgen l\htt~ ilung~n 
gena uer beschrt eben worden, und in allen diés011 handelte e stcb, w te 
.z. B. auch bei Se yff e r t**), um e i ne Beteilignug beider Gaum.ens~iten . 
Als ii.tiologisches Moment liess sich in boidén erwilhnten F illlen •r rigemmns
neuralgie, einmal nach 'rrauma, das anc1ere Mal nach chronisch er R hinit is 
~ruiereu und ~ine ~a.uptbeschwerde war nebeu dem n euralgischen Schme~·z 
m der Nase em m1t den Zuckungeu des Gaumcns isochrones Knacken m 
den Oh1:en_, das verschiedenart ige D eut ung gefunden hat. Bei <J:aumen
p~rese mfol17e von Bulbii.rparalyse sahen H . O p p e 11 h e i m nn d S 1 e m e r: 
l ~ n gt ) klomsche K t:ampfe ~es Gaumensegels in ganzer Ausdehnu~g be1 
emem ~ranken, dessen Sekt10n Aneurysma d.er Vertebralis ergab, ~1eselbe 
Erschemung bcobachtete O p p o n h e i mtt) bei Mitbeteiligung der mn ren 
nnd ausset·on Kehlkopf'muskulatur an den Zuckungen in einem Falle von 
K leinhirntumor. 

Vo n einseitigem Klonus des weichen Gaumens ist nach meinen 
Informatio~en nnr. ei~ Fall bek~~;n.nt. E . W a gn e rttt) sah .. bei ei_nem 
Kranken m1t constltutwneller Syph1hs und Lahmung der amen Korper~a.Ute 
ohne den Gaumen in der linken gesunden Gaumenseite rhythm1eche 
Zuckungen . 

*) Miinchener med. Wochenschrift 1886, Nr. 22. 
**) Internationale klin. Wochenschrift 1887, Nr. 29. 
t) Charité-Annalen, J ahrg. XII, S. 352. 
tt) Neurolog. Zentralblatt 1889, Nr. 5. 
ttf) Zenker und Ziemsseu VIII., S. 230. 

...... ... 
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Auf einen Muskel des Gaumensegels allein beschrankt ist j edoch 
d ieser motorische R eiz.zustand mei~es .Wissens iiberhaupt noch !licht be· 
obachtet worden, und d1e folgende Mtttetlung diirfte deswegen, sow1e w egen 
der klaren Aetiologie wohl einiges Interesse beanspruchen. , 

B. L ., Buchbinder, kommt w egen H eiserkeit, Husten mit Auswurf 
und eines sei t der J ugend bestehenden Ohrenleidens, dessen H auptsympt?me 
zeitweises Ohrenlauten beiderse its und anhaltende Schwerhorigkeit smd, 
in Behandlung. 

Nach seinen anamnestischen Angaben machte er als kleines Kind 
Scharlach-Diphterie durch und wurde infolge von Ohreiterung im Anschluss 
daran an beiden Ohren, sowie an der linken H alsseite operier t. Seit dieser 
Zeit beste h t sein Ohrleiden, dessen wegen er seit der J ugend si eh fast un
unterbrochen in li.rztlicher Behandlnng befand. Seit einigen Jahren stell~e 
sich rechterseit.s stli.r kere, li nks schwlLchero Nasen verstopfung ein, sowt.e 
dio oben angegebenen Beschwerden, Ilusten, '.rrockenhei t im Halse m1t 
morgendlicher Verschleimung, zeitwe i so:~ Heiserkeit, auch Schnupfen .. An 
Beschwerden beim Sch lucken hat er ni e gelitten, seit einem J ahre wtll er 
ein Abweichen der Nase nach links bemorkt haben. 

Die Untersuchnng der Nase zeigt rechts e i ne grosse Spina, di e. d es 
Rach ns n e ben einer Rhinopbary ngitis atrophicans fo lgendes Bild: Der wet~he 
Gaumen weist eine Asymmetrie aut. WlLhrend n lLmlich se ine linke Se.tte 
norma! gewolbt ist, erscheint der rech te hintere Gaumen bogen erhebilc~ 
flach er als dm: linke und ~eigt ausserdem ansgesprochene znckonde, kram;Pf
artige Bewegungon, die sich in unrogelmiLssigen Intervall en, durchschmtt
lich 19 :Mal in 15 Rekunden, liings seiner ganzen A.usdehnung e rstreck~n. 
Die Uvula. steht in der l\fittellinie. Bei der Phonat.ion zeigt sich eme 
Parese cles rechteu Gaumensegols, indem, wii.lll'end das linke tungier t, das 
rechte in der Funktion zw·lickbleibt. Dio Spracbe ist nli.selnd. Die von 
dem AssistenzRrzte cles Herru Pro f. M e n cl e l, Horrn Dr. S c h n s t e r, 
freundlichst ansgeflihrte elektrische Priifung erga.b keine diagnostisch 
verwertba.ren Resulta.te. 

Postrhinoskop isch sieht m an rechts eine Schwellung des '.rubenwulstes 
ohn e zuckencle Bewegung. 

Die Zungenbewegunp:en sind norma!. Uie :Mnskulatur der Zungen
wurz l gerli.t zeitweise in Hbrillii.re, oscilli erende Beweguugen. 

Ferner ist Hyperaomia laryngis und Schwell ung der hinteren Larynx
wand vorhandeu. 

Die Betrachtung cles Gesichtes zeigt, dass dio Nasola.bialfalte rec~ts 
verstrichen ist, iiberhaupt di e mimische Gosichtsmuskulatnr rechterse1 t~ 
bei Bewegungen, wenn aueh nur in geringem Gmdo, zuriickbleibt. Auf
fallend an der Nase i11t ihro H.icldung nach Jinks, die nlleh Angabe des 
Patienten erst ein Jahr besteheu so li. Ve:-bindet man die Mitte der Nasen
wurzel dmch eine Linie mit der l\iitte der Oberlippe, 150 steht der Mi~te l
punkt det· Nasenspitze ungotii.hr L cm nach links. Ueber don vVarzentort
sii.tzen , sowi an der linken H ftlsseito 3 Finger breit 11nterhalb des Prozessus 
mastoides, sin cl di e alten Op ratiousnarb n sichthar. Di GP.g n d der vV a.rz n
fortsiLtze zeigt bei der Palpation unregelmli.As ige B.auhigkeiten. 

Die otiatrisoh Untersuchung ergi eht bei hochgradiger Herabs tzung 
der Horfunktion beider ei ls den vollkommenen Verlust beicler '.rrommel
felle, starke llerab enkung der oberen Paukenhohlenwand nach clero Arti cus 
zu l'iegend, w eissgmue pide~misa.rtige Lamellen, "":elche doti Oh.ara~ter 
der chol steatomatOsen an S1oh trageu, so dass cl1 Anwesenh >Jt emes 
beider!lOitigou Cholesteatoms mit Sicherheit annehmbar is t. Die Sondierung 
lii.sst mit Gewissheit die Ausd hnung cler krankhnft n VoriLnderung n 
nicht erkennen, wie man auch nioht mit Bestimmtheit auf einen ka.riosen 
Herd gelangt. 

Von diesom Ohrbefunde abgesoben, handelt es sich also hi~r nm 
eino Parese des rechteu Faciali , clie si h in g ring m Grado in der mimJsohen 
Gesichtsmuskulatur, in stiLrker m in der rechten S ito d s Ganmensegels 
bemerkbar macht, sowie um klonische Krii.mpfe im r ohten Musknlus 
palato phary ngeue. 
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Bei dem Fehlen jeglicher bulbaren Ersch·einung, wie sie z. B. in de.n 
O p p enheim' schen Fallen bei Tumor cerebri und Aneurysma der Vertebr:ahs 
bestanden haben, liegt die Vermutung einer cerebralen Ursache fern . 
Ebenso sprechen keinerlei Erscheinungen der hetreffenden Muskulatur fiir 
myopathische Erkrankung. Eine periphere Affektion des Facialis anzu· 
nehmen, liegt dagegen nach allen gegebenen UmstiLnden sehr nahe 

D a vai ne und S ande rs haben*) bei Facialislii.hmungen mit.Hemiplegie 
des Gaumensegels neben der oft beobachteten Gaumensegelstellung. in der 
es nach der gesunden Seite hin in horizontal er Richtung verschoben er
scheint, auf das Bild aufmerk::~a1n ~emacht, das, wie i n unserem Fall e, nur 
eine Verschiebung in ver t ikaler R achtung aufweiRt, inùem das Velum auf 
der l:ìeite der G e ::~ichtslahrnung t.iefer herabhii.ngt , al s auf der gesunden. 
Diese Beobachtung ist fiir den vodi egenden ]<'ali sehr gut ztt verwerten. 
Man erkHirt namlich deu Mechanismus dieses v t>. r iikn.len Herabhangtms 
mit einer vorzug$weisen L iihmung des L evator vel i J)alat ., wiihrend der 
'l'ensor fre i bleibt. Bedenkt mnn unn, dass dc1· 'l't>nsor der eiuzi ~ll Muskel 
de!! Gaumeusegels ist., rl t:'r vo m 'l' rigomi m1s innerv iurt wir1l , und zwar vom 
Nervus p tros us super l:ici a li~ mino r und ci., u n.~ mi pl•·.ryguid. iJJt.e~n . , ,w ~ih~end 
alle iibrif'!lll Ganu> e utuu ~ i. el .ll . W111'11 1 a.aw h Jllll ' iu 11trc·.I<J., vu m l• :M" a.h fl 1hre 
motorischeu F asem h t-~:~.io h nu. un d a,~~ 1l nr N " r v n ~ 1wt.m:< no< ::~ •1 p u rfic i alis 
major, den zu er~t .B id d e r 1111 l N n l• n ,..t , moto ri8 chen .J' 'a cia li sast zur 
Inr1ervation der Gaumen segelmuskeln auss .... r de1T1 Tensor veli an ffasten, 
mi tgeliihmt se in lll [tss, u rn 1 l io~:~u Ste llu!lg I11Hhe i ~u i'iihre11 , so eq.;i ebl; l:j ~ ch aus 
dieser Erwli.gung. dnss der Hit,:f. de r Aftok t.inn im Uan .. Jiou l!;en icull sJCh be
fìnden muss. Wiihrend n un ditl Mi t,ù ~o: t ~o: i l i g u 11 gcl'" 1 ·'"' mimischeu Gesichts
mu~keln die M:ogl ichkeit. eiu er r einen Liihmnn ~J: des Nervu >< petrosus superf. 
maJ or ausschliessen, best iitigt die Anamnese die lot,zte re Diagnose . 

. Ob nun der eitrige Prozess im Mit.telohr, der zur Opera~ion fiihrte, 
o~ d1ose selbst, ode a· ob das jetzt noch besteh tln de, oben geschdderte Ohr
l~ tde ~ da~ iitiologisc.he Momt;nt gewese~ ist, bleibt v?rlauti~ , obwohl m~n 
s JCh Jlt d1eser. oùer Jener Mumung zune•gon kann , em e oflen e Frag~ , dte 
auch dut·ch d1e Verwertung des aufr'al lendsten Symptoms, der klomschen 
Krampfe im rechte n hinteren Gaumenbogen, kaum tlaatschieden werden kanl?-. 

. E ,. bedarf wohl keioer Erwiihnung, dasa di eselben Erwii;gunge.n, d1e 
em e zentrale Ursache fii•· die L iihmung ausgeschlosscn erschem en h?ssen, 
zu demselben Ausschluss auch fiir don motorischen R eizzustand fuhren, 
dass wir dieson vielmehr als Analogon fiir den 'l'ic cònvulsif bei peripherer 
Facialisl?arese auffa~se!1 . . . . 

. D1e n ach FacuJ.hshihrnungen boo bachteten Krii.mpfe tom~che.r w1e 
klom scher Art konnen ebenso nach t.raumatisch en wie rheumat•schen 
o~er dureh eitrig~, bezw. cal'iose Prozesso h erbeige±'iihrte Schadli?hkeite.n 
emtreton. Alle dtese M:oglichkeiten siod in unserem Falle, viell eiCht mtt 
A.usschluss .der zweiten, gegeben. D er Degenera.tionsprozess des .Norven 
hmterlasst m solchen F ii llen in den intramuskuliiren Nervenend•gungen 
eine. ox:~: essive Re~zbarkeit, die sich in doro vorliegenden F alle iu dem 
klomsche?l Kr~~:mp t des r echten hintet·en Gaumenbogens hemerkbar macht. 
Gerade dae I soh erung der Kriimpfe auf einen Muskel, den Palato-pharynge_us, 
macht den Zustand so auffallend. E s miissen si ch danach nm· w emge 
}'asern des Nerven in dieser Degoneration befinden die zu gesteigerter 
Erregbarkeit disponi ert. ' 

Abgesehenjedoch von dem casuist ischen Novum das die Boschrankung 
auf diesen einzelnen Muskel bietet, ist der Fall auéh 

1
deswegen interessant, 

weil er einer von den wenigen ist , desson Aetiologie ni cht auf Hypothese 
b eruht, ha t . . man doch bis auf die O p p e n h e i m' schen Fiille mi t zent~aler 
Ursach~, buiher g rosstenteils ohne anatomische U nterlage 'l'rigem~nus
n euralgten, nasale R eflexe verantwortlich machen miissen. Refiektonsche 
Erregung vorn 'l'r igeminus aus, die ja an s ich unabhangig von dem sonstigen 
Befunde bestehen konnen, ist hier wegen des F ehlons j oder Neuralgie aus
zusohliessen. 

Da die nasale Sprache, di e ihre Ursache mit Sicherheit in Jer Gaumen
parese hat, seit f riihester Jugend besteht, ist fiir die Liihmung der j etzige 

*) E u l e n b u r g , Nervenkrankheiten II, 1878, S. 114, 
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Ohrprozess nicht verantwortlich zu machen, auch erscheint die Angabe 
des Patienten, die Richtung der Nase habe sich erst seit einem Ja~re ~e
il.n~ert,. nicht als beweiskraftig, da e i ne 'l'il.uschung sehr leich~ moghch .. 1st. 
W111 ne1gen uns also der Anna h me zu, dass die Lii.hmung und d te sekundaren 
K.riimpfe in der Eiterung oder der Operation in friiher Jugend ihre Ursache 
haben. 

In wie weit fiir den Reizzustand der augenblicklich noch bestehend~, 
wahrscheinlich kariose Ohrprozosa noch in Betracht kommt, kl>nnten Ja 
eventuelle Veril.nderungen aut weisen, wenu si eh solche nach liinge~er 
Therapie, die in der Poliklinik an dem Kranken durchgefiihrt wird, em· 
stellen sollten. In diesem Falle wird W eiteres berichtet werden. 

Ueber die somatischen Unterschiede der beiden Geschlechter. *) 
Auf der XXV.!. allgemeinen Versammlung der Deutschen anthr~pologisc~ten 
Gesellschaft m Kassel wurùe oin Vortrag gehalten, der auch 111 RUcksJCht 
auf di~ verschied.enen s p r a c h l i~ !l e n Fiihigkeiten der b~iden Gesch le~hter 
fti.r die Leser dwser Monatschntt lnteresse llll.ben dUrfte von Gehe1mrat 

Professor Dr. Waldeyer·Herlin. 
Die uniibersehbat· grosse R eihe der Lebewesen hindurch zieht sich 

·die merkwi.lrdige und hochbedeut1mme Erschoinung ihrer Trennung in zwei 
Geschlechter , hochbedeutsam, weil fitr d.ie t1be1·aus grosse Mel1rzahl der 
Pfianzen und 'l'iere die Erhaltung der Art an das Zusammenwirken der 
Geschlechter gebundeu isL, uwrkwiirdig. weil b i l•iuer immorl1in nnsch~
Jichen R eihe von Tieren sowoh l wie Pflanzen di e %wei~eschlechtigk01t, 
so weit wir bis jetzt wisseu, i'Ur die Fortpflanzung nich t. notwendig ist 
und dahor auch nicht in dio Erschoj nung triLL. lm str e1w eu Sinne ist dies 
allordingR nur der l!'nll hAi dfln niede;·st.èn P1la11 zen, don Nos t,ok-Ad .en und 
Spaltpil zen, zu welch cn dje neuerdings so vie l genu.nntnn Ba<lil len gehoron, 
sowio b i don Wurzelffl tl::;l rn ( lth izopoJ.en) w1ù d r Muhnmld dL•r Guissel
infusoriou ( ~' l agellaten). Dies uoid \Il Abteiluno-eu bildon òie niLid(JrsLen 
'l'ierformen. Jeùos l!:inzolwesen sowohl der g - nl~lJlt.on ni ed rsten l>flanzeu 
wie 'l'i o.r~ hat . nur _den ~'or~nenw~rt elnt~r ei n:.o:igen _%o!lo,, di o ForL[Jfllm.~m~g 
erfolgt hier wto bo1 donJ omgen Ollll.oluen Zell eu, d1e lll 1hrer ge~Htzmass1g 
geordnettm Zusammoul"Ugung samtliche hohere Pflanzen unù 'fi ere, wie 
den Menschen bilùen, durch eiufnche Toilung oder dm·ch Knospung. Um 

.so bedeutsamer muss uns aber dio Zweil?eschlechtigkeit ersch uinen, w enu 
wir erfah1·en, dass sie auch schon bei emer seht· g rossen Anzahl solcher 
einzolligen Pfianzen und 'l'ier e - wir uonnen ùi osu oiuzdligon Fonnen 
1Jrpflanzen (Protophyten) und Urtiere (Protozoen) - auftritt, wie uns 
unte t· anderen di e bahnbrechenden Untersuchungen von P ring s h o i m u~td 
d e B ary fUr die Protophyten und von Ma up as und Rich a rd H e rtw tg 
fUt· die Protozoen golehrt haben. 

B ei di sen nieùorsteu Lobewescn, d n Prot phyten und Protozoen, 
liogt domnach ùie ~ache so, dass ei.n 'l'eil derselben - die Nostok-Arten, 

. Spaltpilze, Rhizopoden, F lagellaten - soweit wir j otzt wiss u, nur eine 
ungoschlochtlicho FortpflMzuug ~~oufweison, wiLhr XJd bei J.ou tlbri~ n n ~ùon 
der ungeschlechtlich n unter Umstiinden auch schon oino geschJechtlJChe 
beobuchtet wird, so duss bor •iit:J die einfa •hsten Goschòpt'e zum g rossen 
T oi ùie Anfiingo eine.t· Doppelgeschl ocht.igk it zoil-{un. W oiter .Be
obachtungen werden vielleich t noch ergeben , dass ine goschlechtltche 
Fortpfian<~ ung nobon ùor ung schlocht.lich n auch noch bei denj euigen 
Weson yl)rkommt., boi deuen wir sie bis houte nicht konneu : dann wu.rde 

·di Doppelgesch lechtigkeit also samtlichen lebend n W esen zug sprochen 
w rùon miissen. 

Wie bekannt, zrugen alle hòhereu Pflanz n und Tiere die Doppel: 
geschlecbtigkeit in verschi oùouor Auspriig_ung: eutweder kommt au?h be1 
den hl>heren Arten nehen det· gescblechthchen Vermehnmg nocb dt un
geschlochtliche vor, und ùas ist im Pflanzenroiche woit verbroitet, oder 

*) Eutnommen aus dem Korrespondenzblatt der Deutschen Gosoll
. schaft fUr Anthropologie etc. Se p t . 189~. 
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wir haben ausschliesslich die geschlechtliche Fortpfianzung. Hierbei kllnnen 
wieder mehrere Grade der Ausbildung unterschieden werden. Hil.ufil? -
und dies wiederum bosonders bei Pfianzen - sind beiderlei geschlechthch& 
Eigenschaften in einem und demselben Individuum vereinigt, wir bezeichnen 
dies nach oiner altgriechischen Fabel als .Hermaphroditismus". Bei Tieren 
fìndet sich diose vereinfachte Form der Zweigeschlechtigkeit vorzugsweis& 
bei einigen Abteilungen der Wiirmer, Schnecken und Muscheln, z. B. bei 
der Auster; vereinzelt kommt si e ala Regcl selbst noch bei niederen 
Wirbeltieren vor, so beim Seebarsch (Serranus scriba); als Abnormitil.t -
a ber sehr selten - auch bei hoher en Wirbeltieren, jedoch bis zum Menschen 
hinauf. . 

W enn bei verschiedenen Insekten und Krebstier en noch ungeschlecht
liche Fortpflanzung beobachtet wird, wie z. B. bei den Bienen, so lilsst 
sich doch nadtweisen, entweder, dass es sich um eine Rtickbildung handelt, 
oder dass dieso ungeschlechtliche Vermehrungsweise auf die Dauer zur 
Erhaltung der Art nicht ausreicht, sondern von geschlechtlicher Fort
pfl.anzun!? un.terb~oclt en :verden muss. . 

W1e w1r WJssen, smd nun aber b ei vielen hoheren Pflanzen und be1 
weitem den meist n hohm·en 'rieren die Geschlechte auch nach P ersonen 
getrennt, so dass wir mii.nnliche und weibliche Individuon unterscheiden; 
fliermit ist die hochste Ausb'ildung der Zweigeschlechtigkeit erreicht, der en 
s~ufenweise fortschr~itende Entwickelung di e eben gegebene kur~e Aus
e~nanderse~zung gezetgt hat. ~f!ln ka~n sagen, Ll~ss di e hoher o. Entw1~klung 
ern er best1mmten Art wesenthch InJt durch d1 e grossere DJi'ferenz1eruog· 
der Geschlechter charakterisiert ist Llenn wir machen die Erfahrung, dass 
di e miinnli chen un~ weiblichen G~schlechtspersonen im allgemei~en sich 
um so mehr von ema.nder unterscheiden, je w eiter ·wir in .der T1er- .u.nd 
Pfl.anzenwelt von den mederen zu den hoh eren Formen aufste1gen. Fre1hc~· 
giebt es auch scheinbare Ausnahmen, clenn wir frnclen z. B. schon be1 
manchen Insekton sehr erhebliche Verschieclenheiten der Mii.nnchen und 
W eibchen, clesgleichen boi Rii.dertieren un d and eren, so dass m an lii.ngere· 
Z eit die boiden Geschlechtsperson en sogar fur Individuen verschiedene.r 
Art gehalten hat. .Sch einbar" nannte ich jedoch diese Ausnahmen, well 
sie einer sei ts, z. B. bei den Insekten, de t· Regel nicht widersprechen, cl~nn 
diese s_ind mei~t .sehr hoch .e~twickelte Geschopfe, andererseits durch flme 
Riic~b1ldung mfolge paras. Itls.ch~r Lebel?s~eise eines der .Geschleilht?r 
~rkla~t w erd en. Das . m.erkwnrd•gste B e1sp1el dieser Art btetet uns fl~n 
1m M1ttelmeere unter 1::itemen lebend et· Sternwurm die so"'enannte Bonelha 
yi ridis, de 1·en sehr kleine. und den Weibchen gii.nzÙch unii.hnliche Mii.n~chen 
rn dem vorderen Abschmtte des Darmrohr es der W eibchen - m an konnte 
sagen, in deren Speiserohre - leben. . 

~ngesichts d~s hier in aller Ki.\rze Angefi.\hrten kann s~cb ~iemand 
dem Emdruck entz1ehen, dass wir in de 1• That. wie ich berettS E1ngangs 
J;~rv?rhob, in der Diff'erenzierung der Geschlechter ei ne hochbedeu~san~e 
Emnchtung der Natu r vor tms habon. W enn wir aber fragcn, worm cl1e 
B .deutung . der Zweigescblechtigkei t liege, so vermogen wir darauf noch 
kem e bost1mmte .Antwort _zu geben, was eben die Hauptsa.c~e anlangt; 
denn w1r sahen Ja. dass d1 e Fortpfittnzung selbst hochorgamstrter J.Je6e
wesen au ch olme z:veigeschl echtigkeit moglich ist. W enn wit· a:Iso ~cha~f 
ange.ben soll.en, WJ e es gekommen sci, dass die Zweigeschl chttg~e1t ~t. 
der f_ortschreitend~n und hoher en Ausbildung der L ebewesen ausschlie~shc.h 
an d1e Ste.lle d e~ Emgesc~le?htigkeit o der vielmehr der Geschle htslostgkeit 
trat, so smd Wlr clazn b1s Jetzt noch anss r Stande. 

Mir ist sehr woh l bekannt, dass von viel n Seiten eine B eantwortung 
der Frage nach der Ursach e der Geschlechtsdiffer enz versucht worden 
ist, so z. B . von W e i s m a n n*)**), der , ebenso wie Br o o k s***) annimmt 

*) Die B edeutung der sexuellen Fortpflanzung fi.lr di e Selektions
theorie. J ena, 188!>. 

*·*) Amphimixis oder dia Vermischung der Individuen. J ena, 1891. 
***) The law of H er edity, a study of the cause of variation and 

the origin of living organisms. Baltimora, 1883. 
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die geschlechtliche Fortpflanzung sei das Mittel, dessen die Natur sich 
bediene, um V ariationen in den Lebewesen hervorzubringen, i eh vermag 
aber zur ~eit weder d~ese, no eh. andere Losungen als et~dgUltige anz~seh en 
und erwahne, dass BlCh noch Jiln"'st auch O. Hertwtg*) gegen dte aus
schliessliche Berechtigung dieser Deutung ausgesprochen hat. 

Wenn wir nun auch zur Z eit ausser Stande sind, die Bedeutung 
der Geschlechtlichkeit in ihrem vollen Wes"n einzusehen, so ergeben sich 
doch eine Reihe von nicht unwichtigen Folgerungen filr die Stellung der 
verschiedenen Geschlechter in der Natur, filr ihre besondereu Aufgaben 
in der jeweiligen Gesellschaft, zu der sie gehoren, insbesond.,re filr den 
Menschen, und deshalb erschien es mit· von Wert, get·ade in unserer Zeit, 
in der di e sozialeu Aufgaben von Mann und Weib von so vielen - Be
rufenen, wie Unbel'Ufenen --- erih·tert werden, die Geschlechtsunterschiede, 
die doch die Grundlage filr die Beurteilung di eser Dinge bilden milsden, 
und zwar gerade hier, vor dem Fot·um einer anthropologischen Gesellschaft, 
zu besprechen. 

Die Geschlechtsmerkmale zerlegen wir sei t J o h n H un te r in 
primare (hauptsiichliche) und sekundii.re (nebensii.chliche) oder wie wir 
sagen kèlnnten : erster un d zweiter Ordnuna. Di e Charaktere erster Ordnung 
sind diejenigen, w elche sich direkt auf di% Fortpflanzung der Art beziehen, 
die sekundii.ren lassen sich zwar nut· schwierig in knapper Form erklii.ren, 
wir konnen abet· sagen. es seien diej~nigen Untet·schiedsmerkmale, welche, 
abgesehen von der eigentlichen Geschlechtsaufgabe. noch zwischen Mann 
una W eib bestehen, wie z. B. di e durchschnittlich erheblichere Kot·per
grllsse und die tiefere Stimme des ~iannes und der.-.Jeichen. Nur von 
diesen soli hi er gehandelt wet·den; denn sie bilden d'ie Hauptunterlage 
fiir die weitere Hetrnchtun~ der sozialen Bedeutung der Geschlechts
unterschiode. Auch sind ste den meisten Menschen weniger bekannt, 
wiihrend es unnotig sein dilrfte. vor einem Kreise von Znhorern oder 
L esern. deneu der Glaube an eine geheimnisvolle Thii.tigkeit des biedoren 
Meisters A d e bar bei der Erhaltung un d Ausbreitung d es l\1enschen
geschlechts vel'loren gegangen ist, von den primii.ren Charakteren zu 
sprechen. 

H a v e l o c k E Il i s. welcher jUngst eine treffliche Zusammenstellu!lg 
d r ~eschl echtseigentu~lichkeiten zweitet· Ordnung gegeben hat**/• tst 
genetgt, noch eme we1tere Zerlegung zuzulassen. Er macht dar~u(: auf
merksam, dass ein grosser 'J.'eil der besonderen mannlichon und we1blichen 
Eigenschaften zur Fo lg_e habe. das Interesse der Geschlechte~ fl\r ein
ander zu >vecken: dahm gehoren z. B. dio >Lussere Formausb1ldung d_es 
mii.nnlichen un d weiblicben Antlitzes, die Fillle d es Kopf'haares . be1m 
Weiue, die des Bartes beim Manne, die Verschi edenheiten der Stunme 
u. a. Die Dinge mit andern '\Vorten, die in ausgepriigter Weise schon 
ausserlich das eine Geschlecht verraten, ziehen das andere an. Jedes 
Weib hat Gefallen an der m>Lnnlichen Stimme des Mnnnes, wiLhrend es 
von W eiberstimme i m Manne abgestossen wird, un d so auch umgekehrt. 
Andere U nte1·schiede in d essen lassen nicht so ohne weiteres ihre Beziehungen 
zum Geschlechtsleben erkennen. dn sie ii.ussorlich nicht so h rvortreten. 
Dahin rechnet E Il is die Verschiedenheiten im Hirnbau. in der Zusammen
setzuug d es Blut.es u. a. Man kè>nnte. meint er, diese Chnraktere als tertiii.re 
(~rittet: Orru~ung) wied~rum abscheide!l. Aber- und au~h E Il i s ver!~ehlt 
SlCh d1es mcht - d1e Grenzen zw1schen den sekundii.ren und t erttaren 
Merkmalen sind nicht scharf zu zieben, abgosehen dnvon, dass die tertiaren 
Verschiedenheiten gewiss auch dazu beitragen, das Geschlechtliche hervor
treten zu lassen, und sei es auch nut· mehx in den sogenanuten seelischen 
Eigenschaften, und in der verschiedenen Art det· L ebensiiusserungen, z. B. 
in den Bewegungen und dergleichen. Und auch diese Verschi denh~iten 
wirken, wenn in ihrer Art bei dem betreffenden Geschlecht gut ausgebtldet, 
anziehend filr das andere. So schoint denn mir eine weitere 'l'rennung 
nicht gut durchfilhrbfU· und auch unnèltig. 

*) Zeit- und Streitfragen der Biologie. J ena, 189!. 
**) Havelock ;l<~ lli s, Man aud woman: a study of human secon

dary sexual chsractm·s. London, 1894. W. Scott. 
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Einer der auffa!.lligsten Unterschiede liegt in der Korperlii.nge. Dieser 
Unterschied beginnt schon mit der Geburt. Aus den Tabellen, welche 
H. v i e r 0 r d t*) zusammengestellt ha t, ergiebt si eh n a eh Messungen, 
welche an einer grossen Anzahl Neugeborener in den verschiedensten 
Staaten Europas (Stld- und Norddeutschland, Ungarn, Belgien, Russland) 
angestellt sind, dass die neugebor.enen ~nabe1,1 durcbschnittlich um lf1 -:-l cm 
lii.nger sind. Derselbe Untersclued ze1gt S1Ch a.uch nach don Benchten 
des Ausscbusses flir Korpermessun~en der ., British association" bei den 
IDndern in Schottla.nd und Engla.nd. Fi.ir ùie sogenannten Na.turvolker 
feblen uns leider noch brauchba.re B erichte. 

Der Unterschied bei den Neugeborenen erscheint nicht erheblich, a.ber 
er stimmt mit der a.llgemeinen Erfa.hrung, dass der Unterschied in der 
Li!.nge der Geschlechter um so geringer a.uslii.llt, je geringer d1ts Korper
mass iiberhaupt ist. So fand G . .l!'ritsch dieselben Masse bei den Mii.nnern 
und Weibern der Buschleute, rund etwa 144 cm. Einen nur geringen 
Untersr·hied zeigen die Akka. in Z entmlafrika, wonn wir na.ch don w enigen 
vorhandenen Messungen uns ii.ussern diirt'ten. Zu den Rassen mit kleiner 
Statur geh6ren auch die Anamiten, obwohl sie die Buscbleute und Akka. 
schon betrii.chtlich tib rtrefl'en. M o n d i èr e**) fan d bei ihnen dio Durch
schnittslii.nge der erwachsenen Manner i.iber 3il Jahre zu 1,589 m, die der 
Frauen von dersolben Altersstufe zu 1,512 m ; es bestebt hier also ein 
Unterschied von 7,7 cm. Zahlreiche Messungou der hoher gewachsenen 
Ra.ssen ergeben oinen mittler en Unterschied in der Lil.nge zwischen Mann 
und W eib von 10-12 cm. Ich g laube nieht, ùnss man hier ein irgend 
nennenswertes anderes Verhalten hei Natur- unù Kulturvolkern wird 
stntuieren konnen. de nn bei den Naturvolkern Brasiliens, di e uns K. v o n 
d e n S t e i n e n zuorst kennen lernte***), dio no eh in d or Kultu r der Stein
zeit leben und den weissen Mo.nn noch nicht gesohen ha.tten, fand sich bei 
einer Durchschnittsgrosse der Mii.nner von 162 cm eine Differenz von 
10,5 cm zu Unçunsten der Weiber (Kulisehu-Indlaner, S. 160/6 1 des von 
d e n S t e in e n schen W erkes). Diese Differeoz stimmt genau mit der 
Uberein. w elche man nach den von Topioa.rd ermittelten Verhii.ltniszahlen 
ftlr die Durchschnittsgrosse von 162 cm erwo.rten solite. Ich betone dies, 
weil man so oft den Versuch gemacht ha.t, uns glauben mo.chen zu wollen, 
ein grossor T eil der Uutorschiede zwischen Mann uod Woib, namentlich 
wonn diese zu Ungunsten des Weibes ausfallen, beruhe auf der fort
geschrittenen Kultur und auf der H errschaft, w elche sich im Laufe der 
Zeit der Mann iiber das Weib a.ngema.sst habe. In dieset· Beziehung und 
in allen anderen, welche die GeseUscho.ftslehre berUhren, ist die a.nthropo
logische Erforschung der Naturvolker so ausserordentlich wertvoll, um so 
mehr, als dieselben im Zeitalter der Eisenba.hnen, Do.mpfschilfe und Tele
graphen, zu denen sich, wie es scheint, ba.ld auc.h die Luftschiffe gesellen 
dtlrften, einem immer rascher sich abwickelnden Unterga.nge veTfallen und 
bald nichts . mehr dera.rtiges zu studieren sei n wird. Alle Kult_urstaaten 
sollten es stch daher, wie ich beili!.ufig bemerke, angelegen sem lassen, 
durch Bereitstellung moglichst grosser Mittel die Erforschung der Natur
volker zu fordern! 

I~ Verhaltnis zur gr<lsseren Korperlil.nge lassen auoh die sonstigen 
Proport10nen d es mii.nnlichen Korpers gr<lssere Ausmasse wa.hrnehmen: 
Br01te der Schultern, Lllnge und Umfo.ng der Arme und Beine bis in deren 
einzelne Teile hinab. Umfa.ng des Rumpfes, mussen hier genannt werden. 
Nur der Unterleib des Weioes ist durchschnittlich li!.nger als der des 
Mannes und seine Huften sind breiter; der Unterschied ist aber nicht be
deutend, etwa. 1-2 cm: es ist dies jedoch, was Ìll.r di bildende Kunst 
ins Gewicht fil.llt, bei der kleineren Sta.tur des W eibes sehr merkba.r. 

Dass das Korpergewicht der Mil.nner durchschnittlich betril.chtlicher 
ist, bra.ucht nicht in Erinnerung gebracht zu werden ; vielleicht durften 

*) V i ero r d t H., Anatomisohe, physiologische un d physikalische 
Daten und Tabellen zum Gebrauche ftlr Mediziner. Jena, 1888, S. 2. 

**) Siehe bei Topinard: Anthropologie généra.le, p. 432. . . 
***) K. von den Steinon, UuterdenNaturvolkernZentra.l-Bras1hens. 

Berlin, 181l4. Dietrich Reimer. 
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einige Ziffern jedoch interessieren. FUr Mitteleuropa. ka.nn nach V i e ro r d t s 
Tabellen, S. 7, ein Durchschnittsgewicht neugeborener Knaben von 3333 g, 
neugeborner Madchen von 3200 g angenommon werden; die Zahlen stimmcn 
ziemlich genau tlir di e einzelnen Lli.nder ; der Unterschied betragt al so 
133 g. Derselbe steigert si c h bis zu l O kg bei den Erwachsenen, jndem 
man also Mittelgewicht des W eibes 55 kg, als das des Mannes 65 kg -
es gilt dies nur flir jugendliche Erwachsene, das hohere llfannes· und 
W eibesalter bat etwltS grossero Zahlen - annohmen darf. 

W esentlich ersch eint Cf! nun, auf welches dar ei nzelnen Korper
gew obe di e Haup_tgewich~santelle kommen. D u r s y (L ehrbuch der Anato~ie) 
fand fiir das fnsche (mcbt getrockneto) K.nochengeriist eines kra.fttgen 
42jahrigen, 172 cm gt·ossen Mannes 9814 g. fllr das eines W eibes vot~ 
Durchschnittsmass 5866 g . E. H i s c h o ff fil.nd 11080 bezw. 83!!0 g be1 
einem kraftigen, gesu.nd~n Ma.n~ vo_n 3:-1 Jahren 69,6 kg. Gewicht, 168 c~ 
Korperlii.nge, und bm emer 22JiihrJgen, gesunden, gut gonli.hrten, Upptg 
ge~au_ten Fr~~-en~perso~ von 15.9 cm Korperlii.nge un~ fl5,4 kg ~ewicht. 
B et em em 16J>Lhngen 3n,5 kg schweron, gesunden, kril.fttgen JUnglinge von 
4'7"8" Par. Grosse fand sich 8-!36 g Skelotgewicht. 

Bei dem Manne I betrug demnach das Hkeletgewicht etwas Uber 
den sechsten Teil des Gesamtgewichts, bei dem JUngling III etwas Uber 
den vierten un d bei clero ·w eibe erst nabezu den siebenten Teil. Auf 
100 Teile Korpermasse kommen bei I (33jii.hr. Mann) 15,9 Skelet, 41,8 Muske!n, 
boi lll (16jii.hr. Jiingling) 15,6 Skelet, 44,2 Muskeln, Hl (22jii.br. W e1b) 
15,1 Skelet , 35,8 Muskeln. 

B ei clem Manne I batte m an auf l 00 Teile Korpergewicht 18,2 F ett, 
bei clem JUngling III 13,9 Fett, hei dem Weibe Il 28.2 Fett.*) Theil e**} 
bel:ltimmte clie Gesamtmuskulatur und di e Ktlrpergrosse, zum Teil auch 
das Gewicht, ocler ber echnete es, von 8 g esunden, krli:ftigen Mannern und 
4 ebensolchen W eibern, von denen einige an Ktlrpergrosse den 111annern 
fast gleich kamen. Es ergab sich, dass dio Gesamtmnskulatur des or
wacbsenen kritftigeu ·weibes noch nicht ein Drittol des Ktlrpergewichts 
zu erreichen scheint. w ii.h rencl s ie bei m et·wachsenen kri\ftigen Manne durch· 
scJ1nittli ch mehr als ein Dritte! cles Korpergewichts betdi.gt (L c. S. 223). 
B emerkenswort ist, dass di e Beinmuskeln b im Manne und W eibe den 
gleichen Prozer:tsatz cl~r Gesamtmuskulatur h!l'ben, wil.h~encl die Arm· 
muskeln cntsclueden betm Man.ne auch prozenttsch iiberw10gen, dag gen 
b eim W eiue wieder- honny soit qui ml\l y penso - die Zung ' nmuskulA.tur 
(S. 226). Wichtig erscheint m ir Uie 1'hn.tsllche, dass in den an unu !Ur 
sich seltenen Fallen von Zwillingon unglo.ichen Gesch lechtes cli e Knab n 
m ist s tii.rker entwickelt si nd, dènn be ido JGnder stn.ncleu hi el' unter ganz 
gleichen Bedingungen. T h e i l e erwil.bnt ein Fl>ll , bei dem bei de Kincler 
gut entwickelt waren, der Knabe wog 3668 g bei 54t rom .Lii.nge, .das 
Mi!.clch en 252:3,2 g bei 50:> mm Hohe. - Die Ubrigen Organo, we lche g letch· 
falls ihrer Masse nach von Bis c hoff bestimmt wurclen, zeigen keine nn:m· 
baften Unterschiecle bei Mann und Weib; auf die cles Gehirns komme 1ch 
spil.ter zurUck. 

. W enn diese Messungen uncl Wii.gungen auch orst in sohr gol'inger 
Zahl ausg~fUhrt s ind .- uncl es ~egroil't s ich sohr leic11t, warum - ~o 
stimmen s.t so gut m1t clen onst1gen Korperbolunden 1111 Mann uncl \Ve1b 
Uber in, class wir, glaube ich, so ziemlich di eselb n Durchschuittsresultate 
erhalten wtlrclen auch bei einer grosseren R eihe von BesLimmungen. 

. Wir. dUrfen. daher . w o hl sa~en, class der mannli che ] o rp~ r mehr. zu 
emer Kraftmaschtene onch entw~eke lt, a ls der des Wt:l iues, mdem ms· 
besonclere clas KnochengerUst und die dflsselbe bewogenù<-~n :M:uskeln sich 
ausbilclen: clie grossere Anhiiufung des F ettgewe bes schaift die w eicher en, 

*) Bischoff, E., Einige Gewichts- uncl Trockenbestimmungen der 
Organe des menschlichen Korpers. Zeitscbrift fUr rationelle Medizin, 
III: R eihe, Bd. 20. 1863. S. 75. 

*"') T h e i l e. ]<,, W., Gewichtsbestimmungen zur Entwickelung cles 
Muskelsystems uncl des Skel ttes beim Menschen. Nova acta Acad. Caes. 
L eopolcl. Bel. 46, Halle 1 8~4 . 
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·mehr gerundeten Formen des Weibes und muss dabei der Ausbildung u nd 
Kraftentwickelun"" der Muskulatur mehr hinderlich als ilirderlich sein. . 

Dami t ist ~icht gesagt, dass das W eib sich trii.ger Ruhe hingeben 
solle · die Muskulatur, die es hat, soli es tlben, wie der Mann, un d es kann 
damit ansehnliche Leistunl?en erzielen, wie viele B eispiele von Akrobatinnen 
beweisen. I eh bin aber SICher, keinem Widerspruche zu begegnen, wenn 
ich sage: im Durchschnitt ist schon durch seine Korperanlage von der 
Geburt an der Mann zu einer bedeutenderen Kraftentfaltung befii.higt als 
das Weib. Insbesondere trifft dies den Kopf, Hals, die Brust und die 
obere Extremitii.t. 

W as die untere Extremitli.t anlangt, so sin d, wie wir sahen, beide 
Geschlechter mehr gleich in ihrer Muskulatur ; doch besteht ein anderer 
Unterschied zu Gunsten des Mannes und zwar in der durchweg grosseren 
Lii.nge des Oberschenkels bei geringerem Umfange, namentlich aro Becken
·.ende, un d in der Stellung der Oberschenkel zum Beckeu: sie sin d wegen 
der grosseren Beckeubreite des Weibes an ihren oberen Enden weiter von 
einauder entfernt, als beim Manne: da sie si eh a ber im Knie bis zum An
schluss wieder nii.heren. so sind sie mehr schrag gestellt. 

Dies Alles hat einen offenbaren Einfl.uss aut' den Gang und macht 
>Sich insbesonder e beim Laufschritt geltend, in w elchem der Mann dem 
W eibe iiberlegeu ist. B eilau_fìg sei bemerkt, dass in diesem anatomischen 
Verhalten auch der Grund lH'gt, warum die Mii.unertracht fUr das W eib 
unvorteilhaft erscheint, namentlich bei auf:rechter Stellung. So, kann man 
sagen. ist die mechanische Einrichtung des mannlichen Korpers thatsii.chlich, 
was Kraftentfaltung und Geschwindigkeit der Bewegung anlangt, dem 
w eiblichen im Durchschnitt iiberleg en. Daran wird auch eine verii.nderte 
Erziehung des W eibes mit grosserer Betonung der korperlichen Uebung, 
niemals etwas ii.ndern konnen. Im Durchschnitt wird der Mann bei gleicher
korperlicher Uebung der krii.ftigere und schneller e T eil bleiben. 

Angesichts dieser unbestreitbaren Thatsachen will es wenig besagen, 
weun von einzelnen Beobachtern angegeben wird, dass bei gewissen Volker
stii.mmen das W eib ebenso stark, oder selbst noch stii.rker sei als der Mann . 
.Bei Ha v e l o ck E lli s sin d eiuzelne B eispiele angefUhrt (S. 4). Dass di e 
Frauen mancher Negervocker schwere Last en zu tragen vermogen, ofter 
sogar se h werere als di e Mii.nner, wie H. H. J o h n s t o n e un d P a r k e von 
den Andombie-Weibern und anderen Kougo-Volkern berichteu, erklii.rt sich 
l eicht aus der Thatsache, dass aie von Jugend auf hieran mehr gewohnt 
sind. als die Manner. Wiirden diese sich eb<>nso auhaltend diesem Lasten
tra~en unterziehen, wie die W eiber, so wiirden sie es im Durchschnitt sicher 
nocn weiter brìngen. 

(Sch\uss folgt.) 

Kleine Notizen. 
. Herr Dr. B ìa ggi, unserverehrter Mitarbeiter, ha t in Mai! a n d e ingrosses 

·lnstitut zur H eiluug von Sprachstoruugen jeder Art erricht.et. Die unter
richtliche Behandluug geschieht, wie bekannt, nach G u tz m a un' scher 
.Methode. Dr. Bi a g gi ha t, wie unseru Lesern eriuuerlich sein diirfte 
diese Methode fiir die italienische Sprache umgearbei'tet. ' 

Unser verehrte r Mitarbeiter Privatdozent Dr. Kafe mann hatte im 
laufenden Semester an der Universitii.t Konigsberg: .,Ueber die Ausbildung 
der Stimme zu rednerischen Zwecken und dle Hyglene der Stimme" eine Vor
lesuug augekiindigt. Dieselbe wurde besonders von Seiten der T h e o l o g e n 

·geradezu gestiirmt, so dass eines der grossten Auditorien die Zahl der 
Zuhorer gerade fasst. Uns scheint, dass ii.hnliche Vorlesungen auch au 
andereu Universitaten des Erfolge!l sicher wii.ren. Ueber den praktischen 
N utzen brauchen wir von unse r m Staudpunkte w o hl nichts hinzuzuftigen. 
Jedenfalls wiiuschen wir unserem Freunde uud Mitarbeiter zu dem guteu 

1Gedanken Gliick! 
Vcrantwortlicher Reda\c.teur : Dr. H . Gutzmann, Berli11 W. 

B. Ancerstein, Buchdruc\c.erei. Werni&erode a. H. 
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Bet .. eits iiber 1500 .Aerzte 
b.aben Nutro! in ihrer Praxis augewenùet. Dasselbe ist ein 
Nahrungl!lmittel, besteheud aus ki.lnstlich verdautem St.i:irken
mehl versetzt, mit 0.2 G_io Salzsaure und einer Mischun g von 
pflan.zlichel?- und tierischen .:1!-,en:~enten, welche Llie Fahigkeit ha ben, 
eiwe1sshalt1ge Nahrungsm1ttel. 1m Magen verdauen zu helfen. 'Es 
h ebt den Appeti.t, vermehrt ùas Korpergewicht und starkt die 
Verdauungsorgane, indem es ihnen die Arbeit abnimmt und sie 
somit ausruhen lasst Das ki.lnstlich verdaute Nahrungsmittel ist 
besonders empfehlenswert fur Rekouvale~zenten, durch Krankheit 
geschwachte, bla~;>se, abgema.gerte Menschen, sowie fiir so)ches 
welche gewohnliche Ko:;t nicht vertragen . Die Fabrikanten 
Klewe & Ko., Dresden, l?olierstr. 21, sin d gern bereit, jeùem 
Arzte eine Probesendung gratis und franko zugehen zu lasRen 
clamit er eigene Urteil iiber dasselbe gewinnen kann. 

Fischer' s medicin. Buchhandlung, H. Kornfeld; Berli n NW 6. 
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sein Bau, sei ne V errichtungen un d seme P:ftege 

JJobst einem Anhn.ng: 
Die erste Htilfe bei plOtzliehen Unfallen. • 

Mit besonderer Beriicksichtigung des Turnens 
gemeinfasslich dargest.ellt 

von Dr. med. G. Br o es i k e, 
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Kgl. 'rurnlebrer-Bildungsanstalt zu Berlm. 

Mit lln zlm1 'reil farhigen Abbildm1gen. - Gr. 8°. XVI u. 4fi8 S. 
Preis broschiert 8 Mk., geb. 9 Mk. 

Das vorMehend gen nnn t ~ Werk des durch scin Lehrbuch ,Kursus d~r normalen Anato.mle 
dea menschllchen KOrpers" hinlitnglich bek:mn ten Anntomen verdnukt setn e Entstehung emer 
Anregung de~ H errn Gehehnrats Dr. R. KOpke, welcher es wlmschenswert fand, dnss den E lcve n 
unù F:levinn ett ~ler Kgl. Turnlehrar .. QIIdungsanstalt ein l...el;ubuch ~ur V~rfl'lgun~ stiinde, we lches 
den von a o\utor 1n det\ Lehrkm:sen vorgetragenen Lehrstorf 111 gemcmfnss hcher l~orm en th alten und 
d urch Abhildun,:;:en vero.uschnnlich eu solle. 

De•· Verfasser hnt sich aùer bei Lo•ung seiner Aufgal;e nicht nuf dns All.tagsbedUrfnl~ dea 
Turnera und Tqrnlehrora beaohrlinkt, cr h nt in .einem We,ke jedem lleblldeten m le•chtfnsshcher 
Forni unù mi t Hilfe von vlelen vorzUgllchen Abblldungen nlles rlns geboten, was lhm dle moderne 
Wlnenachaft Uber selnen KHr1>er WlasenswerteR und lntereaaantes bletet. 

Kursus der Zahnheilkunde. 
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Zahnarlf,t in Berlin. 
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Preis brosch. Mk. 12,50, geb. Mk. 13,50. 

Das Buch ka.nn den B e fli ssenen dot· Zahnbei llnmde nm· dringend 
empfohlen wenlen. 'rhorapeut. MonR.tshefto 1893, Heft i . 
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2 Ueber die Bedeutung einiger Erkrank. 
· ungen der obere_n Luftwege fUr den 

kindlichen Orgamsm us, von Dr. Ernst 
Winckler- Bremen . · · · · · . . 86 

Beapreohungen : 
]. Be itrag zur Kcnntnis der StOrung~ n der 

:i usseren Sprache, besonders be1 mul
tipler S c lerose und Dementia paralytica, 
von Dr. E . TrOmner-Heidelùerg . . . 100 

~- Ueber das erbliche Zittern, von Dr. 
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Sette 
3. UntC!rsuchunge n Uber das menschliche 
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2. Ueber die somatischen Uuterschiede der 
beiden Geschlechter, von Profeuor Dr. 
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Klelne Notlzen : . . . • . . 

Aus der Klinik fur Sprachstorungen. 
Dritter Beitrag zur Lehre von d e n Sprachstorungen 

von Dr. L ad is l a u s OHuszewski in W ars han. 

Wie in jede1;n Zweige der Medizin eine entsE recheude, 
nach diesem oder Jenem Grundsatze durchgefùhrte Klassifì.kation 
der Krankheiten natio- _ist, so ist auch in der Log pat.hologie 
solche Einteilung zur letehteren Zurechtfindung in einer ganzen 
Reihe verwickelter Sprachstorungen unumganglich. Die in meinen 
fr iiheren Arbeiten angegebene, den praktischen Bedù.rfnissen des 
Arztes etwas abweichende Einteilung nach Kus mani finùe ich 
:fi.i.r noti rr, gegenwartig zu verandern, und zwar auf rund psycho
physologis~her .Forschungen der Sprache1 ~io ::mch auf _Grnnd des 
eirrenen, Ztemlich bedeutenden patholog1schen Matenals. Laut 
ùem in seiner Zeit beri.i.hmten Werke Steinthals*), weloh r drei 
Akte in der Sprache unterscheidet: die Vorbereitung der ·elbeu 
1m edaohtnisse1 die innerliohe Sprache.;c·*) und die Bildtmg der 
ausseren Worter, hat Kussmaul vor beinahe 2 Jahren ::dle 
Sprachstorungen also eingeteilt: Storungen m den aussere11 

*) Abriss der Sprachwissenschaft, erster T eil. B rlin )871. 
**) Gewohnlich geschieht unser Denken vermittelst Wurter. Sie 

bilden die bequemsten Zeichen, welch unsere konkroten Vorstollungon o der 
Begriifo vertreten. Die Fii.higkeit, sich der W orter ztt erinuern, n.lso die 
Verbincl un(Y der Vorstellungen oder Begriffo mit den Wortern nennen wir 
cli e innerljche Sprache (parole intér ieure). Manche Schriftstèller nennen 
dies , langage intérieu~e" , da die Erinnerung der W orter sowohl durch 
Rewcgungs- als auch durch JGaug- und Gesich tsbilder goschieht; den N amen 
der innerlichen Sprache (parole inter ieure) beschrii.nken sie auf die Falle, 
bei welchen dio E rinnerung der ' Viirter allein mittelRt der G ehorbilder 
stat.tfindet. 

' 



66 A us der Klinik fiir Spl'achstorungen. 

Wortern (Artikulation): Dysart hrie(Stottern, Stammeln), Storungen 
der innerlichen Sprache (Diction) : Aphasie, Dysphasie, und 
Storungen des Gedankeninhalts - Dyslogie. Diese, obgleich in 
psychologischer Hinsicht richtige Einteilung, lasst sich nicht bei 
der Pathologie der Sprache verwenden, da z. B. beim Stammeln, 
welches zur Dysarthrie gezahlt wird, di e innerliche Sprache leidet ; 
dagegen bleibt bei vielen anderen Sprachstorungen, welche mit 
dem Namen Aphasie oder Dysphasie umfasst sind, wie sub
kortikalische Aphasien, isolierte Agraphie, wie auch bei vielen 
funktionellen Aphasien die innere Sprache unberiihrt. Ausserdem. 
ist die Einteilung nach Kussmaul nicht dem entsprechend, 
was man heute all~emein. Dy~arth1:ie nennt, und ~war Spra~h
storungen, welche 1hren Sttz 1m Hirn unter der Rmde oder 1m 
Artikulationsapparat h aben, denn nach dieser Anschauung konnte 
man Stottern und Stammeln, welches wir in die Hirnrinde· 
lokalisieren, keineswegs zu den dysarthrischen Storungen zahlen .. 

W eit richtiger scheint mir di e Einteilung zu sei n, welch e· 
auf bestandigeren Zeichen gegriindet ist, als die aus der P sycho
logie geschopften, also auf der anatomischen Lokalisation. In. 
Uebereinstimmung mit dem allen mochte ich die Sprach storungefr. 
in zwei Klassen einteilen: l. Storungen, welche bei unveriinderter · 
Intelligenz von anatomischen oder ftmktionellen Abweichungen: 
des Rindenorgans der Sprache abhangen - Aphasie und Dysphasie, 
Stottern, P oltern, Stammeln oder fehlerhafte funktionelle Aus
sprache, auch organische Storungen bei paralysis progressiva 
oder mit Storungen der Intelligenz - Dyslogie, und 2. Storungen 
infolge von V eranderungen in der weissen Substanz unter der 
Rinde, in den Zentren des Bulbus, in den Muskeln und peri
pherischen N erven, auch i m Artikulationsapparat - Anarthrie 
oder Dysarthrie. Hierzu zahlen wir organisches Stammeln 
bei Bulbarparalyse, auch fehlerhafte Aussprache infolge von 
V eranderungen in de n o ben erwahnten N erven o der starken 
anatomischen Veranderungen im Artikulationsapparat, selbst N eu
bildungen an der Zunge, unregelmassige Bildung der Kiefer 
u. s. w.*) lndem wir zur ersten Klasse die sogenannten Aphasien 
und Dysphasien zahlen miissen wir hinzufugen, dass dieser am 
wenigsten geeignete t~chnische Ausdruck oft gar nicht dem 
entspricht, was er bezeichnen soli, wir sind aber gezwungen, 
ihn beizubehalten, weil ein besserer fehlt, und weil der Gebrauch 
desselben sich schon seit einer Reihe von Jahren eingebiirgert 
ha t; wir durfen a ber nicht vergessen, dass wir unter diesem 
N amen allein den V erlust o der di e verminderte F ahigkeit der 
Mitteilung eigener Gedanken, oder des Verstandnisses fremder 
mit Hulfe der Artikulation oder Schriftzeichen verstehen sollent 

*) Von diesbezi.lglichen Veranderungen des Nervensystums , welche 
Sprachstorungen verursachen scheint nur sclerosis disseminata zu beiden 
Klassen zugehoren, also zu den dys:phatisch-dysarthrischen Sprachstorungen, 
da di e Veranderungen, welche w1r dabei antreffen, ihren Sitz sowohl in 
der Rinde, als auch in de1· weissen Substanz haben . 



Von Dr. Ladislaus Oltnszewski in Warschau. 67 

was von anatomischen oder funktionellen L eiden der Rinde bei 
ung estorter Intelligenz abhangt. 

Indem wir zum Bericht i.tber die Zahl der Kranken in der 
Anstalt vom August 1894 bis Juli 1895 iibergehen, bemerken 
wir, dass in gegenwartigem Beitrage theoretische Schliisse nur 
insofern Beriicksichtigung finden, wenn sie etwas Neues fiir den 
uns interessierenden Gegenstand bieten, die grosste Aufmerksa.m
keit dagegen schenken wir der Casuistik. 

Im Verlauf der oben erwahnten Zeit hatte ich Gelegenheit, 
in der Privatprax.is zusammen mit der Poliklinik 159 Falle von 
Sprachstonmgen zu beobachten (114 m. 45 w.) Diese Zahl 
verteilt si eh folgendermassen: 

Stotterer 
Polterer . . . . . 
Stammler und fehlerhafte Aussprache 
Naseler . 
Aphasien 

88 72 m. 16 w. 
l l n n 

38 21 n 17 , 
5 2 " 3 " 

27 - 18 , 9 n 

Zusa.mmen 159 - 114 m. 45 w. 

Aphasie und Dysphasie. In den vorhergehenden Beitragen 
gab ich den historischen Hergang der Lehre von der Sprach
losigkeit an, vom siebenten .Jahrzehnt des laufenden .Jahrhunderts 
bis zur neuesten Zeit. In U ebereinstimmung mi t den eigenen 
Forschungen uber die Entwickelung der Sprache bei Kindern 
u nd dem Verhaltnis dieser Entwickelung zu ihrer Intelligenz,*) 
welche ergabBn, dass die geistige Begabung des Menschen sowohl 
eine stumme, a.ls auch eine Zeichensprache erzeugt, formulieren 
wir unsere gegenwartige Anschauung auf die Sprachlosigkeit, 
a ls auf eine teilweise Sti..irung cles W ortgedachtnisses, welohes zu 
reo-elmassigen Assoziationen unbedingt notig ist, die wahrend 
ve~schiedener Sprachakte stattfinclen. - Auf Grund der bis
herigen Erfahrungen und im Einldang mit den neuesten Arbeiten 
in dieser Richtung erachte ich es fi.tr entsprechend, jetzt clero 
Leser die praktische Einteilung der Sprachlosigkeiten anzugeben, 
welche es lmgemein erl eichtert, sich in diesem verwickelten Ab
schnitt der Sprachstorungen zurechtzufinden. Aphasien teilen wir 
bekanntlich in o rg anisch e, welche von der Zerstoruno- bekannter 
Geclachtniszentren der Sprache abhangt, und amnes tische 
(funktionelle), welche von der mehr oder weniger vermi.nderten 
Funktionsthatigkeit clerselben Zentren ohne anatomische Ver
anclerungen entstehen. Letztere Formen von Sprachlosigkeiten 
konnen die orga.nischen begleiten oder selbstandig auftreten. 
Wir unterscheiden folgende F ormen der organischen Sprach
losigkeiten: l. Die W orttaubh e it. Gegenwartig nehmen wir 
an, da ·s der Kranke bei der W orttaubheit mi t Verstandni weder 
lesen noch schreiben kann ; diejenige F orm derselben a ber, bei 
welcher der Kranke liest und schreibt, zii.hlen wir zur funktionellen 
Abschwachung des Gehorgedachtnisses (die vormals sogenannte 

* ) Eine diesem Gegenstande gewi dm te Arbeit wird bald gedruckt 
erscheinen. 
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subkortikalische sensorische Aphasie von W e r n i c k e, L i c h t
heim). 2. Motorische. Aph~sie. Nach d~n Ans~hauungen 
franzosischer Autoren verheren d1e Kranken be1 der remen Form 
der besprochenen Sprachlosigkeit die innerliche Sprache nicht, 
konnen also mit Verstandnis schreiben und das Geschriebene 
verstehen ; die Deutschen dagegen zweifeln mit Recht an der 
Existenz einer ahnlichen motorischen Sprachlosigkeit und nehmen 
solche Form als eine funktionelle Abschwachung des motorischen 
Gedachtnisses an (di e vorher sogenannte su bkortikalische motorische 
Aphasie)*). 3. Isolierte Alexi e. Bei der reinen Form der 
Alexie ist das selbstandige Schreiben unmoglich; Alexien aber, 
bei denen das selb. tandige Schreiben beibehalten ist, nehmen 
wir gegenwartig als eine funktionelle Abschwachuug des Gesichts
gedachtnisses an (die frùher sogenannte W ernickesche subkorti
kalische Alexie, b ei der allein der Assoziationsreiz wirkt). -
4. I so lierte Agraphi e. Ein Kranker mit der reinen F orm 

* ) Dia Besta ndto ile cles \Vortes, als Geh or· , B wegung~- oder Gesicùts
bilder si nel so unterei.nander verschieden, dass jedes von ilmen bei gewissen 
Bedingnnt;;en des Gei.stos oine mehr oder weniger grosse Sti\.rke der Selhst
stlLndigkmt annehmen kann . Gewuhnlich haben wir eine ziemlich bedeutonde 
:Mannigfalt.igke it der \Veise, wie man sich der \Vo rter erinnert, also auch 
eino Mannigfa.lti gkoit der innerlich en Spracho, weil auch d~s Wort dieser 
oder jenor Art unserer Vorstellung entsprechend, sich in eine Form der 
Gesichts ·, Gehor - o der Bew egungsbi.lder gek loidot darst ellt . Das \Vort 
selbst ist oin wenig schon dia Form des Gefi.i.hls, da wir, an oin gewisses 
vVort deukend, in der Vorst llung dessolben, uns im Gedankeu au dia es 
beglr1it ndon Ges i.chts-. Gehur· oder Bewegungsvorstollungen 01·innern, oder 
mit andern W orten, das Bild cles Wortes wird dm·ch das GefCthl des 
Gesichts, dos Gel1 ors , oder der BewegLmg hervorgerufon. In der inneren 
~pmche hei Sehendon (visuellen) hahen dia Gesichtsvorstellungen der 
W orter (innerliche Schrift) d11.s Ueborgewicht, indem sie die Gehor- und 
Bewcgungs vorstellungen in zweito Lini e stell on. Eine P erson des Gehor
typus hort den 'v\To rtklang, wenn sio si.ch dos \Vort s erinnort (die inuer
h cho Sprache im waln-en Sinno cles W or tes \. Bei deu P ersonen de~< Be
wegungsty.rus (moteurs verbaux) steigt_ die Eriunerung cl es Mu~kelgefùhl~. 
welchos d1e Bewegungsvorstollun~ n bJ!det, zu solche r Klarhe1t, da s s1e 
an:;tatt der Gesichts- oder Gohurbtlder ihnen als Gnmdlage zur Erinneruug 
der w·orter di.ent. Die P erson n dieses Typus s ind sich also zuerst e ine r 
R eihe von Bew ogungen bewusst, welche ihnen zur Artikuliernng not
wondig sind, und dies erst erinnort sia an e iu gewisses vVort. Ausser 
diesen besonderon, vcrhiLltnismi\.t:!s ig seltenen 'l'ypen cles Geistes, exi.Rtieren 
vorwiegenù solche, ùie das Oleicbgewir.ht boib halten. und bei denen auss r 
den Gehi:>rbildcm, w elcho èlie Hauptrolle bei. de:· innerli chen Sprache bildeu, 
~~.uch die ii.bri,.en einen m ehr odor w enigor grossen Anteil nehmen. Wenn 
wir auch die Personen cles motorischen G diichtni.stypus ausser Acht lassen, 
bei denen mit dem Verlust des Godiichtnis es der Bewegung die innere 
~prache giinzlich authort, so spielt bei don 'rypen, w elche das Gleichgewicht 
de. edachtnisses haben . clies Ged>i.chtnis oine solch wichtige Rolle, dass der 
V rlust desselban di innere Sprache stort, weil , wie oben gesagt, alle drei 
Arten cles Gediichtni sses mebr oder weniger th~Lti~~; aoin mi.issen. Auch 
unterliegt es keinem Zweifel, dass die Zer tornng cles Bewegungsgediicht
nisses nach den Gesetzen von Bastian das Gehorgediichtnis insofem ;;tQrt , 
class die selbststii.ndi.ge Erregung cles Gohorzentrums unmoglich wird. Aut 
c1iesen theoretiachen Grnndsiitzen, die i.ibrigens durch pathologisch-ca
~:~ ui stiRche Falle bestiLtigt sind, glaube i.ch, dass durch den Verlust cles Be· 
wegungsl:';ediichtnisses di.e l<:xist.enz der innerlichen prache aufhort, odor 
dieselbe tm hochsten Grade schiidigt. 
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der Agraphie kann mit der linken Hand schreiben (oft mit der 
8piegelschrift) oder das mit der linken Hand Geschriebene 
mit der rechten kopieren. Die oben angegebenen vier Forme~ 
der Sprachlosigkeit konnen sich vereinigen, ausserdem kann bet 
jeder von ihne~, wenn die organische Storung eine unbedeutende 
ist, eine funktwnelle Abschwachung dieses oder jenes Zentrums 
hervortreten, indem sie die oben besprochene subkortikalische 
Sprachlosigkeit bildet, welche man vormals mit Unrecht als 
selbstandige Form annahm. Aehnlich bilden auch die trans
kortikalen motorischen und sensorischen Aphasien, wie auch die 
sogenannte '\Verni ck e'sche Leitungssprachlosigkeit, nach heutigen 
Begriffen keine selbstancligen F ormen, sondern sind analog 
den subkortikalen Sprachlosigkeiten von der funktionellen Ab
schw~i.chung dies es o der jenes Geclachtnisses cles W ortes allein 
durch sich ::;el:bst abhi:i.ngig, ocler in Verbinclung mit unbecleutend~n 
Storungen d1eses ocler .1 enes Sprachzentrums. So z. B. hat d1e 
Leitungssprachlosigl;:eit keine besondere Lokalisation, sonderu 
ihre Haupterscheinung - clie Paraphasie - begleitet meistens 
die Abschwachung cles Gehorgedachtnisses. ~benso finden wir 
a.ie sog~nannte transkortikale mot01~ische Sprachlo~igkeit, :welc~e 
swh , w1e bekannt, von der motonschen clurch d1e Moghchke1t 
des Wiederholens unterscheidet, bei der Abschwachung sowohl 
cles B ewegungs- nJs auch cles Gehorgedachtnisses. Das anrulog 
ab<Yeschwachte Gehorgedachtnis wirkt bei transkortikaler sen
sorischer Aphasie nur auf die Assoziation der W orter, aber nicht 
auf Gegenstamle (Moglichkeit cles Wiederholens). 

Die zur zweiteu Klasse gehorenden Sprachlo. igkeiten, welche 
von den Storungen cles Gedachtnisses abhangen, verdienen um 
r;o grossere Aulinerksamkeit, weil ihre Erscheinungen ausser 
selbstandigem Auftreten die organischen Sprachlosigkeiten kompli
zieren konnen. Zum richtigen Verstandnis dieser Sprachlosig
keiten haben am meisten die den Lesern schon bekannten Gesetze 
Basti an s beigetragen, welche eine Veranclerung der Funktion ocler 
der verminderten ~rregung der Geùachtniszentren aussagen und 
drei Abst ufungen annehmen: l) das Zentrum wirkt gar nicht 
auf den tmabhangigen Reiz, 2) es wirkt auf den Gefi.ihlsreiz, 
3) auf clie Assoziation mit dem zweiten Sprachzentrum. Zu 
dieser Klasse gehoren di e S prachlosigkeiten von Gr a s h e y, bei 
welchem das Gehorzentrum der eigenwilligen Funktion entsagt, 
aber auf die Verbindungen mit dem Gesichtszentrum wirkt (die 
Moglichkeit cles L esens), dann die Dyslexien und viele andere 
interessante Formen, clie in der vorjahrigen Arbeit ausfi.lhrlich 
beri.icksichtigt wi.irden. 

Unter den aphatisch-dysphatischen funktionellen Storungen 
interessiert uns am meisten die angeborene Sprachlosigkeit 
und das Stammeln. Unter dem Namen der ersteren verstehen 
wir, wie bekannt, eine Storung, welche darauf beruht, dass die 
Kinder, abgesehen vom Verstandnis der Sprache, weder wieder
holen, noch selbstil.ndig sprechen konnen; das ;:::;tammeln dagegen 
besteht darin, dass die Bprache bei bestehendem Verstandnis, 
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trotz der Moglichkeit des Wiederholens und selbststandigen 
Sprechens mehr oder weniger ~iir die ~mgeb~ng . unverstandlich 
ist.*) Von der Pathogenese d1eser be1den wwhtlgen Storungen 
:fìnden wir in der diesbeziiglichen Litteratur nur schwache An
deutungen, die durchaus nicht zur rationellen Aufklarung der
selben geniigen. Nur die Griinde, welche aus den Betrachtuugen 
i.tber die Entwickelung der Sprache bei gesunden Kindern ge
schopft sind, und die hieraus folgenden, bei der Entstehung der
selben unentbehrlichen psychologischen Bedingungen, konnen 
uns in dieser Hinsicht ein richtiges Licht geben. Bei dieser 
Gelegenheit erlauben wir uns, von der o ben angegebenen Arbeit : 
,., U e ber di e Entwickelung der Sprache d es Kindes etc." dasjenige 
anzufi.thren, was einen direkten Zusammenhang mit dem uns 
gegenwartig beschaftigenden Gegenstande ha t. - D a s G e
dachtnis, die Fahigkeit zu Assoziationen, wie auch die 
entsprechende Willensentwickelung, also die Nachahmung , 
bilden drei psychophy iologische Griinde zur Bildung der Sprache. 
Im Verstandnis der Worter haben wir die einfachste Assoziation 
der Laute mit der Sphare des Gesichts, des Gehors oder eiue 
anderen Sinnes, und das Kind erhalt beim Horen der Laute die 
Vorstellu~g eines gewissen Dinges. J enes abhangige W ort
gedachtms entwickelt sich aro zeitigsten. schon vom 8. Monate 
an. Mit der Entwickelung des Willens und hauptsachlich mit 
der uns hier aro roeisten interessierenden N achahmung beginnt 
die Bildung der Assoziation o-ehorter Laute mit den Gefuhlen, 
welche von den Bewegungen °des Artikulationsapparates ?ei der 
Aussprache verschiedener Klange abhangig sind. Das Kmd b e
ginnt gehorte Laute zu wiederholen und die Aussprache derselben 
bildet bei Zuriicklassung von Spur~n in der motorischen Gegend 
de1; Rinde das abhangige Bewegungsgedachtnis, welches bei. der 
Wwderholung der Worter unentbehrlich ist. Der Anfang d1eser 
Wiederholung trifft · verhaltnisroassig zeitig ein, schon vor dem 
Ende des ersten Lebensjahres, was ganzlich der zu der Zeit 
grosseren Willensentwickelung, also der Wiederholungsrooglichkeit 
entspricht. Aro spatesten, namlich erst zu End e des zweiten J ahres, 
entwickelt sich die selbstandige Sprache. Die spate Entwickelung 
derselben erklaren wir uns damit, dass. das Kind zur selbst
standigen Sprache das aktive Bewegungs- und Gehorgedachtnis, 
das ist die Fahigkeit, sich im Geiste sowohl Klang- als auch 
motoriche Bilder eines bestimmten W ortes vorsteUen zu konnen, 
besitzen muss. Ausserdem muss man hier hinzufiigen, dass die 
Gehorstellung eines Wortes bei seiner Aussprache bis zur Voll
endung des letzten Lautes desselben wahren rouss, um die nach
einanderfolgenden Klangbilder in ein Ganzes zusammenzufassen. 
Dies findet aber aus dero Grunde statt, weil jedes ausgesprochene 
Wort fiir unser Ohr etwas Entstehendes, aber keine fertige Sache 
ist, denn sogar die Bildung einer einzelnen Silbe desselben er-

*) Vom Stammeln muss man die fehlerhafte Aussprache unterscheideu, 
welche nur die Sprache verunreinigt, wovon na.chher beim Stammeln die 
Rede sein wird. 
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-fordert mehr Zeit, als die Auffassung einer Zahl oder eiues 
·Gegenstandes, welche das Gesichtszentrum sogleich vollfiihrt . 
W ir spiegeln also im Gehorzentrum nicht das ganze gesprochen 
W or tbild ab, ( eventuell das gelesene oder das gesohriebene) 
sondern samtliche Laute desselben einzeln, die sich nachher zu 
einem g esprochenen W ortbild vereinigen ( eventuell ein gelesenes 
oder geschriebenes). Die oben angefi.ihrten Beriicksichtigungen 
machen uns verstandlich, warum die selbstandige Sprache, welche 
viel mehr Gedachtnis, als das Verstehen oder Wiederholen des
selben erfordert, sich aro spatesten entwickelt. 

Das V erstandnis der psychophysiologischeu Grundsatze der 
Sprachentwickelung erklart uns geniigend die Pathogenese der 
zwei besprochenen Stornngen. Beide Fehler hangen von der 
V ernachlassi.gung d es Bewegungs- oder Gehorgedachtnisses ab, 
zufolge angeborener geistiger Tragheit oder irgend eines Schadens, 
welcher die Ernahrung der Hirnrinde bis zur geniigenden Stufe 
vernachlassig t, um jene Gedachtnisse zu schwachen. Kinder mit 
.der angeborenen Sprachlosigkeit iiberschreiten nicht die erste 
Periode der Sprachentwickelung, die Stammelnden konnen zwar 
wiederholen und selbstandig sprechen, aber ihre Sprache ist 
des abgesohwach ten Bewegungs- und Gehorgedachtnisses wegen 
fiir die Umgebung mehr oder weniger uuverstandlich. Zugleich 
mt.tssen wir hiuzuft.tgen, dass das Stammeln in geringerem oder 
grosserem G r ade z e i t w e i l i g bei Kindern auch bei regelmassiger 
Entwicke1ung ihrer Sprache stattfindet. U m jenes p h y s i 
o l o g i s c h e Sta m m e l n zu verst ehen, muss man di e Bedingungen 
der Lautentstehung, wie auch di e W ortbildung aus den Silben 
kennen lernen. Ohne die Einzelheit en der Bedingungen, von 
welchen die Entstehung der Laute und eine gewisse Ordnung 
im Auftreten derselben abhangt, zu beri.tcksichtigen, beschrankeu 
wir uns hier nur mit der Andeutung, dass die zeitigere Er: 
scheinung der Lippenlaute un~ der zum Aussprechen leichter~n 
~orderen Zungen-Gaumenlaute 1hren psychologischen Gnmd dann 
hat, dass das Kind weit frt.ther, namlich schon beim Saugen, diese 
Teile zur Aust.tbung verschiedener Bewegungen gewohnt. Das 
spatere Auftreten des Lautes l, der zum Sprechen schwierigeren 
vorderen Zungengaumenlaute, hinteren Zungengaumenlaute, Zahne
Lippenlaute erklaren wir uns durch den mehr komplizierten 
Bildungsmechanismus derselben, was sich noch mehr auf solche 
L aute, wie r, l, cz, sz, z, bezieht. Ehe das Kind alle benannten 
Laute bildet , lassen sich in den meisten Fallen verschiedene 
U ebergangsgerausche horen, wie auch Verwechslungen, welch e 
einen Bestandteil des Bildes vom physiologischen Stammeln aus
machen. Wie wir gesehen haben, hangen sie von der ab
geschwachten Funktion des Bewegungsgedachtnisses ab, welche 
·gewisse mechanische Schwierigkeiten bei der Bildung der L aute 
.zur F olge hat. W as die Bedingungen anbelangt, von welchen 
die Entstehung der W orter aus Silben abhangt, so folgt, wegen 
einer zeitweiligen Schwache des Gehorgedi!.chtnisses, die Lau~e 
.eine gewissen Wortes in der richtigen Reihenfolge zu erhalten, w1e 
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auch cles noch unentwickelten Mechanismus der Artikulations
expiration*) wegen, eine Um~tellung der Sil.ben, die Meidung 
mehrsilbiger Worter und aus dtesem Grunde be1 der Aussprechung 
derselben anstatt der ganzen Worter, der Gebrauch nur eines 
Vokals, oder die Verbindung eines Konsonanten mit demselben, 
die Auslassung von L auten oder Silben, die Verwechselung einer 
mit anderen gleichlautenden etc., was gemeinschaftlich mit der 
oben angefi.i.hrten Veranderung der Laute die Sprache unver
standlich macht. Sich mit diesem physiologischen Stammeln be
kannt zu machen, ist fi.i.r den Arzt unbedingt notwendig, denn 
es erleichtert ihm das pathologische Stammeln zu verstehen, und 
weil es ebenfalls von der Abschwachung des Bewegungs- uud.. 
Gehorgedachtnisses abhangig ist, bestatigt es a.uch die Richtig
keit unserer Ansicht ii.ber die Entstehung dieser letzteren. 

Die erlauterte Phathogenese der angeborenen Sprachlosigkeit 
und cles Stammelns giebt uns ein entsprechend s Licht zur Ein
fti.hrung von Anweisungen, um dieselben zu beseitigen. Sie be
stehen in der Kraftigung oder Wiedererneuerung der besprochenen 
W ortgedachtnisse mit Hi.tlfe dementsprechender, systematisch ge
leiteter U ebungen. B ei de F ehler gehoren, wovon i eh schon oft 
Gelegenh eit hatte, mich zu i.tberzeugen, ganzlich zu den heilbaren. 
Dasselbe gilt bei anderen funktionellen Aphasien. Von der 
Moglichkeit und dem Grundsatze auf welche sich die Heilung 
organischer Sprachlosigkeiten sti.ttzt, habe ich in frii.heren Arbeiteu. 
geschrieben. Diese Moglichkeit, die beute schon ùbrigens dm:ch 
eigene, wie auch durch Erfahrungen des Dr. Gu tzmann bestatlgt 
ist, darf uns nicht im Mindesten wundern, wenn wir in B &tracht 
nehmen, dass nur in seltenen Fallen, sogar bei der anatomischen 
V eranderung irgend eines Sprachzentrums, das ganze rrerrain 
desselben e~ner Zerstorung unterliegt, der ii.brige Teil der Zell~n 
kann also em e V ertretungsrolle annehmen ; dass wir grosstente1ls 
bei anatomischer V eranderung funktionelle Erscheimmgen ha ben ; 
dass man nicht mit gutem Recht der rechten Gehirnhemisphare di e 
Moglichk~it e~ner Beteiligung in clieser Hinsicht absprec~en kann, 
dass s~hlies~hch clas Wortgedachtnis, wie i.i.berhaupt Jedes. Ge
dachtms, be1 entsprechenden U ebungen einer Ri.i.ckkehr unterhegt. 

*) Den .. Mec~~mismus der Artikulationsexpiration z~hlen .wir z~un .Be
wegungsgedacbtms. Unter diesem :Wamen verstehen wn· kleme, fur .] ede 
Silbe, sogar fiir die einzelnen darin enthaltenden Laute verschicdene 
Scbwankungen. der. Expiration, welche fiir die Laute eine Art. Unt~rlage 
ausmacJ;len. p1e Kn:der erleichtern sich &ewohnlich jenen Mecbamsmus 
der Art1kulat10nsexpu·ation dadurch, dass s1e Silben oder Laute auslassen, 
oder verschiedenartige Laute dm·ch gleichlautend'6 verwechseln, z. B. 
l o l o n d a ò an~mtt o gl ~d a é (besehen). Ueber'haupt mlterliegt der Mecha-
nismus ~er W ortbildung nach Sikorski zwei Typen: die eine Art Kind~r 
riohtet d1e grosste Aufmerksamkeit auf die phonetische Seite, indem s1e 
mehr oder weniger Silben eines bestimmten Wortes auslassen und sich 
bemiihen, die gehorten Silben beizubehalten ; andere dagegen richten ihre 
ganze Aufmerksamkeit auf deu Mechanismus der Artikulationsexpiration 
(die Silbenstruktur). Kinder der letzten Art behalten die Zahl der geborten. 
Silben bei! vernachlassigen aber die phonetisch e St~ite, indem sie die Laute 
eines bestlmmten Wortes dm·ch verschiedene willkiirliche oft umwechseln 
und dasselbe ganz verstiimmeln, z. B. anstatt drzwi (Thi.ir) - tsi. -
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Ich gehe jetzt zum Berichte des Materials iiber, welches mir 
zu Gebote stand. Ich beobachtete 27 Falle von Sprachlosigkeit 
(18 m., 9 w.), wovon 24 bei Kindern und 3 bei Erwachsenen. 
Von den 24Fallen beiKindern gehorten 10 zur angeborenenSprach
losigkeit, 10 zur verspateten Sprache und 4 zur 'l'aubstummheit. 
In der Aetiologie der angeborenen Sprachlosigkeit konnte man 
fast in allen F allen einen mehr oder weniger grossen Gt'ad von 
Abschwachung der Geistesfithigkeiten aufweisen. Beim Ausfragen 
erwahnte man oft iiberstandener Krampfe. Die Operation der 
adenoiden V egetationen wurden in 2 Fallen ausgefiihrt. V o n den 
10 Fallen der angeborenen Sprachlosigkeit hatte ich Gelegenheit, 
nur einen Fall zu behandeln. Er betraf Antonie S., ein 9jahriges 
Madohen. Sie gehort zu einer Familie, in der 5 korrekt sprechende 
Kinder sin d. Mi t 2 J ahren fing si e an zu laufen. Sie ist blass 
und massig genahrt. Die Intellectualsphare hietet ausser der 
Abschwachung d es W ortgedachtnisses keine ausserordentlichen 
Storungen. Der Gaumen ist hoch, die Kiefer kommen nach vorn 
nicht ganz zusammen, so dass eine unbedeutende Lùcke sich 
zwisohen denselben bildet. N asenrachenhohle biete t keine Ver
anderungen. Das V erstandnis der Sprache ist vollkommen. Von 
einzelnen Lauten fehlen: j, eh, s, sz, z, cz, dz und alle weichen 
Laute . Das :M:adohen wiederholt gut zweisilbige Worter, aus 
Lauten zusammengesetzt, die sie besitzt, schon viel schlechter 
dreisilbige '\Vorter, in welchen sie Silben u,uslasst oder verandert. 
\V cil c1ie selbstandige Sprache si eh nur auf einige 2 silbige 
Worter beschr~i.nkte, hielt man sie fiir ganzlioh stumm, um so 
mehr, da sie nicht die geringste Lust zum Spr chen zeigte, 
l:!Ondern sich meist der Mimik bediente. Die Krank habe ich 
in der medizinischen Gesellschaft am 30. Apri! 1895 vorgestellt. 
Es sind jetzt fast 6 :M:onate seit clero Beglim der systematisch ge
ftthrten. Uebungen verfiossen. In dieser Zeit h at das Mlid hen 
alle Laute gelernt, sie wiederholt in gehoriger Ordnung sogar 
5 silbige \Vorter, kurze Satze spricht sie ganz regelrecht und kann 
t:>ogar ganz kurze Geschichten erzahlen. Ich glaube, das · man 
die weitere Vervollkommnung der Sprache bei Anweisung ent
sprechender Winke den Eltern iiberlassen kann.*) 

Der oben erwahnte Fall ist in vielen I-Iinsiohten belehrend. 
Vornehmlich zeigt er nus, dass sich selbst iiberlas ·ene Kinder 
dieser Art ein Alter erreichen konnen, in dem der V or. chule
unterricht bereits beginnen sollte, dessen ungeachtet aber die 
Fahigkeit zum Sprechen keine Fortschritte maoht. W eiter ùber
zeugte er uns, dass es sehr mùhsamer U ebungen bedarf, um das 
aktive motorische und sensorische Gedachtnis zu bilden, denn 
das :M:adchen konnte langere Zeit, ungeachtet der schon erlernten 
L aute, nicht wiederholen, um so weniger selbststandig sprechen. 
Es begrùndet die Ansicht, welohe bei der motorischen Aphasie 
eine so wichtige B edeutung hat: dass der Mangel cles aktiven 

*) Diese Kranke habe ich als Geheilte der medizinischen Gesellschaft 
am 15. Oktober 1895 vorgestellt. -
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Bew~gungsgedachtnisses die Eutstehung der innerlichen Sprache 
unmoglich ma:cht. . Deshalb vertra~ au?h clas bildli?he Denken 
bei ihr die mnerhche Sprache, b1s ches Gedachtms entstand .. 
Da der Fortschritt der Sprache bei clieser Art Kinder auf solche 
W eise geschieht, wie dies der Fall bei regelmassig entwickelten 
Kindern weit zeitiger und allein durch die Naturkrafte ist, 
so bertJ.ht die Heilmethode auch auf denselben Grundsatzen. 
Ich habe wohl nicht notig, hinzuzufiigen, was fiir ein, keinen 
Zweifeln unterliegender Vorteil, clie Moglichkeit ist, ahnliche Falle 
von StOrungen bei Kindern heilen zu konnen, welche allein in. 
Folge der fehlenden Sprache ihrer Ausbildung verlustig gehen. 

Nachstehend fiige ich alle 3 Falle der Aphasie bei Erwach
senen bei, indem sie einigermassen die Richtigkeit der oben an
gegebenen Einteilung der Aphasien begriinden. 

Franziska K. , fiinzig J ahre alt. Im vergangenen J ahre ii ber-· 
sta.nd sie einen Schlaganfall mit Lahmung der rechten Korper
halfte; zwei W ochen hindurch war si e bewusstlos un d verstand 
nicht, was man zu ihr sprach. Das Verstandniss der Sprache 
:fìng an allmahlig wiederzukehren. Der gegenwartige Zustand 
ist folgender: das V erstandnis cler Sprache ist beinahe vollstandig ;. 
si e versteht weder di e Buchstaben no eh di e Schrift; si e kann 
weder selbstandig sprechen noch ,~iederholen. Die selbstandige 
Schrift, wenn auch nur einzelner Buchstaben, ebenso die Schrift 
nach Diktat fehlt, das Kopieren ist beibehalten. Hier haben 
wir ein klassisches Beispiel der sogenannten vollkomlll:enen ~oto
rischen Aphasie. Dieser Fall bestatigt ebenfalls dw Ans10ht, 
dass die Zerstorung cles motorischen Gedachtnisses die innerliche 
Sprache auftost, un d dass o l che Kranken weder Gelesenes ver- · 
stehen, noch selbstandicr oder nach Diktat zu schreiben, nicht irn., 
Stande sind. o 

Simon K., 52 J ahre alt. V or anderthalb J ahren hatte er 
einen Schlaganfall. Einige W ochen war er ohne Bewu stsein, 
er verstand nicht, was man zu ihm sprach und konnte nicht 
sel bstandig sprechen. N a eh dr e i W ochen kehrte das V erstand
nis der Sprache wieder aber sprechen konnte er nicht bis zum 
neunten Mo?ate. V or 5 Monaten fì.ng er an, mehr oder weniger 
lmverstandhch zu sprechen. Der cregenwartige Zustand ist fol
gender: Er ist ein Mann von gute~ Korperbau, gut genahrt, die 
rechte Han~ ist ganzlich gelahmt, das rechte B ein wenig be
wegungsfahlg. Er sieht und hort gut; die Zunge geht nach 
rechts. Die selbstanclige Sprache ist paraphatiscL, dennoch kall;n 
man manche Worter verstehen. Seinen N amen, Gebete, d1e 
Wochentage und Zahlen spricht er richtig. Einzelne Worter 
wiederholt er gut, und die um so besser, je weniger Silben das 
Wort enthalt; schon weit schwieriger Satze. Das ]aute Lesen 
ist paraphatisch (Lauteparalexie), Zahlen liesst er weit besser, als 
die Schrift.. Mit der linken Hand schreibt er selbstandig, das 
Schreiben nach Diktat und das Kopieren sind beibehalten (von 
der Fahigkeit der rechten H.and war es unmoglich, sich zu iiber
zeugen , wegen Lahmung derselben.) Der Kranke ist psychisch 
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deprimirt und zum W einen geneigt. Die Erforschung der 
Intellig~nz nach Briegers Schema gab folgendes Resultat.*) D~e 
Percept10n und Assoziation sind regelmassig. Das Gedacbtms 
hinsichtlich frùherer Fakte ist beibehalten. Das Gedachtnis hin
sichtlich von Eindrùcken des Gesichts, Gehors, Gefùhls, Gernche~, 
Geschmackes und der Schmerzen, wie auch von Eindrùcken, d1e 
er durch Bewegungen des eigenen Korpers erhalt, ist regel
r echt. Di e N achahmung ist erhalten, der Kranke pfeift eine ge
horte Melodie, wiederholt Klange, Bewegungen und kopiert ganz 
gut. Die Wiederbolung der Worter, besonder:l wenn sie aus 
einigen Silben bestehen, ist verandert. Intellectualprozesse, 
welche durch die innerliche Assoziation statt:fìnden, verlaufen 
regelmassig, mit Ausnahme der beschriebenen Veranderungen 
beim Sprechen und Schreiben. Die identische Erkennung ohne 
Gebrauch der Sprache ist regelmassig: der Kranke sucht abu
liche geometriscbe Figuren aus, erkennt bei geschlossenen Augen 
Gleichheit ihrer Formen n. s. w. Dies bezieht sich auch auf die 

prach e, wenn wir z. B. fragen , ob es dieser oder jener Gegen
stand, dieser oder jener Laut sei. W as die Verwandlung der 
Sinneseindrùcke im Begri:ff der Sprache anbelangt, so :fìnden wir 
V eranderungen, denn der Kranke kann den Sinneseindrti.cken oft 
nicht N amen geben ; dies bezieht sich weniger auf die Buchstaben, 
welche nicht schl echt nennt. Die Namen von Gegenstii.nclen 
scbeint er besser zu schreiben, als zu nennen. Kombinationen 
g schehen in regelmii.ssiger W eise. 

Von pathologischen Erscheinungen, welche wir beim Kranken 
fanden , war die wichtigste die P araphas.ie im Sprechen uncl 
L sen, bei gewisser Abscbwachung der 'l'hatigkeit cles Gehor
zentrums. vVir batten hier al so hauptsachlich mit der amnestischen 
Dysphasie zu thun. Ei.ne F orm dieser Art kann man keineswegs 
in irgencl einem bekanuten Schema :finclen. Die. er Fall ware 
wohl der L eitungsspmchlosigkeit Lichtheims noch aro nacbsten. 
W.ir rklaren uns denselben folg~ndermaassen. Die primiire 
anatomisch e Verancl erung cles motori chen und sensorischen 
Z ntrums verursach te die funktionell e Ab chwachung der 'l' biitig
keit des motorischen Gediichtniszentrums, weil es aJl in anf den 
Gefi.ihlsreiz wirkte ( chr iben nn.ch Diktat, Moo-lichkeit des 
Wiederholens), wie auch di e Absehwachung de Geborg diicht
nisses, welche sich darin zeigt, dass der Kranke seinen Sinnes-
indriicken oft nicht den Nam en zu geben wusste, class er den be

ze'chnet en Gegenstancl besser ~cbreiben a] s nennen konn te (Ge
sichtsreiz), dass er endli ch einzelne Worter leichter wiederholte 
oder las, al s Sa.tze. - Der beschri eb ne F all begrttndet clie oben 
angegebene Meinung, dass zur Erkennung eines gewis. en Fall3 
von Apha ie clie bi. jetzt existierenden Sch emate nicht aus
reichend sind, da, wir sel ten darin diese oder jene von nns ge
suchte Form :finden, so mitssen wir auch jeclesmal eine grttncl-

*J Da wir di e A phasien al s ein e teilweise Storung d es Ged~cbtni ss.es, 
also der Intelligenz, d.n sehen, so oll t n solche Forschungen womoghch 
bei j eòem Fall stattHnd en . 
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liche Analyse durchfiihren, indem wir die funktionellen Er
sch einungen eifrig beriicksich tigen, welohe die anfangliche orga
n isch e V eranderung eines gewissen Zentrums am meisten 
maskieren. 

Einen mehr weniger ahnlichen Fall von Paraphasie, nur in 
weit geringerem Grade, da er allein einzelne Laute anbelangte, 
hatten wir in folgender Beobach tung. Johann J ., 47 J ahre alt, 
ttberstand im November 1893 die Influenza, wobei die Sprache 
wahrend cles starken Hustenanfalls sich veri:\.mlerte und fiir die 
Umgebung ganzlich unverstandlich wurde, hauptsachlich zufolge 
der Lauteveranderung. Das. elbe betraf das laute Lesen. Das 
Verstandnis der Sprache und der Schrift blieb r egelmassig. Beim 
Schreiben liess er oft Laut aus . Dieser Stand :fing allmahlig 
an, sich zu verbessern, und eine unbedeuteude Schwierigkeit b eim 
Sprechen zu Ende cles J ahres 1894 b estand allein in der schwereu 
Aussprach e der Zischlaute. Der Kranke erwahnte, dass er in 
den ersten drei Monaten nach dem Aufall eine Abschwachung 
des allgemeinen Gedachtnisses hatte. Geo-enwartig haben wir 
eiue unbedeuteude Abschwachuu o· d es Gedifchtnis~es hinsichtlich 
der Zahlen, iibrigens zeigen ùi~ B eobachtungen nach H.iegers 
Schema keine aucleren Storungen 

Das Stammeln geh ort, wie wir schon ol)en gesagt habeu , 
zu clen dysphati cheu ocler clysarthri;,;chon Storungen der Sprache. 
~Vir teilen es in <las organische, welches von ùeu Veranderung.en 
m clem Hirn unter der H.inùe abhangig ist, und in das funktw
nelle, welch es oben in den Einzelheiten beriicksichtigt wurcle. 
Vom Stammeln mùsste mn,n di.e fehlerhafLe Au.' sprache unter
. cheiclen, bei ùer die Sprache allein durch uuregelmassige Bilùung 
clie~:;es oder jenes J_,autes veruureiuigt wird, im Uebrigen rtber ganz 
verstandlich ist. Hinsichtlich der Entstolmngsgriinde teilen wir 
clie fehlerhafte Aus. prache ebenfalls in eine funktionelle, welche 
von der Nachlassigkeit seitens der Umgebuug, ocler von einem 
schlechten Vorbilcl wahrencl der Eutwiek lung der Sprache, _ocler 
auch vom schlechten Gehor abha.ug·io· ist un l in eine orgamsche 

. . f l o ' k ·- melst m o ge von V er anderuno·en i m Ar t ikulation . wer -zeuge. 
Wie oben angegeben, habe ~h 38 Falle ' Oll ::;tammeln un~ 

fehlerhafter AusAl)ra.che beobachtet (17 w., 21 m.). Wenn wu· 
clazu 4 Falle zahlen, welche sich mit Stottcrn oomplizierten (No. 26, 
No. 48, No. 7~ , No. 76), so hatten wir zu.·ammen 4:2 Falle 
(24 m., 18 w.) Unter den 42 Fallen o-ehurten 13 zum Stammeln , 
von. welchen 12 funktioneller, uncl l 

0

organischer (paralysis bul
b an s) Eut tehung waren, 29 clag gen zahlten zur fehlerl~afteu 
Ans~:;prache , vou welchen 28 funkt ioneller uncl l orgamscher 
(Lucke zwischen clen Zahnen) Entstehuno- waren. Von clen 13 
Fallen funktionellen Stammelns habc ich als Ursache notiert: 
Abschwachuug cles Wortgedachtnisses in Gestalt nachlstssender 
angeborener. Sprachlosigkeit uncl versr ateten phyRif)logischen 
Stammelns m 3 Fallen, ì er H.est aber war von uubekannter 
Entstehung (meist gab man in diesen F all.en als Ursache clen 
Fall auf den Kopf an) bei welchem ich Gelegenheit hatte: eine 



Von Dr. Ladislaus Oltns~ewsk i in Warschau. 77 

systematische Behandlung durchzufii.hren. Er betrifft Martin B. , 
9 Jahre alt, welchen Kollege Sielinslri mir ii.berwies. Er stammt 
aus einer Familie, die aus 7 korrekt sprechenden Kindern be
steh t. 1.\iit 2 Jahren :fing er an zu laufen. Die Sprache begann 
im 4. Jahre mit einigen unverstandlich gesprochenen W ortern. 
Erst vor einem halben J ahre :fing er an zu sprechen, ebenfalls 
unverstandlich. An dem Schadel cles Knaben, welcher gut ge
nahrt uncl von regelmassigem Korperbau ist, :finden wir Zeich en 
i.'tberstandener Rha chitis; di e N asen-Rachenhohle zeigt k eine Ver
anderungen. Das Verstandnis der Sprache ist volllrommen ; di e 
Wiederholung, wie auch das selbstandige Sprechen sind ganzli ch 
unverstancllich. Die Unter::mchung der Intelligenz zeigte keine 
aus&erordentliehen Storungen, ausser der Abschwachung d s vVo~·t
gedachtnisses. Das Stammeln bestancl in diesem Fall: l. 1m 
Mangel vieler L aute, wi e : sz, i, c, cz, dz, dz, un d auch in fol-

genclen Verwechslungen: a in ie, b in ~w p in f, l in r, 1 in 

Il . · l " . ~ ii . t . pt d . t B t t t sz 1n s, z oc er z m : c 111 , cz 1n , z 111 , z. . ans a r, c, • 
mroz (.B'rost) - mrùt:, poniedzialek (Montag) - foni talek, juz 
( ·chon) - juc, co (was) - to, lalka (Puppe) - larka, chleb 
(Brod) - chlew, czerwony (rot) - terwony u. s. w.; 2. in der 
Umstellung (albo l oderj - ablo), der Auslassung (j st [istl -
jet, st l l'l'ischl - tOì, wiem !ich w eiss] - iem) wio auch der 
ganzlichen Verstlimmelung der W orter, z. B. guzik (Knopf) = 
knstik, w ogrodzie (im Garten) = uhlotie, ciotka (Tante) = 
toskn., sufit (Zimmerd cke) = jufì.c n. s. w. Nach einigen W ochen 
lernte der Knabe alle Lauto richtig aussprechen mit Ausnahme 
rles l', ungeachtet clessen blieb dio Sprache fast eb nso unver
st~i.ndlich wie vorher. Erst nach viermonatlicher Bohancllung 
gelang s, ihn soweit zn bringen, dass di e V eranclerung einiger 
Laute hoch t selten vorkam, uncl die Sprache ganz verstandlich 
wurde. Er verliess die Anstalt in genii.gend vorbereitetem Zu
stancle zum B eginn cl s systematischen Vorschulunterricbts. I ch 
habe ihn in der meùic. Gesellschaft am 3. April 1895 vorg stellt. 
Erklarond mu ·s ich binznfilgen, dass im Verein m.it ll m Wort
stammeln w:ir auch di selben F ehler beim Le. en und chreiben 
hatten, welche im Verhaltnis zur Be. serung d r prache auch 
nachlie sen. 

Bei der Beobachtung dieses habe i h mich uberzeugt, da s 
die Sprache des stammelnden Knaben nicht immer dies lbe blieb, 
sonclern Verii.nclerungen unterlag. Bei der Erlernung der Laute, 
ehe sie den richtigen gleichkamen, b emerkte ich dieselben Ver
anclerungen (unter ancl rn z in j, z. B. Jan-zan, s in c, z. B. 
anstatt J ezus = J ezuc) wie auch di e Stufen der analogischen 

pracheb.ildung (Neigung zum Sprechen mit einzelnen W ortern 
ohn Endsilben, tark ausgepragte Abweichung von den Regeln 
der Sprachlehre u. s. w.), welche ich unter cl m Namen ~es 
physiologischen Stammelns in meiner oben erwahnten Arbe1t : 
, Von der Entwickelung der Sprache beim Kinde u. s. w." aus-

, 
< 
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fuhrlich beschrieben habe. Dies~ Beobacht ung zeigte auch, dass 
das m otorische Gedachtnis fti.r einzelne Laute weit fruher zuriick
kehrt als die Wiederholung oder die selbstandige Sprache, und 
das ~ Uebereinstimmung mit den obeu angegebeneu Grund
satzen der Sprachentwick elung. Dieser Fall, wie auch andere 
in fruheren Arbeiten angeg ebene, beweist, dass dieser in seineu 
Folgen so wichtige F ehler , da er die Kinder der lYioglichkeit 
ihrer geistigen Ausbildung beraubt, g anzlich zu den h·~ilbaren 
gehort. -

Das organische Stammelu b etraf Golda W., die 56 Jahre 
alt war. Sie erzahlt, dass sie bei frliherer G esundheit zu Anfang 
des J ahres 1895 nach einer Erkaltung eine allmahliche Schwierig
keit d er Sprach e verspiirte; nach 8 lYionaten kam die Schwierig
keit des Schluck ens hinzu und die Sprache ward immer mehr 
unverstandlich. Gegen wartig fan d man das Zittern und di e 
Arophie d er Zunge, im g eringeren Grade der Lippen, wie auch 
die Lahmung des Gaumens. 

Im K ehlkopf konnte man ausser Katarrh keine V eranderungen 
entdeck en. Die B ew egungen d er Zuno-e sind erschwert, was sich 
besonders beim Aussprechen d er vo~deren Zungengaumenlaute 
zeigt; in weit g eringer em Grade betrifft dies d ie Lippen. Die 
Sprache ist monoton , mit einem etwas n asalen Anklang, fast 
g anzlich unverstandlich. lYian erkannte paraly sis bulbaris. -

Von den 28 Fallen fehlerhafter Aussprach e funktioneller 
Entstehung muss man 23 d er Nachlassigkeit seitens der Um
gebung bei der Entwick elung der Sprache zuschreiben , bei. 2 
F allen war das schlechte Vorbild der Sprach e schuld und endhch 
bei dreien das schlechte Gehor. 

Die fehlerhafte Aussprache b ett·af am meist en den L aut S 
und die davon abgeleiteten, r, schon weniger l, wie auch g und 
k. Einer Andeutung verdienen 2 Falle von sigmatismus lam
bdoides (No. 14 und 25), wie auch folgender F all, welcher den 
Mangel der Laute k und g betrifft (gammacismus). Arthur H., 
15 J ahre alt, der einzige Sohn. Bis zu 2 J ahren sprach er gut i 
im Alter von 11/ 2 J ahren :fiel er, und vou dieser Zeit an fehlen 
ihm all~in die Laute k und g, welche er beim Sprechen auslasst. 

D1e fehlerhafte Aussprache wurde bei 11 Personen behandelt 
- be~ allen mit gutem Erfolg. -

Dm nasale Sprache, welche eigentlich zum Stammeln ~der 
zur fehlerhaften Aussprache gehort, zii.hlen wir, wie auch d1ese 
let~ter~n zu den dysphatischen oder dysartrischen Storungen. 
W H te1len si e allein aus praktischen Riicksichten mi t . Diese Storung 
te~en wir in die sogenannte geschlossea.e nasale Sprache (rhi~o
laha clausa) und die offene (rhinolalia aperta.) Die erstere 1st 
immer organischer N atur, und weil von der V erengung der 
Nasenrachenhohle abhangig, ist sie recht gut allen Kollegen be
kannt, die sich mit den Leiden dieser Hohle beschaftigen. Die 
zweite, als die wichtigste fur diejenigen Aerzte, welche sich ~iir 
die Sprachstorungen interessieren, kann eine organische sem, 
meist vom Mangel des harten oder weichen Ga.umens, oder eine 
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funktionelle, infolge schlechter Sprachvorbilder oder Lahmung des 
weichen Gaumens, die oft noch uach Beseitigung der .sie be
gri.indenden Ursachen weiterbesteht, endlich kann sie von der 
angeborenen Sprachlosigkeit zuri.ickbleiben. Storungen der 
letzteren Kategorie glaube ich mit Recht angeborene nasale 
Sprache funktioneller Entstehung nenneu zu di.irfen. Sie begiunt 
mi t der friihesten Kiudheit un d bleibt in V erbindung mi t der 
uachlassenden Sprachlosigkeit, welche gewohnlich in diesen Fii.llen 
ins Stammeln i.ibergeht. Die gemeinschaftliche Existenz dieser 
beiden Storungen giebt uns die Vermutuug eines zwischen ihnen 
gemeinschaftlichen V erhii.ltnisses, welches, wie i eh denke, auf der 
Abhaugigkeit beider Fehler von einer gewissen Vernachlii.ssig ung 
der 'l'hatigkeit der Bewegungscentren abhangig ist, die sich oft 
mit der Abschwachung des Geistes verbindet. Eie angeborene 
nasale Sprache vereinigt sich nicht minder selten mi t dem Stottern, 
clessen Sitz wir in der psychomotorischen Gegend der Rinde 
, uchen, wie auch mi t Hirnlahmungen, die oft an die sogenannte 
Littlesche Krankheit erinneru. Hierher ziihlen wir unter andern 
folgende B eobachtung: Anastasia B., 20 Jahre alt, stammt aus 
einer F amilie, in welcher cler Vater infolge von Geisteskrankheiten 
tarb. Als neugeborenes Kincl war sie sehr klein ; in kurzer Zeit 

zeigten sich unfreiwillige Bewegungen an clen Gliedmassen und 
im Gesicht. Sie fing ehr spat an zu laufen, denn erst im 5. 
J ah re un d das allein mi t Hulfe der Umgebung. In dieser Zeit 
begann auch die Sprache, die gleich zu Anfang nasaler Art und 
stammelnd war, verbunden mit einer Stockung (Wiirgen, Heraus
pressung) der Stimme (Stottern in der Form der spastischen 
Aphonie). Dieses Stammeln fing an, sehr langsam nachzulassen, 
indem es sich jetzt auf die fehlerhafte Aussprache der Laute v 
und l beschrankt, die nasale Sprache aber und die Stockungen 
(Herauspressung) sind in demselben Grade bis jetzt geblieben. 
Sie ist von gutem Korperbau und gut genabrt, die geistige Ent
wickelung ist schwach. Auf den ersten Blick bemerkt man, 
ausser der stark ausgepragten nasalen Sprache und Stockung 
(Herauspressung) der Stimme, eine oftere Oeffnung des Mundes, 
unfreiwillige Bewegungen in den Gesichtsmuskeln und Wendungen 
des Kopfes, beide oft von der R ede unabhii.ngig. Die Bewegungen 
der oberen Gliedmassen, wie anch der Gang sind ataktisch. Die 
Sehnenreflexe sind verstiirkt. 

Die rechte Halfte des Korpers ist abgeschwii.cht, auch die 
B ewegungen der Zunge nach rechts sind vernachlii.ssigt. In der 
Nasen-Rachenhohle ist eine leichte Hypertrophie der unteren 
Muscheln. Der weiche Gaumen geht bei der Phonation regel
mii.ssig in die Hohe. Der Kehlkopfspiegel zeigt beim Hervor
bringen der Stimme eine leichte Zusammenzwii.ngung der Stimm
bii.nderseiten. Die Stimme der Kranken zeigt einen hohen Grad 
von Herausspressung, besonders bei jeder Art von Erschi.itterungen, 
(Emotionen), was im Verein mit der nasalen Sprache ihre Sprache 
schwer verstandlich macht. Diese Kranke war in einigen Mo
naten ganzlich geheilt. 
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B ei allen Fallen der angeborenen nasalen Sprache, wi 
uberhaupt bei der nasalen Sprache funktioneller Entstehung, 
schliesst der weiche Gaumen nicht ganz dicht die Nasen-Rachen
hohle, obgleich er bei der Hervorbringung der L aute sich ge
ni.igend in die H ehe h ebt, sondern lasst eiuen mehr oder weniger 
bedeutenden Zwischenraum von der hinteren Oberflache cles 
weichen Gaumens und der hinteren Rachenwand, den man mit 
Hilfe eines Iustruments von Gutzmann leicht kontrolieren und 
prazis ausmessen kann:~) W enn wir in Anbetracht nehmen, 
dass dieser F ehler, der zur Kategorie der Rhinolalia aperta ge
hort, ausser dem N asalklang di e Bildung vieler L aute unmoglich 
macht, werden wir leicht begreifen, dass er die Sprache fast 
unverstancllich fùr die Umgebung macht, und zur V rnachlassi
gung der Geistesentwick elung beitragt, indem er den Kindern 
den Beginn cles Unterrichts unmoglich macht. 

Die Heilung der angeboren en nasalen S]Jrache, wie i.tber
haupt die H eilung der Rhinolalia aparta, welche funktioneller 
Entstehung sind, b eruht auf der Anwendung der orthophoni:chen 
Gymnastik cles weichen Gaumens in Verbindung mit dem Gebrauch 
eines Han do bturators von G u t z m a n n. Er spielt hier eine 
wichtige R olle, denn erst ens r eizt er den weichen Gaumen 
mechanisch uncl gewohnt ausserdem den Kranken beim H ervor
briugen der Laute zur Ausstromung der Luft nicht durch die 
Nase, sondern durch den Mund. D en Obturator kaun man gleich
zeitig mi t dem faradisch en Strom anwenden. Auf Grund einiger 
frt.ther beschri ebenen Falle, wie auch cles nachsteh enden, bin ich 
der Meinung, class die angeborene nasale Sprach e, wie uberhaupt 
clie zur K ategorie Rhinolalia aperta gehorenden Storungeu heil
bar sind. I ch h abe mir erlaubt, mich etwas umstandlich er bei 
dieser F orm aufzuhalten, weil diese S torung, sowohl in Hiusicht 
der Pat hogenese, wie auch der Erkennuno·, n ich t nur bei uns, 
sondern auch im Auslande ganzlich ignor~rt wurde. -

I ch habe 5 Palle nasaler Sprache b eobachtet; wenn wir 
dazu 3 F alle in Verbindung mit Stottern (N. 10, 69 , 79) unl 
3 mit Stammeln hinzufi.tgen, so hatten wir zusammen 11 F alle 
(5. man~. , 6 weibl.) Von dieser Zahl gehorten 4 zur K at gori e 
rhmolaha clausa uml 7 zur rhinolalia aperta. Unter den 4 F allen 
der erst en Kategorie verschwand bei einem der mit tottern ver
bunden .war, die na~ale Sprache nach B eseitigung der aclenoidal~u 
V egetatwnen ganzhch. Von den 7 F allen der zweiten Kategon e 
gehorte~ 6 zur funktionellen nasalen Sprache und begleiteten in 
clen n;te1sten Fallen die nachlassende Sprachlosigkeit, und l Fall 
orgamscher Entstehung hing von dem angeborenen Mangel cles 
harten und weichen Gaumens ab. 

V o n clen 6 Fallen der funktionellen nasalen Sprache ha t te 
ich Gelegenheit, nur bei einem die Heilung durchzuft.thren. Er 
betraf Hedwig O. im Alter von 16 Jahren. Sie stammt aus einer 
gesunden Familie, die 7 korrekt sprechende Kinder zahlt. Das 

*) :Benanntes Instrument kann auch zur Kontrole cler arztlichen 
Reaultate wi1hrend cler :Behancllung dienen . 
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Madchen fìng spii. t an zu sprechen, und zwar im 4. J ahre, da bei 
sehr undeutlich und gleich zu Anfang mit nasalem Anklang. 
Die Intelligenz war schon im frfihesten Alter gering, was sich 
auch jetzt leicht bemerkbar machte. Gegenwartig haben wir 
ausser dem sehr ausgepragten nasalen Anklange eine sehr undeut
lich e Aussprache vieler Laute, was die Sprache schwer ver
standlich macht. Nach 3 Monaten war die Kranke ganzlich 
geheilt, und der jetzt moglich gemachte Beginn der Geistes
bilclung verheisst clie besten Resultate. Ich habe sie in der 
medizinischen Gesellschaft am 30. 4. 95 vorgestellt . 

Der F all organischer nasaler Sprache, welcher den Mangel 
cles harten un d weichen Gaumens als U rsache hatte, betraf die 
sechsjahrige Helene B. Das Madchen fìng an im 3. J ah re unver
standlich zu sprechen. Gegenwartig ist die Sprache nasal und 
schwer verstandlich infolge des Mangels der E xplosivlaute p, t , 
d, k, g un d auch der V erwechslung d es s und der davo n abge
leiteten in eh. Ausser den Vokalen hatten folgende K onsonanten 
einen stark ausgepragten nasalen Anklang : f, w, m, n, r , l, j. 
Die Kranke wird sich der Behandlung unterwerfen. 

Zuletzt wenden wir uns zum S t o t t e r n un d P o lt e r n. 
Sie gehoren zu den dysphatischen Storungen. Wie ich oben 
bemerkte, habe ich 88 Falle beobachtet (72 m., 16 w.) ; wenn wir 
einen Fall beim Stammeln (N. 34) zuzahlen, so hatten wir zu
samm en 89 F alle (72 m. , 17 w.) 

Nachstehend folgen zwei Tabellen, und zwar: die Ursachen 
von den K ranken oder von den Angehorigen derselben selbst 
angegeben und das Alter , in welchem dieser F ehler entstand. 

Tabelle I . 

Ursache Schnelle 
Erblich- Ver- Nach- Sprache 

un be- Schreck. d. Ange-
kann t. keit. l etzung. ahmnng. horigen. 

23. 43. 10. 

l 
2. 

l 
6. 

l 
5. 

Tabelle II. 
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Bei de Tabellen erlautern di e Aetiologie d es Stotterns, . 
sind deshalb fur uns wichtig und verdienen eine besondere 
Beriicksichtigung. 

In der ersten Tabelle nimmt die Erblichkei t die wichtigste 
Stelle ein. Unter den 43 Fallen, welche sich in dieser Rubrik 
befinden, hatten wir 15 Falle der Erblichkeit von den Eltern 
(9 vom Vater, 6 von der Mutter), 12 von Verwandten, nervose 
Dispositien in der Familie in 16 Fallen (in 7 Fallen waren Hirn
leiden notiert). Auf ~ Falle der Erblichkeit seitens des Vaters, 
fand man ausserdem in l Fa.ll Scharlachfìeber (N r. 51); auf 
6 Falle der Erblichkeit seitens der Mutter war in l Fall die 
Nachahmung (Nr. 24); auf 12 Falle die Erblichkeit von den 
Verwandten - in 2 Fallen Verletzungen (Nr. 58 und 74) in 2 
Fallen Nachahmung (Nr. 62 und 68); end.lich auf 16 Falle ner
voser Dispositionen, in 2 Fallen Schreck (Nr. 4 und 10). 

In allen erwahnten ~~allen kommen die neben der Erblich
keit existierenden Ursachen, die sogenannten veranlassenden 
Momente, erst in zweiter Linie. 

Unter den in der Rubrik der Erblichkeit angefuhrten Be
obachtungen verdienen einer Erwahnung die seltenen Falle, in . 
welchen der Fehler auf die Kinder iibergegangen ist, ohne dass 
dieselben in irgend welchem Verhaltnis zur Familie standen. 
Viele Autoren nehmen nur solche Falle als erblich an, in andern 
dagegen halten si e fiir den Hauptmoment di e N achahmung. 
Hierher zahlen wir 2 folgende Beobachtungen: 

Le non K., 12 Jahre alt (N r. 7). Der Vater stotterte als er 
3 Jahre alt war, gegenwartig spricht er ganz gut. In der Familie 
sind 5 Kinder; er ist der vi erte der Reihe nach. Im Alter von 
2 Jahren bekam er Krampfe und von der Zeit an stottert er. 

Sigism un d D., 4 Jahre alt (N r. 58). Der Bruder des 
Vaters stottert, aber der Kleine hat ihn niemals gesehen. In 
der :E'amilie sind 3 Kinder, er ist der mittlere. Erst vor zwei 
Monaten fìng er an zu stottern, zwei Tage nach einem Fall vom 
holzernen Pferde. 

Diese Art Falle beweisen uns nur die Wichtigkeit des 
Erblichkeitsmoments, hindern aber durchaus nicht, auch viele 
andere Falle, in welchen wir nur dieses Moment fanden, zu der
selben Kategorie zu zahlen, abgesehen von der Existenz veran
lassender Momente, wie die Nachahmung, Verletzung u. s. w., 
und dies im Einverstandnis mit unserer Ansicht i.iber das Stottern, 
als einer funktionellen Neurose, ahnlich der Hysterie, Neurasthenie 
etc., bei denen die angeborene Disposition, also die Erblichkeit, 
die wichtigste Rolle spielt. 

Verletzung, eventuell Schreck, welche vom Publikum 
gemissbraucht und von den Aerzten oft, mit Misstrauen aufge
nommen wird, bildet auch zweifellos ohne jegliche hereditare 
Disposition ein wichtiges atiologisches Moment. In dieser 
Hinsicht notieren wir zwei Beobachtungen: . 

A. H., 16 Jahre alt (Nr. 3), der jungste in der Familie, d1e 
aus 7 korrekt sprechenden Kindern besteht. Bei vorhergehender 
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vollkororoener Gesundheit konnte er vor 3 Jahren nach einero 
Schlag auf den Kopf einen ganzen Tag nicht sprechen, und 
nachher fìng er in kurzer Zeit an zu stottern. 

Georg Z., 40 Jahre alt (Nr. 49): er war 4 Jahre, als ein 
holzernes Thor auf ihn fìel, und seit dieser Zeit stottert er. 

W as wir von der V erletzung gesagt ha ben, lasst si eh ganz
lich bei der Nachahroung oder der psychischen Ansteckung 
anwendP,n. Hierher zahlen wir folgende Beobachtungen, wo 
weder die Eltern, noch die Verwandten diesero Fehler unter
lagen. 

Adolf G., 11 Jahre alt (Nr. 13). Die Faroilie besteht aus 
5 K indern, er ist der vorletzte. Als er funf Jahre alt war, ver
kehrte er roit einem Stotterer und roit der Zeit stotterte er selbst. 

E dro un d G., 12 Jahre alt (Nr. 16). Iro Alter von 6 Jahren 
wurde er von der alteren Schwester ansteckt. 

S eh ij e G., 18 J ahre alt (N r . 20). Der Jungste einer aus 
funf Kindern bestehenden Familie, fing an iro 10. Jabre zu 
stottern, indem er vom alteren Bruder angesteckt wurde. 

Re gin e S, 23 Jahre alt (N r. 38). Sie stottert von klein 
auf; die Ansteckung karo voro alteren Bruder. 

B., 28 J abre alt (Nr. 56). Er stottert von Kindheit an; 
in den ersten 4 Lebensjahren verlrebrte er mit einero Stotterer. 

In der Reibe der veranlassenden Momente ist noch, wie 
wir dies in der 'l'a belle sehen, bei 5 Fallen di e s c h n e 11 e 
Sprac h e der Angehorigen notiert. 

Dem andern disponierenden M oro ente - clero Alter - ist 
Tabelle II gewidmet. Wie bekannt, fallt clas Stottern aro 
meisten in die Zeit der Entwickelung der Sprache, scbon weit 
:-:el tener wahrencl des Zahnwechsels und der Geschlechtsreife. 
Wenn wir in dieser Tabelle Umschau halten, fìnden wir, 
dass nach Zuzithlung der Falle cles Stotterns zwischen d ero 
2.-6. Lebensjahre mit den Fallen desselben in der Kindheit, 
der grosste Teil aller Falle cles Stotterns auf die Zeit der Bildung 
der Sprache fallt. Es bleiben uns noch 2 Falle zur Erlauterung 
ubrig, in welchen das Stottern spater entstand, und zwar im 
:ll. und 24. L ebensjahre. Der erste Fall bezog sich auf Anna 
S., im Alter von 21 Jahren (Nr. 79). Die Grossmutter unterlag 
n ach der Geburt einer Geistesstorung. In der Faroilie sind 9 
1\inder, sie ist die 4. Im 2. Jahre fìng sie an zu gehen und 
im 4. zu sprechen. Iro 5. J ahre soll sie den Typhus uberstanden 
haben, und seit dieser Zeit bemerkte man das Nachschleifen der 
Fi.tsse un d ein Zittern in den Extremitaten; allmahlig besserte 
sich der Gang. Seit 5 Monaten fing sie an zu stottern. Gegen
wartig ist ihr Zustand folgender: di e Kranke ist in geistiger 
Hinsicht wenig entwickelt; das Gedachtnis ·und die Perzeption 
sind erhalten, die Kombination ist stark vernachlassigt. Der 

aumen ist hoch, die Sprache hat einen nasalen Klang. Alle 
Bewegungen, welche die Kranke ausfiihrt, sind ungeschickt, der 
Gang schwankend ; in den Muskeln treten von Zeit zu Zeit u~
willktirliche Bewegungen hervor. In c1iesem Falle hatten Wlr 
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ueben der neuropathischen Disposition in der Familie schon 
gewisse existierende V eranderungen in der psychomotorischen 
Sphare, welche, wie wir wissen, sich o oft o mi t deom Stottern ver
wickeln. Der 2. Fall betraf den 25Jahngen Pmkus W. (89). 
Er stammt aus einer Familie, in welcher eine Tante stottert. 
Bei volliger Gesundheit fìng er v or einem J ahre an zu Stottern, 
uachdem er einen Monat vorher einen Schlag auf den Kopf mit 
eiuem Stock erhalten hatte. Bei der existierenden Disposition 
war hier di e V erletzung der veranlassende Moment. 

In Hinsicht auf die falsche Ansicht, die im Publikum ver
breitet ist, als ob mit den Jahren das Stottern von selbst 
schwande, fuhre ich eine Familie an, aus der 65jahrigen Mutter 
und der 70jahrigen Tante bestehend, welche bis zum gegen
wartigen Augenblick diesem Fehler unterliegen. 

Auf 89 Falle cles Stotterns notierte ich in 10 Verander
ungen im Kehlkopfe und der N asenrachen h o hle. Sie 
bezogen sich hauptsachlich auf langwierigen Katarrh, und ausser
dem verursachten adenoide W ucherungen in einem Fall di e nasale 
Sprache, welche nach Entfernung derselben schwand. 

Wir gehen jetzt zu den Typen d es Stotterns und d en 
Forme n desselben uber. 

Auf 80 Falle beobachtete ich: 
reine Formen: 

von Atmungsstottern 4 
von Stimmstottern 13 
von Artikulationsstottern 5 

gemischte F ormen: 
als Stimm- und Artiknlationsstottern 16 
als Stimm- und Atmungr;stottern . 9 
als Artilmlations- und Atmungsstottern 11 
als Stimm-Artikulations- und Atmungsstottern . o 29 
nicht feststellbare Formen infolge der Abneigung 

zum Sprech en 2 
zusammen 89 

Aus clieser Zusammenstellung sehen wir, dass besonclers clie 
reinen Atmungsformen di e seltensten sin d; am haufìgsten sin d 
die gemischten . 

. An~ 4 Falle von Atmungsstottern waren 3 von Artikulations~ 
Expn·atwnsstottem (N. 2, 23, 41) und oeiner von Krampf be: 
Einatmungen uncl Artikulations-Expirationsstottern (N. 31). Bel 
der F orm cles Stimmstotterns hatten wir, wie in fruheren J ahren 
die V erbindung von anhaltenùem Krampf mi t unterbrochenem, 
sel tener mit klonischem (N. 38), wie auch von unterbrochenem, 
mit scltwachem tonischem uncl klonischem. Bei clero Stimm
stottern mache ich auf die Unterschiedserkennung aufmerksam 
zwischen clem Artikulationsstottern der Selbstlaute, dem klonische~ 
Stimmstottern mit Beibehaltung cles Vokalklanges und dem Artl
kulationsexpirationsstottern bei den Vokalen. Als Uuterschieds
moment sind die Krampfe cles Halses beim klonischen Stimm-
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stottern, und der ganzliche Mangel der Krampfe in der .Mus
ktù atur, die zur Artikulation dient, beim artikulation-expl.rato
rischen Stottern. Embolophrasie fand ich in 8 Fallen von St1mm
stottern. Beim Artikulationsstottern trat oft spasmus expulsans 
linguae auf, und in einem Fall, der zu den gemischten ~orme~ 
gehorte, (N. 52) hatten wir die nasale Sprache, hauptsachhch b.el 
Explosivlauten, die vom Krampf des weichen Gaumens abhang1g 
werden und die Schliessung desselben verhinderten. Selbst
verstandlich verschwand die nasale Sprache nach der Heilung 
des Stotterns. 

B eg l eite rs chein ung e n (Mitbewegungen), also krampf
ar tige Vorgange ausserhalb des Artikulationsapparates, beobachtete 
ich in 12 F allen: l. Schwenkungen des ganzen Korpers nach 
rechts (N r. 4); 2. unruhige Bewegungen der Extremitaten (N r. 11); 
Augenzwinkern (Nr. 31); 3. unruhige Bewegungen in der recht
seitigen unteren Extremitat (Nr. 14) ; 5. Blinzeln mit den Augen
lidern (Nr. 39); 6. unruhige Bewegungen in den Extremitaten 
(Nr. 36); 7. Augenzwinkern, (Nr. 49); 8. W endung des Korpers 
nach rechts, Augenzwinkern, Aufstampfen des rechten Fusses, 
unruhige Bewegtmgen in den Extremitaten (Nr. 50); 9. W endung 
d es Korpers nach rechts (N r. 53); 10. Schwenkungen mi t dem 
ganzen Korper, unruhige Bewegungen in den oberen Extremitaten 
(N r. 54); 11. Hin- und Herwalzen mi t dem ganzen Rumpf nach 
rechts (Nr. 67); 12. Aufstampfen mit dem rechten Fuss, unruhige 
Bewegungen in der rechten Hiilfte des Korpers (Nr. 87). . 

In den angeftthrten 89 F allen des Stotterns hatten w1r 
3 Falle von nasaler Sprache Nr. 10, 69, 79) und 4 F alle fehler
hafter Aussprache (Nr. 26, 48, 72, 76). 

Die reine individuelle Behandlung bei den Typen der 
Formen des Stotterns, wie auch der psychischen Disposition des 
Kranken, erga h, wie auch in vergangenen J ahren, sehr gute 
Resultate. Von den angefuhrten 89 unterwarfen sich der 
Behandlung 19 P ersonen ; von denen, die sich im vorigen J ahre 
ev. vor 2 J ahren gemeldet hatten 4, zusammen 23 Personen i 
von diesen war bei 18 Personen die Behandlung ganzlich vollendet 
1md alle waren geheilt, mit Ausnahme einer, die eine bedeutende 
Besserung erfuhr. 

Einen Fall d es Polterns, den ich in diesem J ahre beobachtete, 
betraf den 8jahrigen Felix M. Er stammt aus einer Familie, 
in der 2 korrekt sprechende Kinder sind. Wie dies gewobnlich 
beim Poltern der Fall ist, sprach der Knabe ganz gut, wenn er 
sich darum bemtthte, beim unaufmerksamen Sprechen dagegen, 
infolge der zu schnellen Tempos und der hieraus folgenden 
Auslassung .von Silben, W ortern etc., war die Spracbe ganzlich 
un verstandhch. 

Bei der Durchsicht des casuistischen Materials der Sprach
storungen, das bis zum Juli 1895 aus 411 .Fallen besteht, zeigte 
es sich, dass der grosste Teil , und zwar 251 Falle, auf das Stottern 
kommt, der R est zerfallt folgendermassen: Stammeln un d febler
hafte Au. sprache 7 4, Spraohlosigkeit 66, nasale Sprache 15, 
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Poltern 5*) Die verhaltnismassig kleinste Ka~egorie b~dete die 
Sprachlosigkeit bei Erwachsenen (9 Fal~e), w1e auch dw nasale 
Sprache VOJ? Mangel des harten _und ~elChen Gaumens (4 Falle). 
Die erste b1etet dem Arzt, der slCh m1t den Sprachstorungen be
schaftigt, ein uberaus interessantes Material, sowohl in Hinsicht 
auf die Moglichkeit des Feststellens, in welchem Mass diese oder 
jene Form eine grossere oder kleinere Hoffnung zur Heilung 
gewahrt, wie auch auf die Erkennung, da sich viele zweifelhafte 
Erscheinungen des klinischen Bildes der Sprachlosigkeit allein 
dureh eine aushi.hrliche Analyse einer grossen Zahl beobachteter 
Falle deuten lassen. Ich glaube nicht, dass die nasale Sprache 
infolge vom Mangel des harten und weichen Gaumens bei uns 
seltener ware, als anderswo. Es ist moglich, dass die bisherige 
Gleichgultigkeit in dieser Richtung seitens der Kollegeu in der 
Resultatlosigkeit der chirurgischen Bemuhungen selbt liegt, welche 
ohne gleiohzeitige Anwendung der ortophonischen Gymnastik 
bleiben. Heute, wo Hunderte solcher Kranke in Deut chland 
sich mit dem besten Erfolg kurieren lassen, bin ioh der Meinung, 
dass auch bei uns die Heilung dieser schrecklichen V erstiimmelung 
an der Tagesordnung sein sollte. 

Auf diese beiden Kategorien von Kranken erlaube ich mir 
die Aufmerksamkeit der geehrten Kollegen zu richten, sowohl 
im Interesse der Kranken selbst, als auch des Fortschritts unserer 
Wissenschaft auf dem Gebiete der Sprachstorungen.•:·*) 

Al • .l 

Ueber die Bedeutung e1mger Erkrankungen der oberen 
Luftwege fli r den kindlichen Organismus. 

(Nach einem am 18. Dezember 1895 im Bremisch n Lehrerverein gehalteneu 
Vortrag.J 

Von Dr. Ernst Winckler-Bremen. 

Da Deutschland wohl noch weit davon entfernt ist, fti.r 
seine Schulen eine arztliche Aufsicht einzufiihren, welche die 
Durchfuhrung aUer die Schulhygienen betreffenden Fragen i.tber
wacht und hierbei ratend und unterstittzend den Lehrern zur 
Seite steht, so sind eine Reihe von Kenntnissen aus dem Gebiete 
der arztliohen Wissenschaft fur den P adagogen durchaus wunschens
wert, um ihn iu Stand zu setzen, bei den ihm unterstellten 
Kindern seine Thatigkeit stets nutzbringend entfalten zu konnen. 
Unter diesen Kenntnissen werden diejenigen, vermoge welcher 
der Pii.dagoge rechtzeitig gewisse Erkrankungen der o bere n Luft
wege bei den Kindern wurdigen kanu, ihm nicht selten die 
Freude bereiten, bei einer vorher langsamen und mangelhaft n 

*) Wenn wir die Falle beriicksichtigen, bei denen ein Kranker zwei 
oder sogar manchmal drei Fehler hatte, so vergrossert sich die oben an
gegebene Zahl wie folgt: Stottern 252, Stammeln mit fehlerhe. fter Aus
sprache 90, nasale Sprache 30, Sprachlosigkeit 66. 

**) Gegenwii.rtige Arbeit ist in der '~Tarschauer Mediz. Gesellschatt 
auf der Sitzung am 15. X. 95 vorgeleseu wordeu. 
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Entwickelung seiner Zoglinge einen Umschwung zum Besseren 
herbeigefiihrt zu ha ben. W enn i eh mir hier di e Aufgabe gestellt 
habe, ilber die Bedeutung einiger Erkrankungen der oberen 
Luftwege filr den kindlichen Organismus zu referieren, so kéinnen 
aus diesem ausserst umfangreichen Kapitel der Pathologie nur 
di e Hauptpunkte beriihrt werden. V or alle m liegt es mir daran, 
auf diejenigen Erkrankungen hinzuweisen, welche der Padagoge 
selbst bei genauerer Beobachtung seiner Zéiglinge zu erkennen 
vermag, und die Folgezustande hervorzuheben, welche bei Ver
nachlassigung dieser Erkrankungen mehr oder minder haufig ein
treten. Im wesentlichen habe ich dabei diejenigen Erkrankungen 
i m Si nn e, bei welchen der normale W eg fùr di e Atmungsluft, 
welcher dnrch die N ase zu fiihren ha t, verlegt bezw. ganzlich 
aufgehoben ist. Da das Hindernis bei Kindern sehr haufig nicht 
nur in der Nasa selbst, sondern auch weiter rùckwarts, so habe 
ich mein Thema in mitgeteilter Form gewahlt. Gleichzeitig 
geschah dies auch aus dem Grunde, weil ein V erstandnis fiir 
di e N asenaffektionen unméiglich ist, wenn der Zusammenhang 
der Nasa mit den Nachbarorganen sowie mit allen Teilen, die 
zu den oberen Luftungen gehéiren, ausser Acht gelassen wird. 

Durch einige anatomische Vorbemerkungen und die Dar
legung der Art und Weise, in welcher die oberen Luftwege in 
der Norm zu funktionieren haben, wird dies leicht zu veran
schaulichen sein. 

Dass wir sowohl durch den Mund wie durch di e N ase atmen 
kéinnen, und dass wir die Mundatmung stets beirn Sprechen ~d 
Singen benutzen, um durch kurze, schnelle Einatmungen . die 
fùr die gen. Thatigheiten erforderliche, mehr oder wemger 
kontinuierlich austretende Luftstromung zur V erfugung zu ha ben, 
wahrend wir sonst normaler W eisa nur durch di e N ase atmen 
sollen, ist bekannt. Hieraus ergiebt sich, dass zwischen ~en 
beiden Eingangspforten fur die Luft - M un d und N ase - eme 
Verbindung bestehen muss. Dieselbe liegt hinter dem :weic~en 
Gaumen - dem s. g. Gaumensegel -, einer sehr srunre1eh 
augeordneten Muskelplatte, deren tadellose Funktion sowohl fur 
den W ohlklang der Sprache, als auch filr die Horfahigkeit. des 
betreffenden Tndividuums von grosser Bedeutung ist. Hruter 
dem Gaumensegel liegt der Rachen, welcher wie der Luftschorn
stein eines Dampfschiffes die Kommunikation zwischen Kehlkopf 
un d N a e herstellt, un d der hinter dem Kehlkopf sich nach ab
warts in die Speiserohre fort setzt. Der l'eil des Rachens, welcher 
héiher als der harte und weiche Gaumen im Kopfe liegt, ist der 
N asenrachenraum. Letzterer fiihrt n un nicht allein in die N ase, 
ondern kommuniziert auch durch die s. g. Ohrtrompeten, der~n 

Miindungen sich an seinen Seitenwanden befinden, beiderse1ts 
mi t dem betreffenden Mittelohr. Die Muskeln des Gaumensegels 
kéinnen diese Miindung der Ohrtrompete offnen und schliessen. 
Hierbei wird das fiir die Spannung des Trommelfells und der 
Gehéirknochelchen erforderliche Luftquantum jedes :Mal nach 
Bedarf aus der durch die Nase eingeatmeten Luftmenge ent-

l 
1 
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nommen und so die normale Ventilation der Paukenhohle besorgt. 
- ein Vorgang, der sich gewohnlich ganz automatisch vollzieht. 

Bereits aus diesen Andeutungen geht hervor, dass Erkran
kungen des Racbens durch die Speiserohre den Digestionstractus 
und durch die Ohrtrompete das Gehororgan in Mitleidenschaft 
ziehen konnen. Ebenso folgt aus ihnen, das~ Rachena:ffektionen 
an eh fttr den Kehlkopf un d d essen direkte V erlangerung nach 
abwarts nicht gleichgiiltig sind, namentlich im Kindesalter, in 
welchem die gen. Teile sehr nahe bei einander liegen. Und 
dies trifft auch in der That in sehr vielen Fallen zu. Bei einer 
Reihe von Kindern haben gewisse Erkrankungen des Rachens 
di e N eigung, nach abwarts in den Kehlkopf und di e Luft
rohre zu ziehen. Sie veranlassen Heiserkeit, Husten und Brust
katarrhe. Es stellen sich im Kehlkopfeingang, namentlich wenn 
das Kind im Bett liegt, plotzlich Schwellungen der s. g. Taschen
bander ein, und konnen diese Anfalle von rauhem, heisern Husteu 
mit Erstickungsnot hervorrufen. Hau:fig ist bei diesen Kindern 
ein steter Reiz zum Rausperu, zuweilen auch ein trockener Reiz-, 
Bell- und Briillhusten vorhanden. - Erscheinungen, die nichli 
selten als Keuchhusten gedeutet werden. Dass bei derartigen 
Reizen die Stimmbander leiden miissen, ist nicht wunderbar. 
Sie fiihren zu Parese der Stimmbander, R otung und Ver
dickung derselben, zuweilen zur Bildung von kleinen Knotchen 
und kann dadurch bei Kindern der Grund zu einer dauernden 
Heiserkeit gelegt werden. Durch dieselben Reize kann sich an 
der hinteren Kehlkopfwand eine V erdickung der Schleimhaut 
herausbilden, welche die Stimmbildung erschwert und schon 
fruhzeitig die Kinder zu dem s. g. Kehlkopfdriicken verleitet. 
Nicht selten neigen solche Kinder zu hau:figen Luftrohren- und: 
katarrhalischen Lungenentziindungen, ja selbst mit Brustfell
entziindungen, und wollen alle angewandtenMittel undAbhartungs
kuren in See- und Solbadern nichts fruchten. 

Diesem Uebelstande kann man im Kindesalter noch abhelfen 
und vorbeugen, wenn man friibzeitig den Gebilden, welche im 
Rachen vorkommen, seine Aufmerksamkeit schenkt. 

Der ganze Rachen mitsamt dem Gaumensegel und dem 
Zungengrunde ist mit einem sehr dichten Lymphgefassnetz aus
gestattet, welches an bestimmten Stellen: dem Zungengrund, an 
beiden Seiten des Gaumensegels, an den Miindungen der Ohr
trompeten, am Nasenrachendach, zuweilen aucb an den Seiten 
wanden wie der hinteren W an d d es Rachens sich zu grosseren 
Schichten lymphatischer Substanz anhauft. J edem gelau:fig sin di 
diese Anhaufungen als die bekannten Gaumenmandeln, abuliche 
Gebilde sind auch die iibrigen, welche man als Zungen-: Tuben
und Rachenmandel bezeichnet. Alle 9 Mandeln zusammen bildeu. 
den s. g. ~ aldeyer' schen Ring, welchem die Aufgabe zuerteilt 
ist, schadhche Substanzen, bes. schadliche Keime, welche ~. B. 
durch die Atmnng in diese Gegend eingefuhrt werden, zu ver
nichten, - eine Aufgabe, welcher dieser Ring nur so lange ge
wachsen ist, als die lymphatische Driisensubstanz ordnungsgemass 
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·di e zur V ernichtung der Keime erforderlichen weissen Blut
korperchen ausscheidet. Sobald eines dieser Gebilde erkrankt, 
ist die Thatigkeit cles Ringes gestort, da bei dem innigen Connex 
der Gebilde die benachbarte lymphatische Substanz sogleich in 
den Krankheitsprozess verwickelt wird, wenn letzterer anch zu
meist nur der Art ist, dass eine starkere Absonderung der weissen 
Blutkorperchen und dadurch vermehrte Secret-und Sohleimbildung 
stattfindet. Geht die Erkrankung an dem betreffenden Gebiete 
vollkommen zuriick, so tritt auch eine vollstandige Restitution 
.cles ganzen Ringes ein. Ist dies nicht der Fall- und das geschieht 
im Kindesalter sehr haufig - so bietet das erkrankte Gebilde 
durch die eigenartige Formveranderung, welche es nach Ablauf 
cles entziindli.chen Stadiums annimmt, fiir schadliche Keime und 
.Spaltpilze sehr willkommene Aufenthaltsorte. Es entstehen dann 
V ertiefungen un d Buchten, in denen si eh Mikroorganismt:ln aller 
Art leicht ansiedeln. Die Folge davon ist , dass in dieser Substanz 
fortwahrend eine schleichende Entziindung unterhalten wird, die 
bei Gelegenheit oft mehrmals cles J ahres zu starkeren Reiz
er:o;cheinungen Anlass giebt. Es heisst dann, das Kind hat schon 
wieder seine l\1andelentziindung. 

Wahrend dieses Zustandes wird das eigentliche lymphatische 
Gewebe mehr und mehr unbrauchbar und schliesslich vernichtet. 
Es wird durch Bindegewebe ersetzt, welches die Mandel iiber
massig vergrossert und zu weiteren Storungen Anlass giebt. 
Die benachbarte lymphatische Substanz bleibt unter diesen Ver
haltnissen selbstredend auch stets im Zustande einer chronischen 
Reizung, welche sich, wie oben mitgeteilt, in vielen Fallen nicht 
allein auf den Rachen beschrankt, sondern nach abwarts geht 
und so zu den Entziindungen in den tieferen Abschnitten der 
Atmungswege fiihrt. Eine weitere Gefahr der unbrauchbar ge
wordenen Mandeln besteht darin, dass von ihnen aus unter 
gewissen Umstànden der ganze Organismu infiziert werden 
kann - ein Vorgang, welcher nicht nur bei der Diphterie, 
sondern auch bei einigen andern Infektionskrankheiten stattfindet. 

Die lymphatische Substanz kann aber nicht allein in der 
oben mitgeteilten Art hyperplasti eh nnd unbrauchbar werden, 
sondern sie kann in diesem Zustande oder mit der Anlage zu 
tibermassiger Hyperplasie bereits von den Neugeborenen mit zur 
W el t gebracht werden. 2 der gen. lymphatischen Gebilde kommen 
hierbei besonders in Betracht: Die Gaumenmandeln und die 
Rachenmandel. 

Auf beide Gebilde muss man bei Kindern friihzeitig seine 
Aufmerksamkeit richten. Erstere sind zu sehen, wenn man da. 
Kind den Mund offnen lasst und seine Zunge niederdriickt. 
Die Beschwerden einer Hyperplasie der Rachenmandel sind nach 
den anatomischen Vorbemerkungen leicht abzuleiten. Ist der 
ganze Nasenrachenraum durch das Gebilde ausgeflùlt, so wird 
di e N asenatmung nicht mogli eh sei n un d infolgedessen wird 
auch eine normale Ventilation der Paukenhohle nicht stattfinden. 
Die Kinder werden also nur oder vorzugsweise den M.und zum 
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Atmen benutzen, was leicht festzustellen ist, w enn man ihnen 
den Mund zuhalt, un d si e dann zum Atmen durch di e N ase auf. 
fordert - einer Aufforderung, welcher sie in h ochgradigen F allen 
gar nicht, in m~der hoc~gradigen, nur mit Anstrengung und 
unter sehr deuthchem, pfe1fenden Gerausch nachkommen w erden. 
Sie werden ferner an Geh orsstorungen leiden, herabgesetzter H or
fahigkeit, Ohrenschmerzen, Ohrenlaufen. Erstere wird sich durch 
Priifung mit einer 'l'aschenuhr auch in gewissen Grenzen unschwer 
ermitteln lassen. 

Auf di e B edeutung dieser wichtigen Thatsache kann nicht 
genug hingewiesen und zu frilher B eachtung derselben ermahnt 
werden. Auch die Paclagogen milssen hier zum Heil ihrer Zog
linge mitwirken, w e nn si e eli e spateren Folgen der artiger V er
nachlassigung kennen. Haben doch unter den Individuen, welche 
spater an einer chronischen schweren Mittelohreiterung leiden, 
fast gegen 90 Proz. ihr Ohrleiden auf ein in der Jugencl vernach
lassigtes Rachen- bezw. N aseuleiden zurilckzufilhren ! 

Als drittes Kennzeichen kiime ausser der Mundatmung 
uncl der Gehorsstorung noch die charakteristische Veranderuug 
der Sprache in Betracht, auf clie ich spater zurilckkomme. 

Was die Haufigkeit cles Leidens anbetrifft, so kann man es 
hier im Norclen ungefahr bei 10 Proz. der Schulkinder vorfìnden. 

vV enn das Gebilde auch zur Zeit der I ubertat in vielen 
Fallen zuriickgehen kann und sich dann vorher zurilcl;:gebliebene 
und schwachliche Kinder zuweilen sehr schnell nnd auffallend 
entwickeln, besonders wenn bei ihrer leiblichen Pfiege kein Opfer 
gescheut ist, so ist dabei doch zu bedenken, dass auch unter 
diesen gttnstigen V rhaltnissen haufìg Storungen zurilekbleiben. 

Keinesfalls sollte dies Risiko bei d n Kindem abgewartet 
werden, filr deren Erhaltnng uncl Pi-lege materiell weniger Mittel 
clargebracht werden konnen. 

Die clen kindlichen Orgauismus schadigendem Folgen bei 
einer Vernachlassiguug hochgradiger Hyperpla.sie der Rachen
mandel fallen einesteils mit clem zusammen, was bereits ùber die 
abwarts steigenden Rach uerkrankungen gesagt ist, sie hangen 
aber andererseits aucb mit clero zusammen, was ttbeT die Er
krankung n der N ase auseinandergesetzt werclen soll. Die end
gttltige Wirkung einer dauernden Nasenverstopfung ist filr den 
kindlichen Organismus im wesentlichen clie gleiche -- mag das 
Hinclernis in oder hinter der N a se liegen. 

Di e Bedeutung einer freien N asenatmung filr d eu in der 
Entwickelung begriffen n Organismus wircl trotz aller Aus
einanclersetzungen noch vielfach zum Schaclen clerer, welche 
derselben nicht teilhaft sind, unterschatzt. 

Man geht von cler Ansicht aus, ein Schnupfen oder to k
schnupfen sei eine unschulclige Krankh eit, bei welcher der 
Organismus von ancl rn, vielleicht schacllichen Saften befreit wird. 

Solche Anschauungen lassen sich nur widerlegen, wenn man 
di e Anatomie un d Physiologie der N ase beri.tcksichtigt. 
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E s ist bekannt, dass die Nase aus zwei H ohlen besteht, 
welche durch eine Scheidewand vollkommen von einander getrennt, 
zwischen der Schadelhohle, der Augenhohle und der Mundhohle 
liegen. Durch die vorderen sichtbaren Naseno.ffnungen drangt 
di e Aussenluft in di e N ase ein un d ha t si e durch di e hinteren 
nicht sichtbaren Oeffnungen (Choanen) zu verlassen, um dann in 
den N asemachemaum un d w e iter abwarts in den Kehlkopf zu 
gelangen. Durch diese Kommunikationsoifuungen mi t dem Rachen 
ist von der N ase aus auch eine Passage nach der Speiserohre 
gegeben, die es ermoglicht , unter gewissen Umstanden einen 
Meuschen zu ernahren, die aber auch Nachteile mit sich bringt. Bei 
krankhaften Zustanden der N ase, namentlich eitrigen Prozessen in 
derselben, werden ch e in deu Rachen abfliessenden Sekrete oft 
zum Schaden cles Magens und Dige ·tionstractus verschluckt. Nach 
dieser Uebersicht ist eiu Bild uber K on:figuration jeder Nasen
halfte notig , da es si eh hier nicht umglattwandigeHohlraume handelt. 
J ed e N asenhalfte lasst si eh in ihrer Grundform mi t einem mathe
matischen Korper vergleichen, der aus einem geraden Prisma 
und einer Pyramide besteht. Die Pyramide entspricht ungefahr 
dem 'l'eil der N ase, welch r uber die Gesichtsebene vorspringt, 
das Prisma dem 'l'eile, der tiefer im Schadel liegt. Letzterer 
bietet eine ziemlich komplizierte Gestalt, da sich an ùer Aussen
wand cles Prisma's 3 iibereinanclerliegende, von vorn nach hinten 
vorlaufende Wlilste, welche seitlich eingerollt sincl, be:finden und 
da sich d ie prismatische H ohle an gewis en St llen in di e sie 
umgebenden Kuochen flaschenformi g ausstùlp t. Di Ausstulpungen 
heissen im Gegensatz zur H aupthuhl e : Nebenhuhlen. Sie fìnden 
sich im Oberkiefer, in clem Stirnbein, in dem Siebbein und K eil
bein. Der H aupth ohle gehoren die eingerollten Platten an, die roan 
Nasenmuscheln neunt, und eine untere, mit tlere und ob re unter-
suh eiùet . · 

Die Haupthohle wie die Nebenht1hlen sind mit einer Schleim
haut austapezier t, welche s. g . :E'limmerepithel tragt. Man ver
-teh t dan mter Zellen , wclche in feino llàrchen endigen. L etztere 

L't.ihren fort cluuernd eine nach dem Ausgange zu schwingen de 
B wegung aus, durch welche si sohadliche Stofi'e eliminieren 
k onnen. Zwischen mittl rer Muschel und Sch idewand sincl die 
E ndgrenzen der Riechnerv n zu fmden, vorn uuter der unteren 
l\Iuschel mundet ùer 'l'hrauennasenkanal in di H au1 thohl . In 
letztorer bringennun die als Muscheln bezeichn te ·w ·ul te, w lche 
alle mit einer dicken Schleimhaut ilberzogen sind, eine sehr 
wesentliche Verengerung d s H ohlrauroes zu staucle, und sehr 
leicht kann, wenn eine MuscheJ zu voluminOs wird, die P assage 
durch dieN ase verlegt werden. vVelchenZweokhat di e komplizierte 
Einrich tung ? Dieselbe ist notig, clamit die Nase die uns um
gebendo Autlsenluft filr nus re Lungen brauchbar mach n kann. 

Da der beschrieb ne Zusatz - die Mu cheln, die relativ 
kleine H aupthohle in eiu Labyrinth umwandeln , cl m die clùeim
haut sich ùberall anlegt, so wird letztere derart vergrOssert, da s 
s1 mit ihrem S cret di eingeatmet Luft, welche ftir uns re 
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Luftwege vi el zu trocken ware, nahezu vollkommen mi t W asser
dampf sattigt, zumal, da die Luft zu der Passage des Labyrinthes 
eine gewisse Zeit braucht. 

W as dies zu bedeuten ha t, kann jeder leicht an si eh selbst 
ausprobieren, indem er sich eine Zeitl ang nur der Mundatmung 
bedient. Sehr bald wird sich bei ihm ein lastiges Gefuhl der 
Trockenheit in Mund und Rachen einstellen. Die komplizierte 
Kon:figuration d es N aseninneren ha t a ber dadurch, dass si e den 
Durchtritt der Luft zu den abwarts gelegenen Abschnitten der 
Luftwege etwas h emmt, noch eine weitere Bedeutung. Die Nasen
schleimhaut ist mit sehr reichlichen Blutgefassnetzen ausgestattet, 
und diese geben der uber sie hinwegstromenden Aussenluft ein 
gewisses W armequantum mit. Dies ist fiir don Organismus ausserst 
wichtig, da in unserem Klima die uns umgebende Luft im V er
haltnis zur K orpertemperatur im allgemeinen viel zu kalt ist, 
um so von den Atmungsorganen ohne Schaden verwertet werden 
zu konnen. Haben wir z. B . eine Aussentemp ratur von - 18°, 
betragt al so die Temperatur-Di:fferenz der uns umgebenden Luft 
gegen die 37° C. der Blutwarme 550 so wird die I .. uft bei der 
Nasenatmung um gut 30° erwii.rmt. 'Ist die Di:fferenz zwischen 
Aussenluft und Blutwarme kleiner so ist auch die Erwarmung 
geringer. Das Verhal tnis zwischen' dieser Differenz (Aussenluft 
zur Blutwarme) und der Warmeabgabe der Nasenhohlen an die 
Einatmungsluft ist ein ganz k onstantes. Die letztere wird auf 
dem W ege durch di e Nase um "In ihr s Abstandes von der K orper
warme erhoht. (E. (Erwarmung der Aussenluft) = 5/n (T: (Korper
temperatur) - t (Temperatur der uns umgebenden Luft.) 

Ausser den gen. physikalisch en Vorber eitungen der Aussen
luft fCLr die Atmungf:>organe: Sattigung mit Wasser~ampf .und 
Vorwarmung, konnen die Nasenhohlen vermoge ihrer e1genart1gen 
Gestalt auch zur R eiuigung und Filtrierung der Luft dienen. 
Die groberen schadlichen BeimenO'ungen in der Aussenluft (Staub
teile) werden von den am Nas~neingang be:findlich en ~aaren 
zurii.ckgehalten. W as diese von unorganischen und orgamschen 
B estandteilen passieren lassen wird O'eO'en die Buchten und Wulste 
d N . ' b b ht 'l' es asenmnern ge:schleudert. Dringen sehr viele nac ~l tge 
Substanzen plotzlicb ein , so werden die ausserst emp:findhchen 
Nerven der Nasenschleimhaut O'ereizt. Auf diesen R eiz antwortet 
die Sohleimhaut mit starkerer °F i.i.llung der Gefasse, wodurch der 
Ka~1al, de~ di~ Luft zu passieren hat, noch enger wird und das 
we1~ere ~~ndn~gen der Substanzen in den Organismus erschwe;rt . 
Gle10hzmt1g tntt ine starkere AbsonderunO' von Nasenschlmm 
ein, unter welcher die Eindringlinge wiede~ n ach aussen f~rt
ges?hwemmt werden. Fiir gewohnlich genugt die dunne Schlelm
schlCht, welche normaler W eise die innere B ekleidung der N ase 
bedeckt, um den grossten Teil der eingedrungenen Sub tanzen 
gewissermassen festzukleben, wobei dann noch eine fii.r den 
Organismus sehr wertvolle chemische Eigenschaft des Nasen
sekretes zu berii.cksichtigen ist. So lange dasselbe namlich normal 
ist, vergiftet es nach kii.rzerer oder langerer Zeit - ahnlich wie 
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die bekannten Desinfektionslosungen von Karbolsaure - die auf-
genommenen Mikroorganismen. . 

Hieraus folgt, dass dem Eindringen von pathogenen Mlkro
organismen in das Innere cles Korpers leicht Gelegenheit gegeben 
ist, wenn di e N asenatmung durch irgend welche Erkrankungen 
gestort ist. Dies ist namentlich fitr das Kindesalter sehr zu 
beachten, da Kinder fiir eine grosse Reihe von Infektionskrank
heiten viel empfanglicher sind als Erwachsene. 

Dass durch V ernachlassigung von N asena:ffektionen der 
Geruchssinn leiden und seine Entwicklung bereits im Kindes
alter gestort werden kann, haben manche in spateren Jahren 
zu bereuen. 

Sehr wichtig ist eine normale Nase fiir die Entwicklung 
einer wohlklingenden Sprache und fiir die Ausbildung einer 
guten Stimme. 

E s ist ja bekannt, dass der Klang eines Instrumentes von 
zweierlei abhangig ist ; erstens von der angestrichenen Saite oder 
der chwingenden Membran uncl zweitens von dem R aume, in 
welchem clie Saite bezw. Membran schwingt. Die gleichr,n Ver
haltnisse haben wir bei der menschlichen Stimme zu beriick
sichtigen, inclem wir uns den K ehlkopf als eine Zungenpfeife 
mit Muncl- uncl Ansatzrohr vorstellen, wobei letzteres durch die 
Mundhohle, clen R achen und clie Nasenhohle gebildet wird. 
Da nun clas Anzatzrohr clurch clie Zusammensetzung seiner Eigen
tone mit clem Stimmklang die ganze Klangfarbe der Stimme 
sehr betrachtlich moclifiziert, so ist es ldar, dass jecle wesentliche 
V eranderung in dem Ansatzrohr cles en Eigentone uncl somit 
auch den Klang der menschlichen Stimme verandern muss. 
Dah er riihrt der eigenartige Sprachklang beim Schnupfen, dah~r 
die eigentiimliche Veranderung der Sprache bei Individuen, cl1e 
an hyperplastischen Mancleln leiden etc. Bei der normalen Sprache 
ist jecloch ausserclem noch clas hochst wichtige Muskelspiel 
zwischen Gaumensegel und hinterer Rachenwancl zu beruck
sich tigen, clurch welches zwischen Nasenrachenraum uncl dem 
abwartsliegenclen Teil cles Rachens bald ein mehr oder weniger 
vollkommener Verschluss, balcl eine vollkommene Oe:ffnung des 
letzteren hergestellt wird. Dadurch wircl uns die Moglichkeit 
geben, Nase uncl Mund zur Lautbildung gebrauch en zu konnen. 
Aus cliesen Andeutungen ergiebt sich bereits, dass man aus der 
Sprache der Kinder gewisse Anhaltspunkte fur etwa vorliegende 
E rkrankungen der oberen Luftwege erhalten kann. 

W erclen samtliche Laute nasaliert, so muss je naeh dem 
Grade cles Naselns eine Behinderung oder Unmoglichkeit cles 
Abschlusses nach der Nase zu vorliegen. Das Muskelspiel zwischen 
Gaumensegel und hinterer Rachenwand findet unvollkommen 
oder gar nicht statt. 

I st dagegen clie Bildung der Resonanten m, n, ng unmoglich 
und werden diese Laute durch die tonenden Verschlusslaute b, 
d, g ersetzt, so kann man mit Sicherheit annehmen, dass die 
Luftpassage durch di e N a e behindert ist. F ehlt da bei no eh der 
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Sprache jeder Ton und K lang, was man namentlich an der gauz 
undeutlichen V okal isation erkenueu kauu, so wird m an kaum 
fehl geh en, wenn man bei einem derartigen Kind zuuachst alle 
weitern Bemiihuugen, seine Aussprache zu bessern, aufgiebt, viel
mehr den E ltern moglichst bald eine arztliche Konsultatiou 
empfì.ehlt, - denu eine derartige Sprach e wird vorzugsweise 
durch die Hyperplasie der R achenmandel hervorgebracht. -

I m Anschluss an die Fuuktionen der N ase mochte ich no eh 
einige anatomische Daten erwahnen, die fi.i.r das Verstandnis einer 
Nasenverstopfuug nicht uuwichtig sind. Ich machte bereits auf 

' den Blutreichtum der N aseu •chleimhaut aufmerksam ; hinzufiigeu 
mochte ich noch, dass auch mit Lymphbahuen die N asenschleim
h aut auf das r eichlichste ausgestattet ist. Blut und Lymphe 
werden nur durch Ansaugen bei der Einatmung weiter beforder t, 
was ordnungsgemass nur b ei vollkommener, freier Nasenatmung 
stattfì.ndet. Dies ist fiir die N achbarschaft der N ase nicht gleich
g iiltig. D enn sowohl die Blutbahnen, als auch die L ymphgefasse 
hangen direkt mit solchen der Hirnhaute zusammen . Wird das 
B lut aus den n asaleu Gefassen ungeni.i.gend durch maugelhaftes 
Ansaugen entleert, so kann es zu einer Storung in gewi sen 
Hirnhautgefassen kommen und schliesslioh sogar eiue Druok
erhohung der Cerebrospinalflii.ssigkeit eintreten. -

Ebenso wie durch die dicht an di e N asenhohle grenzen de 
Schadelhohle fì.ndet durch die L ymphbahuen uud Saftkanale 
auch eine Verbiudung der gleicheu Bahnen in der Augen
hohle statt. 

Ausserordentlich leicht kann nuu die bei Kindern erst in 
der Entwickelung begriffene N asenhohle dauernd ganzlich oder 
teilweise verlegt werden. Dies kanu dadurch gescheh eu, dass 
di e N asen schleimhaut an gewissen Stellen polypenart ig verdickt 
ist, was sohon sehr frii.hzeitig vorkommeu kann, oder das Hindernis 
kann dadurch bedingt sein, dass sich an einzelnen Stellen die 
die H ohle umgebenden Knoch en ii.bennassig entwickelt haben , 
indem sie Aufreibungen und L eist en zeigen, oder das Hindernis 
kann endlich gar nicht in d er N ase liegen, sondern es kann im 
N asenrachenraum, di e s. g. Rachenmandel, di e Choa.nen verlegeu. 
Hierbei ist jedoch zu bemerken , dass sich mit der R acheumandel 
zugleich sehr oft ein N asenleideu, un d zwar e i ne polypen artige 
Eutartung der Nasen schleimhaut , vorfi.ndet, besonders wenn die 
Nasenstenose lange unbeachtet gelassen wird. 

I st aus irgend einem dieser Gri.i.nde die Nasenatmung er chwert 
oder unmoglich, so muss das Kind gleichzeitig deu Mund o:ffuen, 
um den Ausfall der N asenatmung durch die lvlundatmuug zu 
decken. I st di e N ase gauz verschlossen, so wird nur dure h 
den M un d geatmet. Tritt dieser Zustand e in, so kaun di e N ase 
nicht mehr oder ungenii.gend von schiidlichen und ii.berfli.i.ssigen 
Substanzen befreit werden, sei eu diese n un in der N ase selbst 
erzeugt oder von Aussen hineingelangt. Die Schleimsecretion 
wird eine andere, die V ernichtuug der Mikroorgauismen durch 
das Nasensecret h ort dann auf. E kommt zu wiederholten 
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chleimhautentziindungen (von den Laien Schnupfen gen.ann9, 
zur Zersetzung d es N aseninhaltes durch di e jetzt ihre That1gke1t 
voll entfaltenden Mikroorganismen, zu hartnackigen, oft . ii bel 
riechenden Ausfliissen. Sehr oft wird dabei schon im Kmdes
alter eine der ohen gen. Nebenhohlen von der Erkrankung er
gri:ffen und kann durch diese dauernd eine stinkende Eiterung 
aus der Nase unterhalten werden. Auch kann durch eine solche 
Erkrankung direkt die Augenhohle mit ihrem Inhalt gefahrdet 
werden, da alle Nebenhi.ihlen um die Augenhi.ihle herum liegen. 

Infolge des Ausflusses entstehen bei der zarten Haut des 
Kindes an den N asenlochern sehr ba l d Schrunden, di e unbeachtet 
gelassen, zu :fl echtenartigen Ausschlagen fiihren. Letztere gewahren 
dem Rotlaufcoccus und dem Tuberkelbacillus willkommene Ein
gangspforten. E s werden derartige Kinder haufig von der 
Kopfrose heimgesucht, manche von ihnen erkranken spater an 
der fressenden Flechte - dem Lupus - und erhalten rur das 
spatere Leben eine Verunstaltung des Gesichtes. 

Da die L eistungen der Mundhohle, beziiglich E rwarmung, 
Anfeuchtung und Reinigung der Atemluft nicht entfernt mit 
denen der N ase verglichen werden konnen, so sin d di e tieferen 
Teile der Atmungswege einer sehr wichtigen Schutzwehr gegen 
schadlicheEinfliisse beraubt. DieFolge sind Neigung zuKatarrhen 
cles Rachens, Kehlkopfes und der Luftrohre mit ihren Aesten , 
die unter Umstanden chronisch werden. Damit ist eine Abnahme 
der Wiederstandsfahigkeit gegeniiber den Krankheitserregern der 
infektiosen Lungenerkrankungen verbunden, die, soweit sie durch 
Inhalation aufgenommen werden, sehr viel leichter eiuen ihnen 
passenden Ansiedelungsort finden, als bei der Nasenatmuug . Aus 
diesen Griinden allein ist es bei Kindern durchaus notig, ihnen 
um jeden Preis so friihzeitig wie moglich eine freie Nasenatmung 
zu scha:ffen. 

Da bei dauernder Muudatmung eine R eihe von Gesichts
muskeln abnormen Dehnungen ausgesetzt sind, so leiden die 
feineren Bewegungen fiir das Minenspiel, die Kinder zeigen 
eine sehr charakteristische Physiognomie, naoh welcher in aus
gesprochenen Fallen sofort die Diagnose auf eine Nasen tenose 
gestellt werden kann. Der Mund steht offen, die Unterlippe 
hangt schla:ff herab, die N asenJippenfalten sin d verstrichen, das 
Gesicht erscheint mii.de und schlafrig. Die weitere Folge der 
dm·ch die Mundatmung veranderten Arbeit gewisser Gesichts
muskeln pragt sich bei solchen Kindern in der Sprache aus, 
die nicht nur die veranderte Resonanz der Stimme zeigt, sondern 
auch hinsichtlich der Artikulation sehr vieles zu wiinschen ubrig 
lasst. Dass sich ausgepragtes Stottern und Stammeln bei diesem 
Leiden vorfindet, ist so bekannt, dass ein in diesen Dingen er
fahrener Padagoge nicht eher eine didaktische Behandlung dieser 
SprachstOrungen unternimmt - bevor er sich ii ber die normale Be
scha:ffenheit der oberen Luftwege durch einen Arzt Gewi sheit ver
schafft hat. Ich iibergehe daher diese Frage und wende mich zu de~ 
weiteren Folgen der M un da tmung. Es ist bereits erwahnt, wie be1 
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dieser Atmung di e lastige Eintrocknung der Schleimhaut von M un dr 
Li.ppen Zunge, Gaumen un d Rachen sich J eder selbst veranschau
lichen 

1
kann. Findet diese fehlerhaite Atmung dauernd statt, so

konnen plotzliche Temperaturschwankungen auf derartig trockenen 
Schleimbauten sebr leicht Katarrbe erzeugen. Diese setzen die 
Widerstandskraft der Mund- und Rachenschleimhaut herab. Haufig 
wiederkebrende Mandelentzundungen sind daher bei Mundatmern 
nicbts seltenes. Aus clero gleicben Grunde leiden auch clie 
Zabne, die man bei solchen Kindern sehr oft gerillt, mi t 
scbadbaftem Email und carcos antrifft. Sehr oft werden derartige 
Kinder deshalb getadelt, weil sie schmatzen. Diese uble Art cles 
E ssens mussen sie, wenn sie nicht Alles ungekaut verscblingen 
wollen, durcbfuhren; denn sie konnen den in den Mund ge
steckten Bissen nicbt mit geschlossenen Lippen zerkleinern, weil 
sie dazu ausreichende Luft dm·cb die Nase notig haben, vielmehr 
sind sie gezwungen Lippen und Mund {ortwii.brend zu oflnen, um 
wahrend d es Kauens das Atmungsbedurfnis genugend zu befrie~igen . 

Von der grossten B edeutung fur die Entwickelung 1st e , 
dass Kincler mit einer Nasenverstopfung zur Nachtzeit sich nie 
eines erquickenden Schlafes erfreuen, dessen sie doch so sehr 
bedurfen. Entwecler wachen sie haufi.g auf, weil im Scblafe die 
tagsuber abnorm gedehnten Muskeln wieder zu ihrer natli.r
licben Stellung zurli.ckkehren, den Mund scbliessen und damit 
die Atmung unterbrochen wird, ocler sie schlafen schnarchend: 
mit geo:ffnetem Munde uncl werfen sich unruhig im Bette herum. 
Da die Atemzuge bei der Mundatmung nur oberfl.achlich sincl, 
so wircl clero Blut nicht genugencl Sauerstofl zugefuhrt, wie be
clen tiefen langsamen Atemzugen der N asenatmung. Di e F olge 
davon ist, dass solche Kinder mude und matt sind, wenn sie 
cles Morgens erwacben, in den frli.ben Schulstunden im Gegensatz 
den gesunden Kindern gahnen und durch ih,r schlaffes Auf
t reten das Bilcl eines 'l' ragen und Faulen geben, der zu Rugen 
uncl Tadel A.nlass giebt. 

E s wurde bereits erwahnt, class bei bestancliger o:ffener 
Mundhaltung die W eichteile des Gesichtes nach unten gezogen 
werclen. 

In der W achstumsperiocle, in welcher der Knochen no eh 
leicht .durch Muskelsug zu beeinfl.ussen ist, folgt er jenem Zuge. 
Auf d1ese W eise kommt nach un cl nach eine eigenartige Vor
bildung cles Oberkiefers zu Stande. Der harte Gaumen zeigt 
eine kuppelartige, spater, nach dem Zahnwecbsel, eine spitzbogen
formige W olbung, der ganze Oberkiefer wird scbmaler und langer. 
Dadurch werclen den bleibenden Zahne ganz falsche Stellungen 
ange":"iesen, di e ihrerseits zu einer V erunstaltung cles Gesichtes 
wie emer fehlerhaften Lautbildung, speziell cles S., Anlass geben 
konnen. Im Anschluss an diese Kieferverbildung wird auch die 
weitere Entwickelung der Nasenhohle beeinfl.usst. Durch den 
Ho0hstancl d es harten Gaumens wird das normale W achstum der 
N asen scheidewand gehindert. Diesel be wird gezwungen, si eh 
seitlich auszubiegen und zu knicken, wodurch eine dauernde 
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V erengnng der N asenhalfte, nach der dies e Knicknng liegt, 
resultiert. 

Dnrch die l\'Inndatmnng wird aber nicht nnr das Gesicht -
skelett, sonclern auch das cles Brnstkorbes in seiner Entwickelnng 
gehemmt. 

Bei clen oberflachlichen Atemziigen, wie solche die Mnnd
atmnng mit sich bringt, kommt die Lunge nie zu der vollen 
Ausclehnung, wie sie zu einer gesunclen Entfaltung cles Brust
korbes erforderlich ist. Die Folgen dieser ungeniigenden Atmung 
zeigen sich darin, clas die l\'Iehrzahl der Kincler einen flachen 
Brustkorb hat. In vernachlassigten Fallen kommt es zu starkern 
Difformitaten. Der untere Teil cles Brustkorbes wircl eingezogen, 
un d bleibt clauernd verengt, der o bere erweitert si eh. 

I ch wende mich nun zn den Storungen, welche eine be
standige Nasenverstopfnng dadurch hervorrnfen kann, dass sich 
in clem nasalen Blut- und Lymphgefasssystem Stanungen ent
wickeln. Diese Stauungen konuen in gewissen Fallen das Seh
vermogen der Kincler insofern beeintrachtigen, als sie Angen
affectionen hervorrnfen, welche mit Lichtscheu nnd Thranen ein
hergehen. B eschwerden, welche dem Kincle ein sicheres Ver
folgen von Dingen, di e der L ehrer z. B. auf der W andtafel 
seiner Klasse auseinanclersetzt, ausserordentlich erschweren konnen, 
zumal, wenn ein solches Kind noch einen Platz mit einer fi.ir 
seine Augen ganz ungttnstigen Beleuchtnng erhalten hat. H ort 
solch' ein Kind, wie das so haufìg der F all ist, noch dazn nicht 
geniigend, so kann sich wohl jeder Padagoge vorstellen, dass 
ein solches Kind trotz der besten geistigen Anlagen von dem 
Unterricht nicht das profìtieren kann, was der Erzieher zu sehen 
wiinscht. I ch erinnere ferner an den erwahnten Zn amm nhang 
der nasalen Blut- nnd Lympfbahnen mit solchen der Sohadel
hohle. Anf Grund dieser anatomischen V erhaltnisse wird es 
nicht wnnderbar erscheinen, wenn solche Kinder an standigem 
Kopfdrnck leiden, welcher sich zuweilen anch zn intensiven 
Schmerzen steigert, ja in Form von migraneartigen An~alle~ 
die Kinder heimsucht. Dass hierunter die geistige That1gke1t 
d es Kincles sehr nachteilig beeinflusst wird, bedarf keiner W orte. 
Solche Kinder sind dann zu einer angestrengten Arbeit voll
kommen unfahig. Denkt man nun daran, dass ein solches Kind 
no eh nach dem 5-6 stiindigen Schnlnnterricht, aus dem es oft 
nur halbverstandenes, manchmal vielleicht garnicht Begriffenes 
nach Hanse mitgebracht hat- jetzt seine Schnlarbeiten machen 
soli, so wird es klar sein, dass diese oft trotz vieler l\'Ii.ihe nnd 
Zeit sehr klaglich ausfallen. Derartige Kinder haben dann 
abends ihr gelerntes Pensnm ganz fliessend gekonnt, wenn sie 
den nachsten Tag in der Schnle hierri.iber vor dem Lehrer 
Rechenschaft abgeben, so wissen sie znweilen nichts mehr davon 
oder haben einen grossen 'l'eil vergessen, Der Lehrer, welchem 
das Kind versichert, es habe seine Anfgaben am verflossenen 'l'age 
durchaus gekonnt, schenkt dieser Anssage wohl einmal GehOr, 
wiederholt sich die gleiche Beobachtnng jedoch, dann zweifelt 
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er womoglich an der Wahrheitsliebe seines Zoglings und such t 
denselben durch Strafen, 'l'adel nnd schlechte Zensuren zu bessern, 
die dem Kinde dann noch zu Hause von den Eltern Zurecht
weisungen o der Zuchtigungen eintragen. Sol ch' e in V erfahren 
sollte von den P adagogen derartigen Kindern gegenùber unter
bleiben. - Sie sollten bedenken , dass sie damit ein junges 
Le ben in der ungerechtesten W eise verbittern konnen, und 
sollten vielmehr dahin streben, dass die Eltern solche Kinder 
fruhzejtig in arztliche B ehandlung bringen. Sind durch letzt ere 
die krankhaften Zustande in den oberen Luftwegen beseitigt 
worden, dann wjrd sich bei vielen Kindern in kurzer Frist eine 
wesentlich e Aenderung der vorher v ielleicht schon sehr ernst 
b eur teilten Intelligenz b emerkbar machen. Sie werden dem 
U nterricht in fruch tbringender W eise folgen konnen, sie, denen 
man vielleicht oft bereits die Wahl eines Berufes, welcher nur 
sehr geringe geistige Leis t.ung~n erfordert , empfohlen hatte, werden 
jetzt ganz uberraschend den an sie gestellten Ansprttchen genttgen. 
Selbstverstandlich kann dieser Umschwung zum Bessern n i ·ht 
allen Kindern durch die arztliche B ehandlung erwachsen, da 
die in R ede st ehenden Erkrankungen sowohl bei geistig gut
b eanlagten, als auch geistig minderwertigen Kindern vor
k ommen konnen. Sicher werden sich aber all' diese Kinder bei 
fr il. h.z e i t i g e r arztlicher Behandlu~g korperlich sehr .bald _b~sse~ 
entw1ekeln. I ch b eton e ausdrl.i.ckhch das W or t , fruhze1t1g , 
weil die in R ede st eh enden Erkranlnmg n, da sie samtlich Teile 
mit ausserordentlich viel Lymphbahnen b etreflen, sehr bal~ auf 
diesen Bahnen durch Entzùndung un d Infektionen zu entzùndhchen 
Anschwellungen der grossen L ymphdrusenstrange am Halse 
f tthren konnen. Hat sich in letzteren aber erst eine Entzùndung 
etabliert, dann wird in ihnen dem Tuberkolbacillus, welcher , 
zumal b ei der Mundatmung, durch die Ly mphbahnen des R achens 
lei h t, in die Drli.sen gelangen kann, ein sehr w.illkommener 
Boden zur . weiteren Entfaltung geboten , und das ~ind kann 
dann von h1eraus durch all' die mannigfaltigen Krankhe1tsformen, 
welche dieser Bacillus hervorzurufen im Stande ist , bedroh t 
werden, ihnen auch scliesslich als Opfer anheimfallen . 

Aus den anfgezahlten Grùnden ergiebt es sich zur Genttge, 
dass sich diesem Kapitel aus der menschlichen Krankheitslehre 
die P adagogen nicht verschliessen dttrfen . Sie welche die Kinder 
den ~ross~en ~eil des 'l'ages b eobachten k on'nen, und uber d~e 
Indiv1duahtat J des einzelnen informiert sein sollen, werden m 
unserm nordischen Klima unter ihren Zoglin()'en st et s eine mehr 
oder minder grosse Anzahl Kinder vorfì.nden , d eren Zustand ihnen 
die oben ausgeftthrten Mitteilungen nach der einen oder andern 
Seite bestatigen wird. Solche Kinder mttssen nun der Gegen
stand einer ganz b esondern B eobachtung werden. Finden sich 
nach der Art der Sprache und der Art des Atmens Zeichen, 
die auf eine Erkrankung der oberen Luftwege schliessen lassen , 
so darf der Padagoge es nicht versaumen, seine Wahrnehmungen 
den Eltern mitzuteilen, zumal wenn e sich um blasse, mi.tde 
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o der schlaffe Kinder, di e eine auffallende V ergesslichkeit zeigen, 
handelt. Die oben angefiihrten Zeichen und Folgen einer ab
normen Nasensecretion (bei einer gesunden Nase brauch~ man 
kaum ein Schnupftuch), die Zeichen von Schwerhorigke1t, der 
h aufige Husten- bezw. Rausperreiz, eine belegte, leicht zu Heiserkeit 
n eigende Stimme werden zur Beurteilung des jedes Mal vor
lieg enden Zustandes Anhaltspunkte geben. Solche Kinder g e
horen sobald als moglich unter arztliche Aufsicht bezw. Be
handlung. Bis sich diese ermoglichen lasst, muss man auf die 
K incler wahrend des Unterrichtes eine besondere Riicksicht ver
w enden. J ede Ueberanstrengung der Stimme (Vorlesen aus dem 
L esebuch, auch Singen) muss vermieden werden. Die Kinder 
mftssen einen Platz in der Klasse erhalten, der es ihnen gestattet , 
die W orte des Lehrers cleutlich zu h oren . D a die Kinder wegen 
der schlechten Nacht ruhe sehr oft miide und matt in die Schule 
kommen, und da sie am 'l'ag e so haufig unter den Beschwerden 
cles Kopfclruckes zu leiden haben, so muss diesem Zustande 
Rechnung getragen werden. Die Anspri.iche des Lehrers in der 
K laRse miissen bezftglich dieser Kiuder auf in Minimum reduziert 
werden. Schularbeiten sollten ie gar nicht zu mach en h aben. 
Die g rosst e Vorsich t ist diesen Kinclern g egeniiber bei Ausiibung 
von Strafen und 'l'adeln hinsichtlich ihrer L eistungen zu beob
acht en. Selbst der gerechteste Padagoge kann hier infolge 
Unkenntnis des ganzen Zustandes schwere F ehler begehen und 
daclurch auch die Charakter- und Gemiitsentwickelung des Kiudes, 
welches k orperlich schon g enug zu leiclen hat, ung i.lnstig b ein
fl ussen. 
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Besprechungen. 
Dr. E . T r o m n e r-Heidelberg: Beitrag zur Kenntnis der Sti:ir

ungen der ausseren Sprache, besonders bei multipler Sclerose und 
Dementia paralytica : Archi v f. Psychiatrie XXVIII. Bd. Heft l. 
Referent: Dr. Li e bmann-Berlin. 

Der V erfasser will mi t der vorliegenclen Arbeit einen Beitrag 
liefern zur Kenntnis der Sprachstorungen als gesetzmassiger 
Symptome diffuser Hirnerkrankungen und zwar will er unbe
kfunmert um das begleitende geistige Geschehen nur diejenig~n 
Storungen behandeln, welche die Sprache betreffen, sofern s1e 
Gefass und Folie des Gedankeus, sofern sie ,corticaler R eflex" 
und psychomotor ischer Art sind, kurz, die Storungen der , ausseren 
Sprache" (Kusssmaul. ) 

Die Storungen der ,ausseren Sqrache" sind solche ~es 
Tempo, des Rhythmus, des Accentes, der Artikulation (Dysarthne) 
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und der 'l'axis (ataktische Dysphasie). Die Storungen treten 
meistens nicht isoliert, sondern als Gemisch auf. 

Der V erfasser teilt eine R eihe einschlagiger Falle mi t. 
I. Der 22 jahrige Fischer erli t t durch Sturz ein heftiges 

Trauma a.m Kopf, vielleicht mit Basislasion. Ein halbes Jahr 
spater entwickelte sich ein chronisches Nervenleiden. 

Abgemagerter, schwachsinniger Mensch. Die Symptome : 
Schwindel, Nystagmus, Intentionstremor, Gesichtsfeldeinengung, 
erhohte Sehnenreflexe, Ataxie, spastische Paresen, Pupillen
differenz und Zungenparese rechts, zitterige, eckig ausfahrend e 
Schrift, Dementia und Euphorie ergeben die Diagnose Sclerosis 
cereb ro sp inali s. 

Seine Sprachstorungen waren dreifach: 
l. Bradyphasie, im allgemeinen olme Scandieren. 
2. Dysar thrie : eigenti.tmlich hohler Klang der Vokale o 

und u und Schwierigkeiten bei Artikubtion des r , 
da · kaum isoliert gelang. 

3. Unwillki.i.rliche Einschiebung eine zwischen o und u 
stehenden Lautes zwischen oder in die Silben (Em
bolalie, M e r k e l). 

4. Ataxien bei schwereren W orten . Z. B. Artrillerie, 
Gallerie (Cavallerie). 

Die dysarthrische Storung und die embolisch n Laute fLihrt 
der Verfas~ er auf sclerotische H erde, wahrscheinlich in der Ob
longata und im Pons zm i.ick. 

Die allg meine Verlang. amung der Sprache beruht nach 
dem Verfa.' ser auf Leistungò! ·chwache, anf einer organisch be
dingten Schwerfalligkeit cles zentralen, sprachmotorischen Koor
dinatiousa pparates. 

II. Die 43iahrige Frau erkrankte mit Intentionszittem der 
rechten H an d un d Sehschwache; v or 3 J ahren recbtsseitige 
Hemiplegie, die eine geringe Lahmung hiuterliess; spater Demenz 
und Sprachstorung. 

l\iagcre Person. Ungleiche starre Pupillen, Nystagmu . 
Zunge rechts atrophisch ~md paretisch, mit kleinen Bisswundeu. 
Spastische Kontrahionen der rechten Hals- Schulter- nnd Ritcken
muskeln; rechter Arm dii.nner als der link , etwas naoh hinten 
gezogen, von fortwahrenden sagittaleu Zuckungen bewegt. Ellen
bogen rechtwinklig kontrahier t. Rechte Hand atrophi eh. 
Athetose beider H and e (be·. rechts) und der linken Zehen. 

B eine spastisch gestreckt und chwer beweglich. R echter 
Fuss in Spitzfusf:>stellung . Intentions-Zittern zeigt nur das linke 
Bein Kniereflex fehlt ; Achi ll e und Plantarreflex links ge
steiger t. 

Keine deutliche Entartungsreaktion. Sensibilitat norma.l. 
Geringe Optilm atrop hie. 
D emenz. Vorwiegend heitere Stimmung. Sprachstorungen: 

l. Skandieren; 2. Dysarthrien, bes. Verschleitung vou s, s und eh 
zu sch ; 3. Embolischer Laut: alle Vokale beginnen mit h ; 4. 
leichtt3r 'l'rismu ·: Di e W orte werden sensu proprio gekaut. 
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Ob die Dysarthrie der Patientin bulbarer oder fascicularer 
N atur sei lasst sich nich t sicher entscheiden; Pupillarveranderungen, 
Hemiatrdphie und Parese der Zunge, sowie die auf Ataxie der 
Zunge deutend~n Bisswund~n ~ordern zu ~rsterer Annahme auf. 

Das Scandrren der Pat1entm, d. h . d1e V ergrosserung d es 
Abstandes zwischen den an sich mit physiologischer Geschwindig
keit gesprochenen Silben erklart der V erfasser folgendermassen : 
Wir sprechen keine Silbe aus, bevor uns centripetale Empfindung 
(Gehor und Muskelgefuhl) von der vorhergehenden Kunde ge
geben. Die rucklaufige Perception kann aber durch erschwerte 
und verlaugsamte ,Leitungu auf doppelte W eise zu spat kommen; 
einmal wenn der von der Rinde abgeschickte Impuls zu spat 
zur Peripherie gelangt und die Ausfuhrung der Bewegung selbst 
schon zu spat erfolgt und daher auch erst spater gemeldet wird; 
oder wenn die Sprachbewegung zwar zur richtigen Zeit eintritt, 
aber die Kunde von ihrer Vollendung durch L eitungswiderstande 
der sensiblen Sprachbahn verzogert wird. 

Der Verfasser stellt folgende Arten sclerotischer Sprach
storungen auf: 

l. einfache Verlangsamung (Erb,) beruhencl aufFunktions
erschwerung entweder cles zentralen Sprachfelcles ocler 
cles basalen Coorclinationsapparates. 

2. Monotonie (Erb,) Accentlosigkeit infolge von Accent
mangel oder Demenz. 

3. Unbestandiger W echsel der Tonhohe, jauchzencle 
Inspirationen in Falsett (S c h ul e) etc. - vielleicht 
infolge von Quer- oder Irreleitung der Impulse. 

4. Naselnde SI rache (K r a u se) nach Gaumenparese. 
5. Scanùiren bei Leitungsverzogerung im motorischen 

oder sensorisch-sensiblen Teil cles Funktionskreises. 
6. Dysarthrien muscub.rer oder fa:cicular<:>r Art. 
7. Embolische Laute. 
8. Ataxien. 

Der Verfasser geht dann auf ùie Besprechung der Srrach
storungen bei paralytischer Demenz i.tber. 

Um die Dysarthrien der ParalyLiker zu bestimmen, ist es 
durchaus notwenùig, sowohl buchstabieren als auch einfache 
W orte wieclerholen zu lassen, da der Par~lytiker sehr oft clie 
Buchstaben isoliert anders articuliert, als in der W ortfi.i.gung. 

I. 45-jahriger Mann. Lues wahrscheinlich. .Beginu cl r 
Krankheit vor P;, Jahren. Anfangs tobsuchtige Erregung. Jetzt 
zunehmende Apathie unù Demenz. 

Statua: Gesteigerte Sehnenreflexe. Pnpillen eng un d reaktions
los. Augen- und Mundfacialis rechts paretisch. Zahnfleisch cleut
lich atrophisch. Lippen di.tnn und schlaii. Backenaufblasen 
unmoglich. Zunge zitterncl, atrophisch und rechts paretisch. 
Gaumen ebenfalls paretisch. 

S p r a c h e aphonisch, lispelnd uncl nur mit Mi.the zum 'l'onen 
zu bringen; nicht veranclert im 'rempo, aber monoton im Rhythmu , 
ohne Accente und cleutlich dysarthrisch. 
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Der Unterschied zwischen p und b, t und d, g und k fehlt, 
p wird mehr geblasen als eA:plodiert, k klingt wie eh. Die 
Reibelaute sind nicht scharf. Die Nasalfln verblichen. 'l'rotz 
entwickelter Demenz kein Silbenstolpern. 

Die Sprachstorung ist hauptsachlich als nucleare (bulbare) 
anzusehen und erklart sich mit Beziehung auf die Atrophien 
durch Veranderungen in uncl zwischen den Kernen der Briicke; 
clie Monotonia, Accentlosigkeit und Ermiiclbarkeit der Rede ist 
eine Folge der paralytischen Demenz. 

II. 42-jahriger Mann. V or 13 J ahren inficiert. Beginn der 
Krankheit vor l 3/4 J ahren mi t Exaltation uncl Grossenicleen. 

D er Status ergab damals: Differente unbewegliche Pupillen, 
linke Parese des 1\tundfacialis, differente Kniereflexe leichte 
Ataxie, hochgraclige Hypalgesie, intacte Schrift und atactische 
Sprachstorung (Vorsetzen von Silben und Konsonanten). H eitere 
Stimmung. Grossenideen. Bewegungsdrang. 

Mit ablaufender Erregung verschwindet die anfanglich vor
handene Sprachstorung. vVahrend zu dieser Zeit eine leichte 
Schriftstorung besteht ( eckiges Ausfahren der Buchstaben, Aus
las ung einzelner Buchstaben und falsches Abzahlen der Grund
striche). 

III. Wii .. . . , in heller Erregung ingeliefert. 
Status : Gaumennarbe (luetisch ?) ; starre differente Pupillen, 

gesteiger te asymmetrische Sehnenreflexe, allgemeine Hypalgesie, 
Tremor mannum, cloch symmetrische ausreichende Action cles 
F acial.is uncl Hypoglossus. 

Sprach e: hastig uncl iiberstilrzt, bis Gecl<mkenstockung ein
tritt , an Accent uncllogischem Zusammenhang geschacligt. Zahl
re.iche Mitbewegungen: Zittern der Oberlippe, hiiufigcr Liclschlag, 
S tirnfalten, Zittern cles K opfes, Nickbewegung n, stetes B ben 
der Nasolabialgruben. Haesitation, d. h . Fiangenbl ibon an 
einzelnen Lauten, bes. bei den R eibung lauten. 

B esonclers beim Nach prechen komplizierter W ortkomplexe 
zeigt sich clas , Silbenstolpern," clie Konsonantenversetzungen und 
Silbensyncopen. 

Patient liest Novellenprosa mit nur wenig F ehlern - etwtL 
j ed e 2. Zeile ein falsches Wort, bis er auf clas W ort n Somnam
bule" stosst, class er trotz aUer Miihe nicht herausbekommt. 

Inbezug auf clie folgenclen 5 ] 'alle wird auf clas Originai 
verwiesen. 

IX. 27· jahrige Patientin erlitt in friihem Alter ein K opf
trauma, infolge clessen mehrere epileptoicle Anfallo. In der 
Pubertatszeit eine mehrwochentliche Psychose. Vor mehrer n 
Jahren wahrscheinlich luetisch iniìcirt. Vor 2 Jahren uneheliche 
Geburt. 

Status: Verkummerte Ohren. Strahlige Narbe am linken 
Labium minus. Action der Hirnnerv n annaherncl normal, starke 
Steigerung der icliomuscularen Enegbarkeit, der S hnen - und 
Hautreflexe, verschiedene Druckpunkte, aber symmetrische, wenn 
auch gesteigerte Hautempfindlichkeit, breiter, schwankencler , 
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etwas nach rechts hangender Gang, herabgesetzte motorische 
Kraft endlich zeitweise Deviation der Zunge nach rechts und 
aniso~hrone Facialisinnervation. 

Schrift miihsam, zitternd, aufsteigend, doch ohne Buch
staben- und Silbenversetzungen. 

Lesen langsam, stockend, mit Auslassungen und Wort
entstellungen. 

Die anfànglich bestehende leichte Somnolenz, das weinerliche 
W esen, Kopfschmerzen un d Schwindel besserten sich nach einer 
Inunctionsl·ur. 

Sprache: Konsonanten- und Silbenversetzungen, schwer
fallig, im Tempo verlangsamt, monoton und dysarthrisch. Allen 
Lauten fehlt gleichmassig der notige Impuls und die exacte 
Aushthrung. 

Tonende und tonlose Explosivae kaum von einander zu 
unterscbeiden. Die Nasalen undeutlicb. W und f sind eben 
noch erkenntlich, s klingt wie da,s engliscbe tb, z wie das ds; 
das gutturale eh kann nicht isoliert gebildet werden; umgekebrt 
wird sch isoliert ricbtig angegeben, inmitten eines Wortes meist 
als d gesprochen; auch s wird gelegentlich durch d ersetzt. 
Alle erwalmten Sprachum- und -missbildungen stellten sich als 
die bequemer zu articulierenden dar. 

Der Verfasser giebt zum Schlnss folgende Uebersicbt iiber 
die ausseren Sturungen der Spra cbe bei Paraly s e: 

A. Quantitative Storungen. 
l. Storungen im Tempo: V erlangsamung der Sprache. 
2. Dysrhytbmische Storungen sindausser Pseudoscandieren 

noch nicht beschrieben. 
3. Anomalien des Sprachaccentes : Accentlosigkeit. 

l. 
. l~ 2. 

cort10a l 3. 

B. Qualitative Storungen. 
I. D ys arthri e n. 

bulbare l 
corticale J permanente. 
atactische. 

II. Atactiscbe Dyspha s ien: 
l. Haesitieren an Konsonanten und Vokalen, Scbwierigkeit 

von einer Lautstellung in die andere iiberzugeben. 
2. Literale Ataxie (Buchstabenver etzung). 

a) Inversion; 
b) Elision; 
c) Attraction: ein Konsonant wird an Stelle eines 

anderen wiederholt. 
3. Syllabare Attaxie: 

a) Reduplication: Wiederbolung derselben Silbe. 
b) Synizese: Zusammenziehung zweier Silben in eine. 
c) Syncope: das ganze Wort bricbt in einem sinnlosen 

Lautkomplex zusammen. 
Den Sitz dieser verschiedenen Storungen verlegt der V er

fasser in die beiden wichtigen Coordinationsstatten der Spracbe, 
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die zentrale und die basale, jene die Bro ca'sche Windung, 
diese die Kerne <Ìes F acialis, Hypoplossus uud zum Teil der 
Trigeminus und Vagus mit dem verbindenden Associationsfaser
system. Nur die von diesbeziiglichen Paresen, Atrophien, Tremor 
linguae etc. begleiteten permanenten Dysarthrien sind bulbar, 
alle anderen cortical begri.indet und zwar infolge Unterganges 
der feinen Associationsfasern des motorischen Sprachfeldes selbst. 
Doch braucht diese Schadigung nicht bloss auf der motorischen 
Linie zn liegen, sondern auch eine Laesion des Temporallappens 
(als Ort der Klangbilder) fiihrt in manchen Fallen zu Dysphasien. 

Die epileptische Sprache macht im allgemeinen weniger 
den Eindruck der Oberfiachlichkeit, als den der Schwerfalligkeit. 
Sie ist verlangsamt, atonisch und weinerlich miide. Dysarthrien 
:finden sich nnr am Ende der epileptischen Verblodung. Haesi
tationen beobachtete der Verfasser nicht, nur Stockungen und 
wiederholten Ansatz von Lautkomplexen. Dagegen :finden sich 
in Fallen von mittlerer epileptischer Demenz ausge prochene 
Ataxien literaler un d syllabarer Art, also paralytischen Charakters. 

Keine Art li te ra.ler oder sy llabarer Sprachataxie, 
es seien denn sc hw e r e Syncopen, ist fi.tr paralyti s ch e 
Demenz pathognomonisch; dag eg e n cli.i rft e n asym m e 
t risch es Flattern od er Zitt ern der Oberlippe beim 
Sprec h en , Haesitation und atact i sc h e Dysarthrien 
keinen anderen c hronischen Krankheitsprozess c ha
rakterisieren. 

Dr. Martin Brasch-Berlin: Ueber das erbliche Zittern. 
Dtsch. Zeitschr. f. Nervenh. VII. Bd. 5.- 6. Heft. Referent 
D r. Li e bmann-Berlin. 

Der Verfasser teilt 3 Falle von erblichem Zittern mit, von 
denen zwei Sprachstorungen aufweisen. 

l. 4 7 jahrige Buchbindersfrau. Der V ater zitterte. Di e Pa
tientin selbst stottert von Jugend auf. Sie zittert seit 10 bis 
15 J ahren. An beiden Handen, rechts in hoherem Grade, besteht 
ein rhythmischer, schnellschlagiger Tremor von ldeiner Exkursion, 
welcher schon in der Ruhe sichtbar ist, bei Bewegungen be
deutend zunimmt. Beim Schreiben zeigt der erste Ansatz der 
Feder einige Unsicherheit, sonst sind die Zi.tge fest und bestimmt. 
Kopf, Ztmge, Gesichtsmuskulatur, Au()'apfel, untere Extremitat n 
nehmen an dem Zittern nicht teil. 

Die Unter uchung des Nervensystems ergiebt nichts patho-
logisches. 

Intelligenz normal. 
Sprache stotternd. 
Zwei Schwestern der Patientin zittern ebenfalls; ebenso eine 

'l'ochter der zweiten Schwester. 
2. 52jahriger Maschinenbauer. Mutter, Tante und zwei 

Cousinen des Patienten zittern. Der Patient selbst zittert von 
Jugend auf. Intoleranz gegen Tabak und Alkohol. Liisst man 
die Arme strecken oder die Finger spreizen, so stellt sich an den 



106 Besprechungen. 

Fingern und an der Hanù ein ~einschlagiger, rhythmischer 'r.remor 
ein. Der Arm gerat nur dann m Tremor, wenn man den Pat1enten 
zu grosseren Kraftanstrengungen auffordert. Im Schlafe und in 
der Ruhe h ort das Zittern auf. Ganz ahnlich, aber schwacher, 
sind die Erscheinungen an dsn unteren Extremitaten, sobald man 
den Patienten eine militarisch stranune Haltung einnehmen oder 
ein B ein erheben lasst. 

Da sowohl die herausgestreckte Zunge, die Stimmbancler, 
der Unterkiefer, die mimischen Muskeln und der Kopf im Ganzen 
an de n Zitter bewegungen teilnehmen, so ist di e S p r a c h e un
ùeutlich, verschwommen, nicht sauber accentuiert. 

Die Schrift ist kalligraphisch. Sonstige Anomalien von Seiten 
cles Patieuten bestehen nicht, mit Ausnahme einer leichten 
Hypochondrie. 

· D r V erfasser stellt alle Falle von erblichem Zittern aus 
der Litteratur zusammen. Aus der geringen Zahl der Falle (30) 
schliesst der V erfasser, das · clie Erkranlumg in Ganz n selten 
sei. W as die klinische Ab gr nzung der Falle betrifft, so sei ihre 
Bezeichnung am klirzesten tmd treffendsten in der Benennung 
11

essentieller hereditarer 'rremor(L nthalten. Klinische Charak
teristil{en fi.i.r clas m·bliche Zittern giebt es nicht. Den tremor 
hereclitarius ohne weiteres als Signum degenerationis aufzufasseu, 
halt Verfasser nicht fur richtig. 

Priv.-Doc. Dr. F rieclr. Reinke-Rostock: Untersuchungen 
Ober das menschliche Stimmband. Fortschritte der Medizin. 
1895 Bel. 13. Heft 12. Referent: Dr. Li e bmann-Berlin. 

Der V, erfasser zeigt, dass das menschliche Stimmband z'Yei 
morpholog1sch recht verschieclene Abschnitte aufweist. Der eme 
lateraì gelegene bildet die Basis cles Stimmbanclkorpers,·wahreud 
der zweite medianwarts O'ele<Tene einen zungenformigen Fort 
satz dieses Korpers darst~lt . "'Die Basis ist mehr oder mincler 
constant in ihrer Form, wahrend der zuuaenformige Fortsatz 
l:!eine Gestalt fortwahrend andert. Beicle Teile werden sowohl 
auf der oberen wie auf der unteren Seite durch zwei typische 
9'ren.zlinien getrennt (vom Verfasser linea arcuata superior und 
mfenor .genan.nt), die sich an der Schleimhaut jedes normalen 
menschhchen Kehlkopfes demonstrieren lassen und auch von 
ancleren Autoren beilau:fig erwahnt werden. 

Die beiden Linien bekommt man besonders schon zu sehen 
nach Scha:ffun.g ein.es kiin.stlichen Oeclems im medialen Teil des 
Stimmbandes - zwischen Epithel und elastischem Band - durch 
lnjektion von Luft oder Leim mit Berliner Blau. Es liegt auf 
der Hand, dass hier ein vorgebildeter Lymphraum vorhanden. 
ist, de~sen Bedeutung wohl darin liegt, dass bei den starken 
V erschiebungen, di e zwischen Epithel un d elastischem Bande 
stattfinden, eine Storung vermieden wird. . . 

· N ach der Au:ffassung d es V erfassers sin d di e beiden Ltmen. 
di e Anheftungsstelle des Musculus thyreo-aryt aenoideus internus 
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d urch das elastische Band an das Epithel und zwar an das 
P:f:lasterepithel. Es fehlt also in ihrer ganzen Lange eine eigent-
liche Submucosa, >venn auch Drusenausfi.ihrungsgauge in ilir 1 

4 

verlaufen. Die Lineae arcuatafl sind die Grenzpunkte des Pflaster-
und Flimmerepithels. 

I n der Linea arcuata iuferior erscheiut auatomisch eiu Ver
schluss der Glottis moglich, olme dass sich darau der daruber 
gelegeue mediale zuugenformige Teil des Stimmbandkorpers zu 
beteiligen brauch t. 

Der Verfasser weist darauf hiu, dass uach pbysiologischeu 
Untersuchuugen das meuschlische Stimmbaud in seiuem medialen 
'l'eil andersartige Schwingungen mache, wie in seinem lateralen 
Teil und er muchte es uicht fur uumoglich halten, dass der sich 
kontrahiereude Musculus thyreoary taeuoideus vocalis durch die 
feste Anheftung seiner Zipfel in den Lineae arcuatae durch Au
naherung und Fixierung dieser Punkte, sich selbst sowie das 
elastische Band nebst E pithel zuugenformig medial vorwolbeud, 
bewirkt , dass der mediale Teil des Stimmbandes anders :;chwingt, 
als der mit stark eutwickelter druseureicher Submueosa uud mit 
Flimmerepithel i.iberzogene laterale 'l'eil. 

Dr. Tr e i te l-Berlin : Ueber Heterotopie der Wortlaute. Areh. 
f. P sychiatrie XXVIII Bd., Heft l. R eferent : Dr. med. Li e b
m an u-Berlin. 

Uuter H eterotopie der Wortlaute versteht der Verfasser eiue 
Worten tstelluug, welche dariu besteht, dass ein Laut entweder 
an verkehrter Stelle steh t o der ein solcher hiuzugefilg t o der aus
gelassen 'ist. Beispiele fasch (schaf), its (ist), chrein (schein), 
fib eln (fì.bel), der Zro (der Zorn). Di e Heterotopie der Wortlaute • 
fì.ndet sich nicht mu beim Reden, sonderu in noch hoherem 
Grade beim L esen uud Schreiben. Sie ist keine Sprachstorung 
fi.:ir sich , sondern fì.udet sich bei deu verschiedensteu Sprach-
fehlern als wesentliches oder unwesentliches Symptom. E ist 
ein Irrtum, ùieselbe nur dem Stammeln zuzuschreibeu, bei dem 
sie allerdings in R ede und Schrift haufig vorkommt. H eterotor ie 
der W ortlaute un d tammeln hah der Verfasser nicht fi.ir identisch, 
sondern erklart ihre haufige Coincidenz dar~us, dass beide Sprach-
·torungen di eselbe Ursache haben, namhch die Unaufm e rk -
s amk ei t. 

Die H eterotopie spielt eine gros:e R olle bei der progressiven 
Paralyse. Sid wird hier als Silbenstolpern bezeicbnet. Da man 
auch bei normalen Menschen in Rede und Schrift dem Silbeu-
stolpern begegnet, so i:st es nur danu ein Zeicheu der begiuneudeu 1 

P aralyse, wenn es bei einem Menschen in erwachsenem Alter, 
bei dem es vorher garuicht oder uur gelegeutlich auftrat, in 
ausgesprocheuer W eisa si eh zeigt. . 

Die Sprache des Paraly tikers 1st ausserdem so reich an 
pathologischeu Zeichen (verwaschene Aussprache und fì.brill !!.re 
.Zuckungeu), dass sie selbst bei wenig ausgespro heuem Silben
stolpern die Diagnose zu Yervollstandigeu im Stande sind. 
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Bei den Paralytikern tre:ffen verschiedene Momente zusammen, 
um bei ihnen die Heteropie stiirker als bei anderen Sprach
storungen hervortreten zu lassen: Mangel resp. Unfahigkeit des 
Aufmerkens, uncoordinierte Sprechbewegungen , mangelhaftes 
Geda.chtnis. 

V on der Heterotopie vArschieden ist di e Paraphasie, , das 
si eh V ersprechen. 14 Bei der ersteren werden verwa n d te L a n t e, 
bbi der letzteren verwandte W o rte durch einander ersetzt. Die 
Paraphasie findet sich mehr bei zerstreuten L euten oder vori.iber
gehend bei geistiger Ablenkung und zwar haufiger beim Lesen 
und Schreiben, als beim Reden . 

Die Heterotopie findet sich mehr beim P oltern und zwar 
besonders beim Lesen und Schreiben. Beim Sprechen verand ert 
der Polterer di e W orte seltener durch Heterotopie; seine Sprach
storung aussert sich beim R eden mehr durch Verschlucken von 
Silhen und Worten. 

Litterarische Umschau. 
Ueber Sprachstorungen in der Pubertatsentwickelung. 

Von Dr. Hermann Gutzmann-Berlin. 
(Aus dem Archiv filr Kinderheilkunde, 1895.) 

J edem sind wohl noch die wichtigen Mitteilungen bekannt, 
di e Ax e l Ke y auf dem Berliner internationalen medizinischen 
Kongress im Jahre 1890 uber , die Puber tatsentwickelung und 
das Verhaltnis derselben zu den Krankheitserscheinungen der 
Schuljugend u machte. L eider ist weder aus den damals mit
geteilten Tabellen , noch aus den ErklarunO'en zu denselben zu 
ersehen , in welchem V erhaltnis das Auft~eten von S p r e c h
s t o rung e n zu der Pubertatsentwickelung stand, auch ist mir 
nicht bekannt geworden, dass diese Frage in spater en V eroffent
li chungen Axel K ey 's besonders behandelt wurde. Aus zahl
reichen Statistiken uber das Auftreten von Sprechstorungen unter 
den Schulkindern, die mir zum Teil durch die Liebenswurdigkeit 
der Behorden zur Verfi.i.gung gestellt wurden , und die ich bereits 
in fruheren Veroffentlichungen zur Geni.i..ge gewiirdigt habe,*) geht 
hervor, dass die meisten Sprechstorungen n eu entstehen mit dem 
7.- 8. und mit d e m 14.- 15. L eb en s jahre. Fur die hier zu 
behandelnde Frage i.i..ber das Verhaltnis von Pubertatsentwickelung 
zur Entstehung von Sprechstorungen ist besonders die letzte 
'l'hatsache von Wichtigkeit. Die Erklarung dieser Thatsache ist 
nicht so sehr schwierig, wenn wir die Entwickelung derjenigen 

·X·) Die Verhiitung und Bekampfung des Stotterns in der Schule. 
Leipzig bei Georg Thieme 1889. - Vortrag auf dem internat. Kongress 
in Berlin 1890. :- U eber W esen und ':erbreitung der Sprechgebrechen 
unter der SchulJugend. , Deutscbe mediz. W ochenschrift". 1892, N r. 10. 
An diesen Stellen ml}~en auch , wie in meinen " Vorlesungen Uber die 
Storungen ·der Spracbe' , Seite 104 fl', die einzelnen Zahlen nachgeschlagen 
werd en. 
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Organe betrachten, die eine allgemeinere oder besondere Be
ziehung zu~ Sprac~e haben: Wachstum des Korpers (sowohl 
Làngen- w1e Ge":whtszunahme), Entwickelung des Gehirns, 
Atmungsorgane, St1mmorgau. 

C l o u sto n unterscheiclet in seiuem W erke: 'L'h e ueuroses 
of Development (Londou 1891), vier Periodeu der Eutwickelung : 
l. den embryoualen Zustaud, 2. clie Periode der schnellsteu Gehirn
zuuahme (von Geburt bis zum 7. Lebeusjahre), 3. die Periode 
der Coordiuatiou von Motion un d Emotion (7.-13. J ahr), 4. Pubertat 
und Adolo~cenz (13.- 25. Jahr). Die bei weitem grosste Zahl 
von Entwickelungskrankheiten findet er in der 2. und 4. Periode. 
Nun ist aber gerade das 7. L ebensjahr dasjenige, in welchem das 
Gehirn besonders rasch wachst, wir finden auch in diesem Lebeus
alter die meisten Sprechstorungen entstehen. Nach clem siebeuten 
LebenE"jahre verminclert sich das Wachs tum bedeuteud, sodass 
das volle Gehirngewicht erst mit dem 21. L ebensjahre erreicht 
wird/) 

Das vVachstum cles Korpers ist nach den zahlreichen uud 
zuverlassigen Mes!;ungen Ax el K ey's am starksten in der Puber
tatslJeriocle mit dem 14.- 15. L ebensjahre bei clen Knaben nnd 
zwar sowohl an Lange wie an Gewieht, indem jedoch die grosste 
Gewichszunahme erst ein J ahr spater eintritt, wie di e grosste 
L angenzunahme. Bei den Madchen tritt das schnellste Langen
wachstum 3 J ahre frtlher als bei den Knaben ein, ist aber nicht 
entfernt so rapid, ·wi bei diesen. Das K orperwachs tum hat nach 
meiner Ansicht mindestens einen mitt e lbaren Zusammenhang 
mit der Entstehung von nervosen Sprechstonmgen, besonders wird 
da bei c1 er Umstand VOH Bedcutung, ìass clas rapide Laugen
wachstum besomler~ bei den Knaban erst spater von der Gewichts
zunahme g folgt win.l. A uch Axel Key macht au.f das letzt
genannte Verhaltnis an mehreren Stellen sein s Vortrages ganz 
besonJers aufmerksam. Bei den Madchen ist das Verhiiltnis nich t, 
so o-ross. Vielleicht darf ich hierzu gleich in Parallel stellen, dass 
wi/'bi s :.:~ur Pubertatsperiode (inldusive) vou 100 stotternden 
Schulkindern 71 °lo Knaben un d 20 °io Madchen zahlen, nach Ab
lauf ler ersten sttlrmischen Pubertatsentwickelung, nach dem 
17. L ebensjahre 90°lo Manner gegentiber nnr 10°lo Frauen ! Diese 
Zahlen sind nicht nur von mir gefunden, sondern WLlrden durch 
alle Statistiken bestatigt, in Bezng auf die Erwachsenen chon 
frither von Colomba t und oen. 

Eine noch eindringlichere Bedeutung erhalten diese Zahlen, 
wenn wir den v or der Puber tatsentwickelung vorhandenen At
mungstypus vergleichen mit dem spater vorhandenen. Wahrend 
die Sauo-lino-e beidorlei Geschlechts fast nur Abdominalatmumr 
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zeigen und die erwachsenen Frauen ausgesprochen costalen 'L'ypus 
gegenitber dem abdominal~n 'L'yp~1s ler _Mam:er aufweisen, zeigen 
die Kinder nach der Sauglmgspenode emen au serst wechselnden 

*)S. llf e ndel. ,Gehirn" in Eul e nbur g Pol. -Encyklp .. Bd. VII, 
S. 594 imd O b e r s t e i n e r , Nervose Zentralorì?aue, S. 129 ff. wo auch au9-
fiihrli cho Litteratur iiber Gehirngewicht und \Vachstum. 
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Atmnno-stypus. Ried el in seinen , Atembewegunge?-" .C\Vùrz
buro- 1S73) sagt dariiber: , Was den Typus der ResptratlOn der 
Kinder betrifft, so ist derselbe einem sehr bedeutenden W echsel 
unterworfen. Im allgemeinen Hi.sst sich indes sagen, dass der
eelbe in der Mitte zwischen dem der Mann r und dem der W eiber 
steht. Entsprechend der gri:isseren Elastizit.at und Nachgiebigkeit 
cles Thorax ist auch di e Ausd ehnbark eit dess l ben be i 
Kindern eine ziemlich grosse; sehr haufig beobachtet man 
demnach bei ihnen eine starke costale Verschiebung; nirgends 
aber beobachtet man wieder so betrachtliche Differenzen in dem 
Atemtypus, als bei Kindern. Wahrend die oberen Partieen eine 
oft sehr betrachtliche Exkursion nach vorne bei der Inspiration 
erfahren , bewegen sich andere Stellen, so der Processus enciformi 
und selbst noch etwas hoher gelegene Teile des Harnums bald 
nur ausserst wenig mit der Inspiration, bald wieder mehr. Ebens.o 
zeigen c1ie Zwerchfellbewegungen und Llie davon abhangigen opt
gastrischen B ewegungen eine sehr verschiedene und im Einzel
falle oft wechselnde Intensiti.i.t." Erst mit dem Eintritt der 
Puberti.i.tsperiode andert sich das Bild sehr schnell. Die Madchen 
zeigen sehr bald den ausgesprochenen weiblichen Atmung typus, 
wie ich mich durch Versuche mit den Mar ey'schen Pneumo
graphen stets iiberzeugen konnte, die Knaben dagegen den ab
dominalen miinnlichen Typus. Da nach vielen und an ander ?
Stellen niedergelegten Untersuchungen der costale Typus wmt 
mehr unter der Herrschaft des Muske.lgefCthls und cles Be.wuss~
seins iiberhaupt steht, als die Zwerchfellatmung, so balte tch dte 
hier vorgebrachten Thatsachen in einem ursi.i.chlichen Zusammen
hang stehend mit den oben mitgeteilten Prozentzahlen sotternder 
Knaben und Madchen. 

Die fiir uns wichtigste Veriinderung in der Pubertatsperio~ e 
endlich, die auch in dem dir ektest e n Zusammenhange m1 t 
Spr~chst~ru.ngen steht, ist die V erand erung cles Keh~
k o p f es, dte )a allgemein bekannt ist, die a ber hier doch m1t 
Rucksicht auf den speziellen Zweck dieser Arbeit und der Voll
standigkeit halber 1mrz wiederholt werden soll. K eine der anderen 
angefiihrten Erscheinungen hat auch solchen auo-ensch inlichen 
Zusammenhang mit der Geschlechtsentwickeluno- t:> da wir wis ·en , 

bl 

dass Kastraten, denen v or der Pubertatsentwickelung die Hoden 
exstirpiert wurden, ein viel geringeres W achstum d es Kehl kopfe 
zeigen, dass sie eine sehr hohe Stim.me erhalten. (Spezielleres 
s. Gru ber in Miillers Archi v fiir Anatomi und Physiologie 184 7, 
S. 463) und M e rkel, Anthropophonik, S. 170- 173). In neuerer 
Zeit h~t B~yer auf dem VII. internationalen Kongress zu Lo?-don 
1881 m emem Vortrage: , U e ber den .Einftuss d es weiblichen 
Geschlechtsapparates auf timmorgan und Stimmbildung" auf 
haufigen Znsammenhang auch in pathologischen Fallen auf
merksam gemacht. Auch bei d r Pubertiitsveri.i.nderung des 
Stimmorganes ist es wiederum das mannliche Geschlecht, das 
(len grossten Unterschied, die grosst \T eranderung aufweist. 
Wahrend sich v or der Pu bertat kaum eine V erschiedenheit zwischen 
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mannlichem und weiblichem K ehllwpf :findet, zeigt si h nach der 
Pubertat ein augenfalliger Unterschiecl: , der mannli c h e K ehl
kopf ist in allen Dimensionen grosser, als ùer weibliche; nament
lich hat er sich in dem sagittalen Durchmesser vergrosser t, so
dass der Winkel des Schildknorpels ein spitzerer geworclen ist 
nnd clas Panum Adanie cleutlich hervorspringt. Mit clem sagit
tal en Durchmesser nimmt natitrlich auch die Lange d r Stimm
bander zu. Im ùbrigen schwankt gerade dieser Durchmesser in 
nicht unbecleutenden Grenzen, so dass kleine Kehlkopfe erwach
sener mannlicher Individuen nach den ausnihrlichen Messungen 
von Fourni é u. A. zwischen dem Ringlmorpel und dem vor
deren Ansatz der Stimmbander ein Ausmass von 2,6- 2, 7 cm, 
grossere dagegen ein solches von 3,2- 3, 7 cm aufweisen. Dem
entsprechencl sind auch die Stimmbander, gemessen von den 
Stimmfortsatzen der Giesbeckenlmorpel bis zu ihrem vorcl ren 
Ansatspunkt an den Schildknorpel1,9-2,2 cm, resp. 2,6-2,5 cm 
lang. Der "\v e i b l i e h e K ehllwpf wachst in jener Zeit vorzugs
weise im vertikalen Dmchmesser uncl zeigt in seiner enclgùltigen 
(+es tal t Knorpel, di e mehr abgerunclet,, weniger hart un d weniger 
eckig sind, als beim Manne. Die timmbander sind demzufolge 
kiirzer , nebenbei auch dùnner. Ihr mittlere L ang betragt nach 
J o h. J\hill r 1,26, nach Harl ess 1,35 cm (bei Mannern nach 
denselben Autoren 1,82 resp. l , 76 cm), un d verhalt sich al so zu 
flerjenigen der miinnlichen Stimmbander annahernd wie 2 : 3. " 
(G rù t zn e r , Physiologie der Stimme und Sprache.) Wir :finden 
clementsprechend beim miinnlichen Geschlecht zm Z it der Puber
t atsentwickelung v i e l m e h r S t imm s t orung e n , a u s d en n 
Je i cht Sp rec h sto runge n h ervo rg eh e n k onn en (s. u.), als 
beim weiblichen Geschlech t. Besondere Beach tung verdienen in 
dieser Beziehung F o u rn i é' s (Phisiologie de la voi x et de la 
1 arole, Paris 1866) Beobachtungen, die er an 54 Knaben und 
Jùnglingen von 12- 19 Jahren machte: Darnach hangen die 
P hanomenen der Mutirung zunachst von einer organischen Modi
:fikation in den Stimmbandern ab, welche alle drei Dimensionen 
derselben zu vermehren bezweckt. Di e Bancler werd n c1 i c k e r 
uncl verlieren an Elastizitat, die Sohleimhaut ist gerotet, oft ent
ziinclet, wobei Aph onie eintritt, eli langere oder kùrzere Zeit 
andauert. Di e E11twi c k e lun g d e r B a nd r en ts pri cht 
n i ch t s o g enau de r d e r Kn or pe l , da ss clar a u s in vo llig 
h a rm oni sch es Ens e mbl e h e rv orging e. Vi e lm e hr z eig t 
si e h e in Missv erhaltni s larin, d as s di e v orh e r x i
sti e rend e G eradlinigk eit d e r timmritz e s i c h in e in e 
e lliptisch e F orm v e rwand e l t, w e il di e Fli.ig e l cl es 
Schildkn orpel s s i ch m ehr vo n einand er e ntfe rn e n. 
Dies erfordert fur die 'l'onbildung eine gewisse Kontraktion der 
Mm. thyreo-arytaenoidei, die dabei durch ihre Anschw llung die 
Ellipse in die gerade Linie uberfuhren. Alles dies existiert b ~ 
Kincle noch nicht, wo der M. thyreo-pharyng us dafur eintritt. D1e 
Mm. thyreo-aryt. und crico-aryt. later . l ern en e rst w a hr e nd 
d es Muti r e n s ihre Thatigkeit ausùben. Oft sind si e nooh nioht 
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dazu imstande und die Glottis klafft dann. Bei Be gin n der 
Mutation fand Fournié die Stimmbander injiziert, die Glottis 
halblincar, die Stimme unegal, rauh etc. Bei voller Mutation 
sind die Bander roter, elliptisch auseinanderstehend, die Stimme 
noch rauher, bei hohem Grade sehen die Bander wie rohes Fleisch 
aus, die Glottis ist nicht zu unterscheiden, und vollige Aphonie 
tritt ein. Zu Ende der Mutation sind die Bander noch injiziert, 
die Glottis hinten weiter, die Stimme eine Oktave tiefer geworden, 
aber nur in der Mitte ihres Umfanges hell. Spater wird die 
Glottis elliptisch oder gradlinig, das Timbre besser u. s. w.*) 

W enn wir all diesen stiirmisch v or sich gehenden V er
anderungen in der Pubertatsentwicklung den ruhigen Zustand 
der vo rh e rgeh ende n Entwicklungsperiode (s. Clouston) gegen
ùberstellen , so konnen wir uns kaum wundern, dass auch die 
Statistik der entstehenden Sprachstorungen vollig damit iiberein
stimmt. So fand man in einer 1887 aufgenommenen Statistik 
dr Bediner Gemeindeschulen , dass von j e 100 stotte rnd en 
Schulkinde rn im Alter von G- 7 Jahren 5,2 Prozent, im Alter 
von 7- 8 J ahren 11 ,7 Pro z e n t , von 8- 9 J ahren 11,1 Prozent, 
v?n . 9-10- 13,6 Prozent, von 10- 11- 14,2 Prozent, von 11- 12 
b1. 13,8 Prozent, von 12- 13- 14,4 Prozent und von 13 - 14 
Jahr e n 16, 1 Pr o z e n t ich befanden . 

. Zu diesen korperlichen V eranderungen der P~lbertats
entwwklung, - zu denen auch noch die conO'estiven~rschemungen, 
Kopfschmerzen, N asenbluten, H erz1dopfen ~te. etc. zu zahlen sind 
- gesellen sich nun obenein auch oft psychisch e Storunge n , 
w e l c h e d ir e k t e n Einfluss auf di e :Entstehung von Sprach
storungen h a ben: exaltiertes W esen mii.ssiO'es Traumen un d 
Schwarmen u. s. f. , Storungen, clie j ~ allge~in b ekannt sind, 
deren Einfluss auf di Entstehung von Sprechstorungen jedoch 
wohl noch nicht geniigend gewiirdigt worden ist. -

W enn ich nunmehr zu der Aufzahlung einiger VOJ?- mir 
beobachteter Falle ii.bergehe, die den Zusammenhang zw1schen 
Pubertatsentwicklung und Sprachstorung illustrieren sollen, so 
mochte ich zwei derselben voranstellen die ich mi t D r. L i e b
~ann in ~mser r Poliklinik gemeinsdh aftlich beobachtete und 
d1e L. bere1ts veroffentlichV''-') hat, deren Anfiihrung hier aber 
der V ollstandigkeit und d r Se l t e n h e i t der Falle wegen w o hl 
notwendig ist. 

t, Fall von Abulie . 

.. ~ un~ere Poliklinik kam e ine l8jii.hrige Kindergii.r tnerin, welche 
~ber. eme e1gentiimliche Sprachstorung klagte. Die Eltern der ~a
tle~tm le~en und sind gesund. Eine T ante ho.t viel an Krii.I?-pf~n 
gehtten , eme ander e Tante und der en Kiuder stottern. Die Pat1entm 
h~~te in der Kindheit Masern, Schadach und Diphtherie. Sie lei·nte 
fruh sprechen, kam mi t 5111 J ehren zur Schule und lernte gut. 

*) N ach :M: e r k e l .Kehlkopf" S. 225 zitiert. 
H ) S. deut sche :M:edizinal-Ztg. 1895, No. 50 und .iirztl. Praktiker~ 

1895. J uni. sowie Septbr. -Oktbr.-H eft der "Monatsschrift ftir Sprachheil
lmnde~ 1895. 



1 

l 

Litterari che Umschau. 113 

Di e P e ri od e trat im 15. L eb e nsjahr e Pin, wat· l1iiufio
unregelmii.ssi~ uncl bli eb im vo tig en Jahre einmal ein halbes Jahr 
aus. Patientin leidet viel nn Obstipation. 

In i~r em l?. Leb c nsjahre tr?'t ~a n ;~, pléitzlich di_ e 
Sprachsto rung tn der Sc hul e aut. Der L ehror fmcrto ste 
otwas: si e wusste genau. was si o zu antworten hatte ab ·'r si e 
konnte es nicht aussprechcn. Der L ohrer hiess sie sich 'hinsotzen. 
Als cr nach einer Viertelstuncl o sie wi der fr agto, ~eigto sich das
selbe. Seit dieser Zoit besteht dio Spraohstéirung. Die Patientin 
klagt. dass ihr das erste Wort (]er Rede haufig seln· schwer werde. 
Sie kann es dann nicht ausspt·ecben. obwo hl sio Ps weiss. Dabei 
hat si e grosses AngstgeH\h l. Es wi rd ihr heiss. ]3 ' sondor o Schwierig
keiten hat si e. wenn dio beidcn ersten vVorte mit clems !ben Laut 
anfangen, z. B. meino Mama. 

Vor 3- 4 Jahren trat clicse lbc Storung beim Sclweib n aut; 
bcsonders bei den gt·ossen Buchstaben. Patientin b hauptot. haufig 
nicht imstande zu sein, di e .I?eùcr auf dits Papier zu setzon und mit 
Sch reibon anzufangen. Schroibt sie aber clio benbsi chtigtPn vVorte 
rmf eincn nebenliegenden Zettol, so geht das unb oanstandot. \'er 
sucht sie es dan n auf dem Schreibbogen, so geht 'lS trotz nll or An
strC'ng ungen ni cht. 

Vor einem Jahro wnr di o Pntienti n bei einom On kel zu B e
such. wo sie anfing K lavi or spie len :.~u lern en. Nach zwoi :Uonaten 
:.~oigto si ch dieselbo ll: rscheinu ng, wio beim Sprechon un(! Schroiben, 
auch hoim K lavierspielen. fli o konnto mitunter di o betreffonden 'l'ono. 
trotz lem clio Finger uber den Ta ten lngen, nicht nnschlagon. 

Pationtin machto dio orwiihnton Angaben iibcr ihr L eiden, 
besonders auch iibor dio Stéi rung bei m Schroib n und 1\la vi.or ·pi.clen 
ganz SJ ontan, olmo dass wir aus ihr otwas ,herau ·examiuiorten ." 

Dio Pntientin ist ein kdiftig entwickeltos l\1iidchon von g -
snndem Aussohen. Dio Organo sin([ gesuncl . Dio siohtbaren Schleim
hiiu to ctwa.s blass. Der U torus in toto etwns nnch un t on verlagert. 

B oim Sprechon uud Scln-eibcn beobachteton ·wir wi cl crhol t 
<lio Y(Jil der Patientin boschri obeno Stonmg. 

Pat.iontin Rntworteto mehrmals nicht auf di o ihr vorgelogton 
Fragon. Man si oh t ihr nn, da!:!s si o gorn ~tntwort n moohte: nh or 
sio vcrmag es nicht, wedor mi t Jauter Stimme, noch fli.istorn l. Da
bei zeigten sich keino krmnpfhaften Erscheinungon an don Artiku
lmlationsorganen. Auch dio pneumographi sch Un tors uchung zoigt 
hierhei eine gan:.~ normal e Atmungskmvo. . 

Erst naoh einet· vVeilo antwortet Patientin, und r.war m 
fli essender , ganz norm fder Sprache. Sie giebt an, sio habe genau 
gewusst, was sie antwor ten woll e. aber sie habe s nicht Sitgcn 
f{onnon. 

Wir beobachtoten clio Stéirung meist nur im Anfang der Rode. 
boim ersten Worte. 

A.uch die St<lrung bcim Schreiben fanden wir bei der P~tt i ontin 
genau so . wie s ie selbst schilderte. Der Boginn lcs Schroib e~s 
macht ihr hauJle-, ni cht immer, dio grosston Schwierigk iten. Ste 
haJt clie Feder dteht i.\ber dem P~tpier und weiss (wie si angiebt) 
gen ~tu, w~ts sie schreiben will. Sie ka~n dabei mit der Fed_or alle 
moglichen fl ew egungen i.iber dem Pap1e.r aus fi.ihr n. A.ber s1e ver
mag nicht, He F eder aufzus tliOll und zu _sclu· ·iben. Dabei is t d! o 
Hancl ganz frei von krarnpfarti&on E;scheJDungen. Lassen wir dte 
Pationtin das Gewiinschte auf em klem es nebenli egendes Zettelchen 
schroiben, so goht das ohne Schwierig~eit. Versucht sie s wieder 
auf dem Schreibbogen. so gelingt es mcht.. Erst nach Janger ver
g blicher Mi.\he vermag sie auf dom Schretbbogon das erst e W~rt 
rer tig zu bringen. Dann schr ibt sie in gelilufiger, tad olloser Solmft 
<.las !lbrigo ni ed r . 

Als wir ilio Patientin K lavi.er spielen lassen, tritt di_e ge
schilderte Erscheinung nicht auf; doch giebt P atien tin pril;~JS an, 
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dass auch beim Klavierspielen bisweileu die P inget· vollig bewegli <:h 
ohne krampfhafte Erscheinungen auf den Tast en lageu. abet· dte 
betreffendcn T one koune s ie dann nicht auschlagen. 

Die P atientin ist psychisch sonst abso lut norma! und macht 
einen sehr verstiindigen, znved lissigen Eindruck. 
In diesem F alle k onnte von ,Stottern "' keine R ede seiu, 

zumal <.lie sonst bei Stottern stets vorhand n.en pn umographisch en 
Abnormitaten nicht n achweisbar waren. Wir betrach ten <.leut
n ach diesen. F all als Ab uli e. N ach meiner Meinung ist ltier 
der Zusammenhang zwischen J:>uber tatsen twicklung und der eigeu
ti.1mlichen Sprachstonmg nicht zu bezwei ~eln, wenn auch eine 
hereditare Anlage als verstarkem1es Mom nt hinzutritt. 

2. Fall von Aphthongie. 

Jhe Aphthongie ist eine hochst seltene Sprachstoruug unJ 
ich will ol'fen o-esteh en, dass ich bis zu der Zeit, wo ich den 
nachstehen<.len F all zu s hen bekam., auch. nich t an die von K u ss
m a u l zusamrnengestellten drei Falle glaubte, die ich fiir Stottern 
hielt . Allerdings galt mir Ku ssmauls Autoritat zu l1 och, ab 
dass ich diesen Zweifel oflentlich auszusprechen gewagt h i:ttte. 
J etzt, n achdem ich selbst eineu charak teristisch n J!""'all von 
A p h t h o n g i e ge ehen ha be un d mich ftberzeugte, dass er mi t 
dem gewuhnlich en Stottern, das i ·h in tauseud.en vm1 F allen be
obachtet , n i c h ts zu thun h at, darE ìch diese W orte wohl voran
schìcken, um erforderlichenfalls auch ant1eren ihren Z·weifel zu 
benehmen. 

P atient, ein 19 j l~ lll'iger Seminaris t , i.st ein kriLftige t·, g ut ge· 
n.>~hrter, sehr i.ntellif?enter . Mensch. Seiue Eltern s iud t ot_; wot·an 
ste s tarben, w ets P attent m cht anzu geb tm. Er selbst hatte tm Alte1· 
von fil.nf J ahren Masern, im elfteu L eb eusjahre Lungenentzundung. 
Nachdem er augeblieh vom 5.- l i. L eheusjahre ,heiser" gew esen 
wa r, wobei e in Stimmbaud gellihmt gewesen sein soll, bekam. er 
v or zwei J ahren eiue ei.,.entilmliche l::ìprachstoruog . W enn der P attent 
be~inneu will zu sprec'hen o der zu lesen, treten h eftige kramp~ ha fte 
Scllluckheweguugen ein , welche sowo hl die laute Sprache, w~e das 
Plil.st ern. zunii.chs t ganz unmoglich machen . Etwa nach zwei :M:inuten 
h oren dwse Krii.mpfe auf und d e t· P a tient b e ginnt fli e ss e u_ d 
o hn e A n s t oss zu spr ec h e n ; aber s ine Sprach e is t immet· hast.tg 
und polternd, d. h er verschluckt und vet·stiimmelt in der H ast 
h a ufig Silben uud W orter . Durch Druck au f die L arynx.- und Pharyn~· 
s egend vou aussen wird an den Krampfeu nichts geii.ndert.. ~1e 
l::ìprachstorung tritt mitunter auch mitten i.n der R ede ein . Ste 1st 
beim Spr chen s tadcer als beim L esen. B eim Schli.ugon uud Atmeu 
h~t der Patient keine Storuugen. Die B eweguug der Zunge, . der 
Ltppen und der Kiefer s ind frei. K ehUcopf und Racheu zetgeu 
chronischeu Katarrh. Sonst alles norma!. 

Auch in diesem Falle vermag ich fiir die Entstehung der 
Sprachstorung keine andflre Erklarung zu finden , als die Puber
tatsentwickluug, besonders mit Riicksicht auf die eigentiimlichen 
Erscheinungen von seiten des K ehlkopf.es. Vermutlich t auscht 
der Patient sich ii b er die D auer seiner 71 heiseren Stimme"' . Viel
leìcht trat sìe er t nach der Lungenentzilndung im 11. J ahre ein 
wodm·ch auch dìe halbseitige L ahmung leicht erklart werd~n 
wti.rde. Auffallend ist aber besonders, dass gleich, nachdem dte 
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H e i se r k e i t versch wunden war, di e geschilclertc Sr rachsWruug 
auftrat. 

Beide geschilùer te F~ille, sowohl clie Abulie, wie ùie 
Aphthongie wurclen clur0h Sprachi.tbungen in verhaltnismassig 
knrzer Zeit geheilt. 

3 · Fall von Stolpern. 
O. B ., lfij ahriget· Gymnasiast. Muttet· ist " ' itwe eines hoheren 

Mini~terialbea!nten. Der !:Unge Mensch ist in seinem ganzen W esen 
hastig. unruhtg und un~tat. Aussehen sehr bl ass. Er klagt. dass 
ihm seit einem Jahre seme Sprache chwer fallo. \Venn er in d r 
Schule antwot·ten woll e, so .drangten sich manchmal di e \ V orte und 
Silben so Uber einander. dass er gar nichts zu sag· u imstande sei.·' 
Boim L eson zeig te sich cliese Erscheinung erst, ~nachdem Pat. eine 
W eile g elesen h atte. Di e Sprache ist i m a llgemeinen uno-eheuer 
schnell. Pat. hts t oft Silben und ganze Worto aus, um uur"'schnell 
den Satz zu Ende zu bt·ingeu. Di e :::ìtimme s c hwankt deutlich 
St.immbii.nder leicht gorotet uncl geschwollen. Pati ent hat aber Uber 
tl en Hals zu klagen. Rachen und Nase zeigen nichts abnormes. 
J)i e sonstige korp erlichc Entwickelung litsst anscheinen l nichts zu 
wUnscheu Ubrig. 
JJier scheint mir <.ler Zusammen.hang der 8prachstorung mit 

L1en ~jrsch iuuno-en <.lcr Pube rtii.tsentwlCklung :t.weifellos besonders 
in Il insicht auf eli e nllch d utlich vorhanclene Muti rurw der 
:-ltimme untl clen Keklkopfb fnnd. PatienL entz g sich leicle~ bald 
der Behantllung und weiterer Beobachtung. -

V o n den sonst in tler Pubertatsentwickluug auftretemlen 
rein psychischen 8prachstorungen will ich die h yste ri s h en 
:::; t <.i r u Il g e n uur d r V llllstandigkeit wegen kurz erwahnen 
(hy 'terisch StummheiL, hysterische Aphonie uud hyste risches 
Stot.tern) nml mich in 13ezug auf Einzelmitteiluugen auf einigt' 
F all e von a.k u t in der Puberttitsentwicklung auftretenclom Sto t Le ru 
ùeschrii.nken. Ich teile hier nur cliejdnigen Falle mit, clie ein b -
son leres Inter sse darbi ten und ùeren Verlauf uml !i;ntstehung 
o·anz besonclers cl utlich clen Einfinss der Pubertatsentwickluug 
~eigt. Ich habe im ganzen 17 Mal '") Stottern als Begleit r
s0heinung der Pubertatscntwickelung auftreten sehen. Hier folgen 
nm· clie bereits angedeuteten wenigen Fall . 

4 · Fall von Stottern. 
L. M., ein tlreizohnji\hriger , kriiftig entwickelter Knabe, wut·de 

von seiner Mutter zugefUhrt mit dem Bemerken dass sich bei ihm 
ein~ ganz eigentUmli che Sprachstllrun~ in der letzten Ze it heraus
o-eblldet habe. Der Junge habe ft·Uh laufeu gelernt und auch 
fruh O'esprochen. In der Schule g hOre er zu dim et·sten in der 
Klass~. In der 1.'hat macht der Knabe einen sehr iutell igenten 
Ein clruck. 

Vo1· einiget· Zei t wurcle er von der Mutte r in das Nebenzimmm· 
O'eschickt , um dem Kinderfrii.u lein eine Nachricht zu bringeu. D ab e i 
~toc kte erinmitten seinerRede, dì e StìntmeversaO'te i hm 
und et· war unvermogend. ein \Vort weitet· herauszubrin.,.en~ Voller 
Sclu·ecken i.iber die ungewohnte und .wie ein Blitz atfs heiterem 
Rimmel" eingetretene Erscheinung lief er zur Mutter zurilck. E rat 
nach eiuigen Minuten ste ll te sich die Sprache wieder eiu. Von diesem 

*) Darunter nur e i ne weibliche Patientin, wiihrend di e hy s t eri se h eu 
SprachstOrungen vorwiegend weibliche Pa.ti nten b t re/t n. 
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T age an trat ùie Erscheinunp; ofter aut', zuer st sclten. ùann aber 
immer haunger . Zu Anfang wurd c das UcbPl nur zu Hause. von 
ùen An<rehorigen. der Erzieherin und d m Hauslehrer bemorkt. a ll 
mahli ch0 zei"'to es si ch auch in der Schu le nnù fuhrte clort zu sehr 
unangen ebJ~en Folgen. D er L ehrer gla ubte, M. habo nich t gelernt. 
Der .]unge kam oft woincnd nach H ause. dio l\1utter gab an. ùass 
er in let ztcr Z ei t psychisch d primicrt sei. 

Die Unt ersuchung ergab koine orgR-nischon Ahnormitli.tcn, 
ftll«sor geringer Nasenverenguug tlurch :::leptumd ovia,tion. Sprech
o rgan sonst vollig gesnnd, ausscr l eichtor Rotung der Stimmbi<nc1et·. 
Dor Knabo is t kot·perlich kril.Ctig. Beim Spr echC>n z ig-en sich llie 
charaktori stischon Erscheinungen cles ausgebi ldotctt Stottorns. l\r anch
mal ist er minHtenlang \! ) sp ra c hlos. wiihrcnrl der Pneumo 
p;m]'h deutlich klonischen odor tonisch .n Zwcr ch f'e llkntm pf' att zeigt. 
Der K nabe selbst schiltlert clen Zustand wic ein C>n Druck, der H als 
sei ihm wi e zugeschnUrt, er h abe ein sclwockliehcs AngstgeHi hl und 
konno nicht scblucken. 

Tch h alto c1ieses Boispiel fi.ir eincn ganz n t.)l1Ìschen ]!'all 
\·on Rtottern clor i m Anschluss an Pubertatsontwi ·klung ntstamlen 
ist. Besoncl rs clas V e r sage n cl r Rtimme mit Llom cla. Uebel 
:r, nerst an{trat, c1eutet an [ diesen Zusammenh ang hin, gan:.-; abg<'
>lehen <.lavon, class :-;ich son. ·t kein Anhaltspunkt fiir da.' l ~ntstohcn 
des StoLte.rns ergiebt, da ni -maml Yon sein •n Angehorigon an 
;1icsem U bel leic1et u. s. f. D or niichsto l•"all ist schcinbar nn eh 
ga11z el enso typisch, wonn cr nichL in s·inem spiitr ren Ycrlau[e 
dir ganze ~ntstehungsgeschich tc cles U clwlH in ein eige11 t,i.im liches 
!,ich t sotzte. 

S· Fall von Stottern. 
M. P .. der l :3 j il.hrigo Flohn oines R ogiorungsbaumoisters, wur tlc 

mir irn Jahro 1.891 Jurch clen HansA.r zt dor J?n,mili o, Sanitatsrat 
Dr. Pau J Ruga, znr B eh andlung iibergobcn. H orr H.ngo kennt 
rkn Knabon von seiner fr iihesten Jugencl auf. D or Knabo hat ni e 
an Sprachstorung goli tten, seino Spmcho hat sich f:rU II entwi ckelt 
\m d war his vor w cnigen Wochen normn l. "Einos 'l'n,ges war d•·r 
.)unge aus dor Schul e gekommen unrl batto <lem Vater mit ThriLn n 
in den Angen or ziihlt, class er houto in der Schul e nicht imstandB 
geweson sci , n,uf eine Frage cl es L ohro rs zu antworton, aber nicht, 
weil er si nicht gow usst hii.tte, sondcrn weil oin un rkl iirli ch tls 
Gefu hl ihn orf'asst habe, das ihn am \V it r sprechon ge hind er t h abo. 
Von liesem Zoitpunkt an trat di eHelbo Ersclwinung. dio in dor Schulo 
zuer st aufgotroton war, auch in cl •r ~"amilie au f, und es bildet e sich 
ganz typiscù eA Stottern h orau s. 

. pie ~ntersuchung ergab n ichts besondor os . ausser ùass auch 
• • hwr d1e St1mmbil.nder gerotet und geschwoll en wa r en. Bemerkens

'~ert war nur noch ein leicbter Strabismus convergons beidor Ange~1. 
von T emperamcnt war der Kn abe s ti l l un d s hr gem sscn m 
seinem ganzen B enehmen. 

Das Stottorn wurde 6 Wochen b hand l t und der ]{nabe sprach 
tlanach vollig s ichor. J~r ist. wi ich erst vor Kurzem von H errn 
Dr. Gràfc h or te, ohn e Ruckfall geb lieben. immerhin bei der vor
h~i.ltnismii.s sig kurzen Uobungszeit - tlurchschnittli ch brauch o ich 
2- 3 Monate- ein bemerkenswertes R esulta.t. J!err Koll ege Gr à fe 
rzahlto mir n.ber, d!1.!'S der j etzt l7ji\lwigè junge Monsch soin A.:'!J;~n

li cht zusehends v rliere und teilte mir in li ebenswi.\rdiger w mse 
folg ncl en nus fi.\hrli chen Befun 1 seiner Augenuntersuchung mi t, den 
ich hierroit wortlich anfuhre: 

B eiùerseits weite Pupillen, starr, auf Licht uncl Konverg nz. 
Bei d rseits S ehn e rvenatrophi e. Die N tzhaut beider Augen 
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ù;t atrophis!5h vemmlert, nam utliclt perim akuhu·, obenso sinù ~io 
artoriellon Gefasse des Angenhintergrunde: alle Yerengt; ~nù tr~tt 
dies besondors na~:>al hernw. Das Gesichtsfela ist be1derse1ts 
kouz ntrisch eingeengt, jeùoch ist oine gonaue Aufnahme wege11 
starker l:<.:rmùùungsorsclwinungeu schon nach 1/ 4 Minuto uich L 
moglie h, ~:> i e botr ti.gt ca. G Gmc1, temporal l O. Dagegen wenlen 
normal Grùn uml Rot (H eiùelbergor Farben) erst bei 5 Grad 
erkanut. Die Sehschàrfe betragt 1/ 3 , und i ·t der Lichtsiun gleich
falls h rabgesetzt. 

D<tzu 1omerkt D r. (h. folgcmlc ·: 
Da bei der Geburt schou oiue rtnormalc AugenstoJI ung 

IJrOh:ìe;ht t wurdo, so ist als primaro Ursttch wohl eiu Hylroc -
phalus ailz mJelnnon. Dagowm spr chon eli jcLzt anftret nù n 
se;heinbar epilc:pti;;e;hcn An[itllo wob l uwhr fitr eiuc Him1en
er.J.:mnknng, wol('he abcr wicdorum mit ùrm Hohwimlcn de Seh
Y nnugcns kaum in Zusammeulwug zu lJringeJ l ist.. 111an konnte 
i1.1 so wohl mwh eineu lnngsam wae;hscmlon rrnmor nunehm l . 

])iu Atropl1ie clrr .Pnpill en, mit seichLor atruphi.-e;lwr J;~xcavation 
hrstcht selwn sehr laug . -

Howcit cl0r J3oridl t mul die Ans ·lutuung Ll. .s Augemtr7.tos. 
Id1 lassC' c.1ie JTragc hi er uucror tert, um was s sioh bei d 111 

aug nlJliuldie;h prognostis ·h so ungl'm sLigen Prozoss hanJelt, ltier 
fragt es sil'h mtr, ob tliesr·r Fall YOH Stottern au ·h ab ein l 

Pubortii.t::::orseheimmg auf~ufasHen isL odor nicht . Frctlt r , als iuh 
no d t n.ie;h ts ùh r Llou J<'. YOn D r. <ira c [o •rbhn•n ltatLo, h i eH 
ich dt•u Fnll in der 'J'haL ;; i t; h e r <lùl'ùr. .J etzL bin iclt etwar; 
schwank nd gewnnlC'n. lmJnorhin R0h0int mir ù c• r sc lm ll• Verlanl' 
t l es ~wtt.Nn . ·. t1iP tlanPnlllC' H oilung, Lbs schr akn t . u l'tr •Lo11 
u. s. w. no<.;lJ iunlPl' wu.it mehr anf die l~inwi ·kung tlL, l' 1\tborUUs-
lltwickehmg hinzu< lrmton. ab auf dio l~n; ~ll<'immgc•n tle · 

(' hnmisdteu l J ~·Llroccp halus. 
J)as,; aneh in spiLtc rcr 7, iL als g r nllu im 13. o<ler 14. . .Jalu·C' 

Dol'h Stoitern infolgc \'tlll Puber!at~:; uLwid:•hmg aknt auf
trotc•n kmm, clnl'ùr 111i'IC11i ieh zum Hchlu.·s ~wei 13 ispielo anfùhreu. 

6 . Fall von k utem Stottern im 18. Jahre. 

Es han del te sich 1.1111 co i non krii.f't.igen jung n Jlfann von 18 Jahreu, 
der h i r in B rlin a ls O eli.Jgiesser b •schtd'tigt war, un d dor angab, 
s •it ùrei ::\!onaten zu stottern. Er w ar ui o krn.ulc g weson. hatte 
nonnnl hwf0n unù spn•chen gelemt, k in or seiner \' e r\\'andton stott rto. 
Dio allgcmcin o korpe1·liche Untcrsnchung. die bei l er Ei"'cnti.imli ch· 
keit dcs Fnl los seh 1· sorgfa ltig und wiederholt vorg n om~en wurd 
c rgab abso lut nichts Abnonnes. Er gal> t n, dass zu Beginn des 
Uebe ls :;ein o timm e ihm oftors versagt habo. Der K ehlkopf war 
norma!. Das Stottorn wn.r mitt lhr;>c hg L"adig unù stellto sich b.e
sonders bei den Laute•• b. m. w 111, war von •ehr star·ken M1t· 
b \\' guno·en im Godicht I.Jegl eitet und ve rschwand beim. Flilst~I'11 

und iugcn. D er Patient gab an, du.ss ù l' 'p•·e.chfehle•· ganz plotzllch 
aulgetr •.teu sei, be i in or Bostellung, die r v n s iuem L ohrh nn 
h iitte aus1·ich ten mUss cn. tieit di ser Z l'it (vor 3 111:onateu) habe es 
sioh bis zu d r jot7.t bestehend n HOh ntwiclcelt. 

Nach 6 Woch n war er geh ilt. 
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7· Fall von akutem Stottern im 16. Jahre. 
D er 16 jahrige S c h., So h n eines :Rechnun"'srates, Schuler dos 

Joach\msthalschen Gymnasiums in B erlin. wur~e mir dm·ch H crrn 
Dr. Aye zugeschickt. D er Patient fìng plotzlich in der Schule 
an zu stottern. Ich bemerke dabei ausùrucklich, dass er einer der 
boston Schi.Her der K lasse war. Das Stottern wurde nllmahlich 
schlimmer und der Vater konsultierte einen Spt:>zialar7.t fi.ir Nerven
krank:heiten, H errn Pròf. Oppenh eim in Berlin. Dieser betracht et e 
wie mir der Vater t~rzahlte, den Sprachfehl er als Druck einer allge
lneinen Nervositat, clie der jungo Mensch infolge allzu grosser An
strengung n in der Schule erworben h11be und glaubte, dass auch 
di e G esc hl oc hts entwi c k e lun g von 'Einfluss auf di e Ent 
st e hung d e sUel.J e ls gewesen sei. Eswurdenkalt eAbr eibungen 
und eiu Sedativum verordn et. Der Patient musste einige Wochen 
aus der Schule zu Haus b leiben und danach sc hi en das U e b e l 
in d e r That beseitigt zu sein. Aber schon nach w enigen 
W ochen stellte es si eh wieder mi t ganzer Macht ein . D e t· junf?P 
Mann wurde dann zu mir geschickt. D er Vater selbst sagte tmr. 
e r wusste gar nicht, dass sein Sohn stottere. w enn er es nicht von 
dem L ehrer und dem Schularzt (Dr. Ayo) gehort hi~tte. Als ich 
mit d m jungen Manne sprach, sprach cl.erselbe w enn auch etw a:; 
h astig, so doch vollkommen fli essend. Er stiess nicht ein einziges 
Mal an. Auch als ich ihm cin Buch r eichte und er rnir vor
lesc>n sollte, machte ihm das clurchaus keine Scb·wieri~koiten. I ch 
bemerkte nur, class die Atmun"' etwas unregelmasstg war uncl 
dass er offe nbar withrencl cles Sprecbens erregt war. J odenfalls 
stiess er nicht un. Als ich clari.iber mein • Yerwuncl erung ii.usserte, 
sagt e er mir, das Anstossen ki~me im D utschen nicht vor, dari n 
sprech e uncl lese er :fli essencl, clagegen kamo es vor. w enn er a.us 
einor fr emclen Sprache ins Deutsche i:tbersotzcn musste und be
sondon; s tark beim Vorlesen von Franzosisch und Griechi sch. Ich 
machte clemnach sofort clie Pro be auf sei ne Angaben .. lch gab i hm 
ein gl'iechisches Buch, und - or stotterte so stA.rk, dass der Vater , 
der keine Ahnung von der Starke cles Uebels batte, Qanz blass wurd t>. 
Der junge Mensch blieh otters sekunclen lang vollig stumm. Im 
Deutschen dagegen ging das L esen fii essend. Mangel an K enntnisscn 
konnte .eli e Ursachedes F estsitzens in d~n from.clon. i::iprachen 1Ùc~1 t sei n , 
da er Ja nur vorzulesen hatte und bt s clahm irUh r st cts fìi pssond 
gri echisch uud franzosisch geleson ha.tte. "Es war offonbar ein ganz 
charakteristisches ::;tottern. Erst im Laufe der Behandlun~ zeigte es 
sich , class er auch i m Deutschen Schwi erigkeiten batt .ja etnmai bli eb 
er sogat· ganz fost sitzen, soclar;s er keinen Ton hervorbrachte. 

Nach 6 Wocben war er geh ilt, hat inzwischen sein Abiturium 
gemacht, ist jetzt Stuclent der R echto uncl hat bis j etzt - es sind 
li/~ Jahr b er - keinen RUckl'all gohabt. 
Wenn ich hiermit meine kleine Mitteilung schliesse, so 

mochte ich nur noch eine kurze B m rkung bezuglich der Prog
nose clieser Falle von Sprachstorungen ma hen. Die Prognose 
ist in allen Fallen gut. Ich glaube Hogar, dass in einigen Fallen 
eh Sprachsttirung ganz von selbst verschwindet. So beri h · l 
Hchulthess (Stammeln unù Stottern, Zùrich 1830) von si.ch 
Helbst, class er im 15. Lebensjahre einige M:onate gestottert habe, 
was aber balcl vorùbergegangen sei. Immerhin ist auf cliese 
t;pontanheilung nicht sicher zu rechnen, wie der letzte Fall zeigt 
und wie ich auch unter den ùbrigen hier nicht naher angefùhrten 
Fallen einige als Beweis anhihren kann. Es ist im Gegent il 
besser, gleich von vornherein eine geeignet Behandlung eintreten 
zu lassen, damit man ein hochst unangen hmes Uebel si eh elr 
vermeidet. 
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Ueber die somatischen Unterschiede der beiden Geschlechter.*) 
Anf der XXVI. al lgemeinen Versammlung d01· Deutsehen anthropologisehen 
Gesellsehaft in K:tssel wurde ein Vort mg gehalten, der aueh in Riicks.ieht 
aut die versehi eclenen spraeh l ieh e n Fahigkeiten der beidon Gesehleehter 
.fiir die L eser dieser Monatsehrift Interesse haben di.irfte von Geheimrat 

Professor Dr. Waldeyer-Berlin. 
(Sehluss .) 

Ein kleines Kind ist si?herlieh. ke.iu sehwerer Gegenstand; !asse man 
es ab er lii.ngere Zeit von emem kriLft1gen Manne tragen. der daran nieht 
gewohnt ist, so wird er da~on weit m elu· ermuden, als selbst die jun9en, 
oft ganz zart gobauton K.ind~rma~ehen , odor alte, sehon g ebroehliehe 
Fraueu, die man stuudenlang ~1e Kinder ohne siehtliehe E rmiidm1g in den 
Armen halten und sehl ppen s1eht. 

Sehellong, den Hav e lo e k Ellis als GewiLhrsmann zitiert. sagt. 
class es ihm von der. un~et· dem. dentsehen Prote~torate lebenclen Papua
.Hevolkerung Neu-Gumea s geselnenen habe, als se1en di e W eiber krMtiger 
als die MiLnner. 

Ieh :Vill eini~e g enauere Daten a;ts S e h e l! o n gs Aui'satz·•·*) wieder 
geben. B01 cl n Jab1m-Lenten fand er lti06 mm K<lr~erlil.nge fi.lr die Mitnner. 
1530 m m fi.lr dia } rauen. Bei Bespreehung der l oum-Leute. vou donen 
10 Manner uncl 5 Fraueu gemessen wurdeu. finden wir clen betr effenden 
Aussprueh, der im Zusammeuhange lautet : "Die lndividuen clieses Stammes 
sind meist kloin und ungelenk, ofters in diirftigem Erniihrungszustande, 
mit flaeh em Brustkorb, abfallenden Sehultern , kurzem, dtinnen Halse. Die 
Frauen ersehi ~nen ~nir k~:Mti~er als di e. Mitn~er." W eiterhin wircl an 
gegeben. class 1m M1ttel 1ur d1e Manner emo Lange von l 5H mm, fiir di e 
Frauen eine solehe von 1498 mm gefunclon wurde. Wir sehen. class 
::;ch e ll ongs Urteil von ihm selbst nur als ein bei laufigos. subj ektives 
ausgesproehen wird: vie!leieht cliirften eingehenclcr e Untersuehungen an 
zahlreieher en Indiviclu 'n es abii.ndern. 

Ferner wird angegeben, dass boi don Puehlos von Norcl-Amcrika, 
bei llen Patagoniern, Afghanen, l i Araborn uncl Drusen cli o Frauen ebenso 
gross seien od r nah zu so gross al~ di o Miinn r. Immorhin sincl die 
:Naehriehten, welehe wir in d.i oser Be;o~t. hung von don genannten Vtilkorn 
besitzen noch nieht ausreiehcnd zu emem vo llgUtigon Urteil. Einzelne 
Erfahru~gen stimmen aH eh nieht . So ha t R. V i r eh o w (]ie zwoi von 
Herrn Hag e n b ee k naeh Europa gebraehton P.atagonier g ·mossen und 
den Mann zu 1755 nm1, cli e Frau zu 15 6 mm gofunclon***), welche Zitfern 
einen betraehtli ehen Untersehied becleuton. 

E s darf wohl zngogeb n werden. class im Allgemeincn dor Unter
sehied in der K<lrpergrosse,, Kraft nnd Gowandtl~eit sieh bei clen Vtllkern 
niederer Kultur etwas ausgle1eht: d? eh geht clas kom swegs so w i t , dass das 
Weib clem Manno gloieh wlirde. w1 unter andorn di o hi er vor,.ebmehten 
Beispiele :r.eigon. Ieh kann daher F r. ~a t.z l nieht zustimme~ w nn er 
in s iner "VolkerkuJJcle". Bel . I , S. 8 1 (Eml eJ ~ung) s~gt : ,Wit· fìnd on, wenn 
wir di e Kulturstufen von den obersten an hmabste1g n, das vVeib auf don 
unter en dem MA.nne korporlioh und gemtitli eh ii.hnlkher werd en. Ktlnnte 
rucht d.ie Macht- ocl er v]elmehr Kraftfrngo, um di s sieh hior handelt, 
einst etwas andors gestancl en h ab n '! Es giebt. so ma n eh Anz iehen da
f:il.r, class gerade aut' d e~ Stu~en der ~Cultur, m1t denen wir uns hi er zu 
besehHJtigen hA.ben, es 111 kemer Wmse sehw r hii.lt, dem W ibe eine 
herrsehende Stellnng zuzueignen. Wir e~·innm:n ?-n di e oinflussreiehen, w ib
liehen Priester.innen der Malayen, an dte we1bliehen Trnppen in maneheD 
Lanclern und an d.ie Hii.ufigkeit weiblicher H rscberinn on. In .Dahomey. 
wo di e weiblichen Regiment r.stii.rker und waffenkuncli9or als di e mii.nnli ehen 
sin d un d alle Beratungen naeh ilu·en Launen entsche1den, ktlnnen . ·i e jeden 
Augenbliek die H ensehaft an sieh reissen und dann wUrde die lange 

*l Entnommen aus dem Korrespondenzblatt der Deutsehen Gesell 
sehaft fiir Anthropologie etc. Sept . 189[). 

·>·*) Zeitsehrift f. Etbnologie, Berlin, 1891, S. 1<>6 ff. 
***) Zeitsehrift f . Ethnologie, Bel. 13, S. 37 7. 
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ùau ernde Sklaverei in vollem Maasse entgolten werden." So w eit Ratz e l. 
Die Fra(Te liegt d nn hier doch wirklich nahe, warum denn die Amazoue.u 
S1·. Maj e~tii.t des IConigs von Dahomey in den Jahrhunderten , die sei t der 
Eimichtung der dortigen Zustande bis auf Konig Be h anzi n verflossen 
sind nicht li1ngst die H errschaft an sich g erissen und sich aus der Sldavet·e! 
der Ì.Hi.nner b ofreit haben 'l Es muss doch w oh l uicht so l eicht sein, \\' i e 
Ratzel das anzunehmen schoint. 

Ehrenstcllungon der ~·rauen bi s zur huchsten Wùrde im goistlichen 
wi c w eltlichcu Bereich hat es bei allo11 Volkcrn çegeben und giebt es bis 
aut clcn h cutigen 'l'ag; a ber s i e tragen immcr ctcn Charakter von Aus
nahmoùi.llen. Sie beweisen indesscJ1, wie mir schcint, ]dar, class zu allen 
Zeiten und bei don vorschicdenstcn Volkcl'll d io Sklaven!ltellung cles 'Veibes 
nicht so gross und ausschliesslich gcwesen ist, wie man s ie himmstellen 
beliebt, s ie bcweison aher auch, dass der Mann im Durchschnitt zu allen 
Zeitell uud iiberall der Stii.rkere war, t1enn andcrnfal\. hii.tten wir entweder 
das Umgekehrtc odor zum mindcston gleichc 'l'eilung gehabt. Ich betone 
ans ìrt1cklich ,v.u all •n Z eiten", wei l m an von cinigen Seiten augefangcn 
hat., clic Mcimmg zu verbrcitcn, in a lten Zeiten h t\be eine g rosso re Gloiehheit 
:.~w ischeJ J Mann uud \ V cib bcstandon. le h bestreite dies unter Htnwms 
an± das Gesagte und lùhro hier noch an, dn.ss man auch in cl ' Il i~lt.cstcn 
Gd~bern clie vVa:Ct'on hciln.gen immcr nur in denj enig n fìntlet, welch • mi~nn
lichc L cich en onthi clten - wcnn man dies oben n eh nachweisen kaun. 

Mag es gcstattet soiu von don Ei"entiimlichkcitcu clcr cinzelneu 
GlicdM, iusbesondorc den en clor Extr mi ti~t~n, hier noch ein iges anz nfll lll'en. 
welches •in gcwisses Interesse darbi eten di'n·fte uncl wenigcr holmnnt zu 
:;ein pHcgt. - Auf clic Untcrschiedo clc3 Schii.dels werde ich im Zusammen
l1ang • mit deuen des Gohirns niLher cingehcu. Hicr sei in orster Linie 
no eh an lie so wichtigou Untorschiecle in der Fonn un d Grosse des 
Jmoche m cn Hcckeuge rC1stes crinner~, dio vorhin sch o11 k.urz . angcdeutot 
wmden. Das Bockcn cles 'Veibc i. t gcriinmiger, namcuth ch 1111 BrcJtcn
clurclnn sscr, es i;; t ni.o lrigor uud zcigt ·ino gross re Oell'nnng dos vor~erou 
JCnochenl og ns. Diese Untorschieclo machon sic h bereitg m gew1sscm 
Grade bei n ' ugebor non Kinclern g ltend, wie n. A. die Untorsuchnngen 
v o n J i.i r ge u s·:·:') n nel dio moincs F1·eHnclcs l~ o m i ti in Pisa gclchrt habcn.l(·o;J 
Sie gchor·en j odoch schou in ùas B er ei eh cler priml~rcn Gcschlocll\.scharakterc. 

Mit d or ]l'01·m cles Beckons un!l ciner etwas s tii.rkcren l(rlilnmung der 
(rclo.tiv) l\ncb hi.ngorcn Lcnclcnwirbelsl~nle h ungt es zusammcn, lass die 
natùrlic.he autrechte llaltung ùcs \Vcihes cine .l eicht vorwi~rts geneigte 
isL, in d or, wic li a v e l o c k E l l i s richtig s:1.<>t so bald si c ungezwungen 
ist, cin ~igcnm:. ùem Weibe oigcnttimlicher R ~ \ieoot. ' Venig wcihlich u?d 
dahcr nJ cltt omncltm nel orschoint oiue stratle militi~ri sch e lla.ltun <>' beun 
\Veib , wie sic im Korperhaue cles Manncs be<>'rCmclet ist und ihm, fall :-; 
ungezwnngcn und llicht iibortri ben, so wohl a~steht . 

Au~ser clen allgemeinen bekanuten Unterschi don in der Grosse un l 
Schmalheit von Hand nncl J!'uss sei orwithnt, das. , w ie E c k c r·"·oK-·x-) uml 
M an t o.g az z :1.·1·) zeif;;ten , bei den J!'mnenzimmern haufiger der Ze igeu.nger 
mngcr ldt als der l~mgfinge1· - 11mgek hrt ist es beim Manno, d r h10nn 
cl e n Negcrn nn d authropoidon Affon àhnclt; cl ics oo i bt der Frauenhand 
oin schlankcre. zartore Form. D r Daumeu ist h ei den \V ibern ge
wuhnlich klirzerttl, clcsglcichen clic grosse Z eh.e; verklirzt sin cl auch, wie 
P lì t~<:n e rtt) gezeigt hat, bei den F rane n meist eli e mittleren Knochen der 
Zeh en , clio sogenannten Mittelphalangen. 

"''J J ii.r g e ns, Beitrage zur n~rmaleu un d pathologischen Anatomi~ 
<los menschhch n Beckous. F estsclm[tfltrR udult Vircb o w. 1891, Bd. I, S. 

~·*) 11. o m i t i , Gugl., Atti della società 'l'osc;ma di Se. natur . Vol. 
VIU , J892. 

*'-*""''} Archiv fllr Anthropologi VII, S. 65. . 
t) D ella lunghezza relativa dell' indice. A1·chivio pe t· l'Anthropolog1a 

\877. p. 22. 
t-l'l P fi t z n e r, Bcitrii.ge zur K enntn.is d s meuschlicben Extrcmiti1ten · 

Skelcttes. - Anthropol gische Bcziehungen cler Haud- und Fus3masse
i\[orphol ogisch ciArbeiton , hcrausgegeben von c h w a l be I uncl II, 1890-1892. 

'11'-----
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Es ist im Allgemeinen nicht schwer, bei der sogenannten knukasiscbon 
Rasse die Schadel der Weiber von denen der :Manner zu unterscheideu. 
Fur di e deutschen vVeiberschadel giebt insbesondere Ecker*) als Merk
male an: die geringe Robe, dj e Abllachung der Scheitelge"'encl, die mehr 
senkrecht gestellte Stim und den infolge dessen mehr winkligen Ueberg1'ng 
zwischen Stiru und Scheitel einer - und zwischen Scheitel- und Hinterhaupt 
ander ers eits . R. Vir c h o w**) fuhr~ an: di e geringer e Grosse un d Capacitii t . 
di e Gestaltung d es Vorderkopfes (nn E ck e r'schen Sinne) un d eli e grosse re 
Zartheit der Knochen, w o bei erbe ton t , dass bei den so.,.enannten "wilden" 
Stii.mmen grosse Vorsicht in der Beurteilung der Schii~el hinskhtlich der 
geschlechtlichen Zugehorigkeit notig sei. Ich meine in ùi eser .Beziehung, 
dass es sich hier nicht so sehr um don Kulturzustand der betreffenden Volks
stii.mme handelt, als darum, ob di eselben an sich Schii.del mit durchschnittli ch 
O'rosser oder mit kleiner CnpacìtiLt fUhren. Indem niLmlich durchwe.,. bei 
~llen Volkern si eh herausstellt, dass eli ~ W eibe~·schii.del eine geringer e G~oss e 
und. ~apacitii~ habeJ?- , dies aber unt?r em e g ew1sse G.renze ~ei den gesunden 
IndiVJduen mcht hmabgeht, so w1rd der Untersch1ed zw1schen :Mann uud 
W eib um so geringer ausfallen, j e geringer schon das Durchschnittsmanss 
der Mii.nnerschiLùel oder der Scb iidel cles Volksstammes im Ganzeu is t . 
Nach dens elben Grundsiitzen erkH1rt sich wenigs tens zum •reil auch dio 
gròsser~ Aehn~chkeit. in den tibrigen somatischen Ei~?ens?haften bei ~{::"nn 
und vVelb gewtss er Volker. N un haben aber gerade dJe Wllden, unkultlv16rt 
gebli ebenen Stii.mme ofters Ideine Sch ii.del und auch schwii.chlichere Korper 
im Ganzen. 

l ch stelle hierbei nicht in Abrede. dass die Ue bung und dio L ebens
weise bis zu einem g ewissen Grade auch an der Vergrosseruug vou 
UnterschiedAn mitarbeiten kann : stets ml\ssen ab r be i der B eurteilung 
dieser Dinge beide Faktoren mit in R ecbuung gebracht werdeu. I ch 
mochte dies insbesondere Hav e lo c k Elli s gegenuber betone11, weun er 
bei Erwiihnung cl es Umstand s, dass bei Negorn . Buschleuten, Hottontotten, 
Hindu und Australi er clie Unterschiede zwisohen :M ii.nner- und Vveiber
schii.deln nicht so gross seieu. wi e etwa bei den l!'rauzosen uud D utschen, 
iolgert, dass der Unterschied mi t der Zìvilisation zunehme : jedenfall s ist 
cUe Zivilisation nicht all ein laf'Ur verantwortlich zu machen ; die Unter 
schiede liegen in der R asse begrUndet und treten um so mehr horvor, 
j e gerii~mig~r die ~chliclel , j e g rosscr also li e Gehirne s ind: . . 

Vlell eiclJt khngt es Manchem sehr verw egen, was tch be1 dt esor 
Geleg~nh eit s ~gen. mochte- angesichts der T~atsacl1e der hoh en Ziyilisation 
der Hmdu, dio s1e schon lange vor clen M1ttelmeervolkern erre1chten -
dass ich nii.mlich m eina: nicht dio Zivilisation schafft allmiihlich die grosser on 
Scbii.del und grosseren Gehirne, nein, weil diese und jene Volkerst amme 
- wir wissen nicht, aus welchem Grtmde, d nn di e Ursachen der R assen
und Stammes-Unterschiede sin d uus no eh ein volli.,.os Rii.tsel - grosse re 
Sohii.del und Gehirne besassen, gelangten sie zu hol1 erer Kultur. Dicsem 
nun s teh n scheinbar di e Hindu mit iftrer bohen, tu·alton Kultur entgeg en, 
da sie klein e Schadel und geringes Hirngewicht haben. Wolle man aber 
ni cht vergess en, dass einmal die Hinclu auch im Ganzen eine kleine Rasse 
sind , ihr Hirn also proportional zum Korper nicht tief steht, und das 
anderemal nicht vergessen, dass denn cloch bei aUer Achtung vor der 
Hindu-Kultur difl mittellii.ndische sich weit uber s ie erhoben hat und 
meines Erachtens ibr auch weiterhin tiberleg en bleiben wird, namentlich 
dann, wenn die Hindu einmal wieder von der abendlii.ndischen H errschaft 
befreit und ganz auf eigene Fllsse gestellt wilrden. Doch wir wollen der 
B esprechung di eser so hochinter ossanten uncl wichtigen E'rag n hi er keiuen 
so breiten Raum geben. 

Die "'erin"'er e Gerii.umigkeit der Schii.delh<lhle bei W eiberschiideltl 
wird von aDen lrntersuch ern filr all e Volker, die bisher erforscht wurden, 
ocstatigt. 

Ich g ebe noch einige Zahlenbeispielo: Um gewisse Anhaltspunkte 
zu haben, unt erscheidet R. V i r eh o w di e Menschen nach ihrer SchiLdel-

*) Archiv fi.lr Anthropologie I, S. 81. 
''*) Zeitschrift fUr Ethnologie, 1889, 21. Bd., S. 383. 
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e apacita t als: K ephalonen, wenn di e Capacitii.t ii ber 1600 cc m. betl'L-ig t. 
als Eurycephaleu bei einer Capacitat von 1600 bis 1200. als Nannocephalen 
b ei unter 1200 K .") 

Veraleichen wir zunachst einige Naturvl>lker . Dia Weddah (Ceylon) 
s ind im Ganzen kleine L eute mit kleinen K opfen. E s wurde gefunden 
bei Mauneru i m Mittel 1336 K . bei W eibern 120 l K. **) - F l o w e r ( citier t 
bei Topinard . l. c. S. 614) fand Mii.nuer (7 Sch iidel) 1fittel = 1261 K. , 
W eiber (2 Schiidel) Mittel = 1092 K . 

Eiu auderes kleinkopfiges Urvolk siud dia Goajiro in Venezuela: 
nach ihren W ohnstatten (Pfahlbauten) ha t bekanntlich das L an d von sei ne n 
er st eu Eutdeckern den Namen ,Venezuela", d. i. ,.Klein Venedig", bekommen. 
R. V i r c h o w***) fan d di e Capacitat der Miiunerschiidel zu 1~90. dia der 
W eibersch ii.del zu l 087 im Durchschnitt. Eine betriichtliche Capacitat 
zeigen di e Schiidel der F euerlli.nder, bei denen D e n i k e rt) i m Mittel 
1641 K. bei Mann ern, 1337 bei Frauen nachwies . 

Dia von Topinard , l. c. S. 620, mitgeteilte Tabelle zei~?t als Mittel 
von 347 europaischen Mannerschadeln K . = 1560, von 232 W e1berschadelu 
K. = 1375, also einen Uuterschied von nahezu 200 ccm. 83 Afrikaner
Neger (cf') hatten eine mittere K . von 1405, 32 Schli.del von afrikanischen 
Neg erweibern = 1250, Diffe r enz etwa 150, 44 Mi:i.nnerschiidel aus det· 
Steinzeit hatten K. = 1560, 28 W eiborschii.del derselben Epoche = 1410. 
also dieselbe Differ enz wie bei den Neget·n. 

Einen Schluss ziehen zu wollen der Art . dass mit der hoher E.> n 
Zivilisation det· Unterschied zwischen der Schiidelcapazitat bei be iden 
Geschlechtern zugenommen h abe, w ii.re sicherlich unstat thaft, da es s ich 
w ohl um reine R assenuuterschi ode handelt So is t auch der Schluss , den 
seiner Zeit Br o c a aus der Untersuchung der Schii.delcapazitiit bei 
P ari sern vom 12. J ahrhundert verglich en mi t der Kapazitat j etzige r 
P ariser Schiidel zog, als sei die Kultur ein Schii.del vergrossernder Faktor. 
noch nicht zuliissig .H ) 

Dass der W eiberschii.del durchschnittlich eine g eringe Hohe habe 
ist w o hl zuerst von vV e l c k e r in Hall e a. S. nachgewiesen worden. 

Von andern den Schii.del betreffenden P unkten sei noch erwiihnt: 
det· g rossere Vorsprung der sogenannteu Glabella, und der knocheru en 
Brauenbog en beim Manne sowie dia Gr osse der Stirnhohlen, dann di e 
st arker en Muskelmarken, wiihreud dagegen beim W eibe die Stirnhocker 
und dia Scheitelhocker bedeutender sich wl>lben . Diese filnf letztgenannten 
Unterschiede betrachtet H . Elli s als die bestiindigsten. 

D er Camp e rsche sogenannte Kieferwinkel ist b ei den Frauen all er 
Rassen durchschnittlich etwas kleiner , als bei de n h t'treffenden Mii.nuern. 
Bei den Kaukasiermannern betrii.gt er im Durchschnitt 155o, bei den Nef?ern 
= 147ijt (beimOrang belauft sich derWert aufl89, beimHunde auf78). 
U nter ".l:'ro~!l.atismus" bezeichnet m an ein stii.rkeres Vorspringen des Alveolar; 
randes der Kiefer. Mir scheiut T o p in ar d 's Messung desselben di e bes te. 
n ach den mitget eilten Ziffern haben di e Frauen einen hl>horen Prognathismus 
als die Manner. Besondere ScblUsse, etwa zu Ungunsten des Frauen
schi!.dels, lassen sich hieraus jedoch nicht ziehen. Den Unterkiefer der 
Frauen fiude ich durchweg kleiner als den der Miinner. Ueber die Zli.bne 
sind noch keine hinr~ich~ndeu Ermittelungen. angestellt, . doch scheinen 
(S eh a afh a u s e n *i·) d1e nuttleren oberen Schne1dezahne be1 Frauen durch 
schnittlich etwas breiter zu sein, als bei Mannern; er halt dies auch dem 
Widerspruche von Parrei d t**t) gegenUber aufrecht; die grl>ssere Breite 

*) R. V i re h o w, Crani a americana, S. 22. Berli n, 1892 
**) R. Vi rchow l. c. 
***) Zeitschrift f. Ethnologie, 18 Bd .. S. 692 tf. 
t ) Mission szientifique du cap Horn p. 29. 
tt) s . Topinard, l. c. S. 864, 865. 
tit) s. Topinard l. c. S. 864. 86~. 
*i' · Schaaffhausen , H., U eberdas mcnschlicheGebiss . Verhd lg. 

d . naturhist. Vereins der Rheinlande, Jahrg. 43. 
**i') Parr e i d t, Monatsschrift fiir Zahnheilk. 1884, Mai, S. 191 un d 

Korrespondenzblatt der Anthropol. Gesellsch. 1885. Nr. 4. S. 28. 
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soli nicht nur eine r e lative - gegenliber den Ubrigen im Ganzen durchweg 
kleineren Zahnen der Frau - sein, sondern eine absolute. Ich meine die 
An "'a ben S c h a a ffh a u s e n s bestii.tigen zu ktinnen. Es liegt in dies eu 
bei'àen oberen etwas grtisseren, mittleren Schneideziihneu der Frau, wenn 
sonst das Gebiss norma! entwickelt und gut gehalten ist, ein nìcht abzu 
]augnender Schtinheitspunkt des weiblichen Gebisses. B emet·kenswert er
scheint es - zwar lieçen nur erst wenige Messungen vor - dass dieser 
Unterschied auch be1 deu Anthropoiden vorkommt. (Gorilla, Orang. 
Chimpanse.) 

Es moge mit diesen Angaben liber die Eigentlimlichkeiten des Fmuen
schadels genug sein. Von besonderer Wich~igkeit unt.er ihnen ist wohl uu r 
di e geringere Capacitii.t der Schiidelhobl e; d1ese steht 1m uumittelharen Zu
sammenhange 1mt de m geringeren Hirnvolumen, und dem geringeren Hirn
"'owi cht, welches die Frauen haben. 
"' Schon lange hat mau an dem Geltirn des M!'nschen uud der 'l'iare 
herumgowogen un d hernmgemeilse n, insbesondere sei t. Rucl olf W a g n e r 
bekannt gab, dass die Gehirne geistig bedeutender Miinner sich in v il r
hii.ltnissmii.ssig vielen F iillen clurch ein hohes Gewicht auszeichneteu . 
)Janches interessante Ergebuis ist clabei gewonnen worden, i.ndesson da~ . 
was man suchte, ein bes rimmtes V rhiiltnis zwischen Hirnvolum , Hirn
,gewicht und geistiger Fiihigkeit, i.s t noch nicht hernusgekommen. ImmerhiJ1 
mochte ich bei. clem vielen Falschen und selbst T endenziOsen, was hier 
namentli cb bei den Veroffentlichun11:en von Voreingenommenon uncl Unhe
rut'euen mitgespiolt hat, einige best.immte Daten geben, und mich dariiber 
itnsse rn, in wie weit man vom rein naturwissenschaftlichtn Standpuukte 
rws, aus diesen Daten Schllisse zu ziohen berechtigt ist. 

Zahlreiche Waguugen von Biachoff , Man o uvri e r, 'l'oyinar d 
u. A. haben ergeben, dass man als das Durchschnitts-HirngewlCbt der 
Manne1· von Mitteleuropa setzen kann = 137·l g. a ls clas Dnrchschnitts
gewicht der.Weiberhirne = 12il l g, somit wiirde der Unterschied betra~en : 
!41 g. 'l'op1nard fancl: i\fanner = 1400, W eiber = 1250 g Manouv!'ler: 
] :353 und 122i'.. g. Bei Neugeborenen ist der Unterschied geringer; er be
triigt nach M 1 es*) rund etwa lO g (339 : B29) zu Guusten der Knaben . 

~ehmen wir di e Hirngewichte gei.stig bedeutender Mituner, so ist 
ni ch t. m Abrede zu stollen, dass diesolbeu iu auffallend vi elen l!'allen das 
2\Ii ttul erheblich iiberschreiten. .J o h n M a r s h a Il**) tei lt di e Hirngewichte 
von 20 solcher l\Hinner mit. von clenen nicht weniger als l() uber clas 
mitt lere Hirnçewicht hinausgehen; zum 'l'eil befanden diAse sich bei. ihrem 
'fode schot~ m h?her~m Alt~r und bei Beriicksichtigung des Ums~andes . 
tlass das H1rn~ew1Cht un Gre1senalter abzunehmen pfie"'t, mlissen e10zelne 
Ziiftlrn noch em wenig boher angenommen werden, we~n man das n1ittlore 
L ebensalter zu Grnnde legt. I ch bringe einige Zahlen. welche ich nach H. 
'\V e lcker's Angaben***) zitiere: 

Es wog das Gehirn : 
l. Cnvier' 
2. Ab e r c rom b i e ' s -
il. Thackeray's 
4. S l? u t· z h e i m' s 
li. D 1 r i c h l e t' s 
o. M o rny's 

1830 g (63 
1870 " (04 
1660 , (50 

7. W e bst e r's 
8. C a m p b e Il ' s 
!l . Fnch's 

IO. C ha! me r's 

1560 n (56 
= 1520 , (54 
- 11520 " (50 
- lii20 , (70 

1520 , (80 
= 1500 , (52 = 1500 , (67 

Jahre) 
~ ) 
,, ? ) 

) 
) 

, ) 
l 

" 
) 

~ 
*) M i es , 'l'ageblatt der N aturforscher- Versammlung zu Koln. 1888. 
**) 'l'he brain of fhe late George Grote. Journ. mytoana of :tnd 

physiologi.e vol. 27. 18!!3. 
**) On the relations between the weight of the brain and its part~ 

and tbe stature and map of the body in man . Ebenda vol. 26. 1892. 
***) H. "'W e l c k e r , der Schii.del Dante'~. J ahrbuch d es Dante-Vereins . 

I. s. 50. 
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11. Gaus s' 1490 " (78 Jahro) 
12. Dupu yt r e n 's 1440 

" 
(58 

" 
) 

]l. \;vh ewe ll 's - 1390 
" rl " 

) 
14. H e rmann 's - 12ti0 51 

" 
) 

15 . Ti ec1ema. nn 's - 12:,o (80 
" ) l ti. Hausmann' s - 1230 

" 
(77 

" 
Aus anderen Quell en ti\ge i ch di esen Zi fl:"ern noch bei , c1i e Gehirne von: 

17. Turgenj e w 20QO g 
l t:!. Gooclsir 1ti2\l 
19. Br o cl\ 14 84 >) 
20. G r ote 140B g (70 Jah ro *-'") 
21. Gll.mb ett a _ l3U , ***) 
22. von Helmholtz = 1000 g (73 Jalwe) -j- ) 

C uvior ist cler berllhmte Naturfor scher. Abercromb i e, Spurz
heim,Fuc h s, Dnpuytr e n waren bedeutencle Aerzte undKliuiker ; anch 
Br o c a gehor t hierh er, inclem er eine Zeit lang als Chirurg wirkte, sp ~tter 
sich aber insbesonclere mtt der Anatomi e cles Gehirns und mit Anth r o
poJogitJ beschaftigte. '~i e cl e uHtn n uncl Gooclsi r waren beclentende Ana
tomen. r_r h a c k e ra y ts t der herùmh te Schriftste llor ; D i r i c h l e t, Gaus s, 
un d man rnuss auch v o n H e l m h o l t z, cler se i ne Laufbahn als Arzt be
gann und lange Zeit als Physiolog uncl An:-1.tom th >ttig war, cloch wobl 
bierher r echnen, gehoren zu den becleutendst en Forschern im Gebiete cle r 
.\Jatltem~o.tik un d Physik, eli e j e ~elebt habeu. iii o r n y ist cler belmonte 
:3taatsmann aus cler Z ett Napoleon s IJL , auch D au. \V e b s te r , Gambe t t a 
111111 Gam p b e 11 gchoren hierh cr. C l1>tl m c r 8 wat· als Pr diger berilhmt. 
Wh cwe li wur Philosopb, R e rmaun Philolog, Tiau smann :Mineralo"' , 
Grote Geschicht sforscher, 'l'urgenjew encllieh mit seinem enorme~1 
Hirngewicht ist der berlihmte russische Dichter nncl Novclli st . 

J\Ii:tssen wir nun als clas mittlcre Hirngcwicht von lll i~nn ern Mittel
europa's 1362 g setzen , so bl eiben von diesen 22 nur vier untcr cliesem 
:'vlittcl : He r mann, Hausmunn, 'l'i e domaun uncl Gambetta. Hau s
mann, clen ich noch personli ch gc kannt habe, wa r von h oh er Statur; aber 
77 Jahre war sein Gehirn alt, als es gewoge n wurcle: Ti e d e mann war 
von kleiner Statur und 80 Jahre alt , als er starb. Gambetta war nich t 
gross; er starb in clem hraftigstcn L ebensalt cr. Fi:mfzehn der genannten 
Gehirne geben mit 100 g und .:. 'l'l. noch mit wcit m chr llber das :liittel
gewicht hinaus. 

Nun find en wir auch bei Leutcn gewohnlichen Schlages und auch 
bei Geisteskrankeu mituntor sehr h oh e Jlirngcwichte, dio selhst clas 
Turgen j ew's erreich en ja darliber hinausgehen. Bi schoff , ciner cler 
crfahrensten F orsch er auf diesem Gebiete, schliesst aus clero von ihm bt:
arbeiteten Materia!: ,d ass clie mitgeteilten Zi ifern der Hiruge wich to mehr 
oder w eniger beri:tbmter und ausgozciclmeter Gelohrtcr keines wegs als 
Ge@:cnbeweise <Ye~en di e K ongruenz von Hirngewicht uncl ~eistiger Be
fahJgung und Le1stung hetlachtet werden konnen, da in cler 'l'hat clie 
meisten dersolben auch das Mittelgewicht ùbcrschreiten. Aber obenso 
wenig konnen dieselben als direkte nnd unrnittolbare Beweise fltr d ie 

*) Nach T o p i n a r d : Anthropologie ~,;éners l e p i\53 . Sei te !)4i\ bei 
clemselben Autor wird Tur gen j e w's Ge!:nrn zn 2012 g a ngegeben. Es 
handelt sich in einem der F alle wohl um ein en Druckfeh lel": clie Differenz 
ist zu gering, um clarauf Wert zn legen. 

**) ~ ach .f. M a r s h a li , 1. c. 
-!!-**) Dasa gringe Gewicht von Gambe t t a ' s Gehirn hat s. Z . vici von 

sich 1·eclen gemacht. E s wog nacn vorherio-er Hartung in Zinkchl orid 1160 g. 
N ach W . K r a n se: ,D e ber Gehirngewicht (International e M onatsschrift 
fur Anat. und Physiologie V. S. 156) muss unter Beri\cksich ti gun::;; des Ge
wicbte-Verlnstr.s, welchen Gehirne durch sol che Hiirtung erletden, clas 
richtige Gewicht auf di e obige Z iffer erhoht w erden. 

t l Nach mi.lncllich er Mitteihmg von Professar Dr. R e n v e r s. Es. 
fan cl en si eh einige Blutergiisse im Gehirn ; nach Abzug dee Blutes blieben 
fu r die Gehi..rnrnasse etwa 1500 g in abgerundeter Zifl"er. 
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Uebcrcinstimmung der Ma~se des <?ehimes mit seiner psychischen L eis t ung 
angefiihrt werden." So B 1 s c h o f t. 

Jch oo]aube nun nicht, dass, wenn man etwa 22 Gehime beliebio
ausgewlihlt~r Menschen mittle~·en Lebensalters wagen und mi t obiger Rei h~ 
verglei~hen wiircle, man .. ~lmllc~1e hohe ~ahlen in llOlcher Menge erh ielte. 
auch mcht, wenn man otte~·s 111 . vers~lnede ~t en Gegenden, Deutschlands, 
E nglandso der Frankretchs d~es tha.te; ICh netge mich also zu der Ansicht, 
dass wir aus einem hob en Hu·ngewtch te - patholoooische Verhiiltn isse aus
geschlossen - anf oino mehr a.~ s ?ewu hnli che geistig~ Begabueg des 'l'ragers 
i m Durcbsohmtt schl! essen elude n. 

D emnach glaubo ich feruer, dass weitere Untersuchun"Oll in dieser 
Richtunv grosscn \Vert haben, und clMs wi1· auch bei der Fr~"e nRcb der 
DiJferon~ der Geschl echter clas Hirngewicht b~rilcksichtigen mUssen. 

Hierzn kommt nClch etw1~s And er?s, gewtssermas-en Gegensatzliches, 
die 'l'hatsache niLmlwh, dass bei dcn.J .Clll$011 Menschenrassen, welche i.u der 
Knl turontwicklnng hinter clen ~Oi": 1\Ittt~lmoenrOJkern zm·Uckgeblieben s ind , 
<len Negorn z. B: , dnrchschmtt 1ch mch.t unbedeutend geringere Hiru
ge wichte auch be~ dc!1 i\[unne,rn !~ngetr<?ilon w~rde~. 'l'o p i n ard tedt in 
ein r 'l'abel le das Gewtcht vuu :Gtl Negorhu·uen m1t, cl1o aus Afrika stammten 
un<l von vet·schietleneu B ·obachtcrn gewogeu worden waron · clas Mitte l 
dar.ws ergieb!". ~ ich zn 1218 g. I ch er!l! elt dm·ch Dr. Stouclel, s. z. Arzt 
be i der Schub:truppc in DeutRc h-Ostatnka, 12 Nogerhirno, deren Gewicltto 
Dr. , t o n d c l in frischem Znstnncle bostumnt hatte ; clas :lliitte l ist mwetahr 
d»sselhe. Da"e'"'en hostimllltc Ir a Ru s se l clas Mittelooewicht vo"'n 161 

"' "' "J l ., ., l T . l " Negorhirneu ans );orclamen'a zu uu g. optn ar l bemerkt hierzu mit 
R ee h t : Sino-nlière lli[ · renze !· ' eli e wir v or cl or Han d nicht amkliLren konnen. 
Doch ~~;ochte ich auf ciniges hinwoisen : die nord amerikani chen eooer 
Jeben schon Reit .Jahrhundortei: im \' orkehr mit den ~'o.i sen ; ungeachtet 
dPr he:;teh mleu Abneil!;ung, ÙIO Neger als gesell~chattltch gleichstehend 
anzus ~h ' II. h11t es d eh , wie di e 'rlu~tsachenlehreu, an zahlreichen Kreuzrutgon 
nicl1t ~P fuhlt. Femer wisse n w1r, duss C III Mulatto, w onn er uncl seino 
Dr~zendenz fo rta h nnr " ·ieclor 'egorhlt~t anfnimmt, in wenigou Gone
rfl.tion en wioder iiusserlich vom Neger 111cht mehr zu unterscheiden ist. 
wie nmgekohrt. deru Aeussern nach: bei fo1·tùauornder Einpfropfung- von 
Kaukasi er-B iut in ebenso lwrzer Ze1t der Nogor verloren geht. Gewissé 
Merkmale hleibcn aber cloch uncl kommen sohr hlLulig noch nach Gen -
rationen unerwartet durch oinen RC!ckschlag zu Tago, uncl so kann auch 
dem Negor clurch einmali~.e weis.se 1\:t:euzt~ng fiit· Jange Zeit in seiner 
D eszedenz ein g rosser s Htrngow1cht e1ngem1pft worclon. Ich meine hi or 
nicht. dass allo von Ira H. u s so l ge.wogenon Nogergohirne du t·ch einen 
'l'ropfen weissen Erbb lutos gewicl~tiger gemacht worden seien. jedenfalls 
aber eine ~tnsehnlich e Zahl untor 1hn n, und so konnte man das hoh on• 
Hirngewicht ller amerikanischen No~er o~·klaren. Jnteressant wiLre es zu 
erfahren. ob di o I tzter en uun aueh llltelhgenter geworden sind a ls ihre 
schwa1·zen Vottern in Afrika. di e no eh ungemiseht geb lieben ' s in d. In 
A~erika spielt sich. wi e wir hi er~us s~!1en . unter uns ~·n Augen eiu gross
arttges Vol ket·experi m •nt ab: e~ ware wunscheuswert. dtes nach all on ::leiten 
hin zu s tudieren. Es lohnte >lJCh schon. dass golehrte Gesellsehaften oder 
begliterte Private. welche ~nter~sso flir die Anthropologie haben . ihro 
Mittel auch zu solchen Stuchen c!tenstbar machton! 

N.icht nur dio Neger allein haben, ungenchtet sie korporlich kriLftig 
entwickelt sind. geringe Hirngewicl~.te, s nùern auch yiele an der sogenannt • 
Naturvolker . B ei anclern Kulturvolkern a ls den MtttolliLn lern tre fl:"en wit· 
zum 'l'ei! konforme Verhaltnisse mit den unsrigeu. so habon die Chinesou, 
welche mit krli!tiger Konstituti01~. eine I:wh ~ntollig nz verbinclen. in 
hohes Himgewicht. Clapham (z1t1ert b01 Topmard, S . 571) <Yewann von 
ll Chinesenhiru eu, und noch dazu von Ku l i · ~. ein Mittelgewicht" von U 30 g. 
cl. h . fl.!so e in hoh ores als selbst von E uropii.ern. Dagegon ist clas Hirn
gewicht d er llindu soh r get·ing : a llerdings besitzen wir nur wonige Be· 
stimmungen. Topinard. l. c. tei lt a ls da Mittel von 4 W agungen 11 71 g 
mit. Hier ;vo li man beachton. dass die Hinclu zwar intelligent, abe1· auch 
von kl einer Statur und graci lem Korperbau sind. 
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Aus allen den vorliegenden Daten, von denen ich nur wenige mit
geteilt habe, diirfen wir aber wohl den Schluss zi ehen. dass zwei Faktoren 
das Hirngewicht beein:flussen: di e Korpermasse un d ein Rassenfaktor. so 
mochte ich ihn nennen. F erner diirfen wir unbedenklich sagen, dass im 
Durchschnitt innerhalb derselben Rasse bei gleicher Korpermasse ein 
hoherer.es Hirngewic~t mi t hoherer !ntellig.enz oder besser gesa~, Bild~mgs
fahigkeit, zusammenfallt. Daraus folgere 1ch ferner, dass dìe Hirngewlchts
Bestimmungen bei Besprechung der geschlechtlichen Differenzen inRechnung 
gebracht werden miissen und dass es deshalb wiinschenswert ist, noch viel 
umfassendere und genauere Restimmungen des Hirngewichts bei Mannern 
und Frauen verscbiedenen L ebensalters auszuiiihren. 

Soeben sagte ich, dass die Korpennasse bei dem Hirngewicht in 
Rechnung zu bringen sei. Wie steht es damit bei den Frauen und Mannern 
der mittellandischen Rasse '? 

Nimmt man das Verhaltnis vom gesamten Korpergewicht zum Hirn
gewicht, so ergiebt sich insbesondere nach den Untersuchungen von 
Bis eh off, dass ein kleiner Unterschied zu Gunsten der Frau bleibt, d. h. 
relativ zum Gewicht ihres Korpers bat die Frau das schwerere Geh irn . 
Nach neuer?n Untersuchungen an Neugeborene11 ist dies jedoch jiingst vou 
M i es bestntten worden. 

!eh will durchauss nicht s1tgen, dass solche Bestimmungen wertlos 
seieu, aber bestimmte Riickschli.1sse auf die geistige Bedeutung gestatten 
sie nicht. Das ergiebt sich aus Folgendem: E s giebt im Korper eine Masse 
von Geweben, welche kaum, oder nur sehr wenig Nerven haben, das 
Knorpel- , Knochen- und Bindegewebe im ~llgemeinen, in~beso~1der~ auch 
das l<~ettgewebe. Hat also z. B. Jeroaud v1el F ett , so w1rd s1Ch mtolge 
clessen sein Hirngewicht kaum steigern. Umgekehrt bedingen insbesondere 
die Muskeln und die Sinnesorgane offenbar die Masse des Nervensystems. 
Genaue Bestimmungen iiber das relative Hirngewicht mussen also diesen 
Verhaltnissen Rechnung tragen. O. S n e l l*) ha t in dieser Richtung einen Yer
~uch gemacht, do~h wil~ ich l~ier ~icht e~scheiden, ob er ~llickl! c.h a~sgefal.len 
1st. lm Allgememen smd d1e Smne be1m Manne scharfer, w1e be1m We1be, 
mit Ausnahme des Geschmackssinnes - man nimmt gewohnlich letzteres 
nicht an, aber die .angestellten Prtifungen haben es ergeben, wie ich dom 
Werke von H. E Ili s entnehme - am scharfsten zu Gunsten d es Mannes 
ist cler Unterschied beim Geruchssinne. W egen der grosseren Hautober
:flache hat im Durchschnitte der Mann mehr Eindriicke von Seiten seines 
Hautsinne und beda.rf einer grosseren Nervenmasse auch noch wegen seiner 
grosseren Muskulatur. Dies allein kann sein grosseres absolutes Hirn
gewicht erkliiren. Nun fragt sich jedoch, ob es nicbt flir die Summ so
genan:t;tter geistiger 'rha~igkeit wichtiger ist, eine absolut gr.osse~e Nerv~n
maschme - man verze1he den Ausdruck, zu besitzen , d1e v1ele kl em 1:. 
Werkzeuge in Thiitigkeit setzt, und von vi elen wieder angeregt wird, wie 
das durchschnittlich beim Manne der Fall ist, als eine zwar relativ gri:issere, 
aber absolut kleinere, wie es das Gehirn der Frau ist. Mir sc.heint " sehr 
r,ercchti~t, wenn M a rs h ali**) diese Frap;e steli t. Sel1r wichtig ist nut1 
t'erner cm Punkt, auf den W. Krause***) hinweist de1· abcr noch gar .Ji 
nicht berticksicht ist, clas ist der fein ere Bau cles ' Gehirns. Sicherlich .l 
kommt es doch in erster Linie auch auf die Zahl der Nervenelemente des 
Gehims und auf ihre bessere AusbilJung an. Dariiber aber haben wir 
Jloch gar keine brauchbaren Angaben beziiglich des Verhaltens von Mann 
nnd Weib . 

Wa.s wir also jetzt von diesen Dingen wissen, sind nur die ersten 
Anfii.nge, Grund genug, diese Studien w e iter zu treiben! 

*) S n e 11, 0., Archi v fiir Psychiatrie. Bd. 23, S. 436. 
**) l. c. 
***) Kr a u se, W., Jnternationale Monatsschrift. Bd. V, S. H\8• 

, ( eber Hirngewichte". 
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lnteressant ist die Thatsache, dass, wie R ii d i n g e r*) un d sei n Schiiler 
p a 8 s e t **) gezeigt haben, schon sehr auffiillige Unterschiede bei Neuge
lJorenen in der F ormausbildung und in der Entwicklnng cles Gehirns bei 
Knaben und Mii.dch en bestehen, so dass man die Gehirne sofort und segar 
hei Zwillingen verschiede ne1:t Gesch~_echts v_on einancler _unte: scheiclen kann . 
Bei der Mehrzahl der mannhchen F otusgehn·ne waren dte Stll'nlappen etwas 
miichtiger, breiter und hoher, im 7. bis 8. Menate erschienen die Windungen 
beim mii.nnlichen Individuum schon mehr ausgebildet, insbesondere beim 
Scheitellappen, das mii.nnliche Gehirn gleichaltriger F oten iibertritft das 
weibliche ziem1ich bedeutend an Lii.nge, Breite und Hohe. 

Mir scheinen dies e ~l~a~sachen, di e i eh an R ii d i n g e r ' s Priiparaten 
und an ei~enen selbst venfìmren konnte, sehr wertvoll , zuma1 man nach 
den Angabeu einer Autoritiit, ~i e F l e e h s i g***), dem Stirnlappen einen 
bohen Anteil an den sogenannten mtellektuellen Funktionen zuschreiben darf. 

Ich iibergebe hi er, um nicht zu weitlii.ufig zu werden, die beknnnten 
Unterschiede in der Behaarung, in der Entwicklung der Schilddriise, welche 
im Allgemeinen grèisser ist, uncl des K ehlkopfs, des Herzens und der Lungen, 
we1che im Allgameinen erheblich k1einer beim W eibe sind, a1s beim 1\fanne. 
um noch etwas bei der so auffiUli~en Thatsache, deren Bedeutung au ch 
von H a v e l o c k E 11 i s anerkannt wtrd, zu verweilen, dass der Mann eine 
so grosse Menge roter Blutktirper mehr hesitzt, als das W eib, un d zwar 
nicht nur deshalb, weil er ein grèisseres Quantum Blut besitzt , sondern auch 
in einem gleichen Quantum. 

In runden Ziffern ausgedriickt hat der Mann in einem CnbikmillimP. ter 
Blu t 5 000 000 rete Blutkèirperchen, clas W eib nur 4 500 000! das specifìsche 
Gewi cht des weiblichen lllutes ist geringer ; die relative Blutmenge bei 
heiden Geschlechtern scheint gleich, doch miissen hier noch weitere Unter
suchungen angestellt werden. Da di tl roten Blutkèirperchen den K èirper
"'eweben den zum Leben notwendigen Sauerstoff zufiihren, so leuchtet die 
~i chtigkei t dieses Gesch1echtsunterschiedes olme Weiter es ein. 

S c h l u . s w o r t . 

Wir leben in einer Zeit, in der auf die Stellung cles W eibes in der 
Gesellschaft von zwei !Seiten her hochbedeutsame Angriffe, di e ein e Aenderu~g 
derselben bezwecken, gemacht werden, von Seiten der Sozialclemokra~t tJ, 
welche eine Verbesserung der Lage der Frauen anstrebt ùurch voll.tge 
Gleichstellung des W eibes mit dem Manne und auch von Seiten eines Te1~es 
der Anhiinger der bestehenden GesellschaftsordJmng, die ebenfRll s gew1~s 
in bester Absicht dem W €1ibe einen grosse ren Wirknngs- und Erwerbsk~·ets 

owie rechtliche Gleichstellung erèiffnen mèichten, Beide Rich tungen arb~1 ten 
hiermi t, obntJ sich sonst vielleicht unterstiitzen zu woll en , auf ein glmches 
Zie1 1os. 

I ch verkeune es nicht und habe es niemal s verkRnn t , dass wir, wen.u 
wir an dem Fortschreiten, an der Besserung der menscblichen Gesellschaft, 
arbeiten wollen, auch der Fraucn nicht vergessen diirfen ; eines hedingt 
das ander e ! Man sieht das beutzutagtJ mehr als j e ein un d di e J?rage 
der sogenannten FrauenemanciJ?ation 1st eine brenneude geworclen. S i ~ ist 
nicht gerade neu, und ich w1ll nur erwii.hnen, dass bereits im vortgen 
Jahrhun'l erte .eine Engli~nderin ,, Mar y .Wo1ston ec raft (R ettung der 
R echte cles W etbes, au s dem Enghschen m1t Anmerkungen vun Salzmann , 
Schnepfenthal, 1793/94) sich energisch fiir die Gleichstellung von Mann und 
W eib ausgesprochen hat. 

Die Frage hat aber nicht nnr ihre politlsche und soziale, sondern. 
auch ihre hervorragend authropologische Seite; freil ich ist si e bisher ~wt 
den anthropo1ogischen Versamm1ungen kaum er èirtert word en. Indem teh 
sie hi er vorlege, will ich daran erinnern, dass die Antbropologie auch Auf-

*) R ii d i n g e r, Beitrii.ge zur Anthropo1ogie Bayerns. I. Bd. 
**) Pass e t , Archiv fiir Anthropologie. B. 14, 1883. 
***) F l e cb si g, R ectoratsrede, Leipzig 1894. 

, 
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gabeu h at, d ie tief ins staatl iche und offentliche L ehen und in die Fami lie 
cingreifen . . 

Der alte berUbmte Physiologe Burda c h in Konigsberg bespncht 
~J.uch das "Verk der F rau W o l ston e c r a ft im Anschl usse an seine ant.luo
pologischen Erortert;ngen iiber ~1 en _Unte1:schied de~ Geschlechter ; et· i ~ t 
einer sogenannten E rauenemanC1pat1on m cht gunst1g; ,daber war es e m 
l\lisagriff, sagt er , weun Mary W olstonecraft verlangte, dass das Weib ebenso 
wyssensch attlich und gymnasti sch erzogen und zu gleichen Geschiiften und 
Arheiten znf:$elassen werden solle, wie der Mann ." 

Wir smd etwas milder geworden in unserm Urteile ; aber auf Gru n d 
,1e1· vorstehend ber icht eten 'r hatsach en mochte ich doch eines w iinscJ1 en : 
dass n iimìlch bei allen auf eine Abiinderung in der E rzi ehung der F rau 
zi elenden E inrichtungen sorgffi.ltig die korperlichen unù seeliscben Unter
schiede vom Manne in Erwagung ~ezogen werden mogen, was von den 
E mancipations-Vorldi.mpfern nich t Jmme1· geschieht, nn d dass wir d iese 
Unterschiede noch viel eingeh ender studieren, als es bisher der F all war. 
Ui Natur hat sie sicherlich nicht bloss gegeben, damit c1as W eib dem 
;,ranne, der Mann dem Weibe gefal le ; sie wollte damit mehr. sie wollt e 
auch ein ~ut Sti.i.ck Arbeitsteilung. VerwiscJ1en wir dies nicht allzn seh rl 
Suchen w1r bei aUer Sorge fùr das W ohl cl es "Veibes, im Interesse der Er
baltung c1 s Staates tmd cles allgemeincn Volkswol1les, auch dessen E igenart 
zu schiitz en un cl zu erhaltcn, wie es R . Virch o w schon vor clre is ig 
.Jalwen in sein or trofflicb en Schrift , i'lber clie E rziehung cles W eibes fi.lr 

inen Beruf ' so warm hervorgehoben hat . 
Nicht besser kann ioh schliessen, als mit den Schluss,,·or eu von 

B a rt o l s in c1essen ausgez ichnet er Bearbeitung cles W erkes von P l s s : 
, D as Weib". . 

, Als 1ie erste Bediugung cinor fortschreitenden Knltur ntwtekltlllcr 
mnti~ ten wir dio esshaftigkeit der Volkor erkHir en ; als wichtigstes E~·
fordernis demn ii.chst kommt E e Bildnng der Familie hinzu. Ab r auch d1e 
Fmnilie Rls olche kan n ihren oivilisatorischen Einfl uss nur dann ausùben, 
. i vérmag clie Volker nur c1ann zu clen hoh en tufen einer walu·en .K.ultm 
b inauf zu loiton, wenn di j enige di o rich tig Achtung, A.nerkennung und 
\Vf1rdigung orf<ihrt, welche so recht eige ntJich als di e 'rl"iigorin der Kultttr 
inn rhalb der Fsmilie bezoichnet zu w erdon verdient, clas ist , das Vi' ib"! 

Kleine Notizen. 

In einem alten Buche aus dem 18. Jahrhundert (, Der kuri euse Antiquar ius") 
h i :'l ' t <lS : , Di e E rtz Hertz o e von Oesterreich ha ben an eh clie K raft't, di e 
Kri;i pfle clurch Auri.i.hren zu h oilen. Der Kuss eines Ertz-Hertzogs sol! 
einem tottemden leich te und deut liche Sprache gebon." 

Dle Redaktlon hat sich leider geuotigt gesehen, auf die fernere Mit
arb iter sch aft d es Herrn D r. o ·; n -Wien zu verzichten. 

Yerantwortlicher Redakteur : Dr. H. G n t z m a n n , Berli n W. 
R. Angerstein, Buchdruckere i, Wernigerode a. H. 
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Nlcdizinisch-padagogischc 

M oua tsschrift fur ~i e gesamm te Sr rachh eilkunU e 
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Klelne Notlzen : 

Remittierende Aphasie infolge von Gehirnlues 
von Dr. m d. Alb . Liebmann, A.rzt t iir Sprn.chst" rLlJlgen zu Berlin . 

In meine Sprechstunde kam ein 46jal ·iger enti r, 1'iibe1·er 
R e ·taurateur. In seinem 20. Lebensjahre acquirierte er einen harten 

chanker. Er wurde damals ,innerlich " behandelt. Allgemein
er cheinungen1 besonders Exanthem, l:-Ials- oder AugenaffektiOn1 

soll niemals aufgetreten sein. Patient ist sonst angeblich immer 
gesund gewesen. Sei t zwei J ahren lei de t er an der ietzigm 
aphatischen Stornng. Anfang alle zwei Monate, spater ca. ali 
vier W ochen, bekommt der Patient unter heftigen Kopfschmerzen 
in der linl<en Stirn-Scheitelgeo-end den eigentitmlichen Zustand, 
in dem er sich mir vorstellteo Er versteht dann nicht alles, was 
man zu ihm spricht und kann auch selbst nicht alles sprechen 1 

wa er mochte. Auch schriftlich kaun er sich nicht ausdrucken. 
Im ubrigen ist er vollstandig orientiert und handelt auch gaur. 
vernttnftigo Bewusstlosigkeit und Krampfe sind angeblich niemal>i 
aufgetreten. Dagegeu soll bisweilen mit der Sprachstorung eine 
geringere Beweglichkeit der rechten oberen und unterenExtremitat 
verbunden gewesen sein. Bisweilen hatte der Patient heftige 
bohrende Schmerzen in den unteren Extremitaten, besonders rechts. 

Anfangs ging die Sprachstorung in einigen Stunden wieder 
ganz zuri.i.ck. Spater dauerte si e langer ( das letzte Mal fi.l.nf 'l'a ~e 
lang) nnd Yerschwand in der ,freien 41 Zeit auch nicht volhgo 
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130 Remit ti erende Aphasie in fo lge v on Gehirnlues . 

S t a t u s : Patient ist ein mittelgrosser, wohlgenahrter kraftiger 
Mann. Organ e bis auf Obesitas cordis gesund. Untere uncl obere 
Extr emitaten frei beweglich. Robe Kraft erhalten. Auch un 
Gebiete der Hirnnerven keine Labmungserscheinungeu . K eine 
Sensibilitatsstorungen. Kniereflexe beiclerseits normal. Pupill en 
beiderseits gleicbweit , reagieren etwas t rage. Ge.·ichtsfelcler 
beider Augen intakt. Gehor gut. 

P atient geht und steht mit geschlossenen Augen, ohne zu 
schwanken. 

P ercussiùn cles Scbaclels in der linken Stirn-~cheitelbein
gegencl scbmerzbaft . Der Patient klag t auch itber sehr heftige 
' pontane Schmerzen in clie er Gegend. 

Knocbenauftreibungen nirgends zu fithlen. 
D er Patient versteht nicht alles, wat> man spricht So kanu 

er nicht all es ausfi.lhren, wozu ich ihn auffordere und vermag 
auch clem Gespracb\ dat> ich mit seinem Begleiter i.lher ihn fi.lhre, 
nicht ganz zu folgen. Doch versteht Patient das meiste, was 

~ man zu ihm spricht. So geht er auf mein Verlangen nach dem 
F en::ster, o:ffnet clie 'rhùr, zeigt seine Ohren, seine Uhr u. s. w. 

Auch clie spontane Sprache cles Patienten ist bescluankt, 
aber nicht aufgehoben. Meisst lasst P atient ;·einen Begleiter 
berichten. Bisweil en bringt er selbst etwas bei oder antwortet 
korrek t auf einige F ragen. Dann aber versucht er wieder ofter 
vergebens zu sprechen, schùttelt argerlich den K opf uncl seufz t 
un d bringt es nur zu einem: ,I eh weiss nicht , wie heisst es 
docb , mir fallt das vVort nicht ein. " Bisweilen schiebt der 
Patient in eine Antwort ein abnlich klingendes W ort aus einer 
frùb eren Antwort ein, obne es zu bemerken und olme es ver
be ern zu kihmen, trotzdem ich ihn auf den F ebler aufmerksam 
ma che. 

Das N achsprechen gelingt ihm vollig korrekt. 
Dysartbriscbe Storungen sincl nicht vorhanclen. 
Vorgelegte Geg nstande erkennt der Patient wobl, aber er 

verm ag sie nicbt zu bezeicb en. So vermag er ein ibm vorgelegtes 
Taschenmesser nicht zu bezeichnen un d sagt nur: , . ·cbneiùen." 
Als icb, ll.uf das 'l'ascbenmesser zeigend, ihn h·age: , I t das ein 
Buch, u sagte er: ,N ein. u ,Ist es ein Lineal '?" , N ein. u Aut 
di e Frage : ,Ist e::s ein Messer, u sagte er freuclig : , J a." 

Aus mebreren ihm vorgelegten Gegenstanden su ht er bis
weiJen clen richtigen heraus ; clocb gelingt ihm das nicht immer, 
selbst wenn der Gegenstand dicht vor ihm liegt. 

por..tan schreibt er seinen Namen und clie vVohnung richtig 
auf. Sonst kann er ang blich nichts spontan schreiben. Auch 
wermag er Fragen angeblich nicht schriftlicb zu beantworten. 

Auf Diktat :schreibt er den ersten atz : ,Heute ist Montag" 
mit einigem Zogern und orthographischen F ehlern (Patient steht 
nicht auf hohem Bildungsgrade) richtig. Als ich ihm darauf 
diktiere: ,draus eu ist e kalt" schr ibt er: ,beute i t es Montag. u 

o schreibt er viermal hintereinancler jedesmal, wenn ich diktiere : 
, draussen ist es kalt , u immer wieder : , beute i. t es .l\Jlontag, " 

•• -" tx 
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Yon Dr. mt:d. Alb. L ieb mann, Berlin . Jll] 

ohne zn uemerl;: en, dao; ~ er ganz eLwas ancleres schrei bt, als i eh 
ihm dik tiere. B emerkenswert ist, class Patient nicht suhreibt: 
,heute ist nion tng," sondern: , hente ist e s Montag ;" das ,es" 
suheint a.ns dem Sn,tz: , drausseu ist es kalt" zu stammen. Erst 
a.ls iuh znm fi.inften Male diktiere: , draussen ist es kalt, " schr ibt 
Patient , draussen" un d erklart da nn: ,i eh l;;ann nicht mehr. " 
Seiuen Jrrtum sieht der Patient nicht ein. 

Die Schriftzl1ge rsind etwas zitternd, ~ons t normal. 
Zum zusammenhangenden J..~esen ist der sehr aufgeregte und 

t ief unghieldicbe Patient nicht zu bringen. Angeblich kann er 
es nicht. JHehrere W orte, tlie ich ihm aufschreibe, liest er zogemcl 
ricbtig, <tber er vermag die betrefl'enden Gegen ·tancle, deren 
Namen ich anfgeselnieben .habe, nicht zu bezeichnen, trotzdem 
si e dieht vor ihm liegen und trotzdem er das \:V ort mehrmals 
riubtig wiederh olt. 

Die Intelligenz Lles .Pa.tienten ist o1fenbar vollig intakt. _b;r 
benimmt sich iu jeder Beziehung korrekt und soweit er sprechen 
kann , giebt er aueh vollig sachgemasse Antworten. Uebrigens 
,·erwaltet er sein e Angelegenheiten (P atient ist Hau:;besitzer) 
nach Aussage seinos Freunde:; mit grosser Umsicht uncl t riift 
aue:h zur Zeit der ,Anfalle" richtige Anordnungen. 

AJs ieh nach vierundzwanzig Stuuclen den .Patien ten wieder 
·ah, war ieh ers taunt, ihn ganz verwa.nclelt zu :finden. Er batte 

o·ut geschhtfen. Die K op1 ·chmerzen war n fort. An ·h der chadel 
bei .Pereus.·ion (1 r Stirn-Scheitelgeg nel nicht mehr schmerzha.ft. 
Der Patient erziihlt mir ~pontan in Aies:; nder Red noch viele 
von dem bisherigen Verlauf seiner KrankHeit. Auch autwort t 
er ganz korrekt auf meine Frageu. Nur mitunter zoger t er tmcl 
sueh t bisweileu vergebens nach eiu m \V orte. Nachsr r chen 
wie <tm 'l'age vorher tadellos. 

Vorgelegte G egenstande bezei cime t r jetzt fast ausnahmslo 
rich t ig. Nur a.ls ich ihm meine Handschub e zeige, nenn t er sie 
mehrmals hint reinander: , Taschentuch " (i eh hatte ihm kurz 
,·orher meiu 'l'a schen tuch zur B ezeiclmung \·orge] gt) und kann 
das rich tige \:V or(·, nicht :finclen. 

Patieut schr .ibt !';poutan verschieJ enes auf und .'chr ibt auch 
mehrere Satze auf Diktat ganz richtig. 

Im Gm1zen ist von der ge. ·trigeu Sprachstorung ausser inem 
sel en auftretenden, mituuter vergebli ch u SucLen nach W ort n 
nich ts ùbrig geblieben. Naeh Angabe der Frau ist aber di ser 
Zu:s aud H.uch in der ,, fr ien" Zeit keiue:;w gs gl eichmassig gut, 
Yielmehr w.inl (lie Sprache dem P ti.tienten bisweilen wi der etwas 

chwerer." 11 
Die Anamn -e, di Abwe~:> nheit <mclerer Ersoheiuungen, 

ndli ·h der relativ grosse Erfolg iner autiluetio;chen Kur, die 
Patient clurchmaoht , ]a!';sen clie Diagno:-e Lu .· als ich r er
~:>cb in n. 

------· -
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Die mustergtiltige Aussprache des G. 

Die mustergUitige Aussprache des G. 
v01·trag vom Schulrat Dr. Grabow-Bromberg. gehalten im Deutschen 

Sprachverein Berlin:") 
Der V ortrag, welchen ich im Marz li. ber di e Aussprache ùes 

sp und st gehalten habe,·X··X·) ha t nicht nur im V ere in, sondern 
auch ausserhalb desselben soviel Beachtung gefunden, dass der 
Vorstand mich aufgefordert hat, eine Fortsetzung zu geben und 
eins der schwierigsten Kapitel der deutschen Aussprache, die 
mustergultige Aussprache des G, zum Gegenstande des Vortrages 
zu machen. 

Es wirc1 sich zuniichst darum handeln, die Sprachlaute, welche 
wir heute zu betrachten haben, so genau zu beschreiben unù zu 
bezeichnen, dass wir in jedem Falle genau wissen, welcher Laut 
gemeint ist. Gerade i.iber diesen Punkt sind ùie Ansichten derer, 
welche sich berufen fCthlten, li.ber deutsche Aussprache zu schreibeu, 
weit auseinandergegangen, soweit, dass Missversti.i.ndnisse un
vermei.dlich waren. In gewohnlicher Schrift werden die ùrei 
J_,autzeichen k, g, eh zur B ezeichnung von acht verschiedenen 
l.;au ten verwanL1t: 

l. fi.i.r den tonlosen Gaumenverschlusslaut k in Ecke 
(hinwcg); 

2. fùr ùen tonlosen K ehlverschlusslaut k in A ·ker ; 
3. fùr den tunenden Gaumenverschlusslaut g in gern , egal ; 
4_. fi.i.r den tunenden K ehlverschlusslaut g iu H erzogin, 

A.gcn t; 
5. fùr den tonlosen Gaumend!tuerlaut x (I chbut) in ich, 

weich; 
u. fùr den tonlosen K ehldauerlaut x (Achlaut) in ach, 

Wncl!t ; 
7. fltr den LUncnden Gaumendauerlaut i in ]{onige, (legen) ; 
8. fi.i.r den tonenden K ehldau rlaut l in lagen, zog n . 

Dic Y rwandtschaft clieser L aute untereinander ergiebt sich 
auch daraus, da s sie oft innerhalù der A.l>leitungsr ihe eines 
einzigen vVortes wechseln, z. B. : 
zoge, il rzoge, zu ·ken, ziehen , Zuch t, zi.i.chtig, 
Schlagel, schlugen, S hlacke, Schlag, schlachten, Schla hter, 
bieg n , Bogen, Buckel, Bug, Bucht, 

U ber•ichtlich las en si eh dies e L aut so darstellen: 
Gaumenlaut. Kehllaut. 

tonlos rV r ·chlus L k Bcke, kam , w g , k . cker , zuck n , 
tonender n g g rn, egal, g H erzogin, Agent, 
tonloser Dauerlaut x Icblaut, zùchic K onig, x Achlaut, Zucht, lag, 
tonender n j Konige (zoge ), J lagen, zogen. 

In ùie. er 'l'afel ist das k in deu vVort rn 11~cke und A.cker 
als v rschieden aufgefùhrt, denn wenn wir liese '\Vorter aus
·pre ·hen, bemerken wir leicht, dass in !;jok ù r Verschlnss mehr 

•:·) 'Wi-;:-geben den Vortrag mit glitiget· l~dauhnis des H errn Vet·fassers , 
sowie der Redaktion der "Mittheilungen" hi r wiedet·. Wir bemm·ken noch . 
um Missverstii.ndnisse zu verm eiden. dass Bril c k u. a . statt ~Gaumen
und Kehllaut"- "vot·d e r e r und hint e r e r Gaumenlaut sagt. D. Red. 
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am oberen Gaumen, in Aeker aber mehr nae;h der Kehl e hin ge
bilùet wird ; nach den Sprachorganen also sind die beiden Laute 
verschieden: in ~cke ist ein Ganmenlaut, in Ad:er ei11 Kehllaut. 
Flir das Ohr klingen freilich beide Laute ùm·chaus gl ich ich 
habe sie daher mit demselben Bnchstaben k bezeichnet. 

Das im Anlau t denLscher \Vorter stehemle g, z. B. in gern, 
Gabe, wird immer als Wnemler Verschlusslaut gesprochen, aueh 
im Anlau t und Inlau t der Fremùworter lautet es ebenso, l'alls 
es nicht, wie in vielen franzosi ·chen vV0rteru, wie ~ gesrrochen 
wird. Auch hier ist ùie Ansatzstelle in egal am Gaumen, in 
Ageu t an der K ehle : .. clie Laute Jding n aber durclJ aus g l ~ ieh in 
gar , gu t, Gans, Aga, Agir, 8geria, Augustu s, R egus (ù. h. R ktor 
eines 8 eminars. I n R egens aber , dem Genetiv von H geu, wird 
das g in vielen Gegenden Deutschl amls wie j gesprochen). Da 
der (+amnen und Kehll aut in egal und Agcnt Htr das Ohr voll
stanùig gleich klingen , so ha be ich fur beide dassf"l be /jeic·hen 
g gcwH.hlt . 

Verdoppel t kommt g nur vor in einigen "\Vi.i r tem , di aus 
dem Niederdeutschen ins l lochdeutsche ùbergegang u siml , z. B. 
in baggern , Dogge, li:gge, Flagge, fh.igge, R oggen , schmugg ln. 
Hier bezeic)met das doppelt geschriebene g nur di lùirze d s 
vorangehen ìen Volml: . Da die Worter L elmworter sind, RO . tehen 
sie in Bezug auf Ausspraeho wohl auf derselben Stufe wie di 
Fremdwor ter, sind also wie lli ese mit ti.inendem Vorsclllusslaut 
g l'-ll sprechen. 

Venviokel ter ist òie Ausspracho eh. Dieser Doppel buchstrtb 
wird namen tlich gebra.ueh t zur Bezeichnung cles G~tmnen- nnd 
Kehldauerlautes mler der Tch- und Achlauter (x und x. ) Dns 
hier wirklich zwei verschiedene Lauto v rhamlon sind, h i.i r t man 
am besten , wenn m an sie in gleich geschriebenen "\V"r tern , wie 
Mama-ch n uncl lll achen: 1'auchen (kleines 'l'au) und tauohen, 
Kuh-chen (Id eine Kuh) und Kuch n aussprieh t. J fier hat das 
eh J er Verkleinenmgssilbe-chen stet. den I hlau t, das darauf 
folaende "\Vor t aber len Achl aut. . 

Diese beiclen Laute haben die h:igenti.imlichkeit., J ass si in 
Jauter Rede genau so klingm1, als wenn man sie nnr ftii st md 
ausspricht, und auf diese Eigentiimlichkeit gri.indet si h die ganze 
folgende Darlegung und Beweisfi.thrung, und zwar nich t nur fùr 
die Aussprache des eh, sonr1ern auch fùr die des au. Jautend n 
und inlautenclen g. I ch habe in meinem frùh eren Vortrage g -
zeigt, wie jeder Vokal seinen 'Eigenton hat, der deu tli ·h wahr
nehmbar winl, wenn m an den Volml fliisternd singt : i ist der 
hi.ichste, a der mittlere, u. der tiefste Volml. Darauf bcruht die 
Vokalfolge in den 1dangna •hahmenden \Vortern bim-bam-bum, 
piff-paff-puff, schnipp-s hnapp-sc}murr u. s. w. Der 8igenton d s 
Vokals a z igt sich bei Fhi t rge ang als der cles musikalis ·h n 
d. l )ie Vokale a, o, o, u, i ha ben hohere Eigenti.iue, der de. i 
ist die genaue Oktave von a. Au h d r Ioh- unù Achl aut sind 
F lu terlaute, sie un t r oheid n sioh j do h insofem v n den 
Vokal n, als der Kl ang ein s jeden nicht eiJ1 engbegrenzte 
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T onhéihe hat, sondern sich mit eincr ganzen R eihc von 'l'un n 
gut vertragt. Retzen wir bei clem hir den V okal a gefundenen 
.B'lùsterlaut mit d ein um1 singen darauf :fli'tsternd, aber ohne den 
Vokal a auszusprechen , ein :;: ! l<~ s geht vortrefflich , wir kt>nuen 
sorrar ein gutes 8tCtck die rronleiter abwarts si.ngen , ohne das. 
di~ Klangfarbe d es :;: sich wesent1icl an l ert. 8ingt m an de n 
V.okal fli.tstcnu1 mi.t, l' ~i ngt al.·o mit aeh an , so i:ind rt si.ch beim 
:Aùsternden Abwii.rt. singcn zwar ckr Vokal ( rst a, dann o, dann u), 
der K.chllaut x abcr bl eib t sicl1 glcich ; singen wir :-tber von aeh 
an eli 'l'onleiter aufw[irts, SI> ii,m1 rt si eh n i eh t n ur der Vokal 
allmahlich in li., e, i, Rondern auch der Konsonant n immt eine 
and re Kl angfarbe m1. Wi.der \Vill en wird man g zwungen , 
cineu andern L aut zu bilùen , c1er anfang. ein Mittelding zwisch en 
Kehl - unc1 Gaum enlaut, iRl , der sich aber in al1 er R inheit. als 
J chlaLlt schçm beim ~igcuto11 <1cs a zeigt, und der dann weit ii ber 
den Eigentou cles i ltinaus c1 rsclbe bleib t. V crRucheu wir jetzt, 
das Umgekehrt c ! Vlir se tzen be.i dom h oh eren d, dem Eigenton 
ùes i, ein unc1 singcn flùsterrul dmm ieh , so ka.n.n man , h"h er 
singem1, Vokal U11d Konsonant lci.cht beib h alten ; tiefcr Ringenc1 
aber wil'(l man , wem1 mm1 Riel1 der ti eferen 8 exte u lihert, bald 
bemerkeu , dass clic 1'\'[undstcllnng cles hreiten t iefen li , eines 
Lautes, l1er irn D outsch cn nll cnlings garni ch t vm:kommt, si ·h 
mit der Mun<lstellung des J ·hlautes nicht mehr Ycdragen will, 
und ùass so der Te h l aut bei tiei'erem Singen allmahlich in den 
Achlaut Cd org ht . Da 11un der lDigenton d r Vokale 0: Ct , eu, 
,i, au, y i'tber dcm des a licgt·, so kommt ihncn beim Fli'tster
g sang eb n fall s der I chlaut zu. Dasselbe flnélet aucl1 bei den 
Konsonant n staLt , wel ho mit eh v rbunden werdcn , b i. r , l , n 
in, tor ·h, Stéirch c, w lchcr , manche. Hi e ha.b n einen Eig nton, 
der ùb r dem des Volmls a liegt, daher '\virc1 eh na h r , l un d 
n immor mit rcJJlaut geRl l'O hcn. Aus all cm c1ies m geht der 
enge Zusamrn cnh ang, welcher Y.Wi.sch.en d r Ausspra l1 e c1e, eh 
um1 <1 r ihm vorang henc1 n ·Laute stattfindet , c1 Lltlich hervor. 

Mit cl n daranffolg nden J.1auten ist gar kein Zusammenhang 
vorhand I) , es darf z. B. auf ~en Achlaut ein e folgen , z. B . 
suchen, und auf d0n [cJdaut em a, z. B. 8 hwech at. 

All e. , was ich l ir-;her liber eh g sagt habe, bczieht si ·h vor
Hi.u:fig n m· u f d s. en V erhindung mi t Flùstergcsang. I st s etwa 
in lauter R ede ebenso '? Man sollte es vermut n. D cnn A h
und I ch- Laut . inc1 ja in g fltl t erter undlaut r R de vollk mmen 
glei.ch. In der That wed en au ·h all V k ale, der n B:ige.nton 
hoher als der des a ist, i.n l.auter R ec1 mit dem I clùaut, c1ie 
tieferen mit dem Acblaut v rbund n. Die eill.Zi~Ye scheinbare Aus
nahme von dieser R egel bildet die Verkl il1 rungs ilb - ·hentdie 
auch n ach tiefen Vokal n illl1ller den 1 ·lùaut hat, z. B. Mama-
hen, Frau- h en. Hier haben wir kein n so unmittelbaren Zu

sanunenhang zwis hen V okal nnd Konsonant, wie in manche n 
mit brau hen, wo ·h noch mit zum Vort tamm g hort. UrspriinO'
lich ging der V erkleinerungssilbe - hen ein kurzes i oder vor
her, wi man noch an t1 m niederdeut eh n Rcmdek n, Haus -

l • 
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,;o kon, Gt~nsPken sehen k ann. I m Hnchdeuts ·hen ist di c. er Ycr
binduugs,·okal ver};dnvunden um1 lllll' ch e rronhuhE' (1es aus dem 
k en tstam1en en eh :.-:eugt; noch clavon , tlass (hesem Laut un;priiug 
lich ein i vor angega ngen ist. 

A U};SC'Y :.-:ur B ezeiclmung des I ·h- nuù Ach- Luutcs dient eh 
der LnntYn bindung chs 11. È . in wachsen , wuchs, Ochs, Da hi=: 
al" :-\ Lt> ll vc,rtreter de~ k. Das chs wie kf's ges pro hon wird, will 
mmu:hem P edan ten , der fCtr sein L eben gera so sprechen mi..ich te, 
wir er schreibt, gar n i eh t r echt in de n f3inu. .M:ir sin d l>isher 
n;Lmf'n tli ch in o gr osse Anzahl von jungcn J:.,ehrern aufgeEalleu , 
df'UCll mall a ur dem Aeminar vorgeredet hatte, dass jetler Laut 
ÌJJzc ln, ètlf<o Dachse wie D ach- und se gesprochen w n1 n mussen , 

nnd dami(·, f<timmt liberein , dass der ,allgemeine ferein, u welcher 
di . o rtogralì nach fonetù;ch en grundsazzen f rLessern wiJl , u und 
tlabci die grobston Versti..isse gcgen ch e Aussprache macht, den 
S-Lnut in w achsen , Pnw is u. dergl. fiir weich und ton end hal t 
uml darum ch e bish erig Schreibung in wak en , pmksis ver
bi)sert,, als ob das s weioh gesproohcn wi.irde wie in wachsam, 
~pred1saal , wo es sich doch um keine Lautverbindung, , onJeru 
n 1ll lJauHolge in Zli S<lll1111 no-esetzten vVortern hanùelt. 

No km·z \vir uns ùber c1as anlautenL1e ·g in Gabe, gern, 
erg ben , fassen konutcn . so weitlau:tig Anseinandor etznngen er
fon1er t di eser Bnch. tabe, wenn er in Aus- oder Inlau t . t.eltt . 
\V~i hrenc1 cs Lcnt g iel> t, die naiv g nug sind, immer in und 
<lie~:wlbe Aussprach z n fordern , vcrl angen anderc mit weniger 
llder mehr t rift igen Grii.nden , oine zwei-, c1roi- bis s chsfache 
An,.;spr ac h · . \Vir wollen all c1ie ver chietlen en An si0h ten durch
gehen , cli c Grrmde der . elben pri.i.fen und, indem wir ùie b -
j<dl nc1Pn nnd vcrneincnden l~rgebuisse zusammenstoll en , uns 
bra uch baren Atoff fii.r c1ie B e<Yrùndung der eigen en Ansi0ht. 
samm el n. 

l. lìif' Ansich t von der immer gl i0hen Aussprach des 
g als ton enùen Verschlusslautes. 

Als V C' r t r t r der Ansicht., dass das g nur anf eine Art au ·
gesproch en w erden dii.rfte, ki..innte ioh nur Frieclr. , c hmitt an
fi.i.lwen , d r ein Buch , , Neues System zur .Erlernnng der deut.·ch n 
Anssprach e " geschrieben ha t. ~r sagt: ,Dio verschi denen g 
w rden , je nachclem es gebrauchlich ist auf vier bis funf ver
l:i hieden Art n ausgesprochen , balc1 wie hart s k , wi weiches 
k ('?), wie eigentlich es g, bald wi eh in ich od r in a h , wi 
;;eh und ndlioh auch wie ng, mit clero n form.lich verwach en . 
li.:s is Zeit, (! Hi.hrt S. entr tistet Iort, ,dass diescs Unwes n auf
h ore, und einzelne Schauspieler, und zwar die b es. r n, gebrauchen 
das g gl eichmas ig, wie s hier beabsichtigt ist. ' 

Aus welchen Gri.i.nden Herr S . c1ie v rschied nen Arten der 
Aussprach cles g fi.tr nwesen erkHirt, dari:iber hat er sich Jeider 
in seiner merkwtirdigen chrift nicht ausgesprochen. Wahr
sch einlich ent pricbt sie nicht dem Ideal , da. er si h v n 
deutscher ~usspra~h . geb~ldet ha~, tmc1 das er eite 29 so auf-
t llt: ,D1e s )hw1enge f\..unst, d1e Aussprach der Konsonanteu 

1 
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nati.irlich aber kunstgerecht zu behandeln, . . . . . muss der 
Sprechende wie . der ~ingende erlernen, und sie soll .. siJ?-g- und 
sprechgemiiss sem; mcht deutsch (!), sondern fremdlandisch, so 
,.ne man von Polen, Italienern, Russen, selbst von Franzosen 
sprechen hort, wenn ~ie unsere deutsche Spraehe reden; . freilich 
ist nicht von grammat1schen Fehlern und .Kauderwelsch d1e Rede, 
sondern von der fùr uns musterhaften Aussprache der Buchstaben, 
mit Ausnahme derjenigen Buchstaben (~oll wohl ,J-'aute" heissen), 
welche sie in ihrer Muttersprache nicht haben, wie eh, ng , nk, 
ei, eu, au." 

Man sieht, dies ,,Neue , 'ystem zur Erlerntmg der ]eutsuhen 
Au:;sprache," das ùbrigens viel richtiger ,8ystem zur b~rl rnung 
einer neuen, noch nie dagewesenen deutschen Aussprach e" hiesse, 
i eh t mit stolzer V erachtung auf die im Munde d es gesamt n 

Volkes lebende Sprache herab, nur den Abklatsch derselben, 
welcher als Druckerschwarze auf dem Papier erscheint, fùr das 
ureigene Vvesen selbst haltend und ihm Gesetze aufnutigend, die 
nicht der geschichtli ·h en 'Entwickelung dieser Sprache selbst 
entnommen , sondern von auslandischeu Deutschverderbern entlehnt 
sind. Als ob es eine Aussprache gabe, die von ihrer zugehorigen 
Sprache unabhiingig w are! \V r eine besom1ere Art von deutseher 
Aussprache lernen will, solche, wie sie k ein Deutscher spricht, 
dem kann ich das Studium dieses seltsamen Buches angelegent
lichst mpfehlen: er wird gewiss prachtig radebreeh en lernen. 
W er aber nur ein schwache Almung vom \Vesen unserer ~prache 
hat, der wendet solchen Spraehverbesserern den Rùcken, wie 
dies schon Luther that, der ahnlichen Vorschlagen gegeniiber 
sagt : , Man muss nicht ùie Buchstaben in der lateinisehen 
Sprache fragen , wie man soll deutsch reden, ,.ne ùie . . . . . 
thun, sondern man muss die Mutter im Ha.use, di Kinùer au f 
der Gassen, den gemeinen Mann auf ùem Markte darum fragen . ' 
'l'reffender konnen in der That solche Sprachleerer nicht abgethan 
werden, und es ist nur unbegreifiich , wie dies Machwerk noch 
i m J ahre .1866 durch Gutacht,en eines Konigl. Regisseurs in 
Mi.in chsn, Heinri c h Richter, eines Schulinspektors, \ V. lDberle, 
nnc1 eines Professors, F. Bo d e n t e d t, ha t empfohlen werc1en. 
konnen. 

2. Die zwiefache Aussprache des g. 

:Mehr B ifall mochte die Ansicht derer finden, die, auf das. 
abuliche V erhalten Jer beiden anderen tonenden V er chlusslaute 
b und d sich berufend, eine zweifache Aussprache d s g an
nehmen: als weicher tonender Verscblusslaut g in An- und InlauL, 
und als harter tonloser Versehlusslaut k im Auslaut. }Iierfi.'tr 
·cheint auch das Mittelhochdeutsche zu sprechen, in welchem das 
auslautende g immer zu c wird, z. B.: 

mhd. 
nh d. 

tac, bare, . lac, sluoc, steic, sweic, louc. 
Tag, barg, lag, schlug, stieg, schwieg, log. 
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:Man reimte clamals vVorter, die heute verschieden geschrieben 
werc1en, z. B. : 

G uoter g loube unt reiniu werc 
Diu swendent clen si.lnden bere. 

D. h. : Guter Glaube und reine Werk' 
Die machen schwinden den Sùnden berg. 

A ber: gegen die Aussprache des auslautenden g als k legen 
tlie neuhochdeutschen Reime deutlich genug Zeugnis ab fùr 
jeden , der Augen hat zu sehen und Ohren :;o;u horen. Leider 
ist lliese Gottesgabe nicht so weit verbreitet, wie der Gutmt'ltige 
zu glanben geneigt ist ; hat mir doch vor etwa 20 J ahren ein 
sonst tiichtiger Kenner der d utschen Sprache den Einwurf 
gema ·h t, Rei me zwischen g un d k bezw. eh , wie Zweig - reich, 
seien nich t beweiskraftig, denn clie Reime :;o;wischen i und ii , 
e m11 l O, 0i nnd ou soien viel h~lufìger; dessen ungeaohtet hl\ te 
mal1 si ·h wohl, daraus den Schluss zu ziehen, i mi.i.S!ìe wie ù , 
e wio O u. s. w. gesprochen werden. - J fior wird aber der 
Umstanc1 au~ser Acht gelassen, dass in l~eimen wi siede -
mi il1P c1ie Vokale ihre genau bestimmbare Aussprache haben und 
in der Lage sim1, ganz genau ebendie~elbe beibehalten zu konnen : 
da mm die Aussprache von i nnd ii v r Rchieden ist, so folgt 
<lanws, dass der Reim ungenau ist. Aehnliches :fìndeL statt in 
cl m R eimpaare Gebiet.e - Unterschiede, denn d und t haben 
v rschi edeno Ausspmchc un 1 honnen si beibehalten, also ist 
auch c1as ein ungenauer I eim. Bei Gebiot - Unterschied aber 
kann das d seine Aussprach e als w icher Wnenc1er Versclùuss
]aut nicht. bewahren: das wi\re in Verstoss gegen ùie T.Jaut
geset?.o dor hoch(1outs ·hen 8prache, welche nachweislich schon 
sei t mehr als 1000 .J ahren koinen weich n , toncnd.en Verschluss
laut, kein b , d, g im Auslaut konnt. 

Da nun ausl~tut nd . d ausser auf ùenselbcn Buchstaben nur 
au f t oc1or th reimt, so haben hier die Reim l eweiskraft. Das 
d in Un t rs hied muss also al rich tiges t gesprochen w rdrn. 
J)ersclbe Fall wiederholt sicl1 beim auslautenclen g. Di Au -
sprache \lesselb n als weicher Versohlusslaut (g in Garn) ist un
mOgli ch. l~s wir nun darauf ankommen, festzust llen, auf welcheu 
andern Konsonanten es am haufìgsten reimt, auf c, eh, h, j oder k. 
I ch halte mich, falls nicht jemand mein Urteil, vielleicht au. 
triftig ren Grfmclen anficht, fi.ir berechtigt, zu Gunsten desjenigen 
Lautes zu entscheiden, welcher die meisten R eime fi.tr sich zeugen 
lasRen kann. Wir mùs en im Deutschen ja oft mit ung nauen 
R eimen vorlieb nehmen, da tmsere Sprache ben keinen Ueber
ftuss an guten R eim ilben hat. Reime wi wild - erfiillt, hr 
- schwer, ward - zart, I .. iebe - t.ri.ibe, Gru s - Kuss kann 
man in Meng fìnden , aber schwerlich in der ganzen neueren 
Dichtung einen Reim wie T .... ack - Tag, Ruck - Flug. In 
8 chiller Reiterlied reimt allerc1ings ck mit g: 

,Des Lebens Aengsten, er wirft sie weg, 
Er rei te t dem Schicksal entgegen kock. u 
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und derselbe R eim keck - weg findet sich auch im ,Taucher ." 
Aber es ist nur dies eine W ort weg oder hinweg, das Umstands
wort welches mi t auslantendem k gesprochen wird; das zuge
horige Hauptwort, der W eg , wird niemals mi t W or tern auf k 
gereimt, weil es durch Annahme von Beugnngsformen wie 
W egen, W eges :u. s. w. an der ganzen Lautentwickelung und. 
LautwancUung lebhafteren Anteil nahm 1,md n ehmen konnte, als 
das zur F ormel e1·starrte unveranderliche Umstandswort. 

Auch in Max von Sckenkendorfs bekanntem Stadteli de 
reimt Freiheitswerk mit K onigsberg; aber solche R eime stehen 
hochst vereinzelt da. Unverhaltsmassig h aufig kommt bei allen 
sud- und norddeutschen Dichtern g eh gereimt vor: . 

wach - Tag, Zweig - Streich, Burg - hmclu~ch, . 
Flug - Tuch, genug - Buch, erreicht - schwe1gt, 
~underreich - Palmenzweig, schwach - Schlag, 
J agcl - Maeh t . 

Z. B. ~chiller (K ampf mi t dem Drachen) : teigt - errei ·ht. 
Goeth (F aust) : 

Des Geistes Flutstrom ebbet nach uncl n ach; 
Zu neuen Ufern lockt ein n euer Tag. 

Platen (J:i:p. a . . Hyl.) : Schlag - brach. Wilh. Mi.tller (Mainottion) : 
ge augt - gereich t . ~. M. Arnclt (Deutsche Treue) : F elsenburg 
dur ch. Fr. von Schl egel (Im Spesshart) : Burg - hinclmch . 
Bur~er: Das ist des wilden H eere. J agcl - N ach t . L. A . von 
Armm (rPr?st i. Geb t) : wach - 'Pag. . 

...... 

Ich "\VJ.ll hi r nicht Htmclerte von G-eclichten auffithren , m 
denen ich l erar tige R eime gefunclen. Das Ergelmis m iner Be-
ra htung der R eimsilben ist class .ich mich anheischig mache, 

auf jeclen einzelnen F all, wo' von unsern klassischen Dich tern 
au lautendes g uncl k gereimt werden, fùnfzig dagegen anzufuhren , 
wo g mit eh reimt . 

Darau · scheint mir zur Geni.lge h ervorzugehen, class di 
nordd ~ltsche Aussprache cles auslautenden g als I ch- oder Ach
laut mmdestens . benso berechtigt ist, als die siidd~utsche Aus
sprach e, welche m allen F allen ein k sprich t . W1e 11 man 
denn a ber , mochte mancher fragen , da W ort Tag sprechen ( 
'l'ak oder Tach '? Diese Frage ist ebenso schwer zu bean tworten, 
\~ie clie, w~lcher von zwei Ringern, die s hon langer~ Zeit mit 
em and r kampfen, dor stU.rkere ist. Das wird ich ze1gen , wenn 
der K ampf ntscl1ie len sein wird. Auch in Fragen der Aus
·pr ach kommt es auf die Starke und Widerstandskraft der 
'prachlaute un,d auf da Gewicht der Sprecher a11: . . Vorhi.ufig 

kampft n och 'I ak und 'l'ach · b ide haben ihre Milhonen von 
Anhangern, der eine in ùddeutschland der andere im Norden. 
E~s will mir sogar scheinen, dass ein

1
ige Tausende gebildet~r 

N orèldeu tsch en, namentlich im ostlichen D eutschland, z. B. m 
der Provinz P o en, wo ein sehr gut s Deutsch gespr ochen wird, 
di e Aussr)rache von Tacr Flug Zweig v or Tak ]! lnk, Zweik be-"'' , , . 
vorzugen . ~Vo.daufig also darf niemand sagen, diese .oder ]~ne 
Aussprach _sei unstatthaft oder mind rwertig ; beide smd gl 1 h 

.. ~ 
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berechtigt, und wer mit fester Gewohnung ùer einen oder andern 
angehort, thut wohl , clabei zu bleiben und sich nicht eine andere, 
h'tr sein l\lundwerk vielleicht weniger passende anzugewohnen 
oder anzuqualen, der man das Gezwungene sogleich anh?rt. 
Auch h'tr c1ie Bùlme i t c1ie eine Aussprache Zweik so berecht1gt, 
wie die andere Zweich, nur muss, wer Zweik spricht, auch Bur~, 
Herzok, gesakt, steikt, Berk, birkt, Talk sprechen, wahrencl d1e 
Aussprache Zweich verlangt, class man auch Burch, H erzoch, 
gesacht, steicht, Berch, bircht, 'ralch spricht. 

Von allen denen, c1ie der Aussprache mit eh ihr gutes R echt 
gewahrt wissen wollten, war einer der ersten der als Tondichter, 
Musikschriftsteller usw. becleutende Professar H. Dorn. Er hat 
wahrend seine. langen gesegnet.en Lebens viel Fehden g fuhrt 
gegen Lente, die in frohlicher Unbekilmmertheit um Geschichte 
der "prache und Physiologie der Sprachlaute unglaublich clreiste, 
aber natiirlich den Schwerpunkt der Sache garnicht treff ncle 
Angriffe gegen ihn gerichtet haben. Dorn stancl aber nicht allein. 
Unter clen Vertretern der Schauspielkunst stancl ihm der leider 
·o fri.lh verstorbene Berndal treu zur Seite. I ch habe beide 
Herren gekannt und gelegentlich mit ihnen meine Ansicl1ten ii ber 
Aussprache ausgetauscht, habe aueh ùber diese Dinge einige 
Aufsatze teil in einer eigenen Sehrift, , Die JVIu ik in der cleut
schen Spraehe," teil.s in wissens haftliehen Zeitsehriften, wie in 
Herrigs Arehiv, v rèiff ntlieht. Mit wie geringer Saehk nntnis 
der Streit von der Geg npartei g flthrt wurcle, beweisen aro 
besten einige Aufsatze von Krauter au aargemi.'md, einem 
Philologen von Faeh , der nieht wu ·ste, dass clie Lautverbin hmg 
ng eine g<u1z anclore Gesehichte hat uncl als Nasenlaut sieh ganz 
anders entwickelt hat, als die reinen Gaumen- und K ehllaute. 
Er behauptete z. B., wer Znch sage, mùsse auch Dinch , lan ·h 
statt Ding, Ring, la.ng sag n, da bei ùem ,Musikdireehtor" nur 
,ùirichiren" oder ,clirijiren " Guade fi.nde. "olehe Absonclerlieh
keiten :-;ind d m Kopf l es ,alten .Dorn" nieht ntspnmg n, 
find n sich anch nieht in clen Sehriften soin r Fr tmd uncl 
Meinungsgenossen, sondern sin l ein G ister;proclukt seiner G g11er, 
all rdings in recht sehwaehes. 

Da· -~~rgebnis tmserer bisherigen ·ontorsuchtmg ist, dass in
lautenclos b (raub n) und d (Rader) in auslautendes p (Raub) und 
t (Rad) l'Lbergegang n ist, wahrend inlauter1des g (schlagen) nur 
in den ob rùeutschen {undarten zu k (Schlak) g worden ist , 
wahren d in Mittel- und Niederdeut 'chland seit den l tzen 3 O 
J ahren eine V n;ehiebung bis zum eh (Ieh- od r Aehlaut) in 
W eeh uncl S hla ·h stattgefunden hat. vVir hab n hier ine 
Lautversc.:l riebung, deren v llstandig ~ntwick lungsr ihe uns vor
liegt, tmd bei c1 r n Studium e vielleicht gelingt, das Rats l der 
Lautvers hiebnng i:Lberhaupt zu lo en oder di Losung we1ùgsten. 
anzubahn n . Der Uebergaug l s g in eh i. t 1ùeht twa eine 
er t in n uerer Z i t aufgekommen ~~ig nti.imlichkei t; er hts t 
ich ·chon bei den letzten Diehtern der mittelhochd ut eh n Z it 

und cl n altesten n uhochdeutsch n Scltrift tell rn naehw isen. 
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Boner schrieb um 1340 nicht mehr tac, lduoc, geuoc, sondern 
tag, kluog, genuog. Philipp Frankfurter (um 1450) reimt in
lautendes g in sag' mit auslautendem in Kirchtag, also sp rach 
er letzteres uicht mehr mit k . Veit W eber (um 1470) reimt be
schach - Rittertag. Bei Hans Sachs, geb. 1494, findet sich 

Die Mausz er gar fast niederzog. 
Da kam ein Storch geflogen hoch. 

F r iedr. v. tlpee, geb. 1591, reimt in der 'l'rutznachtigall 
Zweig - streich, ruch - Zug, 
Lerch ' - Berg, Zierlichkeit - H errligkeit . 

So schreiben wir noch jetzt manche W t'lr ter mit g, die im Mittel
hochdeut~chen mit eh geschrieben werden, z. n. billig, unzahlig, 
adelig, obwohl Schiller im Kampf mi t dem Drachen sagt : aus 
ac1clicher Zucht entstammet. Neuere verbcsserte Ausgaben haben 
zwar jetzt adcliger , aber auf Kosten des Gewich ts der dritten Silbe. 

Der Uebergang des auslautenden g in eh ist also in der 
Bprache der Dichter sei t 550 J ahren nachgewiesen.; er ha t sich 
demnach geschichtli h entwickelt unù hat sich dadurch ein Recht 
auf unsere Anerkennung erworben. 'Ner also for tan clie Zulassig
keir, der Aussprache 'l'ag = 'L'ach bestreitet, d r zeigt damit 
sattsam, dass er entwecler von der geschichtlichen &:ntwickelung 
der deutscheu f-lprachlaute kcine Ahnung hat, od r c1as · er ihre 
Berech tig ung uncl Macht uicht zn schatzen weiss. 

\ Vir hal>en also bis jetzt festgest llt Llass g in Garu, g ben 
als Wnencler Verschlusslaur, g, in weg, hinweg als tonloser Ver
Bchlu sslau t k, in K onig, Zw ig als I chlaut, in larr, zog als Ach
laut t hatsilehlich gesprochen win1. Die Aussprache c1es g i. t 
al o mimlest ns eine vi rfache. 

Die vicrfach f' Aussprache cles g kann ctwa in folgende l~egeln 
gcfasst wcrd n: 

l. O wird im Auslaut lllll' in inigen wenigen W ortern 
mit formelhaftcm orì.er ctwas altmoLlischem Geprilrre, 
wic wcg hinw g, ftugs , ewigli ·h , m~i.nnigli ·h , thi.i.r
stiglich (Bpr. 14·,5), trotzigli ·h, einmùtirrlich , bugsieren, 
ablugsen unc1 ~thnlich n wic k g sprochen. 

2. Im Auslaut all r ùbrigen \>Vor ter ab ' r go h t e. ent
weùer in dcn tonloscn I chlaut (nach Konsonanten uml 
hohem Vokal z. B. B rg, Konig) oder Achlaut (nach 
t iefem Vokal z. B. lag, trng) ùbcr. 

3. In allen i.i.brigen Fallen wird es wie anlautendes g 
(wie in gern, Gab ) ge~prochen . 

l st ùiese Aussprache in Deutschlancl w it verbreitetì' I ch 
will mich vorlaufi mu· auf das im Auslaut stehend g beschrauken. 
Oa b steht ganz Siidùentschland uncl ein gross r Teil der Ge
bilclet n Mittel- und Norddeutschlancls hartnackig auf der Au -
sprache mit k (Siek, '\Vek, Zug) und spottet i.i.ber die norddeutsche 
Aussprache Si eh , W ech, Zuch. Nur in einem Punkte fangt Si.i.d
ùentschland an, sich entgegenkomrnend zu zeigen: in der Aus
sprache der Endungssilbe -ig in Konig, zackig, kraftig etc. Ein 
Schauspieler , der auf der Buhne sprache oder sange: ,O selik, 
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o selilc, ein Kind noch zu sein, '' setzte sich auf den meisten 
Bùhnen Deutschlands der Gefahr aus, verlacht :tU werclen. I ch 
rage daher kein Beden.ken, ch e Aussprache selik, ~omk, rot

bi:ickik, zackik als eine nm mundartlich berechtigte uncl 1m muster
giiltigen Vortrage cles TJochdentscheu zu vermeidenà.e ~u be
zf'ichen. Die .l•:n dung -ig ist un ter allen Umstanclen \VJe -1ch zu 
sprechen. 

Das i m Inlau t stehende g. 
Wir haben bisher namentllch deu An- und Auslant l.letrachtet; 

es bleibt nun noch der Inlaut zu besprechen. vVir mùssen .au ·h 
l1ier seine geschichtliche li;ntwickelung verfolgen. Im lVhttel
hochLleutschen wurd jedes auslautemle g in l< verwamlelt (tac, 
bere, truoc, steic). Bei c1er VerlanO'erung dieser vVùrter wurcle 
nartitrlich der h arte tonlose Vers~l1lusslau t k in clen weichen 
<·oncnden Verschlu ::;slant g verwanclelt (Tage, Berge, truogen, 
stigen). Im Neuhochdeutschen aber ist, wie wir im Vorstehenden 
an~gefùhrt habell , an Stelle cles auslautenclen k in vielen G-egemlen 
Deutt:>ch lancls scbon eh eingetreten und zwar als Ach- oder I ch
lant, je nach der Uohe cles vorangehenclen Vokals. Der I chlaut 
bat sich sogar in einem Falle schon allgemeine G-oltnng ver
schafft, in der Silbe -ig ; wir c1iirfen uns daher nicht wundern, 
wf'nn diese Lautverschiebung auch die Auss i_Jrache cles Inlante · 
beeintlnsst ha t . lVIan spri ·h t auch in der rrhat in vi el n G e
genden Dentschlands das g in klagen, logen, trugen nicht mit 
.onenclem Verschlusslaut g, sonclern mit tonendem K ehldauerlaut 
(J), als der Erweichung cles Achlautes. .b:benso wircl in KoniD"e, 
machtige, zackige das inlautemle g als tonemler Gaumendauerla.ut 
(erweichter I ·hlaut) gesprocl1en, der o·enau so wic clas von vielen 
Unverstandigen verponte J ot = j la~tet; man spricht also all
gemein uncl muss auch sprechen Konije, machtij e, zackije, be
schadijenclc, hartn tlcJ..: ij e etc. Die Anssprache der beiclen tonemlen 
Dauerlaute j unù J findet also thatsachli h statt uncl ist l hysio
logisch berechtigt, weil die Aussprache cl s Inlautes sich na~h 
clem Auslaut richtet in der W eise, Jass der tonlose Auslaut m 
sein téinendes Gegenbil<.l verwandelt wird. 

Genauer lasst si eh ùer physiologiscbe Beweis so fiihren: die 
ton l osen V erschlusslaute unterscheiclen si eh von den tonenclen 
genau ebenso, wie sich die tonloseu Dauerlaute von iln~en tonenden 
Gegenbilclern unterscheiden. Die Stellung cler Sprachwerkzeuge 
beim p bezw. t ist wenig ocler garnicht von der beim b bezw. d 
vcrschieden. .b:s kommt bei letzteren nur noch ler als Knurrlaut 
bezeichnete Ton hinzu. Auf lieselbe W eis unterscheiden si eh 
das tonlose uncl tonencle s bezw. fs uncl f, der harte und w iche 
Achl aut (X und J) und der harte und weiche I chlaut x und j ). 

Da nun bei der Verwancllung cles Auslauts in den Tnlant 
b i clenjenigen ·wortern, die in diesem Fall Erweichung zulass n, 
wie J .. eib - L eiber , Had - Hacler , lag - lagen, Sieg - Si_ege, 
nicht clas geschriebene Z ichen, sondern cl r gesprochene Laut 
massgebencl ist, so haben wir es nich t m hr mit L eib, Haù et ., 
onclern mit laip, rat, lax, zox, konix zu thun. Wird, wie in den 
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b eid n ersten Wortern, erweichbares p und t Inlaut, so tritt zu 
jedem der Knurrlaut lùnzu, d. h. sie werden in die entsprechenùen 
tonenden Laute b und t verwandelt; wircl also erweiehbares X 
ocler x Inlaut, so muss aueh zu cliesen der Knurrlaut hinzutreten , 
sie mussen also in die entsprechenclen tonenden Laute j bezw. 
J ii.bergehen. 

Auf diese B eweisfùhrung l g e ieh grosses Gewieht ; sie ist 
gewissermassen die Probe fi.tr alles, was ii.ber die 'ronhohe der 
V okale, i.'lber clic Einteilung der Konsonanten in . tonlose unù 
~onende und uber die .. Weehselwirkung zwisehen Vokal~n und 
Konsonanten gesagt ist. \~ie wir oben geseh en haben, beeinflusst 
c1ie Tonb oh e der Vokale a uncl i clie Wahl cles tiefen ocler hohen eh. 
pas ge:fl.i.'tsterte eh aber ist gl ichlautencl mit dem eh der lau ten 
R edc, folglieh erstreekt sieh der Ein:fl.uss der Vokalhohe von a 
u~d i auch auf eh in laut gesproehenen Wortern. Da sieh. a ber 
cl1e hartcn Dauerlaute von den weiehen nur dm·eh das Hmzu
tret n cles Knurrlauts unterscheiden so cr ht cl r Einfluss der 
Vol :alhoh e auch auf di e Erweieh ung 'der ~h-Laute i.tb r , und di e 
Aussprach e .von lagen , zogen , Fluge mi t weiehem. Acl~laut. (J), 
von legen , hegen mit weiehem I ohlaut (.i), ist daher physwlogtseh 
w o hl begrunclet ; si e ist also mindestens nicht falseh. 

A ber si e ist noch mehr: sie ist notwendig, in inigen vVortern 
wenigstens, wo s m1moglieh ist , den weieh n Stos. laut zu 
SI reehen, oèter wo ihn weuigstens kein unbefangener Deutseher 
sprieht. Alle W elt sprieht in crùt'crer Geber, allmaeht 'ger Gott, 

. ' R 't b o o F l l ' h"b ' rms g r e1 er , esehad' gende \Virkung, ew' ger rù 1 mg, se a ger 
Ro ·k, bauseh'ger Aermel, inn'ger Wunseh, r ein'gende Kraft, ~lart
n i:i.ek 'ger V rteidiger, zaek'ger Bru h, rotbiick'ger Apfel das hmt~r 
dem Apostroph stehencle g wie j, d . h. als weichen Ichlat~t (J), 
und wenn man si dem hartnackigsten V erteidiger cles wewhen 
Verschlusslautes g vorl eg t mit l er Bitte, sie so zu lesen,. d~s 
an 8telle l s Apostrophes kein, wenn auch noch so lmn:es, 1 em
g~sehobcn wird, so winl er, wenn er ùberhaupt pra~bge fi.i.hl hat, 
e1~1g steh~n, das . in den obigen Beispielen g w~e J gesproche1~ 
wu·cl, wemgstens m d n drei letzten B eispi len, cl1e mar~ nur be ~ 
sehr lang amem Spreehen und dann noch unter efahr, swh dabe1 
die Ztmg zu besehàcligen, mit dem Verschlusslaut g sprechen kann. 

Also der weich I ehlaut (j) ist in der dialektfr~ien n~u
hoch~ utschen ~ussprache notwendig. Schon hieraus. hesse swh 
auf d1e B _reehttgung seines Zwillingsbruder , cles weiChen Ach
lautes ], em gi.'tnsticrer Sehluss bilden: aber es bedarf fremder 
B eurlmnclung gar 1ùcht; er beweist seine Berechtigtmg s lbst, 
wenn aucù in weniger auffallender W eise wie der Ichlaut. Ma n 
achte 1:ux darauf, wie die Verteidiger cles weichen Verschlus~
lautes m Wortern wie lagen, zogen, trugen die andern Laute m 
etwas sehneller R d sprechenl D n vermeintlichen Fehler, das 
g als w iehen Achlaut zu sprechen, vermeiden sie zwar, fallen 
aber dafilr in einen andern : sie spreehen das n nasali rt (wie ng 
in Zange), also zagen wie trag'l). Darauf aufmerksam gemacht 
werden sie zwar langsam r sprechend diesen F hler vermeiden , 

. ..... . \. 
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und wenn man von ihnen Yerlangt, ·ie sollen cbeuso schu Ll 
sprechen wie vorhin, so geling t ihnen vielleicht auch dann eiu 
richtiges n bei gros er Biegsamkeit uml Gescluneidigkeit der 
Sprachwerkzeuge, gewissermassen als Kunststi.ick, aber nur in clem 
man ihnen anhur t uncl ansieht, dass ihn n eli se in der dcuts hen 
Sprache tausendfach Yorkomm ende L aub·erbinùung Mùhe macht. 
Nur wer YOm ganzen deutschen Volko verlangt, class es Y r
gefassten ì\iein u11gen einzelner zu Liebe einen Sprachwerkzeugen 
Uewalt anthuu soll, kann in derartigen F itllen an dem Verschlus -
lau t g festhalten. Die i.i.berwi gend Mehrheit cles Volks ab r, 
darunter ganz gebillete Len te und tftch tige K enner der Sprache, 
z · chen llier jeùenfalls de n weicheu Achlaut. v or, der auch bei m 
.schnellstcn Sprechen eine fehlerfreie und m i.ihelose Anssprache 
cles 11 erm uglich t. 

Fi.i.r clie R ich tigkeit cles Vorgetragencn kann ich mich neb n 
1len bereits geltenc.l gemach t n Gri.iuden auch auf las gewichtige 
Ansehen cles Grimmschen W ur t rbuches berufen, welches Band IV 
S. 1105 ff. die verschiedene Aussprache cles g behamlelt und be
g rftnclet. Der Verfas. er dieses Artikels, Professor Dr. Hihl e b r and 
in Leipzig, einer d r best n K enner der dentschen Sprache und 
ihrer Geschich te, fahrt clann S. 1107 wortlich for t : , ~s ist tadeln -
wer t und lacherli ·h, dass Tonangebende, wie Schauspieler und 
selb t L ehrer , angefang n haben, alle cliese Unterschiecl als 
pleboj zu verschmahen un l clie bloss har te Aus prache fi.tr hoch
dentsch zu halten, . . . . . So wenig ist z. Z. noch die h he 
<leutsch SprachwisRenschaft der lebendigen Mntt rsprache zu 
gute gekommen, da. s ihr clie Gebildeten unrrehindert einen solch n 
S chaclen anthun kunnen ! ': 

f) m Urteil einer so gewich tigen P rsonlich keit g g ni.i.b r 
schrumpf n doch clie Meinnng n derer , welche d n tonlos n harteu, 
wi den tonenden weich n Ach- und I hlaut aus der Sprache der 
Gebil cleten verdrang n wollen, in nich t zusammen. 

Das Ergebnis ler bish rigen Untersnchung i t, dass d r 
Bnch:tabe g e ·hs v rschi dene Laute bezei hnet: 

l. k in weg (wèk). 
2. clen entsprech nel n tbnenden L aut g in gern, gal. 
3. ìen tonlosen Ichlant x in K onig, 
4. den tonlosen Achlaut X in zog, 
5. den tonenden Ichlaut j in K onige1 

G. den tonenclen Achlaut J in zogen. 
Wir haben jetzt die Frag zu untersuch n, wi weit das G -

biet eines j den L autes sich erstx kt. 
Zu l. Ueber die ussprache cles g = k ist S. 142 f. ge

handelt w rden. Dass die Si.iddeut hen alle auslautenden g wie 
k sprechen, kann nicht als uustat thaft b zeichn t werd n. 

Zu 2. Ueber die Aussprache cles anlant nden g in cleutsch n 
uml Fremclwortern s. o. S. 138. 

Ausserdem ist zu merken , dass dieser Laut auch fi.i.r deu In
laut nicht durchaus g leugnet w rden kann. W nn auch die Aus
sprache cles g = j in K onirre durchau mustergiltig und jede 

., 

j 
' 
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andere Aussprache minder gut i t, so kann clie Regel doch n~1r 
aufrecht erhalten werden fiir den Fall, dass auf die Endung -1g 
eine unbetonte Silbe folgt, z. B. Konijes, Konije. Es ist also 
auch auf der Buhne einzig uncl allein gestattet zu sagen: 

, Das muss ich dem Konije geben." 
Folgt aber auf die l~ndung -ig eine betonte Silbe, au ·h 

wenn sie, wie in Konigin , nur den Nobenton hat, so steht das 
g nicht mehr im Inlaut einer unbetonten, sondern im Anlant 
f'iner betonten Silbe und wird daher besser wie g in gern ge-
prochen. Aehnlich verhalt es sich mit g in Herzogin.. Fe1:ner 

miissten auch in Verbindungen wie dreita.g 'ge Reise, maug'ger 
Rie e, einschlag'ger Bescheic1, dic beiden aufeinand rfolg m1en g 
als weicb e I chlaute gesprochen wen1en (wie jj). Oie lange Dau r 
dieser in einen einzigen verschmelz nden Laut mag wohl an
stossig erscheinen ; man spricht deshalb das erste g gewolmlich 
aJs Verschlusslau t und lasst auf diesen den leich t sich an
schmi genden J'otlaut folgen ; draitagje, einslagj er. In zug' ger 
Wagen findot diese Notigung ni.cht statt, denn der w iche Ach
laut und J'otlaut lassen sich in unmittclbarer F olge lei.cht aus
sprechen: tsu]jer; aber tsugjer ist gewiss ebenso richtig. 

Zu 3. und 4. Dass der Ichlaut in d r l~ndung -ig gesprochen 
'~erden muss, und c1ass jede Abweichung von dieser R egel fùr 
<h e Bùhnensprache unstatthaft ist, haben vvir oben g · ehen. .rn 
allen i.i.brigen Vlortern ist c1a.s norldoutsche eh obenso b recht1gt 
als das si.i.ldeutsche k : tsvaix und lax ist ebenso richtig wie tsYaik 
und lak. 

Zu 5. und G. Die weichen tonenden Dauerlaute .i und J 
werden wir in allen Fallen srrechen dii.rf n, in denen auslautenler 
tonloser Ach- und Ichlaut im Tnlaut erweicht wird. Weicher Ach
laut ist also z. B. in lagen loO'en schlugen w il sie aus lax, 
l- ·r- ' b ' ' h ox, s ux entstanden sind. \Vir werd n aber di.eselbe Aussprac e 
auch den Worter~ nicht versagen dUrfen, in welche11T ein solch s 
auslautendes x mcht vorhandeu ist, z. B. sag n , },..lage, Auge. 
Dagegen ist weicher I chlaut in leO'en liegen lo()' n , htgen, bergen , 
b 'l l o ' ' o L · Orgen, Wel C ie rronhohe der dem O' voranO'ehenden ante nn t 
c1em Klangr gister des w ichen Ichl~utes ùbereinstimmt. 

Die sechsfach e Aussr rache des O' ist also in der Entwickelung 
der S:rr~che wohl begrilndet und wi;d in der 'l'hat von mindestens 
30 M1lhonen Deutscher, namlich von fast O'anz Norddeutschland, 
mit Ausnahme einiger rreile Schlesiens und Posens, und in ein-· 
zelnen Lautverbindungen (zack'ger etc.) sogar in Suddeut .. ohland 
gesprochen, man hat also kein Reeht sie als fehlerhaft oder 
mundartlich :tu bezeichnen, ja, sie ist, we~ uberhaur t lie deutsche 
Aussprache auf dem Boden geschichtli her Entwickelung st ht 
un~l Zulassung der V erwerfung der einen oder an lern B esonder
helt nach g s hichtlich n , physiologischen und statistischen run 1-
satzen zu erfolgen ha t; wenn es nicht in das Belieben d es einzelnen 
gestellt ist, diese oder jene Lautverbindung nach selbsteigen m 
Ermessen schon oder hasslicb zu find n und darnach ein bei
falliges oder absprechend s Urt il zu fa.llen: besser begri.lndet. als 
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. eli e, w el che in diesen Fallen den weichen tonenden V erschlusslaut 
g bevorzugt. Wir wollen damit dem letzteren keineswegs die 
Berechtigung ab3prechen. Wir haben ja gesehen, dass die 
:S hnelligkeit des Sprechens auf die Bevorzugung der weichen 
Dauerlaute vom grossten Einfluss ist. Spricht man sehr langsam 
und feierlich , so werden die Silben mehr gedehnt und erhalten 
grossere Selbstandigkeit. Dadur ·h werden die Beziehungen, 
welche die Laute einer Silbe zu vorangehenden Lauten haben, 
gelocker t : inlautendes g kann dann gewissermassen als Anlaut 
c1er eigenen Silbe betrachtet werden, und man kann dann dem 
Verschlnsslaut g den Vorzug geben . Dies gilt namentlich fi:U· 
die Aussprache beim Gesange. Haben wir wie in den Choralen 
lauter halbe und ganze Noten, z. B . 

I ch werde Dir zu ~hren alles wagen, 
Kein Kreuz ni ht achten, keine Schmach noch Plagen, 

·o werc1en die vorletzten Silben jedes Verses mit einE>r ganzen 
Note bedacht, nach der die sonst tonlose letzte Silbe in den Au
fang des folgenclen 1'aktes gerùckt wird ; sia kommt also in den 
::wgenannten g uten 1'aktt il und hat cl mgem~iss den Anspruch, 
als Anlaut mit g ausgesprochen zn werden, w il ihr Zusammen
hang mit der vorangehenden Silb gelost ist. In d m Liede ab r 

Lobe den H erren, den miichtigen Kuni.g der Ehren 
·tcht mi:tchtigen im fli.tchtigen :'/ r'l'akte, und die beiden Silbe11 
, tigen" stehen im schlech ten Taktteil, s ist also kein GrulHl 
vorhand n, ja, e fehlt jecl Entschuldigung, sie wie tigen zu 
sprech n. \Ver es ù nnoch thut, hat ein schlech te Ausspra ·he 
un<l zeigL schlechten Geschmaek. 

Aehnlich verh~ilt es si h in W ortern wie B rglein, Saugliug, 
magrer. \Vagu r. Vollstùndig und in Silb n abgeteilt mi.i t n 
·i Jauten Ber-ge-lein, ma-ge-r r etc., um1 es ist al o die Ans
sprache mit j oùer .1 gerechtfertigt. Fallt aber clas mittl re e 
aus, so lauten die ·w urter, nach Sprechsilben abg t ilt, Ber-glein, 
ma-grer , hù-glig, au-gling, die zweit Silbe ist nicht unb t nt 
ondern ha t d n N e ben ton, O' steht also alsdann im Anlaut in r 

b tonten Silbe unù wird besser mit g gesprochen, al o berglein, 
hùglig W agner . 

V on vielen Million n wird auch ein im Anlaut tehendes g 
al j O' sprochen, n~i.mlich in der Vorsilb ge- in geni ss n , O' -

sen etc. Der Grand fùr diese Aussprache mag vielleicht da.rin 
zu suchen sein, dass die Bedeutsamkeit d r Vorsilbe ge- nicht 
mit ders lben Klarheit dem Sprachb wussts in vors hwebt, wie 
di der anderen mit g anfangend n W orter , tmd dass infolge
r1 ssen diese Silb ihre Kraft zum Widerstande verloren hat 
g genùber dem Bestreben d r Sprach , die g-Laute am End 
oder in der Mitte der W orter in Dauerlaute zu verwandeln. Da 
.sich dieser Gebrauch bis jetzt jedo h bei nur wenigen Million n 
vollig eingebiirgert hat, wahrend die iiberwi gende MehrzahL an 
dem V erschlusslaut g festhalt, so wi.trde im ki.tnstlerischen Vor
trag d m letzteren der Vorzug einzuraumen sein mit Ausnahme 
eines einzigen Falles: wenn es vor solche Worter tritt, in deren 

.,. 
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Anlaut schon ein K ehl- oder Gaumenlaut steh t, z. B. ge-gangen, 
ge-geben <Ye-glaubt, ge-krankt, ge-kehrt, ge-kirrt, ge-klagt, Ge
klirr, ge~q~lakt, ge-qualt, ge-quollen. In der Vorsilbe ge- ist 
namlieh der Vokal e so leicht und fhiehtig, dass er in manchen 
Wortern sogar ganz wegbleibt, z. B. in glauben, gleich, Ghtek 
(vergl. gelingen), Gnade, grade fur gelauben, geleich etc. \Vill 
man aber in den W or tern gegangen, gekrankt te. die Vorsilbe 
naeh Gewohnheit schnell spreehen, so stellt sieh dem llie unge
fl1ge Aufeinanderfolge der K ehlverschlusslaute entgegen. \Vie 
leicht spielt die Zunge, wenn man moglichst schnell tatatatata 
spricht, was f.ur ein schweres Sti.i.ek Arbeit ist dagegen kal;:akakaka 
oder gagagagaga. Wie viel Mi.i.he macht bei der Deklamation in 
Schillers ,Pegasus im J oehe" der Vers: ,Der Anfang ging ganz gut." 

Auch fur di uns so nahe verwandten Niederlander sch int 
c1ie Aufeinamlerfolge der Augmentsilbe ge- mit einem im Inlau t 
cles Starnmes stehenden g einige Schwierigkeiten zu machen, 
wenigstens werden, wie ich oft selbst zu beobachten Gelegenheit 
haLte, in clero Partizip gegeven = gegeben beide g nicht gleich 
gesproehen, sondern das erste tonlos das zweite tonencl, also . , 
xeJewen. 

Im H ochdeutschen wird aus d mselben Grunde in c1iesem 
Falle das Augment-g als Dauerlaut, das Stamm-g als Verschluss
laut gesprochen. 

D er Nasenlaut '~'/· 
Es bleibt jetzt noch der Nasenlaut r1 zu besprechen. D~e 

Ansiehteu danuber, ob das Ding ohne oder mit K-Schluss (cln1 
oder dit]k) zu sprechen sei, stehen sich seharf gegenuber, immer 
aber wird eiu hier garni.eht zutreffender Grund vorgebraeht, dass 
das ei?e oder das audere besser klinge. Darauf kom~t e~ abe.r 
gar meht ::m, es fragt sieh nur weleh s von beiden n chtlg se1 
d. h . mi t der geschiehtliehen ' Entwiekelung der Spraehe am 
besten i.i.bereinstimme, und von den Bewohnern weiter Streeken 
und GelJiete unseres Vaterlandes aueh wirldich gesproehen werde. 

. Wir beginnen mit der gesehichtlichen Entwiekelung. Im 
M1ttelhoehdeutsehen wurde jedes inlautende 'YJ in t)k verwandelt, 
w_enn da~ W ort verkurzt wurde: zu ganges gehorte gane, zu 
clmgen dme, zu lange lane zu san<Yen sane und diese Aussprache 
hielt sich noch weit in die neuh0oehdeut~che Zeit hinein. So 
finclen sich nieht nur im 15. un d 16. J ahrhundert Schreibungen 
wie sprungk, undergauglr (Seb. Brant,) sehwaugk, sonclern Roll en
hagen, der Alt und Jungk schreibt, reimt lebelang - ass und tr~nk. 

Von neueren Dichtern konnte ich unter vielen andern Fned
rieh v. Spee (Die Zweiglein sehwank - zum Vogelsang), Matth . 
Cla~~dins (Mi.i.ssiggang - Ruhebank) und Les~ing (Ding - :flink) 
anfi.lhren. In ,D es Knaben W underhorn" smd bemerkensw rt 
die Reime S. 298: leiehte Wink' - Hoehzeitsring; S. 154: ihr 
Hals ist lang - wie ihr Gesang; S . 187: ging - Jttngeling; 
S. 334: Gedank' - Zeit und Weil wird ihm lang ; S. 224: neun 
Tage lang - nahm ihren Gang. Die R eime sind deshalb be
m rkenswert, weil in den betreffenden Satzen das W rt lang 
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nich t clurch ein folgeucles e verlangert werden kann. Die beiden 
W orter lange uncl laug werden, so verschieden sie lauten mogen, 
r.1och oft gleich geschrieben, m an schreibt: , er ist lang ge
blieben". Hier muss hinter ng ein Apostroph stehen; man .lasst 
es aber weg, weil man die vVorter strenge, bange, enge, gennge, 
auch wenn man das e am Ende weglasst, immer ohne Apostroph 
suhreiùt. Der Aussprttche nach aber sinù lange und lang sehr 
verschi eden, ich kann sagen : ,er irrte lange umher", aber ni?ht: 
,er irrte stundenlange umher u. Wir haben namlich, was v1ele, 
die i.tber Ausprache geschrieben, nicht hinlanglich beriicksichtigt 
haben, im guten N euhochdeutsch von dem Eigenscbaftswort lane; 
zwei Umstanclsworter 1. l::tnge ocler lang', abel. lango, und 
2. 1ang in j ahrelang, meilenlang, nachtelang, u. s. w ., ahd. lane 
das aus dem Accusativ cles Neutrums gebildet ist. , 

Man sieht hieraus, wie der Unterschied, der noch in mittel
hochcleu tscher Zeit zwar nicht mehr geschrieben, aber docll 
wenigstens noch gefi.thlt wircl, denn weder in N orcl- noch in 
Sii ddeutschland darf man sagen: er ist sttmdenlange ausgeblieben. 
I n ùer Ausspracbe von stundenlang weichen beicle allerdings von 
ei.nander ab, Sitddeutschland spri cht stunclenlang' )1)), Nord
deutschland stunclenlank (1)k) und giebt dieselbe Amsprache auch 
clero EigensclH1ftswort, wenn es aussagend gebraucht wircl, 
z. B. in Schwaben ist der Stock lang' in Sachsen aber lank, uncl 
ma.n beo bachtet in Nordcleutschlancl diesen Unters hied, selbst 
unbewusst noch streng: er ist lange geblieben bedeutet in Berlin 
und im ganzen Norclen langen Aufenthalt, er i t lang geblieben 
korperliche Grosse. Die verschiedenen Aussprachen lassen sich 
knrz so bestimmen: in N orcl- un d Mitteld eutschland wircl die 
Lautverbindung ng , wenn sie im Auslaut steht , immer wie 'l]k 
gesprochen nnù um im I11laut wie r1 ; ob fnlaut odsr Auslaut 
vorliegt, erl;: enn t man claran , ob ein e hinzugehtgt werden kann 
oder nicht, z. B . der Ge ang hat ein auslautendes, cles Gesangs 
in inlau tencles g, clenn man kann sagen Ll es Gesanges. Langsam 

bat ùen Auslau t, denn m an kann nich t sagen langesarn , er ging 
hat den Auslaut, aber es ging wohl, itber es geht nicht, hat den 
InJ a.u t, denn m::m kann sagen, ,es ginge"; ler Sprung hat den 
Auslaut, im Sprung ab r deu Inlau t, denn mau Jmnn sagen im 
Sprunge ; Jungfrau hat clen Auslaut, denn junge Frau bat 
einen anclern Begriff, Ji.tugling aber hat in ùer Mi tte den 
Inlaut, denn man kann sagen der Ji.tngeling. In allen diesen 
Fallen ist die nord- und mitt ldeutsche Aussprache also die 
von minclest~ms 30 Millionen, genau dieselbe wie cli e althoch
cleutsche und mi t telhochd eutsche insofern , al wir jetzt nooh 
itberall 'Y/ sprecben, wo im Mittelhocbdeutschen ng geschrieben 
wurde, uncl 'l)k t;prechen, wo man im Mittelhochdeutschen ne oder 
ng schrieb. Das mogen alle ùiejenigen wohl bedenken, di e dieser 
weitverbreiteten Aussprach e alle Berechtigung absprechen wollen. 
In Siiddeutschland spricht man allerclings die L autverbinclung ng 
mag sie im In- ocler Auslaut stehen, unterschieclslos immer wie '1/ · 
Ein alter Mann sagt also; als ich noch ju'Y) war, uncl iiberlasst 
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e~ dem Horer, die Wahl zwischen jung und Junge zu treffen. 
E ine alte Frau sagt in Suddeutschland ebenso; sagte es eine 
N orddeutsche, so wiirde sie bei jedem Landsmanne der nattlrliches, 
unverkiinsteltes oprachgefiihl hat, die Vorstellung erregen, sie sei 
in ihrer J ugend wild wie ein J unge gewesen. Der Siiddeutsche 
sagt: ju"7 bleiben, das ist Lebenskunst; der Norddeutsche aber 
sagt: ju11k bleiben, das ist Lebenskunst, ju1} (Junge) bleiben nur 
die Albernen. Ist eine lange Schnur vorhanden, so lasst der 
Bayer sie lang' hangen und lasst es dabei unentschieden: ob sie 
lang ist oder lange Zeit hangt ; der Sachse aber und mit ihm 
jecler Norddeutsche spricht la'l)k , wenn die Lange der Schnur; und 
la11, wenn die Lange der Zeit gemeint ist. Als Uebungssi.itze, 
die Stoff zum N achdenken geben, will ich hier nur hersetzen : 
Ring (ri11 und ri'Yjk) ist die Lo. ·ung ; die Nachbarin war eiue 
bose Sieben , die ra11 oder ra'l)k mit der ra'l) um die W ette, die 
schla?J oder schla'l)k um die schla'l) ihre Arme. Spricht man die 
Satze nach norddeutscher Aussprache, so werden sie sofort richtig 
v rstanden ; spricht man si e si.tddeutsclt. o der, ich will es hier 
gleich verratl:ln, bi.thnendeutsch , so versteht man sie entweder 
garnicht, oder falsch. 

Und jetzt frage ich , welche Ausspraehe i~t fi.tr die Bulme 
orzuziehen, · 

.ÌU?J oder .iu'l)k bleiben'? 
. . . . Ju'l)frau oder J u'I'Jkfi:au '? 

D1e 1-twhttgkelt der Aussprache mit K-Schluss hat unsere Sprache 
~adurch anerkannt, dass sie das mit telhochcleutsche junckherre, 
Jtmger U err in J unker verwandelt ha t. W as dem Herrn uac1 
J unkherm re eh t ist , sollte do eh auch der :E rau un d J ungfrau 
b illig sei n ~ also . sin d J ungfrau, J uuggesell , J ungrneister, J ung
l ttV .ebeul alls nnt K-Schluss zu sprechen. Dass unsere Rec~t
sc~r~tbnng auf das au~;lautende ng keine IUtcb :J icht nimmt, 1st 
fre1ltch flir alle ùiejenigen zu b daueru, die o-ern so sprechen 
mochten, wie sie schreiben, die abm· in Verlegenheit kamen , weun 
sie schreibeu ·ollten, wi e sie sprechen. enuo- wir haben hier 
e~nen :E'aH., wo. in der Ausi:lprache verschied ner Kla.ng nicht dur~h 
cl~ Sch1:etbwe1se dargei:l tellt wirù, gerade i:lO, wie man Komg 
m ht mtt eh ~prechen muss . Die Lautverbindung ng hat sich 
ebenso bei mehr al::; der Ilalfte aller Deutschen, die dm·ch die 
sr rachg . chichLliche Entwickelung begri.tndete un d berech tigte 
doppelte Aussr rache, ohne und mi t K-Schlnss, bewabrt, wird 
unbewusst , aber folgerichtig und genau der sprachlichen Ueber
liefernng g~mass , d. h. in genauer U ebereinstimmung mi t .der 
alt- und IDlLtelhochdeutschen Schreibung ausgeiibt, und d1ese 
Aussprache, die un er Ohr in zahlreichen Fallen vor Missver· 
standniss~n (~i'l)k. und gi'I'J, la'l)k und la'l), jm1k und ju7]) bewahrt, 
s llte unnchttg sem ? W er sagt denn das? W el che Griinde fi.thrt 
man dafi.tr an? - Dass alle Si.tddeutschen keinen Unterschied 
kennen, ist hochstens bedauerlich, a ber do eh nicht nachahmenswert. 
Bei ihnen hat sich , wie aus meiner BeweisfLi.hrung zu ersehen ist, 
die prache nicht folgerichtig weiterentwickelt. Wenn fiir die 
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Mitglieder der Koniglichen Bi.thne nach einer Anordnung der 
General-Intenclantar der K unigliche Schauspiele vom J anuar .1887 
in Beriicksichtigung der Ansichten Tiecks uncl Eduard Devn ents 
die Aussprad1e mi t K-Schluss fi.tr unstatthaft erldart wird , f'O be
weist dasgarnichts: 'l'i eck und Devri ent haben iiber eine Sache 
zu Gericht gesessen, fitr die sie jetzt nicht aJs znsti:i.ndig zu 
erachten sind. Wiirde man deren Griinde verolfentlichen und 
. ie mit den meinigen pritfend vergleichen, so wurde sich zeigeu, 
f1ass die gewichtigsten Gritnde fiir den K-Schluss SIJrecheu. Von 
neueren Gelehrten, die i.tber diese Frage Unrichtiges ge chrieb n 
haben, kann ich Prof. Vi e tar in Marburg anfiihren, der in der 
,Aussprach e cles Schriftdeutschen" s. 17 wortlich sagt: ,dem 
ng im Inlaut gi bt m an ausser in \V estfalen allgemein den La.ut
wert lj, z. B. l:mge = Ja'l'/e. Auslautendes ng wird in einerr... 
grossen Teil von Norddeutschl and ~1k gesprochen, z. B. laug = la'l]k, 
iiberwiegend jedoch ebenso wie im Inlaut =~h olme da!"s das 
g noch besonders lautiert wird; z. B. la'l]. Da diese Au. sprache 
(ri) mit der cles inbutenden ng in Uebereinstimmung steht und 
che andare bereit langsam zuri.ickdrangt, so ist sie als die muster
giltige anzusehen." 

Fast alle dies e Behauptungen sin d unrichtig: 

l. Nicht in einem grossen 'l'eil von Norcl cleut. chland, 
sondern in ganz Norddeutschland ohne Au. nahme und 
in ùem bei weitem grossten Teil von Mitteldeutsch
land wird in der Volkssprache der fl.uslautende K
Schlur:;s gesprochen; die wenigen Schaus1 ieler und 
Sanger welche durch unrichtige Vorschriften iu ihrem 
t>praehgefùhl irre gemacht sind, kommen doch den 
:Nlillionen Andersredender geo·eni.tber kaum in Betracht. 

2. Dass die Aussprache '1'/ mit der cles inlautenclen ng 
ùbereinstimmt, ist kein stichhaltiger Grunò, denn ln
uncl Auslaut sincl in unzahligen W ortern verschieden, 
z. B. in Grab - Grabern, Rad - Radern, ras -
Graser, las - lasen, Konig- Konige; Vi etor mùsste 
also hieraus folgern, dass auch ng im In- uncl Au -
laut verschiedenen Klaug haben mi.isse. Seine letzte 
Behauptung aber, 

3. dass die norcldeutsche Aussprache bereits langsam 
zuritckgeclrangt werde, schwebt ohne jede Begri.tndung 
vollstandig in der Luft, und es wi.trde ihm schwer 
werden, einen zureichenden wissenschaftlichen Beweis 
fttr cleren Richtigkeit zu fi.thren. Ich behaupte im 
Gegenteil, dass die Aussprache mit K-Schlu. s Fort
schritte macht, kann aber die Gri.tnde hierfi.tr an die. er 
Stelle nicht mehr auseinandersetzen. 

Die Nutzanwendung von alledem ist: Wù: Nord- uncl Mittel
deutsche wollen uns in unserm berechtigten uncl richtigen Sprach
gefi.thl nicht irre machen la sen, sonclern ferner so prechen, wie 
wir's von Jugend auf gewohnt sincl. Und wenn jemand durch-
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aus eine Regel fiir ùiese Aussprache haben will, so ist sie leich t 
so zu fasseu : 

Inlautendes ng ist wie ~~. am:lautendes wie 'l)k zu sprechen. 
Oh Inlaut oder Auslaut vorhandeu sei, erkennt man daran, oh 
hinter dem ng noch eiu e zu ergauzen ist , oder nicht. Fiir Ge
sangstunde z. B. kann :nan ?-icht ,sagen Gesangsstunde., d~her 
ist ng auslautend uud wud mtt_ K-Hchluss gesprochen; ~ur Swg
Htunde aber kann man sagen Smgestunde wie fur Schretbstunde, 
Schreihhuch roan Schreibestunde, Schreih~huch sao-t . Fùr Ring
bahn, d. h. die Bahn, welch e einen Ring hilùet, k~nn man nicht 
sag~>n 'Riugebahn, 1;md darum ha t das \Vort den K-Schln ::1s ; 
Ringebahn wùrde eme Bahu h edeuteu, in der mau ringt. Aher 
fur Ringkampf sagt man auch Riugekampf, darum spricht man 
das W ort ohne K-Schluss. Ehenso verhalt sichs roit Duug
CTruben und Diingemitteln. K ommt man in einigen wenigen 
Fallen in V erlegeuhei~, wi~ mau sprechen soll, oh es z . B. Ge
fang'nis oder G-efankms h ets;; t, so braucht man uur das Althoch
deutsche oder Mittelhochdeu t!3che zu verO'leichen , um sich so
gleich rich tig fi.i.r die inla.utende Aussp1~che in Zunglein, un
wiederbringlich , hin.langlich , b i=i.nglich , Ang -t, langstens, Innung -
m eister, aber fur dte anslautende mit K-Schluss in schwunghaft, 
Eropfangni!:i, Gefanguis, gefanglich, Drangsal zu en tsch eiden, 
oder man !3chlie!:ist aus der Aehnlichkeit von mittelhochdeu tHchem 
lancsam, lancsitic (langt:~eitig) auf auslautende Aussprache in lang
armig, langhaarig , langbeinig, langweilig. Und wenn ein sùd
deutscher Dichter, unser allverehrter Uhland reimt: 

U nd von der letzten Eisenstang' 
Macht cr ein Schwert., so hreit und lang, 

oder H eine : 
Doch kaum das letzte \Vort \·erklang , 
D em Konig ward's heimlich im But;en bang . 

so sagen wir, ùas sind ungenaue R eime und beweisen das damit , 
dass wir die R eimsilhen ~i t e verlange~·n ; dann lmnn roan wohl 
Eisen~;tauge und bange htlùen, nicht ab r ein Schwert lauge und 
v erklange. 

In ùiesem einen Punkte namentlich ist die Ausspra he der 
Buhne ':er? esseruugsfahig . lm U e hrigeu sin d li e Vorschriften 
der K omgh ch en Bii.hne heinahe richtig. Sie verlangen 

g im Anlaut. 
g i~ Auslaut. Hier ist aher wohl k gemeint. in vyortern 

wte Tag, lag, Schlag, Weg, hinweg. Es tst d~es ~er 
Aus ·prache Siiddeutschlands gemass, und diese tst hter 
statthaft. Ebendasselhe gilt fur die Worter rralg, S~rg, 
Berg ; kargt, halgt, hirgt; J agd, Magd, schlagt: Steg, 
Krieg und die ahnlicben. 

x = eh in K onig, wenig, Honig, Konigreich, Ronigkuchen, 
Konig , beleidigt, aber leider auch in ew'ge, heil'ge, 
geist'ge, die wie ew'che, heil'che, geist'che gesprochen 
werden sollen. Das ist unrichtig, denn die Tonfolge wch 
ist nicht halthar, sie geht in gesprochenes fch iiher : 
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Eine kleiue Muwe ist eiu Mofcheu, ein kl eiuer Lowe ein 
Lofcheu Aus ew'chen also wird Ev ben und der Satz: 
,., Was soll u diese ew'chen Klageu ·~~ kann also leicht 
missYerstauden werdeu: , W as soll en diese Evc~1en 
kl agen ? ~ . Spricht mau a ber ew'je, so ist j e~es Mt_ss
ver. tandms ausgesehlosseu Hier muss also wie u1 zacktge 
nllCl Zftà'ge das g wie j gesproeheu werden. Der Ver
fasser der V orschriften ·ha t namlich eiuen F all ganz un
beachtet gelassen , den Fall, dass das auslautende -ig 
durch Verlaugerung Inlaut wird, z B . Ronige ~ geistige , 
rotbackige. Hier ist doch weder O' noch x: (Ichlaut), 
noch irgend eiu anderer K ehl- oder Gaumenlaut, souder t 

einzig und allein der richtige und leibhaftige J otlaut am 
Pl atze, deuu von rotback'gen Kindern un l zack'gem Bruch 
Rpricht kein Deutscher , mag er im Sùden oder Norden 
geboren sein. 

l eh hube hier meine Ansichten i.tber die Aussprache des G, 
tlie e in E rgebnis langiahriger Studien sind, moglich,.;t klar und 
mnweitleutig aufg stellt und lasse zum Schluss noch eine Zu
:-:am menstellung folgen, di e eine Uebersicht i.tber den Iuhalt de 
gauzen Vortrages ermoglicht : (siehe umstehende '1\ tbelle) 

Die fùr alle deutschen Biilmen massgeben le Ausspntche d r 
Laute k, g, x und j steht unter Nr. 2. Fi.tr alle nicht dahiu 
gehuri.gen Fa.lle ist die norddeutsche Aussprache ebenso richtig 
um1 ebem;o statthaft, wie die sttdrleutsche. Da jedoch fiir ùen 
Ge,.;ang in violen Fi:illeu die i.tddeut ·che Au. sprache des G (nicht 
<.l es ng !) den Vorzug verdient, wie ich dies o ben bei Besprechung 
der Chorale gezeigt habe, o verdient sie vorlaufìg auch noch 
fi.i.r clie R ede vorzugsweise Berùcksichtigung, uud die hat ihr 
di e Geueral-Intendantur durch Erlass ihrer Vorsdll'iften gesehafft. 
Die hohe B ehorde hat mir auf mein Ansuchen einen Abzug 
ihr dieo;eu Vortrag berei twillig zur V erfiigung gestellt , der wortlich 
so lautet: 

,., Zur Erzielung einer einheitlich richtigen Aussprache de ' 
K onsonanten G auf den K oniglichen Bi.i.hnen, ind folgende Vor
schriften , bei deren Eutwud auf die diesbeziiglichen Ausichteu 
Ti eck s und Eduard D evrients Ri.i.cksicht genommen worden 
i. ·t, von n un an fiir di e Mitglieder der Koniglichen Theater 
massgebend: 

Die allgemeine Aussprache cles Buchstabens g ist der leicht 
anschlagende, zwischen dem eh und k liegende Gaumenlaut. 
Ausnahmsweise wird g wie ein weiches eh gesprochen, jedoch 
nie wie k. 

Anschlagend (seinem vollen Werte nach) ist das g also zu 
prechen: 

1. am Anfang der Worter und Silben. 
Z.B. in Gott, geben, gut, Glanz, K oni-ge, weni-ge, fluchti-ge, 
ge-gessen, Aus-gabe, ver-gebeu. 
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2. Allgemein verbindlich. 

auslautend w~k, hinwe"k, konik
lich, ewiklich, thiirstiklich, 
Spr. 14 5 

ani. u. inl. Konigin, Herzogin, 
zug 'je (Zwerglein, Saugling 
magrer,- Wagner, Kugler). 

ausl. konix, kraftigx, zackix. 
l 

. l K .. kr ft" k" i m aut. om.Je, a lJe, zac lJe, 
zack'je. 

auslautend. 

inlautend. 

3. Statthaft Norddeutsch. 

ausl. Siech, W eg, taxlich, mox
lich, Berx, Zeuxhaus, ree xte. 

inl. Sieje, W eje, eintajix, Berje, 
Zeuje, rejen , rej(e)nen, Zwer
jelein, Saujeling, zeij ' ihm (je
klart, jegeben). 

ausl. Tax, ma x, la x, truxst, H er
zox, Kluxheit, genuxsam, be
ha.xlich, tauxlich. 

inl. laJen, ZOJen, laJest, truJ e~;t, 
ma1erer, WaJener, knJeli ch, 
verloJener. VoJeler, fra] ihn. 

4. Statthaft Sitddeutsch. 

ausl. Siek, lak, re kte, zok, Berk, 
taklich, behaklich, Zeukhaus, 
genuksam, frakte, kliikste. 

siegen, lagest, zogen, Berge, 
Tages, Behagen, zeugen, Nei
gung, kliiger, frag ihn = 
ti·ag' ihn, zeig' ihm. 

Di'17e, sin7J, im Spru'l/(e), Gesa'l](e)s, Meinu71en, Jii"i(e)li'l/k, la7Je, la7j' la1lste, Si1J(e)stuncle, gerir/, stren17, 
ga'l] und gabe zwam1(e)t, gela'IJ' es, fa'l/' ihn, stre11:lte. 

das Di1]k, der Spru7Jk, Gesa17g fi'l/, Meinu7jk, stumlenla'l/g, ht7jksam, Jul)kherr-Ju'l]ker, Jmìkfrau~ Ju7jkgesell 
la7Jkweilige, Gesa~kstunde, Gesa17klehrer, fi'l]k ihn, 

;;, 
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2. als Auslauter hinter einem Vokal (ob kurz oder lang). 
Z. B. in Tag, lag, Schlag, Weg, hinweg, Steg, log, ~og , 
betrog, trug, klug, schlug, genug, uusaglich, bewegltch, 
ertraglich, moglich. 

3. hinter einem Konsonanten. 
Z. B. in Balg, Talg, Sarg, karg, Berg, Zwerg. verbirg, 
Burg. 

4. zwischen zwei l<onsonanten. 
Z. B. in kargt, balgt, verbergt, birgt, borgt, folgt, schwelgt. 

5. vor d und t . 
Z. B. in J agd, Magd, sagt, klagt, heg t, schlagt, beugt, lieg t . 

6. in der langen Silbe ieg. 
Z. B. in Sieg, Krieg, stieg, schwieg. 

Als Ausnahme von der Regel wird das g wie ein weiches 
eh gesprochen, und zwar: 

l. in der kurzen Silbe ig, wenn dieselbe im Auslaut eines 
Wortes steht. 
Z. B. in Konig = K onich, 

wenig = wenich, 
Honig = Honìch. 

2. in zusammengesetzten Wortern. 
Z. B. K onigreich = K onichreich, 

H onigkuchen = Honichkuchen, 
W enigkeit = W enichkeit. 

3. wenn das i vor dem g durch einen Apostroph ersetzt wird . 
Z. B. ew'ge = ew'che, 

heil' ge = heil' che, 
geist'ge = geist 'che. 

4. wenn auf die Silbe ig ein s, st oder t folgen. 
Z. B. K onigs = K onichs, 

wenigste = weni chste, 
beleidigt = beleidicbt, 
gereinigt = gereinicht. 

Das g n a eh n, wenn es mi t diesem gleichsam einen Lau t 
bildet , darf nur kaum anschlagend und nie wie k gesprochen werden . 

Z. B. spreche mau: 
Rang, 
Klang, 
langsam, 
langweilig, 
Ring, 
Hoffnung, 
Bildung, 
Huldigung, 

nicht Rank, 
n Klank, 

Schliesslich darf das g 
Man spreche also : 

Engel und 
Angel n 
Mangel n 

Berlin, Januar 1887. 

, lanksam, 
n lankweilig, 
n Rink, 
n Hoffnunk, 
n Bildunk, 
n Huldigunk. 

nicht vom n getrennt werden. 

nicht En-gel, 
, An-gel, 
n Man-gel. 

. Graf von Hochberg. 
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W er meinen Ausf\ihrungen uber eli e Aussprache cles N ordeus 
und Sudens unseres Vaterlandes und uber ùie Bi'lhnensprache 
ohne Vorurteil und aufmerksam gefolgt ist, wird, so boffe ich , 
den Eindruck gewonnen haben, dass eine gewisse Summe von 
Fachkenntnissen,_ naTI?-entlich lautphysiologischen, grammatischen 
und sprachgescbtehth chen, dazu gehoren, um in Sachen der Aus
sprache ein wohlerwogenes uncl begri.'mdetes Urteil abgeben zu 
konnen. Der V erfasser der Vorschriften ha t si e nicht gehabt, 
das geht aus der Beschreibtmg der Aussprache von Tag und 
ew'ge hervor. Die ~ erurteilung un d Verwerfung cles K-Sc~lusses 
in Klang, langsam, J ungfran beweist, dass der V erfa,:;ser slCh um 
die geschichtli_che Entwickelung der Sprache und Sprachlaute 
entweder garmcht gekùmmert oder sie ihrem vollen \V erte nach 
nicht zu schatzen gewusst hat. So anerkennen wert die Vor
schriften im i'ibrigen sind, so muss ich sie doch fùr verbesserungs
bedurftig erklaren. Sollte mein Vortrag veranlassen, da~s man 
in der G-Frage das Fùr und Wider noch einmal gri.'mdhch er
orterte und erwoge, so wilrde ich selbst wenn meine Aus
fùhrungen nich t durchweg Anerkenm~ng fanden, darin doch einen 
bedeutenden Erfolg der Bestrebungen unseres Vereins sehe?-, 
d~r unserer herrli?hen Muttersprache nach allen Richtung~n ~m 
d1e Beachtung ernngen will, anf die sie durch Klangfillle, smmge 
Bedeutsamkeit, altehrwùrdige Geschichte und die erhabenen 
Werke ihrer Dichter, D en]{er, W eisen und Staatsml.Umer so be
rechtigte Anspruche hat. 

Berichte Uber Heilkurse. 
Heilkurse fUr stotternde Schulkinder in der Stadt Essen . 

. ~ ssen, c1 n 8. F bruar 189G. 

H ochgeehrter H err G u t z m a n n! 
l fi rb i ùbers nde i eh lhnen c1ie Bericht itber di beiden 

J ~tzten vom H errn Kollegen J.1 a u f geleiteten un d die beiclen von mir 
b1sher zum Abschluss ebrachten .Heilkurse fùr stotterncle und 
.· ammelncl JGncler. Oi Aufnahm cl r Kincler geschieht in der 
W ise, das. die l~ltern mit den spraclJgebrechlich n Kinlern zur 
Prùfung derselben hinsichtlich ihres SprachEehlers eing la~en 
w rd n,. un d zwar geht die !Binladung von der Sch uldeputatwn 
aus. D1e Pri.'rh:mg wird geleitet dur h di b id n D zernenten 
fùr das stadtische VoU{sschulwesen die Herren Kr isschulinspek
tor n 'l'imm um1 Dr. Oham. Die Mitglieder der Schuldeputation, 
die Rektoren und Lehrer w rden ebenfalls eingeladen und er
scheinen meist in ziemlicher Zahl. D r B efund ùber jedes ein
zelne Kind wird protokolliert unc1 liegt bei der chulprilfung, 
die in ahnlicher W i e sta tfìnd t, vor. W orauf sich di Unter-
nchung ri htet, das wollen i gi.ttig t aus dem beiO'efugten 

Formtù ar erseh n . Endlich haben die Kursusleit r einen Bericht 
an die . chuld putation inzureichen . Die Ab chriften dies r 
Bericht sind es, die i p 1hn 11, v rehrter Rerr G-utzmann, 

: 
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h ierbei ii l.H'r:-:el!lle. Da daR amtli che Protokoll ii ber das lj~rgebnis 
der Heilk urse der Schuldeputation gleichzeitig mit unseren Be
ri chten vorl iegt, so folgt daraus, dass clie Angaben in denselben 
~:t.reng den thatsiichli chen Verh t"il tnissen entsprechen , was ja al ler
dillg.· cmch ohnehin der F'aJl wi:ire. 

Augenblicklich tl roht un seren JJ eilk urseu dm·ch das .Lehrer
besoldungsge;.:etz eine grosse Gefahr , da die Stadtverordneten
V en;ammlnug beschlossen ha t: , dass sie fi.ir den Fall der Annahme 
<les Lehrerbe oldungsgesetzes fernerhin irgendwelche freiwillige 
Leist.ungen flir die VolksschuJ e, als : 

l~rrichtung vlln Spielphttzen, 
l<.:infùhrung von J ugendspielen , 
11_:rrichtung von Htilfsschu lcn fù r sehwachbegabte Kind r, 
Errichtung von For tbilclungsschulen, 
~rrichtung von Heilklassen flir tott rnde J{iJlder etc. 

in Zukunft nicht mehr libernehm en kann. " 
Mit clem Ausdrnck , H eil klassen" sind wohl die H eilkurse 

gemeint, <1a mi.r von der beabsich tigten Einrichtung v n Heil
k las;;en frn· stotternde J\:inder nichts bekannt ist. 

Oie bei der IJntersuchung der Kinder mitwirkenden Aerzte 
sind clie H erren Dr. Gottschalk und Dr . Ra c in . 

Tch benutze die (i legenheit, Ihnen h rzlich zn clanken fiir 
tlie frennclliche Aufnahme und clie grCmcUiche theor tische und 
prakti che Bel hrung, rlie 8ie mir hab n zuteil werd n la en und 
verbleibe mit der grii ·ten Verehnmg Ihr 

K arl Li n d n, Hteinstra ·se 47. 

A bsehri ft.. 
B eri eh t d es Lehrers L i n d e n ti ber de n ersten von ihm geleiteten 

Heilkursus ftir stotternde und stammelnde Kinder. 
l~sHe n , l n ). :Mai 18\15. 

An di e wohlloblicl1 8ch uJd pu tat.ion der Sta l t 8s n. 
l )er erste von tlem gehon:;amst Unterzei •hnet n cr l itet IL il

lmnmE: flir stottemd un 1 stammelnde Kind r vang li cher Kon
l'ession begann am l. llezember lf-5!14-. Die zur 'l 'eiluahme an 
ùemselben vorgel'chl agenen Kinder wnrden in G geuwart d r 
~~ ltem clur ·h li konigl i hen Kr is::;chul inspektoren, die H rr n 
'l' i m m und l >r. IJh am unter l\1it wirkung de.· g horsamst Unt ·
zPiehneten in Bezug auf ihr Spmchgebrechen untersu ht. 15 
HC'hiilPr, 14 Rtotter r und t Stammlc>r , wurden i11 den Kursus 
aufg no m m >n ; d az n kam n anf Veranla ·stmg l es Hcrrn Land
gerichtsrats J3 a u r , der d r Au fna,hm - un d S lùusspriifung ben
fall beiwllhnte, noch zwei Zogling les evang lisch n W aisen
haus ·, die ein n fruher n, von JJ rrn Lehrer l ~auf geloitet n 
Kur uR anfano-s unregelmii sio- unJ spilter gar ni h t mehr be ucht 
.h atten. 

Damit war di 
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erfolgreiehe rrhatigk~it zu gross, uncl ich empl'anù es als eir:e 
Erleichterung, class em Schi.uer ttberhaupt nicht erschien und em 
anderer nach 8 Tagen fortblieb . lch bin claher auch nicht be
muht gewesen, diese beiclen Knaben zu den Uebungsstunden 
heranzuzieh en, da dieselben ja an einem spateren Kursns teil
nehmen konnen . Ein 14jahriges Madchen besuchte anfangs cleu 
Kursus unregelmassig, aber trotzclem ni ·ht olme Erfolg, und blieb 
spater gauz for t , da sie fùr die schulfreie Zeit eine Stelle als 
Stuudenmaclch en angenommen hatLe. Meine V ersuche, die Mutter 
zu bewegen , clas stark stotterncle Maclch en an dem Jleilkurfi us 
weiter teilnehmen zu lassen, sind fruehtlos geblieben, auch war 
die ·e Frau vou dem grossen N achteil, clen clas Sprachgebreehen 
fi.tr ihr KinCl bei seinem ~~intritt ins L eben mit sich fithrt, nich t. 
zu ùberzeugen. T n d er f3 chlusspri'tfung am ~l. April cl . .J. waren 
mithin von 17 Rchiilern, ùie zu Anfang dem Kursus zugewiesen 
waren, 14 anwesencl. 

Von ùiesen wurden nach Ausweis ùes amtlichen J!rotokolls 
13. als gel1eilt uncl einer als nicht geh eilt, jecloch gebessert, be
zelChnet. 

Di e U obungsstumlen wurùen i m ali <Ycmeinen r gelmi\.ssig 
besucht; oinzelne Kincler versaumten ke~1e Unterrichtsstunùe . 
lmmorhin wa.r C'S bei einigcn Kinclern n otwcnclig, dio Mitwirkung 
ihres Klass nlehrcrs unù der ILltern zu erbitten, um einen regel
ma~;sigen BesuciJ cles H ilkurses h rbeizufùhren. B ei allen H erren 
L ehrern, an ùie ich mich in dieser Jlin ·ich t wanclte, h abe ich 
bereitwillig uml eu rgisch e Unterstl'ltzuug gefunden , was ich 
um:;omehr dankbn.r anerkenne, als au andercn Orten von don 
LeitArn der r l eilkurse vielfach Klage dar l'l ber g fùhrt wird, class 
si e bei ihren J(ollegen lmine H ilfe finùcn . Di Stellung d r 
L hrer ~~:u cl en H eillmr. en fùr Sprachgebr chen ist fùr ùen l~ r l'olg 
der fl eilthatigk i t von gr oss r B deu t un o·. Das Kind muss zu 
c1em K.ursus]eitcr , wcnn dessen rrhfttigkei.t 

0

l'mchtbar sein soll, .clas 
unbedi.ngt V er trauen ha ben , das~; derselbc sei. n G obreehen hetlen 
kann, unù cino vicllei ht nm· unbcc1achtsame Aeusserunrr de. 
Kl.asscnl~hrcr~ in Gegenwart cles sprachgebrechlichen Kind s, die 
ge1gnet 1st, dwses Ve rtrauen zn erschi'tttern wircl stets sehr naeh
teili.g w irken. A nch in dieser JJinsi.cht h abe ieh bish er unange
n ehme J~rfahrung n ni.cht gemacht. 

G-ehorsamst gez. L i n c1 e n. 

Abschrift. 
Betr. VII . Heilkursus Hir stotternde Kinder. 

~~ s. ·e n, clen 6. Mai 1895. 
Au die stadtisch c f:l chuldeputation l~ssen . 
J er 7. H eilkursus filr stotternde Kinder begann am l. De

zember 1894 und clauerte bis zum 9. April 18%. Au demselben 
beteiligten sieh 13 katholische Kinder cl r ·tadtischen Gemeinde
schulen, 11 Knaben und 2 Madchen. L tztere waren kdmklich 
unù haben deshalb die nterrichtsstunclen i'lb rhaupt und auch 
im H ilkursns nur tmre.gelmassig be. uchen konnen, ihr Sprach-

t 
f 



Berichte iiber Heilkurse. 157 

u bel ist jeL1och - wie ein bei der Schlusspriifung anwesem1es 
Madchen z igte - beseitigt. Von L1en Knab n ist einer zuri.lck
getreten, wahrem1 zw i weiter e Knaben wegen anhaltender 
Kran.kheit e ben falls den Unterricht ofter versaumen mussten. 
Bei <1er Sehlussprù fung waren 9 Kinder zugegen; es entschuldig to 
sich ein Knabe, der zur selbigen Zeit clie Generaibeichte a~
legen musstc, ebenso ein J\Iadch n, welches wegen Krankhr1t 
auch schon hingcr 11icht in der SchuJe war . 

Bei der Prùhmg zeigte si eh, dass e i n Schii ler nich t geheilt, 
ein anderer wescntlich gebessert "\Var. .~rsterer win1 den folgenden 
1\: ursus n o eh eiumal besuchen, unc1 glanbe i eh danu s in U e bel 
zn beseitigen , c1a Unterzeichneter denselben nun auch in ùer 
Gomeinde chule als Schùl er hat. 

7. H e ilknrsu s. 

Alter 
Namen der Kinder. in 

Jahren. 
Erfolg. Bemerkungen. 

-
l. Peters .J ohann 12'/~ geheil t \V ar bei der Schlus:-
~- Schims Friedrich 12 prtdung nicht an-

)7 ... Nchulte J oseph 12 wesenc1 , da er di e V o 11 

4. Vaegs Paul 11 )7 
Generai beich t e ab-

o. 1\:Hiser H einrich 12 g bessert legen musste. 
tj. 1\:och 'f'heoc1or 12 

" 
Stammler; besucht 

auch c1en folgeuden 
Kmsus. 

7. Kl aser .Johann 10'/~ geh eil t Ist fùr Schmitz sub. 
8. W erner \V alter 12 

" 
N r. 11 eingetreten. 

~ - l\Iolder Gerhard 14 
" 

W ar nicht bei der 
Schlu sprlifung. 

10. Bauhoff Caspar 11 nicht geheilt W ar anc1auernc1 luank. 
11. Schmitz J ohann 12 'h 

" 
Ist nach einigen 

W och en zurùkge-
tret n. 

12. Klotz Carl 14 geheilt Nicht b i der S hlnss-
priifung. 

Gehle Eli abeth 13. 12 
" 14. Leeser Gertrnc1 12 
" 

War nicht bei der 
Schlussprùfung, 

g z. Ec1munc1 Lauf, L ehrer. 

Abschrift. 
Bericht des Lehrers Linden tiber den zweiten von ihrn geleiteten 

Heilkursus fUr stotternde Kinder. 
Essen, den 10. November 1895. 

An di e W ohllobliche Schuldeputation der Stadt Essen z. H. 
d es Herrn Burgermeisters K o e n i g Hochwohlgeboren. 

Der W ohlloblichen Schtùdeputation erlaubt si eh der Unter
zeichnete hiermit den Bericht flber den zweiten von ihm geleitet n 
H j]]mrsus fi1r stotternde Kinder gehorsamst einzureichen. 
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Jn ùer von den K uniglichen Kreis-8chulinspektoren unù. 
Decernent n fur das sW.dti sche Volksschulwesen, de n H erren 'J' i m m 
und nr. D ' h am geleiteten Aufnabme-Pri..tfung, welche am 27. 
Mai cr. im 8aale ùes .Herru Jù ssen, Alt'reùistrasse, stattfanò., 
wurden 10 Kinder evangelischer Konfession dem von mir ge
leiteten H eilkursus ti.berwiesen . Von diesen Kindern besuchte 
ein beinahe 14jahriges, nur schwach stotterndes M~idchen den 
Kuxsus nur wenige 'T'age. Meine J3emuhungen , durch ·v ermittlung 
des l .Jehrers und Ller Eltern ùas Kinù zmn weiteren Hesuche cles 
H eilunterrich ts zu veranlassen blieben erfolo-los. ua die l~ltern 
auf die Dienstl istung iJn·er 'l';cht-er in der scl1ulfreien Zeit nicht 
verzich ten wollen. Oie ùbrio-en !) Schùler b suchten deu KursuH 
ziemlich regelmassig un<l bi; auf einen auch mit gutem Erf.olg · 
Dieser Schiiler , ein sehr .·tark stotterndor Knabe, erfreute anfangs 
Eltern und L ohrer durch seine guten lTortscltritte im Spr chen, 
wurde dann ab r andanernù kranldich , unù ich fand rlen Wunsclt 
der Mutter, ihn einstweilen an~:; dem Kursus zu entlas · n, gcreeht.
l'ertigt. Ein Schtù er verzog vor der 8 ·hlussprùfung naeh Alteu
ess n, In der Abschlnssprilf.ung am 2. Novemb r cr. wurden ,·on 
den verbleibenden 7 Schid ern (j ah; vollsti:indig .. geheil t erk annL, 
wahrend ein ~incl noeh gerino-e S puren seiu s Ubels zeigte. . 

An den Ubung stunden n"'hmcn stets aue;h K imler teil, Ùte 
·chon l'rùl1 er einen l leilkursus besueh t batten. Sie kamen leil. · 
aus eigen m Antriebe, teils au f d n Rat ihrer J;:lt rn und Lehrer. 

Fiir den vollen l~r folg der H ilkurse und zur grùndli.C;hen 
Bebi.mpf.ung des Stotterilbels in unseren G- meindeschulen wi.i.re 
es wCmschenswert, dass unsere (.:i-emeind lehrer, b . ouder.~ abel' 
diej nig n, die stott rmle Kiud r zu unterri hten haben. siolt 
einigermassen mit dem H eilvertahren vertraut ma ·hten. 8ie 
~ùrden dann in der I .. ago sein, di crsten 8pnren cles b giunendeu 
Ub ls zu erkennen tmd zu unt rdrù ·ken leich tere }'alle Lles 
Sprachg Jweehens selbst zu heilen, die Be1~ilhnng n der Kursus
leit, r wirksam zu unter ·tlltzeu und Ru ldi\.lle zu yerhùten. 

Dnrch clen Besuch der eino-eri ·ht t 11 H eilkurse konnten sich 
di J__,ehr r genùg nde Kennti~i des H eil verfahrens erwerben, 
und ich rlaube mir daher , di vVo!tllobliche 8 .hulcleputation 
gehorsamst zu bitton, den Lehrern d n ] esuch der Ji eilkurse 
empfehlen zn woll n. 

Die Hchiiler des letzten ll eilkursrs sind von Jl rrn l >r. Go t t.
se h a lk unter Mitwil·lmng les p zialarzte fùr Nas n- , K ehl
kopf- und Ohrenleiden, 11 rrn Dr. H ee rmann, untersucht worùen, 
oml die ausgefiillt n Zahlkarten will Herr Dr. Gotts c h alk der 
Wohlloblichen Schuldeputati n zustelleu . 

'ehorsamst gez. : Linde n. 

Abschrift. 
Betr. den VIII. Heilkursus ftir stotternde Kiader. 

E sse n , den 12. November 18\:1 >. 
An die W ohll()blich stadtische S hul-Deputation P:ssen. 

Der VIII. H eillmrsus fùr stotternd Kind r begann am 26 . 

. , ... _...__~-
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Mai uncl schloss mit dem 2. November cr. Demselben waren 
a us den katholischen stadtischen Volksschulen zLwewiesen: 

l. .Jager \Vilhelm, 
2. \Vehmeyer Heiurich, 
3. Maibusch Friedrich. 
4. Klingenberg J?ranziska, 
G. Stucke Gertrud, 
(). \Vagener J ohanna, 
7. TGaueuberg Caroline, 
8. Franzen Cm·l, 
!l. Sehnass Albert, 

10. Espey Maria. 
Ausserdem nahmen teil : 

11. Bauhoff Caspar, 
12. KHtser .Johann, wel·he d n 7. Jl ilkursu ber it be

sucht ha tten, aber noch nicht als ,·oll tandig g heilt 
betrachtet werden konnten. 

F rner waren freiwillige regelmassige Be ·ucher c1ie frli.heren 
Schi.i.Ler : 

13. Vaegs Pau!, 
14. V aegs R osa. 

Der Schulb snch war bei cl n K11 ab n ein s hr regelmiis ·iger, 
wiihrend clie Madchen durch hauslich Dien tleistung n oft,ers 
vom Bes u he der Unterrichtsstund n abgehalten wurden. 

Der un ter l genannte Knabe Wilhelm Jager blieb uaclt 
mehrwochentlichem Besuche cles J{ursu g~i.nzlich zuriick, die 
unter 10 genannte Maria Espey musste w gen Krankheit den 
Besuch der Stnnden einstellen. Er terer war nur leichter 
Stotter r uncl .-einer Sprache zi mlich machtig ; letzt,ere stotterte 
hochgraclig und beherrschte ihre Sprache noch nicht. 

110ot Von den i.i.brigen 'J'eilnehmern wurcle b i d r Schlu spri.i.fung 
mit einer Ausnahme - der Knab Bauhof'f war noch nioht ganz 
als geheilt zu b trach ten - die Heilung clm·oh den Vorsitzenden 
H errn Kreissch ulinspektor Timm festgestellt. 

Anliegencl gebe ich 8 durch Hen:n Dr. Ra in vollzogene 
Za.hlkarten bei. Die fehlenden konnten nicht fertigge te llt 
werden, da die Kincler 

Klingenb rg Franziska und 
Klaser J hanu 

b i Geleg nheit der Zuflihnmg zum Arzte nicht erschien n wo.ren. 
gez.: Edmuncl Lauf. 

Ess en, den 7. D zember 1895. 
An L1en H.ektor H errn . . . . . . . . . . W ohlgeboren, hier 

d. d. H. des Herrn Kreisschulinspektors . . . . . . . . 
Fiir den vollen Erfolg der Heilkurse und zur gri.i.ndlichen 

Bekampfung d s Stotteri.i.bels in den hiesigen Sohulen ist es 
dringend wii.nschenswert, dass sioh samtli he Lehrpersonen, be
sond rs ab r diejenigen, welche stotternde Kinder zu unterrichten 
haben, in etwa mit clem Heilverfahren vertraut machen, dam.it 

... 
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ùieselben in der Lage sind, clie ersten Spuren cles beginnenden 
Uebels zu erkennen und zu unterdri.icken, leichtere Falle des 
Sprachgebrechens selbst zu heilen, die Bemi.thungen der Kursus
leiter wirksam zu unterstutzen und li.ùcldalle zu verhùten. 

Euer W ohlgeboren ersuchen wir daher ergeb enst, den Ihnen 
unterstellteu L ehrpersonen hiervon K enntnis zu geben und n~ch 
Moglichkeit dahin zu wirken, dass clieselben che diesseits em
gerichteten, von den L ehrern Linclen uml Lauf geleiteten J-~eil
kurse clann uncl wann besuchen, um claclurch ch e erforclerhche 
.Kenntnis cles H eilverfahrens zu erwerben. 

:E'ern r wollen Sie clem gesamten L ehrpersonal Ihres System. 
c1ie genaueste Beachtung der folgenclen, vom H errn ~'aub
tummenlehrer Gutzmann dringend empfohlenen Punkte bm clen 

an einem H eilkursus teilnehmenden Kindern zur Ptlicht machen: 
a) D er L ehrer gestatte nicht, class stotterncle Kinc1er von 

ihren Mitschi.tlern verspottet werclen. 
b) Der L ehrer suche das volle V rtrauen d s sto t t rnclen 

Schùlcrs zu gewinnen begeo-ne ihm besonclers freuncl
lich und schi.tchtere il~n nie o ein. 

c) Frage der I-'ehrer d n Schùler wiihrencl der ersten 
Zeit der B ehandlung gar nicht, spater nur selten. 

d) .Halte er streng darauf, class der Schùler vor dem 
Sprechen lmrz uncl tief einathme uncl clann sehr lang
sam spreche. 

e) Der Lehrer veranlasse den Schùler nicht eher zu 
sprechen, bis er weiss, was er sagen will der soll. 

f) Der Schuler ist wahrend der B ehandlung von allen 
haus1ichen Arbeiten zu befreien. 

Die stadtische , 'chuldeputation. 
gez. : Ko euig. 

IDs e n, clen 7. Dezemb r 1895. 
H errn 'l'aubstummenlehrer A. Gu tzmann Wohlgeboren 

B erlin W., Potsclam rstrasse 31. 
Euer Wohlgeboren i.tberreiche ich in clen Anlagen lG Sti.tck 

ausgefùllte Zahlkarten ùber Kinder welche an clem stadtischer-
eits eingerichteten, wahr nel der z'eit vom 27. Mai bis 2. Novem

be: cr. von ~en L ehrern Linden und Lauf abgehalten n _Stotter
heilknrsus tmlgenommen haben, zur gefalligen Kenntmsnahme 
und evtl. Benutzung ergebenst. 

Der Oberbiirgermeister. 
I. V.: Der Beigeorclnete. Koenig. 

Diese 16 Zahlkarten, fùr deren freundliche Ùbersendung ich 
ùem Herrn Oberbfugermeister Zweigert hier nochmals verbindliehst 
danke, zeichnen sich aus durch ansserst sorgfliltig vollzogene· 
Aufnahmen und bilden deshalb ein sehr schatzenswertes Material. 

Albert Gutsmann . 

... 
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Bericht aus Hannover. 
Wie sìch die stotternden Schulkioder der Btirgerschulen in Haonover auf dìe acht Schuljahre verteìlen. 

Erhebungen des Jahres 1895; 6. 

Bi.irgerschule 
'l • 

l to :;:; 'l 
l"'d to l 

Die Stotterer verteilen sich auf 
die 8 Schuljahre wie folg t: 

-~ ~ ~ l Die Schi.iler verteilen sich auf die 
:<:l ] 8 Sclnùjahre wie folgt: 

l ~ ~ li l. 2. l 3. 4. 5. 6. 7. 8. No. Strasse. 
-:!:5 1 ---- - - - -...<:: o 
d "" Il l ,~[/} l . :J. 3. 4 . 5. 6. 7. 8. 

A. Knaben. 

l -~Kobelingerstr. l 413 57 52 56 61 49 
3 n. 4 Kl. Duvenstr. l 700 109 120 100 85 80 
7 n. 8 Goseriede 744 124 120 10 1 97 101 

9 n. lO Engelbostelerdamm' 798 129 121 138 109 78
1 

l3u.53 Kestnerstr. l! 545 101 1 82 70 62 62 
15 u.16 w eissekreuzstr. 767 135 1091 107 94 881 

19 Kleefeld 344 49 1 55 . 43 42 41 
21 u.22 'Meterstr. 735 107 103 1001 87 86 
23u.24Hagenstr. 726 126 ll7' 10:2 ll9 60 
33 u. 34)Burgstr. 727 108 95 1 98 100 . 85 
37u.55 Schaufelderstr. 580 101 89 74 65 51 
39u.4o

1

Bi.irgerstr. 752 122_ 118 11 0 97 88 
41 1 Ka~onenwall 392 63! 73 54 52 40 
43 Hamholzerstr. 398 531 64 65 55 50 
45 Herrenhausen 212 il 281 24 23 . 42 30 
46 \Hainholz 338 1 49 45 55 44 45 
48 List 252 46 38 25 39 24 

49u.50Scheelenkamp 594 i 85 114 76 69 68 
Hulfs- Ferdinandstr. 71 2 3 4 9\ 15 
schule 1 

441 
76 
67 
82 
56 
62 
36 
68 
62! 
79 ' 
58 
73 
52 
42 
37 
27 
21 
59 
13 

54 
66 
89 
68 
58 
90 
39 
94 
87 
79 

100 
76 
33 
50 
12 
40 · 
31, 
701 
15 

40,1 4 ~~ - __ 2 JR;.,i :_ 64 ,1 18 - 3 4 3 3 - 5 -
451 6 11 l - l - 2 - - 2 
7311 12 - - 4 2 l 4 l -
54 5 il l l - l - - - 2 
82tl 21 1

1, 2 - 4 l 2 3 3 4 3 
39, 5 2 - - l - l - l l 
9011 13 2 4 2 l l - 2 - 2 
531, 9 - 2 l l l l ;2 l 
83 1 23 2 3 5 5 2 l 2 ; 2 
42 1 11 l l l 3 l 2 l -
68~ 17 3 l l l 5 3 l 2 
2511 6 - l - l - l l 2 l l 
19 1 2 l - - l - - - - l 1 

;~\1 18 l 3 l - - ' -
28 ' 5 l l 

531 6 \: -
10\i 7 l -

l 

2 ' 2 6 
2 - , -
1 - l 

3 ! - l l 
1 l l l -

2 
l 2 2 \ - 1 3 l -

l 

2 
l 

\ll 0088 i\15941542 1401 !1328111411014 1151 9 17 1188 18 l 22 ' 28 ' 32 ' 22 24 21 21 

l l ' l l \· 1,86111 ,151 ,421 2 12,4 1 1,93 2,381,8212,29 
, ~ l \ l 1 l \ : % % , o,·o % l % . % l % l % % 

c; 
(!> 

"" g: 
~· (!> 

C• 
o' 

~ 

I::I:1 
~
;;:;; 
p 

'"' "' ~ 
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2- Kobelelingerstr: ~ 433 59 j 62 
5 u. 6 Kl. Duvenstr. 725 11 98 129 

11 u.l2 EngelbostPlerdamm 760 ' 119, 101 
14u.54Kestnerstr. 575 94 103 
17 u.l8 Weissekreuzstr. 771 l09t 120) 

20 Cleefeld 1 333 39 j 59 
25u.26Hagenstr. 757 105 104 
27 u. 28 Krausenstr. 1 71_2 ,' 1051 108 
29u. 30 Friesenstr. 753 ' 113 118 
31 u. 32 Uhlandstr. 1 816 123, 126 
35 u. 36 Scbolvinstr. l 

58 
111 
114 
80 
96 
34 
87 
92 

141 l' 
106 

38 Schaufelderstr. 
42 Kanonenwall 
44 Hainbolzerstr. 
45 Herrenhausen 

448 
400 
360 1 

213 
366 

66 89 1 71 
68 65 44 
53 66 49 
35 36 26 
431 5 1 571 
30 38 451 

47 Hainholz 
48 'List 
49 Scheelenkamp 

51 u. 52 
HU!fs- IF d' d scbule er 1nan str. 

l 281
1

1 

147 
l 447 . 

53 

251 25 221 

951 95 601 
2 l 7 

B. Madchen. 

53 621 
127 l 09 
113 971 

78 66 
11oj 103 
41 1' 42 

109 103 
88 85 

951 761 
103 101 

45 28 
57 42 
60 29 

391 431 53 48 
40 35 
21 l 18 
65 38 

~~ !~j 4~ ~ l' ; - 1-;- 1 = /1 l l = 
77 80 59 11 l l - - ,1 - l - - - l -
41· 61 46 ,, 4 l l 1 - Il - - l -

72 82 79 . 3 l l - l - - - l l l 1-
35 38 45 3 l 1 - l - - - - , - 2 
82 94 ) 73 ~' 8 l - - , 2 2 2 l ,, _ 
61 88 85 . 2 - - - l - l - - l 

87 1 831 70 ' 6 ; - l l l . 2 l -J- l - l 2 
86 111 60 il 2 l - l - l l - - - l - l 

Angaben fehlen! 

72 1 461 31 3 
52 45 27 l 
44 38 21 2 

l '-1-
~ ~ = = 

7 17 10 - - ~ - -
43 34 3 i l 3 l - - -
26 34 33 l - - l 

7 Il i 18 - - l - -

= ~ 1 -=- 1 = 1 = 
= -=- 1' = -=- = -,l 1 l -
-----
- 1-

5 
29 351 30 3 i - 1 - 1 1 

10 8 11 9 3 - - -
-,1 
- l 

=11 = 
l l l -

9350 111381 l49G 1270 1302 1135 976 1001 789 51 l 7 2 7 5 9 7 8 6 

l 0,54 0,5 1 0, 13 0,55 0,38 0,79 0,71 0,80 0,76 

Summa 

1\ o; o o o o o o o o o o, o o o o o o u 

C. Zusammenstellung. 

Knabe'li": -Tjluuss , t594 L54~ 140 111321:! 114liot4JI15Cl n ·f -l ss· 18 --22~8 32 -~ 22 - 24 , 21 -~ 2 L 
Madchen : l 9350 1381 1496 1270 1302ll35 976 1001 789 51 7 2 7 5 9 7 8 6 

Summa: 119438 1'2975 3038 267112630 2276 1990 2152 l7MI 23911 2n 24 35 37 31 31 29 , 27 

, 1,22 llo,s4 o,79 1,3 1 1,41 1,36 1,56 1,35 1,58 
o. o ., o o o o o o o o o o o o o, o o o 
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Beri chte libet· Hoilkurse. 

Aus dem Jahresbericht des Hamburger Vereins zur Heilung 
stotternder VolksschUier. 

H amburg, im April 189(i . 

Hi 

Der Verein konnte i m verflossenen J ahre seine 'rh i:i.tigkeit 
ununterbrochen und in demselben Umfange wie bi ·her fo rtsetzen. 
Es wurden von den L ehreru d s Vereins, den H erren E. B a hu sen, 
A. H. Botte r br od t, J . lJ. D r e w s, G. A. Dunk e l , H . H~;~.rb eck , 
E. H ùhl und C. 'rh eu t •viedemm 14 H eilkun;e abgehalten ; an 
den N achh ilfekursen war au serdem .Herr H . C. vV a g n e r be
schaftigt. 

Die J..;r folge unserer Arbeit zeigen, prozentmassig au. gedriickt 
sei t J ahren ein fast unverandertes Bild, sodass es berechtigt 
erscheint, dieselben als das unter den gegebenen Verhaltnis en 
tiberhaupt ]!.;rreichbare hinzustellen. Da sich an diesen Erfolgen 
das Interesso abw~igen muss, welche' unsere Bestrebungen be
anspruchen dùrfen, so sollen clieselben auch diesmal zum Ausclruck 
gebracht werden . 

Am l O. Fe bruar a. c. kcmn te der V ere in zu der in der 
'l'aubstummenanstalt abgehaltenen Priifung seiner Zoglinge 93 
Knaben und 14 Madcheu vorfiihren ; unter Berucksichtigung der 
von den E ltern , den !{las. enlehrern und deu Vereinslehrern 
abgegebenen Urteile waren zu bezeichu en : 

a) von clen 83 Knaben: 51 als geh ilt 54,84 % 
23 als sehr gebesser t - 24,73 % 
l 'i' al gebessert 18,28 °,., 
2 als nicht gebe sert = 2, 15 °/o 

b) von d eu 14 Madchen : 4 al.· geheilt = 28,57 °/0 

7 als sehr gebesser t = 50 °/o 
3 n,ls gebesser t - 21,43 % 

Vou obigeu l O'ì' K iudern wird ~twa der dri t te 'l'eil noch 
ferner an dem Unterrichte teiluehmen und nach den bisherigen 
E rfa.hrungen weitere Fortschritte machen. Fas t man die 
zur Eutlassung gelangten Schuler allein ins Auge, so kommt 
mau zu dem ~rgebni s, dass clurchweg ca. 6 0% geh eilt und 
ca. 20% se hr ge b esse rt worden sind. A ll en mit dem pra h
ttbel behafteten Httlfe zu hrin D"en , ist demnach le ide r nicht moglich, 
wennD"leich in dem i m vorigen J ahre zum erstenmal eingerichteten 
Kur. u · fiir besonders har tnackige Stotterer in mehreren Falleu 
noch die voll ige Beseitigung de. Uebels erzi lt wurde. 

Indessen darf olme Anmassung behauptet werden, dass auf 
Grund der gekennzeichu eten1 durch die Erfabrung als stabil 
erwiesenen Erfolge die dem Verein obliegend Fiirsorge fur die 
bemitleidenswerten Kinder ni cht allein als gereohtfertigt und 
reich belohnt, soud ern als gerade unentbelu·lich fi.i r unsere Vater 
stadt anzusehen i t . Der auch in diesem J ahre bei der Erofi'n ung 
der Kurse in verstaddem Masse zu Tag getretene Andrang 
bestarkt nus in diesem U rteile. 

Besondere Aufmerksamkeit wendet der Verein den ent
l.assenen Schiilern zu , um nach besten Krafteu der Riicklà lligkeit 
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vorzubeugen. Die zu diesem Zweck v or 2 J ahren ins L e ben 
gerufenen Nachkurse haben sich ùurchaus bewahrt. 

Dank schulden wir einer g rossen Zahl von Lehrern, die 
unserer Thatigkeit oft in entgegenlw mmend ter \Veise dad~uch 
ihre Anteilnahme zuwencleten, dass .·ie die aufg enommenen 
Kinder im Klassenunterricht besonders berilcksichtigten uncl so 
den Eifer derselben krafti g anspornten. vVenn es eine~·s eits 
1'hatsach e ist, dass stotternde Schùler dem vi elbeschMtJg ten 
K lassenlehrer n~cht selten zu einer unangenehm empfunden~n 
J_,ast w erden, ch e er schliesslich - sei es ans :M:angel an Zelt , 
sei es aus anderu Gri.i.nden - mehr oder weniger links liegen 
Jitsst, so steh t anclererseit,s fest class jecle Aufmunterung, die 
dem im H eilkursus angeleiteten' Stotte~er in der Schule zuteil 
wircl , in der R egel besonders schone :E riichte zeitigt . 

:M:it seinem D anke verbinclet cla.her der Vorst ancl cles V ereins 
die eb enso herz~ich e wie ergebene Bitte an clie L ehrer der Volk~
schulen, auch m Zukunft unsern Bestrebuncren ihre Sy mpath1e 
uncl ihren B eistancl zu erhalten. o 

H err Dr. Plucler hat wie in frùheren Jahren , oine uu
entgeltli.che Unter suchung 1~ncl B ehancllung der Kincler, so:veit 
es e.rforclerlich schien , vorgenommen. In gleich liebenswùrch ger 
W e1se hab en ch e H erren ~ahnarzte Dr. Birg fe lcl uncl El v ers, 
hiesige, clurch kostenfreie Verabfolcrung von Gaumenobturatoren 
an unbemittelte Kincler clie 'l'hatigkeit cles V ~reins unterst\ttzt . 

Der Vorstand schatzt sich glùcklich, auch 1n Zulmnft auf h 
wohlwollencle Entgegenkommen clieser Herren rechnen zu dùrfen. 

. Herr Professar Dr. Haclerup aus Kopenha.gen .sow~e H rr 
D1rektor l\1: a r q u ar cl t aus Bremen erzeigten clero V erem dte Eh re, 
sich personlich i.tber clie Institutionen desselben zu informieren , 
~m clie ge~onnene Erfahrung fùr geplante abuliche Einrichtungen 
m der H e1matstaclt zu verwerten. 

Aus Dortmund erschien Herr L ehrer H e gema n n, um 
sich in mehrwochiger Arbeit theoretisch und praktisch mit dem 
Heilverfahren bekannt zu mach en. Von hiesigen Lehrern be
kundete eine Anzahl ihr Interesse an der Sache cladurch, das 
sie kilrzere oder langere Zeit in den Kursen hospitierten. 

Im Januar a. c. fand eine neue statistische Aufnahme uber 
di~ in den hiesigen Volksschulen vorhandenen sprachgebrechl~chen 
Kmder statt. Die Gesamtzahl derselben stellt sich nach d1esen 
Ermittelungen auf 601 namlich 482 Knaben uncl 119 Madchen . 

Von diesen Kind~rn standen 
1m 7. Lebensjahr (1. Schuljahr): 42 Knaben und 12 Madchen. 

n 8. ., (2. n ) : 65 n n 8 
., 9. n (3. n ): 57 n n 21 
n l O· n ( 4. 71 ) : 59 , n 15 
n 11. , (5. , ) : 70 

71 71 8 
71 12. , (6. n l: 77 , n 18 
n 13. , (7. , : 86 n n 23 
, 14. n (8. n : 25 71 n 13 
, 15. n (9. , ) : l n n l 

n 

" n 

" 
" 
)) 

n 

" 
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In vorstehenden Zahlen sind die zur Zeit der Erhebung 
m den Heilkurseu b efindlichen Kinder, die durchweg dem 
5.-7. Schuljabr angehoren, mit eingeschlossen. Von den
selben konnten inzwischen ca. 60 als geheilt entlassen werden, 
an cleren Stelle ebenso viele Kincler neu eintraten. Der 8. J ahr
gang, der die cliesjahrigen Konfirmanclen enthalt, spricht mit 
seinen verhaltnismassig geringen Zahlen - unverkennbar von 
clen segensreichen Erfolgen unserer Bemuhungen. Gegenwartige 
8httistik umfasst mehr als 100 Volksschulen; im .Januar 1892 
wun1en 6 ?' 9 Sprachgebrechliche an e t w a 9 O Schulen gezahlt, 
sodass mit Genugthuung eine erheblich e Verminderung clieser 
Hilfsbeditrftigen festgestellt werden kann. 

Zum erstenmal wurde in clie Statistik eine Ermitt lung der 
Schulkln.sse aufgenommen, in welcher unsere Schutzbefohl euen 
::;ich befinden. Da s l<:rgebnis erscheint interessant genug, um 
a n eh an dieser Stelle veroffentlicht zu werden. Im Voraus sei 
bemerkt, dass in der folgencleJ;J. Uebersicht die Angab e bezùglich 
des Schuljahres nicht in j edem Falle in dem Sinne unbedingt 
zuverlas ig ist, class jedes Kind auch wirklich genau eine ent
sprechende Zahl von J ahren c1ie Schule besncht hatte; es liegt 
das daran, chss amtlich nur das L e ben sjahr ermittelt wurde, 
an cl m m an dann das S c h u l ja.hr bereclmete unter d r Voraus
setznng, dass die Kinùer den hi esigen Gesetzen gemass zur 
rechten Zeit in die Schule eingetreten seien. L eidet darunter 
der \Vert der Tabelle im Ganzen nich t, so kann doch in E inzel
fallen der Um ·tand mitreden, dass oin Kiul erst spater in clie 
8 hnle aufgenommen wunl e, als hier angenommen worden ist, 

D er Kincler Von den K indern befinden sioh 
m Kbsse 

Lebensjahr J Schuljahr 
1 

7 [ (-i l 5 4 l ;j l 2 [ l 

Siebentes 
Achtes 
Neuntes 
Zehntes 
E lftes 
Zwolftes 
Dreizehntes 
Vierzehntes 
Funfzehnte s 

- -
E rstes 
Zweite::; 
Drittes 
Viertes 
Ftinftes 
Sechstes 
Siebentes 
Achtes 
Neuntes 

- -
54 
31 42 

2 41 
11 

l 4 
4 
2 

-

:35 
25 38 
14 32 27 
11 24 34 22 

(-j 15 38 27 21 
l 9 13 15 
1 l 

54 
73 
7tl 
74 
78 
95 

109 
38 

2 

Zusammen Il 88 l lo4 1 9 l l11l l lo9! 62 l 36 Il 601 
Das Schicksal cles 2. J ahrgangs, der unLer normalen Ver

haltnissen in die 6. Klasse gehort, zeigt deutlich , in welohem 
Grade das Sprachgebrechen ein Kind von vornherein hinter seine 
ghicklich eren K ameraden zuriick setzt , wobei zu bedenken ist, dass 
nach der An:sioht von Autoritaten die ;::;totterer im Ganzen durch
aus n ormale geistige Begabung huben . Unabweislioh drangt sich 
die Frage heran , oh es ni cht. thunlich sei, die Kinder baldmoglichs t 
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nach dem Eintritt in die Schule in Behandlung zu nehmen. 
Trotz der bedeutenden Schwierigkeiten mancherlei Art, die sich 
der Verwirklichung dieses Gedankens entgegenstellen, wird der 
Verein nicht unterlassen, diese Frage wei ter in Erwagung zu 
ziehen. H. Ha rbeck , P eterskampweg 33II. 

Kurzer Bericht uber den im Winter 1895/96 abgehaltenen VII. 
Heilkursus fUr stotternde Volksschuler der Stadt Gotha. 
Der VII. Heilkursus begann am 28. Oktober 1895 mit 10 

Kindern (7 Knaben und 3 Madchen). 
Unterrichtszimmer : Klas e I der Hilfsschule fli.r Schwach

, innige in der Amtsschule. 
Wahrend in derersten ZeitdesKurrms (vom 28/ 10 95-7/ 12 95) 

taglich - auch Mittwoch und Sonnabend - zwei Uebungs
stnnden abgehalten wurden, geni.tgte von dR. an bis zum Schlusse 
aglich e in e Stunde. . 

Auch in diesem Kursus hat es sich gezeigt, dass . ehr gut 
und mit gleichem Erfolge Knaben und Madchen gemei.nschaftlich 
an den Uebungen teilnehmen konnen. Besondere Schwierigkeiten 
in der Auswahl der vorzunehmenden Uebungen sowohl, als au h 
in Bezug auf sonstige Unzutraglichkeiten haben sich nich t be
merkbar gemacht. Im Gegenteil suchten immer die Knaben die 
Madchen und ebenso umgekehrt die Madchen die Knaben an 
Korrektheit der Uebungen und vorsichtigem, regelgemassigem 
..,prechen zu i.iberbieten. Die Notwendigkeit dieses Zusammen
seins ist also zu einem recht brauchbaren Disziplinarmittel ge
worden. 

Im besonderen sei noch folgendes erwahnt: 
Ein Madch en, welches schon im vorigen Winter an emem 

Kursus teilnehmen sollte, aber gleich na ·h Beginn desselben 
wegblieb, hat diesmal redlich und mit gutem Erfolge ausge
halten. Dafli.r erklarte aber in diesem Winter gleich zu Anfang 
de Kursus der Vater eines anderen Madchens, dass seine rl'ochter 
den Uebungen nicht weiter beiwohnen wUnle; da das Madchen 
auch nicht mehr erschien, wurde noch ein Knabe ang ilommen. 

\Vas die erzielten Fortschritte anbelangt, so kann ich auch 
in diesem J ahre zu meiner Freud e nur Gi.instiges berichten; 
amtlich Kursisten (mit Ausnahme eines kleinen Knaben) haben 

ihre Sprechsi herheit soweit wieder erlangt, das sie bei nur 
einigermassen gutem Willen uncl bei Be bachtung der ihnen 
gegebenen Winke einfach nicht m hr stottern konnen. J edes 
Kincl i ·t o weit gebracbt, da s es sich der W ahrheit cles 

pruche bewusst ist: ,.,Ich branche nicht mehr zu tot,tern, 
wenn ich aufpasse, wenn i eh nicht stottern will!" 

Durch diese Erkenntnis wird jeder Stotterer ruhig uud 
icher beim Ueberwinden seiner Sprech ·chwierigkeiten, er wird 

vor allem nicht mehr durch d n ihn sonst so tark beein:Hussenden 
edanken beunruhigt, dass sein jet:?Jige langsameres Sprechen, 

welch dm·ch la streng :lur hgefuhrte Tiefatmen und das 
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allmahliche Anschwellen cles ersten Vokales allerdings noch etwas 
gekuustelt erscheinen k0nnte, auffallen wurcle. 

Diese Geclanken befallen besonclers leicht erregbare Kincler 
nicht selten beim Sprech en vor Lehrer und Mitschitlern in der 
K lasse. Deshalb habe ich auch mit Genehmignng cles H errn 
Schulclirektors in der letzten Zeit des Kursus dem Unterrichte 
in den Klassen beigewohnt, in clenen sich von mir gegenwartig 
behandelte Stotterer befanclen, einesteils, um mich auoh clort von 
den Fortschritten zu iiberzeugen, anclerenteil aber auch, um 
den Kindern sagen zu konnen : ,Seht, ihr habt ganz gut ge
sprochen, es ist euer langsameres Sprechen niemanclem aufgefallen !" 

Da man sich nun der 'l'hatsache gegenitber nicht ver
·chliessen kann, class es immerhin mancherlei Zufalligkeiten giebt, 
die eine vollstanclige H eilung von clem L eiclen beeintrachtigen 
konnen uncl Riickfalle herbeizufithren imstancle sincl, habe .ich 
im vergangenen Winter wochentlich zweimal eine Anzahl frùherer 
Kursisten zusammenkommen lassen, um auch cliese wieder in 
ihrer Sprechfertigkeit sicher zu machen. L eìder konnten einige 
Schiiler wegen cles Konfirmandenunterrichtes an diesen ausser
gewohnlichen U ebungsstunclen nicht teilnehmen. Vielleicht 
lassen sich bald Niittel un d W eg e finclen, eli e es gestatten, da s 
die sprachgebrechlìchen Kinder samt und sonders wahrend cles 
ganzen J ahres wochentlich etwa l bis 2 mal zusammenkommen, 
um durch fortgesetzte Uebung vollstandige Sicherheit zu erlangen , 
oder etwaige Fehler wìeder gut zu machen. 

Die Pritfung am Schlusse cles Heilkursus, der vom 28. Oktober 
1895 bis 17. Marz 1896 dauerte und 142 Uebungsstunden umfasste, 
fand am 18. Marz d. J., nachmittags 4 Uhr, in ler gewohnlichen 
W eise statt. 

Nachdem von den Kindern ein Choral ge ungen und ein 
Gebet gesprochen worden war, erfolgte eine kurze Ansprache, 
in welcher betont wurde, dass abermals clie stadtischen Behorden 
di e Mittel zur V erfugung gestellt hatten, dami t eine Anzahl 
stotternder Kinder von ihrem Sprachfehler befreit werden konnte. 
Den Kindern wurde ans Herz gelegt, dass sie dadurch, indem 
sie sich fernerhin immerfort Mii.he geben, ordentlich zu spre hen, 
einesteils ihren Eltern uncl Lehrern Freude bereiten, da. s sie 
daclurch andernteils aber am ersten der stadtischen Behorde fitr 
deren W ohlwollen danken konnten. 

Hierauf musste von .i edem Kinde eine (oder auch einige) 
prechregel aufgesagt und erlautert werclen, s wurcle soclann 

an einer Anzahl von U ebungen der Gang cles Heilverfaluen · im 
Grossen und Ganzen vorgefi.thrt, jedes Kind mu ste ferner einen 
Abschnith aus seinem Schtùlesebuche vorlesen, womn sich eine 
Leseprobe iiber 11 cler Marz" anschloss, und ein Gedioht naoh 
eigener W ah l vortragen. Als endlioh n och di e W eihnacbts
festspiele 11 zwischen J eru alem und Bethlehem, " 11 die clrei Weisen 
in Bethlehem" und ,Barbarossa's Weihnaohtsfeier 11 in verteilten 
Rollen aufgefi.thrt worden waren, scbloss die Prufung mit inem 
Gebete. 
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Mit Ausnahme eines einzigen Knaben, der beim Anbl_icke 
der zahlreich erschienenen Hen·en eine ganz aussergewohnhche 
Beklommenheit zeigte, verliefen sii.mtliche Vorfuhrungen glatt 
und sicher. 

Von seiten des herzoglichen Staatsministeriums war Herr 
Oberschulrat Professor Dr. Rau c h anwesend, der sich, ebenso 
wie der gleichfalls anwesende H err Oberbiirgermeister L i e be
tra u, sehr anerkennend i.t ber di e E rfolge aussprach. - Somit 
hat der VII. Heilkursus seinen Abschluss gefunden. Der erste 
Kursus fand statt im vVinter 1889-90. An ùemselben haben 
8 Knaben teilgenommen. Die Zahl der Zoglinge in den folgenden 
Kursen war: 1890-91 = 7 Knaben ( + 2 Repetenten), 
1891-92 = 8 Madchen ( + 3 Repetenten) , 1892-93 =-= lO 
Knaben, 1893-94 = 9 Knaben ( + 3 Repetenten), 1894-95 
= 7 Knaben und 3 . Madchen ( + l Repetent), 1895-96 
7 Knaben und 3 Madchen ( + Repetitionskursus). Summ::t = 
62 Kinder = 48 Knaben und 14 Madchen. 

Unter den genannten 62 Kindern sind weder die Repetenten 
doppelt gezahlt, noch sind diejenigen mit angegeben, welche die 
Kurse nicht bis zu Ende besucht haben. 

Auf ùie einzelnen Schulen verteilt, ergiebt, sich folgendes 
R esultat: 

l. Aus der frùheren Freischule 
2 Knaben und 2 Madchen 4 Kinder. 

2. Aus der Seminarschule 
- 5 Knaben und - Madchen 5 Kinder. 

3. Aus der Rezirksschule 
= 2Ci Knaben uud l O Madch en 36 Kinder. 

4. Aus der Bùrgerschule 
= 14 Knaben und 2 Madchen = 16 Kinder. 

5. Ans der Hilfsschule fi.\r Schwachsinnige 
l Knabe und - Madchen = l Kind. 

Sa. 48 Knaben und 14 Madchen - 62 Kinder. 

Von diesen standen zur Zeit der H eilung 
im Alter von 8 J ahren = 2 Kinder = l Knabe u . l Mad hen, 
, , n 9 n = 8 n = 4 Kna ben ~' 4 71 

)l )l 71 10 71 = 15 " = 12 71 7' 3 71 

11 )l 11 11 71 = 16 )l = 16 71 )l )l 

)l )l 71 12 , = 11 " 8 71 )l 3 71 

71 " )l 13 71 - 5 " 5 )l " 71 

71 )) 71 14 71 = 4 71 - l 71 )) 3 71 u. 
, 71 , 12 71 = l Kind - l 71 71 71 

~-'7--

Sa. 62 Kinder = 48 Knaben 71 14Madchen. 

Unterzeichneter hat den Eltern der an den letzten Kursen 
beteiligten Kinder erlaubt, wahrend der Unterrichtsstunden 
(Mittwoch und Sonnabend von 2--4, resp. von 2-3 Uhr, an jedem 
anderen W ochentage von 3-5, resp. von 3-4 Uhr) zugegen zu 
sein, damit sie sich mit der Art und W eise der Uebungen ver-
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traut machen konnen und zu Hause desto besser die Uebnngen 
zu kontrollieren imstande sind. Auch anderen Personen, die sich 
ft.ir diesen Zweig der Heilpadagogik interessieren, wurde, nach
dem die Erlaubnis bei dem beaufsichtigenden Herrn Direktor 
eingeholt worden war, der Zutritt zu einigen Uebungsstunden 
bereitwilligst gestattet. 

Got ha, den 23. Aprii 1896. 
E. Gl aser. 

Besprechungen. 
Prof. A. P i ck- Prag: N eu e Beitrage zur Pathologie der 

Sprache. Arch. f. P sychiatrie, 28. Bd., Heft I, 52 S. Referent: 
Dr. Liebmann-Berlin. 

Der Verfasser teilt 2 interessante Falle mit, welche einen 
iefen Blick in die verschiedenen Stadien cles Vorganges de. 

Sprachverstandnisses ermoglichen. 
I. Die 67-jahrige Witwe bezeichnet seit 4 Jahren Gegen

.·tande, deren Zweck sie kennt, falsch. Der Sohn giebt bestimmt 
an, dass sie alles verstand, was man mit ihr sprach, und dass 
si e nur zeitweise di e vVorte beim Sprechen verwechselte; si e 
konnte ihren N amen schrei ben und Druckschrift lesen; Geschrie
benes, Briefe ihrer Kinder, liess sie sich vorlesen. 

Am 29. April 94 wird sie in die Klinik gebracht mit dem 
polizeiarztlichen Zeugni , dass sie sich in einer von ihrer Heimat 
ganz entfernten Eisenbahnstation vom Zuge uberfahren lassen 
wollte und nichts anderes von ihr herauszubekommen sei, als 
die hau:fig wiederholte Phrase : , Wie soll ich denn das machen. u 

Die Untersuchung ergiebt ausser der Sprach- un l eiuer 
Geruchsstorung keinerlei auf das N ervensystem zu beziehende 
Storungen, namentlich keinerlei P arese; gegen N adelstiche reagiert 
ie ebenso hypE~raesthetisch, wie oft gegen Beruhrungen. 

Ohrenbeftmd: 'l'rommelfelle glanzlos, geringgradig diffus 
getri'lbt. Rorprufung: laute Stimme wird ca. 10 Meter, Fhtster
·t imme l Meter weit gehort. 

Das Sprachverstandnis der Patientin ist hochgradig 
ge 'tort und nimmt im Laufe der Beobachtung entschieden ab. 

Di e Patientin besitzt einen kleinen W ortschatz, den si e 
lreim spontanen Sprechen immer wieder, meist in der gleichen 
gelegemlich ganz korrekten Zusammenfi'lgung gebraucht, dagegen 
zitiert sie lange Gebete oder Bibelstellen ganz korrekt. 

N achsprechen: vollkommen korrekt, nur gelegentlich, wenn 
sie das W ort nicht gut gehort ha t, bezi.tglich einzelner Buoh
staben oder Silben etwas mangelhaft. Das Nachsprechen erfolgt 
nicht in der Weise automatisch, wie dies den Fallen mit Eoholalie 
entspricht, sondern dann, wenn es gelingt, der Kranken ver
standlich zu machen, dass sie nachsprechen soll, in bewusster 
Weise; ausser dieser Form cles beabsichtigten Nach
sp rechens kommt es aber oft vor, dass die Kranke ein 
oder das andere oder auch zwei von ihr gehorte, aber 

-
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nieht vers tandene Worte in Frageform mit korr e kt er 
Umstellung des betreffenden Wortes wiederholt. 

~chriftverstandnis, das fri.i.her teilweise vorhanden gewesen , 
fehlt vollstandig; ebenso das Schreiben. 

E s handelt sich um eine transkortikale sensorische Aphasie, 
un d zwar um jene Form derselben, di e Ar n a u d zuerst als 
surdite verbale représentati ve abgeschieden; ha t te der V erfasser 
diese Form bisher nur iu mehreren Fallen von funktioneller 
vVorttaubheit in dem Gange der sog. R evolution derselben nach
weisen konnen, so halt er durch den vorlingenden Fall den 
:Beweis fiir erbracht, dass die wesentliche Erscheinung diese 
Sta.diums auch als stationares Symptom im Rahmen der trans
kortikalen sensorischen Aphasie vorkommt; auch ist dm·ch den 
vorliegenden Fall erwieseu, dass die hier besprochene Erscheinung 
ein bestimmtes Stadium cles Vorganges des W ortverstanclnisses 
bezeichnet, uncl dass dieser demnach sich wesentlich komplizierter 
darstellt, als man bisher zumeist auf Grund theoretischer An-

chaunngen anzunehmen geneigt war. 
Da die Kranke im Gegensatz zn den reinen Fallen von 

transkortikaler f'ensorischer Aphasie, dereu Wortschatz eiu :sehr 
~·eicher ist, nur i.tber einen sehr geringen W ortschatz verfiigt,. so 
1st der V erfasser geneio-t ausser einer Schlafenlappenaffektwn 

"'' D. noch eine Lasion der Br o c a ' schen Stelle anzunehmen. tese 
D eutung wird gestiitzt clurch die anamnestischen Ar~:gaben _i.i.ber 
den ersten Beginn der Krankheit, welche gerade auf eme tyJ_:nsche 
motorische Aphasie deuten. Fi.tr die Annahme einer motonschen 
Aphasie ware auch anzufi.thren di e gelegentliche Beobachtm~g 
von Affektsprache und das automatische Rezitieren, von dem dte 
Kranke nichts verstand. 

Der gleiche Anteil des impressiven Sprachorganes i~t ~agef'ien 
defekt. Drohungen und anderes bleibeu nicht bloss hmstehthch 
fl e. spra~hlichen Eindruckes, sondern auch bezi.tglich der Betonung 
olme vVn·kung auf die Krauke die sie er. t erlangen, wenn 
mimmisch dem V erstandnis nachgeholfen wird. . . 

. Der. V erfasser sprieht die V ermutung aus, das vte~l~wht 
mcht ~me f'irobe Herderkrankung, sondern e~ne. . loka:ltsterte 
Atropine vorhegt und dass der Sitz der Lasion vtelewht m dem 
Gebiet hinter del' motorischen Zone zu suchen sein wird -
nati.t~l~ch abgesehen von der etwa richtig diaguostis ·heu Mit
bete1hgung der B ro ca' schen Stelle. 

II. Als Gegenstiick teilt der V erfasser einen mehr typischen 
Fall von transkortikaler sensorischer Aphasie roit. 

6 l-jahrige Witwe leidet seit 20 Jahren an Kopfschmerzen 
u~d war damit oft 3-4 W ochen bettlager.ig. Sie a.rbeitete imm .r 
mtt der rechten Hand; der linke Arm war immer schwach, wetl 
P atientin ihn <tngeblich vor vielen J ahren ,ausrenkte". V or 
l'/2 J ahren lag sie mit einer fieberhaften Kraukheit 8 W ochen 
dilirirend danieder. Als sie aufstand, batte sie kein Gedachtni 
mehr, ging im H emde auf die Strasse, liess den Laden olme 
Aufsicbt etc., Krampfe, Ohumachten oder I.."ihmungen wurden 
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uicht beobachtet. Bis Y Ol' 7 Monaten sprach ste noch ziemlich 
g ut, frug und antwortete richtig, nur war sie etwas traurig und 
sprach manchmal uuzusammenhaugeud. Als ihr Mann um diese 
Zeit starb, erkrankte sie wieder, angeblich mit zweitagigem 
Fieber, an dem Begrabnis nahm sie jedoch sclì.on wieder teil, 
sprach aber nichts mehr, l'ondern wiederholte, wenu sie 
gefragt wurde, immer die '\V orte cles Frageul en. 
W enige Tage clarauf wurcle ::; i e unrein und entlief spater ofter 
im H emde. 

Eine Schwester der Krn.uken starb in der Irreuaustalt. 
Der V erfasser giebt e i ne ausfiihrliche Krankheitsgeschichte . 
In der ersten Zeit der Beobachtung bot die Patientin folgende 

Erscheinungen: 
Spontansprechen: quantitati v wesentlich ,·enuindert, para

phasisch, gelegentlic.;h aber auch, namentlich ab: Affektsprache, 
korrek t. 

Spontanschrift: Vollstandige Paragra phie. 
V erstandnis der Sprache: Sehr mangelhaft 
Verstandnis der Schrift : fehlend. 
Kopieren fehlend, bezùglich nachmalend. 
N ach::;prechen: Vollig korrekt, Echolalie. 
Lautlesen: korrekt. 
D iktatschreiben: Paragraphie. 
lm Laufe der elfmonatlichen Beobachtuug nimmt die Ver

blodung der Kranken immer mehr zu. Als Teilerscheinung del' 
allgemeinen geistigen Niederganges nehmen im Laufe der Beh::md
lung besonders diej enigen J! unktionen .:tb, bei deneu Spontaueittit 
in l!""'rage kommt, und versagen schliesslich ganz. 

Die Echolalie scheint der Zerstorung der Bahn zwischen 
clem akustischen W ahrnehmungs- un d Begritfszentrum zu ent
sprechen. 

Die VI orttaubheit der Kranken zeigte anfangs nebeueinancler 
A r naud's surdite verb<tle mentale avec détaut complet d'in telli
gence cles mots und seine surclité verbale mentale avec intelligence 
de mots consecutive ù. leur 1articulation. Das i~;;t ein neuer Bewei · 
fi.tr die vom Verfasser aufgestellte Ansicht von dem nur grad
weiseu Unterschieù der beiden F ormeu. 

In einem zweiten Kapitel teilt der Verfasser nooh mehrere 
Falle mit, welche die Beziehungen zwischen Taubheit 
un cl seuso ri scher Aphasie erlauteru. 

Der 52jahrige 'I'agelohner, hm·editar uicht belastet, leiù t seit 
2 ' l~ J ahren an heftigeu naclt vorn aus;;trahlendeu Hinterlwupt:::
schmerzen. V or einem J ahre plotzliche Lahmuug de:> linkeu 
Beiues, die wiederholt verschwand uud wieder auf trat . "eit ca. 
9 Moua.ten schwerhorig, auf clem r. Ohr mehr ctls auf dem linken. 
Sei t eiuigeu W uchen versteht er nicht, wa~ man spricht, obgleich 
er auf Gerausche reagiert. V or 4 W ochen beklagte er si h plOtzlich, 
das. er mit dem bis dahin sehenclen linken Auge ni~,;ht sehe, 
tappte in der Luft herum, seither besteht au h die tlprachstorung 
.und Ruhelosigkeit. 
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Mittelgrosser, massig kraftig gebauter P atient, senil. R echte 
Lidspalte viel enger, rechter Bulbus betrachtlich kleiner. Linke 
Pupille weit, auf Licht massig r eagierend; die rechte enge und 
starr. Rechter Mundwinkel steht tiefer. 

R echte Hand deutlich starker abgemagert, als die linke 
(besteht angeblich schon seit der Jugend). Willki.irliche Be
wegungen cles rechten Armes erfolgen ausfahrend, die cles linken 
langsam, aber sicher. 

Linkes B ein wird unsicher, aber gut aufgesetzt, knicH aber 
zuweilen ein, beim rechten ist dies hau:fig der Fall. 

Vollige Anasthesie im Gebiet cles l . und 2. linken Quintusaste . 
Bauchrefl.ex fehlt, Hodenreflex links schwach, rechts stark, 

Putellarrefl.ex rechts norma] , links gesteigert, kein Fussklonus. 
Brust- und Bauchorgane normal. 

Ree h t es A ug e : in der Pupille eine zartgraue Membrau 
ausgespanut. Die Pupille trotz Skopolamin nm auf 2 mm Dmch
messer dilatiert. Rein rotes Licht vom Augenhintergrund. 

L i n k es Auge: Hornhaut ganz anasthetiscb, das o ber
flachliche E pithel abgeschiefert. Pu1 ille hochgradig geschwollen, 
gelblichweiss verfàrbt. Venen geschlangelt. 

O h re n : beiderseits di e vordere untere W an d d es ausseren 
Gehorganges vorgewolbt, 'l'rommelfell blaulich gran getr i.ibt, am 
H ammergriff injiziert . 

In der nachsten Zeit wird die Parese der Extremitaten 
tarker, sodass na.ch einigen W ochen der Gang kaum no eh mi t 

Unterstutzung moglich ist. Auch die oberen Extremitaten werden 
schwacher. 

Nach vierwochentlicher Beobachtung ergiebt sich, dass Patient 
selbst auf starke Schallreize nicht mehr reagiert. 

Di e S p r a che ist jetzt wesentlich schwerfi:i.lliger, mi t lei eh t 
angedeutetem Skandieren, alle Vokale haben den B eiklang cles a. 
Niemals wahrend der ganzen Zeit etwas, was auch nur entfernt 
an Aphasie erinnerte. 

Patient stirbt nach dreimonatlicher Beobachtung an Erysipel. 
Sektion: Taubeneigrosses alveolaris Sarcom am lateralen 

Rande der rechten Kl einhirnhemisphare. Oberwurm betra.chtlich 
nach links ausgewichen und beide 'J~on sillen, . owie die an
grenzenden 'l'eile des Kleinhirns in den Ruckenmarkskanal biuein
gesperrt und infolgedessen erweicht. Der ruckwartige Teil der 
Medulla oblongata .·tark komprimiert und sehr erweicht. Hydroce
phalus internus. 

Am Ruckenmark in der H ohe der ersten und zweiten Dor. al
wurzel links aussen und hinten ein haselnussgrosser destruierter 
Knoten. 

A ehnliche Tumoren in der Niere und im Pancreas. 
Die anfangliche Horstorung cles Patienten siel..tt der Verfasser 

als Worttaubheit an und rechnet sie zur subkortikalen, zur 
surdite verbale brute Arna u d' s, bei welchen die Kranken die· 
W orte einfach als Gerausch wahrnehmen. Sie ist ein Vorstadium 
der spater auftretenden kompletten 'l'aubheit. 

. . 

" 

, 
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Ob diese Erscheinungeu als direkte Tumorwirkung auf die 
Akustizi zu denken sind oder oh man an die durch den Hydro
cephalus bedingt~n Wirkungen anf die Akustikusstamme (analog 
der Stauungspupille) denken muss, lasst der Verfasser dahingestellt. 

II. Der 62-jahrige Dienstmann, friiher Potator, erkrankte 
Mitte J anuar 94 mi t viertagiger Bewusstlosigkeit un d Krampfen. 
Seitdem hat er Sprache und Gehor verloren. Gleichzeitig Lah
mung der re ·hten Extremitaten. Gesicht nach links verzogen. 
Die Taubheit offenbar die Folge des Schlaganfalls und deutet 
auf eine zentrale Ibesion, wahrscheinlich des Schlafelappens. 

Sprac h s torung: Spontane Sprache: Paraphasie. Spontane 
Schrift: Paragraphie. V erstandnis der Schrift : fehlt. Kopieren : 
intakt . N achsprechen: fehlt ( wegen 'l'aubheit ). Lautlesen: 
intakt. Diktatschreiben: fehlt (wegen Taubheit). 

Scheideu wir die wegen Taubheit bei dem Patienten iiber
haupt nicht anslosbaren :b...,unktionen aus, so erweist sich der Rest 
schemati ' c h clurchaus l't bereinstimmencl mi t der transcorticaleu 
sensorischen Aphasie. 

D er Kranke ist taub, hat aber nach Ausweis seines Lesens 
und Schreibens die acustischen \Vortbilder nicht verloren oder 
mindest ens relativ frei (im Hinblick auf das Spontansprechen) , 
was iu Analogie mit den diesbeziiglich bisher genauer unter
suchten dure h occipitale La. ·io n bedingten Sehstorungen eutwed r 
als Beschrankung der J,.,asion auf die corticale Endigung der 
acustischen Bahn im Schlafelappen, oder als subcorticale Unter
brech.uug derselben zu denken ist . 

Die Annahme, dass di 'l'aubheit an und fi.i.r sich clie Ursache 
Jer ancleren ldinischen Erse h inungen sei, weist der V erfasser 
ab im Hinblick auf die schon bekannten F~~lle von Taubheit iu
folge vou doppe1seitiger Schlaf nlap]Jenaffektion. Er erwagt die 
zweite Frag , ob nicht die so typisehen Begleiten;cheinungen auf 
eiue be timmte lokalisatorisuhe Komplilmtiou der anzuuehm udeu 
linksseitigen Schlafenlappenaffektion - die rechtsseitige komm L 
dabei natùrlich nicht in J3 etrach t - cleuteu. 

UI. 68 ,i ahrige Ta.ge!Ohneriu , seit inig r Zeit hemipl gisch. 
I m August 92 Sehlaganfall mi t nachfolgencler leichter E xtremitaten
lahmung, LHJummg der link u Facialis uncl Sprachstorung . Im 
F ebuar \Vieclerholung des S hlaganfalles. 

Di Patientin, d te bi :; dahiu gut gehort Latte, ven;tand nun 
nichts mehr ; si e sprach auch schlecht uud war a.m ganzen K orper 
g lahmt. 

8pontan spricht si e einiges, reiht clabei aber die W orte nur 
einfach ohne Syntax aneina.nder. Gebete sr richt sie fli ss nd. 
Wird ihr nicht der Wille gethan, so schimpft si ganz fliessend. 

Selb t auf starke Geransche reagiert si e nicht. W enn mau 
mit ihr pr ,cht :;o nimmt sie keine Notiz davon. Ihr Benehmen 
·ent pricht nicht dem Schwerhoriger oder 'l'auber. Links ~L'rommel
-B ll getri.i.bt, recht eingezogen. 

Vorgezeigte Gegeustaude erkennt ·ie, wei s sie aber oft 
nich t zn bezeichnen. 

,, 
-~ 
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Allmahlich wird sie stumpfer und reagiert nicht auf vorge
~eigte Gegenstande. 

Am 26. Juli 'f unter pneumonischen Erscheinungen. Die 
Taubheit der Patientin war bemerkenswerter W eise keine ganz 
komplette. Denn dreimal im Laufe der lOwochentlichen Be
handlung horte sie doch etwas. So wiederholte sie einmal das 
Wort ,Strafe." 

Der Verfasser nahm eine beiderseitige Schlafelappenaffektion 
als Grundlage der mit Resten von Worttaubteit verbundenen 
groben, an 'l'aubheit heranreichenden Schwerhorigkeit an. Die 
Sektion bestatigte diese Annahme. 

\Vas den Agammatismus der Patientin anbetrifft, so schliesst 
der V erfasser aus dem Falle, dass eine bestimmte Phase i m 
Prozesse cles Sprechens durch die syntactische Zu~ammensetzung 
der W orte dargestellt wird, uud dass die Storung der Sprache 
gelegentlich so gesaltet sein kann, dass gerade diese Phase be
'onders geschadigt erscheint. 

Zum Shluss teilt der Verfasser noch einen Fall von Lasion 
der linke n Ins el mi t. Die Patientin giebt nur kurze Ant
worten, bei denen sofort auffallt, dass sie zuweilen bei nach
weislich richtigem Verstandnis der Fragen auf mehrere derselben 
die gleiche Antwort giebt. 

Nachsprechen gelingt meist anstandslos, doch bleibt 
sie auch da zuweilen an dem zuletzt vorgei:lagten Worte kleben. 

Die Sektion ergab in der linken II emisphare, im Luisen
kerne und i.lbergreifend auf Claustrum und innere Kapsel einen 
wallnussgrossen alten Erweichungsherd. Die lnsel war in ihrer 
ganzen Quere durch den Herd clnrchbrochen. 

Dr. Ed. Paulsen-Kiel: Ueber die Singstimme der Kinder .. 
Pfii.tger's Arch. Bel. 61. p. 407 . 1896. Referent: Dr. Lieb
mann-Berlin. 

Es ist schon von 'l1 reitel (Zentralbl. fl.tx Physiologie 1891: 
U e ber clie Stimme kleiner Kinder) auf die geringe Beachtung 
hingewiesen worclen, welche der Singstimme der Kincler von 
physiologischer Seite bisher zu teil geworden ist. 

W eitere Untersuchungen i.tber den Stimmumfang der Kincler 
in der von V i ero r d t (Physiologie de. Kindesalters 1877) ein
geschlagenen Richtung sind geracle in praktischer Beziehung 
cl rin gen d wlinsch enswert. 

Der Verfasser hat daher an den Kieler stadtischen Schulen 
die i:3ingstimme der Kincler einer Prùfung unterzogen. Das 
MateriaJ umfasst im Ganzen 4944 Kinder: 2685 Knaben uncl 
2259 Madchen. 

Nati.lrlich wurclen nur Kinder mit intRkten Atmungs- und 
S immorganen untersucht. 

Den natitrlichen Umfang der Singstimme selbst, d. h. clie · 
leicht und beC']_uem produzierbare Anzahl musikalisch brauchbarer 
Tone der verschieclenen Register stellte der Kieler Gesanglehrer 
Herr 'l1h. Gauge fest. 
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Die R estùtate der Prilfung ' ind in einer Anzahl beigegebener 
'l'abellen niederlegt. 

Fiir die Madchen bezeichnen im 6. Lebensjahre a und fis1 

ùie Grenzen, innerhalb welcher sich rlie Stimmen bewegen. Eine 
Zunahme nach der 'l'iefe tritt erst im 9. J ahre ein: es tri.tt dann 
das g hinzu. Dann folgt wieder ein vie1jahriger Stillstand, bis 
im 13. Lebensjahre plotzlich die. grosste Tiefe, das e, erreicht 
wird. Die Zunahme nach der Hohe erfolgt in derselben Zeit 
schneller und ausgiebiger. 

Schon im 11. Lebensjahre ist die gri..isste Hohe, d 3, erreichtt 
sodass hier vier ganze Tone hinzugekommen sind. 

Die Knabenstimme ist anfangs nach beiden Richtungen 
enger begrenzt. Si e liegt im 6. J ahre zwischen h un d P . Di e 
grosste Ho be cis:: wird erst im 12. J ahre erreicht. Di e grosste 
Tiefe d im 13. J ahre. 

Der vollentwickelten Knabenstimme mit dem Umfang d-cis'1 

steht che ausgebildete lVIadchenstimme mit dem Umfang ee-d'1 

gegenil.ber, iibertrifft somit erstere in der Hohe um einen halben 
Ton, wahrend sie in der 'l'iefe um einen ganzen 'l'on zuriickbleibt. 

Der Verfasser giebt eine interessante Tabelle i.i.ber den 
timmenumfang der Einzelindividuen jeder Altersklasse . 

Nach der 'l'abelle sind im Anfang der Kindheitsperiode, um 
die Mitte und beim Abschluss des Kindesalters, fur die Knaben
und Madchenstimme die Zahlen die gleichen: im 6. Jahre 8-13 
chromatische Stufen (bis zu einer Okta~), im 11 Jahre die doppelte
Anzahl: 16-25 (bis zu 2 Oktaven) und im 14. Jahre nur wenig 
mehr: 18-25 chromatische Stufen. Nur sehr langsam entwickelt 
i eh in den er ten J ahren di e Knabenstimme. Ihren grossten 

Urnfang erreicht die Madchenstimme im 13., die Knabenstimme
im 14. J ahre. 

Die folgende Tabelle giebt fii.r jede Altersklasse den Prozent
satz der Stimmen, welche bis zu einer Oktave inkl., ein bis zwei 
Oktaven exkl. und zwei Oktaven und mehr umfassen. vVahrend 
im 6. Jahre die Unterschiede nur gering sind, tritt im 7. Jahr 
ùie Ueberlegenheit der Madchen stark hervor, im 14. clagegen 
ist die Gleichheit wieder eine fast vollstandige. 

Im 6. Lebensjahre ist die Stimmlage bei Knaben und Madchen 
fast die gleiche. In der Folge geht dann bei den ersteren die 
Entwicklung mehr an der unteren, bei den letzteren mehr ••n 
der o beren Stimmgrenze v or si eh. 

Der V erfasser vergleicht di e an den Kieler Schul en ge
wonnenen Ergebnis e mit denen der Ku,rlsruher, wie sie von 
Enge l bestimmt worclen sind (i.i.ber clen Stimmumfang seehs
jahriger Kinder uncl len Schulg ang. Hamburg 1889). 

Die Karlsruher Kincl r erreichen sowohl eine gr0sser Hohe 
als eine grossere Tiefe. Denn die Knaben bewegen sich zwi:schen 
fis und g~, die Madchen zwischen g und g 2

• Auffallend ist die 
grosse Tiefe dieser si.i.ddeutschen Kinderstimmen: Dagegen i t 
die Hohe im Allgemeinen nicht so entwickelt, , odasR clie "timm
lage im Allgemeinen ti.berhaupt ine tiefere ist. 



176 Besprechungen. 

Mi t den von V i ero r d t untersuchten Tubinger Kindern 
lasst sich ein solcher Vergleich nicht anstellen, da bei den Knaben 
nur die Brusttone berucksichtigt sind und von den Madchen der 
Stimmanfang cles einzelnen Kindes nicht mitgeteilt ist. Die 
vollentwickelte Madchenstimme zeigt nach Vierordt denselben 
Umfang (e-d:1

) wie in Kiel. Ihre grosste Hohe hat sie schon 
im 10. Jahre, ein Jahr frti.her als bei uns, erreicht und sinkt 
dann im 12. und 13. Jahre bis zum h ~. 

Eine besondere Berucksichtigung beansprucht die Mutation 
der Knaben. Es wurden nur Knaben untersucht, welche bis zum 
Beginn der als Mutation gedeuteten V eranderungen ihrer Stimme 
an dem Gesangunterricht teilgenommen hatten bezw. noch teil
nahmen. 

Bei l Prozent trat die Mutation schon im 12. Jahre ein. 
In den folgenden 3 Jahren stieg die Zahl der Mutierenden auf 
reichlich 10, 30 und 50 Prozent. Bei einem funfzehnjah.rigen 
Knaben war die Mutation schon vollendet. 

Der V erfasser suchte bei den Mutierenden festzusLellen, o b 
ii. b erhaupt di e F ahigkeit, musikalisch brauchbare Ton e zu pro
duzieren, noch vorhanden oder die H errschaft ii.ber die Stimme 
vollig verloren sei. Das erstere war nur bei 25 Prozent der Fall, 
wahrend bei 7 5 Proz. di e angestellten Singvenmche eiu Schwanken 
aUer 'Tone ergaben. In der letzten Gruppe sind die in Betracht 
kommenden drei Altersklasseu , das 13. bis 15. L ebensjahr, mit 
reichlich 50, 70 und 80 Pro:r.e'llt vertreteu, wahrend in der erstereu 
Gruppe das umgekehrte Zahlenverhaltni · besteht und der Prozent
satz von 48 auf 30 und 17 herabsinkt. Bei fast 60 Prozent der 
Muti renden hat der Verfasser eine laryuo·oskopische Unter
suchung ausgefii.hrt ; davon gehorten zwei Drittel zu~· zweiten 
Gru1 pe. Normal war das Bild in keinem F all. Bei lO Prozent 
waren di e V eranderungen geringfi.tgig: un bedeutende R otungen 
der Bchleimhaut ; Die Stimmbander selbst waren fast immer intakt . 
B ei 15 1/:J Prozen t war die K ehlkopfschleimhaut in ihrer ganzen 
Ausdehnung stark gerotet und geschwollen und mit Sekret 
bedeckt ; meist waren auch die Stimmbiinder beteiligt. Bei 
7 5 Prozent bestand nur eine massige mehr o der minder hervor
treten~e allgemeine Rotung undleichte chwellung b i auffallend 
versch1edenem Verhalten der S timmbander. 

Den Schluss der Arbeit bildete eine grosse Tabelle ti.ber 
den Umfang der Singstimme von Kindern Kieler stadtischer 
Schulen. 

Dr. med. Paul Bergengriin-Riga: Ein Kehlkopfdiaphragma. 
Archiv f. Laryngol. 4. Bd l. H. 1896. Referent: Dr. Li e b
mann-Berlin. 

Di e 41-jahrige Frau verschluokte vor 18 J ahren einen 
scharfen, etwa 1'/~ cm langen, scharfkantigen Hiihnerknochen, 
der ihr starkes Schlingweh verur aohte. N achdem das Corpus 
delicti nach 1 1/2 -tagigem Verweilen wieder ausgebrochen worden 
war, tra t volliges W ohlbefinden ein, welche"' 3 J ahre anhielt. 
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V or 15 J ahren begann Patientin olme jede merkbare Veran
lassung an Atemnot zu leiden, die sich bald zu dauerndem 
heftigen Stridor laryngis steigerte, wahrend die Stimme klar blieb. 

Sta tu s p r a e s eu s: K leine schwi:i.chliche, sehr hm·unter
gekommene Frau. Beim Jmpirium tiefes Einziehen cles Ingulums, 
cler Claviculargruben und der I_ntercostalraume. Inspirium und 
E respirium laut schnarchend stridelos Organe gesund. Stimme 
matt und mude, aber nicht heiser. Etwas unt erhalb d er 
R im a g l o ttidi s spannt s i c h e in e graug e lbli che sehni g 
g lanz e nde, d erb e M embr a n ub e r d as ganz e 'l'r ac h ea l
l um e n hintlb e r. In d er Geg e nd cl es link en Ar y knorpel s 
s ieh t ma n e in e e inzig e dunkle Oeffnung v on d e r Gr osse 
eines S t eckn a d e lkuopf es. Au sse r di es er kleinen 
Oe ffnung b esteht k e in and e r er W eg fur di e Atmun g . 
Die E xhalation ist ubelriechend. P atientin hustet viel mit 
gelblich geballtem Auswurf ; letzterer ist frei von Tuberlml
bacillen. Ganzlicher Appetitmangel. Grosse nervose Unruhe. 

Nach 8 Tagen wird zur Op er a ti o n geschritten. Nach 
griindlicher Anaesthesierung wird ein zweischneidige8, scharfes 
K ehlkofmesser in die ldeine Atmungsoffnung gesetzt uncl die 
Membrau von hier aus in chrager Richtung mit sagenden Zitgen 
nach vorn in ~/a cles Sagitaldurchmessers und nach hinten bis 
Commissuraposterior clurchschnitten. Vom 4. Ta.ge ab N achbe
handlung mit Schrother 'schen Hartkautschuktuben ; nach jedes
maliger Entfernung derselben expe0toriert Patientin eine Menge 
gelben, dicken ubelri chenden Eiters. 

Nach zwei Monaten hat die P atientin an K orpergewicbt 
bedeu tencl zugenommen nnd sieht frisch uncl bhihencl aus. 
Laryngoskopi sch sind, abgesehen von einem Jd einen dreieckigen 
iefroten WulstP unter der vorcleren K ommissur, normale Ver

hal tnisse vorhanden. Atmung norm al. K ein Auswurf uncl Husten. 
Physiologisch betrachtet ist cl i e That 1; ach e se hr be

mer k e n s w e rt, d ass e in e S t imm s t ornn g t r o tz cles f ast 
abso ln t en Luftab sc hlu sses ni cht b est ancl e n h at. Wir 
lernen aus dem F all, dass unter Umsti:tnden eine rel ativ sehr 
geringe Luftmenge genugen kann, um eine normale Lautgebung 
zu veranlassen. Das Verhaltnis zwischen Luftmenge und Stimm
starke braucht also kein constantes zu sein. Diese. lasst sich 
vielleicht so erld aren, dass da s geringere Luftquantum eine um 
so grossere relative Kraftentfaltung znr Erzeugung der Stimm e 
beanspruchte und dadurch den Larynx. und da s ober Ansatzrohr, 
einschliesslich der in demselben befindlichen Lnft, um so Ui.rker 
zum Mitschwingen veranlassen musste, wodurch der R esonanzw rt 
der o bere n Luftwege un d ihrer N ebenhoblen in einem Gr ade 
gesteigert wurde, welcher da relative Minus au Luft puantum zu 
ersetzen im Sta.nde war. .lVIi thiu demonstrier t dieser F all gleioh
zeit ig den bohe n ac u st i sch e n W ert, welchen ein normales 
Verhalteu der Na,se und cles R achens fur clie menschliche Stimme 
uud Sprache ha.t. 



178 Besprechungen. 

Der Yorliegende F all ist ein Unikum wegen der au ser
ordentlich kleinen Atmungsoffnung des Diaphragma. 

Fti.r di e Entstehung d es Diaphragma will der V erfasser das 
V erschlucken d es Hti.hnerknochens n i c h t verantwortlich machen. 
Auch an Lues oder Tuberkulose sei nicht zu denken. Vielleicht 
handele es sich bei der Patientin um eiue congenstale Anlage, 
w elche das Fundament zur spateren, einer unbekannten U rsache 
entstammenden Ausbildung der beschriebenen Haut bildete. Den 
J oetor exhalationis, sowie die betrachtlichen Eitermassen fuhrt 
der V erfasser zurii.ck auf Stagnation normalen Secretes i. n dem 
geschlossenen feuchtwarmen Raume. 

Ungewohnlich ist schliesslich der Verlauf der Heilung. Die 
Tuba~e ertrug d~e Patientin auffalleud ruhig. Im Ganz~n brau?hte 
n~r v1ermal tubter t zu werden, um die spontane we1tere R~ck
blldung der Membran zu W ege zu brino-eu. Diesen gLtnst1geu 
V erlauf erklart der Verfasser aus demt:> relativeu lVIangel an 
Blutgefàssen. 

.. 
. Dr. K o l? m a n Szego-Budapest: Ueber di e lmitationskrank- ~' 

1le1ten der Kmder. Jahrb. d . Kinderheilk. X II. Bd., Heft 2, 
Referent: Dr. Liebmann-Berlin. 

Der Hauptgrundzug Cles kindlichen Geistes ist die pnb~
stan~igkeit. der Beobachtungsfàhigk eit, die Oberfla?hlichke1t, d1e 
Uns1Cherhe1t der Urteilskraft weshalb auch die emzelnen Akte 
nicht getreu percipiert una' beurteilt und aus denselben reine 
Schhtsse gezogen werden konnen; ebensowenig konnen auch 
Ideen gebildet und individualisiert werden. Es ist demnach 
ganz naturlich , dass dieser schwankende unselbstandige Charakter 
besonders geeignet z~r Befolgung vo~ B eispieleu . ist , w?durch 
deu S~hwankenden eme gewisse Richtung vorgeze~chnet 1st. . 

. D1_e Zauberkraft des B eispiels kann auf Schntt. und. Tntt 
be1 Kmdern beobachtet werden sowohl im phys10log1schen 
wie im pathologischen Le ben. D~r V erfasser teilt e in e von ihm 
beobachtete psychische Institutsendemie mit. 

Am. 6. III. 1891 wurden drei Zoglinge dea trefflich geleiteten 
und_hyg1enisch vorzti.glich eingerichteten han ptstadtischen :Madchen
W a1senhauses in das Kinderspital gebracht mi t dem Beme~ken, 
dass 2 von ihnen vor etwa 9 Tagen von einem igeutti.~hchen 
Husten befallen wurden · seither ha ben sich diesel ben Erschemungen 
bei. 4 anderen 8-ll~jahrigen Madchen gezeigt; von diesen 
b eh1elt mau 2 im Krankenzimmer der Anstalt zurti.ck, wahrend 
d ie . ilb~·igen ins Hospital befordert wurden. Die kleinen 
~at1entmneu waren im Allgemeinen gut eutwickelt, wohl geua~rt, 
em krankhaftes Symptom im Organismus konnte nicht kon tatlert 
werden. 

Die Kiuder stossen von Zeit zu Zeit eigentumliche, dem 
laryngealen Husten ahnliche, aber nicht heisere, bellende Klang
laute aus, ohne dass man diese einen wirklicben Husten nennen 
konnte. Dieser bellende Laut wiederholt sich nacheinander 

-· .. 
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wahrend 2-3 E x:sp irationeu, die freien Intervn.lle dauern einige 
Minuten, zuweilen auch 1-2 Stuuden. Tritt diese exspiratorische 
Erscheiuung bei einem Kinde auf, so folgen alsbald die anderen. 
Sie sind im Stande, den Husten eine Zeitlang zuritckzuhalten 
oder auch absichtlich hervorzurufen. Die Sprache ist nicht 
heiser , ziemlich klangvoll, die Respiration normal. 

Gemittsstimmungen und geistige Funktionen zeigen nichts 
Abnormes. Die Kranken wurden in seperate Zimmer placiert 
und blieben unter Beobachtung. 

Am 16. Marz wurden clie Kinder bereits geheilt entlassen. 
Unterclessen waren die im R ekonvalescentenzimmer gelegenen 
zwei anderen Patienten ebenfalls genesen. 

Die beschriebenen F alle gehoren zweifelsohne zu der sog. 
C ho rea laryngis, welche auf Hysterie o der N ervositat zuritck
zufùhren ist. Die Endemie wurde bald durch Isolierung kopiert. 
Die Ursache der raschen H eilung ist wahrscheinlich in dem 
Umstande zu suchen, dass die Zoglinge in der neuen Situation 
nicht jene tausch wùrdigen Momente vorfanden, di e ihnen da 
Institut selbst bezi:iglich der besseren V erpflegung und freieren 
Bewegung bot. 

Der Verfasser fiigt die Besclu:eibung einer zweiten ahnlichen 
Epidemie hinzu, clereu K enntuis er Herrn Prof. Bokai verclaukt. 

Es ist ausser Zweifel, class in deu beiden geschilderten 
~nclemien die Imitationssucht jenes Contagium bilclete, welche 
ahnlich clem Erreger cles Frohsinnes od r Kummers eindrang 
uncl ' ich unb ew u sst ausbreitete. 

Dass nur ein kleiner Bruchteil der Zuglinge erkrankte, liegt 
claran, class die Imitations ucht nur dort auftritt, wo der gi.\nstige 
B oden, di e D i spos i t i o n Yorhanden ist. 

Dozent Dr. Geo rg J onq ui è r e -Bern: Die Behandlung des 
11honischen Stimmritzenkrampfes. Monatssohr. f. Ohrenheilkuncle. 
XXIX. Nr. 12. 1895. Referent: Dr. Liebmann-Berlin. 

Der V erfasser hat schon friiher drei einschlagige Fa lle mi t
geteilt, in denen er einen raschen und dauernden Ersatz mittelst 
energischer Kompres ion der Ovarialgegend kombiniert mit 
Atmung - und Vokali ationsi:ibungen erzi lte. Er fugt jetzt 
zwei neue Falle hiu zu. 

Die 35jahrige Lehrerin spricht schon seit 6 J ahren sehr 
stimmschwach, seit drei W oohen ganz aphonisoh. Daneben litt 
si e vie l an Kreuzschmerzen un d Meustruationsbesch werden. 
Retropexia uteri . 

Der Kehlkopf zeigt wii.hrend der Atmung normale Stellung 
·der Stimmbancler. Im IYioment der Phonation dagegen werdeu 
clie membranesen Teile der Stimmbander fest aneinander gepresst, 
soclas:> sie an freier Schwinguug verhindert sind. Der karta
liginose Teil der Stimmbander ist nur im vordersten Absohnitt 
siohtbar und weicht claselbst nioht auseinander. Strengt sich 
-eli e Patientin zur Phona tion starker an, so sr ringen auch di e 
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Taschenbander vor und chliessen dicht zusammen, sodass man 
von den Stimmbandern nichts mehr erblickt. 

Eine achttagige erst aussere, dann in nere J aradisation des 
Kehlkopfes, verbunden mit Atmungs- und Lesei.i.bungen, war ohne 
Erfolg. Erst dann wurde der Ovarialclruck angewendet. Wahrend 
d es Druckes wurde Patientin angeleitet mi t ]angen, sanften, 
hauchenclen ,Exspirationen" eli e V okale zum Ton eu zu bringen, 
aber eine ganze Stuncle ohne Erfolg. Erst eine halbe Stnnde 
spater begannen die einzelnen Vokale zuerst leise , dann all
mahlich cleutlicher zu toneu uncl am Ende der zweiten Stunde 
sprach clas Friiulein alles mit lauter, wenu auch uicht kraftiger 
Stimme. Seitdem hat die Patientin einen anhaltenden Spasmus 
phomius nicht mehr wiederbekommen trotzdem sie als L ehrerin 
h o ' t at1g war. 

Der zw e i t e F all betrifft eine 34jahriO'e Frau, die v or 6 vVoehen 
ohne sichtbare Ursache um ihre Stimm~ gekomJllell war. Auch 
b.ei den rei-lektorisch en Kehlkopfarten gab sie keinen La:ut von 
siCh. Der K ehlkopf bot clas gewohnliche Bild. Schle1mhaut 
leicht injiciert. Das Aussehen der Frau O'Ut. 

D.ie ersten beiclen 'l'aO'e werdeu Schw~felbader, Inhalationen 
der Schwefelquellen uncl o Atmuugsi.i.buugen ohne Erf?lg ange
wenclet. Erst am dritten 'l'aO'e Anwenclung cles Ovanalclruckes 
auf der besonclers empfindlich~n linken Seite. Nach ~;4 Stunclen 
bekamen zum ersten Mal die bei tiefen Respirationen ausge
hauchten Vokale etwas Klang und als Patientin einige W orte 
hne Mithilfe cles Druckes (auf) wenn auch mit Mii.he au~sprechen 

konnte, verliess sie der Verfasser mit der bestimmten Zuswherung, 
class sie nun ohne Hinclernis wercle sprechen konnen w~e friiher. 
Dem war auch so uncl sie verlor ihre Sprache nicht w1eder. 

Auf Gruncl seiner Erfolge spricht sich der V erfasser. ganz 
entschieden gegen clie irrige Annahme der Unheilbarke1t der 
Aphonia spastica aus. Mit physicnJischen und medicamentosen 
Mitteln waren ganz selten clauernde Erfolge zu verzeichnen. So 
ausserordentlich rationelle Atmungs- und Vokalierungsi.ibungen 
auch sin d, so glaubt der V erfasser doch auf clen OvaJ:ialclruck 
?esoucleren Wert legen zu mitssen, weil der Erfolg cla.be1 raseher 
1st und anhaltender. 

Ein solcher Abclominaler Druck solite nach seiner Meiuung 
auch bei Mannern versucht werden. 

Der Verfasser unterscheidet 7.wei Formen von Aphonia 
spas~ica, die berufliche und die hy:terische. Der letzteren spricht 
er eme gùnstigere Prognose zu. 

Dr. L . Lowen fel d-l\htnchen: Ueber Witterungsneurosen. 
Mi1nch. Mecl. Wochenschr. 1896. No. 5. R ef rent : Dr. Lieb
m a nn -Berlin. 

Bei der Mehrzahl cler N ervenkrankheiten werden einzelne 
Symptome in ihl·em Auftreten uncl ihrer Intensitat durch Witter
ungsverhaltni. ·se mehr o der mincler beeinflu. st. 
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Der Verfasser beschreibt Affektionen, fiir die er den N amen 
n Witteruugsneurosen" vorschlagt. Es handelt sich um neu
ropathische Zustande, deren Gegenwart sich auschliesslich bei 
gewisseu WitterungsverhiiJtnissen dm·ch Beschwerden verrat, in 
der ùbrigen Zeit dagegen kein.erlei oder nur geringfiigige und 
transitorische Storungen bedingt. 

Der V erfasser unterscheidet zwei Gruppen von Storuugen: 
Sensible Reizerscheinungen, Schmerzen und Parasthesien und 
Zustan.de motorischer Schwache. 

Der Verfasser teilt 6 ein.schlagige Falle mit. Bei einem 
Patienten stellten si eh wahrend mehrerer J ahre ahnliche Schmerzen 
wie bei den Witterungsveranderungen mituuter bei gemiitlicheu 
Erregungen eiu. 

Die \Vitterungsneurosen treten sowohl isoliert, wie als Kom
pllkation anderer nervoser Leiden auf. Am haufigsten vergesell
schaften sie sich mit neurastenischen Zustanden. 

Das L eiden befallt beicle Geschlechter. Der Verfasser be
obachtete es haufiger beim weiblichen. Kein Lebensalter bleib t 
verschont, mit Ausnahme des Kindesalters. In einer Anzahl von 
Fallen spielen hereditiire Momente entschieden eine Rolle. In 
manchen Fallen scheint der Anstoss zu dem Leiden von einer 
Infektion. ·krankheit ausgegangen zu sein. Dass einer Diatbese 
(bes. Gicht) ein athiologischer Einfluss zuzusprechen ist, mochte 
Verfasser fiir manche Falle nicht in Abrede stellen. Die Stor
ungen werden zumeist nur durch Witterungsveranderungen bewirkt 
uncl zwar durch die Uebergange von gii.nstigem zu uugiinstigem 
\V etter, Regen, Schneefall, Stùrme, viel seltener schon durcb 
anclauerndes ungiinstiges W etter. Hiebei handelt es sich jedoch 
um die kombinierte Einwirkung verschiedener meteorologischer 
Momente (D rnck, Bewegung, 'l'emperatur, F euchtigkeit und Ozon
gehalt der Luft, athmospharische Elektxizitat und Lichtintensitat), 
ii ber cleren Einfiuss auf das N ervensystem noch sehr wenig 
Gena.ues bekannt ist. 

Nach der Auscicht cles Verf~tssen; clùrften fùr Ji.e bei deu 
W.itterungsneurosen vorkommeuJ en Be·whwerd n in erster Linie 
der Feuchtigkeit"gehalt der Luft und dfl.s Verhalten der atruos
pharischen J~lektrizitat, zum 'reil auch vielleicht der Ozougehalt 
der Luft ~Lls veranlasseude Momente in Betracht zu ziehen sein . 

Den Sitz der Affektion verlegt der V erfasser i m All gemeinen 
in clie periphereu Abschnitte des Nervensystems, allerdino-s mit 
Ein chluss der spiualen Nervenwnrzeln; doch mochte er clie 
I'lfoglichkeit cles Verkommeus zentral bedingter Formen durchaus 
nicht in Abrede stellen. B ezi.iglich der Art der vorliegenden 
n ervosen Affektion vermn t t der V erfasser, dass es si eh meist 
um eine sog. funktionelle Alteration bandeln mochte ; doch weist 
er anf die Beobacbtung Massary's hin, der im Gefolge von In
fektionskrankheiten fibrose, elia N ervenbiindeleinhii.llendeLamellen 
fand, welche keine permanenten Storuugen herbeifl'lhren, do ch 
si eh vVitternngseinfl.iissen gegeni1ber ahnlich wie N arbengewebe 
in peripheren Teilen verhalt. 
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Die Prognose der Witterungsneurosen i t bei Individuen in 
jungeren oder. mittleren Jahren ohne spezielle hereditare Anlage 
nicht ungti.nstlg. 

Die Diagnose erheischt in manchen Fallen Vorsicht, damit 
eine beginnende Tabes nicht ubersehen wird. 

Die Therapie hat ihr Augenmerk auf den Allgemeinzustand 
des Nervensystems zu richten. 

Dr. Koppen: Ueber Gedankenlautwerden. Berl. Ges. f. 
Psychiatr. 9. III. 96. Dtsch. Med. Ztg. 1896 Nr. 24. Referent: 
Dr. Li e bmann-Berlin. 

Der Patient, ein Paranoiker, hatte plotzlich nach einem 
Aerger mit seiner Frau die Idee gefasst, dass er ein. hubsches 
Madchen gefunden habe, das er heiraten mochte. Be1m Nach
hausegehen horte er seine eigenen Gedanken von einer weiblichen 
Stimme laut nachgesprochen, die aus der Entfernung kam. 
Seit jener Zeit hat ihn diese Erscheinuncr nicht mehr verlassen. 
Bei allen seinen Beschaftigungen horte er,

0
wie sie seine Gedanken 

laut aussprache. Auch beim Lesen und Schreiben horte er 
eine. Gedanken .laut nachsprechen, sodass er beim Schreiben 

oft emen Satz w1ederholt. Das Nachsprechen hort er besond~rs, 
wenn er sich mit Denken Schreiben und Lesen beschaftlgt, 

b 
' . a er auch, wenn er nicht beséhaftigt ist; weniger, wenn er eme 

Arbeit hat, die ihn sehr interessiert. Um die Erscheinung los 
zu werden, verlangt er stets nach Arbeit. Irgend welche 
Bewegungen im Munde oder in der Zunge hat Patient bei dem 
N achsprechen nicht gespurt. 

Das Gedankenlautwerden ist eine Gehorshallucination. 
Der V, erf~sser u?-terscheidet zwei grosse Gruppen unter d eu 
Hallucmatlonen, Je nachdem sie mit den Gedanken der Person 
in Beziehung stehen oder nicht. Die letzteren muss man mehr 
im S~nneshirn (im peripherischen o der centralen) lokalisiere~; 
fur d1e anderen Hallucinationen liegt das Krankhafte mehr . m 
der Art tmd W eise, wie di e Kranken etwas auffassen, was s10h 
in ihrem Gehirn abspielt. 

Cramer hat die Theorie aufgestellt, dass das Gedanken
lautwerden durch eine Hallucination des M uskelsinne s zustande 
komme. Di se Theorie nimmt der Verfasser nur filr die Patienten 
an? die wirklich die Empfindung h.aben, dass mit ihrer. Zun~e 
be1m Gedankenlautwerden irgend etwas im Gange se1. D1e 
anderen Falle fi.thrt der Verfasser auf eine akustische Storung 
zurùck. Das Wort das wir denken klingt akustisch mi t un l 
wird als. Tmpuls im' Sprechapparat g~fùhlt. Das Mitkling~n der 
Worte. 1m Klangbildcentrum wircl von dem Kranken mlssver
standhch aufgefas t. Er wird sich nicht dessen bewusst, dass 
clas ein V 01·gang ist, der sich im ehirn abspielt; sondern er 
deutet clen Vorgang als von einer anderen Person hervorgerufeu. 

Da Gedankenlautwerden ist n.lso ein Deutungswahn, der 
si eh auf innere V orga.nge d es Gehirns bezieht. 

• • ..-.t. _l -.l 
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Litterarische Umschau. 
Der ,Deutschen lvledizinalzeitung" 1896 Nr. 16 entnehmen 

wn folgenden Aufsatz von Dr. Liebmann, auf den wir eine 
ausfuhrliche Antwort von Dr. H. Gutzmann folgen lassen .. 
Der Aufsatz Liebmann's betitelt sich ,eine neue Therapie des 
Stotterns": 

,,Das Stottern ist eine .spastische Koordinationsneurose 
(K u s s m a ul), welche darin besteht, dass di e Rede am Anfang 
eines W ortes o der E.'liner Silbe dure h tonische oder klonische 
Kontraktionen der Atmungs-·*), Stimm- oder Artikulations
musJmlatur unterbrochen wird. 

Im Gegensatz zu anderen Autoren, besonders zu G u t z m an n 
und Co e n , balte ich die Spasmen der Atmungsmuskulatur fi:ir 
sekundar; si e sin d, nach meiner Ansi eh t, teils durch di e psychische 
Erregung cles Stotterers bedingt, teils durch den abnormen 
Widerstand, den clie krampfhaft koutrahierten Stimm- und 
Artikulationsorgane der Ausatmung entgegensetzen. 

Den eigentlichen Kern cles Stotteriibels bilden die Krampfe 
im Gebiet der Stimm- und Artikulationsorgane·H). Diese bestehen 
in der Uebertreibung der Dauer cles konsonantischen Elements 
der Sprache. Zu diesem konsonantischen Element gehoren nicht 
nur die eigentlichen Konsonanten, sondern auch die sog. Stimm
ansatze der Vokale: der feste Stimmansatz (z. B. alle, und, eben) 
und der gehauchte Stimmansatz (Halle, Hund, heben). Der fe te 
Stimmansatz (Spiritus lenis der Griechen) ist der E xplosivlaut 
cles Kehlkopfs, der gehauchte (Spiritus asper) der Reibungsla.ut 
desselben. Das konsonantische Element der Sprache kommt 
daclurch zustancle, dass an den Artikulationsstellen cles Muncles 
ocler cles Kehlkopfs durch Aneinanclerlagerung bestimmter Teile 
der Ausatmungsluft ein starker Widerstand entgegengestellt 
wird. Bei den Vokalen dagegen geht die Luft mit relativ 
geringem Widerstand durch die tonende Stimmritze und das 
Ansatzrohr. 

Beim normalen Sprechen werden die Vokale langer gehalten, 
als die Konsonanten, d. h. die Zeit cles relativ geringen Wicler
stancles wiegt vor. 

Beim Stottern dagegen wird das konsonantische Element 
iibertrieben, d. h. der Widerstand der normalerweise zur Bildung 
der K onsonanten (i. w S.) der Ausatmung luft entgegengestellt 
werden muss, dauert zu lange an, indem er entweder zu stark 
gemacht oder mehrmals hintereinancler wiederholt wirù. Das 
vokalische Element dagegen, d. h. die Zeit cles relativ geringen 
Widerstandes, ist beim Stottern zu kurz. 

Den Beweis fi:ir diese Behauptung bietet die eigentiimliche 
E rscheinung, dass beim Fli:istern und Singen selten und beim 

*)s. Dr. Gutzmann und Dr. Li ebm~tn n : Pneumo.&'.mphische Unt r 
suchungen iiber die Atmung der Stotternden. Wiener M d. BI. 6/95. 

'~ *) Diesel ben sind besonders ausflihrlich von S si k or s k i ( "U e ber das 
Stottern'') beschrieben worden. 

' . ~ 
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taktmassigen Sprechen, Deklamieren uud bei der pathetischeu 
Rede weuiger gestottert wird. 

Beim Fhtstern uuterbleibt das Stotteru uicht deshalb, weil 
die Stimme fortfallt (wie Gutzmann u. A. meinen), soudern 
weil wir beim Fli.isteru die Vokale unwillki.irlich zu dehneu 
pfiegen, um die Flùstersprache besser veruehmbar zu machen. 

Ebenso werden beim Singen die Vokale gegenitber den 
Kousonanten bedeutend gedehut*). 

So wird beim Fli.isteru uud besonders Singen gewisser
massen eine Superkorrektion des Stotterns geschaffen. 

Wenn vonandereuAutoren,z.B. von Kussmaul, Gutzmann, 
Treitel, der Rythmus und von Gutzmann ausserdem noch 
die regelmassigen Stimmbandsschwiugungen als die eigentlichen 
Ursachen fùr das Fehlen des Stotterns beim Singen angefi.ihrt 
werden, so ist das nicht richtig. Denn wenu man deu Rythmus 
und die regelmassigen Stimmbandschwiugungen ausschaltet, 
d. h. wenn man den Stotterer irgend einen nicht rhythmischen 
Satz. im Sprechton (also mit unregelmassigen Stimmband
schwmgungen), aber mit gedehnten Vokalen sprechen lasst, so 
~tottert er ebensowenig wie beim Singen. I ch bemerke aus
clrùcklich, dass bei diesem Experiment die Dehnung der Vokale 
nicht gleichmassig und nicht periodisch zu sein braucht und 
d~ss auch nicht im Takt gesprochen werden soll. Auch sollen 
d~e sog. kurzen Vokale nicht in die sog. langen ùbergehen, 
Vlelmehr sollen die sog. kurzen Vokale trotz der Dehnung ebenso 
rein klingen, wie beim Singen. 

Bei diesem Sprechen mit den gedehnt~n Vokalen verschwindet 
ebenso wie beirn Singen auch sofort lie falsche Atmung ~es 
Stotterers, ein Beweis dafi.ir dass si e nur sekundarer N atur 1st 
~n d Ùass es nicht besonderer 

1

Atmungsùbungen be dar f. U ~brigens 
1~t zu bemerken, dass der Rhythmus, d. h. die regelmas.s1ge Auf
~manderfolge von betonten und unbetonten Silben. mcht ohne 
]eden Einfiuss ist auf die Erleichterung der R ede b~1m Stotteru. 
Aber der Grund fùr diese Erleichteruua ist nicht, w1e Gutzmann 
nach Kussmaul annimmt eine Reaulie1~ng des Willensein:flusses. 
Vielmehr wird der Rhythmus, d. l1. di e V erstarkung bestimmter 
Vokale unwillki.trlich auch mit einer leichten Dehnung derselben 
verbundeu, wodurch sich eben die Sprache cles Stotterers der 
normalen nahert. 

Auch der Grund weshalb der Stotterer im Takt besser 
spricht, ist nur in de~ Umstand zu suchen, dass bei der Ver
starkung der Vokale meist auch eine Dehnung derselben eiutritt. 
. Bekanntlich sprechen auch Stotterer beim Deklamieren oder 
m pathetischer Rede besser, als in der gewohnlichen Sprache, 
sodass z. B. manche stotternden Schauspieler oder Pastoren auf 
de~ Btthne re>Jp. Kanzel :fliessend sprechen, wahrend sie im 
Pnvatleben stottern. Gutzmann irrt, wenn er das zurùckfi.ihrt 
anf nden bestimmten Rhythmus und die bestimmte Tonhohe." 

*) Vet·gl. Auerbach-Jena: Die physikalischen Grundlagen der 
Phonetik 1895. 

.. 
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Vielmehr ist wiederum der Grund die Dehnung der Vokale 
bei der pathetischen und salbungsvollen Sprache. 

Also :.tlle Arten der Rede (incl. Singen), bei denen das 
Stottern seltener ist., sind charakterisiert durch mehr oder minder 
starke Dehnung der Vokale. 

Am starksten ist die Dehnung der Vokale beim Singen, 
deshalb wird beim Singen am seltensten gestottert. Je weniger 
bei einer Sprechart c1ie Vokale. gedehnt werden, de to eher tritt 
auch Stottern auf. 

Meine n eue 'rherapie cles Stotterns besteht darin, die Dauer 
des konsonantischen Elements in der Rede des Patienten herab
zusetzen und dem vokalischen Element clen Vorrang zu sichern, 
den es in der normalen Sprache hat. 

vVenn Gutzmann (Vorl. ùber die Storung der Sprache 1893, 
S . 147) sagt : 

E s giebt nur eine rationelle H eilmethode des Stotterns, und 
diese besteht darin, dass l. die fi.tr da!> Sprechen notigen Be
wegungen eingei.tb t, und zwar bewusst physiologisch eingeilbt 
werden uncl dass 2. clie auftret enden Mitbewegungen unterdriickt 
werden, " so kann ich das nicht fiir richtig erklaren, wie sehr 
ich auch sonst geneigt bin, clie Verdienste der Herren Gutzmann 
auf clero Gebiet der Sprachheilkuncle anzuerkennen. 

Die Hernm Gutzmann (Vater und Sohn) uncl c1ie anderen 
Autoren (auch Treitel, der sich nur gegen die Atmungsi.tbungen 
ausspricht) wollen den Stotterer heilen durch Uebungen der 
Atmung, Stimme und Artikulation, indem sie von der falschen 
Voraussetzung ausgehen, class der Stotterer iiber clie hierzu er
forderlichen Beweg.ungen nieht in gehorigem Gr(tde :rerfi.t ~~ · 
Das ist aber garmcht der Fall , sonst wi.i.rde der P at1ent d1e 
richtigen Bewegungen n.uch nicht bei dem oben geschilderten 
8prenhen mit gedehnten Vokalen ausluhren k onnen. 

I ch halte alle Uebungen der Atmung, Stimme und Artiku
lation Lei der B ehandlung cles Stotterns fi.tr i.tber.fhtssig. vVas 
clero Stotterer noiig Ì>;t, ist nur die U erstelluug cles ri chtigen 
zeitlichen Verhaltnisses zwischen clero konsonantisch en und vokal
ischen Element der Sprache, namlich das zeitliche Ueberwiegen 
cles letzteren. 

Das trotzdem mit anderen Methoclen Erfolge erzielt werden , 
bernht einerseits d11.rauf, dass man schliesslich von den nrati -
nelle n u U ebungen a bsieht un d zur zusaromenhangend n Rede 
i.tbergeht, wobei der Patient unbewusst die richtige Sprache seines 
Arztes *) nachahmt uncl so gewis ermassen von selbst auf den 
ricbtigen W eg gelangt *'' ) ; andererseits darauf, dass das tott ru 
mit zahlreichen psychischen Eleroenten durchsetzt ist (D nb ard 

·*) De1· Arzt pHegt bei der Behandlung der pracbsto rungen auf 
seine eigAne Sprache mehr Sorgfalt zu verwcnden unù dns richtige zeitliche 
Verhii.ltnis zwischen ùem vokalischen und konsonantischen Element unb -
wusst deutli cher zu gestalten, als es sonst g eschieht. 

·**) Tr e i t e l. Grundriss der prachstorungen, 18~14 , bomerkt sehr 
r ichtig, dass manche Stott rer schon dt1rch bios es Na hsprechenlass n ge
heilt wE>rd en konnen. 
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nennt es geradezu eine ~ ychose), die nati.i.rlich durch alle mo~
lichen Suggestioneu bemftusst werden konnen. Ich luLbe Ja 
selbst Hunderte von Stotterern nach der Gutzmaun'scheu 
Methode behandelt und damit schone Erfolge erzielt. 

Wie i.i.berftiissig aber alle Atmungs-, Stimm- und Artikulations
i.i.bungen sind, geht ùaraus hervor, dass ich mit meiner 'l'herapie 
ohnc diflse U ebungen di e H eilung bei taglich einsti.i.ndigen Sitz
ungen in 4 W ochen erreiche, wahrend die anderen Autoreu (mi t 
Ausnahme von C h e r vi n) einen Zeitranm ,·on zwei bis d rei 
Mona.ten beansprnchen. 

Meine neue B ehandlungswoise, nach der ich berei t.· i.i.l?er 
100 Stotterer erfolgreich behandelt habe, besteht darin, ùass 10h 
gleich in der ersten Sitzung Satze im Sprechton mit gedehnten 
Vokalen un d Jm rzen, a ber scharf artilmlierten ·x') Konsona.nten 
sprechen lasse. Dabei achte ich darauf, dass die Stimme uicht 
singt, d. h. dass der gedehnte Vokal nicht auf demselben 'l'on 
ausgehalten wirù, class u,uch die sogenanuten kurzen Vokale trotz 
aer Dehnung rein klingeu wie beim Gesang und endlich, dass 
nicht im 'l'akte gesprochen wirù. 

Die Atmung reguliert sich bei ùieser Art. des Sprechen. 
ganz von selbst, genau ehen o wie beim Singen. **) . 

Auch die Mitbewegungen pftegen da bei zum grossen Te1l sofort 
zu unterbleiben. Kommen noch hin und wieder Mitbewegungen 
vor, so geniigt es, auf dieselben ofter aufmerksam zu machen. 

Ebenso wird das sogenannte Vokalstottern ( eigentlich ist e. 
ja. ein Konsonantenstottern, vergl. oben) sehr schuell. und l~icl~t 
durch diese Art des Sprechens beseitigt, offeubar well dab~1 d1e 
znm 'ronen nOtige sanfte, weiche Aneinanderlagerung der St~mm
ban.a er YOrwaltet. Er-; bedarf nicht der U e bung d es , le1sen" 
Stimmansatzes (Gutzmann) oder des uubestimmtent~ Vokal
anfanges, der von anderen Autoren, z. 

11
B . von Treitel , befiir

wortet wird . J a, ich halte all e diese kiinstlichen Arten des 
Y okalanfanges fur gefahrlich, wl:'il der Stotterer sie lei eh t fur 
Jmm r beibehalt. 

Schon in ùer ersten Sitzung gelingt es mir so~ selbst bei 
schweren Fallen, dem Patienten eine Reihe ganz fttessend. ge
rrochen~r S.atze zu entlockeu. Die psy hische Vvirkung d1eses 

Erfolges tst tmmens weit o-rosser als die der an leren Methodeu, 
b . d ' b ' h 

61 enen ein beginnender Erfolg meist erst nach einigen \V o c en 
zu dammern beginnt. 

. ~llmahlig fùhre ich die Dehnung der Vokale auf da 
n chttge Maas zuri.i.ck und es wird nach etwa 10 Tagen nur 

.,.) loh betone di o sobat·fe A1·tikulalition ausdriloklioh , wei l von 
manohor Seit dem Stotterer geraten wird. die Konsonant n ,verwa.~o l~ en" 
zu spreoh en, w obei eine fi.it· den t otter r seht· peinli ohe unnatudtohe 
Spr~tohe herauskommt. 

. ·•·*) pass Stotterer i.ibrigens duroh Singen all ein ni oht o-eheilt w rd n. 
bew 1st em jUdisoher Kantor der s ioh in mein er B ehand'lung befindet. 
O~woh l er die Gesange beim' Gottesdi nst fl.iessend vo rtt·agt, b leibt r 
bmm L e n der Gebet e vor versamm lte t· Gemeinde ofter steoken. Er 
ist deshalb trotz se iner ohonen Stimme entlass n worden. 

l J _ . ... r 
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noch mit schon voll kliugenden Vokalen von normaler L iiuge 
nnd scharf artikulierten K onsonanten ·:.) gesprochen. 

Anfangs l asse i eh nur nachsprechen ; nach einigen 'J'agen 
gehe ich zum spontanen Sprechen i.i.ber. Dabei achte ich 
wahrencl der Behanc1lung immer auf meiue eigene Sprache, 
dass sie in jeder B eziehung natiirlich und lautrein klingt und 
forclere den P atienten auf, mei~e Sprache moglichst genau nach
zn A-hmen. D er behandelncle Arzt mus. moglichst mi t , bewuss -
physiologischen Bewegungen" zu dem P atient n sprechen ; von 
den P atienten ist das, abges hen von gebildeten Erwach enen, 
kaum jemals zu erlangen. 

Was den so viel empfoblenen Gebmuch des Spiegels bei ùer 
Behandlnug betrifft, so halte ich es fiir richtiger, die Sprache 
durch cln,s Gehor und Ge fùhl und die Mitbewegungen durch das 
letztere zn korrigieren Den Spiegel wende ich nur hin uud 
wiecler gewissermassen zur Illustration an. So wird der Patieu t 
g leich von Anfang an auf diejenige K ontrole verwiesen, die ihm 
imm er moglicb ist . Dies Hincl die Grundzùge meiner Behancl
lnng, sofern ich von anderen Autoren abweiuhe. 

Au ch meine Behandlungsweise biete eiue Gefahr, welche 
auch die anderen , Methoden" haben, niimlich eine unnati.trliche 
Sprache zu liefern. Da ist aber lù.r den Stotterer nicht nur 
€Ìn ~tsthetischer F ehler, sonderu sie bring t ihn in eine gefàhrl iche 
Verlegenheit, inclem si c1ie Aufmerksamkeit der Zuhorer in 
lastiger Weise rregt. 

Di e~ e G efahr i. t bei meiner 'l'herapie be l eutend g eringer 
àls bei anderen, weil ich schon nach wenigen Tagen zu einer 
nati.irlichen Sprach e komme, wahrencl bei anderen ,Methoden" 
eli e Patienten mon a.t elang den , leisen" o der , unbestimmten" 
Stimmansatz i.i.ben mùssen. Auch achte ich darauf, das~ die 
Pat ienten wirklich die Aussprache unserer Umgangsspra he*-K· ge
brauchen uncl nicht eine Art cleklamatorischer Ausspraoh , durch 
d ie sie sich ebenso geniert fi.i.hlen, wie clurch irgepd eine a.ncl re 
Art unnaturlicher Sprache. 

Dem Uneingeweihten konnte e. scheinen, als ob e sehr lei 'h t 
i, mit meiner Behandlungsweise Erfolge zu erzielen. D n.s ware 

f1 ber ein g rosser Irrtum. Die Behandlung des Stottern. wie der 
aud ren Sprachstorungen ist ausserordeutlich schwierig. Si r
f rclert sehr viel praktische Erfabruug, i:trztlicheu charfblick, 
padn.gog ische Begabung uud 1 yohologische K nutnis. Mir laa 
hier nur daran, diejenigen Prinzipieu moin r ] ehA-ndlung darzu
legen, in denen ich von len ubrigen Autoren abweiohe. I n 
Bezug (tuf das andere ''e rweise ich be ouders auf das Buch von 
Dr. G u tzm ann , sowie aut die chriften YOn B erk han, Coi; n , 
Kus~maul , Rsikorski und 'l'reitel. 

* ) Di schar~ Artikulation der K onson11.nten darf nicht i.ib ertrieben 
w erd en. 

·11-''-") Ver.,.l. Liebrnaun , zur Physiologie der Umgang sprache. ì\fonats 
<;chrift f. Spmchh eilkunde 1894. herausgegeben vo11 A. u11d Dr. R. Gutzmanu. 

' .. 



188 Litterarische Umschau. 

Di e Vorteile meiner Methode sin d : 
l. Die Heilung wird in bedeutend ki.trzerer Zeit (in vier 

W ochen) erreicht. 
2. Die sichere Erreichung einer natiirlichen Sprache. 
3. Die Methode kann auch bei ldeinen Kindern angewendet 

werden, welche Atmungs-, S timm- oder Atikulationsiibungen 
entweder garnicht oder nur unvollkommen ausfiihren konnen. 

D em g egeniiber schreibt Dr. H. G ntzm an n der deutschen 
Medizinal-Zeitung folgende Entgegnung : 

Zur Therapie des Stotterns. 
Von Dr. H. Gutzmann-Berlin. 

In neuerer Zeit ist auf dem Gebiete der Sprachheilkunde 
der wissenschaftliche E ife r lebhaft erwacht, ein erfi:euliches 
Zeichen gegeniiber der Gleichgiiltigkeit, mit welcher bis vor _ver
haltnismassig kurzer Zeit clie Aerz te den Bestrebungen d1eses 
neuen Zweiges der grossen medizinischen Wissenschaft gegen
iiberstanden. Seit dem Jahre 1888 halte ich Lehrkur se ùb e r 
S prachstorungen fi.tr Aerzte und L ehrer - in letzter Zeit 
wesentlich fil r Aerzte allein - ab und die Zahl meiner aus 
diesen Kursen hervorgegangenen Scl~i.tler ist bereits auch m:ter 
den Ae~·zten eine recht stattliche geworden. E s ts_t ja natitrhch , 
dass m1t der Zeit die Anschauungen der Schiiler swh vo_n den~n 
des L ehrers entfernen konnen zumal bei einer so verhaltmsmiiss1g 
n eu e u Wissenschaft. 'J.1rotzJem habe ich clie Freude gehabt, 
dass von den Aerzten fast k einer von meinen Anschauungen 
abgewichen ist, obgleich eine ganze Anzahl von ihner: sich m~t 
der Sprachheilkunde, als Spezialwissenschaft p r ~ k ti s c h smt 
J ahren beschaftigt. Von ihn9 n n enne ich unter v1elen Andern : 
Dr. Oltu sz e w ski in Warschau Dr. E. Winkler in Bremen, 
Dr. Biaggi in Mailand Dr. L~u bi in Zurich u. s. w. Herr 
Dr. Li eb mann, der i1~ dieser Zeitschrift No. 16 seine neue 
Therapie des Stotterns geschildert hat, ist ebenfalls mei~ Schi.tler 
g~wese1~, darauf lange Zeit mein Assistent und spater mem t reuer 
M1tarb 1ter. Umsomehr hat mich seine Arbeit in Erstaunen ge
setzt , da si e mir eine grosse Anzahl Irrtumer yorhalt, . o h n e 
dass d e r Autor d e n B e wei s filr d e n Irrtum z u brJng e n 
ve rs n e h t h a t . Meincr Meinung nach ware es 7. . B. seine Pflicht 
gewesen zu b e w e i sen dass man beim Fli.t tern di e Vokale un
willki.trlich dehnt und class ausdie em rnnde die Stotterer beim 
Fli.tstern se lt en ' stottern. Die ErfaLrung lehrt, dass von den 
Stotterern ca. '/:, beim Fli.t tern n i eh t stottert, dass a ber von 
den fmdern zwei Dritteln das ein wenjger, das an d ere e b e n s_o 
stark. sto ttert wi e beim l a uteu S prec h e n. In d ~m 2u~· Ze1t 
von mu· abgehaltenen Aerztekur us habe ich wieder bm . amtlwhen 
neu iu die P oliklinik kommenden Stotterern dieses Faktum 
konstatiext nud von den Kursisten konstatieren lassen. 

Was nun die ang e bli c h e unw,illki.trliche D e hnun.g 
d e r V ok a l e b eim Flù s t e rn betrifr t deren Beweis L . schuldig 
geblieben i ~ t. , F: O habe ioh subjektiv ' die.·e B emerlmng n i e h t 
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machen ki.innen. I eh bitte die Laser, s el b s t den Versuch an 
sich roachen zu wollen, roogen sie einen beliebigen Satz erst 
laut und dann flusternd sprechen; ich habe die Ueberzeugung, 
dass sie zu roeiner Anschauung kororoen. Da roir iedoch diese 
subjektive Beobachtung nicht genugte, so habe ich die Luft
druckschwankungen des Sprechens roittelst der Marey'schen 
Kapsel auf dero Kyroographion aufgezeichnet. Ich habe diese 
Aufzeichnungen bis jetzt bei fi.tnf Personen geroacht und bei 
allen i.tbereinstiroroend festgestellt, dass die Vokale bairo Flùstern 
nich t langer gesprocben werden, als bei der lauten Rede. Eben
sowenig ist dies der Fall bei denjenigen Stotterern, die beim 
Fliistern n i eh t stottern, auch hiervon i.tbenreugte ich roich durch 
obj ektive Messung aro Kymographion. Ich habe soroit objektiv 
den Beweis fUr das Gegenteil von L.'s Behauptungen geliefert. 
Die Knrven stehen sowohl Herrn Dr. L. wie allen, die sich da
fi.tr interessieren, zur Einsicht frei. Ich beroedre noch aus
dri.tcldich, dass ich roich von einer gleichmassigen Umdrehung 
mein e~; erst v or wenig 'l'agen von dem Uni versitiitsmecbaniker 
Herrn O e h m k e vollendeten Kymographions i.tberzeugt ha be. 

Den zweiten Angriff richtet L. gegen die allgemein ver
br eitete Anschaunng, dass durch den Rythmus das Stottern beim 
Singeu aufgehoben wùrde. Von roeiner Anschauung, dass dazu 
noch die anders geartete Schwingung der Stimmbander kame, 
will ich hier nicht weiter sprechen, da es zu weit fiihren wiirde. 
I ch protestiere a ber gegen L.'s Behauptung: ,wenn man 
den Stotterer irgend einen nicht rythmischen Satz im Sprechton 
aber mit gedehnten Vokalen sprechen lasst, so stottert er eben
sowenig wie beim Singen. u Es giebt eine gro se Anzahl von 
Stotterern, bei denen dies allerdings gelingt, eine andere Zahl 
a ber ist vorh<mden, bei denen es n i c h t gelingt. So ha be i eh 
z. B. j etzt in meiner Poliklinik drei neu eingetretene Stotterer, 
un d i eh f01·dere H errn Dr. L. auf, bei ihnen den V ersuch zu 
machen : es wird ihm ebensowenig gelingen wie mir, und ich glaube, 
dass H err Dr L . ,praktische Erfahrung, ii.rztlichen Soharfblick, 
piidagogische Begabung un d psychologische K enntni ·, u was alias 
er fitr den Spracharzt ausdriicklich in Anspruch nimmt, mir doch 
wohl nicht ganz nncl gar aberkennen wircl. 

Herr Dr. L. sollte sich also doch recht hiiten, einen soJ ch n 
Satz als allgemeingiiltig hinzustell en, wenn er zahlreiche 
A u s nahm e n aufweist. 

I ch mochte i.ibrigens auch darauf hinweisen, class, wenn man 
.das obige Experiment an sich selbst macht, man ·ehr l eicht 
unwillki.trli c h in einen gewis se n Rythmns verfallt und 
ich sehe keinen Grund, warum n.ioht hierin dia Ursache cles 
Nicht-Stotterns liegen soll. Man versuche es selbst, einmal so 
zu sprechen. 

Herr Dr. L. sagt: ,Meina neue 'l'herapi e des Stotterns 
besteht clarin, die Dauer de konsonantischen Elements in der 
Rade rles Patienten herabzusetzen und dem vokalischen Element 
den Vorrang zu sichern, clan es in der norma! eu Sprache ha t." 

" • 
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Man vergleiche hiermit folgende wortlieh von mir zitierte Aus
last:mngen in meinen Vorlesungen (1893) sowie m den W erken 
meines Vaters : 

V orlesungen Seite 144 : ,Soweit als der deutlichen Aus
·prache dadurch nich t geschadet wirù, lasse man schon hier in 
Wortern und Satzen die Konsonanten gegen die Vokale zuruck-· 
t reten, damit moglichst viel Vokalis~~tion und wenig Konsonanten
gerausch in der Aussprache h or bar ist." (Zitier t aus einem W erk 
meines Vaters im J ahre 1884.) 

Ferner Vorlesungen Seite 167 : ,Dass iibrigens bei der Ver
bindung der K onsonanten mit clen Vokalen erstere zuriickt reten 
::>ollen, i st e in e altbegriinclete Forderung. (Arnott 1830.)" 

Ferner Seite 169 clie von A. G utzmann formulierten 
Regeln : , Richte clie ausstromende Luft nicht auf den Konsonanten: 
sondern auf clen Vokal. Drùcke nie in der Lautbildung. 
::3prich notigenfalls tiefer als gewohnlich un d d e h n e d i e 
Vokale dur ch w eg etwas." 

Die ural te Forderung (s . besonders das zweite Zitat betr. 
Arnott 1830) ist also das W esen der n eu e n Therapie de 
Stotterns. I ch glaube, class die L eser von dieser Nebeneinander
stellung ebenso ùberrascht sein werden wie es von L 's B ehauptung 
war. Soll i?h noch, um zu zeigen, wie allgemein bekannt diese 
Forderung 1st, ètUS den W erken von O t t o un d H o ff m a n n 
(184 c) zitieren '? W er si cb naher dafiir interessiert, fin d et ttlles 
Genauere in meinen Vorlesungen S. 308 ff. . 

E s wiirde fur mich viel zn weit fiihren, wollte ich m ders~lben 
W eise alle irrigen Behauptnngen des L 'schen Anfsatzes wtcler
l~gen, so class Atmungsiibungen stets ttberfliissig sincl, die Atmun~ 
::nch -:on selbst reguliert u. a. m . Nnr gegen einzelne z~m T ell 
allerclmgs wohl unabsichtliche Unterstelluugen L 's lege lCh Ver
wahrung ein. 

Mi t d e r G u t zmann 'sc hen Meth ocle lern en eli e 
Sto t t ere r e i n e v o 11 sta n cl i g n or m a l e S p r a c h ~ , di e 
Konsonanten werden scharf und deutlich gesprochen. Dte ~n
me~kung .L 's , wo von n verwaschener" Aussprache geredet wt.rd, 
bezteht s1eh nicht auf die Gutz m ann'sche Methocle, was lCh 
desh:..lb . ausdriicklich hervorhebe, weil eiu weniger eingeweihter 
Leser 1ne leicht darauf beziehen konnte. 

Ich habe niemal s von einem Patienten verlangt, mit 
bewusst-physiologi schen Be w guugen zu :-:p re c h e n un d l:;> i t te 
IIerrn Dr. L ., mir zu s<1gen, wie er zu dieser m erkwùrdt&en 
A~ chauung meiner Methocle gelangt ist.. W as ich verlang~, 1st, 
w1e L . an einer ancle rn Stelle sehr richtig anft,thrt: da~s dte ~ùr 
das Sprechen notigen Bewegungen beww;. t-physiologtsch em
geùbt w erden. Das ist doch wohl etwas ganz al1Lleres, das 
kann man sogar mit funfjahrigen Kindern fertig bekommen. 

Noch ein kurzes Wort uber clie dauemde Behandhmg und 
ii ber mein V orgehen bei der Behandhmg. I m allgemeinen komm 
i eh . eh eu n ach sebr lmrzer Zei t dazu dass der Patient, w e nn er 
ffi.ch Mùhe giebt, ohn Anst ss u

1

nÙ normal s pr cht, in. 
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vielen Fallen schon nach 8 'l'agen. ;;.) Ich habe eine grosse Anzahl 
Stotterer behandelt, die nach vier W ochen i.lberhaupt nicht mehr 
stotterten. Es ist aber bei einem solchen Gewohnheitsttbel 
b kannt, dass nur eine langere strenge Aufsicht zur dauernden 
Heilung fiihrt. Entlasst m an den Patienten nach vier W ochen 
oder gar noch frflher, so treten oft Ri.l çkfall e ein. In manchen 
Fallen allerdings halt sich das Erreichte dauernd und ich verfuge 
sogar i.tber mehrere Falle, wo der Patient nur 8 Tage in meiner 
Behandlung war und nachweislich dauernd g e hflilt bli eb , 
ausdrttcklich aber betone ich, dass in diesen Fallen die Behandlung 
meist gegen meinen \Villen aufgegeben wurde. I ch habe mich 
nàmlich durch die jahrelange Beobachtung iiberzeugt, dass eine 
lange re arztliche Aufsicht zur F esthaltung des Gewonnenen .in 
den meisten Fallen dringend n o tw e ndig ist. Chervtn 
behauptet, er heil e das Stottern in 20 Tagen, fi'lgt aber hinzu, 
dass die Stotterer dann noch e in bis zwei Monate unter seiner 
Kontrole zu bleiben haben. Was ist denn das anders, als eine 
zwei bis dreimonatige Behandlung ? Nur der Name klingt anders, 
die Sache ist diesel be. Und so verhalt es sich mit L's Behauptung 
wahrscheinlich auch: er braucht, bis er den Stotterer zur normale n 
Sprache gebracht hat, e benso viel Zeit wi e i c h , d. h . ca. 
2-4 W ochen. Ueber die darauf folgende Zeit schwieg L. Bei 
meinen Privatpatienten habe ich in den letzten Jahren dur ch
schnittlich nicht mehr als 4 bis 6 W ochen taglicher Uebung 
gebraucht, dami t_ aber ha be ich das erreichte Resultat noch wochen
]ang so kontrolhert, dass der Patient sich anfangs a Mal in der 
W oche, dann 2 Mal, spater einmal einstellen mu. ste ; w o bei i eh 
rnich ùberzeugte, ob die Sprache noch so sicher war wie frflher. 
Natiirlich gehort zu st:lchen R esultaten eine j)ersonliche inùivi
duelle Behanùlung, be1 der Behancllnng en gros, wie sìe in der 
Poliklinik notgedrungen stattfinden muss, braucht man langer 
und die Arbeit wird unsicherer. Als Schlusssatze dieses Artikels 
stelle ich folgende auf: 

l. Di e n eu e 'l'herapìe cles Stotterns i t ihrem '\V esen nach 
n i c h t n eu, sondern schon sei t vielen J ahrzehnten bekannt un d 
bildet auch einen wichtigen Bestandteil der Gutzmann 'sche n 
Methode. 

2. Die Begrùndung der angeblich n eu e n 'l'herapie durch 
die Phanomene beim Flttstern und Singen i t t ils direkt fal. cb 

il ganzlich unbewiesen. 

Kleine Notizen. 
Fi.ir den 111. lnternationalen Gongress flir Psychologie. 

In Mi'mchen . 4.- 7. August 1896, wmden lò2 Vortriig a,ngem ldet, von 
d nen wir hier cliej enigen namhat t machen, die unserer Aufgabe mn 
nachsten li egen : 

Dr. A n dr e a e . Seminardirektor un d Landtagsabgeordncter Kaisers
lautern: , Ueber di psychologische Bildnng des Piidagogen ." E dg ar 

*) Man verglei che hi r den Ab atz in m nen or l e s unge n li b r 
ù i e Sto rn n g en der p r ach e 185 . 

• ,......._ ..aL 
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Bori 11 0 n Direkteur de la ,Revue de l'hy pnotisme," Inspekt or .d es asiles 
d'alionos Sécrétaire "'énéral de la société d'hypuolo?.ie e t de psychologie 
Parìs: ;Les principe~ de. la pédag~gie ,~uggestive.' Derselbe:. ,Valeu; 
.Pédagogique de la .suggestt~n hypnotH~ue. ~.r. F. B e z.old, Pro_fes~or . der 
Medizin un d Spez1alarzt fnr Ohrenle1den, Muncben: Eme oontmUierhche 
Tonreibe zum Nachweìs von Gehordefekten und dessen Bedeutung fiir die 
H elmholtz'sche Tbeorie.~ (Hierzu eine Ausstellung von Gabeln durch 
Edelmann in Miinchen.) Dr. J o n a s C h n , Berlin : , Beitrage zur Kenntnis 
der individuellen Verschiedenheiten des Gedacbtnisses." Dr. H erma n n 
Ebbi n g ~ a u s . Professor der P.hilo soph~e. an de.r. Un~versitii.t .Breslau : 
"Ueber em e n eue Metode zur Prufung ge1st1ger Fah1gk~Iten un~ 1hre An
w endung bei Schulkinde rn." Prof. Dr. L . Ed in g er, Spez1alarzt .fur Nerven
leiden, Frankfurt ajM.: , K ann die P sychologie aus dem heutlg~n Stande 
der Hirnanatoroie Nutzen ziehen ?" B en n o Er d m an n , Protessor der 
Philosophie an der U niversita t , Halle a . d . Saale: ltUeber die Bedinguugen 
d es L esens." Dr. Pau l F l e c h s i g , Professor der J:'sychiatrie un d Direk:tor 
der Irrenanstalt, L eipzig : , Uebor die Associationscentren des m~nschlichen 
·Gehirns mit anatomischen Demonstrationen." Dr. M: a x F l'l e d m an n 
N ervenarzt, Mannheim: , U e ber die EntwickelUJ1g d s rteils bei N atur~ 
Vo lkern." Dr. H erma nn Gu t zm a nn, Arztfiir SprachRtOrungen, Berlìn : 
, Ueber dio Heilun~ funl>tioneller und orgrm ischer Anlmsen. " Derselbe 
,Die Sprache des Kmdes und ù rNaturvolker." S tanl ey Hall , Protessor 
der P sychplogie an der Clarke lliversity, W orcest er (Ma sachusetts Ver. 
Staa~en): , A ,genetic study o± p:imit ive emotzions-". D,!·. Arie do .T o ng , 

p zialnrzt f ii r N erve n- und Geistes-K rankhcnten, 1. d. H a.ag (Hollau d): 
,l:fypnotismns und Sucrgestion als pa dagogischo Hilfsmitto l." D r. s w a l ù 

JClil p e, P1·ofessor der P hilosophie an d r U ni.v rsiU~t, Wi..irzbnTg: p D er 
Einfl11Ss der Aufme1·ksamkeit auf di.e E mplindungsintensitiit.'· Altr ecl 
r_, o h m a n n, Dozent der experimon tell en Psyohologie an der Universita.t 
K oponhagen : ,Die korporlich oJ1 Aeusset·un&ell psych isch er Z ustii.nde" D / 
P ~l' ~ iJ1 an d M a a ck, prak~. Arzt, ~<~ì'llbu rg: ,Tr~pographie" (Drehs~hrift , 
l'n mar e und sekuniLi.re Sp1egolsch.nft; ) A n t o n J o M a r r o, mécleclll en 
chef de l'asyle des alionés, Dozcn t de 1)sychiatrie io. l' Université, T ùrin 
(Italio.n): , Inflitenze do l'ù.ge des pa rents s u· les caractéJ;Os p~yc hophysiques 
d es ?nfants." Der~elbe: ,"[-e~ psycho~os .ùe la. puherté." D t~ A n t o u M a r ty, 
Proio~f!or der Plnlosoph1e a n il or lJmvor sitii.t, P mg : ,. p~;ach o. nnd A b
strakti oH." D r. 1)Iax O .lf n e r , Gym nasiall ehrer, Ascludl'enblll'g (Bayern\ : 
,Sprachunterricht un d P sy ·hologie." Dorsulbo: , Die Entstchun g der Sc lrreib
fe hl er ." Dr. vV. pr o y e l' ' Ilo fra t, Profe8SOr del; Physiologie, vVi esbaden : 
, Di o P sychologie ùes lCindos." Dcrs lbo: , D ie Inùiv idualitii.t in der Haud
schr i l't. " Der~> el be : ,D.ts PJ·otoplasma als G t:nndlage d es Seelenlebens." 
D r. IL i:ìc hw at: zJ Privatd zeut tler Philosoph ie an der ni.veraitilt H a.Ue 
a. d. Saale : .Das Bemerken." H e n r .'· Si d w i c k, Profù'lSO r ot' Moral Philo
sop~y, Ca~bridge (Engla nd): , Experiments in involuutar whispering and 
the1r beanng on all egsd cases ot th oug ht t ransfet·ence." l!'mu Professo1• 

s. i d ~w i c k , Cambridge (England) : ,O n a statistica! enrtuiry into hallu 
cmatwns .~' J?r. Jt o b e r t S o m m e r , Pn>tessoT der P sychi ah·ie un d Direktor 
der psyclnatn.schon KliJtik, Giesson: , !~ in e g raphische M ototle d es Gedanken
losens." D~·· Arthur Sp e rlin g , Spnzialarzt fiir Nervenleiden, Be :lin: 
,,Psycholog w in der Schul c." D r. )[ e iu ri e h S t acl e l m a uu prakt. Arzt. 
Saal a . d .. Saale (Bayom ) : , Zur 'l'hera pie der d nrch Vorste1luut; 'eutstandener: 
K~·aukhmten ." D~· .. Adolf von Striimp e ll, Professor der Medezin und 
Dtrektor tler rood1zmLschen Universitii.t.s-Klinik, .Er!augon: Zur Patholo<Yi e 
l G d" l t . " D .E l d " "' ces e ac.1ms.s e.s· . r. ,'•< ~var .vV e stermar.c k , DozentderSociologie 
an der .u mvers1tat m H elsmgfors (Fmnland ): ,Etlnk un d Voi kerpsychologie ' ' 
J?..r. 'V Il h. e l1n W un d t, Professor der Philosophie un d Direktor d es Instituts 
1ur .expenmentell e ~sychologie an der Univers itat, Leipzig : ,Die kiiuftige n 
~.~lfgaben .der .expenmentellen Psychologie." Dr. •r h o o du r Zi e h e n , Pro t. 
fnr Psych1atne, .Tena : ,.Messung der Associationsgeschwindigkeit·" 

Verantwortlicher Redakteur : Dr. H. G u t z m a n n , Berli n \\" , 
8 . Anrers tein, Buchdruckerei, Wernigerode a. H . 
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Ueber die eunuch-ahnliche Stimme. 
Von Dr. Carlo Biaggi. 

D irigent det· R hinolary ng oiatcischen Abteilung und der Schule fii.r Sprach
sti:irungen in der P oliklinik zu Mailand. 

Vortrag g ehalton d en 30. Mai 1896 in der Lorn,bat·dischen Medizinischen 
Gosé.Uschaft. 

Unter den vielen unil '\vichtigen Veranderungeu, welche di.e 
P ubertat iru m nschlichen rganism n ~:> herbeili.i.hrt, teheu in erster 
Linie li jenigen V eraudernngen , w loh e man im Stimmorgau wabr
J1in;u.nt. .Be]mnntlich wechselt zur Z it der Pttbei'tii.tsen twicJdtmg 
haur tsitohlich beim n'tiinnlj.cJten eBchleoht di "timme vollstaudig 
K~m1gfarbe un d W esen un d allmahlich wird di e sogé.uannte 
"'naben- oder Frauenstimme, welche beiden Ge hlech ten gemeiu 

ist , durch eine starkere, die ~.Penor- und Bassstimme ersetzt. -
B,i~:> zum 'Eintritt der Pube~·Utt sind das roiinnliche und weib
liche eschlecht, was den ehlkopf anbelangt, eit1ander sehr 
ahnlicb und bestatigt dies einigermassen die -vokal ~'hatigkeit : 
uach ~intritt der Pubertat jedoch nimmt der mi:iJmliehe K ehlkopf 
imDurchmesser zu - b sonders im agittaldurchmesser ; die Stimm
biincler werden star ker, die Knorpel widerstandsfahiger, was zur 
11atitrlichen uncl physiologischen F olge ein Sinkeu iler Stimme 
hat. - Ausserclem txit t n eh eine Hyperamie der Schleimhaut ein, 
welche n1anchmal bis zu eiuer wahren Entziinclung steigt ; die 
Stimme wird heiser, rauh, unbestandig, wie es in vielen audern 
pathologisoh en Verhaltnissen der Fall ist. 

Auf gleiehe Art geJ1t di e V eranderung in dem Atmungstypus 
vor, der, wie man weiss, bei Frauen und Kindern kostal, bei 
Mannern hingegen abdominal ist. 

Wenn uun aus irgend einer Ursache die graduelle Ent
wicklung des Kehlkopfs gestort wird, oder dieselbe zu schnell 
vor sich geht - oder wenn gar einer der notigen Faktoren, der 
die Thatigkeit des Kehlkopfs vervollstandigen soll, fehlt, so wird 
m an entweder e in e V eranderung der Stimme zur Folge ha ben 
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und zwar um so starker je langer die Ursache, die sie hervorrief, 
daq~rt~ ~ oder die Stimme wird ihren kindlichen Char~kter 
beibehalten. Die .eun~ch-ahnliche Stimme entspricht eben eu~em 
dieser .Zustande; s1e w1rd so benannt wegen der grossen Aehnhch
keit welche sie mit der Stimme solcher Personen hat, die vor 
der 'pubertat kastriert wurden. In solchen Mensch en stockt die 
weitere Entwicklung cles Kehlkopfes, welcher in engem Zusammen
hang mit den Geschlechtsorganen steht - und folglich tritt auch 
kein Stimmwechsel ein ; es en twickeln sich jedoch alle andern 
R esonanl'lorgane. 

Die Sopranstimm n der Sbdinischen Kapelle sind ihrem Um- ~ 
fange nach wenig verschieden von der Stimme der wahren Sop~ane; 
was aber ihre Intensitat betrifft, so sind sie sehr versch1eden 'i 
und dies aus obengenannten Grunden. 

Wir h abeu [olglich zwei Arten von Eunuchstimmen - die 
eine im normalen Mem;ohen, die andere in Kastraten. Erstere 
nennen wir eunuoh-ahnliohe Stimme, letztere Eunuchenstimme. 
Die beiden jqngen ;Manner, welche ich Ihnen beute vorstelle, 
hatten eine Stimme, welche c1ie Charakteristika der eunuch
ahnhche:Q hatte. 

De Silv. Julius kam in meine Poliklinik um in den Unter
ric.ht fur Stotternde aufgenommen zu werden; was an ihm mehr 
auf:fiel als die Sprachstorung, war das Missverhaltnis zwischen 
seinem Korper und seiner Stimme. 

Sehr hoGh gewachsm1, mehr als es seinem Alter von 16 Jahren 
entspricht - scheinba~· auch kraftig - antwortete er auf meine 
Fragen rnit einer schwachen, feinen Stiro.me, wie einer, der erst 
aus deu. Kinderjahren getreten ist. 

Ich unterlasse es von seinem Stotterubel und von seiner 
hereditaren B elastung zu sprechen: ich will nur bemerken, dass 
derselbe in seiner Kindheit immer kranklich war ; er li t t an ver
schiedenen Form n von Lung nkranll:heiten · in seinem 13. Lebens
jahre uberstand er Scharlach; die allgemein'e Korperbeschaffenheit 
ist gut: P~bertiit entwickelt - Geschlechtsorgane normal. ~er 
Brustkorb 1st platt ge lrii. kt und man kann ein grosses Miss
verhaltnis zwischen dem Sagittaldurchmesser und der Frontal
distanz (zum N achteil d es ersteren) wahruehmen. Er atmet fort
walu·end dm·ch den Mund und cles Nachts schnarcht er derart, 
dass seine Bruder sich weigern in seiner Nah e zu schlafen. Bei 
der Untersuchung konstatiere ich eine Hypertrophie der Mandeln 
und der Schleimhaut ler unteren Nasenmuschel welche die Luft-
wege verschliessen. Im K ehlkopfe konnte i~h nur eine In
koordination der Abduktions- und Adduktionsbewegungen der 
Stimmbander wahrnehmen und wegen der Intoleranz cles Patienten 
ist es mir unmoglich gewesen, jeden weiteren ::Nebenumstancl 
hera.uszu:finclen. Bevor ich den Patienten der Stotterheilkur unter-
werfe, pflege ich gewohnlich alle Formen von Nasen- und Kehllwpf
affektionen, welche der Kranke zeigt, zu heilen; in vorliegendem 
Falle rreichte ich mit ein r einfacben medizinisch-hygienischen 
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Behandlungsweise, dass die katarrhalischen Storungen ver
schwanden und die Nasenatmung wieder hergestellt wurde. 

Schon in den ersten Unterrichtsstunden beschaftigte ich mich 
mit dem Farbenkla.nge seiner Stimme und nach einigen Tagen, als 
er der speziellen Behandlung fi.tr Stotternde unterworfen wurde, 
gelang es ihm, ein\1 starke Bruststimme hervorzubringen, welche 
ein solcher Kontrast zn der fri.theren Stimme war, dass er sich 
schamte, dieselbe ertonen zu lassen. Gegenwartig hat seine 
Stimme einen hellen und angenehmen Farbenldang. 

Der andere Patient ist ein junger 20jahriger Student, welcher 
sich wegen Storungen im Rachenraum un d in der N ase an di e 
Poliklinik wanclte. - Er dachte nicht. dem Klange seiner Stimme, 
welche rein eunuch-ahnlich war, abzubelfen, da die Heilmittel, 
welcbe ihm in der P oliambulanz einige J"ahre fri.ther verschrieben 
worden waren, keinen Nutzen gebracht hatten. In diesem 
Patienten ist nichts anomales wahrzunehmen, ausser einer be
deutenden Hypertrophie der rechten Schleimhaut mit einer Ab
weichung cles linken Nasenscheid wandknorpels. Er atmet vor
wiegend clurch den Mund und beschwert sich wegen Trockenheit 
lllld Brennen im R achenraum - besonders cles Morgens. Der 
Kehlkopf ist normal in seinen Durchmessern und Bewegllllgen : 
wahrend der Phonation ersoheinen die Stimm bancler di.tnn un d 
gedehnt; die Stimmritze nimmt eine liptische Fonn an; ausserdem 
wird der K~hlkopf wahrend der Phonation .nach o ben ~.esoh~ben: 
bei der ruhigen und geclehnten Atmung Sl ht; man dle Stlffiffi
bancler in ihrem ganzen Volumen. Gesohlechtsorgane normal; 
Pubertat entwickelt. Bei seinem ersten Besuoh mache ich Patienten 
laryngoskopisch bewusst, auf wel he W eise er seine Kopf- oder 
Fistelstimme hervorbringt; nach wenigen V ersuchen gelingt es 
ihm eine normale Bruststimme mit baritonaler Klangfarbe hervor
znbringen. - Er erklart zwar sofort, dass diese neue Art sehr 
mi.thsam fiir ihn sei, da er bald mi.tde werde. Er vergleicht clie 
fri.there Art mit der neu gelernten und m rkt, class in seinem 
Kehlkopf etwas anderes als gewohnlioh vor sioh geht, class neue 
Muskeln in Thatigkeit geraten. D r K ehlkopf behalt seine Lage 
wie bei der ruhig n Atmung bei uns die Stimmbancler, clie vorher 
kurz und di.lnn ersohienen, weil sie teilweise von den Taschen
bandern versteokt waren, erscheinen vollstandig normal, s hwing n 
in ihren ganzen Volumen und beri.thren sioh gegenseitig. Dm-oh 
passencle Uebungen und mit bestandiger Aufmerksamkeit von 
Seiten les Patienten, welcher i.tber die Beweo-ungen seines Kehl
kopfes eine Selbstkontrole zu i.iben sucht, erhalt sich clie timme 
beim Sprechen stark: ein wenig heiser, beim Singen wie schon 
gesagt baritonal. - In den folgenden Tagen erschein n di 
Stimmbander leicht entzi.ind~t, rotlich g fil.rbt, mit leioht m 
Katarrh in der interarytenoidalen Gegend und auf de11 Stimmband
randern. Wahrend der Behandlung beaoht ich diesen Katarrh 
nioht - clen ioh als physiologisch bezeichnen will, da r in 
Zusammenhang mit der neu hinzug kommenen Thatigkeit steht; 
statt d essen empfehle ich ihm seine Stimmmittel nioht zu miss-

-· 
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brauehen. - Dureh medizinisehe Behandlung wird die Nasen
atmung wieder hergestellt. Die Heiserkeit versehwindet allmahlieh 
und gegenwartig ist die Stim.me normal. Die eunueh-ahnliehe 
Stim.me ist nieht wieder zuriiekgekehrt und selbst wenn Patient 
versueht dieselbe zu bilden, so ist es ihm unmoglieh. 

Nu~ stelle ieh mir die Fragen: Aus welehen Griind~ diese 
beiden Jnngen Manner, bei normalem Kehlkopf, aueh naeh der 
Pubertiitsentwieklung, die Knaben- oder Fistelstim.me beibehielten '? 

W eleh atiologisehes Momeut miissen wir anrufen, um uns 
diese V erspatung in der Entwieklung, nieht d es Organs - sondern 
seiner Funktion - zu erldaren? !eh bemerke, dass es meine Ab
sieht ist die Frage nur von der klinisehen Seite zu betraehten. 
Es ware zu weitliiufig, wollte ieh die Fragen in Betraeht nehmen, 
welehe den Physiologen und Laryngologen viel zu sehaffen geben 
- jene ii ber die Erz ugung der Stimme un d ii ber das W esen 
ihrer Register. 

In unserem speziellen Falle, glaube ieh, ist der Stimmweehsel 
gehemmt und verspatet worden, wegen Mangel an geni.i.gender 
Bewegungskraft . Der bestiinùige Befund bei cliesen beiden 
Patienten war di e gehemmte N asenatmung, welehe, wie man 
weiss, eine bedeutende V erminderunO" der Atmungskapazitat und 
eine Sehwache Lle1· FunktionsthatiO'ireit der Lunge zur Folge 
hat. Nieht selten st llen sieh in ~1sereu Kliniken Sanger vor, 
weleh e iiber eine plOtzliehe Verringerung ihrer Stimm- und 
Atmungsmittel klagen. Bei ·olehen Fallen gent'Lgt es eine Lasion, 
welehe die Naseuatmnng hinderte, zu entfernen, damit die Tone 
wieder so leieht wie friiher gebild t werden und die Atmung ihre 
fri.i.here Ansdehnung errei he. Die Kopf- oder Fistelstimme, 
wel he in ihrem Meehanismu der eunueh-ahnliehen entsprieht, 
ist, wi Ma e k e nzie sieh ausdrùeld, eine Stimme im Ruhestand, 
bei weleher man im Gegensatz zu der Bruststimme weniger 
At m, weniger b w gende Kraft braueht um die kurzen und 
weniger gedehnten Stimmbander ius Sch~ngeu zu briugen. 

Gerade zur Z it wo un ere b iden Patienten mehr Luft notig 
hatten, da ihr Stimmapparat si h allmahlieh veranderte - wurde 
di selbe weniger. 'ie braehten ihre Stimme hervor wie sie es 
vermoehten ; un willki.i.rlieh wahlten si e die billigste un d l i hteste 
Art, u~ so mehr, als es f.i.tr si eine grosse Arbeit und Miihe 
war, be1m Atmen den Unterkiefer gesenkt zu halten, die 'l'hatig
keit cles Ringmuskels der Lippen zu unterlassen und clie Zunge 
in einer nieht normalen Lage zu halten. Die rasehe Heilung 
~d d.eren ~ersistenz , hauptsaohlieh im zweiten Falle, bestarken 
mwh ~n memer Ideenfolge. Ein riehtiger timmeinsatz geni.igte 
um d1e Klangtarbe zu andern; di e freie N asenatmung, welehe 
di e einzige . ist, die ein regelmassiges Eindringen der Luft in di e 
Lunge bew1rkt, geni.i.gt, damit die Stimme denselben Klang bei
behalt . !eh will nur noeh sehnell hinzufi.igen, dass man nieht 
in allen Fallen von eunueh-ahnlieher Stimme das atiologisehe 
Moment, welehes ieh in meinen gefunden ha.be, anrufen kann. 
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Martin teil t.e in der franzosischen laryngologischen Gesell
schaft im Jahre 1893 einen Fall mit, wo eunuch-ahnliche Stimme 
infolge eines K euchhustenanfalls eintrat. - M ad eu f beobachtete 
zwei solche Falle infolge von Bronchitis. - Co h e n behandelte 
einen Fall infolge von K ehlkopien tzùndung. - Li n eo ] n einen 
jungen Mann, der lange Zeit eine Franenstimme nachgeahmt 
batte ; - er erreich te dessen Heilung durch Ablation der Rachen
mandel. 

I ch stimme rnit Labit d e T ours , welcher kùrzlich in der 
franzosisch-laryngologisch n Gesellschaft von zwei durch ihn be
handelten und geheilten Fallen mitteilte, ùberein, dass clie eunnch
ahnlich e Stimme andere und v iele verschiedene Mechanismen 
h aben kann und liegt es an dem Fachkundigen jeclen einzelnen 
F all festzusetzen. 

Die geistige und sprachliche Entwicklung des Kindes. 
Von Dr. OHu s zewski. 

Einleitung. 
G-egenwlirtiges Studium bildet nach der Physiologie clie zweite 

Arbeit, welche dem ùberaus komplizierten Sprachakt gewidmet ist.*) 
In dem Masse als die Erkenntnis der Physiologie der horbaren 
Sprache fùr das Verstan.clnis einiger wicht~gen. Me_rkmale hin
sichtlich der SprachentwlCkelung unentbehrhch 1st, m eben dem 
Masse wird di e Forschung der Sprachentwickelung in V erbindung 
mi t der Erlauterung d es V erhaltnisses dieser Entwickelung zur 
Intelligenz des Kindes eines der wichtigsten Elemente ausmachen, 
welche uns das R echt zur Betrachtung der Sprache in psycho
logischer Hinsicht erteilen un d dem L eser das V erstandnis der 
letzten Arbeit ùber diesen Gegenstand - 11 die Psychologie der 
Sprache" - verstandlich machen wird. -*-x') 

W enn man auch auf dem Arbeitsfelde der Physiologie der 
Spracbe hier und dort hingeworfene Andeutungen finden kann, 
welche die Laute berùcksichtigen, die der polnischen Sprache 
eigen sind, so war der Gegenstand, mit dem wir uns gegenwartig 
beschaftigen, ganzlich vernachlassigt, und wir besitzen in dieser 
Ricbtung gar nicht eigene Beobachtungen. Sogar die Litteratur 
im W esten ist in dieser Hinsicht durchaus nicht sehr reich. Von 
alleo diesbezùglichen Arbeiten verdient allein Anerkennung das 
W erk des gewissenhaften deutschen Forschers, Preyer : 

11
Die Seele 

des Kindes" 1890, welcher der erste Schriftsteller ist, der sich die 
Mùhe gab, die taglichen Beobachtungen an dem Kinde im Verlauf 
der ersten drei Lebensjahre zu notieren.*·**) In dem Masse, in 

*) Abriss der Pbysiologie war in der Monatsscbrift fil.r die gesamte 
Sprachheilkunde 1893 gedruckt. -

**) Dietle Arbeit wird gegenwil.rtig zum Druck vorbereitet . 
***) Von deutschen Scbriftstell ein, die sicb mi t der Geistesentwickelung 

des Kindes und mit der Entwickelung seiner Spracbe beschaftigten, oder 
aucb nur mi t der letzter en, sin d ausser Preyer folg n de zu erw!lhnen : 
Sigismund (Kind und W elt I85H), Lllbisch (Entwickelung11geschichte der 
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welchem die Forschung der geistigen Erscheinungen, besonders 
die der Willensentwickelung, klassisch durchgefuhrt ist, in eben 
dem Masse kann die Analyse der psychophysiologischen und 
physiologischen Bedingungen der Entwickelung der Sprache nicht 
demjenigen J ... eser geniigen, der mit den neuesten Forschungen 
der Wissenschaft dieses Gegenstandes bekannt ist. Deshalb habe 
ich auch diesem Gegenstande in Uebereinstimmung mit der Grund
lage dieser Arbeit die grosste Aufmerksamkeit gewidmet, und 
die theoretischen Schliisse, die sich hierauf beziehen, sind auf Grund 
praziser, im Verlauf der drei ersten Lebensjahre des Kindes 
methodisch durchgefiihrter Beobachtungen abgeleitet. 

Zwar kann man den Folgerungen einer einzigen Beobachtung 
noch keine besondere Bedeutung schenken, mit Rucksicht aber 
darauf, dass die iiberaus mithsame Forschung in dieser Richtung 
eine gemeinschaftliche Arbeit erfordert, und die ganze europaische 
L1tteratur verhii.ltnismassig deren nur wenige besitzt, glaube ich , 
dass gegenwii.rtige Arbeit einen niitzlichen Beitrag im Reiche der 
Psychophysiologie und Psychobiologie ausmachen wird. -

In h alt. 
Der Stand der heutigen Psychologie in der Reihe der phy

sischen Wissenschaften. Die Wichtigkeit der Psycho-Physiologie 
und Psychobiologie. Die Uebereinstimmung gegenwii.rtiger Arbeit 
mit der dargestellten Ansicht beziiglich dieser Frage und die 
Einteilung derselben in drei Teile. -

I. T eil. 
Die Anhaltspunkte der drei psychischen Lebensspharen: der 

Erkenntnis, der Empfìndung, des Willens, wie auch des Bewust
seins bei Erwachsenen. Kurzer Grundriss der psychischen Ent
wickelung des Kindes. Beobachtungen i.tber die Entwickelung 
der Erkenntnis des Kindes im Laufe der drei ersten L ebensjahre 
desselben (Associationen, Urteile, V erallgemeinerungen, Ver
gleichung, Ueberlegung) seiner Empfìndungen (elementare Em
pfindungen, hohere und sympathische) seines Willens (impulsive 
Bewegungen, R eflexe, instinktive Bewegungen, impulsiver Wille, 
Nach.ahrn_ungsbewegungen, vorsi!.tzliche Bewegungen oder bewusste 
Thatig~e1ten) wie auch d es Bewusstseins ( das elementarste Be
wusstsem., das sinnliche oder objective Bewusstsein, die Personlich
keit, das Selbstbewustsein . 

II. Te il. 
. Beobachtungen iiber die Entwickelung der Sprache des Kindes 
m den ersten drei Lebensjahren hinsichtlich der Reihenfolge der 
Lauterscheinung, d es V erstandnisses der Sprache, der Bildung der 

Seele des Kind~s 18!>1), Viero rdt (Deutschd Revue 1879), Schultze (Die 
SJ?rache des Kmdes 1880), Striimpell (Psycholoaische Padagogik 1880), 
Lmdner (Kosm<_>s 1882); von den franztlsischen: Taine (V o n der Intelligenz 
1873, Revue ph1losophique 1876), Egger (Observation et réflexion sur le 
développement de l' intelligenoe et du langage chez les enfants 1878), Com
payré (L' évolution intelleotuelle et morale de l' enfant 1893), Perez (Les 
trois premières années de l' enfant 1892). 
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Worter und cles selbstandigen Gebrauches derselben. Die ur
spriingliche Sprache des I{indes. Die psychophysiologischen l3e
dingungen, von welchen die Entwickelung der Sp.tache abhangt 
und die drei z.eitraume dieser Entwickeh:ng. Die Be~ing~ngen, 
von welchen dte Ordnung der Lauterschemung und dte Bilduhg 
der Worter aus Sylben abhangt. Das physiologi!:lche Stamroeln. 
Die Art, mittelst welcher das Kind sprechen lernt und Séine 
Sprache bildet. 

III. Teil. 
Vergleichung der Intelligenz des Kindes mit der :F:ntwickelung 

seiner Sprache, das V erhaltnis dieser beiden Sachen un d di e 
hieraus folgenden Ergebnisse. 

Erst nach der Entstehung jenes korperlichen Ichs, mit dem 
Masse cles sich bestandig steigernden Gedachtnisses, welches es 
ermoglicht, die bisherigen einzelnen geistigen Erscheinungen in 
ein Ganzes zu vereinigen, beginnt allmahlig sich das Band der 
sinnlichen Eindriicke, der Getfihle und cles Begehrens zu bilden, 
und in der Einigkeit der gegenseitigen Wirkung derselben liegt 
der Keim des kfmftigen geistigen Ichs - cles Selbst
b e w u s s t se i n s. J enes Selbstbewustsein kann kein einziges Tier 
besitzen, auch ebenfalls das Kind nicht, in der von uns be
trachteten Periocle. 

Schluss. 
Das praktische Ziel gegenwartiger Arbeit fi.i.r die Psycho

physiologie, Physioliogie und Pathologie der Sprache, fiir die 
Padagogik, Linguistik, wie auch rur die Psychobiologie. 

* * . 
* Im V etlauf einer sehr langen Zeit konnte di e Psychologie 

unter dem Einfluss cles idealistischen Systems sich nicht im 
gleichen Masse mìt anderen Teilen der menschlichen \Vissensèhaft 
entwickeln. Die Entwickelung der physischen Wissenschaften, 
wie auch der Anatomie und Physiologie und dann die biologischen 
Forschungen haben den etwunschten Fortschritt detselbah be
schleunigt, indem sie die Abhangigkeit der psychischeb Folgen 
in den physischen und biologischen Bedingungen fandeh. Wie 
der Biologa zur Erkenntiùs cles Fadens cles ununterbrochenen 
Baues und der mìt demselben verbundenen Thatigkeit onto
louische (Entwickelung des Individuums) und phylogenétische 
(Geschlechtsentwickelung) Forschungen voll:fuhrt, eben so er
leichtetn detn Psychologen die Betrachtungen d.et einfachsten 
geistigen Erscheimmgen bei Tieren un d Kindern das V erstandnis 
sehr wichtiger Ersoheinungen der Intelligenz dea Menschen. 
Deshalb haben auch erst die Experhnentalmethoden, welche bei 
den psychologischen Forschungen eingefi1hrt sind, wié die§ !1fl.à
log bei den physischen Wissenschaften schon lltng!'!t stattfand, 
sie auf den richtigen W eg geleitet und di e :Beobachtung un d das 
Experiment haben es erlaubt, d.ie Psychologie in die Zahl der 
Wissenschaften der Erfahrung einzuteihen, indetn sie die Ab
hangigkeit der psychischen Folgen an den phy~scMn und 

j 
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biologischen Bedingungen fanden. Dementsprechend baben aus 
der Zabl der Abteilungen der jetzigen objektiven Psychologie die 
Psycho-Physiologie, die sich mit der Erforscbung der psychiscben 
Prozesse, mit deren Verbaltnis zur anatomisch-physiologiscben 
Grundlage bescha.ftigt und die Psycbobiologie, welch e das Ver
haltnis der psycbischen Erscheinungen zur biologiscben Ent
wickelung bestimmt, unter andern ùie hervorragendste Stellung 
eingenommen. 

Es unterliegt keinem Zweifel, dass auch die Untersucbungen 
von V eranderungen der psychischen Sei te d es Menschen dm·ch 
Aerzte, bei verscbiedenen Besch adigungen der Hirnsubstanz, in 
dieser Hinsicht eine ùberaus wichtige Rolle gespielt haben. Hierher 
zahlen wir die Beobachtungen bei verschiedenen Arten von 
Aphasien, welcbe zur Lokalisation verschiedener Funktionen des 
Hirns an besonderen Arten der kortikalischen Substanz beitrugen, 
wie das motorische Gedacbtnis, das W ortgedachtni , das Ge
dachtnis der Schriftzeichen, der optischen Eindrii.cke u. s. w., wie 
auch das sehr dankbare, aber bis jetzt von den Aerzten sehr 
wenig bearbeitete Forschungsfeld teilweiser Storungen der In
telligenz b ei denselben Aphasien:*) W enn wir auf solchen W egen 
weiter schreiten, konnen wir boffen, dass prazise, auf Erfahrnngen 
beruhende Arbeiten einzelner Teile der P sycb ologie zu rationellen 
theoretischen Verallgemeinerungen beitragen werden, welche uns 
die allgemeine Psycbologie bietet. 

Die erhaltenen Fakta i.i.ber die Entwickelung ùes Kindes in 
den ersten drei L ebensjabren desselben geben uns ebenfalls einen 
rationellen Grund zur Lihmng des wichtigen philosophi10chen 
Problems, welcbes die angeborenen Ideen oder die Ansicht 
betri:fft, welcbe die sinnlicben Eindriicke als Grundlage j eglicher 
Begri:ffe und Vorstellungen annimmt, was wieder einen Einfluss 
auf unsere Ansicbt uber clie sebr wicbtige Frage der Erblichkeit ba t. 

In Uebereinstimmung mit den oben ausgesprocbenen Ansichten 
stelle ich dem L eser die Entwickelung der Spracbe des Kindes 
auf Grund psychophysiologischen und physiologischen Bedin
gungen dar, die Entwickelung einer Intelligenz auf Grund syste
matisch durchgefilhrter Beobachtungen von den ersten Anzeichen 
des Geisteslebens bis zum Anfang der Spracbe, wie auch das 
V erhaltnis, welches zwischen dies eu beiden Gegenstanden vor
kommt. Dementsprechend ha.be icb meine Arbeit in drei Teile 
geteilt: l) Di e Entwicklung der geistigen Erscbeinungen beim 
Kinde bis zum Anfange der Verbindung der Worter mit Be
griffen. 2) Di e Entwickelung der Spracbe bis zum 4. J abre, 
3) das Verhaltnis der Intelligenz des Kindes zur Entwickelung 
seiner Sprache. Der Arbeitsplan erlaubte es mir nicht, eine be-

*) Obgleich die Forschungen anderer Arten des Gedi\chtnisses, wie 
d es mus~kalischen! o der d es zum Zeichnen. etc. bis jetzt brach l~egen, ~o 
haben wu doch d1e Hoffnung, dass auch d1ese Lilcke bald ausgetuflt sem 
wird. So hat z. B. in letzter Zeit der franzosische Psycholog~ Lucien 
Arreat (Mémoire et imagination, Paris) das Muskelgedi\chtnis der Be. 
wegungen im Akte des kUnstleriscben Schaflens einer Analyse unterworfen. 
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sondere Berucksichtigung der geistigen Erscheinungen bis zum 
3. Lebensjahre durchzufuhren, die wichtigsten Einzelheiten jedoch, 
w el che irgend w el che V erbindung mi t dem uns beschaftigenden 
Gegenstande haben, wird der Leser an den entsprechenden 
Stellen finden. 

Diese Beo bachtung ha be i eh an meinem eigenen, ganz gesunden 
Kinde durchgefuhrt. 

l. 

Zur leichteren Zurechtfindung in der geistigen Entwicklung 
des Kindes erlaube ich mir den Leser in moglichster Kurze an 
die Grundsatze der drei Spharen zu erinnern, welche das psychische 
Le ben d es Menschen ausmachen: Erkenntnis, Gefuhl, Wille und 
Selbstbewusstsein. *) -

Die sinnlichen Eindrucke bilden die ursprunglichen Elemente, 
aus welchen das Selbstbewusstsein gebildet ist. Der percipierte 
oder bewusste Eindruck bildet die einfache Vorstellung oder 
sinnlic h e W ahrn ehmung. W eil sie Wiedergabe des Ein
drucks ist, so nennen wir sie die a bhangige Vorstell ung. 
Die W ahrnehmung bildet schon einigermassen eine Art des 
Denkens, da sie sich als eine abhangige Vergleichung bestimmen 
lasst, mit deren Hulfe wir uns die Elemeute aneignen, welche 
jm Eindruck enthalten sind, d. h. wir werden uns derselben 
bewusst. Diese W ahrnehmung begleitet das abhangige Gedacht
ni di e abhangige Aufmerksamkeit un d di e abhangige V er
gleichung. Die wiederholten und von einander unterschiedenen 
Gruppen sinnlicher Eindrucke bilden zusammengesetzte ab
hangige Wahrn e hmungen, d. i. indi vidu elle V orstel-
1 unge n. Aus individuellen V orstellungen entsteh en allgemeine 
Vorstellungen. Fast alle unsere Wahrnehmungen sind zusammen
gesetzt. Der lnhalt derselben ordnet sich in ihnen in der Form 
der Zeit und des Raumes.**) Freie Vorstellungen , d. i. 
solche, welche in unserem V erstande entstehen, tre te n unab
hangig von sinnlichen Eindrucken zum Bewusstsein hervor. 
Sie konnen gleichfalls wahrgenommen sein, d. h. sie konnen 

*) Vergleiche die Experimeothal-Physiologie von Hoffding. 
**) Hier darf man nicht die Eiodr!icke der Zeit und des Raumes mi t 

den Vorstellungen vermischen. In den zeitigeren P eriodeo dtlr geistigen 
Entwickelung bei der Ordnung des angegebenen Inhalts, ist f!lr das "Be
wusstsein des Kindes die Empfiodung der Eindr!icke, der Zeit und des 
Ra.umes ganzlich ausreichend; dami t al so eine W a.hrnehmung stattfindet, 
ist fUr das .Kind die Erkenntnis gen!igend, dass ein beliebiger Eindruck 
an einem gewissen Orte und in e~ner gewissen Richtung erscheint und 
die Uot~rs~Jheidung desselben in der Zeit von einem andern Eindruck. 
Die Vorstellung der Zéit mìd des Raumes trit.t weit spater hervor, zufolge 
vieler Erfàlìrungen des Kindes. Der Anfang der Ra.umvorstellung zeig.te 
sich in unserer 1Jeoba.ch,tung zu Ende des 2. Jahres ; der À.Jl(ang der Z.elt
vorst,el~qng_ erst z:u. .End~ . . des . dntten, J ~h~e~ .. . Der br:~ te Be.weis dafl1r, 
wie langsam das~JCmd . Blch Ji.e Raumvel.-haltihsse ane1ghet, 1st, di.Ss • es 
ani Ende des 16 . .Monat8 noéh xilcht ein Stlickchén Semmel «ehl!rig in das 
Glaà werfen konhté . 
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bewusst werden. Sie werden schon durch das willkurliche Ge
dachtnis, die willkurliche Vergleichung und die willkurliche· 
Aufmerksamkeit begleitet. Das eigentliche Denken verfugt uber 
keine andere Mittel, als diejenigen, welche wir im Laufe der· 
freien Vorstellungen haben, mit dem Unterschied allein, dass die 
V orstellungen si eh vervollkommnen, begrunden, un d indem si e 
si eh hinsichtlich ihres Inhaltes genau beschranken, zu B egri ff e n 
bilden. Am: B egriffen bilden sich Urteile in logischer und Satze 
in grammatikalischer Hinsicht. Die Verbindung der Urteile 
bildet den Schluss. Das vernunftige Nachdenken besteht in der 
Schlussfolgerung, d. i. in der H erausleitung der Schli.tsse aus 
bekannten Urteilen. 

Jedes elementar e Getuhl vereinigt sich mit etwas Unan-· 
genehmem oder Angenehmem, folglich mit einem sinnlichen Ein
druck. Die elementaren Gefuhle verbinden sich gleichzeitig mit 
gewissen Elementen der Erkenntnis, denn die Unterscheidung 
eines sinnlicheu Eindrucks vom Gefiihl gehort schon ins Reich 
der Erkenntnis. Zur Kategorie der elementaren Gefuhle zahlen 
wir die Gefuhle cles Lebensbedurfnisses, wie Durst, Hunger, 
Muskelngefuhl u. s. w . und die Gefuhle qualitativer Eindrucke 
verschiedener Sinne. Abhti.ngig von verschiedener Reizbarkeit 
des Nervensystems, rufen sie beim Kinde verschiedene Arten der 
Reaktion hervor, hinsichtlich cles unangenehmen oder angenehmen 
Gefuhlsgrades, sie bestimmen daher seine kunftige Anlage, das 
ist sein 'l'emperament. Mit den hoheren Gefi.thlen, welche· 
sich aus den elementaren entwickeln (von der Erregung bis zum 
Affekt: Erstaunen, Furcht, Freude, Zorn, Ekel), mit den Gefi.thlen 
des Angenehmen und Unangenehmen verbinden sich Vorstellungen 
und Erinnerungen, sie ha.ben daher den Charakter der Vorstellung 
und lassen sich nicht vom Antrieb, vom Begehren, also vom 
Willen absondern. Die s ym p a ti s eh e.p. G e fu hl e erfordern. 
schon eine grossere Entwicklung der Gedanken und der Vor
stellungen. Den hoheren Formen der Sympathie sind die sitt
lichen und die mit ihnen verbundenen religiosen Gefuhle 
verwandt. Zuletzt sind die intellektuellen und asthetischen 
Gefi.thle allein von unseren Vorstellungen ab4angig, aber keines
wegs dem Instinkt oder Antrieb unterworfen. 

Die unteren Stufen cles Willens, wie impulsive oder 
instinktive Bewegungen und der impulsive Wille, werden weiter 
unten bei der Beschreibung der Willensentwickelung des Kinde 
Beri.tcksichtigung finden. Der Wille, im wahren Sinne cles W ortes, 
hat die Voraussetzung, die bewusste Vorstellung von den Mitteln 
und dem Zweck der Thatigkeit, wie auch die Empfindung des 
W ertes dieses Zieles, er hangt also vom Gefiihl und der Erkenntnis 
ab. Wir unterscheiden folgende Stufen desselben: den Antri e b, 
das Begehren, den Wunsch, die Absicht, den Vor- _. 
be d a c h t und zuletzt den -Bes eh l u ss. D er Wille ist also ein 
bewuf;lster Akt, der .ein Ziel hat und sich durch eine willkurliche· 
That ausdriic~t Zum voHel'.l~ ten._Willensak~ gehort ausser · dem : 
Impuls der v on auf'Rer n Ursa ben oder innerli chen Anregu,pg~n.: ; 
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abhangig ist, auch die Enthaltsamkeit (der hemmende Wille), 
d. i. die Teilung der urspri'lnglichen nervosen Energie auf zwei 
W ege, al so der zweite Zustand d es Bewusstseins, welcher di e 
Gegenwirkung hervorruft, wie auch die Reaktion unseres geistigen 
ichs, d . i. unser Charakter. Das Endresultat, d. i. die That, ist 
am meisten von unserem Charakter abhangig. Das Fundament 
cles Charakters erzeugen die organischen Gefilhle, auch Erregungen 
un d Leidenschaften, welche auf der Bildung der N ervenbeschaffen
heit b egri'lndet sind. Auf die Ausbildung desselben haben physio
logische Thii.tigkeiten vor oder nach der Geburt, also Erblichkeits
momente, die Gefilhlssphare, die Erziehung etc. einen grosseren 
Ein:fluss, als die Intelligenz. 

Die analysierten drei Bestandteile der geistigen Sphare bilden 
das B ewuss t se in. Sie sind nicht differenziert, sondern :fliessen 
in einander, denn es giebt fast nicht solche Erscheinung der Seele, 
welche allein die Elemente der Vorstellung des Gefilhls oder cles 
W ollens enthalten konnte. Di e Differenzierung der aufgezahlten 
Elemente cles Bewusstseins bezeichnen nur das Uebergewicht 
dieses oder jenes im gesetzten Fall cles Bewusstseins, nicht aber 
clie ganzliche Verschiedenheit desselben. Als physiologische Unter
lage cles Bewusstseins ist nach Ribot *} ein gewisser Grad der 
Fitllung der Gefii.sse der Hirngewebe, welche wahrend cles Schlafes 
ocler einer Ohnmacht verschwindet. E s ist nur der Gefahrte eines 
gewissen Zustandes d es N ervensystems, welcher als Grunclelement 
fortbesteht . Da das Bewusstsein die Summe aller geistigen Er
scheinungen i. t, so muss es auch in verschiedenen Stadien der 
menschlichen Entwickelung verschiedenartig sein, und mit Bezug 
darauf clurchgeht es nach meiner Ansicht tufen vom f iihl end
s i n n l i c h e n o der objektiven, welches di e au sere W el t ab
spiegelt und von :velcher das Kind sich selbst noch nicht unter
scheiden kann, b1s zur Per s 6 n l i c h k e i t un d endlich zum 
Se lb s tb e wu sstse in. Die P er onlichkeit ist nach den Be
stimmuugen Ribots clie Summe der Bewusstseinsstadien und jenes 
unklaren Bewusstseins, welches aus allen Fuuktionen der Lebens
t hatigkeit erfolgt, welche clie P erzeption unseres K orpers, cl. i. 
unserer physischen P ersonlichkeit ausmachen. Die Grundlage 
dieser letzteren besteht aus der Nervenfunktion cles organischen 
Lebens, aus der Emp:finclung der Thatigkeitsst aclien jecles W erk
zeuges, seiner allgemeinen ocler ortlichen Veranderungen, aus der 
erniedrigten ocler erhohten Lebensstimmung u. s. w. Sie ent
wick elt sich, wie wir dies nachher sehen werden, beim Kinde 
sehr langsam, und erst nach der Teilung jenes korperlichen Ichs 
von der ausseren W elt, beginnt das geistige I eh sich zu bilden 
- clas geistige Bewusstsein der P erson, das Selbstbewusstsein. 
Unser geistiges I ch kann man entweder in der jetzigen ·Form 
betrachten, uncl es ist dann die Summe der gegenwartigen 
B ewusst seinsstadien, ocler in Verbindung mit der V rgangenheit, 
un d dann bildet sich das Gediichtni '. 

*) L es maladies de la personnalité. 
* * ·X· 



·-

204 Die geistige und sprachliche Ent wickelung des Kindes. 

Das geistige Le ben des N eugeborenen beginnt von der 
Sinnesthatigkeit, welche ziemlich friih erwacht. Verhaltnis
massig entwickelt sich der Geschmack am zeitigsten, dann der 
Geruchssinu und das Tastgefiihl, zuletzt das Gehor und das 
Gesicht.*) Von allen physischen Operationen entwickeln sich 
unter dem Einfl.uss ausserer oder innerer Gefiihlsreize, am zeit.igsten 
die elementaren angenehmen oder unangenehmeu Gefiihle, wie 
Durst, Hunger, Sattiguug etc. und die sinnlichen Eindriicke. 
Unter dem Ein:fl.uss derselben R eize entstehen gleichzeitig Refl.exe 
wie das Atmen, Schlucken, Niesen u. s. w. und instinktive 
Bewegungen, wie Saugen und die ersten unwillkurlichen Be
wegungen des Greifens, welche den Anfaug des kiinftigen 
Willens ausmachen. Von ùer gegenseitigen Wirkuug der 
erwahnten R eize und der ausseren W el t entsteht schon sehr 
zeitig das erste Aufdammern des elemeutaren Bewusstseins, in 
welchem si eh Zufriedenheit un d V erdruss un d di e mi t denselbeu 
verbundenen sinnlichen Eindriicke abwechseln. Die Abhangigkeit 
der nach einander in der Zeit erscheinenden Eiudriicke, die 
Art und W eise, in welcher der vorhergehende Eindruck auf den 
nachfolgenden einen Einfl.uss hat, bildet das elementare Gedachtnis 
und die elementarE\ Vergleichung. \Vir haben also sc~on iu 
jenem Anfangsbewusstsein die K eime der drei Bestandtetle de:; 
geistigen L ebens, namlich gewisse Elemente der Erkenntnis 
(sinnliche E iudriicke, elementares Gedachtnis, elementare V er
gleichung), Anfange des kunftigen Willens (unwillkiirliche 
B ewegungen, instinktive Bewegungeu) und die elementaren 
Gefiihle (Hunger, R einlichkeit u. s. w.), wobei j ene drei Elemeute 
in eiuander fliessen, das ist, die !:! Ìnnlichen Eindri.icke rufeu 
Gefiihle hervor, uud diese letzteren erscheineu in den Bewegungen. 
Diese B ewegungen spielen bei den sinnlichen Eindriicken eine 
ungemein wich tige Rolle. Mit Hiilfe derselben verfolgt das 
Kind den ausseren R eiz und uimmt die Richtung desselben an. 
E s ist dies die erste selbstandige (instinktive) Aufmerksamkeit, 
w el che alle Anzeichen eine- R efl.exes ha t. .T ene dure h di e 

~) In unserer Beobachtung fing das Kiud erst im 32. und 33. Mouat 
an di.e rot e und g riine Farbe t·ichtig zu nennen , dle gelbe u11:d blaue ab r 
erst 1m ~4 . Monat. Das Kind von Preyer fìng zuerst an dte g elbe und 
zuletzt die blaue Farbe zu benennen. In den Beobachtungen von Binet, 
w elcher in der oben bezeichneten Arbeit von Compay:re (L 'evolution 
intellectuelle et morale de l'enfant, Paris t81l3) angefilhrt ist, fìng das 
Kind an di e rote F arbe zuerst zu unterscheiden. Die Forschungs
ergebnisse dieses Schriftstellers sind in dieser Hinsicht bestimmter, als 
die von Preyer oder die meinigen. Er gab dem Kinde nii.mlich verschiedene 
Farben und hiess ihm. dieselben aus der R eihe der vorgestellten Farben
p,ro~en .aussuchen. . Ob~leich es ~einem Zweitel unterliegt, ~ass . die 
.E' ah1gkmt des Verstil.ndmsses der hterzu notigen Worter erst wett spil.ter 
erscheint, al~ d,ie Fil.higkeit der ~~arbenunterscheidung, so jedenfalls weit 
frtlher, als dte Moglichkeit, diese oder jene Farbe zu benennen. Abgesehen 
davon, bio ich auf' Grund dieser drei B eobachtungen der Meinung, dass 
die rote und die gelbe Farbe zu denjenigen gehoren, welche dii.s Kind 
am zeitigsten untersaheidet. Erst im 9. Monat notierte ich. l da.Ss das 
.Kind die Aufmerksa.mkeit auf die Ursache des Klanges richtete ; den 
Anfa.ng des selbstil.ndigen Gesanges notierte ich im 20. Monat. 
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sinnlichen Eindrticke hervargerufenen Spuren in Verbindung 
mit den sie begleitenden Gefiihlen, bei der Wiederhalung der 
Gefuhle und sinnlichen Beabachtungen ganzlich verschiedenen 
Charakters und mehr in der Zeit entfernten, bilden das abhangige 
Gedachtnis, di e vergleichende abhangigeThatigkeit d es Bewusstseins 
un d die Assaciation der Varstellungen, Freie Varstellungen treten 
schan unabhangig van sinnlichen Eindrucken in dem Bewusstsein 
hervar. E s begleitet sie da freiwillige Gedachtnis, die ver
gleichende freiwillige Thatigkeit un d di e freiwillige Aufmerksa.mkeit. 
Aus freien Varstellungen entstehen nachher in der F alge allge
meine Varstellungen und Begriffe. Abstrakte Varstellungen 
kann das Kind in den ersten P eriaden und sagar zu Ende des 
dritten Jahres nicht haben, da fur dasselbe nur dasjenige ver
standlich sein kann, was es mit den Sinnen wahrnehmen kann. 

In unserer Beabachtung z. B. fìng das Kind erst am Ende 
des dritteu Jahres an, eins van zwei zu unterscheiden. Ueber
haupt sind die Begriffe des Kindes sehr unvallstandig, schleoht 
begrenzt, aft nur auf einer Eigenschaft, auf einem der Kenn
zeichen beruhend, also arm in ihrem Inhalt. -

\Vir gehen nun zu unserer Beabachtung iiber. Wie wir 
wissen, ist das Gedachtnis fur die Er cheinung der elementarsten 
Intelligenz, d. i. fiir die Unterscheidung, unentbehrlich, denn 
sie giebt uns die Mogliohkeit zur Vergleichung zweier sinnliohen 
Eindri:icke, eventuell der Varstellungen und Begriffe. Schan in 
den ersten Manaten hat das Kind auf Grund jener Untersoheidung 
der sinnliohen Eindriicke gewisse Varstellungen v an der N ahrung, 
einige Varstellungen des Fastens und des Geruches, es macht 
alsa B eabachtungen, das ist, es erkennt zwei Sinneseindriicke an 
einem bestimmten Orte und zu bestimmter Zeit, d. i. nicht gleioh
zeitig, sandern einen nach dem andern. Auf diese W eise beginnt 
die allererste intelleotuelle Thati.gkeit des Kindes, die elementarste 
Assaoiatian. Mit der Entwickelung der Gesiohtsvorstellungen 
wachst auch das Gedaohtnis, und varo 4. Monat ab tritt eine 
fiir uns uberaus wiohtige Erscheinung hervar - der Anfang 
der Assa ciatian, welcher un se rer Ueb e rzeugung ·sohan 
zuganglich ist. Im 4. Manate notierte ich die Erkennung 
eines fremden Gesichts mit dem es begleitenden Erstaunen. 
Ich werde nicht die zahlreichen Beispiele der Assaciation an
fi:ihren, welohe van den sinnlichen Eindrucken abhangig sind 
und die in spateren Monaten notiert sind, aber ich muss doch 
bemerken, dass das Kind aufGrund dieses selben Gesetzes 
der Assaciatian im 8. Manate Worter zu verstehen beginnt, 
d. h. die gehorten Klange mit aptischen, fi:ihlbaren und anderen 
Eindriicken zu verbinden. Der Anfang der Abbildung der 
E i n dr i:i c k e, al sa di e freien Varstellungen, nati erte ich das erste 
Mal im 8. Monate. Das Kind bezeugte namlich in dieser Zeit 
eine Freude beim Anblick des Tuches, in welches die Warterin 
es gewohnlich beim Spazierengehen einhullte; es erzeugte al so 
den Gedanken d es V ergniigens varo Spaziergang etc. In den 
folgenden Manaten nimmt die Zahl der freien Varstellungen be-
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standig zu. So wird das Kind im 11. Monate ungeduldig, wenn 
es angekleidet ist und nicht ausgeht; in demselben Monate 
schreit es1 wenn wir uns ihm mit der Arzenei nahen. Im 16. 
Monate sucht es im Buche das verlangte Bild auf, hebt sich 
auf den Zehen empor, um sich im Spiegel zu besehen ; in dem
selben Monat :fing es das erste Mal an, im Traume zu sprechen, 
also die Vorstellungen seines Geistes abzubilden; im 20. Monat ~ 
:fing es an, mit der Puppe zu spielen, indem es dieselbe aus- und J 
ankleidete, zu Bett legte u. s. w. - l 

Di e ersten U r t e i l e d es Kindes beginnen schon sehr friih 
und di:fierenzieren sich von der Erkennung der Gegenstande, ·ie 
sind also ohne jegliche Erinnerungen. In der Folge erweitert 
sich der Inhalt derselben mit der Entstehung der freien Vor
st ellungen, wie wir dies in allen oben angegebenen Beispielen 
gesehen haben. Jene Urteile stùtzen sich hauptsii.chlich auf 
konkrete Fakte, es fehlen aber auch nicht gewisse V e r a llg e 
m e i n e r unge n , das heisst allgemeine Begri:ffe, bei welchen 
die Verbindung der Erinnerungen mit den erhaltenen Eindriicken 
nicht gli.nzlich den bisherigen Erfahrungen des Kindes en tspricht. 
Diese V erallgemeinerungen sind wegen seiner g eringen Erfahrung 
grosstenteils falsch, dessenungeachtet spieleu sie eine wichtige 
Rolle, als unbedingter Faktor der weit.eren Erkenn tnisen twicklung. 
Die allgemeinen Begri:f:Ie bildet sich das Kind also vor der Ent
wickelung der Sprache, mit der beginnenden Sprache aber wachst 
die Zahl derselben noch mehr. Hierher gehort das Greifen des 
Rauches im l. Monat, das Riechen gemalter Blumen eine_s Scl: ildes 
am gegeniiberstehenden Hause u. s. w. Eine fur d1e Kmder 
noch schwierigere psychische Operation als di e V erallgemeiner
ungen, ist die bei der Unterscheidun<Y eine wichtige Rolle spielende 
gei~tige Thatigkeit - d i e V e rg l e i c h un g, welche si eh auf 
die Unterscheidung der Gegenstande auf Grund der im Gedachtn is 
behaltenen Anzeichen stiitzt. Die Anfange dieser geistigen Fahig
keit ha ben wir schon friiher, und zwar im 4. Monat, bei der Unter
scheidung eines fremden Gesichts, gesehen, dies war aber nur 
eine Unterscheidung, das ist ein schwacher Anfang der Ver
gle.ichungsfahigkeit, die eigentliche Vergleicbung jedoch beginn~ 
we1t spater. So z. B. erkennt das Kind im 16. Monat aus dre1 
ihm vorgestellten Photographien: des Vaters, des Gros~va~ers 
und der Grossmutter, das Bild der Grossmutter ; wenu wtr 1hm 
ein Bild umwenden , z. B. das Bildnis eines Menschen auf solche 
Weise, dass die Fiisse na.ch oben kommen, und das Kind frageu, 
w o der Kopf ist, so zeigt es ihn an der geeigneten Stelle ; es 
erkennt, wenn wir ihm von drei Ringeu einen nehmen; im 
17. Monate erkennt es das Bi l d d es Grossvaters un d uuterscheidet 
es von dem Bilde des Vaters und der Grossmutter, endlich erkennt 
es im 19. Monat unter vielen Bildern den Vater und die Mutter. 

Dies sind mehr oder weniger die Urteile und Erfahrungen, 
welche ich in der Periode vor dem Beginn der Sprache notierte. 
Im 13. Monat gab ich dem Kinde Liebigs Extrakt aus einer Biichse 
zu kosten, welche auf dem Schranke staud. Am folgeuden Tage 
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.sah das Kind die Buchse, verlangte durch Zeichen, dass man 
zum Schranke gehen, die Biichse offnen und das Gewiinschte 
geben solite. Jm 15. Monate geht das Kind mit den Schliisseln 
zum Schrank und versucht ihn mit denselben zu offneu. In 
demselben Monat g iebt es genaue Zeichen, dass man ihm von 
~inem grosseren Stiickchen Zucker, welches es erhalten hat , ein 
Stiickchen abklopfen mOchte u, s. w. -

In der von uns betrachteten P eriode der geistigen Eut
w ickelung fehlt es schhesslich auch nicht an Schliissen, d. i. an 
verniinftigem Nachdenken. So z. B. im 12. Mouate stellt sich 
·das Kind, als ob es eiu Bedi.irfnis hatte, nur um aus der Wiege 
genommen zu werden; in demselben Mouat erhebt es si eh bei 
einem von zwei nahe aneinander befì.ndlichen Gegenstanden, 
.und weil es zu der Zeit noch nicht gehen kouute, setzt es sich 
nachtraglich uud kriecht zum anderu Gegeustaude ; im 16. Mouat 
fi.irchtet es sich, eineu Gegenstand aufzuhebeu, der ihm unter 
den Tisch gefallen ist , da es sich einmal zu diesem Zwecke 
biickend d eu K opf gestossen ha t t e; im 17. M o nate verbruhte si eh 
das Kiud, iudem es den Zucker in die Milch legte, von dieser 
Zeit an wollte es denselbeu niemals mehr selbst hineiulegeu, 
sondern liess dies die Warterin thuu; weuu es etwas Gutes 
erhalten wollte, so sprach es in demselben Monat deu Mitlaut 
k aus, weil es wusste, dass mau es jedesmal dafLtr belohuen wird ; 
im 18. Monat schob es eiueu Stuhl heran, wenu es etwas hoch
liegeudes habeu wollte, uud zeigte, dass man es aufhebeu mochte; 
im 20 . Monat schiebt es einen Stuhl vom Spiegel, weil es bemerkt, 
dass derselbe es beim Sichbeseheu im Spiegel stort. - . 

Da das Kind mehr oder weniger zu Ende des 20. Monats 
schon die Begri:ffe mit Wortern zu verbindeu anfaugt, so endigen 
wir mit diesem unsere Beobachtung iiber seine Erkenntuis. 
Sie hat uus gezeigt , dass die fur unsere Beobachtung zugang
li chen Associat ionen schon zu Anfang des 2. Vierteljahres 
beginnen, was wir leicbt am Spiel der Physiognomie des Kiudes 
bemerken, worin sich die ersten Erscheinungen cles Gedankens 
in Gestalt cles Erstaunens ausdritcken, nnd auch dass die Eut
wickelung der Erkenntnis laugsam fortschreitet, indem sie mit 
U rteilen, Verallgemeinerungen un d V ergleichungen beginnt un d 
mit verhaltnismassig noch wenigen Erfahrungen und vernitnftigem 
N achdenken endigt! Si e nimmt im gleichen Verhaltnis zur 
Entwickelung des Gedachtnisses zu, denn im 15. Monat erinnert e 
sich das Kind nach einigen Stunden, wo es sein Bilderbuch 
versteckt batte, im 16. Monat konnte es sich sohon nach einigen 
'Tagen des Ka tchens mit den Schachfì.guren erinnern, und im 
20. erkannte es die Tante nach einer zweimonatlichenAbwesenbeit*). 
I n Uebereinstimmung mit der grosseren Neiguug des Kindes 
zum ausserlicheu, als zum innerlichen Leben, ist diese Erkenntnis 
in der von uns analysierten Periode und sogar bedeutend spater, 

* ) Zn Ende des dritten Jahres erreichte das Gt~diichtnis des Kindes 
.eine Zeit von drei Vier teljahren. 
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indem sie sich hauptsiichlich auf konkrete Gegenstande stiitztf 
eine grosstenteils obj~ktive, denn . wie wir gesehen hab~n, 
verallgemeinert das Kmd sehr wemg, und abstrakte Begnffe 
sind fiir dasselbe ganzlich unzuganglich. Es beschriinkt sich 
vornehmlich zu Gegenstanden, die sich gleichzeitig an demselben 
Orte un d zu derselben Zeit befinden. Di e Erkennung d es V er
bindungsfadens der Erscheinung, das ist der Ursache der 
beobachteten Erscheinungen, findet zwar auch bei kleinen Kindern 
in sehr beschranktem Umfange statt, aber sie kommen dazu 
bedeutend spater durch weitere Beobachtungen und Erfahrungen. 

In der ersten Periode des Bewusstseins, in der noch keine 
Aufmerksamkeit ist, und das Kind ausschliesslich mit Saugen 
beschaftigt ist, sind die elemen taren Gefiihle vorwiegend~ 
die sich unmittelbar mit den sinnlichen Eindrii.cken verbinden. 
J ed es solcher Gefiihle verbindet si eh mi t einem Vergniigen 
(nach dem Sattsaugen, im warmen Bade u. s. w.) oder einem 
Verdruss (Hunger, Feuchtigkeit, Kalte u. s. w.) Die hoheren 
Gefiihle, welche ungefahr vom 4. Monat beginnen, vereinigen 
sich schon mit Vorstellungen und Erinnerungen. Wir unter
scheiden verschiedene Stufen dieser Gefuhle von der Erregung 
bis zum Affect (Furcht, Verwunderung, Freude, Zorn, Neid, 
Scham u. s. w.) Das Gefiihl der Furcht ist nach Darwin und 
Preyer angeboren. Nach anderen Autoren soll man sie allein 
dem zuschreiben, dass das Kind einen gewissen Gegenst1md oder 
eine Erscheinung nicht kennt. Die Furcht habe ich schon im 
4. Monat notiert, beim Anblick eines fremden Gesichts; in der 
Folge aber wird dieses Gefiihl bis zu einer gewissen Zeit dm·ch 
jeden unbekannten Gegenstand hervorgerufen. Die Verwunderung, 
welche gleichzeitig mit der Furcht entsteht, ist ein Vorgefiih1 
bei unbekannten, sowohl freudigen, als unangenehmen Gefuhlen. 
Mit der Zunahme der Erfahrungen geht die Verwunderung in 
Neugierde iiber. In den zeitigen Perioden der Entwickelung 
besteht die Neugierde allein in dem Verlangen nach neuen 
Eindriicken. J eder un bekannte Gegenstand erregt im Kinde 
ebenfalls ziemlich zeitig Zufriedenheit und Freude, was beinahe 
bis zum dritten J ahre dauert. J ed es starkere angenehme Gefiihl 
hat die Ausladung der Energie in Gestalt der Bewegungen 
(impulsiver Wille) zur Folge. Jene Bewegungen machen dem 
Kinde ein grosses V ergniigen, indem es di e e tal t einiger 
Gegenst~nde verandert, wie z. B. beim Zerreissen des Papieres 
im 7. Monat, oder indem es die Gesichtseindriicke d es V erlangens. 
mit den Eindriicken des Tastens verbindet, z. B. das Vergniigen 
beim Auf- und Zumachen der Thiir im 9. Monat u. s. w. Von 
dem Augenblick an, in welchem die freien Vorstellungen entstehen, 
machen dem Kinde seine Spiele mit der Puppe u. s. w. grosse
Freude.*) 

*) Andere hoheren Geftihle besitzt das Kind in der von uns betrachteten 
P eri ode. ni~h~, a ber es ist wert, bei dieser Gelegenheit, ders.elben, ~enn 
auch m1t e1mgen Worten zu erwii.hnen. Den Anfang des Ne1des not1erte 
ich am Ende des zweiten Jahres, als das Kind sah, wie die Mutter ein. 
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Indem wir die geistige Seite des Kindes betrachten, konnen 
w1r nicht den Willen umgehen, also einen wichtigen Bestand
teil des Bewusstseins, welcher eine wichtige Rolle in seiner 
psychogenetischen Entwicklung spielt. Der Wille im wahren 
Sinne d es W ortes, als eine bewusste Wahl, existiert nicht auf 
den untersten Stufen des Bewusstseins, seine Entwickelung ist 
folgende: Die zeitigsten Bewegungen des Kindes, sogar ohne 
den ausseren Rei:r, sind die impulsiven Beweg ungen, welche 
schon im Leben vor der Geburt stattfinden. Die Ursache der
selben hat ihren Sitz im Organismus selbst und zwar im Rucken
mark. Hierher gehort das Ausstrecken und Zusammenbiegen 
der E xtremitaten d es N eugeborenen, das Ausziehen der Glieder 
wiihrend des Schlafes, das Hineinstecken des Fingers in den 
Mund u. s. w. Die impulsiven Bewegungen bilden die erste 
Stufe der Ausbildung des kunftigen Willens. Eine grossere 
psychogenetische Bedeutung ah! dieselben haben die Refle xe, 
denn durch deren Wiederholung entstehen associierte Bewegungen, 
welche als Aufgabe die Vermeidung unangenehmer Reize haben 
(Vertheidigungsbewegungen, die auf dem Wege der Erblichkeit 
erlangt sind). Die R eflexe sind zwar schon von den R eizen ab
hangig, aber sie sind unwillkurlich. Sie konnen von den ele
mentaren Gefuhlen und Eindriicken begleitet werden, welche 
aber nicht der weiteren Bearbeitung unterliegen (dem bewussten 
verniinftigen Nachdenken), sie sind also bewusste, aber un
wissentliche, und insofern nur bewusste, als sie der Organismus 
spurt. Hierher gehort der erste .Schrei des Kind?s, das Atmen, 
Niesen, Schlucken, Erbrechen, Smgultus. Auf d1e psychogene
tische Entwickelung haben die Augenreflexe, welche der Ent
stehung der Raumvorstellung helfen, wie auch die Reflexe der 
Extremitaten und des Kopflils den wichtigsten Einfluss. Das 
hohere Stadium der Willensentwicklung machen die instinkti ve 
Bewegungen oder Thatigkeiten aus. Sie sind mehr kom
pliciert, eiuem naheren oder weiteren Ziele angemessen und 
mehr bewusst, als die Reflexe, aber ebenfalls unwillkiirlioh, also 
aus der Maoht des eigentlichen Willens enthoben. Physiologisch 
unterscheiden !'!Ìe sich nicht von den Reflexen, aber in psycho
logischer Hinsicht durch das elementarste Bewusstsein ( elemen
tares Gedachtnis, elementare Vergleichung, elementare Gefuhle). 
Ausserdem unterscheidet sich der Instinkt von den Reflexen 
dadurch, dass er nur bei der Ex.istenz eines gewissen elemen
taren Gefuhles stattfindet, z. B. das Saugen geschieht beim Ge-
fremdes Kind kiisste, den Anfan~ des Zornes in der Halfte des dritten 
Ja.hres: dna Kind warf erziirnt em kleines Stiiokchen Semmel hin, weil es 
ein grosseres verlangte; den Anfa.ng der Scham zwischen dem 2. un d 3. 
Ja.hre, und zwa.r veraeckte das Kind mit der Ha.nd die A ugen, als man 
von ihm in seiner Gegenwart sprach, oder a.ls es na.ch einer langen 
Abwesenheit die Eltem wiedersah; den Anfa.ng der sympathischen Gefiihle , 
also des Mitleids, bemerkte ich im 22. Monat, als man dem Kinde von der 
Krankheit der Mutter erziLhlte, sie traten aber erst deutlicher am Ende 
dee dritten Jahres hervor, als ee wehmiitigen Erzahlun~en zuhorte. HOhere 
geietige Gefiihle beeitzt daa Kind nicht, weder in d1eeer, noch in einer 
weit apiteren Periode. 
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fuhle des Hungers u. s. w., und dass ihn ein dnnkler Gefiihls
trieb begleitet (die Neigung), jedoch mit einem unbewussten 
Ziel der Thatigkeit. Die instinktiven Bewegungen spielen in 
der Hinsicht eine wichtige Rolle, dass sie die Thatigkeit des 
eigent.lichen Willens vorbereiten, aber. das Kind muss eine be
deutende Zahl derselben lange und v1elfach ausflthren, ehe der 
Sinnesreiz die Vorstellungen und Begriffe von denselben so zum 
Bewusstsein bringt, dass es dieselben mit einem willkurlichen 
Ziel zu gebrauchen anfangt. Zu den instinktiven Bewegungen 
gehoren: das Saugen, das Beissen, Kanen, Lecken, die ersten 
unbewussten Greifbewegungen u. s. w.*) Von den bis jetzt be
schriebenen Bewegungen entwickelt sich sehr friih, namlich schon 
im 4. Monat, der Anfang des impulsiv en Willen s, dessen 
Motiv das Gefuhl ist, welches durch eine minder oder mehr be
wusste Vorstellung des Zweckes hervorgerufen ist, nachtraglich 
aber infolge des Verlangens, wobei sich sehon der Zweck der 
Bewegung als ein G egenstand deutlichen Bewusstseins zeigt. 
Zur Entwickelung des impulsiven Willens steuerten vor Allem 
die Bewegungsvorstellungen, welche bei allen oben beschriebenen 
Bewegungen nicht stattfanden. Den impulsiven Willen begleiten 
abhangige Vorstellungen, wie auch das abhangige Gedachtnis 
und die abhangige Aufmerksamkeit. Den Anfang jenes Willens 
notierte ich das erste Mal im 4. Monat, als die Moglichkeit, das 
Kopfchen aufrecht zu halten (eine Bewegung, die sich aus den 
impulsiven Bewegungen bildet mit dem Zweck um besser sehen 
und sich bequemer nii-hren zu konnen). Zu denselben Bewe
gungen gehoren in den folgenden Monaten: das bezweckte 
Greifen im 5. Monat, das Spielen mit der Klapper und Reissen 
des Papiers im 7., ~as Auf- und Zumachen der Thur und des 
Deckels an der Uhr 1m 9. Monat u. s. w. Das hohere Stadium 
der Willensentwickelung cles Kindes, welches parallel zur 
Entwickelung der Erkenntnis und des Gefiihls fortschreitet, 
bilden die N achahmungsbewegung~n und die Be
wegungen mit Vorbedacht. Das ist schon der Wille 
in der eigentlichen Bedeutung. Die Bewegungen dieser Art 
erfordern den Anteil der l1itelligenz, den ausser der Erhal
tung im Gedachtnisse der sinnlichen Vorstellung, auf welche 
W eise diese oder jene Bewegung auszufuhren ist, also ausser dem 
willkurlichen Gedachtnis und der willkurlichen Aufmerksamkeit, 
die solche Ueberlegung begleiten, muss das Kind noch viele 
assoziierte Bewegungen teilen und geteilte verbinden (der 
hemmende Wille). Die Nachahmung spielt in der Psychogenese 

· *) Bewegungen dieser Art, wie sich hinsetzen, aus eigenen Kraften 
stehen und gehen, gehoren auch zu den instinktiven, denn das Kind kann 
gehen lernen, ohne ein Muster dafiir zu haben. Sie treten viel spater 
hervor, aus dem Grunde, weil sie ausser dem angeborenen lnstinkt noch 
die freie Mitwi~~ung vieler MuB~elgruppen. erfor~e~n, als? de~ eigentlichen 
Willen. Das ~hchsetzen aus e1genen Kraften notJerte 1ch 1m 8. Monat, 
das selbstandige Stehen, und sogar Anfange des Gehens· mit Beihiilfe im 
11., das Kriechen im 12. und endlich das Gehen aus eigenen Kraften am 
Ende desselbeu Monats. 

1 
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cles Kindes eine wichtige Rolle, indem sie der Entwickelung 
vieler angeborenen Fahigkeiten hilft, wie cles Greifens, Stehens, 
Sitzens, Geb ens un d vor allem der N a c h a h m un g d e r 
Stimme. Die ersten Nachahmungsbewegungen notierte ich 
im 8. Monat, und zwar das Anlegen eines Ringes an den Finger; 
zu denselben Bewegungen gehoren in den folgenden Monaten: das 
Gri.issen mit der Hand im 9. und die Nachahmung von Pantomimen, 
z. B. clas Vorschieben cles Mundes uncl clas Ki.issen im 11. Monat. 
Zu Anfang cles 2. J ahres wachst die N achahmung schnell. Hierher 
zanlen wir im 12. Monat clie Bewegung mit clen Hanclen als eine 
Bitte, im 13. das Halten der Uhr am Ohr, im 14. das Pusten, clas 
Umhalsen, das Klopfen .an die Thi.ir, clas Zubettlegen der Puppe, 
die Nachahmung cles Sp1eles auf dem Klavier, im 15. das Zeigen 
der Zunge, di e N achahmung der Stimme verschiedener Haustiere, 
das Nachahmen des Tanzes, das Naseschnauben , das Kammen, 
im 16. das Nachahmen cles Oeffnens und Schliessens der fiachen 
Hand u. s. w. W enn mi t dem Masse des W achstums der Vor
stellungen die Thatigkeit durch andere Hinsichten geleitet wird 
als die, welche der Impuls oder der Wunsch vorhersehen kann, 
uncl wenn der Gegenstand cles Impulses ocler cles Wunsches 
sich im Bewusstsein erhalt, dann entsteht die Absicht. Auf die 
Erwa.gung im Bewusstsein der Gefuhls- uncl Erkenntniselemente 
stutzt sich der Vorbedacht. In den Bew egungen mit Vor
b e d a c h t, als clem Ergebnis der selbstandigen Erwagung, 
erreicht der Wille beim Kinde di e hochste Stufe - der w i 11-
k i.i r li c h e n T h a t. Alle vorher genannten B ewegungen bereiteten 
allmahlich die Coordination der Muskeln zu der Ausfi.ihrung 
dieser 'l'ha t v or. Zu clen 'rhatigkeiten mi t Absicht zahle ich: 
das Suchen eines versteckten Gegenstandes im 11. Monat, das 
Herausnehmen cles Ohrringes aus dem Ohre und der Versuch, 
ihn anzulegen, im 12. Monat, wie auch die oben angegebenen 
B eispiele unter der Kategorie cles verni.inftigen Nachdenkens 
cles Kincles. 

Die Reaktivitat des Geistes, welche nicht auf die der 
BeweO'uugscentren, a ber auf di e B eo bachtungs- un d Vorstellungr:s
sphar~ geleitet i. t, um dieselbe in clen thatigen Zustand zu 
bringen, nennen wir die Aufmerksamkeit. Die Entwickelung 
derselben, wie wir gesehen haben, geht ebenfalls langsam vor 
sich, indem sie .mit der ~mpulsiven Aufmerksamkeit begiunt uncl 
bis zur willki.irhchen ste1gt. 

Wir fa. sen alles clas, was wir bis jetzt von ùer Willensent
wickelung gesagt haben , zusammen : Bei clen anfanglichen, ange
borenen Bewegungen (impul. iven, reflexiven, instinktiven) hat die 
Intelligenz cles Kindes keinen Anteil, uncl es exi tier t wahr
scheinlich irgend ein elementarstes Bewusstsein. Der impulsive 
Willen , der sich auf zuvor vorbereitete Bewegungen sti.itzt, tritt 
erst im 4. Monat hervor, in V erbindung mi t dem abhangigen 
Bewusstsein, dem abhangigen Gediichtnis und derselben Auf
m rksamkeit. In c1em Masse, in welchem das willkiirliche Ge
clachtnis die willkùrliche Aufmerk amkeit und die freien Vor-
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stellungen zunehmen, entwickeln sich di e N achahmungsbewegungen 
und die Bewegungen mit Vorbedacht. Der Wille ist also als ein 
solcher anflinglich nicht vorhanden. Er entsteht aus dem Ge
fuhl und der sinnlichen Vorstellung und in dem Masse, wie das 
Bewusstsein sich entwickelt, erweitern sich seine Grenzen bis zur 
willkiirlichen That. Der Hauptgrnnd des Willens besteht darin, 
dass jede Gestalt des Bewusstseins dazu drangt, sich als eine 
Bewegung, eventuali als eine That auszudriicken. 

N ach den richtigen Ansichten von Preyer gehort zum 
vollendeten Willensact des Kindes ausser dem Impuls die Ent
haltsamkeit (der hemmende Wille), welche schon bei den Nach
ahmungsbewegungen hervortritt, denn im Fall ihres Nichtvor
handenseins konnte das Zusammenziehen dieser oder jener Muskel 
erscheinen, welches der sinnlichen Vorstellung derselben Bewegung 
entgegengesetzt ware. Die Moglichkeit, den Urin aufzuhalten, d. i. 
das Aufhalten gewisser Refl.exe, bildet den Keim der kiinftigen 
Selbstbeherrschung. Ich notierte sie in einer Beobachtung 
erst im 16. Monat. Die Enthaltsamkeit in physiologischer Hin
sicht, welche zweifellos beim Kinde existiert, :fi.ndet in psycho
logischer Hinsicht, wenigstens in der von uns analysierten Periode, 
nicht statt, d. h. seinen willkiirlichen Bewegungen fehlt die 
geistige Reactivitat (der Charakter). Dies namentlich, scheint mir, 
bildet den Unterschied zwischen der willkiirlichen That eines 
Kindes und der eines Erwachsenen. 

Die analysierten drei Elemente der Geistessphare des Kindes 
machen sein Bewus stse in aus. Das Verhaltnis dieser drei 
Elemente beim Erwachsenen und beim Kind ist verschieden, und 
zwar beim Erwachsenen sind sie mehr abgesondert, dagegen bei 
den Kindern, besonders in den zeitigen Perioden der Entwickelung, 
fìnden wir sie weniger deutlich abgegrenzt, und in jeder Er
scheinung des Bewusstseins treten neben dem Gefi.i.hl und der Be
wegung gewisse Elemente der Erkenntnis hervor. So ist das 
elementarste Bewusstsein beim Neugeborenen beschaffen, 
welches, wie wir schon gesagt haben, sich ziemlich zeitig ent
wickelt. Der Anfang des sinnlichen oder objectiven Bewust
s e in s, welches allein die aussere W el t abbildet, von der das 
Kind sich selbst noch nicht unterscheidet, und welches schon 
unserer Priifung zugiinglich ist, beginnt im 4. Monat. Als An
zeichen desselben dient das Fiihlen der Eindriicke mittelst des 
Gesichts oder eines anderen Sinnes, was beim Kinde in einem 
gewissen Spiel der Physiognomie sichtbar ist, wie auch die Auf
merksamkeit, welche von einem Zustand der Gemiitsbewegung, 
den wir V erwunderung nennen, begleitet wird. Bei der weiteren 
Entwickelung jenes Bewusstseins erscheint es in dem Masse, in 
welchem die freien Vorstellungen und die willkiirliche Aufmerk
samkeit entsteht, als Gemiitsbewegungen hoherer Ordnung, ala 
Spie!, als Erfahrungen und Thaten mit Vorbedacht. Das sinnliche 
Bewusstsein bleibt auf solcher Stufe durch eine ziemlich lange 
Zeitperiode, denn bis zur Ausbildung einer hOheren Stufe des
selben, welche dia Personlichkeit des Kindes au~Jm.acht. Diese 
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letztere kann erst vom Augenblick der Unterscheidung des korper
lichen Ichs von der ausseren W el t entstehen. Es bleibt jetzt di e 
Frage, was jene Unterscheidung bedingt, welche eine so wicbtige 
Epoche im Leben des Kindes ausmacht. Der erste F aktor in 
dieser Hinsicht sind seine Beobachtungen, welche sich auf den 
Gesichts-, 'l'ast- und Gehorsinn beziehen. Das Kind sieht ver
schiedene Teile seines Korpers, beruhrt sie und hat gewisse Ge
horeindrucke, indem es bemerkt, dass mit gewissen Bewegungen 
seines Korpers, z. B. beim Papierreissen, beim Umwenden der 
Blatter im Buche, beim Auf- und Zumachen des Schrankes u. s. w., 
sich gewisse Gehoreindrucke verbinden. Die Beobachtungen der 
letzteren Art lehren das Kind, dass es selbst die Ursache dieser 
Gebor-Gesichtseindrucke ist un d dass si e ihm V ergnugen ver
ursachen. Der Schmerz ist der zweite, sehr wicbtige Factor, der 
zur Erkennung seines Korpers beitragt, d. i. zur Unterscheidung 
der subjectiven Eigenschaften von den objectiven. Der dritte 
Factor endlich, der die Personlichkeit des Kindes bildet, sind die 
Kleider, welche es allmahlich von seinem Korper zu unterscheiden 
anfangt. Bei der gleichzeitigen W ahrnehmung eines jedes Mal 
doppelten sinnlichen Eindruckes lernt das Kind allmahlich seinen 
Korper kennen un d von der ausseren W el t unterscheiden. In
dem es c1ie bestandige Veranderung seiner Umgebung fuhlt und 
gleichzeitig von seinem Korper immer und uberall dieselben Ge
fuhle bat, kommt es nach und nach zu der Ueberzeugung, dass 
sein Korper etwas anderes als die Umgebung ist, dass er sich 
wenig verandert und von seinem Willen abhangt, wie auch, 
dass alle V eranderungen dieses Korpers mi t verschiedenen Ge
fuhlen verbunden sin d, welche es nicht bei der V eranderung 
anderer Gegenstande hat. Auf diesen Grundsatzen namlich 
ensteht im Begriffe des Kindes allmahlig die Teilung zwischen 
der Subjectivitat und der Objectivitat, d. i. jenes korperlichen 
Ichs, von welchem die Rede ist. 

Nach den Beobachttmgen Preyers unterscheidet das Kind 
bis zum 23. Monat seinen Korper nicht von der Umgebung. 
Meine Beobachtung in dieser Hinsicht ergiebt sich folgender
massen: In den ersten Monaten unterscheidet das Kind seinen 
Korper nicht von der iiusseren Umgebung: im 6. Monat besah 
es seine Handchen beim Greifen, im 11. schlug es sich mit den
selben auf den Kopf, als ob es ein fremder Teil seines Korpers 
ware, im 13. spielte es mit fremden Handen und verglich sie 
mit den seinigE'n u. s. w. Da der 14. Monat mehr oder weniger die 
Grenze der Korperbetrachtung ausmachte, bin ich folglich der 
Meinung, dass man den Anfang der besprochenen Teilung in 
diese Zeit ubertragen kann. Es versteht sich von selbst, dass 
die vollstli.ndige Ausbildung der Personlichkeit weit spiiter erfolgt, 
1md zwar zwischen de m 2.-3. J ahre. Die Wahrscheinlichkeit 
dieser Beobachtung haben bis zu einem gewissen Grade die 
Experimente mit dem Spiegel begrundet, die uns die Zeit an
zeigten, in welcher das Kind erkennt, dass es die Ursache des 
Spiegelbildes ist, also dass es dasselbe von seinem Korper unter-
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scheidet und die mit d.em Schatten, da derselbe ihm schon keine 
Eindrucke verursacht. 1m 6. und 7. Monat untersucht das Kind, 
oh sich hinter dem Spiegel kein Gegenstand befinde, im 9. be
sieht es sein Spiegelbild aufmerksam, im 11. jedoch will es das
selbe ergreifen. Wenn wir im 12. Monat dem Kinde, das sich 
im Spiegel betrachtet, einen Gegenstand zeigen, so schaut es auf 
den wirklichen Gegenstand, nicht auf den scheinbaren, es beginnt 
also schon das Scheinbild im Spiegel zu erkennen. Analog wenn 
das Kind in den Spiegel schaut, und wir neben ilrm stehend ver
schiedene Grimassen ausfuhren, sieht das Kind auf die Person 
und nicht in den Spiegel. Im 16. Monat erhebt sich das Kind 
auf die Fussspitzen bei der Ausfuhrung verschiedener Grimassen, 
um sich im Spiegel besehen zu konnen. Dies zeigt uns, dass in 
dieser Zeit das Kind schon einen vollstandigen Begriff seiner 
Person hat und im Spiegel nur sein Scheinbild priift. Im 
18. Monat versteht es, wenn wir ihm sagen, dass es sich im 
Spiegel besehen soll, und wenn es irgend ein neues Lappchen 
anlegt, so geht es selbst zum Spiegel, um sich zu besehen. W as 
die Experimente mit dem Schatten anbelangt, so habe ich die 
Furcht des eigenen Schattens im 13. Monat notiert, was aber 
nur hurze Zeit wiihrte, denn am Ende des 14. Monats ver
ursachte er dem Kinde keine Eindrilcke mehr. 

Mit Recht sagt Pr eyer, dass der Gebrauch beim Kinde des 
Ausdrucks ich durchaus nicht die Existenz des korperlichen 
I c h s bezeugt, denn er kann ohne V erstandnis ausgesproohen sein, 
wie auch umgekehrt, das Kind kann schon das ausgebildete 
korperliche . Ich besitzen, ohne es mi t der Sprache auszudrùc~en, 
woriiber wir uns keineswegs wundern, denn die Angehongen 
sprechen niemals mi t ihm mi t dem W orte ich. Das korperliche 
le~ hat ~lso k~~ Bewandtnis mit dem der Sprache und ent
wwkelt swh ze1t1ger als d.as letztere. In meiner Beobachtung 
fing das Kind erst im 24. Monat an, das W ort ich in der eigent
lichen Bedeutung zu gebrauchen. 

Besprechungen. 
Dr. S. S. Epstein-Charlottenburg: Uebe.r Modiflkation der 

Gesichtswahrnehmungen unter dem Einflu.sse von gleichzeitlgen 
Toneindri.icken. Ztschr. f. Biologie, 28 Bd., 1896. Referent 
Dr. Liebmann-Berlin. 

Der Verfasser hat im physiologischen Institut zu Bern Unt~r
suchungen angestellt, inwiefern und in welchem Grade Tonem
drucke im Stande sind, auf die grossere oder geringere Scharfe 
der Gesichtswahrnehmungen von Einfluss zu sein. 

Es wurde auch diese Frage durch die ·audition colorée gefuhrt. 
Der V erfasser bemii.ngelt, dass di e Autoren an Erklarungen 

der audition colorée, die mit den thatsachlichen anatomischen 
Verhaltnissen ilbereinstimmen, garnicht oder nur in zweiter Linie 

} 
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denken und hauptsachlich danach trachten, in Bezug auf Photismen 
oder Phoinsmen nGesetze" atifzustellen. 

Di e durch Vermittelung der Fragebogen gewonnenen Resultate 
dtirfen auf Verlasslichkeit oder wissenschaftlichen Wert keinen 
Anspruch machen. 

Der erste, der der experimentellen Behandlung des Gegen
standes naher trat, war Urbantschitsch, der untersuchte, inwie
weit eine Sinneserregung in der Lage ist, die anderen Sinnes
emp:fìndungen zu beeinftussen; do eh halt der V erfasser di e 
gewonnenen Resultate filr absolut unzuverlassig. 

Auf Veranlassung von Prof. Kronecker trat der Veriasser 
dem Gegenstande naher. Er teilt das Thema in 3 Teile: 

a. Erhohung der Sehscharfe. 
b. Erhohung des Farbensinnes. 
c. Einschrankung des peripheren Gesichtsfeldes unter 

dem Einftuss gleichzeitiger Toneindrticke. 
Der erste uud andeutungsweise der zweite werden in der 

vorliegenden Arbeit mitgeteilt. 
Wahrend di e V ersuchsperson in einem dunklen, schalldicht 

verschlossenen Erkerzimmer sass, wurde im Vorzimmer eine 
neutralgraue Masson'scb.e Scheibe mit konzentrischen Kreisen in 
R otation versetzt. Dann nahm man den V erschluss eines Fern
rohres ab, das durch ein Loch der Erkerthtir aus dem Vorzimmer 
hineinragte, liess die Person die Scheibe :fixieren und konstatierte 
die gesehene Anzahl konzentrischer Kreise. Darauf wurden der 
Person von einem Orgelkasten her vermittelst eines K onig's ch en 
Stethoskopes undlanger, durch die E;rkerthtir gehender Kautschuk
schlauche Tone zugeleitet und die Person musste angeben, welche 
V eranderungen im Gesichtsfelde ihm bemerkbar geworden seien. 

Wenn es sich um Prufung des Farbensinnes handelte, traten 
farbige Sektoren an Stelle der Scheiben. 

E s wurden 164 Versuche angestellt, von denen 6 negativ 
aus:fielen. Bei den tibrigen war zweifellos eine Erhohung der 
Sehscharfe durch den gleichzeitigen Toneindruck zu bemerken. 

Die Versuche, die der Verfasser tiber die Modi:fikation des 
Farbensinnes durch Toneindrticke machte, sind ihm noch nicht 
zahlreich genug, um mit Bestimmtheit eine Gesetzmassigkeit 
behaupten zu konnen; doch ist er nach den bisherigen Erfahr
ungen geneigt anzunehmen, dass hohe Tone auf die Empflnd
lichkeit gegenuber rot, orange, gelb wirken, tiefe Tone auf 
diejenige von grtin, blau, violett. 

Der Verfa.sser ist geneigt, den Vorgang, duroh welchen Ton
-eindrtioke auf Gesichtswahrnehmungen mode:fizierend einwirken, 
als in der anatomischen Struktur des Gehirns liegend anzunehmen 
un d stellt folgende n wahrsoheinliche Vermutung" auf : 

Treffen Schallsohwingungen das Ohr, so gelangt ein Teil der 
Nervenerregung duroh den kleineren Zweig des Cochlearis, welcber 
sich als direkte akustisohe Rindenbahn durch das Mittelhirn zum 
Grosshim zieht, in den Schlafenlappen und ruft dort eine Ton
emp:findung hervor; der andere Teil der Erregung gela.ngt in derr 
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vorderen Vierhugel, wirkt dort re:flektorisch auf die zentrifugal 
lei tenden Opticusfasern un d erregt auf diese Weise di e Retina, w el che 
nun ihrerseits filr Gesichtswahrnehmungen empfindlicher wird. 

Der Verfasser glaubt, dass noch an d ere Faktoren mitspielen ; 
z. B . zweifelt er nicht daran, dass Toneindrucke auf diejenige 
willkurliche Erregung von Fasern einwirken, welche wir ge
meiniglich Aufmerksamkeit zu nennen p:flegen. 

Dr. Adolf Wallenberg-Danzig. Linksseitige Gesichts-, 
Zungen-, Schlund-, Kehlkopf(7)-Uihmung infolge eines Erweichungs
herdes im rechten Zentrum semiovale. Neurolog. Zentralbl. 189fi, 
Nr. F>. Referent: Dr. Liebmann-Berlin. 

Bei einem 47-jahrigen Manne, der seit mehreren Jahren an 
Insufficienz der Aortenklappen ohne deutliche Zeichen eines 
Aneurysma, besonders ohne Recurreuslahmung, leidet, hat sich 
vor mindestens l Jahre, wahrscheinlich schon vorher, doppelte 
Myosis, re:flektorische Pupillenstarre, rechtseitige Abducens
paralyse entwickelt. Darauf allmahlich zunehmende Demenz~ 
Kopfschmerzen, Anfalle von Dyspnoe, Erbrechen, eine in wenigen 
Tagen ablaufende Lungenaffektion (Embolie?). N achdem der 
Zustand mehrere Monate hindurch stationar geblieben ist, tritt 
im Laufe von 3 Tagen eine totale Schlinglahmung, linksseitige 
Parese des Facialis in allen seinen Zweigen, der linken Zungen
halfte, des linken Stimmbandes und in geringem Grade auch 
der linken Schulterheber auf. Daneben Oedem der linken 
Konjunktiva des linken Oberlides, Bildung zweier Tumoren aut 
der linken Schadelhalfte. Keine Entartungsreaktion der gelahmten 
Muskeln bei verminderter Erregbarkeit fi.ir beide Stromesarten .. 
Rumpf und Extremitaten ohne Storung der Sensibilitat und 
Motilitat. Das Sprech en fallt dem Pat. schwer. Die Aussprache 
schwieriger W orte hat gelitten, sonst keine aphasischen Symptome. 

Nach Einleituug einer Schmierkur verschwinden die Tumoren, 
die Lahmungen gehen bedeutend zuri.ick. Di e S p r a eh e bessert 
sich erheblich. 

Ca. 3 Wochen nach Ausbildung des geschilderten Symptomen
komplexes Erbrechen, Dyspnoe, Collaps, Exitus. 

Die Sektion ergab: Insufficienz der Aortenklappen, chronische 
Septomeningitis der Convexitat. Der rechte Abduceus, in 
schwielige Massen gebettet, intrabulbiir .atrophirt. Mit der 
Septomeningitis verbunden eine laterale Randdegeneration im 
Bereiche des proximalen Teiles des Medulla oblongata. Affektion 
des zentralen Hohlengraus in Form einer Verdickung und Rund
zelleninfilt ration, namentlich am caudalen W inkel d es 4. V entrikels. 
Im Markleger des rechten Frontallappens findet sich ein Er
weichungsherd, dessen Entstehung wahrscheinlich auf eine
Thrombose im Bereich des ersten Astes der Arteria fossae Sylvii 
zuruckzufuhren ist. 

Mit Ri.icksicht auf die durch fri.ihere Untersuchungen fest
gestellte Integritat des linken Stimmbandes bis zum Eintritt der 
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Erweichung halt der Verfasser den vorliegenden Fall fiir eine 
Sttttze der M as i n i ' schen Ansi eh t ttber den vorwiegenden Ein
:fl.uss einer Hemisphare auf die Bewegungen des contralatera.len 
Stimmbandes. 

Bezttglich der itbrigen Lahmungserscheinungen bietet die 
reiche Litteratur ttber die Pseudobulbarparalyse genitgende An
haltspunkte fiir die Beziehungen zwischen der vom Herde ein
genommenen Gegend des Zentrum semiovale einerseits und der 
Motilitat der ganzen Gesichtshalfte, der Zunge, der Pharynx 
andrerseits. 

Was besonders die Sprachstorung des Patienten (leichte An
deutung literaler Ataxie ohne gròbere aphasische Storung) be
trifft, so nimmt die rentale Fortsetzung cles H erdes genau die 
Stelle ein, welche von Werni c ke als motorische Sprachbahn, 
d. h. als Verbindungsweg zwischen der Bro ca'schen Windung 
und den bulbaren Kernen, innerhalb der linken Hemisphare 
wenigstens, angesehen wird. In unserem F alle ist die Storung 
nur leicht infolge des Sitzes der Lasion innerhalb der recht e n 
Grosshirnhalfte. 

Verhandlungen der deutschen Gesellschaft flir offentliche 
Gesundheitspflege zu Berlin. 

24. Februar 1896. 
Vorsitzender: Herr Gehelmrat Spinola. 

Herr H. G u t z m a n n: Di e Gesundheitspflege der Sprache in 
den offentlichen Schulen.*") 

Meine Herren! In unseren Tagen ist das Geftthl fùr gesund
heitsgemasse Erziehung der Jngend, fttr gesundheitliche Mass
nahmen in der Schule so lebhaft erwacht, dass Einige sich bei 
der anwachsenden Fitlle der Forderungen eines gewissen Schreckens 
nicht erwehren konnen. I ch habe die Ueberzeugung, dass bei 
dem rrhema, das mir vom Vorstande der deutschen Gesellschaft 
fiir offentliche Gesundheitspflege ttbertragen wurde, dies Gefi.ihl 
fùr Viale kaum geringer werden wird; denn ich nehme wohl mit 
Recht an , dass auch den meisten unter Ihnen die grosse Aus
dehnung dieses Gebietes der offentlichen Gesundheitsp:fl.ege bisher 
weniger bekannt geworden ist. Damit ist aber durchaus nichL 
gesagt, dass die Gesundheitspflege der Sprache eine geringere 
Wichtigkeit bE>sasse, als andere hygienis0he Gebiete. Schon die 
ehrenvolle Aufforderung, diesen Vortrag hier zu halten, beweist 
ja, dass diese Gesellschaft das richtige Geftthl gehabt hat, hier 
biete sich ein wichtiges und grosses Feld fttr die offentliche 
Gesundheitspflege. Damit aber dieses Gefiihl der thatsachlichen 
Unterlage nicht entbehre, werde ich mir erlauben, Ihnen im 
ersten Teile meines Vortrages einen Ueberblick zu geben i.iber 
di e erstaunliche V erbreitung der Sprachstorungen unter der 

*) Wir lassen hier die den L esern der Monatschrift schon bekannten 
Zahlen und Kurven fort. D. Red. 
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Schuljugend, und .daran a.n der .H and yon .Mili~ars~atistiken einen 
deut lichen Hinwe1s auf d1e soz1ale W 1Chtlgke1t d1eser Thatsache 
anschliessen. Sodann werde ich kurz schildern, was bisher zur 
Bekampfung und V erhùtung dieser U ebel geschehen ist, und 
endlich auf Grund aller vorgelegten Thatsachen versuchen, be
stimmte Vorschlage fiir die Gesundheitspflege der Sprache in 
den o:ffentlichen Schulen aufzustellen . 

I. Die Verbreitung der Sprachstorungen in den 
6 ffentlichen Schulen. 

Di e erste Zahlung wurde von Dr. B e r k h a n in Braunsch weig 
im Jahre 1882 ausgefiihrt und ergab, da ss sich unter je 131 Kindern 
immer ein stottemdes befand. E in ahnliches Resultat ergab die 
im J ahre 1886 von der stadtischen Schuldeputation in P otsdam 
vorgenorum e ne Zahlung. E in J ahr darauf stellte si eh bei der 
Zahlung, di e von B erliner L ehrern in den Gemeindeschulen 
unternommen wurde, heraus, dass sich unter den 155 000 Kindern 
15fi0 Stot terer befanden, d. h. g enau l Proz. Trotz vieler 
Zweifel, di e besonder. · di e stadtischen Schulbeh orden an de m 
g ewonnenen R esultate hatten, wurde es doch durch zahlreich e 
Statistiken anderer Stadte ausdrt.tcklich b es tii. tigt, die nich t selten 
die B erliner Zahlen weit ùbert r afen . Mir li egen bis jetzt die 
Zahlungen von nahezu 500 000 Schulltindern vor , unter denen 
sich etwas t.tber l Proz. Stotterer befinden , d . h. 5000. R echnen 
wir nuf das g anze deutsche R eic;h ungefahr 8 Millionen Schul
kinder, so ergiebt der Prozentsatz nicht weniger als 80 000 S chul
kinder . Diese Zahl ist sicherlich eher zu niedrig als zu hoch 
g egriffen . Veranlasst durch die deu tschen Zahlungen und vor 
Allem durch die in Deut::;chland erzielten gt.tnstigen Erfolge der 
B ekampfung cles Uebels , auf die wir nachher noch eingehen 
werden, hat das Ausland ebenfalls Zahlung en angest ellt, die zum 
Teil die deutschen Zahlen bestatigen , zum T eil i.i.bertreffen . Nur 
in D anemark scheint die von Dr. H a d e rup (K openhagen) ver
anlasste Zahlung geringere W erte zu ergeben . Zahlungen wurden 
u. A. angestellt in Russland (von 22 878 Schulkindern stot ter ten 
nach S s ikor s ki 1,57 P roz.), in Oest erreich , in D iinemark, in der 
Schweiz, in Itali n , in Nordamerika. E s verlohnt sich , auf einige 
dieser Zahlungen nah er einzugehen, und zwar will ich zunachst 
zwei deutsche Stat istiken, die von Wiesbaden und von Gorlitz, 
und sodann eine Statistik von Boston kurz b esprechen . 

Zunachst die S tatistik von Wiesbaden , die durch H errn Dr. 
Schell enberg im J abre 1891 aufgenommeu wurde. Sie umfasst 
9312 Kinder, unter denen sich 134 Stotterer , d . h . 1,4 Proz., 
vorfanden. 

Ganz besonders Ì!=~t bei dieser Statistik darauf hinzuweisen, 
dass in Gymnasium und R ealschule, also den hoheren L ehr
anstalten, procentualiter mehr Stotter er vorhanden sind als in 
den Mittel- und Elementarschulen. Die e Thatsache ist besonders 
gegeni.i.ber der einseitigen Auffassung B e r khan' s hervorzuheben, 
die auf ungenùgendem Vergl eichsmat erial beruht, dass namlich 

• 
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Stottern vorwiegencl bei der Armut ~u finden sei, ja dass sogar 
Armut eine U rsache cles Stotterns sei. Auch di e ii brigen Statistiken, 
welche clie hohereu Schulen mit in Berechnung ziehen, kommen 
zu c1em Schlusse, ùas sich c1or t minclestens so viele Stotterer vor
finc1en, wie iu clen Volksschulen. I h mache in dieser Beziehung 
besonc1ers auf die Bostoner Statisti];: aufmerksam. 

Die statistischen Erhebungen aus Gorlitz, die ò.urch H errn 
Lehrer Hank e angestellt wurclen, haben folgenc1es R esultat 
gehabt .;;) 

Die statistischen Ausnahmen von Gorlitz beziehen sich auf 
ein e verhaltni.smassig sehr geringe Anzahl von stotternclenKinc1ern. 
Erreicht cloch die Gesamtzahl der untersuchten Kinder kaum die 
Zahl 4000 ! vVir werden deshalb wohl nicht erwarten durfen, 
aus der Verteilung der Stotterer auf die verschiedenen L ebens
alter bestimmte Schhisse ziehen zu dùrfeu. J edenfalls ist bei 
geringen Zahlen di e Moglichkeit einer fehlerhaften Schlussfolgerung 
bekanntlich sehr gross. Trotzdem habe ich zur leichteren Ueber
sicht die gefundenen Prozentzahlen in :E'orm eiuer Kurventafel 
(Kurve I) zusammeugestellt, c1ie Sie hier sehen. E s zeigt sich,· 
dass bei der ersten Aufnahme im ersten Schuljahre die Anzahl 
der Stotterer verhaltnismassig hoch ist, dass sie dann irn zweiten 
Schuljahse sinkt, um im rl.ri tten Schuljahre wieder zu steigen 
und encllich .irn vierten 8.c1iuljahre einen auffallenden Abfall zu 
zeigen. Im filnften uncl sechsten Schuljahre zeigt sich wieder 
ein enormes Anwachseu und daranf ein Abfal1, dem wieder eine 
Steigeruug folgt. Schon diese sehr steilen Kurven beweisen, 
dass aus J en geringen Zahlen clieser Statistik h:eine be,;timmten 
Schhtsse zulass ig siul. Trotzdem mochte ich darauf aufmerksam 
machen, dass die Gipfelpunkte der Kurve sich mit den Gipfel
punkten von Kurven, die von bei weitem grosseren Stati ' tiken 
g ewonnen sind,_ fits t vollig deckeu. Eine eigentitmliche Beleu~h
tung erfahrt ÙJ e er.;;te Kurve, wenn wir c1i.e zweit in Gorh tz 
gewonnene Statistik ebenfalls in eine Kurve umwandeln. Es 
zeigt sich claun, dass im ersten Schulj tthre, gauz abweichend 
von der ersten Kurve, eine sehr geringe Anzahl von Stotterern 
sich vorfindet, die im zweiten Schulj ahre rapide wachst; clie darauf 
folgenden Kurvenwenclungen stirnmen mit der erstgenannten 
Kurve, wie Sie sehflll, i.i.b erein. Die oberste Linie bezeichnet 
clen Prozentsa,tz der stotternden Knaben, cli e unterste Linie den 
an stotterncleu Maclchen un l clie mi ttlere Li.nie endlich die Ge
samtzahl der stotternden Kinder. Vergleichen Sie nun ùie beiden 
Kurven naher miteinander, so s heu Sie, dass der ersten Kurve 
der aufsLeigende Schenkel fehl t, und mtm konnte wohl annehrnen, 
dass diese Kurve daher zu einer Hpatereu Zeit cle. Schuljahres 
aufgenommen i ·t, als die zweite Kurve. Geuauere Auski.infte 
habe ich J arùber von Gorlitz nicht erhalten, und ich mu ·s bi:> 
auf vVeiteres diese )\.unahme fùr richt ig hal ten. Auffall nd wird 
clie Analogie der beiden Kurven, wenn wir die erste Kurve um 

~<) Siehe di so ~fonatschrift He ft )Hi.rz-April l 9:). 
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ein J ahr nach rechts verschieben. Es decken sich dann die 
Gipfel und d~e Senku?-gspunkte ganz genau. Ganz ahn~ic~e 
Steigerungen m den emzelnen Altersklassen bekommen w1r m 
allen bisher bekannten Statistiken. Wenn Sie die oben g egebene 
Statistik von Wiesbaden mit der letzten Statistik von Gorlitz 
und der von B oston vergleichen, wie das auf der folgenden 
Kurve (Kurve II) geschieht, so fìnden Sie genau an denselben 
Stellen die Gipfelpunkte der Kurve sowohl bei Wiesbaden wie 
bei Gorlitz, obgleich die gesamte Schulerzahl in Wiesbaden 
nahe an 10 000 heranreicht. Diesel be Steigerung zeigt die B er
liner Statistik vom J ahre 1887, di e sich auf 155 000 Kinder 
erstreckt und auf w elche wir spater noch einmal zuruckkommen 
werden. A ehnliche V erhii.ltnisse liegen in den Zahlungen von 
H amburg, Hannover, Posen, Breslau und anderen grossen Stadteu 
vor. Leider vermochte ich nicht die genauereu Eiuzelheiten bis 
zu dem h eutigen Vortrag in genugender W eise zu sammeln, 
sonst hatte ich Ihnen auch von diesen Stadten die Kurven vor
legen konnen. Von grosster Wichtigkeit aber zur V ergleichun<Y 
sind die sorgfaltigen Aufnahmen, d ie H err Direktor Hartw e ll 
in B oston in de n dortigen offentlichen Schulen i m J ahre 1894 
gemaoht h at. Sie sehen hier die Kurven (Kurve III [s. folgende 
Seitel), die in ganz an aloger W eise die Steigerungen in den 
einzelnen L ebensaltern geben; Sie sehen au ch, dass nach der 
Steigerung im 12. und 13. L ebensjahre, der ein Anfall folgt, 
wieder eine noch starkere Steigerung folgt, und zwar besonders 
bei den Knaben, ein Zeichen davon , dass das Stottern sich bei 
den Knaben im spateren Alter sicherlich nicht vermindert. 
Anders ist es b ei den Madch en, wo eine Verminderung ganz 
deutlich sichtbar ist. An beiden beiliegenden Kurven konnen 
Sie die betreffenden V erhaltnisse des Naheren ersehen. Die 
Bostoner Aufnahmen sind gerade deswegen fur uns so wichtig, 
weil sie die Altersstufeu vom 4. bis zum 19. L euensjahre um
fassen, wenn auch nur vom 5. bis zum 17. L ebensjahre genligend 
grosse Zahlen zu Gebote stehen. Da sich die Aufnahme in 
Boston au f uber 65 000 Schi.i.l er bezieht, so ist allerdings di e 
Di:fferenz zwischen den einzelnen L ebensaltern nich t so aufl:'allend 
und gross, wie in der Gorlitzer Aufnahme ; daflir sind a ber die 
Steigerungen um so sicherer als typisch an den bestimmten 
schon genannten Stellen anzuerkennen. 

Noch auffallender fast werden diese Steigerungen, wenn 
man die Prozentsatzverteilung uach dem Alter der verschiedenen 
Stotterer vornimmt und hierbei die Kurven von Boston, Gorlitz, 
Wiesbaden und B erlin vergleicht. Die Zahlen sind, mit Aus
nahme der er von B erlin, von mir aus den oben g egebenen 
Statistiken berechnet. In der Boston er Statistik sind zwar diese 
Berechnungen auch angestellt, allein es ist klar, dass diese 
Zahlen, da sia sich vom 5. bis zum 19 Lebensjahre erstrecken, 
in diesem Falle nìcht so olme W eìteres zu gebrauchen waren. 
Ebenso mussten die Zahlen von Wìesbaden erst berechnet werden. 
Um K ontrole meiner Resulta.te zu ermoglichen, gebe ich die 
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Zahlen hier wieder. Unter je 100 stotternden Kindern standen 
in den bezeichneten Altersstufen die angegebenen Prozentzahlen. 

B erlin 1/ Gl:lrlitz Il Wiesbaden Il Boston 
L ebens-

Il l 
jahr pC t. 

Anzahl 
pC t. Il Anzahl d.l Il Anzahl d.l pC t. 

der Stotterer Stotterer 
pC t . Stotterer 

6 - 7 5,2 19+ 5= 24 10,0 12 9,6 81 10,6 
7- 8 11,6 16+ 21 :::z 37 15,4 13 10,4 89 11,7 
8- 9 11,1 20+ 21= 41 17,1 13 10,4 113 14,9 
9-10 13,5 9+ 20= 29 12, 1 11 8,8 90 11 ,8 

10-ll 14,2 19+ 8= 27 11, 2 16 12,8 97 12,7 
11-12 13,8 20+ 14= 34 14,2 23 18,4 82 10,8 
12-13 14,4 8+ 18= 26 10,8 20 16,0 107 14,1 
13-14 16,2 10 + 12= 22 9, 2 17 13,6 101 13,4 

11100,0011121:119 = 2401100,0011 125 1100,0011 760 1100,00 

In den mit diesen Zahlen gewonnenen Kurven zeigt. sich 
ganz deutlich die Analogie. 

Wenn wir rein somatische Verhaltnisse nach den Ursachen 
dieser Steigerungen des Uebels befragen, so scheinen die Grtinde 
dafur im 7. und 8. Lebensjahre darin zu liegen, dass in diese 
Zeit die letzte Zeit des schnellen Wachstums des Gehirns fallt. 
V oro 9. J ahre an zeigt sich uberall ein Sinken der Kurve. Im 
12. bis 14. Lebensjahr steigt die Kurve wieder ganz enorm an 
und lasst sich hier sehr leicht auf den Eintritt der Geschlechts
entwickelung bei beiden Geschlechtern zurtickfuhren. Dass in 
dieser Entwickelungsperiode sehr haufig Stottern entsteht, habe 
ich personlich zu beobachten oft genug Gelegenheit gehabt. 
Auch ·di e W achstumsverhaltnisse, di e Zunahme an Lange un d 
Gewicht, lassen abuliche Steigerungen erkennen. Und weJJ.n 
Sie die Kurven von Axel Key mit den hier gegebenen vergleichen, 
so werden Sie die Uebereinstimmung sicherlich nicht verkennen. 

M. H.! Ich glaube, dass Ihnen die mitgeteilten Zahlen be
reits den 'Beweis liefern ftir die ungeheure Verbreitung der 
Sprachstorungen unter der Schuljugend. Dass dies e U e bel fur 
d.i.e Fortbildung der Schuler in der Schule ein grosses Hindernis 
bilden, weiss jecler Lehrer, uncl das branche ich wohl nicht naher 
auseinanclerzusetzen. W eniger bekannt ist es a ber, dass clie 
schlimme Wirkung sich nach clero Verlassen der Schule steigert. 
Wie baufig kommt es vor, class Eltern, die bis clabin nicht oder 
nur wenig auf den Sprachfehler ihres Sohnes geachtet baben, 
nach dem Verlassen der Schule mit einem Male erkennen, welche 
grosse Bedeutung ieder Handwerker, j eder Kaufmann einer nor
malen Sprache beilegt. W er wird eìnen stotternden Lehrjungen 
annehmen, wenn er genug von normal sprechenclen Knaben zur 
Verfiigung hat? 
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Ein vortref:flicher W ertigkeitsmesser fur di e Menschen ist 
die Militarstatistik, und zwar besonders in denjenigen Landern, 
welche eine allgemeine Dienstp:flicht eingeftihrt haben. Zu Sol
daten konnen nur diejenigen gebraucht werden, die keinen be
sonderen korperlichen oder geistigen Fehler haben. Die Soldaten 
bilden gewissermaassen die Elite der jungen, kraftigen Manner. 
In Deutschland sowohl wie in :E'rankreieh, Russland, Oesterreich
Ungarn, Italien und anderen L andern ist hochgradiges Stottern 
zu denjenigen Uebeln zu rechnen, w elche den Menschen zum 
Diensteintritt untauglich machen. L eider besitzen wir in Preussen 
keine Aushebungsstatistik, oder wenigstens ist sie mir nicht zu
ganglich gewesen. Indessen weiss i ch, dass sich unter 150 Ge
stellungsp:flichtigen mindestens ein Stotterer befìndet. Das ist 
die Zahl, die mir von Militararzten genannt wurde. Die meisten 
von ihnen geben den Prozentsatz soga.r noch hoh er an: sie rechnen 
ein Prozent. Leichtes Stottern hinò.ert allerdings den Dienst
eintritt noch nicht. Rechnen wir nun das Verhaltnis der hoch
gradigen Stotterer zur Gesamtzahl der Stotterer wie l : 5, so 
greifen wir wohl nicht fehl, wenn wir annehmen, dass von 1000 
Gestellungspfl.ichtigen in Deutschland 2 wegen hochgradigen 
Stotterns zurtickgewiesen werden. vVir werden gleich sehen, wie 
auffallend diese Zahl mit anderen Ergebnissen ubereinstimmt . 

Wir besitzen vortreffliche und ausftihrliche Anshebuugs
statistiken von Frankreich, Ru:o< land, Italien, Oesterreich-Ungarn 
und anderen Landern. N ochmals betone ich, dass b ei diesen 
Statistiken nur diejenigen als untauglich bezeiehnet werclen, die 
an starkem Stottem leiden, es beziehen sich also die folgenden 
Daten nur darauf. In Italien wurden im J ahre 1884 von ::120 7 46 
Wehrpfl.ichtigen 183 wegen Stotterns teils zuri'lckgeste1lt, teils 
geloRcht, was eine Prozentzahl von 0,05 Prozent ergiebt. In 
Oesterreich- Ungarn ergab sich fi'lr das Jahr l 883 wie fi.i.r das 
Jahr 1884 ein Prozentsatz von 0,06. 

Cherviu aine (Statistique du begaiement 1878) mach t folgende 
Angaben uber die wegen Stotterns Zurii.ckgestellten : 

Conscrits examinés: Conscrit:-; exemptes : 
1850- 1854 518314 2,937 
1855-1857 578 l 23 3,518 
1860-1864 503 708 3,376 
1865- 1869 486 681 3,384 

3086 B~!1 13,:H5 
Er fìndet also 0,6 pCt., das h eisst fast l O Mal so viel als 

m Italien. D abei stellt er die auffallende Thatsache f st, dass 
in den D epartements, deren Muttersprache n och das Deutsche 
ist (Le Haut Rhin, le Bas-Rhin, la lVleurthe, la Moselle), das 
Stottern bei weitem aro wenigsten verbreitet ist. 

Sikorski :findet fii.r Russland, das \011 je 1000 \Vehrpflichtigen 
wegen starken Stotterns zuri.i.ckgestellt wurden in den J ahreu 

1876 : 1,30 
1877 : 1,07 
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1878: 1,58 
1879: 1,06 
1880: 1,11 
1881: 1,15 
1882: 1,11 

Das ergiebt also im Mittel 1,04 p. M. oder 0,1 pCt., also 
den sechsten 'l'eil der in Frankreich gefundenen. Auf die einzelnen 
Gouvernements verteilen si eh di e Zahlen wie folgt: 

I. Littauische Gouvernements 0,80 
II. Kleinrussische n 0,89 

III. Grossrussische n 1,04 
IV. Weissrussische n 1,15 
V. P olnische n 1,65 

VI. Baltische n 2,87 
Es zeigen demnach die uus am nachsteu stammverwandten 

baltischen Provinzen einen Prozentsatz von 0,287 pCt., au:ffallend 
derselbe, den Chervin fur die deutschen Departements vor 1870 
bis 1871 festgestellt ha t: 0,234. Wir machen also wohl keinen 
grossen Fehler, wenn wir annehmen, dass bei uns in Deutschland 
von 1000 W ehrpfl.ichtigen immer 2 wegen hochgradigen Stotterns 
zuruckgestellt werden. 

Um Ihnen diese Verhaltuisse deutlich vor Augen zu fuhren, 
gestatte ich mir zunachst, auf eine Tabelle aus der Statistik von 
Cherviu hinzuweisen *), in welcher er die Promillezahleu der 
Stotterer aus den Jahren 1850- 1869 angiebt. Der allgemeine 
Durchschnitt stellt sich dann, wie schon gesagt, auf 6,3 p. M. 
W enn wir dies e Durchschnittszahl in eine Kurve eintragen, auf 
welcher die Aushebungszahlen von Frankreich auf der linken 
Seite, von Russland auf der rechten Seite zusammengestellt sind, 
und zwar so, dass die von Frankreich noch die damaligen fran
zosischen, jetzt deutschen Proviuzen angeben, wahrend die von 
Russland die auf balti che Provinzen vorn anstellen, so sehen 
wir in der That ganz deutlich, dass der fehlende Teil der Kurve 
trotz nicht vorhandener Statistik recht leicht durch Schluss
folgerung erganzt werden kann. 

Fi.tr Deutschland existiert nun, wie schon gesagt, eine der
artige Statistik nicht. In den Sanitatsberichten des preussisohen 
Heeres haben wir aber eine sorgfaltige Angabe uber die wegen 
hochgradigen Stotterns als dienstuntauglich Entlassenen. !eh 
habe nun die Berichte von 22 Jahren (1867 bis 1890) ausgezogen 
und will in Folgendem kurz das Endergebnis mitteilen. Die 
Entlassungen fanden meist bald nach der Einstellung statt, denn 
wir erfahren z. B. aus den Berichten von 1873-1890, dass von 
709 wegen starkeren Stotterns als dienstuntauglich entlassenen 
695 erst im ersten Dienstjahre standen, 12 im zweiten und 2 im 
dritten. Von dem Bericht fi.tr 1878/ 79 an fì.ndet sich eine be
sondare Rubrik eingerichtet, die dari.tber Au kunft giebt, ob das 
Leiden vor dem Diensteintritt bereits bestanden hat oder erst 

*) Le statistique du bégaiement. Paris 1896. 
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Anzahl der a ls dienstuntauglich ent l assenen hochgradigen Stotter e r. 
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Nummer der einzelnen Armeekorps Dienstjahre Das Leiden 
entstand 

Cl) 

l E~ 
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Jahr H """ '"d H >l ~-
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""" 

~ H H H ~ P<1 H H H H p. E 
3. / 4. 

e= ""~ """ H p; H 
P<1 

H H ~ -~ ut; 
(!:) H p; p. p. p. pq ~ ~ ~ pq w l. 2. 4 

o§ d c - H H H H > ·- c~ o 

873/ 74 4 l 2 
l -14 6 4 3 l 3 6 - 4 4 2 45 44 l - - - - -

874/ 75 4 1 - 4 3 4 2 3 2 l 4 5 - 2 - 4 39 35 3 l - - - -

875/ 76 3 3 l 3 3 4 2 Il 6 4 6 6 - l l 3 57 56 l - - - - -
876/ 77 2 4 l 2 l 2 6 4 - 4 8 6 - l 6 4 51 47 3 1- - - -
877/ 78 2 2 - l l 4 l 3 3 5 l 5 - l 3 4 36 36 - - - - - -
878/ 79 2 l l - l 4 l 5 2 2 5 8 - ~ 4 2 40 40 - - - - 40 -
879/80 2 6 l l - 2 3 6 2 8 4 l - - 2 - 38 37 l - - - 38 -
880/81 - 2 l - 4 .3 l 3 - 6 2 4 - l l 2 30 30 - - - - 30 -
881/82 2 l 2 4 2 4 - 3 l 3 l 1 - l 2 5 32 32 - - - - 32 -
882/83 l - 4 2 l 2 2 - 4 4 2 l l l 4 3 32 31 l - - - 32 -

883/84 l 2 2 3 2 7 2 3 4 4 5 3 3 - 3 6 50 50 - - - - 49 l 
384/85 2 4 2 - - l 2 4 2 5 3 6 3 3 3 4 44 44 -- - - - 44 -
385/86 - 2 2 - 2 3 4 - 2 8 7 2 4 l - 5 42 42 - - - - 42 -

386/87 l l 3 - - 3 - l 4 5 - 2 2 l 2 4 29 29 - - - - 29 -
387/88 3 2 2 2 l 4 7 l 3 5 - l l - - 4 36 35 l - - - 36 -
388/89 4 2 l 4 6 3 l 3 3 3 6 3 - 4 l 11 55 54 l - - - 54 l 
389/90 3 2 3 5 - l 4 4 l 7 3 4 5 l l 9 53 53 - - - - 53 -

--------- --- -
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Vom XII. Armeekorps sin d die Berichte erst vom J ah re 188~ an aufgefiihrt. 
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n ach der Einstellung zur Erscheinung gekommen ist. Wir fìnden 
dabei, dass unter 481 zur Entlassung g ekommenen Stotterern in 
479 F allen das Stottern b ereits vor dem Diensteintritt vorhanden 
war und nur in 2 F allen erst nach der Einstellung auftrat. Diese 
beiden F alle fin den sich aufgefiihrt im Sanitatsbericht 1883/84 
und 1888/89. L eider sind keine n aheren Angaben iiber Ent
stehungsursachen u . s. w. vorhanden. Kommen wir nun zu den 
Zahlen selbst, so findet sich, dass 

im J ahre 1867 37 l 
71 71 1868 24 l 
71 " 1869 49 h h 

1870 23 t wegen Stottern o en 
~ ~ 1871 41 Grades als dienstuntauglich 

1. l. Vier telj. v . 1872 50 
, 71 71 1873 24 J 

en tlassen wur ùen. Von 1873/ 74 ab b erichtet der Sanitatsbericht 
ausser ùber die preussisch e Armee auch noch iiber die Wiirt tem
bergische (XIII. Armeekorps), vom Jahrgang 1882/83 ab ausser
dem noch ii ber die sachsisch e Armee (XII. Armeekorps); di e hier 
folgende Tabelle ist aus den B erichten der J ahre 1873-1890 
susammengestellt und bietet, wie wir schon oben gesehen haben 
ganz interessante statistische Aufschlii.sse. ' 

I. W as ist bisher zu r B ekàmpfung der vorhandenen Spra c h-
sHirungen in der Schule geschehen? 

B eziiglich dieses zweiten Teiles meines Vortrages kann ich 
mich kurz fassen , indem ich auf mein der A bteilung fiir Kinder
h eilkun de auf der Naturforscherversammlung in Niirnberg (1893) 
er stattetes R eferat verweise. Soviel ich n och an Separatabdriicken 
besitze, hab e ich mitg ebracht und unter Sie verteilt. W enn ich 
den dort g egeben en B ericht vervollstandige, so kann ich dies 
nur in B ezug auf diej enigen Kurse, die nach der Methode meines 
Vaters Al ber t G u tzmann eingerichtet und geleitet werden . 
Wie Ihnen vielleicht sch on bekannt ist, haben wir- mein Vater 
und ich - seit dem J ahre 1888 regelmassig A erzte und L ehrer 
in der B ehandlung von Sprachgebrechen unterwiesen. J etzt sind 
es i.tber 300 H erren , der bei weitem grosst en Zahl nach Lehrer, 
die bei uns ausg ebildet wurden. Die Lehrer wurden meist auf 
K osten der Gemeinde o?er auch d~r R egierung gescltick~. ~ieder 
zu Hause angelangt, n chteten s1e Schiilerkurse em, m d1e zu
n achst die starksten Stotterer g enommen wurden. Die Berichte, 
die ich iiber derar tige Kurse bis jetzt erhalten h abe, beziehen 
sich auf nahezu 1400 stotternde und stammelnde Volksschulkinder. 
Das R esultat ist aus folgender Tabelle zu er sehen. 

Wir fìnden also, dass 72,7 Proz. geh eilt wurden, 23,6 Proz. 
g ebessert und 3,7 Proz. nicht geheilt wurden. Da das Stottern 
leicht zum Riickfall n eigt, so ist es auch n otig, dariiber ganz 
kurz etwas zu erwahnen. Den letzten B eweis, wie vorziiglich 
dau erh a ft die gewonnenen R esultate b ei gewissenhafter Ein
iibung und U eberwachung sein konn en, hat Mi e l ecke geliefer t . 
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Sta dte 

P otsdam 
7) 

Eiberfeid 
Spandau 

7) 

D0nn 
n 

Stettin. 
P osen 
Soiingen 
Aitenessen 
Glatz 
N eunkirchen . 
L eh e 
Kolberg 
Wetzlar 
Hannover. 
Quedlinburg . 
Stargard 
Schweim . 

'' 
7) 

W attenscheid 
7) 

Altendorf. 

Datum 
d es 

Kursus 

1886 
1887 
1888 

1890 Septbr. 
1891 lVIarz 
1890 Marz 
1891 August 
1890 Septbr. 
1890 Juni 
1891 Marz 
1891 Marz 
1891 F ebruar 
1891 Mai 
189 1 August 
1891 Novbr. 
1891 Septbr. 
189 1 Marz 
1891 Septbr. 
1891 Juli 
1889 Marz 
1890 Mai 
189 1 Mai 
1891 Februar 
1890 August 
1890 Oktober 

Paderborn . 1 189 1 Februar 
Meiderich. . 1890 Marz 

7) 1890 August 
K assei . 1890 
Ratibor 1890 
Schleswig. 189 1 Oktober 
Charlottenbg. 1892 April 
Spandau . . 1892 F ebruar 
Konigshùtte . 1892 F ebruar 
Bromberg. 1892 Februar 
Burg 189 1 Marz 

7) 1891 Septbr. 
Kassei . 1892 Juni 
Halberstadt 1892 Aprii 
B onn 1892 Marz 
Le h e 1892 Aprii 
Arad(U ngarn) 1892 Juli 
Magdeburg 15 Kurse bis zum 

1892 Septbr. 
Kolberg 1892 Aprii 
Duisburg . 1892 

de r Geheiit · l Anzahl l l Ge- l Nicht 
Stotterer bessert gehe1It 

12 9 2 l 
12 11 - l 
18 17 - l 

7 7 - -
20 20 - -
14 13 - l 
15 14 - l 
22 1\:l 2 l 
12 12 - -

9 9 - -
9 7 l l 

12 7 4 l 
7 G - l 

l 

lO 9 l -
lO 9 - l 

6 6 - -
11 11 - -

9 7 - 2 
l O lO - -
7 4 3 -

12 ? ? ? 
13 ? ? ? 
lO lO - -
12 12 - -
20 14 ? ? 

8 6 2 -
12 12 - -
lO 9 - -
13 l O ? '? 
19 18 - l 
12 9 3 -
11 11 - -
9 7 2 -
8 8 - -

lO 8 2 -
9 8 - l 

Il 8 3 -
22 16 4 2 
IO 10 - -
14 12 2 -
IO 8 2 -
11 7 4 -
56 36 20 -
11 IO - l 
23 21 2 -

l 488 l 477 59 17 
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Stadte 

Hauuover 
, 

Halberstadt . 

" Spaudau . 

Kiel 

Oharlotteuburg . 
Gotha. 
B reslan 
Hamburg. 

)) . 
)) 

Hannov.Mitnclen 

Da t um 
d es 

Kur su s 

Trausport 
189:2 Decbr. 
1893 Aprii 
1893 F ebruar 
1893 F ebruar 
1893 Marz 

~ die .10 Kurse 
b.ts 1895 

1893 Septbr. 
Kurse bis 1895 

18!-14 
bis 1893 

18!)4 
1895 

1891-94 l 

Davon ist keine geuauere 
Auskunft gegeben i.iber 

E' fehlt Auckunft, ob ge- l 
bessertoder nichtgeheilt 
ti. ber . l 

An zahl Ge- Nicht 
der Geheilt bessert 

Stotteror geheilt 

488 l 47?' 59 17 
11 l 11 - -
12 l O 2 -
17 10 5 2 

7 7 - -
9 9 - -

106 74 20 12 

Jl 11 - -
52 ? ( '? 
13 13 - -

205 118 85 2 
160 92 66 2 
177 106 68 3 

22 ( l ( l 
l 

1390 938 305 

l 
39 

99 - - -
1291 938 305 l 39 

- - - 9 

l 129 1 l 938 305 48 

H err Mie l ecke leitet clie Schulkurse in Spandau nach der 
G u tzmann'schen Methode, und zwar seit 1890. Nun bat er 
itber 8 Kurse berichtet, die er seit 1890-94 geleitet hat. Darin 
waren 64 Kinder, von denen 52 geheilt wurden, 8 g bes ert, 
wahrend 2 ohne Besserung blieben. Zwei kamen itberhanpt nur 
einige Stunden un d blie ben clanu an dem Kursus fort. Von den 
64 waren 40 Kinder i m JYiarz d es J ahres 1894 no eh in der 
Schule. M. lasst nun von Zeit zn Zeit alle ehemaligen Stotterer 
wiecler antreten, um sich von der Dauer der guten Sprache zu 
iiberzeugen. Bei der letzten Zusammenstellung erschienen von 
clan zu dieser Zeit uoch in der Schule vorhandenen 34 Knaben 
34. Die Pri.tfung dieser Kinder in Bezug auf ihre Sprache ge
schah o:ffentlich, und zwar in Gegenwart der stacltischen Behorden 
von Spandan. Es zeigte sich, dass nur bei 2 Kindern Andeutungen 
cles fritheren Uebels hervortraten. E s war also clie in den Kursen 
erreichte Sprachsicherheit daue r nd eine gute gebli ben, sicherlich 
sowohl fi.i.r die in Anwenclung gel.>rachte Methocle, wie fur die 
padagogische Leistungsfahigkeit cles Kursu leiters ein ber Jtes 
Zeugnis. 
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III. Die Gesundheitspflege in der Schule. 

Wie Sie aus den mitget eilten Zahlen wohl erkannt haben 
werden sind die allgemeinen Erfolge derart, dass sÌ•3 kaum etwas 
zu wi.t~scheu i.tbrig lassen. L eider wird a ber auf diese W eise 
nur der vorhandene grossgewordene Missstand zu beseitigen ver
sucht wahrenrl man sich bisher noch nirgends dazu entschlossen 
hat ~ehr auf die Verhi.ttung cles Uebels einzugehen und so das 
U ebel mit der Wurzel auszurotten. Schon im J ahre 1894 machte 
m ein Vater, \Albert Gutsmann, in einem vor dem medicinisch
padagogischen Verein zu Berlin g ehaltenen Vortrage darauf auf
merksam, dass man bei der seminaristisch en Ausbildung der 
L ehrer leicht eine speciellere Ausbildung i.tber Sprachphysiologie 
und die gewohnlichen Sprachgebreehen bei dem L eseunterricht 
beifiigen konne. Von allen Seiten wird ja die R esolution cles 
Vereins fiir offentliche Gesundheitsp:flege in Ni.trnberg anerkannt 
und in der selben oder in uur wenig veranderter Form immer 
wieder zum Ausdruck gebracht, die R esolution, die erst in einem 
der kiirzlich gehaltenen Vortrage von Herrn Jacobsohn angefiihrt 
wurde: 

,Die ma.ngelnde Unterweisung in den Grundsat~en 
der Gesundheitslehre setzt die heranwachsende Generatwn 
Schadlichkeiten aus, gegen welche sie zunachst durch 
geeignete B elehrung der L ehrer in den Seminarien und 
auf den Universitat en, dann der Schi.tler in den Volks
schulen sowohl wie in den hoheren L ehranstalten ge
schiitzt werden ollte." 

Wird doch j etzt auch bei den Philologen allgemein die Ken~t
niss der Sprachphysiologie gefordert, da dieselbe zum Verstandmss 
der Sprachwissenschaften absolut nicht zu entbehren ist. Um 
wieviel weniger aber ist sie zu entbehren bei clero ersten Sprach
und Leseunterricht der Kinder in der Volksschule! Es kann hier 
kaum meine Aufgabe sein, auf alle Einzelheiten der Einwirkung 
einer nati.trlichen Sprachgesundheitsp:flege beim ersten Lese
unterricht naher einzugehen. Zum T eil habe ich dieselben an 
anderen Stellen so ausfuhrlich dargelegt, dass ich mich n ur noch 
wiederholen wiirde ; zum Teil ist in der That alles dami t gesagt, 
wenn ich fordere, dass die L ehrer bei ihrer seminaristischen 
Vorbildung ausfiihrliche Belehrung in den bezeichneten Gegen
standen erhalten. Durch eine so geeignete Seminarvorbildung 
wird der Lehrer in den Stand gesetzt, auf der untersten Volks
schulklasse das Entstehen des Stotterns zu verhi.tten, ja sogar 
schon im Stande sein, bereits vorhandenes Stottern verhaltnis
massich lei eh t zu beseitigen. Ein U e bel, das erst kurze Zeit be
s t eh t, ~ st bei Weitem leichter einer B ehandlung zugangig als eine~, 
das se1t Jahren vorhanden, sich als unausrottbare Gewohnhe1t 
eingenistet ha t. W erfen Sie noch einen Blick auf die vorhin 
bereits besprochenen Kurven, so sehen Sie deutlich, dass gerade 
in den ersten Schuljahren die Neigung zu entstehendem Stottern 
eine enorm gesteigerte ist. I ch sage wohl desh a.lb nicht zu viel, 
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wenn ich annehme, dass bei einer sorgsamen Beobachtung der 
Kinder gerade wi:ihrend des ersten Unterrichts, speciell wahrend 
des ersten Sprach- und Anschauungsuntenichts die Steigerung 
des Stotterns in diesem Alter vermieden werden konnte. Die
jeuigen Herren, die sich dafiir naher interessieren, in welcher 
W eise den L ehrern eine derartige seminaristische Vorbildung 
beigebracht werden konnte, verweise ich auf ein Biichlein meines 
Vaters, das ganz v or Kurzem erschienen ist un d das si eh betitelt: 
,Die Gesundheitspflege der Sprache mit Einschluss der Behand
lung der Sprachstorungen in den Schulen, eine Anleitung fiir 
Lahrer un d Lehrerinnen. " 

Die schon mehrfach angefiihrten Kurven weisen aber auch 
deutlich genug darauf hin, dass der Lehrer eine genaue Kenntnis 
derj enigen Erscheinungen besitzen muss, welche zur Zeit der 
Puber tatsen twickelung schwere nervose Storungen im Gefolge 
haben konnen. D enken wir an die stiirmische Entwickelung, 
die ein wichtiger Teil des gesamten Sprechapparates, besonders 
bei Knaben, durchzumachen hat, nn den Kehlkopf, der in ver
haltnismassig kurzer Zeit si eh von de n kindlichen V erhaltnissen 
zu denen des Erwachsenen umwandelt, ein Verhaltniss, dass bei 
den Madchen nicht a.nnahernd in d ieser W eise stattfindet, denken 
wir daran, dass bei dieser Umwandlung plotzliche Stimmlosigkeit, 
plOtzliches V ersagen der Sprache durchaus keine seltenen Zwischen
talle sind, die besonders in der Schule bei erregten Situationen 
sehr leicht vorkommen konnen, so haben Sie hier einen Anhalts
punkt, wie ein verstancliger L ehrer clurch gutes Zureden und 
Schonung cles betreffenden Knaben viel niitzen, wie ein Unver
stancliger aber clurch unbedachte Harte unberechenbaren Schaden 
anstiften kann. Recht schwierig ist es, a.us den Ihnen gezeigten 
Kurven eine allgemeine Hygiene der Sprache ableiten zu wollen, 
insofern als der gesamte Schulunterricht sich ja i.iberhaupt nach 
diesen Verhaltnissen noch garnicht richtet. Die glanzenden 
Untersuchungen von Axe l Ke y sind bis jetzt fiir die Schul
erziehung so rrut wie unberi.icksichtigt geblieben. Wie wollte 
ich da fiir ein ldeines Gebiet so besondere li'ordemngen aufstellen 
wolJen? 

Nicbt ganz unwesentlich ist es wohl auch, wenn ich hier 
clarauf aufmerksam mache, das der Lehrer dem Kinde auch in 
sprachlicher Beziehung als glanzencles Vorbild zu dienen habe. 
Oft genug kommt es noch heute vor, dass Lehrer mit erheblichen 
Sprachstorungen zu Hi.itern der J ugend bestellt werden, obgleich 
ich zugebe, dass man in neuerer Zeit in dieser H insicht grossere 
Vorsicht beobacbtet; denn sowohl ich wie mein Vater ha ben 
eine Anzahl von Praparanden kennen gelernt, denen der Eintritt 
ins Lehrfach verweigert wurde, bis sie eine gesuude Sprache 
aufweisen konnten. 

Auf die Unarten, die zum Teil sogar von Schulen in Bezug 
auf die Hygiene der Sprache mit einer gewissen Absicbt ge
trieben werden, und dies ganz besonders in Madchenschulen, auf 
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die schlimmen Folgen, welche die Nachahmungssucht der Kinder 
in der Schule fiir die Entstehung von Sprauhgebrechen hat, auf 
dieses und vieles Andere von Einzelheiteu habe ich bereits an 
anderen Stellen aufmerksam gemacht und will diese Punkte des
weO'ell hier nicht noch ausfuhrlich beriihreu. Eiuen Punkt aber 
mo~hte ich doch zum Schluss uoch hervorheben. 

Aus clen vorhin mitgeteilteu Statistiken geht deutlich hervor, 
class bereits eine grosse Anzahl von Kindern mit Sprachstorungen 
in die Schule kommen. Es ìst ja das Stottern sicherlich in den 
meisten F allen bereits in der Sprar:hentwickelung begriindet und 
kann sehr haufìg auf clie Sprachentwiekelung selbst zuriickgefuhrt 
werclen. Ez sollte cleshalb clie erste Gesundheitspflege der Sprache 
bereits im Hause ausgeiibt werden, uncl zwar von der Mutter der 
Kinder . B ei verst andiger Einwirkung ist die Mutter• sehr wohl 
im Stande, entst ehende Sprachfehler zu unterdriicken. Dazu 
gehort aber in erst er LiJ?-ie, class . unseren Leranwachsenden 
Maclchen auf der Schule em ausgeb1lcletes Gefi.i.hl fiir Sprach
reinheit unrl Sprachschouheit, j a sogar fi.ir eine Gesundheitspflege 
der Sprach e b eigebrach t wird, uncl cleshalb sollte auch dieser 
'J~eil der Gesundheitspflege al~:> L ehrgegenstand in der Volks
schule nicht unberi.tcksichtigt bleiben. Auch hier f~Lllt wieder 
clie Hauptaufgabe clen L ehrcrn zu. Anclererseits aber konnten 
besnnders Aerzte, wenn sie von clen um ùie Sprache ihrer Kinder 
besorgten l\1i.i.ttern um R at gefragt wercleu, gesunclheitlich ein
wirken und zu dem werden, was si eigen tlich sein sollten : zu 
Gesundheitslehrern der Familie. Allerdings ist es dazu no t
wendig , dass die A rzte selbst auch ii. ber clen Gegen. tand genau 
nnterrichtet sind. Das ist bis jetzt clurchaus nìcht der Fall. 
Auch hier will ich es vermeiclen , auf Einzelheiten einzugehen. 
obgleich ich gerade hierfi.tr aus meiner I'raxis recht auffallende 
Beispiole b erichten konnte. Nur einer sehr verbreiteten An
schauung will ich hier ausdriicklich entgegentreten. Haufi.g 
win.l den E ltern von den beratenden Aerzten g esagt, dass das 
8prachi.i.bel von ~:>elbst verschwinden werde. Das ist ein ganz 
verhangnisvoller Irrtum. Das Stottern verschwindet hochst selten 
von selbst ; meistens a ber verstarkt es sich mi t dem Eintritt in 
die Schule ungemein, sodass Laufig clie Eltern sogar erst von 
dem L ehrer auf die Grosse d s Uebels aufmerksam gemacht 
werden mùssen. B ei dem Stammeln, das heisst der fehl erhaften 
Ausspra.che von ein:>.elnen Lauten, ist es allerdings anders. I ch 
glaube deshalb, dass auch die Aerzte allen Grund hatten, sìch 
clie K enntnis der Sprachsti:irungen wenigstem; in allgemeiner 
Beziehung zu verschatfen und stimme deshalb vollig mi t B er khan 
i.i.berein, wenn er ùie Einleitung seine kleinen W erkchens ii ber 
di e Sprachstorungen folgendermassen beginnt : , Ein Stiefkind der 
arztlichen 'Vissenschaft erlaube ich mir in diesem W erkchen zu 
besprechen, ein Stiefkind, sage ich, denn wo ist der Lehrstuhl, 
der clie Sprachgebrechen, Stottern und Stammeln, ins Bereich 
seiner Vortrage aufn~ihmeu u. s. w. u. s. w. Ich wiederhole 
nochmals, wie ich das bereits in Nttrnberg gethan habe, dass 
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nur eine kurzsichtige und einseitige Anffassung der ii.rztlichen 
Aufgaben sich dieser Forderung verschliessen kann. 

M. H ., ich hoffe, Sie werden aus ineinen Darlegungen erkannt 
haben, dass es sich bei dem in Rede stehenden Gegenstande 
wirklich um eine Aufgabe von hoher sozialer Bedeutuug handelt. 
Das Gefi.ihl dafitr, lass etwas Durchgreifendes geschehen muss, 
ist ja augenscheinlich i.tberall vorhanden. Vielleicht giebt mein 
Vortrag auch Anhalt genug dafi.ir, dass man versucht, ein Uebel 
im K eime auszurotten, dessen Ausbreitung bei bestehenden 
Wurzeln nur schwer verhindert werden kann. Zu eiuem solchen 
Versuche mitssen aber notwendig diejenigen einmi.itig zusammen
wirken, in deren Handen das H eil der heranwachsenden J ugend 
liegt: Eltern, Lehrer und Aerzte. Ich wi.irde eine lebhafte Genug
thuung emp:finden , wenn g eracle c1iese Gesellschaft ihren Einfluss 
in dem von mir clargclegten Sinne bethatigen wollte und so den 
ersten Anstoss geben konnte, nicht nur zur Beldtmpfung, sondern 
auch zur Verhi.itung der g eschilderten U ebelstii.nde : ,E esser 
bewahrt als beldagt !" 

Diskussion. 
Herr Spino l a: I ch eroffne di e Diskussion. - Si e erwii.hnten, 

dass Stottern ein ansteckender Nachahmungstrieb sei; giebt es 
dariiber eine Statistik? 

H.err Gutzmann: In Bezug auf die Schulkinder htsst sich 
clas nicht gut durchfiihren ; dagegen lassen sich Anhaltspunkte 
clafiir gewinnen, inwieweit die Nachahmung al s Ursache cles 
Stotterns anzusehen ist , wenn man die Anamnese von Seiten der 
Mi.it ter als Grundlage annimmt. I ch habe durch Nachfrage bei 
300 lVJ:itttern in der P oliklinik gefunden, lass in 114: von 300 
Fallen das Stottern clurch Nachahmung entstanden ist. Hierzu 
wii.ren ausserdem noch einige J!...,itlle zu rechnen, wo das Stottern 
bereits in der Familie vorhanden war. In solchen Fallen ist 
nicht Erblichkeit, sondern Nachahmung als Ursache cles Stotterns 
anzunehmen. W enn man die. e F alle mi t beri.icksich tig t, ·o er
hoht sich clie Zahl auf weit i.iber 55 pCt. 

Dafiir, dass die Zahl der stotternden Rinder auch in der 
Schule infolge von Nachahmung zunimmt, sprechen c1ie Be
obachtungen einer grossen Anzahl von L ehrern. Mir ist von 
verschiedenen Lehrern mitgeteilt worden, dass sie beispielsweise 
am Anfang cles Schu~jahrs unter den ca. 60 Kindern ihrer Klasse 
ein stotterndes hatten, am Schluss cles Schuljahrs fiinf. 

Herr Cohn: Wie ist es mit der Selbstheilung cles Stottern ? 
Wir haben doch hau:fig den Fall gehabt, das Lente, die bis zum 
14., 15. Jahre gestottert haben, clurch Selb t erziehung das Stottem 
verlernten. 

Herr G n tz m a nn: Das solche Falle hau:fig sin d, bestreite 
ich: sie sind im Gegenteil sehr selten. Man :findet allerdings 
oft, dass Stottern in Fallen, wo es in der Zeit der Pubertat 
entstanden ist, spater von selbst verschwindet, und insofem ist 
che Beobachtung der H errn Vorredners richtig . Dagegen ist bei 
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Fallen von Stottern, das von J ugend auf vorhanden ist, selten 
zu beobn.chten, dasB" es im 14. oder 15. J ahr verschwindet. Unter 
Knaben kommt es vor, aber sehr selten, unter Madchen ist es 
haufì.ger. Wie die vorher gezeigten .Statistiken be:weisen, sinkt 
die Zifler der stotternden Madchen m der That 1mmer mehr, 
dass dagegen unter der mannlicheu J ugend das Stottern durch
aus nicht haufig verschwindet, zeigt sich auch aus den Zahlen 
der Militarstatistik. 

Unter erwachsenen Stotternden kommen auf 90 stotterude 
Manner lO stotternde Frauen. Dagegen ist das V erhaltniss bei 
stotternden K indern so, dass auf 66 Knaben 33 1\Iadchen kommen, 
gegen obiges Verhaltniss von 9: l andert sich die Zahl dabei 
also auf 2: l. Das ist allerdings ein Unterschied. Sicher ist 
jedenfalls, dass beim weiblichen Geschlecht das Stottern sehr 
haufig, beim mannlichen aber nur in seltenen Ausnahmefallen 
von selbst verschwindet. 

H err Meng e r: Der H err Vortragende bemerkte, dass der 
Nachahmungstrieb die Veranlassung sei, das Stottern zu ver
allgemeinern. E s ist bekannt, dass der Nachahmungstrieb gerade 
beim weiblichen Geschlecht wahrend der Schulzeìt ausserordent
lich ist. I ch erinnere an jene F alle, die in der Litter11,tur nieder
gelegt sind, wo unter der weiblichen Jugend die Chorea, der 
V eit -tanz stark hervortritt, der an eh auf N achahmung beruht. 
Dieser Beobachtung scheint die 'l'abelle, die der H err Vortragende 
uns vor:h.i.hrte, nicht zu entsprechen : Wenn einerseits in den 
heranwachsenden Madchen der Nachahmungstrieb fur das 
Schielen, fur Muskelverdrehung u. s. w. vorhanden ist, in welchen 
somatischen oder physischen Grundeu liegt es, dass der Nach
ahmuugstrieb im Stottern nicht derartig bei den Madchen in die 
Erscheinung tritt, wie es der Vortragende angefuhrt ha t ? 

Herr Gutzmann: Ich kann da auf eine ahnliche Thatsache 
aufmerksam machen. Die Chorea kommt beim weiblicheu Ge
schlecht haufiger vor als beim mannlichen, Stottern tritt beim 
mii.nnlichen haufì.ger auf als beim weiblichen. Das sind Dinge, 
die wir scheinbar nìcht zu erklareu verrnogen. Und doch hat 
im Yorigen J ahre H err Geheimrat W aldeyer auf de m Antropologen
tag in K assel einen sehr interessauten Hin weis zur Erklarung 
dieser au:flallenden Thatsache gegeben. Er hat namlich behauptet, 
dass die gesamte Mul'lkulatur beim Weibe dem Manne unterlegen 
ist, nur die Zunge nicht. Die Thatigkeit der Sprachwerkzeuge 
ist demnach heim weiblichen Geschlecht gegenuber dem mann
lichen eine gesteigerte. 

Herr G. K a lischer: I ch wollte mir die Frage erlauben, 
wie es mit der Ruckfalligkeit des Stotterns steht, ob die Statistik 
der H eilresultate sich daruber schon aussprechen kann, ich habe 
dabei ein paar Falle im Auge. - Was sodann die hausarztliche 
Einwirkung gegen die Sprachstorung anbetriflt, so ist das eine 
dankenswerte Thatigkeit der Hausarzte, die auch geubt wird. 
Aber wenn dabei noch Manches zu wunschen ubrig bleibt, so 
liegt das an Faktoren, die der Arzt nicht genugend in seiner 
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Macht hat, vor Allem daran, dass die Aufgabe des Hausarztes 
noch vi el zu wenig gewtirdjgt, seine V erantwortung fiir di e ihm 
anvertraute Familie nicht nur in sanitarer, sondern auch in social
hygienischer und social-ethischer Beziehung vielfach nicht an
erkannt, geschweige denn geniigend honoriert wird. 

H err G u tzmann: Natiidich ist das Stottern bei Erwachsenen 
weit schwerer zu heilen als bei Kindern. Der Grund dafiir liegt 
sehr nahe: einem Uebel, das schon in der friihesten Kindheit 
durch Gewohnheit entstanden ist und schon J ahrzehnte besteht, 
wenn man den Patienten in Behandlung bekommt, ist erklarlicher 
W eise vi el schwieriger beizukommen, als einem in der Ent
stehung begri:ffenen. Meine personliche Statistik weist immer
hin einige 80 pCt . Heilungen auf. Riickfalle habe ich bis vor 
4 Jahren noch 6, 7, sogar bis lO pCt. gehabt. Seither haben 
sie sich allmahlich dadurch vermindert, dass ich die StottE)rer, 
wo es irgend angangig war, nicht aus der Behandlung entliess, 
wenn ein Erfolg erzielt war, sondern sie jede W oche noch ein
bis zweimal zu mir kommen lies und sozusagen eine Kontrolbe
handlung ausiibte. In dieser W eise ist es in der That moglich, 
einen Riickfall zu vermeiden. Andererseits giebt es aber auch 
F alle, wo erwachsene Stotterer, die von Jugend auf gestottert 
haben, wie mit einem Schlage das U e bel unter der Behandlung los 
werden. Man kann in dieser Beziehung bisweilen ganz erstaun
liche Beobachtungen maehen und glaubt, in einem solchen Falle 
miisse unzweifelhaft ein Riickfall eintreten, und doch bleibt er aus. 

Ein Schutz gegen Riickfalle besteht demnach darin, dass man 
die Kontrole des gewonnenen R esultates mogli chst lange ausdehnt. 

Vor s itzend e r: E s bleibt mir nur iibrig, H errn Dr. Gutz
man:n fiir seinen iiberaus lehrreichen Vortrag herzlichen Dank 
auszusprechen. 

Litterarische Umschau. 
Aus dem Ar c hi v fiir P s y ch a tri e (1896, Heft II) ent

nehmen wir teilweise folgenden Aufsatz : Heilungsversuche bei 
centromotorlscher und centrosensorischer Aphasie. Von Dr. H. 
Gu tzmann -Berlin. 

V or mehr als einem J ahre ha be i eh im V erein fiir innere 
Medizin in Berlin unter gleichem Titel einen Vortrag gehalten, 
der iiber meine bis dahin gemachten Erfahrungen bei der Heilung 
von centromotorischer und centrosensorischer Aphasie berichtete.*) 
Wahrend ich zu jener Zeit erst iiber wenige einschlagige F alle 
verfiigen konnte, haben sich seitdem die Erfahrungen gemehrt, 
und ich mochte in diesem Aufsatz in kurzen Ziigen das darlegen, 
was sich an meiner Methode der Behandlung von centromotorischer 

*) Der damals gehaltene Vortragj ist nicht verofl'entlicht worden, da 
ich die R esultate von mehrer en gerade bald danach in Behandlung ge
nommenen Aphasien abwarten wollte, ehe ich meine Arbeit ausfUnrlich 
verofl'entlichte. S. diese Monatsschrift 1894, S. 85 fl'. 
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und centrosensorischer Aphasie als bewahrt herausgestellt hat. 
Ausdriicklich mochte ich von vornherein hervorheben, dass es 
sich in allen einschlagigen Fallen, iiber die ich damals berichtete 
und ii ber die i eh jetzt berichten will, stets um l a n g e re Z e i t 
un verandert bestanden e Aphasi e n gehandelt hat. 

I. Centromotorische Aphasie. 
Meine Erfahrungen Li.ber die damals von mir geschilderten 

und inzwischen erweiterten Heilu~gsversuche bei centromotorischer 
Aphasie erstrecken sich nunmehr auf 5 Falle. 

l. Eine in der Mitte der Fli.nfziger stehende Dame, die durch 
einen apoplektischen Insult vor einem Jahre (die Zeit, seit wann 
die Krankheit besteht, gebe iuh stets von dem Zeitpunkte an, in 
welchem die betreffenden Kranken in meine Behandlung kamen) 
die Sprache verloren hatte und ein halbes J ahr rechtsseitig gelahmt 
gewesen war. Die L ahmung der rechten Seite war ein wenig 
zuriickgegangen, dagegen hatte sich die Sprache nicht wieder 
eingestellt . Als die Dame zu mir kam, vermochte sie ausser 
einigen abgerissenen und unverstandlichen Silben und den ganz 
zwecklos alle Augenblicke gebrauchten Wortchen J a und Nein 
nichts zu sprech en. Die BehancUung dauerte ungefahr vier 
W ochen und wurde dann, da eli e sehr nervose und unruhige 
Dame die Lust verlor, von ihrer Seite abgebrochen. Trotz der 
lmrzen Zeit zeigte sich im Gegensatz zu dem lange vorher ganz 
unverandert gebliebenen Zustande eine deutliche Zunahme der 
motorisch en Sprachfunktionen; die Patientin war im Stande, eine 
R eihe von lùeinen Silben tmd Wortchen olme Schwierigkeit zu 
lesen und nachzusprechen. 

2. Ein vierzig J ahre alter Offizier. Derselbe hatte sei t dem 
J ahre 1877 eine R eihe von apoplektischen Insulten, wahrscheinlich 
auf luetischer Basis, durchgemacht, deren einzelne Anfti.hrung hier 
:e~u weit fli.hren wti.rde. Er kam im Oktober 1890 in meine Be
handlung. Seine motorische D isphasie bestand zu dieser Zeit 
b ereits sei t ii ber zehn J alu:en (in dem Vortrage v or dem V ereine 
fiir innere Medizin ha t te i eh irrtiimlicher W eise sechs J ahre 
angegeben) unverandert fort, un d zwar in der W eise, dass er w o hl 
zu sprechen vermochte, indes so undeutlich, verschwommen und 
fehlerhaft artikulierte, ausserdem die W orte haufig verwechselte, 
dass ihn niemand ausser seinen nachsten Angehorigen zu ver
stehen vermochte. Er war beispielsweise nicht im Stande, dem 
Pferdebahnkondukteur anzugeben, dass er fiir zehn Pfennig fahren 
wolle und musste sich deshalb begni'tgen , dem Manne das Geld 
stillschweigend in die Hand zu geben. B i ihm bestand auch 
noch eine deutlich ausgesprochene Parese der rechten Korper
halfte. B eim Gehen machte er starke Schleuderbewegungen mit 
der rechten Hand und dem rechten Fusse. Dagegen war das 
V erstandnis fur das Gesprochene durchaus nicht gestort und 
ebensowenig sein Ausdruckvermogen mittelst der Schrift (links
handig geschrieben). So hat er mir eine ausfiihrliche Kranken
geschichte iiberliefert, die in stilistischer Beziehung vortrefflich 
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geschrieben ist. Der Kranke war drei Monate, vom Oktober bis 
Ende Dezember 1890, in meiner Behandlung und vermochte am 
Schlusse derselben sich so deutlich auszudrùcken, dass auch fremde 
Personen ihn sofort verstanden. Schon nach einem Monate ver
mochte er beispielsweise dem Droschkenkutscher oder dem Pferde
bahnkondukteur ausfiihrlich anzugeben, wohin er fahren wollte. 
Die Sprache war dabei jedoch nicht so, dass sie eine vollstandig 
fliessende hii.tte genannt werden dùrfen. Er bedurfte damals noch 
immer eines gewissen N achdenkens und Besinnens, wenn er etwas 
sagen wollte. Als i eh ihn nach ungefahr zwei J ahren eiumal 
traf, war ich erstaunt, dass er seit dieser Zeit im Sprechen ganz 
ausserordentliche Fortschritte g emacht hatte. Er erzahlte mir 
auch, dass er die bei mir gehabten U ebungen regelmiissig for t
gesetzt habe und selbst sehr erfreut sei, da~ts er nunmehr doch 
so gut sprechen konne, dass eigentlich ein Fremder kaum etwas 
von seinem fritheren Sprachgebrechen zu bemerken vermoge. 

3. Ein Mann, Mitte der Vierziger, der mir durch Herrn 
Prof. R envers zur Behandlung itbergeben wurde, und der infolge 
einer Endocarclitis, die eine Embolie verursacht hatte, die Sprache 
vor sechs Monaten verloren ha t te. Das V erstandnis fiir das Ge
sprochene war vollstandig erhalten, dagegen war die Aphasie eine 
so absolute, dass der Kranke ausser He und Ja und Nein nichts 
zu sprechen vermochte. Ich mache aber ausdrticklich darauf auf
merksam, dass auch dieWorte JaundNein mahrauto matisch 
von ihm gebraucht wurden, da er nicht im Stande war, sie auf 
bestimmte Aufforderung nac hzuspr echen. Da der Kranke zur 
Zeit noch im Urbankrankenhaus liegt*) und infolge seiner recht
seitigen Lahmung nicht im Stande ist, auszugehen, so musste ich 
die Behandlung im Krankenhause selbst itbernehmen, vermochte 
sie aber wegen Mangels an Zeit nicht allzulange und vor allem 
nicht regelmassig durchzufiihren. Im Ganzen habe ich bis jetzt 
den Kranken etwa 40 Uebungsstunden hindurch behandelt. Das 
Resultat ist aber trotz der Unregelmii.ssigkeit und Kùrze der 
Behandlungsdauer ein so eldatantes, dass der Kranke selbst, wenn 
ich einmal ihn langere Zeit nicht besucht habe, mich fortwii.hrend 
schriftlich dazu ermahnt, da er selbst den ausserordentlichen 
Fortschritt, den er durch clie Uebungen gewinnt, fiihlt. Er 
vermag jetzt eine gros~e Anzahl von Worten zu sprechen und 
auch einige Dinge, die er gerne haben mochte, selbst zu fordern. 
Sehr storend war bei seiner Behandlung eiue zweifellos vorhandene 
chronische Encephalitis. Der Kranke brach alle Augenblicke, 
wenn ihm einmal ein Laut nicht gelingen wollte, in W einen und 
Schluchzen aus, bejammerte sich als uuglitcklichen Menschen und 
war, besonders im Anfange, nur schwer zu beruhigen. Immerhin 
ist trotz all der angegebenen Hindernisse der Erfolg gerade in 
diesem Falle ein fiir die zu schildernde Behandlungsweise direkt 
beweisender. 

*) Vor kurzem ist er einer neuen Embolie erlegen. 
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4. Eine Anfang der Funziger stehende Dame, deren Beband
lung mir durch Herm Pr?f. ~endel anvertraut .wurde. Hi~r 
bestand seit einem Ja.hre Ziemhcb absolute motonscbe Aphas1e. 
Die Kranke vermocbte zwar einige W orte, die leichter auszu
sprechen waren, nachzusprechen, indessen so undeutlich, dass 
ma n nur dann di e W orte verstand, wenn m an das Vorgesprochene 
gehort batte. Das Verstandnis fur das Gesprochene war voll
standig erhalten; neben der motorischen Aphasie bestand aber 
auch motorische Agrapbie, wenn auch in bedeutend geringerem 
Grade. I ch habe die Kranke bis jetzt einen Monat behandelt, 
und zwar taglich eine Uebungsstunde. Das Resultat ist das, 
dass sie in dieser Zeit samtliche Sprachlaute, die einzeln bei ihr 
eingeubt werden mussten, genau so wie bei Taubstummen , deutlicb 
hat sprechen lem en, dass sie ein- und zweisilbige Worter gut 
und verstandlich nacbspricht und dass sie eine R eihe von ein
fachen Bitten un d Aufforderungen, wie: , Thi.ir zu!" ,)eh bitte 
um eine Tasse Thee.u ,Guten Morgen! u ,Gute Nacht!" und 
anderes mehr selbstandig anwendet. Die Dame steht augen
blicklich noch in meiner Behandlung:*) 

5. Ein vierundfi.lnfzigjahriger Drechslermeister, der mir durch 
Herrn Geheimrat v. Bergmann i.iberwiesen wurde, batte vor neun 
Monaten durch eine Apoplexie eine leichte Lahmung des rechten 
Armes und Beines ohne Bewusstseinstorung, aber mit plotzlichen 
Versagen der Sprache erhalten. Sofort nach einer halben Stunde 
vermochte er wieder zu sprechen, aber ausserst schwerfallig; ab und 
zu versagte die Stimme, und einzelne Laute vennochte er ab und 
zu nicht hervorzubringen, wahrend sie in anderen Momenten ganz 
glatt ausgesprochen werden konnten. Er erklarte, dass ihm die 
Lippen beim Sprechen so zu sein schienen, als ob sie zusammen
gezogen seien, als ob die Muskeln straff waren. Die Lahmungen 
des Armes und Beines sind vollstiiudig verschwunden, die Zunge 
weicht beim Hausstrecken noch nach rechts ab und zittert, die 
Sprache hat sich allmahlich von selbst soweit wiederhergestellt, 
dass der Patient stundenlang ganz gut zu sprechen vermag, dass 
a ber dann plotzlich ein V ersagen der Stimme eintritt, sodass es 
fast den Anschein hat, als ob er stottere. lhm selbst kommt er 
so vor, als ob er dann i.iber seine eigene Zunge stolp re. Der 
Patient befindet sich sei t drei W ochen in meiner Behandlung. 
Die Sprache hat seitdem zweifellos rasche F ortscbritte gemacht, 
obgleich er selbst das nicht recht anerkennen will. Seine An
gehorigen als objel{tive Beurteiler sind jedoch meiner Meinung. 

N ach dieser kurzen Schilderung der von mir behandelten 
F alle von motorischer Apbasie gebe ich nunmebr zu der Be
schreibung der Behandlungsart uber. Von jeher sind bei Apha
sischen Heilungsversuche untemommen worden, manchmal mit 
so au:ffallend schnellem Erfolge, dass die Aerzte sich wohl mit 
Recht sagten, dass die motorische Aphasie hochst wahrscheinlich 

*) Inzwischen ist die Behandlung von Seiten der Dame ohne besonderen 
Grund aufgogeben worden, sodass ich Uber das Endresultat, das als gutes 
vorauszusenen war, nicht berichten kann. 
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auch ohne ihr Zuthun von selbst geheilt ware. Dies trifft selbst
verstandlich besonders fiir alle diejenigen F alle zu, die kurze Zeit 
nach Entstehung der Aphasie einer derartigen Behandlung zu
ganglich gemacht wurden. Man kann in der That dann niemals 
feststellen, was eigentlich der Erfolg der Behandlung ist oder 
was der Erfolg von der H eilung cles cerebralen Prozesses ist. 
B ekanntlich bestand auch die Art des Vorgehens darin, dass man 
den Kranken vorsprach un d si e zum N achsprechen aufforderte, 
dass man ihnen vorlas und sie dabei aufforderte, auf den Mund 
des Vorsprechenden zu achten und anderes mehr. Ein wirklich 
systematisches Vorgehen ist meines Wissens nicht beobachtet 
worden. Man ha t sich meistens mi t V ersuchen von kiirzerer 
Zeitdauer begniigt, wie das ja auch bei der mnfangreichen Thatig
keit auf einer Klinik nicht anders sein kann, und bei Misserfolgen 
hat man dann von weiteren Versuchen Abstand genommen. Dass 
bei Kindern traumatisch entstandene Aphasien meist nach Wieder
herstellung der sonstigen Funktionen von selbst heileur ist bekannt, 
uucl clie Vorsprech- und L esei.i.bungeu, clie mau vorgeuommeu 
hatte, haben sicherlich dabei keinen iibermassigeu Einfiuss gehabt. 
Ganz anclers ist es nun aber bei denjenigen motorischen Aphasien, 
die bereits langere Zeit unveraudert bestanden haben. Vermag 
man bei solchen Fallen durch irgend eine Behandlungsmethode 
in einer verhaltnismassig kurzen Zeit eine deutlich sichtbare 
V eranderung zum Besse re n herbeizuhihren, so ist di e Anna hm e 
wohl nicht ungerech t fertigt, dass man cliese Besserung auf clie 
Behancllungsm thode zuriickzuflihren hat, nicht aber auf eine 
Selbstheilung, und clie oben mitgeteilten F alle nehme ich deshalb 
auch als Erfolge der von mir eingeschlagenen Behandlungsmethode 
in Anspruch. Wir sehen dort, dass lie Aphasien in einem Falle 
sechs Monate, in einem zweiten neun Monate, in zwei Fallen ein 
J ahr un d in einem Falle sogar i.i.ber zehn J altre unverandert 
bestanclen haben. Bei derart ig langer bestehenden Aphasien niitzt 
auch ein gewohnliches V or- un d N achsprechiiben nichts. Der 
unter 3. angefi.ihrte Patient war z. B. nicht im Stande, das W ort 
Ja nachzusprechen, vbgleich er es von selbst oft genug anwendete. 

Man muss deshalb von den Elementen der Sprac h e aus
g ehen und die ei nzeln en Laut e systematisch einliben. Ein 
wichtiges Prinzip ist dabei, dass man die leichtesten L aute zuerst 
nimmt. Nun besitzen wir freilich keine Methode, die L eichtig
keit oder Schwierigkeit der Lautbildung bei den einzelnen Lauten 
in Massen festzusetzen; aber die Erfahrung bei den sprechen
lernenden Kindern zeigt, dass die Laute des ersten Artikulations
systems, die also mit den Lippen und oberer Zahnreihe gebildet 
werden, diejenigen sind, die zuerst auftreten, dass die Laute des 
dritten Artikulationsgebietes diejenigen sind, die den Kindern 
in Bezug auf das Nachsprechen und in Bezug auf die tagliche 
Anwendung aro langsten Schwierigkeiten bereiten. Wir werden 
deshalb wohl nicht fehl gehen, aus dieser Erfahrung Riick
sohlusse zu ziehen auf die Leichtigkeit und Schwierigkeit der 
Lautbildung. Ich fange daher meine Behandlung so an, dass 
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ich zunachst die einzelnen Vokalstellnngen deutlich ein
ube. Ausgehend vom Vokal a, bei dem der Mund weit geoffnet 
wird nehme ich den Vokal o, wobei der Mund rund wird, den 
Vok~l u, wo er noch mehr verengt wird, den Vokal e, wo er 
breit ist, dann den Vokal i, wobei der Oberkiefer soweit wird, 
dass eine starkere V erengerung zwischen Zungenrucken un d 
Gaumen die fur i charakteristische Mundstellung ergiebt. Schon 
hierbei zeigen sich bei einzelnen Fallen nicht unbedeutende 
Schwierigkeiten. So war es z. B. in dem unter 3) angefuhrten 
Falle ùem Patienten sehr wohl moglich, das A, das O und das 
E recht bald deutlich und klar nachzusprechen; dagegen ver
sagten seine motorischen Krafte bei den extremen 
Vokalstellungen des U und I im Anfange vollstandig. 
Wie Kussmaul schon hervorgehoben hat, mùssen die Patienten 
auf den Mund cles Vorsprechenden genau achten; 
sie vermogen dann die Stellungen der einzelnen Laute leichter 
nachzumachen; indessen genugt dieses Achten auf den Mund 
d es Vorsprechenden alle i n meistens nicht, um die ersten Schwie
rigkeiten zu ùberwinden. Ich benutze deswegen von vornherein 
d e n S p i eg e l als ein wichtiges Hilfsmittel zur Selbstkontrole 
der von demPatientengemachtenBewegungen; wahrend beim 
blossen Achten auf den Mund cles Vorsprechenden 
manchmal der nachgesprochene Laut ausserst mangel
haft hervorkommt, wird das Fehlerhafte in Stellung 
un d Bewegung fast sofort verbessert, wenn der Patient 
den Spiegel zur Hand nimmt und seine eigenen Be
wegungen verfolgt. 

Sind erst einige Vokale gewonnen, z. B. das A, das O und 
das E, so gehe ich zunachst dazu ùber, einige von den Explosiv
lauten einzuùben, und zwar zunachst den Explosivlaut cles ersten 
Artikulationssystems, das P. Fast bei allen Patienten zeigt sich 
von vornherein eine gewisse Ungeschicklichkeit in der Bewegung 
ihrer Lippenmuskulatur. Die Einiibung eines recht deutlich 
hervorgestossenen P ùbt die Lippen auch, die fùr die anderen 
Laute notwendigen Stellungen leichter einzunehmen. Ist das P 
erst deutlich eingeùbt, so verbinde ich es mit dem Vokal a, 
soclass clann clie Silbe Pa cleutlich nachgesprochen wircl. Ganz 
ebenso werden dann die Silben Po uncl Pe eingeiibt. In fast 
allen Fallen von motorischer Aphasie ist clas Geclachtniss fiir 
eli e neuerworbenen Lautbewegungen e in re eh t schwaches, 
sodass der Patient zu Anfang nicht einmal zwei Silben richtig 
nachspricht, beispielsweise Pa, pe. Er spricht clann Pa nach 
und hat bereits vergessen, welches die zweite Silbe war. Diese 
Erscheinung habe ich bei clen ersten vier Fallen regelmassig 
wahrgenommen, sodass sich wohl clie Schlussfolgerung daraus 
ergiebt, class mit der motorischen Aphasie meist eine recht be
trachtlicbe partielle Gedachtnissstorung iiberhaupt vorhanden 
ist. Vermag der Kranke erst eine Silbe sofort richtig nachzu
sprechen, so gehe ich aus clem eben angefiihrten Grunde dazu 
iiber, ihm zwei Silben und clann clrei Silben vorzusprechen; 
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mit der grosseren Geschicklichkeit im N ac h sprechen 
wachst auch das Gedachtnis fiir die vorgesprochenen 
Bewegungen, und er vermag bald drei, vier und noch mehr 
Silben ri chtig nachzusprecben. Den weichen Explosivlaut des 
ersten Artikulationssystems braucht man meistens nicht besonders 
einzuiiben; im Gegenteil wird man stets bemerken, dass sta tt 
des gewollten Pa anfangs sogar meist Ba herauskommt. Die 
scbarfe Explosion, die einen festen Lippenschluss veranlasst bei 
P, macht dem Patienten bedeutend grossere Schwierigkeiten;. 
hat man also erst das P eingei.ibt, so ist das B damit gleich
zeitig bereits gewonnen. H ochst eigenti.imlicbe Schwierigkeiten 
macht manchmal die Einiibung des entsprechenden Nasallautes,. 
des M, und man muss hier genau so wie bei Taubstummen vor
gehen, indem man den Kranken auf die Erzitterungen der Nasen
wande beim Aussprechen d es N asallautes aufmerksam machtt 
und indem ma.n das M lang anhaltend lautieren lasst. Noc.b. 
grossere Schwierigkeiten zeigen sicb in der B ewaltigung der 
R eibelaute, des F und cles W. Geracle bierbei aber zeigt sich 
wiecler deutlich die vortreftliche Einwirkung des Gebrauches des 
Spiegels fi.'Lr die Selbstkontrole der Artikulationsbewegungen. 

Nach Gewinnung der Laute des ersten Artikulationssystems 
gehe ich dann zu den Explosivlauten des zweiten und auch 
gleich cles dritten Artikulationssystems ii ber: ich entwickele also 
die Laute t, d, k und g; darauf folgt dann der Nasallaut n uncl 
endlich die R eibelaute cles zweiten und dritten Artikulations
systems, das s, das sch, das eh und das j. Das r macht meistens 
keine grossen Schwierigkeiten bei der Einiibung; man trifft es. 
manchmal ganz zufallig in der Uebung von selbst, und es ist 
dann gut, dass so zufàllig hervorgebracbte gleich fe tzuhalten. 
Ueberhaupt moge niemand den hier angegebenen Stufengang als 
einen immer streng inne zu haltenden betrachten. Am besten 
geht man vielleicht in der W eise vor, dass man nach E iniibung 
der ersten Laute versucht, welche von den sonst noch vorhandenen 
Lauten aro leichtesten nachgesprochen werden, und da. s man mit 
diesem dann in der Eini.ibung fortfahrt. 

Mit den eben geschilderten Artikulationsiibungen verbinde 
ich moglichst bald Schreibiibungen mit der link en Hand. 
Bekanntlich hat Broca die R echtshandigkeitder meisten Menschen 
mit der Linkshirnigkeit in enge Beziehung gesetztund hat es hochst 
wahrscheinlich gemacht, dass die Linkshirnigkeit durch die fruh
zeitige Einubung der rechten Hand zu allerlei geschickteren Be
wegungen verursacht wird. In der That ha t si eh bei e i nigen Sektionen 
von Aphasischen, die linkshandig waren, der anatomische Defekt 
in der rechten Hirnhalfte vorgefunden. Die einfache Schluss
folgerung scheint zu sein, dass man durch Einubung der linken 
Hand ftir feinere Bewegungen das rechte Hirn fi.ir die Sprach
lautbewegungen einzui.iben oder wenigsten vorzubereiten vermag. 
Ob nun diese Schlussfolgerung richtig ist oder nicht, - ie ist 
durcbaus nicht von mir zuerst .g~zogen worden, sondern wir finden 
sie bereits u. A. bei Clarus (Jahrbush fur Kinderheilkunde, 1874), 
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femer bei Berkhan, (Ueber Storungen der Sprache und der 
Schriftsprache, 1889) und bei Bernhard - ganz auffallend war 
in dem unter N r. 2 geschilderten Falle das Parallelgehen in der 
Besserung des Zustandes in Bezug auf Sprache und Schrift, und 
in ganz ahnlicher W eise in einem weiter unte n zu schildernden 
Falle von zentrosensorischer Aphasie, die mi t ziemlich hochgradiger 
motorischer Aphasie verbunden war. Die Schreibiibungen haben 
aber auch noch einen weiteren Zweck. Bei motorischen Aphasien 
zeigt si eh ree h t oft besonders bei W orte n, in denen Konsonanten 
haufungen vorkommen, ein V erstell~n oder Auslassen von einzelnen 
Lauten. Durch glei chz eitige Schreibi.i.bungen wird das 
Geda chtni s fftr di e Lautfolge dur ch das Auge unterstutzt, 
und diese Untersti.i.tzung ist durchaus nicht zu unterschatzen. Ich 
habe oft bemerkt, dass, wenn ein W ort vorher selbst bei eifrigen 
Ueben nicht einzui.i.ben war, es nach einigen Schreibi.i.bungen 
gelang, das Gedachtnis fiir die Lautfolge so zu untersti.i.tzen, dass 
der Patient das fi.i.r ihn vorher so schwierige W ort nunmehr leicht 
und gli.i.cklich hervorbrachte. Aus dem gleichen Grunde pfl.ege 
ich auch L e sei.i.bungen allmahlich anzubahnen. I ch mache das 
in der Weise, dass ich die einzelnen Buchstaben auf eine Anzahl 
von Tafelchen schreibe (es sind derartige Buchstaben gedru ckt 
in jeder Schulmaterialienhandlung vorrathig) un d n un de m Kranken 
ein Wort aus diesen einzelnen Buchstaben zusammengesetzt 
vorlege; selbstverstandlich fange ich dab ei mit einem Worte an, 
dass er gelaufìg sprechen kann. In clem weiteren V erlauf der 
Artikulationsi.i.bungen pfl.ege ich dann stets eiu eben neu ge
wonnenes W ort dure h die Buchstabentafelcheu sowohl als durch 
das Schreibenlassen mehr dem Gedachtnis einzupragen. 

Gleichzeitig mit den Artikulationsiibungen nehme ich ferner 
U ebung e n der Ansc hauung oder vielmehr der Verknupfung 
von Anschauung und Wortbewegung vor. Dieselben scheinen 
auf den ersten Augenblick i.i.ber:fti.i.ssig zu sein, aber ich habe bei 
allen den von mir behandelten motorischen Aphasien beob
achtet, dass der Kranke zwar ein Wort ,Nase" ganz gut nach
spreehen kann ; ha be ich n un ein W eilchen weiter mi t ihm geubt 
un d ford ere ihn dann auf, indem i eh an meine N ase zeige, mir 
den gezeigten Gegenstand zu benennen, so ist der Kranke dazu 
nicht im Stande, er vermag also wohl durch H oren und Sehen 
meiner Sprechthatigkeit seine eigene Sprechthatigkeit in Gang zu 
setzen, nicht aber durch die blosse Anschauung des zu be: 
nennenden G egenstandes. Daraus ergiebt sich notwendig, dass 
man bei jedem n eu gewonnenen W orte stets auch versuchen soll, das 
W ort von dem Kranken hervorbringen zu lassen bloss durch An d eu= 
tung des Gegenstandes, den man ihm zeigt. Da nun eineReihe von 
Gegenstanden nicht immer gleich vorhanden sein werden, deren 
W orte ma n eingeubt ha t, so benutze i eh zu diesem Zwecke di e 
gleichen Tafelchen, die fiir den Unterricht taubstummer Kinder 
zur Gewinnung der Verkniipfung von Wort und Anschauung 
benutzt werden. *) Die kleinen Bilder haben eine Grossse von 
- -.-) ,Zwei Bilderbogen" von Ed. Rossler, Verlag der Ra.ckhorstschen 
Buchhandlung in Osnabriick. •· Auft. 1880. 
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3 cm. im Quadrat und werden in ein Oktavheftchen derart ein
geklebt, da.ss man auf eine Seite links das Bild und recchts 
daneben die Benennung des Gegenstandes schreibt. Zunachst 
ubt nun der Kranke die Aussprache, indem erAnschauungsbild und 
Schrift bald nebeneinander sieht . Kann er das genugen d,so knickt 
mandie geschriebene H alfte der Seite um, sodass er die Schriftnicht 
lesen kann, un d lasst ihn di e W orte aus der Anschauung allein 
hervorrufen. 

Die Schilderung dieses Vorgehens wird genugen, um zu zeigenr 
wie mannigfaltig die Uebungen sind: die alle auf denselben Zweck : 
die' H ervorrufung und Einiibung eines neuen moiorischen Sprach
zentrums, hinzielen. Die kurze Schilderung der von mir be
handelten Patienten, die ich am Eingange dieses Absatzes gegeben 
habe, wird ferner zeigen, dass man bei sorgfaltiger Benutzung 
der hier angegebenen Hilfsmittel im Ganzen recht befriedigende 
Erfolge erzielen kann. 

II. Centrosensorische Aphasie. 
Ueber diese seltenere F orm der Aphasie vermochte ich in 

dem oben bereits angefuhrten Vortrage vor einem Jahr erst von 
einem F alle Naheres zu berichten. Inzwischen habe ich einen 
zweiten Fall in Behandlung bekommen und dessen Behandlung 
ebenfalls zu einem gedeihlichen Ende gefiihrt. *) 

l. Ein Mitte der vierzig stehender Herr, der mir durch Herrn 
Dr. Hadra iibersandt wurde, war vor etwas uber einem J ahre 
infolge einer Apoplexie wahrscheinlich auf luetischer Basis, 
aphasisch geworden. Die Aphasie war im Anfange sowohl 
motorisch als sensorisch ; der Kranke vermochte kein W ort 
herauszubringen: und ebensowenig verstand er, was die Umgebung 
zu ihm sprach, trotz vorhandenen Bewusstseins. Ganz allmahlich 
kam die Sprache wieder; er vermochte seine Wunsche aus
zudriicken tmd nach und nach immer besser zu sprechen. Von 
dem ganzen Insult, der auch eine vorubergehende Lahmung der 
rechten Korperhalfte zur Folge batte, blieb nur eine sehr ho eh
gr adige Gedachtni sschwache zuruck und die Klage des 
Patienten, dass er hiiufig nicht verstehen konne, was zu ihm 
gesprochen werde, dass er falsch verstiinde, dass er oft raten 
musse, obgleich sein Gehor durchaus nicht gelitten habe. Trotz 
seiner Behauptung: dass er vollstandig sprechen konne, was er 
wolle, zeigte sich doch bald, dass auch von der motorischen 
Aphasie ziemlich viel noch zuriickgeblieben war; er vermochte 
nur schlecht zu lesen, und einzelne vorgeschriebene Worte· 
brachte er mit ziemlichen Verdre\mngen heraus. Im Laufe der 
Unterhaltung zeigte sich auch, dass in der That auch motorische 
Storungen der Sprachthatigkeit in hoherem Masse vorhanden 
waren, als er selbst glaubte oder zugeben wollte. Liess man 
ihn einen kleinen Satz lesen und dann das Gelesene ofter wieder-

*) Ein en dritten Fall, der mir vom Herrn Dr. Senz von der Abteilung 
des Herrn Prof. Renvers aus dem Krankenbause Moabit tiberwiesen wurde,. 
babe icb lJOcb in Beobacbt.ung und Bebandlung. 
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holen so vermochte er den Satz zwei- oder dreimal ganz gut 
wied~rzugeben; allmahlich liess a ber die Deutlichkeit und die 
Richt igkeit der Wiedergabe entschieden zu wiinschen iibrig, .bis 
er schliesslich den Satz fast vergessen hatte. Ich habe d1ese 
Erscheinung weniger als Gedachtnissti.:irung - die sie ne ben bei 
auch zweifellos ist - wie als eine abnorm schnelle Ermiidung 
der G-ehirnfunktionen aufgefasst. Er vermochte den Satz 
o fter richtig zu wiederholen, wenn er ihn gelesen hatte, als 
wenn er ihm vorgesprochen war. Vorgesprochenes wurde nur 
selten ganz richtig nachgesprochen. Oft fielen ganze Satze und 
Perioden vollig aus, und der Kranke vermochte dann in keiner 
W eise zu verstehen, was man zu ihm sagte. Zu anderen Zeiten 
dagegen wieder schien das V erstandnis d es Gesprochenen weniger 
gesti.:irt . Vollig versagte das V erstandnis, wenn man inmitten 
einer dem P atienten wohlbekannten Redensart pli.:itzlich ein nicht 
zu der Redensart gehi.:iriges W ort einschaltete. Aus diesen Griinden 
hielt ich die centrosensorische Sti.:irung fiir die eigentlich wichtige 
und richtete dementsprechend meine Behandlung vor allen Dingen 
gegen diese, wahrend ich gleichzeitiO' die motorische Storung 
nicht ausser A cht liess. Auch das G~dachtnis wurde durch 
methodische B ehandlungsmassnahmen zu starke n ver
sucht. Das R esultat am Schlusse der acht Wochen dauernden, 
taglich angestellten Uebungen war derart, dass der Herr in 
Gesellschaften, von denen er sich friiher angstlich ferngehalten 
batte, ganz gut, wie er sich selbst ausdriickte, ,.,in der Unterhal.tung 
mitkam." Er vermochte besonders dann, wenn er das Gesicht 
der sprechenden Person beobachten konnte, recht gut dem Ge
sprochenen zu folgen und richtige Antworten zu geben, wahrend 
ihm das friiher nicht mi.:iglich gewesen war. Sein sonstiges 
geistiges V erhalten ist vollig norma l; intellektuelle Sti.:irungen 
waren nicht vorhanden. 

2. E in ca. 40 J ah re alter hoherer Beamter war sei t dem 
Schlaganfall, der ihn vor anderthalb J ahren getroflen ha t te, 
aphasisch geworden. Die motorische Aphasie hatte sich allmahlich 
gebessert, insoweit, dass er ungefahr das, was er sagen wollte, 
auszudriicken vermochte, obgleich die Worte nur schwer, und 
oft verdreht und in der verkehrten Form hervorkamen; dagegen 
war das V erstandnis d es Gesprochenen, das zu Anfang vi.:illig 
verloren gegangen war, nur in sehr geringem Grade wieder
g ekehrt. Er vermochte wohl die gewohnlichen Redensarten im 
taglichen Verkehr richtig zu deuten, ein ,., Wie geht es?" ,.,Guten 
Morgen !" "Wie ha ben Sie geschlafen ?". ,., Wie geht es Ihnen 
h ente ?11 vermochte er richtig zu beantworten; dagegen iiber 
diese taglichen Redensarten hina.us war das Verstandnis fiir das 
Gesprochene fast vollig aufgehoben. Er erklarte dabei ganz 
charakteristisch, dass er sich so vorkame, als ob er bloss fiir 
das Gesprochene taub ware; denn er hort sonst ganz gut. Die 
Intelligenz war nicht gesti.:irt, er konnte gut vorlesen und verstand 
das Gelesene vi.:illig, vermochte es aber infolge der noch vor
handenen geringen motorischen Aphasie nur schlecht wieder-
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zugeben; ausserdem war auch in diesem Falle die Gedachtniskraft 
sehr geschwacht. Der Patient wurde von mir drei Monate lang 
behandelt und war am Schlusse der drei Monate soweit, dass 
ihm in der Unterhaltung kaum ein W ort vorkam, das er nicht 
verstanden hatte. Gleichzeitig war hierbei vorhanden eine er
hebliche motorische und amnestische Agraphie, die mit der 
allmablichen Starkung des Gedachtnisses sich so bedeutend 
besserte, dass er am Schluss der Behandlung richtig und, ohne 
Fehler zu machen, schreiben konnte. Fur die Art seiner Schreib
storung mochte ich bier einige Beispiele kurz anfilhren. 

Beim Diktieren von leicht geschriebenen Lesestucken wurden 
verhaltnismii.ssig wenige Fehler gemacht, obgleich auch hierbei 
di e W orte verdreht wurden un d manuigfache W orte direkt aus
gelassen wurden. So wurde die bekannte Fabel von dem E sel, 
der mit Salz beladen war, anfangs in recbt veranderter F orm 
wiedergegeben. Die Geschichte lautet in ihreu ersten Satzchen 
folgendermassen : ,Es war einmal ein E s el, der war mi t Salz 
beladen. Er kam an einen Bach, strauchelte und fì.el ins Wasser. 
Als er wieder aufstand, fi.ihlte er, dass seine Last um vieles 
leicbter geworden." Diese Satzchen wurden Yon dem Patienten 
bei Beginn der Behandlung folgendermassen wiedergegeben : 
,Es waren meine Esel, der waren Salz zu beladen, er kam am 
einen Bach, er strauchelte und fìel ins Wasser, als er wieder 
aufstand, fuhlte dabei er, dass seine Last, um fì.el es leichter 
geworden war." 

In dem letzten Satze bezeichnen di e W orte , um fie l es" 
anstatt d es Diktierten , um vieles" ganz deutlich die centrosen
sorische Aphasie. Der Kranke wunderte sich selbst, dass ich 
ibm so sinnlose Worte diktierte. 

Ebenfalls noch zu Anfang der Behandlung wurde ein kleines 
Marcheu, das in folgender W eise diktiert wurde: ,Es war einmal 
eine Frau, die war eine bose Hexe und hatte zwei Tochter u. s. w." 
in folgender W eise wiedergegeben: ,Es war eine Frau, die war 
eine Hexe und war zwei Tochter, eine davon war sich hii.sslich 
und bose u. s. w." Nachdem eine auf die grosse Gedachtnis
schwii.che besonders gerichtete Behandlung, die ganz im Anschlus s 
an die Kussmaul'schen Vorschlage vor sich ging, eingeleitet 
war, besserte sich die Wiedergabe des Diktierten soweit, dass 
der Herr einem langsamen Diktat vollkommen wortgetreu folgte 
und nur selten W orte ausliess oder anstatt der diktierten W orte 
andere, dem Sinne abuliche W orte einsetzte, so z. B. statt 
, Rose": ,Blume", oder statt ,schon" : ,fein", oder statt ,wurde": 
, war". Besonders di e Hilfszeitworte wurden von ihm noch in 
aussert willkurlicher W eise selbst nach Diktat wiedergegeben. 
Da er von Geburt ein Sachse war, so zeigte sich, obgleich er 
ein sehr gebildet~r Manu war, doch der Einfluss seiner Mutter
sprache auf die Schriftsprache so energisch in seinem kra.nken 
Zustande, dass er statt ,thun" in der ganzen ersten Zeit regel
mii.ssig ,dun" schrieb, statt ,sehr" ,sehre" , statt ,gethan" 
,gedan", statt ,geh nur" ,je nur", sta.tt , fur" die Zahl , vier" 
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und Anderes mehr. Nach Verlauf von drei Wochen, die im 
W esentlichen der Beseitigung der motorischen Sprachunsicher
heit und der Uebung des Gedachtnisses zugewandt waren, gab 
er die Gescbichte von dem Esel, die ich oben erwahnte, recht 
gut ohne Diktat. von sel?st wieder ~d machte in der ganzen 
Erzahlung nur emen klemen Febler, mdem er statt , wurde" 

war" schrieb. Nach einer derartigen Anstrengung seines Ge
dachtnisses, die durch die schriftlicho Wiedergabe einer kleinen 
Erzahlung immerbin hervorgerufen war, ging das Diktat meistens 
nicht ganz so gut vor sich, als wenn ich bei Beginn der Stunde 
mit dem Diktat anfing (also auch bier Ermudungserscheinungen). 
Gewohnlich blieben von dem vorher genommenen Lesestuck 
oder der kleinen Erzablung einige Brocken so auffallend fest in 
seinem Gedacbtnis haften, dass dieselben bei dem Diktat dann 
plotzliuh mit einer Zwangsartigkeit wiederkebrten, dass der 
Patient Muhe batte, die auftretenden W orte zu unterdrucken. 
Beispielsweise wurde, nachdem der Patient die Geschichte von 
dem Esel niedergeschrieben batte, das bekannte Marchen von 
Rotkappchen diktiert. Der Patient folgte dem Diktat recht 
gut; als es a ber zu der Stelle kam, wo es in dem Marchen 
heisst: das Kappchen war von Sammet, sprach und schrieb der 
Patient zunachst mehrere Male: ,Das Kappchen war mit Salz"; 
offenbar das ,Salz" aus der vorher spontan niedergeschriebenen 
Geschichte. Das Verwechseln ahnlich klingend er Worte 
hielt ziemlich lange an. Icb ging in der Auswahl der zu be
sprechenden und durchzunehmenden Geschichten selbstverstand
lich ganz systematisch v or; so nahm ich u. A. auch di e ver
schiedenen Erzahlungen von Eulenspiegel. Beim N achsprechen 
dieser Erzahlungen wurde fast regelmassig in der ersten Zeit 
statt ,Eulenspiegel" zunachst immer ,Eulenburg" gesagt, und 
erst allmahlich gewann der Patient soweit Fassung uber seine 
Funktionen, dass er auch das vorgesprochene ,Eulenspiegel" 
wiedergab. Zu Beginn der Behandlung war die sensorische 
Aphasie eine ziernlich hochgradige, obgleich der Patient schon 
ganz von selbst das angewandt batte, was ich als regelmassige 
Behandlung bei centrosensorischer Aphasie empfehlen mochte. 
Er sah namlich sehr scharf in das Gesicht des Sprechenden und 
erriet offenbar eine ganze Reihe von Worten durch die Muud
bewegung. Das beweist u. A. der Umstand, dass er Diktiertes, 
wenn auch mit Muhe und wenn auch unter mehrmaligem Vor
sprechen der einzelnen W orte, do eh ungefahr wiedergab; di e 
einzelnen kleinen Verstosse sind ja oben bereits erwi!.hnt. All
mahlich trat unter der noch weiter oben zu beschreibenden Be
handlung die sensorische Aphasie aus dem Krankheitsbilde so 
weit zuruck, dass der Patient ein massig langsam gesprochenes 
Diktat ganz gut nachschreiben konnte, ohne dass m~n gezwungen 
war, wortweise oder silbenweise zu diktieren oder gar das 
Diktierte mehrere Male zu wiederholen. 

Wie man aus dem bisher Geschilderten ersieht, ging ich in 
der Behandlung seiner motorischen Aphasie, die sich in der 
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spateren Zeit im W esentlichen darin ausserte, dass er nicht di e 
richtigen W orte fan d, dass er sta t t gewollter W orte an d ere, 
ahnlich klingende einsetzte, vor allem aber darin, dass er die 
Syntax der Satze nicht beherrschte (es handelte sich also im 
Wesentlichen um Paraphasie und Agrammatismus) in der W eise 
vor, dass ich zuerst. ganz einfache Geschichtchen, die in kurzen, 
leicht zu verstehenden und auch syntaktisch leicht zu begreifenden 
Satzchen geschrieben waren, diktierte oder naoherzahlen liess. 
Allmahlich suchte ich auch sein Verstandnis fùr die Syntax mehr 
zu erweoken dadurch, dass ich ihn ein gelesenes Stiick in einzelne 
Satze einteilen liess, sodass auf eine bestimmte Frage eine 
bestimmte Antwort folgen musste. Zu Anfang machte dieses in 
der Schule ja haufig geiibte Verfahren, das im Wesentlichen die 
Reduktion der Satze den Kindern zur Uebung bringt, dem 
P atienten ausserordentliche Schwierigkeiten, und als ein Beispiel, 
wie au serordentlich ungeschickt er zu Anfang in der Reduktion 
von Fra.ge und Antwort war, mogen die hier folgenden Fragen 
und Antworten, die er selbstandig aus der bekannten Geschichte 
vom ,gestiefelten Kater" au'lgezogen hat, zeigen · 
Was machte aber der K cmig Der Konig dankte dem Baron 

wieder ? von Habenichts nochmals und 
lies dem Kater ein Trinkgeld 
auszahlen. 

Was trieb der Kater einige Der Kater trieb es noch einige 
Monate ( Monata und arwarb sich dia 

Huld des Konigs. 
W annfuhr der K onig spaziaren ? Der Konig mit seiner . chonen 

'rochttlr fuhr eines Tages am 
Ufer eines Flusses spazieren. 

W as li ef der K ater zu seinem 
H errn und sprach ihm iiber 
das Baden ? 

Eilends lief der Kater zum Baro n 
un d sagte: Gehe hin und 
badat Euch im Fluse an der 
Stelle die ioh Euch zeigan 
werde, und dann lasst mich 
nur machen. 

N ach welchem Rate solite der Der Baro n von Habenichts t ha t 
Baron thun ? nach dem Rate seines Katers, 

ohne zu wissen. · 
Weshalb sobrie der Kater zur Es rief der Kater Hilfe, Hilfe. 

Hilfe? Der Baron von Habenichts 

Was solite der Konig mit seiner 
Tochter zusehen, weil er aus 
dem W age n stieg un d fragte, 
was geschehen sei? 

W el che Lil.ge folgte de'in Konig? 

e'rtrinkt. 
Majestlit; Spitzbubèn haben 

meinem Herren beim Baden 
dia Kleider ge8tohlen, was der 
Kater wai'nend gelaufen kann . 

Der Kii.ter batte seines Her'rn 
schl'éohteKleider hinter einem 
'Strliuohé ve:hìteckt . 

. "An~ den. h~er .geg~be~en Beispielen wird .auch e~c'htlich, 
dass der ?!it1ènt Slch 1mmer fnlampfhaft an den vorhegénden 
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Stoff hielt. Offenbar sind. di e Antworten w e i t be ss er als 
di e F ragen gestellt, weil. er die Fragen dem Sinne nach 
extrahieren musste, dagegen d1e Antworten bereits ihm gedruckt 
vorlagen, resp. ihm im Gedachtnis durch das Vorerzahlte haften 
geblieben waren. 

Da~ Angefiihrte wird geniigen, um die Schreibstorung, die 
bei dem Patienten vorhanden war, zu charakterisieren und ihren 
Verlauf ungefahr zu schildern. Am Schlusse der Behandlung 
war der Patient im Stande, seine Gedanken :fliessend ohne 
Schwierigkeiten auszudrttcken und Diktiertes ebenfalls ohne 
Schwierigkeiten nachzuschreiben. Nur das Gedach tnis fiir Vor
erzahltes liess auch noch am Schlusse der Behandlung zu wtinschen 
iibrig. Ebenso passier ten ihm beim Niederschreiben ab und zu 
kleine V ersehen, zum Beispiel liess er manchmal den Artikel aus, 
oder das Hilfszeitwort ,ist", jedoch machte das mehr den Ein
druck einer gewissen Flttchtigkeit , als einer wirklichen krankhaften 
Erscheinung. *) 

In dem F olgenden mochte ich nun etwas ausfuhrlicher auf 
die Behandlungsart der centrosensorischen Aphasie eingehen, 
die mir in den beiden oben geschilderten F allen vortreffliche 
Dienste geleistet hat und von der ich glaube, dass sie allgemein 
auch bei fast allen Arten der centrosensorischen Aphasie an
gewendet werden kann. 

Von Versuchen anderer bei centrosensorischer Aphasie habe 
ich nur einen erwahnt gefunden in einer Dissertation . ,Beitrag e 
znr Pathologie und Therapie der kortikalen Sprachstorungen von 
Juliu s Ne mann , die derselbe unter den Auspizien We st ph a ls 
in Berlin verfertigt hat . Dort heisst es auf Seite 38, nachdem 
die Art, wie bei motorischer und amnestischer Aphasie vor
g egangen wurde, geschildert worden ist, folgendermassen: , W o 
Aphasie mi t W orttaubheit kompliziert ist, da konnte man w o hl 
im Zweifel darttber sein, ob es moglich ist, durch Unterricht 
eine Besserung herbeizufiihren, da hier jede Verstandigung tiber
haupt ausgeschlossen ist. Dennoch beweist die Erfahrung zur 
Gentige, dass auch W ort taubheit bei eingehender Beschaftigung 
mit dem Kranken verschwinden kann. :r'reilich ist hier die 
Schwierigkeit weit grosser als bei den anderen F ormen der 
Aphasie ; der Zustand zieht sich viel mehr in die L ange, und 
es gilt hier zunachst, das verlorene Verstandnis wieder zu er
wecken. E s kommt hauptsachlich darauf an, dass der Patient 
im Anfang nur wenige W orte, und zwar stets dieselben, zu 
horen bekommt, dass gewisse Aufforderungen, denen er nicht 
nachkommen kann, immer wieder an ihn gerichtet und ihm vor
gemacht werden. Er lernt dann bestimmte Aeusserungen mit 
bestimmten V errichtungen in Zusammenhang bringen, und das 
Ver!:lt andnis kehrt, wie man sich am Krankenbett ttberzeugen 
kann, nach haufìger Wiederholung dieses Verfahrens allmahlich 
wieder. Zweifellos ist das Verfahren rationell, di.irfte aber be-

*) H err Geh. R at Dr. L emp hat den P atienten in diesem Zust ande 
geseh,en . und untersucht und fand n.ichts Abnqrmes m ehr an seiner Sprache. 
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deutend mehr Zeit in Anspruch nehmen und viel umstandlicher 
sein, als der von mir eingeschlagene W eg, auf den i eh jetzt 
eingehe. 

Da es sich in den beiden vorliegenden Fallen, wie ich das 
auch oben geschildert habe, nicht um eine ganz reine sensorische 
Aphasie handelte, sondern diese seusorischen Storungen verbunden 
waren mit motorischer Aphasie, mit motorischer Agraphie und 
Dysgraphie mit Paragraphie und Gedachtnisstorungen, so ist klarr 
dass auf alle diese genannten Storungen das, was ich oben uber 
die motorische Aphasie gesagt habe, ebenfalls anzuwenden war 
und das mit Artikulationsubungen begonnen werden musste. 
Die Artikulationsubungen konnten in diesen Fallen gleich auf 
einen gewissen W eg geleitet werden. Bei der centrosensorischen 
Aphasie ist das Verstandniss fur das Gesprochene gestort, obgleich 
das Gehor vorhanden ist ; es ist also die Perception der Sprache 
in dem Perceptionszentrum mittels des Gehorweges gestort. Wir 
besitzen n un a ber einen andern W eg, der auch in dem Unter
richt der Taubstummen von friihauf benutzt worden ist, das ist 
der W eg durch das Auge, um Gesprochenes erfassen zu konnen. 
Wir alle ha ben diesen W eg gelernt, wenn wir ihn auch nicht 
anwenden. Die Fahigkeit, vom Munde des Sprechenden abzu
lesen, ist bei allen normalen Menschen in gewissem Grade vor
handen, und man kann dies durch ein einfaches Experiment bei 
sich selbst leicht entdecken; di e Fahigkeit ist gewissermassen 
latent. Das Experiment, das ich meine, wird wohl jeder in seinem 
Leben einmal gemacht haben. Man macht es am besten in einem 
Opernhause. Hort man einen Sanger oder eine Sangerin, so ver
steht man hii.ufìg genug nicht allzuviel von den Worten, die dort 
gesungen werden, und man p:flegt das im Allgemeinen auf mangel
hafte Artikulation des Sangers zu schieben. Dem ist allerdings 
meistens nicht so. Das Gesprochene wird weniger verstandlich, 
je stii.rker die Vokalisation hervortritt, also am meisten leidet 
die Verstii.ndlichkeit der W orte durch die langgesungenen Vokale. 
Nimmt man nun aber sein Opernglas zu Hilfe und nahert sich 
das Gesicht des Singenden, so ist man haufìg geradezu frappiert, 
wie bedentend besser man den Sanger versteht. Zweifell os ist 
der Sanger dadurch nicht dem Ohr des Horers naher gekommen, 
sondern nur dem Auge, wir erkennen also durch das Auge 
Bewegungen des Gesichts und deuten diese Bewegungen ganz 
unbewusst richtig auf die zu ihnen passenden Laute. Das 
E xperiment ist, wie gesagt, so durchschlagend, und es wird 
wohl jeder in seinem L eben dasselbe schon vorgenommen haben, 
dass sich an der Richtigkeit dieser Beobachtung nicht zweifeln 
lasst. E s lernt auch das Kind in der Sprachentwickelung das 
Sprec.:hen nicht all ein, wenn auch vorwiegend durch das Gehor, 
sondern es wird von allen Psychologen, die sich mit der Sprach
physiologie des Kindes besonders befasst haben, so besonders auch 
von Prey er, betont, dass das Kind auch durch das Auge die 
Sprache auffassen lernt , Blindgeborene Kinder lernen im 
allgemeinen spater sprechen, als normale (Golda mm er). Au f 
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.die Einzelheiten in dieser Beziehung einzugehen, ist hier wohl 

.nicht der Ort. W enn ich demnach das Auge bei der zentrosen
sorischen Aphasie als Perzeptionsweg fiir die Sprache benutzen 
will so ist es notwendig, dass d er Patient die charakt e r
istfsche iiussere Stellung jedes einzelnen Kon sonanten 
k e n n e n l e r n t, dass er lernt, j e de Bewegung d es zu ihm 
Sprechehden im Gesicht richtig zu erkennen und zu deuten und 
dass er dies lernt, nicht nur indem er das Gesicht von vorn 
.ansieht, sondern auch von der Sei te des zu ihm Sprechenden; 
denn es ist nicht im gewohnlichen Umgange zu verlangen, dass 
der Sprecher immer seine ganze Frout dem Angeredeten zukehre, 
so z. B. ist es ganz unmoglich beim Gespriich zu dre.ien oder 
vier en. Es fragt sich nun, ob diese Bedingung des Absehenlernens 
des Gesprochenen vom Gesicht wirklich vollstandig erfiillt werden 
kann. In einer Arbeit, die ich im J ahre 1892 veroffentlicht ha be, 
habe ich nachgewiesen, dass samtliche Sprachlaute vom Gesicht 
des Sprechenden nicht nur en face, sondern auch en profi.l ohne 
Schwierigkeit erkannt werden konnen, teils an den Bewegungen 
des Unterkiefers, teils an der Form der Wangen, t eils an den 
Bewegungen der W angenhaut . *) F erner ha be ich nachgewiesen, 
dass einzelne Silben, die haufig in der Sprache vorkommen, einzelne 
W orte, die wir alle Augenblick in unserer Sprache gebrauchen, 
so z. B. die Artikel, die Hilfszeitworter, die Verbindungsworter, 
so charakteristische Bewegungen fiir sich besitzen, dass die 
K enntniss dieser Bewegungen das Absehen ausserordentlich er
leichter t. I ch habe es seiner Zeit auch o:ffentlich (Herr Prof. 
L e y d e n war so gutig, mich zu diesem Experiment in seiner 
V orlesung in seiner ersten medizinischen Klinik autzufordern) 
gezeigt, dass ein absolut tauber Mensch, der von Geburt an taub
stumm gewesen ist un d der in dieser W eise absehen gelernt ha t, 
selbst bei verdecktem Munde eine grosse Anzahl von W orten, 
von leichten Satzen der g ewohnlichen Umgangssprache sofort 
und ohne Schwierigkeiten abzulesen vermag, indem er nur die 
Bewegungen der Wangenhaut und des Unterkiefers richtig deutete. 
Auf die Einzelheiten dieser verschiedenen Nachweise will ich hier 
nicht langer eingehen; ich verweise diejenigen, die sich fiir den 
in Rede stehenden Punkt interessieren, der ja besonders fiir zahl
lose Schwerhorige von der grossten Bedeutung ist, auf meine 
diesbezi.tglichen Arbeiteh in der ,Monatsschrift fiir Sprachheil
kunde" 1892 und in meinen ;, Vorlesungen uber die Storungen 
der Sprache und ihre Heilun~" Berlin 1893. ~ 

Bei dem Einuben der Absehfertigkeit geht man ebenso, wie 
bei dem Einiiben dér Artikulation auch wiéder von den einfachsten 
und léichtest zu lebl.endtm Sprachelementén aus, indem man dabei 
a.ber notgedrungim ·g'rundlich'er auf d'ie Physiologie der einzelnen 
L&ute éingeheìi riiù.ss. Es ist in der i'hat notwendig, dass der 
Pii.tieht selbst die Sprà.chphysiolo'gie vollstandig m ihren ei,n.zelnen 
El~mE!nteh kennèn lernt, dass èr, wenn èr einen Laut sieht un.d 

*) S. Monatschrift fUr Sprachheilkunde. 1892. 
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ibn nachma cbt, sich fortwabrend gegenwii.rtig balt, welcbe Teile 
cles Ansatzrobres sich einander nahern, zum Verschluss kommen, 
den Verschluss losen u. s. w. Bei diesen Absehiibungen, die bei 
beiden Patienten vorgenommen wurden, bevor ich die eingehendere 
Bebandlung der motorischen Storungen vornabm, um die Ver
stii.ndigung nicht fortwahrend schriftlich machen zu miissen, 
beobachtete ich bei den Patienten regelmassig eine Erscheinung, 
die wohl Interesse erregen kann. E s kam mir mebrfach vor, 
un d besonders in der ersten Zeit hiiufig, dass ein W ort, was ich 
vorsprach, und zwar ohne dass der Patient das Wort borte, ganz 
richtig nacbgesprochen wurde, aber der Patient wusste die Be
deutung cles W ortes aus der Sprachbewegung allein nicht abzu
leiten. Z. B. sprach ich dem unter 2 genannten Patienten das 
Wort , Feder" vor. Er las es fast sofort ricbtig ab, fragte mich 
aber dann, was das sei, er konne sicb niehts darunter denken. 

Erst als icb ihm das Wort ,Feder" aufschrieb, war sofort 
das V erstandnis hergestellt. In einem andern Falle handelte es 
sich um das Nacbsprecben eines Satzcbens: ,Er kam wieder zu 
Ehren". Die vorgesprochenen Worte wurden sofort ricbtig nach
gesprocben, der Pn.tient fragte aber, was das ,Ehren" bedeute. 
Als ich ihm den Satz aufschrieb~ war er sehr erstaunt, dass er 
den Sinn dessen, was er doch sofort richtig nachgesprochen hatte, 
nicht gleich dm·ch die W ortbewegung richtig hatte deuten 
honnen. Dies brachte mich auf den Gedanken, ausser der Uebung 
im Absehen auch gleichzeitig die von mir schon in iihnlicher 
Beziehung angewendete un d von mir aufgestell te p h o n e t i s c h e 
S chr ift, als U ebungsmittel anzuwenden. Dies e phonetische 
Schrift, di e i eh sei t dem J abre 1890 in meinen Vorlesungen 
jedesmal demonstrierte, hat als Prinzip in den Scbriftzeicben 
stet s die Positionen der Artikulationsorgane wiederzugeben ; bei
spielsweise wird das P durch den Zusammenscbluss der Lippen 
gebildet, und das natiirliche Schriftzeichen fur P wiire demnach als 
zwei aufeinander gepresste Lippen aufzuzeichnen. Dadurch wird 
das Schriftzeichen mit dem ausgesprochenen Laut identisch und 
bekommt einen logischen Zusammenhang mit demselben. Schon 
bei 'Schwerhorigen, die ablesen lernten, habe icb dieselbe Beob
achtung gemacht, die ich soeben schilderte; es wurden W orte 
ganz richtig abgelesen und doch nicbt verstanden, manchmal 
W orte, deren V erstandnis durchaus nicbt so schwer zu sein 
schieu, so z. B. bei einem Schwerhorigen das Wort ,heiss". 
Der Betreffende las ganz richtig ab: ,heiss", fragte mich a ber, 
ob icb ihm nur eine sinnlose Silbe vorgesprochen batte, oder 
ob das vorgesprochene Wort aucb irgend etwas bedeute. I ch 
fragte ihn nun, ob er nicht wisse, was das heisst, worauf er 
roit Nein antwortete. Als icb ihm nun in einem Beispiel sagte: 

Das W asser ist beiss", wusste er sofort, was di e Wortbewegung 
~u bedeuten habe. Ebenso rief das Schriftbild bei einer a,hn
lichen Gelegenheit sofort die Vorstellung richtig h ervor. Der 
Betreffende war e ben gewobnt gewesen, , heiss" g es e h r i e be n 
zu sehen: h ei ss un d bedachte gar nicht, dass das ss voll-
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standig dem einfachen Schluss-s in der Ausspracbe entsprache. 
Bei dem Absehunterricht der Schwerhorigen habe ich deshalb 
aleichfalls diese phoneti s che Bilder schrìft, wie ich sie 
~ennen mocbte, mit sehr gutem Erfolge angewandt. (Wir ver
weisen hier auf diese .Monatsscbrift 1894.) 

I ch l asse meine P atienten dann moglichst viele Abschreib
i.ibungen in di.eser phonetischen Schrift anstellen, diktiere, sodass 
sie in dieser phonetischen Schrift schreiben mi.issen, und dadurch 
verdrangt allmahlich die Bewegungsvorstellung des Lautes 
und cles Wortes das Schriftbild, was sonst das Machtigere war, 
W ahrend sonst offenbar das abgesehene W ort erst in das Schrift
bild, und zweifellos falsch ilbertragen wurde und dann erst die 
Vorstellung erweckt wurde, wird nunmehr direkt durch die abge
sehene B ewegung die Vorstellung erweckt, da das Schriftbild 
und die abgesehene Bewegung zusammen identisch ist . I ch 
wi.irde auch bei dem Unter:richt von Taubstummen raten, eine 
derartige phonetische Bilderschrift, ob nun meine hier geschilderte 
oder eine abuliche, ist dabei gleichgiiltig, anzuwenden , um die 
Bewegungsvorstellungen die herrschenderen in der Psychologie 
der Sprache sein zu lassen . Dass gerade beì Tau bstummen die 
Schriftbilder das herrschendere Element sind, kann man z. B. 
daraus erkennen, dass orthographiscb.e F ehler bei Taubstummen 
niemals vorkommen. Taubstummenlehrer haben fast nie Diktate 
zu kor:rigiren. I ch habe mehr als einmal einen Taubstummheit 
simulirenden Bettler dadurch entlarvt, dass ich ihn etwas nieder
schreiben lies, z. B . wann er geboren sei u. s. w. Machte er 
dabei orthographische F ehler , so war ich meiner Sache ziemlich 
sicher, dass es kein Taubstummer sei. 

Zum Schlusse mochte ich noch auf eine psychologisch recht 
interessante Erscheinung aufmerksam machen , der ich bei beiden 
centrosensorisch Aphasischen begegnete. In ei.ner geistvoll ge
schriebenen Abhandlung 71 Ueber cli.e Unterscheidung sinnverwandter 
W orter und das W erden des Sinnes" hat Ab e l auf den Zusammen
hang der Synonymen aufmerksam gemaeht und gezeìgt , dass sich 
in einem grossen Sammelkreis eine Anzahl von kleinen Kreisen , 
die jedesmal einen bestimmten Gegenstand bezeichnen , einzeichnen 
lassen, und dass haufig statt der Benennung eines dieser Kreise 
clie Gesamtbenennung des Kreises, also der Kollektivname ge· 
braucht werde. Er hat auch darauf aufmerksam gemacht, dass 
die Volker auf der niedri g st en Kulturstufe nur kleine Kreise, 
also die Bezeichnung flir die eigentlichen Gegenstande b esitzen , 
l agegen die K ollektivbezeichnungen noch nicht kennen. Bei
spielsweise also wlirden derartige Volker die B ezeichnungen 
71 R ose," 71 Veilchen," 71 Nelke," 71 Vergissmeinnicht" u . s. w. kennen, 
dagegen den Kollektivnamen 71 Blumen " noch vermi.ssen lassen.*) 

*) Bestatigt wird diese Angabe durch zahlreiche Berichte von R eisen
d en Uber die Sprache der Naturvolker. So finde ich in dem llericht von 
Karl von d e n Stein e n, ,Unter den Naturvolkern Zentral-Brasiliens" 
Ber !in 1894, dasselbe von den Baka'ln berichtet : ~J eder P apagei ha t seinen 
besonder en Namen und der allgemeine Begriff "Papagei" fenlt vollstandig. 
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Nun zeigte sich bei beiden centrosensorischen Aphasien bei der 
ersten Untersuchung die Erscheinung, dass' manchmal auf das 
Vorsprechen von einem Kollektivnamen irgend eine einzelne Be
zeichnung gebraucht wurde, seltener das umgekehrte Verhalten. 
Sprach ich z. B. ,Blume" vor, und zwar absichtlich mit abge
wandtem Gesichte, so begegnete es mir mehrere Male, dass statt 
dessen ,Rose" nachgesprochen wurde. Das hedeutete also; der 
Kranke ha t w o hl das W ort vernommen un d es ìst durch das 
Wort ,Blume" der Kollektivkreis in irgend einer Weise angeregt 
worden, die Kollekt.ivbezeichnung ist dagegen nicht zum Vor
schein gekommen, sondern nur eìne von den in der Kollektiv
bezeichnung enthaltenen Einzelbezeichnungen. 

N emann erwahnt in seiner bereits angeftihrten Dissertation 
ein ganz ahnliches V erhalten bei einem Kranken, der lange an 
schwerer Aphasie und Alexie gelitten, bei dem aber eine wesent
liche Besserung bereits eingetreten war. Wurde diesem Kranken 
das Wort ,Licht" aufgeschrieben, so besann er sich und sagte 
dann: , Lampe." Er nannte also einen dem W orte 11 Licht" ahn
lichen Begriff. N emann kniipft an diese Erscheinung folgende 
Auslassung: ,Diese auffallige Erscheinung ist wohl so zu deuten, 
dass Aphatische in der Regel leicht verwirrt werden ; der im 
Lesen Geubte iiberfliegt die Buchstaben auf einen Blick, wlihrend 
d eT Aphatische das W ort sich erst miihsam zusammensetzt. Ha t 
er die ersten Buchstaben richtig erkannt, so hat er schon eine Vor
stellung davon, was das Wort etwa bedeuten mag; er verliert 
a ber bei dem V ersuche, die folgenden Buchstaben zu entziffern, 
den Faden un d nennt dann einen dem O"eschriebenen W orte 
ungefahr entsprechenden Begriff. Es handelt sich in solchen 
F allen w o hl nicht um eine V erwechselung d es geschriebenen 
W ortes, sondern um eine V erwirrtheìt, bei der der Kranke e in 
dem geschriebenen \V orte ahnliches vVort substituiert. " Ich 
mochte diese Deutung der Erscheinung durch die , VerwiiTtheit" 
der Aphatischen zwar in dem von N e ma nn angefuhrten Falle 
nicht leugnen, in m,einen Fallen jedoch entschieden be:;; treiten. 
Di e , Verwirrtheit", die sonst bei sensorisch Aphatischen ofters 
vorkommt, war in beiden Fallen nicht vorhanden und i ·h mochte 
daher meinen ErkH\rungsversuch demgegeniiber aufrecht erhalten. 

Fragt man nun, aus welchen Erscheinungen ich geschlossen 
habe, dass die Besserung resp. die verhaltnismassige Heilung der 
centrosensorischen Aphasie auf das von mir geschilderte Vorgehen 

ebenso wie der B egriff ~Palmew fehlt . Sie kennen aber die Eigenschaften 
j eder Papageien - und Palmenart sehr genau und kleben so an diesen 
zahlreichen Einzelkenntnissen, dass sie sich um die gemeinschaftlichen 
Merkmale, die ja kein Interesse haben, nicht bekUmmem . Man sieht also, 
ihre Armut ist nu1· eine Avmut an h1lheren Einheiten u. s. w.w - Erst 
auf hOherer Kulturstufe werden die Kollektivbegriffe o-ebildet. Wir haben 
in manchen Erscheinungen des Spracherlernens unserer iiinder ganz ahnliche 
Verhaltnisse, das Sammeln von viehm Einzelheiten in WortausdrUcken, 
wii.hrend di e Ubergeordnet e Einheit erst spii. t e r auftritt. Vielleicht ist 
dies der Grund, dass si e bei pathologischen Zus t iinden z u e r s t zu 
Grunde g eht. 
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und die Behandlung zurti.ckgefti.hrt werden kann, so hebe ich her
vor dass ich drei Versuche gemacht habe, die in ihrem Zusammen
wirken die Einwirkung cles Absehenlernens, der Absehfahigkeit 
ganz deutlich beweisen. Ich sprach dem Patienten bei abge
wendetem Gesichte mit lauter Stimme einige Satzcheu vor. Es 
wurden dann nur wenige W orte nachgesprochen un d ofters der 
Sinn cles Vorgesprochenen nur schwer verstanden, und zwar auch 
am Schlusse der Behandlung ; zweitens: i eh sprach ihm einige 
Satzchen bei zugewandtem Gesichte vor, aber unhorba.r, indem 
ich nur die Sprachbewegungen machte, die Stimme jedoch nicht 
ertonen liess; dann wurde von den Satzen bebeutend mehr rich tig 
verstanden und richtig nachgesprochen. Sprach ich drittens bei 
zugewandtem Gesichte laut, so wurùe jedes Wort richtig nach
gesproch en und der gesamte Sinn richtig verstanden. Daraus ergiebt 
sich, dass das P erzeptionszentrum in beiden Fallen nicht vollig 
gestort war, dass aber der Rest ùer Funktionsfahigkeit der Per
zeption durch das Ohr in Verbindung mit der gewohnten Abseh
fertigl<eit vollkommen gentigte, um alles Gesprochene zu verstehen. 
Damit ist fti.r mich der Beweis von der bedeutenden Einwirkung 
der hier geschilderten Behandlungsmethode geliefert. 

Selbstverstandlich bedarf es bei der hier geschilderten Be
handlungsmethode grosser Geduld von Seiten des Arztes sowoh_l 
wie von Seiten cles Patienten.*) Die Dauer, innerhalb welcher 
nutzbringende Restùtate erreicht werden, ist sehr schwankend, je 
nach der Schwere cles Zustandes uncl je nach clem guten Willen 
und der Ausdauer cles Patienten. Im Allgemeinen geben aber 
die R esultate, die ich mitgeteilt habe, doch wohl Veranlassung 
genug, um auch bei clerartigen veralteten uncl unverandert fort
bestandenen centromotorischen und centrosensorischen Aphasien 
einen Heilungsversuch zu machen. 

Offener Brief an die Redaktion der Monatsschrift f. Sprach
heilkunde. 

Herrn Dr. med. Gutzmann, Berlin W . 

Ihre Entgegnung in der Medizinai-Zeitung hat mir vor einigen Tagen 
vorgelegen. Da mir dort nur ein klein er Raum iiir die Erwiederung zu 
Gebote stand, mochte ich Sie 1reundlichst bitten, diese ausfiihrlicheren 
Zeilen in Ihre Monatsschrift aufnehmen zu wollen. 

Nach meiner Erfahrung wird bei m Pliistern s c l t e n e r gestottert, als 
Sie angeben. D er Grund dieser Differenz liegt wahrscheinlich an der Art 
der Priifung. I ch lasse die Patienten nicht fliistern, um die Result.ate 
statistisch zu verwerten, sondern mir liegt daran, dass der Patient beim 
FH'Istern moglichst wenig stottert und ein m oglicbst giinstip;es Bild von 
seiner Spracbfàhigkeit bekommt. Da die meisten Patienten gar nioht 
wissen, was Pliistern ist, und hier und da beim Fliistern die leise Stimme 
anbringen, so erkliire ich ihnen erst vor dem Versuch genau. dass sie beim 
Fliistern die Stimme nicht gebrauchen diirfen. Wenn ein Patient hi er und 

*) I ch verweise auf den von mir in der "Zeitschrlft fttr Krankenpflege" 
erschienenen Aufsatz: "U e ber den Verkehr mi t aphasischen Kranken." 
(181ì~. Nr. 2.) 
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da beim .Fliist.ern mit der Stimme stottert, so rechne ich das nicht als 
S tottern der Flii8tersprache. 

Dass wir bei m .Fliistern i m m e r di e Vokal e dehnen, behaupto i eh 
n i c h t , sondern nur dann, wenn wir uns verstandlicher machen wollen. 
\Venn der normalsprechende Mensch fliistert , will or seine Sprache mi.ig· 
lichst wenig horbar machen. Der Stotterer dagegen hat dies Bestreben 
nicht, er set~t die Fliis te rspraclu~ fiir die laute .::iprache und will recht 
verstiindlich sprechen. Dabei aber werden nach meiner Erfahrung die 
Vokale g e d e h n t. Ihro Selbstbeobachtungen oder di e Aufnabmen mi t de m 
Kymographion beweisen dagegen nichts , weil ja das Moment, e i ne m o g· 
l i c h s t v e r s t i~ n d l i c h e Fliistersprache zu erzielen fehlt. 

Dass Sie in Ihrer Klinik drei Stotterer llaben, die auf Ihr Geheiss 
nich t mit godehnten Vokalen fli essend s prechen konnen, glaube ich lhnen 
wohl. Aber erstens kommt es darauf an , wie vorgesprochen wird. lch 
ha.lte das Sprechen mit gedehnten Vokal en ohn e Rhythmus fiir rec ht 
schwi erig und habt:l ers t lange daran iiben miissen. Zweitens aber ist es 
ein g rosser Unterschied, ob man oinen Stotterer zum Exp e rim e n t so 
sprechen H~sst o der aus t h e ra p e u t i s c h e r Absicht. l ch glaube zwar, 
dass aus menhani schen Griinden das Sprecheu mit gedehnten Vokal en den 
Stotterer eine grosse Erleichterung bi otet. Aber diese Erleichterung kann 
dureh un g i.in st ig e p syc hi sc he Momente aufgehoben werden. Daher 
balte ich es fùr dringend notig, den Patien ten vor dem Versuch durch 
Hinweis auf den Gesang, auf meine Erfahrung etc. da von zu Liberzeugen , 
dass er mit gedehnten Vokal en wird fli essend sprechen konnen. Wenn 
Sie das Experiment so a nstellen , wird es Ihnen gelingen. Merkt da~egen 
der P atient , dass Sie se lbst an seiner Fi~higke it mit gedehnten \ 'oKalen 
liiessend zu sprechen, auch nur den geringsten Zweifel hegen, so wtl rden 
Sie in vi elen F~dle n sicher ein negatives R es ultat haben. 

Dass rm ch andere Methoden den Vokalen ein ge wi sses Ueberg wicht 
o-eber. wollen. weiss ich wohl. Aber fiir meine Meth ode bildet di es Be· 
~tre ben di e .i n z i g e Gruncllnge, \\'i•lu·end es bei ande rn nur nebenh er l iiuft. 
A usserdem gehe ich o hne d e n U mw e g dur c h Ueb un g e n grade a ut 
mein Ziellos, indem ich g l e i c h in d e r e r ste u S it zu n g Siitze mi t ge
dehate n ì ' okalen sprcchen las•e . Dieser \V e g is t n e u. 

Die Anmerkung, betreftend d ie ,verwaschenen ·' Konsonanten bozog 
si eh n i c h t au f Ihre l\[et hode ; son~t hiit te i eh da, wie a n de n andern 
::>tell en, lhreu Nameu gemlllnt. 

Das ma n wirklich imstande se i. KinJ ern oder Ungebildeten ,bewusst· 
physi? logisch die fi.\r das Sprechen 1~ o ti gon B.ewe~u~1ge n e inzuii~en , " kan~1 
ich mcht zugeben , da dazu den Patlenten d1e not1gen anatomJsch-phys l· 
olocrischen K enntnisse tehlen. 

0 
Was nuu die Dauer der Behandlung betri fft , so kann sie mi t meiner 

.hletho le bedeutend abge ki.irzt werden, da ich in etwa 5 Tagen, oft noch 
friiher, das erreiche. wozu ich nach lhrer Methode 3- 4 \Vochen brauchte. 
Diese Abkli rzung der Behm1dlung erreiche ich durch clen F ortfall der 
Atmungs·, :::> timm· und Artikulationsùbungen und dm·ch clie vie! gros ere 
psychische Wirklll~ g. . . . 

.Frlih r hess 1eh Pat1enten , d1e es wollten, un 2 Monat noch woche n
lancr zur Kont role kommen. J etzt beendige ich die Behandlung mit der 
vie~te n Woche, nachdem die Patienten etwa ò vVochen !an~ bei mir norma! 
"'esprochen hnben uncl nachdem mir von Angehori gen, L ehrern, Berufs
genosse n etc. einige \Vochen lang eine 1.10nnal~ Sprache bestii.tigt worden 
is t. Von einer lii.ngeren K ontrole habe JCh kemen Vorteil gesehen; denn 
die Patienten, die nach der vierten Woche abgingen, s ind meist ganz gut 
da bei gefahren; bei den and eren, di e noch zur Kontrole kamen. sind Riick
tàlle nicht immer ausgeblieben. lm Ganzen sind Riicktiill e ni cht hiiufìge:
gewesen, als bei lhrer Me~hode. ~f~ncher Ri.ickfall scl~ien mir .gerade durch 
di~ lii.ngere ~?ntrol~ bedmgt zu. sem, da manche ~attenten stch mehr auf 
mtch, als auf thre etgene Energte zu verlassen scluenen. 

Dr. Li e bmann. 



• . 

254. Offener Brief an die Redaktion der M;onatsschrift f. Sprachheilkun de . 

Antwort auf den offenen Brief des Herrn Or. Liebmann. 
H err Dr. L i e b m a n n w eiss, oder sollte es wenigstens wissen, dasB 

ich die Untersuchung auf das Stottern beim Fliistern genau so anstell e, 
wie er in dem Briefe angiebt. Er selbst hat es bei mir so gel e rnt. 
I eh las se s t e t s, bevor i eh z. B. fliisternd lesen l asse, den Patienten vorh~r 
einige Vokale, einige .Silben und. Worte ~tir fliisternd nachspre?hen. D1 ~ 
Falle, wo trotzdem dte laute Sttmme m1t unterlauft und Pattent dabe1 
stottert, rechne ich ni ch t zum stotternden Flii s t e rn. 

! eh habe die Versuche beziiglich des Flii.-terns am Kymogt·aphion 
mit 'liner Anzahl an ganzlich unbeeinfiussteu Personen vorgenommen und 
dabei in verschiedener Stii.rke und verschi edener Schnelligl,eit flii sternd 
sprechen lassen. Dabei ergab si eh b e w e i se u d, dass di e Hypothe Dr · 
Liebmauns, dasa wir die Vokale heim Fliistern dehnen, gr undfal sc h 
ist. Herr Dr. Liebmann ist uns fiir di esc seine Beh a up t ung 
jeden B e w e is sc huldig ge blieb e n. Damit H err Dr. L. mtr aber 
nicht vorwirft, dass ich den Untersuchungspersonen gleich vorher angebe, 
dass ich ni cht an ein langeres Dehnen der Vokalu beim Fliistern glaube, 
will ich hier ein knrzes Citat aus einer friiheren Arheit von mir ant'iihren. 
In der Arbeit: ,di e Hygiene der Sprache un d dio Schule" (Zeitsch . fiir 
Schulgesundheitspfl.ege 18~2) heisst es: , Ist da ein gar zu muncltauler 
Schiller, der sich dure h un d e u t li c h e Art i k ula t i o n auszeichnet, so 
m oge er tliisternd antworten. Um dab e i v e r sta ndlich zu r ede n, 
mu s s erse i ne Arti k ula t io n s org an e ans tre ng e n." Ist denn H errn 
Dr. LiebfUann ganzlich unh ekannt, dass dio Voka l e im Fl i.i.ster n 
weniger weit horbar sincl, als eine ganze Anzahl von Co n 
sonanten, so z. B. besonclers di e Zi sch lau te? 

H err Dr. Li ebmann scheint gar nicht clen Wiclerspruch zu empfinden, 
der zwiBchen seinen Ausflihrungen vorhanden ist. Er sagt eiumal, u . zw. 
in einem besonderen Absatz: 

.Meine neue Therapie dea Stotterns besteht darin, die Dauer cles 
konsonantiBchen ElamentB in der Rede des Patienten herabzusetz en und 
dem vokalischen Element den V orrang zu sichern, den es in der normalen 
Sprache hat." 

Nun weise ich in der Erwiderung (s. voriges H eft der Monatsschr. 
S. 190) schlagend nach, dasa dieses therapeutische Prinzip uralt ist. 
S t a t t n u n z u z u g e b e n , d a s s e r d i e s e T h e r a p i e a n cl e r e n A u t o r e n 
ent lehnt hat , thut Dr. Li e bmann so , a l s ob er cliesen Sat z 
u b e r h a u p t n i c h t g es c h r i e b e n h a t , sonclern fuhrt statt d i e Bes Satzes 
plotzlich einen ganz anderen Satz aus seiner Arbeit an. Hiilt Dr. L . cliese 
Art des DiBputierenB wirklich flir wi ssensc haftlich ? 

Soll ich mich nun, nachdem Dr. L. gezeig t hat, daBs es ihm weniger 
darum zu thun ist, Btreng wissenschaftlicn zu streiten, als ùarum, wenn 
er an einer Stelle feBtgenagelt ist, zu entBchlUpfen, noch darauf einlassen, 
den zweiten Sa.tz, der also dem erst en wider spricht, auch noch als falsch 
zu beweisen ? H err Dr. L . sollte doch, bevor er weitere Ar beiten il.ber 
das Stottern schreibt, die alteren Autoren sor gs am durch 
s tu d i e re n. Dann wird er auch vielleicht - wenn er dies Studi n m 
nii.mlich grlindlich betreibt- auch auf Autoren stossen, die seine 
neue Methode bereitB alB alleiniges H eilmiltel des Stott rns preisen, 
(z. B . Hieronymus MercurialiB. ferner einige Autoren, die von Thomé in 
seiner Dissertation angeflihrt w erden, Chervin aiué un d v i e l e An d ere). 

H err Dr. L . kann liberzeugt sein, claBs ich mich sehr freuen wil.rde, 
wenn der falsclùich als neu angegebene W eg wirklich so hiibsch Bchn 11 
zum Ziel fil.hren konnte. Und mit mir wlirden sich gewiss auch noch 
viele andere, die sich mit der Heilung von Stotternclen befassen , freuen. 
Wie man aber nach einer BO kurzen Erfahrung - Herr Dr. L. iBt doch 
immerhin noch Neulin~ in der Spmchheilkunde und von mir erB~ vor 
kaum clrei Jahren in dieselbe eingeliihrt worden - Bich alB BO Blcher e 
Autoritiit filhlen kann dass man o hn e j eg lic;h e n B ewe is die An
Bchauungen anderer, aiter er und erfahrener Autoren als fai Beh erkli1ren 
kann, das ist mir ratselhaft. 
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H err Dr. L. bat meine Einladung, sich von der Richtigkeit der Kurven 
personlicb zu iiberzeugen. die neu in meine Poliklinik aufgenommenen 
Stotterer perstlnlicb in Bezug auf die in Rede stehende Fahigkeit des 
Nachsprechens zu untersuchen, n i c h t Folge geleistet. lch habe richtig 
vorgesprochen , es machte mi.r das durchaus keine Miihe, da ich meine 
Sprachorgnne sehr gut in der Gewalt habe. Ich behaupte aber, dass der 
Nachsprechende sehr leicht in Rythmus verfallt, und d e s w e g e n in vielen 
Fiillen n i c h t s tottert Wenn es also Herrn Dr. L . so grosse Schwierig
keiten g emacht hat, das richtige Vorsprechen zu er lernen, so solite man 
annehmen, dass auch di e stotternden Patienten n i c h t so f or t richtig 
nachsprechen konnten. Dieser Wiederspruch ist ganz unlosbar, 

Die Insinuation, ich batte den Patienten von vornherein gesag t, dass 
es nur ein Experiment sei, das ich anstellte. und von dem ich n i c h t 
glaube, dass .es Erfolg habe, weise ~cb mit Entri.lstung z.uri.\ck. Her~· Dr. 
L. ha t fi.\r d1ese aus der Luft ge~nffene Behauptung w 1 e d e rum n 1 c h t 
den g e ringst e n B e w e is geh e f e rt. Was wi.\rde H err Dr. L, dazu 
sagen, wenn ich die Behauptung autstellen wollte, sein Aufsatz sei nur 
dem Bediirfnis entsprungen. von sich reden zu machen. nicht aber der 
Ueberzeugung, wirklich etwas Neues geschaffen zu haben 'l Das wi.lrde 
ungefiihr einander entsprechen. 

Nach alledem kann ich nur alle, die sich mit der Heilung von 
Stotternden befass en, direkt w a r n e n , Zcit zu verschwenden mi t einer 
Methode, di e sich bereits in der Geschichte der Sprachhei lkunde als allein 
nicbt genilgend zur H eilung des Stotterns, gezeigt bat. 

Es beweist eine grosse Unterscbiitzung des Uobels, wenn Hen· Dr. L . 
meint, der Stotter er sei nach vier Wochen dau e rnd j:Jeheilt. Die zahl
reichen Herrn Padagogen, die ja in unserer Monatsschnft ihre Ansicbten 
wiederholt ausgedriickt haben, sind mit mir der Meinung, dass uns nur 
eine liingere K ontrole die Bestiindigkeit des gewonnenen Resultates ge
wiihrleisten kann. Was muss das fur eine Kontrol e sein, die sogar den 
Ri.lckfall bedingt! Dr. H. Gutzmann. 

Kleine Notizen. 
Ein deutsches Reichspatent wurde Herrn Dr. Hermann Gutzma nn 

in Berlin erteilt fur ein Verfahren, unter Verwendung von stroboskoplschen 
Apparaten dle Uebung im Ablesen der Worte vom Gesicht des Sprechenden zu 
erleichtern. Patentiert im Deutscben R eiche vom 22. Oktocer 1895 ab. 

Wir entnehmen der Patentschrift des D.-R.-P. N r. 87074 folgendes: 
Im U eft 3 (l8!l2) der Monatsschrift fiir die gesamte Spracbheilkunde 

ha t der Erfinder aro Schluss einer A bhandlun"' ii ber ,Das Ablesen des 
Gesprocbenen vom Gesicht" i.iber Versucbe berichtet, weiche in Frankl·eich 
gemacht worden sind, um die Formii.nderun gen, denen das Gesicht des 
Menschen beim Aussprechen eines bestimmten Wortes unterliegt, mittelst 
einer zusammenhiingenden R eihe von Augenblicksaufna]llnen in einem 
Schnellseher zur Darstellung zu bringen, zn dem Zweck, '.rauben, Ertanbten 
und Schwerhorigen ein Uebungsmittel zum Erlernen des A blesens der 
vVorte vom Gesicht des Sprechenden zu hieten. Er hat an diesen Bericht 
Aine K.riti~ des auf s o~chem ~ege Erreic~haren und fernev den Vorschlag 
angekni.iptt, anstatt Rethenaufnahmen von Jedem Uebungswort herzustellen 
sich beliebige Uebungswor~e aus einzelnen !,111utbildera zusammenzusetzen~ 
Die Versuche des Erfinders zur praktischen Losung dieser Aufgabe durch 
Bescbaifung von Lautbildern, welche, im Schnellseher zu Worten zu sammen
gestellt, di e nati.irliche V.eriinderung der Gesichts.fori? des. Sprechenden zur 
Anschauung brachten, bheben lange erfolglos, biS s1eh, d1e in Mangel an 
Zusammenhang und Undeutlichkeit bestehenden Schwierigkei!ten duxch Auf
findung des nachstehenden Verfahrens beseitigt fanden. 

Bei der Herstellung eines S111t.zes von Lautbilclern, welcl1e zur Zu
sammenst.ellung von \·Vorten im Schnellseher geeignet sein soll en , durch 
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photographische oder sons_ti~e Aufnahmen nach dem lebenden Mo_dell muss 
man die Lage des Oberk1eiers bezw. des Schii.dels aut den Blldern un
verrlickt beib6halten, mit anderen "Worten, d1e in einem der Bilder darge
s tellte Projektion dies~r Teile m';lss sich mit derjenigen in allen iibrigen 
Bildern decken. In d1esem Verfahren besteht die Erfindung, welche den 
in der angegebenen Veroffentlichung dargestellten Grundgedanken der 
Lesbarmachung von au~ Lautbildern analog wie aus Drucktypen zusammen
gesezten Worteu im Schnellseher oder in einem anderen Ap{larat von 
stroboskopiseher Wirkung praktisch ausflihrbar macht. Ohne d1eses Ver
fahren karm man brauchbare Bildtypen nicht erhalten, gleichviel, ob man 
das Gesicht des Sprechenden bezw. den s ich verandernden 'l'eil seines 
Gesichts von YOrn oder von der Seite oder in einer Zwischenstellung 
abbildet. 

E s sei, um einer missverstandlichen Auffassung vorzubeu~en, bemerkt, 
dass ein solcber Satz von Lautbildern sioh im allgemeinen mcht mit J em 
gewohnlichen A-B-C decken wird, man wird mit einer geringen Zahl von 
.Bildtypen auskommen konnen, unter denen sogar uoch solche sein mogen, 
dereu Laut man in der gewo hulichen Scbrift erst aus mehreren .Buc hstu.ben 
des Alphahetes zusammonsetzt. Der ErH.nder hat mit einem Satz von 
Lautbildern, der nur l B nach ei ngehenden Untersuchungeu ausgewiihlte 
Gesichtsstellungeu enthiilt, beliebige Wortbilder zusammengestellt. welcne 
~ich als so gut lesbar erwiese11, wie es bei durc:h l~eiheno.ufnabmen ge-
wonnenen W or tbildern nur denkbar ist.. wenn einma.l zuù~llig gerade die 
oharakteris tischsten Gesichtsstellun&en mitoetroffen worden sind. Dabei 
bleibt selbstverstandlich dem LautlnldersatZ noch immer der Vorzug, di e 
Zusammensetzung beliebiger Bilder zu gestatten. 

Zum praktischen Gebrauch miissen die einzelnen L::mtbilder mehrfach 
vorhande11 sein nicht blos weil in demselben W or t si eh e in Lautbild 
wiederholen kann, sondern auch, weil es erforderlioh is t, den Lautbildern 
dadurch die veiliiiltnisrniissige Dauer ìnnerhalb des \Vortes zu geben, _das:> 
mo.n z. B. von einem Lautbilde zwei, drei oder mehr Exemplo.re hmter 
e inander , vou oinem anderen aber nur eìu Exemplar in die das Wort 
darstellende R eihe eins tzt. 

Jvran kann das beschriebone LtLutbildersystem auch in der \Veise 
beuutzen, dass man die Bildtypen zu \Vorten , Siitzen oder Satzgruppen 
znsammengeordnet auf einen Stoifen Papiet odor dergleicheu zeichne oder 
druckt oder soust unauswechsolbar darauf aubringt, welchen der Uebende 
v or se inem Auge mittels t eines geeio-neten strobuskopischen Appatates 
vorbeiflihrt. 

P a te u t- Ans p rucl1: 

Ver1abren, unter Verwendun" von stroboskop ischen Apparaten d.ie 
Uebung im Ablesen der \V orte vo~ Gesicbt des Sprecheuden zu erleichtern, 
<lo.durch ge~ennzeichnet, dass - behufs ~usamme.t:stellung 1>eliebiger W orte 
uud W ortlnldungen aus Abhìldungeu emzelner Laute bezw. Lautgruppeu 
wie aus 'rypen - Aufnahmen de-r entsprechenden Gesichtsstelh.mgen unter 
genauer Uehereinstimmung der D arstellung von Oberkìefer und Oberkopf 
austauschbar hergestellt werden. 

Der Apparat ist mit 360 lithographierten Lautbildern und 
ausfuhrlicher Anleitung zum Preise von 20 Mark im medizinischen 
Warenhause, Berlin N., Friedrichsstrasse 108, zu haben. 

Die Redaktion dieser Monatsschrift befìndet :;~ich jetzt m 
Zehlendorf bei Berlin, wohin alle Sendungen zu adressieren sind. 

Verantwortlicher Redakteur: Dr. H . G u t z rn a n u , Berlla W. 
8 . An&erstein, Buchdruckarei, Warni&erode a. H. 
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Die geistige und sprachliche Entwickelung des Kindes. 
Von Dr. Oltu s z e wski. 

II. 
N achdem wir nns mi t der geistigen Sphare des Kindes in 

der P eriode bekannt gemacht haben 1 in welcher es noch nicht 
spricht

1 
kommen wir j etzt zum zweiten Teil unserer Arbeit1 in 

welchem wir betrachten werden, auf welche W ise die prache 
sich entwicl<elt, d. i. wie und wann das Kind anfangt, die W orter 
zu verstehen, die Laute, Silben un d W orte selb t tiindig zu ge
brauchen , von welchen psycholoCYischen und l hy iologis hen Be
dinO'ungen die Entwickelung der Sprache abhangt, n.uf welche 
W e'fs e es sprechen lernt un d endlich, wie es seine Spra h e ver
vollkommnet. 

In den er ten Monaten bemerkte ich die undeutlich ans
gesprochenen Vokale Ur a, e, und verschiedene Uebergfi,nge 
zwischen denselben1 n.ls den An dmok der elementaren Geftihle 
des Kindes. die sioh be onders beim Scbreien offenbaren. Im 
sechsten Monat entstaud da· so enannte Gurren (Gurgelu), d. i. 
Rachenlant r. Die er ten Lante b, m fing das Kind an im 
achten Monat in Verbindung mit dem Vokale a auszn precheu. 
In diesem Monat hn.tten wir da e r te Mal da Verst~i.ndni s 
von Au sdrti c ken nnd zwar der Uhr nnter dem Nam n zyk
zyk [tik-ta,k] und des Ausdrucks hajta [heita] 1 welcher SpazieTen
gehen bedeutet . Im neunteu Monat kamen ka, ga, pa hinzu und 
im zehnten ta, na, aj , wie auch die Selbstlaute e, o und die mehr
malige Verdoppelung die er ilben, wie ta-ta 7 na-na, aj-aj e-e, 
o-o. Zn den anfgefassten vVortern kamen Koci [Katzch J1] uud 
Kokoszka-kokoschka rHi.i.hnchen piel] hinzu. Im elften M:onat 
bemerkte ich zum rsten Mal die Wied rholun ei nzeluer 
Silben, wa. aber uur einige Male stattfa.nd, wie Lmch clas 
se lb stst andig e Au t>pre h en è1es zweisilbigen W ortes nana, 
ohne ihn zu verstehen. Vou n ueJt Lauten kamen hinr.u: d ng, 
aki, chy und c (ts). Das Kiud versteht den Ausdrn ·k cy, weloher 
das Saugen bedentet, dia (Gmss), wobei es eine entsprechende 
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Bewegung cles Grusses mit der Hand macht und die Dr~hung 
am Naschen, was es auch vollfuhrt. Im zwolften Monat wleder
holt das Kind genau zweisilbige W orter, welche n.us gleichen 
Silben bestehen, wie papa [Essen], tata [Pa}Ja·J u. s. w. Seine 
Monologe sind aus alleu Silben zusammengesetzt, die es bis zu 
der Zeit erlernt hat. Infolge ùer Wiederholung derselben eut
steheu oft Worter, welch e das Kind nicht versteht, z. B.: tata , 
nana, dada. Diese Art Verdoppelung ùer Silben gebraucht es 
sogar oft ~:;elbstandig, so z. B. ruft es nana und dada, wenn es 
etwas haben will, oder jemand etwas giebt. Es versteht poprof> 
(bitteJ, poc al uj [kùsseJ, uld o ù s i~ JgrusseJ, uùerz pi'i)sci:1 
Lschlage mit der Faust]; wobei es die entsprechenden Bewegungen 
ausfiihrt. In diesem Monate kehrte ùas Gurgeln auf einige Zeit 
zurrtck, welches vorher schon verschwunden war. 

Zu End e d es ersten J ahres hatten wir al so folgencl e Laute, 
welche das Kind in Verbindung mit dem Volral a aussprach: b, m, 
k, g, p, t, n, ng, c (ts) , d, die Selb. tlaute a, o, e (y und i nur in den 
Verbindungen: aki , chy), wie auch aj. Dabei muss man bemerken, 
daRs im LA.ufe dieser Zeit. und auch in der nachfo1genden die 
Zahl der ausgesprochenen Laute einer b estandigen V eranderung 
unt.erlag, das heisst, einige schwanclc,n, audere kehrten zuruck. 
So z. B. verschwauden am Ende cles ersten J aln·es die La.ute 
c, eh, k, g, j.l<·) In der zweiten Halfte cles ersten J ahres un d 
zwar im 8 . lVlonat zeigte sich die erste Auffassung der Worter, 
im l L. Monat die Wiederholung einzelner Silben: und im 12. Monat 
die Wiederholung zweier gleichen Silben, wie auch die selbst
standige Aussprache derselben, aber olme Verstandnis. 

Zu Anfang cles 2. Jahres, d. i. im 13. Monat, vergrossert. 
sich das Verstandnis der Worter immer mehr. Das Kind ver
steht zaspi e waj [singe] -lducze [Schussel]- pies (Hun~]. 

Im 14. Monat tritt der Anfang einiger se l bststand1g 
un d mi t Verst andnis g espr o eh ener W orter auf, wie p a p a 
[essen] , niania LWarterin], daj [gieb], pa [Abschiedsgruss j. 
Als neuer Laut kam l hinzu, auch bei der Wiederholung der 
~elbst1aut u. Der seit einiger Zeit nicht ausgesprochene Laut _g 
1st auf kurze Zeit zuriickgekehrt. Es versteht: mama [Mama], 
tata [Papa], bab a [Grossmut ter], koil [Pferd], p okaz jak 
kochasz [zeige wie du liebst], zagraj [spieleJ, zatailcz [tanze], 
~ani es [trage hin], u~pij lalkç [lege diePuppe zuBett], poh u :Ha~ 
p~ [schaulde sie], schowaj si e [verstecke dich l zapukaj do drzw1 
[klopfe an die 'l'hur], uderz nog:1 [stampfe mit dem Fusse aufj, 
wobei das Kind die entsprechenden Bewegungen ausfuhr t. 

Im 15. Monat kommt eine neue Reihe aufgefasster Worter 
hinzu: glowa LKopfJ, j {lzyk [Lunge], no ga LFuss], palec [Finger], 
b u t lStiefelJ, l al a rPerson], poglaszcz [streichleJ, uczes z 
[kamme], wytrzyj nos [wisch die Nase], czypokazaé ci cos 
la d n ego [ soll i eh dir etwas SchOnes zeigen], k u k u [Schmerz]. 

*) P r e y e r behauptet, dasa in den ersten 8 Mouaten all e Laute erscheinen, 
welche da.s Kind kiinttig gebraucht. Mit dieser Ansicht kann ich auf 
Grund memer Beobachtungen nicht iibereinstimmen. -
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E s ahmt die Stimme der Kuh, cles Schafes, des Hahnes nach 
und zeigt diese Tiere auf Bildern. Mit der Verneinungsbewegung 
beginnt es selbststiindig und mi t Verstandnis deu Ausdruck n i e 
l nein-1 zu gebrauchen, bei Fragen antwortet es a ber oft wie ein 
Eeho, ganz zuwider dem erforderlichen Sinne, was wohl dem 
zuzuschreiben ist, dass es die W orte nicht versteht. In demselben 
Monat fing es an, das bejahende Zeichen ta lja] mit Verstandnis 
zu gebrauchen. Die Laute g und k in Verbindung mit den 
Vokalen u und e waren wieder im Verlauf einer W oche horbar. 

Im 16. Monat versteht das Kind die W orte: reka [Ha.nd], 
wlo sy [H11areJ, usta JMundJ, brzu sze k [Leib, Bauchj, l6 zko 
JBettj, s zuk aé fsuchen_l, i sé spat: Jschlafen gehen] . Es wieder
holt alle Selbstlaute mi t Ausnahme d es i un d di e Si l ben b u, t u. 
Es spricht mit Verstaudnis niema [ist nicht daJ (wenn jemand 
hinausgegangen i.st.) und m i a u (wenn es die Katze nachahmt). 

Irn 17. Monat versteht es fartu s z e k [SchniirchenJ, fryzka 
[F'rese J, s u k n i a JKleidj, w 6z ek IWii.gelchen], pr zs yn i e sé 
[briugen_l, my é sii! _l sich wascheuJ , daj buzi, to d ostan i esz 
bulki lub cukrn lgieb Kuss, so belwmmst du Semmel oder 
Zucker]. E s wiederholt schon alle Selbstlaute und wiederholte 
das erste Mal zwei verschiedene Silben, namlich b u t y JStiefel). 
Die Verbindung der Konsonanten mit clem Vokale u ist immer 
haufiger. Nach einer laugen Unterbrechung kehrteu auf einige 
Zeit eli e Laute ng un cl k zuriick. Mi t V erstr1ndnis sagt es auf 
alles be [hasslich] , was ihm nicht gefallt. 

Im 18. ~onat versteht es: brod a JBartj, z eb y fZabnel, 
ml eko [MilchJ, b u lka [Semmell, kaszlm lGriitze] lu stro [Spiegelj, 
ogon rschwanzl , podnies lhebe aufJ, pJakaé l_weinen"j. Es sind als 
neue Laute é, di l_zj dsj l hinzugekomman. Es wiclerbolt mitLeichtig
keit Worter, die aus zwei verschiedenen Silben bestehen, wie pyta 
[ er fragt],_ b u d_ a IBucleJ, c i ota l'l'ante], d zi cl zi a - d si d sj a 
1 Kindchen], t a t1. In den Monologen d es Kindes kann m an ver
schiedene Kombinationen bemerken aus Sel bst- und Mitlauten. 
die i hm bekannt sin d, wie a tu, b u d a u. s. w. Es spricht mi t 
Verstandnis: ba ba [Grossmutter l, m a m a LMama], tata [Papa l, 
mlim l i (mleko) [Milchl ciuciu _- tzjutzju - [Zucker] ciocia 
- tzjotzja - [Tante], bob o lkleines Kind_l, l a l a [eine er
wachsene Perso n]. Oft bezeichnet es mi t einem W orte ein ganze::. 
Urteil. So z. B . bringt es einen Shawl und sagt ba ba l Gross
mutter_l, was bedeuteu soli, dass es clie Absicht hat, zur Gros::.
mutter zu gehen. E s sprach clas erste Mal zwei Worte mit 
Verstandni~ uncl zwar ni e ma mia u ldie Katze ist nicht daJ, 
n i e m a l al a l di e P erso n ist nicht da]. 

Im 19. Monat versteht es: zgrzyta é Zl)bami - Jmitden 
Zahnen knirschen] , o gr y z a é p az n o k c i e - [Nagel an den 
Fingern beissen), z amkn~bé oczy - fdie Augen schliessen] 
gimn astyk o wa é s i e [Gymnastik treiben] kto [wer]. Die schon 
in den vorhergehenden Monaten bemerkte N eigung des Kindes zur 
Bildung unverstandlicher W orter aus bekannten Lauten tritt jetzt 
noch mehr hervor. So z. B . m u m a soli eine Fliege bedeuten, 
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vepe, ein Steincben."'") Mit Verstandnis S]1richt es aa jschlaf~n] 
tatn, aa jPapa schlfift]. In: 20. ~onat versteht es: c o s ' r o b Jla 
[was hast du gemachtl z knn \Jmt wemj tam jdort j. Das Selbst
gesprach unverstandlicher Wo_rte ~esteht weiter fort, wie: rtnia, 
enio, pytin,, epu, upa. D1e W1ederk ehr der Laute k und eh, 
welche das Kind schon iu Wortern zu gebmuchen anfangt. Der 
Anfang der Wiederholung dreisilbiger Worter. E s spricht mit 
Versta.ndnis: Hel c ia - 1-Ieltzja - \Helenchenl, kicia- kitz.ifl. 
- \K~itzchenl, lulu [schlafenj, cyk- cyk fUhr-\, buty jStiefell, 
deùe \Pferdl. 

Im 21. Monat verstehtes: deszcz jHegen\,)1apierosjCigarette], 
c h cieé cÒK ella siebie lnb L1h l:ogo s jetwas filr sich oder 
fùr .iemand wollenj. Als n euer Laut ist s hinzugekommen, ob
gleich noch sehr unleutlich uml mit oftmaliger W eglassung, wie 
auch i (sj), j . MitVersti:i.nùnis spricht e!'l: ty;j (stryj) fOnkel], adiu 
\A bse h iedsgruss] b ozi a. - bos,i a - f Gott.j h a .i c i u l S-pazieren
gehn \, ham lderHun1J, bubaiKuh-1, pu jCigarette]. DerAus
druck der Gedanken in Satzen tritt immer mehr hervor, z. B. 
t a t a a e a e L der Vater soll es fahren l, tyj papu cici fd er Onkel 
soll der Katze zu essen gebenl, ty.i -pu fder Onkel soll Cigaretten 
J:nachenj, tyj h ajc iu [der Onkel soll spazieren gehn], arlie bob o 
l Adi eu Kindchen.l -

Im 22. Monat hat die Zahl der Worter, die es versteht, so 
zugenommen, dass es schwer ist, si e systematisch zu notieren, 
und deshalb fùhre ich diese Rubrik von ùiesem Monat an nicht 
weiter. E~ :fing n.n dreisilbige vVorter zn sprechen, wie z. B. 
p a h t aj l Reiten.l Als neuer Laut ist f hinzugekommen, ob
gleich noch ehr undeutlich und am Anfange der Worter. Die 
Zahl der Worter, welche es mit Verstandnis spricht, wachst un
gemein, und aus denselben bildet es mit Verstandnis ganze Satze. 
Hierher zahlen wir folgencle Worter: bue h ffallenl, mai (maly) 
[kleinj, dui (duzy- duscl1y) lgross j, je (.i est) jist\, diad (dziad) 
[alt~r Mannl , -paù - panj - (pan) lHerr\, tuj [stehel, bat. 
[Pe1tschel, chod~- chodsj -lkomm], id:f. - idsj - [gehel, ten ld_er] 
tam \dort] , tu jhierj, dziunia- dsiunja- (so n ennt es slCh 
selbst), .i ajo (jajko) \Eil bo.i a.n (bocian) jStorchj, che b (chleb) 
\Brodj, oda (woda) rwasser \, ci u c i u (cukier) jZucker], ca?~t 
\schon], nué (n6:i.) [Messerl, ju (jusz) \ c.;honl, j o (wio) [fahrej, L OJ e 
(bo_je SÌ~) [ich fitrchte ~ich), b aj e (ba~ig si g) _ ricb Rpiele-j, 
id (zyd) . [Jude j, bula (bul'ka) jSemmelJ, moja lmeine-\, cyta 
(czyta) jhestj. Von Satzen fiihren wir an: oda be [das Wasser 
ist ~asslich], bo bo bue h (das Ideine Kind ist gefallen, indem 
es em fallendes Kind zeigt), l) a p u d ui jviel zu essen geben], 
tl_l je (tu jest) [hier ist], diad ni an ia pa,pu [dem alten Mann 
g1eb zu essen, Warterinl, tata lulu tam [Papa schlaft dort], 
mama chod~- chodsj jMutter komm], ci u ciu da (daj cukru) 

*) In den vorh rp:ehendon ]lf onaten , un d zwar i m 12., l>erl outP.te n 1\, n a, 
cl a d a, dass das Kiucl etwas will. ocle1· e twtH< g iAht. in d erse l ben Becleutuno
t 1\, i m 14. Monat; i m 15. Monat sollte cl l a das Lesen becleuten un d i m 17 · 
d l a - Fenstervorhiinge. 
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jgieb Zucker], mama be, cincin nie diad caca [matka brzydka, 
bo cukru nie daj e, a llziad Jadny [Mama ist hasslich, sie giebt 
nicht Zucker, der alte Mann ist hiibsch.] In diesem Monat zeigt 
sich der Anfang cles physiologis ch en Stammelns, von 
dessen Einzelnheit nachfolgend die Rede sein wird, wie aneli 
der Anfang der J.D cholalie, d. i. der gedankenlosen Wieder
holung von vVortern , deren Becleutung das Kind nicht versteht. *) 

Im 23 . Monat wird der L aut s immer deutlicher sowohl aro 
Anfange, als auch aro J3jn~e der vVOrter. Es spricht mit Ver
sU~ndnis : nos [N aseJ koù [Pferd], id e Li eh geheJ, p t a p t a (ptak) 
[Vogel l, talej (talerz- talesch) ['l'ellerJ, nici- nitzi - LZwirn], 
b lo t o l Schmutz ], t a m t a lj ene], kaku (kaszka- kaschka) L Griitzej, 
buzia- busja lMttnclchenJ, tsi, piçé- sesé c hleby [drei, 
fi.tuf, sechs Brode, was vie! Brocl bedeuten soli], b i é - bitzj 
lscblagen] pié - [trinken], dobla (dobra) [guteJ, pajas (pajac) 
LHampelmannJ, pali (lampa) lLampeJ , mas (masz - masch) [da 
hast duj, sied,i, - sjedsj lsitzeJ, sta la (stara) [alteJ, c ho_la 
(cbora) lkrankeJ, cle s (deszcz - deschtsch) lRegenJ, pada [es 
regnetJ, wie auch ohne Versthndnis: ja licbJ, poco [warumJ. 
Von 8àtzen fùhren wir an: boje stala baba [ich fiirchte das 
alte Weibj, niania e b o l a [die W arterin ist krank], bloto cles 
pada les ist schmutzig, es regnetJ, taro pan s i e clzi - sjedsi 
Ldort sitzt der alte H errJ, cle s pacla (es regnetj, hajciu be 
bloto, [Spazierengehn ist hasslich, es ist schmutzigj, moja ty 
m ama Jclu mein Mti.tterchenJ, tsi nianie, cl ui. o n i ani - tschi 
njanje, dusjo njanje ldrei W arterinnen, viele Warterinnen, in
clero es Frauen mit Kindern sieht.J 

Im 24. Monat :fing es an s in der Mitte der Worter zu 
o·ebrauchen. Von neuen Lauten ist w (noch sehr undeutlich) 
~n d g hinzugekommen. Di e Zahl der mi t V erstandnis gesprochenen 
Worter wachst so rasch, dass ich mit cliesem Monat das syste
matische Notieren derselben b endige. Wir ftthren folgende Worter 
und Satze an : cos [etwasJ, lulu (poduszka) [Kopfkissen], umyé 
umytzj [ waschen J, babunia babcia L Grossmiitterchen od. Gross
mama], kij [Stock], kos (kosz-kosch) [Korb], m as io (maslo) 
[Butter], mieso (miçso) IFleisch], ja fichi, bije lschlagt l, 
potem lnachher], cisC'-i. <.\-ziszitzj (czyHci<.\) [reinigen], taùci (taùczy) 
Ltanzt], wuj LOnkell, idiH (widzisz-widsisch) [siehst duJ, sije (szyje 
:;chyje) [nahtJ, tozié (otworzyé otwoschytzj) [aufmachenJ, puos 
(w los) LIJaar], kula (kura) [Huhnl, clziula (d:àura-cl chjura) 
lLoch l, posie (proszen) [ich bitte] , sta j aé (stawiac) Lstellen l, 
uozié (wlozyc-wloscbytzj) L hineinlegenl , z e c y (rzeczyschetscby) 
[Dinge], ocy (oczy otschy) [Augen·l, dzi (drzwi-dschwi) l'rhurl, 
go a (glowa) [Kopfl, chuta lchustka) [Tuch], kawah (kawaA) 
L ein Sti.tck], M ali s i a, Mais i a (Marysia) [Marie .l, tejaz-tejas (teraz
teras) [j etzt], bata, (wata) IWatte l, Kunia (Kuchnia) lKùchel, 
lisia (Jyzlm-lyschh) [LO:fiell, Kawa IKa:ffee], boli l s thut wehl, 
ocué (o tworz-otwusch) loffneJ, odab (obiad) JMittagessenl, ptapta 
c hod:t. [Vogel komm l, dziuni a bul rbekommst von mir Semmell, 

* In unsorcr Beobnchttmg wnr die Znhl dieser \•Vurter sohr geriltg. 
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t o j es (co to jest) [was ist das], tata k_uj e g~o e (bije po glowie) 
[Papa schlao·t auf den Kopf], dom st aJ aé (em Haus aufstellenl , 
pose ~a é ~~ma bo?o [bitte, ~ama,_ gieb dem kleinen Ki1:de], 
tam J6S dz1ula-dsjula [dor~ 1st em Loch\ o pats lo s1eh]. 
Nur wenige Worter konnen w1r augeben, welche das Kind ohnfl 
Verstandnis sprach: kole,i (Bahn], li s [Fuehs \, la s fWald], a to c_o 
fund was ist das], b fil dzie bendsie \wird sein]. Viele vorhm 
selbstgebildete W orter wie m u ma [Fliegej, kaku \Grti.tze \ u. s. w. 
fangt das Kind an clm·ch die eigentlichen Worter zu ersetzen. 

Hier ist ein kleines W orterbuch clerj enigen Ausdri.i.cke, welcher 
sich das Kind bis zum Ende des zweiteu Jahres beùiente: nana, 
d a d a' t a \b edeutet geben\' d la [bedeutet lesen \' dj n. rvorhangj' 
papa, niania, daj, pa, nie, ta (tak), ni e ma 1 miau, dia, be, 
mlimli, ciu c iu, c io c ia, b obo, baba, m a ma, tata, J. a l a 
\Herr], m u ma [eine Fliege oder ein Wurm\, l ul u \schlafenj, p e p e, 
[SteincheuJ, aa \das Schlafenj, Helcia, ki cia, cy k cyk f-qh~·], 
but y , d e d e \PferdeJ, tyj (stryj) \Onkel\, adiu , bozia, haJCl~ 
[SpazierengehnJ, h am [Hnudj , bu b a [Kuhj , pu [CigaretteJ, pat~taJ, 
buch [Fallen \, m a i (maly) [kleinl, d ui (duiy) \grossi, j e (jest) 
[if't], diad (dziad) \alter Mannj , pan \Herrj, tuj (stòj) [stehel, 
bat, c hod~, id~, ten, tam, tu, dziunia \auf sich selbst], 
H ela, panna [Frauleinj, boj1:1 n (bocian) [Storchj , jaj o (jajko) \E1], 
?h e b (chleb) [Brod i, nucS (no~) [Messer \, kaku (kaszka) [Gr\.i.tz~], 
JU (ju~) [schon], jo (wio) \fahren \, boj e jhtrchte mich\, baJe 
(bawi~) [ich spiele \, id (iyd) [Jude \, bu l a (bulka) [Se mmel], 
moja [meinej, cy ta (czyta) l_liestl, o da (woda) [WasserJ, cac~ 
[schon], koù I_Pferdj, id e l_ich kommel , ptapta [Vogel], taleJ 
(tale~z) l_'l'eller], po co [wozuj, ni c [nichtsl, ni c i [Zwirn_l! ty_le 
fs? vw_ll, b~oto I_Sc~mutzl, tarnta \jene], buzia [Mundj, t_s i [d1'e1] , 
ptec l_fti.nfj, sesé [sechs l, bi é l_sc111a,genl, pié [trinken l, dobla 
[gut ], p aj a s (p a j a c) . [Hamp_elmann], pali I:L anìpe·\, stala. (s~an~.) 
[alte], chola (chora) [krankej, cle s (deszcz) Regen], p ada [fallt], 
~ ied~ [sit.ze], ja l_ich·\, m oja ty [du meineJ , to jes ~coto jest) 
!'was 1st das j, cos [etwas] , lulu l_ein Kissen], um yé [waschen], 
babunia [Grossmutter] , b abc ia [Grossmutterl, kij [Stock]_, kos 
(kosz) [Korbl, masio (rnaslo) I_ButterJ, mie so (mi~so) lFleJsch] , 
pot~m [nachher], ciscié (czyscic) [reinigen J, tan ci (tanczy) [tan~t], 
k ~J e [schla~t l, idisz (widzi~z) [ siehst du J, w u j [O_nkel], sij e (szyje), 
[naht], toz1c (otworzyé) [oflnen], puos (wlos) [Haarl , kula (kH;ra) 
[Huh~], dziula (dziura) [Ldchl, pose (prosz~] [bitte], s ta,) a_é 
(stawlac) r stellen], uozi c l'wlo7.yc) r anlegen l, ze cy (rzeczy) L Sachen \, 
ocy (oczy) IAugen j, dzi (drzwi) [Thurl, go a (glowa) [Kopt), ch_u~a 
(chustka) f'l'uch], kawah (kawal) [Stii.ck j, Malisia oder Ma1s ~ a 
(Marys~a) Mariel, tejas (teraz) [jetztl, bata (wata) [W~tte], ku111a 
(kuchma) Kii.cheJ, lis ia (!yika) [Loffell, pats (patrz) Jsieh], kawa 

l
Kaffeel, boli [es thut weh] , kol e j JBahnl , li s [FuchsJ, l as 
W aldJ, a to co [wa.s ist das], oéué (otw6rz) [oflnel, odab (obiad) 
Mittagessen]. 

Zu End e cles zweiten J ahres hatten wir folgende einfache 
Laute: b, m, k, p, t, n, eh, d, j, l, i , s, f (undeutlich) w (undeut-
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lich), g und von den zusammengesetzten é, di . Die Wiederholung 
ist so weit vorgeschritten, dass das Kind i m 17. lvionat anfing 
zweisilbige, aus verschieLlenen Silben zusammengesetzte W orter 
zu wiederholen, im 20. lvionat aber schon dreisilbige. Das selbst
standige Sprechen, desson Anfa11g in der F orm der Anssprache 
?.weisilbiger, aus gleichen Silben znsammengesetzter W orter bis 
in den 12. lvionat zurilckreicht, ent wickelte sich obenfalls langsam, 
denn erst i m l 7. lvi o nn. t fing es an zweisil bige, aus verschiedenen 
8il ben zusammengesetzte W orter zu sprecheu und dreisilbige im 
22. Die Verbindung der Vorl:! tellungen mit Ausdriicken, welche 
im l4 . .l.VIon at ihren Anfn.ng nahm, hat sìch ebenfalls langsam 
eutwickelt, inùem :;ie sich erst zwischen dem 18. und 21. lvionat 
erhoht. Vom 22. Monat begiuut der Aufang der Flexion und 
der Gebrauch eìner geringen Za.hl von Furworter : mein, du, ich, 
dieser, j euer uncl Umstandsworter: hier, da, soviel, viel. Vom 
22. Monat beginn t ebenfalls das physiologische Stammeln, welches 
besonders zu End e d es zweiten J ahres steigt, wie auch der Anfang 
der E cholalie. 

Im Aufange d es dr i t t e n J a h re s beginnt os das erste Mal 
viersilbige W orter zu wieclerholen. Als ueuer Laut ist z [s] 
hinzugekommen, f und w sind ganz deutlich geworden. Die 
Satze des Kincles bestehen schon oft aus funi' Wortern, wobei si eh 
die Flexion ìmmer vollkommeuer entwickelt. Das physiologìsche 
Stammeln ìst in diesem wie auch in den folgenden .l.VIonaten beì
behalten. Das Selbstg esprii.ch aus unverstandlichen W ortern 
wahrt weiter fort. 

Im 26 . .l.VIonat erscheinen die uudeutliehen Anfa.nge der Laute 
l, sz , r. Dal> erste Mal habe ich deu Ge brauch cles Adverbiums 
gdii e - gdsj e - (cie) !woj bemerkt. 

fm 27. Monat tritt eine aussergewolmliche Leichtigkeit und 
Lust zum Sprechen hervor, wobei ich clas erste Mal das un
gleiche Verhaltnis zwischen der Lust zum Sprecheu und . der 
F ertigkeit der Artikulationsorgane, dieses mìt W ortern aus
zudri.icken , bemerkte. Das Kiud fangt an di e Prapositiouen: auf, 
unter, in, wie auch die Konjunktìon nachher zu g brauchen . 
Von Umstandswortern kamen hinzu: wenig, spiiter, noch. Mit 
diesem Monat beginnt die E cholalie immer mehr abzunehmen. 
Der Laut r wird immer deutlicher. 

Im 28. Monat erschein t zum ersten Mal der Gebrauch der 
nasale n Selb >:i tlaute <1 l_ong l r.; l engJ . Der L au t r ist schon ganz 
regelrecht. vVenn das Kincl von sich selbst sprìcht, so nennt s 
si h nicht bei seinem N amen , soncleru wendet di e persoulichea 
Pronomen: i eh , mir, mi eh, an. 

Im 29 . Monat fing es an bei g eschlossenen Zahnen zu 
sprechen, wobei ich clen .l.VI a n ge l der w eic h e n Laute bemerkte, 
wa.s der S prache cles Kincles so eigentiimlich ist. Zum ersten Mal 
der Gebrauch der S teigeruugsstufen, d es Pronomen w e l c h e r, 
wie auch der K onjunktion un d. Mi t diesem Monat beginnt das 
pbysiologische Stammeln sich zu vermindern. 
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Im 30. Monat wahrt der Mangel der weich en Laute fort . 
Der Laut l wunle ganz dentli ch. 

Im 31. Mona.t kehren die weichen zuruck. . Der Gebrauch 
der Pronomen: dir, dich . Der L aut sz - sch - wircl cleutlicher. 

Im 32. uncl 33. Monat konnte man den ungrammatikalischen 
Gebra.uch der Worter bemerken . Vou neu en Lauten erschein en 
i und cz - t sch - sehr uncleutlich. Das Kincl braucht fast 
uuaufhorlich clas :E'ragewor t w a r n m. 

Im 34. Mon at gebraueh te eB clas erst e Mal cb s Acl verbium 
wann. DaB Kincl beginnt a.llmahlich heu te von g estern zu unter
scheiclen (der Anfang der Zeitvorstelluug '?) . 

Im 35. uncl 36. Monat wiederholt es die Laute sz - sch -
cz - t sch - i - (franzosische j)- braucht sie jocloch wenig selbst
stanclig . Am Encle d es clritten Jtthres konnte es funf::; ilbige W orter 
noch nich t wiederltolen. Der vorhin erwahnte ungrammatikalische 
Gebrauch der W orter schwi nclet ::.llmahlig. 

Am End e cles dri tten J ahre:,; behen scht daB K in l schon alle 
Laute, mit Ausnahme cles cz uncl 7., welche und eutlich bleiben. 
Die Satze werden immer langer , die Flexion clentlicher, dieF i:irworter 
uud Umsta.nclswort r vervollkommneu sicb , es komrn en Verhaltni!:l
und Bincleworter hinzu, nncl vor clom .l<~ud o d e::; dri tten Jahres 
nimmt die bec1eu tencl ansgedr ti ck te fehlerhafte Spr::who allmahlig 
ab. Das l)hysiologiBch e 8 tammelu uucl c1ie E eholftli e, welche am 
Ende cles 2. J ftbres b g innen , danern bi::; zum ~28. Monat, nach 
welcher Zeit ~:> i e nach uud n a.eh abuehmen. D as irn :28 . Mona.t 
erscheiu encle uu gleicho Vcrh~i.l t ui8 zwisehen dem Verlangen zLl 
sprech en uml cl r Moglichkeit der Sprache schwinclet ebenfalls 
allmiihlig. 

Ehe wir zur Erklarung der Beclingungen schreiten, von 
welchen die "Eutwickelung der Sprache abhangt, m\.i.ssen wir 
einige W orte von der ur s prii.n g li ch en Sprac he cles Kindes 
sagen, welche jener Entwickeluug vorhergeht. Die ursprunglichen 
Laute, vornehmlich clie Vokale in den ersten W o ·hen cles Lebens, 
wie der Scbrei, gehor en zu den R efl exerscheinungen und werden 
von d n Kincler n un b wusf' t her vorgebracht, als Anzeichen eines 
Schmerzes. Sie drùcken hi.r uns nur clie ftngeborene Fahigkeit 
zur Funl<tion cleH Artikul ationsappo.rate~:> Rus und ha.ben mit cl n 
G edach tniszentren der S pra he, die si eh bedeutend spater ent
wiek olu, u ich ts gemein. Tn don m·Bten P eri od .n entsteht ebeni'alls 
die Muglichkeit der Association der Einclrùcke und Gefuhle mit 
der Bewegnngssphare, d. i. Minen und P antominen, mittelst 
welcher clas Kin cl seine G efuhle, ]!;iuclrileke uucl Erregungen 
ausclrilck t und welch e in der F olge den Gesichtsausclruck uucl 
clie Geberd n ftusmaehen . Das i ~:>t die nrspri.i.ngliche S}l'ach e cles 
K indeB. J one mimischen B ew egungen gehor n zu clen i11s tinktiven 
ltefl.exen, in den spat eren P erioclen aber zu den Nachahmungs
bewegungen:':·) Das Kincl verrat clurch cliese Mie11en in clen 

*l Zu don R cfl excn gohoron: dor Scltroi mi t der Ycrz errnn g cles Ges ichts, 
das H,un zeln do~· Au"onhraunon , das Vorschieh n cles Muodes uncl das 
L ii.choln als Zcichen d~r Zufriedonbe it. Zu cl o o Instinktiven : das Abwenden 
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zeitigsten Perioden der Entwickelung und nachher durch die 
Geberden seine Begriffe viel zeitiger, ehe die eigentlichen Sprach
zentren sich zu bilden vermogen. So z. B. kann das Kind im 
19. Monat noch n icht solche 'l'hatigkeiten, wie waschen, kammen etc. 
mit Worten ausclriicken, aber es zeigt dieselben ganz deutlich 
durch Mienen. Der Gebrauch der stnmmen Sprache, deren sich 
clas Kind bedient, und der Einfluss mit Hùlfe derselben auf 
clie Zartlichkeiten oder Unzufriedenheit der Eltern zeigt uns, 
wie wir schon oben davon bemerkten , die Moglichkeit einer 
zeitigen Association der Gehorsph~ire mit der der Expressivsphare, 
denn alles dies :finden wir nicht bei den 'l'aubstummen oder 
Mikrocephalen. Diese Auffass ung a ber, besonders in clen zeitigeren 
Perioden, muss man der Art verstehen, dass hier der Gesichtsaus
clruck, der 'l'on cles gesprochenen Wortes und die es begleitencle 
Geberde eine grossere Bedeutung hat, als das Wort selbst. 

Es entstehtjetzt dieFrage, welche p sychophysiologischen 
und physiologisch e n Bedingungen sind zur Bildung der 
Sprache unbedingt notig. Aus dem Material der in den Einzeln
heiten durchgefii.hrtenBeobachtungen ii ber die Sprachentwickelung 
cles Kindes haben wir erfahren, dass es g an z z u e r st, namlich 
sc hon vom 8. Monat an, W orte zu ver ste h e n anfangt, 
dass also aro zeitigsten d as G e dachtniszentrum der Ge
horbilder entsteht, welches zur Auffassung der Sprache dient 
(Wortgeclachtnis). Das Kind ltort die Sprache, clie Laute kommen 
in die Gegend der Gehorrinde, und die von clen Lauten in den 
Zellen derselben zuri.tckgelassenen Spuren bilden jenes Wort
gedac~tnis. Da~ Zentrum. cles Wor~geda~htnisses h.at seinen Sitz, 
wie d1es W ermcke gezmgt ha t , 1m hmtern Te1l der o beren 
Schlafenwindung der linken Halbkugel cles Hirns. Es entwickelt 
sich sehr langsam, deshalb fangt das Kind auch nur langsam 
an, eine grossere Zahl W orter zu verstehen. Im Verstandnis der 
Sprache ha ben wir di e V erbindung der gehorten Laute mi t der 
Sphare cles Gehors, cles optischen oder eines anderen Sinnes, 
uncl das Kind erhalt beim H oren der Laut.e die Vorstellung einer 

des Kopfes, w enn es etwas nicht haben will, woraus in der F olge die 
Vem einungsgeberde en tsteht, wie auch die der Bejahung, welche ihren 
Anfan"'sgrund in der Neigung des K opfes zur Brustwarze hat. In meiner 
Beoba~htung erschienen die Bejahuugs- und Verneinungsgeberden schon 
im 14. Monat , j edoch erst im 15. :fing das Kind an, sich derselben 
mit Verstandnis zu bedienen . Zu denselben Bewegungen zahlen wir: 
das Achselzucken, welches m ehr oder weniger die Bedeutung der 
Verneinungsgeberde hat und das Hinweisen, welches ein Verlangen, einen 
Wunsch ausdriickt. Das erstere zeigte sich in meiner Beobachtung im 
lfi. Monat und dauerte bis ein und d rei Viel'tel J ahr, das an d ere notierte 
ich in Verbindung mit dem Greifen im 8. Monat. Zu den Nachahmuugs
bewel?ungen zahlen wir endlich: das Lachen, di e Bowegung der H lind e 
als eme Geberde der Bitte und das Ki.issen. Das Lachen mit Hin icht 
auf seine Genese gohort, als Ausdrnck des Gefiil1ls, zu den Ref!exen, ~ber 
als Anzeichen der Vorstellung zu den Nachabmungsuewegungen und in 
dieser Bedeutung zeigte es s ich im 9. M:onat. Die Bowegung der Hlinde, 
als Ausdruck einer Bitte, notierte ich im 12. Mon at. Das Kiissen, als eino 
gelernte Nachahmungsbewegnng, erscbien im 12. Monat, mit Ver~:~tandnis 
aber erst im 22. 
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bestimmten Sache und dies nm so realm-, je mehr es die Sache 
mi t seinen Sinnen un tersuchen kann. D i e Z a h l d e r a u f g e
fassten ·worter ist in d e m G rad e d e r se lb ststaudigen 
Spra c he vo rau sgegangen, dass ich weg e u e in e r se hr 
gr0s se n Zahl d e r verstandeuen W ort er sc hou im 22. Monat 
aufg e h o rt habe, di ese lb e n systematisch zu uoti e rcn, 
zu wel ch er Zeit ab e r ù.i e Zahl d e r selb s t s tanclig aus
gesprochenen Worter n oc h se hr ger ing w a r. Das Ver
stehen der Worter geht deshalb der Wieclerholung uncl der 
selbststandigen Sprache voraus, well zu dieser 'l'hatigkeit allein 
die Entwickelung der Erkenntnissphar e bis zu eiuem gewissen 
Grade notig ist , a.lso das a.bhangige Gedachtniss und tlie :B'ahig
keit der Association, welche SÌ(:h viel zeitiger entwickeln, was 
wir schon aus dem ersten rreil d.ieser Arbeit wissen, als der 
Wille, welcher sowohl fi.tr die Wiederholung, wie auch bei der 
selbststandigen Sprache unbeclingt notig ist. Mit der Ent
wickeluug des Willens uud vor allem mit der Naclmhmungs
fahigkeit entsteht langsam di e "\Vieclerb olung, cl. i . die Ver
bindung gehorter Laute mit entsprechenden Gefùltleu, clie von 
clen Bewegungeu in clen Artikulationsorga.nen auhangi.g sind, 
unù. clie bei der Aussprechung verschieclener Laute stattfinclen. 
D11s Kincl beginnt auf diese Weise gehorte Stimmen zu wiecler
holen, und die Aussprechung derselben hinterlasst in der Gegencl 
der motorischen Rincle Spuren, bildet das abhii.ngige motorische 
Gedachtuis, welches bei dem Aussprechen der Worter unbedingt 
notig ist. Jenes Z entrum cle s motoris c hen Geclachtnisses 
be:fiuclet sich, wie die8 Br o c a aufgewie eu hat, in der Gcgend cles 
hiuteren rl'eiles der linken unteren Stirnwinclung, gegen1ì ber clero 
Geht)rzent rum. Der Anfang der Wi ederholung fallt in unserer 
Beobachtung in cleu 11. Monat, was ganzlich der gros::;eren 
Willonsentwickelun g entspricht., welche di e N achahmung forclert . 
Diese Ntwhahmung wachst mit j eclern :Monat nncl sehreitet m it 
der Entwickelung des Gedachtuisses uncl der Gehorbilder parallel 
weiter. In U eb reinstimmung d~tmit wiederholt das Kind im 
11. Monat nur einze1ne Silben, im 12. zweisilbig vVortor, die 
aus gleichen Silben bestehen, im 17. zweisilbige, aus versc.hieclenen 
Silbcn zusammengesotzte, im 20. dreisilbige u. s. w. Hier muss man 
bemerken, class die Fahigkeit der Spraehenaehahmung nicht parallel 
mit der :B'ahigkeit ùer Auffassung derselben geht, das Kind kann 
also sehr viel "\Vorter nachahmen, aber deren wenige verstehen, 
oder umgekehrt. In meiner Beobachtung zeigte sich die Echolalie, 
ìie am En l e d es zweiten J ahres an:fing un d bis zum Encle defl 
28. Monats danerte, in einem , ehr schwachen Gracle. Aro 
spatesten entwickelte sich die selbststandige Sprn.che. Die 
spate Entwickelnng derselben erklaren wir uns damit, dass zur 
selbststandigeu Spru.che das a.ldive motori sche und sensorische 
Gedachtn~s durcbaus notig ist, d. i. die u.ktive V or. telluug einer 
gewissen Reihe von Lauten, wie auch da. Fortdauern der Gehor
vorstel1nug des ausgesprochenen Wortes so lange, bis die 
letzte Silbe desselben sich in B ewegung umsetzt, uncl da::; 
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dazu, um die nacheinander folgenden Gehorbilder in ein Ganzes 
zu umfassen. Dies fìndet aber aus dem Grunde statt, weil das 
Kind nicht die ganzen gesprocheuen Worter (in spateren Perioden 
der Entwickelung gelesene oder geschriebene) zugleich im Gehor
ll:entrum abspiegelt, wie dies sein Gesichtszentrum bei der Be
merkung von Gegenstiinden vollfiihrt, soudern alle Laute des
selben einzeln, die sich nachher im Gehorzentrum in ein ganzes 
KlaJJgwort vereinigen. Das Klangwort ist f'iir das Ohr nichts 
F ertiges, sondern et\.vas Entstehendes, d. i. wir miissen die 
einzelnen Laute desselben zusammenfi1gen, indem wir in dieser 
Zeit die Gehtirvorstellung cles ganzen W ortes i m Gedachtnis bei
bebalten. Zur selbststiindigen Sprache braucht das IGnd also viel 
mehr Gedi.ichtuis, als zur Auffassung oder Wiederbolung der
selben uud deshalb erscheint sie am spatest.en. Die selbststandige 
Spr::whe entwiclwlt sich ebenso langsarn, wie die \Viederholung. 

Im 12. Monat batten wir das selbststa.ndige Aussprechen 
zweisilbiger, aus gleichen Silben zusammengesetzter Wurter , im 18. 
zweisil biger mi t verschiedeneu Silben, im 22. dreisil biger u. s. w. 
Schon vom 14 Monat an beginnt das Kincl das Wort mit dem 
Begri:ff :r.u verbinden, das heisst es gewohnt sich an die Ver
binduug d es W ortes mi t einer gewissen Folge von Geriiuschen 
und Lauten, aber erst zwi scben dem 18. und 21. Monat beginnt 
es seine Begriffe dm·ch eine Reihe von Wortem auszndriicken, 
indem es anfangs si eh nur eines W ortes bedient, welches clann 
ein ganzes Urteil bedeutet, dann in der Folge zweier u. s. w. 
Wir sehen hieraus, dass die Kinder weit frtiher die Spnwhe ver
stehen, als sie dieselbe nachabm en konnen, am pil.testen aber 
verbinden sie dieselbe mit Begriffen, d. h. sie sprechen selbst
standig.*) 

In Uebereinstimmung damit, was wir bis j etzt, gesngl; haben, 
unterscheiden wir drei Entwickelungsperioden Jer Spracbe cles 
Kindes: 

J. die urspri.1ngliche Spmche, d . i. einzelne Laute und 
die stumme Sprache, 

2. di e Entwickelungsperiode der Sprachgediich tniszentren, 
wobei sich zuerst das Gehorgedachtnis entwickelt., dann 
das motorische (Auffassen, Wiederholen) und 

3. die Periode der Verbindung der Begri:ffe mit Wortern 
(selbststandige Sprache). 

·•·) Wir mtlssen hi or hinzufligon, dass in den woitort>n P orior1cn der 
Entwickeltmg, wenn da~ Kind !eAen und schreibeu zu lernen anfiingt, 
dieselben E lemente, d. i. drts Gedachtnis, die Associttt.ionen und der Will e 
eben±alls eine wi chti~~:e B.ollo spielen, all ein mit dem Unt rschi ed, dass 
beim Lesen anstatt der hi.i rbaren Laute òie Schriftzeiclt n h ervortreten, 
und beim Schreiben anstatt d eA Artikuh\tionsapparats entsprechond o Be
wegungen der Hand. Das Kind lernt m_it Hiilfe der Gesichtsoindriicke 
lesen, deren Spuren langsam das Gedii.cbtms der Buchstaben bilden, indem 
aio sich in der Rinde dea Hinterhttnptlappens anhiiufen, das Gediichtnia 
aber, welches beim Schreiben der Lauto notig ist, lolmljsiert sich in der 
motori schon Gegend der Rinde, wahrscheinlich an ders elben Stelle, wo wir 
das motorische Zentrum der Sp1·ache sahen. 
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Die psychophysiolog~sche Grundlage der untersten S~ufe der 
Sprachentwickelung, d. 1. der Auffassung derselben, w1e auch 
der geist)gen Entwicl~elnug im . allg;emeinen, ist das. Gedachtnis, 
welches zu Assoztatwnen ni.itlg 1st. Ebenso wte man zur 
elementarsten Erscheinung der psychischen Seite, d. i . der 
Beobachtungen irgend eines Gegenstandes, also seiner Gestn.lt, 
Entfernung u. s. w., die optische SphLire der Rinde mit den 
Gefiihlen der Bewegungen in den Augenmuskeln verbinden muss, 
oder hei der Vollfii.hrung anderer Beobachtungen, wie cles Gehors 
oder des Tastens etc., welche bei der Ent ·tehung cles Begri:ffs 
Anteil nehmen, das Gefiihl cles b estimmten Organs mit der ent
sprechenden geistigen Sphare der Rinde, e ben ·o nnentbehrli ch 
ist auch zur Auffassung ùer S11rache die AsRoziation der 'l'one 
und Gerausche cles W ortes mi t der optischen oder einer anderen 
sinnlichen Sphare, welche bei der Entstehung cles Begri:ffes auf 
diese W eise Anteil nimmt, dass, wenn Rie hervortreten, das sinn
liche Bild desselben Gegensta.ndes erscheint. Mit ùem Masse 
der Willens- und Gedachtnisentwickelung entstehen die hoheren 
Stufen der Sprachentwickelung, wie die Wiederholung und die 
selbststandige Sprache. 

Gehen wir jetzt zur Erklarung der Einzelheiten der 
Bedingungen iiber, von welchen die Ordnung der Erscheinuug 
einzelner Laute abhangt, wie auch das Bilden der Worter aus 
Silben. Zur V erlautbarung der Sprache gehoren drei Mechani.smen: 
der cles Atmens, der Stimme und der Artikulation. Die beiden 
ersten ausser dem Mechanismus der Artikulationsexpiration (wovon 
weiter unten) entwickeln :;ich viel fri:i.her als der letztere. Wenn 
man den physiologischen Gruudsatz verstehen will, von welchem 
das Erscheinen cles Lautes beim Kinde abhangt, muss man sich 
genau mit der Physiologie der horbaren Sprache cles Kindes 
bekannt machen. Indem ich den Leser auf di Einzelheiten 
meiner Arbeit hinweise, welche speziell diesem Gegenstande 
gewidmet ist,*) erlaube ich mir hier nur an einige Einzelheiten 
zu erinnern, welche einen unmittelbaren Anschluss an den uns 
beschaftigenden Gegenstand haben. 

Die horbare menschliche Sprn.che besteht aus Tonen (Vokale) 
und Gerauschen (Kousonanten), welche einen Kln.ng haben oder 
klanglos sind. Der ganze Unterschied zwischen ihnen b91·uht 
nur darin, dass der hervorgebrachte Laut bei den Vokalen in
fol~e der W e i te der Mundhohle keine Reibungen erfahrt, a ber 
be1 den Konsonanten der elbe Laut oder die Ausatmung den
selben unterliegt. Der reinste Vokal, als alleiniges Ergebnis der 
Schwenkungen der Stimmsaiten ohne V eranderungen in der 
Ansatzrèihre, ist der Vokal a, alle and ren Laute, sowohl Vokale, 
als auch Konsonanten, sincl von verschiedeuen Modi:fikationen 
jener Rohre abhangig, wie die Verschliessung, Verengung u. s. w. 
Di e Grenze der V erengung cles M undkana.ls fiir di e Vokale 
bildet von vorn der Vokal u und von hinten i, weil bei einer 

*) A.briss iiber die Physiologie der Sprache, War chau, 1893, und 
Monatschrift 1893. 
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weiteren Verengung aus dem Vokal u der Konsonant w und 
aus dem Vokal i der K onsonant eh oder j entsteht. Wenn wir 
als Ausgangspunkt den V okal a n ehmen und die Ansatzrohre 
nach vorn verengen werden, so erhalten wir die Vokale o, u und 
eine ganze Reihe von Konsonanten, welche wir nach vorn bilden, 
wie l, r, d, t, n, s, sz, z, w, f, b, p, m (i c, cz, dz, di). \Venn 
wir die Ansatzrohre nach hinten verengen, erhalten wir die 
Vokale e, i und die Konsonanten, welche wir nach hinten bilden, 
wie : k, g, eh, j. Auf dies e Grundlage stiitzt si eh das natiirliche 
Syst.em der Lauteinteilung von Thausing, des~en physiologischen 
Grundsatz clie Beobachtungen iiber die Entwickelung der Laute 
d es Kindes bestatigen: 

r 
l 

n 
t 

d 

s 

c 

z 

di 
dz 

cz 

k, g, eh, i, e, A, o, u, w, f, b, p, m. 
Schon in seinem ersten Schrei finden wir den Keim der 

Artikulationslaute an zwei Stellen der Mundhohle und zwar an 
der Mundoffnung und der Zunge. Aus dem Grundvokal a ent
stehen an der ersLen dieser Stellen die oben angegebenen Selbst
laute und die vorderen Mitlaute, an der zweiten dagegen die 
hinteren. Die R eihenfolge, in welcher die L aute in meiner Be
obachtung erschienen, war folgende: (ich nehme natiirlich die 
zeitweilige Erscheinung verschiedener L aute nicht in Anbetracht, 
die schwer ware, mit Schriftzeichen zu kopieren, und die meist 
zufallig entstehen und folglich verschwinden). In den erst en 
W ochen un d Monaten hatten di e Vokale u, a, e, von welchen 
u und e in kurzer Zeit verschwanden, das Uebergewicht. Im 
10. Monat erscheinen die Selbstlau te o, e, am spatest en aber, 
denn erst im 17. Mona.t, u, i. Von den Konsonanten bildeten 
sich zuerst, n amlich schon im 8. Monat, dieLippenlaute b, m, weiter 
im 9 p, im 10. eiuige vordere 7;ungengaumenlaute, wie d, t, n, 
der Laut c dagegen und die hinteren Zungengaumenlaute g, k, 
eh, j , erschienen zwar au ·h in dieser Zeit, verschwanden aber 
bald; im 14. Monat erschien der Laut l, aber becleuten d spater, 
denn erst in den letzten Monaten des zweiten J ahres hatten wir 
clie zum Aus prechen schwierigeren vorderen Zungengaumenlaute 
c, di, s, :l, die hinteren Zungeno·aumenlaute k, g, eh, j und die 
Zahnlippenlaute f, w, vo11 welchen s, f, w n och sehr undeutlich 
waren. 
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Der Gebrauch der weichen Laute, die so charakteristisch 
fur die kindliche Sprache sind, erschienen gleichzeitig mit den 
harten sogar kameu die weichen manchmal den harten voraus, 
wie dies mit den Lauten c, z, dz stattfancl. Am Anfang cles 
dritten J ahres, d. i. im 25. Monat, kam z hinzu, und die Laute 
s w f wurden immer deutlicher. Im 2H. Monat hatten wir 
den 'Anfang von r, sz, r. Im 28. Monat karnen die nasalen 
Vokale hinzu und r wurde ganz cleutlich. Dasselbe betriflt. l im 
30. Monat. Im 31. Monai; hob sich der Laut sz (sch) immer 
mehr hervor, im 32. und 33. Monat fingen die noch sehr un
deutlichen Anfànge von cz (tsch) und i (franz. j) langHam an, 
si eh bis zum End e d es dritte n J ahres auszubilden. 

Die zeitigere Erscheinung der Lippenlaute und das leichtere 
Aussprechen der vorderen Zungen-Gau.menlaute scheiut den physio
logischen Grund dm·in zu haben, dass das Kind weit frùb er, uiim
lich schon beim Saugen, diese Teile zur Aushihrung versehiedener 
Bewegungeu gewohnt. Die spatere Erscheinuug cles Lautes !, 
der zum Aussprechen schwierigeren vorclereuZungeu-(humenlaute, 
der hùtteren Zungen-Gaumenlaute und Ztthu-LippenlRnte erldaren 
wir uns durch den mehr komplizierteu Mechani smu!:l ihrer Bildung, 
was noeh mehr die Laute l , r, sz, cz, i betrifft. Ehe cla.s Kiud 
alle diese a.ngegebeue Laute ausbilclet, hort man in den meisten 
F~iJl en verschiedene Ueùergangsformen, welche ma.nr.hmal schwierig 
Hinà, um mit dem Geho1· aufgefasst zu werdeu, wie auch die 
Venvechselung eines Lautes mit dem anderen, wovou ùl..n·igem; 
weiter unten die Rede seiu wird. 

Die nicht zahlreichen Beobachtungen der Audander iiber 
die Entwiekelung cler Lante beim Kincle unter ·cheiclen sich 
etwas von cler Ordnung cler L auteerscheinung, welche ich :m
gegeben ha be. So z. B. zahlt P re y e r unter anderen di e :L ante 
f , W , l zu c1 n sehr zoiLigen. Diese Uneinigkeit kann vielleicht 
clavon abhangen, dass efì in rler cleutschen Sprac.he eine g rossere 
Zahl W ort,er giebt, welche mit diesen LAut,eu beginnen und 
mittelst welcher zu dem Kinde gesprochen wircl, ferner von e!ner 
ancleren sachliehen Umgebung, schliesslich davon, class viele von 
di~s.en Lauten Uobergangsgerausche bilden , welche schon in clen 
ze1t1geren P erioclen zeitweilig ersch einen. Diese unl>ecleutenden 
Unterschiede sollten, so scheint es, keineswegs die angeh1hrte 
physio l ogische Gr un dlag e andern, w e l che eli e Er
scheinung cler Laut e in einer gewis sen, mehr weniger 
b es t an digen Or d n un g bedingt. 

W as di e psychophysiologischen Bedingungen ~mbelangt, von 
~elchen die Bildung d e r \V'ort e r und Silben abhangig 
1st, so entsteht infolge cles Mangels an Uebung in clem geeigneten 
Gebrauch cler Artikulationsorgane, wie aueh infolge cler noch 
schwachen 'l'hatigkeit cles Gehorzentrums, welches das ganze 
W ortbild im Geclachtnis erhalten muss, bis es ausgesprochen 
wircl, das Auslassen der Laute, di e V erwechslung der einen mi t 
den anderen, die Verschiebung der Artikulationsplatze, clie V er
meiclung mehrsilbiger Worter, clas Auslassen der Anhaufung 



Von Dr. W. Oltuszewski-Warschau. 271 

von Lauten und aus diesem Grnude das Aussprechen eines ein
zelnen Vokals, o der eiues Voka.ls iu V erbindung mi t einem von 
den Konsonanten anstatt des ganzen W ortes, un d eudlich di e 
B;rweichuug der vordereu Zungen-G aurnen laute s, z, c, dz , in 
geringerem Grade n. Bei der Bilùung der ·w orter aus Silben 
ha.t das Kincl au::;sor deu erwi:Lhnten 8 chwierigkeiten noch den 
Mechauismus der Artikulationsexpimtion zu iiberwinden, welcher 
znr K ategorie ùes motorischen Gedachtnisses gehèirt, mit dem 
es nur ganz allmalig bekannt wird. Unter diesem Namen ver
stehen >vir unbe<leutende Atmungsschwankungen, die fi.tr jedP 
Silbe, ~;ogar fi.tr jeden in derselben enthaltenen Laut verschieden 
:-; ind, und die fi.ir dieselbe Laute und Sil.ben eine Art Unterlage 
bilden. Die Kinder erl ichtern sich jenen Mechanismus der 
Artikulationsexpiratiou Jurch Auslassen von Lauten oder Ver
wechslung verschiedener Laute in gleichartige, z. B. anstatt 
ogll}:daé - oglondatzj - [besehenl - lol<!daé u. s. w. Ueber
haupt besteht die Bildung der W orter nach Sikorski*) aus zwei 
1'ypen: die Einen wenden eine grossere Aufmerksamkeit auf 
die phonetische Seite und vernachlassigen mehr oder weniger die 
Zahl der Si l ben e in es W ortes, bemiihen si eh a ber, so vi el als 
moglich, die gehorteu I1aute beizubehalten, andere dagegen 
richten ihre ganze Auf'merksamkeit auf den Mechanismus der 
Artikulationsexpiration, d. i. auf die Zahl der Silben (Silben
~truktur der \Vorter) . Die Kinder der letzten Art behalten die 
Zahl der gehorten Silben bei, vernauhlassigen aber die phonetische 
• eite uncl Lilden ganz unahnliche \Vor ter, inclem sie die Laute 
bestimmter ·worter clurch verschiedene eigenwillige vertreten, 
z. B. anstatt drzwi - dschwi - [Thi.tr] - tsi u. s. w. 

Alle L.isher beschriebonen Maugel bei der Bildung der Worier 
aus Silbeu, welchc ieh clas physiologi sc he Stamm e ln nennen 
mochte, verschwinden gewohnlich in kurzer Zeit von selust; 
bei einem schlechten Vorbild der Spmche iedoch, oder wenn die 
Umgebung darauf nicht die geringste Aufmerksamkeit r.ichtet, 
oder auch bei der Abschwachuug cles Wortgedli.chtnisses konnen 
sich dieselbeu weiter erhalteu, 1uùem sie dasjenige a.usmachen, 
was in der Pathologie der Sprach den Namen Stammeln fuhrt. 

Da die Kenntnis des physiologischen Starnmelns sehr wichtig 
i. t, ·owohl fùr Aerzte, di sich mit Sprachstorungen beschaftigen, 
wie auch fitr Padagogen und Linguisten, so fiihre ich aus diesem 
Grunde V erandernngen an, welche i eh in dieser Hins.icht bemerkte. 

Irn 22. MonA.t la st clas Kind viele Laute aus, wie l, c, k, 
j, s, f, (e h b anstatt c hl e b) [Brocll, bojan - bocian LStorch), 
bula- bu!ka ISemmel], tuj- s t 6j lstehe]; os verwandelt k in t , 
n in T\ (pali- panj- paniHerr]), l in l (bula- bulka [SemmelJ), 
i in j oder in é (cluj - du:ì.y- duschi lgross], nu<5- nuzj
no :i.- nusch !Messer!) di - dsj in dj (clj ad - dzi a d - dsjad 
!alter MannJ), cz - tsch in c (cyta - czyta - tschita [liest]) . 

*) Archivo de Nourologie 1883. 

, 



272 Die geistige uncl sprachliche Entwickelung des Kindes. 

Im 23. Monat schwindet das Auslassen des l in geringerem 
Masse des s ; es vertauscht l durch l, k durch t (etwas seltener), 
c durch s (pajas - pajac [Hampelmann]), r dm·ch l (stal a -
s t ara) [alte] ), sz durch s (mas- masz lda hast du]), i in i oder j 
(zid, id - :lyd [JudeJ), cz Jn c ; es lasst die Haufung der Laute 
aus z. B. jes anstatt 1est [1stJ u. s. w. 

'Im 24. Monat lasst es w aus (idis - widzisz - widsisch 
[siehst dul), s, k, eh, (kunia - kuchnia [Ki.ichel); es vertritt W 
durch b oder p (bata - wata [Watte], puos - wlos lHaarJ) , 
l durch u, l oder eh (uozié wl o zyé - [anlegen], 
kawach - kawal [ein Stiick]), r durch l oder j (Malisia oder 
Majisia [Marie]), i durch i oder z (zecy - rzeczy - schetschi 1 
[Sachen]); die friiheren Verwechselungen sz in s wie auch cz in 
c sin d beibehalten, die V erwechselung dagegen d es c in .S ist 
verschwunden; die Auslassung der Anhaufung von Konsonanten 
wie vorhin, z. B. anstatt drzwi - dschwi [Thùr], dzi - dsji; 
das Auslassen ganzer Silben, z. B. tozié anstatt otworzyé -
loffnen]; schon seltener fi.ndet die Verbildung der Worter statt, 
infolge einer grosseren Zuwendung der Aufmerksamkeit auf die 
Silbenstruktur z. B. oé u é - anstatt otworz - otwusch [ofine], 
buniani a anstatt babunia lGrost;mutter] u. s. w. 

Im 25. Monat trifft sich noch das Auslassen des L autes k 
in der Mitte des Wortes (kacia - kazj a - kaczka -
katschka [Ente]), dann das Auslassen der Laute w un d eh ; die 
Verwechslung des g in d und d in g (goga - droga [teure]), 
eh in f (mufa - mucha [Eliege]), andere Verwechselungen 
wie im vorhergehenden Monat mit Ausnahme von l in eh und 
w in p; das Auslassen von Silben (konnica - z akonnica 
[Nonne]), das Auslassen von Lauten (ue - olowe k [Bleistift]) , 
die Verbildung der Worter trifft sich schon seltener. 

Im 26. Monat wird das Auslassen der Laute w und s immer 
seltener; es lasst z und n in der Mitte der W orter aus (n aj dzi e 
- znajdzie snajdsje [wird fi.nden\, kot - knot [Docht]); die 
Verwechselungen wie im vorhergehenden Monat, mit Ausnahme 
von W in b un d d in g ; das Auslassen von o::;ilben (g u s -
nagus [ein Nakterl, kopcik - biszkopcik - bischkopzik 
[Bisquitj; die Verbildung der Worter kommt schon sehr selten 
vor, z. B. cie an.·tatt gdzie - gdsje [wol Man b emerke den 
Maugel der Erweichung. 

lm 27. l'lionat ist das Auslassen der Silben wie im vorher
gehenden Monat, mi t Ausnahme d es n; von V erwechslungen ist 
ausser den vorhergehenden f in eh notiert (Chanciszek 
Franciszek) I_Franzj; aus der Zahl der unahnlich gebildeten 
Worter geben wir an: lol l:!:daé - lolondatcj - - a.nstatt ogL~daé 
- oglondacj - [betrachten-\, c h o n c e an tatt s l o ù c e [Sonne], 
tota anstatt szczotka - scht. chotka [Burste], I anociek 
anstatt paznokieé [Fingernagel], kande l as anstatt kalendarz 
- kalendasch - [Kalender]. 

Im 28. Monat l iisst es r aus, sehr sel ten w und s ; die Ver
wechslung des w in eh, l in r (Kawarer - Kawal e r) [Unver-
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Anmerkung. Der Laut s erscheint erst im 23. Monat deutlich; die Laute f, w >om 25; die undeutlichen 
Anfànge der L aute r, l, sz erscheinen schon vom 26. Monat an. 

Die Laute zur rechten Seite jeder Kolumne bezeichnet solche L aute, welche das Kind bei seinen Ver
wechslungen braucht ; * bezsichnet das ga.nzliche Verschwinden eines Lautes, t bezeichnet das zeitweilige 
Verschwinden eines Lautes. -
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heirateter Mann l, sch on sehr selten t in k, die Verwechselung 
von f in eh ist vorschwundeu ; die Verst lhmg dor L::tu te, z. B. 
K un c hia - Ku chnia \Kttch e \, on k o ·- · o kno l1!'onster\, 
panchie a.ustatt pa c hni e \Jiedti.\ 1 H}e 11 g an~;tatt ~~ i eg \ Sc~lmee \ , 
tobra anstatt torba \'l'asche \; dw Zahl der unalm lwh geb1ldeten 
Worter hat sehr abgenommen. 

Im 29 . und 30. Monat verliert sich das AuslaRsen der L antt' , 
allmahlich, die Verwechslungen bezieheu sich uur auf clie L.mte 
sz, cz, i, welche in s , c, z ùbergehen; c~as Umstollen der L aute 
z. B . fisut an statt su fit jZimmerJecke\.-

Im 31. Mou at kehren die weicheu Lau te zurilck , Verweuhs
lungen wie vorhin. -

Im 32., 33. uml 34. Monat boziehen sich die Vorwechslungen 
auf i und cz in z und c. 

Im 35. und 3f1. Mon<tL ist c.lie Umstellnng der L ::tu te immer 
seltenor, di e Verwech:;lung da.gegen von i uncl cz in z uud c 
erhalt sich f'ort. 

Aus dom Dargestellten sel1 en wir , Ù fli::iS dio Bildung der 
W orter aus Silben iu mein r Beobachtnug h aup t::;achlich auf 
phonetische W eise stattgeflmdon hat. Das physiolog ische Stammeln, 
welch es schon im 22 . .Monat 1egaJm, fing sehon im 2.!). Mouat 
an, sich zu verminclern , um ztl Ewl e cles <lritLou J ahres si eh 
gii.uzlieh ;-;u verli ercn. E,;; bestn,ud hanptsiichllch im Anslafiseu 
cler L ante uuù. der V erwedtslung clorselben, weuiger im Auslassen 
der Silben, und deron Umstellung, wie rtnch in L1er VerLilcltmg 
der W orter. Das Amdrtsson der L n.ute betra.f haupts~ichli eh ::;chon 
vorhand ne Litute, welehe aLer iufolge des kompll:àerLen Mechanis
mus ueim Bilden clerselben sehwierig zum Aus:;prech en sind, 
wie k, f, w, s u. s. w . ·x') Die V erwechslung 1ozog sieh vor all em 
anf die fehlenden L an te, weit ~eltener auf die schou vorhandeuen, 
aber zum Aussprech n sclnvierigen, uncl ù cs tancl in der Ver
wechslung der ArLikulationsphi.tzo, in der V ertretung einer L au t.e
orù.nun g durch die andere u . s. w. Sowohl <laH Auslasseu, wie 
au ch die Verwechslung zeigte sich am mciNteu 1 ei unlangst 
erlaugten L n.u ten. Ohue in die uaher n Einzelheiteu der A nalyse 
der besprochenen V erwechslungen e i uzugehen, welehe einen 
G~gen:stanù. vou gros::;er \ 1\i'ichbigkeit fùr Spraehr>hysiologeu und 
Lmg.mst ?- :larstellen, beton e ich die Wichtigkeit·,, sieh mit dem 
phys10logJscueu Stnmmeln bekannt zu machen, wolehes im ganz
lic hen Einkln.ng mit der ben angegebenen Gruudl:ì.ge der physio
logischen L autebildung ist. 

Es bl eibt uns uoch ùbrig, einige \Vol't;e cln.ruber zu sageu, 
wie das Kind sprechen lem t uncl wie e:; ~eine 8prache au::;bildeL. 

Als gemeinsame BeJingung aller nnten angegeLenen Arten des 
Erl e rn e n s der Sprach e ist <tussor dcm unontbebdieheu Gedachtnis 
zur A::;sociat.ion, wie n.ueh der O'l'Osseren Willeus ntwich: lung, uud 
daher der Nachahmungsfahigl~oit., das Gohor anzn ·ehen , denn wir 

it) Scbon in w oit g ringorom GrA.ÙO der f' hlnn<l cn 'L ::~.uto, wio W , i 
im 22. :Monat. sz im ~G . ìVfonat, r im 24. unù 213., cz im 24-. und 27. und endlich 
l vom 24. - <JO . .M onat. 
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lernen die Sprache mittelst der Nachahmung, ohne abo die Laut 
zu horen, konuen wir dieselben nicht wie<lergeben. Die erste Art 
des Sprecheul.ernens bm·uht darauf, das:; das Kind aus b kaunten, 
unùewu~st uachgeahmteu Silbcn, die am leichtesten zum Aus
sprecheu sind, wie pa, ma, da u. s. w. uud der Verdoppelung 
der:;elbeu, die enoteu Wurter ohne Verstaudnis bildet, wie dada, tata 
u. s. w. lVIit Iliilf'e der Angehorigen lernt es nur sehr lang:;am den 
N amen mi t irgend einem Gegenstand verbinden, allmahlig kommt 
es auc:h zu d er Ueberzeugung, dass mit einem g ewisseu Begriff, 
der, wie wir wissen, sich weit frùher eutwickelt, al:; die F~lhigkeit 
der ::;elbstaudigen Sprache, sich eine gtJwisse R eihe vou L auteu 
veruiudet. Auf dieso W ei:;e lernt das Kind seine Eindriicke, 
B eo bachtuugen, Vorstellungeu un d Gefuhle bestimmen. Di e 
kleine ~:1hl der L au te, wolche das Kind beherrscht, veranlasst es 
of'L, mit ::;eiuen ersten W orten verschiedene BegrifTe zu bezeichnen, 
J a::; ist zu V era.llgemeinemngou. So bezeichnet das Kind beispiels
wei::;e vom 17. Mouat an mi t dem vVorte be alle:>, was fitr es 
unangeuehm war. Mittelst der ersten Art lernte das Kind die 
Sprache bis zum 22. Monat. Die zweite Art cles L em eus mittelst 
der sogenannten Echolalie beRteht dm·in, dass das Kind zuerst 
geJankenlos ein W ort wiederholt, uncl erst spater mi t demselben 
den eigen tli<..J1 on Begriff verbindet;. Di e zweite Art in Verbindung 
mit der er::;ten begann vom 22. lVIouat und dau l'te bis zum 28. , 
indem sie sicb ·tufenwei:::e venninclerte un cl der ors ten Art I latz 
machte. Zul etzt ftirdert clie von verschieclenen Autoren beschriebene 
dritte Art der unmittelbaren Onomathopee (mittelst der Nach
ahmung der Naturlaute), welche ich nicht Gelegenheit batte zu 
beobachten, gegeuwartig zwar nicht clie Bildung der Sprache, 
d eu n das Kind erhal t von J en Angehorigen schon clen fertigen 
Namen, sie be::; tatigt n.ber in ge wi ssem Grade die Voraus ·etzung, 
dass die Sprache der ersten Menschen auf demselben W ege ent
stehen konnte, du s ist, dass der nati.trliche rrrieb verschiedene 
Laute verriet, mit welchen sich nachtraglich die N:whahmung 
der Natur verband::f) 

·was die B il d ung der Sprache des Kincles anbelangt, o 
kanu man dieselbe fast bis zu Ende cles zweiten Jahres als ein 
Spnwhe bszeichneu, die auf dem erst;en Stndium der Entwickelung 
steht,, in wel chem jecles "\Vort ein g<tnzes Urteil, ocler eiuen 
ganzen Begri-ff ausmacht. Iu clieser Zeit spricht das Kincl ent
weùer durch eiuzelne Worter ,**) oder a.uch durch eine Reibe von 
Wortom olme Fl ex.ionsendung . Iu cl n Anfangsperioden der 
Spru.che beherrscht da.s Kind also nur die grobsten Sprach-

*) Von ùor unmitte lbaron Onomath opoo, welch e oin e w eit wichtig-er o 
Roll o bei de r E ntstehung der m·~prlinglichen Spmche s pi e lt. wirJ dio R ede 
in oin e r der Psychologie d er Spr!~che gewidmeten Arb eit soin. 

·H) Jm 18. J\lfonat hedcnlct d ols Wort ba ba (Grossmutterj, dnss dus Kind 
eli e Absicht. h olt, z~u· Grossmn~te r zu gohon , !m l!). ?l'r? n t\t bob o 

1
• kl ein_es 

Kind J, cbss das Kmd zu m S p1 ugcl ge hon wtll, nm s 1ch zu bese10n, 1m 
23 . Monnt b n t [S tioto!J i eh bin b:Lrr'uss, in dcmselbon Monat p a li [b1·enntJ 
die Larnpe brennt u . s. w . 
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elemente un.d spricht mit realen W ortern ohne Hùlfe grammati
kalischer Redeteile. Zu Ende des zweiten J ahr e::~ erscheint der 
Anfang der Flexion und eine geringe Zahl von Fi.trwortern nuù 
Adverben. Zu Anfang des ùritten .Jahres entwickelt sich der 
Gebrauch der Flexiou immer mehr, es kommen B im1e- ul1ll Ver
haltnisworter , wie auch die Steigcrung hinzu, 1md c1ie Filr- um1 
Umstanchworter vervollkommnen sich. Allmahlig eignet sich 
d!i.s Kind den Gebrauch der Deklination.- nnd Konjugat.iom
formen, des Zahl n-, Modus- und Zeitverhaltnis .. es u . s. w. an, 
das ist, W orter zur Bezeichnnng grammatikalisch geùildeter 
Satz . Diese lang»ame Entwickelung der Sprat.:h e ~chreitet von 
materiellen Gegenstanden bis zum G ebrauch vou Abstrak t-.ionen 
gleichmassig fort mit der Entwickelung des Selbstbewusst:-;eins 
des Kiudes, welches mit der Beobachtung sinnlicher Dinge beginnt 
und zur immer genaueren F~rkennung der Eigcnschaften ùie:-;er 
Dinge und der Verhaltnisbezeichnung derselben kommt. 

Die stufenwei.se, fortschrei.tende V ervollkommnung der Sprache 
entspricht in einem gewissen Graùe der Vervollkommn ung der
selben bei den Volkern. Wie bekannt, giebt es drei. Stufen der 
Spracheutwick elung der Volker, die parallel zur Entwickelung 
ihres Bewm;stseius gehen: l. die un;priingliche, z. B. die alt
chinesisch e, in welcher jedes El ement durch sich :-;elb:st eine Be
deutung hat nnc1 einen Begriff ausmacht. 2. dieAglutit.iom;sprachen, 
welche einen Begriff durch Umschreibung aus lri:i clren, wob i 
man zur Bezeichnung eines Begriffs einiger siunlichen Vor
stellungen bedarf und 3. die Flexionssprachen, iu welcheu jene 
be onderen Vorstellungen in einen iuzigen Begriff verbunden 
werden, und das hieraus erhaltene W ort zum Sinnbil cl wirù. 
Dasjenige, was im Bewusstsein Lles Kindes ~uerst eine feste 
Form annimmt, ist eine allg meine Vorstellung, oder ein.e 
R eihe derselben, und dies dritckt das Kinll mit einem \Vorte 
oder mit einer Reihe von vVortern ohne ùie entsprechende 
grammatikalische Ordnung aus, wie dies in der chinesischen 
Sprache der Fall ist. Die zweite Stufe der Sprachbildung, 
welche den Aglutitionssprachen entsl)l'Ìcht, finden wir nicllt 
bei den Kindern, da sie ein Vorbild der F lexionssprac:l1e l1aben 
und mit einem Male zur dritten Stufe i.tbergehen, in welcher das 
W or t schon in si eh alle einzelnen V orstellungen iu in Ganzes 
vereinigt, indem es allein zum Sinnbild wird. 

Zu den grammatikalischen F ehlern, die sich besonders zu End e 
des dr\tten J ahres hervorheben, zi:thlen wir : d eu (l ebrauch der 
zweiten P erson anstatt der ersten, z. B. idziesz - idsjesch 
L du gehst] anstatt i d ç - Li eh gehe ] , des Infinitifs anstatt 
der zweiten P erson, z. B. czyscié [reinigen j anstatt czyscisz 
[du reinigst1 (24. Monat), piesa anstatt psa LHundl (26 .1Vlonat), 
o lòw e ka IBleistiftl, pale ca fFinger j (im 27. Monat), spié 
anstatt spaé l schlafen l (im 30. Monat) den Gebrauch ùer Ver
neinung n i e l nicht] aro Ende d s Satze · (vom 22. Monat bis 
zu Anfang des dritten Jahres) u. s. w. 
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In die fùr Ling nisten interessanten E inzelheiten der W ort
inventionen cles Kindes, welche sich ofi; auf logischen Griinden 
basi.ren, ~ . B. kul a wk a (eine Pnppe olme Fiisse), parZfì CY 
(hei.ss), konnen wir uu~ hior nicht weiter einlassen. 

III. 
Aus der darge:-.: l;ellten geistigen EnLwickelung cles Kindes, 

wekhe irn ersLen 'l'eil aufgeze iehuot isL, haben wir erfahren, dass 
(las Kin(l mit dem Anfange des Gebrauchs wenn auch nur einiger 
W i.i r Lor mit V rstflndnis, das ist ungefahr bis zum 2 L. Monat, 
E rk enn t n i s, G e fiihl , W i ll e n und B e wu s s t s e in besitzt, 
die schon zu einem gewissen Grade eu twickelt sind. 

Di.e angefilhr ten Beispiele von der einfachen Association im 
4.. lVlonat bis zur An. ·fiihrung verschiedener, verstandigen 'fhii.tig
kei.ten im 12. Monat, also in der P erìode, in welcher das 
Kind no eh u icht e in zweisilbiges W ort mi t V erstandnis wieder
holea lmnn, a ber denno eh zn U r te ilen, Erfahrungen, V erallge
meinerungen und Vergleichungen fahig ist, iiberzeugen uns 
ganzlich, dttss das K ind olme die eigentliche Sprache fahig ist, 
sehr g nt seine Gefi.i.hle, Wilnsche, B eschliessungen zu offenbaren, 
dass also der Gedankenprozess , der i n Zukunft en g mit der 
S pr ac h e v erbun den i. s t, a ufangs o hn e di ese l be s tatt
fi.n d e t . Davon , dass es keiue Identitat der Sprache mi t dem Denken 
g i.ebt, ùborzeugen uns, ausser den allerwichtigs ten in dieser Hinsicht 
gemachten Beobachtuugen iiber die Entwickelung der Sprache cles 
Kindes, di.e Beobachtungen bei den 'l' ieren, welche Vorstellungeu 
verbi.ml en, nachdenken und sogar bis zn einem gewissen Grade 
8 chlùsse ziehen ; die ihrer uatiirlichen lDnLwickelung iiberlassenen, 
fl.lso in kei.uen Spezialaustalten gebildeteu 'l'aubstummen, di.e 
dennoch ei. ne grosse Zahl von Vorstellungen besi.tzen, wie auch 
die F tthigkeit zum verstandigen N achdenken, weiter cli.e mi t 
Sprache b gabten Menschen, die oft ohne W or te denken, wie 
z. B. bei der Vergleichung, bei der allgemeinsten Erkenntnis, 
bei ffi[tthematischen Combi.nationen u. s. w., endlich pathologische 
F itlle un d zwctr di e von der V ernichtung der W ortgedachtnis
zentran abhaugigen Aphasien, bei welchen der Krauke, obgleich 
er nicht mi t W orten denkt, deunoch regelrechte Vorstellungen 
und Begriffe bildet. 

Auch urngekehrt haben die im zweiten 'l'eile dargestellten 
B eobachtungen iiber die Entwickelung der S]Jrache de Kindes 
uns ùberzeugt, dass die psychophysiologische Grundlage dieser 
Entwi.ckelung dasselbe E lement ist, von welchem die Erkeuntnis
entwick elung abhang t, das ist d as Ge d ac htni s, dass die Ent
wickelnng der Sprache parallel mit der Entwickelnng cles Ge
dach tnisses fortschreitet und dass der Gedankenprozess nicht vou 
den W or tern abhangig ist , sondern umg kehrt , das Gedachtnis 
bedingt das erste V erstandnis derselben . Obgleich die Erkenntnis, 
also die Vorstellungen undBegrifl'e der se l b s t s t an dig en Sprac he 
vorausgehen , so hi\ngt das nicht davon ab, dass die Vorstellungen 

r 



278 Die geistige und sprachUcbe Entwlckelung des Kindes. 

dieselbe bilden, sondern von der langsameren Entwickelung des 
Willens als der Erkenntnis ; denn wie dies aus unserer Beobachtung 
hervorgeht, erscheinen di e ersten N achahmungs bewegungen irn 
8. Monat, und die B wegungen mit Vorbedacht im 11., dem
entsprechend erscheint die Nacha.hmung der Laute und selb
standige Sprache viel spater. EncUich unterliegt es keinem 
Zweifel, dass auch da s dritte Element cles Bewusstseins, das ist 
das G e fii. h l , ebenfalls zur Entwickelung der Sprache beitri:i.gt, 
denn die Anfangssprache cles Kindes i t vornehmhch die Sprache 
seiner Gefùhle (Ausrufe, Mienen, Ge ten) und nur nach und nach 
wird sie ein Mittel zur vViedergabe der Vorstelluugen uncl 
Begriffe. 

Indem wir die Intelligenzentwickelung cles Kindes mit der 
Entwickelung seiner Sprache vergleichen , sehen wir, class die 
Sprache, obgleich sie das vollkomroenste. W erkzeug zur Bildung 
unseres eistes ausmacbt und allein im Stande ist, abstrakte 
Begriffe zu erzengen, d en. n oc h n.icht di e Intelligenz bildet, 
sonclern im Gegenteil, sie ist deren Thatenergebnis, analog wie 
andere Eroberungen der Oivilisn,tion. Die geistige Begabung 
cles Menschen hat ihn zur Bilclung der Spra.che geflthrt, und 
nicht umgekehrt, denu si.e entst and unb ew u sst und macht 
nur ein S y roptom seiner Int e llig e nz aus. Unser Verstand 
hangt nicht von der K enntnis der Worter ab, sondern .vom R eich
tum an Vorstellungen und Geclanken Die Sprach ist nur ein 
Mittel zur Offenbarung unserer Begriffo un l die W orter sind 
deren Symbole. Demgemass konnen wir ch e ehemals ausgesprochene 
Aphorisroe: homo animal rationale quia orationtde, im 
Einverstandnis mit der heutigen Ansicht in homo animal 
orationale q uia rational e verii.udern. 

* * * lm Schlusse gegenw i:i.rtiger Arbeit rlaube ich mir, wenn 
an eh nur in wenigen W orten, di e Wichtigkeit der ausgefùhrten 
Forschungen in der praktisch n Richtung zu zeig n . 

Die B eobachtungen ùber che Sprachentwickelungen bei 
Kindern geben uns vor allem einen sehr wichtigen Anhaltspunkt 
zur B e urte ilnng d e r Sprache als e iner psychischen 
'l'hfi.tig keit. Die F orschungon in dioser Uinscht haben ent
weder dazu boigetragen, oùer unsero gogenwartig Ansi ht i.tber 
clie Spracho begrùm1ot, welch in psycltischer Hin.·icht or.kaunt; 
wLude, als eine Sammlnng von Associationon, owohl zwischen 
don Geflthls- als A.uch Bewegungszontren der Rinde uncl der 
ln;tpre~sions- und Expressionsseito der Spracho. Im Einklang 
m1t d1eson F orschungen, sowie auch mit ù n Erg bnissen der 
B eobachtungen Ctber ùie psychische Scite der Mens h on, um1 vor 
allem sein r Sprache bei ver. chiec1enen Arton von Beschadjgungon 
der llirnsubstanz, sehen ·wir jotzt die Sprachzentren als eine 
Ri:nd 11 bcencligung der Sinneswerkzougo und Bowegungsnerveu 
an, wolch e gleichzeitig zur Aufnahm e and ror l ~indruckc dien u, 
ausser donen, ùie sich auf ùio Hprache bezieh en, also ùes Klaug
gedachtnisses, cles Gedachtnisses ùer Bewogungon unc1 der 
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optischen Eindrùcke im Allgemeinen. Dass die linke Hirnkugel 
einen grossereu Anteil beim Sprechen nimmt, hangt wahr
scheinlich von gewissen V eranderungen in den Zeli e n ab, die sich 
nicht naher beschreiben lassen, vielleicht infolge der umfang
reichen und g nauoren Bewegungen der rechten Korperhalfte. 

Das Bekanntwerden mit den psychophysiologischen Grund
lagen der Sprach erl ei cht ert uns das V e r standnis der 
b zUglichen Sprachstorungen. Indem wir tms eben auf 
die aus diesen Grundlagen fliessend n .Resultate stiltzen, welche 
anzeigen, dass die geistige Begabung dos Menschen, sowolù die 
stumme, als auch die :!:jeichensprache schafft, konnen wir gegen
wartig unsere Ansicht iiber die Aphasie verallgemeinern, als eine 
teilweise Storung cles zu Associationen unbedingt notigen Ge
diichtnisses, welche bei v rschiedenen Sprachakten vorkommen, 
tmd konnen uns zwei, bis jetzt sehr wenig analysierte Storungen 
derselben bei Kindern erklar n, un d zwar di angeborene funktionelle 
motorische Aphasie und das zentrale funktionelle Stammeln . 
.Die erste hangt von der Abschwachung cles Willens und cles 
·w ortgedii.chtnisses ab, die zweite von der V ernachlassigung dieser 
letzteren. Die Forschung ùber die Entwickelung der Sprache 
erklart uns ebenfalls die Anlage zum Stottern und zur fehler
haften Aussprache. Wir erinn rn in dies r llinsicht an das zu 
Anfang cles dritten J ahres er . cheinende ungleiche V erh itltnis 
zwichen der Lust zum Sprechen und der Fertigkeit der Artikula
tionsorgan , dies mi t W orten auszudrùcken, welches allein o der 
in V erbindung mi t anderen dazu g Cmstigen Bedingung n das 
Stottern verursachen kann, wenn wir den IGnclern erlauben, mi t 
einem Mal zu viel und zu schnell zu sprechen, wie auch der 
Mangel an F ertigkeit der Organe im Artilnùationswerkzeug, der 
bei einem schlechten Sprachmuster, o der infolge von N achHissigkeit 
der Angehorigen zur Entstehung einer bestandigen fehlerhaft n 
Aussprache b itragen kann. 

Das Verstandnis aller oben angefùhrten Storungen erleichtert 
uns die Schaffung einer rationellen H y giene der Sprache. 

W enn wir uns gena ne Rechenschaft ablegen von d m V er
haltnis d s Geistes zur Sprach , so hat dies ine wichtige Be
deutung fi"lr die Pada.gogik, w nn auch nm deswogen, da
mit die Kinder im ~inverstandni · dami!;, class unser Vor
stellunn-on den Symbolen vorausgohell, nicht W ortor lm·non, 
welche sio nicht verstchen und nicht zu frùh mit abstrakt n, 
[i.lr sie ganzlich unzngii.nglichon BogriJfon b kannt wen1 n. 

Die liesbeziiglichen Fors hungen sind auch l'i.ir Linguist on 
wichtig, indem si e oinig rmass n e in .Li h t a w· dio Quelle der 
Hprache werfen. l!~s schoint keinem Zweifel zu unterlieg n, das. 
dl.e ursprùnrrlicho Sprach der Menschen, ithnlich wio beim Kinde, 
von l:IWei l!,aktoren abhangig war: v m N atortrieb, d r v r
schiedeno Laute v rriet, von einer ntsprc ·hcn<le.h gcistig n .8nt
wickelung LmÙ der achalunung. Aus · r den _La,uten, w lche 
Gedanken, G fùhl e und Affekte am;Ùrùcken, bildeten anfa11gs 
Gest n und Pantomiuen die Gnmdlage jener elementarst n 
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Sprache. Allmahlig verminderte sich die Rolle der Gesten und 
Pantominen, indem sie dem Laute und der Artikulation Platz 
machten. Die rwahnten Laute mit denen der Nachahmung haben 
wohl die ganze urspriingliche Sprache gebildet, deren Spuren 
gegenwartig ganzlich verschwunden sind. Eine ahnliche Analogie 
konnte man zwischen der historischen &;ntwickelung der r~aute 
bei den Menschen mi t deren .~ntwickelung bei dem Kinde durch
fi.i.hren. Nach Whitney (L eben und W achstum der Sprache) 
besass Lmsere Ursprach e anfangs nur die Grenzvokale u, i und 
einige von den K ons n anten, die ubrigen Laute aber entwick lten 
sich ungemein langsam, wie wir dies heute gleichfalls bei der 
Entwickelung der 8prache der Kinder sehen. 

In welch em Maasse clie Forschungen i."Lb er die Entwickelung 
der Sprache zur Bilclung einer rationellen Ansicht uber die Psycho
logie d rselben beitragen , hir den Arzt, deu .Padagogen und 
Linguisten N utzen bringen, in d mselben Mas e konnen wiederum 
die Arbeiteu in ps yc h o biol o gi sc h e r Hinsicht beim Verfolg n 
der Ent,stehuug der dre.i gcistigcll L ebem;elemente in den zeitigsten 
Perioden der Entwickelung des Menschcn , einen uugemein wert
vollen Beitrag zur Unterlage einer rationellen allgcmeinen I sycho
logie ausmachen. N ur F orschuugen dieser Art erklaren uns den 
Anfang von B eobachtungen, Associationen , Verallgemeinenmgen, 
Unter cbeidungen , wie au ·h vom vernCm fti gm1 Nachd enken, che 
stuf.enn,rt.ige Butw.ickelung der Gefùhlc von den elementarsteu 
bis Zll den hoch. ten, di.e Entwickelung d s vVillens vom Impuls 
bis zut willkurlichen rl'hat, endlich den Anfang des B ewus ·tseins, 
wie auch dc scn stufenw ise ~ntwickelung. Allein c1ie Er
k :nntnis j ner l~ntwick lungim Morgengrauendes geistigen Leb ns 
kann uns (lie lYiodi(ì.cation seiner J~lemente un.·eren Bedurfnissen 
gemii:s erleichtern und lllJS eine gehorige geistige llygiene d s 
Inélivitlut"Lms schaHen . B ei eli sem ti genstande, der bei uns bis 
jetzt wenig b arb itet ist, tmd i.ne ungemein wichtige Becleutung 
ha t, in Anbetracht der immer m hr znnehmenc1en N ervositat der 
Menschheit auf Grund des Mangels am Willen bei. ttberaus hoch
gewachsenen Elementen cl es Gefii.hls und der .~rk nntnis: konnen 
wir tms nicht lang r aufhalten., c1enn er gehort nicht in cleu Kreis 
nns r er gegenwartig u Arbeit, wir be. ·chranken uns daher allein 
auf die And utung seiner Wichtigkeit. 

Ueber den therapeutischen Wert von Singubungen. 
V n Dr. ph il. et. med. W. Bottermund, Spezia.larzt t'lir Ha.ls-, Na.sen- und 

Ohrenkra.ukheiten in Dresden. 

Dass die Heilkun::;t der Gesangslmnst wichtige Dienste zu 
leisten -vermag und unverhaltuismassig oft zu dìesem Zweck in 
Anspruch genommen wird, ist - wenigstens Halsarzten unc1 
Sangern - hinlanglich bekannt, dass aber umgekehrt Sing
ùbungen bei bestimmten Rrankheitszustanclen unter Leitung ge
sangeskundiger A rzte uncl physiologisch geschulter Gesangslehrer 
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als ein wirksames, oft unersetzliches H eilmittel dienen konnen, 
ist - soweit meine Erfahrung reicht - in weiten Kreisen uber
haupt unbekannt. Die Litteratur duriiber beschriinkt sich auf 
lmrze Bemerkungen in einigen spezialarztlichen L ehrbi.tchern*) 
und auf gelegentliche lVIitteilungen laienbafter Beobachtungen 
seitens einzelner Ges:mgspraktiker. Die thera.peutische Bedeutung 
von Singùbungen wird meistens unterschatzt, sodass dieselben 
wohl nur selten zu H eilzwecken in methodisoher W eise ange
weudet werden. Ich halte es daher nicht fùr uberfliissig, die 
H eilwirkung von Singùbungen mit folgenden Darlegungeu zu 
begri.tndeu und deren Indication zu erOrtern. 

In physiologischem Sinne siud Singùbungen hauptsachlich 
Muskelgymnastik, und zwar sitmtlicher Muskeln, welche bei der 
'l'hatigkeit cles Phonationsapparates zusammenwirken, der ge
sammten Exspirations- und Inspirationsmuskelu, von cleren 'rh ~ttig
keit auch clie Beweguugen der Lunge selbst abhangen, der 
Kehlkopfmuskeln uml der Artikulationsmuskeln des Ansatzrohres. 

Vom asthetischen Standpunkte des Kunstlehrers wird die 
durch Singubungen erzielbare Muskelfertigkeit zu dem Zwecke 
schOner, kunstgemasser 'l'o n- un d Lautbildung erstrebt, vom 
speziellen heilgymnastischeu Stamlpunkte ist die Muskeli.tbung 
Selbstzweck, indem das W esen der krankhaften Zustaude, welche 
durch Singi.tbungen beeinflusst werden, eben in der mangelhaften 
Funktion dieser oder jener der genaunten Muskelgrnppen besteht, 
oder, wie bei bestimmten Lungenzustanclen, auf das innigste mit 
der Muskelthatigkeit zusammenhangt. 

Die therapeutische Becleutu11g der Singùbungen besteht im 
Allgemeinen clarin, dass sie clie H errschaft cles vVillens ùber clie 
bet;refl-"enden Muskelgruppen beforderu una eine Verfeinernng cles 
Muskelgefi.thls bewirken, ein Umstand, den jeder Halsarzt; bei 
geschulten Berufssangern beobachtet, uncl welcher ihm die Be
handlung ausserordentlich erleichtert. Sodann lasst sich clurch 
Singi.tbungen mit der Zeit die L eistungsfahigkeit, d . h. die Ge
schicldicheit und Ausdauer cles gesamten Phonationsmechanismus, 
steigern. Da clie rationelle Ausi.tbung von Singi.tbungen an eine 
moglichflt ausgiebige uncl geschickte HandhfLbung cles Blasebalgs 
vom Phonationsappamte, cles 'rhorax und der Lunge, gebunden 
ist wird durch di e U ebungen besonders auch der Atmungs
m~chanismus gest~rkt und in seiner Leistungsfahigkeit vervoll
kommnet. 

Zwei Momente sind bei der Atmung zu Singzweclren er~ 
forclerlich, namlich: l. dass der Blasehalg ausgiebig gefilllt wercle, 
um einen hinreichencl kri.lftigen und hinroichend lange zu unter
haltenden Strom komprimierter Luft zum Anblasen der Stimm
bander erzeugen zu kOnnen, 2. class clas Anblasen ruhig uncl 
gleichmassig_ erf?lge, ~lme de~ Kehll~op f _in seine~· Lage zu yer
H,nclern, clam1t dte rul11ge Glewhmass1gkmt cles Smgtones mcht 
gestort werde. Diesen Anforderungen der Gesangskunst ent-

*) M. S e h m i d t, die Krankhe iten c1 or obereu Luftwege, Berlin 1894 
pag. 591. 
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spricht am besten die sog. Zwerchfel~atmung. Aeusserlich markiert 
sich diese Atmungsart durch em lewhtes H ervortret en des obereu 
Teiles der Bauchdecke beim Einatmen uud durch Einziehen der
selben beim Ausatmen, letzteres besonùers daun, wenn durch Kon
traktion der Bauchpresse die Thatigkeit der ùbrigen Exspirations
muskeln unterstùtzt wird. Selbst verstandlich werden bei Jer als 
Zwerchfellatmung bezeichneten Atmungsart auch die ùbrigen 
Atemmuskeln angeweudet, aber nicht vorherrschend, wie bei der 
oberfl.achlicheren Costal-Clavikularatmung, welche man bei Frauen 
und Madchen beobachten kann und zwar nach meiner Ansicht 
nicht als eiu sogenanntes secundares Geschlechtsmerkmal, wie 
einzelne Physiologen b haupten, somlern nach ùen ùberzeugenden 
neueren Untersuchungen als eine F olge der einschnùrenden 
weiblichen Kleiduug:r. .. x·) Dn. dieser letztere Typus, wie gesagt, 
keineswegs durch den weiblich en Organismus selbst bedingt ist, 
lasst sich auch von Frauen untl Miidch n die rationell ere Zwerch
fellatmung leicht erlernen, wie ich auf Gruud zahlre icher Beob
achtungen konstatieren kann. Dabei ist natiirlich erforderlich, 
dass das Korset entfernt oder in seiner Konstruktion so modi:fiziert 
wird, dass es nicht einschnùrt und dadurch die Zwerchfellatmung 
behindert. 

In der Ausbildung dieser Zwerchfellatmung b esteht nun auch 
ein wichtiger therapeuti scher F aktor J er gymnastischen Sing
ùbungen, weil dieselbe die Atmung umfi~nglieher macht, die 
Lungenkapazitat steiger1; und clie notwendige Mischung frischer 
und verbrauchter Luft in den Lungen, d . h . den eigentlichen 
Zweck der Atembewegnngen fonlert, ùanebeu untersti.Ltzt sie die 
Blutcirkulation durch rhythmische Zusammenziehungen der Bauch
muskeln. 

W elche pathologischen Zustande lassen sich n un durch Siug
ubungen heilen bez. giinstig b eeinfl.ussen '? N ach den Erf'ahrungen, 
welche ich nach dieser Richtung hin zu sammeln Gelegenheit. 
batte, kommen in erster Linie die durch Ueberanstrengung der 
Sing- oder Sprechstimme entstandenen pareLischen Zustanùe der 
Kehlkopfmuskelu in B etracht, welche sich bei gewissen Berufs
arten: Lehrern, Predigern, Sangem uml ùergl. besonders oft 
beo bachten lasseu, ferner bestim m te N eurosen, w el che e benfalls 
voriibergeh ende Storungen der Motilitat der Kehlkopfmuskeln 
bedingen: der als M og i s phonie bezeichnete Sing- uml Sprech
krampf und clie Neigung vieler H ysteriker zu voriibergehenden 
Sp(tsmen und Scheinlahmungen der Kehlkopfmuskeln. Soùann 
sind angepasste Singiibungen als curatives Hilfsmittel zur Be
handlung der verlangerten Mutation mit Nutzen anzuwenden, 
ferner auch zur Beeinflussung und Besserung einzelner Spraeh
storungen: des Stotterii.bels un d einzelner Formen des Stammelns; 
endlich b ei bestimmLen 'l'horn.xanomalien, welche clie Atmung be
eintrachtigen. 

*) Dt·. Hav e l ock Elli s, M!mn und W e tb, Ub ers . v. Dr. H. Kur e lla, 
Leipzig 1895, pag. 21 Ht'. 
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Wie weit bei don genannton krankhaften Znstauden oine 
Bes~ernng c1urch St.immgymnastik erzielt wenlen kaun, uud wie 
die lotztere bei den e.iuzelneu Sturungeu zu modifiziereu ist, soll 
.im Folgenden dargelegt werden. 

Die durch U e beranstrengung der Sing- und der Sprech
stimme ent;;tandenon Sturungen bestehen in mehr oder minder 
ausgoprti.gter Par o se <.ler Stimmlnmdmnskeln, cles iuternus, cles 
transversns uud am haufigsten cles anter.ior, welch letzterer lVIuskel 
am emp rìudlichston zn sei n scheint, un <.l am friihesten isoliert o der 
kombin.iert mit J en auderu Mu ·keln zu erbhm en pflegt. Dn.s 
Krankheitsbild ist e.in s hr bekanntes: soweit sieh da sselbe 
bei Sii.ugern beobach teu lasst, habo ich es an ::mderer Stelle be
schriob 11. 

E s erscheint paradox die durch Ueberanstrengung eut
standeneu Schw~~chen der Kehlkopfmuskeln durch we.itere An
strengungon knri oren zu wollen. Der \Viderspruch ist in de' nur 
ein seheinbarer, denu die Anstrengungen, wolcho erfahrungsm~i.ssig 
zu Erkraukuug der K ehlkopfmuskeln fuhren, z. B. langes uud 
butes Sprecheu b i Recluern, sc l1lecht gele.itete und der Stimm
lage nicM augt3passte oder itbermassig ausgedehnte SingleisLungen 
sind ganz n.nderer Art, als die durch methodische H e.ilgymnas t.ik 
bedingte Muskelthfi,tigkeit, bei welcher die extremen Einflilsse 
von Schonung und Uebung im richtigen Verhilltnis zu einauder 
m1gewn.nùt werdeu. 

Eiue Vorbedingung fur l en Erfolg hoilgymnastischer Sing
itbungeu, nicht nur bei den duroh Ueberanstrengung entstandeneu 
Paresen ùer K ehlkopfmuskeln, sondern uberhaupt bei j eder Indi
cation fiir Singùbungen, besteht darin, dass etwa vorhandene 
complizierende Katarrhe des K ehlkopfes oder cles Ansatzrohres 
oder e.bendort bes tehent1e mechanische Toubilduugshemmnisse, 
wie lVIaudelwucherungen, Granulationen, entartete hintere lVIusch el
enden, obturierende Septumleisteu und dergl. vorher entfernt 
worùen sind. 

Was nun c1ie Ausfùhrung der Singùbmtgen fùr heil
gymnastische Zwecke anbelangt, so habe i h die in Betracbt 
komm.enden Gesichtspunkte zum 'l'eil, soweit sie Sanger betreffeu, 
deren Stimme durch Ueberaustrengung erluankt ist, bereits bekannt 
gegeben''') und .beschrii.nke mich an ùieser St lle darauf, di selben 
in Kùrze zu wtederholen. 

Die Uebungen sollen im Anfang mezzofort ge ungen werden, 
weil die mittlere Tonstilrke erfahrungsmassig die geringste lVInskel
anstrengung bediugt, erst spat r, sobald sich die Spannh:raft d r 
:Muskeln g hoben hat, c1A.rf forte, piano und im Schwellton gesungen 
werc1en. 

Der Ton soll hauchoud angesetzt werdeu, d. h. die timm
bander , ollen nicht, w.ie bei dem festen Stimmansatz, vor clem 
Beginn der 'J'onbildung zu dem betreffenden 'l'on e eingt~stell t 
und vom Atemstrom gesprengt werden, sondern der V 01·gang 
--,.-) ì ·V. Bo t t or m u n ù. Dio Singstimmo un d ihro krankhaften Sttirnn gen, 
F . C. W. Vogo !, L eipig L8!:J6. 
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der Tonbildung soll mit einer leichten Exspirationsbewegung 
beginnen; auf diese Ar t ist die Arbeitsl~istung des Phonations
apparates eine ger~ngere und darum wemg;er anstreng~~de. Erst 
spater, wenn sich d1e e1:lahmten Muskeln wwder gekraitlgt haben, 
darf auch der feste St1mmansatz (durch Staccatoubungon) geubt 
werden, dami t der hauchende Ansatz nicht zur Gewohnheit wird; 
denn, wenn derselbe i.tbertrieben wird, bedingt er eine Luft
verschwendung und somit wiederum eine Kraftvergeudung seitens 
des Blasebalgs des Phonationsapparates. Dabei erfolgt die Atmuug 
hauptsachlich durch das Zwerchfell, welches in seiner Wirkuug 
durch die Bauchpresse untorstiitzt wird. Der Kehlkopf verharrt 
moglichst unverriickt in seiner Lage. 

Fiir die Uebung muss eine bequeme Stimmlage gewahlt 
werden, bei Mannern im Brustregister, bei Sopranstimmen 
event. im Falsett. Die R egister, in welchen clie Stimmstorungeu 
am deutlich sten hervortreten, bleiben anfanglich ganz in Ruhe; 
ebenso siud die Grenztone zwischen Brust- und Mittelstimme 
zu meiden. Die Uebungen sollen in einfachen getragenen Vokalisen 
bestehen und im Anfang nur geringe Intervalle bis zur Terz oder 
Quart umfassen . Dabei ist die Verwandtschaft bestimmter Vokale 
zu bestimmten R egistern zu beriicksichtigen. Die zur Einstellung 
der Kopfstimme notige Muskelbewegung im Kehlkopf begunstigt 
z. B. die geschlossenen Vokale u ii i, che Einstellung des Falsett s 
o o e, die Bruststimme a. Die Uebungen beginnen demnach zweck
massig mit Vokalreihen, welche in einem Atom zu singen sind, 
fur das Brustregister oao, aao, oaa; fur das Falsett ooe, fur 
die Kopfstimme uui und dergleichen. H at sich durch diese 
Uebungen nach kurzerer oder laugerer Zeit wieder eine gewisse 
Kraft der Stimme eingestellt, so durfen dieselben clurch Schwell
tone, Mischung cler R egister auf einem rroue erweitert werden. 
Auch hier kann im Anfang die registerartige Wirkung cler einzelnen 
Vokale mit Vorteil benutzt werclen, wie das auch Stockhausen*) 
an den Vokalgruppen uiaiu, ooaoo uncl andern vercleutlicht. 

Die Uebungen mussen langere Zeit, eventuell monatelang, 
tiiglich vorgenommen werden. Die Dauer der einzelnen Uebung 
richtet sich da bei nach d eu individuellen V erhaltnissen; do eh darf 
in keinem Falle bis zur Ermiidung gesungen werden. Wahrend 
dieser P eriode ist jede anclere Anstrengung des Kehlkopfes, z. B. 
unniitzes Sprechen, thunlichst zu vermeiclen. Das clie mitgeteilten • 
Grundsatze allgemeiner Natur sincl und nicht als Schablone einer 
Stimmgymnastik dienen sollen, ist selbstverstandlich; clenn im f 
einzelnen Falle wird es hier wie uberall in cler H eilkunst darauf l 
ankommen, geschickt und verstandig zu indiviclualisieren. 

Die durch Ueberanstrengung beim R eden und Sprecheu ent
standenen Muskelparesen, z. B. bei Predigern und Lehrern, werclen 
nach meinen Erfahrungen dm· eh di e in gleicher W eise auszu
fiihrenden Singiibungen oft noch schneller beseitigt, als bei Kunst
sangern, offenbar deshalb, weil das bei der methodischen Uebung 

*) Stockhausen, Gesangsmethode, Eclition P eters. 
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der Singstimme zu erlernende wesentliche Moment, die Atem
okonomie uncl clas gleichmassige Anblasen der Stimmbancler, auch 
bei der Sprechstimme eine grossere Schonung der K ehlkopfmuskel 
beclingt, eine Schonung, clie eben um so itberraschender auf be
stehende Erlahmungszustancle dieser Muskeln einwirken muss, 
wenn sie ein ganz neues, bisher unbekanntes Moment clarstellt. 
Es kommt hierbei wenig darauf an, class die Singitbungen kiinst
lerisch schon ausfallen, darum ist auch der Einwand, solche 
Uebungen konnten nur von musikalischen Patienten vorgenommen 
werclen, 11 i eh t allzu belangreich. 

Die Gesangiibungen werden bei clen Stimmstorungen pare
tù;cher N atur zweckmti.ssig kombiniert mi t elektromotorischer 
P erkussionsmassage cles aussern K ehlkopfes; neuerclings ha be ich 
durch Verbindung cles Elektromotors mit· einem Faradisations
apparate bez. mit clero konstanten Strome gleichzeitig mit der 
P erkussionsmassn.ge, auch clen elektrischen Strom auf die erlahmten 
Muskeln einwirken lassen, eine Einrichtung, welche sich mir bislang 
gut bewahrt hat. 

Di e vou B. Frankel*) zuerst als Beschaftigungsneurose (analog 
dem Schreibkrampfe) beschriebene Mogisphonie habe ich in vier 
F~i.llen zu beobachten Gelegenheit gehabt uncl gleichfalls nach 
den erforclerlichen operativen Eingriflen erfolgreich mit heil
O'ymnastischen Singiibungen behandelt. Uebrigens waren in allen 
Fallen entar tete hintere Muschelenden, bez. Septumleisten vor
handen uncl ich glaube, dass dieselben in ursachlichem Zusammen
hang zu der N euro se stehen. Der nervose Charakter cles Leiclens 
war in clero einen von mir beobachteten Falle eines kiinstlerisch 
ausgebilcleten 'l'emp lvorsangers claclurch besonclers auflallig, class 
der typische Anfall regelmassig clurch eine plotzlich eintretende 
bittere Geschmacksemp:finclung eingeleitet wurcle. 

B ei Neigung zu hysterischer Aphonie hat sich mir clie An
regung zur Pflege cles Gesanges als ein willkommenes und wirk
sames Suggestivmittel geg n clie Wieclerkehr der Anfalle bewahrt, 
nachclem der einzelne Anfall in iiblicher W eise z. B. dm·ch 
Sonrlierung oder einmalige Einblasung eines incliflerenten Pulvers 
beseitigt war. 

Das ve r lang ert e; Mu ti e ren, clie sogenannte eunuch-ahn
liche Stimme, ist aetiologi sch ausserorclentlich verschieden beurteilt 
worden. In einzelnen Fallen ditrfte clie genannte Stimmstorung 
auf Entwickelungshemmungen in der Geschlechtssphare zuriick
zufiihren sein (Kurella, v. Kraflt-Ebing); doch werden auch verlegte 
N asenatmung, Keuchhusten, Bronchitis, Laryngitis, als aetiologische 
Momente angegeben.**) Nach clen casuistischen Mitteilungen ist 
der K ehlkopf nicht immer hypoplasLisch; alsdann ware nach 
'l'rifoletti clie P ersistenz der Knabenstimme nach der Pubertat 
clurch einen allgemeinen Schwachezustancl cles phonatorischen 

*)B. Fr>inke l , Berliner klin. ' .Yochonschrift 1887. 
**) Dr. C. Biaggi , Uber die eunucb-il.hnliche Stimme, Mod.-Paeclag. 

Monatsscbrift fiir die gosamto Sprachheilkunde 18U6, pag. 193. 
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:Muskel-Nervenapparates zu erklaren :*) Das Ueberschnappen der 
Stimme erklart M. Schmidt/·:·;) wenigstens b ei einer grosseren 
Anzahl von Fallen, aus dem nicht richt igen Zusammenwirken der 
eim:elnen Abteilungen cles internus. W ill man cliesen Zustancl 
clurch stimmgymnastisch e Uebungen boeinflussen, so lasse man 
Vokalisen singen mi t Vermeiclung jecler Ueberanstrengung un cl zwar 
in der schwachlicheren tieferen Stimml age mannlichen Timbres 
im Brustregister mit Schwelltonen uucl Portr~mont , selbstverstancl
lich mti.ssen etwa bestehencle Atmungshindernisse vorher operativ 
beseitigt werclen. 

B ei der Behandlung von Spr a.c h s torung e n sind Sing
ubungcn oft ein sehr schi:itzbares lmratives Hilfsmittel. Hinsicht
lich cles Stott erti.bels sind dioselben von verschiedenen Seiten 
empfohlen. KussmauF .. ;: .. ;,) erklart eli e auffal1ige rl'hat sa.che, da.ss 
Stotterer beim Singen meistens nicht stottern , aus der Unter
stti.tzung, die der Wille im Rhythmus und P athos der Melodie 
finde. Aber auch, wenn Stotternde ohne Rhythmus und Melodie 
r ezitativisch singen, stossen sie meist nicht an. E s muss daher 
clie Fahigkeit der meisteu Stotterer, ohne Anstoss zu singen, 
neben cl ero von Kus::;maul angegebenen psychisch en Momente auch 
in der verschiedenen Funktion der K ehlkopf- uud Artikulations
muskeln beim Sprechen und beim Singen begriindet sein. Gutz
mannt) erkhtrt clas Phanomen, cles Nich tstott em s beim Singen 
daraus, dass b eim Gesang auf j eden Vokal ein bestimmter 
Ton kommt ; durch die eb enfalls besti.mmte Tonhohe werden 
naturgemass regelmass ig e Stimmba,ndschwin gungen bedingt, 
wahrend das Sprechen nnregelmassige erzeuge, welche nach 
seiner Ansicht clen R eiz fiir unregelmassige :M:nskelkontraktionen 
abgeben. Liebmanntt) sieht die Ursache stotterfreien Singens 
in dem Umstande, dass b eim Sing n durch D e hnung der 
Vokale g ewissermassen eine Superkorrektion cles Stotterus ge
schaffen wercle, wahrend er die psychologisch e Erldarung Kuss
maul 's iiberhaupt nicht gelten lasseu will. Dass beim Si.ngen 
die Vokale gedehnt werden uncl die K onsonauten ùberwiegen 
- was ttbrigens auch nicht einmal stets der Fall ist - ist 
aber sicher ni.cht der wesentliche Unterschied zwischen Sprechen 
und Singen, gewiss auch nicht der einzige Grund der Er
leiuhterung l er Aussprache fùr Stotter cr. I ch messe dem 
von Knssmaul angegeb enen psychiHchcn Ft~ktor ebenso wio der 
D ehnnng der V oktd e beim Singen eino untergeordn te B ecleutung 
bei fùr di e E rklarung d es V erhaltens der Stotterer b im Singeu, 
vielmehr glaube ich, dass der von Gutzmann eingeschlagene 

•') T ri [o l o t ti . Un caso di vo co ounuco icl o (Arch. i t a l. ) r eit. boi 
Fl:ttrw. Na.s en,- R achun- um1 K oh lkopCk rankboiton , Loìp~ig 189;), pag. 4. 

'-·" ) l\1. S c hmidt, op. cit .. pag. ti l7 . 
·N: ·ll-) K u ss ma u l , Di o ~torungon ùor Spmche, 3. Aufl. , Loip~ i g ISSI. 
·J·) H . G ntzn1ann , Ueb m· ùas S tottorn . ln aug. Dissc rt. , B orliH 1 87 . 

D er l:l. , Vorlos ung ' n i.ib er dio S to rungon ùer Spmch e, B erli n 1893. pago. 135. 
l l'l Li o bm a un , . Eine neue Thorapie ùes ,' t o tLerns," Dtscho. Moùizi

nalztg. 1896 Nr. lti. 
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W eg aro besten zum Verstandnis der Sache fuhrt, nur 
meme icb, dass nicht clie regelmassige Stimmbandscbwingung 
an sich das W esentliche ist, sondern die durch die regelmassige 
Stimmbandschwingung bedingte ruhige und gleichmassige Art 
cles Anbl asens à.er Stimmba.nder , also cles Atmens beim Singen. 
E s hangt das zusammen mit dem \Vesen cles Stotterns. Bei 
demsel ben beginnt der spastische Vorga.ng stets i m Gebiet der 
Atmung, die Spasmen im K ebllwpf selbst und im Ansatzrohr 
cles Phonationsapparates sind nach meiner Ansicht lediglich 
reflektorisch und selmndar, selbst dann, wenn das Stottern schein
bar nur durch den Anstoss bei bestimmten Lauten hervorgerufen 
wird. D er zentrale Charakter und die Kussmaul'sche Defi.nition 
cles Stotterubels als einer spastischen Coordinationsneurose wird 
durch diese Anschauung nicht in Abrede gestellt, da beim Zu
standekommen cles Stotterkrampfes ebenso, wie z. B. auch bei 
der Entst ehung der sog. R e:flexneurosen, zentrale Schwachen 
vorausgesetzt wer len mùssen. D <1ss nicht nur Vokalstotterer, 
sondern auch K onsonantensto tterer beim Singen nicht anstossen, 
lasst sich nur so verstehen, dass die Atemfùhrung beim Singen 
eine ander e ist, wie beim Sprechen. Die analoge Erscheinung, 
dass Stotterer auch beim Flustern nicht anstossen, erldart sich 
ebenfalls aus der beim Flùstern modifizierten W eise der 
Atmung. F erner erinnere ich an die auffallige 'l'hatsache, dass 
~ ich bei den meisten Stotterern periphere Schadlichkeiten nach
weisen lassen, welche die normale Atmung beeintrachtigen: 
adenoide Vegetationen, Nasenobstruktionen, Thoraxanomalien etc. 
wenn auch die ursachlichen Beziehungen dieser Zustande zum 
Stotterubel , speziell zu der bei letzterem anzunebmenden Schwache 
zentraler Zentren, bislang nichts weniger als aufgeldart sin d. W as 
n un di e V erwendtmg von Singu bungen zur H eilung d es Stotter
ubels anb elangt, so hat dieselbe neben einzelnen Fursprechern 
auch Gegner gefunden. Gu t zmann fuhrt z. B. F olgendes aus : 
,Ersilens wird beim Singen durch die bestimmte Tonhohe die 
Gleichgewichtsbedingung zwischen Muskelkontraktion und Luft
druck sehr leicht hergestellt, w a ' beim Sprechen, das niemals 
eine bestimmte Tonhohe zeigt, nicht der Fall ist ". Zweitens sei 
die Art der Stimmbandschwingung beim Sprechen ganz charak
teristisch von der beim Singen unterschieden. Man konne also 
den Stot t erer den ganzen 'l'ag singen lassen, so ube er doch 
keineswegs die fi.lr das S p r ech en notig e Stimmbaudschwingungen, 
clie er doch notig habe. E ndlich bestatige die Thatsache, dass 
es Stotternde gebe, di e J ahre lang tagtaglich singen und doch 
ihr Uebel nicht los werden, seine Ansicht. Der Uebergang aus 
der Sing- in die Sprechstimme sei schwer, wie das jeder an sich , 
selbst probieren konne, der Uebergang von der Flusterstellung 
dagegen in die Sprachstimmstellung der Stimmbander sei ein 
ausserordentlich leichter , und es sei daher rationell, dass der 
Stotternde jeden Vokal zuerst in der Flùsterstimme ube, um 
dann in den gewohnlichen Sprachton ùberzugehen. 

!eh will nicht bezweifeln, dass das F lustern ein besserer Aus-

\ 
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gangspunkL fiir die praktische Behandlung des Stotteriibels sei, 
als das Singen, j denfalls a ber beweison eli e G u t z m a n n ' schen 
Ausfuhrungen uichLs gegen die Auwendung der Singi.ibungen, 
als eines s ekundare n H eilmittels. E s ist immer mi slich, 
Kranke schablonenmi1ssig nach einer , M th de" heilen zu wollen, 
da man stets individualisieren mus ·. Zur H eiluug des Stotter
iibels stehon mehrere Verfahren zur Vorfiignng: didaktisch
pii.dagogische MaHsnahmen, I.lypuose, operaLiv Bingriffe, welche 
komùiniert o der einzelu, je uach der I udikaLion cles betreffeuden 
F alles angewandt werden kounen. Hehr oJt fìnll en sich auch 
F alle, in denon ing liùuugen angeurn. ·ht und von grossem Nutzen 
sind. D r clurch SiHgubungou zu erroichoncle ZwoC'k besteht in 
der U oùertrag ung der fiir da H Siug n ·luwakt ri stischen ruhigen 
nnd gleidnnassigen AtmungsarL n.ul' di e Spra ho uud in der 
F onlCirung der H errschaft (les WilleuH iib r die Atommuskeln. 
Schwolltiin , P ortamcnL, Vokalieseu sind dio geeiguctestou 
Uebullgen fi'Lr dieseu Zwcck ; auf dio UuLerstli lznng durch den 
Rbythmu · verzichto man ùe ·ser aus piidn.gogiHclJ en Uri.'Luden, eb n
so erw~trte mau ni cht sowlorl ichou N ut:.o:on vo u der "Pfl ege de· 
Singem; mit arLikulier tem 1'ext. 

Dio L:mLbiJclung, spezi Il clie raLion llo nnd tleutliche Aus
Hpracho d r K onsonantou, ùildet in Il aup Lbcsi.r ben ,i eglichen 
methodischon Ge~;augstu(lium s . Das l L:.o:Lere gioùt :Luch oft allein 
dio Anregnng zur BesciLig ung kl oiuor Spmchfn],ler, welche in 
der gewuhuli chen Umgangssprache uicht alH som1orli ·h storend 
empfunden w rcl u, aber beim Gesange uuaosLh Lisch wirkou. Das 
g ilL vom Higma. Li s mu s , L a mb t1a zi s mu H nuù besonders oft 
vom H.h o La zi smu R. Di htuLphysiologiscbeu MeLhodon zur Er
lernuog der ratiouell 11 Produzieruug der einzel non l.;aute sind 
bei m Si ugen uucl Sprecheu dies l ben ; cloch beim 'ingen der 
s genaunten H albvokale, also auch ùei dem besondor~; wichLigen 
l r s kommt als uutersLi.i:.o:euùos Mom ut clie oine ruhigere IIaltung 
cles Ansatzrohres bodingende gleichmas ·ige 'l'onhoho uud Atmung 
hinzu ; claher lern n die meisteu sangsolovou z. B. da drama
tische r (Zungen-r) vi l schneller singen als ,.pr chen. 

Die B deutuug vou Sing ttbnng n fiir Lun ge und 'l 'horax 
becbrf keiuos ùesond r n Nachwoises, denn es liegt auf der JJa,ncl, 
dass die beim Singeu erforderliche ausgiebige und geschickt 
ALmungsa.rt clie wirksamsto Gymna tik des gesamten Atmung ·
mechn.uismus dar tellt und nach eli ser Richtung hin aud eren 
Uebungsmetbodon, z. B. solchen sport licher Natur, dem Rudem, 
Radeln, 'Purnen entschieden iiberleg en ist, weil sie bei ve~·
haltnismassig geringstor Anstreng ung des i.i.brigen K orpers d.1e 
grosste L eistuugHfal1igkeit cles Atmuug m chanismus gleichmass1g 
in Anspruch nimmt . Vom therapeuLischen , 'Landpunkte werden 
sich dahcr Singiibungen i.i.berall dor t emp{ hlen lasseu, wo ~s 
darauf aukommt, den Umfang der Atmuug zu vermehren, d1e 
LungencapaciW.t zu vergros ·ern uncl di gesamten Atemmu keln 
zu kraft igen, also bei schwii.chlich entwickeltem Thorax, dem 
sog. pbthisi chenliabitu , be1 tarrem, unelastischem 'l'horax, ferner 
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au h b i den durch Ky phose und Skoliose bediugten Atmungs
einschranhmgen. Iu B ezug auf Lungentuberlmlose haben die 
genanuten gymnastisehen Uebungen ha uptsi:Lchlieh eine prophy
lak ti ·che B eùeutung , <lenn bereits be;;tehende eutziindliche Proz ··e, 
z. B. in den Lungenspi tzen, bi lden ine llegenindikation zu 'ing
i.ibungeu, da ihre H Bilnug mugliehste Huhe bedingt. Soweit aber 
di JlJ aug lnde A tmungsenerg ie eine Disposi tion ztu 'l'uberkulose 
ler Luugc·, spezie! l ùer Lungenspi tzen , ùild t, - und di bebLnnte 

N oiguug d e;; letzLe reu zu primitrer Lnb rkulU. r r l ~rk ranlmng wird 
ja g woLni i eh an:; der relati v eu Tu akLi vi tiit u ml Atmuugsschwaehe 
der Spitzeu hergeleiteL - konneu 8iug l.iùnngeu als in meist 
willkommen ~ Hilf:-;mittel gelLen, dio Atmuug zu ford ru uud so 
w seut lich tlazu l>eitrag u, d ie (:Jofahr wenigst ns der Iuhalation ·
tuborkulose bei disponierLeu Iuùiv idueu hombzumind rn. 

Zum 'eldusso moinor Au~Julmmgen muchte icl..t noeh inmal 
hor vorheb n, class gy muasti::;eh e Hiugiibungen nm· ùen W ert inos 
LhcmpeuLisuheu H.il1::;miLtelt:J ]J abon kiiun n unù a.uuh al~; oleh os 
clurch Neignug, Jn tolligonz uud A lt r der zu behaud Jndon 
Patienteu ci ne nat iirliuhe Eimwhrii nkung erl eiden. W o ab r die 
indi v id nell on Verhiiltn i s. ·e iln·o An w JJ Ùnug bogl.instig n - un d 
di Zah l sole Iter goeig n te n J<\dle ist ùouh iue re uht erhol>li ·h e 
- sind sie meistonr-: ein obenso wirksarn s, wio goru aufg JJomm enes 
HoilmiLLo l, wa;; ilu·o m ethodische Anonlnung nud U b rwachung 
wesentlielt e.rlei ·htert. 

Vom 111. internationalen Kongress fiir Psychologie 
in Munchen 1896. 

Vou tl u za !Jlreiull n Vor Lritgeu g ben wir im -~'olg nd n 
einzelno ansfiihrli ·h , andere nur iu klirz ren H eferaten wieder . 
N at iirl i eh si nù es nur so lehe V r Lrage, di e dir kt n o der in dir kten 
ZusawmenlHlllg wiL uu ·or eu Au fgaben z igeu. 

1. Ueber die Associationscentren des menschlichen Gehirns. 
Von Dr. Pau! Flechsig, .Loip1.ig. 

Dio l~orsclltln g(•n der AP rzLe ii b(\ J' d io kii rporliclw n G nllldl ag-on dos 
Sep lon lobons Jmbt•n mPhr uud mch1· ztt der Ueborzo ug ung go flilu·t, dass dio 
g rau o Riudonschi cli t des Gr ossh irn s, d ir Gross hirnrinJ :-. ur Vors tellungs
thiitig koit, :-. u1· Hin dung uml associativen Vorkn lipCung von innos wah r
n ehmungPn mal d r on l~ri nureru ngsbi ldorn in bosond er nalw n B cziehungen 
stch t. D or G1·osshirnrin dc kom rn t in diPsrm Sin nc dio B,,d utung oincs 
Centl'a lo,·gans dc I ntu ii cLs zu, und os g icbt k iuo iin:t lic he Erfhhrung , 
w lcho di rsor An nahm c widorspdLcho. 

Ni chtsdosto wl> niger ist di e Gross hi m rindo bishcr noch ni ht ihrN' 
B odontun o- go111iiss .erschiip fcnd JurchJ~rschL wo,:dt' n, und insbesonders 
anaLomisc~t ge hii r t sto zu don am w~n1gstcn au ~ - U!f Ù abgesch! o:s non. 
Gcbioten des CcntralnPr veosystoms. Es be t·uh t dtcs m orsLor L tnJ aut 
ilu·er g rosSOJI riLum l i~h on Ausdohn u11g: sie isL in r cclt t .. umfiLo~ li chos Org~ , 
da sie im Dlll·chscltlli Lt moltr a ls 3000 D cm an Obedlacho nu~st und so m1t 
w cit Hchw m· r z11 Ubc,·schauon i l! t. a ls z. B. tl tw llilckeJlmm·kquorsclmi.t t 
mi t so in om Jm um 2 D cm nwsscnden l<' l ii ·lH'ngchnlt. E s ist ung m~m 
schwi orig, sich m it dom Mikros kop in eincm ~o u mmng licho!' Geb~ t 
:mr echtzuiìnd n, und es bcùllrf biorzu vor a llom omor zw ckm i1ssJgen E m
teiluog desselb ' n . 
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In frtiheren Zeiten, ja no ch bis in di e Gegenwart, hat man zur 
Orientiorung die Grosshimhalbkugel in vi r*) LappAn eingeteHt, cl en Stirn-, 
Scheit el- Hintorhaupt- uud Schlafenlappen. Dies e E inteil ung entbehrt 
al ter exaÌrten Gruncllagen; die Grenzen, wie man sie auch vieli'ach wechselnd 
im Einzelnen gezogen hat., sind ausnahmslos kil.nstlich e und s tehen zu 
keinorl ei I!'aktoren der inner en Or!?angli edm·un~ in Bezi ehun~. 

Weit rationell er ist dio E intc1.lnng der Hmwbcrfl.acho m Windungs
bezirke. Di e J!~urchen, welcho die Windung abgrenzen, bezeichnon, wenigstens 
zum T oil , bei alle 11 lndividuen g leichwertige Punkte. 

M. H. Dio besondere funktion elle Bedeutung einer Windung wird 
uun in orst er L inie bestimmt dm·ch die Nervenfa::;orn, dio L eitun gsbahnen, 
w el che in ihr mi.inden o der entspringen un d welche i h re G anglienzell en 
verknupfen mit anderon Teilen der Nervonccntren, wie des Korpers i.iber 
haupt. Eino Windung z. B ., in welche Loitungen int rct en, die mit den 
Schner ven .in Verbindung st ehen , erhii.lt hierdurch von vo rnherein eine 
besouder e Bedeutuug, sofern sich nachweison lii.sst, class es Wlndungen 
giebt. in w el che Init dor N etzhaut zusammenhii.ngencle L eitungen n i c h t 
eintr eten. 

Es ist demgemass eine der Haupt-A.ufgaben der Anatomie, die L eitungs
bahnen, welche von j eder oinzelnen Stelle der Grosshirnrind ' ausgehen, 
Cestz ustellen, in allen ihren Bcziehungon zu verfolgen un d so oin n Ge
samtplan der in der Hirnrincle zusammenstromenden Einzelleitunçen zu 
entwerfen, der dio Einschaltung jeder einzelnen Rinclenstelle in die Ge
samtorg::misation Id ar rkennen lasst. 

Die L osung diescr Aufgabe ist innorhal b gewisser Gronzon durchaus 
mo.,.lich, und es is t au f di osem Gebiet borcits Erhoblichos geleistet worclon. 
Es 'ted:uf a ber zur Gowinn ung zuverlassiger R esultat.e besonderer Methodon, 
w elche von vornher ein ili o Gewithr bieten, den Verlauf einer Ner veniaser 
in dem unendlich en G e w i r r der Millarden von Fasern uncl Fitserchen , 
welche die weisso Substanz der Grosshirnlappen zusammensetzen, vom 
Anfang bis zum End e verfolgen zu konnen. Dies gelingt fl't r den M e n s c h e n, 
der hier ausschliesslich in Botracht gezogon werden soli , nicht, w enn man 
z. B . das Gebirn normaler ausgewachsener Inclividuen zur Untorsuchung 
verweudet. Es ~:~tehen aber zwoi Mcthoden zur Verf'Ugung, welche durch
aus Befriedigendes leisten und zur gegenseitigen Kontrolo der Resultate 
Verwendung finden konnen. Es sind die Degenerations-Methocle Ttirks**), 
--:- die Untersuchung des in gewisser W eise erkrankttln Gehirns - und 
d~e vom Vor.tragenden ausgebilde~e entwickelungsgeschichtliche. Es kann 
hier n ur aut dte l etztero niiher emgegangen werden. . 
. _Die vorschiedenartigen L itungsbahnen, w elche zur Grosshirnrinde .m 

Beztehung treten , ents teh e n nicht a ll e gl~ichzeitig; es gi ebt h1 er 
grosse, durchaus gesetzmii.ssige Zeituntersch10de dergestalt, dass z. B. 
manche Leitungen bereits beim achtmonatlichen Foetus fix und f rtig sind, 
wiihrend ander e erst viole Monate spater, also lange nach der Geburt. zur 
R eife gelangen. J eùe N ervenfaser entsteht als A.ush1ufer einer Nerven
zollo; di e jungen Nervonfasern sind im Anfang einfache lineare Gebildo, 
o l~ne ~oitere Difl' _ron ~ienmg, spiitor· umhù!lt sich clieser :;tructurlose Fadon 
~Ht m.e1· fetthaltJgl'n Hll lle, der Markschc1do, so dass dann an der Nor~en
fas er cm centraler Axonfad on und eino Markhi.il\ e zu unterscheiden smcl. 
Die Markschoiden gobon der weisson Subslanz des Gohirns ihre holle 
Far be; Bi.'tnùel nakter A.xencylinder sin d bo i au:fl'all endom Licht grau, 
durchscheinend, R.lso scharf unterschiedon von markhaltigen Nervenfas er 
masse n. 

Die Markscheicle bilclot sich , wie es scheint, regelmf1ss ig 3-4 Monate 
mwh der Entstchung cles A.xonfaclons; an einom .~~aserbi:mdel a l so, w elches 
im 2. Monat cles Foetallebens angelegt wird , etwa im 6. Monat cles In
trautorinlebens an - Paserbùndeln, welche gogon Ende dos F oetallob ens 
angelegt werden, erst mehro Monate nach der Geburt. 

*) exkl. den sog. Stammlappen, die Insel. 
**) am Tiero m·giobt di e Exstit·pationsmethode v o n G u d d e n ent

spr ochonùe w ichtigo A.ufschli.isse. 
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Die G-rosshirnwindungen des r eifen Foetus lassen bei der Geburt nur 
zum kleinen Teil markhaltige Fasern erkennen, und wenn man untersucht, 
welche besonder e B edeutung clen zuerst entstehenclen und reifend en Faser
zi.ìgen znkommt, so ergiebt s ich clas hochheùeutsame Resultat, dass es 
ùie Si n n es l e i tu n g c n sin d, w cl che allen ander en vorausgchen, di e 
centripetal en Nerv enl eitungen, welche die Sinnesorgane und dio cmpfind
J ichen Organo d es K orperinncrn mi t der Grosshirnrinùe vcrlmUpfen. I n 
Folg c di cse r frllhen. voraus e il c nd e n E n tw i c k e l ung l assen 
sic h dia Sinnes l oitung e n b o im Jo' oetus und Neugeboro n P.n 
Hc harf unù deu tli c h e rk e nn e n und vcrfo l ge n , bessor als mit 
Hiilfe c in c r a ncl erc ll l'v[ e thoù e. 

I. 

Die Verbindung der Sinnesendorganc mit der Hirnrincle ist in keinem 
Fall eine direkte, dergest,dt etwa, dass von clan Sinneszellen eines End
organs Nervenfas eru ununtcrbrochen zur Grosshirnrinde vordringen -
vielmchr glieclert sich jeclo corti coperiph er e Einzell eitung in mehrere Ab
~;chnitte w elcho wir jotzt nrteh vVnld oye r nls Neurone bezoichn en. J edes 
Neuron best eht aus e in cr Zoll e und der en Fortsiltzen, worunter der NE'rven
l'ns r- ocler Axencylincler-Fortsat~. welchcr bald sehr kurz ist, bald zu r 
Lange von 1 , ~ , j a bis zu l m (Ischiadicus-Fnsern) anwilchst . lndem sich 
2- ::l Neuron e in der Langsri chtnng aneinander legen, entsteht eine von 
cl r ICtirporoberfiache bis zu r Grosshirnrinde fì.ihr end e L eitung. Di e periph <~rcn 
Neurono entstehen zuerst. elia in di e Grosshirnrinde einstrah lenden ~u l etzt. 

Fasst man elia Entwickelung der , innesleitungon Dfiher in 's Auge, so 
ergiebt sich, dass kein eswegs a ll e Sinnesorgane gl eichzeitig mit der Gross
hirnrinde in Verbindung tret en. Es besteht vi elm hr eino R eih nf'olge, 
clergestalt, dass zuerst clio Leitungen sich entwickcln , welche mit. tfen 
hint e r on Wurz e ln ù es RU c k onmark os und tlon gleichwort1g e n 
Norven cles verliingerten hlarkes zusammeuhangen. Sie . mtigen lcurz 
,Ktirpero·efi.ih ls-Nerven" hoissen: sie enthalten zunachst alle ùie I:oitungen, 
welche zur Uebortragung der Tast inùrUcke clienen, cl aneben aber auch 
sllmtliche L oitungen fUr Gomeing fl\hl e, wie Schm rz, Hunger , Dm·st, di e 
Nerven f'U r clio En tstehun g der Lnge-Vorstellungon (aus Muskeln , Sehn~n , 
Golenken hervorgehencl). Al so di e L eitungen der Korperg efiihl e , em
schli esslich cles T asts inns dringen somit zuerst zur Grosshirnrind e vor. 
Die rs ten Einclrllcke, wclche cl io Grosshirnrinde 01·halt, werden dm·ch 
diese KorpergefUhls-Nerven zugeleitet - woraus folg en wiirdo, dass das 
Bewusstwerclen cl es Korpers clem der Auss enwelt vorausgeht. 

Annahern.cl g l eichze~tig , ?ei manch en .Jo' riihg.eborenen sich r spater ~ls 
die Gefiihlsleitungen, tntt d1e Geruchslmtung m den Zustand der Re1fe 
bis zur H.inde: Der 1'ractus olfftktorius. 

Erheblich spater entwickelt sich dia Sehleitung, doch so, class sie 
beim r eifen Foetus bereits his zu1· Rind o markhaltig ist. 

Zuletzt Hlsst die Htirleitung den %'; ustnn d d r R eife erkonnen: doch 
gi lt dies nur f'Ur denj eni gon •roil, welcher mit der Scl1necke zustLmmon
h iingt und fUr diejcni go Eltr elce der Coch loari sloitung. w clcho in don 
Grossh.irn l11,ppen sclbst gel gcn ist. Di o tielen Abschn itto der acustischon 
T~ itung im vorli1ngcrtcn Mark unù l\ l.i tto lhiru bi s ~um untoren Vierhi.ig l, 
(welcher ein Gebor-Centrum clarstell t), wordon Jnngo vor dom Ncrvus 
optikus ID i1rkhaltig. 

An der Hand tliescr ontwi ckolungsgcsch ichtlichen Dilferonziorung 
!assen si eh fo lgoncle Fundamentfl,Jsiitzo formulioren, bezUglich U m fa n g 
und Anorclnung ù o r ,co rtic a l •n Si nn osce ntr o n*) d e r Sinn os
sp h lir e n" der Grosshirnl'imlo: 

J . Di eselbon nehm eu b e i m l\i e n s c h o n nur ci non •rei! , et w n. e i n 
Dritt e l, der Grosshi r!ll'ind e ein. 

2. Sie stellen nicht insgesamt ein Continuum dar, sondern sind von 

*) Im Gogensatz zu den subcorticalen Sinnescontron im Vi orhiigcl, 
SchhOgcl u. :~. Jll. In der .Folgo s in l mi t ,Sinnescentren" st ts die co t'Li
cnlen gomeint. 

1 

l 

1 



292 Vom H l. internat. Kongress fiir P sychologi o in Mi.i.nchen 1896. 

einander getrennt dm·ch Rindenb ezirke, in w elche w eder sensible, noch 
motorische L eitungen eintreten . 

3. Sie h ildcn vier·=<·) distinkte B ezirko von versch iedener Grosse; am 
woitesten ausgodehnt is t das Ri.ndenzentrum der hinteron Wur zeln des 
RCtckenm.arkes, am kleinsten dio Riechsphliro. 

Die Fortsetzungen der hinteren Wurze ln tret on zu oinor .Region in 
J:l eziohung, welche annahernd in l1er Mitt e der ge s am t e n Gross
h i rn r in d e, insbesonder o um dio Z o n tr a l i u r c h o herum gelogen ist, zu 
clen Z entl'ltlw indungen , dem ,l<'uss" Llor Stirnwindungen un d zu einom g rossen 
'rcil des Gyrus fornicatus . Fiir di esol:l grosse Gebiet ompfiehlt tlich di e 
E ozoichnung .Kiirp orf iihlsph ii r e, oin Ausdruck, der bereits von Munk 
aogowandt word on ist, desson Anschn.uungen sich violi'ach mit dcncn dos 
Vo rtmgondon ùockcn. D a in der Korperfllhlsphlire auch di e Nerven des 
T as ts innes vertroten sind. so k iinnte man s io a uch TastsphMe nonn cn ; in
<losson wi.irdo di.ose Bczeichnung uicht allcs W esentli ohe in s ich fass en. 

Dio Hiochleitungen tretcn in B czirke dor Hirnbasis ein. toils in 
don Stirnlappon (,frontale") Riechspharo bis zum Anfang dos Gyrus 
l'ornicatus l:lich ers trcckend), t c ils in clen Schlàlon lappon (Hakonwindung). 
Di ese H.indongobicto hàugon durch zahlr eich e Norvonl'ascm zusarumen mit 
Ùo1n. Gyrus hippocmnpi , d or indes wa.hrsch einlich noch andersartige B o· 
ziolwngen (z u Gefllhl on boziohungswcise Triebcn '') hat. 

Dio Se h l c i tu n g mt\nùet in ciu Gebiet dos Hinterhauptslappens, 
welch os ùm·ch oiue konstante Furchc, dio Fissura calcariJHt besonders 
markiert winl uud sich durch einen ganz bosondcr on Bau l1 er H irurinde 
auszoichn et . Es g lieclorn sich oben und unten noch oinigo 'Windungen an, 
wolche andcrsn.rtig gebaut sincl, a bor zu dor Sehsphllro offenbar in sohr 
nahor Bcziehung stehen, so dass der gosamto Ounous, der obore T cil des 
Gy rus lingualis und der P ol cles Hinterhauptlappcns als Sebsphtir e zu
:;amm.engel'asst werden konnon. 

Dio Hi:irl eitung t ritt ei n indie erste SchHLfonwindung, be
so nd e rs in di o zwoi ·wurzeln clerl:leluon, w elcho als vordero und h int e re 
Querwindungen dos Schlal'enlappous beschrieben w erdon un d i n d e r 
Ti e f~ d e r F ossa sy l vii verbo1·gen li eg n . 

.D1eso a usschli csslich auf l1ie Verfolguug mittolst der entwickelungs
gesch}~htlich~n Motho_do bogrCtuclbar~n ~nschauungen ~\b er die Endstn.tion_en 
der Smncslmtungcn m der Grosshn·urmde w orden 1n g lflnzender We1se 
bcsUitigt dm·ch dio Erfahrungen l1cr Hirnpathologie. Durcb ein.soitige 
Z e1·s torung der ,Korp erflthlspharo", l1urch Unterbroclrung insbesonder e de1· 
von un ton hor zu ihr fllhrenden L eitungon eutstcht clic T i:t r k 'sche 
He~·ui an.~~stbcs i o, gekrouzt? halbseitige Anfhebung d os Tastsinns, der Ge 
m emgofuhle, des Muskclsmns u. s. w. 

Dio Erweichun<Y ein er Sehsph fi.re hat doppelseitige partielle Anasthesie 
der N etzhaut zur Folgo mi t Ausfall d es Gosichtsfeldes in Form der horoonymen 
Heruianopsio. Doppel::;eit ig_e Zerstiirung der Gegend der Querwindungen 
cles Schl Mon lappens zicht lwmplet e Taubheit nach sich - u nd ganz ithn
lich lauton j a die Ergcbnisso des Tier experimentos, w elchc zwar (abge
sohon vou don Versuchen an hoheren Afl'en) auf clen :M:enschen ui.cht 
l1irekt i.ibortragbar sind, indes immerhiu kostbare Fingerzeigo und Oontrol
Aufsch lilss gewàhron. 

Vcr gleicht m.an wcitcr don fcinereu Bau der corticalon Sin n es
c o n t r eu, so ergicbt s i eh , dass wenigstens li e der chernischen Sin ne eine 
I.J osonclore Structur**) bcsitzen, bcdingt dUJ·ch das Auftroten cigener Z cllen
form u und clurch di o besondere Anordnung der Ganglienzellen-Schichten. 
v~ilhrcnd ~ie zu_ der oi_nschichtigon Ri echscb~eimhaut in ~ezi ehung stehend_e 
Hmdenrcgwn dJC gcrmgstc Zah l von Gangh enzell n-Sclucht on (kaum zwe1) 
unterschciden Hi.sst, besitzt die zu dem schichtonreichsten sens iblen End
organ , dor Netzhaut, in Beziohung stehende Sohsphiire allein sechs Schichten 

*) Eiue bosondoro Schmecksphike lass t sich nicht nachweisen; sie 
g liedert sich entweder an dio Riech- oder clic ,Ki:irperfi:thlsp lire" _an . . 

-!H·) v o n K o l li k e r stollt in seiner neucs ton D arst.ellung der H1stolog1e 
cli.eso Differenzen in Abrode - m einos Erachtens ohnc hinreichende B e
g ri.indung . 
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von N ervenz ellen. In e i n e r Regio n der Korperfi.ihlspslire ~Gyrus forni• 
catus) finden sich grosse Spindeb:cllen, ,Riesenspindelzellen' (W i l h e l m 
Fr ei h e rr vonBran c a), dio sonst nirgends auftret en;in der Sehsphiire 
Jinclen ~:~ich eigentihn liche K ornerscbichten. 'vVeitere aufr'allencle Z oll cn-
1ormen find cn sich in den Zentralwindun~en , clie lii.ngst gekannten R iesen
pyramiùen . Spcziell ùicse letztercu Gebi lùo weisen daranf hin, class man 
die boson<.leren Zellentypen in clen Sinuescontren nicht ohne vVeiteres a l t~ 
besondero Enùorgano der sensi b l e n L eituugen bctrachton darf, wie es 
am n ii.chst en zu liegeu scheint, sonderu auch einor andoron 'fhatsn.che 
R echnung zu tragen h1~t. 

Aus clen Sinnescentren g ehen auch m o to ri s c ho L o i tu n go n hervor. 
ja sii.mt l icho motoriscbe L eitungen, w elcbo di e Hirnrinde Ub erhaupt 
besitzt, nehmen ihron Ursprung in den Sinncscentren. bezi ehungsweiso 
ihrer unmittelbaren Umgobung - und die pyramidenfonnigen Urspnm~s
zell en clieser motorischen Bahnen in ùen Sinnescoutron si nd es, w elcho 
sich vor anderon Zellon dUI·ch ihre Grosse auszeichn en. ì.Y itaus clio 
grossto Mehrzahl der motorischen Bahnen geht nus der Korperfflhl sphiire 
f1ervor. kaum der fUnfte T eil aus d or Horsphiire : sie bilclon zusammon 
den , Grosshirnschenkolfuss·', w elcher a uf beiden Soiten zusammen ver
mutlich m ohr als eine Million Einzelfasern fiihrt , daruntor mehrer o Hunùort
tausend nlloin zur Bowegung der Tastorgano bestimmte, ùie ,P y ra mi ù e n 
bahn e n". 

Die Sinn e sc e n tr e n sind also vormutlich ausnahmlos gemischt sen
sorisch-motorische B ezirke ; das Tonangebende in j eùom Centrum ist ab or 
di e ointretende Sinnesleitung, welche auf psychisch-roflektor ischem W ego tlie 
B ew ogungsbahnen innervi ort. ì.YUrdo man mit Rlicksicht nuf diese11 ge
mischten Charakter die Bozeichnung ,Sinnesphiir en" nicht erschopfend, 
umfassend g enug find en, so wl\rd e sich der Ausdruck P r o j e k ti o n s c e u tr o n 
oder P roj e k ti o n s fel der empfohl en, im Anschluss an ùen von M oyn e rt 
eingeffthrten Begriff <l es Projektionssystems a ls Gesamtbezoichnun g fUr 
alle L eitungen, wolcho Sinnoseindriicko auf die Grosshirnrinclo und B e
wegungsimpulse von cla auf peripher e Organo ftb ertragen. Ein g rossor 
T eil der K orperflihlsph iLre is t von C h ar co t auch als ,motori sche Zono" 
be:wichnet word eu ; inùos sotzt di e ~erstorung der meiston Sinnescontron, 
wonn auch nur vorlib ergoheml , B ewegnngsstorungen, so dass os mohroro 
motori sche Zonen in der Himrinde giebt, oben genau so viol al s Sinnos 
centren. 

Was di e sensorischon Funktion e n anlangt, welcho an die Sinnes
centren gobunden sind , so liegt zunii.chst, si e mit d n Sinnos
e m p fi u d un ge n in B oziehung zn s otzen. Denn fti r den Jl'[onschen g il t 
zweilollos der Sat:-~. dass di e Zerstorung der Sinnescontron der Grosshirn
rindo die SinnesempHndungen aufhebt. Am dent lichsten nnd regelm iissigsten 
tritt d ies an der SohsphiLre zn 'J:age. Doppelsoiti ge Zerstorung macbt 
absolut blincl; dem Kranken kommt auch nicht der le i ses te Lichtschimmer 
zum Bewusstsein , auch in Fiillen, wo zweifellos all o unterhalb der H,inde 
gelegenen optischen Coutren no eh vollig intakt sin d; un cl di es obwohl von 
diesen primiiren Opticuscentren, insbosondel'O von clem vorderen Vi orhli~ol 
o.us allom Anschein nach L oitungon zu Rinclenbezirken aus. orhalb dor 
Sehsphiiro gehon, welch e also nicl1t vicariorend eintroton , wenn dio Seh
sph iire zerstort is t. Nur die Sehspbiire, kein andoror Rinclenabschnitt ohne 
Ausnabme, kann Lichtompf:ìndungen vermi tteln. 'l.'h atsilchlich kann os s ich 
so fùr dio rn nschlich en Sinneswahrnelnnungcn nur um di e Frage hn.ndelu , 
ob ausscbliesslich die kortikalen Sinnes;wntren a.m W ahm bmungs vorgang 
botei ligt s ind oclcr ob ihnen hiorbei nu ch andero H.inclen-Bozirko Hilfo 
leisten , insbosondero aucb solche, in welche sich Sinnesleitnngon nicht 
direkt vertolgen lassen. Versteht mun unt.er Sinnesw.thrnohmungon reiuo 
Bewusstseinsbilder simultnner Sinneseinclr ii cke olmo jedo Doimischung 
irgend welcher Erinnerungsbilder, so cliirfte os nach der pathologi scheu 
Beobachtung kaum einem Zweiiel untediegon, dass di o , inuoszentrou l'lir 
sich im Stande sind, Sinneswnhmohmunge n in di esem eugeren Sinne zu 
vermitteln. Anclers, wenn man nnter Wahmehmnngou K omploxo von 
Sinneseindrii.cken und Erinnerungsb i l clern vorsteht, wi e aie boim 
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n orrnalcn l\'[ensch e n tlie R egcl bi ldcn . . Dass e in o Siu nessph ii ro im Stando 
is t fllr s ich all e in clerart ige S iun es-vValmlùhmungen im wcitoron Sinne 
zn ' vermitt eln , ist M1ssers t 1Jnwahrschcinl icl_L lli e r hantl elt es sich um 
assoziierte Bcwus:;tseinsvorg>L11ge, sei ( s S i.uueswahruohrnuugen v cr 
schiedcner Qualitai, sei es Komp lexe von vVahmehmungcn und E ri nnerungs
ùildorn clesselben Si nnes 11. s. w. 

Chn.raktc risie:rt ma n al so dieSinnesspldLren funkiiou ell a ls \Vahrnchnnmgs
zentren , so h andelt es s ich nu:r urn vVahrn ehmungen im eugeren S inne, um 
Bowusstsein sbilder vou Sinn e~:~e in clrlic.ken olm o lWcksich t uuf d io asso
ziie rten E:rinncruJ1g8bil c1 er . 

Demrtigo Siuneseindrùcko wlin1o also borci ts dn.s n eugcboron K incl 
habeu konn e11 , fall s anssor den Sinnes le itun gen a uch cli o norvoso n l~ lem e ut.e 
der Sinn ossph iLren bis zm· Funktions l':LbigkeiL e ntwickelt s iJ1Cl , we lch o llir 
dio Wahrnehmun gen etwa 110ch in Hotmcht kon11 n en, 

Sch on vo r t1or Gebm-t crllillt de r Foe tus Rilllhii cko n.us sc in om JGirp or
inneren, aus don 1\fu ;:,keln uncl Gelenkon, wonn s io bowogt word on, aus der 
IIaut, wonn s io von im10n odor ausson god rC1 ckt w ird u. s. w . 

IJ. 
JGinn en abcr vom Ne ugebor r n en auch Jie \Va hr nelnnnngon vorsch iedener 

S in ne nssozii ort wo rclen l K ann das Nuugcboreno :-. . B. ein en Ges ichts- und 
Gehorseinc1rn ck n.ssozi ieron l JJi ese Fra~e ist i m IIinblick auf clio n.na
lo lllisch cn B cfund o mi t. g rosster "\oVahrsc hoinli chlw it zn v ern cin cn . 

Hetrachtot man das Ge hirn des Ne ugeborenen ni'tl1 r, so ergiebt s icl1, 
c1 ass di e einzoln on Sinnessphltrcn un iore in a ncler last vollstiLnd ig loitemler 
Verb inclnngen entbehre n. 'vVoito Gebiotc, in w clch on r eiL'o markh altige 
Norvenl'asern vo llig fehlcn, cl uhn en s ich zw ischen don e in :-.elnon S inn es
zcn t1·cu a us. Nnr zwisc hon H. ioch - unù J( orp ortll hl sp hiLro vcl'iau ten o in ~o ln o 
s pi.i. rli che BCillll cl, wolchc hime ichencl 011 tw ickel t 01 sc hoiH cn, um oiHo Br
regnng von der ei11 cn aut' lli e a ndore Sph iLro zu Ubertragon . Assozi ior t 
wertlen fe rn cr, wi e es scheint, schon se ln· t'r i-il1 zc it ig dio E indrli cke der 
linken und r ochten Korperfllhls ph iLre ; denn scho n bei r .,ifen - eugeborcn eu 
l a ufen rn arkhaltige Tialkenfasern zwisch e n beid lln , &O chss clic Natur vor 
Allem b lllllht er sch oint., di e einheit li cbe vVahm ehmung cl es Korpcrs Zll 

e rmoglichen. 
Ab er es ist zum Mindesto11 sehr un wahrscheinli cll , class bcim Ncn

go borenen cli e Ges icht.swahmchmungen sich mit den Kurpergefùlil ell nsso
ziie ren. Denn zwischon be iclen SphiLren exi stiert thatsiLcldi ch kein e lei tendo 
Verbinclung, so{ern m an n icht FaserzUge z u subkortik<d en Z ent.r cu (Seh
h i'1ge l etc .) mit in R echnnng stellt. 

Das Neugebo 1'Cile, clas jnngo K in d, lmt al so vermutlich cino g n.u:r.o 
Anzahl gesondertor Bewusstsoinskrei se . ,J odo Sinnessph iLre r epri1sen t iert 
zuniichs t e iu bosonde ros sel bsULn ùi gcs Organ, wolch es , inn cso indriicke oinur 
Q.uali liLt in si c.h aul'11innnt, m ehr otlo r wen iger vcmrùeite t., cl . h . vorknC1pft, 
si e aut' clen Bowegungsapparat cl •s zugeho ri gen S iun cs werkzo n"'CS libertrltgt, 
vi oll oich t Be weg ungon desselbon cinC1bt u. dg l. m . "' 

Jm Anfn.ng erscheincn also cl io ~wisch on den e iuzeiHon S inn csze11 treu 
l icgenclcn un entwickelten Bezirke cl cr Gross hil'llla.ppea geradczu a l::; l so 
latoren, wie clie Mee rcs fl iich eu, welch c elia Konti11 e11ttl der Erdo t rcnn e11 . 

Was beclent et denn nun dieser g rosso Komp lex v on unentwickfl lt en 
Zwiscbe nsWc ken , cliose 11 ach Abzug c1<3t' Sin nessph li.rea verbl oibendon R est
gebiete der Grosshimrind e ( 

Man .kon_nte nnf die Vermu t ung kommen , dass auch diese R es tgebieto 
Bl iLter mtt Smnesleitnngon, welche s ich s piLt.Ol' e ntwickcl n w i'l n1en , in Ver 
bindung t ret en . Hi c fC1r ist abor k c iaed ei oxaktAr Hcweis zu e rbrin gon . 
D er S hn erv, lli e IIintors l.r iingo dos Rllckcnmark cs uncl ihre :~. entrn. l en Fort
sot.zungen s incl kurz nach der Geburt in all on ihren F asern gle ich gnt ent
wi ckelt . Ver mu tcn h ss t sich anf dom Gehi et cl or Hirnanato mi e Vi clcs; 
clio ab ::~ nrc1 est n All gabe11 lutb en oft la11gc Z ei t geh en scht , w il os unmogl ich 
war, sie exakt zu widerl cge n. Darum so ll man hi er nm· ann ehm en, was 
man direk t mit Bewci sc n he legc n lmn n. J~ i n er Vermn t ung, welch c man 
n icht direkt ? oweise_n kann, darf zum Mindesten irgendwelche entscheiclen:te 
Becloutung 111 ch t be1gelegt wcnl cn. 
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Vortragencl er selbst zog tli e Mogli chk eit in Betracht, cl ass in clie 
Zwisch ens tiicke F n.sorn eintreten, welch e s ich seit li ch an cli o Sinne~ l eitungen 
a11setzen, sogen. Collat.ur:d en - incl es li esseu s ich trot ?. ftll er Bomiihungen, 
R. n eh mi t Hilfe voli G o lg i 's Silberfii rbung, irgendwolch o strikten Belege fi.ir 
diese Anschauung ni cht orbngo u. 

Vorlànlìg also fehl e n R.ll e sicheron Bewo ise ! Uncl was f i.ir cli e S innes
le itungen gilt, g il t an ch flir clie moLo risch on B11hn n dor Grosshirnrincl e 
- cli o Zwisc hens tLicke ste hen also ni cht nachwoisli cb mit de m , Projokti ons
sys tem" in diroktem Zusammcmh ~t. ng - cino Au nahme, cli e au ch durch cli o 
T i.i r k 'se h e Meth ocle clurch aus unterstLitzt wird . 

Verfolg t m:w cli o Entwickelnng der LeiLungsbalmcn tl er G•·osshirnrind e 
weite r, so erg iebt siclt ein e bolr i •d igcllll e aud ersartigo Deut ung fiir di e 
Stell nng der Zwi schens tucke im GesA.mtm ech nnismus. Be •·cit~ i.m ~weito n 
L ebensm onat. l•eg inll ell ~mhlrci ch o mm·]d ,a ltige Fa::;o r~ ii ge s ichtbar zn worcl en, 
welch e von don Siun es~ent•·en aus hOt·,•i mvftehse n in cli e R estgc bi olo n11d 
in clc rcn Rimlo vorsc hwind eu . E s hand elt sich um Leitu ng. bR.hne n, welcho 
mm1 sc i t l\{ ey n ert al s Asso~ iatio n ssytitcme bozeichnet o, n. lso Lcitungen, 
welch e verschi eclen e Abschnilto der Gros~hirnrind e nnt or einanclor ver
kni:Jpfcn. Mag man nun flb er lic ni.ihere funktionell e Tiecl eutung di e~e r 
Fasen1 clcnken w i.c man will, di e Eige nsch aft winl man ihnen ni cht ab
spreoh en tlUrfen, class si o di o n erviiso n J ~ l omon te vorsc hi cclcnor lti11<l n
bezi•·ke un te r ein1tndor verknùp fe 11 1 cl cren 'l' hliti gkeit assoziieron. Mit dem 
wciteron ·vvachstnm des Neugeborencn ~ trorneu Milli onen und rtber :ì\fillioH en 
solch or Assoziationsfasern in cl en ~w isch o ns ti.icken znsammen nucl zw ar 
gch en sio ~uniich s t ùbenviegencl hervor au s den S inn cs~ph lire n nncl cler en 
niichs ter Umgobnng ; spiitcr w achsen nu ch von clou Zoll en cl er Z wischen
stticke F asem ans, insbesoncl er o Balken fase m , w !che, cli o Mi tto llini e11 
i.iberschrei.tend , zum 'l'e il unmittolha r neben rl en Si nn eszo nt re11 der lt!llle ren 
Seite enden. J ecles Sinnes zontrum wird znm An sgangs punkt, unzJihligor 
Assozia ti onssysteme, w elche in clio Zwischonstli cke eillstra hl n, soclas,; si ch 
in clen vVinclungen der letztcron Assoziationssystem begegnen, welche 
nus verschi edencn S ilii Jeszentren hor vorgehen : r asern nus cl r Sehsph iiro 
uncl 'l'as t.sph ii.re, oder au s der H orsph ii.rc, 'l'ns tsph iire nncl Sehsphiire nnd 
dergl. m. 

Mi.t Rilcks icht au f cliese nn a tomischen 'l'lmtsMhen empri ol1lt es sich, 
don Zwischens tiicken cli o Be~ c i.c huuug ,Associationszentren" beiznl egen. 
Die Associat.ionszen tren trenn cn al so ni.cht dio Si nn ss1 h i.iren vou eiuander, 
si e verkni.ipf n cli eso lbe> t v iclmelw un te reinan cl· r -nber freili ch erst mehr re 
Menate nach der Gebnrt m:d spiite r. 

Diese 'l'hatsach , welche am 1\'eugebom L· n s ichcr n achweisbar ist , c•·
sch eint um so wi chtiger, al s sich direkt.e Verbintlnugen, direktc Leitnngen 
zwischen clen Sinnessph iiren nur in iiusse rst sp ii.rlichor Zahl nachwoisen 
lnsson . E s gelange n ~war im , Cingulum" Fnso r~Uge vom Ammoush0ru 
nn d von der RiechsphiLre ~nr Kurperflihl sphiire; es ge winnt au cl1 don An
schein, cb ss c in zcln e Fasor;>~ li ge vou der H ci r- mHl Sohsphiire direkt zur 
'l'nstsph iire verlaufcn - indes ist ihre Zahl vorsc~hwi. ncl end kl c in im Vor
hiLltni s ~ur Grosse der S innos zentron. un tl os is t nicht nmvnhrsch eiuli ch, 
cb ss l1ior Bahnen vol'liegeu, wolcho clio molorischen Z ell en der 'l'as tsphiire 
und cles Ammonsh c m s cl em Einfluss cler Rich·, Hor- uncl Sehsph i.i.re unter
w erfen. Ihn en gPgenliber sind cli o Associatiunssystemc, welche von don 
Sinnessph i.iren in eli e Assoc i R. ti on s ~ entrcn oinLr eten , unenclli ch vi e l Zlthlrcicher. 

Es kann Jmum einem Zweifel untediegen, class cli e Verlmlipfung der 
'l'hiitigkeit ver schieclena rt iger Siuneszeutren nnter einancler ine .hohere" 
geis tige Fnukti on is t_, a ls dio Bildung der e i~1 zelno n Sim~ eswahrn elnnt.m17en 
i. e . , ' . Das, was w1r Denken uennen, begumt ers t mtt de t· AssocJat,ton 
der 'l'h iitigkeit ve rschi ecleuer S inneso rgan e. vVircl schon hiorclurch wahr
sch einli ch gcmacht, dass den Associ a tion zentren gege nliber clen Sinnes
BJ?ll iiron e ine huh ero geis tige Bod ntung znkommt, so spr •chen hierfi.ir au~h 
d1 e Entwickelnngsgeschi chte, clio vcrgleichend e ;\n a tomie nud cli o Path olo~w . 
Die Entwickelun gsgeschich te i11so fern, al s cl10 Associa ti onszcntren, tns
besonclere au cl1 ihre Gangli en zell en, s ich zum Teil erst langc nac h cl Il 

Sinnesz utren ont wickeln -- e in 'L'hatsacho, welcho clmch cli o vergloichcnd o 



Q96 Vom HL internat. l(ongr oss fur Ì'sychologio in Miinch ou 1896. 

Anatomie insofern h ell bel euchte t w ird, als in der Saugotierreihe di e 
niedersten Ordnungen deutlich abgrenzbare Associa ti ouszontren ftb erhaupt 
nicht erkennen lassen (die G rosshirnhomisph àren bestohen hier im Wusen.t
li chon nur aus Sinneszentren;, dass auch dio nioderen Affen (so\b:;t dte 
Paviane) nur w enig entwickelto Association szuntron zeigen und das s erst 
bei den hoh eron , K atttrhinen" Sinnes - und A~sociations z en tren an Fl>Lche 
muù Lh erncl gleich gross erscheinen, WcLhron d <~ll e in b eim Menschen. cl1e 
Associu.ti onszen tren di o Sinn eszent ren anAusùehnnn g erh obli ch i:tL ert,r ellen.*) 

Dio Beweiso hi efi:n· s im1 gegeben in experimontollon , histol og i s~hen 
uncl grobanatomischen Tlmtsacheu ;- vergleich oml outwickelungsgesclucl•.t
lich e lJ 1ter suchun gen fohlon noch - sie werclen am eh osteu v ollig einwnrls
freio R esul tato lieìern. 

Die schlagondsten Beweise flir di o Beziehuu g clor ,Associa tionsze utren" 
zu j enen psy chologisch en Vorgcingen , welclto w.ir un ter tl er B eze iclmun.g 
» Vors telhw gs-Associa,t ionen" zusamme nfassen , liefe rt abe r sc ltli essli ch d1 e 
pat.hologische, ùie ar~ tliche E rfahrung ùber di o Erkran lwng dioser Gobie te 
uucl ihro see li schen F olgezustcin cle. 

Dio ilrz tli ch e Bcobach ttlllg, insbesoucler e d io re ich n A u:;lJe ute auf dem 
GebicL clor Sprach stOrun gen, h atto schon fr iih er zu dor Vermu tuu~ gotLihrt, 
class es in der Grosshirnr.indo gew isse Kn ot01 rpnnkto lTn· z:dtlre icho Faser
systome gobon mùsse, dm·ch deren Z orstOrung we it a nge nl i<llige re Storungon, 
z. B . cles Sprachvermogens, entste hen , al l:> os tlie Zersto rung ein zeluer Faser 
sys temo mit sich briugt. Es ist j otzt 11weito llos oin e tlet· vo rn hmsten Auf
gabeu der Hit·nauato111ie, allo cli ej m1 igen Punld.e, bezw. Hegiomm dor Gross
hirnrinde nachzu weiseu , w o von verschioclo n arti ~eu H. i ntle11 hezi rk en h or 
Faserztige zusammenstromen nncl mit e iuander in leitende Verbindung 
tt:eten - inùes ist d io se Aufg ab e bi s lter HIH unvollkommon geliis t. Auch 
cl1e Unters uchungen cles Vor t rageuden ~o i geu hier noch recht fiihlba re LUckea . 

Aber es liegen doch auch schon einige bra uchbar o 'l'hatsachen vor. 
Zunli.chst is t hi er davon ausz ugeh en , tlass ùi e en twi ckelungsgoschichtli che 
U.ntersuchung eine Dre iteilung der Assoc iatiou:;zen tren orkeunen b sst . E~ 
gteLt .drei voll ig von einander getrennte, ab r j e in sich zus:unmenh ànge ncle 
AssoCJationszentren ; das g rosste li egt nach hinto11 zwi~ch en 'l'ast-, Sel~
u~tl H orsphiire, zum 'l'eil zw isch on Seh -, Jiorsph iire um1 Gym~ hippocamp1 : 
lnnteres grosses AssociatioJi szenlrum. (D er Name parie to - occipite -
t emporales Associationszen trnm ersch e iut ZIL nm stiincll i eh .) 

Ein erheblich kl oineres Gebiet hilcl et clio Spi tze der Stirnl!~ppen , be
sonders dio Basi~ derselben - ,frontal es Ol1er vorclorcs Associations
Z ontrum." 

D as kl einste li egt in der Mitte m d en ts pri ch L gan~ uncl g:tr der Insula 
R eilii - mittleres Associat ions-Z ontrum . 

Es ist mm di e Aufgabe der P ath ologie, di e B e l eutung di cser einzelnen 
Gobiete in B ezug au f seeli sch e Vorgange cles Nilheren fes t zust ell en. Die 
r ei ne P sych ologie, speziell auch di e experime ntell o, k ann hier all ein nichts 
leist en. E s bedarf aber a nsser st sot·gfàltiger llirn-Unto rsuclmngen , w enu 
man zn sicheren Resultaten komrucn soll , insheso n,l ero ciner scharfen 
B ew eisf iihrung clafii.r, dass in oinern gegebenen Fall ehen nur cli eser oder 
j en!3r •rei l erkrl,1:nk t ist, . was ~m oh esl?u bei y erletznn~eu ?-es Gehirns *"'"J 
gehngt. D as 'Iw rexpenmen t 1st m sem er .Leistungs lidng kett daclurch be
schriinkt. class nur Versuche an den h iichstcn All"on h erange zogen w erclen 

*) B ez ii.glich clorj en igen R egior1 m einer ,Associ at. i on s ~entr en", w elcher 
von clen Sch ei telwinclungen gcbildet w ircl, ha t b rei ts .11 ii d i n g c r don Nach
w eis geli efert, dass classelb o ,von clen Aff:'en an b is zum Menschen hm·aut 
eine so eigenartige progressive Vervollkommnu ng orkenn on Hisst, wie keine 
an clero Hirnregion ." R ù cl i n g e r gebtthrt auch clas V erclienst, zuorst nach 
g wi esen zu h n.ben , tl ass cl ieses Schei t.elgebiet bei horvorragenden Geistorn 
w eit umt'iingli cher an gelegt ist , als bei geist ig ni edrig s t.eh enden Individuen 
- eill w eito l'Or Beleg cl afùr , dass das, Wf~tl don Nre nschen v sychisch Z~liii 
Menschen macht, ha upts itchlich in seinen Associa ti onszentren gogeben 1st .. 

**) Insb esonù ere is t hi er gemnt fost znstellen , welche Symptome au[ 
R echnung der zerstortcn Hinninde O<l or ang renzenù or (b e:t.w. entfemter) 
Nervenfaserblindel der weissen Substanz kommen. 
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konnen, w elc lte die gleich e Gliedonmg de r Hirnrinde in Sinnes- und 
Associa t·ionszen tren erkennen las:;en; ab er auch hier tritt einer dm·ch
greife nden Veq~l oich ung hi ude mcl in cle n \.Voo-, d:t:;. boim Menschen die 
~praehe mit iltror Hogr ifl. .;: we lt. d io lt ot·vorragent1;;t o R oll e illl goistigen 
Gesch eh en :; pie lt , al so e iu ~' aktor, wek her bei don 'l'ioroll ùberhaupt ni cht 
in Betracbt kommt. 

Aus der Li tte raLut·, wie aus den oigonen Hoobach tt111geu des Vortragende n 
geht z un iichst h e rvor, dass o in s o i ti~e El"lu·ankungon de r A~soci.ationszentren 
in der R ogo! Jtu r li nks ::mgonndli~o , 'ym ptomo mach en, <tbor auch hier nm· 
Ze rs t.oruu::;on l os mittluron Ull(l lt iu to ro ll Zon trnms, nicht dos frou t alen . 
Hiu got;;on be wirkt dopp olsllil. ige l•~r kn1.11kung ro~o lmii.ssig nn l an~ u a .l 1tn s l os 
e rhobhche Stu rnn g;ou dos l nt c ll okts hi~ zn m hoehg t-.Ld igo n B luds inn, w olch er 
beso nJore Chamktoro zoig t , j o mwhd ' m dio SLirnlappou odor di o ltinteren, 
Ze nLren e rkrankt sind - durt i"tborrag t im A ll gouw incn dio lmlolollz 
hier dio Jn co hiir n ~ - . 

Die F olgeu part.iell or JA s ion on t roLon boso nde rs am hintoreu Zentrum 
deutlJCh h ervor, in so fe rn h ie rbe i ltitufig (bei H ec htsltiindorn im Anschlusa 
an linksso it ip;o l<;rkrankuJl~OH ) Vorknllpftutg votL Auscbanungen mit den 
spmchli che u Sym lmlo11 e in or:; uit.s , L1i o Verlmiipt'nng vou Schrift,- odor .Laul 
'vVorten mi t don en LS [l l"U(: he ndou An schau np;svor stellun g n and erors its leiclet., 
bez w. Lotal aut"goh o he u i. L. Be i Zorstiirnng d.os Gronz:-;obiotes clor ~w i teu 
Occipitn.l- un<l ~wo i to n 'l'empumlwinilung (otwa l om Gy ru>< a up;ulari s der 
'l'i e re ents proc hou cl) , l"ritt d1ts Symptom d r A lex io *) t iu , eli t! UnGLhi g keit, 
Sc ltriftworte iltrcm SiunC' na ·h zu vorsLoh elt, obwoltl sio cle ntl ich gosohen 
wercl.eu i tlor JCrau ke VL' rmap; s i eh ni ch t dos ·w ortht tt tos von Schr.i fLworten 
~u oriuu om. - Bei Zorstonwg d es Gyrns s upt·aru!wginal is un d. der 1111-

s tossonden ~w o i ton Scld.afeu winclung !t aL ma n d i e sogenannto t mnscort.icn.le **) 
sensorisclte Ap has ie h obacht ot , cl. l1. Unhi.ltig ke it, ri c htig g hur te Worto 
illl'em S iun nach ~ u vors tohon, wohei s io ri ch t ig nac hgcsprochen 
wenl e n konnon. n e i Lii.sione n w e iter nac h hin t u bo)lw. uu ton go logene r 
Punkto cle;; S c hl iifonbppeus ist der P at ienl; nnffihig, ~csoh on o Obj ekte mit 
deu ri chti ge u Namen zn bulog 11 - ,optisrhe Apbas io " Und - wa s bo
soncle rs wic htig - mi t diosor opt,isc he n Ap has.i o vorb i.ll(lot sich go legentlich 
(meist. be i cl oppol ~ oitigen H e rdcn) auch dio Uni"i.i.h ig koit, riclttig goselwno 
Gugonstii.ud o i h re m G •lr rn.uch sworto n ach ric ltt ig zu h urtuil eu i z. B. wircl 
c ino Stoar inkorze al s Zahnhii1·ste goùmu ch t, oin Bloistift n.ls Messer zu m 
Zigarrouabschu oid on u. dgl. m . (Agu o~i e.) 

Emllich boi L iiAion des lin ken ltinter en Assoc iat.ion s-Ze ut.ru ms tritt, 
als eiuo haufiç;" F olgc;e rsc!toinn ng oio o besondore ,amno~t, isch u'' Aphasie ztl 
'fage , die Unfii.lt igk oit ~~~ dom B owusstse Ln vorsc ltwebondeu Obj ekt
vorstell.ungen (roiuen E l"inuonm gs bilclorn) tle n zugeh i.\ rigen Wort lnnt zu 
erinn orn - akustisch-mnnos tischo Aphasie - im Geo-onsatz z u <l or in folge 
"Erkraukung der 3. Himwin tlnn g entslohen clon motori cbon odor kinii. th etisch
amnostischen A phasio. GJoic hzoitig he:stoht nicht selt ln (bei all i' n ans
gedehnter on ;l;erstéi t·ungon cler Assoc.iations- Zonb:ou i') di e lJnlfih igkeit., 
Goho rs- odor Gesichts - odor •ras teiJtCl rilcko a.uch nur kn rze Zeit im Go
cHichtnis ~u bohalten. l>:·li-*J 

Bosonders zu betonen is t , dass in c1 iesou l!'iillen h ii.utìg ,i egliche Stiirung 
der eigentU cbeu 'innos wahrnehmung fehl t; dio Kraukou ve rknlipfen uur di e 

--*) Bs giobt sobr vorschiecle no Formon von Alex.io, u. n.. nuch eiuo durch 
Verl etzuug de r :.l. liirnwinduag outstohendo. Die hior io H. •do s tobonde 
l!'onn di.irfto zwockmii.ss ig a ls ,apporceptive" Ji'orm clor Wortbliudh oit b -
z eichnot w erdou. Di e P orcopLion der Schritt~oi chon fin :1ot noch uugesWrt sh~tt. 

~·*) Sie wi.ircle gleichfalls zweckmilssiger a ls appercoptive F nn clor 
,\~orttnubhe it " bezeichneL. Die porceptive F orm (sensor isch o Ap hasio, 

W e rni cke) entsteht clurch Verletz tm g der li nken H orsph iire - tlor Kmnko 
hort dann ~ s procbene W orto nur als ungoordnete Geriluscho. . 

***) D10se .Erscb einung vorcli n t, die oingeb en d te LJntersuchung, da s10 
tlie Onentb ehrlichkoit cler Asso ·iations-Zentron f lir clio Bow11hnmg vo11 
Gedachtnisspuren besonders doutlich illustrier t. Sie hat vielfacb Incohiire!lz 
zm· Folge, welch e indes auch primli. r, z . B . bei Erw eichungsh erclen 1m 
hinteren Associations-Zentrum , auftritt. 



298 Vom ill. internat. Kongress fi.ir P sych ologie in 1\Hinchen 1896. 

Sinneseind ri.icke nicht mehr gcwohnheitRgemllss oder iiberhaupt nicht 1nit 
Eri nnerungsbildern - es lutud elt s i c h ~tlso zweii'e llos um Stonmgen v oH 
Vorstellungs-Associationen - und somit is t mau a.uch vom pathologisch en 
Sta.ndpunkt aus unzweife.lhaft horccht~gt1 wenigs tcns das Gob~e t zwisch en 
Hor-, Se h- un d 'l'ast sphare. als AsRO ZJa tiOns-Z on trum zu bezelChnen . Erst 
dio Anatomie a ber g i.ebt Jucrzu don Schlùssel , indcm s ie zcigt, dass an 
j oncJL Punkten, wo Z er s tOruu g, Alcxie, optischo Aphas ic et c. s itzt, Asso
z iations-Balm en aw; der o el> spha re, 'l'as t sph ~lr e , Hor.-< phiiro 11. s. w. zu
>mmmenl aufcn; sie w eis t a lso eiu on Mochrtni sm us anf, welcher dio gen anntcn 
psychischon Stiirtlllgcn hegreiflicl • erschein on l:lss t. 

We it schw.i er iger is t es, oiu o scharfc D efini tion anch nur c in zolner 
Funkt ionen cles iron talon Associations-Z entrums zn gebon. Obwohl .l<jr
kranknngon diescs Gobietos h~iufig s in d, ;;o .handclt. es s ich cloch me i;d; um 
l r ankhoitF<prozesse, be i deuen es kaum golin g t , <lcu Gesamtnmfang .d.er 
H iru-D ostruktionen gcnau zu umgr cnzen. (D emeutia paralytica, semll s, 
ulcoholicfl. etc.) Man kann aus don w cnigen r eiu en Fall on von Stirnhirn
Erkrankuug JJUr e inige al lgemoiu e Schliisse anf die Funktiouen lles fro n
talen Assoziationszoutrums zieh en. E s komm t hier Z>t Formon von Geistes
sch wilch e, w olcho weniger llurch don Au~fa ll zahlreich or in vVorte fassba. rer 
E inzelvorstollnugen, ;d s gewissor a ll gem einer, zum •roil in clen Beroich der 
h oh er on Gefl\hl e gehori ger Uomponentcn der geistig-korperli ch en P e rsliu
lichkeit un d der Urtc ilsbilclung *J bodiugt wit·cl. Das vorder e Assoz iat ions
zentrum steht zur K orperfuhlsph ilr e in b esondors nah en Boziohungen; boicle 
erkranken m eist zusamm on uutl di ese gomeinsmuo Brkrankung fit hrt 
schli essli ch ::t.tlSJmhmslos zur v ollstilocligeu Vorni chtuug der P ersoulichkoit, 
des ,Ich", zum "o ichvergosJSo n ", Vorl ust dcs bon sons, dt!S klar on .Selbst
be wusstsf:l ins. D or u.rtige Imlividncn s iud unl iih ig zu irgentl wel clw r selbst
stan <l >g n Bcth i~ttgnng ; Il!> fehlon a llo kon s ta ntcn .Motivo fur das Jlande lu, 
w ilbrend nm gek elwt lndi vitlu en mit ÌJJ takter Korp orfilhl sphitre uud fronta lom 
Assozia.tion sccntrum, auch wenn sic t otul blind, taub, gor uch- und p;o
scbma cklos sin d, noch h obor iutell oktuell cr L oistungen und cincr energischon 
Geltendmac hung i.hrcr P ersonlickeit fl~hig sind. 

'L'rotz. aller L ùckenhafti g keit .cler vorliege.ndou Erfnhrun gon cltirfto dies e · 
offenkund1ge •rrenuung cles Gclurns m Ge b1ete , w elch o tùr das, was das 
Indivicluum zur P er son, zu einem selbs tbewusst en vVesen roacht, wichtig 
bezw. unwichtig sind, unsero vollste Aufmerksamk eit vordienen. 

W as en~l i eh das mittlcre Asso7.ia tionszentrum anlangt, so ha t ~ereitR 
1\:J: e y u e r t cl1e Vennutung ausges prochen, dass bwr e in zm· Mechnmk cler 
La.utspracho ~n bcsonclers nah er B eziclnu?g s teh endes Gobiet gegeben se in 
musso, clas~ lu er cl te an der Sprach e bet e tl! g ton akustisch en, k inilsthet tsc!teu 
und motonschon Zcntren untor einancl er vorlmùpft, assozi ert w orclcu. Dwsc 
Anschaunng wird clmch di o v orli egendcn klinischen Hoob~tchtnngen ni~ht 
durc haus i.iborzeugond uaho gel egt, aber cbeusowenig widc rlegt; sieorschemt 
tlurchaus beach louswcrt. 

Zaltlre icho klinisc ltc F.rl'rthnmgcn, Eim:oiLha tsa ·h ult we itien somit tla ran t 
hin. dass in clcn , Assoz ial ionszeutroH" cli o l.l»Bv ~i :ttivo Verkn>ipfung vo r
schiod_o n a rLi ger W<ol>rnchmnng •t t Lu Hl ihrer J~rinn orungshiltlc r stftt t.fintlct. 

DlllSO Vc dm i:tpfui >I!: c rl'o lgt vonnulllch clurch bosonllcre umliluglt cho 
Z oll eugrnpp c11, cl orun ' l' hilLigko i.t atus>Jchl ios:> lich im ,As~oz iur on " bcs Leh t , uml 
tl ios ist. Llor l'unkt, hezi.ip;lic ll dessm > Vorlmgond 01· von tlon h orkummli chcn 
Vors toll ungou ùbor don Assoz iftt ioH:>- MochaHi stnns. w io sio von M e i n e r L, 
vV e t'Il i c k c u. A. a us:.;chiltlot wonl en Ri nel , gau z w esonil ich ahw <> icht. 

Inùom es kc in orl e i Bowciso dai'i'lr g iebt, cl ass tlie Vorl etzung ller Ass fJ -
7. Ìatio n5z ntron clio S innos wa hrn eh mnngou im cn~o roH :::l inno irgon tlwie 
hneintri~chtigt, l;unn cn di cHo ZeutreJJ Jllll' rtn \Valn·uo}uuun:.;on iu w oitor om 
S inn o bot ·i l ig t su ll'l, iml em .; io zu don re i n eu Hin n oscind•·licken eli e l~r
.inn ornngsbi ldcr l1inzui'l't gou , w elch e in don Vor~<tl' ll unge n liusser c r Objokto 
Utatsllcl>l ich st (' t s v orh;111d en si n d. D ioti tlt h rt unmi ttdha1· a nf die Vcr
mntun", dnss s ic zu don Ji: •·iHnonmgshilclont selhs t in beso mlc rs nah or 
B ezi c l~mg s t.eh u . Be i <lct· Kiirzo tl or Z oit ist ·s ni cht moglieh, woitcr 
auf dioso ~tuRscrs t wichLigo Pmgo uillwr oiHwgo hc.tL Doch cl:u·f es a ls sclu· 

- * ) Jn sbcso ntlere winl a uch das ahst.rakto Donkon s ichtlich geschacli gt. 
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wahrscheinlich bezeichnet werden, dass llie Geilachtnisspuren der Sinues
e indrilcke hauptslichl ich in ll< ·n Gfwgli onzell en der Associations:tentren z<t 
suchen sind, bis zu wek.hen bei Sinneseindrlickon die Erregungen vou dou 
Sinneszentr en hm· vordringen. 

An clen Nachweis der Zontraìncnrone kulipft sich die Frage nach be
sonderen Beziohungcn de rsolben zu don Bewusstseinscrscheinungen. Dass 
die Sinnes:tentnm die ìVahrnehmungcn im eigent.lichon ::->inne vermitteln , 
darf wohl a ls 'l 'hatsac be angcsehen werden. Dieson ' Vahrnelunungen kommt. 
ausnahmslos der Charakter s pez ifi scher Ene r:.; io zn ; wir hozo ichn on f~ls 
Sinnoseind rlicke nur Bewnsstseinsorschoinungen, welcho thRtsiichlich das 
Gepdige spocifisch er Energie lLn sich trngen . 

Die einzelnen vVindungen de r Associationszentren vcrhalten s iclt i11 
letzterer Hinsicht ke iueswegs voli ig gle ich. Di o d eu Sinnessphiircn un
mittelbar benachbarten Gebiete, welche ,Randzonen" heissen mogon, 
(2. SchHifonwind"ng, Occipit~o<lwinclungon otc.), sincl clurch weit zablrcichere 
Associationssystemo mi t j enen Sphiireu vcrknlipft als dio entfornter li egencleu. 
Hier in clen Zentral gel>i P. ten der Associationszentren ('l'eile der Scheitel
winclnngen , s iehe Schlii.fenwimlung, Pol cles Stirnhi.rn s) iiberwiege n Asso
ciationssyst,eme, welcho mit clen Sinnossphiiren ni cht in unmittolbaren 
Kontakt troten (,.Zentralneuron e" clor Associations-Zoutren). Di e Gbbiete 
der Z ent.ralnenrone siud es, welche clas Gohirn dos Menschen auch ilcn 
anthropoicl en Affen gegeni.iber charakterisieren; s i e ha ben clemgemii.ss 
vielleicht oine besonclors hoh e psychische B t~ cl cutung. 

Dio Geb iete silmt.Jich er Zenti·alnenrone sind dlll·c h "hmge" Assoziations
systeme (Fasciculus arcuatns, secnndiires Cingn lum, F lcehsig) verlmiipft 
mit der KorperfUhlsph ii.re, wolch e sich dllt·ch ihre umfassencl en assoziativon 
Vorlmi'1pfungen a ls cl er eigentliche .1\fittolpunkt der gesamton Grosshirnrindc 
darstollt. Nur so ist e i no wirk li clte l~ i nh oi.t d es psychischen Gcsamt
mochanismus h ergostellt, nicht durch mnt'iingli che Assoziat.ionssystome, 
welchc clirekt clie grossen Assoziationszent.ron nntereinand er verlmUpfen. 

Die ganze Gross hirnr.indc ist al so in erster Linio ei11 gcwaltiges Asso
ziations-Organ, in w elches nn e inzolnen StclJen cl i e Siu nesleitungen e in
strahlen uncl in welchem wicderum (an clcnselben umschri ebenen Stellen) 
clie motorischen Bahnen ihron Ursprung n ehm en. 

Ist nun die Qualitltt cles Bewu8stseins, welch es die Sinneszentren ver
mitteln, thatsiichlich vcrschier1 en von jenem, vvolches in de n Assoziati ms
zentren ausgelost wird ? 

Wir stehen hier vor einer Frage, welche vielleicht verfriiht erscheineo 
mag, insbesoodere nllen Den en, welchen jecler Versuch, clas Bewnsst~e in 
zu lokalisieren, uberhaupt nnr 11ls Beweis unlogischeu D nkens e rschemt ; 
indes l;onn en filr clen Arzt, wel cher tagtii.glich in diesen Fra~en arbeitet, 
Kranke beobachtet unll die Beobachtungen sorgfii.ltig clurch cten L eichen
befuncl kontroliert, clerartige Zweifel kanm in 's Gewicht fallen. 

Angesichts clor nngenligenden thatsiichlichen Unterlnge lmnn clie Frage 
l1i er nur augodentet werflon. Sie is t auch fl'lr die L ehre von cler Lolml isaLion 
unbewusstor ><eelisclte r Vorgiiuge von eminentor Beclentung. Es wirll dio 
Aufgauc der Zuknntt su in , Klarlt oit zu schaifen dariibor, inwi owo.i t auch 
clio n ervuRen J~ l emcn to der Assoz iationszontron Bowusstso in vormittuLn, ob 
auch hi cr wiofler qualit.ative lJntorsc. lti ocle vorkommen ot wa :.~wischcn don 
Neuron en der Rancl geui ete (o-ewulmlic ll e Erinnenwgsbildori') und cl un 
Zentraln crven , ob sie >:ttm 'l'oil (insuesundoro li e Z ontmlu nrono) unbowu:;sL 
a rb eiten u. clg l. n L Iu l e t:.~te rem Falle wlircle es unb ewLtsste 1 sych ische 
Vorgii.nge_ vo11 hoher Di f.;n Ìtilt gebon , welche den bew ussten ni cbL untor- , 
soncl ern ul>ergeo rclnot-. s!llcl. 

Dio Sinncszentren uncl Assoziat iouR:'.eJttron n ehmon zwar r iL nrnLi ch ge
trennte Gobiete ein - sie hilugen ahor clurch ihr Elomente auatomisch u11tl 
funktionell so inniCY ;~,usammeo. lbss wonigstens am vol li g au sgebildetOH 
Organe cino schllrf~ '.l'rennuno- ni cht mehr mogli ch i t. Sie verhalton s ich 
so g:·Lllz. ~ihnlich '~:ie an( psycl, isch um ~cbi ~t ,~innlichkeit ." u11 ~, Vorstrwll, " 
wolcbe J" thoorut1sch woh l tronnhnr, m 'vVnk!l chkotL aber au{ d1~s <nm gsLe 
voTknlipft si ucl . J cdes Sinnes:.~entrum ist der Ausgangspunkt zahlloser 
Assoziationsfasorn, welcho, soweit s.i e siclt auch von clou lJrspruugszellen 
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im Sinneszcntrum entfernen mogen , doch al s wesentli cLe B ostandteile 
dicses Letztor en a.ut.'zufasson sinél. Dio cinzclnen ~inncszontren mit ihren 
Assoziations tasorn sind wirkli che ,Seolenorp; r• no," o ffenbar gn.uz im Siuuo 
rlor von Hon·n llinh a ufgeste llten Grun\lgodi~chtaisse . Dio Assoziations
zentre u vurmiLtelu dio Coagitut.ion tli cso r .IO: iuzoloq.;ane, il itJ Znsammen
fassnng zu "Morksystomen" ; e iner so lbs tiimligon 'l'hi~t i gko it ol11te dio Si_nnes 
zontreu ;; iucl clio Assoziationszontren ni cht J'ahig, der lnhalt ihror 'l'IJt~t tgkeit 
wi rcl goliofert von clen Sinneszentren , <tber dio Anordnung, wel ch e sie 
cliosom lnhalt p;ebc n, h iingt rwsschliessli ch vou ilu·er a priori gegebenen 
J\fechanik ab. Olmo deu Bos itz der A,;soziationszontron wùrdon wir vollig 
a ns:;er Stunrlo seiu, dio Nachri chtcn , wolche dio vorsc hi cdcnen ~iun e von 
ci tt und cloruselbeu i~u:;se ro n Objokt g ' ben, z11 e ino iU oinll ·it;li chen Gam:en 
zu verarbeilcn, zu e incr Obj ekt vor:>to llung- z 11 vot·kuiipl\m E :> lasson sich 
ttn scbwer Gelt irnt o rmen dcnkcn, we l ' hon die 'l'hilt ig-keit abgch t, die Ein
llrllckc der verschi etlonen S iun e zu oiuh eiLii chen Gcbi lllen z11. vc m rboiten 
und 11nter k raHkhatlcn Vcrh iUtuissc n kommt Llies jtt anclt bei m 111ensch en vor. 

Dcm~emi\ss <lrll ckt s i eh ltltCh Ji c go isti go J.udi viclnaJitiLt in der F orm 
cl er llinwherll >ichu, i.m Windnnp;sr e ichLnm der Assoziationszcntr en, ihrer 
rolativon Grosse im Vcrbii.ltnis zn don ' inn oszo nt1·cn e t c. woi.t J cutlich or 
nu s, td s llll1l1 bi sh c r a ngonununon lmL. J ocles (~ehim h at gc wi ssermasscn 
seiuc l?l• ys iognornio tmd clio Gcsotzo Lliosc r Physiop;nomio <tut exaktcr 
Gru nrllago (ni c ht. in der \~'e i :>u G a Il 's) zn sc lmflcn , orw eit5t s ich tds oine 
ernsthafte Aufg:thc fùr cliu wissonschaftl iclw F orschu11 g. 

2. Die Psychologie des Kindes. 
Von W. Preyer· Wi eslJaLlen . 

. vV l~bre11d a u( bein ah o allen Gebi oten der Biolop; ill ùi•' von .Darwin 
p;efundenB nnd zuers t. e rprobto gouot i sc h o l\I ALhou u mit g-ros~:>om Er
folge. an_gew onJ o~ wird, . i s ~ dio l'sycholog ie, wonigstons in .Deutscblancl, 
a l ~o 111 duor H ounat, b1s JCtzt J~~t·ch li os ns neu o mi.~chtigo .J>'orschungs
unttel im A llgomoinen fast gar ni cltt und im J!:inzclnon nur hier und da. 
man konnte sagon spo.raJisch , gofOrd ert wordon. 

Di oso bodau orli cho 'rhu.ts:tc he und dio untenlen E sychologenlterrschond o 
lncliffe r e n 7. g oge n p syc ho gcne tis c h e Unt e r ti ttchun,. o n - ei nigo 
rUhmli ch A usnahm en besti~tigon nur dio Jtegel - ist wahr~cheiulich Llie 
l''olgo dos Entwicklun::>;sganges dor Naturwissenschafte n in den lotz ten 
lroi J ahrh undorten . D nn nachd cm Galilei dm·ch das Experiment Lli e 
Scholastik der Ari stotoliker gostilrzt und die l\ leehan ik begrUnde t hatte. 
e~·wios s ich diese, wie di ganze m oderne Physik, w olche au s ihr horvor
gmg!. als oin .~o f:Urchtbar os F ors chungsfelù und als oiu ftn b e f"ri edif?el~den 
Erkil~rung~n fur eh o ~owcgungen der unb olebton W es eu so i.\ beraus e_rgtO~Jges 
e.x.actes W1ssonsgobwt, dass man nach und nach immer zuvers10hth cher 
don. Gedanken hegte, es kounten auch andere, al s di Vorgfi.nge der a_uor 
g-an tseheu Natur, os konnten auch dio Bewegungcn lebend er W esen, scbbess
lich a lle erkennbare11 Ver ii.n lenmgen in der ganzen W olt, si eh m echanisch 
orklaren lasson. Einige m in en sogar h eutzutage, was nicht mechanisch 

rklfi.rt werden kann, das konne i.\berhaupt nio begroiflich gemacht w erden. 
Dio E rkenntnis diesos vorh ii.ugnisvollen lrrtums w irclnamentlich dnrch 

?io bodcutenden .J!'ortschrit to d or Physiologie, als der Physik d or Organismen, 
111 dB~l1 le tzteu halben Jahrhundert erschwert. J mehr physikali sche (nncl 
chen:nsch e) Prozesse im lebenden K orper nachgewiesen wurdon, um so 
r oizvoll ur crt:~ chi on os, den gauzen Organismus als einen Complex von 
phy:; ikalischon (un d chomischen), um nicht zu sagen , in le tztor Instanz 
m cchanischen Vorgangen :1ufzufasscn un d in di osem Sinne w ei t er zu nrbeiten. 
·was dazu nicht pass to, sich mit der inzwischen ausserordentlich fein aus
gebildoten physikalischen l\1ethodik nicht in Angritf n hmen liess, blieb 
so g ut wie uu beftchtot in don bosten L ehrbùchern der Physiologie. Das 
ist abor gcraclc di e Entwicklnng d e r .Psych e. 

Die r eino Physik lc o:-nn t w eder J cn B egriff dor Entwicklung, noch den 
Beg rilf de r Psych e. S ie hat t1azu keine B oziehungen und steht c1em von 
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beiden untrennbaren Begriil' dor Vererbung vollig fremd, sogar ablehnend 
ooegen liber. vVonu nun trotzdem behnuptot wird. clas L ebeu, einschli esslich 
der Entwicklungsvorgii.nge und der Erblichkoit gewisser Funktionon, werde 
Joch s pii.tor e inm al physilmlisch oder gar mochanisch e rkl:.i.rt wordon, so 
iRt es gut, hinzuzufligen, dass clmm unter allo n Umstii.Dllcn o :i n n 
w oso nt l ich n.ncl e r o Phyl:lik ed ord orl ich wii.ro, a ls clie h outige, wolche 
ihrom ganzen ì.Yeson nach tmpsychologisch ist. 

Ein zwoiter Gruncl fùr clio :~uil:'a ll ondo VernnchliLss ig un g cles Stuùimns 
der P sychocYenosis bei M enschen un d 'l'h ie ren in D e1 1t schl aud Ji ogt olmo 
Zwoi!'e l in a ur mit der soe ben goschi lùerteu physikalischon Ri chtung cl ('r 
P hysiologie zusammenhii.ngonùon Bovorzugung cles Exporimonts vor der 
r einen Beobachtung. Ihre immonson ~l ' riumpho auf theorotisch em w io an(' 
praktischom Gebioto vorclankt clio heutigo Naturwissenschaft dem Experi
m ent 1111d dieso uuverlierbare Errungenschat't wird sie uoch vi l woiter 
fllhren, innnor m ehr a lte Irrleln·en ausmerz en und ueuo ThatsRchen auf
decken , di e sons t verhùllt bloiu cn mtiss t en. A bnr es giebt Pro b l o m o, 
di o d o m Exporimente t r otzo n. Vor a llem gehort daz udas Problom 
der Beseelung des Kincl es. Nicht seine Unzugii.no-Jichkoit vor der G burt, 
sond ru die Allmii.hlichkeit der psychischou und 'korperli chcn Entwickluug 
hindort h ior ztu· Zoit noch das Aull'indon ,]er flir j ocles l~xporiment or 
forù or lich on Frngestolluug. l\Inn Jmnn ilberhaupt nn uengoboreuen Kimlern 
vorhiiltni smiissig nur wen.ig experim enti er on u nfl dio Ummlii.ssigkoit VlV l 

soctori sch er BingriJfo uncl toxiko logischer Versucho hat gewiss lllftll chen 
Physiologen abgehaltou , sich wi ssensclutftlich mit ùiesmn interossantesten 
a llcr Naturproùukte zu beschaftigcn. Dit~ Zuriickhaltung kaun wenigstons 
dm·ch M nn gel nn M aterial nicht ontschuldigt w ord eu. Es ist :LlJOr J'Ur's 
]!:rsto nicht notw cndig, z ur Erforschung clor 8oelenoutwicklung lmim J\.indu 
vi o l zu ex porim entieren. Violmehr kommt os znforcl ors t auf clio r o i n e 
B ool,achtung an . Krankh eiton, Verl otzuugon, Missbilclungon, VorgifLungon 
~cwsctzon sehr oft Experimente. Exporimentiereu ist B oobachton uut ,. 
kUnstlich ve t"tinclerton Bedingung·on, indem entwedor Jas Object allein odo•· 
Jie Umgebung nll ein odor beide l'oriind ort sind. BeoLachton flir sich 
sch liesst dagogen j ede vom Boobachtor selbst einge flih r to klinstliche Ver
anùer ung cl es Objekts und dessen, wns es umgi obt., n.us. Di sos Boo bachton, 
:;,, B. das stunden l an go B etrachton tl P:; schreioncl en. d ~tnn spieleud en, dn.nn 
sch! A.feudon, ùann e rwn.chenden , dan11 saugemlen Sii.ugliugs. moisteus iu der 
K intl orstub o, bt nicht J e cl ertii<1Jll1S 81\che. I eh kann aus eigonor Eri'Riwung 
versich ern , llRss es vi e! sohwierig·er ist. als irgend c ino, lRnge Vorbereitungen 
orford ornd o physiolog ischo oder psychologische E xporimontuluntcrsuch u11g 
in ein em .loidlich eingor ichteton Laboratorium mit guton Pri:izis.ions
instrumenton . 

LJnd voll euds die r ein o Beobachtung der geistig n Entwick lung junger 
Ti cr e, etwa ebon ausgesch lLipfter Vogo! uud Ameisen, im Proien gohort 
zu d ' H anstreugendsteu 'l'hii.tigkeiton, ùie ich kenne. Es giebt abcr vi el e 
psych ologisch , insbesouder . psychogenotisch wichtige .Fntgon, welcho nur 
allf diesem W oge ein er B ean two.rtung nii.h or gcbracl1t wordon konn on, vor 
All em die Sprache der 'L'i er untl der fn stinkt. l\fan muss es l edauorn, 
d ie ·passion fllr ein solchos Nn.turstwlium boi geschultou P sychologon zn 
vennissen. Unge::;chulto Naturli·eundo, ùi o ot't vorzligliche Boobaehtor 
sincl, wissen nicht, w orauf os hiru:boi hrwptsaclt l ich ankommt. ùaher d01·un 
B efunde nm· mi t strengor Kritik wissenschaft lich verwortet wonle11 dUrien, 
wio a ll es Mater ial A.US zwoiter Haml. 

A.bor l> eschriinkon \\· ir un s h ier auf tlio Un t ••·s uchung dos Kinù es. 
] eh bin so oft gefi:agt. w orden , w elch o Art von Boolmchtu ng n zmtiichst 
am Nougobor nen, drmn am i~ugl in g, am oin -, :.\Wei-. llreijahrigon Kind e 
zu machen suion, um di e wissonsch a ftli ch Erkenntn is der Soolenentw:cklung 
l'.U fordorn , clns>~ es zwoc kmitssig sei n wird, .. inigo der wichligst en A u l~ 
gabon zu betrachton . Darn.us rgi ebt s ich dann olm o \.Yoitorcs di o grosso 
B edeutung der nll zu oft nntorsch i~tz ton P sychologio tl e.s Kindes. 

Dns , woraut 7. Uorst "" n.·hten ist, s illd l\fn k o lh c wogung o n uncl 
zwar a ll e. Donn cli o l~owog11 ng-eJ t der E xLremi W.tcn . der Gosichtsmll skelu, 
des Kopf s unJ cles Rumpl'o::l sincl di e ein :t.igen psychogene Lisch werLvo llen 
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wenn nicht tiborh aupt die einzigen obj ectivon Morkm alo begim~enùor 
p~ychi scher Vorgango in den1. :.u Anfang J es Lebens in ùer L uft , w.1e vor 
tle 1u E in t ri tt in Jiosolbc . ein e m nnchm al l:logar e rf11,hrono E ltem beli.ngs tigonù e 
'l'i crii.hn lichkeit zoigonùen Si'Lugl ing. Bs i ~t n icht le ich t, in de r wechsel
vo ll on U nrul1 o <.les kloinen ]Ci ndes Gcset~.mii.s~ i gkoi ton zu Jìn<len unù g t'Oi:lse 
Gedul ù gehort obenso soh r dnzu w ie vo r u r Le il sfroio B otrach t ung. E rs t er e 
flml ot m an viel h ii.u figer a ls Jet zt ero. Namentli ch d ie ohn e Zweifo l a uch 
du re h di e m ech anis ti schc \ .V oltanschauu ng gonli.hrto S u eh t, j edor gut fest
gestellt ou Ersch einuug eine b es timmte U rsach e soglcich beizu leg en , s tort 
e rhob li ch ùon Fo rtgang ùer Untorsuchung. Ich w ill nicht gll.nz soweit 
~oh on w ie ein er der gonialsten D cnkor u nd F or scher der Gegonwart, der 
hufl't, dnss di e kUnftige Naturwissenl:lchaft. dio Begriffc ., U r sa c h e" un d 
"W i r k u n g ," w e l ch e ni cht itir i h n nllein c inen starken Z ug von F oti schi s
mus h 11,ben, ibr er fo rmalen Un kl arh eit wogcn, besoi t igcn wird, abe r in der 
P~~·ch o l ogie des K indes ist dai:! Phnntas ioren i.ib er di e Ur~ach en und 
W 11·kungen der zum g rossen T e il Ubcraus r i·i.lselh a l'ten Bewegungen in den 
or ::Jicn L ebensmouat on u ich t wcni ger unnU t:.; un d scll ;i.d lich , al~ das .E rsinnen 
v o n allerlei Faxen. a ls B ewegungs u r sa c h e n, soitcns der rneis t en don 
un gob il det en 8tii.n don augoho renden A mmon und K inderft·au on , welch e clll.mit 
ver hl Uffond o vVi 1·ku n g e u cr zie len un d :.;eigcu wo ll en. w io klug ùcr Sli.u g
l in g sch on ist. ViTo rauJ' es ll.nkom mt. ùas ist: Natu r t h11,tsach en r. u sammolu 
nn d clio i n i h non zusammcngefass t on E rsch c inungen als v o n e i n a n d o r ab
h a n g i g zu erkennen . Dio Art der Abh ling ig kei t, sozusagcn cl io Funkt ion , 
g ilt es zu crmitteln , nieh t aber ein von der menschl ichou Einbi ld ung er 
r.eugtes P rod uk t, eino Piction untcr dem Nll.men .,Ursach e ," in di e Natu 1· 
als G r undl age zu vcrlogon tmd ùarauf dio Ersc hoinungcn a ls , Wirkungcu" 
a u fzu lJ:tuen . vVo ll te J emand bei der mathematischen Betr ach t ungswciso 
etw:L d io U r vari ah le "Ur sache" und tli c Abh ilng igvariabl e , vVirkung" n ennon . 
l:lO wi'Irdo ùami t eh enso wcnig etwas Ube1· d ie A1-t dcs F u n kt ionsnexu s, 
was Uh e t· <.l as scb liehte A hh ang ig kei tl:lvei·h iLli nis hi nm1sgingo, au sgesagt 
werd en, wic bei j edcm beliebigen psychi schen ocler j oùem P r o?: ess i.ib er 
lm upt. w enn m an d ns Abh ii.ng igc , Wirkung ," das . w o vou es abb lln g t , 
~ Ur sacho" nennt. D cnn es g ieb t kein e U rsache, d i e nich t du rch eiJlO ander e 
or setzt godnch t w er don lconnte und j odcr Wirkung lassen sich m ehrer o 
Ursach en unter legen. 

E in o rauml ose u n d z ei tl oso W e lt k ann Ni e m a nd s i c h 
ù e nlc o n , aber di e Causalitii.t lmnn mau s ich sohr w ohl w egde nkcn, inde m 
sio t h atsllchli ch n ie Ub er ùi e E rkmm t nis der Abh ltng igkeit der in Zeit und 
R num wahrgonom menen Obj ek to von ein nnder h in a usf'Uhrt un d in keinem 
Fal le mehr tt!s oinon h ouri sLisch en vVor t h ll.t. 

Von diesom hy pothesenfroien Stnndpun ktc a us muss d io g e u e ti s c h e un d 
Ll iB mii ih r ver schm ol:.;ene ve r g l e i c h e nd c P syc h o l og i e mittfl ls t de r 
r oi n('ll Heobach t ung i u or stor Linie zu ein cr b esc hr o ib e nd o n S ee l o n 
e utw ic k l u ngsgHsc h i c h te gem ach t werden. 

U rn clies>JS n ilchsto Z io! r. u ot-rPiehen , siml vo 1· Al lcm sich er e obj ectivt' 
Symptomc de r seelischen Vo rgiLnge :.;u i ix ier cn. Andor o als M u s k e l b e
w cg un 11:e n , i mp ul si v o, r e t'l e k to r i se h e, in s tinktive, mimische, 
gestilw lato ri sche, Uberlegte- w olch · lot zte re b cim N eugebor en en n atnr!ich 
fortfa ll on - s in<l ni cht bokaunt, es sci deun , dass m an gewi sse Sekretioneu, 
wi o beim Angstschwoiss, b ci m W einen, ihnen an dio Seit e stell on wi ll. 
Aù or so lch e findcn n iemals ohn e b egl ei tondo ch a ra k teri stisch e Muskolb e
wegu ngen statt . Auf ùiese J'U hrt jede P sych où iagnose immer wi eder 
zurU ck. A ll e mUsseu r ogis t 1·ie r t wor don, wm m a uch, besond ers zu Anfang 
cles Lcbon~ . viele. sogar clie Mobrzahl , uoch ke in e p sychi sche Bedeutung 
h a bcu , w io otwa das S t.irnrun zoln uml ~tll erl ei Grimasseu des Ebcngobo ron on . 

Als ich vor .ba ld ùre iss ig J ahren anGng , diesem Gog cnstande als 
Phy;!io loge moin e Auf'merksamkeit zu sch enlceu, da wnr das wich tigst e 
Hilfsm ittol zur Fixior ung der mannigfa lt igen l3 ewegungeu des Kindes, die 
M o m e utph o t og r a ph ie , noch r echt unvo ll komm n a nsgebi ldet ; j etzt, 
da s ie tl\.t· don Zweck kaum noch zu w i.i nschon iib1·ig lii.sst, w lit·e es e in e 
vorha! L n i s nlii.~ s i~ luich Lc uud Io im nù e Arboit. Samm luu gen v on Mo ment
aufna hme n kl e iner Kindor : n a lleo moglichen H a lt uugen , 8tell ungen, L agen 
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in versc~1 i orl an en .Liin tlarn .ammlogon, di a P hys iognomi e n nongeb ot·ano r 
N.ago r t.mt don on .Jilllg'Pt'.Schnn.pa nses :r.u vor g lcichen, rli a vcrii.ndorLc, :r.. H. 
vtereckJge Mt111 d form ho t g·owJ E<son ArLon rl os tìcln·oiPns . nhonso \\' Ìc dio 
ors ton Anfilngo cl es Lilclw ln s , de11 or ston A11 ~ druck dos J<:r~ t :mmJn R ltllll 
hnnd 0rt and ero psychogeJtrJtisr;h w ich tigo. abo1· ln m r. dn.nem da .Muske lb o
wog-Lm gen an das Gh s 7.U hanno11 11nd dam it oin r• J ·~o i ts rli o Uoborein 
s ti mm ung all or K indor a ll ot· Vo lkor in Bc7.u g- a u t' p;ow i ~~o mi mise h 
Funldionen, and or or so its die Vor~chi odonh o i t. dos A usdrucks e.in os goist igr•n 
Z ustan cl os bei ùemso l ben Jn rlivid uu 111 , j H n ach do m A l ter, fosL7. ustellen. 

D amit \\'ilr o sch on v iel gowonnen. D onn wonn os au ch bi s h ou te n och 
koin Systom d er Psycholog-io giPht. sogar d ia Grlt!Hlbogri ffo der solbon, 
7.. B. Lli e mi t '\Vo rton Empfìmlung, Go fUhl , A fTect., Gemi.itsbewegun .\1; (Emotion), 
L oid onschn.ft, Will e, Ver s t aml . Jn s tinkt. vVahrn ohmung. Vo t·s t nllun g . Er
·inn e rung 11. s. w . be7.o iehn oten psychi sch on \Vorte dur ehau s ni eht in e in or 
di o Mehrh oit tlor For soh e r bef'1 iod igonrlen Woiso von oinanrlor ahgegronzt 
oclcr mi t a nn iih ornder Voll stiirrd ig ke it cle fini er t s iml , so bosteh L doch clat·iib l• t· 
lw in Z weif'el , dass boim orwachHl\llPn :MonsclJ f' n a ll os Seo li sc h e nur 
d nr c h Be w g un go n , Uest"n. Mimik. Sproch en un d Schroibo t1 (v<elchos 
ein s t nmmos S prechon ist) uncl Handlllll~<· n erlm nn t wenlon kann . J e 
so .q~ f'iil ti g-or m a n a ll o di es e ohj eH ivon Symptomo gois ligen G eschoh ons 
7.Usammonstell t uncl vorg lcicht. u m so olle t· wird man die i hn en ont
:;p r chenùen geistigon Vo rgilngo solbs t von oin ander son dern und ver st ohen 
l ernen . 

.Aber der orwachseJJo Mensch k anu ni cltt 7. Ur E rmittelnng d es Tl, nt 
hestancles di encn. w ei l er ùurch don Verkohr mi t andor en Monsch en ein en 
T e il soin or Nati.irli chkcit, verlor en h at ocler a ufopforu m ussto. um nu r mit 
ilm on in Frioùon :r. u l ben. Der g- :t n z jun go Sil u g l i n g clagogo n 
h n u o h e l t n i o h t , bohon scht s i c h ni ch t, sch ilmt s ich n ich t , vo rs t ellt s i eh 
ni cht oin en Au~on bli ck. s olbst wonn a ll o sci no Ahn en ~ch an sp i ol o r w ar oD. 

Dieso U rs pr iingliohkeit nn d NaLu rwahl'l10 it des kl oinon !Cindos. und 
:r.wfi.I' olm e Aus n a hm e j <'<los kl oinon Kind s, stompol t es sog loicl1 zu c in om 
hochs t am~ioh ond on U nto rs u ch ungsohj ukt flir don Psycho log en . N ur di esor 
we iss, wi c schm er 7.li ch d i e En tdeclwng de r o r sto n L li g-o be i de m d or 
1vfut.ters p rach o n och Jtich t oin mal miichtigon Kind e bori.ihren ka nn . Dio 
weiter o U ntors uchung d m· P hysiognomik u ndl\1i mik verli or t dann mit Pin em 
Male ihro AnziehungskraJt. 

Di oscs Boispi ol fi.ihr t zu cin cm Z\\'eiton psychol ogisch w ichtigen PunkLe , 
der anch durch fl oissige B eobach t uug e rl edigt w ord on lm nn. Js t di o gcis ti lf;O Ent
wi ck lung des Kind es c in o stotigo ocle r sc h o n n o rm n l o r W c i s • e iu e 
di s o o n t inu irli c h o'? ~ritt irgoncl e in e psychische L eistnng . wi e :r.. B . 
di e e rs t e L tige, u nvorm ittelt pli:it)l lich auf ocler is t j ecle ein G lied einer 
Jangon R eih e vo n kou t in uirlich zusammonh ilngouden ver wandton Pro7.ess n '? 
B eirn Embryo im Ei i'Jb OI'l'ILSch ell manche Vo t·giinge durch ihre Pl ut7. li chkoit. 
so dm· er s to H or 7.schl ag. rl or ors t e V ' I'Such oin or Streckung des Rumpf'es , 
cle t· m·stc Sprung in der E isch a le, don der Schn a hol rlas fast e rsLickond on 
H l.'t hnch ens m ach t . die crston Stimm laute des Hlihncltens im vo llig un ver 
seht·ten Ei. B oim Men schonkind o Ub en ·ascht durch di e Pli:itzli chkeit d s 
Auf't re t ens der er s t e Schrei, das erstm a ligo Schliossfln der Augen beim 
Anuilh ern der H a nd , di e m·ste gegli.ickto Na h ahmung in e r J3eweg·ung . 
e in es vo rgcsA.gten L autes . de r erste 'i'or such, den K opf ?. U balancier on, a ll e in 
zu s t eh e n, zu s i tzen , zu lA.ufen. zu w inken u nd vor A ll om der ors te si nn 
v oll e Gobrauch e in es vVortos der 1\lfu t terspmch o. J odor einzoln o V O ll di esen 
Akten, di o freili ch ein en sehr ung leichen psychologischon W ert h a ben , h at 
sein e Vo t·.,.eschichto, nn d zwa r o in e ph y l ogo n ot i sc h e und ei Ho 
o n t o g n~ t i s c h e . E rstor or muss m a li m ittolst d e r verg leich nd-psycho
l ogisch-phys i ol og isc~en U:nte t·s uchung; jungo r Ti or o n ac l_tspi.irm:; J etz tar~ 
kann nur clur·oh Ulgh ch w JCrlerh ol tos B eobach ton cles kl em en JCmd os au{
g eh ell t w orù en. 

D a bei is t 7. U b eùcnken. dass vom or ston Augeubli ck de t· Gebm·t a u 
j edes Kind s ioh d e r W o lt , in ù .i e os f r < m d o i n tr i t t , anpa~s t. . .1\lit 
di eser funkti one ll n Anpassung wirù koio Monsch vollko mmcn f'ol't1 g , so 
lang o or auch leben m ag, s ons t wllrd o er ui cht 7. U s torb eu bra uch en. Ab er 
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in keinem L ebensaltor find et di o Anpassu ng so schnell unù konsequent 
statt, wie im ersten. Das kl oi ne Kind muss sich l'i.irmli ch ùi e vVelt erobern. 
Und ùabei sind seine Sinne, ist sein Gohirn noch nicht oinmal ausgebildot. 
-ms hat k einen Raumsinn. koinon !0eitsinn, hat zwar LichtempJindungen. 
kann ll.ber nicht sehon , ist seelenblincl , seelentaub, raumblinù, zeitb1ind 
u. s. w. Die Worte fohlon, um J iosen soml erbaren - ich mi:ichte sagen 
- apsy c hi sc hen. von allen pon;i:inlich en Erinn orungon l'reion Zustanù 
cles Nougeborenon, der im sp;ltorou L ebon ni o wieder anJtritt. zu bezeichnon. 
S hon clas Unvenni:igon, dio T e il o ùo~; oigonon Ki:irp ors von fremdcm Gog on
stilnd en zu unterschoidon , und damit, der Mangol der Subjoktivitllt, sind 
dom Erwachsenen h·emd. 

·wahrond ah er das IGnd sich an die ·w olt anpasst, d . h . durch di e 
Shm oseindrUcke ganz langsam im Raum und in der Z oit s chmeckon. fiihlen, 
ri echen, tasten , sehen, h i:ir on, s ich :curcchtzrdiudon lornt, wiLchst es schnell 
und versteht sein Gohirn imme r besser ùie Empfindungon und macht es 
immor doutlichere vVailrnohmungen . . In der gan:~.en Natur gi ebt es koinon 
sclt i:i noreuBeweisfUrdioA bhi.i.ngi g lc o it d c rOr o-anb ildun g von der 
]<'un k t i o n i m millioneu.lach si eh wioderh olenden vVord ogang der organishen 
Entwickelung . als di esen . Dah er wilre es wi chtig. namontliclt im Hinblick 
auf <li e gr·ossen l<'ort:;chritt.o dor Lolmli. :tt.ion~;-.Pl:lychologio, oiumal dio 
m o rp h o l o g i s c h e n A o n d e rn n go n ù es K i 11 d o r g e h i rn :; in clou ersten 
drei Lebensmonaten gouauor festr.ustollcn und cli o in derselben Zeit 
chrouologi:;ch :tn viol en Kind crn ormitte lton l•'o rtsclwitto in Llen noch 
primitiven psychischen Gohirnl eistungon :~.u vorg leich( n. Es ware z. B . 
vielloicht j eb:t schon mi:iglich , zu fiml on . wolclt e 'J'oilo der Gros:;liirnrindo 
fe iner llifle r enziert si nel, w o nn d i e orste Groi fb ew eguug erfolgt i s t. Dass 
es dabei nicht etwrt nur auf dio numeri:;chn Zunahme von Ganglien :~.eUen 
ankommt, litsst sich nicht bezweifeln. Und so mf1 sson ~;chli esslich alle 
orworbenen B eweg ungen, iusbeso nd er o das Sprochen, mit don parallelen 
Strulcturilnderungen <l es Gehirns, in e rster Liuio der g rauen Subst~tnz 
seiner Hemispharon , in B ez iohung gosetzt w ordcn. Schon Ji egen. ausser· 
verein~elten Beobachtungen an hirnl os gebor enen Kinùern , g eni\gende 
Tierversuche vor, um mit g rosser ·w ahrscheinlichko.it den Satz zu bo
grUnden, dass beim neugeboronen l\{ nsch en das Grossltirn Uberhanpt 
k o i. n e Ro 11 e spielt. Se in e man go lhafto Ausbildung, se in e glatte Ober
Hi.cche, weisen darauf hin . dass h.ior dor indiv.iduell en Anpassu11g an die 
wechselvolle hell e unù laute, harto un<l ka lt e vVolt ei n grosser Spielraum 
zu mannigfa1tigen Gostaltung(•n gelassen ist. In der llunke ln, stil len, 
weichen. warmen vVelt vor ùe.r Gobu rt fehlten dio Abwochselungen. die 
Reize ; da w ar zu so lcher Metamorphose keine Gelcgonheit gegebeu , Uber
haupt kein psychisclJer Prozess, ni cht oinrnal oin 'l~raum, vorhauden. D i e 
Bose e lun g f e hlt e. 

Aber auch das geborono Kind zieht allein schon dadurch den dem 
allmilhlich en l<'ort~;chritt der Entwickelung sich zuwend enclon Beobachter 
an, dass es nicht ein ein zigos der M erlmutle orkennen liisst, d i e d e n 
M e nach e n vom 'l'iere tl· e nn o n. Es hat koin i.isthetisches . kein rdtt
li.ches uncl kein r eligii:ises Geluhl. es kennt uicht e imual die Furcht, dio 
d em letzteren zu Grund e li ogt. Es hat keine Vernunft, keinen freien 
Willen, ke.ine Spur von Solbstboh on·schung. Alles Ki:innen unJ ·wissen ist 
ihm fremd, sogar allo Kun s tfe1·tigkeit oder nUtzlich e Bew egung. wenn man 
n.ich.t di e erblicho,.erstau~lich gosc~ickt aus~efL\lu-to ~ew~gung des s.auge~s 
tlahm r oclm en will. D1esos ln stmkts orlreuen ::nch mdessen ~r1ere m 
noch htih er om Masso. Auch sonst, namcntlish in Bezug auf die B e 
w cglichkeit und S innessch ilrfe, steht das ne ugobore110 M.onsche11kind weit 
zuri.ick gegon v i c l e Ti orkind cr. 

' Und doch lornt es in einom J"ahro soviel mehr al:; irgend oin Tier, 
dass es spilter all en im Str eit um di o gUnstigstcn L ebeJ1 sbed ingungen und 
i m .Kampf um dio Welthenschaft i.iùorlegen i st. Di oso Entfaltung erblicber 
.AJ1lagen un d individuell e .A neignung nUtzli chor Eigenschaften. mi t Ah
stossung unutitz er und sch ild lichor Gewohnheiten, ùerul1t oben auf der 
uns , wio unserenAhn on,wunl1 e rh rtr ersc h e inenden Adaptation "des 
J{ i n d es an dio W olt. W er vornrteilsir·ei dies eu An passungsprozess be-
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obachtet, muss zu dem Ergebnis kommen, dass die geistige Anpassung 
trotz r elativ geringer individueller Verschiedenheit der morphologischen 
Anpassung, zwar in unermesslicher Mannigfaltigkeit vor sich gehen kann, 
in Bezug auf einige Fundamental.funktion eu aber bei allen Kindern 
vollkommen i.iber eins timmt. So ist j edes Kincl dm·ch s eine psychische 
Organisation g ezwungen, alle seine Sinneseindriicke einzig uncl allein in 
einen dreidimensionaleu Raum mit stet.s denselben Eigenschaften und in 
die undimensionale Zeit einzuordnen, mogen die Empfindungen der ein
zelnen Sinnesgebiete individuell noch so vorschieden und veranderlich sein 
und noch so ungleiche Folgen nach sieh ziehen. 

Ausserdem zeigt j edes normale Kind, sowie es angefangen hat zu 
spiel en, dass es das in Raum und Zeit Gegliederte, als von irgend etwas 
abhangig erkennt . Gewohnlich nennt man diese Erkenntnis eine Bolge 
der angeborenen Kausalitat und fasst letztere mi t Raum und Z eit zusammen 
unt er den Begriff der Aprioritli.t. Ieh bin dazu nieht im Btaude. Denn 
das einzige Klare im Begriff der Kausalitat, di e Ursaeh e n und 
W i r k ung e n se t z t, ist, wi e bereits angedeutet wurde, der Funktions
noxus. Das vVesen der Ursaeho ist hingegen ebenso wio das W esen der 
Wirkung ganz unklar. Das Kincl, welches s eine oft sehr kompliziert 
konstruierten Spielsacheu zerbricht. um in das lnnere zu schauen, verfithrt 
prinzipiell so wie der unendlich bedaehtigere uud zweckvoller experi
mentierende Naturforseher, der das Tier zerl?liedert, um das sehlagende 
Herz zu sehen. B eide wollen nicht in Wirkhchkeit, wie man gewohnJich 
sagt, Ursachen fìnden , Bewegungen, Gestalten, i.iberhaupt Verande1·ungen, 
di e ihnen auffallen, als Wirkungen erkennen, sondern vielmehr di e V e r
an d erungen a l s ab h angig v o n ancler o n V e rand e ru ngen erkennen. 
Dieser Sinn fi.ir die Ergrfmdung von Abbangigkeiten in der Welt ausser 
uns und in uns ist etwas g anz anderes, als Kausalitiit, und ganz !dar uncl 
hypothesenfrei. Er ist ebenso fest mit der psychischen Organisation ver
wachsen, wie der Raum- uncl Zeitsinn. Niemand entrinnt dem Zwang. 

Aber selbst wenn man di esen mit der Mannigfaltigkeit der Sinnes
empfindungen zugleieh auftretenden }~unkt.ionssinn immer noeh mit dem 
schwer zu beseitigenden vVort ,Kausalittit" bf.'zeichnen wollte, wlire doeh 
noch lange nicht clie Aprioritat damit gegeben. M.oge der Saugling noch 
so fr t'l h Be w e i se fttr seine korrekte Orientierung im Raum liefern un d 
- was i.ibrigens keiner vor dem zweiten Jahre vermag - Vergangenheit, 
Gegenwart und Zulwnft sicher von einander unterscheiden, auch die Ab
hangigkeit einer grossen Anzahl von Erseheinungen seiner kleinen vVelt 
von anderen Erscheinungen sich schon frlih richtig einprii.gen. so folgt 
daraus nieht im Geringsten, dass seine slimtliehen Vorfahren es auch 
konnten. 

Im Gegenteil, die lange Dauer der L ernzeit, das F ehlen des Augon
masses bei a llen Kindern, das gerade beim Menschenkinde auffallende 
Fehlgreifen u. v. A. machen es im l1 oehsten Gracle wahJ·scheinlich, dass 
da s v e rm e in t li e h Apri o ri s c h e i11 vergangenen Zeiten, als di e Men~Jchen 
im erwachsenen Zustande den 'rieren noch iihnli cher waren als jotzt, bei 
dem immet· unvermeidlichen Anpassungsp1·ozess e r s t er w or be n un d in 
der Anlage ver e rbt wurde. J ede andere Art cler Oricntierung in det· 
wirkliehen W el t erwies sich als unpraktisch un d wurde desb alb vernach
lassigt, vergessen und nicht ver erbt. 

D as eingehende Stndium des kloin en Kindes liefert tausonde von Bei
spielen unpraktischer oder verfehlter Orientierung . U nd darin kanu man 
einen R est der verfehlten Versuche langst vergangener Geschlechter, sieh 
anzupassen, sehen. Dass abeT ger ade nur diese eine allen Kindern, wie 
allen Erwachsonen, Gesunclen und Irrsinnigen, gemeinsame Art der An
passung im Haum, in dorZeit undinderfunetionellen Abhi.i.ngig 
k e i t j etzt existiert, ha t eine sehr ho h e metaphysisehe B edeutung. Denn 
Dasjenige, an wolehes das IGnd sieh unbewutlst anpasst, muss den Zwang, 
den der Consensus beweist, ausi.iben. Und was anders, als die Beseha:ffen
heit der wirklichen W el t, in di e hinein der gedankenlose, i eh mochte sa9en 
• unseelische", j edenfalls willenlose Mensch vollig passi v geboren w1rd, 
sol! t e dies es Etwas sein 'l ! eh sprach es schon vor :.~wanzig J ahren aus, 
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das capttt mo1·tuum der Kantianer,. das gt·osse X, welches. sie das Ding an 
s ich nonnen, konnte sehr wohl dte Empfindung selbst sem. 

In der neuesten Zoit scheint dio Ansicht, das11 der psychischo Organis 
mus sich entwickelt ltat, und zwar wiLhrend e t· sich an die Welt . aut' die 
er nun einmal nngewiosen ist, anpassto, mehr Anklang zu finden, und det· 
oft geiiussorte Ge.danke, das Apriorisc~1 o sei ll:rspriingli.clt ?rworben und 
nach Aeonen erbhch geworden, hat stch ben:nts als em h·uchtbarer ge
zoig t.. Ich w enigstens wi.isste ni cht, w i e c1 i e G e h i.r n o a Il e r K i n d e r 
olmo oine einzige Ausnahme d az u k o m m e u s o Il t e n , in genau demselben 
Raume ihro Empfindungen zu orclnen, w enn nicht das. was sia empfinden , 
entsprechencl geartet ist, al so di e Dinge an s i eh selbst r a u m l i c h un d 
zeitlich und von einandtor abhangig sincl. 

Alle Kinder verfahren erst nach einer Jangen Probe~eit m1d Konkurrenz 
der Idoen logisch und fahreu fort, ihre Sinnesoinclri\cke falsch ~u deuten, 
und di e sonderbarsten lrrttimer zu beg ehen. so lange sie uicht von Ander en 
beeinflusst w erden. Die allgemeinen Gesetze des menschlicben Denkens 
si egen aber schliesslich, weil sie dieselben siml, wi e die de r objektivon 
W elt und allein die Anpass ung an diese ennoglichen. W enn auch noch 
so oft behauptet wird, in ihr sei alles ganz andora boscha.lfen, als in der 
menschli chea Vorstellungsw elt, zwischen den Vorste lluugen und el eo 
Dingen an sich bestohe 11Ìcht die mindes to Aehnlichkoit, so bl eibt oiao 
solche Behauptung st ets unboweisbat· und hochst unbe triedigend, ja b e uu· 
ruhi g end und verwirrenù. Das eingehende Stuclium sehr junger Kind er 
ist mehr als all os ander e geeigne t , diesen mod erns ton Subjektivismus voll 
stiLndig ;,u ilberwinden. Das Verfolgen cles Entwicklurwsgedankens auf 
psychologiscltem Gebiete fti.hrt zu der Erkonntnis , class dio Unabhaugig
keit der Welt vom :\1.enschen. der in di esolbe hineingehoren wird, uncl sich 
an s ia anzupassen g ezwungen is t, ebouso feststoht, wie clio Unnbhii.ngig
keit des Menscheu von der Vv olt. Die That sache der l<;ntwicklung li egt 
ll llem geistigen Gescheh en zu Grande und vernichtet den letzteu R est 
anthropocentri.scher A nmassung, als wenn cl i e vVelt olmo den Monschen 
nicht sein konnte. 

Die P sychologie cles kl.einen Kincl cs verspri cht in erkenntni:;th eorctisc.her 
Hinsicht noch manche Aufhelluug s trittiger L chren. Sic allein liefert 7.. B. 
den vollgiltigcn Beweis fiir di a Unn,bh angigkcit der ]~ntwicklung cles Ver
standes von der Erwcrbung oinor ftrtikuli erten Sprache, wot•iibor ich in 
dessen in den letzton Aufiagen meines Buchcs Ubcr , Di i:)celc des Kind os" 
mich hinreichcncl ausgesprochen zu habon glaubc, urn solche lrrlehren, 
wie den Satz , Olmo Sprachc koin Vcrstand," fl\r immer zu bcscitigen. 

Dio Art und Weiso. wio dio Kinder aller Volkor spreohcn lernon und 
das Vorhalten ununtorrichtctor Tn.ubgeboronor liofern dia schlagenclsten 
Bewoise flir das Vorhancl ensein kl ttrer V o r s t e Il ung e n, un d zwar spezieller 
wi c g eneroll er , l a ug e v or cl o r erstmaligen Bezoiehnuug clerselben mi t 
einem Wort. 

A.ber derartige Vorstellungen sind nicht zahlroich und cli o allo anderen, 
auch dio spateren Begriffe hoher or Orclnung, an Intonsitat w eit ttber
treffond en Vorstellungen von Nahrung odor E ssbarem und Trink- oder 
Saugbarem, kurz von dcm, was in clor kindlichen Anschauung Hunger und 
Durst stillt, also Unlust boseitigt, sincl jedonfalls dio klarston. Olmo nun 
hi er auf das Deutlicherwcrdcn der kindli chon Bogriffe vor Erwerbung 
irgencl oiner Wol'tsprncho einzugehcn, w as ~u woit fiiht·en wU1·de, mo chto 
ich nur das Eino botonen, dass aus der vollkommonon U eber oinstimmung 
der ersten undeutlichen und schlecht hegrenzten Vorstellungen boi al.l on 
Kindem all or Volkor nichts Ciit· das Vorhancl ensein an{? e bor on or Id ee n 
g ofolgert w erd en kann, da eben alle Neugoborenen meht allein vor der 
Gobm·t, sondem auch nach derselbcn unter sohr ahnlichen ausser en Be
dingu~~. en sich ~efìndon, in der NlL!le der weichcn :warmen Mutterbrust. 
der 1\htchsponderm, un d auch alle m der crsten Z01t mehr schlafen, . als 
wach sind. Sowie aber die ausser en Bedingungon mit zunehmendem Alter 
- dieses nach Tagen gezil.hlt - v orschieden werden und dio Schlafdau~r 
abnimmt, dann entstehen auch verschiedene psychische Zustaude und dio 
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lndividualitat pr'i.gt :;ich da.nn nach uncl nach >tns . Am deutlichs ten et·kennt 
man diescn mii.ch tigen Einfluss der illCiivid tw ll cn funktion elJ JJ Anpassung, 
nachclem cl a:; JGnd einigc Wortcr vcrstand •n und von se inen Angehorig en 
sich durch Nachahmung angco ign ot h at. D cnn crst dann vcrmR.g es die 
f riihercn v e r s c h w o m m c n c n un d ;:: u um r n s s e n cl c n H c g r iJ' f e v o Uig 
zu klitren un d d aucrnd oimmeng en. 

Von all cu B ogriifcn is t in dieser Hinsiclt t vieJJcicht nm sc!twers ton 
p~ycho_Jo~isch z u unt?rsuchon _d er le J, -B e g r i f r. So in o Go_n osis fii. ~lt ~n 
d1e Z ett , m der <.las JCmd don DLgenon Korpor un d d essen 'l'cile , sowe1 t sw 
olmo Spieg el von ihm g cs e!Jon und betastet w orden konnen, von anderen 
Objektcn nic!t t unterscheidet . "\Venn es don eig onon Fi.issen soinon Zwieback 
:~.um E ssen ftnbie tot, wcnr1 es don -•ig encn Arrn lange bctrachtet und dann 
Jo·aftig hineinbeisst odor sioh hemiiht, oinon Finget· von der oigenen Hand 
;tbzureisson, so lmt es cli o Zusammon o-ohorigkoit der T eile seines Korpers, 
fo lglich auch clic Abgoschlossonh eit ~or oigenen P orsonlil!hkeit, a lso cles 
lc!J, von der iibrigon Wolt, noch Hi cht crka.nnt. Ou man nun an de r altou 
Anschauuug vvn der drttl gan m L obcn hind urd t vorhaltonden P ermanenz 
dos per sonlichen und o inh <' .i tli c h o n l c h fosthii.lt. oder di e F:inhoitlichkcit 
d es Ich uo.im Envachsonon hestmitot, g ioi eh vi cl: das Kincl ha t in den 
cr sten L cbensj <thren untor keiuon Um tl t ii.nden eino deutli cho Vorstellung 
von dem, was m an l chuowu::;t;t::;oin, Jchge ruh.l und Sclbstbowusstsein nennt . 
Das s in d Bog riii"o, dcrcu Hi Jclnn g vie lo Erfahrun gon , namcn t li ch d i e E r 
dul.dung von Sc hm c rz tmd oinc w citg·ohoucl o Abstraktion a uf Grund 
dos sehr langsmt1 erworucnen Z oitbogriJI"tl , spcziell. dcs B cgrill's der Vcr 
gangcnh oit. nu::; serclom di o Verg leichun g dos Thuns und Lasson::; mchrerer 
.Mcnschon mitoinancl or und mit dem oig onen '.rhun und Lasson , a lso Go
diichtnis , orford orn. 

W onn Id ein e Kincl er. di o si eh so vorhalten, als wenn sio all o mog-lich e 
Nahrung und :tll c rl oi Spie lsachon flir s ich al lein habon woll.ten, sio ander on 
wcgnehm oncl. ogois tisch ndor selhs ts ii ehtig g onannt w erden. so bewoist 
cli ese Auifass uug ni cht!l . Donn es h rtnd c lt :;ich hi crbei um cin o Habsucht, 
eine thiori:;che Gi er . cl io cve r:-~ do::;o b •i junge11 Huudon s.ich iiuss ort. .M.an 
verg isst a llzu oft bei dor'B ourtoilun g cles Vcrhaltens unkul.tivi er t er Kimler 
- - uud schl.icssli ch s ind allo Kind ' r, d . h. a ll o Mcnschen in ihret· crsten 
L ebenszeit, unkul tiviert - , cl ass s io clcm 'l' i01·e vie l naher s t chen , als dem 
ku ltiviertcn ~1 onschen . .Das gosund rtus dem E i geschlii.pfte Hlihnchen, 
welches am crs ten 1'ag o hartn ii.ckig ùie oigenen Z ohen, wi o cli o seiner Ge
schwister mit dem Schn ahol abzureisson s uch t , hat sogar vo t· dem Kinde 
den Vorzug vor aus, dass es so lcho unnii.tzo B erniihung en vie.! frti.h er untor
lasst. Das vom Siiugling mit VOJ·Iicbe, um nicht zu sagen mit Passion 
g eii.bte, unbeding t schii.dl iche, w cil mit d r Gefahr einer Infektion ver
bnndene Saug c n a n d o n e i g o n c n .E'ing e rn , liefert ein g ut es B eispiel 
fLir die !.auge Daucr c.iner n achtciJi gon Gew ohnhoit, di e koin Tier in an
n ii.hernd so nusgepragtor W oise zoigt. Dio Sauglinge der antropoiden 
Afl'en sind zwar daraufllin und auoh sonst noch nicht g eni'tgend unter sueht 
worden , abor so !aug e wio die cl es Menschen konnen sie s chon d er friiher 
beginnondon t:iol.bstandigkc.it im Kl ettorn wog en derartigo die H and mit
samt clem Arm lahmleg cncle P orvcrsitii.tcn nicht beibehalten . 

Die w eitero B ctrachtung, Sammlung . Untersnchung verkehrter , ver 
fehltcr , unlogiseh er und unzw okmii.ss ig or Hewegungen kl einer Kinder hat 
nmnontlich desh a.lb e in seln· hohes psychologischos Interesso. w eil daraus 
mit ein er dio Gowissboit fas t orrcichcndon Wahrseheinliebkeit sich die 
a llmahlieho Entwicklung aUer a.ls ap riorisch bozeichnet er Eigonsehaftcn 
cles Mensoheng is tes , a lso au ·h der Urt oilsart e n , orgiebt. Untor allen 
mog.li chen Arten der psychischen Anpassung an die objektiv g eg ebene vVelt 
konn en im unvormoidlichon Kampf ums D ase.in cles Kindes s chliessli ch 
nur diejenigon ubrig bloibon, welcho mit dem D ab leiben, d. h . L eben, ver 
trii.gli ch sind. Sch ii.d Liehe Gewohnb eiton, pormanont unlogische U ebor
logungen, mi t der Erfahrung i m Widerspruch stehondo Iclccn-Verbindungen 
mii.ssen dagegen vernachHissigt w er den, gcrad eso wie z. B . die dure~ das 
Sehen mi t zwei Augen ents tohenden Doppolbilder o der d ie clur·ch d en blmdon 
Fleck in j edem der beiden Gesichtsfeldor horvorgerufonen LUcken von 
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jodem Menschen vernachlassig~ w erdon. J edes Kind lie ~e rt den Bewois 
dafi'Lr, dass w ahrend der Entw1cklung der Psyche sohr Vlel v e rg e s s o n 
worclon muss, w oil so11st ei~e vern ·~inf!;ige ~ege] \; u g der ~a1JC1lungen spater
hin unmoglich wlLre. ln ~10ser Hms1cht 1st das, was d10 P sycho log1e dos 
Kindos bis j etzt an unanl ec~tb aren Thfottsachen z_u Tago gciordort hat -
und os i:; t schon Etwas - 1m vElll on Emklang 1mt_ d r Annahmo dor Aus
bildung all er psychischen Grundl'unktioncu durch K onkurronz, Anpass ung 
und Vororbung. 

Hat sich dio Gosamthoit der Organismon Jnorphologisc;h allmahlich 
ontwi ckelt, soi s im Sinne Darwin's mit Hill'o l er :::lolokti on, soi es auf 
an d ro VI' eiso, cl ann muss auch eli e Gesamthoit der an dio Organismon 
~ebuncl 11 n Geis tor, Soel01_1 . lnst inkte, kurz allos Psyc_h~sch o s~ch z~gl e ich 
mitontwickolt habon. Sov1el steht (ost . In dcrt Bogrdt der Entwwklung 
liegt abot· immer di e ge uerolle uucl individ [tollo E ntwicklung. Dass di se 
lotzt er eino abgo kùrzto un d oft dUl·ch Anpassung w osentli ch modifiziorto 
Wiod rholung de r Stammesontwicklung ist, wid. fur clio Gestaltung der 
Organismon nicht mohr bozwoife lt. Fllr dio Psyche ist os nach meinen 
Boobachtungon an Kinde1·n und jungen Tieron nicht 111.indor gowiss. Dahor 
dio P sychologie dos Kiu cles und die vergloicb :tdo P sychologie von der 
gro_ssten W ichtigkeit fu_r clio Erln:nntnis _der gB:JZen_ p_sychisch~n Organi
satlOn des Menschon so m u nd ble1ben wud. Dl•l gmst1ge Entwwklung des 
ganzon Monschonl?oschl ochts fin ìot sich abgekurzt wi odor im Kinde. 

lch schliesso 111. der H o:f:I'nung, dass moine A\;sfiihrungen clazu boitragen 
w orden, in Deutschl and zur grrmdlichon wissons b':"l'tlichon, cl. h . physio
Jogisch-psychologischen Untorsuchung <.los kl ein0'1 K.indos anzurogon. Eino 
J?ull o von nouon 1.'hatsachen ist hier noch zu wtd ookon , tlie th eorotisch 
sohr weit r oichon u nd praktisch neuo HilfsJnitte.l zur Fordorung cl01· 
l\1.onsch w 'r clung cles Kiudes in Aussicht stoll en. 

3. Die Sprache des Kindes und der Naturvolker. 
Von Dr. Hermann Gutzmann-Berlin. 

Von jeher h at mau die Sprache ntwickelung <les Kincles auf die Sprache 
dor Nat urvolker bezogen, Hud ùer erste, ùor au,fUhrhchor diese Parallele 
b -rvorhob, war Profes;;or l!'ri t z Sch ulz e. Vo:t jeher hat man auch an 
der Sp1·ache der .N u.Lurvulker nachzuforschon v rs uch t, m welcher W eiso 
die Bnts tehung der UJ enschlichen Sprache zu à.enken sei. In der 'J:bat 
zeige n sich dor Aehnl i !Jkeite n zwisch en dot· Sp:ache de.:~ Kindes tmd der 
S prache der Naturvo lker ci.uu solche .l!'ùlle, class clorj onige, der· den Gegen
stand zum Orilteu Ma l in ausiùbr lit:herer \.Yeiso seiner Forschung und 
Botrachtung UJLtorlliolo t , von d or FUll e <l s M atarial s fast erdruckt wird. 
Jn oinem Auf~:~<,,t«: li abo ic;h vor Kurzem m1chgowies n, class die Sprachlaute 
ùes Kind ·s uud de r Naturvolker g leiche s iuù, mel class ihre Entstehung 
od r dio Verhinùe m ng ilu·er Entstehung in b iien .FlLllen aut dieselben 

rsachon z uruckzui lih ro n ist. 
B ? iuuon wir be i der ersten Sprachontwickelnn p; cle~ Kindes, um nn s 

kurz dtoso u I aralle li smus vor Augon zu flthren ! Wenn di e Schreiporiod e 
cles Kim1 e~, dio von O s k a r P o s c h e l mi t R o)h t a ls clio Vorstute der 
:::lprachen twicke lnng betrach tet wird (ebenso m~g tlas Scbreien der Er
wachsonen iu clen orston Anfangen der Sprachbildrmg noch lange Zeit das 
, ' procl_10n vortr ete n h aben), vorùber is t, so kommt bei d m Kind o balcl eine 
Ze1t, m cle t· es, hesom1ers in beh agli cher St.immtng, seine Korpermuskeln 
i n der vo_rschied nar tigs ten Wei ~e bewegt un . au di esen Bewogungen 
augcn!jchoml och V o·gnùf:?e n empfiuclot . Es st rampelt, s g reift und l' S fangt 
<tn , an ch seiuo Artikulat oonswerkzeuge zu gebra nchen, es brill ' t Lauto und 
1.'o1:e h urvor, die zum 'l'oi l den Lau ten der Muttersprach e lthn uln , zum 1.'eil 
abor a uch mi t ihu<·n nicht-s zu thun baben uud ergozt sich an dieson Laut
ltussorungen. Zwoifellos sind diese ersten Laute liichts woit er als R esult.ate 
cles angeb or~1en ~1:u skelt_riebos. ~ i o ~ewinnon_ ihro boson~ero Bodoutu?g, 
yverm clas Kmcl s o. eh an 1 hnen erh-e ut ; deun dttl Lust an d1.eser Produkt10n 
troibt das Kind zu weiteren ebungon an, und os ist nich t selten, dasa 
man Kiud iJr Stundcn la ng bei diosen Lautproclul.tionon beobachten kann. 

\ 

l 
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W enu wi\· nun die ersten L >tutc, ch e clas Kind ltu f cliese ì •Vei e horvor
bringt., cles Ni~h eren het.rach ten, so sehon wir, rl ass es stots einfacho Lip pen
oclor vonle t·o Z ungon lau to sin cl. D io c i niach e Bowegnn p; cl or Li p p n h i ba-ha
ba-ba-ha ocler ma-m a.-m a-m:t-mu ist oJfonbat· ll om Ki11cl o di o Jcichto::lto nncl 
Hi.~ch s tliegen clo Artikulat ionshowogun g, s iml tloch Li ppe11 uncl vo rdorcr 'l'e il 
cler Znnge beroits dn rch cl ftS • 'aup;ùn llir on rgischere und J'e ine Ar tiknlat ious
be weg nn gen e in ge i'tbt uud vorbor.• itu t! A.ussor ba-ba-b ft, m:t-tna-m >t1 wi rù 
al so na-Ha-nlt, d fl.- rln.-d a, m il-chi.-bi~ u. s . w. u s. w. ;o: u r.l on orston L n.ut
k~uss nmgen cl es Kinclcs zu r •c lm on so in. P esche! cl u tct cli uHu ursLon Laut
'i.ussomngen in ihrr·r ~p ki.terun An wem1nng a uf el i·.> Be,::rifl'o ganz richt.ig, 
indcm m· sagt : , Der an l>i.nglicho J\fa- ocl er Ba-La nt l1es Kin clos i ~<t durelt ans 
.koin S pruchversuch, soaclern lll\t' cino LJo hnng clor Sprac lt werlo-:enp;o, hervor
gogangen atts ein em inneren physisc hon Dmnge o l Il! o A bs ich t unJ Hewusst
sein. Dio Eltornliebe h fl.t abor, sol:tll p;e 1\rcn:;chcn au f l~n1o n wanrloln . sttlts 
in s li sser 'J'iin ·chnng da~ Ki n l1 missven~tnn rl • n , als sei oin L ock rnf bl'ah
s icht,iç;t go woson , als verlango lh s ICinn Jt a.cb Vntor odot· i\luttor. ll ass 
mm di oso orsteu LJobun ge n der ~timmworkzo n gc don L a nt cles ki.'tn l't.i goH 
\Vortos, di o Dentnn g clur E ltorn ahor lle n ~ in n der L auto hosl·.illlm t n , or
kcnn on wir cl n.raus, cluss in einer A n :r. ah l von ~prach en cl or Ba-L ;m t fli r 
Vn.Lor, der i\fa-l .. ant. Hi r Mu LLc r ç; il t, u nd in ei not· ç;loi ·h r. n Auzahl clas 
umgeke lll'tC oin t ril t." Der l Ldo 'J'oil cl es Sat:r. es is t, wcnn wir g 11auer 
cli e oinzoln on Natnrs prachon nnll zivili s iorton Spracl• on rlmchgd 10n , nicht 
rich ti~. In c1em schon von mi.r e•·wiL!m ton Aufs atze h nh .) ie h uncl> ç;owi esen , 
cl ass unter Sii >tfrikani sch en Fìpmchon fi_it· Vatfl r nur llre i Mal oi.tl Na~all fl.ut 
gebraucht wird uucl auch cli ese r s tcts in Verhin clung mit clem entsprechencl cn 
Verschlusslaut, und zwfl.r in cl er Nnpo- nncl c1or Nusu-Spraeho llCb, in der 
Kan em-Spn10he nha ; a ll e i.ibrigen Spmchen c1ngeg ,•n bonut;:ton zur ·wiecl er
gabo cl es Vatemam ns clic Vo rschlusslanto cles ers ten und zweitlln oclor 
hocl1 stens clie R oib elfl.ute cl ·· s orston Artiknl ationsgebi tes, clas heisst cli o 
Lrtute p, h, cl, t , f um1 w. Das h 1\' ircl a m h t~n figs t n n.n gow on ]e t, uncl der 
Vat r hoisst 29 Mal in cl on verschieden(\n i')prachen baba, (i i\fal ba, j e 
3 Mal baw1t nncl fl.ba, j e l Mal bn.pa, babi, fl.ba . ubab :t, znsammon also nntc r 
85 Sprachon in 4fi, a l so mohr 11.ls Llor H ii.! fte der Sprachen . Fast gleicbes 
R osultat ergoheu d ie Untcrs uchun gon der Spraclt en ni cht-arischor Volkor 
Enropas uncl A.si <:' ns, wo anch me st ens Ll A.s b fii r cl en Vatomnmon :m
gewon<.l ot wircl. D em gegonùb t' zeig t cl or Mut.ternnme in cl en Sprac lt cn 
ganz anclere Verh,i.ltni sse; cl cnn untor 8il afrikanischeu zoige n si eh 61 Mal 
Nagall:tt\te, darnntor 44 Mal n uncl l :'i fal m. Solehe Muttorn amen s ind 
na, nana, ma, mama, ne, n one. oni, ina, .iumfl., oma, umama. Aueh cli e 
Inclian.ersprachen zeigen das gl iche Verh alton , uncl clrt clas Verzoi chnis llor 
Vater- un cl Muttetnamen bei L u b h o c k , das i eh 7.11 meinon B orec bnungon 
benntzte, nnr w enig Incli ancrspmch en au fw oist , so h a be ich aus n nere n 
R eisebeschreihnn11:en uncl ìVor tervorzeicbni s;;en cli e Vater- uncl Mntternam en 
von ca. 20 Indianorstii.mmen ;:usammengestell t und linde in ihnen clt\S gleicho 
Verhllltnis , wie unter cl en vorh er angogehenen Spmch n: ti Mal pnpa, j e 
l Mal apa, aba, bn.wa, bol, p!tla, clageg n wircl nur selten fùr cl n Vnt.er
nam n der N a. all11ut gcbran cht, j e l fal m am, mamam, jmtman, jmna . 
Unt.or de n ent;; prechencl en Muttornamc n fìncl on wir 4 Mal m n. ma, 2 M n. l 
ama, j e l Mal mamn.uzu, l>ama, mi an. Aus cliesen sorgfidti gen Znsammon
stelltmgcn scheint mir der Schluss ber cchtigt, clnss clie ersten Nasallanto 
cles K indes m eistons fiir don Mut.te l'l1 amen , cli e erst,en Verschlusslctnte 
m i s ten~ flir den Vaternam en gocleute t werclon. J ecler, cl or Kincl er bei 
ihr n ersten reAek torischen Spreehilhungen sorgs am bPobacht t, woi~~. cl as s 
es gerade cler Nasallant cl es e rsteu A.rtiknl:tti onsg, bi etes is t, bei 'l om cl.ic 
Kinder mit besoncl erem Bohfl.gen verwe ilen. Do~ Nasallaut orforclert an 
sich zweif ell os weni ge t· Muskolan. trengunp;, nl s der hetre:Jfon cle V rschlnss
laut. Es gel1ort zn einem. ancl ttnerncl on Snmm en auf cl ou L aut m eigontlich 
nicht,s w eiter al s ein chli osseu cl es Muncles, oiu vollkommones Er~chlfl.Jfcu 
sii.mtlicher A.rtikul fl. tion sorgan o, uud cli o • timmc wircl ganz von selbs t ans 
der Nfl.se richti" en t.woichon . n ei don VCJ·schlus;,lant n habon wir s icht li ch 
grosse re Anstre';;gung n zn m achen; dus Ga~1me n s gel m uss mi t der hintercn 
Rachenwand einen Abschlnss bilclen, cl a tmt der Vers chlussln.ut Ub erhn.upt 
gesprochen werden kann. Bei clon orston Sp rechversuch en cles TGndes trit.t 
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daher der Nasallaut m und man chmnl auch der d es zweiton Artiknlations
g ebiet es n autfa ll end h ervor. Dass ùie Mn~te1·. al s di e dom Kinde ni.i.ch st· 
stehende P er son lh esen e rs ten be ondors h a nhg h ervortrot onden Laut auf 
sich bozog, thrl' d ah er l>ein Wnnd or n e hmon. 

Ebcn so wichtig is t di o l•~ rscl1 e inun~sre ih e <l er eiu7.eln on V okal e. Uebe r
einst.immend von f\ll e n Heob>tch torn wird ù" r Volml ii. al~ d er e r~te ange
ge ban. Zweil'ellos s chrc it. ùas Kind a nf den Vokal ii. nml auch di o orston 
~prechvorsuche zaige n k e in r c ines ll.. H. ist de r Volml cl l:r LJnlu>~t., cl es 
Schmorzes, a d.or Vokal der Frc ncl e, un cl d a dio crsten Lehe nsm on ate cl es 
Kinrl es vorwi egend von ·unlu st gofi'thl cn boh errs<.;ht werden , so gi ebt d er 
Volml il. d eu Ansclmck clafi:lr au ; ll cr Vokal a k ommt i11 I:!Oiner R e inh oit 
e rs t znm Vors ch ciu, w cnn dt•s Kind Lus lii.usse • uH gon zu m achc n beginnt. 
Es g ieùt. e in o Spr:\ch e, iu der de r Urvolml >i. 1d s de r zu er :> t e rscheinende 
gleichfalls von cler Muttor b ean sprueh t w nrde . Di o M andschu- Sprnche kennt. 
nur den natiirli ch en G-eschl echt snnter :;elli eù und clri-•ckt ùen selben .lureh 
rlie' beideu Vokale ii. mtcl a au s , nud zwar il. Hn· llas w oihli0l• e G-escl1l ocht, a fUr 
clas mii.nnlich e. So h eil:!st ama Vato1·, e mo M11t t er, amfLk:L Schwi egervat.er, 
emoke Schwi cgermut.te r u. s. w . u . s. w . .Ta clic~e Vo ka.l~ ymbolik wird 
sogar auf leblo:;e G egen s t.ii.nde i"thortmgcu ; so lHlisst halJthh;• cli o L oibbinde , 
wenn si o d er 1 nn n t6ig t. , ], r iJde iH~ rliP Leihhind<· , w e 1m si c vo1n \Ve il! ~e t.rB geu 
wirù uml Amlerrs m eh r. Di e l l nlt· t·suehnn g-r· n v o n Il ii 8pr:whcn d e~ Lnbhoek
scl•en Vet·z<'iC IIIlisst•s t·rg-ieht , rlass fi'11 · dPn VnLC I'I) :\mon in 107 F i:i ll ell !lUI' 

der Vuka.l a benutzt winl , dass da~jegen in LIPu l\ l ulte•·nnllll;ll 4G !\Tal hell ere 
Vuka l ~e, h r·sond.er·s c sieh V(Jr iìnden. 

Diese ersten vom 8 ;iug ling se lhst g t)HC I• a fft•nen \\' m·le w0rdr•n n l w von de n 
glii ck li chen l<;ILPrn als Va.tr •·- und l\1 utll•l'II Hlll en gedoutc t m Hl solnnge dnrch 
Ztmicken , Zurl'Ùen n nel anÙHo l .nsGusHt' '-""'gc n dam11f l'Cagiert, bi~ clas Kinù 
selbst merkt, Wl' lcher Sin n se ilH'n ArLiku latinusi-.IJUngoH unte r~e legt. wircl. E rst 
von di e8em Zeil.punkl. an siuù di es<' l ben \l'irkli che ge istig'e V erbindungen mi l 
clen -Eitcm. 

l~s wi\nl hier zu weit fulu ·cn, a uf all e cinzclH en Nachwcisc, di e ich in clem 
ange fuhrLell Aufsat?. gegebon habc, des UemLne•· n e ill7.u ~ehen . l ch mi_iehte 
daher nm· gaH?. kurz di e lt esultate <' rwiillllCll , zu dcnon ich a.nf Gruncl eines 
g-leichen wie des t> ben flir dm• Valer - u nd l\lu ttel'llnlll CII ange l'iihrtcn 1\lateri ah 
gelang-t hin. ~, r i.t z 8 <.; h n l z · _ st~: ll ~ - fi:n:. di c I.;Hlst..• llllng Ùe•· Vokal e l'olg n de 
S tnfenlmlcr :tuf: n, a, n, o, e, 1, o, u ; fur tlle Konsrmanten e1·stens p , h , 10 , 1-, 
w, d, n, zweit ;on s l, s, clri Ucns oh, j , v ie J'tcll ~ sch, fi:lllfi.<' ns uncl sN:hslens ng , 
k, g . }<.;], st,el• e voUkomme11 auf se in r n1 8 t,a nclpnnkt nnd nelnnc in de•· That, 
an, dasa o•· Recht hat, wcnn er lwlmupl.r l, , d lts" tli e Ht)l'achhtnLe im Kinùer
mund e in ciner 1-{.eiho llf•J·vorgcbmchl. wc •·den, d il' von dPn mi t der ge1·in gsten 
phy iol<lgisehcn A nslrengnng zu S t,anlle k mln tO' ndell J.:tulcu allm ii.hliel• i_ihergeht 
zu dcn mit, grosserrr uml enrlet l,c i ll e11 mit, g•·(isst r physiolog-isd1 c1' Anstt'eng ung 
w 8 tnnde gt>hrachte11 8pmchlnuten." l eh halL • di cseR Primip der g-c•·in gsten 
j)hys iolog isehen A nslrengtlll !{, w i<~ 8 c h 111 ze es g-ena n n t hat , flir du1·chaus ricbtig, 
wcnn au ·h llas 1\htas ti PI ' pl• ys i o l og i ~<~h r n A n slrcn~llll g his jelzt, noch nicht g •
fnud en ist tmd diescr E inwnrf, der von l', ... y t· r herriihrt , n.u ch r ine gewisse 
BcrcchLigun g- l~:tlJon m ng. \Vir fn1d cn abe•· so g leichmliss ig hei ' '" '·hinclcrter oder 
v •·zoger t,or HpmchcHLwiekclung di e v o n H c h u l z e als scl•wierigcr oclo1' schwierigsl 
b •?.e iehn eten Laule e•·st, in spiit ror Zcit, das. her ·its di o zeitl .iche l~o l g- des A uf
t.·etens d P I' e iHzcln eH Laulc in ihrcr rt>gelmiisaig-en Erscheinnng b ei den cleutschen 
K inll ern Beweia genug fiir di e Fl e h u l z c H<: ho Allsc l• auung un d einen ùeuUichen 
Hinweis aul' <las AIU• ochd.eutsehe eHthiilt,. BcU.l er hiess alt hochrlPuts ·h , bel rdnre. 
Er hetL(1lte l1iess : er bel.talota, 'lcnsch mc nnisko; we1111 wir d ami t, di c vorh l' l' 
:lllgefi'lhrtcn Kinclorwortc l'iir blut.ig !Ja lu lig-, fiir Brot h nrot 11. s . w. vergleicheu, 
so zeigt, s ich hi er ein e sehr deuUiche ' Aehuli chk oit. 

Am w ichLigsteH Ciii ' die in H.ede steh emle 1•'mge sind aber LJj cjenigen Laut " 
in der er sten Spr:whperiod · des Kindcs, welehc nur in dieser Z t> iL :m{lreten und 
sp liLnr verschwincle11 , unù daY. u geho•·cn vo•· allem lic Schnalzl:wt c. J cùes K ind 
111 a<.; h t, in der Spraehentwick •lung gcwisso 8 chnnl7.l autl', un d zwru· w m T eil mi t 
e iuer F er t,igkeit, un d A usdauer , di e unsere l:\ •wunrlerung crregL 'rrotztlem gehe11 
na.Liit'li eh lliese Sclmal"laute ni ht i11 ùi e Spnwhe iiber , w il sie in fasi allen 
lebenùen Spracbeu ni h t vorhaml n si_u cl. N n•· in ùer Spmche der B nt.t.entotten 
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find ' Il wir a uch di ese Schnalzlaute. Bs zc igt si eh also , dass clie Sclmalzlaut.e in 
d er crsten Spr:whperiocle des Kimles n.ls H.utlinw nt.e anznschcn sind. In der 
a rtiku lierten 1::lprache w.ird der Sellualzlaut ni cht mchr angewandt, d r1gegen ·ist 
Cl' a ls ]~ i11 zc ll an t fiir Gefii!Jbausdriiclw imm er not:h i11 (i e hmnch, un cl zwar nw l11· 
a ls de n meistm1 wold zum Bcwu sstsein kmnn1 c11 n1ag. \ Vi1· lassen Sclnlalzlante 
horen h e i cin c m An s<lr·nc k d Ps Be< lau e1'11s, fcrn Pr ah .Loekruf l'ii 1· 'l'ict·e (11undtl) , 
nls l"oulmd' l'ii1· Li chcl1<le 1niL Ucste (Kusshan< l), fcruer als Aus<lruck simd iclwn 
Heh ag-e ns, eh enl'all s m e ist mit. C: "ste. l.eh g lauhc, Llass wir d iesP. B inzell a.ut.e n 1i t. 
l t eh t rd s J{ ulim en te d er U rsprn.chc ansehen kiiun en. 

l•~in we iter eR l\fom ent ist d ic hilufige .Re<lnplikatinn in d er· Spraehc d er 
K ind C' r. papa., mama, daù:1, deid ei sind .ltecluplikr1t.ione n, d ie z11m 'l' cii h lnihen, 
zum grussten 'l'Pii aher· in de r· spiltm·e11 Sprac lt e ver·schwinùe n. Unt. r· ÙPH Natur
volkern dngege11 bl eiben dio l{edup! ikationcn lJedeutentl lilnger nml in bedent·crHI 
grii ss<·r·<n· Anzahl. 

·l~ mlli ch fìnclen wir, d ass die N>d.nrv(i l k ~ r · hllnfìg auf Piner ti tl fet·cn Stu fe der 
SpmchPntw ick t:>lnng inso fe m st ld tcn b leiben, als sie l! Ìl rzelne L aute iib~ l'lmupt 
nic ht ausz usprccbeu vcnnugen, als .illllcn ganze Lautklassen fehlen. 

W >lhreml wir b ei d er hisherigen H Ptm e lt t ung nnr <li e Pinzehr en L a utc• in 
d en V onlergrnntl st Pll en , Hisst sich dio l:'>lra ll c: lc d es weiteren anc h anf cl ie Spraclt
form und llen Sprrwl1in lmlt iiherLn1g cn. Kindcr lrabe n anfm rgs einen sc hr gering' n 
\V ortsc lmtz, d en sie zu lautl ieher A eussenmg vc rwer ten ; sie wcnd en ihn abc r so 
gesc lti c kt >lll , d ,ISS sie h <' i ihre n J~nal dunge n kaum in Ver legen heit komm en . 
Di nses Vikn ri flt der Gcben le nsprn.che ist ru1cl r iibemus eh aral<ter ist isch fiir wort
a r·m e ~pmch en der Nrttu r·vo lker. S ic her wercl en diesc Vi.ilker im V ed tehr mit. 
d.em K nl t urmPnsch eu <l i e ffe bor cle ungem ein verstl.it·keu, um si eh il1 n1 vcr stiiurl 
li c hc r· zn m achen , a ll ein v ielc Heobaclt ter ha ben festgeste ll t., d ass so lehe Vo lker 
auch nu ter sich iiber tli e Hilfssprnche a usdruckvoller B ewegungen in reichem 
1\J nsse vcrfligcn (K arl von don Steinen von d en B akair i) un d hesnncl ers auch i m 
V er·kc hr· mit andcr en Stii.mm en sieh iln·er· so praktisch bedien en, dass der Naehteil 
dcs N i ·htve r·ste hens d er anderen Rprach" wenig zu b edenten hat. Diese V olker 
habcn auch, e heuso wie unsere Kinclcr , g rosse N eigung, G e bercl en und hesonder·s 
a ufl'a.ll e nrle G<•berclen n :whzuahmen . Ein hi.ihsches Beispi el flir cli ese kindlic lte 
Neigung tl er Natuni\lke r cr·zii.ltlt, Kar l v o u d e n Stein e u : , Anc b fiir di e mir· 
eige ntlimliehen Jntcrj ckLione1l und Ue hen l ' 11 , <li e ja ebenfall s nnw illkiil·lich e in c11 
leb l• aftcrm l A usdru uk rluwthm cn als zu H <tuse, hekunc1eten si e ( li e Ba krtir·i) <l in 
au fm erkS>IHH'S J nteresse. Beg!tJ itct e i eh irge nd welcheu A {'fe kt 111 i t e i n c m 
i l1 11 Cn a nff il l l ig e n L :1ut. , so wurtle cr nachA·cahmt. ; plìff ich IPise vor mic lt 
l rin, so konn te ie l1 lmld ui nml l1ii re11 , <lcr vel'g-Hiigt miLJlfiff. A llgem eirw Au
e rk e lrnun g· fa1u l. b tlso nd t> r·s, wmtn i e h mir· !an t lachend a.ufs Hoiu sehl ug, sofnrt 
ld a.tschtcn ~ i e sich auf di e uac i<Leu Scltenke l und ein homeri schcR Uelii.chtel' er·
fiilltc d c• 11 D ol'l'pl atz. 

!e h ullLPd assc es, illmli eh c Beolmehtungcn bei Kinclern anwfiihren , da ich 
a nnc l•m e, class jeder, d er iiheduwpt l( ind.er· beobae htet lmt, cin e U nzahl Beispi ole 
dafiir· augch eu kiinnte. 

Es g ie ht unte r· dc n Natun•o lkern cinc 1-teihe von Sprachen, clic nhne G eberde 
sclt wcr· mle r· gar nioht, verstilndJi ch sind , un<l olmc hier· auf die nah r cn Einzel-
11 •ihm e ingch c n zn woll<'n, will ic h nu r· a ul' <l ie ein o Ang11be vo r:1 Lorcl M onbod o 
hinweisen, class es i\st lie h vnn Ka p Pahnns in Afrika eine Nation gobe, der en 
Sprache i m J?inster·en nicltt zu ve r·stehen se i n nel zur Ausgleichung ihrer· M.ilng ' l 
d er C+eherdcn hediit·fe. M~1n cn >lhJt von der :-lprache d er J:'uris uud Cor·oatis 
in Hmsili en: Urn zu srtg-en: , Tch wi ll in d en W ak l geh en ," hl'fwcht d erlJ tdianer 
d.i e W orte : , Wn.l<l p;e hen" uml spitzt seinml .Muml wie ein eu Riisse l i n der lti chtung, 
di u ur m eint. l il' P uri hahe n fiir beute, m orgcn uHd g·estern mn· cin WorL : 
'fag. \Vmr n sie bente m ein e u, zeigen sio rmf' ihren K opf otler gnr ad a uf'wilrts, 
mcin en sie g cst.e rn, so ze igen sie hiut.cr si ·h, m eine 11 sie morge11, so zeigeu sie 
vor si ·h. \Vas kn.nn tli escm a ll cn iihn licher seiu als <'li e er sten l!:rzillt luJlgen des 
stammelmlen K imlernrundes'( Si eg- ismumls Kn abo erzilh lt irn A lt er von 20 l\fonat.An 
mi t langen Zwisch •npausen un d !eblmftem Gebc!'Lle nspi l l'o lgende G escbiclt tu: 
, Atteu - bene - l.itten - bach - eine - puff - ann a." Das heisst: , \ Vir 
w ar e n h ente i m (+art l' n , ha b en Beer eu un d K i l'. c h e n ~egessen , da11n in cl n 
H a c !1 S L •• i n l' g e w or· f ,. n uml sin d cl er A 11 n a begegnet. • Di e erste Erziih lung 
tles zweij iihrige 11 Kua.ùen Preyers lautf' t!l: , atta - uee - 111>111 - ba.us - nee 
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-am - man - ncc." Das he'i sst: , \ Vir sin<l a u sgcga n g<> n in rl cn ~chnee. 
g;n .1\Iann f:i. c l in don 8 · h11 ee, der· a r me .1\'l a n n lag im 8 chn cP ." Dr e et·ste 
l~ r·~>il rl ung ci n es vou , 'clr Lti ze heolracbt('ton l ~) l\1 onatc ltltcn l\Ei.tl chpns wn.r: 
T cttct - diLa - loll o - um. " D as lw isst : ,Ch·Ptchmr Schul zc w:i ll dic K rtt.e 
~mLlmn ." .Ja, Kiml.er kii nu ert mi t ein em cin ~ i gen \ Vort,o ilei gccign eter Ueh ' rtlc.n
b oo-leituu g r cht V crsclrit,denes mrsdrii ckon. l\'[Pin 'l'iiclr terchon. verm ochte nn 
Aller von einem J ahre mit dem ei nl' n \ Vor t , l'uppe" n.ns~udri i ckon : .er:sLcns: 
,Oi l.'b mir· di o l:'uppc! y, we'i tc11 s: Sich me in o Pnppc, wi P scl rort sio isL! dn ttcns : 
J l.eh' mi r mal d it• J>u ppe auf! vier Lcns : \V o isL m ci ne Puppe ~ u. s. w. n. s. w. , 
je nach dl'u bcgkiLcnrlt> n ( h•hcnl cn uncl rlcm ' l'o n d r;s \Vor t.cs . So gchrn.uchte 
ij ic mw h ~ur s •lhen ZeiL das \Vot·t hca (gh•ich j :t) in l'rageudem T ono, nm vom 
Arm e oJ cr a rts rlcm Kindcrstuhl e gcnon nne n ;,u wenlcn rHl C' r n.n rl ic l~nle 7.U 

komm cn, hea in cntschicrlon t ie l'c r·c rn ' l'on al s A11 twor L n,uf rli n l<'r·agc : , \Vtll st 
Du .J\olil ch h ttlH'll 'l" Bei N<'gerspmciicn un d lH'i d1•1• ani' se l1r alter r;;tufe stehen 
gehli ebeueu chi iiPAisolw n Sprache fiudet sich das UI Pichc : rlassPibc \ Vor t kann 
lur·ch tlcn ver schiedcncn T on gflny, vcrs ·hi •denf' HerlcuLungen h ab •n, uml gerade 
clicser Urnstand ist Ps, dP r nns dic cgPrSJH'aclu;n sowohl wic die chincsisCltc 
bei m Erl cru cn so schwierig mrwht. J~ iu dct man 1loch SO"'fll ' in m anche n Gramm atiken 
dee clrinescb:ischcn Sprachc ein Noteusystem angcg~ben , um di e ver schi cclcncn 
T onh i.i hcn uncl 'L'onscnkungcn der \ V orte richLi o- zu erlorucu! Gan~ dasselbe 
beschreibt Ohristaller vor1 verschi cdencn Neg rsPr·aclren. 

\Ver erinner t sich ni ch t an di o Sprcchwcise (]et' Indianer , wenn ein Kint~ 
staLt cles erst sp iiter ci ntrctenaen Ich scirwn N mn e11 im Satlw gehraucht . , Het·rm 
h'isch h Rm," heisst : J ch will PJei eh lr abert. \Vir schen dem naclt auch in der 
ersten Spr ach der Kinrl er fl exionslose \ V or te, mcist Dingwiirter, ohne verhindende 
P aetikcl od r Zcitworter Rn cin amlcrgerciht uml durch GelJcrden erlliutert, genau 
wi e bei den oben angefllhrten NatnrvOl kern. 

B ei m Kindc trctcn ù.ie Einzelhezc·iclmungen naturgcrn tiss 7.U e r s t auf, .clie 
Koll cldt vhc~mchmmgen dagcgen rst in ein cr spiitcr en P crioile, wcnn rlas Kmd 
im S tande ist,, aus vielen ~in zcldingeu a11f das gemcinsamc Gleiche zu alJstralt ieren. 
Oanz d asselbe ist lJei Naturvolkcrn der .l!'all, uncl es gicb t eine gam Anza.hl 
von Naturvolkern , cl:ie lib rltaupt keine Kollekt ivb ezeichnungen bcsitzen. S o 
haben di :Feuerl iinder k eiuc \ !{orte fii r abstrakte .Begr~ffe . In den nord
amcr ikanischeu Spmchen kommt eine so nllgemcine .Bez ichnung wie , 'Eichel, 
nur ausnahmsweise vor. So hat z . .B. di.e Ohoctaw-Sprache cin zelne N am en flir 
di e schwarzc, die weisse, die r ot e Eichc, ab r kein Gattnngswort flir ine E ichel 
noch vi l weniger fiir einen .Baum; dasselbe ist bei den Tasmaniern der :Fall, 
chenso b i l eu Ooroados. K arl vou den Steineu crziihlt von den Bakairi: , J ecler 
Papage i bat seinen besonderen N amen, und der allgemcinc B egriff P apagei fehlt 
vollstiindig, ebenso wie der .Begriff Palme fehlt. Sie kenn en o.ber dio 'Eigeu
schaften jeder Papag ien- uncl P almenart sehr gcnflu und k leben so an di esen 
cinzclnen K ennttùssen, dass sic sich um ilie g meinschaftli.chen M erkm ale, die ja 
kein Interesse haben, nicl1t kiimmern . 1\Ian sieht also, ihre Armut ist nur einc 
Armut au hoheren Einh iten u. s. w. u. s. w. " Dieses ]!'chlen der K ollektivbegriffc 
ist ein ganz charaktcristisches K ennzeichen Ùnserer Kindersprach , wenn es auch 
ni cltt in dieser cld atanten \V ise lt rrvortritt wie in d ' r Sprachc der Naturvolker. 

Einc weiter e V ergleicbung g iebt ùi e Ecbos] rache, die h i Kinclrn besonder s 
l\ll gewisser Zeit cl r Spracheutwickelung, wenn das lGncl schr genau auf <;lie 
Spmche der Umgebung achtet uud v icl nachzuabm n sucht, r echt oft auftrrtt. 
Dicse E cbosprache fìndet sich nuch b i NaturvOlkorn in ganz ilhnlicher \Veise. 

Das F esthalten der Kinder an den EinY- lbeiten , das sorgsam A.nflihren 
jeder N ebensache, ja unter U mstanlen das H ervo1·beùen von Nebensachen nilt 
Aussemchtlassung cles eigentlich en V erlaufs und der Entwickelung cler Erz~ihlung 
ist fi:lr die TGnù r ebcnso charakteristisch wie fi.ir tlie aturvolkcr. D ie B eispiele, 
di e i eh clafiir von N cgern uml v n Inclianern anflibren konntc, sin cl zahlreich 
g 1>n ug. Par allcl clazu ist u. A. das Ansohauen von .Bilclern. \\Tenn man clem 
Kind auf cincr gewisscu SLufe sciner Bntwickelung cin gr osses .Bild zeigt, 
lJl'ispi elsweise J as .Bilcl cles 1\!Iceres, au( clas Sclùffe gemalt sincl, am Strancle 
SJli clen Kindm·, von ein m Sclt iff ist ein K orb ins \Vasser gefallen unù nnn das 
Kincl fragt : , \ Vas ist las," so wird es vorkommeu, dass clas Kin.cl nioht zuniichst 
clas Allgemein e cles Bildes sieht, das \Vasser , sonderu antwortet: Ein K o.rb! 
uncl auf cl:i escn einen lùcincn Gcgenstand zcigt. Ganz ilhnliche Verhrutrusse 
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zeigen si eh bei der R eprodukti on von GegensLilnclen dm·ch . das Zeiclmen hei 
Kiudern SO \\' <Ihl wi e bei N aturvii lkern, llllll aur tliesc Ae lndichkeit .ist jfL fl.l l ·h 
schou von se lt r vielen Sciten aufm erksam gennclt t wonlcn, ja, es g iebt soga1· 
mehrere hcsoudcrc Aufsittzl' , tli e sic l, miL 1lc1· Ae lllllichkeit dcs Zeichn ens tler· 
Kinder und 1ler Nrtturv(i lke r heschiiftigen. 

Von hcsn n• lcrem J nte russt•, weil mi t 1111 Set'cm C+L'g<'nst.rtnd c et.was eno-t• r 
zusamm eul1 iingend , ist das /'; iihl cn bei J( in <lem nntl Natnrvii.l kcrn. Di e IJc itlPn 
Zn.hlworte, di e tL'ts Kind Y. ltc rst ;ds U <o!gensiilze k< •nneu lernt 1111d ri cl1tig gclwan e i1 L, 
sinù cin s und <li cse 111 gl'ge niiiJ •r j,·gend eine Vit•II Jcit, St' i es zwei, drei, vi er oder 
oin amlcn •s Zn.hl wor t. j:l winl v•m l stet.s g ut untcrsc iJi cdPu , drei dagcgt•n vo11 
zwci crst vi<' l spii.tcr. Diesc n1 gc 11 fl. 11 entsprce iH'IH I. lt ahen wir bl' i 111chreren Nntnr· 
vu lkem einc eige 11 tiimli ehe Ziildweise; der ZahiiJcgrifE l 111111 2 wird Lilll't: IJ c i11 
besonLI Pres \Vort ;tusgcdrii ckt, i:! dag<·ge n m1s 2 uml l zusmnm cngesetzt , -~ n.us 
j:l uud 2, i) aus 2 uml l unti 2, 6 <tus 2 uml 2 uml 2 u. s. w. u. s. w. So ziihlen 
di e Bakairi: 

tokalole, 
2 ahage, 
:3 ah age Lo lmlo - 2 + l , 
4 a ], agc - a ltage - 2 - /- 2, 
i) fthagc - tokn le - ahagc 2 1- l ~· 2, 
(i ahagc - a. ltago - ahHge - 2 1- 2 + 2. 

Ga.oz d ' mentsprech ntl crz1ihlt Prcyer , wi e sei n Knabc zu ziihl en anfing 
Bins, 11och ein s, nnch cin s, lL s. w. 

Jeh gln.uilc, llass Lli ese Zus:unmenstcllung ci n dentlicher H inweis :tuf den 
au [fii lligeu l 'an d IPiism us ist, cl t' r zwisc l1 en dc1· Spmch • der Ki mler nn d der Spr:whe 
der Naturvu lkt•r herrscht : .l eh ghtube auch, dass s ich aus der Bpraehe der Ki11dcr 
i n di escr Vcrg lcielllln g mit gròsH<' rer \VaiJJ·sclw iuli ehkeit di o gpsftmte Sprach· 
cntw.i cke.lung zuru ekverfolg-Pn lii.sst auf cin c Urspraehc, uml mir scheint es ni cht 
zu vi el bf' lmuptet, wenn ich auf (i nmtl d.i escr Nebeuoinantlcrstcllullge n in der 
Ontogell t'SC cl er Spraeho des Pin Y.<'hHl ll 1\ind<'s Pin Abbi ltl der l'hy l•>genese tle1· 
Spntc iJ entwiekel1111 g der J\l e 11 se ld1e iL crilli ekt•. Wi e iel1 int IJrtufl' d.es Vorlrn.g·os 
hPrvorgeho iJcn lmbc, ist di Psc Nebell l' inand erstcllull g- nicht 11 ' Il : iel1 g·hwbe a l1 •1·, 
d11reh di e J•;illzciJJ citell , die i eh l lnwn angc fiihl'(. haiJe 1111tl durch d.i e Sichtu11g 
und Anonl.n11ng cles zerstrcutcn 1\ln.teri als w cscr An11ahm c cine grussere Stutze 
gcgeben zu haben . 

4. Thesen zu einer Lehre von den , Merksystemen." 
Dr. Georg Hirth (Miinchen). 

Es kommt vor , dass e in einz elnes Bild sche inbar olmo all en Zusammen
hang mi t ancle ,·en Bildern in unse rom B e wusstse in s t e ht ; o b nicht denuocll 
von solchem Bilde uut~; r der Schwelle d es Bewnsstscin s oin Zusnmmenhl\ng 
mit ~cm~eren gesucht uucl 1-~efundon warcl, e nt.z ioht sicil m e istcns nnse rom 
Urto1l , mdesseu Jd)nne n wir ol't aus de m sp i<tor en Wiede rnnftauc he n cl es 
fraglich eu Bildes in audcre r Gesellschnit d n Schlnss z ioh en , dass irgend 
oiue Vorbiucluug vor!Jancleu war. Die R ogo! aber bild •t zweifelloe die 
G ese llsc haft; ja man kann cli o H e rstellung von GefUhls-Kont.iuuiti<ten, von 
Bewegnngs·A~soziationen und assoziativen Erinnerungen geradezn a ls Zweck 
und Aufgabe j edes Z e ntralne rvensysteru s boze ich nen. 

B ei den ni edrigst en 'l' ier eu beschranken sich diese H.e ih en auf we uige 
Empfindungs· un d B ew egungskomplexe, di o gri:isstentei ls angee rbt sin d 
un~ reR~xartig eintreten oder d och automatisch abgeloiert w erden. J e 
we1ter wu· i m 'l'i e r:·eicho fortsch r eiten , desto zahlreiche r uml komp lizi erter 
sehen w1r diese psychischen Verbindungen w erden , nnd j e umfassoncler 
das Ne:vensystem der Att sich gestaltet, desto m ehr t reten auch inclividuelle 
Verschwdenheiten h ervor, w e lch e, wi e s ich oft nachweison Htss t , nunm ehr 
nic~t blose auf An erbun p;, Ernid1rung uud sonst igen primiLren Wachstum s
bechnguugen , sonderu auc h tlllf inclividuoll er Uebung (Erl'ahnmg, Erziehung, 
DressurJ beruhen . 
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Beim Menschen nehmen die iudividuellen psychischen Erwerbungen 
einen so breiten Raum ein , dass wir die festen Verbindungen Rchlech tweg 
,Merksysteme" nennen konnen . Damit soli nicht etwa di o erbliche Grund
lage und cler innige Zusammenhnng mit dem rein Physiologischen gela ugnot 
werden; i m Gegenteil , auch ali es psychi sch Erworbeue, a ll os ,Gemerkte," 
erscheint mir nur als hohere potentielle Inbetri ebsetzung nnd en er~e tisch e 
Verstarkung. Anch ist es gut, s ich von der Vorstellung I01!7.Umachen , als 
ob die systematische n Zusammentassungen von Gefi"ihl sznstlinde n, 'rrieben, 
Wahrnehmnngen, Erinnerungen und H1mdlungen etc. ko t'l"okte Spiegelbilder 
oines inneren Zusammenha ngos von Dingen und Krii.fton ausserhalb unser er 
Nerven waren. J edes Merk11ystern , und ware es das hochste, is t ni chts 
anderes, als e in e Fonn biologischer Energetik ; alle psychischen Bezi ehungen 
zur objektiven Wirkli chkeit und alle philosophisch on Konstruktionen ob
jektiven Zusammenha ngs stellen nur ein mehr oder w eniger veredeltes 
"Wi.ihnen" dar, un d alle unsere Gef'i:thl s- un il. D e11 ksys tem e, die wir mit 
Fug und R echt , Wahnsyt,eme" n ennen konnten, s ind nur a ls funkt ionelle 
Differenzierungen un serer Nerventhi.itigke it anzusehen . 

Die Frage. ob es ùberhaupt nur di e Inhalte unserer .Merksysteme s ind. 
welche die P syche, das , Ich" , das .Selbstbewuss tse in" etc. ausmach en , 
mag heute unerortert bleiben. Dagegen mochto ich Verwahrung dagegen 
einlegen, dasa wir bei den Untersuchungen iiber Trennung von Inhalten 
eines primaren und eines sokundiiren ,Ich" - je nachdem bei den Vor
stellungen die eigene leibhaftige P erson oder die AurBe>~wo lt iu B etra.cht 
kommt - eint.reten lassen. J e vorurteilsloser wir die innigstou Beziehungen 
zwischeu Herz-, Magen- und Muskelthat.igkeit e inersoits uud don sensiblen 
uud koagitativen Gehirnfunktiouen ttndrerse its 1\llOt·kennen, desto uaher 
werden wir dem Vorho fe der Wahrheit komme n. J a. nur dem Vorhofe , 
- denn schon indem ich di es denke, fi"ihl e ich mein H erz etwas lebhafter 
schlagen und moine Augen s ich weitor offnen. So bleiben wir oingedenk 
der Wahrheit : Gefùhl ist Alles, - auch die vVahrhoit! 

Die nachfolgenden Thesen solleu keineswegs eiue nach ltllen Richtungen 
erschopfende Behandluug cles 'rhemas se in .*) 

l. Jedes Gefiihl, j ede Empfinduug, j eder R efl ex, j ede motorische In
nervntion, j edes Sinnesbild , Uberhaupt alle funktionell-nervosen Vorgi.inge 
und Zustiinde -- mogen sie zum Bewusstsein komm en oder nicht- haben 
die 'l'endenz der dynamischen Ausbroitung und der Suggestion. Andrerseits 
ist immer eine grosse Masse von Nervenelementen bereit, s ich neuer R eize 
zu bemil.chtigen, dem Fischemetze vergleichbar, das info lge de r fes ten Ver 
bindun~ der Maschen im Stando is t, seine zappelnde Beute zu halten . 
Insoweit hierdurch bleibende (wenn auch veriinderliche) Bezi ohungen fiir 
die Reproduktion hergestellt w erden, sprechen wir von ,Merksystemeu, 
Alle oder nahezu ttlle Bilder nnd Vors tellungen, ùber we lche nn:ler Ge
d ii.chtnis verfiigt, treten nur im Zus ammenhange eines oder m ehrerer 
Merksysteme auf und rufon bei ihrer R eproduktion solchen Zusan:nnenhang 
hervor. Die Bildung solcher reproduktiver Sys teme, wolche ihrer Genesis 
nach w eder den no.tiirlichen Zusammeuhang der Dingo spiegeln, noch irgend
welchen 1-tegeln der Logik entsprechen, ist, eine hiologischc .N otwendig l< cit und 
im .Bau und in ùer En er~etil< unscres Nervenstaates erblich hcgrLimlet. 

2. Die , Merksysteme' Miud also tlynamisuhe Zustiimle, wclche - ~'reund
sc h~tfte n nnd F eiudschafteu vt:rgleichlmr - ùen 1\loment ihrer l!ln tstchung 
i.iberdaueru . \V"it· dlirf u amt ehm en, dass Hir, olmc O:ll c und jeùe !:l •lchun g d.nrch 
Kontiguitiit, u. dg!. , mi t der Zeit vcrbhtsse n nnd ganz vet·st;hw iml en ki"inn en, 
namenUich daun , wenn stm·ke systetn11Lis ··he Neuhilùtmgen sta.ttge ftmLlen hfthen . 
.Das ist, individuell verschieden : es giebt M 'nschen, welche t t·ot" nmwsg-esetzter 
geisLiger Neuhildung tli e liltestcn, ui e mohr reproùuzi erten .1\f t- rk systemc jcderzeiL 
spi ege lh la.nk in Bereitscha(t hahen, wiiht·cml t1ndere w gcstehen mLi ssen. ùas ga.nl.e 
GrupJ eu von iil teren 1\lerksystemcn nahez 11 ausgeliischt sind. Tm Ucgensatzc 
zu di ese n gewissr t·massen antiquRrisclt cn Systemeu siml di P Gchrftnchssyteme 
iufolgc vcrschiedcnartiger Anrcgnngcn (von ausscu kommend r Hcize, Ern ti hrnng, 

*) Vgl. moine , Aufg;aben der Kuns tphysiologie" II. S. 493 Il'. uud 
,Lokalisations-Psychologte", 2. Aufl., S. i3tì ff . 
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Blutumlauf, lnt.oxika tion , Tri clJleben einzeln er Ner·ven, psycbo-physisclr er K onti
guit.iit n . s. w.) unablii ss.igcn An- uml Ahschw ellungen, oft aueh sonstigen Er
scbiitterungen, Aushriic hcn , Znsnmm enbr·ii c hen etc. u.usgesetzt. 

3. 'Vir mii sRrn arHr ellln Pn, d.n~s a uch untPr der· Schwellc tles Bl'wusstseins 
ni c lrt 11111" rLIIe, sp titcr 'g-" l0gent li ch stark zul ug,-, tref.emle lHc rksys f.eme for tvcge ti ercn, 
somlenr ctn ss a uch viu! e \ 'O li ihnurr (v icll eic iJL a ll e ~) , an der Arhcit" sin( l , sich 
gegenseitig hee iuflusscn udcr durc h nutritiv e 11. dg- l. Ve rh lUtnisse d er· Nm·ven 
b eeinflu sst werclcu. . 'o knnn es kornm e n, dass l'in l\[erksystem , drts uns l auge 
Z eit ni chL zum 13ewussf.sc in gekomnwn war, bei · ' Ìn •r 'Vi ede,·erweckung g r·ossc 
Veriinderungen , Einlrnssen orler V crstiirkungc n , vcriinder·te psychische B e-
7- iehung<'n etc. aufw <.' iss t, - 'S ist c i n antlcrcs gewurd lln! 

4. K llin lHPrksystcm k:rnn individnell ,e rwur·ben " wenlen, zu wc lchcm nichL 
ili e physiol ogischc Grundlage g-egchen ist. BPi denj cnigcn Systeme n, welchc das 
lndividunm uol ens volcns i111 l<'01t.·ehrcitcn se in er N er v eu-]~utwi ckclnn g, fast mit 
derse ll en N utig ung wi c tla ~ A Lrn en unti Vcnlau e11 erwerbc 11 muss ( Essen u11d 
Triuke11 , Aufrcchtgc iH·n, Ure ifen , SprPchPil etc.), ist Il ics selbstverstiind lich ; abcr 
auch zu jnnen 1-lystC'nlc ll , \\' c le lr e das ln Llivitluum ungc rn ml cr widerwi!Jig an
nimmt, gehiirt ausntt l11n slos plrys i o l ug i ~e h c 13e[iiltig ung. D ic Di ']JOs it iun ist erbli ch 
geg eben, sill l;rtnn ><ber auch imli,·idu ell (tlurulr g liic klicl1 • L e hensbecling ungen, 
U e hnng) geschaffp n se in. 

5. E s g i bt keincn ll PI'viisc n Appamt, ke in e N er venzcll n oder Nervenhahn, 
welchc ni c iJ t nach c l'la.ngter Heifc irgcntlwi e a.uf dic Bilclung, El'lraltung tmd 
Umgestaltnng vun .,1U urks,vstt' 111 Cu" ~i1dln ss lmlJen kiiHnten . Sogar der ni cht 
zum B ewn sstse in lnnmn enclc (3 pfiihl stonus dPr mrtri t iven uud scx uell eu Apparato 
kann oft systermttischc W:tndluugH n l1 crvorhriugen. Dah er ist die B cschaffcnhe it, 
cJj e .~rnii.hnmg , tlas eigP ne 'l'1·iehl ehc11 , cli c Leistungshnft, tli e Z e it rl er J:teife, 
dj e Uehu ng, Bdwluug und Abniitzn ng all e1.· jpncr ci uzeln cn Apparnte uml re t·ven
ki:irp llr flir ùi e Bildung der , lHerksy~tem e" von g rundl egendm· B ecleutung . .~s 
ist nicht anznn elnn cn, dass irgend ein nonna! cntwick lt es mcnsch liclr es N erven
gebi •t an der Bi ldun g- von , 1\J prksys tcmen " ganz tmcl gar unheteiligt hl eibeu 
ki:innte, auch d tu111 ni cht , w P nn a ll e1· nml jcrl er V erkehr mi t. 1\[enschen fchlen 
solite, - obschon wir nn s :t\l (• rLlings z. B . von der Thiitig keit, welche in solch em 
Fall e clas sogen. SprachzenLI'um cntfa lt ·n wiil'(l e, kein e klarc Vorstellung mn.ch cn 
konn en. (lch vcrmutc, dass l'i n vr•11 Tier·en gesiiugtp r· 'Vilclling z1u· recht n Z eit 
st ehen une! gc hen , 1 rn en", dass er nach ein e r· pr·imitiven ~Lantspmch e riugeu, 
und class zwci wild aufgewachsene l\J enschcn sich ihre cigenP SprachP bilden 
wiirden. ) 

ti. N Pben der sc hr versehi eclcnen AggTr!s·iun der c iuzeh1 e11 Apparato (Br
niihmngs- uml J<'ortpll anzungstri ebe, lì ewegnngs-, Sinnes- nnd Associationsz ntren , 
p eriph erische Organo etc.) siml selhstver stii.ndlic h cli c von aussen komm entlen 
R eize, rli e iinsser en L chenshr•dingungen, das , l\Iili cu", - sin d B eispi cl, L ehre, 
Suggestion uncl Zwnng, te il s fiinlernd , teil s hcmm eml , vo n g russter , oft ausschl ag
g ebender ll etleutung fiir di r 13ilduug der· l\lerksystcnr e. 

7. J cdcr Tri •lJ oder· lnstin kt, jPdc crerbte o der pr·worlJCII • Dispositiou httt 
clas Stre hc11 , s.ich in sys tcmaLisc lw Funnen ~ w kl cid c n. Dns S ys tcm ist der· 
p sychologische Au sclruc l< d er pl1ysiolog ischeu En tlrg icn. l st dic Disposition eine 
domù1i er ende, su wil'Cl man vu r1 , nn·em" ude1· , ihren" Systemen retlen kiinn en 
(Ge chlechLstrieb, Viill c,·c i, N0irl, Geiz etc.) Durc h H ennnungen, welc be kontra
diktorische r Disposition en odl· r· Ert.i Phung w verdanken sincl, wircl clic hmTschencle 
Roll e der fntgli chcn Tri eh e uft ved1iill t ; tlcr sorgfii. ltige Heobachter, nam entlicb 
der .Psychiatcr , \\'ÌI'(l indesse n m1 ch in solc hen versclde iertcn Syste men dus puDctum 
sali eus lei ·bt. h ransfìmlcn. 

8. Anderer·seiLs gicut es \\'Ohi kaum e in l\L (• r·k~y~te 111 - nicht einrnal so lche 
im Di enstc Lles .1-l.ungers nnd Durstes, des Ueschl echtstri ohes uncl tles Anfrecht
gehens - woleh ll ni cht. (l1n·e h Bcispi el Ull(l L ehre stark IH'<'Ìnflnss t wcrdPn kiinuton. 
Das crstreckt sich ni cht nur· a nf dic willkiidi ehen Bew gmrgcn nucl Handlungen, 
sondcr'Jl auch a uf tli c Bildung der .Phy~ i ognum i e dca Antlitzl's \\'i e der gesnmt n 
Kurerhaltnng, der 1-l.nndhewegnngeH etc., weluhc wir vi clfaeh als iiusscdich sicllt
bare Spur ·n erblicher systPmatisch er Dispo ·1tron ' Il bctrachte n diirf •n. 

9. K ein Ruder·es W escn besitzt in so rcic hem :l\La se wie der l\iensch di e 
Fahigkeit zur Ausbil cltmg von itl ee ll err und inclivitluel l vcrschiecl nen 1\'f rk 
systemen. Darin bernht die grosse SLiirke ullll Ullberl egenh ' Ìt cles l\leuscheu, 
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ftoe ilich auch vielfach seinc S chwiich o. Im letzte n Grunde babeu wir di eso Er
sc l1 e in ungen in d01n .l-te ie htum d e r m c nsuhli c lHm <Jcltil'IJStl'ltktur z n sueheu uml 
in der sehi cr nn •t·m csslie h ·'Il Varùtbil iLiH d e r ne l'lli.i sen Komhimttiou n . S oh r 
ve rkehrt ab cr ist es, hier das Aussc rgcwii ltllli c hc, LJeh crrr ich e sufort a ls ,krauk
lmft" allxusprcultc u, - w ir mij sstc 11 ù e nn iiiH•I'i tallpt j cd e vcr s<:ltwend c risch n Aus
stattnug itt d e r N:d;u.l', _ al so x. H. auclt <lPII S n.lll cnrc ichtum mane lt er Pfht n.r.e n, 
nls kmnklt aft." bntmc hte 11 . JJ,•n i'd;cn·0ie hen 1\Hsst:d,tu ug-e ll (x. H. i111 (lc iJiC'tc 
d cs 'ù cse ld <'c hLst ri •iles) stche 11 norm:tle rweise in1 !le rc i ·hc rle r l( oagi tn.Lion szcoLrc n 
re i c he l:-1 emm uHgsappuraLc gl'gc llliil <• t· . 

LO. Die stiirkste11 U c hratwh ssysLI' lH O lmiJr 11 di c '1\•mlen z, all r nruen Eiudrii ·kc 
und Hildm· au sic h z tl r e issc u, s ic kriLi s ic r e ml im pos it.i vc u od e r n egat,ivcn Siuuc 
zu ,vcnu:l;ciLPlJ. " Dns S ysL? nl ist in d e r i{egL·I st"iirker, nls d as n e.u<'. !3i ld ; das 
ist d Pr bwlog 1sch gcsumle J\. Prn di'H llH> nschl ie iH•n ( lrii ssonwaltns, lrm lwl t a uc;h 
di e Bns is ungf'7.iihl ter .LrrLiim cr und Absnnli tiiLen. (lic ie ii\I'O ili ki.i11n cn n c u <tul'
geuommeu c Bi ld e r , Sl'i es Llurch ihrc .ln tcu s iLilL uml ({u aliL}lt o d.cr durc h oin
tlriogli c be Wi ed.erholung (sac]Je cad e ndo) e in sonst zi emlich fcstes hlerksystem 
u.ic!Jt. mn· im (iauzen vorsLiirken oùcr sohwiic hcu , altc ri e ren, sondcrn an eh d cssen 
:-:ic!JW('l'llun kte ve rschi e iJ n ; b c.ispir lsw (:ise ùas \V esen tliche •in es Systems, das 
urspriing li e h in e in eJil Li e ri schen Triebo wurzcltc, mohr n ncb ù er scusihlen Scite 
ve rl cgen. .Di B M.e inuug, das j ed cs :-:ìysLmn lllll' ciu en lla.uptkPrn , gcw issermasscn 
nu1· c incn l::lerd lmbcn k ii unc, ist. irrig. Dic H etouuug Llc1· e inze lneo l+licd e r d es 
Systcm s kann soga r j e u ach d e m An! asse der c in z •ln m1 H.eproduktion und nac h 
tle n H eglcite rs ·hc iuuugen \VC ·hsclu . 

ll . l st mw .:lasso! be M e rksyst em schon h ui e incm Intliv idunm fortwiibreudeu 
Sch wank u11 gen r~u sguseLz l , sn kiinn e n wir l'ii g l i e h mi t noch g ri.iss r e n1 H.ochte 
sagc n: \ V c 11u Zwc i d.assc liJ · J\1 •rksysi.Pm !t abc n, so isL l'S 11iuht d:tsse lbe . Das 
g iiL soga r von suhe inba l' g-anz unpcl·siill li e lt c n :-:ìystum cn ; m an winl 1nir zngebe u, 
<lass d:ts J!'o rlll c l sy~tem Il x 2 = ,~ in1 Kopl' • <·i1ws AHU-SdtLi~zon e in aoder es 
LciJcll l'r isLeL, :m<le r c Kre iso zi e hL, Hi s in jenom eiu cs AsLronom u . .lu sow eiL es 
s iul1 um 1\.l c rk sysLP nl ' hamlt> lt, ist dah cr ,di' l' S c hluss von Biuh a uf Amler o", 
xum l\Lindestens iu oin zo lu e n '.l'ed en scin cs Au l'ba u<'s, fast imm c r ein 'l' rugschluss . 

L ~l. JJadurcb, d ass ci n J\J PrksyBtl'm allmiihlieh od e t· p li.iLzli ch (z . H. ùurel1 c~mm 
m}lehLi gon ,l!;i ndwck, dure h organi sche J<} rkranlnlllg, durch Suggostiou etc.) cw e n 
\V eol.ts •l d es 'l 'rie blt crd.es od , ,. d es fllhrendou Uiltlos erfiihrt,, k a uu es nicht alle iu 
c iu c orbe blicl; e V erattdonwg scin e r L e bha l' tig koiL, se in es '.l'e mperamentes, sonderu 
tuwh c i ne sol e h o d es bio logisch e n UhamkLers Prfa hren. J<]s kaun si e h aus c i nem 
blosscn , l.J usLsy LP m e" in e iu , Ptli c;htsystcm " (mi t od l'r o h ne Unlust), a us incm 
le m Dl(Lividuum uud seine r U mgo btut g- fii 1·Llerlic he u iu r in oach tciligcs, ja gc

l'l[hr lie hes vcrwandcln. J\ La n lmnn d a lt e1· srcgeu , <las vom ZustallllC d er 1\ierk
systolll c, von d.e r e n i3 <'weg li c hkoit nnd UuL>LJ 'LlgkciL ni eht nu1· dio .lnte Uige nz uud 
U oistusg •ge111varL, Wlllle r·ll >~n uh Llur ullgo me in c Uharakt r d.es ]nd.ividmmts ab
hii.ngo uml dass sLal'iw V cr iiud l'rtll lg'llH .i 111 1-Ln.usha ll. d er J\LerksysLe m e an eh V er 
iludurull g'C ll. d e r J.u tolli g<• nz llllll <les UharakLor s <·in •s l nd.ivi<ln11 ms b ed c uLen ki.illue lJ. 

W. \V e 1111 a 11 c h anguno l11 11l l' ll Wl' t:< le n 11111 sH, d ass jod cs ·i·llzcln o M orksys tmn 
s<• in e ll Gharakter 1111ti sP in '.l'e nq>cr :tnH·nl. im \ Vesc llLii c lt c ll <tus d<•l' phys io logische n 
Si. illl111llll g' (Atd:tge, 'L'ri< •IJ kmfl , t•; l'llii.hrung) d e r mc i ~ Lbl•Lo ili gtou NP l' Vuno l <·rn~ n Le 
schijpfL, HO ist d och a ue h <l<'r HysLP nmti sehe n J\ l eelmuik, d,,,. Art lcr ln hotl'lrh 
sdz ung- unll ln g-a nge l'it u!Lu ng-, e in g-<·w issc l' ·ige n Liimlie ilc r 1111d o l'l sehr sLarker 
A n l.u il au d er J ,,. I H' n ~ lm!Lull g- d e r l\ Le r ksyH Ll'111 0 ui c hl a 1Jzusprechc 11 .. !<; 111 durc;h 
h>lufigo lllHL l'('g'l' illlii Hs ig·p i{P]!rodullio n :w Lo nmLi sch gcwonlc nus, g-ew l sscnmt~H <!n 
re fi •x:u·Lig l'unkl.io ni c l'l> lld •s l\ l c rksytill'm w irtl c i n c m noc; il wc ni g- g-c LilJLe n .l c rk 
sysL '111 eeLe ri H p a rii Jll s, d. il. !)(• i g- i<•i c ltL' l' Stinllllllll g' Lll' l' l; utc il ig Lc n N~rvcu
<• ic l111!11Lc, in11n cr ii lll· l'l cgou sc i n: 15itH' g- uL Pi ng<'< il·ii! Lc J rrl e ilro wirLl d w schunsLcn 
\V tdn·Iu·iLrn ~ i cgr ie l1 aiJsc lliagen , au ·h wc 11n ihr Trtiger das Z e ug ~u c nt e m 
c ilrli c lt oll K cl'! lmt. 

l ·L 1Jnsoro , 1\I c rksystr•mc" lH' hr rrsclwn llllS; II'E' ll11 wir g lauben, •• in SysLc m 
~ n IH' il crrsclH•lJ , so is l. das l' in I1TLum : es isL i1nn1or 1111r d orSi •g · im•s ruJdore u 
,1\ l t> r bysLl' lllB", d :ts spi <'S <llll'e lt HPp1·odukLi o n od r r nlld o1·u syslonmLlsuh e 
Ko1111JimtLi on <' 11 , 11 c ue I ~ iudrii ·ke 11 . d<•rg- 1. , od1•1' ah<· r info lgo lllOl'Jillfll o:.:(l sC I_, m· 
od l'l' p:cLil ol ogische l' Vurg-ilng<· uncl l ~i nllii ss l' s iuh His LllJS sLiirkere t' l' WI' lSL, 
vi l'il ·i c; IIL 11111' d:tdure il , dass o~ g<•w iss c· Il Plllll1 1111 p;l'H Lib •rw ind on ililfL od~1 · e l'
riull Lct. Zu d e n p syc lt.ischc n J<]in ll i.i sscu , wclch • vc rh c •r c nù au f Hllthsam 
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erworlwnr, erllc l\fPrksystr.mo rin wirkcn kiinn l'n. g·chiiren Y. . Il. seh lrchte Gese ll
selmft, V••rkcnn 11 '11g·, scJ d,•ehL<' H<·h :uHllung-, 1\ lnng-<'1 nn hl' fr iNli g·t'll fl Pt' BP~eh ii fl ig·n ng, 
VPrsncl11m g- rte. ; Y.IL d<·n phy~ io i <Jg· i se iH·n l•:inllii "'l' ll: l•: inlril t dt' J' l'~th crli èL 11 11<1 
HLPri lilii t, Viill erri, Alkol10li sln11 ~ . l\lang<•l nn llewegung, Kmnkl1 eiteu n. ll er Art, 
uicht bloss Prv cnkrankheit n im r ngcr·e 11 ~innt· . 

lfi. El'l>lichkeit von l\[rrksysl.orn<·ll. l•'ast imllllll' nn):!'l'l' rbt ist iihcnd l li.UI' 

Lli e 11isposit,ion ; womit. niclil, n.nsg·eseldossen .isl, •la ~s ni elit VOli r in em hesond ers 
g liiekliel 1 HII HJ.!'t' sLal:t<'LPI I Tndi vitl11 11111 a.lll;l l ll t' IIP , vor iH'I' ni uht dng·t•wcSPIII' 11ispo
sitione n cn vorhen werdeu kiiJIIJ<•n. ~iuh P J ' isL 1111 1' rlas Ein e : Oli n P Disposit inn 
l; ein r Funktion. Nn.c li drr· ~Uil'l{e otlt•l' ~chwièch e cl t'r eJ·g t ' l'Cl l ri ul1 tet siuh tli o 
IJ<' ichtigkl'it, mit rlcr di o lt> tY.tt'r r Pintritt. Di o l'l' in pl1ys isehpn Dispositiont•JJ tlt's 
BlutllJn la11fs, rlps Atm cns, tles VPrtlnii <' II S, il l's ~nug!' II S etc. lmhpn tli c T<'~tnktinm• n 
im lllllllittc ll mrrn Gefol ge, sohaltl di;• ht·LI'. Org:me reif sintl. Dassclh' ne hm e 
ich ,·on d en ~inn estlJiit ig k P il.c• n , anch vu111 plnsl isc hen ~e ll t'll u. dg l. an, wohei 
w·ir tlll S 1111 1' ZII v ·r ,!rf'gL'IIWiirl igrn ltahl'n , dass l'il t• ai t\ hiih PJ'Pll F' llt tktiOll l'll einn 
spiil.en ' f! pifn tlm· Org~ne angennnlmt•n WL' I'tll'n llliJ R~, als fiir di e ni edt·n•n, tmd 
dass tlic l{cifc ni cht mit Pilll'lll Sehl nge einwl.rc·I.P II pH 0gt. Di!' 'J<'mge, oh ~illiiL'S 
hild.!· r untl psychiselJ e Hystemu Prhlich sind, mag hi cr un erurtt· r t hl cil wn ; vi ell l' icht 
wiirtle doeh !' in l\f cnsch, tl !' l' n io S eilJ(·sgleiulwn uoch si eh selbst i m ~pi!•ge l 
gesehcn , ,flir !l{·n ersten ihlll hegcgnend en 1\Litmenschcn cin gew isses , \Vi r tl cr
erkemJ ml h nhen. (Auch Atl:un erlmnute lCv n. sofort!) Ahc1· wcnn auch in 13 !'Y. II):!' 
n11f tli e Ve J'crb ll ng von Vorstell nng-en u1 Jd Ge!lankcn (psyeh isehon IustinkLrn) 
tll'l' 1\[cnselJ weit hintcr vielen 'r l1 ieJ·cn ~ nri i ekbl eibt, sn mii ssen wir umsolll ll hl· 
fiir ihn di o Vcrcrhu ng systcmatischer D isposition H in Anspru ch ncbm en, da !lie 
Hi cherheit nnd Raschh 0it, m it <1Pn en siuh l\•Jcnsulwn mit hcrvon nge111l strll'kt•n 
sp <'Y. ifi sclJ cu Tnlenten di e komplizier tcstcn Mcrksystcme aneignen, tloch mu· so 
crkliirt werd.on lcmJll. 

Hi. Ht'wu sstwt'nl l'n dc1· l\ l !'rksys tl'm<' . l~s g it•ht wohl kan111 ci n einzigPs 
Systcm , tlas un s i11 nll cn RP inPn 13Pst.nntll:<'ilrn w m , Hewu sstsr in " kommt. l f!'i>!' l'
h~npt ist: rla s. was wir so n!'lll1 Cn, lllll' cin iinss!' J'I'S A11fi.ihl 11 , cin o l~mplìndungsart, 
];pÌJi cswt•gs Pin ohjPkliv<'S \Vi sse n, wow 1·m· A II Pm ein gr1mucs ~x i s l enzgcfiih l 
d Pr PinY.elncn Nerv nkiiq>CJ' un<l <' ÌlH' lnkrtlf' Konlrnl e der ncr l'iist'n Vorgièngc, 
d<'J' ht'nn! zt •n Hahn cn 11. s. w. g-PhiirPn wiini P. N icll t Pinmal von tlcu l'P in 
motorischPn fnn r r vation r n hahPn wir solelws \Vi ssP n, gt•sc lllvPigP deun von dPn 
hiih ercn psychi schen. \\rns wir l1i er V<' l'lllll Le n, herul1 t :111f wissensehnftli ch<'J' 
'f<'orsclnmg, ist k Pin nn miti: •lhnres Empfintlungtiwiss!'n i m konkn•ten 'f<' nll. ~urn 
sogenannl:cn , Hewnss tsPin " komm t uns innn cr 11111' ci n gew isscr ge!'iihls- und 
sinnbi lrll iel1 er T t• il ller in <lem holrcfft' IHl on l\fcrksystom r·ntlmltenen AffeklP, 
Vo1·st •llungen untl 1-lmHl lun gPll. - rlet· Rcst, Jmm cntliuh dor cigentlichc Adw its
vorgang hl •iht i m Dunkeln . J J in hefìntlen wir nns mi t UII S<-' 1'(' 111 , \ Visst•IJ 11 in 
ièhnlichcr Lrtg(', wir der l JCSe r th•s K our:zpLtcls. der von <l cm nmeiseuru·tiw• n 
Cl ewiih l tl er Borse nic],ts wpi ss. l 11d nuc l1 :i•·m's Bewussts<• in kn1111 sieh HOI'll1 fdt•r
wcisc imm er lllll' nuf ein odt' l' t' ili pnar 1\ Lcrksysl.cm e unii il1rr u Vcrkcln· bPz i<·hPn, 
tl:., wenn wir ru1ch di e stcte dynm11i scl10 C:rgc•nwiirligkcit n. ll l' l' 1111s iun ewolJu elld Pn 
l\frrksystomo vrwaussctzon mii ssen ('l' IJcsr• 2). Llocll :ws erl;liid icher l•i ologisciiOI' 
Niitigung - W!'il wir 1111 1' zwci lliiudr Y.lllll UrPifr•n. nu1· eineu J\.l untl zum 13eissen 
111Hl Spreche11 hahen - das crsie Postulat tliP Bcschriinkm1g tlcr ln lensilii L, 
Ilio H emmnng ist. D as Gegcnteil wiire Chaos, D cliJ ·ium , \ Valmsinn, \ 'erui ehtung. 

17. Vou , H.cprodnktion " il r r l\ l cd ,systenH' sprrchen wir, W P nn ihr tlynnmischer 
Zu tand w cin em vnl'll c J· I 'RCllt~ lld l' n , H anrllungrn herheifiilll'cnden, nnrlcJ•e ~ystem e 
lJemmcncl cn grwnnlcn ist, - vurgll'"i chhrrr dcm 7,ustmHIP rl C' J' \ V<' issg lnt. lm 
rul1igen V er lauf rl es Lehcns hmu ·hl tli cse H cprOllukl.i on ni eht mi t stark r n Affold cn 
d es N el·venstftatcs verhunden Y.u se i n. Oft ist l'S nur ein lm nm nwrkli chcr 
,systcmati scher Gefiihlstonns." t l l' l' je<l rs P in~Pin c nm nw iJJ'('I'l' ll rase h nach
ciu nnclcr gesp1·ocllenrn o<lcr gPlrst•nen \Vortl' n hPglriLPt, vO J 'fl li Sg'P~CtY. t. cl ass auRS<' I' 
d er crfortl r rli hcn H.caktionszt• it nuch di (' ~ys L '111!' s<' lhsl. wirkli ch vnrhnnd cn un d 
lr icht reprorlu ~ i C'rlmt' sincl. ~o wi 1·d Y.. B. llil' l'ftsche Anfziihlung von KunstsliiPII 
(assyr iscl1, iigyptisch, chin esisch, persisch, i udi sc l1, g-ri Pcl ri sch· u. s. w.) hei <l cm iu 
di csen D iug n Fl cwantl el'tl' ll meh r nt lcr wenig·pt· J'PielJc Koll Pktivhi ldcr OLlcr 'l'ypt>n , 
wm1n auch nu1· sehwael1 , nul'l <'h t•lJ lassrn. \ Vi1 · schPu ~ i e llii ehtig und und entlieh , 
wi e vou fern o, ahcJ' , l{eprodukli on " ist dns doch. 



r 

318 Votn II!. internat. Kongress fiir Pt~ych ologle in Milnchen 1S9o. 

JS. D er \ Vcehsel in der R ep rod uklion von. M erksystemen , das Ueberspring en 
vo11 d em e in en :.: u1n andern , ka11n dureh das vegctative Bigenl chcn der heteiligteu 
Organc und A1 pamte, tlure h funk t ionel le N crvenreiw ng- oder ùnn:h .Kontig uitiit 
vou V01·stellungen erfolgeu. .IJ adureh uiindi t.:ll , dass fast jcdes .IJild m eht· al s 
ein cm M erksystem (w on11 a ueh woLI ste ls iu etwas a nd or er Kl ang l'arbn) augo-•hii rt, 
werdeu nngezah lte UPt·i.i hruugs puuk tn go•selm iTt·n, von dene n aus sozusag n der 
.Funken der \Voissglu t vou PiuPm S yste n1 :wf das a ncler e Li hcrsp1·iugeu ka un . 
1\1e istens bi ld e11 sieh hi m· hcvorzugt .. p syehisehe Krllltig uitatP n rLus, wclehe viel
leidtt mit eiu er e igm wrtig un T,okrtli snt ion a ueh tl iPser System P zusamm t• nh iiHg-en. 
W eu n i e h e in gewagtes B iiLL hmue l11 m d:1rf : di e IVlcrk systPm c ved mlte u siuh, je 
nael1 <Ler Z rthl nn d l .age der Beriihn1ngcn unrl d r~ tlad ur eh IH' WirkteH H,ieh t uugs
weelisels, para ll e l ( in ali Pll Punkten r inrtnd nr anzie hend nder n.hstossend), tmn s
VPrsa l, in S[ ilzem n<l cr stumpfem \Vink el anstosseud , Sel1l ~ ife n hilde nd u. s . w. 

I!J. Eine hesondere BPaeht uH g heanspruehe n dir· Sehat tcn- un cl 'fl'ftnmsystem e. 
\ !,l;ihrnntl cles S eld a fes !lrhcitet, ~W HI' das Tr.iPhl cheu der Orgrtue fur t, und <Llleh 
tlie dynamise iHJII ZustiimlP der Ht> hirnn cJ'I't· n kiinn t' ll le icht cin e Jnte usitii t. an
nehm cn, d ie tms jeuc BmpfinLiun g-l' ll I'>' I'UI'sauh t, we lel1e wi1· 'l'rA.ulll (spiiter 
'l'raunw rillll <' l'tmg-) ncnn en. AIJer der Nehl a f de 1· au sSPJ'en Sinn n u nd ll f' J' Mangel 
au NiHig un g- zu zweckmass igcm 1-l !t~llle ln I;Lss t einPn ;dmornmlen Vt•rkehr un te r 
den -L crksystem en zu , <Ler sit:IJ 11i chl nur in •·in l'm un g-.-•wu llllli t.: hl' ll , lwsehle unigten 
od iH· Vl.'rhng-smnten, hi zR J'I'n A 11 knii pfungen ze ig-endt; 11 "'vV P<: IJ so l offenlH\rt, soHcl eJ·n 
o.ft flll <:h Ri ld f' J'1 Hild er'J' tJil1 en unti AfT.,kte a.ufwnist, w1de l~t· 1rns im waeh C' tt Zustaude 
fremrl s i11<l . Solchc 'l'mumsyst.e n~t•, d r t· r·n l~r in 111 • 1 · 1111 g uns hefremd ct, kchren 
akt.uP II nur im Sehl afe wi ed PI'j im W aehzust:IJid f' heHi.choln wi1· wold ihre l fn 
geJ·eimt heit , tl'otzdem tretPII sie wiiht·r Jul d rs St.:id a l'< ·s inmw t· vo n neuem auf, 
uml ~wnr a ls e i'J1 sto g,·sc lu·innngeu ol ur lehsy nt hPse. l e l1 g lr11.1he, dass tli ese 
Thatsachtl nu s den Sehlii ssel g ielt t. Z II jene11 g-c ho ·ÌlTII>i svoll en syst em :1t ischen \V !Ind
lungeu ull tcr der S ehwell e tl 'S l:l ewusst.sc ins, wo - d!ls , wissen wir· odm elld " 
an manch on unser er lH erksysteme ,g-earheilet" wirll. l nsufern hi <, rbei unter
bewusst c syst ematische Zusa1nmense1Jii essung-en beteiligt sind , _ moe l1 te ich s ~ e 
S eh attensystem e nenn en ; als so l che Sel1 altensysteme denke ich mir z. B . . <.IJ 
m·st en F ormen einer i m E Htst ehen hegt·ifie nr n An.ti pathi e, ci n es Verdaehtes, enter 
Pcr vcrsitiit, ein er Mani e u. dg l. O l' t werdPn '.l' raumsysternc i h r e V crditer . D e1: 
Le bensweg des N cumstberukm·s und <l 'S l\l ela nel,olik eJ·s ist mit Schrtttensystem en 
gepfl!lst et·t. In hypnotisehen und hn.lluzinatm·ische n Zustiind en eJ·sehe in t dan n 
zuw eilen diA zweite Pcrsonli chk eit , di e rt ns S ehattensyste nu•n zusannn engesetzt 
ist, - , clet· An dere." 

20. Di e zu letzt eror te1·te "Frrtge hfi ngt inni ()' w sammPn mit cle1' Bildung von 
ahstmkten M e1·ksystem en (Ar tsystem en), welehr Pin e h <' J'VOJ'rrtge mle Flihigkeit 
der m ensehlichen .Psyche fiUsmneht. Drts nft seho11 !lus einPm einzigPn konkreten 
Systcn1 (t>iner einzigen J<Jrl'!lhrung-), jrt schn11 :tns der dureh l:l elehntng , L ekt.lire 
u . dg l. gewon ue11 en h lossen ]~ i nlJi l dung eines solehen , sofo t·t At~alog i en gebilclet 
WB1'dc11 , ]Jern ht :tuf tl er virtuoscn un d hre it.ell A 11 iage d er ,Pinwtasi e" , we lche 
fortwiihrond gencigt ist, konln-eto S ysteme zu konstrui t·en , selbst mit den tri.ig
lichst.en l:l erechnungen um l luftigsten Jh uste in en (ehatermx en J<Jspagne). ln 
ei nem g li.i ekli eh nng-e l<'gtcn Nervenstnrtt wird jetles konkrete ::!ystem unausgesetzt 
von c iuem od,,. mehrr• r·ell , tlt' n hcvo rzugtun JJi ldent a f'filii erten tLbstrakteu Systemen 
(auch konkrtdiktoJ·ischen) umsehwcht, so zwar, dasa der erfrtln ·ene J\ll.e nsch selt en 
vom Eint.rittc lles Geg-Pnte ils seill <J J' Erw ar t ungen verh llifft w ire! . Zu d l!ll alJstmkt.e n 
Systumen gchoren ab •r auch j •JJP , dic unsl!r ganze J~eben sh rd tuug beh errschen, 
Ji e g ute n wi o di e mn.ll iaknlisehPll . D rts M erksystem des G-e izhalses bi ldet sein 
, l ch " dennassen , tlass aJJ sei n D enken un d 'l'm ·hten au f dic J<Jrhalt ung und 
Nalmmg dieses M oloc l1 s gcriehtet ist; ein iihn liuh starkes !Vlerksystem ist das der 
Stn.nd 's- untl B ernfselu·r;: hi er wic dor t wird die Wahnmg cles Systeminhalts 
m it tlum B egTiff der p ersii nlichen S e lbsterh a lt nn l-l' fOrmlieh iclentifì ziert. So ist 
der S elbstmor·d , <lio HitloiJ fer ung des L ehens J'i.ir ein ldeal te. zu erklar en . M_au 
deJLim a n das schi.ine Hurra h, drts in tliesu n 'f age n die M:ì11nschuft cles , .Utts" 
uugesichts d s 'fodés an.f ihnm Kuiser rtusgehracbt! 

2 1. D ic tdlgemeine geistige B ede utu ng tles Tndividmuns hiingt ab: 

a) von d.Pm H,e ichtum an 1\IIerksystem eu, 
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h) von dem Gleichgewicht zwi schen erregenden und hemm enden, zwischen 
nicderen und hi\hcrPn, konkr-cten une! Pingebilr!Plen, zwischen Lust- und 
PHichtsystemen etc., 

c) von •ler l!'iihigkeit, dic t• tworbenen Ìl'l erksystemP jederzeit in geordnete•· 
\Veise r eproduzierc• n w kiinnen, 

d) vou der Leichligkt•it und Sicherh cit, mi t der aus knnkreten ahst1·akte 
i-lysteme gehi ld et werden, 

e) von der l~ lnstiziliit der , 'ysteme lH· Ii ufs Einrrih ung neUPI' nnd Unte•·
drii ck ung· liLerHii ss ige•· Bestaml te il e, 

f) von der rasch eintretc nd Pn, vergl eie!Jcnden Kon t iguit.at der GeLrnuehs
~ys tem e selbst 111it. wcitrlldiegen•lcn Systemen uml d•••·ell siirntlichen 
Hestanclteilen, 

g) von de•· Kunst, sich lw rlihrenile Me r·ksysteme bP!i >J big zu isolieren (z. B. 
rnn rechten Ort und zur rechten Zeit Pin n Pr·t·so•• einmal als Kame•·aden, 
dus a.ndere Tifai tt!s Vorgnse tzten zu helmndeln), 

h) von der l<'ii.higkuit, jedes neu 11.uftauchemle Hi ld sofo•·t mit allen fest
g-u l'iigten System •n, fii•· welc!t n l 'S Ueùe utung- lmt, i11 Verl.Jindnng zu set.zen, 

i) von der potent iellen f:;teigeruug <>in es be~inunten l\lerksystems oder eines 
gescldossenen ,. 'yt.ems von ~ l erksystcm <> n", w e nn i eh so sugen darf, -
unlwschadot der l.Ji s her au fge fi.i!tr tP u 1•'ii. !tigkeitmt, (A ffekt, Hegeisterung) , 

k) von dPJ' Zi.ihj gkoil, mit der niit 1- li clt e ode•· edl e Merksysteme, selbst. unter 
un g· iinstigc n Umstiiw leu und <'ntgegm• mtiehtigen organischen 'l'r·i eben, 
!11.nge Zeit, sogar lehens liing licl• illl'e H cl'l·scl.aft hewahren . 

22. Di e l'11.t.hologiP tl m· , Merksysteme" umfnsst die vm·schi eden11.r-tigsten 
Zusti.inde von d.er Z•··rst•·euthuit uud dem g ewiihnliehen Sehwachsinn bis zu den 
traur igsten B'orn•e•• tler H yste ri e und des 1rreseins. M.i.igen dar11n nm· vorliLer
gebende Eruiihrungs- untl ' l'ri ebstiirung-en, kiirpel'l iche Errni.idllltgen oder 
o•·gau ische E1·krankungen , oder psynhise!H• Erregungen uml system11tisehe Ueber
hiirdungen, ode•· endli ch erbl ielw Dispositionen di e Schnld tragen ; - mag es 
sicl• dabei um I:! Pschleunigung oder Verlungsam ung drr Reprocluktionen, um 
Gediichtnisausffill e oder fix e Tdecn, otler mn das Scbwinden oder die kran.khafte 
lsoliernrw irgend einer der in 'fhese 2 1 a ttfgeflihrten .l!'ahigkeiten handeln , -
unter 11.Jl en Umstii.1Hlen winl 11i cltt 11ur •lot· Erzi eher, soudern [LUCh der A1·zt gnt 
thun, de•· Entstehnng und Lehenshallnng de•· ,1\'lerks,Ysteme" seiner .P.ilege
befuhlencn die g rè.isste Aul'med ;sa rnkeit zn sclu:mken. D enn wir , denken", -
zweil'e ln , fi.i t·chton, hoffP n, ziirn t> n, lmssen, li ben! - nicht in uncl mit einzelnen , 
zusammmdmnglusPn Hi ldern und Jnu ervat.ion n, sonden1 in und mit ,Merk
systemen", - in ihnen helnmden sich die Veriindenmgen des Gedachtnisses, 
des T emperamentes un d cles Charaktcrs ; si e s in d der psyehologisch und -
psychi nt.ri sc h f~ss bare Ausclnwk der Ene•·gieu unsere:~ Nervenstaates. 

Kleine Notizen. 
Aus der Relhe uns erer stiindlgen Mltarbelter ist Herr D r . L i e b m a n n 

ausge treten . 

Auf der Naturforscher ·Versammlung zu Frankfurt a. M: zeigte sich das 
le bhafteste Interesse l'iir die For tschritte d e t· Sprachheilkunùe. Dieses
mal wurclen sprachpathologische Vortril.go in det· tìektion fur Laryngologie 
und .PhinoJogie gehalten. Diese Sektion war unter dem Vors itz von 
Moritz Schmidt., R .. l!'rii.nkel, Sémon, ganz besonders stark besucht. 
A u:lf'alle nd war auch d e t· starke Besuch von Sei.ten englischer und franzli 
sischer Aerzte . N!i.her e B erichte Ub er einzelne Vortrage werden in dieser 
Monatsschrift noch fo lgen. 



320 Druckfehlerberichtigung. 

In Kop enhagen wurden aro 12. Oktober die in oi-l'entlich n Kursen be
handolten Stotterer in Offentlicher PriHung vorgefiihrt. Zugegen warcn der 
Kultusminist er, die Mitgli eder des danisch en Parlaments und viale Gelehrte. 
V011 der Ministerialkommission (Geheimrat Goos, Pastor H e iberg und 
Dr. Mygind) w ar auèh Dr. H. Gu t zmann-Berlin einge laden worden und 
bei der Priifung zugegen. Nlthet·en Bericht werden wir aus der F eder 
Dr. Mygind's im nachsten H ef't bringen. 

Die Redaktion dieser Monatsschrift befindet sich jetzt in 
Zehlendorf bei Berlin, wohin alle Senduugen ::-:u adressieren sind. 

Druckfehlerberichtigung. 

In die Arbeit von H errn Dr. Oltuszewski babeu sich eine Auzahl von 
zum Teil siunstorenden F ehlern eingeschlich en. 

Sei te 199: der Absatz: ,Erst nach der Entstebung .... . betrachteteu 
Periode" muss an den Schluss des ersten T eilos, also auf 
Seite 214 gesetzt werden. 

Seite 199 : letzte Zeile statt des Wortes . an" da.s Wort .von". .» 
Sei te 205: Zeile 27 von o ben sta t t .Fastens" - , Tastens". 
Seite 205: Zeile 7 von unton st!ttt ,der Anfang" - ,den Anfang". 
Seite 206: Z eile ll von o ben: statt ,differenzieren sicb von" - ,indenti-

fizier en sich mit." 
ReitH 208: Zeile 5 von o ben: statt ,zu Gel?enstiinden" - aufGegens tii.nde" . 
Sei t e 2] O: Zeile 19 von o ben hinter d te W orte: , di~ Bewegungsvor

stelluJlgen" das Wortchen ,bei" eirlschi eben . 
Sei te 21 O: Zeile 7 d es G rossgedruckten von unten , statt : ,den ausser" 

- .denn ausser" . 

Au~serdem bemerken wir, dass der eigcntliche Titel der At·beit folgender 
iHt: . Die Entwickelung der Spracbe bei dem Kinde und das Vorhaltni s der
>Jolben zu seiner lntelligenz." 

Verantwortli cher Redakteur: Dr. H . G u t z m a n n , Berli n W. 
B. Angerstei n, Buchdruckerei, Wernig erode a. H . 
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Hiirstumme Kinder und ihre heilpadagogische Behandlung. 
Von A. Mielecke . 

Eine nicht seltene Erscheinung auf clero Gebiete der Heil
padagogik sind sprachlose Kinder. Spracblos wird jeder Mensch 
geboren. Und Niemancl kann von einero neugeborenen Kiucle 
von vornherein wisseu, ob es sprechen lernen wird. Erst 
allmahlich entwickelt sich clie Siunestbatigkeit, clie die Gruncl
lage aUer geistigen Entwickelung bilclet , ohne die kein 
psychogenetischer Vorgang gedacht werclen kann. Hat dann die 
leibliche und geistige E ntwickelung eine bestimmte H ohe erreicht, 
so stellt sich, clero Kinde unbewusst, auch clie Lautsprache ein 
und entwickelt sich ùber einen langjahrigen Zeitraum ver breitet 
aus unscheinbaren Anfangen zur vollkommenen konventionellen 
Lautsprache. Wie das geschehen ist, wie er in friihester Jugencl 
seine Muttersprache erlernte, dessen erinnert sich kein Mensch 
m ehr. An jeclem Kinde aber sehen wir von neuem, class nicht 
die L autsprache ihm angeboren wurde, wohl aber die Anlage 
clazu, clie Fahigkeit, sie zu erwerben, die Moglichkeit ihrer Ent
wickelung. E s ist darum auch nicht die angeborene Sprachlosig
keit abnorm, sondern das Unvermogen, in ihren Besitz gelangen 
zu konnen. Dies Unvermogen aber finclet sich da, wo die Be
clingungen, die Mittel zur Sprachentwickelung, das Gehirn, die 
Sinnesorgane, vor allero das Gehor und die Sprachorgane, fehlen 
oder in mangelhafter Bilclung vorhanden sin d. W o das der Fall 
ist, da komroen Storungen und Gebrechen der Sprache bis zur 
volll:ltandigen Sprachlosigkeit vor. 

Ueberhaupt keine Sprache kann zu stancle kommen, wo das 
Gehirn, der Sitz der Sprachzentren, fehlt, oder nur in rudiroentarer 
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Bildung vorhanden ist, wie bei den mikrocephalen Kindern. 
Denn aus den Berichten uber die mikrocephalen Kinder geht, 
wie P re y er ausfuhrt, i m ganzen hervor, ,dass ein pbysisches 
W acbstum des Grosshirns fur di e Ausbildung des Verstandes un d 
damit das Sprechenlernen unerhisslich ist. W enn ausschliesslich 
die jedesmal aufs Neue von jedem Menschen erlebten sinnlicben 
Eindrucke und ursprii.nglichen Bewegungen olme Ausbildung der 
Grossbirnwindungen und der gra.uen Rinde genii.gten, dann batten 
die Mikrocephalen, aut' welcbe dieselben Eindrii.cke wie auf andere 
Neugeborene wirkten, bessere Gehirne haben nnd mehr lernen 
mi.i.ssen. Das Gehirn konnte aber in dem zu frii.h verknocherten 
Schadel trotz der Sinneseindrucke nicht wachsen, also konnte das 
rudimentare Menschenkind fast nichts lernen, nicht einmal ùie zur 
artikulatorischen Willkùrbewegung erforùerlichen Vorstellungen 
bilden oder miteinander verkni.ipfen. Nur die motoriscben Zentren 
niederer Ordnung konnten sich ausbiìden. Di e Sprache fehl t . 
und der Vers tand verharrt auf einer noch unter der eines ein
jahrigen Kindes stehenden Stufe, ohne die Moglichkeit der Ent
wickelung. u *) 

Die Abhangigkeit des Verstandes und der Sprache von der 
Ausbildung des Gehirns, besonders der Grosshirminùe zeigt sich 
auch da, wo das Gehirn in einzelnen seiner Teile mangelhaft ge
bildet ist. Auch hier ist eine Hemmung in der Entwickelung 
der Intelligenz und der Sprache vorhanden, wie die idiotischen 
Kinder beweisen. 

Doch sincl hier mehrere Gruppen zu unterscheiden. Wahrend 
die anf tiefster Stufe stehenden Idioten gar nicht sprechen lernen, 
giebt es hoher stehende, die nur mechani:sch, wie Papageien, einige 
eiugelernte Worter herplappern, ohne deren Sino nnd Bedeutung 
zu verstehen, und noch anclere, die in beschranktem Masse sprechen 
und einige Wùnsche ausdri.i.cken lernen, die sogar, wenn ' Ìe auf
geregt sind, oft \Vorter sprechen, die sie vorher nicht aus
znsprechen i m Stande waren. (K u ss m a u l. ) 

Die auf tiefster Stufe der Entwickelung stehen gebliebenen 
idiotischen Kinder sprechen ni ·ht, weil sie nichts zu sagen haben. 
Ihnen fehlt die Sprache, weil ihnen die Gedanken fehlen; sie 
bilclen keine Vorstellungen und Begriffe, in ihnen entfa.ltet sich 
kein inneres Seel nleben. Unù wo di s nicht ist, da kann sich 
weder der horbare Ansdruck desselben, clie Lantsprache, noch 
auch der sichtbare Ausdruck de ·selben, die Geberclen:>prache, ent
wickeln und so zeigen denn auch diese Kinder Wi.i.nsche und 
Bedi.tdnisse n i eh t eiumal clurch Geberden an. 

In den etwas hoher stehenden idioti:schen Kindern ntfaltet 
sich ein minimales Seelenleben. W enn darum auch nicht ùurch 
sel bstandiges artikulierte Sprechen, so vermogen sie cloch durch 
oft, recbt lebhafte Geberc1en ihr W \.'lo eh n und W ollen aus
zucbti.cken. 

Von diesen durch Defekte des Zentralorgans prachlo en sind 
die Sprachlosen mit unversehrtem, normal gebildeten Gehirn 

*) Die Seele des ]{indes v. W. Prcyer , S ite 30-! , 
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begabten Sprachlosen zu unterscheiden: die Taubstummen und die· 
Horstummen, von denen die ersteren nicbt sprechen lernen, weil 
sie nicbt boren. 

Eine besondere Stellung unter den Sprachlosen nehmen die 
Horstummen ein. Sie sind mit keincr der vorstehenden Gruppen 
zu verwechseln. Denn im Gegensatz zu den mikrocepbalen und 
idiotischen sprachlosen Kindern haben sie ein normal entwickeltes 
und vollkommen ausgebildetes Gehirn, und deshalb Auffassungs
vermogen und Anschauungen. In ihrem Geiste lassen sich Vor
stellungen und Begrifle befestigen. In ihnen entfaltet sich ein 
normales inneres Seelenleben. 

Im Gegensatz zu den tauben Sprachlosen horen solche Kinder 
gut, ja sehr gut. Sie horen und verstehen, was andere P ersonen 
zu ihnen sagen. Sie bemuhen sich , die Zufri.edenheit ibrer Eltern 
und Lehrer zu erwerben. Sie sind empfanglich fur Lob und 
Tadel und haben das Bestreben, clie Elteru durd1 kleine Liebes
dienste zu erfreuen. 

In solchem Falle wird dem Arzte oder dem H eilpadagogen 
nicbt se] ten ein Kind vorgefi.ihrt, das im Alter bis zu l O J ahren 
steht, wohl und munter , bisweilen sogar bluhend aussieht, korper
lich wobl gebildet, seinem Alter nach geistig und leiblich normal 
entwickelt ist und sich einer guten Gesundheit erfreut, kurz, 
schon beim ersten Anblick den Eindruck eines voll tandig nor
malen Kindes macht. Eine Pri.ifung bestatigt diesen Eindruck. 
Vorgelegte Bilder oder andere Anschauungsmittel betracbtet es 
mit Interesse, gefragte Gegenstande bezeichnet es sofort und 
richtig, und kennt auch ihren Gebraucb; mundlich erteilte 
kleine Auftrage fi.ihrt es prompt in angegebener \Veise aus, mund
lich Bezeiehnetes holt es herbei, anderes tra.gt es fort und legt 
es am mlindlich bezeichneten Ort nieder, bringt eine angegebene 
Zahl gleichartiger Gegenstande auf einen H aufen, mit einem 
W ort, es gie bt sich gauz so, wie a.udere Kinder in di esem Alter 
auch, aber - und da· ist das einzig un terscheidende - es zeigt 
sich an ser Stande, einen ordenti ich ar tikulierten L aut bervor· 
zubringen. Einige, ho ·hstens seiner Umgebuug verstiindliche 
Wortfra.g meute i ·t alle.·, w<:ts man gelegentlich von ihm hort. 
So wurcle mir einst ein horstummer KnaLe von 7 J ahreu vor
gestellt, d essen ganzer Sprachreich tu m in eiuigeu unversti\.ndlichen 
Lauten un d in L1er Verbindung n l ala u bestand. Urspru11ghch 
ha.tte er hiermit Ohokolade, die er !:lehr gern a""' gemeint. SJ1ater 
bediente er sich dieser Lantv rbindung bei j eder Gelegenheit. 
Docl1 wurd e von ~t l teren Gesehwistern erzahlt, da sH er einmal 
mit allen Z::eiehen hochster Erregung mi dem RuJ: ~Menne lo ' " 
ins Zimmer gestiirzt sei. Da.mit woll te er ,.,ageu, dass ein sehr 
bissirrer K ettenhund, der zur Bewachun g <tnf dem .Holzplatze 
(der Vater war Zimruermeister) lag, von s~ iner Rette los Rei . Ob 
dieser Ausrut verstandlich erldungen ist oder où ùie mi l!einen 
Gewohnheiten vertrauten G e.·cl1wister ilm nur d ah in Yer:l tanden 
ha ben entzi eht ·ivh mein r Benrteilnng J edenfalls iRt dieser 
Vorga~g mi t die Urf'aehe gewesen, d:~ s · Llie Elt rn Boffmmg 
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fassten der Knabe wiirde noch sprechen lernen, ihn mir vor
stellte~ und zur heilpadagogischen Behandlung iibergaben, unter 
deren Einfluss er diese Hoffnung glanzencl rechtfertigte. Die 
Sprachentwickelung ging rase h v or si eh, so class er nach J ahres
frist in die offentliche Schule gebracht werden konnte, wo er jetzt 
leidliche Fortschritte macht. 

Aus dem ganzen Gebahren horstummer Kincler geht un
zweifelhaft hervor, dass sie Intelligenz uncl Gehor haben und 
auch clie genaueste korperliche arztliche Untersuchung kann an 
ihren Sprachwerkzeugen keine Abnormitat nachweisen, die mit 
der Stummheit in ursachlichem Zusammenhang stande. (Coen.) 

Diese zunachst ràtselhafte Sprachstorung ist schon frii.her 
heobaèhtet worden. Im J ahre 1846 beschrieb sie c hmalz und 
bezeichnete sie als Stummheit ohne Taubheit. euerdings hat 
ihr besonders der bekannte Wiener f:lpracharzt Dr. C o un einge
hende Studien gewidmet un d ihr clen N amen Horstummheit, 
Alalia idi.opathika, gegeben, eine Bezeichnung, clie jetzt wohl 
allgemein ii.blich geworden ist und das L eiclen im Unterschied 
von der 'faubstummheit treffend bezeichnet:):·) Auch Dr. G utz
mann hat clieses Leideu in seinem Biichlein ,Des Kinde Sprache 
und Sprachfehler" in ein m beosnclern K apitel behandelt. 

Die H orstummheit gehor t <~n den SprachHtorungen, die ihre 
Ursache in der Sprachentwickelung haben. E s erscheint darum 
zweckmiissig, die Vorgange zu skizzieren, clie bei der Sprachent
wickelung eines gesunden Kindes ablaufen. 

Aus dem, was eingangs iiber c1ie Sprachlosigkeit bei Mikro
cephalen , Idioten und Taubstummen angeflihrt wurde, geht 
hervor, dass physisches W achstum und vollkommene Ausbildung 
cles Gehirnes, sowie normales Gehor die Bedingungen sind, von 
deren Vorhandensein die Entwickelung der Lautsprache abhangig 
ist. J a, es stellt si eh di e Sprache, wenn man von den ausseren 
Sprachwerkzeugen absieht, geradezu als eine Funktion der Gross
hirnrinde dar. 

Um diese geheimnisvollen Funktionen bei der Lautsprache 
zu verdeutlichen, haben die verschiedenen Forscher Schemata 
entworf'en, die aber immer wieder abgeandert oder neu erdacht 
wurden, weil die vorhandenen nicht geniigten. Nachstehend ist 
das von Professor W. Prey er in dem bekannten Werk 11Die 
Seele cles Kindes" Seite 310 gegebene dnrch Einfachheit aus
gezeichnete benutzt worden. 

Dies Schema veranschaulicht: 

11Das periphere Ohr O mit den Hornervenenden steht durch 
sensorische mit den Hornerven zusammenhangende Fasern a mit 
dem Schallabdruckmagazin oder Klangerinnerungsbild-Zentrum K 
in V erbindung. Dies es ist durch di e interzentralen Bahnen V 
mit dem motorischen Sprachzentrum M verbunden. Von ihm 
aus gehen besondere Kommunikationsfasern h zu den motorischen 

*) Winer Klinik. Jhrg. 1888. Heft 7. 
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Sprachnerven, die in den ausseren Artilmlat ionsinstrumenten Z 
endigen. 

Die impressive N ervenbahn OaK i t zentripetal, die expressive 
MhZ zentrifugal, V interzentral. Ferner gehen von K Fasern g 

an die hoheren begriffbildenden Hirnteil e, verschiedene zum Teil 
weit auseinanderliegende Zentren, clie zusammen da s Direktorium 
heissen sollen. Von D gehen dann noch besondere Bahnen l 
zum motorischen Sprachzentrum JJ'[ " 

Fragen wir nun, wie beim gesnnden Kinde das Sprechen
lernen zu stande kommt, so ist zuuachst daran zu erinnern, dass 
das Kind die Lautsprache wesentlich durch Nachahmung lernt. 
Das Kind hort sprechen uud lernt nachsprechen. W enn uns 
nun auch alle unsere Sinne immerwahrend Eindriicke vermitteln 
und so zur Entwickelung cles Verstandes uncl somit auch zur 
Entwickelung der Sprache beitragen, o nimmt doch speziell fiirs 
Sprechenlernen das Gehor die erste Stelle ein. Um dieser seiner 
B deutung fiir das Sprechenlernen willen hat man das Gehor 
geraclezu als Sprachsinn bezeichnet. Denn clie einzig Eingangs
pforte der Sprachlaute ist das Ohr. Auch kommt ohne Gehor, wie 
die Taubstummen beweisen, selb tandig keine Lautsprache zu 
stande. W eil der Sprachsinn fehlt, weil ~ie nicht hor n, darum lernen 
sie von selbst nicht sprechen. Treffen nun die Sprachlaute ein 
horendes Ohr, so wird durch den challreiz eine Nervenerregung 
hervorgebracht, die auf nervosen Bahnen (a) au eine bestimmte 
Stelle cles Grosshirns, namli ch in den Bezirk von K geleitet wird. 
Es kommt eine GehorsempfinclUJlg zu stande. Sobald aber die 
Sinneserregungen aufhoren, verschwindet zwar auch clie Empfin
dung wieder, aber nicht ohne Spuren im Gehirn hinterlassen, 
Eindrilcke hervorgerufen zu haben, die bestehen bleiben, ahnlich 
wie das Nachbild im Auge, wenn es eine Zeit lang in die Sonne 
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geschaut hat. So fì.ndet eine Sammlung, eine Ablagerung von 
Eindriicken an einer Stelle im Gehirn stat t . Die Stellen des 
Gehirns wo man eine derartige Ablagerung vermutet oder nach
gewiese~ ha t, nennt man Zentren und zwar die, die das Empfangen 
der Eindriicke vermitteln, P erceptions-Zentren. Das Perceptions
Zentrum f ur die Sprache, das sensorische Zentrum, liegt in der 
ersten Schlafenwindung und ist in der schematischen Darstellung 
mi t K bezeichnet un d Schallabdruckszentrum, auch Klang
erinnerungsbild-Zentrum genannt. Die Summe der hier aufge
speicherlen Ein dr iicke stellt das Klanggedachtni :;, die memoria 
audit iva dar. Bezuglich seiner Thatigkeit hebt Pr ey e r als sebr 
merkwi.irdig hervor, nclass unter den vielen Klangen uncl Ge
r auschen, die sich den mit dem Hornerven unmit telbar ver
bundenen Hirnteilen eindriicken , im Klang feld der Sprache eiue 
Auswahl getroffen wird, indem zwar alle diej enigen Einclriicke, 
die wiedererzeugt werden konnen, darunter alle fiir das Sprechen 
notwendigcn akustischen Bilder, haften bleiben, aber viele andere, 
wie Donner, Knistern nicht autbewahrt werden. Die Erinnerung 
an diese ist und utlich. Von ]( geh t weiter , wenn die Klang
bilder oder Schallabdrùcke geni.igend stark und zahlreich geworden 
sin d, die N ervenerregung nach D , wo sie erst einen Sinn erhalt, 
und von da nach ]1., wo sie m0torische Impulse auslost und 
durch h den peripheren Sprachapparat Z in 'l'hat igkeit setzt ." 
W ahrend das Zentrum D nicht lokalisiert wird, hat man das 
motorische Sprachzentrum in der dritten Stirnwindung linkerseits 
nacbgewiesen. B eim Nachsprecben unverstandener W orter wird 
D nicht beriihrt, die Nervenerregung geht von O durch a, K, 
V, M, h, Z 

Ueb rblicken wir nun den ganzen zentral n Vorgang beim 
Sprechenlernen, so lassen sich zwei Phasen unterscheiden, eine 
passive und eine aktive Phase. Durch die passive Pbase (der \Veg 
O a K g D in der schematischen Darstellung) wird das sprechen
lernende Kind mit den notigen Elementen ausgerilst et. E s hor t 
die W orte, verst eht sie auch , kaun sie a ber nicht nachsprechen. 
Das ist bei allen K indern der F all. Alle Kinder bilden die per
ceptiven Zentren und L eitungsbahnen zuerst aus, d . h . sie l.ernen 
zuerst das Verstandnis der Spracbe, spater erst ihren Gebrauch. 
Und dieser Vorsprung des Verstehenkonnens vor dem Sprecb en
konnen bleibt langere Zeit b es teben. 'l'a.glicb konnen wir an den 
Kleinen beobacbten , dass si e )auge , bevor ·i da erste J a br 
erreicht haben, einzelne W orter und den Sinn ganzer Satze richtig 
erfassen. Sie heben z. B. auf die Frage : Wie gross b ist du '? die 
Han d ho eh auf, schiltteln bei N ein mi t dem K opfcben, d re ben 
sich , wenn die Namen abwesender, zur taglichen Umgebung ge
h origer Personen gerufen werden, nach der 'l.'hur, dm·ch die sie 
sie schon ofter eintreten sahen u. . w. Alles dies hat aber zur 
Voraussetzung, dass die Sprachlaute und ihre Verbindung n zu 
W ortern gehort, im seusorischen Zentrum abgelagert, dem B e
griffszen trum zugeleitet siud und uuu jederzeit wieder in die Er
innerung zurtickgerufeu werden konnen. Nun fehlt aber dem in 
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der Sprachentwickelung stehenden Kinde noch immer die Fahig
keit, sich andern verstandlich zu machen. Zu diesem Zwecke 
muss es aus der passiven Phase heraus und in die aktive Phase 
cles Sprechens eintreten. Zu dem V erstehenkonnen muss das 
Sprechenkonnen kommen. Dazu i t notig, dass es die im Xlang
gedachtnis aufbewabrteu phonetischen Symbole reproduzier e, dass 
es spreche. S p r ec hen aber i s t Bewegung und der S prech
apparat das kompliziertes te, beweglichste und vielseitigste Be
wegungsorgan unseres K orpers. Sein feiner Bau, seine hleinen 
blitzschnell wechselnden Bewegungen, seiue einer hohen Aus
bildung fahige Funktionssicherheit ermoglichen es in Verbindung 
mit der Autfassungsfahigkeit des Gehors, aus einer verhaltnis
massig geringen Anzahl von Lauten den unerm sslichen W ort
und F ormenreichtum zu bilden , dessen wir zum Ansdrucke unseres 
Seelenlebens bediirfen . Bedenken wir dies und iibersehen wir 
uicht, dass die zum Teil recht kleinen Sprechbewegungen ent
stehen aus dem Zusammenwirken ùreier so fein, mannigfach und 
vielfach zusammengesetzter Muskelkomplexe, so wird klat·, dass 
deren Einiibung bis zur sicheren Funktion eine sehr hohe LeisLung 
cles nervo'en Zentralapparates und seiner L eitungsbahnen bedeutet. 
Um sich von der L eistung einen ungefahren Begriff zu verschafi'en , 
moge de1jenige, der statt des wegen seiner akustischen "\Virkung 
mit Recht bevorzugten Zungenspitzen-R das Gaumen-R spricht , 
einmal einen Versuch machen mit der Eint.tbung cles Zungen-R. 
W er aber das Zungen-R spr uh t, der ach te einmal darauf, ob er 
die Vibrationen mit der rechten oder linken Seite der Zungen
spitze ausfiihrt und versuche dann, clas R mit der andern, nich t 
e ingeiibten Seite zu bilden. Solche Versuche zeigen, welche 
ungeheure Uebung er forderlich ist , um zur lùaren, reinen Aus
sprache der Laute zu gelangen.+:·) Das normale Kind braucht in 
der R egel 5-6 J ahre dazu, um die richtige Aussprache zu er
lernen, mi t audern W orteu, um die ùetreffenden Zentren zu bilden, 
eiuzuiiben und die Nervenbahuen auszuschleifen. Nun haben ja 
die drei g ro sen Muskelkomplexe, die den Sprachapparat darstellen, 
noch eine andere Arbeit zu leisten. Der Atmungsapparat fùhrt 
Sauerstoff in die Lungtm und schafft die Hauptbedingung fùr die 
Erhaltung cles Lebens, die Artikulatiousmuskeln dieuen als Teile 
des Verdauungsrohre zum Zerkleinern der Speise, zum F ormen 
unù H erunterschlingen der Bis eu und auch die Atmungsmus
kulat ur dient nicht allein der Erzeugung der Tone, wenn das 
auch ihre hauptsachlichste Aufgabe ist. Die hierzu notigen 
groberen Bewegungen gehen aber von einem andern Zent rum 
aus, als die feineren B ewegungen die ser Muskelkomplex:e, deren 
akustischer Effekt die Sprache ist. Denu auch wenn diese fehlt, 
wenn der nervose Zentralapparat fii r die Sprache defekt geworden 
jst , so bleiben die Zentren funktionsfahig , clie die genannten 
groberen Bewegungen leiten. Um aber die schwierigeu und 
komplizierteu, kleinen , schnell wechselnden Bewegungen auszu-

*) cfr . Bra ukmann . D i e i m kin ulichcn Alte r auftretende Schwerhorigkeit 
u nd ihre pii.dagogische W iirdigung. S. 31. 
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fuhren, muss das Kind die motorischen Zentren un d N en ·en
bahnen fur die Sprache so wie bei jeder andern komplizierten 
motorischen Thatigkeit durch wiederholte V ersuche un d geduldiges 
Probieren die Kordinations-Zentren ausbilden und die Bahnen, 
die sie verbinclen, so lange 'ausschleifen, bis sie wegsam sincl, 
bis sie clie zum Sprechen notigen, sich schnell folgenclen , feineu 
Bewegungen in gehoriger W eise ausfuhren. ,Di e »eugebilcleten 
Koorclinationszentren bleiben selbstverstancllich in enger Ver
bindung mi t clen ubrigen Zeutren, weil cliese nicht nur das 
Material zu liefern haben, sonclern beim Eini'Lben cles Sprechens 
eine kontrollierencle uncl regulierencle 'rhatigkeit entfalten." ·x·) 

Aus dem ganzen Gebahren eines horstummen Kincles geht 
hervor, class es zwar die passive Phase cles Spr chenlernens ab
solviert, mit anclern Worten, dass es die empfangenden Zentren 
uncl Bahnen fur clie Sprache ausgebildet hat, dass es aber dabei 
stehen geblieben ist. In die aktive Phase cles Sprechenlernen 
ist es nicht eingetreten. Die motorischen Zentren und Bahnen 
sinclnicht geschaffen worclen. Hier ist eine Hemmung vorhanclen. 
Die Frage, welcher Art cliese ist, ist bisher nur clurch Annahmen 
beantwortet. Dr. G u tzmann nimmt eine Art Stauung an. Er 
begrunclet cliese Annahme mit clem Befuncle, class bei horstummen 
Kinclern sehr haufig Wucherungen im Nasenrachenraum vorhander 
sincl - besonclers haufig adenoide Vegetatl.onen in ca. 33 Proz. 
der Falle - uncl class eine Operation nicht nur vielleichter Erfolge 
der heilpaclagogischen B ehandlung erreichen lasst, sondern auch 
mehrfach ohne methoclischen Sprachunterricht von selbst die Ent-· 
wickelung der Sprache begonnen hat. Von 34 Fàllen batte 20 mal 
allein clie Entfernung der vergrosserten Rachenmanclel einen 
eklatanten Erfolg auf clie Sprache. In 4-6 \Vochen nach er
folgter Operation fingen clie Kincler ganz von selbst zu 8prechen 
an. Dr. Gutzmann weist zur Erklarung clieser Thatsache auf 
den nahen Zusammenhang zwischen den Lymphgefassen cles 
Rachens un cl der N ase un d denen cles Gehirns h in. Di e er 
Hinweis wircl nnter stutzt durch clen grossen Einflu s, clen be
hinderte Nasenatmung auf clie geistige Entwickelung uberhaupt· 
uncl auf clas normale geistige Verhalten der Kinder ausi.i.bt, wie 
clas Dr. M. Bre s g e n in seinem Schriftchen , Ueber c1ie Becleutung 
behinclerter N asenatmung vorzuglich bei Schulkincl rn" **) ùar- 
stellt. Dr. Co en erwiihnt in seiner Monographie i.i.ber diesen 
Gegenstand hiervon nichts,·lf*-x) obwohl er clie Frage der Hor
stummheit sehr eingehencl behandelt. Damit kommen wir zu der 
Frage nach den Ursachen der Horstummheit. Wahrend bei der 
Taubstummheit J eclermann als Ursache clen Mangel cles Gehor 
erkennt, ist bei der H orstummheit eli e Antwort auf di e Frage · 
nicht so einfach. Wie vorstehend bereits gesagt, wird als Ursache 
der Horstummheit eine Hemmung der motorischen Zentren und· 
Leitungsbahnen fur clie Sprache angesehen. Unterstutzt wircl. 

·*) Seeligmueller, deutscbe R evue XXI, Marzhcft. 
**l Hamburg und L ipzig bei L eopold Voss. 
***) Wiener Klinik. W ien 1888. (Jrban u. Scbwarzenberg. 
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diese Annahme durch die Beobachtung, dass bei fast allen hor
::;tummen Kindern eine auffallende Herabsetzung auch aUer andern 
koordinierten Bewegungen vorhanden ist. So haben fast alle 
h orstumm en Kinder auch spat gehen gelernt. Und dies ver
spatete Gehenlernen und das verspatete Sprechenlernen weist auf 
d ie gemeinsame Ursache einer allgemeinen Hemmung detjenigen 
.Zentren hin, die die koordinierten Bewegungen leiten. E s ist 
darum allen horstummen Kindern eine allgemeine Tragheit eigen
tùmlich. Die koordinierten B ewegungen, wie Laufen, Greifen , 
Springen u. a., die das Kind ja macht, g ehoren einmal zu den 
groberen B ewegungen und dann geschehen sie lange nich t mit 
der L ebhaftigkeit, wie b ei Kindern, die sich normal entwickeln. 
H orstumme Kinder haben nichts von dem Typus kindlichen 
W esens an si eh, das in dem von einem Frankfurter Arzte, 
Dr. H off m a nn, verfassten ,Struwwelpeter" als Zappelphilipp 
gekennzeichnet wird, das sich. wie man wohl auch sagt, als 
qued:silberiges 1N esen zu erkennen g iebt, un d den W artern soviel 
Anstrengung und Miihe verursacht . , Im wesentlichen wird man 
also als die Ursache der H orstummheit nichts anderes bezeichnen 
di.t.rfen, als eine gewisse Musk eltragheit , eine Sprechunlust," sagt 
Dr. G u tzmann in seinem Biichlein ,Des Kindes Sprache und 
Sprachfehler. " 

Wie a. a. O. S . 133 weiter ausgefiihrt wird, giebt es eine 
ganze Rei h e von andern Fallen von H orstummheit , in denen 
mehr ein kleiner Zufall schuld ist, dass das Kind sich sprachlich 
nicht entwickelt . E s h eisst da: ,In der P eriode, wo sich ein 
l\I issverhaltnis vorfindet zwischen Sprechlust und Sprechgeschick
lichkeit, kann es vorkommen, dass das Kind mehrere Male ver
g eblich ver~ucht, ei.n schwieri~eres W ort ausz~sprec?en. Nun 
cri e bt es Kmder, d1e durch emen oft vergebhch w1ederholten 
Versuch eingeschiichtert werden und dann, weil sie seben, dass 
sie das vVort doch nicht zu sprechen vermogen, nicht nur die 
Ausspracbe dieses Wortes unterlassen, sondern von einem der
artigen Zeitpunkte an iiberhaupt zu sprechen aufhoren konnen. 
Die Kinder wagen dann nicht mehr den Versuch, zu sprechen, 
au. Furcht, es konnte ihnen misslingen. D erartige F alle von 
Nich t prechen oder Nicht-Sprechenwollen der Kinder sind nicht 
mit der Sprechunlust zu verwechseln. Alle P sychologen machen 
daraufaufmerksam, dass ein grosser Unterschied zwischen Wunsch 
und Willen besteht. Es kann wohl jemand den Wunsch haben, 
eine komplizierte Turniibung zu machen; wenn er a ber den Willen 
clazu das heisst die den Willen ausdriickenden Bewegungen, nicht 
behe~·rscht, so ist er ebt~n nicht imstande, die Uebung vorzu
nehmen. Wir verstehen also unter Willen im psychologischen 
Sinne etwas Spezielleres als in dem Sinne der gewobnlichen 
Sprache und haben zwischen Wunsch und Willen streng zu 
untersch eiden. Das Kind, das sprechunlustig ist, hat iiberhaupt 
auch nicht den Wunsch , zu sprechen; das Kind dagegen, das 
.aus Mangel an Willenskraft nicht spricht, kann sehr wohl den 
Wunsch haben, zu sprechen ; es fehlt bloss die notige Starke 
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des Willens, der die Bewegungen, die zum Sprecben n otig sind, 
hervorruft." 

Auch Wiirmer konnen Horstummbeit veranlassen. Dr. Gu tz
m a nn bescbreibt einen solchen Fall, den er in seiner Poliklinik 
beobachtet ba t. Das dreijabrige Kind batte bis vor einem J ahre 
gut gesprocben und borte dann allmablich zu sprechen auf. Bei 
der Untersucbung fand sich, dass das Kind an Wiirmern (Oxyuris 
vermicularis) litt. Nachdem ein Wurmmittel gegeben, fìng das 
Kind nacb Verlauf von wenigen Tagen wieder an zu sprecbeu. 

Als interessant und fiir die Eltern recht wichtig wird a. a. O. 
weiter die Tbatsache angefiihrt, dass aucb nach Magentiberfiillung 
Stummbeit entsteben l\anu. Eine derartige Beobacbtung bat 
Professor Heno c h in Berlin mitgeteilt. Das Kind, ein Madchen, 
batte l:lÌCb an Geburtstagskuchen so tibernommen, dass es den 
Gliickwunscb, deu es der Mutter zugedacbt hatte, nicht sprechen 
konnte. Bei iedem Versuch, zu sprechen, versagte die Zunge den 
Dienst. Ein Brechmittel entfernte einen rl'eil der beschwerenden 
Kucbenlast und das Kind fing wieder zu sprechen an. 

Dr. C o e n be ton t in seiner berflits erwahnten Monograpbie 
iiber die Horstummheit,*) dass als Aetiologie dieses Leidens meist 
eine erbliche Anlage, sowie traumatische und physische Ein
wirlmngen auf den zarten Organismus gelten konnen. 

W as di e erbliche Anlage angeht, so ha t Dr. C o e n in einer 
grossen Anzahl von Fallen der Horstummheit gefunden , dass 
damit behaftete Kinder aus Familien stammten, in denen ent
weder ein ahnliches Leiden oder e in verwandtes Sprachgebrechen 
bestand, oder aber in denen t~nderweite Storungen berrschten, 
die auf eine verspii.tete oder mangelhafte Entwickelung bestimmter 
Organe zuri.'lckzufi.'lhren waren. ,Mei t kamen solche Bildungs
hemmungen bei Kindern vor, deren Zeuger dieselbe Anomalie 
in ihrer J ugend aufzuweisen hatten, o der selbst missgestaltet, 
widerstandsuufahig oder schwach waren." Auch hat Dr. C o e n 
feststellen konnen, ,dass der habituelle Uebergenuss geistiger 
Get1 anke vor un d wahrend der Zeugung . eitens der Eltern, 
sowie der Gebrauch von Spirituosen im zarten Kindes
alter auf die Entstehung dieses prachgebrechens einen Einfluss 
zu ttben vermogen." 

Auch die Ehen uuter Blutsverwandten scheinen, wie derselbe 
Autor bemerkt, ahnlich wie bei der Taubstummheit, eine Forderung 
der Entwickelungsanomalie cles betrefi'enclen Zentrum , c1ie der 

· Héirstummheit zu Grunde liegt, zu begiinstigen. 
Bezuglich der traumati ~chen und psychischen Einwirkungen 

auf den jugendlichen Organismus, die Horstummheit verursachen 
konnen, sagt Dr. C o .. n a. a. O.: , Traumatische Svhacllichkeiten 
kéinnen ebenso wie Erweichungsh rde, Tumoren, Cysten etc. dnrch 
mechanischen Druck eine Hemmung der Nervenbahn bedingen, 
wahrend mehr der minder starke p ychische Eindriicke eine ent-· 
sprechende Verkttmmerung in der Normalentwickelung cles moto
rìschen Koordinationszentrums zur Folge ha ben konnen." 

*) Wiener Klinik. 1888. i. H eft. 
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W as das V orkommen der H orstummheit in der Kinderwelt 
angeht, so sind samtliche Autoren darin einig, dass es ziemlich 
haufig der Fall ist. Nur iiber das Alter, bis zu welcbem diese 
Art der Sprachlosigkeit als H orsturnmheit bezeichnet werden 
kann, herrscht nicht solche Ueberein. timmung in den Angaben. 
Dr. C o e n berichtet in der erwahnten Abhandlung von 81 Kindern, 
von denen das jungste 3 1/~ das alteste lO J ahre alt war. Er charak
terisiert die Erscheinung des Sprachleidens in den verschiedenen 
Altersstufen dahin, dass das 3 '/2 jahrige Kind nicht das leichteste 
artikulierte W ort auszusprechen vermochte, wahrend das lO jahrige 
nur mit vieler Anstrengung eiuige ihm oft vorge"agte Silben 
undeutlich hervorzu bringen vennochte. V o n den im achten bis 
zehnten Lebensjahre stehenden Kindern beobachtete Dr. Co en, 
dass sie eiuige einfache Lautzeichen leidlich nachschreiben und 
auch Einiges nachzeichnen konuten, die richtigen Begriffe von 
Zablen hatten uud genau und piinktlich die ihnen mi.indlich er
teilten Auftrage besorgten. , Die alteren H orsturnmen zeigten 
sich ob ihrer Sprachlosigkeit tief beki.immert und gaben sich 
auch einzelne die grosRte Miihe, das ihnen Vorgebrachte zu 
wiederholen, wahrend samtliche Spra.chkranken eiu grosses In
teresse fiir clie Erlernung der Sprache n,n den Tag legten. u 

(a. a. O. S . 209.) 
Dr. G u tzm a nn giebt als das Al ter , bis :r,u welchem clie 

Stummheit als Horstummheit vorkommt uud von welchem an sie 
als H orstummheit betra.chtet werden kann, das dritte bis siebente 
Jahr an uud bemerkt, dass clie Kinder ::;einer Beobachtung 
wenigstens alle in diesem Alter standen, sowie da.ss ihm aus 
spaterem Alter, i.iber die Beendigung cles siebenten J ;Lhres hinaus 
kein F all von r eine r H orstummheit persOnlich bekannt sei. In 
solchen F allen, wo Stummheit vorhanden, obgleich das Kind hort, 
handele es sich wohl meist um Sehwachsinn oder gar Idiotie. 

Von den Fallen, clie mir bekannt gewonlen sind, hatte der 
alteste, ein Knabe, clas siebente J ahr so e ben vollemlet Bei tl en 
anderen schw<mkte das Alter zwi schen dem dritten und dem 
angegebenen siebenten J ahre 

Ueber clie Verteilung der H urstummheit auf die Geschl echter 
stimmen alle Beobachtungen darin i.iuerein, da ss claB ma.nnli che 
Geschlecht hierin bevorzugt ist. Unter den 8 l von Coun be
obachteten horstummen Kindern gehOrten -1·9 dem mannlichen, 
32 dem weiblichen Geschl ec hte au. Zur ErkhLrung iBt [Lllf die 
Thatsache hingewieseu, class die Lnst an der Lau tnachahmung 
bei J en ver::;chiecleuen Kindern zu sehr ver::;chiedener .6eit er
wacht und da::;s nauh Pr eye r die :Madcheu den Knaben voraus 
sincl, sowohl was die Geschickliehkeit, als wai:l die Lust um Nach
ahmen betrifft. (Dr. G u t zmanu , Vor]e::; . S. 219. ) 

Die Kinder meiner Falle waren Bamtli ·h K naben. 
Im i.ibrigen sind die Berichte iiber die Hurs ummh eit in der 

einschlagigen Litteratur recht sparli eh. So erwahnt K u s. m a u l 
in seiuem W erk clie Storungen der Sprache nur \ 'Ì er FH.Ile einer 
Sprachstorung, die er als angt::lJc rene }, ph a~ i e hezeidmet, unter 
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der aber wohl nur Horstummheit zu verstehen ist. E s handelt 
si eh auch nicht um eigene Beo bachtungen K u s s m a u l s, sonderu 
um Mitteilungen von B ro ad b eu t, W al d e u bur g, Be n ed. i c t 
un d C l a r u s , di e auch vier intelligente Knaben betrafeu. 

Bei de m haufìgen V orkommen der Horstummheit ist es 
naturlich, dass sie in vielen Familien die lebha.fteste Sorge hervor
ruft, besonders auch, weil sie zunachst und nicht bloss dem Laien, 
vollig ratselhaft erscheint. Zur Beruhigung kann c.laher die Er
fahrung dieuen, dass clie Horstummheit zu den entschieden heil
baren Sprachstorungen gehort. Eine methodische heilpaclagogische 
B ehaudlung solcher Kincler bietet sichere Aussicht auf vollstanclige 
Hebung der Sprachlosigkeit. J a, es wird sogar nur eine be
schrankte Anzahl H orstummer sein, di e i m spateren Alter Pri vat
erziehung oder cloch unterrichtliche Behandluug eines Fachmannes 
erfordern. B ei einer Anzahl h éirstummer Kinler wircl sich die 
Sprachentwickelung mit einer Verspatung bis zu 3- 4 J ahren von 
selbst einstellen. Darauf sollte man e. jedoch in keiuem Falle 
ankommen ]assen. In deu meistenFallen wird die sorgsame Leitung 
uud Ueberwachung der Sprachentwickelung dm·ch eine verstaudige 
Mutter im Stande sein, clas Uebel zu beseitigen, wenn ihr ein sach
kuudiger Arzt oder eiu H eilpadagoge zur Seite steht, deren Rat
schlage gewissenhaft befolgt werden. Manche trube uncl sorgen
volle Stunde wird auch erspart werden, wenn die Eltern von 
sachkundiger Seite erfahren, dass sie nur ein horstummes Kind 
besitzen, das sicher von seinem Ueb el befreit werden kann, 
nicht aber ein geistig zuruckgebliebenes, clas in eine Anstalt fur 
Sch wachsinnige o der gar Idioten gehéirt. Durch w el che kleine 
Mittelchen oft uberraschende Erfolge erzielt werden konnen, hat 
Dr. G u t z m a n n in seinem lehrreichen, filr Eltern, Erzieher un d 
Aerzte berechneten Buchl.ein ,Des Kindes Sprache uncl Sprach
fehler" in eiuem Beispiel gezeigt, das hier eiue Stelle fìnden 
moge. Es heist da Seite 131: ,Es wurde mir ein ldeines Mad.chen 
im Alter von vier J ahren zugefùhrt. Das Kiucl sprach ausser 
einem unbestimmten Laut ah, ah, mit dem es alles bezeichnete, 
sowohl Vater wie Mutter, als Essen und 'l'riul;:en, mit dem es 
seine Wi.i.nsche und seinen Willen kundgab, nichts. Dabei ver
stand das Kiud alles, was man zu ihm sprach. Auf clie Auf
forderung: Zeige mir cleinen Kopf, cleiu Ohr, clein Auge, deinen 
Schuh, deine Hand, den Stuhl, die Lampe wurden die genanuteu 
Dinge sofort und richtig bezeichnet. Aufforderungen zu Thatig
keiten: Gieb mir das Buch! Geh nach der Thilr! Komm her! 
wurden ebenfa.lls sofort befolgt. E s war also das Sprachverstandnis 
des Kindes vollstandig eutwickelt, nur hatte es durchaus keine 
Lust zum Sprechen. Bei der kéirperlichen Untersuchung zeigte 
si eh, dass an den Sprachorganen keinerlei V eranderungen vor
handen waren. Die Zahne waren vorhanclen, die Zunge war frei 
beweglich, am Gaumen war nichts zu bemerken, die Atmung 
war nicht gestort, ebensowenig die Stimmbildung. In der That 
handelte es sich in diesem FaJle um nichts weiter, als um 
mangelnde Sprachlust. I ch riet der Mutter, die eine sehr ver-
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standige Frau war, das Kind zu Yeranlassen, beiro Spiele die 
Dinge mit einfachen Lauten zu bezeichnen und zwar in der 
W eise, dass si e dem Kincle einfache Laute fortwahrend vorroachte 
oder ihro ein Spielzeug in die Hand gabe, das La.ute hervor
brachte. Die Mutt r kaufte ihro ein kleines Schafchen, das auf 
einen HandgritT hin deutlich und ]dar b~i.b sagte. Als dies clero 
Kinde oft gezeigt wurcle und clie Mutter clazu ebenfall s das bah 
clero Kinde oft vorgesprochen hatte, ohne irgenclwie einen Zwang 
auf das Kind auszuii.ben, das Vorgesprochene auch nachzusprechen, 
karo die Mutter eines TRges sehr erfreut wieder zu roir unJ er
zahlte roir, da ·s sie ihr Kind dabei ii.berrascht habe, wie es zu 
clero Spielzeug auch bah gesprochen habe. Die Mutter war durch 
diesen Erfolg, der allerdings in aufl'allend rascher Zeit sich ein
gestellt batte, so erfreut, dass sie nun roit allero Eifer die Vor
sprechubungen roit einzelnen Lauten begann, uncl nach einero 
halben J ahre war clas Kind soweit, dass es iro stande war, eine 
gro se Anzahl von vV orten auch freiwillig auszusprechen. Er= 
wahnung verdient in c1iesero Falle noch, c1ass das Kind sehr spat 
laufen gelernt batte, obgleich seine Korperanlage eine kriiftige 
zu nennen war. u 

In diesero Falle war Unlu t zum Sprechen die Ursache der 
Horsturoroheit. Gegen sie richtete sich der i.ibenaschend schnell 
gelungene H eilungsversuch, inclem er sich eins der vìelen un
scheinbaren Mittelchen bediente, die von altersher unbeabsichtigt 
in jeder Kinderstube· angewenclet worclen, um die Sprechlust i:tll

zuregen uncl die Kincler zuro Nachahmen anzuspomen. Neben 
clero N achahroen von rl'i.erstimroen gehort weiter hierher clas 
Nachahmen anderer Gerau ·che, wie cles Tickens der Uhr, cles 
Klanges der Glocke roittels anoroatopoetisch gebildeter W orter. 
Auch alle die kleinen Kunststi.ickchen, clie Kinder so gern aus
fi.ihren, wie Kopfchen, Beinchen u. s. w. zeigen, clas Spielen mit 
Pup1 en uncl ahnlichen Spielgeraten konnen leicht in clen Dienst 
der Pfiege der Sprechlust ge. tellt werclen. - Das Beispiel zeigt 
auch, wie eine solche Anregung zu erfolgen hat. Nicht plan
massig uncl systeroatisch, sondern zwangslos, heiter spielencl und 
unterhaltend, wie es ja jede M utter thut, die sich mi t ihrero 
Kincle beschaftigt. 

Liegt nun die Ursache der H orstummheit mehr in der Spl are 
cles Willens, ist sie also clie Folge roisslungener Versuche, clie 
clero Kinde clas Vertrauen zu seiner Sprechfahigkeit genororoen 
haben, o class es nicht mehr iro stande ist, clen Willen so stark 
anzuspannen, class es die koordinierten Sprachbewegungen be
herrscht, so rouss die Behancllung Bedacht darauf nehmen, den 
Willen zu starken. Die Urogebung cles Kindes muss bestrebt 
sein, clas Vertrauen auf die Sprechfahigkeit auf alle W eise im 
Kinde neu zu beleben. Das Kind, clas aus Willensschwache 
nicht SI richt, muss erkennen, class es wohl sprechen kann, wie 
anclere Kincler auch. W eil seine Versuche wegen cles Mangels 
an Muskelgeschicklichkeit scheiterten, muss diese geitbt werden. 
A ber wie? Erfolglos wi.irden Mahnungen, Bitten un d Zureden, 



334 Horstumme Kinder und ihre heilpadagogische Behandlung. 

do eh zu sprechen, bleiben. N o eh weniger wurden ernstere Mass
regeln wie F orderungen, Drohungen etwas ausrichten . Der einzige 
W eg, der die Gewahr des Erfolges biete t, wird eingeschlagen, wenn 
die Bebandlung in dem Kinde die Ueberzeugung entstehen Jasst, 
dass es wirklich sprechen lmnn, wenn es will. Zu diesem Zwecke 
mussen physiologische Lautubungen vorgenommen werden. Das 
kann nun aber nicht mehr so zwangslos uud spielend geschehen. 
Hier muss schon Methode sein. Doch muss der L ehrer jederzeit 
freundlich und liebevoll mit dem Kinde verkehren und vor allem 
Geduld ha ben. Ein strenger Blick, eiu harte, W ort schuchtert 
das Kind sofort ein. J a in vielen Fallen wird die Privaterziehung 
und die planmassige Thatigkeit eines Fachmannes, die methodische 
heilpadagogische Behandlung erforderlich werden. 

Der eigentlicben methodischen Behandlung gehen zweck
massig Vorubungen vorauf. Do eh nicht in der W eise, dass sie 
nur vor Eintritt in die spezielle Behandlung auftreten. Sie durfen 
vielmehr wahrend der ganzen Behandlungszeit nicht unterlassen 
werden. Diese Vorubungen sincl teils gymna tische Uebungen 
der Sprachwerkzeuge, teils Atmungsubungen. Zu ersteren ge
horen z. B. H erausstrecken der Zunge, OefYnen und Schliessen 
des Mundes, Blasen, z. B. vVegblasen von Papierschnitzeln, u. s. w. 
Besonders wichtig aber sind die Atmungsubungen. Horstumme 
Kinder sind, wie ausgefiihrt wurde, fast immer korperlich trage. 
Sie springen nicht im frohlichen Spiele herum, laufen , bewegen 
dabei lebhaft die Arme, rufen, lachen und singen. Das Zappel
wesen des Sauglings, das sich beim sich naturwiicbsig ent
wickelnden Kinde zum Nichtstillesitzen ausgebildet hat, treibt 
diese Kinder zum Bewegungsspiel. H orst,umme Kinder dagegen 
meiden die Bewegungsspiele frohlicher Kameraden, ziehen sich 
vom V erkehr mi t den wilden Genossen zuruck, stehen scheu und 
angstlich beiseite, wenn diese sich frohlich tummeln. Sie offen
baren nicht den auch von Fr. Ru c k ert befurworteten Bewe
gungstrieb: 

Dass ihr klettert, liebe Buben, 
Will ich euch erlauben. 
W a rum sollt t ihr in Stuben 
Hangen wie Schlafhauben. 

Bei diesem frohen Spiele mit seines Gleichen, beim Laufen, 
Springen, Sprechen, Rufen und Singen ubt ein normal sich ent
wickelndes Kind seine Atmung in umfa. sender W eise. Es treibt 
naturliche Atemgymnastik. Sein Brustkasten wolbt sich, um der 
gesunden, kraftigen Lunge zu den enE!rgischen Atemzugen Raum 
zu gewahren. Beim tragen und beweguu.gsarmen horstummen 
Kinde ist das nicht so. Wie die Muskelthatigkeit u~rhaupt ist 
auch seine Atmungsmuskulatur schlaff und trage, denn bei ihm 
beschleunigen Laufen und Springen, Rufen und Singen nicht 
die Atmungsthatigkeit und bewirken ausgiebige Zufuhr frischer 
Luft. Das muss die heilpadagogische Behandlung beachteu. 
Sie muss auf kunstliche W eise eine energische Atmung herbei
fuhren und die trage und schlafl arbeitende Atmungsmuskulatur 
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durch Uebung starken. Darum suche man es zu erreichen, dass 
das horstumme Kind teilnehme an den Bewegungsspielen der 
Kameraden, dass es mitspiele die R eifen-, Frage-, Reigen- und 
Lanfspiele, gebe ihm Spielgerat, das es zum Laufen zwingt, lasse 
es z. B. tiichtig Reifentreiben und derartiges. Man fiihre solche 
bewegungsscheuen Kinder haufig in W al d un d F eld, veranlasse 
sie, hier ein Bhtmchen zu holen, dort ùber einen Stein, iiber eine 
Furche zu springen, nach einem Schmetterling, einem Vogel zu 
haschen, lasse es eine kurze Strecke Dauerlauf machen, sehe, 
wer zuerst ein nicht zu fernes Ziel in beschleunigterem Laufe 
erreicht u. s. w. 

Auch planmassig und methodisch getriebene Atmungsiibungen 
mflssen getrieben werden. Die drei 'l.'hatigkeiten, die den Atmungs
vor()'ang ausmaohen, das Einatmen, Atemhalten und Ausatmen, die 
fiir "'das Sprechen so wichtig sind, ùbe man methodisch ein. Die 
hierzu dienenden Atmungsùbungen ergeben sich von selbst. Der 
H eillehrer wird jedoch streng individuali::: ieren und vor allem die 
Jiorperlir.he Beschaffenheit cles Kindes, sein Alter u. s. w . herilck
sichtigen. Die Auswahl der Uebungen muss sorgfaltig getroffen 
und die Uebung vorsichtig vorgenommen werden. Nach zu ener
gisch und anhaltend get1:iebenen A~.mun.gsilbungen. ste.llen s~ch 
leicht Kopfschmerz, Schwmdel und ahnhche Zufalhgke1ten em. 
Eini()'e solcher Uebungen, wie sie auch M. \Veniger empfiehlt' 
mi.iCY~n hier Platz finden. Ein- und Ausatmen mit offenem Munde i 
Ein"'atmen mit offenem Mund e i Au atmen mit geschlossenem durch 
di e N ase i Einatmen dure h di e N ase i Ausatmen dure h d eu M un d i 
Ein- und Ausatmen durch die Nasei langes Ein- und Ausatmen i 
kurzes Ein- und Ausatmen i langes Ein- uud kurzes Ausatmen i 
in zwei Zeiten Ein- und in zwei Zeiten Ausatmen u. s. w. Wie 
oft jede U ebung hintereiuander gemacht werden soll, ist auch 
rein individuell und muss dem Urteil des L ehrers ùberlassen 
bleiben. Spater tritt das Atemhalten hinzu. Dabei ist darauf 
zu achten, dass die Luft auch wirklich in der Lunge festg ehalten 
werde, nicht im Munde, .was ja leicht an den aufgeblasenen Backen 
zu erkennen ware. D1 e Atmungsubungen konnen durch Arm
beweCYungen untersti.itzt werden, z. B. Armheben seitwarts bis zur 
Schulterhohe, dasselbe bis zur senkrechten Haltung der Arme, die 
Handflacben nach aussen, Armkreisen, Armschwingen, Hande hinter 
dem Kopf zusammenfassen u. s. w. B eim H eben der Armee ist 
jedesmal ein-, beim Senken auszuatmen. Alle diese Uebungen 
ml\Ssen in gerader, straffer Haltung und in der Regel stehend 
ausgefùhrt werden. Arme auf dem Rùcken zusammengelegt, Kopf 
ein wenig zuruck, Brust heraus, so stelle der Lehrer das ùbende 
Kind v or si eh nnd mache ihm jede U ebung langsaro, deutlich 
und etwas verstarkt vor. Die Dauer der Uebungen ist beschrankt. 
Zehn hochstens zwanzig Minuten diirften in allen Fallen genug 
se in. ' Solite der ~ehrer bei m Atmen durch ùie N a e auf Hinder
nisse stossen, wetl der N asenluftweg verlegt ist, so muss, wenn 
es vorher noch nicht geschehen sein solite, auf arztliche Unter
suchung und Behandlnng gedrungen werden. 

l 

• 
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Als zum W esen der Horstummheit gehoren wurde angefuhrt, 
dass die Kinder das Verstandnis cles Gesprochenen besitzen, und 
die Gegenstande uroher sowie ihren Gebrauch kennen. Sie haben, 
wie gesagt wurde, die passive Phase cles Sprechenlernens absolviert, 
sind aber in die aktive Phase nicht eingetreten. Das wird bei der 
Behandlung beachtet, indero der eigentlichen laut-physiologischen 
Behandlung noch vorbereitende Uebungen voraufgeschickt werden, 
die darauf abzielen, den Erkenntniskreis der Kleinen zu ver
grossern, zu vertiefen, zu berichtigen, kurz , die komroende Be
handlung vorzubereiten. Dr. G utzroann und Dr. Co e n legen 
grossen W ert auf di e: e U ebungen. Letzterer bezeichnet si e als 
geistige Gyron astik. In der H auptsache bestehen sie darin, dass 
der L ehrer mit clero horstummen Kinde viel sprich t, ihm 
Gegenstande oder Bilcler zeigt, clas Kincl daruber unterhalt, ihm 
kleine Geschichten in einfacher , dem kindlichen Standpunkte ange
roessener F orm erzahlt , aber von dem Kinde nicht verlangt, 
dass es ihro nachzusprechen versuche. Dr. C o Gn bezeichnet als 
den Zweck dieser 71 geistigen Gymnastik" , dass dm·ch passencl ge· 
wahlte bilclliche und plastische Darstellungen von leichten , all
bekannten uncl den Kindern gelaufigen Gegenstanclen und Tieren 
die Geist essphare der kleinen P atienten moglichst erweiter t und 
cleren Vorstellungen bereichert werclen. Er schilcl ert sein Ver
fahren folgendermassen: ,Nachdero ich durch einige 'J'age cles 
freundlichen, liebevollen Uroganges clas Vert rauen und ch e Zu
neigung cles Kindes mir erworben, setze ich es eines Tages n eben 
roich uncl gebe ihm zu verstehen , dass ich ihm von nun an aus 
clero vor uns liegenden Bilclerbuche die schonsten Figuren yon 
Menschen, Tiere und Geg ensUtnde zeigen und erkl aren werde. 
Das Kind aussert gewohnlich die lebhaftes te Freude und 'l'eil
nahme daran und nun deroonsiriere ich ihm beispiel sweise clie 
Abbildung eines Baumes, indero ich ihm sage : nSieh t Du, mein 
Kind, das da heisst e i n B a u m. " Dies wieclerhole i eh ihm 
mehrmals, hute mich jecloch in diesem Anfangsstadiuro der geistigen 
Kur , das betreffende W ort nachsagen zu lassen (was ttbrigens 
eine schwer e Muhe kosten wi.trcle), sondern begnuge roich clamit, 
dass das Kind auf roeine freundliche Apostrophe : ,Also zeige 
roir den Baum, " auf clen Geg en stand mi t clero Finger richtig 
deute. Nach einigen gelungen en Wiederholungen scbliesse ich 
das Buch zu und sage ihm: nNun scblage das Buch auf (den 
B egriff Buch habe ich ihro vorher beigebracht) und zeige mir 
e inen oder den Baum," je nachdero im Bilderbuche sich mu· 
die vorgezeigte oder auch andere abuliche Bauroabbildungen 
befinden. 

Bin ich endlich fest uberzeugt, dass die Erlernung gelungen, 
dass also nicht nur das Oiltische Bild eines Baumes in clero Be
griffszentruro, sondern auch das Lautbild desselben Gegenstandes 
iro sensorischen Zentruro cles Kindes tief eingepragt ist, so gehe 
ich roit der Belehrung anderer Bilder ganz in derselben W eise 
und zwar quantitativ und qualitativ o lange vor, bis ich einen 
positiven Grund zur Annahroe habe, dass das ideagene Zentrum. 

' 
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.des Kindes entsprechend ausgestaltet und das sensorische ziemlich 
~mpfanglich, mi t andern W orten, bis der Ideenkreis relativ er
weitert und die intellektuelle Perceptionsfahigkeit erhOht wurde. u 

Bei der nun folgenden eigentlichen lautphysiologischen Be
handlung tritt die Frage auf, in welcher Reihenfolge sind die 
'Sprachlaute einzuiiben resp. mit welchem Laute ist zu beginnen? 

E s wurde gesagt, dass horstumme Kinder ofter uber einige 
L aute. verfiigen, wohl gar einige Wortfragmente gebrauchen, 
.die allerdings nur ihrer taglichen Umgebung verstandlich sind . 
.Diese vorhandenen Laute stelle man fest. Mit ihnen beginne 
!m an. vV erden si e undeutlich un d schlecht gesprochen, so spreche 
·der Lehrer sie deutlich, mi t scharf ausgepragteu Mundbewegungen 
vor, mache das Kind auf die Mundstellungen aufmerksam, lasse 
iim Spiegel die eigene Mundstellung mit der des L ehrers ver
.gleichen u. s. w. Immer wird sich ein Vorteil erge ben; denn 

·· es ist hier leichter, einen vorhandenen Laut zu korrigieren, als 
einen solchen neu einzuiiben, schon deshalb, weil es sich hier 
um etwas handelt, was das Kind schon kennt und kann, wenn 
·vielleicht auch in mangelhafter W eise. 

Beim Einiiben neuer Laute nehme man sie in der Reihen
·folge, wie sie sich beim Kinde in der Sprachentwickelung ein
stellen. Aus zahlreichen genauen Beobacht.ungen sprechenlernender 
Kinder sin d solche R eihen, z. B. von Professor P r e y e r, Professor 
Fritz Schulze u. A. zusammengestellt worden. Oo en folgt 
in seinem Lehrgange der von I reyer gegebenen Reihe. Gutz
mann lasst die Laute in drei Stufen aufeinanderfolgen. Die 
·erste Stufe umfasst m, a, u, au, e, i, ei, p, b, f, w, clie zweite 
.n, d, f, sch, s, l, die dritte k, g, eh, j, ng, nk. Solche R eihen 
sind aber nicht unter allen Umstanden einzuhalten. Der L ehrer 
wird haufiger davon abweichen und sich nach dem Kincle richten 
miissen. Denn oft kommt es vor, dass das Kind statt des ver-
1angten L autes einen andern bringt. Unpadagogisch ware es, 
.diesen zu iibersehen oder gar zuriickzuweisen und auf clen in der 
R eihe folgenden zu bestehen. Im Gegenteil nehme man den vom 
Kinde bisher noch nicht gehorten Laut sofort auf, spreche ihn 
wieder vor, ùbe ihn physiologisch ein, verbinde ihn mit andern 
Lauten, kurz, nehme alle die Uebungen vor, die zur sichern Er
werbung dieses unerwartet aufgetretenen Lautes erforderlich sind. 
Nicht selten hat ein so mehr von selbst gekommener Laut andere 
in Gefolge. V erbindungen von Lauten zu Silben konnen si eh so 
,gestalten: l. Konsonant - Vokal, z. B. ma; 2. Vokal - Konsonant, 
z. B. am; 3. Konsonant- Vokal - derselbe Konsonant, z. B. mam; 
4. Zwei Silben! Vokal - Konsonant- derselbe Vokal, z. B. ana ; 
5. Zwei Silben: Vokal - Konsonant - anderer Vokal, z. B. ida; 
·6. Konsonant - Vokal- anderer Konsonant, z. B. mus. 7. Zu· 
sammengesetzte Konsonanten, z. B. bl.*) Im weiteren Verlaufe 
-cles Unterrichts folgen dann einsilbige, darauf mehrsilbige Worter, 
kleine Satzchen und kleine Geschichten, die abgefragt und einfach 

*) Moritz Weniger, Nicht geistig, sondem nur sprachlich zur!ick
,gebliobene Kinder. S. 19. 
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beantwortet werden. Auch kleine Gedichte ube man ein. Die · 
Fabeln von Hey-Spektar bieten reiches und lvortreftliches 
Ma.terial, dem die Kleinen immer Interesse entgegenbringen. 

Ein wie vorstehend skizzierter oder auch sorgsam bis ins . 
einzelne ausgearbeiteter Lehrgang, wie ihn z. B. Dr. C o e n 
bietet, kann jedoch nicht den Zweck haben, in allen seinen Be- · 
stim,mungen innegehalten zu werden. Der Lehrer wird sich immer 
D,ach dem Kinde richten mussen . Wie es sich mit dem Auf
treten eines neuen, nicht erwarteten Lautes verhalt, so kann es 
a-qch vorkommen, dass das Kind, namentlich wenn der Unterricht . 
schon fortgeschritten ist, unerwartet eine Sil be oder gar ein W ort 
spriqht, auch das muss sofort festgehalten und verwertet werden. 
Nur ha t der Lehrer dann das umgekehrte V erfahren einzuschlagen. 
Er muss das W ort zu klarer, lautrichtiger und lautreiner Aus- · 
sprache zu bringen und dann aus demselben die einzelnen Laute 
zu gewinnen suchen, also etwa so verfahren, wie es beim Lesen
lernen nach der Normalwortmethode geschieht. In einzelnen 
Fallen kommt es vor, dass horstumme Kinder sicb, nacbdem das 
Eis einmal gebrochen ist, so schnell sprachlich entwickeln, dass 
der ganze schon ausgedachte und sorgsam zurechtgelegte Heilplan 
iiber den Haufen geworfen wird. Wie ein normales sprechen
lernendes Kind macht dann auch das borstumme Kind das meiste 
in seiner Sprachenentwickelung selbst. In uberraschend kurzer 
Zeit zeigt es sich im Besitze der Sprache. Nur der nachhelfenden 
und korrigierenden 'l'hatigkeit des Lehrers oder der Angehorigen 
kann es noch hin und wieder bedurfen. Aus diesem Grunde 
mochte ich es a.uch nicht als Regel gelten lassen, das Sprechen
lernen mit dem Lesenlernen zu verkniipfen. Unter Umstanden 
wird diese Art, so wie sie Dr. Gutzmann vorschlagt, die · 
Sprachentwickelung sicber fordern und unterstiitzen, unter Um
standen aber auch sehr aufhalten konnen. Ueberdies wird ein 
Kind auf solche W eise schwerlicb lesen lernen. Nur als eine 
schatzenswerte Vorbereitung auf einen geordneten Leseunterricht 
mochte ich es gelten lassen. Soll der Unterricht, dessen hor
stumme Kinder mit dem Ziel des Sprechenlernens bediirfen, mit 
kurzem Wort gekennzeichnet werden, so diirfte das treffend ge
schen, wenn man ihn einen modi:fi.zierten Anschauungsunterricht 
auf streng sprachpbysiologischer Grundlage nennt. 

Die Zeitdauer der Behandlung giebt Dr. C oen nach seinem 
Heilplan auf 70 Wochen an. Ich stimme in meinen Erfahrungen 
mit Dr. Gutzmann uberein, dass meistens im Verlauf eines 
Jahres von der Horstummheit nichts mehr ubrig ist, als die Er
innerung an die Sorge, die diese Erscheinung den Eltern ver
ursacht batte. 

Um noch die Frage nach dem Zeitpunkt, wann ein hor
stummes Kind in spracherzieherische Behandlung zu geben sei, 
zu streifen, sei erwahnt, dass man ruhig das vierte und fiinfte 
Lebensjahr abwarten kann. Erst wenn man zu der Eim;icht ge
langt, dass das Kind dm·ch langeres Abwarten einer sich von 
selbst entwickelnden Sprache in seinem spateren Bildungsgange 
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geschadigt wiirde, gebe man das Kind in die Hand eines er
fahrenen Heillehrers, der Arzt oder Piidagoge ist. V or einer zu 
friihen Vornahme der notigen Uebungen warnt Dr. Gu tzmann, 
weil man auch leicht mehr schaden als niitzen kann. Ungeduldigen 
Eltern ruft er de n Trost zu: , W enn ein Kind geistig n ormai ist, 
gut hort und keine korperlichen Abnormitaten zeigt, so konnen 
sie sicher sein, dass es auch sprechen lerneu wird." 

Nicht schliessen mochte i eh di e Arbeit, olme auf zwei W erke 
hingewiesen zu haben, die fiir die Entwickelung und Leitung der 
Sprache fiir Eltern, Aerzte und Lehrer im allgemeinen und bei 
Unregelmassigkeiten im besonderen von grosser Bedeutung sind : 

l. Des Kindes Sprache und Sprachfehler. Ge
sundheitslehre der Sprache fiir Eltern, Erzieher und 
Aerzte von Dr. med. Hermann Gutzmann und 

2. Bohnys neue s Bilderbuch. Anleitung zum An
schauen, Denken, Rechnen und Schreiben fi.ir Kinder 
von 2 1/2-7 Jahren. Zum Gebrauche in Familien, 
Kleinkinderschulen, Taubstummenschulen und auf der 
ersten Stufe des Elementarunterrichtes. Entworfen und 
bearbeitet von Nikolau s Bohny. Dreizehnte, ganz· 
lich neu gezeichnete Auflage. 

Erster Bericht Uber die vom konigl. danischen Ministerium 
flir Kirchen und Schulwesen entrichteten Heilungskurse 

fUr Stottern. 
Abgefasst von Dr. med Holger Mygind. 

Im Juni 1895 gab das konigl. danische Ministerium fiir 
Kirchen- und Schulwesen dem H errn L eo n B erquanJ aus 
Bordeaux die Erlaubnis, am Kgl. Taubstummen-Institut zu Kopen
hagen einen auf stotternde Kinùer abgesehenen Kursus abzuhalten ; 
wahrend cles 20tagigen Kursus waren die Kimler im Jnstitute 
interniert. Gleichzeitig ersuchte das Ministerium einen Kreis von 
Sachverstiindigen, dem Gange cles Kursus zu folgen, um eventi. 
iiber ùie Brauchbarkeit der angewandten Methode ein Urteil zu 
fallen. Unter dem Vorsitze cles Direktors der Kgl. Taubstummen
Institute, H errn Geheimeetatsrat Dr. jur. Go o s, versammelten 
sich demzufolge am 17. Juni 1895 folgende H rren: Arzt an dem 
Kgl. Taubstummen-Institut zu Kopenhagen Dr. med. V. Bre m er, 
Docent an der Kgl. landwirtscbaftlichen H ochschule L . F e i l b er g, 
Vorsteher cles Kgl. Taubstummen-Instituts zu Nyborg G. For c h
hammer, Vorsteher cles Kgl. Taubstummen-Instituts zu Kopen
hagen Pastor Fr. Heib e rg, Vorsteher cles Kgl. Taubstummen
Instituts zu Fredericia G. J orgensen, Professor an der Universi
tat zu Kopenhagen Dr. phil. K. Krom a nn , Inspektor an dem 
Kgl. Taubstummen-Institut zu Kopenhagen H. J. Lasse n , Dr. 
med. H. My gin d, Lehrer O. M oll er , Oberlehrer an clen Keller
schen Abnormanstalten A. Pry tz u. Schuldirelì:tor K. V. 'J'he i se n. 



340 Erst. Bericht ub. d. v. konigl. dan . Ministerium e ntri cht . Heilungskurse . 

Das Ministerium ersuchte nun die Herren Bre m er, Lass e n, 
M y gin d un d P~· y tz,. den . einzelnen U nterricl~tsstunden ~enau 
zu folgen , und d1e ii.bngen emberufenen H erren ubertrugen 1hnen, 
einen B ericht abzustatten, welchem samtliche Einberufene im 
wesentlichen beitreten. 

Dieser Berich t, den 15. 9. 95 datiert, sprach ein gi.i.nstiges 
Urteil aus ii.ber c1ie von H errn B e rquand angewandte Unter
richtsmethode zur H eilung von Stottern, und zugleich stellte er 
dem Ministerium anheim, die Abhaltung von offentlichen Heilungs
kursen -Ei.ir Stotterer zu veranlassen. 

D as Ministerium ersuchte alsbald in einem Schreiben vom 
4. Oktober 1895 den H errn Geheimeetatsrat G o o s , in einem 
Vorschlag sich darii.ber zu erortern, welche offentliche Vorkeh
rungen zwecks einer H eilung von Stotterern eventuell zu t reffen 
waren. Nach Verhandlung mit den H erren Fr. H e i b e rg und 
H. M y gind i.tbersandte Geheimeeta.tsrat Goos am 16. Oktober 
1895 dem Ministerium folgenden Vorschlag: Unter Aufsicht d es 
Direktors der K gl. rraubstummcn-Institute in Verbindung mi t. 
dem Vorsteh er des Kgl. Taubstummen-Insti t uts zu K o1Jenhagen 
sa.mt einem dazu vom Ministerium erwahlten Arzte wird ver
suchsweise im L aufe eines Jahres eine R eihe von Kursen abge
h alten mit dem Zwecke, t eils St.ott erer , und vorzugsweise stotternde 
Kinder unbemittelter Eltern, zu heilen, und teils L ehrern eine 
W egleitung in der richtigen Behandlung der Stotterer zu geben. 
E s wird der genannten Aufsichtskommission uberlassen , die An
zahl der hier rwahnten Kurse zu bestimmen, sowie einen L ehrer 
anzustellen, der die Stotterer in wesentlich er Uebereinstimmung 
mit der von H rrn B e rquand hier vorgezeigten Methode zu 
unterrichten imstande ist. J e der Kursus umfasst hochstens 10 
Teilnehmer , dauert 20 Tage und schliesst mit einigen in der nachst
Jolgenden Zeit abzuhaltenden R epetitionsstundcn ab. Der Unter
richt :find t im Kgl. Taubstummen-Institut zu Kopenhagen statt, 
woselbst die Schii.ler wahrend der 20 Tag interniert werden. 
Die mit der Internicrung verbunclenen Unkosten sind vom Kgl. 
Taubstummen-Institut zu tragen; die mit den geplanten Kursen 
verbundenen sonstigen Unkosten werden in der W eise gedeckt, 
class jecler Schii.ler fùr einen Kursus ca. 16 Kronen bezahlt. 

In einem Schreiben vom 21. Oktober genehmigte das Mini
sterium fi.i.r Kir hen- und S hulwesen den ganzen Vorschlag, und 
Dr. med. H. Mygind wurde anfgefordert, in die Kommissiot\ 
einzutreten. Di e Kommission bestand mithin aus folgenden Herren: 
Geheimeet~tsrat G oos, Vorsteher Pastor Fr. H eiberg und dem 
genannten Arzte. Als L ehrer wurde Hr. Os car Moll er erwahlt, 
welch er sich jahrelang mit dem Unterricht von Sprachleiclenden 
beschaftigt hatte. 

Es sei endlich erwahnt, dass Se. Excellenz Kultusminister 
Bar d e n f l e t h, der c1ie Frage von offentlichen Heilungskursen 
fi.tr Stotterer stets mit grosstem Interesse umfasste, auch noch 
cladurch die Saehe stii.tzte, dass er auf dem Reichstage den Vor
schlag stellte, man solle zum Zwecke cles unentgeltlichen Unter-
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richts von unbemittelten Stotterern den errichteten Kursen eine 
Untersti.ltzuug von 600 Kroneu gewahren ; cliese Summe wurde 
alsclanu vom Reichstage bewilligt. 

Der erste Heiluugslmrsus konnte erst am 13. November 1895 
angefangen werclen; deun im Oktober war im Kgl. Taubstnmmen
Institut ein leichter Fall von Diphtheritis aufgetreten. Der letzte 
Kursus clieser Reihe - der achte - schloss clen 28. September 
1896 ab. 

Eingegangene Gesuche um Aufnahm e. Anclie Aufsichts
lwmmission gingen Gesuche um Aufnahme von im Ganzen 110 
8totterern ein. Unter diesen wurden 2 wegen Geistesschwache, 
2 wegen Enuresinoctura zuriickgewiesen, nncl 3 wurd en nicht auf
genommen, weil bei naherer Untersuchung sich herauss tellte, dass 
ihre Sprachstorungen nicht Stottern waren. 24 wurden wegen 
.M:angels an Platz der nachstfolgenden Kmsusreihe i.'tberwiesen, 
welche Reihe bereits geplant und vom :Ministerium genehmi.gt ist; 
97 Stotterer wurden au fgenommen uml 8 Knrsen iiberwiesen, 
unter welchen 7 je 10 1'eilnehmer zahlten, wahrend der achte 
wegen Ausbleibens eines angemelcleten Stotterers nur 9 Teil
nehmer zahlte. 

Bedingungen fi.i.r Lli e Aufnahme. In dem ganzen Zeit
raum, welchen der vorliegende Bericht umfasst, wurde fùr clie 
Aufnahme erstli0h ch e Bedingnng gestellt, dass die bctreffenden 
Stotterer Kinder ii ber 10 J ah re oder auch jùngere erwachsene 
Individuen sein mùssten. Kinder unter 10 J ahren wurclen als 
Regel aus clem Gruncle ausgeschlossen, weil dieselben eine mehr 
eingehenc1e Beschaftigung von seiten deliO L ehrers erfordern, als 
es bei Kursen mit 10 1'eilnehmern zu leisten mOglich erschien. 
Aus ahnlichen Gri.i.mlen wurde ch e Bedingnng gestell t, dass clie 
betreffenclen Stotterer nicht an Missbildungen der Sprachorgane 
oc1er an GeistesschwH,che leiclen durften. Aus leicht erJd~i.rlichen 
Gri.i.nden wurcle endlich ein arztliche Erklarung v rlangt, welche 
bezeugen sollte, class der Stotterer bei der Aufnahme nicht an 
ansteckenclen oder andern Krankheiten litt, welche don Umge
bungen nachteilig sein kOnnten. Vom Anfang :Mai an ·wurde 
enc1lich die Bedingung gestellt, dass jeder Supplikant ein Schema 
mit den nachstehenclen von einem Arzt beantworteten Frag n 
einsenclen sollte: l. Finden sich jetzt oder sincl friiher aufgetreten 
in der Familie cles 8totterers (Eltern, Geschwister. Geschwister
kinder, Onkel, 1'anten) Falle von Stottern, Geisteskrai~kheit, Geistes
schwache, N ervenleiclen (besonders ]!Jpilepsie, anderen Krampf
zustanden, Lahmungen, Hysterie, l\iigrane uncl anderen Formen 
von Kopfschmerzen) Alkoholismus, Brustleiden (besonders Lungen
tuberkulose uml Asthma) ; falls solche F alle vorhanden, in welchen 
GeschlechtBgraden sind sie aufgetreten? 2. Wie viele Kinder haben 
die Eltern des Stotterers (verstorbene Kinder sind nebst der 
Todesursache mit aufzufùhren, falls (liese unter die in Frage l 
genannten Krankheiten gehOrt), und welche Numm er in der R eihe 
der Geschwister nimmt der Stotterer ein ? 3. In welchem Lebens
alter begann der Stotterer zu sprechen '? 4. In welchem Lebens-
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alter fìng er an zu gehen? 5. Entwickelte sich die Sprache auf
fallend langsam? 6. Sind Symptome auf Rachitis vorhanden ge
wesen? 7. In welchem Lebensalter wurde die Sprachstorung zuerst 
bemerkt? 8. W ar irgend eine Gelegenheitsursache vorhanden 
(Umgang mit Stotterern, almte Infektionskrankheiten oder andere 
Kraukheiten)? 9. Verschlimmerte sich der Sprachfehler beim Ein
tritt des Kindes in die Schule '? 10. Ist der Zustand im Laufe 
der Jahre verschlimmert oder verbessert worden, oder ist er un
verandert geblieben '2 11. Bei welchen Gelegenheiten ist der Sprach
fehler am meisten hervortretend (Gemiitsbewegungen, Gesprach 
mit Fremden, Erkaltung)? 12. Sind Erkaltungen auffallend haufig, 
und welcher Art sind sie ? 13. Ist der Stotterer friiher einer Be
handlung unterworfen gewesen, wo und mi t welchem Resultate ? 
14. Wie ist der allgemeine Gesundheitszustand? 15. '\Vie ist die 
geistige Begabung (eventuell die Nr. des Stotterers in der Schul
klasse)? 16. Wie ist das Temporament d es Stotterers ? Der Zweck 
dieser Fragen war erstlich, Aufklarungen zu erhalton zur Beur
teilung der Art dieser Falle ; andererseits wurde auch ein Materia l 
gesammelt zur wissenschaftlichen BehancUung mehr r r Fragen, 
welche auE die Aetiologi e cles Stotterns sich beziehen. Samtliche 
in Kopenhagen und Umgegend einheimische Supplikanten erhielten 
ihre Schemata von dem Arzt der Aufsichtskommission ausge[ùllt; 
derselbe untersuchte ebenfalls samtliche Schiiler gleich nach ihrem 
Eintritt in das Kgl. 'l'aubstummen-InstitLlt inKopenhagen . Schliess
lich sei bemerkt, dass die Schiiler nach ihrer Aufnahme den fi.tr 
die Schiiler cles Taubstummen-Instituts geltenden R egeln und 
Bestimmungen unterworfen waren; der Vorsteher cles Instituts, 
Past.or Fr. Heib e rg, Mitglied der Aufsichtskommission, iiber 
nahm die nicht leichte und bedeutungsvolle Aufgabe, di e Aufsicht 
mit don oft heterogenen Individuen zu haben, welche jetzt mit 
den stummen ~inwohnern ù s Instituts unter dems lben Dache 
lebten. 

G eschl e cht, Alte r und Heimatsort d e r aufg e 
nomm e n en Schùl er . Unter den erwiihnten 79 Schiilern waren 
72 manulichen, 7 weiblichen Geschlechts. Dieses Verhaltniss steht 
mi t der langst bestatigten 'l'hatsache in U ebereinstimmung, dass 
bei weit m mehr miinnliche als weibliche Stotteror sich finden. 
Die Zahl der weiblichen stotternùen Schiiler (8,8 pCt.) ist jedoch 
im Vergleich mit den von Untersuchern - z. B. von Gutz
m a nn - unter Schulkind rn gefundenen Prozentsatzen (2D pCt.) 
so gering, dass man vermuten muss, es haben sich Zufallich
keiten geltend gemacht. Mit l~iicksicht auf das Alter der Schiiler 
sei bemerkt, dass 4 im Alter von unter 10 Jahren, 8 im Alter 
von 10, 5 im Alter von 11 , 8 im Alter von 12, 17 im Alter von 
13, 10 im Alter von 14, 10 im Alter von 15 und 17 im Alter 
von 15- 20 J ahren standen. Unter den 79 Schiilern waren 28 
in K openhagen, 15 in den Stadten der Provinzen und 36 auf 
dem Lande einheimisch · nnt r letzteren wohnten 13 in Jiitland, 
O in Fiihnen, 19 in S~eland und der Rest auf d n ùbrigen 
danischen lnseln. 
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U r sa c h s ve r haltnisse d es Spr a c hfe hlers. Die Auf
. sichtskornmission beabsichtigt, wenn ein grosseres Materia! als 
das gegenwartig vorhandene vorliegt, eine ausfi.ihrliche Bearbeitung 
der eingegangenen Aufklarungen i.iber das atiologische Verhalt
nis des Stotterns zu veroffentlichen; deshalb seien hier nur einige 
Momente erortert. Erstlich sei hervorgehoben, dass in einer 
ausserordentlich grossen Anzahl von Fallen nachgewiesen werden 
konnte, dass die betreffenden stotternden Individuen Familien 
angehorten, in welchen ausgesprochene nervose Leiden auftreten ; 
dieses Verhaltnis wird deutlich durch die umstehende Stamm
tafel eines der Schi.iler, .Heinrich P., erhellt. Besonders haufig 
liessen sich nervose L eiden nachweisen bei den Mi.ittern der 
betreffenden Stotterer, unter welchen auffallend haufig Frauen 
mit ausgesprochenen nervosen Kopfschmerzen (Migrane) sich 
fanden. Diese sowie auch mehrere andere Verhaltnisse sprechen 

. stark dafiir, dass das Stottern eine N euro se ist. An d ere Falle 
von Stottern innerhalb Ller Familie des Stotterers liessen sich 
recht haufig nachweisen; 
oft aber liess sich schwer entscheiden, ob die verschiedenen Falle 
innerhalb derselben Familie als Ausdri.icke einer besonderen Dis
position aufgefasst werden mussten, oder ob Falle von nPSY
chischer Ansteclnmg" vorlagen. In letzterer Beziehung war die 
Thatsache von Interesse, dass unter ùen Stotterern nicht weniger 
als 3 Paar Geschwister sich fanden In einzelnen F allen war 
in cles di e V ermutung auf eine n psychische Ansteckung" ausge
·schlossen; denn eine genaue Examination der nachsten Umgebung 
des Stotterers konstatierte, dass derselbe auf keinem Zeitpunkt 
mi t denjenigen Mitgliedern seiner Familie in Beri.ihrung gekornmen 
war, welche ebenfalls Stotterer waren. Mit Ri.icksicht auf das 
Alter, wo der Sprechfehler zuerst bemerkt wurde, ausserten sich 
clie Aerzte, welche die Schemata ausgefi.illt hatten, ziemlich be
stimmt. *) In vielen Fallen jedoch, wo der Kommissionsarzt selbst 
die Anamnese aufgenommen (was in ca 2/ 3 samtlicher Falle ge
schah), zeigte eine mehr eingehende Kritik, dass die Angaben 
der Eltern auf einem oft oberflachlichen Gutachten beruhten. 
Di e V ermutung ist mithin berechtigt, dass di e Sprachfehler oft 
weit fri.iher als angegeben ang fangen haben. In einigen F allen 
·waren, wie aus untenstehender Ueb rsicht hervorgeht, bestimmte 
G legenheitsursachen zu dem Auftreteu des Sprechfehlers ange
geben: 

Umgang mit Stotterern 
Masern. 

7 Falle, 
6 n 

'l'raLrma . 2 n 
Epidemischer Gerùckkrampf l n 

Lungenentzi.indung. l n 

Kehlkopfentzi.indung . . . l n 
Der G rad und die Art d er Sprechfehler der auf

g e n o m m e n e n S c h ù l e r. In dem Zeitraum, welchen vorliegender 
*) Ueberhaupt hatten samtliche Aerzte die gestellten Fragen ausser 

' ordentlich so rgfiiJtig beantwortet. 



Stammtafel. 
Christian J. , Caroline B. , 

(52 Jahre alt, an Lungentuberkulose gestorben). (76 J ahre alt, an einer Gehirnkrankheit gestorben). 

1. 2. 
Julie, Emilia, 

58 J ahre 46 J ahre 
alt, alt, 

gesund. nervos. 

l. 
Amalia, 

4 Monate alt, 
an Krampf 
~estorben. 

3. 
William, 
44 Jahre 

alt, 
zur See 

gest. 

2. 

4. 5. 
Anna, Louise, 

42 J ahre alt, -! J ahre 
nervos,leidet alt, an 
an Migrane Schar-
u. Stottern; lach 
verheiratet gest. 

anHeinrich P. 
(stottert). 

3. 
Amalie, Heinrich, 

13 J ahre alt, 11 J ahre alt, 
geistes- schwachlich, 

schwach. stotterL 

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Christian, Totgeb. Marius, Madchen, Beata, Marie, Totgeb. 
38 Jahre 32 Jahre gleich 2!1 J ahre 2 J ahre 

alt, alt, nach der alt, alt, 
stottert. stottert. Geburt leidet an gest. (?). 

gest. hligrane. 

4. 
,... 
o. 6. 7. 

August, Elisabeth, Erkman, Jda, 
9 Jahre alt, 5 Jahre alt, 5 Jahre alt, 3 Jabre alt, 

geistes- an leidet an stottert. 
schwach. Tuberkulose Epilepsie, 

gestarben. 
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Bericht umfasst, sind in den Heilungskursen alle Grade von 
Stottern behandelt worden. In einigen Fallen war die Sprach
storung so leichter Art, dass der Schuler bei der Aufnahme nur 
i.tber einige \Vorter nstrauchelte. u In den meisten Fallen aber 
war der Sprachfehler stark ausgesprochen, und in nicht wenigen 
Fallen war das Stottern des betreffenden Individuums von recht 
·ernsthafter Art. So sind z. B. mehrere aufgenommen gewesen, 
denen es trotz ausserster Anstrengung, welche sich in ihrem 
ganzen Auftreten kennzeichnete, unmoglich war, ein einziges 
\V ort hervorzubringen; sol che waren selbstverstandlich in ihrer 
tag1ichen Beschaftigung ùbel gestellt gewesen. Andere haben 
bei der Aufnahmepriifung nur mit grosser Muhe und unter 
schluchzendem Atemzuge oder saugenden und speienden Mund
bewegungen die rforderlichen Worter sprechen konnen, solche 
waren recht oft der Gegenstand des Spottes und des Gelachters 
ihrer Umgebung gewesen. In fast samtlichen Fallen konnten 
gleichzeitig mit dem Sprechen Mitbewegungen der Gesichts
muskeln beobachtet werden ; in zahlreichen Fallen zeigten sich 
auch Mitbewegungen cles Halses, cles Korpers, der Arme und 
Beine. Vergebens wurde der Versuch gemacht, die Stotterer 
nach der Art ihres Sprachfehlers in 3 Gruppen zu bilden, je 
uachdem die R espiration, die Phonation oder die Artikulation 
.am meisten afficiert war. Die Gruppierung liess sich nicht durch
fuhren ; denn das Bild wechselte oft von einem 'l'ag zum andern; 
ebenso geschah es, dass ein Schuler bei der praliminli.ren Pri.tfung 
beim Arzte fast gar nicht stotterte, wahrend er bei der eigent
lichen Aufnahmeprufung den samtlichen Mitgliedern der Kom
mission gegeni.tber stark stotterte. 

Patl.tologische Veranderungen d e r Sprachorgane 
der a ufg e nomm ene n Schi.tler. Die Nase, der Rachen und 
der K ehlkopf samtlicher aufgenommenen Schuler wurùen bei der 
Aufnahmepri.tfung oder - insofern sie in Kopenhagen und Umge
gend einheimisch waren - schon vor derselben einer Unter
suchung unterworfen. Iu anffallend vielen Fallen wurden patho
logische V eranderungen dieser R egio n eu nachgewiesen; namen t
li eh liessen sich in einer grossen Anzahl von E allen adenoide 
Vegetationen im N asenrachenraume konstatieren. Diesel ben wareu 
recht haufig so stark entwickelt, dass sie eine bedeutende Nasal
stenose hervorriefen, uncl es unterliegt keinem Zweifel, dass diese 
oft ihren 'l'eil dazu beigetragen hatte, clie Sprachstorung hervor
zurufen und zu erhalten. In F allen, wo die Vegetationen eine 
bedeutende Nasalstenose hervorgerufen hatten, und wo - mit 
Erlaubnis der Eltern - eine Operation vor der Aufnahme vor
genommen werden konnte, wurde dieselbe von dem Kommissions
arzte ausgefi.thr t. 

Die angewandte H e ilung smeth od e. Samtliche Schi.iler 
wurden nach der von H errn B e r qua n d vorgefiihrten Methode 
behandelt. Das charakteristische dieser Methode ist, dass sie auf 
einem Unterricht beruht, welcher aus Sprech- und Respirations
ubungen besteht. Die Respirationsiibungen werden indes nicht 

t 
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als selbstandige Uebungen getrieben, sondern der Schi.iler lernt 
zuerst die richtige Art zu respirieren unter Bildung von Vokalen 
un d spater unter U ebungen, bei welchen di e verschieden en V okale· 
mit Konsonanten zu Silben verbunden werden. Gleichzeitig wird 
darauf geachtet, dass die verschiedenen Vokale und K onsonanten 
mit bestimmten und deutlichen Mundstellungen ausgesproch en 
werden. Charakteristisch flir clie Methode ist es ferner, dass clie 
Schi.iler mit Dehmmg der Vokale, einem bes ti:rr-mten 'l'onfall uncl 
einem bestimmten Hhythmus sprechen lernen; in diesen Momen
ten ist zweifellos der Schwerpunkt ler Methode zu suchen. N ach 
Verlauf von 8 'l'agen beginnen clie Schitler , das g lernte beim 
Lesen zu gebrauchen. Nach jedem Satze oder, wenn der Satz 
lang ist, auch in der Mitte desselben, wer len P ausen fitr clie 
Respiration gemacht. Anfangs werden die \V'orter sehr langsam 
gesprochen, und die erwahnten Pausen sin d h iiufig; spater wird 
die R ede beschleunigt, uml <.lie P ausen werden eltener , aber noch 
am Ende de! 20tagigen Kursus ist clie Sprache langsam, rlJyth
misch und leicht singend, der recitativen R edefonn etwas ahn
lich. Eine hervortretende Charakter igenheit der Methode ist 
die, dass es in den ersten 10 Tagen cles Kursus dem Schliler 
untersagt ist, sowohl in den Stundon als ausserhalb clerselben zu 
sprechen ; denn vermutlich kommen die f::lprechorgane mehr in 
Ruhe, und der Stotterer gewinnt an Selbstvertrauen, wenn er 
erst dann zu sprechen anfangt, wenn er che recitativartige Sprache 
erlernt hat. - Selbstverstitudlich ist wahrend der Kurse in an
derer Beziebung auf den allgemeinen Ges undheitszustand der 
Schi.iler Rùcksicht genommen; Bisen, Leberthran u. s. w. sind 
verordnet worden. In der weit ùberwiegenden Anzahl der l<'alle 
sind die Schiiler gesund ru1d wahrend ihr s Aufenthalts im In
stitut sehr munter gewesen ; die H aushiilterin cles Institu ts be
zeugt den ungemein guten Appetit der aufgenomm n en Schùler. 
Nur ein einziger leichter und schnell verlanfender Krankheitsfall 
trat bei einem stotternden Knab en oin ; er bezog einige 'l'age clas 
Krankenzimmer cles Instituts und wurde daselbst vom Arzte ùes 
Instituts, lien·n Dr. mecl. Br e m e r, behandelt. 

l~ es ult ate. Um die gewonnenen R esultate zu kontrollieren 
und die moralische Stùb~e gewahren zu konnen, w lch er die 
Stotterer nach beendetem Jieilungskursus (namentlich w nn der
selbe sich nur iiber clie knrze Zeit von 20 'l'agen erstreckt), so 
oft bediirftig sind, hat die K ommission mit, regelmassigen Zwischen
riiumen die in Kopenhagen oinheimischen entlassen n Schi.iler 
zur Priifung einberufen . A n alle entlassenen Schùler ha t sie 
ausserdem folgende Fragen gerichtot: l. I st in der Sprache F ort
schritt oder Ri.tckschritt zu verspiiren "? 2. , tottert der B etreffende 
noch '? 3. B ei welchen Gelegenheiten und welch n P ersonen 
gegeni.iber stottert er? 4. U cb t si eh der betreffende noch, und wie oft '? 
5. Besitzt er noch die im Kursus erlernte langsame und rhythmische 
Sprache? 6. O der ist eli e , prache natùrlich geworden, un d, wenn 
dies der Fall, sei t welcher Zeit? 7. Sind andere Bemerkungen 
zu macben? Durch diese Mittel hat di e K om mission versuch t, 

.. 
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dem der Methode anhaftenden Mangel abzuhelfen, dass die Schùler 
in einer Art von Rekonvalecenz entlassen werden, sodass sie 
langere Zeit hindu,rch die erlernten Uebungen fortsetzen mussen. 
Es ist denn auch mit Sicherheit festgestellt, dass es auf d iese 
Weise durch Ermahnung und Aufmunterung gelungen ist, mehrere 
der in Kopenhagen einheimischen entlassenen Schtiler :t.u stùtzen; 
ebenso ist mittelst Briefwechsel mehreren der ausserhalb der 
Hauptstadt wohnenden en tlassenen Schiiler die notwendige Stiitze 
gewahrt worden. Trotzdem sind 11 der entlassen en Schùler voll
standig oder fast vollstandig zuruckgefall en. In fast samtlichen 
F allen ist der Riicldall clero Mangel an F leiss bei dem Schuler 
o der ungitnstigen Verh Lt ltnissen in der H eimat o der der U mge
bung des Schitlers zur Last zu l egen. So berichtat z. Beispiel 
ein S chiiler, J ensenius H, wie folgt: , Gleich nach der Eutlassung 
sprach ich gut; in der letzten Zeit ist es a ber mi t der Sprache 
sehr zuriickgegangen . I ch stottere uicht wenig, besouder · meinem 
Meister gege ntib 3r, so oft er mich hart und mit Strenge auredet, 
was ebeu ni cht selten ge~c hi eh t . Gleich nach meiner Entl assung 
ubte ich 3 mal taglich, in der letzten Zeit iibte ich nich t mehr, 
weil meìn Meister gesagt hat, er konne mich nicht a.uf Kursus 
halten." Der grossen Mehrzahl der Schùler ist ind es der ge
nossene Unterricht zum grossen Vorteil gereìcht, und einìge 
unter ihnen miissen als von ihrem Spnwhfehl er geheilt angeseh en 
werden. Es ist jedoch uumoglich anzug eben, wi e viele voll
standige Heilungen erziel t worclen sind. B eruh t doch d ie Ent
scheiclung, was als vollstandige Heilung unrl was als bedeuteude 
Besserung angesehen werclen soll, auf einem Gutachten und auf 
der grosseren oder geringeren Strenge der gestellteu Forderungen . 
Konnen doch selbst Menschen mit vo llsti1odig normal er Sprache 
in unangenehmen Situahonen zu stotteru an faug n. Zahlrei.eh e 
Aeusserungen in Briefen von entlassenen Schùlern bezeugen, rla ss 
clieselben sich ti ber clie erreichten 1-?,esul tate freucu, unrl mehr
mals sprechen sie ihren Dauk aus. So !:>cltreib t ein Schiiler, 
Peter R, an Pastor Fr. H e ib r g : , I ch biu Ihnen uud H errn 
Moller sehr dankbar fiir a lles Gnte, we lche.s mir wiiltrend mei.Hes 
Aufenthalts bei Ihnen zuteil geworden ; ich uin dadurch ein ganz 
anderer Meusch geworclen." Ein <mderer, O.swald 0 ., schr ibt 
als Antwort auf Frage 7 des Fragel.J ogens: ,Nur einen herzlichen 
Dank fltr das g ute R esultat," u . s. f. 

Kur s us fur L e hr e r. \Vie am Aufd.ng des Yorliegcndeu 
B eri.chts erwahnt, war es d ie Absicht, Kurse fur L ehrer zu er
richten. Dadurch sollte erzielt werclen, dass clie L chrer den ent
lasse nen Schitlern die erford rliche Stlitze g ewahreu k onnten, und 
ferner sollten die Lehrer in den Stand gesetz werdeu, l.Jeginnende 
Falle von Stottern zu erkennen und denselben in ihrer weiter en 
Entwickelung Einhalt zu t hun. E,; er ·chien jedoch der Kom
m.ission aus verschieden eu Griiud en nicllt als zweckma sig, vor
lau:fig solche Kurse abhalten zu lassen . 

'\ 
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Vom lll. internationalen Kongress flir Psychologie 
in MUnchen 1896. 

(Schluss.) 

Von den zahlreichen Vortragen geben wir noch folgende 
in kurzen Ausziigen (Autorreferate der Vortragenden) wieder: 

5. Ueber die ldeenassozlation gesunder Kinder. 
Von Prof. Zlehen·Jena. 

Samtliche Versuche wurden in der hiesigen Seminarschule 
angestellt. Di e Kinder standen im Alter von 6 - 12 J ahren. E s 
wurde bestimmt fiir jede Klasse bezw. jedes Alter 

l. die Schnelligkeit erzwungener, d. h. eindeutig be
stimmter Assoziationen nach den von mir im Neurolog. 
Zentralblatt 18961 Nr. 7 entwickelten Grundsatzen, 
grosstenteils mi t Hiilfe d es M ii n s t erbe r g 1 schen 
Reaktionsapparates, und 

2. die Schnelligkeit mehr oder weniger bedingter und 
vollig freier Assoziationen . 

Ferner wurde drittens fiir j ede K lasse und jedes Alter die 
Prozentzabl festgestellt, in welcher die einzelne Gattung der 
Ideenassoziation unter den freien Assoziationen vorkommt. Zu 
diesem Behufe war es erforderlich, eine von der bisher iiblichen 
abweichende Klassifìlmtion der Formen der Assoziation vorzu
nebmen. Die Rechtfertigung ùieser neuen Einteilung und ihres 
Prinzips macht den wesentlichen 'l'eil des Vortrages aus. 

An der H and ausfiihrlicher Tabellen wird erortert, wie mit 
der Schulerziehung bezw. dem Alter die drei soeben angegebenen 
Ziffern sich andern und welche Ursacben und welche Bedeutung 
diese Aenderung vom Standpunkte der physiologischen Psychologie 
hat. Die Tabell en umfassen vorlaufìg uur drei Schulklassen. 
Schliesslich werden zum Vergleiche die E rgebnisse analoger 
Untersuchungen an gleichalterigen schwachsinnigen bezw. be
schrankten Kindern mitget.eilt . 

6. Ueber den Einftuss der Aufmerksamkeit auf die Empfindungs
lntensitat. 

Von Dr. Oswald KUipe-Wilrzburg. 

Die Ansichten der Psychologen gehen bekanntlich i.iber die 
Frage, ob die Aufmerksamkeit auf die Empfìndungen verstiirkend 
wirke oder nicht, auseinander. Von der einen Seite wird ein 
wenn auch geringer Einftuss in dieser Richtung zugestanden 
(Fechner, Stumpf, Wund t, G. D. Miiller), von der anderen 
Seite dagegen auf das Bestimmteste bestritten (namentlich L i pps). 
Die ersten syiltematischen Versuche iiber diesen Gegenstand, die 
von M ii n s t erbe r g mitgeteilt worden sind, erga ben das merk
wiirdige Resultat, dass die Aufmerksamkeit die E mpfìndungen 
schwache 1 womit eine dritte Ausicht eingeflihrt und bereits 
theoretisch gerechtfertigt wurde. Da die Frage nur experimentell 
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entschieden werden kann un d di e M ii n s t erbe r g' schen Ex
perimente an einem methodischen Fehler Ieiden, so schien es 
wiinschenswert, mit neuen Versuchen an dies Problem zu gehen. 

Ich wahlte zunachst optische Reize: zwei Farvenkreisel 
lieferten durch Mischung weisser und schwarzer Sektoren gewisse 
Stufen von Grau. N a eh der Methode der Minimalanderungen 
wnrde in einer ,Normalreihe" festgestellt, bei welcher Anordnung 
der Sektoren auf der Vergleichsscheibe die H elligkeiten be.ider 
Grau einander gleich erscheinen, wobei regelmassig zuerst die 
Normalscheibe und 3-5 Sekunden darauf die Vergleichsscheibe 
enthiillt wurde. Unter genau gleichen Umstanden wurde in der
selben Versuchsstunde (bald v or, balcl n::tch der N ormalreihe) 
eine ,Ablenlmngsreihe" ausgefuhrt, die gegenii.ber der Normal
reihe nur die Veranclerung aufwies , dass die Auffassung cles 
Normal- ocler Vergleichsreizes durch Kopfrechnen (Multipli
kations- un d Divisionsaufgaben) abgelenkt wurcle. 

Die R esultate waren folgencle: Bei einem Beobachter t rat 
Ueberschatzung cles abgelenkteu R eizes auf, bei zwei ancleren 
Unterschatzung, d. h . er wurcle fiir heller bezw. dunkler gehalten 
als in der Normalreihe. Da nun Ablenkung der Aufmerksamkeit 
in der Converg enz und Accommodation eine Storung hervorruft, 
so lag es nahe, die erhaltenen R esul tate mit anderen zu ver
gleichen, die bei willkiirlicher Aenderung der Convergenz uncl 
Accommoclatiou fiir den Normal- oder Vergleichsreiz erhalten 
werden. I n <.l er 'l' hat stellte sich ein genauer P arallelismus mit 
den Ablenkungsversuchen heraus. Wurde vor einer Scheibe ein 
F ixationspunkt angebracht , so erschien sie dem ersterwahnten 
Beobachter merklich heller, den anderen beiden merklich dunkler, 
als bei normaler Fixation . Dass hierbei eli e V eranclerung der 
Accommodation die ausschlaggebende Bedingung war, ergab sioh 
daraus, dass die Entfernung der Brille bei einem kurzsichtigen 
Beobachter ohne Aenderung der Convergenz den gleichen Ein:fluss 
iibte, wie die Einstellung auf einen vorderen Fixationspunkt. 
Die B eobachtung der Scheibe unter Fixation eines hinter der
selben angebrachten Objektes zeigte ebenfalls die namliche Modi
fikation ihres H elligkeitswertes. Den individuellen Unterschied 
in dem Verhalten der Beobachter bin ich geneigt darauf zuriick
zufithren, dass der eine normalsichtig , die beiclen anderen dagegen 
kurzsichtig waren. Ueber den durch diese Versuche nachge
wiesenen Zusammenhang zwischen dem Accommodation::.zustand 
eines Auges und der durch dieses vermittelten H elligkeits
empfindung besteht meines Wissens noch kein e Mitteilung und 
theoretische Aufklarung. 

7. Zur Pathologie d es Gediichtnlsses. 
Von Profe ssor Dr. A. StrUmpeii-Erlnngen. 

Str. bespricht nach einigen einleitenden Bemerkungen iiber 
die Psychologie des Gedachtnisses einige interessante krankhafte 
Storungen desselben, vor Allem die sog. r et rograd e Amn es ie, 
d. h. den Verlust der Erinnerungsbilder fi.ir eine bestimmte, 
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zuri.i.ckliegende Zeitstrecke. Derartige Amnesien ha t ma n beo bach te t 
nach Kopfverletzungen, epileptischen Anfallen, Intoxicationen u. A. 
Str. bespricht genauer einen besonders characteristischen Fall 
dieser Art nach traumatischer Epilepsie. - Sodann macht 
R edner noch auf eine besondere Art von Gedachtnisstorung 
aufmerksam, welche er bei Kranken mit rechtsseitiger B emiplegie 
beobachtet hat. Die Kranken waren nicht aphatisch, litten aber 
an deutlicher W ortamnesie, konnten z. B . von einem vor
gesprochenen Satz nur di e ersten W orte richtig nachsprechen, 
konnten keinen Vers mehr auswendig lernen u. dgl. Eine aus
fi.ihrlichere Veroffentlichung des VorLrages wird an einem anderen 
Orte erfolgen. 

8. Ueber die korperlichen Aeusserungen psychischer Zustande. 
Von Alfr. Lehmann-Kopenhagen, 

Seit Anfang 1895 arbeite ich mit einem neuen Plethys
mographen, welcher wesentliche Vorteile vor den alteren Kon
struktionen darbietet. Der Apparat kann leicht immer auf diesel be 
W eise angelegt werden; der Druck ist gleichmassig und kann 
auf jede beliebige Grosse genau eingestellt werden; di e Kautschuk
manchette der alteren Apparate, wodurch leicht Blutstauung 
verursacht wird: ist ganzlich beseitigt. Die P ulshohen desselben 
Individuums an verschiedenen Tagen sind deshalb vollstandig 
vergleichbar, indem sie bei konstanter Einstellung des Apparates 
nur von den organischen V erhaltuissen abhangig sind. Alle 
Volumschwankungen treten in den Kurven sehr deutlich hervor; 
Pulse bis 25 mm Hohe konnen, wie die Kontrole mit ki.instlichen 
Pulsen gezeigt hat, ohne merkbare Verunstaltung gezeichnet 
werden. Die Rotationsgeschwindigkeit des K ymographions wurde 
konstant auf 6 mm per Sekunde festgestellt, folglich konnen alle 
Schwankungen des Volumens, sowohl in Betreff der Grosse als 
der Dauer, genau gemessen werden. 

Als ein besonders in physiologischer Beziehung interessantes 
Resultat hebe ich hervor, da. ·s die Pulshohen eine jahrliche 
P eriode zeigen, deren Maximum in August-September, deren 
Minimum in Januar-l!'l.'lbruar fallt. Diese Periodizitat kann nicht 
direkt von der Lufttemperatur abhangig sein, weil die W arme 
des Lokals den ganzen Winter hindurch auf l8-20o C gehalten 
wurde, und im Sommer selten i.iber 20° C stieg. Zahlenmassige 
Angaben i.iber die maximalen und minimalen Pulshohen konnen, 
wegen der vielen zu berucksichtigenden Umstande, noch nicht 
gegeben werden. 

Diejenigen Oszillationen der Volumkurve, welche nicht 
von der Atmung oder von Muskelbewegungen herriihren, sind 
psychischen U rsprunges. Si e bleiben aus, wenn di e V ersuchs
person gedankenlos dasitzt, ebenso im nati.irlichen Schlafe und 
in der Bypnose, treten aber soEort ein, wenn ein Gedanke oder 
eine Stimmung sich hervordrangt. 

Als konstanten Ausdruck einer Aufmerksamkeitskonzentration, 
dm·ch irgend einen ausseren oder inneren Umstand veranlasst, 
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:fin d et m an: zu vorderst e i ne Ideine, 2-5 Pulsa dauernde Hebung 
der Volumlmrve mit verki.irztem Pulsa, danach eine 4-8 Pulsa 
dauernde Senkung der Kurve mit verlangertem Pulsa, wobei die 
Dauer des Pulses entweder der friiheren normalen g leich wird, 
oder sogar dieselbe iiberschreitet. Schliesslich steigt das Volumen 
auf die N orm mi t verkiirztem Pulsa; dies e Phase ist von unbe
stimmter Dauer. W enn man, wie Mentz, die drei Phasen nicht 
beriicksichtigt, sondern nur einen Mittelwert der Pulslange nimmt, 
zeigt si eh diesel be irumer verki.irzt i m V erhaltnis zu dem vorher-
gehenden un d de m nachfolgenden N ormalzustande. , 

Dieser typische Verlauf der willkiirlichen Aufmerksamkeits
konzentratiou (Gedankenthatigkeit. etc.) wird indessen leicht von 
hinzutretenden Gefiihlen beeinfiusst, und dadurch konnen, bei 
·demselben Individuum, alle moglichen Variationen der Kurven 
hervorkommen; di e verschiedenen Formen, w el che Bine t als 
individuelle Unterschiede beschrieben hat, sind meines Erachtens 
nur emotionelle V erunstaltung-en der typischen Kurve. Fiir die 
Versuche bcsonders ungiinstig zeigt sich die gespannte Erwartung, 
·di e selbst bei geiibten V ersuchspersonen lei eh t eintritt, sobald 
das Kymographion in Gang gesetzt wird. Diese Gemiitsbewegung 
aussert sich dm·ch eine stundenlang dauernde Volumverminderung, 
mit kleinem und schnellem Pulsa. Wahrend diesen Zustandes 
konnen all e und jede Reaktionen ausbleiben, so dass die Versuchs
person sich als vollstandig unemp:findlich zeigt; selbst das heftigste 
Erschrecken ist in der Kurve kaum merkbar. W enn die Spannung 
geringer wird, kann eine Gedankenthatigkeit oft, dem typischen 
Verhaltnis ganz entgegengesetzt, eine Hebung der Kurve hervor
bringen, indem das Denken eine wirkliche Erleichterung de1 
Aufmerksamkeitsspannung wird. Die Erwartung kann somit, je 
nach dem Grade, all e denklichen Abweichungen von dem typischen 
Verlauf der Aufmerksamkeitskonzentration hervorbringen. 

Dasselbe gilt von den iibrigen Affekten, auf welche hier 
11icht niiher eingegangen werden soll. Die verschiedenen Affekt
ausserungen ha be ich schon friiher i m W esentlichen ric:htig 
angegeben; hier sei nur noch erwahnt, dass der Puls wohl gewohn
lich verkiirzt wird, wie M e n t z gefunden ha t, dass a ber di e 
Verkiirzung oft zeitweilig aufgehoben wird in der zweiten Phase 
der gleichzeitig stattfìndenden Aufmerksamkeitskonzentration. 
Das Erschrecken ist immer von Pulsverlangerung begleitet. 

Die korperlichen Aeusserungen eines Affektes treten spater 
·als die Gemiitsbewegung ein und dauern noch fort, lange nach
.dem der psychische Zustand aufgelJéirt hat. Die Hypothese, dass 
die Gemiitsbewegung sich von den korperlichen Veranderungen 
ableiten lasse, ist also nicht stichbaltig. Uebrigens zeigt es sich, 
wie schon M e n tz gelegentlich beobachtet ha t, dass ein Reiz, der 
zum Bewusstseinnicht hervordrangt, niemals irgendwelche korper
liche V eranderungen herbeifiihrt Ich ha be Analgesie, in einigen 
Versuchen durch Stickstoffoxidul, in anderen durch hypnotische 
.Suggesstion zu Stande gebracht, und bei solchen analgetischen 
Individuen ist selbst die intensiv§te Reizung spurlos voruber-

~--· 
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gegangen. Also nur durch das Bewusstsein kann ein Reiz; 
organische V eranderungen hervorrufen. . 

Die in der Hypnose suggerierten Gemiitsbewegungen zetgen 
alle charakteristischen Aeusserungen der normalen Affekte. 

Schon in sehr leichter Hypnose konnen Geruchs- und Ge
schmackhallunzinationen suggeriert werden, wenn die Suggestion 
nur in solcher Form gegeben wird, dass die Versuchsperson sie
mit den wacheu Sinnen nicht kontrolieren kann, 

9. Ueber musikalische Zwangsvoratellungen. 
Von Dr. L. llwenfeld-Miinchen. 

Unter den Zwangsvorstellungen bilden die musikalischen 
eine der haufi.gsten und interessantesten Arten. Sie fi.nden sich 
angedeutet und vori.tbergehend bei Gesunden, ausgebildet und 
andauernd bei neurasthenischen, hysterischen und melancholischen 
Zustanden vorwaltend, aber keineswegs ausschliesslich bei Per
sonen, welche sich berufsmassig mit Musik beschaftigen. Zum 
Teil entstammen die Zwangsvorstellungen den musikalischen 
Sujets, mi t welchen si eh die Betreffenden beschaftigen; hitufi.ger 
liegen dies(llben diesen Sujets ganz ferne, nnd bei Personen mit 
hoherer musikalischer Bildung, welche sich nur mi t Musik hob eren 
Stils befassen, zeichnen sich die Zwangsvorstellungen vorwaltend 
durch ihren musikalisch trivialen Charakter aus (Gassenhauer, 
Operettenwalzer etc.) An Hartnackigkeit konnen die musi
kalischen Zwangsvorstelluugen wenigstens fiir kiir:r.ere Zeitraume 
das Bedeuteudste leisten, was im Bereiche der Zwangsvorstelluugen 
vorkommt; sie konnen Tag und Nacht ohne Unterlass sich geltend 
machen, den Schlaf verhindern, verschiedene peinliche Zufalle 
(Herzklopfen, Angstzust.ande, Uebelkeitenetc.) durchihrePer istenz. 
herbeifiihren und die Heimgesuchten zur Verzweifl.ung bringen. 
Ihrem Vorstellungsinhalte nach gehoren die musikalischen Zwangs
vorstellungen zum grosten Teile ausschliesslich dem akustischen 
Gebiete an; in manchen Fallen verkni.tpfen sich jedoch mi t den 
akustischen entsprechende Bewegungsvorstellungen (Zwang, sieh 
den Fingersatz der Melodieen, welche nicht aus dem Kopfe zu 
bringen sind, vorzustellen) : mitunter vergesellschaften sich clie· 
akustischen Vorstellungen mit entsprechenden Zwangsbewegungen 
(Zwang, clie innerlich gehorte Melodie zu summen etc.) 

Verursacht werden die musikalischen Zwangsvorstellungen 
nicht lediglich clurch liberanstrengende Beschaftigung mit Musik. 

Bei Persohen, welehe Musik betreiben, kann jeder wie 
immer verursachte Erschopfungszustand des Gehirns zum Auf
treten dieser Zwangsvorstellungen fiihren, 

IO. Ueber die Entwlcklung des Urteils bei Naturvolkern. 
Vou Dr. Max Frledmann-Mannheim. 

Das Folgende giebt nur die Grundlage des Vortrags, nicht 
einen Auszug im engeren Sinne. 

Znr Einfi.thrun g. In der heutigen ,Volkerpsychologie" 
ist bisher eigentliche psychologiscbe Analyse noch recht selten 
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zum Worte gekommen. Ihre hauptsachlichen Problema waren 
beispielsweise Fragen iiber die geistige Ursache der Kulturent
wicklung, respektive des Verbleibens in Unlmltur und iiber etwaige 
Verschiedenheit der intelluctuellen Anlagen der Stamme, ob bei 
N aturvolkern Degneration o der stetig aufsteigende Entwicklung 
stattgefunden ha be; ii ber di e Ursache der Gleichartigkeit zahl
loser Sitten und Ideen bei den verschiedensten Volkern (soge
nannter Volkergedanke), psychologische Entwickelung der Ideen 
des R echts, R eligion, Sprache u. s. f. 

Dagegen hat man selten die elementarste Frage gestellt , ob 
die f orm a l en Pr oz esse d es D enk en s bei Naturvolkern d ie 
gleichen w ie die unsrigen seien, m. a. W . ob unsere D enkformen 
(Urteil, Schluss, B egriff) eine Entwicklung und Veranderung im 
Laufe der Zeiten erlitt en ha ben. Und do eh hatte schon .L o c k e 
auf die Wichtigkeit dieses Studiums hingewiesen fiir die Frage 
der angeborenen Ideen. E ben di ese Anwendung der ge n e 
tisch en Methode auf die Psychologie erscbeint noch wichtiger, 
als die Kinderpsychologie, denn viele Thatsachen, wie die dern 
Wilden ganz fremden Causalitats- (warum ?) Fragen beim Kinde 
zeigen, wie friihe das K ind moderne Denkformen entwickelt. 
Zweitens leidet clie iibliche Volkerpsychologie an dem Missver
standnisse, den Wilden unser eigenes abstraktes B egriffsdenken 
zu supponieren, z. B. bei Rechts- und relig iosen Ideen, welche 
vielmehr im Allgemeinen durch c o n e r e t e Ideenassociationen 
entstehen. 

U e b e r da s Th em a. Schwierigkeit oder B eurteilung geistigen 
Geschebens auf Grund fremder B eobacbtungen! 

Die g eistigen Thatigkeiten sind zu scheiden in a) ohne R e
flexion sich ergebende psychologi scbe L eistungen, sogenanntes 
unbewusst es Denken (die ganze Sprachentwicldung, g rosser Teil 
von Sitte und R echt); b) Denken innerhalb der alltaglichen 
materiellen Lebensfiirsorge; dieses verlauft bei allen Volkern nach 
den Grundsatzen des i n duk t i ve n kritischen Denkens; c) eigent
lich reflektiereudes Denken. Nur letzteres wird hier untersucht . 

F olgendes sin d unsere L eitsatze : 
l. Menschliche und tierische Verstandesthatigkeit er 

folgen primar in Assoziationen, das Tier verfilgt bei
nahe nur iiber die Assoziation nach zeitlicher F olge, 
beim Menschen tritt der Iden titats- und Analogieschlus 
(Assoziation) hinzu und namentlich die Verbindung 
bei der zu e i n e m Schluss. 

2. Die urteilende und reffiektierende Thatigkeit des 
Menschen hat mehrere grosse Entwicldungsphasen 
durchgemacht im Laufe der Geschichte: a) die der 
einfachen unkritischen Assoziatien ; eine gedachte Ana
logie, z. B. die Sonne ist ein leuchtend gefàrbter 
Vogel, gilt ohne Beweisbediirfnis fiir wahr; b) Periode 
der unkritischenAbstraktion bei Orientalen un d Hellenen; 
c) Periode der kritischen und dogmatischenAbstraktion ; 
d) induktive P eriode. 



"' - ' 

r 

Vom JII. internat. Kongress flir P~.ychologie in lllùnchen 1896. 

3. Naturvolker sind erst wenig ùber die erste Phase hin
ausgekommen, wofli.r in F olgendem einige Beispiele: 
a) eine Unzahl von Schliissen sind einfachste zeitliche 

Assoziat ionen mitEigeubeziehung (der gerade vorbei
:fliegende Vogel tritt in Connex mit dem augen
blicklichen Proj ekt cles Wilden, wird Fetisch) i d es
halb sind die Fetisch e inclividuellei 

b) sehr wichtig ist die bestehende Schwierigkeit, 
Analogie undBeziehuug von Id e n t it at zu trennen, 
so dass ùberaus oft, uns unverstandlich, letztere 
angenommen wircl , .·o ,wenn das brennende Herd
feuer verloscht, stirbt auch clie Seele des Hùtten
besitzers" i ebenso i s t clas Kincl ein Stitck des 
V aters, das Tier i s t eine Art Mensch, das vom 
V erstorbenen B erùhrte i s t e in Stitck cles Ver
storbenen, daher tabuirt (wahrend w i r nur Be
z i eh u ngen erkennen)i 

c) statt kausaler Erkhirung folgt allgeme1n eine ani
mistisch e oder Zaubervorstellung, z. B. clas eiserne 
Schifi Livingstone's sinkt n icht im \Vasser, weil 
dieser einen Zau ber ha Le i 

d) allgemeine Schwierigkeit der Abstraktion, weshalb 
keine Gesetze e r kan n t, wenu auch dunkel geahnt 
werden. Die Notwendigkeit cles Sterbens wird nicht 
begriffen, in vielen MyLhen der Meuschschopfung ist 
der erste Schopfer se lbst schon Mense h i 

e) fundamentaler Mangel ist die Schwierigkeit, mehrere 
nicht konkrete Vorstcllungen zu eiuem Ganzen zu 
ve rk ette n , .also l og i.sc h zusammenhangend zu 
r e:flektieren i 

f) Sparlichkeit der B egriffsbildungen, welche zudem 
meist unbewusst aus ,Mangel der Spezifikation" 
sich ergeben, Allgemein treten an Stelle der D enk
notwendigkeiten clie ,Den kg e wohnh e it e n" . 

Il. Die Entstehung der Zahlbegriffe. 
Von Dr. Wilh elm Jeruealem, Privatdocent flir Philosophi e und 

Gymnasialprofessor in Wien. 

l. Die Frage nach der Entstehung der Zahlbegriffe ist ebenso 
schwierig als wichtig i von ihrer richti gen B eantwortung hangt 
namlich die Einsicht ab in die Grunde der Evidenz arithmetischer 
Urteile und in die Tragweite dieser Evidenz. 

2. Zur L osung der Frage mussen B eobachtungen an Kindern 
und Naturvolkern, sowie die B erucksichtigung der sprachlichen 
'l'hatsachen zusammenwirken mit einer moglichst genauen Analyse 
dessen, was in uns vorgeht, wenn wir arithmethische Urteile fallen. 

3. Die Analyse der Urteilsfunktion, die ich in meinem vor 
einem Jahre erschieneneu Buche (die Urteilsfunktion, W ien, 
Braumuller 1895) verursacht habe, hat mich zu der Ueberzeugung 
gefuhrt, dass alle Begrifl'e Niederschlage friiherer Urteile sind, 
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und ich muss dies demgemass auch von den Zahlbegriffen vor
aussetzen. Di e Frage ist n un: W as fiir Urteile fiihren zur 
Bildung von Zahlbegriffen, und welche Vorstellungen, wie auch 
welche objektiven Thatsachen liegen diesen Urteilen zu Grunde? 

4. Gruppen gleicher oder ahnlicher Objekte veranlassen zur 
Wiederholung desselben Benennungsurteils. z. B., dus ist ein 
Baum, das ist ein Baum u. s. w. oder kiirzer: Baum, Baum 
u. s. w. Diese Wiederholung wird sich so lange fortsetzen, bis 
alle Objekte der Gruppe an der Reihe waren. Das letzte wird 
dem ProzesBe Halt gebieten. 

5. L eicht iibersehbare Gruppen von charakteri stischer An
ordnung, wie die paarweisen Glieder cles Korpers, die Finger 
bieten einerseits am lei chtesten und haufìgsten Veranlassung zu 
solchen Wiederholungen cles Urteils, wahrend sie andererseits 
als ein Ganzes, als ein Inbegriff mehrerer Objekte erscheinen und 
so zur Ausbildung der Zahlbegriffe beitragen. 

6. Indem nun gleichzahlige Gruppen verschiedener Objekte 
in gleicher W eise clie Wiederholung desselben Urteils anregen 
und dieser Wiederholung immer an derselben Stelle Halt gebieten, 
bietet sich reichlich Gelegenheit, auf diesen Ablauf psychischer 
Vorgange zu refiektieren, und es bilden sich so die ersten Zahl
begriffe. 

7. Dieselben sind einerseits Impulse zur Wiederholung des
selben Urteils, andererseits Inbegriffe oder Mengen, denen eine 
Art selbstandiger W esenheit zugeschrieben wird. Deshalb erhalten 
sie auch in vielen Sprachen substantivische Form, werden in 
philosophischen Systemen hypostasiert, geben als scheinbar selbst
stanclige Trager von Kraften Anlass zu mystischen Gebilden. 

8. Die Zahlbegriffe entwickeln sich langsam, dies lehrt die 
B eobachtung von Kindern in gleicher W eise wie die 'l'hatsachen 
der Ethnologie. 

9. Der Glaube an die W ahrheit der aritlnnetischen Urteile 
griindet sicb auf unmittelbare Sinneswahrnehmung bei kleinen 
Zahlen und wird dann auf grossere und allgemeine Zahlen iiber
tragen, weil die Moglichkeit immer vorliegt, dm·ch Zerlegung 
und Substitution diese Urteile der Anschauung zuganglich zu 
machen. 

] O. Auch die Unendlichkeit der Zahlenreihe erklart sich aus 
dieser 'l'heorie einfach, da nichts hindert, die Wiederholung der 
Urteilsfunktion immer weiter fortzusetzen. Wo immer ich Halt 
mache, immer werden die 'l'hatsachen die auf meine Zahlbegriffe 
gegriindeten Urteile bestatigen. 

Il. Die Zahlbegriffe entstehen somit durch das Vorhanden
sein gleicher Objekte in der Natur und durch unsere Urteils
funktion. Die arithmetischen Urteile sind allgemeine Gesetze 
cles physischen Geschehens und haben da, aber auch nur da, 
unbedingte und unzweifelhafte Giltigkeit. 
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12. Psychologische Versuche an Geisteskranken. 
Von Dr . Asohaffenburg-Heidelb~:~rg. 

Vortragender ha t sei t mehr als 4 J ahren eingehende V ersuch e 
an Kranken mit zirkuliirem Irresein gemacht, um einen niiheren 
Einblick in die Erscheinungsformen dieser Erkrankung, besonders 
die Ideenflucht zu bekommen. Ein Ergebnis liess sich um so 
eher erhoffen, als wir zwei verschiedene Stadien zu untersch eiden 
vermogen, das der Exaltation und das der D epression. Bei der 
manischen Phese wird gemeinhin eine gesteigerte, bei der melan
cholisch en eine verminderte psychische L eistungsfahigkeit ange
nommen. Dementsprechend wird von ,erleichterter R eproduktion, 
Assoziation un d Kombination der Vorstellungen, en ormer Be
schleunigung d es Vorstellungsablaufes (l (K r a fft- E b in g) ge
sprochen, von ,rasender E ile (l der si eh folgenden Vorstellungen, 
von ,kranknaft gesteigerter Geschwindigkeit der Ideenassoziation(l 
(Zie ben). Meine Versuche wurden an 11 Kran~en, die an zirku
larem Irresein litten, angestell t und er treckten sich vor Allem 
auf die Veranderungen der Ideenassoziationen. Ich verfuge i.tber 
160 Versuchsreihen, keine unter 50 Einzelreaktionen, mit im 
Ganzen i.tber 11 000 Assoziationen ; in mehr als der H alfte wurden 
mi t Hilfe d es H i p p' schen Chronoskops genaue Zeitmessungen 
gemacht. Die Methoden *) waren 

l. das fortlaufende, pausenlose Niederschreiben von 100 
nacheinander auftretenden Vorstellungen ohne W ah l, 

2. Assoziationen auf zugerufene Worte mit und ohne 
Zeitmessungen. 

Zum Nachweise der qualitativen Veranderungen der Asso
ciationen wurden Versuche der Patienten in der manischen Phase 
mit solchen der depressiven Phase und der Intervalle, sowie mit 
denen Gesunder verglich en . 

B ei manisch en Kranken nahmen nun vor Allem die Klang
a s so zia t i o n e n, d. h. solche Vorstellung verbindungen, bei 
denen nicht der Begriff des Reizwortes, sondern nur dessen 
Klang di e R eaktion hervorruft, in oft gans enormer W eise zu. 
In manchen V er suchen wurden 50 un d mehr Prozent Assoziationen 
n a?h dem Klange gebildet, einmal sogar 100 Prozent, wahrend 
be1 g esunden Individuen die Zabl dieser Assoziationen sehr gering 
is.t und 4 Proz. nicht zu uberschreiten p:flegt. Dagegen ergeben 
d1e zu depressiven Zeiten gemachten E xperimente das vollige 
oder fast vollige F eblen von Klangassoziationen. Von besonderer 
Wichtigkeit ist die Feststellung, dass hau:fìg die Zabl der K lang
assoziationeu dem Grade der Erregung parallel geht, so dass wir 
in deren Auftreten ein prognostisches und diagnostisches Hilfs
mittel von nicht geringem W erte zu sucben baben.**) Nach dem 

·*) Nil.her es Uber die Metboden und die zur Grundlage dienenden 
N orm alversucbe an Gesunden si eh e A s c h a f f e n b u r g, Experimentelle 
Studien Uber Assoziationen in Kra e p e lin, Psycbologische Arbeiten 
Bd. I. H eft 2. 

**) Ich will nicht verfehlen , darauf hinzuweisen, wie wichtig der 
Nachw ei11 einer Neigung zu Klingass.ò~rlationen zmr Differentialdiagnose 
zwiscben epileptischer und manis~her Erregung sein kann. 
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Ausfalle der V ersuche sinò. wir zu der Annahme berechtigt, dass 
der charakteristische Unterschied in der inhaltlichen Reaktions
weise Zirkularer wahrend der manischen und depressiven Phase 
in dem Vorhandensein oder Fehlen der Klangassozif!.tionen liegt. 

Dieselbe Zunahme der Klangassoziationen hat Kraepelin 
bei seinen Alkohol versuchen g efunden, un d Vortragender ver
mochte die gleichen Erscheinungen bei seinen Studien uber die 
psychischen Erscheinuugen der Erschopfung nachzuweisen. Im 
Laufe der mi t austrengeuden Arbeiten ausgefi.lllteu V ersuchs
nachte nahmen bei allen sechs untersuchten Personen die Reime 
und Klangassoziationen zu, t eilweise sehr erheblich, bis zu 30 und 
mehr Prozent. Gleichzeitig liess sich eiue erleichterte Auslosung 
der Bewegungsimpulse beobachten, ebenso wie bei Alkoholexperi
menten. Aus diesen un d ahnlichen V ersuchen konnen wir 
schliessen, dass das Auftreten von Klangassoziationen in direkter 
Beziehuug zur motorischen Erregung steht. 

Versnche mit fortlaufendem wahllosem Niederschreiben er
gaben bei normalen Individuen, dass die Ausgangsvorstellung in 
der R egel nur lmrze Zeit festgehalten wird, dass bald, angeregt 
durch ein meist der R eihe angehorendes W ort, ein neues Thema 
angeschlagen wird, wahrend wir in der gewohnlichen Unterhaltuug 
z. B. alle nicht zur Sache gehorigen V orstellungen unterdriicken. 
Eine derartige Reihe giebt, vorgelesen, das Bild cles Abschweifens, 
der N eigung, , vom Hundertsten in's Tausendste zu kommen," 
wieder, wie wir es bei der leich testen Form der manischen Ideen
flucht beobachten. Es bedart also nur cles Auftretens der moto
rischen Erreguug, die wir in dem ganzen W esen der Kranken, 
in ihrem Gestikulieren, in dem R ededraug taglich sehen konnen~ 
um auch in dem Inhalte der Reden und der Schriftstiicke die 
Ideenflucht hervortreten zu lassen, als deren hohere Grade wir 
dann das gehaufte Auftreten, endlich das Vorwiegen der Klang
assoziationen ansehen wùrden. 

Ebenso wie die ,Ideeuflucht der Erschopfung" nach meiner 
Anschauung jener der Erschopfungspsychosen entspricht, fìndet 
sish bei der B etrachtung cles Inhalts manischer Reden eine vollige 
Uebereinstimmung mit diesen Versuchen. 

N ach den zahlreichen Z e i t m es su n g e n v ermo eh te Vor
h·agender festzustellen, dass die zur Assoziationsreaktiou ge
brauchten Zeiten keine Verkiirzung erkennen liessen. Nicht nur, 
dass in keinem F alle die Zeitdauer unter die bei Normalversuchen 
gesunder Personeu erhaltenen sank, liess si eh auch bei den 
Kranken nachweisen, dass die Dauer in manischen Zeiten nicht 
kiirzer war, als in Zeiten der anscheinenden Gesundheit, ja in 
einzelnen Fallen auch nicht kiirzer, als wahrend der depressiven 
Phasen. Zuweilen allerdings zeigte sich in diesen eine Ver
langerung der Reaktionsdauer, die sich nach dem subjektiven 
Empfìndeu der Krankeu sowohl , wie auch nach dem Ausfalle 
gewisser V ersuche (Wiederholungsmethode) mi t grosster Wahr
scheinlichkeit auf eine motorische H emmung zuriickfiihren liess. 
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Die Vorstellungsbildung auf das Reizwort ist anscheinend nicht 
erheblich erschwert wohl aber deren motorische Auslosung. 

Die Besehleunigung des Vorstellungsablau.fes i? der Manie 
ist also nur eine scheinbare. Vorgetauscht wtrd ste durch den 
Rededrang, der den Kranken zwingt, alles sofort auszusprech~n. 
Ebenso :fìndet die angebliche ,Steigerung der Aufmerksamkettu 
ihre einfachere Erklarung in der sofortigen sprachlichen R eaktion 
auf jeden ausseren Reiz. 

Die unbefangene Beobachtung der Kranken bestatigt in 
unzweideutigster W eise, dass von einer ,rasenden Eile" und 
, Ueberfi.tlle" von Vorstellungen keine Rede sein kann. Im Ganzen 
ist trotz der grossen Menge sprachlicher und schriftlicher Er
zeugnisse Manischer die Ausbeute an Geclanken sehr diirftig. 

Das wesentlichste Symptom cles zirkularen Irreseins besteht 
nach diesen Untersuchuugen darin, ùass in der Erregung die 
Umsetzung der Vorstellungen in Bewegungen (speziell in Sprache 
und Schrift) erleichtert, in der Depression erschwert ist. Das 
psychologische E:xperiment hat somit zu einer richtigeren, weil 
objektiveren Auffassung der Icl ee nflueht gefi.thrt uncl mit clem 
alten V orurteil der erhohten Leistungstahigkeit Manischer auf
geraumt. 

Vortragencler fasst seine R esultate ùahin zusammen: 
l. In der manischen Phase cles zirkularen Irreseins ist 

ùie motori sche Auslosung erleichtert. 
2. Die Ideen:flu cht ist eine 'l'eilerscheinung dieser Er

leichterung; ihr harakteristisches Merkmal ist das 
Auftreten von K langassoziatiouen. 

3. D eren Zahl geht der Erregung parallel uncl schwinclet 
vollig in der D epression . 

4. Die depressive Phase lasst eine mehr oder weniger 
cleutliche Erschwerung (H emmung) der motorischen 
Vorgange erkennen. 

5. Eine Beschleunigung des Assoziationsvorganges lasst 
sich in der Manie trotz der erleichterten motorischen 
Auslosung nicht nachweisen. 

6. D er R ecleclrang der Mani.·chen tauscht clie v ermehrte, 
die Hemmung der depressi ven P base clie verminderte 
p. ychische Lei tung vor. 

(Di e V ersuchsergebnisse wurden zum Teil an graphischen 
Darstellungen naher erortert.) 

13. Ueber Aphasie bei ldioten und lmbecillen. 
Vou Dr. Theodor Hell er-Wieu. 

. Seit ~ quirol's grundl eg nden Untersuchung.en ist es vielfach iiblich, 
d1e verschJedenen StuC n des Schwach- und B!Odsmns nach den Graden der 
Sprachentwicldung zu tmterscheid en. Diesen Einteilungen liegt der Ge
danke zu Grunde, dass die Sprache als unmitte lbaror Wertmesser fi.\r die 
lnt~lligenz eines Indiv:iduums verwendet w erden konne, eine Annahme, 
deren all~emeine _Richtigkeit schon innerh alb ~er Breit~ der g istig~n 
Gesundhe1t bezwe!felt werden muss. Da uberd1 es von Jenen Fallen, m 
welchen der Schwachsinnige seinen di\rftigen Gedank n nicbt die ent-

( 
l 
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sprechende sprachliche Fo11n zu verleihen vermag, bis zu j enen, in w elchen 
di e Idioten nicht sprecben, "weil si e nichts zu sagen hab en. " eine conti
nuirliche Stufenleiter fiihrt, so konnen di e Einteilungen, wel che willkiirlich 
einige Stadien der Sprachentwicklung herausgreil'en, einen Anspruch auf 
Vollstii.ndigkeit nicht erh eben .*) 

Diesen dyslogischen Sprnchstfuun gon, w elche aus der Intelligenz
schwii.che der Idioten entspringen, stehen bei Schwach- und Blodsinnigen 
noch eine R eihe anderer Sprachanomalien g egenCtber, w elche auf Defekte 
des zentral en Sprachapparates zurilckgefiihrt w erden mUssen und clemnach 
als Apha~ien anzuseh en sind. Hierher gehort vor Allem die sog. H or
stummbeit (Coon). Nach Treitel ist bei der Mehrzahl der H ors tummen 
die Intelligenz so weit ent\\'ickelt, class in ihr all ein ni cht der Grund fnr 
clen Mangel der Sprache zu suchen ist. Di e Horstummbeit, w elche im 
W esentlicb en darin besteh t, ùass clio P er sonen gut horen und innerbalb 
der Spbii.re .ihrer g eistigen Entwicklung All es verstehon, j edoch ni cht 
sprechen und unter gewonhli cl1 en Verh ii.ltnissen auch nicht zur Sprache 
zu bringen sind, stell t sich al ~ motorische Aphusie dar. 

Es ist bekannt, tlass ldiotcn hitufig verhaltnismii.ssig spiit zu sprechen 
beginn en. N un kommt es vor, dass di ese ldi oten in ihrer Spnwhen twicklung 
auf einer Stufe s t ehen bl ei ben , welch e normnJe Kinder alsbald zu Gunsten 
boher er Stufen ihrer sprachli chen Aushi ldung ti berwind en.*iC'J 

In die Taubstummenanstalteu gelangon bisweilen Zoglinge, welche 
nach einl eitenden Unterrichtsvcrsuchen als icliotisch und bilclungsunt ii.hig 
zuriickgewi es ·n w erden mlissen. Der friih er vielfach vcrbreiteten Ansi eh t, 
dass T aubh eit Iclioti e hervorbringen konn e, tri tt .Mygind entschieden ent
g eg en. Gehirndefekte irgencl welcher Art spielen eine sehr untergoordnete 
Roll e in der Pathogenese der bei geistig normalen Indiviùuen vorkom
m enclen Taubstummheit. Hingegen muss bei ldio tcn rmgenommen worden, 
dass di e Taubbeit und di e daraus re::,ultier entle Stummheit ihre U rsa ·be 
weni~stens zum T eil iu D efekten der zentral en Horbahn haben kann , wo
bei di e sphasischen, di e lntelligem:- uncl even tuell hinzutretend e periph e1·e 
Storungen si ch cler art summier en konn en, dass schli ess lich das ausgeprii.gto 
Bild einet· Taubstummheit entstoht. (Fall von R edli ch, mitgcteilt von 
Freunù.) 

Die psychologische Erklarung der nii.ch s ten Gruppe von Aphasien ist 
von hoh er praktischer Bedeutuug·, weil si e der padagogisch en B ehandlung 
ders elben, w elche sehr g linstige Erfolge erzi elcn kann, S' leichsam den vVeg 
w eist.***J D a ùie Aufmerksamkeit a ls die fundameutale Funktion j eùer 
Gedii.chtnisle istung- anzuseben ist, so werclen wir hi erdurch zu j en n 
Apbasiofall en geflibrt, denen SWrungen der A ufmerksamkeiL zu Grunde 
li egen. B esonder es Inter esse nimmt hi er oin von John Gri er Hibben mit
geteilte r Fai! in Ansp ruch, we.l chor e in iVliiù chen von acht J ahren betrilft, 
das nur clann horte, w enn es den Eindrlicken seine Aufmerksamkeit zu
wandte, soust a bet· absolut taub schi en . Als Apperceptionsaphasie is t Lli e 
von S. H ell er 1894 g enau beschri e bene psychische Taubheit anzus ehen . 
D en beiden Hauptformen der l cl iotio entsprechend unterscbeidet S. H ell er 
innerhalb der psychisch eu 1'aubheit maniakalisch (ere tisch) und apatisch 
Sprachlose, doren Verhalten trot7. clor im Allgemeinen gegensiLtzlichen 
Zustanclsbildet· insofern eine Ueber oins timmung aufweist, als bei beiden 
Gruppen, allerclings aus verschieclenen Grilnden, keino verl iissliche Schall 
r eaktion zu erzielen ist un d iu don meisten F iLll en auch eine Fixation d e t· 

*) ìVenn demnach das sprachli che Verhalten kaum einen g enilgencl en 
Einteilungsgrund l'l'n· die Idiotie und lmbecillitilt ergiebt, so ist es doch 
als feststehend e Thatsache anzus ehen, dass in viel en Pi!.llen di e Sprach
defekte tiefgreifend en Storungen der Intelligenz entsprechen und cl a her auf 
letztere zurilckgefl1hrt w erd en konn en. 

**) B ezllglich cles baufig anzutrelfcnden Agrammatismus ist ein Fall 
von Kraepelin zu erwii.hnen, ,.,.elcher bew eist, dass di ese Sprachstorung 
auch unabbii.ngig von schwer et·en Intelligenzfehl ern vorkommen kann. 

***) Zahlreiche schwere Sprachstorungen der ldiot en sin d auf Schwache 
des Gedii.chtnisses zurlickzuflihr n. 
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im Gesichtsfeld mit objecti v dominierender Stii.r~e auftret eude.n Lich~~in
drCtcke nicht erfolgt. Die zur Heilung der psychlscheu Ta~b~e.1t auf pada
gogischem W ege angewaudteu Coucentrations- und Actlvltats.methode~l 
w enden sich uicht direct an das Sprachvermogen, s01;dern an d1': psychi
sche Funktion der Aufmerksamkeit welche in dem emen Falle erngeengt. 
in dem auderen ilberhaupt erst er;egt wird. Da~s e:; sich. bei der psy
chischen Tau.bheit nicht uru Storungeu der allgem~men Intelhgeuz, s.ondem 
um solche emer begreuzten psyichi:;chen Funk~t~n haudelt, bewe1s.t de r 
Umstand, dass die betreffenden Kinder nach Bese1t1gung der Sprachstoruug 
auf ein r elativ hohes geist iges Niveau gebracht werd en konuen. 

Die Thatsache, dass apbasische ldioten bis weilen SchwerhBrigke it 
zeig n, findet ihre t eilw ei:;e Erklii.rung in der von P 1·cuud festgestellten 
Bez!ehun~ zwisehen Labyriuttaubheit und. SJ?rachtaubheit. .M:angel der 
ArtJkulatlOnswerkzeuge, der en Einfl.uss auf d1e Entstehung von Sprar:h
sto rungen bei ldioten und lmbecilleu h ii.ufìg iiberschiitzt wirJ, haben bts· 
w eilen insoforu eiue g wisse Bedeutung, al11 die ldioten j enen gro:;seren 
Aufwand vo~ vVillenseuerg ie vermissen lasson_. wel~her zur Compensa~ion 
der dm·cb d1e abnorme B eschaffenheit der Art1kulabonsworkzeuge bedmg
ten Sprcchschwierigkeiten notig wii.re. 

lm Inter esse einor allgemein en und gleicbmiissigen Behanùlung de1· 
bei l dioten uud Imbecillen vorkommenden SprachsWrungen wii.re es 
wilnscbonswert, dass sich die an Iùiotenanstalt en wirkenden P lidagogen 
zunii.chst mit den HauptzCtgen der Aphasi elohre bekannt machten. 

14. Ueber die psychologische Bildung des Padagogen. 
Von Dr. C. Andreae-Kaiserslautern. 

Dio Notwendigkeit oinor Sache liU erwoison, ohne die man thatsach
li~h nach ~ewohnhoit unù Erfahrung twszukommen pfl.egt. erscheint. w e un 
Dl cht auss1chtslos, so docb ~ewagt. Nicht als ob man den Zusammen haug 
padagogisch er Th~tigkei t m1t psychologisch~r Einsicht. ni cht zugal.Je .. Ab er 
zur Herstell ung emes ern sthaften Verhaltmsses, das msbesondere m den 
Veranstaltungen zut· H eranbildung der L chrer fl\r die hoheren Schulen 
zum Ansdruck gekommen ware, hat das doch nicht g~> filhrt. 

Der Grilnde sinù mehrere. W o L ebenserfahrung, 'pr ache unù allg -
meine Bildung eine solche Menge von brauchbaren K enu tni . ;;en un Ll plau 
sibeln Ansichten zutragen, dass man prak tisch kaum iu Verlegcnheit 
kommt, da entsteht ùas Becllirfniss einer wissenschal'tli eh geo rdnet en E in
sicht sehwer. vVas der Zuf>tll besorgt, daz u bedarf es uicht ùer Wissen
schaft, zumal wenn dieselbe in ihrem abstrakten Gewanù unnahbar uncl 
in;;besondere in der Nem:oit (auch nach ùem Urtei l von V(n't rotern ) durch 
:Fonn unù Methode der pii.dagogischcn Ve rwer tung sprode gogen l'lber zu 
stehen scheint. Dazu kommt, dass mau da, wo B orufungen auf' Jntuition 
und Takt herkommlicl1 , clic Moglichkeit liberhaupt am:wuifelt, abstmkte;; 
\ Vissen praktisch fruchtbar zu machcn. So verloinden s ich Vorur tc ih1 mi t 
~issverstli.ndnis<Jon . 

. All crdil~gs handelt es s ich flir den Piidagog~n nicht um psychulogisches 
\.Y,ssen o an SlCh, sondern um psycholog i;;che Blhlung. A ber der vVeg zu 
U1eser lt:thrt nur durch j enes, und j o schwi eri t:er sich die praktische An
wendung gestalt et, um so w cni<Y r Hisst s ich ,]On t heoretisch e U nterlage 
entbchren, w elche nur eine sofide B eschaftigung mit der W isscnschaft 
gewahrt. 

Von hi er aus orOffnet sich eiuc Doppelreihe von Betrachtungen. 
In dor R cgel sind os komplizier t psychi sche Ersch einungen, welche 

fUr den Pitclagogen Objekte seiner Thiitigkeit werden. Sol! si e si ch Uber 
ein unsichores T asten oder rohe;; Probieren erheben, so bedad es ein
dringender Analyse, und dft der Erfolg liberali von der geschickten An
passung des allgemein als ri chtig Erkaunten an don einzelnen Pali abh anpt, 
so ist die erste Aufgabe, das Ab~trakte, Normale behcrrschen und aas 
Gesctzmitssi!?e kennen zu lcrnen. 

Hicr w1c liberali ist daher dio Psychologic ùes normalen .M:enschen 
di o Grunùlago fl\r j eden weiteren Aufbau sowohl wegen dos Begl'iffs-
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apparates, wie um der Massst abo will en. Wie die psychischen Erschei
nungen werden und sich komplizieren , wie ihre Formen sich scheiden und 
sich docb bedingen, wie sie in einander eingreifen, olmo sich zu ver
mischen, wie der B etrachtung auseinanderlee-t, was l\bor fl. ll nur ein kon
kretes Zusammen, welche Art von thatsitchlichem Geschehen in den be
griffJichen Verdichtungen der popularen psychologischon Sprache steckt 
und warum let zt er e durchaus ungoeignet, Aufschll\sse oder W eisungeu z_u 
geben etc., dfl.s s ind Jauter Fragen, in welchen der Plidagoge der Klarh e1t 
ebensowenig entbebren, als er soJche olme strong wissonschfl.ftliche Studien 
erwerbon kann. 

Da seino Aufgabe wesentli ch Flihrung, so bellm·f er der K enntnis 
der St~ttionen und Ueb01·gange. Dies fiihrt zur psychischen Entwickelung 
cles ln lividuums von der Kindheit an. Dabei handelt es sich um all' die 
Einfhisse, welcho ebenso von der Gomeinscbaft, wie von den sich immer 
reicher entfstltenden L ebensprozessen ausgehen (z. B. Spr~tche, Geschl chts
differenz, Pubertat etc.) llHlem die :::ìtellen merkbar werden, an denen 
clie verschiedenen Interessen ansetzen, treten charakteristische Eigentum
lich keiten hervor (Anl agen); es kommt zu Geschl ech ts- un d Altorstypen. 
und es zeigon sich di e Ausgangspunk te fUr wichtigc piidagogische und 
<lidaktische U eberlegungen. 

Die crst genannte Seitc der Betrachtung leitet hinUber zur Sozial
psychologie, welche in demselben l\[aasse ein e erhohte Aufmerks~tmkeit 
ford ert, in welchem di e soziale Seite der Padagogik neuerdings in den 
Vordergrund t ri tt, g~tnz abgesehen davon. d~tss olme dieselbe an ein ì"er 
stftndni s der Gtlschich te der PaLlagogik nicht gedacht werden kann. 

Auf der 1t)1(1ern Seite kommen diejenigen Folgerungen und Et·gebnisse 
in Betracht. welche sicb ltn die Thatsache der constanten Au hii.ngigkeit 
seelischer Erscheinungen von korperlichen Prozessen kniipfen. Indem der 
Padagoge es m u· mit der konkretcn. d. h . Uber a ll Ullll immer in einem be
stimmten Korper e t·schei nenden Psyche zu t hun hat, erbiilt fli r .ihn das 
ganze Gebiet der physiologischen Bedingungen e ine orhohte Bedeutung. 
Wie er hier wichtige Hilfen find et flir die L osung seiner Au fgabe, so lernt 
er Schranken anerkenn en fUr seine Ansprlich . Nicht nur Aufmerksamkeit 
und Lernen, oder GetHtchtnisth ittigkeit und Denken, sondern selbst Fleiss. 
Gehorsam, Inter esse erscheinen nicht mchr lediglich ethisch, sondern 
ebenso, wenn auch in vcrschieden em Grad o, korperlich, physiolog.isch be
dingt, und wi ein erscit s di o Erfol&"e padagogische t· E inwirkung wesent
lich von dom Geschi ck abh i\ ngen, steh in der Analyse di ser E rscheinun
o-en zurecht zu finden, so li egen ander erseits nur in der R espectierung 
~ieses Zusammenh~tnges dio Gar antieen fur eine n~tturgemitss e und gerechte 
Behanùlung der Jugond. 

Ist das richtig, so wird sich eine Berl\cksichtigung der abnormen 
Erscheinungen cles Scelenlebens um so weniget· umgehen lassen. ~t l s ihre 
Abgrenzung ohnebin m1r sehr schwer durchfUhrbar ist, und di e Erfahrung 
lehrt, dass die Erziehung es in einer l\bergrossen Zahl von Fiillen mit 
Individuen zu thun h~tt , welche ~tuf der Grenze von gesund und krank 
stehen. Mit R echt h~tt man in der Neuzeit auf diese Sachlage aufmcrk
sam g emacht und damit auf eine LU cke hingewiesen, die auszufùllen 
wenigstens Versuche vorhanden sind. 

Nachdem so der Kreis der in Betracht kommend en )i~tterien um
schri eben, erl\brigen einige Bemerkungen iiber den Erwerb der geforderten 
Bi ldung. 

J e mehr der Unterricht in den .M:ittelschul en piidagogisch wird, um 
so mehr gestaltet er sich von selbst zu einer Art von psychologischer 
Vorbereitung, zu welcher insbesondere auch die L ektlire der Klassiker 
unter L eitung eines psychologisch flurcbgebildeten L ehrers einen bemerkens
werten Beitr~tg liefern wird. l st es nun fli r den ~tkademisch Gebildeten 
Uberhil.upt wi.\nschenswert, dm·ch einen Kursus in der Psychol ogie seiner 
allg meinen und Berufsbildung eine sichere Grundlage zu g eben, so ge~ort 
es flir den P adagogen zur bernfsmlissigen Ausrlistung, sich durch Studtum 
und Uebung mit all' den Gebieten vertraut zu machen, die wir skizzicr t 
haben. 

l 
•' 
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Allein g eniigen kann diese Art vo~ Beschaftigung nicht. So weuig 
d er Mediziner ohne klinische D emonstrat10nen und Versuche auszukommen 
vermag, so unmoglich ist die Ausbildun&' des Pad.agogen ohne di e ~eihilfe 
eines mit einer Schule verbundenen Semmars. Hter erst findet er em F eld 
flir methodische Beobachtung und damit Gelegenheit, die mannichfaltigen 
theo retischen Kenutnisse praktisch fiiissig zu machen . Erst wenn alles 
padagogische Thun und Lassen psycholog isch begrlindet wird, wenn die 
Individuen in ihrer Eigeuart. mit ihren Fehlern und Gebrechen. ihren 
wechselnden Interessen, in ihrem moralischen Gesamthabitus Veranlassung 
zu psycholo~ischen U eberlegungen geben und alle Erscheinungen des 
Schn\lebens m psychologische B eleuchtung gestellt werden - wird das 
psychologische Wissen allmii.hlich j enen Niederschlag absetzen, don wir 
psychologische Bildung ?.u nennen berechtigt sind. 

Die Liebe ?.Ur Jugend ist das vornehmste Kennzeichen pii.dagogischer 
B orufung. Zu einer praktisch wertvollen Hilfe wird sie abe t· nur da, wo 
sie durch psychologisches 'Wissen und Konnen gelii.utert ist. 

Besprechungen. 
K. K o ll e, Direktor der Erziehungsanstalt fiir Schwach

sinnige, Schloss Regensberg, Kt. Ziirich: Der Sprechunterricht 
bei geistig zurUckgebliebenen Kindern. Ein Leitfaden fiir L ehrer 
an Hilfsldassen fi.ir Schwachbefahigte, an Idiotenanstalten und fi.ir 
di e F amilie. Ziirich 1896, 44 Seiten Referent: Taubstummen
lehrer Albert Gutzmann, B erlin. 

D er Verfasser will in diesem Schriftchen mit seinen in einer 
achtzehnjahrigen praktischen Arbeit bei schwachsinnigen Kindern 
gesammelten Erfahrungen, insonderheit. ,um jungen Anfangern 
auf diesem Gebiete einen L ehrgang zu geben," weitere Kreise 
bekannt machen. Die Schrift ~oll zu rationeller Arbeit auf dem 
qu. Gebiete vor allemAnregung geben, und in weiterer Folge 
erhofft der Verfasser davon die Aufstellung eines exakten Lehr
plans fur den Unterricht in den Vorschulen fiir schwachsinnige 
Kinder. Dagegen dia Befolgung der :M:etboden des rl'aubstummen
unterrichts und der B eilung d es Stotterns und Stammelns beim 
Sprechunterricht Schwachsinniger bekampft der V erfasser mi t 
grossem Eifer, ja er scheint es geradezu als ein Aergernis zu 
emp:findeu, wenn seine Spezialko1legen sich in der Richtung des 
Taubstummenunterrichts auf einen ,Abweg" verirren. Das 
scbwachsinnige Kind erlerne die Sprache immer noch in der 
W eise, wie normale Kinder si e erlernen, a ber nicht wie taub
stumme. ,Beispiele von Anstalten, in denen das geschieht (in 
denen schwachsinnige Kinder also nach der Taubstummen-Unter
richtsmethode die Sprache erlernen) konnen angefiihrt werden, 
und die betreffenden Lehrer thun sich ehr viel darauf zu gut, 
Taubstummenlehrer zu sein. Der Idiotenlehrer gehort aber nicht 
in das Gefolge der Taubstummenl ehrer, und er sollte sich end
lich losreissen und aufhoren, ein Trabant der Taubstummenlehrer 
zu sein. " - Der Verfasser will beobachtet ha ben, dass die Sprache 
der T aubstummen eine ,monotone," , taktmassige," ,abgerissene" 
und ,abgehackte" und das Sprechen des taubstummen Kindes im 
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·Ganzen em vollstandiges , Lautieren" bleibe. (,I- eh h- e i- ss- e 
A -l-b-e-r- t .") E s ware, wenigstens ftir Taubstummenlehrer, 
interessant, zu erfahren, w o der V erfasser d i es e Beobachtungen 
gemacht ha t! -

Vor dem zweiten Abweg e , namlich dem in der Richtung 
der Methoden zur Hebung des Stotterns und Stammelns, glaubt 
der V erfasser v or alle m deshalb warnen zu mtissen, weil diese 
methodischen Uebungen ,mit einem schwachsinnigen Schtiler 
unmoglich seien." Er bekampft damit die bekanntenPip e rschen 
Bestrebuugen, vou denen er offeubar nicht weiss, wie erfolg
und segensreich diesel ben sin d. - W enn der Verfasser damit 
auch die Schwierigkeiten der streng physiologischen Methode 
d es Refe r e n t e n, auf welche er sich bezieht, uberschatzt, so 
scheint ihm im i.tbrigen doch genaue Einsicht in dieselbe zu 
eiguen ; indes die dem Autor dieser Methode Sei te 31 zuge
schriebene Ehre, eine von einem andern , praktisch begrtindete" 
Methode , wissenschaftlich weiter gebildet" zu ha ben, muss dankend 
abgelehnt werden ; er hat jene (bekanntlich geheim gehaltene) 
, praktisch begrtindete" Methode j emals kennen zu lernen weder 
die Gelegenheit, noch das Bedtirfnis gehabt, geschweige denn 
sie wissenschaft lich weiter gebildet 

Das Schriftchen giebt im l.tbrigen eine Summe recht in
teressanter Belehrungeu i.tber P sychologie und Physiologie der 
Sprache, i.tber die Charakteristik des apathischeu und erethischen 
Kindes, und die uneingeschrankte F orderung, dass j edes schwach
sinnige Kind vorweg einer a r z tli c h e n Untersuchung zu unter
ziehen sei, verdient ungeteilte Anerkennung. 

Der Inhalt des eigentlichen L eitfadens gliedert sich folgender-
massen : 

l. Begriffsbilduug. 
2. Satzbildung. 
3. Lauteutwickeluug. 
4. Schreib- uud 
5. Lesei.tbung. 

Die vom Verfasser gegebeue Physiologie der S pr ac hl aute 
ist z. 'l'. eiue ganz origin ell e. Wir begeguen da z. B. folgeudeu 
Satzen: , Bei e heb t si eh di e Zuuge in der Muudhohle wie e in 
Schwamm, der sich plotzlich voli W asser saugt" - , auch der 
w e i c h e G aum e n v e r e n gt sich ." ,Bei i hebt sich der Zuugeu
ri.tcken mehr uud der w e i ch e Gaum e u ve r engt die Luft
r o hr e noch mehr." - o , - uud der G aum e n verengt sich. " 
, Die Doppellaute (Diphthonge) beruhen auf der raschen Ver
bindung der zwei entsprechenden Laute." - , W erdeu mehrere 
Laute mit einander verbundeu, so ist eiu Entweicheu des Luft
stromes durch d i e N a se notiger, als wenn e in L aut allein aus
gesprochen wird." - , b - der Luftstrom s tau t s i.ch hinter 
d e u Lippen um. " ,Fiir den Schiiler lass t sich dies (die Bildung 
des b) anschaulich darstellen, wenn Papierschnitzel vom Tische 
, fortgepu s t e t" werden." - , p entsteht auf gleiche Weise (wie 
b), nur schlies t sich noch ein ,h" an p, also - bh - " 11 m hat 
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die g l eich e L ippenstelhm g wie b, der L uftstrom darf ab~r 
durch die Nase entweichen und g e w i.i h nli c h lasst man d1e 
Stimme ankl ingen ." - d - ,die Zunge wird binter die o bere 
Zahnreihe f e s tg e d r it c k t un d der Luftstrom hinter ihr f e s t 
gestaut". - t , entsteh t auf gleiche Weise, h angt , h (( an, also 
t = ,dh" - , Bei l entweicht der L uftstrom L'Lb e r d i e an die 
o b ere Zahnreih e angestemmte Zungen s pi tz e hinwegst reichend. " 
,s - die b eiden Zahnreihen haben sich èinander g enah ert und 
c1ie Z u ngen s pitz e setzt sich hint e r di ese r An na h e rung s
liuie an." - ,Es wird ein scharfes und ein weiches s un ter
schieden , je n achdem man die Luft l a ng sa m e r oder ra sc h er 
entweich en lasst. " 

Mag der V erfasser mit dieser se i ne r L autphysiologie auch 
auf b erecht igten Widerspruch stossen, sein Bitchlein ist dennoch 
inter essant un d r ech t anr egend und deshalb empfehlenswert . 

Litterarische Umschau. 
Aus der ,Zeitschrift Hir die Behandlung Schw achsinniger 

und Epileptischer'' September 1896 entnehmen wir einen tbeo
retisch und praktisch wich tigen Au fsatz von Dr. A. G ùnd el 
L eipzig: 

Zur Klassifizierung der ldioten . 
Von Dr. A. Giindei-Leipzig. 

Dm Missver standnissen vorzubeugen , bemerken wir von vorn
herein , dass wir uns zunachst des Ausdrucks I d i o t generell 
bedienen w erden und darunter aucb die leichter en F alle gei ·tiger 

chwach e verstanden wissen woll ~n . Dagegen soll der B egriff 
nur auf die intellektuellen Mangel der Seele, auf ibr Gefùhls
und Willensabnormitaten aber nur soweit Anwendung rleiden, 
als sich diese aus den er steren ergeben . Die sogenannten mora
lischen Idioten , deren Gem l'Lt einseit ig , im Gegensatze zum V er
stande oder vielleich t gar auf dessen K osten zuritckgeblieben 
ist, schliessen wir bei der kurzen B etrachtung aus. 

W enn es so leicht ware, eine stichhaltige Einteilung der 
Idioten vorzunehmen , so wi1rden wir wohl langst ùber c1ie von 
einander so abweich enden V ersuche hinaus sein und ein System, 
das v or andern c1ie wenigsten N achteile au fzuweisen h atte, bei 
der Klassi:fizierung an flrkennen . Aber n och k eine Aufstellung 
hat schliesslich soviel Grùnde fùr sich , dass wir ihr allg emeine 
Gult igkeit zusprech en k i.innten und einer andern nicht in irgend 
einer B eziehung den V orrang lassen mùssten. 

Die Schwierigkeit einer K lassifizierung der Idioten liegt in 
dem Mangel eines einheitlich en fundamentum division is. Die 
Arten tmd Grade der auftr etend n korperlichen und geistigen 
Fehler sind sehr verschieden. D azu kommen n och Rii.cksichteu 
auf Entstehung der K rankheit, Or t, Art und W eise des Vor
kommens etc. J eder von den genannten Puukten lasst eine 
Einteilung zu. Nun vereinigt ein Individuum nattirlich Eigen-
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schaften aus verschiedenen Gebieten in seiner Person. Zu seiner 
Charakterisierung durch ein treffendes Wort aber wird man die
jenige Eigenschaft heranziehen, die am meisten in die Augen 
springt oder der grosseren Pfiege und Beachtung bedarf. Diese 
Eigenschaft kann a ber bei zwei Idioten ganz · verschiedenen 
Teilungsprinzipen entnommen sein, sodass man unter Umstanden 
in die Lage gerat, dem nach seiner habituellen Erscheinungs
form sogenannten agilen einen epileptischen Idioten gegenuber
zustellen. Beide Geschopfe sind durch die Beifiigungen, wenn 
auch nur kurz, so doch so charakterisiert, dass wir uns sofort 
ein Bild von ihnen und von den hier anzuwendenden Erziehungs
resp. Vorsichtsmassnahmen machen konnen. Aber, die beiden 
Attribute sind erstens einmal keine koordinierten Begri:ffe, und 
diese Einteilung kommt mit den Gesetzen der Logik in K onfiikt, 
zweitens erhalten wir durch die gen. Beiworter nur Kenntnis 
von der hervorstechendsten oder fitr die Behandlung wichtigsten 
Eigen chaJt, wahrend wir uber die i.tbrigen, uns doch auch 
interessierenden und das ldinische Bild erganzenden Besonder
heiten im Unklaren bleiben. E s fehlt uns eben noch an Bezeieh
nungen, welche einmal hinsichtlich ihrer Pragnanz und Knappheit 
den Anforderungen entsprachen, die man an die Glieder einer 
Division zu stellen gewohnt ist, die aber auch zum andern den 
Gesamtzustand eines eìnzelnen Gliedes erschopfend charakteri
sierten. Solche B ezeichnungen zu geben, ist unserer Sprache 
unmogliuh, da jedes Einzelwesen zuviel Eigenheiten und in 
Betracht kommende Merkmale besitzt und je nach der Ver
einigung solcher in sich auf eine spezifische Eigenart, eine Indi
vidualitat, Anspruch erhebt. Die betreflenden termini mitssten 
also nach Zahl und Inhn,lt unendliche Brweiterungen zulassen. 

Ein Blick in die J_,itteratur der Idiotie beweist aucb bin
langlich unsere i.tber clie Schwierigkeit der Klassifizierung auf
gestellte Behauptung. Kaum trefì:"en zwei Autoren in ibren 
Ausdri.tcken uberein, obwohl sie ja fast immer, selbst bei der 
Einteilung nach der geistigen Befahigung, die die abweichendsten 
Auffassungen zuliesse, ein- und dìeselbe Sache vor AugeB haben. 

Se n gel m an n*) teilt in seinem Idiotophilus d eu Idiotismus 
nach 4 Gesicbtspunkten ein: 

1. N ach seinen Graden in Schwachsinn, Blodsinn un d 
Kretiuismus. 

2. N ach seiner psychophysischen Erscheinungsform m 
erethischen und anergethischen. 

3. Nach seiner Entstehungszeit in angeborenen und er
worbenen, und 

4. Nach seinem Vorkommen in sporadischen und ende
mischen Idiotismus. 

Es qui r o F *) bezeichnet den Blodsinn als angeborenen, die 

it) S e n gel m a n n, Idiotophilus, Norden 1895. 
**) Es qui r o l, Pathol. un d TheraJJie der Seelenstorungen, Deutsch 

·v. Hildern , Leipzig 1828. 
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démence als erworbenen Zustand. N ach den Graden macht er 
folgende Stufen: 

1. Blodsinn oder imbécillité uud 
2. Stumpfsinn oder Kretinismus. 

Die Blodsinnigeu trennt er wieder in Einfaltige, bei denen 
die einzelnen Geistesfahigkeiten gleichmii.ssig geschwacht, und 
in Alberne, bei denen sie ungleichmassig geschwii.cht sind. 

More a u ·*) unterscheidet gradatim Idiotie, ange borene 
Imbezillitat und acquirierte Imbezillitat. Als Bindeglied zwischen 
der letzteren und der Normalitat stellt er di.e Einfaltigkeit, Be
schranktheit, simplicité d'esprit, hin, die den Menschen erst unter 
ungunstigen Existenzbedingungen in seiner eigentlichen Gestalt, 
in de( ganzen Nacktheit seines krankhaften Zustandes erschflineu 
lassen. Auch macht er u. a. den V ersuch, eine A bstufung in 
der geistigen W ertschatzung der Idioten analog ihrer Sprach
entwickelung herbeizufuhren und stellt dabei folgende 5 Kate
gorien auf: 

l. Auf der ersteu Stufe der Imbezillitat ist die Sprache 
noch ungehemmt und leicht. t 

2. Auf der zweiten Stufe derselben fliest das Wort 
weniger frei un d ist der W ortumfang schon beschrankt. 

3. Auf der ersten Stufe der eigentlichen Idiotie hat 
der Idiot nur einzelne W orte un d kurze Phrasen zur 
V erfuguug. 

4. Die der zweiten Stufe gebrauchen nur noch einsilbige, 
unartikulierte W orte o der gewisse Schreie. 

5. Auf der dritten Stufe der Idiotie endlich giebt es 
weder W orte noch Satze, weder artikulierte Laute 
noch Silben. 

Sollier,**) der, wie wir spiiter Rehen werden, die Aufmerk
samkeit bei seiner Teilung massgebend sein last, klassifiziert 
folgendermassen : 

l. Schwere Idiotie : vollstiindige Geistesabwesenheit und 
Unvermogen zur Aufmerksamkeit. 

2. Lei eh te Idioti e: Schwache un d Erschwerung der Auf
merksamkeit. 

3. Imbezillitat: Unbestandigkeit in der Aufmerksamkeit. 
Emminghaus ***) teilt ein in: 

L Leichterer Grad der Imbezillitat oder Imbezillitat 
schlechtweg. 

2. Schwerer Grad der Imbezillitat oder H albidiotismus und 
3. Idiotie, t>der hocht>ter Grad des Blodsinns. Parallel 

mit diesen geht die erworbene Idiotie, die im allge
meinen gleichwertig ist mi t der geistigen Entwickelungs
tufe, auf der Hemmung erfolgte. 

*) More a u, Irrsinn i m Kindesa1ter. Deutsr.h v.:Ga1atti, Stuttgart, 1889. 
**) So 11 i e r, Der Idiot und der lmbezille. Deutsch v . Brie, Leipzig 

und Hamburg, 1891. 
***) Emminghaus, Die psychischen StOrungen im Kindesalter, 

Tùbingen, 1887. 
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Zie h e n*) ordnet an: l. Angeborene Defektspsychosen, 
2. Erworbene Defektspsychosen. Zu den ersteren rechnet er 
Idiotie, Imbezillitat und Debilitat, und zu den letzteren die ver
schiedenen Arten von Dementia. 

K rape l i n**) macht zunachst d rei Hauptgruppen : Idioti e, 
Kretinismus und Schwachsinn und konstantiert bezuglich des 
letzteren einen anergethischen, erethischen, moraJischen und im
pulsiven Schwachsinn. Er charakterisiert die einzelnen Zustande 
ungefahr folgenderweise 

l. Anergethischer Schwachsinn: Unfahigkeit zur Ab
straktion, mangelhafte Ausbildung der hoheren Gefuhle, 
Vorstellungslauf verlangsamt (Buccola hat das durch 
direkte Messungen nachgewiesen), egoistitscheRichtung 
d es gesamten W ollens. 

2. Erethischer Schwachsinn: Abnorme Beweglichkeit 
des Interesses und des Vorstellungsverlaufes, rascher 
W echsel der Gefuhle un d der Affekte. Verminderung 
der Widerstandsfahigkeit gegen neue Eindriicke. 

3. Moralischer Schwachsinn: Mangel oder Schwache jener 
Gegenmotive, welche den sozialen Menschen von der 
ri.icksichtslosen Befriedigung seiner unrnittelbaren 
egoistisghen Neigungen zuriickhalten. Es fehlt die 
Eahigkeit zur Gewinnung allgemeiner Gesichtspunkte 
in der Scharfe und Klarheit der Begriffe. 

4. Impulsiver Schwachsinn: Geringe Widerstandsfahigkeit 
gegeniiber plotzlich aufsteigenden Antrieben, ohne 
irgend einen intellektuell erfassten Beweggrund der 
krankhaften Handlung. 

Dass hier die Grenzen in einander fl.i essen und die einzelnen 
Kategorien gegenseitig subsummiert werden konnen, hat Krapelin 
spater wohl selbst eingesehen. In der nachsten, der 4. Aufl.age**'*) 
seiner Psychiatrie, setzt er daher folgende Gruppen ein: 

l. Intellektueller Schwachsinn mit anergethischer und 
erethischer Form; Grundzug: Schwache und Unbe
standigkeit des Geistes im Allgemeinen und der In
telligenz im Besonderen. 

2. moralischer Schwachsinn; Grundzug: Mangel und 
Schwache der hoheren Gefi.ihle. 

3. Emotiver Schwachsinn ; Grundzug: Krankhafte Zorn
miitigkeit. 

4. ImpulsiverSchwachsinn; Grundzug: Trieb zumHandeln 
ohne klaren Beweggrund. 

Die vollkommenste und iibersichtlichste Darstellung der ver
schiedenen Einteilungswesen diirfte nach dem hier Gebotenen 
wohl die Sengelmannsche sein. Nur mtisste unseres Erachtens 
zu den 4 angefuhrten Griinden noch ein 5. hinzugefiigt werden, 

*) Zi e h e n , Psychiatri e. Berlin , 1895, pag. :J96 f:lg. 
**) K rii p e l i. n. P sych.iatt:ie. 18~!! L eipzig, .. 3 . . Aufl age, pa17. 552 fig. 
***; K rape l1 n , P sycluatne. V1erte voll stand1g umgearbe1tete Auflage, 

Leipzig 1893, pag. li 16 fig. 
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die korperlichen Komplikationen, ganz gleich, ob dieselben als 
Folgen oder Ursachen des Blodsinnes anzusehen sind. Zwar 
dttrfte die nach denselben aufzustellende Gliederung mit der nach 
den psychophysischen Erscheinungsformen zuweilen kollidieren, 
namlich da, wo sich die Komplikationen speziell auf das Trieb
l eben zurùckftthren lassen, z. B. beim maniakalischen Idioten. 
Aber gewisse korperliche Gebrechen, mit denen unsere Kinder, 
namentlich die schweren Grades behaftet sind, lassen sich einer
seits in die Kategorie der psychophysischen E rscheinungsformen 
nicht einreihen, auderseits sind sie aber von so ausschlaggebender 
Wichtigkeit, dass sie die H eilpadagogik in ganz bestimmte 
Bahnen lenken und daher ihre Selbstandigkeit als besondere 
K lasse genùgend rechtfertigen. 

Wir werden daher der Vollstandigkeit halber eine Einteilung 
der Idioten nach 5 Punkten vornehmen. 

l. Nach dem G r ad e de r g e i st i gen B ef a h igun g . 
2. Nach den Arte n d er k o r pe rli c h e n D ef e kt e. 
3, Nach der h a bitu ell en Er sche inu n gs for m. 
4. N ach der E n t s t e h u n g s z e i t. 
5. Nach dem ortli ch en V ork o mm e n. 

Um mit dem Ende wieder zu beg innen, so teilt man zunachst 
den Idiotismus nach seinem ortlichen Vorkommen in sporadischen 
und endemischen ein. Beim sporadischen handelt es sich um 
einzelne F alle, beim endemischen um die Erscheinuug, dass 
ganze Oertlichkeiten, namentlich bestimmte 'l'haler , z. B. in den 
Alpen, Pyrenaen, Cordilleren , im schottischen Hochgebirge etc. 
:vom Idiotismus ergri:ffen sind, eine Erscheinung, die man haufig 
mi t dem N amen Kretinismus bezeichnet. Das V erhaltnis des
selben zu dem endemischen I diotismus ist zur Zeit noch eine 
viel umstrittene Sache. 

E · giebt Autoren, die den Kretinismus infolge des ihm 
eigenen somatischen Symptomenkomplexes und der spezifischen 
Aetiologie als einen besonderen Krankheitszustand betrachten. 
'So schrei bt M or e a u : *) ,Di e endemische Idiotie ist weit haufiger 
als der Kretinismus. Sie besteht selbst in Oertlichkeiten, in denen 
der Kretinismus erloschen ist. Wir haben bereits angedeutet, 
.dass die Untenwheidungsmerkmale zwischen Idiotie und Kretinis
mus in der K Orperentwicklung, in der Breite der Brust, in der 
Muskelkraft, in der Geschlechtsreife, Dentition, Veranderung der 
Stimme, Entwickelung der Haare etc. liegen." Er steht da bei 
auf den Schultern seines Lehrers Baillarger, der den Kretinis
mus als eine unvollkommene, unregelmassige und meist sehr 
langsame Entwickelung des Organismus bezeichitet. *•) In einem 
Alter bis zu 24 J ahren fehlt mitunter die Geschlechtsreife, ist 
die Dentition noch unbeendigt, ùbersteigt das Korpergewicht nicht 
-40 Pfund; kurz, der ganze Zustand wird charakterisiert durch e i ne 
unnatùrliche Verlangerung des infantilen Stadiuros. Den Kretins 

*) Mor e a u, lrrsinn etc. pag . 289. 
**) Ebendaselbst. 
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koordiniert sollen n un nach More a u die Idioten mi t einer voll
standigen Entwickelung cles Korpers sein. 

V i r c h o w *) fiihrt di e U nterschiede zwischen beiden auf 
ihre Entstehungsun;achen zuri.'ick. , Was aus territorialen Be
dingungen entsteht, sei Kretinismus, was aus sf)zialen, sei Idiotis
mus !" ,Leider ist hiermiL, ' ' sagt Gri es ing e r dazu, ,kein 
Merkmal gegeben; denn woran erkennen wir sicher, was aus 
t erritor.ialen, was aus sozialen B edingungen entstand. Und was 
ist nicht alles unter dem Sozialen zu begreifen." 

Ihnen gegeni.lber stehen nun diejenigen Autoren, die clen 
Kretinismus der Icliotie einrangieren, entwecler dergestalt, class 
sie clen ersteren als die ltochste entartes te Stufe des letzteren 
bezeichnen , wie es z. B. E s qui r o l thut, o der dass sie de n ab
normen K orperzustand als blosse Begleiterscheinung auff<tssen 
und aus der geistigen Defektuositat die Iùentitat von Idioten 
un d Kretinen herl eiten. So àussert si eh D e m m e**) in seiner 
epochemachenden R ede ii.ber <.1as Verhaltnis beider folgender
massen: , Bei so weseutlicher U ebereinstimmung kann m an kein 
Be<.1enken tra.gen , clen Kretinismus unter den Icliotismus einzu
reihen. J eder Kretin ist Idio t, a ber nicht j ecler Idio t Kretin. u 
Griesinger st.immt i hm dari n fast wortlich bei. Dr. All a r a t ) 
kommt bei seiner Widerlegung der 12 Unterscheidungsmerkmale, 
clie 'l'aruffi zwischen Idioten un d Kretinen konstatiert, zu folgendem 
R esultate : , Der Kretiuismus w.ird stets aus einer einzigen Ur
sache hervorgerufen, der Icliotismu::s clagegen kann ans einer Rei~e 
verschiedener Ursachen hervorgeùen uncl eine dieser letzteren 1st 
der Kretinismus." 

vV enn n un M o r e a u H) selbst eli e Kretins in intellektueller 
Beziehung mit deu Idioten uud die geistig auf hoherer Stufe 
stehenden mit den Schwachsinnigeu vergleicht, so beseitigt er 
dam.it clie letzteu B edenken. den Kretinismus als eine Unterart 
cles Icliotismus zu betrachten', clie allerdings insofern eine onder
st ellung einnimmt, als sie auf ganz besondere Entstehungsursachen 
zuriickzufiihren und von auffalligen korperlichen Verki.tmmerungen 
begleitet ist . Der H auptumstancl, der den Kretin zu dem mach t, 
was er ist, bleibt doch immer clie Intelligenzschwache, un cl wer 
solche aufweist, bei dem reclen wir eben von einem abnormen, 
idiotischen Zustande. I st nun ein clamit Behaftet er auch noch 
von korpenli Jhen Defekten belastet, wie sie sich bei den Kretins 
zeigen, so sincl wir hochstens berechtigt, ihn einen kretinischen 
Idioten zu nennen, wie wir einen ancleren z. B. als epileptischen 
bezeichnen. 

Nach der Entstehungszeit unterscheidet man eine auge
barene, kongenitale, originare Idiotie, wenn ihre Ursachen auf 

·•· ) Gri e sing e r , P athol. u. Thera.pic d. psych. Krankh eiten. IL Aufl. 
pag. 390. 

**) D e m m e, ti ber end omischen JCretini smus. pag . 25. 
t ) A Ila r a, Der Kretinismus. Deutsch v. H . Meri an. L eipzig 1895, 

pag. 117. 
tt) Mor e au , a. a . O. pag. 2M. 
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erbliche Belastung oder auf Einwirkungen auf den F otus zuriick
zufiihren sind, uud eine erworbene, !1Cquirierte und accidentale, 
wenn irgend welche Zufalle di e Geistesschwache im Saugliugs-, 
Kindes- oder Mannesalter veranlasst habeu. Von beiden ist 
naturlich die erstere meist die schwerere und zugleich die in 
Bezug auf Heilung aussichtslosere Denn bei der erworbeuen 
Idiotie ist mit der eveutuell moglichen B eseitigung der die 
Schwache bedingenden Motive die Moglichkeit einer Ruckkehr 
zur N ormalitat o der wenigst ens einer gewissen Besserung gegeben, 
allerdings auch nur dann, wenn j ne M t ive ohne dauernden 
Einflu'ls auf die Organe geblieben sind. I st das nicht der F all, 
so rtickt auch die acquirierte Idiotie in das Stadium der uuheil
bar en Schwach- und Bl odsinnsformen weiter. E benso wird aber 
auch umgekehrt von H eilung bei angeborener Idiotie berichtet. 
Gri es in ge r t eilt z. B. einen Fall von Erl e nm e i e r mi t , wo ein 
infolge Syphilis der Genitoren idiotisches Kind dure h eine J od
kaliumkur geheilt worden sein soll. (Die problemati sche Form 
wend et G ri es ing e r selbst an.) Auch Zi eh en·'-") halt die aus 
der gleichen Ursache hervorgegangene Idiotie fùr heilbar. Kr a ft
E bi n g ·:+·*) giebt di e Moglich keit einer Heilung in den F allen zu, 
wo das L eiden der Ausdruck funktioneller Erschopf"ung ist, oder 
wo es, wenn auch aus palpablen Hirnstorungen entstanden, in 
seinen ersten Anfangen erkann t wird 

In dritter Lini e komm t di e E inteilung nach der h a b i t u e 11 e n 
Er sc h e inun g sf o rm in Frage . Unter ùerselben verstehen wir 
die dem Individuum charakteri sti.'che Art und W eise seiner 
L e.ben ·ausserungen, seien es rein automatische Bewegungen, sei 
es unbewusste R eaktion auf iiussere R eize, oder sei es spontane 
Bethatigung eines inneren Gemuts- und 'l'rieblebens, als Tempe
rament oder N aturell. 

,J e nach der verschiedenen Starke und Erregbarkeit cles 
psychischen und physischeu Organismus und ihrer Wirkungen 
fallen im allgemeinen zwei Haupttypen cles Idiotismus in die 
Augen , der bewegliche, versatile, agile, erethische und der trage 
t ropide, anergethisuhe, apathische Typus. K r aft-E b i n g*·'-"*) t eilt 
je nach der Ar t cl es klinischen Verhaltens ein in eine aktive 
und passive F orm. 

Die Grundzùge, durch die . ich beide Typen unterscheiden , 
.·ind bei dflr aktiven F orm die Unruh e und Unbestandigkeit in 
H altung und B ewegung, der springende und abschweifende 
Gedankenlauf, der leich te W echsel der Gefi:i.hle, die ganz geringe 
WiderstRndskraft gegen n eue Eindri.'icke, der vollstandige Mangel 
eines konsequenten sittlichen W ollens etc., hei der passiven F orm 
das direkte Gegenteil, di e U nempfanglichkeit, Triigheit un d 
Unbeweglichkeit der Vorstellungsmassen, des K orpers und der 
Geberden, di e Gefiihl sstumpfheit, di e U nempfindlichkeit gegen 

*) Z ie h e n . a. a . O. pag. 403. 
**) Kr a ft -Ebi n g , L ehrbuch d. P sychiatrie, pag . 12i. 

***) K ra ft-Ebin g, a . a . 0 ., pag. 69\l. 
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aussere Eindriicke, das einseitige, energielose und schwerfallige 
Handeln etc. 

Beide Formen siad in ihrPm Verhaltnis zum Idiotismus vollig 
koorcliniert. Schwach- uud Blodsinn konnen versatilen, sia konnen 
ebensogut auch torpiden Charakter tragen. W enn a ber der apa
t hische Habitus mehr beim Blodsinnigen, der er13thische dagegen 
haufiger beim Schwachsinnigen angetrofT'en wird, so ist vom 
Standpunkte der Bildungsfahigkeit aus betrachtet, schliesslich in 
demselben Masse, wie der apathi che Blodsinnige bilclungsunfahiger 
ist, als der agile, der passive Schwachsinnige der erziehlichen 
Einwirkung zuganglicher, a.ls ein aktiver Genosse. 

Zum grossen Teile sincl zwar die charakteristischen per
manenten Lebensiiusserun gen abhangig von den eigentiimlichen 
Dispositionen der Seele zur Entstehuug der Gemiitsbewegungen, 
also von den Temperamenten (Wnnclt). Aber so manche auffallige 
Erscheinung, z. B. die der automatischen Bewegung cles Korper
wiegens, die jedem Idioten ganz gewiss ein spezifisches Geprage 
aufdriickt uncl doch weiter nichts darstellt, als eine refl ektorische 
Zwangshandlung ohne jeden psychischen Parallelvoigang, lass~ 
sich nicht aus Vorgang n und Eigenschaften cles affektiven Seelen
lebens erklaren. Darum cli.irfte es wohl auch aus diesem Grunde 
verfehlt erscheinen, wenn Geo r g e n s *) analog den 4 Tem
perA.menten 4 Gruppen aufstellt uncl clen Stumpfsinn als clem 
phlegmatischen, den narrenhaften Idiotismus als de m sanguinischen, 
den melancholischen Idiotismus als clem melancholischen, und den 
Idiotismus der Beschranktheit als dem cholerischen 'l'emperamente 
entsprechend bezeichnet. W enn clie Schwache cles Gemiites 
schliesslich auch ein wesentliches 1\ferkmal cles Icliotismus mit
bildet, un d man ihre Abstufungen in V erbindung mi t anderen 
Seelenluaften einer Kla ·s ifizienmg nach den Geistesanlagen zu 
Grunde legen kann, wie wir spaterhin selbst thun werden, so 
hiesse es doch clen Einfl.uss der Temperamente auf clen ganzen 
Menschen iiberschatzen, wollte man nur zu ihnen die einzelnen 
Erscheinungsformen cles Tdiotismus in Parallele setzen. Ausser
dem ha t bereits S engelm a nn**) die Reduzierung der Georg' f'\chen 
Vierteilung auf di e allgemein giltige Zweiteilung cles Aktivismus 
uncl Passivismus vorgenommen. 

Hinsichtlich der k o rp e rli c h e n K omplikati o n e n, mit 
denen wir es bei Idioten leicler so haufig zu thun haben, konnen 
wir wieder verschieclene Kategorien aufstellen. R eine Idiotie, 
ohne alle korperlichen lVIangel, kommt nur in den aUer eltensten 
Fallen vor. Sogenannte hereditare Stigmata und korperliche 
Degenerationszeichen, wie K o c h;.: .. ;;;.:') si e nennt, werden sel bst da, 
wo schwere leibliche Gebrecben und Leiclen fehlen, meist ange
troffen werden. Dieselben machen aber schliesslich nur geringe, 
wohl auch gar keine besonderen , von der allgemeinen Praxis 
-abweichenden Massnahmen notig. Anclers ist es aber bei clen 

·~) Geo r g e n s , H eilpiidagogik I , pag. 244 
**) Sengelmann . a. a. O. pag. 14. 

***) K o c h , P sychopathische Minderwertigke.iton. 
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gebrechlicben Idioten, wo clie Natur cles hinzugetretenen ode1· 
angeboreuen Leidens im Interesse cles Kindes bestimmte Ein
richtungen und Verhaltungsmassregeln unbedingt erfordert. So 
hat die Gefahr, in der Epileptiker bestandig schweben, zu ganz 
bestimmten Prophylaxen gefùhrt, die fur reine Idioten mindestens 
ùberfliissig, wenn nicht gar belastend und binclernd sind. Ebenso 
muss der Unterricht viersinniger oder sprachlich besonders be
lasteter Kinder in erster Linie die Ausbilùung oder ktmstliche 
Ersetzung cles fehlenden Sinues und die Entwickelung der Sprache 
ins Auge fassen, eine Ri1cksichtnahme, welche clie von solchen 
Defekten freien W esen im Vorwartsschreiten nur hemmen wùrd e. 
Aus dieser Einsicht heraus bildet man in grosseren Anstalten 
bestimmte Abteilungen fur die einzelnen Gebrechen, oder bei 
erhohten pekuniaren Mitteln grùndet man wohl gar fttr sie (z. B. 
fur epileptische Blodsinnige in Sachsen) besondere Anstalten. 
W enn eine weitergehende Spezifìzierung in der B ehandlung der 
verschiedenen Arten idiotischen Elendes noch nicht erfolgt ist, 
so liegt das einmal darin, dass bei den amleren Gebrechen, die 
wir noch im Sinne ha ben, besondere 1\fassnahmen durch clie 
Grosse der clirekten Gefahr nicht so unmittelbar geboten werden, 
zum anclern a ber darin, dass der Prozentsatz z. B. 4 sinniger gegen 
den epilep tischen bedeutend zuritcksteht und drit t ens und vor 
allem in der Unzulanglichkeit der der gesamten Idiotenfùrsorge 
gegen wartig noch zu Gebote st ehenden Geldmittel. 

B ei einer Eintcilnng nach den hauptsti.ehlichst en, ausserlich 
wahrnehmbaren K omplikationen wùrden sich ungtlfahr folgende 
Kategorien erge ben: 

l. Reine, 5. 4 sinnige, 
2. Epileptische, 6. lVIaniakalische, 
3. Paralytische, 7. Sezuell si eh V ergehende, 
4. Kretinische, 8. Sprechlich Belastet e etc. 

Der letzte und fttr clie unterrich tliche Behancllung jedenfalls 
wichtigst e Einteilungsgruml ist der nach der gei s t i g e n Be
fa higung. Freilich halt es bei der grossen Variabilitat der 
psychischen Schwachen schwer, Schritt fùr Schritt vorwarts zu 
schreiten und die einzelnen Stufeu uach oben uncl unten hin 
scharf abzugrenzen. Aul:lserdem ist ein Unterschied zu machen 
zwischen der Anlage an sich und der Verwertung derselben. 
Der Gebrauch , den der einzelne von seinen Geistesgaben macht, 
entspricht mitunter dem Grade derselben, oder er bleibt dahinter 
zurùck, oder er ist inhaltlich ein so verkehrter, dass man sich 
fragt: Sollen di e Idioten nach ihren absoluten Anlagen o der 
nach deren praktischer Verwendung beurteilt werden. 

Das Produkt aus der nati.lrlichen Anlage uncl dem Triebe 
einer Bethatigung derselben ergiebt die eigentliche Bildungs
fahigkeit. Von clieser dann abgezogen die falsche Verwertung 
geistiger Kraft und die psychische Unmoglichkeit ihrer Bethatigung, 
bleibt das ùbrig, was wir Brauchbarkeit im btirgerlichen Leben 
nennen. Jeder brauchbare Idiot war bildungsfahig, aber nicht 
jeder bildungsfahige ist brauchbar. Wenn ein Kind aus Gri.inden, 
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.die in seiner korperlichen Konstitution liegen, seinen Geist nicht 
in Handlungen wirksam erscheinen lassen kann, so ist es nicht 
bildungsunfahig, wohl aber verhindert, das ihm anvertraute Pfund 
in den Dienst der Allgemeinheit stellen zu konnen, wenigstens 
nicht in der de m gesunden Menschen zukommen'den W eise. 
Ebenso unbrauchbar, wenn auch bildungsfahig ist ein anderes 
Kind mit besonders starkem 'l'riebleben, bei dem der Intellekt 
und das moralische Gefuhl nicht die gehorige Hohe erreicht 
haben, um erfolgreich g egen die Sitte und Ordnung verachtenden 
Willensexzesse ankampfen zu konnen. 

Da nun die Brauchbarkeit im Leben die Bildungsfahigkeit 
notwendigerweise zur Voraussetzung hat, und die erstere auf 
.ausseren physischen Grundlagen mi t basiert, so wird j e der Anspruch 
ihrerseits bei der Klassifikation der Idioten nach rein psychischen 
lVIotiven von selbst hinfallig. E s kommt hier eben nur auf die 
formale Anlage, nicht aber auf den Grad uncl die Art ihrer 
Anwendung an. Dagegen wird der 'l'rieb der Seele, rezeptiY 
·Oder spontan thatig sein zu wollen, ebenso in Betracht gezogen 
werden mussen, wie die psychische Moglichkeit, es thun zu konnen. 
Die doppelte Anlage, geistig zu konnen und zu wollen, bedingt 
.daher die Bildungsfahigkeit in dem von uns angegebenen Sinne 
und ist infolged3ssen bei der Einteilung der Idioten nach ihrem 
geistigen V ennogen ausschlaggebend. 

Damit sind wir bei der zweiten Frage, bei der nach der 
be. onderen seelischen Kraft, die als Teilungsprinzip zu Grunde 
gelegt werden soll, angelangt. Der P syche kommen ja verschiedene 
F ahigkeiten zu und j ede derselben kann sich bei einem und 
demselben Individuum auf einem verschiedenen Stadium der 
Entwickelung befinden. 

Gr i es i n g e r *) bezeichnet als den wesentlichen Char(tkter 
aller idiotischen Zustande di e Schwache d es Vorstelleus, als der 
Grnndseelenthatigkeit, die gleichmassig oder ungleichmassig die 
·u brigen Seelenfunktionen berùhren konne. So ll i e r ·:+*) dagegen 
fi.thrt die Idiotie auf eine mangelhafte Aufmerksamkeit zuruck, 
also auf eine ungenugende Ausb.ildung cles Gefuhles, indem er 
.dieAufmerksamkeit als einen auf die motorische Kraft ubertragenen 
Affektzustand definiert und nun nachweist, wie beide Elemente, 
·das affekti ve wie das motorische, bei Idioten verki.tmmert seien. 
Ebenso einseitig verlegt Segui n de n Schwerpunkt der Idiotie 
in die Willenssphare. Er lasst alle psychischen Defekte aus 
schwachem Willen hervorgehen und sagt :·X··•·*) "Der Idiot ist im 
Besitze aller intellektuellen Fahigkeiten, aber er will sie nur auf 
konkrete Dinge anwenden. Er wiirde konnen und verstehen, 
wenn er wollte. A ber vor allem und hauptsachlich: Er will nicht." 

Wir haben also hier drei Erklarungen fur das Wesen cles 
Blodsinnes, die aus den drei Hauptvermogen der Seele, dem 

*) Griesinger, a. a . O. pag. 353. 
n ) Sollier, a . a. O. pag. 17 u. 54 Hg. 

***) Sollier, a. a. O. pag. 52. 
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Vorstellen, Fuhlen und W ollen hergeleitet worden sind. Grie
s inger setzt den Idiotismus auf das Konto der schwachen 
Vorstellungsthatigkeit, wahrend die beiden Franzosen, allerdings 
auch von einander abweichend, den Grund dafi.ir in unzulanglichen 
Gemti.tserregungen gefunden zu haben gl auben. Wer hat nuu recht ? 

Nach H er b art besteht die H auptaufgabe der wissenschaft
lichen Psychologie darin, alle Erscheinungen des Seelenlebens 
auf die einfache Vorstellung zu reduzi eren. Auch die pbysiologische 
P sychologie der Assoziationstheoretiker huldigt diesem Prinzip: 
indem sie alles seelische Geschehen auf Vorstellungsassoziation 
zuriickfi.ihrt und sogar die Willensakte als durch bestimmte 
Vorstellungsintensitaten streng nezessit ierte hinstellt. Wille und 
Freiheit des \Villens existieren ùberhaupt nicht, wie ja auch die 
Psychiatrie keine eigentlichen Willenspsycbosen kenne.*) Das 
Gefiihl wi.trdigen sie zu einer nebensachlichen Begleiterscheinung 
der Empfindungen und Vorstellungen herab. Damit stempeln sie 
auch die Aufmerksamkeit zu einer ein fa.chen Empfindungs- und 
Vorstellungsqualitat, der eine sel bstandige Funktion im psychischen 
Getriebe nicht zukommt . 

Den Assoziationstheoretikern gegenùber wirft sich nun 
W un d v:··r.) zum Verfeehter ein es besonderen Willensvermogens 
un d dami t zugleich zu einer hoheren W ertschatzung der Auf
merksamkeit auf. Er schliesst ans dem Unterschiede von Starke 
und Klarheit der Empfindungen auf einen die letztere bedinge nden1 

besonderen seelischen V 01·gang, der charakterisiert ist durch ein 
bestimmtes 'l'hatigkeitsgefùhl1 und als dessen Wirkung sich unt er 
begleitenden muskularen Spannungsempfindungen eine Klarheits
zunahme gewis~er Vorstellungen auf Kosten anderer , ebenfalls 
im B ewusstsein vorbandener, vollzieht. Dieser nmit den i.ibrigen 
Bewusstseinseigenschaften keineswegs gegebene Vorgangu ist di e 
Aufmerksamkeit1 die das Ueberschreiten der Apperzeptionsschwelle 
seitens einer Vorstellung erst ermoglicht. N och anders denkt 
sich B e r ge manu-j-) die Aufmerksamkeit. Nach ibm ist sie 
ùberhaupt ùas Gefi.thl ni cht selbst, sonclern nur , eiu geistiger 
Vorgang von hoher Energie, ùessen wir uns durch das Spannungs
gefiihl bewusst werclen. Sie ist der Inbegriff der psychischen 
Bedingungen, die das Gefùhl erzeugen. u 

N och grosseren Meinungsverschiedenheiten begegnen wir in 
der P sychiatrie bei der Erldarung ùer cinzelnen Psychosen, zu 
denen man im allgemein en Sch wach- unù Blodsinn mitrechnet, 
und nin denen u, wie Kr a p e li n-ft) klagt, nstatt der einfachen 
Beobachtung die Deutung und das System ùie Herrschaft fi.thre." 
nEs ist hochste Zeit," ruft er aus, ndass auch bei uns in psycholo
gischen Fragen au die Stell e der geistreichen B ehauptungen und 

*) Zi e h e n , Vorl esungen Li ber p hysiologisc.he P~ychologi e. 2. Auflg. 
1893, p Ag. 207. 

H ) W u nd t , Physiol. P sychol. 4. Aufl ., Band II, pag. 266 flg. 
-j-) Dr. Be r ge m a n n , Apperzeption und Au fmerksamkeit . Leipz . 

L ehrerzeitung, 2. J ahrgan g Nr. i:li'i . 
t t) K r ape l i n , Psychologi sche Arbeiten, pag. 90. Leipzig 1895. .. 
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tieisinnigen Er:findungen die ernste, gewissenhafte Einzelunter
suchung trete. Mit dem Unabweisbaren und Unwiderlegbaren 
kommen wir nicht mehr weiter. Wir brauchen Thatsachen, aber 
keine 'Iheorien." Er verlangt n un zum Zweck der Feststellung 
und Beschreibung geistiger Abnormitaten psychologisr,he Unter
suchungen itber der Menschen L eistungsfahigkeit, Uebungsfahig
keit, Anregbarkeit, Ermi.idbarkeit etc., wie !"ie in den Arbeiten 
von Burgerste in,*) Hopfner ,**) Axel Key,**) Oehrn'f) etc. 
schon vor uns lieg . ,Diese Art der Forschung werde ihren 
W ert behalten," sagt er, ,solange nur ùie Gesetzmassigkeit im 
Seelenleben zugegeben wìrd, mogen im ùbrìgen die An ·chauungen 
wechseln, wie sie wollen." 

W emi n un schon die Vertreter der reinen physiologischen 
Psychologie i.iber die wìchtigsten Phanomene cles Seelenlebens 
und ihre physischen K orrelate miteinander streiten, obgleich sie 
gegenùber der 1\'Ietaphysik sich bei ihrer BeweisfUhrung auf 
materielle, der direkten Beobachtung aber leider auch unzugang
liche V 01·gange sti.itzen, un d wenn si e aus dies e m Grunde ihre 
Deduktionen als auf hypothetischer Grundlage beruhende selbst 
anerkennen und die Aussichtslosigkeit einer endgi.iltigen Losung 
cles grossen Ratsels vom Zusammenwirken von K orper und Geist 
bis zu der uns wohl immer verborgen bleibenden Umwandlung 
cles physischen in den parallelen psychischen Vorgang ri.ickhaltlos 
zugestehen, so haben wir als Empiriker erst recht keine Ursache, 
hier Partei zu ergreifen und den Physiologen in den Prapariersaal 
zu folgen, um hinter das grosse Geheimnis zu kommen und 
V erstandnis fi.ir das W esen der kincllichen Seele zu erlangen, 
gerade so wenig, wie uns bei der Erforschung und Erziehung 
derselben die meta.physischen L ehren der Spiritnalisten von irgend 
welchem Vor teil sein konnen. ,Die empirische Psycbologie" 
sagt Ber g e m ari n t) ,darf mi t dem Begriffe ,Seele' gar nicht 
operieren, denn derselbe ist ein rein meta.pbysischer. Sie bat 
denselben ganzlich unberiicksicht..igt zu lassen . So zwar, dass 
sie weder das Vorhandensein eines besonderen Seelenwesens 
behauptet, oder gar zum Ausgangspunkte der Untersnchungen 
macht, noch, wie L ange, der bekannte Verfasser der Geschich te 
des Materialismus will, in Abrede stellt, womoglich von vorn
h erein." Wir cli.irfen uncl konnen uns bei unserer erziehlichen 
'l'hatigkeit nur auf den Boden ler Erfahrung stellen und k eine 
D e:finitionen der eiuzelnen Seelen begriffe geben wollen. '\Vir 
konnen die Zustande und Aeusserungen der Psyche nur schilclern, 
umschreiben und analysieren. Aus unserer Erzieherarbeit heraus 
erwachsen uns k eine Beweise fiir das W esen und den Urgruncl 
der Seele und ihrer Eigenschaften, wohl aber Thatsachen und 

·x') B ur ge r s t e i n , Di e Arbeitslmrve einer Schulstunde. IIamburg 
und Leipzig 1891. . . 

*'~) Kr ii.pe lin, Ueber geistige Arbe1t. J ena 1 89~ . 
·r) O e hr n, Experimentelle Studien znr Individualpsycho logie in 

J{riipelin, P sychol. Arbeiten, Leipzig 18!-15 . 
t·r) B e r ge mann, Zur Kla rstellung des BegriJl'es Apr:-erzeption , pag. 5, 

Wiesbaden 189il. 
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Formen, durch welche die innere, treibende Kraft in die Er
scheinung tritt, und unsere Aufgabe ist es nuu, diese Erscheinungen 
zu fixieren, zu klassifizieren und bei gegebener Veranlassung in 
Auwendung zu bringen. Ohne sorgfaltige Begrundung dieser 
Anwendung geht es freilich dabei nicht ab. Verschieden geartete 
Individuen verlangen auch eine verschiedeneBehandlung. Dieselbe 
muss auch jeweilig motiviert werden. Das kann aber nur geschehen 
mit Grunden, die in unserer Erfahrung oder in der cles behandelten 
Objektes liegen. Dabei kann uns allerdings das Experiment mit 
und olme Instrument wichtige Dienste leisten, und je exakter 
die F orschung ist, destomehr wird sie darauf zuruckkommen ; 
aber der Physiologie an sich, ihrer Kontrolle und Erganzung 
bedarf di e empirische Psychologie, was neuerdings · Z i e h e n o)() 
behauptet, keineswegs. 

Freilich wird man den K orper jederzeit soweit zu seinem 
Re hte kommen lassen mussen, als sein Einfluss auf den Geist 
erfahrungsgemass festgelegt worden ist, weshalb sich auch die 
KenntniR dieses Einflusses und cles Korpers an sich fur denj enigen 
:nnbedingt notig macht, der sich mit der Erziehung cles Geistes 
befasst. Damit ist aber noch lange nicht das Signal zu einer 
H eeresfolge der physiologischen Psychologie gegeben und es wird 
immer Ansichtssache bleiben mùssen, wie wir als Laien, die wir 
Empiriker den Metaphysikern und Physiologen von B eruf gegen
ùber doch immer sind, uns zu den Deutungsversuchen beider 
Anschauungen ùber das W esen der Seele stellen wollen. Filr 
absolut unfruchtbar und verfehlt erachten wir es daher - ja, 
es wird nur das Gegenteil von dem, was man damit bezweckt, 
erreicht werden - wenn man sich vom Standpnnkte der pada
gogischen Praxis aus in ontologische Erorterungen ùber den 
Seelenbegriff eiulasst, da derselbe jederzeit ein Gegenstand speku
lativer Annahmen sein wird, nie aber auf dem W ege der psycho= 
logischen Empirie, die wir zu treiben einzig und allein imstande 
und verpflichtet sind, wird zu losen versucht werden konnen. 
Eindringlich warnt daher Mai e r·:H) vor einer unberufenen Ein
mischung der Padagogik in eine bestimmte philosophische An
schauung, ,die als solche blosse Theorie, nicht aber exaktes Wissen 
darstelle. Erst recht werde man dann der Erziehungslehre den 
Charakter einer Wissenschaft bestreiten konnen. u Dagegen ist 
die Behauptung Bar t e l s, ·li**) ,die Psychologie ha be Interesse 
.daran, gegen di e Vorliebe zu streiten, Thatigkeit den N erven 
zuzuweisen, die nur der Seele zukommen, u einfach von der Hand 
zu weisen. 

Unsere Aufgabe kann es hier also nicht sein, das ,Fur" 
und , Wider" der verschiedenen Hypothesen und Postulate 2lU 

untersuchen. U ns liegt nur daran, zu zeigen, dass unsere, aus 
der Bearbeitung der kindlichen Seele heraus gewonnenen und 

*) Zi e h e n, Das Verhiiltnis der physiologischen Psych ologie zur Pii.da
gogik. L eipziger Lehrerzeitung, IL J ahrgang, N r. 38. 

**) M a i e r, Piidag. P sychologio fiir Schule und Haus. Gotha 1894, pag. 9. 
***) Bartels, P li.dag. P sychologie nach Lobze. J ena 1 8~1, pag. 40. 
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bei unserer Einteilung berucksichtigten Anschauungen uber die 
t reibenden Rrafte psychischen Thnns in clen Doktrinen der 
Systematiker t eilweise bereits ausgesprochen sind, uncl class ger::tcle 
clie Verschieclenhei t in der Auflassung ùber clas \Vesen der Idiotie 
uns die Grunde an clie Hand giebt, auf denen '\vir eine genauere 
Einteilung der geistigen Inferioritaten aufbauen konnen. 

Auf zweierlei haben wir daher unser Augenmerk zn lenken. 
E rstens au{ das selbstandige Zustandekommen der Empfindung 
olme lVIi twirkung einer ancleren seelischen Kraft , also lecliglich 
durch die somatischen Organe der P erzeption, und zweitens auf 
die Existenz eines besonderen Gefilhles oder Zustandes der Seele 
bei gewissen Vorstellungen , der denselben zu einer gros. eren 
Deutlichkeit und Klarheit im Bewusstsein verhilft , und den wir 
Aufmerksamkeit nenuen. 

Zunachst also kann ein Bild perzipiert werden, ohne dass 
wir subjektiv irgendwie dabei thatig sind. Der aussere R eiz 
wirkt auf die Sinnesnerven , diese leiten clie Erregung nach clem 
Gehirn, woclurch clie 'l'hatigk it der Ganglienzellen clie Umsetzung 
cles R eizes in das psychische K orrelat clie E mpfinclun g stattfinclet. 
Das Zustanclekommen desselben ist also nur das R esultat cles 
R eizes, der Sinnesorgane und -nerven und der Zentral ysteme 
und beclarf keines besondereu Spa.mmngsgefùhles. Die Aufmerk
samkeit wircl erst notig, wenu clie Empfindung aus dem Blick
felde cles B ewusst3eins in den Blickpunkt geritckt, also apperzipier t 
werclen soll. 

Damit ist zunachst der Auffassung So lli e r s uncl Seguin s 
widers1 rochen, welche die geistige Entwickelung cles lVIenschen 
eiuzig und allein von der Aufmerksamkeit bez. vom \Villen ab
hang ig sein lasseu. U ebrigeus gera t der erstere mi t seinen Au. -
fuhrungen selbst in K on:f:likt, wenn er als den cleutlichsten Aus
druck der Aufmerk ·amkeit die Arbeit hiustellt. Bekanntlich 
ind manche Idioten ausserordentlich fleissige und gewis ·enhaft 

Arbeiter. 
~iit dem Gebundensein der eigentliehen Apperzeption an 

die doppelte Bedi11gung der Ganglienzellenerregung un cl der 
K onzentrierung der Gedanken auf den vorzu, tellenden Gegen
stand wircl aber zug]eich der Zuritckfiihrung geistiger Schwachen 
nur auf eine mangelhafte P erzeption entgegengetrrten. 

'\Venn Zi e h e n auch das Geflthl - un d mi t einem solchen 
haben wir e bei jedem Aufmerksamkeitsakte zu thun - als 
eine blosse B egleiterscheinung au:ffasst, entstanden infolge der 
durch di e Intensitat einer Empfindung veranlasste Akkommodierung 
cles Sinnesorganes an den zum Bewusstsein gekommenen R eiz, 
und wenn er auch weiter die Aneignung einer Erupfindung durch 
die Aufmerksamke1t in clen Eigenschaften der betr . Empfindung 
selbst erblickt, so gesteht er clie Notwendigkeit eines s genannten 
assoziativen Impulses oder lVIomentes doch dann zu, wenn eine 
Vorstellung betimmend auf clen weiteren Gedankenverlauf ein
wirken soll. Ob n un dieser assoziative Impuls duroh di e Empfinclung, 
bez. Vor t ellung an sich schon gegeben werden kann, oc1er ob 
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dazu e in besonderer Seelenzustand notig ist, wie bei W un d t, 
ist fur unsere Zwecke ohne Belang. Die Notwendigkeit be
son<lerer Bedingungen bei einer tieferen Erfassung und Durch
dringung eines Gegenstandes wird von beiden Theorien aner
kannt Die einfache P erzeption geniigt also nicht, sondern die 
Aufmerk samkeit muss hinzutreten und sich einer Empfindung 
oder eines Erinnerungsbildes bemachtigen, wenn dieselben im 
B ewusstsein Station machen und die Basis weiterer Prozesse 
bilden sollen. Damit ist die Bedeutung der Aufmerksamkeit als 
eines die geistige Produktion selbstandig beein:flussendeu Faktors 
geni.i.gend anerkannt. 

Eine Ableitung dieser besonderen Seelenfahigkeit aus anderen 
als organischen Uuterlagen ist damit keineswegs verbunden. 
Die ganze geistige Begabung lasst sich in zwei Faktoren zer
legen, in die Anlage, aufzufassen, und die aufzumerken. Wahrend 
nun die Assoziationstheorie sich mit der erst eren hegniigt und 
einfache physiologische Substrate dazu annimmt, konstruiert 
W un d t lùr den psychischen Vorgang d es Aufmerkens nn d 
Apperzipierens noch ein besonderes Apperzeptionszentrum, das 
durch 8ignalreize uuf clie somatischen Vorstellungstrager klarend 
und verstarkend einwirken kann. 

Geistige Aulage oder F u.s::ungskraft im allgemeinen setzt 
den Meuschen in ·den Stand, die Bilder der Aussenwelt aufzu
nehmen, sie zu beliebiger Zeit und in beliebigen Kombinationen 
zu gebrauchen. Diese Anlage kann aber durch eine zweite Kraft, 
di e A n f m e r k s a m k e i t , besonders angespannt werden. W as 
dieselb ist , konneu und wollen wir nicht untersuchen, ihre 
Wirkung aber ist bei Betrachtung mehrerer Kinder zu gleicher 
Zeit und bei der eiues nnd desselben Kindes zu verschiedenen 
Zeiten und bei verschiedenen Gelegenheiten zu verspiiren. 

Vou dem Grade der Spannung hangen die Erfolge der Auf
fas ung an si eh ab. .J e grosser di e Aufrn erksamkeit, desto besser 
die R esultate der Anffassung. Ebenso kann natiirlich auch um
g ek hrt eine gute Auffassung die fehlende Aufmerksamkeit bis 
zu eill er gewissen H ohe ersetzen. Das primum rr:.ovens ist 
natùrlich immer die eigentliche Intellig nz, also die Fahigkeit, 
Vorstellungen zu perzipieren und zu bearbeiten. Ohne sie hatte 
die Aufmerksamkeit keiu Arbeitl; feld und infolgedessen keinen 
Zweck. Vie] eher konnte die Auffassung an :;ich der Aufmerk
samkeiL als ihres R egulators unù B eforclerers entbehren, wie e · 
z. B. ùer ~""'all i.m Traume und bei Irren ist, als dass die Auf
m rksamkeit ohne perzipier tes Material etwas erreichte. Sie ist 
fest an den Stoff gebunden. Der Zufall elementarer Naturer
eignisse baut schlies:;lich aus rohen Steinen auch einmal eine 
Brilck , aber cler Baumeister erreicht mit all seiner Kunst nichts , 
wenn es ihm am notigen Materiale gebricht. 

Dass Au:ffassung und Aufmerksamkeit zwei Yollig selbstandig 
nebeneinander funktionierende Thatigkeiten der Seele sind, un
bekiimmer t um ihren sonstigen, moglichen oder unmoglichen 
Zusammenhang, lehrt schon ein Blick :1uf die geistige Arbeit 
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normaler Kinder. Manche der,;:elben kommen ja trotz schwa.cherer 
Beanlagung infolge des 'l1hatigkeits- und Aufmerksamkeitstriebes 
viel weiter, als andere, deren ~erstreutheit und 'l1ragheit die 
Friichte eiuer bedeutend bes -eren Anlage nicht zur Reife ge
langen lassen. 

N och deutlicher belehrt uus dariiber di e Beobachtung der 
geistigen Entwìckelung idiotischer Kinder. 

In den 50 J ahren, auf w el che di e Praxis der Idiotenfiirsorge 
jetzt zuriickblicken kann, ist man uber die von der Notwendig
keit diktierte Erziehungsfrage noch nicht hinausgekommen. Uud 
auch in dieser faugt e ben jetzt erst eiue indiYiduellere Behandlung 
an, die mehr aus Geld- und Bequemlichkeits-, als aus prinzipiellen 
Griinclen beibehaltene Anstaltspraxis zu verdrangen. Ein jedenfalls 
schwer zuganglicher, aber dankbarer Boden harrt hier noch seiner 
Bebauung. Ueber der Notweudigkeit cles Eingreifens in die 
Idiotenmisère hat man <Lher bi:sher einen besonderen Nutzen, den 
uns die Beschaftigung mit dem Geiste cles Schwachsinnigen zu 
bieten vermag, ,·ollstandig iibersehen. 

W enn es gilt, Gesetze ii ber deu Ablauf irgend welcher Ent
wiukelungsprozesse aufzu~telleu, so ist eine sorgfaltige Vertolgung 
cles Gauges und der eiuzelnen Stadien dieser Entwickelung uotig. 
Der Einblick in den Prozes · ist aber um so leichter, je offener 
und laugsamer sich dieser vollzieht. Bei einer komplizierten, 
sprungweisen und oft verdeckten Abwickelung ist die Gefahr 
einer Tauschuug uud irrigen Beurteilung grof'ser. 

Das Charakteristikum der idiotischen Geistesausbi ldung aber 
besteht gerade in dem verlangsamten, stufenweisen E ortschritte 
uud teilweìse in dem freien, mit anderen Erscheinungen nicht 
vermischten und der Beobachtung daher zuganglicheren Ablaufe 
der ei.nzelneu Thatigkeiten. Bu cc ola und Fr a u c i s Ga l to n 
haben nach Kra pelin durch Messungeu und Ex:perimente bereits 
nachgewiesen, dass der V orstellungsablauf bei I dioten e in be
deutend verzugerter ist und dass in clero gegebenen Falle im 
Merken einfacher Buch. taben die Abweichung ihrer Leistungs
fahigkeit von der N ormaler ungefahr 100 Proz. betrug. E in 
Blick auf den Idioteuunterricht und seine Erfolge bestatigt diese 
auf experimentellem W ege gewonnenen Behanptungen hinlanglich. 
Wabrend normale Kiuder z. B. im R echnen das Ueberspringen 
des Zehners in 1-2 Stunden erfassen, brau:::hen Idioten meistens 
Monn.te, wohl gar Semester dazu, um die Operation, namentlich 
die Teilung cles Addenden in die beiden gett ennt zu addierenden 
Posten zu erfassen. Bei N ormalen geschieht das letztere meist 
so schnell, dass der Lehrer entsprechend dem vou ihm dozierten 
Verfahren auf seine Frage nach der Differenz zwischen 8 und 1.0 
ganz korrekt mit der Antwort 2 bedient wird. Eiu weiteres Ein
gehen auf die Art und W eise, wie das Kind zu de m R esultate 
gekommen sei, Ì"~t iiberfliiss ig unù es bleibt infolgedessen dahin
gestellt, ob der Schiiler bei seiner Berechnung eine Addition oder 
Subtraktion ausgefiihrt, oder ob er vielleicht gar nur aus dem 
Gedachtnis geantwortet hat.. Fiir den F all einer Addition erhalt 
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man weiter keinen Aufschluss dari.iber, ob das Kind mit Hilfe 
der Finger einfach weitergezahlt (9, 10 = 2 Finger), oder ob es 
jedesmal l mehr genommen (8 + l, 9 + l = 2 Eins), oder 
ob es 8 Finger abgeschoben und die iibrigbleibenden (= 2) 
gezahlt hat, oder ob es mehr mechanisch folgenderma sen hinter 
das Resultat gekommen ist: 8 + l = ~), 8 + 2 = l O etc. 
Nicht so beim Idioton. Da muss der Lehrer dem K inde nach
gehen in die geheimsteu, entlegensten und scheinb<tr ueben
sachlichsten W andelgange s in es psychischeu Labyrinthes, da 
muss er probiert und sich ganz genau ori ntiert haben, auf 
welchem Wege er zum Ziele gelangen kan11, bevor r mi t der 
Einpragung cles dem S hiiler verstandlichen V erfahrenH beginnt. 
Daher auch die vielseitige, mit allen Eventualitaten rechueude 
Methodologie cles Idiotenun terrichtes. 

Betrachtet man nun die ganze geistige Arbeit der Blod- und 
Schwachsinnigen und die Bedingungen, an die e\'entnelle Erfolge 
gelmiipft sind, so wird die an Normalen gemachte Erfahrung der 
von einander verschiedenen Wirksamkeit von Auff'assung und 
Aufmerksamkeit, gewissermassen wie unter c1ie Lupe gebracht, 
verdeutlicht, klarer erkennbar und dami t vollig bestatigt. W ahrend 
ein erster bessere Beanlagung aber geringere Aufmerksamkeit 
zeigt, gelangt ein zweiter nur mit Aufwendung a,Jler Energie zu 
einem Erfolge, und da nun der erste seine Kraft meistens den 
nicht in der Richtung cles Gewi.tnschten liegenden Dingen zu
wendet, wahrencl clieser mit eisernem Fleisse die verlangte Auf
gabe zu losen versucht, so sind cles letzteren Leistungen mi.tunter 
zufrieclenstellender als die cles andern. 

Insonderheit stiitzen sich unsere Behauptungen auf folgende 
Beobachtungen. 

Es giebt Idioten mit geringer Auffassungsgabe, aber grosserer 
Aufmerksamkeit. Das beweisen die Vollidioten, clie geistig o·leich 
Null, mit eifriger Spannung den Augenblick erwarten und die 
Vorbereitungen verfolgen, die si e an das Ziel ihrer auf Befriedigung 
der niedrigsten 'l'riebe gerichteten Wttnsche setzen sollen. Da 
bekunden die Streber, c1ie den W orteu und Vorfiihrungen de. 
Lehrers eifrig lauschen, a ber doch nur wenig erreichen, w e il 
ihnen das notige Rezeptions-, R eprocluktion - uncl Kombination -
vermogen abgeht. Davon iiberzeugen uns clie allerdings seltenen 
ehrgeizigen Kinder, c1ie alle Kraft zu. ammennehmen, um anderen 
den Rang abzulaufen, aber dmch ihre geistige Impotenz cloch 
claran gehindert werden. Davon reden endlich laut und deutlich 
die unermttdlich thatigen Zoglinge, die z. B., nachdem sie eine 
manuelle Arbeit begriffen haben, durch nichts von deren Au. 
fiihrung abzulenken sind, oder clie, welche im Gegen atze dazu 
z. B. einer Flechtarbeit aus psychischen Grttnden nicht gewachsen 
sind, clie Gecluld verlieren, in Extase, Zorn und Wut geraten, 
und diese dann oft genug an dem armen Flechtblatte selbst 
auslassen. 

E s giebt aber ferner Iclioten mit geringerer Aufmerksamkeit, 
jedoch grosserer Fassungsgabe. Das bezeugen diejenigen Kinder, 
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-denen a~f de!fl Wege schulgemasser Unterweisung sc~einbar 
nichts be1zubnngen ~nd vor allem nichts abzufragen ist, d1e aber 
gelegentlich, namenthch wenn sie sich unter ihresgleichen be
:finden oder sich allein und unbeachtet crlauben, Auskunft geben 
konnen und Verstandnis fi:ir irgend eii~ Sache d0kumentieren. 
Das beweisen ~ie, au~ deren Antworten zeitweilig eine bessere 
Beanlagung spncht, d1e aber nur durch andauernde Zurufe und 
weitere Zuchtmittel z_um Mitmachen bewogen werden ko~nen 
und durch Zerstreuth.elt und Energielosigkeit ihre Durchschmtts
leistungen auf das N1veau unbegabterer Mitschi:iler selbst herab
dritcken; im Massenunterrichte ist mi t manchen derselben absolut 
nichts zu errei hen, dagegen machen sie im Einzelunterrichte, 
wo ihre Aufmerksamkeit durch den Lehrer bestandig im Zaume 
crehalten wircl, die besten Fortschritte. Das tritt an den Schitlern 
~u Tage, clie beim Lesen im Stillen nie mit fortzeigen, aber 
schliesslich noch eher ein \Vort aus Lauten zusammensetzen 
k onnen, als andere, c1ie unverdrossen bei der Sache sind. Das 
wird vor allem an denj enigen o:ffenbar die in den H andarbeiten 
ocler stillen B eschaftiguugen keinen SÙch und Strich von selbst 
oder alle falsch machen, die aber richtig und :fl issig arbeiten 
konnten, e je loch nur dann thun, wenn der L ehrer vor ihnen 
steht und ihre Aufmerksamkeit wie mi t 7;i:igeln fest im Banne halt. 

Die Unterschiede in den L eistuugen cles einzelnen Kindes zu 
verschiedenen Tages- und J ahreszeiten sin d nur auf Schwankungen 
in der Aufmerksamkeit zuri.tckzufithren. Die Ermi:idung wachst 
mi t jeder Anst1~engu?g und der Schi:iler bedarf der Erholung. 
'I'ritt clie. elbe m eh t m geni.tgencler W eise ein, so wird er nach
lassio·er, zerstreuter, unaufmerksamer. Giebt man ihm aber die 
notige Ruhe oder spornt man einmal durch aussergewohnliche 
Zuchtmittel den . Geist wieder an, so erfahrt man! dass er wo!1l 
dieselbe noch le1sten kann, und das& seine Schwache nur em 
N achlassen i m Aufmerken bedeu tet ha t . 

Angesich ts dieser pathologischen Erorterungen ttber das 
idiotische Seelenleben sind wir a.Iso erst recht der Meinung, dass 
Auffassung und Anfmerksamkeit die geistige Arbeit cles Mensoh~n 
getrennt beeinflussen und seine Bildungsfahigkeit bedingen. W1r 
werden uns infolgedessen bei unserer Einteilung weder an 
Griesinger, noch an S o lli e r und Seguin halten, sondern dabei 
den jeweiligen Grad der Entwickelung genannter Krafte und das 
Verhaltnis beider zu einander massgebend sein lar;sen. 

Wir unterscheiden dabei 3 Hauptgruppen, die in wenig 
Zttgen hier gekennzeichnet sein mogen: Vollidioten, Halbidioten 
uncl Schwachsinnige. 

l. Vollidioten: 

Auf der untersten Stufe menschlicher Entwickelung stehen 
. diejenigen Geschopfe, die gar keine Spur von Auffassung und 
Aufmerksamkeit zeigen. Ihre Handlungen entspringen instinktiv 
den niedrigsten Trieben, und sonstige Bewegungen ~rfolgeu 

.. automatisch und mechanisch. Die Aussenwelt existiert fiir sie 
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gar nicht, ebenso geht ihnen Selbstbewusstsein ganz ab. Sie 
leben nicht wie andere Menschen, sondern vegitieren nur, um 
mit Herbart*) zu reden, ,wie die Pflanze," ohne geistige und 
gemiitliche Regungen. Sie sind der Selbsterhaltung unfahig und 
nur der Pfiege bedii.rftig. 

2. Halbidioten: 
I st dagegen nur eine von beiden Kraften zur Nullitat herab

gedrii.ckt, wahrend sich die andere bis zu einem gewissen Grade 
ii.ber dieselbe erht'bt, so vermag die Erziehung immerhin einige 
Resultate zu erzielen. Die anscheinend ganz fehlende Kraft lasst 
namlich mitunter doch Spuren ihres Daseins erkennen, und es 
sind auf der einen Seite Funken von Auffassung anzutreffen, wie 
auf der anderen das Kind auch einmal unter entsprechender Be
einfiussung die kaum erkennbare Anlage zum Aufmerken ener
gischer anzuspannen imstande ist. Das Produkt aus beiden 
verschieden starkenFahigkeiten ergiebt ein f).nsreichendes Quantum 
von Gesamtanlage, die primitivsten Anforderungen der Mitwelt 
zu verstehen und zu beachten, wenn auch der Zogling filr den 
freien Verkehr in der Gesellschaft nicht tauglich ist und der 
Vormundschaft Normaler nicbt entraten kann. Sein Hanrleln 
bedarf, um bewusst zu werden, immer eines kraftigen Anstosses. 
Lasst dieser nach, so kehrt auch der unbewusste, traumverlorene 
Zustancl zurii.ck. Wie unter clero Drucke einer inneren Macht, 
verfallen manche in sogenannte Zwangsbewegungen, von denen 
sie nur selten, uncl auch clann nur meist, um einem anderen Ge
brechen Platz einzuraumen, abzubringen sincl. Ein perverses 
Triebleben lasst die Halbidioten oft Gesetz und Sitte ignorieren. 
Kleptomanie, Pyromanie, Nymphomanie, Masturbation etc. kommen 
hau:fi.g vor, und ausgesprochene Neigungen zum Lacherlichen uncl 
Absurden machen sie oft zum Zielpunkte cles Spottes Unver
stancliger . Das Gefiihlsleben i ~t nur abhangig von den Wiinschen 
cles eigenen Ichs, clas meist mit Nahrung und kleinlichen Spielereien 
clauernd befriedigt werden kann. Die grosse Zartlichkeit uncl 
scheinbare Anhanglichkei.t an Eltern und audere Pfiegepersoneu 
gri.tndeu sich uur auf die von diesen ausgehenclen Erhlllung der 
genanuteu Begehrungen, uncl oft genug weist ein in der Anstalt 
interniertes Kind die Liebkosungen der besuchenden Mutter, der 
es vor kurzer Zeit noch ganz iiberlassen '.var, zuriick, um sich 
in die Arme seiner W arterin zu fl i.tchten. In der Schule zeigen 
die H albiclioten entwecler keine Ausdauer oder kein P erzeptions
vermogen, jedoch mit der oben <tngegebeuen Erweiterung der 
Nullanlage. Im ersteu Falle tritt eine Vorstellung im Bewusstsein 
auf, aber nur, um blitzartig, wie der Gnmmi.ball, der die Wand 
berùhrt, wieder apzuspringen tmd zu verschwinden . Sie werden 
gestraft und heulen, aber der Anblick der sich clariiber freuenden 
Mitschiiler reizt auch sie zum Mitlachen, und sie begeben sich 
mit einer so vergnùgten Miene uach ihrem Platze als ob ihnen 
die grosste Auszeichnung zu teil geworùen war~. Oder man 

*)H er ba rt , Lehrbuch zur Psychologie v. Hartenstein, 3. A.ufl., pag. 102. 
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liest mit ihnen, fri=i.gt sie nach einem Buchstaben und sie ant
worten mit einer beliebigen Begebenheit ihrer jiingsten Erfahrung. 
Oder sie sollen im Rechnen Kugeln abzahlen und beginnen mit 
der ersten. Schon bei der zweiten wenden sie ihre Aufmerk- ' 
samkeit nicht der Zahlenreihe, sondern dem runden Dinge an 
sich, oder der Maschine oder ihrem zahlenden Finger etc. zu, 
verlieren den Faden und zahlen nun vielleicht bei 5 weiter , und 
dergleichen mehr. Im zweiten Falle bemii.hen sie sich mit aUer 
Energie um die gestellte Aufgabe. Sie versuchen zu zi:ihlen, 
aber ihr Gedachtnis hat die Zahlenreihe noch nicht, auch nicht 
mechanisch, inne. Sie woUen lesen, kennen jedoch die Buch-
staben nicht sicher, raten aber und konstruieren auf diese Weise 
ein Phantasma zurecht, das an das richtige W or t anklingt, sich 
mit ihm aber nicht deckt. Sie lauschen angstlich der Frage des 
L ehrers, heben in dem guten Glauben, sie und die Anwort erfasst 
zu haben, die H and, doch wissen sie weder die eine noch die 
andere, una ihre Antworten sind en tweder unvollstandig oder UD-

sinnig, zumal ihneu meistens noch die notige K ombinationsgal>e 
fehlt, das in der Fra.ge unbestimmt gelassene Glied ihrer E nt
gegnung sprachlich und logisch rich tig einzureihen. Sie reagieren 
daher oft nur mi t einem einzigen W orte. Ihre Urteilè un d 
Schhisse sind falsch, ùa sie des R aum- und Zeitsinnes entbehren 
und ebenso eines genii.genden Intellektes uud hoherer Gefiihle 
baar sincl. Sie konnen zwar Verschen, Gebete und gewisse, aus-
wendig gelernte · Antworten herplappern, wie sie e ben auch iu 
der Phraseologie des guten Tones zu Hause sind und sich oft 
clamit hervorzudrangen suchen, aber alles ist nur .t"echanische 
R eproduktiou. Produktive Thatigkeit trifft man nicht an. Sie 
sincl im L eben und in ganz untergeordneter W eise und auch 
nur zum 'l'eil brauchbar uncl einer steten Direktion bediirftig. 

3. S c h w a e h s inni ge: 

K omm en einem Idioten Auffass ung uncl Aufmerksamkeit in 
gleichem uncl zwar hoherem Masse zu, so Iassen sich seine Aeusser
ungen fast immer auf einen psychischen P arallelvorgang zurtick
fii.hren. A ber der geistigeH orizont bleibt t rotzdem ein beschrankter, 
und die formale Kraft der Seele ist eine schwache. Apperzeption, 
R eprocluktion und schliesslich auch Assoziation sind zwar da, aber 
sie gehen nur unzureichend und ohne clie notige ~lastizitat von 
statten. Das Denken klammer t sich meist noch fest an die An
schauung und bei abs trakten Begriffen triff t es selten clas Richtige. 
Die schwachen Willensimr ulse mach en sich oft in verkehrter W eise 
Bahn, weil si e von Gefi.ihl un d V erstand unzureichend regulier t 
werden. Die Schwachsinnigen konnen W esentliches rom Unwesen~
lichen nich t unterscheiden , weshalb sie zu vernii.nftigen Spekula
tionen nicht zu gebrauchen sind unù auch bei einfachen, auf eigene 
Faust gewagten Unternehmungen Schiffbruch erleiden. J<Js fehlt 
ihnen an der Erschaffuug und Beforderung fester Anhaltepunkte 
fiir ihre L ebensarbeit, der ti bersichtliche Blick auf die Allgemein
heit geh t ihn en ab, und selbst ihr Beruf beschranh: t sich auf ein 
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N achahmen un d Ausfithren fremder Ideen, de n R ahmen mecha
nischen Thuns i.tberschreitet er selten. Obgleich mitunter selbst 
leicht zu entflammen, packen sie doch niemand durch die Gewalt 
ihres Geistes und an dem Kulturfortschritt e der Menschheit nehmen 
sie keinen aktiven Anteil. 

I m V ordergrund ùes Gefi.thles steht beim Schwachsinnigeu 
ebenf:alls wie beim Halbidioten das eigene Ich. W o jedoch das 
Kind einmal sein Fri.thstilck oder Spielzeug anderen ilberlasst, so 
geschieht es jedenfalls nicht aus Nachstenliebe, sondern hochstens 
ans J:..aune, Furcht, Verkehrtheit im Triebleben etc. Die ganze 
Umgebung und das eigene Handeln haben fltr den Schwach
sinnigen nur Bedeutung, soweit sie sich auf seine P erson unù 
deren vermeintlich e V orteile beziehen. Sympathetischer Gefii.hlP 
ist er , wenigstens in seinen Jugendjahren, nicht fahig, wenn sich 
spater schliesslich auch R egm1gen von R echt und Billigkeit, Mitleid 
unù Mitfreude manchmal rudimentar einstellen mogen. Oft genug 
aber werden auch diese mehr dem Intellekte, als dem Gefi.i.hle 
zngeschrieben werden mi.tssen, und das viele Sprechen, ùas wir 
haufig antreffen, ùber Moral unù Religion ist nur ein oberflach
liches Aufsagen gemerkter R edensarten, olme tiefere V erkni.i.pfung 
der Begrif'fe. Dagegen konneu N eid, J-J ass, Schadenfreuùe, W ohl
gefallen am Bizarren m1d lhssliehen etc. in augenblicklichen 
Aufwallungen durch nebensachliche Sinneseindri.tcke zum Affekte 
werden und bei andauerm1er Selbstvergessenheit und dem Mangel 
an korrigierender , verntin ftiger !Binsich t zu ganz unheilvollen 
Gewaltakten ffthren. 

So finden wir auch in der motorischen Sphare teils gefi:thr
lich e abnorme Richtungen, teils beim apathisch en 'l'ypus eine grosse 
Armut und Schwerfalligkeit ùes gesamten '\Vollens. Neben den 
verkehrten 'l'riebdirektionen, Hang zn Monomanien und den sinn
und zwecldosen Zwangsbewegungen in den leichteren Formen , 
h am1elt es sich hier besonders um ein interesse- und begehrungs
lo ·es Dasein, olme inneren Drang, in den Gang der V erhaltnisse 
einzugreifen und sie nach eigenen Wi.tnschen und Ueberzeugungen 
zulenken. Im Gegensatz dazu aber um ein vorlautes, aberwitziges, 
sich aufdrangendes R eden und Handeln ohne Ueberlegung und 
V erstand, den Ausfluss eines unstillbaren B ethatigtmgstriebes, der 
sich auf die kindischsten Lappalien, ebenso wie auch auf ernstere 
Dinge, z. B. auf Handarbeit, erstreckt. Die Leistungen Schwach
sinniger in der letzten Hinsicht erregen mitunter durch ihre 
Quantitat - ganz selten durch die Qualitat - unser Staunen. 
Interessant ist da bei di e manchem Kinde eigene Art der Ausfiihrung 
(z. B. im Flechten, ohne sonst links zu sein, die N ac1el von links 
nach rechts zp. fi.thren, oder die Zahl 5 im Rechnen in einem 
Zuge von oben oc1er gar auch von unten zu schreiben), von der 
.es nur bei strengeren Ma~:>snahmen abzubringen ist. Doch halten 
wir ein Vorgehen des Lehrers bei den meisten dieser Falle fitr 
gar nicht wi.tnschenswert unc1 notig. Die aufgeregten Kranken 
sind namentlich dann sehr gefahrlich, wenn zu ihrem ungeztigelten 
Thatendrange eine besonders schwere V erkennung der Verhaltnisse 

J 
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und eine aussergewohnlich starke Gefiihlsroheit treten. Sie werden, 
behalten sie bei solchen Gelegenheiten freie Hand, arge und ver
logene Verbrecher, die freilich haufig7 wenn sie aus dem Raptus 
in ihr N ormalstadium zuriickgekehrt sin d, di e Fehler offen e in
gestehen, weshalb auch Strafen von Seiten der Gesellschaft meistens 
unangebracht sind und derselben nur i.tbrig bleibt7 durch ent
sprechende Sicherheitsmassnahmen sich vor diesen explosiven 
Schwachsinnigen zu schiitzen. 

In der Schule lernen sie lesen, mitunter gut und :fl.iessend. 
Freilich fehlt es meistens am klaren Versti:indnis fiir das Gelesene, 
Sie finden sich im Zahlenraume von 1- 100, wohl gar bis 1000 
und dariiber zurecht. Manche, z. B. der sogenannte 71 Zahlenfex" 
G u g g e n b tt h l s 7 leisten sogar U eberraschendes im Behalten und 
Berechnen von Daten7 Zahlen und Aufgaben. Doch gehuren 
cliese ungewohnlichen Leistungen in clas Kapitel des Unbewussten. 
Oft geraten derartige 71 Talente" schon bei der einfachsten Ver
wertung ihrer Kenntnisse uncl Fertigkeiten im Leben in clie 
Bri.tche. Anclere dagegen wissen in cler Praxis genau Bescheicl 
und verlangen bei einer Kaufsumme von 17 Pfennigen vom 
Kaufmann auf 20 Pfennige genau 3 Pfennige zuri.tck, wahrenJ 
sie clie unbenannte Aufgabe 20 - 3 = 17 gar nicht oder nur 
mi t Hilfe cler Finger zu losen vermogen. V o n clen realistischen 
Disziplinen gewinnen ihnen hochstens, abgesehen von den Gegen
stiinclen der eigenen Erfahrung 7 die historischen Stoffe einiges 
Interesse ab. N amentlich Geographie 7 meist auch N aturkuncle 
uncl vor allem cler dogmatische Teil des Religionsunterrichtes 
lassen si e kalt. Es ist claher eine arge V erkennung cler That
sachen7 wenn von mancher Seite behauptet wircl, fur clie Lehren 
cler Bibel sei clas H erz cler Idioten empfanglicher, als fi.tr etwas 
anderes uncl der Fall Helferichs·x) , nacb welchem ein Kretin 
bei cler Frage 71 nach der Ursache des Stoffes zur Welterschaffung" 
ohne weitere Vorbereitung uncl Einlernung, also rein aus sich 
selbst, wie auf hohere Inspiration mit 71 die Kraft Gottes" geant
wortet haben soli, diirfte wohl einzig in seiner Art clastehen uncl 
eine weitere Aussprache dariiber unnotig machen. Die Rchwach
sinnigen sind, sofern ihre korperliche Konstitution es gestattet, 
im bi.trgerlichen L eben brauchbar, cloch meist einer andauernclen 
U eberwachung becliirftig. 

Wir haben bei unserer Einteilung das Hauptgewicht auf die 
geistige Beschaffenheit gelegt, einmal, weil sie vor allem andern 
den Ausschlag giebt, wenn es sich um eine praktische V erwendung 
der Idioten im Leben hanclelt, und zum anderen7 weil sie uns 
auf unser besonderes Arbeitsgebiet, die Erziehung, hinleitet. Da
gegen ist eine Einteilung nach atiologischen Griinden ganz ab
sichtlich vermieden worden, cla dazu die Wissenschaft von der 
Forschung mit clem nutigen Materia! noch zu sehr im Stich ge
lassen worden ist. Doch werclen die Fachgelehrten gerade diesen 
Punkt in e1·ster Linie in Angriff nehmen mi.tssen, wenn sie in 

*) H e lf e ri c h , Das Le ben der Kret.iuen, pag. 74. 
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das W esen der Idiotie ùberhaupt einclringen wollen , un cl der E ifer 
und die W~irme, mit denen die Mediziner sich jetzt der Blod- unJ 
Schwachsinnigen um1 ihrer Anstalten mm ehmen, lass t sehliessli.ch 
di" H offnung auf eine balclige Erlenchtnng dieser terra incognita 
als vollig berechtigt erscheinen. 

Kleine Notizen. 

. Dle Januar-Nummer 1897 e rsch e int. am Ili . .Tauu ar . Von j etz t ab ersche int 
lh e Mouatsscln ift w ieder in IIe lten vo n 2 Druckbogen am l fi. jeden Monats. 
Niih eres i m J a nuarheft . - D i e Re c1 a k t i o 11. 

Manuskrlpte erbittet di e lteda kti on n ach Zehlendorf bel Berlin , Paulstr . fi , 
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