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Al:; iclt i m vergallgenen Sommer ~n fì ng, mi eh mi t d eu 
7-uglingen del' 1J.steiner Anstal t zn beschaftigeu, war me.i n 
Angenmerk in erster L inie nich t a~lf ùie 8prachsturungen 
gerichtet, sondem ich wollte zun achst fes tstellen , inwieweit 
BeeintrachtiguHgen cles Gehurs un d der N asenatmung auf' 
c1ie H emmung der geistigen Entwicklung ·von Einfluss wti.ren . 
Bekanntlich erzielen wir bei ni ht icliotischen Kindern nicht 
selten daclmch, dass wir eine verleg te Nase fùr den Luft
strom wegsam machen, einen deutlichen l •~ rfolg in Bezug 
nicht nur auf clie kurperliche, so ndern uamentlich auch auf 
die geistige Entwicklung ; dass Schwerhorigkei t hoheren 
Grades von wesentli chem Einfluss auf clie Entfaltung der 
geistigen F ahigkeiten sein mtvs, ist j <t olme \Veiteres ldar. 
Die chwerhorigkeit und insbesondere die N a ·en- un d 
Racheuaffektionen , tehen aber in so unmittelbarem Zu
sammenhange mit verschiedenen SpnlChstorungen, dass mir 
balcl die N otwendigkeit ldar wurde, an eh die Sprachfehler 
in den Kreis meiner Untersuchungeu zu ziehen. 

Meine in 1dstein gesammelten Erfahrnngen haben an 
sich bloss geringen W er t, weil sie sich nur auf die ver 
haltnismassig Ideine Zahl von l 05 I dioten ùeziehen. 'I'rotz
dem ùbergebe ich sie der Oe:ffentlichkeit in der Hotlimng, 
dadnrch zu weitereu ii.hnlichen Fublikationen anzuregen. 
E s konnten dann sr ii.tere Untersucher aus einem gros eren 
statistischen Material wertvolle Beitrage zur Pathologie cler 
Idioti e :fìnclen. Di e Behandlung der I dioten muss eine 
haup ts à chli ch p i:td ag ogi sc h e sei.n und bleiben. Das 
solite aber c.lie Aerz te uicht ~tbltalten, mehr als bisher den 



kli.11i sehen EnwheinuJJgen cler Tdiotio ihr TuLernresse zuzn
wendeu. Liegt llouh die J:>uLlwlogie der Icli.oLie nouh ::>O 

sel1r im Argeu, dass wir fi.lr Llie unter der Bezeiclmuug 
,Idiotie" zusammengefassten Krankheitsbilcler uieht einmal 
eiue allgemein anerkannte nnd brauchbare Einteilung be
sitzen. Wanclel kann hier mu· g schaJJen wercl en ùnrch 
f-l eissi.ges Zusarnmentragen pathologisch-anatomischer und 
lclinischer Beo bach tungen. Zu letzteren soli N achstehendes 
ein kleiner Beitrag sein. 

Bevor i eh zur Mitteilung meiner statistischen Erhebunge11 
schreite, sei bemerkt, dass die Idsteiner Anstalt, clie seit zehn 
Jahren besLeht, als Erzi.eh ungsanstalt gedacht ist; ganzli h 
bi.ldungsunfahige Idioten sollten von ihr ausgeschlossen sein. 
Nuu ist es aber oft unmuglich, vorherzusagen, ob ein hoch
graclig idiotisches Kind sich nicht doch noch bei richtiger 
Behancllung als biléiungsfahig erweisen wird; und urngekehrt 
verfallt rnan chrnal ein anfangs bildungsfahiges Kind - be
:·wnder s durch Epilepsie - allmahlich dern vollstandigen 
Blodsinn. Es ist aber gewohnlich aus ausseren Gri.i.nden 
nicht thunlich, Zoglinge, die bereits langere Zeit der Anstalt 
n.ngehurten, als nicht bildungsfahig wieder abzustossen. 
Infolgedessen di.irften die Idsteiner Iclioten auf einer etwas 
- aber nicht viel - hoheren Stufe stehen, als das durch
schnittliche Idiotenmaterial dieser Gegend. Dass letzter es 
auf einer nicht besomlers tiefen Stufe steht, . ·cheint u. a. 
claraus hervorzugehen, das ganz hochgradig kiirperlich 
Degenerierte (Calibane) in der Idsteiner Anstalt a.ugen
scheinlich seltener sind, als in anderen Idiotenanstalteu. 

Um die vorliegenden Sprachstorungen einigermassen 
uberblicken zu konnen, war es notig, sie iu einzelne Grnppen 
einzuteilen. Hierbei stossen wir aber bereits auf grosse 
Schwierigkeiten. Bekanntlich konnen Sprachstorungen be
ruhen auf Abnormitaten in der intellektuellen, in der sen
sorischen oder in der motorischen Sphare. :Eine Klassi
fizierung der Sprachstorungen nach diesen drei Spharen 
ware sehr schon und einfach, aber leider erweist sie sich 
praktisch als unmoglich. Man bedenke, wie kornpliziert 
z. B. fi.ir .die motorische Sphare der Weg von der G-ehirn
rinde bis zum Muskel ist, an wie verschiedenen Stellen 
dieses Weges ùer Sitz der Storung sein kann, uncl wie es 
uns oft nnmuglich ist, rlie. e Stelle zu ermitt,elu. L;udem 



seheiueu Llie vorkomm eu<leu SpraehsWnmgon keino:o weg:o 
immer unr e iu er jeuer clJ ·oi Sphi.ir eu anzugehoren, sonderu 
gerade clie Mischform en clt'trften die hanfigeren sein. Bekann t-
1 i eh heg l~ in rliesen Verh illtni;;sen a ne h clie Ursache, w an un 
di e Versuche (Esqztimt, Uriesin,r;(:r) gescheitert sin<l, · die 
Tùi oti e selbst uach clen bei ihr vorkommenden Sprach .. 
st.iinmgen einznteileu. .Die Geschi hto der Klassiii.zierungs
vonmche der Iuioti e ùietet itberhaupt rmch fùr unser eu 
GegenRtrmcl manches Lehrreiche; nncl der oft ziherte Ans
sprneh : , li;s g iL t keine Icliotie, sondem nur [dioten, " liesse 
sic;h mi t en t::>prechencler Modi:filmtim1 anelt in Bezug anf 
d i e S p r a c h sto r n u g e u der Idiote n an weudeu . Smweh 
wii.re das HicMige, llie Spnwhstorun g jed :> l~ inz eh1 eu 
g~c~so ncle1 t zu be l~rachten. Der mensch.liche Gei;;t is t <LÙer 
lli eht i m St::mde, eine grl>ssereAnzahl voH Ei nzelvor;;tellungen 
g leichzeit ig zu fi.xieren , so thLss sich él. ennoeh clie Bildtmg 
von Unterabteilungen nijtig macht , wenn wir Lll1 S auch nur 
(tber ein verha.ltuismassig Ideine;; statistisches Material , wi e 
i m vorliegenden F alle, einigen Ueberblicl;: verschaJfen woll eno 
fTn sere Einteilung ist rein symptomah sch nml lehnt sich 
a.n ùie von Wen·iger ·:·:') gewii.hlte an. Vielleicht ist; geralle 
eli e Mangelhaftigkeit di eser l~iuteilnng i hr Vorzug. Denn 
wir werden daclnrch j eden Augellbliùk llaran erinner t, dass 
wir mit llieser Klassifi.kation llem 'VIIeseH der Sache nieht 
uaher kommen, sondern un s uur einen di.i.rf tigen No tù eheH 
f ùr nuser mangelhafte ·o V erstii.ndui s geschaffell ha. ben. 

Wir teilen alNo lli A Spnwhsturungen m folgeml e 
7 KlaRsen ein : 

J o Rprachlosigkoit. 
~ o .[!;cholalieo 
3o Stamrnelno 
tL Grammatische oder syntakt ische Akataphasio (otl.er 

Agntmmal;ismus) . 
l'i. Internrpte bezw. h ochgrallig verln.ugsamte Sprrwhe· 
(Ì. P oltern (u o itbersti.trzende Sprache infolge Ideentlncht) 

7 o Stotterno 

*) ]11{. lVent:ger : Di e Sprachsti.irungou bei geistig Znrl\ ck
gebliebenen nncl ihre methodi sche B eh ancllung o Z eitschr. li.ll ' tli c· 
B ehallclluug Schwach ~ inniger uncl li;pilepti scher. Ansfiihrli ch re f , ri er t 
in ,Mon ~tt.sschrift f'lir die gesamt e Rpmchh ei.llmnd P". T. .1uln·g an g 

1891. p. 2 ~11 n·. 
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M:m kiiHatc tli e 1\Ja.t;:;;en t - 4 fd ,; Tj:nLwid ehw gs
hemmun gen aui'J'a.ssen, da sie eiu S tehenul eibeu auf jenen 
nieùoren Stufen derSprachentwickelung ùarzust.ellen ;;cheiJl elJ , 
welche der normale Mensclt in der Kindhe.i t ùber;:;teigt; 
wahron(l die Klctssen 5-7' als von anderweitigen Stornngen 
im Nervcnsys tem bedingt zusn.mm engefasst werd en konnteu. 
Da aber vielfach Kombinationen von Sprachstorungeu der 
beiden Gruppen bei e in e m Individunm vorkommen , und 
da clie Sprachstorungen der Klassen 1-4 sich keineswegs 
immer als reine Entwickelungshemmungen prasentieren , so 
Ùùrfte ùiese Zusammenfassung praktisch besser ausser Aehl; 
gelassen werden. 

Mit Zugrundelegung unser er Einteilung in 7 Klassen 
ergaben sich nun folgende zahlenmassige Einzelheiten: 

Die Anstalt batte 105 Zoglinge, 43 weibliche nnd 62 
m~lnuli che . Davon waren ganz normal sprechencl32 (30,5 °/o) , 
nnd zwar unter den Madchen 14 (02,6 °/0), unter den Knaben 
18 (29 %). Die Zoglinge der Anstalt hatten ein dnrch
schnittliches Alter von 14,47 Jahren , uncl zwar die mi:Lnn 
Ji chen zwischen 5 und 23 Jahren, im DurclJ schnitt 14 , 0~ 

Jahre, die weiblichen zwischen 4 uncl 31 Jahren, im Dnrclt 
sclmitt l5,12 Jahre. Da.gegen sind die nonna.l sprechenc1en 
Zuglinge allein im Durchschnit.t 15,44 J ah re alt, di e Mit.rlchell 
] 6, 71, ùie Knaben 14,44 Jahre. 

Samtliche Ziighnge waren dnrchsclmittlich 4,4.2 Jahn• 
auf der Anstalt, die normal sprechenden 4,84 J ah re. W enn 
man ùberhaup t aus so ldeinen Zahlen Schliisse ziehen dm·f, 
scheint sich al so zn ergeben, dass der Aufeuthalt in der 
Anstn1t allch die Spracbstornngen gi.lnstig beeinfluss t.. Das,; 
a ber hiAr · die Sta.tistik nur geringe Bedeutung hat, lehrl; 
die l!;rwàgung, dass sich sehr grosse Fortschritte in Bezug 
auf ùie Sprache - wenigstens nach unserer ~inteilung -
durch Zahlen gar nicht znm Ausclruck bringen lassen. 
Wird beispielsweise durch die B ehandlung aus einem hoch
gradigen ein leicht,er Stotterer oder wird ein sprachloses 
Kind im Sprechen so weit gebracht, class nur noch ein 
leichtes Stammeln besteht, . o wircl der Zogling nach wie 
vor als mit e inem Spmchfehler behaftet angefi'lhrt. 'J' hat
sachlìch ergiebt sìch aus den Angaben der I. .. ehrer sowìe 
aus dem, was ich wahrend meiner zahh·e·ichen B esnche in 
Idst ein beobachtet e, clasB in di e;::er Biusicht gnte R esnltate 



in der Am;LalL er:,:; iolL wonlon. .~s wenlen beim UnterriuhL 
mi L Ausdauer uml V crsl~i.nclnis clio Sprac;hHWnmgen bckilmpft, 
auch wird clureh einen approbierten 'l'aubHtumm •nl eluer <leu 
houhgntdig spra,chgestorten :0oglingen der Anstalt besonderer 
Artikulationsuntcrricht orteilt. W enu es moglieh w~i.ro, den 
Lehrkorper zu vergrossoru, so claHs clem einzelnen Schiiler 
noch mehr Zeit gewidmet werclen konnte, so .liesse sich 
\·ielleicht iu clicser Uin ·icht nouh etwas mehr errei0heu. 

Nun war es niuht immer leichL, zu entsuheiden, ob im 
einzelnen Falle ein Bprachfohler vorlag. Die Ueberga.ngs
stufen zwischen normaler uncl krankhaft veranclerter Sprachc 
:;iucl so :,:;ahlreiche uncl allmahliche, class es rnanchm a.l recht 
schwer war, die Grenze zu ziehen. Manche Zoglinge 
stammelten nur, wenn sie unaufmerksam waren, SlJrachen 
aber lùr gewohulich gauz korrekt. Wie bei vielen Idioten 
alle Bewegungen etwas Langsames uncl Unbeholfenes haben, 
HO ist das auch be. onders hau:fig der Fall bei der kom
pliziertesteu koorclinierten Bewegung, der Sprache; clie be
treffenclen Patienten artikulieren claclurch etwas schwer fallig, 
ohne dass die Sprache eigentlich fehlerhaft wiiFe. Derartige 
leichLere Abnormitaten der Sprache wurclen n i c h t als 
Sprachstbnmgen gerechnet. Trotzdem war clie Zahl der 
konstatierten Sprachfehler eine recht grosse. Es waren 
namlich von den 73 Zoglingen der Anstalt, die nicht normal 
sprachen, manche mit meln·eren Sprachfehlern zugleich be
haftet, so class im Ganzon 111 Sprachfehler beobachteL 
wurden, nnd zwar bei 29 Maclchen 43 prachfehler, bei 
"14 Kuaben 68 Sprachfehler; :onaeh hatte vou den sprachlich 
gestor teu Zoglingen clurchschnit tlich ein Mitdeheu 1,48, eiu 
Kuabe 1,55 Sprachfehler. 

Die beo bachteten 111 Sprachstorungen verteilten sich 
folgenclermaHsen auf unsere sieben Abteilungen: 

l. Spraehlo ·igkoit lO (:3 weiblich , 7 mannlichc 
Zoglinge) . 

2. EchoJalie 5 (1 w. , ~~ m.J. 
:J. Stammeln :m (:2 w. , 18 m .) . 

~. Akataphasie 23 (7 w. , l !5 m.). 
fi . Intorrupte Sprauhe l o (:J w .. 7 m.). 

ti . Poltern l n (i) w. , 5 111. ). 

7. Stottem 15 (4 w. , ll m.). 
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Ljur IJcssercn V eran;:;chaulrehuug L l or V erli a LLui:<~ahl()J 1 

IJercclmou wir damus iu ProzenLeu die Haufigkeit tlos Vor
kommeus tler einzelneu 8prachfehler gegeui.lbor ;:;amtlieltou 
l\1adehen und . amtlichen Knaben der Austalt: Es \·erteileu 
sieh auf: 

Madehen. K11abeu. 
l. 8prachlosigkeit 7 °/0 l. L,:.l % 
2. Eclwlalie :J,3 % G,:) "/ ., 

:3. Stammeln 4!-i ,5 °/0 :J9 °/" 
4. Akatapha::;ie 16,3 % ~U),H 0/u 
5. Interrupte Sprache 7°; 0 1.1 ,:{ 0/o 
fi. P olteru L l ,G 0/ 0 8 °/0 

7. Stottern 9,:3% 17,i' "; ., 
vVir wissen, dass ,dle koordinier teu Beweguugen \·ou 

l\iildeheu lei chter erlemt wenleu, als von Knabou ; a n el t 
l1at ths lVladclten me!Jr Verst~inJnis uud Intere~~e fetr <la~ , 
was auf Auge null Ohr wirkL. Daclureh winl es i.Jefli11gL, 
1la~s alle 8prach turungen uei Kua.beu hii.ufi.ger vorkommo11, 
:ds bet lVHlclchen. Diese Verhliltuis~e scheineu bei deu 
Jdioten H.hnlieh zu li egeu, wie bei gei~tig uormal eu Killllem ; 
ob huer di e a.uHallende Ver~ehiob uug die~er Propor tion fCir 
U ruppe 3 um1 !-i un serer Zu::;mmneustell uug auf Zuf<tll ho
rnht, wa~ bei der Kl eiuheit der /:;ahleu wohl muglid1 i ·1., 

otler ob ~i e einen inneren Grnml hat , tlas dùrfte nnr tlureh 
umf'angreil.:here stati~t i::;ehe .[i;rhebuugeu zu ent::;d1ciJeu ·eiH. 

Vou J eu 73 Zuglillgeu, t1ie uiel!L noriual ;;vnwhon. 
warcu m[L e i H e m Spnwhfehler bchafLet 43, uud z war faud 
,;i t.: h ab all ein iger apraelrfehler: 

8praehlosigkeit. lOmal. 
8Lammeln 20mal. 
Stottem 5mal. 
AkaLaphasie 4mal. 
Poltem 2mal. 
Bd10la.lie und Iutenupte 8praehe jo lmal. 

Z w e i Spnwhfehler gleichzeitig fandon f; ich bei 2~ der 
lusc~ssen der AnsLalt, um1 zwar in folgenclen Kom binaLionen: 

Stammeln und Ak<ttaphasie fima.l. 
Stammeln un d Poi tern 4mal. 
8tammeln und Stottem 3mal. 
Akataphasie uml interrupte Srrache omitL 
Echolttlie un!l :E oltern 2mal. 
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Aka.tapha:;i uuù PoHern 2maJ. 
:::>tammeln und intorrupte Sprache lm al. 
Akataphasie uucl Stot tern lmal. 

Kombiuation vou clr e i verschieden eu SprauL:;Li.Jnlllgeu 
IJe i iuem Indivièluum fand sich achtmal , uml ~wa.r: 

Akataphasie, interrupte Sprache und Stotteru :.!mal. 
\Veitere frmf K ombiuationen von drei Sprach:;Li.inmgeu 

j e lm a l , namlich: 
Echolalie, Stammeln unù Akataphasie. 
E cholalie, Akataphasie und Stottern. 
Stammeln, Akataphasie und interrup te Spmeho. 
:::>tammeln, Akataphasi.e uml Stottem. 
Stammeln, interrupte Sprache un d Stottem. 

Betrachteu wir nun noch ùie Rubriken unserer Eiu
Leilung im Einzelneu, so :finden 'vir gleich bei der ersten 
K lasse den Ausspruch Ktessmaul'.{) bestatigt: ,Es ist keines
wegs immer leieht, die Kategorie einer gegebeneu Sprach
:;tonwg symptomatologisch festzustellen und zu ermitteln, 
wa::> immer ftir eine Form von Stummheit, erschwerter und 
verandeter R ede man vor sich habe." Denn obgleich man 
glauben w llte, class e:; un schwer zn ent~>ch eiden w~i.re, was 
unter den Begriff der Sprachlosigkeit gehor t und was nicht, 
:;o wird sich doch au · lem Folgen len ergeben, das:; fasL 
jeder J!"all von Sprachlosigkeit seine Besonderheiten bieteL, 
un d class es zuweilen uicht so einfach war, clas V erhaltni;; 
Ller Falle von Sprachlo;;igkeit untereiuander unù gegen clie 
andereu Sprach~>torung n richtig zu begrenz n. 

Sprachlos in dem Sinn , dass sie thatsachlich uie arLi
kulierte L aute von si ·h goben, sind von den unter der 
1. Rubrik angeftihrten 10 Zuglingeu G. 

Eiuer davon, 22 J ahre alt, sei t lO J ahren in der Anstalt , 
wird als verh~iltnisma:;sig ziemlich gut beanla.gt bezeichnet. 
Er wird als Schuhmaoher besohal'tigt und besorgt ~ur Zu
l'riedenheit di e nicht ganz einfaohen V erriohtungen se in es 
Haudwerks. E s ist bei ihm in (i:iiher J"ugend eine sehr 
wohl gelungene Uranoplastik ausgefiihrt, sogar ein Z~i.pfchen 
ist vorhanclen, aber das Gaumensegel ist verkùrzt und stratr. 
F ordert m<m den Patienten auf, Worte nachzusprechen, so 
macht er gewaltsame Mitbeweguugen mit der Muskulatur 
rl es Gesichts nn <l de~ gam~en Kurpers nnd stiisst nnart i-

·•"J Di StUrungen ùer ''p rache. 3. Aufl. , p. 130. 
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kulierLe, heisere LauLe her\·or. Larynguskopic war ni cht 
ausfùhrbar. l :;L nun diese Sprachstorung als Aphasie auf
zufassen, d. h. hat sie ihren Sitz im Gehirn, oder ist sie 
als hysteria cum materie , veranlasst durch das S pra.ch
hindernis des abnormen Gaumensegels, anzusehn ·~ Oder 
mit anderen Worten: ist diese Sprachlosigkeit voraussichtlich 
unheilbar oder heilbar'? Als Aphrasie, cl. h. auf Mangel an 
Vorstellungen beruhende Sprachstorung, darf diese Sprach 
losigkeit bestimmt nicht bezeichnet werden. 

Dagegen scheinen unter diese Rubrik, welche Gt·ù:singer 
als diejenige der Idioten kennzeichnet , welche nicbt sprechen! 
weil sie nichts zu sagen haben, :) Zuglinge zu gehoren, c1ie 
fa:;t ganzlich apathisch, nur fi'lr das ein geringe~ Interesse 
zeigen, was sich auf ihr unmittelbares korperliches Befinden 
bezieht. Bei zweien darunter, die, im Alter voll 15 und 
11 Jahreu, sehon t! und 4 Jahre in der Ansta.l t r; ind , ist; 
wohl die Prognose der BpnwhsWnmg ab:olu t infm1st. Da
gegen befindet sich ein Fi.illf- nncl ein Niebenjahriger erst 
so kurze Zeit in ld:;tein , dass v ielleicht noch von der An~ talts 
I,ehandlung ein gitnstiger Einfluss auf clie Stummh eit zu 
crhoft'en ist. Ebenfall s vielleicltt nicht gauz ]I oifnuu g:; l o~ 
i~t eiu 5 Jahre altes l\1 ~td chen, das zwar sehou seit eiucm 
Jahre iu der Anstalt is t;, in lc-Jtzter L':;eit aber, nachdem durch 
Abtragung der Rachemn amlel clie Nasenatmung ermi!glicht 
wurde, insofem etwas Be~::>senmg zeigt, al s es ruhiger schlaft 
nnd sich weniger hauftg verunreinigt. 

V ier anùerc Pati e11ten hi elteu wir un :; Jùr berech tigt 
zu den Sprachlosen zu zahleu , obwohl sic minimale Spuren 
von Sprache zeigten. ~in Siebenzehnjahriger, der "/ Jahre 
in der Anstalt i. t und nur ,) P apa" und nblau" nachspricht, 
wurcle durch Freilegen der Nase weder .in seiner Intelligenz, 
noch iu seinem Sprachvermogen irgend wie gebessert. Di e 
drei iibrigen Zoglinge, im Alter vo11 8-.L l J ahren , seit 
1- 3 J ahren in der Anstalt, sprachen gleicbfall s nur wenige 
\Vorte ::tutomatisch naclL Einer davon, der nach Abtragung 
seiner adeno"iden V egetationen an{ing, einzelne W orte hoch
gradig stammelnd und nur clann nachznsprechen, wenn man 
ihn nicht ansah) bietet insofern eine leise H ofl.'nung auf 
Besserung, a.ls gerade cler leLztere Umstancl cbranf hinweisen 
kormte, das seine Sprachlosigkeit viell eicht teilweise psycho
gener Natur is t. 



vVenn ci11 Geistes:-;<:lnvncher :-;pontn n gar 1Jicht reùet, 
souclern nnr wic oin Papn,p;ei t'ÌIJ zel uR 'v\TorLe uneh:-;p richt, 
sO Ì ~l; Cl' a.J:-; S jJJ';l( ; iJ ]ns Zl l JI"Z"ll'hlll'! l

1 
\V ('Illl WÌI' d<J s vVvr t 

Sollil'l''s: ,Spn' (' hnn li f'i ss l, l't\l'~f. .. JJ OJ J': ge ii·.!' IJ lassell. Ver· 
H.nrlerl; aber t'Ì :l -~prJIJL<t.ll g;~r IJ Ìt·.IJI, "]JI'lll·h el!d l' J' Td iot vor
gespmdten e klu inu \VoJ'I,,·prJJitultutguu ll!Hl :-.lii.Lzc, Wot Jll <ttwh 
in dem Sin tlc , 'hs:-; ur s i11 g r;J tllJ n;d isr· l1 tu ul ~yuLakL i :-wh fehler 
haf'l-, madtL, so dDI;tlJJJ t·JiliL'rL l' l' d; JJll iL Ìl!lt lli'J'], in ein gewi:-;::;e :-; 
Ver,;LiiJHini ~ . All~ •l it• sn!ll ( irnudu glil ul, (, utt w ir, zwc•i :6i\g
lingo dor . \,, :-;(,;ti(; tti ,·.lil, [ti! Cv r .!l'l' lt,tln ·ik ,,S J•rnd il rJs igkc iL" 
an lùlin' n z:n ~')l i l'll 1 DIJivohl s ÌP IJÌ t·mals "JIIIliL;JJJ sjll'oohen. 
Bei l>c•ill -·a war Pino I' X<:Pss ivC' ' l'r;-,g hl'iL, II' Ìl' s ic lwi Td ii)Len 
niehL ~o gan;~, selLe11 \'urkoullnL, Zl l kou s l:il .ivrl'l l .. Jcdc He
wegung isL ilillCIJ zn,·i•d , llll,[ <IIWit illllll :-; Jll 'eu iiJ·JJ s iu cl sìe 
schwer z1t \'P I'ii J J ! a~"'' l l , (ivliJJ gL r·~ a lll' l' , sio rlut ·,d J A1n·ul'en , 
Anstossen, S,·]J(iLLuln u. :-; , w. cl,d,iu il ll ln ·i tJ gt• J,, d a;.;::; sie 
einige W or\,P JHte; h-.: pr r>u heu, ,; u lll:Jo li <: JJ ;; jp ' ' si ·h sn be
qnem wio miig li ch, ll. !1. ~ ie l;ii rzf' tt nl,, sLHlllllll'lu uucl 
spreehen 1mr gam: ÌP ise tlll rl LtJJg-snm. Da siuh tli t>s' beiLlen 
i:Ogliuge iH mP!n:jiihrig;·r A_n ·L• lLs lH·Inm;ll tt ug so g ut wie 
g11r JJiuht gebesserL ha1Jt' Jl 1 isL wohl anch fùnl rhin l-:e ine 
Besserung m el.r zn Pn varLeu. 

Aohnl iehe V t> rh ii l tni s:~ e Lr effen wir bei w eiteren { ii n{' 

~i'~glill gen der Jd sLn it tc· r A11st.nH. Sio f'precJ JCIJ nm· ;;eltel! 
ans eigeuem A nLrie lw, sLc• IJ Bil intell ekLuell nnl e.Ìu Pr ganz 
Lief'en Stnft> , ;;iJ,t] S;·]Jr Lrii.ge lllH1 nugesc:hiold; in allc• Jt 
B e weg nngeu . Sio si 11 tl :-;fillil,li eh g le iohz:eil;ig 111Ì L 2 od er 
:J Sprac· hf'ehl cru ht·ltHILc·l.. 

Bei ll1 l\ ÌD P.lt l uft• J'SII l·iJ ll ii P/' 11 priis;•nl.ir·rL,•n .·id1 fi.•r uN 
z vni ?,iigliu go~ als s t·hPill li iL l' s pral'hlos, tli o c•,; ahc·r l.lllll.
silc:hli eh 11Ì c·hL wa.r C'u . lrl!Lfll' tlPn mnr:Lli sc:!J eu Del't• I;Le tJ tl or 
(~ e i sLe,;sehwneht•ll f rulfr:JI wir lt ii.ntli c:h zn wAi leu uit Jc•J t :=tnsser
onlt-mf.lic-lt h C' f'l igl'll. Ei g·eu siun, tl Pr .iC' nP he itl en Vl' l';n !l nstlLe, 
g;~nvl c~ l1e Ì tl er Uul.nr:-; JH:llll ug cl nn:l1 miclt , wi fl ltl11'l1 ~mt sL 
IH' i ii.hulir:lt C'll A11lii ssPlJ 1 Ì11 vii ll igC' r Sl.nmmhPil. zn vcrhfti' I'Pll . 
Spili.Pr idH' I'z<'ng l C\ ic-lt ntirdt , tln ss ll l'r C' in c' i:i'1g liug·, e in 
l :J jidtriges Mii.dr: ÌI P11 1 vi -1lli g- 11nrm nl sprl'dt ell btnn, widtrel!tl 
ll er a.nrlere, e in ! ~3_jfihrigf' r jnngc•r l\b111t

1 
st.nLt.eJ'I· ulJL1 

sLammelt. Hi er mijge aneh uill 9 Jn lm_, a.l l.er :;l, i_igli11 g er
w i-i.lml. sein , (1C'r l'iir gowi'Jhnl ic ·], gnl. spri cld;, JJ Rnlt eiu er 
Perioat:J von epi l _pti:-:ehon Aul'ii.ll Pu aber iu eiu en ZusLauù 
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vou gei~tiger Stnmpf'beit ,·crfi.\llt, aus r1em er 7.nm Spreeheu 
sclnver otler ga.r n i eh L zu veranla;,;sen ist Di e:> eu habeu 
wir nicld; ah; spnwldich abnorm aufgezah lt. ~~ w are alJe r 
niclt t unmughch, dass er bei dem voram.:s ic;htli ehen lj'o rL
schreiten seines BJi',dsimt es spf·tte rhin rl er ab~olntPn Spr;tch
losigkeit verfielP. 

Jm Gegensatz rhtzn bietet un s die ldsteiu er Anst<tlL 
aber a.uch erf'renliche Bi ldcr . V ier Zi>gliuge, di e ·praehl os 
orler l'a: t sprachlo.· e.intra.teu , habeu im L auf'e der .JahrA 
recht erfreul iche Fortsehri.tte gemach t, so da.ss sie jet7.t 
spontan uud versti:i.ucll.ich, wenn auch JJ och ni ch t ganz 
fehl erfrei sprechen. Zwei weitere Zi.iglinge, bei den en di e 
Spraè11losigkeit neben der Geistesschwachheit auf hoeh
gradiger Sehwer]Jrjrigkeit bemhte, wurclen wie Taubstumme 
nnterri chtet und dadurch in B e>mg auf di e sprachli chc wi e 
anch gei:tig EnLwiekelung sehr wesentli ch geWr<led . 

Wir haben <1ie Rubrik nSprnchl os igkeit" etwas PÌD · 

gehcncler besprochen, weil ie sowoltl fur den Padagogen 
w ie fiir den Arzt; l1esondereR In teresse zu bieten scheiut ; 
bei r1er Besprechung der iibrigen Unterab teiluugen ki\nneu 
wir uus kiirzer fassel1. 

Die Echolali e bean spruch t lllll' daun grus~eres 

Interesse, wenn sie die e)uzige oder ùoch haupts~i,chli chst;H 
Form ùer sprachlicheJ t Aeu. serung hir ein Tndividnnlll 
bi ldet. I n nn seren fiinf Fall cn wurùe auer die EcholaliP 
nur ab nebensacltl iches, gewissermassen 7.ufii,lliges Symptom 
1Jeo bachtet. 

Eine grussere Rolle unter den 81 rachstorungen nnserer 
Schwachsinnigen RpieH. das S tammeln. Gerade unter 
der Rubrik ,Stammeln" finden sich Sprachfehler VOH sehr 
verschiedener Schwere zusammengefasst. Denn von dem 
leichten Sigmatismus und Rhoclacismus bis zur fehlerhafte11 
Anssprache fast aller Laute, die ein nahezu unverstii.ndliches 
Lallen verursacht, finden sich wohl alle Zwischenst,ufe11 
unter unseren Fallen vertreten. Wir diirfen aber ùabei 
nicht vergessen, dass eine Anzahl der Zugliuge erst mehr 
oder weniger kurze Zeit in der Ansta.lt war, und dass 
gP.rade das Stamrueln der dankbarste Gegenstancl der 
padagogischen Behandlung ist, so dass man annehruen darf, 
rlass von den Sprachfehlern li cser Kategori f' eine 11 ich t 
unerhehl1che Auzahl Ìll ah RPhbRrer ~ciL gehei l1; seiu wird. 
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vVir mii.ssell Cf< llllS versagen, llle '38 "lt'ii.lle 1'011 S tamm eln 
i m einzeluen l(.ll antdy~:;iermJ. l!;riuuort sei JlUr da.nn1 , da !'-<,; 
fln <.:h geistig no rm ale Kimler im Alter vo11 4- uml i) Jahre11 , 
in welc.hem die .itl1t gsten l.";uglinge der Jdstein er A.ust·A.lL 
stehen, oft uoch sbammeln, class a.lso schon an :; <li esem 
<i·rnnd f' d:t;.: mehr oder minder haufige Vorkommen mHl 
sel l.Jst cler Grad d e. Stammelus l.:eineswegs zum Mass~tab 

1l er dnr <.;hschnitLiichen geistigen l<:.n twickeluno· cler A.nstaHf-< 
snh iiler gemtteh t ·werclen dari'. 

L etzteres gi.l t in noch hiih erem Gril.de 1i'lr cli e n ~\ eh s t, f' 

ALLr ilnng, clie A ka t :tphasi e. ·n elmuur.lieh winl cliP 
g r:tmm at.ibdi,.: <.;b nnd synta.ld;i,uh korr lde Spraehe von dr n 
,·er sc:hiecl euelt l11di vidue1t iu seln vpr,.:el1i rl euen Lebemmlt. l? l'll 
prworhen, 1·o n tl en mind er Uebild eten ol't libcrkwpt Jli chL. 
Ohwoltl wir bei nu.·ereu Beo ba uht111tgen nnr Jie h <> h e r e n 
( iratle cl es Agram mati:-;m ns :d :; :-lpraeh fehler not iert ha iJeu , 
cl ùrl'en wir <l o eh i n Ll em Vorkommen der Aka.taphasi.e a. n 
si<'h durchans nieh t rl e11 Ausdrnck einer geist-.igeu SU.\rung 
er bllcken. 

Anclers verh~tlt es sich mit der folgen l eu Grnppe, !l Br 
i n terrupten oder h oc h g r a di g ve rl angsa m tPn 
~prache. Iu di eser A.A ek tion durfen wir wohl l'ast-. an,.;
mthmslos deu AusJruek ein er Abnormit~1.t cles ~entntl

u r veusystems rkenurm. Si e linù t sieh cl enn a.ueh, meist; 
in Verbindung mit a.bn orm lang,;amem A bhmf aller will
kiirllehen Beweguugeu , h ~tufig gerade h ei ùen ani' eiu er 
hesonders tiel'en Stufe der gei~ti gcn Entwickehmg :-; tehemlPu 
Tclioten, sowie a 1s IJ eberg<tng. ·- o l er En<htatiou der sprfl ch
Jichen Au.·bildnng hei Zi'1glingeu , clie sprachlos in clie 
Anstalt eint.rateu. 

In der r;. Abteilung haben wir alle :b"'ormen von uber
mii,ssig r aschem Sprech en z.usammeJJg< fa.·st. ln ùen rneist.eu 
ùer beobachteten Falle hancl l t es . ich um einfa,ch e P olt;erer, 
deren AffeHion nichts fi.'tr die angebor ene GeistessclnvHcll e 
Charakteristiseh e:-; z.cigt. E s fi nùet sich jecl och ein ]~H.ll 

<larnuter , cler gro:seres luLer esse b eam;prnehen !liirfte . l~ in 
15jahriges, <'l.nami ·ch es, sCJhl echt eu twicl..-eltes lVLt!lchen , das 
d eu ex q u isiten rl'ypns cler erethis<.:h en ] or m cl r T dio ti e clm·
bietet, sprich t sehr raseh nnd auf Fragen oft echolalisc ll. 
13 im U ntenich t zei ·lmet sie sieh dnrch lebhal'te Anteil
uulmw nns, :owio thtdurch, class si langere Geclieh te, Bil.Jel-
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>;prùch e n. dgl. ohu e Anstoss uncl mit guter 13e tonung aus
weuclig h ersag t. Sie b elùtlt sog ar grossere Absclmitte aus 
dem L esebuch e wiirtlich g enau im Gedachtnis, und bei der 
H eprocluktion von Gehortem w erden selbst Ausclrucke ans 
fr emclenSprachen richtig wieclerholt. Trotzclem s tehtPatientin 
intellektuell auf einer ziemlicb niederen Stufe, cl enu fragt 
man sie nach dem Inhalte cles H ergeplapperten, so zeigt 
sich , da:s sie dafùr fast gar kein Verstandnis hat. Ebenso, 
wie wir zuweilen Iclioten mi t auJfallender Beanlagung fur 
Rechnen, fi.i.r 1\lfaler ei oder Musik finden , haben wir hier 
eiuen J!"all von einseitiger Empfanglichkeit und R eprodul;:
t i vita t f'iir den akustisch en ~indruck der Sprache. Dass 
si eh diese Almormita.t g erade bei einem M ti, cl c h e n findet , 
ist viell eich t kein Zufall. 

Als le tzte Gruppe haben wir das Stottern aufgefiibrt. 
D asselbe :fìnclet sieh Lei 14,3 % der Zoglinge der Anstalt. 
B ekanntlich ist diese Sprad1st6rung unter geistig n ormal en 
KinLlern etwa im Verhaltnis von l 0/ 0 vorhanclen . Dass 
dies c N eu rose bei Pati entE>n mi t meltr oc1 er weniger schwereu 
D cfel;:Lcn les Nervensys tems hanfìger vork ommt, kann uns 
ni0l1 t wnuclem . 

.Z:um S0hlnss w ill i eh di e an O h r e n , N a se n uml 
R a e h e n der J dstein er Zugliuge g efnudenen A bnonnitii.t.en 
iwmferu anh.ihreu , als : ie mit den Sprachsti.inmgen iu 
Znsamm euha11g zu bringen sinc1. Bei 20 Zuglingea li cs~en 

s ich i"tber ùie Fnuh:t iou der (l-ehororgane l\<:1in e oder kei11e 
l)n1U ùlil.H1reu Allg abrm erlaugeu. Unter den J 70 Ohren dflr 
UeLrigen fn.wl f' JI ,.; iuh ZW<Lr vi ele m it Verii.JHl.wtmgeJI nn1 
rl'romn~t·lf •~llr\ twJ ntiL lnidlf,erer JJ m·absflf-.1-:n ll g tl er HiOJrsd1ii.rfe 
- unr !.il Ultreu, d. i. 31i 0 / 0 , konute ich als gam: n ormfll 
vur:w iùlm en - , abor ieh f:uul nm· vier Zuglinge, bei rl t> uen 
tli e SpmcllenLwiùkelnug (nnd zuglei ch di e gei~tigc Ent.
wi ck el uu g) mi t vVahrschein l ichkeit nnter der G ehi'n·sU\nmg 
zu leich' n lmf;te . Dn:s das der Fall sei, nalun ich au , wem1 
Rnf IJ rl id e n UhrPn aecent-.nierte Flii stersprA.ùhe ani' ~ Mr~ t.~~r 

ui chf. go lt ort wurrlt~ . Ei11er (l i ser hod1gradig f'C inverhiirigPJI 
l':i igliJ1gc, ein ~~Ojiihriges Maùchen , <las b ereits 9 Jahre in 
d l'l r A11 sf;alf; isL, lmt eill e vol lig normale Spr::wh e. Sie zeigf. 
htl itl erseiLs di o Hesidu eu abgelaufener eiterig en Mitteloh r
entzl'lndnng ; ob lJ ei ilu· clie Ohraffekt ionen viell eieht end; 
uach voll udeter sprachlieher Ausbildung auftraLen be-



ziehnD gsw ise ,]j o joLzig1" HulH· urrei,;hLou, h-auH li euLe 11 ich t 
mc l1 r eut~ehi c clon w ere\ eu. - ~i u l !ijH.Iw iger .J unge, der 
sdtOH 7 .Jnhro in l d ::; Lei n i::;L uml i ufulgo el1ron iRehen l\JiLLol
ultrlmLarrln;, welcl1 er auf' th s i1t11 ·re Ohr ùl>ergegrilfcn haL, 
l';u-;L vullsLii.mli g tanh i::;L, haL r ogelrcljhLeu 'l'aubsLmnm en
uu LerrichL IJokonnn cJJ , ~;pri dJt cL wa s :-;t;hwcrHilli g, aber dureh
;w s vcrst~i ncl l i eh , Hllll li osL vu 111 UesielJ t Ll c::; :::i1n·eebenden 
au . - l •~ iu l 'lj àhri ger , se.it ;l Jahn•u .il t IlOr AHsta l. t boJiu l
lieii Cl' Ljogling i ::; t g leichf<tll ::> las t vull ig Lanu, uuù ;,-;war 
iu fulge ,j ucr A:HckLiou do:; Hurn ct·veu o(lor l or H urzen tr cu 
,[es Gehir.tt s. Auch or sp ri L; l1 t wi c ciJJ '1\mb:;Lummor: ù. h. 
r•r <n Li !wl iert eLwa . · :;eh werfiil.l ig , :;uiu e SLinnne is(; uu
meludiseh nml cli o 8prnd10 orm angol t de:-; JJ onnalcn 'l'un
ra.ll es; i m u ebri gcn spr it;hi; Cl' ic]Jlorl o:; . - D 'l' Yiertc h oljh
gr:ulig Suhwerhi.i ri go entll it;lt , cin 14-jiLhr.iger Kuabe, der ::;ieh 
or ::; t sci t d rei l\ Ionaten in der .-\..u stal t befincl et uncl dc;;::;en 
Ohrenleicleu das gleich e i;;t, wi ' ùn.s des ;,-;ulet.:r.t erw~i.lm teu 
PaLienteu , lciùet au lwchgraùigum ~tammelu , d <li:! uoch mi t 
e iner reehts~eitigeu :F'acia.Jispa.rcse lwmplizier t ist.. Vonm s
sieh tlieh wircl es der .A.ns talt geli11 gcn , anch ihm zu cin er 
vi.i llig uormaleu Spraehe ;,-;u verh -lton. Gli.i.cldiclterwei ·e ist 
dio Iu telligenz der sàmLlicheu 4 h ocl1 gradig s ·hwerhorigeu 
Zi.iglinge cl erart, das:; sie von der ihneu geboteneu B ehaucl
lung Nntzen zieheu kunnen ocler :;clton gezogeu haLeu. 

Vou Affek Liouen der Na e unù ùes Hachew; wunl n 
uicht weniger als ll:J konsta tiert . Dabei ist zu Lemerlw u, 
lass Llio meisten davon sym pt.oml o:; verliefen oder 1mr ge

r ingo B e chwerleu verursachteu. .i\Jaclt en ~id1 schon bei 
gcisLig Normnl en Naseu- und R a ·l1eJwfJekLiou cn oft gcnug 
g ar ui cht subjektiv bemerklich , :,;o wird clas bei clou zumeisL 
indolen ten Iclioten noch mehr cl r Fall sein. Viel zu wei t 
wi.i.nl c es fi.i.hren, woll teu wir hier Llie einzelu u .Affektioneu 
uml g:tr ihTe CoinciLl en;,-; mit den ver ·eh iecleueu Spntch
sWnmgen aufzahlen. E s ei nur envalmt, class sich bei len 
:3~ norma] sprechencleu Zi.iglin gen der Austalt 25 Affektionen 
der Naso uncl cl es Rach ens vorfandeu, Lei clen 7':3 miL 
8prachfeltlern bohafteten clagegen 88; d . h. clas Vorkommen 
yon N asen- unù Hachena:ff k tionen bei uuseren sprachfehler
froien hlil)ten steh t zu clero bei ùon sprachgestor ten im 
Verhaltnis von 65: 100. Dabei i:-;t zu bemerkeu , cla.' s wir 
Rhinolalia clausa, clie haufig zur B eobaoh tung kam, uur in 
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o 1 n nrn l<'allc als f::>]Jrachstorung reclmcten, wo sie besonden; 
stark auftrat uncl thatsachlich clas V er::;teheu cler sousL 
normalen Bprache wesentlich erschwerte. Die Hhiuolalia 
ulansa beruh t ja wohl fast ausnahrnslos anf Abnorrnitateu 
der N ase o der cles N asenrachens: hatten wir in nnscrer 
Aufstellung diese Fall e als Spracl~fehl er gezahl t, so wiirde 
sich clie Verhaltniszahl fitr ;,;prachgebrechliche uncl zugl eidt 
mi t Na,sen- un<l Hachenleiclen behaftete Zoglinge clen normal 
sprechenden gegenùber noch hoher ste.U en. 

Demnach wàr e zn erwarten, class der l!;iu:fiuss il r z t
l i 0 h e r Behandlnug auf di e B ese itiguug der SprachsWnmgeu 
ein re0ht betriichtlicher sein mitsste. Aber abgesehen davon , 
l1ass nicht a lle vorkommeuden N asen- uud R achenatfektionen, 
wen11 auch die rneisten derselbeu, durdt itrztliche EiugriHe 
zu heilen sind , so kanu fl'lr gewi.1hnlich die pii.dagogischo 
N aeh behanc1lung der Spnwhst0ru11 g 1li0ht en tb ·luL werd en. 
\ Vir seh 11 eueJJ wi eder Hll diesem B eispi el, <lass geistigc 
uucl korperliclte EuLwickelung cles Kittdes J1id1 i; \ 'O H ein 
all<ler zn tr en nen siJ JCl , und dass dah er Lehrer und ArzL 
r•i nander iu !li e }Hiude arbeit ·n mii~se11 . 

Bei der Indik a.tioJJ. 'stelluu g 7.Ul' VorJJa hm c vperaLi\'cr 
l~iugrif-fe be lmfs F'reileg u11g ller Nasenatmung wun1o anf 
Npnwhstorungeu Jast g<tr ni cht Rli ·ksit;ht genommen. H ier 
k a m eu \l'i eh t igere In l;eretiseu in Betrach t; ÌJJ erster Lini e 
ga]t; es, womoglid1 eineu l~iJJHuss ani' ]ie geistige uud 
kurperliclw ButfaHn11g der Kimler anszuilbeu , wodurd1 ,i;t 
all erc1ings 'vohl sekund ar auch auf llie Sprachstorm1gen 
,·oraussi ·htli uh eimmwirkeJJ war. Un ù ieh li e. s mi uh durel1 
das Mitl eid mit L1em tiefeu Ele]J(1 de· vollkommenen Bl od
sinns Yerleiten, ein e Auzahl voll ig icliotiseher Kinder zu 
uperiereu, bei welchen die Opemtion mtclt einem Vierteljahre 
anf die geit;t;ige J•;nLwi~.; k elung ohn e oder fast ohne Einfluss 
gobliebeu ilit. Bes,.er, weun auch nicht geracle t;ehr g ross, 
war der l!:influ ~iti ller Openction bei deu geistig bcsser En t
wickelteu. Die nahere :Oarlegnug der ! ~esultate wLirde hier 
zu weit f'Lihreu ; ich will mu· das kurz augeben, was mit 
clen Sprachstoruugen in Verbinduug steht . Bei 18 Zog
liugen w urclen operative Eingriffe vorgenommen, und zwar 
wnrùen l 'l l{ac.henmandeln, sieben G-aumenm andeln entfernt 
tllld ei umal rlas gewnehert.p vonlere E;uc1e cler einen unteren 
N a ·eumuschel abgei;rageu. Vlie weuig boi der Indikations-
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~Lelluug elle ~prau1~Wrungeu au~schlaggeu <:J nd waren, er
giebL sich auch darau~, Llass sich unter deu Operier teu drei. 
uormal Sprechende befaude11. Demnach sind Besserungen 
vuu Spmchfehrern uach den Operationen gewissermassen 
Hnr als z n fti. llig e .Erfolge zu be!;rachten. EtwtL ein Viertel
jahr uach der Operatlon war in einem F alle das Stammeln, 
in einem der Agrammatismus, in zwei Fallen clas Stottern 
verschwuuden. Alle vier Spntehfehler waren aber nicht 
hochgradig gewcseu, so da ·s zugegeben wen1en mm; , dass 
sie auch nur durch padagogi che Behandhmg in dieser Zeit 
moglicherwei.se hatten geheilt werden konne11. Vi.ell eicht 
stellen si eh i m ì ei teren V erhmfe der Zeit no eh giinstige 
.Folgeu der Behandlung in Bezug auf die Sprachstorurrgen 
ein. JUancheu der .Patientcn hat der .Eingriff in Hinsicht 
auf i.hre geistige um1 wohl den meisten riicksichtlich ihrer 
korperliehen W eiterentwickelung geniitzt und sicher keinem 
gesebadet. Ein Vorteil, den die Operation brachte, sei hi r 
nouh erwithn t. Von acht Fall en, wo hochgradige Rhinolalia 
elausa bestand, wurden cb·ei ganzlich davon befreit, vier 
wesentlich gebessert und einer voriibergehend gebessert; 
dieser Zogling war nicht zur Nasenatmung zu erziehen, 
und sehon nach Llrei Monaten war der vordem gri.indlich 
a,nsgeraumte N ase.nracheuraum wieder vollstandig mi t 
atleno'iden V egetationen erfullt ; unmittelbar nach der 
Operatiou war das Naseln beseitigt gewesen , a.ber nauh 
tlrei. M01mtcu bestand es wieder in der vormttligen Intens iLat. 

vVir woll Leu im Vorsteheuden Beitrage znr Symptom
a-Lologic der IJiotie liefern; zugleich diirfte a ber Jas Da-r
geboLene von selb~t wieder daranf hinweisen, das t1ie A u s 
bildung de r Sp ra c h e bei den Idioten noch mehr als 
bei <len geistig uormalen Kindern das A und O der }!.;r
ziehnng scin muss. 

Znm Schlus · erfi.ille icl1 gern clie angenehme PflichL, 
dem Leiter der Iclsteiner Idioten-Ansta.lt, Herrn Direktor 
Schwcnk, sowie cltm Lehrern nnd Lehrerinnen und ins
besondere aueh clero Anstaltsarzte Herrn Kollegen Grimmcl 
f i.ir ihr freundliches t;ntgegenkommeu und fur ihre wert
vollo Unterstùtzung bei der Untersuehung um1 Behandlung 
der Zogliuge meinen herzlichen Dank ::tu. zusprechen. 
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Versuch einer Statistik iiber den Besuch von 
Polikliniken. 

Nadt l ~' u~; Ls L l' llnugo n iu der Onl.~nuuw's \ ; he ll Po lik liuik fùr 
Spn-tc hs li.irull ge tt von Dl'. Unstav .·ffiJrcc!tl. 

Vic]f',wh isL itt dor Presso Ultll in I•';Ld tze iLsdll·ii'Lt •JJ der 
Vorwnrl' ausges l'l'llvhot t wun lott , d<t.,.;s di o 1'11 likli t1iken i!Jl'C' II 
Y.woek. lllll' uu geuCi ge11d eri'Cd] ull , i11 ll~)m tli e .PaLioJt Lun d urL 
au:; .1\raugel an L:';oiL lllU v l,urfliielil icll l, u[wml ·li; wCm lo11 
ttllll \l io H eiluug dcmgomiiss ei11 •tt ,., ,.],r Ja.tl g:>amcn Vt.:rlani' 
JJii. lune r c:::p. ui t:h t zn d ··m gcwli tt"C' lt lo u ~ÌL'lù fiiltrc . '\Vie 
weit die:;c y, nvùrf'e iu •inzolnen l<'iilleu bere eh Ligi; waren, 
o n tz ieh L si. eh der Koun Ln i:; cl es H cft•rcll f.e 11 , i m ;tll gemt>i U\:'11 

winl mau einen :;ulchen Vonvurf tl.b cr woltl znrùckwcit'e tt 
dii.rfeu, deJLu !lic B eri cld,u ùhcr p tll ik liJti,.;che 'l'hlitig kcit 
beweiso u im Grossc tt nntl G<Ll!Z:Oll genltlo d; t,.; G egr~JJ Lcil der 
erlwhen en Vorwiirf'<·, nud <1 <11111 <lari' mnn ml<' lt 11ich t \·er
ges:.;eJt, !l ass lw i p l) lik lit Ji ,.,, ·!Jo ll 1'<t Li•• tt LI·' Il >'uitr ,·icle seltwer
wicgf'Jlll r: l nlsl.iilld c :~. nr Verz:• igunlllg rl r r Jrr:iln ng mi t
:-;preclw n, wel!: lt n lwi l'r ivaf;lJaL Ì• ' tl tl') lJ 1ne isL .in Ji'ortfaJl 
kommen. H iN!t nr t' ittd anssnr tl!'ll1 g<'r i'l gtcn J\[n,ugel <UJ 
Zei t 1111(1 •l nr g ro",.;(\11 Znltl der li ig Jj, ,], 1.11 llf' lwnc1elnc1eu 
Patieni;C!l YOr :dl crn eli, • "dz inln SLPllnn g clC'l'sl'll le JJ nnd der 
infolgecl cssnn ciu Lt·•·L• ' ttd · m:lll gPllt nJ Le P, l's tld' !l c·r ] 'oliklinil.: 
zu r echn ell. L cL:.-:Lt ' l't ' l' ll <ll1Wl !Llicll lJild cL eiiJ('ll J ranpWbel 
st<wd b oi Vnrzi '>gr·rnt tg nrl c• r Vnrl,itlll ern\J g cl cr U rl.ihlllg nnd 
sei11 o id1l o J ~:iuwirlmng l1ui J\'fi s,.;('l'fi,J gpn liiss t s ich in cl e11 
meisten F\illmt g·t,llftll Wl !' ltwc: ist'll. 

Um cin e 7.:l.ltl• 'lilll ii "!' igc: "i<'<•,;f;,.,L<' Illm g clcr tlnrult uJJregel
màssigen n csw :lt rlPl' Poliklinik n:rnrsaultton Niultterfo lge 
zu en eivlw11 , l111 t Re l't·l' l' ltL in !l er (:lnLzntnlt tt '.-;clt PJJ Pullldinik 
fi.i.r Sl>nLt :hstiirn Dgen i 11 licrl in so i L clc ·m l. U ktn ber 18\l'i' 

:;tatist i.s cl te An fnnltmPn gcmacltt., wt-lultt' !l Ollll nneh mit 
Sioh erheit; !le n grtissLen 'l'ei l der N i ult tlw ihmg 'll :ull' umegel
massigen Besu ult der P olikli n ik :~.nrùeHi'lhren las:-;en . Die 
envaohseuen PaLienf;en , m eist Arbe iLor, ll audw erh: er , Dureau
schrei ber, ld eiu re Bcamtc, warcn entweder durch ihre 'l'h ~ttig

keit verhindert, regelmassig an den Wgliuh ou Spraehi.ilmngeH 
teilztwehmen, oder sie ven;àmntelJ aus B e<l,uemliohkeit oder 
ans L eiohtsinu, eh nes ja nichts lw stet" , di fi'Lr :;ie heil-
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samen U ebnngen. B ei clen Kinclern lag violfach Bmnmelei 
vo r, m oi:-; t wa.reu j edoelt <li. c h lLu;; lie lt en Vorhii.lLui.:-;;;e :-;elndd, 
woleh e die Kinclor zwaugo u, dureh H oLcHgi:i.u ge, Fridu;Wek
nud:0eiLnngam;Lra gon iu J'rii!J or l\Iorgeu :; tuudo, Kegolau!:-;eLzen 
iu spi:i.tor N:te:h t:;tu nd o :-:urn .J!.;nveru der ElLeru boizntragou. 
Di o I!'olgo wu.r lléLLiirlidl uoi der ofL maugolha.fLou .J!.;rn i:Lhruug 

JGrmùdnug, :-3ehlnfl'h e i.L und Trii.gh eiL uwl aus Lli o.sem Urnnde 
l'o hlLen dio ldoiuon P:LLioll L n h iL u fig i u Llen U obnug:;sLtllld en. 
J<,; :-; uHtehLou s iel1 aneh l1ier cliosol bou missli eh eu :-;ozialeu 
VorlJ i:Ll Lu isso gelLom1, ùber welelw so oiL ueim Sehulbm:mch 
.!.or J\iucl cr g ekhtgL winl, 1mr iu um :;o grvssorem l\Ias:;o 
wi c dort., cb <ler B csue h Llor Polildiuik uioh t ob.li g ~tLori:;ch , 
11ie Disz iplin uid 1t ;;o :;tr ong nnd clie Uobuug ·zeit uicht 
;;eh r <tu::;god chut ist nud cb es ;:; i. c.;h forum· um A .. Ld.ellnng 
vo n ma.uc!Jmal. snln· ll arLuiLekigcn .LeiLleu lmmlel t, w el che 
ciu · r egelm lts:;ige cn erg iseh o B ehandlnug erforcl ort. 

Im folgem1en w oll en wir zun li.ch:;t ein o tabellari seh e 
U ber s iuh t <les iu clou :i\lonaLen 0 1-:tober bi::; D ezember 1897 
J'es!ge:tell ten ne .. nchs li fcru uml da.un au der H auLl oinzelner 
ITii.Jle na.b ere N acJl\voi~e geben . 

O kt o lJ o r L 8 !l 7: 27 Pati ont eu - 2t> llehungsbLgc (j o 2 Sttl n.) 
am 1-~n tl e cles Mon11.ts: 

<t) Bosuch r egolmilssig : 15 P a t..- 1 golt e i l t : :.l nicht goh eil t., l l Hohn.ud-

h) 
c) 
t l) 

cla Jun g 

" 
;dcml.rege lm.: :) 

" 
-0 )1 

)1 unregelm iissig: 4 
" 

- 0 )1 

)1 vo roin zelt : :) 

" 
- 0 

" 

f ort;.;ebli eLell , t'ortgcset.zt , 

l " 4 )1 

l ') :) )1 

:l )1 o )) 
f:ìa . 27 P at. - l gohoil t:! S ui cht p;oh eilt ;!ts Heh.t'tgs . 

.N o v c m ber 18!1 7 : 27 Patienteu - ;!.ii Lleb uugRtago (.jo 2 Stùu.) 

am Eu dc !l es l\lonatR: 

a) Bcs u\\11 rcgo l ulii~ s i g: 13 I' a. t. - O goh eilt . W Bohand
Jnn g 

fori gcseLzt., 
b) 
c) 
d) 

, r. i emi. rogo l m. : l) , 

, uurcgehn i-ls .- ig: n , 
vcrciJJ zelt: :3 , )) 

-0 )) 

- l 
" - o )) :.l ni ch t. "'Ch eilt . 

l 
da 

J'o rtgebl iebeu, 

ì) 

4. 
)) 

" 

S11.. 27 Pat. - l ihciit ;l 3 ni ch t gehoi lt ;l'w Beh.ftgs. 
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Dc;!:ulllbur l R! t7: 211 PaLicnleu - 20 .l .e l,unp;sLftJ;f' (.Ì e Z :-:Ldn. ) 

a111 Endo des Monats: 

a) llus uch rcgu hnilss ig: l ·l P aL. - 8 gu li uil L; 1 ui c iiL gu hc il L. Ci Hl' lHtllll -
d a. lune: 

i'orLgohl ieb un, furlgesd;!:l, 

;!: Ìuml. rego li n. : (i _,, 
l " l " 

.. llllregc lnt iiss ig: B 
11 

~ , O , 
, vu ro ia~o l t: .. o , :; , O , 

Srt. 2H Pat . - 1 4;-i:cilt~l ti n ic ht gu huilt. :16 Bo h. fl .gs. 

Au~ ùi eser kurz:on Uebersiuht ergiebt sieh sehon, Ù<~s:-; 
der g russte Teil der H eiluugeu Gei den regel m~issigeu Be
:-; twhern der Uebuugsstunden zu Yerz:eichnen ist, w~ihreml 
Llie uuregelmi:i,ssigen Besucher fast samtlich ohn e H eihwg 
enLlasseu werden mussten bezw. von selbst fortblieuen. 
Di.e naheren Angaben werden cli.e Sauhe uoch besser beleueh tu. 

Okto ber 18 H 7. Unter den 27 Patienten clieses lVIona,ts 
befanùen sich 19 Stotterer , 5 Stamml er, l mi t StotLeru 
unJ. Stammelu uucl 2 mit Naselu (Gaumendefekt) behaJ'tete 
P ersouen. Von cl eu 15 regelmas~igen Besuchem ( 11 StoLL., 
2 Staml., l Stott. und Staml., l Nas ) Jw unte am Eude 
des Mouats l Stotterer, der schon lang,ere Zeit vorh er 
rogelmi:issig tlie Uebuugen besucht hatte, als geheilt euL
la.ssen werdeu; 11 Patienten (8 Stott., l Stc.~ml. , l Sto L t . 
uuù SLml. , l Nas.) beteiligteu sich weiLer an den Uebuugen, 
3 Patienteu (2 Stott. , l Stml. ) bliebeu, obwohl sio ni ultL 
gehei.lt ware11 , o Ime Eiuwilliguug ùes L eiters der Polikliui k 
forL. Bei letztereu, Schullmaben im Alter von 10--- 12 J;~hren , 

lag keiu triftiger lhuncl zum Fortblei.be11 vor: sie zei.gLen 
:-<i eh bei de n U ebungen stets ungeschickt un d sehwerfall ig, 
rnithin mag 'l'ragheit sie zum Aufgeben der Uebungen ver
anlas ·t haben. 

Vou den 5 unter b verzeiehneten Be:;ueheru (3 StoLt., 
2 f:ìtml.) blieb am Ende ùes Monats l Stammlor (Schul
lmabe) ohne Grund fort, eiue H eilung war bei ihm uoe;h 
nicht zu verzeichnen, doch hatte fortgesetzter Besuch eino 
solche herbeigefùhrt, da bereits Besserung eingetreten war ; 
di e i.ibrigen vier Patienten setzten die Uebungen for t . 

Von den L1 unter o aufgefi.lhrten Patienten (3 Stott. , 
l Nas.), welche nur n bis 8mal im lVIona.t zu clen Uebungen 
kamen, blieben 3 weiter in poliklinischer Belmndlung, der 
vierte, ein stotternder Kmtbe, kam uaoh 5 Uebungsstunden 
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ii.l,er!Ja upL 11 i c hL wi odor , ci n LrifLi ger G rum1 la.g aueh l1ior 
ui chL vor. 

Die drei leL:tteu uuLer d aufgefùhr ten PatieuLen (2 ~tuLt ., 
l 8tmJ.) lmmen i.iuerhanpt nut· ;,-;weima l zu l eu Oebnngen 
UtHl blieben clann fort . 

Novernber J.8 97. Von don Patienten de~ vorigen 
Munats wurden, wie <mgegeben, 18 iiben wmmeu tuH.1 zwar 
13 S toLte:re r, 2 Stammler, l S totterer uud St;ammler uncl 
~! . ascler, hiuzn kameu!) llCU PaLi eutea (7' Stott., 2 Sta.ml.), 
;;ullass iusgesamt 27 Pat ieuten iu B ehandlung W<Lren. Von 
di c. ·eu setzten die l 9 P<:~tienten (14 'tott., 3 Staml., l StoLt. 
lltlll 8Laml., l N~i.s.) , welehe regelmassig oùer ziemlich 
regelm ii.~sig lmmeu, clie Uebungen cLlWh im Dezomuer iort, 
You di eseJL hatton l ~ mwh schon im Oktober die P oliklinik 
r ogelrnàss ig oclcr zicmliuh regelmassig besuuht. 

Vou den unter e n,ngefùhrten 5 Pati enteJL (o SLoLt., 
l Sta.ml. , l Na;;.) setzteu 4 die Uebuugen ebeJLfall s forL, 
c i 11 ~LoLLc rcr k mm te ah goheil t eutlassen worÙeJJ , da er 
>:i Ìult !Jcrcits \'Orhor 2 l\lmtate hindurch Ìll reg eJmassiger 
l 'u lt aJHlluug bol'uutl Jt h;ttte und im 1-(·,zten 11'Ionat JIUl' noeh 
11 lm ,Ll ;,-;ur Kou troll · gckoJJJmen war. .LJi e unt;er d aufge
flihrLeu drc i SLoLterer 1-:ameu Jnu· 3mal zu deu . Uebungeu 
uwl ldi eb ' ll dann l'or t, sie ware11 nieht geheilt. ]~iuer cler
;;o lbeu, cin 12jlihriger Knabc, musste ltausliuher Verhaltuisse 
wcgon c1ie u euungeu anssetz u, er kam i m uachsten J ah re 
wiol ler ; ein zweiter 9jahrig r Kn<1be war sehlaff Ullll etwas 
domeuL, or wm: im Oktober lllll' 5mtLl um1 im Novcmber 
3mal ·rseh ien en , eine JJ eiluug w~tre ab o bei einem weitoreu 
llerartigeu B cs nch vollig ansgoschlossen geweseu. Der 
dri Ltc .Pat ieut, ein 20jahriger Arbeiter, zeigte wenig Energie 
tuHl Jmm nur 3mal zur Poliklinik. 

D e z e mb e r l H H 7. V o n d eu P atieutcu de~ vorigeu 
l\Iouats wnrden 23 ùbemommen, nncl zwar lo SLotterer, 
4 S tununler , l Stotter r un d Stammler, 2 Nà ·eler , ltiuzu
kameu 3 Rtotterer , s dcLSS im Ganzen 26 Patienteu iu 
Behancllung waren. 14 Pa.tienten (11 StotL., 2 Staml., 
J SLott. und Staml.) be.'nchten die Uebungen regelmassig, 
voJt ihueu kounten am Enc1e cles MonaLs H ~totterer <Lls 
ge l1eilt entlassen w n1en, 5 seLzteu di Uebungen weiter fort, 
1 Stammler (geistig znriiekgehlieben) kamuieltt wieder, obwoh 1 
keine eigen Llieho H il ung, s ndem nur einé B e seruug v oda g . 
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V o n Llen tt 11 ter b angefi.lhrte11 f) PaLien l.en ( 4 St,ott., 
l f:lLaml. , l Na:;.) kuunLen 3 f:)LoLLerer uutl l mit, NH.~olu 

behafLote:; l\Hi.!luliOn ( verg l. 1\ionH. t:-;~chr. f. d. gm;, f:lpracldt. 
H!98, 8. 80 su b. IJ. L.) ab gohcil L eu Llm;~en wen len, 
l f:)LoLLorcr :;oL;,:Le dio Ueuuugeu furt, l 8Lammlor 1,Jiel1 furL, 
ubwuhl lllll' Be~;::;enlll g eingeLroLen war. 

Vou dell lllJLer e verzeidw oLeu :3 PaLicuLen lwnnLen 
2 Stu LLerer n.l :-; geltoi!L enLla:-;:;ou werd e.11 , da :-; io \·orher 
regelmi~ss ig ;.:u dcu Ueuungen gokornmon WMCJL UJHl jeLzL 
lllll' ll ueh Zlll' n oouaohl·nUg clio r •likliuik uos ue!J Lell ; der 
dritte, oin Htmmnler , ller i:i LCLH mtn·gelrniil;:--ig gekuJJJ.IJH:'ll wa.r , 
blieb furt, lwinc I-Ieilung. 

Vo11 den un tor . d anf'gefi.ihrtcn 3 .P,tticuteJL l1li eb d C' r 
eine SLoLLcrer m~.<.: h 3maligem Besueh der P oliklinik forL, 
der zweite Stotterer, e.in 12jahriger Knctbe, der iu deu 
ti·iiheren l\Ionateu regelmassig gekommen war , blieb spàter 
wochenla11g fort nud zeigte sich sehr schwerfallig, er musste 
ohne 1-Ieilung entlassen werden (vergl. l\Ionatssehr. .1 1:!98 , 
S. 72 sub. 10). Der dri tte Pa tient , ein mit Gaummlllefekt 
ùehafteter Knabe, konn te hi:lu :--li cher Verhal tn isse wegcn 
nm· unregelma >Ssig kommeu uud JJms:;te sehli csslieh die 
Uebunge11 abbrechen (vergl. a.. a. O. S. 80 :; ub. A. G.) 

Diese statistisehe Ueùersieht ergiebt m111, class im 
Ganzen 39 Patienten die P oliklinik fùr Spmchstunmgen in 
einem Vierteljahrò besuchten. Von cliesen mi.issen die 
unter d angeflihrten H Patienten von vornherein in Abzug 
gebracht werùeu, d<1 ~ie nur 2 oder 3mal zu de11 Uebungen 
kameJJ, si eh also uicht in B ehandlung ùega.ben. Fem cr 
setzten 6 Patienten die Uebungen weiter fort, soLlass im 
Ganzen 24 Patienten in .D'rage kommen. Bei 8 von di esen 
wurde keine Heilung erzielt, soudern HUl' Bessenmg cles 
Uebels, da. sie die Ueuungen irgend welcher UmsW,ude 
wegen nicht bis zur volligen Heilung fortsetzten oder, wie in 
einigen Fallen, wegen mangelnder Energie oder Sehla.ffh eit 
entlassen werden mussten. 16 Patienten wurdeu vollstanclig 
geheilt, sie hatten die Uebungen regelmiissig besueht. l\lit
hin konnten % sitmtlicher in der Poliklinik iu einem Viertel
jahr behandelten Patieuten al ~:; geheilt entlasseu werde11 ; 
immerhin ein guter Erfolg, der die oben erwalmten Vor
wlirfe hinfallig macht. 
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Vorstehende U e ber. i eh t stellt nur einen Versuch dar. 
In einem der nach te n H efte wenlen wir e i ne statistische 
Uebersicht i.iber clen Besuch cles ganzen J aLres 1898 geben 
uucl hierclurch hinreichencles Material zur Statistik cles Be
::;u0hs von P olikliniken liefern. 

Einen Fall von Paraphasie im Verlaufe der 
Basedow'schen Krankheit 

erwithnt gelegentlich lJIJuuius. (Mobius , Ueber die Operation 
bei lVIorbus Basedowii. lVILtnch . meò. \Vochenschr. 1899 
N r . I ). Die 48 J ahre alte Patientiu lnttte sei t sech. J ahren 
au N ervosit~tt, Zitt.ern un d Herzklopfen gelitten; eiue An
schwellung am Habe war seit einem Jahre bemerkt worden. 
Die Krankheit verschlimmerte sich, uncl Mobius berichtet: 
, .. ... es trat e in lJeues Symptom auf, clas die Kranke sehr 
erschre kte, mir gauz Uberrn.schencl war. E s zeigte ·ich namlich 
~ine Art von Paraphasie, Llie Krauke gebrauchte \Vurter, ùi 
sie n i uht aussprechen wollte; wahrend sie das richtige dachte, 
kam ihr ein fah;ches \Vort auf cl ie Znr..ge, nncl dieses spraùl1 
si.e zu ihrer eig n en Ueberraschung au. . Sie sagte z. B. 
statt ,Mutter" Luftballon, statt ,Stettiu" morgen u . ùergl. 
mehr. Die Sturung tmt nur zeitweise auf, nnd immer blieb 
<l<l s U r te il nugetrilbt . Au ch war h:ein e Paragraphie vor
li A. llden . Von ein er geistigen Stunmg W<tl' kciu e Rede, ùi e 
.Krn.nke war zwar :-;ehr reizbar, mutlos nnd zu Ùiisterer 
Anffas:-mng g en eigt, aber vollkomm en ld ar. " 

Di ese Pfl.rn.plHt~ ie im Verlaufe Ll er Rasedow'sclwu 
Kntnkheil. isL .ieLl on f',Llls t'LU TJui<:nm . Dass e:~ sieh etwa 
Jltll' 11111 eiu ) -ìiuh-V t•rspreuhmln ha.nd el Le, w ie es auch bei 
muler11ll uen ·•"•s Rùl nvac:he11 vorlwmmi., Ùiirfcu wir nicht an
nr.lml en, wenn ein so erlalmm er mul obj ektiver Beoba hi,er 
wie J\'fi.ibin8 sagt.: ,Ani' ein fl urLl iche Gehim verallll ernug 
,l,..nt.nL ruwh di H von mir br.obaùlttet;e Pnxaphn.sie." Der 
Patient.in wnnl e <-l in ' l'e il der S<,h il<l!lri'ise abgetmgl-111 , worauf 
d <"nt-.li eho He:;:·wrnng 1l er Kran ldH:liLR~ymptonw oinLrnt.. Ob 
and1 tli e P;tr<t)lhasie versehwn.nrl, geht le i<l r a.ns Mubins' 
Aufsa.tz n ield; besti mmt her vor, wir lli'trfen es aber wohl au· 
uelnnen, <la <l ie.·e Ersd t iunug mwh der OpemLiou ni ch t 
mehr i n der Kra.11 klwi L:o;gt>schiùltt.e erw ii l111 t winl. 

FntuHurL u. M. , 9. I. 99. KtWl!f, 



Ans ùem en;Lou .Helt der un ter ReLbk tioll \ "O il Ober
lèhrer Dr. Knusù·s non erselti ' HPll eJJ , Zcit.schri ft; fiir ]J;iclu

g ng isclt e Psyehologie·· enbt e llln Pll wir folg0 tHl (' t1 An tsH !z: 

Die Sprachlaute des Kindes und der Naturvolker. 
V o n Dr. l f. (i u.t:omcmn. 

Schon in mehreren Auf:gi:i.tzen habe ich :mt' rli e wiel1Li g e 
P a rall e l e hin gewie!'lell , di e zw isc h e u d e r S pr a c h e 
cl es Kiud es nnd cl e rj e ni ge n d e r N a t;ur vii lk e r h e 
ste h t, nnd clie uns eiHen deutli ehen Einbli<;];- iu dio On t.o-· 
genese uml Phy loge1t ese cler meuschliclJ en Spnwhe gewii ln t . 
In c1 ell letzteu Llieser Arheiten. di o ieh ani' dc•m clri tteu 
iHtemn.t ionalen K ongrcss fi.ir J>syo hologie in .i\1Cin eheu l H% 

vorLrug, wies ich anf cli e ph o u et i sc h e u .l!_;l e m oJJt,p der 
Spmche beim Kincle uud de11 Natur vi.i lkern hill. Dal.1e i 
nn terschiecl ich clrei P erioclen : 

Di e erste P eriocle bildet der Schre i. I m A nfaJJ g ist 
der Schrei nur UnlustH.ussernn g, sp i:lter winl Pr anch zm 
Lnstau. serung. 

Zweite P eriode : Di e Lustau!'lsernngen werclell ii ber
wieg end, clas Kind erg\)t,zt si oh an der H en ·orin·ing n ng v o n 
Lauteu , die zum 'l'eil den bl eibeu<leH L an ten cl er Mn Uer
sprache iihneln, zum 'l'eil a ber anoh wiecl e1· versch wiud en. 
Es ist natitrlioh, ùass clie.:e t>r reehl aute im er,.,i en nurl 
zweiten Artikulationssystem liegeu : J:,ippeu- uud Zungeu
spitze, also in denjenigeu 'l'eilen; die clurcb clas Srtugeu 
bereits fitr die Art ikulation vorbereitet waren. Daher s i11 !l 
z. B. Vater- und Mutternam en fast in all en Sprachen ~i.Jlll -

1ich, sehr oft gleich. 
Dritte Periocle: Die Spreohlaute der Umgebung wercl en 

nacbgeahmt, zuerst ùie leichteren, dann clie schwerer eJJ. 
"f!'ritz S c hultz es Prinzip d e r g e ring sLe n ph ys i
ologi s chen An s tr e n g ung. Die Laute cles dritten 
Artikulationssystems treten ers t spat auf, bei manchen 
N aturvolkern fehlen sie. Statt der Reibelaute werclen vom 
Kinde anfangs Verscblusslaute gesetzt, das Gleich e :fìndet 
sich bei Naturvolkern. Das Kind neigt zu R eduplikationen , 
ebenso die Sprache der Na Lurvolker . Einige Lante in der 
Spraohentwickelung nnserer Kind er , !lie ni cht in Lli e Volks
sprache zi vilisierter N aLioneu i iL rgegangell siucl, fi11d en 



si0it in tler Spraclte der Natnrvi.i ]]; er , 11 . B. SC' IJIJ ahlauLe, 
fi ie sind demmw!J rudimeuUi.re Erscheinungen. 

[nbezug auf Sp ra 0 h fo rm nnd Spra·hiuha.lt 
]1:tLH1 id1 auf fo lgemle Aehnlichkeiten anfmerb;a.m gemrwhL 
nml :-; ie eiugebeml mìt Beispielen belegt: 

1. Gerìnger W ort. chn.tv., der die Zuhi lfena hme der Ge
berde notwendig macht, uncl Echosprach.e, ~- Art der l~ r
zahlung, clie an Kleinigkeiteu und Nebensachen festhii,ll; 
uncl au ilmen mit beJonderer .Liebe venveilt, wobei ich 
besoncler. · auf di e Jlj rzahlungsweise der N eger un cl der 
Bakairi exemplifizierte, :.l. clas Zahlen der Kind er un<l 
Natm:volker, 4. clie anfangs nur vorhandenen Bezeichnnngen 
fi:Lr einzelne Gegenstande und daR F ehlen oder .·pa.rllche 
Auftreten ,-on Samm elnamen, 5. n.ls P arallele dar-n dn.fi 
7-eichnen der Kind er uncl Na.turvolker. 

Die Litteratur i.lber diesen Gegenstand ist zw:tr nic]d; 
all zng ross, j edoch so ausserorclentlich zerstreut, da~-:R der 
Rtofi nur mit grosser Mii.L e aus einzelnen Reiseberi cht•·n 
un d besonders aus Llen verschi edenen Berichten der l\1issione11 
7. usa mmengebracht werden kann. 

I ch habe damit kunr. den Inhal t meines in Miln ·heu 
gehaltenen Vortrages wiedergegeben und wercle in clem 
F olgende.u auf einige der damals mitgeteilten Ein7.elheiten 
iifters znri.1ckkommen, Eiuzelheiten, die inzwischen durd1 
Nauhle~en von R eis Leschre.ibungeu, von BerichteJJ flber 
Rpra.chen von Naturvolkem ll . a. sehr reich Erga.nzungeu 
gefunden und - um es gleich vorweg zn sage,n - clie 
clamals vorgetragenen An chauungen in allen Pnnkten unr 
besta.tigt und vervolb ti:i.ndigt haùen. 

E s scbeint mir ti.ber{hi.ssig, clurch weitere Anhfi,ufnng 
von Einzelbeispielen clen ni cht mehr anzuzweifelnden 
Parallelismus zwischen K"nclersprache und Sprache der Natur
viilker noch weit r zu beweisen und zu stùtzen, clagegen 
will ich mich mit der wi c htig en Frage nac h der 
Ursache der g e nannt en Er sc h e inung en nah e r 
h es c h M t i g e n. Besonders ein Punkt ist es, der haufigerfl 
Angriffe erfahren hat, clas vou mir als richtig angenommen e 
Prinzip d e r geringste n p h ys i o l ogi:c h en All
s t;J'. e n g n n g, das zuerst vou F1·itz Scltultze aufgestellt 
worden ist. Es ist eiugewandt worden, Ja ss man von 
e in m d Ararti ge n Priu 7. ip ui e h t e h e r sp r ec h e u 
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k 0 n 11 e , a l s b i s m a n e i 11 M a. s s fi i r L1 i e S c h w i e r i g
keit d e r e inz c ln e n Ad ikal aL i o n e n lJ es i tze. N un 
g ie bt zwar die 'J'ltabmuh e, dass rl ie geradezn tyr isc!J wi r::der
k e ltrende n M~in gr1 in der Ausspntehe <ler J,;wte de,; chi tten 
Artikulations:-;yste rns all g om e in beo l m e h Le L unr1 Lorichtet 
sind, einen derartige n 1\'L':'ssLa l> au die Il ~:tml , imlessen 
gestattet er k e in d ir e kt es l\{essen <1er \.rtiknbt ion s
schwi erigkeitmJ, 111Hl es m ll ss d c s h alb c r w o g e n 
werclen, ob uie h L a u s aH Ll ere u GesiuhLs pnuk ten 
o cl e r a u s V e r s u u h e 11 s i c h d i e M i) g l i c h k e i t e r -
g i e b t, e i n e S k a l a d e r Art i k n ] <l L i o 11 s s c h w i e ri g -
k e i te n z u gewin ne n. 

D a z n i s t n o t i g , e i u e n U e b o r b l i l! ];: li. b e r ll i e 
ve r sc hi ele u en Artik ul ationsste ll e n n uc1 Art i
kul at i onsformen cl es JY,ellsc hli c h en Sprachrohrs 
zu verschaffen . . l!.:s siml d r ei Stell en im Artilmlatiou s-· 
rohr, an clen en fùr gewulmlich dio HauptveràuJenwgen in 
der Lage der einzelnen T eile zu e in;tnd r sich ab ,;p ielen: 
Jie Lippen, cl io Zuogeuspitze un d der Zungemlicl.:en. A nJ 
die einzeln eu Muskeln, wekll e dabei Lesoml ers IJ1iitig siml , 
nml iltreu Verl auJ einzugeh eu , ist nicht; niitig . DenkPu 
wir un s das ge.samte Artikula.tion sro ln · von d er Stimmband
eben e bis znr N asen- und Mu.nùoffnung hin rd:-< ein Hohl
r ohr, ùesseu \V~i.nde an Ll em einen Ende ;tn clrei Stell eu 
so b eweglich sintl, Llass sie ein auùer bel ieL ig ,o·enii.herl; nucl 
von eimtntler entfernt w enlen ],iiuneu; nehmeu wir fern er 
vor diesen <lrei. Stellen eine kl a trpen- nnll venLihrLige 
Eiuri ch tung au , die es errniig lich t, rli u rl as H.ol11· pai;s iereurl e 
sclnviugt~nd e T,nfts~i.n l e ni l:h l a.u~ tltn· ,·n rrl er e u Oeffnnn g 
ents tri·,m eu ~u l a~~en , snncl P.rn ttnLe r gowis:-<811 Hediug nugt·11 
ihr c..li ese V enLili'dfom1 g Llar:-ml> if'tcn , so siuù ali di f\ B P
clin g nugeu in einfaclH-:ter F orm w i ed ergegebeu, di o f iir d i e 

Art.ilcnlationsverse !Ji c tl<~ u l t eiten iu uu ~erfl lll A r1.i.lmlaLi on smhr 
vnrlmnden sind. S chi ck cn wir llurcl1 cli e~es R ol1r e i.Lte 
sehwingell(l e Lufts~i ul e, so winl an j e ueu rlre i n ii.her he
zeielm eten SLell eo eine Ver ii.ncl erung tlos Vnlnm ens cl o~ 

Ansatzrol1rs e inl;reten kiinuen : us kmn erfolgen enLwed er 
eiue Erweitenmg oJer eine Vere11gerun g . Die Vcrengornug 
kanu versohi e clene G rade h n b en. Si e lmnn sn stattfinrl en, 
dass Ller en bd;ehenùe Klang ansseronlenUich ver~inclerL er
sch eint, aber an ùen R andern der ZusammeusuLuiirung n och 
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k i ne Lokalgor~i. nsc:h e auf troLeu. Dio V ereugerung ],an n 
llioseu Gracl i'tùer:::idll'eitou uud eiu Loka.lgeri.msch heruei
fi.'thren ; di e Vereugerung kann bis zum Vorschln ·s der R uhre 
O' eh eu so cla ss di e Lu ftsaule einc Sprenguug c1ieses Ver-o , 
::;chlusses entwecler tonend ocler ton los hervorrufen kanu ; 
ùer V erschluss kann mehrere .Ma.l e clurch plOtzliche Er
weiternngen unteriJrochen werden, ::;o clai::is ein mebrfach e::; 
schnell aufeiuanclerfolgendes Zittem der Lnftsaule resul tiert, 
un l encllioh kann der V erschluss die austretenele ]~ufLsanle 

znriickwerfen unel ::; ie elurch das willkùrlich geuffnete 
Klappenventil ihren \ Veg nehmen lassen. 

E in Beispiel aus einem der drei A r tikulatioussys teme 
wird zeigen, in welcher W eise in vVirklichkeit sieh elieser 
l\'[eeha11ismus abspielt. Das Ansatzrohr, das wir vou der 
Stimmbandebene bis zur ,MundoHnung rechnen, ist an clen 
J~ippen ausserordentlich leicht in ::;eiuer ausseren Oeffnung 
vcra.nd erli ch. Oeffnen wir den Mnncl weit und ]a.::;sen cli e 
sehwingenlo Luftsaule ìas Artiknlationsrobr durohstreicheu , 
>'O wird clie obcr • Deeke cles Rohres durch das sich hebelldc 

11nd tler h interen 11a.chenwand ;mlegende ( +anme11scgel gc
::;e hl o~:-;en , uncl wir horen a. Verengern wir die L i]Jpen
uflnung, ;;o orf'ahrt die austretem1e Luftsaul e einc Stanuug 
nml ùer Tou eine , V rdumpfung (( ('l'h a u s i n g). Di e erste 

Verdnmpfnug:ostnfc ist beka.nntl i eh das ~, di e na chste da i::i ~' 
,[ ~:~un folgt o, tllld ell(llich u, das L1io stiirkste Verengerung 
repra::;entiert, die noch eintreten ka.nu, olme dn.ss a.n der 
Stelle der Vereugerung se] bst e in L olmlgeri:i.nsch entsteht. 
l\Iachen wir aber dio Lippenofl'nung nooh ldeiner, als sie 
beim u ist, so reibt :oich di · Lnftsàule au clie:;er Stelle, es 
tri (-, t zu der vox cles Volmls in mi ttunend.es Gerausch h in· 
i'.n, uud man b >nn in diesem Sinne den Namen ,Konson;mV( 
( uon-sonare) wohl beibehalten als eine Gegensatz-Bezeichnung 
zum Vokal, es entsteht der labio-labialc Konsonant w. 
_La.ssen wir statt der tunenclen Luftsàule die tonlose durch 
die gleiche Bnge hinclurchstreichell , o horen wir natiirlich 
nur das lokale Geri:i.usch, und es entst eht der labio-labiale 
Konsonant f. Schliessen wir clie Lippen erst fest uncl 
o.flnen ::;ic dar<\Ul, nm che tiinende Luftsaule hiudurchzn
pressen, so hliren wir den Konsonn.nt n b; Lritt che Luft 
Lonlos hind nrch , so l1 ij ren w ir Llen Kon,.;o11a.nten p; wird 
endlicL di e tonencle Lufts~iule an der Verschluss ·telle zurùck-



geworfen und gehL, uaehJem da" Gauuwusegel sich vun 
der hinLeren Haehen waucl herabgesenkt uml clen Zugaug zm 
Naso frei gemaeht hat, clurch den Nasemaehenraum uud die 
N a:;enhohle nach aussen, so habeu wir den Kon:;onanten m. 

Bei der B etrachtung clieser ganzen R eihenfolge von 
Lauteu: a, ~1, o, n, w , f, b, p , m kann es um; uichL onL
geheu, dass s ie h e iu prinzipieller Unterschied 
;,:wischen Vok a l uucl Konson a ut ph ys iologi sc h 
ni c h t aufstellen la sst. Der Unterschieù besteht im 
wesentlichen nur in clem G r a cl e der V ereDgeruug de:; 
Luftrohres. D~ts Eine a ber i:; t mi t B ezug auf das Mas. · der 
An~:;Lrengung, das Mass der Artikul::1tionsschwierigkeit woltl 
sieher, dass die Vokale uucl l.J esonders die ersteu Stufeu 
der Verclumpfuug cles Vokals a, am wenig:;teu An:;trellgung 
erfordern; zur Bildung cles Vokals u ist eiue weit; shtrkere 
Kontraktion tles musculus orbicularis oris gleichzeitig rnit 
Kontmktiou der lJ eber der Oberlippe uucl der Herabzieher 
der LJnterlippe notwendig, als zum Sprechen der verschiedeneu 
ArLen cles o. 

Bei d eu Kousonanten cl11gegeu i:; t cler G rad d or 
:-:lell\vierigkeit der Aussprache niellt dem Grade der Ver
engernng cles Luftrohres paralld zu set;,:en. vVir ki.innell 
uicht annehmen, clas:; w uucl f leichter :;eien, als b und p 
oder ab m, hier treten noch andere Gesichtspunkte zm· 
Beurteilung der mechanisch en Artikuhttionsschwierigkeit 
hinzu. Schon weil clas Gaumensegel bei dem NasaJlante uichL 
in 'l'hatigkeit tritt, muss m leichter zu bilclen sein , als clic 
ùbrigen Konsonanten::'") vVir finclen infolgedessen clen Nasal
laut aus:;erordentlich frùh in der Entwickelung der Kinder
::;prache verLreten n nel bei N aturvolkern mi t einer gewissen 
V 01·liebe angewenclet. E ben so i t es naturgernass, class eiu 
LJnterbrechen cles 'l'oues eiuen gewissen hoheren Gracl vou 
Geschicklichkeit im fli esseuclen Sprechen erforclert, als da:; 
Beibehalten desselben. Es wircl fur das Kincl notwendig 
immer leichter sein , aba oder ada zu sprechen, als apa 
o der ata. vV eun. auch u ber eli e Fra.ge, o b bei den mecliae 
b uud cl die Stimme wahrencl der Artikulation tont ocler 

''') ·wenigstens als selbstandiger Hrummlaut. Dagegen ist seinc 
V crbindnng mi t a zu ma wicder schwet·er als ba, wei l hier Schlaff
heit uuù Kontrakli on d es Gaum nseg·e ls in schnelle t·em \V cchsel ein
t r et.en muss. , B<tba" e n t:;toht des hal b auch mcistens [rtihe r als "M ama" . 
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nidtL, kei.uc J!.:ini.gkeit J.muh 1100h ~o gonanc lJuLcrs11 uhungen 
:-; i.0h cràelen hi.~st, we.il eben di e An:;::;pradte Lliescr LauLe 
:~.u .·ehr individucll schwankt, so ist clas einc si0her, da~~ 
d i e Kiucler in ihrer sprachl ichen Bntwickelung ::;tets ùen 
Lu nenden La.ut in deH Vorclergruncl stellen uncl da~ b uud d iu 
den ersten tastenclen Sprechversuc!Jen stets tonend maehen. 

Die R eibelaute wen1en im allgemei nen :;tets spa.ter 
oint reten als die Verschlusslaute, un d zwar ùeswegen, weil 
znr Bilcluug de~ Ven;chl u~:;laute~ nur eine momentane Aktiou 
der an der Artikul.ationsenge beJincllichen uncl clort arbei ten· 
c1cn Mu keln notwem1ig ist. Dagegen ist zur Bilclung der 
U,eibelaute .tets ein hingeres Verharren in der K ontraktions
:-;Lellung n ·· t ig . Letztere:; i::; L a ber zweil'ellos unLer alleu 
lJmsti:i.mlen . ehwerer .:ds crsteres. '\'/i[ euu mm auch ùer ZeiL
un ters ·ltiecl iu der Kon traktion hir das Ohr gewohnlieh 11idd, 
wahmclnn bar i:t, so hlsst er sich do eh sehr lei eh L Llurdt 
da ;; Sehreiben milt,el:-; d e~ Spraehzeiehner · (}feuscn) naclt
wci::;en. .Tch lJa,be derart ige Aufmthm n miL dem lfcnscn
:-;uhen S t:mtchzeidm er gernauht uncl in der ~l'lutt selbsL bcim 
,, 0 wvlwlichen rnhigen 8 ureche11 stet: ' iue betù~elitlic]JJii,uger 
n 
Daner der L~e ibelante fe t:;tellen kunn •n. Unter den H.ei l>P-
hwLeu selbs t winl uaturlich der ti.inende clem Kimle de·
wegen zunii.uhst der leichtere sein , weil s die Stimme uidtL 

11 n unte rbre ·hen brauuht . 
gudlicl1 haben wir in ller ob igeu Bespredmng des 

J,un ·tli ehen Artikulatiou:-;rohre,. au!' die Miiglickei t eiu r 
J d~u (i gc reu U11 terbrechung des Vers0hln ses hingewicsen, 
ci ne Unterbred nmg, c1ie <.leu austreten l en Lunendeu Luft
sLrom zum ErzitLern Lringt uncl ver::; 0hiedcn ArLen der 
lt-Lautc erzeugt. \Vir habeu in d r 'rh a t an ,i cder < lcr 
Lrci SLelleu de:; ArLiknlation:;rohre::; . dic rli esc O'esehilcl erteu 

' b 

Verti.ndcnmgen eingehcn, eiHen R -Lant zu konstatieren. 
J)a · Lipp ·n-l~ ùer Kiuder tri tt a.u:scrorclentli ch fi:iih ani 
uucl zwar tleswegeu, w il die Bildung desselben, wie man 
,idt selbst ùberzeugeu kanu, am leichte ·teu vou statteu 
geht

1 
wcm1 die Lippen gar keine K ontraktiouen machen, 

·onùern nnr clem Gesetz der 8chwere ùbel'la:;sen bleiben. 
Alle lie an ùer ersten Arlikular.ionssLelle, dem Lippen

saum , staWindend eu Bcwegnugen siud lleswegen r elati v 
eiufaelt, "'"il lLÌl' :\ [nsh l.tktiOJJ tl<nt <'Ìn e ga ll ~ einfache i ' t, 
nnd es :;id1 dorL im wescntlid ten nm e in en Hingmn ·kel unrl 



em e Anzahl Hn.di;dmu~ k r ilt hamlelL, di e tli o 1\Iund ~palLo 
IJOli cuig vera.nderu k tHJileiJ . Die B cclÌJJ g uugoll J'iir cli c Vor
fl llgernug uud E r weiterung au dieser Stelle clo~ Art iknla tious
rohres siml al so eiuraohc. \V eif·, se h wieriger win l das Lei 
d.er zweiten nnd driLteu ArLiknl aLion~ telle . Sdwn um di e 
VersehlusslauLc der zweiten Artiknlati vn~tello, ùas ll, <lm; L 
l md tlen N asallauL u, her vorzurulc n, mnss cler g anze Zuugcu
mnd an Lleu Al veolmTa.n cl cles O berkie fer~ iu n ig angelegL 
wenlen. E s h sst . ·i oh leich t ze igeu , eine wie komplizier Le 
1\lnskcJaktiou dies ist g eg eulibcr der eiufachen K ontrakLioJL 
de:; lVIuseulus orbicnlari s oris. Verfolgeu wir aber nunmeln· 
a noh die Er~olt einungen ùer L autbilduug und deu Grad der 
~ ·h wierigkeiLder L antbil dung i m zweiteu Ar tikulatioussystem. 

V erhaltui smassig frùh ersuhein t bei dem spreohen
leruenden Kincle der Kousonaut d, Dabei lmnu mau sich 
a ber balcl itberzeugen , cla s.· clerselbc ni e iu der spater so 
h ~i.ufig auftreteuden palataleu Bildnug erfolgt, vielsm ebr 
stets dm·sal g ebilclet wird.*) 

Di e Zis c hl a ut e cl es zw e it e n Ar t ikula t i o 11 s.: 
s y s Lem s l'inclen si c h c rst <Lnfniu e r zi c rnli c h s piH e n 
Stufe d e r Sprac hentwi c k elnng. \Vie sehon in hither en 
Aufs~ttzen und Vortra.gen hervorgehobeu , vennisse1t wir sie 
aueh bei einer Anzahl von N atunulkern . So fehlen si e in 
d eu SùLlseedialekten von .Rimatara, l?,nmtu, 'J' u buai, Rai
wawai. Ebenso vermissen wir ·ie bei deu Uaori Neusee
lands. Fast noch grossere Sohwi erigkeiten machen die 
ùbrigen Zischlante, also unser deutsches tch und das fran
;.:usisch c j, und zwar, wie man sich sehr leicht aus der 

·:'') \Vi1· un tc rsche iden nach ]1riir·l.:e vi cr vcrsc!Ji cdeno Bildung en 
d P H d, t une! u , von deneu dr t>i di o gew ti ltnli ch in Bctracht komm en
don s ind: crstens di o Bildung des Ve rdch lusscs mi ttc ls t cl es an den 
;l,n,hnrand des Obcrki e l'e rs g elogten Znnge lll'and es . ;.:weitcns cli e Bi l
dung cl es Vcrschlusses tl aclurc!J , d11 ss de1· ll,ungcnran d an di e go 
schlossenen Z 1thnreihen g edrU ckt wird , uncl tlrittcn ::; endli ch di e Bi l
dung cl es Abs chlusscs dadurch, tlass der vorcl orste T cil des Zungen· 
ri.ick ens a u don Alveo lal'l'and cl es Oh orki ofers geleg t wird , w ii. h r e n d 
tli c Zun go n s pit·.;.: c am:i\Iundbod o n li e gen bl e ib t . Dioerst.e 
H.ildung nenn en wir dio palat al o, di e ;.: w oito di e dental e, di o dritte 
di e clon>al o. '\Vpnu man selbst einm a l di ese cl r ei Bilclungon durch · 
probi01·t. so w.ird n1 an seh r ba ie! m erkon, rlass di ejeuige. w elche clie 
g erings te Anst reugung orfordert. di e do rs ale Biltlung ist. J<;rst mit 
;-.u uehmon•lor UowanJtheit dor :l.nng-onmns knlntnr t.r c te n dio beiden 
11,11d er en J3ildungon ,.u f. 
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Physiologio ii!Jerzougon lmuu , Lladnreh, tla s:; di e il,nn ge 
uach hin!;en gev.ogen w e rò e 11 mu ss, w ~d1r e nd llie 
J.~ipp e n g lei o!P:e it;i g vo r gesc h obe n w e rd e u. Die 
gesamte Muskelwirkung ist also eine Yiel kompliv.ierten', 
als bei clero an und fitr :;ich anch schon komplizierten "· 
Deun clas beim s cli e Znnge uieht einfach schlalì' hiu t;er der 
unteren Zrthnreihe liegt, geht ja deutlich aus den Versnche11 
Chiitzne•rs hervor: Bestreicht man clie Zunge mit Karmin 
unc1 spricht man ein s, so sieht man, wie am Gaumen sich da,; 
]{armin der Zunge ab farbt, dagegen genau in der Mittel
linie ein schmaler Streif frei bleibt. Diese Stelle ist ni c]d; 
anders ]J erzustellen, als inclem man cli e Zunge um die Mittel
linie lmiekt, so dass eine kantige Rill e eutsteht, die, we1111 
sich die Zunge an clen Ganmen leg t, mit dem (hnmen oi1Je 
Ruhre in der Mittellinie bildet. 

Alle Zi schl ::mte konnen a.nch sehou mn deswillen nm 
sp~i.t entstehen, weil zn ihrer richtigen Hervorbringung uot
gedrungen die ZHhne gehoren. Anch da s l tritt sp}it n.nf, 
besonders das sC'.harC mit tler Znngenspitze gebildete l. Be
loumtlich erheben wir die Znnge clabei mi t der Spitze l1in tcr 
clie obere Zalmreihc, so llass der Exspirat ionsstrom lini;:; nncl 
rechts von cl er /';unge v.wisciten Znngenrancl nnrl :0a.hur:md 
cles Oberkiefers naeh :1.usseu en tweicht. Ganz so ,:;ehoilll• 
die J-Bilclnng in den anfitnglichen S1 rechversuc.hen (l es 
J{incles ni cht zn sein . Bei meinen Beobn.chtnugen schi eu 
es mir, a.ls ob v ielm ehr die ~n n g e u s p i t.z e bei clen 
ersten I..allvenmchen (l cs Ki11d es, Llie mehr aus eigeu.em 
Muskeltrieb hervorg inge11 , a.ls a.ns dem Nachahmungst.rielJ, 
hinter dem ~ahnf ortsn.t:.~ des Unter ki cfe r s blieb 
un d sich nnr der vonlerste '!1eil des :0ungenruckens gC~geu 

cl en Ganmen erhob. Auch scheinen tlie l-Laute sowohl 
wie die r-l .. aute ùer Natnrv(\\ker vorwiegencl iu clieser Jet;zten 
Art gesprochen zn wercleu, wi ewoh l i eh Sicheres darii.ber 
nicht in Erfahrung bringen konnte. .J eclenfalls kann an~ 

clìeser eigentùmlicheu dorsalen l-Bìlclung sehr lei eh t e in 
Gaumen-r entstehen, und wenn wìr ~wch wissen, dass in 
all en Sprachen r uncl l sehr h~i.ufig ineinancler ilbergehen, 
so scheint doch der Uebergang cler dorsalen Bildnng cles l 
in clie palatale Bilclung des r l e i c h t er von statten zu 
gehen. Sic her ist, dass cl::ts l e in e fruhere Stufe 
Llarstell t. So fi.nclPJI wir clas l zwar im Snmonniscben, da-
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gegeu ui<Jd; i11 1lem .Maori, da:,; niw l1 allgcnH'i uer Amwhme 
;ms dem Samuanisch -·u eutsta 11deJ1 isL. D;ts ;l,11ngeu-r md;
sL!':'hL l.J ei Llon Kindem sehr .· pat, nn<l selbst in Gegenclen, wo 
n m ths Zungen-r gesprocbeu winl nml cl i e Kincler \ ' OU h· ii lt ;J,tll 
l.:<• in aucl ere.' r iu ihrer Umgebung veruehm en, lern en sin es cn;t, 
in spaterer Sprechperi ode. Anch hier ist der pbysiologisdw 
Nfl,chweis der griis.·eren Schwi erigkeit leicltt zn erbringen. 

Von der grussten Bedentnng sind nnn 1li e Sprach lanLe 
rl es llritten Artikubtionsgebietes. Sie scheinen in (l er 'rhaL 
meistens am spil.testen a,ufzntreten nrul clemnflelt in ihJ ·pr 
Entstehnng den Kiudern llie g rii»s(;eu l.l emnmisse zn lJe
l' f' ÌLen. Off enb a r i st cl e r 1\{u s kds iun in d e n ti e l' e r Pll 
'J'eil f' u ll es .Mnncll·s w e i t w e ni ge r ansgebild et., ;t l .-.; 
in d en vord e r e n. I clt m0ch te cliesen SaL~o;nid1L a ls ein c 
Hypoth ese aufgefasst wi s:::eu . . Man kann s i c lt olnH· 
w e it e r es an e in e r g r osse n R e ih e von P e r so n o u 
iib e rzeng e n, cla ss s i e zwar ihr e /::;nug e n s pitz e se l11: 
g u L n a c h e i u e r g e w o l l t eu R i c h t n n g tl i r i g i e re u , 
rlas s s i e ihr e Lipp e n in gewo ll te B e w eg uu gen v e r
h a l t n i s m ~i. s s i g l e i c h t v e r se t z e n k o n n e n ; so w i c m a n 
a b e r von i.hn en ve rl angL, da ss sie Dr e hnn ge n 111111 
\V e n <1 n n g e n d e» ga nz e n Z un g e n k 0 r p e ,. ;; a n s r il h r e n , 
»e lb st w e nn m~tn s ie ihn e n v o rma c h t nntl il1n e n 
z lll' H i lf e be i m N a c h m a c h e n e i n e n S Jl i e g e l g i e b t , 
ve r s ;Lgt ihr e G eschi c kli c ltk eit vo ll st i\udi g, UH1l 
ist e r staunlic h , zu se h en , mi t we l c h e r Uebe r 
ra sc hung cli e Per so n e n se lb sL ll iese · nfahigkeil·, 
kon st atieren. Mit der Sensib ilitat, dem Empfindnngsver
mugen, hat die Erscheinuug ~tn sich ni chts zn thnn; tlenn wir 
wissen ja, dass dies an der Zungenspitze huher ist, als sonst au 
irgend einer Stelle cles menschli hen Kurpers. Auch an cl en 
J_,ippen ist clie SensibiliW,t ziemlich hoch, wenn sie ::mch chou 
nngefahr dreimal geringer ist, als au der Zungenspitze. 

Es lasst sich dieser Versucb, clen man , wie gesagt, sehr 
leicht anstellen kann, uncl der mit wenigen inclivicluellen 
Ausnahmen immer gleich ausfallen wird, nicht anders er
klaren , als dass in der 'l'hat das lVluskelgefi.i.hl in den inneren 
Teilen cles Muncles ein verschwindend geringes ist. Ganz 
nucl gar versagt aber clas Muskelgefithl, wenn man von 
P en::;onen verlangt, sie sollen ihr Gaumensegel allein bewegen, 
ohue einen Vokal auszusprechen, nnd doch lmnu man sicJ1 



i'Lberzeugen, dasi' bei einer etu1germa.ssen a.usgeùehnten 
U ebuug vor clem Spiegel diese .:F'ii.hig keit erworbeu werden, 
da ss also der Mnskelsinll in di esen Orga.nen durch geeignet.e 
Methoden gei.tbt werden k anu. Fiir gewtihnli ch ist er nnr 

in so minimaler Kraft vorhanden , das von irgeud welcher 
willki.irlichen Anwendung dieser 'l'eile gar keine Red e ist. 

A us diesen Betra.chtnngen resultiert, d a s s eli e ,,. i li 
bi rli eh e N a e h ah m un g d e r i m dritte n A r t iku lati o n s_ 
o-e bi t gelegenen L a u te sc hw e r e r se in wird , a l s >:> 

d i e cl e r L a n t e a n d e n t'l b r i g e n 'l' e i l e n d e s A r t i]; n-
t i ons sys te m s. E s entstehen daher g, k ganz besonders 
spi:i.t. Fri.ther scheiut der Nasallaui; ng vorzukommen. An ·h 
die Reibelaute j und eh entstehen spat. Daher haben wir 
auch bei den Naturvolkern die verhaltnisma.ssig h~i.nfige 
·Erscheinung, das k un cl g fehlen. So fehlen beide 'Laute 
in den oben bereits geuannten Si.iclseedialekten, das g fehlt 
noch bei ùen Maori. Bei den Sn,moanern fimlet sich bald 
k, balcl t , oder , wi e mir privatim mitgeteilt wnrde, eiu 
Zwischenlaut zwischen k und t., der also ungefahr an ùer
sel.ben Stelle gebildet werden mi.'L ste wie der magyarische 
Reibelaut gy. J edenfa ll s sc h eint es s ic h e r, dass d e r 
k-I.Ja ut b ei den Samoanern vo r c a. hund ert J a hr e n 
n oc h ni c h t vo rh a.nclen gewe s e n i st, und dass er iu 
cler 'rhat erst clm·ch clie Europaer in cli e Sprache cli eser 
Jusulaner verp:fl.anzt worclen ist. So erzahlt Pra tt in seiner 

Gr:unmatik cles Samoanischen," dass in clen Rechzie:er 
" - • J 

Jahren anf der Insel Upolu zuerst einige .Leut angefangen 
hatten, statt cles t das k anzuwenden uncl erst von cliesem 
Zeitpunkte an sich der Gebrauch cles k weiter verbreitet 
habe. Originell ist auch, class bei feierlichen Gelegenheiten, 
bei R eden und anderem mehr da s a l te t imm er n o eh 
n· e br a u e h t w ir cl, eine Erscheinung, di e wir ahnlich haufig ~ 

n.uch bei ancleren Anlassen, . ogar bei modernen Volkern 
wieclerfinclen . Sehr interessant ist ferner, cl ass bei clen 
Sa.moanern s i e h clie se lb e Er sc h ei nung verfolgen 
l ass t , wie wir s i e bei un se r e n Kinclern i m Spre c h e n
lern en f ind e n , cl ass s i e sehr haufig t uncl k mit
einancl er ve rw ec h se ln. Ebenso verwechseln sie auch 
noch n uncl ng, uncl wenn wir clamit unsere Kindersprache 
vergleichen, horen wir oft, wi e clas Kind in der Ueber
ga u gspe ri ode, wem1 PS cl a.s k !Prn t, k nnd t ver w ec h ·e l t , 
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suL1ass c,.:, wa iJreud e:S frù lwr , lieuer DoLL," ,Lomm" sLa(;(-, 
, komm" un cl, 'l'arl " sta t t , K ar] ll s1n·auh ,,i etzt f:>a.gt: ,J ieber G ock " 
nnd ,liebe 1\:aJtl;et' statt 

11
T tm te" . l!.:benso ,.:etzen d ie Kinder 

oft statt cles ng das eiutachere n eiu : , .Junuelt statt , J"nug e" . 
vVenn wir nun n och einmal einen Rttckblick werfen 

a nf <l ie Schwi erigkeiten der e iuzelneu J..Jau tbilclnn gen , so 
mùssen wir noclunals feststell en, d ass e iu b esti mm tes 
lV[ a ss iu dem ge w o h u l ich e n ph ys i ol o gi sc h e n nnd 
exa kt wi ssensc lt a f t li c h e n Sinn e ui c h t a ufg este ll t 
w e rtl e11 k a nn , untl cl ass e in e B eur t e ilnn g d e r 
S e ll\vi e ri g k e i t lllll' au R rl e r B etrachtnn g d e r lVJu s k e l
wirknn g gewO JJu e n we rd e n k an u. Die lliuskelsiun
prtifungen, die eiu ige Anhaltspuukte bieten, h a.be ieh berei ts 
oben erwahnt. Pri"lfungen mit clero Dy namometer, so wie 
si e vou A.ttguslt: B oye1· b ei tanbst ummen K i.mleru angestel l t 
wonlen sind , fùhren nach meiner Edahrung und JHteh 

meinen V ersuchen zu g ar k einen , ja sogar zu tri.igerischen 
Resultaten . So wird notg edrungen der Dyn amometer b.ei 
der Lippenmusknlatur ein e w eit geringere Grosse anzeigen 
miissen, als bei der enorm starken Znngenmnsknlatnr. Die 
Zahlen , die A ugustr Boye1· in seiner Arbeit , De la Pré
para t ion cles organ es de la langue chez les jenn es Som·d!,;
Mnets" anli.thrt, sprech en j a selbst clafiir : di e Energie <ler 
Zunge isb, in G rn.mmen g emessen , l'a.sst tlop pelt so g ros:;; 
wie die der Lippenmuskulatur, auch die Zahl der wahrentl 
e iner Minute ansgefi.thrten B ew egungen i:; t im allgemeiuen 
an der L::ungenspitze stii.rker, obgleich die Differ enz hier 
eine weib g eringere ist. Man kann also an C diese W eise 
sehr wohl clie S ta rk e der Muskulatur mec:sen, nicb t aber 
die G e:; chi ckli chk e it , und dass Geschicklichkeit mit 
Muskelstarke an sich nichts zu thuu l1 at, brauchen wir 
wohl nieh t erst naher auszufi.lhren. Die Schwierigkeit der 
Artilmlat.ion wird sich aber niemals nach der Starke der 
Musknlatur, sondern nach ihrer Geschicklichkeit richten. 
Auch wissen wir ja, dass die Sprachmuskeln im wesentlichen 
i s otoni s ch zucken, d. h. also eine starke Verkiirzung an
nehmen , d agegen gering e Spannung zeigen. Dieselben 
Muskeln zucken dagegen beim Kauen i so m e t r i s c h , zeigeu 
geringe Verki1rzung, clagegen enorm starke Spannnng . (FrPy .) 

(Schluss folgt.) 

Druck \' On l:L Auc('r~ t e in, \Vern i~crùde a. H:art. 

-
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Die Polildinik htr Sprachstorungen wurde im Jahre l 98 
von 168 P atienten besucht. Dieselben vorteilten sich in 
folgend er vVeise auf die einzelnen Sprachstorungen: 

Mannl. W eibl. 
Personen Personen Gesamtzahl 

I. Stottern 53 14 67 
n. Stammeln 25 16 41 

III. Stottern n. Stammeln 11 2 13 
IV. Aphasie 22 13 35 
V. Naseln 7 2 9 

VI. Taubstmnmheit 2 l 3 
120 48 1GB 

l. Stottern. 
Die Verteilung des Stotterns aut die oinzel11 en Alter . -

klassen ergiebt folgende U bersicht: 

Alter: 3 .! o16 78 ' l~~;~~~~"r~·h"o = 
m!. : l 1 4 4 1 a 'Il 3 5 a H 4 1 3 2 1 1 - ----------~----

wbl. : - - j- l ---, l l j 2 -- l l l~- ;i= 

21 1!2123 

l 2 -

- l 

2fi 

l 

2i 3 .J~2 s: 
l l 53 

l l - 14 

Hochgradiges Stottern fand sich bei 26 P ersonen 
(19 mannl. , 7 weibl.), mittelstarkes Stottern bei 27 P ersonon 
(22 mannl. , 5 weibl.) , massiges Stottern bei 14 P erson n 
12 mannl. , ~ weibl.) . 

Ueber c1ie Zeit d e r Ent s tehung cles Stotterns 
konnten von den Patienten bezw. c1 n Angehorigen der-
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selben in 23 F allen keine genaueren Angaben gemacht 
werden , ùiese P atien ten (18 mannl. , 5 weibl. ) stotterten seit 
, Sprachbeginn oder sait frùher Kindheit ". In den ilbrigen 
44 Fallen w urùen folgende bestimmt.e Angaben gemacht: 
3 P a ti ent en (2 m ilnn l. , l w eibl.) st ott erten s ei t de m ~ - L ebensj ahre. 
4 (3 l " ) 3. 
fi (4 2 " ) 4. 
7 (6 ) ii. 

7 (fi " ) fl . 

2 
(siimtl. mannl.) 

(do.) 
7. 
8. 

(milnnl. ) , l O. 
2 ( t mii.nnl.. l w oib l.) , 11 . 
2 (l l ., ) " 12. 
2 , (l , ., ) , einem h al ben J ah r e . 
l Patient (weibl. ; s t ottcrte seit 2 Mon at en . 
2 Patienten (mannl.) s totter t en er s t seit 8 bezw. 4 T agen. 

U e ber die U r sa c h e der Entstehung d es Stotterns 
wurden von den Angehi..irigen angegeben : 

in 14 F allen Kr an k h e i t , und zwar bei den 
9 mannl. P atien ten : Diphterie (5) und Soharlach ( 4) ; 
bei den 5 weibl. Patienten: Ohorea (2), R achitis, 
Masern und Soharlach (je l) ; 

in 11 F allen Na ch a hmu ng , und :l:War bei 7 
mannl. Patien ten durch Um gang mit stotternden Spiel
oder Schulkameraden, und bei den 4 anderen mannl. 
P atienten dm·ch Sprachfehler von F amilienmitgliedern ; 

in 5 F allen F a 11 o der S tu r z : von de n 5 m annl. 
P atienten war der eine vor 8 'l'agen auf die linke 
K orperseite gefallen und stotter te seitdem, der zweite 
im 6. J ahre von der 'I'reppe gestilrzt , der dritte im 
4 . J ahr von einem Pferde gefallen un d von diesem 
getreten worden und die beiden letzteJL waren im 3. 
bezw. 4 J ah re auf den Hin terkopf gefallen; 

in l Fall sollte bei einem Madohen das Stot tern 
durch So h l age auf ì en Ritcken hervorgerufen sei n ; 

in 4 Falle n S c h r e o k ; 
in de n i.ibrigen 3 2 JTallen war di e U rsache un

b e k a n n t , do c h war bei verschiedenen dieser Pat ienten 
aus den begleitenden Umstanden ersich tlich , ùass 
einerseits N aohahmung beim V erkeln: mi t stotternclen 
P erson 11 , anclererseits verspatete Spraohentwicklung 
als Ursache des Sprachitbels. auzusehen war. Die Zald 
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der Falle, wo Nachahmung vorlag, erhohte sich unter 
Hinzuziehung der obigen auf 18- 20, ein sehr grosser 
Prozentsatz bei einer G-esamtzahl von 67 Stotterern. 
U e ber di e Sprachcntwicklung, deren V ernachHtssigung 

nur allzuoft die Ursache cles Stott rns bildet, wnrden fol(}'end'l 
ngaben gemacht: 

33 Patienten (28 miinnl. , 5 weibl.) hatten in den 
beiden ersten Lebensjahrcn sprechen gelernt, 

4 Patienten (3 miinnl., l weibl.) im 3. Lebensjahre, 
3 Patienten (samtl. mannl.) im 4. Lebonsjahre, 
l Patient (mannl.) im 5. Lebensjahre, 
9 Patienten (6 mannl. , 3 weibl.) hatten ,sehr spat" 

zu sprechen angefangen und bei 17 Patienten (12 mùnnl., 
5 weibl.) liess sich nichts Genaues darùber feststellen. 
Vielfach fand sich bei den Stotterern, denen die Ursache 
ihres 'Sprachùbels unb kannt war, eine verspat.ete 
Sprachentwicklung und sich rlich dtirfte diese in den 
meisten Fallen als Ursache anzusehen ein. 
Adenoide Wucherungen fanden sich bei 7 Stotterern 

(6 mannl., l weibl.); bei 2 Knaben wurden si ntfernt, 
worauf Bessernng der Sprache intrat. Ehenso ftihrte die 
Entfernung der gross n Rachenmandel bei 3 Patienten 
(2 mannl., l weibl.) zn einiger Besserung. 

Mitbewegungen beim Stottern warcn bei 42 
Patienten vorhanden. B i 18 ( 15 mannl., 3 weibl.) fanden 
sich Gesichtszuclmngen, bei 3 (2 miinnl. , l weibl.) Zusammen
kneif n der ALlgcn, bei 3 mannl. Patienten Verzerrnngen 
ùes Mundes, bei 5 mannl Zuckungen d r Lippen, bei l mannl. 
nervoses Zucken mit don Handen, bei 3 (2 mànnl., l ·weibl.) 
Stossen mit den Armen, bei 2 mannl. Stampfen mit den 
Beincn, bei 2 mannl. Emporheben der Schultern. Bei 
5 Patienten zeigten si oh sehr starke Mitbewegungen: i n 
0jahrig r Knabe beugte beim Sprachbeginn den Oberkorper 
v or, lmiff die Augen zusammen und kontrahierte die Lippen; 
ein 5 jahriger Knabe schlug mit der re hten Hand kraftig 
auf die Oberschenkel; ein 13 jahriger Knabe bewegte b im 
Anfang den Rumr f mi t ein m Ruck nach links, ein anderes 
Mal nach rechts un l nach vorn, e in drittes Mal nach rLtck
\varts, ausserdem zuckte er plotzlich mit don Schultern und 
auch mi t den Fingern ; in 17 jahriger Arb iter zeigte 1:e hts
seitige K ontraldionen der ·e,.;icl1 tsmuskeln um d n Munù 
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herum und sti.ess ausserc1em mi t dem rech ten Arm und dem 
rechten Fuss nach vorwar ts; ein 17jahriger Kaufmann bewegte 
beim Stehen den Korper rhytmisch hin und her und rollte 
vor B eginn cles Sprechens die Lippen krampfhaft einwarts. 

Einze ln e Falle. l. A. K., l6jahriger lVIusikerlehrling, 
stottert sei t fri.ther Kindheit und ist bereits vor zwei J ahren 
in poliklinischer B ehandlung gewesen. L eidet viel an 
Schnupfen und spricht auch verstopft , stottert auch beim 
Fhtstcrn. vVill er Z ll sprechen beginnen , so tritt eine 
Kontraktion der Hals- und K ehlkopfmuskeln auf, worauf 
unter Vora.ngeh en eines hu ste n a rtig e n Rausperns das 
betreffenc1e W or t hervorgestossen wirc1. Pat. machte zuerst 
bei regelmLlssigem B esuch g ute F ortschritte, besonders fiel 
da,;; eigenar tige Rauspern ganz weg. L eider kam der P at. 
im weiteren Verlauf der Uebungen sei.ner anstrengenden 
B eschaftigung weg n n ur sehr unregelmassig und der alte 
F ehler hatte sich immer wieder eingestellt, wenn er drei 
oder vi r Tage fortgeblieben war. Obgleich derselbe nach 
einigen Stunden wieder beseitigt werden konnte, trat doch 
der alte status auf, wenn der Pat. mehrere 'rage fehlte. 
Da K . allem Anse h e in nach O n a n i s t war un d nicht ch e 
ntitige Energie besass, um seinen Sprachfehler zu vermindern, 
und bei dem unregelmiis igen B esuch der U ebungen eine 
H eilung in absehbarer Zeit nicht zu erwarten stand, so 
musste er nach halbj ahrigem B esuch der Poliklinik entlassen 
werdPn, zumal er wahrend der Sommermonate keinP Zeit 
zu Sprachi.tbungen hatte. 

2. E. Oh. , 47 jl\ hriger Kaufmann von unLersetzter Gestalt, 
stottert sebr stark Gesicht und Augen lebhaft gerOtet, 
linksseitige H ypoplasie, N as nspitze n a eh links g erich te t; 
N eurastheniker , znr De p re 'sion geneigt. Soll bis zum G. J ah re 
normal gesproch en und nach einem Sturz von der 'J'repr e 
pltitzlich gestottert hab n. Pat. war bei verschiedenen 
Sprachlehr rn in Behandlung, welcbe aber nur vori.tber
gehende Erfolge bei ihm erziel ten. Oh. h at keine rech te 
Hoffnung auf H eilung und die Prognose ist a".:tch wenig 
gi.tnstig, da er a.bsolut keine Energie zeigt und bei der 
H eilung nicht mithilft. Nach zwei lVIonaten ist bei ziemlich 
regelmi:i.ssigem Besuch ein erhebliche B esserung eingetr ten, 
ùann kommt P at. 11m hin und wieder und bleibt schliesslich 
ganz weg. Heilung war, wie vorausgesehen, nicht eingetreten. 
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3. F. Sch., 17jahriges Madchen von gesundem Aussehen 
und normalem Korperbau , stottert hochgradig. Hat anfangs 
normal gesprochen uncl stottert seit dem 3. L ebensjahre 
nach schwerer englischer Krankheit ; bei feuchter vVitterung 
ist clas Uebel starker. Pat. ist sehr angstlich und aufgeregt, 
aber willig. Besonders fallt ihr b uncl p schwer und beziig
liche Artikulationsùbungen wurden sofort angestellt. Nach 
6 W ochen taglicher U ebungen konnte P a t . das b einiger
mas~>en olme Austrengung hervorbringen, auch ba, bo, bu 
als einzelne Laute gesprochen, machen 1hr keine grossen 
Schwierigkeiten. Dagegen tritt bei den hinter einander 
gesprochenen Lauten ba-bo-bu beim letzten b ein starker 
Muskelln-ampf auf, den Pat. nicht ùberwinden kann. Der 
Krampf bleibt bei bu fort, wenn man als 4. Laut in der 
R eihe bau hinzunimmt, tritt aber nun bei bau auf. Bei 
schnellem Sprechen und Mitsprechen seitens des L ehrers 
tritt die Krampferscheinung seltener auf. - Eine ahnliche 
Erscheinung :findet sich bei d. Im Fliistertone gelingt es 
der Patientin, das d zu bilden, sowie aber mit lauter Stimme 
gettbt o der ein V okal an das d angeschlossen werden soll, 
ist die Zunge wie gelahmt und der Unterkiefer hampfartig 
nach unten gezogen. Seitliches Driicken mit den Fingern 
auf die Kaumuskeln, sowie Mitsprechen cles Lehrers hilft 
zuweilen, aber zum Ziel fi.i.hren diese Hilfsmittel uicht; 
sowie man loslasst oder schweigt, tritt der Krampf wieder 
ein. Uebungen mit d-ha, d-ho u. s. w. bei weitgeoffnetem 
Munde und tiefem Einatmen gewahren grosse Erlei hterung 
und werden deshalb angewendet. Pat. befindet sich noch 
in Behandlung. 

4. K G., 15 jahriges Madchen, sottert und nas l t sehr 
stark. Sch wachlich und anamisch , linksseitige lJ ypoplasie 
J es Gesichts. I ·t von Jugend an mit choreatischen Be
wegungen behaftet, welche die normale Entwicklung ùer 
Sprache behindert ha ben. Patientin wurde in ihrcr lleimat sei t 
langer Zeit behaml elt, aber olme J~rfolg . Bestandige Frei
ttbungen und I .. autùbungen vor dem Spiegel fùhren zur Ver
minderung der choreati chen B wegungen unù zur Besserung 
der Sprachgebre hen , di c Patieu tin kann nach 21\ionatcn bereits 
golaufig lesen unù ziemlich gut sprochon. Làngere Uebuugen 
rmùden jeùoch die Patientin , die Zuckungen t reten wiedcr 

titiirker anf, ebenso ùi e Rtockende, naselude Sprache. Patieutin 
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brach che U ebungen uach clreimonatlich em regclmiissigen 
Besuch der P oliklinik leider ab; eine erhebliche Besserung 
war eingetreten, aber keine vollige Heilung. Patientin 
wollte che Uebungen spat r fortsetzen. 

Die ùbrigen Falle zeigten im Allgemeinen die g wohn
l.ichen Symptome cles Stotterns. Ueber clie Erfolge der 
polildinischen Behandlung wird am Schlusse cles Berichts 
eine genaue statistische Uebersicht gegeben werden. 

Il. Stammeln. 
Die Verteilung cles Stammelns auf die einzelnen Alters

klassen ergiebt folgende U ebersicht: 

Alter: IJ 3 1 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8 [ 9 [ 10 [ 11 [ 12~[ 16~\ 19 j 25 [\ Sa . 
Mannl. : [[ 2 j 2 l 2 [11 [ 5 [l [ 1 1- J- j- J-[ 1 I-J-I- JJ 25 

Weibl.:~= j 2 [6[1Jlf2J _:FJ-IlJ1j=j1[1 [1 j j l6 
Hochgradiges Stammeln fand sich bei 13 Patienten 

(9 mannl., 4 weibl.), gewohnliches Stammeln bei 15 Patienten 
(9 mannl., 6 weibl.), Stammeln und Nas ln bei 2 Knaben, 
Sigmatismus lateralis bei 5 Patienten (1 miinnl., 4 weibl.), 
Sigmatismus lambdoides bei 4 Patienten (2 mannl., 2 weibl.), 
Lispeln bei 2 Knaben. 

Ueber che Zeit der Entstehung cles Uebels wurde fast 
ausnahmslos Beginn des Sprechens angegeben, nur l Patient, 
ein 16jahriger Schiiler, der an Sigmat. lambd. litt, war 
hiermit erst sei t einem J ahre behaftet; ausserdem zeigten 
sich die Sprachstorungeu bei d n beiden Lisplern erst 
kiirzere Zeit, ein dreijahriger Knabe lispelte seit einigen 
W ochen, ein siebenjii.hriger Knabe sei t 2 J ahr n. 

Die Ursache cles Stammelns war meist unbekannt. 
Angegeben wurclen englische Krankheit (2 mannl. Patienten), 
Fall aus clero B ett (l mannl.) , Krampfe (l weibl.), an
gewachsene Zunge (l w ibl. ), verspi.itete Sprachentwicklung 
(6 mannl., 3 weibl. ), cloch liess sich clie Entstehung cles 
Sprachti.bels in 11 Fallen (6 mannl. , G weibl.) gleichfalls auf 
verspatete Sprachentwicldung zurùcldti.hren, so dass sich ùie 
Zahl clieser Falle auf 20 erhohte. Bei clen mit Sigmatismus 
behafteten Patienten waren vielfach Unregelmassigkeiten 
cles Gebisses clie Ursache ùes Sprachiibels. 

A c1 e n o i cl e W u c h er ung e n fanden sich bei einem 
Knaben, brauchten aber nicht entfernt zu werclen. Bei 
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4 Patienten waren die Rachenmandeln schon fruher entfernt 
worden, ohne indess eine Besserung der Sprache herbei-

zufuhren. 
Mitbewegungen kam n nur in drei Fallen vor, und 

zwar: Zusammenziehen der Stirn, Einziehen der Lippen 
beim Sprechen und Zuckcn mit den Augen. 

Einzelne F a lle. E. V., 6jahriger schwachlicher 
Knabe mi t geringer geistiger Beanlagung; linksseitige Ge
sichtsatrophie. flacher Schadel, dreifacher Haarwirbel. Der 
Knabe begann mit 2'/2 Jahren einzelne Laute zu sprechen, 
litt dann an Keuchhusten und bringt seitdem nur stammelnde 
Laute hervor. Genaue Beobachtung ergiebt, dass es sich 
hier um E eh o l ali e und versatile ldiotie handelt; die Be
handlung erstreckt sich infolge dessen lediglich auf An
schauungsunterricht. Da der Knabe nur die Konsonanten 
des ersten Artikulationssystems richtig nachspricht, konnen 
anfangs auch nur Gegenstande und Bezeichnungen dieser 
Wortklassen in Berur.ksichtigung kommen. Patient ist 
zuerst sehr schuchtern und angstlich und ermudet leicht. 
Nach Behandlung von einem Monat vermag der Knabe un
gefahr 20 Gegenstiinde auf der Bildertafel richtig zu zeigen, 
wenn sie ihm genannt werden, und spricht die W orte richtig 
nach. N ach o Monaten ist er imstande, dies und einige 
andere Gegenstande selbst zu benennen, wenn sie ihm ge
zeigt werden ; ldeine Satze vermag er nur notdi.'trftig nach
zusprechen, selbst bilden kann r sie nicht. P atient brach 
der kalten J ahreszeit und d es weiten W eges wegen di e 
Uebungen nach 8'/2 Monat ab und wollte im Fri.'thjahr 
wiederkommen. 

2. A. H. , 25jahriges Madchen von gesundem Aussehen 
und luaJtigem Korperbau, leidet an Sigmatismus lambdoides 
de:xt. L ernte spat und schwer sprechen und l idet viel an 
Schnupfen; die Zahne passen nicht gut auf inand r, sondern 
lassen zu beiden Seiten bogenformige ]~i.'tcken. Patientin 
ist im hohen Grade hysterisch uud auch schlaff und energie
las. Die H eilung des an sich unerheblichen Uebels gestaltet 
sieh infolge dessen sehr langwierig. Patientin vermag nicht, 
die notige Konzentration cles Luftstrom · dm·ch die mittleren 
Zahne zustande zu bringen, selbst verschiedene Hilfsmittel 
in Gestalt von S-Sonden und Haken zLun IIerunterdrucken 
der Zunge haben keinen Erfolg. Erst nach 2 Monaten 
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gelingt es ihr, c1urch eine excessive sagittale V ertiefung der 
Zunge unc1 Vorschieben derselben zwischen die Zahnc den 
Luftstrom n a ·h der MittA zn konzentrieren unc1 einen einigor
massen ri.chtigon Zischlaut zu bilden. Eine weitore Bc
handlung von 2 Monaten fiihrt dann auch eine richtige 
Bildung cles scharfen s olme Zuhilfenahme einer Sonde oder 
tl ergl. hm·bei. Die Patientin befinc1et sich z. Z. noch in 
B ohancllung. Sie Jmnn j tzt das tonlose unc1 das tonende 
s unc1 das sch mit seinen Konsonant nverbindungen g ut 
aussprechen, verfallt aber haufìg in ihren alten F ehler. 

Die ti.brigen Falle von Stammeln und Sigmatismus boten 
keine au:,;sergewohnlichen Symr tome dar und wurden meist 
ohne Schwierigk it zur Heilung gefùhrt. Die statistische 
U ebersicht ti. ber E rfolge siehe am Ende cles Berichts. 

( Sch luss folgt.) 

Hilfsschulen fur Schwachsinnige und Sprachheilkurse 
in Charlottenburg. 

Bisher bestaud in Charlottenburg nur e in e Hilfsschule, 
welche irn Laufe der Zeit nicht allein auf funf Klassen au
gewachsen war, sondern die auch eine grosse Ueberfrequenz 
in den einzelnen Stufen aufwies. Die sehr rùhrige Schul
deputation hat deshalb beschlossen, von Ostern 1899 ab die 
Hilfsschule zu t.eilen und in g etrennten Raurnen an ver
schiedenen Stadtteilen eiue ,Hilfsschule P und ,Hilfs
s::hule nu zu errichten. Die Gescblechter werden wie 
bisher nicht getrennt. Es ist im Prinzip ferner beschlossen 
worden, naclt und nach noch weitere derartige Hilfi!anstalten 
fiir das stacltlsche Schulwesen zu errichten, die Entwickelung 
einzelner dcrselben IIU grossen Schulsystemen ahnlich c1en 
Gemeincleschulen aber uuter allen Umstanclen zu verbindern. 
Mit dem Unterricht werden geeignete Volksschullehrer be
auftra gt, welche fortan moglichst einen der Gut.zmann'soben 
Kmse in B erlin absolviert haben sollen. Es zeigte sich 
namlich hier wie ùberall, dass ti.ber fùnfzig Prozent der 
Schwachsinnigen und hochgradig Schwachbegabten mit 
Sprachgebrechen uncl Sprachanomalien behaftet sind. Die 
Auswahl der Schùler uncl Shùleri.nnen htr die Hilfsschulen 
isi; eine ausserst sorgfaltige und gewissenhafte und gescbieht 



41 

unter Assistenz des stadtischen Vertrauensarztes Sanitatsrats 
Dr. Alt durch erfahrene und sachlich geschulte P ada.gogen 
auf Vorschlag der einzelnen Rektoren. Absolut Bildungs
unfahige (Aphatische, stark Epileptische, Icliotische u . s. w.) 
wie Taubstumme solleu auf stacltische Kosten geschlossenen 
Anstalten zugewiesen werclen. Die Staclt Charlottenburg 
steht mit clieser Art der Regelung cles (-Iilfsschulwesens 
iiber der B.eichshauptstadt Berlin, die seit einem halben 
J ahre erst Versuche mit sogenaunten ,Nebenldassen" macht. 

Di e in dieser Zeitschrift bereits v or einem J ahre er
wahnte Neueinrichtung der Heilkurse fiir Spra c h
g e br e c h 1 i c h e ha t si eh durchaus bewahrt. Es werden 
jahrlich sechs ,Hauptkurseu un d vierzig , N ebenkurse" 
CYehalten. Die Hauptkurse fi.uden im ersten und dritten 
Quartal des Schuljahres an drei Punkten der Stadt (Nord
Ost - Siid) fiir di schwereren Falle (Stottern, Stammeln etc.) 
statt. N ebenkurse werden an j e cl e r Schule - und das 
ist das wichtigste, wie jeder Arzt und Padagoge zugebeu 
wird, der je Stotternde etc. behandelt hat - im zweiten uncl 
vierten Quartal d es Schuljahres gehalten. An diesen N eben
kursen, die ebenfall s wie die Hauptkurse von geeigneten 
Lehrkraiten gehalten werden, nehmen alle Kinder der be
treftenden Scbule einmal oder mehrmals t eil, die einen 
Hauptkursus absolviert haben, oder die in leichterem Grade 
an Sprachùbeln laborieren. In den Lehrerzimmern aller 
Schulen sin d di e einschla.gigen Biicher ( Gutzmann, Stottern, 
Pip&r, der kleine Sprachmeister, Monatsschrift fiir Sprach
beilkunde) meist in mehreren Exemplareu vorhanden, odass 
jeder L ehrer Gelegeuheit hat, sich iiber die Sache zu 
orientieren. Es sind somit die Sprachgebrechlichen Char
lottenburgs wahrend ihrer ganzen Schnlzeit unter geeignete 
Aufsicbt gestellt und ist dadmch der Erfolg sicher 
CYewabrleistet. 
t> 

Mogen andere Stadte in diesen Einrichtuugen dem 
aufbliihenden Charlottenburg nacheifem. Freilich - es 
kostet die Sache Ge l d ; doch fiir die Kranken und Schwacheu 
nnseres Volkes sollte es iiberall vorhanden sein . Das 
aufgewendete Kapital briugt gewiss fiir die nationale 
Kraftigung gute Friichte. Voigt. 
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Auf der allgemeiuen Lehrer-Konferenz am 25 . Februar 
dieses J ahres in E lberfelù berichtet U err Lehrer Heinrich 
Lotz ti. ber folgencleu Gegenstan ù : 

Was kann der Lehrer thun, um stotternde Kinder 
seiner Klasse, die in Sprachheii -Behandlung sind, auch 
an se i n e m Teile in ihrem Sprechenlernen zu fordern. 

I. Vorftthrung 

stott.ernder Kiuder, welche seit dem 5. Januar 1899 clen 
~-pracb heilkunms besnchen. Es ;;oll gozeigt werden, welche 
Uebungen notig sind, um stotternde Kinder zum gut arti
kulier ten , lautreinen Sprech en zu bet'ahigen. 

II. L e i tsatze zum Vortrag. 

Einleitung. Stottern entsteht durch unwillkiirliche, 
krampfartige Muskelzusammenziehungen im Gebiete der 
Spra.chmuskulatur, welche ùas normale Sprechen storen, ja 
bisweil en ganzlich verhindern konnen. , D a nun in der 
Regel der normale Muskel den Nerven p iinktlich gehorcht, 
und sein Kontraktionszustand in jedem Augenblick durch 
den Erregungszustand der Nerven in einem kurzvorher
geheuden Augenblick bestimmt wird; da ferner die N erven 
selber nm· die aus dem Zentrum komm end en Impulse iiber
bringen : so leuch tet ein, dass der eigentliche Mechanismus 
der zusammenge::;etzten B ewegungen (also auch beim S tottern , 
da das Sprechen ein solcher Mechanismus ist) im Zentral
nervensystem seineu Sitz hat, und dass folgli ch Uebung in 
solchen Bewegungen im wesentli.chen nichts ist, als Uebung 
ùes Zeutraluervensyslems. Dies be::;itzt die uuschittzbare 
Eigenschaft, dass B ewegtmgsreiheu, welche haufig in ihm 
nach bestimmtem Gesetz abliefen, lei c h t in cl er 
se lb en Orùnung, ebenso an - und abschwellend 
unù ineinander verschlungen wi eder k e hr en , so
bald ein darttuf gerichteter, als einheitlich empfundener 
Willensimpuls es verlaugt. " (Dtt Bois- Rt~yntond.) \V e nn 
wir darum im Spruchheilkunm · die fi.tr das Sprechen notigeu 
Muskelbewegungen bewusst physiologisch eini.iben und die 
auft retenden Mitbewegungen beseitigen, so ist ldar, dass 
wir cladurcl1 auch auf L1 eu EJigent.lichen Sitz cles U ebel s im 
Zentralnervensystem eineu bes timmenden Einft.uss uusiiben. 
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Damit aber die beim Sprecben n otigen B ewegnngsreihen 
zur Gewohnheit, zur zweiteu Nat,ur und, durch die Er
kenntnis vom Sprech en k o UJl e n, das fas t, allen Stotterern 
innewohnende Angstgefiihl unterdriickt werden , ist intensive, 
Jangdauerncle U ebung darin unbedingt notig . Dazu siud 
clie 3X2 wochentlichen Unterriclttsstunden cler Sprachheil
kurse bei manchem Kinde nicht ausr eichend ; dazu ist viel
mehr erforderlich, ch ss die H erren L ehrer solcher Schùler 
in ihrem Unterrich te clie B estrebungen der Sprachh eilkurse 
uuterstùtzen und zu diesem Zweck e folgencles genau be

ach ten : 
1. Die den H eilkursus besuchenden, stotternden Kind er 

sin d wahreucl dieser Zeit mi t ganz besonderer F r e un cl
li c hke i t zu b ehandeln. 

2. In den erst en 5-6 W och en nach Beginn d es Heil
verfahrens nehmen sie am S chulunterricht nur zu h or e n d te il 

3. Nach Ablauf dicser Zeit wird der betr L ehrer ge
beten, sich im H eilkursus von den Fortschritten seiner 
K inder personlich zu iiberzeugeu. 

4. Erst dann ist es zulassig un d notig, die Kiuder im 
U nterrichte auswendig gelernte Gedichte un d biblisch e G e
schich ten aufsagen und gut vorbereitete L esestùcke lesen 
zu lassen. K onnen sie dies obne anzustossen, so gewohne 
man sie nach und nach an freies Spr echen. 

5. E s ist streng darauf zu achten, da ·s das s totternde 
J( incl vor jedem Sprechen kurz und tief clurch rlen lVIund 
einatmet. 

6. Da fast allen S totterern das Anfangen gaLz besonders 
schwer fall t, so gewohne man dieselben daran , clen ersten 
Vokal lei se zu beginnen , l a ng a n11uhalt e n und stii.rker 
werden zu lassen. B ei konsonantisch beginnenden W orteru 
drli ck e man mit der eingeatm eten Luft nie a,uf den K on
sonanten, sonclern gehe stet s scharf in die Vokalstellung 

hi nein . 
7. Die vVorter eines S atzes werden beim Sprech en so 

0 11 0' miteinander verbunden , als oh sie nur ein Wort waren. 
b 
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Die Sprachlaute des Kindes und der Naturvtilker. 
Von Dr. 11. Gutzmann. 

(Schluss.) 

Alles ùas bisl1 er Gesagte b ezieht sich auf die von dem 
Kinde n ac h ge ahmt e n Laut e. Demgeg e ni1b e r s t e ht 
a b e r e iu e R e ih e vo n L a ut e n, cli e cla s Kincl s chon 
auf e i.n e r frùl! e r e u Entwi c k e luug s p e ri o cl e s e lbst
thati g h e rv o r b ringt auf G rund cles ihm inn e 
w o h u e n d e n lVI u s k e l t r i e bes, un cl s c h o n Kussmanl 
h e b t; h e r v o r , w a s f ù r ];: o m p l i z i e r t e L a u t v e r b i n -
tlun ge n di e Kind e r ga, 11z uub e wu ss t zn 'l'age 
for d er n. Er weist auch darauf hin, dass sie eine grosse 
H eihe vou L auten machen , die wir mit unserer Schrift nicht 
wiedergeuen k unnen , j a, clie wir selbst kaum nachzusprechen 
vermugen. So find en sich in dieser er.-ten Periode der trieb
artigen Sprechr roduktion oder in der ,~Periode der Urlante" , 
wie Kussmaul ~ich ausJ.ruckt, fast alle die Laute der spi.iteren 
Sprache, mitAusnahme vielleicht derZischlaute, des Zungen-r 
uuù einiger anclerer. Au sse rdem aber fi.nden wir 
hi e r e i ne R e ihe von Laut e n, die d a s Kind offen
s i. c h t li ch Hnr in d e m s og e nanut e n vi e rt.en Artiku 
l nti o n sge hi e t , d. h. a n d e r S te lle zwi s ch e u Zungen
grunù und hint e r e r Ra c h e nwancl h e rvorbringeu 
k a nn , L a u te , cli e al s o v oll st auJig cl e n a r abi sc h eu 
n nd h e brH.i sc h e n Gutturallauten ent s prechen. 
E s ist wohl bekannt, welche grossen Sehwierigkeiten wir 
zu ttberwiudeu haben, um beispielsweise die arabischen 
Gutturall aute richtig nachzumachen. Kussmaul ll ennt diese 
Laute mit R echt 11 Vomiti v laute": wir sind knum imstande, 
deu Zungengnmd stark gegen die hintere Rachenwancl zu 
bringeu, ohne in Wih'gbewegungen zu verfallen. 

\Vahrend aber diese von clem Kinde in der fri.lhesten 
PerioJe gemachten gutturalen Urlaute doch in einer grossen 
Gruppe von Kultursprachen zur dauernden Existenz ge
komm en ~;~ i nd, tritt eine andare Gr uppe von Lauteu 
bei den Kind e rn auf, die s i c h in keiner Kultur
spr ac h e vorfind e n, ùagegen in einigen Sprachen 
v o n N a tu r v i.i lk er n, un cl da~ sin d di e verschieclenen 
,S e h n a l z la u t e" . Die Kincler sclmalzen schon sehr frùh 
und wenn sie es erst einmal zufallig h ervorgebracht haben, 

• 
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versuchen sie die Schnalzlaute Ofter und ergotzen sich daran. 
Nun sind die Schnalzlaute, rein m ec hanisch be
trachtet; , an sich zweifellos l eichter zu bilden, 
als clie entsprechenden Explo s ivlaute. Eine e in
fache Anordnung kann das zeigen. Stecken wir auf die 
OeJJnung eines Blasebalges einen weichen Suhlauch und 
ziehen die Luft in clen Bl asebalg hinein, so kl <Lppen die 
Rancler dieses Schln.uches zusammen, weil im Inneren cles 
Schlauches ein geringerer Luftdruck vorhancleu ist ftls ausser
halb. Das Kind braucht an den Stellen des Artikulations
rohres, wo die einander gegenttberliegenden 'l'eile zur Be
riihrung komm en, bei der Inspiration uur diese Teile zu 

0 ffn e n, in den meisten Fallen demnach eine recht ein
fache Bewegung zu machen, um einen Schnalzlaut hervor
zubringen. Blasen wir dagegen die Luft aus dem Blasebalg 
heraus, so muss eine ziemlich grosse Kraft von aussen h er 
angewendetwerclen, um an einer Stelle d es weichen Schlauches 
einen V erschluss zu bilclen, der immerhin eine gewisse 
Steigerung des Luftdrucks aushalten muss; ein Explosi vlaut 
ohne eine Steigerung des Lnft.drucks hinter der Verschluss
stell e ist undenkbar. Es wird daher fur das Kind stets 
leichter se in, mit clen Lipp en z u schnalzen, als 
ein p zu artikulieren, obgleich die Ste llung der 
Organe in beiden Fallen die g l eiche ist. Aehnlich 
ist es mit den Schnalzlauten an der Zungenspitze und am 
Zungenriicken; diese gehen nicht in die Lautreihe der Um
gangssprache ttber , sondern verschwinden spater bis auf sehr 
wenige Rudimente. Die Sclmalzlaute bleiben in den L~•ut
ansserungen der modernen Menscben erhalten als Lipren
schnalzlaute im Kuss par distance, als Zungensclmn.lzlaute 
rnit der Zungenspitze bei dem inte1j ektionellen Sdmn.lzlaut 
des Bedauems oder der Verwunderung, endlich der Zungeu
ruckenscbnalzlaut als Anfeuerung und Hetzlaut fih' Pf rde etc. 
Wie rnan sieh t, sind das in d er That nur Sprachlaut
rudimente; sie s ind aber in der Spra.che der Nama
Hottentotten als vo ll gi l t ige Laut-Elemente vor 
handen, und so schwer es nns wird, die Hottentottcnspracbe 
zu erlernen, so verhaltnismassig leichtwird es d n Kind ern, 
da sie mi t einem gewissen V ergni.igen sich der Procluktiou 
dieser Schnalzlaute widmen. So sagt Biittnc1· in der Vorrede 
zu K1·onleins , Wortschatz der Khoi-Khoin" wortlich: "Es 
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st.:heint in den Schnalzlauten eine gewisse Auziehungskraft 
zu liegen, a u c h v e r m o g e n j a d i e k l e i n e n , w e n i g e 
Monate alten Kinder o hn e Zweifel die Schnalz
laute e her nachzu:;prechen, als sie Mama und 
Papa sagen konnen. Wir erlebten es in Sudwestafrika 
oft genug, dass nicht nur viele Herero trotz der bestehenden 
Stammesfehde, gern Namaqua mdebrechten, sonclern auch 
clie Kincler vieler Weissen am liebsten Namaqua unterein
auder sprachen; auch viele aus der jtmgeren Generation der 
nach de m N orde n wanclernden Bastards hatten bereits N ama
qua erlernt. tl Interessant und wichtig ist eine Erganzung 
dieses Berichts, di e wir Dr. Hahn verdanken (siehe Christaller: 
Die Sprachen Afrikas, 1892, S. 9 ff.) Er selbst ist als Sohn 
eines rheinischen Missionars samt seinen Geschwistern unter 
clen N amahottentotten aufgewachsen. Di e Kinder sprachen 
die Laute wie die geborenen Hottentotten, so dass diese 
selbst sagten, die Missionarskinder bediirften nur noch ihrer 
Gestalt, um vollkommene Khoi-Khoin oder Mensch-Menschen 
(,Uebermenschentl), wie sie sich nennen, zu sein. Jedenfalls 
ist nicht, wie behauptet worclen ist, nur der Hottentotten
mund geeignet, j ene Laute hervorzubringen, im Gegenteil 
lernen die Kinder anderer Volkerschaften die Schnalzlaute 
ausserordentlich leicht, wenn sie unter clen Hottentotten 
aufwa..:hsen, weil das Schnalzen dem kindlichen Sprech
muskeltrieb viel naher liegt, als der willki.irlichen bewussten 
Lautnachahmung der Erwachsenen. Beobachtet ist auch, 
dass umgekehrt Hottentottenkinder das Schnalzen nicht 
lernen, wenn sie in einer fremden Umgebung aufwachsen. 
Den Erwachsenen macht die Einfi.igung der Schnalzlaute 
deswegen besonders grosse Schwierigkeiten, weil sie in
spiratorische Laute sind, \va.hrend alle i.ibrigen Laute ex
spiratorisch gesprochen werden . E s ist fi.ir uns sch wierig, 
mi tten in e in e R ei h e von Exspiratoionen unvermittelt In
spirationen einzuftechten. 

Damit mochte ich diesen Aufsatz schliessen, in welchem 
ich versucht habe, zu den friiher von mir veroffentlichten 
Parallelen zwischen der Sprache cles Kindes und der N atur
volker eine ausfi.ihrlichere Begrundung der Lautfolge und 
Lautschwierigkeit hinzuzufi.igen. 
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Auf der 26. Konfer enz witrttembergischer und badischer 
'l'aubstummenlehrer in Winnenden aro 3. und 4. JYiai 1898 
hielt Pro f. Dr. Passo w-H eidelberg folgenden Vortrag, den 
wu aus de m 11 Organ" 8. H eft August 1898 entnehmen: 

Ohrenheilkunde und Taubstummen-Unterricht. 
Vortra.g , gehalten auf der Versammlung badischer und 
witrttembergischer l'aubstummenlehrer am 4. JYiai 1898 

zu Winnenden. 

Es gehort zu den Aufgaben des Ohrenarztes, die Ent- . 
stehung von Taubstummheit :m verhi.i.ten und bestehende 
Taubstummheit zu heilen. Di ese Aufgabe zu losen, sind 
wir, wie Sie wissen, leider oft ausserstande. Versagt die 
Kunst des Arztes, so soll diejenige des Taubsturnmenlehrers 
helfen. Sein B eruf ist es, das Los der unghtcklichen K inder 
zu erleichtern, die, cles Gehors uncl der Sprache beraubt, 
durch ibr Leiden gleichsam aus der menschlichen Gesell
schaft ausgestos::>en sinù. uncl mit unzuhi.nglich en geistigen 
und korperli chen Mitteln in den schweren Kampf ums 
Dasein treten. J e naher man das L e ben un d T rei ben in den 
'I'aubstummenanstalten kennen lernt, um so m ehr erkennt 
man, welch ausserordentliche Schwierigkeiten der 'I'aub
st,ummenlehrer zu iiberwinden hat. Will er Erspriessliches 
leisten, so muss er mit endloser Gecluld uncl Ausdauer 
arbeiten . Viel mehr noch als der L ehrer normaler Kinder 
muss er jedes einzelne individuell b ehandeln ; unerschopf
lich muss er sein im Au denken immer neuer l\iethoden, 
durch welche er die Verbindung zwisch en sich und seinen 
Schitlern h erzustellen vermag. E s ist unumwunden anzu
erkennen , ctass der Taubstummenunterricht, zumal in 
Deutschland, Erfolge erzielt hat, an cleren Verwirklichung 
m an frither gezweifelt ha t te. Nichts desto weniger .oind Si e, 
xneine H erren, ich gbube Ihnen hierin nicht zu nahe zu 
treten, noch nicht bis an clie Grenze cles Erreichbar en vor
gedrungen . Sie werden clen Unterricht auch aus eigner 
Kraft weiter entwi ck eln. 

I ch bin aber der Ueberzeugung, class 11och mehr erzielt 
werden konnte uncl dass Ihnen in mttnch en Punkten der 
.B eruf erleich ter t wiirde, wenn da· 'I'aub tummenwesen in 
engere Verbinclung mit der Oh r enheilkunde tl·ate, eine V er
bind ung, di e beiclen T eilen N utzen gewahren wi.i.rde. 



48 

.Leider st noch in weiten Kreisen die durchaus irrige 
Ansicbt verbreitet, dass von dem Moment ab, in dem bei 
einem Kinde unheilbare Taubstummheit konstatiert ist, die 
Thiitigkeit cles Ohrenarztes unnotig wird. Die Ohrenbeil
kunde hat in den letzten J ahrzenten sehr bedeutende F ort
schritte gemacht; selbstverstandlich gelingt es ihr auch jetzt 
noch nicbt, Wunder zu thun und Unmoglich es zu leisten. 
Sie kann weder angeborene Taubbeit, die auf Entwicklungs
anomalien beruht, beseitigen, noch 1'aubheit, die durch 
krankhafte Prozesse oder Zerstorungen des inneren Ohres 
hervorgerufen ist. Wohl aber kann mau jetzt, ofter als 
friiher, das Allgemeinbe:fìnden bessern, Fehler der Sprach
werkzeuge und cles Gehororgans korrigieren und dadurch 
indirekt die Auffassungsgabe und die Lernfahigkeit der 
Kinder heben. Auch das taube Kind bedarf daher der 
ohrenarztlichen B eaufsichtigung und Behandlung. 

Eine Reihe von Kindern hat das Gehor durch Eiterungs
prozesse im Mittelohr eingebiisst. Bei vielen sind diese 
Eiterungen nicht zum Stillstand gekommen, sondern bestehen 
fort. Es hand3lt sich meist um Erkranknng des Knochens. 
Durch die andauernde Eiterung wird der K orper des 
Kindes unausgesetzt geschwacht, ja, alljahrlich geht ein 
gewisser Prozentsatz an 11.achfolgenden Gehirnerkrankungen 
oder an Blutvergiftungen zu Gruncle. 

Wir sind jetzt imstande, derartige Erkrankungen durch 
Operation zu heilen und die Kinder nicht nur vor den 
ihnen drohenden Gefahren zu schiitzen, sondern sie auch 
dauernd gesund und kraftig zu machen. 

Viele Taubsbmme leiclen an kra.nkhafter Vergrbsserung 
der Rachenmanclel (aclenoiclen Wucherungen). Die Wucher
ungen, welche den N asP.nrachenraum ausfiillen, verhindern 
clie freie Nasenatmung und zwingen clas Kind, beim Luft
holen den Muncl zu offnen. Die Luft clringt ungereinigt 
un d unerwarmt in die Lunge; Erkrankungen der Atmungs
werkzeuge sincl clie haufì.ge Folge. Aber nicht das allein. 
Die Kinder schlafen unruhig, leiclen an Appetitmangel, 
haben KopfscLmerzen und sincl haufìg matt. Beseitigt 
man die Rachenmandel, was durch eine leichte Operation 
geschehen kann, so bli.then die Kinder korperlich auf ; oft 
nimmt ihr F assungsvermogen erstaunlich zu. 
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Auch das Innere der Nase verlangt vielfach aus ahn
lichen Griinden, wie den eben angeg ebenen , a.rztliches 
Eingreifen . 

Wucherungen im Nasenrachenraum und Abn ormitaten 
i m Innern der N ase sind a ber beim Taubstummenunterricht 
noch besonders hinderlich, weil sie das Sprechenlernen 
erschweren, ia die Erzeugung mancher Laute nahezu un
moglich macben. Sie sehen hier das Modell eines Nasen
rachenraumes un d der N ase. W enn ich jetzt di es e durch 
Operation entfernte ~achenmandel in den Schlundko~f 
einlege, so konnen Ste ermesseu , wie sehr dadurch d1 e 
B ewegungen cles weichen G aumens gehindert sind. 

Sie all e wissen , dass bei ausserord entlich vielen Kindern 
noch H on·este vorb anclen sind uncl dass der Unterricht um 

8 0 bessere R esultate erzielt, je grosser cli13se B.este sind. 
S ie mùssen daher moglichst erhalten , richtig verwertet , ja., 
wenn thunlich, vergrosser t werdeu. Daher ist Sorge zu 
t ragen , dass der aussere Gehorgang voll kommen frei v o n 
Fremdkorpern und Ohrenschmalz ist. Mittelohreiterungen, 
die schon, wi e obeu erwahnt, aus anderen Grii.ncl en schad
lich sind, mùssen beseit igt werden. Auch die Ent fernung 
der adenoiùen Wuchernn gen wird hin nnd wieder Hor
verbesserung h rbeifiihren. I st der N asenrachenraum a.us
gefùllt , so wird die Eus/ach'sche B.ohre verstopft, welche 
die Autgabe hat, dem Mittelrohr vom Munde aus Luft 
zuzufiihren. Auch das konnen Sie an clero Modell, das ich 
Ihnen vorlegte, erkenuen. Das Trommelfd l wird durch deu 
ùberwiegenden Luftdruck von aussen nach iunen gedriickt 
uncl ist nicht imstande, zu schwingen . I st clie Eustach'sche 
Rohre wieder frei, so wird dieser krankhafte Zustand beseitigt. 

Ganz besoml ere Bea htung verdieneu die Verstw he, 
welche in letzter Zeit gem<tch t sind, um cl ie noch vorhanden en 
Horreste zweckmassig <tm:;-;nni.Uzen. Zn diesem ~wecke hat 

1113,11 Hori.ib ungeu a.ngestellt u nd hat gefun den, dass dadurch 
das Hor venn ogeu und die Sprache mancher K inder ausser
ordentli ch verbessert wird . Mit derar tigen F orschnngen 
habeu sich vor Allen B ezolrl in Mi.i.nchen und Urbantschitsch 
in vVien besch i:i. ftigt; na.her auf di e Uutersuchungen, di e 
cliese beiden Forscher angestell t haben, einzngehen , wùrde 
b eute zu weit fùhren . U1·bantschitsch, der IJi.ch t nur Sprach-, 
sondern auch rr oniibungen vornehmen lasst, glaubt, dass 
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das Gehor durch den bei den Uebungen oft wiederholten, 
den N erv treffenden Reiz thatsachlich gehessert wird. Bezold 
dagegen ist der Ausicht, dass die Kinder durch die Uebungen 
lernen, das ubrig gebliebene Horvermogen zweckmassig zu 
verwenden und L~mte, die sie nicht zu parcipieren vermogen, 
durch Kombi.nation zu ergànzen. Dass mit der Besserung 
cles Horvermogens auch die Sprache deutlicher wird und 
sich besser ausbilden lasst, ist eine alte Erfahrung. 

Gegen die Urùantschitsch'schen Ansichten hat sich vie l
facher Widerspruch erhoben, namentlich unter den 'l'aub
stummenlehrern. I ch mochte betonen, dass auch ich mich 
von den Ur /J antschitsch'schen Theorien nicht uberzeugen 
konnte, dass mir dagegen die B ezo Zd'schen durchaus ein
leuchten . 

Bezold hat das Tongehor samtlicher Kinder der Zentral
'l'aubstummenanstalt in Munchen gepriift. Er bediente sich 
dabei einer mit seiner Hulfe von Professor Edelrnann in 
Mun chen konstruierten, kontinuierlichen Tonreihe, ver
mittels deren man samtliche 'l'one, die das menschliche 
Ohr uberhaupt wahrnimmt, von den t iefsten bis ,zu den 
hochsten, erzeugen kann, 

Auf Gruncl seiner ausserordentlich exakten Unter
suchungen ist er zu ganz bestimmten Schliissen gekommen. 
Nur Kinder, die noch Horvermogen fur die T one von b 
bis g besitzen, und die diese Tone noch fur eine gewisse 
Zeitdauer horen, konnen durch rnethodische Sprachubungen 
gefordert werden. Es kommt also auf die richtige Auswahl 
wesentlich an; die Auswahl erfordert unendliche Geduld 
und Ausdauer, grosse Aufmerksamkeit und Uebung. Keines
wegs soll der bisherige Unterricht, d. h. das Ablesenlernen 
vom Munde, anfgegeben oder eingeschrankt werden. 13ezold 1) 

sagt vielmehr: ,Das Endziel cles ganzeu Sprachunterrichts 
wird sein miissen, den \Vortschatz, welcher durch reine 
lmitation der Lippenbewegungen gewonnen wird, mit dem 
durch das Ohr zur Perzeption gelangten organisch zu ver
binden un d zur V erschm elzung zu bringen, an sta t t sie 
gesondert neben einander bestehen oder gar den letzteren 
von dem er:steren uberwuchern zu lassen ." Eine weitere 

1 ) Bezold, Das Horvermogen des Taubstummen etc. Wies baden, 
1896, S. 153. 
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:E'orderung, die mi t dAr Einfiihrung von methodischen Sprach
iibungen unzertrennlich zusammenhangt, ist die, in den 
Anstalten die absolut 'l' auben von den im spateren Kiudes
alter Ertaubten und Taubstummen mit partiellem H or
vermogen zu trennen. 

Auf B ezold's Veranlassung ist nun in der Zentral
Taubstumm enanstalt in M iinchen eiue besondere Abteilung 
""abildet worden, in welcher jene Uebungen ausserhalb des 
~ewohnlichen Lehrpl anes v~rgen o.mmen wurden. In dieser 
Abteilung der Horenden smd Kmder aller Klassen. Der 
L eiter der Anstalt., H err Inspek tor Koller , hat den Unter
richt selbst iibernommen und ich hatte im Ja.nuar und im 
April Gelegenheit, . mie~ von . den g eradezu : erbhtffenden 
.Erfolgen, welbhe d1e Kmder nn H oren und 1m .;::,prechen 
g emacht haben , zu itberzeugen. Auf meine Veranlassung 
wurden die Herren Schiittenmiiller und Holler aus den 'l'aub
stummenansta.lten lYieersburg und Gerlachsheim durch das 
Grossh . Badische lYiinist erium nach lYiùnchen entsandt. Auch 
diese H erren, die bei Herrn Inspektor Kollm' auf das Liebens
wùrdigst e aufgenommen "\ovurden , fanden ihre E rwartungen 
weit i.tbertroffen . In den T aubstummenanstalten Badens ist 
die Einrichtung besonderer Klassen fùr H orùbungen im 

Werke. 
Sie sehen , meine H erren, dass die Beziehungen zwischen 

Ohrenheilkunde und Taubstummenwesen zahlreich sind. 
Ausser den oben angedt:u tet en Punkten handelt es sich noch 
um eine ganze Reihe anderer :E'ragen , bei deren Erledi gung 
das lYiitwirken der Aerzte wùu schenswert erscheint. Ich 
erwahne nur den Aufnahmemodus und die E infi.thrung von 
K indergarten fùr 'l'aubstumm e, die vorn ebmlich den Zweck 
ba ben sollen , K indern, welche 11<teh dem 4. L ebens,i ahre 
tau b wer clen, bis zur Aufnahme in clie A.nst<Llten ùie Sprache 
zu erhalten. 

E s ist erklarlich , daRs die Ohrenheilkun ùe <l <LS Bestreben 
hat, ihre Errungenschaften prakt isch anzuwem1en. I n den 
'l'aub stummenan ~;talten kann dies nur gesch ehen, wenn c1ie 
L ehrer dabei th ittig mi twirken. Von c1ieser E rwagung aus
gehen c1, h abeu ~i ch cinzelne Ohrenarzte mit den Vorstandeu 
von Taubstummenanstalten in Verbindung gesetzt und der 
Erfolg w a.r , w ie :;: ich d ies namentlich in lV[ii.nchen gezeigt 
hat, ein ausserordentlich g iinstiger . E ine regelmassig spe-
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zialistiche UebE~rwachung der taubstummen Kinder ist aber 
noch nicht eingefi.thrt word en. Somit fehlt es auch, sehen 
wir von lVIi.tnchen ab, an e in e m dauernden V erkehr zwischen 
Ohrenarzten und l'aubstummenlehrern . Lehrer und Ohren
arzt arbeiten, jeder fur sich, weiter, ohne dass sie ilue Er
fahrungen gegenseitig austanscben. Dies ist meines Er
achtens ein F ehler. Der J ... ehrer beurteilt clie B estrebungen 
cles Ohrenarztes, clie er nicht hinreichend },ennt, mit einem 
gewissen Misstrauen, und der Ohrenarzt, der da.s Leben iu 
ò.en 'J.'aubstummenanstalten nicht zur Geni.ige beobachten 
kann, vermag nicht mit Sicherheit zu erm essen , ob die Vor
schlage, die er macht, und die N eueinrichtungen, die er 
anstrebt, praktisch so durchfuhrbar sind, wie er annimmt. 

I ch ha be mich vor J ahresfrist mi t den Vorstanden der 
Taubstummenanstalten Badens in Verbindung gesetzt, ihnen 
in kurzen Zugen meine Piane dargelegt und habe soclann, 
als ich bei diesen H erren clas erwùnschte Entgegenkommen 
fand, an clie Grossh. Badische Regierung eine Eingabe ge·
macht, in welcher ich meine U eberzeugnng von der Not
wendigkeit ohrenarztlicher Beaufsichtigung der 'taubstummen 
Kinder Ausclruck gab. I ch bin dann bea.uftragt worden, 
clie beiden Taubstummena.nstalten Ba.clens zn besuchen, habe 
samtliche Kincler untersucht uncl im Anschluss dara.n ein
gehend mit den Taubstummenlehrern verhanclelt. I ch glaube, 
class nicht nur clie letzteren, sonclern auch Sie, meine Herren, 
nach clen obigen Ausfiihrungen uberzeugt sincl, class r egel
massige, spezialistische Untersuchungen der Taubstummen 
nicht nur nutzlich, soncleru auch notwendig sincl. Sie sind 
notig fiir alle 'l'aubstummenanstalten . 

I ch weiss, class Sie der Einfiihrung von Sprachubungeu 
zunachst noch skeptisch gegenùberstehen, dass die Durch
fi.ihrung der 'l'rennung total ta.uber, mit Spracherinnerung 
begabter uncl Horres te be::>itzencler Kinder aus ma.uchen 
Gri.inclen, clie zum Teil pekuniare sind, nicht so ganz ein
fach ist. Auch hinsichtlich der Erriuhtung von Kinder
garten bedarf es eingehender Eroderung. Alle diese Fragen 
lassen sich nicht einseitig vom Stanclpunkte cles Lehrers 
entscheiden. Es ist notwenclig, class die Ansichten beicle1' 
ausgetauscht werclen und dass die praktischen Erfahrungen 
cles Lehrers dem Ohrenarzte, clie wissenschaftlichen cles 
letzteren dem Lehrer beka.nnt werclen. Ich halte es daher 
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im Einverstandnis mit Herrn Professar Bezold in Mùnchen 
fl'lr zweckma~sig, dass wir nus zu gemeinsamem Vorgehen 
verbinden, und mache Ihnen demgemass den Vorschlag, aus 
Ihrer 1\'Iitte einige Herren zu wahlen, am besten wohl die 
Vorstande, welche mit den Ohrenarzten zu einer Beratung 
zusammentreten sollen, um c1ie vielfachen wichtigen Frageu, 
welche uns interessieren, zu bereden und bestimmte Vor
schl age i.iber die .Einfl'lhrung der spezialistischen Unter
snchuu g, sowie i.iber clic:> Sprachl'lbungen n. s. w. zu machen. 
Sicher wi.trden derartige Vorschlage den Regierungen als 
Grundlage fi.tr die einzufi.ihrenden Neuerungen willkommen 
seiu . E s wird zweifellos gelingen, auch Ihre Herren Koll egen 
aus Norddeutschland zur Beteilignng zn gewinnen. Dass 
die .Bayern sich ansehliessen "verden, dafi.ir bi.trgt mir der 
Einfluss cles Herrn Inspektors Kol/er, dem ich auch an dieser 
S tell e fl'lr seine grosse Freundli chkeit bei Gelegenheit meiner 
:Sesucbe in 1\'Ii.inchen berzliehen Dauk sage, ni .h t mind er 
dafiir, dass er meinem Wunsche, heute hier zu ersch eineu 

willfabrte. 
In der deutschen otologischen Gesellschaft, welche in 

diesem Jahre um Pfingsten in vVi.trzburg tagt, wùrde ich 
clen Vorschla,g machen, dass sich an der von mir angeregten 
Versammluug eine Anzahl von Ohrenarzten beteiligt. 

Als Ort der Versammlung erschein t mir am geeignetsten 
1\fi.inchen , wo sich die T eiln ehmer arn besteu selbst von 
den Erfolgen der Sprachi.ibungen iiberzeugen konnen . 

I ch schliesse mit dem Wunsche, dass meiu heu tio-er 
t:> 

Vortrag den Anhss geben moge zn gemeinsamer, erspri ess-
licher Arbeit der Lehrer uucl Aerzte zum Segen der 
Taubstummen. 

Aus den 'l'herapeutischen lVIonatsheften 1899, l! ebruar
heft, entnehmen wir folgendeu wichtigen Aufsatz: 

Sprachuymnastische Behandlung eines Falles von 
chronischer Bulbarparalyse. 

Von Dr. H. E. Knop(, Spezialarzt fi.lr Sprache und Gehor 
zu Frankfurt am Main. 

Es giebt keine Krankheit, denm Behaudlung unerfreu
licher, und wenige, dereu Behandlung ebenso unerfreu1ich 
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fur den Arzt ware, wie die Bulbarparalyse. S ind wir zur 
Ueberzeugung gelangt, da~;;s echte chroniRche Bulbarparal y~;;e 

verliegt, so beschrankt s ich das arztliohe H andeln darauf, 
die B eschwerden cles Patienten soviel als thunlich zu linclern 
und ihm die trostlose Prognose ~;;eines Leidens so lange als 
moglich zu verheimlichen. 

B ei solcher Lage der Dinge ist es offenbar schon als 
Fortschritt zu begrussen, wenn es gelingt, auch nur einen 
Te il der Krankheitser. ·ch einungen fur einige Zeit zu b essern. 
Als sich mir Gelegenheit bot, einen Bulbarparalytiker zu 
behandeln, hielt ich mich claher fi.tr b erechtigt, Yersuchs
weise den Patienten J er muhsamen sprachgymnastisch en 
Behandlung als einer Art von compensatorischer U ebungs
therapie zu unterziehen, obwohl ich nicht i'Lbersah, dass bei 
der Bulbarparalyse di e V erhaltnisse wesentlich anders liegen 
al s bei der Tabes. I eh trat mit k einen uberschwanglichen 
Hoffnungen an die Sach e heran, hatte es aber auch nicht 
zu bereuen , diesen Versuch g emacht zu haben, wie sich 
aus der nachstehend im Auszug mitgeteilteu Krankeu
geschichte ergeben mag. 

F. W., 47 Jahre alt, Steueraufseher, stellt sich am 
5. Juli 1898 zum ersteu Male vor. Anamuese: Pat. ist 
nicht hereditar belastet, weder neuropathisch, noch sonst. 
Keine Lues, k ein Potus. W. ist Vater zwei er gesunden 
Kinder von 3 J ahren und 2 Monaten. P at., der fri.ther im 
Aussendienst beschaftigt war, wurde 1895 in den inneren 
Dieust ver:;etzt, wo er ein schl echt h eizbares Arbeitszimmer 
mit kaltern Fussboden bekam; auch meint er, das Sitzen 
und Schreiben im engen Uniformhalskragen ha.tte auf di e 
Entstehung seines Leidens Ein:fluss g ehabt. Die ersten 
Symptome der Erkranlmng traten i m J uni 1896 ziemlich 
plotzlich und ohne nachweisbare Veranlassung auf ; sie be
standen in naselnder Sprache sowie darin, dass Getranke 
beim Schlucken hau:fig zur Nase wieder herauskamen. Im 
September 1896 bemerkte Pat. ]Jlotzlich, dass das Kauen 
nicht mehr recht ging; dieses Symptom v ersohlimmerte si eh 
allmahlich, bis W. im Marz 1897 kein Brot mehr essen 
konnte. Auch das Sprecben ist bis Marz 1897 undeutlicher 
uncl anstrengender geworden. Speisen und besonders Ge
tranke kommen dem \V. beim Schlucken hau:fig "in die 
unrechte K eh l eu, w o si e Husten verursachen. Sei t Sep-



55 

tember 1897 zerkleinert W. das zu g eniessende Fleisch mit 
einer FleischhA.ckmaschine un d b evorzugt Speisen von breiiger 
Consi,;tenz. W. giebt mit grosster Bestimmtheit an, dass 
si eh sein Zustand sei t Marz 1897 in keiner W eise geandert 
h n. be. Er wurde in den letzten zwei J ahren sowohl von 
zablreich en Aerzten - darunter von hochst autoritativer 
Seite - rtÌS auch von Kurpfuschern behandel t, immer mit 
clero gleichen 1\'Iisserfolg. . 

Status prae se n s : M1ttelgrosser, etwas abgemagerter 
1\'Iann. B eim Spr~che~ wi~·d die. ~mtere GesichtshaHte w euig 

b eo·t wa.hrend che tm1 fast be1Jedem \Vort mit horizontc1ler 
ew o, 

F•~ltenbildung hochgezoge~t wir~. Di e Sprache ist fast un-
verstandlich, so dass . P;1t~ent em N otizl1uch unù Bleistift 
bei sich fùhrt, um d1e mcht verstaudenen oder errateneu 
vVorte aufzuschreiben.. Es ? est eht starker Speichelfiuss . -
D er 1J u t e r k i e f e r wnd be 1m Spr.echen mi t der Han d ge-

t
··t t Derselbe k anu spontau m cht ~ranz an den Ober-s u z l • ....... 

kiefer herangebracht werdeu , . sondern nur soweit, dass 
· ·clten den vorderen Zahnretheu noch eine Eutfernuncr 

zWLS . . · o 

3 mm besteht. Auch kann d1e Beweguno· cles Unter-von ~ o 
kiefer s horizont~l nach vorne nich t ~usgefi.i.hrt werden. -
Di e J-' i p p e n smd se hm al uud wemg beweglich , so dn.ss 
feinere coordinierte B ewegungen, wie Pfeifen oder Licht
ausblasen, unmoglich sind. - Die Zunge ist klein und 

1 n
n.1 offenbfl.r hocbgmd1g atrophisch, tmd iu ihren Be-se 11 • , . . 

o·ungen uach allen Se1teu hm sehr beschrankt Fibrillare 
"ve0 . • 
zuc1n111gen werden m eh t beobachtet. Das G a u m e n se ge l 
ist stark paretisch ; beim A-sagen erhal t es nur einen 
scbwachen, abe1· symmetrischen B eweguugsimpu1s. Die 
uormalen -Refiexbewegungen bei B erùhrung ùer Pharynx
uud J-'arynxschleimhaut fehlen. - Das P o m u m A c1 a m i 
rnacht beim Versuche, die ver scl!led neu Vokale zu spr ech en, 
nich t die uormalen auf- oder absteigend en B ewegungen. 
_ Di e Stimme ist rauh, die Sprach e unmelodisch, monoton. 
Die l~ryngoskopische Untersuchung zeigt, dttss der Kehl
decke l unvollsLaudig erhoben wird und dass sich clie 
Stimmlippen be1m Intonieren nicht beriihreu; beide 
bleiben etwas von <l er Medianlinie entfernt, so dass auch 
bei maximaler Anstrengung clic Glottis nicht ganz schliesst. 
Patient hnstet hei~er und riin ~p rt sich vie\ , zumeist o1m e 

zu expectorier eu. 
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Die Anoroali een cles Ka u e n s u n d S ch lu cke n s sind 
ber eits erwiihnt. Die S p r a c h e lasst im E i 11 z e l n e n 
folgeude Abnormitaten beobachten: Die Vokale sind stark 
naselnd uncl fast gar nicht differenzier t, so dass alle Vokale 
mit nur geringem Unterschi ede in der Kbngl'arbe einem 
Laute gleichen, der am meisten Aehnlichk eit mit ,a" hat, 
jedoch mit ~tark nasalem Beiklang. B und P, sowie D 
uucl 'r fehlen un cl werden durch Laute ersetzt. clie mit \V 
uncl F Aehulichkeit haben. Die R eibelaute S, Sch vorcleres 
Oh (z. B. , ich ") sowie J werden sàmtliclt durch einen 
L aut ersetzt., der zwisch0n F und gelispel tero S in der 
Mitte li egt; zugleich entweich t clabei Lul't durch die Nase. 
Die L au te R , K nud G werden durch das hi ntere Oh (wio 
in nach ") ersetzt, wobei wieclerum zugl eich Luft clnrch clie 
N ase entweicht. Das auslauten de M wird rich tig geb:ildet; 
folgen auf das .l'ri am1ere Laute, so wircl es durch einen 
dem \V nahestehenden L aut ersetzt ; L, N und Ng werden 
clurch dieses teils richt ige, teils fehlerhafte M sub~tituiert. 

Aus dieser Analyse d e r Spra c h stti rung gehthervor , 
waruro die Sprache so schwer verstancllich ist; die Volrale 
s ind fast gar nicht differenzier t, di e in un serer Sprache so 
haufi.gen Zi schlaute ebeufall s, und di e Nasa llante und L 
desgle ich en, wahrend d<LS oft vorkoromende R von K, G 
und clero hin teren Oh (in , ach ") nicht zu unterscheiclen ist. 

P atient giebt fern er an , dass ilun ch e eigene Stimme 
stark im linkeu Ohr erldingt; er roeint - wohl roit R ech t - , 
dass ihm infolge J er ungentigenden K on trole dnrch clas Ge
hor die lYioglichlceit cles rich t igen Sprechens noch mehr 
erschwert wird. - Ausser einer ma;;~:ig en Trùlmng beider 
'l'rommelfelle mi t geringer Jierabsetzung der IIorscbarfe ist 
keine Abnorroitat am Gehurorgan nachweisbar; insbosondere 
sind die Tuben gut durchgangig fi.tr den Luftstrom. 8ohalù 
man das paretische Gaumensegel mechanisch nach hinten 
drangt, sowie bei horizontaler Korperlagerung verschwinclet 
die Autophonie, welche demnach auf clero K la:ffen cles 
linken Ostium pharyngeum t ubae beruhen clurfte. 

Aro 21. VII. 98 wird die s prachgymnasti sc h o 
B e h a n cllun g begonnen, und zwar iibt Patient taglich 
(ausser Sonntags) etwa eine halbe Stunde unter Anleituug 
cles Arztes, wahreud er in der Zwischeuzeit das clurch
genoromene Pensum zu Hause weiter eiui.ibt. Es werclen 
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dabei, wie auch sonst in der Therapie der Sprachabnormitaten 
ublich, ausser dem Gehor das Gesicht und clie taktile 
Sensibilitat moglichst h erangezogen dadurch, dass Patient 
vor dem Spiegel und nach dem Vorbilde des Arztes die 
physiologischen Artiknlationen ausflthren muss, und indem 
c1ie richtigen Stelluugen der 'l'eile im Ansatzrohr, wenn 
thunlich, zunachst mechauisch hergestellt werden, oder indem 
die Aufmerksamkeit durch vorheriges Antippen auf die 
Partien hingelenkt wird, welche in Aktion treten sollen. 
Gute Dienste leistete iu dieser Hinsicht besonders ein kleiner 
aus Draht gefertigter Apparat nach Art des von Gutzmann 
zur Behandlung des operierten Gaumenspaltes angegebenen 

Handobturators". Wird damit das paretische Gaumensegel 
~ach hinten und oben gedrangt, so verschwindet sofort die 
Rhinolalia aperta, und wir werden sehen, dass durch kouse
quente An vendung des kleinenApparates der weiche Gaumen 
einen Teil seiner normalen Beweglichkeit znriickerhielt. 

Zunachst wurden die Vokale geiibt, von denen Patient 
nach acht Tagen bereits das A vollstiiudig korrekt sprach, 
das E und O deutlich, aber mit nasalem Beiklang. Grossere 
Schwierigkeiten macht das U und namentlich das I. Doch 
ist fast taglich ein kleiner Fortschritt zu konstatieren; 
insbesondere die zur Aussprache des I notige Erhebung 
des Zngenri.tckens zum harten Gaumen, die Anfangs ganzlich 
unmoglich war, wird zusehends ausgiebiger. Nach etwa 
vier Vl ochen i ::; t das I deutlich, wenn auch etwas uasal 
klingend, und nach etwa acht Wochen ebenso das U. Die 
Beweglichkeit der Gaumenmuslmlatur, die in der ersten 
Zeit der Uebungen recht erfreulich fortschritt, blieb leider 
trotz a1lcr angewandten Mithe auf der nach 14 Tageu 
erreichten Stufe stehen . Diese Besserung dokumentiert 
sich uicht allein darin, dass Patieut bei clen Konsonanten 
nicht mehr tmnotiger \Vei,e Luft durch die Nase entweichen 
hi,sst, und dass er wenigstens das A olme Naseln s1wechen 
]ernt, sondern es zeigt auch die Inspektion, dass das Gaumeu
segel viel ausgiebigere Bewegungen macht, als Anfangs. 
Dem entspricht auch die nach Z\volftagiger B ehandlung 
spontan gemachte Angabe cles \V., dass ihm jetzt beim 
Suppeuessen nur noch selten Fhtssigkeit zur Nase heraus
komme, wàhrend es friih er bei jedem eingenommenen Loffel 
geschah. Bei dem richtig gesprochenen A ist die Autophonie 
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verschwunden, wahrend die naselnd gesprochenen iibrigen 
Vokale noch im linken Ohr nachhallen . Auch die Be sse rung 
der lVlotilit at der Zunge macht sich ausserderSprache 
subjektiv bemerklich: W. g iebt nach vierzehntagigem Ueben 
an, er konne j etzt eingeweichtes Brotchen mit der Zunge 
am Gaumen zerdrùcken, wa:; er zuvor nicht konnte -
Das Erlernen der Konsonanten machie sehr verschiedene 
Schwierigkeiten, insbesondere sc.:hien dieAussprache einzelner 
Zischlaute (Sch uncl vorcleres Oh) auf uniibersteigliche Hinder
nisse zu stossen. Indessen gelang es doch, diese Hindernisse 
so weit zu iiberwinden, dass P atient nach einer Uebungszeit 
von 8-10 Wochen jeclen Laut verstandlich, wenn auch 
nicht alle vollig korrekt, bildete. 

Am 15. X. 1898, also nach dreimonatlichem Ueben, 
muss te W . aus der Behandlung entlassen werden, weil sein 
Urlaub zu Ende war. An diesem 'l'age ist das quoad 
loquelam erreichte Resultat, dass W. im Stande ist, langsam, 
aber durchaus verstandlich zu sprechen. Sobald W. ver
sucht, rasch zu sprechen, wird die Sprache undeutlich da
durch, d!\ss er verschiedene Artikulationsfehler macht und 
einzelne L aute auslasst. Auch Ermiidung, die gewohnlich 
schon eintritt, wenn Patient etwa htnf l'viinuten hinter ein
ander gesprochen ha t, lasst clie Sprache auf diesel be W eise 
undeutlich werden. Die Sprache verliert auch dann an 
D eutlichkeit, wenn W. aus andern Griinden, z. B. durch 
schnelles Gehen , ermiidet ist. Im Einzelnen zeigt die 
Sprach e noch folgende Unvollkommenhe iten: Die Stimme 
ist rauh uncl es fehlt fast ganz die normale Spraclunelodie. 
Von den Vokalen wird nur A und das dumpfe E ohne 
Naseln gesprochen; alle anderen ha ben nasalen Beiklang. 
Das S wird zumeist lispeln d gebildet, bei grosser Auf
merksamkeit aber zuweilen ric.:htig; es kommt hi er als 
Hindernis in B etracht, dass zwischen den beiden oberen 
mittleren Suhneidezahnen eine ziemlic.:h weite Liicke be· 
steht. K und G werden, wie von den Patienten mit Gaumen
defekten, an der sog. vierten Artikulation. stelle gebildet 
d . h. der Verschluss wird von Zungengnmd und hinterer 
Ra.chenwand hergestellt, unstatt vom hinteren 'l'eil cles 
Zungenrùckens und dem weichen Gaumen; da bei sind zwar 
die Lautc selbst richtig, aber manchmal bekommen die anf 
sie folgenclen Laute einen hasslichen gutturalen Beiklang. 
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Diese Abnormitat ware sicher zù beseitigen gewesen, wenn 
noch eine Uebungszeit vo11 weitere11 4-6 Wochen zur 
Verfiigung gestanden hatte. Endli ch wird die Sprache da
ùurch venmstaltet, cla ss Patient clurchschnittlich nach 4 
bis 5 Silben , zmveilen auch noch hau:fìger inspiriert. Diese 
Abnormitat wircl wol~l clureh clen gesteigerten Luftverbrauch 
iufolge cles unvollkommenen Schlusses der Stimmritze ver
anlasst. 

Die Sprachgymnastik hat aber ausser der Verbesserung 
der Sprache noch einige gunstige Neb e nwirkungen 
gehabt: Der Unterkiefer kann dem Oberkiefer so weit ge
nahert werden, cla.ss clie Zabnreihen nur 1/2-1 mm von 
eina.ncler absteben (gegen 3 mm vor der Behancllung). Der 
Unterkiefer kann fast normal horizoutal nach vorne bewegt 
werclen, wa.s vor clrei Monaten nicht moglich war. Die 
Lippen und namentlich die Zunge haben sehr wesentlich 
an Motilitat gewonnen, was auf die Thatigkeit dieser Organe 
beim Essen von giinstigem Einfiuss sein muss. Das 
Gaumensegel funktioniert besser, wodurch clas storencle 
Regurgitieren geschluckter Flitssigkeiten clm·ch clie N ase 
sehr bedeutend abgenommen hat. Und, was vielleicht der 
grosste Erfolg der Behandlung ist, es hat sich der Patient 
ttberzeugt, das seine Erkrankung keine ganz hoffnungslos 
fortscheitencle ist, was auf seine Gemùtsverfassung emen 
sehr vorteilhaften Einfluss gehabt hat. 

Ich wider -tehe der Versuchung, irgend welche theo
retischen Schliisse an:; den vorliegenclen Resultaten der 
B ehancllung zu ziehen. Es bleibt abzu warten, w el che 
Erfolge c1ie sprachgymnastische Behancllung weiterer Falle 
von Bulbarparalyse erge ben wircl . Be ·onclers gùnstig lagen 
di e V erhalt nisse in clem referierten F alle insofern, als eli e 
Erluanlmng sich in einem nicht au:;gesprochen progressiven 
Staclium befancl, und al:; der intelligente Patient clie Sprach
ùbungen mit ausserorclentlicher Energie betrieb. 

I ch wage nicht zu ho:lfen, class eli e U ebungstherapie 
bei der Bulba.rparaliyse den infausten pathologischen Vor
gang aufhalten kann , wie das fiir clie h·enkcl'sche Bebancllung 
der Tabes unlangst von sehr beachtenswerter Seite behaur tet 
wurde; a ber es scheint mir, cla.ss der hier erreichte Erfolg 
gegenùber der sonstigen Machtlosigkeit der 'l'hera.pie immer-
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hin zu weiteren Versuchen m dieser Richtung berechtigt 
und sogar verpfl.ichtet. 

Zusatz bei der Korrektur: Als am 17. X. Pat. 
seinen Dieust wieder antreten wollte, ging er apoplekti~ch 
zu Grunde. Sektion konnte leider nicht gemacht werden. 

Schon 1897 ist eme Dissertation vou Paul Miillcr 

Ueber lntelligenzpriifungen, ein Beitrag zur Diagnostik 
des Schwachsinns, 

erschienen, die wir erst nachtràglich zufallig entcleckten. 
Der Verfasser ist in seiner Arbeit in so sorgfaltiger 

un d eigenartig zusammenfa-:;sender W eise mi t der Auf
stellung der einzelnenAbarten der Idiotie und der Intelligenz
prufung hervorgetreten, dass wir einen 'l'heil seiner Aus
fuhrungen hier ·wiedergeben wollen. Der Verfasser sagt 
von Sei te 6 seiner Arbeit an folgendes: 

Der Schwachsinn oder ,Intell igenzdefekt" aussert sich 
im W esentlichen: 

l . in dem Mangel an einzelnen Erinnerungsbildern und 
und associativen Verlmiipfungen, sowie 

2. in unrichtigen - bezw. fehlenden - Urtei len, welche 
eben durch den Mangel an einzelnen Erinnerungsb ildern 
und associativen Verlmupfungen bedjngt werden, oder kurz 
gesagt : in Gedachtnis- un d Urteilsschwache. 

Dies gilt sowohl fi.lr den angeborenen wie den er·· 
worbenen Schwachsinn. Gedachtnis- und Urteilsschwache 
sind ,am sinnenfalligsten bei dem erworbenen Schwach ·inn , 
weil hier ein Vergleich mit den frU.heren normalen Ge
dachtnis- un d Urteilsleistungeu moglich ist." Anders beim 
angeborenen Schwachsinu . Hier iHt der Defeh:t im allge
meinen schwerer nachweisbar, weil j ener Vergleich fehlt. 
Fi.ir clen augeborenen Schwachsinn sind. dah er die Intelligenz
Pri.lfungen *) zur Dia.gnostik von grosster Redeutung. Der 
Ausdruck ,angeborener Schwachsinn" ist da bei nach Zù:lwn 
als i.ibergeordneter Begriff gebra.ucht, ùem die verschieclenen 
Grade Icliotie, schwerste Form des Schwachsinns, Imbecilltat, 

*) Sie bilden gewit:Jsermassen don Vergloich mit den diesbezUg
lichen Durchschnittsleistungen Rnderer , normaler Indivicluen . 
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mittelscbwere Fonn, und Debilitli.t, leichteste Form, unter
geordnet sind. 

B ei clen vorliegenden Intelligenz-Priifungen sind vor
zugsweise die beiden letzten l!.,ormen in Betracht gezogen 
worclen. Bei der Idiotie (im obigen Sinne) sind die Defekte 
g ewobnlich so )10chgradig, class eine Intelligenz-Pritfung in 
diesen Fallen verhaltnismassig einfach ist . Die Jdioten 
werden daher auch von clen Laien meist als solche erkannt. 
Zum Na.chweiss der Defekte im einzelnen lassen sich fol
gende Hulfsmittel auwenden : 

Gezeigte Gegen. tande, welche al s dem P atienten be
kannt vorausgesetzt werden konnen, und Abbildungen von 
solchen (Somme~") werden - Lei Vorhanclensein hochgracliger 
Sprachmangel schriftlich - benannt uncl vom Unter
suchend en genannte werclen gezeigt. Von den gezeig ten 
Dingen lasst man - clurch Fragen iiber clieselben - Urteile 
bilden und dergl. Bei viersinnigen Idioten uncl solchen 
mit Sprachm ~ingeln, welche gleichzeitig nicht schreiben 
konnen, treten entsprechende Modifikationen ein, wobei 
Aufforden1ngen, welche mit Handlungen zu beantworten 
sind, und die Beohachtung bei der selbstandigen Bethati
<YUDCT cles Iclioten in cleu Vordergruncl tt·eten werclen. -o t:> 

J e g erin ge r da ;:; e ge n cli e int e ll ec tu e ll e n D ef ekt e 
s incl , um so komplizi e rt e r uncl int e n s iv e r mus s 
cli e Jnt e llig e nz-Priifung se in. Ein Vergleich der 
drei verschiedenen Formen cles Schwachsinns, zusammen
ges tellt im Anschluss n,n cli e Einzelclarstellungen derselben 
in Ziche's nPsychiatrie", unter Hinzufugung eigener Er
ftthrungsthat sachen cles Verfassers aus einer fritheren Lehr
thatigkeit, zeigt dies deutlich. 

Bei dem ldioten hinterlassen die Empfiudungen nur 
verhaltnismassig wenige Eri n n e r un g s bi l d e r, w el che 
langere Zeit haften. Das Vorstellungsleben beschrankt sich 
infolge dessen auf eine geringe Zahl c on c r ete r Vor
s t e llung e n. Con cr ete uncl abstract e B egriffe fehlen 
g~\.nzlich. - Dementsprechend sind dann auch ·wi eder
e rk ennen und Aufm erks amk eit hochgradrig gestort. 
Zu associativen Verlmiipfungen un d somit zu einem Ab
l a uf von Vor s t e llung e n kommt es beim Idioten nicht ; 
es fehlt die Icle e n-A ss o c i a ti o n. - Aus clero Mangel 
cles Vorstellungslebens ergiebt, sich auch eiu F ehlen in-



tellektueller G e fil h l sto n e, uur einige sensorieller N atur 
(Triebe) sind vorhand en. - Zu Haudlungen im engereu 
Sinne kommt e· selten. Der Idiot fi..i hrt im wesentlichen 
ein , Triebleben" nn d i.' t hochstcns ,,gewuhnungsni.hig ". 

Gan:>. anders liegen die Verhaltuisse bei der roittel
schweren und leichten F onn des Schwachsinns, der Im
becillitat un d De bilitat. 

Der Imbecille·:') verfilgt itber e i ne g rosse Zahl von E r
iunerungsbildern uncl denselben eu t prechenden co n
creten Vorst e llungen; dagegen werden concrete 
B eg riffe nur in geringer Zahl , a b st r acte B e griffe 
llicht gebildet. l~r kommt dah er in d er Schule htr normale 
Kinder nur sehr langsam vonvarts uml gewùhnlich nich t 
ùber die lYiittelstufe einer Volksschule bezw. die ent
sprechenden Klassen anderer L ehranstalten hinaus. 

Der DebiJe ·*-x) hat ausser zaJJlreichen co n c r e t en Vor
s t e l l un ge n noch c o n c ret e B e gr i f f e ( denen concrete 
Vorstellungeu und Sprachvorstellungen zu Grunde liegen) 
in normaler lYienge und Beschafl'enheit. Sein Wissenschat:>. 
ist, wenn ein r egelmassiger Unterricht stattgefunden hatte, 
meist ziemlich gross. Doch pflegt in der S chule die un
gleichm assige L eistungsfahigkeit aufzufallen. Da.bei ist 
mitunter fur ein einzelne:::s Faeh g eradezu eine ausser
ordentliche B egabuug vorhanden . Ab st racte B eg riff e 
werden indesseu nur sparlich oder garnicht gebildet. Es 
sind meist W or te olme Inhalb;verstanùnis, in pbrasenhn.ften 
Satzvcrbindungen gebraucb t, welche der Debile von anùeru 
geho rt hat. 

Di e I d e e n -A sso e i a ti o u zeigt beim lmbecillen haufìg 
eine normale Pahigkeit ùes Wi e der e rk e nn e n s; dagegen 
ist ùie F ahigkeit zu anhaltendem A u fm e r k e n fast stet:-; 
erheblich gestort: die ,Zielvorstellungen " fehl en oder siuù 
zu schwa ch :;: .. ;: .. :'') - Der V o r s t e 11 un g sa b l a u f, di e 

11 
T ùeen

Associ<ttion ·. str." , beschrankt sich unter Verwendung ùer 

*) D er sogen. , bildungs f'ith ige Idi ot " mancher Autoren . 
**) D er v ie!f,tch spezie! ! beze ich nete , chwachsinnige" . 

*·l<·X·) HierbPi sollui ch t u. .crw i:ihnt bleibcn, dass .in d ieser B ez iehung 
Imbecillitiit d m·ch chroni sche Nasen-, Rach en- und Ohren lcidon vor
geti\.uscht w crd en lcnnn, wi e in n uerer Zeit vi olfach n achgcwi esen 
ist. Dicse gewisserm~ ssen sek und iit e Jmb ec illitiit schwiudet bei 
goeign tl'l' Hehaudllln g. (B resg<'n u. a. 



speciellen concreten Vorstellungen auf Wiedererkennen und 
Unterscheiden. Das U r te il e n zeigt nur Verlmi.ipfung von 
Empfindungen mit einfachen concreten Vorstellnngen. 
Urteile) welche unabha,ngig von Empfìndungen sind und 
auf der Association vieler Eriuuerungsbilder beruhen, sind 
selten ; desgleichen .sol che; zu deren Bildung concrete Be
griffe notig sind . Urteile, welche die Verwendung abstracter 
B egri:ffe erfordern, fehlen ganzlich. Alle Associationen des 
Imbecillen 'Zeigen zudem gewohnlich eine abuorme Ver
langsamung. Der Urteilsmangel zeigL sich beim Schul
unterricht in vi elfacber Hinsicht. In der deutschen Gram
matik bleiben sie stets in den Anfangsgriinden stecken; 
mit der Orthographie steht es gewohnlich schlecht. Ji'ast 
st ets wird ihnen das R ecbnen schwer: Addieren wird von 
manchen gelernt, Subtrahi ren schon weniger, Multiplikatiou 
(abgesehen von dem mechanischen Auswendigleruen !les 
Binmaleins) und Division werden selten oder garnicht be
griffeu , hohere R echnungsarten ùberhaupt ni cht mehr. 
In der Geschich te werden Namen, 'l'hatsachen und 
Zahlen kaum behalten und dann, rla der Zusammenhang 
zwiscben denselben sehr locker ist oder ganz fehlt, noch 
f~rtwahrencl in falsche Beziehungen zu einamler gebracht. 
Zu einem Verstandnis historischer Thatsa.chen kom1:1t es 
nicht. Dasselbe zeigt sich 1::1ei biblischen Geschichten: mu.n
gelbafte R eproduktion zusammenhangsloser Einzelheiten. 
I n Unterrichtsgebiet en mit sogenanntem nAnschauungs
material " zeigt sich dagegen zuweilen ein kl eines W issen 
und oft auch etwas Interesse. 'l.'iere und Pflanzen der 
Umgebung z. B. werden in ma siger Menge gekannt. 
Imbecille erscheinen daher haufig als Naturfreunde. 

Die Id ee n-A ssoci a t ion cles Debilen giebL ein wesent
lich anderes Bild. Das W i e d e r e r k e n ne n ist stets normal. 
Dagegen :fìndet sich fast immer eine auffallende Unfahigkeit 
zu anhaltendem Aufm erk en. Die K onzentration auf e in en 
Gegenstand wird dem Debilen schw er. - Beim V or
s t e l l un g s -Ab l a u f in d di e U r t e i l s - A s s o c i a t i o n e n 
uormal, soweit sie Verkn i.tpfungen concretar Vorstellun gen 
und concretar Begri:ffe sind , welche in engerer Beziehnng 
zu einander stehen. So bt>ld inclessen abstracte Be griffe in 
Frage kommen, werden die scheinbareu Urteile meist , kri tik
l •>>'e, un vt-rstandene Plagil't teu, welche E iuwiinden gegen-
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ilber, die ihre Unhaltbarkeit beweisen, eigensinnig fest
gehalten werden. B esser gelingen Associationen, welche auf 
mechanischer Anwenduug bestimmter Regeln beruhen; so 
rechnen manche Debile rasch und richtig, welcher Um
stand haufig die Ursache ist, dass die vorher genn.nnten 
lYiangel, die Unfahigkeit zu anhaltendem Aufmerken und 
die partielle Urteilslosigkeit, in der Schule zumeist als 
strafbare Nachlassigkeiten betrachtet und die betreffenclen 
Indi viduen dementsprechencl bBhanclelt werclen. Di e Urteils
schwache kommt, bei meist verhaltuismassig guten Ge
rlachtnisleistungeu, besonders zum Ausclrnck: in deutscher 
(uncl fremdsprachlicher) Grammatik, wo ein Verstandnis 
komplicierter grammatischer Verhaltnisse ausbleibt, - im 
Rechnen besouclers bei den Rechnungsarten, in denen die 
sogenn.nnte Regula de tri anznwenden ist (in ,Zins-", 
,Mischungsrechnung" und dergl.), - in Geschichte, wo 
causative Zusammenhange, welche aus clen rrhatsachen ab
zuleiten sind, nicht gefunden werden, und der verstandnis
volle Ueberblick uber eine Reihe historischer Thatsachen, 
welche einzeln bekannt siud, fehlt, - in den naturkuncl
lichen Fachern, in welchen (bei clen beschreibenden) die 
Unterorclnung unter ubergeordnete (concrete) Begriffe teil
weise noch gelingt (Einreihun1 best~mmter Objekte in be
stimmte Familien, Ordnungen, Klassen, Kreise), inclessen 
Naturgesetze (in der Physik) nicht mehr verstanclen werclen, 
- in cler Geographie, wo bei vorhandener Kenntnis der 
Einzelheiten di e durch Urtei lsbeziehungen · ( oft abstracter 
Natur) zu gewinne;nde Uebersicht fehlt, was sich b sonders 
in der ffii:Lthematischen Geographie zeigt, -- und dergl. mehr. 

(Schluss folgt.) 

Druck vou H. Angerstein Wernigerode n. Han:. 
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ll r. Alb. Adamkiewicz 1\Vie n). Von llr. Nahm (Rupp ertsha tn). 
1: U eber di e Schwere d er G licdm assen. Vo n P ro f. l III : U eber di e Einric htung v o n . Volkshe ilst ii tten. II. 

l i: Ueber n ic ht -med •c :un ent cisc Sc hlnfmittel. Vo n "I V: Prnk t isch c Mi tth ei lunge n. 
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Berùcksichtig ung der hydria ti $chen Schla fmitt e i.L 
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Praktische Mitth e il unge n. 
Noti zen . 
Literatur. 
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.,.- lnhalt der September-Nummer 1898: 
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II: Son nensche in un d Pr ophylaxe. Von Dr J. Ruhe- Praktische Mi tth eilungen. - L it era tur. 
mann (P.erlin). Der R edacti on e ingesn ndte \V erke. 

Ji/IIF" lnhalt der Oktober-Nummer 1898: 
I: Vo n d er P.ede utun~ der Hei ze fùr di e Therap ie . 

Vo n Pro f. Dr. A. Goldaohelder (~erlin). 
11 : U~ber di e Hypurg ie und ih re therapeuti sch e 
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lnhalts-Verzeichnis : 
Sci te Se i te 

<>Ì nu s. l naug u ral·Oissc rt:ui o n von Dr. Orl glnal-Arbelte n : 
l ~t"ri("'h t ùher d:l s _lahr ' ~\)ti a u s der P tl li · 

k lini k fi'tr S pr:tchs tVr un g e n dcs O r, 
11 . t;ut i'w:t nu 1.1 1 J!edi n , e rs t atte t v~m 

Paul MUIIor· Berl in (SchlussJ · · ii• 

·!. ( )hreuhei lk un de \11111 Taub s tumm e n · 
U nte rri c ltr . l >i s l~ tt s sionshem e rk tlll f! 

Jlr. Gustav Alb recht ( Schh,.s) . W• vun Vatter . • . . . · • • . ~ r. 

Ll tterarische Umschau : 
1. Ut• lwr lntc lli gt· u :~.· Prilfuu g,cn, c in 

Jki tr:t g 1 11r Diag nus t ik d ,~s Sc hwac h· 

:; , D as Geh i1 r und se iu e Ptlege. Vnn 
Dr. F. Pluder· lfamb u q~ • · · · · ~G 

Bericht i.iber das Jahr 1898 aus der Poliklinik filr 
Sprachstiirungen des Dr. H. Gutzmann zu Berlin. 

l•:r ,tatl.l'l' \'Ol i flr. nuslac .AIIm·cM. 

\ !:>chlus~.) 

111. Stottern unù Stammeln. 

])io VorLeilnu g <l er mit. Stottem nm l St.arnmel u lw
J1 a i'LeLen P en;onen ergiebt l'olgeude Uebersieht: 

- =---- l :l 1-~ l fi - () l l 8 l \) l l( l l 11 l 12 \ 1:3 l l "b l AILer : 7 Ra. 

N[l~1 nlil'h: 
,, 

: 2 i 2 
l T r -~- l ~ 2· r ~ 1 

-

- 1-1 1 l l l 11 

Weihli t:h: 1- 1- - l- l Il _l_l- ~ - 1 2 

H ochg ra,r1iges S to tJ.ern um1 Stammelu fa1Hl sil:il bei 
:l p,tt.ient.en, le ieh tes RtoUem und Stammeln bei:~ Pat.ieuLen , 
:-4tot.Lenl > Stammelu nnr1 S igmatismns bei l Pat.ieuteu, St.oLLt>n1 
nud Rigmatismm; latcrali s l> ei 4 P atieut.en . 

Ueber die ::6eit der Entstehung des Rprachfehler~ wnn1eu 
in 12 l"ti.llen bestimmt.e Angaben gemaeh t: 

hC'i 'i' P atien t.en l> estand r1as U cbel seit Sprachbeginn 

11 
11 , , , n rl ern 4. Jahre 

11 11 11 n 11 11 5. 11 

11 11 , 11 11 11 <1 em B eginn t1 e~ 

Schulbesuchs 
in F alle war c1i e Zeit der Entstehung unb elmnn t . 

Als Ur,ach e der Ent stehun g cle~ Sprachfehlers wmde 
in 1 Fall e Krankheit (Masern) , in 2 Fa1leu Sturz vom Tisch , 
in 3 Fall en verspii.tete Sprachentwi cklung, in l Fall e Nach 
a.hmnng ~eit. Sdmlbesuch angegeb en , in clm1 andem 6 'Fiillen 
w ar <li e J~ u Lst.e ]JII Ugsursa< :h e unl H>kannt.. 
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MiLheweguuge n lat11kn s id t IJei l i PaLil· n ~ell , uuu ZW<Jl' 
r ee;ltl-.sscit igo Gesi elt L:-<ztw knn g<:n t IJf•soml et·s <l er Oberlippe; 
kmrnp fartigP ~ernwgeu <l or ll a l:-<in u ::;k elu ; Z:n kn eifen <ler 
Anp;e 11 ltlt ( l hampfha!'tes J•:iuklemrn eu der Znug ens pi tze 
zwi sclten di e Z~i l t ne; Nt.: t.lllpfen mi t <l en .B e in e11 nu<l • 'to ,.;selJ 
111i L den Ann en Jtaeh ;LIJwiir ts ; Annznckun ge n Hllll N ieken 
w i t tlem Kopfe. 

Die belutn<le lten:Fùll e boten l<e iu e hesond ere11 Selnvif' rig
k ei ten dar und die TJ e ilung v~:;rlief bei regelm ii.ss iger Uebnu g 
n orma l. Ueber d i e Erfulge siehe E n de ]es B erieh ts . 

IV. Aphasie. 
Die Verteilun g der Apl1 asie (hierùei Sprachlos ig keit, ,·er

spatete Spracl teutwiekluug, Horstummheit, verS<Ltile Tdiotie) 
auf lli e ei.uzeln en Alter sklnssen erg iebt fol gende ·ueuers ieh t: 

AlLm~ -- L2_J '2 1 /~ 1 :l j 31h [ 4 j G l ti [ 7 1 s JJ l s.L. 

Maunlieh~l4 ~~ l :3 ~- :2 - J 4 l l l + : l 11r i - ~ ~~ -
Weiùli ch :-- ,-1 [2[~-1 -J4T=-~-, ~-~ 1-=1 ~---,-,-;-

B ei den jugemlliclt n P atieuten bestand die Aphas ie 
meisr, in ITur st ummh e i t i.nfolge verspate l;er Sprach
entwiuldung, au uh wurcle als Gruncl iu verschiede11 en Fidlen 
Krankheit (KrFi.mpfe :<., Masern J , Racltitis 3, Genickhn-mpl' 
mit <..la.ra.uf folgender ]!.r tanbung l) n.ngegeben. Schl echtes 
Ueh ur ::;chien bei 2 Kincleru cl ie U rsache cler Sprachl osig l>eit 
zu se in, ] ! all YOll der 'J'reppe in l F<tlle, au s::;enlem war 
ùei 2 Kin<lern Rdnvachsinn uml bei (i Kind ern mehr oll e1· 
minrl er starke Idiotle al s Urstt.ch e anzusehen . Z:e ichen von 
Racl titi s fanden ~i c !t bei (i Kindem , von Scr ophnlose lJ ei 4-
uml von beiden b e[ 4 K indern. B ei 5 Kindern knmeu 
adeno id e Wu ch erunge n vor, welc!te bei !3 auf opent
tivem -.....vege eutfem t wurden; fern er wurde bei :2 a.llCler eu 
E:indern die grosse H.achenm andel herausg enommen. Die 
ldeinen Patienten wurden znm grossten T eil nur vorges teJl l;, 
da .·ie ihrer Jugend wegeu nicht zu den Uebungeu her an
gezogen werclen konnten. N ur di f) nachfolgewl verzeiclmeten 
K inder besuchten zu 1lii.herer Beobach t ung die P oliklinik. 

l. E. H., 4jahriges M ii.dclten von kraftigem , gesuuclem 
Ausseben, sprach nach Angabe der Eltern mit 2 Jaltren 
norma], bekarn am End e <les ~- LebensjttlJres di e Ma::lem 
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lllld im A ufa uge <l<·r Kmuldi<'Ì L ein eu zweisLi"lt ll li geu Alll'ctll 
von Bowuss tlos ig keit; nud Kri\.llt jd'c ll , se iLd em spriubt sie 
uich t mehr. Ptl.t ient·,iu Ì ,;L in lt Qhem G rall e id iot isch , sehr 
unzugi1nglielt uml u eigt sehr w m W eiu en . Si o besu cht clie 
Polikliui k, um den LJe l~nn gen al s ~nh ii reriu beizuw ol111 e11 , win1 
allrnahlich zn traulich er um1 nimmt mau ch es allein an . So 
macht sie aul' Zureùeu p, im1em si n ach P ap ier pnst et, um1 t , 
inùem si e spuekt; w e nn si e si eh uu b eachtet g laubt, mach t 
si o an eh a nn d s nach, wi e s i e e~ v oH de n and er eu S e h i.'Ll ent 
geh iir t lt at. p,,t .. k am 3 lV[on ~tte tftg lich zm· P oliklin ik , s ie 
wttr leblt a.l'ter nud zntr fl.nli ch er ge wo)'(1eu, :;pracl1 anuh rli ese 
ocler ,i ene Silbe uaclJ , aber uie r~uf Befeltl. Si e wunle 
svl d ie:;s lic.:\ 1 en t;b ss<' U, d <1. kein e Ans~idt L :mi' l~ rl'o l g \ 'Or

h;ulileu war. 
:2. y S, fi,iàhri ger kriiftiger Knabe m it sehr schwachem 

\1e<rrill'svenu i'lge n ; l'c ·l tr grosser, eL waR ra ·hiti . ch er S clt itll el , ,..., 
ziemlieh lt oh er Uanmeu , Geschwnl st im Na.·enraeh enramn. 
PttL beg:w u erst mi t d en1 5. :Leb eu :::;j ahre eLwas zu sprechen , 
~pr ir-h t n nr einzelue \V orte unù d ies e ziemlie lt un ver standlieh. 
So bri ugt, cr z. B. o un cl u in Verb iudung mi t K onsoua11 te11 
Lonlos h era.us. Zuu ii.chst wmùeu mit Hilfe vo n Bilclertal'eln 
le ic lt Le, ei nsilbige W or te, B ezeicb nuugen fi'lr leiuh tfassliche 
(::.oO'e n ~tii.n tle, gelibt., nml anl'ang,.; schi en es, als ob E rf<,l ge 
' ,.., 

zu erzielen wi~re u. D:t ùer Kn aue a1Jer Rehr ~ehl a ll ' W itL 

liess ihu sein (:lp.Ùii.eh t ni s stets im Sticlt un él was er in ein er 
Uelmugstnucle gelernt hatte, hatte er in der u itehsteH s 'h o11 
wiecler verg ssen. N aeh 4 \Vouh en wurde er en t lassen , tla 
\;:e i ne Aussiuh t auf B esserung vorh anden wfl.r. 

3. M. G ., 7 jahriges schwitehliches Madch en , stark sh o

phulos und icliotiscl.L V ater w ar Selbstmorder , Mutter n ormal. 
Pttt. spri chi; nur emzelne Laute, beim V ersu che zu Rprech en 
Lr iLt, ein e krampfhaJte V erzerrun g der Ges ich tsmus kul aLur 

au i', zngleieh winl der reeh te Arm h ochgeh oben uncl ùauu 
h ernntergescltleuùert ; h al t m an den r echten Arm l'est, so 
m,wht sie c1as Gleich e mit ùem link en. D <tS Mitcleh en k ommt 
vier vVoeh en lang nnr zum Zuhor en n ach l er P olildinik, 
ehe miL clem Anseh auungsunterrieht begonn en werclen lmnn ; 
in c1ieser Zeit hat s i a ber man cherlei angen ommeu , so class 
voH W oche zn \Voch e eine erheblich e B esserung eintriti. . 
Si e n en nt, di e vorgezeigten Gegenst ii.nùe mit N am n , ~tnt

w ori.ei. 1m!' :Fru gon ri uMig nut1 \' lm·d.ilu<11i c:h nucl sprieltt. auch 



ldei11e Sat-.ze ohu e merkli ul 1n AnsLr E' 11g nll g naeh. IJ jp l\ ri t
bewegnngen h;ttteu sic ~h fa,.;L ga ll ~ gelegL lli1 Ù c,.; wn r Ans
s ieh t vorh;~JJ Ùeu , dass tli fl Kl eine Piue g;tJIZ u onn;J,Ie Sprnche 
bekam . L ei cl or erkran kLe si e i m F ebrn ar 1 8~)9 au IJi]•hLh eri e 
nllll Lnnge neub -:i im l nn g nllCl starò 11 aeh (lr ei ' l'agen . 

Ueber cl ie l>eiden iiHere11 miL Aphas ie beli afteLeii Pm·
so neu m ;_~uld; der belHwclelncl e Arzt D L J11. J: isr-ltof suHTd!' r 

fo lgemle Angaben : 

8 . 8ehr., :22 .J ahre alt, h~nùlieheArbeiterin . Tu heredik~rer 
B eziehung uich ts nachweisbar, spezie]] nich t L ues. f3ie l iLt 
seit 2 J ahren an Bluta.rmut, Ausbleiben. der l\i(enstrn al;ion, 
Kurza.tmig];:eit uuù IIerzklopf'en . Vordem ganz ge>nmd. L1.: nd e 
189 7 Unterleibst.yphus, der viele W och eu d;m er te uml nad1 
ein em Nachlasse aberm .. ls einsetzte. \.Va.hrencl cin es Stnh l
g auges plutz li c.:h B ewuRstlosigl; ei t . N auh llem Erwach en 
konu te sie tlen rech tm1 Arm und clas reuh te B e i11 ni.ch t 
rùhrou nncl a.uc.:h 11i uht sprec.:h en. Allm ~ihlich hessBr te sid1 
a.ll es, das 8prcehen ist ,ietzt Ne it mehreren MonaLen 
nn ver ii.nder t. 

P atieutin isL ein robnstes, wohlgmùi.brLes l\Hld c.:hen; Lh t< 

J lerz un ù das GefàsNsy,.;Lem ::: ind gesuncl . Von Syph ilis 
uiuh ts nac.:hweisbar . Schw iic.:h e ùcs r ec.:h teu Armes und He i11 e,.; . 

Si e vermag einzelu e kun.;e, l i eh te \V or te mwhzusprec.: !J eu , 
a ber kein eu , an eh n i c] d; d eu kùrzest en Sat11. V nrgeleg tc 
Aùbildungen einfach er , <tll taglic.:h er Gegens tiimle k a11n s i ~ 

JJUr solten richt ig beueunen nnd ;;pric.:h t dann Ji ach mehr
fa ·hem Rtolpern ein selbst einsilbiges W ort fa.l sc.:l1 aus: 
;;tatt B all Bann, statt n <l, statt m b uU<l umgekehr t 
(Amn estisch e Aphasie) . f3p ricM man ihr es vor orl er :~.e i gL 

ihr Jie en t:prech emlen Lippenbewegungen , so spr icht sie 
ri chtig nach . A.n~;h leseu kann sie n ic.:h t . D a.gegen scl 11·e ib t. 
~:; ie vorgehaltene Geg enstilnde richtig hin. 

E s di.lrfte sich um ein e •Hirnembolie in folge vou 
Enclocarclitis gehandelL ha b en . Di e B ehand lung besbncl 
in Silbenùbnngen vor clem Spiegel und leichten Sprach
und D enki.t bungen im Ansc.:hluss an das B ohn ysch e B il der
buch , sowie in 'l'uruùbungen. P atientin komm t leid r nur 
11weimal wochent lich , un terbrich t 'den Uu terri eht of't fi.ir 
mehrere W ochen, so dass Rie i m gauzen h i.\chstens 4 W odw n 
z ur l > o i i ld i11 i k ]; u m. 
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A1s s ie fnrLb1 ich , !ìpnwh sio korrckt . Kunsvna.nLc u
YN' hinduu geu wi o Htr, kr, t:6t w nrùcu ihr leich L. Anch 
zusa.mruenhaugen<1 kunntc sio suhon ~;prcchon, z . B. :-~,n l' 
FragcurichLig ctuLwortcn. ~u E-l<tnSe li <tt man eine uedouLenùe 
t3t'ssernng der tjprachc um1 1ntcll igeuz wa.hrgonommcn. 

P. P ., ~3 Jabre, f-i<tt·Ller. Vou gesuncleu E ltem. J!'rùhcr 

0 ·esU JI(1. V or 22 Wochen Uhm>:ì clurnm am Pt.mis. Dr e i 
\v 0 <·h c H s p ~\, t c r, Hach vo ra.ngegangeneu ~ehr lteft;igen 
L(, 1l,fhGhmcrzell in beidon S~.;ith\Jen, Hewusstlos igl,oit, d io auhL 
'1\tge dauerLo. Als er envachto, war clie ganze r echtc Korper
lù\l!'Lo geH\J1roL. Audt l1io 8prache war nnmi.!glich , obwohl 
<'1' riehtig denken konn tc. Aber er versLancl nichL, was 
tlHtll zu il nn ::;praclt. ( Ccntrosonsori::;che nn d motor ischc 
Apha::;ie) . Dureh eiue autisyphilitiseh c Kur becleutende 

13esscruug. 
E r kann jBtzt n i eh t zu s ·huBll Gesproobenes w o hl ver-

:-, Leh e11 , auch jedcs W orL anssprechen nuù lieRt fa st gelauJig . 
J<.:r b .lllJ a ber mi L dem richLigen B egri fl' of'L nichL das 
richtige vVort v rbiuclen. z. B. )i'ensterbrettu kann er ui0hL 
uennen. T uh frage ihu: li; t, es von Bisen? Er: n ei n . l e h: 
\ ' Oll ()la~; '? Er: nei n. I eh: von Holz '? Er: ja. 

J~r liesL ofL di e AnLwort ll<tclt den Lipp eubewegungeu a l.J. 
N a ·h zwei.maligem B esueh kommt er ni(jht mehr. 

V. Naseln. 
Von c1cu in der P oliklinik behanclelte11 :u iillen von 

Na.suln beruhLen -1 auf uugebor cnen Ganmem1etekLeu, 1 tmf 
fu suffi.zieu:6 c1cs Gaumensegels, 2 auf Diphtherie; 2 1!\ille vvu 
1{;11iuolal ia aperta l estanclen ::;eit Sr rachbeginn 0.11. 

Di e Pa.tienten mit Gaumendefekten, von c1enen 2 bereits 
zwoiJn<•l operiert wn.ren , wurcl eu mit c1em Gutzmann'sehen 
llttnclol.Jtnrn.tor (lVla::;sage cles Gaumensegels) l)ehanùelL. Zwei 

1
1eri'lelben konnten na(jh 2 bi. 3 Monaten geheil t entlassen 
won1en, ein Patient b efì n l eL sich z. Zt. noch in Behancllung, 
·iu Patient musste olme vullige H eilung enthssen werden, 
da clie Stntil'heib cles lì-anmensegels so stark war, dass es 
sich nnr in geringem Ma~:>se hob uucl bei e ~mel i der nasale 
Beikla.n g R.bsolut nichL zn bel'leiti.gen war. - DerF.-tll von 
lnsuffizienz cles G anmen ·egels wurde ùm·ch o bige B ehancl
lung wesenLli clt gebe!-;sert, das G-aumens gel, das anfangs 
l'<tsi. sLrtrr war, hob sieh seh u uaC'h oinigen Uebungsstunden 
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untl nac lt clrein wnaLlicher B hamllun g kollnk der .PaLi euL 
als geheilt euLL1sseu werdeu. Nasaler Kl aug fancl sich 11ur 
uoch etwas bei e und g und stellte siclt stti.rker eiu, weun 
der P atieu t, was allerdings zieml ich oft der Fall war, vou 
tìchnnpfen bef<Lllen wurde. Di e andern F alle von N a~ cl u 
wunleu nach lmrzer Zeit ziemlich leicht beseitigt. 

VI. Taubstummheit. 

Vou Llen clrei in der .Poliklinik vorgesLell teu taubsLilmmen 
.PaLien Len waren zwei n a nh sch werer E:rankhei t erLaubL, 
eiuer ::;e it Ge burt an . Die beiclen m~~nnlichen P aLienten , 
Arl>citer im Alter von 33 und 37 .Jahren, waren clurch ihre 
B eschaftignn g verhincler t, lie Uebungeu zu besuchen ; cli e 
weibliche P atient in wurde in Behandlung genornmen unll 
bcs uchl; llOch die P oliklinik. Nachsteheud folgeu einige 
Angaù en ùber cli e Pat ientin. 

l?l. Dr. , 23 J ahre, nach sch wer er Gehiruh anten Lzùndu.11 g 
er Laubt, besuchte clie hcimi::;che Dorl'~;chul e, wo sie etwas 
Rpreclteu und Gesprochen cf; vom Ge~;ichte able::;e!l lcruLc. 

Ni c vermag lwhe, sehr lau te 'J\ iue zn huren. l\fonoLono, 
eLwas nasale l<'i:< tebprachc. U, u, Il i.t berm~i,ss ig dumpf, 
besomler. · w e nn n o der l folgt. Di e Zi::;chlau tc ::; nud z 
w ercleu fast wie seh , statL cles vorderen wird clas l1 interc 
eh gesproehe11 . 

Ihr Ablesevermugen reiuht mu· ±tir leichLere uud h ~~uli go 
W or te un d Sàtze. 

:::lilbeni.lbuugen vor dem Spiegel, Vokalùbu11geu miL 
har Lcm, lautem Ansn,tz, Ucbuugen in tiefer :::l t immlag e, 
Uebungen i11 versehiedenor 'l'on hulte mi t an den K ehlkop f 
gelegten K ehlkopf gelegtom Zeigefi nger lwbeu die :::lprachc 
IJedeuteud gobesscr t. Die Vokale wcrlen riclt t ig gebildeL, 
di Npraehc ist off'ener nud lauter , uur wenn sie :-ich 
gcheu hi.ssL, isL das o und u vor l uud r etwas dumpf. 
:::lie sprich t nieht mehr mit Fistelstimme und weuig er 
monotou. Im Ablesen hat ihre GewandtheiL erh eblich zu
genommen, so dass sie sich zu H ause leicht verstandigen 
uud in der Stctclt Besorgungen macheu kann. (Dr. B.) 
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VII . Statistik i.ìber den Besuch der Poliklinik i m Jahre 189 9. 

a) 'l' a b e lLHi::;u lt e U c b e r ~ i u h t . 

. J a 11 u IH J 8 H 8 : 2:3 Patieutc n - ~ :; Ueb un g ;;tagc (j e 2 f:> t d n .) 
am B ndo des ì\1una ts : 

11)Ho:; ltch rogolmit::;:; ig: 7 Pat.- llgoh oilt l ni cht g oh oilt. G Bolmn d-
eu t - l A. luug 

lasscn : rur tge bli ubon, fo r tgo::;et )\t, 

hl z ieml. rcge lm : 4 
" 

- l o " o " 
<' ) " 

unregolm it::;s ig: il 
" 

- 0 
" " 

2 
" 

d i vor Pin znll : \) 

" 
- 0 

" 

J:'ob r urt r l H\J8: 2 1 P a ti onton -· 24 U obu ngst.agu (j e 2 Stdn.): 

A.) HE>sucl1 r 0golmii::; si g: l :l Pat. - l g uhoilt \ l u i ~.:h t gche il t. I l) B ohHll cl-
c ut - da lnug 

lasson: l'o rtgub lie1 on , l'or tgc::;ob:t. 

b) 
c ) 
d) 

ziond . rogolm. : 2 - l O l 
un n•golm;tss ip;: o ., () 

v ·roin zult: 4 ., - O 4 l ~ 
f) a. 21 l'at:=. 2 go l~e i lt: \ l:i [.;'rtg~bÙe~\ 1 3 Boh~ftgs. 

Ì\ Ut rz I H98: :Gt P :~ti ontcn - 27 LJ o bn ngstc~g (j t~ 2 Stdn.) : 

a) Hesnch r l' p;e) m ;t::;s ig: J 4 Pat. - 2 g h oilt O ni cht goh oil t, \ 12 l:l oh an<l-
c ut.- d A. lung 

lasson : fortgoblie bun . fo rt.gcs ot z. l .. 
zion d . rogelm.: J - ~ , O l 

unr~-'g•J i m ;tssi g: 2 , -O , l , l 
b) 

vo re in zu lt: 2 , - · O 2 , () 

Sa. 21 Pa t..- 4guhoilt :\ :3 i·urtgob liob. \1·1 Bn~ftgs . 
Ap ri l 11-\\JS: 22 Pationton - 20 Uol>llllgst:tgo (j u 2 Stdn.) : 

a.) lh•s ucl1 rcp;t· lmass ig : 10 Pat.. - Ogulw ilt l 2 n icht. guhoilt ,\ B HclHm d-
Oll t. · d11 1 lung 

. . . lasson :l l'ur t.gc11io1JL' n , I'ortgcsot7. L, 

d) 

7.1L' llli.rPg ('. l111 .. 1l ., - l ., O ., \ 4 , 
unn·gelll ~iisf:l i g: ~ , -- O ,. ·t , l 1 , 

V L' l' \ll liCl t : .J ,, - 0 .. l ~ l 

tl l~ .: n Pat. - 2goh eilt. \ o IO l~tg;bli cb . \ l~oh . I'Lgs. 

:\ I l~ i 1 8 9 8: :M P ltti en tcn - 2·.1. Uobungs tap;o (j c 2 S td u.) : 

a J Hesuch regc l ma~s i g: !) P at. - l gol eilt Oni cht geheilt. , 8 Hehand-
ont- da lu ng 

lnsson : fo r tgl' bli ben, fo r tg esct zt. 

b) , z ieml. r egl'! m.: 9 -- ii O 4 , 

c ) , unrcgolmli.ss ig: 2 , O l O 2 
tl) verein zelt: 4 , - O ·l O 

S-;;: -:-- :H P at. - li gPheilt.\ 4 f'o rtgebi~1 . \ t4lieh . t'tgs . 
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.J n n i l 8!J : :; () Pat.i ont>'n - :? li lJ"IJt tng-.·t.ag-... !,i t· ~ [-;tundPn): 

a ) B cs uch r cgelmilss ig: J:3 P al. - l ge lt oi IL: l 1 lni cht.ge lt o iiL., I ~ Be h an d-
da lun g 

b) 
c) 
d) 

" 
;d omi. r egelm .: 

, nnrogel m ilss ig: (i 

vorainzel t : 
" 

" - 0 

" - 0 

l'o r tgoul icucu, I(J rLg-cscl:d., 

o " ~ 

" 6 
" " 

.J11li I S(J'l: ~! l Pati en ten - 2(i Uohun~stagB fju:? ,'tund on): 

a) Boouch rugelmassig: !l Pat.- :? gehci lt:' O n i uht gcltC'i iL.' i Be lt and-

;:i emi. r cgc lm.: l ~ 
" • unrogclmllss ig: 6 , - o 

ver cin r.e lt: ~ , 
" 

- 0 " 

d~~, lun g 

l'orLg ·hli e ben , rortgest>Ld,, 
l ,, (i ,. 

" " 2 (J 

" 

A 11 g 11 s L l 8 () 8: :!.i P rLL il•nLcn - :?/ Uchun .~:sta~t· (j 1• ~ St.und•.ln): 

a) llf'SII c lt rogHim ilssig: !JJ'at. - :?golt uilt.: Oui~; IJ t•·l'llo ii L l H uhaml -d: ' 1 lun g-

C) 

d) 

fortgeu l iu h t ·n. l'o rLgesuL~.L. 

l ~ , r.iem l. reg-. 1111.: !) ,. •) () 

, Ulll'ogclm;issig: !'> , ·-- 0 ::l , 
" 

" vur oin r.c lt: '' - (J :2 1 O 

S:;, 25 P n t. .:_:: 4 g;h cilt : I ~J-:;;;,ge bli~TJ7~::0~ llg·.~. 

f)" r L c Ili iJ c l ' l 8 g : 21 hiLi euten - ~6 Uuhun g st.agc lj P :! Stdll. ): 

a) Besuclt r •gelm ass ig: l:l J:>nt. - l gelt ui l t : o ni ~; ltt gu lt e ilt. Il n oltfl.nd -

h) 
C ) 

d) 

, r. i<' ml. r egelm : l O 
.. unrcgel 1uas aig : 4 
, ver einzelt: l 

- ~ 

- 0 
" -- 0 " 

ùa lun g 
forLp;eb liuben, l'ortp;osoLr.t , 
l !) 

() 

l 
" 

·~ 
() " 

" 
Sa. 27 Pn.t.-· 5geh eilt.:l 2 l'ortge bli eb.l2o B olJ. l'tg· . 

Okt.o b e r 1808: '27 Pat i ~ ntcn 2(i Uc iJttngstago (j c '2 Stdn .) : 

<t) B esuch rEigolm ii.ssig-: !l l aL.- 2gche ilt: 2 nichtgch c ilt, 5 Behand-

rla lung 
fortge bli c b •n , fortgeaetr.t, 
o 4 

l ~ 
b) ,, r. ieml. regelm.: IO - ti 
c) 

" unregelmassig: (i - l , 
Ù) 

" 
vereinzel t : 2 - 0 

" " 

2 
" " 2 
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N 
0 

v e mb e r l S \) S : :l!'> Pa.ti enlen - 26 Uebungstage lj e:! Stdn.): 
a ) B('Snch ,·egelm:lss iv, · l O P ;~.t. - O p;P he il t; O ni cht gehe ilt. \10 Beh r~nù -

d;~. lung 
fortg-ebli e ben. fort.gese t zt . 

h) • ,-.ieml. regelm: \! ., - - l " O , 8 , 
e) unregehnii.~sig: :1 , - :l , O , l 

0
1 , 

d) , vm·eimmlt: :.S ,. - 0 , :.s , , 

S a. '2~ Pat. - o geheilt: \ 3 fortgab lieb. \ t \J Beh. !'tg::~ . 

D e,-. e mb t' r 18 H 8 : 27 Patientcn - 20 Uebungstago (je 2 Stùn.): 
a)BL'~nchrep; lm ilss ig: 8 P l1.t. - Ogeh e ilt: \ Ouichtgeh eilt. l 8 Behand-

da lung 
l l'o rtp;eblieben , \ lo r tgesot;-.t, 

hl zieml. reglllm : R - .1 , 2 3 
" <' l nm·,.~Hinùi.ssig: 1\ , -- O , l · l .J. 

d) '' V(' r <' im.e \t: 5 , --- () \ ; " 
1 

O :: 

Sa. 2< Pat. - ~ gc hei lt :\ \J !'o rtg o uliob . \ l o Beh . l'tg~ 

h) I•: r gebui:> d er st ati.;bsehen Aufun.hm e. 
Diu t<Luel1 arisehe Uebersich t crg iebt, dass im ganz<m 

.JRh re 134 PatienLen sieh in poliklinischer Behaudlung be
fam1en. Diese Zahl weicht gegen c1ie aur Seite 33 dieses 
.l lLhrgaug» augegebene Gesamtzahl von Hi8 Patienteu da
aure h !Lb, weil di ejenigen .Per~ouen , welche sich ll Ul' vor
st.el1 t.eu, nicht zur staListisehen Auf'ni\.hme her::mgezogen 
Wt~r 1len lw nntetL Von diesen 134 Patienten konnteu 4~ 

i m .LtLll le <1e;; .J aln:e~ ah geh eil t entlas.-en wenleu, ~ ] :;o 

Bli' /~ o;u, d. h. iiber 1
/:: èì.ll r iu der P ohkliu ik behantleltPll 

P:tiicuten. Becl<' nkt man, llass 70 Pn.Lient.cn die Ueùuugeu 
uur nuregelm~i.;;sig besuchteu nml fortbl iebeu, eh e e i ne H eil u ng 
be11 w. Be,;:;eruug eiugetreteu war, so stellL sich da.' E: rgelmis 

110 elt nm vieles gCmstiger. 
Aut' die einzelnen SpradtsWrungeu verteilt, ist. da:; 

\{.esnl tat folgendes: 
lm Jannar besuch ten Llie Pol ikliuik 23 Patienten: 

14 Stotterer, 5 SLammler, 2 mit tlLottern uml Starnmelu 
u n<l ~ m i t, N~i.selu belud't.ete Pen;ouen; von dies eu wurde 

1 stotterer, der vorher schon lli e J?olildiuik besuch t h aU.e , 
ats geheilt, eutlassen. 

Im F ebru tH bermchten die Polildinik 21 Patienten; 

14. Stotterer, 4 Stammler, l mit Stottern und Stammelu 
nnc1 ~~ mit Naseln behaftete Personen ; von diesen wurden 
~ Stotteret als geheilt entlassen. 

Im lVI ti. r z be::mchten die Polil-:linik 21 Patient.en : 1 n 
SLot.temr, ~~ :-;t.n.mmler, l miL SLottm·u nnt1 tlt.ammelu , l ruiL 
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Alalì e uuù !~ mit NH.seln uBbai'Letc~ Pen;uuell ; VUil di eseu 
wurùen l Stot. tc~rcr , l StoLterer uncl S ta.mmler und cliP 
beideu Naseler a l,; geheilt entla.ssen. 

Im A pril 22 P atient.en : 14 Htotl:erer , f) Sta.mm ler, 
l mi t Stottern und Stamm eln unù l mi t Ala.lie; von ll ic>se n 
l Stotterer und l Ntammler geheilt entlassen . 

Im M a i 24 P ati.enten : 14 Stot terer, 5 Sta.mml er, 2 mit 
Stottern unù Sta.mmeln und l mit Alali e unù 2 mit 
Naseln behaftet e P ersonen; von diesen 4 Stotterer nnd 
2 Stammler als geheilt entlassen. 

I m J un i 30 Patien teu: 20 Stotterer, 8 Sbtmm ler , 
l mit Stottern und Stammeln nnd l mi t Niiseln behnfLeL<' 
P erson ; von diesen 3 Stotterer g ebeilt entlaHRen . 

Im Ju l i ;~9 Patienten : 24- Stotterer , 3 Stammler, l mit 
Stottern und Stammeln und l mit NaHeln behaftete P erso11: 
von ùie ·en 5 Stot ter er, l Stamm ler und l Stotterer nn d 
S tammler geh e i l t e n tlassen. 

Im Augu s t 25 Patienten: 18 Stotterer , 6 Rtammler 
nn d l 'l'a.u bstumme; von diesen 2 Stotterer nn d 2 Stamm l c> r 
geheilt entlas.'en. 

Im S e p te mb e r 27 Patien t,en: 18 Stotterer, 5 Stammler , 
2 Stotterer und Stammler , l A] hasie n ncl l 'J'au u. t umme; 
von diesen :; Stotterer, l Sta.mmler uncl l Rtotterer nud 
Stammler gebeiH entlas. ·en . 

I m Oktob e r 27 P atienten : 19 S totterer, 4 Stammler , 
2 Naseler, l Apba. ie und l 'l'aubstununer ; von diesen 
8 Stot terer und l Stammler geheilt entlassen . 

.Im Nov emb e r 25 Patienten : l G Stotterer, G Stamml er , 
2 Stotterer un d Stammler, l Naseler , l Aphasie uml l 'J'au b
stummer ; von diesen l Stotterer , l Stammler , l Stott erer uut1 
Stammler geheil t entlassen. 

Im Deze m ber 27 Patienten : 14 Stol;terer , 2 Sta.mmler, 
5 Stotterer und Stammler, 2 Naseler, 2 Aphasie, l Alali e 
nnd 1 'l'aubstummer ; von diesen wmden !~ Stot.terer nud 
1 Stammler als geheilt entlassen . 

.Mith in wurden als geheilt entla,ssen: 
:n Stotterel' bei einer G esamtzabl von G7 P a L. 
10 Stammler , , , , 4 L , 

4 Stott . u. Rtammler , , , , IH )) 

2 Naseler 
----~'-' __ ,, - , " -~-

Ha. 49 gehei lt bei einer G-ei->u.mt.za hl von J :JO PaL. 
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g s wùnlc z.n weiL J'i i.hren, tl ie <dJen l'al\ ,· sLaLi ~:>t i s <.:\ 1 l'est 
o·esLell te L ti.llg e der U obuugszei t; bei den einzeiHen Pat ienten 
: nzugebeu ; gewiihnli eh ' rstr echte sich die B ehandltm g bei 
reo·elmassigem R esnch und bes tandi ger U ebnu g auf 1lrei 
ui: vier Moun.te, bei leichteren F ii.ll en war Ll ie B eham11ung 
uaLilrlich kii.rzer. 

Ueber lntelligenzpriifungen, ein Beitrag zur Oiagnostik 
des Schwachsinns. 

V o n Paul lll!iil/l'r. 
(Schluss.) 

D ,1. 111111 :mch il il' G·e fùld e im intellcld,uell en L Rben 
Ri ne weseuLii clte R olle ~pi leu, soll c1er Vergleich ftnch nn l' 
t1iese ausgedehnt werden . 

Die G e f\il il st o n e deR lmbecillen lasRen meist e ine 
o·ewii:ise Monotonie er],enue1l. Die s eu s ori oll e n Gefrthl s
~i."lll e (an Empfi.ndungen geknùp l't·,e) siud meist noch 110rma1; 
,li e lt iiufigste Abnorm alitiU, iRt, wenn eine solche vorhauèl e11 , 
Hyperalgesie. Die ;;ex u e ll e n Cle fùhlstone sinLl oft ge
sLeiger t., zu weilen :ou ch pervers. I n t e Il e k t; n ell e Gefùhl s
Li'me, welch vom Vorstellungsl eben uml der ·Entwicld nn g 
tler T deen-A,;::; cin.tion abhàngig sin d , zeigen s i eh , e n t.
spreeheu<1 tl en vorh er g e,.chilcl er ten D efek ten , uur in ge
r ingent Masse unù dann fa ~ t. n ur au conureLe Vorstellnngetl 
o·ebnnùen. 1 •~ L h i <i e h e G e fùhlstline, w l •h e als ein e beson
J ere Spezies Ller intellektn ellen G efi:ihlstline zu betr nchteu 
sinù, fehlen , tla abstracte B grifB nicht vorh anrl en s1m1 , 

11eucn 11ie et.hischeu (morali::;ch en) B egri ff e, die Grunùlage 
.,t,hiseher Gefùhl .. tune, <mgeh ureu. Gefùhle fùr R echt und 
])nreuhl. b i.spi elweise fehleu Lh her meist. S ie werden zn
weileu llnrch Wurcht, VOJ' Strafe um1 H olfnung auf B elolmnng 
erset.zt., d . h. durch t.le l'ùhl e, we1uhe an concrete Vorstellun geu 
nnrl eoncrete B egrit'fe u nù l eren a~;s ocint ive Verlmi.ipfnn g 
O'ebunùen, a ber mcist wenig nachhaltig , incl. W o dies e 
Z-tefùhle ?. U AJl'ekten werc1en, c1 . h . wo ~; ie ch e (in diesem 
'F'alk besuhr ~~nkte) Ideen-Association um1 deren motorischen 
A usHuss, d i.e Handlungen , b eeinHussen, ùa konnen solche 

E rsatzO'efùhle" siuh niitzlich erweisen . Sie sin c1 es auch , 
" " . t:> . • ùnrch wek1 ~~:• diu :

1
m•n·n1u;l' lll' t4 uwi'llmnng tt d r TmbecJll en 
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allein moglich i;;L. Tm nll gemeinen zcig1311 cliP Uelù hl stihie 
derselben ein e egoceutri sehe H.ichtung ; die Affei\Le siud 
vonvi egend egoistische. 8 chadenfi·etul e nuc1 !{ae]J stiClJ t ùuer
wiegen ilber Mitleid uucl Dankbarkoit. :6nneìgu11g :m lleu 
Angehùrigen .kommt wolll vor, iRt nber me ist sohr ober
·Hachlich. Ausnahme11 fiuden incless ll sLaLt. Doch sinc1 
Imbecille stets unzuverllLssig in Bezug auf ihre Afl'ekte. 

Di e G e f ù h l sto u e rl es Debilen ersc!J einen zuniichsi; 
normal; die se u soriellen sinc1 es auch ; diejenigen der 
sex u e ll e n Sphare sind gelegentlich - wie bei deu Im
becillen - gesteigert o der per vers. W as eli e i J\ t. e 11 e k
tuellen Gefùhle anbetrifft, so sind gewohnlich JJm· die
jenigen abnorm , welche an abstracte Begriffe gebnnclen sind. 
MaJJChe (z. B. clas Ehrgefi.ihl) feblen oder sintl ,nm gauz 
rndimenta.r" entwickelt. vVahrencl c1ie egoistischen G efùhl e 
stets sehr mannigfaltig un d meist abnorm in tew-<i v siml , 
sind altruiRtiscbe oder ethische Gefiihl e clagegen niclt t vor
handen. Ihr Fehlen ist dann mi t dern Fehlen der eu t
sprechenden ethischen Begriffe, bezw. mit dem F ehl eu ihres 
Verstandnisse.·, verlmi.Lpft . D emgegeni.i.ber giebt. es F a1le, 
wo nur die entsprecheude Gefi.ihl sb tommg fehlt, clagegen 
ein volles Versbtndnis der betrefl'enden ethisc]J en B egrifl'e 
vorhanden ist. Diese :B'àll e werclen von manehen uooh al~ 
pathologisch angesehen, von anderen n i eh t m eh r. D er Ver
fasser schliesst sich ùer letzt.eren An. icht au. Die A n
wendung ùer Bezeichnung : :Moralischer Sclnv nch simJ, Mora] 
insanity u. dergl., womi t ei11 pathologisches F ehleu ethiseher 
Gefiihlstone ausgedrùck t wird, ist wolll nur iu clen F}iJlen 
fi.ir richtig zu halten, wo tlie Entwicldung ethischer Begriffe 
unc1 somit auch diejenige ethischer Gefi.ihlstone Jlachweislicll 
nicht stattfinclen konnte. 

Die Handlunge n der Imbecill en uncl D ebil en sin<l 
stets in ihrer Beziehung zu den intell ektuell en und (<laYon 
abh i:i.ngigen) afi'ektiven Defekten zu :malysieren und dem
entsprechenc1 zu beurteilen. 

Nach zwei Richtungen sinc1 aber noch Erganzungen 
notig fi.ir die Beurteilung cles psychi schen Status praesens 
bei den verschiedenen Formen cles Schwachsinns. 

Erstens giebt es zwischen den drei Formen U e ber
g i\. n g e, wie auch solche zwischen der leich testen E'm·m 
unù ùem Voll s iun zal1lreich vorlwmmen. Di Lypi!>lchen 
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[ Jufo kt.-Symptl)lll.C s iJHl iu i h r•··r li-t~:-mmtltn it. i• tJl,,;cheidoncl 
Jùr 1li o Dill'cr eut,ial-Diagnuse. A ni'sto igoncl b ll d en l eiehte re ll 
l!'orm en l>is s<.: hli es;; li eh zu r Abgronzuug gogeu ll en VuJJ ;;imt 
w i r L1 diesel be imm cr ;; ·ltwer e r. :0wi,;ch en ù m D ebileu uml 
( lo isLesg<'::mmlell , besond cn; W CIIIl man ùi e iu d er pltysiu
Jogis ulwu H re i te l i 'geliLl eu 1<\i.lle vou ,s<.:lt W<leher B ogalmug <: 
i ns Auge fasst, s iml die U 1t Lm·. ·0hi el1u so fe iu, d a;;s mu· e-iu e 
:-:ohr uml'<mgreieh e mHl iuten ;; ivo Iutellig euz-Prii l'tlll g l ti e r 

·ine Dia~uo::;e onniiglidJL. 
~wei Ll•lls i,;t es l'ilr d io l!: rkl a ruu g , dm;:; einc Form d e::; 

~:khwadtsinm; vo r1i egt, erl'urdedich , llou Na0hwei,; zu er
l>r i11 g(' ll , 1b,;s t·iue w eitoro ~uLwickluug in ù er H,id1luug 
tl<-'r vo rgefundell on lJefekte uidt!; ;;tatLf-inden kounte, lla 
,\muh die Folgen ciuer V e rw a ltd o::;ung Schwachsinll 

, ·urgoLti.uscht w ercle n kanu. Die · lmt sowohl f'oren::;i::;d1e 
wi e pi-i,chgogi :;dle BeùouLuug UllÙ ist im Einzelfalle uneut
t1e!Jrlidt fùr B eurte ilung unù B oh anclhmg. D er gefonlor Le 

Naultwei,; kaun a.ul' 7.weierlei W eise statLfiudeu : 
1. 1~:; winl fo::; Lgeste1lt;, ùass LroLz zweckm[\s:>iger Er

:ltehuug,;-~bo~sn<tlun cn nncl ciu s ùie p::;ychis ·ho uml :>om a
Li:-;che Intli viclm\liW.t-. berùeki:lich tigenclen Untenich t:; e iue 

inLcllektuelle untl othisehe Butwieklung bi ::; zur Dm·ch
,.;.;hllitLshi)]w uid1L ::;LaLt,gefunden lw,t, d. h. es hat uaeh

wei,.;s] i eh k ·in c V envahrlosung statLgehabL, di e ctls U r ::; aehe 
,·urgef 'uurl ener in tcll kLm'Her uml eLhischor Del'ekt·.e anzu

s preelt n wri,r e. 
~. Im Ansehlu:;s a n tleu t'estge,;tellLeu SL<ttu,; lJrae:cu,; 

lntbt·U Ver::;u ' h e, e in e w eiter e intellektue ll e nml thiseh e 

};1tt,wickluug dnrch p>:ychiatri;;eh-J. ~tùa.gogis ·hc B olw.mllung 

zu erzieleu , k e in posit ives ltesul t,tt er gebeu. Solch c V er

sn uh c ]a.,;sen ,;Ìch :-;owoh1 in l'oreJt :; is ·b u 1<'a1len , als aueh 

iu J<'allell , wel ·be Ìllì S chull beu vor1w mmen , an ;;tel1 eu. Sie 

,;ind noLi g, wo ù er erste Nad1weis nicht ùer nieht voll

,;Ui.ndig crbnwht w erd en kmm. , Di e ge:-;ctzli.d1 vorge

sehriebenc ;;eeh ,;wiichcuLli d1e AnsLaltRbeobacl tLuu g in Fallen 

zweifelha i' Lèr Y,urednnw g::>fahi gk oit hi:;st ZeiL geuug, t'est

zusLellell, wie,·iel aul' mangelha.fte l~rziehuug - al so Ver

wahrlosuu g nnd wieYi el auf kmnkhafte lJ irnor gmti ::Jation 

_ al ,;o aug 31Jorenen ~klrw<~< ;h s iun - zurùekznl'i.ihreu is!;." 

fm \:;c; h ul w es eu siutl l~imil·hLu ugen niH.ig , w clehe bei l{iuclern 

mi L auJfa) leuùeu i uLellektne\ le n un d ethisch en .DefekLen 
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Un Lerri.uhts- uml Brziehuugs- Versudw mi L J ud i ,·idualis iornug 
in p:;ychi:;uh er uud soma,Li :;c lt e r JJiusich L en nogJiuh on , urn 
zu eu t:;cheiden, oL eiue Erziehuug:; -Au:;ta. IL iùr V erwahrlo:;Lc 
uder eine Heil-J.Grziehung:;amtalt , fi.tr llereu Au:;wahJ der 
Gracl der Defekte und korperliche Symptome ·:·:·) be:;timmeud 
sind, cler geeignete weitere A ufenLhalt:;or t i:;t. Die Au;;
g e:;taltuug der heilp~lclagogù;chen B ehaml lullg AugeLoreH
t:l chwacbinuiger wird d ie ou u darge:;LeJJLen j eLler l<'orm 
Lypù;cheu D efekL-:-iymptonw Lerli uksichLigeu mlis::iell , wcJdw 
di e Bilcluug:; J"ahigkeit cles Se h wach siuu igen jed er (j <LLLtlll g 
bedingen . 

tllllem wir llllll zu <lo11 Ju Lolli gcn ii-PrùfuageJJ :-;elhsL 
ko mmeu, welulte ind es ~,;e ii, wi.e eiuga,ugs aJJ gegcbr JJ , llll 

weseJJLli ch en fi'Lr die sdn vcroro A ulg<Lbc, liMnlich Jll iJ' fùr 
<1 i e Di a.gnosLik der ·1 mbcci lli ttit tmd D eLil ìLii t, :;owi e gam~ 
IJe':iOJJcl er :-; J"Lir die Abgroniluug tler leztoren Sehwac!t.-inw;
J"orm gegeu deu Volb inn bereuhuet ;;ind - uml zwar :wr 
A nwen clung bei Erwa.uh :; ·uen nud Kinden t - , :;o iJ n w ersL 
di o Gc:; ieh t:;punk te dargclegt werd eu , wolclw flir die Ge
sLal Lung der Iu telli geuz-Pri.'l J"un gm1 h ':>Limmcud w a re11. 

Di e Z <Lhl Ullll Art der Von;telluugen untl B egril"l'e, :-;u
wio der Gracl tler Urte il sfahigk ei t, wcluhe zusamm en tlas 
'\Ve:-;eu der Iutolligenz eines l\lensch en ausma,ul;en lllltl iu 
Llen versehiccleuen L ebensaltem natnrgemi\:;s gros.-e UuLer
:-;ebiede aufweiseu , werd eu in ibrer Eu:-;tchnng beoiu11ns:;L 
durch die Umgehuug, in wel eh er th s IlJ(liùùmun an i
gow<tdJsen i:;t - bezw. aufw~tehst, vo.11 :; 'Ìn em Bilduugs
gauge nn d von se iner Beruf:;th~lLigkei t ( wenu eine sol che 
vorhanclen ist ), mit ihren mehr ocler woni.ger zahlreicli eJJ 
Bilduug:;elementeJ J. l~ino R eihe m1clerer l\1omente, welcho 
f lir dio gei:;tig l!jn t wicklung de:; eiuzeln eu li O eh in Fra go 
kommen, ;;iucl mehr zufalliger NaLm- aecessori:;che Bilcluug;;
elemente - uncl claher bei der Aulstellu11 g •Lllgemeiner 
G esichtspuukte fur die Intelligenz-Prufungen weuiger vou 
B edeu tung . Abge:;eheu vom Alter de:; Indivitluums, dus iu 
erster Lini e zu beri.tcbichtigen i:; t , komme11 demnaoh fu r 
d ie Intelligenz- Priifungeu in B etracht: 

*) Dies g ilt, z . B . ll'lr Con1pli caLionen 1'0 11 t:>cliwach1:1 inn un d 
Epi lepsi e. 
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1 . .Persouen HWL Dinge der Umgeb uug, in weldt e.r da:-; 
Indi vi llmm aufw~~uh:st oder aufgewctùhl:iell Ìl:iL nml lebt, 2. ller 
Bilduug:ogang, 3 . der B erni', wenn oin l:ioluh er vorhandeu tl:iL. 

D ie Umgebung i;,;t eine eugcre (, mi1iou" ) uml eino 
woiterc. l~::; wurden Fragen g el:i tell t uber: Eltorn und Ge
su lt wi:sLer, cla::; .Leben im Elternlt <ml:ie, clen B ernt clel:i Vrttcr:-;, 
don Neltulbe:such, .Pen;on eu Ùe::; Umgang:s, Llen H cimatl:iorL 
\lllÙ sei ne U mgebuug, oll'en tli ·h e G eb~~uà e unrl Eiuriehtnuge1t , 
Bohi1n len uncl Llerg l. rnchr. Die let:ttgenmmten Dingo 
wùrdeu bei Kindern fort fall eu ; daiùr kunu en dj e Fragen 
ùlJOr lla:s J~eben im E lternhau:se :spezieller werclen, besonderl:i 
die Di11p;e, miL denen sieh dal:i Kind ùor t be::;ehaftigt, ein
gelt euJ zur ErurLenmg kommen, wodLlreh ebeut'al\:.; Vor
sLell uugeu un d Bcgri l l'e, sowie U rteile in gru::;::;erer ~a hl fùr 
llie Untor:mdmng in Erseheinung treten kunnen bezw. ein 
,dnwrmer l\iangel fe:sLgest~llt werden kann. Bei kleiuereu 
Kimlern kommen noeh eli e 'l'eile ihre:s K orper::;, ihre Kl eiduug:; 
,..;LCwko, Gegeu::;Lahde cles :0immer ·, Spielsaohen , Uebrauehs
gogeul:itii,ude, welc~1e bei ilmon al:; beka~nt ,·orausgeseLzL 
wt>rdeu kunneu, B1lder von bekanntmt Dmgen uncl dergl. 
)11 chr al:> Objekto der Intelligenz-Pri.i.fung in Auwendung • 

.Der Bildungsgang, L1. h . clie Sehulkenntni 'se uml auder
woiLig erworben :; \ Visl:iCJl, ùieteu ein besonder:s r eiuhe::; 
l\bLeri<d iitr llic Unter::; uehuug. Die Prùfung ùber clie Jl uch 
l~ rlmlLen ' Il Nelmlken11 tnis:se - - eiu aml eres \Vi::;:;en , duruh 
LekLii.rc uml <1mlere BilLluugsmi tLel erbngt, ka.rn bei Llen 
vorli egencl n 1!'t~llen nicht ( vorhandene B erul':;bllclung or: L 
;~\s leLzLer G-egcnstand) in B etra ·h t - wurde bei jeclem 
l•' all l' mugli uhsL uml'augreieh gesLaltct . E:; gesehah cliel:i in 
lhlr ~rw~i.guug , dm;::; bei einern willkùrlich en H erau:sgreifen 
weniger UnterriehL;;-Gegen::;taJJde und bei einer nll1' geri11 gen 
y,,thl \ 'Oll .l!'mgen in clen eiuzelneu Gegenstii.nden lei ·hL 
,[uruh Z:ul'a.ll ein ::;eh inbar geriuger B esLand an K enntni ::;:eu 
:-;ieh zeigen konnLe, w ~i.hrcml in Vvirklichkeit eiu g ros::;erer 
vm·lutllden W <\l'. Die inclividuelle B egabung fùr verschiedene 
UnLeniehtsgebi Le ist bei don einzelnen Menscheu so ver
suhieclen, <la·,..; oin geriugere::; 1Ylas · von K enntni::;sen in 
e i ll z e l n o 11 Gegensbi.ndeu, fùr welch e einc geringe Be
hi.higung uucl 1nfolge ·d.esl:ien a.uch ein geringer Intere· e 
vorh~tnùe 11 i:;L, nidtL ab 1\lla::;s,..;Lab l'ùr die l! ahigkeit cles 
B eha\tens gr.lLen llarl'. D<tZU lw mmt, class der Schulbesucb 
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in geringerem o<lor hiiher(' JTI Urad e uun•gelma,~ i g gewrt'eJ1 
!-:ein kaun. Auub di e Urteil!-: J'ahigkeiL ka.uu nioht. JJa elt 
einzeluen Gegensii\nden, "'· B. uach dem R cohn en, beurtcilt 
werden - ausgenommen, wcnll ùer Defekt hochgrac1ig ist
da betreffs cles Rechnens die .individuell sehr verschiedene 
Begalmng fùr Zahlen-Verh altuisse ein c ga nz eiuseiLi ge isL, 
so dass eine geringere F ertigkeit im H echn cn noch sehr 
wohl in der physiologisch en J'reite nonnaler Ur teih:fahigkeit 
liogcn kann. Die tagliche J~rfahrung zeigt dies deutlieh. 
Die Moglichkeit einer ehemaligen geringen Uebuug fflll t 
]Jierbei ganz besonders noch in s Gewioht. Nach all edem 
ersohien die Prilfnng ii. ber di e noch erltaltenen Sohulkeuntuisse 
Jllll' dann von "Tcrt, wenn sie m og li c h s t <dl e G-egen
s t an d e umfasste, in denen der zu Untersuchende ehemals 
unterrichtet wordeu war, wobei die Anford erungen auf cli c 
.Dinge besohrankt wurden, von denen man - nach l:Vtass
gabe cles P ensums der von deu einzeluen errcichten Klassen 
mit einiger Sicherh eit •tnnehmen kouut , class diesclbeu 
gewusst wùrden. Dabei wurcl en in jCL1em lJnt,cnicltb::gcbi etc 
<liejenigen Stoffe i11 deu Vordergrum1 gesLellt, wel chc be
sonclers eingehend - wi e dur c.: lt ent::;preuh nde Fragcn na ch 
Mi.'lglichk eit fcstgesLell t wun1 e - i n c1 e r l e j-, ;d; eu Z e i L 
des Suhnlaufenthalts im UIJteniuht behaudelt worden wa,ren. 
Im ftbrigen wurden stets unr Ji e wichtigsten Diuge 
frùherer Peuseu, wel.che s br eingehenc1 um1 oft clnrch
genommen unJ VOll normalen Menscben bis in ein ]J ohercs 
Alter behal t en zu werden pflegen, zur Pri1fung herangezogen. 
Hierbei sLfltzte sich die ntersuchung auf die G-esetr.e der 
phy::;iologischen J?sychologie, dass die Ucprocluktion latenLer 
J~rinuerungsbild er, sowie der Ablauf der Ideen-Associ<Lti on 
abhangig ist. 

1. vou der .Deutlichkeit der versohieùen en in BcLrad t t 
kommendeH Erinnerungsbilder (entsprechend ihrer 
mehr oder weniger hauJigen Auffrischung), 

2. von der Intensitat der associativen V erwancl.tschaft, 
d. h. dem verhii.ltnismassig hau:figen gleichzeitigeH 
Auftreten in der letzt e n Zeit . 

vVeiterhin wurde betreffs des Inhalts iu Jie Prùfnng 
iifer das tlchulwissen 11 00h ein diagnosLit;cl1es lJilt'smittel 
eingefùgt, wel ches di e Urteil sfi:i,ltigkeit, sofern dieselbe sich 
mangelhaft zeigte, nach ihrem Defekt.gra.de nooh geuauer 
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\
1
nnrLeilen .\i e:;: . Dem zu UuLonm ·honclen wunlc i m J,.~::~, nl'o 

rler Prùfnng an vcrsdlieJ.eneu 'l' • ~gen je e i no Id ein e G n
sehidd;e erzahlt .. Diese- meist Id eine Frtb e ln , von J.e11 e11 
jeùesm<Ll genau vorher festg e::;Lell t wnrde, ob si e zufall ig 
dem P at. schon bek annt waren - enthielteu concrete Vor
stellungen , concrete un d rtbstrn.cte B egriHe un d schli<:lss lich 
j erle eine sogen a,un te P oin te, b e~w. eiu e L ehre, welche ein 
U rtcil war , ch ts a.us jenen V orstell ungen un d B egrifien g e
\,il det werlen musste. Die J!'a.beln wurclen in einer l~eih eu

folge verwenclct, clie betre fh der SchwierigkeiV:·) der ~n 

Ji.n1lendon Pointen ein e aufsteigende wftr. Zu c1en gefnndenen 
\ ,.~e lt ren wun1en die P ftLienten voranlasst, eutsprechemle 

11entsche t:lprichwurter zu Ruch eu , wo solche, cli c de;; gleicheu 
Tllh;1lts waren, vom Unter suchenil.en l'l.ir allgemein bekannt 
nehal ten w nràen. D ab ei k01mte da.s AnHhl eiben der Nennuug 
"' ciues pa.s,;enden 8]Jri chworl;,; - wei.l immcrhin von Llem 
;t,nfall cles Llem ]\J.tieJJ t,en ,Nicht-bekanut-seinsu abh augig -
nichL so sL;ul;: f ii r rlic Henrteilnng ins Gewicht falle11 , 
wah rcn<l Lli o r ieh t ige oder f;,tl ;;che Amvendun~ al::; wer tvollere 
A 11 lud L><p m1ktc angeseben wnnlcll . .Beidc li essen si eh jedesmftl 
<1n reh weiLere -~'ragfl u aui' ihrcn diagnostischen \ Ver t hin 
pr iii'on. D io l<' aboln wnn1en n~tsserdem vo11 den PaLienLen 
Leils mi.indli ch wi ed erer~ ii. hl t, te ih Jliedergcschrieben, uncl 

11 war znw cil en sofor t, ~nweil en nuch eill cn oder mehrere 
'J'ftgc spater . Hi'Lcher , WP.Iche di e F<~b eln eutha.lten kon nton, 
sL;mden de n I aLienten nich t ~u (ieb ote. D as B eh::tl tcn der 
~'ftlwln fi.tr eiuen oder meln·er c 'l'age wun1e a.ls gl ei ch~eiL i g ~ 
(+o< l Hch LHi~ probc, da::; Niml cr schreiben znglcich fùr clie B e
urLellnn g von :::lchril't, Or t ltogmphie und St.il benuLzL. Di.e 
vo rha.llllencn Defekt.e Lreten tl adurch i n mehrfa.ch (\l' B o
j('\\elttung her vor. 

Fi'lr d ie Methoùe der lntelli genz-J:>rùfun <rcll uncl zwar l'i'tr 
' b ) 

.ArL tlr~ Vcrhw ls, wunlen wcitcrhin n d1 ùrei Regeln b efolgL: 

1. l)i e Prùi'nn g b eg a.nn ,iede;;ma,l mi t den Unterrich Ls
geuieten, fi.ir welche der P a.tieHt Llas grusste luLeres;;c 
hatLe, wenn eiu solch es vorhanden war. 

*l .A ls G rrulmes~t· r rlersolhl'n w nrtlr 1. di e Z<tld der n olwencli~ 

fiir diH T' o in t.e zu bildenden P<~.rtial-Urteil l' und 2. <lio Z R.hl der d abei 

7
.u gebrauchenden concret en nn d - bosoncler~ - der ll.bRtr~tCten 

Hegriffe angesehen. 
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~. Or.ieuLi erenclo Zwisd wuhomerknu gou ulld leiLeml 
Zwi!;ehcuf'ra.gen wurdeu miL Vor!;.iohL - ll. h. ohno 
zu viel zu gcbou - o.inge::;Lront, um eiuestoil s die 
HeprodukLiou Z ll orleit;hteru \tllll a.udereui;eil :,; uoi 7.U 

bildcuclen Urte.ileu da ::; Vorhauclen!;eiu 1ler n uL.igen 
G-rundlagcu - Vor:,;telluugeu ntH.l B ogr.ilfe - fesL
zusLelleu. 

:J. Die Be;~.i ehungeu cl er u teniult LssLoHe zu111 w.irldi ·hon 
_Leben wurde11 mogl.id1sL uerllehieh tigt. 

J!\ir clen Begiuu mi t ll em l'lir clen P aLien t eu i 11 L o r
e ::;s ~Ln to::;te n Unterrich tsgebiete, was durch Fmgeu leiclt L 
festzu::;tellen war, war Ji e l~rwagung mas::;gebend , llass clic 
Stoffe, flir wekhe da.· g rossLe Inter e::;~:;e vorhandeu isL, mi t 
JtJi L positiveu Ueflihl stoneu VOH fritho r her verlmlipfL siml , 
also uei ihrcr Heproclukt ion wiederum p os i t i ve G-eflihb 
Lo u e cn egou. Nuu isL es aber eiu psychologi::;obos G-eseLz, 
da:-;~; positive Uefùhl ::;tone fonl erml aul' dcn Ablauf der V or 
~;LolhmgeJL einwirken, di e H ' procluk ti o n der V orstelJ uugeu 
erleiohtem. Diese fii sseu r oiohlieh er. Da~; gei::;tige Gelingeu 
an ~:;ich erregt wieclernm posi t i v o Gef'iihl::;tone, welche si oh 
dureh Irradiatio11 den sehou vorhandcueu mi ttoileu nnd s.ie 
verst~lrke.tt ; eli nSt immnu g " (d. i. clie R e::;ultante e.iuor 
R oih o gleicharliger - in 1ie~:;em l!'alle posi ti ver - U e lùh] ~; 
LOne, welehe dio in ein cr Ze.iteiulteiL auftretenden _l~mpfiu
Lluugeu uml Vorstelluugeu farb en) i.iber tr i\gt sich aueh aul' 
di e Vor::;telhmgen, welche bei der J?rùfnug a.us don folgeuclen, 
viell eieht dem Patienteu weniger iuteressunteu UnteniehL::;
gcbictetJ roproclueier t werclcJJ sollen , uud erleichtert dio 
R eproduktion, gleichzeitig ft ber auch die Urtei] ::;bi llhmg, da 
reioheres Vorstellungsmaterial Hiesst uud die AssociaLiou 
lebhafLcr von statt u g eh t. So zeigL s i c h so hl.i e::;s li ch 
· iu wahr osBi l d cle s ge .i ::;t i gen Bo sta ud es, widuencl 

o h n e B e n u t z u n g cl e r p o s i t i v e n G e fit h l s t o u c - iu 
der be.·chriebeuen \Vei ·e - , <tlso bei dem B eginn ùer 
Pri.ifung mit einem den Patienteu nioh t iutere::;::;ierencleu 
Gegenstande, der vielleioht sogar Vorstellungen mi t uegaLiven 
G-efi.thlsLOn en aufwei~:;t, D e fe kt e vorgeta u sc h t w e rd eu 
k 0 un e n , w el che nich t vorhanclen s incl. Dass der B eginu 
mi t dem Intere~:;~;antesten wirklieh wert voll ist fùr clas 
Ergebnis einer Tntelligeuz-Pri.'tfuug, wird :-;pater an einem 
der untersuch ten Falle g ezeigt werùe.n. 
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IJ ie zwei.Le im V erlu.ul'c der PrufuugeH angowa.ntlLc H egel 
lJe><L< md, wie oben b emerld., darin , dass u ri e nLi c r e 1Hl o 
;0 wi sdt e n b m e rkuu ge n mtd l e i te nd e ~wi se h e lt
fr; Lge n ciuge::; t,reu L wurdeu. Ind e::;,;en erfolgteu di ese unr 
J au u , wenn d ie R eproélukLi on ::;ehr b ekanut;er Diuge au:;
bli eu oc1er f"'l::;cho Angab eu gemaeh t bezw. f<:t li:ìehe Urteile 
rreb il deL wun l en. 8 ie bli ebeu :;tet:; eiuersei t:; aut ~rinuernng 
"' <t il associ;tti v don reprotl UllÌ ed gewùn:-:eht•eu V or:;telluugen 
ve rwamlLe , amleror::;eits - uei fab c i:J on U r teilon - aul' die 
t ·~ rilllteruug an ber ichtigeurle V orstelluugen und Urteil c 
lw><cln~iuH, welche <tu f die Zwi ·ohen{ra.gen hin g e l'uuclen 
mlor - weun die:-; n icht mugli llh w ar - als /.':wi:;chen 
henwrkuu g ' ll gegeheu wurd n . B ei rler so erfolg ndeu 
I•:r iu uerung an associati v verwamlte VorsLelluugon wurde 
d e m lH;ychologi. ·ehen Gesetze YOn Ll em Einfluss cler ::;o
o·cJHt!lllLen Oo n stc ll aL i o n ani' die H eproclukti on l{.eehntul g 
~- ·t run't" lt. Diese:; (' esetz, welehcs ,einom GeseLz der all-
,.., ' b 

n·omei nE'li N Cl' VtJll- P hysiologie 811 Llelmt ist," besa.gt, Llass 
J ·ie GousLd laLion - cl. h . :.das Verh ~iltlli H ùer gegeusciLigeu 
ll emrnnug uml Anregm1g Y 0 11 V or :;Lellun geu '· - em e 
. , l~rh i.i hung uL1er J fontu::;etzun g der 1nteJJ HiUi.t d er JaLenteu 
\' rsLellnugeu :.--;nr Folge" lntL. 

B i nugùn,.;Lig er Gon:-;tel latÌ<lll , 1;: ,~m1 .:el bst Llas s el1 ~i .rfsLe 

l ·~ rit 1 1H' l'l l l1g:sb ilcl latell t bleiben" . Ihre U ug um;L Llri.icH :s ieh 
<tll>' iu <l mn :sogen. ,8iel1-uieh t- uesilm on-k uuneu " . :Man p fl egL 

1lrt!lll zn sagell: , Di m;cs oclcr jen s fi~ll t mir gemcle 11i ·h t 

1.j11 . " (/'.i h eu .) Dureh di c orieu tieren dcu ~wi:;ùlwu be
mf'rktmgeu um1 lei Lem1en Zwi:oheuf'rag en wurùen :;oro iL tlic 
, 1 :-;~\ lL'Ì<tLi v venv ancltcu V or:;Lellun gen <tus ihrer Lrttcnz 
g ewcck!., w elehc dam1 tlmeh clic :·o gosehaf\'enc g ùusLigc 
GunsLellaLion den reproùueicr t gowii.nsuh ten V orstelluugeu 
<·ll cui'all :; d n Hehri tL 1 Ctber Llie psyehisehe Sehwello" er -

111 i·>glieh Len. 
Dic tlriLLo <UigùwallllLc 1-tegcl besLand :;ehlie ·slieh Ù<1riu , 

Ll<l ss dio B e zieh un gcn der Unterrieh L·stoffe z um wirk -
1 i e h eu L cb e n mugliehRL bcr i'tcksieh tigt wurden . Di e 
\ ' orsLellungcu aus dem E rl'<1h r ungswi::ml , welohe · l as 
a ewuhnli ehe Lebe11 vermitLe1t, i'1bten hi r eiuer tleit,s dur ·h 
~·ii.nstige C o n s t c 11 rt L i u n , infolge tl es Au ftauchen:; zahl
~ei oh er Vor sl;ell Lmgeu ans jeu em l~rfahrungswissen, i h re 

<t nregende Wirkung aut die 1-teproclnHion der associ:=ttiv 



84 

1·orwaadLc ll (aus df'm 8dmlwiss u uucl1 ,·urltandcuon) Vur
stellungen aus. Awlcrer:;ei. Ls wunle dio Pri'Lfung clem 
.Patienten dadur <.; h intcr ssauLer ; es wnnlen v os i. Li v o 
G e f ù h l s L o n e erregt, wel<.;ho ihreu obon geschildorten 
g ilnsLigen Einflu:;s auf di e Heprodu ktion un d eli e darauf 
basieroude Urteibbilllung - au:; GegensW.nden cles 8ehul
wi ssells - ansùbtell. Au::;scrdem gesLattetcu di e Beziehnngeu 
11 nm Lebeu :;clbst Hoeh tlie Bildung ei.ucr grossereu ;0ahl 
von Urteileu, wodurch weiteres l\ [atcrial, eLwaige UrLeils
defekLe ocler il!re A.bweseulteit fcstllustelleJl, goliefert wunl. 

Bei der Int;e ll igeuz -P ri'Lfuug CJbcr LLu; nuch 
v or h a ud c• n e 8 c h u l w i .·::; e 11 war èLbo an l' .l!'olgem les 
lViclu;iuht genommen won.l en: 

a) }'ilr die W ald de r SLol'f' 

l. l!;:; wnnlen muglichsL a ll e fi lr clas beLL'. Indi viduum 
in Bctrach t kommcnde UnLenic.: h L:;gogo u sLand o 
herangezogen. 

~. Vou den 8to1-fen aus clen einzolnen GobieLen wurdeu 
in don Vonlergruud gcstel lt : sowohl dio, wokhe in 
\ler l otztcu Z o i t dei> Sohullebons am eiuge ll cH d stou 
behandelt worcl.on waren, als auch die, welcho im 
a llgomei u en in der Sc.:hnle am genauc steu nud 
h a uf i gs t c n durc.:hgenommen zu werdcn ]lflegen. 
(Anwoncluug der Gesctze vou der Deut lichkcit \lor 
f~rinll enmg:;bilclcr /I/ uml YOn der JuteJJ sit~Lt <ler 
associativen Verwauc1Lschaft dcr:elben /Il/ .) 

:L ~..: in e Heihe ldeiner G es c h i c.: h t c u (F rd .J e l JJ ) mi L 
Pointen wurclen noch spezie]] zur Prùfuug der Ul'LeilH
fahigkeit verwendet. 

u ) Fi'Lr dio Art d e:; Prlifungsvedauf:: 

l. Die dem Indiviùuum in te r e:sa n testeu Uutcr
r i c h t s g e bi e t, e wurden vorange::;tell t. (Gesetz VOJJ 

den positiven Gefi.lhlstonen der Vorstellnngen liii/.) 
:J. Ori e nti e rend e Zwi sc henb e m e rkung e n und 

l e i t e n d e Zwi sch en fragen wurden- erforderlicheu 
Falles und dann nocb mit Vorsicht - eingestreut. 
(Gesetz von der Constellation der Vorstellungen [IV].) 

iL Die Beziehungeu der Unterrichtsstoife zum wirk
li c h en L ebe n wurden mi',glichst; lJeriloksichtigt. 
(Gesetz III und IV.) 
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Unter Heran~~:i ehung rl r nu Lcr 'L) IJ e ~~: eic l m eLen St.ol-l'e 
nm1 Benut.zuu g t1 r uu ter b) genaHnten f'urclerliehen Eiu 
Jli"lsse auf' clie lleproùnkti o11 l iess siuh in j •de m Falle das 
verhaJt.u ismti.ssig gi"mstigst<J Ergebn1s cr?.i eleu nlJ(l e in 
ziemli eh getr enes B11 L1 des geist igeu h estaliL1 es euLwerfPll. 

Dem i m vori gen IJefte mi tgeteilteu (S. 4 7) Auf'sat~~:e ùb er 

Ohrenheilkunde und Taubstummen-Unterricht 
von P rof'. Passow, muehteu wir, um lrrtùmeru ùber nn se r e 
1\'[einung clieser :B rnge gegen Li ber vorzubeugen, ùie \V m te 
a11 fii gen, <lie Vatlt·r t1azu iu der Dislm ssiou gesproel teu lt a1;. 
Wir bemerk eu ansdrll ·ldi eb, J a.ss wir vol hl~ind ig mi t Vaill"r 

ii bereiustimmen. 
Vatit'r sagte, c1ass ilm die vorsichtige Art um1 W eise, 

miL wel cher cler Vortmg cli e b,rag' d m· Hiirùbungen behall<lle, 
,mgenehm beruhr t lmbc. Dem Wnmwhc des H erm Prof. 
Passow, clie Sache moge \' Oli uus 'l'aubstmnmenl ehrenl 
weiterhiu aut' ihren W crt, geprlift werùeu, kunne er si eh 
llUI' anseh1i esseu. 

Zn cleu Ausfùhnmgeu cles ll erm llollrT erhmbe or sidt 
eini gc Bemerkungeu. Dttss ùi e bei , :ielen unserer Zog
hnge vorhauclenen ll urreste trcul ich ftusgenutzt. wen1E' u 
mUssLen, sei e i ne alte F on1ernng, der w oh l h11 gst ù ie 'J'au L>
stnmmenlehrer, we1m andt Jtich t imnwr in der richtige11 
\Veisc, uachkli.meu. J ml er worde abcr mit ihm die 1<:r
f'ahrnng gemtwht ha.b n, dass die na •h hi.ngerem oder 
k itrzerem Svra.ehunterricL te bei manchen Zuglingen ein
LreLeml e Besserung des Gehurs nur e in e sc h e inb a r e 
sei. Dio aku st is c h e Ilurfahigkeit habe sich niuht ge
besscrt, wohl aber haben ùie Schùler dnr h einen ration llen 
Hprech- unù 8praclmnterrich t di c )) s y e h i s c h e F~i.higkeit er
worb en, ùie 'J'une unc1 Gerausche, ùie sie vor unserem Unter 
richte wohl auch ve rnahm en , mit d e n e u sie aber 
nichts anzufangen wu ss t en , nunmehr als artikulierte 
r~aute und Lttutkomplexe, als 'l'rager von Begriffe n 
zu unt e r sc h ei d en nnd zn e rfasse n ve rmug e n. 
w tts die Schuler nach wie v or a ber n i c h t huren konneu, 
Jas ha.ben si e uuterdessen ab s c h e n gelernt, un d horen unù 
~~bseh en unLc•r Rtiitzen sicl1 gegeu~e iLi g iu i'lb rmschenùer 
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W eise. Der 'l'auiJ:;Luu!menl t•Jm.: r kdJe wuld aehL zu geLE'JL 
da;; F: er gerade IJei Schiil el'll mit RurresfeH di e Pfl egc
•l e r Absehfertigk eit uid1L vers ii.Ullll:' . Ane l1 Jiir tli ese 
Sehiil er sei nud bl eibe di e Abse h fe rLigJ-:e it di e flanpL
sae h e. Dass bei den H orLibungeJJ meist Jmr solch e \ VL)rter 
verwend et werden , deren .B e d e u t un g ch e Schi.ller k e n n e n , 
fli l1 re l e i eh t zu grossen 'L' a u s c h un g e u. Va tter ma eh t iu te r
e. ·sante Mitteilungen, clie darthun , dass sol ch e 'l1auschuugen 
f;hat. ·achlich vod:omm en und warnt vor dem Erwec.ken zn 
grosser [-Joffuun gen, welùh letz€ere Jeicht g eeignet se ien , 
<.l ie Eltern u11 serer Z()g]iJJge tmn i>tig aufzuregen Ullll anc·.IJ 
Acrzte, di e 11Ìch t genflgeud mit nu::;er er Ar l,eit RJJ Ll er 
geist.ig -sprachliclJ elJ Ausbilduug der Zugliuge verf"rant s c~i e lJ 1 
irre zu leiteu. Die vielf"aeh u oeh zn lm rtpp bem e.~:>e ll e 

Bilclungszeit so l] ma11 mit. a ll er 't'rene UJHl a.Il em F Jeisse 
fiir tlie Geistes- und Sprachbil<.lnng der 'l'anbstumm eu nns
niitzen, deren H.es nl tat eine miigli ehst g rosse ALs e h 
fertig k e i t sei. Ma n mi)ge tloch ,ia. di P ktd.ba.r • /':e if: IIÌl"ilf. 

llnrc l1 Ui.i riilnm gell sehmii.lern . 

Ans tl er "7.eitschrift f'iir Sehnl gesnnr1h• •if.."J1flteg<' " ( I H()9 , 

N r. :J) eu tnehmen w ir e in e m A nf'."n.b:e \'<)JL Pl11rll'r : 

Das Gehor und seine Pflege, 
fo lg emle Ausflihrungen : 

D ie Eindr ii cke der Aus::;euwelt nnserem Gehirn 7. 11 Hbtw 
mitteln uml so dem B ewusstsein zuznfiihre.n, Lli eu eu nusere 
fùnf Sinnesorgane. K eines dersel ben wird der Mel!sch e ut
behreu wollen, wenn auch ihre .Bedeutung hir nn ser Dasein 
ei ne verschieclen wichtige ist. Im n.llgemeinen ·stehen Ge 
sicht und Geho r an W ertsGha.tzun g obenn.n, da s ie di e 
Hauptbeschfltzer un seres L ebens sind. Die Vi.ilker HiederHr 
l ~n.ssen, di e auf V erteidigung gegen aussere Gefn.hren mel n· 
gl~ rli stet sein mi.i ssen , als wir in unseren lwchentwickeHen 
K nl t nrstaaten, zeigen clementsprechend diese beiden Sinnes
OJ'gau e besser entwickelt und i.lberragen uns an Scha.rfe 
d on~elb eu. Der Kirgise auf der asiatischen Steppe wird 
mit blossem Auge eher eine Staubwolke erkenuen und von 
u Ì!lt l l " Nebelwolke zu unterscheiden vermogen, als der mit 
le 111 'b-,Prnruhr hr.wn.ffnete Emopiter ; uml wi e Llie Lieblinge 
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un ,;1:1rer .J ngenJ, die J l Ul'v llell un d Ap<wh cll , ;m{· llem Kriegs 
pfade sieh ihr Gehor z: u JluLzp. maehten, isl ,i edem \ 'O H m1s 
ans sein er ]{uabenlekLùre rilllH~ 1·li eh . fncl em der Tnilial!er
hiinptlin g seiu Ohr platL aul' deu ~rdboJen presste, k01mi.e 
er clas H Prannahen <les F eincle,; fe,;tstelleu, un L1 ol'tma ls 
vermochte sein G eh or i.lm eher zn warneu, n.J.· . eiu Auw\ 
dies h ~itte thuu J.::onneu . ·vVir konuen uns clageo·en r i.dune11 

b ' 

<li e n i ed eren Volksrassen bezi.igl' eh d es G- es c h m a c k s uml 
'l'astgefi.l hl s zu ùbertreffen, und dass die Kultur letztere 
bevorzugt, Gesicht und Gehor verna.chlussigt, findet led ig
Jich in dem Umstaud seiue Begriiuc.lung, rla ss grossere 
Uebung eiu Sinnesorga.u verfeinert. Kiìche unJ K ell er 
o·eben uuserer Zunge mehr zu leisteu, als dem Wilden seine 
b . 

primi ti ve N ahrung, un d fi'tr Erholmng d es ' l'astsinnes sorgt 
unsere raEfìnierte Kleidung uud 'l'oilette (gegentiher dem 
A<lamskosti'tm der vVilden) und der mannigfaltigere uml 
feincre Gebrauch d r I-Ja.mle uml :B inger. Allerdings kmm 
di ~ Ueberlegenheit niederer Rassen bezi'Lglich des Gesich L:-: 
nnd Gehors nur in \l ll a.n t i tat iv er Hinsicht >"mgegebeu 
werJen ; Jenn beide Sinne :-: iml auch che wahre11 l~m
pfindnngsvermittler der S hunheit unf;eres L e ben:-;, (li e 
BilJuugstra.ger vou Gei ·t und Gemi'1t, un d ihre ùb rragende 
Rolle in ller Kultur bmucht nicht l.l esonders hervorgehoben 
zu wenl en. W as ist llem Wilden ein Hochgebirg;.;panorn.mn 
nder da. 'l'onstùck eines moJ ernen Musiker. '( 

Uegeniiber der ;wsserordcn tlichen Wichtigb1it <les Gt'
sichts und Geh i.:>rs mu . s ab Haupt.punkt vor all en her\'or
o·ehoben wenlen, dass s gerade diese beiclen Sinnesw .rk-
o 
zenge sind , di e den manuigf'aehsten Schadlichkeiten nml 
AngriJ'fen prei:-;gegeben sind, J ereu lntegritil.t zu jeder Zeii. 
bedroht ist; und wenn von einer .ll ygiein e der Sinuesorgane 
di R ell e ist, so betri fTt si e i u er .. ter Liuie G si eh L mul 
t~ p] ù)r. Hiichstem; i~t no ·h der Geruch manchen ii.usser n 
Hchadlichkeiten ansgesetzt, n.ber doch in viel g ringerem 
Masse als erstere beiùe. Der Platz der N ase im Gesicht~
sclùi.del ist i.ibrigeus ein so eigenartiger, das~; enge Be
ziehuugen sowohl zum Auge als anch zum Ohr besteheu. 
Besonders zu letzterem ist das V erhaltni. · e in so inniges , 
ùass das, was zur PAege des Geruchssinnes zu sageu ist, 

1
mm gross~:~n 'l'eil schou in dem groRsen K apitel der U ygioin e 
lles GehiirorgallH nuLerguhra.dJI; ist· .. 
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W e11H wir lllll l llll sPre lwid uJJ vonJ C' lmt.-,IVll ~Ìllllt' mi L 
eimmder vergle i<.: lJ enllll! l abwti.g oJJ, wo di e g ri)sseroll CJJa.JH:en 
hir g u Le E rl1 alt.un g nud PHege Jiegeu, :;o winl <lil~ mt
gtinstigere Sitnatiou des Ge l1 ii rorgaus so fmt oJ-renknllLlig. 
Zwar li egen beide Sin neswerkzenge nugefahr in clemselbeu 
:Masse exzentri ,.;c]J vom Gellirn , aber wti.hrend das Auge 
einen an~o;gezeichu et wirkenden Abwehn,wchan i~mms in :;eiHelJ 
!Jiùern besitzt, entbehr t t.las Ohr eiues solcheJL Gewiss 

1l ient llas 'l.'rommelfell Schn tzzweckeu nnd bewahrt di< : 
r,iefer Jiegendeu 'l'eile vor manclterlei I mmlteu. W eun wir 
os mit tler H ornhant cles Angap lels in Pa rall ele sto ll en , 
wozn oin e gewi s.~e Borech tigung vorli egt, :;n t.ri tt .-;e ÌIH ' 
.Min<lerwPJtigkei L <l eutliclt zn 'l'age, obgl eielt zngegPlJ(' lJ 
werden mnss , th ss soiu e SdmtzkraJt gege11 tli e <lnn:IJ deu 
ii,us,.;pren Uehéirg<mg eiutlringemlen Sclt adlichkeitell ein e 
gnte ist. Der Schn tz 11ach ans,;en hin ist aber ltlll' ein 
ein sei tiger ; ein zwei ter vVeg , der Jire];:t ÌJJS Mitteloltr I'Ulnt, 
bleib t. gegeùen, - idt nte i.J te ch e Eustachi sc lt e Riihre, eilt 
Gang, der im Nasenrae1Jelll'<Lllll1 beginnt-. und Naso nud 
Rachen ab Vorri:tnm e ha t. L et7.t,ere :;i ll(l us a ber, tlie v nn 
all eJt Sehleim hautgebieten tl e.~ menscltlicheu Korpers n.m 
lt ii.n:fìgsten erkranken, Ll tttl Lh s iclt cli e Et~stac:!t i se !J e Hiiln·t' 
bei stadren uucl nugesd1iul,teu Sc llll e n :~.manipnla t i cmell weiL 
ti lfn et, :>o is t der UeLertritt l.::r a llkltaH e r S to ff <~ vnm 
Nase Hra cl1e nranm e a u s l e i e h t mog li uh. Es isL di t'.~ 

sogar der g ewohnl i che vV eg, un d d i e gros,;e :0al1l tler 
Mittelohrkaturrh e un d J~ntzliudungen -li ndet dami t ilm.l Er
ldi:trung. Das:; der N or veuappantt d es Gehororga ns :;oll.>st 
seiner Jm oohernen Hiille wegen mehr geschi.itz t ist <tls beim 
Auge, tritt demgegeni.lber volllwmmen zurtick. 'I'luttsH.clt l id t 
ist die Zahl der Ohrenkranken bedeu tend gri..isser als die 
der Augenleidenden, und dies noch besonders im kindlichen 
un d j ugendlichen, der .ki..irp C'rliohen un d geistigeu En t
wickelung gewidmeten Alter. Uncl dass aussere Einf-hi8se, 
Wind und W etter etc. die grosste Rolle :;pielen, ergiebt 
sich aus der statistisohen Thatsache, da:;s bei den Er
wachsenen die Zahl der ohren.kranlren Manner bedeutend 
die der W eiber iiberwiegt, wahrend im kindlichen Alter 
clie beiden Geschlechter fast g leichmassig beteiligt sind . 
Auch die zahlreicben Tnfektionskmnkheiten lassen clas Auge 
gewéihnli oh uuberlihrt, wolJiugege11 das Olt r .hi-in:fig in Mit-
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l t-~ i 1 l ewwha.I'L fiezoge n winl. Um ~o melJr ~o llLe 1oa n t-r
w~trLeu, claf's da:; Pub lilmm dent letztcnm die gru~><urc 
~orge zn Leil werden li es >< e. Aber gerade das GegenLeil 
isL Ller ] \t.ll. Wii.hreud das Auge als zctrte::;, Ll ie gruRsLe 
Boaohtung beuo t igencles Organ von jedermaun gewitrdigl. 
wird, begegnen wir beim G-ehurorgau U nver:;t;1m1 uncl 
lndolcnz der Laien auf 8ehritt uncl ' l'r it.t . I ch bnnwhe 

11 iehL ant die tho riohLe An. ·iehL zuri'tekzugre if u, dass der 
"' 1genaunLe ,,O hrenHnss" fCtr cleu Organismns ui ch ts Un
gùnstiges IJedeuLe, da er Kranld1eitsstoffe von andereu 
Oebietcn ~t.blen lw; ein soloher Aberglaube mit sein eu be
rl enkli ch ' tl E'ol.gen is!; wenigstens bei den Stàò.tebewohuern 
j 1u VerR ·hwinleu. Aber jeder Ohrenarzt; kennt clen Vvider
st;\.lld, den ~elbst gebil clete P atienten entgflgenbriugen , 
wenn es sieh bei .Mittelohrentzùndungen darum handelt, 
durdt rinrn EinschuitL in da.s 'J'rommelfell dahinterliegen
dem ! ~ i ter freie Bahn zu schaffen. , Kann ieh da. noch 
j

1
; ·1rell '(" itd; die besUirzl.e Antwort so vieler. Solcher 

. \Viclor::;tcm<l i::;t nich t bloss thi)richt, weil ein 8chnitt in 
das 'l'rommelfell kaum cl fl.s Uehur beeinfius. t, er ist aucb 
gr l'ii ltrliclt nn d lmun se l bst fùr das L ebeu bedrohliche 
\Virknngen ans itben. Und. cbbei ist dnrch die Entzi.iudung 
ati sich h e Funkt iou gewohulich soweit herabgesetzt, da::;s 
,, 11 ihr gar nichts zu verclerbeu wi~re . Das Publikum sollte 
~i ·h mi t der 'J'hatsache vertraut m~:~.cheu, dass kein AbscbuiLt 

1[es K iirpers so g rosse Regencrationskrit l't zeigt, wie das 
'f'rommeHell. J a.hrzelm te la.ug i.·t es eifriges Bestreben der 
Obrenarzte gcwesen , eine Methode zu stwheu , um bei ge
wi><seu Formen You Schwerhi)rigkeit ein kùnstlich g emachte::; 
Loch in diescr :Membran of-Ien zu erh<t.lten, weil dc~durcl t 

die Fnnktion betrachtlich gehoben werclou konute. Alle 
1 :rmlihnngen siucl Rber an der ::;t a.rken R egeneraLionskraft 
·les rrrommelfelb gescheiter t . 

l ~ in uugùnstiges Momeut fiir da.· G-ehurorgan un d 
seino Funktion ist ferner der Umstand, dass sc hw or e 
tlLoruuge u der Sc h a lll eitun g be i m a n ch em Le id en 
Hi c h ganz l angsil.m e iu sc hl e i c beu und zunachst sich 
der Beobachtung entziehen honuen. Da · , Princir iis obsta" 
kommt dann nich t zur Geltung. Untersti.ttzt wird das noch 
dur ·h di e bescheidenen Ansr ri.tche, clie vi el e Menschen an 
ihr Gehiir i':U stellen sich gewiihn eu. Ei n 8tocktauber kann 
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heirn r: r::;Lcn .Ho:-;n d1 in ~ k1 · ;-lprech::;Lul llk wuld di u 1\leiunu g 
iiu ~::;ern, er lùi.tte bi:-; vor km·:r.cJ,n JJUd J ganz g nL gehor t.. 
Nahere~ Naehfor ::;chen ergieut aber, <la~~ ilm ::;eine Um
gebun g, um sich verstamllich zn machen, ::;chon seit J ahros 
fi·ist anschreien musstc. Da~s bei de Ohren oft in versehiedeuom 
G rade un d in ve rschieclener R aschiieit iu iltrer FunkLion 
beein trilehtigt werden, ist gleichfalb eiu Umstaml, (ler 
1-)ehwer]J i..i rige iu fabche 1-)ieherb ei t :r. u wiegen gecignet; ist · 
A ni' einReit igc 'l'aubheit oder star l;e 8chwerh uri g keit winl 
uft gar kein Gewie;h t gelegt. Auffa.llige Bernfssti..iruu g 
resnl tiert meist; nichL darnus nn(l im gewu hulichen Verk ehr 
k<UJU der Defekt duruh enLs L>ree;hem1e K ophvendun g venl eeU 
wenle11 . UJJ d doch soll Lc sie e in Momen t ernstesLcr 
W arnuu g bi l de11 , da d erse] be P rozess, gau:r. a bgeseheu vu11 
<l mlereu Zufallen, s i ·h atwh an i' dem anderen Ohre ge!Leud 
machen kann. Die g ros:-;o Verbreitung cles ' l'elephons im 
henLigen Verh: ehr hat das Gu te, eiu,.eitige Gehursttirungel! 
olter ::mm B ewusstseiu zu bringen . 

Auch nach therapeutisel1er R ichtuug hiu ist das G eh i..i r
orga.n clnrch den Umsta ncl uugii11 sLig gestellt, llass dic 
m e i st eu Mem;ch eu , eli. e mi t Suhwerlt i..i ri gkei t; beh afte t :-;i ml , 
mii.ssige Re:-;sorun gen niehL a.ehten, sonclern mehr oderweni ger 
g l eichgil tig empfinde11 . In de n verscltiedeueu Situatiouon 
cles grossen Verkehrs uncl cleu tausenderlei Sehallgn el len 
gegenl:iber komm en sulclt e Be::;senmgeu leid er Eieht; rechL 
7. Ul' Geltuug . Daraus erldart sich auch die N eig ung des 
Puùlikums, clas K unnen dcs Ohrenarztes misstrani:;eh zn 
l>cLrachLell, obwohl ob jeHiv cl essen l •~dolge grado HO vor
lmncleu und ebeu ·o g rosse siml, wi c beim AngenarzL. 
l!'ern er wircl die I mlolenz nouh dadureh verm eln t, das:; kos
metiscll c H ucksich teu , di e beim Auge seh r mi tsprecheu, 
lleim Ohre fast voll staudig wegfall eu . Nae;h eiuer Riehttm g 
l1in ist die Ohrenheilkuncle all.ercliugs bedeuteml der Ophthal
mologio gegenl:iber im Nach teil , nnd das steigert clie un
g i.lnstigere Si tuatiou cl es Gehororgans wesentliuh . Noch 
heutigen 'l'ages namlich g i.lL der Ausspruch des Al.tmeisters 
der Ohrenheilkunde von Troltsc!t: ,, Die Brille ist filr das 
Ohr noch nicht erfunden wonlen". Denn un::;ere H urrohre 
und andere K orrek t ionen genltgen nur bescheiclenen An
spriichen , und wenn man i.Jt uffentlich 11 'l'agesbli:i.ttern der 
Anpreisung kiinstlicher Trommelfelle uncl ihrer g rossartigen 
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\Virkung gelegouLliuh bogegneL, ~o ~o i ma11 slw pti suh IIIJcl 
a,rg wohn e ein en Appell au die Un kenJJLnis un ll dcn G-eld
bentel les liebon Publilmms. 

I s t 11 u 11 cl e m A u g e :; o u u b e cl i n g t rl e r V o rr a 11 g 
zuzuerken n e n uud ih m gegenitbe r d<L S Gehor e in 
S inn zwe i te11 Raug es? Sokhen An·cheiu k<L llll es 
]J a.beu, w e nn wir uns an ù i e Gewohnheit eriuuern, cl e m 
13limlen uusere g russte 'l'eilnahme entgeg enzubringeH, di.e 
unglù ·klicho La.ge llt>s 'L'anben a.ber wen iger tief zu empfiu cleu. 
U n:-;ere SLellung bei.clen gegcni.i.ber wircl clurch Folgendes 
enLscl1i eden. Der 'l'aube bewegt sich im Gewoge cles Stra~scu
cretri eb s mit grosser Sicherh eit, den materiellen S'hwieri o·-
n b 

];oiLeu de:-; LelJens erscheiut er bis zu eiuem gewisseu Graùe 
gnwac lJsen n11 cl meist gelingt es ihm, sich zu selbstanùiger 
l•~x.isten z im Lebeuskampfe durchzuringen. Dass ihm der 
N aLur pritchLiges Schauspiel unverschlosseu ist, schl ageu 
wir gl ~ichfall:; hoch an. Der Blinde muss die ·er 1-Ierrlich
\;eiL Oll tsagon uml bleibt fremcl in unserer phy ·ischen vVelt; 
::;cino grussere llilfl osigkeit ist ol'fenkuudig. I st aber der 
y Przie ht imf' das gesamte J{,eich der '1\ine, ùas den 'l'a.uben 
Lrilì\ so 11ieclrig zn veranschlngen ~ Ohnc Gehor g iebt es 
ke in cu Sdutl l uml 'l'o11 . Ohnc G-ehurorgan galle es keine 
l.Jn uL:::pra.chc, keine 1\'Iusik, keinen Gesn ug uud 'l'a.nz. l!.:s 
wi\nleu nur gewi.·se, gewohnlich nicht wahrnehmba.re und 
,-0 1] kommen gl ichgil tige LufLwellenbewegungen itbrig 
hleiben. Um ein gercchtes Urtei l zu fall en und danach 
di e J l uhe un::;eres Mi t] eicles zu bemesseu, ist es nicht blos · 
n~iLig, Yùll nnserem, ller Vollsinnigen , Standpunkt aus si eh 
:;; n euLscheilleu ; wir mi.i.ssen au011 ùie G efùhle, mi t L1enon 
J3l inde um1 'l'aube ihr J:..os trage11, in clie \Vagschale werfen. 
l~s ist eine bekannte 'l'hat .. ache, dass sich orstere mit ihrem 
Schi cksal Jeicht versohnen und in ùem reichen Seelenleben, 
lla.s sie ent wickelu, ihre Entschadigung fin ì eu. Empfang
liGhkeit flir alle Eim1ri.tcke, L obhaftigkeit, gleiehmassig 
Stimmuug uurl D<Lnkbarkeit gegeu di e Aureguugeu seitens 
der Unigebuug zeichneu sie <tns . Bei Ùe11 Tauben trelfen 
wir meist clas gerade Gegen teil. l:;war isL es eine Fabel, 
d ie ma.u in fri\heren Jahreu unseren ung li.tcldichen 'l'aub
stumrnen anclichtete, ùass si e von N atur aus boswillig seien , 
class Undankbarkeit., Hiuterli st, .Ji:i.hzo rn tmcl Grausamkeit 
ihre Charaktereigenschaft.en s ien. Aber eiu Geflihl der 



S 0 Lwfl<..d1 e uml AIJIJ }idJ g igk!' iL winl d \ \ 11 'l'au l> ou imlll ';r '"' 
JJmT:;chen , uucl cb,.; BcwussLseiu diescs UmsLa.mles, di e il>rL
wahreuclc Eriuueruug <111 sein C:lobrec!J cll wirrl or JJi ehL Jos. 
An:-; clem J.VIi:-;stnmell gegeH ::;e i1w U1ngelmng, dio c· r im 
Vorclaehi; hat, Llass ihre Uesj>l'i-i.eh e ;;ielt an i' iliJJ l! cz iehmJ, 
res nlticrt oine mli.t'J'i Helte Stimmnng uu<l di e Neiguu g , :-; i t: lt 
voH clcn Les teu Freundcn :mrli.ek:;~,uziclt eu UJtd s idt zu 
i;:;oliereu: und seiu e Misanthropie ma cl1 L iJm selbst J'i:Jr dcJJ 
Gennss der ghi.nzeucl en Aus::;enwelt nuf~ibi g. Da,.; Heiel1 ller 
' l\ine uud se in J•.;influss auf UJJser G emttt; ~; ] eb en , da:-: tl ern 
Bliuclen i m licbevollen V erkelu mi t sei ner U mgebun g 'J'rosL 
gew ~thrt, charakteri siert iu seiuem Ver], ~i.l tni:;::;e zu tlcm 
Gehororgan ManLe!Jrtzza mi t t reffendon vVortcu: 1) b t Lh t,.; 

Olu der 'J'empel Ller l\1usik, ·o ist o:; a.uc]J clie eigentli elJ c 
'J'htn· zum H erzen. " E s muss also alR eine g ewi sse Obor
li àehli chkeit unsererseits bezeichJJ et werdcu , weJJil Wll' 

BJ inclen un d 'l'an ben g egentt Ler mi t :;n,·eieJ'lei JYla :-;s m e,.;sen. 
Da r:; Ge h ii r a ] :; so l c h e,., k ann nieht e r setzL 

w er cl e n. Kein ander e:; Sinnesorga.n lmuu uns eine Vor
~d;ellung von Ll em gebcn , was da:; Ohr per eipier t . Der toL<Ll 
'1\mbe ist, einerlei, oL da s L.:iden a.ngeboreu oder erworbeu 
ist, ci n Viersinniger , a ber ohu e V erbildung cles Gehims. 
·\V enu auc~h ein Ersatz cles Gehur:-; unm oglich i:; i;, so winl 
cloch ein e gcwissc :Mehrl eishmg zwei er Sinnesorgane gewohn-
1 ich eintreten , clie, zum grosseren Sclmt ze gegen ~i. n ssere 

UeJ'ahren sehr willkomme11 1 l cdigli ch auf' der g rL!sscreH 
"Oebung beruht, di e der Defeh de::; ein en Sinu esorgn.ucs 
cliesen andern beiden aufJ1otigt. Zuu àd1st ist es der 'l' as t 
:;Ì n n , Llessen V erfeinerung oft i.tberraschend ist, \vem.t ::Lueh 
der Ersatz, d eu der B Jincl e ihm verdankt, nieh t cn eit:h t 
wircl. Derselbe betrifl:'t llieht n ur clie aussere Baut, sonclem 
a.nch das 'l'rommelfell direk t, und dieser Umstand if->t vou 
grosser \Vichtigkeit, um bei Pri.i.fu.ng volllwmmen 'J'outauber 
Irrti.lmer zu vermeiden. Es kann zuweilen vorkommeu , 
class ein solcher auf Schall r eagiert, und bei jungen, uner
falJrenen TaubeJJ , clenen eine sichere Kritik abgeht, kaun e:; 
sogar zu Selbsttauschungen komm en, inclem sie 'l 'romm elfell
schwingungen mit Gehorsempfindungen venvech:;eln. vVir 
haben es also hier ni.cbt mit Gehorsemr findun gen , sondern 
mit Ge fùhl se indri.t c k e n zu thun, was erfahrene und 
intelli gente 'l'n.ube aueh wenl cn immer s icher nnten'lcheiden 



kiinueu. .Mitbin isi-, da.s ri ~..:h tige 1a.chspreeheu in s Ohr i 11 

iJc,.;bmmLer R e ihenl'olge geschrieener Vok<1l e, oder 
mittelst des Htirrolu·,.; gesproch t~ll er vVorte, uiuht imm er ei n 
sic·heres !l;eicheu e i ne::; wirld i eh vurltanclen eu HonPs Les: e,.; 
);uulleU vie]mehr au deu rJ'ronuneJf'el! ::; ~..:hwiuguugen erbm,nte, 
l1eziehtmg;;wei:>tl .erraten e G-efi_ihl swa bru ohmun gcu seiu, 
nud m~m kn.nn SJ ~..:h gegeu Jrrti"Lmer nm· ;o;uhiHzen weuu man 
dit~ Reihenfolge der Yok.tle uud \Vorte fortge::;eLz; verii.nclert. 
'vVic weit Lla» reastgefùhl cler ii.usseren Haut (beim Hiuein
spreL:heu ius Ohr komm en die Ohrmuschelflache uucl ùer 
(-J ehi.irgang in Betracht !) wirkeu kanu , lehrt f'olgendes 
Bcispiel Professor Luca s'. Er Lerichtet vo n einern sieben

,iii.hrigeu taubstnmmeu Knabeu, da !:ls er ihm 11 ahe .Li egentl e 

V j . 1) " B ·l · '' - l t. l \ or .e, wte :> apa , a 01 m u. s. w. n u t -tg uac 1sprach , 
w cnn eli es e \V orLo in t1ie HohH-hlch en sei ner boirleu ani' 
:-;einem J~ Ctd;en zusammengelegLen Hautle m~i.:;sig lant ]Jinein
g esprocheu wnrù e11. - D<1 :> zweite fùr :Mehrlei::; tung in 
Betracht kommonde HinneNorgan isL da:-; Aug e, clas bei 
']'anben h li nfig ùber ein we iLere:-; Gesich tsfeld verf'i'LgL, n.l >~ 

l_w.i Voll:;innigeu, :-;o class zn ,. Se i Le liegendo G-egeustaude 
Lllli-iser bemerkt wenle11 . Auer noch in :u1llerem Siune nnt1 
vie! cln.nl>barer t ritt ùas Auge ein: E:> hilf t dem rl'anben, 

11 i e U espriiche der Umgebu 11 g vou c1eren Lippen abzulesel\ , 
nutl L1i es hat unsere wonlorue l•,rziehnngsmelliod benntzL 

111 }(1 zur Sprech- nu<l A b1esuug,.:mebhode (,Artilmlabous-
111eLhot1e") i'\.nsgpbn.ut, ntll bei 'l'an!J eu jngomlli clieu AlLer:-; , 
tli e no('h ni ·h t, im f~ c.~ iLze llll ~>'C r rw LauLs pmdte siml , leLzLmt> 

11 achtrfi,glieh :w enLwi ckeln nuù s ie in Ll en G-eist der::;ell>ou 

einzu(ùhren. 
Das Verhii.lLnis Lles Gehors zu un se rer Lant 

:-; pracl1 e erfonlert uoch eine besonùere vVlirdignng. Bei 
ùen zivi1isi rLeu Vulkern ist sie da::; HanptaustauschmitLel 
<l er (:l-edanken, unù ihr gegeuùber mi:issen andere Ver
sLii.ndigungsmittel, die GesichLs- nnd 'l'astsinn in An pruch 
u ebmen, als Notbehelfe gelten. Wir lernen clie Spraohe 
tlnr ·h N:whahmung, uucl die Verrnittlerrolle spielt clabei das 
(:lehor. 'L'aubheit der kl einen Kiucler hat also auch Stumm
h eit zur Folge, obgleich die Sprachwerkzeuge und dieZentral
werk. tii.tte i m Gehirn vollkommeu nnversehrt sin cl. Di e. ·er 
letzteren Unversehrt.heit verda.nkt unsere h eutige Erziehnngs
methode ihre Erf'olg<' , audJ ultut· Gelt Crr Lli e ~prauh nach -

j 



P l 

l 

94 

Lr~i.g li e h zu weelw 11 llltll zu ut1Lwi ukel1t. Wir wllsse ll clrei 
Un terrichtsmethodett , Jiu in Tanbsl;unnncmttt tdal ten geiibl; 
wenlen k\iuneu, u uLers choirleu , di~ Z e i e h eu- unrl G e ber d e n -
m c~ thorle, Ll ie :.·u hou getw.u nte A r t ikul at i o 11 s m e t h o d e 
nuc1 clie neuenliugs langsam zur Geltung kommemle H o r
m e t h o d e. - Die f'rither ilblich e L::eichew:;prach e hat in den 
'l'au bstummewmstalten der meisten Kulturl iind er der Lant
spraelte besonders deswegeu w eichen m ii. ·se n , w e il Il tu letztere 
all ein clen Zogìing dem Verkehr mit rlcr hiirenden W elt 
wiederzugeben im Stande ist. Es ist ein c f'al sch e Vor
stelhw g der Nich tken ner, wenn sic meinen , cli e 'l'aubRtummen
anstalt beherberge 1111r vollkommen er taub l;e 1\:i.nd r. Hier 
sind vielm ehr neben total 'l'ontaubeu :F'i:i.ll e vorh:md en , tli e 
gerin ge 'l'on reste an f'w e isen, fern er solclt e mil; Volmlgehor 
nud starkster Sdnverlt iirig keit . Wo soll E'n lel;ztere auch 
hiu , da es S chulmt fi.ir Sdnverhor.ige uieh t gi ebl;~ Die 
Kinder mii; soleh en l'liir resteu , mit uu e igentlic l! er 'l'aubhei t, 
wie man sagt, sind gewohnlich gar n icht so sehr iu der 
Miuderzahl, wenu mau, wie es pra.ktisch ist, tlie 1!\i.ll e mi t 
geringsten 'J'onresteu den total 'l'anben znrecln1 et. 'J 'ota l 
'J'aube nud solche mit geringsteu H orresten werd en 11iemals 
zum Spracl1gehiir gebracht werden konn en ; sie sind auf \li e 
Ablesemat hocle angewies n. \Vesen t li ch nucl ers liegt auer 
llie Sache flir die J{inder mit gri)~serem l:l iirrest, bei d en en 
i m A ufban der Sp rache a.uf cl er Basis cles vorl.u=tmlmwn 
H on estes neuerùings entschiedene _h; rfulge geze itigt werde11. 
Nur aus d em Gnmrle vollkommener U nthH.t ig keit kauu eiu 
Gehororgan nicht zu Grunde geh en, weil die umgebencle 
AussenweH mit ihren unzahligen S ·hall eindriicken nnd 
Gerausch en nicht a usgeschaltet wircl. W ohl aber lwnn ein 
F-l orrest fiir clie Sprache (Vokale uncl Worte) schlummern, 
weun er jahrelang ni cht benutzt worden ist, uncl kann 
methoclisch wieder geweekt werclen . Prilft man in Bezug 
auf Spracharti lmlation und Moclulation cli e Erfolge der 
'J'aubstummenanstalten, so springt clie Erseh einung sofort 
in clie Angen, class d i e Kincler am deutlichsten sprechen 
uncl am leichtesten verstandlich w ercleu , clie n oul1 l::forreRte 
i m beschriebenen Sinne haben. .J e grosser der H orrest, 
um so besser wircl di e Sprache d es 'l'aubstnmmenzoglings 
sein. Dass auch ein H orrest durch fortgeRetzte Uebung 
verg r u!:lser t werrlen hauJt , geltt schon uus d er ali eu 1'a.uL-
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:;Lummeul elli'Crll uek<lll ll LCn ' I' II<LLsnc lle l iC I'VOI' , da,;:; UOLll lll. UO]I C lJ 

K int.lenl der Au sLaHsm tl'e uLh a.lt. in uesc lle id en em M<IN~ -· 
besserud :mf r1as Gehur wirk t, w e il. da· la ug:-;ame n nt1 Ja nL 
ctrLiku liert e Vorsp 1·ech en vOl'd c rn gefe hl t h at. D :tr auf g rùml et. 
sich eli mehrfat·h VO l J Ohren ii.r zten gestellt l!'onleru rw 

. . t i ' l b "'' d ~L:>S l1e uu mgt'u l C 1 t,an e u Kinder VO H den Lotal ~l 'nub eu 
(nuù solch eu mit geri.ug:;t.eu 'J'onresten ) getr enn t w enlen 
und so zwei 'l'aubsLnmmeukl·'ltegori en g ebilùet w erden 
snll en, Yon deu en Jie e tn eu in der b isherigen W eise, 
mittelst der Ablesemethotle, zu un terrichten si11d , w 1thrend 
bei den an lere11 clagegen , d en mit H onesten, di ese Method e 
mit Uebungen m ittelst d er L an tspr ach e vom Ohre ans (Hur
m ethode) zu l<o mbontereu ist. ·wie g ross rl er H on est :;ein 
mnss, nm :~: u Unterricht:-;zw ck ou beuutzt zn wenlen und 
greifuare f<~rfol ge zu erzielon, tst gegeuwart.ig wo hl n och 
sLritt.ig, nud e;.; ist Snche der Pr:txis un<l d es ZusRmmen
wirkens von Ohren arzl; uncl pii.Ùagogi.sch em Faclrmmm , <l it•s 

1111 enLschei.cl en . Dte nu ci.geu t lieh kmbeu Zugli.uge ;.; iU(l 
nA.ch mehrf'o e lr er R ich ttmg hin im V or tei l gegeui.iber den 
Lo tal 'l 'ttnb n. Der g r u,;ste V m te i l ist a ber sicher der , lla~;s 
ihn en tler Hon est, andt ci 11 e gewisse K ontr ol le i.'tbcr ihre 
e igene Spnwhc g ieht. ' l'o t.al 'J'fmbe w ercleu , w em1 sie die 
A ust.aH verlassen , leich t tli e N eignng habou , znr Zeit.:h eu
spraeh e r.urUekzugreife11 , wei l irme n di es di e n ati.trlich er e 
isL, tli e s ie mil; d em Auge konLrnllier eu. Di e Knutroll e 
ibror L autsvrn cii P mit.L1-1l ~t cl iO's M nskclgef'iild s ist ihnen ui chL 
j1illre ieh ' lHler Ersat.11. .Jo mehr cl er ' l'anbc tla1m die tlebcnl e 
henn Lr.t, nrnsomeltr \VÌl'(l er vnn <1 er mlihsnm erlernt;eu 

T,antsprn.che ci nbi.issen , nmsom !tr winl ihr \Vohll anl; \ 'er-

1le re11 uud da" Ueberwiegen L1er J.:: onsou A.utisch en A eceu

t.n a t;ion ùber di e volw lisehe steigen. E" k a nn ni c hL 
o· e n n o· a n f d i e .B e d e n t n n g e i ll es H (! r r e s t es fit r 
La nl.J ~t umm e Kinder hin gew i ese u werden , un<l 
diese B edentnn g wird um so grusser wen1en, j e fri.\h er der 

Uuterricht iu der AnstalL mit d er Honnethod e einsetzt nnd 

.ie m ehr diese Kinder von cl en total Tauben, die den r e ineu 
Artilmlationsunterrich t noLig h aben, getr eunL werden. 

Di e G rn ndzi.ige de r Pfleg e cl es Ge h ur. · und 

se ines O r ga 11 s sind in w e it; e r en K r e i se n weuig 

be l;:a nn t tlll<l gcwlirdigt , um1t10lt, wo Rich die Neig ung, 
et.w ns zu t.lmu 1 yorflntl eL, gesf.'.\,i eld. s<J\'Ìt->1 iu ulÌss\' er RLiind-
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licher W e i se Augeweudetes Ull fl Schiidigen dBs, 1lass getros{; 
behaupLet We]'(1en kanu, 11"' we]'(le <lll keiuem Orga. JJ rl er
a.rtig nnbedaul1t und lei t.:hts iuuig gelmndeH., wi e a.m UelJ vr
organ. Selbst clie einfaeltsten Verha.Huisse s ind dem gros;::e 11 
Publilmm ungehi.ufig und mlissen t.iigli ch vorn ù hrenarzt 
erlantert werclen, und tagli eh sind t'a.behe Ma.nipula.tioneu 
zu korrigieren. In kurzer Rkizze Holl eiuiges hi er vor
gefithrt werden, was t rotz guter Absit.:ht a.ls Jurehaus verftd dl 
7.11 bezeichnen isL 

\ ;vill sich jemand gegen vVind uud Wetter nnd gegeu 
fenchte Kalte sein Ohr scltilt-.zen, versplirt f'.r rlctr iH irgeml 
nine Unbequemli chkeit-., oLler gbubt er so JJ st se in Ohr 
l.H~:-;onderer Aengstlichkeit und Fiir:-;orge bed iirl 't ig, so isl; 
cr sofor t berei t, de H ii.n:;seren Gehij rgang m i t e inem \ ;v al;l.e
pfropf zn verst-.opfeu, und mein t clamit das Uen iigende lll ll l 
Niìtige gethan zn habeu. Nun ist <Lber der Wattepfropf im 
Gohvrgange keìn eswegs etwas Gleichgiil tige., da er flesseJJ 
\ Vande emp{iudlich reizen uml zu sWrkerer Ohrenschmal7.
ab>;ondernng veran.ln.ssen ka1m. Dass tler Pr'ropf den eiu
faehsteu Anforderuugeu der Reir.lichl.:: eit oft nid1t o·pJJiigt, 
inrlem allerl ei schmutziges Materia! verwenclet wird , tli ou{; 
g l icllfall s nicht zu seine!ll Rnhm c. Nicht selten wjrd t-I l' 

n.ndt so tie f in den Gehtirgang geschobe1J 1 cla ~s er in rl l-1 1' 

ge wohnlichen W eise nich t mehr entfemt wen1 eJI btun : Ofl1 •r 
a..bcr es geh t clas Bewusstseiu clafflr , dass ein ~olelwr im 
Gehorgang stecH, verloren nnd ein Pfropf win1 vor !le11 
a.ndern geschobeu , so dass der er .· t:e c1ich t vor (1as 'l'r mmel 
fell zu liegen kommt. In solcher Tiefe, nnrl der ;::ehr 
zarten Bekleidung cles kn ochern en Gehorgangs gegeniiber, 
ist manchma] seine weitere Rolle als Uebelthater r echt 
bedeutend. Nachdem er clie Gehorgangswii.nde zm· Eiternng 
angeregt und sich mit Eiter durch trankt hat, geht er in 
]~itulnis ii.ber, bis die entstandene chronische Eiterung vom 
Arzte untersueht und die U rsat.:he entclecl\t wird. Mau 
entfernt dann aus der 'l'iefe cles Gehorgangs eimm widerlieh 
rìechenclen, schmutzigen Fremdkorper, dessen ursprungliche 
Beschaffenheit nur uoch vermu tet werden kann. Dabei i;::t 
die Absicht des Schutzes gegen Wind uncl feuchte Kali;e 
eine verfehlte, weil der Schutz ganzlich unn iitig, beziehnngs
weise a,u falscher Stelle angebracht i st. (Se h lu ss fo lgt.) 

Druck von B. Angerstein \Vernigerode a. 1-f~-:--
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Der menschliche Korper, 
sein Bau, sei ne V errichtungen u. sei ne Pflege 

nebst einem Anhang: 

Oie erste Hiilfe bei plotzlichen Unfallen. 
Mit besonderer Berficksichtigung des Turnens 

gemeinfasslich dargeiltell t 

von 

Dr. med. G. Broesike, 
Prosector aro Kgl. anatomischen Institut und vortrag. Arzt an der 

Kgl. Turnlehrer-BildungsanstaH, zu Berlin. 

zweite Auflage. Mit 116 zum Teil farbigen Abbildungen. 

Preis broschiert 8 lVIark, gebunden 9 Mark 
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< Aeltere J ahrgange > 
~ ... ~ 
~ tsscnritt .\\lllllde ~ 
~ )\ol\a {iir svracnhel ~ 
~ au< don J•h"n ~ 
( 1891, 1892, 1893, 189-J., 1895 und 1896 ) 
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(( auch werden ùie Einbanddecken zu je l Mark noch nachgeli eFert. ( 

Die Ja,hrgange 1897 und Fo!ge kosten j e 10 Marlc. ' 

< Fiseher's mediein. Buehhandlung ~ 
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F Arzt am Bic:etre: Moderne Nervositat und ihre 
éré, Charles, Vererbung. Zweiter Abdruck von nLa Famille 

névropathique'\ cleutsch von Dr. mecl. H . Schnitzer (Berlin). 
Mit 20 Abbildungen. Preis 3 Mark. 

G t (Berlin) : Vorlesungen 
u zmann, Dr. m ed. Hermann, tiber dieStOrungender 

Sprache und ihre Heilung, gehalten in den Lebrkmsen itber 
Sprachstorungen fii.r Aerzte und L ehrer. Mit :36 Abbildungen. 
Preis brosch. 7,50 Mark , gebunden 8 ,50 Mark. 

H t (Berlin): Typen der ver
ar mann, Dr. med. Arthur, schiedenen Form von 

Schwerhorigkeit. Graphiseh dargestellt naeh Resultaten der Hor-
priifung mit Stimmgabeln verschiedener 'l'onhobe. Nebst einer 
'l'afel hi.r H orprùfung. Preis 3 Mark. 

M Il D b (Berlin) : Die contrare Sexual-
0 ' r. m ed. Al ert, empfindung. Dritte, teilweise um

gearbeitete und vermehrte Anflage. Preis bro ·eh. lO Mark, g -
bunden 11,50 Mark. 

Piper, Zur Aetiologie der Idiotie mit einem Vor
Hermann: wort von Geh. Med.-Rat Dr. w. Sander. 

Preis 4,50 Mark. 
Schriftproben von schwachsinnigen resp. idiotischen Kindern . 
Preis 3 Mark. 

Richter, Dr. m ed. Cari, Kreisphysikus in !:;i_en-

w estpreussen: Grundriss der Schulgesundheitspflege. Preis 
1 ,80 Mark. 

R h l d D d H Di e Masturbation. 
0 8 8r, r. ffi€ . ermann: Eine Monographie 

fùr Aerzte und Padagogen. Mit Vorwort von Geh. Ober-Schulrat 
Prof. Dr. H. Scbiller (Giessen). Preis brosch. 6 Mark, gebunden 
7 Mark. 
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Verlag von Fischer's medicin. Buchhandlung H. Kornfeld, 
:Serli:n. 'W'_ 35, Li:i.tzovvstr- l.O -

Zeitschrift fiir Krankenp:flege. 
XX. Jahrgang 18g8. 

H er a u sgeg be n von 
Wirkl. Geh. Rat, Generalarzt Prof. Dr. von Esmarch Direktor der chirurgischen 
Klinik zu Ki l ; Gch. Meù.-Rat, Pro[ Dr. Gusse row D'irektor der geburtshiHli chen 
Kl~n~k zu Bor~i11 .; Geh. M •d.-Rnt, Pro!'. D1·. Jolly; Direktor der psychi atri scb ~n 
Kl~n~k zu B r~n: G h. MocL-Rat, Pro f. J?r. von Leydcn . Di1·ektor der ersten med1c. 

' 

K !Jmk zu Bcr]JIJ. Mod.-RaL Dr Merkel, Du·ektor d es Krankenh auses zu • urnb erg: 
Hof-Rat, I'rof. Dr. Nothnagel, Direktor der m edie. Klinik zn \ Vion; Geh. H of
und Mod.-Rat Dr. ~feiffer, l_)irektor der Impfanstalt zu \ Veimar ; Prof. Dr. ~ubner , 

• Direktor der hyg1 n. lnst1tute zu B er! in ; Geh. Med.-Rnt Dr. Sander, D1rektor 
,:al d r Irrenanst::t.lt zu D n.ll dorf; Geh. Ob r-Re<>ierun..,.s-Rat Spinola, Direktor der 
~ kgl. Charité zu Berlin ."' 

= 
Privatclocent D r. 

Re di giert von 

Martin Men d elsohn (Berlin). 

_.- lnhalt der Juli -Nummer 1898: 
T: Uell ~; r ùie Schw e re de r G.l ic dm asse n. Von P l'o f. Ili l : Ue ber die Einrich tun g von Volksh e ils t:t u en. 11. 

l h. Alb . Adamkiewicz 1\Vi t> nJ. . Von 1 l r. Nahm (Rupp e rtshai n). 
11 : Uebe r nicln·medicam entOsc Sc hlafmitte l. Von IV: P rak ti sch e l\ l itthe il ungen. 

Ur. Arth. Rose (Herl in). V : De r Redac tion ~ ingesandte \Verk c. 

_..... lnhalt der August-Nummer 1898: 
I: Zur KrankenpllegP. de r Bro nchitis . Vo n Pro (. 

Dr H. Qulncke (Kie\), 
l V : Ueher di e T e mperatur d e r )lahrung. Von Priv-, 

Doc . D ··. M. Mendelsohn (Berlin). 
11: Uebe: de n Zu s:1mmen h an g- vo n Asth111:1 un d 

Witt erung. Vo n D oc. lJr. Conr. Clar ( \Vi e n). 
Il l: D i e Krankenpflege der Schlaflos igkei t,m il besond. 

Beri'tc ksi chti ~ ung der h yd ri nti sche n Schlafmitte l. l. 
Von J r. B. Buxbaum (Wien). 

Praklische f\'1 itth e ilu ngeu. 
No ti zen. 
Literntur. 
De r H.edac tion e iu gesanù tc \Ve rk e. 

,.- lnhalt der Sèptember- Numm er 1898 : 
I: Ueb er die H ypurgie und ih1e th erapeu ti-.ch e 1 111: Di e Kranke npn ege der Schlaflosigkei t,_mi t be i 

Le is tung . Vo n P ri,•. - D oc. Dr. M. Mendelsohn sonderer Herftcks ichtign ng der hydr1:ui schen 
(B erlin) . Schhfmitte l. I l , Von Or. B. Bu xbau m (Wien). 

l[: Sonnen-.che in n n d Prophylaxe. Vo n Dr J. Ruhe- Prakt ische Mitth e il ungen. - Lit e ratur. 
mann (Berli n). D er He dac ti on eingesa nd te \V erke. 

-- lnhalt der Oktober-Nummer 1898: 
Von der Bedc utu ng d er Rei ze fl1r di e T herapie.I III: Di e Kranke npnege der Schl :1 fl os ig keit . m~t be· 
Von Prof. Dr. A. Ool dsohelder (Berli n) . sonderer Beri.kksichtig ung der hydn attsch en 

JI : Ut'b e r di e H ypurgie und ihre th erapc utische Schlrtfmittel. HI. Von Dr. B. Buxbaum (\Vien) . 
L eistun g. H . Von Priv ·Doc. Dr. M. Mondelaohn .Prakti sc he Mitth e ilungen, 
( Be rli n) . 

,.- lnhalt der November- Nummer 1898 : 
] : Di~ Vo\kc;h ei lsfii tte f. Lunge nkra n ke zu Loslau O IS. 1 111: Di e th erapcutische un d prophylak t ische R olle 

Von Dr. O. Liebe de r Kleidung be i Rh e um ati smus. I. Von D r . 
TI : Natiirl iche Schulzvorr ichtungen ~egen Erk ii ltung. A. Szana (Temesvar). . 

Vo n Dr Leop. Bruok (Budapes t) . Praktisch e Mittheilunge n. - N ota ze n . 
Der R edaction ein ges an dte \Verke . 

..- lnhalt der December-Nummer 1898 : 
I: Di e Hese itigung des Au swurfs Tuberkui Ose r,l Jll: Vom arzneili chen Gebrau ch e 

Von Or. A. von We lsmayr (AIIand -Wie n). Or. Mor. Frledr. Rlchter. 
11: Di e th erape ut isch e un d proph ylak tische R oll e Prakt ische Mi tth eilung <:n . 

der Kle idu ng bei Rheumadsmu s. li. Von Dr. 
A. Szana (Temesvar). 

de r Milch. Von 
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lnhalts-Verzeichnis : 
S ei tc l Sei te 

Orlglnai-Arbeilen: 
Die l)nrstellung de r twrmalc n Hc\\:e· 

uu ng eu des G:HIIlH:nsegcl-. ÙCIIII 
Sv,echc n. VouOr. Hermann Qutzmann !li 

Beriohte: 
Bcri cht :4\IS Coth:l. Von Glaser · . IO{J 

Bespreohung en: 
1. Vor · uud Fonb ildun g der T nuiJ 

-; tiiHIIII C II . \ 'un Albert Gutzmann · 1 o;; 

l 2. T aubh e it uml S tn nnnh ci t bei ll y· 
stc: risc hen. Vo u Marlnesoo · · HJ.J 

Lltterarisohe Umsohau : 
1. D :ls GchUr und sei ue Pll eJ.:c. Von 

Ur . F. Pluder l·l :unhu t·g (Schlu ssJ · l Oli 

't . Der Arti ku l:ni nns · Untc rri çht bei 
ge istc :-. schwach e n K imlcm . Vo u 
F. Fronzel • . . • . . . . . ' ' " 

Oie Darstellung der normalen Bewegungen des Gaumen
segels beim Sprechen. 

Von Dr. lll'nlllum Uu/zman'II-H erlin. 
(llfi t e in \' r Figu r unc.l zw e i 'l'afoln .) 

Hei eiuer P a.Lieutin, che von l fadra wegeu Sarl ·oms des 
A uges melt.rl'ault operiert worde u wa.r, entstaml cl nroh clie 
i':ntJernuug cler knuohernen Seiteute i le cles Oberki fers ein 
IJ ohlranm , in dem mau, duroh clie leere Auge11h uhle lùudnroh
sell ewl , b equem die gesa.mte Obertlauhe cles G•tumeus bi s 
zmn N aseu-Racheuraum h in i.lber blicken k onnte. Sohou Hll 

a.nclerer StPll e lwbe ioh dte Beob:whtungen n ucl S ·hluss
rolgernugen, di e ieh a n tli eser P <LttenLin zn zieheu ve nn ocht.e, 

11
j (lergelegr/·) nntl will hi er u tu· knr:.:: wiecl erlwl en , was 

id1 f,mrl: 
E::; ze.igLe sieh, da::;:-; uet der hu ·hsteu Erl1dmug cl es 

Velnm rli e oberc Ji'H~ehe dessdheu Ciber Llie ltori zon tal e dPs 
] 1artou Ga umeu.- hiuùbertJtieg uucl mit ihr etuen vViukel 
b [ldeLe, wiihreud sie lt gleichzeitig Lhi.ngsfalLeu im Velum 
zeigteu, die oJf"euba.r ù.urch den Druck der uaeh der 1\Iittel
liui e zu rùckemlen rrubenknorvel en ts tandeu, eine B ewegung, 
<lie wuhl yur wieg.:mcl cl eu \{m. levcLtores zuznsuhr ib en ist. 
j) ,1:-:s ::;i eh <1ie h in tere Flii.che cles V el n m an c.lie h intere 
f{,,wh euwan cl lui'Ldieht anlegte, b ewies ioh l'olgeudermassen. 
[eh beleuchtete c1ur ·h Llen sehr g rosse11 Gesi ·htsdefekt 
!Jimlur ·h mit ein em elektritJuh eu L ampehen da:; sich h ebeucle 
(~ ;tumensegel. un d wilhrencl cl ie:;e Lichtquelle fixierL war, 

*J Artikel , Gaum ensep;eL•· in Eu \uuburgs Real-Encyklopildie d . 
<Y, s . H eilkunde, l~ n cy k! opaJi sch e J a hrbi.icher V III, un d Vortrag in 
Jer gemeinscha i"tli chen Sitzun g der Phy~iologen , Lnryngologen unc.l 
Otologun 11uf der Rturl"ors ch c•r - Y ersnnunlLm~ in Di\~soldorl" Hì~B. 
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liess i0h dii' p ,,,ti Pnf iu tl Pu Mu1H1 ufìn en nml il en 'i "o kal a 
SJ' red lell. 1\Lm s;l h il <llll l tl c·JJ w eieltell (:J a nme n s tark dun:h
leu c: hl d, clag ~'ge n Ji a ln n d er Sd1 e in w1 eh Ll em H.acJ ,e u z n 
a l• . wo da s Ve.htllJ svhli essli <· h g m.lz tluuk <'l W<ll'. ITi 'or Le di e 
PaLÌélJI'.iu an f', <t zn sng•' tt , so on tsL~:~.n d sofur t e iu h ell er 
Li d !l,;;t :himl llt-J l' \ ' il JJ <18l n <li rek t •lnn;htn,ll ond eH Lieh t. lUI der 
ltilil erP il H.ac:b r m va tHl . Int onier t · s ie hi en wf' wi eùer den 
Vukal a , so wn,r su l'or t wieJ er ali •s d nuk el , ntiL Ansu nlnn e 
<l or <l ut c:hsc!J e i uen tl etJ I.J-a.nm ensegelplatte. 

N n n habe ielt die Ver hii.l tni f'se zwisehen 'l'ube niitfmmg, 
ILdt en nnrl V elnm hri cl ieser P atient i11 sorgfiLl t ig uad1 
tl em L elJell m orl e ll if' r l; nml tli es aur e in en Ttlealtlnr<.;h se htLiLL 
<l m e h Ll en K op r ùberLr ng<m. A ur d ies e '\V eiRe s i lJI1 f) Fi
gn ren eu f ;;t,autltl lt , di e ll io verso h ied en en SLell nug eu nllll 
l<'onn a f.i.un eJI d er ' l'e ile vom t i f':s teu , schl atfeJI Htauùe dt1s 
V Pln m bis zm h i.id 1sf;en J~rh ebtwg ze igeu n11ll ùi e, in eiueu 
stro.IJ osk op i:-;uJ ,en K reiH g esetzt, in d er 'l' h rtt cli e R e weguug 
rl es Ga nmeuseg e l:-; n atm g eLre u wied ergab eJJ. Di c Modell e 
Himl in ll npp el ter Leh em;grosse ausgefi.ihr t uut1 Ùlirt'ten t'ùr 
<li e p lt y,; iologi!<eh e B et.mcht ung v on '\Ver t He i.n: ") 1 ie he i
gcgc:~beJJ el J ' l'aJeln g vben d ie Lie fste uml hi..ic l1 ste 8Lellull g cl es 
Ve lum wieller. D ie auf soleh e W ei.se g ewOJ lll en eu pliy ,.; iu
logi,.;c], en R es ulta Le g e be ich lm rz wie folgt.: 

1. Die im soh luJl'eu Zustand e bog enfonnige vVul bung 
cl es v elmn wirù uei d er 1-:l.ebung deu t lich w in klig g ekllicld . 
Au ll er Spi tze cl es ·winkels ist di e H auptmasse cles T~evator 

veli eiug elager t . Vom .Muwle aus sieh t m an bei d er Er
h eb uug ei11 e sc:h arfe E inziehuug au dieHer Stell e, w el c:h er 
h or izon trd gegenùherli eg end d ie Stelle gen au en tspri ch t, wo 
sich die Hinterfla.ùl1e d s Gaumensegels an di e ltach en
waud anlegt. 

2. D er h orizontalo 'L'eil cles Gau mensegelH vom harf;en 
G aumen aus direk t nach hin ten geh end , s teigt b ei Htarkerer 
8rltebuug itber die horizontale Linie hin aus uur1 bildet. mit 
d em harten G aumen einen m ehr oder w eni ger g rossen Winkel 
( l 0- 20°). <'tl eichzeibg mi t d em Aufsteigen cles L evator
wuls tes zwisch en d en 'l'ubensch enkeln w erùen b eide Tuuen-

*) H er r Ji'iilterer, B erlin W. K onig in Au g ust as tl'. +O, is t g ern 
heroit, A bgUs~e d or M oùell o her zns te ll en: d et· Pre is l' lir ùi e ca. 40 cm 
lt ohcn un d -IO cm. IJre i te n Ab g li sse is t :w l' 1OM. p m Stu ck fe~ tgesetz t. 
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lm orp e l ùer .iVEttell inie g enaher t . D udurch entsteh en aut 
ll e r Ober fl f~ehe d es G <\ Um en :,;eg els lJ i:i.n g ;;faJten. 

:3 . D r senh ech to (per r eut i l;nLi.re) 'l'ei l d es G n.nm en_ 
"eg el:-; Jeg t s ich :fru· gewohulieh 11 iuh L an d ie h in t.er e l~ach en 

wan<l , s\m deru h i:Ln g t ruhig seh ri\.g nach v orne h er ab. N ur 
bei seh r s t<~ .rker E rl1 l:mng, z . B. bei ~;ehr hoh en rr uu eu , 
l.Je im Leer,.;eh lucken , wirll llm ·h e iu e mi t tl em L ev ator 
g l e i ul1z e it i ge Contract ion cles A11y gos nv nl a noeh e ine 
H ehllll l!," l> ewirkt-. nml n nLer lJm sL~i. u <l en •ltw A ub l iek d es 

f)po·eh vo m l\[n])(l e aus "PÌL11wiukLig, so z. B . b eim B a.uch -..., 
re tl e n, wobei <li e Uvula d ie h l'> eh~; te 8 pit ze, clie Gau meu -

l> ii ·e n d i e S ch e ukel des Winkel ::; bihlen (s . , Die B<ltwhredn er ,.., 
knnsL'' von 'l'h. S . F lalon nud Jl éhdzmann) . 

4. Di e It a ·h enwaucl11eig t stets eineu iu der G egeud de~; 

]\l(uscnlus p terygo-phary u gens gelegen eu Querwnh;t (Pa.ssa
.1,au( snh er '\Vn h:t,), der 111ehr orl er weniger g r oss, s ieh genan 
<le r Au l t~ gernngs,.; LP.ll ' él es U anmen ~ege l s g eg euiiÙer ùe !ìnùeL. 
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Auch hi e1 · ze1gen sich durch da s AncinanderrC! cken <l er 
'l'ubeulmoq,el oftAr::; Laug~-; wi'tl stc am l·bcheu , meist n.ll er
<lings lllll' IJ ei katmThal iseh Vera.mler(·.er l?,ae; ]J ellsChl eimhant .. 

5. Auch hei der h èichsteu Brhelmng cles Mmwnlus 
levR.tor winl die ' l'nbeniifl'nung Di emals ganz geschl ossen, 
sondern nur mehr oder weuiger Yere11ger t. 

U m die pl ast isehe Wirkun g der l!'i g nnm der l.:wi
gegebell ell 'l'afeln uicht dUl' :lt hiueinge:-;chriebeue Zaldeu 7.U 
venl erben, gebe ich ùie Doutung <l er eiuzeln eu 'J'eil e au 
v or. ·Lehender sehematischer Zei(l]mung . 

ru der Fig ur bedeuteu: 
I - V = crste r bi s bis Hinl'ter 

ITalswirhe l. 

.:! .. . , 
4 

o berste Na~:~enmusch el. 

mi ttcl t:~te Nasenmu>~ch el. 

IJUten;te Nn~:~onmuHch e J. 

Stirnhi.iltk 
[i K eilbeiuhohl o. 
li l1 arter Gaumen. 

weicher G;wmen. 
(Gaumonsegel). 

8 = Oeil'nungùcrO hrt rompete 
~ Tu benotli:nmg). 

. '1 = Luschka'sch e M;tn dPI 
(Rach cnm andel). 

Ili vo rd e1·e r ouer Zungcn· 
Ga.um en bogen . 

Il = hinte rer o< ler 
Gau menb ogen. 

l '' = Gau menmand e l. 

H.:when · 

1:1 = Passavant' s.-:h er \V ul >~t. 

1-1 = Zunge . 
J:j = U nterkiel'er. 
ili = Zungenbein. 
Il = K ehldeck el. 
J ,., T aschenband (fttlsches 

Stimm l.mnd). 
1.'1 Morgag-nische Ta>~ch e . 

:! li = wahres Stimmbanu 
(besser : Stimmlippc) . 

:!1 TIU ckenmal'lc>~ lmnH. I. 

:!:! = Speiowr olu···· 

Bericht aus Gotha. 
Am 1/' . 1Yhr7. tl. J s. faud die Schlu:-;r-;prùfung des l O. H e il

knr:-;u s fù r stotte rnù o Schu lkiu<l e r d e r SbH1t 
Go t h a statt. 

Derselbe begann am 27. Oktober vor. J ahres und na.hm 
1 ~3 Stunclen in Ansprucl1. An den GaBzsc!Jultagen wnrde 
vou 3- 4 Uhr (resp. 4 1 /~ Uhr), an tlen Halbsohultagen von 
4-5 Uhr unterrichtet. Fitr Beleuchtung <tn den letzt
genannten Tagen war, so bald es sich als notig erwie», 
au sreichend gesorgt. 

An dem Kursus nahmen clie nnten verzeichneteu 10 
Knaben t eil , welche am 25. Oktober 1898, also vor Begiuu 
der U ebungsstunclen, deu hiesigen Schulc1irektoren vorge
~telH nnd <1.11f ihre Rrr,;achfehler hin e iner Priil'nu g unter~ 
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worfeu wurdeu ,· n m fe:;t~m;tell cn , wie sta.rk cwsgepr~igL l >o i 
llen ciu~elneu das Sprachi.i bel :;e i. Da :; H e:;u] La t cl i e::;cr 
Pri.tfuug i:; t in folgemler Zu::;ammcn::; ( ellung uu Lcr der 
B cmerlmng , Aeu:;senmg d e:-; i-)praehfeblcrs" uml , hliL
bewoguugeu " angegeben. 

]. O. Z. , 1 2 ' /~ .fa.hr. StoLtcrt hoehg ratli n· · bmu ii ber-
"'' ]J aupL Jmun1 ein \Vort h er vo rl!ringen. L eiàeL clazn f;u.; L 

f'ortg esetzL <Lil einem J{.ae;ll nkatttrrh ; seiue ::-ltimm e i ::;t cle::;
lllllb kr~ieh ~eud oder fli.t ::; Lernd. S Lra.mpelt mit 1len B einen 
un d l1 ebt di e Arme; beugt d;1zu clen K opf ri.kkwarLs. (Der 
Knab c isL <Lnsgewachsen.) Gcheilt. 

2. H. B., l:l'h .Jahr. St;ottert uucl stanunelL. Spri u!lt 
dnrch di o Nase und ::; uhlie::;s t rli e Z ~i.hn e fes t anf'oimtl l<lur. 
W iederholL j cdeu ·iuzeln en Satzteil mehrma l:; . NiuH 111ÌL 
dem K opfe un<l ::;chlie::;::; L clie Augeu. Geheilt. 

3. IL E. , 12 .Jahr. S to tLer t . Wi eclerholt e illzobJ c \ VorLcr 
mehrmals uuù :;ehi ebt ei.ue A.nza.hl H il fswortuhen eiu , z. B. 

11 11 ,[ da - mt ·- an a ete. B eugL :;ich vor und f'alLet kmmpf'
hafL <Lie H audc. Geheilt . 

. J. A.. H. , Il Jahr. Stotbe rL sehr stèl.rk ; sLierL geracle 
yo r ::;ù;h hiu, h aL deu Mund geo11nct, kanu a.ber minubculan g 
nich L spreohen. Blutandraug na,ch J em Kopfo. l': appelt 
mi L Llem rol'h tcn B ein uncl dern reehten A.rm. Go bessert . 

5. F. A.., li) Jahr. SLo Ltert, wi cl erh olt die c iu z;eln n 
vVorL r. IJ ouhg raclig n ervos, clabei ::;ehwtwh b gabL. Il aLto 
j 11 J'olge sein es geisLigcn Defektcs nur ·ehr man gcllmft leseu 
gelernt. JJebt cla · linli:c Bein. Geheilt. U) 

6. \V. L. , l() J ab r. Stottert und li ::;pelt. Die K on::;o
uanteu cler L A rtikulation ::;r eihc mauhen ihm ue,;oudere 
Schwierigk eiteu . Geheil t. 

7. \V. R. , 91/2 J ah r. Stotter t sL<trk ; versuhl i es t! L den 
l\'luud tes t. beim Sprechenwollen ocler pr :;. ·L die l':unge mwh 
hinteu. S tarker Blutandrang uaeh t1em K opfe. Nickt mit 
dem .Kopfe, clazu Eisb itrbewegung . Geheilt . 

H. H. G ., 9 J ahr. Stottert uncl li spelt. K aun clie 
GaumenlaLlte in Verbindung mit Vokaleu nicht Rprechen. 
WiederholL oft die Vokale am A.nfa.ug . Blutandrang uaeh 
dem K opie. HalL ::; ieh ueim l::lprechen an der Dank oder 
dergl. fe:-;t nud b eugt ~ id1 vorwitr ts. 7-i eht clen Mnncl111w h 

links. Geheilt. 

J 



D. E . B., U .J ah r . ~LoLterL mli s.~ i g. A LmeL nn· dem 
Spreelteu <W s uml haL iofol geLl c~;::;cll keiu u LniL mchr. 
Stampft mit clem reuh teu Deiu und schla.gt clami L ua.dt 
hinten an:;. Geheilt . 

10. 1-J. E., Il' /~ :J,dtr. Vokal;.;totterer. ALmet vor cl cm 
Sprechen aus uncl wiederlwlt deu l. Vokal 5- bi::; () nw.l. 
G-ebes~;ert; . 

Dieser K E<the tra t er ::;L gegon N eu jahr f ii r eiuen a tJLlcrea 
ein: welelter inl'uJge eiJJ er ErkraHhmg an tlen lVJ a::;L' l'll Ja ugu 
~ci L fehlte und deHbalb so ztui1 c.:hkam, da:;::; cr a.m Km,.;us 
nidtt weiLer mit Erfolg teilneltmell k.ouute. Der ld eiu c 
8jàhr igc Knabe war f:tst stumm ; (lu, er Rn::;senlem gc is!ig 
l'lllhl' seltwac.:h ist, ist seine Aufmdun c in d ie unter meiaer 
L eiLung stehende Hilfssehule zn Ostem Ll. J. erfolgt. 

Vou clen l O Kim len1 hat t;e uoch k eine::; au uiuem 
fr l'lhereu 1-Ieilkur::;u ::; Leilgcnommeu. R epetenten wareu die::;
mal de,:halb uieht clabei, weil <tll e 10 KnabeJt ree lt L t iiultLige 
~Lo t;ter er w:wen , we~;lwlh eiue f'01·tg ~;etz te _8eo ba eh ttlllg 
nuLig war. ~s i::; L :tber aueh iu clie~;em Ja.hre d er AuLrag 
ei ugcbnwh t uncl vou clem S c.:huhor::;t,mcle :utgeuomm ' n 
wonlelt, r1a ss alle t-l ehulkiudcr, llie au eiu em Heilknrsus 
Le i lgenommeu lt :c-d.JmJ, bei de n eu ~; idt auer e i u ]-:,i'tc.:ld'all iu 
den frUheren Sprachfchler bemerl;bar mac.:h t, uJJC1 llie tl alter 
ll oelt anf' ]angore Zeit eiu er besondercn U ebuug nm l An
leiLung beLli:i.d'en, aneh wahrend cles Sommers an 1- 2 ~ 'ctgeu 

iu der \Voche vorgenommen werden. 
Ueber clie in dem letzten Kunms erzie]Len J:<'orL::;eltriLLe 

ha t rh e Sehlui:ìsprUfung a.m 17 . Marz so weit ttls moglieh 
Auf'::;chlus::; geg eben. I ch selbst bin auch die:;mal mit den 
Erfolgeu zufrieden, obwohl geracle in d em verfios::;enen 
\Vinter durch clie Massenerkraukungen an Masern in den 
hiesigeu Schulen die l{egelm a::;sigkeit cles B esuehes der 
Uebnngsstunden seiten ::; der einzelnen Teilnehmer stark be
eintrachtigt wurcle. 

Die Schlussprùhm g selbst nahm etwa folgenden VedauC: 
Uebeb - Vorfithruug der wic.:h tigsteu Atmungs- und Stimm
itbungen - L esen von U ebungswortern un d -::;atzen an ::; 
dem Uebungsbuch ·- L e::>en eiuiger Gedichte (Heinzel
mi~nnchen etc.) - L e::>en der Stiicke au:; clem Schull esebnch, 
welche znr Zeit gerade in dem Klai:ìsenunterrichte be:;proch en 
wurden - L esen vou unbekanni;en Abschuitten - B e-



103 

~'<predwug o i no:-; L oso:-;Wekos - Erkhirnng 1lnr wichLigstcn 
t)proehregel 11 sP i Leur:; cler K iaùer - D el' lètrn iereu oi n igor 
(~ecliehto - Vortrag oiuiger Sti.i.oke ill verLoil te11 Hollen -
A nr:;praoh e J es Knr::; u:,;]eiter :-; - - Au:;pracho cin o:; Direktur,.; 
- Sehlus:;geboL. 

Di e Priifuug war vffe11Lliuh in der Aula ciHer l1iosigen 
Vo ll-: s::; ·hu] P, Auvve~;olHl warou tli e ~ 1 Lcnt Llcr 1\:imlor, tli o 
:-;v!1l1ler cl cr J. J\]m;so do:; Jl l' r<~og-Erw.;t-~euJÌ.J J <tn>, ei no 
.-\uzahl Lohrer , LliP .DirekLoreu, Mit·.g liecler cles :-) ·hulvor
sLancll's cLL: . Anuh der H crr SLaat. 'I n i uÙ·d cr von Strm1ge 
uud Ue11H1.hlin w~1ron orsuh ienmL A ll e AnweseJJLl en folgt;on 
mi L g ro:,;,.;em f11 t r os::;e clen Vor1'l.'t1J runge 11 n1H l ::;pnwhen :;ich 
<Llll S l· 111 u,.;se cl or Prùftmg aHerk cuneud ll.Ù er Llie erzie l.ton 
ForLseb ritLo au s. M.ogon di e::; o von an h<tltenclor D auer ::;eiu! 

E. <Jlascr. 

Besprechungen. 
Ne u e B a ltu e u miL n e u en Zi o leu im 'l.'anb

,.; Lnmm on-Unt orriuht zeigt eine in zwangloson H efLen 
von dem Diroktor der ;,;tacltisohen 'l.'a.ubstumrneuschule w 
B erliu, Jllùcrt Uutzmann, unter clem 'J'itel 

Vor- und Fortbildung der Taubstummen 
herausgegeùone, vou .l!Jlwin 8 taude oùemla::;ell.JsL vorl egLe 

Schri(L. 
Jn der BinleiLung Ll eB uu ::; zum J1eferat vorliegcndou 

prs ten llefLes weist Ller Vorl'a::n.;er , ein i.lberzeuguug::;t-.rener 
VerLr Ler d r deut;,;ch en Unterrichts-Methode, n. a . a H 

mehrcren an,; seiner reiuheu Erfrthnmg mitgeteilton Erleb
uissen , die den Verkehr mit erwachsonen 'J'anl.J ,.;tummen 
l.JeLreH'e11 , aul' deu reiuhen Hegeu hiu, der in dem l a u L
s prac hli e h e u Verkehr der 'l'anùstnmmen liegL gege11iiÙer 
douen, clie nur in der Gebarcle sicl1 zu ver::;tauùigen ver
mogen , b ekamp f't mit R ech t ihrer Erfolgl osigkeit wegen die 
von einigen Ohrenar<~ten in clie 'l.'aubstummen-A.ustalten 
hineingetrag enen H ori.lùnngeu, zif'h t clas 'E\wit vou clem, 
was in rraubstummen-Anstalteu erreicht wird, nucl rnach t 
aufmerksam auf clas, was erreioh t wonlen s llte. Daboi 
kommt er zu ùem .Ergebuis, dass es notwenclig ~ei , a.nalog 
den be:tehenden Einrieh tm1gen l'i.'tr am1ere Rchulverh àlt11isse, 
JJieht nur ùen aus der Schule entlassenen 'l'aub: Lummen zu 
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ihrer weiLeren laut.sp rael!l ichon A n,; bildlm g 1u F'c,rL
b il d u ngssehn l eu Gelegeuh eit :~.u geùeu, snndera atwh 
Lleu noch nich t zum p la11gemasseu Sehulunterr ieh te aufgo
nommenen taubstnmmen Kindern durch ein e zoi tigere Ein
sc:hulnn g eine gewiss V o rbildun g zu ermogliclJ en.-

Im unmittel baren Znsammenha.nge hiermit be~chaJtig L 

sich clie Arbeit in der H auptsach e mit cl er V0r bilclu11 g 
rl e r 'l '~t n bstummen auf' den Schnluuten ich t. H ervorge
hoben wercl en cl ie Schwierig k ei ten , rlie den li:r taubten oclPr 
cloch i m Gehor Il er a bgesetzten erwachsen , w em1 er ùem 
Un terrichte folgen soll : clas Absehen cles Gesproch enen vom 
Muncle cles L ehrers uncl clem cles Mi tsehùl ers; d i e A usùbung 
der K outroll e uber seine eigen e Recle, chtmit er ver sLeho 
uncl verstanclen wirù ; d ie B fahigung, im Un terri ch t:;inlmlL 
mi t i:l-eclitch tnis, Geist uncl Verst a.ncl thatig zu sein nllll 
ondlich da s Vennogen , F orm un cl Inhal t der ] ?,ede zu be
h errsch en. Dass hierbei ùberall clie ch ftra l.:Leri sLi:-HJJ <: 
F orcleruug der 'l'aubstummensehule nach Stotl'beschr~inlnmg 

ge lJiduend zu beriicksich t igen is t-., versteht siclt YOn se] bsL 
Angesich ts cl ieser ungel1 eureu Sel twierigkeitf'n klag t. d~r 

Vorl'a.sser itLer Llic zu sp ii.Le E iuscbulung d r ta n bsLun-.m u 
KilJ cler , die be i ihrer A ufnahme i n geisLiger nu cl spnwlt.: 
li cher Hinsich t im Verg lcich zurn h 0ren clen Kin ùe bedeu teud 
im Ruckstancle sincl , uucl h eldimpft clen Ueber eifea', der cles
halb niclt t se lten so sdmell als moglich die J,;wt:;praelJ e 
unter Anwenclun g for cier eucler Mit tel , wenn auch aul' K osLen 
ciu es g uten , mechanisclten Sp rechens, zu ge winn eu sucltL. 
W enu , so fragen wir mi t clem Verfasser , das 6- nn d 7jahrige 
Laubs tumm e Ki nel eli e Anstr eug ungen cl es Artikula.Lions
U n terrich ts ub erwinclen m uss, um die Sprach e zu erlern en: 
weshalb soll nich t das etwa 5jahrige, korperlich u ormale 
taubstumme Kincl in mehr ungezwungen er W eise lautsprach. 
lich anger egt werclen k onnen , damit es zu einem natùr
li.e her en Sprech en komme, zumal es sich ja ni cht nm einen 
pla.ngemli.ssen Unterricht haudelt , sondern um eine rationell e 
B eschaftiguug in g eistiger, leiblicher uncl sprachlich er B e
ziehung, durch die es auf' den eigentlich en S ehulunterrich t 
vorgebildet wircl ? SiclJ erlich wi.trde daclurch clen Gegnern 
der r ein cleu tschen Metlt od e, clie in ihren An g riJ-l'en immer 
wiecler mit dem nich t ganz unber echtigten Vorwnrf der 
gewaltsftmen Lautsprach-G ewinnung op erier en , die W affe 





l. JVIedianer Kopfdurchschnitt 
bei schlaffcm Gaum ensege l. 



Gaumon::wgeJbowog llll g' uaclt ] L Gnf ~ma11n . 

11. jV1 e d i a n e r K o p f d u r c h s c h n i t t 
bei contrahirt 111 Gaumcnsegel. 
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cntwnucl en werc1eu . Absolnt notweuclig abor ist cli e geda.chte 
Einricht.nng ein er f'OleheH nnLersten Kla;:se - Vor~clmle

fCtr t1mbstnmm e Kin<l.er mit Ifor- nnd Sprat:hresteu, damit 
~ic rlur t:h ve rsbilHligf' Pfl ego nllll flei:-:sigA Uebnng in ihrem 

11es i tze bJ ei beu. 
J~s winl al:;daun der Unterrichts- uucl BeschMtigungs

plan fcn· di e unterste Klasse der ,;titclti scheu 'l'aubstummen
sclmle mitgeteilt, nnch welchem clie in hlrperlicher, geistiger 
un<l besonclers sprachlicher Hinsicht rùcks t~i.udigen kleinen 
taubstummen 1\.iuder fùr den phmgem~i.ss n Scbnlun terrìcht 
z:wet:kmitssig \·orzubereiten s iml, wiihrm1d flr zugl ich ùen 
Hillnngsplrm der Tnnust nmm ewwlml c in seinem gru uc1-
lr'gendeu 'l'e il e wwl1 lVli.lg lidd;oit ergi:i. uz l, . Iusoncl erll ei t ~ind 
d i e Kimlcr i m An 1'11lOJ'keu aut cl a,; gesprocl! ell O vV or t, i. m 
1 ~ e o L.a.ell toJl mHl N;-telwhmeu der meusehlich 11 -Lau t.-<]JrachP 
·in 11 u g e z w nu go n er \Voise auzuregeu nn d auznl eiLen. 
D0r Unterrit:ht ::;elbsL erstreckt .'ich auf: 

l. Sinne1Jùbung n in Verbindnug mi t Denk- nnd Ur

te ii RCibung, 
2. Vorùuuugen fi.ir Spreclwu nntl Ahl esen deR Ge-

sprocheu en, 
:3. Beschi:tftignng und Spie], 
4. lei eh te 'l'umii bungen . 
Als allgemein U bung f~illi; iu cl cn \·orstel1 euden Un tcr

ri eh Ls- nntl B e:o:chii.ft·, ig uug"plau l! o eh d i e ~rziolmng der 
K imler zn Ordmmg nml UeiJJlichhit, AJ1sLand und Sitte .. 
ErliiuLeru:ugen zn dem von;t.c>ltellt1ell Pl:u1 JJ ebRt, ;:poz iell er 
A11gabe dee Uel.mugcn billleJJ de11 A bsc:hlu o;;s J es erRLen 
TleHes. (J?reis l lVlk.) - t' . 

Taubheit und Stummheit bei Hysterischen. 

Jn Ll er Si.tzung der societé medicnl e lles hopiLaux 7.U 

l: aris vom :24. Miirv. d .. J. tSemaiue mèdica le 1899 No. 14) 
Jiess Marinr·.,-r·o einc B eoba chtung i.'tber 'l'an b st ummh e it 
(surùi-mutité) m i t S p e i s e rO hr enkr a m p f verle. eu . ,,Es 
hande1te Nich nm ein 15 j ~i.hriges hyst0risches Maù hen, 
welches zuerRt die En;cheinungen der PseudomeningitiR 
darbot (:::>tirnlropfschm erz, Schlaflosi.g keit, Con,;tipation etc.) 
uud Uf'tchher von B liudheit, ' l':mbheit nllLl, tnmmheiL

1 
:-:owie 
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Sl:h li,-s,.;l i< :lt von Oest)pll ;lgi ><mns he falleu Wll!'Lle mit. ll e r Un 
lllog lidtkei l, N;thnwg be i sidt zn hPh~tli; r. n . Dio 1\: ran kc 
vediPl :lngt•Usl:lle iJ!lit·h Ulltl wiln • wa h r:·w.he iul ieh g t'.'d o1·lwn 
('? H,t'l'.), wPnn ll if! RlLPru :-; j , .]J uiul1L eu (,.;(' b] osst• IJ l1 ii.LLc·u, 
s iu in's Spital ani'JH'hmcn zn Lt.~~ ell . Tso licrnug l1 lJ<l fl y dru
Lhernpif' lmwh Len se hr l'H ;w h tli C' Er~ch e i unngen zum Vnr
~cllW Ì IJll r.n nu(l dn.~ jnuge Mii.tl('h en ist h enl:e vo ll kollllll C' ll 
wierlPr h ergestolli;. " 

EiueJJ wciteren Ftdl \ 'Oll sog. ,,}lystcr i :>c ll e l' 'J'a n b
stummh e it1! beri uhteL Vr·is (Mcmeh . m ecl. \V~eh P. l 8 ~l~ l 

l' · ' I l fJ ), Ein 2() jU.hrigcr uiehL n ' r\'oser Mann war c ines 
Morgen" beim Erw::wh en , tanbsLnmm" . J~r w nn le llatlnrch 
geh ei lt, tlnss tl er Kn.th eLeri ;; mu~ tler 'I'nb;t EnsLauhii vur-· 
geuommen wnnle, nn.(:htlem num ihm YOrl1 er au f' e iu SLl'lek 
Pn.pier gosehr i c~bet l h aLte: ,Si e werden j t~tz(; g le iel1 w i o cl P l' 

hi)J'Oll. l! 
W ir 1ìl iir·h1.<'n bei lliescr Gelegenh eiL gegeu die u H 

ric h (·. ig<' A llWBllll nug J. e r Beze i c h nu n g nrl 'an l!
H i. u 111m l1 c: it. ( ~ u nl i -m n r. i U')" Eiuspnwh erh oiJeu. Ui c 
;\ HelJ, cliP v iclfaeh logischrr sp1 acheu <Lls wir , h a(;!;en f i'lr 
' 1 ';-~nbstmmnhei t deu A n ;;druek: aphonia·:<') ex sunli tatc. Um 
V"" rwirrnugen zn venneiclen, i;;t unbetliugt Llar an fesbm hn. lt eu, 
<lass als 'J'aubsLmnmh eit nur cliejenige SLummh cir. :;;n be
zoi chn en ist, weluhe au f u.ugcboreuem oder iu fri.iher Jugenù 
eingei;J·et.enem Verlust cles G eh ors beruht. Wircl dagegen 
e in Hyster iseber :;o: ui'Hlli g zug leich tau b uml stumm , so er .. 
w et·k ell wir, imlem wir ihu als tau bstumm uezeiehnen , llle 
f':thw ho Vor :;tellun g , cln.ss seiu e Htummhe iL d i e Bolge seiuer 
'J'auuh ciL wi:ire; or isJ, hmb un d stumm, aber ui cld. L:mbs Ln mm. 

Frauk l'ur t a . l\1. , 5. April l 8H9 . 
Knopf. 

Litterarische Umschau. 
\ Vir geben h i.er :;o:un~i.ch st den Sohluss cles Aufsat:~.es 

von P hule1·, in der Zeitschrift fi.tr S chulgesundheit:·ptl ege : 
Das br iiske E indrill gen der Luft verhind er t sch on clie 

K ri.immuug d es Geh organge;; , nn d unter gew uhnlich eu Ver hal t
ll i;.·spn ist das 'l'rommelfell von tler Natur sel bst zur Abwehr 

'' J D io Beze ichnung , aber ni cht der H cgr i fl' "Ap lmsic" wunle 
e n;t vo n 'f roussea11 e ing efUhrt. 
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soleh er starkereu Insulte geni,igend stark gel>:-mt. AlJgeseheu 
von ftkuLen Eut,llli.ndungen uud Ei tenmgeu , di so wie so 
~irztli cher Hùlfe l>edi.irfen, gehurL WatLe 11m iu den Gehlir
o·n JW w nu im 'l'rommelfell ein Loeh vorlwJH]cn ist-.. Sol eh es 
t:>L ' O' . 

ist a ber dns Resul tat e w es frùheren Mittelohrl eidens; eiu 
Loch giel>t es im nonnalen rl'rommelfell nieht, was aus
dritcklich uetont werden muss, da viele Laieu ein derartige 
Vorstellung haben. Als Au::mahm YOn dieser Regel kOnueu 
Rerufi:izweigc gelten, die teils eine Beschaft igung in durch 
"Lanbfurmige Kurperchen verunreinigter Luft aufuotigen 
(BcrgwerksarLeiter u s. w.), teils dauerud sich starken 
Ueri·mschon aussetzeu mi.isseu (Ke:sselschmiede z. B.). 

(;t leicb fall s n.ls U1HI\veckmas ig un d verfehl L m li. ·sen di e 
hPlieb teu OeleinLr~iufeluugen iJ1 den Gehurga11g bei ue
:-< L(·hendem Ohrenzwaug b ezeiellll et wen.len, einersciLs, weil 
sio kl:.Lum :Nutze11 brillgeJJ , ctnderen;eit.s , weil ~i ch das Oel 
leicht zer setzt uud c1adurch l~Ul' Ansiecllung von Schimmel
pilzou im Gehurgang Venml assung gi bt. Wftrde staLt Oel 
(-}lycerin gewi:thl t, so w~i.re weniger da.gegan. zu s•tgen. Der 
Nutzen von Speck-, Zwieuel- uncl Knoblauchstùckchen im 
G ehurgaug gegeu Zahn- unù. Gesichtsscbmerzen besLeht 
c11J •rhaupt nur in cler Phantasie der Patienten ; fur don 
o hrenarz t "ind cli e:o Fremclkorper, die er scbleuuigst eutfemt , 
ltllerclings nicht vou cler schlimmeu 13edeutung, wie Llie 
( : ln !=:perleu und grhse u, el i ~id1 kl ei11 e 1\:imler aus Sp ielerei 
unt1 iu N :-~clmhnnmg d es Lhuri ch t eu 'l'h un~ cler Erwachslluou 
eigen hi.i.ndig ocl r gegem;eitig in ;; Ohr stecke11. Im l'lhigcu 
toilt s lch ein KnoblaucbsWck hfi.nfìg genug cla~ Schi •ks;.d 
des WaLte1)fropfens ; es gelangL i~U t.iel' i11 Llen Gehurgaug und 
w i n l clariu v erg 'SSO IJ. 

Ganz besonders verclammt muss aber <li.e grosRe Geneigt
hPit rl 0s Pnlllikum :; w rclen, bei m geringsten A nl as::; uml 
o\llH' jelle .l(enlltuis nud Kriti)~ cl :,;sen , was Yorliegt, zm 
Uhre11 ,-prit,ze :t.u gr il' 11. Das krm s1 gerechte Ausspùlen des 
()] 11 es isL kei11 e "' ' leiehto ullCl e i nfache !::lacbe; m< tll erf~ihrt 
(\;\s imm er wi eder, wenn man eincn Pa Lieuten dazu aul rnen 

lllUR:-4 . Ohne Kennt11is ll s Befuucles in der 'l'iefe de,; GehOr-

<r·'D''" clarf Llie Ohronspritze 11icht in Anw n<lunn· kommen , 
b(~ b" b 

und tla man siuh nicht selbst int' Ohr sehen. k an.u, ist die 
Au:teige dazn :tm:~;chli es~1i ·h Ra ·he ll cs hera Leml en Arztel:!, 
Ah S pnlflfts>~ igl~ eit werde 11 zndeu1 l llh:h :tllerllli 'J'hecs l.J nuLzL, 

u 
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di r; miL Abf'illleu tler Piln11zc venmreini g t s iml. \\'ru11 aueh 
soe heu gTiimllidJ auge kor·I1Les \\Ta,; ::;or iu lauwan11em :0n
s t,aut[r, eiuwamlsfreier naelt Lliesor ltid1Lnug isl , so rnfl a ne h 
soin UPL>ranch Bt-Jclunkcu horvor, woil d()J' L<Li e di o uae iJ
I'ulg·~lHle g nto A usLroel;mlllg lliel 1t s idwr iu der Jl auil haL. 
Das A ugB g ilL dou1 L<JÌC'u :1.ls ,Holi mo taugerel: , clulll Uhre 
g la.nbt lJtaiJ nllr's bideu zn dùdeu. Dio J?Jaulosig l;eit iu 
tlcr rl_l'l. nml \Veise, wie znr Oln·eu::;pritzc. gegrifl'Pu winl, 
rh~i.ngL nnse rerseits di o J!'ngc iunn er anf : \Vmum ricltLcL 
ma n rlou sehnrfeu SLrahl (l l'l' Spri l.::r.e uieltt aueh gegen clen 
Aug<Lpl'ol'( h:s >:oll dem La.ieu Ji c orste lJi ilfe gegeu Ohreu
::r.wang uich t aus der l Jmul geuommeu werden. G-egen di e 
Amveullung dos ZugpflasLers hinLer tlem Ohre isL uiehts 
zn sago11 , es sl'i deuu, daR ;; mamJIUHtl dadureh bei aknteu 
EuLziinrlungen da::; objekLivo l3i ld des Leiclem; verwiseh t 
unù cl .;m OJJrewmd, d ie Bcu.rteilung nml KriLik en;c lnveJ L 
winl. Die Eiuhiillnug de.· Ohres und soiuer Umgebung in 
oiu grosses Lagcr trockener vVatte, die Anweudnug vou 
ka l r,Pu nul lauwinrneu Umschhigen, vorau::;gesot%t, da~s 

Wasscr nicht iu J n Gehi>rgaug t1riugt, sinù glPiehf'all::; 
Massregeln, die sowohl uuscharllich sincl, a.Js auch guLe 
\Virkungeu ausùben konneu, vorausge;;etzt, das::; nicht vou 
J or Nase her durch falsell e Voruahmen neuo ungCmstigo 
Mom eute hinzugetragen we1 den. 

Im peinliehen Gehihl , Jass seiu clem eigeneu Blick eut-
1\0geu eR Ohr unh eimliche1J Schmntz; beherbergen k onute, 
liebL rl er L aio f'ernm· Reiniguugsm<tuipulation e u, die 
n i e h t ::; c h r o ff g e n u g ::r. u r li c k g e w i e s e n n 1ll1 v e r
nrt e ilt werùcn koune11. Der tiefere Absclmitt des 
G ehorg :mgs rei11igt sich, sof'orn er u icht knw l;hnJte Afl'ektionen 
l>ietet, vou selbst; darau Rollte iu orster Linie gedacht uucl 
festgehalten werden. Ein E ingehen in clie 'J'iefe ::r.u clen 
sehr zarLen unù un geme in emp:fì.udlichcn Beldeidungen des 
knocherneu Gehorgangs mit Ohrioffeln, Zalmstochern oder 
zusammengedrehten Handtuch- und TaFcbentuchzipfeln wird 
nur Schaden stiften. Ganz abgesehen von den Reizungen 
und oberflachlichen Verletzungen, die hier so l icht erfolgen, 
geschieht meist das gerade Gegenteil von dem, was b eab
sichtigt wird, indem das Ohrenschmal::r. direkt in die 'l'iefe 
gesto. ·sen wird, hier, einmal zusammengeballt, von clen 
Jlati.'lrlichen Krafteu nicht mehr abgestossen werden kaun 
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und Ver~ulasBung zn rlell so hànfi p; vorkommeml e11 ver
stopfenden Schrnalzpfi·opfcheJI giebt. vVassor in Ùell Gehur
gang 7.\1 bringen ist ùberhaupt von fragwi.lrdiger B eclentung 
l..> esonclers abcr, wcnn clie V r:>rha.lt.nisse nicht ganz nonna) 
·incl. Jch empfehle cli e Reinignng cles Gehorga11gs ledigli ch 
in seinom vorderen Absdmitte nnd clnrc:h tro c: l,en es Ans
wisc·h eJJ, miLtel -t. C'Ìn cs auf eiJJ enl rl'riiger f'esL aufgerollton 
h:lein en \V<! LI ciJanschch ens. - Glr:> ichf'all s von selbst r einigt 
s ich clie normnlo Nflsc, nnd di e gebr ~hwlllichen Spùlnngen 
und D ouchen shHen, wenn sic ni cht in ga.uz exahl or vVeise 
yorge11 omm on w rden , mehr Unb eil an als NuLzcll. Ei.n 
'l'eil der scltw ersten MittP] ohrentztmdun gen fa.llt clirekt der
artigen l\.fanipnL1LioncJ1 zm· J_,ust. Von einigen c]Ironi::::ehen 
Nasoulei<1on abgesehcn, b ei denen roichli.ch ore Spillungon 
Sach C' nrzUi cl1 er Vnordmmg sincl, mnss jcde Nn.sonclouche, 
besoncl crs di o mit; clrr ''pri.tze, vernrteilt werrlen , cl:t sio 
erstflns das der Hnrma.len Reiuignng c1ieneuc1 Ob JflH.chen
kleid rler Rchl cimhnut zn hi.dieren geeig nct ist, zw eitr:>n clic 
genmtm~~ssLe Unbequemlichkeit uncl Dich t igkeit in der Na.se 
meis t ga.r nichr, wr:>gznschaffeuc1er Schleim ist, uncl clritLens 
clio EntJernun g cles l~estes der Douchefli.'tssigkeit aus cler 
Na::;e clnrch nnkorreh:te nnc1 uuvon~ i chtige Schnenzungen 
rrchL gefahrli ch werc1r u kann . Bekom1er s trifft lctzteres 
ftir Rinr1cr zn, tei ls weil sie zum vorsicht igen GcbranC'h 
::;olcl1er VcronlnungeJl schwer zu erzir h en sind , t il s wPil 
clio Bedingungen fiir ch1 s E:inchin gcn sch ac1lic:hcr F ak ton'll 
ins MiLLelohr hi er loichter ,;incl. \Vnrmes und. lnuwf\rm es 
\Vasse r ::tls DouclJ eJli't s!::igl-:e it. wirkt ùb enlies auf' die Nasen
seldrimhan t. venv ichliclH'nd , nnc1 c1as r.ur loknlen Ahh fi.rt;nng 
a,ugewa11 d Le Auf::;augen Ll e..: ka.lten \Vassors leieh t-. reizenc1 , 
an 1·.h wem1 ein e gewi..:se Angewohnnng sch on crl'nlgt·, ist. 
Solchc lohlo Abh ~i rLung muss ich fiir ganz ùl>erHiù;;sig 
erachLen , wcun nur die allgemein e gowis. enhaft geschiehL. 

Ans der R eihe vou Selb. thehandlungen, clic Schwer
h i'>rige zu itben pll egen , mi.i chte ich nur ein o wegen ihres 
triigcri,;chen Effe];:tes h emusgre ifen, auf die maneh o Patientou 
von selbst, andcr e wi ecler in Nachalnn nng bP~timmLer arzL
lioher Vornahm c komm e11. Rchwcrh tir i g~ pflrgell, illclom s ic 
1\:Iuncl uncl Nasc fosL sc:hli os. en , c1i e l,nrt cl:drinLer znsnmm n 

1111 d nacù r1 Il Ohren hi.nznpr~ssm 1. Roleho 1\fmripula Li on 
]wnn wohl momentan etwa,; orlrichLc md wirk n uUll <m ·h 
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clie Fuu kLiou um eilliges hclw n. Sic setzL a,l;e r oill e ~Luu knug 
i n d<'11 BluLgcfit::;::;cu ,1es K opfcs, HllCl ihre ufLerc, wuubeu- ll]l(l 
mon n.Lelang furtge,.etzLe Wi eclerholung bowirkt dauermleu 
Blutzudrang zum lVlii.telohr, was auf da.::; schon YOrl1andonc 
L ci.n en ungiiu sti g ein wirkt. Die momeutanc kleiue Bessernng 
winl also mit einer da.uerml en langsam e11 VerschlechLerung 
bcz;~hlt. E s Ù;t in n eucstcr Zeit wi.ecl er iibliehor gewonlcu, 
hei chroniseher Schwerh ori gkeit gewisse therapenLi sd w 
J\J thoclen rl en L ctien selbst in die H an d zn g eben. J\Iir 
orscheint der N utzeu fmgliuh, da ieh weniger dio N aeh
lassigkeiL, als c1ie Uob ertreibung farch Le, mit der solehe 
P a tienten loka.le lVI an i pnlation en zu exerziereu 11flegell. 

Eini ges Aufkl a r e ncl e ùb e r di e gu te Pfl e g e 
d es G e h ororg a ns so lite m e in es Er a chtens g el e g euL
li c JJ cr L e hrg e gen s t a nd in d e n Suhul e n s e iu. Die 
B edeutm1g cl es Gehurs als Sinnesorgau, l>esonclers in Parallele 
mit clem Auge, sein geringerer Schutz uml die damn,.; 
r esult.ierende grossere N eigung zu erhranken, scin e enge 
B eziohung zu don ubersteu Atmungswegen, dio K e11nLuis 
Ull(l Krit ik cler socben g sehildertcn Gewu.hnheiten ·i.ehtiger 
nn d fah;eher Art mUsscu wei Lereu Kreiseu zug~i.ngli ·h gemaehL 
werde11 , nncl dazu reich t (1ie 8preehstnucle cles OhreuarzLes 
ui.eht au s, :.-;u der ja nur rlie schon ErknmkLeu pilgcm uml 
:'.War Leilweise viel zu sp ~i.t. 

Eine S::tuhe luLl.Je ieh hier noeh im Auge, clor ::;idt die 
I-'eltr r auu ehmeu ];unnLeu , clic Ar t uJJLl ·w c i se dc s kor
rRk Lc n Au sschn euz en s d e r Na se , aur die ieh au,.;flilu
liehcr eiugeheu rnus~, auuh auf di e G efahr h in, dass m iue 
W or to trivial erseheiuen konnten. Di e um:· tàlll1liehen Bc
mi.ilnmgen der l\tli'l tter mi t ihren Kindern sin d in der Sprech
sLumle, wenn es si eh um l{einigung cl6l· N ase hanclolt, mitunter 
mitleiclerregeud uu 1 zuclem noch olme jeden Eifekt. Gewulm
liuh g eschieh t ein rasch ctufeinamler folgencles, wiederholi.os 
:6npressen um1 Loslassen der NasenJlugel. Ein da.bei procln
zied es, st osswcises Gerauscl1, durch clen vom Luftstrom be
wegten Nasen .. chl eim hor vorgerufen, soll d<tnn anzeigen, class 
dio Sache gut gemach t ist. Statt aber die Luft aus der Nase 
auszustossen, zi eheu sie viele Kim1er hierbei an. Solehe zu 
r gelrech tem Ausschuaub n der Nase anzulernen, suheiterL uft 
g nug an Llem Geschiek un d der G eduld der -~ltern . lVIan 
hat zun achst dem Zogling beizubringen, Luft clurch die Nase 
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nn s7,u;;Losson , au:>znJ >U:> LCJt unLl zwar IJoÌ g ·soltl u:;souent 1\'lmHlo, 
r][l nn dasselbe zu iihou, hci geseh lossenem JY[und uud a.ugo
prosstem e inen NasonJ ICt g ol, e venLuell , zwecks Erl eidJtcruug 
d es Ve rs t.and nisses, nnr,cr Vorlt:tl t;eu cincr hrenuentlon Korze . 
J{ ittder cles SclntlalLonJ s inll wohl ùller d iese A ufangsg r i'n1tle 
mcisL lti. uaus , s i.iJ ttlig en aber, cben:;o wio die Erwaeh sr uen , 
ww lt anderor H.i lttung. Das Rdmeuzen d er Nase isL eiu 
Vorn·a.lt!!, tler 11 iemals hm;hg nwl i.iboreilt zu o·et~chehen ltat·, 

h " t:> . ' 

. () l! t km m i L cl0r :;elben Hedaeht:;amkei.t, ll ic a udere ki.irperli ·ho 

.\rill'iLeJt a ueh crf'ortlorn (z . B. <las l!;sscm) . Dass Clas Gegen
tPi l gcst·hi ohL, winl niemrmd leugnen woll en. Die Mani
Jllllat.ion selbsL isL Z\\·oiah:Lig, m iL ci uer ldeiuon Pause L1a
;~w i s 1·. h en, ÙJllt•m .iocle N asa gesondert a uszuschuauben Ù;L. 
\ \rie d<W 13ancr a111' d em Lande, tlor KuLsch er anf seinem 
\:ol'k, imlt>m er sidt :;eiLwii.rLs vorncig t, dio Saelt c ausfi.thrt, 
snl l te cl er l'c in · Sta<ltbe wulmor ~u beoba.ehteu nichL ver

f·whmi~hcu. Oen V erz iuh L <tnt' ein T"'schcnLuch bmnehL or 
· l~ t< IHllh u iC"hL mwhzuaJun ou . N ur der c in e Nao;eJtfll'tgel 

if'L nuzuprcs;:;on , was am bet tnem stcu mit t1 m Daumon gc
t<c b iehL; clt:r audcrc dtì.r1 uichL e iumallcisc b erùhrt w cn l cn. 

\V t' Jllt il' h mi r d i e Ma nipulation vonnad10n htsso, hts se i eh 
dio i.ibri geu Yicr Fiug0r iu clic li[I,ud ein s ·hlagcu, oùor 
}Ja]tl' sie l'm:L: sousL t'ahren ' l iu ~tiukLiv uud r asuh zum 
~ 1 11 fi t' l'<'ll asen flilgd h in. Da::; 'J'asd 1 .nLuch w inl i11 drr 
~\Htlercn \Lmd gchalLcJJ. J ;; t Wasscr in der N;tse, wic· l1cim 
J)onehcu dersclben od er bei Bacl ende11, so dm·t' d io Nr1se 

i.tlwrhaupL niehL herC!hrL wenlou; n ach l~illaLmnng cler lJufL 
d nruh <le n Mu111-l crt'ulgt b i Schluss Ùù!-lsclbmJ dasA n ss Losscu 

d es \V <t:>:< ' l's m iLtel s rlcs Ant~[I.Lnmngs;. trOJil CS , d ·r oLwn :-; 

t'nrl'.i crt. winl. Suluh c Vor:>dni1'L u, wie id1 sie immer wied er 

o·elwn mu~s, h aben mir uicm[lls eLwn :-; <mdor e" als l an khH.r

;:,.j[. -w iLen:-: •les PatieJd,cu c ingcLra gmt; im BesiL,.. Llet·, I' II JCn 
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d i m Bcwn:<sL>'cin, Llas.· UH ::> lmalleml c <l erltut:ich iu ,l eu 

Ohrelt heim u sschnanben d er Na.se uichL no twcn •lig 

RrgleitNst:hoiuuug isL,_ t:iun tlern vcr miml en wer d eu k::um, 

i'n ltlLen s il' h a ll o bcr nht gtor . Mnu mus;; dio Roll e, d ie un .. 
o·p:-whickLe..: f-\dlll •u:.o:cn d er N•tHC al s lJn;auh c und V cr

~chlimmernng yon illiLtelohrlcidou ::> pio1L, konucn, um V r

stiind ui t:i fli r t1io \Vi ehLigkeiL d er ge wmn Le JJ H.<ttsehhige zu 

hrtbctt. l\1rt ll !'.he ~-:rw : ~e lt se tt c g l<t.nhcn cl ic Na:-;o rniL wahren 

'l'rumpeLeus Li)~sen enLlecrcn ~u mùH!-lell , ubgleiel t dm; IJ iutlernis 
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in der N a se nicht ~d1lein 1 ocler amlcros 8ekreL Ì;d, sumlern 
tlchleimkmtschwelhUJgen, cli o sie anJ' solcl1 e W ei::;e 11iemab 
beseitigen werclen. Der gri."lsi:iere Teil Jer sommerlichen 
Mittelohrcntz li.nduJJ gen wcu·cle ver::;chwinclen, wenn den 
Badeuden clie vorsichtige J~n Lfernung dcs in Naso nml 
n,aclwn geclrungcnen w assen; gelau6g w Me. 

Eine auàere 8aehe, Jùr die ich das Interesse der Lchrcr
Jn-eise wecken mu·hte, ist clie der r at ion e ll e u a.ll ge
mcinen k urpe rli c h cn Ab h i-i. r t un g . \Vie solche zu 
geschehen hat, darùber Jìmle11 sich treff lichc vVinke in eiucr 
kleinen 8chrift ProfPssor J(iJrncrs ùber Ohrhygiene, die bei 
Abfas::;uug dioses Anf"satzes in meiue ll ~inrle gelaugt isL. 
Nnr mit seinem vVuuseh e nach lol;-rder Abld1rtung c.1 or Nase 
mitteh:;t Aufsaugem; von kaltern vVasser kann ich mich , wie 
o ben gesagt, nicht eiu vorstftnden erkliiren. 

Die Schilderung der H yg ieine cles Gehurorgans, die 
ich hier nur in gRn t~ groben Zii.gen geben kaun, nnù. aus 
der einiges schou \"Orwegg nommen wnnle, kuùpft gewi..i hn
Ji ch rm c.1ie Lebm1saller der Menseh cn aD, uncl man unbor
scheic!oL am lJes Lon eine ~olehe cles i:)àuglings, cles Kincle~;; 
nllll de::; Envnchsen m1 . Uer l\1ensch sieh L, schmoel.:L nnd 
hthlt in de m M o m eu t, w o ('l' clas LichL der \VolL erblicld;, 
nùcr huren kann er noeh 11iehL. Sein JUitLelohr ist. mit 
ciner schl eimigeu ]!'.lih;sig keit nngefùllt, ùic erst aufgesaugt 
wonlen i:iOll, nnd dnzn ist clurchschnittlich dio erste Woehe 
nijLig. Um diesen physiologischen Vorgang nicht :eo:u sti..i r en , 
ist Rnh e uncl W~irm e erstes Erlonlernis. Deshalb ist der 
Saugling gleieh nach cl em ersteu Bacl gewi s:;enhaft eiJl:eo:n
kleilen, clamit; Erkaltungskatarrho vermi clen werclen, uml 
clarf nicht unni.i.tz in der Kinderstube herumgeschleppt 
wercl 11. Die Hautabtrocknung nach clen Badern mu~;s selll' 
sorglaltig geschehen, besonders auch in der Umgebung der 
Ohnnuschel, um na"·sende Fhichen zu vermeitlen; reinigencle 
:Mauipulationen im Gehi..irgang fallen besser dem mit dem 
ReHexspiegel bewa:ffneten Arzte zu. Hierbei ist es inter
essant, zn beobaehten, wie augenehm solche von dem klei nen 
W csen in tler R egel empfunclen werden. Das vorher st.ark 
scbreiende Kind wircl ofL momentan ruhig. - Starke 
SehaUeindrùcke sin d wegen tler bestehenden Empfmcllich
keit der Hiirnerven sohadlicl1, und deshalb sincl gew i ~;se 

Kiuclerspielzeuge fernznhalteu. Am ùbelsten macht sich 
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e in Sch1mpfen go1Lencl nnd ist ~ im n1 er cmo em sLe P:r
],ntnknng, da er uicht bloss c1a"' Gehurorgan, sondern a.ucl1 
Atmung und J~rniLl 1rung empfìmlli ch tangiert. Dot der 
phyoiologischo . Vorgang cler Schleimanfsaugung hinter de1n 
rrrowmelfell lewht geHtur t wird, so i:-;t bei Anoma.\iell dcs 
Eruah rungszn:stand.es nnll so11 :stigeu nicht g l e ich erklii,rba.reu 
Aencleruug eu cles \oVohlbofìndeu~> in erst er Linie imm cr an 
eli e Ohren zn tlenk en, un cl i m lVli.tleloltr ci ne E i terun p; zu 
vcrmuten . Solch e l.~ i Lonmg pflegt gli,nzlich im Verborgenen 
sich abzuspielcu , da soHstige Auzeichen, wie Bitemb:Huss 
nus dom Gohlirp;an g , m1s anatomischeu Grùnden o!'t J'olJlen. 
Golegen tliches GroiJeu u ach den Ohreu ab ein11ig es viel
JcichL vorkommendes V erclaehtsmoment ist deshalb zu be
achten. Auch muss man sich immer erinnern, class viole 
] 'ii.lle sogenannter augeboreuer 'l'aub;,Lummheit sicher keine 
solchen siud, sonclern md llerarLigon pa.thologùwheu Stonm geu 
b ruheu. D as legt di e V orpJliehtung an!', sieh vou clorn 
Vorhamlenscin der HorfuukLion zu ftl! erzeugon, bei w elcher 
Prù t'nug sel l.Jstv'ersLiindli clt d er G e~i cbL~~Ìlm niehL rl'i\nsch
uu geu hervonnl 'en cla rf, unrl :;ol d10s dm·f nieht zu lango 

]l inan:;ge"d JO b ·n w erd en. 
D ,, s ]\ i ll d l i e h e u 11 cl 8 c h ll la l t e l' i s L e H ) i ll a l' lll 

di e Affe kti on e u d e r o ber ~ t e n A Lmuugsw cge 
iJ 1r c u na c h Le ilig c n E i1 1l'ln ~s b oH onl e n gelL e ncl 
ma e h e u , unll der g u Lo :6ustaml vou Na se, Munll untl 
J{aehon isi, hi er ·~ ·~to>< , man hOnutc fa s t sagon , eiuzig s 
Erfordernis eiuer ge:mml n Hygieiu o ÙPs U oh ororgt~.nl-1. Im 
g auzeu :-:iud nls Ur s_acbe You Oluenleid eu in ca . 35.0

/ 0 allor 
.1!\ ill Nasen- uml H,,wh enaffoHionen zn ummen, uucl im 
Kiudes<tlter m8 g tlicse Z:';nhl wohl ums D oppelte sLeige11. 
~elJcu ausgiel!iger 1\lundpJ\cge, r geh ccbten Uurgelungon 
uud [i;inlibung der Raeh enbosichtigung kommt ah; V r
hùtuug:;nùtLol vo u KaLanhen d er oben ;t en ALmuug:;wege 
iu er ster ]_,iuio clie allgemeine kor]_J erliche Abhartung iu 
B eLrach L

1 
da llie H aufi ghit sol ch er Katarrhe mit der 

g ro::;sen Venveichlidnmg ~~~samm enh àugt, die ùa.s dichLe 
z:;u :;ammeuleben m den 8 te:tdten nucl um;ere modernen 
Lebensgewoll1l heitou mi L sioh briuge11. V orweiehlichL 
w erclen wir dureh Z:';immorauJenthal t, um·aLione1lo B eld oiùung 
nnd schl echLe lJ auLpl\ oge, beziohung~>w eil:lo <.lie 8 cheu vor 

au sgie!Jigem Gobranch del' kalLen W:tssen ;. Der T,:md-
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1Jew•Jlmer, der den woulu.;e] nel e n '!'emporaLuroi n wirkungeu 
jederzeit mehr onLgegenLriL t, llossen W ohnritnme gegon dio 
AussenaLmosphare weniger dichL ahgesvhl ossou zn se.in 
pllegou, ù;t mwh cl.ioser R.i c.:hLung hin bosser gcsLell t nn(l 
brmwhL desha,l b an e; h wcniger zu Llnm. Insl:J esouclere iRL 
oin 'l'eil lles Korpers in s Auge ~u fassen , der erhhrungs
gomi-iss ~n l~rbili;ungen in enger Bczielmng sLeht., uamli vh 
(lir· Fi.i:;se. Deu Kausalnexus z:wi::when sogeuaunLon kaHmt 
ocl(lr feu c.:h ten J!'ùssen uncl asen- und Rach enk .. tarrh ell haL 
un sere moclem e bakteriologisc.:h e H,.icbtung der Mcd iz.iu 
n i eh L aus der W el t schaffeu konnen. D .i e Bekampfnng 
cli esor kalten Fi.isse mi t Lelst raLioneller Knren, bi:i.lrAge J?nss
hàd er , ~weckmassiges f..ìc.:hulnverk, sowie Verm eidnn g allns 
dosseu, was die lebhafte BluLzirkulation .in don nnLeren 
Extremitaten slUrt (Strumpfbauder , Gurnm iziigc a n den 
S0hnheu etc.) kommt .indirek t dcm Gehororgan uuzwcifelhafL 
zu G uLe. D i e Ab l di, r tu n g cl es g c sa m t c n K 0 r per s 
ltaL beim zw e ijH.hrig en Kinde zu beginncu und 
clarf nH s clas gan~ e Lcben hindur c.: h n.i 0 hL mehr 
vc rla sse n. 

D!l s S e hulleb cn,; lbsL erforclerL u oc.:h ciu paa.r ~TorLe. 
Kiudcr miL nieht ganz ta<.lell osPm Gchororgan verlangen 
bosonclere Rtwksi0htnahme seitens Ll er L ehrer; su wei t; di e 
~'unkL.ion in J?rago kommt, s.ind solc.:l.te clu wb zei tw ci:oe Hor
prùfnngeu festznstellen. Dass .ihr c geriugerc Anfmerk
s <t m k e i t un d l e i c h t ere E r m L.L d un g n i c h t m i L :6 i e h e n 
an den Ohrlappeh e n OLl er gar clurc.:h OhrCeigon , 
d i e (l a s 'l'rom m e lf e ll s p re n g e n un d d e u H 0 r n o r v e n 
sc lbst verletzen k onnen, zu b e;,;t rafeu i ,;t, fùge 
ich als se lb 1;t v ers Uinrllid1 b e i. Die hi:tufige Unfahigkeit 
der Ki.nder, ihre Gedankeu zu konzentriereu ullLl all einem 
bestim mten Gegenstaucl festzuhalten, ihre gering re Ge
dac.:htu.ishaft und grossere Interesselosigke.it kounen clurch 
dreierle.i V erhaltni ·se bedillgt sein, durch Schwii.che cles 
Uehirns, durch Ohrenaff'ektionen uncl durch Nasenloicleu . 
Oft ist es einer clieser Faktonm allein, ofter ,me;h wirken 
zwei 2usammen. Letzterei:l is t beispielsweise hau:fìg bei der 
Rachenmandelvergrosserung der Fall, anf d.ie von verschie
dener Seite geni'lgend aufmerksam gemachL ist. lGnder 
mi t. empfindlichen Horuorvon s.iud vom G esangsuntcrr.icht 
un cl dem gerauflc.:h vollen Aufsagen .im Chore zu befreien; 
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f-;c]n·eckeinwirkungen siud ihnen bo:;OJHler s sekid licb . l!'ilr 
:;r,n Schwinclel, infolge chroni:;cher Ohreiterung, gcneigLe 
]{inder is t di e T eilna.hme am 'l'umunLcrricht nicl1t zusagelld. 
Hier isL a uch der Ort, n ochnm ls der Meinnug entschicclell 
entgegcuzuLreten, als ob clie Zogl.inge d er rl'aubstummou
austal te n rl er H il l'e d es O hrencLrzLes ganzlich en traten konu Le n, 
weil s ie i.hros H ororgm1s nnwiderruflich verlustig gcgrw gen 
seicu. Nich t bloss der U msl;ancl, do.ss zuweilen uoch 
bcssernngshi.hige Falle vorhanden siwl, steht dom en tgegcD, 
_ an eh di e 'rhatsaclw, da. ·s zuweilen lcbensgefahrliche 
Gcgloiterscheinungen (z. B. chronisehe Mitt elohreit nmgen) 
zu )Jehaudeln di e Notweud. igkeit vorliegt, dass wichti.ge 
Nasen- und Rachenlciden und. ihrc H eil ung die geistigeu 
l{rù.fLe de::> Zogliugs zn heben imstamle sind, uncl nieh t 
znm wenigRten ùie genaue Ermittelung cles nocl1 vorhan
<lcuen HurrcsLes uurl seiner guten Ausnutzung, wi e ich 
dies sehon au:;geflthr t h n be, v rlangen eli e b rateuù 1\IiL
wirkung clc:-1 Ohreuarzte:; an Llie::;cn AnstalLeu. 

Bei tlcl l E rwaehsenen fa1len uach zweierl ei Rieh Lu ug 
]liu IJ csLimmLe .Bcrufskla ::;se u auf, bei deneu (h,· Geh or · 
,
1
r ..... au eine besom1ere L~olle spielt. -~rsten::; g iebt es Be

sc~llfLignngcu, (lie vur <tll cm aut ciue tadello~>e GehorhmHiuu 
Anspruch erhebeu. 1 ·h greif'e hi er mu die 1\'[u::;ikcr, Sllnger, 
~elutuspicler , ]_,ehrcr, 'l'eleph onbec1ieustete, Seolcuto uml 

1_,,) t;: 0111oti vfel hrer lternns, Bei l ct<~teren beiden ist es di · 
VcrH.ntworLlichkeit fl Rs Bcrufes besoml ers, di e soleh e;; er
(,JrdcrL: eli V rtretcr cl er G e ·angskunsL sollLeH w i ssen, das;; 
rli e Vollkommenh eit ihrer L cistungen nur moglich ist, so 
~c111ge (lic gcnau c K ontrolle clnrch ihr Geh ororgau vu r
]landCJJ ist. - Zweitens kommen ùie Berufszweige iu 
Bet.rnchL, clere11 'l'ltaLigkeit da s G eh or erh oht r G efa1u aus
~eL~L. E-; siJt rl el i Sehlosscr, Schmieùe, Meehaniker , ieLer, 
GutLt;her d!\.u.;suinc1cr), las l\1asehinen1 en;onal der Eiscn

l..ahneJJ uncl. Dampl'er, dio 'l' leph onisten, Ka110nierc uucl 
Schi"tl,.cn, 'J'auehrr, T_,uft::;l'h ifl'er um1 Caissonarbcitcr, Uerbcr , 
' ) i:i. r ]!'j::;(·her; :::khiJTer nm1 Hirte11 1 Miiller, K aminfeg r, 

~(i~Jl ~r um1 Berglentc. A ll n ùie:; Hemt'szwcige besonc1ers 

zu besprct; \l CJl, muss i eh mir hier Yersagen i ihre Aufzi~hhmg 
ge::;chah miL Rùcl\ sicht auf clie B ernf'swahl. Denu uur 
Personeu miL laùcll osem <iehl'trorgan ~ol\ Len si ·h, b nso 
wie bei dcn ersLeren, tmch J'ùr t1icse Berul'e uLsch eideu i 
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eiUJg'C da von, bei s L,ich;woi so t l io K eì:isel suhm iederei, si 11 cl 
dera.rtig gefàhrlich, clai:ii:i auch ein gei:iuudes l~ehororga.n auf 
clio D a.uer ihuen nicht Widerstancl zn Jeisteu imstaml e ist. 
Als ::;chacligencle Fa.ktoren nen ne ich cl en ùb e r
Li:i. ub e ncl e n L~l rm, Anstrcngungen <l c r Akk o mo
dation nnd Nebenger~i.usche ('.L'eleph oui sLen), Doto
ua.Liou e n, becleutende Luftùruckfliffereuzell, F e uch
tigkeit uud Kalte , pli.itz li c h e r rl'empera.tur- nml 
vV i t t e r un g w e c h se l, Sta n lJ c1 e r u m g e b e n cl e n L u H. 
Aus cliescr Aufziihlnng wenlen Unterscb ieùsgrade der 
Schaclli chkeit woh l schon erkeuutlich seiu. Nicbt immer 
isL es ùhrigens ein Fak tor a ll ein , der in rl'hi:i.ti gl;:eit tritL ; 
iiCter isl es auch eine K omhi 11 atiou verschiedener l~ iJJfhi.sse . 
LetzLeres triffL bcispielsweise for da s .Ma.schinenpersonal 
nu serer Ueborseecbmpfer zn (Liirm nncl plof·,zliehe 1'empe
raLnnmLerschiede), was ich besonders l1 ervorh ebeu muchte, 
w e il m ir clio Sclùi.d igung dieser L ente a m lti esigen Hafen
plaLze reichlich aufge i'allen ist. 

All o clieso .F'aktoren aber, (lie hior in gehii.nfter W ciso 
eiuwirken, wenl en ein empfìndliches Gehi.irDrgn.n schou bei 
vereinzolteo Gelegenheiten t reffen konuen. Der i.tbertii.ubend.e 
L~nn ist cleswegen von a.llen am gefahrlichsten, weil wir uus 
ihm am wenigsten en tz iehen ].;: uunen. Schrille Pfiffe, pliitz
li eher Glockensehla g, Peitschenknall, der d.nmpfe, venvorrene 
Strassenli:i.rm sLeigern schon vorhandenes Obrensauson uncl 
sclii:i,cligen die FuulrLion. Hier sincl mir in leLzter Zeit clio 
sogeJJ a.nnLen Automobilomnibussc besonders unan geuehm auf
gefallen, d.ie zum Geràuseh der StrassenbahJJen , der ~'euer

wehr, der neuesten H,adfahrglockeu, ùer Stra»Sellmusibmton 
u. s. w. im grossstadtisuhen Verkehr gera.d.e nooh gefehlt 
haben. Auf die Automobildroschkeu - waltre Uugetùm e, 
clie sich allerdings im Zentrum nnserer 'tadt noch nicht 
gezeigt zu haben scheinen, clarf ich wohl hier besonders 
aufrnerksam machen. Jeder Grossstadter, der in ruhiger 
N ebenstrasse sein Heim aufzuschlagen in der Lage ist, sollte 
dies thun, um dem Verkehrsbrm abemls und nachtlieh zu 
entgehen uncl clem geschwitchten und empfindlich en Gehor
organ wenigstens eine Zeit der Ruhe zu guunen. 

Zur Pfl.ege cles Gehororgans tragt; aueh die Zeit d.er 
Au ss pannung von un se r er vfli chtm iiss ig e n 1'hii.tig
kei t bei, gleichgi ltig, ob ùi.eselbe in der Somm crfrische, clem. 
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repriiseul;ableren KurorLe otler in JnitLl er er G ebirgt"hOhe ver
bnwht win1. Nur ùer S e<tnfont.hal t hat vou jeher ein e A.ns
uahme gemachl, un<1 zwar mit einer kl eiu en Nnanco zwi scheu 
VsL- uuù Nonlsee. Dass tlem. go;;uuùeu Oln·e tl er Strand
~tu fenl;halt an der Non1see schrt1len win1, sofern nu1· gew isse 
Vorsi.cllt;;mttssr egelH boim Baden lJeobachteL wen1en , wirc1 
wold ui emalH1 ol'll stli ch behaupten. D.ie K1MLiguug der 
Schl ei.mhii.ute der Nase und des ltach eus .ist bekanut genug, 
nud fùr ùas Gel10rorgan bec1eutet Ùcts eiueu \V'eehsel auf die 
.Y-:ulmul't. Auch f'Or eiu · R eihe von Ohrenkrauk lteiten be
sow1ers jngeuc11i cher Inùividuen, vor :1.1leu fitr solche, b ei 
<1euen 8krophu1ose mitspi elL, wen1eu Seermfeuthfdt und 
:-)eob~der Nutzen bringeu. Nnr die 1!\ dl e miL grusserem 
rrro tnmelfelldefekt Jmteh en eine Ausnahm e, WeJIU hier der 
uutige Versch luss c1 s Uehurgangs n i cb t s icher ist, un d gm1z 
zn wiclerrateu Ìl'd;SeeanfenLhalt bei chrouischer, NtarkerSchwer
J1 urio·kei L m iL CJ u ~Ll enden Ohrgerii,u:,;c\hen . A uch Soolbader 
. t:> 

J,::ijnuen bei reizbaren T nù i.vidueu mit Ohrgerausd1en scb~i,dli ch 
wirkeu ; dass man •m solch en Orteu bei ehroni schen Ohr
e iLenmgeu <1ie Soole auch in den GehOrgaug laufeu lii.sst, 
\;:aun g leichfalls nicht gelobt werdeu. 

Dass un :>ere H 0 r r o h r e nur bescheiùeu en A.nsprùcheu 
o·enii.o·eu, ist bereits erwahnt . Immerhin aber erleichtern sie 
t:> "' uicht nur c1ie Ansnutzung eiu es ll Orrestes fi'lr die Sprache, 
soudern werdeu auclt nu!' ùiesen selbst vorteilhaft einwirken , 
J;t :,;oust bei 1\IIaugel a u 'l'h~i,tigk eit chwuud eiut.ritt . N m· 
ist ri.chtige Wahl des H orinstrnrn entes um1 angemess ner 
vorsichtiger Gebraneh dazu unbediugt ni.'ltig. D nn solche 
"Fàll von Funktionsherahsetzung, die eines Horrohres be
L1 ùrl'eu, zeigen hauJig auch eine gewisse Ueberempfì.ncllichJ,eit 
O"egeu Schallkonzentratiou, und besonders g ilt dies !'iir die 
t:> l ' ' l'anbstummenzog.mge. Ah r auch in ùen 'l'aubstnmmen-
nustalten wird zu Unterrichtszwecken Jas Jl èirrohr unter 
clen geuannteu Kautelen empl'oblen werden kOnnen, um 
an!' clen lJ orrest eimmwirken. 
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l n Llem Jaunar-.UcfL df'l' ZP it.snhrii'L fùr lli o Dolnl!lll luug 
schwne;lJ,;inuiger Jdioteu Yeru fl PntliclJt F . Frr·ll .:l'i oin eu 
A n l'saL:;-; ii ber den 

Artikulations-Unterricht bei geistesschwachen Kindern, 
aus dern nn s dnrch tl en VerC.tsser cl es Anfsai.:;-;es fo lgende 
Ausfilhrungen zur Verfiig nug g es tellt wnnleu: 

Iu Jen L ehrphtnen J er Anstalten und Schnl en fùr Er
zielmug nn l U ntenicht Gcistessdnv ael1 er fimleu wir 11i ·ht 
selten fill' die Uu terstufen d eu Arti kul ati ons - Un Le rri c h t. 
al,; Unterri chtsgeg~:~n sta n<l V(Wze icbn et , mHl wo lli oses JJi cll1; 
tl er E all se in soli te, rhirfte wenigstPHs an f' 1lell Betri eb YOil 

Artik ul::t t i o u s iibuu ge u·%") hiugew.i esen sein. Im rl'aub
stumme n-UntenicLt te n enut mrm deu. erstcu Spnwltnntonicht, 
w Alch er die F est,;tellung rl er J...~au-1- e l.J e:;-;wedd unt1 die er stt>a 
l!mtsprachli ch en K enutnisse venni ttel t, Ar ti kul<ttions-TT11 ter
richt. lVIan bezoielmet auch diese l nter rieh tsdis:;-;iplin , 
Ìll so f'em sie siel1 hauptsaehlicb mit tl er ii,nssem, Ll er 
meeh anis(·hen ( tJhysiologisch eu) Sei te der Sprrwlte l> usehMLigi.., 
als ,Un terrieh t im m ehtmis ·he u Sprechen " . B ei sprach
losen Gei:;tessehwnel Jcll wi rd der erste Sp rachun teni chL 
a nalog de m der 'l'aub~tummen zu ber.r eibou seiu, a llenli ngs mi L 
ontspreeh cnden l\tio(lifi b .t inu eu bei steter 8 or Ci eksieh Lig nng 
der kijrperlich en nml geù:>t.igen .iu clivitluell eu J•; igent iimlidt
l>eitcn der j eweilig zu b elmudelJJdeu 1\imler. Die Ue:;icht"
pun h te, naeh denen der Spra.elmntenicht l> ei "pm ehlo. ·eu 
G eistesschwachen zu erteil eu ist, ha b e ich iu m einer Ar beiL: 
, D e r Spr a.c huut e rr ic h t spra c hl ot;er Geistes 
s c h w a c h e n " , eingehend au:seinauder gesetzt ; i eh komm e 
daher hier auf den Art ikulations-Unterricb t und Jie Ar
tikulationsitbungen im allgemeineu zuri.tck, sowie auf die 
Aufgabe und St e llung cles er sten als U nt e rri e h ts
g e g e n s t an d der Anstalten und Schulen fi.tr Erziehung 
nud Unterricht Geistesschwach er, und will im Ausehlu:;:;se 
hi eran auch eineu meLbodisch -praHisclt eu 8 Lu f1' 11g a u g fi ·ll. 

:;eiue zweckmassige Bel;reibuug f'olgeu las.·e 11. 

* ) Sengefmann, L ehrbuch de r Iùiotenh eilpfl ege. :\orùen, 18%. 
S . 212. - R einke, Di e U 11 tc nv ois ung und Et·zi eh ung ~ ch wach s. Kind er . 
Berlin J8\l7. S. S7 - 8S. 
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Der UnLorri cht; ge is teR ~chwacheJ ' ]\_ind er schlies:-:t be
,;ondeJ '~ in seineu Anfaugen ~i gentùmli cbkeiten iu ,:; ich , tli e 
i h n von dc m U ntenichr,e n onna l or E.inder wesonLlich nut.er
:-wh eicleu ; ctuch crhei::wh on dìe m annigfach eu korperlichen 
\md geistige n D efekte :-:chw<teh :-; in nig t'r Killller im U nterriuh te 
JYI~ts;; uahmen unrl Veranstaltungen, tlereu di e V olkssubule 
t1nrchaus nicht benotigt isL Zu diesem eigenart igen unter 
riclttli chen Massnahmen g ehorrm n amentlich ùie V or
ùbuu ge n m1Ù der A r t ikul at i on ,:; -Uut e ni cht. 

Di e V or ù b ung e n·•·) werùen n.uf alleu unteru SLufen 
der Hchnl en fùr Geistesschwache betrieb en, ~uni:i.ch st in 
o-riJssereJO Umb uge, Hpater in gerìngerem ]\{asse. Jhr h n.upt
:~chlichs ter Z wet.:k ist clie ,natnrgem~\,s,.;o unù l;:onHeqneute 
W m:bmg und Regeluug der inùiviclnellen L eb ens- uu<l 
rrha tigk eitstriebe" der anf sehr niedriger S tufe geisti g<w 
Eu twiclduug stehencleu schwa cl1 Rinuigen Kinùel'. 

Der Ar t ikul .-t i on s - Un Le rri c h t erseh eiut -.,v eg en 
cl es gerin geu m;w gelh afteu un<1 oft geRuhwa.ehten 8 ]Jnwh
\·enn ugen» nm1 der h~i.uli geu Spra hgehn :ch en g eistcs
;;ehwn.ell el' .Kinùer dnrcha.us geboten. B ezttglich illl'es 
spn 1c, lJ liehen V orhaHens di.'trfte e i n o . Einteìluug ders.elLon 
in a p at hi su h- s pr ec hf a u le (torptùe) und e r e tlll se h
p l a:p p e rh a l' Le (agil e) Im1iv idueu nm P latze seìn. -- Kiucler 
ùer ersLen Gruppe siml entwecl er g~i,u zliuh spraehlo:-:, oL1er 
::;teh en in ihrer spraehliuh en BnLwiddnn g n oeh in der P eriode 
<les Lallens unù 8tammelus, o<..ler zeichn eu sich dureh ein e 
L1nbeh olfen e, abgerissene, pol ternde nncl unn aturli l:h e Spreeh 
w ei::;e aus. Die Artilmlation iuer gauzen Anzahl von 
T.J;tu ten geliugL ihnen nìch t oder n ur mangelhaft, n o ·h 
weuiger '-~ber vermug en sìe gewìsse Lautverbinclungen au:>
znspreeheu; sta t t eines g<tnzen W ortes werdeu nur Trùmmer 

l , ·elLen gehmcht . Au h mangelt solch en Kindern hi:i.uho<es:- o 
jecles S praehvcr Rtiinclnis ocler es ist be~ ibnen in ein.em nur 

IJearenztem lJ mfauge n nel uach emer g anz best1mmten 
@~ o . . 
R iuh Lnng bi n vorhanclen; ste v:rstehen m6ls.tens nur einzelne 
B efehl e. E s w trd d~her bet de~ apa~hlsch-sprec.hf<tulen 
Geistesschwachen A ulgabe cles Artllmlatwns- LJnternchts j e 
nach cler Art cles vorhan cleu en 8yraclwermogens Hein, 

--;-]l'r. }·rcnzcl, Ucher Ei nricht un g• ·n un ù Ziele ùe r Vo rschulen 
) . lt

1
·ntenanstalt t•n. Zeitschrift !Ttr pi\uag. Pathologie uu u 

unsert'l < 
' l'heravi e. L >u lgt·n~:dz : t IK\JR . 
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lU<tngf\lltaft g ebil rl ete Lan Lc ri clil,ig r•inznilbe tt 1 fehl emle zn 
ent"l\' teke ln nnll dun:h >:y,.;(cmfl( isclte UelJmt gcu zn ilc f'es t,igou, 
so wi e <las Npl'Ce.ltelt vo n Lrw tvcrhi ltdun gen , iu s bcsoudor e 
sokh er, rlie eiuen sp mchli e1t ell lultal t, (\ViirL1:1 ') hezeic lmeH 
nach sprachpbys iolog isd teu Ges itdd sjmukten a.u~gow~i.hlt mHl 
zns~trnm e ugesetzt , zn kul Livien'lL D ic lwtre fTeuclPn Kinder 
soll en <laùureh zur H errsehai t ùb cr ihrc Spnwhwerkzenge 
g ef'[i]nL, zn einem tleutlicl leJJ

1 
w ohl artiknli crte1f Spreehen 

g ebnw lt t un d i n das V erstii.mlu is uml cl e n G ebrauch der 
8prache, wemJ auch znn~i .ehst unr in e iu em ga.u:~: l> esche itlen cu 
Umfau ge, eiuge flihr t w nl P ll. 

Di o c r e t h i s c h- p l a p p o 1· h ,, f'L e n (gosuhwilLzi gP u) 
Sr:hwa<.: hs iuni gt·u s i1Hl Rf'hr gesprHc:l1ig 111Jtl plaud ern a ll o>: 
.Mug lic!J e m ei ~ Len s giim li eh pl tLU- nu tl siJJnlos lwr tllHluieh L 
selLen , 0lme irgend e in en G Pt lnuknJJinh fl l t miL tl em Gl'
sproelt en en zn verbiuÙeJJ. Di e A rtiknJaLi on e rf'olgt in <l er 
Regel Je ichL und gewand t., cloch kommen bei ihuen iufolg c 
ilu·cn g rossen Zerf'alneu]J ei t , llfn·vi);;en Errag th eit nnd Un
bestùndigkeit h ~i,n:fìg JYii.i,ngel in der L au t·· nncl vVortfolge 
vor ; tb;; Sprecheu goschieh L vielf'ac!t im Inrinit i\· (,iclt nach 
Haus laufen! '' ) in Iute1:j ek tionmt 1 mi t faJscheu Flexiuuen 
und mit fctl sch er Anwendnug von Zeitform en und selbRL 
\Vi!rtem. Die Kinclr>r brecheu mittcn im Sflt:~:e ab od er 
fall eu ans ,1er Kons trnkLi0tJ ; oJ't winl \Vor t an Wnrt o! tu e 
erkonnbare 11 ;:;u:;a.mmcn!tnHg, ba l d 1<\ngsam, ba ill r n.seh an
gereiht. H~i.n:fìg k ehrou ,1i 0::>ol be u \ViirLe1· i11 r as <.:bt·r Folge 
immer wiecler. NA.m en t lich gcwisse l'hrasc 11 1 tli c dcu Kindcr u 
augelernt won1eu sinll, wenlen vnH ihlll·l ll mwh AL'L der 
Papageien mehr oder w enig r fehl edJaJ'I; oft biR (1,11 cli e 
hunder t 1.\fal wiederholt. E s w erden ::mch mitunter aus 
'J'eilen verschied ner Worter n eue vVi!rter kombiuirt; solche 
Wortneubilc1uugen bmn man vielfach bei deu ,ewigen 
Schwatzern", wie Dr. Kiud Jie l lapperhaften Geistes
schwctchen treffend n ennt, b eobachteu . In a.ll en dieRoll 
Fallen wird es Aufgabe cles Artikulf1tionR-Unterri chts scin , 
ein ruhiges, g emes,.enes, form nn cl g eclankenri<.:ltti ges 
Spre<.: hen an:~:uerslreben. - All es in al lem sol] a!Ro der 
Arhkul ation s-Unterrich t <li c Sprauh e cl es G·eistessch wachen 
nicht 1mr n ach il1rer meuhauis<.:h en (phyR iologisch en), sondern 
<mch nach ihrer clenktha.t ig en SeiLe hin pfl geu und bi ldeu 
helf'eu; er wird m it.hiu au <.: h S p nu·l1 u u L c r r i c 1t L sei11 rn Lissen 
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uucl rlell ~chlitel'JJ Spra.d d; cnllLni ,.:so ÌJJ m aLeriell cr null 
fo rmeller rliu sich L zn venniLLeln Ull(l il1re goringen l:l-oi.sLcs
krafte zu entwicl, eln suchen. 

Die EnLwicld uug d er g •isLigen Au lageu vo ll zichL siult 
in der l?,ich tuug von rler AnNdJ<Luu ug iu llie 8pmche ltimJin 
uud .·etzt siuh sodanu durult VcrmitLelung der 8pnwltc miL 
U nten;lli.Lzung ller Am;uhanung fOJ t. Diesem Prin zip liHJ, 
anuh <ler B eLri elJ cl es A rtik nlation s-Uuterricl1Ls gehurig 
H.c ·h mm g :.-;u tragm1. D <Ll'llm :siu d bei sei11er Pl-lege g lei t.:h
Jnft:-<>'ig nebeiJ einanclPr nachsLehe)l(lc Zweuk e zn verf'o.l geu: 
1. Die An:-:IJilLlnll g d e r Sprac h f e rtigkcit, :l. di e 
]•; 11 Lwi c k e lnu g Ll e r (i e i s t e,., hra l' t e und 3. di e Au
eig nuug v o n 8 ac hk c untni:-; se iJ. Dem gesam ton 
S pnwllllnt.enic:hte w i rél somit. in der 8t.:h ul e fi'tr Go isLes
~:; chw~tc:he anuh e i n wc~:;en LI i eh weiteres Arl>eit~:;feJù zuge
wie,;ell wercleu m iisseu , a.ls rlem d er Vol.buhule; ebeu ~:;o is t 
ihm ciuc nmfaiJgroidwre 7,oit zu widnten, ab in der Subul o 
V ll ::;illni gcr. 

Die ArtiknhtLiOJt>'iilJungen k i)ll l! Oll aneh dem e r s Lf\ 11 
! ,e~ouute ni u !J t.,.~ von Uel1onLe ndcrn Nut::-. en l:leiu. Bevur 
d il' Lt-sC' ù\mnge>n ani'Lr •Lc 11 , S\) l] r n dio t:lc:hlilcr bef'~i.hi gL 

wnrdf' tt, ÙÌl' ,·crsl;hi ed enstc tt ]_.a lito clureh llns Geh ur richtig 
tlllfr.ula :-:sl'll un Ll 7, U un ter,- uh~'id en UJl(l clnn;h di e Spmch
orgaue geh i) rig wiedergci>en zu 1,011nen . Das winl am 
lJ,\sten llnrc:h :.-;weckmàs~:;ige Arliikuhttionsùbnngen zn cr
reieheu ::;ein. .: Die drei P erze]_Jtions- nn cl gleichzeit.ig •mc: h 
Kontrollwege, Gehor, Gosicht uml G efi.ibl , mi.i. se11 durch 
Hy::;Lematisehe U ebungen :;o fest, g latL un d ::; ieh er gefa.hren 
werclen, cbss es ".l'ii.Lerhiu kein er bef;oud er on Aufmerksam
keit IJecl<u-f, um i hro Fu11ktioneu f'i eh ungo,.;t0rL voll zi eh eu 
:.-; n Jas::;ell ." Diese Forderung bildet eine der H auptbe
gu11gen fùr d eu L eseunterricb t vom Rprachphysiologisch eu 
Staudpunkte ·:·:) aus, welchè d er Artikulations-UnterriuhL am 
hestell zu erfi.illen imstamle i ~:;t . J~ in rich tig geleiLeter 
Artilmlations-Unterri oh t wi rd somit de n ersten L eReunterrioh L 
zweckmassig vorbereiten konnen nnd denselben auoh in 
seinem weitern Fortgange wirksam :~.n unterstutzen ver
mugen. In umgekehrLer vV eise kann wiederum d er Lese-

*) Km!Jibach, Deutsuh Sprech-. T.Jesc- und Sprachi.ibuugen . Le ip 
zig 1 B!l:J. - Gulzmwm, Di e prakt. Anwendnn g der Sprachphysio logie 
filr den er st en Leseunterricht. llerli n 1897 . 
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n11 terriuhL dem .Ar L iknl ~tLions- UuL<~r ric lJ Lc ZLL J) iunsL<' Il sci u ; 
das geschricbene oder gednwkLe Lan L7.L)iu hcn, Ll er Bndn;Labe, 
e rleich ter t dcm gcù;Lesschwauhen Kiwle da;; Anlfasscu nu rl 
l<'e"t.haiLcn cles LauLe;; 11iuhL uuweseutlicli. -Vh 1s Hllfn.ngs 
uei den S l>rauhil bungen cles ersLeu L ese un teniuh Ls vonmgs
weise nur e in S iJJII , ll as (j e!Ji!r, 7. IL heso rgeu ba lLe, Lla s 
winl , sobalcl di e Lanbwieh.eH aul'trete n, duruh ;r. w e i ~iutH' , 
(-i c]J ur und Ue:;ich L, vcnniLL('IL wonlen lio ltllell. ~ù sulJein
b;-tr nnheden(-, tlucl cler ;trLi<re Kl eil1i o·keiteu atwl1 so nsL zn seiH 

b h 

pHegeu , beim Unterr iuh Le GeiR tessdnvauhcr j ecluu li wcnlcu 
;; Ìc li~i. u fig 7.U wiulJLi gou F <tkLoren, deren HeaehLnn g rniL
itrJ Ler ror di o I•:rzielnug maud1er :6weekc gcwi~sc VorL(·.il f' 
zn h icLou verm<~g. 

Emlli eh si ud zweckmU.s;;ig betri ebeue Artilml aLions
iiiJuugen cla s wirks;tmsLe MiLtcl zur Verhil Lnug nncl Bc
hlmpfuug YOU 8 p rac h sLu ruu geu. E s isL wohl geniigeud 
hekannL uml anclt beroiLs darauf hingewie;;eu/') dass geistes
suh wac!J e Kinder an d eu ver. ·chieclunsten 8praubgebreehen 
lcidflu uncl mit ~pra.d1~Wrungen aller Ar t beha.l'teL sincl. 
Ei11 ver~ti:ind ig geleiteter A rt,iJmlations- Uutenich L, weluher 
ja. ;;LcLs clie :J:-Jygiein e cl er Spnwhe bezwcukt , winl claher 
s ·l1 on aus t1iesem G nmd e imsLandc sein , eine gro~::w llei!Je 
ucrcits vorhaudeuer Spnwhgebreehen leieh terer Art Zll 

unLerclrùl'kcu od r zu beseitigen nml eiue Huuh grij~::;ere 
Auza.hl zu verbiitell. All eill schwer cr e F~i.lle von ~prach
;;LUruugeu, welehe im B etri ebe cles Artikulatiow;-UnterriehL :-; 
nichL bcseit igt werclen kon nen , sincl in besonclern Sprauh
lteilkursen :;o;u behandeln. E s lwmmen clerar Lige lV[as:;mdllnen 
nunmehr an den Yen;chi AùensLen Orten uJJcl Sehulen zur 
Berilcksicht;igung, aber t rotzdern g iebt e;; aneh u oc:h L eute, 
deu en solche Be~trebungeu vollstandig zweuk- nnd aus
siehtslos er:-;cheiuen. Nach meinen Erfa.hruugeu jedoclt 
.·ind bei einiger Hiugabe, Mi.ihe, Ausdauer und Gecluld 
selbst in clen sehwerer en Fallen gewisse Erfolge zu er
zielen und in clen leichtern sogar erfreuliuhe R esultate zu 
erréch en. E~ kommt auch beu te vie) weniger clar auf an, 
clie Notwencligkeit und B erechtigung ahnlicher Massnahmen 
uncl .11:inrichtuugen nachzuweisen , als vielm ebr darauf, :;ie 

*) VergL meine Arbcit: Zwei F ii.lle von eigenti.imlichon Sprach
hemmungen hei idiotisch en Kindern. i\'[ onatsschrif't flit ' ùi e gesamte 
i:ìprachhei lkunde. Berlin 1897. 
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gr· lt i\r ig aushaueH ttnLl I'Unl en 1 r.u hc l f'eu. -- Fl usnud err 
Verd ien sLc anf cle m U eui ete ù cr ~prauhhygic i 11 0 g eisLos
svhwauh er 1\:iuder l1a ~ sivh / f. l'iJir'J' C'rworueu , clo:,:se 11 B e
sLr euungen iu j ecler I l iu s iehL voll e An erk e mmn g \'t.•rcliom,11 
ltJI(l nufs <m gclegen tli uln;t o ;-; nr Nad1ahmung cmpl'o ld Pn 
w or cl on k uun en. 

Hnll cl or Artikul aLiuu:-;-lJ n Le rri l' ll t. cli e vorli in ho;~,ei v h ne LI' il 
A 1ti'g all OII , wc-dc ho zum 'l'e il ,Ì <L 11 11r kurz nngecl outd wenkH 
[;n nn Ll'H, uat' h a !leJJ S e it.e n hin vol i und ganz erflill o11 , sn 

111 nss or in ll en Hul1ulen nlHl A ustnhou fiir Erz iehuug n nd 
IJ u Lt•JTic:ht; Ge i s t.e~sehwal' l1 er nouh ab so lb sL~i udi ge r 
lJ Il Lr rr ic !t t;sgcge n sL n 11 cl R.uft reLen uml JJac]1 e i gc 11 o r 

J\l ct. h ocle brtri ebcu wcnl en . Heiuegeleg enUi cl le Knlt i\'Ì ernng 

sl'i ue Pf-l egc mwh B ed arf, ~owi e i'i e iu e V orualm1e iu V erbindnug 
m it tLmlcm UuLerr iuh L:;tli s;~,iplin eu w ird selten cli e Erfolge 
er?. ie len kiilll! e n , wi e sie ::; ic :;eÌJJ C scl b:;ta.ndigc B etr eiuuu g
:o u fl lTOÌ ·hcu vennag. Die ArLilm l a.tiou~::~i.ibu11gen won1en 

cl<~h e r am uestP n %Ull àuh sL Ìll b e sont1 e r c u HLuncl e n , 

\"ÌI)]It< ich L Liig liult eiuP 11 a.lbc his e iu o g<-1.11%8 tlLundc lang, 

g(' ['lkg t ; cloch d<~llll , i'it! i>r:lld d lll'vh L1icselben tli c u •ab::; ich

tir>·L• ' ll Y,wc ·ke wirh;anl Ymbt· reil<:·t ~iml , mijgeJt Kie Ìll Ver

]1j71<lnng 111ÌL <llJd crn Di ~ziplin en , haupL.~ii.ehlich mit. d em 

1 ,1· ~ ~- ulld Ansvlmuungsun Le rriuhie, beLrieben od or gelege nL

lit·h untl 11 ath B cclnrl' \·u rgcn Oillm en w enleu. lJnd Verml

l a~,.,t lll g uucl Gelegen he it dazu werJeu wir, wie es in flor 

N a.Llll' Ller Nauh e li egL, o re nncl genug haùeu uml J-i nd en. 

lìi e Bildnug und .Pf-l egc d •r tlpnwhc, besollC1 cr~::~ in sp rach

phys iu logisch er Hinsiuh t, winl mts bei ciui geu nn:;er e r 

Y,uglingc. wohl ch e g.mze UuLeniult ts%eiL himlurclt viel ArbeiL 

ullll.Miihc vcrur.·a.uhcu ; allein da ~::~ darf un s durch a.u s uich t 

a.bhalLen, immer wicd er YOn ueuem die Y en virkli ·hnug 

ein es Zic les anzucr:;trebeJJ zu sn uhe11 , d es:-en Durchfùhrung 

flir so manch e:; unserer spnw hlich gebr euhlich on Ki111 ler 

e in cu g rosseu Gewinu bed enten wùrd e. 

J vh ]wmme nuu zu cle11 nahern Angaben cl ef; L e hr

ve rf'ahr e n s im ArLikubtions - Unterri uhte. Die ·er soll 

zun ii,chsL Llurch geeignoLe Vori..i bungen ·'") zweckm ~i::;s i g vor 

bercit.eL werclan, wel ub en alsdanu eli eigentli uh cn LanL-

*) Walthcr, Handbuch der ·raubslUJnmenbi ldn ng . B t-l r lin . 18\\5. 
S. 240 uncl ff. 
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ii. lJitugen zu ful~cu l1 a hou. fm ;-t!igotn f.l ÌllCll tlCtrfLe fv lgetH[os 
Verfahren :m beou;1.uhLe11 sei n. Der l ,ehrer spriuh t de n zn 
entwiukelnde 11 .LauL resp. cli.e :w CLuende l,autveruinJung :so 
ldar, cleutli ul1 uml gut a usgepragL a ls nur irgeJl(l mogli.uh 
vor uud ven.tulasst di e Sehii.ler zum Naehspreuheu im Chorc. 
Dara.u suldiessen !Siuh uumittelb~1r weiLero Uebungen a11 , 

wozu di e Kiuder enLweder eim~eln otl er g rnppenwei::;o hentu
ge:wgen werdeu ; wahrenll eiue Urnppe Lauto bezw. l,H,n L
verbiudungeu ftbt , wird die ;tnclere mit; Sehreibiihungell , 
.l!~ri.ib el 'sehen KindergarLen-ArbeiLen u . s. w. bescha ftigt. D er 
Artikulation::;-Uuterriuht ist a l::io anl"<:ingli ch haup t!Si:\.ehli uh 
Ei11zelunterrieht ocler G nt[1pennnLerricht., :,;ohalcl j edot.:h Ì11 
seinem ferneren Betriehe mit dor <tl lmiildit.:lwn S teigerun g 
clor Spreuhfah ig keiL der l\1i\he- und Z:eita.nfwallÙ cl e::; Lehrer ::; 
e i11 geringerer zn se iu bnmeht uucl sich nicht ansschliessliult 
Huf einzelne Kinclcr erstreckeu ll arr, soli er Kla:,; ~;enunte rrich L 

wercleu und samtli eh e SchUler moglicltst gleiehmi:i.ss ig zu 
lJeri.leksiuhtigeu und zu furdem suchen . In Roinem weitent 
VerJaufe siud besouden; d rei SWcke gehurig zn beo ba eh teu: 
l. E i u e g r i.lu J l i c h e .E n t w i u k e l u n g u u d B ere s L i g u n g 
der Laut e, 2. i.hr e v i e l se itig e Uebung ulld 3. iltr e 
h fi ufi ge nn d wi odArhol Le A11 w e ndung bei m Spret:h e tl. 
Nur uu fe hl b<~r e Sieher l! e it , ll ie injeder !Jiusiuht dnre lt
aus ammerstrebeu i:,;L. vermag beim Unterric lr Le UeisLes
schwacher lùr g n Le F orL::;t.: liriLte und g i.lusLige Erfolge r, u 
hùrgen. 

]\ir die Au onlnnn g uucl R e ih e nfo l ge der ArLi
kulationsùbungen i ~;t da::; ,Prinzip der geriugstenAusLrenguu g 
in der LauLerzeugung ", so wie der uatrtrli ehe E;ntwiukelnngs
gaug, welchen clie Sprauhbildung bei j edem E:in le verfo lgt, 
beobachtet worden. \Vie clas Jdein e Kincl sein ab~;ic h t

li e he s Spr ec h e n g leich mit clemNachahmeH um1Hervor
uringen von Silben mit zwei .Lauten beginnt, so sollen clie 
Lautùbuugen nicht mit e inzelnen Lauten , sonderu sofor t 
mit einfach en Lautverbindnngeu, Vokal im An- nnd einfacher 
Konsonant im Auslaut,·;:) anfangen . Die P eri ode des Sp1·echens 

*) Vergl. da.geg en meitl O J_,autubungon fru· sprachl ich behinderte 
Kin'der in der Monatsschrift rur d ie gcsamte Spmchh eilkunde. Berlin 
1898. Dase lbst steht der Konsonant vor cl em Volm l : fih g·e.istes
schwache Kinù er dagegen ersch eint mir ùi e umgekehrtc Anorduung 
zweckm~tssiger, die ùaher auch hiet· beobachtet worden ist. 
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ein Y..elner Lnu te (nn a b r:; i c htli ù h e~ S r r ~ù h e u) winl ab 
1Jereits absolviert voran~gesetzt; all erd in gs mli~sen fehleude 
I ... ttute nml <tue h diejenigen, weluhe bi~ Y..U eill em gewisseu 
t hade J en Kiudern noch uich t geli.i.nfig ~> ind , durch besoudere 
Oebuugen einzeln entwickelt., befest ig i, und eingeùbt werd eu. 
Heachtenswerte ·Regelr. uud F ingerzeige dnzu fìnden w ir 
in dem in teressanten B nche: , Der Ideine Sprachm eister '; 
von li. P.iper. Als svezifi sch schwere Laute fùr G eistes
schwaell e ::; ind namentlich k , r, z, .i zu bezeichu en; es giebt 
aber auch J{ inder unter ihnen , Jie nich t einmal imstande 
~iml, ganz leiuhte Laute, z. B . m und n , voueinander zu unter
sul1eiden . B edeutemle Schwierig keiteu verm saeht munchem 
schwauhsinuigen ~chlil er LesonJen; (lie Bihlung cles ];: nllll 
bieteL uiuh t selten samtli chen Eutwickelu ngsvenmchen TrotY... 
Es seh ein t weder Llie Anwemlung von meehanischen Hilfs
mittelu, noeh die B eoLach tung cles ,Prinzivs der Analogi e 
iu 1ler Lauterzeug uug " etwas uùtzen Y..U woll en, cl a tlem 
betreJfenJ en Kinde, obwohl es die Laute p uml t aus der 
R eih e der Explosi vlaute korrekt zu bilden verrrmg, doch 
<l ie analoge Bilclung cles k ùich t gelingen will. Die Geist.es
sehwachen erscheinen e ben in man cher H insicht, wie , ver
nagelt'1 . In solohen Fallen i::;t es ratsam, vmhufìg von J er 
J~rzi elung eines richt igeu Lautes abzustehen , da dersell>e, 
wenn er sieh nicht gauz unerwartet nnd plutzlic:h e iustellt, 
~elten durch no eh weiter ausgedehn Le U ebungeu nml 
Bildungsver::mche zu erreicheu seiu winl , er fimlet sich dan11 
eben niemal s. In der H.egel ha.t aueh ein ::;olcher Mttngel , 
wenn er sich uicht gar zu auffhllig kennzeichu et, nir:ht viel 
auf sich, zumal es eiue ganze Menge vollsinniger Menschen 
giebt, di e g leichfalls nicht :;amtliche L au te, wie z. B . das 
Zung nspitzen- r, zu sprechen vennogen. 

Fùr die A ufstellun g cles Stufe ngange 8 konn ten nur 
allgemein gel tende Gesichtspunkte in Betracht. kommeu, die 
Angaben berùcksichtigen claher hauptsachlich au...:h nur 
folgende Punkte : 

l. di e Reih e nfo l ge der Artikula tio n s tibungeu , 

~- ihre Zahl und Ausd e hnung und 

3. di e Zu sa mm ens t e llung der Laut, e zu Laut
ve rhindung e n zwecks Ge winnun g s prach 
li elt er Iuh ;tlt e. (W u rL • r .) 



Die Lauti'ilmngeu r1Pr f'olgeud en l'ii1 1f St nf e n ~:<o l l e n 
I': IID àch :-d> 11 111' ;tb HalL nu Ll Norm t1ie1w 11 , im i'1ln·ig r•u al•e r 
k()nn en sie, .ie ua ·h tl eu YerscJ 1il'<1eneu Ynh ii ltn i><sPH 1md 
,1 eu ma iJili gfatlien 13ediir f'lli sse11 d l' r <-l in:;~ e )Jlnll :-khlllt•.u 1111cl 

Aus lalt.eu , euLw der (>l'Wei Lert uut1 Vt:ll'l li t:>hr t udt•r <l uuh 
ge);i'ln~ L uucl Vl' rriugmt werdelJ. J)as Ab- uUtl :61unes:en 
der e i ll :ileluen U ebung en kfltlll :;~war you voruhereiu l !<L(: h 
lJestirnmLen Ges icl, b;puukben uncl j 11 gewi sseu Umri ssen gr-J
sc.:llehen , h e t tlPr Dm·<:l1ua.hm P- m 1(\ Bt'luw<ll nug n ber sr .l l 
t1ie l.<: igemwL der jewe ili g i11 H0 Ln'tdd. J; owm eu<leu l\i11 d <>r 
n •gnli Prf' tll1 (1:n:tnf wirl;eu . 

Stufe ng an g. 

l. Stu fe. 

Zwe i ln.nt.ig c \ 'e rl,indnn g t•J J. 

;c) Vol;a lt• llll tl Dn l'l'e llan Lt' i11 ll :l.l: li st.elwn<l er K,r:iiJPll 
f'olgt>: :1 , o, 11 1 <111 1 t> , i, PL (n i) im A ulant ., r·inl'al' IJP 1\.on s•Hl aJIZ 

i m A 11shm L. 
h l l•~i l J I'ar·.h flKo u son f1.11 7. i m A.l ilnnt. , \(t)];;il • ok. imA JlslHIJ! .. 

1. LanLitbnngt~ l l. 

a) a mi () ll1 ) 11111 , :tnm , \' 111 1 1111 , e im. 

a p, o p , n p , f\.11]1 ) e p , IJ11 
Clj l. (:1 b.) 

:t t , () ( ) n t. , an L, t·t., i t·, e it . (a d.) 

a f , o l'; n f-, a uf, el', i r, P i f. 

a s , o~ , ns, a us, o:--: , ts, eis. 

fl S c h, o~ r· h , Il ><(' h , aust:h 1 esoh, i se h, eistdl . 

a ch , och , u cl1, an eh, och, i eh, Pie h. 

a l , l, ul , a ul , el , i l, ei l. 

a n , ou , nu , tmn , <3 11 ) t n , e in. 
a k , ok, uk, auk , ek , ik, eik. (<L Q.) 

a r , or, ur, aur, er, l l', C li' . 

b) m a, m o, J11U 1 ma11, illl~ , JTI11 
m et. 

p a, p o, pu, pau, p e, l))) p e t. (ba.) 

t> a, to, t n , tau , te , t i, t.e i. (da.) 

fa , f'o, fu, fa.u, fe, fi, fe i. (w a.) 

sa, so, su, sau, se, >H , se i. 

se h a, scho, schu ,schau, sch e, Rohi, sche i. 

ha, ho, hu, han, h e, h i , h ei. 

j a , JO, JU , jau, Je , ,Jl , Jel. 

1 a, lo, lu, la n, l 
' l i' le i. 
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n a, no, ltU 1 llH 11 , n e, 11 1; n e i. 
], a ' ].;o , ku , km , ];: p, ki , h i. (g; L) 
1' :t, ro , 1'11 l n11.1 1 re, n , n· i. 

A. tt nt u rkun g. \Ve tlll hier ber eits ·r, ,LUI.iibn ug<:J tl mit 
<l eu ::; l'liw er en Laut e11 .,l.; ", n ~' u 11. a. fl uf tr et<-:11 , so s in d lli e
sel be u nnr.d \11' Voll .sti~ utli gke i t ltòtll>er anfgel'iihrL ; in \ Virk li l:h 
].;e it: jedoeh m ugen s i <~ ~p ii.te r llll<l , wo t':S lliitig ;:;ein ~oll te, 

Pr~L n ael t ihre r be ,;o tt Llereu En t;wi eklnng ~m U ebnug ge
hwgen. - D ie u oelt fehl eu<l en D oppelkousonanten ~ = ts 
nud. x = ks , di e Umln.ut;e ii., O, i'! nntl <ler .Dop [tellll.nr. en 
(i in ) s i.tHl ors t <l a ttll ~n iib<-~ u , wenn tli e t3ehid er <l ifJ l'e i1J e!l 
AlJs t ufnn gen iu tl en ver!-< e h ie<leu en Lantkl ii.Jt gen g enCt guud 
Y. ll mtLer seh citleu verm uge u. In der er :;LeJt J:: ei t tl e r L <t.n L
iilnm gell s inrl nn:sere gflisLessrltwachen Ki ml cr L1n ~n 11ieltt; 
im s tau d e, iu<l r rn ~ i e oft nieht e ium;d f- nnrl w , m 111Jt.l lJ 

g eh uri g an sein;u1tle r lntl t.e n ].;ii ntt ett. (S iehe IfT. St.nft'. ) Die 
A r t iknbt.iou jetl er Lan t-.i !l.llltl g lm mt in {nlge n•l tw \Veist-1 

ge!-<(:lt Ph f'u : 
). laJJ g nml :;tark , 

~. knr:.-. n mi :; tarl-:, 

:3 . l lll tg nn d sehwae lt , 

4. l; nr~ lllHl :-;(:h wadL 

Fli.r ,li e f'ul gendon 8Lnf'eu gelt.t"u cli e:<eluen B est.imnnm g~:m 

11 11<1 fi tJde tl ~i nn ge nl i~s:<e An wenrln11g . 

:.l . W iid,e r. 

a) ab! fl.uf! ans , Eis, ic.IJ, Afll , e in, Oltr, U hr, er. 
L) 'l'h ee, rl a! llu , S chnh , j~>! wo'( K uiJ , 1-teh . 

Aum e rkung. B ei den W OrtAw n sind hier unù flnf lleu 
t olgeml eu St.nfen nur eiu :;il uige B e g r iff s w ur ter angefiihr t 
word eu , es k uuneu aber uu ch zwei- uncl melll'!:iil bige l!'o r m
wurter zu <l eu U ebung en herangezogeu w erclen, c1ie ihrem 

lautJicheu Aufbaue nach j eweilig den Lautùbungen der be
treffendeu Stufe entspr ech end zu !:lamm enge:<etzt sein mii s ::~ en, 

hier ;1lso z. B. folg en de: Ma -ma, B oh - n e, Ra- be, 
h o - le ! lo- se, Ma-schi - n e, P a - pa-gei, r ei - ni - ge ! 
etc. Es lassen sich solche W orter in ahnlicher W eise fi.\r 
jede Stu fe in ausr eich ender Anzahl fìnden und bilden. (Ver
gleicb e u och di e Schlussbem erlmng des Stufeng anges.) -
Die Uebungen der verschiedenen Stufen des Stufengange:s 
bezweckeu ,all e im Bereieh e der vVi.irter uu ser er Spraohe 
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moglicheu Sprechschwi erigkeil;eu J.urch ein en plcmma s>: ig 
darauf gerich teten, vom Leichtern zum Sclnverern fort
sc hreiteudeu Gaug .in der W c-1 ise ~':Il iiberwinJ.eu, dass vou 
jetler SjJl'echsehwierigkeitsstufe eiu e au:-;reiclt emle Anzal1l 
von Anschanungsworten i vorgefi"lhr t und die Scldiler im 
mechanisch gela ufigea SprecheH solauge ge i.ib t werJ.en , bis 
sie hierJ.urch cbhin g elangeu , im Unterrichte kunftig vor
kommende vVorter mi t abnlicher Sprechseh wierigkei t o Ime 
gro:;sen Zeit- uud Kraftaufwand auffasseu und nae:hsprecheu 
zu konnen. Obgleich dies Uebuugen ihre Hauptaufgabe 
in J.er Porclerung J.er mechani sch en Spredu;ehwierigkeitou 
:;uehen, so werden die vVorte r doch e1·sl; vorgefi.ihrt uael1 
InLeresseweekung des Schùlers fi"lr die s.whe nml naclt gr
zeuguug ein es innem Vorstellungsbildes vun ll erselbeu". 
Es hanclel t sich also ltierbei, wie bereits Yorhill augedeutet, 
Ulll eine metlwdi;;che Bilduug des sl'rechem; un d der Spraclte 
mit gleichm~Lssiger B erfteksieh tiguug der phouetisr;heu, lo
g ischeu und. grammati~:.;cheu Saite Ller S]_Jrach e. - (Vergleiclte 
dazu :.tuch den Absclmitl; die:;er Arbeit iiber die AufgaLeu 
lle.· Artiknlations-l uterri chts Ile i lleu erethisch-plapperhatteu 
(~ eistessch waclt e n.) 

(!-:i nhh 1 ~s l"o lgt.) 
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(A us der Warsclto.uor Hoi lo.nstalt fllr Sprachsti:irungen nnd Leiden 
der Nasen-Rach oult ohl e.) 

\Vie ich dies in eiuer Spezialarbeit, die dor Geschi ·hte 
der SprachsLi.iruugen gewidmet ist, in alle11 Eiuzelnheiten 
nachweisen werde, g~tb es bis znr Zeit der Ersclteinung des 
bekanuten Bn<J.1es von Kussmaul ( t877) , abgesohen von der 
ziemlich bedeuteuden, besouders tlas Stottem betreifenden 
Litteratur, keinc einzige Arbeit, welche die ganze Pathologie 
der Sprache umfasst hfi.tte und im Geiste der n euer en 
Forschuugen geschricben wti.re. • Deshalb wird auch cliese 
A.rbeit, uugeachtet der stark fiihlbaren Mangel, wie auch 
dor, vom heutigen Standpunkt aus gesehen, grellen F ehler 
u iemals aufhuren, eiuo ehrenh ttfte Stellung in der Geschiehte 
der Logopathologie eiuzuuehm en. Kussma~tl lenkte clie 
Anfmerksamkeit haup tsii.chlich anf die Psychologie der Sprache 
(ein wenig auch auf clie P hilosophie) und d ie sich darauf 
stlitzende Lehre von der Aphasie, indem er vermutet e, class 
die i.ibrigen Abtoiluugon der Spnwhstorun geu , wi e Stammelu 
ua al Spntehe etc., donen er v rh iiltnismas:sig am wenigsten 
Ru.urn wiclrnete, all ein aut diesem W ege die Quell e ihrer 
rationell eu ErkHi.nmg fiucleu miissen. Abgesehen von dem 
bcdeutenden Zn wachs mancher Zweige der allgemeineu 
Wisseu:schaft, a i e mi t der Lehre von clen Sprachstorungen 
elig vcrbunden siud, wie clie Psychologie, die Anthropologie, 
abcresehen von der raschen Entwickelunbcr der Wissenschaften 

b ' 
die als Gruudlage derselbeu cli euen, wie die Phonetik von . 
Sievers, die P ltysiologie der Stimme und Sprache von 
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Orutzncr, abgesehen von zahlrei chen For:schungon ilber die 
L okalisation cles G-ehirns bei der Sprache unù ùie Aphasieu, 
von Grashey angefangen und mi t ùen letzten Arbeiten 
Flechsigs endigencl, abge. ehen ferner von cl en psychobiolo
g ischen Beobachtungen von Pt·eyer uncl Romanes, wiA auch 
den sch éinen Forschungen auf dem G-ebiete der P sycho
pathologie (Idiotismus, Entartung) von den wic.:htigen Arbeiton 
i.tber Jie infantile Cerebrallahmuug uncl den Anteil des 
Ohres bei der sensorischen Aphasie (extra-cerebrale Hirn
lahmung), abgesehen davon hat im Zeitraum nach Kussmattl 
niemand von clen L ogopathologen den Gesichtsln-eis erweitert, 
aus welc.:hem dieser die Lehre von den Spmchstorun gen 
umfasste. Daher wundern wir uns auch nicht, dass die 
Pathogenese der Sprachlosigkeit (hauptsachlich bei K indern), 
wie auch clas Stammeln uncl die nasale Srache cerebraler 
Entstehung, obschon gagenwartig einzelne wertvolle Arbeiten 
erscheiuen, die dem Stottern, der nasalen Sprache dysar
tbrischer Entstehung (Gutzmann) gewiclmet sind, clennoch bis 
jetzt unverandert blieb, wie auch class bis zur letzten Zeit 
eine synthetische Ansicht i.i.ber das G-anze ùer Sprach
pathologie fehlte, was zur Verbindung derselb n mit dor 
medizinischen Wissenschaft und zur Bezeichnung der Stelle, 
welche sie hier einnehmen muss, unumganglich niitig ist. 
Den alleinigen Weg, der zu cliesem Ziele fùhrt, habe ich 
bei Beritcksichtigung der schon erwahnten wissenschaftlichen 
Eroberungen dm·in gesehen, die Lttcken auszufi.i.llen, welche 
dia Grundlehren der Logopathologie betreffen, wie auch 
alle Teile derselben wissenschaftlich zu b earbeiten . In 
Uebereinstimmung damit habe ich vor sieben Jahren meine 
Arbeit auf diesem Felde mit der Physiologie der Sprache 
begonnen (hauptsachlic.:h die Laute der polnischen Sprache), 
ferner di e sprachliche Entwickelung cles Kindes mi t besonderer 
Beri.i.cksichtigung der psychophysiologischen Gruncllage, ferner 
die P sychologie und Philosophie der Sprache* be[l.rbeitet. 
In clen Beitragen in der Monats. f. d. g. Spr. habe ich, ohne 
das Stottern im Geringsten zu umgehen , ùie Aufmerksamkeit 

* Siehe Monatsschrift f. d . gesamt. Spr. J894 u. 1896. Eino der 
Psychologie und Philosophie tler Sprache gewidmete Arbeit ist in 
diesem J ahre in polnischer Sprache erschienon un d wi rd nii.chstens 
in die deutsche Sprache iiberset:z:t werden. 
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1H•upLsachlich ant' cli e r:1tionollo Erldaruug der Apha:;ie, 
Lmso m1ers bei Kiml ern, de:; 8Lammelns, wie auuh der na~>al eu 

Spr:whe korLikal or Eui;stehuu g goleukt. Iuùem ieh sowohl 
ùio l!;rgebnis:;e ùer t !teuretischen Forsclnmgon, wio auch das 
eigeue .lVfaterial, dns bis Juli 18~J8 J 058 FtU io beLrng, 
boriil:bi ehtigLe, nucl don bis j o(y, (·, :o~mflc)\gelegten Vlcg i.lber
Lli ekLe, l!rtbe icl1 mir orl:1nht., im letzten lioitrag eilJO 
gewis::;e ull gelll uino .L\w; icb t an ~;:msproeb en , 11iusich tli ch der 
Hezeidmm1g der Si;clhmg, woleho ùio .Logopat ltologie in 
t1 or R oih e rler moll iziuisehen \ Vi:;sellf'chafteu eillnel1 mcn soll. 
l<'or11 er gah ich cino eigene Kbst, ifikai.ion der Sprach
:-1Wrungen, d i.e bei der OrieuLicnwg iu den ungernein ver
wic;]-:eltcn pathologiscllell Bildem Ul1UJJ1gilngli ·h noLig is(;. 
Mi t wa,hrem Verguiigen ha Le i eh i.m letzteu IIeHo d ei:i Archi v 
fl.lr l.Htryugologie (8 . Band 2 . .U eft) die Arhcit Dr. lfol,qer 
JJ!Jy.r; incl' s , V 011 ll on Ursacheu d es Stotterns" gelesen, in 
welchor der Autor Lei gcnauer A.1 1alyse von 200 LeobauhteLen 
FH.II eu des StotLcrns hiusicht lich der Aetiologie dies s 
J.i'Phlers zn ann.logen Sehl i"tssen gelangt ist. Ich ho/l'e, dnss 
violleicht in uicht ;r.u Ltuger Zeit L1ie synthetische Anst(; ll t, 
weluhe ich hiusicbtlich all er ~'ei.l e der sl nwhstorungon 
11.usgesprochen habe, von den sich rnit diesem Gegenstamle 
bo;;chaftigenden Kollegen getei.lt werdeu wird. 

Ungeachtet jetloch der Lis jotzt mit hinreichendem Eifer 
betrieùeuen Arbeit, wi.ll ich uich t in Abrede stellou, tlass 
auf dem F elde der J.~ogop::tthologi e uoch seltr viol zu thun 
i.i Lrig Lleibt. 'o verln.ngen n. a. di. e infantile cerebrale 
Kinderh hmung und die mangelh afte psychische Ent
wickeluug, wie an eh iltr Verhill Luis zu den SprachslOruugen 
eine beso udero A.nalyse. Im laufeu len Juhro habe ich Ù:l.fl 

Verhaltnis der l l imhi.lunnngen :m vorschiedeneu Kategor.ien 
vou Spmchstornn gmJ be~trbcii·.ot . Dioses .Loidon hnbe ich 
zn wieclerholentlichen Malen in den bis jcLzt gedruckten 
,H itragen" erwiihnL, alK eines wichtige11 aetiologischou 
:M:omcnte:,; der Aph<tsi.e, des Stawmelns, der nasalcn Sprache 
wie auch des StotLems, wobci ich diesbezùgliche Beob
ach tun gen n.nfi.thrte. Aus dicsem Gruude und um den 
gegeuwarLigen Beitrag nich t zu nmfangreich zu macben , 
wird diese ArLeit im lauienden J:tlrre in den Therap. 
Mouatsheften erscheinen. J l ier erlaube ich mir nur, mi t 
wenigon Worton zn bemerken, was man unLer clero Namen 



132 

infantile Cerebrallahmungen verstehen soll, was ihre Symp
tome und Ursachen sind, von welch en pathologisch-ana
tomi::;ch en V eranderungen si e abhaugig sin d, mi t weleheu 
Sprach::;torungen sie sich verbinllen, wa::; fi'lr ein Z<•hleu
verhaltnis sie in der Aetiologie der leL:.~teren einuehme11, 
auf weh:he vV eise si e uns das vV esen vicler Spmchstorungen 
erkh~reu , und schliessl ich zu beweiscn, dass clie H eilung 
der Spraclultorungen eineu gùnstigen Einfiuss auf di e 
Prognose der damit verbunclenen Gehimlahmungen haben 
mi.tsste. 

Vor allem muss man bemerken, dass clie heute fast 
allgemein angenommeno B enennung ,,cerebrale Kiucler
hi.hmung" ebenso wenig èleu Dingen entspricht, wie ,,Sprach
losigkeit", denn mit èliesem Namen bezeichnen wir die ver
schieclensten klinischen Sym]Jtome, die wecler durch eine 
gemeinsame Ursache, noch durch dieselben auatomischen 
Veranderungen verbunclen sind; eiu- oder beiderseitige 
Lahmungen, allgemeine ocler paraplegische Starre, chronische 
Athetose, ein- oder beiderseitige Chorea bis zur Fallsucht. 

Die Hirnlahmungen im Kindesalter kommen meistens 
zwischen den ersten Monaten und dem dritten Jahre vor, 
manche Autoren behaupten, dass dieselben sogar bis zum 
zehnten J ahre erscheinen konnen. Zu den E r s c h e i n unge n 
hemiplegischer F orm vou GehirnHihmungen Zfi.hlen wir 
clie Lahmung eventuell die Parese oder Contractur der 
Extremitaten, hauptsachlich der oberen. Motorische Stor
ungen nach halbseitigen Lahmungen erscheinen in der Form 
von choreatischen oder athotoiclen Bewegungen, Hemichorea, 
Hemiathetosis. Die Selmenreflexe sind gewohnlich grosser. 
Fallsucht, wie auch mehr oder weniger mangelhafte In
telligenz begleiten oft diese Storungen. Die trophischen 
Lasionen betre:ffen clie Knochen und Muskeln cles Schadels, 
wie auch die Muskeln, die Kuochen uml G elenke der unteren 
Extremitaten (Verdickung cles Schadels, Vertiefungen, Atro
phie der Muskeln beim Mangel von Entartungsreaction, 
Zuri.ickbleiben der Entwickelung in Form von Verkl1rzung 
der E xtremitaten. Oft fìnclen wir V eranderungen sowohl 
hinsichtlich cles Umfangs cles Schadels, wie auch dessen 
Form (Microcephalia, verschiedene Asymmetrien). Das 
ldiuische Bild der diplegis chen Gehirnlahmungen, clie 
fast ausschliesslich bei Kindern vorkommen, stellt funf 
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Typen dar : l. di e a llgemeiu e Starr e (Littles Krankhoit), 
~l . die pa r ap l e g i s c h e S ta r r e, 3. di o para.pl egi sc h o 
Lahmu ng , 4. bi la te r a l e H mi p l e gi o , 5. tt llg e m o in o 
C h o r e ft oder bil ate r a l e A t h etose. Diese 'l'ypen konnen 
sich auf ùie versehiedeusto Art nnter eiuander mmtgen. 
Fli.r die cliplog ischeu und pltrapl egiscb en F ormen sinù ausser 
clou moglichou CouLmcturon ùer Flexoron und Prouatoren 
der oberen Extromitii,t, sowie der Flexoren cles B eiues uud 
des Fusses, wc] che meisteus bei hemiplegischen :B ormen 
vorkommen, Lli.e Contractureu der Adclnctoren der untereu 
Schenkelmuskeln charakteriRti~wh . Es verdient ferner Be
achtu ng di o perverse Mimik, der oigentlich bewegungslose Aus
druck des Gesichts, so wie verscltiedene Zwangsbewegnngen . 
Das Schielen, Nystagmus, clio Atrophie cles Sehnervs, die 
Parese cles nervns abclnceus nucl di e maugelhafte Intelligenz 
k ommen ofter bei diplegischen, als bei hemiplegischeuFormen 
vor. Chorea ist seltouer a.ls bei der vorhergeheuden Form. 
MotoriRche S torungen uaeh dipl egil'lchen Lahmnngen, sowie 
trophisclt sind denen bei hemipl egischen i:i.lmlich. 

Ju der A et i ol og i e der Hirnlahmnngen im Allgemeinen 
geuommen, bin ieh auf Grum1 der bisherigen E rfahrnngeu , 
die sich n. a .. auf die Anffim1nug gewiRser Anzcichen von 
anatomischer nuc1 auch p~ychischer Enta.r tung stùtzen , der 
Meimmg, c1aRH man in gleichem l\Iasso wie in der Aetiologie 
der psychi ·cheu mangelb aften E ntwickeluug daRErblichkeits
momont (Euclogeuie) a.l s das hauptsH,chlichste ansehn muss, 
znfallige Ursachen aber, wie moralische Er,·chi.i tterungon, 
'l'rauma, ansteckenc1e Knmkheiteu cler Mutter w~i.hrend der 
Schwangerschaft, Syphilis der E ltern, vorzeitige oder er
schwer te Geburt, ii.berst andene austeckende Krankheiten, 
Verletzungen u. s. w., mnss man als uutergeordnete Momen te 
betrachten. *) 

Die pathologisch-anatomischen Verandernngen konnen 
sowohl bei hemiplegischen wie auch bei c1iplegischeu F ormen 
der H irnlahmungen dieselbon sein. Siewerd en durch folgende 
Schlussprocesse beclingt : l. diffuse un d lo bare atrophisch e 
Hirnsclerose, 2. hypertrophische Hirnclerose, 3. Defecte der 
Hirnsubstanz (Porencephalia), 4. Gebirnentwickelungshom-

*) F1·cwl s icht d i U rsachen der Gohil'lll iihmun gen en l wedor vo r 
odor nach der Gobnrt als :r. uflLllige an, or vcm eint somit a lso oinigcr 
m assen di e Bedeutung des l!;rblichkeitsmomonts . 
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mnug. Di e anfu,nglid1eu rrucesso Ll er enviihn Lon V er
anù.eruugeu kouuon eutweL1er tru umaLisuher J~ut~LeLung sein 
(Blutaustritt iu ù.ie Meningou bei ersch werteu o der be
schleunigten G ebnrten), oder va~cuhtrer (Embolien bei an
steckenden K rank heiten, 'l'hrombosen bei Vor ilnderungen in 
den Gofassen luetisch er Entstclnmg) oclor auch entzttndlicher 
( ù.as Zerreissen v o n Gefti.~sen i m Gohiru, das niuh t VOH V er
letzungen herrtihrt). Die beschriebouen V criindernngon 
erkliiren uns in verstt~ndlioher \Veise dio Symptomo der 
Gel1irnlahmungon, Bei hemiplegischeu L LtllmtUJgen cut
spreclJen sie fao;t ùenselben Symptomen wi o bei Erwachseuon, 
J en Unterschied tLber erklaron wir nns c1adurch, dass das 
Wachstum cles Uims noch fortdauert. Verschiedene cliple
gische Formeu sind nach li'reud von verschiedener B eeiu
trachtigung der centralen motorischen N euro ne abh~iug i g. 
W o deren 'l'hatigkeit ganz aufhort, dort hauen wir Lahmnng 
oder Parese, bei mangelhafter Fuukt ion derselben nbor -
die Starre. Es ist ebcnfall~ vcrstanc1lich , warum Lahmungen 
uud SLarre sich unter inanùcr eombiniereu kounen. Ohorea 
und Athotose bemuht sich .Anton Jurch J on Verlust cles 
Gleichgewicbts der FuukLiow:m vorsclJieùoner llirngegenclen 
zu erklaren, welch e auta.go uistisch wirken. 

Uewisse Schwiorigkeiton in dor Erk on n ung der Hirn
lahmung n kouuen bei :B'ùllen leich terer JT'orm vorkommen, 
Ìll welchen clie Pa.rese oder Sl;arro, wio a tlch ùie vermehrten 
Sebnenre.fl.exe, uicht c1eutlich genug ausgeclrùc:kt sind. Von 
acuteu Krankheiteu cles Hilukenmarks unterscheiclen sich 
die Hirnlahmungen durch clio ihneu eigene Ammmese, durch 
clie entsprechencle Verteil ung dor Lahmungeu, der SLarre, 
eventuell der athetoiden oder ohoreatisoheu Bewegungen, 
durch die grosseren SehnenreHexe, den Mangel der Ent
artungsreaktion, so wie durch die B eteiligung der geistigen 
Sphiire und der Sprache. Die spastische Pamplegie unter 
scheiclet sioh von hereditaren familiaren Ritokenmarks
hihmungen clurch die bezùgliohe Anamnese nnd clm·oh clen 
A.nteil der geistigen Sphare und der Sprache. Das UnLer
soheiden der infantiJen Oerebrallahmungen von den familiaren 
Hirnliihmungen ist sehr schwer uncl vielleiGht auch nicht ganz 
notwendig, denn es sind dies wahrsoheinlioh Fa.l le von mangel
hafter psychischer E n twick el un g mi t einer ge wisseuB etei] i gun g 
seiLens der motori~chen SI bare. Syphilis des Hiickenmarks 
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unterscheidet sich von den spastischen diplegischen und 
paraplegischen Lahmnugen durch clie Ne.igung zur Besserung 
und Ven;chlimmenmg (Rlickhlle) uncl ausserdem sind die 
Contracturen bei Hirnhtlnnungen weit sW.rker ausgeclrUckt 
nnd die psychische mangelhafte Entwickelung tritt greller 
hervor. Von clen Hirnlii.hmnngen siucl schon weit le.ichter 
zu un tersche.iden: eli e Friedrcich'sche Ataxie, d.ie 111arie'sche 
Ataxie, wie auch d.ie clisseminirte Hirnsclerose. Am wich
tigsten uncl zugleich am schwierigsten ist die Bestimmung 
d es V erhii.ltnisses d es Idiotismus zn den Hirnlahmnngen. 
Auf eine gewisse Art von Aelmlicltkeit zwischen der psy
chischen mangelhafteu Entwickelnng und den .infantilen 
Cerebralliihmungen wilnle UllS d.ie IdentitH.t der vorge
fundenen pathologisch- anatomischon Veriindenmgen hin
weisen, die gewissermasseu gome.inschaftliche Aetiologie, 
wie auch in viel.en JTiillen dieselben Auzeichen von Ent
artung. Die Grenze zwischen diesen St.orungen verliert 
sieh besomlers clort, wo d:ie Hirnhihmungen olme deutliche 
Lahmungen ert:~cheineu. Im Einverstam1nis damit sehe ich 
zwischen der mangelhaften psychi!:ichen Entwickelung und 
clen H.irnlahmungcn e.iue offenbare Verbindung, und mit Aus
na lnne einiger Falle von Idiotismns, der dnrch die Hyper
trophie deR Hirus, du]'(;h N oubildt1llgon, Cretinismns u. s. w., 
begrLimlet war, zithle ich b e ide Stonmgen zu eine r Ab
teilung, weil der ganze Unterschied v.ielmehr auf cler grusseren 
oder geriugeren Beteiligung kmnkhafter Processe ùer moto-

·rischon Rindengegend, als in cler psychischen Sphare beruht. 
DieRe Meinung st.immt damiL vollkommen ilbere.in, dass bei 
Hirnliihmnngen d r Gmd der motorischen Stunmg oft 
nicht parallel znr Veriinderung der geistigen Spbàre geht. 
Uebrigens werde11 w.ir cliese Frage, die hier nnr znfallig 
berilhrt ist, bei der Boschreibung der mangelhaften psy
chischen .h;ntwickehmg und ihre1· Bedeutung flir verschiedene 
Kategorien von SprachsWrungen speciell erwagen, welchem 
Zwecke wir eine hesondere Arbeit zu wiclmeu gedenken. 

Die iufantilen Cerebrallii.hmungen ki.hmen sieh mit ver
schiedenen Sprachstoruugen verbinden, wovon man sich 
leicht aus meinen bisher gedruckten Beitriigen iiberzeugen 
kann, also mit der Aphasio, dem Stammeln, eventuell der 
fehlerhaften Aussprache, mit der nasa.Ien Sprache, wie auch 
mit dem Stottern. Die Aphasie dabei gehort zur Kategorie 
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der motori sc h e n nml er.·cheinL a.l s IlcnlsympLom, wenn 
die Sprache vorh cr oxi.·tier tc, uclcr a.uch ab Folge ew er 
Hirnentwickelun gshcmrrmllg, also der mangellHI.ftcn EnL
stehung des sinuliehen muLorisehon vVorLgcdFLchtuisses und 
der entsprechen le11 , zum An Lomatismus der Sprache uu enL
behrliehcn A~soci:tl;i oucn im mittlor en AssoGiaLi o n szc ttLrum. 
Fiir dio Hirnbhmungen ist clas Gh <mdd.ori sLisGh , cluss die 
Aphas ie anch bei L ithmnn gcu YO!l linkor SeiLe crsehoiJ1 en 
bmn. Ich bin giiuzlich mit F r('nll un <l Tlie oiuvcr t: Lnn<lt:~ JJ , 

ch si-l di o Mehrzald tler Liuk shiinrler lliru hil mmn gc n Ul)(:r 
SL<mtlen hat, uml Lliese~> f::ly n1pLom cnwhLo idt Lei ller Er
keuuung de· Ursl)l'Lmgs der Aphasie in denj enigcu Fall cu 
fi.i.r sehr wicM.ig , in w <>lchen ·wir bei un gonauer Anonm ese 
keine motorisehe Sturungou u ach Ctborstamlenen l J irn
]a.hmungen mehr hab en. Das SLlLmmeln, evenLuell di e 
fehlorlw.fte Ausspr:whc~, er~;t: h e int iu der gewulmlicheu F orm 
uml haugt von der, den <ttnrkraften weichencJ en Aphasie 
ab. Das Stammeln ist durGh di e Abschwachtm g der !<Ìnn
licheu W ortgedachtni"so l>ogriindet, wocl urch der normuJ e 

~ l 

Spra ch11 utomat.ismn~ hoèil1Lrachtigt winl. Dio m\sulo Sproelw, 
welche ich in tlie.'on JTall en r1io angebore n e nonno, und 
clie bis j etzt in <lor Logopathologie gii 11 zlieh uubcael1tct 
war, wie ich dies in meiuen fr lihcreu ArbPiten na 'hgew[e:,;en 
habe/) hangt vou der ecin trii.Gh t igun g der :F'mtktion der 
motorischen Rinclencentren ode~· der V crlùi.rzung cles Gaumons 
ab, als eines von deu ann.tomisch en Anzcicben der Ent
artung. Dies verursacht oinen unvoll.;;Uindigen Abschlnss 
der Mundhohl e vou cler Nasenrach enhohl e, weshalb die 
Laute, welche eine gouane Abgrenzung c1i.eser boic1en H oh len 
erfordern, nicht gebildet w erden kouneu ocler di R einhcit 
cles Klanges verlieren. (Dies ist der Grund, weshal b di e 
angeborene nasale Sprache sich immer mit dem Sta.mmeln 
verbindet.) Schliesslich erseheint das Stottern, ausser den 
gewohnlichen Typen, oft in der F orm der frùher sogenannten 
spasLischen Aphmtie, wekhe ich znm Stimmstottern za.hlo:*) 

Anf 1058 F a.lle von Sprachstorungeu, welche ich von 
.Jnli 9~ bi s Juli \l8 beobach tete, liessen sich Himlahmungen 

*) Sie he DriLtc r und Vi •rlor Heitmg zm· L ehre von J n Sp rnclt
sLOn111gen. Monatsschr. f. d. ;;. Sprnchh cilknn do l 81Hì , l8!l7 . 

*) Sieh o moi ne Arbeit Ubm· ,.Spas tische Aphonie" - Therap eut . 
Monatabefte 1898. 
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als Ursache der Sprachstoruugen in 42 Fallen g enau uach
weisen. Auf Grund desseu aber, dass das Sammeln der 
Anamnese bei dieser Art Kinder oft ii.beraus schwer ist, 
tlass <lie Hirnlàlunnngeu, a.i.Jgescheu von der E x istenz der 
Sprachs to rungen, oft koine Spuren von SI;Ornngen in der 
moLorisehen Sph iire liin tl~rLtsso u, uud vielmehr, mit der Beein
Lràeht igung der Intclligonz verbnmlen, zur Ka.tegorie der 
p>lyehisch eu m:m golh tlfteu Eut wickelnng gezahlt wenleu, 
g l:mbe ich , dass mau clie obeu augegebene Zahl nur al s 
mm H.herud betrachten, die fak tische Zahl aber bedeutend 
hoher o.nnehmen muss . 

Die geuaue Betrach tung der Pathologie der Gehirn
li.i.hmun gcn wirft Lieht auf Ù a>~ \V e s e n vieler t'ìprach
stornngen, wie auf die motorische Aphasie bei Kiudern bei 
mohr oder weniger uormaler Iutelliwmz, die in Deutschl anù 
de n N amen IIurstnmmlteit ocler angeboreue A phasio trag t. 
(.Man berùeksiehi-igt dabei nicht die P athogenese dieser 
8torun g.·•) Auch das Stamm ell1, das llior seiuon Ursprung 
nimmt, die nasale Sprache kortilml er Entstehung ::;owie anch 
einige F ormcn des Stotterus gehuren hierher. 

A.nf 42 beobachteLe F ii.lle von Hirnlahmungen habe ich 
die sys tematische Behandlung der sie begleitenclen Sprach
Hturungen in 7 F iill en mi t ganz gutem Erfolg durchgef.iihrt 
(2 betrafeu die A.phasie, 2 .cl as Stammeln , 2 di e m sale 
Sprache nud l das Stottem). Die Moglichkeit der IJ.eiluug 
von Sprachstorungen nimmt eine um so grOs~:>ore praktisehe 
B edoutung an, als die motorischen Lasioneu oft ganzlich 
vcr~chwinden und nur dio Sprachstonmg bleibt, welche die 
geistige Entwickelung derartiger Kimler in hohem G-rado 
er::~ehwert. Dass wir auf di e Hilfo der Natmkri i.fte in dieser 
Hinsich t wenig rechnen hmnen, dafitr di ent nus als best r 
Beweis der grosste T'eil uns rer Beobachtungen, iu welchen 
der Man gel der Spruehc oder ;tndere Storungen bis zm 
Vorschulperiode, oder n.uch bodentend lii.ugor :mhielLen. 

I ch gehe jetzt liber zum Doricht ii.l.Jer das ldinischo 
Materia l d es letzten J ahres. 

*) Di ese ni omandem etwas orkHi.ronde, roiu symptomatisch e 
Beneunung kommt in der be ~i.\gli chen Littemtur bi s zur let zton 
Z oit vor . 
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Vom Juli 1897 bi:o Juli 18H8 beobachtcte ich in <1 er 
An:;ta.lt znsammeu mit der Polikliuik 171 Fall o von Spraclt
:; turungen. Diesc Zultl teilt.e si eh in fùlgem1er vVeiso : 

Aplu.tsien . 44, 28 nùtnul., 1 G weiùl. 
Stammeln, znsammen mi t, 

der fohlorhaften Aus-
spracho 

Nii.seler 
Stotterer . 

4(), 33 
4, 2 " 

" 

13 
2 " 

77, 57 " _ 20 _ , __ 

Da aber J as 
zusammon 171, 120 m~innl., 51 weibl. 
Stottem in 6 F hllen mit fohlcrb:tfter Aus 

sprach e verbunden war und nasale Sprache mit S tammelu 
in einem Fall, so hatten wir 1 78 Falle von Sprachstorungeu, 
unJ zwar: Aphasio 44, Stammeln nnd fehlerhafte Aus
sprache 52, nasale Sprache 5, Stottern 77. 

A p h a s i e. Ich beebachtete 44 F~i.lle von Aphasie, von 
denen 8 bei Erwachsenen und 36 bei Kindem. In der 
Aetiologie der Sprachlosigkeit bei den Kindem notirte ich 
ùie verspatete Sprache in 5 Fallen, p:oychiscbe mangelhafte 
Entwickelung in 3, infantil<:~ Cerebrallahmungen iu 5, extra
cerebrale Aphasie in 4 unù 'l'aubstummheit in 19 J!""'allen. 

Im laufenden Jahre hat die 14 Jahre alte M. K. (Idio
tismus, Mangel d es V erstandnisses der Sprache, motorische 
Aphasie), die im vorjahrigen B eitrag beschrieben ist, di 
Behandlung beendigt. I ch habe hier eiu sehr giiustiges 
Resultat erhalten, und zwar eine bedeutende H ebung der 
geistigen Sphare, wie auch die Muglichkeit , Erkenntuisse 
unù Begriffe in ganz regclrechter Sprache auszudriicken· 
Das giinstige R esultat der Behanùlung ha t Koll ego Ros:dcowski 
bestatigt, der die Kranke zusammen mit mir von Anf<tng 
an beobachtet hat, wie auch die Kolleg en Uajkiewicz und 
Kornilowicz. 

Von 8 Fallen der Aplmsie bei Envachsenen betrafon 
2 (Nr. 12 und 13) dio moLorische :;innlich e fuuktionelle 
Aphasie(fi:iiher sogenannto Lranskortikale motorischeApha.sie) 
l die motorische DysphaHie (Nr. 16), 4 ùie extra-cerebrale 
Aphasie (Nr. 10, 18, :>2, 42) uucl l di o Simulationsaphasie. 

Folgende 2 Fii.lle zahleu wir zur Kategorie der m o t o
rischen sinnliche n funkti o u e ll e n Aphas i e. 

Helene S., 77 Jahre alt. Im Juli vergtmgenen Jal tres 
iiberstand sie einen Schlaganfall mit dem Verlust des Bo-
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wusstseins, nach welchem eine rechtseitige Liihmung er
folgte, der Verlust der selbstandigen Sprache, sowie der 
.!Yloglichkeit, si e zu verstehen; nach einer W oche fin rr das 

o 
V erstandnis der Sprache an, langsam wiederzukehren. 
Der gegenwartige Zustand ist folgender: Arteriosclerosis 
eine rechtsscitige P arese. Das Verstiindnis der Sprache ist 
erhalteu, der Verlust der selbsMncligen Sprache mit clero 
Vermugen, Laute uncl leichtere \Vurter zu wieclerholen. 
Schreiben kann ùie Kranke nicht. 

L eiba E., 57 Jahre alt. Vor eiuem J ahre uberstand 
sie einen Schlaganfall mit clero Verlust cles Bewusstseins, 
der selbstancligeu Sprache wie auch mit einer rechtsseitigeu 
Liihmung. N ach eiuem M o nate fing clie Liihmung an zu 
weichen und clss Verstauùuis der Sprache allmiihlig wiecler
zukehren. Der gegenwartige Zustanù ist folgencler: In 
d eu inneren Organen lmnn m an keine becleutenden V er
auderungen l>emerken, rechtsseitige Parese, lie Zunge weicht 
nach rechts ab. Das Verstandnis der Sprache ist erhalten 
selbstandig lmnn sie nichts sprechen, aber Worter wiecler
holt sie. Sie versteht die Schrift, kann aber nicht laut 
lesen; selbstandig kann sie nur Laute aufschreiben, aber 
sie schreibt gut ab. 

Den Mangel der selbstancligen Schrift, wie auch das 
Unvermogeu, laut zu lesen, nebme ich in diesem Falle als 
funktionelle Erscheinungen an. 

Die Falle der extra-cerebralen Aph a si e verclienen 
Beachtung deshalb, weil t! Ìe uns die Moglichkeit der Aus
gleichung krankhafter Prozesse durch die Naturkrafte 
illustrieren (beiderseitige Erkrankung cles Labyrinths oder 
cles inneren Ohres) und um so mehr die Moglichkeit einer 
systemu.tischen H eilung derselbeu bestiitigeu. Wir fiihren 
m dieser Hinsicht folgende Beispiele an: 

L. A., 17 J ahre alt. In der F amilie sin d 7 Kinder, 
sie ist die alteste, ein Bruder ist taubstumm. Sie soll 
keine bedeutenderen Krankheiten iiberstanden haben. Erst 
im 10. Jahre fiug sie an, clie Sprache zu verstehen. Gegen
wi:i.rtig spricht sie undeutlich und unverstandlich. Bei der 
Untersuchung der Ohren fancl Kollege Gu1·anowski beider
seitige Sclerose, wie auch eine partielle Erkranlmng der 
Labyrinthe. 
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Aniela K., lo Jahre alt . Die Grosr:;mutter genoss 
geiro tige Getranke im U ebermass, der V et ter leidct an der 
F n.llsu oh t . Als si e fcmf M o nate alt war , h atte si e Il im
en tzi.tndung und roeit dieser Zeit bemerkte man ùen Verlust 
<l es G ehors, wie n.uch Leiclerseit igen Ansflur:;s aus den Ohren. 
I m dritten J ahre fin g si e an zu gehen, i m 4 . etwa!'; d ie 
Sprache zu verstehen , a ber einige vVorter sprech en erHt im 7. 
I m l 2. J ahre krankte si e an Angina diphteritica. Der gegen
wartige Zustancl ist folgender: Das Verstand nis der Spraclte 
ist unvollstanclig, clie selbstiindige Sprache sohr nnù eutlich, 
die Kranke liest ziemlich automatisch, clenu :;;ie ver RtrhL 
oft clas Gelesene nicht. Mit g eschlossenen Augen wieder
holt sie kaum einige K onsonanten uncl Vokale. Die Uuter
suchung cles Ohres zeig t einen beiclerseitigen K atarrh cles 
mittleren Ohres, besonders auf der linken Seite. 

Wir fiigen noch eine B eobn.chtung hiuzu, in welcher 
die genaue Uebersicht verschiedener F ormen von Aphas ie 
uns erlaubte, mit aller Wahrsch ciulichkeit auf S imnlation 
Verclacht zu haben. 

P. A., 19 Jahre alt. Fri.dwr ùL crstand or kcinc Knlll k
heiten. Vor fi.tnf J ahren erlag er Lei voJliger Ge~uudh oit, 

wie er behauptet, einer Krankheit, wahreu cl welcher er 
3 Tage hinclurch bewusstlos war, clamach horte er auf, clie 
Sprache zu verst eh en uncl selbstiiudig zu sprcchen . Gegen
wartig hort er Gerausche, aber versteht die '\Vorter nicht 
und kann selbstiindig nicht sprechen. L esen uncl schreiben 
versteht er nicht. Die clurch K ollegen Gumnowski aus
gefiihrte Untersuchung cles Ohres zeigte b eiclerseits Sclerose 
cles mittleren Ohres, j ecloch ohne Erkrankung der Laby
rinthe. In cliesem Falle ha t te ich auf Simulation V erclacht 
aus clero Gruncle, weil clas Leschriebene Bilcl keiuer bis jetzi; 
bekannten Form der Aphar:; ie ent.sprach. Sogar im Falle 
der Erkrankung beicler Labyrinthe clurfte cler Kranke nicht 
die selbstanclige Sprache verlieren; wenn wir motoriscbe 
Aphasie annahmeu, so musste der Kranke beim beschriebenen 
Znstand des Ohres clio Sprach e verstehen, im Fall der 
sensorischen Aphasie (Worttaubheit) dagegen m u s s t e clie 
Sprache para.phasisch sein. W as der Gru nel zur Simulati o n 
im beschriebenen Falle war, ist schwer zu sagen, huchst
wahrscheinl~ch das Verlangen, ein Zeugnis zn erhalten, 
welches von der Militiirp:flicht befreite. 
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D a· Stamm eln. Ich beob ~tehtete 52 Falle vom Stam
meln, zusammenmit der fehlerhaften Ausspr<Luhe ( t2 Stammeln, 
•10 fehlerhafte Ausspnwlte). In l er l?,eihe ùer aetiologi scheu 
Momento cles Stammolm; kortikaler E ntstehung notier to ich: 
in 5 F~illon psychische mangellmfte Entwickelnng, in 6 die 
verspi:iJete Spnwho (moistens bei ùer englischen Krankheit) 
o der dio weichellll(:l motorisclw A p h asi e bei mehr o der 
weniger regelmassigor Intelligen;r, (meistens nach der in
fanLilen Cerebrall ~ihmung) ; als Ursache cles Stammelns 
subkortikaler Entstehung waren in einem Falle adenoide 
W ucherungen in fri.thor Kindheit. 

Aus der ganzen R eihe der Fi~llo vom Stammelu ver
dien t eincr E rwiihnung, in welchem die systematisch dm·ch
gefùhrte Behandlun g ein sehr g linstiges R esultat ergab: 

'l'hadaus N. , 8 J ah re alt. In der Familie sincl 2 Kinder, 
er ist der idtere, beim jùngeren fand ich einseitigen Krypt
orehismus. Der Vater war ein leidonschaftlicher 'l'rinker 
und . tarb an der Schwimlsucht . Die Mutter war sehr 
nervos uml unterl ag wahrencl der Schwangerschaft ver
schieclenon moraLischeu Erschi.iLtenmgen. Der Knabe ist 
im 8 1\iouat geboron. Zwischen dem 6 bis 12. L ebens
monat haLte er einige Male Krampfe. Er soll von Kinclheit 
an eine mangelhafte Intelligenz verraten haben, bis zu 
4 J n,hren war er no eh unrein. Im 4. J ahre fing er an zu 
gchen, im 6. begann das Vers t;~iudnis der Sprache nud clio 
i::itammolnde Sprache im 5. Der gegenwartige Zustaucl ist 
fo lgender: Der Gesichts<msdruck verr~~t kein e 1 syohischo 
mangelhafte Eutwickelung . Die Zahue sind verdorben und 
uuregelmi:~ssig gestollt. Die sinnlichen Einclri.lcke sincl 
normal (er nn terscheiclet dio F arbon, aber kanu sie nicht 
nennen) . Sinnliche Erkenntnisse, besonders hohere geistige 
Prozesse: wie V erallgemeinernngen, V erglaichuugen, sowie 
Begriffserkenutnisse siucl beeintrach tigt, hauptsachlich infolge 
cles mangelhaften Verstandnisses der Sprache. Die selbsL
i::itandigen B ewegungen sind regelmassig. Von clen Lauten 
hab en wir die Verwechselung sz (sch) = s, ~ (franz. j) = 
z (i::i), cz (tsch) = c, l = j, es fehlen b, r, l, die ii.brigen 
wiederholt er regelmassig . Das Wiederholen der W orter 
is t unregelmassig infolge der Luut verwechslung, doren 
A uslassung, UmsLellung etc. Die selbststandige Sprache 
ist vollig unverstandlich (IIott entottismus). Die Behancllung 
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begann mi t der Bilùung der fehlendon Lauto, der V er
besserung der fehlerhafL ausge~prochenen, wie anch damiL, 
dass dem Krankon die Ordnung der Lautreihenfolge zum 
:Oewusstsein gebracht wurde, was zmmmmen mit der Aus
ttrbeitung d es sinulichen Gehor- uud W ortgeùachtnisses 
und der regelm~Lss i gen Verbindung schon au~gesproch en er 
\Vorter mit entsprec.lwndon Vorstellungen um1 13egriHen, 
eiu sehr gutes Rcsull;A.t erg<~ h, donn nach 8 lllOIIaLlicber 
~ystem<1tischer A rb eit war <lor Knabe i m Stantl e, seino Br
], eimtnisse wie anch dio erh<dLeli Cll Bogrifre in g:wz ver
:;tandli cher ::)]Jracho ausztulriicken. \\Tii.hreml di e Eltcrn 
das Kind frùher fùr oin idiot.ischos, zu irgend weleh er 
geistigeu Kultur vullig uul'ahiges ansahen, n11 terseheidet 
es sich j etzt nach I3 cendigung der Behandlung hin :; ichtlich 
der Intelligenz in ni chts von den Alter>'geum;:;on uud uuter 
der Obhut eines entsprechenden L ehrers wird es in kùrzester 
Zeit den Vorschulunterricht begiunen. 

In diesem Fallo erschien die Hirnlti.hmung, welche gar 
nicht existierte oder in der Kin lheit, in so schwachem 
Grade ausgedriicht war, dass sie fUr die Umgebung nicht 
:;ich tbar war, hauptsilchlich durch dio Erkrrwlmng des 
siunlichen W ortgcclii.ch tnissos rcprasenti crt, was seheiubar 
das Bild einer bedeutemlcn psych isc!Ien Entwiekelungs
hemmung gab. 

Di e nasale Sprache wa.r in cincm Fallo (N o. l O) rnit 
dem Stammeln verbund en. 

Die fehlerhafte Ausspra.chc haLc iuh in 4.0 Fallen 
beobachtet. In der Aetiologie die:-;cr SLOrung habe jch un
bekanute Ursachen iu ~O Fi:tllen notiert, clas verspatete 
physiologische Stammeln oder c1ie l~este cles pathologischen 
in 14, schlechtes Sprach vorbild in l, mangelhaftes Gehor 
in 2, unregelmassige Bildung der Artikulationsorgaue in 
3 Fallen. 

Wir fithren nachstehenden Fall von Dysphasie an, 
welcher zur K ategorie der fehlerhaften Aussprache gehort. 

T., 15 J ahre alt. E s sind 9 Kinder. Er ist der alteste. 
Die andern sprechen richtig . Die Geburt war erschwert. 
Er fing ziemlich zeitig an zu sprechen und zu gehen. Die 
unregelmassige Sprache wie auch choreatische B ewegungen 
in den Mnskeln cles Gesichts uncl der Extremitaten er
schienen erst im 5. J ahre. Zwischen clem 6-7 J ahre ha t te 

• 
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er Aufallc von Somuam buli;;mus. Onanic von don fi:Lthc;;ton 
J alu·eu . D•L;; Am;;;<;hen de;; Knaben ist etwas blod;;inuig. 
Der Vatcr b ehaupLet, '-'eiue Iutcligenz zoige keiuerlei 
Storuug. Er schielL, der Ganmon Ì>'t huGh. Dio choreatischen 
Beweguugon in den G esiuh ts- uml ExLrcmiLiitenmu::;keln 
;; iud gauz unab1ùlngig vou der Spra.el1e::·:') Die selbstandigc 
Spnwhc i::; t langsam und tmdeutlich, nicht infolge ùes 
Mtmge];; oder der Veriludenmg von Lauteu, sondern wegen 
der na0hlilssigen Artikulation dersolbcn (bei einer gewissen 
Anstreugnng sprie;ht er weit bcsscr). Diesen Fall, scheint 
mir, kauu ma n zur K~Ltegor.i e der chrouischeu erblichen 
Ohorea ztihlen. llnntinglons Olwrca i. ·t cbenfalls erblich uncl 
vcrbindot .·ieh mit n,buormer Spracho, aber sic orseheint im 
sp i:i.Leren Alter. Vou den dwroaLise;hen Bewegnngen uach 
llirnhi.hmungeu uuLor~>e;hcidct cliescu Fa,ll der frùh e Anf•Lng 
der Spmehe wie anch cles Gehens. (Schluss fo lgt.) 

Bes p re c h unge n. 

Ein Fall von reiner Sprachtaubheit. 
Von Dr. phil. et moc1. 11. Licpmann. 

(P~>ychiaLrisuhe Ablumdlnugeu, horausgcgeben vuu Profes::;or 
Dr. Wcrnù:kc, Breslan 1898. Sehl ttor':oche Bnehhaudluug). 

Die vodiegemlc Arbeit, tlio deu boscheideueu 'l'eil einor 
ca~misLi::; ehen l\IiLteilung flihrt, bcrcichert dio Litteratnr der 
zcutralou SprachsLOnmgen um eiuon selteuen und bemerken:,;
werteu Fall. A ber clrtrin er::;ehop ft si c !..t ihr \V ert n i eh L; 
;;ie iùgt eineu ueuen Bausteiu iu die Lehre der Aphasie, 
klart uml erweitort unsere Kenn tu isso auf (;hund eiuor 
mustergiltigon klinischeu Beobachtuug, die durch anato
mise;hen Beleg ihre voll:ote BesLatigung erfi:i,hrt. Die I.icp
mcmn'scho Arbeit ist berechtigt, éleu gruncllegenJeu Pnbli
kationon iiber clen aphasischen Symptomenkomplex wi.trdig 
an die Seite gestellt zu werden. 

~s liegt in der N atur der Sache, da ·s pathologische 
Hirnlasionen nur ausserst selten, geracle eiueu so scharf 
umgrenzten, electi ven Bozirk betreffen, class eli e ontsprecheu-

*) Boim Vator fanù ich di eselbon choreatischen Bowegungen in 
don Mutlkeln ùes G osichts unù ùor Extremitii.ten, jcdoch von der 
Entstohung dorselben konnto er mir nichts sagen. 
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den Ausfallser:eh cinnugcn :6U ~duotrf umri~sencn Kra.nkheiL:s
bilùern fi.i.bren und :somiL zn wi:s~;cnsc]Mf'Llichcn Zwecken 
der Himlokalisation verwertbar werden. Die grosse Mehr
zahl der Falle von a.phasischen Storungen bieLot daher 
bekanntlich ein buntes G-emi.·ch einer Reihc von aplta:sischen 
Einzelsymptomen, die .im gogebenen Fall moist uich t einmal 
eine sLrenge E ilJOrcluung in eine der t licoreLischen Uaulìt
gattungen der expressivou oder pcreeptiven Form ennog
lichen. Der vorliegende l!'nJI gehort zu den ld assi:sch-reinen. 
Er zeichnet sich clurch don isolierten DefeH eiuer ga.nz 
bestimmten Spmchkompononte aus, er i t ein eiuwan ì sfreies 
Paracligma der v or 14 J ahren zuerst von Lichlheim naher 
abgegre'lzten und als snbcorticalc sensorische Aphasic be
zcichneten Sprachstorun g. Ma.n nennt :sie ldinisch reine 
Sprachtaubheit, olme Beri.i.cksichtigung ihres anatomisch en 
Substrats, und versteht nntm· ihr belmuntli ch ein Krankheits
bilcl, das sich emz1g un d allein ùurch Verln:s!i cles 
Sprachverstiindnisses chara.kterisiert. N achsr rechen un d 
Diktatschreiben ist clemzufolge unmoglich ; all e iibrigen 
Sprachleistuugen .·incl vorhanù.en; eùenso das Gehorvermogen. 
Trotzdem ist das V rhalLen di eser Krn.nken bcgreiflicher
weise dem der Schwerhorigeu ahnli ch unì so ~iusserten si eh 
:suhon v or einer R eihe vou J ahren Pick u, a.. dahin, dns:; 
fi.i.r viele, wenu nicht ù.ie mei:;teu F~tllc von Sprach tauuheit, 
eine periphere oder zentrale H ora.ffeldion verantwortlich zu 
machen sei. Die Autoron stlitzten sich auf dio Thatsach c1, 
dass bei fast allen frii hcrcn F all en - es ch1dten ca. lO 
sein - H orstorungen sich er vorhanclen waren. C. S. Freund 
verfocht cliesen Geclankcn am nachclrùcklich sten, indem er 
an clem von W crnickc veroffentlichten F alle eine doppelt
seitige Labyrintherkrankung nachweisen zu l'onnen glaubte 
und dieser die Schuld ftir die Aufhebung cles Sprach
verstanclnisses beimass. Piclc geht in seiner l ctzten Arbeit 
(L 898) sogar soweit, itberhaupt di e E xistenz einer sub
corticalen sensorischen Aphasie im urspri.inglichen Sinne 
zu bestreiten und selbst die durch Grossbirnlasion bedingten 
Falle von ,reiner" Sprachtaubheit -- er selbst giebt mehrere 
Sektionsbefunde - ausschliesslich auf eine Unterbrechung 
der zentralen Acusticusbahn zuri.lckzufitbren. 

D emgegeni.iber Ja:sst Lifpmann nun der schwer bedrohten 
subcorticalen sensorischen Aphasie, sozusa.gen, eine glanzende 
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EhrenreLt,uog zn 'L'ei l werde11. L. leugnet lwineswegs, dass 
Spnwhtaubhoit auch dio Folge einer Gehor~:>tbrung ~:>e in kann , 
iodorn or auf dio 'l'anbstummen hinwc i~:>t ùie noch i.i.ber 

' Horr ,.;ìe VBrfùgen. Diesfl Form hczeidmet or mit Ziehl als 
,ac u st ise h o SpraehtaubheiV' ; sie muss streng vou der 
, r e i n o n " Spraeht.nubheit gesehieLlen worden. Denn dass 
aueh rli eso na ch wi e vor im Sinne L1:chthcims unù WGrnickcs 
zu R eeht bes tc lt t, iu ihror Eigenschaft al · Stonlllg der 
Ztllt Lnllen Spraehpcreoption, tlas enveist er znr Evidenz 
miUclst feio ,'tor U11 ter~uchun gst:echnik in zwiagender Logik, 
an soiuern Knmken uucl drei weiteron Piillen aus der 
LitLeratur. 

~r fo rdert flir deu sicheren Entscheiù die sorgfaltigste 
Pri.i.f'nng cles Hurvermogens, dio bei allen frliheren Beob
achtern nur unvollkommen war und auch erst jetzt in vollem 
Umfange durch JJezolds wer tvollo Untersuchungen mittelst 
der vo n iltm kon;;trnierten kontiuuiorlichen 'l'onreihe (9 6) 
zu orm uglichen. JJczolcl gelangte an 'l'<•ubstummon zu dem 
wichtigon Ergebnis, , Ll ass es inuerhalb der gesamteu 'l'on
r oihe cino verhi\ ltnismiissig Id eine Streeke g iebt, derou P or
cepLion unerlii,:,;slich fCt r clas Ver:>tandnis der Sprache ist ;" 
ùie in diosem Intervall gelegenen 'l'une mii.ssen ausserdom 
bei bostimmLer InLensitiit percipierbar sein und einer aus
n~ i eho uden I-lord:tuor unterli egen. Ist (lor Hurrest bei auf
gehu bonem Spmchverstiinélnis ci n doments1'rochender oùor 
g;tr g russerer, so liegt oiue t>Wrung der Spraehpereoption vor. 

Lùpmanns Fall ist der er te, der einer m thodisehen 
UnLersuchung mit B ('zo lils kontinuierlich r 'l'onreihe untor· 
worfen wurdo. Uncl es zeigte sich , ditss cbs von B ezolrl 
augegrenzte ,~pmehgobiet" k e i n e Li.i.oke aufwies, die Per
ceptionsdauer (von 4.0 Sekuuden) eine durcham; gute war, ja 
ùber diese SLrecke hinaus , r ec h ts und links alle 'l' bue 
der 'l'onre ih e mit ausreichender H orda uer per
cip i e rt wurd en mi t A u s nahm e der tiefsten. Eine 
~L'abelle veranschauli cht don H orbefund. E s leuchtet obne 
Weiteres ein, dass ùieser minimale Defekt fiir clas Sprach
versLanclnis vollig belanglos ist. 'l'rotz dieses umfangreichen 
Gehorvermbgens verstand der Kranke dauernd k e i n e an 
ihu ger i cht ete Frage. Alle i.i.brigen Sprachfunotionen 
sin d ungestort: Das spontane Sprechen ist inhaltlich wie 
formai durcbaus fehlerlos, er liest und schreibt wie jeder 
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Gesuncle sein e;;; Bildungsstaude::;; der V crkohr mi t ihn1 i::; L 
a.uf ::;cb riftllehem W ege leieht zu vormiLLoln. Die Auffa::;::;uug 
fùr MoloLlleeu ist aufgth oben, G eràuscho werc)on n m· Lcil
wei::;o r ichLig erlmunt, soùa::;::; eiu gewil:;.·er (~raù vou Seeleu
L;.mbhcit h[nzukommt. Da::; G esprocheuc crkouut m· lJUl' 

dann n.ls G-esproeh enes, w e nn er das G esi eh t dc::; Sprccheudcn 
siehL. Seine sLer eotypo Autwort bloibt: ,B r h u r e ,dl o::;, 
v e r ::;tehe nur ui ehV'. 

Dici:ìer Zu:;tanù be!:itam1 b ei vull ig in L••k Lor luLelligonz 
an dem li7 j i:i.hrigeu Zimmormann G or!:> toll e uuù l.Jiieb ùu or 
l J ahr stabil ; er entwiekelte .·ich im Au!:iehln::;!:i au 2 ccrc
bntl e Krampfaufli.lle, Lleren Symj)tome von der linken H omis
ph~i.re au!:igiugon . D er r. Facialis bliob loicht parcti::wh , im 
i.tbrigen. keine h mipbgisehen ]};r seheimmgen. Al::; Sitz ùer 
<matomischen Li:i.sion vermutet V erf. eine BluLuug oder Er
weichung in das Markl ager de::; linken SehlMela.ppens. 

Die Autopsie besLii.tigte . eine Annahmo. Im NachL1·ag 
b erichtet er , dass der plutzliche T oc1 nach einor BluLung 
in da::; Mark der linken H omisph ti.r e eingetroten war, um1 
obwohl die.'e neue Blutung goraùe das Gebict ù es alton 
H ercle::; iu si eh sohloss, liess si oh por exelusionem mi t Sich er
heit eli klinisohe Diagnose bestii.tigeu; es erg<tb sich der 
b emerkeuswerto B efum1, class sowohl ùio H.imle beiclor 
Schlii.f l a.ppeu al !:i clas 1\'hrk der rcohton H emisphàre inta ·t 
war. Der Sitz des ll or d es W<\l' also, wie vor<tnsgesehea, 
s uboorti eal im liuk e u S c hlùf e l a pp e n. D ie mikros
kopisoh o Untonmohuug wird in Aus ioht ges tellt; der r. N . 
acusticus hat sich bereits mikroskopisoh al::; nonnal gcz igt. 

W as elle 3 ander en cler Litter01tur eutnommeneu F~i.lle 
anlangt, so gelingt es dem Verf. ebenb lls, diese als R o
pri:i.sen.tanteu ù r gleioh en Sprachstorung zu r eclamiorcu; es 
ist dies cler alte W erniclw'sche Fall, don Elrcund a.uf Gnmd 
hochst einseitiger unc1 unvollkommener Dar,;telluug fi:u· die 
,acn ·t isohe" Sprachtaubheit in An ·pruoh zu nehmen vor
suehte, zweitens einer der von B e::olcl besproeheuen. Taub
stummen, den clieser als ,sensorische Aphasie" deuteto, um1 
endlich der weniger reino F all von Ziehl. 

Die Liepmann'sohe Monographie verclient clio sorgfalLig::;tc 
Beaohtung von Seiten der 8'praohpathologen! 

Dr. Entst Kalmus (Berlin). 
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Ueber Ermiidungmessungen bei schwachsinnigen 
Kindern 

von Dr. Heller in Wien. 

R ef. Dr. Bischo(swcrder-Berl in. 

Die Uur,ersuchuugon i.iber clio Ueberbùnhmg der tlGhùler 
zielen dahin, zuverla::;::; ige von suh jekLi vum Ermes~Pu UllaÙ

hangige Anh alLt>puukLe darùuer zu gewimten, ob clio An
forderuu geu der tkhulo mi t tl om geist igeu und physiseheu 
K onnen der Sehùl er im Einkla.nge stehen. 

J ede Arbei.t, gei:; tige wie korperlich e, hat eiue Ermi.ldnug 
zur Folge. 1Vlau kann eiue subj ektivo uml objektive Enni.'tdung 
unterscheiden. Erstere, das G efUhl cler Ermùdung, ist llie 
SLorung cles Allgemeiubefindens, die beim normalenMenschen 
nach oft erst ganz bedeutenden L eistungen, nach seelischen 
Erregungen und oft im Beginn der Erkranlmungen eintritt. 
Die objektive Ermùdung aussert sich in einer IIerabsetzung 
der L eistungsfahi gkeit von der der Ermudete nicht:; zu 
merken braucht. Die L eistungsfa,higkeit, d. h. da::; Maa::;::; 
von Arbeit, das in vollkommen ausgeruhtem ZusLande ge
leistet werden kann, Ìi:i t ganz iudividuell und kann durch 
U ebung vermehrt werden . Si e lli:tlt si eh innerhalb einer 
gewissen ArbeiLsgrm1ze ziemlich konstant, fil.llt dann aber 
rasch. Korperliche Arbeit setzt i:iÌe oben i:io herab wie 
geistige. E s ist also nicht moglich , i:iÌo duroh vVechi:iol 
lùirperlicher und geistiger Arbeit ad infìnitum ungeschmalert 
zu erhalten (Krapelin). 

Ermi.tdung , so lange sie nicht eine gewi:;i:ie Grenze 
i.i.berschreitet, kann durch Erbolung, am besten vollige 11-uhe 
uncl besonders den Schlaf, wieder kompensiert werden. I st 
sie aber so gross, dass sie duroh ein normales Mass von 
Rube nicht mehr beseitigt werden kann, so treten ernstere 
Storungen cles Allgemeinbefindens, besonders nervose, hervor. 
Das W esen der U eberbùrdung ist das Missverhaltnis von 
Ermudung und Erholung In den Elementarsehulen sind 
normale, auch schwach b egabt Kinder nioht ùberbi.trdet. 
B ei denjenigen Schùlern, die zweifellos i.'tberbùrdet sind, 
ist die L eistungsfahigkeit schon eine pathologisch hm·ab
gesetzte. Solche Kinder sind dm·ch den Untericht weit 
starker ermi.tdet als normale. Aber garade ihnen wird die 
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Erhol nng durch die Hingere Beschtdtigung mi t clen H am;
aufga.ben uncl clnrch cl eu anstrengemlen N achhill'eunterricht 
von oft, padagogi seh ungesel mlLon Lenten verkCtmmert, so 
das::; ::;ie sehliesslich a.u L eib und Scolo Schaden nehmen. 

V..Tie gowilmen wir nun ein objek tives Mass fùr ùie 
B eurteilung der Ueberbùrdung '? Von clen zahlreichen expe
rimentell psyeholog isel10n Met.h oclon ::liml fur den vorliegem1en 
~week nnr solehe geeignet, die, der verschiecleuen B eanla.g ung 
der Schulen entsprechend, unabhttngig von clen L ehr
gegenstanclen uncl rccht einfach sincl, um den Scliùler 
nicht abznlenken. 

R echt geeignet i ··t die von Gricsbach: Die beiclen Spitzen 
eines Zirkels werden, wenn sie in einer gewissen Ent
fernung von einander clie H aut berùhren, a1s zwei Pnnkto 
empfunden. Nahert man sie, so kommt man an eine 
Grenze, wo sie nur noch ttls ein Punkt empfunden werden, 
, die Raumschwelle". Diese ist ]deiner an empfindlichon, 
grosser an wenigen ompfincllich en Hautl:ltellen, itberall aber 
unter gleichen Umstanclon konstant. Sie wachst mit; 
der Ermticlung, soclass sie einen ziemlich zuverlassigen 
Massstab fùr cliese abgiebt. Als K oorclinate einer Lini e, 
anf welch er eli e L ehrstunden als A bscissen gezeichnet siml, 
kann sie auch gmphisch zu Anschauun g gebracht werden. 

Hcllcr h at clerartige Versuche bei Schwachsinnigen an
gestcllt. Nach einigen Vorver::mchen wtthlte er sechs sciucr 
ue:ten Schuler, deren Angaben sich als verlassig erwiesen 
hatten, uncl clie in einor Gru]_)pe in der Zeit von 8- ll 
und 2-4 unterrichtet wurden. Diese wurùen bei Beginn 
cles Unterrichtes uncl am Encle jec1er Schulstunde untersucht . 
Kurven zweier Knaben vom ersten uncl dritten 'l'ago sind 
dem Vortrage b eigegeben Bei dem ersten steigt clie Kurve 
in der ersten Stuncle (Reclmen) rapide, fallt in der zweiten 
(Spraehlehre) etwas ab und steigt in der dritten (Heimat
]mnde) et w a zu der H o h e nach der Rechenstunde. N ach 
(ler dreistii.nc1igen Mittagspause ist sie noch bedeutend hoher 
als bei B eginn cles Morgenunterrichts, steigt in der ersten 
Nachmittagstunde (Lesen) etwas uncl bleibt wahrend der 
zweiten (Schonschreiben) etwa die gleiche. Die Kurve vom 
dritten Tage beginnt gleich mit einer hoheren Raumsehwelle 
und verlauft im ùbrigen ahnlich. Die Ermticlung ist also 
durch di e Mittagsr ause ùurchaus nicht, aber auch durch 
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die Nachtmhe nicht ganz gehoben won1en. Man darf von 
einer U e ber bùrdung sprechen. 

Beim zweiten Schùler ist die Ermùdung cles Yormitt<tgR 
unbedeutend, vvircl durch clie Mittag~panse kompem:iert und 
i st. auch cles N achmittags gering. Am d ritten ~l'age ist fl i e 
Raumschwelle cles Morgens schon hoher nm1 wii.chst N ach
mit.tn.gs becleutend. Der erste Schùler ist uervos, ehrgeizig 
um1 rmtidet schnell , der zweite n.rbeitet htngsam, aber aus
clauernù. 

Auffu.llig ist bei samtlichon Schiilem das Ansteigen der 
Raumschwell e nach dem Rechnen, nach dorn NachmiLLags
untenichte, wenn er grossere Aufmerksamkeit be:tll sprucht., 
sowie nach dem 'l'urnen, wenn es am SclJlnsso tl es Uut.er
richteR abgehu.Uen wirc1. Dagogen erzeugte es nuch der 
gehorigen Erholungspause, ebenso wie Gartenarbeiten nnd 
der Handfertigkeitsunterricht nur eine leichte, wohl kompen
sierbare Ermùdung. 

R edner kommt zu dem Resultate, dass filnf Stunden 
Unterricht fiir die Schwachsinnigen im a.llgemeinen zu viel 
sei. Er verlangt halbsttmdigen Wechsel der Lehrgegenstanùe. 
Fùr die Oberstufen, wo fùr manche Fa.cher FJalbstunden nioht 
genùgten, konnte man nach der ersten Halbstunde eine 
Pause eintreten uuc1 z. B. im Rechnen in der ersten schrift
lich, in der zweiten mùm1lich rechnen lassen. Unter
suchungen ergaben dann eine geringere Mùdigkeit. Nach 
der dritten Halbstuude eine Pause von mindestens einer 
halben Stunde, nach welcher sich die Leistungsfahigl,eit 
bedeutend hob. Fùr die Oberstufen soll der Unterricht vier 
Halbstunden, hochstens, wenn fiir die N achmittage sonst 
keine Beschaftigung vorgesehen ist, eine fcmfte dauern; diese 
diirfte nur einen leichten Lehrgegenstand behandeln. Nach
mittags moglichst nur leichte korperliche 'rhatigkeit. Die bei
gegebenen wahrend cles Fiinfhalbstundenunterrichtes anf
genommenen Kurven zeigen, allerdings nicht fùr alle Schùler, 
w es e n t l i c h geringere Raumschwellen. 

Bei aller Individualitii.t zeigten die Kurven einen gemein
schaftlichen Typ1s. "\Vesentliche Abweichungen waren auf 
besonclere Ur ·achen zuriickzufi.i.hren, z. B. bei einem Knabeu, 
bei dem die :mfanglich Rehr hohe Raum. chwelle im Laufe 
de. Tages immer mehr abfìel, war Onanie in der 1\Iorgen
stunde di e U rsache. 
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Die Dislmssion ergiebt eine lebhafte Opposition gegen 
den HalLstundenunterricht. 1lriiper will aus der Abnahme 
der H autempfindlichkeit no eh nicht auf ein Erschlaffen der 
gesarnten Hirntha tigkeit schlie:;sen. 

Geeignete Abwechselung bringe ebenfalls Erholung, 
Langeweile errnùde ausserordentlich. Andererseits setze 
nicht jede li:ingere ,Erholungsu pause die Ermudung herab, 
Die huchsten Ermùdungskurven ergeben sich nicht am 
Sonnabend, sondern Montag nach der vorangegangenen 
So nn tagsfeier, 

Der weibliche Kiirper. Anschauliche Darstellung seiner 
siimtlichen Orgaue mit erli:iuternclem Texte von D. G. Panzer. 

l!'tirth . G. Luwensohn. 
Auf 5l Scitcn bringt der Vcrfasser als Erlii.utorung zu dem r echt 

instruktivem Phanthom eine Anatomie und Physiologie des wcib
liehen Korpcrs . Er schreibt fli essend und leicht verstii.udlich. DUI'ch 
hliuuge Hinweise der Wichtigkcit cles Gegebenen fì.ir e in gesundheits · 
gemii.sses Vcrhalten und Vermeiden g ewisser hauiìger Frauenkmnk
heiton weiss er das Interesse seinor L esorinnen zu fosseln, w enn 
auch einzelne Tei le, ohno ihren Zweck zu verfeh len, etwas knapper 
hii.ttou bohandelt w erdcu konnen. 

Das Buch verdient eino guto Empf'eh lung. 
Dr. Bischof~'lvenler-Berlin . 

L i tt erari s c h e U m s c h a u. 
Bei den ubertriebenen Hoffnungen, clie Prof. Urùantscltitsch 

durch seine Veroffentlichungen in Aerztekreisen sowohl, 
wie in den Kreisen der Eltern von taubstummen K indern 
erweckt hat, ist es sehr lehrreich, von der Diskussion Kennt
nis zu nehmen, clie i:iich an seinen letzten Vortrag: 

Ueber methodische Hiiriibungen und deren Bedeutung 
fur Schwerhiirige 

angeschlossen hat. 
Wir entnehmen den Bericht der Monatsschrift fii.r Ohren

heilkunde 1899, Nr. 3. 
Di sku ss ion uber den Vortrag in den Sitzungen am 

24. Februar und am 3. Marz 1899. An der Diskussion 
beteiligten sich die llerren Prof. Politzer, (r rube·r und 
Urùantschitsch. 

Prof. Urbantschitsch betont in der Einleitung zu seinem 
Vortrage, dass er trotz der gegen se in e Methocle erho benen 
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E inwande don hohen vV ert der Horùbungen bei 
rr a u b s t n m m e 11 aufrecht orhalte un d dass es begreiflich 
sc i, ùass eiue lVIethoùe, welche soviel Zeit, lVIiihe uud Aus
tbuer erfordert, Geguer gefunden habe. Er weuùet die 
Hori.lbuugen auch bei Schwerhorigen an, und zwar 
ni cht mu Lei hochgradiger, soudern auch bei Schwerhorig
keit geringeren G-rades. 

Die Uebungen besteh on einesteils .in einer Beachtung 
der verschiedenen Schalleinflùsse durch gespannte Aufmerk
samkeit, andorenteils in einem methodischen Unterricht mit 
Sprachlauton. Die ersteren Hori.lbungen hat der Patient 
solbst vorznuehmen, wogegen zu den letztereu eine Hilfs
person notig ist. Die methodischen Horflbungen bezwecken 
einerseits eine Amegnng der gesunkenen Horthatigkeit, 
anclererseits eine Bessenmg im unterschiedlichen Horen. 

Die wichtigste Aufgabe der methodischen Horùbungeu 
ist es, d as G- e h o r or ga n a u s d em Stumpfsinn und 
d e m schlaffen Zu stande aufzurùtteln, die Auf
merksamkeit auf di e Horempfindungen hinzu-
1 e n k e n un d s t e t s r e g e z u h a l t e n . 

Dem Patienten wircl die \Vichtigkeit hervorgehoben, 
auf die vorschiedenen Horeinwirkungen genau zu achten 
und sich solchen moglichst oft auszusetzen . Schon die 
Anfmerks::unkeit auf die G-erausche cles Strassenlanns bietet 
reichliche G-elegenheit zu Horstudien dar. W egen der Be
deutung, die einerseits einer gesteigerten Aufmerksamkeit 
auf das H oren, ander erseits einer erhohten Thatigkeit def' 
H ororgans selbst zukommt, ist den Schwerhorigen ein reger 
gesellschaftlich er Verkebr, 'l'heater, lVIusik, ùberhaupt j ede 
Amegung zum Uoren selbst zu empfehlen. 

Das mangelhafte Sprachverstiindnis kann durch metho
dische Uebungen uncl durch e ine b esse r e Au sniltzung 
ù. es G- e h o r s gebessert werden. 

Das Vorsprechen hat anfangs gegen das ùbende Ohr, 
spater von verschiedenon Richtungen aus stattzufinden. 
Die Eutfernuug cles Sprechenden richtet sich nach der IIor
kmft und soll so gewahlt werden, dass zum Horen eine 
gewisse Aufmerksamkeit erforderlich ist. Zu den H or
ùbungen ist der gewohuliche Konversationston zu verwenden. 
Die einzelnen Buchstaben miissen sehr geù.ehnt ausgesprochen 
werù.en. Die Uebungen sinù. mit Satzen, einzelnen Wortern, 
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Silben und Bucbstaben vorzun ehmen. Das vorgesagte W ort 
bat stets wiederholt zu werd en. 

In der F olge ist bei solchen U ebungen der Abst:.nd 
tles Sprechenùen von tler zu ùbenchm Person allmii.hlieh zn 
vergri.issern. Die H i.iri.ibungen h a ben ferner eine bei Sd lwer
horigen so haufig besteh ende laugsame Auffassung d es G e
horten, sowic ein e geringe Austlauer ùes H iirvermugens zu 
bekampfou . Jli erzn gehi.i ren Ueb u11 gen im Auh i.ir en von 
L eses Lùuk en, vou Ge~:;prauhen , sowie eiu haufiger B esuuh 
von Vor trag en und Theatern. 

B ei tlen H iirftb uu geu lmnn sich der Schwerhi.irige leicht 
an ein bestimmtes Organ gewuhnen , u11<l tli ese Angewi.i hnung 
kann so weit g ehen, dass d erselbe andere S timmen sehr 
sul1wer oder g ar nicht zu versteh en vermag. Zur V erm eitlnng 
dieses Uebelstandes so1len s ich an den H ori.i bun gen m o g 
li c h s t v i e ] P e r so n e n b etei l ige n. Da sich die H erah
setznng tles H orvennogens vieler P er son en im Einzelgespri:lch 
nicht zu erkennen g iebt, wohl aber in e;ner Gesell schaft, 
wenn verschieden e Stimmen durcheinanderschwirren, soll en 
di e H oriibungen b ei g leichzeitigeu N ebengerausch en s tn.t t
finden. Die U ebungen sollen ofter am Tag e durch 5 bis 
lO Minuten vorgenommen werden. 

W as di e Inclikation en betrifft , s i n cl d i e U e b un ge u 
bei S chw e rb i.i ri g k e it in ve r sc hi e d e n e n Fall e n an
zuwend e n, sowohl in j enen F allcn , wo noch n eb enb ei 
eine lokale B ehandlung angewendet wird, als in j enen, wo 
jeder andere B ehancllungsversuch erfolglos g eblieben ist. 

Betreffs cles Horerfolges ist zu bemerken , dass ein 
solcher si eh von vornh erein nie bestimmen lasst. I u d e r 
Mehrzahl d e r F a ll e b ewirk e n a b e r di e Il i.i rubuug e n 
e in e that sachli c h e St e i ge ruug de s Horverm ogen s. 
Die H i.iriibungen bieLen nur in der ersten Zeit besondere 
Schwierigkeiten , mit jcder erreichten h oh ereu Stufe werden 
ùie U ebungen leich ter und weniger ermildend. 

Politzer wendet sich zunachst g eg on den von Urban
tscltitsch fes tgehalteneu Standpunkt von dem b o h eu W erte 
der H ori.ibungen bei Taubstummen, indem er h ervorhebt, 
dass er schon 1894 g elegentli ch der Vorstellung einer Anzahl 
von Taubstummen durch Urbantschitsch in der G esellscbaft 
der A erzte vor zu optimisti!:lchen Erwartungen uezuglieh 
d es W ertes clieser H ori.tbungen gewarnt habe. 
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Jm .Lanfo d er loLzten vier Jahra haban die dureh clie 
vielf~tchon Puhlilmtionen Urùanlsrltitsch's f:lngeregten Jl or
tilJungen bai 'l';mbstumm en bai Fach mallllOJ'Jl UliÙ LeiLern 
der 'l'auhsLummeninstitute zu zahlrciehell Controverseu Ver
anh ss u11 g gegeben. vVahrcnd Astic1· uncl Askcnasi, Voldslcin, 
femar DireHor Lchfclrl in Dobling, JJnmncr in vVi en nud 
Kcllcr in J\fiinche{l s ich als Anh~lngar clcr Hori.ibungcn er
khircn , stell en h eno iTRgcu de Fachiirzl;e und ein e g rii8ser e 
AJJ7.nhl. von Direl\tor eu und Lolm:rn der 'l'aubstumm cn
in><liluLa auC Unlllcllngo znlJlreicher Erfahnwgcn die vVirk
sn.mkoiL d er ]J orùlmngou n.ls 1\fittel zur praktis c h o u 
l <~ rwait e rung d e r Hurfii,hi g k c it f i'tr clie Spr~tehe 

in Abrede und vcrhalteu sich R,Ldehnend gegen clic ·Eiu
fiiltnmg der systcmatischen Horùbtmgen an d eu 'l'n.ulJ
sLummenanstalten. 

JJczold spricht sich auf Grundloge Yiclfacl icr Erf'ahrnngen 
cla.hin aus, dass nur dort, wo Vokalgcbor oder vVorLgehor 
bei 'l'aubstumm cn vorhamlell is·t, Ji.ese clazu venveudet 
w enlen sollen, don Spraclntnterricht bei ~'anL

st nmmen zu erleichtern. Von e iner Erweitcnmg cles 
Gehors selLst im Sinne von Uròan.lschitsch kann k eine R ede 
sein. Dnrch Hori.i.bungen mi t 'l'onen konuto er 11Ìe ei ne 
V crgrij, serung der 1J urstrccken o der di e P erception fri.iher 
11 i eh L wahrgenommener Schallquellen konstaJ.iereu. 

Prof. Kcssc f, Ohrcnarzt der vVeimarschon 'l'aubsLunimen
a.nstalt, hii.lt es fi.l.r einen Irrtum, zn glauhen, class ein Taub
~;Lumm er jemals sprachhorig gemR,cht werclen konne. 

Pro f. l!assow ( l [eidclhcrg) f:-tnJ, dass dio Grcnzc der 
'l'onwabrnehmung bei Kinclern, bei wclchcu dus H orvcnnogen 
dureh Uebtmg gebessert wnrde, sich absolut nicht erweiLerL 
h atte. 

T1·citcl (Berlin) faud, dass das Maximum, welcbes er 
bei einzelnen Ta.ubstummen crrcichen konnte, in dar l! ahig
keit bestf\,ucl, einzelne bekannLe Satze nachznsprechen; von 
einer freien ConversaLion war anch Leim boston Schi.iler 
nich t dio R ede; meist ging das 
l\bngel der Uebungon vcrlorcn. 
beruhf; meist auf Komb.inttLioncn. 

miihsam Erworbeue bei 
Das N achgcsprochene 

Desgleichen habcn sivh Untzmann (BerliH) 
(Christiana) und Heiman (Warschan) gcg<'n den 
Hòri.i.bungen ùei 'l'aubsLumrnen auf;gcsprochen. 

Ucltermann 
Wert der 
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In gleichem Sinno haùon ::;ich dio DirekLoron und 
L ehrer der hervorragemlsLeu 'l'auùsLummeuaustalten Dout::;ch
laucls gegen deu W ert t l or H urùbungen <msgesprochen. In 
Poseu wurden an 17 Schùlern ~:~euh s l\Io1utte lang tii.glich 
Horùbuugen vorgonommeu. Das Ergebnis war oin sehr 
geringfùgiges, sowohl in B zug an[ dio. Erweitoruug der 
J-Jorfàhigkeit, al s a.udt in Bezug auf die Aussprrwhe, wclche 
durch clicse Uebnngen nicht Lleutlicher uuù melodii.i i::>er 
wunle. Die 'l'aubstummenanstalt in Breslan, die eiuen 
Lehrer nach Wien 7-Urn Stndium d or H orli ùungen sand te, 
l1at si eh von dem geri ngen W er te der Horùbungen an Ort 
uncl Stelle itberzeugt un<l fithrt ùie g eringen R esultate m ehr 
auf Kombinati on a ls auf di e wirldi c h e Erweiterung 
des Hi.irvermogen s fitr die Sprache zuritck. Die 
vum B crliner 'l\mbstummeninstitut nach Wien gmmnclte 
Kommission hat nach den clasolbst gewonnenen Eiudrtic];:en 
von den systematischen H i.irùbungen au dem B orliner 
'l'aubstummeuinstitut al>geraten. G. Fcrrcri in Siena., eine 
Autoritat im 'l'anbsLummenunterricht~:~wes cn, ùer auf An
regnng italienisclwr Fachmii.nner nach Wieu kam, um in 
den hiesigeu 'J'auùstnmmeninstituten si eh von dem W erte 
ùer HOritbungen clm·ch eigeue Anschauung zu li.Ùerzeugen, 
hat in eincm ji.ing:;t erschienenen vVerkchen (La facoltà 
ndiLiva nei sorclimuti, Firenze 1899) eino ~Lusfi.ihrliche 
Schildorung seiner Beo bach tnng publiziert, eli e er ùahilJ 
rosumiert, da::;s die R osultFtte der Ili.iritbungen ~luss crs t ge
ringfi.igig sind, cb ss ihnon ein praktisd10r Wert nicht zu
gesprochen wercl en kann und dass man in j ell er 'l'auù
stummena,nstalt auch olme IIi.irùbungen oinen ahnlichon 
Prozentsatz von taubstummen Kinclern findot, bei clenen 
wahrend ihres Aufen thaltes da clùst eine spontane Hor
zunahme beobachtet wird. 

N ach alleclem ist m an n;.tch Politecr nicht berechtigt, 
den H orùbungen boi 'l'auùstummen einen hoheren W ert 
beizumessen, als sie vor Urùantschitsch hatten. Dem Ein
wA.ncl, dass clie 'l'aubstummcnanstalten sich cleshalb ab
lehnend gegen clie Horti.bungen verhalten, weil diese grosse 
Mithe und Ausdauer erforclern, muss entsohieden wicler
::;proohen werden, da clie 'l'aubsLummenanstalteu gegen
wartig die mi.iglioh hochste Ausbildung ihrer Zoglinge an
streben und der taglich mehrere Stunclen in Anspruch 
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nel 11m•nùo, von glitnzeuùem Erfolge begleiLete Sprnclt- uml 
A hl esc~UutenichL c[non ullgleich grossrren Anfwand a. n Zei t 
lmd Miihe in Anspnwh nimmt, :1ls die 11nr l tirzcre Zeil: 
l1mterndeu RorÙu\lllgtltt. :blc gènti Jinteu IJ.1at1bsttnn1nen~ 
a.nstR.lten wtlrd Il do 1h gcwlss ùi e riori.ibungen m[t Freud en 
lwgt· li s:-;en, wenn di eso den Zoglingen cincn prakti>!cll en 
ur1

10r intellcktuellen Nntzen gewa.hren wi.trden. Dio Anf
rollnng di eser Frage durch Urùantschilsch hat aber jedenfRlls 
dcn grossen Vortoi l znr Folgc, duss ma.n in ùen ~L'im u
stnmm eJw.n~L; Lltcn die znr Aufunhme bestimmLcn Zoglinge 
fu ehm ii nHi seh bcziiglich des objekLiven Befund es nml der 
noeh vorlwndenen Horreste untersuchen lii.sst, wodurch c1ie 
Aufnahme eigentlich nicht taubstummer uncl psychisch 
La n ber In eli viduen verhindert wird. Politzc1· ha t wiederholt 
bei Kinclern, die in einer '11aubsLummenanstalt untergebraeht 
werdon sollten, nur hochgradige Schwerhorigkoit infolge 
von chroni:·chem 1\fittolohrkatarrlt brobachtct , welehe durch 
lobll o :Bolwnùlung so gel>essert wunlc, dass ihre Aufna.hme 
m dio Taubstummenanl'tnlt nuu otig wurcle. 

B cz (\glich des \Vcrtcs Llor Hurùbungen bei schwcr• 
hòrig gewon1enen Person ll bemerh.t Po lil~cr, dns:; Urùan
lschilsch nur von Uebungen bei C'hronis<.:hen Ohrcukrnukon 
sprioht, olme a.nzugcbell, où es sich bei don goiibLen FL1llen 
um chronische MitLolohrlmtunhe, A.dhii.s ivproze.·se, Selero::;ell, 
Lahyri11th- md Nerventn.ubll cit hamlelt. Die l ot:~~teren be
tragon na.ch stat.isLischen ZusammcusLellungcn nur 6 pCt. 
sàmtlicher Ohrenkmnkcn . Auch wnrdo ùie RiicksichLnabme 
anf bosbmmto fiympl.ome nicht onvabnt, da bekanntli ·h 
subjeHive Gerausche, Schwindel und anclere Kopfsymptome 
dnrch solche Uebungen ungttnstig beeinfiusst werden. 

Polifzcr halt eine dauernde Scharfung cles Gehors dnreh 
gespann te Aufmerksamh:eit - dio vorzugsweise ein psy
cbischer Akt sei - fiir illnsorisc!J. Er fancl im Gegeni;eil, 
dass gespnnnte Aufmerksamkeit wahrencl der Konversation 
haufig Eingenommenheit cles K opfes, verstark te subjeh:tive 
Geransche und H orverschlimm crung zur F olge habe. Der 
Theaterbesuch bewirko bei den meisten Schwerborigen 
wegen der Unmoglichkeit, dem Stiicke zu folgen, eine 
Gemutsverstimmung und Depression. Na oh einer Oper ocler 
einem K onzert wird haufig vermehrtes Sausen 1md Kopf-
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~c.ILtn e rz bcobachLeL, wn s, wi o Polilzm· orfalnou, auc]J nauh 
H orùÙ Lmgen nicht selten vorkommt. 

, wa~ die Hurùbungen mit \Vurtorn un él S~i.ti~Oll anlangt, 
so bornerkt Politzcr, ùass dio Sprache a l s Prùfuu gs 
rnitL el v.ur Kon stat i or ung ei uer ~unahm e d er .llu r
w e i.t e dur c h a n s u11 zuverlassig i st , weil vorscbi edene 
vVur ter uncl Si:i.tze vorschiedeu woit geh ur t wenlen, uud 
weil ùie tagliche Erfahrung zeigt, dass auch bei Scha.ll
leiLun gshinderuissen jeder Art ein \Vor t oclor Satz, ein 
zweites Mal wiedorholt, doppelt so ,veit und noch weiter 
gehOrt wird als dns erste Mal. JJ ier Jmnn doch von einer 
Zumthrne der .[I urwei.te durch U ebun g keine Re de sein. 
Die 'l'hatsache ist einfach dadurch erld ~i.rlich , class das zur 
Perzeption gelangto W ort ocler Sprachbild durch einige 
Zeit in der Erinuerung festgehalten wird, unù dass clann 
eine geringere Schallerrcgung zur Perzeption dos GohOrten 
nOtig ist. Nur gros se Diff e r e nzen in d e r Hurw e i.Le 
f i.i r cl i o S p r a, c h e kOnnen claher als eine wirkliche H ur
verbesserung angcsehen werden. Kleine Differenzeu in der 
H i)rweite - und um solcho hanclelt es sich cloch bei den 
H orùbungen - cli.irfen ni cht als ein Boweis fiir eino H i.i r 
verbesserung herangov.ogen wenlen, weil die H orfah ig kcit 
der meisten Schwerlli.irigon iufolgo somatisch er , WiLtornn gs
unrl 'l'empera turverh iil Ln isso Làglichen Schwankungen Ull bor
liegt. Dazu kommt noeh, dass die meisi;en Ohrenkra.nken, 
bei denen die SchwerhOrigkeit einen Grad erreieht, da.ss ihre 
Konversation schon in der NH.he erschwert ist, znm 'l'eil 
unbewusst durch psychische K ombination perzipieren, indem 
sie an· einigen gehOrten Silben und W orten sich c1ie ganze 
SaLzfi.igung konstruieren. D eshalb konnen bei gleichern 
Grade der H urstbrung intelligente P ersonen der Konversation 
leichter folgen. Auch c1ie P erzeption fiir TOne, Gerausche 
uud J\'[usi.k ist h~tufigon Schwanlmngen unterworfen, dass 
sie nie ltL zur Konstatierung einer H urverbesserung bei Hor
iibung herangezogen werden kann . 

Die Uebung bei loichtgradiger Horsturung findet Politzc1· 
unverstandlich. Bei den meisten Fallen hochgradig Schwer
horiger, die sich doch vcrzugsweise aus der Gruppo der 
Adhasi vprozesse im Mittelohr uncl der Mittelohrsklerosen 
rekrutieren, handelt es sich nicht mehr um blosse InaktiviLat 
des H ornerven, sondern, wie die anatomisohen Befunde zeigen, 
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um gleichzeitige hi~tologische Veranclerungen im LabyriuLh 
(colloide und F etteutartung, Pigmentablagenmgen), welche 
e in e d a u e r n d e Ilorzunahmo ausschlies::;en . Der Hornerv 
kann b ei Ohrenkranken, wie die Erf,•hnmg zeigt, duruh 
akustische uncl elek trische 11-eize, clurch R eizung des ':l'rige
minusgebieteB zu einer geringcn erhohten akustischen, j eùoch 
r asch schwinùemlen 'l'h ~iti gkeit angeregt wen1 eu. Ihr Anteil 
an den akustischen U ebungen ist claher voriibergehend. 

Politzer weist darauf hin, dass anch bei Erkranlamgen 
anclerer Sinnesnerven keine clauernden R esultate durch 
methodisch angewenclete spezifische R eize "'rzielt werden 
konnten. Es sei ihm nicht bekannt, dass bei langdauernden 
Amblyopien durch Sehi.i.bungen ein n ennenswerter dauernder 
Erfolg erreicht worden w~i.r e , clesgleichen nicht bei lang
dauernder Anosmie clurch festgel:letzte Anwendnng starker 
Riechsubstanzen und endlich bei chronischen Lahmungen 
der Geschmacks- und Sensibilitatsnerven durch energische 
und wiederholte spezifische R eize. D er Nervus acus ticus 
mach e, wie die von Politzcr und Anderen gemachteu Er
fahrungen zeigen, hiervon keine Ausnahme, da die an 
Schwerhorigen ausgefLthrten H orltbungen kein nennens
wertes R esultat ergeben haben. 

Politzer bemerkt zum Schlusse, dass er der Ansicht 
Urbantschitsch's i.i.ber den hohen W ert der IIorltbungou bei 
Schwerhorigen nicht beistimmt, dass durch dieselben eiu 
erheblich er danernd e r Erf olg uicht erzielt werdeu 
konue, uud dass bei uubefangener B enrteilung ihrer Ergeb
msse ihr W ert auf das richtige Ma!:ls zurflckgefi'thrt 
werdeu koune. 

GntÙe1· ist der Ansicht, dass man bei ':l'aubstummen 
diejenigen, welche vollkommen taub sind, vou denen sondern 
mi.tsse, welche Vokalgehor haben. Bei den ersten, bei deuen 
unheilbare anatomische Vediuclerungen di e Un;ach e der 
Taubheit sincl, konnen Horiibungeu, welcher Art immer, 
keinen Erfolg haben. In einzelnen, wenn auch ausser
ordentlich seltenen F allen konne clurch starke Gerii.usche 
ein Wahrnehmen solcher Horimpulse erzeugt werclen , all ein 
cliese H orfahigkeit schwinclet in der R egel nach lmrzcr Y,eit; 
wieder, uncl wenn sie nach langer Uebuug auch a.11ld !;eJ 1 

wi.'tnle, ist das Ùir clas betrefYemle Individuum ga11z ollll c 
Nntzen. 
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Was die mit Volmlgehur huher on oder niederen Grado::; 
ausgesLatteten Zugliuge betriJit, ::; o kann ùurch H urilbuuge u 
lceill grosserer Erfo lg orzie] t werden, a] s de1jenige, weld10r 
in einfacherer \Veise olme so grosse Mùhe und Zeitverlust 
zn errcichen i st . Uruvcr ha t schon friiher lhrauf hingewieseu, 
dass t~iuigo tnnb~;t·,nmme 7-r,glingo, won11 s ic lii.u gere ZeiL iu 
clen AustaHen den Lau tun terri.cht geni essen , an Hor ven~togeu 
gewÌm1 en. \Venn solche Zi!gliuge augchaHen wcnl nu, mwlt 
untereiunmlcr ui eht anders wie in der LautspraciJe zu vcr
kcln·ou, d io Lohrer darauf seheu, ùass sie si ch nidtt cl or 
Zeichensprache beùioneu, und wenn man sie aulJitlt , hin
reichend oft laut zn lm;en, wird gewiss dassclbo orrei.chL. 

B ei an<leren, e infaeh Hchwerh urigcn habeu Ohren ii1zLe 
ohnehin anch vordem all' chs empfohlen, wenn auclt iu 
einfacherer W eise, was jetzt dm·ch di e so g. meth odischen 
Hori.lbungen erreicht werden soll. Von Erfolg seien solche 
Uebungen bei jenen Individuen, wclche infolge ihrer Sehwer
hurigkeit sich gewohnten, unversUlncUiclt zu sprecheu . l!'ùr 
Uukundige hut es dann mitunter ùen Anschein, als seieu 
solche Kinder taubstumm mit bedentendem VokalgelJor; 
geht man aber bei ùer Untersuchung rationell vor, so erkenut 
man bald das W esen cles Zustandes, un d bei sol clJen 
Indi viduen ha ben die Sprachùbungen einen ausg ezeichneten 
Erfolg. 

U1·bantschitsch beruft sich in seiner Erwiderung auf dns 
Urteil L ehfcld's , der ihm gegeni.'Lber Allen, llie vor ihm 
Versuche zur Verbesserung des Horvermogens bei 'l'aub
stummen anstellten, ein besonderes VerclienRt zuspraeh. Er 
bekampft die Ansiehten Politzer's und Gr-uber!s, die einen 
rei n theoretischen Standpunkt vertreteu. Er bezo;w ei l'ol L, 
dass man bei der relativ nicht grossen Zahl von OhLlnkLi oll s
befunden Taubstummer von fi0 - 70 pCt. V erii.nc1ernngmt i m 
Horapparat von Taubstummen sprechen di"irfe, die a priori 
von den Horilbungcn auszu:;chliessen sind. 

Urbantschiisch ha t an eh beirraubheit infolge Cerebrospiual
meningitis auch nach 10-15j ~i.hrigem B eRtande bedeut;encle 
Horbesserungen erzielt, wahrend die bisherige Anschauuug 
jede Behandlung als resultatlos bezeichnete. 

Urbantschitsch wenrlet sich dagegen, dasR eine Ver
wechselung eiuer tactilen mit einer acustischen Empfi.ndung 
statthat, dass ferner ein Ri.ickgang der erzielten Horbesserung 
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beim Aufhuren der U obuugen erfolgt, d•tss auch die Aus
spracho duro h che H orùbungen Ili eh t gùnstig beein:flusst werde· 

lJrùantschilsch bezeiclmet seiue Methode al s eine ganz 
se l b,; tii.ndig ersonnene, da er sich da bei in den meisteu 
Punkten an kein Vorbild anlehuon konnte, weil in dicser 
W eise keiuo H ur ii.buu geu bisher angestellt worden sin d. 
Er versucht, clie Schwer! Jurigkeit al:; Symptom zn bekimpfen, 
el:l mag auf einem chronischen Ohrencatanh oder einer ge
schwachton Empfindli chkeit cles Hornerven beruhen. Er 
erinnert auch daran, dass seine 1\iethode auch von Nicht
ohrenti.rzten, ja selbst von Laien ausgefùhrf; wenlen lmnn, 
sodass sie zum Gemeingut hi.r Alle werden wird , die ihrer 
bediirfen. 

Politze1· erwidert, dass das angeblich Nene in U?·ùcm
tschitsch's Methode, die Anwendung von Harmonikatunen, 
von Allen, die die Versuche nachprii.ften, al· JJutzlos ver
worfen wi.irde. Die Ignorirung cles pathologisch-anatomischen 
Stamlpunktes der Taubstummheit von Seiten Urbantschitsch's 
ist unwissenschaftlich; clie Zahl von 150-180 bis jetzt vor
liegenden Section»befunden bei Taubstummen geniigt, um 
sich ein Bild von den haufigen groben Verànderungen am 
Labyrinth und am Acusticus zu bilden, clie eine H orfahig
keit i.iberhaupt auschliessen. Aus diesem Grunde ist die 
Behauptung UTbantsch1:tsch's, dass nur in 1-3 pCt. der Taub
stnmmen totale rl'n,nbhoit beste!tt, von allen Forschern, in 
erster Roihe von Bezolcl, widerlegt worden. Bei der aus
gedohuten D esorganisation cles Labyrinths und den bis in 
ùie Acusticuskerne greifenden V eranderungen ist es e in 
gewaltiger Irrtum, zu gbuben, dass die Taubstummen die 
ihnen clurch Uabungen beigebrachten Worter und Satze so 
hureu, wie wir im normalen Zustande, da ein desorganisierter 
P erceptionsapparat die Sprache, die complicierteste Schall
einwirkung, nur ganz unvollkommen auflusen konne. Das 
durch die Dressur erzielte Verstehen der Sr rache beschranke 
sit.:h auf das Nachsageu einzelner Wurter uncl eingetibter 
S~Ltze, eine freie Conversation von Mund zu 1\iund wird bei 
wirklich Taubstummen nie erreicht. Solche Individuen ver
stehen ausser ihrem Lehrer andare Personen fast gar nicht. 
Das magere R esultat geht nach dem Aufhoren der Uebung 
verloren. Von den wenigen Fàllen, die U. als wesentlich 
gebessert angiebt, mùsste erst m;wiesen werden, ob dies 
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wirklich Taub!>tummo W<Lreu, da jrt bekanntlich iu jede 
Anstalt ~chwerhOrige JGnùer hino in ge~Leckt wen1en, die 
nicht taubsLumm siud uud bei t1euen im Laufe der Zeit 
:spontaue B esserung eintritt. Nicht von deu Wieuer Kollegen, 
somlern von auslandiscil en Autoriti:Ltcu ist das Urteil iiber 
J eu geriugen \Vert der HOrùbungeu gefiLllt wonlen uml 
clamit die Frage im uegativen Sinue endgiltig ent:sc hiedeJJ. 

Die Horiibung e n b e i :::lcùwerho r igeu betrefreud , 
wiederholt Politzer, dass die Angabe U.'s, man konne durch 
geBpannte Aufmerksamkeit das Gehor scharfe11, auf Illusion 
beruhe. Jeder SchwerhOrige hat den feston Willen, bes:ser 
7.l1 hOren Clieser wircl ihm fLber bei einem vorhancle11en Schall
leitungt>lJindernis - mit denen wir es doch zumeist zu t lmu 
habon- nichts nùtzen. Daà.urch, dass U. uurvon Uebungcn lJei 
Schwerhorigkeit in chron isc hen Fallen spricht uml 
in keinem citierton FaJle wissen li.L~st, an welcher Kranl;:heit 
das betreffende Indivicluum gelitteu, hat er der ganzen :F'rage 
J en wi.ssenschcLftlichen Boden entzogen. \Vas wùnlen die 
Augeniirzte sagen, wenu man ihuen eirie Behandlungsmetho(l e 
der Blin<lheit oh ne Mitteilung der Diagnose vorsehlageu wi.'u·dl\'? 

Die HiirUbungen bei Schwerhorigen sind 11ich t neu. 
Maloney in WashingtoJJ, der diese Hori.ibungen mit einem 
einem eigens konstruierten Ilurrohre ansf'ùhrte, pnùlicierte 
bereits Ùltrilber 1893; ù.och wurde sein Verf'ahren von deu 
amerikanischen Ohrenarzten als uutzlos aufgegeben. 

Wenn Urbantschitsch mitteilt, dass ein nach Cerebros pinal
meningitis seit 15 Jahr en total taubo:s Indiviclnum durch 
HOrt'lbungeu ù.as Sprachgehor orlangt habe, oder ùass eine 
Frau, di e fri.iher ttn progressi ver Sch werhorigkeit l iL t , se i t 
einem Jahr e total SlHachtaub '>vnr, nach einigen 
Miuuten clurch Huri'Lbllugeu ttiehl, nur \Vorter, sond •rn 
auch Satzc ven;tehcn konnte, so muss jeder F:whmann ~:~ i c l t 

frageu, oh hier niuld; miud es t(\n;; o in Beobn.cltf;ungs
foh l er vorli egc . 

Kleine No t izen. 
Am 20. u. Mts. wurùc dia A us sto l l un g f'iir K ran k a n p l'l og·e 

1'-U Barliu at·ofl'net, Uber dia wir noch borichten w ordeu . -· 
Profossor Dr. .!Judwig St1·iim:pelt ist zu Laip~ig im Alter von 

87 .Juhren verstorben. Unsoren Lcsont wirù or d ureh se ino Piida 
gogischo Pathologio wo hl bokaunt; sein. 

~k vou H. Au~erstcin, Weruiccrodc a. H7r;,~ 



Verlag von Fischer's medicin . Buchhandlung H. Kornfeld, 
Berli:n. 'W"_ 35, Lti:tzo'V<T'str_ lO-

SOl Il 

Jler . meoschlichc KOrper, l 
Bau, sei no V errichtungen u. sei ne Pflege 1 

ne h:; t einem Anhang: 

Die erste Hulfe bei plotzlichen Unfallen. 
Mit besonderer Beriicksichtigung des Turnens 

gemetnlaf>sltch clargestell t 

V O !l 

Dr. med. G. Broesike , 
P rosector am Kgl. anatomischen Institut und vortrag. Arzt an der 

Kgl. 'l'umlehrer-Bilclungsanstalt zu Berlin. 

Zweite Auflage. Mit 116 zum Teil farbigen Abbildungen. 

Preis broschiert 8 lV[ark, gebuntlen 9 1\hrk. 

-·-OAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAO 

~ Aeltere J ahrgange ~ 
( der ) 

< ) 
< nrift de ') 
~ M_onatssC " c\lhei\1\.UU ~ 
< f\\f svra o ) 

~ aus den Jahren . ~ 
< 18\H, 18!12, 18!13, 18!1!, 18!la und ISHG 

< wcrdeu, soweit no_ch ~orha.ndcn, zurn :reise von j e 8 ìlr:wk abgogeben ) 
auch werden dw Embanddecken zu JC l llla rk noch nachgelicfert. ) 

( Die Jahrgange 1897 und Fo!ge kostcn j c IO Mark ) 

~ Fiseher's mediein. Buchhandlung ~ 
( H. Kornreld, B erlin \N. 35, Li'ttz c_ wstr. IO. . ) 

OvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvO 



Verlag von Fischer's medicin. Buchhandlung H. Kornfeld, 
Berli=. -w-_ 35, Llitzo-vvstr- lO. 

F ' ' Ch l An1t am Hict,Lre : Moderne Nervositat und ihre ere, ar es, Vererbun g. Z: weit er Abdruck VOll , l,a l''amille 
nòvropathique(·, rleut,ch \ ' Oil Dr, mecl . Il. f:ldlllii.zer ( Berli n). 
MiL ~O A llhil t1nugen. Pre is 3 Mnrk 

G t D 
( Berliu ) : Vorlesungen 

u zmann, r. m ed. Hermann, tiber die StOrungen der 

Sprache un d ihre Heilung, ge ba l ten iu t1en L ehrknrsen ii ber 
~pnwhsWnmgeu f'ii r A erzLe nll(1 L ehrer . Mi t :Hi Ab bi hl~ngeu. 
P reiN bro~ch. 7,50 Ìl'[;1 rk , g elmnden 8,50 1\lark . 

H t D 
(B erlin ): Typen der ver

ar mann, r. med. Arthur, schiedenen Form von 

Schwerhorigkeit. ( ~raphi ~ch ll arges tellt n ach H esulta ten dor H iir-
prùlnn g rn i t Rtimmgabelu verschiedener ' l'onhohe. Nebs t Piner 
'l'a l'e l f itr H iirp ri ifung. Prcis B Mark. 

M Il D d 
(Berlin ) : Die co.ntrare Sexual-

0 ' r. rpe . Albert, empfindung. Dritte, teilweise um
gearbeitete uud nrmehrte Auflage. PreiN brosch. 10 J\iark , ge-
bunden 11 ,50 :M ark. 

Piper, Hermann : 
Preis 4 ,50 Mark. 

Zur Aetiologie der Idioti e mi t ein em V or
w or L von Ge1t. Med.-Rat Dr. vV. Sander. 

Schriftproben von schwachsinnigen resp. iJioti scheu Kindern . 
.l:'reis 3 Mark. 

Richter, Dr. m ed. Cari, Kreisphysikus iu ~!;~_en-
Yif es tpreussen : Grundriss der Schulgesundheitspflege. Preis 
1,80 Mark. 

R h l d D Di e Masturbation. o e er, r. med. Hermann: Eine Monographie 

fi.i.r Aerzte und P adagogen. ' Mit Vor,wort von Geh. Ober-Schnlrat 
Pro f . Dr. H. Schiller (Giessen). Preis brosch. G 1\Iark, gebunden 
7 Mark. 



Juni 1899. IX. Ja.hrga.ng. 

Mediziniseh-padagogisehe 

Monatsschrift fllr ~i e gesammte S~rachheilkun~e 
mit Einschloss 

der Hygiene der Lautsprache. 

Unter standiger Mitarbeiterschaft von 
D~·· phil. Gus t. Albrecht, Berlin , Dr. Biaggi. Arzt fiir Nasen-, llals- u11ù Ohren
letdenùo 111 1\Iailand, Dr. E. Blooh, nnsserordentl. Professo r fli r Ohrenheilkunde 
~u dor Universitiit Freihurg i. B r., Dr. Boodstein, Kgl. Kreis- unù Stadtschul
JUsp e~tor in Elberfeld, D 1·. Maximilian Bresgen, Nasen-, Obron-, Lungen- u nd llals
arzt !Il ìVie:'lhade n, Rektor Eichholz z11 So!iugen, Professor Dr. Gad, o. Prof. der 
Ph.y::~!ol og i e an der dentschen Universi tiit in Prag, L ehrer Glaser, Leiter der 
staùtJschen ll eilknrse fiir sprachgohrechliche Kinder in Gotbn, Dr. Haderup, Dozent 
d
8

er Zahuheilkundo nnd Abteilungsarz~ a . d .. allg. Po liklinik zu Kopenhagen •. 
an.-~at Arthur Hartmann. Ohrenarzt m Berlm, Edw. M. Hartwell, Dtrektor of 

Phystcal 'r1·aining in the Bos ton Pnblic Schoo ls, Dr. R. Kafemann, Pl'ivatdozent 
1111• rler Un iversitii.t in Kunigsberg in Pr., Plarrer Lau, Kreisschulin spbktor in 
Wt.lùungen, Dr. Laubi, Arzt iu Zlirich, Prof. Dr. Mendef in Herlin, Lehror A. Mfelecke, 
Le1ter der stii.dtischen B eilknrso l'iir sprachge lnechliche Kincler in Spandau, 
Dr. Oltuszewski, Direktor dbr Anstalt fl'lr Sprachanomalien und J(mnkheiten der 
Nase _und cles Hachens in ì Varschau , PfaiTer Repp in Worclorf, P1·ot. Dr. H. Schiller, 
Gehetmer Oberschulrat n ncl Direktor des Gymnasiums in Giessen, Siider, Direktor 
de~ Taubstummen-Anstalt in Hamburg, Prot'essor Dr. Softmann, Prof. cler Kinder
hellkunde an der Universitii.t Le ipzi g, Hofrat Stiitzner, Diroktor der 'I'aubstnmmen· 

A ustalt in Dresden. 

Herausgegeben 
von 

Alhert Gntzmann, 
Direktor der s tiidt. Tauhstnmm enschul e 

in .Re r lin. 

Zut ohrlrten fUr dle Redaktlon 
wollen na ch 

Berlin \V, Schonebe1 ger Ufer l l, 

Cllohés 
an die un ten hezei chnete 

Verlags hand lung adressiert 
werden, 

BERLI N W 35, 

Dr. llerm. Gntzmann, 
Arzt iu Uerlin . 

lrschelnt am 15. )eden Menata. 
Prei~: 

pro anno Mk. IO,-. 
lnaerate 

nehmen di ~ Ver·~glshandl ung 
un d s!inJtl. Annonce n - Expe
ditionen de~ l n· un d Auslandes 

en tgegen. 

VERLAG YON FISCHER '.S MF:DICIN. BUC HHANDLUNG 

Kgi.Bibllothek 12. vn · ~ 



Verlag von Fischer's medicin. Buchhandlung H. Kornfeld, 
Eerli.:o. 'W". 35, Li.i.tzO"'<<Q'"Btr. :10. 

Zeitschrift fiir Krankenpflege. 
XX. jahrgang 18gB. 

Herausgege Leu von 
Wirkl. Geh. Rat, Generalarzt Prof. Dr. vo n Esmarch Direktor ùer ehirurgisehen 
Klinik zu !Ciel; Geh. Meù.-Rat, Pro f. Dr. Gusserow D'ircktor de r geburtshilfliehen 
Klinik zu Ber~in ; Geh. Med.-Rat, Pt·of. D1•• Jolly; Dit·ektor der psyehiatrisehen 
Klinik zu Berhn: Geh. Med.-Rat, Pro f. Dr. vo n Leyden. Direktor der ersten medie. 
Klinik zu Berlin: Mcd.-Rat Dr Merkel Direktor des l{rRnkenhauses zu l'ìiimberg: 
Hof-Rat, Prof. Dr. Nothnagel, Direkt~r der medie. Klinik zn Wien i Geh. H of
u~d Med.-Rat Dr. ~feiffer, l?irektor der Impl'anstalt zu 'V cimar; Prof. Dr. ~ubner , 
Duektot· der hygtcn. Instttute zu Berlin; Geh. Med. -R at Dr. Sander, D1rektor 
der Irrenanst alt zu Dali dori' i Geh. Ober-Rcgierungs-Rat Spinola, Direktor der 

kgl. Charité zu Berlin. 

Redigiert von 

Privatdocent D r. M art i n M e n d e l so h n (Berlin). 

-- lnhalt der Juli-Nummer 1898 : 
1: Ueber ùie Schwere der Gliedmassen. Von Prof. III I: Ueber di e Einrichtung von Volksh eilstiitten. 1[, 

Dr. Alb. Adamklewlcz (Wicn). Von Or. Nahm Rnpp ertshnin. 
Il: Ueber nicht·medicamentOsc Schlafmittel. Von IV: Praktische 1\littheilungen. 

Dr. Arth. Rose (Berlin). V: Der R edncti on eingesandte Werke . 

.- lnhalt der August-Nummer 1898 : 
I: Zur Krankenpflege der Bronchitis. Von Pro(. 

Dr. H. Qulnoke (Kiel). 
IV: Ueber die Temperatur der Nahaung. VonPri v,· 

Uoc. Dr. M. Mendelsohn (Berlin). 
l:.rnktische Miuheilungen. J1: Ueber de n Zusammenhang von As thma un d 

Witterung. Von Doc. Dr. Conr. Clar (Wien). 
111: Die Krankenpflege der Schlafl osigkei t, mi t besond. 

Beri"lcks ichtigung der hydri atischen Schlnfmiu e l. I. 
Von Dr. B. Buxbaum (Wieu) . 

N otizen. 
Literatur. 
Der Reùaction eingesandte Werke. 

.... l nh alt der September-Nummer 1898 : 
l: Ueber die Hypurgie un d i h re therape uti sche l 111 : Di e Kmnkenpflege der Schlan osigkeit,. mi t be· 

Leistung. Von Priv.·D oc. Dr. 11. Mendelaohn sonderer Berilcksichtignng der hyùnatischen 
(Berlin). Schlnfmittel. Il . Von Or. B. Bu xba um {Wien). 

11: Sonnensch ein und Prophylaxe. Von Dr. J. Ruhe· Pralc.tische Miuheilungen. - Literatur. 
mann (Eerlin), D er R edaction eingesandte Werke . 

.... lnhalt der Oktober-Nummer 1898 : 
l : Von der Bedeutung der Reize fiir di e Therapie. l III: Di e Krankenpfleg~ d~r Schlanosigkeit .m.it be-

Von Prof. Dr. A. Ooldl ohelder {Berlin). sonderer Beriicks•chug ung der hydnallschen 
11: Ueber die Hypurgie und ihre therapeutisch e Schlafmittel. 111. Von Dr. B. Buxbau m (Wien). 

Leistun~: . Il. Von Priv.-Doc. Dr. M. Mendellohn Praktische Mittheilungcn, 
(Berli n). 

..... lnhalt der November-Nummer 1898 : 
1: Dio Volksheilstiitte f. Lungenkranke zu Loslau O [S. l III : Die therapentische und prc:phylaktis che R olle 

Von Dr. O. Liebe. der Kleidung be1 Rheumallsmus. I . Von Dr. 
11: Naturliche Schullvorrichtungen ~egen Erkii ltung, A. Szana (Temesvar). . 

Von Dr Leop. Bruot. (Budapest ). Praktiache Mitthei lungen . - Not1zen , 
Der Redaction eingesandle Werke . 

.... lnhalt der Deoember·Nummer 1898 : 
1: Die Beseitigung des Auswurfs Tuberku!Oser, l 111 : Vom arzneili chen Gebrauche 

Von Dr. A. vo.n W1l1mayr (AIIand -\~ien). ~r. Mor •. Frle.dr. Rlohter. 
11: Die therapeutaache und prophylaktasche Rolle Proktaoche Mm hellungtn . 

der Kleidung bei Rheumatismus. 11. Von Dr. 
A. Sz&ll& (Temesvar). 

der Milch. Vra 



Medizinisch-padagogische 

Monatsschrift fiir die gesamte Sprachheilkunde. 
IX. Jahrg. Juni-Heft. t8gg. 

lnhalts-Verzeichnis : 
Se i te 

Orlglnai- Arbelten: 
VI. Beitrag zur Lehre von clcn Spr:~rl1 · 

s(O runge n, Von Dr. Wl . Oltu szewak l 
(Schlus.) • · · • l G1 

Berlohte: 
Beri ht :\11 ~ Hamhurg 

Bospreohungen: 
· Hifi 

1. Arhci tsrcil nng uncl Vc:rtrf't tw g- irn 
Cchiete der Si ntlf• sorgn nc. Von 
Pro ( , Dr. Krlel · · · · · · · 1 fi!J 

2. Die :w g-eb lic bc Bc deutung des 
I lypnoti smu.,. fi'lr di c 1 '=--d:-~g og ik. 
Vnn Dr. Leo Hlrsohlafl' · · · · 173 

Sei rc 
ii . Ucber die Bez iehun gc n von Jl yp · 

s is t;q)hyli e zur Leptoproso pi e. Von 
D r . Alberi Grossholntz . . . . . 1 H 

Llttorarlsohe Umsohnu: 
1, Beohachtungcn tiiHI Versur.he i.1her 

die l.;"tutlehr hc i Kinderu, Von 
J. Spleser und B. Otto · . · . 17r, 

t. ll cr t\Jiikul :tti ons - Uu tc rri c ht be i 
j!l!istcsschw:1 c he n Kindern. Von 
F. Fronzol ( Schln " ) . 187 

Klelne Notlzen • ·• · • · · • - . 1 u2 

Or i gin a 1- A r be i t e n. 

Sechster Beitrag zur leh1·e von den Sprachstorungen. 
Von Dr. W l a d i s l a w O H u s z e w s );: i. 

(Schluss). 

Aus~er der beschri ebenen Beachtung verdient clie l:lel tene 
Verwech~elung von p = b bei gewohuliehem Gamm acismus 
uu<l Paras igmtttismu~ (N o. 6) Beachi;uug, ferrter der Maugel 
vou f, w h ei gewohnli chem Sigmal.ismus interùcntalis nnd 
Paral:ligmaLismus (Nr. 7), wie auch ein Fall von Sigmatismus 
lamùc.lo ides (Nr. 29). 

Der feblerhaften Aust>prache wegen uuterwarfen sich 
G Personen der B ehandlung, aus frith eren J abren 4, zu
samm en 9; all e lmmen zum erwiin schten R esull;at. 

Di e na s ale Sprnche. Jch b Bobachte 5 Fitlle nasaler 
Sprache, von welchen 2 kortilml er Entstehnng nnd 3 sub
kortikaler Entstehnng waren (2 von Defelden cles harteu 
nnd weichen G~-tnm ens uud l von adenoiclen \Vucherungeu). 

Die schou mehrrnals von uns erwHJmte nasale Sprache 
kortikaler Entstehung illustrieren folgende 2 Fiille. 

J. K., 34 Jahre alt. Die Fmnilìe ist g ermnd. Vor 
8 Jahren uberstand er Syphilis. Bei vorhergehencler vulliger 
Gesu llLlhoit erhielt er v or 3 J ahren einen starken Schlag 
nn{ clen Hinterkopf, n::tch welchem in 6 Wochen eine halb
se itige P~trese von linker 8eite erschi en, welcho allrnahli ch 
u:whliesR 1 und der in einem luotll.H n .JA.hre ùie offcne nnsal 
Sprache, clie bi jetzL anhiliL, folg te. D0r gAgmJwii.rl.igo 
ZusLand ist folgencl er : Di e Mimik d es Ge~ichts, wie an eh 
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die Bewegnugen der Znnge sind regelmfi s::;ig. Die inneren 
Organe zeigen keiue der Untersuchuug zugii,nglichen Ver
anderungen. K atarrh der Nasen-Ra.cltenhohle maHsigen 
Graàes . Der weiche Gaumen geh t bei der Phonflti on in 
regelrechter W eise in die H o h e, er grmJzt aber di e Mund
hohle von der Nasen-Rachenhohl e uicht g enau ab, indem 
er einen Zwischenraum hinterl tiss t., der mittebt Gutzmann's 
Instrument leicht zu kon trolieren ist. UJJ geachtet der 
richtigen Aussprache einzeln g enomm ener Lante ist àie 
selbstandige Sprache gan z unver::> tandlich, sowohl infolgo 
d es starken nasalen An klanges, wie auch wegen Anslassens 
der ausgeatmeten Luft durch die Nase, was àie ungenaue 
Artilmlation verursacht. 

Alexandra G., 17 Jahre alt . E s sin d 9 Kinder, si e 
ist clie vi erte, ein Bruder ist Idiot. Sie ist mit der Nabel
schnur um den H als geboren. Erschwerte B ewegungeu 
des Hal ses hat man ~Schon in der frilhesten Kindh eit bo
obachtet. Im vierten J ahre ha t sie angefangen undeutlich 
zu sprechen, etwas deutli cher im dreizehnten. Der nasale 
Anklang begleitete ùie Sprache von der Kinclheit an. Die 
Gehversuche soll en im zweiten J ah re begonnen ha ben. 
Der Kopf ist klein, nach vorn schmaler , der Gesichbmus
druck schwachsiunig. Die Intelligenz ist mangelhaft. Eine 
Kriimmung der Wirbelsaule im Halsteile nach links, im 
Riickenteile nach rechts. Erschwerte Bewegungen d es 
Halses (bei Seitenbewegungen des Kopfes wendet sich die 
Kranke mit dem ganzen Korp er um). Die ausseren Muskeln 
des Halses zeigen keinerl ei sichtbare Veranderungen. Der 
harte Gaumen ist bogenformig, hoch und verkl.trzt (die A.us
messung desselben betragt von vorn nach hinten kaum 
5 ctm), der Zahnwuchs ist unregelmassig. Durch clie Mitte 
des harten Gaumen::; g eh t in der Richtung von vorn nach 
hinten eine broite weisse Lini e (U eberrest der mittleren 
Nath), welche in den weichen Gaumen fast bi:; zum Ansatz 
des Zapfchens iibergeht, welches an den Enden gespalten 
ist. Im hiuteren Teil des harten Gaumens sieht man eine 
leichte Vertiefuug von ovaler F orm und woisser Farbe in 
der Grosse einer Bolme. HY})er trophie der untereu Muscheln , 
wie au ch Katarrh der Nasen-RacheHhohle. Bei der Vocali
sation geht der weiche Gaumen trH.ge in clio Holt e nnd 
schliesst clie N'a::;en-Rachenhohl <' ni rht (der Zwischeuraum 
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betragt, 2 '/~ mm). Die selbstaml ig e Spmt5he i:;t b :;t gauz 
unver :; t,andli ch, sowohl inf'olge cles nasalen Klanges, der uu
genaneu Artikulati on seln· v ieler Lnut-.e, wi e anch des 1\fnngels 
von r uuù der Zischlauto s (s. ·), z (s), c, sz ( . ~h ) , ~. (frauz. j), 
es (tsch). Diese Kranke hat gemeiuschaftlich mi t. mir Koll ege 
Gajkiewicz gesehen. Di B Knmke nntorwm-f ~; i cl1 J er B e
haudluug und ist jetzt ganz geheilt.''') 

Sowohl clie angefii.hrte Beob achtung, wi e auch ein e 
ganze R eihe in vorjahrigen Beitragen beschrieb ener, be
stat igen ganzlich meine Ansicht ii.ber die Pathogen ese der 
nasalen Sprache kortikaler Ent~stehung, welche entweder 
von J er Beein t rachtigung der motorischen Rinùenzentren 
o der zusammen dami t. von ùer V erkùrzung d eH hat!.en 
Gaumens abhangig ist (ein e von den anatomischen An
zeicheu der psychischen Regresion). 

Das Stotter n. Wie ich schon oben uemerkte, habe 
ich 77 Falle vom Stottem beobachtet. So wie in fri:iheren 
J ahren flige ich zwei 'l'abellen hinzu, uml zwa.r die Ursaeheu, 
vou den Krauken selbst oLler deren Angehorigeu angege beu , 
uud das Alter, in wolch em di eser F ehler entstand. 

Tabelle I. 
-,_.. 

O) t1l ~ 1! .O"éQ) 
O) _.; bll t1l ~ ~ o ·~ Q) ~ 

t1l -+-' bll ~ "Ò t1l ~ -2-l ~ Q) 'Q) ~ .!<l :::s ~.., l'l. ~ :o "Ò Cl 
~.o o · ~ ~ ·~ .!<l :::s <l s t1l · ~ ·~ t1l ~ O) [/)~~ O) "' "' <l .o ..':: t1l +>.o .o ol 

.!<l "' ... .o o A E~ t1l m . ~ ~ .o ol O) .!<l O) ~ bll o .O .o ,_.. ::0 <l .o -+-' ~ - "' ~ ·~ P. ... 
Il) "' ~~"1 -+-' "' Q) <l ~p ... t1l m <l 
~ ,_.. §~ P= p J:Y p. "' ~ "1~ ~ ~ $ 

[/.)"Ò"Ò ~ 

2sll 34 Il 6l flll 3 Il l ~ f2ll -

'rabelle II. 

Das Stottem 
entstand 

* ,l Diese Kranke habe ich auf der Sit:>:ung der Warschauer Med ic.
G-esell. am 8. 9. 1898 vorgcstell t. 
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Beide 'l'abellen erl i:iutern die Aetiologie des Stotterns, 
sind deshalb filr uns wichtig und venlienen einor besonclereu 
Beri.icksiclttigung. 

In der ersten 'l'a belle nimm t di e E r b l i c h k e i t, w i e 
in fri.lheren J ahren, di e wichtig::ste Stelle ein. Unter den 
34 Fallen, die sich in dieser Rubr.ik befmden, hatten wir 
die Erblichkeit in der engeren Berleutung des Wortes in 
21 Fallen, und zwar von den Eltern in 10 (5 vom Vater, 
5 von der Mutter), und von den Verwandten in 9 Fallen, 
im weiteren Sinne aber in 13 l!'all en (Geisteskrankheiten 
in der Familie, Neurosen, Syphilis des Vaters u. s. w.).*) 
In manchen von diesen 34 Fti.llen waren bei nenropathischer 
Disposition auch veranlassende Momente, wie Ver
letzung, ansteckende Krankheit u. s. w. In allen diesen 
Fallen schreibe ich den veranlassenden Momenten eine 
untergeordnete Rolle zu. Unter den in der Rubrik der 
Erblichkeit angefiihrten Beobachtungen verdienen der Be
achtung zwei Falle (Nr. 22 und 62), in den en dieser Fehler 
auf die Kinder i.tbergegangen ist, ohne dass dieselben in 
irgend welchem V erhaltn.is zur Familie standen. 

Di e V e r l e t z un g ohne jeglichen Erblichkeitsmoment 
habe ich in 6 Fullen notiert. Dasselbe betrifft den Schreck, 
der in l, und die Na chahmung , clie in 3 Fallen ange
merkt ist. Aus der Reihe der veranlassenden Momente, 
bei denen man die Disposition nicht entdecken konnte, 
hatten wir noch die ansteckende Krankheit in l Falle 
(nach dem Scharlach:fìeber), die schnelle Sprache der 
Angehorig e n oder d es K ranken s e l b s t in 2 und 
konstitutionelle Kr ankheit e n in 2 Fallen (englische 
Krankheit). 

Dem zweiten disponierenden Mom ente - clero Alter -
ist Tabelle II gewidmet. W enn wir darin Umschau halten, 
sehen wir, dass die meisten Falle cles Stotterns in die Zeit 
der Entwickelung der Sprache fallen, schon weniger zwischen 
das 6.-8. Lebensjahr. 

Auf 77 Falle cles Stotterns notierte ich bei drei V er
itnderungen in der Nasen-Rachenhohle, und zwar bei 
2 chronischen Nasenkatarrh (Nr. 2 nnd 26), wie auch 
adenoide Wucherungen in l Fall (Nr. 23). 

*J Oftmo.ls schon ho.ho ich mich UbHrzeu~t. ùo.ss Uherstund ene 
Syphi lis des Vaters ùas Stottern veranlasst. 
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Wir gehen jotzt zu ùon 'l' y p e u dos StoHerns un d deren 
Formeu i.ibcr. 

Auf 77 Falle clos Stotterns beobaehLote idt: 

r e in e 'l' ypen: 

von Atmungstottem 
von SL.irrunstottem . 18 
von ArtikulaLionsstottern . 3 

g e m i s c h t e 'l' y p e n : 

ab Stimm- uuù Artiknlationsstottern 34 
A.l l:l Stimm- uncl Atmungsstottern . 6 
uls ArLi kubtions- un d A tm ungsstoLtern 
als Stimm-ArLikulations- und A tmungs;;tottern 13 
nieht feststellbarc F ormen iufolge der Abneigung 

zum Sprechen . 3 

zusammen 77 

Aus dieser Zusammen. tellung seheu wir, dass clas Stimm
ArLikulati onsst ttem ùen hilufìgsten 'l'ypus bildete. Beim 
SLimmstottem habe ich mich, wie :nwh im vergangenen 
J ah re ii.berzeugt. class es oft sch wer ist, di e Storungen in 
der Stimme vom Stottern dor articulatorischen Expiration 
zu unterschciden. Aehnliche Schwierigkeiten fincleu wir 
ofL beim Unterschoiù cn cles toni~chen Stimmstotterns von 
Expimtiouskrampfen. In einem J!'all de· Stimmstotterns 
haLtcu wir eine ziemli ch seltene Form von Embolophrasie 
untcr der GeHtalt <les Sclmalzens mit der Zunge. Intere~sant 

war bei diesem Kranken ebenfa,ll s der Umstand, class er 
beim Gehen aufhorte zu stotteru. 

B eg l eite r scheinung en, clas ist Krampfe ausserhalb 
cles Artikulationsar parates, ha be ich in 7 Fallen notiert. 

In folgenclen Fallen war das Stottern mit anderen 
uervosen Erscheinungen verbunden, und zwar: mi t Enuresis 
uocturna in 3, I avor nocturnus in 2, Alcoholismus chronicus 
in l, schliesslich mi t ancleren neurasthenischen Erscheinungen. 
Auf 77 F alle cles Stottem. · war es in 6 F allen mit der fehler
haften Aussprache verbunden. 

Di e rein individuelle B e h a n cl l un g, di e bei d eu Typen 
und F ormen cles Stotterns angewandt wurde, gab uns, 
ahnlich wie in den verfl.osseuen Jahren , sehr guLe ResulLate. 
Aus der Zahl von 77 beencligten don ganzen Kursus 9 Per-
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souen, aus lì·ùhereu J ahrou 1, zusammen l 3, uud alle waren 
gelteilt, miL Ausnahmo eiuer Pon;ou, welche eine bedouLencle 
J3esl3eruug erfuhr. 

Iu einigeu F~tllen hatteu wir mmtomiHclw Anzeichen 
von Entartuogen, uud zw:1r: dea sogenanuten Ring an dern 
Kopfe in 2 Falleu (Nr. ~O uud 29), Asymm otri e J es Ge
sicbts iu l Pall (Nr. 21)), wie audt umegelmassigo Bi lchlllg 
der Ohmm>:H.:Itel in 2 F tdlou (Nr. 3 uucl 5:2) -

B eri c h te. 

Ans II a mb u r g erl1al ton wir wiecler einen nusfu hr
Jieheu B e ri c ht ùb e r éti o segc nsr e iche 'l'hitti g ],e i t 
clell cl o rtig en 71 V e r o ins zur H ei lung Htotterndor 
V olks sc hul c ru. Wir entuehmen der uns von unserem 
l\Lita.rueiter Herm Direktor Loder i1ben;a.ndten U ebersicht 
folgencle8: 

Als im vorigen J ahro rler Vere in das erste J ahrzohn!; 
seiner Wirli sa mk eit zum Absvhlu:<s gebra,cl1t hatte, legten 
wir in einem ansfilhrlichen'H Herid1tc Rcchonsc lwJL ùl1er 
LIII SCre uis!Jorige 'l'hiHigkeil; ab , 8G cla::;s wir uns hente, Rùck
schau auf das lotdverilo8sene Arbeits·jahr ]Jalteud , in unsern 
AusfUhrungell kùrzer fassen uncl auf da.s notwendigsto be
schriinken cli'irfen. 

Dio auf Grund langjahriger Erfahrung getroffeuen Ei.n
richtungen cles Yoreins, dio sich nicht allein bewahrt, 
sondern auch allseitige Anerkennung gefunden habrn, 
wurJen im letzten J ah re uuveri:tndert beibehaHcn. Auch 
in de m L ehrkollegium Lrat keiuerlei W echsel ein, un d so 
konnLe dio muhsn,mo Arbeit an den bedauernswerten stotLern
den un d stamrnelnJen Ki11dern der Hamburger Volksschulen 
stetig und in dem erweiterten Umfange fortgesetzt werclen1 
deu wir, dank der Freigeb igkeit unserer Gonner, vor zwei 
JalJren der Sache geben dm·ften, indem damals zu den 
bisherigen sioben Lehrkritften zwei neue hinzutraten. 

Die H eilkurse verteiHen sich folgendermassen ii ber das 
ganzo Stadtgebiet: 

2 Knabenkurse, Volksschule Ausschliigerweg 14a: 
Herr Bahnsen und Herr Harbeelc. 



l Knabenkursus, 

1 K 1w uouk urs us, 

l Knauouk ursu~ , 

l Knabcnkursus , 

l Knabenkursus, 

l Iviàdchen kunms, 

l Miiduhenlmr~us , 
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V olks~chule Am D01·gc~cll 15: 
H err U. 1'hcut. 

Vulkssehule Sclmlweg 9: 
H err J. Drcws. 

Volksselmle Ri ihmken st-.rn s~~ r 13: 
]1 '-' 1'1' A. /Joill'rl,rodl . 

Volksscltul•· ' l'11 rnqni sL>< I rii S><L' l !): 

H cn U. JJwil<cl. 
Volksschnle Tau uenstraf' sc· 1 1 : 

H err Ph. B eycr 
Volksschule .ìVli.ihl nn;;Lr:lss( • 'L: 

Fràulein II. Buchlwlt:: . 
VolkRRchnle Baumeisterst.rasse !'.!: 

H err E. Riihl. 
Etwa di o H i:tlfte der in cliesen Kursen unterrichteten 

Kinder wurde am 12. J!""'ebruar d. J. in einer offentlichen 
Priifung vorgeflihr t , welche in clen gi.itigst zur VerfUgung 
gestellten H.itnmen der 'l'aubstnmmcn-Anstalt stattfancl uncl 
clcn Beweis erbrachte , das::; di e aufgebotenen !VIiihen nicht 
vergeblich gewesen sind, indem sie einer grossen ZaLl von 
Kindl:'rn das kostbare Gu t oiner fli essendeu Sprache wiecler
gegebeu h abeu. Die H eilknrse des vorigen Jahres sind 
von 15 l spra chl eidendon Kimlern regelmassig bis zum 
Schlnsr:; besncht word cn. Von diesen Kindcrn waren auf 
Grnud Ller von don El Leru , cleu Khtssenl ehrern und den 
V creinslel1rem abgegebenen Urteilc zu bezeichnen 

a) aJ s geheilt . 79 - 52,32 % 
b) als sehr gebessert 52 = 43,44 % 
c) als gebessert . . 20 = J 3,24 % 

E s i ::; t in einem frùhereu J ahresberichte ùarauf hin
gewier:;en worden, ùass die Unterrichtserfolge seit einer 
R eihc von J ahren uur unwesentliche Schwankungen uuf
wei.'en, sodass vorsteheudes Zahlenbild uubedenldich als 
der Priifsteiu l.Jezeichnet werclen kanu, an clem sich die 
Frage entscheiden muss , ob H eilkurse der Art, w1e s1e 
unser Verein vor nunmehr elf J ahreu ins Le ben gerufen 
Lat, daseinsùerechtigt sind oder nicht. Nach unserer 
Meinung muss die Frage heute uubedingt bejaht werden, 
auch unter Beri.i.cksich tigung des Umstandes, dass allerdings 
Ruckfalle vorkommen und eine abermaligo Aufnahme des 
betreffenden Kindes in e.inem Heilkursus notwendig machen. 
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J edellf'alb zeigcn clio 'l'hat><achell, iH::; l> csomlero der g rade 
auoh Lei der letz;Lcu Se h ùlcraufna luno hervorgcLreteue :;Larke 
Audrallg zu ùen Kun;cn, da":; clie leLztereu 11ich t Llos:; 
einem wirklich vorha,ndeuon BeL1Cldnis:-;e ontspreehcu , sonclern 
auch Vertmuen iu don beteiligten Bovulkernugskreisou go
fuuù eu haùen. Man darf ohne Anmassung behaupten, dass 
dio Heilkurse des Vereins eine wirldiche Li.icke in dem i:itfent
lichon Unterrichtswesen ausfi.ill en und dass sie ftir dio in 
Botracht kommenden Eltern und l< inder eine wirklicho Wohl 
t hat bodeuten, die denselben in ihrem ei genen und auch im 
allgeme inen Interesse nicht wieder ent zogen werden darf. 

Ull<l doclt droht loiclor dem Verein cli o Gefalll', dass 
ihm mteh knrzer :;t;eit di o liEttel fehlen werdou , um :-:oiue 
'l'h ti.Ligkcit in clem heuLigen Umfa.11ge fmtzu><otzou ; d eu n 
der vorjilhrig P. Apell an clio Freigeùigkoit nuserer uishorigen 
Freuudc und Gunner hat nieht den erhoHLeu nml flir den 
uuverk i.irzten Fortùestand uu:;erer H eillmr::;o uotweudigen 
Erfulg gehabt. Da::; aus fri.iheren Jahren noeh vorhanclcno 
l~it·ksLarkuugs-Kapital der Vcr einkasso ha.t im l·Lz; tou .Jn hro 
:;o :;t:wk a11gegriffen wenlen mUssen, cla.sN, W OJlll u i(']J(, 
g iinsLi gere Umstitude eiutreten, seiu e vulLige E r::;ch upfung 
noeh i.m hmfendou J ahre e intreton muss . 

I u fhth eren Jahre::; berichten ist durd1 zahlreicho 
s L<~LisLi :;ch e Ansfùhrnn geu llns ftir die Hamburger Vo l k~-i
::;chul en vorliegellCle B elhirfni s mtch H eilkmsen fùr StoLterc.:r 
uud Sktmml er ausgiebig bcl.enchtet wordcu, sodass wir uu ::; 
heute wohl, olme d n Vonvurf der Oberfliiehliuhkeit hervor
zurnfon, ~mf die Bemorkun.~ besohranken dUrfen , das::; J ie 
gegemv i\,rtig vorhanden Zahl von Kursen durchaus uot
wondig ist, wie :>ie anclererseits voraussichtlich noch fi.ir 
eine R eihe von J~thre11 au ~:>re ichencl s in wird. 

Hamburgs Bi.irger haben sich durch ihren allezeit lle
wahrten Wohlthatigkeitssinn einen Ruf erworben, und wonn 
auch grade gegenwartig diese Opferwilligkeit von don ver
schiedensten Seiten her in Anspruch genommen wird, so kann 
uns das nicht der dringenden Pflicht entheben, um der guten 
und erprobten Sache willen, dio wir vertreten und die doch 
wahrlich nicht in letzter Reihe beri.icksichtigt und gefi:irdert 
zu werden verdient, an unsere Mitbi.irger dio herzliche Bitte 
zu richten, don Verein zur Heilung stotternder Volksschi.iler 
mehr noch als bisher durch Beitrage untersti.itzen zu wollen. 
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E~; is t nicht H amburger Art, halbe Sache zu machen, 
uucl so cl i.i.rften wir der Hoflnung lebon, dass os in unserer 
Vaterstad t nicht an edleu Menscheufreuuclen fehl t, di e uns 
in den Stand setzen wenlen, clie A.rbeit an den spraclt
geùrecltlichen Kindern I-hmburgs in dem bisherigen Umfange 
fortzusetzen. 

nMug en nus hierzu c.lie notwencligen Mittel uicht vor
enthal.Len wenlen ." 

A.uch wir wli.n sc!ten dies von ganzem H erzen. D. R ed. 

B e s p r e c h u n g e n. 

Arbeitsteilung und Vertretung im Gebiete 
der Sinnesorgane. 

R ektoraLsrede von P rof. K1·ù~s in Freiburg. 

R ef. Dr. M . H iscltofswcrrlm·-Berlin . 

S i:tmtlicllfl Sinuesorgane bilden eine Gruppe mil; der 
einhcitlich en A.ufgabe, uns die Kenntnis der umgeùend eu 
Dinge zu vermitteln, jedes nur eiue bestimmte Art ilner 
Eigeusch aften. SteliL eines sein o F uukLiou eiu, so vermag 
iLn eia ancleres bis zu einem gewissen Grade dmch Er
huhung seiner LeisLungen zu ver treten, E in verfeinerter 
'J'asts inn, oin ver~;ch i:Lrftes Gehor ersetzt dom Blinden einiger
massen das Gesicht. 

Aber auch bei normaler Fnnktion a l l e r enLwickeln 
sich hohere intellektuell e F unktionen in A.nlehnung bald 
an den einen, bald .-m den andern Sinn, der besonders gut 
ttnsgebild et ist . 

E s erhebt sich zunachst clie Frage, ob die Sinnesorgane 
vollkommen sincl, ob sie alle Vorgi.i.nge um uns aufzufassen 
im Stande sinù. Sicher nicht.. Man braucht nur an die 
Runtgen::;trahlen, ferner an den Magnetismus zu erinnern. 
Die wenigen Wahruebmungen, die wir vermuge der Sinne 
an der Elektrizit~it machen, sind doch durchaus unzulang
liche. nDie Natur hat uns eben wohl mit dem ausgerustet, 
was schon in Urzeiton fiir die hrhall;ung cles Lebens uot
wentli g war, aber sio ltat koine lhriiher hinausgehemle 
Liberaliti:L t; l.J ewie. ·eu. " 
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Aueh leistot nicht; jeder 'l'cil eincs Orgaues in j eùer 
Richtung ùas hochste, sonùern vorruOge ei uer Arbeitsteilung 
auf einem eng begreuz ten G ol.J.ieLo uutor Verzicht auf alle 
ùbrigen Funktionen ùosselbon. 

Sehr interessaut ist in dieser Beziehnng das Auge. Um 
einen Gegenstaucl scharf zn sohen fix ieren wir iLu, cl. h. wir 
geben unseren Augen clie Richtung, dass s •in Bildchen auf 
einem ganz kleinen 'l'eile der Netzhaut, der Netzhautgrubo, 
erscheint. 

Die Umgebung cles Gegenstandes, dercn Strahlen auf 
andere Teile der Netzhaut fall en, wird sohr undeutlich nncl 
in unbestimmter Farbe gesehen. Das vollkommene Sehen 
wird aber nur erreicht durch Verzicht auf eine andere 
Leistung, namlich das Sehen bei geringer Beleuchtung. 
Kleine weisse Gegenstande konnen wir bei schwachem 
Lichte wohl erkennen, wenn wir den Blick wandern lassen, 
sie verschwinden aber, sobald wir sie fixieren (Gespenster
grau); ferner konnen wir die Far ben sehr mangelhaft unter
scheiden (,bei N acht sin d alle Katzen gran"). Dies rùhrt 
daher, das von den Endorganen cles Sehnerven, den Stab
chen und Zapfen, von welchen die letzteren der Apparat 
zum Hell- und Farbensehen, er·stere die zum Dunkelsehen 
sind, in der Netzhautgrube nur Zapfen, in dem itbrigen 'l'eil 
der Netzhaut Stabchen und Zapfen gemischt zu :finden sind. 
So kann dort die grosstmoglichste Scharfe erzielt werden, 
solange es hell ist. Die Einmischung von Stabchen kann 
aber nicht geschehen, olme den Zapfen Platz zu nehmen 
und diesen Netzhautteil als H ellapparat zu degradieren. 

Aehnlich verhalt es sich mit unserem 'l'astsinn. Seine 
Thatigkeit umfasst die Empfindung von B eriihrung, von 
Warme und von Schmerz. Fùr j ede dieser Wahrnehmungen 
muss mau Einzelorgane annehmen, die dem Zwecke ent
sprechenù ganz ungleich iu der Haut und Schleim!Jaut 
verteilt sind. Wo die eine J!'uuktiou besonders vollkommeu 
ist, tritt die anclere um so mehr zuriick. 

Nun ein Bei:;piel von Vertretung. Gehen ist kein e 
einfache maschinenmassige Bewegung, zu der nur ein Im
pul s vom Hirn aus g eniigt. E s erfordert vielmehr ein 
sttl.ndiges Balanzieren, ein Anpassen an Uncbeuheit·en dcs 
llotleus, cl en \Vechscl cles Luftwiclcr:;tandes uml verschiedolle 
andare eintretencle Momente, wel ches durch die , sen~ibl c 
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Kontrolle" ermogl icht wird . In diese tei len sich cler Ge
sichts- nnd der 'l'asts iun. Mit Eintritt der Dunkelheit U.bt 
Hie der 'l'asts inn fast allein aus. "\Vird dagegen bei gew isseu 
Erkraukungen ('l'abes) seine Funktiou "'esWrt, so kompen
sierf; 1-~ie der Gesichtssinn. Uumoglich aber ist es, beide 
zu entbehren. 

Aehnliches gilt fi.lr clie Sprachbewegungen. Hier teilen 
sich Gehor- und Tastsiuu in ihrer Leitung uncl R egulierung. 
Bei eingetretener 'l'aubheit verschlechtert sich die Sprache 
sehr lang ·am, weil zuniichst der Tn.stsinn ( clas M uslwlgefi.ibl) 
allein noch che Auf'gabe losen lmnn . 

Komplizierter werclen die Verhaltnisse Lei der hoh reu 
geistigen Thiitigkeit, z. B. de m G edii.chtui s. 

Eine Zahl von konkreter Bedoutung, wir wollen sa.gen, 
eine historische .J ahresza.hl behalten ùie M oi ~ten durch den 
Gehorsein<lruck nnd das von ilnn haftcncle Eriuuerungsbild. 
Das Klangbilcl ist der Haupttrii.ger <les Zahl cllgeclachtni s~o;eR . 

Bei einigen Ander011 ist es aber d~ts GesichLsbild. Eiu e 
Zahl, die sie horen, ·tellen sie sich goscliri eben oder geclruckt 
vor, uncl diese haftet. 

Ref. kennt eineu J!'abrikanten, der j edes der vielen 
Muster, die in seiner Fabrik i m Lnufe der .J ah re gewebt 
wurden, mit all en Einzelheiteu, jeder Blnme, jedor S ·l1leife 
beschreibeu kaun, ohne aber dio Nnmm er des Mnsters zu 
behalten . Se in optische:> Gelliichtuis ist, wie er selbst 
schon an sich beob:whtet hat, besser als soin akustiscl1 es. 

Endlich kommt auch eiu motorisches Geclacht.nis fur 
den Tastsinn gehorige Eindri.'lcke, die gewisso RewPgnngeu, 
z. B. ùas S~.:h re ibu n einer Z:ahl, hin tcrlnsseJJ , in Bet.m<:llf;. 
Dies es wirkt bei m Schreibeu gemeinschn.ftl i c: h m i t de m 
Ge::; idlf,sR inn, beim Musizi<wen mit ll em GehDrssimJ ; bei 
Verriclt tungen, dio wir , im Gri.fl'e habeu" , isf; es mthczu 
selbsLiindig. Sehr interessante l~ rscheinuugeu ergeben sich 
tlem Psyohologen, wcun eines dieser Goù~Lch tn i sHe l>esonùors 
hoch entwiek elt ist. 

Binf' t untersuchte zwei Kopfr cheukùnstl er. Ihro Kun st. 
beruh!; auf einem ausserordenf;]ichcn ZahleugeclàchLniR. e. 
B ei de m einen der KUnstler war clas~;e] be vorwi ogencl eiu 
akustisches, bei <lem amlern fl in opbsches nnd, wahrend 
si1 boi1l e etwa gleieh >: icher v i lsLullige Zahl en muHipli zierLen, 
war ùor eiu e vorans wenn mn.u :-.io vursprach, der ;wù ore 



weuu m1:1n sie aul'schrieL. Dar-; Gleiche b -obach tele man 
noch deutlicher, wenn ùeide iu besti rnmter ]{,oihenfolgo 
aufgeschriebene oder vorgcsprochene Zfthlcu ausweudig 
hersagen sollten. 

W eitere Perspektiveu eru1fnct uns die Pathologio. Nach 
gewissen Verletzungen des Hinterhaupthirns tritt Scelen
blindheit ein, ein Zustand, indem man zwar alles sehen 
kann, aber die optischen ErinuerungsLilder ausgeloscht siud, 
sodass der Patient nichts Bekanntes wieder erkennt. Das 
Leiden kaun durch Hemuziehung des akustischen und 
motorischen Gedachtnisses gebesser t werden. Wie ein Ge
sunder einen Buchstaben, ohne ihn zu sehen, erkennt, 
wenn man ihm den Finger entsprechend fiihrt, so kann es 
auch ein Seelenbliuder erlernen. Schliesslich lernt er ilm 
lesen durch die Augenbewegungen, mit Llenen er dem 
Schriftzuge folgen muss, also auf einem Umwege mit Hiilfe 
cles 'l'ustsinnes. 

Endlich erhebL sich die Frage nach der Bedeutung der 
sinnlichen Eindriicke uud ihrer Gedachtnisbilder im Seelen
leben. Hier ist noch vieles zu erklaren. Dass aber die 
Vertretung auch hier eine grosse R olle spielt, geht aus 
einem von der neueren Psychophysiologie betonten Gedanken 
hervor, dass namlich infolge dieser oder jener Amegnngen 
verscbiedene Erinnerungsbilder nur anklingen, um ein Ge
samtbild zu bilden oder auch nur zu nuancieren, ohne recht 
ins BewLtsstsein zu treten. W er vom Apfel spricht, hat 
seine Eigenschaften nicht grade deutlich in der Vor
stellung, trotzdem tauchen im Angenblicke leise Erinnerungs
bilder auf, um ein rechtes V erstanduis zu ermoglicheu. 
Hier kann man von V ertretung sprechen, indem einmal di e 
Erinnerung cles Geschmackes, ein andermal cles GesichteH, 
ein drittesmal cles rrastsinns iiberwiegt und die andern 
Bilder in den Hintergrund drangt. Dem Komplex von 
Erinnerungsbildern geben wir ein Wort- und ein Schrift
zeichen, und bei dem Begriffc ,Apfel" ha ben wir zunachst 
d s akustische o der an eh OJJtische W ortbild un d gewohnlich 
nur andeutungsweise die i:i.brigen Erinnerungsbilder vor uns. 

Indessen wird man den Einfluss der individuelleu 
V erschiedenheit un d der V ertretung der Sinnesorgan e auf 
das SeolenleLen nicht i:i.Lerschatzen ditrfen. W enn auch 
cl i e intell ektuellen Funktionen si eh in Anlehnung an di e 
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Sinuosoimlrùuke l!lJLwid::olu , ::;u isL tbmiL u uuh uiultL gesa.gt, 
wdulw V crarbeiLuu geu d ie::w cd alueu , wululw ueuou E lemeULe 
siuh iltnou :~: ugosellou . Sie siuù <Lbor :~: w ei follos Llio 'L'ri:i.ger 
unsere::; -\Vi::;:;en:; und Denkeus, sie ::;iuù e::; , ùie, dcm 
vVortklange si eh ausehliesseud , L1ie 'L'di.ger de::; \ Vort ver
:; Lancluisses siml. 

Aue.r auch bei ùer Bilc1 ung von verwickelteren unc1 
u.Lstr ak Len Begriireu ::; iuù sic mi t thii. t ig; nur kanu lll :.Lu 
uich t ::;agen , wi e weit diese hohereu intell ektuelleu Funk
Lioueu sieh au besLiuunte Sinue <mlehneu. Siuher ist aber, 
ùas::;, wic ùi so imliviùuelle Verschiedenheiteu zeigeu u uù 
je uach ihrer Lei ·tuug:;fahigkeit zur Ausammluug L> estimmter 
KeuuLnisse L> ei tragen, auch clie hoheren in tellek tuellen 
F unkLionen verschieden siuh entwiekelu . B:; durfte hi erher 
z. I3. tichon ùie Bovorzuguug sinnlicher Anschauung eiuer
seils unù abstrakteu begri frli chen Deukens anclererseits zu 
rechuen sein. 

, W ie verschiedeu stellte ::<ieh wohl derselbe physika
lisuhe Satz iu den Gedaukeu eines Analy tikers wie liclmholtz 
und eincs Mannos Ll er Anseh 01uuug wio Faraday dar, wie 
versehiedeu oiu hi .·torisuher B egriff in clem inueru Siune 
JJucklcs un d 'Treitschlv.:s ." 

Die angebliche Bedeutung des Hypnotismus 
fur die Padagogik. 

Leo Hirschla/l . 

Zeit::>chr. f . pada.g. P sychologie I . 3. 

l"?,efereut: Dr . JJ1. JJischofswerrler-Berlin . 

1886 schlug JN rillon zum m·steu Male vor , Suggestionen 
als ~rziehungsmittel zu verwenJeu, zunachst fùr faule, 
Htg uerische un d kraukhaiLe N eigungen zeigeude Kinder, 
wenn alle ancleren B emiihungen fehlgeschlag eu waren ; 
spater in zahlreichen Publikftt iouen n.uch ftir normale Kinder, 
um Gedach tn is, Anlag u . :::; . w. zu starken . Er fand in 
F rankreioh vi el Anldang; in Deutschlaud ha t mau si eh 
noch wenig mit diesen Vorschlageu beschaftigt. 

Verfasser, der der B ehau clluug fuuktioneller N eurosen 
und Geistesstorungen b i K indern (z. B. On a11ie, Nàgel-
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knabbern u. ~ . w.) miL Hypuoso keiuos wegs auh old ù;t, er
Jdart sich striktc gcgcu ciue S uggesLi vpadagogik im all
gemeinen. 

W enn auc.:h die von JJh·iflon geùute Hypuose sioh nur 
unwesontlich vom \Vachzustande untersdwidet, weil die 
Suggestionen im streugen Siune kcine Suggestiouen sind, 
da sie normal moLivicrt uud durch normale Krafte verwirk
li c.:ht wenleu , abo aucl1 iu Yullig w<wltem ~usLauùe wirken 
konnen, so erzougcu sie dooh in tlem H ypnoLisiorLeu dio 
AuLosuggestion eÌJ ter :-:p ozi fi,-chen my::;tischeu MachL d es 
Jfypuotisieronden oJ cr der f-iuggesL iou, dio, fCtr dio '1'hernpie 
meist hnrmlos, fùr die :PildH gogik ~eh ~l<1li uh i::;t uuù iltr 11 

~ielen widorsprioh t. Dio geisLigo uml eLlJisc.:he Entwiàelnn g 
des Kindes ::;oll auf der bewussten, sachlichen Ueborzeugung 
von dem \V ert.e der erhalteueu Lehren, nicht a ber auf 
zwangsmil.ssig suggeriorten uuù my::;tisc.:h motivierten Vor
sLellungon gogriind eL seiu. Die Au toritiit soll muglichst 
wenig uml hRupt::;achlich nur bei ji.ingoren Kimlem henm
ge7.ogen won1eu. D i e P ad a gogik sull g rade tlie AkLi v itàL 
der kimllicheu Seele furdorn uml ::; io nur in r.ichtige DaJmen 
lenken. 

Ueber die Beziehungen von Bypsistaphylie zur 
Leptoprosopie. 

Ein Beitrag zur Aetiologio cles hohen Gn.umens. 

Inaugural-Dissertation vun Albert G1·osshcinlz. 

Referent: D1·. M. Bischofswerdcr. 

De n ersteu Autoren, di e si eh mi t d.ie::;er Aetiolog.ie 
ùesohiiJLigt haben, wn.r die oft zugl eich ùehinùerte Nasen
atmung nicht entgangen, und sie hielten den hohen Gaumen 
fùr die F olge einer Kompression cles Oberkiefers durch 
den Zug der W angen bei offenem Munde, besonders, da 
dabei gleichzeitig der von innen nach aussen wirkende 
Gegendruck der Zunge au!gehoben sei. 

Eine reelle Basis erhielten erst diese Studien, als man 
den Gaumen zu messen anfing. Unter L eitung Siebenmanns 
berechnete E. F1·iinkcl den Breitenhoheuindex (Hohe mal 
Hundert dividiert durch die Breite) von 43 Individuen, die 
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nicht an aùenoiùcn Vegetationen litten, und fanù als Mittel
wort 4G ; Lei weiteron 59 mit Vegetationen 4.5,9, ulso eLwn 
ebenso viel, woraus schon hervorgeht, dass kein noLwendiger 
Zusammenhang zwisrhen beiden bes teht. (Friinlcel hat 
allerdings nicht N asen- uud Munclatmer, sondorn Lente 
mit uncl olme Rachenwucherungen unterscbieclen. Das 
deckt sich bekauntlich noch keineswegs. Der Ref.) 

Dagegen haben Psychiator uncl Zahnarzte schon langst 
a nf das gleicbzeitige Auftretcn von Kiefermissbilclungen 
und n.ngeborenem Schwach ·inn hingewiesen . Verfasser hat 
dio Bezi ehungen zwischen dem hohen Gaumen und gewissen 
Schadelformen an ùer Schaclelsammlung cles Vcsalianwns zu 
Basel mi t Hilfe de S icbcnmann'sohen Ganmenmes:;ers stucliert. 
Er mass Breite uncl Hohe allerclings nioht wie iiblich 
zwisehen ùen zweiten Mahlzahnen, sonclern weil der V ge
staltete Zahnbogen soweit hinten keine evidente Abweichung 
vom normalen mehr ergiebt, zwischen den Mitten der 
K auf1achen der zweiten Pramolaren . 

Die gefnnclenen H uhenbreiten inclices verglich er mit 
Lange, Breite uncl H ohe der Schaclel, wobei sich ergab, 
<lass bei keiner Rchadelform, auch den Dolichocephalen nicht, 
der hohe Ga.umen besonders haufìg i::;t. Dagegen besteht 
eine Abhang igkeit von der Gesiehtsschadelform. Kollmann 
unterscbeidet Leptoprosope (Langge:;ichter) und Chamapro
sope (Breitgesichter). Bei seinen Messungen faud Verfasser, 
dass ein hoher Gnnmou gewohnlioh mit hohem schmalem 
Gesichte und hoher sCJLmaler Nasenhohlo v rgesellschaftet 
war. Auch dio Augenhohlen waren haufig (57,25%) relativ 
hoch und schmal. 

Dass der hoho Gaumen im Verhaltnis zu seiner Breite 
sehr lang ist, war audt sonst schon bekannt. Die baufige 
Gleicbzeitigkeit dieser vier Abweichungen cles Gesich ts
sohadels spricbt fiir eine angeuorcne Storung uud ist durch 
elia behinderte Nasonatmung nicht zu erklaren. 

L itter ari s eh e U m se h au. 
Aus der d c u Lsc h e n S c hulr o[p rm Nr. 1- 11 dieses 

J ahres entnehmen wir verschicdene Absatze clie sich mi t 
Spicser's Beobach tungcn und Vorsuchen an Kindern be-



schiifLigcn. Zum 'l'cil sind dio Bemerkungen von B Otto, 
zum 'l'eil von Spiescr s lb ·t : 

Spicscrs B e o ba uh tu n g eu an K in d c r n. 

Aus Nr. 12 der Monatssuhrift ,Rcform", dìe, von 
Spù:scr goleiLct, fùr Altsuhrìft (anLigua, sog. latcìniselte 
Scbri fL) und fùr vcreinfach Le R echlschreibung wirkt, Lcilen 
wir folgencl J~iJ1zolhei ton mit. 

, Die Ncigung, isolicl'Lu '\.Vur ter loszuwcrdon, zoigL anch 
dio Mund art , bc;;om1ers di o Kiuderspraclt c. J\'[cin vier
jiihriger Junge mmnLc bi s vor Kur;,om llie Bi n u , .Honig
mUcken ", die W eiden , HuLenbàumo" , unc1 will joùeslllaJ, 
we1m cr eino Beueunung znm ers ten :Mal hort, wisseH, 
w a r n m man so sagt, z. B. fragte er erst hento, als i eh 
ihm in einem Eichapfel die ,Galhvespe" zoigtc, ,wanun 
sagt m an denn Gallwespo ?" N amen wie , Fichte, Kìo f er, 
Eiuho, Buche, Birko, Erle" u. s. w. merken sich die Kinder 
oft sehr schwer. Meine rrochter konnt · mir oft viel leichter 
ìrgenc1 cino Eig nschaft dos Baumes nenneu, als L1en ofL 
gohor ten N amen. Fùr , Kiefer '' und , vVoimutskiefer" mac hLe 
si e si eh s e l b s t à n dig c1ie J3 enunn un gen ,zweierlcin", 
,fliuf rlein" nach der /';11hl d( ·J' boi~ammenstehenc1en Nadoln. 
Diesel be gedach tnisbelast rmle \Virkung wie solchc isoliorte 
dentsche \Vortcr haben auch die Fremd wurter." 

Wìeviel Gelegenhoit ltatten bei solchen Begebonheiten 
der Kim1erstube Eltern und L ehrer gehabt, auf: die ,dummen 
Kinder" zu sch elten, die clie gewohnlichsten uns allen 
gelaufigon Worter nicht behalten unc1 dafiir ganz verruukto 
selbstgemaohte W orter unterschieben! Wie energisch wùrc1e 
man bemuht s in, solche , Unartcn'' mit Stumpf uncl Stil 
auszurotten, um das Kind rascher dem Icleal der Voll
kommenheit entgegenzuflihrcn! W elche seltsame, nur aus 
U ebermaoht an vaterlicho Liebe erldarliche Idee, solche 
Dummheiten aufzuschr e ibon ! Welche Beleidignng ernst
haft clenkender Mi:i.nner, sie drucken zu lassen. - In der 
'rhat, es ist unerhort, ocler c1och nooh wenig erhor t . 
Die Stimmen, die Aehnliches verlangt haben - selbst in 
Amerilm sinc1 solche erklnng n, z. B. uber clie Zeichnungen 
cles Kincles - sind im allgemoinen Stimmengewirr giinzlich 
ùbertont wordon. - Danun o ben rufen wir: clie Ohren auf! 
Wenn in jeder einzelnen, oder L1och in jeder dritten oder 
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vier ten d eu Lsehcn Familie i m U eisLcsloLen der Kincler das
::;elbo unLefangone Intcro::;so vom Vater oder vou lcr MutLer 
en tgogongebracht wli.rdc, das S11iesc1· zn diesen BoobachLungen 
ge fùbr t hat, weun auf: die::;e W eisc 'l'au::;omlo von Beo b
ach tnngen niecl ergeschriebcn uuù ausgctanscht wi..i.rden, clan n 
waren die Vorbedingungeu zn einer branchbaren Psychologio 
de:; K indeslebens gcgcben. 

Wir rieh ten also an unsere L eser clic dringendo Bitte, 
wa::; ~ io bishcr ttn Beobach tungou dicsor Art gemacht haben, 
uns fi.'Lr dicsc Rnbrik mitzntoilon ; das 'l'horn R. Jasst siuh 
formulicrou zu der Frage : n ~Tol ·.h e ~'ehler J er Nam ongebnng 
haben Sio am spr oc h ond c n Kind e beoLachLet?" Dabei 
wircl manchem L eser otwas einfullen, denn als , F ehl er " 
sind wir solclJe Dingo zn behamleln gewohnt. 

Aber uoch eino amlere grossere Stelle de::;selben Blattes 
wollen wir hente unseren L esern vorfli.hren , da sie zu 
mancherlei Betrachtungen den Anlass zn geben gecignet ist. 

Aus Il. Schiller, ,Studien und Versnche ùber clie Er
lernung der Orthographie !'' zitiert Spiesm· folgende Stell e: 

, Auch clas von Spiese1· beschriebene Verfahren ist 
interossant genug, um auf seinen W er t fùr Schulklassen 
gcprùft zu werden, ich kann allerdings nicht verhehlen, class 
ich nicht glaube, es konnten in solchem ahnliche Erfolgo 
orr ungen werden, wie er si e erreicht zu ha ben g l a u b t. 
Denn es fehlt hier dtw Faldor, clen cr wohl nicht gehorig 
geschatz t hat, clas bewusste unc1 zielvolle H anclinhandgehen 
des Unterrichts und cles Hanses, ferner aber aueh das liebe
volle Interesse nnd vielleich t auch die leich t eintretende 
U e b e r s c h a t z u n g d es Pro l a ga n d i s t e n, eudlich cla.s 
Verhaltnis cles Kincles zu Vater nnd Mutter , dass in der 
Schule doch nur ein schwaches Surrogat finden kann. Ob 
un l inwieweit es durch einen geschickten phonotischen 
Unterricht gelingon wird, den Schi..i.lern clie Fùhl-, Vibrations
nncl Bewegungsbilder beim Sprechen zu besserer K enntnis 
zu bringen, muss dio Erfahrung lehren. J edenfalls wird es 
schon langerer Zeit bedi.irfen, um clie hierfli.r vorgebildeten 
L ehrer zu schaffen. " 

In diesen massvollen und fli.r die bestehenden Ein
richtungen in jeder llinsicht zutreffenden Ausfiihrungen 
fallt ne ben der gera lezu vernichtenden Kritik der bishorigen 
Schule, die darin nur wenig verschleiert ausgesprochen ist, 
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vor allem der Zweifel an ùor Hichtigkoit c1or Spieser'::;ehcn 
Beobachtungen auf. I ch habe clic Au::;driicko c1ieses Zwoifob 
dnreh Sperrung hervorgehoben, um eine eigene Aem;::;orung 
daran zu lmi.'tpfen. Die drei ersten H efte, dio Spiese,-s 
'l'ochter vom 24. Mai 1897 an geschrieben hat, liegen neben 
mir auf dem 'l'ische, Spieser hatte vor einiger Zoit dio 
Freundlichkei t, s ie mir znzusenden. Diese I-Iefte beweiscn 
unwiderleglich , dass keine , U oberschtltzung d es Propa
gandisten" vorliegt, dass Spicser seine Ergebnisse nich t nur 
erreicht zu ha ben g l a u b t, sondern wirldich orreicht h a t. 
Die in dem Versuch liegencle Unterrichtsleistung >vircl, wie 
wir gleich sehen werclen, von Spiese,- nicht u b e r sclùitz L, 
sonclern ganz erheblich un t e rsohatzt. Spieser schroibt im 
Anschluss an das e ben wiedergegebene Zitat : 

,Auf die verschiedenen Zweifel cles Oberschulrats und 
Professors der Padagogik Schiller kann ich nur mit clem 
Wunsche antworten, dass mein Versuch moglichst oft von 
anderer Seite wiederholt werde. Allerdings muss ioh daran 
eine Bedingung kni.lpfen, die Schillcr zum Schluss selbor 
andeutet, die man aber nicht genug unterstreichen kann, 
dass namlich der L ehrer, der den Versuch anstellt, lauL
wissenschaftlich geschult sei. Olme dies muss der Ver ueh 
unbedingt misslingen. I st uber diese Bedingung erfttllt und 
kommt do,zu noch ein gewisses L ehrgeschick, das ich mir 
nicht zutraue, so sehe ich nicht ein, warum anclerc 
bei einem solchen Versuch nicht zu gleichen oder nocl1 
besseren Ergebnissen gelangen sollten, wie ich. I ch erinnere 
an die gelegentlich erwahnten ii.hnlichen Versuche B . Otto's . 
Ich habe bei meinem Versuch die Unterrichtszei t auf oin 
Mindestmass beschrankt , weil i eh ùberhaupt von der 
Schadlichkeit so frllhen L esenlernens ùberzeugt bin. Bei 
ei11em Zeitmass, wie es der Schule zur V crftlgung sLeht, 
h atte i eh leicht mehr erreichen konnen (N oin! eher das 
Erreichte wieder zersti:.iren, zum mindesten die Lust claran. 
B. O.). Aber ich wollte alle Anstrengung cles Kimles ver
meiden und keinen anderen Sporn zum L ernen bonutzen, 
als das erwachende Lustgefiihl des Konnens (und eben 
darin liegt das Geheimnis cles Erfolges und damit der 
grosse padagogische W ert cles Versuches; Spieser hat gezeigt, 
dass man olme jeelen Zwang L eistnngen crzielcn kann, clic 
durch Aufbietung alles Schulzwanges zu erzielen alle Sach-
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kenner verzweifoln . Das ist der K ern der Sache. B. 0 .). 
Das boiro Klasscnunterricht, wo uuf die Mehrzahl von 
Kiudern, z. 'l'. auch von uubega.Lten Kindern, Ri.icksicht 
genommen wordon muss, Llie Sache langsamer geheu wi.irde, 
war mir bei meinem V crsuuh von Anfang an klar. Darum 
kounte der Gang abcr doch dersclbe sein (Ganz gewiss! 
B. 0.). Zur Bolehrung uber clie Laute bote ohnehin eine 
ganze Klasse bessero Gologenheit, als der Einzelunterrioht, 
weil manche Kinder oinzelne Lauto noch nioht behorrschen, 
so das ihro Aussprache uncl deren VerbesseruJJg ein prachtiges 
Auschauungsobjokt fùr gegenscitige Lautbeobachtungen 
bildet. Dass scharfe Beobachtung der Sprechthatigkeit (der 
LauLLilclung) uull darauf aufgebautes Schreiben den Geist 
des Kindes weit besser formal bildet, als das mechanisohe 
Abschreiben, zu dem die Eintrichterung der sinnwidrigen 
Altor thographie notigt, bezw. clas sich bei clen Versuchen 
Lays und Schille1·s als bestes Mittel dazu erwiesen hat, 
schcint mir keinem Zweifel zu unterliegen. Eine R echen
nu fgabe selbst ausrechnen bilclet besscr, als eine R echnnng 
absohreiben, wenn auch auf clem letzteren W ege die F ehler 
seltoner vorkommen wi.irclen. Das erstere erzieht zum Denkcn, 
das lotztore zum Verzicht anf eigenes Denken. Gerade aus 
den Ergebnissen von L ay uml Sc!tillm·, clie darauf hinaus
Jau fen , dass clie alte Rech tschreibung am besten clurch Ab
sehreiben, am sehleehtesten clurch Di.ktieren gelehrt winl, 
geht ihrc - ich mochtc sagen- Gemeingcfahrlichkeit fi.ir 
das Denkenlernen nnserer Jugend hervor (Sehr wahr. B. 0.). 
Der Schaden, den sie anrichtet, besteht neben anderem ganz 
besonders in der V erùummnng d es j ugencllichen Geistes. 
Diesem Uebel suchte ich daclurch ~:~u begegnen, class ich 
mein Kind zuerst in einer iclealen S hrift unterrichtete, wo 
jodes W ortes Schreibung eine Art R echenexempol (richtiger: 
'Ergebnis sorgfaltiger , aber clem Kinde durchaus moglicher 
Beobachtung. B. 0.) ohne jeden Gedachtniskram ist, und 
wobei es lecliglich auf: scharfes Beobachten mit dem Ohr 
(uncl den Tastorganen cles Mundes. B. 0.) und folgerichtiges 
Einsetzen der Lautzeichen ankommt. Ein so unterrichtetes 
Kincl tritt spater mit ganz anclerem formalen Sinn an die 
alte Rechtschreibuug heran, es lernt sie, inclem es sie be
nrteilt. ,Du musst immer erst genau zusehen, welche 
Feh ler im Buch an jedem W orte sind, ehe du es abschreibst, 
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und dann genau die~:;elbou l!'ehler auch rnacheu, ~Lbcr ja lwinc 
andern" (vorztiglich forrnulicrt ! JJ. 0.), bclehrto ich moine 
Kleine beirn Uebergang zum Schreibcn nach alter Schroilmng ; 
bis daher bestand namlich ihr Abschreiben in einom Uel>er
tragen in Lau tschrift. S'i t dem 3. Oktober vorigen J ahros 
bes ucht nun das Kind die hiesige Schule, um1 zwar tlie 
Mittelstufe (3. und 4. Schuljahr) um1 kommt dabei, namentlich 
auch in der R echtschreibung, ganz prachtig mit, obwohl sic 
erst ~>eit l 1

/2 Jahren Unterricht gehabt hat um1 ein Jahr jltngcr 
ist als ihre Mitschùler unc1 obwohl sie sei t der in Nr. 4 
S. G7 der R eform crwii.hnten Zeit bis zum Eintritt in clic 
Schule sich im Schreiben fast gar nicht mehr geùbt hattc." 

Soweit Spiesers Darstellung. Zur Erlauterung der letztcn 
W orte mogen folgende Angaben ii ber di e mir vorlicgem1en 
Hefte der kleinen Hilda Spiesm· dienen. Es sind Hefte miL 
Doppellinien fltr Lateinschrift; di e Schrift ist aufangs eine 
fi.ir diesen Zweck von Spieser zurechtgemachto Lautschrift 
i eh gebe di e Daten der U ebungen un d di e Anzahl der Zeilen. 

1897 Zeilen 

Mai 24·. 3 

n 25. 4 

n 26. 8 
, 28. 8 
, 29. 7 
, 31. 7 

Juni l. 5 

n 2. 7 

n 5. 7 
, 24. 10 
, 25. 11 
, 26. 13 

" 
28. 8 

, ~9. 11 
, 30. 12 

J uli l. 7 
------

Zweites Heft. Dritte::; H c fL. 
1897 Zeilen 1897 ~eilon 

Juli l G. 10 Oktober 4. G 

" 
20. 4 , 6. lG 

, 
, 
, 
, 

24. 
26:):·) 

27. 
28. 

15 
7 
~ 

8 
Ab~:;chriften a.us 

gowoltHlicher 
Schrift 

1897 Zeilen 
Juli 29. 10 

" 
30. 10 

August2. 

n 

" , 

3. 
4. 
6. 

, 8. 
, 9. l 

Novemù. 2 G 
ltìGS Zcilcn 

Febrnar 1-1 0 
, 15. \J 
, lG. 5 

Miirz 21. 19 

V o u hi er 
an gewohnliche 

dcut::;chc 
S c h r e i lJ s c h r i t t. 

Aprii lG. 14 
, 19. 18 

*) Von hicr an w erden m ehrer e Buchstaben in eincm Zuge 
gemacbt, wahrend bis hierhcr jedor allein stand. Scbon am niichst.en 
Tage wiegen die zusammongeschriebenen vViirter vor, oin B ew eis , 
dass einmalige Anweisung in der Hauptsache genilgte. 
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Juli ~. 7 August7. 10 Apri l ~0. 10 
ull(laLiert 3 

)) 9. 10 26. 17 )) 

Juli G. 7 )) 10. 10 
)) 21i. 12 

)) li. G )) 12. 10 
)) 27. 8 

)) H. 11 )) 13. 10 
)) 28. 8 

)) !J. 12 )) 14. 10 )) 2G. 1G 
)) 10. 12 )) 1G. 10 )) 30. 13 
)) 12. 13 , 17. 18 Mai !), 8 

" 
13. 15 n 19. 14 

" 
10. 8 

n 14. 10 
" 

20. 14 Juli 7. 14 

n 23. 8 n 2u. 14 
" 

12. 15 

Vorhergegangen waren 4 Wochen Uebungen auf der 
'J'afel. - Der Gang des Unterrichts ist also eher etwas 
langsamer, als er im Privatunterricht normal ist; ùarauf 
kommt aber gar nichts an, sondern auf die Abwesemheit 
jeùen Zwanges, die sich am deutlichsten darin ausspricht, 
ùass SpiesC'r auf Zerlegungen und Zeichen verzichtet, wenu 
ùas Kind sie nicht anerkennt. Eben Lladurch hat Spieser 
seinen V ersuch i.iber den - allem theoretischen Gerede zum 
'l'rotz - noch i.iberall herrschenden Unterrichtsbetrieb empor
gehoben. Eben weil er schlechterdings nicht nur l e hr en, 
soudern hauptsachlich l e r n e n wollte, e ben darum ha t er 
ein Problem, mit dem ich mich z. B. ein gutes halbes 
Dutzenù J ahre herumgeplagt ha be, bis i eh di e Losung fan d, 
im ersten Anlauf gelost. 

W er nun d eu Versuch in der Schule im Grossen anstellen 
will, der wird gut thun, wie es im nLehrgang" geschildert 
ist, ùie Beobachtung und Beneunung der Laute zunachst 
p;anz vom Schreiben zu trennen und in Analyse und Synthese 
kleiner (bochstens zweisilbiger) Worter gesondert zu i.ibeu, 
Das lasst ich in jeùer Sclnùlrlasse machen. Das Schreiben 
bi tet dann gar keine Schwierigkeit, mit Ausnahme der 
orthographischon Willkiirlichkeiten, deren Dressur man 
keineswegs vor dem zweiten J ahro beginueu solite. Das 
Nahere ist in N r. Hl der deutschen Sohulreform vom 19. Aug. 
1898 ausgefiihrt. Der Lehrer , der diese Nummer grtindlich 
durcharbeitet, kann danach schon den verlangten Unterricht 
leist n; allerùings winl er selbst dabei das Bodiirfnis fiihlen , 
sich in dor wis ·cnschaftlichcn Lautùetr~tchtuug weitor au s-
zuhilùon. B. O. 
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Noch einmal die Lautbezei chnung e n. 

Bei der Einf'Lihrung der Lautbezei ·hnungen in den 
Unterricht wùrde ich mten, zunachst die Kincler des zwciten 
Schuljahres heranzuziel1 en und gleichzeitig die iilteren ùer
selben Schule angehuri.gen Kinder a ufz ukl are n, dami t dio 
K leinenAuskunft erhalton, wenn sie sich Rat holen. Ancleren
falls wird man finden, dass die alteren Kinder den jungen 
die neue Erkenntnis zu verleiden suchen. Kinder haben 
gegen Abanderungen einmal erworbener Erkenntnis dieselbe 
Abneigung, clie sich auch bei Gebildeten uncl Gelehrten 
fìndet ; diese Abneig ung wird zur F eindschaft, wenn die 
neue Erkenntnis junge Kinder auf einem bestimmten Gebiet 
ldiiger als clie alten erschoinen liisst. So etwas nimmt jeder 
Mensch iibel. \Vird aber die ueue Erkenntnis vorh er in 
ulteren bchulern erzeugt, so bùrget sie sich, wenn dann cli e 
Kloinen herankommen, . ehr rasch ein. Ich beobachte das 
an meinen Kindern bei jedem n euen 'l'erminus. 

In der vorigen Nummor waren die Zwischenbegriffe 
htr Lautkomplexe verschiedener Art besprochel'l; ich teilte 
mi t, dass ,Hetzgeriiusch u fi.tr x clen Kinclern an n ehm bar 
erschienen war, dass ich ,Niesgeriiusch u fiir z, ,Schweige
gerausch" fi:lr st (ocler scht) ausprobieren wtirde. Heute 
kann ich mitteilen , dass der erste Ausdruck vorzi.tglich, der 
zweite befriecligend wirkte, d. h. der erste war nach ein
maliger Anwendung ins Denken der Kinder iibergegangen ; 
der zweite erforderte zweimalige Besprechung. Das W or t 
,schweigen u ist noch zu neu; es ist uoch otwas zagh ::dt im 
Aufnehmen (App rzipieren). Aber immerhin ging es. 

Der \Viderstand gegon Bo und Brise, mit denen ich 
stimmlose und stimmhafte R eibegeriiuscho bezeiclme (nach 
SpiesersTerminologie ,ungesummte und gesmnmte Spil.ltler''), 
scheint allgemein zu sein. So sicher c1aher auch die Aus
drùcke bei meinen eigenen Kindern fungieren, . ·eh e ich 
mich doch genéitigt, uach anderen Ausdrùcken Umschau zu 
halten. Meine Schwester schlagt vor, es mit den al lgemein 
bekannten Wortern W i n d (fi:lr den Laut mi t Stimmton) 
un d 8 tu r m zu versuchen. Ich bitte also, bei den L ehr
versuchen auch diese Ausdrucke in Betracht zu ziehen. 

Ich werde versuchen, die bisher von Spir.w"'· und von mir 
vorgeschlagenen Ausdrltcke flir eine der nilchsten N ummem 
zu einer ùbersichtlichen 'l'abelle zusammenzustellen. B. O. 
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Unter ùer Ueberschrift ,.Plebsschule und Volksschule " 
brachten wir in Nr. 3G ùes Jahrganges 1898 eine Binsendung 
von K CIIIl?insky, auf dio wir unsere alteren Leser noch einmal 
a ufm erksam machen mit der Bitte um weitere Einsendungen 
ùber dasselbe 'l' hema. :B'ur unsere neuen Leser heben wir 
dio Stelle hervor : ,Nich t an ùem vVi e, nur an dem Was 
<los Elementarunterrichts kann es liegen, an der Unfrucht
barkeit vieler seiner uns Volksschull!:lhrern oktroyierten 
Lehr- unù L erngegenstande. tt 

Aus d er Praxis d er Lautlehre. 

I eh mochte zunachst v or zu vielen ab stra k t e n 
H a u p t w or t e r n warnen. Unsere hmstliche Schriftsprache 
unterscheidet sich im Stil von unseren naturlichen Volks
Mundarten unter anderm auch dadurch, dass letztere von 
ùem erdruckenden Gebrauch von abstrakten Hauptwi:irtern 
fast vollig frei sind. Dasselbe durfte auch von der Kinder
sprache wahr sein. Darin sollte fi.1r uns ein Fingerzeig 
liegen. Ein L aut ist zunachst kein Gegenstand, sondern 
eine Handlung, darum passt zu seiner Bezeiclmung auch 
zunachst e in Thuwort bess e r als ein Dingwort. 
Ich sage also lieber: ,Oeffne die Lippen (, dass man's hort)u 
als ,Bilde den Lippenstossu ; jedenfalls wiirde ich immer 
mi t einer thuwortlichen (verbalen) W endung die Belehrung 
beginnen. Das vVort ,Spaltleru gebrauchte ich in meinem 
Schreiblehrversuch nicht gleich, sondern erst nachdem ich 
lange den Ausdruck gebraucht hatte: ,Lass einen Spalt 
offen an den Lippen ( oder zwischen Lippen un d Zahnen) .... ". 
W enn ich dann zuletzt ein Hauptwort haben wollte, so lag 
ein solches vom selben Stamm wie ,Spaltu am nachsten; 
so verfi.el ich auf ,Spaltlertt. Etymologische Durchsichtig
keit der Sprache halte ich immer filr einen grossen Vorzug. 

I ch habe nculich in der R eform (Norden i. Ostfr. , 
D. Softau) zum Beleg dafur, dass eine Belehrung uber die 
Laute ein keinoswegs schwieriger Gegenstand fiir den 
Ansohauungsunterrioht ist, meinen vierjahrigen Knaben an
getuhrt, d r ohne eine mir erkennbare Veranlassung mich 
mi t der Frage ùberrascht h atte: n Vater, was fur einen 
M nn d macht man, wenn m an u sagt ?" ·x) Obwobl ich eigent-

*) I eh hatte das schon in den ,Einrichtungen der Zukunftsschule" 
angeftihr t. B. O. 
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lich gar nicht fttr zweckm~issig hielt, so frilh mit lautlehr
lichen Belehrungen zn beginnen, lwunte ich nach Erledigung 
genannter Frage dor Ver ·uchung nicht wiclerstehen, ein 
kurzes phonetisches Gesprach mit meinem Vierjahrigen zu 
wagen. Es verlief ungefithr also: ,Sag mal aaa'?" -
,aaa". - ,Gut! Wie machst du denn das, wenn du so 
sagst!" - ,Ich sperre den Mund auf." - , W o kommt dei n 
a also heraus?" - ,Aus dem Mund." - 11 So, nun sag mal 
fff!U- ,fffff!" 11 Wo kommt jetzt aber dies heraus?" 
,Auch aus dem Mund ('. - Du hast a ber diesmal den Mund 
nicht so aufgesperrt, wie vorhin. Vorhin hatte man dir 
konnen ein Stuck Brot hinein werfen, schau so ! jetzt war 's 
a ber nicht gegangen. \Vie ist denn n un das ?" - , Ei, ich 
h ab den M un d nur ein ganz kleinos bischen aufgehabt." 
- ,So ist's recht, vorhin hattest du dia Hausthi.ire sperreweit 
off en , un d jetzt nur ein ganz kleines Spaltcheno" - , J a!" 
(freudiges Lachen!) - - nAber jetzt pass auf! Wenn ich 
di e 'J'hiir g a n z z u mache, kann dann no eh etwas raus?" 
- ,Nee." - ,Ei, so hor doch: mmm!" - nJa!" (ver
wundert). - , W o ist's jetzt raus, es war doch zu. Le -

nDu hast ein ganz kleines Spiiltchen gelassen." - ,Nrt, 
dann sieh doch! mmmm." - ,J a, ja, es ist doch noch ein 
Spaltchen." - , N a, wenn du das meinst, so ho l mal don 
Handspiegel ..... o.... So nun schau: aaaaa. Was siehst 
du da auf dem Spiegel, wenn ich ihn vor den Mund halte 
und aaa sage ?" nEr wird trii b ." - n Uncl jetzt: ffff . . o" 
- nEr wircl an eh trii b." - Un d jetzt, mmmm o" - , Er 
bleibt hell." - , Kommt also was zum M un d raus ?" -
nNein." - nAber jetzt gieb acht., wo ich den Spiegel jetzt 
hin halte : mmmm. Wie ist er jetzt'?" - ,'L'rùb." - , vVo 
ist also ùas m herausgekommon ?" - nzu der Nas<·." -
nAha, siehst clu mal! Aber gieb noch einmal acht: nnrm. 
W o kommi!s jetzt raus'?" - ,,Zum Muncl." - Aha, du 
meinst, wenn clie IIausthiire vorne offen ist, dann kaunsL 
tlu hinaus! W enn a ber eli e Stubenthtire zugeschlossou ist '?? 
Wir wollon mal mit clem Sr iegel probieren, wo 's raus kommt: 
nnnn. Schau mal, ist etwas zum Mund herausgekomm en ?" 
- ,,Neeo" - n Und jetzt! nnnn." - ,Es kommt auch wieùer 
zu der Nase heraus." - ,,Ganz rechto Aber jetzt woll n 
wir auch schrm, wo denn cli e Stubenthiiro iRt., di o verschlossen 
war. Scbau mal! nnnnn." - - ,Dort, an den Zalm n hasL 
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du zugemachL (mi t clem Finger hinfùhlencl)." - ,,Hichtig! 
wenn man m sagt, macht man clen Muncl mit den Lippen 
zu, und wenn m<m n sagt, macht man den Mund mit der 
Zungeuspitze an den Zalmen zu. A ber i eh weiss noch was! 
Gieb acht: ngngng." - (Mi t Hilfe der kalten Spiegelflii.che 
wird wieder fostgestellt, dass der Mundweg verschlosson, 
un d der N asonweg offcn ist, wie bei m un d n.) - n Siehst 
lln, hinter der Stubenthùre ist uoch eiue Kamme.rthiire, die 
Jmnn m an auch zumachen. Zcig mir sie mal: ngngngng. 
\Vie habe ich zngemachL'?" - .Du hast die Zunge oben 
widergedruckt." - nDu hast gut geschaut; ich ha be die 
hint re Zunge gehoben bis an den Ganmen, und dort wider
gedruckt." - , W o hast clu si e widergedriickt '?" - n Wider 
don Gaumen; das Dach vom M un d heisst n Gaumen", schau : 
von da bis da." - nAh !" - ,8o, nun geh zur Mutter und 
erzahl ihr, was ich dir alles gezeigt ha be." 

Den Zweifler bitte ich, diesen meinen V ersuch an einem 
Kinde zu wiederholen, llessen funf Sinne noch nicht durch 
don lancllau fìgen l.~esetm terricht verdorben sin cl. Durch 
clen genannten Unterricht freilich lernt ein Kind derarL 
seinen eigenen Sinnen misstrauen, class es fur clerarLige 
Beobachtungen ziemlich unfahig geworden sein diirfte. Im 
Uebrigen mochte ich a,uf ein Blichlein von H. Gutzmann 
hinwei:en ,Die praktische Anwendung ùer Sprachphysiologic 
bei m crstoJL Leseunterricht". (.Berlin , 1897 [Reuther & Reich
hardt; 1,50 Mk.J.) 

Ich will n un in keiner W eise bohaupten, dass dor Gang 
obigen Gesprii.ches gerade cler zweckmassigste war. Er war 
nicht zum Voraus berechnet oder zurecht gelegt. Eine 
Bedingung a ber mochte ich fi.tr solche V ersuche aufstellen; 
niimlich di e: m an verlange nirgends blinden Glauben; das 
Kind muss alles selbst sehen und se l bst finden. Das 
ist cles Ratsels Losung. Eben weil die Erwachsenen dies 
einst in der Schule verlernt, oder doch nicht gelernt haben, 
darum wird es ihnen so schwer, in der Lautwissenschaft 
klare Begriffe zu bekommen. Bei der Leichtigkeit, mit der 
meine beiden Kincler das W esen cles ng-Lautes erkannten, 
drangt si eh mir unwillkiirlich der V ergleich mi t so manchen 
gelehrten Schulmannern auf, die ùber diesen Laut noch ganz 
im Unklaren sind, ihn entweder gar nicht als vorhandenen 
einfachen, clem m uncl n durchaus ebenbùrtigen Laut auer-
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kennen, ocler ihn mi t clem N amon ,nasales n" ·x-) bologen 
(ungefahr mit clerselben Logik, mit der man dio Kuh cin 
, vierbeiniges Pferd" n ennen konnte !). Von den drei Lauten 
m, n, ng ist einer so , nasa l" wie der anelare, d. h. bei allen 
dreien ist der Mundweg abgesperrt un d der N asenweg offen. 
Die drei verschieclenen Stellen, an clenen dio Absperrung 
des Mundwegs stattfinclet, entspricht genau den ch·ei Stellen , 
an denen clie ùrei Lautpaare p und b, t uml d, k uncl g 
erzeugt werclen. Als ich im J ahre 18~J3 als Scltriftleiter 
cles Vereins fiir vereinfachte R echtschreibung den Vorschlag 
machte, ein besoncleres Zeichen fi.lr cliesen :Laut in clio 
Vereinsschreibung einzufi.i.hren, ùa hatte ich mit don allcr
wunderlichsten Vorurteilen zahlreicher Vereiusmitglieùer 
einen monatelangen Kampf zu bestehen. Und in ùen meisten 
deutschen Kurzschriftsystemen wirù die Lantverbinclung nk 
(d. i. ng-k) vom einfachen Laut ng mit demselben graphischen 
Mittel unterschieden, das den Unterschied von t uncl d oder 
von p und b darstellt. Das 4jahrige Kinù, das vom irre
fi.i.hrenden Einfl.uss unserer il.eutschen Schlechtschreibung 
noch frei ist, finclet also ohne Mi.i.h e her,ms, was dem Er
wachsenen nach jahrelangem Schulstaubschlucken fast un
fassbar geworden ist, uncl was er infolgeèlessen auch filr 
seine Kinder fi.i.r unfassbar ansieht! Wircl man da nicht 
unwillkurlich an das Dichterwort orinnert: 

Was kein Verstand der V erstandigen si eh t , 
Das ubet in Einfalt ein kincllich Gemilt! 

J. Spicsc1·. 

*) Auch die 1'onssaint-Lange11scheùlt'schen englisclien Untcrrichts
briefe, die sich auf ihre Lautlehre in der R eldame nicht w onig zu 
gute thun, Jeisten sich in § 27 folgenden Satz: ,In dcn \Vortcrn 
sang en und sanken, singen und Finken klingt n durch deu Einfluss 
d es folgenden g un d k nasa[•. Un d in * 26 belehren di e H eraus
geber den arglosen Leser: "Es diirfte woh l wenige Deutsche geben , 
welche das g in Ri n- g e nicht richtig aussprechon ... Man spreche 
g al11o (im Engl. ?) liberali so aus, wie in diesem W orte" - d. h, 
also wohl .gar nicht" ; denn koin wissenschaftlicher Phonetiker wird 
zugeben, dasa in "Ringe• ein g gesprocheu wird. In der Einzahl 
ist wohl noch vielfach die mundartliche, von der Aussprache
konferenz verworfene, Aussprache Ring-k verbreitot: die Aussprache 
Ring-ge aber ist Selbsttauschung. J. Sp. 

(Schiusa folgt.) 
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Der Artikulations-Unterricht bei geistesschwachen 
Kindern. 

V o n F. F1·cnzcl. 
(Schluss .) 

II. Stufe. 

D r e i l a n t i g e V e r L i 11 d un g e n. 

Eiufache Konsonanz im An- und Anslant, Volmle etc. 
1m Inlaut. 

l. Lau ti.l h ungo n. 

An i aut. A uslau t. 
m h m eh 

p (b) J p (b) l 
t (d) l t (d) n 

f (w) n f k (g) 
s k (g) B r 
se h r se h 

B e i s pi e l e: 

m1'tm 1 mom, muro , maum, me m, mtro, mmm. 

m n. p, wop, mup, J11Hll]J 1 mc p, mtp, metp. 
maL, mot, mut, m aut, me t, mi t, me i t. 

u . :; , w. 
pam, pom, pum, pauro, pem, p 1m, petm. (bam.) 

pap, pop, pup, pau p, pep, p lp, pe1p. 

p a t, pot, put, pau t, p et, pit, peit. (ba t.) 
u. s. w. 

taro, tom, tu m, taum, te m, tiro, teim. (dam.) 

La p, top, tu p , taup, tl·p, ti p, teip. (tab, dap.) 

tat, tot, tut, taut, t et, ti t, teit. (dat. ) 
u. s . w. u. s. w. u. s. w. 

2. W o rt e r. 

Mans, Mann, Mohu, meiu, Paul, Baum, Buch, Ball, 
Bei!, Bein, Bier, taub, tot, tief, 'l'isch, Tuch, 'l'hor, dumm, 
D ach, dein, faul, F ass, Fuss, Fisch, weiss, weich, Weiu, 
Sieb, satt, Seil, Sack, Schaf, Schifi', Hut, Hof, Haus, hoch, 
IIahn, Huhn, Haar, hier! Laus, Lamm, lahm, laut, nass. 
Nuss, nein! Kahn, Gott, gut, rot, Rad, rasch, rein, Rock, Rohr, 
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III. S tufe. 

Dreilau tige Verbindungen. 

a) Vokale, Doppellaute und Umlaute im Anlaut, gemein
same Doppeikonsonanz fiir In- und Auslaut. 

b) Doppeikonsonanz im Anlaut, Vokale etc. im Auslaut 

l. L a u t ii b un g e n. 

a) Anlaut. Au s lau t. 
a o m t n t ks (x) 
o ii p t (bt) ns rm 
u eu (au) pf n eh rt 
au ft nk (ng) rf 
e st lt rl 
i se h t lf rn 
81 (ai) eh t ls (rz) 
a chs kt (gt) (rx) 

Bei sp iele: 

amt, omt, umt, aumt, emt, imt , eimt, amt, omt, umt, eumt . 
apt, o p t, upt, aupt, ept, ipt, eipt, apt, opt, ii p t;, eu p t. 
apf, opf, upf, aupf, epf, ipf, eipf, apf, op f, iipf, eupf. 

u. s. w. 
b) Anlau t. A usi aut. 

pf sp schr a e1 (ai) 
pl (bi) st qu (kw) o a 
pr (br) schm kl (g l) u 6 

tr (dr) schw kn an ti 

fl se hl kr e eu (an) 
fr se h n (z, x) 

B eis piel e : 

pfa, pfo, pfu, pfau, pfe, pfi, pfei, pfa, pfo, pfii, pfeu. 
pia, pio, piu, pian, pie, pii, piei, pia, pio, plii, pieu. (bla.) 
pra, pro, pru, prau, pre, pri, prei, prii, pro. pri.i., preu. (bra.) 

u. s. w. 
A n m e r k un g . Di e Laute z, x, a, o, ii, eu (an) sin d 

di.eser Stufe eingereiht. Bei den Lautiibungen wurden nur 
die gebrauchlichsten und in der Sprache am haufi.gsten 
vorkommenden Verbindungen herangezogen, eine regelrechte 
systematische Aufstellung aller nur moglichen Kombinationen 
wiirde zu weit fiihren. Dieses ist auch bei den folgenden 
Stufen beriicksichtigt worden. 
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2. w orte r. 

a) Ast, acht, alt, eins, Arm, arm, Ochs, Ort. 
b) Pfau, blau, Blei, Brei, treu, drei, :B~loh, Frau , froh, 

frii h, schlau, Schnee, IGee, Knie, grau, zu. 

IV. Stufe. 

Vierlautige Verbindungen. 

a) Einfache Konsonanz im Anlaut, Doppelkonsonanz im 
Auslaut, Vokale etc. im Inlaut. 

b) Doppelkonsonanz im Anlaut, einfacbe Konsonanz 
im Auslaut, Vokale etc. im Inlaut. 

l. Lau tu bungen. 
a) Anlau t. A uslau t. 

m h m t eh t l t rt 
p (b) J pt (bt) chs lf rf 
t (d) l pf n t ls rl 
f (w) n ft ns kt (gt) rn 
s k (g) st ne h ks (x) (rz) 
se h r scht nk (ng) rm (rx) 

Beispiele: 
mamt, momt, mumt, maumt, memi:, mimt, meimt, miimt, 

momt, mi\mt, meumt. 
mapt, mopt, mupt, maupt, mept, mipt, meipt, mapt, mopt, 

mupt, meupt. 
mapf, mopf, mupf, maupf, mepf, mipf, meipf, mapf, mopf, 

mflpf, meupf. 
u. s. w. 

b) An l aut. Auslaut. 
pf sp schr m eh 
pl (bl) st qu (kw) p (b) l 
pr (br) schm kl (gl) t (d) 11 

tr (dr) schw kn f k (g) 
fl se hl kr (gr) s r 
fr se h (z, x) se h 

Beispiele: 
pfam, pfom, pfum, pfaum, pfem, pfim, pfeim, pfam, pfom, 

pfi'tm, pfeum. 
pfaf, pfop, pfnp, pfaup, pfep, pfip, pfeip, pfap, pfop, pfi1p 

pfeup. 
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pfat, pfot, pfut, pfaut, pfet, pfi t, pteit , pfat, p fot, pfut , pfeut . 
u. s w. 

Anm e rkung. Die Zahl der L autùbuugen auf di eser 
Stufe ist bereits eine sehr bedeutende. 

2. W o rt e r. 
a) Mond, Mund, Milch, Max, Miirz, Bild, Baud, bunt, 

Bank, Bart, 'J~opf, 'l'urm, Dorf, sechs, F aust, Fuchs, :E'elù , 
fort.! fix, fiinf, W ald, Wancl, Wind, warm, Wurm, H aud, 
Hund, H als, H olz, har t , H erz , jung, Iang, Luft, Licht , K opf, 
K alb, kait, Kind, Karl, K orb, kurz, gelb, Gans: gem , rund, 
Ring. 

b) Pfahi, Blatt, Blut, Brot, Brief, breit, braun, FleiRch, 
Frosch, spat, Stall , Stuhl, Stein, Stock, Schwamm, schwach , 
Schwein , schwer, quer , Kleid, klein, kiug , !dar, krumm, 
Glas, Gras , gross , griln , Zahn, Zaun , zehn. 

V , Stufe. 
Funflautige V e rbindung e u. 

Doppelkonsonanz im An- uud Auslaut, Vokale etc. 
1m Inlaut. 

l. Lau tu bung e n. 
An la u t. A u s i au t . 

pf sp schr m t eh t l t rt 

pl (bi) st pu (kw) pt (bt) chs lf rf 

pr (br) se hm kl (gl) pf n t ls rl 

tr (dr) schw lm ft ns kf; (gt ru 

fl se hl kr (gr) st n eh ks (x) (1 z) 

fr se l m (z, x) se h t uk (ng) nn (rx) 

B e i s pi e l e : 
pfamt, pfomt, pfumt, pfaumt, pfemt.. pfìmt, pfeimt, pfilmt, 
pfomt, pfumt, pfeumt. pfapt, pfopt, pfupt, pfaupt, pfept, 
pfìpt, pfeipt, pfapt , pfopt pfupt, pfeupt. pfapf, pfopf, pfupf, 

pfaupf, pfepf, pfipf, pfeipf, pfapf, pfopf, pfi.i pf, pfeupf. 
u. s. w. u. s. w. u. s. w. 

2. W o rt e r. 
Pferd, blind, blank, Brust, Franz, Freund, Stift-., S torch, 

Stern, Stiro, schlecht, Schwanz, Schwert, schwarz, Sdmmk, 
Quirl, Quark, Kl ecks, Kuopf, krank, Kreuz, Grund (zwolf ). 

An m e rku n g. Mit den ftinflautigen Verbinduugen 
mogen die Stufen fi.ir die Lautiibungeu ùeschlossen sein ; 
es giebt allerdings in der Sprache auch W orter mit drei
facher Konsonanz i m An- und Auslaut, wie z. B. , pflanzt", 
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auch kounten dìe Haufungen der Konsonanten bis ins 
Un endl ichè fortgesetzt wercl en; allein fiir unsere Zwecke 
dlirfte tli e Anzahl und Ausdehnung der Lautiibungen in 
ller vorhin bei den einzelnen Stufen ausgefiihrten \Veise 
vollstii.ncl ig geniigen. Solite jedoch vielleicht manchem ihre 
An lage und Am;dehnung zu kompliziert erscheinen, nun, 
der mag eben nur das henmsgreifen, was er fiir geeignet 
un d zweckmassig h alt un d was 1ùr seine V erhaltnisse passt 
- Der vorstehentl e Stnfengang wird mit einigen geriugen 
lVrodi:fikationen auch bei der Behandlung von Sprach
sturnngen und beim Sprachunterrichte sprachloser Geistes
schwachen mit Vorteil benutzt werden konnen. 

Im Anschlusse an die Lautiibungen werden nicht nur 
die jeder Stufe beigegebenen W orter geubt, sondern es 
ki.innen und sollen auch noch w e it e re Sprachiib ungen 
auftreten. Zunachst wird das Sprechen einsilbiger Haupt
worter mit ihren Artikeln gepfiegt, z. B. die Uhr, die Kuh ; 
daraÌ.lf folgt das Sprechen zwei- und mehrsilbiger Haupt
worter mit ihren Artikeln, z. B. die Mama, die Maschine, 
die Kaffebohne, und zuletzt tritt das Satzsprechen auf, 
z. B. ich bitte um Thee! Der Ball ist runcl, clas Blut ist 
rot., ich Lin dir gut ! Ich kann lesen! Die Mama ist zu 
H ause etc. et c. 

Artìkulationi.tbungen zur Pfiege uncl Forderung der 
mechanìschen Sprechthatigkeit mùssten wegen ihres grossen 
Vorteils, welchen sie bei regelmassìgem Betriebe unsern 
sprachlìch behinclerten Geìstesschwachen thatsachlich bieten, 
wahrencl der gesamten Unterrichtszeit im Auge be
hal ten und stets, sobald sich sprachliche Mangel in der 
Artìlmlation irgendwie bemerkbar machen, gepfiegt werclen . 
Wie solches g e l ege ntlic h zu geschehen hat, das mag hier 
an dem Satze: "Ich bin krank!" noch naher ausgefiihrt 
werclen. G ewohnlich wircl di e Artikulation der W orter 

11 
i eh bìn" von t~ll en Kindern lei eh t , gewandt un d o]me 

erh ebliche Mii.ngel amgefiihrt werden konuen; dagegen 
cli.trft e clie cles Wortes ,,Jcmul-: " wegen der Konsonant
h ~i.ufnngen kr und nk cl em einen oder dem Rnclern Schuler 
cloch Schwi erigkeiten verursachen uud deshalb mangelhaft 
erfolgeu. Das W ort nkranku gehort sein er lautlichen 
ZusammensLellung nach der V. Stufe an; seine Ein-
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tibung wircl am besten in der W eise erfolgen, dass mau 
zuuachst eine saubere Artilmlation der Verbindung 11 an" 
zu erzielen sucht; ist dieses erreicht, so kommt Jas h intere 
k hinzu - ank, dann das r - rank, uncl zul etzt das 
vordere k - krauk; ocler es kann sogleich die Verbinilung 
ank geiibt werd en, in welchem Falle dann auch so fort kr 
- luank hinzugenommen wird. 

Die hier angefi.thrte Methode cles Artikulationsunterrichts 
stellt an Lehrer und Schi.iler bedeutende Anforderungen 
un d verlangt v or alle m grosse G e d u l d un d v o 11 i g e 
Hingabe. - Di.irfte in einigen Fallen auch ein namh~tfter 
Erfolg nicht zu erreichen sein, so ist doch nuf die durch 
den Betrieb der Artikulationsi.tbungen bei v ielen Kind ern 
fast sicher zu erreichende, mehr ocler weniger grosse 
Besserung cles Sprachvermogens entschieclen W ert zu legen. 
Darum sollen uns auch die Erfolge, welch e nach dieser 
Seite hin beobachtet worclen sind, fernerhin anspornen, nlles 
zu versuchen und zu prttfen, clas geeignet ware, d i e 
sprachliche Entwicklung un se rer s pr ac hli c h be
hinderten Kinder zu fordern uncl zu bessern. 

Kl e in e N o t iz e n. 
T a u h s tu m m un d b l i n d oder hlind un d epilepti!lch o der 

taubstumm und epileptisch bezw. schwachsinnig si nd m rw cl1o Kinder 
und konnen nur schwor unterrichtet un d in il·gend einer H rwd fertig
keit oder einem Handwerk ausgebildet werden . Di o 'l'anbstumm en
oder Blinden- oder Idioten-Anstalten oder Anstalten f'iir Epi lep t.ischo 
konnon in der R egel boi der Ansbildung ihrer Zoglinge nm auf e i n 
bestimmtes L eiden oder einen bestimmten 1\Iangel derselben Rii ('k
sicht nehmen und sind daher meist nicht in dor Lago, Kinder, 
welche mit mehreren Leiden behaftet sind, auszubilden. Da ist es 
denn sehr erfreulich, class, nachdem im Auslancle, z. B. in Am erilm, 
England, Frankreich nnd Schweden und in einzelnen Fiill en auch in 
Deutschland , man sich solcher Kinder ange nomm en hat und zwar 
mit.unter mit grossem Erfolg; mmmehr auch in Deutschland eine eigenc 
Anstalt fi.\r dorartige, besonders abnorm e Kinder sei t Mai 1897 in s L ehen 
gerufeu ist. Es ist.di esos die sog. Abn o rmenanRta l t d es Evang. 
luth . Lazarn s hans es in Flir s tenwald e n. Spr ee, in welclwr 
gegenwilrtig in 6 Klassen 30 beso nd ers abn orm e Kind or unteJTicht et 
werden. Ein Prospekt der genannten Anstalt wirrl Frounden diesm· 
hflmitl eidenswertesten Kindor gern i.ibersnnd in rler Holfnnng, dass 
dadurch das Interesse fiir diese wichtige Arbeit geweckt und noch 
manchem ungllicklichen Kinde der Segen ein er gooigneten Ausbihlung 
zugewand werden moge. 

Dr .. clc von H. Angentein, Wunigcrode a. Han. 
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Ueber die Sprachheilkunde Konrad Amman's. 
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In Reiner: ,DisserLFLtio d e l oque la , qu a non Rolum 
vox llUmana et loguendi artifi.cium ex originibus suis eru
nntur : sed et traduntur media, quibus ii, qui ab iucuuabulis 
s tudi et muti fuerunt, l oquelam adipisci, quique 
ùifficulter l o q u un tur, viti a sua emendare p o ss iut"
giebt Amman im J ahre 1700 einen U eberblick ii ber ùen 
damaligen Stand èler Sprachheilkunde. I ch g laub e im 
Interesse der L e ·er unserer Monatsschrift im <•llgem einen 
nnd der Taubstummenlehrer und Sprachiirzte im besonùeren 
zu handeln, wenn ic.:h clen wi chtig .. ten A bschnitt der SchrifL 
hier in freier Ueberset;;mng bringe. In dem dritten Kapitel 
heisst es von Seite 81 ab folgendermassen: 

Das erste, was ich von einem 'l.'aubstummen, den ich 
unterrichten soll, verlange, ist, dass er von Natur l bba,H. 
und gelehrig sei uncl nicht in zu zartem, aber auch nichL 
zu vorgerùcktem Alter stehe, sondern mehr im Knabenalter, 
jedenfalls im Alter von 8 bis J 5 J ahreu, ferner, dass er 
normale Sprac.:hwerkzeuge bet:lib1e; denn die im ersten 
Kindesalter stehenden Menschen sind unverstandig unù 
keiner Belehrung fahig, auch passen t:lie nicht geniigend 
auf, noch wissen sie, dass, was ich sie lehre, ihnen Nutzen 
und Vorteil bringt. Die itlteren 'raubstummen sind eut
weder laun euhaft oder zu schiichtern; aber die Taubstummen , 
die auRRer ihrer Taubheit. noch untauglich e Sprachw rk
zeuge haben, konnen zwar anderer Lente Sprache verstehen 
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nml Geschrieben es m ihren G eist aufnehmen, werùen a ber 
niemals spreeheu lerueu. 

V,T euu ieh also einen geeigneten Schiiler bekommeu 
haue, ist meine erste Sorge, irgend e.in en Laut an~; ihm 
henW H:?.:ulocken, olme deu alle Arbeit vergeblieh ist unù 
ni e eine reine Stimme erreicht witrde. D<Lsj enige aber, 
wollur c.:h di e 'l'a u bstummen, von dcn en gelerut 7.:U ha ben 
ich gern ges tehe, die tun ende Stimme vou ùer uicht touenden 
in sich untersch eiden , ist in Wahrheit das grosse Geheimnis 
dieser Kunst, und wenn man so sagen darf, das Gehor 
der 'l.' aubstummen, oder etwas dem ahnliches, olme Zweifel 
jene 7.:ÌLternde Bewegung uml jenes Kit:?.:eln , welche sie, 
wahrencl sie <lie S Limme, w•LS sehr oft der Fall ist, uuwill
kùrlich erti>nen lassen, in der eigenen Kehl e wahrnehmen. 
D enn wie Hollte der 'l'aubstumme. einsehen, was ich will, 
wenn ich, um .irgeud eineu Buchstaben auszusprechen, <len 
Muud of'fne und ilm denselben nachsprechen lasseu will? 
Er wùsste nicht, mein e ich, ob ich einfach atme oder eineu 
tonl osen Hauch oder t1ie wirkliche Stimme hervorbringe, 
di e er uachmachen soli: Deshalb fuhre i eh seine Han d an 
meiue K ehle, damit er, wii.hr nd ich den 'l'ou hervorbringe, 
dessen :?.:itternde Bewegung genau fùh le; dann heisse ich 
ihn, die!3elbe Han<l an die eigene Kehle ftthren uud mir 
nachahmen ; un d so kaun ich, wie mi t einem Zttgel seine 
Stimme <lurch die Hand lenken, so dass er endlich auch 
cli e leisesteu Accentuationen beobachtet. I ch lasse mic.:lt 
nic.:ht ab,;elu: •ckcu, "ivenn die Stimme zuerst rauh und holperig 
ist, ùeun im L aufe der Zeit und dm·ch die Uebuug der 
8pnwhwerkzeuge wird sie mehr und mehr geglattet und 
abgeschliJ:l'en. A uf diese W ei ·e beseitige ich auch leic.:h t 
lla~; cl en meisten 'l'aubstummen eigenti:lmliche und von der 
ursprlinglicheu Stimme sehr abweiehendeKreischen (pipitum) 
und loc.:ke an Hein er Stelle clie unter Zittern cles Kehlkopfes 
hervorgebrachte menHchliehe Stimme heraus. 

W enn i eh die Htimme, was meist gleich beim ersten 
Mal glùc.:kt, erhalten habe, lehre ich ihn in kurzer Zeit die 
V kale aussprechen, lasHe ihn allerdings, wahre11d er den 
'l'ou im K ehlkopf bildet, ùie Oeifnung des Muncles soweit 
einschranken, wie ieh es oben bei der Bildung der Vokale 
1m gegebeu habe : ùamit er tll•s nl.J er le iuhf·,er fertig bringt, 
weude ich ein en Spiegel ttu , weil er iene ver.'uhi edenen Be-
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weguugen der Zunge, des Kiefers und der Lippen, clie znr 
Bildung dar V okale notig sin d, wenu er mich immer uur 
ansahe, nicht uachmachen konute, weun er es uicht einige 
Male vor clem :::lpiegel venmcht und so die entspreehende 
Stellung cles Mundes erlaugt ha t te. D enu alle l\fuskelu 
unseres K orpers konnen wir nicl1 t so nach Belieben bewegeu 
ohne laugere wiederholte Uebung, was L eute, die tanzen, 
singen, di e Flote und a.ndere Musikinstrumente spielen 
lernen, Utglich erfahren rui.l;;seu ; weshalb mein Schttler an
gehalten wird, die erw~thnten Uebnngen vor dem Spiegel 
nacbzumachen, bis die betreffendeu Muskelu a,n ihreu Dienst 
gewohnt sind. Daraus habe ich gelernt, dass die allgemeine 
Annahm e, die 'l'aubstummen wii.rden, sobald sie das Gelli.J r 
wieder erlangt hatten, sprechen konnen, falsch i::;L ; ùenn 
;;o eng auch die H arm~mie zwischen Gehor un d Sprach
werkzeugen sein mag, soda 'S es uns fast zm· Natur wirJ, 
j eden gehorten Ton liachzuahmen, ::;o ist sie, glaube ich, 
tloch nicht so gross, tlass wir es gleich beim ersten Mal 
konnten, sondern indem wir den von anderen gehorten 'l'on 
Ufters nachahmen nnd deu eigenen zugleich horen, nehmeli 
wir erst die Aehlilichkeit zwischen beiden wahr, und ::>o 
lerneli wir alle allmahlich ::;prechen. Sei liUn eilier taub, 
oder sei er 's nicht, wenn er spreehen lernt: e: ist ahnlich, 
als wenn er eine andere Kunst sich aneignete, •vas ich auch 
in Kap. l . eh o n be ton t luLbe; durch lange Gewohnhei t, erst 
werclen die Sprachwerkzeuge tauglieh nnd gehtufi.g. So 
kommt es, dass wir 1i:emde Laute spater auch rmmchmal 
orst nach Hingerer Zeit richtig au::;::;prechen lernen. 

Geziemend aber mochte ich bemerken, dass ich den 
Taubstummen, so oft ich sie irgelid eilieli Buchstaben aus
sprechen lehre, denselben zugleicll vorschreibe, da sie solist 
seili Bild, das sie notwenclig haben mi.issen, nirgelicls i'est
halteli konnteli. Damit ich aber mich VOli ihren Fort
. chritteli besser i.iberzeugen kalin, lasse ich sie nicht voli 
mir vorgesprochene, sondern bloss geschriebene Buchstaben 
vorleseli und wiederum lasse ich sie von mir einfach vor
gesprochene Buchstabeli nachsprecheli un cl nachschreiben ; 
claraus elitspringt eili grosser Nutzen fii.r sie; clenli die 
Buchstaben werden dem Gedachtnis tiefer eiligepragt, clie 
Tau bstummeli konneli si e, auch ohne dass i eh da bei bin, 
wiederholen, Ulid, was fast unglaublich . cheint, sob~tld sie 
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uud ~-;c h reiben aueh all es n ie.der , was ich ihnen vorspreche. 
Al.Jer selten bringe ich ihnen mehr al s zwei oder drei Buch
sLaben an einem 'ra.ge bei, damit, die Bilder derselben nichL 
clureh inander geworfen werden. 

Die Ausspnwhe der Vokale ist ganz verscl1ieden ; unù , 
tl ft ja di e kleiuste J"'ageverandernng der Zunge die Aus
sprache der V okale gleich verandert, mi t Vorsicht zu be
handelu. Denn wie die H orenden, so sprechen auch die 
'l'aubstummen die Volcale nicht schlechtweg mit derselben 
Oeffnung cles Mundes aus, jA. diese Uebung kann auf ver
schi edene W eise versucht werden: und da e un d i, o unù 
u, 0 und ii einander sehr verwandte Vokale sind, so geschieht 
es man cbmal zufallig, dass der Schuler im Anfang , wenn 
.ieh den einen von ibm verlange, den ancleren ausspricht ; 
ùann mache ich Gebrauch vou einer kleinen List, ich schelte 
nicht, sond em gebe ihm, als wenn es der verlangte Buch
stabe w~i.re, meineu Beifall zu erkennen uncl lasse ihn clen 
gesprocheuen Ton einige male wiederholen uncl schliesslich 
schreibe ich ihm, nachdem ich das frtihere ausgemerzt, clas 
eigentliehe Schriftzeicheu vor, clurch clas jener Laut aus
geùri.'lek t wirù: uncl ~o ha be i eh oftmals ganz zufallig un d 
ohne Mi.lhe einen Vokal erhalten, den ich sonst mit aller 
Anstrengung so leicht nicht erhalten hatte. Inclessen ftihre 
i h , wahrend er Vokale hinzulernt, cles ofteren seine Hand 
an roeine K eld e uncl ùrùcke seine Nasenoffnung sanft mit, 
den Fingeru zusammen, clamit er mit vollero Atero eineu 
rein en Ton nur durch ùen Mund herauszubringen sich 
gewohnt. 

W enn ihro die V okale gelaufìg sind, gehe ich zu den 
H albvokal en ùber, welche bedeutend schwieriger sind, naroent
lich ùie Nasallaut ; ùenn clurch die Nase geben die Taub
stummen nur nach vorheriger Belehrung einen Ton von si eh: 
ùe~halb fange ich mit m an, da es aro meisten in die Augen 
springt und leichter als die ùbrigen ist, damit er sich 
wenigstens den Ton durch dieNase herauszubringen gewuhnt. 
! eh lasse daher den Schtiler die Lippen zusammendriicken 
und mit der Hand an der K ehle clen Ton sprechen, und er 
wirù n otwendig m sprechen, nicht aber em, wie es gewohn
lich geschieht. Die 'l'ochter des Dn. Kolardus konnte, 
bevor rsie in meine B handlnng gegeben wurde, zwar papa 
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sagen , denn das ist ein Wort, welche~; vor a,llen anderen 
in die Augen springt, aber der Vater ge~ta.nd mir, er hab 
mehr als tctusendm<1.l vergeblich das W orL Mama aus iltr 
herauf;zubringcn versuchL, wu,s ich LroLzrlem i11 g<wz kurzer 
ZeiL auf die oben bct->chriebeno Art fer tig gebracht habc. 

Was ich in K ap. 2 iiber llic Halbvoh~le uncl K oll su
uanten gesagt habe, kann iuh dir niehL oft gouug wiecler
holen, liebcr L eser , <lass du namliuh dem Ta.ubsLummen, der 
dir zum untenichLeu ùbergeben ist, t->eiue Ans::;pnwhc nichL 
zugleieh in Verbinchmg mit den zu ibuen gch ··rigeu Volmlcn 
beizubringen suchst;, wie z. J3. om, en, ku,, ef otu. Denn 
so wùrde or weder leseu noch irgenù ct;was r.ichti g aus
sprechen lernen ; denn der JJaupLuauhdruck liegt Lei den 
HaupLvoka len und Konsonanten nicht auf dem hin zngefùgLen 
Vokal, sondern in dom eigent ùmlichen mul ·igenarLigen 
Ton oder H auch: so liegt bei dem Worte maa der Nach
drnck fi.i.r den Buchstaben m in dem durch clic Nase hervor
gebrachten Ton, und es lautet m cht emman. W enn du es 
anders mauhen wi.i.rdesL, lieber L eser, und doinen 'raub
stummen, der clie Buchstaben suhou gelernt lmt, 'l'afe! oder 
Hund sprechen lassen wolltest, wùrclest du nur zu horen 
bekommen. 'l'e, a, ef, e, el, oder Ha, u, en, de, was sehr 
falsch klingen wùrde, und da clu dich im Anfang mit ihm 
ja noch n icht unterhalten kannst, wiirdesL clu liesen F chler 
nicht leicht verbesi:iern: aber nach mciucr Methode wird 
er, sobald er die Buchstaben kennt, anfangeu zu lesen, 
denn was ist lesen anclers als clie Buchstaben nacl1 einander 
aussprechen? z. B. zur Aussprache cles W ortes moucl wircl 
nur verlau.gt, class clie Buchstaben m, o, n, d, ;mf di ese W eise 
olme Zwischeupauso ausgesprouhen werdeu, uncl moncl winl 
ganz von selbst herauskommen. 

N. B. Diese Methode wùrcle in Suhnlen von gross tem 
Nutzen sein , namentlich wenn Sprachen gelehrt werclen, 
deren Buchstaben clurch reine Vokale ge bilclet werden, wie 
alpha, omega, gimel, clubbelcl u, i grec etc., denn es wird 
sehr viel Zeit verloren und clie Knaben verlieren clie Lust 
zu lernen, bevor sie die Anfangsbuchstaben jener W orLe 
abstrahieren und beim Lesen verbinden konnen: I ch jedoch 
rùhme mich, ein wie geschworener F eind uncl Hc~sser wicler
wartiger Prablerei icb auch bin, mebr als einmal aus purem 
Vergnùgen Knaben, ùie nie ei ne Sehu le bmmcbL hatten, 
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auch nicht clic allgemeiu ùbliehe SiLLe dos Syllabierens 
kannten, binnen drei oder vier Tagen beim Spielen und, 
als trieb en wir etwa::; ganz anderes, das Lesen beig ebrachL 
zu haben . .Ja, den Sohn eines Amsterdamer F lickschneiders, 
einen taubstumm Geboren&n, habe ich in vierzehn 'l'agen 
so weit gebrar;ht, dass er ùas Vater Unser sowohl las, a,l:; 
auch dem Geùachtnis einpri:ig te, sodass man sich sehr 
wundern muss, dass diese vorzitgliche Lesemethode bis j etzt 
verborgen gewesen und nich t b enu tz t worden ist. 

Die l> eiden itbrigen N asalen, jeden falls das gewohnlicho 
11 un d n , wie es v or g o der k ausgesprochen wird un d das 
von j enem ganz verschieùen ist, haben n ieh ts E igen tùm
liches, au::;ser , dass ich den 'J'aubstummen die r .... age der 
Zunge, wie sie fùr beicle n erfor clerlich ist, im Spiegel zeige 
un d ihre H an cl an m e in e N ase h1hre, dami t si e di e tonende 
Luft dur c:h di e N ase austreten fl'thleu, ihre ande re Han d 
fCLhrLe ieh an meine K ehle, damit. sie zug leich das Zittern 
des K ehlkopfes wahrn elnnen . Noeh einmal erinnere ich hier 
Llara,JJ 1 class cler Buchstabe n , wenn ihm b oder p folgt, 
w.ie m, wenn ab er g oder k, f!., fast von aJlen wegen der 
g rossereu Leich tigh- eit wie ng ausg esprochen wircl: Daraut' 
ist also l> eim 'raubstummen H i.'tcksicM zu nehmen. Dio 
Franzosen sprechen ihr n am End e eines W or tes fast immer 
wie ng ans, wora,n[ der ach ten mnss, der einem 'raubstummen 
clie franzosische Sprache beibringen soll. 

Beim l ]asse i.ch clen Schiller d.ie Zunge an die oberen 
Zahne, aber uur an clie Schu eiùe- unù E ckzahne und an 
don den Zalm en benach l>arten 'J' eil cles Gaumens legen , 
cl <tnn gebe ich ihm mit der Hand clas Zeich en, dass er di e 
SLimme clurch rleu Muncl herausbringen soll ; aber damit er 
anstatt l nicht n sprich t, was geschieht, wenn clem 'l'on 
clurch <1ie Zunge der Aushritt so erschwert wircl, dass er 
cluruh eli e N ase heraus zurùcktritt, so schliesse i eh dies e 
san [t mit clen Fingern, bis sie sich an die richtige Aus
sprache gewohnt hat, uncl zwinge ihn so, clen Ton cles l 
durch den Muncl hervorzubringen . 

Der Buchstabe r ist von allen fast der schwierigste, 
uncl er allein untersteht nicht, meiner Macht; von allen 
'l'aubstummen jedoch, die ich bis j etzt unterrichtet habe, 
sprechen nur zwei ihn im Rachen aus, aber beide haben 
eine so clicke Zunge, class sie, hatten sie horen konnen, 
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das r niemals anclers ausge::::prochen hitLLen. Diesen Buch
sLaben urìngo ich ìhuen bei , .inclem ich ì!Jre H;Lud balcl an 
meine Kehle, Lald an meinon Muncl hdtrc, woùurch sie die 
aufspringende und einigomn,]c unLerbrochcnc Bewegun g L1 er 
SLimme gloìchsam I'Lihl en ];:uJw en ; anch in ilcn 8piegella::::se 
ich si.e cinigemale ::::ehen, damit si.e zuglcìch c1ie ziLLornde 
unù wellenfunnige Bowegllltg c1er Znnge ùeo i.J acLLen: aber 
.niemanù mi.ige t1i e nrspri'llJg lielw Ausspraelw di.esos Buch
sta.ben vom TaubsLnmmen gloìclt lwim erst.cn .Mal erwarLen; 
ja er darf soga.r n ieht zn sehr mtùdeL worden, sondem 
diese Austrengnng Dltl.'H fi.i r eiuB geoigneLorc ZeiL anf
gespart werden, bi::; di.e Sprachworkz ugc durdt ùcn litngeren 
Gebrauch beweglicher geworùen :-;im1. 

Naehdem ich so di o Vokal e und Halbvokal e geziern e11d 
behandelt, habe ieh den bei woiLem grussten und h rvor
ragendsten 'I'eil dieses Lchrkursus::; erlodigt. Deun dìe 
K onsonanLou lehrL man fast ohn e jede SchwìerìgkeìL; denn 
es sìncl ll.auche, entwedcr oiu gan;,:; sLummer oder in nur 
leise klingonder , welcher dadurch, dass er drei Stellen cles 
Mundes abwechselnd schliesst ocler offnet, nacheiuander oder 
plotzlich herauskommt, und fast allein durch die an den 
Mund gefi.i.hrt,e Hand lernen die Taubstummen sie samtlich. 
h ist der einfachste von allen und nichts anderos al s Luft, 
welche voller nnd hastiger als gewuhnlìch durch den Mund 
ausgeatmet wird. eh ist oìn rauheros h, welches ich den 
'l'aubsLummon lehre, indem i.eh ìhnen den Hùckon der Zunge 
im Spiegel zoige uud sie den aussLromenden H auch filhlen 
lasse. So verh alt os sich mìL ::;, sch oder dem eh der 
Franzosen und dem sh der IGngHinder, und f oder ph, welche 
sehr leich t sind nnd welcho sich aus den vora.u gP.henden 
mi t leichter Mi.ihe ableiton lasseu, sodass ìeh mieh nieht er
ìnnere, flir diese Buchstaben je mehr als eino Vìertelstunde 
gebraucht zu haben. 

P arallel diesen Buchstaben sind eben so viele andare, 
welche fast dieselben sind wie jene, wie das belgische g 
mit eh, das franzosische und belgische z mit s, das fran
zosische j mit sch, und v mit f oder ph, ausser dass sie 
gewohnlich mit einem sanften, zugleich mit ihnen aus
gedehnten Summen ausgesprochen werden, dass clie Taub
stummen , wenn sie es einmal mit der H and an meiner 
Kehle geflihlt ha ben, leicht nachmacheu; :tber es nùtzt nur 
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sehr wenig, mogen sie e:,; nun himmfii.gen oder nieht , wenn 
sie nur jene Buchstaben etwas sanft6r al :,; die vorigen 
a u:ssprechen. 

Die Explosivkousonanteu wtirde ich selbst Jem blinden 
'l'aubstummen beibringen, denn wenn icl1 ihn den herau:,;
gestossenen Hauch fuhlen liesse, so wtirde er notwendig 
oinen von ihnen aussprechen. Ich lasse da her meinen 
Schi:i.ler einfach auf meinen Mund und meine Zunge achten, 
ftihre :seine H:=mcl an meine K ehle und .spreche k oder t 
o der p un d trage ihm auf, ùasselbe zu t hun: kaurn einer 
wird selb:st beim ersten Mal fehlgehen . Diesen drei Buch
sta.ben sind auch ebensoviel parallel, clenn k st eht g gegen
ùber, wie es von clen Fr:1nzosen, Deutschen etc. gesprochen 
wird, dem t das d uncl bis zu einem gewissen U-rade da::; th 
der Englander, dern p a ber das b: aber <tuch hier wird 
es genligen, wenn man diese we icher und mit geringerer 
Kraft ab die frùheren sprechen la.s:st. 

Ueber ùie Doppelkonsonant.en fuge ich nur hiuzu , da:ss 
iuh :sie mit clen ~1\mbstummen nieht eher vùntehme, als bis 
:sie alle einfaehen richtig aus::::preehen und ~t. wei miteimntder 
verbimlen gelerut ha ben; clenn wenn ::;Ìe ks sprevhen konnen, 
dann zeige iuh ihne11 das Sclniftzeichen -:c uncl bedeute sie, 
clcttl:selbe sei gleich k und s zusamrnen, und ebenso bei don 
ùbrigen. Da.Rs das deut:-;che z namlich wie aueh c vor e 
oder i ist gleieh ,t,.,", clas j der Englandl)r gleich d und 
franzosischem j zu;;ammen, das englisehe uh gleieh t und :sh 
zusammen ete. 

So also habe ieh meinen taubstumrnen Sehi:i.ler die Lau te 
einzeln aussprechen gelehrt, da er aber noch nicht :;preehen 
k<mn, so will ieh einiges Merkenswerte ùber clie;;e Buoh
;;taben uncl ihre ge:;etzmaf:isi ge V erlmùpfung fur Sprache 
und Lektiire anschliessen. 

Im Anfang lasse ich den Sehùler gewohnlieh alle Halb
vokale und Konsonanten rnit ziemlieh weit geoffnetem 
Munde spreehen, damit Lippen und Zahne ihn nicht hindern, 
die Bewegungen der Zunge zu sehen; a ber spater gewohne 
ich ihn :fl.eissig daran, dass er die Halbvokale n, ng, l, r 
tmd die folgenden Konsonanten h, g, eh, s, seh , z, k , d, t 
mit jecler beliebigen Mundo:ffnnng sprieht; sonst, konnte er 
sie einmal rnit einer merldichen Zwisehenpau;;e und einem 
Misston mi. t gewi:ssen Vokalen un d Konsonanten verbinden : 
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z. B. wiirde er w i el fiir w il sagen, tien fiir tin u. s. f., 
wahrend doch die ganze Eleganz der Sprache, auch bei 
der Lektiire, unter Ausschluss j edes fremden 'l'ones in der 
unmittelbaren Verbindung der Vokale unter einander beruht. 
Im allgemeinen ist der Winter geeigneter fiir den Unter
richt der Taubstummen, sobald sie namlich den Hauch, 
der wahrend cles Sprechens von Mund und Nase ausgeht, 
sehen konnen. 

Wenn ich nun den 'l'aubstummen die bisher aufge
zahlten Buchstaben einzeln aussprechen gelehrt habe, lasse 
ich ihn zwei oder drei von den leichtesten und augen
falligsten so aussprechen, dass sie unmittelbar zusammen
hangen und keine Pause zwischen ihnen eintritt, wie ab, 
am, af, ba, fa, ef, ast, tam, mof u. s. w., wodurch er sich 
di e Buchstaben nacheinander auszusprechen gewèihnt; dam1 
gewèihne ich ihn allmahlich an schwierigere Zusammen
stellungen, indem ich abwechselnd Vokale, Halbvokale und 
Konsonanten auf versch iedene W eise mische und bald diese, 
bald jene voranstelle; und so wird er, wenn er aufmerk
sam ist, mit geringer Miihe und in kurzer Zeit lesen lernen. 
Damit aber die Wortbilder fester im Gedachtnis haften, 
!asse ich ihn recht haufig aus von mir einzeln vorge
sprochenen und von ihm wiederholten Buchstaben Wèirter 
zusammensetzen und aufs Papier werfen; denn so lernt er 
nicht nur die Buchstaben schreiben, sondern alle W èirter, 
deren Bilder er beherrscht, orthographisch richtig schreiben. 
Nacl1 dieser Methode habe ich einen Harlemer Knaben von 
schwerfalligen und einfachen Anlagen in einem Monat die 
Buchstaben richtig aussprechen und einigermassen lesen 
und schreiben gelehrt. 

Eifrig muss ich mich auch bemiihen, dass der Schiiler, 
wenn ein Konsonant einem anderen Konsonanten folgt, wie 
ps, ts, kt, gel, tf etc. oder einem Halbvokal wie ls, lk, Im, 
md, mf, ms etc., sie unmittelbar verbindet, damit nicht bei 
ihrer Aussprache ein i oder e zwischen beiden hèirbar wird, 
was, wenn man es nicht verhindert, haufig geschieht: das 
verhindere ich aber leicht, wenn ich ihn, wie schon erwahnt, 
die Halbvokale und Konsonanten mit jeder beliebigen 
Oeffnung d es Mundes aussprechen lehre; a ber lange bereiteten 
mir grosse Miihe folgende drei Zusammensetzungen, pm oder 
bm, tn oder dn, ti oder dl ; denn an ihrer Stelle erhielt 



ich I em, ten, tel, bis ich bemerkte, dass diese explosivae 
nicht ausgesprochen werdeu durfen, sondern dass der V enmch, 
sie auszusprechen, genilge, unù es gelang ausgezeichnet. 

E s kommt im Anfang nicht selten vor, dass der taub
stumme Schul er ùie mit H albvokalen oder Konsonanten 
verbundenen Volmle uicht rasch genug ausspricht, soudern 
zum grossen Schadeu der Eleganz des Vortrags mehr &ls 
bi.llig in die Lange zieht : a b er ich heile diesen F ehler, 
indem ich die Vokale vor solche Halbvokale und Konso
nanten setze, die ich am. meist en in der Gewalt habe und 
mit Zuhilfenahme der Finger abschwachen kann. ·z. B. in 
folgenden W orten , kam, stem, stof, tif, lub mussen die 
Vokale sehr schnell gesprochen werden; aber dami t der 
Schiller nicht sage kaam, steem, stoof, tiip, luub, schliesse 
ich ihm, sohald ich den Vokal g ehort habe, mit den Fingeru 
ùit=;. Lippen, und so wird er nicht nur bei di.esen Worteru, 
sondern bei u.llen auJereu Jie Vokal e nach Belieben ver-
kilrzeu leruen. ( SchlutJs folgt .) 

B e s p r e c h u n g e n. 

Contribution à l'étude de l'audition colorée . 
par Ernilieu B enoist. 

Inaugural-Dissertation, Paris 1899. 

Referent: Dr. Ma;c Bischofswerder-Berlin. 

Aus ùem kasuistischen Material dieser seltenen Er
scheinung sei zunachst einiges hervorgehoben . Im ersten 
l!,alle hanùelt es sich um eine 49jahrige etwas anamische 
Dame, die, so weit ihr Gedachtnis zuriickreicht, stets, wenn 
>~ie etwas horte, Farbenersch einungen hatte. Besonders 
ùeutlich unù bestimm t waren si e, wie in den meisten l!, allen, 
b ei ùen Vokalen, und diese beherrschten auch die Farben
zusn.mmenstellung eines ganzen W ortes; minder ùeutlich 
waren sie bei Konsonanten und musikalischen Tonen. a, so
wohl gesprochen als auch als Klangbild gedacht, ruft die 
E mpfindung von tiefblau (der Anblick oder der Geùanke an 
das Schriftzeichen a thut es nieht) e, e, è verschiedene Nuancen 
von grau, o schwarz, au blauschwarz, u gelb etc. hervor. 
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Ein ganzes W ort ruft uun als Klangbild dit:~ seinen 
Lauten entsprechenden Farben hervor, ohne dass der Begrilf 
irgend einen Einf1uss hatte. 

Von Ù Bll mnsikali::when 'l'ou en mfen die tiefen duuklere, 
die hohereu hellere Farbeu hervor, die Klangfarbe ist nicht 
von Belang. Aber jedes lVIusik tuck hat seine Eigenfarbe, 
Haydn'scha lVIusik ist gritn , Mozart 'sche blau, W agner er
ragt die Emp:fi.ndung eines lich ten Scheines, der allmahlich 
die Far ben wechselt, ùer W alkyrenritt erscheint ihr grun. 
Geht sia von der Oper oder einem Konzerte, erfi.tllt von 
dem eben Gehorten, naeh Ha,use, so hat sie an den gleich
zaitigen F arbanerscheinungen eineu ba:oondaren Ganuss. 

Auch in der Sphara anùer r Sinne :fi.ndan sich Aausser
ungan. Ge wisse 'l 'onsti.tcke erzeigen z. B. das Gefi.thl von 
warm und kalt. Bei der lVIutter, einem Bruder und dessen 
12 jahriger 'l'och ter fi nden sich abuliche Phanomene. 

Die itbrigeu angefi.thrten Falle weisen nur geringe Ab
weichungen auf: Bald sind die Farbenempiindungen uur 
auf einige Vokale beschrankt, bald noch starker ausgebildet. 
Eina Dame sieht auch Farben, wenn sie :0ahlen hort, denkt 
oder sieht; polyglotten Leuten erschienen die verschiedenen 
Sprachen in verschiedenem Lich te, z. B. das Deutsche gri.tn, 
E nglisch hellbraun, Frauzosisch dunkelbraun, Italienisch 
.ie nach der Anssprache bHi.ulich oder braunlich. Einem 
audern erscl1eint dia lVIusik der verschiedenen Instrumente 
in verschiedenem Lich te. In einem Falle riefen Gesichts
eindriicke, so wohl der Anblick von Farben al s von Schrift
zeichen, auch 'l'onwahrnehmungen hervor. 

Stets sind die Gescbilderten nervos und erblich belastet. 
Eine Dame war gleichzeitig ,arithmomane": Sie sah jed s 
Ding halbiert, die 'l'eile wieder halbiert und so fort bis an 
di e Grenze der Teilbarkeit; eine sehr ermi.tdende Geistes
thatigkeit. 

Wie sin d di e F arbenempfindungen zu erklaren ( lVIan 
hat sie auf ubergrosse Reizbarkeit der Sehnervenendigungen 
zuriickgefitbrt, die dann befabigt sind, aucb auf nicbt 
spezi:fi.scbe Reize zu reagieren. Man erklarte sie mit Irra
dation selbst mit direkten anatomiscben Verbindungen cles 
Hor- und Sebzentrums. 

E xperimentell versuchte Ut·bantsch1:tsch eiue Losung. 
Der Beobaehtete schaute auf eine weisse oder grane, leicbt 
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gewellte Flache. Liess man eine Stimmgabel vor seinem 
Ohre tonen, so sah er uach kurzer Zeit auf derselben 
dunklere Lini en oder Flecke, die sich al sbald g elb oder 
rot farb ten nncl sehliesslich das ganze Spektrum in F orm 
eines R egenbogens prasentierteu. Das Experiment hinkt. 
Einbildung, guter Wille, Errni.i.clung scheinen dabei eine 
Rolle zn spielen, wahrend hier clie Erscheinung doch sofort, 
konstant und zwar die gleichen ·l!'arben bei gleichen Vokalen, 
Konsonanten, Tonen, j a nur beim Denken des Klangbi ldes 
oder dern Anblick oder der Vorstellung cles Schriftbildes 
eintritt. 

Verfasser tritt, und wohl mit R echt, der Ansicht des 
in dieser F rage viel bewanderten Sua;rez de Mendoza bei, 
dass keine Anomalien der Nervenzentren vorliegen, noch 
der N ervenendig ungen, sondern e in e infolge g ewisser haufiger 
Ideenassoziationen fes t gewordenen Illusion. 

So erzahlt ein Abbé, wie ihm des Morgens, als sein 
Bli.ck beim Erwachen auf die weise Zimmerdecke fiel, der 
Gedanke plutzlich gekornrnen sei, dass diese Farbe den 
Buchstaben a bedeute, der tiefe Schatten des Balkens ein 
e et c. W enn er spater etwas Weisses sah, so musste er 
unwillkiirlich an a denken. Auch einem normal Veranlagten 
stossen in gewissen physischen Zustanden frappierende Ana
logien verschiedener Empfindungen auf. Der Eindruck ist 
dann aber fluchtig und verschwindet balcl. Einem sehr 
pressiblen Menschen hingegen drii.ngt er sich bei geeigneter 
Veranlassung 1mmer wieder auf und wird schliesslich un
bewusst. 

Das das Horen mit Farbenempfindungen auch in der 
Parbenmalerei der Poesie keine unbedeutende Roll e spielt, 
weist Verf. durch eine Anzahl Citate aus modernen decadenten 
Schrifts tell ern am Schlu.-se seiner interessanten Abhand
lung nach. 

Die Atmung im Dienste der vorstellenden Thatiqkeit. 
Dr. O. M. Giessler. L eipzig. C. E . M. P/effer . 

R eferent: Dr. Max Bischofswet·det·-Berlin. 

Die Vermindernng· cles Blutzuflusses nach dem Gehirn 
bei Affekten der Depression, im Schlaf u. s. w. bedingt 
eine J:Terabsetzung der GeistesthaLigkeit, die Vermehrung 
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desselben in der Freude, der Begeisterung, im Zorn u. s. w. 
eine Steigerung. Die Athmung hat einen wesentlichen 
Ein:fluss auf clen Blutclruck, da clie grossen Blutgefiisse den 
Druckschwanlmngen in den Lungen ausgesetz t sind ; so 
wird man auch einen Ein:fluss cles Atmens auf die Gehirn
thatigkeit zu vermuten berechtigL sein. 

Um den Einfluss auf die vorstellend e Thatigkeit zu 
verstehen , sei der I~ntwicklungsgaug einer Vorstellung zu
nachst betrachtet. 

Ein Gegenstancl , ein Ereignis wird zunachst in seinen 
Einzelheiten botrach tet uncl ein entsprechencler Eindruck 
aufgenommen. Dann wird rlieser mit anderu verwm1clten 
verglichen. W ar der G egenstand z. B . eine ne ne P:flanze, 
so wircl sie mit andern verglichen , rubriciert, clie Einzel
Ol·gane nach ihrem Zweck analysiert u. s. w. , ein .Ereignis 
wird nach seiner moralischen, juristischen, asthetischen Seite 
betrachtet. Soli eine Vorstellung zustande kommen, so 
wirken zwei psychische Funktionen, clie objektivierende und 
di e organisierende. Erstere wird gefordert clurch die A u f
m erksamkeit, cl. i . das Streben nach dem jeweilig grossten 
Maximum der Gegenstandlichl{eit eines Vorstellungsbildes, 
wobei wir eine Anzahl Hilfsthatigkeiten beobachten. Bei 
aufmerksamen Sehen z. B. werden die Augenmuskeln 
accommodiert, der 'l'eil cles deutlichsten Sehens ('l'oven 
centralis) der Netzhaut eingestellt, clic Bildspalte wird er
weitert, der Oberkorper vorgebeugt, ja zuweilen der Mund 
lei eh t geOffne t , alles das, um das W ahrnehmbare moglichst 
intensiv auf die Sehnervenencligungen wirken zu ]assen. 
Bei dieser aktiven Aufmerksamkeit ist nicht nur clie Energie 
in den betref[enden Nervenbahnen, sonclern auch cleren Zahl 
bedeutend gesteigert im Vergleich zu der passiven, bei 
welcher die Dinge auf unsere Sinnesorgane ohne unser 
Zuthun wirken. 

Nachdem die Vorstellung aufgenommen ist, bringt sie 
die Apperception in vergleichende Beziehung zu mog
lichst vielen beriihrenclen uncl ahnlichen Vorstellungen der
selben Vorstellungsgruppe. J e aktiver di e Apperception, 
um so grosser, je passiver, um so geringer ist die Zahl der 
herangezogenen Beziehungsvorstellungen und um so ein
seitiger sincl die ]etzteren. Aufmerksamkeit und Apper
ception bewirken zun~i.chst eine Zunahme cler Klarheit uncl 
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spa ter anch der DeutlichkeiL der zu organisier end en Vor
stellung. (, Wahrhcit bezieht sich anf c1ie eigone B eschaffen
heiL der Vorstellung, D eutlichkei t au f ihr Verhaltnis zu 
anderen v orstellungen. " w~mdt.) 

Ausser der einheitlichen is t noch der geteilten Auf
morksamkeit zu gedenkon. Bei der Besch~tftigung mit 
Vorgangen der Anssen- oder Innenwelt Llrangt sich uns 
ein àusserer oder innerer R eiz auf (z. B. das Platsch rn 
d s liegens, das S tich eln eincs Insektes, eine Erinnerung , 
die aus einer S timmung her vorgeh t) und wird mehr oder 
wcniger festg ehalten . Da primare Objek t is t hier aktiv , 
ùas sekundare passi v erfasst; letzter es kann das p rimare 
a uer auch verdrangen ; jedenfalls bedarf es von Zeit zu 
Zeit eine akti ve Verstarkung (wahrend der élas prima re 
Objekt verélunkelt w irù) um nicht ganz zurCwkzut,reten . 

Nur L1 i e Vorstc!J ungsbeweguug kann 7:u voller Ent
wickluug gelangen , der sich Au fmerksamk eiL und Apper
eep tion véillig zuwenùen, und der ~~inHuss der Atmung auf 
cliese kann nns au cb ùber sein , B eziehnng zu jen r belehren. 

Den J~influss au f die Au frnerksamkeit studier te L eh
JJtCU tn in der \Veise, dass er ihre Schwan kungen beim 
Fixieren ebe11 merldicher ~mp:findungen nach optisch en , 
almstischen uud 'l'astr eizen beobae;h tete. JJem zu Unter
suchem1en wurde ein mit einem Schreibapparat verbundener 
G ummiballon in diu IJand geg eben, den er je naeh der 
i:) tarke seiner Em pfmùung sLarker oLler schwacher zu élrucken 
hat te , wahreud ein Marey'se;h er Pneumograph seine A tmung 
zeichnete. Auf di •s m ·w eg e, (der dem ::;ubjektiven Er
messen einen bec1eu tenden Spielra.um làsst, Ller R ef.) fand 
er zwei Empfin dungsmaxima Jmrz vor und nach der pitze 
der Kurve (H ohe der Inspiration). Diese selbst ist, gleieh
zeitig mit dem Emp:finLluug;;minimum . Br erklart diel? so, 
dass der gesteigerte Blut lrnck kurz vor und nach der 
H ohe él r Atmung das Gehirn fùr psychophysisch e J .... eistungen 
b efahige. Auf der Jlohe der .Inspiration nehme die Inner
vation der Atemmuskeln fast die ganze Energie in Anspruch. 
(Dann, solite man meinen , mùss t e auch schon die fùr die 
Atmung gesteiger te Innervation kurz vor und nach der 
H oh e die Aufmerl{samkeit fitr Emp:findungen ausserer Reize 
abschwachen. Der R eE.). Verfasser studierte die Bezìehungen 
gewisser Moéli:fication en der Atmung und der Vorstellungs-
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thatigkeit und zwar l. auf der Schwelle von einseitiger und 
geteilter Aufmerksamkeit, 2. wahrend derselben , 3. die Be
ziehung der Atmungsphasen zur Au fmerksamkeiL uncl A pper
cep tion. Er fand : 

l. Auf der tlchwelle der Aufmerksamkeit Ji nclet eine 
H emmung der Atomthatigkeit stat.t. 

2. Die einheitlich e AufmerksamkeiL ist mit einer Ver
t iefung nn d Verlangsamung der Atmung, di e g teil te 
clagegen mi t einer V er:Aachung un d Bo~chleunigung 

derselben verbunclen . 
3. Die Einatmung bewirkt vorhcrrschend eino Klarheits

zunahme, eli e Am;atmung vorherrscheucl eilto Don Llich
keitsznnahme der zu appercipierenden VorsLcllung . 

ad l. erkliirL Veri'. als eine KompensationsLhaLigkeit 
unseres Organismu ~> , um einer ttbermassigen SLeigerung cles 
Blu t.zufìusses nach dem Organe, nach welchem bei neuor 
EinsLellung der Au fm erksamkeit ein besonders reiche BluL
menge zustromL, vorzubeugen. 

So steht, wenn ein neu auftretencles AufmerksamkeiLs
signal eine grosse Ueberraschung hervorru ft, ocler die Auf
merksamkeit willkurlich sehr energisch auf dieses gelenkL 
wird, der Atem still. Die dadurch eintretende Hemmnng 
cl s Blutzu:Ausses nach clem Gehirn giebt sich in einer 
momentanen Verwirrung Jmnd. Erst wenn cliese Unregel
massigkeit i.tberwunden ist , tritt dio eigentliche Aufmerksam
keit ein. 

B ei geteilter Au fmerksamkeit finJ et aueh auf clas 
sekundare Signa! eine entsprechende Modification der BluL
verteilung - allerdings weit schwacher ausgespro ·ben -
und dementsprechend eine leichte Atemhommung staLL. 

ad 2 und 3. Sobald clie Schwelle i.tberwunden ist, 
fibernimmt der Wille die R egulierung der At;mung, und 
der Beginn cles Aufmerksamkeitsaktes fallt gewohnlich mi t 
dem Anfang einer Einatmung zusammen. Wahrend des
selben ist die Atmung verti&ft und verlangsamt. Die In
spiration bringt - und eine vertiefte Einatmung thut es 
in erhohtem Masse - mehr Blut ins Herz, und jede H erz
kontraktion wirft mehr Blut in den Kreislauf als die Ex
piration, so dass der Blutdruck bis nach Beginn der Aus
atmung steigt, dann fallt, um beim Beginn der neuen 
Einatmung sein Minimum zu erreichen. Der verstarkte 



208 

Blutzufluss in dio N ervenbahnen un d Muskeln erhoht ihre 
Energie und demg emass den Empfindungsgehalt der Vor
stellung, so dass sie an Klarheit gewinnt. Auf der Hohe 
der Einatmung tritt sie zuriick, gewinnt aber nochmals an 
Klarheit, inclem der Blutdruck vorlaufig noch wiichst. Mit 
der nun einsetzenden Gefasserweiterung (Binet et Sollier) 
und deren hemmender Ri:i.ckwendung auf die Blutversorgung 
der N ervenbahnen un d Muskeln drangen si eh di e Asso
ciationsvorstellungen, die schon gegen Ende der Inspiration 
hervorzntreten begannen, in clen Vordergrund, und mit dem 
zweiten Intensitatsmaximum der Empfindung kurz nach der 
Hohe der Atmung erreicht die Organisierung der Vor
stellung ihren Hohepunkt. So, meint Verf., dient die 
Inspiration der Klarheit, die Expiration der Deutlichkeit 
der Vorstellung. 

Bei geteilter Aufmerhamkeit wird durch die Abflachung 
der Atmung ein konzentriert res Zustromen nach einer der 
bei den Signalen dienenden N ervenpartieen, wie ein solches 
clnrch normales und noch mehr dm·ch vertieftes Einatmen 
hcrvorgerufen wirù, vermieclen. Die gleichzeitige Be
schleunigung bewirkt auch einc Verminderung der Zahl 
nnd Wirlnmg der Beziehungsvor tellungen, also eme 
Schwachung der Apperception. In Bezug auf das selnmda.re 
Signal ist sie sogar unpassiv. 

Im praktischen L eben findet man eine Bestatigung der 
Resultate. Am bekanntesten ist die schon erwahnte Atem
suspension bei Ueberraschungen (sowie die geistige Er~ 
fri. chung nach clem mit einer tiefen langgezogenen Inspiration 
verbundenen Gahnen. Der R ef.) 

Ist die Klarheitszunahme ers chwert, z. B . beim L esen 
bei schlechter B eleuchtung, bei plastischem Vorstellen von 
Erinnerun~sbildern, so ist die Ji:inatmung vertieft, clagegen 
beim Anhoren eines Vortrages, wo zahlreiche B eziehungs
vorstellnngen sich hervorclrangen, die Ausatmung verlangert. 
W enn Aufmerksamkeits- uncl Apperceptionsthatigkeit nach
lassen, z. B. im wachen Traumen, ist keine der Atmungs
pbasen besonclers betont. In Zustanden von forciertem 
Atmen z. B. nach dem Lauf.en oder Steigen, ferner bei 
Mundatmen, wo clie Atmung zu viel Energie absorbiert, 
ist die vorstellende Tbatigkeit erscbwert. 
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Auch fiir ein genauere:; Stuclium der Beziehungen der 
Atemstorungen und cles SLoLterus clii.r fton clie Untersuchungen 
fruchLbar sein. 

Oie Erkrankungen der Sprechatimme, ihre Ursachen 
und Behandlung. 

Von Dr. R. Kafcmann. 
Referent: Dr. Ma.'C Bischofswcrdcr-Berlin . 

Diesos fi.tr Lehrer, G-eistliche uncl sonstige Beruf:;reclner 
bestimmto Biichlein soll wecler den Sprachlehrer noch clen 
Arzt ersetzen. Es giebt nur allgemeine R atschla.ge. N ach 
einer kurzen Schilderung der Erkranlnmg der Sprechstimme 
bei Rednern geht Verf. auf clie Atiologie ein und :;cheidet 
aussere uncl innere Ursachen; von ersteren nennt er das 
Sprechen in schlecht ventilierten, zu heissen, zu troclmen, 
rauchigen Raumen o der im Freien bei schlechtem W etter 
(Grabreden); clie inneren sincl durch die ma.ngelhafte Technik 
cles Sprechens bedingt. Hier ka.nn nur ein rationeller, alle 
clrei Fttktoren, die Respiration, Phonation und Artikt1lation 
beriicksicht.igender Sprachunterr.icht helfen. Bei organischen 
Veranderungen, die aber meistens nicht, besonclers nicht 
in den ersteu Sta lien der Erkrankung, vorhanclen sincl , ist 
die I-liilfe cles K ehlkopfa.rztes in Anspruch zu nehmen. 

Verf. bespricht d~:mn die allgemeine Hygiene der Sprech
sLimme; er weist auf d eu W ert der Abhar tun g un d einer 
luftigen, clen Korper nicht ùberhitzen den Kleiclung hin , 
warnt unter ausfii.hrlicher Begrlindung vor clem Genuss 
aller alkoholischen, aber auch sonstiger existierenden Ge
Lranke - nur den 'l'bee ha.lt er flir ein relativ harmloses 
uncl das am nachhaltigsten wirkende Erregungsmittel -
uud vor dem Tabttkraucheu. Die Hauptursache der Stimm
storungen bei der Frau ist das Korsett. Ein leider zu 
kurzes Kapitel behaudelt die Hygiene der Stimme im 
Kindesalter. 

Die modernen R edner legen im allgemeinen wenig 
W ert auf W ohllaut und alles, was zu einer guten Perzepti
bilitat der Rede gehort. Das vorl.iegende Biichlein spricht 
durch seine Tendenz, clen Sinn fiir schones Reden, wie es 
im Altertum gepflegt wurde, zu wecken und zu fordern, 
sehr an. 
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Littera 1·is ch e Um sc hau. 

Aus einem im Vereiu fi1r ge:,;nudheitsgemasse Erziehung 
der J ugend geha.Ltenen VorLrage von Ptper : 

Die Cretinen, 
eìne besondere Gruppe der Schwachsinnigen, 

entnehmen wir folgcnde Aushthrnngen: 

Unvollkommene J~nt:wickelung cles Kc)rpers und Ohn
machL seiner Kriifte t.:harakteri:; icrt den CreLinen im allge
meiuen. :Mangel au Verstancl, an Gefi.ibl, an Empfindung, 
verbunden miL 'l'a.ubheit, Stummheit, Schwiiche in allen 
physischen Kraften, l\'Ii:;sgestalt aUer sichtb:wen 'l'eile des 
ganzen Korpers, cine solchc Vereinigung von Mangeln und 
Gebrechen, vom geringeren bis zum hoch sten Grade, bald 
unLer den Bewohnern ganzer OrtschafLen und Gegenden 
( enélemisch), Lald nur in einzelnen Familien (sporadisch) 
herrschend, ist derjenige Zu:;trmd, wekher unter dem Namen 
Cretinismus begriffen wird. 

Vom jenseitigen Fustie de:; Sommering in Steiermark 
an , bis KlagenfurL iindet m an K ropfe in V erbindung mi L 
anderen SymptomE:'n cles Cretinismus, Jangs ùer Hanptstrasse 
enclemisch herrschend , vorzuglic.h in Judenburg, in Ka.rnLhen 
am meisten, in Grafenbach, im Gurkenthale, am Gebirge Diex, 
in 'l'yrol, selbst in nnd bei Insbruck, in Uraubùnden, im 
Kanton Argau in der Schweiz, in Unterwallis, in allen 
tiefliegenden StadLen und Dorfern ohne Ausnaltme, in 
Savoyen, im Chamounythal und am jenseitigen Ufer cles 
Genfer Sees, im Salzburgischen, im Wilrttembergischen zn 
Sulz, Glatt, Berg feldern, 'l'richtingen, in den Karpathen, im 
franz. Jura, in den Pyrenaen, in der 'l'artarei, in Th i.1rìngen, 
in Mannbach , im Ilmer-Thale, herrschte ebenfalls der 
Cretinismus. 

Aus clem Archi v der deutschen Gesellschaft fiir Psychiatrie 
und gerichtliche P sychologie, herausgegeben von Prof. Dr. 
Et·lenmeyer, erster Band 1858, erhalten wir folgende inter
essante Mitteilung: 

Der Ort Nieclerworth liegt auf einer 640 Morgen grossen 
Rheininsel, welche sich gerade dem Stadtchen Valender 
gegenùber, eine balbe Stnnde unterhalb Koblenz erhebt. Es 
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wohnten in den 50er J ahreH 800 l\1ens0hen 111 Niederworth. 
Bei verschiedenen Volkszahlungen wurde wahrgenommen, 
dass die Population nur ganz geringe Schwankungen macht . 
Es li egt dies einmal daran, Llass Answanderungen und 
Einwanderungen nicht in clero Grade vorkomm en, wie in 
anderen Orten und dass c1ie Ehen nicht im gewohnlichon 
Verhaltnis znr Bevolkerung geschlossen wurden, wodurch 
di e Anhaufung der alten J nngfern un d n Ollen J ungens", 
wie man im Norden sagt, eine sehr bedeutende ist. Der 
Ort kommt fast bei jedem Eisgang un ter Wasser. E1·len
lnP.!Jer behauptet, in der g<tnzen Rheinprovinz gibt es koinen 
Di,:;trikt, der der Entstehung des Cretinism ns gùnstiger 
ware, als Niederworth. Die F euchtigkeit des Bodens ist 
wohl hauptsachlich als Ursn,che anzusehen. Die ganze 
B evolkerung hat etwas Scheues, Abgeschlossen e::: , Stupides 
an sich, was man schon auf dell ersten Blick an ihm n 
wahrnimmt. Kropf nnd wirklicher Cretinismus, mit Tc:tnb
f' tummheit, Schwerhorigkeit und verkrùppeltem Wachstum 
sind unter der B evolkerung .in einer '\Veise verbreitet, wi e 
:;ie selten wahrgenommen werden. Unter den eigentlich 
cret.inischen Iclioten g ibt es fl.ber noch eine grosse Anzahl 
von Menschen clort, auf die mindesLens die Bezeichnung 
:;Lupicl (imbicill) angewendet werden muss. Um ein rechtes 
Bild von cliesen Gebrechen zu entwerfen, ha.t Erlenmcyer 
alle Familiengliecler persunlich in Augen:;cheill genommen 
nnd fancl unter 800 li;inwohnern 238 krt'>pfige, 42 taub
stumme, 79 kropfige und taubstumme uncl fi6 cretinische 
Idioten, mithin 415 Entartete. 

Die Cretinen fùhren in clen verschiedenen La.ndern und 
Gegenden verschiedene Namen. In Steiermark sind die 
mannlichen Cretinen unter nem Namen 'l'rodeln, Dosken, 
T..il.immel, die weiblichen unter der Benennung Dosteln 
bekannt ; in Karnthen heissen :; ie Dosten, Dogger, armes 
H ascherle, im Wùrttembergischen nennt ma.n dieseBedauerns
werten L alle (jedenfalls von der lall enden Sprache). Im 
Salzburgi!:!chen nennt man sie F ex. -

Sporadisch kommt der Cretinismus in den verschiedensten 
Gegenden und Ortschaften, auch in grossen Stadten, selbst 
in Berlin, in den Familien vor, in denen durch die Ver
haltnisse die Bedingungen herrschen, welch e da.s gen~tnnte 
Uebel zur Folge haLen. 
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Die Cretinen sind in ihrer ausseren Gestalt meist sehr 
klein, ::;eltener mittelgrosH. Der Kopf ist entweder verhaltnis
massig zu gross oder zu klein, selten findet man mittel
ma::;::; ige oder normale Grosse. D er Schadel i ::;t meist sehr 
niodrig, das H in terhaup t perpenùicular, die SeiLenteile weiter 
heraustretend. 

Das Angesich t ist breiL und kurz, die SLirn schmal, 
eingedr i.ickt, die Nase kurz, breit , an den Wurzeln nuffallend 
eingodriickt, der Muncl breiL, gewohnlich offen , die Unter
lippe aus Mangel an Sp H-nnkra.ft herabfallend, clie L ippeu 
::; ind wulstig, und leiclen ùie meisLen dieser armen Ung li.ick
lichen an Speichel.flu::;s. 

W ahrencl das breite K inn nnausgebildet ist., sind die 
J ochbogen oft besonders entwickelt und h eraustretend, und 
zieht sich durch diese das Gesicht ins Breit e. 

Di e Augen sind sehr klein , ohne Leben und Ausdruck, 
d i e Augenlider, von denen das o ber e gewohnlich her11. bhangL, 
orscheinen regelwidrig wulstig . Die Zahne sind .k arios, 
bisweilen doppel t, clie Zunge ist voluminos, beim Gebrauch 
fehlt ihr c1ie Volubilitat. 

Die H au t der Cretinen ist blei ch, welk, trockeu uncl 
kalL, d ie Kopfhaare sind meist dunkelfarbig, kurz, borstig 
und t ief in die Stirn hiueingewachsen, BarLentwickelung 
is t solLeu vorhanden. Die Cret inen haben meist abstehende, 
wulstige Ohrmuscheln , ihr Hals ist auffallencl kurz, zum 
ol'teren kropfig und der Atem claher schwer , pfeifend, 
kouchencl. D er Rumpf ist im Gegenteil vom Unterleib 
schmal uncl fl.ach. 

D ie Arme, d ie B eine, die Finger sowie clie Zeh en sind 
unproporhonier t kurz, click, selbst clie Nagel sind breiL und 
kurz , bei vielen sind clie Gelenkkopfe der Armknoehen, der 
Schenkel, cles Schien- und Wadenbeines auffa.llend click , zu 
gleioher Zeit sind die Kniee ein- uncl vorwar tstretend. 
W~thrend clie Musk ln an den W aden uncl Sohenkeln ka.um 
hervortreten, sind clie Backenmuskeln am meisten entwiokelt . 

Die geringen physischen K rafte leiclen nooh unter clero 
Mangel der geistigen K ri.iJte; viele Cretinen haben nioht 
clas B ewusstsein ihrer Krafte, ~ie gehen nich t, wenn sie 
nich t angefasst un d gefiihr t werden. Di e K rafte un d V er
riohtungen der Eingeweicle sind ebenfall s geringe. Der 
Kreislauf cles Blutes ist trage, die korperliohe W arme gering. 



Nich t aus Mftngel an Sprach- und Gehorwerkzeugen, 
~ondern teils aus Unvollkommenb eit ùerselben in Hinsicht 
ihrer Ausbildung, teil s wegen Abspanmmg und Lahmung 
der Gehèir- und Sprachnerven und insbesondere. weil es 
ilmen ganz au Ideen, Begriffeu und W orten fehl t,· vermisst 
man bei den t iefstehenden Gruppen von Cretinen die Sprache 
und das Gehèir. 

Die nicht so tiefstehenden Cretinen horen und sprechen, 
allein das Gehor ist stumpf; ihre 'l'une sin d unart ikuliert 
schwer und in ihren W orteu ist wenig oder ga.r kein 
Verstand. 

Mit dem Gesicht, Geruch, Geschmack verhalt es sich 
wie bei clem Gehor nach VerhaltBis cles Gracles, in welchem 
das Indivicluum Cretin ist. 

Hinsichtlich der intellektuellen Krafte unterscheidet 
man drei Gracle von Cretinismus. 

Zum l. Grade gehèiren ùie tiefstehenden ; sie mi.tssen 
gefi.lttert, gereinigt, gekleiclet werclen, bewegen sich nicht 
von selbst fort, sitzen mit hiingenùem K opf taubstumm, 
wie leblos. 

Die Cretinen cles 2. Gracles konn en ohne fremcle Hilfe 
einen Ort mit dem andern wechseln , siucl aber zu nichts 
brauchbar; sie thun nichts, als essen, trinken, schbfGn. 

Zum 3. Grade gehoren di ejenigen Cretinen, welche 
horen und sprechen; sie lassen sich zu einfachen Hand
reichungen verwendtm, lernen lesen, schreiben, treiben 
hausliche Geschafte, es fehlt ihnen aber der eigene Verstand 
und das Urteilsvermogen, sie arbeiten, wie es ihnen bei
gebracht wird. 

Die Individuen cles l. Grades findet man haufiger auf 
de m Lande; w o der Mense h gleichsam der N atur ti berlassen 
ist. Die folgenden Stufen sind mehr in Stadten und Flecken 
zu H ause, wo der Hanclel, eine sorgsame, sorgtaltigere 
Erziehung ein wenig verbessert, was die Natur mitgeteilt hat . 

Der Cretin cles J. Gra les ist gegen alles, was um ihn 
ist un d geschieht, vollstanclig gefl'lhllos; gegen seine Eltern, 
Verwandten etc. bemerkt man bei ihm ebenso wenig Neigung, 
als gegen jeden andern Gegenstand. Die Gleichgi.iltigkeit 
der Cretinen gegen andere Menschen scheint in demselben 
Grade gegen ein ftnder und unter ihuen selbst nich t statt 
zu ha ben ; es schein t vielmehr, als ob der Cretin an eh fùr 
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di e Cretinen meLr N eiguug hege, als gegen an d ere Menschen, 
denn sie suchen eiuauder auf, bleiben bei einander, vertragen 
sich friedlich. - W ir ~ehen den Cretin der hoheren, wie 
der niederen Grade ùberall so handeln, wie es seine Krafte 
gestatten und wie er es von seiner Umgebung annimmt. 

W enn aber von Moralitat, wie sie aus Erziehung hervor
geht, von L eidenschaften, als Resultat der Energie die R ede 
sein soll , so konuen nur solche Individuen in B etracht 
kommen, welche von dem Uebel nur im geringsten Grade 
afficiert sind tmd welche in Stadten wohnen und sich in 
Standen und Situationen befi.nden, denen eine sitt liche 
Bildung gleichsam einverleibt ist. 

V or mehr als 200 Jahren schrieb Felix Plate1· ùber die 
Erscheinungen des Cretinismus. In der Naturgeschichte 
ti.ber rlie Schweiz, im Jahre 1680 von Dr. Wagn~T verfa~st, 
fìnden wir ebenfalls Nachrichten von Cretinen. 

Man darf annehmen, dass es schon ebenso lange Cretinen 
gegeben, als die Thaler und Gegenden bewohnt sind uufl. 
die Ursachen in sich begreifen, aus deren Ein:fluss sie daselbst 
entstehen. Der Cretinismus ist keine Krankheit, welche sich 
ùberall und ohne Unterschied wie die meisten anderen Krank
heiten entwickelt, seiue ]Lntwickelung und sein endemisches 
Auftreten setzt endemisch herrschende Ursachen voraus. Es 
vereinigen sich diese Ursachen in sehr tiefen, engen rrhaleru. 
Nur wenige solcher rrhaler siud bewohnt; in anderen, welche 
nicLt so eng sind, welcbe durch Luftzug und Wasser etwaR 
mehr begùnstigt sind als j en e, da zeigt sich das U ebeluur 
seltener mit seinem bo. eu Charakter und in diesen wanl 
es mit Skrofeln und Rachitis verwechselt. 

Warum das W esen und die Ursachen diese~ Uebels auch 
in den ersten 'l'halern so lange ignoriert geblieben sind, 
beantwortet Dr. Saussure, indem er berichtet: ,Die Be
schaffenheit dieser Krankheit bringt es mit sich, dass fast 
alle Bewohner derjenigen Orte, wo dieselbe herrschend ist, 
mehr oder minder daran leiden und von so grosser Gleich
gti.ltigkeit und Tragheit sind, dass sie nie etwas unternehmen 
werden, wodurch diesem Uebel Einhalt gethan werde." 

Das Licht des Verstandes und der Erkenntnis ist Gott 
Lob auch in diese Thaler mehr und mehr eingedrungeu 
und hat besonders seit den letzten zwanzig Jahren eme 
bedeutende Verminderung diese. Uebels zur Folge. 
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\Vie der Greif und das IGnd a.llgemein ohnmachtig 
sind, so ist es auei1 der Cretin; wie die~e Ohnmacht bei 
jenen aus Mangel nn Lebenskraft uud ans Unvermogen der 
Organe zu einer normalen V errichtung resultiert, so result iert 
sie beim Cretin au:; denselbeu MangP.ln. 

Wie der Greis nicht darum schwach und unvermugencl 
ist, weil er nie %U grùsserer Kraft und Fahigkeit gelangte, 
sondern weil er sich nun wieder seinem Ende nahert und 
das Kind nicht darmi~, weil es clie Anlagen zu grosserer 
Vollkommenheit nicht mit auf die Welt brachte, sonderu 
weil ihm die Zeit noch nicht gegeben war, v.u diesem Grade 
der Vollkommenheit zu gelangen, so ist auch der Cret.in 
nicht darum schwach uud unvermogend, weil die Anlagen 
zu grosserer Kraft tmcl F abigkeit nicht in ihm sind, sondern 
weil er bis auf die Stufe der Entwickelung nicht gelangt 
und zwar desbalb nicht, weil er unter dem Einfinss der
jenigen Ursachen nicbt lebt, welche als Bedingungen da 
sein miissen, wenn jenes erfolgen soli. 

Um es ganz zu begreifen, wie es zugeht, dass der 
Cretin bisweilen ganz sinnlos bleibt, da sein Korper doch 
ni cht so unentwickelt und das Maass seiner Krafte nicht 
so gering bleibt, als es beim Kinde ist, ist es nutig, noch 
etwa~; in Berùcksichtigung zu ziehen. 

Eine j ede Kraft, ein jeùes Vermogen cles Menschen, 
wenn es einen gewissen Grad der Ausbildung erreichen 
soll , setzt nicht nur von Seiten cles Organes, durch welches 
die Kraftausserung geschi eh t, einen gewissen Grad der 
Entwickelung und von Seiten der Kraft, durch welche da s 
Orgau belebt wird, einen gewi ssen Grad der Starke voraus, 
soudern auch von aussen mitssen dem Organe Ursachen und 
Gegenstande gegeben sein, um sich zu ttben. Wo diese 
verschiedenen Bedingungen nicht in Uebereinstimmung da 
sind, da kann auch keine vollkommene Kraftausserung er
folgen ; wenn diese Bedingungen aber alle nm· hochst unvoll
kommen zugegen sind, dann ist die Folge Unvermogen. 

D er Cretin, von seinem Anbeginn von Cretinen um
geben, auf einen finsteren Stall oder auf eine Stube 
beschrankt, welche ùur0h Lichtstrahlen ebenso wenig er
leuchtet, als durch Gegenstfi.nde belebt ist, fiir ein unver
niinftigef'l W esen gehalten un cl als ein solches behandelt, 
wodurch soll das olmmaeht ige Organ rege werden, wie kann 



Verstand, Gefuhl, E mpfindung in dasselbe gelangen ? Die 
ganzliche V ernachlassigung d es Cretinen von aussen ist die 
Ursache, warum der Cretin ungeachtet jener Entwickelung 
und Krafte dennoch nicht selten ganz sinnlos und unver
nunftig bleibt. Ein Dr. Wiesener, welcher 25 Jahre unter 
Cretinen lebte und dem reichliche Beobachtungen zur Seite 
standen, betont hinsichtlich der Ursachen cles Cretinismus 
ausser schlechter Luft, unbrauchbarem Wasser, ganz be
sonders Armut der Eltern, vornehmlich der Mutter, schlechte 
Erziehungsweise, schlechte Ernahrung. Das Erscheinen cles 
Cretinismus in Gegenden, in welchen feuchte Luft ganzlich 
ausgeschlossen, beweist , dass atmospharische Feuchtigkeit 
di e eigentliche Ursache des Cretinismus nicht ist; dennoch 
ist es unverkennbar, dass die Ursachen nirgeuds anders, 
als in der Luft liegen. Man hat behauptet, dass ein Kind, 
von cretinischen Eltern abstammend, ein verstandiger Mensch 
wird, wenn es nach der Geburt nach den Bergen oder in 
eine andere Atmosphare gebracht wird, trotzdem es keine 
bessere P:flege erhalt, als vorher, ein anderes Kind hin
gegen, das von gesunden Eltern abstammt, nicht in Cretinen
thalern geboren ist, dennoch Cretin wird, wenn es nach 
der Geburt in ein Cretinen-'rhal gebracht wird. 

Die Erfahrungen lehren, dass die Ursache cles Cretinismus 
in gewissen 'l'halern und Gegenden endemisch herrschend 
sein musse, gleich wie das U e bel daselbst endemisch herrscht. 

Sporadisch herrschend kommt der Cretinismus ofter 
vor, als im allgemeineu angenommen wird, und zwar in 
Ortschaften, welche vermoge der Beschafì'enheit der Luft 
und cles Wassers einige Disposition zum Cretinismus haben; 
hierhin gehéiren z. B. Orte, die an Flussen liegen und 
regelmassigen Ueberschwemmungen ausgesetzt sind; die in 
diesen Orten tiefliegenden Hauser bergen nach den uber
standenen Ueberschwemmungen wochenlang die Wasserreste 
in den Stii.llen, Kellern etc., es werden und bleiben die 
Grundmauern, Wande und Holzteile dieser einstockigen 
Hauser meist feucht und ist die Luft in ihnen feucht und 
ungesund; gesellt sich hierzu noch bittere Armut der In
sassen, schlechte Ernahrung und Erziehung etc., so wird 
Cretinismus hier und da in Erscheinung treten. 

Aus meiner fri.thesten J ugend weiss i eh mi eh zu er
innern, dass in meinem Heimatsorte, gelegen am linken 
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Elbufer, drei creLini~;che Kinder lebLen, deren armR Eltern 
ihr L e ben in derartigen W ohnungen zubringen mu NsLen. 
Heut, fehlen dort Gott Lob demrtige Erscheinungen ; clie 
Regelung cles Flussgebietes hat einen wesentlich gfm~;Ligen 
Ein:flu~;s auch nach der besprochenen Seite hin gehabt. 

Der Ihnen bildlich vorgefùhrte mannliche Cretin isL in 
ahnlichen V erhaltnissen geboren un d erzogen worclen. 

Thatsache ist es nun, da,ss in deu Cretinen-Tbfilern 
eine Verminderung cles Cretinismu~ seit vielen J,tbren auC
zuweisen ÌRt, eine bessere Luft, bessere Lebeni:iweise, bessero 
Ki.nclerpfiege sind die Ursachen dafi:ir. Das Verset7.en der 
Kinder a,us der stockenden Luft auf die Gebirge ist als 
clas ii.lteste und zuverhissigste Heilmittel angegeben. 

In Aosta, war es allgemein belmnnt, dass ein L ehrer 
daselbst alle diejenigen seiner Zoglinge nuf clie Gebirge 
geschickt batte, welche sich durch Iviangel an VersLa.ud, 
an Gehor, an Sprache etc. als beginneude Cretinen kenn
zeichueten. 

Was n un eli e prophylaktisch eu ])i[a:;sregeln gogen d eu 
Crctinismus beLrifft, :;o konuLe der :;icherste und ki:irzesLe 
W eg der sein, dass die 'L'haler und Gegenden, die OrL
schaften und Hiiuser, in welchen die eigentliche Un;ache 
clessolbeu endemisch ist, von den Menschen unbewohnL 
bleibeu. 

Vorteilhaft wircl e:; sein , stromende Wasser mit violem 
Fa,ll durch das Thal zu leiten, die Walclungen am Rancle 
ttnd Abhange der engen 'l'haler zu fallen, Si:impfe und 
:stehende Gewasser au:szutrocknen die Hauser nicht in clero 

) 

Gruncl de:s 'L'ha.les, sondern <tn dem hoheren Abhange in 
der freieu Luft auf trockenem Boden zu bauen. Auch das 
Bauma,terial bedarf besonderer Beri:icksichtigung; von ver
hùtendem Ein:flus~; sind Holzhauser, die <.mf einem hohereu 
Aufbau stehen; die Hauser selbst m ii ·sen geraumig sein. 
Die Kinder milssen vor all en Dingen reinlich gehalten und 
zweckmassig genahrt werden es ist notwendig, dass sie so 
f ) 
riih und so viel als moglich an die freie Luft gebracht 

werden. 

N euerdings ha ben auch Mediciner durch besondere 
medikamentose Behandlung der Cretinen erfreuliche Erfolge 
erzielt. Dr. Berlcltan schreibt mir im Marz d. J.: ,Es 
Werden E~folge gemeldet, iiber die ich kein Urteil ha.be. 
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I ch selhst habe zwei F idi hier in Braunschw eig mit S<'hild
lrùsen-'CabletLe IJehanclelL, fLU r die Angehori gen der Kinder 

erlahmLen in Ller Dnrchfiihrung der Kureu, da sie nicht 
rasch geuug Edolge s:1hen. " D <Ls My xoedem enLwi.ckclL sich 
cnLweder mit dem U oder 14_ . .Jahre o(lcr ::;paLer , ocler es 
ist angeboren, zeigL Jaun ~wcrgwndt ::; tmd Tcliotie uml wird 
spontdischer CreLi_nisrnus gcn:.mnL. Bei siimtlichen Formen 
des Myxoedems hat ln<tn dnwh B ohandlung mi t SchilddrilsoH
Pùtpar:.tLen guLe Erfolge geschen. Vorflihrung von phoLo
graph it:when Bildo!'u der mit Schildrlri.be bebamlelLon Kincler. 

l\'Ieine H err:schafLon, an::; all dem G e!Iort •11, mag e:;: un s 
fom oder nahe liegen, bliuk L wohl hiudmch ein Mahner, 
der allen clen 111enschen, die sich i h r e::; ld arou Vorstancles 
und eines miLfùhlemlen H erzons erl'renon durf~n, ;r,urufL: 
1-:lahL AchL auf tlas, was ouren lVI:itmenscbon schùdhch isL. 
W a.r Le n wir nicht erst Unglùck ab, so nclern suchen wir es 
zu vcrhùLen. W encleu wir uns im Hinblick auf da.s Gehorte 
gern cler ArmuL zu nncl holten wir dazu beitragen, class 
uucb der armsLe unserer Mitmenscheu menschlich wohnen 
nnd leben kann. 

Spieser's Beobachtungen und Versuche. 
(Sch\uss .) 

Z u r T h e o r i e d e r L a u L b e z e i e h n n n g e n. 
Das in voriger N momer veroffentl ichLe p h o n e L i se h e 

Gesprauh kaun ich wierler nur mit dem Vermerk ver
sehen: dR.s isL d i 1 ArL cles Unterrichtes, cleren allgemeine 
Einfùhrnng ich erstrebe. Spicsc1' verwahrt :-:ich in der 
,Reform" gegen moiuc ge1egenLlicbe Aeussernng, soine 
Versucho schienen mir mehr aus linguistisehem als aus 
paclagogischem Interesse hervorgegangen zu sein. Es mag 
das ein lrrtum meinerseits seiu -- aber ich bin ihn auch 
jetzt noch nicht ganz los geworden. Doch wie clas auch 
sein mag, der W ert cler Versuche ist ganz unzweifelhaft; 
di e Art un cl W eise, wie Spieser eli e Denkweise cles Kindes 
prakt.isch zu treffen weiss, clie Art, wie der Spiegel zu 
Hilfe genommen wircl, das Gleichnis von den Thiiren, uncl 
dann besonders noch clie objektive Schilderung cles ga.nzen 
Versuches - genug, es ist n-ichts daran , was rnfl.n anclers 
wiinschen konnte. 
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i eh t ein versLanden biu i eh dagegen wieder mi t der 
paditgogisehen Rnbri~ieruog, clie Spiescr aueh seiuem neuen 
V enmch anthut. Er schroi bt: I uh will in keiner W e iso be
haupten, dass der Gang obigen GesprU.ches geracle der 
zweckmi:i.ssigste war. Er war nichl; ~um Voraus ber euhn eL 
und ~urecht gelegt. " J a., dari n liegt ja geracle clie unùber
Lreffliuhe Zweckmassigkeit clieses Gespraohsgangos. Dii.:; 
Kincl war Herr cles Gespra,ches; der Vater ging ihm nicht 
mit dem Zwang der Autorit~tt zu Leibe, sondern bohandelLI'} 
es so zart und zuvorkommend, wie wir etwa im Salon mit 
oiner Dame ein Ge!;prach fi.i.hren. Er warb um de:; IGndes 
Aufmerlu;amkeit, er suchte anscheinencl ganz fern liegen de 
:MiLtel herzu, um die Anfmerksamkeit auf das zu lenken , was 
er zeigen woll te, un d das gelang i hm in cliese rn F aJl il brigem; 
nachweisbar clacluroh, dass er eben die Sprachphysiologi e in 
dem erforclerliehen Umfange beh rrscht . Ich kenne manchen 
Gymna~iallehrer , dem an:; durchaus zwingenden Gri.inden 
fli e Benut·.~ung cles Spiegeb gH.n~lich ferngelegen hatto. -
Di o l!'orderung, dass da:; Kind aJJ e::; :selbst finclen mlis:-;e, 
ldingt jedem Lehrer uralt, da jeder sie al!:> F ord erung laJ1gsL 
auswendig gelernt hat. Die H anptsache ist, zu wis:;en, 
wie man die:;er :B""orcleruug gen i.lgon kann , und da.:; zeigt 
Sp ie~Jers Versnch. 

Uud n ouh in einer anderen Hiusicht mu:;H iuh miuh 
gogeu die a.llgemeiuen Erwagungen wenclen, mil; Llenen 
S picser seinen Versuch umld eiclet. Er schreibt : , ~iu Lo.ut 
ist zuui:i.chst kein Gegenstancl, sonden1 eine Handlung, 
clarum passt zu :;ein er B ezeichnung auch zuniLchst ein 
'l'huwort besser als ein Ding wort.'' Sp'iesers Ver:;uuh be
weist namlich t>chlagend das Gegenteil. Die entscheidende 
Fr~.~.ge Spiesers i:;t: , W o kommt dein a heraus '?" Hier hat 
das a clen psychologischen un d g rammatikalischen \V ert 
eines D i n g w or t es, wie j eclem Grammatiker ohne weiteres 
daraus klar wirù, class sogar ein Attribut clabei steht. 
P:;ychologisch ist das a dem Kincle ein Lebewesen , ein 
Luftgeist, der dur ch den lVIuncl spaziert, genug sogar nach
weisbar ein Stoffding, wi e ihm Hitze uncl Kalte Stoftdinge 
sind uncl wie manchem gelehrten Grammatiker noch das 
,Subjekt" gelegentlich ein ,'toffcling Ì 't. Doch das sind 
Subtilitaten, auf die ich nicht na.her eingehen will. I ch 
wollte nur darauf hinweisen , dass Sp iesers P r a x i s ganz 
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anclers znr Verwenclnng der Di11 g wort.er steh t, als seine aus 
-- ich mu:,;s e:> wieclcrl,l.lleu - vorwicgetld liugui::; tiRchen 
Erwagungen aul'gcbautc T h c o r i o. D enn clic \Vendung 
, wo kommt ùein a, hera.ns u bovveist, ch ss :,; dlOu vurh er das 
,, .Sag mal a" vou Kin(l und V<ttcr clilll-gwor tlich aufgofa.sst 
war. Genau ebenso bin ich mit jedero eiu %: elu eu Laut; ver
fahreu. AuL:h Bo Lmcl Brise, clie grossen Steine cles An
sLosses i'ùr ùen Binueul ~i.nrl er - id1 selber habo meine 
Gymna~Ji,LJzeit in Sc1lle:>wi g-Hols teiu clur ·hgomacht, wo man 
mchr soomanniseh ,.;prid1t - werclen genau so clingli ch aul'
g(1fa:-;st, wie \Viucl uwl St.nrrn , R egen nucl Sonnen sGhein. 
Der :-:lonuen:>choin z. B. i. ·t dcrn Kincle da:> Di11g, das :tu m 
F ensLer hereiu auf clen Fu::;::;boùen fa1lt. 

So richtig clah er aueh tlor a.llgemeine HaLz i:-;t., cluss die 
KiU<ler wcniger AbsLrakta lmbcu, so weni g isL un s im 
UnLerr icht clamit geholf'en. Wir miil:lsen injed e m e inll e l
n en F <:dlau s pr o bi e r c u, oL da:,; Kind diel:l ocler j enes 
AbsLmktum verstehL ocler gar l:lelber bilclet. Die vorher 
gesLredLe p::;ychologische Thatsaehe, class clcm Kincle Ge
clankendin ge, soweit es ;; ie auffas::;t, auch StoffdingP- sind, 
konnen w.ir clabei >'Ogar ausser acht lassen. Di e Dingbilclung 
ist U rform, Gruncll'orm de:; Denkeu:> ; d a rum wird dem 
Kinde, wo eH i.iberhaupL ein Dingwort brauchen kann, (lies 
DingworL regelmassig beCJ_uemer sein, r.tl:; ein 'fhuworL. 
Aber - wie gesagt - ftni:lprobiereu in jedem ein~elnen 

F all ; cla:,;s ist das ein~igo Mittel, um zu siL:heren Ergebni::;l:len 
zn gehmgen. 

Unbedingt unzulassig i:-;t nnr, wie iclt schon im Lehr
gang au::;(i.thrte, di e Kumbination mehrerer Abstrakta. , Di e 
Ausprache cles a" ist ein physi:-;ehes Mon:>trum, clas dem 
Kinde schlechthin unver ::; t andlich bleibt. Das l iegt psycho
logisch clarau, cl<:ts::; hierbei die Geùankendingworter aus der 
Stoffiichkeit rettungslos herausgleiten; do eh mochte i eh 
hier wiecler nicht die psychologische Deutung, sondern die 
'fhatsache betonen, von der man sich dm·ch Versuche in 
jeclem einzelnen Fall i.tberzeugen moge. 

Die vollstandige Brauchbarkeit meiner Lautbezeich
nungen auch fiir Kincler mit schwachster Befahigung be
haupte ich mi t Entschiedenheit. J ecler einzelne Ausdruck 
ist a.usprobiert, claran kann keine allgemeine Erwiignug 



etwas ~i,nÙern ; un d flir clie ande.nm 'Termini l1es Lehrganges 
gilt classelbe. B Otto. 

W i tJ m a n K i n d e r n d i e L aut l e h r e be i br i n g t . 
(.l:lemerkun!>en dazu von B. Ottu in Nr. 12.) 

Zur Fortsetzuug ÙeR in Nr. 5, Seite 32, mitgeLeilten 
LehrgesprachR wurde ich soeben durch die Bemerkung 
meines 4jahrigen Bnben veranlasRt: nH.';; Gnstii.vele (ei.u 
5jahriger Knabe) sagt , 'l'nssen" fttr ,Kucheu." -- ,Und wie 
sagt er fttr ,Kuh" '(" - n'l'nh." - ,Uud fùr ,Kapp" ?" -
n'l'app." - ,Und fii.r ,Kind"?" - ,Tind." - ,Und fUr 
,kochen?" - ,tos::;en." - ,'\Vie sagt er a l so fii.r ,k" ?" 
-- - (S c hw e igen.) Fùr ,k" ? wie sagt er da?" 
,Weiss nicht."- ,:Na, nun kommmaldaberansFenster 
und schau mir genau in den Mund . . . .. Ka, ta, kA., ta, 
ka, ta ... W o maehe ich zu un d auf, wenn ich ka sage ?" 
- ,Mi t der Zuuge." ·- , .Mi t der vordern o der hintern ?" -
, Mit der hintern." - ,Also mit der Hinterzunge. Unc1 
weun ich ::;age , ta" ?" - Mi t dem ,Zungenspitzcben." -
,Kuh! W o ha be ich jetzt auf unc1 zu, o der eigentlich ,zu 
und auf"*) gemacht '("- , Mit der Hinterzunge. " - ,Und 
etzt: , thu" ?"- Mit dem Zungenspitzchen. " - ,W o machst 
Du al o auf und zu, wenn Du ,Kuh, Kapp, Kind" sagst'? " -
, Mit der Hinterzunge." - , Und H.'s Gustitvchen ?" - ,.Mi t 
ùem Zungenspitzel." - ,Ha t der am Ende keine Hinter
zunge ?" - ,Doch, aber er weiss nicbt, dass man sie hinauf
machen muss." - ,Du weisst es a ber! N a, wir wollen 
mal sehen. Mach mal auf und zu mi t der Hinterzunge." -
,K!" - ,Mit der Zungenspitze" - (ebvas zogernd, briugt 
erst die Zunge zwischen die Zahne, setzt sie aber dann auf 
meine Bemerkung, dass er sie hinter die Zahne bringen 
mtisse, richtig an:) , T!" Nach mehrmal iger Wiederbolung 
bei der Aufforderungen und richtiger Antwort sage ich daun: 
,N un beiss mal ùie Lippen fest aufeiuander." - Geschieht. 
- ,N un mach ::;ie schnell auf." - Geschieht, 1:1 ber olme 
Lnftdruck, also gerauschlos. - 1:Ja, o dass man's hort! -
, P!" - ,Gut. Jetzt kannst Du an 3 Plii.tzen t,Platz ist 
ùem Bubeu gelaufiger als ,Stelle") auf und zu machen: 

*) , Auf unù zu" (in der Munllart .ulfezu") i::~t bei UIIB erstarrte 
E'orme!, bei dl'l' mau ni cht meht· an die Reihenfolge llenkt. 



Mi t den Lippen, mach's mal!" - ,P !" - Mit der Zungen
spitze." - ,T !" - ,und mit der Hinterzunge." - ,K.!" 
,So, nun ruf clie lVlutter, ùamit sie auch sieht, was Du 
kannst. Wirù dann no0hmals der Mutter vorgemacht und 
ùas v or einigen W ochen Gelernte in der W eise wiederholt, 
dass ich sagte : ,N un wollen wir an den 3 Platzen nicht 
mehr anf und zu mach en, sondern nur zu machen und dann 
wenn zu ist, durch die Nase L>rummen. Erst mit den Lippen 
zu!" Geschieht . ,So, jetzt brummen . u - ,P!u - ,Nicht 
so, Du machst ja aut', Du musst die Lippen zulassen, sonst 
geht's nicht. " Die Lippen werden fest geschlossen. 11 So, 
jetzt lass zu und brumme." - , M !u - ,So, j etzt mi t der 
Hinterzunge zu !" - ,Ng !u - ,So, jetzt mit der Zungen
spitze.u - , N! '' 

Bei dieser Gelegenheit mochte ich noch kurz auf die 
mir soeben erst zugegangene Besprechung meines in Nr. 5 
mitgeteilten L ehrgesprachs zuriickkommen, die in Nr. 6, 
S . 41, steht. Ich weiss nicht, ob im Grunù ein grosser 
sachlicher Unterschied zwischen Otto und mir vorhanden 
ist. W as ich mi t meiner W arnung vor abstrakten Ding
wortern im Auge habe, mache ich vielleicht an einem 
Beispiele klar, das ich vor einigen Tagen auf einem ganz 
anderen Gebiet erlebt habe, namlich auf dem des Religions
unterrichts. Es war vom l. 'l'eil des zweiten Hauptstiickes 
in Luthers Katechismus die Rede, dessen Inhalt ich fruher 
unter allgemeinem Verstandnis also eingeteilt. hatte: l. was 
Gott an uns gethan hat und noch thut, 2. warum er es 
gethan hat, bezw. thut, 3. was wir ihm dafùr schuldig sind. 
Nun liess ich mich durch Dorries K atechismus diesmal ver
leiten, von folgender Eintailung zu sprechen : l. Gottes 
Schopferwerk an uns, 2. Gottes Beweggrund, 3. unsere 
Dankesschuld gegen Gott. Ergebnis : Kein einziges meiner 
22 vierzehnjahrigen Konfirmandenkinder war imstande, diese 
Fassung zu versteh en bezw. die erste Fassung daraus ab
zuleiten. Erst nach einer langen Katechese gelang es einem 
der begabtesten Kinder; ich liess die Uebersetzung der 
ùingwortlichen in die thuwortliche Fassung noch ein paar 
mal wiederholen, und in der nachsten Stunde - konnte 
mir wieder kein einziges Kind - 9 davon sind bereits als 
,. reif" aus der Schule entlassen - di e genannten Ausdriicke 
erklaren. Das ist der Segen unserer abstrakten Dingworter, 



mit denen eine 300jàhrige irregeleitete Sprachentwickelung 
unserer Schriftsprache i.tb erschwemmt hat. Darum: Rùck
kehr zur N atur! In uu ::-:en1 deutsdten M 1111 darten ptùsier t 
noch eine unerschopfliche Fiille unverdorbenen Spmchlebens, 
Llnrch clieses kann auch unsere Schriftsprache gesunden . 

Die G-renze 7. U zielten, wie weit clingwortliche Ansclrucks
weise zulàssig ist, vermag ich nicht . I ch will nur dara.uf 
aufm erksam machen , dass es hier Klipp e n giebt, an 
ùenen das Verstandnis der Kincler wie cles ungebildeten 
Volkes scheitern k an n . W enn i eh selbst vom ,a," oder 
schreiben wir's als Dingwort nach bekanntem G-ebrauche 
gross, vom A als einem Ding gereclet habe, so scheint mir 
der Fall nicht ganz gleich 7.U liegen. Name unù Lant deckt 
sich hier, was als wichtiger Umstand fùr das Verstanùnis 
in Betracht kommt. Auch habe ich ùamit das genanute 
Lel1rgesprach n i eh t be go nn e n, souclern cl m· eh , Sag mal : 
,a !" uncl ,Wie machst Dn das'?" clen Boùen vorbereit et. 
Dass aber selbst die Benenuung , dasA", ,ein A" fùr den 
Lant nicht ganz einwandfrei ist, mochte ich aus dem Um
stancle schliessen , dass derselbe Knabe bei der Beobaehtuug 
cles Wieclerhalls vor etwa einem J ahr Bich von selbst so 
ausclriickte: , I ch habe ein e a-Stimme gehurt," , j etzt ha be 
ich eine i-Stimme gehort" u. ;,; . w. 

Waldhambaeh i. E ., ùen 24. H ornuug 1899. 

J. Spieser. 

K l e i n e N o t i z e n. 

Einladung. 
Dle in Aussicht genommene Versamm lung deutscher Ohrenarzte 

und Taubstummenlehrer find et am Samstag, den 16. September d. Js. 
(a lso ~ Tage vor der 71. Vtlr samm lung deutscher Naturforscher und 
Aerzte ), in Munchen sta t t. 

Daselbs t s oll en dm·ch Professor B ezolcl-Jv!ilnchen die von ihm 
zur Verwendung kommenden Horprilfungsmittel demonstri ert unti 
die Horprilfungsmethod e theo reti sch und prakt isc h gezeigt w erden. 

Im Anschluss daran wird Inspektor Kolle1·, w elcher der H ochsten 
Entschli essung des Kgl. bayerischen Staatsministeriums vom 27. De
zember 1896 g emiiS>l an der Mlinchener Taubstummen-Anstalt den 
Unterricht de1· von Professa r llezold ausgewi.Lhlten Zoglinge auf der 



B11.sis ibrcr Gehorreste lei tet. s ei ne vom Ohre aus unterrichteten 
Schlll er vorfi.lhren unù darthun, in weleher ViTe i se e r dies e n Unter
richt eingerichtet und in den Anst<dts lehrplan eingegliedert hat. 

Professor Pa ·sow-Heidelberg wird i.i ber die praktische :Bet hatigung 
dos Ohrenarztes in Taubstummen-An ~talten vo rtr11.gen . 

Ausserdem w erden die H fl rren Denker-Hagen, Passow-Heidelberg 
un<l SchwencU-B asel Mitteilungen Ub er Horuntersuchungen an Taub
~:~tummen mittels ùer kon t inuierlich en 'J~ onreih e bringen . 

Die Versamrnlung wird im Kgl. Zentral - Tauh s tumm e n
lnstitut e in Mi.inch e n , G oethestrasse .70, am lti . Se ptember 
abgchalten. 

Die ~itzung h eginnt vorrnittags l.J U ht· und wird vor aussichtli ch 
bis gegen 4 U hr nachmittags dauern. 

Zu geeignetet· Z eit Friihsttickspause. 
Am Tage vorher (Freitag. den 15. September) . abends 8 Uhr, 

Zusammenkunft der Versammlungsteilnehmer i m Spie l k arte n 
~i mm e r des Kgl. H ofbrlt uhau se s am Platz e. 

Am 16. Septemb et· abends gemeinscha ftliches Essen. 
W eitere Veranstaltungen s ind ni cht in Aussicht genommen. 
Anmeldungen und ·wohnungsanfragen sind fi.lr j ene Herren. 

welche gleichz eiti g an der Naturforscherversammlung teilnehmen. 
an l? r o f e sso r Bezold, M Un c h e n , F li r s t e n str a s s e 22, zu richte n. 
Diej enigen H erren aber, welchc sich nur an obiger Versammlung 
bet ei ligen, werden gebeten, si eh bis l an g s t e n s l 5. J u l i an d en 
Inspektot· des Kgl. Zentt-al-Taubsturnmen-Institutes, Ma.c Koller, 
Go eth es tr asse 70. Mlln c h e n , zu w enden. 

Professor Dr. B ezold 
im Namen des Ausschusses de t· 

deutschen oto logischen Gesellschaft. 

M. Koller, 
Kgl. Jnspektor. 

Druc k von H. A ngerttcin, W ernie-erode a . Han. 



Verlag von Fischer's medicin. Buchhandlung H. Kornfeld, 
Berli.:n. "W". 35, Lti.tzo-v<rstr. lO. 

Der ·,neuschliche Korper, l 
smn Bau, sei ne V errichtungcn u. sci ne Pflege 

nebst einem Anhang: 

Die erste Hiilfe bei plotzlichen Unfallen. 
Mit besonderer Beriicksichtigung des Turnens 

gemeinfa,;s]ich darge,;tell t 

v o n 

Dr. m ed. G. B ro es ik e, 
ProsecLor am Kgl. anatomischen lnstitut und Yortrag. Ar<~t an der 

Kgl. 'l'urnlehrer-Bildungsanstalt zu Berlin. 

Zweite Auflage. Mit 116 zum Teil farbigen Abbildungen. 

Preis broschiert 8 Mark, gebunden 9 Mark. 

OAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~ 

~ Aeltere Jahrgange > 
( der ) 

< ·tt ) 
~ )lonatsscb.Tl chheilkullde ~ 
~ f\if svra . ~ 
~ aus den Jahren ~ 
< 

1891, 1892, 18!1:1, 18!1!, 18!1:> und IS!IH ~ 

< 
wcrù eu, sowei t noch vorhande n, znm P t·oise von je 8 1\fark abgege ben 

auch werden ùie Einbandd ecken zu je t :Mark noch nachgcliefert. 

( Dio Jahrgii.nge LR9 7 unù Fo!ge kos ten je IO Mark. ) 

~ Fischer's me~icin . Buchhandlung ~ 
( H. Kornfeld, Berlm ìV. 35, Llitzwstr. 10. ) 

OvvvVYYYVVVYVVYYYYYVVVVYVO 



Verlag von Fischer's m edicio. Buchhandlung H. Kornfeld, 
Eerli:n.. \IV_ 35, Liitzo"'<7V"Str- lO-

_..., Kintler, 11111 
welc:he f:>eh wachsinnig un d blin<l oder taub un d ùl ind sin d, o der an 
mehreren anderen Gebreehen gleichzeitig leiden, fimlen Au fuahme nud 
e v. Ausbildnng i n unserr·r A nstalt f'li.r besonders abnorme Kmder. 
Prospekt win1 auf \Vnns0h versandt. 

IEt·tnlg. tut/1. I.Jtt:ztll•uslullts. 
Fu rstenwalde, Spree. 

F ' • ArzL am Bict·tre: Moderne Nervositat und ihre 
ere, Charles, Vererbun g . ~weit er Abdruck von n La Famille 

névropathique" , <leuts0h von Dr. me<1. H. Schnitzer (Berlin). 
MiL 20 Abhildnugen . Preis 3 Mark. 

G t (Berlin): Vorlesungen 
u zmann, Dr. m ed. Hermann, tiber dieStorungen der 

Sprache und ihre Heilung, gehalten iu <len Lehrkurseu iiber 
SpraehsWrungen fiir Aerzte unc1 Lehrer. Mit :-Hi Abbildungen. 
Preis brmwh. 'i' ,50 M<trk , gebtmùen 8,50 Mark. 

H t d (Berli11 ) : Typen der ver-ar mann, Dr. me . Arthur, schiedenen Form von 

Schwerhorigkeit. <:ln.tphiseh dargestellt nach Resultaten der Bor
prUfnng mi t Stimmgabeln versahiedener 'J'onhuh e. N ebst ei:ner 
'l'afel fiir H urpritfnng. Preis 3 Mark. 

M Il D d lb · (Berlin) : Die contrare Sexual-
0 ' r. me . A ert, empfindung. Dritte, teilweise um-

gearbeitete uud vermehrte Auflage. Preis brosch. 10 Mm·k, ge
bunden 11 ,50 Mark. p· H . Zur Aetiologie der Idiotie mit einem V or-

l per, ermann · wort von Geh. Med.-Rat Dr. W. Sander. 
Preis 4,50 Mark. 
Schriftproben von schwachsinnigen resp. idiotischen ~indern . 
.Preis 3 Mark . 

. Richter, Dr. m ed. Carl, Kreisphysikus in ~~;;~en-
'\v estpreussen: Grundriss der Schulgesundheitspflege . Preis 
1,80 Mark. 

Rohleder, Dr. med. H Die Masturbation. 
ermann: Eine Monographie 

filr Aerzte und Padagogen. :&lit. Vorwod von Geh. Ober-Sch~lrat 
Prof. Dr. H. Schiller (Giess~n). Preis brosch. G Mark, gebundeu 
7 Mark. 
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Eerli:c. "W". 35, LiitzO"VQ"'Btr. :10. 

Zeitschrift fiir Krankenpflege 
in Verbindung mit 

Jllustl'icl·tcr Jlonatsscluif't dm· iirztlichcn Polytcchnik. 

R edigiert von 

Professar O r. M art i n M e n d e l so h n (Berlin). 

Jahrgang XXI (18gg). 

,.- In hai t der Januar-Nummer 1899 : 
Krankcnern3.hrung durch Ein- l V · Kurze Beme1k11n gen zu •v. \Ve i s mr~yrs Auf~at~: 1: ll ypurg:ie d er 

wirkung auf d . 
{Neue na lli) -

Geschm.1 ck. Von Dr. v. Oefole ' ]Ji e Bcse itig un g d es Auswm fs Tuberkul ost' 
Von Dr. G. Liebe (Los lnu). . 

H : Der psych isch e Zu stand der Sterbcndc n. Von 
Dr . Ch. Féré ( Po ri s). 

Jll! Subjective Dyspnoe bei Trocken heit der Nnsen· 
sc hl e imhaut s ow ie der Rachen- u1H.l Kehlkopf
s chld mh aut. Von Dr. M. Saenger (!\1:\gdeburg). 

Litt err\lur,- Kl e in e l\ l ittc liun gc n. - D er Red ~c uon 
e inges:lndt e Vl e rke . 

Aerzt li ch e Polytechnik l (januar). 

__.. lnhalt der Februar-Nummer 1899: 
I: Ein neues Trocken bett. Von P ro f. Dr. H. v . III: Da s Kr anken zimmer, e in hypurgi scher Beilrttg'· 

Zlemssen (Mcm che n) . Von Dr. M. Eberson çro rnow ). Dr. f, 
H: H.ypt~~·g i e d er Krankenenùhrung dure h E in- IV: Krank enpflege un d L• chth elikuud c. V a n 

w1rkung auf d. Ceschmack . 11. Von Dr. v . Oefele Below (Ber\ w). 
( Neuen ahr). Li tt e ra tur. _ D t! r 1<. ed:1cti on c ingesanùte \V erke. 

Aerztliche Polytechn ik li (J<'ebru>r) . 

-- lnhalt der Marz-Nummer 1899 : 
I: ~ch o nutlg und Ucbung des H erze n s, haupt- 1 Aussendung von un ~ emitte lr c n Lung e nkranken· 

sric hlic h unt t: r Rerùck si ch,igu ng Ùt!r K.r:tnkeu· Von Dr. H. Kriege (B anu en). · delt 
pfl ege. 1: Von Dr. Griiupner (Nauh eimJ. IV: Di e \V e rt sc h il tzun g . der Krank enpflege ~JeJJ 

H: HypUI'g te d e1· Krau ke ne rnrihrung dur ch E in - alte n Indern. Von Dr. lva n Blooh (l~ erlln · tiOII 
wirkung; auf d . Geschmak. Ili. Von Dr . v. Oefele Litteratur. - Kl e inc Mitte ilung en. - Der RedaC 
(Neuenahr). eingesandte Werk e . 

Ili: Ueber ùie Aufgaben d es Vertraue n sarz ~es be i d . Ausstellung Cùr Kranke npfl ege. 
Aerztli c ne Polyt echnik III (Marz), 

_... lnhalt der Aprii-Nummer 1899: . 
l: U eber lrre ttkr::ankenpfl ege . r. Von l>r. H. Sohl088 I IV: H ypurgie der Krank e nerniihrung durcho:r~~ 

(Ybbs ). wirkung nuf d. Geschmack. IV. Von Dr. v. 
11: Z11r H yp urg ie d e r Defacation. Von Dr S . Stein- (Neuenahr ). R dactioll 

thal (BerliuJ . l Litteratur, - Klein e Mitteilunge n. - D er e 
Il l: Sc ho nung unù Uebunf, d es Ilerze ns, hnupt- e ingesandte \Ve rke. 

stichli ch Utll e r Berùcksichtigung der Kranken· Aerztliche P ol ytechnik lV (Aprii). 
pflege. li. Von Dr. Graupner (Nouh ei m). 

_.. lnhalt der 
I: Ansstellun~t rur Krankenpflege ZII Berli n 1899· 

TI: Uebet· c inige therapeut. Anfg aben un d Erfolge 
der Kraukeupflege bei Hnuchfell- u. Blinddarm
entzi'uHlung en. Von Dr. L. Herzog (B erlinJ. 

III: Di e Ste llun g der Krankenpfl ege zu1· Mastur
bati on . l, Von Dr. H. Rohleder (Leipzi g), 

lV: U eber lrrenkmnkenpflege. Il. Von Dr. H. SohiOI& 
(V bbs). 

Mai-Nummer 1899: 
d. · · lt Brandenburg· 

V: Krank enpfl egc u. Me t c m un a e n ~r E Gurlt f· 
Preussen. Vo n Geh. Mcd ·Rath Prof. D · • oJkS ... 

VI : Lungenheilstii.tten als wissensch:-~ft l . unt;s\alt) · 
hygi en. C entralstell en yo •~ Dr • . ~ · Liebe (nk'·:lnke 

VII • Di e ZUricherisch e H e1lslatte fur L unge 
'in Wald. Von Dr. H. Staub (Zhrich ,. d etio" 

Litter:ltur. - Kle ine Mitt eilunge n. - Der Re a 
e ingesandte Wer.k e . . 

Aerztliche Polytech n•k V (Mal) • 

._... In hai t der Juni-Nummer 1899: _..... Mastur· 
Ili: Di e Stellu ng der Kronkenpflege ~ur. ) 

ùotion . 11. Von Dr. H •. Rohl.eder (Le•P~e;ke• 
Litteratur. - Der Redac tt o n et.ngesand te 
Aerztliche Polytechnik VI ( ]um). 

l: Di e Au sstellung fiir Krankenpflege zu Berlin 
1899. Von Or A. Kayaerllng. 

Il: Ue ber He te nti onsschmerz un d sei ne L Os ung. 
Be obachtung an einem Carc inomatOscn, Von 
Pror. Dr. Adamklewlcz (Wien). 



Mediz!niseh-padagogisebe 
Monatsschrift ftir die gesamte Sprachheilkunde. 
IX. J ahrg. August-September-Heft. 1899 

lnhalts -Verzeichnis : 
Sei te 

Orlglnai· Arboiten : 
Ueher ùie Spracldlcilkun de K onr:ul 

A mm:w's Von D r. H. Gutzmann 6 

llerlin [Scl dussj · · · · · · 226 
Beaprechung en : 

1. J-I Oruntersu chun g en v. Taul' st.umrnen . 
Von Dr. A. SoiÌwendt und Dr. F. 
Wagner i n Hasel • - • • · • • 23 4 

2. Le hriJUc h de r psych o· pnth olo).:' isc hen 
Untersu c huu gs meth ode n vou l ' rof. 
U,-. R. Sommer in Gies~e u · · · 241 

3, Byron Bramwe/1: Ein bemerkens
we rter F:11l von Avhasie · · · · 242 

4. Con tribu t ion à l 'é-wJe de ... t ro ubl es 
n erve ux e n rapport avec la présence 
de vt"gé r:ui o ns :-. déuoi"tles dans le 
pharynx na sal, c h ez l'cnfan t e n par· 
ti c uli er von léon Declaire-P:uis · 2,13 

Seite 

5 Di c BegriiTse ntwickelung b. Schwach 
befithigten u. Sc hwn c h sinnige n Von 
Direk tor Herberfoh-Ge miinùen . . 2-4 6 

e. De la voi x c huc h otée. Von Paul 
Ollvler · · · . . . • • . . 247 

7. Zwei F:tlle vo n Apha s ie m it Leson
de rer ncri'lcks ic ht igung der Amusie, 
Von Anton Schwellenbach • . . 260 

Lltterariaohe Umsohau : 
Perverse Alcri on des Gaum en segel s. 

Vo n Dr. M. Saenger-1\lag deburg . 264 

Feullletonlstlsoher Aufsatz : 
Neue He it riig e zu r Ribl iogr:t phie und 

\. esc h ic lu.e de r Sprac hhei lk unrl e. 
Von Dr. H. Gutzmann- Herl in · · · 2flG 

Originai -Arbeiten 

Ueber die Sprachheilkunde Konrad Amman's. 
Von Dr. Il. Gutzmann-Berlin. 

(Schluss .) 

Dem so eine Zeit ln.ug geiibten Schùler gebe ich irgend 
ein Buch zu leseu, wobei iuh, wenn er eine Zeile gelesen 
hat, das Buch schliesse und ihn mich anschauen und alle 
von mir nochmals gesprochenen W éirter nachsprechen heisse, 
was ihm wer weiss wie vi el ni.i.tz t ; denn so gewohnt er 
si eh, dio e ben gelesenen W orte, deren Bild no eh nicht 
ganz vergessen ist, durch die Anschauung allein nachzu
bilden : so auch horen wir, wahrend wir, was gelesen wird, 
im Buch vor Augen haben oder im Gedachtnis behalten, 
genau, was wir olme Hilfe des Buches wegen der zu grossen 
Entfernung vom Leser oder wegeu seiner undeutlichen 
Sprache nicht verstanden hatteu. Aber ich méichte die 
Taubstummen durch diese ziemlich Htstige Uebung, bis sie 
Weit vorwarts gekommen sind, nicht ermiidet wissen; sie 
mussen nii.mlich sanft und vorsichtig behandelt werden. 

Aber eine grosse Schwierigkeit scheint darin zu liegen, 
dass l. einige Buchstabe11, wie e und i, o und u, b und ii 
fast mit derselben Oeffnung cles Mundes, 2. andere ganz 
mit derselben ausgesprochen werden, wie die nasales m, 
n, ng mit den ihnen parallelen Explosivlauten p, t, k, 



226 

3. [tDfl er~' ahpr, W I O eh, k fFt.sl; im Rachon versdnvindeJJ 
nncl ns so naWrlidt isL, da.ss clie 'l'anbstnm men dm·el1 sie 
ven virrt wonl on . Abor Llioso RcJ 1wierigkeit isl; vun geringer 
Rel1enl.ml g, (le nn ahgesohm1 ù.:won, Ù:t 'JS clie Ji:rf:LlnTtug 'lO
w o l Il wio <li<-l rr:tnh,d;nmmun, di o sprechen und audere ver
si.ohen ldinuen, fCir mi ch ein l.retell, sage ich e r s he ns: 
class rlns g m17. scharfo Merl-~mul der Lante von clen 'l'anb
stummen llÌc:h t zn verlangen ist, bis sie eine gen,ii genc1e 
:Menge von vVorten gelernt ha ben ; denn da.nu werclen si e 
nicht mehr stoekeu D.ls Ller geùbte L eser, der einen eilig 
gesehriebenfln Brief liest, mag er in demselben oftmals 
anf von einander ziemhch veri'ichiedene Buchstaben stossen, 
wi e m nnd n , r und n , a und o etc., welche er jedoch, da 
sio oft fttsb gleich geschrieuen ~.:ind, nur aus den vorher
gehend en und folgenden von einander untersGheidet; 
z w e i t e n s antworte i eh: di e Taubstummen mùssen gewolmt 
werden, zngleich auf di e K ehle dessen, der mit ilmen 
spricht, zu achten; donn die explosivao werclen immer mi l; 
bec1euten<ler H ebtmg cles Kel1lkopfep am:gesprochen und so 
werclen sie von den ihuen parallelen nasaleR unterschieù.en. 
Der dr i t t e P un kt beclarf kaum der Antwort;, denn k ist; 
ex1losi va, eh a ber ist meist in eli e Augen fallencl. U m 
jecloch auf die natltrliche Schwache der Taubstummen 
Rùcksicht zu nehmen, spreche man im Anfang lang'lam 
nncl cleutliclt und mit moglichst wenig gebeugtem Haupt 
mit ihnen : a.l so nicht wie manche Lente, die, um leichter 
vom rrauhstummen verstanden zu werden , den Muucl 
wii.hrencl cles Sprechens auf wunderliche W eise verziehen 
nncl un ter bestandigem Hin- uncl Herschwanken cles Kopfes 
dn,s fl.ir clen Taubstummen natùrlich unverstamlliche Wort 
mit grosRerem Nachclruck herauszuwlirgen sich bestreben. 

Andere werden mir entgegenha.lten, so unterrichtete 
Tanbstumme werclen 7.War sprechen, aber schwerlic:h ausser 
mir einen redenclen Menschen versl;ehen. Dieser Einwancl 
scheint allerùings einige Berechtigung zu haben, aber man 
muss wissen, dass die meisten manche Buchstaben ebenso 
unachtsam aussprechen, wie sie die Schriftzeichen clafiir 
nachlassig aufs Papier werfen; aber mit einem, der sprechen 
lernt, ist es ahnlich wie mit einem, der andrer Lente 
Schriften lesen gelehrt wird, un d der Taubstumme, d essen 
Gehor im Auge sitzt, versteht die Worte anderer gleich 
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dureh A blesen, denu di eser wird zu ersL l.:aum anderes ah> 
vom Lehrer Ge>'chri ebenes und schLiesslich al !es ausser 
ga uz schl echt und und eutl!ch Gesc!Jriebenem leseu: es ist 
ah;o ui cht zu verwundem , wenn Menschen, die ich sprechen 
Jehre, im Anfa.ug mich leic.:h ter als die ùbrigen versteheu, 
(denn ich spreche die Buc.:hstaben in ihrer ganzen Aus
dehnung, nicht aber , wie viele pflegen, verstiimmelt aus), 
daun auch die Dienstboten UJJ.Ù Familienmitglieder und 
endlich ,i edermann. 

W enn meiu taubstumm geborener Schtiler lesen und 
mir das Gesprocbene nachsprechen kann, behandle ich ihn 
wie eiue leero Ta.fel uud wie einen uengeborenen Erden
btirger. Zu erst; Jehre ich ilm di e Beze!clmungen J er am 
meisteu in die Augen fallenclen Dinge, sowohl Substantiva 
wie Atlj ekt i va, wie auch die uotwendigeren V erba UlH1 Ad
verbia, mit, einigen K onjnnktionen ; dann die Deldinationen 
und Konjugationen ; endlich der zu lernenden Sprache 
eigenttimliche K onstrnktionen, welche ich durch angenehme 
und ihm sehr ntitzliche Beispiele erlautere, ùurch die die 
Wi1ns ·he der Verwandten, die Ehrfurcht gegen l:lott unJ 
die Eltern, die Gerechtigkeit gegen den Nachsten, der 
lautere Lebeuswandel etc. zum Ausdruck gelangen. I-Iieriu 
war mir von ausgezeichnetem Nutzen j ener reichhaltige 
Schatz der ganzen deutschen Sprache, deu ich in S chwenlers 
mathematischen Unterhal tungen gefundeu, venn ehrt und 
auch clero belgischen Idiom angepass t habe. Darin h iunen 
ausser allen moglichen Vokal-, Semivokal- und Konsonanten
zusammensetzungen auch alle Begriflsbestimmungen deut
scher Worte, wie sie abgeleitet werden und zusammen
gesetzt sind, schnell und mit Vergniigen auswendig gelernt 
werden. 

Nuu will ich auch das zweite Versprechen halten und 
an die Beseitigung der Sprachfehler herantreten. Dieser 
Fehler giebt es eine solche lVIeuge, dass es schwer ist, sie 
einzeln aufzuzahl en und ,interdum docta plus valet arte 
malum" ; deshalb will i eh nur die hauptsachlichen und 
speziell in mein Gebiet gehorenden durchgehen. Es giebt 
al so allgemei~1e ocler partielle Sprachfehler, j e nachdem die 
ganze Sprache oder nur die Aussprache dieses oder jenes 
Buchstaben fehlerhaft ist; beide mi t und ohne besondere 
Verunstaltung der Stimme uncl der Sprachwerkzeuge. 



Dii' ;Lllg<' llJ CÌ JI Cll ~pnH:hf'o l llnr gchcn oinl10r mit eiuem 
J'via iJ gol der SLimm c selb- L, wio bPi 1ler Apl1on ie uud and onm 
i11 iltnìm Um f'a.ug, iln·l'l' HPse J, affenlt cit n i1Ll ll cr Art der 
Anssprauh n li l'gt~llih·u F ehl ern , ml er sic hal;on oiuou Liefer 
licgeuil mJ Urspnlll g, wio B lii1h:iun oJer Li:tlmnmg oJ er wege11 
ihrer uufiirmigoi J (:i rus:-;e uurl wogou Znsamm en wachscns dor 
T eile, di o froib cwogli eh sein mib sen, mit ancl eren 'l'eileu 
euLstalHlone Unbewegli chkeit cler Zunge uml der ilbrigen 
Sprar: hworb:cngr. Das leueh tet jedem ein, dass fùr solehe 
:F'ehler VOl.l nn sercr Knnst keine Hilfe zu erwarteu ist , dass 
sie vielmehr rl en Aerzten und Chirurgen ùberln.sseu werden 
mi'tssen. 

Abcr allgemeine Sprachfehler ohne Fehler der Spmch
werkzcuge gchoren in mein Fach uml ihrer sind besonJ.en:; 
zwei, eiumal J.er sogenannte Hottentotismu :,; uud dauu das 
Sto t t e r n . Ersteren ha be i eh im ersten Kapitel meiner Ab
haudlung schon beschrieben, auch kommt er selten vor: er 
besteht clarin, J ass man die von anderen gehorten 'l'une 
wohl riuhtig versteht uncl unterscheidet, uber mit clen Sprach
werkzeugen nicht so hervorbringen kann, class auch andere 
sie ver10tehen. Das war der Fall bei cl er Tochter cles H erm 
J ohanu V eer in Harlem; sie konnte keinen einzigen Buch
staben ausser t sprech en, und ihre ganze R ecle war e.in 
regell oses Gemengsel cles Buchstaben t, den sie unendlich 
oft wiell erhol te; i eh ha be si e jeJ.och ganz auf diesel be W eise 
w.ie die 'l':.tubstummen alle Buchstaben rein und cleutliclJ 
auHsprechen gelehrt uud in anderthalb J ahren habe ich clen 
fl'tr unheilbar gehaltenen F ehler so ausgemerzt, class auch 
nicht eine Spur i.i.brig blieb, uncl seit dieser Zeit spricht 
clas reizencle Ivbd ch en normal. 

Sto t t e r n is t; eine fast bestandige Geclankenlosigkeit 
wahren cl der Recle, die ihren Ursprung meist einer schlechten 
Angewohnheit verdankt; es besteht in mùhevoller, fast ~lngst
lich er Wiederholung der E xplos.ivbuchstaben, sodass d ieser 
Art das Gesicht cles Stotterers wegen der zu hastigen Aus
atmung und unterlassenen Eiuatmung der Luft schliessli ch 
blaulich und mit Blut ganz angefùllt erscheiut. Diesen 
rate ich, viel mit klarer unét erhobener Stimme zu lesen 

) 

eben gelesene Geschichten einem Freunde vorzutrao-en 
b ) 

ti:tglich etwas dem Gedàchtuis einzupri:tgen uncl oft er zu 
wiederholen und nur langsam und nach vorheriger Ueber-
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legung zu sprechen : inzwischen i.ibe ich sie haufig in der 
Aussprache auf alle mogliche Art zusammengestellter Ex
plosivbuchstaben, tak, tek, tik, pak, pek, pik, kuyt, tuyt eLc. 
unù. so heile ich das Stottern. 

Partielle Sprachfehler bestehen in der ·chlechten Aus
sprache oder dem Au ·lassen eines, zweier oder mehrerer 
Bnehstn.ben und haben ihren Ursprung in der verlui.ippelten 
Bildung irgend eines Organs oder in der Angewohnheit. 
Die Organe, die von einem F ehler betro:ffen werden konnen, 
sind entweder nur passiv oder aktiv. Zu ersteren gehoren 
die Mund- und Nasengange, di e der Stimme nnd dem Atem 
Durchtritt gewahren und die Stimme fehlerhaft nmchen, 
wenn sie zu weit oder zu eng sind. Der Mundrachcn wird 
vcnmstaltet durch Verrenlnmg cles Unterheferi> oder dnrch 
dess n aus auùerem Grunde entstaudener Unbeweglicl.keit, 
nnd dann kann clie Sprache nur nach Beseitiguug c1iel:ier 
Url:iachen gebessert werc1en. Der Nasenweg ist zuweilen zu 
weit, sodass Stimme und Atem zum grossten 'reil c1urch 
di e N ase austreten ; claher entsteht ausser de m all gemeiuen 
Sprachl'ehler uncl der bec1eutenc1en V erschlechtenmg der 
Stimme noch ein partieller, so class alle Buchstaben , ù.ie 
c1urch don Mnuc1 herausgestosseu werden, wie k , t, p et.e. 
uieht ausgei:lprochen werden konneu. Diesem F ehler ka.uu 
m an uieht anders abhelfen, als da. ·s m an d eu Spal.t durch 
eine leichte PlaLte i.iberdeckt, clamit Stimme uucl Atem mehr 
ab sonst dur·ch den Muud zu gehen gezwungeu werden. 
W eu n der F ehler leicht Ìl:it, mi.isscn élie Buchstaben k , t, 
p etc. mit zugepress ter orler verschlossener Naso gesprochen 
werdeu, oder der hiutere 'l'eil der Zunge muss ans Scbl ies::;cu 
d r Spalte gewohnt werdeu. Ein BuchlJ i:indJ er unser r Stad.L 
hat eine 'l'och ter , dereu Nasenweg bis znm mittlereu Gaumeu 
kJ afft und clie deshalb die erwahnten Buchstaben nicm;tls 
sprechen konnte, clie sie jedoch, weun ich ihr mit clen 
J:i'ingern ùie N ase zuhielt, sofort aussprach. 

Bisweilen ist die Oe:ffnung unseres Nasenwcges nicht 
gros::; genug orlcr er ist ganz unzuganglich uud der Patieut 
wird die Nasall ante m, n, ng schwer oc1er garuichL beraus
bringen: deshalb muss alles in Beweg ung ge::;eL:~: t werclen, 
die Hinclemisse ~n boseiLigen, sousL wi:ire alle Arueit ver
geblich . W er an schwerem Sclmup feu l.eiclet uud die Na::;en
]ocher dieht mit S ·hleim verlegt haL, spricht j ene LanLe 
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schwer au::;, uncl allgemein heisst es, er spricht clurch clie 
Na,;e, nein, im Gegentcil, er spricht nicht geniigencl durch 
clie Na::;e . 

Die aktiven, fùr Fehler empf"anglichen Sprachorgane 
sincl Zunge, Zapfchen, Kiefer mit Zahnen und 
Lipp e n. Die Zuuge kann fehlerl1aft sein durch ihre 
G-rosse, ihre Beschaffenheit oder ihre Bewegung, 
manchmal durch alles zugleich. Die Zuuge wird hH-ufig 
grosser, selten nimmt sio ab, ausser wenn ein 'l'eil von ihr 
abgeschnitten oùer ùurch ein G-eschwUr ausgefressen wird. 
Wiederholt ist sie so gross, dass sie die ganze Muudhohle 
ausfi.tllt, un d dann schadigt sie di e Sprache betraohtlich; 
denn die Zunge stosst wahrend cles Sprechens fast i:i.berall 
an, und so werden manche Buchstaben i:i.berhaupt nicht aus
gesprochen oder elendiglich verdreht. In diesem Falle muss 
die Zunge, soweit es ihre Gros::;e erlaubt, mit der Hand 
gewissermassen zum Spiogel gefù lll"t werden: ich batte ein
mal einen danisch en Edelmann in meinem Hause, der, ab
gesehen davon, class er wegen seiner zu grossen Zunge 
mehrere Buch. ttLben schlecht prach, den Buchstaben k auf 
keine \Veise herausbringen konnte uncl an seiner Stelle t 
sa.gte: i eh liess ihn je zwei Finger fest auf seine Zunge 
l egen un d ka spreohen; er wollte wie gewobnlich ta sagen, 
konnte aber die Zunge nicht an die Zalme bringen und so 
sagte er notwendig zu seiner grossten Verwunderung ka. 
Derselbe sprach den Buchstaben l, der an den Za.bnen ge
bildet werden muss, in der hinteren Mundhuhle ganz fehler
haft aus: binnen kurzem gewohnte ich ihn, die Znnge an 
ùie Zahne zu legen, und dann ··prach er l ganz richtig aus. 
Von dem Buohstaben r las. ·t si eh in diesem Fall kaum etwas 
G-utes erwarten. Die Beschaffenheit der Zunge wird 
verandert, wenn die sie bewegenden Fasern zu schlaff sind, 
wodurch sie eine gewisse Tragheit bekommt, die haupt
sachlich der Aussprache der Buchstaben l und r zum Nach
teil gereicht. Bei einigen Menschen beilt die Zeit diesen 
] ehler, denn mit Zunahme der natùrliehen Wa,rme wird der 
tonus der F asern zugleich mit dem gesamten Nervensystem 
gelrraftigt. Be i eini gen ist er er blich un d n i eh t lei eh t zu nehmen. 
Ich bin aber in mehreren Fallen gli:i.cklich ihrer Herr ge
worden, und erst ji:lngst vollstandig bei Sohn und 'l'ochter 
eines Rotterdamer Kaufmanns, die die Buchstaben r und l 



231 

ii.berhaupt nicht aussprachen und an ihrer Stelle, wo sie vor
kameu, i u nterzuschieben pflegten : jetzt a ber, nachdem i eh 
ih uen d ie wahre L age der Zunge vorgemacht, sprechen Leicle 
das l flott und riuh tig, r aber ein;;tweileu gu Ltural, wi e mau 
zn sagen pfl egt. Bei der B e w eg un g macht dio Zunge 
l<' eh l ~ r , we1 m ibr ga nzer nnterer un cl seitlicher 'l'oil uuLe
wegliuh fcst sitzt, was iuh eimn<Ll bei ein em IliadclJ ell im 
IIam;e Se. E xcelleuz de;; H erru Dr. Ruysch s~:~ h , was auf 
];ùu;;tliuh em W ege haum gebesser t wcrrl en kanu , ocler weuu 
der vordcre 'l'eil der Zuuge Hll einem, wie J'ongri(')Jt Lrof'flich 
sagt, zu sehr ftngozogeHen uml kurzen Zf1 n-el ha11g t, woclurch 
s ie in ibrer Bew g nng gegon die obereu Ziilme sehr ge
hiudert und die Aussprach e der Bu chst.Rben l und r schw.iorig 
ocler g anz UJJmogliuh wird: diesen F obler LesoiLigL mau 
Jc iultL Lluruh oÌHeJJ Schui U in clieses frenum uml J aun dureh 
flei>:s ige U cuuug . Sd bst w ·uu die Zn11ge ihros Bamles ganz 
cuLbcJ,rt, wircl di e Aus::qJrac:he cles l allein [eh lerhaft: denn 
werm dio Zuuge zur Au,;,;praehe von l aufwar ts unù UJJ Ler
dessen zugloich rùekwartt:~ gezogen wird , g leite t t:~ Ì e mwh 
l1inLcn, woil sie vom B ande uicht geha.l ten winl , und ind om 
8Ìt• si ·h plO Lzlich aufrichtet, bildeL s ie eiu uudentl.iche,; r 
sLaLt l. Dicser F ohl er ist ·olten rtllll wi.nl leiuht bese itigL, 
weJJu der PatieuL t:~ iuh gfl\vO]mt, ùio Zuuge aufwii.rLs uml 
zug loich n ach vorne zu Lew gon. 

Da· Z ùp fu h e n fe hlt euLweder zum ewi gen t-i uhadcu rler 
Spra uh o od or es ist zn g ross. E r s to r e r J!'oltlor ver
::<u lll euL ter t auul1 eli e 8Limme, w io tl i e erJidll'Oll mùssc•JJ , 
doHon diesor 'l'ci! durc·.h eiu sypbiliLi.suhes où or ftJJdercs 
GPt:~ultwùr weg n-efress u ist, sul1allig t n. l.J er auult clie Ans
~'< ]Jraeh o der E:xplot:~ ivla.uLe, woil der Atom in der .i\lnndhohlo 
11i chL so fcsLgehaiLou werdeu kann, cla::;s cr JJiuhL durclt don 
Nascmvcg, der .iudo:;seu vom Zapfuh 'll uull der Uaum oH
membr<tn vcrsuhlot:~seu werdeu muss, ausbr~tuhe . Der zw e it e 
F ehl er verclirbL clie Spra.uhe nicht ,'O bedeuLeml, machL j e
douh di e N a::<<tllauLe l.Jis ztt oiuem gewis,;eu lh<tde dnmpfer : 
das wird étber dure h W cgschneicleu eiues 1'eiles lei eh t be
seiLigt. 

Ueber die Gebreuhen cles Uuterkiefers habe ich ge
sprochen, als ich i.iber lie fehlerhafte Mundhohle sprach; 
der obere wird rnanuhmal durch I<' iiulniss geschttdig t, a.ber 
dauu leiden Mtch Stimrne uULl Spmche irn allgemeinen 
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Schaden. I ch will also no eh e in wenig ii ber Z a h n e un d 
L i p p e n hinzufiigen. 

Die Sprache leidet Schaden, wenn die Z a h n e entweder 
fehlen oder so dicht stehen, dass sie keine Zwischenril.ume 
haben: in beiden Fallen werden hauptsachlich s und f 
fehlerhaft ausgesprochen, im ersteren auch die Vokale e 
und i, die an den Zahnen gleichsam gescharft werden. 
Dem Mangel der Zahne wird dnrch Einsetzung kiinstlicber 
abgebolfen, der zu grossen Dichtigkeit der Zahne durch 
W egfeilen eines T eil chens zwischen E ck- un d Schneicle
zabnen, damit der Atem bei der Aussprache von s und f, 
z und v jeue Zwischenraume frei durchdringen kann. 

Fehlerhaft endlich wird elia Sprache durch H as e n
scharten und durch J_,ipp e n, die durch Wunden und Ge
schwiire venlorben sin d; denn die Buchstaben m, b, p, f, v, 
konnen dann nicht gebildet werden, andere wie o, u, o, ù, 

werden fast vcrdorben. W enn eine Hasenscharte schuld ist, 
muss man - jcdoch ist Ueb ung nèitig- clero Beclùrfnis ent
sprechcnd fùr clie Bildung der Lippenlantc sorgen, bis di.e 
richtige 8tellung erl angt wircl. \Veun b eide Lippen defekt 
sind, ist Heilung nur mi.\gliclJ , wenu man mit seinen .E'ingern 
den Defekt kunstvoll a 1sbessern kann; ist's nnr eine Lippe, 
so wircl die gesunde dank :fleissiger U ebung di e Stelle 
ersetzen. I ch habe eiuen Knaben keunen gelernt, dessen 
Unterlippe :<o klein und dessen Ki.nn so zuriickgezogen war, 
dass er don Buohstaben f nicht bilclen lwnnte; nach meiner 
W eisung a b er Jegte er die o bere Lippe an die unteren 
Zahne und sprach beim ersten Ausatmeu f aus. 

Die Sprachfehler aus schlechter Angewobnheit sind fast 
unzahlig, a ber sie entbehren der N amen, wenn sie auch in 
der lebendenSprache bezeichnet werden konneu. Sie bestehen 
in der zu weichen oder zu rauhen, zn plump n oder zu 
scharfen, zu offenen oder zu kurzen Aussprache dieses oder 
jenes Bnchstaben. Deshalb iiberlasse ich sie jedermann zur 
Heilung nach den in dieser Abhandlung niedergelegten 
Grundsatzen. In di.ese Kathegorie gehèiren auch, di.e sich 
einer fremden Sprache be:fleissigen. 

Es giebt auch noch einen anderen gewissen Volksrednern 
eigentiimlichen Sprachfehler, die infolge ihrer lauten Sti.mme 
kaum vom hundertstenMenschen verstanden werden. Ursache 
davon ist, dass sie, nur auf das Lautreclen bedacht, die 
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Konsona.n ten gewisserma.Rson unter d eu V o h: a.len begra.ben 
und ihre Stimme, indem sie sie drei oùer viermal so la.ut 
ortu nen la.ssen, ver~chweuclen nuù clie LufL a.us den Luugen 
gan~ a.ushauchen, bevor sie clen Satz beenùet haben, ùie 
lel.zten \\Torte aber unvollstàndig, wi e im Einatmen, heraus
briugen uncl sie, wie das Volk nicht schlecht sagt, ver
schlucken; aLer sie konnen si eh , wenn sie nur wollen, selbst 
besllern, indem sic ihrer Stimme Ziigel anlegen uncl sie 
nich t so sturmisch erheben; clenn so sorgen sie fiir sich und 
ihre :0uhorer gut. 

vVas ich bis jetzt iiber Stimme und Sprache gesagt habe, 
mochte ich von der im tagli ·ben Gebrauch ublichen ver
stamlen wis.~en , cli e clurch Ausatmeu zustancle kommt. E s 
gieLi; nfLmlich auch uoch eine anùere Art sie zu bilden, uncl 
zwar durch Einatmung; diese ist nich t jedermanns Aache 
uncl ich h abe sie einige Male bei eiuigen Bauchrednern 
ùewundem konnen: auch zu Amsterdam habe ich eine alLe 
Frau auf beide Arten sprechen hcir en, die sich selbst auf 
ùas G efra.gte gl eichsa.m durch Einatmen antwortete, sodass 
ich geschworen hatte, sie spreche mit einem Mmm, der 
minclestens zwei Schritt von ihr entfemt war; de nn i eh 
glaubte, die beìm Einatmen eingeschhtrfte Stimme lwmme 
aus der Ferne. Dieses W eibl ein hatte mit Leichtigkeit 
clie Pythia . pieleu konnen . 

Diese Schrìft kann 'l'aubstummen, clenen zu Gefallen 
sie geschrieben ist, vor and eren von Nut:1.en sein ; mehreres 
Vorteilhafte j edoch, was ich in dieser Abhandlung alleut
halbeu betont habe, wird auch fiir andtlre von Segen sein, 
wenn es nur im praktischen Leben angewandt wird. 

l. W er so sch wer hort, dass er w e der de n G-ottesdienst 
besuchen noch in der menschlichen Gesellschaft ohne den 
grossten N achteil verkehren kann, kann sich selbst v or dem 
Spiegel so ùben, dass er, ohne Hiicksicht auf sein Gehor, 
in Zukunft mit den Augen hort und dadurch sehr grosses 
V ergniigen erfàhrt. 

2. Knaben werden unter einem erfahrenen Lehrer, Dank 
un serer Methode in sehr kurzer Zeit nicht nur jede beliebige 
Sprache lesen lernen, sondern auch, wenn sie beim L ernen 
auf die Bildung der einzelneu Laute zu achten sich gewohnen, 

3. spàter mit den Augen wie mit den Ohren horen 
lernen, woduruh sie nich t selteu einen Ledeutenden Vorteil 
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erlangen: da fCtr un ~ n ii.mlieh oft von f';ehr g ro::;som Tu Lr·rPsse 
i ~L, wn ;; man im gr ltc im cn ùher un~ spri d 1t nud welc·lte 
gel1 ci mPH Plii ll C gegon nn ~ ocl er n.1Hler c goschmincl eL wenl on , 
wc1L:l iP1 w oHn w ir 'lugcgen :-;iml , leich t durcl1 'J'uscholn uud 
leisnf-l Spreel1 eu verborgen worden kunueu , ;;o w erdeH w ir 
gl ùc.: kl id1 seiu, wenu wir, wn.s wir nicht; hiiren ], i)nnen, 
m i t rhm Augen anfdeck cu, so die Gefahr verme idou nucl 
cli c h eirntùckisch eu Geheimuissc auclerer erfahren kiinuou. 

4. W er l)edeutencle Sprachgebrechen ha t, wird, wie ich 
sclwu b eLont ktbe, n ach meinen Vorschriften, nich t uur 
seintJ F ehler verbessern, sondern auch, w enn cli e Sprach
werlrzeuge nicht. ganz untauglich sind, auf dem W ege der 
Selbstbelehruug d ie::;elbeu ganzlich ausmerzeu. 

f) , Die urspriiuglich richtige A ussprache allor Sprachen 
winl uach unserer Methocle vor dem Untergaug bewahrt 
w on l on, uucl , h lls sio unLergeh en sol1te, mit g ringer lYii.the 
n.ul' iln·o urspri.\ng li che Reinheit znrùckgefi.\hl'L werden, w eun 
uur rli e Lauto auf llie von mir gezeigte Art bcsehri eben 
werden. 

D <1 also, nach dem Worte cles Horaz , deJj enige allge
mein en B eifall bat, der das Augenebmo mit J em Nùtzlichen 
verbindet," so schmcichle ich mir, flir so manch e Mensehen 
11 idrt vcrgeblich gel e L t zu ha ben, clie, weun sie dies e wunder
bare Spra.chkunst mit au!merksmnem Auge ::mscll aucn, aueh 
clie ·w ahrheit cles .Dargelcgten nicht ohne Freucle wahr
n ehmen uncl clavon b ei Gelcgenlteit zu ibrem nud anclrer 
Menschen Vmtoil (3 ebnmch mae;h en unù mi t mir gern 
unseres Schupfors Lob singen werden, wozu iu erster Lini e 
uns die Spmehe gegebeu ist. 

B e s p r e c h u n g e n. 

Hiiruntersuchungen von Taubstummen. 
Von Dr. A. Schwendt, .Privataocent in Basel und DL F. Wa,qner. 

Basel 1890. V erlag von Benno Schwaùe. 

R eferont Dr. Hermann Gutzmann . 

In neuerer Zeit hat sich die Aufmerksamkeit der Aerzte 
wicder in erhohtem Maasse clen Taubstummen zugewenclet, 
und eine grosse Reihc von wichtigen und zum Teil auch 
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ùir die weitere Ausbildullg d r rl'aubstumm eu beùeutungs
vollen Arbeiten isL im L auro der letzten J ahro erschienon . 
8o sei bc·somlers an di o lJl·zolrl' f'chon Untorsuchungen erinnort. 
Un ter diesen vVerkon nimmt c1a!:ì hi r zu be::;prech enùc eine 
h ervorragoude S telle eÌ11 , insofern es mit ùberaus an
erkennen swerter Gri.im1lichkeit auf alle ùie 'l'aubstummhoit 
besonders in ohrenLirztlich er J3ezielwng beriibremlon Frageu 
eingoht, clie. elben gewissenhaft pri.i.ft und, wie mir scheint, 
r echi; objektiv beantwortet . Die Untersuchm1gon sind an 
der 'l'anbstumm enanstalt Riehen von 18~)6-1 808 ausgefuhrt 
wol'Ll en und beziehen sich auf 47 rl'aubstumme. In dor 
kasuistischen Aufzahlung der einzelnen Falle sind n,ussor den 
P ersonalien und d .r Aetiologio der g 'nane 'l'romm oli'Plluefuml , 
der N asenrachenuefuud uml spezie! lo Mcrkmale de 'inzeluen 
Falles g egebon. W nn ich einon vVuuscl1 auf Vervoll
staudig ung dieser an sich schou so volb;tandigen Arboit 
hier aussern darf, so w iire es wobl der, ùass aus Hiicksicl!L 
auf das in Ller 'l'aubstummenan stalt zu erhaltende sprachlichc 
Resultat auch der J{ehlkopf der 'l'aub!:ì tummeu einor genauer n 
Untersuchuug unterzogen wenlen mochte. ~s sind merk
wùrdig, ùass nach dem Vorgange von A'lll.es Bliss in Am eriku 
so wenigo Ohreniirzte auch Ller Untersuchung des K ehlkopfes 
der 'l'au bstummen nii.her getreten sin cl. N achdem n un in de m 
Buche clie zur PriHung der Hon:este benutzteu In ·trum enLe, 
clie Stilmugabeheihe, tlie PioiJemeihe und clio .llannonika
r eihe von Urùantschitsch be::;chrieben sim1, schildort das dritto 
Kapitol das V erfahren bei der Untorsuchung. Von ganz 
besond r em Interesse wird fi.ir di kritischen B eurteiler d r 
Horprùfungen bei Taubstummen der Absatz sein , der sich 
auf' Sei t e 34- 36 d es vV erkes befindet un d , V o n einigen 
auf das Unterscheidungsvermogen von Horen und Fiihlen 
bezi.iglichen Experimenten" handelt. Wir glauben, dem 
Interesse unserer L eser wie dem der Herren V erfassor in 
gleicher W eise zu entsprcchen, w nn wir diesen Abschnitt 
hier wortlich anfi.ihren. Die Verfasser sagen folgender
massen: 

D ie gloiche llarmonikapfeife, welche der 'l'aubstumme 
in ùer Nahe ùes Ohrs oder beim direkten Blasen in das 
Ohr als ,gehort" bezeichn te , wurde ani' clie H and dos 
'L'aubstummen oder in der Naho der Hand desselben an
geblason. B'ast jeder un::;erer 'l'aubstummen , sogar der geistig 
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lPschr~inl rte, wussto naoh einigcr ZeiL, c1ass , Winù " unù 
, IIuren " nicht das Gloioh e sei. 

vVir such ton nun die Grenzen , bis zu welchon Llie 
in termitLierenr1en, den L';LmgeHpfeif'en entstrum emle11 Luft
well en als solcho no ·h bcsonLlers empfunù en werden , zu 
b stimm on: 

Unsor Fall Nr. 42 hatto bei frùheren Priifungen be
wiosen , dass er keine IIun·o. te mehr hatte. Duroh ganz 
i11konstante und vioHach ganz unger eimte A1Jgabell hatte 
er gezeigt, class er die 'rone der H armonika nichL horeu 
konntc. 

Es wurde ihm nun mit Hilfe der Pfeife a 1 der Unterschieù 
von , 'l'on" und , Luft" zu erklaren gesucht, inùem die Luft 
erst dnrch die Zungenpfeife, ùann nach Verschluss der 
Pfeifo durch die zweite Oe iTnung cles Winclkastens in kon
bmJirlic]J em Lnftstrom hindurchgeblasen wurcle. J edesmal 
blies man der botr effenclen Taubstumm en clirekt ins Ohr. 
Dabei wurùe der \Vinclkasten moglichst schwach lromprimirt, 
so class nur ein sehr leiser 'l'on entstehen konnte. Die 
'l'aubstumme gab nun konstant bis c 2 an, dass sie einen 
, 'l'on", bei dem Anblasen hoherer Tone, ùass si e nur ,LuW' 
wahrgenommen habe. 

Bei verstarl<tem Druck cles Winclkastens wurcle auch 
bis c 3 no eh die A11gabe ,'l'o n" gemacht. B ei c 4 Ul1cl c 1' g ab 
die 'raubstumme auch bei maximalem Druck des Wind
lmstens immer nur , Luft" an. 

Zu den gleichcn R esuHaten gelangten wir bei fast allen 
G ehorlosen. 

B ei ùem einen hurte ùie Tastempfinclung cles inter
miLtierenùen Anschlags der LuEt nur um wenige 'l'une, d. h. 
Schwingungszahlen fri.iher auf, bei clero ancleren spater. 
Niemals waren clie Unterschiecle sehr bedeutencl . 

B ei ùem Fall Nr. 44 konnte sogar durch wiederholtes 
Experimentieren eine ga11z scharfe Grenze dieser beiden 
Empfindungen ermittelt werùen : Di e 8 J ahre alte/) sehr 
intelligente Ideine Taubstumme hatte bel allen voraus
gegangenen Prttfungen fiir Stimmgabeln, Pfeife, Sprache, 

*) Die Intelligenz dies er Kleinen zeigte sicb nnter anderem 
ganz deutlicb, als sie aus eigener Initiative einmal eine ihrem Alter 
angemessene R ecbenaufgabe sich selber stellte und loste, die vorher 
durch d ,;n Lehrer noch nicht erklart und einge libt worden war. 
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Gerausche auch nicht eine Spur von Horrest an den Tag 
gelogt. 

Als mit oiner der tiefsten Pfeifen der Harmouika ihr 
clirekt in chts Ohr goblasen wurcl o, crkhtrten wir ihr, class 
dicsos fi.ir si e kein , 'l'on ~, sondern n ur , Luft" sei. 

Beim Durchprii f n c1or gauzen kontinuirlichcn Pfeifen
scrio der ]J armouika erklarte c1as IGnd l>is g 2 jeden 'l'on als 
,LufL". Von g 2 a.n aufwarts gab sie spontan uuù koustant 
au ,,nichts". Sic fand offonbar keincn nouen Ausdnwk fi.ir 
dicso andcre Empfinclung. Die gleiche Augabo machtc das 
Kind fùr c1ie gleichcn 'l'une an bciden Ohrcn. Von cl m 
gleichon 'l'on an aufw~trts empfancl sio beiderseits ,nichts", 
abwarts , J,uft". 

Eino andero Versuchsroihe lchrt un s, class dio gohorlos n 
'l 'aubsLumm n clio 'l'o ne der H armonika an eh no eh in ziomlicher 
Entfermmg mit HiHe cles 'l'astsinus wahrnehmon konuon: 

Unser 'l'aub. tummer Nr. 45 wurde zuerst im Freion, 
auf ·inem Stuhl sitzencl, olme dass clio Fùsse clen Boden 
berùhrten , g!3prùft. 

!Lr , hort", das heisst ftihlt don 'l'on a in Eut fernung 
von 20 cm vom Ohr. 

Stehencl nimmt er don g leichen 'l'on in 50 cm Ent
fennmg wahr. 

Wieclorlwlteu wir nun clas Experirncnt in einem ge
Hchlossenen , mit bretterncm Fussboclcn vcrsehenen Raum 
(llarteuhaus), so bemerJ<te er deu 'l'on a siLzencl 70 cm woiL, 
stehoncl abor in der Entfermmg von 3- 4 Motern. Dal>oi 
giebt er an, bcim Stehen immer ,im Fuss" zu horon, beim 
, 'itzen jedoch , im Ohr" . 

Anclero gehorlose 'l'aubstummo 11 horten" wi1hrencl cles 
gleichcn E xporiments 11 im Arm". Dass clic Betreffenden 
iiberhaupt nur gefiihl t uncl nicht gehort hatt-en , orgab sich 
aus einem zweiten Experiment: 

llarmonikaton c wurde in Entfemung vou 15 Lis 20 cm 
als , gehort" und als ,Laut" angegeben, ius Obr geblasen, 
jecloch nur als ,Luft". 

Gleiches Verhaltcn zeigten sowohl all · Gehorlosen als 
auch cliej nigon, ' " lche JJUr schwache Hon·este, besond rs 
nur sohr hohc Iuseln bosassen. 

Bei deujeu igen, welehe allerdings iiber schwache Hor
reste vcrfi.ig Le11 , clorou H i.in ·sto aber im1odmlb der lllittJ ron 
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ocler tiefen Oktaven gelegen waren, konnte man schon aus 
don grosseren Horwciten schliesscn , dass gehiirt wurde. In 
diesen Fallen blieb auch clie Angabe ,gehort" beim Blasen 
auf (li e H an d aus. 

Die,ienigen dagegen, deren I-Iorreste lediglich aus hohen 
Inscln bestehen, niib ern sich , wie gesagt, hinsichtlich ihrer 
Angabon bei der Prùfnn g mit der Harmonika vollstandig 
don Gehorlosen. 

D essenungeachtet war es in den meisten Fallen moglich, 
oine mehr oder weniger genaue Grenze zwischen dem wahr
scheinlich gehorton un d, wahrscheinlich nicht gehorton" Theil 
cl or kontinuirlichen Reihe der H armonikatone zu crmitteln. 

E s erklarte z. B. der 'l'aubstumme Nr. 29, als er nach 
der vorhin bescbriebenen. Art geprùft wnn1e, bis e 1 beim 
Blascn auf die Hand und ins Ohr das ,Gleiche'' wahrzn
nohmen; von e an aufwarts gab er konstant an, ,nicht 
gleich", ,i m Ohr gehort'' . 

Die Taubstumme Nr. 27 machte bei dem Prùfen auf
wiirts bis g 1 sowohl beim Blasen i11 das Ohr als auch bcim 
Bl::tson in che Hanc1 di e Angabe ,, 'l'cm". 

vVir hatten ihr vorher dnrch Anblasen einer tiefen, 
starke Erschùtterungcn h ervorbringenden PEeife den Unter
schieì zwischen ,Ton" unc1 ,Lu-ft" zu erklaren versucht. 

Von g 1 an anfwarts :lìng sie an, spontan ,pfeifen" an
zugeben; cin Ausdruck, der ihr von friiheren Prii.fnngen mi t 
der Galtonpfeifc noch in der !Brinnerung war. Sie nannte 
die intermittierendcn, aus der Zungenpfeife entweichend en 
Luftstosse , Ton" , di e oh ne Unterbrechungen aus der N eben
offnung der Harmonika bei V erschlnss der P Eei E e ausstromende 
Luft dagegen , Luft". Das wirklich Gehorte bezeichnete 
sie, da sie ùberhaupt nur ganz hohe Tone hort, richtig als 
,Pieifenu. 

Das freucligiiborras c hte Gesicht, welches nach 
ller Beo bachtung von Urbantschitsch diejenigen machen, 
welche zum crsten Mal einen Ton wahrnehmen und fiir 
welche sich zum ersten Mal ein Einblick in eine bisher 
ur1 bekannte Sinneswahrnohmung erOffnet, beobachteten wir 
einmal bei ìner sehr intellìgenten, schon ziemlich er
wacl1senen Taubstummen (Nr. 33). Dieselbe galt von jeh er 
als vollstanc1ig t::mb. 
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N a eh wied.erholten Prii.fungen eines sehr lauten Tons 
der .Appnnn'suhen Stimmgabel unter Zuhilfenahme cles Schall
bcchcrs, g langtc d.ie Betrcffemlc mit ungemoin grossor 
J<'remlo zum 13ewusst.-eiu, Llass si o einigo 'J'ono ltoreu konn Le. 
f::lio hiirLe sr~ttor immor wiedcr don g loichen ~md noch wonig 
audero umliogomlo Ti.ine, audere 'l;i.ine aber Lrotz wieL1orholLor 
U obungsvorsuche nicht. 

Ein praktischor N uLzcn fùr clie B etreffoncle wa · mit 
Lli sor l~ntdeckung loic1or nicht verbund.en. 

Iu mehr ren anderen Fallen, besonders im Fallo Nr. 3G, 
fùhrLe uns L1as , freudig ùberraschte Gesic!Jt" anfitngliuh 
ganz bcllonklich an f dcn Jl olzweg. Wir kormten in diesen 
1~\tl len mi ttelst mehrerer and erer Kontrolproben mi t Sicl)(lrhoit 
onn itteJn , dass ò.i e betroffentlen 'l'aubst.ummou 11ichLs horLon , 
LrotztleJU sie jedesmal, wenn che IIannonika g espiolt wurde, 
dio frouL1igstcn Mienen machten. 

Bokanntlich werdon in deu 'I'aubstummenans t,ulton von 
jol1 er die _l _l i.irreste der 'l'aubstummen, dio siuh bei dom 
ArtikulaLionsunLerricht ergeben, sorgfaJtig berltGksich Ligt, 
untl so untorscheidot der, 'raubstummenlehror von AlLcrs 
h or 'l'aubstummc, di e absolnt taub sin <l, 'rau bsLumm , 
wolcl1 c Sc!Jallgohor, solche, welcho VocalgelJor, uud sol cho, 
w el eh c "\V or t- un d Satzgehi.ir ha ben. G aur. ~ihnlich ist dio 
l<~inteil ung, dio di e Verfasser geben. Si o untcrscheiL1ou bei 
iln·en un Lersuchten 'J'aub.-tummen vior Grnppen : 

, Diejcnigcu 'l'anbstummen, die os znm Verst~tndni~ von 
ìVorLon untl kurzen SaLzen brachtcn, bilò.on znsammen oiuo 
Gr n]_) p e I. Daraus, tlass inze.l no derselbcn bcss r Jmrze 
S~iLze oder cinzelno W orte verstehen als amloro, .l asst sich 
noch ni ·ht mit Siclterheit beweison, da"s ihr Gohor c1as 
bessero ist. Violfa.ch hort der oine zwar :o~chlcchL r als cl r 
a1Hlerc, ab r or v rsLehL besser, weil er der Intelligontero isL. 

Dagegen habeu enLschiodcn ein schlochtcres ·ehor als 
clic socben erw~ihnte erste Gruppo alle dicjonigen, >velcho 
nur mit Muhc oder unvollsLiindig d.ie eiuzeln en Vokale oder 
Konsouau ton perzipieren. Dies e bild.en unser z w e i L e 
Gruppo. 

"\V m·c1on die si:LmLlichen Laut lomentc der Sprache ohne 
MUh e gohi.irt, dann bringL es der 13eLr 'ffentle r egelmassig 
auoh zu W ort- uml tlaLzgehur, vorau~ge:-- eLzL, da~s r uichL 
J dio L isL. 
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E ine clri t te H auptgruppe, eli e eigentlichen Taubstummen, 
bilden diejenigen ohne Sprachgehor. A us denselben lassen 
sich wioderum diejenigen mit H orres ten fùr andere Ton
q uellen als di e Spraohe (unsere Gru p p e I I I) und die
jenigen ohne mit den bisherigen Untersuchungsmothoden 
nachweisbare Horreste unterscheiden (unsere Gr u p p e IV)." 

Zu der ersten Gruppe gehoren 9 Falle, zu der zweiten 
7 Falle, zu der dritten l 6 Falle und zn der vierten 10 Falle. 

Das Kapitel 5 beschaEtigt sich mit der Aufstellung der 
Horfelder naoh einer aus der Hartmann'schen Methode ent
wickelten Art. Das 6. Kapitel giebt uns clie Horweite mit 
sehr genauen 'l'abellen. Ebenso beschaftigen sich die 
Kapitel 7 bis 11 mi t sehr sorg faltigen N acbweisen der 
Horprùfungsresultate, darunter besonders interessant das 
Kapitel 10, welches sich auf die Horprùfungen fùr die 
Sprache bezieht. Im Kapitel 12 interessiort uns besonders, 
die Anschauung der Autoren ùber den W ert der Horiibungen 
zu vernehmen. Bei aUer Anerkonnung clessen, was ihnen 
in vVien gezeigt w unle, erkennt man aus der D arstellung, 
mit wie grosser Bkepsis die vViener Erfolgo auch von 
ihnen aufgenommen wonlen sini!.. Es heisst auf Sei te 123: 

,Der eine von uns (Schwcndt) konnte sich ùberzeugen, 
dass die ohne Horùbungen erzogenen Zoglinge der Anstalt 
Riehen durchschnittlich mindestens ebensogut sprechen als 
di.ejenigen, welche or in den erwahnten rraubstummen
anstalten Wiens zu besuchen Gelegenheit hatte. Den 
gloichen Eindruck trug auch ein anderer Baseler Kollege, 
der sowohl clie Wiener Anstalten, als diejenige von Riehen 
Z Ll besuchen Gelegenhoit hatte (Herr Dr. w:), davon. Der 
Grund, dass in unsrer Anstalt Riehen ohne Horiibungen 
so vorzùgliche R esultate aufzuweisen sind, liegt gewiss in 
erster Linie an der Vorzi.iglichkeit der L ehrkrafte, clann 
aber auch daran , dass die Klassen nicht uberfullt sind und 
der L ehrer genugend Zeit hat, sich mit jedem Einzelnen 
hinlanglich zu beschaftigen. 

Nicht selten sprechen solche mit ganz geringen Hor
r esten besser, als solche mit Gehor :fùr kurze Satze. Dieses 
liegt ja nati.irlich entschieden an der geistigen Begabung 
der Betre ffendon, zum 'l'heil abor auch an dem Unterricht." 

W as sonst in dies ero Kapitel von den Autoren zu den 
angedouLeten Fragen bemerkt wird, diirEte zum Theil von 
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don Taubstmnmenlehrern anerlmnnt, zum 'l'heil aber wohl 
ziemlich scharf zuri.i.ckgewiesen werc1en. Zu letzterem ge
hort beispielsweise die Ans0hauung der Autoron, dass 'l'aub
stumm e mit Ilorresten besonders zu uuterri hten seieu. 
Ferner moohte ich entscltie<leu bestreiten, dass der Aus
spruch von ll'lann, ùass Zoglinge der 'l'aùbstummenanstalten, 
die gnte 11 orreste haben, zwar in 'l'aubstummenanstalten 
gehorten, aber in solche, die etwas anders eingerich tet 
sein mùssen , als sie es je tzt sincl, r ichLi g isL. Derartige 
allgemeine Vorschhige siml [Ctr clie Praxis ganzlich wertlos . 

Zum Schluss wird in dem Nach trag di e Untersuchung 
von 12 im J ahre 1808 in clie 'l'aubi=:tummenanstalt Hieh en 
eingetreteuen Zoglingen mi tgeteilt. 

Das gesamte W erk macht den Eindruck einer sehr 
wissenschaftlichen, gediegenen Arbeit, bei der die A:1 toren 
sich die grosste Mi:i.he gegeben haben, selbst bis ins E inzelste 
hinein Vollstandiges zu erreichen. Meiner Ansi eh t nach 
darf dieses Werk in der Bibliothek keiner Taubstummen
anstalt fehlen. 

Lehrbuch der psycho-pathologischen Untersuchungsmethoden 
von Prof. Dr. R. Sommer in Giessen. Mit 86 Abbildungen. 
V erlag von Urban u. Schwarzenberg. Berlin u. Wien 1899. 
Preis 12 Mark. - Heferent: Dr. Ilennann G~ttzmann. 

Das Buch ist, wie der Verfasser im Vorwort berichtet, aus 
einer Reihe von ldini sch en Arbeiten entstanden, durch \velche 
ihm das Unzureicheude der vorhandenen Untersuchungs
methoden zum Bewusstsein kam. In dem n ah ezu 400 Seiten 
starken B ande versucht der V erfasser diese Li:i cke auszu
flllleu, incl m er eine R eihe von Methoden angiebt, exakte 
psycho-patholog ische Untersuchungen auszufùhren. Der erste 
'l'heil bringt eine Darstellung der optischen Erscheinungeu, 
im zweiten fo lgt di Ana.lyse der die Erscheinungen be
dingenden B ewegungsvorgange mit motorisch-graphischen 
1\:Iethoden, wahrend der dritte Teil die Darstellung der 
akustischen A eusseruugen behrmclelt. Zum Schlnss ndlich 
wird die Untersnchnng der psychischen Znstancle und Vor
gange ausfiihrlich geschildert. Vie1leicht ist gerade dieser 
T e il in seiuen Einzelhei teu etw~t>l zu ausfuhrlich gera. te n 
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und tragt wohl dazu bei, die Uebersichtlichkeit der Dar
stellung etwas zu sWren. Die grosste Sorgfalt hat natur
gemass der Verfasser der Scbilderung der von ihm selbst 
erdachten Methoden zugewandt, j edoch wa,re es fitr ein ,Lehr
buch" nicht unwesentlich, auch c1ie sonst noch bestehendeu 
:Methoden der psycho-pathologischen Untersuchung wenig
stens in ktirzerem Umfange zu schildern. So vermisse ich 
die Darstellung der sicherlich auch fur die von Sommc1· 
gewollten Zwecke benutzbaren L ehmann' sch en Methode. 
Anch bei der Untersuchung der Sprache fehlen verschiedene 
doch ziemlich ausfithrliche und wichtige Arbeiten, so die 
von Golclscheidcr, die Benutzung cles Ma1·ey'scben Pneumo
graphen und eine grosse Anzahl von anderen Mitteln fi.tr 
eine R eihe von Sprachsti.irungen, die ich selbst angegeben 
ha be. Referent wùnscht de m V erfasser, chss er recht bald 
Gelegenheit habe, in einer zweiten Auflage die hier vor
gebrachten Ausstellungen zu beseitigen. 

Byron Bramvell: Ein bemerkenswerter Fall von Aphasie. 
(Bm~ts, H erbstnummer 1898, Nr. 20 der Mùnch. med. 

Wochenschr. 1899). 

Referent: Dr. Max Bischofswerde?·-Berlin. 

E in 70 jahriger Mann verlor plotzlich vollig di e Sprache, 
gewann sie aber am nachsten Tage grosstenteils wieder, so
dass er sich ziemlich gut unterhalten konnte. Der Mangel 
trat hauptsachlich nur hervor, wenn er Gegenstande be
zeichnen oder P ersonen benennen sollte. Dagegen konnte 
er di e W orte ohne Mtthe nachsprechen. Lesen etwas er
schwert, Schreiben fast unmoglich. Dabei gar keine Wort
taubheit und keine Lahmungen. Man nahm einen embolisch 
entstandenen linksseitigen Erweichungsherd in den vom 
visualen nach dem motorischen Sprachzentrum fi.'threnden 
Bahnen an, sodass hier fortgeleitete Impulse teilweise 
unterbrochen wurden. Das Sprachzentrum selbst schien 
intakt zu sein. 

B ei der sechs W ochen spater vorgenommenen Sektion 
erschien die linke Broca'sche Windung eingesunken uncl er
weicht und bei genauerer Untersuchung ergab sich , class 
sie nebst clem vorderen Teil ù.er Rm:Z'schen Insel vollig 
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zerstort war. Dass uach Zersto ruug der in der linken 
H emisphare gelegenen Sprachzentren die der rechten Sei te 
a llm a hl i c h in deren F unktion eintreten, besond ers bei 
Kindern, ist belmnnt. Merkwiirdig ist hier die sclmelle 
Wiedererlangun g der Sprache; si e kunnte beweisen, dass 
bei diesem - rech tshàncli gen - Patien ten das rechte 
Zentrum fast ebenso ausgebil det wie clas linke war. Verf. 
nimmt an, dass cbs recbtsseitige Sprachzent rum ilberb aup t 
ind ividuell. mehr orler weni ger en twickelt ist und ein e 
gewisse, weun n,uch dem linken untergeordnete R olle ,opieH. 

Contribution à l'étude des troubles nerveux en rap
port avec la présence de végétations adéno'ides dans 

le pharynx nasal, chez l'enfant en particulier. 
Inangural-Dissertat ion von Lt~on Declaù·e-Pari s. Henri J o uve. 

R eferent : Dr. JJiax Bischo(swerder-Berlin. 

Nich t immer legen grobe Storungen, als da sind Be
hinderung der N asenahnung, standiger Schnupfen, der be
kannte Gesichtsausdruck die Annahme von W ucherungen 
im Nasenrachenraume nahe. Manchmal i t es ein jecler 
inneren Behandl ung widerstehender Kopfscbmerz, ein Stimm
ritzenkrampf und andere ferner liegende Symptome, die die 
Eltern zum Arzte fiihren . 

Verfasser hat die sekundaren Erscheinungen zum Gegen
stancle seiner Arbeit gemacht und bespricht zunachst die 
der Sprache. Ausser den altbekannten auf mechn.nischen 
Ursachen beruhenden Sti.irungen, die ftbrigens oft JJOch 
]angere Zeit nach Entfernung der Wucherungen hestehen 
bl eiben, erwahnt er die sekundare E inwirkung auf den 
K ehlkopf: schwache S timm e, ja in einzelnen F allen vollige 
Aphonie. Diese ist nicht mit der nuch sehr hau:fig be· 
stehenclen H eiserkei t , einer F olge cles standigen Mundatmens, 
zu verwechseln. 

H u s t e n. Derselbe ist bald drohnend, keuchhusten
artig , b a l d heiser, kroupos ; endlich, un d dies meistenteils, 
kurz , haufig nnd trocken, ahnlich dem bei 'l'uberlml ose. 
In vielen F i:tllen fehl t j ede katarrh ali. che Erscheinung der 
Luftwege, un d seinen U rsprung erweist er auch dadurch, 
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dass, wenn spater einmal nach der Operation Husten ein tri tt, 
er einen anderen Charakter hat. 

Stimmritzenkrampf tritt oft, olme dass man eine 
V erauderung der Luftwege konstatieren kann, besonders 
bei sehr erregbaren Kindern, plotzlich ein. Verfasser hat 
bei 90 Kindern mit Hachenwucherungen 27 Mal Stimm
ritzenkrampf b eobachtet. Auch in der Aetiolog ie des Pseudo
kroup spielen sie eine Rolle und endlich will Verfasser 
auch das kindliche Asthma darauf zurii.cldùhren (von 90 
Kinùern litten daran 13 von 5-16 Jahren) . Unter den 
nervosen Storungen im engem Sinue steht der Kopfschmerz 
oben an , gewohnlich verbunden mit Blutarmut, dann Neu
ralgien und nachtliches Aufschrecken (letzteres 27 Mal unter 
90 F allen). W enn als Ursache des letztern im allgemeinen 
die kindliche H ysterie angeseh en wird, so giebt es doch 
zahlreich e Falle, die erst nach Entfernung von Rachen
wucherungen geheilt wurden. D er grosste Teil der be
obachteten Patienten war vorher langere Zeit in anderer 
W eise ohne Erfolg behandelt worden. Uebrigens scheint 
auch die kindliche Hysterie nicht selten mit bestehenùen 
W ucherungen im Zusammenhang zu st ehen; ferner auch 
der Veitstanz, worùber J acobi 1886 eine Arbeit veroffentlichte. 

Interessant ist ein Fall von Kleinhirnstorungen. F. S. 
erlitt als 18-monatliches Kind einen Sturz, wobei ihm ein 
W agenrad ùber den Schiidel ging und die rechte Augen
hohle in Mitleidenschaft gezogen wurde. Bis zum 12. Lebens
jahre k eine B eschwerden. Vor 7-8 Monaten plotzlich 
Kopfschmerzen beim L esen oder irgend einer Arbeit. Die 
Buchstaben tanzen ihm dann vor den Augen, spater standiger 
Kopfschmerz un d Sch wiuùel, ùass er wie ein 'l'runkener 
taumelte. N ach langer erfolgloser Beh andlung entdeckte 
man zufallig Wuchemngen im Rachengewolbe, deren Fort
nahme mit einem Schlage alles beseitigte. 

Bett- und Kl e idern asse n. Von verschiedenen 
Autoren ( Guyon, Korner, S chmaltz), ist ein Zusammenhang 
zugegeben. Gronbcch fand unter 192 Kranken mit Wucher
ungen 24 Inkontinente, von denen 23 operiert wurden. Von 
diesen wurden 12 sofort oder kurz na,ch der Operation ge
heilt. In 5 Fallen kam es nur noch in langen Intervall en 
vor, in zweien leichte Besserung, in vieren gar keine. 



• 
' 

l 

J 

245 

Von sieben andern nicht operierten blieb das Nassen 
in funf Fallen unverandert und verschwa.nd spontan in 
zweien mit dem Eintritt der Nasenatinung. 

Ueber die Hau:figkeit vori Wucherungen bei Bettnassern 
ist leider nur eine allgemeine, keine zahlenmassige Angabe 
gemacht. 

Endlich sind sie in der Aetiologie der entziindlichen 
Hirnerkranlmngen von Bedeutung , denn sie sind sehr haufig 
die Ursache und ein Heilungshindernis der Mittelohr
ei terungen. 

Eine Anzahl kurzer Krankengeschichten sind der Arbeit 
angefiigt. 

Die Begriff'sentwickelung bei Schwachbefahigten und 
Schwachsinnigen. 

Von Herrn Direktor Herberich-Gmiinden. 

R eferent :Òr. Max Bischofswerder-Berlin. 

Dieser auf der IX. Konferenz fiir Idiotenpfiege gehaltene 
Vortrag bringt nicht viel Neues, behandelt aber das Thema 
so iibersichtlich und giebt so viele praktische Winke, dass 
er der Aufmerksamkeit der Leser empfohlen sei. 

Ein vollsinniges Kind hat, wenn es das schulpfiichtige 
Alter erreicht hat, schon eine Menge von Begriffen, die es 
zu Schliissen und Urteilen verbinden kann, und in der 
Schule stromen ihm taglich ohne besondere Miihe eine grosse 
Anzahl neuer zu. Anders beim schwachbefahigten und 
schwachsinnigen Kinde. Schon die hau:fige Schwache der 
Sinnesorgane, besonders des Gesichtes und Gehors, ferner 
die geringe Intelligenz erschweren die Aufnahme von Vor
stellungen. Ihr Wissen ist deshalb viel armer, die Begriffe 
unklar und vielfach verzerrt. Daraus geht hervor, dass im 
Unterrichte auf :fl.eissige Entwi.ckelung und Aneignung von 
Begriffen besonders Gewicht gelegt werden muss. 

W elche Hilfsmittel stehen hierfi.i.r zu Gebote? Das 
einfachste und sicherste Mittel ist die nati.i.rliche, un
mittelbare und lebendige Anschauung . Deshalb muss jede 
Bildungsanstalt fi.i.r Schwachsinnige eine Umgebung haben, 
die recht viel Gelegenheit zur Anschauung bietet. Sie muss 
in der Nahe von lebhaften Verkehrsstrassen, von Eisenbahnen 
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und Fliissen gelegen sein; da erge ben sich eine Fiille von 
Momenten~ die das Interesse cles Schwachsinnigen aufriitteln 
kèinnen. Sie soll auch landschaftlich Angenehmes bieten 
und den Sinn fiir die Schèinheiten der Natur, fiir 'l'ier- und 
Pfianzenleben wecken. Daher sind auch hau:fige F.lpazier
gange notwendig. Hier werden alle Erscheinuugen begìerig 
aufgefasst und besprochen und vom Lehrer uur berichtigt, 
und die auf diese W eise erworbenen Begriffe bleiben haften. 
Hier sei noch die Niitzlichkeit der Ga.rtenarbeiten und die 
Anlegung von Sammlungen erwahnt. J eder Gegenstand 
hat da seine dem Schiiler bekannte Geschichte und dttrum 
um so mehr Interesse. 

Recht instruktiv ist ferner die Einrichtung eines Kauf
ladens. Als Kaufer un d V erkaufer erwerben si eh di e Zog
linge Kenntnis von tausend Dingen, die in einem Kaufladen 
zu habep. sind, von Sachen, die das alltagliche Leben 
fordert, von Mttnzen, Massen und Gewichten. Sie lernen 
zahlen, messen, wagen, zusammenrechnen, herausgeben u. s. w. 

W o di e unmittelbare Anschauung fiir die Begriffs
entwickelung nicht geboten werden kann, muss man sich 
mit Modellen, die wenn sie gut, leider auch sehr teuer sind, 
oder mit Abbildungen h elfen. Redner emp:fiehlt u. a. die 
bei Herder in B'reiburg erschienene Bilderbibel, Leutemann's 
Tierbilder und besonders auch die grossen Wandbilder, 
z. B. die von Schreiber in Esslingen, die beim Lese- und 
Schreibunterrichte bequem heranzuziehen sincl. Zur Er
leichterung cles V erstan lnisses ist fttr clen L ehrer die Kunst 
des Zeichnens sehr wertvoll. Bei clenjenigen Schwach
sinnigen, die schwerhèirig odor gar taubstumm sind, ist nach 
Verfasser auch die Zeichensprache notig. Die grossten 
An forclerungen an die pllclagogische Geschicldicbkeit un d 
Hingebuug stellt die Entwickelung der Begrif!e durch Um
schreibuug, Vergleicbung uncl Gegensatz. 

Zum Verstanc1nis und zur B elebung eines Lesestùckes 
h fig t es sehr l)ei, wenn clie verscbiedenen Personen oder 
Tiere, die redend auftreten, von mehreren Kinclern dar
gestellt werden und wenn alle indirekten Reden oder An
deutungen solcher von ihnen in die Form der direkten ge
bracht werden. E in gutes Mittel, Begri:ffe zu klaren, ist di e Ab
leitung beim Sprach- und Rechtschreibeunterricht, die 
Bildung neuer Worte durch Hinzufiigen von Vor- und Nach-
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silben1 z. B. Wolke, Gewolk; Wetter, Gewitter; die Auf
stellung von Wortfamilien, z. B. Gehen1 Gang, vorgehen, 
nachgehen1 mitgehen, Abgang, Aufgang u. s. w. 

Fiir Vorgeschrittenere empfiehlt sich . endlich auch ein 
Tagebuch, in dem sie wichtigere Begebenheiten vermerken. 

De la voix chuchotée. 
par Paul Olivier. 

Rev. intern. de rhinol., otol., la.ryngol. et phonétique 
expérimentale Nr. 122. 

Referent: Dr. Max Bischofswerder-Berlin. 

Der Umstand, dass einige Patienten, denen man den 
K ehlkopf entfernt hatte, noch eine ziemlich klare Fhtster
sprache erlangten, hat in neuerer Zeit Zweifel erstehen 
lassen, ob er bei derselben ùberhaupt eine wesentliche R olle 
spiele und nioht vielmehr nur ein Kanal fùr die von der 
Lunge heransstromende Lnft sai. Wissenschaftlich haben 
W enige dies e Frage studiert. 

Delean fuhrte durch ein Nasenloch eine R ohre in den 
Schlund und richtete einen Strom verdichteter Luft gegen 
den Kehlkopf. Sobald der Untersuchte den Luftstrom 
fuhlte, unterbrach er die Atmtmg und versuchte zu sprechen: 
Die Sprache war stimmlos. 

Colombat berichtet ùber zwei Galeerenstraflinge, die sich 
die Kehle durchschnitten hatten. Bei dem einen verwuchs 
der Kehlkopf bis auf eine Ideine Luftfistel, so dass von 
einer Funktion nicht mehr die Rede sein konnte, beim 
andern war auch eine Fistel nicht da. Sie sprachen beide 
mit ganz vernehmlicher Stimme. 

Briiclcc hat die ersten genaueren Beobachtungen ge
macht. Er fand, dass bei sehr sanfter Flùsterstimme die 
Stimmoffnung sehr breit ist und sich mit wachsender Ver
scharfung der Stimme verengt. 

Czermalc bestatigte dies nach seinen Beobachtungen mit 
dem Kehlkopfspiegel und gab ganz instruktive Abbilduugen, 
aus denen auch hervorgeht, dass mit dem Intensiverwerden 
des Flusterns der Kehldeckel sich immer mehr iiber den 
Kehlkopf legt. 
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Vacher (1877) und eine Anzahl franzosischer Autoren 
sind im Gegensatz zu Helmholtz, der beim Flustern schon 
die A-Form, das Aneinanderlagern cles ligamentosen Teils 
und das Divergieren cles knorpligen T eils der Stimmbander 
beobachtet hatte, der Ansicht, dass die Stimmritze beim 
Flustern weit geoffnet sei, und dreieckige Form zcige, 
un d dass die Stimmbander da bei gar nicht mitschwingen ; 
die J. -F orm wird nicht erwahnt . 

SieveTs (Grundzuge der Phonetik 1876) schliesst sich 
Czerma,k un d Brucke an. Er unterscheidet: 

l. sanftes Fli.tstern: sehr schwacher Luftstrom, Stimm
ritze in ihrer ganzen Lange offen und nur sehr 
wenig verengt; 

2. mittleres Flustern: Ausatmungsstrom starker, der 
interligamentare Teil geschlossen1 der intercartilagi
nare offen (gewohnliche Form); 

3. das scharfe Flustern: auch der intercartilaginare 
Teil verengt, der Kehldeckel senkt sich bedeutend, 
es bleibt nur eine kleine Luftpassage. 

Der Abbé Rousselot, welcher sich viel mit dem Studium 
der Sprache beschaftigt, L eiter eines ,Laboratoire de Pho
nétique expérimentale du Collège de France" und Heraus
geber obengenannter Zeitschrift ist, fand bei seinen Unter
suchungen, dass auch der K ehlkopf wahrend cles Fli.tsterns 
mitschwingt. Er untersuchte gleichzeitig mit seinem ,oreille 
inscriptrice" , einem Apparate, der in einem der Obrmuschel 
ahnlich gestalteten Schalltrichter in geringer Entfernung 
gesprochen e L ante un d W orte aufnimmt un d auf eine 
Membran ubertr~~gt, durch deren Schwingungen ein sehr 
leichter Schreibhebel in Bewegung gesetzt wird uud sie 
auf einer berussten Flache registriert - und mit einer dem 
Schild1:morpel anliegenden mit einer Gummibinde be[estigten 
MaTey'schen K apsel. Da zeigen die ersteren Kurven auch 
beim Fhi.stern W ellenlinien von ungefahr gleicher W ellen
lange un l nicht gleicher W ellenhohe. Man kann n, ber 
nicht sagen, class diese sich nach clen verschieclenen L auten 
(a, e, i, o, è, rn, u , ou) clifi'erenziert, clenn auch bei clem
selben Vokale gleichen sie bald fast einer graden I_.inie, 
bald bilcleu sie nieclrige, bald ho bere W ellenberge. 

Die zweiten durch Anlegung einer 111arey'schen Kapsel 
an clen Kehlkopf erhaltenen Kurven sincl Linien, clie sich 
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zum T eil nur kanm merkli ch vo u der g rarlen Liuie unter
scheiden, so flach und lang sind die \Vellen, jedenfalls ist 
es unmoglich - clas o und u ausgenommen , welche, besonders 
das u, sehr ansehnlich gewellte Kurven zeigen - die den 
einzelnen Vokalen zugehorigen K urven zu unterscheiden. 
Di e W ellenHinge an je einer Art vou Kurveu ist fi'Lr s ~imt
liche Vokale gleich, eiu Beweis ihrer gleichen musikalischen 
H ohe, ein Beweis, dass eli e :E'l ùster fìprn,che an siuh m ono ton 
is t ; un d w eu n im F l Li ~; torto ne eine Ar t Gesang moglich 
ist, so beruhen die Aemlernngen clor 'l'onhohe auf F orm
verandemngen cles Ansatzrohres. (Di e Kurven sin d ti brigens 
bei einem Manne, c1e::;sen Stimmritze wa.hrenc1 des Flùstern s 
vollig offen war , gewo!lne11. ) 

Oliv'ier untersuchte nun an 58 Na.seu- uml Ohrenkranken, 
deren K ehlkopf gosund war, di e Steli ung clesselben beim 
Fliistern unc1 fand bald ein gleichschenkliges, an der Basis 
mehr ocler weniger breites Dreieck (34 mal) , bald clie ). Form 
(24 mal). Bei lei ·erem uucl sch~irferem Fhtstern iinder t sich 
die Stimmritze, wie es Briiclce, Czerrnak und Sievers gesehen 
hatten: bei schwachem Fliistern kaum merkliche Annaher
ung; bei mittlerem die A-Form , fal sche Stimmbander ge
n aherL; bei sehr krMtigem ~er intercartilagiuose Teil e ben 
geoffnet, die fal schen Stimmbancler fas t im Kontakt, der 
Kehldeckel bedeutencl gesenkt, sodass man nur schwer etwas 
vom Kehlkopfinnern seben kann. 

Dies gilt jedoch nur im allgemeinen; manche halten 
aueh bei scharfem Fliistern clie Stimmbander fast ilt der 
Kadaverstellung, and ere bei sehr sanftem in der ~-Stellung . 

Einmal (Deviation der N itSensc:heidewand, dadurch N asen
verstopfung) fancl r clie Stimmritze ganzlich geschlos ·en. 

Filr die Frage cler Vibration der Stimmbander wil.hrend 
des Flùsterns ist ein pathologisch er Fall von Belang : Frau 
von 58 J ahren. Kleine Geschwulst (Papillom) cles rechten , 
Schleimhautblutung cles linken Stimmbandes. Anfalle von 
Atemnot, voriibergehende Stimmlosigkeit. Sobalcl sie ver
sucht, mit hoher Stimme e zn sagen, beriihren sich fast die 
Bancler, der P olyp ist kaum sichtbar. Fhtstert sie es leise, 
so sind sie im Vergleich zur Cadaverstellung nur wenig 
geniihert, uncl cler jetzt recht gut zu sehende Polyp vibriert 
deutlich mit clem benachbarten Teile cles Stimmbandes. Dass 
die Schwingungen vom Luftstrom allein herriihren, ist nicht 
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anzunehmen, rlenn der Polyp sinkt boi.m ruhigen Atmen 
schlafl zuri.tck; vielmehr macht er beim Fliistern nur Be
wegungen des Stimmbandes mit, che in anderen Fàllen 
nicht so gut sichtbar sim1. 

Ref. gestattet sich noch die Bemerkung, dass die Be
obachtung an dem mit einem Polypen besetzten Stimmbande 
nicht ohne weiteres auf ein normales i:"tbertragen werden 
kann. 

F erner sind die Kehlkoptkurven des Abbé Rousselot 
1mr der Ausdruck von Bewegungen des ganzen K ehlkopfes, 
nicht der Stimmb~i.nder allein. W el che Rolle die letzteren 
b eim Fliistern spielen, das dttrfte am besten dmch das 
Laryngo-Stroboskop ermittelt werden. 

Zwei Falle von Aphasie mi t besonderer Berucksichtigung 
der Amusie. 

Inaug.-Dissert. von Anton Schwellenbach-Strassbmg. 

Referent: Dr. Max Bischofswerclet·-Berlin. 

Der erste der Falle betri:fft eine Geschwulst (Sarkom) 
des linken Schlafenlappens, von welchem nur die hintere 
untere Parthie sich bei der Sektion intakt erwies, wahrend 
auch der Nucleus lentiformis, der Thalamus und die Capsula 
interna ergriffen waren, er ist ca. fiinf Vierteljahre beobachtet 
worden. 

Im Anfange besteht neben linksseitigen Ohr- und Kopf
schmerzen, sowie Stauungspapille fa t-t nur die Sr rachstorung: 
Patient versteht alles, kann aber oft fiir seine Gedanken 
die Worte nicht finden (Erinuerungsaphasi.e) und spricht 
statt gewollter Silben abuliche z. B. Lust statt Brust (litterale 
Ataxie) . Mit dem Wachsen der Geschwulst steigern sich 
die Er.·cheinungen langsam zu einer rechtsseitigen Kéirper
liihmung , die Sprache schwindet, wahrend das Wortverstand
nis mit kurzer Unterbrechung intakt bleibt, bis auf einige 
unverstandliche Laute, bis auf den Ausruf ,selo", mi t 
dem der Patient verméige verschiedener Betonuug Frage 
und Antwort, Bitte oder Dank, Freude und Schmerz aus
zudrftcken versteht. 

Zum Schreiben lasst er sich nur sehr ~ugern herbei und 
bringt es dann, indem die linke Hand die gelahmte rechte 
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fi'thrt, hochstens dazn, seinen N amen mi t grossen ungefi.tgen 
Buchstaben zu malen. Das Schriftverstandnis ist vollkommen 
vorhanden. Interessant ist die Untersuchung des musikalischen 
Ausdrucksvermogens. Patient sang fri'ther viel uncl gern 
und singt auch jetzt noch aus eigenem Antriebe, am liebsten, 
wenn jemand mitsingL und er sich unbeobachtet glaubt, die 
beiùen Melodien ,O Strassburg" und ,Ieh hatt' eiuen 
K ameraden" . Tri:fft er, was oft vorkommt, den nachst hoheren 
Ton, so wird clie ganze Melodie in der entsprechenden 'l'onart 
zu Ende gefl'thrt. Er merkt es sofort, wenn man ihm ab
sichtlich fal sch vorsingt und bezeichnet die Stelle mit einem 
unter Lachen hervorgestossenen , O jeh" . Das Gleicbe gilt 
vom Pfeifen: reine 'l'o ne in ricbtigem Takt, a ber mi t V er
fehlung mancher Intervalla. W abrend cles Aufentbaltes in 
der Klinik hat er noch ein kleines Liedchen vom Kranken
warter gelernt, clas er auch nur mitsingt. Wie gross sein 
Liederschatz sonst noch war, liess sich nicht feststellen. Tm 
Singen nun spricbt er verschiedene W orte, clie ihm sonst 
unmoglich sinù, allerdings versti'tmmelt au s. Die meisten 
anlau tenden Konsonan ten ersetzt er durch ein s: , O Sasuch, 
clu sunsersone Sad". Das Folgende ist ganz verwaschen, 
cleutlich nur noch ,sesraben" und , Solsat ". Das dem rg 
in Strassburg entsprechende eh ist ein Mittelding zwischen 
dem hinteren eh und dem Gaumen-r. Die Vokale sind voll 
und rein, auch der Diphthong o. 

,I eh hatt' einen Kameraden" spricht er ,Ich a t eien 
Kaheraden". D er R est ist nicht verstandlich. Die Aus
sprache der K ousonanten wechselt ; heute werden solcbe 
gut ausgesprochen, clie morgen clurch andere ersetzt werden. 
Nie wird der Text ohne die Melodie gesprochen, nie einer 
anderen unterschoben. Selbst das vielseitige ,selo" wird 
nicht verwendet. 

Das Gedachtnis in Bezug auf ii ltere wie ji'tngere That
sachen und das Personengedachtnis erscheint intakt. Auch 
die Intelligenz hat nur wenig gelitten. 

Die Beobachtung, dass trotz der Unmoglichkeit, W orte 
fi'tr sich oder zum Zwecke ùes Gedankenaustausche zn bilden, 
die F ahigkeit einen intmjektionellen Lautkomplex zu bilden 
besteht, ist ja nicht selten. Sie hat Kus maul zur An
nahme eines dopp elseitigen automatischen Sprachzentrums 
veranlasst, das rechtsseitig weiter funktionieren kann, wenn 
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das linke Spnt.ehzentrum gelost i.st. Bemerkenswert ist die 
,Intonation", élie Fahigkeit, diesem Ausruf ,selo" durch 
verschiedene Betonung eine beabsichtigte B edeutung zu 
verleihen unél das V erh~i.ltnis der Aphasie zu der in neuerer 
L::;eit viel studierten Anmsie, der Storung cles musikalischen 
Ausdrucksvermogens. Man unterscheidet da c1ie motorische 
und sensorische Amusie, an ersterer a) die vocale A., voll
standig o der un vollstandig (Paramusie), b) di e instrumentale 
A. (musikalische Amimie), c) die musikalische Agraphie, 
die Unfahigkeit, etwas Vorgesungenes in Noten niederzu
schreiben. 

Die sensorische Amusie aussert sich :1) als 'I'ontaubheit 
o der b) als N otenblindheit. 

Die vokale motorische Amusie ist haufig, noch haufiger 
aber und zwar auch bekanntlich bei ganz Gesunden die 
Paramusie, das Singen mit unrichtigen 'ronen und Intervallen. 
Hier diirfte sie auf ein mangelhaftes Muskelgefuhl der 
Kehlkopfmuskulatur zuriickzufiihren sein. Erst das Gehor 
belehrt den schlechten Sanger, dass er falsch gesungen hat . 
Findet man bei einem Aphasischen Paramusie, so wird man 
sich erst ftberzeugen miissen, dass er vorher schon , uu
musikalisch" war. Nii.chstdem ist die 'rontaubheit sehr 
haufig. Dagegen kommen die musikalische Amimie, Agraphie 
und di e N otenblindheit, da sich fiir derartige Untersuchungen 
nur Berufsmusiker und musikalisch hochgebildete Laien 
eignen, nur ganz vereinzelt zur Beobachtung. Aber sie 
si n d schon beobachtet, ja sogar eine ganz isolierte 
musikalische Amimie (Posaunenblaser von Charcot). 

Um c1ie Beziehungen zwischen Aphasie und Amusie 
zu verstehen, wird man zu erwagen haben, dass die Musik 
eine Stelle zwischen der kiinstlich herangebildeten W ort
und der emotionellen Ursprache hat, dass sie letzterer n~i.her 
steht als ersterer. So kann eine gewisse musikalische Fahig
keit noch vorhanden sein, wenn die W ortsprache fehlt, ja 
trotz einer bestehenden Aphasie kann der zur Musik gehòrige 
Text, wenn auch verstiimmelt, gesprochen werden. In sehr 
seltenen Fallen b estand auch reine Amusie ohne Aphasie, 
ja sogar nur Notenblindheit oder Tontaubheit ganz isoliert. 
Daraus geht hervor, dass beide Thatigkeiten, Sprechen und 
Singen, ziemlich unabhangig von einander sind, und dass 
man berechtigt ist, raumlich vers0hiedene Zentren fi.tr beide 
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anzunehmen. Der vorliegende Fall, in welchem der linke 
Schlafenlappen fast ganz zerstort war, witrde diese Annahme 
bekraftigen und besonderR die von Kttssmaul stittzen, dass 
neben dem linken Sprachzentrum ein doppelseitiges fttr clie 
emotionelle Sprache und clie ihr nahestehende Melodieen
reproduktìon bestehe. 

Anhangsweise bespricht Verf. noch einen Fall von 
embolischer linksseitiger Apoplexie bei einer sehr musika
lischen Dame ; die Lahmung bildete sich bis auf die des 
(rechten) Armes vollig zuritck. In der ersten Zeit konnte 
sie bei erhaltenem W ortverstandnis nichts sprechen. Spater 
kehrte die automatische Sprache, die mechanische R ezitation 
wieder. Schreibvermogen (mit der linken Hand) und Schrift
verstandnis nur wenig betro:ffen. K eine Spiegelschrift. Pat. 
kann aber Geschriebenes nicht laut lesen. 

Einige Lieder singt sie spontan, ganz korrekt und sogar 
gefLthlvoll, wobei sie den Text teils fehlerfrei, teils mit etwas 
Paraphasie, franzosisch wie deutsch spricht. Das musikaliscbe 
Gehor nicht im geringsten betroffen, dagegen das musikalisch e 
Schreibvermogen im Spontan- und Diktatschreiben fast auf
gehoben; das Abschreiben von Noten geht leicht und fehler
los von statten. N oten zu lesen o der ein Instrument zu 
spielen, ist sie ganz ausser stande. Eine Gegenitberstellung 
der analogen Formen von Aphasie und Amusie ergiebt also 

l . W orttaubheit un d Tontau bheit fehlen vollig. 
2. W or t- un d N otenschreibvermogen sin d das erstere 

weniger, das letztere sehr bedeutend zur Paragraphie 
reduziert. 

3. Kopieren ist beiderseits intakt. Dagegen besteht 
4. Motorische Aphasie bei fehlender vokaler moLorischer 

Amusie und andererseits 
5. N otenblindheit bei volligem Schriftverstandnis. 
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Litterar i s che U msch au. 

Aus der Wiener klin. Rundschau No. 32 (Jahrg. 1899) 
entnehmen wir folgenden Aufsatz, den uns der Herr V er
fasser gi.itigst ùbersendet: 

Perverse Aktion des Gaumensegels. 
Von Dr. M. Saenger in Magdeburg. 

Der Schlosser K. kam am 30. Oktober 1896 zu mir 
mit der Bitte, ihn von inem ,Stockschnupfen", demzufolge 
er ,durch die Nase spreche", zu befreien. Da Patient stark 
verstopft-nasal sprach, vermutete ich anfangs, dass der so
genannte Stockschnupfen in dem Vorhandensein von Schleim
hautschwellungen oder in der Anwesenheit von Neubildungen 
in den Nasenwegen bestehe. Zu meiner Ueberraschung 
fan d i eh diese V ermutung bfli der rhinoskopischen un d 
pharyugoskopischen Untersuchung nicht bestatigt. DieNasen
h ohlen, deren Schleimhaut ein normales Aussehen hatte, 
waren von mehr als normaler Geraumigkeit. Es fand sich 
in ihnen weder irgend eine Neubildung, nuch sonst etwas, 
das ihre Durchgangigkeit irgendwie zu beeintrachtigen ver
mochte. Aehnlich verhielt es sich mit dem Nasenrachenraum. 

Diesem B efundo ent prechend war auoh die Nasen
atmung in keiner \V eise behindert. 

Die verstopft-nasale Sprache, d. h. der Umstand, dass 
die R esonanten M, N, Ng unt r Einbùssung ihrer charakte
risbschen Klangbeschaffenheit sich in dumpfe, den Blah
lauten ahnliche Lautfl umgewand elt haben, wird bekannt)ich 
cladurch bedingt, dass der Ab:fluss der tonenden Exspirations
luft auf dem W oge durch don N asenrachenraum und die 
N asenhohlen Lmmoglich o der wesentlioh behindert ist. Da 
in dem vorli ogonden Falle ein organisches Hindernis 
flir den Abfluss d r Exspirationsluft durch die N asenwege 
nicht vorhanden war , so musste ein funktion e ll es 
Hindernis da sein. Dies konnte aber nur darin bestehen, 
dass bei der Bildung von M, N, Ng das Gaumensegel nicht, 
wie es normalerweise geschieht, gesenkt, sondern dass es 
vielmehr gehoben wurde. 

D ass diese Annahme richtig war, vermochte ich ver
mittelst der Rhinoskopia anterior bei der grossen Geraumig-
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keit der Nasenhohlen ganz gut durch direkte Beobachtung 
der Bewegtmgen des Velum, beziehungsweise des Levator 
veli festzustellen. 

Di e Diagnose einer solchon pervers e n A k t i o n d es 
Gaumonsegels,*) welche ich bi sher in clrei F allen beobachtet 
habe, ist bei einiger Aufmerksamkeit nicht schwer zu stellen. 
Finclen wir bei einem P atienten mit verstor ft-n asaler Sprache, 
dass clie Nasenatmung volllrommen unbehi.ndert ist, ergiebt 
ùie rhinoskopische und pharyngoskopische Untersuchung 
auch objektiv, class die Luftclurchgangigkeit der N asenhohlen 
un d cles N asenrachenraumes eine ausreichencle ist , so kann 
kein Zwoifel daritber bestehen, dass die Sprachstorung 
durch c1ie normwidrige H ebung cles Gaumensegels bei der 
Bilclung der hier in Betracht kommenden Laute beclingt ist. 

Ein wichtiges diagnostisches Hilfsmittel ist nach meinen 
Beobachtungen ferner der Umstand, dass c1ie abnorme dumpfe 
Klangfarbung von M, N, Ng besonders deutli cb zutage tritt, 
wenn sie unmittelbar einem anderen Konsonanten, nament
lich einem har ten ·;: .. ;;) Verschlusslaute o der einem S-L ante 
vorangehen, z. B. in L ampe, eins. Die Kranken h ben eben 
das Gaumensegel zu fri.ih . Oder sie sind vielmehr b i der 
schnellen Aufeinanclerfolge von L auten, bei denen der Nasen
rachenraum abwechselncl geschlossen, geo iTnet und wiecler 
geschlossen werden muss, nichc imstancle, das Gaumensegel 
rechtzeitig zu erschlaffen. Statt der Erschlaffung tritt dann 
eine krampfhafte H ebung ein. 

Bezi.iglich der Aetiologie vennag ich nur den Umstand 
anzufi.ihren, dass alle clrei in Frage kommenclen Krankon 
(neben clem zuerst erwahnten, welcher Phtisiker war , ein 
Butterh~tncller V. und oin K aufmannslehrling M.) anami 'Ch e 
un d stark neurasthenische I ersonon waren, beziehungs
weise sincl. 

W as di e Therapie betrifft, so kann diesel be nur darin 
bostohen, class clie Kranken einerseits lernen, wie clio von 
ihnen fehlerhaft gebildeten Laute rich tig hervorgebracht 

*) Verg l. die perverse Aktion der Stimmbiinder (B. F ·riinkcl). 
**) l eh unterscheide mit 1'hausing harto und weiehe Verschluss

Jaute, nicht wie B1·iic/ce und di fl Ubrigen Phonetiker stimmlose und 
stimmhnfte (verg l. meina ,Mechanik der K ons onantbildung" in der 
Fes ts chrift der med. Gesellschaft zu Magcleburg). 
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werden und andererseits die Bildung dieser Laute fur sich 
allein und in Verbindung mit anderen Lauten uben . 

Zunachst mi.i.ssen die Kranken versuchen, die Stimme 
moglichst lange ertonen zu lassen, wahrend sie den Mund 
abwechselnd in der W eise geschlossen halt e n, wie es 
zur Hervorbringung von M, N, Ng erforderlich ist. Dies 
ist natiirlich nur moglich, wenn das Gaumensegel gesenkt 
ist. Dann lasse man diese Laute in Verbindung mit vorauf
gehenden und nachfo]genden Vokalen hervorbringen. Hierauf 
ist die Bildung von M, N, Ng in Verbindung mit Ver
schlusslauton (P, T, K, B, D, G) und R eibelauten (F, Oh, 
S etc.) zu i.i.ben. 

SchliessHch mochte ich noch erwahnen, dass sehr viel 
Geduld und Ausdauer von Seiten der Kranken, wie des 
Arztes dazu gehort, um das Uebel, welch es ja weiter nichts 
als eine in der Regel bereits lange Zeit bestehende fehler
hafte Angewohnung ist, gri.i.ncUich zu besei tigen. 

F eu i Il e t o n i s t i s c h e r A uf sa t z. 

Neue Beitrage zur Bibliographie und Geschichte der 
Sprachheilkunde. 

Von Dr. H. G~ttzmann. 

Schon in fri.i.heren Arbeiten habe ich mehrfach auf die 
hervorragende Beobachtungsgabe und pracise physiologische 
Betrachtungsweise Kempelen's hingewiesen, die er in seinem 
,Mechanismus der menschlichen Sprache" niedergelegt hat. 
(Wien 1791.) Die hier wiedergegebenen Abschnitte ent
halten ausser der sorgsamen physiologisch en B eschreibung 
der Konsonanten stets die c1abei anzutreffenden Sprach
fehler und ihre Abste llun g uncl verdienen daher das 
besondere Interesse unserer Leser. Vorher sei bemerkt, 
dass Kcmpelcn vier Klassen der Mitlauter unterscheidet: 
l . ganz stumme, 2. Windmitlauter, 3. Stimmmitlauter, 4. 
Winc1- und Stimmmitlauter zugleich . Darauf heisst es 
Seite 235 ff. wie folgt: 

Von den Mittlautern ins Besondere. 
Nun will ich es versuchen die Entstehung eines j eden 

Mitlauters ins Besondere, in so weit ich sie in der N atur 
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ausgespi.trt zu haben glaube, ausfi.thrlich , und soviel mir 
nur moglich ist, verst i1ndlich zu beschreiben. Zu dem 
Jj_;nde wird bey einem jeden angezeig t werden, zu welcher 
der obigen vier Klassen er gehor t, und warum , in was filr 
einer Lage si eh die zur Sprache nothigsten fLtnf W erkzeuge 
be:finden, wie er von verschiedenen N ationen verschieden 
ausgesprochen wird, und was sonst etwan dabey noch zu 
bemerken kommt. Zum Beschluss werden immer auch clie 
Fehl er, die bey manchen Leuten in der Aussprache bemArkt 
worden, und die Mittel sie zuverbessern , a.ngehangt werden. 

B 
Ein Mitlauter der 3. Klasse, namlich ein zu s amm e n

g ese tzt e r Sti m mmi t laut e r. 

E in Mi t l a u te r ist er , weil er ohne mit einem Selbst
lau ter verbunden zu seyn , nie ganz vernommen werden 
kann. Zu samme n ge s e t z t ist er , weil er nicht durch 
eine und die namliche L age ausgesprochen werden kann , 
sondern aus seiner anfanglichen Lage in eine andere i.tber
gehen muss, um verstancllich zu werden. 

vVarum ich ihn aber unter die S timmmitl a ut e r 
setze, ist, weil er, ehe sich noch sein Selbstlauter, der ihn 
begleitet, horen lasst, schon von sich selbst einen L aut 
gibt, obschon dieser nicht der Laut irgend eiues Selbst
lauters, sondern mehr ein dumpfes Gemurmel ist. 

Die L age worin dieser Buchstab anfangt, ist cliese : 
l. Die Stimme tonet : 
2. Die Nase ist geschlossen: 
3. Die Zunge lieg t : 
4. Die Zahne haben keinen Antheil clAnm : 
5. Die Lippen sin d geschlossen : 

Dieser Buchstab hat eine un d zwar sehr nahe V er
wandtschaft mit dem P, und dass man ihm ùiese auch von 
j eher zuges tanden habe, lasst sich claraus abnehmen, class 
alle diejenigen, ch e bisher von der Sr rache geschrieben 
haben, uns keinen ancleren Unterschied zwischen B und P 
ang aben, als dass jenes g e lind e r oder w e i c h e r , un d 
dies es sta r k e r o der h art e r ausgesprochen wird . Daher 
sagt man auch ein wei c Les B und ein h a r tes P:*) 

*) Cottrt de Gebclin sagt hi eriib or auch nichts Bestimmt oros 
un e forte pression (d es Jevr e3) produit l"intonation P ; uno leger e 
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Allein mi t dieser Erklarung war' es no eh bey W eitem 
nicht gethan. W enn m an Einen, der kein B aussprechen kann, 
dieses lehren sollte, und sich nur damit begnflgte, ihm zu 
sagen, dass es gelinder und sanfter als P ausgesprochen 
werden muss, so wilrde er, wie mir es die Erfahruug gar oft 
gezeigt hat, das P nur etwas lauter oder gar roit einer Aspi
ration wie Phe - das B hingegen, immer auch wie ein P, 
nur etwas leiser, oder gar wie ein vV aussprechen, in der 
Meinung, er habe zwischen beyden Buchstaben bloss da
durch schon den verlangten Unterschied getroffen. So hab' 
ich in Oesterreich unzahlige mal ponus oder W onus, wellum, 
warwarus anstatt bonus, bellum, barbarus sprechen gehort. 

Einige glaubten, dass, wenn clero P nur ein M zuge
geben wflrde, es dadurch eine gewisse W eiche erhielte, 
und sogleicb zu einero B ftbergieng. I ch war lange selbst 
der Meimmg, dass es , wie wenn ein ganz kurzes M voraus
g ieng, namli ch wie robe laute. Allein nach einer langen 
R eiLe von Beobachtungen biu ich endlich meines Irrthums 
gewahr wordeu, der bloss darin bestand, dass ich bey 
meinen V ersuchen das B oft 3- 4 Sekunden lang auszog, 
folglich um die Stirome so lange lauteu zu lassen, verleitet 
wurde, ihr eineu Ausgang durch die offene Nase zu ge
statten, welches nothwendig den Laut eines M geben, und 
mich i. n meinem W ah ne bestarken musste, dass ein wùrk
liches M vorhanden ware. Denn es ist ein ausgemachter 
Grundsatz, da ss man bey g esc hlos s enem Munde 
und off e n e r Nase ganz und gar nichts ande r es 
h e r vo rbring en k a nn al s ein M. 

So ]auge i r:h das B allein, oder bey dem Anfange 
eines Wortes beobachtete, so glaubt' ich, dass meiue Be
roerkuug gar nicht t rii.gen konnte. Sobald ich aber clas 
B zwischen Selbstlauter gesetzt betrachtete, zum Beyspiel, 
in den W ortern ibi, ubi , so wurd' ich bald g ewahr, dass 
hier nicht clie geringste Spur eines M zu beroerken wiire, 

l'intonation B. Aber ilberhaupt gerieth ihm die Erklarung, wie di e 
Sprachla ute entstohen, am w enigsten. Denn beynahe alles, w as er 
hi erilb er sagt , ist thoils unvollstiindig, theils ganz falsch , da er doch 
in diesem Stlicke t'i nen viel richtigeren Vorganger an A1mnan hatte, 
den er solbst oft in seinem W erke anfUhrt. Orig. du Langage, Chap. 
V, Maniere don t se prononcent l es sons et les Intonations, mechanisme 
des Intonations. 
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sonst mftsste es w1e imbi, umbi lauten, dass also der Unter
schied zwischen B und P irgend anderswo zu suchen ist. 

Es liegen in der Sprache ga.nz unbemerkte Kleinigkeiten, 
die doch in sich wichbige H auptdinge sin d, olme deren 
gemmar Beobachtung man nimmermehr clen verlangten 
Laut hervorbringen ka.nn ; ganz' vorzliglich i:::t dieses der 
Fall bey clem B. Es kommen hier einige Hauptbemerkungen 
vor, die auch auf anelare Buchstaben z. B. auf D, T, G, 
uncl K passen werden. Die wichtigste ist gl eich diese : 
clas bey d e m B di e Stimme imm e r mitlaut e t und 
b e y d e m P n i c h t. 

Um den Unterschied zwischen P uncl B, auf den hier 
all es ankommt, genau bestimmen zu h: onnen, muss ich 
vorausgehen lassen, in was clenn clas P besteht. Be y cl em 
P s ind Mund und Na se geschloi:!sen, wi e bey d em B, 
nur sc hw e igt hi er clie Stimme ga nz. Die in dem 
Muncle enthaltene Luft wird durch die a.us der Lunge heran
dringende stark zusammengepresst, und sucht daher einen 
Ausgang. Die geschlossenen, und fest aufeinander drt1ckende 
Lippen verhindern diesen Ausgang eine kleine W eile. Lassen 
sie endlich nach, und ist dieser Widerstand nicht mehr im 
Verh~tltnisse mit dem Druck der eingesperrten Luft , so 
schlag t diese die Lippen auseinander und bricht mit Gewalt 
heraus. Der Selbstlauter, der das P begleiten soll, a, e oder 
ein anderer, ist schon bereit sich vernehmen zu lassen, und 
bricht in dem namlichen Augenbli ck mit der Stimme aus 
in ein pa, pe, pi etc. 

Das B hing ege n f angt sich g l e i c h mit d e r 
Stimme an, uncl wird se in e gan z e Dauer hindur ch 
von der se lb e n b eg l oit et. Dieses ::dlein wt1rde schon 
einen betrachtlichen Absta.nd von dem stummen P zeigen. 
Aber es sind noch andare Id eine Ver:Aossungen clabey, die 
ihn noch auffallender machen ollen. Man erlaube mir hier 
etwas weiter auszuholen, uncl einige Bemerkungen gleichsam 
als Grundsatze vorauszuschicken. 

Die Stimme ist weiter nichts als ein fortfliessencler 
Strohm von Luft. Um cliesen zu unterhalten, mu s die ans 
der Kehle hervorquillende Luft immer weiter fortfliessen 
und der nachkommenclen Platz machen. Sobalcl dieser Ab
fluss aufhort, so muss d1e Stimme nothwendigerweiso eben so, 
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wie das Wasser, dessen Ablauf man zugeschlossen hat, stille 
stehen und verstummen. 

Aus diesem Grunde sollte also gefolgert werden, dass 
die Stimme, wenn Mund un d Nase geschlossen, folglich ihr 
alle Ausg~i.nge versperrt sind, ganz und gar, und zwar 
augenblicklich verstummen mitsste. Insofern man sich die 
Stimme wie einen Strohm von W asser vorstellte, w are dieser 
Schluss auch ganz richtig. Da sie aber Luft ist , und diese 
eine von dem W asser ganz unterschiedene Eigenschaft , 
namlich c1ie Zu sa m m e n dr u c k bar k e i t ha t, so ha t sie 
auch in dem gegenwartigen F alle eine andere Wirkung. 

Man kann anch bey gesc hlo sse nem Mund e, 
und Nase e in e Stimme hor e n l asse n , j e doch nur 
eine kurze Z e i t, u nd nicht se hr l a ut. Dieses geschieht 
auf folgende Art. D er innere R aum cles Mundes ist mit 
Luft gefullt, die nicht zusammengedritckt, sondern in ihrem 
natitrlichen Zustand ist. Das Stimmhautchen schneidet ihr 
alle Gemeinschaft mit der in der Lunge enthaltenen gleichsam 
wie ein V entil ab . W enn n un die Stimme ansprechen 
soll, so wird die in der Lunge enthaltene Luft zusammen
gedritckt, das Stimrnhautchen o:ffnet sich ein klein wenig und 
gestattet ihr einen nur ganz engen Durchgang. In der in 
dem Munde vorra thigen, viel weniger zusammengedritckten 
L uft :finclet sie noch so viel R aum, class sie in clieselbe mit 
einem Laut hineinstrohmen kann, inclem sie diese immer 
mehr uncl mehr zusammendrùckt. Sobald die Luft in dem 
Muncle eben so sehr zusammengedrùckt ist, als die in der 
Lunge, so ist zwischen beyclen clas Gleichgewicht her
gestellt, der Strohm der Luft hort auf, uncl mit ihm die 
Stimme. Und dieses ist clie Ursache, warum die Stimme 
nur eine kleine W eile, etwan l Sekunde lang anhaHen 
kauu. Eben so wircl man auch leicht einsehen, dass sie, 
wie ich oben gesagt habe, nicht sehr laut seyn konne, weil 
sie eingesperrt, und dabey um vieles gedampft ist, so wie 
man z. B. eine Violiue in der N ebenstube durch clie ·w an d 
zwar clurchhort, aber nicht so deutlich vernimmt, als wenu 
die W aud nicht da stitude. 

Nebst der Zu sa mm endruckbarkeit der Luft be
clienet sich die Natur noch eines anderen Kunstgri:ffes, um der 
aus der Lunge kommendeu Luft Raum zu verscha:ffen. Die 
Wancle cles ober clero Stimmhautchen be:findlichen Behalt-
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nisses, namlich die fleischigten und daher nachgebenden 
Theile cles inneren Ihlses erweitern sicb, oder werd en viel
mehr von der anschwellenden Luft aufgebhtht. 1\fan sehe 
in einen Spiegel und spreche das B ganz Iangsam aus, man 
wìrd sich iiberzeugen, dass vor der Oeffnuu g cles Mundes, 
<ler Hal se, nnd der untere 'l.'heil vom Kinn bis zum Hals 
etwas aufschwillt . All in dieses hat auch seiue Griinzeu. 
W eun diese Theile einmal auf das hochste aufgetrìebeu 
sind, so muss die Stimme aufhoren. Bhlss t man itber dieses 
noch die beyden Backen auf, so kann man die S timme notJ1 
e i ne W eile langer aushalteu. 

Ein mechanischer Versuch ,·oll Llieses ld ar r zeigen. 
Mau stecke eine gemeine Pfeifì'e (Tab. I , Fig. 2, D) in eine 
Schweins- oder Ochsenblase (C, C, C, C) und binde di se 
oben ober clero Loch an dem lVIundstilcke b ey D, D, fcs t 
zusammen. W enn man da hineinblii,ss t, so wird si eh der 
'l.'on so b nge horen lassen, als die Blase nachgiut. I st sie 
endlich ganz mit Luft geflillt so, dass sie den R aum E , F , 
G, H einnimmt, und wie ein 'l.'rommelfell angespanut ist , 
dann wird es unmoglich seyn, emen Tou mehr herans
zubriugen. 

Eh' icJ1 dieseu Bnchstabeu noch verlas e, mn.·s ich 
diej enig en, die sich twan von der Rich tigkeit all er obigen 
B emerkungen durch Probeu an sich selbst werdeu versicheru 
woll eu, vor Irr wegen warnen. E s ist oben gesagt worden, 
das bey dem B die Nase geschlossen seyn muss. Nun ge
schieht aber das Zuschliessen der Nase so unbemerkt, dass 
de1jenige, der zu dergleichen Versuchen nicht gewohnt ist, 
oft glaubt, er habe die Nase geschlossen, wenn sie doch 
offen ist, und so umgekehrt. Daher rath' i eh bey alleu solchen 
Versuchen mit dem B clie Nase mit der Hand fest zusamm en 
zu driicken um sich ja zu i.iberze ngen, dass da koìu Lu ft 
herauskèi mmt . 

Fehler bey dem B. 

Dieser Buchstab wird durchgangig gut ausgesprochon, 
und ich habe dabey nie ei.nell Febler , wohl aber oft bemerket, 
dass er mit dem P verwech elt wird. Bey Engell and em , 
Franzosen, Italianern, Ungarn, Illiriern uncl allon mir be
kannten europaischen N ationeu h ab' i eh dies e Verwechslung 
sEJlten, oder wohl gar nie beo bachte t. Nur in Deutschla.ncl 



262 

allein wird das P sehr oft anstatt des B gebraucht. Man 
findet da ganze Provinzen, deren Bewohner ihr ganzes Le ben 
hindurch kein B ausgesprochen haben, ja es nicht einmahl 
aussprechen konnen. Si e sagen P r a un P i e r, P u t t er pro t 
statt Braun Bier, Butterbroc1 oder sie machen ein w daraus 
und sagen awer Haawer statt aber Haaber. Manche 
werfen das B ganz weg und sagen gesto rm stat.t g e 
storben, ham statt hn.b en u. s. f. Sie sind an diese 
F ehler so gewohnt, chss sie ihnen auch in allen fremden 
Sprachen, die sie in einem gewissen Alter lernen, anhangen, 
und daher schon allein wirc1 ihre Aussprache fùr Auslander 
so auffallencl, so kraftlos und abgeschmackt. 

Einem, der nie ein B ausgesprochen hat, es zu lernen, 
ist gewiss keine gar leichte Sache. Doch wer sich die Muhe 
geben will, ihm alles das, was oben von diesem Buchstahen 
gesagt ist worden, fasslich zu machen, dem wird es endlich 
doch gelingen. N ur rath' ich bey solchen W orten anzu
fangen, in denen vor dem B ein M vorgehet z. B. Umbra, 
ambulo, Tumba, franz. sombre, humble. Denn hier vertritt 
das M, welches mit geschlos. enem Munde hervorgebracht 
wird, den oben beschriebenen stumpfen Laut, der immer 
vor dem B hergehn muss, und dadurch ist zur Entstehung 
des B schon immer viel gewonnen. 

D 
Auch em Mitlauter der dritten Klasse, dass ist em z u

s ammenges e tz ter Stim m mi tlauter. 

Was oben bey B im Eingang bis zur Lage der Sprach
werkzeuge gesagt ist worden, gehort W or t fur W or t auch 
hierber. Zwischen B und D ist ein kleiner Unterschied. 
Alles beschrankt sich hier auf die einzige Abweichung, dass 
bey dem B der Stimme der Ausgang mit den Lippen, bei 
dem D aber mit der Zunge verschlossen wird. Das ubrige 
bleibt ganz pi1nktlich das namliche. Sogar hat D eben die 
namliche Verwandschaft mit T, wie oben B mit P, und gilt 
hier eben dasjenige, was wegen des h~trten P und weichen B 
oben gesagt ist worden, auch auf das harte T und das 
weiche D. 

Lag e der Sprachwerkzeuge. 
l. Die Stimme tonet. 
2. Die Nase ge~chlossen. 
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3. Die Zunge mit der Spitze gleich hinter den oberen 
Zahnen an den Gaumen br e i t angedri.tckt. 

4. Die Zahne ohne Antheil. 
5. Die Lippen etwas offen .. 
Tab. I , Fig. l zeigt im Durchschnitt ùie Lage aller 

Sprachwerkzeuge. 

Tab. I. 

~. 1. 

D 

8j·L• 

Nun ist zu untersuchen, wie denn die einzige Abande
rung, dass die Stimme hier mit der Zunge, und dort mit 
den Lippen eingesperrt wird, einen so deutlichen Unter
schied verursachen, und einen ganz anderen Buchstaben 
hervorbringen ka.nn. Man weiss, dass bey Bfasinstrumenten, 
bei Zwerchpfeiffen, Schalmeyen und dergleichen, der Ton, 
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.ie nttchdem er durch mehrere oùer g rossere Locher h eraus
gelassen wird, sich iu einem gewisseu Verhaltnisse ver
anù rt. Bey Wttldhorn, Trompeten, Posaunen, je langer 
ùie Rohren sinù, folglich je mehr Ra.um ùie dareiu ge
stossene Luft aufùllen muss, je tiefer wird der Tou. Nun 
wirù man dieser Veranderuug auch bey der Sprache gewahr, 
jeùoeL b esteht sie nicht in der Hohe oder Tiefe cles 'I'ones , 
soncler.n in etwas, clas ich uicht anders als durch ein Gleich
niss ausdrùckeu kann. So namlich, wie das Ohr deu 'l'oH 
eiuer Darmsaite von ùem 'l'on einer Eisen- odor Messing
saite, wenn auoh beyùe die namliohe Stimmung, folglioh 
auoh die u amlioh en Vibrationen haben, ganz wohl unter
scheidet, so bemerkt es auch einen wesenlichen UnterscLiecl 
zwischen B und D, obwohl b eyde in ùem nil.mlicheu musi
kalischen Ton e ausgesr rochen werclen, und obwohl beycl e 
ganz allein in c1em b e:-; tehen, class mu,n e in e e ingesperrte 
gedampfte Stimme hort, ùi e auf einma l in eiuen 
S e l b s t l a u t e r a u s b r i c h t . 

Dieser Unterschieù liegt in folgenù eu zwey Stucken: 
e r s t e n s ha t eli e Stimme, clie, wie m::m aus clem vorh er
g h enùen weiss, in einem vorschlossene11. Beh~iltnisse tonet, 
boy B ein w e it e r es solches Behaltnis, und bey D ein 
e n g e re s anzuEiillen. Z w e y t e n s, wenn che Stimme enc1-
lich in einen Selbstlauter ausbricht, so hat sie bey jeclem 
di oser zwey Bucbstaben einen ganz anclers gestaltoten 
Durch- oùer Ausgang. Beydos ist dem Ohre *) auffallencl 
genug, um von demselben sogleich und genau unterschieden 
zu werclen. 

*) Di e ausserordentliche F einheit undEmpfindlichkeit des meusch
lich en Gohors ofl'enbar et sich n.m m cisteu bey Blindgebohrnen. Zu 
ein em gewiss morkwiirdigon Beispiele kann ich hi er dn.s w egen ihrer 
grossen Geschicklichkeit in der Musik berilhmte Fraulein v . Pnradis 
in Wien aniuhren. Sie hat in dem zweiten Jahre ihr es Alters das 
Gesicht ganz verloren, und ùagegen ihr Gebor so verfeinert, dass 
sie in ihrem s echzehnten Jahre, w enn sie b ey einer langen vVand 
vorbeygefilhrt wurde, aus dem blossen Hall ihrer Tritte gennu ab 
nahm, wenn dieses Gebii.ude zu Ende war. W enn sio in eine Stubo 
nur einige Schritte w eit hineintritt, so bemerket sie g l eich, ob sie 
gross oder klein ist, ja sie giebt sogar beylii.ufi.g ihre Grosse nn. 
In einer Entfe rnung von mehr denn zehn Schritten unteracheidet 
si e , ob die P er son, die zu ihr spricht, sitzt oder steht. !cb war oft 
Augenzeuge davon. 
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Um die Sache deutlicher zu machen, wird Tab. II, 
Fig. l dienen. Es ist der Durchschnitt eines viereckig
langlichen, oben der Lange nach etwas gewolbten Kastchen, 
durch welches man sich den inneren Mund vorstellen kmm, 
wio or bey dem B ungefahr aussieht. Die zwey Soiten-

Tab. II. 

Jij . .z . 

B 

tJTi .z. 

D 

Jrj.4. 

wande sind weggenommen. A sinc1 zwey 'l'hùrchen anstatt 
der Lippen. B C ein Brettchen, clas an c1ie zwey Seiten
wancle genau anpasst, bey C mit einer Scharnier versehen 
ist, und mit clem einen Encle B auf uncl ab bewogt werclcn 
kann. Dieses clienet statt cler Zunge. D stellet die Luft
rohre vor. 



266 

Nun ist zu bemerken. Erstens: Wenn die zwey 
Thiiren A geschlossen sind, so ist der Raum, den die 
Stimme anzuhtllen hat E F C B E. Zweyt e ns: Wenn 
c1ie zwey Thiiren sich offnen , Fig. 2, so geht die Stimme 
nach den punktierten Linien strahlenformig gerade zur 
Mitte hinaus. 

B ey dem D hingegen , Fig. 3, wo das Brettchen oder 
lie Zunge mit dem einen End B oben an der Decke, 
w el ch e den Gaumen vorstellt, anliegt, i.st e r s t e n s d r 
Raum, den die Stimme anzufùllen hat B F C B, folglich 
nur halb so gross, als der vorige bei dem Buchstaben B, 
Fig. l. Zwe y t ens: W enn ch e Zunge den GaumeÌl verlasst, 
und sich abwarts neiget, so kann die Stimme nicht mehr 
in gerader Linie durch die Mitte heraus, wie Fig. 2, 
sondern sie muss an die Oberlippe (Fig. 4, A) anprellen, 
und nach den punktierten Linien abwarts schiessen. Und 
so machen diese zwey veranderten Umstande ùen ganzen 
Unterschied zwischen B und D aus. 

Fehler bey dem D. 

Auch sogar bey Fehlern bestatigt sich das Meiste dessen, 
was o ben in Ansehung der Fehler, che bey dem B vorkommen, 
gesagt ist worden, nur wieder mit der kleinen Abweichung, 
dass das D am leichtesten auszusprechen ist, wenn ein N 
vorgeht, z. B. in den Wortern H a n cl w e r k, W un d e r, 
Kinde r. Denn weil die Lage der Zunge und aller iibrigen 
Sprachwerkzeuge bey N eben die namliche ist, wie bey D, 
nnd weil c1ie Stimme, die sonst bey dem D eingesperrt lauten 
muss, hier schon in dem N durch di e N ase mitlautet, so ist 
der Uebergang in das D sehr leicht, und ki.immt hìerbey 
selten ein F ehler vor. Wenn hingegen das D gleich im 
A.nfang d es W ortes vorki.immt, wo es diese Hiilfe von dem 
N nicht ha t, da wird es gar oft mi t T verwechselt. 'r a s 
'l'a c h , ter Tamm statt da s Dach, der Damm. 
vV elches abermal kein F ehler in dem Buchstaben, sondern 
eine blosse Vertauschung mit einem anderen ist.;.:) 

*) !eh habe bey ein em konig.l. Salz-Amt in Ungarn einen Beamten 
gokannt, der wed~;~r eio D noch eio T aussprechen koonte, und dio 
seltsamste Vcrwechsolung bey dem ersten mit einem G, und bey 
dem zweyten mi t eioem K machte . So sagte or ?.. B . g u g u k e r 
Go k k sta t t d u g u t e r Go t t . - G e r K o g i s k b i k k e r, statt 
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F. 
Ein Mitlauter der zwRyton Kla~;se , clas ist: em Wincl -

mitlaut e r. 

1. Die Stimmritze schweigt. 
2. Di e N ase ist geschlossep. 
3. Die Zunge liegt. 
4. Die oberen SohnE.>iclezahne liegen an clero inneren 

Rande der Unterlippe. 
5. Die Lippen sind nooh etwas mehr gesohlossen als in 

dem ersten Grttde. Die untere Lippe ist etwas einwartR 
gezogen, so dass ihr innerer Rand an die Sohneide der 
oberen Zahne bis auf eine Ideine langliohte Oeffnung, 
die sie in der Mitte lasset, anschliesset. 

W enn man in dieser L age mi t massiger Gewalt di e 
Luft hinausstosst, so entsteht ein Gerausch, clas fliess nclem 
oc1er koohendem W asser nahe kommt. Um ein solches 
Gerausoh mit dem Munc1e oc1er mit einem Instrum ente zu 
machen, muss c1iejenige Oeffnung, cluroh clie die Luft dm·oh
gedrii.okt wirc1, unumganglioh so gestaltet seyn , dass ein 
Theil seines Randes platt oder click, und der anc1er ganz 
sohneiclig 1st. Duroh Figuren werc1en wir clieses am besten 
erklaren . 

W enn Tab. III, Fig. l , der Blasebalg B zusammen
geclrii.ckt wirc1, so wirc1 clie in clem Raum A enthaltene Lnft 
zu der ldeinen Oeffnung E hinausgenothiget, unc1 e ben c1arum, 
weil der obere Ranc1 F , namlioh der Zahn, sohneidig ist, ~>o 
bekommt c1iese Luft c1ie punktierte Riohtung G, das i t, sie 
muss sich ii.ber clie Schneide hinii.berkrii.mme~ , und wird 
daduroh gesoharft, welohes eben dieses Gerausch verursachet. 

J eclermann weiss, dass der 'l'o n auf Ller Flote bloss 
dadurch entsteht, class die durch einen K anal (Fig. 2) im 
Durchsohnitt A B dnrchziehencle Luft clurch eine Sohneicl e, 
di e sie bey ihrem Ansga.nge in C antrifft, zersohnitten cder 
gleiohsam g <lspalten wird.*) W eilnun bey clero Buohstaben F 

d e r T o d i s t bi t t e r. E i ne so grobo Verweohselung a ber ist mir 
in meinem Leben nur bey einem einzigen Mensohen vorgekommen. 

*) Es wi\rde uns von uns ercm Zwecke zu w eit abfiihren, w enn 
wir hi er die Entstehung des P(eiffen- oder Flotentonos vollkommon 
untersuchen wollten. Zu dem Gleichnisse, in so weit es hier an
g ewendet wird, sch einet das obige hinliinglioh zu seyn. 
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die Luft nicht wie in Fig. 2 gespalten, sondern wie in Fig . 3 
gleichsam mit einer Messerschneide nur gescharft oder ge
schaben wird , so entst eht k ein pfeiffender Ton, sondern nur 
ein siedendes Gerausch.*) 

Die Zahne sind also unumganglich nothig, um dem F 
das Sc hn e id e nd s i edende zu geben. Darum konnen 

Tab. JTI. 

K inder oder alte L en te, wenn sie die oberen Za.hne verloren 
haben, kein scharfes r eines F horen lassen. Sie gebrauchen 
sich beyder Lippen dazu, indem sie solche bis auf eine kleine 

*) Amman (Dissert. dc L oquela .Amst . 1770) war der Meinung, 
dass die Luft nur dUl·ch die Zwischenraume der Zahne durchrausche, 
und dass die Unterlippe an der Schneide der oberen Zahne durcha.us 
(es t anliege; a ber di e Erfahrung zeigt es anders. 
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Oeffnung zusammenschliessen, wie wenn sie mit Blasen eine 
Briihe abktthlen wollten. Dies es gibt . wohl ein dem F etwas 
ahnliches, aber nie das siedende Gerausch, dass dieser 
Buch:;tab erfordert. 

Fehler bey dem F. 

Bey diesem Buchstaben wird selten eine Verwechsluug 
mit einem andern, oder ein wirklicher Fehler in der Aus
sprache angetroffen. Doch siud mir einige Personen auf
gestossen, die dabey den folgenden Fehler hatten. Anstatt 
nach der obigen Beschreibung die oberen Zahne und clie 
Unterlippe zu gebrauchen, machen sie es umgekehrt, unù 
setzen die unteren Zahne an die Oberlippe an. lVIan kanu 
auf diese Art auch wirklich ein vollkommenes F hervor
bringen. Denn es muss nach physikalischen Grundsi:itzeu 
immer einerley sein, ob die Luft von oben, wie in Fig. 3, 
oder von unten, wie -in :B'ig. 4, durch die Schneide gescharft 
oder gestreift wird. Und clennoch wird ein gettbtes Ohr 
immer einen Unterschied bemerken nur bloss darum, weil 
die Luft (Fig. 4) ihre Richtung nach den punktierten Linien 
abwarts bekommt, und wenn gleich dieser Unterschied nicht 
immer bey dem einzelnen F bemerkt wird, so geschieht es 
doch sicher, wenn es mit anderen Buchstaben in eine Sylbe 
verbunden ist, z. B . Pfeffer, Freude, Dorf. Denn der 
Uebergang von einem solchen F zu einem anderen Buch
staben, und so auch umgekehrt, hat immer etwas Ge
zwungenes und Ungewobnliches, das dem Ohre sogleich 
auffallt.*) 

*) Ich habe zwey Knaben g ekanut, die die oberen Schneidezlihuo 
verloren, und sich angewobut hatten, dass F auf di ese um gekehrte 
Art, das ist, mit den unteren Za hn en zu machen. Unvermet· kt 
wuchsen ibnen die obet·eu Ziihne wieder. und dennoch blieben si 
bey ihrem F ehler, zu dem sie Anfangs die Not verleitet, horn ach 
aber eine Jange Uebung zu sehr gewohnt batte. Sie hatten tl cn 
Gebrauch der oberen Z ll.hne gauz verlernt. Noch als erwuchsen en 
Junglingen bieng ihnen di eser Spracbrehler an, und sie wUrden ihn 
vielleicht bis in ihr hohes Alter behalten haben, w enn ich nicht vor 
einigen JR.hren, als ich mich schon mit der Untersuchung der Sprachc 
abgab, es versucht hiltte, sie von di escm Fehler abzubringen. I ch 
erldll.rte ihnen die Bildung dieses Buchstaben ungefiihr so, wie ich 
sie hier beschrieben habe, und ich batte das VergnUgen, si e in won ig 
Augenblicken auf dem rechten Wege zu s ehen. Der Ji.\ngere, dor 
etwas mehr Lebhaftigkeit und Ehrgeitz besass, war von der ersten 
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Noch ein anderer, aber ziemlich seltener Fehler kommt 
von einem N aturgebrechen her. W ennnamlich bey jemanden 
die zwey vorderen oberen Schueidezahne zu weit von eiu
ander ~ tehen, so last>en sio zn viel Luft durch, und konnen 
folglich dcts schar±e Sausen nicht verursachen. Solche Leute 
nehmen entweder ihre Zuflucht zu dem erstbeschriebenen 
umgek ehrten F, oder, wenn sje e::; doch mit den oberen 
Zahnen machen, so n ehmen sie die Seiten- oder Hund:;zahne 
clazu und setzen. dadurch das F a.usser dem Mittel cles 
Mundes , welches nicht nur allein einen fa.lschen auffallenden 
'l'on, soudern auch dem ganzen G-esichi.e ein verzerrtes An
sehen gibt. So ein F ehler ist schwer ganz zu heilen, 

W enn bey clem F cler seltene Fall einer V erwechslung 
mit einem andern Buchstaben vorkommt, so ist es mit dem 
V, welches eine gena ne V erwanèlschaft mi t èlemselben ha t. 
I ch erinnere mich nicht iu meinem ganzen L eben mehr als 
zwei erwachsene P ersonen gekannt zu haben, èlie sich anstatt 
èlas F bestanèlig cles V gebraucht hatten. Die Kur ist in 
solchen Fallen leinht, wenn sie ihr folgen wollen . Man 
sage ihnen nur, èlass sie bei der Lage cles V immer bleiben 
mogen, unèl nur clie blosse Luft oèler den Winèl wirken 
lassen sollen. 

G. 
Dieser Buchstab, so, wie er im Alphabethe steht, wird 

fast in einer jeùen Sprache anders ausgesprochen. Bei den 
Franzosen heisst er jè, bey den Italianern dje oder èlsche, 
bey èlen Deutschen balcl j e balèl g e h, bey èlen Ungarn 
die, bey den Engellandern dschi, bey den G-riechen Gamma, 
bey den Hebraern GimeL·x·) Wenn er in der Verbindung 
mit andern Buchstaben steht, verliert er in manchen Sprachen 
seinen vorigen Laut, je nachèlem ihm dieser oder jener 
Selbstlaut.er folgt, und nimmt die Eigenschaft eines ganz 
anderen Buchstaben an. Im Franzosichen, wenn ein e oder 
i folgt, bleibt er, wie er in èlem Alphabethe war; ist sein 

Stunde an geheilt, und :fiel nur die ersteren Tage noch zuweilen in 
seinen vorigen F eh let·; mi t dem Aelter en braucht' os einige Monate 
Zeit. Jt~t spr.icht auch dieser das F wie j edermann aus. 

*) In dem Lateinischen gibt ihm j ede Natioll den Laut, den 
er in ihrer Sprache hat. So spricht eine jede das allgemeine Wort 
geographia mit einem anderen G aus . 
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Nachfolger aber ein a, o, u , l, r etc., so wird er erst ZLl 

ùemjenigen Buchstaben, der er eigenLlich in dem Alphabetho 
hatte seyn sollen. In genie, magie lautet er ganz auderst 
als in gout gallere glaco graco. In manohen cloutschen 
Provinzensagtman j e w esen j a r jut ,inanderongewos JJ 

gar gut, noch in auderon cha r c hut, se hw e i ch statL 
schweig, Z e u c h statt Z e ug u . s. f. Eh wir also das 
Gewobe dicses so veranderhcben Buchstaben :in dor Natur 
d urchs uch en, mùssen wir einig werclen, welchon L aut •vir 
eigeutlich unter dem unsrigen verstehen wollen. Alle aJJ
gefi.i.hrte B eyspiele sinc1 nur Vernenmmgen unc1 Unter
schiebungon anuerer in ùom Alphabothe olmehin fùr sich 
seh on bestehencler Buchstaben. Es kann also hier kein 
anderos, als ùas von allen ancleren Buch taben wesentlich 
unterschiedene Gamma oder dasj enige G, wie es alle Nationen 
in dem lateinischen W orte Gallina aussprechen, Sta t t ha ben, 
und so ist es ein Mitlauter der dritten K lasse, clas ist in 
Stimmmit l au~er, bey clem die Lage der Sprachwerk
zeuge folgende ist. 

l. Die Stimmritze tonet. 
2. Die Nase ist geschlossen. 
3. Die Zunge liegt mit ihrer Spitze an len unteren 

Zahnen, uncl mit ihrem hinteren Theile schliosst sio 
sich an den weichen Gaumen an, so, dass keine Luft 
durchkann. 

4. Die Zahne ohne Antheil. 
5. Die Lippen in verschiedenen Grauen offen, je nach

dem ein Selbstlauter folgt, zu dem sie sich vorber ite11. 
Dieser B uchstabe ist, so wie B, ein zusammeu

gesetzter Stimmmitlauter, weil er in seiner anfanglichen 
Lage nicht vernommen werclen kann, sondern erst ùurclt 
den Ùbergang in eine anclere Lage, und clur ·h clen Ansùruch 
der Stimme in einen anderen Selbst- o ler Mitlauter ganz 
vernehmlich wird. 

E ben eli e namliche V erwandschaft, clie B mi t P , D mi l; 
T ha t, ha t auch G mi t K . W enn i eh also hier das K be
schreibe, und hernach hinzusetze, dass b y dem K, um es 
zu einem G zu machen, clie eingesperrte dumr fe Stimmo 
mitlauten muss, so hab' ich alles gesagt, was sicb nur 
immer von diesem Bnchstaben sagen lasst. Das K entsteheL 
also auf folgende Art. Die Zunge, die gewohnlieh platt 
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und h orizontal in dem Munde liegt, und mit ihrem R ande 
rund h erum an die unteren Zahne anstosst , wie im Durch
schnitt Tab . I V, Fig . 3 zeig t , zieht ihre beiden Seitenwande 
gegen ùie Mitte zusammen, wodurch sie sich aufric:htet unù 
im Durchschuitt c1ie ey furmige Gestalt (Fig . 4) erhalt. Der 
vordere Theil, ùas is t die Spib:e der Zunge, bleibt an ùen 
vordereu un tereu Zahnen anliegen , der hintere 'l'eil ab r 
legt sich an deu weieh en G aumen, und bedeck t den ganzeu 
R achen so, ùass auch ni.cht ùie geringste Luft bey dem
selben heraus kann . Nun is t die ganze i.ibrige Theorie 
eben die namliche, wie bey dem P unù T , nur mit dem 
Unterschiecl, dass bey dem P, weil die Lippen den Ausgang 
versperren, clie L uft den ganzen Raum cles lVIundes aus
full ·n muss, wie in Tab. II, Fig. 2, dass ferner bei dem 
'l', weil die Zunge wie eine Sch eidewand nur den halben 
Theil cles Muncles absperrt, die Luft einen engeren Raum 
auszufùll en hat, wie in Fig. 4, hingegen aber bey dem P 
der hintere 'l'heil der Zunge gleich den Eingang cles 
Schlundes versperret, folglich c1ie Luft einen noch weit 
engeren Raum, clas ist, nur jenen der K ehle oder vielmehr 
ùes Rach eus auszufi.tllen hat, wie man es sich clurch eine 
K lappe in Tab. IV, Fig . l A vorstellen lmnn, die die Stelle 
der Zunge vertritt:~) 

W enn n un clergestalt die Luft durch den Druck der 
Lunge etwas angespannt, ocler vielmehr zusamrnengedrùclct 
ist, und die Zunge sich plotzlich von dem weich en Gaurnen 
losreisset, so platzt cliese Luft mit einern Getose h eraus, 
uncl eb en clieses Getose ist das K, welches dadurch noch 
mehr vernehmlich wird, dass sich ein anderer Buchstab ganz 
genau an dasselbe anschliesset, wie in ka, k e, ki, kr, kl u. s. f. 

Itzt kommen wir also zu unserem G, das weiter nichts 
anderes ist, als ein weiches K. Um aus dem K sogleich 
ein G zu machen, wircl weiter nichts anderes dar an geander t, 
als dass die Luft, die sich vor ihrem Ausbruch in dem R achen 
sammelt, nicht durch den blossen Wind wie b ey dem K , 
sondern mit der tonenden Stimme angeh aufet wird, das ist , 
wahren d der L age cles K lasst man die eingesperrte Stimme, 

*) Hierb ey ist auch d ie g anz and ar e Ri chtung, di e die Luft bey 
ihrem Ausbruch e in einem jeden der bisherigen F alle bektlmmt, 
nicht ausser Acht zu lassen . 
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wie sie oben beym B weitHiufig ist beschrieben wordQU, 
mitlauton, so giebt es ein vollkommencs Gamma.~) 

Es ist oben boy der Lage der Sprachwcrkzeuge gesagt 
worden, dass clic Lippen in verschieclencu Grac1on 

Tab. IV. 

mt· z. 

~,')! 
~ . ........ -= .. .. ... -

offen sinc1. Damit hat es folgonde Bowandtniss. W eil der 
Rachen durch ìen hiuteren Theil dor Zung ganz geschlossen 

*) Dionys von H alicar: h::tt si eh b gnii~t von di oson Buchstabon 
zu wissen, und zu sagcn: Nec u!Lo mol10 habituve si bi in vie m 
differuut , n i si quod t enuitcr x pronunciatur ; X clonso, y mediocriter 
ac media intcr eas r ationo. Sunt aut m prausLantissimae, quae spiritu 
copioso pr oferuntur, quibu ti proximao ~unt, quae medio, qu1te vero 
tenuissimo, eae ornnium cloterrimao, Vol. V, de Comp. veruor. 
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ist, so ist es ohnehin gloichgiltig, was vor diesem Abschluss 
oder vor dioser ThLtre vorgeht. Ob die zwey R eihon Zalme 
viol oder wenig von einanc1er abstehen , ob dio Lippen woit 
oder nicht offen sind ; clenn der Laut cles G Hlsst sich nicht 
elle horen, bis niuht die Zungo von dem wcichen Gaumo 
abgewichen ist, uncl da kommt allos clarauf an, was l'ilr einc 
Oef[nung ch e Stimm antri ft, ob es dio zu einem a, zu einem 
o, oder zu einem i gehorige ist; genug Jass clas G erst durch 
den Uebergang zu dem andern Buchstaben, es mag diescs 
was immer fltr einer soi n, ganz vernchmlich wird. Dio 
Natur") bedienot sich dieser Gelogenhcit, uncl boreitet schon 
wLiJn·end der Dauer cles G die Lippou zu dom na.ch folgem1en 
DLlchstaben vor, um, wio in allcn ihrcn H andlungon, aucl1 
hior oinen gewaltsamen Sprung von oiner zu der andoreu 
L age zu vermeic1eu , z. B. wem1 wir G u t sagcn wollon, so 
liegen die Lipr en schon wahrend dem G- in cler L age, dio 
zu dom U gehort, nii.mlioh in dem ersten Grad offen, um1 
wie dio Zunge den weichen Gaumen v rlùs. ·t, so bort man 
auch schon da. U olme den Mund m hr zu bewegon. B y 
G o l d sin d ch e Lippon wahreml Cles G schou etwas weitor 
o ffen, bei g i essen nocb weitcr n. s. J."'.") 

Noch cine besondere Anmorkuug verdien et clas G, wenn 
es zn Endo eines Wortes mwb dem N sLch t, z. B. in 
ltin g, lang, A hndun g . Hicr verliert sowohl das Nals 
das G seine l.lanp tcigensehaft, uml bcydc suhmclzcn :;o in 
.l_!;incs zusamm n, das :> cin clritter Laut daraus winl. Das 
gemeine N cntstchct :;onst dadmcl..t, dass sieh die Hache 
Znnge gleich hinter clen obcron Zalmon au don Gaumen 
anlogt, nnd so dio SLimmc durch clio offenc Nase hinanszn
gehen nothiget. IIier a ber bey dem ng wi.rd e, daclurch 
erzeugt, dass clie Zung mit ibr m }Jiutercu 'l'eil sich, wie 
es das G erfon1ert, an don wciehou Gaumon anlegt, und 
die SLimme zur Nase hinausleitct, wel·hcs zwar eineu dem 
N ahnlichen, abcr von ùemselbon doch immer merldich 
unterschiedenen Laut gibt. Das G biugogen weicht da-

"') Dio Natur - Aus Vorsatz goschi eht os wohl nicht, denn 
hi ran wird 1:1elten cin :Mcnsch gcdacht haben. 

**) Dicser gan zo Ahsatz ist auch aur D, •r, K , L und mohr 
ancf •re Huclu:~tai.Jon anwcud lm r, di o j ede t'Ht a nn loi ·ht ~:~el i.J st ilnden 
wird. l ch h abe dic~:~o B merkuug hi r bey dom G angebracltt, weil 
ich ~:~ie ol.itm dazumal macltLo, a ls ich vun di e~u 111 lluch tltai.J en t:n:hri eb. 
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durch von seiner Uaup teigenscltaft ab, dass c1ie Nase bier 
offcn bleib t, folgl ich die Stimme, dio eìngesperrt tonen 
soli Le, zn dcrsclben hinausgeh t. Da n un auf sol che Art 
das N clic Zungcnlagc cles G, das G- hingegcn t1ic Nasen
offnun g cles N hat, so fl.i esscn beyde Buchstabcn in einancler, 
uml machen ein n dritten L aut aus, wclchen auch die 
:b""'ranzoscn in den \Vor tern long, sang, etang haben. 

Fe hl c r bey d em G. 

Bei clero G als Gamma wircl man schwerlich eincn 
wirkli.ch cn l!'chler in der Aussprachc, wohl aber so manche -
Verl-.auschuu gcn mit anclercn Buchstaben, deren einige schon 
ILingangs angefii.hret wonlcu sincl, antreffen. So gebrauch t 
sich z. B. der gemeine Mann in Ocsterreich gar selten 
eine::; Gamma im Anfange der Worter . Er setzt an dessen 
Stelle meist ein K *) und sagt kros s, Klas , Kfahr, 
lnan, statt g r oss, G l as., Gofa hr, gra u. Zu Ende der 
\Vur tcr , besonclcrs wcnn cin E ol1er L folgt, spricht er es 
wiedcr rech t aus. Er :::agt Orge l , Spargi, \V agc n, 
nieh t Ork e l, S jlarkl, Wah:e n. Es ist bey Kindcrn, 
wenn sic glcich zn sprcchcn anfangcn, sehr gewohnlich, 
dass si o das G mi t <l cm 'l' vorwcchseln un d t l e i c h, T l a s , 
'l'ab e l statt g l e i c ll , l i l as, Gabc l sagen. Sie mcrkon 
wohl, dass sie zu dem G dio Zunge brauchen soll tcn, allein 
anstatt der Stimme den A usgm1g mit dem hinteren 'l'heil e 
der Zunge zu vcrsperren, tlnm sie s mi t dor 8piLzc cler
solben, indem si e dies c gleich vorn0 h in ter eli e obercn 
Zahne an don Gaumen a11legon, wodurch ein 'l' ontstoh et.. 
W enn oin solches Kind kein foines Gc:hi.ir ha t, so mcrH 
es diesen F ehler lange nicht, uml glaubt immcr G g sagL zu 
haben, wenn es T gesagt hat. Manchen bleibL dicsor F ehl er 
bis in ihr spates Alter. l ch .kennc cino Frau vom tìL<mdo, 
die noch heute sprich t: I e h hab ' c in Lr osso s 'l'lii c k 
t h ab t . 

H. 
Ein Mi tlauter der zwcyten Klassc: , n ~lmlit: h ein Wind 

mitlanter. Er bes teh t bloss iu oinem ausgosLossenen ALh m, 

"') Dasjonige K wi o es in Kri ug-, Kl ot;~ lantot, nichL das in Kind , 
K atz, tl enn di e~:~es wird au::Jgo::J prochon wi o Khi11d, Khat1: . l)ieso r 
Unterschied wird unLon boy dem Buch~:~ tabon K wuiLJiiufigor or 
ortert wenlen. 
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o der stimmlosen st ar k e n Hauch. Er kann zwar ohne Hulfe 
eines anderen B uchstabeu, aber nur sehr schwach, und kaum 
auf einige Schritte weit gehort werden. I ch sage vorsetzlich 
ein st ark e r Ilauch; dcnn man kann auch h a u ch en olmo 
im geringsten gehor t zu wenlen. Was ist n un a ber ' ein 
H a u ch? J~in Hauch entstcht Lladurch , dass sich clic Stirnm
ritze viel weitor offnct, als es zur Stimme nothig waro, 
folglich der aus ùer Lunge kommenùen Luft froyen Durchzug 
gcstattet. \Vird ch e Zunge nur ganz schwach zusammon
goùrfwkt, so, dass die, aus derselbeu getrieùen e Luft mit 
der Oeffnung der Stimmritze im Verhaltnisse steht, clas ist, 
nicht in so grosser Menge herandringt, dass diose Oeffnung 
sic nicht ohne Zwang d urchlassen konnte, so ist es ein 
st ill e r unhorbar cr Hau c h. Wircl die Lungo hingegen 
jahe und mit G-ewalt zusammengepresst, so, dasl:i ch e darin: 
onLhaltene Luft, dio auf einmal weichen soll, nicht mehr 
der Oeffnung der Stimmri tze angemessen ist, so stemmt sich 
diesc Luft im I:[ rausgehen , oder sie wird vielmehr von clen 
zu engen R andern zusammongeclri.i.ckt, wodurch ein harteres 
l"teiben entsteht, uncl diesos ist der starke, beym H v r
nehmliche Hauch:':") Es ist nichts leichter , als dieses clurch 
eincn Versuch zu beweisen. Man nehme einen mit einer 
ziomlich weiten Rohre versehenen Blasebalg, uncl drucke 
ihn ganz langsam zusamrnen, so wird man ch e horaus
sLrohmemle Luft gar nicht h uren; clan n drfteke man ilm mi t 
G-ewalt, so winl die OeJfuung gleich zu enge sein, uncl die 
herausfahroncle Luft eincm Ilauch, einem Seufzer gleichen. 

Dieser Buchstabo hat eine besondere Eigenschaf t, die 
ihn von allen anderen unters ·heidet. Sie besteht in dern, 
dass or kein e eigene L ag e h a t, sondern imm. e r 
ll es j e nig en S e lb st l a u ters se ine annimrnt, der ihm 
nachfolget. W enn narnlich Gaumensegel , Zunge und 
Lippen sich in clio Lago irgencl einos Selbstlauters gerichtet 
haben, so lasst sich ch e Stimrne, die diosen Selbstlauter 
beleben soll, nicht sogleiùh horen, sonclern die Lunge stosst 
vorher in diese Lage einen Hauch, dann vcrengert sich erst 
di e Stimmritze, und fangt an zu tonen. Sagt rnan z. B. 
Hirnm el, so liegen , eh das II noch an fangL, schon Zunge 

*) Vi ell eicLt l rfi.gt zu dio::~om H auch auch ùas Austossen dur 
Luft an don Gaum on, und dio i.i iJrigon 'prachworkzeuge, und die 
HichLuug, die si c dadurch bukommL, otwas boy. 



2'77 

t md Lippcn i !l <lPr Lage clps r, hey llu] tl in der Lago l! es 
O, bey Hau s in der L age <l os A cLc. Um htPrvon \Vi oùer 
eim.n Bewois zn ltalH•lt 1 so riehtt· man tlie ?,ungo uncl Lippen 
zu oinem A, dann halLP man tlic fl aclw Jl an<l vor ùen Mund 
in ùer EnLf •rnung PLwan ei1ws Zollt·s, um1 sproche langsam 
H a, so wird man , so lan go ùas 11 tlau ert, cin Liil'tclwn auf 
tler fJand verspùron, so bal<l abcr der 8elbstlaui.cr a anfilngt, 
so hort jenes auf. 

Dio Dcutsd1en mach on in ihrer Schrift doppelten 
Gebrauch di eses Buchstaben. Einmal sprechen sie ilm aus, 
eil1 andermal steht er nur da, um anzudcuten, dass die 
Aylbe lang ist. Das erstero geschieht nur im Anfangc der 
W orLer, wie in Tl a nd, H e r:-: , hint er, und in zusammen
gest'tztel11 wie in vo rha ·s t , abhalt e n , Umhang , Au f'l 
h til f c. \V e nn a ber das Il in dem W orte o der z u E n l e 
desselben vorkommt, so wird der Hauoh gar nicht hiirbar, 
sondcrn nur sein Selbstl auk :t: li-tnger ausgezogon, in M fl h l e , 
Mù h e , Ver k e hr , S tr o h , Vi e h. 

Das H muss im Deutschen immer einen SelbsLlautor 
11ach si eh ha ben, wenn es gehort werden soli. Kein 
ein:òges Wort fangt sich mit einem H an, auf welohes 
nnmittelbar ein Mitlauter folgte. In der Illirischen aber, und 
all en an<l ··ren t1avon abstamm endcn Sprachen sim1 solche 
Wiirter zahlreich, z. B. Hlava, Hruda, Hlubocino, Hnew, 
Hl::ùky, Hrmot. 

All e europiiischen Nationen haben diesen Buchstaben 
in ihrem Alphabetho, nur sind einige, die ihn in ihrer Aus
sprache nio gebrauchen. Die Griechen hingegon hatten ihn 
in ihrem Alphabethe nicht, sprachen ihn aber dennoch aus, 
und um ihn in der Schrift zu bezeiclm en, setzten sie ùber 
den Selbstlauter einen Akzent ' (Signum aspirationis) wie 
iu 1'm E(? -ìlc.l'w(?. 

Die Jtaliener sprechen das H gar nie/') die Franzosen 
a ber nur gar selten, un d da nicht so scharf, wie die Deutscben 
aus, z. B. in honte. Beyde Nationen sind so weit von der 
Aussprache dieses Buchstaben entfem et, dass sie nicht einmal 
ein passendes Wort haben, ilm, wenn er allein steht, zu 
nennen. Die Italiener sagen Akka, die Franzosen Asch. 
Wenn sie eine fremde Sprache zu lernen anfangen, so macht 

*) Die Florentiner sinù ansgenommen, die, wie es bekannt ist. 
das H nur gar zu viel, und statt anderer Buchstaben gebranchen. 



illll en dieser IìuchsLab imnwr viel ~-klnvicrigkeil.. Sie lassen 
ilm ila!J er meist ganz wog, nnd sagen erz ausLaLL J l o rz , 
o<ler wonn sie ja LllJSer en IJau ch n::whalnnon wollu11 , so thuu 
sie sich zu viol Gowalt au , wie woml :-ùe rii-u spern wollLen , 
und da wird oin scharfos cll llaraus, wio C h e rz. 

F e hl e r boy dcm H. 
H is t ùer einzigoBuchstab, boy dom ich wcller oinen wirk

.1 ichen Fehler , no eh cino Vorwcclt sol tlll g mi L oincm anùoren 
Huchstabeu bemcrkt habe. gs verstohL ::; ich boy Tllli1mleru. 
Uenn bey Auslandern kummt zu ZciLon tlio obige Ver
wechsl ung vor. 

CH 
So wie eh im DenLschen ansgesprochen wird , glanlJLon 

einige, <lass es woiLer nicht.s als ein schùrfores, miL mcltr 
Uewalt herausgesLm;sones .I:I ist. Allein, wmm ich seine 
Lage etwas genauer bestimmt, uml noch manche anche 
Nebenumstitndc angezeigt haben werùe, wird man findeu, 
dass es ein oigener, von dem IT cben so, wie Sch von S 
unterschiedener Buchstab ist. l ch setzc ihn in die zweyte 
K lasse tler Mitlauter a]f:ì cin n wahron WinùmiLlautor. 
Als sonderbar Lillt bey domselbcJL gleich dieses auf, dass er 
zweyerley L age n ha t . vV e nn er v or o der nach einem E 
o der J kumt, so ist seiJte L age ganz dio Lago dos S el b s t
l auLers J , uml or ist auch von dem J iu nichts anderen 
unter schieden, als das. statt der Stimme die blosse Lu rt 
wirket. Man weiss aus dem vorhergehendeu, dass <.lie Luft, 
wenn sie n tit Gewalt durch eine enge Strasse d urchgepresst 
wird, oin Gcrausch verursachot. Nun ist boy èlem Selbst
lauter J der Zungenkanal am ongsten zusammengeschlossen; 
wenn also durch ùiesen engen 1-taum die Luft mit einigem 
Nachdruck ùurchgedrii.ckt wird, so entsteht Jas Gcrausch, 
das das Oh ausmacht. Wenn man z. B. ich sagt, so lasst 
man, wenn das i auf:horen soll, nur die Stimme schweigen, 
un d stosst in die namliche L age stiro mlosen W inc1; so wird 
m an ein vollkommnes i c h ha ben . 

Dio N atur geht hier wieder den kii.rzesten W eg zu 
ihrem Zwecke. .Es ist bekannt, dass man die Stimme 
auf mancherley Art zum schweigen bringen kann. Hier 
geschieht es dac1urch, dass sich die Stimmritze nach dem 
i zu weit ol'fnet, welches bey dem anhaltenden Druck er 
Lung gerade das wirkt, was zu dem Ch nothig ist, 
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niimli lt em gewaltiger stimmlosor Rtrohm \ 'OU Luft. Di o 
eHge OeiTntlll g, dio rliose r;ufL im D urcltgehon HllfktlLen soll , 
ist clurch 1lio Lago cles i g loicltl'a] ls selton gam~ J'ortig, folglic!J 
entsteb!. rhs Ch vo n sie!t selhsL, nllll llic NaLur bat dabey 
nichLs amleres guthan , al.· tli e Stinnnriti:e orwoitcrt. Jtzt, 
wollen wir ein c, m1sLaLt <les i sotzen , tlllÙ I ec h sageJt , 
so wenlen wir wiocler das nàmli che Oh wie bey i c h fin<len; 
dabcy ist aber gleich zu merken, dass der Uobergang vom 
e zum Ch hier schon nicM so einfach, wie bey I ist. Denn 
der Zungonkanal ist hior in dem zwoyten Grado, folglich 
vie] zu weit ofl'en , als dass die Lnft im DurclJgelm so viel 
.Uimlerniss f:ancle, um oin Gerausch zu verursachen. Der 
Zungenkanal muss sic!t Ll aher gleich nach clem e bis in don 
ersten G rad schliessen, dass ist, dio I_.~ ago cles i annehmen , 
dann lasst sich erst ein Oh horen . Bliebo ch e Zungo in 
ihrer o-J1age, so w~ir' es umni)glich ein Oh horvorzubriugen, 
wenn mrm ch e Luft auch noch so gewaltsam clareinstossen 
wollte. liochstens konnte man Peh, aber gewiss nie Pec h 
sagen . vVeil clann clie Zunge vom e zum i nur e in en Gracl 
zu machen hat, ~mel sich durch eino ganz kleine Bewegung 
m Jer T_.~age cles i befindet, so behalt es auch dieses eh, dem 
e. so nahe liegl;, bey. 

ViTie oben bey den Selbstlautern gesagr. ist worden, so 
scheinen I und E etwas hoher zu seyn als c1ie anclern. Da 
n un Llieses Oh in der I- L age hervorgebracht w:ird, so 
scheint es anch etwas von der Eigenschaft cles i zu bekommen , 
und. etwas hoher zu lauten als das andere Oh, von dem wir 
::;ogleich haud eln werclen. Ich werclo U.aher kttnftig dieses 
das boh e r o, untl das folgencle clas tief r o Ch nennen. 

Un ter dem tieferen Oh verstohe ich c1asjenigo, Ùa» 
immor nach einem a, o ocler u folgt. Dieses wircl in einer 
ancleren Lage als das vorige hohere crzeugt. Die Zunge uncl 
all es ùbrige Jiegt wie bey K , nur mit dem kleineu Unter
schied, class sie mit ihrem hinteren 'l'heile den Rachen uicht 
ganz genau, wie bey clem be:agten Buchstaben zuschliesset, 
sondern in der Mitte eiue Ideine Oeffnun g la. st, clmch wclche 
clie Luft clurchbrausset. Man versuche A eh zu sagen, uncl 
ziehe clas Ch lang aus, so wircl man clie Zunge in einer 
ganz aud.eren Lago :fìnden, als bey ich; sie wircl mit ihrem 
hinteren 'l'heile aufgerichtet seyn uncl mit der Spitze liegen . 
Um sich noch klaerer von clem Unterschiecl beycler Oh zu 
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uuorzeugen, so sproch e ma n wechselweise balrl i c !t ' balù 
ach : unc1 2iehe imm er das Ch eine Weilo aus. Meines 
8rachtons soll te wohl Niomand t1ioson ganz fii.hlbaren Unter
schied verkonmm. Ja ich dachLo, es soll jod rmann, der 
auch den Selbstlauter nicllt gehurt hat, wenn er nur noch 
das Ch hurt, bestimmt sagen kunnen, ob eincr der zwey 
ersteren E, I, oder der letzteren A, O, U, vorhergegangen ist. 

Warum sich aber die Natur zweyerley Ch gemacht hat, 
und warum eben uur a, o nnd u sich immer das t iefere 
zugosellet, das mag wohl daher kommen, dass der Uebergang 
von a, o, u zu i, nùmlich von dem dritten, v i ert;en und 
funft e n Grade der Zungenkanalsi.itTnmJg zu dem e r ste'n 
zu gewaltsam ist. Denn, waun sollte sich ùie Zunge in 
die L age cles I richteu ? \Vahrend als ùie Stimme tonet '? 
Da wii.rde es a i c h, o i c h, u i c h heissen. W ahrend als 
das Ch lautet? Da wiird' es zu spat seyn ; denn ùas Ch 
muss seine Lage schon ha ben, so bald es anspricht. W olHe 
m an zwischen a und Ch eine Pause anbringen , um die Zunge 
von a in i zu richten? Da wurde das a c h nicht mehr :;-;u
samm enhangend seyn, sondern w.i.e a- eh lauten. Zudem behiilt 
das h o h e re Ch immer etwas von dem i, und es wunle immer 
wie ai c h herau~kommen.*) W as geschieht nun also, um 
alles clieses zu vermeiden? Die Zunge, um dem i auszu
weichen, welches sie sonst mit ihrem mittleren Theile ge
gestaltet , wendet hier ihren hinteren Theil an, clen Zungen
kanal zu verengern. Das Ganmensegel gib t sich auch etwas 
h erab, uncl geht der Zunge g leichsam entgegen, unù so ist 
clie Lage cles tieferen Ch in eben clem Augenblick, als clie 
Stimme zu tonen aufhor t, fertig . 

Beycle Ch haben zwar dieses mit dem h gemein, d~:t. s 
sie die namliche Mundesoffnung behalten, die ihr vor- oder 
nachgehender Selbstlauter ha t. Bey d i eh, K o c h verandert 
sich der Mund wahrend d es i eh , o eh nicht. Allein dara.us 
lasst si eh nicht folgern, dass h un d Ch E i n es ist. W eu n 
auch von dem lezteren alles das obige nicht ware gesagt; 
worclen, so kann schon clas allein jedermann uberzeugen, 

'*) Die genaueren I,aute hi er zu Lande nehmen gewohnlich di osos 
hohere Oh zu ùem u , ùarum gehen sie au fwiirts ùurch das i und 
sagen Tuich statt Tuch, BuchstattBu c h. Die Juden hingegen 
wendeu das tiofere eh dort an, wo sie das hohere nehmen soll ten , 
un d geben abwarts dureh tlas a . Si e sagE>n i a c h st.att i c b . 
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class h eine anclere Lago haben muss, weil es so viel Luft 
oder Athem erfordert, und die Zunge ~o geschwind aus
leerot, dass man es kaum eine Sekunde aushalten, das Ch 
hingegen auch zelm Sekunclen lang ausdehnen kann. 

Die Franzosen, Ita.lianer uncl Eugellander haben anch 
ihr Ch in der Schrift, sie spree;heu es aber nicht wie wir 
aus. Es wird in ihrem Munde zu einem ganz anderen 
Buchstaben. Bey den ersl;eren zu einem Sch wie in chien ; 
boy den zweiten zu einem K, wie in Che, das wie K o lautet ; 
boy den dritten zu einem tsch wie in child. Man hat kein 
oiuziges urspriinglich deustches W or t, das mi t Ch ~mfii.ngt. 
Chris t , Chor, Chin a u. s. 'IV. sind fremd. 

F e h l e r b e y d e m C h. 
AuRser denen, die schon in der obigen Note angemerket 

wonlen sind, fimlet m::m wenig F ehler bey diesem Buch
stt~beu, ma.n mi.isste mu den fi.ir einen annehmen, den die 
Halianer begehen, wanù sie die deutsche Sprache lerneu. 
S ie setzen anstatL dem Ch meist ein K hin, uucl da sie 
auch dieses immer mi t eiuem e begl.eiten, so sageu sie i k e , 
dike statt i c h , lli c h. Bey manchen Deutschen kliugt 
aue;h das tiefere C h zu ti e f, so, w io wenn si e r ~tu s per t e n , 
weil ;;ie di e Oeffuung cles Zungenkanals zu gross macLen, 
und daun, um sie auszufLtllen, eine grossere Menge Luft, 
uncl mit mehr Gewn,lt herausstossen miissen. \Venu ein 
Ch uach einem Stimmmitbuter L, N oder R folgt, so 
ist es immer das h i..iherc, weil es der Zunge, die cliese drey 
Bucl1stabeu mit ihTcr SpiLze mae;ht, sehr leicht ftiJlt, sich 
in die Lage cles i zu setzen, indem sie nur die Spitze 
etwas :-;iuken lasst. Nun lasseu manche Lente die Stimme 
nicht fri.iho genug schweigen, so, dass sie noch tonet, wenn 

. dio J -Lago . chou fertig ist. Dadurch entwischt ihneu oft 
wider Willen ein i, und sie sagen Milich, Zwillich, 
Moni c h, manichmal, z w e ri ch statt Milch, Zwilch, 
M o n c h u. s. f. E ine einzige Person ha be ich gekannt, 
di e das Ch mi t Sch verwechselte. Sie sagte i s eh sLatL 
i e h, r es uht statt recht, nisch t ~;tatt ni c h t. S.ie wollLe 
sich aber keine lVIi.ihe gebeu, ihrbll Fehler nach meiner 
AnleiLung zu verbes~;em, wo.il sie nicht ganz zu iiberzeugen 
war, ùass ihr F ehler amlorn rnerkbar ist. Manuher Hiukencler 
g laubt , er gehe :;o gerade, w.ie all e iibrige Menscheu. 
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K. 
Ein IVIitlauter der ersten K la::;se, namlich ein stumm er, 

der olme Hi.tlfe eines ancleren Buchstaben nicht gehort 
werden kann. Seiuo L ago i,; t wio IJei G, nur mit dem Untor
schi ed, class Ley dim;em di o Stimmo mitti.inet, und boi K 
uicht. Naehclem clieser Buuhstab obeu hey dem G hin
laogli ch beschrieben worclen ist, so mu::; ::; man , um dio 
Wieclerholung hior zu vermeicleu, clen Leser dahin verweiseu. 
Hier folgen nur nouh eini.go B emerkuugeu. 

Al lo N a t ione n habeu ihu in ihror Sprache gleich, nur 
drùcken ihn ei.nige in ihrer Schrift cluruh anclere Bucl1 sLaben 
oclor Zeichen aus. Die Lateiner, Fn1nzo!:ìen, Itali ~lner uud 
8panior setzeu an clessen Stelle ein C odor Q: Cani!:ì, Cour, 
q ui , l)_nesto, welch e::; eben so mit K geschrieben werden 
konu to, K auis, K our, Ki , Kvesto. D.ie Griechen fanden gar 
keine Nothwendi gkeit, neLst ihrem K auuh noch ein C und 
Q in ihr AlphabeLh zu IJriugen . D.iese zwey aui:l anderau 
Spmcheu geborgte BuchstaLen tragen zur Bereichenm g der 
Deutschen gar ni·h ts bey. 8 ie i.Lberladen sie vielmehr 
mit ganz unni.'ttzem Gerathe. Kann mau uicht eben so gut 
bekw em, Kwaal, Kwe ll e , als b equ e m , Qwaal, Qwelle 
sehreiben? un d wird es in der Aussprache uichb eines seyu '? 
Verdionen clie fùnf-sech:; dcu tsehe \Vorter, die wir nooh 
mit Q schreiLen , dass wir Jiesen unni.t tzeu BuchsLabeu nocL 
langer in uuserem A lpha.bethe vertragou '? 

Die Deutschen haben zwey rley K; das e r ste , wovo n 
hier eben die li.eùe ist, lautet so wie das latoini>;che C in 
Caput, ollor das Ji:auzosisehe in Car. D a s zw ey t o h a L i n 
d e r An ::;::; prache .immer ein h hintor sieh, das ist, es wird 
mit cinem H auche begleitet, uul lautet w.io Kha.·x") So oft 
das K c1er erste B nclti:> tab oines W ortes ist, uucl gleich darauf 
ein Selb::;tlauter folgt, :;o w.ird das zw ey te K oder K h 
gebraucht. IVIan sagt z. B . Kh at z, Kh.i n d, Khun s t, so 
auch in zusammcm gesetzteu uuk h e u s eh, v e r k h i.lr z t, a uf
kh e im e n. J!'olgt hiugegen auf clas K unmittelbar ein Mit
lauLer, so wird immer clas erste K, clas ohne Hauch, an
gehrach t, z. B. Man sagt kl e i n , Kraft , Kn echt, uicht 
khl e in, Khraft, Khuec h t. Darnit clieses e r s Le r e K, 

*) Man konnto die ses das de utsche K nennen , w oil es keiner 
ander en Spracho gernein iat ; doch ha ben es auch manche Provin«~en 
Deut~:~chlandoa nicht. 
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wenn es Mitten im W orte zwi:;chen zwey Selbstlautern steht, 
nicht mit dem Kh venvech:;elt werde, hat man clie Vorsicht 
gebrauch t, clemselben ein C an die Seite zu geben, um da· 
clurch zu bedenLen, dass es wie kk lau en soli , wie in 
1:1 acken, sLeckou, wo es ui cht wie Hakhen, ste kh en 
lauteu cbrf. All ein auch die:;es C i:;t schou laugst fùr 
ùberJlùssig uml Lmnùtz erkannt wonlen, und wir werdcn 
vermutlich no eh . ·ci ne gauzlicLe Verbannung aus der deutschen 
~prache, sch werlid1 a ber aus dem A, B, C erleben, denn 
os winl u ocb lange Zeit brauchen, bis man sich in den 
Schnlen entschlicssen wird A, B, D zu sa.gen. 

l\lan kaun da:; K auch fùr einfach anne ~1men uud sagen, 
clie Deutscheu haben eben so wie andere NA.tioneu uur 
c i n K. Da:;:; sie zuweilen das H, welche:; fiir sich selbsL 
eiu Budu;tab ist, himmsetzeJJ, cla:; ~tndert das K selbst uicht. 
W euu m an es aus diesem G e:;ichtspunkte betrachtet, so 
muss iuh frcylich selbst oingestehen, élass clie obige An
merkuug Ullntltr. winl , und class das K immer nur das 
ersLer o h lei ut, da::; wie e'a la,utet. Alleiu da mlisste mau aucb, 
wouu es wio Kha lctutou soll, immer auch das h daznsetzen 
uml K h u u s t li i eli t nur sprechen, sondern auch sohrei ben. 

l!' ehl e r ùey dem K. 
W enn Kind.er zu sprocheu anfang n, sagou si e meist 

'l' statt J(, Thai se r statt Kaiser, t haJ t statt kalt. 
Zuweilen h ~tngt es ihnen bis in ihr Alter an. Obwohl dies s 
selteu geschi eht, so l1 ab i ·h doch schon boy eiu Par er
wachseuen Leuten diesen F hler gefundon, uncl clarunter 
ein Madchen, das sohon iiber 20 war, davou goheil t. Auoh 
diese bekrMtigte die genaue Verwandtschal't cles K miL G, 
indem <=ie Anfangs, naohdem ioh ihr die Lao-e cles erst ren 
genau erldaret hatte, immor nur Gamma hi.iren liess, und 
Gais er statt Kai so r sagto. Endlioh lern te sie vollkommen 
K a i se r sagen. lVI anche sprechen das K zn ::;charf aus un d 
maohen gar Kch daraus. Dio SohwoiLzer sag'n kohlar , 
Kchn eo h t, Wolk c h e n , aber da liogt wicder dor F ehler 
nicht in dem K selbst, soudern iu dom nicht dahin gehorigen 
Zusatz Ch. 

l. 
L als ein vorzl.i.glioher SLimmlant gehurt m die dritte 

Klasse der Mitlauter , uud zwar un ter die e infa c h en 

• 
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Stimmmitlaut e r, weil er seine ganze Daner dnrch eine 
nnd die namliche L age behalt. Si e ist folgende: 

l. Die Stimmritze tonet. 
2. Di e N ase ist ges0hlossen. 
o. Die Znnge mi t der Spitze hin tor clen obereu Schneide

zalmen an den Ganmen angodrùcll:t, der ùbrige rrheil 
liegt. S. 'l'ab. V, Fig. l. 

4. Die Zahne ohne Verrichtung. 
5. Der Mnnd offen. 

Man hat clrey verschieèl.ene L. 

J. Das gemeinc, wie man es in clem Fran:6òsichen Vill e 
oder im Dentschen Li eh t, O e h l ansspricht. 

2. Das Fmnzosische L monillé in Fil l e. 
3. Das tiirkische o der polnische tie fe L in bo l. 

Alle clrey ruhen anf dem namlichen Grundsatz nnd 
zwar diesem: dass die Znng e di e Stimm e in zwey 
Thei l e th e il et. Dicses geschieht auf folgende Art. Wenn 
die flache Znnge sich mit ihrer Spitze gleich hinter den 
oberen Schneidezahnen an clen Gaumen angelegt hat, und 
ihren hintcren Theil licgen lasst, so bleibt bey den hinteren 
Stockzahnen auf beyden Seiten eine kleine Oeffnnng, durch 
welche die Stimme heraus kann. Und damit ist die ganze 
Beschreibung cles Buchstaben L vollendet. J etzt wollen 
wir untersucheu, ob sie auch richtiP-· ist. E s ist oben bey 
B gesagt worden, dass, wenn der Stimmo alle Ausgange 
verschlossen siud, sie zwar clennoch, aber nur eine kleine 
W ile, etwan oine Selmnde laug tonen kann. Nun kann 
man aber das L zebn und mehr Seknnclen lang ganz wohl 
forttonen lassen. Dieses muss also ein sicheres Zeichen seyn, 
dass elie Stimme irgendwo einen Auswog hat. Durch clie 
Nase kann es nicht seyn, denn die ist geschlossen, dessen 
man sich leicht versichert, wenn man sie mit den Fingern 
znhalt. Durch don gewohnlichen geraden Zungenkanal eben 
auch nicht, weil dieser, wie es der Spiogel zeigt, clurch die 
Zunge vorne, und so woit es sich in èl.en Munèl. hineinsehen 
lasst, genau verschlossen ist . Also kann cliese OeCfnung 
nirgend anders als ganz zu Hinterst der Zunge ges ucht 
werden. Will man sich hierùber alhm Zweifel heben, so 
riohte man èl.ie Zunge in clie J_,age cles L uncl blase sr,att 
der Stimme nur blossen Wind mit eLwas Gewal t hinein, so 



285 

win1 man ihn an tl cn hinLcren Rilndcrn der Ztmge, · ùbel' 
di e cr hl•ranssLrOhmL, nllll an don Backenw~lnùen , an die er 
ansLoss(, filhl en. \V cnn m an tlil•sen :Vorsu ch o l'L wiederh oh l t., 
so winl dcrjenigc Ort an llcm Rande der Zungo, woriiber 
ùor \Vin<l hinanszieh t, gm1z trockcn worden, uml uoc:lt eine 
W ei le Llarna<.:lt eine Id eine l~mpfìmlung tlavon behali;en . Tn 
mein ' r ::iprachmaschine bringe i. c:h den L-Laut hervor, wenn 

To.b . V. 

ich den Daum en in das Behaltnis, das den Mund vorsLell t., 
von oben abw~trts hineinhalLo, und daJurch der Stimme ein 
Hinùeruiss in den W eg lege, an dem sie sioh gleicbsam 
entzwoy spalten muss. S. 'l'ab. V, Fig. 4. 

Das franzosisc:be L monillé weioht von dem gemeinen 
L nur in dem ab, dass die Zunge den Kanal nicht mit 
ihrer Spitze, sondern mit dem mittleren Theile zuschliesset. 
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('l'nh. V, Fig . ~ . ) H ior ÌRL cliP Zm1 ge bogenf"iirmig A-nf
ger ichtef, ihre Rpi Lze ni cùorgt>!'enk L, mHl nn lli (' nnLerPn 
VorderziUm e angerlrCJ ckL, d<'r mif.Ll<'re Tlwil legL siclt f"(1>J L 
an rlen Ganmen an nnd verf; cbli osst, tlaclnreh deu Znn gen
kanal, ùoch wieder so, tl.aRs wie boy cl m gemein en J.J anf 
bey <l en Soiten der Zunge cli e n0Ll1igcu Oefluungen bleiben. 

Das tiefe ti.'trkisehe oder polnisclw L untersclteidet sich 
von cl em gemeinen ganz allein durch die L agfl der Znngen
spiLze, clio sich uichf; nahe an clen Z~dm on, somlern gegen 
di e MiLte cles Gaumen etwas eiuwii.rts gebogeu anclri"Jckt. 
S . Fig. 3. 

W er diese ùrey F iguren gegcneiun.ncl<'r hii.lL, wircl gleich 
gewahr werdmt, dass die Sbmm e boy joclor ein e :m(l ere, 
grossere ocler kloin ere Hulil e auszuflill on l1at., weleho:;; uar:h 
un seren augeuommeuen Grundsatzeu eiu en verschi cdcuen 
Laut veralllassen muss. 

L ist einer de1jenigen Bnchstaben , clie, wonn Rie zn 
Anfang cles Wortes stelJ en, koinen Mitlauter nn.ch sich leirl Cin. 
In keiner mir bekannten europaischen Sprach e ist ::mclt nnr 
ein \Vort zu find en, da:;; mit L anfii.ngt , uncl gleich ùm·auf 
eiuen Mitlauter l1 at . Die namli.cho B ewanùtniss hat es auch 
m it R, N nnd M, obwohl J.as letzt-.ere in der ~ln.wi ~; ·hen 
Sprache einige entgegengesetzt-o Beyspiele hrt!;, wio mnoho, 
m1ilw u. s. w. UeberzeugeuJ. ist es imm or, cbl:ls L nnd R 
keiue Se]b,; l;1 auter, wie es manche wollen, seyn ],onn en, 
w il es eine H aupteigeuschaft eines Selbstlan ters i~!;, sich 
mit einem jeden Mitlauter verbinJ.en zn lassen. 

F e hler b e i dem L. 

W enn das L auf einen Selbstlauter folgt, so konn n 
es manche Lente ni.cht aussprechen, sie la~;s n denn ein D 
vorgehn. Sie sagen Bidld, Z odll , M a d l er fùr Bild, 
Z o 11, M a l e r. Zu Anfang der Worter, o der wenn e in Mit
lauter dem L vorgeht, sprechen si e es recht aus, z. B . L an d, 
s c h l a u, K a r l. Ihr F ehl er liegt in dem ersten Falle darin: 
Bey den Selbstlautern bleibt die Spitze der Zunge immer 
liegen ; wenn sie n un von einem Selbstlauter zum L uber
gehen wollen, so wissen sie wohl aus der Gewohnheit, dass 
die Zunge an den Gaumen hinaufgebogen werden soll , allein 
sie begniigen sich nicht mit der Spitze allein, sie legen 
wohl die halbe Zunge uber den Gaumen h er, wie wenn sie 



D sagon woll Len. vVeil f-;i<' n.bE'r bei clio~or Lage hiu L 
horeu, HO VE'rbol'sent ~ i e guf-;c.:lnv iuclo llon F ohl er chclurch, 
dRHH sio tli o 8pit~~,l' an tl em tln.nmen .Jill.fL en lnsson, nn rl clou 
hin tcron 'J'lJCil ller Znngo oLwas niode1 senkon, und so cler 
fit imme anf beytlcn fieitcu don notigon Ausgang geHLaLLen, 
welcli es, wio obou gezeigt Ì ,;t wordeu, daR L ausmn.cl1t. 
Inzwischen lHtt aber schon w~ihroncl der D-Lage die Stimme 
m itgetonet nn d m an ha t \V e ù l t hir \V e l t gehurt. DeyLles, 
Fehler uml Verbess rung, wirù enLllich Ro zur Gewolmheit, 
ùass eines nie olme <las amlere bleibt, und es ihnen gar 
uicht mehr oinfiill t, dass ti Ì O ùas J_, verstftmmeln. W arum 
~ ie aber cli osen Fehl er ni cht begehn, wann das L im Anfang 
c1 e~ W ortes vorkomm t, kann w oh l ùie Ursache seyn, dass 
sie da meltr Zeit haben, die Zunge, ehe noclt ein Laut ge
hurt wircl, in clie gehorige LtLge zu riehten, welche Ueber
leguug dio Geschwinùigkeit der Spnwhe ni ·ht vertr~ig L , 

wenn das L Mitten in ùem W orte vorkummt. J a sie sprechen 
e» 11icht inmal 7.U Anfang eines j eden W ortes gehorig aus, 
weil sio cli e anùereÌl \Vorter so genau damit ver1inùen, class 
sie oft in eines zusammenschmelzen, unù da. ist der F ehler 
::muh gleich wieder begangen. Si e sagen so d l e i c h t flir 
HO l e i eh t., zudl ange fitr zu LLnge, obwohl sie leicht 
und ]auge ganz gut sagen, wenn sie ganze R eclen ar ten 
chmit aufangen: L ang e genug >3ta nc1 ich im F ed lde; 
dnstì sie hingegen uach einem anderen Mitlauter clas L r cht 
tre:ffen , lwmmt daher, dass es meist ein solcher Mitlauter 
ist, der mit der L-Lage ganz nahe granzt, z. B . bey Schlau 
li egt die Zuuge wiihrend dem Sch schon ganz bereit zum L , 
und hat llassel.be ~chon erroicht, sobald sie nur die kleine 
Oefluung des Sch mit der Zunge zugecleckt, und an den 
bey<l en hinteren Seiten die gewohnliche Oe:ffnung gemacht 
hat. So i~t es auch mit dem R in Karl, welches sie ni cht 
Kard l ausspechen, weil die Lage cles R eben so, wie oben 
clas Sch, der Lage cles L ganz uah e kommt. Das aber Sch 
und R in ihrer L age gar nicbt weit untersch ieden sind, 
kann man sich durch eine Probe ftberzengen, wenn man 
H ir s eh ausRpricht un l beobachtet, wie wenig sich ùie Zunge 
vom R bis zum Sch veriinùert. Sie hort nur auf zu zittern 
und ùas Sch ist schon da .. 

Es giebt Fall e, wo jedermann, der auch noch so gut 
spricht, sich in Acht nehmen muss, wenn er das i.lberfl.i.issige 
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D vermeideu will. Wenn nùm li<:h zu ~mle eiues 'Vorl.es 
das L n::tch ciuem N kiimmt, ~o enti'ii.Lrt f;u;L jedennanu eiu 
D Ù<tzwischen, wie e n d l. Daher die ustcrreichischou Di
minutiva Pfand l v011 P fanno, K rmdl von Kann e, II o ndl 
von Henn e, lVIarianùl vou lVIarianue. Um ein Di
minutivum zu machen, setzt man sonst nur ein L zu :Ende 
d es Substan t i vs hinzu, o der mau verwanùelt clas Schluss-e 
in ein L. So wird aus Hirsch: Hirschl, a us Bach: 
Bachl, aus Kappe: Knppl, aus H a ub e : Han ùel orler 
Hi:i.ubl u. s. f. D aher sollte aus Pfann o und K ft nn e nur 
Pfannl und Kannl, 11icht aber Pfanùl und Kalldl 
werden. Allein hier :findet sich ùas D von sich selbst, und 
wider den Willen cles Sprecheuden, und zwar aus folgencler 
Ursache. Bey N liegt ùie Zunge schon wie bey D, nur mit 
dem Unterschied, dass ùie Nase otfeu ist. B ey dem L li egt 
sie abermal wie bey D, mn· dnss ùie Na::;e geschlossen ist , 
hingegen am hinteren Thei le der Zunge auf beyden Seiten 
eine kleine Oeffung gemacht werùen muss. W eun mn,u also 
vom N zum L ii.bergeheu will, so mùssen zwey Stii.cke zu
gleich geschehen. :Es muss sich die N ase zuschliessen, uncl 
an der Zunge clie Seitenoffnungen gemacht wenlen. Schliesst 
sich clie Nase nur nm einen Augenblick eher, als cliese 
Zungen offnungen fertig sind, so li:i.s. t sich schon ùas D 
horen. E s kann wohl auch aus Bequemllchkeit geschehen, 
dass man ehe die Nase zuschlie::;st, damit der Druck ùer 
eingesperrten Luft den Zungenmuskeln zu Hiilfe komme, 
und das Oeffnen der beyden Seiten erleichtere; clenn die 
Zunge ist ohnediess seLr zu dieser Hillfe gewohnt, besonders 
bey D, T, G, K. 

Bey dem L ist mir eine ganz sonderbare Verweehselung, 
aber nur einmal in meinem Leben vorgekommen. Einer 
meiner Freunde in Wien hatt' eine Tochter zwischen 7 
und 8 Jahren, die gerade den schwersten Buchstabeu, nam
lich das R sta t t L brauchte. Si e sagte Gr as sta t t G las, 
Richt statt Licht, Roffer statt Luffel. E s brauchte 
wenig Mùhe, sie von cliesem seltsamen Fehler zu befreyen. 
N achdem i eh ihr di e L age der Zunge an der meinigen ge
zeigt hatte, ahmte sie cliese auf der Stelle nach, nnù traf 
clas L in der ersten Minute: voli Freude darti ber suchte 
sie Stunden lang solche Worter auf, an denen sie mir ihre 
neue Kunst zeigen konnte. (Fortsetzung folgt.) 

Dr uck von B. Anc;crstein Wern igerode a. Harz. 
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Originai-Bericht 
!iber die am 16. Se1Jtember d. J. in MUnchen stattgefundene 
Versammlung deutscher Ohrenarzte und Taubstummenlehrer. 

Von Albert Gutzmmm, 
Direktor der stiidt. Taubst.-Schule in Berlin. 

Die von der deutschen otologischen Gesellschaft ein
berufene Ver ammlung tngte in dem schouen Hause des 
Konigl. Zent ral-Taubstummen-Instituts an der Goethestrasse 
zu Miinchen. 

Die Verhandlungen selbst fanden statt in dem grossen 
Saale der Austalt, an clessen Wanden zahlreiche Tafeln mit 
graphischen Darstellungen angebracht waren, welche die 
Inseln uud Li.'tcken im 'raubstummengehor und ùie Hor
dauer in den einzelnen Fallen veranschaulichten. 

Die sehr zahlreichen Teilnehmer an der Versammlung 
waren grossten teils Ohrenarzte un d Taubstummenlehrer; ausser 
den meisten deutschen 'l.1aubstummenanstalten waren auch 
mehrere nichtùeutsche Anstalten vertreten. Von verschie
t1eneu deutschen Regierungen waren Vertreter anwesenù. 

Herr Professor Dr. B e.zold-Muncheu eroffuete um 9 Uhr 
morgens die Versammlung und ltiess die Anwesenden will
kommen. 



IJon T.uspoH or l(vllcr vom l{ g l. 'l'auu :> Lummou-InsLitnL 
begr (isstr, <li c Vcr~ammelLPn miL w m·mcn "\Vur t.eu al ~ Ghi.· te 

der A ustalL uwl Hc•g i cnmg~r :lf , v . P ra!'lu:r g,tb im Auftr:tge 
eleo; K nH.nsmiuisten; 1'. L a.n !l111wm die Versiohernn g, thss clie 
K gl. StaaLsrcg icnllJg i11 der P JI Pge cl eii Taubstummeu-U uLcr
rioh ts vou j eh e r eine wiehLige Auf'.n·a"L c ihres R e:::sorts er
blick t ha.be - und class ::: ie nneh jetzt mi.t regem Interm:sp 
di e Ergebnissc der J!'orsolnmge11 auf diescm GebieL verfolge . 

Professar JJe:, olcl d rùck Lc der K g l. S taatsreg ierung d eu 
Dauk aus f'cu · ihr E utgegc·ukomme11 nnù ihr reges Intm:ei:l .·e 
h i.r den 'l'au l.J,tummen-Uutenioh!;, welch 10-: sich au ch ze i ~;e 
in clem her rliohen, allen hygieuischeu m td soustigeu Au
forderungen entsprechend en Anstaltsgebancle, clem Ver
sammluugsor te cles K oug resse,; . 

Von clom R edner vernahmeu die Anwesenclen auch 
dass bereits im vorigeu J J.hre clas Kgl. Preussische Unter
richL~ministerium in eu 'l'anbstnmmenanstalts-Direktor be
auJlru.g t; lw.tte, clen H orpriihm gen uncl Huri.'tl::n.lllgen in cler 
MLinuheuer 'l'a.ubsLumm enaw;taJt bei:•mwolmeu. Die J eushdie 
otolog iscbo Ge:::~oll :,;eh a f t. h alJe al:>dauu bei si:i.mtli eheu deut
schen Bunèlesregierungen die nutigen Scluitte gethn.11 nml 
h u.be es auch en eich L, cl a.ss za.hheiche S taatsregierungeu 
d eu K ong ress besehickten. 

achdem Professor Dr. Passo w-Heidelberg clen VorsiLz 
ftbernommelJ , hàl t; Professo1· lJe,'!oltl cleu Hanptvortrn.g cles 
'l'a.ges ii ber , H o r v e r m (i g e u d e r 'l'a u 1 s L u m m e u u u J 
cl n. r a n f b e g r ù n cl o t e n S p r a c h u 11 t e n i c h t èl u r c h d a ::; 
Ge h u r. " 

R edner we.ist zuu~lchst darauf hiu, class eiue Am~al1 l 

von 'l'aub ~;tnrmuen n o eh G ehorres te ha ben un cl dass d tese 
'l'ha!.sache auoh schou so la.nge bekannt isL, a.ls die 'l'aub
slnmmen Untenicht iu der Lantsprache erhalteu. 

Den Taub:>tummenlehrern ist clie Becleutung clieser Hur
reste ±ùr cleu Spmchunteni ·ht ihrer Zoglinge auch wohl 
belmnnt uncl sie haben sie von j eher bei dem schwierigen 
Artikulations-Unterricht benutzt uucl claclurch auch geùbt. 

Aber syst ematische H orlibungl:ln bei taubstummen Zog
l ingon hat. erst Professar U1·ùanlschilsch in "\Vien aufge::l tellt 
uud im J <thre 189 3 in cler ui e.d e rosi;errc·iu1Jis0hen '1\mb
·tummeu-AnsLalt Dobling-Wi en eingefilhr t. 



291 

Oùgleich ùie Erfolge gi.i u ~Lige wa.ron, hat <lie zusLi:in
ùige Sclml behordo dicse sys(;ematisch n I:fori.ibm 1geu cloch 
wicder abge~Lell t . - Zur Zeit werden di ese nur noch in 
der israeli(;ischen Privat-Tanl;slummen-Anstalt in Wie11 ans
g elùln t . 

B ei ei.n em geschiclttlichen Rii.ckblick auf dio Versuche, 
welche im La,ufe der Zeit gemacht wurcleu, um den ~.'auù

stnmm en Llnrch Hi.irCJbungen die Sprache zu gebeu, erwalmt 
er auch dio in der 1'auùstummenli tteratur bekanuten Ver
snche lfCt'l·d'~ , welche dieser fmfangs Lli oses J abrhum1orLs im 
Pariser 'l'anbsturnmen-hmtitnt; m::wh te uncl verscbweigt auch 
Jti clt t clas sehr goringe En<lresulLat 1li ser Uebun geu , ùn ss 
niimli clt nur ein einzigcr Zogling clio \VorLo dmch_.; Gehur 
vend eh eu nnd ihnen einen Rinn nntcrz ul egen lernte. 

Der Grundge1b ,nke ~Lll er Antoren von Itard bis nu!' 
U1'l,an t.~clt1:tsch ist nach Bt:zolcl der, ,cl eu Jl i.in wrven aus 
sein er Inaktivi tatslet]Jargie zu wecken unù zu bolobmJ. " 

Dazu benutzt Urbcm fsch1:tsch zuerst oin e IIannonik:t mit 
G OJ..:taven Umfang un d prùft dami t a l l e tauhstummeu 
Kiudor auf ihre H orfahig keit. 

R eclner dagegcn ha t fùr die Horprlifungen eiue kon
tiunierliche 'I'onroihe zusammongei.:itel l t, w el che samtl i oh e 
mi.ig lichen Ton e darstellt vom SubkonLra,-C mit J G Doppel 
fkhwiugnugeu bi~ zur obersten 1'ougrclJZC des menflc]Jlichen 
Oln·es . Diese Tom ih o bGstoht flir dio nuLere lhHte clor 
1'om;L:ala aus l O St.immgal.Jeln ver:;e]Ji edener Grosse, d 'ren 
jede nnter Anwellllun g von verschiebbaren Gewichten an 
cle11 Zinken einen kontinuierlichen 'l'o n be:llirk umfasst nuc1 
zwar so, dass an die tie i'ste Stimmgabel sich in auf:;teigender 
1'onreihe c1ie folgenden anschliessen. -· Fi.ir die obere H iiJfLe 
der 1'onksala werc1eu 3 gec1ackte Orgelpfeifen mit verscbi eb
harem Stempel b enutzt, vou c1enen jede einen Tonbezirk 
von 2 Oktaven uuc1 darii.ber umfasst. Angeblasen werden 
dieso Pfeiffen mit dem Munde.*) 

Mit dieser kontinuierlichen Tonreihe hat B csold im 
Mi.inchener Central-Taubstumm en-Institut seit 1893 clie 
I-Ioneste der betr •ffenclen Zogliuge nach Umfang und 
I n t e n si t a t gemessen un d er will dami t den Beweis ge-

*) Diel:ler ganze von Prof. Dr. Edelma11n an der tecbnischen 
Hochschule zu Miinchen gel:lchatl'on o Appnrat kostet ilOO Mark. 
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liefert h aben, class bei clen b isherigen Horprùfungen der 
T aubstummen mit nur oinzelnen wen igon Ton quellen ,eine 
ung eahnte Zahl von Ti on e. ten verborgen bleibt". 

Die I-Iurpri.i.fung mittols seiner kontinuierliohen Ton
reihe h til t cler Reclner solbst fltr oiuen Ohrenarzt noch 
schwierig, zumal clen taubstummeu Kinclern der Begri:ff 
, Horen u nicht immer k lar ist. Er forclert clafur 

l. cl e n ganzli che n A usschl u . ·s aller taktilen Empfindung; 
die Nahe cles Instruments am Ohr cles zu unter
sucheJHlen K incles da.rf n u r dure h clen 'l'o n se] bst 
bemerkt werd en, was hc i T a.nbstummen mit ihrer 
sclw.rfen Beobachtungsf~ihi gkeit clurch Ge. icht uud 
Gefuhl noc.:l1 viel schwerer ist als be i Horenden; 

2. der Taubstumme muss b ei der rascl1en Ann ahenmg 
der 'l'ongabel an seiu Ohr sofort anzeigen, dass 
er sie hort; eine Kuuclgebung clavon erst nach 
langerer Zeit, wie z . B . U1·bantschitsch sie noch 
registriert habe, nachdem der durchdringende 'l'on 
seiner I-Ia.rmonika 30 Sekunden und dariiber auf 
clas Ohr eingewirk t h atte, sei ohne Wert. 

Bei der i m J ah r e 189 3 uncl vier .J ahre spater wiecler 
an 79 taubstumm en Kindern cles JYIUnchener 'faubsturrimen
Instituts ~Lngestellten Horprlifungen hnt der Vortragencle 
auch viel weniger Totaltaube gefunclen, als seiu Vorganger, 
namlich nur 14 oder 18 Proz. Unter 59 Zoglingen , welche 
er im vorigen J ah re untersuchte, fan d er 13 oder 22 Proz. 
Totaltaube. Bei allen anclern Taubstummen war entwecler 
auf beiden oder auch nur auf einem Ohr oin H orvermogen 
fiir einen grosseren oder kleineren Teil der 'l'onskala vor
handen. D er R edner weist auf die im Saale hangenden 
Tafeln mit graphischen Darstellungen hin , auf clenen clie 
Horstrecken j edes einzelnen Ohres rot in clie T onskala ein
gezeichnet sind und clie ver ,-cbiedene Lage der I-Iordefek te 
ersich tbar ist. Di e IIorstrecken werclen von i hm I n se l n 
genannt. 

Indem clie Einteilung aller Horres te in 6 Gruppen hie~· 
nur erwfl.hnt sein moge, muss clarauf hingewiesen werden, 
dass Redner seine Untersuchungen auch unter stùtzt sieht 
durch Urtei le anclerer F or sùher , v. . B . c1urch Ebbinghau.s, 
der in ihren Ergebn issen eine kraft ige StiHze fiuclet fi.i.l: 
die Theorie von HelmJwlz tiber clas Vorhandensein von 
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Gehéirsfunktionen und Zerlegung der Schalleindriicke in 
der Schnecke. 

Die Untersuchungen mit der kontinuierlichen Tonreihe 
sollen auch die Scheidung von peripher e n und ce ntralen 
Storungen des Gehéirorgans sichern uncl darum fiir die 
Feststellung derselben notwendig sein:x) 

In den weiteren Ausfùhrungen spricht R edner 
71 
ù ber 

di e Beziehung en d es Tong e héir s zum V e r

standnis der Sprache" . 

Er hat ausser seinen H orprùfungen mit der Tonreihe 
auch solche mit der Lautsprache vorgenommen, wie es 
auch andere vor ihm gethan h11ben, und zwar hat er mit 
Vokalen und Konsonanten einzeln, indes auch mit Worten 
gepriift. Dass diese Pri.tfung unsicherere Resultate ergeben 
musste, als jene mit den einfachen Tonen der Tonreihe, 
lag aut der Hand, zumal es sich bei der Priifung mit 
Sprachlauten und Wortem nicht allein um das Horen, 
sondern auch um clas W i e d e rg e be n der Sprachlaute etc. 
handelt. Die Zoglinge mùssen also soweit im Sprechen 
gefordert sein, dass sie ùberhaupt nachsprechen k on nen:»·x) 

Die gefundenen Beziehungen zwischen Tongehéir und 
Sprachgehéir sind so enge und wertvolle, dass sie be
rechtigten, einem grossen Kreise, auch von Taubstummen
lehrern, vorgelegt zu werden. Das Wichtigste davon aber 
sei, dass ein H orverméigen fi.tr die Sprache immer dort sich 
vorfand, wo ein relativ gutes Gehéir fiir eine gauz bes timmte 
Strecke in der Tonreih e vorhand en war, un d die ser Ho r
bezirk er st r eckt t:~ i c h vom eingestr i chen en b bis 
zum zweigestri c h e n en g. 

,Nicht e in einziger von samt l ichen 'l' a ub
s tummen hat s i eh a l s fahig e rwi esen, einen w ese n t-

·><) Dna wii.re von grosster praktischer Jl edeutung. weil es oft 
sehr schwer ist, fes tzustel len, oh ein Kind nich t hort infolge oiner 
gehororganisch n Storung oder aus Mangel an .fntolligenz. G. 

**) Diese Horpriil'nngen mitte ls der Lautsprache, sowie die 
eigentlicben Horiibungcn w erclon darum in d r Miinchener An~talt 
auch erst .im ::! . Schulj ahre, also nuch Abso lviorung cler eigentli chen 
Artikulationsstufe aufgenommen. G. 
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li c h en 'l' e i.l der Spraoh e vom Oh r a nfzufasse u o der 
zn erle rn o u, ù em j eno 8Lrec k e f e hl t ."*) 

Auch seine weitereu Untenmclmngen mittels der 'l'on
r oihe unJ die von Jnspektor K oller vorgenommenen Hor
ùbungen h aben ergeb en, dass zur Aufdeckung der IJorretite 
dio Prlifung mit der Sprn.uhe nicht ausr eioh t und nur clie 
Prùfung mit der kontiuui erliohen 'fonreihe tiiohern Anf
schhltiS darùb er gol>on kaun, bei welch ou 'l'aul>ti tummeu ein 
Uuterricht vom Ohre aus noch Erfolg habeu kann. 

Ferner geht R edner ein auf die ni'onsti:irke, w e luh e 
inuerhal b der H o r streck e n no e h p e r c ipi ert w c rcl e u 
ka.nn und clie fùr da s Sprachverst~i.ndnis von B e

eu t un g i s t. u 

Dies e stellt er dadurch fest, dass er di e Ze i t in 
Sekuuden b es timmt, w elch e jede einzelne 'fongabel vom 
tilarksten Ansuhlag biti zu ihrem Verklingen am Ohre ge
h or t wird, un d schliesst si eh de m V erfahren von Harlmann 
an, der ùie Horùauer fi.tr jeden einzelnen 'fon als Bruchteil 
von cler Zahl 100 (ab Hordauer cles normalen Ohrs an
genommen) am.;dri'tc],t. Di e Ergebnisse sind in cinem 
h uudertteiligen Schema eingel.ragen und zwar so, datis clic 
fùr verschiedene Tonhohen gefunclenen H ordauern untor 
einamler verglichen werclen ];:onn en. Diese IIordau rn 
bringt er durch sorg:faltig a.usgefi.thrte farbige Zeichuuugen 
don Anwesenden zur Anschauung. Darnach ist die Za,hl 
dorj eni gen taubstummen Kinder eine grosse, w elche auch 
n a oh ihrer H or d a u e r oin li orvermugen fi.tr di e Spraohe 
vermuten lassen . Unter den zuletzt untersuchten 59 Taub
stummcn ergaben sich 23 oder 39 Proz. und unter deu im 
J ahr 1893 untersuchten 79 Zéiglingen 38 Proz., bei denen 
mi t Sicherheit auch ein G ehor fùr die Sprache angenommen 
w crden dm·fte. Zur B eziehung der H ordauer zu jener fùr 
das Sprachverstandni ti unentbehrlichen 'l'onstreck e b l bis g2 
wircl bemerkt, da,ss, wo dietie Strecke auch vorhandelJ , auer 
clic IJ ordauer fi.tr diese llDr tiehr gering ist, ein ~rfolg durch 
H ori.tl>uugen nicht zu erwarten ist. 

D er aus dem Ergebuis der Prùfang mit der Tonreihe 
gezogene Schluss auf Vorhandensein von Sprachgehor hat 

*) Nur mi t JGnclern , welche den Horbez irk b! bi s g Il haben, 
w er den in der Jvliinchoner 'raubstummenanstalt Horiibungen vor-
g euommen. G. 
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noch in keinem Falle im Stiche gelassen , woflir eiue R eihe 
von F allen als B eweis angefilhrt werden. 

N aclt dies eu Ergebnis:;en i::; t ::;chon jetzt di c Prùf'tu1g 
miL d r kontinnierlichen 'l'onreiL e n,ls dio sit5hen ;te und 
allein :;mverlàssige Unterlage flir die Au:;waltl ùm· vom Ohr 
a us zu unt;enichLenden 'l'auustummcu a.nzunehmon. 

A.ls ein besonderer Vol'Lei l clieser 'l'onprilfungen ist 
11och das anzuschen, class ·ich auch elle S]Jezielleu H ordefekte 
.i e cles c i n z e l n e n O h r e s innerhalb der ~L' on scala erkennen 
las:;eu uml da:;s bestimm teu Defekteu in Ll er Tomwaht auch 
besLimmte Defekte un ter den Sprad1lau teu entsprecheu. 

Aus der B eobachtnng, class j eder Spracblaut; in di ej enig~ 
Strecke der Tonscala hiueiufallt, welche deru Horgebiet 
aller der 'l'aubstummen gomeinsam ist, die cleu betre.fiendeu 
Sprachlaut zu horeu vermogen , ergiebt sich eine sehr 
becleutungsvolle praktische Seite fùr cleu Unterricht der 
l'aubstummen, inclem sich auf Gruncl derselben cli.e fùr clen 
Horunterricht geeigneten Schitlor nicht allein auswahlen 
lassen, sondern noch ehe sie sprechen gelernt haben, sich 
ziemlich genau angeben lasst, welche Sprachlaute sie hùren 
konnen und welche nicht. Das sei wichtig fur den H or
unLerrichL wie fùr den Artikulat ionsuuterriuht; d e un fùr 
di e L a u te, w e l c h e cl e m Ohr fehlen, mu ss der 
Artikula t i o n s - uncl Ab se h-U11 terr i c h t e in treten. 

Enclli ch wird noch clie Fra.ge beantwortet : 
,Sind fortgesetzte UOrli bungen imstandc, clas H Or

vermogen f'lir Einz e ll a ut e z u s t e i gern, ocler ist ihro 
'Wirkung nur clara uf znri.ickzufi.ihren, dass sie das geistige 
Kombinations-Vormugen flir W ort;e n nel SaLze, ~tl so fiir cl i e 
Spra,c h e als Ganz e:; erwecken und fortt1auernd anregeu'?" 

Eine Vergros::; ernng <1er geh tidon 'l'onstrecken hat sicl1 
infolge der H Orùlmngen bei den Nauhpriif'nn gen uicht er
geben uncl die Erfahrungen sprecheu demnach gegen die 
Moglichkeit, clen H ornerven-Apparat clmch rein almstische 
Uebuugen leistungsfahiger zu machen. Die durch H èir
ùbungen uewirkten Erfolge erkHiren siuh vielmehr daraus~ 

dass die bereits vorhandenen Horre:te im Unterrichte ihre 
richtige Verwendung finden. Da die 'l'aubstummen fiir 
Laute, clie ihnen fehl en, nioht empfanglich gemacht wercl~n 
konnen, mù:sen sie gelehrt werdeu, clurch gleichzeitiges 
Ablesen vom Munde, ::;owie dm·ch psychische Kombination 
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ihr Gehor zu erganzen. Es sei darum auch die B e:;-,eichnung 
, H orubun gen " zu verwerfen und da.fi.tr ,Sprachunterricht 
durch das Geh or " zu wahlen noch zutreffend er sei die 

) 

B ezeichnung ,Spr acherganzungs-Unterricht." 
Zum Schlusse vergleich t der Vor tragende die Sprache 

wie sie dem Ohr des parti ell Taubstummen erscheint, mi t 
einer Urkunde, in der viele einzelne Buchstaben und Silb en 
unleserlich geworden sind, die der Kundige aber ohne 
M i.the li est, un d wozu d e r no eh b esser in der Lage sein 
wird, dem 2 verschiedene Urkunden gleichen lnhalts in 
verschiedener Sprache zur H and sind. Ganz in dem gleichen 
Fall sei der Taubstumme, welcher horen und vom Munde 
ablesen kann, und wie der Urkundenforscher die ver
wischten Zeichen aus dem Sinn dea Ganzen ermittelt, so 
kann der partiell horende Taubstumme die ihm fehlenden 
Laute nicht durch Hori.tbungen erlangen, sondern au s 
d e m Sinn d es G anz e n. 

D er Eindruck dieses Vortrages auf die Versammlung 
war ein ausserst gitnstiger. W enn die Mehrzahl dflr 
anwesenden Taubstummenlehrer von den vorgetragenen 
Segnungen der H ori.tbungen auch noch wohlnicht i.tberzeugt 
war, so di.trften die aus warmem H erzen fi.tr die armen 
Taubstummen gesprochenen W orte doch zumeist auf frucht
baren Boden gefallen sein nnd, soweit es i.iberhaupt moglich 
ist, auch Frucht tragen. H aben doch die B ezold'schen 
Publikationen den Vorzug vor denen von Urbandschitsch, 
dass sie nicht geeignet sind, itbertriebene Erwartungen 
wachzurufen und bei denen Verwirrung und Schaden an
zurichten, denen sie b ehaupteten ni.Uzen zu konnen. Niemand 
wird es den T anbstummenlehrern verdenken wo1len 1 wenn 
sie nach den bish erigen E rfahrun gen mit H ori.lbuugen und 
an cleren Diugen auch neuen V ersuchen dieser Art mi t 
Misst raueu gegeni.lbersteh en und auf der W acht bleiben 
gegou Gefiihrdung einer ruhi gen W eiterentwickelung des 
'l'aubstummen· Unterrichts nach der bish erigen bewahr ten 
Methode. 

E s wurden danu von H errn Professar B czold H or
pri.lfungen mit der kontinuierlich en 'l'onreiche bei Zoglingeu 
der Mi.tnchener Taubstummenanst<1lt in der von ibm im 
Vortrage beschriebenen \Veise gezeig t. D en Ki.ndern wurden 
die Augen verbunden, damit sie nicht seh en konnten, wenn 
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die Tongabel in die Nahe ihres Ohres kam; Beruhrungen 
mit derselben wurden jedesmal vermieclen. W enn die Kinder 
den 'l'on vernahmen, hoben sie den Finger . Die Ueberein
stimmung der E rgebnisse dieser Prufung mit fruher an den
selben Kindern vorgenommenen Horprufungen wurde an 
graphischen Darstellungen der letzteren nachgewiesen. An 
Kindern, mit denen H orpriifungen noch nicht vorgenommen 
worden waren, wurden solche nicht gezeigt. Unter andern 
wurde auch ein 13jahriger Knabe vorgestellt, der t i e fh 0 r i g 
war ; wahrend sein Ohr fùr hohe Tone, wenn sie auch noch so 
schl'ill und durchdringend waren, vollstiindig unempfanglich 
blieb, horte er die tiefen Tone der Gabel auch dann noch, 
wenn sie niemand der im Saal Anwesenden mehr horte. 
- Diese H orprùfungen waren eben so interessant wie in
sLruktiv. 

Nachstdem fùhrt H err Jn!:>pektor Koller dreizehn Kinder 
verschieden en Al ters (2. bis 7, Schulj ahr) vor, mit denen 
er langere Zeit Horùbungen, d. h. Sprachunterricht durchs 
Gehor betrieben hat, nacbdem ihre Horres te von B ezold mit 
der kontinuierlichen 'l'onreihe festgestellt worden. Frùher 
verblieben diese Kinder in ihrem Klassenverbande und 
wurden nur in einigen Stunden taglich ausschliesslich éturchs 
Gehor unterrichtet, in letzter Zeit aber, seit Neujahr d. J. , 
bilden sie eine K lasse fitr sich. Die Vor ltthrung bestand 
in ihrer F orm mehr in einer Sprachpriifung und 
Unte rh a ltung, der Stoff war durchgenommen und den 
Kindern bekannt. Der L ehrer sprach miissig ]aut dicht 
h inter dem Ritcken und zur Seite jedes einzelnen Kindes, 
manchmal auch direkt ins Ohr hinein, sodass die Kinder 
durch Ablesen allein die Fragen nicht auffassen konnten. 

E s kam e in sehr u m f an gr e i c h e r Stoff zur Vorfiihrung; 
von einem r ei n g e d a eh t n i s m ii. s s ig e n Abhoren konnte also 
nicht die Rede sein. Die Kinder horten augenscheinlich 
sehr scharf hin und verzagten nicht, wenn sie das vom 
Lehrer zu ihnen Ges prochene nicht sogleich auffass ten. 
Auch gegenseitig rnuss ten sie sich auf dus Lel1rers Geheiss 
durchs Gehor frngen, was ebeuso mit gespanntester A.uf
merksamkeit durchs Ohr, durch b e wu ~Ss t es H o r en auf
gefas;;:t wnrde. - E i ne summarische, d. h. k l a s s e n miissige 
Prù fuug der Kinder durchs Gel1 or wurde nicht vorgenommen, 
di.irfte auch nur mit Hiilfe cles Ableseus moglich geweseu sein. 



Der uni e1iwg€'ue Bcol>ael!Ler mu~;~; zugeben, da~;s die 
8 p r a c h e Jio~er IGnller durdnveg gut versti.i.uùlid1 un d 
ano h doutlich, WOJJH ane;h 11 i e h t u o r m a l war; ma.u ho t't o 
,talll>stuunne" Kindor sproehen. Die Artilmlation l.ie:;s 
stellouweise soga.r seltr zu wCl!lschen i.lbrig, wa~; allenl.iug::; 
zum 'l'eil auf èlie s ùddeut~;cho Ausspr::whe gesuhoben werden 
muss. Der Lehrcr sprach auch so . (Z. B . wurde , s, f::;': dm·ch
weg na.d1 ,~;eh '' hin ausgesprochen.) Auuh verrieten clie 
sehr scharf hervortretendeu K o n so 11 a n t eng c r l1 u s c h e di e 
lVIiLwirkung e.iues intensiven Artiknlations-Unterrich ts bei 
der Lautsprachentwickelung dieser Kimler. Die gewolm
l.icheu Sprachformen beherrschteu die K iuder im gauzeu 
mit edreulicher Sicherheit. 

Be::;oncl en;; h ervorgehoben zn werden verclient der n a tii. Jt 
l i c h e V o k a l k l a n g dieser Kinclerspr::whe; er war ùer 
, H urcnder", wenn auch eLwa.s hii.rter, und zwar spracheu 
Jie si1 mtliuheu Kinder mit klangvolleren Stimmen, a]::; 
es sonst i m D u r c h s c h n i t t bei taubstummen K iudern m i t 
GehOnesten der Fall ist, wenu a.uch Betonung nuù lVIodu
lation mehr ùer Taubstummer als Htirencler zuneigte. 

D em Ol>erlehrer Vatter-Fraukfurt a. lVI. wurcle auf ~>einen 
Wunsch eiue Nachpri.i.fuug dieser Kincler gestattet. Es er
gab sieh da.bei zwar, da~>s die Ver:;taudigung ùurch~> Ohr 
ui cht so tlott vonstatten ging wie bei Koller, aber immer
hin fiel :1uch die::;e Uuterreclung mit clen Kindern nicht 
ungi.lnstig fùr die Huri.lbungen aus. Interessant war dabei 
fi.'tr die Anwe~>enùen die Beobachtung, clas::> die K inder 
immer, weun sie Vatter nicht durchs Gehor vers !.anden, 
Ìhre Zuflucht zum Ablesen zu uehmen such ten , j a es 
konnte ::>og,~r bemerkt werden, da:;s K inder, welche den 
vorgesprochenen Satz von ihrer Stelle aus abgelesen h atten, 
ihn ùem Kinde, welches ihn horen .·ollte, ohne Stimme 
vorzusagen bemi.lht waren. 

Die weiteren angemcldeten Vortri:ige mussten der vor
geriiukten ~eit wegen sehr gekùrzt werden. 

Eine allgerneine Heiterkeit errengencle Einlage in ùas 
Programm der V ersammlung machte Pro.fessor Xessel-J eua 
durch Demonstration seiner ];:i.lustlichen Ln.ute. -

MiL <ler von l:'rofest:~or Dr. Pass01c-Heiclelberg in tle iuem 
Vortrag 



:!99 

,Ueber di o pr:1kti sc h o B e tltatigung de :; Ohr eu-
arz t es i n 'l'a u b s t umm e n-An st a l t e n" 

begrlindeten Forderung der Anstollung von Ohroniir:<:ten 
an 'I'aubsi;ummenn,nstalLen, weil bei don taubstummenKiudern 
nocl1 hiiufig krankhafte organische Storungen vorlmnd eu 
sind , clio einen totlichcn Ausgang nehmen kunnou und oft 
auch nehmen, erklarte sich clio Versammlung ohne Dis
kussion einverstanden. 

E s folgten dann noch kurze Mitteilungen dor Herren 
Dr. Denker-Fhgen, Prof. Passaw-Heidelberg, Dr. Liiscltcr
Bern und Dr. Scltwcndt-Basel uber Huruutorsuclmngen au 
'l'a.ubstummen mittels der kontinuicrliclten 'J'oureihe, di e 
l:liimtlieh glinstig fùr diese lauteten. -

Dio auf mehrere Stnm1en ausgedolmto DeLatLe, wolch 
si eh an don JJczold'schen Vortrag uu d di e Prùfnngeu tl er 
tauLstummen Kim1er lmùpfte, zeigte eine sehr ::mgeregLe 
SLiuunung fl1r dio Diskussion der vorliegenden ]J'rage. Nauh 
dem Verhalten der a.nwesenden Ohrenarzte bei derselbeu 
zu urteilen, sin d c1iese n i c h t Gegner der nenen Hor
prufungen bezw. Hori.tbungen. Wonigstens wnrcleu Ein
wenclungen uud Bedenken gegen ùieselben von dieser Seito 
nicht ]aut. Anders standen und stehon Jie Taubstummen
lehrer zu dieser Frage. vVenn auclt ein 'J'eil dor.:elben -
z. 'l\ bereits n,uf Grund eigener Erfahrung - sich fi.ir all
gemeine Einfuhrung der Hurùbungen im Taubstummen
Unterricht erkliirt, so steht doch ein anderer 'l'eil - augen
scheinlich der grussere - denselben trotz allem hior Ge
hurten un d G esehenen noch skeptisch gegeni.lber. Von 
l etzteren werden aus langjiihriger praktischer Erfahrung 
heraus Einwendungen und Beclenken gegen dio :I!.;infùhrung 
von systematischen Horiibungen im Taubstummen-Untenicht 
gemacht, dio sich in der Hauptsache in folgende vier Punkte 
zusammenfassen lasseu: 

l. so lange clie cleutsche Methode besteht, werden 
auch clio Horreste der taubstummen Kinder nicht 
nur im Artikulations-Unterricht, sonclern auch im 
ganzen Laut:;prach-Unterrichte benutzt und dadurch 
geubt, es wird stets ]aut, h~iufig rocht ]aut seitons 
der Lehrer im Unterri0ht gesprochen, mindestens 
ebcnl:lo lrtui; wio e~ l1i er bei Vorfi.i.hrung l1er Kinder 
gesclJ ohou. Dio ~y;; tema tifl c !t e n Ui.ir llbungen 
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sind also i.tberfliissig zur Entwickelung der Sprache 
sowohl nach ihrer lautlich en als inbaltlichen Sei te; 
die systematischen H oriibungen werden nur den 
pl:mmassigen Unterrichtsgang storen; 

2. es ist nicht einzusehen, weshalb den Gliicklicheren 
unter den Ungliicldichen , den Taubstummen mit 
Horresten eine solch e B evorzugung durch besonderen 
Unterricht zu teil w erden soll, wahrend es doch 
viel notwendiger ist, sich der Schwa c hst e n unter 
d en Taubstummen erst zu erbarmen und fiir di ese 
b esondere uncl zweckmassige Einrichtungen zu 
treffen. Er ersch ein t geradezu als ei n , Luxus" , fltr 
die Kincler mit H orresteu auf besondere Fursorge 
B edacht zu n ehmen und das dringenst Notwendige 
unerfùllt zu lassen. In vielen Taubstummen-Anstalteu 
ist noch nicht einmal der achtjahrige Bildungsknrsus 
eingefùhrt; 

3. W enn man der Meinung ist, dass die hier vor
gefi.thrten Kinder besser sprechen als die mit 
Horresten in anderen Anstalten, so sei das ein 
Irrtum; diesel ben Resultate und auch den gleichen 
Prozeutsatz noch ]J èirender und gut sprechender, j1t 
haufig noch besser sprechender Kinder kann jede 
Taubstummen-Anstalt, auch ohne sys tematische 
Horùbungen, aufweisen. Dass taubstumme Kinder 
mit Horresten besser sprechen als die andern, sei 
doch langst bekannt; 

4. durch die grossere Bevorzugung cles Gehors unrl 
durch systematische Horùbungen k ann und wird 
die Ab s e h fe r tig k e i t der 'I'aubstummen geschadigt 
werden, welche diesen trotz aller HorLtbungen zu 
ihrer Verkehrsfahigkeit doch un e n t be h rlich bleibe. 

Darilber schien Einstimmigkeit vorhanden zu sein, dass, 
wenn systematische H orùbungen im Taubstummenunterricht 
zur Einftthrung gelangen, c1ie b etreffeuden Kiuder in be
sondereu Klassen, wenn nicht gar in besondereu Anstalten 
zu uuterrichten sind. 

Ein merkwi.trdiger Irrtum zog sich durch die D ebatte, 
auf den h i e r wenigstens hingewiesen sei n moge, da dort 
Zeit und GelegenlJ eit mangelten. E s blieb nLimlich die 
irrtiimliche Ansicht unwidersprocheu, dass die Kinder mit 
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Horresten auch die Befahigtsten unt.er den Taubstummen sind 
und eine hohere Bilduug 11ls die andern erlangen konnen, 
oder umgekehrt, class die eigentlichen 'raubstummeu diesen 
uneigentlichen an Begabung clurchweg nachstehen. Dass 
dies nicht der Fall ist, beweisen clie 'l'hatsachen und es 
bedarf zur Beobachtung derselben nicht einer vierund
dreissigjahrigen Erfahrung in der Praxis, wie der Bericht
m·statter sie hat. Man wolle cloch nur einmal beachten 

) 

wie viele gerade dieser Kincler trotz ihrer oft sehr erheù-
lichen und von ihnen auch flei ssig benutzten Sprach- und 
Horreste, ja trotz ihrer relativ normal e n Sprache das 
Schulpensum nicht zu absolvieren vermogen und nie die 
obersten Klassen erreichen, wenu si e nicht etwa n ur mit 
Rùcksicht auf ihre bessere Sprechfahigh:eit g es e h o be n 
w erd e n. Si e werden sehr haufig von ihren gleìchaltrìgeu, 
total tauben Schulgenossen bei weitem ùberholt. Dass 
diese Kinder in der Regelnicht clie befahigtsten sein konnen 
und in der That auch nicht sind, erkl art sich schon claraus, 
dass clie meisten von ihnen die Taubheit durch Krankheit 
erworben haben, womit doch recht haufig auch eine 
Schwachung der zen tra l e n Organe verbunden ist. Darau 
konnen selbst lebenslangli che systematische Hori.tbungen 
nichts andern. E s giebt, Gott sei Dank, eine verhi:tltnis
massig grosse Zahl 'l'aubstummer mit totaler 'l'aubheit, 
clie auch ihren begabtesten Leidensgenossen mit Honesten 
weder in sprachlicher, noch andere r Bildnng nach
stehen , auch wenn mit letzteren jahrelang systematische 
Horltbungen vorgenommen sind. 

Anch die von Herrn Inspeh:tor Kollet· vorgefi.iltrten 
IGnder mit system<Ltisuh getibten H orresteu liesseu eineu 
V o r s p r un g in ihrem geistigen un d Klassenstandpunkte 
gegenùber sorgfaltig unterrichteten total taubstumm n 
Kindern gleichen Lebens- und Schulalters nicht erkennen.*) 

Gegen jene Einwenduugen dtirften clie AusfLthrungen 
Koller's in der Debatte, der erst durch eine mehrjahrigo 
Bethatigung der Hori.tbungen zur Ueberzeugung von ihrem 

*) In dom Jahresberi cht des Kgl. Bayr. Taubstummen-Instituts 
pro 189Rj99, crstattot von Horrn Inspektor K vllcr, heisst es allor
dings wortlich: n Der U!ltOrrichtlicho Standpunkt dioser Schl\l or ist 
zur Z eit det·, dass man sagen kann, sio sind ihren Klassengenossen 
um ein Jahr voraus . 
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W orLe gelangL i::;t, am mci:-:tou ins Gewicht gefa.llen sein. 
Er sprichL dieso Ueber~eugung mit grossem Nachdruck aus 
uml sucht jene E inweu Llnngen und B edenlcen als nicht stich
haltig zurùckzuwoisen. Er bestreitet auf Grund seiner Er
bbnmg, dass dmch die B euutzung cles par tiellen Gehurs 
im gewulmlichon Unterridt t dasselbe in dem Masse g eùbt 
wird, wie durch :-:ystematische Horiibmtgen , w elcho den 
Schùlor zum bewnssten , aufmerksa.men H oren zwingett, ihm 
anch die Erhal tun g seiner Npracherinnerungen sichern. 
Kollcr bezieht sich auf sEline persunlichen gi.instigen Erfolge 
mit systematischen H orùbungen , clie sich n. a. auch schon 
dm·in ausweisen, dass die Schi.tler, mit denen dieselben vor
genommen wurden: sich schon vorteilh aft von den andern, 
an eh von denen auderer Anstalten dadurch un terscheiden, 
dass si e wie Horemle, al so in der L a ut s p r a c h e un d durchs 
G oh 0 r m i t e i 1Hl1H1e r v e r k e h r e n, si eh ùborhaupt durch 
Hp recltlust von amlern auszeichnen. vVenn sie vorhin bei 
der N achprlifun g durch einen Kolleg en in einigen Falle n 
vorsngten, so ha be diess oinen Gruucl dari n, dass \V'orte und 
Sli.Lze g ebrauch t wunlen, welcho den Kind ern ùbcrhanpt 
noch t1i ch t gelanfìg waren, welche sie noch ni e gehort 
haUon; deshalb konntcn sie diesel b en nicht olme wcitores 
nachsprechen, g e h o r t wurden si e v o n ihnen an eh. Er 
bczioht sich dabei anf clie b etreffenden Ausfiibnmgcn B ezo lcl's 
in soi nom Vortra.ge uml bcm rkt sehr richtig, ch ss wir all e, 
clio wir normal horen , doch nicht sofort j edes vVort rid1tig 
nachsprechen konn en , welches wir horen, wenn es uns bis 
dahin gànzlich unb ekaun t war. 

Auch bestreitet Jferr Inspektor Kollc1·, c1ass die Hor
ùbungen der Absehfer tig keit schad en, im Geg en teil, sie 
nnter stiitzen dieselbe; es gehen ehen Huron und Ab
lesen nebeneinander, miteinander, ineinander. Dnrch Hor
ùlmngen wirc1 auch eine allen r:l'aubstummenlehrern bel-:annte 
TlwLsacho verhittet, dass namlich c1ie oft n och zur Schule 
m itgebrach te Lantsprache der taubstummen Kinc1er mit 
Hurresten hier verloren geht und c1iese Kinder sich nach 
Kla.ng nnll :b-,orm ganz die Sprache der eigentlichen r:J.'aub
stummen aneignen. Auch Koller erldart sich unter Aufi.ihrung 
sciner diesbezi.iglichen Ji:rfahrungen prinzipiell fiir voll
stfi.ndige Trennuug derjcuigen Kincler, welche noch durchs 
Gehijr mit Ji;rfol g zu unterrichten sind , von den andern 
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or wlin:'cht flir end-ere gesonderte Klassen
1 

noch bess r 
seien b esoJJcler e AnsLalten. 

Da eine Be~chluss fassung et •. dnrch AhsLimmnu g naeh 
vorhm:igem U ebereinkommen verm ieclen werclon ~ollte uml 
tli o Ver.~;tmm lnJJ g unr oin e UclegeuhoiL zur KcnuLui~nahm e 

(lor Sauho nntl :~. nr Anssprache da.ritber hietcu woll te, ~o 

hissL si eh dn s pot:;i f; i ve Ergolmis n i eh t fixier eu . 
Soviel a ber d iirfte wob l als ni:i.c ltster Erfolg der V er

samm lnn g gc8ielJer t sein, 
J. <l as,.; in J eu 'l'aubstummonanstal ten kùnfLi g n ouh 

mehr auf Ausni.ltz nng des Gehlirs der Ziiglingo 
_8 clacltt geuommen worùen winl ; 

2. dass in sehr vielen Austalton clie J1c.:·olil'schon Jlor
pri.ifungen un d Hlirùbnugen znr A ufnahme kommon 
wenlon , wenn auch zuniLchst Jllll' nach dem GmnùsaLz: 
, Prù f et a.ll es !" 

Uebet· die angeborene lnsufficienz des Gaumensegels. 
Von Dr. li. G ntzmcmn. *) 

(Vortr:tg, gohn.lten iu der B or lin er m ecliF.inischeu Gcsollschn.ft am 
12. Juli l8\l9.) 

In Rùdinger's , B eitrag znr Morphologio dos weicl10n 
UA.umons((·:·:·:r.) wircl hen ·orgehoben, dass ,dio iu clividue ll on 
V c r s c hi o d e n h e i te n a m w c i e h e n Ga nm e 11 , b -
s ouclers b e zùgli c h d e r SL~i,rko ihr e r Au s bilùnng 
se hr g ro ss si nd. Verg leich t mall in clieser Hinsicht 
mchrer e Indi vi cl non nn cl d i beideu Ges ·hl e ·h Ler miteinancler, 
so ergoben sich beclentonc1e indiYidn ell e Differ em:en . NiuhL 
min cl er auffa.llend ersch eint clie Asymmetrie der :Muskeln, 
welch e nich t nur an don H ebern uncl Depressoren de~ w ichen 
Gaum ens, sonclem auch an clem Azygos uvulao selust wahr
zunehmen ist. " Diese Beobachtung Riidinger's làsst sich leich t 
bestatigen , wenu m an eine grli 'Sere Anzahl Gaumensegel 
in Sagittal- uncl besonclers in Frontètlschnitten g nauer 
untersucht. .Die Verlti:i.ltnisse der Muskeln zu einander in 

*) Z uerst verOffentli ch t in der Berlin or klin . Wochenschrift 189!l, 
No. 37. 

**J JWdiugcr, B eitriige wr l\J orph o logie dos Gaumensegols und 
Ùetl Vorùauungsapp a.rates , 187!l, S. 15. 
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den Frontalschnitten sind so wichtig und fi:ir di e Funktions
kenntnis cles Gaum ensegels so ent cheidend , dass es sich 
wohl lohnt , derartige Durch ·clm itte naher zu betrachtcll, 
um die Frage der angebor nen Insuffic ienz des Velum 
sicherer entscheiden zu konnen. 

W as schon Ruclinger naclnveist und was den meisten 
fri.i.h eren Autoren widersprich t, ist beson<lers der U mstancl , 
dass der Azygos uvulae auch wirldich ein Azygos ist, das 
hPis. t, ein einfacher Muskel, in cl en weitaus meisten F allen 
wenigstens. Unter 15 von mir selbst geschnitteneu Ganmen
segeln habe ich ihn uur einmal cloppelt gefund en , wahrencl 
noch Luschka*) behauptet, dass er nur ausnahmsweise unpaar 
sei, gewohnlich clageg en aus zwei clurch eine Spalte gc
trennten Seitenhalften bestehe. Die Frontalschnitte zeigen, 
class cliese Auffassung, die bei der mikroskopischen Unter
suchung der direkten Praparierung leicht rooglich i~t , bei 
Serienschnitten sich als unrichtig erweist. E t w a o ber
halb d e r Ba s i s cle s Z a pfc h e n s , und zw ~ r i~ 
Dur c h s chnitt 5 rom , i s t di ej e nig e St ell , cl1 e b e l 
d e m Einbli c k v o m Mund e b e r a uf den Gaum e n 
s i c h b e i d e r Erh e bung cl es Gaum e n se g e l s aro 
s t a rk s ten in cl ie H o h e zi e ht. Geracle wenn man an 
clieser Stelle die Frontalschnitte genauer an sieh t, so fincleL 
man, dass sich hier die Musk eln cles L evator, cles Petro
salpingo-staphylinus, bandtntig in F orro eines nach unten 
konvexen Rogens zeigen und roehrfach, manchmal starker, 
manchmal geringer, von den Fasern ihrer eigentlichen 
Antagonisten, der Arku muskeln, gekreuzt werden. Wahrend 
no eh Luschlca meint, class der von ihm so genanntc M usc· 
thyreo-phar-palatinus, clas heisst die Muskelfascrn, die in 
òero Gaumenrachenbogen liegen, im Stande seieu, d n 
physiologischen Gitumensegelabschluss wesentli ch zu befor
dern, indem sie das Gaumensegel nach hinten schiebeu und 
somit die Funktion cles L evator un<l die des KousLrik tor 
superior fiir <len Ab chluss des avurn pharyng. nasale 
gleichsam ver tilrken , zeigt sich clm·ch die Seriensehnitt
untersuchung sehr bald, dass b e id e Bogeumuskeln, sowohl 
die im Arkus pharyngo-palatinu ·, wie die im Arkus gl osHO
palatinus Anta9onisteu de L evaLor i nel; s i e k o n n e n 

*) Luschka, Schlundkopf, 1868. 
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abo se hr wohl b i a ngcboren r Verkiirzung der 
Bogen die normale Wirkun g det> LevaLors sto ren 
o d r a u c h a a n z h i n d r n. 

Dio lJ auptmas ·e der 8ubstanz de!:i weichen Gaumens 
u steht aus Schleimdriisen, die in einer gewissen Regel
lnassigkeit angeordncL sind und durch die R aphe des weichen 
Gaumens deutlich in zwei Auteilungen getrennt werden. 
Zwischen beiden .findet sich eine ziemlich starke binde
gewebige chicht, die in der Sub!:itanz d s Gaumensegels 
sagittal in die Hohe steigt und ·o ein all rdings unvoll
standiges 8eptnm des weichon Gaum ns bildet. Sie weist 
uns auf di embryologische Entwickeluug cles aum nsegels 
hin und ist gleichsam Lli Narue der ja bei je lem Menschen 
inLrauterin erfolgten Hcilung der normalen Gaumenspalte. 

Sowohl bei Frontal- wie bei 'agiLtalschnitten erkeunL 
mau, dass der Azygos uvulae durchaus uicht in ·o neben
!-lacblicher Muskel im Gaumensegel selb t ist, wi es den 
Anscheiu hat. Er entspringt von der Aponeuro e des Tensor 
und zieht in ziemlich ·tarker Lago schrag nach hinton. 
Seine einzelnen MuskelbA.nder umfassen an verschiedenen 
Stellen Dri.lsen, deren Iuhalt durch die Kontraktion des 
Muskels au gepresst werden mus ·, un d durch die Lagerung 
wird er als Drusonmuskel deutli h chm·akt risiert. Im 
Zapfchen selbst siud nur wenig Muskelfa ern vorhanden. 
Wahrend er an der Basis der Uvula noch zi mlich sLark 
ist, werden die Fasern immer weniger zahlreich, je w iLor 
man die Uvula uach der pitze hin schneidet, und schon 
in der Mitte der Uvula sind nur w uige Fa ern im Binde
gewebegeriist vorhanden. Die Hauptmas e d Musk l 
liegt sich r in der Sub ·tauz des weich n Gaumen ·. 

Die oben bereits angedeutete Stelle, durchschnitLlich 
5 mm ob rhalb d r Basi der Uvula, ist die Grenze zwischen 
zwei '11 ilen, in die das aumen egel anatomi eh sowohl 
wie physiologisch zerfallt: einen mebr horizontalen Teil, der 
eine ziemlich starke Muskulatur birgt, und einen mehr 
v rLikal herabfallend n 'l1eil der bei weitem diinner ist, 

' sehr gering 1\Iuskulatur, dagegen ausserordentlicbe Drii · n-
anhaufung n zeigt. JJ1erkcl*) uuter cheid L dah r H hon in 

*) N erkel, Anatomie und Phy8 iologie des monschlichen • 'timm

und Sprachot·gan!l (Antropophonik) l 57, S. 211. 



den 50er J ahreu zwi:-;uh eu wcicbcm Gaumou uml Gaumen
s ge l, Beneunungen, deren crsLo er I ùr clen rnu :-; lmlareu, 
dereH zweiLc er f\ir den mehr dri..i sigen 'l'eil gebraucht 
wisseu will. Auch bei der physiologischen !Jntenmchuug 
lassen sich cli efle beicleu 'l'eile leicht auseinamler halten. 
B ei der starkm1 ~rhebung cles w eich eu Gaumens Jmickt 
sich der>:>elbe an der bezeichneLen Stelle r echtwinklich um, 
nnd winl zwischen dem h orizontalen uncl clem mehr 
vertikalen 'l'e il noch weit ::;tarker. Durch ziemlich umstaud
liche Beobachtungen an geeigneten Patienten ist es mir 
gelungen, diese physiologisch e l!'orm uncl Bewegung des 
Ganmensegels in einer Serie von Moclellen danmstellen, 
die ich auf d er Naturforsch erver::;ammlung in Dtisseldorf 
(1898) nnd spater in ller laryugologischen Gesellschaft in 
Berlin bereits gezeigt habe, auf die ich claher kurz verweisen 
kann. Es un terliegt fùr mi eh keinem Zweifel, da. ·s cbs 
Gaumensegel bei dem normalen Sprechen sich so hebt, 
dass eiu m ehr ocler w eniger starker Schluss zwis ben hinterer 
Rachenwand uncl weich em Gaumen eintritt. Diese Schluss .. 
stelle liegt oberhalb der Basis cles Zapfchens, uncl sie wird 
verstarkt duruh einen scharf vorspringeuden Wulst an der 
hinteren Rachenwand, der von Passavant und Morit.z Schmiclt*) 
zuer::;t in seiner physiologischen Bedeutung erkannt wurde. 
Die anatomische Unterlage dieses vVulstes ist der Muslmlus 
pLerygo-pharyngeus, der oberste'l'eil des Konstriktor superior. 

Aber schon Passavant und Moritz iS'chmùlt hè1ben durch 
eine grosse Reihe vou sorg.·am angestellten Untersuchungen 
nachweisen konnen , dass zu einer annaherncl normalen 
Sprechweise ni chL unbeding t ein absoluter Abschluss gehurl;. 
Mm·itz Schmùlt fi.ihrLe, um dies nachzuweisen, zwischen 
weichen Gtmmen und Rachen bei siuh selbst der Reihe 
nach eine Anzahl von Ruhren mit verschiedenem Lumen 
ein. Brst bei einem Lumen von 6 mm war clie Spraehe 
ganz nasa]. D araus geht hervor , dass eine ziemlich normale 
Sprechweise auch wohl denkbar ist, wenn der Gaumen nicht 
vollstandig den unter gewohnlicben Umstanden physiolo
gischen Schluss vollfithrt. In der That stimmt diese Beob
achtung auch mit dem ùberein, was wir bereits seit Jahren 

*) 011slao l'a~srrvaut, Uo ber dio Vunlcldi oss ung des Schlundes 
bcim Spr echen. Frankfurt a . .M. , Hlt:io . 
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in der ::;prachlieheu Bchandluug der angc iJvreucn Gaumen
defektc mwh volleudcter Operati ou erfahrmt habun . 

Die:.;e auatomiseheu nml physiologil:lciJ elt R emcrhmgen 
musste ù:;h uotgeclnwgen vontusschieken, um dio Sclnvierig
keif; tlarzuthun, clen Begrili der Iusnffi.zienz bei dem G a.umen
segebbschluss ]dar zu stelleu. 

In s uffizi ent i s t cla s Ga.umeus egel, w enn es 
trotz an sehe in encl normal er Form und B e wegli ch
keit den physiol og i sch en Rach en schlu ss ni cltt zn 
vollhthren im Stande ist. 

Aus den vorhergehenclen Erorterungen erh ellt aber , 
dafls ein derartig insuffizientes G-anmensegel. n i eh t uotwenll ig 
zn einer anffi:dlencl fehlerhaften Aussprachu JCtltren muss. 
Daher kommt es anch, J,,s man l> oi zahlreiehen Untor
suchungen immerhin auch e1mge anscheinell(l Hormal
spreehemle Menschen vorfindet, bei clenen der Absehlt1 Ns 
nicht in der allgemeinen Form gemaeht winl, sondcm f;elbsL 
bei V erschlusslauten un cl R eibelauten no eh ein kleiner 
Zw.ischenraum zwischen Gaumensegel und Rachenwand o l'l'eu 

bleibt. Vielleicht lasst es sich auch so erkliirou, thss oN 
immer noch einige Autoren giebt, die lutrtnilckig daran 
festhalten, dass baim Sprechen kein absoluter Abscltlm;s 
statt:fìnde. I ch willnich t unerwabnt lassen, tlas auch JJt.m
hanl Frùnkcl auf cliesem Sf;auclpunkt steht . I eh pcrsiinliult 
halte ùiese Anschauung allerdings nicht flir riehLig, uncl 
ùie sehr zahlreichen Versuche, ùie von vielen eimvumlR
freien Autoren ùber clie::;e Frage gemacht worùen Nind , 
weisen auch immer wi eder auf den Abschluss hin. J n 
neuerer Zeit haben alle die::;e Untersuchungen eine ga.nz 
besondere Stittze dm·ch die Rontgen-Durchstrahlung go
wonnen. Schon Schcier machte vor einigen Jahren darauf 
aufmerksam, dass die Resultate, die ich seiner Zeit l or 
medicinischen Gesellschaft ·:') betreffs der Physiologic der 
Gaumensegelbewegung und cles Gaumensegelabschlusses ,·or
trug, vollstandig identisch sincl mit tlem, was man bei ùer 
Ri.intgendurchstrahlung sehen kanu. Besonclers durch die 
Anwendung geeigneter Blenden, die Herr Levy-Dorn an
gegeben hat, g elingt es, oinen ziemlich scharfen SchaLteu 
des Gaumensegels auf ùen Schirm zu werfen nml tliP Be-

*) B erl. mod. Oes. Sitzung vom ] 9. AprU l!:l9:J . 
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wegung Lliesos Rd l<tLLous clontlid1 zn verfolgeu. Die hier 
rwf'gcsLoll Len l\lodi•ll o znigou gcnau c1i e~el l>c Uoutour, clio 
ucr FU.iu tgcnscl1 i. nn bei der Lr;v,~;-Dorn'~dwn Anonlnuug de~ 
Venmehes knmlg ieut. Audt is t e~ uns gelnugen, von llem 
beweg t.en Ganm onsegel ei11 Bi lù zu photographieren, unù 
wem1 Ri o cl ic::;o bei don Diapos it ive gegen das Lieht haltend 
l.J etnwhten, so s hen Aie :ml' dcm Diaposit iv liuks cbs schlaJì'e 
G-aumensegel bei der ge wi!h nlichen Nasenatmung, a.uf dem 
otwas cluuklereH DiRposit iv r echts das beim Sprechen er
hol ene Gaumeusegel. Dio letztgenaunte Photographie ist 
fct.'t als Momeu tph otographie anzuseheu, und ist es nur durch 
ziemlich rm~giel>ige Versti:i.rkuug der Originalplatte gelungen, 
dio Uon tom en HO scharf auf ùem Diapositiv zum Ausdruck 
zu l>ringen. Mau sieht bei cliesem Diapositiv deutlich ùie 
ausserorùeutli0he Ven1ickung cles gehobenen Gaumensegels, 
deut.lieh ferner, ùass clas Gaumensegel sich mit einer Stelle, 
ùic betri:i.chtlich oberhalb ùer Wurzel der Uvula liegt, an 
clie hintere Rachonwam1 anlegt, und ebenso ist sichtbar, 
dass der hangend e 'l'eil des Gaumensegels schrag nach voru 
abfallew1 liegen b leil>t, sodal:ls zwischeu diesem Teil und 
der hinteren Hachenwam1 ein mehr oder weniger grosser 
keilformiger li.aum bleibt. 

Dami t eine nasa.le Sprache entsteh t, ist nach den V er
sudten von JYloritz &hmiclt ein gewisser Abstand des weichen 
G aumeus von der Aulagerungssf;elle notwendig. In den 
abnormen ]'i:i.llen wird dieser Abstand von der L~lnge und 
Form zweier 'l'e ile abh~lngen: einmal von Seiten des Gaumen
segels nnd zw eiteus von der Starke des schon erwahnten 
Pussavant'schen Wulstes. Ist das Gaumensegel bis zum 
Beginn seiner hilngeulen Halfte kùrzer, als es unter nor
malen U mstanden der Fall ist, so kann diese Verkiirzung 
leichL vicariirend dmch einen starkeren PassavanL'schen Wulst 
ausgeglichen werden, und in der 'l'hat ·ind die Vorsprunge, 
die bei der Intonation in j en er Gegend sichtbar werden, 
bei deu v erschiedenen Individuen ausserordentlich ver
s ·hieden. Sie sind ebenso verschieclen, wie die Muskulatur 
deH Gaumensegels selbst verschieden ist. Anclererseits kann 
ein zwar nicht normales, aber doch nicht besonders stark 
verkùrztes Gaumensegel durchaus nicht den physiologischen 
Anf rderuugeu genUgen dadurch, class der Passavant'sche 
W ulst g ring i,;t oder auch gi:i.nzlich fehlt, eiue Erscheinung, 
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clie be::;onders JJadt RLrop!tiereDÙem Na~eJll'Cl <;houkaLunh u[ter 
beobachtet wer leu knnn. 

Ueber die iu Rede :;tohencle Insu f:tìui ent~ lH1. t 1892 Lf'I'
IIWfJCZ ei.ne gru~sere Arbcit in Lleu Annalo;; flc;; mnlacli c;; do 
l'oreille et clu larynx veruJ-fentlichL. LrTJJIO.IJI'Z ;;LellL di o 
'l'heorie auf, da.ss die Insufficienz uiemttb von cinom zu 
kurzen V elum henilhrt, sondern stets von ei ne m zu kurzen 
harten Gaumen; er nennt sie deshalb auch l 'insufiì.saneo 
vòlo-palatine uncl erldart sie ::ds eine Entwickelnngshemmung, 
die nur clen harten Gaumeu betr~i. fe . Demeutspreehend bo
hauptet er , fancle man stetfl beim Nachfùhleu unter clem 
Iuvoluc:.rum cles Gaumens ein clentlich dreieek igcs KlufTeu 
a.m hinteren Encle cles harten Gaumens; forner sei in ali eu 
diesen Fallen die U vula ge:palten. .Durch eine Anzahl von 
Messungen glaubt Lermoyez femer nachgewiesen zu lwben, 
dass clie Litnge cles weich en Ganmens in allen cliesen Fitl len 
normal sei, clagegen nur der harte Gaumen stad :ere Ver
kurzungen àufweise. 

Sei t clem J ahre 1891 ha be ich Gelegenheit gehabt, cine 
g r(issere Anzahl von Insufficienzen cles Gaumen ·chlusses bei 
scheinbar normalen Gaumen unc1 scheinbar normaler Be
weglichkeit zm sehen. Eine Anzahl dief:ler F ii lle habo ich 
i 11 Gemeinschaft mi L anderen K ollegen beoba.chtet um1 be
haudelt. Es dùrfte Yiel zu weit fithren, auf alle cinzolnon 
Falle einzugehen, und es ma.g mir claher nur gestattet sein, 
zu erwahnen, class tli e Uesa.mtzahl \:J beLriigt. Die ersLen 
vier Patienten beobachtete ich bis Encle dcs Jahres 1892. 
In 2 von cliesen 4 Fallen war weder ein gespalteuer Knoeheu 
nachzuweisen, noch eine gespalteue Uvula; auch schien mir 
der hm·te Gaumen uicht verkùrzt zu sein, j edo h habo id1 
d<tmals keine genauen Me 'Stmgen vorgenommeJJ. In einem 
dieser mit H errn K ollegen Ffatau zmmmmon beobachteten 
:E'alle war die Verki.lrzung des weichen Gaumens jcdoch so 
gross, class sie sofort ins Auge .fi.el. In einem l~'alle konnten 
wir eine dreieckige OeffnuDg in dem Kno hen fùhlen, in 
einem zweiten :E'alle war die Oeffnun g im Knocheu so ldein, 
dass nur zwei kleine Knupfchen au Stelle der Spina post rior 
gefi.ihlt wurclen. Hier war auch eine gesp:tltene Uvula vor
handen. Der nachste l!'all von InsuHicienz, deu ielt darauf 
zu Gesicht bekam , ist seiner Zeit der meclicini ·chen Gesoll
schaft von Herrn Glttck vorgest llt worden aus Ri.i cksicht 
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auf di e H o mi h y Lll'lJ la s i o d e~:> G e si u h L ~ UJH1 d e r Bru s t, 
<lio au dom juugen Meusc.:lton auffallcnd deutlich wahr
nchmbar war; auch zoigte sic.:h bei i hm eine angeborene 
Narbe ''m rcch tcn Mundwinkel, die wohl auf eine spatere 
tlchliessung der Gesich tsspalte zu beziehen sein dùdte. Von 
dcm Gaumen habe ich dmnals einen Achuck genommen, 
der obcnfalls die Hypoplasie auf der rechten Seite deutlich 
crkennou bsst; auch zeigte sich ch e Raphe ausserordenLliuh 
sLark onLwickeH. Hier ho b si eh cl.as Gaumensegel mehr 
lHLch cler linken Seite, uncl obgleich ich damals uicht ge
messen habe, so schien mir do ch clie rechte Gaumensegel
h~tlfto gegenùber der linken stark im Rùckstande geblieben 
zu se in , j eclenfalls entsprechend der Configuration cles harten 
G-anmens. Der sechste Fal.l, clen ich im vorigen J ah re 
zm· Beobachtung uncl Behancllung bekam, wurcle mir von 
llenn K1·oni.r; ùberwiesen. Es handelt sich clabei um eiu 
Kiml mit cleutlichem Cretinismu~, clas sich korp erlieh uncl 
gei,;tig sehr se hl echt entwickelt ha t te . Das M~tdchen war 
gcgeuùb er ihren Altersgenossinnen korperlich uncl geisLig 
wcit znrùc.:k, clas G-esichi; ::;tark geclunsen, clie Haut h~tngt 

in grossou Faltcn, <lie Ulie l er siml kmz, - mi t oiuom 
Wort, o~ zeigteu sich alle Llie 8ymptom e, che ja filr clic~e 

:0ustiiuùc himeichcucl. bekfmnt sincl. . Anssenlem ab er kounLc 
ich lJoi .ihr eino rso hr s tarke Insufficieuz cles G-aum eus kon
sLaLi eren. :M:a,u baLte <las ausseronlentlich star.ke Nùscln 
zucr,; t ani' clas Vorhaml ens in von adeuoiclen V egetationeu 
bc:wgen, je<loch wnreu ch e vorgefunclenen Wucherungeu uur 
gcr ing, uud .uach cl.er Herausnahme cl.erselben war ch e Sprac.:he 
.iodonfalls llich t besser al:; vorher. Auch in diesem F ELlle 
habo ich ans versc.:hiedenen G-rùnden , clio mehr ~tusserlicher 

Art W<t.ron, eine genauere Messung de:; Gaumens nicht vor
uchmen kounen. 

Di e lotzten 3 ]'a,]] e stammen alle aus cliesem J ah re uucl 
siml zur Zcit noGh in meiner Behancllung. Der erste der
Holbcn botriiit ein 13jahriges, der zweite ein l4jahriges, der 
dritte ein l Ojahriges ~hc.l Gheu. Den Gaumen der erst en 
Patientin, clie mir von H errn Kollegen Dr. Moses in Koln 
uborwieseu wurde, s~hen Sie hier. E s zeigt scheinbar keine 
Besond:lrh ei ten, j edoch sieht man bei naherer Betrachtung 
cl.ass an dem hinLeren Hancle cles harten Gaumens eine sehr 
starko Haphe beginnt. D.ie Uvula ist vollst~i.ndig , wenn auch 
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Rehr klein nnd verkiimmorL aussehend uncl etwas nach links 
gerichLet. Dio Geidon Photographieen zeigon Ihnon das 
G anmom;cgel bei diesem Kindc, rlas ersto 1\Ial in Jer Rube, 
clas zweite ì\[al bei der In tonation. Der aehte Fall betrifl'L 
cino jnnge S]nlllicrin , die mir vou lJ errn K ollegen Jansen 
ùberwieRen wnrdo. Auch hier zoigte sich eine Rchr 13t<trke, 
ln·eite und etwas her vor tretende R <tphe iu der Ilfittellinie 
<les \VCichen G munen:o , eine Raphc, die jedenfalb ni ch1; der 
normalen ltnphc entspri cht. Das Gleiche ist der Pa.ll bei 
einem zehnjahrigen .1\'[~i.dchen , der nennten von mein en 
P<:tl ieuten, deren Gaumen ich Ilmcn jetzt zeige, jcdoch filhl t 
m<:tn bei ihr eine kleine dreieckige Spalte im harten Gaumen. 
Bei diesen ]etzteu clrei Patientinnen habe ich geuaue Mes
sungen des harten und cles weichen Gaumens vorgenommen. 
Ich gebe clio Zahlen hier kurz 0111 . 

Anna B. , 13 Jahre. Lange cles har ten Gaumens von 
der Sdmeicle der Incisvi ab gemessen 58 mm, w icher 
Gaumen bis zur Basis cles Z~i.pfchens nur 14 mm. Distauz 
zwischen erhobenem Gaumensegel un l hinterer Rachen
wand bei Beginn der Uebungeu 11 mm. Der hartc Gaumen 
ist ziem li eh schmal nn d hoch. 

'l'horeHa L., 14 J altro. Der hm· te Ganmon 60 mm, der 
weiche 18 ; eli e H.aphe ist schr brcit nnd wei s~; ghi.nzend bis 
zur Basis cles Z~pfcheus. 

Gertrud L. , 10 Jahre. L angc de~; harten (humens 4.9, 
cles weichen G aumens bis zur Bas i:1 de~; Zapl'chcns l 6 mm, 
AlJstancl von der hinteren Rachcnwrmcl bei der Iu tonation 
li mm. Defekt im Knochen deuLli ch ftthlbar. 

Bei der zweit.en Patientin habe ich den Abstand weg n 
zu grosser Aengstlichkeit derselben no oh nicht m essen konnen. 

Um die Zahlcn vergleichen zn konnen, habe ich an 
20 Individuen vom 5. bi::; zum 17. Jn,hr Ga,umenmessungen 
vorgenommen, deren R esultat folgencle Tabell e zeigt: 

Litngo des L iinge cles 
No. N amen Alter har ten weichen Bemerkungen 

Gaumons Gaumeus 

1 P ritz B. 5 40 2:! 
2 Adol f' En. 5 :>s 22 
3 F ranz H . . 6 50 

l 
24 Hoher Gamnen, 

! aden. Veg. 
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Llingo cles Lango des 
No. N amen Alter h arte n weichen Bcmerkungen 

Gaumens Gaumens 

4 Edgar S .. 6 40 20 ~ ~ G"ohwi•to.. 
5 Annemarie G. 6 42 23 
6 H ermann G. 7 4:3 22 
7 Max M. 8 H 26 
8 Georg Neu .. 8 42 25 
!) Arthur l\I. D .].5 25 Brudervon::fo.7. 

IO Elfri ede St. \) 48 25 
11 Max H. li n 28 
1~ Willy R. 1. 2 .J.2 25 
J:l l\1ax Ku. . 12 45 23 Sohr empfind-

Iich, scroph. 
14 Gustav T. 13 50 26 Adenoide Voget. 
15 Emma Sch. 15 [)!) 2'1 
16 Arthur For.. 15 52 30 
17 Ida Kr. j(i 45 2!) 

18 Richard H. 17 61 2:3 
19 Anna Gsch . 17 58 28 (Zwi llinge. No. 

20ist au f'fa ll end 
20 Augus t e Gsch . . Jì 48 32 klc.ingcbliouen. 

Aus diesen Zahlen orgiobt sich doutlid1, dass in jeuou 
clrei J!"i:iJlcn der harte (hmrnou niuht verkùrzt ist, d<tgegen 
oine doutliche Verkùrzung do::; weichen Ganmens bes teht, 
das::; clemn::teh clie vou Kayser ausgesprocheuo An::;icht, da::;s 
e::; s iuh in dief:ieu :E'allen jeclenfalls ab uncl zu um eiue Ver
ki.irzung cles weichen Gaumens hanclele, hierdurch eine 
Stùtze gewinnt. N ur in clero clritten der letztgenaunten 
Falle war ein Defekt im Knochon unterhalb cles Involucrum 
zu hthlen. Die Uvula war stets ungespalten. 

Im Gegensatz zu cliesen Befunden stehen viele, die 
von frùheren Autoren veroffentlicht worden sind. 

Die Falle von Insuf:ficienz cles Gaumensegels sincl im 
allgemeinen als seltene Erscheinungen angeseh.en worclen , 
jecloch vermochte :,;chon Lermoyez 12 derartige PaLienten 
aus der Litt eratur und aus eigenen B eobachtungen fest
znf:itellen. Schon nach clen ersten Veroffentlichungen Langen
beck's'*) ùber clie Operation der Gaumenspalten berichtete 
Passavant'' .. r.') tiber einschlagige Falle: ebenso Langenbeck selbst, 

*) Langeabeck, Archiv fiir klin . Chirurgie, 1864. 
**) Passavant, Archi v filr H eilkunde, 1862, S. 335 und Archiv fiir 

klin. Chir., Bd. VI, Heft II, S. 337 . 
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darauf T1'élat*), spater Julius Wolff**), dann Kayser'*"**) in 
Breslau. Aus friiherer Zeit stammen . di e M:itteilungen ii ber 
ahnliche F alle von Roux·H·ll-t:· ) und Demarquayt). Obgleich 
L ermoyez anzunehmen scheint, dass sich in allen den mit
geteilten Eallen vor seiner Y-eit stets eine gespaltene Uvula 
vorgefunden habe, so habe ich doch in zweien der von 
ihm selbst angefiihr ten F alle diese Angabe vermisst. Auch 
bald nach seiner Veroflentlichung ers chient:~n zwei Mit
teilungen, ùie sich ebenfalls auf die Insufficienz bezogen, 
und zwar Mitteiluugen von Eggertt) und Castex.ttt) Egger 
teilt 2 Falle mi t; in beiden ist das Zapfchen normal. In 
dem Falle von Castex ist weder ein Knochendefekt noch 
eine gespaltene Uvula erwabnt. Daraus geht hervor , dass 
die von L ermoyez angeg ebenen Kennzeichen fiir die von 
ihm sogenannte Insuf:fi.sance vélo-palatine durchaus nicht 
regelmassig sind. D a s e i n z ige K e n nz e i eh e n, d a s w ir 
mit ihm als dn. s ents c h e idende ann e hm en, ist der 
zu gros s e· Absta:nd d es Gaumens egels von d e r 
hin t e ren R ac henw a nd , und wir mi.tssen es fiir die 
einzelnen Falle dahingestellt sein lassen, ob dieser Abstand 
hervorgerufen wird durch einen zn lmrzen harLen oder 
durch einen zu lmrzen weicben Gaumen. Der physiologische 
Effekt ist natiirlich in beiden F allen derselbe. 

Die funktionellen M:erkmale sind vor allen Dingen 
die ausserordentlich f ehl e rhaf te Spra c h e , das 
Nasalieren sa mtlich e r Vokn.l e und Kon so na n t e n , 
die f e hl e rhaft e Au ss pra c h e ein e r R e ih e vo n 
Konson a nt e n, s o z. B. d er Zi sc hlaut e, ferner in fast 
allen diesen Fallen clie Mitb ewegung e n d e s G es i cht s , 
die so entstauclen gedacbt werclen mi.tssen , dass clie Patiflnteu 
sich iibermassig anstrengen, scharfer und deutli cher zu 
sprechen. Die physiologische Untersuchung ist relativ ein-

*) T1·élat, Bulletin de la Soc. d. Chir., 1867. 
**) J. Wolff, Berl. klin . Wochenschrift, 1863. 
***) Kayser, Deutsch e me d. Vi' ochenschrift, 1891. 
**·~*) Roux, Mémoire sur la star)hylorrhaphie, 1825, pa.g. 84. 
·;·) D emarquay, Bull etin cl t:J la soc. Anatomique, J anv ier 1846, pR.g. 1 1. 
tt) Egger, Deux cas d'insufficionce vélo-palatine, Annales cles 

maladies de l'oreillo ot clu larynx. 1896, No . 4. 
tti·) Caste.x, Brieveté congénitn.le da In route pnlatine. Dieselbe 

Zei tschrift, Mn.i 1893. 
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fach. Wohl das beste Instrumen t, um einen Abschluss 
zwischen Gaumensegel und hinterer Racbenwancl nach
znweisen, oder das Fehlen derselben zu konstatieren, ist 
die von Arlhur IIcwtrnann angegebene Anordnnng. Ifartmann 
fuhrt zwei 01iven in clie beiden Nasenoffnuugen und bl ast 
nnn in die eine mittelst eines Gebhlses Lnft, wi1hrend der 
zu untersuch ende Patient eineu Vokal in ton iert. Da si eh 
da bei das Gaumensegel bebt un d norma.ler \V eise einen 
Verschluss an der hinteren R achenwancl vollfiihrt, so triLt 
die Luft durch das andere Nasenlouh in die zweite Olive 
und rl.ruckt von hier aus auf ein mit dieser zweiten Olive 
verbundenes M anometerrohr, und zwar so lange, bis das 
Gaumensegel dem entsta ndenen Drucke nicb.t mehr wider
stehen kann und die Luft mit eiuem gurgelmlen Gerausch 
an der hinteren R achenwancl herunterfti.hrt. An dem Mano
meterrohr kann man ablesen, resp. dnrch einen aufgesetzten 
Schwimmer aufzeichnen lassen, wie gross der Drnck war, 
den das gehobene Gaumensegel angeb alten hat, uucl es zeigt 
sich dabei, dass der geringste Druck beim Vokal a, eiu 
starkerer bei o uud e, der ·tiirkste bei u und i wi e bei den 
Konsonanten, di e normaler W eise dure h d eu Mund gesprochen 
werdeu mt.tssen, sich vor:fi.ndet. Untersucht man mittelst 
dieses Instrumentes die genannten pathologischen Falle, so 
zeigt sich, dass selbst beim Anschlag derjenigen Vokale 
die den starksten Schluss edordern, die QuecksilbersH,ul e 
Lles Manometers absolut unbeweglich bleibt. Finclen wir 
a l so, dass bei den Patienten das Gaumensegel 
anscheinend normal beweglich ist und dass 
trotzdem kein Abs chlus s gemacht wird, so mt.tssen 
wir eine Insufficienz cles Ganmensegelabschlusses 
k o n s t a t i e r e n. 

Die Messung der Entfernung zwischen Gaumensegel 
und Rachenwand geschieht mittelst eines ldeinen, bereits 
von mir an anderer Stelle demonstrierten Iustrumentchens 
sehr einfach, bei unruhigen Patienten eventuell nach 
Cocainisierung. 

Die Messung cles Grmmeus nehme ich zur Vorsicht und 
zur Kontrole meiuer Messungen sowohl am L ebenden wie 
am Gipsabgnss vor. Am Lebenùen geschieht ùie Messuug 
mittelst eines d\.innen, leicht biegsamen Drahtes aus Nen
silber oder Aluminium, der, der Mittellinie cles harten und 
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weichen Gaumens eng anliegend, nur selten, in jenen oben 
angefiibrten 20 Mes.ungen nur e inmal, einen Wiirgreiz 
h ervorruft. Am uvuln,ren Ende hat der Drabt eine deutlich 
sichtbare Millimetereinteilung. In zweien der von mir 
mitgetei l ten Falle z eigte sic h , dass die h oc hst 
erhobene Stelle cles Gaumensege l s ni cht um jen e 
bereits genannte Stelle oberha lb d er Basis der 
Uvu la l ag, sonde rn di r e kt an d e r Ba s i s d e r 
Uvu la , und es zeigt sich dabei auch, dass die Gaumen
bog en offens i c h t li ch bei der H eb ung cles Gaumen
sege l s sta rk gespannt war e n. Wahrend sie namlich 
unter normal en Verhaltnissen durch die Hebung cles Gaumen
segels langgestreckt sind und so naturgemass sich einander 
naheru, zeigte es sieh hier , dass sie bogenfonnig straff 
bliebeu und deutlich der Erhebung cles Segels einen \Vider
stand ent.gegensetzten. Bei den frtiheren Patienten habe 
ich leider auf dieses Verhalten nicht genauer geachtet. 
Da nach den bereits besprochenen anatomischen Verhalt
ni sseu die Arkusrimskeln als direkte Antagonisten der 
Levatoren rtufzufrtssen sind, so konnte man wobl daran 
denken, in derartigen F all en die Muskeln der Gaumenbogeu 
zu durch schneiden, um den Levatoren ihre Arbeit zu 
erleicht.ern. In der That ist dies fiir die Gaumenspalten
opemtion von Fe1·gusson und spater von Paul bereits empfo hlen 
wonlen. Jch glaube, dass eine derartige, doch immerhiu 
einfache Operat.ion der Beweglichkei t cles Gaumens nur 
zum grossen Vorteil gereichen miisste. J edoch kommeu 
wir auf diesen Punkt spater noch einmal zuri1clc. 

Ebenso leicht wie c1ie Prùfung mittelst cles Hart
mann'schen Apparates ist die Pri1fung mittelst einer ein
f,when Mareysch en Kapsel, die durch Gummischlauch und 
Olive einer Nasenhohle verbunden wird. Die Aufnahmen, 
die man dabei bekommt und die ich in mehreren Fallen 
v or J ahren bereits mi t Goldscheider zusammen gewonnen 
habe, goùen deutlich die Starke cles Nasendurchschlages 
an, und Lei gleicher Spannung der Kapsel und gleicher 
Lange des zeichnenden H ehelnrm es lassen sich die ge
wonnenen Resultate recht wohl vergleichen. Man findet 
11un in all diesen F allen mehr oder weniger starke Durch
sc:Llage durch die N ase, am sti.i.rksten bei den Verschluss
lauten und bei den Reibelauteu. 
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Von einer gewissen Wicht.igkeit sind die Nebenb efunde. 
Fast regelmassig findet man hyver trophischen Schwelluugs
katarrh der Nase, gnnz regelmassig H yperplasie d er R achen
mandel und einen mehr oder weuiger starken Nasenrachen
k atarrh. Das Schlucken ist selteuer behindert, j edoch wurde 
mir ab unù zu berich tet, dass in frùherer Zeit, als die be
treffen den P atienten noch Jdeiner war en, ::mch darin sich 
g en au das Gleiche zeig te, was wir bei der Gaumenspalte 
r egelmas:;;ig beobach ten. 

Die Differentialdiagnose gegeni.i.ber der Gaumenlahmung 
dùrfte wohl k eine Schwierigkeiten maclt en, dagegen ist mehr
fach von den Autoren ùi e vorh anden e llyperplastischeRachen
tonsille als Ursache der fehlerb aften Spracbe angesehen 
worden. E s g~ebt nun in der 'l' bat Falle, in denen eine 
hyperplastische Rachcntonsille ahnlich eErscheinungen macht, 
und das kann so geschehen , das einzelne Zapfen der Rachen
t onsille tiefer herabhangen und sich bei der Intonation als 
H emmnis der Anl agerung des Gaumensegels an die hintere 
Rachenwand entgegensetzen. Eigentlich mùsste bei hyper
plastischer R achentonsill e nicht ein offenes Naseln, wie in 
allen di esen F allen von I nsufficienz, so n d em ein verstopftes 
Naseln die n atùrliche F olge seiu. In der 'l'hat ist dies auch 
fast regelmassig der F all. Dagegen gesellt &ich zu dem 
verstopfteu K lauge auch noch offeues Naseln, l>esonders bei 
V erschlusslauten un d R ei belauten oft hinzu, un d so ha ben 
wir dann die seltsame Erscheiuung, dass im allgemeinen 
der Klang einer soleh eu Sprach e zwar verstopft ist, aber 
doch eine ganze Anzahl vou L a.uten mit Gerausch einher
gehen, was auf clen n icht geni.tgendeu Verschluss znrùck
zufùhren ist. Solche B efunùe werden aber sehr leicht er
kaunt werdeu konuen , und die eiufach e Opera tion fùhrt oft 
zur B eseit igung der Ersch einnngen, allerdings nicht immer; 
denn es kommt vor, da.s nach Beseitignng der mechani
sch en Hindernisse das Nti.seln uun als funktiouelles zmùck
bleibt. 

W enn m an in solch en F allen einige wenige Versuche un d 
Uebungeu austellt , lernt der Patieut meisteus sehr rasch, 
worauf es beim Sprechen ankommt, und er v erliert danu 
die n asalen Gerauscbe bald. Ga.nz anders ist es bei der 
wirklicheu Insufficienz des Gaumens, wo man selten in 
kurzer Zeit Erfolge erzielen kann. 
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Ueber die atiologischen Verhaltnisse wissen wir 
nicht viel. Die Insufficienz ist angeboren, und alle Befuncle, 
die sowohl von and eren Autoren als auch von mir vorher 
mitgeteilt worden siud, stirnmen ilarin uberein, dass es sich 
hierbei stets urn eine zu spiit geschlo sene normale Gaumen
spalte han del t:x") Bebmntlich ist am End e der achten W oche 
der embryona.len Entwickelung di e physiologische Gaum en
spalte ge chl osseu. Die Momente, welche H emmungen der 
Entwickelnng bedingen, sind uns zum grossten 'l'eil unbe
kannt, sodass wir nur auf Vermutungen angewiesen sind. 
Die Erblichkeit spielt zweifellos eine Roll e, wenngleich es 
mir nur in einem von meinen neun Fallen gelungen ist, sie 
deutlich zu erweisen Es wurde in diesem Falle der lj'ehler 
von dem Vater auf das 'l'ochterchen vererbt. Es ist offen
bar, da.ss bei dem spi:iteren intrauterinen Scbluss der physi
ologischen Gaumenspalte die sich schliessenclen Teile det'l 
Gaumens an sich verki.trzt sincl, dass wir also regelmassig 
die Erscheinung ha ben, die wir bei der angeborenen Gaumen
spalte ebenfalls 1)-ntretien, wo es sich ni emals um einen in 
Lange und Breite normalen Ga.umen handelt, der nur in 
der Mitte gespalten ware, sondern wo mehr oder weniger 
starke Verkleinerungen der Teile vorliegen. Daher kommt 
es auch, dass uach der Operation der Gaumenspalte so 
haufig das neugewonn ene Gaumensegel auch noch insuffi
cient ist, das heisst nicht im Stande ist, den physiologisch 
erforderlichen R achenschluss auszuiiben, und daher riihrt 
es auch, dass alle Operateure sich clie grosste Miihe gegeben 
haben, Methoden auszudenken, die vou vornherein gleich 
ein e Verlaugerung des neugeschaffenen Gaumensegels in 
A ussicht nehmen. So siml clahin die Bestrebungen von 
Btll·roth, von Kiister, von Julius vVolf und vielen anderen 
Operateuren gerichtet gewesen. 

Es fragt sich, ob nicht aucu bei der angeborenen In
sufficienz cles Velum, falls es sich um eiu e grossere und 
schwer zu beseitigende Insufficieuz haud elt, eiue Operation 
unter Umstanden aushelfeu mi.isste, die auf eiue von den 
genannten Operateuren empfohlene Art auszufii.hren ware. 
In den von mir behaudel te n F alle n ist es bis j etzt nicht 
notig gewesen, eine Operation anzuraten. Wir siucl stets 

*) Ein igo Fall e, 110 von Passavant, werclen berichtet, in clenon 
die Spontanheilung sogar erat extrauterin stattgefì.mdon hab eu sol!. 
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damit ausgekommen, dass wir das Gaumeusegel durch starke 
Massage und starkes Anhebeu reckten . Auf dies e vV eiso 
vennag man iu der That allmiihlich die Distanz zwiseheu 
Velum und binterer R acbenwaud zu verkleinern , sodass 
entweder ein vollstaudiger Schluss eiutriU oder doch der 
A bstand so gerin g wird, dass er die von JJ{m-itz Schmidt 
festgesteUte Grenze erreicht hat. Alle B eobachter stimmeu 
darin uberein, dass im L aufe der Zeit und durch die Ge
wohnheit, durcb die grossere Geschich:Jichkeit, durch die 
bessere AuRntitzung der Muslm la tur di e P atienten von se l bst 
ohne besondere Uebung besser sprech en gelernt h a.ben . 
Was in jenen Fallen sponta.u eingetreten ist, wurde bei den 
von mir erwahnten Patienten durch die massierende svrach
liche Behandlung erreicht. Die Art und \ Veise, \vie dabei 
vorgegangen wird, ha be ich bereits vor einigen J ahren bei 
Gelegenh eit der B esprechung der Nachbehandlung uach 
der Operation der augeborenen Gaumenspalte in d i sor 
Gesellschaft vorgetragen. E s haudelt sich um ein hebel nd~s 

Instrument, das im W esentlicheu :.tus einem platten Nickelin
draht besteht, der, entsprechend der Formation cles harten 
Gaumens gebogen, an seinem hiuteren Ende einen harten 
Pfl.ock aus Guttapercha trii.gt. Man ka.nn mittels clieses 
kleinen Instruments, das fii.r j edcn einzelnen Fall hesonders 
gebogen wird, ein e ausserordentlich starh:e Einwirlnmg :tuf 
das Velum ausubeu. B eson dcrs in ùer er sten Zeit der 
U chnn g werden c1ie W eicht eile stark gereizt und sehr rot. 
Mnn clarf sich aber daclurch nicht a.hschrecken lassou, da, 
im Gegenteil cliese Reaktion fùr die Funktion der 'l'eile 
sehr wesentlich ist. Die Ma ssierung wircl wti.hrend der 
sprachli chen Uebnng vorgenomm en, di e ich bcreits ebenfnlls 
in fr i.lheren J ahren hier vorgetragen habe un d au f clie ich 
nicht naher ein zugPhen Veran lassung habe. 

W as nun die R esultn.te d ieser hier kurz geschilder ten 
Behandlung betrifft., so ist es mir mit A.nsnahme zwt>ier 
Patienten, clie ni cht htnge genug aushielten, ~tets gelun gen, 
clie Sprache wesentlich zu be~;;sem un d clas N asalieren bis 
au{ e in Geringes zum V ersch winclen zu bringen. In 4 Fallen 
wurcle eine vollstandig normale Sprach e erzeugt. 
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B e s p r e c h u n g e n. 

Etudes plethysmographiques e n Psycho -Physiologie, 
thèse pour le locktorat en m6decine (Plethysmographische 
Studien in der psychologischen Physiologie, Inaugural-

Dissertation). 

par L'Herminier. Bordeaux 1897. 

Ref. Dr. Il. Gutzmann. 

Die Untersuchungen des Vorfassers sind in der Art 
gemacht, wie in e1·ster Linie Lchmann es ausfiihrlich gethan 
hat. Wir geben in Folgenclem clie Schlussfolgerungen wieder. 
Der V e1·fasser sagt auf Sei te 121 ff. folgencles: 

,,Bei unseren zahlreichen Versuchen ist es uns nicht 
moglich gewesen, clie vasomotorischen Reaktionen mit allen 
anderen normalen psychischen Zustanden physiologischer 
Beobachtung in Verbindung zu bringen. 

Ebenso haben wir auf das Stuclium der aktiven Vaslnùar
modifikation im Schlaf und im Traume verzichten mi:issen. 

F erner warè es interessant gewesen, die Variationen 
der Intensitat dieser Reaktionen bei Menschen von Genie, 
ihren Ein:fluss in den \Verken des Geistes, in den kiinst
lerischen und gelehrten Konzeptionen zu untersuchen. 

Niemancl wird uns vorwerfen, class wir den Ein:fluss 
vernachlassigt haben, clen die Variationen in der Zusammen
setzung des Blutes auf clie Schnelligkeit und die lntensitat 
der vasomotorischen Reaktionen ha ben honnen; dami t be
schaftigt sich ein ganzes Kapitel der biologischen Chemie~ 
clas wir schwerlich berCthren konnten. 

l!Jncllich mussten wir cbs Stuclium der Vaskularreflexe 
im B lut unter der Einwirkung J er Reiz- uncl Ruhezustan le 
d es allgemeinen N ervcnsystem ga.nzlich b i Sei te lassen. 

Alle diose interessanten Fragen bew ison, wio umfang
reich das Studium der vasomotorischen Erscheinungen in 
der Psycho-Physiologie ist, und erklaren, warum wir uns 
an f das Studium einiger Zutande cles Gehirns ha ben be
schranken mtissen, indem wir nur, wie Llor Titel sagt, die 
aktuelle plethysmographische·, Technik behandelten, von der 
unsere Schlussfolgerungen ganzlich abhiingen. 

ALlS dem Studium der caso-motorischen Reaktionon in 
Verbindung mit clen verschiedenen psychischen Zustanden, 
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die wir beobachtet haben, aus der Anwendung auf unsere 
Forschungen nach plethysmographischer Methode geht eine 
Anzahl bestimmter Falda hervor, welche wir in einem Kapitel 
zusammenfassen mochten, indem wir so im lezten Teil unserer 
Arbeit die verschiedenen Schlitsse r ekapitulieren, zu denen 
wir gekommen sind und die wir unter fiinf I-Iauptgesichts
punkte unterordnen konnen, je nachdem sie sich beziehen 

auf die plethysmographische Methode, 
auf die geistigen Erscheinungen, 
auf die Willenserscheinungen, 
auf die Gefiihlserscheinungen, 
auf zusammengesetzte Zustande. 

A. Schliisse in Bezug auf die plethysmographische 
Methode. 

l. Die vaskularen Reaktionen, von denen die volume
trischen Modifikationen der auf I lethysmographischer Me
thode eingetragenen Glieder abhangen, konnen von Ursachen 
ganz passiver Art (Venenentleerung, I-Ierzschlagrhythmus), 
oder solchen gewaltsamer Art, die auf den Umfang der Blut
gefasse selbst wirken (sogenannte vasomotorische Erschein
ungen) abhangen. 

2. Die Abschatzung der aktiven (vasomotorischen) oder 
passiven Natur einer vaskularen Reaktion, die sich ergiebt 
durch die volumetrische Eintragung eines Organs, erhalt 
man durch Beobachtung der Hohenmodifi.kation des plethys
mographischen Strichs, verbunden mit dem Studium der 
Linien fiir den Pulsschlag. 

3. Ein Anzeichen von Pulszusammenschniirung wird 
sich ergeben aus dem Zusamm e ntreffen folgender Eigen
tiimlichkeiten: 

a) Fallen des plethysmographischen Striches, 
b) Anzeichen von stark gespanntem Puls, (Verminderung 

der Pulsentwickelung, Schwachung des Diskrotismns). 

Ein Anzeichen von Pulserweiterung wird man sehen 
1m Z ns a m m e n t r effe n folgender Erscheinungen: 

a) Steigen der plethysmographischen Linie, 
b) Anzeichen von schwach gespanntem Puls (V or

mehrung der Pulsentwickelung, VorstarkuiJg der 
Diskrotism us ). 
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Daraus folgt, dass es wichtig ist, eine plethysmogra
phische Linie mit einer reinen Form des PLùses zu erhalten. 

4. Es besteht zwischen den AtmungsphiiJlOmenen und 
den Kreislaufphanomenen ein intimes Verhaltnis, ein sehr 
reiner P arallelismus. 

5. Die Einatmung ist begleitet von einem Steigen der 
plethysmographischen Linie. 

6. Die Ursache dieser volumetrischen Variationen der 
Glieder im Verhaltnis zu den Atmungserscheinungen scheint 
auf die Herzverschnellerung beim Einatmen und die Puls
verlangsamung beim Ausatmen als auf den wichtigsten 
Faktor hinzuweisen. 

7. Die plethysmographischen Linien hangen um der 
Reinheit der Pulsform willen ab von individuellen Umstandon, 
der Tageszeit, zu welcher man den V ersuch macht, von der 
'remperatur, bei der er gemacht wird. 

B. Se hl fisse bezuglich der vas omotorisc h e n Reak
tionen im Verhaltnis zu den geistigen 

Erscheinungen. 

8 . Die intellektuellen Erscheinungen, als da sind Auf
merksamkeit, Gedachtnis, Ideenassoziation , Einbildungskraft, 
Urteilskraft, kurz Gehirnarbeit, zeichnen sich auf dem plethys
mographischen Umriss als Gefassverengenmg (Fallen der 
Linie, Pulsspannung) . 

9. Aus dieser vaskularen R eaktion folgt ein festes Gesetz. 
Sie hat sich immer im selben Sinne gezeigt bei den ver
schiedenen Personen, die wir beobachteten. 

In den durch unsere V ersuche festg stellten Fallen ist 
das vasomotorische Phanomen rein sekundar und folgt dem 
Gehirnakt. 

11. Spater variieren die Intensitiit und die Dauer mit 
den Personen. 

12. Die Kreislaufreaktionen konnen allein auftreten 
oder begleitet sein von Atmungserscheinungen (unregel
massige Atmung, Tendenz zu verhtngerter Ausatmung. Bei 
gewissen Personen gewionen clie Atmungsreaktionen eine 
solche Wichtigkeit, dass nach unserem Gefuhl clie Menscben 
in zwei grosse Reaktionsgruppen geteilt werden konnen, 
den Atmungs· und den Kreislauftypus. 
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O. Schlusse b ez ugli c h d e r Will enserscheinungen. 

Es konnen zwei Falle einLreten: 
13. Die Willenserscheinung ist rein cerebral, und die 

plethysmographische Linie zeigt ein Fallen als Gefass
verengerung. 

14. Andererseits entsteht eine H ebung der plethys
mographischen Linie in allen Pnnkten analog clerjenigen 
bei einer Anstrengung; c1ie Willenserscheinnng hat also 
hier eine physische Anstrengung bestimmt, welche sich 
allein auf c1en Umriss einzeichnet. 

D . Schlusse bezilglich e inige r Ge fuhls
e r s c h e i n un g e n. 

15. Die Ueberraschung, c1ie Furcht, der Schmerz bringen 
em Phanomen von Gefassverengernng hervor. 

16. Die willkurli ch h ervorgerufenen angenehmen Er
regnngen ( E-Iervorrufung frohlicher Vorstellungen) bringen 
ein Phanomen von Gefasserweiternng her vor. 

17. Di e willkurlich hervorgernfenen unangenehmen Er
regungen (Hervorrufung trauriger Vorstelluugen) bringen 
ein Phanomen von Gefassverengerung hervor. Bei gewissen 
Personen kann man als Begleiterscheinung bedeutenc1e Atem
r eaktionen beobachten. 

18 . Angenehme H eaktionen, deren Ursprung Sinnes
organe in Thatigkeit versetzt, rufen im allgemeinen gefass
erweiternde R eaktionen hervor. 

19. Die unangenehmen den Sinnesorganen entspringenclen 
Erregungen rufen unbestanc1ige Reaktionen h ervor, besonc1ers 
was Geschmack uncl Geruch betrifft. 

20. Die unangenehm n Gerauscho (Knirschen von 
Pfropfen, Mi~stone, unangenehme Musik) rnfon Gefass
verengernng horvor. 

21. Angoneltme Musik ruft verschieclene Reaktionen 
hervor, welche man in mehrorc Gruppon teilen lmnn, je 
nachdem c1as zn Gehor gebrach te Musikstilck Ller V er:mchs
person mehr ocler weniger bekannt oder vollstandig fremd 
ist nnL1 je nachdem die V ersnchsperson mehr oder weniger 
musikalisch ist. 

In einem Falle der ersten Art zeigt sich clas Phiinomen 
dnrch eine vollkommene Regelmassigkeit in der Atmungs
kurve; clie plethysmographische Kurve folgt regelmassig 
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den Schwankungen der Atmungslmrve. Das Musiksti.ick 
ist bokannt genug, um jedes Ph iinomen der Aufmerbamkeit 
anszuschliesson. 

In einem F alle der zweit n Art hingegen verrat clie 
plethysmographische Kurve ein n verwickelten Zustand. 
Sie zeigt in der 'l'hat in ihrem Anfange eine Gefass
orweiterung (angenohmo Emp:findung), gefolgt von einem 
Fallen der Linie als Zeichen der Go fassverengerung (in
tellektuelles Phanomen), einem mebr ocler weniger schnellen 
Fallen, je nachclem die P erson mehr oder weniger musikalisch 
ist und ferner, je nachdem sie auf c1as Anboren eine mehr 
oder weniger grosse Aufmerksamkeit verwendet. 

In einem Fall der dritten Art encllich verrat die Kurve 
in einem unvermiLteltcn plotzlichen Fallen der Linie ein 
Phanomen gespanntester Aufm erksamkeit seitens der Ver
suchsperson. Das intellektuelle Phanomen herrscht vor, 
eli e Perso n ist sehr musikalisch, un d das 1\fusikstcLck ist 
unbekannt oder sehr schwierig. 

E. S c hli.i s s e b e zi.igl. d e r zusammenges e tzt e n 
Zus t itn l o. 

Es giebt Phanomene, an deuen sowohl die Intelligenz 
wie die Sensibilititt beteiligt ist. 

Am haufigs ten wiegt clas in tellektnelle Phanomon vor, 
uncl der Gesamteindrnck der Linie Hlss t auf eino Gohiss
verengerung schliessen. 

Aber immer ist das aufregende Element cles Phanomens 
mchr oder weniger deutlich ansgepragt, nncl zwar schon 
am Anfang der Linie 24. 

W enn vvir lie vorstehenden Schlu ssfolgenmgon ganz 
im al igemeinen resumieren, gelangon wir ~u einer B -
sta tignng der hohcn Bedeutung d s ~xperiments boim 
Stu ìium der verschiedenen psyehi s ·h n Zustand · , uncl ganz 
besonclers zur Schat:.mng der pl ethysmograp l1iseheu 1'\'[etboclo 
ats wertvolles ~'orschungs mitte l in der psydlwlogischen 
Phyt>iologie. 
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Nervenleiden und Erziehung. 
Von Professar H. Oppcnhcim-Berlin. 

(Vortra g, gehalten im psychologiscben Verein zu B erlin. 
B erlin 1899, Verlag von S . Karger, Karlsstr. 15.) 

Referent: Dr. Il. Gutzmann. 

Man kann es dem auf dem Gebiete der Nervenheil
kunde allgemeiu bekan nten Verfasser nur danken, dass er 
diesen seiner Zeit im psych ologischen V er ein immerhin im 
engeren Kreise gehalten en Vortrag durch die gesonderte 
V eroflentlichung weiteren Kreisen zuganglich gemacht h a t . 
Auf den 56 Seiten des Schriftch ens wird eine solche Fillle 
von Einzelheiten der B esprechung unterzogen, dass es mir 
unmoglich ist, einen Ueberblick tiber den Inhalt in ki.trzeren 
Worten Zll geben . I ch moch te di e L ekttire der kleinen 
Broschilre allen L esern der Monatsschrift auf das dringendste 
empfohlen haLen . D er Inhalt ist filr P iidagogen und A erzte 
gleich wichtig, und wir stimmen mit dem V erfasser voll
kommen iiber ein, wenn er am Schluss sagt : 

71 E s hat etwas befriedigendes filr mich, dass ich bei 
dem Versuch , Ihnen die Grundsatze einer guten Erziehu ng 
zu entwickeln, di e der Erhaltnng der N ervengesundheit 
client, kaum etwas Anderes als clie Grunclsatze einer guten 
Erziehung geboten h abe. J edem, dem das W ohl der Jugend 
am Herzen liegt, muss es zur Freude ger eicb en, class die 
Anschauungen cles Arztes in allen wesentlichen Punk ten 
mit den anerkannten L ehren und Prinzipien der Padagogik 
1m Einklange stehen." 

Zur Frage der physischen Entwickelung der 
Kindersprache. 

Von Dr. phil. Emil Rzcsnitze!c, 
orden tlichem L ehrer an der T aubstummenanstalt zu Breslau. 

Breslau, 1899. G. P. Aderholtz, Buchh andlung. 

Referent: Dr. Il. Gtdzmann. 

Die kleine, 35 Seiten umfassende Broschiire giebt auf 
dem lmappen R aum eiue auss erordeutlich geschickte Zu
sammenstell ung der wichtigsten Arbeiten, di e bisher zur 
Frage der psychischen Entwick elung der Kindersprache 
veroffentlich t worden sin d. Verfasser ha t di e deùtschen 
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franzosischen, englischen, italienischen und l olnischen Au
toren ùber alle einzelnen in Frage stehenden Momente 
sorgsam zu Rate gezogen. D.er Zweck S!:)in er Schrift ist 
im ferneren Hinblick di.e Anwendung des fiir die Eut
wickelung des normaleu Kincles gewonnenen Materials auf 
clie methoclologische Begriindung des Taubstummenunter
richts. Die mit ausserorclentlicher Sorgfal t geschriebene 
Arbeit darf allen unseren Lesern auf dcts warmste em
pfohlen werclen. Nur ein en Einwand habe ich zu machen, 
und der bezieht sich auf das von Fritz SchuUze aufgestellLe 
GeseLz der geringsteu Austrengung: clas GeseLz niimlicJ1, 

dass die Sprachlaute im Rinclermuncle in ein er Reihe her
vorgebracht werden, die vou den mit der geringsten phy
siologi.schen Austrengnng zu Stande kommendeu Lauten 
allmahlich ùbergeht zu denen mit grosserer und bei den 
mit grosster physiologi cher AnsLrengung zu Stande ge
brachten Sprachlauten enclet. I eh balte auf Gmnd meiuer 
jahrelangen und sehr umfangreichen Erfahrung bei clen 
Sprachhemmungen der swh sonst im allgemeinen normal 
entwickelndeu Kinder gerade das Schulz~;'sche G es e t z fil r 
e r w i es e n . Dass natùrlich zahlreid1e Au uahmen davon 
vorkommeu, ist ohne W eiteres zuzugestehen, beweist 
a ber nichts g egen di e Rich Ligkeit der Re gel.*) Auch di e 
bei dem Taubstumm nartikulationsunterricht gewonnenen 
Erfahrungeu beweisen nichts dagegen; deun jeder erffd.1rene 
Taubstummenlehrer weiss zwar, dass baufìg sebr "schwere" 
Laute frùh eintreten und nleichte" Laute spat eintreten, 
er weiss aber auch, das im allgemeinen gewisse Laute 
fast regelmassig leicht erlern t werden und andere Laute, 
wenigstens sehr haufìg, ùer Entwickelung grosse Schwierig
keiten entgegenstelleu, un d zwar auch i m a ll geme i u e n 
nach der von F1·itz Schulze aufgestellten R eibenfolge. Der 
Verfasser selbst bestatigt diese Anschauung bei der Be
sprechung cles S auf Seite 27 seines Schriftchens, wo dieser 
Laut das "Schmerzenskind der Taubstummeulehrer" ge
nannt wird. 

Die genannten Ausstellungen haben aber gegen die 
allgemeine \Vertigkeit des Schriftchens wenig zn bedeuten. 

*) Vielleicht empfiohlt es si ch, Uborhaupt statt ,Gesotz" das 
Wort ;,Regt:~l" zu gebrauchen , um demnach von ùer .Schulze'scben 
Lautregel" zu sprechen. 
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Schwachsinniue Kinder, ihre sittliche und intellektuelle 
Rettung. 

E in e Ana.lyse uuù Ch n.rfl ktcrist ik nebst th eoretischer uud 
pra.H iscb er Anleitung zum Unterrich t und zur Erz~elmng 

schwach ·inniger Naturen . Fùr L ehrer und gebilùete Eltern . 
V on Arno Fuclts, Gu terslob , V erl ag von C. Bertelsmann, 1899. 

Ref. Dr. H. Gutzmann. 

D as Buch zeichnet sich dadurch aus, dass es von ùer 
B esprechung einzelner F alle von schwaehsinu igen Kindern 
ausg eh t , wobei eine sorgsa.me Analyse des Zustaudes vor
g enommen wird. D as zweite Kapitel, da8 i.1 ber das Wesen 
des Schwachsin11s handelt, ist gnn z besonders lesenswert, 
da es die B erechtigung der B ezeichnung ,Schwachsinn" 
unter all en U mstii.uden n achweist. I ch stell e mich auch 
auf die S eite des V erfassers, wenn er dagegen Einspruch 
erhebt, dass man di e schwach ·innigen Kinder n icht als 
g eislig, sondern nur ab spracltlich zuriickgebliebeu zu be
zeichn en versucht hat. Die Hm11 tsach e fi.lr die praktische 
B emteilung cl es Sclnvachsinns ist ùie 'l' h at sache, dass wir 
bei ihm die Mog l.i chlw it einer Eutwickelung durch die Er
ziehu ng besitzen un d dass wi r es erreich en konnen, die 
Kinder ,mit si t tlieh-relig ios gebihletem Gemilt, intellektueller 
Bildung und t echn isch er F ertigk eit auszurilsten, sie fes t zu 
machen gegen die Angr i:ffe und IGi.mpfe der spii.teren Ent
wick elung, sie zu brau chbaren E lementen der memchlichen 
Gesellschaft heranzubilden, so c1ass sie sich, thatig am 
W erke d er Kultur, notigenfalls allein und sel bstandig iu 
der W elt behaup ten konneu. << Ausfiihrlich geht dann der 
Verfa sser auf die gesamte Erziehung der Schwachsinnigen 
ein , steckt b est immte Ziele ftlr dieselbe und giebt einen 
sorgsam iiberleg ten L ehrplan fiir schwachsinnige Kinc1er . 
Vollstandi g einverstunc1en i ·t R eferent des ferneren mit 
dem Kapitel i.tb e r cli e Pfl ege d e r sc hwa c h s innig e n 
K i n d e r . Gerade diese~ Kapitel b eweist die g rosse Er
fahrung, die V erfasser auf diesem G-ebiete der P adagogik 
b esitzen muss. J eder, der kliuische Erfahrungen an schwach 

sinnigen Kindem gemLteh t h a.t, wird mit ihm darin i.tber
einstimmen, das Alles : Scldat , Ruhe, B eschaJtigung, kurz 
Alles und J ed es b ei den Kim1ern , besonders g egen den 
Eintrit t d er Pubertatsp criode hin , mit grusster Sorgfalt 
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ti.berwacht werden mnss und da. s ein Erfolg der gesamten 
Pflege der schwa.ch sinnigen Kinder nur durch clie ein
mutige Zusammenarbeit des Arztes nnd des Piida.gogen 
gesichert werden lmm1. Die ld eine SC'brift ist olme jede 
Pra.tention und offenbar in voller Beherrschung des Gegen
standes geschrieben; sie liest sich lei eh t un cl angenehm 
und kann alle11, die SÌL:h mit der Erziehnng, Pflege und Be
handlung von schwnelJ sinnigen Kindern hefassen, dringend 
nicht nur zur Lektilre, sondorn auch zum Stndium empfohleu 
werclen. 

Marriages of the Deaf in America. 
(Taubstummen-Heiraten in Amerika.) 

An enquiry concerning the re~uH.s of maniages of the Deaf 
in America. 

by Ed~card Allen Fay, W ashinglou 1898. 

l~ef.: Dr. II. Gutzmann. 

Das stattliche, 527 Seiten umfassende \Verk hat wied er 
clem ausserorcleu tlichen E i fer cles Volta-Burenus nuf cl e m 
Gebiete der '1\mbstummensache seine Entstehung zu ver
ùanken. Wie der Titel zeigt., hanclelt es sich im wesent
lichen um statistische Nachweise und um clie Bedeutung 
der Vererbung fi.ir die Eutstehung der 'l'aubst.ummheit. 
Die im Kapitel 7 in Ki.i.rze zusammengefa~?sten R esultate 
werclen wir de n Lese m in einem der niicbsten Hefte i u 

Uebersetznng briugen. 

Le Corps et l' Ame de I'Enfant. 
(Korper uncl Seele cles Kindcs.) 

Von Dr. Maun:ce de Fleu1·y. 2. Auflage. Paris 1899. 

Ref.: Dr. H. Gutzmann. 

Das in lmrzer Zeit in zweiter Anflage erschienene 
W erk cles auf dem Gebiete der N orvenkrankheiten be
kannten Verfassers wird von rei n franzosischcm N ationalgeist 
getragen. Sonderbnrer W eise ist der Ausg~wg seiner Dar
stelluugen das bebmute Werk von Dcmolws: Lo. Supériorite 
anglo-saxonne. E:; ist abo die ki.h·]Jerli (jhe Superioriti:i.t 
der angelsachsischen Rasse gleichsam der Ansporn zur 
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Herausgabe dieses Bi.id1lein s geworden. Allerdings kommt 
der Verfasser im L aufe seiner Ausfùhrungen auch zu der 
U eberzeuguug, ùass ùie englisch e Erziehungsmethoùo nicht 
ohne w eiteres auf franzosi ch e Kinder ùbertragbar ist. In 
einigen zwanzig Kapiteln behandelt er die korperlichen 
U ebungen , die Ernahrung des Kindes , das Baden, die 
Kleidung, die Wohnung, besonders die Schlafzimmer, die 
Erholungsferien , geht dann ùber zu der P sychologie des 
Kindes und ùarauf zu den pathologischen Er ·cheinungen, 
wobei e1· einen sehr leicht zu lesenden Ueberblick ùber dia 
gesamte padagogische Pathologie giebt. D as Buch ist fi.ir 
A erzte und Erzieher geschrieben uncl verdient auch m 
D eutschland einen grosseren L eserkreis zu besitzen . 

Les Troubles mentaux de I'Enfance. 
(Die Geistesstorungen bei Kindern.) 

Preeis de psychiatrie infantile avec les applications péùa
g ngiques et medico-l egnJes . 

Par le Dr. Marcel Manheimer, Préfa.ce de M. le professeur 
J oft-roy P aris 1899. 

Referent : Dr. Hermann Gutzmann 

Wir ha ben iu dem vorli eg enden kleinen W erkchen ein 
sehr bequem zu haudhabencles Nachschlagebuch, welches 
in kurzen Zugen die Aetiologie und Pathologie der Psychosen 
und Neurosen der Kiucler b espri cht. In d er Vorrede des 
Professors J off, ·oy wird betout, ùass das Buch nicht allein 
fi.ir Aerzte, sondern n.uch flir L ehrer uncl Erzieher ges~hri eheu 
sei. D araus folgte fur die Niederlegung der Ansichten 
d es V erfassers di e N otweu digkeit, in allgern ein verstii.ucl
]icher .Form ùie psychi atriseh en Probleme zu besprechen . 
In der That ist ihm dies vollstandig g elungen. D<lS Buch 
liest sich ausserorcleutlich l eicht und angenehm. E ine aus
fuhrliche Inhaltsanga Le erùbrigt si eh bei der an uncl fur 
sich schon kompemliaren Kttrze cles W erkch ens. 
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Feuilletonistischer Aufsatz. 

Neue Beitrage zur Bibliographie und Geschichte der 
Sprachheilkunde.' 

Von Dr. H. Gutzmann-Berlin. 

(Schluss) 

M. 
M isL wi e der vorigc Buchstab ei n l\fitlautor der dri tten K lasse 

odor eia e in [ a c h or Stimmitlautor. So wic A untor den Selbst· 
lautcrn, so ist dioser unter den 1\iit'.lautcrn der leichtosto, und wird 
vo n cl e n Ki n•lem am or~ ton 1\,Usgosprochen ; wio in M R. m a. Allen 
europaischen Sprachon is t or eigcn, uncl siclt immer glei ch. Dis 
Sprachwcrb:euge liogon dabey so: 

l . Dio Stimmritze toenot. 
2. Die Naso ist olien. 
3. Die Zunge liegt in ihrer l{,uhe. 
4. Die heyden Zaltnreih en stehn etwas von einander ab. 
5. Dio Lippcn g esc hl osson. 

M und N sin d dio zwey einzigen Buchstaben in der ganzcn Sprache. 
hey donou dio St.imme ni~h t wi e boy allen iibrigon zmn ìHundc, ond ern 
z ur aso hinausgeht. M ist daher oiu wahrer N a se l 11 u t . J~in i ge 

setzon os nntor die Lippcnlaulo; allein mir schoint os ganz und g~tr 
Ili eh t dahin zn gehoeron. J\{ein Gruud is t ùiese r : wenn ein Buchstab 
Hach ei ncm Sprachworkzcug bonennet werd en soli , so muss rliosor 
immor der th iitigsto, ocler cl ergen igo seyn , der zu seiner Hervor
hringuu ,:; am meiston mi t wi rkt. Nun s ind abor in nnserem Falle die 
L .ippou iu ihrom Jln.ti:lrlichen ruhigen Stando, das ist, geschlossen, 
wi o sie os meist sincl, wann man nicht spricht. Sie kiinnen also 
lii or nicht wi e wirkende, sondom si e mnos~en vi elmohr nu r wio 
le iclenclo VJ'erb:eugo hotrachtot werden. Unentbehrlich (conrli tio fino 
<J ua non) sin d s i e immer, denH si e mu esscn don Mund verschliesson. 
All ein a uch di o Augen sind un ontbehrli ch, wenn man otwaa zeichnet, 
und cl ennoc h nonnt man eine Zeichnung uio Aug o n~ e ichnung , 

sond ern Hanclz e i c linung; man sagt: Hand sc hrif t, Hanil
a r bo i t; clenn cli o Hnnd ha t s i e gomacht, und di e Auge n haben nur 
mitgewirkt. Eine ganz anclere Bewancltmss hat es mit den wahren 
L i p p o n l au t e n ; da sind eli e Lippen in wirklicher .Bewegung, folglich 
thaotig, wie bey B und P; oder sio beschraenken die Ooffnung , durch 
clio der Lnut clurch ~ugeh en hat, wi e bey W und V. Boy dem M 
wirkt e in gnnz anderer W orkzeng. Wenn ich ganz ruhig, nnd 
mi t geschlossenem Mnnde da s itze, un d nuu m e i n sagen w ili, was 
thu' ich , um das m an~ustimmen ? Ich !asse di o Lippen zu, wie aie 
s ind, oeffne L1ie Naso, laese dio Stimm tl toenen, und sie zur Naso 
hinausziehen . Nun sind di e Na se ii ffn e n , und di. e Stimm e 
durch ai e hinau szie h e n lailsen , Handlungen , die g~tnz allein 
der Nase zukommen, also ist bey M die Nase der thatige Werk-
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zeng, al so mnss n <tc h 1i esom das M bunannt wo rile u, al so muNB 
es c in Na~olaut hoissen. Ni.chl s kann klaeror ~oyn. ìVarum is t 
man da ri"tbor cini g, class N in N:tselaut is t :' Geht lwy M di e 
Stimme nicht cbcn so g ut <: ur Na so hinans ·: J{ 0nnl e mau N nichl 
mit ohcn rl om R eclt to oincn l':uu genlaul, ncnn un, woil tl or Znngon
lmnal mi t rl or Zunge vor,;uhlosscu winl , al s lllHll d:·ts M cinou Lippou
laut Jt cnn onL, weil cli osor Kat11d duru!t di o LippoH vurse ld ossen wircl ~ 
Der \\Ti l c rspruch ist oJI"cnbar . 

Ebeu ùi ose bi s hcrigo ~leinung , dass M untc r di o Lipponlaut egelt urt·., 
mag vcr::mlp.ssot habon , w :-~s i11 AdeluH!J8 \•\T u r t u rh uch untcr d io;som 
Buchstahou vorkommt. , Vi ole Wortl'orsclw r (wird da ges<tgl) schliosson 
ùas M von der R eih e der S tH.mmbuchstabon ttus. Untor goh oerigen 
Einschraenkungo n hah on ;; io ni cht U nrech t, de nn d or o i g e n t l i c h e 
Laul , w e l c h e n dn. s M au s clru oc kt , i s t in d e r Natnr nicht 
all o mahl so b es timmt v o rh~tnd e u , da ss ihn ui c ht au l: h 
clio ~tnd e ren Lipp e nl>u u h s t a ben fast ob e n so gctHtu 
s o li t o n a u s c1 r i.i c k e u k o e n n o n.'' 

I ch IHtllll den Sinn di esor ì Vorte ni cht g:~nz errcichon. W onn 
der Laut eig e uthumlich der ist, w cluheu cltt S M ausllruockt , 
so muss e r in cl e r:Natnr immer b es timmtvorhanclon s eyn ; 
tlcnu das M ist oin so einfacher, selb ·taondiger m tveraenclcrlicher 
Buchslah, dass •t· nie mehr ni o w onigor be. timmt seyn kann. U nd 
is t ar oinmtd d<t, so is t er immor best immt al s ' in M da, unl kann 
d urch koinen Lippcnlant uachgoalnnt, violw cnigcr fast o b e n s o g e 
li a u 1\ u s g e dr n c k L word eu . .Einoll and eron Laut kanll rnan <tll 
se in e SLell o hin setzeu , aber ;dsllantt wircl alle Spur von einom M 
verschwind ou. Eiuc von don Lippenlauton utncrtronnlich e Hanpt
e igol! sch ttft is t , dass boy geschl ossener Naso di o Stimmc, odcr auch 
nttr timml oso Luft, z nm Munde durch oiHc halll groossoro l.mlcl 
kle inorc OoJfnun::; herausgohon muss. D agogon ist os unmogli l: h e in 
M zuwego zu hrin gen , wunn d r :Nluml nicht ganz goschlo : ~c u , uud 
di o N~ts oJf'on ist. Gleichwi e ùah er o ff o n , nnd g o s c hlo sse n 
soy n s iclt ni chL vot·cinbaron lilss t, so kanu au ch oin Lippenlaut ni c 
ein M, odcr ot wa. dcmsolbeu aehnliches hcrvorbringen. Wir wolleu 
es versuch on di o Lipponlaut e ciuen um clo11 anderen an die Stelle 
cles M zu sctzen, ob es w ohl oiner clavon nur nachaltmeu wird. Adc
lun!J gibi. in seinom L o hr go baoud e d er leut sc hen Spra c h e 
fl'tnf Lippenh~uto an , W , 13, F (V*J, P , ~1:. Nun set<:on wir s io in 
clem vVort m e in au statt dom M ltin , so wircl es heissen Woin , 
B e in , F e in , P o in , oll e r zu Endo cles Wortos Leim , Leiw, 
Loib, Lcif , Leip. ln allon diee en fìncle t clas Ohr keine Spur 
eines M. 

Boy ùem eiuzigon B mag es zngegeben w erden, da ss es oinige 
Aehnli chkeit mit dom l\I habon kann , weun man clio Stimme, die 

*) V scheinet hior miL F fl'lr e ines genommen ;~n soyn. Es wird 
aber unten bewioson werù on , dass V e in von ùem l? weseutlich 
unterachieclener Buchstab ist. 
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dabey oingpr;pcrrt mil.laul et, so ann ohmon will , als w onn si e zur 
Nase h oransg i 1111 ):!;. Leni c, <l io iu tl cr Nitse sbtrk vors topfL s ind, 
hrauchen a neli wirldich <las B stal t das 1\I. Sio sagen Bi tt agbah l 
Jlir .M i L t ag 11 a h l, allein 11i cht mi t Vorsal;,, Sic schliesson den 
Muncl a us Gowohnh oit boy dem i\r zu , unti vorsuchon es di e Stimmo 
:.~ ur Nas · hinaus :.~u lassc n, a ll oi u <la s ie clort den Ausgang ges p rrL 
finclet, s t ocn eL s ie oing cspont, welchos nach nn so rer 'l'hoo rio c in o 
llauptc ige nsch a!ft cles B ausmacht.. Doch litss t s ich e in aufmorksames 
Ohr chclurch nicht l.ituschen; es haL immer Bitta g bahl. Man 
bcgnligt s ich abct· gcmc in igli ch clou Sprechcndrn vcrstandon zu 
habon, und liisst 0s 1'iir 1\lit t agmahl gelten. So el·. was m<.tg woh l 
Anlass gege bcn lmbon :t.n g lanben, tlas M koune zuw cil ou durch einen 
an<lereu Buchs tab cn ersct:e:t w crden. 

F o h l or be y cl e m M. 

ìVcil Llas M so oin!ach n nel so lei cht z11 bilclen i s i , wird dabey 
wohl sc ltwerli ch jo oin F chlc 1· oLlor cin o Verwechslung mit e inem 
anrl c rcn Hu chsLabc n bcn1 erkt worden , a usscr bey L et1ton, clie wie 
schon obe n gcsagL ist wordon , k oinc Luft durch cli c Naso haben , 
und dahcr 13arbout c l statt Marmontcl sagon. 

N . 

.Man haL in der N;~l nr viere l'! o,v N, di o in cl ur Schrift zwar mil. 
e in orl cy Zcich cJI :wgrclc nwl', abor tl unoch vorscl1i odcn an sgesprocben 
wc rtl c11. ì •Vi1· woll on hier m iL clen1 allgem in eu N, wie es in clem 
ge woo hn lichon Alphnbc th u ;LIJ or Spnlc lw u hwLcl, don Ani';Lng m~tch e n. 

Die ùbrigo u droy s incl nm .·'l.bwoi chnngo n, cl cron Zerglioclen111g 
so cl~tnn auch n:~chfo l gou soli. Di •scs N isL, wi o es in Natnr, oder 
i m La.toinischon in N0mcn lau tot, e in M itlauL 'l' der driLI o n Klnsse, 
namontlich e in e infach or Stimmitlautor, tlon mau sousL auch 
cl en Nasoni:Lnt n cnu ct. Seiuc Lago: 

l. Dio tltimmriL~e to cn aL. 
2. Di e Naso ist o:ffeu. 
3. D io Zungo liogt mi t ila·cr llachgodl'll cck l.on Sp.il ze g loich hinter 

den obo ren Schn oid o..:acllll on an dcm Gaumen , und schliesst 
clen Zuugenkanal ga.u~ zu. 

4. Die Zlihno s iucl ohn o allom Antheil. 
il . Der Muncl willku ehrli ch w eit o!fen. 

Hieran s wird l111W gloich hem orJ, ou , <lass N vo n dom vorher
gohcnden Buchstaben .M. nur in dcm untorschiecleu isl, class dort dia 
Lippen, hier aber cli c Zunge Llcn Zungenkanal sch liesscL, uebrigons 
aber clie Stimme ebon so, wie bey jenen , ganz d m·ch clio Nase geht. 
S. Tab. VI, Fig. l . 

Die Lage der Zuuge i~L wi o bey D oclo1· 'l' , tlanun , wenn man 
z. B. E n te sagt, so >i.ndert s ich di e Zungc von n in l g~tr nicht. 
sonclern es clarf hey ihrer N -L ag e nur die Nase goschl ossen werden . 
so ist cler Anfang cles t schon da, welches daclurch vollendet wird , 
class sich die Zungenspit;,:o vou ùem GtLumeu losreisst. 
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Diesor Buchstah ist eine r dorj cnig n. d i c ;r. u Anfang der ' V"i:i rtcr 
keinon Mitlauter nach s ich vcrtragon. 

Die drey Abkoemmlinge odcr Al wcichungc u von cliesem ge
meinen wahren N. sind diese. 

l . Das frau;r.oesischc, wie es in n Il (.J a h r) und i m doulschon 
in A n k e r lauto t. 

'.l'ab. \']. 

- ----------- ------ -----1 

l 

2. Das der Pranzi:isischon und mehr ancloron Sprachon oigene 
g n in Seigneur, campagne. 

3. Das ebentalls franzosische, wie es sich in en enl evor ainsi 
hooren Htsst. 

Boy jedem hat cli c Zunge eine andere Lago, uncl s ie haben unter 
eich nur dieses Karakterist ischo cles N gemein , dass bey allen di e 
Nase offen ist . W'ir woll en j edes ins Besondere betrachten. 



l. Das lmm:iisi sc],e N iu an nml das deutsclte iu A 11 k e r ent
st.eht , wcnn cli e Zuuge i hr ~ u Kau:d mit •lem hiutereu Thoil e l!;USchli esst, 
dns is t, wenn ~ i e sic l1 hin teu aufricht et, uud die zum Gamma Rr 
ford erli che Stell e anuitumt . 'l'ab. VI. Fig. 2-. .E:in solches N wirù 
in n.ll en Spmchen gebran cht, wenu ein G oder D da raut fo lgt. Im 
deutsc hen L~tng, D auk , lllt g, Sc ltwnn g; im Lateinischen fìn 
got iH c tura , Huu ga ria , s,~11 ct n s , nndso in den davon ab
gC:l!ei teten Spmchen. Di e U rsache ìst wieder ganz Jdar ; da zu einem 
N nichts and eres erfonl ert wircl , al s dass der Zungenkanal geschlossen 
nnù dio Nase oft'e11 sey, su ge ht di e Natur h ier wiecl er den nitchsten 
·weg, urd weil eben ein solcher Buchstab auf das N folgt., der den 
Zungenkanal schliessen wircl, so benutz t sie di ese Gelegenh eit, nnd 
wendet die Lage dieses crst folgenden Buchs taben schon zum voraus 
zu 1lem N an, bey welchor sio dotranf weit.er nicltt.s zu thun hat, a.ls 
die Nase zu oeftuen, nnd wn.nn sie sodann tlns G oder K aussprechen 
soll, sie wieder zu schlio~sen. ·woll te ~ ie hingege n das gewohnliche 
N anwenden, so miisste sie erstli ch tli e Zungenspitze an den Gaumcn 
lliuaufheben wie Fi~ . l, sodanu waun dass N voriiher ist, sie ge
schwinde wieder ni ederhssen, und dagegen zum Goder K den hint,cro:m 
'rei l heben, wie Fig. ~! . Diese Beschaeftigung der Zuoge wnerde immer 
etwas Zeit erford ern, und dadurch verursachen, dass sich ein solches 
N nie an das G oder I~ recht. ~nschliessen , nnd damit verhinden 
konnto. Denn, li oss s ie wn.ehrend dcs Uiberganges von N znm K die 
Stimme schweigcn , so wlirde man cinen Zwischenraum bemer"en, 
un d es wuerde d a n - k e n o der s i 11 - g e n heisse n ; licss si e a ber di e 
Stimme mittonen, so wi.lrcle gar d n n n k e Il od or s i n n g e n d ara us werden. 

2. Das g n, wie os in dem fmnzos ischen C a m p agn e lautet,, ist 
mehreren Sprachen eigen, de11 Italie!leru z. B. in Sign o r e fegno ; 
impe g no ; den Ungarn, tlie es mi t ny schreiben in Nyar hauy, 
tlen Slnven in Panye fwinye n. s. f. Nur die Deutschen ltaben es 
ui cht., ausser in einigon fr emden vVii rtern wie in Sch~~ompaguer 
J\ o mp agn i o , wo es gar vi ele, woi l s i e zu diesem gn uicht. gewohn t 
sind , mit dem gemei uen N wir Schampauier 1 K o mpanie ans
sprechen. 

Die Abweichung di eses Lautes von den obigen zweyen bestehet 
ab ermal bloss in einor veraender ten Lage der Zunge, die sich hier 
w eder mit ìhrer Spitze, noch mit ihrem hinteren 1'heile, sonùern iu 
ùer lVIitte Bog·eufoermig hebt, und, indem sie sich an den Gaumen 
anlegt , den Zungenkanal zuschliesst. Fig. 3. 

Unsere aogenoommene 1'heori e, da ss di e Verschiedenheit 
ù es L a u t e s s o lll' v i e l v o n d e r Gr o e s s e d e s R a u m e s , d e n 
di e Luft in d e m Mund e aozuf!illen hat, a.bhanget , be
staettiget sich hìer abermnl vollkommen. Man balte nur die drey 
Figuren gegen einander. Bey der ersten, die das gemeine N vorutellt, 
ist di ese~· Raum der groesste, unù boy der zwP._yten. die dlls an be
dentot , Llet· k lninsto ·~; 

*1 Vallisiw; muss ::~ehon b ' tll orkt hnbon. Ùtlss in dem Raume, bey 
de m clio zur ~ ase hiuuu ::~zitl h eudu ::ìtimme vorbeystreicht, vìele:~ ge-
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3 . .Oas N witJ es di o Fran~osun in enlevcr odtJr enfiu ausspreuhen, 
wird allgemein fii t· dasj eu ige N g ehalteu , ùas am mcisten durch die 
Nase lautet: all ein bey geuau er er N achforschung ~eigt sich das 
Widerspiel, indem gerade btJy di ese m viol weniger Stimme, als b tJy 
all en u ebrigen zur Nase. obwohl sie ganz otl'en is t, herausgeht. 

Die Sache verhaelt sich so: B cydo Ausgaenge, naeml ich di e 
NastJ, und der Zuugeukaual sammt dem Munde sind zugleich offen, 
ùadurch t eilet sich ùi e Stimmc, clie bey all en u ebrigen Buchstaben 
nur allein dm·ch eine beyder Oeffnungen h erausgeht, in zwey \VegtJ, 
fo lglich muss notwendig derj enige 'rheil, der durch die Nase geht, 
schwacher w erden, als bey einem j edeu ander en N, bey dem der ganze 
Strohm der Stimme vereinigt dure h diesel be durchzieht. ·warum 
ab er dieses en denno ch so sehr. und noch w eit mehr als alle ander e 
N durch di e Nase zu lauten s c h e i n e t, ùavon wird di e Ursache 
auch sogleich in di e A ugeu J'all en, w eu n m an dassclbe no eh aus 
einem ander en Ge~; i chtspunkte betrachtet, in welchem es weiter 
ui chts anders i~; t, als eiu S c l bst laut e r , b ey dem sich zu
gleich auch die Nas e oeffn ct. 'Will ich das fran?.osis che en 
in enlever aus~:~pr echen , so geb ich das a an, unù lasse dabey di e 
Nase ofl'en ; clieses g ibt das vollkommene en. So ist es mi t all en 
u e b1·igen Selbstlautern , mi t de m o n in bo n t é , mi t de m a i u in 
a i n si etc. N un ist o ben ge~;agt worden, Llass bey allen S c l b s t
laut er n clie ~as e g esc hl o ss e n seyn muss. Ist sie es nicht, 
so wird dadurch der Selbs tlauter sogleich verunreinigt , und das 
Ohr, das ùeu Nasenlau t da hort, w o er sonst nicht hingehoert, so 
beleidiget, dass man zu glauben vemnlasst wird , man hoer e nichts 
ander es, als ùen Nasenlaut, uncl das zwar in der aue~;sersten An
streng ung. So ist as bey andercn ::linnen z. B. clem Geschmaclce. 
w enn eine Speise zu vi e! gesalzeu ist, pflegt man durch eine L'lber
Lri e bene R edensart sogleich 7-U sagen: D i e S p e i s · i s t p u r S a l z, 
obschon sie von der Satur ation noch w eit entfernnt ist.*) 

Eine besonclerc Bemer lmng be i dcm N il:lt noch diese, dass, 
w enn nach einem Selbstlauter cio N folget, der crster c immer mit 
o{fencr N ase ausg 'Spruch ·n wird , sowie w e nn e in N de1· obigen 
drittcn K lasse i'olgen solite, z. B. in den lateinischen Woertem 
a n t e, e n s, i n d o, un ù e in dem P1·an7.osischen, n n i m e r , b o n n e t, 
im deu tschen Ans tand , blinù c n , o h n e: vennutlich geschieht 
dicses, wieder cincn Umweg zu ersparen, uncl eine all7.ugenaue 

legen ist, da er sagt: Si vero Spiritus totus ad nare:; dirigatur, aerem 
inoris concavo manentem folummodo in transitu concutiens ~ de 
fonorum formation e. 

*) Ueber die zwey ersteren N hat VaZZ.is ganz gute Bemerkungen 
gemacht, aber wie die zwey anderen entsteheu, davon hat er nichts 
gesagt , und vielleicht auch besonùers uebe1· dass letz ere darum 
nichts sagen koennen, w eil noch Niemand beobachtet hat, ùass ein 
solches n in der menschlichen Spracbe liegt , o bwohl es in der 
franzosischeu Sprache haeuiig vorkomn t . 
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uutl dah or ~chwor zu orhaltcnde Zusarm ucns t.immung mehrorcr B c
wcgu ng en zn vo rnwidon: ùenn , w enn di o Na.se tl chon waehreud des 
vorh ergehonden Selbs tlautortl o ffon ist, so bl e i bt 7. U clem N koiue 
and er e B ew egung mehr notwondig , a ls da::~ :l :;ich di e Zungcuspitze 
an don G1•umen anschli osse . W1wro hin gcgen di e Naso waobrend 
ùes ::ìe lbstlauters, so wi o os in Rllen and oren Fiillon seyn mu ss, 
goschl osson , und soli te s ie s ich orst be i dern N ooffn en, so mues ::~te 

di eses Oei-fn en in de111 !laemli chen Z oitpunkt g eschehen, wenn s ich 
di e Zunge an den Gaumon an logt. g eschi oht cli oses nicht mit der 
genanosten Puenktliehkc it, so laesst ;; ich g leich ein fremùer Zwischen
lltu t hoerPn, z. B. e in d w i() l' d e n s u d n d o fl\r ons un de. A d n sta d n ù 
fltr Anstand. 

:I!' e h l e r b e y d o m N. 

Dio m cist en F ehl er bei de m N bes tehon in der V crw echslung 
der beschri e bcnen vior erloy Gattungen, dm·en cine dort g ebraucht win.l, 
wo ein e ~tnd ere hingehoe1·tc, all ein dieses geschi ohL sohr sulten in 
der Muttcrsprache des Sprochond en, l:lOncl ern meist wonn er eine 
fre rnd<' Sp rnche lernt. :::io wird z. B. ein Itali ener dasj •nige u, dal:l 
or in ùen 'vVoortern bonta v e d e r e p o nfar e g ebrauchet, in da:; 
l'ranzosiscb o bo n t é, v e n dr c uucl p ' n s c r Ubcrtragen, un d dadurch 
soglcich vorrathen , dass or kein Pmm:ose i st. So nimmt ci n deutscber 
Lebrling z u dom l'ranzu8ischr n so n d e r dns naemli chc n, d~ts er in 
s eincm doutsch en so n d o r ha t. D er Franzose macht es umgekehrt. 

Ein ander er s ehr auffnll end or Feh ler ru ebret aus dem ei nem 
natnedichen Gebrechen, odet· einer K rankheit der W erkzeuge her . 
L auto dio in d er Nase ganz ver stopft si nd, nehm en meist statt N 
ein L ; wenn sie La c h o n oder Ra se n sagen wollen, sprechen aie 
Lac h el, Ras e !. Sie bringen zwar dio Zunge indie Lage des N 
al lein da es nicht ansprechen wil l, wei l naemlich kein e Luft clurch 
di o Nase gohen kaun, so wo ll en sie ihr einen andem Ausgaug ver 
schalfen, und doch Llie Hauptlag cl es N ni cht verlassen. Sie lassen 
die Zungenspitze wi e beym N. an clen Gaumen l'es t angesch lossen, 
senken ab e r den mitt le ren 'l'oil d er Zunge so ti e f, dar;s die Luft 
aus beyden Seitcn herau t=~ kann , welches dann nach don angezeigten 
G etlctz en ein L g eben muss . 

P. 

Ein s tumm e r Mitlaut e r aus der ersten !Classe, den di e 
Kinder nebst dem B am ersten aussprechen, indem sie Baba oder 
Papa sagen . Man nennt ihn sonst cl en h~trten Lippenl aut, oùer das 
b~trto P . Se i ne Entstehung un d Eigenschaft mussto der Analog it:l 
wegen sc lr on unter dem B . bescbrieben werd on. Daher fimlet JIIRII 

hi er weitet· ni chts mehr drw on zu orinnern. 

P e hler b e y d e m P . 

Werù en labey gar keiue beru od c •L. rtuss tn· dasl:l t:s ma uch zu 
hart au ~:;ln·eeh eu, wi u Wl'nll c iu h nachf'ulg-te. 
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R. 
R il:! t ein Mitlau t.er uer vierten Klnsl:l e, dal:l ist, ein \V i n d- un J 

i:::ìtimm - Mitlaut e r zu g l e i c h . unu :r.war dm· schwerst e unter 
allen. Ihn baben ganze Nationen ni cht., und crwachsene L out e lernen 
i h n ni cht mohr, o der nur se lten aussprechen*). i::leine Lage ist: 

1. Di e Stimrne toenet, 
2. Die Nase ist geshlossen, 
3. Dio Zunge mit der flachen Spit:r.o g leich hinter den obereu. 

Schneide-Zaehnen an dem Gaumen in zitternder B ewegnn g. 
4. Dio Zaehne ohne Antei l 
!'J . Die Lippen im dritten odcr vi ertcn Grad offen. 
Diese t· Laut wircl clurch eine sehr schnelle Bewegung der Zungen

spitze, die an den Gaumen anschlaegt, hervoq;ebracht. Allein d iose 
Bewegung geschieht nicht etwan durch Muskeln dct· Zunge**) !lOnclem 
bloss durch die Luft, dio sich zwischcn dm· Zungenspitze unJ dom 
Gaumen durchdracngt. Die Zunge li egt ungefiihr wie bei dem T : 
sie bestrebt s ich immcr mit ihrer Spitze an dem Gaumen k leben zu 
bleiben, die Luft hingcgen, s.io wi cdor d:won abzustossen. Ind cm 
::~ie sich nun so wechselweisc eines das andero ucbe t·winclen, nnd 
diese Abwechslungen mit der ~rossten Geschwindigkeit vor s ich 
gehen , so entstehet , dan1.us ciu Zittern der Zungenspitze, ungo fiihr 
so, wic das bey dem Stimmbautgcn (Glottis) nur mit dem U nter
schieù. class bey cliesem zwey Stucke, naemlich bcyde Haeutgen. 
boy jener aber nur ein 'l'heil, nacmli ch di e Zunge al le in zittert, und 
eine vici weiterc Oscillation oder Vibration macht. H ie r kan n das 
Mundsti.ick: eines K la.rinetts zum B eyspicle dienen, dessen Roht·
blatt gewiss nicht dm·ch Muskeln , sondern Lloss durch das Ein
driugen des Windes, und dm·ch eine w echselsoitigc Entgegenstracu
bung der dem Rohr cigenen i:::ìchne llkt·aft znm Zitte rn geuracht wird . 
W tJ iteres ist :~.u hetmchten , dass zwischen der Starke der Luft, 
mi t der sie sich durchzuùraengen b •strebt, nnd ù n Widerstand dct· 
Zunge, die sie damu zu verhindern trachtet, ein gewisses bes timrntcs 
Verhaeltnisl:l seyn muss, so, dass das Eine kcin mcrklichcs Uiber
gewicht ilber das And ere haben dar i', sonst bleibt die Zungc cnt-

*) Da das r der scltwerste Bnchstab in der Sprache is t , so nimmt 
s'eine Schw ierigkeit in der Aussprache noeh zu, wenn ein b, p oder 
w vorhergeht , obgleich das d und t nich t so viele Schwiorigkc iten 
ha.Lt•n. Der Einwohner von Ottdmite in der St:tdsee konnte das p t·, 
br u. s. f. niemahls aussprechen lernen, ob er das r, w enn es zwisclten 
zwey Selbstlautern stand , sehr leicht aussprach. - Ja, es gibt 
ganze Nationen in Lleren Sprache dieser Buchstab nicht befind lich 
ist, und denen daher auch die Aussprache desselben unmoglich fii.llt. 
Adclung krit. Woerterbuch Buchstab R. 

* '~ ) Es ist in dem ganzen menschlichen Korpor kein Gliecl, dass 
durcb Muskeln in cino so geschwinde Bewegung gebracht werden 
hunnt e . elbst ùcr gcschwinùoste Triller des geUbtcsten 'l'onktlnst
ler~:~ ist gegen Ùat! Hchn e lle Zittel'll der Zunge bey m H. noch sehr 
langsam. 
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weder ganz fest an dem Gaumen hangen, oder die Uibergewalt dor 
Luft halt si o von dem Gaumen bestaendig , entfernet : nbermal wi e 
bey dem Klarinet. W nn dessen Rohrblatt mit ùen Lippeu etwaB 
mehr zusammongeclrilckt wircl, BO muss ma~ mit mehr Gowalt darein 
blasen, w enn es ausprechen soli. Wircl das Rohr hingegen zu 
w enig niedergedrUckt, und mit allzu grosser Gewalt darein geblnsen, 
BO verstummet es ganz. Der .1\fangel cli eses Gleichgewichtes, welches 
viel e :M:enschen ni o treff'en lern en, is t Ursache, dass das arme R so 
Bohr misshandelt, und auf so verschiedene Art verstilmmelt wird. 

Als etw aB Sonderba1·os . bey dem R muss angemerket werden, 
dass dabey di e aus der Lunga gepresste Luft zwoymal zum Zittern 
g ebracht wird. Einmal in dem Luftriihrenkopf durch di o Stimmrit:r.e, 
wo si e eigentli ch zur Stimme wird, und zum zweiten Male wieder 
als blosse Luft bey der Zungenspitze, wo sie neuen vVidei·stand 
fin det , und eigentlich zum R wird.*) Wenn man !aut spricht, muss 
di o Stimme mittoenen, und eben darum ist R ein S timmitlauter. 
Spricht man aber leis e, so verur~acht die tonlos e Luft nur ein oin
fach es Zittern, un d zwar an der Zungenspitze, welches dem Klapporn 
cines Schmetterlings gleicht, das er mit den Flligeln macht, wenn 
man ihn zwischen clen Fingern gefangen h iilt. 

Im gemeinon Sprechen, wo das R. mit anderon Buchstaben ver
bunden vorkommt, wird dio Zunge nicht ueber drey Vibrationen 
machen. Wird es aber ali in uncl mit Deutli chkeit nusgesprochen. 
so erfordcrt es um ein ocler zwey mehr. Gibt man demselben in 
der Vorbinclung mit and eren Buchstaben ebcn so vie!, oder uoch 
meht· Vibrationen, so wird es zu einem gedopp elten rr. In W a h r 
h c i t ha t es ungefaehr dr e y Vibrationen, in N n r rh e i t vielleicht 
sechs oder mchr, das Iaesst sich bey der grosson Geschwindigkoit 
so genau nicht bcstimmen. 

Das bo e hmisch e rsch. 

Obschon das R in sich selbst einer der schwe1·sten Buchstaben 
in der Aussprache ist, so haben ibn doch di e Bochmen dadurch noch 
schwerer gemacht, dass sic ihm clas sch hoy gesellet, und gloichsam 
oinverl cibt haben. vVer diesen Laut nie in dc1· J:loebmischen Spracho 
solùst gehoort bat, clem Jaesst sich kein vollkommener Bcgriff dnvon 
machen. .Mnn hoert zugl cich ein sch und ein r, doch beide unvoll
kommen. W i e dieses in der Nntur g oschehen kann, lneast si eh w o hl 
nicht andcrs erklaeren, als dass cl ie Zunge in der Lage cles sch 
liegt, und bey ihren Vibrationen nicht ganz an den Gnumen a.n-

*) Mann kann es no eh weiter treiben, un d di e Luft in ]er niim
lichen Zeit auch drcymal zittern lassen, wenn rnan waehrend einos 
langausgedehnten R den Mund soweit zuschliesse t, als es zu einom 
ii erforderlicb ist. Da worden dio Lippen das naemliche Spie! b -
kommen, und das Klappern der Zunge Stoss flir Stoss mitmachen. 
Allein die13e Bewegung der Lippon gehoort nicht zm· Sprache, und 
koemmt nur da vor, wo Lcute das R fehl erltaft aussprechen. 
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schlaegt. sondL• rn imm r r e in o kl oin• • Opf'Cnun g lacss t , durch w olch o 
d r r z isch cndc uml ;IUgle ich 111it der ~timmc b •gle itot e 'l'on 1munte r
broc!J cn clurcli z ichen lmnn . 

F e hl e r b o,v d e m Tt. 
lJ nstre itig i~t di c::;e r Buchstab don m e isten und ven;chiedensLcn 

.Po] JI (• rn untonvor(on , uud wenn di ose l;ey d •r Jugcml vnr:tbsae um t-. 
\\"e rd en , so b ssen sio sich bey Envn,chsencn itous sorst schwer , und 
o ft g a r ni cht vorbossern. Dioso .Fchkr sind oft gen~de d<~.s J~nt

gegengosetzto. Man che sprech on clas R zu scharf, und z.u Jauge 
anhalten rl aus. Manche lassen es g nn:t. w eg. J cno nohmen z11 \Va h r 
h e i t das n acmlich c r wi e zu .\l ~• r rh c i t , un d di csc sag ·n Vv a h o i t , 
;\1 n h e i t l'iir W a h rh o i t , N a r r h o i t . 

.De r go woehnlic hste F ehlc r ist Ll:~s Schn aneu parla r gras . \~To .il 

.Kintl.er oft nicht bcgreit'uu k ocnncn , wo sic <l cnn clioso n schwoJ' OJt 
Buch s tabon h crhol cn soll on, so vo rs uch en s ic vorschicdoue L age n 
der Zungo. Finclen s ie cin o, dlll·ch Llie sic ein aclmlichcs Zi t tot·JJ 
h cr vorbrin gcll, so blcihc n >; io g!Qich chùey stch on , uncl fr oh Hur oin
.rnal e iii CJJ schmu·t·endcn 'l'on gefund •n :.: 11 h ahcn, nnd von andcrcn 
vers i :w d on zu "·c rd c n, bek nl'l mmc rn :s ie s ich nicht weitcr, ob os nocl1 
c i n anclcrcs r giht oder nic ht. ~' i o cntsteht aber das Sehnarren ~ 
lley lli e~<em winl clasj oni go , was di o 7,ungc t hnn sollt·, dm·ch cl en 
weic l10n Gr~,unwn v crrichtct : der h in te r e 'l'ci i der Zungo heb t s ic h 
fas t wio hoi dc m K , bi s cr tl en weiclt on Gatunc n odc r dio a c usserc 
OhcrJ.laet;h u dcs GanmeHsc~cl s, das cbon dio Nas o v ersclll ossen kwlt, 
~:111LL hcri.iltrt. \Vird 111111 zwisch cn bcycl cu die Stimmo dmchgcclruckt , 
so widcrste h t iln· zwar dio Zungo, abur Ll c r wc ich c Ganrn en , de r 
nur sanft auf Lli e Znngo aul'licgt, weic ht wcchsclwcise bRhl ct was 
hin:wf. lmh1 h erab, nnd so c ntsteh ct oin Zi t tcrn wic boy dom wahrcn 
R .'r.) Aul' clicsc A.t t wcrcl c n Llio ·w oJ·kz.cngc umgo kuhrt gehmucht. ili or 
is t dio Znnge clas, was boy dc m w:~hrcn R Ll er Ganmcn is t , n:Lm cnt
li ch der sti li st h cntlo 'l'h cil , uutl dagcgcn v or tritt; ùcr woich o GaumcH 
dio Stellu rl or Zungc, nncl wird çl c r zittorn l e, viuriremlo 'l'h e il; ab c r 
wic sch ou gosngt ist wo rcle n, so Ll csst s ich in rl er Sprach e 11icht so 
lc icht oiu \Vorkzc ug mit clom a nd c ren vonvcchscln , ohne class es 
<las Ohr g lcich m crkc n solltu. Au e r diesos Sclm ~~ncH hat auch sc ino 

.;:-) A nunan g la ubt·c, das Mmtc hc das R Llarmn ni cht gnl anssprech on 
k o uutcn , wci l de r vonl ero 'l'h e il ihror /jungo zu click. fo lgli ch schwerc r 
al s der hintl3re ist; d nh or s i e dieson schweren Buch s taben in der 
K ehl o sclbst h crvorbrachten. All e in es mag rli e Zm1genspitze ~wch 
noch so click soyn , ~o blc ib t doclt der hint.erc Thoil in Verglcich 
immcr 110ch vi e l dickcr, un d all e m ah 1 :~.u Vibrationcn uugeschickt. 
Es kann also nnr der w eicho Gaumcn :~. i ttorn. So hat .Amman sich 
zuwo il on in seioe n Beohac htn ngon gc irrt.. D enno clt ah e r be
haurJtet e r buy m ir nnter l~ll en JILH' hekann tcn S chriftste llern, di e 
vo n diesem Gcgenstancle gc;;chrieh en h :~hen, immor den Vorz ng, w e il 
òie m c is t.e u scincr Bem crkun gen ri cht.igur, Ul l\1 be~timml" c r al s hey 
Auclcren l\ngef1Cbe n s im1 . 
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G rac1 e . E ini gc s clJn ruTe n n.u f oiu c g:w r. :\1 tss ·hwoifc nc1 e Art, Eini~e 
hingogcn wisson (•s so g nt, ~u m:Lcss igeu, und das wahr ll ~ o g ut 
nac. h~nahmon , dass mnn e:; ohn o bosond oro Anl'm orlv :unkoit kaum 
nntor scltoidot.*) 

ì\Ian ch o machc n c i 11 S chna~ron o de r JCIR.p porn mi t heytl on Li ppe11 , 
wo von sc hon obou Erwilhn nng p:oschohon is t. ì\Janoho nohm on ansta tL 
des R oinen <Lilc1 ore n Buch stn.h on , ~. B. wc nn s io Br a v o s <~ ;:;e n 
wollc n oin w, un <l sagcu Bwa w o; Ant1orc oiu t B t :LV O, oin l B lavo . 
ocler nu ch c in h lhhavo 11. s. f. Ob all e di osc P ohlc r ;t, H hc ilen s inrl . 
k<Lnu ich so hcs t inun t ni ch t vors ichern , w oni gs tous hah ich noch 
kcin c n g' hc ilot , thb e i muss ich ahcr au ch snge u , Ùa8s i ch Jli C c in o 
solch o Knr mit Ernst unt cm ommcu h :LiJe . 

S. 
Ein MiLln.ntcr d e r <:wcyl.cn Klassc , eiu Win<1ntiL!alll or. Seiu o Ln.ge 

l. Di o Stimme schwcigt. 
2. Di o Naso ist gcschlo ::;. eu. 
3. Dio Zunge mit dcm vorù eren 'l ' lw il c an r1cn GauHI OII an · 

gcdmcckt., jcdoch so, d ass die Spit.;~ o hor:tbgoboge u an dcm 
U rund c tlor uutc rcn Z iihn c nali egt. S. 'l'ab. VI, Fig . 5 . 

. J. Dio Zaehn c s ind n icht unulng a Hngli oh n oothig, diencn abe r 
tl o11 Lant cles S zll vor;;chacrfen. 

?i . Dio Lippon willku e hrli ch woit oll oH. 
Da Lli c!';c r Tlu chst ah schon oben bov d ' 11 Sprachwc rk ze up;c n 

n.u :-- i'idll'li t: h l,ohnudolt worLl OJI is t, :;o musS., IIt:tn s ic.h IJior nur dftrnul' 
hc rnf en. 

Dicscr llu chstah i. ·t iu a ll cn Sprn ollCn g loi ·h , um1 wird anch 
w ois t. g ioi eh gosehri cbc1J , nur clic Dont~ ch cn hab ·n m ehrerloy, wic 
s , s, ss , cli o sio :Lbor fa st immor gloich au ssprcchen. Die Unp;•trll , 
d io s ieh i11 ihrcr Schrill de r latc iui schc n Buchstabc n bctli r He n, litssen 
das S durch:ms fn c r sch g ol ton. z. JJ . . :Ls h oisti t boy ihn CJI s c h a s c h. 
VYo11n es wic c in l:L t eini sc hcs S l tLn to n so li, so s e t~c n s io oiH z tlnzn. 
s z ù s z o n t. Dass di o Fmnzosc n a uc h clas C :; taLt !) bmuchon , ist 
sc hon and c rs wo gcsagt wo rc1 e n . 

Zu Anfang l e r \ Voc r tc r, w cnn ihm ci n S c lb s lhmLc r Jl :lohfolg l , 
hwlct diosc r Bnohs tab wic w.ir ihn h ic r <Lmw hm cll , mit.lc u in don 
Wocrtcrn 11.bc r winl or o l't wi c tlas f rauzus iseho z, da~ nnLen to lg n 
wird ans"'osproch en . .~ o in J cm lran<:utii sc hcn R o s <i o M i s 0re , 
i m d ' ntsch cn vVieso , 11I a o u s c , we lchcs wi e R o;.: é c m i z u r e, \V i o z c 
l\[ i~ u z c laute t::H·) 

·X') In P ari s schicn es mir, nb w e11ll wcnigs tcns Jer vi ort • Th c il 
de r Einwohn or s chnnrrto, nicht woil s ic das rechtc R ni cht <Lll S· 
sprechcn kocnnc n , sond cm w c il man oin c Annehml ichke it darein 
gcse t ;.: t hat, nnc1 es c inmnl znr J\Iodc geword cu is t, unc1 c1 iesc Mod o 
kann ni cht wie an doro i\[od cn auth oor otl , d c nn gan ze Fami l ien hab ou 
das Zungon-ll la engst vcrlcmel;, nnd das Schn:ure n winl sich bey 
ihnen auf Kindeskinder f'o rtpf.la1~ zcn. 

l!·*) Es ist w ohl zu mcrkcn , dass l1i er ni ch L dns r1•utsoho z (tseL) 
gemeinet ist., sons t wtird es W i c t s c ì\f ilul se h oisson. .M:an ver· 

-
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W enn sich im cl eutschen ein W ort, mit S an{ae ngt, nnà un
mittelbar e in Mitlautor <.l a muf' folgt., 80 wircl es immor rui t sch go
schrioben , nnd so ausgesp roci10n. Jst di oso t· zwoyto l\{itlantor ein or 
clor slummon , so wird )I War nur das S ltiugeschrieuen, abor ans 
gosprochen wio sch , z . B. Spa n n , l:lto i n . Zu all en nebrigen Mit· 
Jautern wird gloich der staork ore Zischl n.ut Sch genomrnen: S c h la C, 
S c lt m 1\ 1.1 8, S e h n e o, S c h r i ft. llingogon .i m Englisclton vertraogt 
s i eh das S ±'as l mi t :tll en Mi t la utem S c a r p, S k i n, S l av e, S m o k o, 
tln o w , S poo u , S t. o n o , S w oo r. Nm· mi t dem R all ein h a t os 
oinen gau )l bcsoncl or cu Umstaud. J~s ist woder in der Jate inisclt on 
und der davo n ubgeloite ton fmnzos ischen, noch in der dent schon 
und ongli schon S pmche oin oinigos vV ::~ rt zu findon, dass mit Sr. 
a ufìng . In dem L:\toini schen finùet mnn immer oin c da)l wischon: 
S c r i b o, Sc r o r t nm , Sc ru ta r. Dio Dentschen und Enghi.nd e r 
n ahmon liebor den sHir ke ron Z i s c h l a 11 t anstatt das S und sagen 
S c h r a u b e, S c h r e c k e n, S c h r ift, S e h r o t s c hr u m p t' e n ; S h r i m p 
S h r o w c1 etc..*') Don Anlass da:m mag woltl gegebon haben, dass 
die Zungo nspitze, wi e os obon gP.zeigt is t worclen, bey dem S an 
der Wurzel der untor en Zcilme a.nliegt, uncl. wenn sie zum R iiber
geh en soli , . ich in elwas zuruocl< ziehen und oben 11.11 don Ga nmon 
anl egen mnss. Bey Ll em Sch ltingegon liegt s io s ch on a n dem Gaumon, 
fas t an dem Orlo, wo das R on tst.oht ; l'olglich ist 08 immer l~ ichler 
von clero Sch al s von cl em S in clas R h inùbcr )lll gtJ hen , und da tnag 
1111111 wohl de n ki.irzeren uncl bequemoron v\Teg gowaehlet haben:"'*) 

steht l1ier unter do m z de n Laut., den es in de m F r anzos i8chen ViT ort.e 
M a z e tt e , Ho r iz o n I1 Rt. W eil man ei nmal schon im Deutschen 
das mi t Z vcrgosell sch R[ toto S mLe mlich class ss h1Lt, so koennte es 
mit mehr Bestimmtlt c it clort gcbraucht werden, wo das s den Laut 
cl es f rau:t. os isch en z and euten sol l. Darum konnte ma n schreiben : 
s pei sse n , ra ss en , r e i 8se n statt s pei se n, ra se n , r e i se n, 
uncl dort, wie man jet )lt das ss wi e ein doppelted S brauch t immer 
oin ss hin so tzon , uncl f iir R o ss Ro ss flir Stra u ss S tt·auss schruiben 
Dure h was soll e in Auslacnd er wohl orkonn en, dass m an in der A ns
s pra<-.h e boy s a ge n ein an <.lo re ss mùsso horen l ii.:'!F<e n a ls bey r ft so tt ? 
Doch dì eso sind gmmm a.t.ikali sch o Anm crhlll gen , di o oige ntl ich ni ch t. 
z um E nd zwocko di eses Buchcs geh oe ren. 

*) Di o Wcstphal on, ob sio g leich cliosen Zi schlaut nie lt oron 
lasson, verwancleln sio doch ni o in ein hl osso~ S, 8ic frag en nicht. 
S ratt bo, Sr oc k o n , so ndc rn siu set)l en cla:~.w ischon ein k odcr oh 
Skr a ub e S =-=eh = raub o 11. s. f. 

*'*) De Brosso in'to sich sehr, als r in sein om •rraito Llo la for
mation mechaniquo dus bngucs dioson B Ltchslabon einon Nasen
mitl n.ute r Consonu c 11atzalc ncnn ot. Er sagt L e no:r. fout un Second 
luy an a l' instrnmenl: Son Si ffl omoHt an lct.tro n a)l :\lc S. es t. p a.r Loutd' 
un t. ròs-g rancl nsago ]} fll' l'ltabituclo quo l'on prend cl o poussor lo l'ou 
dc la bouche a n n e :~. , ou tle lo ram onor (\tt noz à Jr. honcho - Ello 
ne d iffere du Z qu'on ccqu 'o ll e est un Co ulé ntclc J u long dos JHLi inos 
au Ji èu puole Z est un Goulé doux le long du palals. Es i st gar-
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F o h l e r b e i d elm S. 
Da der sausend c 'l'o n di escR Bnchstrtben etlvas aehnliches mi l 

tl em Pl"eiflen hat., so erfo rdert or vi ole Genani g keit . Liegt cli e Zunge 
11icht fost auf dom Pnnkt.o dort. wo sie Ji egcn Ro ll, so ist or glei ch 
:>:n sehr ziRchond, oder zn woni g pfoii-fend . Darum finclet man bey 
so vielen L eut on so vorschi edeno F ehlcr. 

Manche rlicken ùi e Zungon ~ pit;~,e zu nah e an cli o obern Sc.hneide
ziihne, unJ. bringen dadurch oineu stumpferen Laut hervor , der einom 
F g loichet .*) 

Andero legon ùen mittoren Theil der Zunge nn den Gnmnen, 
und da wird ein in das Sch e inschlagender Ton daraus. 

Noch an cl ero sot;~,en an di e Stell e d es S ein r eines F hin. D or 
Tfu c k e r ift frtf, daf .F a ltf ab o r fan e r fi.ir d e r Zucker ist 
sUss, dA. s Sab abor sa u c r . 

Einige legen bey dom S unù Sch di e Zunge wie zum L, und 
stossen an statt der zum L gehorigen Stimme nnr blossen stimm
loscn vVind darein . Dieses gibt zwar oinen etwas Sll.Usonclen, abet· 
von dom wahren S und Sch g anz unter~chì edenen Ton .**) 

Gan;~, besonder s fall en auch di ej enigen auf, dio sich boy einom 
jeden S zu lango verweilen, und immer ein Ss da ho er en lasson, wo 
nut· ein ein faches hingohoert. Sie sprechen, wie ssind ss i e ss o 
w e isse gewessen. statt wi e sind si e so weise gewesen· 

Eine ganz niedrig 1•omische Wirkung macht es, wenn Loute 
sta t t S e in vollkommenes Sch brauchen. Es c h i s c h t s c h o n d i o 
~c h o n s c h t e T s c h e i t v e r fl o s c h e n, sta t t, es i s t s c h o n cl i e 
scho e nst e Z e it v o rfloss e n . 

I ch kannte L eu te, j a in meiner Vaterstadt eine ganze ad eli che 
Familio, clie aus einer Mutter, zwey Toechtern und ;-:wey Soohnen 
bestand. dereu koiues das r eiue S anssprechen konnto, und dasselbe 
immer dm·ch ein C h orsetzte . So sprachen si e z. B. d a c h i c h t 
oine chaure C hp e i c h c , fnr das i:;t eine sam·e Speise. 

lVIanche glauben der Sprache e inen besonderen .Nachdl"Uck da
dm·ch zu geben, dass fast alle S in ein Z, naernlich ein fram:osis ches, 
von dem oben Erwaehnung geschehen ist, verwandeln. I ch habe 
oinige d or geschicktosten Schauspieler auf der Blihne sagen gehoert: 
Zo tief zind zie gezunken ? 

Se h. 
Diose droy Huchstaben zusammen gcnommen, bozeichnon im 

Doutschen den' zischenden Ton, don cli e H ebraoer mi t Shin die Fmn-

nicht :.m begreifen, >vie j emand don Laut cles S in der Naso haho 
such en konnen, iud em dioso dabey g•mz geschl0sson ist, uncl , wi e 
man A.us clero obigon gesol• en I11.Lt, ni cht den geringsten Anth oil claran 
haben kann. Unù clahor lnesst sich l\UCh nicht vorstehen, was 
D u Brosso dm·ch di ese Stell ou sagcn wollto. 

*i Di eses hei:;st Anstossen. 
**) In Oes terreich SHgt m11n ein Hoelzel in dom Munde htLb en. 

Jedermann lmnn dieses leicht nachahmen . 



zosen mit Ch, di o Engc llaénder mi t Sh, ùi c Itali euer mit Se, und 
die Hung arn mit dom s a ll ein ausdrucken .*) J<: r n ache rt sich dem 
Pfeiffen m ehr als das gemeine S und ist von dicsem J et~tercn da
uurch wesentli ch untorsohi eden, dass di c Zunge ein o anùere L age 
hat ; denn sie li cgt hier mit der aufwaurts g obogonen Spit~c an dom 
Gaumen, nnù l'ormot dort die k leino Oelfnung, di o sie b ei dem S 
mit ihrem mitt.Jcr eri 'l'ei lo nmchte T . VI, Fig. 5. Dio u ebrige Lago 
ist wie b eym S. Nur is t hierb ey zu hemorken, dass di e Lutt nach 
unserem augenommenen G-nmdsatz hi er wi oder verschi odene Rae ume, 
einen naemlich vor ihrom Durchgang dm·ch den Zungenkanal , unù 
den anù om nach dem Durchgang zu fu ll en hat, wi e in der obigon 
Pigur bey a und b. Dann traegt auch die Richtung· der Luft, d ia 
s i e bey di eser L age bekoemmt, vi e l bey. den L ftut zischendcr 
zu maohen : dono boy dcm S. wird si e dm·oh oincn bogon foermigcn 
Kanal l'ortgeleit e t , hier a ber mu::~s si c si c h uber eine schacrfcr o 
l~ cke, uftemli ch dio Z un gonspitze krCtmmen, woraus das schn oiùeuù e 
Z isohca outstehet.*·~') Es ver steh et sioh ucbrigens von s ich scl bs t, 
llasB dieser Buchstftb in dic zweite Klassc. naemlich ~u d on '\Vintl
mitlautern gch oert. 

In einigen Provinzen ltali cns h at man eiu ge wisses S, Llas 
zwi schen dcm gemeineu S und dem Sch chs Mittel h;i.lt , os ent
~:~teh e t dadurch, ùass ùie Zunge zwar wi e zu dcm Sch m it Llet· 
Spit~e au fw:irts g ehogon, aber uicht so w eit ~ urU ck an don Gau mon, 
:;ondern gleich vor an t'est an den obercn Zaohn on anli cgt. 

J'eh l e r bey d c m Sch. 
Der widerw:~rtigste Sprachfoh ler , wonigstens meincm Oh r , ist 

der, wonn L eute a nstatt anstatt Scl1 , bey geschlossenem Zunge nk anal 
eli e stimmlosc Lnft dm· cb dio N :~se herausstosscn. E s laest , al s wc m t 
sie sich mitten in l er R edo schn i~ub: en wollen. Sic sagen tatt : 
I c h h a b e m a n c h c s c h o n e S t n n d e i m S p i e 1 e n v o r s c h w e n d eL: 
Ich h a b e mau c h e no n e Ntunclo im Npiel c n v e r ii w o nd e t , 
wo ;;ie clie mit - bczeichn oten n ohne deu Lant tl cr Stimmo nncl 
nur mit blo!isom durch clio Nase mit, Gowa lt gestossenon 'Wind 
horen lassen. 

Diej enigen, die gar kein Sch in ihrer Sprache haben , so ndem 
inuuer ein S dafiir geltcn lasseu, scheinen immer etwas taenc1olnc1es 
uuli unmihmliches an sich ;.:n h abcn. In Doutschlan cl Hillt es nioh t 

*) , Es is t fr ey lich sohr unbequem, dass wir tliesen einfachon 
Laut durch drey Bucltstaben s c uncl h ausdrl\ckon mi.issen, welches 
bei dem Buohstabiren sehr violo U ul;oyuemlichkoiten hat. Es hab ou 
daher sohon Mehrere, untl e r::~ t vur knr~em H el'l' Jl!az/;e eiu eigenes 
Sohriftzcicheu i'Ur diesen Laut in Vorschlag gebracht, w elches desto 
mehr zu hilligeu waere, da uus untur anc1ereu :.mch schou d ie 
Hehraocr mit i h rom S l1 i n , clar.iu vorgogftngeu sind." Adelung krit. 
W orterbuch. 

**) A mman in·lo ~id 1 bi e l' wi eder, wu1m or :;agte: Si spir itui 
tnmBitul:l, ob ling uam dup1·es::~ i orem ampli or e ::~t, l::ì iit obtu ~:~iuM, quod 
Germani 1·~ddunt per :::lcb , Gal li per Ch . 
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»O se l11· auf , we il da ganze P1·ovin~en so s pru .:h un; ai>cr iu der fmu 
zo, i:;ch ' n, e ng li scheu und unp;ariscl>en .Spr:w ho ist es nn orl raeglich, 
nml g ih t zu tansend url cy i\l iss vcrstaml Aulnss . ì Vcnn m11n z. 1:1 . 
i:;aJJX wclchcs wie Scoan lnutut. l'iii· ch::l.llx hoc rt:., so kann man leicht 
Insicge l J'Li r K n lk vo r~teh c n .S an t r e ll'i o Cc lllr c,li'n· C hantr e, 
M i t t o l p uu kL. f'ii1· S iL ug c r , Sa 11 t. w io S :L ll g t'li t· C h a n t, H l n t f i.i1 · 
Gesaug n. s . f. vVas li cgt ni cht aue'tl im Dcntschen!'i 'Jr c in ìVi Ller
spruch in diesem Ausdr nck , wenn mau sagt., e r h a t si e g e h n. s s t, 
anstatt er ha t s i e ge hn. sc lJ t. S i e vormisst a ll e Speison, 
s tntt S i o vormischt all e Spo i se n. Heso nd ers gib t es un Ler 
<l en ltalionern viole, dio, wono s ie fr:m~osisch sprec]J on , das obou 
hoschri ebene .Mi ttelding zwisc heu S. und Sch gebraucheJJ . Sie sag·n 
S' ai s an té un e s anson anstatt j'ai c hant. é un e c h a n son. 

D itJso beyclen Foh ler lassen s ich gar geschwiude vorbessoru , 
wenn cle r Fehlende mn· Muth und erns t li chos Ve rlang •n da~ n l11t t. 
l ch lHtb e dorlcy Menscll()n in weni g Minuten bloss thdnrclt znrcc!Jte 
ge bracht, (lnss ich ihnen die obe n beschri ebcne Lago der %uuge 
ge~e igt habo. So, wi e s ich Manche boy dem S ~n ]auge vcnveil en, 
so thun clieses Man che IJey dom Sch. Sie ver tlo ppeln es gleJChsam. 
Sie sprechen \Vas c h sc )J e n , U m sc lJsc h tand , .Sc h sc htuuJ e u. 
H ier kann nur i\liissigunp; angcrathen werclen . 

E ndli ch find et mnu ~ nwe il e u l\fenscheu , di e llas ::l ch. immer iu 
ei n ft·aJJ~os i Re h es j (wi e es in j:\mais .l autot) , vunvu.nd eln . ::lie sagon 
jweige von cl oinar j :ìnuu, sLatt, schwe·ige vo11 LloiJJ or Schandc. 
Diesou darf man nur heg reifl ieh macheu, dass sie him· di o Stiumw 
mii ~sen sch woigen lasson, so haben s ie das rechte Scii. Dic:>es wirù 
bry dcm folgonden Rnchstaben noch lclaerer wonlen. 

J. 
Dass dieser Bnchslah uicht oben boy dem Solbsll nnter l vor

gekommen ist, SO IHlerJJ erst hi er n a eh ~le m ::lch folget, ges h ieht 
darnm, w eil e r mi t cl em l sonst keine Verbindnng h~tt, a ls se iue 
Gestalt in der Schrift demsolb cn etwas ithn lie lt s ieh t, nnd s ich nur 
dm·ch d~ts n.ngehiingte Scltweifchen von dcmselben uutorscheiclet, in 
der .A.usspraebo hingegen clem Sch gan~ nahe kommL Der Laut, den 
wir hier dn.mit l.Jezoichnen woll en, ist dergenige, clen cli eses J in der 
fran ~u~ischen .Sprn.che in j a m a i s, j u r e r, d èj i , o der a1o1ch das g 
in gené, vongor IHL t. ]~ r ist ciu J\llitlauter der vierten K l a~se 
\Vi n cl- un cl • ' timmmi t la u te r ~ n g l e i eh. 

Seino L age ist ga11~ clie mLemliche wi e beym Sch nnd et· un ter
scbeidet sich von diesem nnr dadureh, dass beym Sch nur cl ic Lnt't 
odcr Ll or vViud a ll ein , bey dem ,J aber auch die Stimme mitwirkt. 
v\T or di ese n La n t vollk ommen gut orreichon will, clarf lllll' o in Se h 
lang ausdehJJ en, nnd eudli clt clic Stimme mitlanten lassen, so wirl 
der vVind mit clur Stimm o vereiniget i hm das wahre J gebeu. D a s 
J ist a l so e in Sc h , bey d em die Stimme m itti.inet. Das ist 
seine ganze definition. 

Die ,cleutscho Spmcho h.1t clietjcn LanL uiclt L. Die Italioner hab eu 
ihn in gi a , ogg i g i o rn o uud vi •len ltlllle reu \Voertem , wo s ie i lm 
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immer mit einem G schreiben. und in der Ausprache ein d voraus
gehn lasson , ·wi e wenn es dja ocldji dj omo hiesse. 

Die Engellander haben ihn so wie di e Franzosen, unter beyclen 
Gostalten , bald als g balcl als j, aber sie schicke n in der Aussprache 
auch immer ein cl voraus, wie in german, gently, join, juclg e , 
w elch es sie aussprechen clg e rman , dj e ntly ùjoin djudje. Die 
Ursache clavon lllsst sich wiedor von der Natur, und aus der Oekonomi e 
der Sprache herl eiteil. Ein Gleichniss wird ],ierzu am besten cli enen. 

Wenn m ttn Staub oder 'raback von clero Papier wegblasen will , 
bmucht man rnehr und gew nltiger e Luft als zum gemeinen Sprechen. 
Einigo zi ehen cli e Lippen bi.s auf eine Ideine Oeffunng zusammen 
wi e wenn s ie ein vV angeben wollien , und stossen dm·ch dieselbo 
cli o Luft mit Gewal t h eran ~; andere sch liessen don Muncl fes t zn, 
driicken di e Luft in ùer Lnnge zusammen, dann lassen s io di eselbe 
mrf cinmal durch e.ine ldeine Oeffnung der LifpOn herausbrechon, 
um1 so erreichen beyde ihren Zweck, numlich den Staub wegzujagen. 
Nun muss man bemerken, class clas j gerade clerj enige Buchstab ist., 
der clie grosste Anstrongung der Luft und Stimme erforùert. Diese 
Gewalt wenclen manche, wi e oben boy clero Blasen, so auch hier 
unmit telbar an un d bringen auf der S telle clas J h ervor, und clieses 
sind di e Franzosen . Andere, clie cli eses nicht so goradezu thun zn 
konn en glauben, nehmen ihre Zuflucht zu einern Hiilfsmittel. Sie 
schli essen vorher den Zungenkanal mit der Zunge ganz zu, spannen 
di o Luft dm·ch die Stimme in dem Munde an, um sich gleichsam 
zu oinem bcvors tehenden Stoss vorzuboreiten, dann ziehen sie di e 
Zungenspitze in etwas von dem Gaumen ab, woclurch die Stimme 
nuf e inmal Luft bekommt., und in ein gewaltiges j ausbricht, w ieder 
wi e oben bey dem Blasen . Dieses letztere ist daher kein umnittel
bar os, sondern e in mi t einem and eren !Hilfsmittel vergesellschaftetos j, 
und di cses haben die Itali ener und Engelliinclor. 

Dieses H iilfsmittel is t n un das D, uud da.is dieses auch das 
leicbtesto und untohlbarste ist zu einem wahren j zn gelangen, l >isst 
s ich durch fol gendes beweisen. Wenn man ein D aussprechen will, 
so li egt die Zunge mit der Spitzo an dem Gaumen, und scl tl iesst 
don Zungenkanal ganz zu, die Stimrne toenet oingeschlosscn mit. 
wio obe n bey der Beschreibuug das D gezeigt ist worden. Wonn 
nun di e Zunge nur ein w enig rnit cler uusserston Spitz e von dem 
Gaumon abweicht, so i st die Lage cl es Sch schon da, uncl indflm die 
oingeschlossene ab er schon t oenend e Stimme, d ie so sehr angospannet 
ist class si e sogar den Hals aufbHi.het, Luft bekoemmt, fcihrt. sie mit 
Gewalt zu cli esc,r kl einen Oeffnung heraus, und gibt einen aus Stimm
brn.usen und Luftzischen vermischten Laut, das eigentlich unser j ist. 
E in noch weiterer Beweis ist ùieser: das d lusst si eh mi t dem Sch 
gar Jti cht unrnittclbar verbinden, dtts letztere wird immer zu einem j . 
Mnn kann das clsch gar nicht aus~:~prechen, ausser man macht zwischon 
dem d uncl Sch eine Ideino Pause, einen Absatz, w[lhrend desson 
man d io angespannte Luft wi eder in cli o Lnftrohre zuri.ickzi oht., und 
die St.imme schweigen Llss t. Man vers nche dschn. zu sagen, es w ird 
immer , auch wider Willen dja lautou, oder wenn man dieses ver-
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meiden will , ein d- schn tscha oder d-tscha daraus werden. So lasst 
sich im Gegenteil das T nicht mit J , wohl aber sehr gut mit Sch 
verbinden, wie in W a t e h, welches wie \~atsch lautet. Wollte man 
aber tja sngon, so wurde sich entweder das 'r in D, oder das J m 
Sch vorwandeln , und man wurde immor dja oder tscho. horen. 

F e hl or 

Boy diesem Laut kommen keine andern F ehler vor, als Verwchs· 
lungen mi t anderen Buchstaben. E s sind ganze Provinzen in Frankreich 
und Italien, wo man dem j, nicht seinen wahren Laut gibt. Viele 
gebohme Franzosen sagen d és cha, schamais, fi.ir c1 6jàjumnis 
un d Italiener d i a , d i or n o fiir g i a giorno. vVeil di e Dentschen 
dieaen Laut in ihrer Spr.,ch e nicht haben, so tallt es ihnen, wenn 
sie fr omde Sprachen lernen, sahr schwer, ihn zu erreichen. Man 
findet manche Deutsche, die die franzosische Sprache mit allen ihron 
W endungen, und sehr gelti.ufìg sprech en , dabey aber den F ehler haben, 
alle j in se h zu vorwandelu. So sagen si e z. B. s c h e n e s c h u r e 
s c h a m ai s, sta t t j e n e j u r e j a m a i s. Will man di es e n das j boy
bringen, so !asse man sie ein sch oi ne Vi'eile ansdehn en, und snge 
ihnen , dass sie nun die Stimme einfallen und mittomm lassen sollen, 
so werdon sio sich selbst wuudern , wie leicht sie den sonst flir so 
schwer gehaltenen Laut gefunden baben. Fast noch leichter wird 
ihnen das itali enisch e gia. fallen, wenn sie ein d vorauschicken und 
dsha sagen, aber vorausgetJet.zt, dass sie auch clas d in ihrer Macht 
haben, und den gehorigen Untorschi ed zwischen D und •r zu machen 
wissen, sonst w erden sie immer tscha sagen, und miissten damit 
a.n±angen, das D nach der an seinem Orte gegebenen Anleitung rech t 
zu lernen. 

T. 
Ein Mitlauter der e rst e n Klass e, ein ganz stumm e r. Seine 

Lage ist vollkommen cli o naemliche, wic das D hat, dahor es ni cht 
n othig ist, s ie hier zu wi cderhol en, man kann unter d m Buchstab cn 
D nachseh en. Der gan~e Unterschi ed zwischen di eson sich sehr 
genau verwandten nuchstaben liegt b\oss darin , cl::ss bey dem D 

, die Stimme cingeschl ossen mitt onet, bey dem T hingegen ganz 
&chweigt, nnd nur d ie Luft eingcspannt wird , welche bei m Ab:~: i hen 
der Zunge von dem Gaumcn ausbricht. Das T hat also an nnd i'i.ir sich 
kflinen Laut, sondem wir l erst dmr.h don claraut' fol gen cl cm L !tut., od or 
auch nur dmch den Ausbruch dor Luft sclbst, welch o einiges Gori\usch 
verursachet, kennbar. Der Laut., dor unmittelbar darau f folgon muss, 
um es verstiindlich zu machen, kann ni o ein Mitlanter der orsten 
Klasso, nlimlich ein s tummor, er muss immer aus den anclurn droy 
Klassen seyn, uucl au ch da vcr t riigt das •r ni ch t einen j ccleu . B, D, 
G, Oh, :r.r, J, Z sind mit demselben unvercinbarlich. W onnman z. JJ . 
e n t bi nd e n sagt, so lilsst s i eh zwischen t un d b e in sch wach or 
kurzer llauch orler Vi' ind huren, so bey mitgehen, outmann ot 
nncl s. f. Dagogon vcrbind cn sich F , H, N, R, S, Sch, ìV, V damit 
p;anz gut. Entfiihr c n , That , gebethe n (mit Wegwerfuug dos 
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lelzte u e, g e bethn, Trau u r , Znng e , wolches w1 e 'rsunge 
la uLe l , c ut s tcl1 e n , llLL Ctsc h eu, ùas e nglische Lwuuty &c . .Ja oft 
v orbiml ot s ich das 'J', wenu es am Eude e in cs \Vortcs kommt, sogltr 
mi t clem crs t on Buchstahc n ùos fol gcll(lcn ìVo rtes, m i t se i n e,. 
H an d , \\'io w enn es geschrioben ~ li'ludc m i L sc i n o r od e r m iz o i n e r 
HanLl , mi t Rnhm , mitSchimpl, wi e mitruhm mit sc himpf. 

ìVit· wolle11 , nm ni ch t zu we iWLnfig zu wc rd cH, von j e d om obigc r 
:~.wcy F tWc nur ein Paa l' Bcyspie le zm:;:;liodcrt botm chtc n. 'vVanun 
s ich 'j_' ui cht mit B oclol' G verhind e u hL$~ t . ist cli c U rs:tch e clio><c . 
ìVe11n man 'j_' sagcn wi ll , so muss di o Zun ~ o, w ic ob on p;esagt isL 
vvorrlcn. mi t ihrcr Fl pi t<~c dnr Luft. tl on Ausgang v c r ., chli cssen, 11ntl 
w oun d>tS T goh i) r t wenlc n soli , so mnss dio Lnl. t in d cm n iLmli ch cn 
Angenhlick , wo nn di' Zungc von d em Gaumc11 abgo<:ogon wircl, ans
I rochon k o nn eu . Nnn ist :tber hey clom n de r :Mnnd clurc h di e 
Lippon , nnd boy clom G d er Znngcnkanal clm·ch don ltinte ren 'l'h oil 
de r Zungo gcscltl osson , t'olglich ist s c i n o f! eu lJarc r vViclerspntch , 
rlass elfi. dio Lutt aushrcchcn solite, wo sie durch c ine andero 'J'hi.:tr 
versc l1lOsscn wir<l. E~ wird cla.h er , um das T vorn ehmli ch zu mac hon, 
immer c nth bind en, m ithgeh c n h oisscn, wo das h Jllll' al s c in 
ganz lmr7. e r IIanch , oder a ls e in augenbli cklich cs Winclbla~c n a n
~on ommen wircl . \Ver dies es w ogblasen wollte, wlirdc e 11 b i n c1 o n , 
migchcn s agen. 

In dcm anderCJI Falle abcr, w ellll aul' T c iu F , S oder S ch fo lgt., 
so is t boy k e in em clieser Buchs tahcn der Mnnd ocler Zungenkanal 

ganz gesc hlosson. Di o Lippen ri chtc11 sich ~n g lei ch c r Zcit , ah clas 
'l' a11sbrechcn so li , z u tl om P , nn1l da t rif'ft dio Lnft, sc hon di o T-'a~c 
cl (•s F an , clurch wol ch e sie mi t dcm F-T-'auL vcrei11i g t ltc rausstruhmt. 
So au clt boy cloro S Hnd flclt , w oun cli c Zungo s ich von cl em Gaumen 
nnr e in w e ni g onLI'c mt, so i~ t. dio Lago cl s S oclor Sch sch on dft, 
nncl inrlom cli c vo11 cl om T lt erkomm encl e Luft clarcin s t.os st, s an set 
oclcr z isch et s ic, wi c es cliosc Huch s t a hen tord• ·rn. Dahor i s t. der 
Zwischonhauch nicht m hr notig, nnd es !ante t ga.r ni cht w io o n t h
H1hr ou 'rh s un go e ntltst e h c n. Allcs di cses ~ilt nntcrgeborigon 
EinschriLnknn gcn anch t'iir cli c :wd ere n zwey . t 11Dll11 Cil Mi t lan lcr K 
uncl P, nnd es wircl J c Ll e nn <tnu cli o A111vencluug loi ch t sclbst mach cn 
kii nu ou . 

Di c J!:ng ell ~inder haben nehsL dem gewulmli chen noch ei n anderes 
T, das ei e wm Unte t·sel,i ed t h scht·eibcn ;*) allein di eses hat in der 
A ussprachc wed er mi t T lHJoh mi t H, aus deu cn ee in der Schri(t zu
samm engesetzt ist, di e l.l' eriu gst1, V ut·wancltschaft. Di es or J_;aut gehi:irt 
vielrn ehr zu dem ·u· G cschl 'Cb te . lllan erinn er e si eh , was o ben von 
dern F gesagt i ~ t worllcn. ~o , wi c dort die ober en Z ahne, wcnn 
si c si<" h auf di e untere Lippc Jeg •n, uncl dadurch ci ne klein e Oeff
nu ng dic :Luft durchlasscn, das F hervorbriugen , so legen s ie sich hier , 
anstalt au f die Lippc, auf die Spitze der Zunge, und dA.raus entstehet 

*) Vermhuticb isL dieses der Laut, den die Gt·ieehen durch ih1' o 
oder d hozeiclmetoll , welche s \Jey ibn cn em Mittell aut zwische11 d' 
und I' war. 
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das th. All es iihrig <' ist wi e bcim ]<' . AbL' l' auch di cses th wird uicht 
imm er g lr ich ausgcsproehen , ?.mvei lcn nm· mit b) osser Lnft, wi r in 
Thought thurcl , ;,uwoilcn liisst n1an clie Stimm e miLtoenen , wi c in tb eyare 
un d so h :tbc n di ese zweyerl '.Y Anssprn chen di c JJarmli chr Venvandt
scba ft wsammeu, wie F mit V , wovon untcn bey dem Bucbstahen V 
m cbr folgen wird.i(·) 

F e hl e r b cy d em T . 
'Veil T ci n ' r d r leichtcsten Bu chstah •u ist, un d ihn auch Rll c 

Kiud er nach clem p am crsten rrnssprcehPn lern en, so winl man auch 
gar wcnig ]\[cnschen fincl en, di c Llahey ein en besoncl r r e11 F IJ! er· ha tten. 
Unte1· gemeincn l;eutcn sieht man wohl hi er und da wekl1 e, di e anstatt 
clic Spitzc d er Zunge an deu Gaumen zu legen, cli eselbe an cl en Lmtern 
Ziihnen Jicgen lassen, und dcn mittl er en Tb eil derselben zLnn T an
weuden; allein illese sinù nicht bWden Vcrstaodes, ocl er halhtaub, uocl 
ihre gn.uze Spmche liat iiL rh aupt etwas Dumm cs ocler Stumpfes. 
lJ ebrigeos gehort das Beispiel, ùas i eh uuter den1 Buchstaben D von 
e iuem Namen angefiihrt lmbe, der imm er anstatt D ein G, und nustatt 
T cin K sagte, nn emli ch Uu g uk e r Uok k anstatt du guter Gott , 
bauptsael•llch nuch hi erhcr. 

v. 
Ein Mi tlauter der vi erte n J\lassc, d as ist, cio W i n d - un d S t i m m i t

Jaut o r zuglcich . St·in eigentlichcr :Lant ist der, clcn c•· in der late iniachen, 
fmnzosiscb en, italienisehen. uml fast all l• n iibri gen u•·opiiischen Spraebcn 
lmt. z. B. v i\· o, verit,;, vog li o &c. Xur im Dcutschen wird er 

immer zu Anfang der 'V orter wi e ein wahre~ ]<' nn grsprochen. 'V<•nn 
e•· aber in E' inige n w nigen 'Vortem zwis ·hen zwey Selbst lautem steh t, 
so l ~isst man i hm doch zuw eil •n sc in en g el1origen Laut, wi c in S c l a v e 

S cin e Lage ist der Lage des F gaoz gl cich, und er untcrscheiclet sich 
von cli escm 'Vi ndmitlauter in sonst gar nichts fl] s tlass er clie Stimme 
mitton enlasst, woclurch cr ehen zu in em Wind- une! Stimmit
.la.u tc r zng l e ich wircl. 1\lan machc hier nur wieder cli c Prol e, und 
schick c sich an feru~ zu sagen . l\Ian ziehe den Blaselnut l" eine Weil e 
aus , cln.un la ·se Hl an ùie Stimm e in die nacmli ehe nnv eriinclerte Lag 
mit hinein tonen, so wird sich tlas f sogleich in v verwandelo , uncl wenn 
m an soclann das crus fol gen liisst, so 'l'fird es ve rus heisseo, und auf 
cliese Art werclen zwey " 'o rter, di e oach der dcu tscbeo Ausspracbe clen 
naemlichen Sion gebabt hiitt u, zwey ganz verschieclene 'Begri[fc nu
deutcn, namlich ferus wild , unti verna w a hr. 

lllancb e si od der 1\ieinung, <las \' wiire nn•· ein verschl'fiftes w. uncl 
in eiuiger Beziehung rnogeu si<> woh l au c;h rccht haben. D enu ·in sofern 
1.u dem ersteren die obern ~ahn e gebraucht werden, musa der Laut 
allerilings scb~irfer und bransemlcr sey n, ala Ley clem letztcrell , clas nur 
mit beyden stumpfen Lippen gem acht wircl. Allein clie 'ache nach der 

*) Adelung sagt : ,Das gezischte o nncl th der Gril\chcn, Angel
sachsen uud h eu tigen Engell ancler hn.bcn wir in unsere•· heutigen Sprachr 
ni cht, un cl es ist aucb oicht erwi('sen , cl ass es jemahl5 in derselbeu be
fìndlich gewesen." 
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Strenge genommen, muss V von W doch imm er wesentlicb unterschieden 
seyn, weil zu clem letzter en , wie gleich folgen wird , ein a.nderes \Verk
zeug angewendet wird. 

JHan hat di esen Buchstaben in allen R egistern und \ Vorterbiichern 
sebr unrecht mit dem U verm enget, von dem er docl• wesentlich unter 
schieden ist.*) l\tan neon t ibn zum U nterschiede auch Va u ocler Fa u, 
vermuthlich nach clem hebriiischen vav. 

F e h l e r b e i cl e m V . 
Dieser Buchstab ist ni cht leicht ein em ancler en F el1ler unterworfen, 

als der V erwecbslung mit dem F und \ V, welch es besonders in der 
cleutscben Sprache oft geschiebt. Man sngt da Larf e , P ulfer , 
Fa l e n t i n, Fa g ab un d e. Nicht genug, class di e ùeutschen alle V zu 
Anfange der Worter in ihrer eigenen Spracbe zu F gemacbt hab en, so 
bringen viele diese falsche Aussprache auch nocb in andere erlerut e 
Sprachen hiniiber . Si e sagen Focatifus statt vocntivus. F e n i , f i ù i , 
f i c i, Br a f, o d e r , wenn aie ja clas F verm eiden wollen, so nehmen si e 
den vie! gelinderen Laut W' dazu, und aagen: \V e ni, wicli , wici, 
sta t t , v e n i, v i d i , v i c i. Besonders gibt drrs F zu viclem :Missverstaud 
Anlass , wenn man fe l statt ve l , fer e st~tt vere, fn,s statt vas u . cl. gl. 
sagt. Dieses n,ber all ea nicht, wei l die deutschen cliesen Laut in ibrer 
Aussprache nicht haben ; vielmeht· l.mtuchen sie ihn sohr hiiufig statt cles 
W, wovon unten noch weitere M eldung geschehen sol!. 

w. 
Aucb ein l\litlauter der vierten K lasse, ein W i n d- un d S t i m-

mit l auter zug l eic h. S oine Lage ist: 
l. D ie Stimme tou et. 
2. Die Nase geschlossen . 
3. Die Zunge erweitert oder veraengert ihren Kanal , je nachdem es 

der fol gende Selbstlauter orfordert. 
4. Die Ziihne olme Anteil. 
n. Die Lippen b is auf ein e sehr Id eine liingl iche Oeffnung gescblossen. 
B ey dem \V werden di e Riiuclor der heyùen Lippcn sowie bey dem 

B zusamm ongezogen, nur dass sie sich ni cbt g-an7. schli essen , sondern nur 
ehen so vie l Ocffnun g lassen , class etw t\S L nft hiuausziehen kaun . Die 
Stimme tonet wi e b oy dem D mit, aber mit clem Unterschied, dass sie 
hi er ni eht gam ein gesehl osscn wird, sond oru 7-wischen den L ippen einen 
Ausgang fin de t. Da a ber diesct· .A usgang sehr klein ist, so entstehon 
h i rana zw ei Diuge : erstens, class di e hallJeingesperrte St.imme nur 
clumpf lauten kann , zweyt ens, dasa dio J ,uft sich mit Gewalt dureh
draengen muss, uncl dab et· nothwendi g ein \Vindbrausen verursnchet• 
und ebeu èliese 7.wey Diuge, n1i.mli ch das \Vindbrau sen mit der clumpfeu 
S timme ver einiget geben das W . Die Sache noch kiirzor zu fnssen, ist W 

*) Adelung hat mit all em R eehte di cse 7.wey Buchstnbou in sei nom 
kritischen \Vorterhucl• e von eiun udor abgesonclert, un d als zwey ver
schi ecleno Lauto behandelt,, auch Libcrh nupt bey dom V sebr scl• ono 
iib erzeugoucle A nmerkungen gomacht. N ur kann i eh in clem l unkte 
nich t mit ihm einverstRnclen seyn, wo r sagt, ùass ùas V, wenn es bey 
eleo Latein ern ein l\litlauter war, wie unser Vv gelautot hat. 
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s n. gc n nich ts anclers ala mit d e m l\ [un cl e bla se n, un d cl ie 
S t i m m e m i t t o n e n l asse n. 1\f.an l1altc uur di e H a nel vor d e n l\! n n d, 

un d sagc w o; so lnngc das w dauert, wird m an de n \Vind spi.iren, so 

b ald das O folge t wird er aufhoren. 
Der Zungenka.nal b ebiilt 11icbt immor die naemlich e \Veito. Es 

ha nget von d em ab, wM flir ein S elbstlauter fol gen sol!. Di e Zunge 
breite t sich zum voraus dazu , und erweitert und ver ongert deu Kunal, 

~o wie es di eser S e\bstlauter v erlangot W c un ma n z. n. \V i l l e sagt , 
so legt sich die Zunge g\cich bey clem Anfange cles W in die J,age cles 

.J uml ll er Zung ·nkanal ist liUl' in tlem ersten Gratle offcn , will m an hin

g cgen W un cl e sagen , so wird si eh clie Zunge wabrend de m W ti ef 
ni ed er senkon , und den Kanul bis uuf d en fiinften Grad erweitern, so, 
dass d ns folgendo u gar kein c Bewegung d er Zunge m chr fordert. Dieee 
Eigensclwft haùen auch all e andern lUitlauter bey denen die Lippen 

ein en Hauptw erkzeug ausmachen, und die man clah er sonst anch Lippen
lautc uenn et B , F, M, l', Y, W. \\' icder eiu c scbonc Oekonomie der 
Natur, Jie, wie ù ey eincr jeden Gelegeuhl'it, so auch hi er clic Zeit be
ni\tzt, in d er die Zunge keine Bescbaftigung hat, uucl sie wahrend dessen, 
dass die Lippen einen dieser Buchstaben b iltlen, dnzu anw cndet, d io 
L age d ea ki.inftigen vorzu b er citen; un d so ist es n.uch umgekeiHt, wenn 

die Z ung e d er Hauptwerkzeug eines Buchstaben ist , so bereiten si eh 
di e Lippen, die ohne diess nÌi.iss ig w>i.ren, zu dem folg enden TJ!1UL vor. 
\Venn man z. n. L[i ge ocler 'L ns t e r sagt, so haben die Lippcn schon 
wilhrend dea JJ die JJage en tweder cles [i ocler des 11 ang nommen, di cses 
alles aus einem blossen Trieb der Natu r , und ohu e dass vi elleicht je ein 

1\Ienscb sich es vorg enommen , ocler nur daran gcclacht hat. 
Die Latciner, Franzosen, Italiener, und U ngarn haben dicsen Buch

stabc n nicbt . Die Engell iinder haben ihn zwar in ihrer S chrift, aber in 
d er Ausspracbe lasseu sie die Lippen weitcr als elia D eutschen vou einnnder 
abstehen, wodurch d er Laut weniger windbrnusend wird, und fastdem S elbst

lauter U gleich et, odor aie sprechen das 'V wie V aus wie in W o o l &c. 
M erkwi.irdig ist, dasa in d er dcutschen Sprache di e zwey Buch

stabeu V und W wecler vor noch nacb sich je einen ander en Mitlauter 

h aben, di e zusammeugese tzton 'Vorter ausgeuommen, \V a h n w i t z, e n t
weder , umw e nd e n , Grossvater Die Slaven haben hingegen 
m ehrere " ' orter, wo sic b das V mit ander en llfitlautern ganz wobl ver 
tragt : Vlaffì &c. 

l!' e h l e r be y d e m W. 
Das W ist ei n zu leichter Bucbst~tb, nls dass er eiillgen F ohlern 

unterworfen seyn konnte. Di e Kinder sagen gar f1·iih e w e h w e h. 

Gleicbwie n.ber von jeher die Lippenlaute iiberhaupt vieleu Verwechs
lungen unterworfen waren , und gar oft sich einer in den n.udcrn ver 
wandelt, so besteben auch itzt nocb n.lle Fehler in blossen Vertauschung en. 
I-ln.uptsiichlich aber gibt es eine grosse An7.n.bl 1\Ienscben , die fast all o 
\V mit V oder B vertauschen. Manche sag en: V e r vird d e m Vind 
v i d e r s t e h e n, un d si e gl!wùen der Sprache cltl durch einen besonderen 
Nachdruck zu geben . Andere, besonders die Kruin cr und wiilschen 
Tyroler sprecheu: Bey ùarmen Better trink ich benig Bein, 

aber viel Basser. 
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z. 
l•:s .ist schou n ben, wo vou de n< A lpli llb ctl< i.iherliaupl di e l-tede 

war, gesagt worde n, d ass \\" Ìr unter di <· scm Zeich en ni cht dns J eutsc l< e Z , 
welches nu r e iu e .l'.nsnll <llle uselzung I' O ll 'l' unll ~ ist, 1·ersta udeu babcn 
wollen , somlt•rn das frnu ziisische Z wi e e~ iu Z é l {· , g a z o u lautet un d da ist 
es eiu \Vin ci- uuù St imm itl a u te 1· z u g l e i c h . der ganz di e uiimliche 
Lage hat wi e S und in ni chts nudereu l'OH clelll selben abweicli et , als dnss 
di e Stimme m ittii a et , wodurch das nur siiu sslend e S iu ein eu brnusend em 
T,aut iihergeht . W 1•1' nlso anf;ing t e in S zu snge n, mlll danu in diose 
Lage di e S timm c mi t. hine intùn e11 lasst , der erh a lt das wnln·e z. 

Di ese1· ·Laut kiimm l nuch in dtn· deutsch en Sprache vielftiltig vor , 
al)('r in der S elir ift erseheint er n m unter d •r G es t.nlt cles s, une! m nn 
kanu es nur nus der Uebnng kenuen lcrn en, wann das S wi e Z aus
gesprocli en wcnl en m uss. M eist, jn ich g lnuhe fast Llm·ehans, e rfordcr t 
es disse A uss pl'llche, wcn u es in e inem \ Vorte z wisch eu zwey Selbs t
laut eru vorkommt. L ese n. \Yi ese, R ase n u. s. f. [m Anfang und 
zu !!:n de ùer W iirt er behiilt es seinen g ewolmlichen Laut f ; ,. i 11 H a u s.*) 

.F e h l e r b e y d c m Z. 
Das Z wird oft mit clem d eutschen /.'; verwechsolt, wi e m Horizon, 

Zona, Zodiacus , wo m auehe H ori tson, 'l' sona, 'f sodi acus sagcn : olle r mi t 
dcm S, wie in Z emire unù Azor , das s ie wie S emir und A sor nussprcch en, 
uucl us gewiss in ihrcm L eben nicht nnclers aussprechen wiirden, weun 
m an sie Li erau f ni cht :wfmerks;lm machte, und cri n uerte, dass s ie zn dem 
S, di u S timm e rn i.i ssen lllitlaut.en lnssen . Di ese 111 l•'e hl er ist bey d er g-e
riugstcu A uf' merksamkeit des S prachenden gn r JcichL abgeholfen. 

An h a n g zu d e n MitlauL e rn . 
. l eder l'\{itlaute r liisst s ich mi t je<l em S elbstlauter ve rbiml e11, es ma.g 

ihm ùieser VO I' oder nac !Jgelm. Eiue g anz andere n e wandtni ss lmt es 
mit llur V<· rbimlung ein cs l\litlautei'S mil cin em anderen l\'litl a11ter. D a 
lml.>en wi r vi elc, di e eiu e solche Verbi ndung entw uder nur zu Anfnng 
oùe1' nur zu End e de r Sy lbe ver tragen , oùcr beydes zuglei ch. Dagegen 
hab eu wir and ere, nn d ih re Anzald ist noch weit g riisser , die sich nt
weder g ar nicht mitsammen verbindeu lasscn, oclcr fi.ir ùer en Zusamm cn
fi.i g ung wenigstens kcin B eyspi el in ùem europiiisclJ en Sprachen vor
kmden ist . U m uu11 zu zeigen , welche Mitlauter diese Eigenschnfteu an 
sich haben, will ich zu jedem eine so vie! muglich vollstiincligc 'l'abell e 
lJeyfi.i gen, in der dureh B uysp ie le ùargctll tUl wird , welch er 1\Jitlauter sich 
mit dem nnderen v<' r triigt. 1n 1l er ursten K olonn P stelm imnH• I' zwr:y 
andere zu Anfang, in der zweyten nbPr zu End e der Sylbe. Bcy denen 
di u g anze /.';eil e leer gebli eben isl, lmbe ich in den mir beknnnteu 
Sprnchcn ke ine B eyspi ele gefunrlen. S ollten der ' l ' noc i< e inigc cntdeckt 
werdeu , so ist .l:taum da, sit· hinzusetzen . Di e 'l'nbell en kiinn en bey cin er 
sprechendeu l'lfaschiue, d ie mi t 'l'asten z11m 1-;pielen eingcrichtct werd eu 
solltc, e iue g rosse Ahl<i.irzuug vPrsehaffe n, we il m an bey denjenigen 1\Iit
lau ter u. di e nach cliescr A11zcige ni e wsam mentrPfl'en , auch ùi e zu ihrer 
V erhindung erfonlcr!i che E inri cht u 11 g t• nthehrl' n lmnn . 

*) M an kann hier 111lchschen . was o l•en IJ,,y dem Buehstaben S iu 
der ersten Note gesagl ist worùen. 



L i tt erari s c h e U m s c h a u. 
Aus ller Mùnchouer metliciui::;chen vVochenschrift Nr. 3G 

1899 en Lnehm en wir fol gcnde Mitteilnng von Sanitiltsrat 
Dr. Zlol1mann-Koln : 

Weiterer Beitrag zur Operation der harten Schadel
basisfibrome oh ne praeliminare Operation ; 

nebst Bemerkungen i.iber gewisse Sprachstorungen.*) 
In uuserer letzten Versamml.ung vor .einem J ahre saheu 

8ie zwei Patienten, von clenen der eine sechs Monate, der 
anùere ::;echs Jahre zuvor che Hadikaloperation eines um
fangreichen Fibrosarkoms cler Schadelbasis, eines sogenannteu 
harten Nasenracheufibroms, o h n e p r a eli m in a r e E i n
griffe mi t gutem Erfolg i.iLerstanùen hatten. Insbesonclere 
sprach ich mich clamals noch gegen ùie vo rg a n g ige 
S}Jaltung cle s w ei c h e n Ga umen s aus, weil sie keines
wegs einen vollkommeneren Zugang zum Schadeldach schal'ft, 
als straffes Anziehen des 8egels mittels Drainrohren. Um 
letzteres bequemor ausfi.'thren zu konnen, hatte ich mir eine 
Jdeine V orrichtuug aufe~-tigen lasse11 , einen , Velitractor", 
Ùessen Anlegen an einem ùor Patienten gezeigt wurcle. A uch 
beschrieb ich clamals mein Operationsverl'ahren, welches in 
moglichst stumpl'em und vollstandigem Aushebeln der Ge
schwulst aus dem Periost uncl dem Knochen heraus, notigen
falls unter Ausbrechen des letzteren, und in rooglichst eiu
geschritnkter Auwencluug von Messer oder 8cheere besteht, 
nochmals, nachclern ich dasselbe zuerst in einer Sitzung cles 
Kolner Allgemeinen Aerztlichen V ereins am 24. Aprii 1893 
in einem Vortrage ,Bemerkungen zur Operation der N asen
rachenpolypen " auseinandergesetzt und im .J ahre 188G zum 
ersten Male ausgefilhrt hatte::.-;:-) 

Der Zufall fiigte es, dass in derselben Nummer der 
Miinch. med. vVochensch., welche meinen Vortrag enthielL, 
eine noch eingreifendere l?raeliminoroperation, als sol l1e 
bis dahin in Uebung waren, empfohlen wurde,*) namJich 
Aufklappen des entsprechenden Oberkiefers und Aufklappen 

*J Nach oinem iu der Ver einig. ·w estdeutsch. Hals- und Ohren
t~rz te am 16. Apri! 18!l9 w Koln gehaltenon Vo rtrage. 

Cf.: "Zur Operation ùer harten Schadelg runùpolypen." Miinch . 
med. W ochenscbr. 24. V. 18!18. 1.\'r. 21. 

**) Vorhand l. d. Ali. Aerztl. Vereins zu .Koln 1891 - 95. Leipzig 
bei Thi e m e , 18!-16. B. :37. 

***) Milnoh . raed. Wochen~chr. 1898. p. 21. 
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der N ase in entgegengesetzter Richtung. Nicht lange vor
her war die temporare Resection cles har ten Gaumens als 
Voroperation wieder einmal warm verteidigt worden:x) Auch 
der Patient, den ich ihnen heute vorstelle, war vor noch 
nicht zwei J ahren bereits operiert worden und zwar nach
dem man ihm zunachst das Gaumensegel gespalten hatte. 
Ich glaube demnach nicht zu irren, wenn ich behaupte, 
ù.ass die ùberwiegende Mehrzahl der Ohirurgen Voreingriite 
nicht unerheblicher Art als zum Gelingen der Operation 
hat-ter Schadelbasisfibrome unerlasslich ansieht. 

B ei dieser Sachlage balte ich es nicht fiir iiber
fh:tssig, meine gegen Voreingriffe sprechenden Er.fahrungen 
nocltmals hervorznheben, umsomehr, als der vorznstellende 
Kranke clen Beweis liefer t, dass erstens die Spaltung des 
Velums als Voroperation durch aus keine Sicherheit grùncl- ~, 
licheren Operierens bezw. cles Vermeidens von Recidiven 
gewahrt, uncl dass zweitens selbst umfangreiche R ecidive 
harter Fibrosarkome der Basis cr anii o h n e V or e in griff e 
griindlich ausgerottet werden konmm und eine rasche Wieder
herstellung der Kranken erzielt werden kann. Denn es sind 
noch nicht vier W och en her, class clieser damals ausserst 
heruntergekommene elfjahrige Knabe, den Sie hier vor sich 
sehen, von mir von einem Basis:fìbrom befreit wurde, welches 
zu den grossten und breitbasigsten gehort, die mir bisher 
vorgekommen sind. Die hier im Glase befindliche Geschwulst 
von Knorpelharte hatte im frisch en Zustande eine Lange 
von ca. 16, eine Breite bezw. Dicke von ca. 6 cm und 
wog 76 g. (l!'orts etzung folgt.) 

*) Deutsch. Z eitschr. f. Ohir. 23. XXII. 1897 und Arch . klin . f. 
Chir. Bd. 57, 4. H eft. 

Das deutsche R e ich s- K o mitee fiir den XIII. In ter
natioJJa l en medizinisc h e n Kongres s zu Paris hielt am 
J. cl. M . un ter Vorsi t z R u d o l f V ir c h o w's e i ne S itzung ab, in wolchm· 
sich dasselbe definitiv konstituierte und die Zuzi ehung einiger Mit · 
glieder aus den tibrigon D eutschen Staaten beschloss . Es wurde 
weiter ein Abkommen mi t der Firma Ca ri Stangeu's R o ise 
h u r e a n genehmigt, w onRch cliese al s offiziell es Ve rkohrsbureftU òes 
Komitees anerkannt wircl. Dio Firma Oa rl Stang e n wird ins
hosondere, unte t· Kon trole des Schatzmei sters, Geh.-R,tt Bar t e l s, 
die Anmeldnugen und E in zahlungon der deutsch rm :Mitglieder (25 F1·.) 
•n tg gennflhmen nnd nn.ch P~t1-l.~ ilhermitteln, sowie fiir pA.sRe nd e 
Untorknuft in Pn.ris Sorgo tntg n. Oenaueros wird domniLchst 
bokannt gegeben. Aufragen, hetr. den K ougress, sind an den 
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Bericht iiber die in der Neumann'schen Poliklinik 
1898/99 behandelten Sprachstiirungen. 
Erstattet von Dr. med. G. Haase, Berlin. 

E iner Anregung des Herrn Privatdozenten Dr. Neumann 
folgend un d von diesem in liberalster W eise unterstiizt, richtete 
ich nach den Ratschlagen meines verehrten Lehrers, des 
Herrn Dr. Gutzmann, am l. November 1898 in der Neumann
schen Kinderpoliklinik eine Abteilung fiir Sprachstorungen 
ein, die bis zum l. August 1899 von 4 l Patienten frequentiert 
wurde. Von diesen waren 33 Knaben und 8 Madchen. Auf 
die einzelnen Sprachstorungen verteilten sich die Kinder in 
folgender W eise: Knaben Madchen Summn. 

I. Stottern . 8 3 11 
Il. Stammeln 8 4 12 

III. Stottern und Stammeln 2 l 3 
IV. Aphasie 13 13 
V. Naseln 2 2 

33 
I. Stott e rn. 

8 41 

W end e i eh mi eh n un clen einzelnen Gruppen zn, so 
verteilten sich die Stotterer mit Riicksicht auf ihr Alter 
in folgencler W eise: 

l lP/2 1 12 13 Sa. 

-+---+----+---+--+-! _l l l l Il 8 

l l 1- 1 -11 3 
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Mit ho ·hgm.cligem Stot,tern waren 2 Knaben im Alter 
von 9 und 13 J ahren behaftei,: die i.Lbrigen Kiuder :::;totterten 
in mU.ssigem Grac1e. Ueber die Zeit der Entstehung deR 
Stotterns konnten von don P<ti·,ienteu oder c1en AngAhorigcu 
derselbeu in 5 FH.llen keinc genauen Angaben gemach t, 
werden; diefle Kinder - 4 Knaben uml l M~i.dchcn -
i:ltotterten , von Kinclhcit ~m". In rlen ii.urigen 6 Fallen 
wurden folgemle bei:!timmte Augaben gemacht: 

2 Knaben stotterteu seit clem 3. L eben. jahre, 
l Madchen stotterte sei t 1/2 J ahre, 

Kuabo uncl l Madehen :-;totterten seit 3 J ahren, 
l Knabe sLottcrtc se.it 4 .J ahren. 
Als nr::lachliches Moment fur die Ent~:>tebung <les 

8t.ot.Lorns wurcle von den Angehorigen angegeben: 
in 2 F a. ll e n Krankheit, und zwar Diphtherie bei 

einem lOjahrigen Knaben, Diphtherie und Gelenk
rheumatismus bei einem 12jahrigen Knaben, 

i u l Fall e Nachahmung bei einem 8jahrigen Madchen 
durch Stottern d~i:! Bruders, 

in 3 E'all e n F all ocler Sturz: ein 4jahriges Ma.dchcn 
und ein 13jahriger Knabe fielen von der Treppe 
hm·ab un d stotterten sei t dieser Zeit; ein 9jahriger 
Knabc fìel von einer Treppe, wurdc zweimal von 
oiuem Wagen ùberfahrcn uud ausserdem von seiuer 
Stiefmutter stark geschlagen. 

1u den iibrigen 5 Falleu ( 4 KnA.ben und l Madchen) 
war die Ursache unbekanut, doch war bei ver~:>chie
clcneu P atienten an~:> d eu begleiteuden U mstamlon 
ersichtlich, dass einersoits N achahmung beim VerJ, ehr 
mit stotternclcn Personen - ... in einem Falle stottorto 
ein Brucler vou 16 J ahren, in einem anclcren e in e 
'l'ante --, and rerseits vurspatete Sprachentwickelung 
uncl haufìge Eduankungen cles Respiratioustmctus 
als Ursache cles Sprachi.i.bels anzusehen war. 

Adenoide Wucherungen waren nur in einem Falle zu 
konstatieren, jecloch war ein operativer Eingriff unuotig, cb 
Patieut in kurzer Zeit eine wesentliche Besserung seines 
Sprachi.i.bels erkennen lics. 

2 Knn.bon im Alter von lO Jahr n waren fri.i.her schou 
anclerweitig wegen ihres Sprachùbels behanclelt worden, olme 
llass jeclooh eiue Besserung ihres Leicleu:-; ~u erkeuueu war. 
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Dagegen konnte ich den einen Knaben a.ls geheilt, den 
zweiten als bedeutencl gebessert entlassen. Den unvoll
standigen Erfolg meiner 'J'herapie kann ich uur darauf 
zurLtckfithreJ l, class der V ater d es zweiten Knaben stotterte . 

SttirkerelVIitb ewegungen bei m Stottern waren bei 3 Knaben 
zu konstatieren. In einem Falle waren Uesichtszuckungen 
und Stirnrunzeln vorhanden, der zweite Knabe schlagt mit 
der liuken Hancl nach aussen, legt sich mit dem Oberkorper 
nach cler r echt n Seite und beginnt dann zu sprechen, der 
dritte Knn.be wirft dio rechte Hand nach aus eu, zieht dann 
di.eselbe an den K orper heran und setzt den rechten Fuss 
einen hai ben Schritt nach halbrechts vor; hierauf bl aht er 
seine Backen voll und unter heftiger Anstrengung und mit 
puterroLero Gesicht stosst er ruckweise einzelne Silben heraus. 

II. S tamm e l no 

Bei clieser Gruppo waren folgende Alter ,;Jdassen beteiligt: 

Alter _ .. o _[l~ ~ 1/2 1 6 \ 7 17 1/2 l 8 \ 9 l 13 ~~ 
Kuaben ~ o 111 l - l 3 l 2 l - l l \ l l - 11- 8 --= 

Mticl~h~;;- .- 11 =-l-1 l l -l -=T1-I =-1--=-11 Il --4 -

Sarotlich Patienteu litten an massigem Stammeln ; bei 
einem 6jH.hri gen Knabeu und dito lVIàdchen war Stammeln 
uncl Naseln, bei einem 6jahrigeu Knaben Sigmatismus 
lambdoides, bei einem 7jahrigen Knn.ben und 71/2 jahrigen 
lVIaclchen Parasigmatismus un d bei einem 13 jahrigen Madchen 
gewohnliches Lispeln vorhancleno Als Ursache cles Stammelns 
lwnn te nur bei einem 7 1h jahrigen Madchen bestimmt fes t
gestellt werclen, class clio anderen Geschwister ,auch so 
schlecht spmchen", bei einem 13 jahrigen, lispeluden lVI~idchen 
wurcl e betont, dass eine Grosstante lispelte. bei einem 
51/2 jahrigen lHadchen wurde da Uebelnach einem Scharl ach 
schlimmer, bei einem 6 j ahrigen Kuaben war ein alterer 
Brucler Stammler und bei einem 7jahrigen Knaben stotterte 
clie Mutter. Bei 6 Knal.Jen uncl l Maclchen liess sich dio 
Ents tehung cles Uebels auf verspl:itet.e Sprachentwid::eluug 
zuri'Lckfu hren. 

Adenoide V egetation en wftren nur b i einem 9 j ii.hrigen 
Knaben vorhand n, jecloch brau ellten dies l l>en nicht or erA.tiv 
beseitig t. zu werdeno 
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B~i 2 Knaben und 2 Madchen waren keine rhachitischen 

Merkmale vorhanden, dagegen konnten in allen ubrigen 
Fallen Spuren einer uberstaudenen Rhachitis deutlich nach
gewiesen werden. 

Mitbewegungen kamen nur bei einem 7jahrigen Knaben 
in Fonn von Gesiehtszucken vor. 

III. S t o t t e r n un d S t a m m e l n. 

Zu dieser Gruppe gehorten ein 5 und Sjahriger Knabe 
sowie ein 6jahriges Madchen, also im Ganzen 3 Kinder, 
bei denen auch das Leiden nur in massigem Grade vor
handen war. 

Ueber die Zeit der Entstehung des Sprachfehlers wurde 
in einem Falle verspatete Sprachentwickelung, bei dem 
6jahrigen Madchen Nachahmung und bei dessen Bruder Ver
erbung (der Vater sto!-.terte als Schi.tler) ermittelt. Starkere 
Mitbewegungen fanden sich nur bei dem Sjahrigen Knaben, 
indem er beim Sprachbeginn die linke Hand vom Korper 
abseits entfernte und mit dem ganzen Korper eine W endung 
nach halblinks machte. 

IV. Aphasie. 

Bei dieser Gruppe (hierzu wurde verspatete Sprach
entwickeluug und Horstummheit gereclmet) wareu folgende 
Altersklassen beteiligt. 

==============~==~=== 
Alter. . jjP/4j 2 j2 1/ 4 j21/ 2 j23/ 4 j31/ 2 j33/ 4 j41

/ 2T 6 -j63;:ji Sa. 

Knaben Il 2 l 2 l 2 j l 11 11 11 l l j l l l Il 13 
Madchen. Il- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1-11 

In der Mehrzahl der Falle besLand die Aphasie in 
Horstummheit infolge verspateter Sprachentwickelung, in 
einigen Fallen wurde Krankheit, (Hirnhautentzi.tndung l, 

Rhachitis 3, Epilepsie l) als Grund der Sprachstorung an
gegeben. Bei 3 Knaben war ihre ImbecilliLat als Ursache 
ihrer Sprachlosigkeit anzusehen, bei 5 Knaben waren Zeichen 
einer i.tberstandenen Rhachitis, bei 3 von Skrophulose und 
bei 3 Knaben von Skrophulose und Rhachitis vorhanden. 
Bei 2 Knaben wurdeu adenoide V egetationen constatiert, 
bei l Knaben die Tonsillotomie vorgenommen. In l Falle 
ha t te eli e Mutter erst mi t 5 J ahren un d ein auderer Bruder 
erst sehr spat zu sprechen angefangen, der 4 1/ 2jahrige Knabe 
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hatte mit 2 .Jahren bereits zu sprechen begonnen, aber 
spater die Sprache verlernt und der 2 1/ 2 jahrige Knabe war 
geistig schwer belastet. Nur bei 4 Knaben erschien der 
Versuch einer Behandlung einen Erfolg zu versprechen, 
alle iibrigen Kinder wurden, nachdem die Angehorigen ttber 
das Wesen des Sprachgebrechens aufgeldi.irt waren, auf eine 
spatere Zeit zur Behandlung wieder bestellt. 

Dass fast ein Drittel aller Patienten, welche wegen 
ihres Sprachi.ibels die Poliklinik aufsuchten, diese Gruppe 
bilden, darf bei der hohen F requenz der Neumann'schen 
Kinderpoliklinik gar nicht Wunder nehmen, vielmehr kann 
man daraus die L eLre ziehen, dass diese Art der Sprach
storung ziemlich weit verbreitet ist. Nicht minder auffallig ist 
die ausschliessliche Beteiligung cles mannlichen Geschlechts. 

V. Na se ln. 

Zu dieser Gruppe gehorten 2 Patienten, ein 51/ 2jahriger 
Knabe mit angeborenem Gaumendefekt und ein lOjahriges 
Madchen, das nach einer eintagigen :fieberhaften Hal!:l
a:ffection naselte. Beim ersten F all war trotz zweimaliger 
Operation kein vollstandiger V erschluss der Gaumenspalte 
herbeigefithrt, sodass nach langerer Behandlung, die von 
keinem wesentlichen Erfolge begleitet war, eine dritte Ope
ration empfohlen werden musste. Der zweite Fall zeigte 
ne ben seiner Sprachstorung eine L ahmung der Accomodation 
und Aufhebung der Patellarreflexe, sodass alle Symptome als 
F olge einer postdiphtherischen Lahmung angesehen werden 
mussten. Dementsprechend bestand auch die Beha.ndlung 
in Daneiehung von Tinct. nucis vomie. und roborierender 
Diat. Nach 6 W ochen konnte die Patientin als geheilt 
entlassen werden. 

W enn i eh zum Schluss i.iber di e Erfolge berichten soll , 
so wurde, abgeseheu an deu zur IV. Grnppe gehorigen 
Fallen, bei 4 Kindern eine vollstandige H eilung erziell. 
Gebessert wurden 10 Kinder und bei den i.ibrigen Patienten 
konnte kein Fortschritt bemerkt werden. Unverkennbar 
lag der geringe Erfolg zum gro sten Teil an der Indolenz 
der nur den unteren Schichten zuzurechnenden Angehorigen, 
zum Teil auch daran, dass clie Behandluug eine lange Zeit 
erforderte, ehe eine dauernde H eilung festgestellt werden 
kanu. 

-
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B e s p r e c h u n g e n. 
Paralysie isolée du muscle ary-aryténoidien chez un 

hystérique. 
Von M aljean. R evue intern. de rhiu . etc. Nr. 124. 

R ef. Dr. M . JJischofswenler-Derlin. 
Isol ier te 'Lahmung de;; quoren Kehlkop f:mu >lkels (musc. 

ary taenoid. transversus) ist sehr selten , weil er <Ll i:i unpna.riger 
Musk el von clen beiderseitigen K ehlkop fnerv n (Ner vi re
currentes) versorgt wird, die sich, da er keine sehnigo Unter
brechung (Raphe) hat, vielfach kreuzen uml verbindeu , ::;o
Ùa::;s b ei der L ahmung cles einen der Ner v der auùern Seite 
vicariierencl eintritt. 

In diesem Falle hanùelt es sich um einen lui:iftigen, 
sehr erregbaren Soldaten, der, nachùem er laljlgero Zeit 
R ekruten gedrillt und dabei viel geschrieen hat te, etwas 
heiser uncl eines Morgens plotzlich stimmlos wurcle. Circa 
45 'l'age spater bekam ihn der V erfasser zu sehen uncl fan d 
noch vollige Aphonie. Die Stimmbanùer bewegten sieh 
wahrencl der Atmung ganz norm al. B eim Versuch zu 
phonieren naherten sie sich vorn bis zur B erli.brung, in ihrer 
hintern Partie divergieren sie; also clie typische A.-Stellung . 
Der linke Giessbeckenknorpel steht etwas vor dem rechteu. 
Die Stimmbander zeigen nicht ganz die normale weisse 
J!"""' arbe, sin d a ber nicht en tziinclet ; ferner bemerkte Verfasser 
leichte, den Stimmranùem parallele S t1·eifen. Die Sensibilitat; 
i. t etwas verminclert. Die allgemeine Untersuchung erg iebt 
zahlreiche hysterische Stigmata. 

B ehancllung: L eichte aussere F aradi sierung zweimal 
taglich, Stimmii.bungen mit ausserer K omprerl::; ion cles K ehl
kopfes. P sychisehe Bceinflussung. 

Litte r ar isch e Um schau. 
Weiterer Beitrag zur Op eration der harten Schadel

basisfibrome oh ne praeliminare Operation; 
nebst Bemerkungen i.iber gewisse Sprachsti:irungen. 

Von San.-Rat Dr. Hopmann-Koln. 
(Schluss.) 

Mit Haematoxylin und E osin gefarbte Schnittc, welcho 
ein e m kleinen Geschwulstsegm n t entnommon sind, zeigen 
clen charakteristischen Bau des F ibroma dun nn. 
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Dio Kranken- und Operatìonsgeschìchte ist lmrz folgende: 
Dor Knabe batte schon Jahre lang an zunohmonder 

V orsLopftm g der recht.en N asenseite, spater auch cler linken, 
an uudeutlichor Ausspraehe, an Atem- un cl Schlingbeschwerclen 
gelitton, als tlchwerhorigkeit, eitoriger Ohrenfluss beider eits 
null heftiges, poriodisch immor wiedorkehrencles Nasenblnteu 
dio [j;]torn ven:mlasst , ino Universit~it. -Ohrenklinik aufzu
Hnchon. Dort C::tncl ma.n als Ursacho der Storungen cinon 
Nasenrachonpolypen, clen ein Professar der Chirurgie im 
Augnst 1887 nach Schlitzung des Gaumensegels extirpiorLe, 
wobei eine ansserst profuse Blutung ontstand. Die Spaltung 
cles Segels war auf bes nderen Wunsch cles -.Leiters der Ohren
kliuik no eh deshalb vorangeschickt worden, um dio Go
schwulstbasis dm·ch den uicht wieder vernahten Schlitz 
besser nachbeh::tndeln zu ki:innon. Die N ach behandlung er
folgto mittels Galvanokauten;, der einen uber den anclern 
']\tg fast clrei Monato lang angewendet wurde. Im ganzon 
vcrblieb der Kranke llG 'l'ag in stationi:iror , klinischor 
Behancllung. Das Reciùiv liess trotzù m nicht lange fmf 

sich warLon. Dio Blutungen wunlen wioùer haufìger und 
reichli chor unù eutkrafteton <1ou Knaben sehr. Als er mir 
am 20. lVbrz d. J s. zugefùhrt wu]'(le, berichtete der Vater 
des Krankeu mir, Llie. er sci langere Zeit wegen ùbergrosser 
Schwache nicht im Stande gewesen, zu stehen unc1 zu gehon, 
weshalb di.e Reise von Woche zu Wocho habe aufgeschobon 
werden mùssen. Dor Kranke war aufs ausserste abgomagort 
uncl anaemiscb, was sich nicht nnr durch die profusen 
Blntungen, soncl ern ::tnch clnrch die mangelhafte ErnLihrnng 
orkHtrto, da clio Schluckbehimlcrung ungowuhnlich groRs war. 
tlio wunlo dnrch oiuen hal bhuhnoreigross n Anteil lles Po
lypen vorursacht, wolcher zwisehen den boid n IJ ~1 lften dos 
Gaumonsegels hindurch, mit welcbeu V rlotungcn bestandon, 
in àie Mundhohle hineingowuchert war. Ans. enlem fiUlLo 
cl or Tnmor deu ganzeu N asenrachenraum und clio N as n
huhle aus. Sein vorclcrstcr '1'eil lag frei im rechLeu Nason
loch sichtbar v r. Der Tumor war von der r ch ten Ili:tlfLo 
der Schaclelb asi~; au. gegangou. Bei le Ohrcn oiL r ton ; es 
bestanc1 erhobliche Schwerhorigkoit ; clie Sprache war un
verstandlich. 

Am folgendcn 'l'age losto ich boi dem chloroformiorten 
.[(rankeu clie schwàcheren V erléitungen mi t dem stumpfen, 



360 

di e starkeren V erwachsungen mi t Raspatorien vom V elum, 
der seitlichen Pharynxwand, der lateralen N asenwand etc. ab, 
indem ich die Spitze der Instrumente nach Moglichkeit mit 
dem linken Zeigefinger kontrolierte nnd méiglichst rasch 
vordrang. Nur zweimal brauchte ich mit einem Scheeren
schnitt nachzuhelfen, da sich die ganze Geschwulst bis zu 
ihrer Hauptinsertion am Schadeldach im wesentlichen stumpf 
abléisen bezw. aus den Knochen herausbrechen liess. Nun 
fas&~te ich mit einer kraftigen R esektionszange die Geschwulst 
und zerrte sie mit Drehbewegtmgen von ihrer Basis ab, 
wobei ich meina ganze Kraft zu Hilfe nehmen musste, da 
es sich um knorpelharte Substanz handelte. Kleinere R este. 
Gewebfetzen und Knochentritmmer wurden gleich hinterher 
herausgeholt, da keine N otwendigkeit zu einer Blutstillung 
vorlag. Die beiden V elumfetzen vereinigte i eh dure h einige 
Catgutnahte und tamponierte die grosse Wundhéihle von der 
N ase aus locker mi t J odoformmullstreifen. Tieflagerung cles 
Kopfes und Kampferinj ektionen halfen in den folgenden 
Stunden der ausserst schwachen Herzthatigkeit nach, doch 
konnte von subkutanen W assereinspritzungen abgesehen 
werden, da Patient bald wieder schlucken konnte und reich
lich Getranke zu sich nahm. Die Erholung erfolgte ver
haltnismassig schnell und ist beute, 26 Tage nach der Ope
ration, wie Sie sehen, bereits soweit gediehen, dass der 
Kranke in einigen Tagen wieder nach Hause reisen kann. 
V elum ist, wenn auch unregelmassig un d mi t starker V er
kùrzung, verheilt. 

Die locale Nachbehandlung besteht in lockerer Aus
fi.illung der durch Zerstéirung cles Septums, der Muscheln 
e te. zu einer grossen Ho hl e vereinigten beiden N asenhiilften 
mi t V erbandmullstreifen, w el che morgens und abeuds er
nenert werden. Das hat den Zweck, die Secrete aufzusaugen, 
flùssig zu erhalten und leicht fortzuschaffen, die sich sonst 
in Borken an den zerldùfteten Wandungen des geraumigen 
Innern festsetzen wùrden. 

Es hat aber noch einen weiteren und hochwichtigen 
Zweck. Infolge der ausserordentlic]Hm Eweiterung der 
N asenhohle un d cles N asenrachenraums d urch de n Druck 
d r Geschwulst, und infolge cles hochst mangelhaften Ab
schlusses cles letzteren durch das verkrùppelte Gaumensegel, 
sind selbstredend DegJutition und Artikulation in Mitleiden
schaft gezog n. Lasst man di e N ase frei, so dringen auch 



361 

jetzt nocb Inge'ta, nam ntl ich Gotr~inke, beim Schlucken 
in die N ase ein ; di e Spraehe a ber ist durchaus unverstandlich. 
Das Alles àn l or t si eh mi t einem Schlage nach selbst nur 
toilweiser, lockerer Austi.i.llung der Nase. Alsdann kann 
dor Knabe anstanùslos selbst Flùssigkeiten hinunterschlucken1 

olme da>1s diese regurgitieren. Se.ine Ausspràche aber wird 
sofort gut verstamllieh. Letzteres nun erldart sich nicht 
ohne weitercs durch die Umwandlung der Rhinolalia aperta 
in Hhinolalia clatlsa. Analys.iert man die Sprache bei offener 
Naso, so klingen fast alle Konsonanten wie verwaschen; 
namentlich ab r ist die mangelhafte Bildung bezw. der 
A usfall der S-Lauto so erheblich, dass man von SigmaLismus 
sprechen kann. A ber auch çlie anderen V erengungs- un d 
Verschlusslaute sind in ihrer Bildung beeintrachtigt. Sofort 
a ber, wie die illinlagen in Jie N ase gemacht sin d, werden 
alle dieso Laute nahezu normal gebill1et. Der Unterschied 
tritL grell hervor, weun Sie den Knaben eine Strophe bei 
offener uncl gl ich clarauE clieselbe bei verstopfter N ase auf
sagen lasson, z. B. 11 Ileil Dir im Siegerkranz~ (Demon'straLion). 
Wie Sie horen, ist ller Unterschied der Aus::;prache geradezu 
verbhi.:ffcnd. 

Dieso Erscheinung beobachtote ich zuerst bei einem 
Maclchen mi t angeborener Gaumenspalte; auch konnte ich 
clen UnLerschied der Artikulation an der mittlerweile 
operierten Patientin im hiesigen Allgemeinen Aerztlichen 
Verein (1. II. 1892) clemonstr.ieren:x') 

.. Die Erldarung der Artikulationsstorung, welche ich 
ùamals geneigt war, in e.in causales Abhangigkeitsverhaltnis 
zur 11-hinolalia aperta (uncl ihre Hebung zur Rhinolalia 
clausa) ZLl setzen1 Ùi.i.rfte clarin zu suchen sein, dass zur 
Bildung der Explosi v- und Stenosenlaute eine gewisse 
Spannung der Luft erforderlich ist. Bei weit offenstehflndem 
N as nrachenraum un d sehr weiter N asenhohlo kann ab or 
der Ausatmungsluftstrom nich t so stark angestaut werden, 
als die Erzeugung genannter Laute dieses verlangt, da die 
Luft zum grossten Teil durch die N ase entweicht. U n ter 
diesen Lauten sin d di e S-L ante dio allerempfindlichsten

1 

weshalb sie entweder ganz ausfallon oder nur rudimentar 
verschwommen hervorgobrachL werden, bis dem Entweichen 
der Luft durch di Nase dLuch teilweises Ausstopfen der
selben ein gewisser Widers taud bereitet wird. 

*) Deutsch. med. Wochenschr. 1893, S. 1285 f. 
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Auf der V ersammlung deutscher Ohrenarzte und 'l'aub
stummenlehrer zu Mùnchen, am 16. September 1899, hielt 
Prof. Dr. Fr'ied,rich B ezold folgenden Vortrag: 

Horvermogen bei Taubstummen und darauf fussender 
Sprachunterricht durch das Gehor.*) 

Die Thatsache, dass eine ziemlich grosse Anzahl von 
Taubstummen noch einen Rest von Gehor filr Schall, 'l'one 
und zum Teil auch filr Sprachlaute, W orte und ganze Satze 
besitzt, ist wohl schon so lange bekannt als iiberhaupt ein 
ration eller Taubstummenunterricht gepfiegt wird und als 
einzelne Ohrenarzte in 'l'aubstummenanstalten thatig sind. 

Die Bedeutung dieser Hon·este fiir den Sprachunterricht 
ist, seitdem eine otologische Litteratur iiber Taubstummheit 
besteht, vielfach von Ohrenarzten hervorgehoben worden, 
und die Taubstummenlehrer haben diese Reste sicher von 
jeher, mehr oder weniger bewusst, als willkommene Unter
stiltzungsmittel filr den ihnen obliegenclen milhseligen 
Artikulationsunterricht benutzt. 

Sys tematische H ortibungen bei rraubstummenzoglingen 
in grosserem Stil hat zuerst Prof. Urbantschitsch in Wien 
eingefilhrt. Auf Grund seiner eigenen Erfahrungen ilber 
ù.en gùnstigen Einfiuss methodischer Horiibungen auf den 
Horsinn war es Urbantschitsch im J ahre 1893 gelungen, 
ùie rraubstummenlehrer an der niederosterreichishen Taub
stummenanstalt Dobling-Wien fiir die akustische Uebung 
von GO (unter 150) Zoglingen dieser Anstalt zu gewinnen. 

Die Ergebnisse des neuen von ihm eingefilhrten Unter
richts daselbst konnte Urbantschitsch auf der N aturforscher
und Aerzteversammlung zu Wien im J ahre 1894 der 
Sektion filr Ohrenheillmnde demonstrieren. Die nach der 
Methode von Urbantschitsch unterrichteten Zoglinge wurden 
in der V ersammlung von ihren Lehrern vorgefiihrt und 
die an ihnen erzielten R esultate fanden dort allgemeine 
Anerkennung. Aus personlichen Mitteilungen von dort 
anwesenden Kollegen weiss ich , dass die Sprache dieser 
Zoglinge si eh in sehr vorteilhafter W eise von der Sprache 

*) Wir verweisen auf den Originalbericht im Beginn letzter 
Doppelnummar, (D. Red.) 
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unterschieden ha t, wie man sie sonst in Taubstummenanstalten 
zu horen gewohnt ist. A uch Schub3~·t ha t dies jungst 
wieder gegenuber dem absprechenden Urteil Ileidsieks auf 
der Wurzburger Versammlung der deutschen Ohrenarzte 
offentlich ausgesprochen. 

Wie Urbantschitsch spater, im J ahre 1898, mitteilt, wurden 
in den letzten J ahren bedauerlicherweise di e methodischen 
Horubungen an der Anstalt Dobling behordlich wieder ab
gestellt und in den R ahmen des ubrigen Schulunterrichts 
verwiesen, womit, nach ùem eigenen Bericht von U1·bantschitsch, 
die Jiorerfolge an dieser Schule in einen traurigen V e1·fall 
geraten sind. 

Dafur haben die rastlosen Bemiihungen von Urbantschi fsch 
seit 1896 eine neue Wirkungsstatte in der israelitischen 
Taubstummenanstalt in Wien gefunùen, wo deren Direktor 
Dr. Brunner die Horiibungeu im Sinne von Urbantschitsch 
an 30 unter der Gesamtzahl von 80 Zoglingen von sieben 
Lehrern in taglich halbstitndigen Uebungen durchfti.hren lasst. 

In seinem 1895 erschienenen Buch 11 Ueber Horùbungen 
bei Taubstummheit etc. u giebt U1·bantschitsch auch einen 
geschichtlichen U eberblick ii ber di e zahlreichen V ersuche 
fruherer Autoren, dm·ch Horiibungen den Taubstummen die 
Sprache zu vermitteln. Ich muss mi eh hier darauf beschranken, 
auf diese geschichtliche Zusammenfassung hinzuweisen. 

V o n Itard, d essen anfangs d es J ahrhunderts in der 
Paris r Taubstummenanstalt angestellte V ersuche aro meisten 
bekannt geworden sind, bis zu Urbantschitsch findet sicli 
bei allen Autoren, welche sich mit Ho1ii.bungen bei Taub
stummen befasst haben, immer der gleiche Grundgedanke, 
von welchem si e bei ihren V ersuchen ausgegangen sin d, 
und der bei samtlichen Autoren wiederkehrt. Dieser Grund
gedanke kommt bereits bei ltard zu pragnantem Ausdruok, 

Die Gelegenheit, bei welcher Itard zuerst auf denselben 
verfallen ist, schildert er selbst folgendermassen: lm Winter 
1802 liess sich im Pariser 'l'aubstummeninstitut ein Physiker 
auf mehrereu von ihm erfundenen ttinenden oder larmenden 
Instrumenten horen, aus welchen er so schneidende Tone 
hervorlockte, dass ein grosser Teil der taubstummen Kinder 
sie zu horen schi en. Als ihnen die Augen verbunden und 
sie nun aufgefordert wurden, ùie Hand jedesmal zu erheben, 
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wenn SÌe horten, zeigte sich, daRS eÌn rreil Rich getau:;;c:ht 
batte. An den ùurigen bemerlde Jta1'd, als diese Versnche 
fortgesetzL wurden, nicht olme V erwunclerung, dass einige 
derselben: die noch lmrz vorher J.ie Hand langsam nnd 
unsich er erhoben h atten, dies allmi:ihlich mit weit mehr 
Sicherheit thaten. Als Itard nun schwach ere Toue hervor
bringen liess , gab anfang,; eiu reoil der Kiuder kein Zoiuhen 
mehr von Gehor; allmahlich aher liessen all e durch llns 
vorabredete Zeicheu erkeuuen , dass s ie horteu. , Die Zu
schauer," fahrt Itard Jort, ,erblickteu iu den letzLcn 
R sulta.ten der V ersnchc nur eino sehr ;.;onc1crba.ro Er::~chcinnug; 
fùr mich aber warou ;.;ie ein Licht,;Lmhl, cler mir aul' dem 
W ego, eineu sch ou bei lter G ebmt gelalnn ten Siuu wiecler 
zu beleben, louchten solite." 

Dieser Vorstellung eutsprechenù, dass di e EmpfiucUichkeit 
ÙeB Gehororgaus ge weckt uucl vormehrt wercleu mùsse, 
gestalteten sich a.uch clio Horùbuugen, wolche ltard durch 
e ine lange Zeit mit se1.5hs vou ihm ausgew~ihlten 'l'aub
stummenzoglingen forbBetzte . Er begann damit, sie eine 
im HorBaal anfgeh~i.ugte 'l'urmglocke, clanu kleinere Glockeu, 
'l'rommeln, Floten, :::mccessive schwacher uud in grosserer 
Eutfernung horen ;-;u lasseu . Nun er s t ging er zur H ervor
bring ung zunachst jedes oinzelnen Sprachl auts fùr sich, 
danu in ihrer V erbiuclung untereinauder , zu W mten und 
8lttzen ùber. DaB Schlussresultat seiner ùber ein J a.hr 
Jauernden zeitraubenclen Arbeit w~tr sehr g ering, iuclem er 
si eh bald veraulasst sah , di e Fortsetzung auf d r ei Zoglinge 
zu beschranken un d von dies eu schliessli eh n ur e i u e r nicht 
nur di e m eisten \V orte vers tehen, so n dern auch ihuen einen 
Sinn u uterzulegen gelernt h atte . 

. Ebemo wie clie meisteu Nachfolger Itanls ist a.uch 
Ut·lxtnlschitsch bei seiuen Horii.buugen vou dem gloichen 
Grundgedankeu wie ltarcl ausgegangen , u U.mlich Ll en Hor
nerven aus seiner nluaktivitatsleth argie" zu weck en Utlcl 
zu b eleben. 

Au s diesem Grunde Lenutzt Urbantschitsch ausser der 
Laut- uud Spracheini.i Lung auch di e schreienden 'l'one 
eiuer Harmonika v011 suclu; Okt<weu Umfang zu seiueu 
IlorU.buugen . Dass bei clem wach sen cleu VersLandnis tii.r 
die Sprach e au ch dm·ch geisLigo Kombiufttiou alJmii.lJlieh 
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die Auffassung von halbgehorten Worten und Sat7.en 
unterstutzt werden kann, ist zwar wohl keinem Beobachter 
ganz verborgen geblieben, wird aber in samtlichen .Dar
stellungen, auch in dem genannten Buch von Urbantschitsch, 
nur beiHLufig erwahnt. Das Hauptgewicht wurde schon von 
ltm·rl und wird heute uoch von Urbantsc!titsch und seinen 
Schiilern auf die eigentlichen Horiibungen mit Sprach
e l e ment en und eimr.elnen 'l'onen gelegt. So gab ùeispiels
weise Wo7ff in Linlw's ,Handbuch der Ohrenheilkunclo"·):) 
clie eiugehende Beschreibung einer orthophonischen uncl 
orthoaknstiscben Gymnastik mit einzelnen Vokalen und 
Konsonanten fi.tr Taubstumme uncl sprach sich gegen die 
Forderung cles Pariser 'l'a.ubstummenlehrers Ordinaù·e aus: 
mau solle bei m 'l'aubstumm euunterricht sogleich dami t 
beginnen, den Zogling Worter aussprechen zu lehren, ohne 
erst clenselben mit Hervorbringung der Elementarlaute 
zu <Jnalen . .;.: .. ") 

Bis zu den aussersten Kons ec1uenzen in clieser Ricbtung 
ist Ut·bantschitsch gegangen, indem er wiederhoH hervorhebt, 
da. s, ·elbst wenn an fanglich weder Sprachlaute noch irgencl 
ein Ton gehort werden, doch ein Erfolg von Hori.tbungen 
bei keinem einzigen Taubstummen mit Sicherheit von vorne
herein ausgeschlossen werclen cli.trfe. 

Meine Herren! Ich habe es fi.tr wichtig gehalten, hier 
zunach. t die ziemlich allgemein herrschende Vorstellung, 
dass die Leistungsfahigkeit cles Gehornerven beim Taub
stummen durch systematische Schalleinwirkung geweckt 
und gesteigert werdon konne, bis anf ihr erstes bestimmtes 
Auftauchen bei Itanl im Anfang dies es J ahrhunderts znruck
zufuhren. 

Denn wenn diese Vorstellung richtig ist, so muss sie 
der ganzen Unterrichtsmethode der Taubstummen mit 
Horresten zu Grunde gelegt werùen uncl fiir den Untenichts
gang massgebend sein; sollte sie aber si ·h als unrichtig 
erweisen, so muss auch ein Untel'l'icht, welcher auf derselbon 
fnsst, zu verhangnisvollen Irrtiimern und Enttiiuschuugen 
fiihren. 

+:·) Bd. JII, S. 223 fi'. 
**) s. 237. 
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Es bandelt sich hier nicbt allein um die A u s w a h l 
der vom Ohr aus zu unterrichtenden Zoglinge: ob, wie 
Urbantschitsch verlangt, wenigstens spater einmal, wenn die 
geni.tgende Lebrerzabl vorhanden sein wird, aucb die an
scheinend Totaltauben mit zu den Hori.tbungen beran
gezogen werden sollen, sondern in dem Fall, dass es un
moglicb ist, die Perzeption des Geborapparats fi.tr die 
i so lierten Horelemente selbst zu steigern, mi.tssten alle 
Hori:ibungen mit Tonen wie mit den Einzellauten der 
Spracbe als fruchtlos bezeichnet werden. In diesem Fall 
hatte sicb die Aufgabe des Unterrichts fi.tr den partiell 
borenden Taubsturomen ausscbliesslicb darauf zu bescbranken, 
nachdem ein kleinerer oder grosserer Spracbschatz auf 
irgend einem Weg, durcb Absehen, Schrift etc., zugefi.thrt 
ist, ihn in der Benutzung und kombinierenden Verwertung 
seiner von Anfang an vorhandenen Horreste zu untersti.ttzen 
und beim Unterricht dafiir Sorge zu tragen, dass diese 
Horreste nicht einfach unbeacbtet und brach liegen bleiben. 

W enn durch wirkliche Beobachtung festgestellt werden 
soll, ob eine andauernde mecbaniscbe Uebung des Gehor
organs mit Einzellauten seine Funktionsfahigkeit in der 
Tbat zu steigern und zu vervollkommnen vermag, so ist 
dafi.tr die erste Voraussetzung, das s wir imstande sin d, 
die Horrest e genau nacb ibrem Umfang in der 
Tonleiter und ihrem Intensitat s grad zu messen, 
wel ch e sc bon ur sp ri.tnglicb im Beginn des Unter
ricbts b e i jed e m Z og ling vorbanden sind. 

Die Absicbt, einmal derartige g enaue Messungen be
zi:iglicb der Horreste von Taubstummen vorzunebmen, bat 
micb Anfang des J abres l 893 in das biesige kgl. Zentral
taubstummeninstitut gefi.thrt. 

Im Lauf der voraw:;gegangenen J abre batte i cb mir 
allmhiblicb eine 'I'onreibe zusammengestellt, mittelst welcher 
die gesamten vom menschlicben Hororgan perzipierbaren 
Tone in kontinuierlicher F olge und in geni.tgender Starke 
bervorgebracbt werden konnen. Da icb einigemale bei 
rraubstummen das Gebor fur kleinere Strecken dieser Skala 
erbalten gefunden batte, erscbien es von Interesse, eiue 
Massenuntersucbung an Taubstummen anzustellen, wozu 
mir die Tbore des Instituts bereitwillig geoffnet wurden. 
Einen Einfluss auf den in den Taubstummen-Anstalten ge-
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ubten Unterricht zu nehmen, lag mir damals vollstandig 
fern. Die Aufgabe, welche ich mir gestellt batte, war eine 
rein wissenschaftliche. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind in meinem 
Buch ,Das Horvermogen der Taubstummen etc." 1) nieder
gelegt. Daselbst sind auch die statisti schen Ergebnisse 
von den fruheren Autoren uber Massenhorprufungen an 
Taubstummen zusammengestellt, soweit die Verschiedenheit 
un d U nvollkommenheit der Priifungsmethoden ein en V er
gleich zuliess . 

Durchgangig wanm bei den friiheren Priifungen, ab
gesehen von der Sprache, nur einzelne wenige Tone, wie 
Glocken, eine oder die andere Stimmgabel, das Ga lt on
pfeifchen etc. zur V erwenclung gekommen. Dazu wurde 
von einigen Autoren und wird gegenwartig wieder, bei
spielsweise in dem neuen W erk von Uchennann, das Horen 
durch die Knochenleitung mit hereingezogen, welches nach 
meinen Erfahrungen an das Beobachtungsvermogen cl es 
taubstummen Kindes viel zu grosse Auforclerungen stellt 
und desshalb rìotwendig, zum wenigsten fiir statistische 
Zwecke, irreleitend wirken muss. 

Meine Untersuchungen mit der kontinuierlichen Ton
reihe haben nun den Beweis geliefert, dass bei den Hor
priifungen der Taubstummen mit nur einzelnen wenigen 
Tonquellen, wie si e bis dahin geiibt wurden, e in e un
g e a h n t e Z a h l v o n H o r re s t e n v e r b o r g e n b l e i b t. 

W enn a ber di e ganze 'l'onskala, w el che das menschliche 
Ohr zu perzipieren vermag, clero Taubstummenohr in ein
zelnen reinen Tonen von geniigender Starke vorgefuhrt 
wird , wie dies bei der Prttfung mit der kontinuierlichen 
Reihe geschieht, so ist damit a ll e in schon All es , 
w as an H o r ve rm ogen beim Taub st u mmen vor
h anden i st, vollkommen ana lysiert , ohn e da ss 
wir ein er Zuhiilf e nahm e weit erer Priifung smitte l, 
selbst sogar d er Sprache, be diirften. Wir werden 
darauf spater zuriickkommen. 

Um ein Urteil iiber die Zuverlassigkeit der Prilfung 
des Ohres mittelst der kontinuierlichen 'l'onreihe zu ge
winnen, ist es zunachst notwendig, sich mit der Gesamt-

*) Wiesbaden, Bergmann, 1896. 



368 

neit der durch dieselbe erzeugbaren rrone vertraut zu 
machen, uncl es ist claher vor allem meine Aufgabe, Ihnen 
clie Tone dieses Instrumentariums in ihrer R eihenfolge zu 
Gehor zu bringen. 

Die Tonreihe umfass t samtliche clenkbaren Tone vom 
Subkontra C mit 16 Doppelsehwingungen bis zur oberen 
Tongrenze cles menschlichen ùhres, welche noch oberhalb 
cles siebengestrichenen kleinen c mit iiber 16,000 Doppel
schwingungen liegt. 

In der unteren HaJfte bis zum clreigestricbenen c mit 
1024 Doppelschwingungen besteht diese Reihe aus zehn 
Stimmgabeln verschiedener Grosse, welche mit Gewichten 
versehen sincl, clie entlang der Zinken verschoben werden 
konnen. Auf diesf)m W ege ist es erreicht, dass jede einzelne 
dieser Stimmgabeln einen kontinuierlichen Tonbereich von 
einer Quinte bis Sexte umfasst. Indem die Tonstrecke 
jeder tieferen Stimmgabel sich direkt an die nachst hohere 
anschliesst, so erlauben diese zehn Stimmgabeln, jeden 
zwischen 16 und 1024 Scbwingungen denkbaren Ton zu 
erzeugen. 

Die obere Halfte der Tonskala wird hervorgebracht 
durch drei gedackte Orgelpfeifen mi t verschieb barem Stempel, 
deren jede einen Tonbereich von zwei Oktaven und mehr 
umfasst. 

Diese beiden Instrumente, belastete Stimmgabeln und 
gedackte Orgelpfeifen, wurden deshalb fiir die kontinuier
liche Tonreihe gewahlt, weil sie die reinsten Tone geben, 
d. h . weil sie, insbesondere die ersteren, nur den Grundton 
fiir sich uucl nicht, wie samtliche anderen Musikinstrumente, 
gleichzeitig eine grossere oder kleinere Menge von Ober
tonen enthalten, welcbe jedem Einzelklang zwar eine mu
sikalisch wirksame Farbenpracht geben, ihn aber fitr phy
sikalische und physiologische Zwecke und ebenso fli.r unsre 
Horprli.fungen ungeeignet machen, da wir hier die isoliert,e 
Verfiigung iiber jeden Ton fiir sich allein haben wollen. 

Die Empfindung unseres Ohres wird um so schwacher, 
j e tiefer wir in der Tonsk ala herabsteigen. Die Grund
gewalt der Basse sowohl im Orchester als in der mensch
lichen Stimme ruhrt viel mehr von ihrer reichlichen Aus
stattung mit weithin vernebmbaren Obertcmen, als von der 
Starke ibres Grundtons selbst ab. Davou iiberzeugen uns 



/ 

369 

am heRten d i e 'I'One der Stimmgabeln selbst, welche mir 
der dm·ch seine physika.lischen Instrumente weltbekannte 
Physiker an der hiesigen 1'echnischen Hocbschule Professor 
Dr. Eclclmann in seltener Vollkommenheit obertéinefrei her
gestellt h at. W ahrencl diese tiefeh Tone, direkt vor clero 
Ohr erzeng t, sobalcl wir in clen musikalischen Bereich 
kommen, also l>ereits bei ca . 40 Doppelschwingungen von 
gewaltiger Stark e sincl, werclen sie schon in der Ent
fernung von 20 cm uncl weniger filr unser Ohr unhorbar. 

E s Ì!;t daher obne weitere Hulfsmittel, etwa in Form 
gewaltiger R osonatoren, nicht moglich, die 'l'une der vier 
unt.ersten Stimmgabeln gleichzeitig einem grosseren Zu
horerkreis vorzufuhren, uncl ich werde clieselben jedem 
einzelnen der H erren tonend vorfuhren lassen. 

Im untersten T ei.l der Skala erscheinen diese remen 
Tone auch direkt am Ohr schwach, trotz der gewaltigen, 
in Schwingung versetztcn Masse uncl der grossen Auscl ehnung 
ihrer Schwingungsweite. Wir be:fìnden uns hier eben 
bereits n a. h e der un t ere n Horgrenze cles menschlichen 
Ohres uberbaupt.' 

Gleichwohl wird es mir nicht schwer gelingen, Sie 
nachher davon zu uberzeugen, dass auch Taubstumme, vor
ausgesetzt, dass die PerzeptionRorgane fur clen Liefsten Teil 
der Skala in ihrem Ohr erhalten geblieben sincl, diese an
scheinend so schwachen tiefsten Tone vollkommen sicher 
zu vernehmen imstande sind. 

Schon von der funften Gabel al> kann ich die Tone 
auch einem griisseren Auditorium horbar macben, iuclom 
ich sie auf die Tischplatte aufsetze und cliese mitresonieren 
lasse. Indem ich nun die Gewichte verschiebe, vernehmen 
Sie, class ich Ruccessive hob ere 'l'one erzeuge. Der oberste 
Ton der Gal.>el 5 findet sich wieder als un terster Ton der 
Gabel 6 etc. So haben wir also eine kontinuirliche 1'ou
folge in den belasteten Stimmgabeln bis zu clem obersten 
in cliesen Instrumenten erzeugbaren Ton c"'. Die Fern
wirlmng cles Tone:; steigt successive rnit seiner Ilohe, so 
dass ich fur die beiclen letz ten Stimmgabeln 9 und 10 schon 
nicht mehr der R esonanz der 1'ischplatte bedarf, um sie 
Ihnen allen horbar zu machen . Noch viel intensiver 
klingen die nicht so vollkommen oberti.iuefreien Pfeifen, 
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deren Tone auf weite F erne vernehmbar sind und selbst 
Thùren und Wa.nde durchdringen. 

Schwacher werden sie erst wieder im oberen Teil cles 
dritten Pfeifchens, welches ahnlich dem von Gallon ange
gebenen konstruiert ist. Dieses Pfeifchen enthalt die o bere 
menschliche H orgrenze. W enn wir in demselben successive 
aufsteigen, so werden die 'l'one, welche zum Vorschein 
kommen , nicht nur hoher, sondern ebenso wie an der 
unteren Grenze wieder schwacher, bis sie bloss mehr auf 
wenige Zentimeter vom Ohr horbar sind und schliesslich 
der pfeifende Ton ganz verschwindet und nur ein schwaches 
Blasen itbrig bleibt. 

So ho:ffe ich, Sie ùberzeugt zu haben, dass die kon
tinuierliche Tonreihe alle ft'lr uns denkbaren 'l'one in ge
nùgender Starke enthalt, um auch die H on·este im Taub
stummenohr damit aufdecken zu konnen. 

Die Pritfung mittelst der 'l'onreihe ist allerdings keines
wegs als leicht ausfùhrbar zu bezeichnen. Gehort schon 
eine exakte H orprufung cles normalen und cles schwer
horigen Ohres zu den schwierigsten Aufgaben fiir den Ohren
arzt, so kompliziert sich diese Aufgabe noch viel mehr bei 
Untersuchung taubstummer Kinder, denen ja teilweise der 
Begriff ,Horen" itberhaupt noch dunkel ist. 

Abgesehen davon, dass ein richt.iger Anschlag der ver
schiedenen Gabeln erst allmahlich zu erlernen ist, mùssen 
wir auch jede Moglichkeit ausschliessen, welche dem Unter
suchten die Nahe cles Instruments an seinem Ohr in anderer 
W eise als dm·ch den Ton selbst verrat, un d dies ist bei 
dem Tau bstummen mi t seiner gespannten Aufmerksamkeit 
anf alle Gesichts- und Geftthlseindrùcke noch viel schwieriger 
als beim Horenden. Schon aus diesem Grunde ist auch 
die Priifung der Knochenleitung, bei der wir die Stimm
gabel auf den K opf aufsetzen, hier ganz unzuverlassig. 
J ede taktile Empfindung muss von vornherein vollstandig 
ausgeschlossen sein, wenn wir brauchbare und unanfecht
bare Zahlen itber die Haufigkeit der Horreste bei 'l'aub
stumm en gewinnen wollen. 

Unbedingt muss ferner verlangt werden, dass der 
Taubstumme bei einer raschen Annaherung der tonenden 
Stimmgabel an sein Ohr so f or t und nicht erst nach 
langerer Zeit durch Erheben cles Fingers uns anzeigt, dass 
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er sie hort. Wenn Urbantschitsch eine Reaktion bei manchen 
Taubstummen erst erhalteu hat, nachdem der durchdringende 
Ton seiner Harmonika 30 und mehr Selmnden auf das Ohr 
eingewirkt batte, so ermangelt eine derartige spiite Re
aktion jeder sicheren Unterlage fiir ihre Zuverliissigkeit. 
Noch viel weniger W ert ist auf die Angabe Taubstummer 
zu legen iiber ,sensitive Perzeptionsstellen aro Kopf" beim 
Erklingen von Tonen, welche nicht zu einer wirklichen 
Horperzeption gelangen, wie sie uns Urbantschitsch meldet. 

Bei der praktischen Horpriifung, welche ich Ihnen 
nachher vorfiihren werde, konnen Sie sich leicht iiberzeugen, 
dass, wo irgend beachtenswerte Spuren von Gehor vor
handen sind, auch die noch wenig geschulten kleinen Taub
stummen mit voller Bestimmtheit ihre Angaben machen. 
Entweder sie horen jedesmal und prompt sofort bei jeder 
Annaherung des Tones oder sie horen nicht; ein Zwischen
ding von sensitiver, also nicht akustischer Perzeption giebt. 
es nicht, wenigstens fiir die in richtiger Weise dem Ohr 
vorgefiihrten Stimmgabeln und darf es auch nicht fiir uns 
geben, wenn wir unsre Statistik iiber die Haufigkeit von 
Horresten bei Taubstummen auf irgend gesicherter Grund
lage aufbauen wollen. 

Bei den im J ahre 1893 an den damals 79 Taubstummen 
des hiesigen Instituts von mir angestellten Horpriifungen 
habe ich mich bemuht, alle halbwegs unsicheren Angaben 
iiber eine Horperzeption, wie sie im Anfang der Priifung 
von den Zoglingen sehr oft und gern gemacht werden 
(denn Jeder mochte ja gern wenigstens etwas hOren) von 
vornherein auszuscbliessen. Trotzdem habe ich bei Ver
wendung meiner damaligen Tonreihe mit ihren stellenweise 
keineswegs sehr starken Tonen eine geringere Gesamtzahl 
von doppelseitigen Totaltauben gefunden als meine 
samtlichen Vorganger, von denen damals Statistiken vor
lagen, niimlich 15 oder 19 Proz., gegen 20-72 Proz. der 
friiheren Untersucher.*) 

Bei einer Nachpriifung, welcbe ich vier Jahre spater 
an den noch von damals vorhandenen Zoglingen mit der 
vervollkommneten starkeren Tonreihe von Edelrnann an
gestellt habe, ergaben sich sogar bloss mehr H: oder 18 Proz. 
Totaltaube. 

*) ,Horvermogen etc:', Tabelle I, S. 12. 
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W eiter e 5!1 Zoglinge wurden im vorigen J ahro von 
mir untersucht; darunter fandeu f:lich lo oder 22 Proz. 
'l'otaltaubo. 

Dazu lwmmen noch e in se iti g 'l' o taltaub e unter 
den 1893 uncl 1897 untersuchton 79 Zoglingen 16 oder 
20 Proz. und unter don 1898 untersuchten 59 Zoglingen 
8 oder 14 Proz. 

Di e samtJichen ti.brigen 'l'au bstummen besassen au{ 
beiclen Seiten und die einseit ig Totaltauben weni gstens aut 
ihrem anderen Ohr oin sich er nachweisbares IIorvermogon 
fùr einen grosseren oder kleineren Teil der Tonskala. 

Wie sich dio an jedem einzelnen zur Untersuchung 
gekommenen H ororgan von mir gefunclenen Ilorres te ii.ber 
die T onskala verteilt haben , wurde in meinem ,Horver
mogen etc." graphisch auf :fi.'mf beigegebenen 'l' afeln dar
gestellt. Sie sehen diese gefundenen H orstrecken jedes 
einzelnen Ohres hier rot in clie Tonskala eingezoichnet. Die
selben konnen sich von zwei halben Tonen bis fast i.iber die 
samtlichen vom normalen menschlichen Ohr perzipierbaren 
Oktave11 erstrecken uncl die verschiedenste Lage innerhalb 
der Tonskala ei11nehmen. 

Ausser den kleinsten H orstrecken, welche als Ins e ln 
bezeich11et werden konnen, kommen ei11fache und doppelte 
Li.ick e n in11erhalb der Horstrecke vor. 

Am haufigsten fehlt ein grosseres oder kleineres Sti.ick 
am u 11 t e r e n End e der Skala ; etwas weniger haufig sin d 
grossere o der kleinere Defokte an ihrem o b er e 11 End e. 

Mit Beri.ioksichtigung dieser an verschiedenen Stellon 
der Skala gelegenen Dofekte h abe ich die Horroste der 
'l'aubstummen in sechs Gruppen geteilt: 

I. Inseln, 
II. einfache und doppelte Lùcken, 

III. gross r Defekt am oberen Endo, der bis zur Ilalfte 
der Tonskala reichen kann, 

IV. kleinorer Defekt am oberen Ende der Skala, 
V. grosser Defekt am unteren Ende der Skala, 

VI. grosse Horstrecken mit nur unwesentlichem oder 
.keinem Defekt am oberen und unteren Ende der 
Skala. 

Bei der im vorigen J ahre von mir vorgenomme11en 
Untersuchung von weiteren 59 Taubstummenzoglingen sind 
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h e gleichen sechs Gruppen wiedergekehrt; n ur clio Zahlen
vorhàltnisse der einzelnen Gruppen haben sich etwas zu 
G unsten der grusseren H i.irstrecken verschoben, und clie 
L ii.cken sind scltener geworden, und zwar haben die Lùcken 
sich fast um tlie Halfte vermindert, die VI. Gruppe clagegen 
mit clen umfangreichsten Hi.irstrecken hat sich um nahezu 
oin Drittel vormehrt. Die Verminclorung der Lii.oken ebenso 
wio clie etwas mn fangroicheren lli.irstrecken, welohe bei 
ùioser Untersuchungsweise sich m·gabcn, fmden ihre einfac!te 
E:rld anmg darin , class diesmal tlie neue von Eclelmann 
mo<.lifiziertc 'l'onroihe in V erwemlung kam, cleren Ton e nicht 
n ur d urohgùngig sUirker, sondorn in ihrer Intensitat an oh 
gleichmassiger sind als bei meiner frùher verwenclctcn 
'l'onreihe. 

Meino Horren ! Es kann hier nicht meine Aufgabe 
sein, tlie grosso Beùcutung uach allen SeiLen zu belcuchtcu, 
wolehe den bei 'l'aubsLummen gefundenen zahlreichen J-Ii.ir
restcn, ihror scharfen Abgrenzung in der 'J'onskala uncl 
ihrer so mannichfaltigen Vor teilung ùber ùie ganze 'l'on
skala zukommt. 

Wie cl urch clen N ach weis ihres Vorhandcnseins unsro 
physiologisohe E insich t in clie Gehorsfunk tion uml clie 
Zerlegung der Soh alleinclr li.oke in der Schnecke naoh lielm 
lwltz eine neu Basis ge wonnen hat, wurcle bereits in meinem 
,Hurvermogen etc." uncl ferner in einem auf clem III. Inter
nationalen K ongress fiir Psychologie gehaltonen Vortrag ·") 
genauer ausgefùhrt. Auch Eùl1inghcws weist in seinen 
,Grumlzii.gen der P sychologie"·x··X·) auf clie Untersuchungen 
hin uncl sieh t in ihren Ergebnissen eine kraftige StiHze fùr 
ùie 'l'heorie von lfclmholtz. 

Ebenso mùssen wir mit clem Vorhanclensein clerar tiger 
H i.irreste uncl ihrem qnalitativen uncl qnantitativen Umfang 
genau bekaunt sein, wenn es sich um die Scheidung zwis hen 
p e riph e r e n uncl z en t ra l e n Storungen cles Gehororgans 
handelt. Die Notwencligkeit der Untersuchung mit d r 

?:·) , Demonstr ati on oiner kont. R eihe zum Nachwois von Gehor 
de l'ekteu, insbesonder o bei Taubstummon und di Rednutun g- ihres 
Naclnvois 'S fur di e Helmhollz'sche Theori e." . Zoit. ch1·. f. Ps_ychologie 
und P b_ysio logi e der Sinnesorgan e", Bd. XIIf, 189<i und ,Uober dio 
funkt ionelle .Pri.ifung rtes mous chlicheu Ohrs", Wiesbaden, Bergm. J8H7. 

**) 1897, s. 316. 
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]rontinuierlichen Tonreihe H'tr diese Scheidung hat erst jungst 
der P sychiater L iepmann·X·) uberzeugend klar gemach t . 

Volles Licht uber alle diese Fragen konnen wir erst 
dann gewinnen, wenn eine grossere Anzahl von im L eben 
funktionell genau untersuchten Taubli!t ummen auch am 
Sek tionstisch untersucht sein wird. Die vorausgegangene 
Tonprufung am L ebenden ist aber dafur notwendige Vor
aussetzung. 

E ingehender ha be i eh hier nur e i n e physiologische Be
ziehung der H orreste bei rraubstummen fur rrone zu er
or tern, nii.mlich d i e B e zi e h un g d e s T o n g e h or s z u m 
V er standni s de r S p r a c h e. 

Naturlich habe ich jeden 'J.1aubstummen ausser mit der 
T onreihe auch , ebenso wie meine Vorganger, mit der Sprache 
gepruft, und zwar wurden iedem einzelnen geprti.ften Ohre 
samtliche Volmle un d K onsonan ten und, w o ein V erstandnis 
zu erwarten war, auch W or te vorgefi.'thr t . Es war von 
vornherein zu erwarten , dass die Prufung auf das Sprach
verstandnis viel weniger sichere und gleichmassige R esult ate 
geben wurde, als die Vorfuhrung der einfach en starken 
Tone der Tonreihe, deren P erzeption ja nichts weiter vor
aussetzt als das relative Intaktsein der jedem einzelnen 
Ton zugehorigen P erzeptionsorgan e. Denn beim Sprach
verstandnis handelt es sich nicht um ein einfaches H oren, 
sondern auch um die F ahigkeit, die gehorten Sprachlaute 
und W orte zu r eprod uzier en. Die alteren durch den 
Artikulationsunterricht mit der Sprache bereits vertrauten 
Zoglinge verhalten sich hier naturlich ganz anders als die 
ungeschulten N eueingetretenen. 

Di e einzelnen Sprachlaute mussten daher nicht e i n m a l, 
sonderu oft wiederholt dem Ohr vorgefuhrt werden. Da
zwisch en musste man sich immer erst uberzeugen, ob der 
Gepriift e uberhaupt imstande war, die ihm auf and erem 
W ege, durch Absehen etc., zugefti.hrten Laute richtig zu 
prononzieren. Nur ein Teil der gepriiften Zoglinge war 
hierfur im Abseh- und Artikulationsunterricht bereits weit 
genug for tgeriickt. 

*) , Ein F all von r einer , prachtaubheit" von Dr. phil. et med. 
H. IJiepmann, P sychi atr. Abhandlungen, het·ausgegeben v. W ernicka , 
H eft 7/8 1898. 
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Die Priifung mit der Sprache muss also notwendig um 
so li.tckenhafter ausfallen, je weniger clie Z6glinge noch ge
schult sincl . Das ist aber nicht der Fall, weil erst das 
G e h 6 r flir di e einzelnen Sprachlaute eingeiibt werden 
muss, sondern einfach weil diesel ben no eh nicht a u 8 _ 

ges pro eh e n werden konnen. 
Trotzclem ist es mir gelungen, so e n g e un d t h e 0 _ 

reti sc h wie p rakti sc h w ertvo lle B e ziehung e n 
z w i s c h e n 'l'o n g e h 6 r un d S p r a c hg e h 6 r aufzudecken 

' da~~ ich ùarin allein schon die Berechtigung sehe, meine 
Ergebuiflse einem gr6sseren Kreise nicht nur von Ohren
iirzten, sondern auch von Taubstummeulehrern vorzulegen. 

Bereits bei der Zusammenstellung nn d V ergleichuug 
der H6rreste fiir 'l'6ne und fiir Sprache, welche ich in 
meinem ,H6rvennogen" im J ah re 1896 geben kounte, ha t 
sich die wichtige 'l'hatsache ergeben, dass durchgiingig ein 
Ilorvermogen fiir die Spra.che nur da sich fand, wo ein 
relati v gutes Gehor fiir eine ganz bestimmte Strecke in der 
Tonreihe vorhanden war. Di eser H o rbereich er
st r ec kt s i ch ·von b 1- g 2• 

Bei meiner neuen Untersuchungsreihe von weiteren 
59 Taubstummen im vorigeu J ahre hat sich diese Be
obachtung vollkommeu bestatigt. 

Nich t e in einziger von s iimtlich e n Taub
st.ummen, dem cliese Strecke fehlt, hat s i c h a l s 
fahig e rwi ese n , e in en irg e ncl we sentli ch en T e il 
d e r Sprache vom Ohre aus zu perzipieren ocle r 
zu e rl ern e n. 

Damit habeu wir also in der Priifung mit der kon
tinuierlichen 'l'onreihe ein Fundament gewonuen, das wir 
unsrer Beurteilung iiber die Aussichten eines Unterrichts 
vom Ohre aus zu Gruncle legen konnen. 

Dieses Fundament steht noch viel gesieherter, al~; ich 
dies nach meiner ersten Untersuchungsreihe selbst anzu
nehmen gewagt habe. 

E s hatte sich damals niimlich unter der Gruppe VI, 
wel che die Gehororgane mit dem umfassendsten Tongehor 
entha.lt, eine Anzahl von Zoglingen gefunden, welche fiir 
die Sprache nahe taub erschieu, o bwohl sie nicht nur die 
'l'ow~treck e b 1 - · g ~. sond em auch ei nen grossen Te il der 
Skala uuter- und oberhalb dieser Strecke sicher besassen. 
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I ch babe dama.ls geglaub r,, f ùr di ese ansch eilleud 
sprachtaub en l!""'i:i.ll e oinen D efekt nichL in der S chn eck e, 
soudern im Gehirn an nelnnou zu mitsson, und es musste 
sehr fraglich er :5ch eiu eu, ob aueh dief'e D efekte dur(jh einen 
H onmterrich t auszugleich on w aron . 

TroLzdem h at Herr Insp eldor K ollcr, m eiu.er Am egung 
en tsp rech end, seino un ermiiùlioh en J lorun terriehtt>vorsuclw 
au ch auf diet>e Kimlor ausged elmt, un d der Erfolg w ar oin 
g an z unerw ar tet g iinstiger : Vo11 vier ùieser Kinder , w elch e 
bei meiner Nachprùfuu g im J ahre 18 97 n oeh im ImLiLut 
anwet>end wnren, k onn Leu j etzt zwei di e ·m oist on, clie <1.nder on 
zwei t>amtlich e Zahlwor te r ich t ig vom Ohr au t> wiederhol n::') 

N och viel auffalliger in dieser B eziehung w aren die 
Ergebni sse m einflr le t,zt eu Untenmchuugsre ihe von 59 Zog
lingen i m J ahre l 8\J9: 

ll err Inspek tor K ollr-r l1atte ber eiLt> alle diej enigen unter 
ìhnen, w elche H or spmen fur die 8 prachen zeig ten, zn 
seinom H oruntenich t b eio·ezogen uud als ich ilnn ùen Wm1 sch b ) 

<mssprach , auch die t>eit m einer ers t en Untersuehuug neu 
Eingetretenen einor PrùCung mit d er T onreihe zu unter
zieh on, sprach er sich dahin aus : viel n eue unterricht,sfahige 
Zogliuge wùrde er ausser d en b ereits vou ìhm fùr d eu 
Horuuterrioht Ausgewahlteu w ohl nieht mehr fiudeu. 

Ich habe ab er a usser den zwolf' bereits Unterrichteten 
n och eli' w eiter e Kinder g efunden, w olch e ein so umfaug
r eiches und betrachtliches Geh or i'ùr die rronreihe besitzen, 
dass dasselbe fùr einen Sprachunterricht vom Ohre aus als 
hinreich ond erkhirt w erden konute. 

Fiinf derselben k onnten seitdem gleich am .Horunterricht 
fùr che Fortgeschritton or en teilnohmen unù g ehoren bereits 
jetzt zu den am besten Sprech enden. B ei den Ji:mger en 
ist vorerst, bis sie einen kleinen Sprachsch atz g ewonuen 
habeu, noch der Abseh- unù Artikulationsunterri.cht in 
m·s ter Linie zu pfleg en. Doch is t auch bei ihnen b ereits 
ein erster B eginn mit dem Sprachnnterricht durch meinen 
Assis tenten Dr. Wannm· g ema cht. 

Meine IIerren! W enn selbst einem in die Horprùfungeu 
so eingew eihteu Lehrer wie Hrn. Inspektor J(olfer bei 

*) "NftchprUfung <.lor im J ahre 18ll3 untersuchten Taubstummen. 
Zweitee Nachtrag zum Horvermogen otc:' Wiesbaden, Bergmann 
1897. S. 220. 
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alleiniger Verwenclung der Sprache eine so grosse Zahl von 
ziemlich gut horenclen Taubstummen entgehen konnte, so 
ist clamit der Beweis geliefert, dass zur Aufdeckung 
von Horrest en clie Priifung mit der Sprache 
allein keineswegs zureichend ist und class nur die 
Priifungsergabnisse mit der kontinuierlichen Tonreihe 
sicheren Aufschluss clarùber zu geben vermogen, wie gross 
in Wirldichkeit die Zahl der Taubstummen ist, bei welchen 
em Unterricht vom Ohre aus noch Erfolg verspricht. 

lVIeine Herren ! Um Ihnen die direkte Abhangigkeit 
cles Sprachgehors vom Tongehor verstancUicher zu machen, 
muss ich noch etwas genauer auf die Priifung mit der 
kontinuierlichen Tonreihe und ihre Ergebnisse an den 'l'aub
stummen eingehen. 

Die graphischen Darstellungen, welche ich Ihnen vor
hin von den Gehorresten der Taubstummenzoglinge vorge
legt habe, beri.i.cksichtigen nur die Ausclehnung und genaue 
Abgrenzung der bei jedem 'l'aubstummenohr gefunclenen 
Horreste innerhalb der Tonskala. 

Das Sprachverstandnis hangt aber nicht allein von clem 
U m fa n g dieser Horstrecken ab, sondern weiter auch von 
der T o n s t it r k e, welche innerhalb clieser Strecken no eh 
zur Perzeption gelangt ; je schwiichere Tone noch gehort 
werden konnen, desto vollkommener wird natiirlich auch 
clas Sprachverstandnis sein. 

Um ein richtiges Urteil iiber das Letztere zu gewinnen, 
milssen wir also nicht bloss den Umfang der Hon·este inner
halb der Tonskala, sondern auch die Tonstarko ftir ch e 
oinzelnen Abteilungen der Horstrecken kennen, in weloher 
sie zur Perzeption gelangen konnen. 

Direkt mossen lasst sich clieses quantitative Horen fùr 
verschieclene 'l'onhohen, wenn wir Stimmgabeln bonutzeu, 
nur cladurch, class wir die Z e i t in Sekunclen, bestimmon, 
welche jede einzelne Stirnmgabel vorn starksten Anschlag 
bis zu ihrem Verklingen dirokt am Obre gehi.irt winl In 
welcher W eise dies bei 'l'aubstumrnen ausfi.thrbar ist, wircl 
sich spater bei der Dernonstration der Ilorprilftmg an Zog
lingen ergeben. 

Wir m essen al so an jeclem Oh re auch clie H i.i r cl auer 
fi.tr eine Reihe von au f in an der folgenden Iutervallen. Um 
diese lVIessungen uicht zu sehr zeitraubeud zu rnachen, 
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h abe ich mich auf lie Oktavonreihe nncl im oberen, fùr clie 
Sprach o wichtigeren 'l'cil clor Skala aussonlem noch clio 
zwiscb enliogendcn Quinten bcsch rà11 kt. W onu wir, w wh 
d cm Vorgang von Jrrtrlmann, d io Uorclancr fùr jcùcm oin:wlu on 
'l'on als Brnchteil vou 100 (= rl or Jl onln.uer cles n o r ma l o n 
Oltres fl.ir ùousclbon) in ein llUmlorLteiliges Sch ema ein
Lragon , so ki}nnon wir alle dio fCLr vorschicdoue r['onhi}h cll 
gefn ml on eH H onlauern direkt uutereinancler vergleich bar 
machen. 

Auf clen hier vorliegomleu Diagrammen soh on 8ie llUn 

nach cliesor Berecbnung die JJonl auern in Oktaven- uml 
Quintonfolge als braune Streifon oingezeichn et. .J ode Tafel 
r eprùsontiort e i n G chororgan un d lasst mi t cincm Blick 
clessen Hordaucrn fcu· alle gcmesscnen rl'onc in clen bc
zeichnetcn Intervallcn ùberscbancn . Dio Tafeln um fassen 
samtlichc H orenden unter don 59 letztuntersuchten 'I'aub
stummen. 

vVie ein U horblick ti.ber diese Diagr ammo zeigt, i. t 
die Zahl der rraubstummenzoglinge cino unerwar tot grosso, 
welch e auch nacb ihrer H o r cl a u e r htr oinen grossereu 
'l'eil der 'l'onskala ei.n mehr ocler weniger becleutendes .Hor
vermogeu f Clr di e Sprach e verm uten h essen . 

Unter den letztuntersuchten 59 T aubstummen sincl es 
23 oder 39 Prozent, unter den im J ahre 1893 untersuchton 
79 Zoglingen warcn es 38 Pr07;ent , bei den en ich nach der 
rl'onprùf:ung mit Sich erh it ein Gehor auch fùr dio Sprach e 
voraussetzen duri'Le. 14 unter don 23 L etztuntersuchten 
hatten sogar cloppelseitig ein so gutes Geh or , class jeclos 
Ohr fùr sich allein ausroich on wùrcle, um clio Sprache 
wenigstons teilweise zu orlorneu. B i weiteren 23 Zog
Jiugen un tor der Gesamtzahl voll. 59 waren zwar chonfttll s 
ontwec.ler einseitig ocler lloppelseitig Horreste vorhaudon ; 
aber es [ehlte entwoc.1er toilwoise odcr gan:-~ clio, wio oben 
orwahnt, fùr das Sprachvers t~i.nclniH unenLbohrlicho rl'ou
strccke b 1-g3• Auch wo cliese Strccke vorh anclen , abor 
clio lJor llauer fùr di oselbo auE ein Minimum beschrùnkt ist., 
darE nach unsern ~rfahrungen von einem H oruntcrrich t 
nicht v iol er war tet werden. Nur 13 von don G9 waren , 
wie gosagt, doppelsei tig total taub . 

D e r S c hlu ss a u[ Vor h.anclense i n vo u Spr ach 
ge hor, w el ch en i oh au :o d e m Erge bui s c.1 e r Prùfung 
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mit d er 'ronreih zog, hat mi e h , Re itùem ich Taub 
Bt umm. ell unt crs uchung e n vornehme, bisher no h 
i 11 k e i n e m Fa 11 e g e t a n s c h t. 

Bei d r grossen Mehn1ahl der Geprùft n konnte ich 
mie h sogleid1 ùurch dio nach folgondc Prùfung mi t der 
Sp rache ùbcrzougon, dasA ihr Ergcbnis sich mit domjeHigen 
der Tonpri"tl'ung de 'Ho. 'reils Rofort, toils nach mchrfach 
wimlerholtcm V r prcchen dircckt am Ohre konnto mir die 
grosse Mchrzah l alle o der dio meisten V o kale, einen 'l'eil 
d r Konsonanten nncl verschiedene W orte bei Au. schluss 
tl os Auges im vorgesprochenen Rhythmus und Tonfall 
wiederltolon. Unter den nachgosprochenen W orten bcfanden 
sich auch solche, wel he den Zoglingen, wie mir der L ehrer 
mitteilte, aus dem Arti.lmlationsunterricht noch nicht belmnnt 
waren. Einer , der bereits langer Zeit Horunterricht in 
cler Anstalt genossen batte, konnte sogar einen kleinen 
lateinischen Satz vom Ohre ans nachsprechen. Nur von 
clen Jùngeren, wolcho noch nicht so woit durch don ArLi.ku
lationsunterricht geforclert waren, dass sio ùberhaupt sprechcn 
konnten, waron einigé nicht im Stancle, Gesprochenes wi e ìer
zugeben, wahrencl sich clie Prù.fung mit der 'J'onrei.h_p bei 
ihnen bereits gut ansfùhrbar gezeigt hatte. 

Ein oder der andere Fall ist infolge von zu mangel
l1 after Begabung oùer teilwei:sem Idioti mus unfàhig, vou 
·einen I-Iorre:sten deu entsprechenden Gebranch zu machen. 
Die Zahl die~er Kinder in der hiesigen Anstalt ist aùer 
nicht sehr viel grosser al s ìie Zahl von Halbiùioten, wie 
man sie anch in der Volksschul e zu fiuclen gowohn t i:s t. 

Nach diesen Erg e bniR sen ùad' ich ber its 
h en te cli e PriHuu g mi t d er kontinui edi ch en Tou
r e ihe als die Bicherste und allein zu ve rHtss ige 
Un t ed age fl"tr di e A nswahl der vo m Ohre a us zu 
nnt erric ht oncleu 'J'auùs tn mm on bozeichu n. 

Die 'J.loupri"tft111g bringt aùer noch eiuen weitoreu hoeh
anzuschlagendeu Vorteil fur don kùuftig n Horuntenicht 
des Zoglings : 

Wir erf::thron durch ~io nicht nur, ob ùberbaupt ein 
genitgende~ Gehor fiir rlie Sprache vorhanclen i~ t, ·ondern 
wir lernen auch die speziellen Horùefekte jedes einzelnen 
Ohro:s inuerhalb der 'l'ow> kaht kounen. 
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Bes timmt en Defekt en in d er Ton s k a l a ent
s p re eh e n ab er be s ti m m t e D e fe k t e unt er d enSprac h
l an te n. 

Fiir di e V o k a l e ist lang:> t dure h v. Hclrnholtz un d 
andere hervorragende Physiologen fes tges tellt, dass ihre 
Entstehung auf die R esonanz zuri.ickzufiihren ist , welche 
die bei jedem Vokal anders geformte Mundhohle giebt, da ss 
also jedem Vokal eine bestimmte 'l'onhohe zukommt. 

Der Frankfnrter Ohrenarzt Oslca,· Wolf hat mit Hiilfe 
cles Appttnn'schen ObertoneapparaLs die gleiche Aufgabe 
si eh an eh fiir di e K o n so n a n t e n gestellt un d di e J_,age 
in der Tonskala gesucht, in welche die jedem Konsonanten 
zukommende Tonhohe fallt. 

Einen neuen W eg, um di e H ohenlage sowohl der 
Vokale als der Konsonanten in der Tonskala zu bestimmen, 
hat mir nun die Vergleichung zwischen Ton- und Sprach
gehor der 'l'aubstummen ergeben : 

Jeder Sprachlaut mus s ja in diej enige Str eck e 
d er Ton s kala hin einfall e n, wel c h e cl e ro Horgebiet 
aller der Taub s tumm en gemeinsam i s t , die d en 
betr effenden Sprachlaut zu horen v ermogen. 

So war ich im Stande, clie Hohenlage in der Tonslmla 
bereits fi.i.r die meisten Sprachlaute ziemlich eng zu um
grenzen. Die so gefunùenen Bestimmungen harmonieren 
im Ganzen in hefriedigender Weise mit den auf andereu 
W gen bereits eruierten Tonhohebestimmungen unsrer 
Sprachlaute. (Auf einer Tafel wird die Hohenla.ge fiir die 
Vokale und Konsonanten demon. triert, wie sie sich aus 
clen Taubstummenuntersuchungen ergeben h1tt.) 

Dieses Ergebnis hat auch oine bedeutungsvollepntktische 
Seite tti.r den Unterricht der Taubstummen: 

Auf Grund dieser Be::;timmungen sind wir namlich 
ùurch die Pri.i.fung mit der 'l'onskala nicht nur im Stancle, 
ùi e fiir d en II or u nte rri c ht geeigueten Schi.i.ler 
a u s z u w a h l e n, soudern aussflrdem gleich von vornherein, 
auch noch ehe sie spre hen gelernt haben, ann a hernd 
vorauszusagen, w elche e inz eln e Sprachlaute sie 
h oren und w e l c he s i e nicht horen konnen. Damit 
erhalt der H orunterricht sowohl als der Artikulations
unterricht seine ganz bestimmte Direktive fi.i.r jeden einzelnen 
Bchi.i.ler. D enn fiir die Laut o, welche dem Ohr 
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f e h l e n , m u : s n n tl1 r li c h d e r A r t i k u l ft t i o n s - un d 
A.bsebunterricht fùr sich a ll e i n e intr eten. 

Ich komme nun noch zur Beantwortung der im Ein
gang gestellten Frage: Sind fortgesetzte Horitbungen im 
Stande, das Horvenntigen fur Einzellaute zu s t e ig ern 
ocler ist ihre Wirkung nur darauf zurùckzufuhren, dass sie 
das geistige Kombinationsvermogen fi.tr Worte und Satze, 
also fùr die Sprache als Ganzes erwecken und fort
dauerncl anregen ? 

Meine H erren ! Wenn wir die zahlreichen und an
sehnlichen H orreste ùberschauen, welche die kontinuierliche 
rronreihe unter den Taubstummen aufgedeckt hat, so werden 
uns die gi.tnstigen Erfolge, welche U1·bantschitsch und seine 
Vorganger durch ihre Hori.t bungen erzielt ha ben, w o hl ver
standlich, auch o h n e dass wir di e Anuahme zu macheu 
brauchen, dass unter ihrem Einfluss die Leistungsfahigkeit 
cles Hornervenapparats selbst zugenommen hat. 

Wie viel die physiche Erganzungsfabigkeit fi1r die 
Auffassung der Spracbe zu leisten vermag, das erfahren wir 
am beste n an scb werhorigen E r w a c h se n e n, ins besondere 
an den Gebildeten. I ch branche ja bloss daran zu erinnern, 
wie viele Manner im Amte oft ziemlicb bohe Grade von 
Schwerhorigkeit zu verbergen gelernt habeu. 

Von den umfangreichen Horstrecken, wie wir sie bei 
den 23 bes thorenden Taubstummen gefunden haben, ware 
fi1r einen Erwachsenen, der erst in spateren J ahren seinen 
Horverlust erlitten hat, jede einzelne au reicbend, um ihm 
noch ein V erstehen der Konversationssprache, wenigstens in 
nachster Nahe cles Obres, zu gestatten. Auch so lange er 
noch mehr oder weniger normal gehort hat, war der im 
spateren Alter schwerhi:irig Gewordene ja schon tausendfach 
in der Lage gewesen, Halbgehortes durch Kombination 
erganzen zu mi1ssen, er hat bereits vor seiner Ertaubung 
darin langjahrige Uebung erlangt. 

Ganz ander~ der Taubgeborene oder in den ersten 
L ebensjahren Taubgewordene, dem noch jede Ahnung sowohl 
vom W ortlaut als vom Sinn der Spracbe fehlt. Ihm werden 
die Bruchteile von Sprache, welche sein Ohr auffangt, so 
lauge ein unverstandenes Gewirr bleiben, als ihm nicht die 
Sprache a1s Ganzes auf ki.tnstlichem W ege zugeftlhrt 
worden ist. 
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So erkliir t el:l ::>ieh auch, dass trotz ihrPr vielfad t sehr 
ausehulichenHorrest e doch kein eim;iger cler hier <tnwesendell 
Zogliuge f~i.hi g war, in der Volk ssu h ul o dem Unterr ic:ht 
zu folgon uucl dass sie alle eu l;w oc1or volb t~i.11 ÙÌg oder mLl tezu 
stnmm goblleben waren , bi ,:; sic in dar:; 'J'a.ubstummou-InstituL 
eingetr et en siuc1. 

Die vergleichende 'l'on- und Sprac:hpriifuug an ilm en 
bat mir ergebon, dass oftmals <ler Audall 11 ur ganz weniger 
Sprachlaute eiueu Zog liug unfahig gemaeht hat, clie Spmche 
sel bsta.ndig zu erlernen . 

So begreifon wir woh l, wie ein systematischer Sprach
un terricht hier oft ~rfolge erzielt, olme c1ass llas H ur
vermi.igen selbst, irgend eiue Besserung zu erfahreu braue;h t . 

Wie ich bereits iu meiner ,Nachprùfung der im J ahre 
1893 uutersue;hten rraubstummen" ·:<") anfilhren kon nte, ha t 
sidJ. eine wesen tllohe V e rgru sse run g der gehorten 'l'on
str ee;keu gegenùber der en;tmaligen Untersuchung durolt
schnittlich n i oh t ergeb e11, obgleich meinen Nachpriifungen 
mehrere Monate lang IH.irùbungen mit der Sprache vorans
gegmJgen waren. 

I n der gleichen Schrift habe ich auch eingehend iiber 
einen 15 jahri gon Schriftsetzerlehrling berich teL, der drei 
Jahre vor meiner Untersuchung infolge von Gehirnhaut
entzi.tndung :;;ein Gehor fiir clie Spmche vollstandig ver
loren batte. D ersel be ersolt ien mir besonders geeignet, um 
an ihm den Erfolg von H oriibuugen mit 'l'onen und Einzel
lauten zu prùfen , weil bei i lun L iick eu inHerhalb der 'l'on
skab hes tanù.on, welche zum 'l'eil auch auf clas fi.lr die 
Sprache wich tigst e T ong b iet von b 1-- g 2 sioh orst reckteu. 
K onsequ ute H orubungen mit den bei ihm ausfa ll ouden 
T onen und mi t Vokalen wurden cl urùh meinen AssisLeu Len 
Dr. W anncr n fl.hezu drei lVIonate lang ununterbrochen J'ort
gesetzt. Das R esultat war aber gleich Null. 

Meine H orren ! Alle ùiese Erfahrung en sprechon gego11 
die Moglichkei t, den H ornervenapparat c1urch r ein akuHti!=whe 
Uebungeu leistungsfahig er zu machen. Mit RùcksiohL auf 
cl ie bei den T anbstummeuzogliugon meist bereits hi.ngsL 
abgelaufenen Zerstorungsprozesse im L ahyr.in th .kouute dieso 

-Y.·) ,Zweiter Nachtrag zum H orvermogen te. " Wiesba.den 
Borgmann 1897 . 
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Rc,;ult.a.tlosi.gkeit von meclmn il-'r.heu Horflbungen eigent;li h 
schon a priori crwartet werdeu. 

Die schoncn E rfolge, wclche trotzdem U1·ban tschitsch 
bngo vor mm mit seiuem Horunterri.cht erreicht hat und 
welche wir ebem.:o unter den nusgewahlten Zoglingeu der 
hi osigen Anstalt ointreten sehen, :fìnclen also lecliglich ihre 
Erldarung dari11, da.·s di.e be r eits vorhèmcleHen aus
geclehnten Honeste fitr clen Unterricht ihre richt;ige Vor
wemluug erhalton. 

Nicht fùr neue Sprachlaute, die ihnen fehlen, konneu 
wir dio 'J'aub;;tumm en ompfa.nglich machen, son<lern wir 
ki.iunen :-;ie nur lehreu, die Litckeu in der gehorten Sprachc 
t.e il s <1ureh gleichzeit.iges Abseheu vom Munde, t.eils dur h 
psychi~cho KumlJiHatiou zu erganzen, genau iu der gleicheu 
W eise, wie dies jeder erwachsene Schwerhorige thut . 

Verwirrend auf unf3re Anschauung muss schon die bis 
j etzt allgemein gebrauchte Bezeichuung , Horttbungen" 
wirkeu; ieh ha l.> o desbalb im Titel an ihrer Statt di e 
Bczeichnung , ~prachunterrich t ùurch das Gehor" gewahlt
noch richtiger wi:i.r e ,Spracherganzungsunterricht" , weil dttmit; 
die Aufgabe fùr diesen Unterricht vollkomm en umgrenzt ist. 

)j...,itr don partiell horenclen Taubstummen verhalt sich 
die Spraehe, wie sie seinem Ohre erscheint, gleich einer 
Urkuncle, in der viele einzelne Buchslaben und Silben un
lesedich geworden sind. Der Kundige iiber:fliegt trotzclem 
miih elos ihren Inhttl t. Auch soweit der '1\mbstumme dic 
Sprache vom Munde abzulesen vermag, verhHlt sie sich wie 
ein e sol che halb unleserliche Urlmnùe; denn eine Reihe 
vou ein:>:oluen Lauten muss doch auch hier aus dem 
Zusmnmenhang erganzt werden. W er wird a ber darn.n 
11weifeln, dass derjenìge Gelehr te im Vorteil ist, welchem 
ùber l en gleichen Gege11sta.nd nicht nur e in , sonclem 
gleichzeitig z w e i verschiedene Urkunclen in verschiedener 
Sprache zu Gebote stehen? Ganz in dem gleichen FallA 
ist der Taubstnmme welcher sowohl seine Horreste zu 

l 

henutzen als vom Muncl abzulesen gelernt hat. Spinnen 
wir ùen Vergleich noch etwas weiter! Die Schriftzeich n, 
welche einmal verwischt siml , wircl der Urlmndenforscher 
niema.ls fiir sich allein zu entzilfern vermogen, wenn er sie 
seinem Ang noc:h so oft wieclerholt vorfiihrt. E s i t viel
mehr se.i n Vertrant ·ein mi t den in Urkunden gebrauchlichen 
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Worten und Satzwendnno-en, der inn d s G:mzeu, welcher 
ihn uber eine Menge von Lucken im Einzelnen hinweg
kommen lasst. Nicht anders verhalt sich der partiell horende 
'l'aubstumme, dem einzelne Sprachlaute fehlen. Horttbungeu 
mit diesen fehlenden Lauten fur sich allein werden niemals 
zu einem Ziel fuhren, er kann sie nur durch Kombination 
aus dem Sinu des Ganzen finden. 

Kennen wir den Gr a d d es Horvermogens, sowie eli e 
Ausdehnun g des Horgebietes fur jeden einzelnen Zogling 
und damit auuh ùie Sprachlaute, welche demselben fehlen, 
so ist die Aufgabe fur den Lehrplan bei jedem Einzelnen 
ldar vorgezeichnet. 

In welcher Weise dieser Unterricht im Einzelnen ein
zurichten ist,, dariiber muss in erster Linie den L ehrern 
selbst die Entscheidung anheimgegeben werden. 

Meine Aufgabe konnte es hier nur sein, Sie mit dem 
ungeahnt grossen Umfang von Gehèir vertrauter zu machen, 
welches sich bei uber einem Drittteil aller Taubstummen 
clurch clie Untersuchung mit der Tonreihe hat aufdecken 
lassen. 

Ihrer opferfreucligen Mithulfe bedarf es vor allem, 
wenn diese Untersuchungen praktische Fruchte tragen sollen. 

Nicht erschweren wollte ich Ihre so miihevolle Arbeit, 
sondern erleichtern, denn man arbeitet immer da am 
leichtesten und sichersten, wo man am klarsten sieht. 

Moge es mir gelungen sein, filr die volle Wurdigung 
der Gehorschatze, welche ein grosser Teil der Taubstummen
zoglinge noch in sich birgt, Ihr Auge zu scharfen uncl fur 
clie Hebung dieser Schatze Ihr Herz zu erwarmen! 

K l e i n e N o t i z e n. 
A m 4 . .J anmu l POO bogoht die StiLdtische Taubstnmmenschnle in 

Berlin das Fest ihros 2ojiLhrigen Bestehens, der j etzige Direktor 
A lbe1·t Gulzmann das F e t seinor 25jahrigen Lehrth litigkeit t\Il der 
Anstalt. 

Druck: 8. Angerstei u, Wernigerode , H. 
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~ • H. Kornfeld , Berlin W. 35, L\:tzwstr. 10. ~ 
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Verlag voi} Fischer's medicin. Buchhandlung H. Kornfeld, 
Eerli:n. -w-_ 35, Lti."tzo~str_ 10-

F ére'' Ch l Arzt am Bicetre: Moderne NervosWU und ihre ar eS, Vererbung. Zweiter Abdruck von ,La Famille 
névr.opathique" , deutsch von Dr. m ed. H. Schnitzer (Berlin). 
Mit 20 Abbildungen . Preis 3 Mark. 

G t d H 
(Berlin) : Vorlesungen 

u zmann, Dr. me . ermann, tiber dieStorungen der 
Sprache und ihre Heilung, gehalten in den Lehrkursen iiber 
Sprachstorungen fùr Aerzte und L ehrer. Mit 36 Abbildungen. 
Preis brosch. 7,50 Mark, gebunden 8,50 Mark. 

H f D d (Ber1in): Typen der ver-ar mann, r. me . Arthur, schiedenen Form von 
·Schwerhèirigkeit. Graphisch dargestellt nach Resultaten der Hor
priifung mit Stimmgabeln verschiedener Tonhohe. Nebst einer 
Tafel fitr H orpri.ifung. Preis 3 Mark. 

M Il D d lb (Berlin) : Die contrlire Sexual-
0 . ' r. me . A ert, empfindung. Dritte, teilweise nm

gearbeitete nnd vermehrte Auflage. Preis brosch. 10 Mark, ge-
bunden 11,50 Mark. 

Piper, Hermann .• Zur Aetiologie der Idiotie mit einem Vor
wort von Geh. Med.-Rat Dr. W. Sander. 

Preis 4,50 Mark. 
- Schriftproben von schwachsinnigen resp. idiotischen Kindern. 

Preis 3 Mark. 

Richter, Dr.med. Cari, Kreisphysikus in !;;~en-
w estpreussen: Grundriss der Schulgesundheitspflege. Preis 
1,80 Mark. 

R h l d D d H Di e Masturbation. 
0 8 er, r. fie . ermann: Eine Monographie 

fur Aerzte und P adagogen. Mit Vorwort von Geh. Ober-Schnlrat 
Prof. Dr. H. Schiller (Giessen). Preis brosch. 6 Mark, gebunden 
7 Mark. 
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