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Monatsschrift fiir die gesamte Sprachheilkunde. 
XIII. J ahrg. januar-Heft. 1903. 

lnhalts-Verzeil}hnis : 
Sei te 

Orlglnalarbel t en: 
t. Di e Ofrcntlicl•cn Unte n ichtskurse fi\r 

s tott e rnd e Schnl k i n d~ r in Berl in. Von 
Di rekto1 Alberi Qutzmann • . . • 

2. U nse1 e d iesj iih rige n Ne ulinge in 
sprachli che d l insich t. Von M. Mehnert l 1 

Berlohte: 
Von dc n K u rsen i n Essen J tl02 , • J G 

Beepreohungen : 
1. Con t ri butions a l'é tu de du trai tement 

de l'idio tie. Von Jullua Boyer . l !J 
2. Ueh e r sr.h wachsinnigc Schul k inder. 

Vo n Dr. Leopold Laquer . • • • 19 

Sei te 
3. Aerzt lich e Un~ ersu chunge n a us der 

Hilf~schule tùr sc hw::~. c h s inni~ e Kin -
d~ r in Karl sruh e. Von D r. K, Doli • 20 

-1 . D ie hlutl ic hen u nd gesch ich!li ch en 
e run d lagen un sererR echt schre i bun g 
Von Prof, O. Bronner . • • . • 21 

r~ . N e rvOse Schu lk in der. Von Dr. Rlch. 
Landau • . • • . . . • . • . 22 

G. Di e G rossh irn r in de a ls O rgan de r 
Seele. V o n Prof, Dr. Adamklewloz 23 

Von der IV. Versammlung dea Verelns 
fUr Klnderforsohung . 
Oie Sp rachcn twi ckcl un ~ de s K i11 dr~ 
und ihre H e mmun e en. Vo n ] ) r. H. 
Gutzmann . . . . • • . • • • R 1 

Ot·iginal-Al'beiten. 

Die offentlichen Unterrichtskurse fi.ir stotternde 
Schulkinder in Berlin. 

Von Direktor A. G u t zman n . 

Naclulem die hiesige stadtische Schulverwaltung <lie 
Rrri.ehtung von offentlichen Unterrichtslmrsen fi:ir stotternrle 
IGmler der G emeindeschuleu schon mehrfach in em ste Er
wagung gezogen h att e, wurde in d eu Eta t pro 190 l /02 
ein Betrag fiir diesen Zweck eingestellt. Es solite zu
nachst nur eiu Versuch mit einigeu Kursen gemacht werdeu. 

Zur Aufstellung der Org anisatiousgrundsatze fùr diese 
Unterrichtskurse, filr ihre Einricht ung und Kontrolle wurd e 
o!ll e S ubkomm i ss i o n gebildet, welcher angehoren 

Herr St.adtschulrat Professor Dr. Gerstenberg, 
Herr Schulinspektor Dr. v . Gizycki, 
Herr Professor Dr. Arthur Hartmann 1 

I-Ierr Schularzt Dr. Lewandowski 
un d meine W enigkeit. 

Die von der Subkommission unter dem Vorsitz des 
H errn Schulrats Dr. Gerstenberg fur die im Etatsjahr 
190 l l 1902 abznhaltanden Schiil erkurse aufgesLellten Orgaui
sationsgnmdsatze waren folgende : 

Organisations-Grundsiitze 
Jiir eli e flir s to t tu rncle K n a b e n r.n hi esigen Gemoinrl esdmlcn cin 
gerichtll tcn Unterrichts-Kurs ll . 
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l. Es werdeu mit Schu lanfang des nlichstcn \Vintersemesters 
(to. Oktober 190 1) 6 Kurs e ftir stotternde Knaben orolfnet , u nd 
Y.war an folgenden Schuleu: 

J . NW 113. Schule 
2. s 192. 
3. so 151. 
4. o 
l'i. N 
6. N 

125. 
202. 

!J6. 

" 
)) 

)) 

)) 

'l'hurmstr. 86, 
Dioffenbachs tr . 51, 
R eichon bergcrstt·. 
Koppenstr. 84, 
Ravenéstr. <J .• 

Schwedterstr. 234. 

1 3 1 / 1 3 ~ . 

2. Di e Kurs e w erd en in taglich je e in cr Stuncl e, moglichst d c> r 
l o t:~.t •n Vormittagsstu nù e gehalton. D er Cl·ste Kursu s - Hanpt · 
Kun;u01 - dau or t vom l O. Oktober bis 20. Dozemb er 1901, nn Ùetl · 

s nlb on soli H i eh nach Noujabr 1902 e in Nach k ursus zur Kontro l lc• 
und U Lung anscldiosscn (Organisation des letzter en b lcibt vorbe halten). 

3. J oLl er Kursu s umfasst hochstens 12 K nabon. D ie T oi ln ehm ct· 
word on untor thunlichstcr B erUcksichtigung der eingegangenon 
l\I eldungcn von ùen H erren Schu linspektorèn event. nach n.ucksp raclt c 
mit don H en en Rektoren und L chrem ausgewiih lt. 

Die H or ren Schulii.n:te haben ihre Mitwirkung bei der Auswah l 
und Boaufs ichtigung der Fortcntwickelung der s tottomden Knab on 
in gleicher W eisc wio bei clou Nebonklasson in Auss icht g oste ll t. 

H err Dr. Huttmann filr ùi e 113. Gemeindetlchu le, 
, Gossels , , 192. 
, I gel , li) l. )) 

" 
, Iloesch 125 . 

Pro l'essor Dr. Pagel , , 202. 
" Dr. S trecker " , 96. , 

Zum ersten Kursus werden, da es nach sachvet·stiinùigem Gut
a chten notwondig ist, nur g leichaltrige Knaben ii ber 12 Jahn•. 
welche ùen Konfirmations untc l'l'icht n i c h t besuchen, zugelass en. 

4. Z u Lehrem in d ios en Kurs en soll on in er~:~te r Lin ie Leh rer 
an den B erlin e r Gemeindeschul en ausgowiihl t werden, welche die 
notige Vorbildung besitzen. Sachverstiindige Arzte sol len nicht 
a usgesch lossen sein. 

i'i. Als Honorar werden flir di o Stundo 3 Mk. g owahr t. 
Die Lehrer erhr.lten ausse r dem Honomr noch eine Ermiissigu ng 

der P flichtstundenzahl (4 Stunden in der V.'oche) flir die Dauer 
cles Ku rsus. 

G. Eine R evis ion dos Kursus , an w elcher neben dem U(muf
s ichtigenùen Herrn Schulinspekto r auch de r beb·efl'end e Hen Schn l
a J·zt und nach l\Ioglichkeit d er H en Direktor der s tiidtischen Taub· 
stumm enanstalt tei lnehm en, soli wahrend des Haupt-Kursus zw ei
mal, u ud zwar im An fange une! am Sch luss e stnttfind en . 

7. Um eino t~be t· s icht uber clio E ntwickeluug cl es s tottornd l\11 
K ind es zL1 gewinnen , sol! fu r j edes ùers elben e in besond erer H e ri c h t · 
bo go 11 gef'lihrt w erden . 

H01·lin , ùen 28. Dezembor 1901. 
StU.dtisch e Schu l-Doputation . 

gez. Hirsekorn. gez . Ge rst e nberg. 
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Mi t dem 77 E ntwurf cles B erichtbogens" betraut, gbnbte 
ich diesom die den L e1:>ern der Monatsschrift bekannte ,Zahl
karte '', clie sich ja i.m ganzen bewahr t hatte, zu Grunde 
logen zn sollen. I ndessen konnte ich kleine Andernngen 
in der N omenklatur, wie auch in der Anlage mi t Riick
sieh t. anf die B estimmung der B ogen fiir clen r ein prak
ti~chen Zweck nicht unterlassen , wie die geehrten L eser 
weiter unteu sehen werdeu . Um fiir clie 12 Bogen eines 
K nrsns g ute Ordnung durch einen zweckmassig einge
ri chieten Um s c hlag zn bieten , habe ich fi'lr ùieselben zn
sammen einen , Hauptbogen " entworfen, auf welchem ùie 
12 Sehùler cles Kurs us verzeichnet sincl, wo also jeder der
selben seine Nurumer h at , uncl wo auch fi.'lr die summa.risch e 
Zusammen stellung der N otizen aus den 12 B erichtbogen 
z. D. ùer Erfolge, der R aum vorgesehen ist. Zngleieh 
wurcle ùas zweite Blatt cles H auptbog ens zur B enutzuug 
bo i m N achlmrsus bestimmt. 

Der von m ir der Subkommission vorgelegte Entwnrf 
cles Herichtbogen s bezw. Hauptbog ens wunle von der
seluen so, wie er nachstehend znm Al>druck lwmmt, an
g enommen. 

Bericht-Bogen Nr. 
Name dos IGndes. Alter. Schule und Klasse. Datum des 

Anfangs. Name, Wo bnung, St.and des Vaters. 

I V o r ge s c bicbte des Uebels. 
1. Krankheiten in der F amilie, erblicbe Belastung (Nerven- und 

Geisteskrankbeiten, Alkoholiker, Epilepsie). 2. FrUhere Krankh eiten 
(lnfekti onskmnkheitcn), sprachliche Entwickelung. Wie ging di o 
Zahnung vor sich ? Wann lernte N. N. gehen ? 3. Seit wann besteht 
das Ubel 'l Wahrscheinliche Ursache (Veranlassung)? 4. Bestanden 
oùor bestehen g leicbe o der ahnlicho Ù bel in der Familie 'l : •. Ist 
da.s Ù bel schon behandelt worden ? Wann ? Womit ? Von wem ? Mi t 
welchem Erfolge ? 

II. B e fund. 
A) Allgemeines: 

1. All gemeine Ktlrperbeschaffenheit (Zeichen von Skrophuloso 
und R hachitis, Gesichtsausdruck. Schitdelbilduug). 2. Geistigo He
anlagung (Sp iegelscbriftJ. Blieb das Kind infolge seines Fehlers in 
der Schule zm·uck? Temperament '! 13. Besondere P ehler der Spracb
organe. n) Lungen. Ktlrpergrosso, Exspiration , Brustspielraurn, 
E xspirationsdauer , Brustumfang, Inspiration , A temhalten. b) Gaumen. 
c) Z!l.hne. d) Zunge. e) Nase L Rachen. g) Kehlkopf. 4) Gebtlr : 
T icken der Taschenuhr: t·echts . . cm, links .. cm ; F IUstersprach e : 
rechts , . cm, links . . cm. 
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B) Spezidles : 
1. Art dc$ :-:ipr ,lchfchlenl (ob Stottc ro, Stammcln , Lispeln u. s . w .) 

~. St.ilrke des Sprachfchlcrs . :3. l~inzcln e Lauto, bei dcnen das Ù he l 
hesonùcr~ b ervortritt . 4. :Mitbewegungen bcim Stottcrn. :,. 1st da s 
Stottern beim Sprechen und Les ' n g lcich starlc '( () Jst e~ l, cim 
F !U stern und S ingcn vorhanden '! 7 Ist e in Einfluss von ìVi tterung 
nn d 'l'agcs7.e it aul' das Stott0ru zu konstatieren ~ 
llf. B eobac htung cn d e r Entwickelung otc des Kind es 

wii-hr o nd sein e r Bchand lu ng. 
TV. B nsnc h dcs l 'ursus. (Vcrs ilumte Ù bnngsstnnd t' JL) 

V. Erfo l ge. 

Hauptbogen. 
A. Hauptkursus. 

1. Verzcic hni s d e r Schi.i l e r in d e r Ho ih onfo l go 1lor 
IJ e ili egc nd o n Berichtbog e n : 1. , 2. , 3. , 4 .. ri . 
H. , 7. -, 8. - ,li. - , 10. , 11. , 12. 2. Beginn und 
Sc hlu ss d es Kursu s : Zah l der Ùbungsstunden. 3. E rf o l ge: 
n) VollsliLndige r Erfolg bei (Zald). Siel1 0 B eri chthog D Nr. b) G o
bessert aber der T eilnahme an einem Nachlcursus h dli rft ig (Zahl) . 
l:ìioh c Berichthogcn N r. c) Auch nicht gc besse rt (Zahl). Siehc Hu
richthogen Nr. 

B. Nachkursus. 
l. Vcrz c ichnis der Sc h Ctl e r in d e r R c ih c nfolg e dor 

b c i.li egen den B e ricbtbog e n: 1. , 2. , 3. - , 4. -, ii. 
G. , 7. - , 8. - , 9. - , 10. . Ll. , 12. - . 2. B eg inn unti 
Sch lu ss dcs Kursu s: ~ahi der Ubungsstund en. 3. Erfo l g e: 
a) Voll~Ulndige t· E r fo lg bei (Zahl). Siebe Herichtbog 11 N r. b) Ge
bessert, aber der 'l'e ilnahmo an c inem Nachkursus bedi.lrftig (Zahl). 
S ieh e Berichtbogeu Nr. c) Auch nicht gebess81·t (Zahl). Siehe Be
richtbogen Nr. 

F ur die Ausfi.lllung ùer Berichtbogen wurde die Mit
wirkung der Herren Schularzte so gedacht, Ù iLSS vou cli esen 
<lie Frageu von 'l'ei l I ,Vorgeschichte des Ùbels" und vou 
'l'cil II ,Befuncl'' A. All gemeiues auf G1 uud ihrer Unter
suclmug der Kincler und nach Rticksprache mit clen E ltem 
bcantwortet wtinlen. B. Sp ez i e ll es unter ,Befund" sol l! o 
clen Kursleitern tiberlassen werclen, in cleren Handeu cl i e 
B erichi;bogen bis zum Schlusse verbleiben mli.ssen. 

Die Kursusleiter waren ein Arzt und fi\nf L ehrer, 
ni:i.mlich: 

Herr 

li 

, 
, 
, 
, 

Dr. med. Haase, 
L ehrer Kanitz, 

, J auicke, 
, Mertelsmann, 
, 
, 

R Pnsch r. 
Mey. 



Uber dio , Methoclo" hier Nalten:l~ au~zufùluen erùbrigt 
siuh, tht diet'lelbo clou Loseru der MonaLsf:luhrift geuugend 
IJekn.uuL t'leiu clurfte. 

Die von mir miL den Leitern der Kurse anf Anregung 
tlos llerm 8LadtsohnlraLs Dr. G erstenb erg abgehalteneu 
Kou ferenzen erwieseu si oh al l:ì ganz zweckrnassig uucl be
~Lehen noch heute; es haben sich ihnen n.uch andere L ehrer, 
insowlerheit auch sol che an N ebeuklassen angeschlosseu. 

Die in clen obigeu Organisationsgruudsatzen vorge
l:ìeheuen Revisionen der K urse fanden statt und gaben 
Gelegenheit, clie F ortschritte der Kinder zu beobachten. 
}!}t; wurcle hier wie auch anderweit sehr bald die Beobachtung 
gomacht, dass der E influss, den die grundl e g e nd e n 
tJbnngen der Methocle, welch e auf v ollk omm en e B e
horrscbung ù r Atmungs-, der S timm- un d ùer Artikulations
muskulatur gerichtet sind, insonderheit dio Atmungsubuugen , 
auf die Sprechfahigkeit cleri,Kinder ausuben, e in a n s se r s t 
gi.i.nstiger ist. 

In der Zeit vom 12.- 19. Dezember fanden clie Ab
sc hlussprufungen in den einzelnen Kursen statt. 

Die Prufung ergab eine B esserung all e r Kinder im 
Sprechen und bei einer Anzahl tlerselben einen vollstandigen 
8 rfolg, indess mi t Rùcksioht auf tlie K ur z e des abge
laufeneu Jiauptkursns hielt man doch dafùr, dass es sich 
ompfehlen dùrfte, auch die letz teren, d. h. die am sicherst en 
sprecheuden Kinder noch ein- o der mehrmal in der W oche 
auch im Na cbkursus an den Ubungen noch teilnehmen 
zn lassen. 

Der gleich mit dem , chulanfang im 
gonommen 
sohlosseu. 

Nac h k u rs u s wurde nach 
neuen Jahre auf
G W oc h e n ge-

Bei der Feststellung der Erfolge i m g a nz e n Kursus, 
d. h . im llaupt- und Nachkursus, wurde sehr strenge ge
ur teilt uud nicht bloss die Sprechfabigkeit der Kinder im 
K ursn:;, sonclern auch in der Schule und in der Familie 
festgosLellL. 'rrotzd m konnte doch bei mehr als 7 O Pro z. 
vo l.l sta n d ig er Er fo l g , bei all en anclern aber B esserung, 
bei mll.nchen fast b is zur vollen Sicherheit konstaticrt 
werden. E s Lrat k e i u K iucl aus dem K nrsus aus, das den
t'lel ben nicht mi t N utzen besuch t batte. 
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Somit war der mit diosen 6 Kursen gemachte Versuelt 
al~> gelungen zu betraohten unù es wurde vo11 den ~>tàdt.isohen 
B eh èirden besohlossen, im n achsten Schuljahre 15 solcher 
Kurse abhalten zu lassen und die Mittel dafi.ir in den EtaL 
pro 1902; 3 einzustellen. 

Im S o m m e r semester sollten wegen der langen Un tor· 
breohung des Unterrichts duroh die Sommerferien und aus 
andern Gri.inden keine Kurse abgehalten werden. 

Im September 1902 trat die Sub-Kommission wierl er 
zusammen zur Beratung der Grundsatze fi.ir d.ie im Winter
halbjahr 1902/3 abzuhaltenden Kurse; s1e verstandigte sich 
ùber folgende Grundsatze: 

Grundsatze 
f iir die Elnrlchtung von besonderen Unter richtsstunden 

fiir stotternde Schii ler und Schiilerinnen der hiesigen Gemeindeschulen 
im Wlnterhalbjahr 1902/1903. 

lHit Anfang des nachsten Winter-Halbjahrs w erdon an 15 Go
moinùeschulen besondere Unterrichts11tunden fUr etottornde Kincl cr 
unter Loitung von Arzten und L ehrern eingerichtet und zwar A.n 
folgenden Schulen und unter L eitung folgender H erren: 
l. Schulkreis: 24. Gemeindeschule, Lehrer S c h e i b e , 
2. , 7. , , Doelfs, 
3. 22. , K U h l, 
4. 
n. 

)) 

6. 
7. , 
8. 

9. 

lO. 
11. 
12. 

192. , , J il. nicke, 
151.. , , R e uthe, 
19il. , , Schonebeck, 
125. Dr. med. Haase, 

94. 
174. 
221. 

96. 
89. 

202. 
6!:'> . 

113. 

, 

)) 

" 
, 

L ehrer L i n d e n a u, 

" 

" 

Schwermer , 
Paul, 
Merte l smann , 

Lehrerin Fraulein L ehmann , 
Lehrer Mey, 

Rad tk e , 
~, , K an i tz. 

J o der Kursus umfasst h ochstens 12 Teilnohm or , w elcho vot·
zugs weise der MittE>lstufe entnomm en w erden soll en. Zuzu lasson 
sin d Knab en un d .M ii.dchen, an der 89. Gemeincleschul e j edo ch nur 
Madchen, an der 96. Gemeindesch ule nur Knaben. 

K onfirmanden, katholische Kinder, welcho w eg en der T oi lnahmo 
am R eligionsunterrichte die Unterrichtsstunden nicht regolmiissig 
besuchen konnen , sowio Kinder, welche Nebenklassen angehorcn, 
sind von der Teilnahme auszuschli essen. 

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt unter thun lichster Ber tick
sichtigung der eingegangenen Meldungen durch di e Herren Schul
inspektoren. 
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Die Herren Scbularzte haben ftir ihre Schulkreise ihre Mit
wirkung bei der Auswahl und der Beaufsichtigung der Fortent
wickelung rlor stotterndon Kindor in Aussicht gestellt. 

Dio Kurse werden in Ui.glich je einer Stunde, moglichst der 
luLzt en Vormittagssluude abgehalteu. Die erste vVocho des Halb
jahrs soli der Organisation, A.usfUI!uug der Fragebogen und alm
Jich om gewidmet seiu, am 13. Oktober begiunt der eigentliche Untor
richt, der bi s zum Schlussc cles W interbalbjahrs dauort. Kinder, 
hoi denen der Zweck des Sonderunterrichts 11chon fri.iher erreicht 
ist, konnen mit dem Sch lusse cles Oktober- Dezember -Viertelj abres 
nusschoiden. 

Das Honorar fi.\r die Leitung der Kurse betragt 300 Mark und 
wird in zwei Tcilen zu j e 150 Mk. Ende Dezember und Ende l\Hi.rz 
gezahlt werden. Ausser dem Honorar erhalten die mit der L eituug 
der Stottererkurse betrauten Leb rkrafte noch eine Ermassigung der 
Pflichtstundenzahl um 4 Stunden wochentlicb (Lobrem, die gleich
zeitig eine Nebenklasse flihren, ktl nn en insgesamt nur 4 Stunden 
Ermassigung gewiihrt werden). 

Das fi.ir ein er folgrciches Fortscbreiten ntltige Ùbungsbuch 
fUr Stotterer von Direktor G u tz m f\ n n wird unserseits gAli efert 
w erdcn; dcsgleichen e i ne von demselben Herrn vorfass te Anweisung 
flir Eltern und Lehrer betreffend die Bebandlung stotternder Kindcr. 

B e r l i n, den 25. September 190Y. 
Stadtische Schul-Deputation. 

Die vorstehenden Grundsatze bedi.1rfen, soweit sie von 
denen Seite l abweichen, einiger Erlauterungen. E s sei 
da.zu nur kurz folgendes bemerkt: 

Die Gliederung in Haupt- und Nachkursus ist fallen 
gelassen, weil sie keinen rechten Zweck hat. Kinder, clie 
im Laufe des Kursus von ihrem Ùbel befreit sind, konnen 
jederzeit aus demselben ausscheiden; di e andern mussen 
eben so wie so weiter uben. 

Dass di e Kurse j etzt bis zum S c h l u s se d es Semesters 
danern sollen, hat seinen Gruncl darin, dass durch die 
Organisation, die arztlichen Untersuchuugen, clie Ausfullung 
der Berichtbogen n. s. w. am Beginn der Kurse ein nicht 
unerheblicher Toil der Zeit filr die eigentlichen Ubungen 
verloren geht; das Ergebnis der vorjahrigen Kurse hat 
auch gezeigt, dass eine V erlangerung der Ùbungszeit einem 
'l'eile der Schi.i.ler noch von Nutzen gewesen ware. - Die 
\Viederaufnahme der 4 erlassenen Pfl.ichtstunden clurch die 
Kursusleiter k u r z v or Ablauf des Schulhalbjahrs stort nur 
clen bestehenden Schulplan. 

Mi t der Auswahl g l e i c h ~Lltriger Knaben - i.i.ber 12 
J ahr - zu den v01jahrigen Kursen wurde auch beabsichtigt, 
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nur Kiucler den;ell.Jea tì t u fe, al so der Oberstufe auszn· 
wah len ; es waren a ber infolge d or Abg rcnzung n u r uauh 
dem A l t er auch einige Kinder der Mittelstufe, j a selbst 
aus der 5. Klasse uncl aus N ebenklassen hineingekommen. 
Di.eser Unterschiecl im Klassenstanclpunkt uucl in der 
In telligenz der Kursisten hat clen L eitern der Kurse clic 
Arbeit sehr erschwert und cli.e Erfolge beeintrachtigt. 
Darum sollten cliesmal clie Teilnehmer am Kursus vorzugs
weise aus clerselben Stufe und aus Nebenklassen keine ent
nommen werden. 

Obgleich bei der Abhaltung der ers ten Kurse sich clie 
Leiter clerselben zur Unterstutzung der Sache mit dem 
Elternhause und der Schule nach Moglichkeit in Ver
binclung zu bringen g esucht hatten, wurde es cloch fiir 
recht zweckmassig erachtet, eine noch engere Verbindung 
mi t S c h u l e un d H a u s einmal dure h mein , Ùbungs buch 
fitr clie Hand der Sohiiler", welches den Kindern von der 
Stadt zu liefern ist, und sodann durch eine kurze An
w e i s u n g betreffend di e Behandlung stotternder Kinder 
seitens der Familie und der Schule herzustellen. Diese 
Anweisung fiir bei de Teile g l e i c h l aut e n cl abzufassen, 
ergab sich mir als unmoglich. I ch habe clarum fitr jeden 
der beiden zu interressierenden Faktoren eine besonclere 
Anweisung gescbrieben, wie sie die geehrten Leser hier 
am Schlusse dieser meiner kurzen Arbeit finden. Es sei 
nur noch bemerkt, dass sich diese Einrichtung iiber alles 
gut bewahrt. Di.e Kursusleiter sind sehr erfreut dariiber, 
da sie dadurch eine sehr merkbare und dankenswerte 
Unterstiitzung ihrer miihevollen Arbeit erhalten haben. 
Auch fitr die Sicherung dauernder Erfolge wird die Ein
richtung von bester Bedeutung sein! -

Kurze Anweisung betreff'end die Behandlung stotternder 
Kinder in der Schule. 

l. D er L ehrer bringe dem spracbleidenden Kinde T eilnallnlo 
und wohlwollencles Inter esse ontgeg en und verblite, dass es vou 
don .MitscbUlern scines Sprachfehlers w egen geneckt und ver lacht 
wercle. 

2. In den ers ten \ ', ochen sciner 'l'eilnahme am Stotter erkursus 
w orde das Kind im Klassenunterrichte n i c h t ge l'ragt. Nur am 
Chorsprecbcn nehme es Teil. 

3. Das botroffencl e Kind ist dann zuerst zum L e s e n beran 
zuziehen und sowoh l hi erbei, wie auch spl~ter beim Antworton moge 



9 

ihm event. eine Z eit lang gestattet sein, flUsternd oder doch mit 
l e i se m Ton zu sprechen. 

4. Das Kinù worde freunùlich erinnert unù ermutigt, hior so 
zu i:IJ.' rechen wie im Kursus und es ist ihm dazu Zeit zu lasson. 
(fTntor der Auftnerksamk it der g·anzen Klaase gelingt dem Kindo 
dounoch nicht immer der erste Versuch ; der Lehrer wird aber ~<: u 

vorhUten wissen, dass es sich deshalb beschii.mt fiihlt.) 
f\. Auch die kleinste Besserung im Sprechen ist fr onndlich an. 

1'- Ll erkennen, da.mit das Selbstvertrauen des Kindes steigt uuù ~tuch 
::~ei n GemUtszustanù sich bessert ; wenn das Kind aber orst sicherer 
i11 der Sprache ist, werùe ihm mèiglichst oft Golegenheit gegebon, 
s ich vor der Klast~e sprachlich zu bethatigon. 

6. V or psychischen Alfekten, vor Schreck, Angst, Verdruss und 
~onstiger Aufroguug ist das stotternde Kind nach Moglichkeit zu 
bewahren. 

7. Wenn das Kind antworten soll und will, so diirfon die 
andern Kinder der Klasse nicht nach demsolben hinsehen, sonùern 
sich ganz so verhalten. wie j edem andern Mitschiiler gegentiber im 
gleichen Falle. (Si e diir[en sich auch Uber das a u f an g s ctwas 
nigennrtige Sprechen di ses Kindcs nicht lustig machen odor ihm 
ctwa aussorhalb der Unterrichtsstunde nachthun .) 

8. Wie beim Sprechen muss das Kind auch beim Lesen ( Vor
lesen) zur rechten Zeit Atem holen Bei letzterem wird sich 
d ies meist nach den Interpunktionszeichcn, die grèissere Ruhepa.uson 
anzeigen, regeln. Darauf ist streng zu sehen. 

9. Im Allgemeinen ist darauf zu achten und zu h alteu, dass 
das J{ind nach folgendeu Rege ln , die ihm im Kursus zum Ver 
t~ULndnis gebracht un d eingepragt wurden, auch in der Klasse spricht: 

a) Ich soll langsam und ruhig sprechen. 
h) lch darf nicht zu laut und nicht zu leise sprechen. 
c) I eh muss wissen, was ich sag9n will un d nur d ara n deuken. 
d) Ich soll beim Sprechen ganz stili und gerade sitzen oder 

stehen. 
e) Ich soli vor dem Sprechsatz kurz und tief einatmeu.*) 
f') Die Volkale muss ich besonders in den Anfangssilben und 

in den Hauptsilben l a ng ziehen und scharf in di e Voknl
stellungen gehen, d. h. ich muss bei A don Mund ordentlich 
auf-, bei O rund, bei U spitz, bei E breit und bei J noch breitor 
machen. 

(A n m e r k un g. Bei Versttlssen gegen di e eine o der di e 
andere dieser Sprechregeln ist das Kind sofort zu veran
lassen , die betreffende Regel vorschriftsmii.ssig herzusagen.) 

1 o. Das vVesen des Stotteriibels, Krankheiten, Wachstum un l 
sonstige Entwickelung d es Kindes begUnstigen R U c k fa l! e in das 

"') Das richtige Atmen wird im Kurs us eingeilbt. Sprech
satz (nicht :)prachsatz) = was 1nan in c in o m Atem, al~o von tine t· 
Einatmung bis znr andet•n, ltusspricltt. 
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Oebrechen. Diese kann dio Schnl e ve rhilt en bei gewissenhafter 
Heri.icksich tigung dieser Anweisuog auch noch n a c h der Entlassung 
det· Schi.il er aus dem Ùbungskursus. 

Kurze Anweisung betre1fend die Behandlung stotternder 
Kinder in der Familie. 

l. Das stottemde Kind is t vor g eistiger und korperlichet· Uber
anstl·enguog, sowie vor Schreck, Angs t und soostiger Aufrogung zu 
bewahren. 

2. Die Ern iihrungs- und Lebensweise desselben muss ein e p;e
n lgelte un d gesuudheitsgemiisse sei n. Dazu gehort besondArtl : 

a) i\1 iissigkeit i m E ssen un d Trinken, ab et· gute ErniiJu·ung, 
u) f:ltt·enge Enthaltung VOIJ Bier und and eren alkoholhaltigen 

Getriinken, 
c) r eichlicher Scblaf, - am Abend frllh zu Bett. 
rl) sorgfiiltige Ù berwachung des Kindos zur Verhiltung bez w. 

Beseitigung a ll er ùie Gesundheit schadigender N e i gu ng e n 
desse! ben, 

e) vie! Aufentha!t in frischer Luft, aber Verhiitung von Er
kii.ltuug. 

3. Die Eltem dlirfen es nicht dulden, dass das Kind seint~s 

Spmchfehlc rs w egen g efoppt und verspottet winl. 
4. In der ersten Z eit se.inet· Tt~i!n ahme am Stottererkunms i11t 

das Sprechen des 1Gndes in der Fami!ie auf das All ernotwenùigste 
zn beschranken. 

5. Es mnss de m Kinde v or l ii u f i g gestattet se in , a llea, was 
es notweudig zu sagen ha t, f l list e ,. n d o der do eh mi t l e i se m Ton 
zu sprechen . 

o. Soba!d das JGnd es sich zutraut, !asse man es vorl e s e n, 
- zunachst aus seinem Ubungdbuche. 

7. Bs werde ihm freund lich zugeredet., alles so zu sprechen 
wie im Kursus. 

8. Soba!d ein I<'ortschritt in der Sprechfahigkeit des Kindes zu 
hemerken ist, so mogen die Eltern dies fnJUnd!ich anerkennen und 
dns Kind auch nicht g leich schelten, wenn es einma! wieder schlechter 
spricht. 

9. Die Elteru miissen indcs doch mit Entschiedenheit von dem 
1Gnde verlangen, dass es sein e Schuldigkei t thut und sich in der 
R cde nicht gehen liisst; WUnsche und Bitten des Kind es g e !J en 
ihnen Geleg enheit, dasselbe zum vorschriftsmassigen Sprechen (d. !1. 
nach der Anleitung im Kursus) zu veranlassen, indem sie die Er
flillung derselben davon abhii.ngig mach en konnen. 

IO. Wenn das Kinù im Vel'kehr mit Eltern und Geschwistern 
in j edem Falle sich er spl'icht, ist ihm auch Gelegenh eit zu geben , 
seine Sprechfiihigkeit andern Personen gegeni.iber zu erproben. z. B. 
bei Bestellungun, A usfllhrung von Auftriigen, bei Einkiiufen fUnt 
Haus u. dergl. 

11. Di e wichtigsten S p re c h r eg e l n , auf de ren Heachtung òjeitens 
dea Kindes auch im E!temhauso zu halten ist, llind folgende: 
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a) ! eh soli Jangsam und ruhig sprechen. 
b) Ich darf nicht zu laut und nicht zu leise sprechen. 
c) I eh muss wissen, w a s i eh sagen will un d nnr d ara n 

denken. 
d) Ich soli vor dem Sprechsatz kurz und tief Atem holen (wie 

es im Kursus gelehrt worden). · 
e) Ich soll beim Sprechen stili und gerade sitzen oder stehen. 
f) Die Anfangssilben und die zu betonenden Silben in der 

R ede muss i eh l a n g ziehen. 
(Anmerkung: Bei Vers ti:issen gegen eine oder dia andero 

diescr H.egeln ist das Kind sofort zu veranlassen, die betreifendo 
Ttegol vorschriftsmi!. ssig hcrzusagen,) 

12. Die E ltern l1aben ùas Sprechen des Kindes auch n a c h 
seiner Entlassung aus dem Kursus nach dieser Anweisung noch :.m 
Uben vachen, damit ein R i.i c k fa l! verhiitet wird. 

Unsere diesjahrigen Neulinge in sprachlicher Hinsicht. 
Bine Zusammenstellung von M. Mehuer t, Dresden-Lobtau. 

Schon die vorjahrige Zusammenstellung der unter den 
J.Jobtauer Schulkindern vorhandenen Sprachstorungen lieferte 
J en Beweis, dass ei~e betrachtliche Zahl von Kindern 
sprachlich zuriickgeblieben in die Schule eintritt; standen 
J och nach jener Zusammenstellung von 91 Stammlern 71 
(78,02 Proz.) auf der Unterstufe, dagegen nur 17 (18,68 
Proz.) auf der Mittelstufe, 3 (3,30 Proz.) auf cler Oberstufe. 
Anders war das Ergebnis hinsichtlich de1; Stotterer. Vou 
deu 41 Stotterern befanden sich 17 (41,46 Proz.) in Unter-, 
!W (48,78 Proz.) in Mittel- und 4 (9,76 Proz.) in Oberklassen. 
Diese letzten Zahlen berechtigten zu dem Schlusse, dass 
die Zahl der Stotterer wahrend der Schulzeit zunehme 
Bei den Stammlern ist das Gegenteil als sicher anzunebmen, 
ùeseitigt doch schon der erste Sprachunterricht, besonders 
der Leseunterricht ein gut Teil der Stammler. 

Die diesjahrige Zusammenstellung bezweckte, die genaue 
Zahl der mit Sprachstorungen behafteten, in die Schule 
eintretenden Kinder zu gewinnen. Das Ergebnis ist ein 
uuerwartetes, wenig erfreuliches gewesen. 

Uuter den 1008 in die Schule aufgenommenen Neu
lingen fanden sich 133 Sta. (13,19 Proz.) und 8 Sto. (0,79 
Proz.). Dass die ZaLl der sprachlich zuri.tckgeùliebenen 
Kuabeu grosser ist als die ebensolcher Madchen ist von 
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ueuem envieseu, ùenu unter den 500 Knaben s illCl 86 8tu. 
(17,2 Proz.) und 6 Sto. (l ,2 Proz.) uuLer den 508 l\liicleheu 
fincleu sich aber nur 47 S tammlerinuen (9,25 .Proz.) uud 2 
tltotterinueu (0,39 Pro:.~.). Am nugiiusLigsteu steht die ~2. 

Bez.-Se:h. mit iln·eu Neulingen da, etwas bes::;er d ie :J . 
Bczirlu;schule, noch besser die Biirgerse:hule, am besteu cl ie 
1. Rezirksschule. Verwuncleru muss es eutschieclen, da ss 
die Bii.rgerschule weniger gitustig g cs tellt ist a ls di e 1. 
l3ezirkssehule. Wahrend uae:h der vorjahrigen Zusamm t' ll 
stellnug deu L ehrkraften der BLtrgersehule der erld ilrliulu• 
Vorteil zufìel, am weuigsten mit 8prachstornngeu bei ih reu 
:6oglingen zu thuu zn habeu, isL dies iu diesem J ahre 
anders, wenig::; teus hin::; iehtlieh d es Stammelus. 

Stotterer hat die Bitrgerschule auch dieses Jahr uicl1 L 
nuter clan Elementaristen. 

A uf die l. Bez.-Sch. mi t 383 N euaufgenommeneu e11 L
fttll eu 41 Sta. (10,74 Proz.) u. 3 Sto. (0,78 Pro;~,.). 

Die Bitrgerschul e zahlt unter 188 eingeLreteu en J.{imlem 
23 St. (12,23 Proz.) keine Sto. 

Unter den 240 Neulingen der il. Bez.-Sch. :fiuùeu sid 1 
3fi Sta. ( l5 Proz.) u. 2 Sto. (0,83 Proz.). 

Die 2. Bez.-Sch. hat unter deu 197 Neuliugen 33 Sta. 
( 16 ,24 Proz. u. 3 Sto. (1,52 Proz .) aufzuweisen. 

Die Sta. und Sto. verteilen sich - in Prozenten an R

gedrùckt - auf die Neul inge der einzelnen Schulen fo l
genùermassen: 

l. B ez.-Sch. l O Proz. Sta. O, 78 Proz. Sto. 
Bi'trger-Sch. l 2 Proz. O Proz. , 
3. Bez.-Seh. 15 Proz. i' 0,83 Proz. , 
2. B ez.-Sch. 16 Proz. , L,52 Proz. , 

Durchgaugig an alleu Sclmlen siud die Kuaben 
sprrwhlicL mehr zuriie:k als ùas schon in d er J uge uù 
zungenfertigere weibliche G eschlecht. 

Die Biirgerschule zahlt un ter 

121 Knabeu 15 Sba. ( L2,39 Proz.) O Proz. Sto., 
nnter 67 , 8 n ( 11 ,34 Proz.) O Proz. Sto. 

An ùer l. B ez.-Sch. finden sich unter 
163 Kn. 2 L Sta. (12,26 Proz.) u. 2 8t.o. (1,22 P t·oz., 

unter 220 M. 20 , (» ,99 Proz.) uud l ,, (0 ,45 P roz. 
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Dio 2. Bez.-Sch. weist aut unter 
95 Kn. 20 HLa. (21,05 Proz.) u. 2 ~Lo. (2,10 Proz.), 

untor 102M. 13 , (l2,7fl Proz.) u . l , (0,98 Proz.) 
An der 3. Bez.-Sch. ist das Verhaltnis folgendes: 

Anf l:2t Kn. kommen 30 Sta. (24,79 Proz.) 2 Sto. 1,65 Proz. 
auf 119 M. , 6 n (5,04 Proz.) O , 

* * * 
I. Uuber clio Stotterer 1m besoucleren ergiebt tlie 

~usammensLelhmg no eh folgencles: 

Von ùen 8 aufgen. Sto. werclen 4 (50 Proz.) als korp. 
guL, 4 (50 Proz.) als korp. mittelm. entwickelt bezeichnet. 

N ach ihrer geistigen Bescha:ffenheiL beurteilt, erhielten 
4 Sto. (50 Proz.) die Bezeichnung: schwach, 
3 n (37,5 Proz.) n , mittelm., 
l n (l 2,5 Proz.) erhielt die Bez.: gut. 

Als Ursachen des Sto. wurden in 2 l!'allen Krankheit 
( l mal Keuchhusten) angegeben, in clen 6 and. :E'alle n isL 
dio Ursache unbekannt. In l Falle werden Mitbewegungen 
ùes Kopfes bemerkt, in den 7 ancleren Fallen ist nichts 
vou Mitbewegungen bemerkt worclen. 

Als Laute, bei clenen das Sto. besonclers hervortritt, 
:sin d angegeben: 

aus clero l. Artikulationsgebiete: 
b, p, f, m; 

aus clem 2. Artikulationsgebiete: 
d, t, s; 

aus clero 3.!Artikulationsgebiete: 
g , k. 

In einem Falle wird fast bei allen KonsonanLeu und 
Kon:sonanLenhaufnngen gestottert. 

Ein StoLterer setzt dem Beginn seiner Recle clas bei 
vielen R eclnern beliebte Verlegenheits-

nah u voraus. 
Ùber die Verbreitung des Stotterns in den betreffendon 

Familien, aus denen die Stotterer stammen, auch ùbor den 
\V echsel des Stottergrades, z. B. bei Witteruugsanùerung, 
ist nichts angegeben. 

Uber den Grad des Sto. beim Sprechen, Lesen uncl 
Singen finc1on sich folgenùe A11gaben: 
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5 (62,5 Proz.) 
2 (25 Proz.) 

stottern beim Sprechen mass1g, 
, , ,, stark, 

l (12,5 Proz.) 
Beim Lesen stottert 

stottert 1 , gering. 
l stark (12,5 Pro%.), 7 stottern massig 

(87,5 Proz.). 
Beim Sìngen stottert l Kind (12,5 Proz) gering, 7 Kinder 

stottern (87,5 Proz.) gar nicht. 

* * * 
II. Ùber das Stammeln im besonderen liefert clie 

Zusammenstellung folgende Ergebnisse: 
Als korp. gut entwickelt werden 46 Proz. d. Sta. bezchnt., 

(ungef. d. Halfte), 
als korp. mittelm. entwickelt werden 35 Proz. (Ila), 
, , schwach , , Il Proz. bezeichneL. 

Der grosse Teil der Sta. ware demnach korp. gut entwìckelL. 
Nach der geìstigen Bescha:ffenheìt beurt.eilt, 
erhalten 44 Proz. der Sta. die Bezchg. mittelm., 

27 Proz. n n schwach, 
12 Proz. , , gut. 

Der grosste Teil der Sta. ware demnach mìttelmassig 
veranlagt. 

Die Ursachen des Stammelns sieht ma.n 
bei 42 Proz. in mangelhafter Sprachentwicldung, 
bei 28 Proz. in organ. Fehlern (Zahne), 
bei l Proz. in geistiger Unreife, 
bei 12 Proz. ist sie unbekannt 

Die Aussprachefehler der Sta. erstrecken sich in 39 
l!'i:illen, d. h . nahezu 30 Proz. auf die S-lauLo nnd dìe 
Verbindungen mìt S. 

Das S wird zu t (heiss wird zu heit, Messer zu M etLcr). 
Auch der Laut Sch erfahrt mannigfache Vertauschungon. 

Er wird zu t Schule wird zu Tule, 
Schiissel n n 'J.liissel, 

ocler er wird zu s Schule , , Sule, 
schlecht , n slecht, 
schon , n son, 
Schiissel , n siissel, 

oder zu z schon n , zon. 
Nicht mincler iibel ergeht es clem R - laut. Er wird 

vertauscht mit h (Ring wird zu Hing) oder mit l. 
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t)ehr oft wird das R weggelassen. Bsp. : schnurren 
~>ohnuen, Lehrer - Leher, 

W flggelassen werden auch folgende L ante: 
Das End - d in Kind (Kinn, Dinn), 

, - t in hat, sieht, ist (ha, sieh, is) 
, - s in aus (au). 

Hi:i.nfiger als die Weglassung oder Vertauschung ein:-;elu
skhflnder Mitlaute sind die Weglassun g und Vertanschung 
gew1sser Mitlaute in KonsonRntenverbindungen, z. B.: 

Kreide wird zu Deide, 
Knopf , , N opf, 
schmeckt , , meckt, 
schreibt n , reibt, 
zwe1 , n fei, 
Blume , , Lume ocler Ume, 
H tar 
Rtuhl 
ist 

n 

" , 

, 'rar , 
, 'l'uhl, 

11 it, 
beisst 

n " 
bei t. 

Als V ertauschungen von KonsonanLenverbindungen mi L 
amleren seien noch folgende angefuhrt: 

dr zu kr (drei - krei), 
gr ,, dr (greife - dreife), 
lu n Lr (Krug - Trug), 
bl , gl (blau - glau), 
bl n fi (Blume - Flume), 
bl , gl (Blume - Glume), 
br n fr (bringt - fringt), 
oder gr ( , - gringt), 
fl zu gl (fieissig - gleissig), 

lm , schn (Knabe - Schnabe ), 
kl , schl (klein - schlein), 

schn n dn (Schnee - Dnee ), 
schl , gl (Scblange - Glange), 
zw , fr (zwei - frei). 

Ausser den Weglassungen und Vertauschungen kommen 
auch Einschiebungen und Anhiingsel vor: 

(zwei - zwrei), 
(ja - jda), 
(ich weiss - icht heisst). 
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Auch Entstellungen der Wort.er siud anzugeben: 
(gesehen - dastii.neu, 
sieht - diest, 
Schloss - Loch, ~ Luss). 

Unter den Neulingen finden sich 2 Nasler und J Satz
sLammler. 

Leider ist es nicht moglich, genauer zahlenmassig dar
zulegen, welcbe Laute und Lautverbindungen aro meisten 
Veranderung erleiden mttssen. Unzweifelhaft erhellt aber 
aus der Zusammenstellung der Zahlen, dass der Elementar
lebrer mit der Abstellung von Sprachstorungen, besonders 
des Stammelns, vertraut sein muss. Inwieweit der erste 
Sprachunterricht zur Beseitigung der Sprachst!)rungen bei
tragt, soll vor_Sehluss dieses Schuliahres festgestellt werden . 
Freilich liegt auch bei den Spra hstorungen der Schwer
punkt in der VerhitLung, nicht in der IIeilung. Deshalb 
ist es Pflicht der Lehrer, den Eltern immer und immer 
wieder oinzuscharfen : ,Habt Acht auf eure Kinder, ins
besondere wiihrend der Zeit ihrer sprachli chen Entwicklung !" 

Berichte. 
Von den Kursen in Essen 1902. 

Wie alljahrlich, so bat uns auch dieses J ahr wieder 
Herr Oberbitrgermeister Zweigert aus der Stadt Essen 
die ausgefiillten Zahlkarten der letzten beiden Kurse ,zur 
gefiilligen Kenntnisnahme und eventl. B enutzung" itber
senden lassen. Diese liebenswiirdige Aufmerksamkeit, fiir 
die wir Herrn Oberbttrgerm~ister Zweigert auch an dieser 
Stelle nur unsern ganz ergebensten Dank sagen konnen, 
hat fiir die Sache der stotternden Schulkinder ibre gutc 
Bedeutu.ng. Es ware wohl zu wiinschen, dA.ss wir noch 
mehr als bisher auch von anderen Stadten wenn nicht 
vollstiindige Berichte, so doch wie aus E ssen die aus
gestellten Zahlkarten erhielten. Die Bearbeitung derselbon 
lmnu hier leicht ausgefùhrt und durch die lVlonatsschrift 
fttr die Allgemeinheit nutzbar gemacht werden. 

Di e Kurse wurden von den Herren J un g un d S c h ell e
w a l d geleitet, der Kursus des erstgenannteu Herrn dauerte 



17 

vom 22. Marz bis zum 28. Oktober, der des letztgenannten 
vom l O. April bis zum 10. November 1902 Die arzt,liehe 
Untersnchung der stotternden Kinder wurde von den H erron 
Dr. Gennep e r und Dr. Stahr vorgenommen. 

Die 25 Zahlkarten der beiden Kurse beziehen sich auf. 
l H Knaben und 6 Mad ch en im Alter von 7 bis zu 14 Jabren, 
7 Jahre alt ist l Knabo, 8 und 9 Jahre je 2 Knaben, 
10 Jahre 2 Knaben und 3 Madchen, 11 J ahre 3 Knaben 
nnd l Madchen, 12 Jahre 3 Knaben, 13 Jahre 6 Knaben 
und l Madch eu, endlich 14 Jahre l Madchen. 

Bezuglich Krankheiten in der Familie, hereditarer Be
lastung etc. ist nur in einem Falle hervorgehoben, dass in 
der Familie E p i l e p s i e herrscht, von fruheren Krankheiten, 
die von Einfluss auf das spatere Ùbel zu sein schienen, 
sci erwahnt, dass ein Knabe Joseph H. im Alter von 
18 n1:onaten einen so Rchweren Fall that, dass er 3 Monate 
im K rankenhause liegen musste, ein anùerer Knabe Franz 
Z. bekam infolge eines ·Fall es in der Jugend Krampfe. 
Bei beiden Kindern wird aber ausdriicklich angegeben, 
dass das Stottern erst im 4. Lebensjahre und zwar durch 
N a c h a h m un g enstand ! Storungen in der Sprachent
wickelung, besonders s p a te Entwickelung, wird 2 Mal 
aufgefuhrt, an d ere Storungen in fruher J ugend, wie haufige 
Krankheiten in 4 Fallen. Ein Kind lag vom 3. bis zum 
5. J ahre zu Bett ( aus weloher U rsache ?) sodass es das 
Laufen wieder vollig verlernte. 

Am wichtigsten ist die Beantwortung der 3, Frage: 
Seit wann besteht das Ùbel? W ahrscbeinliche Ursache 
(Veranlassung) ? Hier fì.nden wir, dass in Il Fallen die 
Ur s ache v o llig unbekannt ist und das Ùbel von 
J ugend auf besteht, un d 2 Mal unter diesen wird bemerkt, 
dass es i m 5. J ahre aufgetreten sei. In nicht weniger als 
12 Fallen wird die Nachahmung ausdrucklich als Ursache 
angegeben, darunter zweimal, dass dazu in der Schule 
G elegenheit gewesen sei, einmal, dass das Kind im 5. L ebens
jahre das Stottern in einer Verwahrschule, wo auch 
e1mge stotternde Kindcr gewesen seien, erlernt habe. 
Ausser jenen beiden Fallen wird <li e S c h u l e als Ent
stehungsgelegenheit des Stotterns nur noch in einem Falle 
angegeben. Gesc hwiste r . totterten in 6 F allen, darunter 
3 mal altere Geschwister. l Mal wirù mitgeteilt , dass 
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iiberLriebenes K i tz e In Stottern im 3. Leben~jabre veran
lasst habe. 

Wegen d es Sprachfehlers bl i e ben 
Schule 7 Kinder zurii. ck, mehreremale sogar 
einem F alle 3 Mal. 

111 der 
ofters, in 

Vergréisserte Mandeln fanden sich in 8 Fallen, 
d. h. in iiber 30 Prozent. Zweimal zeigte sich starkere 
Schwerhéirigkeit. 

\Vas nnn die Sprachstéirun g selbst antrifTt, so waren 
fast alle Kinder starke, z. Th. sogar sehr starke Stotterer, 
und 3 Mal ist leichtes, resp. massiges Stottern angegeben, 
14 waren ausgesprochene Konsonantenstotterer, be
sonders haufig war das Anstossen bei den V erschlusslauten, 
aber auch Reibelaute machten éifter gréissere Schwierig
keiten. Vorwiegend Vokal sto tt erer waren 7 Kinder, 
eins darunter besonders stark beim Hauch. 4 Kinder 
waren mehr gleichmassig V o kal- und Konsonantenstotterer, 
Von den Vokalen zeigten sich bei a und i die gréissten 
Schwierigkeiten. 

Das Stottern war meistens beim Sprechen starker 
als beim L es e n, nur in einem Falle war es gerade um
gekehrt. Einmal wurde a u eh be i m F l ti s t e r n stark an
gestossen Unserer Meinung wiirde man dieses Stottem 
beim Flùstern viel éifter finden, wenn man l an g ere Zeit 
Hitsternd Lesen liesse. 

Das W e t te r hatte in 4 Fallen angeblich Einfluss auf 
die Sprachstéirung, in zwei von diesen Fallen war offeu bar 
di e V ergréisserung der Mandeln der Ausdruck fi:ir di e 
lei eh tere Anfalligkeit gegeniiber Witterungseinflussen. 

Wir schliessen diesen kurzen Bericht mit der Bitte, 
la.::;s auch die zahlreichen anderen Stadte und Gemeinden , 
in denen jetzt die Kurse fi:ir stotternde Kinder regelmassig 
abgehalteu werden, eutweder wie die Stadt Essen uns die 
Zahlkarten einsenclen, oder die von Seiten der Kursleiter 
und Arzte erstatteten Berichte uns zur Verfi:igung ::;tellen. 

Die Reclaktion. 
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Best•rcchnngcn. 
Contributions à l'étude du traitement de l'ldiotie. Von 

,J u l o s Boy e r. Inauguraldissertation. Paris 1902. 

Verfasser ist bei der Besprechung seines r.I'hemas rechL 
einseitig vorgegangen, insofern er die ausserfranzosischeu 
Autoren hocbst stiefmutterlich behandelt hat. Deswegen 
ist schon die Geschichte der Fursorge fur die Erziehung 
der Idioten, die er giebt, eine recht unvollstandige. Noch 
mehr ist es die Beschreibung der Behandlungsweisen, die 
bekanntermassen zum Teil gerade deutschen und englischen 
Autoren entstammen. 

Mit seinen Scblussfolgerungen konnen wir uns ein
verstanden erklaren. Er sagt, dass die Idiotie einer Be
handlung zuganglich ist und dass diese Behandlung eine 
medizinisch - padagogische sein muss. Die medizinif.:iche 
kann sich erstrecken auf die Ursachen der Idiotie. Dahin 
gehort die Behandlung der myxodematosen Idiotie mit 
Schilddrusentabletten und die in neuerer Zeit wobl voll
standig verlassene chirurgische Behandlung. Sie kann sicb 
ferner erstrecken auf die Komplikationen der Idiotie 
besonders aut die Epilepsie. Endlich ist auch die allge
meine hygienisch-diatetische Behandlung als im wesent
liehen medizinische anzusehen. Die padagogische Behand
lung hat zum Zweck die Erziebung der Funktionen des 
organischen Lebens, die Erziehung der Sinne, der Spracbe, 
der intellektuellen Fahigkeiten und der Instinkte. Es ist 
ldar, dass diese Behandlung nicht zur Heilung fuhren kann, 
R.ber doch grosse Besserungen hervorruft. Es ist nicht nur 
notig, fiir die Unterbringung der Idioten, sondem VOI' 

allem fi.ir ihre Erziehung in samtlichen Idiotenanstalten in 
dem oben angegebenen Sinne zu sorgen. 

Hermann Gu t zmann. 

Uber scwachsinnige Schulkinder. Vou Dr. med L e o
p o l d L a q u e r, N ervenarzt un d Schularzt der stadtischeu 
Hilfsschulen zu Fmnsfurt a. M. Halle a S. Verlag von 
Karl Marbold, 1902. - Preis 1,50 Mark 

Di e Arbeiten d es Verfassers uber schwachsinnige Kinder 
sind unsern Lesern bereits bekannt, sodass wir auf seine 



Anschauungen, s ine Beobachtnngsbogen uml tmdere.· mol1r 
hier nicht ntiher einzugehen haù e11 . Er lmt in diesem 
kleinen, 44 Seiten umfassemlen Heftchen sei11e Anschau
ungen etwas ausfii.hrlicher dargelegt. Er bespricht die 
Beobachtung schwachsinniger Kinder vor ùem Eintritt in 
clie Schule, ihre Aufnahme in die Normalschule und ihre 
Beobachtung daselbst, geht dann ausftthrlicher auf dea 
Frankfurter Beobachtungsbogen fii.r schwachsinnige Schul
kinder ein. Sodann bespricht er den Ubergang der Schwach
sinnigen aus einer Normulschul e in die Hilfsschule uncl giebt 
schliesslich einen kurzen Ausblick auf ùas Schicksal der 
aus der Schule entlassenen Schwachsinnigen. Wir stimmeu 
vollkommen mit ihm ii.berein, class wir am besten fii.r di e 
Schwachsinnigen sorgen werden, wenn wir sie unter llen 
Schi.tlern aller Schulen in clen beiden ersten Schuljahren, 
wenn es irgend moglich ist, sogar mit gesetzlichen Mitteln 
aussondern und so in einem moglichst frithen Lebensalter 
den Hilfsschulen und damit einer mehr individuellen Er
ziehung und Beobachtung zufi.thren. In dem Litteratur
verzeichnis vermissen wir einige bekannte un d recht wichtige 
W erke selbst der neueren Zeit. Hermann Gutzm11.nn. 

Arztliche Untersuchungen aus der Hilfsschule fllr 
schwachsinnige Kinder in Karlsruhe. Von Dr. K D o 11 , 
Arzt in Karlsruhe. - Karlsruhe 1902. 

Der V erfasser ha t in Gemeinschaft mi t dem Augenarzt 
Dr. Ge l bke, dem Ohrenarzt Dr. Ap e rt und den beiden 
Lehrern R i t z h a u p t un d H u ber clifl Kinder der Karls
ruher Hilfsschule einer i:i.rztlichen Untersuchung unterzogen , 
Diese Untersuchung bezieht sich ausser auf clie allgemeinen 
Erscheinungen cles Kindes auch auf die Sprache und hat 
insofern ein spezielles Interesse flir uns. Auch was deu 
Befund an Augen und Ohren anbetrifft, ist derselbe fUr 
die Leser unserer Monatsschrift von Bedeutung. Es zeigt 
sich ni:i.mlich, dass unter den schwachsinnigen Kinclern sich 
erheblich weniger normalsichtige vor:fìnclen als unter deu 
geistig normalen, ni:i.mlich 37,5 Proz. im Gegensatz zu dem 
normalen V erhi:i.ltnis von 56 Proz. Der Gruncl dieses De:fìzits 
an Normalsichtigkeit ist auf das K onto der Schwach
sichtikeit zu setzcn, welche bei den Schwachflinn igen im 



21 

G eg m:aLz zu d eu gei:;tig uonnalen Kindern in der H aufig
keit vou 34,7 zu 9,5 Pr0z. vorkommt, also betrachtlich 
haufiger gefuuùen wird. Auch tlie Storuugeu des Gehor-
1-l inns Hind bei schwachsiuuigen Kinderu betrachtlich hau:fìger 
n ls bei geisLig normale n. Auch fanden sich Erkrankungen 
<les Nasenracheuraums, besonders die Vergrosserungen ùer 
H.achen- unù G-aumenmaudelu mit Verlegung der Nasen
aLmung recht zahlreich, denu von deu 14 schwachhorigeu 
l\.. i mlem zeigteu 7, al so di e Hu.lfte, l'\'fundatmung in l! olge 
<l Pr bezeichueten Storungen. Endlich fand mn.n in 18 P roz. 
HLorungen der Sprache, namlich bei 13 IGndern. 2 davou 
siml Stotterer nnd 4 Stammler. Die sonstigen Sprach
storuugen werden bezeichnet als Anstosseu, mangelhafte 
Aussprache der Zischlaute, langsame, stockende oder 
schleppende Sprache, uuartikulierte Sprache, sehr trage 
Sprache, Die eiuzelnen Dadeguugen des Schriftchens sind 
ilnsserst exakt, nud es bedarf nach dem hier M:itgeteilteu 
wohl ka.um noch einer Empfehluug ùesselben. 

H erma n n G u tzman n. 

Die lautlichen unù gescltichtlichen Grundlagen unserer 
Rechtschreibung. Von Profe ssar O. Brenner. L eipzig , 
V erlag von B. G-. Teubner. 1903. Preis l Mark. 

Die Ausfi.ihrungen cles V erfasser;; sin d aus Vortrageu 
hervorgegangen, die er im Sommer 190 l in d eu F erien
kursen fiir Lehrer an der Universitat Wiirzburg gehalteu 
hatte. N achdem er die Ziele un d Arten der Rechtschreibung 
besprochen hat, giebt er in kurzen Ziigeu eiue allgemeine 
Geschichte der deutscheu Orthographie uud be pricht dann 
in ausserordentlicher K larheit uud Kiirze die h\utliche 
Gruudlage der heutigen Schreibung. Bei dieser Besprechung 
geht er auf die geschichtlicheu G-rundlagen der heutigen 
Rechtschreibung im Einzelnen naher ein und giebt zum 
Schluss eine Reihe von Probeu der Entwickeluug unserer 
Rechtschreibung. Dass er, wie jeder Phonetiker , zu einer 
Verurteilung unseres heutigen Rechtschreibesystems kommeu 
rnus , bedarf kaum einer Erwii.hnung. Das Biichelchen liest 
Hich recht interessaut und wirù sicher auch fur die L eser 
nnserer Monatssehrift anregend wirken. 

Herruann G n tz m a nn. 
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Nervose Schulkinder. VurLrag , ge !J alLo JJ in der Kommi,.;:; iou 
fùr Sehulgesuuòheitspflege zu Nùru1erg, vou Dr. med. 
Ri c h ard Lanù a u, stadtisl5heu Sehnlarzt zu Nùmberg. 
Hamburg uud L eipzig, Verlag vou L eopold Voss, 1902. 
·--· Preis 80 Pfg . 

Der Verfasser verstehL uuter nervosen Schulkiudem 
Elemeutarschttler uud -Sclti.lleriuuen, welche fm1ktiouelle 
Storuugen des Nervensystems zeig eu. Es ;whein t zweifel
los festzustehen, ùass ùie Zahl der nervuseu IGmler im 
\Vac.hsen begril'fen ist. Sogar die ~ahl der echten Geistes
b·auken, die ja uuter Kindern selten siud, sch eiut znzu
nehmen, denn wahrenà. no eh 1892 K iud.er bis zu l O J ahreu 
iu den bayrischen Irrenaustalten l ,2 Proz. ausmachteu, stieg 
à.i ese Zahl 1894 auf 2 Proz., obgleich die Zahl der mit 
augeborenem Irresein behafteten, 2,2 Proz. , in dieser Zeit 
unverandert blieb. E:> finà. en sich nnter à.en Schulkindem 
alle F ormen nervoser Schwache uud nervoser HeizbarkeiL 
bis zur ausge:;procheneu Hysterie un d N eurastheuie. 
L etztere ist allerdings untm· Schulkindern sehr selten. Un
gewohnlich haufiger als nervose Erscheinung trit t der 
habituelle K opfschmerz auf. So fand D ove rti e unter 
1649 Kindern der Schulen zu Christianstadt 19 Proz. 
Knaben und 37 Proz. Madchen an Kopfweh leidem1 . 
Andere Autoren fanden noch Lohere Zahlen. Ausser dem 
Kopfweh finden sich als weitere ner vose Erscheinungeu 
Schlaflosigkeit, Magenschmerz und andere Empfiuà.ung~-;

storungen, sehr rasche korperliche Ermùdung, psychische 
R eizbarkeit, Neigung zu Herzklopfen, Zeichen, die vou 
manchen Autoren sogar als neurasthenische augesehen 
werà.en. D en erwahnten sub·jektiven Storungeu pflegen 
nicht selten auuh objektive zu entsprechen, so abnorme 
Pupillenweite, mangel bafter Schluss der Augenlider, g e
steigerte Patellarrefl.exe, Zittern der Hande unù besontlen:; 
auch Sprachstornngeu . Ausgesproche11e H ysterie findeL 
sich uuter Kindern recht haufi.g Als hysterische Storungen 
sinù zu erwahneu : Schmerzen, Lahmnngen unà. K rampfe, 
feruer ein Zustand, iu dem das normale Stehen unù G ehen 
unmogli ch ist (Astasie, Abasie), obgleich alle ubrigeu Be
wegungen gut vorhamlen sind, feru er fehlerh afte Haltnng, 
einzig uud all ein auf hysterischer BasiH. Empfinà.ungs-
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lo~igkeiten der .Hant nnd der SinneHorgane sincl mehrfach 
fe~tgestellt worden, feruer hysterische~ Schluchzen , hyste
ri,.;dler Husteu, S tu m m h e i t un d undere Formeu von 
~prau h s tor u ngeu, ja sogar hysterisches Blutl>recheu. 

Ausfiihrli ch geht der Verfasser auf die Ursach en all er 
llel'vosen Storungen ein. Er b esprich t die erbliche B e
lasLuug, clie Geleganheitsursachen, d ie teils in der Schule, 
Lei ls ausserhalb derselben liegen, die B edeutung de Unter
l'Ìl;htsplan es, die ja mehrfach ausfflhrliche Bearbeitungeu 
you l1 ervorrageuden Sach verstancligen gefunden ha t. Be
z[i.g lich der Ursachen der NerYositat der Schuljugend, di e 
ausserhalb der Sehule liegen, verurteilt der V erfasser mi t 
l{,echt clie fehlerhafte Diat und E rziehung, clie Kinclern so 
hau:fìg im Elternhause zu teil wird, und besonclers die 
fehlerhalte Ernaheruug Mit vollem Reht verdammt er 
an eh geringen Kaffee- un d 'l'heegenuss in der J ugend 
Besonders die erwahn te Schlaflosigkeit Lessert sich haufi.g 
rapi l e, wenn der Kafregenuss definiti v untersagt wird. 
Dar,; K iudern Bier uncl W ein , selbst in gebildeten 
H • .unilien, regelrecht , zur Starkung" gegebeu wird, ist ja 
leiùer eine bekaunte 'l'hatsache. Auch die gesellschaft
lichen Vergnùgungen, denen Kinder, besonders iu soge
nanuten b esseren F a,milien, oft friihzeitig ausgesetzt werden, 
si nù schwere Gelegenheitsurs•1chen zur Erwerbung nervoser 
Zustande. N amentlich dieser letzte Absatz cles hochst 
iuLcress::mt: fhtssig, leicht geschriebenen Heftchens, der sich 
a u ùie E ltern wendet, sch eint mir allgemeiner Beachtullg 
wert :.:;n sein. H e rmaun Gutzmann. 

Oie Grosshirnrinde als Organ der Seele. Von Prof Dr 
ALlam ki ew i ez . \ViesL<tÙen 1902 . Ref.: W. Gaet hgen s. 

Adam k iewi cz weist am Anfa ng seines W erkes in 
e i uer kurzen Einleitung 11uf di e ho h e Bedeutung hiu 
welch e die Erkenntnis der Funktion der Grosshirnrind~ 
tles Meuscheu hat, in dem das Gehirn des Menschen ,die 
:6eutnde auf der hochsten H ohe ihrer Vollenclung darstellL, 
uucl die Gauglieu der Grosshirurinde die Funktion cles 
Lebeus in ihrel' hochsten Volleucluug kronen. " lVIi t 
weuigen WorLeu ge!tt Verf11s:>er d.ann auf die anatomischen 
V rhii.lLui sse eiu nuù weisL besond ers daranf hiu, ùu.ss di e 
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Gangllenze1len der Rinde gar nicht ,Zelleu" im eigeut
lichen Sin ne des W ortes, also einfache Elementarbestand
teile cles uervosen Gewebes sein kouneu, weil sich in ihu ell 
cliejenigfln Vorgange abwickeln, in denen sich das IIoehst.t• 
l.:ouzentriert, was die Natur in ihrer physiologischeu, also 
natiirlichen und folglich mechanischen Allmaeht au 
L eistungen hervorbringL. Diese sog enannten ,Zellen" silH1 
vielmehr wirkliche Organe, welche anch anatomisclw 
AtLribute besitze, die niemals Gewe bsolemeuten, sondern 
nur den Orgaueu zukommen , namlich einen eigeneu 
Apparat zu ihrer Ernahrung. Nach diesen Vorbemerkunge11 
geht A d a m k i e w i cz zu seincm oigentlicheu 'J'hema ii ber 
nnd behandelt in drei 'l'eilen die Elementarfunktionen der 
Seele, die Seelenfelder der Grosshirurincle und clie Grosshirn
rinde als Seelenorgan. 

Von clen Elemantarfunktioueu der Seele geht Ver
tasser zuersL auf das Gedachtnis ein. Er zeigt an eiuem 
Beispiel , class clas Gedachtnis die E i:lhigkeit ist, Eill(lrilcke 
festzuhalten, clie mit der Intelligenz und der geistigen Ar
beit nichts zu thun hat uncl die bereits vorhanclen ist, 
lange bevor das Gehirn clie Reife fiir die geistige Arbei L 
erreicht hat. 

Es verhalt sich also clas Kindergehirn geg en Ein
drùcke, die ihm zufl.iessen, wie clie photographische P iatte 
zu clen Strahltln cles Lichte;; . Auf welehen E igenschafteu 
diese physische Geclachtniskraft der Gehirnmaterie beruht, 
ist uoch unbekannt. Verfasser scbliesst aus der Energie, 
mit welcher das Kinderhirn die Eindri.tcke, selbst die kom
pliziertesten hascht und festhalt, anf eine besondere 
Attraktionskraft der jugendli ehen Gehirnmasse fi.tr die cleu 
Siuneserregungen zu Gruude liegenden Se h winguugm1. 
Fur dies e Kraft schlagt er di e Bezeichnuug M y e l o p e x i >; 
vor. Dafi.ir, class cliese Eigeuschaft physischer Natur sein 
muss, spricht auch die Abhangigkeit cles Geclachtnisses vou 
der physikalischen Beschaffenheit der Gehirnmasse unter 
pathologischen und phy::liologischen Umstanclen. Die 'l'hat
sache, dass Erweichung der Gehirnrincle alles Gedachtuis 
aufhebt, ist gerad.ezu ein klassischer Beweis clafi.tr, class 
clas Gedachtnis ein Faktor der physischen Beschaffenheit, 
zumal der Konsisteuz der Gehirnsubstanz sein mu,.;s. 
Steht es nun aber fest, ùas:; clas Gedachtnis auf me<.:ha-
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Hischen Vorgangen beruht, so gewinnt mit dieser F est
NLollung auch unsere Kenntni~ von dem zu~tandekommeu 
clcr psychischen Vorgange einen ersten und bedeutungs
Yollen Schritt zu ihrer Erklaruug. Das Gedachtuis ist das 
W nn cl amen t aller psyvhischen Vorga,nge, es ist eine phy
si~che Funktion, auf der sich die psychische grùndet. E s 
hat also die Gedachtniskraft mit der psychischen Kratt als 
solcher nichts zu thun, und es ist deshalb durchaus un
logisch , aus dem Vorhandensein eines grossen Gedacht
nisses bei Kindern auf besondere psychische Fahigkeiten 
bei denselben zu schliessen . Im folgenden lwmmt Ver• 
fasser dann auf die Gedachtnisschwache zu sprechen: auf 
das Vergessen. Die krankhafte Gedachtnisschwache- es 
giebt auch eine Kraft cles Vergessens, welche nicht das 
Zeichen einer Krankheit ist, sondern vielmehr gerade eines 
cler Attribute wahrer Seelengrosse - ist entweder ange
boren oder wird erworben. Ausser den drei bekannten 
Formen der erworbenen Gedachtnisschwache, der ,ana
tomischen", ,psychischen" un d ,traumatischen", hihrt Ver
fasser noch eine vierte Art von Gediichtnisschwi.i.che an, 
welche er ,Lethymie" nennt. E s ist dies eine Gedachtnis
stii.tzigkeit, die es dem Kranken unmoglich macht;, seine 
Gedanken auf einen bestimmten Punkt zu konzentrieren. 
Tu dem folgenden Kapitel ùber die , schopferische Kraft 
und die Sinnesfahigkeiten der Grosshirnrinde" setzt uus 
A cl a m k i e w i c z dann auseinander, wie di e Rinde nicht 
nur unter Einwirkung der Reize der Aussenwelt thi.i.tig ist, 
,'ondern sich als selbstschopferisches Organ neben der 
realen no eh i h re eigene immaterielle W elt schafft. J ed e 
Ganglienzelle der Rinde sieht uud hort nicht nur das , 
was Auge und Ohr im Wachen ihr zutragen, sondern auch 
noch das, was sie an Gesichts- und Gehorsphanomenen etc · 
in ihrem eigenen K orper hervorbringt. Sie versteht und 
begreift nicht nur das, was sie selbst, sondern auch das, 
was jede andere Ganglienzelle der Rinde schafft oder was 
ihr und diesen seit der Geburt von den Sinnen zugetragen 
worden ist , und vermoge der Gedachtniseigenschaft in 
ihrer Substanz haftet. Da aber ihr ganzes geistiges Ver
mOgen nur in der Qualitat der Erschùtterungen ihrer Sub
stanz beruhen kann, so kann ihr Sehen und H oren nur ein 
subsiantiell es sein , d. h. ein Vibrieren der Molektile, das 
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~;i eh durch dio verbi ncleud en N orveu vou Gangli o zn Gangli e 
fodpfl.anzt. Kommt clan n une h diesem i n Lragauglionàron 
Zwischenspi el der geistigeu Arbeit der \Ville zum Durch
brnch und setzt sich in Kraft um, danu ist di e psychische 
K ette geschlossen. Dieso Kette, di e so hoch ùber dem 
\V esen der Materie zu stehen schei ut, geht al so nicht nnr 
von der Materie aus und endet wieder in ihr, sondern ver
lauft auch zwischen cliesen beiden Polen ganz materiell. 
Im dritten Kapitel geht Adamkiewicz auf die Aktivitat und 
Inaktivitat der Grosshirurindeganglien und das Doppel-Ich 
ein. Er ver t eh t unter Akti vita t de n Zustand erhohter, 
unter Inaktivitat den Zustand verminderter 'l'hatigkeit. 
Diesen physiologischen Doppelzustand, der jeder lebenden 
Zelle zukommt, bietet auch der sich aus der Gesa.mtheit 
der Zell.en zusammensetzende Korper, der Gesamtorganismus, 
dar. Und da der Gesamtorganismus nicht nur materiell 
durch den Korper, sondern au ch seolisch durch die Indivi
dualitat, das ,)eh u, reprasentiert wird, muss dieser Doppel
zustand d es Gesamtorganismus gleichfalls in doppelter Weise 
zum Ausdruck kommen : korperlich und seelisch. Korper
lich ist dieser Doppelzustand in den beiden sich regelmassig 
abwechselnden Phasen cles Schlafens und vVachens aus
gedriickt. Seelisch ist dieser Doppelzustand durch dio 
Arbeit der Grosshirnrinde gekennzeiclmet . Die Arbeit der 
,inaktiven" d. h. schlafenden Grosshirnrinde ist der im 
Schlafe hervorgebrachte Traum, die der ,aktiven" Rinde 
nicht nur das durch die Sinne lvermittelte Spiegelbild der 
realen Welt, sondern auch clie dadurch angeregte Gedanken
arbeit. Was die Rinde ,aktiv" hervorbringt, ist der Inhalt 
der Seele cles jeweiligen Menschen, also der individuellen 
Seele, d es spezi:fischen , I eh" . Da a ber n un di e Grosshirn
rinde ihre physiologischen Funktionen doppelt verrichtet, 
muss auch dieses psychologische ,,lch" iu doppeltem Zu
stand erscheinen. Dem ,aktiven" spezi:fischen ,Ich", welclt es 
das souverane , Ich" des wa.chen Zustandes ist, steht da :-; 
inaktive ,Ich u gegeniiber, das Subjekt des 'l'raumes. Im 
folgenden kommt Verfasser dann auf clie Beziehungen des 
aktiven zum inaktiven ,Tch" zu sprecben. Im vierten und 
fiinften Kapitel sucht Adamkiewicz die Entstehung nud das 
Wesen der Empfindung und de s Willeus zu erklaren. 
Wenn die Ganglienzellen der Hinde aus Produkten des 
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SLoffwecbsels geistige Bilder entwickeln, so lmnn die Ent
stehung dieser Bilder, weil sia eine mechaniscbe ist, auf 
oiner intramolekularen Bewegung der thatigen Ganglien 
beruhen. Da nun die Rindenganglien gleichzeitig auch 
omp:fìndsam sind, so muss jede mit ihrer Funktion ver
hunclene intramolekulare Erschi:ttterung ibrer Substanz ihre 
E mp:fìndsamkeit wachrufen und, da sie auch Sitz des Be
wusstsEiins sind, die erregte Emp:fìndsamkeit zum Bewusst
sein bringen, d. h. in Empfìndung verwaudeln . Es sei hier 
auf einen sprachlichen Fehler aufmerksam gemacht, der 
dem Verfasser in cliesemKapitel untergelaufen ist. Er schliesst 
(Seite 39) aus der Empfìndungsfahigkeit und Empfìndsam
keit der Pflanzen auch auf ,Emp:fìndung" , welche bei ihnen 
aber niemals zum B ew u sstsei n kommt. Nnn aber ist 
die Empfindung untr ennbar mi t B ew u sstse in ve r-
1.> un d e n , si e ist, wie A daml{iewicz auf derselben Sei te 
w e iter unten s el b s t sagt, , di e zum Bewnsstsein gebrachte 
Emp:fìndsamkeit" . Also ist in clem Satze: , Folglich mussen 
Pftanzen Emp:fìndung besitzen," clas W ort ,Empfìndung" 
durchaus nicht am Platze. 

Anders verhalt es sich mit dem Willen. Die Rinden
ganglien werden beim Erwachen durch die von der Aussen
welt ausgehenden Erregungen mit einem 'l1eil der leben
digen Kraft cles W eltalls geladen und besitzen in der ihnen 
ubertragenen Energie ein gewisses Quantum physischer 
Spannung. Diese Ladung ist das physiologische Substrat 
cles Willens, und deshalb erhalt dieser auch eine phy
~ische Spannung, deren Entladung auch nur physisch oder 
materiell wirken kann. Im sechsten Kapitel schliesslich 
beschreibt Adamkiewicz die psycho p h ys is c he n Pro
zess e und bilateralen Funkti o n e n. E s giebt 
Funktionen im lebenden Menschen, die weder allein den 
materiellen Zwecken cles physischen Daseins dienen, noch 
un clie Herrschaft der Psyche gebannt si.nd. Sie gehoren 
vielmehr beiden Reicben je zur H alfte an und liefern, indem 
sie zu1· Physis und zur P 7che gleichzeitig in Beziehung 
::; Lohen, ein Beispiel solidarischer Einheit zwischen Geist 
nnd Materie. Diese psycho-physischen Prozesse werdeu 
hervorgerufen durch seelische Reize, deren Quello in den 
Vorgangen der Aussenwelt zu suchen ist, u11cl clie auf dem 
W ege sensitiver, also zentripetaler N er ven zur Seele ge-
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langen. Von rlem Reiche der P.syche, also dem ZenLra l
organ cles Nervensystems, worclen tli e Reizc duruh moLori:-;clw, 
al so zentrifugale Nerven zur Peripherie geleitet und hior 
in die 'l'hatigkeit vegetativer Apparate umgeseLzt. Ihrem 
physiologischen \Vesen nach gehoren al:oo die psycho
physischen Prozesse zu den Reflexen. Die Organe Llor 
psycho- pbysischen Prozesse, di e Appara Le, di e von d oH 
Affekten in 'l'hatigkeit gesetzt werden, sin d samtlich bi l a ter al 
angelegt. Die 'l'hatigkeit dieser zum 'l'eil synergisch, znm 
'l'eil antagonistisch arbeitenden Appara te nennt V erfasser 
di e , bilateralen Funktionen". 

Ha t Adamkiewicz i m ersten 'l'eile sei n es W erkes dio 
allgemeinen Funktionen, die allen Ganglien der Grosshiru
rinde in gleicher Weise zukommen, behandolt, so g eht er 
uuu im zweiten Teile zu besLimmten Gangliengruppen i.i.ber , 
die ganz speziellen Funktionen dienen. Da die Rindo 
Substrat der Seele ist, so bezeichnet Verfasser diese Gruppeu 
als S e e l e n f e l d e r d e r Gr o s s h i r n r i n d e. In kurzen 
Ziigen giebt er dann einen historischen Ueberblick i.i.ber 
clie Entwickelung der Lokalisationslehre von Hippokrato::; 
und Gal en an bi s zur Jetztzeit und behaudelt im ersten 
Kapitel zunachst das Seelenfeld der Bewegung. Die vor
nehmste Stelle nimmt unter den willkurlichen Bewegungen 
di e S p r a c h e ein, deren R indengebiet die Broca'sche Stell e 
ist, d. h. das mittlere Drittel der dritten linken Stirn
bildung und die linke Insula R eilii. Ebendaselbst ist beim 
Menschen wahrscheinlich auch die Funktion der Stimm
bandbewegung vertreteu. Verletzung dieser Stelle hat 
immer eine eigenartige Storung der Sprache, die motorische 
Aphasie, zur E'olge. An einem leicht verstandlichen Schema 
macht Verf. den ganzen Verlauf de s 8prachvorga ng es, 
so wie die Cbarakt e re aller Spra ch s torungen kl ar. 

Im Gegensatz ZLU Apha:>ie ist die Stu mm b e i t keine 
Anomalie oder das R esultat eines lVIangels der Sprach
bewegung. Bei dem Stnmmen ist so wohl clie B ro c a'sche 
Stelle, als auch der Nerven- nl1L1 l\{uskelapparat in takt. 
Sei n Lei d e n entspringt nur de m Ma11gel der G ehurfunktion , 
welcher ihm nicht clie Vorstelluug vom gesproc henen W ort 
zuteil werden lasst. Ebenso wie die Sprac h bew e gung hat 
auch ùie fìc hr eibbowegung ihr psy hisches Zentrum, uutl 
zwar im Fusse ùer zweiten linkeu Stirnwindung. Ver-
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letzung dieser Stelle hat die motorische Agraphie zur folge , 
wie i'iberhaupt flir die Storungen des Schreibvermogens 
tli e~:;elben Gesichtspunlde gelten, wie fùr die der Sprach
bcwegung . Wie die Sr rache Jie hochste, so ist die Loko
moLion ùie a.llgemeinste F orm der Bewegung. Dement 
sprechend nimmt die 11 motorische Sphare, das Seelenfelcl 
der Beweguùg, auch ein sehr betrlichtliches Gebiet der 
Hirnrinde ein, namlich die vordere uncl hintere Zentral
wiudnng, die VerLi ndungsbritcke beider, das Parazentral
hi.ppchen nud den Stirnlapp n. Auf di esem Felde sind die 
/';entren fi.lr die verschiedenen lVIuskelgruppen verteilt, wie 
es zwei dem Werke beigefugte Tafeln veranschaulichen. 
Bei V erleLztmg dieser Sphli.re tritt motorische Lahmung, 
wahrscheinlich verbunden mit gleichzeitigem Verlust der 
Heusihitat ein. Auch die Muskelapparate des vegetativen 
L ebens, welche vom Gemùt beherrscht werden, mi'lssen ein 
Scelen feld auf der G ehirnrinde besitzen. In der 'l'ha t sin d 
eigene Zentren gefundeu worden fi1r die Schweissdri'lsen, 
<li e Blutgefasse, den Magen, die H arnblase, die Vagina nncl 
Ll ie Speicheldri.'lsen. Fùr die psycho-physischen Apparate 
dn.gegen ist das Zentrum wahrscheinlich der Sehhilgel, 
wahrenc1 die Grosshirncle nur hemmend auf die Erregungen 
<lerselben wirkt. I m zweiten Kapitel ùescbreibt A cl a m
k i e w i c z das Seelenfeld d es Sehens, das im unteren Scheitel
làppchen, in clen Occipitall appen und im Cuneus gelegen 
ist . Bei einseitiger Ltis ion einer Sehsphare leidet vorzugs
weise das gegenseitige Auge, uncl erst clie Zerstorung beider 
Occipitallappen hat vollkommene Seelenblindheit zur Folge. 
Im Folgenden beschreibt Verf<~.sser die Phanomen e, wie sie 
sich bei Kompression cles Lobus occipitalis am Auge zu 
erkennen gebeu. Es entsteht zunachst an dem der ge
drii.ckten Hemisphare gegeniiberliegenden Augapfel ein auf
falliger Exoph thalmus, der mit Strabismus und zuweilen 
auch mit Ptosis verbunden ist. Schon nach 24 Stunden 
verschwindet der Exophthalmus, und es entsteht glei h
zeitig mit der Kompressionslahmung der Korpermuslmlatnr 
Nystagmus, der zeitlich mit derj enigen Phase des Spas
mus zusammenfallt, wo 'l'remar entsteh t. Mit dem Ver
schwinden des Exophthalmus verliert das Auge auch 
soinen T onu"'. D er Augapfel sinH in clie Orbita zurlick, 
clie Hornllfmt verliert. ihren Glanz, der Blick winl matt 
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und stumpf. Hand in Hand mit dieser Erschl affung g ehen 
Verauderungen am entgegengesetzteu Auge, welche dessen 
Gefasse betreffen. Es entwickel t sich eine starke Hyperilmie 
der Konj nnktiva und des Uvealtraktus, und unter demselben 
LlesLruierenden N erveneinfl.uss kommt es schliesslich zu 
schweren entzundlichen Erscheinungen. Damit ist aber 
der Beweis geliefert, dass die Hirnkompression die Ursache 
Lrophischer Stornngen cles Auges seiu kann, und dass 
tror bische Storungeu mehr durch eiuen leidendeu Zustautl 
der trophischen Zentrcn als clurch doren AusserfuJJk tiou.·
setzung hervorgerufeu werden. In den drei folgenden 
K apitelu schildert Verfasser lmrz die Ergebnisse der P or
schungen nach den Seelenfeldorn cles Horens, Schmeckem; 
und Riecheus. Das Gehororgan hat seiu Seeleufelù in deu 
Schlafenwindullgen , das Geschmacksorgau in dem Ammons
horn und seiuer Fort,:;etzung, dem Gyrus uncinatus, uml 
das Riechorgan in dem Gyrns foruicatus oder in der Hakeu
windung. Im dritten Teile seines Werkes , Die Grosshim
rinde als Seelenorgane" zieht A d amk i e wi cz zwei Schlùsse : 
l. Die Seelenfelder besitzen wohl eine bestimmte Lage, 
aber keine bestimmten Grenzen. 2. Die bisher bekannt 
gewordenen Seelenfelder nehmen nur etwa ein Dritte] der 
Flachen beider Hemispharen ein. Der grosse R est dieser 
Flachen steht mit den Sinnesorganen in keinem direkten 
Zusammenhaug. Diese neutralen Gebiete werdeu von den 
wachsenden Sinneszentren in Anspruch genommen und also 
zu Sinneszentren ausgebildet. Sie sind also uichts anderes 
als ihrer Bestimmung harrende Sinneszontreu. Die Seeleu
felder aber sind nicht Felcler abstrakter seelischer Fnnk
tionen, sondern clie anatomischen Seelensubstrate der ein
zelnen konkreten Organsysteme. Sie leisten Alles, was die 
nervose Gesamtfunktion ihres speziellen Orgausystems er
fordert. Aus der Leistung der Spezialseelen ergiebt sich 
aber die seelische Gesamtkraft cles Individuums, die indi
cluelle Gesamtseele. Und diese ist encllich von dem lnhalt 
aller Speziabeelen uud von der Art, wie letztere unter 
eiuander verknupft sind uud mit eiuander fuuktioni ereu, ab
hilngig und also eine in nirgeuds eiugeeugten Grenzeu 
variiereude MachL! -
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Von der IV. Versammlung des Vereins fi.ir Kinderforschung 
(Jena l. u. 2. Aug ust 1902). Den ersten Vortrag hielt 
Dr. JJ . G u tz m a nn am l. A ugust 1902 iiber: 

Die Sprachentwickelung des Kindes und ihre 
Hemmungen. 

E r fi.\hr te folgendes aus: Meine Damen u. Herren! 
\V onn i h es unternehme, in dieser Versammlung i.iber 11ie 
~prach entwick elung ùes Kiuc1es und ihre H emmungen zu 
sprochen, so biu ich mir wohl bewusst, dass 1lieses 'l'hemu 
i n dem Rahm en eines Vor trages umn oglich erscbopfem1 zu 
bohandeln ist. Sie kenn en ja Alle die nunmehr ziemlich 
:~. ahlreichen \V erke ùber die Sprachentwickelung c1es 1Gm1es, 
~i e wissen , lass unsere her vorragensten Psychologon -
ich nenne nur \Vundt unc1 Stumpf - uoch jetzt in 
oifrigster \Veise an dieser Aufgabe arbeiten. Die Be
obachtung des heranwach senden Kindes bietet besonderR 
in der Sprachentwickelung einen unerschopflichen Born flir 
UllHere Kenntnis von der Seele cles Kindes, und deshall> 
kann diese Arbeit niemals als abgeschlossen betrachtet 
werden. 

Mein Vortrag soll nur dazu dienen , Ihnen iibersichtlich 
das zusammenzustellen, was wir ùber die er::; te Sprachent 
wickel ung d es Kindes wissen , un d auf diejenigen Punkte 
an fmerksam zu macben , au deneu H mmungen dieser Ent.
wiclcelun g einen storenden E influss fi.\r die gesamte spatere 
Entwickelnng des Kindes ausiiben konnen . 

So zahlreich auch die Arbeiten ttber die Sprachont
wickelung cles Kindes sind, so stimmen doch die Autoren 
in der Augabe der einzelnen von einander abgrenzbaren 
P erioden naturgemass so ziemlich ttberein. Wir konnen 
v i e r P e ri o c1 e n der Sprachentwickelung unterscheiden, 
Die erste ist die S chr e ip eriode d es Kindes. Die 
ersten Schreie haben keine besondere sprachliche Bedeutung; 
sie sind nich ts weiter als reflektorische Stimmproduktionen, 
die uich t eimn al r egelmassig eintreten , da haufig die JGnder 
das L icht der v.,r el t auch mi t Niessen begrùssen. Ùber 
das ersto Rchreien der Sauglinge h aben sich auch t1ie alten 
P hilosophen bereits au sfubrlich verbreitet , Sie glaubten, 



darin einen Protest des Kindes gegen das zuki.inftige Elend , 
das ihm in der Welt bevorstùncle, zu sehen ; mau horte 
aus dem Schreien heraus, class clie Knaben mehr o- a, die 
Madchen mehr o-e schrieen und nahm an, dass ùie Kim1er 
auf diese Weise noch gegen c1ie erste Siinde von Aùam 
und Eva ihre Klage erhoben . 

Sehr bald kann man in dem Schreien des Kindes ver
schiedene Nuancen bemerken, und die Mutter oder di e 
erfahrene \Varterin weiss bald aus der Art cles Schreies zn 
beurteilen, ob das Kind Hunger hat, ob es Schmerz:; , Kalte 
ocl er Nasse und dergleichen empfì ndet. 

Fi.tr c1i e s p ii ter e Spra c h e h at cli e Sc hr e iperiod e 
insofern e in e b eso nd e r e Bed e u t ung , als clie Schrei
atmung bereits ein Vorbild fiir den 'l'ypus der spateren 
SprechaLmung abgiebt. Der Saugling schreit in lang ans
gehaltenen Tonen , die ab unù zu dm·ch kurze Inspirationen 
unLerbrochen sind. Die Inspirationen gehen durch deu 
weit geoffneten Mund vor sich, wahrend das Kind beim 
Schlafen oder wenn es si eh sonst ruhig verh alt, d u r c h 
die Nase e i n - und a u s a t met. Sie sehen , dass hierbei 
der 'rypus der Sprechatrnung bereits abgezeichnet ist: eine 
kun:e, durch den Mund vor sich gehende lnspiration, eine 
lange, ebenfalls durch den Mund vor sich gehende, rnit 
'l'on verbundene Exspiration. E s ist nicht uninteressant, 
derartige Schreiatmungskurven aufzuzeiclmen und sie mit 
den SJ)iiteren Sprechkurveu cles l{indes zu vergleichen. Die 
gesamte Sprache ist ja, ausserlich genomm en , nichts al 
eine hoch kordinier te Bewegung der drei Teile cles Sprech
apparates: der Atmungs-, der Stimm- und der Artikulations
muskulatur. In der Schreiperiode des Kindes ist die 
Koordination noch relativ einfach , da sich zu dem Schreien 
der Vokale a oder a nur die eben beschriebene eigenartige 
Bewegung der Atmungsmuskulat.ur hinzugesellt. Daher 
kann man gerade in dieser Zeit ganz interessante B e 
obachtungen i.'tber d e n a llm a hli ch en Ùbergang 
von d e n atakti s ch en Bew e gun ge n d e r Atmung 
zu den s pater en koordini e rL e n mach e n. 

(Fortsetzung folgt.) 

Dnu-: k vo n H. An g erstein , \Ve rni c ero •!e !l , H . 
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Sei t der Entstehung der Anstalt, also vom J ahre 1892 
bis 1902, habe ich in polnischer Sprache 8 wissenschaftliche 
Berichte unter dem 'l'itel: nBeitrage zur Lehre von den 
Sprachstorungen l.l veroffentlicht. N e ben dem wissenschaftlich 
bearbeiteten klinischen Materio.l enthalten sie di e wichtigsten 
F aktoren aus den Grnndlehren fi.tr die Logopathologie (die 
Physiologie der Sprache, die Entwickelnng der Sprache und 
der J ntelligenz d es Kindes sowie das gegenseitige V erhiiltnis 
derselben, die Psychologie und Philosophie der Sprache), 
eine Re.ihe allgemeiner Fragen, welche die Lehre von 
den Sprachstorungen mit der inneren Medizin verbinden 
( clas Verhaltnis der spastischen Aphonie zum Stottern; di e 
Becleutung der Projektions- und Associationsneuronen zur 
Erforschung der Entwickelung des Geistes, der Sprache und 
der Lehre von der Aphasie; das Verhaltnis der Entartung 
zu den Sprachstorungen), die Geschichte der Lehre von 
den Sprachstorungen, die klinischen Bilder aller Kategorien 
von Sprachstorungen, sowie auch die Hygiene der Sprache. 
Diese Arbeiten sind hierin entweder giinzlich enthalten 
(ausser der Geschichte von den Sprachstorungen und der 
Hygiene der Sprache, welche besonders gedruckt wurden), 
oder in nmfangreichen Auszi.tgen, ausser der Entwickelung 
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der Sprache eLc. wio aneh der P,.;yehologie und Philosophie 
der Sprache, welche ebenfalls bet;onclers gedruckt worden sind. 

Die ersten drei Beitrage enthalten die Fakteu, welche 
sich auf die Aphasien, da Stammeln zusammeu mit der 
feh lerhaften Ausspraehe, die nasale Spraehe und ùas Stottem 
bezieheu ; im vierteu und fùnften babe ieh die extra-kor t i
kale Aphasie beriicksichLigt, also diejenige, welche ihren 
Ursprung im mittleren oder inneren Ohre hat, ich erganzte 
die klinischen Bilder der Aphasie und be ·chrieb die soge
nann te spastische Aphonie, w el che nach meiner Meinung 
zum Sti mm s tott ern gehort; im sechsten erlauterte ich 
das Verhaltnis der sogenannteu infantilen Cerebrallahmungen 
zu verschiedenen Kategorien der Sprachstorungen ; im 
siebenten das V erhaltnis der psychischen mangelhaften 
Entwickelung, zuletzt im achteo, als am Schluss der zwei 
letzten Arbeiten , beriicksichtigte ich dat; Verhaltnis der 
Eutartung zu verschiedenen Kategorien der Sprachstorungen. 
Diese Beitrage werdeu mir zur Verfassung eines L ehrbuches 
uber die Spraehstorungen dieneu, desseu allgemeinen 'l'eil 
ieh schon beendigt habe. 

Au-· ùer ganzen R eihe dieser Arbeiten habe ich in 
deutscher Sprache in der .M:onatsschrift fiir die gesamte 
Sprachheilkuude scchs Beitriige zur Lehre von deu Sprach
storungen veroifentlicht, welche das wissenschaftlich be
arbeitete Materiul bis Jnli 1898 enthalten, wie auch in 
derselbeu Zeitschrift drei besondere Arbeiten : Abri ss der 
Physiologi.e der Spracbe mit besonderer Berùcksichtigung 
des polnischen Alphabets 1893, Die geisbge und sprachliche 
Entwickelung des Kindes 1897 und Psychologie uud Philo
sophie der Sprache 1901, auch in andereu Zeitscbriften und 
zwar in "Neurologisches Ceutralblatt": Von der Bedeutung 
der Associationszentren von Flechsig zur Erforscbung der 
Entwiekelung des Geistes, der Sprache, der P sycbologie 
der Sprache wie auch der L ebre von der Sprachlosigkeit 
1898, wie auch in deu 'l'herapeutischen Monatsheften: All
gemeiner kurzer Abriss itber die SprachstOrungen 1898, 
Spastiscbe Aphonie 1898, Von dem Verhaltnis der infantilen 
Cerebrallahmung zu verschiedenen Kategorien von Sprach
storungen 1900, Vom Verhaltnis der psychischeu mangel
haftcu Entwiekelung :~;n verschiedeneu Kategorieu der 
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HpraehsLorungeu l ~l02.*) Alle diese Arbeiteu sind ausser 
dem allgemeinen kurzen Abriss ('l'herapeutische Monatshefte) 
in d eu J abrgaugen der Mouatsschrift filr die ges. Sprachh. 
nmfangreich zusammengefasst o der ganzlich gedruckt word eu. 
W as n un di e letzte in polnischer Sprache verfasste Arbei t 
anbelangt, und zwar das Verhaltnis der Entartung zu den 
Sprachstorungen, die kilnft.iges J ahr in den Therapeutischen 
Monatsheften erscheinen wird, so beabsichtige ich, wegen 
ihrer weittragenden Bedeutung fiir die Ansicht iiber die 
Aetiologie und Pathogenese der Sprachstorungen, bevor ich 
von der praktischen 'l'hatigkei t der Anstalt Bericht erstatte, 
die L eser weiter unten, wenn auch in wenigen Worten da
mi t bekannt zu machen. -

D eu in dieser Zeitschrift im J ahre 1898 unterbrochenen 
Faden der Besuhreibung des klinischen Materials, also aus 
den letzLen vier Jahren, will ich bald wieder aufnehmen, 
denn i eh beabsichtige vom kiinfLigen J ah re an hier eine 
Kasuistik der Anstalt zu veroffentlichen. 

Unter dem Namen psychische Enta r t ung verstehe 
ich eine allgemeiue Benennung fiir Krauke: die mit der 
pathologischen den N achkommen iiberlieferten E rblichkeit 
behaftet sind. 

Sie umfasst: 1. di e ni e drige r Entart e t en, und 
zwar versuhiecl ne SLufen 1Jsychischer mangelhafter Ent
wickelung und die Ep.ilepsifl, 2. d i e Katego ri e d e r 
A u sar t e n d e n , zu welchen i eh di e Mehrzahl der F i:tlle 
von Hysterie, N eurasthenie zahle un d auch w o hl an d ere 
Leiden nervo:ser N atnr, sowohl funktioneller Entstehung 
( Basedowsche, 'l'homsensche Krankheit, Paramyoclonus 
multiplex, Paralysis agitans, 'l'remor senilis, Scleroma), wie 
auch organischer (Paralysi:s progressiva, clie Friedreichsche 
Krankheit, eli e infantile Cerebrallabmung), 3. cl i e Un
e q ui l ib ri er ten. 

In der R eihe der Ent artung s ur sa ch e n spielt die 
H auptrolle die Lebenssphare (Armut, gesundheitsschadliche 

*) In anderen Sprachen veroffentlichte ich: Aperçu général de 
pathologie et de t herapeut ique des vices de la parole, Archives de 
Neurologia 1899, wie auch in russischer Sprache: Kurzer Abriss 
dor P hysiologie und Pathologie der Sprache, W arschau 1893, und 
Kurzer Uberblick auf dio Pathologie der Sprache. Russisches Archiv 
de r kl ini schen !II edizin un d Baktoriologie, P otersburg 1898. 
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Bcrufe u. >; . w.), cli 0 pathologische Erblichkeit in weiterer 
Berlentnng, konstit utionell e L eiden , wie auch Syphilis. In 
der Aetiologie der EntarLung ber i.i.cksichtigen wir ebenfall s 
zufallige Ursaohen, wie Krankheiten der Frucht, vorzeitige, 
erschwerte oder anorm ale Geburt, Verletzungen des Kopfes, 
moralische Erschutternngen uncl ansteokende Krankheiten. 

Die wichtigsten, riir alle Entarteten gemeinsamen 
Sympt o me sind die fiir jecle Kategorie derselben ver
scbiedenen anatomisohen, physiologischen, psyohischen und 
sozialen Stigma t a. Da ich di e ausfiibrliche Beschreibung 
der iufautilen CerebraJlahmungen wie auch der psyohischen 
mangelhaften Entwickelung in den oben angefiihrten Ar
beiten angeg eben habe, und die Bilder der Epilepsie, 
Hysterie, Neurasthenie und der obenbenannten Leiden cles 
Nervensystem mit den sie begleitenden Erscheinungen der 
Entartung den Kollegen mehr oder weniger bekannt sind, 
bescbranke i eh mi eh daher darauf, eli e Kategorie der Un
e q uili bri er t e n wie auch der sogenannten Nervose n kurz 
?:n beschreiben. 

Dio Gleichgewichtslosigkeit, wie auch viele Falle der 
Entartung konnen erworben sein . Die anatomisohen An
zeichen sind g ewohulich sohwach sichtbar, clagegen er
scheinen die physiologischen grell, hauptsachlich aber die 
psychischen und sozialen. All e Unequilibrierten sind reizbar, 
zn Zornausbruchen geneigt, ungemein empfìndlich, und daher 
auf rlie gewohnlichen Roize der Aussenwelt anormal rea
giorend. Sie bilden in der menschlichen Gesellschaft zahl
reiche Kategorien von Originellen, Excentrikern, Exaltierten, 
Fatalisten und Misantbropen. Die Nervosen stehen an der 
Grenze der Gleichgewichtslosigkeit und der volligen Gesuncl
heit. Die Nervositat kann ebenfalls auf die Nachkommen 
ubergehen, und diese Erblichkeit bildet allmahlig infolge 
unvorteilhafter Bedingungen, indem sie zunimmt und sich 
anhauft, in clen naohfolwmden Geschleohtern die Gleioh
gewiohtslosigkeit, die Ausartung oder die Entartung. 

Der durch mich vielfaoh bestatigte Zusammenhang 
zwischen verscbiodenen Arten von Entartungsstufen und 
der Apbasie, dem Stammeln, der feblerhaften Aussprache 
und der nasalen Sprache wiirde uns am besten clas Zahlen
verhaltnis illustrieren, welches die Entartung in der 
Aetiologie dieser Storungen ausmaoht. Leicler k6nnen wir 
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die unten augegebeuen Zahlen dos letzten J abrzehuLs mu· 
als annahernd aus folgendem Grunde ausehen. Als ich 
vor lO Jahren auf dem Felde der Sprachstorungen zu ar
beiten anfing, fand ich nirgends eine E rwahnung vo n irgend 
welchem Zusammenhange zwischen der Entartung und den 
Sprachstorungen . Abgesehen von den ernsthaften F orsch
ungen bezuglich der Entartung, der infantilen Cerebral
lahmung und der psy0hischen mangelhaften Entwickelung, 
lasst die Aetiologie der wichtigsten Sprachstorungen, und 
zwar der Sprachlosigkeit, des S tammelns, eventuell dor 
fohlerhaften Au sprache und der nasalen Sprache besonders 
bei Kindern sogar jetzt noch sehr viel zu wiinschen iibrig. 
Man kann sich daher nicht wundern, dass es mir nur all
mablig gelang, die vorhandenen Lucken auszufullen und 
eino rationelle Ùbersicht iiber die Aetiologie dieser Sto
rungen zu bearbeiten, indem ich eine ganze R eihe aus
landischer Arbeiten beriicksichtigte, mich ebenfalls auf 
meine eigenen sttttzte, wie auch indem ich eifrig Amnesen 
sammelte und sorgfaltig jeden Kranken untersuchte, und 
deshalb lenkte ich :wahrscheinlich meine Aufmerksamkeit 
in den ersten J ahren nicht auf vi el e si eh hierauf beziehende 
Erscheinungen von hervorragendster Bedeutnng. D ennoch 
erlaube ich mir die beziiglichen Zahlen anzufttbren, die 
auf dem klinischen Material der letzten zebn J ahre beruhen. 
So ha t bei 806 Fallen der erwahnten Storungen und zwar: 
Aphasie bei Kindern 348 (45 FR.lle bei Erwachsenen ge
horten mit Ausnahme eioiger von hysterischer Entstehnng 
nicht zur Kategorie der Ausartung), Stammeln 77, der 
fehlerbaften Aussprache 319, der nasalen Sprache 62, die 
mangelhafte Entwickelung sie in 177 Fallen verursacht, 
infantile Cerebrallamung in 59, zusammen in 236, in den 
ttbrigen 570 Fallen zeigten sich verscl1iedene Stufen der 
Entartung wie auch die angeborene TaubsLummheit (in 
keiner V erbindung mi t den pathologischen Prozessen im 
mittleren oder inneren Ohre nach der Gebmt stehend), 
welche richtig nach F ér é zur Kategorie der Ausartung 
gezahlt sind, wenigstens in der Halfte der F alle. Genauer 
als die oben besprochenen Krankheiten stellt das Zahlen
verhaltnis die Aetiologie des StotLerns dar, denn schon 
ganz vom Anfang der Bescbaftiguug mit Sprachstorungen 
lenkte ich die Aufmerksamkeit auf die pathologische Erb-
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Jiehkeit. Boi 889 E'alleu cles ~toiterns noLierte ich die 
pathologische Erblichkeit in 508 (die engere in 286 Fallen, 
dagegen in weiter Bedeutuug in 222) . Was zuletzt das 
Poltern anbelangt, so fanden alle 12 boobachteten Falle 
bei Unequilibrierten statt. Schon bei weitem genauer zeigt 
uns das erwahnte Zahlenverhaltnis das Material der letzten 
clrei Jahre. Auf 232 F alle von Aphasie bei Kindern, 
Stammeln, fehlerhafter Aussprache und nasaler Sprache, 
uncl zwar Aphasie bei Kindern 116 (7 bei Erwachsenen 
gehorten nicht :r,ur Kategorie der Entartung), Stammeln 19 , 
fehlerhafter Aussprache 90 1 nasaler Sprache 7, zeigte si eh 
clie psychische mangelhafte Entwickelung in 34 Fallen, clio 
Cerebrallahmung in 10, zusammen in 44, verschiedene 
Stu.fen von Ausartu.ng in 63, clie angel>orene Taubstummheit 
in 57, aber auf 248 F alle cles Stotterns war die patholo
gische Erblichkeit in 143 Fallen (clie engere in 69, clio 
weitere in 74) uncl alle 3 Falle cles Polterns fanclen bei 
Unequilibrierten statt. Zusammen zeigte sich also clie 
Ausartung verschieclenon Gracles auf 492 verschieclene Falle 
von Sprachstorungen in 315, las ist in der bedeutenden 
Mehrzahl. 

Indem ich die oben angefiihrt~n Zahlen der Ausgear
teten bei verschiedenen Kategorien von Sprachstorungen 
beriicksichtige, erlaube i eh mir zu behaupten, cl a s s d a s 
allgemeinste uncl zuglei c h das wi chtigste Moment, 
welches zu ihnen pradisponiert, clie Ausartung 
in weiterer Bed eutung ist , mit den Idioten 
beginnend und mit den Un eq uilibri ert en endig end, 
wobei die mangelhafte Entwickelung insofern clen Haupt~ 
grund tiir die Sprachlosigkeit, das Stammeln und die 
nasale Sprache ausmacht, aber nur insofern auf clie fehler
hafte Aussprache und clas Stottern einwirkt, als dieses 
letztere zusammen mit clero Poltern hauptsachlich die 
Unequilibrierten befallt. Nur ein verhaltnismassig unbe
cleutender Prozentsatz von Sprachstorungen ist auf der 
pathologischen Veranderung im Hirngewebe bei 
Menschen begriindet, welche nicht zu den Aus
gearteten gehoren, wie c1ie Aphasie, welche nicht von 
der Hysterie begleitet ist und einige Falle von Stammeln 
bei Erwachsenen, wie auch die erworbenen Leiden cles 
Ohre s uncl die Veranderungen 1n der Nasen-
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extracerebmle Aphasie, Ùal:l Sta,mmeln oder c1ie fehlerha!'te 
Aussprache, wie auch die nftsale Sprache bei adenoiden 
Wucherungen, IAhmungen cles weichon Gaumens u. s. w. 
verursaehen. Aus Obigem folgt, ùass mau die Mehrzahl 
der Krauken mit SprachsLOrnngen zu den Am:gearl etcn, 
cleu Au~artenclen oder deu Unequilibrier ten zahlen mus;; , 
nuù die Sprachstoruu gen s olb s t zu d en wichtig s ten 
Anzeichen der A u sart uug. 

Die erliiuterte Aetiologie der Sprachstorungon hat mir 
erlaubt die SLelle zu hezeicbnen, welcbe die L ogopathologie 
in der Roihe anderer Zweige der arztlichen Wissemwhaft 
einnehmen muss (di e Abteilung der N europatho logie un d 
Psyehopathologie), eine rationell e Ilygiene anzustreben 
(neben clen besonderen hygieuischen JJinweisen, jeden 'l'eil 
der Sprachstorungeu betreffend, die Mittel, welche der 
Ausartung vorbeugen) wie auch zu begrUnùen, worauf wir 
unsere Prognose und die Behandluu g der Sprachstorungen 
sti.itzen miissen. 

Meine Ansicht in der Frage ùb er das V erhaltnis der 
Au ·artung in den Rprachstorungen, welche ich schon vorhin 
in einigen polnischen Arbeiten aus fri.iheren Jahren be
zeichnet habe, und aus den deutschen im VI. Beitrage 
(Monatsschrift fùr cl . g. Spr. 1898), beginnen gegenwartig 
auch die ùeutschen Autoren besonders hinsichtlich cles 
StotLems zu teilen. So notiert G u t zmann in seiner letzten 
ArbeiL uber dai:! Stottern in vielen Fallen die beobachteten 
Asymmetrien cles Gesichts wie auch andere psychische 
Erscheinungen, welche zweifellos zu ùen Stigmaten der 
Ausartuug gehoren. Ebenfall s kommt M y gin d in seiner 
Arbeit ùber ùie Ursachen cles Stot terns (Archiv fflr Laryn
gologie 2. H eft, 8. B.) zu denselben ResultaLen wie ich, 
indem er die Aetiologie von 200 F allen des Stotterns 
analysiert . Ich hoffe, dass diese Ansicht sich in kurzer 
Zeit auch fiir die i.i br igen Kategorien von Sprachstorungen 
den W eg ebnen wird. 

I ch gehe jetzt zur praktischen 'l'ha.tigkeit der Anstalt 
ùber. Im Lanfe ihrer zehnjahrigen Bestehung meldeten 
sich 1752 Personen.*) Diese Zabl zerfa1lt in verschiedene 
Kategorien von Sprachstorungeu auf folgencle W eise: 

* ) Ausser dem poliklinischen Materia! aus den letzten 3 Jabren. 
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Aphasie bei Kinderu 34.8 
Aphasie bei Erwachsenen . 45 
Stammeln 77 
fehlerhafte Aussprache 319 
nn.sale Sprache 62 
Stottern . . . 889 
P oltern 12 

Von den 1752 P ersonen unLerwarfen sich der Behand
luug 310, und zwar: aut 393 Falle von Aphasie 27, daruuLer 
4: Erwachsene und 23 Kinder, auf 346 Falle von Stammeln 
mit feblerhafter Aussprache 9 Kiuder mit Stammeln und 
7 4: Kinder un d Erwachsene mi t fehlerhafter Aussprache, 
auf 62 Falle von nasaler Sprache 10 erwachsene Personen 
und Kinder, auf 889 F alle von Stottern 190 Erwachsene 
und Kinder. 

Die Behandlungsresultate erwiesen sich als ganzlich 
befriedigend. Alle Falle von Aphasie, besonders bei Kindern, 
wurden gebeilt, insofern sie selbst die Kur beendigten. 
Dasselbe bezieht sich auf das Stammeln, die fehlerhafte 
Aussprache und die nasale Sprache. Was das Stottern 
betrifft, so erlangten die Kranken, welche den Behandlungs
kurs beendigten, das erwi.lnscbte Resultat, mit Ausnahme 
weniger scbwerer F alle von dieser N euro se, in welchen es 
nur gelang, eine Bes erung der Sprache zu erhalten. 

W enn man di e Seltenheit der Sprachstorungen im 
Verhaltnis zu den inneren Krankbeiten in Betracht zìeht, 
so mus>J man wohl einverstanden sein, dass die Zahl der 
sich melùenden vollkommen das Bedii.rfnis recbtfertigt, eine 
Anstalt fttr Sprachstorungen in Warschau zu eroffnen. Ver
ha.ltnismassig fallt die gros. te ~ahl der Behandlungen auf 
ùas Stottern, die geringste auf die Aphasie, das Stammeln 
und die nasale Sprache. Es recbtfertigen dieses Faktum 
weder dìe geringere Wiohtigkeit dieser letzteren Storungen, 
besonders bei Kindern, noch die Behandlungsresultate, 
welche dabei wie auch beim Stottern giinstig sind. Als 
Hauptgrund dafiir erachte icb den Mangel der Aufmerk
samkeit, den di e Arzte diesen Ùbeln zuwenden, wie·= auch 
die geringe Aufmerksamkeit, die im allgemeinen Publikum 
den popularen Arbeiten entgegengebracbt wurde. 
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Ucspt·cchnngcn. 
Die Gren1wissenschaften der Psychologie. Vou Dr. 

Willy lJellpach, ArzL iu lieiùelborg . :Mit 20 AIJ
bilùnngeu. l. .. eip:>:ig, Verlag der Ditrrscheu Buchha)l{1lung. 
190~. Pr is 7 Mark 60 Pfg. - R efereut Hermann 
G utz manu. 

Tch habe selteu ein Buch gelesen, das in so lebhafter 
uuù anregenùer W eise eine so schwierige Aufgabe mit 
Ghiek bewaltigt haL. Der Verfasser, offenbar eiu Schù1 er 
von \Vunùt nml Kraepolin, haL es uuternommen, c1ie 
psychologischeu 'l'hatsachen iu eiuer \Veise rlarzustell en, 
uas. Hiruanatomeu, Physiologen, NerveuarzLo, hr t>Hiirzl;o 
uud Paùagogen im Stande sinù , sieh auf Grunù eiuer 
soluher verbiuùeuùeu Darstellung miLeinanùer zu ver
sLiiuuigeu. Wer es weiss, weluhen grosseu Sehwi origkeiLell 
diese Verst<i.ndigung immer noch begegneL, der wird schou 
ofL das Bedii.rfnis empfuuden habeu, dass eine Brii<:ke 
zwi!;chen den ver!;chiedeuen Anschauungen, ùie die ver
schiedenartige BeschafLigung dieser 5 Gruppeu notgedrungen 
mit sich bringt , geschla.gen wùrde. Man lraun wohl !;agen, 
dass dem Verfasser die.'er ki.'thue Versuch, ein solches 
Ausgleichs- uud Verstaudigung»mittel zu schafl'eu, ge
luugen ist. 

In einer Binleituug sucht er die wesenLlicheu Ergebnisso 
der modernen Pr:;ychologie wiec1 eJ zugebeu uu<1 ~:<Lelli. sirh 
da bei mi L grosser Energie auf \ Vuu <l L~ StftndpuukL, dem 
er auch ùieser:; Buch zn sein em 70 Geburtstag darb1iugt. 
Andere psychologi. eh Auschn.uun geu giebt der V orfas!;er 
in grossen Zùgen wieder; er i.'tbt allerclings manchmal an 
ihnen eine etwa:; feurige Kritik. 

Der er:>te grossere Absatz seiues Buches schildert in 
recht ldarer unù einfaeher, auch dem g e bi l cl e t e n o der, 
wie der V erfasser si eh mi t 1Y1 o bi u s besser ausclri.tckt: ùem 
e r n s t e n L a i e n verstandlioher Form di e Anatomie d es 
N ervensystems. Durch deutliche Abbilclungeu sucht er das 
V erstandnis des Geschilderten zu erleichtern. 

Das zweite Kapitel ist der animalen Physiologie ge
wiùmet. Die L ehre von der Bewegung, die einfaehen 
Sinne, die 'l'heorien der Raumanschauung, ZeiLvorstellung 
u . !'l . w. wBn1en hi er in eingehencler W EIÌSl' I.Jesprochen. 
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Dio Dar.-tellung der Nemopatbologie, J er Jas clriLLo Kapitel 
gewidmet ist, beginnL zunachst mit der Anatomie dE's 
kranken Nervensystems. E s werden dort dio verschiedenen 
Erscheinungen der Degeneration, der Regen eration, der 
Entzfmdung und Erweichung, die E inflilsso pathologischer 
Neubilrlungon u~;w. besprochen. Sodann gebt clie Dar
stellung zu den Storungeu der Empfindung, zu Lahmung 
unrl Krampfen , zu Ataxie, zu den spinalen Systemer
];:rankungen, den funktionellen N ervenkrankheiten un d der 
neuropatbischen Belastung iiber. lVlit diesem letzten 
Kapitel leitet er zum dritten Teile seines W erkes, zur 
P sychopathologie, iiber, da er die neuropatbische Anlage 
im Wesentlichen als psychopathische ansieht. In di.esem 
Absatz werden die Storungen der Auffassung, der W ahr
nehmung, der Erinnerung, der Verstanclsfunktionen, des 
Gemiitslebens, der Triebe und \Villenshandlungen, der 
Ausdrucksmittel, schliesslich I-Iysterie un d N ervositat einer 
kurzen, aber ldaren Darstellung uuterworfen und schliess
lich im letzten Kapitel dieses Absclmitts eine recht 
kampfesfrohe DarsLellung cles Verhaltui sses zwischeu 
klinischem Prinzip und psychologischer lVletbode gegeben. 
Mit bemerkenswerter Scbarfe wendet er sich besonders 
gegen Fle c hsig und Zi e hen , ebenso wie gegen 
Wernicke, wahrend er Kraepelins psy chologische 
Untersuchungsmethoden der Geistesstorungen al s d a s 
klas s i sc he Vorbild fiir die Anw e ndung der 
p syc hologi sc h en Methode 1m Di e nste de s 
klini sc hen Prinzips ansieht. 

Das letzte Kapitel endlich giebt in ebenso lebhafter 
Weise eine Darstelluug der Entwickelungspsychologie: es 
bespricht dai:! f-leelenleben der Tiere, das Seelenleben in 
der Kindheit, Ursprung und Entwickehmg der Sprache 
uml andere Gegenstande mehr, rlie unter dieses Thema fallen. 

Der Verfasser sagt selbst in dem Vorwort zu seinem 
Buche, dass er das Lob der Objektivitat nicht erwarte. 
Das kann ihm in der Tbat auch nicht zu Teil werden. 
Dazu sind seine kritischeu Aeusserungen viel zu lebbaft 
und viel zu sehr auf Grund seiner subjekt.iven Ueber
zeugungen gefallt, deren Begriindung mir nicht immer 
vollstandig gelungen zu sein scheint. Diese subjektive 
Darstellnug hat aber ihre grossen R eize, um1 es muss an-
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erkannL werclen, class die Lektiirc des Buches t r otz der 
grossen Rchwierigkeit cles Sto:ffes an keiner eiuzigeu 
Stelle uninteressaut, an vielen aber geraclezLl packend und 
fortreissend ist. Den Lesern unserer MonatsschrifL, méigen 
~ie nun Aerztc oder Padagogen sein, sei gleich erm assen 
Jie Leldiire cliesc~ Buches als cines ausgezeichneten V er 
stancligungsmittels in a.Jlen psychologischen Fragen dringenù 
empfohlen . 

Beziehungen des Seelenlebens zum Nervenleben. Grund
legende Thatsachen der Nerveu- und Seelenlehre von Dr. 
mecl. Ed n ard Hirt. Mi1nchen 1903. Verlagsbuchhanòlun g 
vou 'Erust Reinhardt. Preis 1,20 Mk. 

Der Verfasser hat 1n sehr klarer und deutlicher Diktion 
auf uur 50 Seiten seine Aufgabe so gut erfullt, dass di eses 
HefLchen den Lesern unserer Monatsschrift zur Orien tieruug 
ttber diese wichtige und in ueuerer Zeit auf allen sich be
r Uhrenùen Gebieten der Medizin und P adagogik emsig be
arbeiteten l!"'rage dringeud empfohl en werden kauu. In sehr 
eindringlicher W eise geht er in seiner Darstellung von der 
Untersuchung der werdenden Seele des Kindes aus. Er 
zeigt, wie die Reize der Aussenwelt die Gehirnob er:flache 
erregen und dass dieser Erregung eine Empfìndung p ar all el 
geht, dass von ihr eine Spur, eine Vorstellung zurii.ckbleib i; 
uucl Jass diese Eriuuenmg nur so lange wicder au[taucht, 
als gewisse N ervem:ellen un d Bahnen gesund nnd unverl etzt 
bleiben. Er zeigL, wie die gegenseitige Eiuwirkung von 
Erinnerungsbilderu aufeinander, das W ockeu ùes eineu 
ùurch das andere uur Jurcb bestimmte anatomisoh sioht 
bare Fasersysteme ermoglicht sincl , unù dass unser gesundes 
E mpfinden, Denken unù Urteìlen un die Gesundheit von 
Gehirnzentren uuù.Associationsbahnen gebuuclen ist, wahrencl 
clie krankhaften Storuugen des Empfindens, Vorst ellens unù 
Urteilens von krankbaften Vorgangen in deu betre:ffenden 
H irnteilen abhangen, vorausgesetzt, ùass die Sinnesorgan e 
norma] sind. Nachdem er auf diese Weise, wie er sich 
ausdriickt, ,das Gerippe unserer Seele" beschrieben hat, geht 
er auf das Geflihl sleben und seine Schwaulmngen naher 
ein. Er zeigt ihren Einfluss auf clas Wollen und Handeln 
cles Menschen, Achildert in klarer W eise das Spiel der 
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Moti ve, <li o do.u Au::;sch!ag fiir uHscr IJ nuddll go L eu u11<l 
zeigt, wio der WiJlensonLschluss sdll icss li ch aldJ}Ln gt, VOli 

cl eu psy chomotorischou .:0ou L1 en, di e or sodmm ], urz be
schreib t. Im zweiten AbsdmitL ùes B eft chens folgeu cli c 
Ausflihrungen itùer dio P syc h o l og i e und 1\i o rpJ,o
logi e der B e gabung Der Verfasser uu LerscheiJ et z w c i 
Arten vou B e gabun g, eino allge m e in e uud eine 
m e lu s p e zi e ll e , e iu se i tige Begaù uu g. Naeh An
lage uucl Begabuug isL cl er BewussLseius inhalt des Monsclwu 
verschiecleu. H ochst interossan t uud wie mir scbeiut in 
diesem Zusammenhaug ueu ist seine Dar1:1telluug der ver
schiecleuen Stufen des Bewusstseins. n W enu eiu Mensch 
bewusstlos wird und aus ùieser Bewusstlosigkeit aLimahlieh 
erwacht, so stohnt er zunachst, aussert Schmerz, greift nach 
ùem Kopf, bald richtet er sich auf und blickt stauneml 
umher und endlich fìudet er , wie seinem K orper und seine 
Umgeburg, so auch sich selbst wieder, das heisst er erkeuut, 
dass sein Korper, seine Umgebuug, seine seelischeu Vor
gange clie alten geblie ben sind." Hirt wei&t nun clarauf 
hin, dass das Bewusstseiu so s tit c kw e i se wi e derkehrt, 
uncl zwar genau in der se lb e n R e ihenfo l ge, in 
welcher die gro sse n G rupp e u cl es Bewu s st s eiu s 
sich beiru Kiucl zu e n tw i c k e ln pfl e g e u: er s t clie 
Gem e i n g efuhle, B e wu s s ts e in d e r K o rp e rli ehk e i t, 
ùann da s Bewus s ts e in d e r Au sse n w e lt un d 
s chlie s slich da s B e wu ss t se in cl es see li sc heu Zu
s anun e n hang e s d e r Er l e bnis s e, da s S e l bst-
b e w u s s t se i n . In Parallele dazu stellt er in sehr ge
schickter un d ebeufalls neuer W eise di e Stufe n d e r Be-
g ab un g . Auch di e Darstellung der K ennzeichen cles 
Geuies, der einseitigen Begabuug, ferner die sehr originelle 
und geistreiche Darstelluug cles verborgenen Genies, die 
Betonung der wichtigen Rolle, clie clas Gefùhlsleben bei 
allen Formen cles Genies spielt, kurz, die gesamten Aus
fi.thrungen uber Psychologie uncl Morphologie der Begabung 
sincl so k lar und dabei fl.ùssig und interessant geschriebeu, 
dass wir der Arbeit cles Verfassers schon cleshalb moglichst 
viele Leser witnschen wollen. 

Der dritte Abschnitt beschaftigt sich im wesentlichen 
mi t clem korperlichen Ausdrucke der seelischen Zustande; 
er bespricht das, was man uuter HysLerie, tmnm atischer 
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Neurose, NervosiU:i.t uncl Neurusthenie zu verstehen hat. 
W m m cl er Verfass r in der Einleitung beLont, dass er, weil 
or Unven;làmlliehkeit der Darstellung htr Nichtfacbleute 
tlurchaus uieht al ~;; Zeichen von Wissenschaftlichkeit ansahe, 
vorstwhL habe, weniger gelehrt, als vielmehr ldar und 
cl enLseh zn schreibeu, so wollen wir ihm hiermit gern be
::;Latigeu, da::;s ihm Jier::;or Venmch glauzoml gelungeu ist· .. 

H. Gutzmann. 

Contributions à l'étude des rapports de l'idiotie et du 
rachitismo. Dis::;erLation von Pau l L o u i s Re n o u l t. 
Paris Hl02. 

Die ArbeiL beginnt mit einer sorg faltigen Darstellung 
und Beschroilmng der rhachitischen Kennzeichen und ihrer 
Untorseheiclung von clen Kennz ichen der Degeneration, die 
sieh bei Iclioten vor.finden, der Verfasser kommt s hliesslich 
zu folgenden Schlussfolgorungen: 

l. Rhar,hiLis undldiotie werden gleichzeitig vorgefunclen. 
2. Die rhachitischen Idioten haben im Grossen und 

Gauzen ihrc IdioLie erst nach der Geburt erworben. 
3. Dieso Idiotie hat sich meistens gleichzeitig mit cler 

Hhachitis entwickelt. 
4.. Die Uemmung cler intellektuellen Entwickelung uncl 

cli rhachiLischou DefonnaLionen werden hervorgebracht 
Llnreh oine toxisch in fektiose Krankheit. Bei de sin cl zwei 
Effelde einer uml Llerselben Ursacbe. 

5. Man kann auf engere Beziehungen zwischen Rhachitis 
uncl IrlioLie nicht schliessen . Mrm lrann nur sagen, class 
die RhacLiLis clio Ursache ùer Icliotie in einigen Fallen 
ge wesen ist. H. G. 

Dia Taubstummheit auf Gru nd ohrenarztlicher Beob
achtungen. Eiue Stuclie znr Gewi::nung einer htnftigen 
verlassigen Taubstummenstatistik fùr Arzte un cl Taubstummen
lehrer. Von Professar Dr. Fri e dr i e h B ez o l cl. Mit 6 
rrextabbildungen und einer Tafel. \Viesbaclen, Verlag von 
I. F . Bergmann. 1902 - Referent H . Gutzmann. 

Der V erfa;;ser ;;i h t in seiner Arbeit eine Vorarbei t fùr 
di e iu An. ·sicht stehencle rraubstummenstatistik cles Deutschen 
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Reiclt s, iu wekLer man auuh ciuo volle Bel'iicksichLiguug 
der lJorprùfung vorgeseheu haL. Er gieùL hier eine Zu
sa.mmenstellung aller de1:jenigeu Tauùstummen, sowie der 
iufolge hocbgradiger SchworhorigkeiL mangelhaftSprecbenden, 
welche ilun in seiner offentlicheu und privaten arztlicheu 
Thatigkeit begegnet sind. Naturgemass war das auf diesem 
W ego gewonnene stn.LisLische .lVIaterial verhHJtnismassig klein, 
da es immerhiu 1mr die Erfahrungen oines Einzelnen g iebt. 
E s hat abor insofern grossen Vorteil vor auderem Materia!, 
un d man kann Be z o l d nur beistimmen, dass er di e Ver
arbeitung dieses Materials als lohueud ansieht, weil dio 
Mehrzahl der Falle sohon kurze Zeit naoh Entstehung der 
Taubstummheìt zur fachmannìschen Untersuchung gelangte. 
Die atiologisohen Ergebnisse sìnd daher bei diesem kleinen 
Materia! auch noch sìcherer als diejenigen Lemkes, der 
alle seine Taubstummen einer personlìchen genauen Uuter
suohung unterwirit, dies aber naturgemass bei dem grossten 
'l'eil derselben erst viele J ahre und J ahrzehnte nach Ablauf 
der allgemeinen Erkrankung thun konnte. 

In 12 Kapiteln giebt Bezold uns das Resultat seìner 
ùberaus sorgfaltìgen Untersuchungen, die sìch ìnsgesamL 
auf 456 'l'aubstumme erstrecken. Diese .finden sich unter 
34000 Ohrenkranken, dìe ihm im Laufe von 32 Jahren zur 
Untersuchung gekommen sind. Nach einer ldaren Be
rechnung wiirden die 456 Taubstummen einer B evolkerungs
zahl von 507 000 ungefahr entsprech en. Unter allen Ohren
l<ranken fìnden sich 1,3 Proz, Taubstumme. Unter den 456 
'l'aubstummen aus der arztlichen Praxis, mit denen sich 
Bezold s BerichL beschaftigt, waren 196 angeborene, 233 
orworbene und 27 unbestimmbare, das heiss t 43,0 Proz. 
angeborene, 51,1 Proz. erworbene und 5,9 Proz. unbestimm
bare. Es scheint also die angeborene Taubstummheit in 
Mi.tnchen mehr vertreten zu seiu, als sie durchschnittlioh 
in den Anstalten sich vorfindet. W as die Horreste anbetrifft , 
so waren bei 45,9 Proz. der angeborenen dieselben noch fttr 
ch e Sprache vorhanden . Nur 35,7 Proz. waren total taub, 
wahrend unLer den erworbenen nur 21,5 Proz. mit Horresten 
fiir die Sprache sich vorfanden und 55,6 Proz. total taub 
waren. 

Das vierte und fiinfte Kapitel befasst sich mit den 
Altersverhaltnissen, sowohl was die Zei t der Untersuchung, 



47 

als wa,<; dio Zeit clor EuLsLehung der erworbeuen 'l'aub
stummheiL betrifft. 54 Proz. gehoreu dem manulichen, 
4.() Proz . dem weiblicheu Geschlecht an. Bemerkenswert 
isL, das:; unter deu samtlichen 196 angeborenen Taubstummeu 
sich keiu einziger fand, bei dem sich eine sichere direkte 
Vererlmug vom Vater, von der Mutter oder auch mit Ùber
spriugung der Eltern von den Grosseltern nachweisen li e. s. 

Di e Schrift Be z o l d s ist jedenfalls ausserordentlich 
anregend, und man kann ihm nur daukbar sein dafi.i.r, dass 
cr dieselbe dem Kaiserlichen Gesundheitsamt noch vor 
Ausf'ithrung der jetzt schon J ah re lang schlummerndon 
gro~sen Taubstummenstati. tik ùberreicht hat. Auch muss 
man seinem Vorschlage zustimmen, dass der vom Reichs
gesundheitsamte ausgearbeitete Fragebogen auch zur all
gemeinen Verteilung unter die Ohrenarzte gebracht werden 
moge, da auf diesem W ege sicher Manches zu erfahren sei n 
winl, was sonst der V ergessenheit anheim gefallen ware. 
Fiir Ohrenarzte sowohl wie fur Taubstummenlehrer ist die 
Lekti.i.re und das Studium der Be z ol d'schen Schrift nur 
zu empfehlen. 

Oie Resultate der Gaumennaht in der Halleschen chirur
gischen Universitatsklinik in den Jahren 1895 bis 1902. 
Iuauguraldissertation von Otto Siegel. Halle 1902. Referent 
Hermann Gutzmann. 

Bekanntlich sind clie Frtthoperationen bei angeborenem 
G aumenspalt zum Toil no eh recht misslich. E h r m a n n 
haL eine Ùbersicht zusammeugestellt, wo sich bei 13 unter 
3 Monate alten Kindern nicht weniger als G 'rodesfalle, 
(j Misserfolge und nur eine Heilung Eanden, dagogen fanden 
sich bei 9 unter 2 Jahre alten Kindern, die nach den ersten 
Monaten operiert wurden, 5 Heiluugen. Eine 50 Falle 
umfassende Statistih: zeigte, dass bei 26 Operationen an 
Kindern unter 2 Jahren 18 Misserfolge (5 ~l'odesfalle und 
8 Heilungen eintraten) bei den ùbrigen 24 Operationen an 
Kindern vom 2. bis 4. . Lebensjahre traten 13 Misserfolge 
(1 Todesfall, 11 Heihmgen) ein. Es ist ja bekannt, dass 
besonders die schlechten sprachlichen Resultato die Chirurgen 
·chliesslich von der Operation der angeborenen Gaumen
SJ alLen abschreckton unù c1ass die Obturatorenanwendung 
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"·i oder in dcJ J Vonlcrgrunrl gesLcllL wurde, und es isL ein 
UJJvcrge~~ l ich<'S VcnlieusL cles V<'l'SLorLeneu Julius \ Vo lff , 
<li c L a n g eu be c k'sdw Mcthode iu ihr Rech t eingesetzL zu 
l1 aucn. l he ForLscbri LLo, die die Chirurgie in ùen letzten 
Jahren gcmaeht hat , -;iml ausserOrllont lich , und eiueu Jdeinen 
Hei l.rag dazu uildot dio vorliegendo Dissertation, clie clas 
Hesultat vou 20 voH v. Hramanu operierton Fallen ange
lJoroner lhtumcnr,;JmlLo gieLL. fm wesentlicheu hanclelt e~ 

sich um l<in 1lor ; uur 2 Falle betroffen Erwachseuo im Alter 
VOll 17 uml lU .Jahrell. (j Fallo ueziehen sich anf K inder , 
ùie 11och nich t 2 J aln· alt wareu. Das Ros ultat der Ope
ratiou war, L1ass von clen 23 Fallen 19 in oiner Sitzuug 
mit; Erfolg operiert wurden uml class nur 3 einer Nach
operation beclurfte11, gewiss oin aussorordentlich g iinstiges 
l~es ultat. Auch ùas ~Jlrachlich c Uesultat i :-> t bofriedigend 
uml wi.inle es Biclwrlicl1 uoch mel1r sein, wonn, wie R eferent 
dns stet~ clringond beLo n t ha t, ll i o s p r a c h l i c h o n 
Ùbungeu r ec hLz e iLig uml mogliu h st ba l c1 vo r 
genomm on wercle n wi.trdeu. 

\ron de•· IV. Versnmmlung des Ver·eins fiir 
Kinderf'orscJmng. 

(J ena l. u. 2. August 1 902.) 

Die Sprachentwickelung des Kindes und ihre 
Hemmungen. 

Vou Dr. H. Gutzmann. 
(l"ortsetzung.) 

BeLrachten wir einmal clie Ruhekurve un d Sprech 
lmrve der Brust- und Bauchatmung eines normal
sprechenden Kindes ! Diese Kurven habe ich an memem 
oigenen vierjahrigen Tochterchen gewonnen. Sie sehen, 
dass in der R uheatmung die In- unc1 Exspiration en gleich
massig und synchron von statten gehen. Sowie j edoch c1as 
Kinll anfangt zu sprechen, verandert sich der 'l'ypus der 
Atmung so, dass die Inspimtion an Zeitc1auer gegeniiber 
cler Exspiro,tion ausserordentlich zuri.tcktri tL. Die Kurve 
der Nasenatmung, die in der Ruhe sich sehr deutlich auf
L:eichuet, wird wahrend d es tlprec:l1ens eiu einfacher Stricb, 
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ein Zeiehen davon, dass das Kind clurch den Mund em
uml ausatmet. Dio ab uud :.~u im Sprecben vorkommenden 
Nasall auLe, welche einen Ausschlag der Nasenkurve geben 
kunuten, sind bei diesem Venmche durch eine besoudere 
Anordnnng eli.mi.niert worden, <tn f die ich hier uicht naher 
eingehou will. 

Sehen wir uun die Brust- und Bauchkurve der Sprech
atmmlg naher au, so find en wir, dass der Beginn der 
E xspiraLion nicht mehr, wie bei der Ruheatmung, synchrou 
vou . tatten geht, sondem da ss die Exspirationsbe
w eguug der Brust er st beginnt, na chdem die 
~t bdomina l e Bewegung bereits ein Stttck vorge
sc hritten ist. Dies zeig t eklatant ein Ùberwiegen 
ller c osta l e n B e wegung bei d e r Sprechatmung, 
denn nur durch ein scharfes Heben cles Brustkorbes kann 
ein Einsinken cles Abdomens trotz offenbar gleichzeitiger 
Kontraktion cles Zwerchfells erklart werden. Diesen 
Anachronismus im Beginn der Atmungskurve fiuden Sie 
uun fast durcbgehends bei normaler Sprechatmung, ebenso, 
wie beim Gesange, ja bei Kuustsangern uud geschulten 
Schauspielern wird die Differenz geradezu erstaunlich gross. 
Die Erklarung fttr dieses zuniichst seltsam erscheinende 
Verhalten dttrfte darin liegen, dass bei dem Sprechvorgang 
das zerebrale Atmungszentrum einen intensiveren Einfiuss 
geltend macht. Dieser giebt sich in starkerer Bewegung 
des Brustkorbes deswegen kund, weil wir bier ein 
deutlicberes Muskelgeftthl besitzen als im Zwerchfell, dessen 
B wegungen uns primar gar nicht und sekundar nur durch 
das Heben der Bauchdecken zum Bewusstsein kommen. 

Vergleichen Sie mit diesem als normal anzusehenden 
Verhalten ( denn i eh ha be es an zahlreichen Personen, so
w o hl Erwachsenen, wie Kindern, gepriift und bereits auf 
clem letzten Wiesbadener Kongress fiir innere Medizin eine 
Fiille von Kurven vorgelegt) die Kurven, welche ich an 
schreiendeu Sauglingen in den ersten acht Tagen ihres 
Lebens gewann, so zeigt sich zwar gross tenteils ein 
zweifelloses Ùberwiegen der Kostalatmung ttber die Ab
dominalatmung beim Schreien, dagegen ist der oben be: 
schriebene Anachronismus in clem zeitlichen Eintreten der 
Exspirationsbewegungen in den ersten Tagen ttberhaupt 
noch nicht und spater nur selten und mehr zufallig anzu-
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treffen. Gerado an cliesou sicherlieh objokLi \·en Demon
strationsmiLteln konnen Sie in rocht instrukLiver \ Veise er
kennen, wi e allmahlich und langsam cli e anfang li c h 
ungeordn eten Beweguugeu (ALaxie) in d i e ge
ordneteu (Koordination) u bergeheu. 

Die Kurven sincl in der Kgl. Frauen-Klinik zu Berlin 
mit giitiger Erlaubnis cles Herrn Geh. Rat Prof. Dr. 
Olshausen aufgenommeu, eine Erlaubnis, fi.ir welche ich 
auch an dieser Stelle meinen verbindlichen Dank ausspreche . 

Meine Versuche stimmen rmhr gut mit denen anderer 
Autoren ti.berein, so zeigen besonders die Kurven von 
Eckerlein ti.ber bie Schrei- und Bauchatmung der Saug
linge grosse Ahnlichkeit mit den meinen, auch fand dieser 
Forscher auf anderem W ege, dass clie Bewegung cles 
Brustkorbes beim schreienden Kinde ganz ungewohnlich 
die Bewegung cles Bauches ùberLraf. Sie sehen hier das 
Profìlbild eines Sauglings ; der scl1warze Contour zeigt die 
Bewegungen von Brust und Bauch in der Ruheatmung, 
der hell schraffierte Contour die B ewegungen der Schrei
atmung. 

Von vornherein zeigt sich demnac h bei dP.m 
S c h re i v or gang e i n e i. i. b e r w i e g e n d e I n n e r v a t i o n 
cl es costalen Atmungsapparate s. 

Ich habe mich nun bei der ersLen~Periode der sprach
lichen Entwickelung, der Schreiporiode, oin wenig Janger 
aufgehalten, da ich glaubte, Ihnen hier einige neue Ge
sichtspunkte bieten zu konnen Die Besprechung der 
folgenden Perioden wird kùrzer erledigt werden lronnen. 

Die zweite Periode tritt dann ein, wenn das Kind 
ruhiger gewordon ist und anfangt, etwas mehr Lust an 
seiner Umgebung zu fìnden Es liegt dann oft im Wach
zustande da, ohne zu schreien, zu den Bewegungen seiner 
Arme und Beine treten die Bewegungen seiner Sprachwerk
zeuge und dabei entwiclre ln sic h unwi llkùrli oh 
und wie von selb s t di e ersten Laute, d i e zunachst 
noch un sic h er, ta s tend, atakti sc h s ind und vo n 
sa m tlichen Artikulations teilen hervor ge bra eh t 
werden, wenn auch Lippen und vordere Zung e n 
teile b evorz u gt sind. Denn dies sind die L aute, die 
der Saugling mit den Muskeln bildet, welche bereits am 
frubesten gettbt sind. Der Trieb zur Saugbewegung ist 
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<' in angeboreuer, J enu man fi:i.hlL uekanntlich recht haufig 
;;ehon bei der gynakologischen Untersuchung noch vor der 
(icbmt cles Kindes Saugbewegungen. Der einfache Vokal 
a erfordert ja uichts weiter, als dass das Kind den Mund 
rmfmacht, und so verbindet clieser sich am haufigsten mit 
(lon Konsoneuten b, p, m, d , t, n so dass Silben{olgcu vvie 
ba- ·ba- ba, da-da-da, ma-ma-ma u. s. w., ebenso die
;;clben mit clero Vokale a, bei Kindern im Alter von 3-4 
l\{onaten haufig wahrgenommen werden. D a n e be n hi.i r t 
man jedoch auch v i e l e La u te a u s anclere n A r tiku-
1 a L i o n s g e b i e t e n, eigenti.tmlicbe Schnarr- un d P fucbzlaute, 
auch T.Jaute, clie erst viel spater willkurli ch auftreten, z. B. 
das Gaumen- r , zeigen sich bereits . An uu d fiir s i ch 
::; incl cl i ese L aut e ni c ht s we i te r als angeborene trieb
artige Bewegungen , oder, da wir annehmon, dass eine Be
wegung ohne vorausgegangene Reize undenkbar ist, 
Rertkt i o n en o d e r R efl exe auf ir gen d w e l ch e 
e ndoge n e R e iz e. Das KinJ freut sich an ihnen, ebenso 
die Umgebung, und besonders die miit terliche Liebe hat 
von jeher diesem ersten L allen cles Kindes eine t iefere 
B edeutung beigelegt, indt~m sie versuchte, aus den zaghaften, 
tastenden, ataktischen Anfangen der Spraehe den Mutter
nameu herauszub i.iren. So kommt es, dass die ersten , 
mehr automatischen oder r e:fl.ektorischen Sprechversuche 
cles Kindes bald die Bedeutung erhielten, die ihnen die 
Omgebung unterlegte. Die Silbenfolgen ma-ma-ma, 
ba-ba- ba wurden fiir Vater- und Mutternamen erldart, 
und wir diirfen uns nicbt wundern , dass deshalb Vater
und Muttername fast in allen Sprachen, sowohl in denen 
der Kulturvolker als auch in denen der Urvolker gleich 
odt~r ahnlich ist. Ob statt unseres Papa baba, bawa, nana 
u. s. w. eintritt oder statt Mama papa oder meme oder 
eme u. ~ . w., ist dabei gleich: ste t s s ind V a ter- und 
M u tte rn a m en L a utfolg e n, die de m e r ste n L a ll en 
cles Ki n d es ent s prec h e n. 

Di ese r rein reflek to ri sc h e n L a llp eri ode der 
kindlichen Sprachent wicklung f o l g t n un e i n e z w e i t e 
L a ll p e r i o d e, di e si eh se br wesentlich von der re:fl.ek
torischen unterscheidet, da sie auf einer mit wunderbarer 
Kraft erwachenden Fahigkeit cles Kindes beruht: auf der 
grossen L ust clesselben zur N achahmun g , w e l ch e di e 
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clri tt;e Sp ra ch p e r iorl e rl os Killtl os l' e h orr s c h L. Di e 
geistigen Fahigkeiten cles Neuge boreuen hab en sich in
zwischen entwickelt, seine Sinneswerkzeuge perzipieren 
nicht nur, sondern Hie rtpperz ipieron ; aus dem Sehcn wird 
Beobachteu, aus dem IIOren H orchen, ans dem FLthlen 
wird clas 'l'asten, aus dem Schmecken das Kosten und so 
erfiillen die Sinneswerkzeuge taglich immer mehr ihre Anf
gabe : die gesamte seelische W elt dos Kindes aufznbauen 
und die einzelnen W ahrnehmungen in Beziehung zn einander 
zu setzen. Der Um s t a nd, d as·s das Kind roit Auf
ro erk s a mk e it se i ne Sinn es werkz e u ge b e nu tzt, 
f ùhr t von se l bst zur Na chahm u ng , di e wir, w e il 
g l ei c h sam d e r R e i z cl es dur c h clie A ufm e rk sa m
ke i t i nt e n s i veren S inn ese inclr u c k es e in s tark e r e r 
i s t, re c ht w ohl a ls e in e A r t ho h e ren R e fle x e s 
an se h e n k o nn en. 

D ie Nac h ahmung s peri o d e ist wohl die 
wic h t igste in der ge s amten s p r ac hli c h e n Eut
wick e l u n g d es Kin d e s, ganz besonders in Ri.tcksicht 
auf die in dem weiteren Verlaufe meines Vortrages zu be
sprechenden H emmungen. In clieser Periode zeigt es sich 
auch, class clie re:flektorischeu Lallbewegungeu der zweiten 
Sprechperiode clurchaus ni c ht a ll e vom Kincle will
k iirl i c h nachgea h m t w e rcl e n k o nn e n. Wenn in 
der zweiten Periocle clas Kiucl auch schon die Gauroenlaute 
haufig g enug von sich gab , so ist damit durchaus noch 
nicht gesagt, class es in der .~ achahmungsperiocle gleich 
dazn im Stande sein wird. Ub erau s h a ufig bl eiben 
di e Kin cler i n einzeln e n Art ik ul a ti onsg e bieten 
spra chli c h im Rii c k s tancl. Sie verwechseln teils aus 
Ungeschicklicbkeit ihrer Sprachwerkzeuge die einzelnen 
Laute, sie ersetzen schwerer zu bildende clurch leichter zu 
bildende, sie bevorzug en besonclers clie L aute cles ersten 
und zweiten Artikulationsgebietes, und zwar nicht bloss 
wegen der grosseren Geschicklichkeit der Muskeln der 
Lippen und der Zuugenspitze, sondern auch , wie Wilhelm 
Am ent sehr richtig hervorh ebt, weil clie nachahmenden 
Kinder auf den Mund cles Vorsprechenclen achten und so 
natiirlich cliejenigen L autbildungen aro besten wahrnehmen 
konnen, welche am weitesten nach vorn in unseren Sprach
werkzeugen gebildet werden. Diese Erfahrung, dass einige 
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Laute Crlt uer, audere, so besonders gewisse R eibelaute und 
ùie Laute de:; dritLen ArLikulationsgeLiets, k uud g, erst 
spater g nt nacbgeahmt werclen, hn.t S c h u l t z e dazu gefiihrt, 
die Reibenfolge der Lautentwickelung durch das Prinzip 
ùer geringsten physiologischen An strengung zu erklareu. 
So wilrden die Lippenlaute zuerst auftreten und ihnen 
ù.ann ù.ie Zahn- unù Gaumenlaute folgen. I ch selbst bin 
in meinem Arbeiten diesem Schultze'schenSatze beige
treten , wenngleich ich ihn durchaus nicht so kategorisch 
verfochten ha be wie S c h u l t z e, un d o bgleich i eh sehr 
mannigfaltige indi viduelle Abanderungen von vornhereiu 
zugestanden habe. Das kanu aber keiuem Zweifel uuter
liegen, dass Reibelaute und Gaumeulaute im grossen nnd 
ganzen spat nacbgeahmt werden, weungleich sie auch in 
der refl.ektorischen Lallperiode bereits aufgetreten waren. 
Wie mir scheint, ist Wilhelm Am e nt in seinem vortreff
lichen W erke ii ber ù.ie Entwickeluug von Sprechen uud 
Denken beim Kinde der Unterschied entgangen, den ich 
zwischeu ùen r efl.ektorischen Lallauten uud den willkiirlich 
nachgeahmten gemacht habe. 

Die vierte Periode der kindlichen Sprach
e utwi c kelung kennzei chnet sich dadur c h, dass das 
Kind uicht nur W orte, welche wir sprechen, hort uud ver
steht, sie niuht uur un.chzuahmen im Stande ist, sondflrn 
sie auch selbstandig verwendet. 

Wie Sie wohl bemerU haben werden, ist so wohl das 
Sc h re i e n wi e da s e r s t e Lall e n a l s rein reflek 
Lorisc h anzusehen, Schreien als im wesentlichen Unlust
aul:lserung, Lallen n.ls Lustausseruug. Die folgeuden 
beide n Perioden , die willkiirlich e Nachahmuug 
unù. die Wortbildung , s ind d a gegeu nicht mehr 
reflekto ri sch. Wenn noch die Nachahmung als eine 
Art von hoherem R efl.ex geschildert wurde, so ist die spon
ta.ne W ortbildung schon soweit von dem entfernt, was wir 
unter der refl.ektorischen Bewegung verstehen, dass es den 
Anschein hat, als ob wir hier das Verhaltnis zwischen Reiz 
und Reaktion nicht mehr in Parallele stellen konnen. Es 
fr agt s i eh ab er n un, o b d e nn wirklich e in so 
grosser Unter sc hied zwi sc hen den Reflexbewe-
gungen und den ogenannten willkiirlichen oder 
s p o n t a n e n B e w e g u nge u b es t e h t. Klinische Beo b-
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ac.:htuugen sowohl w.ie phy::;iologio.;che E xperim eute haben 
es als unzweifelhaft ergoben, ùa.ss a u c h ùie wi llkiir
li c h e B eweg ung ganz o hn e zentripeta l en Reiz 
nicht zu::;tande kommen kann. W er sieh fi.ir d.ie 
LiLteratur clieses Gegenstandei> interessiert, ùen verweise ich 
auf clie vorzi.igliche Zusammenstellung in G. v o n B u nge s 
Lehrbuch der Physiolog.ie der Menschen. 

Gestatten Sie mir, dass ich auf einzelne h: linische Be
obachtungen, die zu dieser hochst wichtigen Auffassung 
gefCthrt haben , kurz eingehe. Charles Bell (1774- 1842) 
hatte schon, w.ie Strilmpell sagt : mit dem klaren Bliclc 
ùes Genies ùie Notwendigkeit centr.ipetaler Erregungen ftir 
das Zustandekommen eines geordneten Ablaufes unserer 
willkiir]ichen Bewegungen erkannl;. 1n seiuem beri.thmten 
Buche i.iber die Rand sagt er: , Fùr di e Rege lmassig
keit der Muskelbewegung s in d zwei ve r sc hiedene 
Nerven n o t.w en d ig: zuerst e in se nibler Nerv, um 
dem Sensorium di e Kenntnis der Muskellage zu 
ùbermitteln , unrl sodann e in motorische r Nerv, 
um dem Mu s k e l die B otschaft d es W illen s zu 
uberbringen. Da s Muskelvermogen is t unge
ni.tgend, um di e Bewegungen der G li e der zn 
regeln, w en n die Mu skelse nsibilitat nic ht vor 
hand e n i st, um es zu beglei te n. Fe hlt j e de S en
sibilitat, so i st trot z vor ha nde ner M uskelkraft 
ùas betreffende Glied gelahmt." So berichtet Charles 
Be l l fo]genden Fall: ,E.ine Mutter, welche ihr K ind saugte, 
wurde von einer Lahmung befallen, wodurch auf der einen 
Seite Verlust der Kraft uncl auf d r anderen Seite Verlust 
des Gefi.thls bestand. Es war ebenso iiberraschend wie 
beunruhigend, dass sie ihr Kind mit dem Arme, welcher 
die Muskelkraft behalten hatte, an die Brust ha]ten konnte, 
jedoch nur so lange, als si e auf ihr Kinù blickte. W enn 
ùie umgebenden Gegenstande ihre Aufmerksamkeit vom 
Zustande ihres Armes ablenkten, erschlaf(ten a]lmiihlich die 
Beugemuskeln, und das Kind kam in Gefahr, zu fallen", 
Ausfiihrlich berichtet D u chenne (1806-1875) in seinem 
grossen Werk: ,De l'électrisation localisée" iiber mehrere 
clerartige Falle von Lahmung der Muskelsensibilitat. Die 
Kranken konnten ihre gefi.ihll osen Glieder nur dann be
wegen, wenu sie hinsahen. GJeiche Beobachtungen bat 
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Strumpe l l im Jahre 1878 ftn zwei Patientinnen gemacht. 
Er fand hier vollstandiges Erloschen cles Muskelsinnes und 
cles Ermitdungf:gefùhles in eincm Gliede. Dieses konnte 
nur bewegt werden, wenn die betreffendt3 Kranke hinsah, 
nicht aber, wenn sie die Augen geschlossen batte. 

Von ganz besonderer Bedeutung aber fi.tr unser in Rede 
stehendes Thema ist eine Beobachtung von Heyne, die 
derselbe im medizinisch-klinischen Institute Zi emssen s 
gema.cht ha t. Es handelte si eh namlich bei den von D u
c h e n n e un d S t r il m p e ll beobachteten F allen stets um 
partielle, nicht uber den ganzen Korper verbreiteten An
asthesie. In dem H e y n e schen Falle jedoch erstreckte si eh 
die vollkommene Anasthesie uber den ganzen Korper: auch 
auf die tieferen 'l'eile desselben. E s konnten alle willkitr
lichen Bewegungen gut ausgefiihrt werden, sobald die zu 
bewegenden 'l'eile mit dem Auge itberblickt werden konnten; 
im anderen Falle war jede willkitrliche Bewegung unmoglich. 
Nun liegt aber der stimmbildende Apparat vollkommen 
ausserhalb des Bereiches unseres Gesichtsfeldes, und von 
oiner Kontrolle clurch das Auge kann hier, wenigstens unter 
gewohnlichen Verhaltuissen, keine Rede sein. Unter nor
malen Verhaltnissen spielt bei Stimm- und Lautbildung 
da s Gesicht gar keine, das Gefiihl zwar nicht, wie H eyne 
meint, eine sehr un tergeordnete, aber doch eine uns {itr 
gewi.ihnlich jedenfalls n icht zum Bewusstsein kommende 
Rolle. Durch das Gehor werden wir dagegen von dem 
Zustandekommen eines Lautes sowie von seiner Richtigkeit 
unterrichtet, und es ist ia bekannt, dass eine Beeintrachti
gnng des Gehors sehr baufig auch die Stimme beeinftusst. 
B ei dem H e y n e schen Kranken zeigte es si eh n un, d a s s 
e r n i eh t mehr i m S t an d e w a r , e in e n L aut h er vo r
zubr ing e n, g e sc hweig e d enn e in Wort zu sp r ech en, 
s o wi e man ihm beide Ohren fest zuhi e lt. ,Stellt 
man sich vor ibm bin und befìehlt ihm, bei jeder Nick
bewegung, die man selbst macht, zu zahlen, so gescbieht 
dies bestimmt und laut ; balt man ihm dann plotzlich, z. B. 
nach der dritten Nickbewegung, beide Ohren zu, so ver
stummt der Patient sofort und macht bei den folgenden 
Nickbewegungen nur noch leichte Bewegungen mit dem 
Unterkiefer und den Lippen, welche ebenfalls sehr bald 
vollig aufh oren. Offnet mR.n uach der achten Nickbewegung 



56 

ihm ùie Ohron1 so zahlt er bei der neunton Niekuewegung 
wieder lau t un rl richtig neun u. s. w. Die au ·gelall enen 
Zahlen zwischen Ùrei unù neun behaupLeL er r ich tig ]au t 
gezahlt zu haben. Ve r sc hli ess L m a n ù e m K r n. nk e u 
mit ten in ein e m ~tn ge f a n ge n e n Sa tze p l otzli c h 
di e Ohr e n 1 s o v erstummt e r so for t 1 ohne d e n Sa t z 
vo ll e nd et zu h aben." 

Die ausserordentliche Bedeutung dieser klinischen B e
obachtungen fiir unser 'l'hema springt deutlich in die Augen. 
Ohn e R ei z k ein e Bew e gung 1 a l s o a u c h k e in e 
Spra ch e. Selbst der willkiirliche Sprechvorg ang ist st etR 
an vorhan dene Reize als Vorbeùingung gebunclen 1 wo diese 
R eize auch immer ihren Sitz haben mogen 1 wo sie auch 
immer entstehen mogen . A ll e He mmung e n d e r 
Sprac h e w erd e n s i c h clemnach teils auf Ausfallser
scheinungen jener R eize bezie h en 1 teils auf u bennassige 
Steigerung derselbenJ kUl'ZJ aur Aus fa ll s - uncl H, e iz
e r s c h e i n u n g e n 1 un d dies e wollen wir nunmehr bei den 
drei grossen Gebieten cles gesamten Sprachapparates1 bei 
dem peripher-impressiven1 bei clen zentralen und bei 
den peripher-expressiven Sprachwegen einer B etrachtuug 
unterziehen. 

Am iibersichtlichsten werden wir uns den gesamten 
Aufbau in der sprachlichen Entwickelung des Kiudes an 
cinem Schema darstellen konnen. E s sind vor allem zwei 
sehr wichtige peripb er-impressi\'e W eg e1 die ùi e Eutwicke
lung der Sprache einleiten : J e r W e g d ur c h s G eh or 
und d er d ur ch das Aug e. Der Gehon;weg ist der weitaus 
wichtigste

1 
aber auch der optische Weg wird von jedem 

normalen Kinde mehr oder weniger gu t benutzt 1 und es 
werden demnach nich t nur L autfolgen dem Gedachtniss e 
einverleibt1 sondern au<:h di e Bewegungserscheinungen 
der Sprache. Freilich treten letzter e spater sehr zuriick. 
Dass die Erinnerungen an diese B ewegungsfolgen aber 
wirklich auch in un s noch vorhanden sind1 geht aus der 
bekannten '11hatsache hervor 1 dass wir das Auge zum 
besseren Verstehen cles Gesprochenen stets benutzen. Wir 
sehen den Redner au und erleichtern uns dadurch das 
V erstandnis seiner W orte. V erstehen wir einen Sanger 
oder einen Sehauspieler nicht geniigend 1 so nahern wir 
uns sei n G esi ·h t ùurch das Opm nglas1 m1ù fas t mi t einem 
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Suhlage ist das V erstundnis vennittelL. Das beweist unsere 
Fahigkeit, Sprachbewegungen richtig zu deuten. Sowohl 
die Gehors- wie die Gesichtseindri.i.cke werden nun, um 
zuuachst das rein mechanische Nachahmen der Sprache in 
Betracht zu ziehen, mit den Bewegungsvorstellungen in 
V erbindung gebracht, und wenn dies geschieht, so ahmi; 
tlas Kind die vorgesprochenen Laut- und Silbenfolgen rein 
mechanisch nach. Dass zu dieser Sprachbewegung not
wendig gleichzeitig eine peripher- impressive Kenutlich
machung der Bewegung l:wmmen muss, die teils durch das 
Mnskelgefi.i.hl, teils durch die Beriihnmgen der einzelnen 
Artilmlationsteile vermittelt wird, ist nach dem vorher 
Auseinandergesetzten wohl ldar. In der 'l'hat muss die 
Sprache bei tiefgehender Anasthesie der Artikulations
werkzeuge wesentlich gest5rt sein, denn der eigentliche 
Kontrolleur unserer Sprache ist nicht etwa das Gehèil', 
sondern das Gefiihl. vVare das Gehor allein der Kontrolleur 
der Sprache, so kame die Kontrolle ja stets zu spat; sie 
wiirdo erst eintreten, nachdem wir gesprochen haben und 
nuu das Produkt des Sprachvorganges vernehmen, Eine 
Kontrolle wahrend des Sprechens selbst kann nur vor sich 
gehen durch Muskel- und Beriihrungsgeftihl. Auf diese 
Weise haben wir es mit drei p e ripher-impres siven 
Wegen der Sprache zu thun. Der dritte, der Gefiihls· 
weg der Sprache, wird sich in seinem Verlaufe im wesent
lichen mit den peripher-expressiven Bahnen decken. 

Damit haben wir nur die mechanische Seite des 
Sprechvorgangs ins Auge gefasst. Das Kind lernt aber 
sehr bald mit den gehorten Silbenfolgen Sinn verbinden, 
und sein perzeptorisches Sprachzentrum ist bereits am 
End e d es ersten J ahres ziemlich weit ausgebildet; es 
versteht eine Menge W orte, ohne dass es sie ~.spontan :zu 
sprechen o der nachzusprechen vermag. J e nach seiner 
personlichen Erfahrung werden sich di e Teil vorstellungen, 
di e jeden einzelnen W ortbegriff au~machen, verschieden 
gross gestalten . Das Kind wird optische, akustische, taktile, 
gustatorische, olfaktorische u. s. w. Eindri.i.cke und Vor
stellungen mit den gehorten Silbenfolgen verbinden lernen. 
Die Summe dieser einzelnen Teilvorstellungen macht dann 
den Begri:ff d es mi t de m W ort bezeichneten Gegenstandes 
fiir das Kind aus. Es ist ldar, dass diese Begriffe anfang-
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li eh n m· aus wenig 't'eil vorstellungeu Zll. ·ammPnge:;etzt sei n 
werden. So kann das ·w ort ,Glocke" in dem Kinde 
vielleicht anfangs nur die akustische Teilvorstellung des 
Glockenklanges hervorrufen . J e alter das Kind wird, je 
mehr Erfahrungen es sammelt, einen desto grosseren 
Inhalt wird der einzelne B egriff bekommen. 

Es ist nun se hr b e m e rk e n s w e rt, dass die 
Bahnen von d e m P e r zept i ons z ent rum der Sprache 
zu den einz e lnen T ei lvo rs tellung e n der Begriffe 
weit leichter err egt w e rd en a l s umgekehrt de r 
Wortklang oder s pa to r di e W ortb e w egungsvor
stellung von jenen T e ilv or s t e llungen aus. À..hn
liches ist an eh no eh bei uns der Fall. W e nn i eh das W ort 
,Pferd u hore, so wird fast notwendig das Bi l d eines Pferdes 
in meiner Vorstellung auftauchen ; umgekehrt aber kann 
ich sehr wohl ein Pferd vorbeilaufen sehen, ohne dass 
notwendig gleich mi t dieser Erscheinung der W ortklang 
oder die Wortbewegungsvorstellung in mir lebhaft erwacht. 
Sie sehen demnach, dass die Bahnen von dem Perzeptions
zentrum der Sprache zu den einzelnen Teilvorstellungen 
der Begriffe weit s tar k e r , v a l e n t e r sin d, als di e Bahnen 
von den Teilvorstellungen aus zu dem genannten Zentrum 
(S t or r in g). 

Ich erwahnte vorhin, dass das Perzeptionszentrum der 
Sprache bei dem Kinde schon relativ friih eine sehr weite 
Ausbildung erfahren hat, und in der Tbat wiirde ich es 
fi.lr recbt verdienstlicb halten, bei kleinen Kindern den 
Umfang des Sprachverstandni::~ses, beispielsweise aro Schluss 
des ersten Lebensjahres, festzustellen. Bisher bezogen sich 
derartige Feststellungen immer nur auf den Sprachschatz, 
das heisst ; auf diejenigen W orte, die das Kind auch an
wendete. D as s a ber der perzeptorische Sprachschatz den 
willkurlich zur Verfi.igung stehenden weit iibertrifft und 
ihm in der Entwickelung weit voraus eilt, unterliegt gar 
keinem Zweifel. J a es konnen in dieser Beziehung Miss
verhaltnisse eintreten, die sich in einem ausserordentlich 
weiten Ausbau des perzeptorischen Sprachschatzes und in 
einem absoluten Fehlen der Spontansprache darstellen. Der
artiges zeigt sich bei der spater noch naher zu erorternden 
Horstummhei t . 



59 

W enn wir nuu im Auscblnss an cliese:; e ben besprochene 
Schema der Sprachentwickelung die Hemmungen unserer 
Betrachtung unterziehen, so werden wir zunachst auf die 
H emmungen der peripher-impressiven W ege ein
zngehen haben. 

Das Gebor cles neugeborenen Kindes bildet sich erst 
n.lhnahlich aus. Die Lante werden von den Kindern oft 
unvollkommen gehort, mangelha.ft von einn.ncler differenziert, 
uncl erst allmahlich lernt das Kind mit Aufmerksamkeit 
horen, clas heisst horchen. W enn clie peripher-impressive 
Bahn durch das Ohr gestort ist, wenn das Kind also sehr 
schwerhorig oder gar taub ist, so bleibt gleichwohl die 
Schreiperiode cles Kindes in genau derselben W eise er
erhalten , wie bei dem normalhorenden Kinde. Aber scbon 
bei der zweiten, der Lallperiode, macht sich ein bedeutender 
U nterschied geltend. Di e Lust, das V ergntigen, welcbes 
cla · normale Kind an seinem Lallen empfi.ndet, sind bei 
dern tauben Kinde auf die Bewegungs- und Beri.ihrungs
gehi.hle beschrankt. Daher zeigt sich zwar bei sehr leb
haften, von Geburt an tauben Kindern eine ebenso deutliche 
Lallperiode wie bei den nonnalen Kindern; bei der grossten 
lVIehrzahl der taubgeborenen Kinder jedoch ist diese Periode 
i:i.usserst eingeschrankt, ja, sie wird haufi.g von den Eltern 
vermisst. Bei lebhaften und sonst gut begabten tauben 
Kindern kommt es manchmal sogar zur dritten P eriode der 
Sprachentwickelung: zur willki.irlichen Nachahmung, und 
zwar allein auf Grund der optischen Eindri.icke der Sprache. 
Derartige Falle, wo Kinder einfache Lautfolgen wie Papa, 
1\Jama, Ball, Wauwau, Baum u. s. w. trotz nachgewiesenar 
absoluter angeborener 'raubheit nachabmen lernten, ja sogar 
spater spontan sprachen, sind von Hill berichtet worden, 
und ich selbst habe zwei .. ~derartige Falle in meiner Praxis 
gesehen. N aturlich werden sich dies e W orte nur auf di e 
beiden ersten Artilmlationsgebiete beschranken, weil nur 
diese dem Auge cles beobachtenden Kindes geni.igend zu
ganglich sind. 

Sie sehen au dieser DarsLellung, wie bei dem tauben 
oder schwerhorigen Kinde Auge und Gefuhl kompen
s atorisch e in t r eten. Angeborene Taubheit fuhrt dem
nach nicht notgedrungen zur volligen Ta.ubstummheit, son
dern lasst immerhiu noch - allerdings in seltenen Fallen 
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eine begreuzLe Eutwickelung der Sprauhc zu. Natur
gemass ist bei ~anchen Formen uncl Graclen Schwerhorigkeit 
eine geeignete Ubung cles Gehors clringend anzuempfehlen. 

Ist der zweite peripher-impressive Weg, der durch 
clas Auge, gestort, handelt es sich also um ein blindge
borenes Kind, so ist haufìg bereits von erfahrenen Blinden
lehrern darauf hingewiesen worden, dass solche Kinder 
unter sonst gleichen V erhaltnissen spater sprechen lernen 
als bbrende. P ersonlich habe ich darii.ber keine Erfahrung. 
Bei der Wichtigkeit, die das Auge bei der Erlernung der 
Sprache besitzt, zweifle ich an der Richtigkeit dieser Be
obacbtung nicht. 

Endlich ware denkbar eine Storung des dritten peripher
impressiven Weges, die in dem Verlust samtlicher F ormen 
der Sensibilitat gedacht werden konnte. N aturgemass ware 
dann eine sprachliche Entwickelung ausgeschlossen. Der
artige Falle sind meines Wissens noch nicht beobachtet 
worden. 

A.usserst schwer wird bereits die Storung, wenn zw ei 
peripher-impressive Bahnen gehemmt sind, wenn es sich 
also um Kinder handelt, die taub und blind zu gleicher 
Zeit sind. Sind ùerartige Kinder jedoch sonst geistig 
normal, so verma.g selbst mit dem dritten noch ubrig 
gebliebenen peripher-impressiven W ege die Sprache vollig 
aufgebaut zu werden, ja einzelne dieser taubstummen 
Blinden ha ben \Veltberiihmtheit erlangt, so di e L aura 
Bridgeman:und in neuerer Zeit H,ell e;n K:en; e r.~~Bei1gut
begabten taubstumm-blinden Kindern zeigt sich: auch die 
Lallperiode ebenso:;deutlich wie bei den gutbegabten von 
Gebnrt an nur tauben Kindern, und es ist berichtet worden, 
dass derartig Taubstumm-Blinde mit einem wahren Ver
g ugen in spon t ajnen Lallubungen sich ergingen. 

Die fruhe Erkennung diescr Sinnesausfalle ist manch
mal ausserordentlich schwierig, besonders da sehr viele 
sensorische Storungen in der Sprachentwickelung vor
lwmmen, die ab ~und zu zu F ehldiagnosen direkt beraus
fordern. Es kann vork0mmen, dass Kinder vollig normal 
horen und doch auf Anrufen und Ansprechen durchaus 
nicht reagieren. Ganz besonders ist dies .. oft der Fall, 
wenn die Aufmerksamkeit des Kindes durch irgend etwas 
abgelenkt ist. Derartige Kinder konnen dann den Eindruck 
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absoluter 'l'n.ubheit hervorrnfen uud horen gl.eichwohl 
uormal. N aturlich ist di e Diagnose desto schwieriger, je 
jUuger das Kiud ist. I ch selbst habe aber eine eldatante 
Fehldiagnose noch bei einem vierjahrigen Madchen erlebt. 
Das Kind wurde nach ausfi.thrlichster und genauester 
Untersuchung seitens eines unserer ersten Ohrenarzte fii.r 
taubstumm erklart un d fing ein h al bes J ahr dfl.rauf spontan 
zu sprechen an. 

Wahrend die Hemmungen der peripher-impressiven 
Wege der Sprache sich in Kùrze darstellen liessen, sind 
die Hemmungen d er zentralen Prozesse weit 
zahlreicher und mannigfaltiger. Zunachst wird der 
Einfluss der peripher-impressiven Bahnen durch mangelnde 
A ufmer ks amk e i t ausserordentlich herabgemindert. Un
autmerksame, leicht ablenkbare Kinder gelangen nur schwer 
zum Beobachten uncl Horchen. 

Sehr natiirlich ist clie I-Iemmung bei angeborenen 
intellektuellen Psychosen: bei der Idiotie, beim Kretinismus, 
bei den zahlreichen Formen der psychopathischen Mincler
wertigkeit. Aber auch bei ~onst guter Beanlagung konnen 
partielle Mang~l J es zentralen Teiles der Sprache schwere 
I-Iemmungen vernrsacheu. Dahin gehi:iren clie an und fur 
si eh w o hl sehr seltenen Falle, in denen das s e n so ri s c h e 
Sprachzentrum trotz gut e n Gehores uicht zur 
E n twickel ung ko m m t. Dìese Kinder werden fi.i.r 
gewi:ihnlich als taubstumm angesehen. Schwendt hat 
zwei hierher gehorige Falle beschrieben, bei denen sich 
durch genaue Priifung ein vollkommeues Gehorvermogen 
herausstellte, clie jecloch nicht im stande waren, Konso
nauten, Silben- oder Wortfolgen mit dem Gehi:ir aufzufasseu. 
Eine solche se nsori sc he Stnmmheit habe ich selbst 
noch nicht gesehen, ein H eilmittel fiir diese Falle wi.trde, 
ebenso wie bei den taubstummen Kindern, die kompensa
torische Benutzung des Gesichts und Gefiihls bilden mi.i.ssen. 

Diesen seltenen Fallen gegeniiber stehen clie ausser
ordentlich zahlreichen, bei denen das akastische Zentrum 
der Sprache sich recht gut entwickelt, wo es aber trotzdem 
nicht zur Entwickelung cles motorischen Teiles der Sprache 
kommt. Das sincl diejenigen Hemmungen, die wir als 
Horstummheit, Audi-Mutitas, allgemein bezeichnen. 
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W ohl am hauiigsten liegcn rein p sye hi su h e Hem
m ung e n zu Grunde. For~>cht m an ùber di e 8prachent
wickelung dei:l Kinùes ni:iher nach, so wird oft berichtet, 
dass das Kind in fri.the,;ter Zeit ver.sucht hat, nachzusprechen, 
dass es dann aber Jiesen Ver.sueh aufgegeben hat. Nicht 
allzu selten sind es ganz intelligente Kiuder, die derartige 
seltsame Entwickelungshemmungen zeigen. D a s K i n d 
fùhlt offenbar, dass sein Na ch sprec h e n nicht die 
Vollendung des Vorbilde s e rrei cht. E s stellt sich 
ein Unlustgefùhl ein, und das Kind giebt deu 
Ver s uch, nachdem es ihu mehr e r e Male vergebens 
w i e d e rh o l t h a t, a u f. Dies e Erldarung ist nicht et w a 
nur von theoretischem W erte; sondern ich ha be mich 
mehrfach in der Praxis von dem Verhandensein dieser Art 
der Hemmung ùberzeugen konn en. J a, wir konuen sogar 
nocb diese psychischen Hemmungen plOtzlich eintret.en 
sehen, nachdem die gesamte Sprache bereits entwickelt 
und aufgebaut ist, einzig und allein aus der Ursache 
heraus, d a s s d a s K i n d s i c h i r g e n d e i n e s s c h w ere n 
Aus s prachefehlers in unangenehmer Weise bewusst 
wird und nun au s Furcht, sich li:i.cherlich zu 
machen, das Sprechen a ufgiebt. Einen derartigeu 
Fall habe ich zusammen mit dem verstorbenen S. G u ttmann 
un d de m Ohrenarzt S c h w ab a c h behandelt. Der 7 jahrige 
Knabe batte einen sehr unangenehmen Fehler in der 
Aussprache des s: er machte an Stelle des zischenden 
Geriiusch durch den Muncl ein nasales Schnarchen. (Stig
matismus nasalis). :Oas Kind war bis dahin wesentlich 
allein erzogen worden, war nicht zur Schule geschickt 
worden und kam nun plotzlich in eine grossere Kinder
gesellschaft. Die dort anwesenden Altersgenossen hatten 
sofort den Fehler des Knaben erfasst, spotteten ihm nach, 
und das Kind kam weinend nach Hause und gab jeden 
Sprechversuch von Stund an auf. Er s t al s es sich nach 
mehrtagigen Ùbungen ùberzeugt batte, dass es 
die richtige Ausspra che des s erlerne n konne, 
fing es wieder an zu sprechen. 

In i:i.hnlicher Weise konnen rein psychische Hemmungen 
von ~der Peripherie her ausgelost werden, so besonders 
bei angeborenen Gaumenspalten. I ch habe langere Zeit 
hindurch ein Kiud in .B ehandlung g ehabt, das an einer 
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angeboreuen Gaumenspalte operiert war unJ. troLz der deu 
V erhaltnissen nach gut gelungeneu Operation nicht zum 
Nachahmen zu bewegen war. Sowie das 7jahrige Madchen 
einige Silben nachzusprechen versucht batte, weigerte es 
sich, weiter nachzusprechen, gauz offenbar dazu venmlasst 
clurch das Gefuhl, dass sein Sprechprodukt nicht richtig 
war. Erst als durch kleiue Hilfsmittel das Nachsprechen 
erleichtert und deutlicher wurde, fing das Kind an, die 
Nachsprechiibungen willig zu machen. 

Das Gleiche habe ich ofter beachtet. W ahrend ich 
den Vortrag nochmals durchlese, wird mir gerade wieder 
ein ahnliches Kind von 5 J ahren, das trotz voller 
Intelligeuz nur wegen des Spaltes stumm geblieben ist, 
vorgefiihrt. 

W enn Sie einen Blick auf unser Schema werfen, so ist 
di e Bahn d es mechanischen N achsprecheus einfach di e vom 
akustischen Zentrum direkt zur motorischen R egion 
fuhrende. W enn der 'Einfluss des akustischen Zentrums 
auf das motorische Sprachzentrum ausserordentlich stark 
ist, wenn gleichsam ein gewisser erhohter Reiz von jenem 
Zentrum aus auf die motorischen Bahnen ausgeiibt wird, so 
kommt es zu der Ersch e inung der Echolalie. Die 
Echolalie :fiudet sich ausserordentlich haufig in der normalen 
Spra.chentwickelung des Kindes, aber doch immer nur sehr 
voriibergehend, kann dagegen bei schwachsinnigen und 
idiotischen Kindern als dauerndes Sprachhemmungssymptom 
bleiben. Auch bei Kindern, die sehr friih Stottern er
werben, habe ich mehrfach E chosprache vorgefunden, ja ich 
begegnete ihr sogar bei Kindern, die im iibrigen nahezu 
zu den stummen zu rechnen waren. Erst kiirzlich batte 
ich ein kleines Madchen von 7 1/~ J ahren in Behandlung, 
das ausserordeutlich geistig zuruckgeblieben war und nur 
in abgebrochenen und ausserst unverstandlichen einzelnen 
W orten sprach. Dagegen wiederholte es die letzten zwei 
bis drei Silben vorgesprochener W orte und Satze, s el b s t 
wenn schwierig e Lau t t o lgen darin vorkamen, 
se hr genau und kl a r. 

Zur Erklarung der H orstummheit genugen die vorher 
erwahnten psychischen Hemmungen a llein jedoch nicht, 
denn es giebt eine gros. e Anzahl von Fallen, bei denen 
vo n derart ig e n Hemmungen ni ch t die Red e sein 
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k a n n . Hier winl es n un .;nt sein , dass besonders der Arzt 
nach anderen hemmenden Reizen sucht. Zu d iesen 
hemmenclen Reizen, c1ie nicht selteu H orstummheit vernr
sachen~ gehoren besonders die u. d e n oi d e n Vegeta
i.ion en im Nas e nra c h eurau m. Die Lymphgefasse cles 
Rachens und ùie der Gehirnbasis stehen in enger Ver
binclung miteinander, besonders bei Kindern, und man darf 
wohl annehmen, dass mit den adenoiden Vegetat ionen eine 
Art von Lymphstauung verbunden ist. Viele einwandfreie 
Beobachter und auch i.ch selbst haben mehrfach gesehen, 
dass n a eh H era u sn ah m e adenoid er V ege tat ion e n in 
geradezu iib e rra schender W ei se die spontane 
Entwickelung der bei funf- und sec h s jahrigen 
Kindern noch gehemmten Sprac h e e ingel eitet 
wurde. Unter horstummen Kindern finden wir 53 Prozent 
mit hochgradigen adenoiden Vegetationen. Die eben ange
fiihrten direkten Einwirlnmgen der Entfernung der Ge
schwulst sind dieser Zahl gegenuber immerhin nur selten 
zu konstatieren. Dagegen scheint die mit der Operation 
eintretende Beseitigung der sonstigen Storungen, besonders 
der grossen Zerstreutheit der Kinder, eine wichtige Vor be
reitung fiir die leichte Entwickelung der Sprache abzugeben. 
W o wir al so bei horstummen Kindern hochgradige adenoide 
Vegetationou antreffen, wi.lrde ich stets die Entfernung 
dieser Geschwiilste vorschlagen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Kleine Notizen. 
Beschwerden Ober unpunktliche Lieferung der Monats

schrift erbitten wir direkt an die unterzeichnete Redaktion. 

Sonderabdriicke und Bi:icher, deren Besprechung gewi:inscht 

wird, ebendahin. Dr. H. G u t z m a n n, 

Berlin W ., Schoneberger Ufer 11. 

Druc k von H, A nge rste in, \V ernigerode a. H , 



OA.A.Itlw~~...A.A.IIIw"""~~~"""~AAAAAAA() 

~ Aeltere Jahrgange ) 

tssc.b.rift' nneilk.nnde ~ 
}lona f\ir svrac 

( aus den Jahren 1891, 1892, 1893, 1894, 1895 und 1896 

( werden, soweit noch vorhanden, zum Preise von je 8 M:ark abgegeben , 

( auch werde~;~ die Elnbanddecken zu . j e l Mark noch nacbgeliefert. 

( Die Jahrgii.nge 1897 und Folge kosten je 10 Mark. 

( Fischer's medicin. Buchhandlung ) 
( H. Kornfeld, Berlin W. 35, Liitzowstr. 10. ) 

OvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvO 
- .. p$ ..... .,.. ~..- --.--......""""-"-""'......,...,.. ............,.. ...._.,.,...,.. 

Verlag von Fischer's medicin. Buchhandlung H. KORNFELD, 

• 

In 

Herzogl. Bayer. Hof- u. Erzherzogl. .K;ammer-Buchhandler 
in BERLIN W. 35, Liitzowstr. 10. 

Die Krankenpflege 
der arztlichen Praxis. 

Von 

Dr. med. RICHARD ROSEN 
in Berlin 

Mlt 75 Abbildungen. Preis: geheftet 3,50 Mark. 

Zahn= und Mundleiden 
mit Bezu~. auf Allgemein-Erkrankungen. 

Ein W egweiser fiir Arzte un d Zahniirzte 
von 

Zahnarzt Dr. med. Paul Ritter in Berlin. 
zweite vettbessettte und vettmehttte Ruflage. 

Mit 20 Abbildungen. Breis: geheftet 6,50 Mark. 



Verlag von Fischer's medicin. Buchhandlung H. Kornfeld , 
Herzogl. Bayer. IIof- u. Brzherzogl. Kammer-Buchhandler 

i :o.. Ee:r1i:o.. 'W' - 35, Li:i..tzO"'OQ"'St:r. 10. 

Gutzmann Dr med Hermann ~Berli~): v .orlesungen 
' · . • . ' uber dte Storungen der 

Sprache und ihre Hetlung, gehalten m den Lehrkursen iiber 
Sprachstorun gen fttr Aerzte und Lehrer. M~t 36 Abbildungen . 
Preis geh . 7,50 Mark, gebunden 8,50 Mark. 

Hartmann Prof Dr. m ed. Arthur (B erlin) : Ty.pen 
' • ' der verschte-

. denen Formen von Schwerho:igke~t. Graphisch dargestellt nach 
R esultaten der Horpriifung m1t St1mmgabeln verschiedener 'l'on
hohe. · Nebst einer Tafel fii.r Horprttfung. Preis 3 Mark. 

Die Krankheiten des Ohres und der~n Behandlung Sieheute , 
verbesserte n. vermebrte Aufla~e . M1t 70 Abbildungen. Preis 
geh 7,50 Mark, geb. 8,50 Marlc 

M Il D d Albert (Berlin): Die contràre Sexual-
0 , f · me · ' empfindung. Dritte, teilweise um

gearbeitete und vermeltrte Anflage. Preis geh . 10 Mark, ge-
lqunden 11,50 Mark. 

Oltuszewski Dr me d W : r:>ie geistige. un d spr ach-
' • • • hche Entwtckelung des 

Kindes. Preis l Mark. . 

_ P sychologie und P hilosophìe der Sprache. Preis 1,50 Mark. 

P·lper Hermann. Zur Aetiolo~ie der ldiotìe. Mit einem V or
' • wort von Geh. Med.-Rat Dr. W. Sander. 

Preis 4,50 Mark. 

,_ Schriftproben von · schwachsinnìgen resp. idiotischen Kindern . 
Preis 3 Mark. 

Richter, Dr. ~ed. Carl, Kreisphysikus in ~~~~en-
Westpreussen: Grundriss der Schulgesundheitspflege. Preis 
1,80 Mark. 

Rohleder D d H . Die Masturbation. 
, f . me . ermann • Eine Monographie 

fttr Aerzte, Padagogen und gebildete Eltern. Mit Vorwort von 
Geb. Ober-Schulrat Prof. Dr. H. Scltiller (Giesseu). 2. verbesserte 
Anfla~e. Preis geh. 6 Mark, geb. 7 Mark. 

- Vorlesungen tibér Sexualtrieb und Sexualleben des Menschen . 
Preis 4,50 Mark. 



Marz-Ap:ril1903. 
Xlii. Jahr 

Mediziniseh-padagogis~-gan~ 

~lonatsschrift tUr me gesammte S~rachheilkunde 
mit Einschluss 

der Hygiene der Lautsprache. 

Unter standiger Mitarbeiterschaft vo 
Dr. phil. Gust. Albrecht, Berlin, Dr. Biaggi, Arzt fiir Nase _n 
1 eidende in Mailnnd, ~r. E. ~Joch , ausserordentl. Professon 'f·~al s- un d Ohren
an iter Universitf\t Fretburg 1. Br., Dr. Boodstein, Kgl. R· .ut Ohrenheilkunde 
inspektor in Elbert'eld, Dr. Maximilian Bresg~n , Nasen-, Ohren~e1L ttnd Stadtsohul
arzt in' Wicsbaden, Rektor Elchholz . zu ~?.lin(?;en, Professo:: Dr ungen- und Hals
PhyRiologie an der deutschen Umvers~t a t m. Prag, Lelwe. G Gad, o. Prof. der 
stii.<ltischen 1 leilkurse fiir sprnc.h gebr ecbh che Kmder in Gotbar D laser, Leiter der 
de1· Zahnheilkunde und Abterlungsarzt a. d. allg. Polikli '· k r. Haderup, Dozent 
Prof. Dr. Arthur Hartmann. Ohrenarzt jn Berlin; Edw. M. ~1a.rt zu Kel?en bagen, 
Physical Training in the B.oston P';lbhc Schools, Dr. R. Kaf Well, ~1rektor of 
an der Ulli versitiit in Rolllgsberg m Pr., Pt arrer Lau K e~ann, ~nvatdozent 
Wildungetl Dr. Laubi Arzt in Zi.irich, Prof. Dr. Mendel in Berl~etLchuhnspektor in 
Loiter der' stii.dtisch'en B eillmrse fiir sprachgebrechliche Kindehre~ A. Mleleclle, 
Dr. Oltuszewski, Diroktor der Anstalt fiil: Sprachanomalien und Rr 1n S.pandau' 
Naso nnd des Rachens in Warschau, Pfarrer Repp in W erdorf ~'.l_\nkhe1t~n der 
ùo~· 'ruuhstummen-A~stalt. i.~ lla~·nb?rg, f~·ofess?.r Dr. Soltmann Pt·S~der, .Dn;ektor 
hetlkunde an der Umvers1tat Lmpztg, Hofrat Stotzner, Direktor' de oTt. det Kmder-

Anstalt in Dresden. r aubstummen-

H erausg ege be n 
VOD 

Albert Gntzmam1, 
Direktor òer ~t iirl t . Taubstnmmenschult: 

in Ber1in. 

Dr. Herm. Gntzmann 
Ant in Ber\in. ' 

Zuaohrlnen fUr dle Redaktlon 
wollen nach 

Berli n W,Sehiinebe• ger Ufer 11. 
Kllaoheea 

a. n die unten bezeichnete 
Verlagshnndlung gesandt 

we rden . 

B ERL l N W 35, 

-~~ 
Eraohelnt am 15. )eden Mo•ata. 

Preis 
Jiihrlloh IO Mark. 

lnserate und Bellagen 
nehmen die Verlagshandlune 
un d siimtl. Annoncen ~ Expe
ditionen des l n- und Auslandes 

entg:egen. 

VERLAG VON FISCHER'S MEDICIN. BUCij:HANDLUNG 
H. Kornfeld, 

Herzogl. Bayer. Hof- u. Erzherzogl. Kammet·-Buchbandler. 

K.~LBiblioth~k ~~'1 w. 03 



Verlag von Fischer's medicin. Buchhandlung H . Kornfeld 
Jlerzogl. Rayer. Hof- u. grzherzogl. Kammer-Buchhaudler ' 

:i::a. Be:rli.::a. "W". 35, LtltzO"V<rstr_ 10_ 

Berliner Klinlk. 
Sa.mmlung klinischer Vortrii.ge. 

=-

Begrilndet von Geh.-Rat Prof. Dr. E. H~lan. uud 1\Ied.-Rat l'rof. Dr. Fiirbringer. 
l\Ionathcb em Heft. 

Preis jedes Heftes 60 :f., i m ~:_~1ent 12 LT efte 6 Mark. 

Auswahl aus den bis her erschienenen 175 Heften : 
B. A. Striimpell, die traumnt. Neurosen. 
9. Peyer, Asthma u. Geschlechtskrank

heiten (Asthma sexuale). 
19. Peyer, U rsachen u. Bchandlg. sc~werer, 

bartnackiger ]!~alle von Enures1s noc
turua beim miinnl. Geschlecht. 

25. O. Rosenbach, i.iber psychisc!Je Therapie 
inn erer Krankbeite)l. 

26. H. Zwaardemaker, Anosmie. 
34. Th. Dunin, habituelle Stuhlversto.pfung, 

der. Ursachen u. Behandlg. 
38. A. Peyer, Nem:osen d. Prostata. . 
43. A. Kiihner, strafrechtl. Verantworthch

keit d. Arztes bei Anwendung d. Obloro
forms u . anderer Inhalations-Auaes
tbetica. (Doppelheft.) 

47. Herm. Wittzack, B ehandluug d. chron. 
Blasenkatarrhs. 

60. Jessner, neuere Behnndlungsmethoden 
von JiautkrEmkheiteu. 

68. Laehr, die Angst. 
61. P. Heymann, Bedeutung d. G;tlvano

kaustik fiir d. Bcbandlung d. Ju·aukh. 
d. Nase u. d. Scblundes. 

64. C. Posner, iiber Pyurie. 
66. A. Leppmann, der seelisch Belastete 

und s. arztliche Ueberwachung. 
74. Alfred Ri chter, Verlauf traumat. Neu

r osen. 
77. E. Kronenberg, zur Pathologie und 

Therapie d. Zungentons ill.e. 
82. Max Joseph, Haarkrankheiten. 
83. H. Nuss baum, Einfluss geistiger Punk

tionen au f krankbafte Prozesse. 
!13. Gustav Spiess, Untersuchung des 

Mnndes u. des Rach eus. 
99. Eug. Sohlesinger, Tuberkulose der 

Tonsill en bei Kindern. 
105. C. A. Ewald , babituelle Obstirpation u. 

ibre Behandlung. 
110. Max Joseph, Krankheiten d. behaarten 

Kopfes. . 
111. Ad . Gottsteln, die erworb . Immunitiit 

b . d. Infectionskrankheit. d.l.\Ieuschen. 
l21. H. Gutzmann, die Sprachphysiologie 

als Grundlage d. wissensch. Sprach
heilkunde. 

126. Geo. W. Jacoby, die chron. T abaks
Intoxication, speciell in atiolog. und 
neurol'lg. Hinsicht. (Doppclheft.) 

128. Max Joseph, die Kraukheiten des be
haarten Kopfes. II. 

130. Felix Hlrschfeld, i.i ber d. N ahrungs
h e<larf rler l!' ettleibigen 

142. Herm. Gut~mann, Neuer~s uber Tanb
s~ummhrlJt n. Taubstummenbi\dung. 

143. R1ch. Rosen, clie hiiusliche Behand
lung Lungenkranker. 

147. J. .Ruhemann, neuere Erfahrungeu ii ber 
the lnfluen?.a. 

1"19. Theodor S. Flatau, die Behandlg. des 
chron. Katanhs der oberen Luftwege. 

154. Leop. Ewer, lndicationen und Technik 
der Bauchmassage. 1\:[it 17 Figuren. 
fDoppelheft. ) 

Hi5. Eu g. Felix,die adenoideo Vegetationen. 
157. Ge?ro ~latau , iiber die nervose Schlaf

losJgkmt und deren Behandlung mit 
besonderer Beriicksichtigunrr der 
Psychotherapie. "' 

158. ~e~m . Ro~leder, iiber medim1mentOse 
~eJfcn be1 Hautkrankheiten. 

16l. J. Boas , i.ib. nervose Dyspepsie mit 
besonderer Fleriicksichtiguug derDiag
nose und Therapie. 

Hi2. W. Briigelmann, die verscbied. Formen 
des Asthma uud ihre Behandlung. 

. (Doppelh eft) . 
l63. L. Kuttner, die vegetabilische Diat 

uud clercn Bedeutung alsHeilmethode. 
165. Fromme. die rechtliche Stellung des 

Arztes nnd seine Pflicht zur Ver
schwiegenheit im Beruf. (Doppelbeft). 

169. ~: Brandenburg, dieAuswahl d .Kranken 
fur d . Lungenheilstiitten u. d . fri.ih
zeitige E.rkennung ù. Lungentuhe.r
kulose m der ii.rztlichen Prax.1s. 
(Doppelheft). 

170. S. Auerbach , zur Bebandlg. cl. funotion. 
N eurosen bei Mitgliedern vonKranken
kassen . 

171. Kurt Mendel , welchen Schntz bietet 
unsere Zeit den Geisteskranken? 
(Doppelheft). 

173. Max Joseph, i.iber Nagelkrankheiten. 
(Doppelhe ft). 

174. Graupner, die mechaniscbe Priiftmg 
nnd B eurteilung der Herzleistung . 
(Doppelheft). 

175. Albert Rosenberg, welche N asenkrank
heiten kanu m an oh ne t qlmischeUnter
suchungsmethoden erkennen ?(Dpplh.) 



Mediziniseh-padagogisehe 
Monatsschrift fiir die gesamte Sprachheilkunde. 
XIII. jahrg. Marz- April-Heft. 

lnhalts-Verzeichnis: 
Sci te 

Orlg lnnlarbol t en : 
1. 1>1 c .l\1i t wirkun g ti. J\ e rz t e b. d. T~111b · 

~tt;~~1~ e n.b i l.:l u:lg .. :o •~ ~· ~al_drl~n ~ GU 

2. W crt d e r Be le h run g- e n ùb er Mi m ik 
hc im S p rec h lcseunt c n ichr. Vo n 
Rausoh • . . • . . n 

Bespreohungon : 
1. Ue ber Aphn.sic un d a nd e re S p rnch 

s tOru nge n. Von Prof. D r. Ch . Bastian 78 
2. Ueber Me moriere n. Von Netaohajeff BG 
3. Das isoc e ph nlc hl ondeRasse n e lc me lll 

u n te r d c n rf alli g fr ies •~ ll 11 . ji'tdi sc h en 
Taub .., tum men . Vo n Waldenburg . 8 0 

•l. D ic t-J ystede im ki nd lic he n u nd 
j ugeudl. Al ter. Vou Bézy-Bibont . 00 

Se i te 
li. Essa i d 'é tu de com p. de l'homme d ro it 

e t d e l ' h. g auc he . Von Faure . 91 
O. fnt e r n:1 ti onal rcp. o f. sch ools f. th . 

ùea f, . Vom Volta-Bureau , • . . D4 
7. C o ntri but ion s ~ l'é tu d e d u ri rc e t 

d u p le urcr spasm o diqu e . l n::HJ gural· 
disscr tat ion von Pierre Pau! Co.se! la fl7 

S. Co ntr ibuti on s à l' é tu de d e l'éc r i tu re 
eu miroire, Par André Laprade . • !)S 

9. Ue ùe r d 1e Be ein nus suu g g e is ti g e ,· 
Leis tunge n d urc h Be hin d e run g d e r 
N a senntm n ng Vo n RudolfKafomann !l!) 

Von dor IV. Vorsammlung doa Verolns 
fUr Klnderforaohung zu Jona 1902 . 1 OJ 

Llttorarlsoho Umsohau . 107 
Klelne Notlzen • . • . • . • • . J 28 

Originai-!rbeiten. 

Oie Mitwirkung der Arzte bei der Taubstummenbildung. 
Von K ar l B a l dr i a n 1 Hauptlehrer an der nieder-bster

reichischen Landestaubstummen-Anstalt in Wien XIX. 

Allenthalben macht sich immer eindringlicher die 
Forderung nach einem seg ensvollen Zusammenwirken der 
arztlichen Kuust und Wissenschaft und der padagogischen 
'l'heorie und Praxis gelt end. 

Kaum dtirfte aber auf einem anderen Zweige des 
E rziehungswesens dieser so wtinschenswerte Bund zur 
gegenseitigen Erganzung so notwendig und uuerlasslich, 
aher auch ebemo zweckdienlich und ersprie:;;slich genaunt 
werden konnen uud mtissen

1 
als gerade anf jenem der 

Taubstummen · Erziehung. 
Die folgenden Zeilen sollen dies naher b eleuchten. 
Fast an allen 'l'aubstummen-Bildungsstatten wirkt ein 

H a u s ar z t , dem es o blieg t, in E rkrankungsfallen einzu
greifen. Damit ist in der R egel auch schon die Wirksam
keit des Hausarztes umgrenzt. Dass dies aber nicht aus
reich end ist1 um zum Wohle der der Taubstummen-Anstalt 
anvertrauten Zoglinge alles N otwendige vorzukehren

1 
wird 

gewiss von niemandem bestritten werden wollen. 
W as der Arzt beztiglich der W ohn-1 Schlaf- und 

Schulzimmer, hinsichtlich der Verpflegung und Wartung 
gerade nicht kranker 1 aber doch kranklicher oder schwach-
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licher Kinder, wio sie jede 'l'aubstummen-Anst.alt in ziemlicb 
betrachtlicher Zahl aufzuwe.i:;en hat, und in manch' anderer 
Richtung anorducn kann, um ve rhut end seines Helfer
uncl Retteramtes walten zu koun en, soll h ier Hicht ni:iher 
ausgefuhrt werden ! E ;; ;;oll nur auf Einige;; , was sich fi.ir 
die Taubstummensehule besonder;; wichLig erweist, a iJer noch 
nicht die wttnschenswerLe Beriieksichtigung erfabrt, hin
gewiesen werden. 

Als uber Antrag cles Verfassers dieser Zeilen die 
Zoglinge der n. -ost. Landes-Taubstummenanstalt einer ein
gehenden korperlicben Unter l:'uchung zum ersten Mal e 
unterzogen wurden, ergab diese, ùas;; eine unerwartet 
grosse Zahl K inder aus verschieùenen Griinùen nicht mehr 
weiter am Turnunteniehte toilnehmen und auch nicht mehr 
zu Arbeiten in Haus und Hof, die eine gewisse Kraftan
strengung erfordern, herangezogen werden durfte. Hieraus 
ergiebt sieh die Notwendigkeit und Niitzlichkeit der Ein
fuhrung einer genauen Untersuchung cles Korperzustandes 
der taubstummen Zoglinge, besonders zur Zeit ihres 
Eintrittes io eine Schule oder Anstalt, augenscbeinlich. 

Eine Frage i.tber clen Korperzustand cles eintretenden 
Neulings an die E ltern desselbeu geni:igt bei weitem nicht, 
da manche, ja viele der Eltern selbst nic·.ht wissen, ob ihr 
Kind ausser clero Gebrecheu der 'l'aubstummheit noch 
ùen einen oder ancleren Ma11gel aufweist, anclere aber 
wieder aus mancherlei Grttnden, selbst wenn sie davon 
Kenntnis haben, darubel' n icht die gewiinschte notige 
Auskunft erteilen. 

Der Anstaltsarzt hat insbesondere aber auch 1m 
Vereine mit dem Anstaltsleiter und clero Klasseulehrer dio 
N eulinge betreffs cles Zustandes ihrer L u u g e n sorgfi:ihig 
zu beobachten. 

In Fallen von grosser allgemeiner Schwi:iehe oder 
solcher der Atmungswerkzeuge hatte der Lautier- Unter
richt unterbrochen zu werden. Die Lautier- Ùbungen 
wirken, vorausgesetzt, dass sie vou einem erfahrenen Lehrer 
mit der notigen Besonnenbeit vorgenommen werden, auf 
das gesunde taubstumme Kiud gewiss lungenkraftigend; 
auf ein lungenschwaches Kiud aber konnen clie Artikula
tions-Ùbungen trotz aller Behutsamkei t un d Vorsicht doch 
schaùliche Einfliisse haben. In einem jedeu soleheu Falle 
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musst.e mit dem Artikulations-Unterrichte ausgesetzt werden , 
vorerst um durch einfache, leicht verdauliche Kost, Auf
enthalL in zutrii.glicher Luft, vielleicht auch durch Bader 
und Einhaltung anderer arztlicher Ratschlage eine aJlge
meine Kriiftigung herbeizufithren. Erst wenn der junge 
Organismns die erforderli che Widerst.andsfii.higkeit gefunden 
hatte, ware mit der Artilmlation wieder zu beginnen -
und soll te daruber auch ein ganzes J ahr vergangen sein! 
Unwillki.i.rlich erinner t man sich bei Besprechuug dieses 
Puuktes der segensreichen Einrichtung der V o r s c h u l e 
fi.i.r 'l'uu bs tumme, wie eine solche in Plauen bei Dresden 
unter der Leitung cles Hofrates Stotzner, Direktors der 
DresdenP>r Taubstummen-Anstalt, besteht. Dort werden 
taubstumme Kinder im vorscbtùpflichtigen Alter dm·ch 
~;orgsame Pflege k or p erli c h gekrii.ftigt, gei s t i g angeregt, 
an Anstand, .Reinlichkeit, Ordnung gewohnt, durch Spiel und 
BeoùachLen-Lassen von l!'ormen und Farben, Grosse und 
Zahl der Dinge u. s. w. zum Auffassen der ,iu die Augen 
springenden" Eigenschaiteu derselben angeleitet uud dadurch 
zur willki.i.rlichen Aufmerksamkeit, dieser Grundbe
dingung aller Erkenntnis und alles gedeihlichen Unterrichts 
und L ernens, erzogen. Dadurch werden die kleinen Taub
Htummen fi.i.r den anstrengenden Elementarunterricht 
k or perli c h und geistig tauglich gemacht, also 
hierfur wirklich vorbereitet. 

SollLe die arztliche Pri.i.fung in einzelnen Fallen die 
bakteriologisc he Untersuchung cles Sputums 
noLig erscheinen lassen, ware diese unverweilt auszufi.i.hren 
Dies lage sowohl im Interesse cles erkrankten Zoglings, 
wie in dem seiner Kameraden. E s mi.i.ss te die Frage ge
sLellt werden, où der kranke Zogling nicht aus der Anstalt 
entfernt und ob er nicht mi t der Erlernung der Laut
s prache ganzlich verschont werden sollte, die ±i.i.r 
ihn vielleicht nioht bloss leichtschadigend, sondern unter 
Umstanden sogar lebensverki.i.rzend wirkeu konnte. 

Und um diesen Preis ware denn doch der Nutzen 
un d Vorteil d es S p re c h e n k o nn e n s zu entsetzlich teuer 
erkauft ! 

In zweiter Linie kommt fi.i.r die Taubstummenschule 
di e Mitwirlmng d es O h re n a r z t es in Betracht. Eine 
grttndliche Uut ers uchuDg, beziehungsweise eut-
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sprechende Behandlung des Ohres der taubstummen 
Zoglinge muss unbedingt gefordert werden. Die Unter
suchung unserer Zoglinge durch den Spezial arzt brachte 
uns Lehrern nicht nur die K enntnis verse;hiedener Defekte 
und Erkrankungen eiuzelner Teile des Ohres (Perforierungen 
des Trommelfelles, Eiterungen), sondern den Kindern auch 
die geeignet e Behandluug. AussMdem wurden durch 
Ausspritzungen des ausseren Gehorganges von vielen 
Kindern Fremdkorper entfernt, was in einem Falle zu 
einer bedeutend e n Ste ig e rung d es s chon vor
h anden gewesen e n V ok a lg ehores gefùhrt hat . Eiue 
weitere Aufgabe d es Ohrenarztes bes teht dm·in, i m V ereiue 
mit dem Anstalts-Leiter den Eltem manch er jeuer Kincler, 
die an Ohrenfluss leideu , clie freilich tnmrige Erldarung zu 
eroffnen, dass ihr Kind in lebensgefahrlicher Lage sich be
find et, die aber durch eine Operation in vielen Fallen beste 
Aussicht auf Beseitigung hat. 

N aturgemii.ss kann es in diesen Fallen nur bei dem 
Rate an die Eltern bleiben, da diest~ allein zu entscheiden 
habeu, ob ihr Kind einer Operation unterzogen werden soll 
oder nicht. Schliesslich wird der Ohrenarzt auch bei 
einer systematischen Prufung der vorhandenen Gehor-Reste 
der taubstummen Schiiler seine Mitwirkung dem Lehrer
Kollegium nicht versagen konnen, wenn es sich um die 
wisseuschaftliche Bestimmung des Gehor-Grades handelt. 
Das l\1ethodische eventuell vorzunehmeuder Hor-Ubungen 
fallt naturgemass in den Bereich des Padagogen 

Von iiberaus hoher Wichtigkeit ist ferner d i e s p ezi al
arztliche Unt ers u chung der Mund-, Nasen- und 
Rachenhohl e unserer Schiiler, da ja z. B. adenoide 
Wucherungen nicht nur in physiologischer sondern auch 
psychischer Hinsicht bei der Sprach-Erlernuug, also ohne 
Zweifel auch bei jener auf kiinstlichem Wege, wie sie in 
der Taubstummenschule geiibt wird, ein gewaltiges 
Hindernis bilden konnen. 

Ho re n wir, was Dr. Hermann G u t z m a n n in seinem 
Vortrage nDie Sprach-Entwi cke lung des Kindes 
und ihre Hemmungenu dariiber sagt : nZu den 
hemmenden Reizen, die nicht selten H orstummheit ver
ursachen, gehoren besonders di e a d e n o i d e n V e g e t a
tionen im Nasenrachenraume. Die Lympbgefasse 
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cles RachenR und die der Gehirnbasis steben in enger Ver
bindung miteinander, besonders bei Kindern, und mau 
darf w hl auuehm en, dass mit den adenoideu Vegetationen 
eine Art, Lymphstauung verbuudeu ist. Viele eiuwaudfreie 
Beobachter und auch ich selbst habeu mehrfach gesehen, 
dass n a. eh H er au su ah m e a c1 e noi d er V egeta tiouen 
in geraùez u ùb e rra sc heuder W e i se di e spontane 
Entwickelung der bei fi.i.nf- und sec h s jahrig e n 
Kiudern noch geh emmten Sprache ei ngeleitet 
wurde. Unter horstummen Kindern finden wir 53 Prozent 
mit hochgradigen adeuoiden Vegetationen. Die eben au
gefiihrten direkten Einwirkungen der Entfernung der Ge
schwulst sind dieser Zahl gegeni.tber immerhin nur selteu 
zu konstatiereu. Dagegen scheint die mit der Operation 
eintretende Beseitiguug der sonstigen Storungen, besonders 
der grossen Z e rstr e utheit der Kinder, eine wichtige 
Vorbereitung fi.tr die Erlernung der Sprache abzugeben." 

Dem fugen wir bei: W elcher Taubstummenschule 
wurden nicht schon h or s t u m m e Kinder anvertraut? 
Welche musste aber nicht das eine oder andare derselben 
trotz aller V ersuche, es auf ki.tnstlichem W ege durch den 
Artikulations-Unterricht zum Sprechen zu bringen, nach 
einiger Zeit sprac hlo s entlassen? Ware da nicht eine 
Untersuchung cles Nasenrachenraumes, beziehungsweise 
eine Entfernung der Dri.tsenwucherung geboten gewesen? 
8elbst wenn in dem einen oder anderu :E'alle trotz vorge
nommener Operation kein gi.tnstiges Resultat bezi.tglich der 
tlpracherl ernung zu verzeichneu ware, hatte mau in jedem 
neueu Falle doch wieder deu durch die arztliche Wisseu
schaft empfohleueu V ersuch zu machen . W eiters ha ben 
wir zu bedenken, ob nicht auch bei manch em t a u b
stummeu Kiude die Artikulatiou uud die geisti.ge 
Aneignuug der Sprache in solchen Wucherungeu gauz 
bedeutende Feinde finden. Manche Schwerfalligkeit unserer 
Schiller in lautlicher, sprachlich-geistiger uud formeller 
Richtung mag dadurch mitbegri.tndet werden. 

Die Entfernung solch' adenoider Bildungeu bei 
unsereu Schi.i.lern mi.i.sste aber nicht erst im 3. oder 4. 
Schuljahre geschehen, da daun bereits die in dieser oder 
jener Hinsicht mangelhaften Geleise cles :;chlechten 
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Sprechens derart eing efahren erRch einen, dass s1e kaum 
mehr ganzlich verlassen werden durften . 

Soll daher durch die Mitwirkung der arzLlicben Kunst 
Hilfe gebracht werden konnen, mi1sst e oine Beseitig ung 
der Schaden verursachenden Vogetationeu g l o i c h n a e h 
Beginn der Spre c h- u nd Spra c h -Erlernung auf 
kun st li chem W e ge ge sch e h e n. 

Da die Wichtigkeit des eben besprocbenen Gogen
standes ausser Zweifel steht, sei es ges tattet, auch die 
W orte hier anzufuhren, mi t denen der V erfasser dies or 
Zeilen seinerzeit sein en Konferenz-Ant.rag auf Untersuchung 
der Nasen-, Racben- und Mundhohle der Zoglinge der 
n. -o. Landes-Taubstummen-Anstalt begrundet hat . Sie 
lauten: 

Es ist eine Thatsache, dass manche unserer Kinder 
aus Griinden, die fiir uns nicht klar sind, in ihrer 
Stimmbildung Mangel aufweisen, die trotz aller SorgfnH 
des Lehrers und Schulers sich nicht beheben, ja oft uicltt 
einmal mildern lassen. Es ware deshalb dringend zu 
wunschen, dass ein spezial-wissenschaftlich gebildeter Arzt, 
also ein Laryngologe_, alle j ne unserer Schuler unter
suche, die auffallende Erscheinungen in ihrer Stimmbildung 
zeigen, wie Fistel stimme, Rauhheit der SLimme, Heiserkeit, 
'l'onschwache, Flusters imme, Poltern und unnaturliche 
'l'ieflage der Stimme sowie Naseln und .À..hnlich es. Der 
Zweck dieser Untersuchung ware Fest stellung der Ursacheu 
dieser Erscheinungen, wodurch in manchen Fallen L ehrer 
wie Schiiler vor weiteren anstrengenden nutzlosen Ver
suchen, diese Mangel bese.i.tigen zu wollen, verschont, in 
andereu wieder hierzu ermuntert wunle. Ausserdem wiirde 
di e fi'lr den 'l'au bstummenlehrer gewiss hochin teressa u te 
wissenschaftliche Erldarung dieser oder jener Erscheinung 
viel zur Erhohuug der Huhe und bewussten Arbeit des 
Lehrers beitragen. 

Aus diesen Grunden sollten 

1. alle jene Zoglinge, an denen die einzelnen Klassen
lehrerer derartige Erscheinungen wahrgenommen h CLhen , 
durch einen Laryngologen hinsichtlich des Zustandes ihres 
Kehlk opfes, ihrer Rach e n-, M un d- un d N as e nh o hl e 
griindlich untersucht werden, 

f 
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2. in fler Folge a.lle Schiilor der T,antierklaRRe unw·l'ah r 
nach dem !"rsten Halbjahre einer solchen arztlichen Unter
suchung nnterzogen werden, wobei der Lautierlehrer dem 
Arzte seine Beobachtungen und etwaigen Fragen bekannt 
zu geùen hat.te und 

3. jene Schiiler, bei welchen durch geeignete Behand
lung eine BeRserung oder Beseitigun g des Ùbels zn er
hoffen ware, dieser auch tatsachlich unterworfen werden. 

Zufolge des von der Kouferenz angenommenen Antrages 
und dank weiterer MasRnahmen der Anstalts -Direktion 
wurden unsere Zoglinge vom Anstalts-Ohrenarzte betre:ffs 
des Zustandes ihrer N asen- un d Rachenhohle untersucht 
un d an einer ziemlich betrachtlichen Zahl derselben adenoide 
Wucherungen entfernt. In wieweit dies von gi:instigem 
Ein:fluss fiir die Aussprach- Verbesserung oder leichtere 
Sprach-Erlernung der betre:ffenden Schiiler zu sein scheint, 
lasst 1>ich bis jetzt noch nicht endgiltig bestimmen, da die 
ver.flossene Zeit seit der Operation noch zu lmrz ist und 
hior iiber erst nahere Aufzeichnungen und Zusammen
stellungen gemacht werclen miissten. 

Die nachste Zeit aber diirfte schon in dieser Richtung 
manches interessante Ergebnis erbringen, da in verschie
denen Landeru die Anstaltsarzte zu diesen speziellen 
Untersuchung n durch besondere Kurse wissenschaftlich 
vorgebildet werden. So hat 1900 das preussische Kultus
ministerium die clankenswerte Einrichtuug getroffen, A.rzte, 
welche an Taubstummen-Anstttlten beschaftigt sind, zu 
einem dreiwochentlichen Ausbildungskursus, der an d r 
kouigl. Taubstummen-Austalt zu Berlin abgehalten wird, 
einzuberufen. Der Kursus steht unter der L eitung cles 
Geh. Ober -Medizinalrates Dr. Sc hmid tmann und cles 
Dezernenten des preussischen Taubstummen -Unterrichts
weRens, cles Geh. Ober-Regierungsrates, Professors Dr. 
Waetzoldt. 

Im ersten Kursus - Mai 1900 - wurden die Arbeiten 
folgendermassen verteilt : Geh. O ber- Medizinalrat D r. 
Schm id tm ann trug vor ii ber schul ar ztli che Thatig
ke it im allgemeinen, Direktor Walther, Schulrat, 
iibe r Taub s tummenbildungswesen, Dr. Arthur 
Hartmann iiber die o hr e nii.rztli che , Oberstabsarzt 
Dr. Landgraf iiber clie laryngologisc he, Professar 
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Dr. S i l e x ii b e r d i e T h a t i g k e i t d e fl A u g e n a r z t es i n 
Taub s tumm euanstalten und Dr. G utzm ann ituer 
d i e P h y s i o l o g i e un d P f1 y c h o l o g i e d e r S p r a c h e 
sowie uber Sprachstorungen. 

Aus jeder Provinz nahm zunitchst ein Ansi.altsarzt. 
an diesem Kurse teil. Diejenigen 'l'au bstumme nl e h r er 
die behufs Vorbereitung zum Vorsteher-Examen sich in 
Berlin befanden, durften als B ospitanten an dem Kursus 
teilnehmen. 

Auch an der konigl. Taulmtummenanstalt zn Mi1nchen 
sind 14 tiigige Ausbildungs-Kurse fur Ohrenarzte und 'l'aub
stummenlehrer eingerichtet worden. Sie stehen unter der 
Leitung d es Professors Dr. Be z o l d un d sei n es Assiste n ten 
Dr. Wanner. Die Kurse beschaftigen sich mit der Ein
fUhrung in die UnLersuchung d es Taub s tummen
ohre s und behandeln fern er die ,An atomie und 
P h y si o l o g i e d e r S p r a c h w e r k z e u g e." *) 

Mochten doch recbt bald auch andere Lander abulich e 
Kurse errichten, auf dass recht viele 'l'aubstummenanstalten 
pezialwissenschaftli ch gebildete Anstaltsarzte zur Mit

wirkung bei Erzielung ihrer bohen Aufgabe erbalten. 
Dann werden diese, zum 'l'eile wenigstens, aus den H or
iibungs-Versuchen bervorgegangenen ernsten Bestrebungen 
mancbes zur Klarung uncl Erbohung der Ziele und Erfolge 
der I'aubstummenbildung beitragen und gewiss auch 
einiges zur Erl ei hterung der so schwierigen Arbeit des 
L ebrers und Schillers der modernen Taubstummenschnle 
aufweisen konnen. Von besonderer Wichtigkeit fi1r die 
taubstummen Zoglinge iHt die Pflege des Auge s, fa. t 
des alleinigen S.innestores, durch das dem Gehorlosen die 
Erkenntnis der Aussenwelt zuzustrbmen vermag und ver
mittelt werùeu kann. 

Da das Ge~icht ùes 'l'aubstummen desbalb besond erer 
Fursorge und Schonung berlar f unù vor schadlichen Ein
wirkungen angl:ltlich bewahrt werùen muss, ist es sehr 
wi.tn. ·chenswert, ùass der Auge n a r z t nicht erst zu Rate 
gezogen werde, wenn eiu e Augenkraukh eit ber eits auftaucht, 
sonùern dass er, solange ùie Anstaltsarzte nicbt spezial-

*) J o h an n e a K art h, Das Taubstummenbi ldungswesen im 
XIX. Jahrhundert. Breslau 1902. Vcrlag von Willtolm Oottl. Korn. 
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wissenschaftlich fiir die Taubstummen- Anstalt besonders 
vorgebildet sind, einen ununterbrochenen Ùberwachungs
dienst iiber den Zustand des Sehorganes der Gehorlosen 
ausiibe. 

Schliesslich darf nicht unerwahnt bleibeu, dass aus 
hygienischen und padagogisch-didaktischen Griinden 
auch der Zahnpflege unserer Schiiler stets volle Auf
merksamkeit geschenkt werden muss. Von einer guten 
Zahnbildung hangt ja nicht nur die richtige und leichte 
Bildung gewisser Laute und dadurch verstandliches Sprechen 
mit ab, sondern es wird dadurch auch die Mogliuhkeit 
geschafl'en, vom Munde ohne allzugrosse Umstiindlichkeit 
hal bwegs sicher abzulesen, was ja unser~ Zoglinge bei ihrem 
sprachlichtln Verkehr in und ausser der Schule stets thun 
miissen. 

Suchen wir also die Kunst, gehorlose Stumme auf 
kiinstlichem Wege in den Besitz der Lautsprache zu bringen, 
die hervorragende Taubstummen-Padagogen des eben abge
laufenen J ahrhunderts von den ersten Anfaugen durch zahe 
Arbeit und Selbstaufopferung auf bewunderungswiirdige 
Hohe gehoben haben, nach Moglichkeit zu vervollkommuen, 
indem wir die medizinische Wissenschaft und Kunst mit 
der Pildagogik als Theorie und Praxis zu gemeinsamer 
l~ettungsarbeit zum Heile der leidenden Menscheit immer 
inniger zu verbinden trachten ! 

Wert der Belehrungen Uber Mimik beim Sprech
leseunterricht. 

Von F. Rausch, Nordhausen. 

Der Sprechleseunterricht, auch Ablesen der Sprache 
vom Munde genaunt, beschaftigt sich damit, die Auffassung 
der Sprache auf optischem Wege den Schwerhorigen oder 
Ertaubten zu lehren, dieselbeu eiuzufiihren in die Kunst, 
das Gesprochene an den Bewegungen der Sprechwerkzeuge 
zu erkennen und dann zu verstehen. Da in deu Taub
stummenschulen bekanutlich jeder Unterricht Sprachunter
richt sein soll, wird dem Sprechlesen, der Vorstufe des 
ersteren, schon von vorne herein ein weites Gebiet ein
geraumt. 
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Man hat aber die Wichtigkeit des Sprechlesens noch 
mehr daù.urch gewiirdigt, dass man durch eigens frtr diese 
Disziplin angesetzte Stuuden die Fertigkeit zu fordern 
sucht. I st die Taubheit in spateren Lebeusjahren e rworben, 
so nehmen hau:fig die Gehorgestorten an Kursen teil, um 
sich genannLe Kunst anzueignen. Laut.physio1ogische Unter
weisungen frthren die Ertaubten in das W esen der Sprech
lesekunst ein, und langwierige, vielseitige Ubungen schuleu 
das Auge des Gehorgestorten, bis es die Sprache abzulesen 

vermag. 
In den Taubstummenschulen wie in den Sprechlese·

kursen wird aber beim Unterricht haufig ein aus~erst be
deutung,:;voller .E'akil'Or d es V erstaudnisses unterschatzt unù. 
zu wenig berrtcksichtigt: es ist das di e M i m i k. 

Es soll uun keineswegs der langst abgethanen Ge
bardensprache das Wort geredet werc1en. Nicltt im ent
ferntest en ! Es soli auch nicht in deu Untenicht der Taub
stummen oder in den Sprechleseunterricht fi.lr Ertaubte eine 
krtnstliche Mimik als sol che eingefiibrt werden , o n ei n I E :; 
soll nur das V er:;teheu der natrtrlichen, bei allen Menschen 
mehr oder weniger im Gebrauch befinù.lichen mimischen 
Ausù.ri.lcke der Affekte unù. Gemrttsbeweguugen des Menschen 
gelebrt werden. Denn fiir die Mimik, die ursprtmglichste 
und ablesbarste Sprache, soll gerade dem Gehorlosen das 
Auge gescharft werden, damit nicht, wie ein Beispiel be
weist, von einem erwachsenen Taubstummen "St.olz" als 
nZorn" bezeicbnet wird. Der Sprechleseschùler soll mi t 
totlicher Sicherheit deu berrseheuden Affekt beim Sprecher 
erkfmuen, aus diesem Grunde ist eiu Lehrgang durch die 
Mimik als eine unabweisbare piidagogische Forderung bei 
dem Unterricht zu bezeichnen. 

Mimik fordert in jeder Hinsicht das V erstehen der 
L autsprache im allgemeinen und der auf optischem W eg e 
aufgefassten Sprache im besonderen. 

Die mimischen Ausdrucksbewegungen sind einem Bilder
zyklus vergleichbar, welcher neben der Sprache hergeht, 
und im Verein mit dieser das Gesagte oftmals erst zum 
rechten gewiinschten Verstandnis bringt. Ebenso wie Mimik 
oft erlauternd nachtraglich zur Sprache tritt, so kann sie 
auch hin und wieder als Au::;gangspunkt und V ermittlerin 
des Sprachvers tandnisse:; trtr Gehèirlose benutzt werden. 
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Mimik ist aber noch mehr, sie ist ~ogar ein gestaltender 
Faktor, der die sichtbare Sprache in weitgehendster W eise 
beeinA usst. Zum Beweis fiir diese Behauptung nehrue man 
rlen Spiegel zur Hand und spreche, wahrend der verschie
ùensteu mimi~cheu Ausdmcksbewegungen unter genauer 
Beoba 'htuug ùes eigeneu Antlitzes den Satz ,ich dauke". 
Die beideu Vokale i und a wird man selbstverstiinclli ch iu 
allen Fallen am deutlichsten ausgebildet findeu, und sie 
wrmleu fltr Sprechleseschiiler die sichersten Anha1tspuukte 
lieferu. Doch wie verschieden sind die Mundformeu des i 
uml auch a, wenu da~ G esicht Giite un d :B reundlichkeit, 
zeigt, verglichen mit den Stelluugen, weun sich Unmut, 
Ekel oder Wut mimisch ausdriicken! Durch die Mimik 
wird somit am mei~Len der vokalistische Teil der Sprache 
beeiuflnsst, wahrend der konsonantische weniger einer 
Vt<riierung uuterliegt. Die den Vokalen eigenen Formeu 
werùen of't sogar im Aff kt vollstandig umgestaltet, sodass 
dmch die Mimik des MitleiLls, da::; a zu eiuem o oder wohl 
gar u wird, da~s sich beim Ekel das a und e zu eiuem a 
umwaudelt. Da aber die Vokale die wichtig8ten Elemente 
fùr die optische Spnwhauffassung ausmachen, dabei aber 
durch die Mimik in eben be~chriebeuer W eise eine lJ m
formung erleideu kounen, so ist wohl zur Evidenz die Be
deutung der letzteren fiir das Sprechlesen dargethan, selbst 
im Ilinklick darau f, dass die Kultur die Iutensitat der Au::>
drucksbeweguugen zuriickzudammen bestrebt ist; denn der 
wohlerzogene Men~ch muss ja -- so fordert es die ,gute" 
Si t te- seine Ausdruck~bewegu ugen vollstandig in der Gewalt 
haben. Die Mimik ist nun so innig mit der Menschen
natur verhniipfL uud ~tellt bekauntlich nach der Entwicke
lung~geschichte des Meusebengescblechts die V 01·stufe der 
Laut>~prache dar, sodass die LauLsprache sogar von neueren 
Philo,ophen nur als Laut g e ba l' d e augeseben wird. 

Mimik ist ferner ein interuational es, in seinen Grund
ziigen der ganzen Menschheit eigene8 V erstaudigungsmittel , 
dessen Wert sicher von der Padagogik bisher unterschatzt 
worden ist. Wenn allerù.ings anch die Taubstummenlehrer 
den Gruudsatz aufges tellt haùeu, ùer Gebardensprache den 
Kampf zu erklaren, so verwerfen ::> Ìe zwar nicht Mimik und 
Aktiou, sollteu aùer derselben meines Erachteus grossere 
Beùeutung im Untenichte l> eimesseu. Der Gehorlose, der 
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zum Verstandnis der Lautsprache auf sein Auge angewiesen 
ist, bedarf der Einfiihrung in das W esen der Mimik uud 
eingehender Belehrung iiber dieselbe. 

Ein gebilcleter Sprechleseschtller erklarte auf Befragen , 
dass er sich zuerst clie Ausdrucksbeweguugen dente, clann 
erst scharfer nach prononzierten W ortern, clie sich aro 
Muncle zeigten, blicke, und aus cliesen heraus sich clann 
di e Satze ihrem Inhal t un d clann erst ihrer Form nach 
rekonstruiere. Abuliche Erfahrungen wircl jeder Sprechlesc
lehrer gemacht haben und von sei uen Schiil ern bestatigen 
horen, class die Mimik ein sehr wich tiges Element bei 
Aufl'assung der O]Jt isch fln S prache ist. 

Wohl ist jeclem Meoschen dia K enntuis der Grund
ziige der Mimik als g iHiges Geschenk vou der Mutter 
Natur in clie Wiege g eleg t, ja sogar clen geistig hoher 
stehenclen 'l'ieren, wie zum Beispiel clero Hunde, zu eigen, 
aber die feiner-nuancierten mimischen Ausdrucksbewegungen 
verstehen nur wenige Menschen unvermittelt und auf clen 
ersten Blick zu beurteilen. 

Wie sich jecler leicht iiberzeugen kann, g eht dem 
Kinde in der Taubstummenschnle dies Verstandnis fiir die 
geringeren Abweichungen von den Griindziigen ùer Mimik 
nicht ab. Dass auch in der 'l'aubstummenschule manche 
Belehrungen iiber Mimik aro P Jatze waren , und da.ss Taub
stumme denselben clas grosste Interesse entgegen bringen, 
braucht wohl kaum erwahnt zu werden. 

In Fallen spater erworbener 'l'aubheit, wenn schon ein 
hoherer Bildungsgrad der Sprechleseschiiler vorhanden i~t. , 
zeitigt ein L ehrgang durch die Mimik neben clen tech
nischen Sprechleseiibungen die vorziiglichsten ]'riichte. Die 
N acheiferer H i Il s, w el che di e Gebarde in Acl;J.t un d Bann 
thaten, hatten von ihrem Stanclpunkte aus nicht Unrecht, 
denn eine tiefe Geistesbi.lduog kann niemals durch Gebarclen
sprache erzielt werden. Die Mimik aber total abzulehnen, 
erscheint dagegen zu weit gegangen. Eine gewisse Be
rechtigung zu einer absprechenden Haltung ihr gegeniiber 
resultiert wohl auch daraus, class seiner Zeit die Mimik 
noch zu keiner wissenschaftlichen R eife gelangt war. Mimik 
war etwas Verschwommenes, Unklares. Es existierten weder 
klare Vorstellungen von den Grundlinien mimisoher Aus-
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clrucksbewegungen, noch ein System. Noch viel weniger 
besass man Lehrmittel fur eiuen Lehrgang durch die Mimik. 

Nun aber hat unser grosster lebender P sychologe Wundt 
nùlich Licht in dies Gebiet gebracht und die Grundzuge 

der Mimik aufgedeckt. (W nn d t, Volker-Psychologie Band I, 
'l'E:'il I, gngelmann, Leipzig.) IJughes hat in seinem W erke 
n Die Mimik des Menschen auf Grund voluntarischer P sycho
logie" (Frankfnrt a. M., Alt, 1900), mit wissenschaftlicher 
Grundlichkeit den Stoff der Mimik gemeistert. Skraup 
bietet in seinem nKatechismus der Mimik und Gebarden
sprache" (Leipzig, W e ber), ein praktisches Handbuchlein 
besonders flir Schauspieler geeignet, un d endlich Bo r é e 
liofert in seinen Physiognomischen Studien (Stuttgart, Hoff
mann 1899) die vorzl:i.glichsten Veranschaulichnngsmittel zu 
genanntem U nterrichtsgegenstande. 

W enn der Lehrer si eh bei seiner Vorbereitur.g dieser 
T..~itteratur bedient und vor dem Spiegel seine Studien ver
vollkommnet, so wird er beim Sprechleseunterricht uicht 
allein die an uud fur sich langweiligen technischen Abseh
l:i.bnngen interessanter gestalten, sondern auch viel zum 
Verstandnis und der Absehfahigkeit der Ùbungssatze bei
tragen. Dass selbstverstandlich die Anwendung der Mimik 
nur einen Bruchteil des Sprecbleseunterrìchts ausmachen 
darf, dass ferner der Lehrer nicht zum Gesichter schneidenden 
Zappelmann werden soll , dass seìne mimischen Ausdrucks
bewegungen den Boden der N atl:i.rlichh:eit und Schonheit 
nicht verlassen diirfen, braucht wohl kaum gesagt zu werden. 

Im Unterricht bietet der Lehrer dann irgend ein Kapitel 
der Mimik seinen Schulern dar, bespricht die Grundzi.tge, 
biotet daun dem Spreehleseschuler unter Verhi:i.llung der 
anderen sich auf derselbon Seite vorfindenden Bilder aus 
deru Borée, das mustergiltige mimische Bild dar. Doch 
Bilder sind tot, darum lasse der Lehrer die Gemti.tsbewegung 
zuerst ohne Sprache auf seinem Gesicht beobachten. Dann 
aber biete er die Interjektion, welche in den meisten Fallen 
der primitivste Ausdruck der Gemùtsbewegungen ist, und 
sodann spreche er einen Satz, etwa ein klassisches Zitat, 
welches dieselbe Gemutsbewegung in Worten ausspricht. 
Der Lehrer hebe aber da.bei deutlich die interjektive Far
bung, welche die Sprache durch die Mimik annimmt, hervor. 
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Sofortiges Erkennen und D euten der A.u-:dru()ksbewe
gungen nach dem B t)roe und uach der Wirklichkeit s iud 
vorzitgliche Ubungen fiir spater e Zeiten. W ertvolles Re
obachtungsmaterial ist. in der B etracht ung der Bilder in 
dem W erke Hirt, D or schone Mensch in der Kun st Aller 
Zeiten « 

7 
(Miinchen, Ilirt s Kunstverlag 1902) g eboten. A.ns

g ezeichnete Dienste beim Sprechleseunterricht leistet di8 

lebendige und dramatische D eklamation guter Gedichte, 
bei denen der Sprechleseschiiler fortwahrencl sich nnd dem 
.Lehrer Rechenschaft iiber die jeweiligen mimisch en Aus
drucksbewegu.ngen geb en muss . 

Die Deldamation beweg ter Scenen aus klassischen 
W erken wiirden den A bschluss dieser Ubungeu bedeuten, 
bei Jetzteren wiirden sich sogar noch zu den mimischen 
Ausùrucksbewegungen die pantomimischen g esellen, soweit 
cli e Gesetze der Asthetik cleren Anwendung zulassen . 

Die Mimik ist fiir den Ertaubten in den mei sten Fallen 
ein interessantes Studium, und der Sprechleseunterricht ge
winnt durch die B enutzung der Mimik v iel Lebendigkeit 
und raubt ihm die ihm oft zum Vorwurf gemachte Ein
tonigkeit. 

So hat die Mimik fur den Sprechleseunterricht einen 
sehr hohen W ert un d darf desweg en niemah: in iht er B e
deutung unter schatzt w erden. 

Uesprechnngen. 

Ober Aphasie und andare Sprachstorungen. Von Professar 
Dr. Oh. ] a s tian. Mit Geuehmig ung des V erfassers aus 
dem Euglisch en ilbersel;zt von Dr. M o ritz Ur s t e in . Mit 
31 A.bbildungen im 'l'ext unrl einem 'l'itelbild e. Leipzig 1902. 
Verlag von W. Engelmann. R ef. H. G u tzm ~t nn. 

Das Bas ti an' se h e W erk ist eiufach un d ]dar g eschrieben 
und b ezieht sich fast nur auf einfache oder wenigstens 
verhaltnissmassig einfach e Fall e, die durch die Ergebni8se 
der spateren Autopsie genau g es tiitzt sind.. Die ausser
ordentlich grosse personliche Erfahrung des Verfassers 
rechtfertigte di e U ebertragung dies es W erkes in das Dentsche. 
Gewiss sin d einige der von B a sti a n no eh angewendeten 
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Sinne gebraucht, als er l'lie anwendet. Das sehr umfangreiche, 
iiber 500 Seiten umfassende W erk ist in 17 K apitel ein
geteilt, die sich der Reihe nach zuniichst mit physiologischen 
nnd psychologischen Daten, dann mit den Beziehungen 
zwischen Denken und Sprechen, dann mit der Klassifìkation 
der Sprachstorungen, mit Sprach- oder Schreibstbrungen, die 
durch strukturelle oder funktionelle Zentren bedingt sind, 
mit Sprach- und Schreibstbrungen, hedingt durch Lasionen 
dor Pyramidenbahnen, mit der strukturellen Erkrankung des 
glossokinasthetischen und cheirokinasthetischen Zentrums, 
mit der rein funktionellen Beschadigung des glossokinasthe
tischen Zentrums, mit der strukturellen Erkrankung der 
akustischen und optischen W ortzentren, ferner der inkoor
dinierten Amnesie und vielen andern Storungen beschaftigen. 
Den Schluss bildet die Atiologie, die Diagnose, Prognose 
und schliesslich die Therapie der einzelnen Sprachstbrungen. 
R echt interessant und auch fùr andere Sprachstbrungen als 
gerade Aphasie wichtig ist das Schema, dessen sich Bastian 
zur Unt e rsuch ung aphasischer und amnestischer 
P a ti e n te n bedient. Dasselbe enthalt 34 Fragen: 

l. Ist Patient rechts- oder linkshandig, und wenn das 
l.~etztere: schreibt er mi t der rechten Han d o der nicht? 

2. Wie ist der Grad der Extremitatenlahmung, insbe
sondere der Hand und des Arms ? 

3. Ist der Patient ein gebildeter Mann, der viel zu 
lesen un d zu schreiben gewohnt war? 

Die folgenden Fragen beziehen sich auf die Thatigkeit 
d es akustischen W ortzentrums un d d es glossokinasthetischen 
Zentrums nebst den zentripetalen, kommissurellen und 
zentrifugalen Fasern: 

4. Besteht Taubheit ? un d wenn ja: bis zu welchem 
Grade und ob auf einem bezw. beiden Ohren. 

5. Unterscheidet Patient gewbhnliche Laute oder 
Gerausche? 

6. Ist das Sprachverstandnis erhalten oder besteht 
Worttaubheit? In letzterem Falle ist der Grad der Storung 
anzugeben. 

7. Ist die spontane Sprache gut in Ordnung? Wenn 
nicht: wie ist sie gestbrt? Macht Patient Gebrauch von 
gelegentlichen o der wiederkehrenden Ausserungen ( eventuell 



tsU 

Beispiele)? Besteht Paraphasie? o der spricht Patient em 
unverstandliches Kauderwelscb? 

8 . .Kann Patient die Monate un d W ochentage nennen? 
wenn nicht: wie verhalt es sich mit den Buchstaben des 
Alphabets oder den Zahlen von l bis 20? N ennt er s1e 
allein, oder muss man anfangen? 

9. Spricht Patient kurze Satze oder einfache Worte 
nach (eventuell mit welcher Fertigkeit und Deutlichlreit)? 

10. W ar Patient vor der Erlrrankung musikalisch, und 
kann er jetzt Tone unterscheiden? 

11. Singt er Melodien oder Textworte? 

Man wird bemerken, dass hier viele Dinge zusammen
geworfen werden, die am besten von einander getrennt 
aufgefiihrt worden waren. Wir selbst unterscheiden bei 
der Untersuchung der Horfahigkeit, die in praktischer 
Vifeise durch die Sprache vermittelt wird, 4 Grade: absolute 
'raubheit, Schallgehor, Laut- resp. Vokalgehor uncl W ort
resp. Satzgehor. Ebenso fehlt die Untersuchung auf das 
Nachsprechen von sinnlosen Silben und einzelnen Lauten. 

Die folgenden Fragen beziehen sich auf die Thatigkeit 
des optischen W ortzentrums und des cheirokinasthetischen 
Zentrums nebst den zentripetalen, kommissurellen und 
zentrifugalen Fasern. 

12. Wie ist das Sehvermogen? Besteht homonyme 
Hemianopsie o der optische N euritis? 

13. Erkennt Patient Geschriebenes unù Gedrucktes, 
o der ist er wortblind ? V ermag er mi t V erstandnis fiir si eh 
zu lesen '? 

14. Wenn nicht: erkennt er einzelne Buchstaben und 
Zahlen? 

15. Liest er sein eigenes Manuskript eine Viertelstunde, 
nachdem er es geschrieben ha t r 

16. Wenn nicht, erkennt er lmrze Worte oder Buch
staben mit Hilfe kinasthetischer Eindriicke, das heisst durch 
Nachziehen derselben mit dem Finger oder einer Feder 
(di e entsprechenden Bewegungen sin d notigenfalls dure h 
den Untersucher zu leiten)? 

17. Erkennt Patient gewohnliche Objekte in 1\ atur o der 
auf clem Bilde? 

18. V ersteht er Mienen un d Geberden? 

.. 
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19. Schreibt er spontan richtig und loicht, wenn nicht, 
lasst er aus, beziehungsweise verstellt er Buchstaben oder 
schreibt er falsche W or te (Par agraphie ). 

20. Schreibt er die W ochentage, das Alphabet, Zahlen 
von l bis 20 o der seinen eigenen N amen ? 

21. Kopiert er Geschr iebenes und setzt er Gedrucktes 
in Schrift um ( 

22. Kopiert er Zahlen leicht und fuhrt er einfache 
Rechenexempel aus? 

23. Kopiert er nur mit Muhe, Strich fur Strich, wie 
wenn er zeichnete oder H ebraisch schriebe? 

24. W e nn er musikalisch war: kann er jetzt N oten lesen? 
25. Vermag er zu komponieren o der N oten zu schreiben ? 
26. Kopiert er N oten ? 
27. Kann er seine Wunsche durch Mienen und Geberden 

zum Ausdruck bringen ? 
\iJndlich beziehen sich die letzten Fragen auf die 

gemciusame Thatigkeit der drei Zentren und der Kommis
snron zwischen dem akustischen und optischen W ortzentrum 
wie auch der mannigfachen zen tripetalen und zentrifugalen 
Fasersysteme. 

28. Kann Patient laut lesen ? Thut er es gut oder 
schlecht'? (lm letzteren Falle Art und Grad angegeben.) 
Spricht er di e W orte richtig aus? Streut er falsche ein, 
oder bringt er nur ein Kauderwelsch hervor? 

29. N onnt er W orte, Buchstaben, Zahlen beim Ansehen '? 
30. K ann er gewohnliche Objekte auf Sicht namhaft 

machen( 
31. Vermag er auf Gegenstiinde hinzuweisen, deren 

N amen er a ussprechen hort ? 
32. Schreibt er leicht n ach Diktat, oder macht er 

dabei viel Fehler? (Even tuell die Art angegeben.) 
33. Schreibt er aufDiktat einzelneBuchstaben und Zahlen? 
34. Kann er, wenn er Musiker ist, jetzt ein Instrument 

spielen? 
Bezi.iglich der verschiedenen Arten der Sprachstorungen 

unterscheidet Bast i a n folgende l O Formen: 
l. Anarthrie, die durch Besch adigung der bulbaren 

Sprachzentren entsteh t uud in einer Storung des Artiku
lationsvermogens im Sinne einer mehr oder weniger unver
standlichen Sprache sich aussert. 
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2. Aphemie, die durch Beschadigung der von dem 
Br o c a 'schen Gebiet ausgehenclen zentrifugalen Fasern 
entsteht. Bastian nimmt clamit clie alte Broca'sche 
Bezeichnung wiecler auf, an deren Stelle wir beute den 
Ausdruck subkortika l e Aphasie zu setzen pflegen. 
Basti a n unterscheic1et zwei Arto n: e in e k o m p l e t t e uml 
eine inkomplette Aphemie. Bei der ersteren ist der 
Patient absolut stumm, seine Psyche ist ungestort, er 
versteht alles, was man zu ibm spricht: er kann, wenn er 
nicht gelahmt ist, frei und richtig schreiben. B ei der 
inkompletten Aphemie ist dia Artikulation mehr ocler 
wenigor behinclert, ohne dass eine N eigung zum Gebraucl1 
falscher W orte bestunde. Sprachverstandnis ist erhalt.en. 
Der Patient wird auf Verlangen WorLe zu wiederh len 
versuchen. Schreibstorungen sind, falls nicht Lahmung 
besteht, ebenfalls nicht vorhanden. 

3. Aphasie. Hier trennt er eine funktionelle Storung, 
di e in b e i d e n dritten Stir.nwindungen ihren Sitz ha ben 
soll, als h y s te ris eh e n M u tism us von der organischen, 
lediglich auf di e Br o c a 'sche Gegend bel:lchriinkten Lasion, 
(dem, was wir als kortika l e motorische Aphasie an
sehen) die entsteht durch clie Zerstorung cles Br o c a'schon 
Gebietes oder der auditokiniisthetischen Kommissur. In der 
Symptomatologie unterscheidet er zwei Formen: 

a) Patient kann absolut stumm sein, wahrend P syche 
und Sprachverstandnis vollkommen unversehrt sind. Ist 
er rechts nicht geliihmt, so schreibt or frei und richtig. 

b) Es ist dio Sprache auf 2 oder 3 Laute bezw. W orte 
reduziert, entweder fortwahrend wieclerkehrende o der 
gelegentliche A.usserungen. 

In Bezug auf die Schreibthiitigkeit konnen zwei Fall e 
eintreten, entweder er ist im Stande, ganz gut zu schreiben, 
oder er ist unfiihig , mit der rechLen Hand zu schreiben, 
und dies kann bedingt werd n ontweder dur·ch Lahmung 
der rechten Hand, oder clurch gleichzei tige Beschadigung 
der visuokinasthetischen Korumissur oder durch eine isolierte 
Lasion cles ch eirokinlisthetischen Zentrums (wenn ein solches 
iiberhaupt existiert.) D.ieaen letztgenannton Fall bezeichnet 
Bastian als 

4. Agraphie. Bei be.iclen Graden der Aphasie soll der Patieut 
vorgesprochene Worte nicht zu wiederholen versuchen. 
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I c h kann das nicht zugeben, da ich auch nicht 
einen einzigen Fall von reiner kortikaler motorischer 
A p h as i e kenne, bei dem der Patient nicht gern un d 
willig den V e r s u c h d es N achsprechens untsrnimmt ( aller
dings ohue oder mit mangelhaftem Erfolg), wahrend 
ge rade be i <le r hys t e rischen Aphasie der Patien t 
diesen V rsuch n i c h t beginn t. Ich halte meinerseits 
dies fur eine w ichtige Unterscheidung zwis c hen 
h yster ischer un d organischor Aphasie. Die Unter
schei(1ung der Schreibfahigkeit ist bei beiden Fallen nicht 
HO ansgesprochen. Obgleich C h arco t dies fi.tr einen 
we:;entlichen Unterschied halt, hat er selbst doch F ti.lle 
von hys terischer Aphasie mitgeteil t, in denen auch 
Schreibstorungen vorhanden waren. B ei wirklicher Zer
sturuug d es Br o c a 'schen Zentrums resp. d es Gebietes der 
auditokinastheti:;chen Kommissur sind stets schwere Lese
und Schreibstorungen vorhanden. Mir scheint, dass Bas tian 
mit seìner Darstellung bei den meisten Autoren, die uber 
oigene grossere Erfahrungen v erfùgen, auf Widerspruch 
stossen wird. 

5. Verbale Amnesie, dìe er auf verringerte Erregbarkeit 
d es akustiscb en W ortzentrums zuruckfuhrt. Auch hier 
uuterscheidet er eine leichtere und eine schwerere F orm. 
Bei ersterer zeigen sich Schwierigkeiten beim Sprechen, 
die durch die Unfahigkeit, sich auf Eigennamen zu besinnen 
un d durch die Anwendung mehr oder weniger falscher W orte 
(Paraphasie) bedingt sind. Auch zeigt sich oft ein am
nestischer paraphatischer Schreibdefekt, dagegen versteht 
Patient alles , was man ihm sagt und kanu auf Verlangen 
fast stets di e W orte wiederholeu. 

B ei der schwereren Form ist die Unfahigkeit, sich auf 
W ort zu besinnen, so gross, dass die Patienten, abgesehen von 
einem blossen Hersagen resp. Wiederholen des Alphabets 
n icht mehr als 5 oder 6 Worte der Reihe nach zu sprechen 
vermogen. Ebenso kann der schriftliche Ausdruck auch 
stark gelitten haben; der Patient vermag dagegen fast stets 
W orte nachzusprechen un d kann oft gut un d fliessend laut 

lesen. 
6. Worttaubheit, bedingt durch die Zerstorung des 

akustischen Wortzentrums. Hier fehlt das Sprachverstandnis, 
es besteht Aphasie oder Parapha s ie uud Unfahigkeit, 
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die W orte zu wiederholen. Der Patient kann weder spontan 
noch auf Diktat schreiben. B ei partieller l:;olierung cles 
akustischen Wortzentrums bei eiuem ,Sehu -Menschen, j edoch 
mit Erhaltung der zentripetalen und der auditokinastheti
schen Kommissur ist der P atieu t im Stande, W orte zu 
wiederholen. Er vermag zwar auch uicht nach Diktat zu 
schreiben, kann aber fahig sein , spontan zu schreiben . 

7. Reine Worttaubheit, zuriickzufithren auf Isoli erm1 g 
cles linken akustischen W ortzentrums voli allen zen trip etaleli 
Eindriicken, sowohl der direkten als auch J er ùurcb die 
Balkenfasern ocler Zer:; torung beiùer ak ustiscbeu W ort
zentren bei einem ausgesprocheneli nSeh "-M..::nschen. Al s 
Symptome zeigen sich hier : F ehleu cles SpracbverstaJJdni::;~es 
wahrend die spontane Sprache gut uml fliessencl geht. Das 
N ach!'prechen ist unmèiglich, der Patient vermag auf Diktat 
nicht zu schreiben, kann es aber wohl spontan. 

8. Wortblindheit, hervorgerufen durch Zerstèirung cles 
optischen W ortzentrums. Dabei zeigt sich Unfahigk eit, 
Geschriebenes oder Geclrucktes zu verstehen. Die Sprache 
ist gut oder nur leicht paraphatisch, clagegeu besteht 
k ompl ete Agrap hi e: der Patieli t kann wecler spontan 
:;chreiben noch Gedrncktes in Schrift umsetzen. 

Eine an d ere Form der W ortl>linclheit wird hervorge
rufen ùurch par tielle I solierung cles optischen Wortzentrums 
bei einem nHor u-Menscheu, j ecloch mit ErhalLung der 
zentripetalen Fasern un d der visuokinasthetischenKommissur, 
In diesen F allen vermag der Patien t Geschriebenes ocler 
Gedrucktes nicht zu vorstehen, kann aber fahig sein, laut 
zu lesen. Die Sprache ist gut oder nur leicht pa.raphatisch. 
Der Patient kann im Stande sein, spontan zu schreiben 
oder auch nicht, er wird clagegen Gedrucktes in Schrift 
umsetzen konnen. 

9. Reine Wortblindheit, entstehencl durch ùie Isolierung 
de,; linken optischen W ortzentr ums VOli allen zentripetaleli 
Eindriicken, sowohl der direkten als auch der durch die 
Balkenfasern. Hier zeigt der Patient Unfahigkeit, Ge
schriebene:'l oder Geùrucktes zu verst ehen; di e Sprache ist 
gut oder nur leicht paraphatisch; er kaun spontan oder 
auf Diktat schreibeu und vermag G-eclrucktes ili Sehrift um
zusetzen. Dies nennt Bastian clen o cc ipitalen 'l'ypus 
d e r r e i n e n W o r t b l i n d h e i t . 
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In anòern F allen :findet sich Zerstorung des linken 
optischen Wortzentrums bei einem ausge prochenen nHor 11

-

Menscheu, der viel zu schreiben gewobnt war (p ari e tal e r 
'l'ypuR). Als Symptomatologie zeigt sich hier, dass der 
Patient ausser Stande ist, seine eigene Schrift nach einem 
fn lorvall zu lesen, wenn er n icht die kinasthetischen , beim 
Suhreiben entstandenen E indrfl cke wiedererlebt . 

9 a. Agraphie (man vergleich e hiermi t das oben bereits 
uuter Nr. 4 Angefflhrte i.lber Agraphie) durch Zerstonmg 
a er auditovisuellen Kommissur. Dabei zeig t sich Unfahig
keit, spontan oder auf Diktat zu schreiben, das Gedruckte 
dagegen h:ann in Schrift umgesetzt werden. Der Pat ient. 
vermag gut und mit Verstii.ndnis laut zu lesen , und ist im 
8 tande fliessen d zu sprechen. 

Endlich 10. Kommissuren(Leitungs)amnesie, entstanden 
durch Zerstorung beider Kommissuren zwischen dem 
akust.is ·heu uud optischen Wortzentrum. Diese Patienten 
Hind nnfahig, spontan oder auf Diktat zu schreiben, obwohl 
llaH Vermogen, G eschriebenes zu kopieren, erhalten sein 
ktum. Sie konnen nicht laut lesen. Gegenstande konnen 
beim Ansehen nich t benannt werden . Dagegen verst ehen 
sie Alles, was man zu ihnen spricht oder was sie selbst 
lesen. Dio spontane Sprache ist mehr oder weniger gut, 
Worte werden auf Verlangen nachgesprochen. 

Di e se Basti a n' sche Einteilung der aphasischen 
8Wrungen entspricht , wie man sieht, durchaus nicht dem, 
wie wir in DeuLschland und auch in anderen L andern die 
a.phasischen Storungen klinisch einzuteilen gewohnt sind. 
W enu sei ne Darstellung auch cl en Vorteil ha t, dass er sich 
u ur auf exakt und bis zur Autopsie vollstandig beobachtete 
Fi.i.lle beschrankt, so ist doch die Uebersichtlichkeit seiner 
E inteilung eine recht gerin ge, und mir scheinen unsere 
deutschen Darstellungen der verschiedenen Aphasiestorungen, 
wie sie von F r e ud, Gold sch e id er, S a ch s , Li e pmann 
uud vielen Anderen unternommen worden sind, weit klarer 
und in das W esen die er Storungen besser einfiihrend zu sein. 
Auch die Benutzung der Literatur ist eine ausserst durftige, 
Bast i a n verzichtet offenbar mit Absicht auf moglichste 
Vollstandigkeit in dieser Beziehung. Man kann das nur 
uedauem , da die Einseitigkeit seiner Anschauungen auf 
diese W eise an manchen Stellen unangenehm zu Tage tritt, 
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besonders was die Prognose und die Therapie der aphasi
schen Storungen anbetrifft. Auch an anderen Stell en ist 
das Gleiche zu tadeln. So :keunt er bei einer fli.tchtigen 
Erwahnung d es Stotterus n u r di e Arbeiten von W y 11 i e, 
obgleich dieser Autor thatsachlich uichts wciter get.han ha t, 
als das, was And ere auf diesem Gebiete gear
b e i t et h ab e n, zusammenz u ste ll en. N eu e Dolmmente 
hat Wylli e in seinen zahlrei.chen Arbeiten i.i.ber Sprach
storungen ni cht beigebracht. Warum Bastian die beiden 
Ausdri.i.cke Stuttering und Stammering nicht fi.i.r 
Stottern und Stammeln anwenden will, ist mir ebenfall s 
unklar geblieben, denn fri.there medizinische Autoren 
Englands haben die beiden Worte, ebenso wie wir im 
Deutschen, als Stottern und Stammeln unterschieden, und 
erst in neuerer Zeit sind wieder mehrere englische und 
amerikanische Autoren fur eine derartige Unterscheidung 
mit Recht eingetreten. 

Alles in Allem ki:mnen wir unser Urteil i.i.ber das 
Basti a n s c h e W erk in dem Si nn e zusammenfassen, dass 
es eine lehrreiche und ni.i.tzliche Zusammenstellung sorg
faltig beobachtet er F alle von Aphasie giebt, dass dagegen 
die Schlussfolgerungen, die der Verfasser aus dem beob
achteten und zusammengestellten Materia! zieht, nicht der 
allgemeinen moderuen Anschauung i.i.ber die Aphasieformen 
entsprechen. Als N achschlagebuch ist dies es W erk jeden
fall s wertvoll und wird auch als solches seinen Wert be
halten. Die Uebersetzung ist flussig und liest sich nach 
meinem Empfinden recht gut. 

Ober Memorieren Eine Skizze aus dem Gebiete fler 
experimeutellen paùagogischon P::;ychologie von A. N e t s c h a
j eff in Petersburg. Berlin , Verlag von R euther u. Reichard 
1902. 

Gewohnlich unterscheidet man· drei Arten des Memo
rierens: eine mechanische, eine ratiouelle und eine memo
technische. Unter diesen drei Memorierweisen nimmt die 
mechanische die Hauptstellung ein. Der Verfasser sucht 
nun die psychologische Grundlage dieses mechanischen 
Memorierens zu ergriludeu und geht kurz an[ mebrere in 
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dieser Beziehung bereits vorhandene V ersuche ein. So 
machte Cohn folgenden Versuch. Er gab den Versuchs
personen 12 in 4 Vertikalreihen geordnete Buchst.aben. Bei 
<ler ersten Versuchsreihe mussten die Buchstaben angesehen 
uml mit lauter Stimme vorgelesen werden. Spater wurden 
sie angesehen, indem eiu Vokal ausgesprochen wurde, a 
oder i, oder indem man laut von l bis 20 hin- und zuruck
zahlte. Bei der zweiten Versuchsreihe wurden fol gende 
Bedingungen innegehalten: 

1. die Buchstaben wurden laut ausgesprochen; 
2. si e wurden schweigend betrachtet; 
3. sie wurden betracbtet, indem ein Vokal hervor

gebracht wurde; 
4. oder indem von l bis 20 gezahlt; 
5. oder indem eine komplizierte Zahlenfolge hergesagt 

wurde. 
Eudlich bei der dritten V ersuchsreihe wurden folgende 

Memorierweisen nacheinauder versucht: 
l. sich die Buchstaben laut vorzulesen, 
2. sie leise fiir sich zu le. en , 
3. sie mit deu Augen lesend, gleichzeitig emeu Vokal 

auszusprecheu. 
Auf diese W eise li essen sich d rei Grupen der mecha

nischen Memorierweisen konstatieren: die Einen behielten 
die Buchstaben am besten, wenn sie ihnen in akustischen 
und motorischen Bildern gegeben wurdeu. Am leichteste.n 
behielten sie bei lautem Hersagen der Buchstaben. Fiir 
andare Versuchspersonen hingegen hatten die visuellen 
Bilder der Lettern den grossten W ert. Ausser dies eu 
visuellen und akustisch-motorisehen beobachtete C o h n dann 
noch eiuen unbestimmten Memoriertypus. 

Verfasser hat nun herauszufinden gesucht, welcher 
Memoriertypus der haufìgste ist, indem er eine Reihe von 
Fragen durch Schiiler beantworten liess. So kam er zu 
7 Memoriertypen: einem visuellen, einem motorischen, einem 
akustischen, einem visuell-akustischen, einem visuell-moto
risehen, einem motorisch- akustischen und einem gleich
massigen oder unbestimmten. Nur ein geringer Prozent
satz gehorte zu einem einseitigen Typus, uamlich 11%; 
von diesen gehorten 5% zum visuellen, 4% zum motorischen 
und uur 2% zum akustischen Typus. 49% der V ersuchs-
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personen zogen zweiseitige Memorierformen vor, der grossere 
Teil derselben gehorte zum visuell-motorischen, der geringere 
zum motorisch-akustischen Typus. 

Ausser fiir die Form des mechanischen Memorierens 
ist die Frage natiirlich auch wichtig fitr deu Einiluss der 
Wiederholungszahl auf die Dauerhaftigkeit des Behaltens. 
Nach einer kurzen Besprechung der Arbeit von Eb bing
h a u s geht der Verfasser zur Beantwortung zweier Fragen : 

l. in wieweit ein Memorieren beliebigen Materials di e 
allgemeine Gedachtnisstarke hebt und 

2. ob die Schule in ihrem Lehrplan solches Material, 
das ausschliesslich zur Gedachtnisiibung bestimmt ist, zu
lassen clarf. Die erste Frage kann nicht bejaht werden, 
denn wir wissen nur, dass Ubung im Behalten gewisser 
Eindriicke unser Gedachtnis nur hinsichtlich dieser einen 
Eindrucksart starkt. Die zweite Frage dagegen muss be
iaht werden, da nicht nur wegen der Starkung des gesamten 
Gedachtnisses, sondern auch der Zeitersparnis wegen die 
Kinder mi t rationellen und schematischen Memoriermethoden 
bekannt gemacht werden sollten. Dabei muss aus dem 
Unterrichtsmaterial alles ausgeschlossen werden, was in 
keinem logischen Zusammenhang mit den friiheren Kennt
nissen der Schiiler steht oder keinen Anhaltspunkt fur neue 
Kenntnisse bietet uncl alles, was ein mechanisches Memo
rieren erforclert, muss mit Hilfe zwech:massiger Uebungen 
erlernt werden, welche die Schiiler nicht nur zum Wieder
holen der Vorstellungen, sondern auch zum Festlegen ge
wisser Jogischer Verhaltnisse zwischen den letzteren und 
friiheren Fragen zwingt. Um dies Problem zu losen, suchte 
der V erfasser das Interesse der Schi.tler zu stuclieren. De n 
Schiilern wurden weisse Blatter vorgelegt, auf denen ihr 
Name, Alter etc. stand, darauf wurde gesagt: Schreiben Sie 
so schnell wie moglich alles Angenehme anf, was Sie wissen. 
Bei dem nachsten V ersuche musste clas U nangenehme, dann 
das Wunderbare uncl dann das Lacherliche aufgeschrieben 
werden. Der V erfasser gruppi erte di e Antworten auf di e 
erste Frage, was angenehm ist, in l 5 Gruppen, un d es zeigte 
sich, dass mit dem Alter der Schiiler der Charakter der 
Assoziationen sich bedeutend anderte. In der Pubertatszeit 
wird besonders Essen und Schlaf als angenehm empfunden, 
wii.hrend moralische Befriedigung kaum angefiihrt wird. 

.. 
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Kein eiuziger Knabe dieses Alter ::; hielt das Lernen fitr 
augenehm. Die 13jahrigen K naben hatten 77% aussere 
As~;oziatiouen : Scblaf, E ssen, Trinken, Ferienzeit, Tanzen 
n. s. w., un d uur 23 % inuere Vorstellungen: Kunst, Lesen, 
WiNseuschaft u. s. w. Mi t de m Alter andert sich das V er
haltuis durchans, denn man :findet, dass die Aufmerksamkeit 
der Rchùler sich immer mehr auf moralische und geistige 
}!jrscheinungen richtet . ln i:thnlicher W eise sind die ùbrigen 
V ersuch e dnrchgefi:ihr t. Er. t nach diesen Vorversuchen 
giug der Verfasser darauf aus, das Gedachtnis fi:ir Worter 
zu pritfen . E s wurden den Versuchspersonen 6 Reihen 
dreisilbiger W orter von verschiedener Bedeutungsart vor
gelesen. Diese Worter mussten dann reprodur;iert werden, 
nnd es wurde berechnet, wieviel richtig reproduzierte Worter 
anfgeNchrieben wurden . Die Schlussfolgerungen, die der 
Verfasser mit H.echt aus diesen B eobachtungen zieht, sind 
km z: die Wor tbedeutnng hat eiuen grossen Einfluss auf 
die Leichtigkeit des B ehaltens: im L aufe der Schulzeit 
wird da:> Behalten der W orter, der Bereicherung des Be
wns tseins mit neuen Assoziationen eutsprechend, bedeutend 
erleichtert, die W ortbedeutung ttbt in ittugeren J ahren einen 
vi el grosseren Einiluss auf das Behalten als spater; in der 
Pubertatszeit zeig t sich eine gewisse Hemmung in der 
Eutwickelung des Wortgedachtnisses, und endlich: die 
Entwickelungsstarke des Gedachtnisses ft.'tr Worter gewisser 
Becleutung ist im Schulalter recht verschieden. Am starksten 
wachst das Gedachtnis fi:ir W or ter mit Gefiihlsbedeutung und 
fiir abstrakte Begriffe, am wenigstens das fttr Zahlworter. 
MiL der Schreibschnelligkeit hatte dieses Ergebnis nichts 
zn thuu, wie sich aus einem Kontrollversuch ergab . 

Das Schriftchen ist zwar nur 39 Seiten stark, euthalt 
a ber eine F ttlle von Material und ist J edem, der si eh mi t 
diesen wichtigen psychologisch-padagogischen Fragen be
schaftigt, zur L ektiire dringend zu empfehlen. 

Das isocephale bionde Rassenelement unter Halligfriesen 
und judischen Taubstummen. Von Dr. med. Alfred Wald en
burg. Berlin 1992. 

Der V erfasser ist auf Grund von Schadelmessungen zu 
hoch::~ t seltsamen Resultateu gekommen, ùeren Bestiitigung 
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abzuwarten sein wird, ebenso wie die grossere Studia, die 
der Verfasser in der E inleitung zu seiner kleinen Broschiire 
iiber diesen Gegenst.and verspricht. Er fand niimlich unter 
den jttdischen Taubstummen isocephale und extrem hyper
brachycephale in einem gewaltigen Prozentsatz, wahrend die 
eigenen vollsinnigen Anverwandten dieser jiidischeu 'l'aub
stummen sich mehr in den einfachen Graden der Brachy
cephalie bewegen. Diese einfacheu Grade der Brachy
cephalie trennen sich nach des Verfassers Meinung sehr scha.rf 
nach oben von der Isoeephalie ab . Ganz besonders bestreite t 
er den Eiufl.uss der Verwandtenehe uulBr den Jud en auf 
die E nt stehung vou Taub~;;tummheit. Er meint, dass hier 
eine Verwechselung von Ursaehe uud Wirkung vorlieg e. 
Man habe die eigentliche Urursache aus den Augen verl oren, 
und die glaubt er durch seine Scbadelmessungen in dem 
oben angegebenen Satze gefunden zu haben. Auch seien 
die fortgesetzten Eb en zwischen nahen BlutsverwandLen 
unter Nordfriesen , Angeln und Dithmarschen bei weitem 
haufiger als unter den J uden. Er betrachtet schlieslich 
die taubstummen Juden als Elemente, die dem jiidischen 
Rassenorganismus von Natur aus uicht angehoren. H. G. 

Oie Hysterie im kindlichen und jugendlichen Alter. Von 
Dr. med. P. Bé zy. Unter Mitwirkuug von Dr. med. V. 
Bi be n t. Autorisier te deutsche Ùbersetzung vou Dr. m ed . 
H. Brodtman n. B erlin, Verlag von Vog el & Kreien
brink. 1902. 

Die kleine sehr lesens werte Scbrift zeichnet sich be
sonders dadurch aus, dass sie ein ausgezeichnetes Literatur
verzeichnis der gesamLen kindlichen Hysterieliter atur auf 
mehr als 40 Seiten bietet. Im Ùbrigen giebt sie eine 
recht umfangreiche historische Einleitung, sodann eiue Be
schreibung der Krankheit, ibrer einzeluen Symptome, eine 
Darstellung der Atiologie und der Behandlung. Was die 
einzelnen Symptome aub etri.tit, so interessieren die L eser 
unserer Monatsschrift besonders die Sprachstorungen hyste
rischer N atur. Von diel:len nennen di e Verfasser d a s 
S t ott e rn ei n e se hr hau f i ge h yste ri sc h e Er sc hei
nung. R eferent mochte das doch b e zweife lu, denn die 
Darstellung der Verfasser, dass das hys terische Stottern 
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ganz plotzlich eintrete, nicht selten in F olge eiuer Gemiits
bewegung oder eines Traumes, ist nichts Charakteristisches 
fiir hysterisches Stottern, sondern kommt auch bei gewohn
lichem Stottern vor. Auch dass es ziemlich plotzlich 
verschwindet, ist nichts besonders Charakteristisches im 
jugendlichen Alter, da wir K inder zwischen 3 und 7 J ahren 
ofter gesehen haben, bei denen kl eine Hemmungen in der 
Sprachentwickelung selbst in Verbindung mit ausseren Ein
driicken Stottern sowohl erzeugten wie zum Verschwiuden 
brachten. Di e Falle vou P i tres , di e sich auf Kinder im 
Alter von 5 bis 9 J ahren beziehen, entanden ans Krampfen, 
Sturz aus einem oberen Stockwerk, schlechter und gewalt
thatiger Behandlung, Sturz vom Pferde, andauernder Kalte
einwirkun g wahrend der Nacht . Referent ist der Meinung, 
dass w e n n si c h b e i e i n e m K i n d e k e i n w e i t e r es 
hysterisc h es Symptom n a chwe i sen l asst , a u ch die s e 
Art d es Sto ttern s zu de n gewo h n li c h e n Sto tte r
f o rmen gerecbnet werden kann und dass sie jeden
falls kein charak teristiscbes Merkmal der Hysterie ist . 
Das muss besonders deswegen betont werden, weil die 
Verfa ser der Meinung sind, dass besonders das Stottern 
zu denjenigen Symptomen der Hysterie gehorte, die im 
jugenùlicben Alter bisweilen di e e i n z i g e Kundgebung 
dieser Krankbeit seien. Dass hy ste ri sch e Stummheit 
im jugendlichen Alter selten vorkommt, ist nach cles 
Referenten Erfahrung n i c h t r i c h t i g, im Gegenteil ha t 
er dieselbe weit ofter gesehen als wirkliches hysterisches 
Stottern. Hysterische Taubhaut ist allerdings sehr selten. 

Das Buch ist im W eseutlichen fiir .À..rzte geschrieben 
und wird denjenigen der Kollegen, die sich mi t Sprach
sLOrungen befassen, besonders in Bezug auf d\e Literatur 
e in gutes N achschlagewerk sein konnen. H. G. 

Essai d'étude comparative de l'homme droit et de l'homme 
gauche. Inauguraldissertation von L e o n F a ur e - Lyon 1902. 

Im l3egiun seiner Arbeit geb t der V erfasser auf di e 
interessante Definitiou cles Begriffes links und rechts an, 
und er fiihrt eine Meuge l3eispiele dafur an , dass die rechte 
Seite stets die bevorzugte cles Meuschen ist, sowobl in 
svriehwo rtlichen Redeusarten wie auch in biblischen Aus-
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spri.i.cben . Zweifellos ist mm in der That da s Wort rechtR 
ersL spii.ter abgeleiLet von dem Begri:ffe recht, gerade, 
richtig, angemessen. Die urspri.i.ngliche Bedeutung ?:eigt 
s ich in dem Gegensat?: zu recht., der a] f; sc.:hief oder humm 
bezeichnet wird. Die i.i.ber tragene B edeutung dieses nrec.:ht" 
geschiel1t dann auf clas, was dem Zweck oder der Beuennung 
entsprechend sachlich oder sittlich ri cbtig ist. Der Gegen
satz zu link im Worte recht ist ein spaterer Spross dieser 
Bedeutung; er findet sich in alten deutschen Dialekten 
itberbaupt noch nicht unù kommt im Mittelhochdeutschen 
wie im Mittelniederdeutschen erst sehr spatvor. Das Wort 
link hat stets die Vorstellung des Schiefen, Ungeschi ckten. 

Ebenso ist es in den anderen Sprachen, und so ftlhri; 
der Verfasser wie der Referent soeben im Deutschen die 
Entwickelung dieser l'eiden Ausdri.i.cke auch im Franzosischen 
ùurcb. Er hat si ch sodann die Mi.i.he genommen, sorgsame 
Me ssungen der beiden Korperh a lften des Menschen 
durc.:hzufiihren, die er in mehreren umfangreichen Tabellen 
niederlegt, und geht sodann auf die Ursachen der Links
hanùigkeit resp. Rechtshi:i.ndigkeit des Menschen nii.her eiu . 
Bekanntlich hat ja Br oc a die RechtRhandigkeit de s 
M e nschen mit s einer Link s hirnigkeit beim 
Sprechen in Verbindung gebracht Ob die Rechtshandig
keit nun in der That als angeborene Anlage vorhanden ist, 
ocler ob sie mehr durch Gewohnb eit und Gebrauch von 
Aclam ber vererbt worclen ist , das ist eine Frage, clie sich 
selbst durch noch so sorgfaltige Untersuchuugen nicht be
stimmt beantworten liisst. Die Schlussfolgerungen, die der 
Verfasser selbst in seinor ziemlich umfangroichen und sehr 
sorgfaltigen Arbeit aufstellt, sin d folgende: 

Der menschliche Korper setzt sich aus zwei Halften 
?:usammen, einer rechten und einer linken, welche symetrisch 
angelegt sind. Der rechte wie der linke Mensch erscheinen 
auf den ersten Anblick symmetrisch, aber ihre genauere 
Untersuchung sowohl inbezug auf die Psychologie, wie 
Anatomie, Physiologie, Pathologie und sozial e Verhaltnisbe 
zeigt im Gegenteil eino grosse Verschieden heit, welche 
zwischen beiden besteht. 

Zu jecler Zeit, vom ii.ltesten Altertum bis auf unsere 
Tage waren rechts und liuks Gegensil.tze; bei alleu Volkern 
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war die reeht e die gnte Seite, die linke die schlechte. Die 
reehte Hand hat stets bohere Fnnktionen als die linke. 

Die Knoehen der oberen rechten Extremitat i.ibertreffen 
im allgomeinen di e der linken an Ausdehnung sowohl wie 
Gowicht. Es findet sieh vi el haufiger Dyssymmetrie als 
8ymmetrie zwischen den oberen Extremitaten des r echten 
wie des linken Menschen. Die Knoch en der untt>ren Jin];:en 
Extremitat scheinen i.iber die K nocheu der unteren rechten 
Extremitat das Ùbergewicht zu haben, sbenfalls sowohl an 
Ausdehnung wie an Gewicht. Die Dyssymmetrie der unteren 
H:xtremitaten des rechten Menschen un d d es linken Menschen 
scheint die Regel zu sein, die Symmetrie die Ausnahme. 
Die Muskeln des recbten und des linken Menschen sind 
sehr selten symmetriscbe. Der Unterschied im Gewicht 
ist bald zu Gunsten der linken, bald zu Gunsten der recbten 
Seite. Die muskul are Dyssymmetrie scheint die Regel zu 
sein. Der rechte und der linh:e Mensch haben kein absolut 
symmetrisches ZirkulationssyRtem; sie sind dissymmetrisch 
sowohl durch ihre Arterien wie durch die Venen. Diese 
Dyssymmetrie bekundet sich sowohl inbezug auf den 
Ur~prung, die Lange, die Direktion, als auch auf die Be
ziehungen der homonymen Gefasse beider Seiten. Die 
notwendige Folge der Dyssymmetrie der Knochen, der 
Muskeln und des Zirkulationssystems beim rechten und 
beim linken Menschen ist die un gleiche Entwickelung des 
Nervensystems der rechten und linken HaHte des mensch
lichen Organismus. 

Erziehung und Erblichkeit haben einen grossen Einfluss 
auf die Thatsache der Rechts- und Linkshandigkeit. Wir 
sind Rechtshander , weil die ersten Menschen es bereits 
waren, und die erstenMenschen sind Rechtshander geworden, 
weil die r echte Seite e in wenig uber die linke iiberwog 
und sie infolge dessen der starksten Hand die wichtigsten 
Aufgaben anvertrauten. W enn die obere rechte 
E:x:tremitat v on Geburt an star k e r war so kann 

' man nic ht s agen, dass di es davon geko mm e n i st , 
w eil sie s i c h unter der H e rr sc haft de s linken 
Gehirns befindet, in dem da s Z e ntrum der 
Phona t i o n un d der Spr a che si tz t. Es folgt aus den 
physiologischen Erfahrungen, welche iiber die Kraft beider 
Hande gewonnen wnrden, ferner iiber die Gefiihlsteinheit 
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sowie iiber die Scharfe der Hor- und G esi chl sne~ven beider 
Seiten, dass di e starke Halfte di e schwache um 1 /9 ungefahr 
iibertri:fft. Die mechauische Tbatigkeit des rechten Menschen 
bringt eine erhohte Ernahrungsthatigkeit der Seite hervor, 
die mechanische Untha tigkeit d es linken Menschen fùbrt 
zu einer Ernahrungsherabsetzung. H. G. 

lnternational reports of schools for the deafs, made to 
the Volta-Bureau J anuary 1901. Washington 1902. -
Referent H. Gutzmann. 

Mit diesem internationalen Bericht hat das Volta-Bureau 
si eh ein grosses V erdienst erworben. Es ist in der That 
hochst interessant, einen Einblick iiber die Schulen fiir 
Taubstumme, die auf der ganzen W elt in unseren samtlichen 
fiinf Erdteilen existieren, durch die Lektiire dieses Schriftchens 
zu gewinnen. Wir geben hier einige zahlenmassige Belege 
wieder. 

In vielen Teilen Afrikas be:finden sich Taubstummen
schulen, so in Algier, Aegypten, der Kapkolonie und Natal· 
Die alteste dieser Scbulen besteht in Kairo-Boulac seit dem 
J ahre 1839; allerdings ha t sie nur 6 Schiiler. Insgesamt 
bestehen in den vier 'l'eilen Afrikas 7 Schulen, an denen 
16 Lehrer wirken und 127 taubstumme Kinder unterrichtet 
werden. Die Methode des Unterrichts ist zum Teil eine 
rein orale, zum Teil wird Geberdensprache benutzt. Wir 
erfahren auch, dass von den 127 taubstummen Kindern 56 
von Geburt an taub sind und dass sich bei 23 von ihnen 
noch Horreste vorfinden. 

In Asien 8ind insgesam t 9 Schulen fiir taubstumme 
Kinder vorhanden, von denen die in J a p an meistens mi t 
den Blindenanstalten in Verbindung stehen. In diesen 9 
Schulen unterrichten 47 Lehrer und werden unterrichtet 
453 Kinder. Von ihnen sind 190 kongenital taub, 40 baben 
noch Horreste. Der grosste 'l'eil der Schulen sowobl in 
Afrika wie in Amerika werden von Englandern und Franzosen 
geleitet. Nur die japanischen Schulen haben einheimische 
Direktoren und Lehrer. 

I n Australien un d N eu-Seeland sin d i m Ganzen 7 Schulen 
vorhanden, an den 46 Lebrer wirken. Die Zahl der taub-
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stummen Kinder betragt 332, worunter 196 kongenital taube 
und 46 mit Horresten. 

In Europa sind die Schulen zunachst nach den einzelnen 
Landern eingeteilt. Der Bericht beginnt mit Oesterreich 
(Austria-Ungaria), wo an den 38 Taubstummenanstalten, von 
denen alleiu in Wien 6 angefùhrt werden, vorwiegend die 
deutsche Lautsprachmethode gelehrt wird und von 277 
Lehrern 2339 taubstumme Kinder Unterricht empfangen. 
Von diesen sind 826 von Geburt rraube, wahrend sich bei 
475 noch Horreste vorfinden. 

In Belgien sind 12 Taubstummenanstalton vorhanden, 
in denen fast nur die orale Methode gelehrt wird und die 
mehrfach, so in Brùssel, Lièges und Maescyck mit Blinden
anstalten verbunden sind. Die 181 Lehrer unterrichten 
1265 Taubstumme, von denen 596 kongenital taub sind 
wabrend 191 noch Horreste besitzen. 

Danemark besitzt 5 Taubstummenanstalten, darunter 3 
in Kopenhagon. 57 L ehrer unterrichten 348 taubstumme 
Kinder, von denen 134 kongenital taub und 66 noch mit 
Ilorresten begabt sind. 

An den 71 Schulen Frankreichs wird, wie aus diesem 
13ericht erfreulicher W eise ersichtlich ist, vorwiegend di e 
rein orale Methode angewendet. 598 Lehrer unterrichten 
dort 4098 taubstumme Kinder; von ihnen sind 1295 kon
genital taub; 316 haben noch Horreste. 

Mit seinen 99 Taubstummenanstalten steht Deutschland 
an der Spitze der europaischen Staaten. Die 798 deutschen 
Taubstummenlehrer unterrichten nicht weniger als 6497 
taubstumme Kinder. Von ihnen sind 2175 kongenital taub, 
wahrend sich bei 1651 noch Horreste vorfinden, 

Fast ebonsoviel Taubstummenanstalten, w nn auch er
heblich weniger Lehrer und Schùler, besitzt England. Dort 
kommen auf die 95 Taubstummenanstalten 462 Lehre:r und 
4222 Schùler. Von ihnen sind 1831 kongenital taub; bei 
424 sind Horreste. Wahrend aber unter den deutschen 
Taubstummenanstalten si eh nach dies ero V erzeichnis nicht 
eine einzige findet, die nicht die Lautsprachunterrichts
methode kultivierte, sind unter den englischen Taubstummen
anstalten eine ganze Anzahl, die sich mit kombinierter 
Methode begnùgen. 
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In Italìen sind an den 47 Taubstummenanstalten 234 
L ehrer thatig, die 251D rraubstumm e uuterri(;hten. Von 
ihnen sind 1413 kongenital taub , wahrend sich bei 2G2 nocl1 
Horreste vorfinden. 

In Luxemburg sind an der dortigen TaubstummenansLalt 
22 taubstumme Kinder, von den en G Horreste haben. 

In den Niederlanden arbeiten an den clortigen 3 'l'aub
stummenanstalten 74. Lehrer. Von den 473 Schulern sincl 
31 O kongenital taub ; bei 67 :fìnden sich Horreste. 

An den 5 norwegischen 'l'aubstummenanstalten sind 54 
Lehrer mit 309 Schulern besùhaftigt (135 kong. und 111 Hr.). 

In Portugal bestehen 2 'l'aubstummenanstalten mit 9 
Lehrern und 64 Schulern (44 kong. 3 Hr.). 

In der rumanischen 'l'aubstummenanstalt zu Focsani 
beschaftigen sich 3 Lehrer mit 46 taubstummen Kinclern 

Im ungeheuren russischen Reiche sind nur 34 'l'aub
stummenanstalten vorhanden, von denen allein auf Finnlanù 
und Livland 13 kommen, sodass auf das ubrige grosse Reich 
nur 21 Schulen entfallen. Von ùen 118 Lehrem wenlen 
1713 taubstumme Kincler unterriùhtet (3GG kong. und 307 
Hr.). Bedenkt man, dass das europaische Russland allein 
103 Millionen Einwohner, also doppelt so viel wie Deutsch
land hat, und dass seine hygienischen Verhaltnisse sich 
jeclenfalls nicht annahernd mit denen Deutschlands messen 
konnen, so ist es sicherlich nicht zu hoch gegriffen, wenn 
wir annehmen, class 12 000 taubstumme Kinù.er in Russland 
keinen geeigneten Unterricht empfangen. 

In Serbien sind 2 Taubstummenanstalten mit 2 L ehrern 
und 26 Schiilern, wovon 23 kongenital taub sind. 

An den 11 spanischen Taubstummenanstalten unter
richten 60 Lehrer 462 Schiiler. 

In Schweden sind an den 9 Taubstummenanstalten l 24 
Lehrer beschaftigt, die 726 Schùler ausbilden (232 kong. 
104 Hr. ). 

In der Schweiz sind 14 Taubstummenanstalten mit 84 
Lehrern uncl 650 Schiilern vorhanden (261 kong. 237 Hr.) 

Die Turkei hat nur eine Taubstummenanstalt in Kon
stantinopel. 

Sehr erstaunlich ist die Ausdehnung, clie der Taub
stummenunterricht in Nordamerika gefund en h at. In Kanada 
finden sich allerdings nur 7 Taubstummenanstalten, die 
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jedoch nicht weniger a1s J 30 Lehrer und 768 Schiiler auf
weisen (336 kong. 67 Hr.). D afi.tr zeigen aber die Ver
einigten 8taaten nich t woniger a1s 126 'raubstumm enanstalten 
auf. An ò.iesen unterrichten l 347 Lehrer und werden unter
richteL l O 046 Schùler (3422 kong. taub, 1536 Hr.). Die 
meisten Anstalten .fìnden sich bemerkenswerter \Veise in 
cl en jenigen Staaten cler grossen Union , in denen clie Deutschen 
ihre Bauptsitze haben , so im Staate New-York , Illinois, 
Wisconsin und Ohio. 

In Mexiko ist eine Taubstumm nanstalt mit 13 L ehrern 
und 46 Schiilern. 

In Cuba bestebt eine Taubstummenanstalt in Havanna, 
von der nichts Naheres beri htet wird und die fiir den 
Aug nblick wobl suspendiert ist. 

In Sudamerika finden sich insgesamt nur 7 'J'aubstummen
anstalten , von denen 4 in Argentin ien mit 18 L ehrern und 
133 Rchi.tlern, oine in Rio de J aneiro mi t 9 L ehrern und 
35 8ohillern, eino in SauLiago mit 7 Lehrern uncl 61 Sohùlern. 

Als Gesamtsumme der ùbersioh tliohen Darstellnng finden 
wir, dass au f cler Erde 615 Sohulen fùr Taubstnmme vor
handen sind. An cliesen un terriohten 4734 I ... ehrer. Es 
werden clort unterrichtet 38 722 taubstumme Kincler. SoweiL 
von ihnen Nàheres angegeben wir d, erfahren wir, das 14034 
von Gol.mrt an taub waron und dass sich bei 5963 noC!h 
H orreste vorfanclen. M an kann clero Volta-Bureau uncl be
Hon clers J lerrn .T o h n H i t z nur ausserst dankbar sein, dass 
er sich clor Mùhe dieser Zusammenstellung unterzogen hat. 

Contributions à l'étude du rire et du pleurer spasmodique. 
I Jlanguraldissertation von P i e rr e P a ul O a se l l a. - Lyon 
1902. 

Der Verfassor kommt auf Grund einer grosseren Zahl 
von Beobtwhtungen, nachclem er die Phr iologie cles L achens 
und W einens, sodann die spa tiscben lTorm eu clieser beiden 
Affektersclwiuungen ausEùhrhch gewitrcligt hat und schliess
lich auf die pathologische Anato mi e und P a th ogenie 
cles spa s tigchen L ac h ens un cl W e in e n s cles Ausfù br
licheren eingegangen ist, zu folgenclen Schlùssen. 

Laehen und W eineu haben ihr Reflexzentrum in der 
vonleren Par tie rles opLiseh n L appens . Di eses ZeuLnun 
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ist normaler W eise dem regnlieremden E infln l'lse der Hirn
rinde unterworfen, welcher auf clen Bahnen ~tattfindet, die 
durch das vordere Segment der inneren Kapsel gehen . 

Krampfb aftes L achen und Weinen treten m drei 
Fallen auf: 

l. wenn die cortico-thalamo-bul bitre H emmungsbahn 
zerstéirt ist , destruktive Verletzung der inneren K a.psel, 

2. wenn dieser W eg gereiz t ist, Zerstbrung cles Putamen 
in der Nahe der vorderen Kapsel, und ondlich 

3. wenn das mimische Zentrum direkt g ereizt ist durch 
eine Verletzung, die im Thalamus in der Nachbarschatt 
der vorderen R egion ihren Sitz hat . 

Di e Zentren sin d b i l a t era l , a ber nicht notwendiger 
W eise symmetrisch , und oft finden sich all e drei Arten der 
V erl etzungen in einem un d demselben Falle. Die corticalen 
und subcorticalen Verletzungen, die ein intellek tuelles 
Defizit verursachen, kommen haufig bei diesen Kranken vor, 
haben aber keinen bestimmten Einfluss auf das Eintreten 
krampfhaften Lachens und W einens. 

Ein soweit wir sehen konnen ziemli ch vollstandiges 
Literaturverzeichnis schliesst die sorgfal tige Arbeit. 

Contributions à l'étude de l'écriture en miroire. P ar 
Andr é L a prad e. P aris 1902. 

Der Verfasser kommt auf Grun d seiner B eobachtungen, 
denen er einige Schrifttafeln beifi.igt, zu ùem Schluss, dass 
die Spiegelschrift durchaus n ichts PathologiRches ist, son
dern dass dieselbe nichts weiter als die normale Schrift 
der linken H and sei und dass sie sich nur deswegen nicht 
haufiger manifestiere, weil sie fortwahrend durch den Ge
sichtssinn unterdri.ickt werde. W enn wir mit der linken Han d 
schrieben, so seien zwei Einfli.isse dabei geltend: einerseits 
treibe uns der Bewegungstrieb dazu an, in Spi egelschrift 
zu schreiben, andererseits zwinge uns jedoch der Gesichts
sinn, die normalen Schriftziige zu machen, das heisst von 
links nach rechts zu schreiben. W enn wir schreiben, so 
gesehehe das ja dazu, um unsere Gedanken Ander en 
mittelst des Gesichtssinnes kenntlich zu machen, und es 
sei nur natiirlich, dass in F olge dessen der Gesichtsinn 
auch das Ùbergewicht iiber den motorischen 'l1rieb ge-



99 

winne. W enn jedoch irgend eine pathologische Ur
sache dazutriite, die den Einfl.uss des Gesichtssinnes unter
dritckt, so gehorchten wir dagegen unserem motorischem 
Zentrum, nnd die Spiegelschrift erscheine dann n.uf der 
Stelle. So :finde sich die Erscheinung bei den Kranken 
mi t W orttaubheit, da sie nicht mehr die Moglichkeit be
sitzen, das Resultat ihrer Bewegungen zu kontrollieren 
und allein das motorische Zentrum sie leitet. Dasselbe 
F aktum wird jedesmA.l beobachtet werden konnen, wenn 
ein K ranker sich in einem schweren Zustand be:findet und 
dann gezwungen ist, mit der linken Hand zu schrP.iben, 
denn er wird dann nicht mehr die Kraft haben, seine 
motorischen Antriebe durch Gegenwirkung seiner Gesichts
vorstellungen zu uberwinclen; er wird sich gleichsam den 
Bewegungen uberlassen, welche ihm die naturlichsten er
~cheinen . Man :findet deshalb cliese Schrift bei den 
Apha.sikern, die, rech tsseitig gelahmt, mit der liuken Haud 
schreiben miissen; sie zeig t dann stets einen schw e reren 
Allgemeinzustand, aber nicht eine ~spezielle Lasion an, 
Ans dieser Darstellnng geht hervor, dass der Verfasser 
schliess li ch zu d ems elb e n Resultat kommt, das 
er angeb l ich bekampft, denn meines Erachtens ist es 
ziemlich gleichgiltig, ob man sagt: die Spiegelschrift mit 
der lmken Hand ist ein pathologisches Symptom, oder ob 
ma n sagt: die Spiegelschrift mi t der linkentHand tritt bei 
physiologischem Verhalten aller Sinne nicht auf, dagegen 
trit t sie sofort auf, wenu pathologische Zustande uen uber
wiegenden E influss des Gesichtss innes ùber den motorischeu 
'l'rieb hemmen. Etwas Anderes ha t auch So l t m a n n, de n 
der Verfasser bekampft, in seiner gnmdlegendeu Schrift 
nicht sageu wollen und auch nicht gesagt. H. G. 

Ober die Beeinflussung geistiger Leistungen durch Be
hinderung der Nasenatmung. Von R u d o lf K afe rr. a n n. 
(Kraepelins psy chologische Arbeiten. 4. Band, 3. Heft.) 
L eipzig 1902 - R eferent H. Gu tzmann. 

8chon im vorigen Jahrgange unserer Monatsschrifthaben 
wir auf dies e Arbeit K af e m a n n s in Kurze hingewiesen 
und wollen hier eine Darstellung seiner Versuchsanordnung 
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unrl Versuchsdurchfilhrung bringen, da nunmehr cliese Arbeit 
erst vollstanclig vorliegt. Es ist bekann L, class N asenver
stopfungen, nasale Atmungssi orungen sehr haufig di e Un
fa.higkeit hervorrufen , die Autmerksamkeit langero Zeit auf 
Rinen · bestimmten Gegenstand zu konzentrieren, ebenso wie 
di e Schwierigkeit, neue Von.;tell uugen aufzunehmen, zn 
assimilieren und festzuhalten. Der Erklarungen fiir diese 
merkwiirdige Erscheinun g giebt es ja recht viele, und so 
machte si eh K afe m a n n zunachst dar an, di e Grundfrage 
zu beantworten, ob eine kiin stliche Behinderung der Nasen
atmung im Stanrle sei, die geistige L eistungsfahigkeit zu 
beeinfl.ussen. Dazu benutzte er seinen schon langere Zeit 
beschriebenen N a se n o b tura t or, ein zierliches Rohrchen, 
das an seinem hinteren Ende eine Verschlussvorrichtung 
besitzt un d in jedes N asenloch luftdicht pas;;end eingefiigt 
werden kann, Der Grad der Verengerung oder Verstopfung 
kann durch eine einfache Vorrichtung sehr genau abgestuft 
werden. Den Ein wand, dass das Rohrchen doch einen 
Druclueiz in der Nase hervorruft und dass dieser die Unter
suchungsresultate store, weist Kafemann dadurch ab, dass 
er hervorhebt, er selbst sei an diesen Druckreiz des In stru
mentes durchaus g ewohnt und es iibe keinerlei storenden 
Einfl.uss mehr auf ibn. 

Zunachst wurde die Auffassungs- und Merkarbeit dnrch 
clie Finzig'sche Methode gepriift. Sodann wurden Wah l
rcaktionen ausgefiihrt und schliesslich Addierversuche nach 
dem O e h re n'schen Verfahren gemacht. Di e Endresultate 
der sorgfi:i..ltig ange:;tellten, recht muhseligen aber auch 
recht verdienstvollen V ersuche fasst der Verfasser in fol
genden Schlusssatzen zusammen: 

l. Durch die kunstliche Behinderung der Nasenatmung 
wird die Au:ffassung ausserer Eindriicke nur unwesentlich 
beeinfl.usst; dagegen wird das Festhalten d erse] ben in der 
Erinnerung deutlich erschwert, ohne dass die Fehler nennens
wert zunehmen. 

2. Wahlreaktionen werden etwas verlangert und fallen 
unregelmassiger aus; die Fehlreaktionen nehmen nicht zu. 

3. Die Rechenarbeit erfahrt eine sehr erhebliche Er
schwerung, die sich binnen einer Viertelstunde zu ihrer 
Hohe entwickelt und danu in Folge der Gewohnung lang-



l 01 

sam etwas abnimmt. Diese Erschwerung gleicht sich nach 
Beseitigung des JJinderni i:ìses nur allmahlich aus. 

4. D or Druckreiz eines O bturatorrohrchens oh ne Be
lliucleruug der Atmung iib t einen weit, geringeren un<l uach 
dessen Entfonmng sofort ver::;chwinrlenden ungi.inst.igen 
Einfi.uHs anf die R chenarbeit aus. 

5. lu ùen Obturat.orversuchen nimmt die Zahl der F ehler 
ehel' ab 1 wahrend di ejeuige der V erbe .. serungen zunimmt.. 

Wir fi1geu diesem ] urzen Referate noch den Wuusch 
au, ùass ~< i eh ba l d Arbeiter finclen mochtell, di e das p s y c h o
l ogisc h e V e rh a l te u besonders bei dem Gros der 
8tot t e r e r a h n li e h e n sys le m ati s eh e n Un ter s ueh ungen 
un t. e r w e r f e n. Dass si eh auf dies e W eise wesentliche 
Unter::;chiecl e zwisehen Stotterern und vollig gesunden Per
soueu rgeben, ist dem R efenmteu vou vom herein nicht 
zweifelhaf't. Allerdingi:ì sind diese Arbeiten reeht miihselig, 
sie erfordern von Seiteu cles Versuehsobjektes grosse Geduld 
und Hingabe, auer wir ha ben bis jetzt kaum ein anderes 
V erfahren, was annahernd so siehere Resultate ergiebt als 
ù ie Ar t unù Weise, wie in dem Kraepelin'schen Labo
ru.t.orium diese U ntersuehungen durchgefiihrt werden. 

Von der IV. Versammlnng des Vet·eins f'iir 
Kinderf'ot·sclmng. 

(J eua l. u. 2. August 1902.) 

Dia Sprachentwickelung des Kindes und ihre 
Hemmungen. 

Von Dr. H, Gutzmann. 
(Schluss.) 

Aueh entfe rntere Reize von anderen Korper
regi o nen k o nn e n Hemmung e n au s i.iben. So konnen 
sie dureh fehlerhafte Diat entstehen .*) Ganz auffallend 
sind uie B eobaehtungen, die VOli je ber in Bezug auf den 

*J Ausfuhrliches habe ich hi eruber berichtet in der Zeitschr. f 
physik. Therapie von L e yd e n und Goldsch e ider: ,Uber di~ 
diii.tische Behandlung nervoser Sprachstorungeu" und auf der 
Naturforscher-Versammlung zu Hamburg 1901. 
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Reiz, den Wurmer vom Darm aus ausubten, gemacht 
wurden. Ich selbst habe einen derartigen Fall beobachtet, 
wo durch die Wurmkrankheit die Sprachentwickelung ge
hemmt wurde und nach EntferuuiJg cles hemmendcn Reizes 
fast sofort wieder einsetzte. Einschlagige Falle sind von 
dem beruhmten Kinderarzt Hen oc b, ferner von Lichten
s t e i n un d vielen anderen Klinikern mitgeteilt worden. 

Wahrend die Abhilfe bei den letzterwahnten Fallen 
lei cb t ist, ki:innen die B e m m un g e n r e i n p s y c h i s c h e r 
Art oft nur sch wer ilberwunden w e rden; sie werden 
aber in derselben Weise iiberwunden wie die Stummheit-, 
tauber Kiucler unter ganz besonclerer B evo rzugung 
der optischen und taktilen Wege. Meines Erachtens 
sollten deshalb hi:irstumme Kinder, die sonst normale Intelli
genz haben, ruhig in Taubstummenanstalten untergebracht 
werden. Sie wiirden auf clero Wege der Artikulations
iibungen ohne Schwierigkeit in vielleicht einem Jahre die 
Sprache erwerben und ki:innten clann die normale Schul
entwickelung durchmachen. 

Wahrend die bisherigen Hemmungen gleichsam zur 
L a h m un g d es m otorischen 'l'e il es der S prache flthrten, 
ki:inneu genau clie g l eichen Reize auch zu spastischen 
Erscheinung'en Veranla ss ung geben. W enn wir 
hier gleich an die Reize, die von Wiirmern ausgehen ki:innen, 
ankniipfen, so hat Boissier de Sauvages einen Fall 
mitgeteilt von einem Knaben, der durch Spulwiirmer stumm 
gewonlen war. Nachdem 36 Wiirmer abgegangen waren, 
kehrte die Sprache zuriick, jedooh stotterte er noch beim 
Konsonanten b. Periphere Reize ki:innen clemnach auch 
zu spastischen Erscheinungen der motorischen Sprachregion 
Veranlassung g·eben, ebenso aber aucb zentrale Reize. Be
sonders d a s e i gena r t i g e M i s s v e rh ii l t n i s s , d a s b e i 
allen Kindern zwischen dem Perzeptionszentrum 
und dem motorischen in der Sprachen twickelung 
besteht, insofern das erstere bei weitem in seiner 
Ausbildung dem letzeren voraneilt, bedeutet 
einen derartigen Reiz. Je starker dieses Missverhaltnis 
niimlich wird, desto leichter kann es zum Wiederholen der 
Anfangssilben spontan gesprochener Wi:irter kommen, und 
aus diesem Wiederholen kann ein Stocken und schliesslich 
ein Stottern werden. 
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Ferner ha ben vi el e Kinder di e N eigung, besonders 
ò.iejenigen Vorbilder nachzuahmen, welche Fehler an sich 
tragen. Wir wissen, dass Stottern ausserordentlich haufig 
von Eltern auf Kinder iibertragen wird. Da bei h r a u c h t 
die Erblichkeit durchaus lreine Rolle zn spielen, denn wir 
wissen ebenso, dass beispielsweise von sechs Kindern einer 
Familie, wo Vater und Mutter stottert, nur zwei Stotterer 
geworden sind. Es zeigen aber viele Kinder ganz besonders 
die Neigung, solche Dinge nachzumachen, die aus dem 
gewohnlichen Niveau heraustreten. So wird Rchielen fehler
hafter hinkender Gang und derartiges l e i cht nachgeahmt, 
ia manchmal so leicht, dass man fast von einer psychischen 
Ansteckung reden kounte. Es ge h o rt a ber zur An eig
nung eine r derartigen f e hlerhaften Bewegung 
doch immer eine Art angeborene r Minderwertigkeit, 
denn sonst miisste e s noch weit m e hr stotternde 
Kinder geben, als es ohnehin scho n giebt. Welcher 
Art nun diese Miuderwertigkeit ist, wollen wir nicht in 
allen Einzelheiten untersuchen, da uns dies zu weit fiihren 
wurde. Es genuge die Bemerkung, dass wir bei stotternden 
Kindern s t e t s n europa thiche Belastungen n a eh weisen konnen. 
Di e neuropathis he Belastung bildet gleichsam eine Prad is
position zur Erwerbung des Ùbels, und so kann es 
kommen, Jass von 6 Kindern 4, weil sie kraftig, korperlich 
und geistig gesund sind, nicht stottern werden, 2 dagegen 
das Ùbel annehmen. 

Solche Pradispositionen zur Na chahmung von 
Feh l ern konnen auch periphe rer Art sein. Es giebt 
einen sehr unangenelnnen Aussprachefehler des s, wobei 
dieser Laut aus einem Mundwinkel herausgezischt wird, 
das sogenannte Seitwartslispeln. Untersucht man alle Falle 
so fin d et m an in ii ber 92 Prozent, dass gewisse V erbiegunge~ 
der Kiefet· uud dadurch bedingte fehlerhaEte Zahnstelluugen 
offenbar eine Pradisposition abgeben. Derartige Anomalien 
findet man aber viel haufig r als d en e b en e rwahnten 
F e h l e r. Deswegon stehen diese Anomalien zu dem F ehler 
nicht in einem direkten Kausalitatsverhaltnis, sondern sie 
bilden nur die Pradispos iti on zur Erwerbung der fehler
haften Aussprauhe. Dies wird besonders an einem prak
tischen Fall ldar werden. Mir wurden aus einer Familie 
4 Ideine Madchen zugefuhrt, die samtlich das s aus dem 
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rechton Mundwinlrel her vorzischton. Auf clie Frago nach 
der Entstehung des Stammelns ward mir dio Mittoilung, 
dass das aJtoste Kind den FchlPr von Ll 'r JGnd erfrau ùlwr
nommen habe, dio n achfolgondcn Kiudnr von ihrom àltestt>n 
Schwesterchen. Dio Untorsuchung zoigt<', J ass bPi samL
li cben Kindorn sich an Jor rc'ebtou SeiLo des Gaum cns 
Zahnanomalien der geschildcrtou Ar t vor fandcn. Dio gleielwn 
fanden sieh aber au ·h bei don !Bltorn und Grosseltcrn der 
Kinder. Trotzùem sprachen l~ ltnn wie Grossoltcrn 1101·mal . 
E s batte ihnen in der Jugend offenbar dio Geh'g cnlwit 
gofehlt, diesen F ehl er dur 'h Nachahmun g zu crworbon ; 
prad i s p o n i e r t d az u w a r e n s i ' e b e n s o w i ù d i o 

K l e in e n. 

Eine ganz eigentiimliche I a r t i c ll e Liemmnng be
obachtete ich in ei11igeu ] all en von sehr i'riil 1ern SLottern. 
Es zeigte sich, dass die Kinder ùurch irgend einen ~u fall 
herausbekomm en hatte11 , dass sie flii ste rnd ohu e Spasmcn 
sprechen konnten. Infolgedessen hatton sie sich gewohnL, 
alle an sie geri c h te Le n Fr age n flù s t e rnd zu b e 
ant w orten, alle ihre Wi.insche und Mitteilungen fhtsternd 
zu machen, die Stimme demnach vollig auszuschalLen. In 
einem Fall war diese Eigenart bi!:! zum Erwaobsensein des 
betreffenden Individuums geblieben. Es han del te sioh n m 
einen Soldaten eines der Berliner Garderegimenter, der ganz 
ausser o; tanùe war, anders als fhi sLernd zu sprechen. Selbst 
beim Flùstern aber stotterte er noch deutlich. Bei jedem 
Versuch zum lauten Sprechen geriet er in die starksten 
Spasmen. Sein K ehlkopf zeigte ausser einer deutlichen 
Atrophie der Stimmbander kei nerlei besond ero Veranc1erungen , 
und da der Gedanke an Simulation nati.trlich nahe lag, so 
wendete ich mich direkt an dio Schulbehorde seines Heimats
bezirkes. Durch die gùtige Vermittelung des Herrn Dr. 
Bo o d s t e i n in Elberfeld warc1 mir di e Mitteilung, dass der 
Betre:ffende von Jug e nd auf nie anders als fli.i.sternc1 
gesprochen habe. Es mag nebenbei erwahnt sein, dass 
er die laute Sprache erlernt hat. 

Diese Falle sind deswegen so interessant, weil sie zeigen, 
dass eine zufallige Erfahrung cl e s Kind e s, di e i hm 
den spraohlichen Vorgang erl e ichtert, zu partieller 
Sprachhem m ung fiihren k a nn. 
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Rei all en diesen hemmenden R eizen ist die einzige 
Moglichkei t einer guten Beein:flussung wiihrend der Sprach
enLwi.clrelung cles Kindes das normal e, gut e sprach 
li<5hc Vo rbild. W elchen grossen Einfluss schon die 
Alten diesem guten Vorbilde beimassen, geht aus den Werken 
Qui n t il i an s hervor , worin er empfiehlt, dem Knaben, der 
spiiter ein guter R edner werden soll e, nur eine tadellos 
sprechende Amme zu geben . Bei zu sclmellem, iiberbastetem 
Ablauf der Spr.achbewegung, die zum Stottern flihrt, ist 
fri.thzeitiges langsames Vorsprechen das e inzi ge, ab e r 
si c h ere M i t t e l , ein entstehendes Ùbel im K eime zu 
un terdriicken . 

Endlich giebt es auch ang e baren e Hemmung en d es 
m o tori s che n Zen t rum s. Sie sind im wesentli chen gleich 
zu setzen mit der allgemeinen Unlust des Kindes an der 
Bewegung. Solcbe Kinder lernen spiit laufen und spiit 
sprechen. Die Unlust an der Bewegung, an der Nachahmung 
ist oft ererbt, und ich habe in meiner grossen Klientel 
haufiger Gelegenheit geh abt, cl iese ererbte Bewegungsunlust 
in Familien zu ver folgen . In diesen F allen bleibt auch die 
Unges hicldichkeit und Schwerfalligkeit im Nachahmen 
ausserordentJich la.nge crhalten , so dass die Kinder noch mit 
5 und 6 Jahren falsch aussprechen. Auch hi er besteht die 
einzige wirlrsame Abhilfe in f ortw ahr e nd e m Vorsprechen, 
moglichst mi t Ben ut z u n g der optischen und taktil en 
Bahnen, ferner darin , dass man nach Moglichkeit die Lust 
an der B wegung durch goeignete Bpiele, Musikinstrumente 
und abuliche Dinge zu erwecken sucht. Ausf:tthrlich habe 
ich e in derartiges V erfahren berei t.s v or 8 J ahren in meinem 
kleincn Bi.i.chlein i.tber )ldes Kindes Sprache und Sprach
fehler" ·*) dargestellL. Ich ùarf wohl auf die damaligen A11 s
lassungen verweisen. 

Die Hemm u nge n end li ch d er p eriph er- expr es 
s i v e n W e g e zeigen sich zwar auch in der Atmung und 
dem Stimmorgan, bcsom1ers bei langbestehenden Krank
heiten des fruhesteu Alters, jedoch t reten sie gegenùber 
der allgemeinen Ge fahrdung durcbaus in den Hintergrnud. 
Nur darauf mag aufrnerksam gemacht sein, dass langere 
Zeit bestehender K euchhusten die Sprachentwickelung sehr 

*) Leipzig 189<i bei J . J . Weber. 
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erh eblich beeintrach tigen Jrann. Am haufì gst<.>n finclen wir 
flie H emmungen in den Fehl ern der Artilml ati on ~werkzeuge . 
So geben die Gaum ensegelspalten uncl L ahmnngen schwer o 
H emmungeu, deren psyohischen E influss auf dio bncllicho 
SpnJChen twi okelung ich bcreits erwalmt ha.be. Auch <lio 
aclenoideu Vegetationen cles Hachens wirken nicht nur in 
der vorher besproohenen W eise al:-< hemmenclor R eiz, sonclern 
a.uoh al s rne c h a ni sc h e II emm un g. Die fehlerhaften 
F ormatinn en cles hm·ten Gaumens, fehlerh afte Zahnstellungen 
u. s. w. pradisponieren zu fehlerhafter AusHprache. Schlaff
heit der Zungenbewegungen, besonders die schlaff heraus
hangende Zunge, bei der lange Zeit kein k gebildet werden 
hann, hemmen selbst bei grosser Aprechlust dP.s Kindes unc1 
bei son stiger guter ·Entwickelung cl sselben die Spraoh
entwiokelung sehr wesen tlich. D a g e g e n i s t d a s v e r
kùrzte Zungenb a nd c h e n o d e r di e ang e wach s en e 
z unge s e h r s e l t en e i n H e m m n i s d e r S p r a o h e n t
wi c kelung, uncl ich balte es (ltr einen grossen Unfu g , 
wenn clas Zungenl osen, wie es in einigen Gegenden Deutsch
lands Gebrauch ist , fast so regelmassig vorg enommen wird 
wie das Impfen. B esonders clie rohe MRnier der Hebammen, 
mit cl ero Daumenn agel clas Zungenbanclchen zu clurchreissen, 
fuhrt geracle sehr haufig dazu, dass clio Zunge aro Muncl
boclen festwachst , weil auf diese vV eiso grosse W uncl:flachen 
gebildeL werclen . Unter clen Tausenclen von sprachgestorten 
Kindern, di e i eh im Laufe der J ahre in meinem Ambulatorium 
zu sehen uncl zu behancleln Gelegenheit batte, bin ich nur 
vielleicht 7 ocler 8 mal in die Lage gesetzt worclen, das 
Zungenbiinclchen zu clurcbschn eicl en, weil clie Zunge in ihren 
Bewegungen zu starlr gehinclert wurcle. Der Gruncl fi.tr die 
erwahnte Unsitte cles Zungenlosens liegt wohl darin, dass 
von alters her Zunge und Sprache als syno nyme B egriffe 
angesehen wurclen. Seit den Zeiten cles Aristote l es suchte 
man die Sprachfehl er stets in Zungenfehlern, und claher 
fìnden wir noch bis zu den 40er J ahren cles vorigen Jahr
hunclerts immer wiocler n eu e Methoden zur H eil ung von 
Sprachfehlern durch Zungenoperationcn angegeben . \V"ie 
wenig aber in Wirldic1koil; die Zunge mit der Sprache zu 
thun hat, clafùr will ich lhnen nur als einen Boweis an
fùhren, dass ein sehr instruktives Buch von einem onalischen 

E> 

Autor, ':C w i s l e ton , g ei-whrieben wurdo mit doro 'l'itel: 'l1he 
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tongue not esRent.ial to speech: Die Zunge nicht wesentlich 
not.wenc1ig zum sprechen. 

Ebenso, wie mit den inneren Artikulationswerkzeugen 
vorhalt es Rich mit den ausseren. IIasenscharten, besonders 
doppelseitige, werden vermoge der Rigidit~i.t der Lippeuteile 
hemmend au[ die Sprachentwickelung einwirken. 

Auch die N asenhohle ist yon Bedentung fùr di e normale 
Sprachentwickelung, da Nasenverengungen sie in der That 
hemmen konnen, und zwar nicht nur mechanisch, sondern 
auch dadurch, dass hemmende R eize zentralwarts geRandt 
werden. So ist es gauz bekannt, dass stotternde Kinder, 
die durch Ùbungen schon recht gut sprechen gelernt haben, 
durch einen plotzlich einsetzenden Schnupfen einen Rùckfall 
in ihr altes Sprachiibel erleiden, ja, ich habe sogar nach
gewiesen, dass ma n diesen Rùcldall durch V erstopfung der 
Nase htnstlich hervorrufen und durch Beseit.igung der 
N asenverstopfung wieder zum Verschwinden bringen kann. 

Ich bin nunmehr, me.ine Herren, am Schlusse meiner 
Aushthrungen. Aus der ùberwaltigenden Fùlle des Sto{fes, 
die durch das gewahlte Thema umfa st wird, habe ich durch 
Auswahl versucht, Ihnen wenigstens einen Ùberblick ùber 
àie Uemmungen der Rprachentwickelung zu v rschaffen. 
Rollte e mir gelungen , oin, Ihnen durch meine Darstellung 
einige Anregung gegeben zu haben, so wùrde ich mit dieRem 
Er[olg m ine'1 Vortrages zufrieden Rein. 

Litterarische Umschan. 
Aus dem vierbandigen W erke von J o h n M a 8 0 n 

Go o cl, d a s Studi u m c1 e r M e d i z i n l 8 3 7, entnehmen 
wir folgen(le Mitteilungen Uber Sprachstorungen, die fi.tr 

c1ie BeurL~il~;mg der damaligen Kenntnisse dieses Spezia.l
faches be1 Arzten ehr bemerkenswert sind. Den ersten 
Teil ha ben w1r un vorigen J ahrgange der Monatsschrift 
mitgeteilt. 

Dysphonia. 
Missto11ende Stimme. 

Der Laut der Stimme unvollkommen oder ùbelklingend. 

Die Stimme ist, wie wir schon bemerkt haben, der 
Laut der durch ùie Seiten der Glottis durcbgetriebenen und 
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gegen sie anschlagenden Luft ; wahrend die Sprache die 
Modifikation der St.imme in bestimmte ArLilmlationen mittelst 
besonderer Muskeln in der Hohle der Glottis selbst oder 
in der des Mundes oder der Nase ist, als Zeichen der Ideen 
angewendet. Daher kommt di e Stimme vielen 'l'ieren ge
meinschaftlich mit dem Menschen zu; die Sprache auf diese 
Weise als auf ihren Zweck beschrankt, gehort dem l\fenscben 
allein; denn kein anderes 'l'ier kann deutlicb artilmlieren 
und von den Artikulationen als Zeichen dessen, was iu 
seinem lnnern vorgeht, Gebrauch machen, wiewohl man 
einigen Tieren lehren kann, artikulierte Laute nachzuahmen, 
ohne dass Ideen damit verbunden werden. Die gegen
wartige Gattung umfasst die krankhaften A:ffektionen, 
welchen die Stimme unterworfen ist; die uachste diejenigen, 
die zur Sprache gehoren. 

1. :pysphonia susnrrans. Fliisternde Stimme. 
2. n puberum. Stimme der Pubertat. 
3. n immodulata. Unmelodische Stimme. 

Dysphonia susurrans. 
Fliisternde Stimme. 

Die Stimme schwach, :fliisternd und kaum horbar. 

Viele der Ursachen atonischer Stummheit werden, wenn 
sie mit einem geringern Grade von Heftigkeit wirken, Ur
sachen der gegenwartigen A:ffektion, wahrend einige wenige 
an sich selbst eigenti'tmlich sind. Die folgenden Varietaten 
diirften nicht selten beobachtet werden: 

a) Oblaesa, durch Verletzung der N erven des Kehlkopfes. 
b) Pathematica, durch plotzliche Gemiitsbewegung. 
u) Compressoria, durch bestandiges Zusammendriicken 

der Luftrohre. 
d) Catarrhalis, durch vernachli:issigten Katarrb. 
e) Enervis, durch einfache Schwache des Kehlkopfes 

ohne irgend eine o:ffenbare Ursache. 

Unabhangig von diesen wird die gegenwi:irtige Art als 
ein Symptom bei mel ancholischen, paralytischen und byste
rischen A:ffektionen angetro:ffen, wie auch bei Braune, Dys
phagie und Katarrh. Die N erven, welche, wenn sie ver
letzt werden, vorzugsweise Fliistern bewirken, sind die 
zuriicklaufenden. Wenn man diese durchschneidet, ist, wie 
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wir , chon bemerkt ha ben, Stummheit·x) das Resultat; sie 
werden aber oftmals geschwacht oder vielleicht auf eine 
sonsLige W eise verletzt, oh ne dass man si e durchschneidet, 
und in diesem Falle geht die Stimme nicht wirklich ver
loren, soudern verwandelt sich in ein Flustern und wird, 
Hobald ùie N er ven ihreu 'l'onus wieder erlangen, wieder her
gestellt. Die Stimme ist a.uf diese Weise haufig beeintrachtigt 
worden, indem man die Ligamente und kleinen Muskeln, 
welche die Teile der Glottis aueinander bewegen, anstrengte; 
und indem man die Stimme zu einem hohen 'l'one bei 
offeutlichen Reden erhebt oder sich beim Singen best,rebt, 
e i ne o te zu gewinnen, w el che der naturliche U mfang ùer 
Stimrne nicht erreiuhen kann . So erzahlt uns Plinius, dass 
l1ie Stimme Gracchus wahrenù einer heftigen Anstrengung 
im Sprechen plotzlich zu einer weiblichen Helltihligkeit 
herabsank. Adstringierende Gurgelwasser, Blasenpfl.aster 
auf den Hals, kaltes, ortliches, ausseres und inneres Blahen, 
bei vollkommener Ruhe und Stille,·H) sind die bflsten Mittel, 
ùie Stimme unter solchen Umstanden wieder zn erlangen. 
Das letztere habe ich sehr dienlich befundeu, und ich liess 
ùen Patienten vier oder fiinf mal mit Eiswasser gurgeln, 
welches gleichzeitig auf den Hals mittelst einer nassen 
Serviette angeweudet werùen sollt e. Eine plotzliche und 
uberwaltigende Gemut!:>beweguug aus verschiedenen Ursachen 
erstickt ocler hemmt die Stimme bisweilen ganzlich,***) was 
bei Wut der Fall ist; wo die Wirkung aber nicht so heftig 
ist, wird die Stimme zu einem fast uuhorbaren Fli:i.stern 
uucl besonders, wo die Leidenschaft in Furcht oder Schreck 
besteht. Ruhe und clie H.uckkehr des Vertrauens wird sie 
gewohnlich in kurzer Zeit wieder herstellen; in einigen 
Fallen aber blieb ùie Wirkung bestandig. Man hat ver-

*). Nic~t v~llige Stummhoit, sondern Stimm lo sigkeit 
(Aphome), d1e Pat1enten konnen hauchend sprocheu. H. G. 

**) Die absolute Ruhestellung der Stimmmuskulatur ist das 
beste Mittel. H. G. 

***) Die gleiche Ursacbe kann auch voriibergeheude Lahmun eu 
der Inspirationsmuskeln der Glottis herbeiflihren, sodass die Sti!m
bander beim Einatmen sich sogar gegeneinander bewegeu und 90 
inspiratorisches Ge rausch resp. inspiratoriscbe Stimme erzeugt w ird. 
Schauspieler ahmen dies Phanomeu bei Darstellung der hè:lchsten 
E:x:stase nach. H . G. 
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schiedene Falle bei M or gag n i un d Bo n e t, w o di e 
Stimme durch den Drucl{ eines vergrosserten Herzens
einer Bronchocele oder eines Aneurysma der Aorta, gegen 
die Stimmwege fast unhorbar gemacht wurde. Sa uv age s 
hat sich auf diese bezogen, und es ist hochst wahrscheinlich, 
dass eiu solcher Druck, indem er die Geraumigkeit der 
Luftrohre vermindert, das Vermogen der Stimme schwacht. 
Ein katarrhalisches Fliistern ist ein hau:figes Ereignis, uud 
es durfte nur wenige Praktiker geben, welche Beispiele 
da vou uicht augetroffeu ha ben sollteu. Di e Stimme wird 
oftmals vou dem Beginn cles Kutarrhs an, sowohl wie in
folge der entzi.tndlichen Affektion der Schleimhaut der 
Glottis, wie von der vermehrteu Absonderung cles Schleims, 
welcher aus dem Innern eiues grossen 'l'eils der Luftrohre 
kommt, behelligt, und in eiuigen Falleu, wo clie Entzùn
dung chrouisch geworden war, sa.h ich, indem ich die 
Zunge vorzog, dass die Epiglottis mit einem creamfarbenen 
Uberzug bedeckt war, welcher sich wahrscheiulich tiefer 
erstreckte und eine Hauptquelle der Schwierigkeit der 
Ausseruug abgab. Die vor uns liegende Varietat aber ist 
das l~esultat derienigeu Schwache, welche die entziiudliche 
Thatigkeit mehr als ein Gefolge dieser 'l'hatigkeit selbst: 
denn als ein Symptom derselben iu den Stimmorganen 
bewirkt. Herr S qui re erzahlt einen eigentumlichen Fall 
dieser Art boi einem Advokaten zu Devizes, N amens Axford, 
welcher, da er si eh in seinem 28sten J ahre erkaltet ha t te, 
von einer Heiserkeit befallen wurde, die ihn in 6 Tagen 
ganzlich sprachlos machte, in welchem Zustande er blieb, 
uachdem die Erkaltung ihn verlasst~n batte, wobei er ganzJ.ich 
zur deutlichen Artikulation unfahig und kaum im Stande 
war, den geringsten artikuli erten Laut von sich zu geben. 
Vier Jahre spater betrank e r s ich so se hr, dass 
er verschiedene :Mal auf seinem W ege u ae h Han se 
vom Pferde fiel und endlich von e1nem Nachbar 
a ufgenommen und in einem Hause, an dem Wege, 
zu Bett gebracht wurde. Er schlief ein, un d da er 
traumte, er sei in einen Braukessel mit kochendem 
Malz gefallen, ward er in einen so grossen 
Schrecken versetzt, dass er, indem e r sich mit 
aller Kraft bemiihte nach Hilfe zu rufen, wirklich 
laut artikulierte uucl von diesem Augenblicke an den 
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Gebr[tuch seiner Sprach e so wirl.:sam uud vollkommen 
wieder erlangte, als er sie jemals in seinem Leben batte. 

Gegen h[tbituelle H eiserkeit, welche zu der jetzigen 
AffekLion fiihrt, bieteu die Siliquosae die beste Klasse der 
Arzn eien dar; und Rùcksichts vieler den;elben :fin de t kein 
grosser Unterschiecl statt, ausgenommen der, welcher aus 
dem grosseren Grade ihrer Scharfe entspringt. Es ist allen 
die:>en eigen, dass sie beim Verschlucken deu Rachen, und 
besouders ·eine Schleimdriisen reizen und auf diese W eise 
cine reich lichere Aus::;ouùeruug von Schleim erregen. An 
die:-;er :B'amilie der Arzeneien war das Brysimum of:fìcinale 
zu einer Zeit im hoheren Rufe gegen habituelle Heiserkeit 
als irgend eius der Ùbrigen; uud Dr. O u ll e n scbien ge
ueigL, ùieseu Vorzug haupt~achlich auf deu Grund zu 
sLUtzeu, dass es weuiger heftig in seiuem H.eizuugsvermogen 
sei als die Mebrbeit derselbeu. Er emp:fìehlt den Saft. dieser 
P flanze, mit einer gleichen Quantitat Houig oder Zucker 
zu eiuem Syt up bereitet. Und wo das Erysimum nicht zur 
Hanù. i.st, empfiehlt er seine Stelle durch einen Syrup von 
Meerrettig zu ersetzen, der aber schwach bereitet ist, so
ùass er, olme den Hals wund oder Beschwerde zu mach en, 
baufig augewendeL oder fortgesetzt werden kanu. Zu diesem 
Ende kann eiue Dracbme der frischen und geschabten Wurzel 
mit vier Unzen siedeudem Was~:> er zwei Stundeulang in einem 
geschlos::;enen Gefa~s gekocht und zu einem Syrup mit dem 
doppeltou Gewicht Zucker gemacht werden. Von diesem wird 
ein 'l'heeloffel voll, al l:ì eine Gabe nachlassig verschluckt, oft
mals von hohem N uLzen befunden. Wir finden bisweileu 
e i ne Seh wache in rleu Organeu der Stimme, welche dies e 
zu einem l!'liistern herabsetzt, ohne im Stande zu sein, dies 
eiuer besonderen U rsaohe zuzuschreiben. Dies es ist oft
mah temporar und scheint durch ein plotzliches Schwinden 
der N ervenkraft iu diesen Organen zu entsteben, wie wenn 
die Stimme in der Mitte des Sprechens oder Lesens, und 
dies zwar in einem angenehmen 'l'one, plotzlich versagt 
uud ebenso ra sch wieder zuriickkebrt. In dem Falle des 
Redners Gr a c c h u s, auf den ich so e ben hingewiesen ha be, 
berichtet uns Plinius, dass die Stimme durch d~n 
Ton einer Flot~ wied e r hergestellt ward, welche, 
indem sie von seinem Diener geblasen wurde, 
d e u eigentlichen Ton anga b. In einigen Fii.llen ist 
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indessen dieses V ersagen der Stimme mebr o der weniger be
standig oder intermittierend gewesen. Icb batte vor kurzem 
eine Dame von et w a 45 J abren in meiner Behandlung, welcbe 
gewobnlich in plotzlieben und unregelmassigen Paroxysmen, 
von denen jeder einige Wochen lang dauerte, befallen 
wurde. Wiederbolte Blasenpflaster, reizende anstrin
gierende Gurgelwasser, wie von Portwein oder Alaunwasser 
mit Myrrbentinktur und e i n rubiges Bebarren bei 
einem toniscbon Regimen und reiner Lanclluft 
batte einen gliicklicben Erfolg. Sie erlangte all
mablig die volle Kraft ihrer Stimme wieder, welcbe 
wabrend der Paroxysmen uicbts mebr als ein scbwacbes 
und fast nnborbares Fliistern war, und sie batte seit 
mehreren J ahren keinen neuen Anfall der Bescbwerde. 
In einem andern in der Nosologie angedeutetem F all der
selben Art bewahrte sicb dieselbe Vertabrungsart weniger 
erfolgreicb. 

Der Patient war e in Herr von et w a 40 J abren, sonst 
bei guter Gesundheit, welcber seit mebr als acbt Jahren 
niemals anders als in einem Fliistern gesprocben hatte. 
Die Elektrizitat, der Galvanismus und toniscbe Arzeneien, 
konnten versucbt werden, und der Herausgeber weiss, dass 
in einigen Fallen die Anwendung von starken Linimenten, 
Blasenp:flastern und Brecbweinsteinsalben, auf die den 
Larynx beùeckenden Integumente angewendet, der Stimme 
ihre gehbrige Starke geben. 

Dysphonia puberum. 
Veranderung der Stimme. Stimme der Pubertat. 

Die Stimme misstonend und sicb selbst ungetreu, Un
regelmassigkeit vom Rauben zum Gellenden i.tbergebend; 
auf das Alter d~r Pubertat bescbrankt. 

E s ist wobl bekannt, dass die V erii.nderung, welcbe 
wabrend der Periode der Pubertat oder cles Jiinglingsalters 
in dem Gescblecbtssystem statt:findet, um seinen Organen 
Vollkommenbeit zu geben, durcb Sympatbie mit einer 
gleicben V eranclerung in verscbiedenen andern Teilen cles 
Korpers zusammenbangen. Beim weiblichen Gescblecbt 
nebmen die Briiste eine sanfte Wolbung und die Brust
warzen eine angenehme R eizung an. Beim mannlicben 
Gescblecbt wird das Kinn mit einem Barte bedeckt, die 
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St.imme voller, tiefer und wohlklingender. Ehe die Stimme 
indessen diese wichtige Veranderung erlangt, bietet l-!Ìe oft 
grosse Unregelma sigk eit dar, und der Jungling, unfahig 
seine Tone zu modi:fìzi ereu, springt plotzlich von clero 
ra.uheu in clen gellenden nnd von dPm tiefen in den hohen 
Ton i.lber. Und es ist diese Unregelmassigkeit und der nicht 
zu uberwaltigende Missklang der Stimme, welcher die gegen
wartige Gattung ausmaçht. Es :fìndet keine grosse Schwierig
keit statt, diesen abnormen Zustand der St.imme zu der in 
Rede steheuden Zeit zu erldaren. Die Glottis ist fast 
ebenso wie das Auge oder das Ohr in ihrer Struktur kom
pliziert, uud die Modulation ihrer Tone beruht auf einem 
gleichen Grade der Elastizitat und Biegsamkeit in allen 
ihren beweglichen Teilen und der vollkommenen Unter
werfung der Autoritat des Willens. Zur Erlangung einer 
richtigen Stimme ist es notwendig, dass man eine grosse 
Genauigkeit cl es Gehors, ein volllwmmenes Ebenmass der 
Stimmorgane, gl eichmassige Spannung in den Bandern cles 
Kehlkopfes habe, welche auch durch das Vermogen der 
Muskel an beiden Seiten genau im Gleichgewicht zu halten 
sin d; die Knorpel cles Kehlkopfes miissen aufs sorgfaltigste 
einander angepasst, die Seitenhohlungen gleich tief, die 
Horner cles Zungenbeins von einer gleichen Lange sein. 
Mit einer solchen Organisation ist die Stimme zu einer 
genauen Moclulation beim Sprechen oder Singen vollkommen, 
und es entspringt aus verschiedenen Mangeln an diesem 
erforderlichen Mechanismus, dass einige Personen in der 
Tonordnung nicht sprechen und andere nicht singen konnen. 
Bei der Veranderung nun, welche wahrend der Pubertat 
statt:findet, stimmt nicht immer jeder Teil mit den ubrigen 
zusammen, einige Teile werden mehr, andere weniger ge
spannt und geben leichter nach, einige sind mehr erschla:fft, 
andare mehr zusammengezogen, und aus der Wirkung, die 
durch den Zustand einer solchen Glottis entspringt, kann 
man sich eine ziemlich deutliche Idee von einer Bemerkung 
D o d art s machen, dass eine Abweichung in der Geraumig
keit der Glottis, welche den vierundfunfzigsten Teil cles 
F adens einer Seicleuraupe oder einen dreihundertvienmd
fiinfzigsten Teil eines Haars nicht tibertri:fft, eine Ver
schiedenheit des Tons bewirke. Die Zeit und wiederholte 
Ùbungen des Willens indessen triumphieren gewohnlich 
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ilb13r diese Verschiedenheiten i.tberall, wo sie bestehen in 
einigen Mouaten, worauf die Stimme ihre Gleichformigkeit 
des Tons wieder erlangt und tiefer wird, im Verhaltni s als 
die Bewegungskrafte fester und gespannter werdeo, und 
daher der Grund, warum die Stimme bei Mannern tiefer 
als die bei Frauenzimmern ist. Bei Mannern wird èlie Glottis 
auch geraumiger, welcbes eine andere Ursache der Tiefe 
des T ons bildet. Die tiefsten Tone werden von Tieren hervor
gebracht, welche die grosste Glottis haben, wie die Robbe, 
der Ochse und die Ardea stellarea (Rohrdommel), wahrend 
Siugvogel, welche die hocbsten 'l'one von sich geben, eine 
G-lottitl besitzen, die der engsten Zusammenziehung fahig 
ist. Das t iefste Gebrtill wird von Tieren h ervorgebracht, 
welche die Knorpel der Luftrohre mit Knochen ganzlich 
oder ziegelformig oder wiirfelformig besetzt haben, wie der 
Lowe, der Elephant und der Pfau. 

Dysphonia immodulata. 
Unmelodische Stimme. 

Die Stimme bestandig falsch oder unharmonisch. 

Diese Art biete t die folgenden Varietaten dar: 

a. Rauca. 
Rauhe oder barsche 

Stimme. 
b. Nasalis. 

Das Sprechen durch 
die Nase. 

c. Clangens. 
Quiekende Stimme. 

d. Sibilans. 
Zischende Stimme. 

e. Stertens. 

Di e Stimme von N at.ur o der aus 
Gewohnheit heiser, barsch oder 
rauh. 
Die Stimme mit einem schnarrenden 
oder schwirrenden Ton durch die 
N ase hervorgebracht. 
Die Stimme gellend und schreiend. 

Die Stimme verbunden mit einem 
zischenden oder pfeifenden Ton. 
Die Stimme verbunden mit ein E'm 

Kehlstimme. schuaubenden, schnaufenden, gur
gelnden oder schnarchenden 'l'on. 

f. Palatina. Di e Stimme rauh, clumpf, undeutlich 
Gaumenstimme. mit einer Spalte oder auderm Fehler 

am Gaumen. 
Von den meisten dieser wird die Ursachfl aus den 

schon angegebenen Bemerkungen offenbar sein. So entsteht 
die quiekende Stimme gewohnli ch aus einer zu engen 
Glottis ; die rauhe oder barsche Stimme aus einer zu weiten 
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uncl nicht gehorig mit der Bp,hleimabsonderung befeuchteten 
GloLLis. Bei der ziscbeudeu Stimme findet eiue zu grosse 
Absouderung, aber von zu fh:issiger Konsistenz statt. Die 
Varieta t mit Schuarren oder Schnarchen ist gewohnlich 
clas R esultaL eines erschlaffteu Zustandes der Glottis oder 
des Gaumensegels, mit einer Anhaufuug von verdicktem 
Schleim; und hier werden ortlich reizende, adstrin
gierende und tonische Mittel, nebst einer gleichformigen 
und entschlossenen Bestrebung eine modulierte Stimme zu 
erho.lten, sich oftmals von gutem Erfolg bewahren. W enu 
wir einige Falle unberucksichtig t lassen, wo Spalten des 
Gaumens nach den auf die Hasenscharte anwendbaren Grund
siitzen geheilt wurden, so k ann die undeutliche Gaumen
stimme, clie gewohnli cb angeboren, bisweilen aber eine 
F olge der Lustseuche ist, nur dadurch unterstutzt werden, 
dass man die Spalte in dem Gaumen mit einer Silberplatte, 
die gehorig mit einer F eder befestigt ist, oJ er wenn es 
notwendig, mit einem ganzen blschen Gaumen von dem
selben Metall ausfli.llt. J edoch find et der geschickteste 
Kunstler bisweilen sein e Erfindungsgabe unnutz und den 
Fehler ausserhalb seiner Kunst. Die naselnde Stimme wird 
gewohnlich dmch e in e V erstopfung der N asenkanale von 
verdichtetem Schleim, wie bei einer Erkaltung des Kopfes , 
eines Polypen oder eines andern organischen F ehlers hervor
gebracht; das Mittel dagegen oder die Beseitigung derselben 
wird, wo diese zu erlangen ist, die Stimme zu ihrer gehorigen 
Klarheit zurukfuhren. In der gewohnlichen Sprache nennen 
wir diese Varietat, aber ganz unrichtig, das Sprechen dur ch 
die Nase ; denn es wird dadurch blos veranlasst, dass die 
Nasenwege nicht frei sin d, und folglich, class wir nicht i~ 
Stande sind mit unserer gewohnli cben Leichtigkeit durch 
sie zu sprechen . Dieses Letztere ist oftmals das Resultat 
der Affektaktion oder einer thorichten Gewohnheit, die, wo 
man sie einmal angenommen hat, nicht leicht zu besiegen ist. 

Psellismus. 
Misstonende Sprache. 

Die Artikulation unvollkommen oder falsch. 

In der vorhergehenden Gattung besteht clie Unvoll
kommenheit oder das Falscbe nicht in der Artikulation, 
sondern in dem Tone der Stimme, weshalb der Unterschied 
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zwischen jener und der gcgenwartigen deutlich ist. P sellis
mus begreift zwei Arten: die des Sta.mmelns und die einer 
fehlerhaften Aussprache. 

l. Psellismus Bambalia. Stammeln. 
2. n " 

Blaesitas. Fehlerhafte Aussprache. 

Psellismus Bambalia:x) 
Stammeln. 

Der Fluss der Artikulation durch unregelmassige 'Inter
missionen oder Unterbrechungen gestort. 

Diese Beschwerde kann als eine Art klonischen 
Krampfes oder St. Veitstanzes, der auf die Stimmorgane 
beschrankt ist, betrachtet werden, und sie bi.etet uns die 
folgenden Varietaten dar: 

a. Hesitans. 
b. Titubans. 

Stockung. 
Stotteru. 

Bei der Varietat mit Stockung findet eine unwillkiir
Jiche und zitternde Verzogerung in der Artikulation be
sonderer Silben statt. Die Organe sind gewohnlieh zu be
weglich und unsicher, nnd der Wille hat seine Gewalt, 
wenn er je welche besessen, iiber sie verloren. Jndem ich 
auf die iiber Dysphonia puberum gemachte Bemerlmngen 
verweise, wird man die Physiologie der Beschwerde leicht 
verstehen. Da schlechte Gewohnheiten leichter als gute 
erlernt werden, weil sie auffall ender sind und die Auf
merksamkeit starker auf sich ziehen, wird dieses Ubel oft
mals durch Nachahmung und besonders unter Kinderu er
worben, welche aus diesem Grunde niemals der Gesellschaft 
eines Starnmlers anvertran t werden sollten, bis ihre Sprache 
gleichformig und sicher geworden ist. Bei der zweiten 
Varietat haben wir einen hoheren Grad von Stammeln als 
bei der orsten, begleitet von grosserer Ungestiimheit der 
Anstrengung. Si e besteht in einer un willkiirlichen V er
doppelung gewisser Silben, abwechselnd mit einer zitternden 
Beschleunigung derer, welche folgen. 

*) Diese Storung ist also gleicb unserem ,S tottern", eine 
Bezeichnung, die trotz der im Jahre 1830 erschiPnenen Jdassiscben 
Arbeit von Schulthess hier noch nicbt richtig verwendet wird. 
Der Ausdruck ,Stockung" entspricht unserem "tonischen", der Aus-
druck ,Stottern" unserem ,,klonischen Stottern". H. G. 
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,,Ich wollte du konntest stammeln", sagt Shakspeare, 
mit einer eiudringlichen Erklarung dieser krankhaften Be
schwen1e, nùass c1u deinen Munc1 ergiessen mochtest wie der 
Wcin aus einer engmilndigen Fiasche kommt, entweder zu 
viel auE einmal oder gan<~ um1 garnichts." Die konvul
sivischeu B tlli:i.tigungeu der Muskeln der Glottis, welche 
ùen audern Spra ·horganen mitgeteilt werden, kouneu, sio 
mogeu c1ie gegenwartige oder che vorhergehende Varietat 
uewirkon, ottmals c1urch eiue feste und verstaudige Strenge 
besiegt wen1eu, in sofern, dass wie es wohl bekannt ist, 
eiu i go d or ausgezeich uetsten Reùner, sowohl L1er altern als 
ueuern Zeiteu, dieser Beschwerde in ihrer J ugend unter
worfen waren. Bei der gewohnlichen UnterhultLmg, oder 
wo man Zeit hat ein<~elno Worte auszuwahlen, statt ganze 
Sàtze zu sprechen, stocld der Stammler immer am meisten, 
und daher immer am wenigsteu, wo seine Aufmerksamkeit 
vollkommen ausgefitllt ist. Aus welchem Grunde es viele 
Stammler giebt, welche kaum ein Wort beim Sprechen 
liussern, olme sich zu verraten, die nichts destoweniger ohne 
den mindesten Anstaud singen, oder die \V orto des Liedes 
aussprecheu, indem ihre ganze Aufmerksamkeit von der 
Melodie un d dem dringenden V erlangen Zeit uml Hannonie 
zu halten, fortgehihrt wird; wahrend es andare giebt, die 
e ben so wenig beim Lesen stocken, iudem die W orte un
mittelbar vor ilmen sind, und ihre Aufmerksamkeit von dem 
Gogenstand eingenommen ist. Einer der schlimmsten Stotterer, 
deu ich jemals gekaunt habe, war einer der besten Vorleser 
des Miltonschen Paradieses. Er war ein Gelehrter von 
betrachtlichen Kenntuisseu und hatte sich wegen dieses 
n atùrlichen Fehlers einige Muhe, aber ohne Erfolg gegeben; 
iu dem Augenblick jedoch, wo man eiu interessantes Gedicht 
anfl.thrte, verschwam1 sein E ehler vollkommen dadurch, dass 
er ganzlich von der Gewalt des Gegenstands unc1 dem 
grossen Iuteresse, welches er an diesem Zweig schongeistiger 
Schriften nahm, gefa11gen war. Dieses gewahrt uns daher 
ein Mittel, Jas in .Re de stehende Ùbel zu heilen ; der 
Stammler sollte, was seine Aufmerksamkeit am meisten auf
halt, auswendig lernen und langsam wiederholen. Gleich
zeitig aber muss der \Ville lernen eine Gewalt uber die 
Muskeln der Artikulation zu erlangen, und zu diesem Ende 
sollten eiuzelne \Vorter stundenlang bedu.chtsam, und wenn 
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man alloin ist, ausgesprochen werclen, uncl vielleicht clurfte 
auch, wie es clie Gewohnheit cles Demosthenes war, eine 
Ùbung bei ùem Seeufer ocler an dem R ancle eiues Ehrfurcht 
gebietenùen W asserfalls zu reclen, w o clas furchtbare Getoso 
uncl clie Pracht der Szenerie die Richtung ha ben, die G e
wohnheit zu unterbrechen unù den Sieg um so leichter zu 
machen, oftmals nittzlich befunden werden. Es wùrde 
wenigstens den Sprecher anregon, seine Stimme zu dem 
vollen Umfang seiner Kraft anzustrongen und auf dieso 
Weise ihn zum offentlichen Sprecheu vor grossen Volks
versammlungen befii.higen, wo ~ur eine laute und erhobene 
Stimme ùeutlich gehort werùen kann, welches wahrscheinlich 
der Hauptpunkt war, deu Demosthenes im Auge batte; 
denn man sagt uns ausdrilcklich, dass seine Stimme sowohl 
schwach, wie seine Sprache zitterncl uncl stockend war. 
Erwachsene, welche zu dem Ende Festigkeit uncl Beharrlich
keit genug haben, kounen das Geschaft, sich selbst zu 
unterrichten, unternehmen; Kinder aber sollten immer unter 
ùie Aufsicht eines verstanùigen Lehrers gestellt wenlen, 
dessen beste Eigeuschaften Gedtùd und gute Laune sinù. 
Sehr wenige W orte sollten nur auf einmal zu einem V er
suche angegeben und diese einzeln versucht werden; auch 
sollte man nicht zu der zweiteu Lektion schreiten, bis mau 
die erste vollkommen beherrscht hat, wenngleich auch die 
Bemuhung viele Wochen und selbst Monate lang dauern 
durfte. Die Aneignung einer Lektion wird die der anùern 
immer erleiuLtcrn. Dr. M. Cormac ist der Meinung, class 
die Ursache cles Stammelns aus dem Versuche entspringe 
zu sprechen, wahrend die Lungen eiue unzureichende Quantitii.t 
Luft enthalten. Diese Gewohnheit, sagt er, erlangt man 
von unstatthafter Eile und N achahmung, und die gluckliche 
Behandlungsmethode besteht darin, dass man den Patienten 
immer eine gehorige Menge .Luft in die Lungen einatmen 
lii.sst, bevor er zu sprechen versucht, und dass man ihm 
immer einscharft sehr langsam auszusprechen, bis die ubele 
Gewohnheit gebrochen ist. W enn der Patient sehr stark 
stottert, so soli das Verfahren, ihn lange Ein- und Aus
athmungen machen zu lassen, eine gute voranzuschickende 
Ùbung sein. Die Hauptsache, auf welche man zu achten 
hat und welche in der 'rhat das Grundwerk cles ganzen 
Heilsystems ist, sagt Dr. M. C or m a c, besteht dariu, den 
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Athem, wenn man zu sprecheu versucht, jedesmal stark aus
zuatmen, wobei die Lungen vorher aufs Ausserste gefiillt 
waren. Da einige Zeit vergehen wird, ehe der Patient die 
Luft seiner Ausathmungen so bewiiltigen kann, dass er alles 
sagt, was er in einem Atem zu sagen wiinscht, so darf er 
nicht damit beginnen, dass er wahreud einer Ausathmung 
Redesatze, sondern nur einfache einsilbige Laute wiederholt. 
Wahrend der Zwìschenzeiten sollte alle Unterhaltung ver
mieden werden, bis c1ie Heilung etwas vorgeriickt ist. Dem 
IIerausgeber scheint es, dass, wiewohl das hier eingescharfte 
V erfahren ohne Zweifel richtig ist , die Theorie, auf welche 
es sich griindet, u icht so ganz frei von Zweifel sei. Wahrend 
das von Dr. M. C or m a c empfohlene Verfahren L angsamkeit 
und Uberleguug umfasst, welche in der 'l'hat unumgiingliche 
'l'eile desselben sind, dùrfte die Theorie, dass die Lungeu 
nicht genug Luft in sich hatten, und dass dieses die Ursache 
der Schwache ware, nicht richtìg seìn. Die St.imme einiger 
Stotterer, die der Herausgeber kannte, war so stark, um kaum 
eineu solchen Schluss zu rechtfertigen; un d er ist noch 
immer geneigt zu glauben, dass ein Mangel an gehoriger 
Gewalt iiber die bei der Artikulation beteiligten Muskeln 
als die Hauptursache der gegeuwartigen Beschwerde be
trachtet werden miisse. Gleichzeitig muss man zugesteheu, 
dass ein Versuch zu sprechen, wiihrend die Lungen so 
wenig Luft in sich haben, dass eine Unterbrechung durch 
die Notweudigkeit eiuer neuen Inspiration entsteht, nicht 
verfehlen konue eine zum Stammeln geneigte Person in 
V erlegenh eit zu setzen. Das eingescharfte V erfahren ist 
daher in jeder B eziehung empfehlenswert und der Vorschlag 
desselben hochst verdienstlich. 

Psellismus Blaesitas. 
Fehlerhafte Aussprache. 

Di e artikulierten Luute frei, a ber ungenau au. ·gesprochen. 

Die elementarischen artikulierten LauLe, welche die 
Sprachorgane auszusprechen ùie Fahigkeit haben, sind nur 
weuige, und daher sind dieselbeu in allen Sprachen, welche 
l:l ich allein auf sie gruuden; anders in der That bei mehreren 
derselben modifiziert, und bei noch mehreren mìt einem 
Unterschied der Zahl; denn die Mannigfaltigkeit der Sprache 
besteht nicht iu den verschieùeneu Heihen der Artikul ation, 
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zu denen clie SLimmorgane nicl1t befahigt sind, t:>ondern nur 
in den verschiedenen Arten der Verbindung und der ver
schiedenen Ideen, w el che solche V erbindungen anzeigen. 

So umfassen sieben Noten di e ganze Musik und bewirken 
dm·ch ihre verschiedenen Anordnungen die Mannigfaltigkeit 
der Harmonie, welehe wir in Ùen Werken Handels und 
Mozarts bewundem. Stiegen wir boher als acht Noten, so 
wiirden wir nur eine Reibe von gleic:hen Proportionen be
ginnen. Auf dieselbe Weise verdanken wir, um die Worte 
cles Verfassers vom Hermes anzuiùhren, ,nur etwa vierund
zwanzig einfac:hen Elementarlauten ùie lVIannigfaltigkeit von 
artikulierten Stimmen, welche llimeichten, die Emp:fi.ndungen 
einer so unzahligen Menge, wie alle gegenwartigen und ver
gangenen Genera.tionen ausmachen, zu erklaren ". Di e vier
undzwanzig hier angedeutet.eu einJ'achen Elementarlaute 
sinù diejenigen, welche ùurch die BuehsLaben der grosseren 
Anzahl unserer europaischt~n Alphabete bezeiebnet werden . 
J edoch sind viele von diesen blosse Moùi:fi.kationen anderer 
Laute als bestimmte Laute in sich selbst, insofem, dass 
der geistreiche Wachter sich bemi.tht hat, die vierundzwauzig 
zu zehu urspriinglieh artikulierten Ausseruugen zu reduzieren 
und zu zeigen, dass diese allein zu den Zwecken ùer meisLen 
gebildeten Spracben ausreicben wiirden, und folglich, dass 
ein Alphabet von noch nicht mehr als zehn Merkmalen oder 
Zeichen hinreichen di.trfte, seinen gauzen Umfang auszu
driicken. Indem er diese Reduktion macht, betrachtet er 
alle funf Vokale als blosse Modi:fi.kationen untereinander, 
oder vielmehr als eiue gemeinschaftliche Artikulation, unù 
zwar als die einfachste, welche den Sprachorga.nen eigen, 
mit der geringsten Schwierigkeit gebildet wird, und aus 
diesem Grunde einen gros8en Teil der Sprachen wilder 
Volker umfasst. Auf gleiche W eise betrachteL er alle Kehl
buchstaben nur als Modi:fi.kationen einer andern gemein
schaftlichen Artikulation, wie K, C, Oh, Qu, G. H. So 
haben B unù P wie D und T und Ph, V und W fast einen 
gemeinschaftlichen Laut, wahrend L, R, O, M und N be
stimmte Artikulationen sind und sich nicht leieht mit andern 
vermischen. Diese di.trfteu ohne Zweifel zu allen Zwecken 
der Sprache ausreichen; de un wir :fin d eu, dass zehn einfache 
Ziffern allen Zwecken arithmetrischer Berechnungen, welche 
sich ins Unendliche erstrecken, angemesseu seien; und der 
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tit htige Math ematiker T a cq u e t , welcher zu de m Zwecke 
ùas Problem ausarbeitete, berich tet uns, dass die ·v er
bindungen, welche durch die gewohnliche R eihe der Buch
staben ohne irgend eine Wiederholung gebildet werden, sich 
auf nicht weniger als 620448401733 239439:-360 100 belaufen. 
Ro ùass das reichhalt igste W orterbuch nur wenig in die un
erschopflich e Miene cles R eich tums gedrungen ist, welcben 
ùie W eish eit der Vorsehung wenigen bestimmten und ur
sprunglichen Lauten beigelegt hat, mogen sie mehr oder 
weniger sein , welche die Stimmorgan e cles Menschen zu 
artikulieren imstande sind, indem er auf diese W eise einen 
P ian erdachte, welcher zu unserer B ewunderung wegen der 
Einfachh eit seines Entwurfs und cles Umfangs seines Ver
mogens gleich berechtigt ist. Ich habe bemerkt, dass 
einige Sprachen mehr Elementarlaute als andere haben, 
und da diese durch Elementarcharaktere oder Buchstaben 
bezeichnet werden, so folgt, dass einige Sprachen ein um
fassenderes Alphabet als andere haben mussen. Das 
eigentliche phonizische Alphabet, welches vielleicht das 
altest e ist, von dem wir irgend eine bestimmte Nachricht 
haben, scheint anfangs aus nicht mehr als dreizehn Buch- • 
staben bestanden haben; spater wurden drei hinzugefugt, 
was sechszehn im ganzen machte ; und in diesem Zustande 
sch eint es am fruh esten von vielen der benachbarten Lander 
angewendet gewesen zu sein, un d wird durch den N amen 
cles samaritanischen oder althebraischen unterschieden, denn 
clie Ausdrucke der Charaktere dieser letzten st ehen dem 
phonizischen in seiner verbesser ten F orm so nahe, dass es 
schwierig und ganzlich unmoglich ist, eine Unterscheidung 
zu machen . Die Chaldaer brachten einige Veranderung in 
der Gestalt der Buchstaben an , machten sie schoner und 
filgten noch sechs Buchstaben hinzu, da das samaritanische 
A lphabet nicht hinreichend vollkommen schien , um alle 
Artikulationen ihrer Sprache auszurlrilcken ; und die Juden 
nahmen wahrend ùer bfl.bylonischen Gefaugenschaft die Ver
besserung ùereitwillig an, und haben seit der Zeit die chal
daischen Buchstaben in ihren Sehriften stet s beibehalten. 
U nel auf dies e W eise kann mi t verschiedenen V eranderungen 
und Vermehrungen das phonizische Alphabet durch alle 
Teile cles alten uud neuen Europas, durch jede Gegend 
Afrikas, wo die Schrift irgend einer Art gangbar ist, und 
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dnrch die westli chen Lander A~ifmH verfolgt werden. In 
eiuem sehr ausgebrei teteu 'l'eil di.eses letzteren Kontinents 
tre:ffen wir in der;sen ein Alphabet au , welches keinen be
son deren Ursprung oder eine Ù l ereinstimmung d13r Prinzipien 
mit irgend einem vorher besehriebenen hat. Dieses ist 
das Nagari oder Devanagarie, wie es vorzugsweise genannt 
wird. E s besteht aus nich t weniger als fùnfzig Buchstaben, 
von denen sechszehn Vokale sind und vierunddreiss.ig Kon
::>onanten , alle in der Ordnung cles Alphabets aufgestellt, 
mit einer systematischen Genauigkeit, welehe sonst uirgends 
zu finden ist. Die Vokale st ehen voran, indem diejenigeu 
z uerst kommen, welche am leichtes ten auszusprechen sind, 
und diejenigen zuletzt , die sich dem Laut eines Konsonanten 
nahern. Dann folgen die Konsonannten in fi.inf reg el
massigen R eihen von K ehl-, zusammengesetzten-, Gaumen-, 
Zahn- und Lippenbuchstaben, wobei das ganze mit Buch
staben von sym bolischen L auten schliesst, welche nicht 
genau in irgend eine der vorhergehenden R eihen eingehen , 
und welche als ein a.llgemeiner Auhang betrachtet werden 
konnen. Von vielen gelehrten Braminen wird behauptet, 
dass dieses Alphabet ein hoheres Alter als jegliches andere 
besitze, und es kann k ein Zweifel obwalten, dass es einen 
gerechten Anspruch auf einen ausserordentlich fernen Zeit
punkt habe. Aber gerade seine hinreichende Vollkommenheit 
ist eine hinreichende Widerlegung , dass es vor allen zuerst 
erfunden sei. Etwas weit Roheres und Unregelmassiger e::> 
muss vorhergegangen sein und den W eg dazu gebahnt 
haben; und in den zusammengesetzten Schriftzeichen, aus 
denen es bestoht, scheinen wir di e Ùberbleibsel jen er Sinn
bilder oder Bilder-Symbole zu haben, welche man, worùber 
wenig Zweifel statt:fin den kann, zuerst gebrauch te ; die noch 
immer von den Chinesen und den unzivilisierten Stammen 
Amerikas angewendet werden, und einen Grund zu alpha
betischen Zeichen in jedem 'l'eile der W elt gelegt zu ha ben 
scheinen. Mi t wenigen geringfi.igigen Veranderungen ers treckt 
sich dieses riehtige und sehr schone Alpb abet von dem 
persischen Meerbusen nach China hin; es ha t a ber keine 
Ansprùche mit dem Alter cles ph onizischen zu rivalisieren. 
E s ist nicht erborg t, aber von spaterem Ursprung. Wie 
gross aueh immer die Anzahl einfacher Artikulationen sein 
mag, die in die Beseha:ffenheit einer 8prache eingehen, oder 
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wie modi:fìziert sie anch immE'r in der Ausspnwhe sein 
mogen, so konnen sie 1mr mit Genauigkeit im friihen Leben 
gelernt werden, wo die Stiromorgane am biegsamsten sind 
un d das ununterrichte1 e Kind zur N ach ahmung am meisten 
geneigt ist. 

Daher lwmmt es, dass, wenn man zu dieser Zeit nicht 
sorgfaltig ist, den Organen der Sprache eine richtige und 
gena ne Aussprache der ersten Elemente der W orte einzu
pragen, nur mit grosser Schwierigkeit dio Kunst spater er
langt werden konne. Dieses kommt uns untor den besten 
und gùnstigsten Umstanden vor. Fremde welche nach clero 
dreissigsten J ahre nach England lwmmen, sprechen, wenn
gleich von dem warmsten Eifer englisch zu reden angeregt, 
selten die Sprache ertraglich aus. Einem Englander kann 
man ebenfalls kaum lehren den Kehllaut auszusprechen, 
welchen der Walliser dem griechischen z beilegt, oder s lbst 
den franzosischen Laut cles Vokales U und von dem umher
irrenden und einsamen Wilden, welche in den Waldern 
Lithauens und einigen andern Gegenden aufgefangen wurden, 
gibt es vielleicht nicht ein einziges Beispiel, dass sie nach 
dem Alter der Mannheit im Stande gewesen waren, irgoncl 
eine Rprache so zu artilmlieren, um mit L eichtigkeit ver
standen zu werden. Wir stossen aber bisweilen zur Er
langung gehorig artikulierter Laute auf minder gùnstige 
Umstande, und dieses sogar in einem Zustande der Kincl
heit, welches gerade das Alter der Nachahmnng ist. Denn 
erRtlich sehen wir bi ·weilen Kinder, welche unter der Sorg
falL clerjenigen erzogen werden, die selbst eine feblerhafte 
Artikulation haben, von denen sie dieselbe ~;:icher aufnehmen 
werden; und claher ri.thren jene Ausspracharten un d rohen 
Dialekte, welche in entlegeneren uucl weniger gebil
cleten Distrikten von fast jedem ausgebreiteten Volke so 
hau:fig gefunclen werden. Zweitens treffen wir gelegentlich 
eine gewisse natùrliche Unfahigkei t oder den Mangel eines 
harmonischen V rmogens in den Organen der Sprache selbst 
an, indem eins oder zweie derselben eine grossere B eweg
licbkeit als die ùbrigeu haben nnd folglich sich ùb er sie 
erheben und ihre Funktion durchkreuzen. Und drittens 
ist nicht selten eine F ehlerhaftigkeit der Struktur in den 
Organen der Artilmlation vorhanden, v;rie ein Mangel oder 
V erlust der Vorderzahne, o der eine Spalte in clero Gaumen 
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oder den Lippen. Viele der artikulierten Laute werden 
ferner in rlen meisten, vielleicht in allen Sprachen, wenn
gleieh einfach genannt, durch die Gesamtth~ttigkeit von 
zwei oder drei einzelnen Organen hervorgebracht; und 
wenn diese Organe nicht genau in der Biegsamkeit und 
Kra.ft iibereinstimmen und gleichzeitig unter der Herrschaft 
cles Willens sind, so wird der Laut unvollkommen nach
geahmt. Der arabische und angelsiichsische im Eng
lischen durch th ausgedri:ickte Laut ist eine Artikulation 
dieser Art, indem es aus einem Zahn- und einem aspirierten 
oder Kehllaut zusammengesetzt ist. Aus fri.ther Gewohn
heit sind die Eingeborenen beider Liinder fahig den Laut 
vollkommen au«zusprechen, und sie sprechen ihn aut' gleiche 
W eise aus. E s giebt a ber kaum ein Individuum in irgeud 
einem anderen Lande, welchem man jemalf.; lehren kann, 
ihn genau nachzusprechen, wenn es nicht Gelegenheit hat 
dieses im fruhen Lebensalter zu versuchen; denn die 
bei dem Laute beteiligten Bewegungskrafte bewegen sicb 
nicht im hinreichenden Einklang. Aus demselben Grunde 
ist es fur einen Au.slander schwer das deutsc.he eh in 
dem Fi:irwort i cb , das sch in dem W ort schatzen o der 
scbiidlich, oder beide in Schmachtigkeit aufzufassen. 
Aber selbst diese verbundenen Laute baben bisweilen 
Scbattierungen cles Unterschieds, welche andere Laute 
ausmachen und ausdri:icklich bestimmt sind dies zu thun, 
und in solchen Fallen ist die Schwierigkeit einer genau.en 
Aussprache bedeutend erhoht. So ist das englische th in 
thing und in then eine verschiedene Artikulation, und die 
Araber, welche beide haben, dri:icken sie durch verschiedene 
Zeichen oder Bucbstaben aus. Und aus diesem Grunde 
kommt es, dass wo eine gemeinschaftliche Sprache sich ii.ber 
verschiedene Lander verbreitet, wie das Arabische, oder 
iiber verschiedene Teile eines Landes, welche .frliher mehrere 
Sprachen anwendeten, wie das Englische, so fi.nden not
wendiger W eise Veranderungen in der Aussprache statt, 
und die dialektische Aussprache di.irfte vielleicht mehr als 
die urspriingliche oder normale in Gunst stehen. Es giebt 
einige Personen, welche das Englische Edinburgs dem von 
London vorziehen, und das Arabische von Delhi, Ispahan 
und Konstantinopel haL MoJi.fikationen cles 'l1ons sowohl 
wie der Biegungen, welche, obwohl von einem Eingeborenen 
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Kairos als Barba.rismen betrachtet, von denjenigen, welche 
sie anwendeu, .Eur etwas Vorziigliches gehalten werden. Das 
bei der Artilmlation der Laute vorzugsweise angeweudete 
Orgau ist c1ie Glottis, und dieser untergeordnet sind der 
Rachon, die Nasenlèicher, die Zunge, ùie Lippen und die 
Zahno. Unù daher die Einteilung der artikulierten Laute in 
Stimmlaute oder Vokale, welche von ùer Glotti:; allein gebilùet 
werùen und die einfacLstèn aUer Laute sind; Kehlbuehstabeu 
oùer ùiejenigen, welche in ùem Rachen gebildet werden, der 
mehr oder weuiger in Verbinduug mit der Glottis wirkt, von 
der der Rachen nur eine FortseLzung ist, wie h, eh, q, g, k; 
Nasenbuchstaben, wie m, n unù der zusammengesetzte ng; 
Zungen buchstaben, wie l un d r; Lippenb uchstaben, wie b, 
p, f, v, w; nnd Zahnbuchstaben, wie c, d, t, z. Ging n 
wir mehr ins Einzelne, al:s wir zu thun Zeit haben, oder 
als e:; noLig ist, so wurde es nicht. schwer seiu, sehr viele 
Beisp iele von fehlerhafter Aussprache, und folglich Varietaten 
ùer in R ede steheuden Arten krankhafter Aussprache au:; 
joder ùieser Abteilungen anzufuhren; die folgenden aber 
sind die hauptsachlichen, welche in der englischeu Sprache 
um1 in ùenjenigen, die ihr verwandt sind, vorkommen: 
a) Riugens. Fehlerhafte Aussprache des Buchstaben R. 
b) Lallans. Fehlerhafte Aussprache des Buchstauen L. 
e) Emolliens. Fehlerhafte Unterschiebung weicher Buch

staben fLtr harte. 
d) Bal butiens. Fehlerhafte Vervielfachung der Lippen

buchstaben. 
e) Mogi lalia. l!"~ ehlerhafte Auslassung von Lippenbuch

staben oder Verwechslung mit anùeren 
Buchstaben. 

f:) Den tiloq uens . FehlorhaEte An wenùung der Zahnbuchstaben. 
g) Gutturalis. Fehlerhafte Anwendung der Kehlbuchstaben. 

Dio fehlerhafte Ausspnwhe ùes Huchstauen R. wird 
ùuruh eine rauhe oder aspirierte Vibration oùer Verdoppeluug 
desselben bewirkt. Bei:.;piele dieser Uneleganz sind ge
wohnlieh in mehreren der nèirdlichen Provinzen Englands, 
wie auch in den ungebildeten Provinzen Frankreichs. 
Unter den Griechen wurde dies nach dem Buchstaben 
Rh o t a c i s m u s genannt, un d war gewèihulich bei de n 
Eretriensern auf der Insel Euboa. Man schreibt es ge
wohnlich dem B esitze einer zu grossen und tragen, 
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Zuuge :;:u. Es wird aber vielmehr dadurch hervorg ebracht, 
ùass mau die Rpitze rl er Zuuge uach uuteu gegen die 
W nrzel cler Zalme cles Uuterkiefers, statt nach oben dri:i.ck t, 
mit eiuer geriugen Vibration lli:l.Cb ùem Gaumeu hiu. B ei 
der zweiten Vn.riehi.L fehler hafter Au~sprach e w.irù der 
.Buchstaue l nnstattha.fL fli:i.ssig g esprochen oder fih' eiu r 
gesetzt. W ie wenn delusi ve del.iusi ve au~gesprochen wi:'trdo, 
gleicltsam al ~ ob das l das Vermogen des spani schen ll , oder 
cles italieuischen gl 1Jesasse, oder wie weuu parable palable 
ausgesprocheu wùrcle. A l c i b i <:t< l e s soll au ùieser F ehl or
haftigkeit gelitteu haben. Die Griechen uauuten dicses 
wwh clero Buchstabeu L a mb d a c i s m u s, ùie Romer mi t 
uwhr Streuge Lallatio, oder Lall~prache . Dieses ist oftm al.s 
das R esultat vou Ziererei, i.J isweile11 vielleich L davou, dass 
mrm die ~uuge n.icht h inrtlieheud Ji·0i hat, wie Ll a, wo da.s 
Zuugeubandcheu, welches sie au die .Basis des Muuùes 
halt, zu breit ist, oder auch, wo ein zu sLarker und be
schwerli cber Hpeicbel:fl.uss statt hat. Da ùie Artikulation 
cles r in einige Sprachen nich t eingeht, wie iu die vou 
Mex i.ko un d China, so vertriLt clas l oftmals clessen Stelle; 
dR.her wenden die Juclen au~ dem ersteren L ande, welche 
aus langer Nichtiibung das Vermogen r au~zus1Jrech eu ver
loren haben, das l an ùessen StaLt an . 

I n der nachsten Varietat werden die hartereu Buchstabeu 
fehlerhaft mit deu weiehereu verwechselt, wie wenu man 
fl.ir E ukel Eugel, Capidol f iir Capitol, tas Ùir rlas se tzt . 
Dieses kann das R esultat gesch wachter Artikulatiou bei 
K indern sei.n, welehe zu verzartelt erzogen wurden, ge
wohnlicher aber ist es das R esultat der Affektion, oder es 
griinclet sich auf ein allgemeines P rinzip die rauheren oder 
banwheren _Laute einer Sprache iu sanftere und von leich
teren Fluss zu verwan delu, wie dies der F all ist mit dPn 
meisten der modernen Dialek te des Siidens vou E uropa, 
und besonders mit denen von Italien und Spanien, welche, 
wie es wohl bekannt ist, sich von dem Lateinischen her
schreiben. So haben wir in der ersteren piano fiir plano; 
pianger e und ferner noch piagnere fiir plangere, und 
egli fiir ille; uncl in der letzteren llamar fiir clamare ; 
llaga fiir plaga ; hermosa fi:i.r formosa. Es ist intere. -
sant zu bemerken, wie in dieser Ri.icksicht die r ohesten 
und gebildetsten Sprachen iibereiukommeu. Man glaubt 
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gewohnlich, aber irrig, dass die ersteren besonders raLlh 
und misslrlingeud seien; denn die Wilùen bemuhen sich 
beim Sprechen oder bei jeglicher anùern Arbeit nicht mehr 
als es durch aus notwendig i~ t, und dah r begni.i.gen sie sich 
mit den weicben und einEachen Vokallauten ocler mit don
jenigen der Glottis, die in der 'fhaL in zu grosser Lange 
ausgedehnt werden; uncl sind sie von der Anwendung von 
Konsonanten gezwungen, so wahlen sie Jiejenigen, welche 
ihnen am wenigsten Mtthe machen auszusprechen. Aus 
diesem Grunde hat Lord Monboùdo recht, wenn er bemerkt, 
ùass ,,die Worte von der barb,trischen Sprachen lang und 
voll von Vokalen seien, ni cht kurz und voll von Konsonanten, 
wie man sich eingebildet." Um1 clio folgende Bemerkung 
meines trefElichen UIH.1 ansgezeichneten Frenndes, des Dr. 
P e rceval aus Dublin, in dem Manuskript-Kommentar, mit 
welchem er micb zn dem Bande t1er Nosologie erfreute, 
der sebon in der V OlTede erwi:thu t wnrde, steht mi t dieser 
Eingabe b sonders im Einldang: ,Bei einer paralytischen 
Affektion der Artikulationsorgane ~:;praeh der Patient das 
W ort cocoa (spr. Koko, K a.kao) toto aus. Die Otahaiter 
nennen Cook, Toote (spr. Kuck, Tut). Ihre Sprache ist an
genehm, sanH und tonvoll. Ein Sprnch, der in Cooks zweiter 
R eise mitgetheilt wircl, zei hnet ::;ich ùnrch die harmonische 
und ausdrucksvolle Znsammenstellung seiner Worter ans : 
Tootaha, taio Toote - mutte 'l'ootaha? , rrootaha, der Freuud 
von Cook - tot ist Tootaba." Der Mensch im wilden ]:.,ebens
zustand hat die Ruhe gern und wurcle keinen Muskel bewegen, 
wenn er es abandern konnte; in der Uppigkeit des ver
feinerten Lebens liebL er sie ebenfalls, uud ist, wenn es 
moglich ware, no eh weuiger zur 'l'haLigkeit geneigt, und da ber 
die ausserordentliche Ubereinstimmung in clem Charakter 
ihrer ArLikulationen . In der V arietat mi t V ervielfacbung 
werden die Lippenbuchstaben zu haufìg wiederholt, oder 
zu rauh ausgesprochen, oder statt anderer Buchstaben ge
braucht. Die Walliser sind sprichwor tlich dieser Uneleganz 
ergeben, indem sie das V mit dem F und das B mit P 
verwechseln, wovon Sir Hugh Evans, in den lustigen 
W eibern zu Windsor, ein richtiges und belustigendes Bei
spie! gewabrt: ,Ferry goot, say ::; he, l will make a prief of 
it in my note-book!" So wird impringe oftmals fur in
fringe und ibory fur ivory gebraucht. Und auf diese Weise 
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wird im Bengali:;chen Ved<t B eda un d V euares Benares aus
gesprocheu, da tlie Bengalen keinen Buclu;taben oùer ArLi
kulation wie V habeu . Kinùer gebrauchen, el1e ihre Zahne 
durchbrechen, die Lippenbuchstaben be:;tandig zu frei, da 
die Lippen olm e Widerstaud sich zusammendriicken; und 
daher finden sie ciu Vergnùgen daran dieselben Laute zu 
wiederholen; un d an,; der N achahmung einer solchen kind
lichen Wiederholung leiteu wir die Nameu Mama und Papa 
her, w el che :;ie zuerst aussprechen lerneu; denn d i e ur
spriinglich hebraischen Au:;dri.1cke, von welchen ùiese N a m eu 
anf Europa und iu der 'l'hat auf ùie meis ten audern 'l'eile 
der Welt, wilùe s w o hl als zivilisierte, h emblmmeu, ::; i nel 
ohue jegliche Wieclerholuug, iudem si e eiufach aus ,ab" ,am" 
bestehen; ù.as erì:ite bedeuLet Li ebe, daì:i zweite Unterhal L; 
im Syrischen aba oder abha und ama, und dasselbe im 
Chaldaischen ; wohor die griechischen Ausclriicke und ihre 
Ableitungen pappa o der pappas uncl mamma, clurch eine blosse 
kindliche Balbutation ocler Stell vertretung cles b fiir p im 
ersten Ausclruck, uncl eine Vercloppelung cles Konsonauten 
in :j eclem bewirkt, uncl daher auch am-o und am-or im 
Lateinischen. (Schluss l'olgt.) 

Kleine .Notizen. 
Der III. vom Kultusministorium eingerichtete Kursus fiir Taub

stummeniirzte beginnt am 4. Mai dieses Jahres. 
Die Dozenten sind die gleichen, wie in den fri.iheren Jahron, 

ebonso di e Vorlesungen. M an vergleiche dazu den ersten Aufsatz 
dieser Nummer. 

Beschwerden Oher unpunktliche Lieferung der Monats
schrift erbitten wir clirekt an die unterzeichn -te Reclaktion. 
Sonderabclriick uncl Biicher, deren Besprechung gewùnscht 
wircl, ebendahin. 

Dr. H. Gutzmann, 
Berlin W. Schoneberger Ufer ll. 

Druck von B. Angerstein, Wernigerode a. H. 
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,Systematische H oriibungen bei Taubstummen u sind 
nicht zuerst v or wenigP.n J ahren vom Professar U r ba n
t s c h i t s c h in Wien gemacht und veroffentlicht worden. 
E s sin d jetzt ziemlich genau hundert J ahre her, als von 
Itard im Pariser Taubstummen-Institut ganz ahnliche 
Ubungen vorgenommen wurden, und nach ihm bis auf 
un~ere Zeit sind immer wieder von Zeit zu Zeit solche 
Horversuche bei Taubstummen aufgetaucht. 

N ach Be z o l d war der Grundgedanke aller Autoren 
auf diesem Gebiete von Itard bis auf Urbant schitsc h 
der, , den Hornerven aus 
wecken und zu beleben, u 

Ubung zu verbessern und 
W ege zu vermitteln. 

seiner Inakti vitatslethargie zu 
also die Horfahigkeit durch 

di e Sprachbildung auf diesem 

A ber wie von It a r d bekannt ist, blie ben alle seine 
systematischen Horubungen erfolglos, und das war auch 
das ErgebniR aller folgenden. Sie sind darum auch immer 
bald von der Bildfl.ache verschwunden . 

N ach Professor Be z o l d s Forschung ist es auch vollig 
ausgeschlossen, dass selbst das no eh v or h a n d e n e Gehor 
bei Taubstummen durch , sys tematische Horiibungen u sich 
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verbessern lasst un d di e praktisch en Versuche mi t diesen 
Ubungen haben wegen ihrer nicht nennenswerten Erfolge 
auch nur sehr geringe Verbreitung gefunden, sind z. Zt. 
auf nur wenige Stellen beschrankt und Jrommen hochstens 
dort noch in Aufnahme, wo Unkenntnis oder Selbsttauschung, 
vielleicht auch spelmlativer Sinn ihnen Vorschub leisten.*) 

Auch die bei weitem grossere Zahl aller Ohrenarzto 
di.trfte beute wobl den Standpunkt theilen, dass systematische 
Horiibuugen auch bei Taubstummen mit Horresten Jreinen 
Zweck haben. 

Trotzdem werden solche vielversprechenden Versuche 
als ganz nagelneue weltbegliickende Eutdeckungen immer 
wieder von Zeit zu Zeit auftauchen, solange es noch '1\mb
stummheit giebt! -

Aber was wiire wohl aus unserer Taubstnmmenbildungs
sache geworden, wenn solche Experimente zum methodischen 
Prinzip erhoben worden, zum Ausgangspunkt der 'l'aub
stummenbildung gedient und sich durch die ganze Ver
gangenheit derselben hingezogen hatten! -

Anders verhil.lt es sich mit dem durch Professor Bezold
Miinchen ins Leben gerufenen ,Unterricht der Taubstummeu 
durchs Ohr", der mi t jenen auf Verbesserung der Horfahig
koit gerichteten ,systematischen Horiibungen" nicht zu ver
wechseln ist. 

Die Frage in Beziehung auf diesen Unterricht ist zur 
Zeit noch aktuell, wofiir geni.tgend Thatsachen vorhanden 
sind; un d jeder Taubstummenleluer muss die Einfi.ihmng 
und weitere Verbreitung dieses Unterrichts nur wiinschen, 
wenn dem Taub s tummen-Unterricht allgemein e in e 
Forderung un d e in e m Theil der T an bstummen eine 
bes sere Ausbildung dadur ch gesichert werden kann. 

Doch dari.tber sind die Akten zur Zeit noch nicht 
geschlossen ! 

Fast konnte mau die ganze Frage als gegenstandslos 
bezeichuen, wenn man einzelne Vertreter cles Horunterrichts 
dariiber hort. Ein hiesiger von mir hochgeschatzter Ohren-

*) Wie leicht bei Mangel an Erfahrung Selbsttiiuschung moglich 
ist, sehen wir an den angeblichen Erfo lgen der HorUbungen bei 
schwachbefiihigten un d schwachsiunigen schwerhorigen Kindern. W as 
man wegen Mangel an Intelligenz dieser Kinder am Anfange nicht 
konsto.tieren konnte, das rUhmt man spiiter a ls Erfolg. 
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arzt, der auch fiir Taubstummen-Unterricht durchs Ohr im 
Be z o l d'schen Sinne ist, schreibt mir dariiber: , W o Gehor 
vorhanclen ist, soli dieses im Unterricht benutzt werden, 
aber nie wird das Gehor allein ausreichend sein, nm dem 
Tanb~tummen das beizubringen, was er erlernen soll." 
Das ist genan das, was wir seit Anbeginn wissen und 
wonach wir in unserm Unterrichte stets gehandelt haben 
und noch handeln. 

Auch neuere und neueste literarische Erscheinungen 
zur Methode de::; Horunterrichts beweisen im ganzen nur, 
dass iibemll dort, w o i m 'l'a u b s t u m m e n-Un t erri c h t 
die Horreste der taubstummen Kinder benutzt 
nnd dafl.urch denselben bewusst erhalten werden, 
d e r r i c h t i g e W e g e i n g es c h l a g e n i st. 

Allerdings scheint eli es nicht in a ll e n Anstalten der 
Fall gewesen zu sein, am wenigsten wahrscheinlich an 
denjeuigen Stellen, von denen aus jezt dem Horunterricht 
als einer ,neuen Methode" mit Ubereifer das Wort ge
redet wird. 

Es bleibt deshalb ein Verdienst cles Herrn Professors 
B e z o l d, dass er dure h se in e bekannten Forschungen der 
Benutzung des Gehors der taubstummen Zoglinge im Unter
richt einen so kraftigen Impul!:l gegeben hat, so dass seitdem 
gewiss ti ber a ll un d mehr noch als friiher auf Ausnutzung 
der Horreste der taubstummen Kinder Bedacht genommen 
wird und wenigstens denjenigen Kindern eine naturliche 
Sprache gesichert wird, bei denen es moglich ist. 

Indem ich dies schreibe, erinnere ich mich, dass eine 
russische Kollegin beim Besuche der diesseitigen Sclml e 
ihrer Verwuuderung ùari.iber Ausdruck gab, dass hier manche 
Schiiler gar nicht , artikulierten", sondern ganz so spraclien, 
wie horende Menschen. Sie hielt nur die L autsprache der 
T a u b s tu m m e n fur eine , artikulierte" Spmche! - Hieraus 
ùarf gescblossen werden, dass die Dame gewohnt war, bei 
allen Kinùern, auch bei denen mit Hor- und Sprachresten 
nur ,artikulierte" Sprache, d. h. nach ihrer Auffassung, 
rlie gewohnliche Lautsprache der Taubstummen zu finden. 

Dem gegenii.ber muss bemerkt werden, dass es ganz 
gewiss ein schones Zeuguis fii.r eine Taubstummenanstalt 
ist, wenn alle Zoglinge g leich gut artikuliert sprechen, dass 
es aber doch als ein Unrecht bezeichnet werden miisste, 
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wenn den Kindern mit Sprach- und Horresten - uud soleh e 
kommen in jeder Anstalt vor - ihre uaturl i c h e Sprache 
nicht so w€it erhalten, bezw. wiedergegeben wiirde, als es 
moglich ist. Wenn auch jederm,mn an der Sprache dieser 
Kinder sofort hort, dass sie noch G e h or ha ben, so kann 
das doch den Wert unserer Arbeit an denselben nicht 
herabdriicken, denn der Fa c h m a n n weiss , dass gerade 
diese Kinder oft viele Mi.lhe machen! Haben wir a ber 
wirklich weniger Arbeit mit diesen Kindern, als mit deu 
andern, n un dann ha ben wir doch auch an i h n e n un sere 
Schuldigkeit gethan, wie ihre Sp ra c h e und auch ibre 
sonstigen Leistuugen ausweisen! *) 

E s ist ja richtig, dass neben der lautreinen, wohl
klingenden und modulierten, kurz nati.trlichen L autsprach e 
solcher Kinder auch die beste Sprache der eigen Llichen 
taubstummen Kinder verliert und leLztere von Laien nicht 
so giinstig beurteilt wird, als wenn sie diese allein, nicht 
neben ùer jener Horschi.ller horen, aber das kann uns doch 
nicht bestimmen, alles unter einen Hut zu bringen.**) Gegen
uber jenem Einwande a ber, dass die Sprache dieser Kinder an 
der Sprache der andern - der eigentlichen Taubstummen -
Schaden nehmen kann und sie dE~shalb von diesen getreunt 
werden mi.lssen, sei hier gleich bemerkt, dass die betreifenden 
Kinder dazu do eh z u w e n i g Gehor ha ben, dass si e a ber 
andererseits von àem. gem eins a m e n Un t e ri eh te unter 
vielen anderen Vorteilen auch den Nutzen haben, dass 
ihnen die lautsprachliche Kontrolle, welche in der Taub
stummenanstalt bis zm· Entlassung der Kinder an a l l e n 
geubt wird, auch zugute kommt, denn auch ibre Sprache 

*) Hier in der stii.dtiachon T aubstummenschule bestcht schon 
seit Jabren der Gebrauch, in a l!en Kl assen Schi.\lerverzoichnisso mit 
Angabe dea Ge h or grad o s bei j edem cinzelnen K indo auszuhangen . 
- In dies Verzeichnis kann j edermann Einsicht nehmen. Allerdings 
hat die Einrichtung nicht allein diesc n Zweck, sondern den, di e boi 
der Aufnahme registri erten H o rr es t e zu kontroll ier en, bezw. zu be
richtigen und die Lehrer gleichzeitig zu informieren , b ei welchen 
Kindern aie noch Gehor benutzen konnen. 

""*) Wir erl eben es hier ofter, dasa sich L aien schon a ls Fachleute 
fUhlon, wenn aie an der Spracho des taubstummon Kindos seino 
noch vorhandene Horfahigkeit erkennen. Kunststuck! - Der Fach 
mann erkennt diese auch, wenn noch so sehr ,artikuliort" wird. 
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kanu sicb ohne jene Kontrolle bezw. Verbesserung bis zur 
UnversLandlichkeit; verschlechtern, wie die E rfahrung lehrL. -

A ber di e Frage d es n Taubstummen-Unterrichts durchs 
Ohr" ist nicht gegenstandslos, sobald derselbe in den 
Vo rd ergrunù cles Taubstummen-Unterrichts geriickt wird, 
wie dio Vertreter der sogenannten nneuen Methode ~ es 
wolleu, si e ist nicht gegenstandslos, wenn si e der H a u p t
a ufgab e cles Taubstummen-Unterrich ts, das ist die Verfolgung 
der intellektuellen Ausbildung der 'l'aubstummen, das ist die 
Aneiguung moglichst vollkommener Verkehrsfahigkeit der
selben- wenu sie dieser Gefah r bringt . Und das ist der 
Fall! n Wir treiben schlieslich viele Kunste und kommen 
immer weiter von dem Ziel !" Man spricht immer nur von 
den Horerfolgen und nicbt mebr von den eigentlichen 
Un t e rr i c h t s e rf o l g e n ! Man verliert di e H a u p t s a c h e 
aus den Augen! 

Es ist a ber auch dennoch d eu Vertretern d es n H or
unterrichts" so lange Gehor zu schenlren, als sie mit 
s achli c he n Beweisen fur ihren Standpunkt einzutreten 
imsLande sin d. W enn si e a ber ibren Gegnern in der Sache 
unlautere Moti ve unterzuschieben anfangen, so sind sie 
eben am Ende ihrer Kunst angelangt und es lass t sich mit 
ihnen ni cht mehr streiten. 

Al s ich s. Z. den suddeutschen Kollegen dio hier mit 
ùem ,,H orunterricht" gemachten E rfahrungen auf W unsch 
bekanut gab und sie ermachtigte, von diesen Mitteilungen 
in beliebigem Umfange Gebrauch zu machen, musste ich 
mir wohl sagen, dass dieselben hier und da auf Wider
spruch sLosson, dass ihnen andere E rftthrungen gegenuber 
gestell t werden diirften ! Dass ihnen a ber sogar eine 
politi sche Tend onz untergeschoben werden wùrde, das 
kounte ich unmoglich ahnen. 

Es ist bekannt, dass gelegentlich der V erhandlungen 
uber clas Taub~tummenbildungswesen in der bayrischen 
Kammer der Abgeordneten i m vorigen J ahre, die ubrigens 
ein hohos uncl warmes Interesse fiir clie Sache der Taub
stummenbilcluug verrieten, meiu eben erwahntes Gutachten 
uber clen ,Unterricht der Taubstummen durchs Ohr" wie 

·' er durch die wissenschaftlichen F orschungen des Herrn 
Professors Dr. Be z o l d- Mtmchen angeregt un d auch schon 
eingeleitet worden war, in dem Sinne gedeutet wurcle, dass 
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mich, den Preussen, eine politisch e A.nimosit;at gegon 
die Siiddeutschen, die Bayern, bei diesem Gutachten ge
leitet hatte! -

Nach den ,Blattern fiir Taubstummenbildung Nr. 17 
1902" wurden von dem Herrn Abgeordneten W orle aus 
meinem Gutachten folgende zwei Satze verlesen: 

,Diese Horschuler sind betre:ffs ihres Bildungsganges 
in Klassen, die dem wohlgeordneten Organismus der ga11zen 
Schule eingefiigt sin d, w e i t besse r d a.r a n, als in isolierten 
.Horklassen oder auch Horschulen . D er gemeinsame Unter
richt aUer normal befahigten taubstummen Kinder, d. h. 
solcher, die iiberhaupt in die Taubstummenschule gehoren, 
ist ein Vorteil, ja ein Segen fur beide Kategorien, fiir die 
ganz tauben und fiir die no eh horen den Kinder." 

,Hoffentlicb ist die durch die Muncbener Bestrebungen 
weitverbreitete Storung des :rationellen Taubstummen
unterrichts bald tiberall so gliicklich uberstanden wie bier. '' 

In diesen beiden Satzen speziell fiudet der Herr Abge
ordnete Kohl eine Spitze des Preu s sen gegen Munch en, 
gegen Siiddeutschland, un d er sagt unter anderem wortlich: 
,Meine Herren! Die beiden Herren,*) die das scbrieben, die 
habeu ja auch die Probe gemacht auf das Exempel. Es 
sin d allerclings, das muss i eh vorausschicken, z w e i Preussen 
un d da kann i eh nicht umhin zu sagen, cl a s s es w ah r 
ist, da ss die Herren drobeu in Norddeutschlancl 
nicht gerue anerkennen , was im Rùden Gutes 
geschaffen wircl." - ,In clero Schl u sssa tze li egt 
allerdings so recht die Spitze gegen Mùncheu." 

.Herr Schulrat W alth er sagt dazu sehr richtig in einer 
Fussnote seiner Blatter: ,Diese Ansicht muss ich, wenigstens, 
was den Taubstummenunterricht betrifit, als eine durchaus 
ungerechtfertigte bezeichuen. W er mag denn dem Herru 
Augeordneten den Gegensatz zwischen Nord- uud Si.id
deutschland - der Gott sei Dank nicht exi ' tiert - imputiert 
haben? Es kann cloch nur oin Taubstummenlehrer ge
wesen sei n!" -

E s dii.rfte kaum notig seiu, diese wunderbare, auf 
bedauernswerten Partikularismus zuriickzufuhrencle DeuLung 

*) Ausser mir schcint Herr Direktor Go d e r- Ham burg gemei n t 
zu sein. 
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meiues Gutaohtens zu widerlegen, denu dass ich mich bei 
B urtei lung oiner so wichtigen Sache von so l ac h e rli cher 
p o 1 i ti s c h e r Ausicht wirldich hatte konnen leiten lassen, 
t1ai:l wirù wohl Herr Abgeordneter Kohl selbst nicht glauben, 
nnù der liebenswiirdige siiddeutsche Kollege, der es ibm 
,impuLiert" h!1.t, auch nicht, aber es passt diesem in seinen 
Kram! E s bat ebeu an sachlichen Argumenten gegen mein 
Urteil oùer wenigst us zur Abschwachung desselben gefeblt, 
ùarum griff man zu diesem un sac hlichen und grund
l ose n! -

Vielleicht lese ich feurige Koblen auf die Haupter 
ùieser meiner , Richter," wenn icb meinen Bericht ii ber 
die otologische Versammlung in Miinchen (September 1899), 
ùen ich im Oktober-November-Heft 1899 dieser Fachschrift 
v roffentlichte, ihnen hier vor Augen stelle: 

- - - Na.chdem Professor Dr. Passow-Heidelberg den Vorsitz 
ilbernommen, hii.lt Profossor B czold den Hauptvortrag des T ages il ber 
,Horvermogen der T au bs tu m m e n un d darau f begr!lndet e n 
S prachunterricht durch das G e h o r." 

R edner weist zunilchst darauf bin , dasa eine Anzahl von Taub
stummeu noch Geborreste haben und dass diese Thatsache auch 
schon so !auge bekannt ist, als die Taubstummen Unterricht in der 
Lautspra.che erbalten. 

Den Taubstummenlehrern ist die B edeutung dieser Horreste 
f!lr den prachunterricbt ihrer Zoglinge auch wohl bekannt und sie 
babau sie von jeher bei dem schwierigen Artikulations-Unterricht 
benutzt und dadurch auch geUbt. 

Aber systematische HorUbungen bei taubstummen Zoglingen 
hat erst Professor Ut·bantschitsch in Wien aufgestellt und im Jahre 
18\Hl in der niederosterreichiRchen Taubstummen-Anstalt Dobling
Wien eingefUhrt . 

Obgleich die Edo!ge g!lnstige waren, hat die zustandige Schul
behorde diese syst matischen Hor!lbungen doch wieder abgestellt. 
-- Zur Z eit werden di ese nur noch io der israelitischen Privat-Taub
stummen-Anstalt in Wien ausgefUhrt. 

Bei einem geschichtlichen Rilckblick auf die Versuche, welche 
im Laufe der Zeit gemacht wurden, um den Taubstummen durch 
H orlibungen die Sprache zu gt~ben , erwahnt er auch di e in der Taub
atummenlitteratur bekannt en Versuche Ita1·d's, welche dieser anfangs 
dieses Jahrhunderts im Pariser Taubstummen-Institut machte und 
verschweigt auch nicht da.s sehr geringe Endresultat dieser U ebungen, 
dasa niimlich nur ein einziger Zogling di e W ort e durcha Gehor ver, 
stehen und ihnen einen Sinn unterzuleg en lernte. 

Der Urundgedanke aller Autor en von Itat·d bis auf Ud;antschitsch 
ist nach B ezold der, "den H ornerven aus seiner Inaktivitii.tslethargie 
zu wecken und zu beleben." 
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Dazu benutzt Urbantschitsch zuerst eine Rarmonik~ mit 6 Oktaven 
Umfang und pri1ft damit alle taubstummen Kinder auf ihre Hor
fahigkeit, 

Redner clagegen hat fi.ir clie Horprllfungen cine kontinuierliche 
Tonreihe zusammengestollt, welche samtliche moglichen Tone clar
stellt vom Subkontra-0 mit 16 Doppel-Schwingungen bis zur oberston 
Tongrenze cles menschlichen Ohres. Diese Tonreihe besteht fUr di e 
untere Hiilfte der Tonskala aus 10 Stimmgabeln verschicdener Grosse, 
deren j ede unter Anwendung von verschiebbaren Gewicbten an den 
Ziuken einen kontinuier!ich cn Tonbezirk umfasst und zwar so, dass 
an die tiefste Stimmgabel sich in aufsteigender Tonreihe die folgendon 
anschliessen. - Fllr die obere Halfte der Tonskala werden 3 ge
dackte Orgelpfeifen mit verschiebbarem Stempel benutzt, von denen 
jede einen Tonbezirk von 2 Oktaven und clari.iber umfasst. Ange
blasen werden cliese Pfeifen mit dem Munde. 

Mit dioser kontinuierlichen Tonreihe hat Bezold im Mi1nchener 
Central-Taubstummen-Jnstitut seit 1893 die Horreste der betreffenclen 
Zoglinge nach Umfang und Intensitat gemessen und er will damit 
den Beweis geliefert haben, dasa bei don bisherigen Horpri.ifungen 
der Taubstummen mi t nur einzelnen wenigen Tonquell en .e i n e un
geahnte Z ab l von Horres t e n ve rb orge n b l e i bt." 

Die HorprUfung mittsls seiner kontinuierlichen Tonreihe l iUt 
der Redner selbs t f!ir einen Ohrenarzt noch schwiorig, zumal den 
taubstummen Kindern der Begriff , Horen" nicht immer k lar ist 
Er fordert d&fur 

l. den ganzlichen Ausachluss aUer taktilen Empfì.ndung; d i e 
Nal10 dea Instruments am Ohr des zu untersuchenden Kincles 
darf n u r dm·ch den Ton selbst bemerkt werclen, WRS bei 
Taubstummen mit ihrer scharfen Beobachtungsfii.higkeit durch 
Ges icht un d Gofi.ihl no eh vie l schweror ist ala bei don Horendon ; 

2. der Taubstumme muss bei der rasch en Anni~berung der Ton 
gabel an sein Obr s ofort anzeigen, dass er s io hort : eine 
Kundgebung davon erst nach H~ngerer Zeit, wie z. B . 
Urbantschilsch sie noch rcgistri ert habe, nachdem der clurch
dringende Ton seiner Harrnonika 30 Sekunden und da1·i.iber 
au[ das Ohr cingewirkt hatte, sei o hne Wert . 

Bei der i m J ahre 1891 un d vier J ah re s pii.ter wiecler an 79 
t aubstummen Kindern des Mtinchcner Taubstummen-Instituts angc
s tellten Horprlifungen hat der Vortragende a uch viel weniger Total
taube gefunden, als sein Vorganger, nii.mlich nur 14 ocler 18 Proz. 
Unter 59 Zoglingen, welche er im vorigen Jahre untersuchte, fand 
er 13 oder 22 Proz. '.rotalta ubo. :Bei allen andern Taubstummen war 
entweder auf beiden oder auch a u( einem Ohr ein Horvermogen ftir 
einen grosseren oder kl oineren '.rei! der Tonskala vorhandon . Der 
Redner wcist au[ die im Saale bi:i.ngenden Tafeln mit graphischen 
Dartsellungen hin, au[ denen die Horstreckcn j edos einzelnen Ohres 
rot in die Tonskala eingezeichnet sind unò die verschiedene Lage 
der Hordefekte ersichtbar ist. Die Horstrecken w erden von ihm 
I n s e l n g enannt. 
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Indorn di e Eintoilung aller Horroste in 6 Gruppen hior nur er 
Wfihnt sein mogc, muss darauE hingowiesen werdtm , dasa Redner 
acino Untenmchungen auch untorstutz t sieht durch Urteile anderor 
1i'orschor , z. B . durch Ebbinghans, der in ihren Ergobnissen oine 
kriiJtigo Stiitze finùet fur dio Theorie von Helmholz uber das Vor
handonsein von Gehorsfnnktionen und Z erlegung der Schalleindrilcke 
in dor Schnecke. 

Dia Untersuchungen mit der kontinuierlichen Tonroihe sollen 
auch dia Scheidung von peripheron und zentral en Storungen des 
Gehororgans sichern und ùarum fil.r die Feststellung derselben not
wondig eein.*) 

In don weiteron Ausfii.hrungen apricht Redner , t\ b e r di e 
B e zi e hungen dea Tongehors zum Verstii.ndnis d o r 
Sp rach e. 

Er ha.t a.usser seinen Horprl\fungen mit der Tonreihe auch 
Holcho mit dor Lautsprache vorgenommen, wie es a.uch andare vor 
ihm gotan ha.ben, unù zwar hat er mit Vokalon und Konsonanton 
oinzoln, indos auch mit Worten gepruft. Dass diese PrUfung un 
sicheror o R osultate ergeben musste, als j eno mit don einfachen Tonen 
der Tonreihe, lag auf der Hand, zumal os s ich bei der Prtlfung mi t 
Sprachlauton und Wortorn nicht allein um das Horon, I!Ondern nuch 
um das W i e ù r g o bo n der Sprachlauto etc. handelt. Di !:l Zoglinge 
mi1sson a.lso sow!:lit im Sprocheu g fordert sein, dass sio i1berbaupt 
nachsprochen konnon. * ·) 

Dia gofund enen Beziehungen zwischen Tongehor und Sprach 
gehor sind so enge und wort voll e, dass aie borechtigten, einom 
groesen Kreiae, auoh von Taubatmnmenlehrern, vorgelegt zu word on. 
Das Wichtigate davon aber ~:~ei , dasa ein H orvermogen fur di o 
Sprache immer dort sich vorfand, wo ein r elativ gutes Gehor fii.r 
cino ganz bostimmte Strecke in der Tonreihe vorhanden war, un d 
ùiesor H!lrb e zirk e r s tr e c kt sich vom e ingeatr i chen e n b 
bis zum zweigestrichenen g. 

"N i o h t e i n e i nz i g e r v o n sa m t l i c h e n T a u b s tu m m o n 
hat aich ala fii.hig erwiese n, ein e n w e s e ntlichen T e il 
der Sprach e vom Ohr a uf z ufasae n oder zu e rlernen , dem 
jen o Str e cke f o hlt."*l 

Aucb seine weiteren Untersuchungen mittela der Tonreihe und 
dio von Inapektor Kollel' vorgenommenen Horii.bungen haben ergebon, 

*) Das wii.re von gr<laster praktiacher Bedoutung, weil 09 oft 
sehr schwer iat, festzustellen, ob ein Kind nicht htirt infolge oiner 
geh!lrorganischen Storung oder aus Mangel an Intelligenz. G. 

**) Diese H orprUfungen mittola der Lautsprache, sowie die 
oigontliohen Hori.\bungen werden darum in der MUnchener Anstalt 
auch orst im 2. Schuljahre, alao nach Absolvierung der oigentlichen 
Artikulationsatufe aufgenommen. G. 

***) Nur mit Kindern, welche den H<lrbezirk bI bis gli haben , 
werd t>n in der :Milnchener Taubstummonanstalt Horiibungen vorge-
nommen. G. 
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dass zur Aufdeckung der Rorreste dio P rUfung mit der Spracho 
nicht ausreicht und nur die PrUfung mit der kontinuierlicb n Ton
r e ihe sicbern Aufschluss dr.rtiber gehen kann, bei wclchen Taub
stummcn ein Unterricht vom Oh re aus noch Erfolg haben kann. 

F erner g eht R edner ein auf dio • T o n s t a r k e, w e l c h c i n n e r 
h a lb d e r Horstr ec k on n oc h po r z ipi er t w e rd c n kann und 
di o fiir das Spra c hv e r sta n d n is von Be d outung ist." 

Diese stellt or dadurch fest, das er die Z o i t in Sekund on 
bestimmt, w elche jede einzelno T ongabol vom stii.rksten Anschlag 
bis zu ibrem Verklingen am Ohre g oh i:irt wird, und schliosst sich 
dem Verfabren von llartmann an, der dio Hi:irdauer fi.ir j eden 
oinzolnen Ton als Bruchteil von der Zahl 100 (als Hi:irdauer cles 
normalen Ohrs angenommen) au8drUckt. Die Ergebnisse sind in 
einem hundertteiligon Sch ema eingetr agen und zwar so, dass di e 
fUr verschiedene Tonh i:ihen ge fundenon H i:i rdauem untcr oina.nder 
vergli chen worden k i:innen. Dieso H ordauern bringt er durch ~:~org
l'fLl tig ausgefUhrte 1arbige Z eichnungen don Anwesend en zur An
schauung. Darnach is t die Zahl uerj onigen t aubstummen Kinder 
eine grosso, w elcho auch nach ihrer H i:i r d au e r ein Horvermi:igen 
fUr die Spro.cho vormuton lasson. Unter don zul otzt untersuchten 
ii9 Taubstummen ergab en sich 23 oder u9 Proz. und unter den im 
Jahre 1893 untorsuchten 7H Z i:iglingen 38 Proz., bei donen mit Sichor 
h eit auch ein Geh i:i r fUr die Sprache nngonommen w crdon durfte. 
Zur Doziohung der Hordau er zu j ener fiir das Sprachver st iLndni s 
unentbehrlichen Tonst recke b l bis g 2 wirù bemcrkt, das s, wo di oso 
Strecko auch vorhanden, abor die H i:i rdauor fUr diese nur sehr gering 
ist, ein Erfolg durch H orU bungen nicht zu erwarten is t. 

Der a us dem Ergebn is der PrUfung mit der Tonreihe g ozogeno 
Schluss a uf Vorhandens ein von Sprachgehor hat noch in keinem 
F alle im Rtiche gelassen, wofUr eine R eihe von FiUlen als Bewcis 
augefilhtt w erden. 

Nach diesen Erge bnissen i st schon jetzt die Pri'ifung mit der 
kontinuierlichen Tonreihe nls dio sichersto und all ein zuverl ass ige 
Unterlage fiir die Auswahl der vom Ohr aus zu unterrichtenden 
Taubstummen anzunehmen. 

Als ein bosonder cr Vorteil dieser Tonprlifungen ist noch das 
anzusehen, dass sich auch di e spoziellen Hordefekte j e d o s 
e inz e ln e n Ohr os innerhalb der Tonskala orkennen lassen und 
dass bestimmton Defektcn in der Tonskala auch bestimmte Defokte 
unter den Sprachlauten entsprech cn . 

Aus der Boobachtung, dass jedcr Sprachlaut in diej enige Stt-ecke 
der Tonskala hineinfallt, w elche dem Horgebiet aller der Taubstummen 
g emeinsam ist, die den betroffonden Sprachlau t zu bo t·en vormogen, 
ergiebt sich eine sehr bedeutungsvolle praktischo Seite fi.\r den 
Unterricht der Taubstummeu, indem sich auf Grund derselben di o 
fur den H i:irunter r icbt geeignet( n SchUler nicht all ein auswah len 
lassen, sondern noch ehe sie aprechon gelernt haben, s.ich zi emlich 
genau angeben lasst , w elche Sprachlaute aie horen konnen und 
welche nicht. Das sei wichtig fUr den H<lrunterricht wie fUr den 
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Artikulationsunterricht; denn flir d i o Lauto, w e l c h e de m Ohr 
re hlen, muss der Artiku l ations· und Abse h -Unterricbt 
e in treten. 

Endlich wird no eh di e Frage beantwortet: 
,Sind fortgesotzte Hori.ibungon im Stando, daa Horvermogen 

l'l\r E in ze ll aute zu steiger n, oder ist ihre Vvirkung nur darauf 
zurUckzu fi.ihren, dass aie ùaa geiatig Kom binations-Vermogeu rur 
Worto unù Satze, also fUr elia Sprach o ala G an zes erwecken 
uud rortdauornd anregon ?• 

Eine Vergrossor un g der geho rt e n Tonstreck e n hat 
sic h infolg e der Horiibung o n b e i don NachprUfungen 
nioht orge b e n uud dio Erfahrun ge n spreohon cl e mnach 
~e geu die Moglichkeit, den Horn e rv e u -Ap parat dur c h 
re in akuatische Uebungen l e iatun gsfa hig e r z n machen. 
Di e durch H ori.'tbuugen bewirkten Erfolg e e rkl ii. r eu sich 
vi o lm ehr daraus, dass di o ber oits vorbandeuen H o rrest e 
im Unterdchto ihro richtige Verw e nduug fiud on. Da 
rlie Taubstummen [l\r Lauto, die ihnon Iehlen, nicbt empn~nglich go
macht werden konnPn . mi.issen sie gelehrt worden, dm·ch g leichzei ti g s 
Ablosou vom Munùe, sowio durch psychische Kombination iht· Ge
hor zu ergii.nzen. Et~ sei darum auch die B ezeichnung ,Horiibungen" 
zu verwerfeu und Ù!~[ilr ,Sprachuntenicht dm·ch das Gohor" zu 
wahlen, noch zutrefl'ender sei dio Bozoichnung .Sprachergilnzungs
Unterricht." 

Zum Schlusse vergloicht der Vo rtragend e die Sprache wie sie 
dem Ohr des partiell Taubstummen erscheint, mit einer Urkunde 
in der viele einzelne Buchstaben und Silben unleaerlich geworde~ 
sind, dìe der Kundige aber ohne MUhe liest, und wozu der nocb 
besser in der Lage aein wird, dem 2 verschiedene Urkunden gleichen 
InhR.lts in verschieden or Sprache zur Hand sind. Ganz in dem 
gl<'lichen Fall sei der Taubstumme, weloher horen und vom 1\iunde 
n.b losen kann, und wie der Urkundenforscher die verwiscbten Zeichen 
aus dem Sinn des Ganzen ermittelt, so kann der partiell horende 
Taubstumme die ihm fehlenden Laute nicht durch Hori\bungen er 
langon, sondern a us dem Sin n des Ganzen. 

Der Eindruck dieses Vortrages auf die Versammlung war ein 
li.uaserst gUnstiger . Wenn di e Mehrzahl der anwesenden Taub
stummenlehror von den vorgotragenen Segnungen der Rortibungen 
auch nooh wohl nicht Uberzeugt war, so dUrften die aus warmen 
Herzen fiir eli e armen Taubstummen gesprochenen W orte do eh zu
meist auf ii:uohtbaren Boden gefallen sein und, soweit es iiber baupt 
moglich ist, auch Frucht tragen. H aben doch die Buold'sch en 
Publikationen den Vorzug vor denen von U1·bantschitsch, dass aie 
nicht geeignet sind , Ubertrieb ene Erwartungen wachzuru fen und bei 
den n Verwirrung und Schaden anzuriohten, denen sie behaupteten 
ulitzen zu konnon. Niemand wird es den Taubstummenlehrern vor
denkon wollen, wenn sie nach don bisherigen Erfahnmgen mit Hor
Ubnngen und anderen Dingen auch neuen Versuchen dieser Art mit 
Misstrauen gegeniiberstehen und auf der Wacht bleihen gegen Ge-
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fahrdung oiner ruhigen Wciterentwicklung dos 'l'aubstummcn-Un
tenichts nach der biahorigen bewahrten Mcthodo. 

Es wurden dann von Rot-rn Professar Bezolcll1iirpri.Hungon mit 
der kontinuierli chon Tonroihe bei Zoglingon de r Miinehoner Taub
stummenanst alt in der von ihm im Vortrago beschriebenen Weil:le 
gezeigt . Don Kindern wurden dia Augen verbunclon, damit sio nicht 
sehen konnten, wonn dio Tongabol in dio Niihe ihros Ohres kam; 
Beriihrungen mit derselben wurden jedesmal vormi eden. W enn dio 
Kinder den Ton vornahmen, h oben sio den Finget·. Di o Ueber oin
stimmung der Ergebnisse dieser Priifung mit friihe t· an dens elbon 
Kindern vorgenommenen Hiirpri.ifungon wurdo an graphischen Dar 
ste lluogon der letzteren nachgewiesen. An Kindern , mit donon 
Hiirpri.ifungen noch nicht vorgonommen worden war en, wurdon solche 
nicht gezeig t . Untm· andern wurde auch ein 13 j iihrigor Knab o 
vorgestell t, der ti e fh ii r i g war; wiihrend sei n Ohr Hir h o ho Tono, 
wenn sio auch noch so schrill und durchdringend waron, vollstlindig 
unempfanglich bliob, hiirte er dio tieron Tiiue der Gabel auch dann 
noch, wenn sie niemand der im Saal Anwosondeu mohr hiit-te. -
Diese H ii rprlifung en waren ebenso interessant, wie instruktiv. 

Niichstdem flihrt H err Inspoktor J[oller dreizehn Kinder vor
schiedenen Alters (2. bis 7. Schulj ahr) vor, mit denen or liingoro 
Z eit Horiibungen, d. h. t:lprachunterricht tlurchs Gehor botri ebon 
hat, nacbdom ihro Horroste von B ezold mit. der kontinuierlichen Ton 
r eihe festgestellt wor den. Fri.ihor vorblioben diose Kinder in ihrem 
K lassenverbande un d wurden nm· in oinigen Stund en tiig lich au s
schliosslicb dm·chs Gebor unterricbtet , in let:ttcr Z eit aber, seit 
Nouj abr d. J., bilden sia eine Klnsse J'Ur sicb. Die Vorrlihrung 
best and in ibrer Form mehr in einer Sprach p r ii fu n g un d Un t o r 
ha ltu n g , der Stoif war durchgenommen un d don Kinùern bekannt. 
Der I.ehrer spr ach massig laut ùicht hinter dom Ri.icken und zur 
Seite j edes ein:tolnen Kindes, manchrnal auch direkt ins Oht· biuein, 
sodastl die Kinder durch Ablesen allein dio Fragen nicht aufi'asson 
ko nnten. 

Es kam ein sehr u m fa n gr o i c h e r Sto/I' zur Vorftihrung ; von 
einem r ei n g e ù a c h t n i s m assi g e n Abhoren konnle also nicht 
dio Rade sein. Dia Kinddr hiirten augensch einlicb sehr scharf hin 
un d verzagten nicht, w eu n t;ie das vom L ehre r zu ihnen G esprocheno 
ni cht sogleich auffassten. Auch gogenseitig musst0n aie sich aur 
des L ehrers Geheiss durchs Gehor fragen, was ebonso mit g espann . 
tastar Aufmerksarnkeit durchs Ohr, durch be w u s s t es H or e n 
aufgefaast w urde. - Eine summarisch~>, d. h . k l a s s e u mi.issige 
Priifung der Kinder durchs Gehiir wurde nich t vorgenommen, dlirfte 
auch nur mit Htilie des Ablesens moglich gewesen soin. 

Der unb efangeno Beobachter muss zugeben, dass di e S p r a c h e 
dieser Kinder durchweg gut verstandlich und auch deutlich, w enn 
a.uch nic h t norma! war; man horto ,taubstumme" Kinder sprechon, 
Dia Articulation liess stellenweise segar sehr zu wi.inschen tibrig, 
was allerdings zum Teil auf dio sUddeutscho Aussprache g eschobon 
werden muss. Der Lehrer sprach auch so. (Z. B. wurdo ,s, fs" 
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durchweg nach ,sch" hin ausgesprochen.) Auch verrieten dio sohr 
scharf hervortretenden K o n so n an t e n g e r ii u s c h e dio Mitwirkung 
oin '!l intensi v n Artikulations-Unterrichts bei der Lautsprachenont· 
wickolung dieser Kinder. Die gowobnlichen Sprachformen be
horrschton die Kinder im ganz en mit erfreulicher Sicherheit. 

Besondors hervorgehoben zu werden verdient der nattirlicho 
V o k a l k l a n g dies or Kindersprache; er war der ,Ho r ender ", wenn 
auch otwas harter , un d zwar sprachen di e sa m t li c h e n Kinder 
mit ldangvolleron Stimmen, als es sonst im Durchschnitt bei 
taubstummen Kindarn mit Gehorreston der Fall ist, wenn auch 
Bet.onung und Modulation mehr der Taubstummer als Horender 
zuneigte. 

D em Oberlehrer Vatte1·-Frankfurt a. M. wurde auf seinen Wunsch 
oin Nachprll.fung dieser Kinder gestattet. Es ergab sich dabei 
zwfw, dR.SS die VerstiLndigung durchs Ohr nicht so fl.ott von statten 
g ing wio bei Koller, aber immerhin :fio! auch diese Unterredung mit 
don Kindern nicht ungtinstig filr die Horll.bungon aus. Interessant 
war daboi fll.r die Anwesenden die Beobacbtung, dass di e Kind er 
immer, wenn sio Vatter nicht dm·chs Gehor verstanden, ihre Zufl.ucbt 
zum Ab l es e n zu nehm en suchien, ja es konnte sogar bemerkt 
worden, dass Kinder, wolche den vorgesprochenen Satz von ihrer 
Sto !le aus abgelesen hatten , ihn dem Kinde, w elches ibn boron 
sollte, ohne S t i m m e vorzusagen bemll.bt waren. 

Die auf mebrere Stunden ausgedebnte Debatte, welche sich 
an den Beeold'schen Vortmg und die Prll.fungen der taubstummen 
Kinder lmll.pfte, z igte eine sehr angeregte Stimmung filr die Dis
kussion der vorliegenden Frago. Nach dom Verhalten der anwesenden 
OhreniLrzte bei dorselben zu urtPilen, sin d dies e n i c h t Gegner der 
neuen Rllrprll.fungen bezw. Horll.bungen. Wenigstens wurden Ein
wendungon und Bedenken gegen dieselben von dieser Seite nicht 
!aut. Anders standen und stehen di Taubstummenlehrer zu dieser 
Frage. Wenn auch ein •reil derselben - z. T. bereits auf Grund 
oigonor Erfahrung - sich ftir allgomeine Einfll.hrung der Hor
llbungon i m Taubstummen . Unterricht erkliirt , so steht doch ein 
andorer Teil - augenscheinlilch der grossere - denselben trotz 
n.llom hi er Gehor t on und Gesohenon noch skeptisch r;egenilber. Von 
lotztor n werden aus langjahriger praktischer Erfahrung hemus 
Ein wondungen un d Bedenken g egon die EinfUhrung von systematischen 
ITorUbungen im 1'aubstummen-Unterricht gomacht, die sich in der 
Jhuptsache in fo lgendc vi er Punkte zusammenfassen lassen : 

1. so lange die deutl:lche Methode besteht, w erden auch dio 
Horreste der taubstummen Kinder nicht nur im Artikulations
Untorricht, sondern auch im ganzen Lautsprach-Unterricht 
bonutzt uml dadurch geUbt, es wird stets !aut, seitens der 
L ohrer im Unterricht gesprochen, mindestens ebenso !aut 
wie es hier bei Vorflihrung der Kindor geschehen. Dio 
s y sto m a ti s c h e n Hortibungen 1:1ind also i1berflUssig zur 
Entwickolung der Spr acho sowohl nach ihrer lautlichen a ls 
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inhaltlichen Sei te; di e systernatischon Horllbungon w ord en 
nur don planmassigon Unterrichtsgang storen; 

2. es ist nicbt einzuseh en, w oshnlb don Glii cklich or en untor 
ùcn Ungli.icklichon, don Tauhstumm en mit Horresten cino 
solcho Bovorzugung dm·ch besonder on Untonicht zu tei l 
werden soli, withrenù es doch viol n oLw ond iger is t , sich der 
Sc hwach s t on unter ùen Taubst ummon er s t zu orbarmen 
und fUr diose bosondere und zweckmassigo Einrichtungon 
zu troffen. Es erschoint gerado als ein , Luxus", fli r di o 
Kinder mit Horreston auf bosondere Fi.irsorgo Bedacht zu 
nehmen und das dringendst Notwoncligo unerfUllt zu lassen. 
In vielon Taubstummon-Anstalton ist noch nicht einmal der 
achtj abrige Bildungskursus eingefiibrt; 

3. W enn man der l\1einung ist , das s dio hi or vorgeflihrten 
Kinder besser sprechen a.ls dio mit Horrestcn in andoren 
Anstalten, so sei das ein Irrtum ; diesolben R esultato un d 
auch den gleichon Prozontsatz noch hor ondor und gut 
sprochender K inder kann j ede Taubstummon-Anstalt ohnc 
systemat i sch e HorUbungen, aufweison. Dass t aubstumme 
Kindor mit Horroston bossor sprech en als dio andern, sei 
doch langst bekannt ; 

4. durch die g rossero Bevorzugung des Gohors und durch 
syst ematischo Horiibungen kann un d w ird dio Ab s o h
f er ti g k e i t der Taubstummen g eschitdig t w erdon, w el che 
diosen trotz aller Horlibungen zu ihrer Verkehrs fiihigkeit 
doch une ntb e hrli c h blei be . 

Dari.iber schion Einstimmigkeit vorhanden zu soin, dass, w enn 
t~ys tomatische Hori.ihungen im '.rauhatummonunterricht zur Ein[li hru ng 
g elangen, die bet r offonden K inder in besond eren K lnsl:len, wenn nicht 
ga1· in besonderen Anstalten zu unt orrichten sind. 

Ein merkwiirdiger lrrtum zog slch durch die Debatte, auf den hier 
wenigstens hingewiesen sein miige, da dort Zelt und Gelegenheit mangelten. 
Es bliob niimlich die irrtiimliche Ansioht unwidersproohen, dass die Kinder 
mlt Horresten auoh dle Befiihigtsten unter den Taubstummen sind und 
eino hiihere Bildung als die andern erlangen kiinnen, oder umgekehrt, dass 
die elgentliohen Taubstummen diesen uneiuentliohen an Begabung durchweg 
naohstehen. Dass dies nioht der Fall ist, beweisen die Thatsachen und 
es bedarf zur Beobaohtung derselben nioht einer vierunddreisslgjiihrioen 
Erfahrung in der Praxis, wie der Beriohterstatter s ie hat. Man wolle 
dor:h nur einmal beaohten, wie viele ge rad o dieser Kinder t rotz ihrer oft 
sehr erhebliohen und von ihnen auch fleissig benutzten SjJraoh- und Hiir
reste, ja trotz ihrer re latlv normalen Sprache das Sohulpensum nioht zu 
absolvicren vermiigen und nio dle obersten l( lassen erreichen, wenn s ie 
nioht etwa nur mit Riicksioht auf ihrc bessero Sprechfiihigkeit gesohoben 
worden. Sie werden sehr hiiuflg von lhren gleiohaltrlgen total tauben 
Schulgenossen bei weitem iiberholt. Dna diese l<inder In der Regel nlcht 
die befiihigtsten sein kiinnen und In der That auch nioht sind, erkliirt 
slch schon daraus, dass die melsten von ihnen die Taubheit durch Krankheit 
erworben haben, womit doch recht hiiuflg auch eine Schwiiohung der 
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zentralen Organe verbunden 1st. Daran kiinnen selbst lebensliingllche 
systematlsche Hiiriibungen nichts iindern. Es glebt, Gott sei Dank, elne 
verhiiltnismiissig grosse Zahl Taubstummer mlt totaler Taubhelt, die auch 
lhren begabtesten Leidensgenossen mit Horresten weder In sprachlicher, 
noch amlerer Bildung nachstehen, auch wenn mlt letztercn jahrelang 
syst ematische Horiibungen vorgenommen worden wiiren. 

A ne h di e v o n H errn Inspektor Koller vorgo[ubrton Kinder mi t 
systemA.tisoh g eùbten Horreston li essen einen V or s p ru n g in ihrem 
goistigon unù Klassonstandpunkte gegeni.\ber sor gEaltig unterrichteten 
total taubstummon Kindern gleichen L ebens- und Schulalters n i eh t 
orkennen.*) 

Gegen j ene Einwendungen durften die Ausfubrungen Kolle1·'s 
in der D ebatte, der erst durch eine mehrjahrige Bethatigung der 
HorLibungen zur U eberzeugung von ihrem W erte gelangt ist, am 
moisten ins Gewicht gefallen sein. Er spricht diese U eberzeugunp: 
mit grossem Nnohdruok aus und sucht j ene Einwendungen und 
.iledenken als rJicht stiohhaltig zurlickzuweisen. Er bestreitet auf 
Grund seiner Erfahrung, dass dm·oh die Benutzung cles partiellen 
Gehèirs im gewohnlichen Unterrioht dasselb e in dem Masse gel'Lbt 
wird, wie duroh systematische Horllbungen, welche don Schi.\l er 
zum bewussten aufmerksamen H or en zwingen, i hm auch di e Erhaltung 
scinor Sprach erinnerungen s ichern. Kolle1' bezieht sich auE seine 
persèinlichen g-L\nstigen Erfolge mit sytematischen Hori.\bungen, dio 
sich u. a. aucb schon dttrin au~weis en, dass die Schi.\ler, mit denen 
di eselben vorgenommen wurden, sich schon vorteilbaft von den 
anclern, auch von denen anderer Anstalten dadurch unterscheiden, 
dass sie wie Horende, a l s o in der L a utsprache uncl durchs 
Ge h èi r mi t einancle r v e rk e hr en, sich i.\berhaupt durch Sprechlust 
v or anclern auszeichnen. vVenn si e vorhin bei der N achprlifung 
ùurch einen Kollogen in einigen Fiill en versagten, so habe di es 
einon Grund darin, dass vVorte und Siit,ze gebraucht wurclen, welche 
don Kindcrn i.\berhA.upt noch ni cht gelii.ufig waren, w elche sie noch 
n i e g e h èi r t hatten ; deshal b konnten sie diesel ben nicht oh ne 
w oiteres nachsprechen, g e h èi r t w urden si e von ihnen auch. Er 
boz ieht sich dab ei auf c1ie betreffenclen Ausfiihrungen Bezold's in 
seinom Vortrago un d bemerlrt sehr riehtig, class wir alle, di e w i r 
nonna! hèiron, doch ni cht sorfort j ecles Wort richtig nA.ch sprechen 
konnen, welches wir hèiren, wenn es uns bis clahin ganzli ch un
bekannt war. 

Auch bestreitet Herr Inspektor Koller, dass die Hori.\bungen 
clor Absohfertigkeit schaden, i m Gegenteil, si e un t e r s t i.i t z e n di 9-
solbe; es gehen e ben Horon un d Ablosen nebeneinander, miteinancler, 
ineinancler. Durch H èirlibungen wird auch eine allen T aubstummen
lohrern belm.nnte Thatsache verhiitet , dass nii.mlich die of't noch zur 

·>=· ) ]n dem Jahresboricht cles Kgl. Bayr . Taubstummen-In st.itu ts 
pro J 898/99, erstattet v o n H errn Inspektor Kollel' , heisst es allerdings 
wortlich: , Der unterrichtliche Standpunkt dieser Schi.\ler ist zur 
Zoit der, dass man sagen kann , sie sincl ihren Klass ongenossen um 
ein Jahr voraus. " 
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Schulo rnitgobrachto Lautsprache der t aubstummen Kinder mit Htlr
rosten hior verloren geht und diese Kinder sich nach Klang und 
Form ganz die Sprache der oigentli chon T~tubstummon aneign on. 
Auch J(oller erkHirt sich unter Anfi.ibrung seincr di osbczilglichcn 
Erfahnmgen prinzipiell filr vollstiindige Trennung derj onigen Kimler, 
w elche noch durchs Gohor mit Erfolg zu unterrichten s ind, von don 
andern, er wi.inscht flir orster e gosonderte Klassen, noch bessor 
seien besondere Anstalten. 

Da ein e Bescblussfassung etc. duroh Abstimmung nach vor
horigem U ebereinkommen vermieden wordon sollta und dio Vor
~;ammlung nur eine Gelegonheit zur K enntni snahme dor Sache und 
zur Aussprache dariibor bioten wollto, so Hisst sich das positive 
Ergcbnis nicht fixioron. 

Soviel aber diirfte wohl als nachster Erfolg ùor Vorsammlung 
gesicb cr t sein, 

l. dasa in don Taubstummenanstalton kunftig noch mehr auf 
Ausniltzung des Gehèirs der Zoglinge Bed~tcht gonommen 
werden wìrd ; 

2. dass in sehr violen AnstaJten die B ezolcl'sohon Htlrpri.ifungou 
und Horiibung(m zur Aufnahme kommen werden, wenn auch 
z:un iichst nur nach dem Grundsatz : ,Prilf o t a ll e~:~!" 

Wollen die betre:ffenden Herren in diesem B ericht 
vielleicht "eine Spitze" gegen Mttnchen finclen? Unbefangener, 
entgegenkommender, anerkennencler clttrfte kaum ein Bericht 
eines der sttddeutschen H erren i.i.ber den Be z o l d'schen 
Vortrag, ja iiber alles in der Versammlung Gehorte und 
Gegehene gelautet haben, als der meinige. J enem Herrn 
a ber , d or dem Herrn Abgeordneten K o h l jene Au:ffassung 
meines Gutachtens suggeriert hat, war clieser mein Bericht 
doch bekannt, und es ware recht und billig gewesen, clen
selben nicht Zll verschweigen. Dann musste sich folgerichtig 
fttr jedeu nicht Voreingenommenen ergeben haben, dass es 
sich in meinem Gutachten nicht nm eine Spitze gegeu 
M ti n c h e n handeln konnte, sondern clas~> e. das Ergebn is 
meiner Erfa hrung war Mau kanu doch auch uumoglich 
von nB erli n o r Bestrebungen" srrecheu, weun ùieselbou 
von M \.1 n c h e n ausgegangen sin d. E s muss cloch die 
Sache beim r i c h t i g e n N a m e n genannt werclen. 

Die iu meinem Gutachten zum Ausùruck g ebrachten 
Erfahrungen machte ich, wie folgt: 

Vom Magistrat hiesiger Haupt- und R esideuzstaùt s. Z. 
zum Besuch der otologischen V ersaromlung in Mitnchen 
deputiert, wohnte ich clen Horprttfungen uud Horùbungen 
bei, welche von Henn Professor B e zold und Herru In-
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~-:~pektor K o l l e r bei taubstummen Kindern der Miinchener 
Anstalt gezeigt wurden, Weun auch dieser ,Sprach
unterricht durchs Ohr", wie Herr Professar Be z o l d ihn 
genannt haben will, bessere Leistungen im Sprechen der 
Kinùer, als in der diesseitigen Anstalt, wo die Horreste 
der Kinder schon immer im Unterrichte benutzt wurden, 
nicht auswiesen ) md di e V erkehrsfahigkeit un d di e Bildungs
stufe jener Miincheuer Kinder hinter denen unserer Schule 
sogar weit zuriickzustehen schien, so wurde hier doch ein 
Vorsuch mi t solcheu Horschi.tlern nach Be z o l d ' schem V er
fahren gemacht und zwar auf meine personliche V eraulassung. 

N achùem di e Horpriifungen mi t der Be z o l d 'schen 
rronskala von zwei hiesigen hervorragenden Ohrenarzten -
Professor Dr. Arthur Hartmann und Privatdoceut Dr. 
Br ii h l - gemacht waren, wurde e i ne Klasse von 9 der 
am meisten horenden taubstummen Schulkinder dar 
Mittolstute gebildet und einem Lehrer anvertraut, welcher 
' ùer Sache sehr sympatisch gegeniiberstand, ihr grosses 
Interesse und viel Verstandnis entgegenbrachte und mit 
grosstem Fleiss im Sinne ihrer Anreger arbeitete. 

E s muss nun vorausgesehickt werden, dass in die 
hiesige Taubstummenschule ausser den eigentlichen Taub
sLummen nur solche taubstummen Kinder mit herabgesetztem 
Gehor aufgenommen werden, die unter gewohnlichen Schul
verhaltnissen, also in der o:ffentlichen Volksschule t r o t z 
g ro ss ter Beriicksichtigung nicht mehr mit Erfolg 
theilnehmeu konnen. Schwerhorige Kinder, welche hierzu 
noch imstande sind, d. h. bei geniigender Beriicksichtigung 
dem Unterrichte noch mit ausreichendem Nutz en 
folgen konnen, gehoren nicht indie Taubstummen
sc hule und werden indie diesseitige auch nicht 
aufgenomme n. In Miinchen wollte es mir scheinen, als 
seien unter den Horschiilern auch solche, die wegen ihres 
Horgrades noch nicht in die Taubstummenschule gehorten 
und ich wurde darin noch bestarkt, als Herr Inspektor 
K o l l e r gelegentlich eines Besuchs hierselbst, bei dem er 
unsere Horklasse sah, erklarte, solche Horschiiler, die nicht 
m e h r horten als einige dieser, nahmen sie in Miinchen iiber
haupt nicht in die Horklassen! - Unter den hiesigen Hor
schiilern war aber keiner, der un ter Vokalgehor hatte und 
keiner, der nicht nach Be z o l d in e in e Horklasse gehorte. 
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Unser Versuch dauerte allerdings nur e i n Sclmlsemester, 
aber die Zeit war hinreichend, um zu einem aùschliessenden 
Urteile zu gelangen, zumal bei einer L ehrkraft. welche 
die Sache so ausserordentlich griindlich betrieb, dass sie 
am Schlusse des Schulhalbjahrs erklii.rte, am Ende ihrer 
korperlichen L eistungsfahigkeit angelangt zu sei11 , es konne 
nun mal ein anderer diese Arbeit i.tbernehmen. 

Der Versuch hat nun folgendes zur Eviclenz orgeben: 
1. Die Fortschritte clieser Kincler werden langsamer 

uncl cliese bleiben gegenilber ihren andereu Mit
schi.tlern in ihrer Ausbil rlung zuri.tck. Das erkhirt, 
sich aus der Thatsache, daRs durch clie prinzipiellen 
Horversuche der eigentliche Schuluuterricht ver
saumt wird. 

2. Die Absehfertigkeit clieser Kinder wird durch die 
Horùbungen notwenclig vernachlassigt un d die Kinder 
werden nicht so verkehrsfahig wie bei gewohnlichem 
Taubstummenuuterricht, der ja clie Be n u tz un g 
cles vorhanclenen Gehors nicht ausschliesst. 

3. Es gelingt mit Mi.the wohl, dass die Kinder ihnen 
bereits bekannte W orte clurchs Ohr auffassen, bezw. 
erraten, aber ihnen noch unbekannte Ausdrùcke, 
Namen, Worte durchs Ohr zu vermitteln, ist eiu 
vergebliches Bemùhen. Wenn dies aber hier auch 
nur clurch das g es e h e n e (geschriebene o der ge
sprochene) Wort moglich ist, was ist dieser Unter
richt denn anderes, als was er langst war o h n o 
die Qualerei mit dem noch moglichen und un
moglichen Horen? 

4. Viele Kinder wurden clurch clas immerwahrencle 
Hineinrufen ins Ohr n e r v o s un cl di e Eltern baten 
clringencl, clieselben clamit zu verschonen. Der 
Lehrer kann uumoglich genan so sprecben, class es 
clem Kiude nicht nnangenebm ist. Spricht er nicht 
lant, so horts das Kincl nicht und spricht er i.tber
laut, so ists clem Kinde unangenehm. (Wir konnen 
nus hiervon bald eine V orstellung machen, wenn 
wir nus in unser g es un cles Ohr nur eine Stnncle 
lang hineinrnfen lassen.) 

5. Die Verschiedenheit cles unter cliesen Kinclern 
vorhandenen Horgracles, ihr verschieclener Klassen-
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standpunkt, ihre verschiedene Begabung erschweren 
einen einheitlichen Unterricht und ihre gleich
massige Forderung. 

6. Der angemessene, erziehliche .L e h r t o n, di e geistig 
anregende, belebende L ehrform, auf welche die 
Padagogik mi t Recht einen hohen W ert legt, lassen 
sich in die em Unterricht beim besten Willen nicht 
wahren. Der immerwahrende V ersuch, auf dem 
W oge d es fehl erhaften Gehors zur sichern P erception 
des vom Lehrer Gesprochenen zu gelangen, macht 
den Unterricht schliesslich zum ,Drill - zum 
geistto tendsten Drill !" 

Dies e Erfahrung in V ergleich gestellt zu der bewahrten 
Methodo uud denEinrichtungen des 'l'aubstummenunterrichts, 
wie sie hcute allgemein sind, ergiebt, dass , die Horschiiler 
botreffs ihres Bildungsganges in Klassen, die dem wohl
georùneten Organismus der ganzen Schule eingefiigt sind, 
weit besser daran sind, als in isolierten Horkla sse n oder 
auch Tl o r sc hulen. Der gemeinsame Unterricht allernormal 
befahigten taubstummen Kinder, d. h. solcher, die uberhaupt 
i n di e 'l'aubstummenschule gehoren, ist ein Vorteil, ja ein 
Segen fur beide Kategorien, fiir die ganz tauben und 
noch horenden Kinder." 

Das fast zur Mode gewordene Be d auer n dariiber, 
ùass auch die no eh h or e n d e n Kinder auf di e bestehenden 
Taubstummenanstalten angewiesen sind, ist ganz grundl os 
und entweder auf eine ungeniigende Kenntnis tuchtiger, 
leistungsfahiger Anstalten oder auf personliche Speku
lationen zuruckzufuhren. Bekanntlich hat sich ja die Speku
lation dieser Sache bereits bemachtigt, wie die neuestens ent
sbmdenen Privatanstalten fur horende taubstumme Kinder 
beweisen. W enn es von diesen Stellen aus beldagt wird, 
dass die horenden taubstummen Kinder noch immer den 
gewohnlichen Taubstummenanstalten zugewiesen werden, 
so ist es ja menschlich begreiflich! Aber damit ist noch 
lange nicht widerlegt, dass es als ein G l ii c k fur sol che 
Kinder bezeichnet werden muss, wenn sie in den wohl
geordneten Klassenunterricht der Taubstummenanstalt ein
O'estellt werden und nicht allen moglichen Versuchen und 
t:> 

Wunderkuren uberlassen bleiben. Die Zoglinge unserer 
rraubstummenanstalten, die noch horenden, wie die ganz 
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tauben, verlassen dieselben mit solchen Kenntnissen, da. s 
sie mit ihren vollsinnigen Genossen im Beruf mit Erfolg 
konkurrieren und ihre selbsUi.ndige Lebensstellung ausfCLllen 
und behaupten konnen. Das werden besonfl.ere Hork1a ·s<.>n 
im allergiinstigsten Falle auch nur erreichen, meistons 
nach allem schon Gesagten a ber nicht! - W eshalb also 
jenes Bed·auern und Beklagen? Wenn es als ein 
besonderer und wertvoller Erfolg des Horunterrichts und 
der 'l'rennung der H orschiiler von den eigentlichen 'l'aub
stummen hervorgehoben wird, dass diese Kinder in der 
Lautsprache mit einander verkehren, so kommt darin eino 
grosse Uberschatzung dieser an sich allerdings erfreulichen 
rrhatsache zum Ausdruck! E s komm t nich t so sehr darau C 

an, dass der Taubstumme mit den Taubstummen in dPr 
Lautsprache verkehren kann, als dass er in der horenden 
un d s p re c h e n d e n W el t, also mi t vollsinnigen Menschen 
sich durch die Lautsprache verstandigen kann und das 
erreichen, Gott sei Dank, die meisten ganz tanben Taub
stummen. Ubrigens verkehren diese Horscbuler in der 
hiesigen Anstalt auch mit einander in der Lautsprache 
o h n e jenen gei~:;ttotenden Horunterricht. 

Der einzige Einwand, der mir gegenuber dem hier 
vorgenommenen Versuche mit clero Unterricht durchs Obr 
gemacht werden kann, ware der, dass ich diesen Unterricht 
nicht lange genug ausgedehnt hatte, dass ein Semester nicbt 
genuge, um zu einem abschliessenden, ausschlaggebenden 
Urteile zu gelangen. Dem gegenuber verweise ich darauf, 
dass man anderweit auch nach langerer Dauer dieses Unter
richts zu clero gleichen Urteile gelangt war und dass die 
Sache in diesem Falle doch thatsachlich so liegt, dass auch 
ein halbes Jahr den so weit greifbaren Erfolg bieten 
musste, dass man zu weiterer Fortsetzung cles V erfahrens 
ermutigt werden konnte, auch gegenuber dem Einspruch, 
dass die Schule zu Experimenten nicht da ist und unsere 
taubstummen Kinder am allerwenigsten zu Versuchsobjekten , 
zumal in der Schule, gemacht werden diirfen. W e nn i eh 
an einen V ersuch heran ging, so war dies schon ein Beweis 
dafiir, dass ich zu dem Prinzip Vertrauen batte, andernfalls 
ware es zu missbilligen gewesen. Unbedingt zu tadeln 
ware es aber gewesen, den Versuch noch fortzusetzen, 
nachdem ich mich iiberzeugt batte, dass das Prìnzip nicht 
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richtig war. Das vollstandig negative Ergebnis auch in 
einem h al ben J ahre ha t entschieden Beweiskraft, namentlich 
rlann, wenn von gegnerischer Seite bis jetzt auch nicht ein 
einziger ausschlaggebender Gegenbeweis geliefert worden 
ist! Denn alles, was bis heute fiir den Unterricht durchs 
Ohr bekannt gegeben worden, alle geriihmten Vorziige 
<lesselben vor unsern bisherigeu Resultaten im Taubstummen
Unterricht bestatigen nur, was wir bei einer langst geubten 
Benutzung des noch vorhandenen Gehors der Taubstummen 
schon kannten und beweisen nur die auf jener Seite bis 
ùahin verschuldete V ersaumuis in dieser Beziehung. Es 
ist bis zur Stunde noch nicht ein einziges Moment in den 
von jener Seite veroffentlichten Erfahrungen hervor
getreten, das etwas Neues, das einen Fortschritt gegeniiber 
unserer bisherigen, verstandig gehandhabten Methode als 
Volhvertiges in die Wagschale gelegt werden konnte! 

Un d gar erst di e wissenschaftlichen Argumente fiir 
ùen Unterricht durchs Ohr! Wenn Herr Prof. Bezold 
seine wissenschaftlichen Forschungen auf diesem Gebiete 
weiteren Kreisen bekannt giebt, so ist ihm ein Vorwurf 
ùaraus nicht zu machen, auch wenn er sie, wie in diesem 
F alle, in Bezug auf ihren praktischen W ert weit iiberschi:i.tzt, 
ja, wenn er meint, eine gauz neue Methode erfunden 
oder entdeckt zu haben. Aber wenn Taubstummenlehrer 
in Ermangelung geniigender praktischer Erfahrungen in 
ùer Sache zu wissenschaftlichen, ja niiberwissenschaftlichen" 
Argumenten sich versteigen, so konnen diese doch unmoglich 
ins Gewicht fallen gegeniiber den sachlichen Priifungen 
von erfahrener Sei te! - J edenfalls glaube ich nicht, dass 
man um die unangreifbaren Feststellungen de:> Kollegen 
N e u e r t herumkommen kann, die s. Z. in dieser Monats
schrift (J ahrgang 1900, 1901 un d 1902) veroffentlicht wurden! 

Zum Schlusse sei noch darauf hingewiesen, wie unser.e 
erwachsenen Taubstummen mit Horresten und spiiter 
schwerhorig gewordene Personen iiber die Sache denken. 
Mir haben ±riihere Schuler, von denen ich mich erinnerte, 
ùass sie in der Schulzeit noch einen recht schatzenswerten 
H orrest hatten, gesagt, si e legten keinen grossen W ert auf 
diesen, da sie sich so gar nicht auf ihn verlassen konnten, 
ja er tausche si e haufìg nur; si e konnteu si eh einzig nur 
aufs Auge verlassen! - Und erwachsene Personen, die ich 
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im ,Ablesen der Sprache" zu unterrichten hatte, behaupteten 
fast ausnahmslos, es gabe nichts , Unsichereres", als ein herab
gesetztes Gehor. Eine gebildete Dame, Mutter von htnf 
Kindern, die einen grossen Haushalt batte, sprach ofter 
im Unwillen iiber die Un:>ic h erh eit ihres Gehors deu 
Wunscb aus, lieber ganz taub zu sein! In dem Verkehr 
mi t ihren Kindern un d Domestiken empfand sie die Un
z uv e rl ass i g k e i t ihres im ganzen no eh ziemlich erheb
lichen Horrestes aufs bitterste und wiinschte, ganz auf das 
,Ablesen" angewiesen zu sein! -- Uns normal horenden 
Menschen mangelt hiernauh das richtige Urteil iiber eiu 
herabgesetztes Gehor! -

Berichte. 

Bericht uber den IV. Verbandstag der Hilfsschulen 
Deutschlands zu Mainz am 14., 15. und 16. Aprii 1903. 

Von Fr. Frenzel, Stolp i. Pom. 

Uber die Verhandlungen cles Verbandstages orscheint 
ein eingehender Bericht als Sonderdruck, auch wird darùber 
in der ,Zeitschrift fùr Kinder.forschung" ausfi.tbrlich be
richtet. Wir konnen deshalb auf eine ausfuhrliche Bericht
erstattung verzichten, wollen aber unsern Lesern doch eine 
Gesamtiibersicht iiber die Verhandlungen cles Verbandstages 
bieten und die in mancher Beziehung recht interessanten 
und anregenden Darbietungen mit einigen Bemerkungen 
begleiten. 

Die Vorv ers amml un g, welche am 14. April abencls 
7 Uhr im ,Heiligengeist-R estaurant" sLattfancl, war von 
e,twa 200 Teilr.ehmern besucht, èlarunter befauden sidJ 
Vertreter von Ministeriell, Regierungen, Schulbehorden uncl 
Stil.dten; auch Auslander waren erschienen, u. a. aus der 
Schweiz, England und Osteneich-Ungarn. N ach einer 
kurzen Begriissung clurch clen Vorbandsvorsitzenclen, Staclt
schulrat Dr. W eh rh a h n-Harmover hieltHauptlehrer Gi es e
Magdeburg einen Vortrag i.i.ber n das Re eh n e n a uf cl e r 
Un terstufe der Hilfs s eh ule «, der zur Annabme fol
gender Beisatze fuhrte: 
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l. In der Hilfsschule kommen auf der ersten Stufe 
Aùdition und Subtraktion im Zahlenraum 1- 5 und auf der 
zweiten Stufe dieselben Grundrechnungsart.en von 1-10 
zur Bchandlung. 

2. Durch mannigfache und haufi.ge V eranschaulichung 
und praktische Selbsttii.tigkeit der Schi.i.ler wird Rechen
verstandnis angebahnt. 

Dnrch vielseitige Ubung und unermudliche Wieder
holnng ist Rechenfertigkeit zu erzielen. 

4. Fur die Hilfsschulen ist ein den Verhaltnissen der
selben angepasstes Rechenbuch wunschenswert. 

In der Debatte, die ungemein lebhaft gefuhrt wurde, 
kamen verschiedene Meinungen uber den ersten Rechen
uuterricht zum Ausdruck, unter denen besonders die des 
Schulins1 ektors S c h ere r-W orms unsere Beachtuug ver
ùient. Er verlangte individuelle Behandlung des Rechen
nnterrichts und Anschluss desselben an den W erkunterricht, 
N ach dem Grundsatze: Was der Mensch darstellen kann, 
ùas versteht er, hat seine F orderung eine gewisse Berech
tigung. Eine genaue psychologische Darstellung des 
Rechnens hatte fi.i.r unsere Schulen einen grossen W ert 
allein daran fehlt's noch immer. Es ware wirklich lohnend, 
di e Frage : Wie entstehen und entwickeln sich urspriingliche 
Zahl vorstellungen bei unsern Schiilern? auf Grund psycho
logischer Beobachtungen zu beantworten. Ohne die Be
antwortung dieser Frage schweben alle Rechenmethoden, 
cleren es jetzt eine ganze Menge gibt, in der Luft. Daher 
miissen wir es uns auch versagen, auf die Auseinander
setzungen anderer Redner einzugehen, da wichtige Fragen 
von prinzipieller Bedeutung nicht von ihnen beriihrt wurden. 

Rektor Gr o t e -Hannover referierte i.i.ber di e ]'rage: 
,Konnen die Kinder zwangsweise der Hilfs
schu l e zugefi.i.hrt werden?" Seine Ausfi.'lhrungen 
riefen einen lebhaften Meinungsaustauch hervor und fi.i.hrten 
zur Annahme folgender Leitsatze: 

1. Es liegt im Interesse der Schule, der Gemeinde, des 
schwachbefahigten Kindes und seiner Eltern, dass da, wo 
Hilfsschulen bestehen, jedes schwachbefahigte schulpfiich
tiges Kind die Hilfsschule besucht. 

2. Es muss durch gesetzliche Bestimmungen oder be
hordliche Verfugungen die Moglichkeit gegeben werden, 
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Kinder, welche als schwachbefahigt erkannt sind, auch 
gegen den Willen der Eltern der Hilfsschule zu iiberweison. 

3. Die zwangsweise Ùberweisung hat nur da ein
zutreten, wo Eltern hartnackig ihre Einwilligung zur Ùber
fiihrung ihres Kindos in die Hilfsschul e verweigern, oder 
ihren Kindern nicht einen entsprechenden Unterricht an
gedeihen la.ssen. 

4. Die zwangsweise Ùberweisung ist abbangig zu 
machen von einer padagogischen und arztlichen F eststelJung 
der Schwachbefahigung des zu i.i.berweisenden Kindes. 

5. Der Erlass gesetzlicher Bestimmungen oder behéird
licher V erfi.i.gungen, welche die zwangsweise Uberweisung 
von Kindern in die Hilfsschule ermtiglichen, ist uberall da 
anzustreben, wo zur Zeit solche Bestimmnngen oder Ver
fi.i.gungen noch nicht bestehen. 

Die Hilfsschullehrer wollten anfanglich durch die Er
folge ihrer Tatigkeit die Eltern willig und geneigt machen, 
ihre Kinder den Hilfschulen anzuvertrauen. In den meisten 
.Fallen ist ihnen dieses auch gelungen, und nur selten waren 
besondere Massnahmen erforderlich. Bei der heutigen Aus
breitung der Hilfschulen ware es nun an der Zeit, wenn 
durch gesetzliche Bestimmungen die Einschulung schwach
begabter Kinder in die Hilfsschulen besonders geregelt 
wiirù.e, wie dieses z. B. schon in Braunschweig durch ein 
Lanù.esgesetz geschehen ist. Das preussische Unterrichts
ministerium scheint die Auifassung zu vertreten, dass die 
Rilfsschulen nur eine besondere Veran s taltung der 
Volk ssc hulen bedeuten; es hat daher in einigen 
Fallen die Beschwerden der Eltern gegen die Einschulung 
ihrer schwachbegabten Kinder in die Hilfsschulen als un
gerechtfertigt zuruckgewiesen. Einzelne Bezirksregierungen, 
z. B. die Ktinigliche R egierung zu Erfurt, sind dieser Auf . 
fassung beigetreten und ordnen im W eigerungsfall die 
zwangsweise Einschulung in die I-:Iilfsschulen an . Um 
jedoch eine Gleichmassigkeit in der Behancllung solcher 
Falle zu erzielen, ware ein Erlass gesetzlicher Bestimmungen 
oder behtirdlicher Verfiigungen iiber die zwangsmassige 
Einschulung schwachbegabter Kinder in die Hilfsschulen 
anzustreben. Zur Erreichung dieses Zweckes kéinnen zwei 
Wege beschritten werden; es kann entweder der Vorstand 
des V erbandstages an massgebenden Stellen in diesem 
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Siune petitionieren, ocler die betreffenclen Schulen resp. 
Schulverwal tungen, w o W eigerungsfalle auftreten, wenclen 
sich an ihre Abgeordneten, um landesgesetzliche Bestim
mungen in dieser Angelegenheit allmahlig zu erwirken. 
E s wùrde sich empfehlen, beide W ege zur Erreichung dies
bezùglicher Verordnnngen zu bescbreiten. 

I m ges ch a ftli ch e n Teil der Vorver:lammlung wurde 
zuuachst eine Statutenanderung cles Verbandes in dem 
Sinne vorgenommen, dass auch die soziale Ftirsorge fttr die 
den Hilfsschulen ti.berwiesenen Kinder wahrend und nach 
der Sehulzeit als Aufgabe cles Verbandes gelten soll. Des 
wei tern wurde beschlossen, bei den Staatsregierungen auf 
L1ie Ei n ri ch t u ng von K u rsen fur die Au s - und F ort
bi l ù un g d e r H ilf ss c h u ll eh r e r hinzuwirken, eine ak
Luelle Massnahme im Interesse der Hilfsscbulbestrebungen, 
ùie anderweitig erkannt und auch bereits durchgefuhrt 
wonlen ist. So fand in der Zeit vom 24. April bis zum 
l. J uli 1899 ein Bildungskursus fttr Lehrer und L ehrerinnen 
au Spezialklassen fttr Schwerbegabte in Z ti. r i c h statt. 
Nauh dortigen Mitteilungen ist eine Wiederholuug derartiger 
Bildungsknrse fùr clie Zukunft geplant . Eine recht grttnd
liche Vorhilclung erhn,lten die Lebrer an der Landesidioten
anstalt zu Budapest. Sie mtissen dort zunachst einen eiu
jahrigen Bildungskursus an der Anstalt absolvieren, wahrend 
dessen sie prak tisch und theoretisch mit dem ganzen Ge
biete cles S0hwachsinnigenbi ldungswesens bekannt gemacht 
werden. A m Schlusse cles J ahres findet die P rti.fung fttr 
Idiotenlehrer sta t t; ihre Ablegung berechtigt zur definiti ven 
Anstellung als I diotenlehrer. 

Die Taubstummen- und Blindenlehrer mti.ssen bei uns 
auch eine gr iindliche Vorbildung nachweisen, ebe sie defi
nitiv als solche angestellt werden. Erst ere haben zu diesem 
Zwecke die Taubstummenlehrerpriifung abzulegen; ihre 
Prufungsordnung besteht schon seit dem J ahre 1878. Die 
B lindenlehrer streben zur Zeit auch nach einer F achpriifung ; 
auf dem letzten Blindenlehrerkongresse wurde diese An
gelegenheit ebenfalls zm Sprache und Diskussion gebracht. 
E s ware daher an der Zeit, wenn wir gleichfalls eine 
besondere Prttfung fur L ehrer fiir Schwachbegabte ver
langten. Bei der heu tigen Au~breitung unserer Schulen und 
Anstalten d i.irfte dieser Wunsch gerecbtfertigt erscheiuen, 
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obne dass er noch besonders begritndet werden miisste. 
Wenn fitr jene Kategorien von Lehrern besonclere Fach
priifungen notig sind, dann sind sie f ur un s erst recht 
erforderlich, da unser Arbeit:-~gebiet jenen Arbeitsgebieten 
an Umfang und Eigenart zum mindesten g leich, WCllll 

nicht noch umfangreicher und eigenartiger als die ihrigen 
gestaltet ist. 

Es ist so oft die Fragfl erortert wonlon, mitunter 
sogar mi t einer gewissen Gehassigkeit, wem di e L e i tu n g 
der Anstalten fiir Schwachsinnige gebi.thrt, oh dem ArzLe 
oder dem Paclagogen. Diese 1!'mge konute mit der Ein
fi.lhrung einer Fachpritfung zunachst fitr L elher, spater 
filr Vorsteher soloher Anstalten (analog den Prltfungen der 
Taubstummenlehrer und Vorsteher der 'l'aubstummeuan
stalten) aus der Welt gesohall't werden. Auf ùem GebieLe 
des Taubstummenbildungswesens ist mit der Durchfithrung 
der Prltfungen grosse K larheit und weitgehendo Ùber:!iuht 
in vielen Beziehungen erzielt worden, so dass Jie ùortigon 
Verhaltnisse geraùezu nachahmenswert ersuheineu. 

Zum Schlusse der Vorversammlung kamen noch einige 
Vereinsangelegeuheiten znr Verhandlung, u. a. wurcle Be
richt uber den Stand der Verbandskasse erstattet und dem 
Kassenfuhrer Entlastung erteilt; boi ùer zuletzt vorge
nommenen Vorstandswahl wurden die aussoheidenclen Vor
standsmitglieder clurch Zuruf wiedergewahlt, sodass der 
Vorstand clerselbe g eblieben ist. 

Die Hauptversammluug fanù um 9 Uhr im Konzertsaal 
der Liedertafel statt und war vou eLwa 300 'l'eilnehmern 
besuoht. In seiner Begrltssungsrede gab der Vorsitzende 
cles Verbandes, Stadtschulrat Dr. W eh rhahn-Hannover 
einen kurzen Ùberblick uber die iiberaus rasche Entwickluug 
cles Hilfssohulwesens in den letzten Jahren . Wiihreml im 
Grtindungsjahre cles Verbandes 1898 in 52 deutschen 
Stiidten Hilfsschulen mit 4300 Kindern bestanden, sind 
gegenwartig in 147 cleutschen Staclten solche Schulen mit 
circa 15 000 Kindern vorhanden. Die Zahl der Schiiler ha t 
sioh seit 1898 etwa verv.ierfacht. Trotzclem entbehren nociJ 
immer viele Tausende sohwachbegabter Schiiler eiues go
eigneten Unterriohts, so dass der Verbancl noch manche 
Arbeit auf clem Gebiete der Verbreitung der Hilfsschulen 
zu leisten hat. - Nach diflser kurzen Ùbersicht seitens cles 
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Verbancl svorsitzeuden folgten die iiblichen B egri.issungen. 
Di e V ersammlung wurde begrùss t i m N amen der Gross
h erzoglich H essischen R egierung durch Oberschulrat 
Dr. Sc h e u e rmann im Namen der S tadt Mainz durch 
don l. B eigeordneten Dr. S c hmidt und im Namen cles 
Ortsausschusses durch Kreisschulinspek tor Dr. Z a n g . Vom 
Geh. Oberregierungsrat Brandi im preussischen Kultus
ministerium lag ein Begriissungsschreiben vor. Die Ver
sammlung beschloss, Danktelegramme zu entsenden an das 
prenssische Unterrichtsministerium, an Geheimrat Brandi 
un d an O berschulrat Eisenhnth- Darmstadt N ach BB
sLi1Ligung der Beschliisse der Vorversnmmlung folgten die 
Vortrage. 

Bilfsschulleiter Delit sch-Plauen i V. referierte uber 
ùas 'l'hema: ,Da s s chw a chb e gabt e Kind im Hans e 
u n d in d e r Schul e". Seiner Arbeit lag folgender Ge
dankengang zu Grunde : 

K iudlicher Schwachsinn wird vielfach erst uach der 
fl't r di e geistige Eutwicklung sohr bedeutsameu, vorschul
pfli chtigen Zeit erkannt. 

Ihn verursachen Entwickelungstorungen in der Gross
hirnrinde. 

Er aussert sich in Verzogerung und Schwachung, seltener 
in krankbafter Steigerung geistiger Funktionen. Er ent
stell t auch die aussere Erscheinung cles Schwachbegabten. 

Der immer las tiger fallende Mangel an aussern R eizen 
( ( R ef.) und innern Vorziigen entzieht den Bedauerns
wiirdigen das allgemeine W o hl wollen, triibt selbst di e 
i h n eu besonders notige elterliche Liebe. 

Mit dem Eintritt in die Schule wird die Schwache der 
minderbAgabten Kleinen der O:f:Ientlichkeit preisg geben. 

Die Volksschule fiir normale Kinder iiberbiirdet und 
bedri.i.ckt se h wachbegabte Kinder bis zur G efahrdu11g ihrer 
Gesundh eit. 

Meist unterstiitzt das Elternhaus den verfehlten Ver
such der Schule normale Kinder zu normalen Leistungen 
zu zwingen. 

N ach fruchtlosem Bemilhen von Schule und H aus 
werden schwachbegabte Zoglinge im wesentlichen sich selbst 
u berlassen, obgl eicb grac1e sie der L eitung bediirfen. 
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Die Erziehung Schwachbegabter konnen Hilfsschulen 
eher iibernehmen als Hilfsklasseu. Doch sind an dia Organi
sation der Hilfschule folgende Sonderforderungen zu stellen: 

Eine sorgfaltige Aufnahmeprilfung vereine in der Hilfs
schule nur schwachbegabte Schiiler. 

Eine nach Bediirfnis sr ater wiederholte arztliche 
Untersuchung der Angemeldeteu fiihre zum Ausschlu:-se 
von Kindern mit schweren Sinnesdefekten uncl von Kranken, 
die ihre Mitschiiler gefahrden, fiihre aber auch zu arztlicher 
Hilfe und padagogischer Sehonung leidender Kiuder. 

Die Hilfsschule sei hinreichend gegliedert und zweck
massig mi t Lehrkraften, Lehrstunden un cl L ehrmi tteln bedach t . 
Der Hilfsschullehrer gewinne erst seine Schiiler, erwecke 
erst ihr Selbstvertraueu. Er unterrichte individuell , sei 
Erzieher, verbiinde sich demgemass, soweit es dienlich ist, 
mit clan Eltern seiner Zoglinge, tl·e:ffe anderseits Mass
regeln zur V erhiitung falscher Behandlung o der im Eltem
hause drohender V erwahrlosung. - Er lei te seine Pfleg
linge von der Schule ins L eben, wenn notig, bis zu ge
eigneter Berufsstatte, l>leibe auch den aus der Hilfsschule 
Entlassenen auf Wunsch (oder Bediirfnis d. Ref.) ein 
treuer Berater und H elfer. - Er wehre unverstandiger 
Beurteilung und Behandlung Schwachbegabter, erwecke 
das allgemeine Mitgefiihl fiir ihr unverschuldetes Elend uud 
werbe diesen Stief'kindern der Natur hilfbereite Freunde. 
Zur Erfiillung solcher P:B.ichten bedarf er hinreichender 
Gelegenheit zur Selbstbildung, Freiheit der Bewegung im 
Amte und behordliche Unterstiitzung seiner Erziehungs
massregeln sowie seiner sonstigen humanen Bestrebungen. 

Unter allen diesen Voraussetzungen werden Hilfsschulen 
den Schwachbegabten zum Segen gereichen. 

Eine Besprechung dieses Vortrages, der mit einer ge
gewissen Warme vom R eferenten zum Ausdruck gebracht 
wurde, fand nicht statt. Im allgemeinen boten seine An ·
fiihrungen fiir den Fachmann wenig neue Aussichten und 
beachtenswerte Anregungen, es lag dieses wohl in der 
Fassung der Aufgabe begriindet; die Allgemeinheit dagegen 
wird sicher manches profitiert habeu sowohl in Beziehung 
auf die Psychologie cles Schwachsinns als auch nach der 
Seite der padagogischen und didaktischen Behandlung cles 
Schwachbegabten hin. 
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Ah; zweiter Referent berichtetA Oberamtsrichter N olt e
Braunsehweig ttber ndie Beriicksichtigung der Schwach
sinn igen im bitrgerlichen und offentlichen Recht 
cl s ù e u t s c h e n Re i c h e s." Redner beleuchtete zunachst 
di e R echtsstellnng der Schwachsinnigen nach dem Bttrger-
1 ichen Gesetzbuche, berithrte hierauf die fiir di e Hechts
pflege der Schwachsinnigen massgebenden Paragraphen cles 
Heichsstrafgesetzbuches und verbreitete sich cles weiteren 
iiber die Zivilpro:<~essordnung in ihrer Bedeutung fiir solche 
P ersonen. Er bot eine Erlauterung und Zusammenstellung 
cles hier in Betracht kommenden sehr reichen Materials 
un d gab Aufschluss itber Geschaftsfahigkeit, Geschafts
bescbranktheit, Geschaftsunfahigkeit, Entmttndigung, Vor
mundscbaft und P:flegschaft. So interessant auch seine 
Darlegungen waren, so wenig vermochte man ihnen zu 
folgen, da sie manche juristische Kenntnisse voraussetzten, 
die den meisten Padagogen namentlich in der Bekannt
schaft der vielen bezeichneten Paragraphen verschiedener 
Gesetzbitcher vollstandig mangeln. Interessant war es zu 
vernehmen, dass Redner bisher keine Falle von Geistes
schwac.he in seiner richterlichen Praxis zu verhandeln Ge
legenheit hatte. Von der Drucklegung dieses Vortrages 
vorsprechen wir uns fiir die Rechtspflege der Schwach
sinnigen manche Vorteile. 

Eine lebhafte Debatte entspann sich bei der Beratung 
ii ber di e dem IL Verbandstag vom Hauptlehrer K i e l h or n
Brannschweig vorgelegten Leitsatze ilber die Organisation 
der Hilfsschnle, welche in folgender Fassung angenommen 
wurden: 

l. Der Unterricht. 

I. Allg emeine Gesi cL tsp unkte. 

1. Der Unterricht trage erziehlichen Charakter, er suche 
ùie Kinder fiir das tagliche L eben titchtig zu machen und 
cler011 Erwerbsfahigkeit anzubahnen. 

2. Nicht auf die Stoffmenge kommt es an, sondern auf 
cine zweckentsprechende, sorgfalLige V erarbeitung un d voll
stanùige Aneignung des Stoffes. Ùberbilrdung ist zu ver
meiden. 

3. Die Darbietung cles Sto:ffes sei einfach, knapp, an
schaulich uncl rnoglichst liickenlos aufbauend. 
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4. Lchr- unù Anschauun gNmi ttel mii ssen nmreichPlHl 
uncl mannigfaltig vorhanden sein, Ùflmil-. der Unterri cld, 
von der Ansch<.nmng ausgehen und durc·h di e Anschauun g 
uu terstfltzt werùen lmnn. 

5. H ausliche A rbeiten sin <l auf das Mincles tmass 7-u 
beschranken. 

6. Schulspazi.ergiinge sind oft zn unternehm en; sw 
dienen unterrichtlichen Zwecken und konnen in ùie Unter 
richLszeit fallen. 

11. Der Stundenplan. 
l. Die Unterrichtsstunclen fi.lr L ehrer betrngen im 

Durchschnitt wochentlich etwa 24; claneben ist ihn en tliu 
Verpflichtung o.ufzucrl egen , die Wohlfahrtsbestrebungon 
fii r die I-lilfssohullebrer zu fordern . 

2. Die Untorrichtss tuncl en fltr clie Kinder betragen in 
der Regel wochentlioh 20- 26 einscbliesslich Han dar bei L 
uncl 'l'urnen. 

3. Die Verteilung auf die einzelnen 'l'age ist cl erart 
vorzunehmen, dass ein W echRel zwi schen meLr nncl minder 
ermiidenden Fachern stattfìndet. 

4. J ed e Uuterrichtsstunde werde durol1 eine Pau so von 
lO -· l 5 Minnten geki.irzt. 

5. Soweit. als moglich fi.ndet der Unteni c:ht cles Vor
mittags statt. 

6. In der mehrldassi.ge n Hilfssc llUl o ist clanmf' B edacht 
zn nehmou , dass einzelne Kinder in eim:elnell Fachern nnfi 
g~:~wechselt werclen ki.innon. E s ist durchaus erforderlich, <l aH::; 

fest e Gruml~<iLLze fùr clie Organisation <1 er Hilfsschnle ge
wonn~u werden, denn nm· auf .'Ìcherer Grundlage Jmnn cli e 
Uilfsschule gecleihon uud tJcgen suhaiTeu. D eu Hilfs:sclml 
lehrem muss wohl eiue gewisso BewoguJ1gsfreiheit go~LatLot 
wenleu, lln.s ver]augt di e i n di viduoll venwltieclonartige Vr> r
an lagung ihrer Schi.iler, H.b er ueH :;er if< t eH, wetm clie Ziele 
und Grundsatze der Hiltssclml < in bestimmter :E'onn 1.1lHÌ 

Fassung in die Oe:fientlichkeit gelaugeu. Dio K i e l h or u
:;chen L eiLsab:e iiuer c1ie Organisation der Hilfsschu lo 
ll!tben in ihrer Folge n un sdtOll clrei v erbandstage uo
schaftigL, sie gelten a.ls das Funclament, worauf di o deutsch e 
Hilfsschule gegrltndet ist. 

De n Schlussvodmg hielt Hilfsschullehrer M a y e r
Maunh eim i.iber das 'l'hema ! 11 \Velche Besonclerheiten e r-
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go bon s ic h ftt r d en Sprachun te rri cht in d er Hilfs 
s <:h n le?" .Eh wies zunachst darauf bin, dass bei den Schwach
hBga.bton erst ein gewisser Aufmerksamkeitszustand geschaffen 
wnrrl en miisse, bev r der Unterricht beginnen kanu. Dieser 
Zn~tanl ~;e i <lurch Uebungen dor Sinne anzubahnen un d herbei
zu fUhren . D em F orm enunterrieht ist eine besondere Pflege 
zu widmen . Von grosster BedeuLun g fiir die Hilfsschule 
erscheint eiu l>esonders geregelter Darstellungsunterricht 
(Arbeitsunterricht), wodurch eine zweckmassige motorische 
Ausb ildung erzielt wird. Die Erziehung und Bilùuug durch 
Arbeit soll unsere besondere Beachtung verdienen. Dieses 
uugefithr waren die Ideen, welche Redner entwickelte. Die 
Reispiele, welc.he zu den Sinnesiibungen (Auge, Ohr, Ge
~chmack, Tas tsiun) bezeichnet wurden, sind allgemein ge
brauehlich . Sie lebnten sich in der H auptsache an 
Dr. Li e bm a n n s Vorschlage an . E s lasst sich nicht leuguen, 
d<t 'S di e Darlegnngen d es R efereuten etwas fiir sich ha ben, 
da schlie:;;slich eine zweckm assige motorische Ausbilduog 
in vielen F all eu doch unser Hauptbestreben bleiben wird. 
Aufmerksamkeit ist nach P r ey er ein Willensakt; Betatigung 
des Willens aber verlangt. motorische Leistungen, und diese 
sotzen motorische Ausbildung voraus. Es ist zuerst von 
Du Boi s- l~ e ym o nd-B erlin hervorgehoben worden, dass 
jede L eibesi'tbung auch eiue Geistesgymnastik bedeutet. 
Jede Thatigkeit wirkt ftnf da s Nervensystem zuri.tck und 
hangt von diesem ab und tragt so zur Bildung desseu bei, 
was wir Gicht nennen. Das schwachbegabte Kind zeigt. 
sich als in Schwachling in Bezug auf Aufmerksamkeit und 
Woll en, das sind diejenigen psychischen Tatigkeiten, welche 
,alle uutergeordn eten Funktionen des Gaistcs verdichten 
un d konzentrieren". Daher wird eine zweckmassige M ass
nahme, durch welche jene Thatigkeitsitusserungen gesta.rkt 
und gep:flegt werdeu, ganz gleich ob es ein Arbeitsunterricht 
odcr eine Sinnesiibung ist , wohl am Platze sein. Diese 
I deen sin d bereits von Dr. D e m o o r praktisch clurch das 
euryLhm ische rrurnen fi.i.r di e Schwachsinnigenpadagogik 
verwerte t worden. N eu wareu also di e D11.rbietungen d es 
Refereuten durch11.us nicht , ùazu lageu auch keine L eitsatze 
vor, sodass eine kriti-;che Beur teiluug seiner Ausfi.thrungen 
erst moglich sein winl, wenu die Drucklegung des Vor
tr,tg0;; erfolgt ist. Auch ~;ch .Jiut mau (tuf dem Geuìete 



160 

Volksschule der Erziehung durch Arbeit in einze]n('n 
Kreisen eìne gewisse Beachtung zu schenken; bahnbrechencl 
in dieser Angelegenheit geht Seminarlehrer L ay vor, cler 
durch sei no Arbeiten ja hinlanglich genug bekannt sei n dttrfte. 

Als Versammlungsort fi.tr den nachsten V erbandstag 
wurde Brem e n in Aussicht genommen. Wahrencl der 
V erhandlungen lief vom preussischen Knltusministerium ein 
Danktelegramm ein. Nach dem gemeinschaftlichen Mittags· 
mahl besichtigten die 'l'eiloehmer die Sehenswi.irdigkeiten 
der Stadt, den Dom, die Rheinanla.gen und das romisch
germanische Museum. Zum Abschluss der Vemnstaltungen 
fand abends 8 Uhr ein Festa be n d in der Stadthalle, dem 
zweitgrossten Saale Deutschlands, statt, der einen auss erst 
schonen Verlauf nahm. Hilfsschullehrer B il t t n e r -.Mainz 
m·freute die Gaste durch einen formvollendeten Prolog, 
Oberlehrer Stenner-Mainz entbot im Namen des Orts
ausschusses eìn herzliches Willkommen u.nd Sta d t.schulra.t 
Dr. Wehrhahn-Hannov1~r gab dem Danke der Gaste fttr 
den ttberaus liebenswurdigen Empfang im ,goldenen 
Mainz" mit beredten Worten Ausdruck. Die Gesangchore 
verschiedener Mainzer Mannergesangvereine fanden grossen 
Anklang, ebenso die Leistungen der Musikkapelle. Nur zu 
schnell verliefen die schonen Stunden hei den wohlgc
lungenen musikalischen Darbietungen, bei U nterhaltung 
und anregendem, gemiitlichem und humorvollem Geplauder, 
selbst die Satire erschien und forderte ihre Opfer. Es hatte 
si eh jemand aus der V ersamm lung clem Vi trio l , das si eh 
uberall cl u r c hfr is s t, ahulich bezeichnet, sofort wurcle 
ihm die wenig schmeichelhafte Bezeichnung , Vitriol
mensch u beigelegt. Eine Lehrerin, di e cbick gekleiclet 
wn.r, erhielt den Beinamen ,Die Moderne" . 

Am 16. April fanden die Besuche der psychia
trischen Klinik zu Giessen uncl der Erziehung s
anstalt fur schwachbegabte Kincler zu Icl
s t e in i. T. statt. Univ ersiU1tsprofessor Dr. So m m e r
Giessen empfì.ng in liebenswilrdiger W eise di e T eilnehrn er 
und versammelte sie in dem Horsale der K linik zu eiuem 
interessanten Vortrage. Er sprach uber das Thema: Die 
v e r s c h i e d e ne n Forme n d e r I cl i o t i e v o m Sta n ù.
punkte der Therapie und Prophy l axe. Die 'I'hesen 
sei.nes Vortrages waren tolgende : 
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1. Bei den uuter dem Sammelnamen Idiotie zu
sammengefassten Zustanden von geistiger Storung handelt 
os sich um das Endresultat sehr verschiedener 
Krankheitsprozesse. 

2. Die Idiotie ist nur in einem Teil der Falle an ge
boren, bei dem andern handelt es sich um Krankheiten, 
welche in den er sten L e b ensj ahr e n erwor be n 
worden sind. 

Mehrere Gruppen der in den ersten Lebensjahren er
worbenen Idiotie, vor allem die Hydrocephalie sinù im 
Beginne der Krankheit therapeutisch beeinflussbar 
und werden beim weitern Fortsch~·itt der Behand
lung s methoden vermutlich heilbar sein. 

4. Auch di e un h e i l bar e n Zustande von Idioti e, 
speziell die epileptischen Formen erweisen sich ofter in 
einzelnen Symptomen als besserungsfahig. 

5. Einige Grnppen der angeborenen Zustii.nde von 
Idiotie im engeren Sinne bilden einen Gegenstand der 
Prophylaxe . 

6. Mit Bezug auf die angedeuteten Formen von Idiotie 
er,.cheiut es als eine hygienisch und soz i a l-oko
nomisch dringende Aufgabe, die Zahl der idiotischen 
Ge i stesstoruugen durch Prophylaxe uud soweit als 
moglich, durch Therapie im Beginue der Storuug 
zu vermindern. 

7. Als Grundlage fi.lr die padagogische Behandlung 
ùer Idiotie ist eine m e d i z i n i s c h e P s y c h o l o g i e a u f 
n a tu r w i s s e n s c h a f t l i c h e m B o d e n er forderlich . 

Dr. So m m e r ha t sich in seiuen Ausfithrungeu im 
ganzen weuig an diese Theseu gehalten, sondern ist andere 
W ege gegangeu. Er gab zuuachst eiue Erldarung der 
Anlage der ganzeu psy hiatrischen Klinik und eiue Be
schreibung der eiuzelnen llauser und Gartenanlagen . Daran 
schloss sich ein Rundgaug durch verscL.iedene Hauser mit 
Besichtigung einzelner l~ii.ume unter demonstrativer Er
kli:lrung an. Zuri.lckgekehrt nach doro Horsaale beganu er 
soinen eigentlichen Vortrag, ùer durch zahlr iche photo
graphische Aufnahmen anschaulich erlautert wurde. Er 
verbreitete sich zunachst i.lber ùie Hydrocephalie. Diese 
ist nach seiner Darstellung eine sekundare Folge innerer 
primarer Erkrankungeu. Der Fhtssigkeitsandrang im Gehiru 
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ruft periodisch wech::;elncle Stornngen }Jervor. Dic Hyclro
cephalen bieten im all gemeinen ein e gute Prognose, ihre 
Behancllung wird ~-: ich fi.ir die Znkunft in therapeutischer 
Beziehung gùnstig gestalten lassen, namentlich bei weitorem 
FortschriLt der medizinischen Behancllungs - Met.h oden . 
Meistens kommen Restzustande der Hyclrocephalio in (.lie 
itrztliche Behandlung, in welchen F ttllen in der R egel niehts 
mehr zu machen ist. E s ware wiinschenswert, wenn P rimar
zustancle den psychiatrisch en Kliniken zugewicsen wùrdeu . 
Alsclann kam Redner auf die Miluocephalie zu sprechen , 
die wenig beeinflussbar ist und eine ungtinstige Prognose 
bietet. Die Mikrocephalen sind die reinen Schmerzens
kinder sowohl fi.ir den Padagogen wie filr den Arzt. Die 
Therapie hat bisher keine nennen::;werteu Resultate erzi elen 
konnen. Referent ging danu zur Beschreibung cles Kr eti 
n i s m u s i.tber, der seiner Ansi eh t nach meclizinisch sehr 
giinstig zu behan deln geht. Er lmm aucb auf die Be
handlung der Kretinen mit Scbj]ddriisenextrakt zu sprechen 
und entwickelte darùber ausserst optimistische Ansichten. 
Auch eine Art Rbachitis wurde von i hm bei di eser G e
legenbeit beschrieben, welche jedoch eine ungtinstige 
P rognose und Therapie entgegengesetzt dem reinen Kreti
nismus bietet. Zuletzt gab er eine Beschreibung der 
Porenc eph ali e uncl Epil eps i e, von beiden Gruppen 
sagte er fùr die Behandlung vie] gtinstiges aus. Er meinte 
sogar, dass die Epilepsie mit dem Fortschritte der medi
zinischen Wissenschaft zu heilen sein wird. Die Poren
cephalen sin d, wenn uicht Lahmungen vorliegen, eiuer 
motorischen Ausbildung fahig. Sie behalten mechanische 
R eiben gut, abstrakte Sachen dagegen schlecht, sind gross
artig im Reproduzieren automn,tischer W ortreihen und 
konnen in der IIandfertigkeit ausgebilclet werden. Zum 
Schlusse wurden noch mebrere a.normal gebaute Scbitdel 
vorgezeigt, worau sich ùelehrende Mitteilungeu knitpfteu. 
I m ganzen war der Vortrag dos Profe:ssors Dr. So m m or 
in seiner anscbaulichen Darst ellung fi.tr uns P allagogen sol1r 
lehrreich; wir sincl ihm cleshalb zu grossem Dauke ver
pflicbtet . Der Veréi:ffentliuhung seiner Ausfùhrungen seheu 
wir mit gespannter Erwartuug enLgegeu und erhoifeu ~mch 
cles weiteren von ihm nocb manche Anregungon. Unerwahnt 
darf nicht bleiben, dass Dr. Sommer au:;clri.ickl.ich hervor-
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hob, And e un cl P aclagogen mitssen aur clero Gebiete der 
Schwacbsinnigenbil clung H and in Hancl miteinauder wirkeu, 
wenn etwas erspriessliches geleistet werden soll. Uberhaupt 
lies eu seine Darlegnngen erkennen , dass er der padago
g ischen Mi twirkung auf diesem Gebiete grosso Bedentnng 
beilegt und sie richtig wertet. 

Beim Verlassen der psychi atrischen Kliuik ereignete 
sich noch ein recht clrastischer Vorfall. Ein 'l'eilnehmer 
cles Verbandst~~ges , der jedenfalls infolge cles F estabends 
einen Fhtssigkeitsandrang im Gel1im batte, klagte uber 
heftige K opfschmerzen. Schn ell war jemand mit dem 
guten Rate dabei: , Sie hatten sich eiuen von clen Schadeln 
cles Professors aufsetzen sollen, dann witrde er ihnen nie 
mehr Schmerzen bereiten konnen. u Der also Baratene 
soll still schweigend davon gegangen sein. 

Von Giessen begaben sich einzelne Teilnehmer noch 
nach I cl s t e i n i. T.~ um di e dortige Erziehungsanst A.lt fur 
Schwachbegabte zu besuchen. Es war kein offizieller 
Besuchstag mehr, aber dennoch wurden wir a.ls liebe 
Gaste auf das H erzlichste autgenommen und mit grosster 
Bereitwilligkeit in die Anstal tswirksamkeit eingefùhrt. Wir 
hospitierten in clen eiuzelnen Schulklassen, besuchten die 
Wohn- u nd Schlafraume, die Bibliothek, das Sekretariat 
uud nahmen di e W erkstatten in Augemchein, selbst Kii.che, 
Kell er, Speisesaal und Baderaum waren uns geoffnet. Die 
Lage der Anstalt ist eine ausserst gii.nstige, ebenso zweck
massig erscheint die Gruppierung der einzelnen Anst.alts
gobaud e, die Anlage cles 'l1urnplatzes, Gartens und Parkes. 
Dio innere Eimichtung samtlicher Raume ist geschmackv0ll 
nnd praktisch getroffen, alles war ausserst sauber, hell , 
lu ftig und machLe den Eindruck eines wohlgeorclnoLon Haus
wesens bis zu dem komfor tabel eingerichtet.en P ensionat, 
iu welchem c1och verschiedene Insassen vereinigt waren. 
W eun schon der anssere Einclrnck der Anstal t angenehm 
wirkte, um so viel mehr Freude bereitete uns dus inuere 
L eben des wohl organisi rteu, musterhaft eingerichtoton 
Erziehuugsheimes. \Vir sahen frohliche R indergosichter, 
freundliches Hauspersonal, freud ige L ehrpersonen un d durch
wog munteres L e ben und W e ben im H ause, in der Schule 
und auf dem Spielplatze. Wo sich alles so schon und 
wohlgeordnet un ter weiLblichender Oberleitung vollzieht, 
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da ist den Arm sten unter den Armen eine rechte Bildnngs
statte bereitet, in der sie zu nùtzlichen Gliedern der 
Menschheit erzogen werden. Die Schule, in welcher er
fahrene, ausserst strebsame Lehrer wirken, kann als Muster 
einer Anstaltsschule bezeichnet werden, wir sahen selten 
so erfreuliche Resultate in einer Erziehungsanstalt fi.tr 
Schwachbegabte wie hier, auch fanden wir sPlten ein so 
zielbewusstes, padagogisch gewandtes un d psychologisch 
richtiges Arbeiten in einer Ansta.lt wie in Idstein. Es 
wurde zu weit fl.thren, Einzelnes eingehender zu schildern, 
wir wollen nur noch bemerken, dass die Erziehungsanstal t 
fur Schwachbegabte zu Idstein als M u s t era n s t a l t in 
jeder Hinsicht bezeichnet werden muss. Wir schieden von 
Idstein mi t dem Bewusstsein, dass wir etwas wirhliclt 
Rervorragendes und Vollendetes auf dem Gebiete cles 
Schwachsinnigenbildungswesens gesehen und man che An
regungen fùr unsere Schulen gewonnen haben. 

Der IV. Verbandstag bot seinen 'l'eilnehmern mannig
fache Belehrungen, hoffentlich ist in dieser Beziehung ein 
jeder befriedigt heimgekehrt. Einzelne Vortra.ge waren 
allerdings von unendlicher L ange, so dass erzahlt wurde, 
ein Teilnehmer ware beim Beginn eines VorLrages schn ell 
nach dem nahe gelege11on W i es ba d e n gefahren, h atte 
sich dieses angesehen, und als er von seinem Besuche 
zuruckkehrend den Saal aufsuchte, stande n och immer der
selbe Referent am Rednerpulte in seinem V ortrage. 

Wir schliessen unsern Bericht mit dem Wunsche, dass 
es uns vergonnt sein moge, alle unsere Freunde nach zwei 
J ahren in Bremen wiederzusehen. 

Aus der Gesellschaft der Charitéarzte. 

In der Sitzung vom 6. Juni. 1901, ùber die in der 
, Berliner Klinischen Wochenschriftu vom 24. Marz 1902 
bmichtet wird, demonstrierte J o ll y einen Fall von Aphasie 
mit Worttaubheit. Die Kranke war insofern ei.gentiimlicher 
Art, als sie einen ungewohnlich voll stliudigeu Defekt sowohl 
der impressiven wie auch der expressiven Sprachbahnon 
zeigte. Sie wird sei t 8 J ahren auf der Station beobachtet 
und soll auch weiter dort behalten werden, bis sich die 
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Gelegenheit biete t, das, was J o ll y diaguostiziert ha t te, 
zu verifizieren. J o 11 y betont da bei, dass er ruhig in der 
Gegeuwart der Kraukeu diese Au~sicht bes1 rechen konue, 
ùa, diesel be do eh keiu W or t verstiinde. Er ruft di e Kran ke 
mehrmals an. E rst naeh mehrfachem Wiederho1eu des An
r ufeu:> droht t:> Ìe sich uach clero Vortragenden um. Man 
hatte nun glauben konnen, dass sie sich auf die Perzeption 
ihres Namens hi n umgedreht habe. Dass jedoch das W ort 
solbst nicht den W eg zu ihr findet, konnte man 1eicht 
konstatieren, indem der Vortragende an die Patientin clie 
Aufforderung richtete, ihre Zuuge zu zeigen, ihre Hand zu 
reichen, a.uf i h re N ase zu zeigeu etc. Man kounte be1iebige 
Frage11 und Auftorderungen an sie richten, sie verstand 
JJ icht eiue einzige, obgleich sie deu Vor trageuden fortwiihrend 
aufmerk. am, aber verstandnis1os ansah. An eine Moglich
kei t mi.tsste m an ferner no eh denken : ùass di e P atientin 
absolut b1odsinnig sei und dass es demnach iiberhaupt kein 
Mitte1 mehr gebe, sich mit ihr zu verstiindigen. Dass das 
nicht ùer Fall ist, geht daraus hervor, dass, wenn der 
Vortmgende ihr die gewiiusch teu H and1ungell- vormacht, 
llie Pationtiu sie sofort nachmacht . W enn also der Vor
tragencle ihr die Zunge herausstreckt und sie durch eine 
Geste auffordert, ùas G1eiche zu thun , so macht sie diese 
Beweguug nach. Sie vers teht a1so die Aufforderung in 
dieser Form und ist fahig uncl bereit, sie nachzumachen. 

E in zweites Mittel , sich mit der Patientin zu verstan
ùigeu, ist die Schrift. Sie ist allerdings nicht im Stande, 
{liessend zu lesen, aber es lasst sich nachweisen, nament1ich 
w~nn sie in guter Stimmung ist, dass sie Namen zu lesen 
vermag. Legte J o ll y ihr zunachst fremde N amen vor, 
~<~ . B . den Namen Schulze uncl andere, so lehnt sie diese 
mit entschiedener Gebenle cles Ab ·cheus ab. Dabei bemerkte 
mau zugleich die eigentiimlichen Sprachreste die bei ihr 
vorhanùen sind. Sie vermag nicht ein einziges verstand
liches W or t zu sagen. W as si e sagt , klingt wie eine uns 
ganzlich unbekannte Sprache. Manchma1 ist es ein ein
formiges Indianergeheul, und immer sind es nur ganz un
verstti.nc11iche Silben, die sie kombinier t. Nur das Wort 
,,nee" kommt ab uncl zu ganz verstandlich heraus, wenn 
sie etwas ab1ehut . Sonst a.gt sie nur nhatte1 hotte1 pott, 
ho1ululu « und Anderes. Besonders durch die Leseversuche 
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kann m an dies e Sprachres te bei i br lH'l'VOrrufen. Ab un d 
zu, beson<ler i:l wenn sie missgestimmt uu<l zu cleu V er::mchen 
nicht aufgelegt ist, lw mmt es auch vor, dass clie Patientin 
sich gogenùber ihrem e.igeneu Namen ebenfalls ablehneu<l 
verhalt. D.ie hùufig wieclerholteu Venmehe haben aber 
ergeùen, clas::> koiu Zweifel claran ist, dass clie Patieutiu 
ihren Namen wi odererkennt, uncl zwar sowohl in gedruckt011 
wie in g eschr.iebenen L ettern. S.ie buchstabiert claun dio 
e.inzeluen BncLstaben der Heihe uach, inclem sie sie mit clem 
Finger beri.ihr t, uncl zeig t am Schluss mit i-.riumphireuclom 
Blick und indem sie clie H an<l an il1re Brust schlagt, cla~<s 

sie di e Tri:igerin <l.ieses Namens sei. 
Man kann einwenden, class clas L es eu cles einfachcn 

Namens kein L esen im gewohnlichen S.iune cles WO!'Les 
darstell e, indem dies ja eiu eiu fllr alle Mal aufgeuommeuos 
B.ild .·ei. Aber h i:tufig wiederholto V rsuclte haben ergeLou, 
dass sie auch audere \Vorte und selbst ganze Satze zu 
erkonuen vermag, die uichts mit ihrem Namen zu thuu 
ha ben, Der Vo rtragende legt ihr da ' gesehriebene Wort 
,,Zunge" vor, und sie strec:kt so fort darauE <lie Zuuge heraus. 
Daraus g eht hervor, dctss die Patientiu Schrittzeicheu er
konnt, wahrenrl sie akustische \Vortzeiehen absolut nicht 
aufzufassen im Stande ist. 

Weiter muss fes bges tellt werclen, ob clie Patientin 
ilberhaupt hort. Zahlreiche Versuche, die augestellt wurdeu, 
haben verschiedene R es ulLate ergeben, so dass di e Uuter
sucher oft in ihrcr AuffatJsung schwanktou. Auatomisuhe 
Veran<leruugeu der Gehororgane siucl nicht uaehzuweisen . 
Sicher ist, class es zu weilen geliugt, <lurd.t eiu ganz leises 
Klopfen am Bett sie zur W enduug cles Kopfes zu vemn
lassen. D.ie Einwenclung, dass sie dies fuhlen konuLe, 
lasst Vortragender nicht gelLen, da er auch durcl.t audere 
Mittel sich itberzeugt hat, class s.ie Gerausche wahrnimlllt. 
Moglich ist es, dass iu B ezug auf clas Gehor eme Herab
setzung besteht; eiue vollstandige Taubheit isL absolut 
ausgeschlossen. 

E~:~ zeigt sich a tso bezùglich der impressiven Fahigkeit 
der Sprache: erhaltene Lesefahigkeit, erhalteues Wieder
erkennen von Objekten uu<l Persouell, vollstandiges F ehlon 
Jes Wortverstaudnisses bei erhalteuem Uerauschverstancluis. 
Dabei ist <lie expressive Sprache auf gewis e unarLikulierte 
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Lauto rednziert, clio dio Patientin in 
W oi);e ausstosst, aber mi t Ausnabme 
w oh l niemals in vorstan dlicher W eise. 

sehr mannigfacher 
cles W ortes nueeu 
Ab und zu kommt 

s v or, dass, wenn si e ihren N amen sieht, der si e o:ffeub[1r 
immer noch sehr leùhaft interessiert, sie anfangt, auch mit 
J en Lippen zu buchstabieren und ein ahnliches Gerausch 
wie w macht, womit ihr Name anfangt. Sie nimmt all e 
mogliuhen Diuge in der Umgebung wahr und wendet 
<lonselben ihre Aufmerksamkeit zu, interessiort sich filr 
dieselbeu und giebt <lies durch ihre stets sehr lebhafton 
GesLen uud durch uuarLikuliertes Schreien zu erkennen. 
Alles N e ne ist ihr interessaut. So filhlt si e si eh bei der 
Vorstellung hesonders behaglich, da sie hierbei ganz neue 
Eindrùcke aufnimmt. 

Die rechte Korperseite ist ausgesprochen gelii.hmt, uncl 
~~:war spastisch gelii.hmt. Die P atientin wird sehr bose, 
wenn ma.n ver ucht, c1ie Koutraktionen zu ùberwinden, sie 
macht sogar den Versuch, dann zu schlagen. Das rechte 
Beiu ist absolut unbeweglich und steht in starker Beuge
kontraktur im Knie. Der Patellarreflex ist links wie rechts 
orboht. Mit dem liuken B ein kann sie noch spontane Be
wegungeu ausfi.Lhren, mit ùem rechten nicht, aber es ist 
offenbar, dass auch links eine starke Herabsetzung der 
Dewegungsfahigkeit vorhanden ist. Es bestoht demnach 
absolute vVorttaubheit bei erhaltener Lesefahigkeit, ganzliche 
Sprachlosigkeit bei erhaltener F ahigkeit, Laute auszustossen. 
Das Krankheitsbild ha t si eh v or ungefahr acht J ahren ent
wickelt, und zwar in Folge einer Reihe von Schlaganfallen, 
die jedesmal zunii.chst die rechte Korperseite betrafen und 
mit welchen sich, allmahlich wachsend, diese Sprachstonmg 
enLwickelte. E s ist nich t ganz sicher festgestellt, ob nicht 
auch nach einem dieser Anfalle eine Lahmung der linken 
KorperseiLe eintrat. Die P arese des linken Beines spricht 
dafùr, dass dies ge~chehen ist. 

J olly meint, dass es sich offenbar um eine Herda:ffektion 
handele, und zwar um eine ausgedehute Herdaffektion der 
linken Hemisphii.re; vielleicht sei ausserdem auch ein kleiner 
Herd in der rechten anzunehmen. Sichere Zeichen sind 
jedenfalls von der Herda:ffektion der linken HemispLare 
vorhauden. Bezuglich der L okalisation eines solchen Herdes 
konnte man b ei den Symptomen der W ortt.aubheit, wie sie 
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hier vorhanden ist, woh1 mit Sicherl JOit annehmen, dass 
die erste Scblafenwinù.ung cler linken Seite zerstort i~ t, 

uncl zwa~ sehr ausgodehnt , da os sich hier um eine sehr 
ausgedehnte W orttaubheit handelt . Vielleicht ist auch 
g leichzeit ig eine leichtere Affektion der ersten reclJten 
Schlafenwinclung vorhanden, woclnrch sich die llerabsotzung 
cles Horvermogeus im Allgemeineu erklaren wurde, obgleich 
eine absolute 'l'aubheit nicht besLeht. 

E s Iragt sir.h nun, ob man mit einer gewohulichen 
reinen Schlafenlappenaffektion sich erkhireu kanu, ù.a~s clie 
P atientin gar nicht zu sprechen vermag. Das gewohuliche 
Symptom, das sich mit der vVortLaubheit verbindet, ist dio 
von W e rni c k e sogenannte sensorische Aphasie, clas heisst : 
die Kranken sprechen verworren, sie wissen nicht die rich
tigen Worte zu :finden, sie sprechen oft ganz unv erstand
liches Zeug, a ber es sin d dar in do h imrnerhin no eh W orte 
zu erkennen un d in der R egel eine g<mze Menge von W orte H, 

cli e nur unriehtig gebraucht werden. Iu dieser Art liegt 
tlie Sache hier nicht mehr~ ~ondern es sinc1 ùberhaupt um 
R este von Silben ; deutliche \V orte vermogeu wir aus di o~em 
Geheul nicht mehr herauszu:finden. Demnach g ln.ubt J oll y 
es vcm einen zu mi.isseu, dass ùie SclJlafenlappenafiektion 
allein genùgt, um die Symptom e zu erkl aren; er uimmt an, 
dass auch noch ein wei terer 'l'eil cles Sprachapparates iru 
Gehirn mi t erkrankt sei un d dass die V eranderungen etwas 
weiter nach vorn gedrilckt sinc1 uncl so ausser der ersteu 
Schlafenwindung auch di e Br o c a'sche Windung wenigstens 
zum Teil in Mitleidenschaft gezogeu haben. 

In einem Falle, der vor acht J ahren zm· Obduktiou 
kam, hatten ganz abuliche Verhaltuisse vorgelegen . Dort 
war eine syphilitische Erweichung an der Oberflache der 
H emisphare eingetreten, ebenfalls mi t rechtsseitiger LH.hmung 
und mit vollstandiger Worttaubheit, dagegeu mit erhalteuer 
Fahigkeit zum L esen. Auch hier bestand ganzliche Sprach
uufahigkeit. Es wurden nur unartikulierte W orte ausge
stossen, entsprechend dem mehr apathischen Zustande 
allerdings selten er als hier. 

In der D iskussion bemer k te O p p e n h e i m , dass uac h 
seiner Ansicht J o lly fri.ther gemeint ha be, eiue vollstaudige 
Zerstorung cles sensorischeu Zentrums i.isse auch das 
Symptom der vVortl0sigkeit hervorbriugen. Opp e nheims 
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eigene Erfahrung decke sioh dagegen vollkommen mit dem, 
was Jolly soeben ausgefùhrt babe. Oppenheims Er
fahrungen beziehen sich im Wesentlichen auf Tumoren und 
Abszesse des Schlafenlappens, und er erinnert sich keines 
Falles, in dem selbst eine vollstiindige Zerstorung des 
Lobus temporalis durch einen Tumor im Stande gewesen 
ware, eine so vollkommene Unfahigkeit, sich sprachlich aus
zudrùcken, hervorzurufen. Anders ist es dagegen bei den 
Abszessen. Besonders bei der akuten Entstehung einer 
Eiterung im akustalen Zentrum, die manchmal innerhalb 
weniger Tage das ganze Gebiet umfasst und funktionsun
fahig macht, siebt man ab und zu sebr wohl, dass nicht 
nur •eine komplete W orttaubheit entsteht, sondern dass 
auch in Folge derselben eine wirklicbe Spracbhemmung 
vorhanden ist, so dass das Bild zunachst an eine absolute 
Aphasie erinnert. Hier liegen aber die Verhaltnisse ganz 
anders, und bei den Abzessen ist besonders zu beri.icksicb
tigen, dass neben der Eiterung meistens sehr weitgehende 
diffuse Veranderungen in der Umgegend bestehen, so 
Hyperamie, Oedeme u. s. w. Oppenheim fragt nun an, 
ob er sich bezùglich der frùheren Anschauungen J ollys 
in einem Irrtum befinde. 

J o l l y erklart den Widerspruch dami t, dass er fri.iher 
nicht in der absoluten Weise, wie Oppenheim dies aus 
einem Referate entnommen habe, die Sprachlosigkeit nur 
auf die Zerstorung der sensorischen Gegend zurùckgefùbrt 
habe, er habe vielmehr schon damals demonstriert und 
hervorgehoben, dass die Broca'sche Windung uicht frei 
geblieben war. Ihre Veriinderung war freilich so wenig 
intensiv, dass sie allein nicht ausgereicht hatte, um einen 
erheblichen Grad von Aphasie bervorzurufen. Andererseits 
glaubte er jedoch auch, dass die ganzliche Zerstorung de~ 
akustischen Sprachfeldes, wie sie in dem ersten Fall durch 
die Sektion na.chgewiesen und in dem beute vorgestellten 
Fall mi t grosser W ahrscheinlichkeit anzunehmen sei, allein 
nicht ausreichen wi.irde, um vollige Sprachlosigkeit herbei
zufi.ihren. Offenbar genùge aber in solchen Fallen eine 
gleicbzeitige geringe Lasion im motoriscben Sprachfeld, 
um dieses Resultat zu bewirken. 
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Uesprechnngen. 
Ohr und Sprache oder i.iber Hiirpri.ifungen mittelst der 

Sprache. Von Dr. Tr ei t e l (Berlin). - Verlag von Gustav 
Fischer, J ena 1902. 

Der Verfasser giebt eine interessante und lehrreicl1 o 
Ùbersicht iiber die verschiedenen Horpriifungsmethoden unr1 
geht mit besonderer Ausftthrlichkeit auf die H orprttfung 
durch Sprache ein. Oskar Wolf, dessen Buch iiber Sprache 
und Ohr wohl allgemein bekannt ist, stellte folgende fiinf 
Thesen bezttglich der Horpriifungen mittelst der Sprache 
bei solchen Schwerhorigen auf, welche einen Defekt des 
Trommelfells hatten. Diese F alle teilte er in fttnf Gruppen 
je nach der Grosse der O:ffnung ein. Die 'l'hesen lauten: 

l. Die Schwierigkeiten der K onsonantenauffassung 
stehen in geradem Verhaltnis zur Grosse des Defektes. 

2. Die Vokale werdeu unverhaltnismassig leichter und 
reiner gehort als die Konsonanten. 

3, J e hoher der Grundton eines Konsonanten in der 
Skala liegt desto leichter wird der Konsonant aufgefasst . 

4. Dlejenigen Konsonanten, welche ihrer K langfarbe 
nach den sogenannten einfachen Tonen nahe kommen, 
werden am schwierigsten, diejenigen, welche sich den aus 
einer Anzahl harmonischer Toue zusammengesetzten Klangen 
nahern, aro lei chtesten aufgefasst. 

5. Die Schwierigkeiten der Konsonantenauffassung 
konnen teilweise durch rhythmischen 'l'onfall der Ver
'mchsworte ausgeglichen werden. 

T r e i t el hebt mit R echt hervor, dass bei der Hor
priifung mi t W orten nicht nur physikalische Momente iu 
Betracht kommen, sondern auch psychische und dass diese 
in den W olf 'schen Thesen nicht geniigend berttcksichtigt 
seien. Er bestatigt ohne W eiteres These 2 und zwar fiir 
samtliche Horstorungen, Die 3. 'l'hese erkennt er nur in 
dem Sinne an, dass die hoheren Tane nicht nur durch 
L eitung des 'rrommelfells und der Gehorknochelchen, son
dern direkt durch den Knochen zum Labyrinth gelangen. 

Ein sicheres Urteil iiber die qualitativen Storungen 
des Gehors kann man nach Tr e i te l mittelst der Sprache 
nicht gewinnen. In dieser Beziehung geben dio Prlifungen 
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mittelst Stimmgabeln genaueren Aufschluss. Er erkennt 
aber an und hebt mit Recht hervor, dass die Prùfung 
mittelst der Sprache von grosserer praktischer Wichtigkeit 
sei, da man selbst von clero Vorhandensein resp. Nicht
vorhandensein der bekannten Be z o l d 'schen Horstrecke b' 
bis g" nicht mi t Sicherheit die von Be z o l d zuerst ge
forderten Schlussfolgerungen ziehen kann. Schwierig ist 
bei der Prufung mittelst der Fluster- und Lautsprache 
nur der Umstand, dass es keinen Gradmesser fiir die In
tensitat giebt 

Auf alle Einzelheiten der kurzen, interessanten Ab
handlung einzugehen, ist hier nicht gut moglich. Nur 
mochte Referent noch erwahnen, dass er seit langerer Zeit 
bereits den Phonographen zu Horiibungsversuchen benutzt, 
und zwar deswegen, weil wir hierbei wenigstens stets eine 
gleiche Intensitat der Tonquelle haben und demnach Ver
gleichungen uber die Resultate dieser Horii.bungen an-
zustellen im Stande sind. H. G. 

Zum Studium der Merkfahigkeit. Experimental-psycho
logische Untersuchung von Dr. Augus t Diehl, Nervenarzt 
in Lubeck. Mit einem Vorwort von Dr. August Forel. 
Berlin 1902. Verlag von S. Karger. - Referent Dr. 
H. Gutzmann. 

In dem der kleinen Broschure vorangeschickten Vor
worte betont F or e l, wie wichtig es ist, durch einen ge
nauen N achweis der Grenzen un d Fehler cles normalen 
menschlichen Gedachtnisses einen Masstab zu schaffen, 
mittels dessen besonders die Zeugenaussagen vor Gericht 
richtiger bewertet werden konnen und der gleichzeitig da
zu dienen kann, unseren Schulunterricht und unsere Schul
examina abzuandern. N ach F or e l s Meinung ist di e ein-
13eitige Belastung cles Gedachtnisses mit unnotiger Weise 
auswendig gelerntem Material ein anerkannter psycho
logischer Fehlgri:ff der Schule. ,Die wachsende Encyklopadie 
cles menschlichen Wissens soll in den Bibliotheken und 
Wurterbuchern, nicht aber in den einzelnen Gehirnen auf
gespeichert werden. u Deswegen geben die Examina einen 
schlechten Masstab cles menschlichen W ertes. Man miisse 
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sie auf das unumgangliche Minimum reduzieren, und dabei 
nicht das Gedachtnis, sondern das V erstandnis priifen. 

Der Verfasser geht aus von der 'l'hatsache, dass ùie 
Scharfe der Merkfahigkeit und ihr Umfang in hervorragendem 
Maasse den Wert des Gedachtnisses bestimmen. Es handelt 
sich nicht darum, festzustellen, wieviel dem Gedachtnis 
einverleibt wurde, sondern darum, wie getreu es demselben 
einverleibt wurde. Die Mangel des Erinnerungsvermogeus 
liegen darin, dass entweder Spuren fruherer Eindriicke ver
loren gegangen sin d, dass Gedachtnisdefekte entstehen, 
oder dass die Eindriicke mit der Zeit eine Umgestaltung 
erfahren haben; dann handelt es sich um eine Verfalschung 
der Erinnerung. Daneben besteht noch ein subjektives 
Urteil der sich erinnernden Person iiber den Wert ihrer 
Erinnerung, ob sie diese fi:tr sicher richtig, sicher falsch 
oder fi:ir zweifelhaft halt. Im Allgemeinen werden die 
Leistungen des Erinnerungsvermogens falsch geschatzt. 
Im taglichen L eben haben wir keine Kenntnis von den 
enormeu Fehlerquellen, durch die unsere Erinnerungen ver
falscht werden, und das hat fi:tr den taglichen Gang des 
Lebens keine besondere Bedeutung. Dagegen kann dies 
von geradezu erschreckender Bedeutung werden, wenn wir 
vor Gericht als Zeuge l:iber ein vor langerer Zeit stattge
habtes Ereignis aussagen mussen. Die Anforderung, die 
der Richter an die Erinnerungsfahigkeit der Zeugen fur ge
wohnlich stellt, ist eine bei Weitem uber das physiologische 
Maass derselben hinausgehende. Das haben nicht nur 
Psychologen und Mediziner haufig genug betont, auch 
hervorragende Juristen haben sich diesen zugesellt, so be
sonders Liszt. Diehlliefert in der kleinen Broschiire einen 
Beitrag zu diesem Kampf gegen die augenblickliche Praxis 
der Zeugenverhore. 

Seine Versuche wurden so angestellt, dass von vorn
herein eine Treunung in der Art und W eise, wie man sich 
den Eindruck im Gedachtnis bewahren soll, vorgesehen 
wurde. Sie wurden an 5 weiblichen Personen angestellt 
von 51, 26, 22, 13 und 9 Jahren. Die Personen sind ge
sund, gut beanlagt; 4 derselben, A, C und D, l:iberragen 
den Durchschnitt bedeutend. 

Ueber die Anstellung der Versuche giebt Verfasser 
folgendes an. 
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,Fi1r den Versuch wandte ich schwarzlackierte, 6 cm 
ho h e gut gefonnte Zahlen in Druckschrift an; sie wurden 
auf einem weissen Hintergrund in dessen Mitte betestigt 
und senkrécht aufgestellt. So hoben sich die Zahlen recht 
auiTallig uncl cleutlich ab. Um clie Erinnerung an eine be
sLimmte Raumlage untersuchen zu konnen, becliente ich 
mich eines 20 cm langen, 5 cm breiten steifen Lineals aus 
schwarzem, nicht glanzenclem Papier. Damit classelbe sich 
besser unserer W ahrnehmung a.ufclrangt, sincl mi t 11/ 2 cm 
Abstancl von einancler zwei l cm breite wei se Papierstreifen 
aufgeklebt, clie parallel zu den Seiteu des Lineals laufen. 
Das Lineal wurde in senkrechten, wagerechten oder in 
ciuer der schragen Richtungen auf einem Hintergrund von 
graubrauner Farbe befestigt; es bob sich vom Hintergrund 
recht auffallig ab. U m die Aufgabe etwas schwieriger zu 
gestalten, liess ich die Lage eines Winkels wiedergeben. 
Auf einer schwarzen Flache aus steifem Papier mit 20 cm 
Quadratseite wurde mit l cm breitem Papierstreifen ein 
rechter Winkel aufgeklebt, dessen Schenkel l O cm lang 
waren, und d essen Spi tze sich gegen die Mitte einer Sei te 
der quaJra.tischen Flache richtete. Nun wurde die Aufgabe 
gestellt, nach der bestimmten Zeit anzugeben, ob sich bei 
der beobachteten Stellung des Quadrates der Winkel nach 
oben, unten, rechts oder links o:ffnete. Zur Priifung der 
Erinnerung an W ahrnehmungen von Far ben nahm ich 
farbige Kreis:fl.achen aus buntem Papier mit 8 1/ 2 cm Durch
messer; sie wurden auf weisse Quadrate mi t 10 1/ 2 cm Sei te 
exakt zentral aufgeklebt. u 

,In Anwendung kamen 5 Tafeln von schwarzer, roter, 
gelber, griiner und blauer Farbe. Auch diese nicht ver
wickelten Gedachtnisaufgaben konnten dadurch eine Er
schwerung erfahren, dass neben der ]'arbe noch die Form 
des Objektes wiedergegeben werden sollte. In den vorer
wahnten Farben wurden Kreise, Quadrate, Rechtecke und 
gleichseitige Dreiecke von entsprechender Grosse hergestellt, 
sodass im Ganzen 20 Papierfiguren zur V erfiigung standen, 
die beim Versuch auf einer sie abhe enden Unterlage an
gebracht wurden." 

11 
Di e Bedingungen fiir die Aufgabestellung un d di e 

Beantwortung blieben fiir di e verschiedenen Teile d es V er
suches gena n die gleichen. An den V ersuchstagen wurde 
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jedes Objekt jedesmal 10 Seknnden gezeigt. Die Pen;unen 
stellten sich um l Uhr Mittags so auf, dass jede den ver
deckenden Schirm deutlich und bei guter Beleuchtung sehen 
konnte. Auf ein gegebenes Zeichen richtete J eder seine 
Aufmerksamkeit auf den Schirm, der dann unter voller 
Ruhe und W egfall jeder Zerstreuung 10 Sekuuden entfernt 
wurde. Nach der DemonstraLion wurd e nicht ftber den 
Versuch gAsprochen. Vielleicht war es nicht ftberflti ssig, 
duss zum Versuch ein sonst nieht benutzter Raum ausgesueht 
wurde, damit die Wahrnohmung der ausseren Situation im 
Laufe des Tages nicht ungewollte Erinnerungsbilder auf
tauchen liess. u 

nAuskunft iiber die Erinnerung an die vorgelegten 
Objekte verschaffte ich mir dadurch, dass ic.:h am bestimmten 
'l'age um 12 Uhr clie Versuchspersonen einzeln herbeiholto, 
sie aufforderte, stillschweigend aus dem vorgelegten Material 
die zuletzt gezeigten Gegenstande in ihrer R eihenfolge uncl 
Stelluug zurecht zu legen. Die Zahlen mussten clie Personen. 
aus mehreren Reihen von 1-10 zusammensetzen. Ein 
Urteil iiber die Richtigkeit der Erinnerung wurde nicht 
abgegeben, dagegen erbat ic.h mir eine Aeusserung darilber , 
ob die Erinnerung eine ganz bestimmte oder zweifelhafte 
war. Der jedesmalige Befund wurde in eine Liste einge
tragen. Es wurde auch untersagt, nach Abschluss des 
Versuches irgendwie ftber die eigenen Wahrnehmungen 
Mitteilungen zu machen, sodass bis zum Schlusse keine der 
V ersuchspersonen in der L age war, si eh e in zuverlassiges 
Urteil ii ber den Ausfall ùer Beobachtungen zu bilden. u 

Die ersten Versuche wurden nun so gemacht, dass zu
nachst eine einstellige, dann eine zweistellige Zahl gezeigt 
wurde und sodann eine Stellung des Lineals. Es ist 
interessant, dass am 7. Tage zwei Personen, ohne besonders 
dazu aufgefordert zu sein, ihre Angabe der zweistelligen 
Zahl mit der Bemerkung machten, dass nichts so sicher 
sei wie die Richtigkeit ihrer Angaben; gerade diese beiden 
Erinnerungen erwiesen sich als falsch. Nur die alteste 
Person, A, rechnete stets mit der Moglichkeit, sich zu 
in·en, da viele Erfahrungen sie gelehrt hiitten, der Er
innerung in solchen Sachen nicht allzu grossen Glauben 
zu schenken. Unter den 40 Angaben der einstelligen 

.. Zahlen waren 8 falsche, der zweistelligen 11 fal sche
1 

der 
~·$~) 
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Linea1richtungen 3 falsche. Interessant ist es, dass die 
vorangegangenen R eize clie Wiedergabe der spater aufge
nommenen deutlich verfalschten. 

1n ahnlicher Weise wurden die ferneren Versuche cles 
V erfassers aogestellt, lie i m Originai nachgel esen werden 
mogen. N ur auf di e persèiulicheu Verschiedenheiten mftg 
hier uoch kurz hingewiesen werclcn. Die alteste Person 
zeigt eiue deutlich geringere Gedachtnisleistung, obgleich 
tiie mathematisch begabt ist und sonst ein treues, beneidens
wertes Geda.chtnis fi.tr Dinge besitzt, die in ihrem Interesse
kreise Jiegen. Bei der Person B, die ein gutes Gediichtnis 
hat, fehlt ausgesprochene mathematische Begabung. Sie 
zeigte sich auffallencl unfahig in der Eriunerung an di e 
Rtellung des Lineals, merkte dagegen die vorgezeigten 
Zahl en besser als die Anderen. Die grosste Sicherheit in 
raumlichen Erinnerungen batte die Person C aufzuweisen. 
Die Person D, die ebenso gute mathematische Begabung 
wie C hat, steht dariu etwas zuriick. Die Person E scheiut 
ni(·ht mit Ol_.)tischen Vorstellungen zu arbeiten. 

Als Ges~\mtergebnis zeigt sich, dass die Merkfahigkeit 
am o.usgepragtesteu besteht fiir einfache raumliche Dar-
8t llungeu. Gut ist sie femer fiir Wiedergabe von Farben, 
zeigt sich aber erheblich geringer fiir vorgezeigte Zahlen. 
vVichtig erscheint , dass der subj ektiven Sicherheit nur wenig 
Bedeutung beizumessen ist. 

Ueber die Wichtigkeit derartiger Untersnchungen 
brauchen wir uns nicht des weiteren auszulassen. Sie er
geben sich aus dem oben R eferierten von selbst. Dass 
die Fehler ungeheuer wachsen miissen bei zerstreuten oder 
neuropathisch belasteten Individuen, ist von vorn herein 
anzunehmen, bedarf aber recht wohl der Untersuchung. 
Keiuem erfahrenen Spracharzte wird es entgangen sein, 
we l che ung e h e ur e Wi c htigkeit dem Gedachtnis 
und der Aufmerk samk eit bei Sprachstorungen 
beiz um essen i s t. Je einfacher derartige psychologische 
Untersuchungen angestellt werden konnen, desto vorteil
hafter ist es, und desto sicherer sind die aus den Resultaten 
zu ziehenden Schlussfolgerungen. 

Wir empfehlen di e kleine Arbeit D i e h l s unseren 
Lesern auf das Wiirmste. 
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Dia Anfange der abnormen Erscheinungen im kindlichen 
Seelenleben. Von J. Tri.tper. 1902. Verlag von Oskar 
Bonde in Altenburg. - Referent Dr. H. Gu tzmann . 

Der interessante kleine Vortra,g g liedert sich in drei 
Abteilungen. In dem ersten Absatz behamlel t der Ver
fasser die Frage, wo die seelische Abnormitat anfiingt, was 
in das Gebiet des Abnormen, des pathologisch Herabge
minderteiJ, fallt, im zweiten Absatz bespricht er die Aetio
logie der Erscheinungen, wobei er besonders auf Alkoholis
mus und die Vererbung hinweist, im driLten endlich er
ortert er die Frage, wann sich die Anfi.inge der Minder
wertigkeiten, sowohl der ererbten wie der erworbenen, 
zeigen. Zum Schluss stellt der Verfasser folgende Leit
satze auf: 

l. Es giebt abnorme Erscheinungen und Zustande im 
kindlichen Seelen1eben, die nicht als Schwachsinn im laml
Jau:figen Sinne des WorLes und auch uicht als eigeutlicbe 
Geisteskrankheiten bezeichnet werclen konnen, aber doch 
pathologischer Natur sind und in der Erziehung einer be
sonderen Beachtung und in manchen Fallen auch einer 
besonderen Behandlung unter nervenarztlichem Beirate be
durfen . 

2. Sie ki:innen auftreten als Schwachen wie als R eg el
widrigkeiten der Sinnesempfindungen, der Denkvorgi:i.nge, 
cles Gefilhlslebens, cles W ollens un d cles Handelns und 
mi.tssen nach allen diesen Seiten hin beachtet und heil
padagogisch beriicksichtigt werden. 

3. Ernste Massnahmen zur Verminderung der nerven
zerriittenden Ursachen und zur Fi.trsorge fur die mit psycho
pathischen Minderwertigkeiten behafteten Kinder und 
Jugendlichen, sei es im Rahmen der offentlichen hoheren 
und niederen Schulen, sei es - namentlich in schweren 
Fii.llen ethischer Entartung - durch besondere Anstalten 
ist nicht bloss im Interesse der betroffenen Individuen, 
sondern auch im Interesse der Mitschi.tler, der Familien und 
aUer sittlichen Gemeinschaften sowohl ein Gebot christlicher 
Nii.chstenliebe, als ein notwendiger Akt der Selbsterhaltung 
unseres V olkes. 

4. Es ist darum dringend erwiinscht, dass nicht bloss 
Arzte und Idiotenlehrer, sondern auch Lehrer aUer Schulen 
sowie Eltern und Erzieherinnen, Seelsorger, Kriminalisten 
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uncl Verwa1tungsbeamte, die iiber clas Wohl und Wehe der 
spaLeren J ugend zn bestimmen ha ben, ~:> i eh mehr, als es 
ui ~:>her g0schehen ist, dem Studium der abnormen Kindes
~;eele uml ihrer vorbeugenden Fiirsorge widmen. 

Ein Beitrag zur Pathologie und Therapie des Stotterns 
Vortrag gehalten im Verein Breslauer Arzte am 10. April 
1902 von Dr. H . A p t, prakt. Arzt, Spezialarzt fiir Sprach
storungen. Breslau. 

Ein anspruchloses kleines H eftchen von 15 Seiten, in 
welchem der Verfasser die allgemein anerkannten Er
fahrungen un d K enntnisse vom W esen cles Stotterns, seiuen 
Ursachen und seiner 'l'herapie einem grosseren Kreise von 
Arzten bekannt macht. Fi:ir die L eser unserer Mon a.ts
schrift bietet das H eftchen nichts N eues, fi.tr diejenigen 
Arzte aber, die sich iiber das Wesen cles Ùbels orientieron 
wollen , ist die Arbeit nur zu empfehlen, zumal ibr An
schaffungspreis ausserst gering ist. (50 Pfg.) 

IJitterariscbe Umscllan. 

Uber Sprachstiirungen. 
Von John Mason Good. 

(Schluss .) 

Personen im Zustande der Trunkenheit wenden oftmals 
wogen der zitternden Schwache ihrer Lippen dieselbe Ver
doppelung der Lippenl aute an, und nahern sich anf dieso 
Weise einer der Varietaten der letzten Art. Sie ist auch 
oftmals bei P ersonen zu fìnden, ùeren Lippen ungewohnlich 
ùiclc und breit sind, eine Entstellung, welche man im eng
lischon durch den Namen blobber lipped (Lable, Schlotter
maul) bezeichnet; welcher Ursache Quintilian, der diese 
Varietat feblerhafter Aussprache angibt, vorzugsweise zu
schreibt, und er unterscheidet sie daher durch den Namen 
Plateiasma, wahrscheinlich von Theocritus: Wie die Tauben 
girrend mit einem Schlottermaul. Ein Vers, bestimmt den 
dorischen DialekL schlecht zu machen, und andeutend, dass 
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diese Art fehlerhafter Aussprache einem Letrachtlichen 
Teilo Achajas eigentùmlich war. Die irrige Artilmlation , 
welche c1ie nachste Varietat. ausmacht, ist von einem der 
vorhergehenden genau entgegengesetzten Obarakter und 
besteht ùarin, dass man die rauheren Lippenbuchs taben 
ganzlich auslasst oder sie mit anderen vertauscht, welch e 
leichter und weicher auszusprechen sind. Auf diese Weise 
wird mantle in in antle; :fìsh in vish und pilfer in :filfer 
verwandelt. So wirù im Spanischen das lateinische farina 
harina und faba ha va; un d im :B'ranzOsischen das lateinische 
sibilo siffler. Dieser Fehler ist besonders denen eigen, welche 
eine Hasenscharte oder irgend eine andere Art Fehler
haftigkeit in einer der beiden Lippen haben, so dass beide 
nicht in Hm·monie wirken, und noch ganz besonders, weun 
einige der Vorderzahne fehlen. B ei der folgenden VarieU:it 
werden die Zahnlaute wie c, s, t , z, zu hau:fig angewendet, 
wodurch die Wirkung hervorgebracht wird, welche man 
lispeln oder in der gewohnlichen Sprache, das R eden durch 
die Zahne nennt. Dieses ist auch oftmals ein affektierter 
Makel, als ware es etwas elegantes, s tatt eines Fehlers in 
der AusRpracbe. Sie wird dadurch bewirkt, das man eine 
von Natur zu lauge Zuuge hat, die daher stets g egeu c1ie 
Vorderzahne g estossen wird aus Notwendigkeit und nus 
Gewohnheit, sie nach ùieser Richtung zu oft zu schieben. 
Die Kehl- oder Gaumenbuchstaben wie g, h, j, c, r, wen1eu 
bisweilen unvollkommen gesprochen, indem man sie da 
anwend.et, wo man sie nicht anwenden, oder indem man 
sie da verschweigt, wo man sie deutlich aussprechen sollLe, 
und hierin bestebt die letzte Varietat, welche anzugeben 
notig sein durfte. Eins der gewohnlichsten Beispiele be
steht in dem iiber:fiiissigen Gebrauche der Aspirate oder 
des h, wodurch exalt oder exaspirate exhalt und exhaspirate 
ausgesprochen werden, so wird collar khollar und custom 
khustom gesprochen. Und nicht selten wircl unter L euton 
von unvollkommener Erziehung die Aspirate eb enso ge
wohnlich ausgelassen, wo sie angewenclet werd en solite, 
und angewendet, wo man s ie auslassen solite, weshalb ans 
dem englischen Satz : , the upper p art of the house his to 
be le t unfurnished" entsteht , the hupper part of the ouse 
his to be let hunfurnished." Und wenn der Gaumen ge
spalten o der auf eine sonstige W eise un vollkommen ist, 
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wird ,ghost" ,host," jolli (dscholly) ,iolly" oder ,yolly," 
,coffee" ,ù.hoffee," ,Xerxes" ,Zherzes" gesprocben. 

W o diese Mangel auf orgnnischer Missbildung beruheu. 
wird man sie meistens unheilbar :fìnd en, wiewohl sie dur·ch 
I:)Ìne angestrengte Ùbung gemildert werden kéinnen. W o sie 
das R esultat der Schwache oder ùbeler Gewohnheit sind, 
werden die Bemerkungen, mit welehen wir die vorhergehende 
Art beschlossen haben, sich gleichfalls hior anwenden lassen. 

Aus der ,Monatsschrift fùr Ohrenheilkunde" 1902, No.8 
entnehmen wir eine Mitteilung: 

Ober Horiibungen mittelst des Phonographen. 
Von Dr. Hermann Gutzmann, Berlin. 

Die Schwierigkeiten der Horùbungen fùr den behandeln
den Arzt bestehen nicht zum geringsten Teile darin, dass 
er seine Stimme ausserordeutlich anstrengen muss, und es 
ist demnach vielleicht von allgemeinem Interesse, wenn ich 
darauf verweise, dass ich seit langerer Zeit den Phono
graphen als Horubungsinstrument benutze. Auf die phono
graphische W alze werden di e Horilbungen aufgesprochen 
und kéinnen nun in zahlreichen Wiederholungen und 
Variationen durch Ablaufenlassen der W alze so oft wieder
holt werden, als man es wi.i.nscht. Die Starke der auf diese 
W eise reproduzierten Vokalo, Konsonanten uud Wortfolgen 
ist eine filr Héirùbungen clurchaus g oni:igende, besonclers 
wenn man clie R eprocluktion clurch einen Horiò'chlauch direkt 
clero Ohre des Schwerhorigen zuleitet. Da man ja iu der 
Zahl der W alzen clurchaus nicht beschriinkt ist un d das 
Materia.! in neuerer Zeit sehr billig uncl leicht zuganglich 
ist, so sin d auch T a u s c h ung e n, wie si e bei clen Hor
i.i.bungen loicht un d haufig vorkommen, bei Be n u t z un g 
ù. es P h o n o gr a p h o u fast a u s g es c h l o s se n . Dazu 
kommt der gro::;se V orteil, dftss bei der R eprocluktion des 
Phonographen kein Luftzug entsteht und keine weitere 
Bewegung vorhanden ist als clie der Schtdlwellen. Auf 
diese W eise werden die H or i.i. bung e n vi el o bj ekti ver 
ausgefùhrt als bei clero direkten Sprechon cles ùbenden Arztes. 
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Dadurch, rlass mandas Phonographenwerk schn eller uncl 
langsamer stellen kann, vermag m an auch diesel ben U ebun gs
silbanfolge in verschiedener 'l'onhohe wieclerzugeben. Aller 
dings bleibt diese Variation in m~tssigen Grenzen, da bei 
zu starker Abweichung von der ur,;pri.tngliehen Tonhohe der 
Aufnahme der Charakter der Vokale gestort wird (E w a l cl
H ermann). 

Die Mangel, die diesem Verfahren anhafteu, sind di e , 
die uberhaupt mit der phonographischen Wiedergabe ver
bunden sin d. Sie sin d in den letzten J ahren durch V er
besserung der Apparate und besonders durch besser es 
Walzenmaterial geringer geworden als fruher. Immerhin 
bestehen sie noch, und cleswegen wurde ich eine clerartigo 
phonographische Uebung vorwiegend auf diejenigen Falle 
beschranken, bei denen es si eh no cb h a u p t sa c h l i c h u m 
Vokal u bung en handelt. Diese k o nn e n all e rdin gs 
voll standig mittelst des Phonog r a ph e n durchge
n o m m e n w e r d e n, un d dari n scheint mir bereits eine so 
grosse Entlastung zu liegen, dass ich cliesen Ersatz der clie 
Stimmmittel doch sehr anstrengenden Horubungen dringencl 
empft~hlen mochte. B esonclers in Taubstummenanstalten, 
wo derartige Horttbungen in grèisserem Stile vorgenommen 
werden, kann der Phonograph den grobsten Teil der Arbeit 
ohne Schwierigkeit ubernehmen. 

Es folgt nun die Mitteilung cles letzten dm·art be
handelten Falles, von der wir hier nur das wiedergeben 
wollen, was sich auf die Sprache bezieht. Die Prufung 
der Sprache ergiebt F olgencles : 

a) P e r ception der Sprache. Durch das Gehor ist 
eine P ercer tion cles Gesprochenen unmoglich. Von clen 
Vokalen werden a, i, u, au, e und ei nur unsicher von 
einandet unterschieden und dies auch nur, wenn man sehr 
starJr in das rechte Ohr hinoinschreit. Auf clero linken 
Ohre h ort sie i.iberhaupt nichts. 

Die P erception ùer Sprache durch das Auge, das Ab
lesen vom Munde, ist recht gering entwickelt, obg leich die 
Taubheit schon uber sieben J ahre besteht. Sie liest nur 
der Mutter ab und auch dieser immer nur einzelne ·w orte. 
Das Verstanclnis fur Geschriebenos und Geclm ckLes ist 
nonna!, indessen kommt es ziemlich oft vor, dass selbs t 
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eiufache un d naheliegcn l e Begrifle keine Entwicklung ge
f'unù en haben. 

b) Proù uld i on d e r Spruch e. Die Vokale sinù in 
ihrer Cl tamkteristik so verii.ndert wie regular bei langem 
Bestehen ùes Gohormangels Die scharfen Stellungen bei 
n nnù i gehen leicht in o uncl e uber; aus u wird ii. 

u ud auch umgekehrt aus ti u. Die Mediae werden nicbt 
von den 'renues unterschieclen. Von den Reibelauteu wirù. 
f und w verhaltnismiissig gut artikuliert und auch beim 
Sprechen uncl Lesen angewendet, dagegen fehlen samtliche 
s-Laute. Sl.al;t dieser tritt entweder die Medi::t oder die 
Teuuis uuf o der e in sehr unangenehme~ N asengerausch 
(Sigmatismus nasalis). Auch die Vokale zeigen nasalen 
Deiklang, offenbar infolge der unenergischen Bewegung des 
Gaumensegels. Die Geschicklichkeit der Sprechmuskulatur, 
gepruft durch Vor- und Nachmachen von Kieferstellungen, 
Lippen- und Zungenbewegungen, i"t mangelhaft, die Sprer.h
atmung normal, wenn auch etwas kurz. Die Stimme ist 
leise unù oft rauh. Die objektive Untersuchung des Kehl
kopfes ergiebt allerdings nich ts . Offenbar ist die allgemeine 
Schla:Jlheit und die nicht geni.lgende Selbstkontrolle der 
SLimme claran schuld. Das Spontansprechen ist gut ent
wiclrelt; sie giebt auf alle an sie gerichteten Fragen Aus
lmnft. Die Sprache hort sich aber infolge der erwahnten 
Maugel schlecht an und ist oft recht schwer verstandlich. 
Etwas leichter verstandlich ist das Vorlesen. 

Es handelte sich in diesem Falle also darum, dass die 
Absehfertigkeit systematisch ausgebildet wurde und dass 
dia Mangel der Sprachproduktion verschwanden. Diese 
Uebungen mussten Hand in Hand gehen. Ausserdem war 
bei dem immer noch vorhandenen Horrest ein Versuch mit 
H oritbungen angezeigt, schon um die Verbesserung der 
m:mgelhaften Sprache auch auf diesem W ege zu erleichtern. 

Die Abìeseubungen un d die V erbesserung der Sprache 
i.i.bergehe ich hier, dagegen mochte ich einen kurzen Ueber
blick i.i.ber die mittelst des Phonographen vorge
nommenen Horit bungen ge be n. 

Bevor wir zu diesen Horubungen ubergingen, habe ich 
uatitrlich auch U ebungen mi t der Urbantschitsch'schen 
Harmonika und mit dem von mir angegebenen Uebungs
horrohr gemacht. Letzteres ist ein weites, aus Buchsbaum 
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gedrechseltes Rohr, des>'en Ohroffnung RO gross ist, dass ,;:ie 
ùie Ohrmuschel vollig umgreift. Eine N ebenleitung ver
mittelt die Moglichkeit, dass der Uebende seine eigene 
Sprache gut hort und vergleichen kann. Die Horitbungen 
von Mund zu Ohr werden auf diese Weise sehr erleichtert, 
da der itbende Arzt nicht a.Jlzu laut zu sprechen hat. J~s 
zeigte sich nun, class clie Volmle a, o, au, e, i uncl ei, i ba.ld 
genauer unterschieden wurden, jedoch wurden sie haufìg 
noch miteinander verwecbselt, so besonders o mit u, e mit o 
uud i mit u:*) Zu deu phonographischen Horiibungen 
wurden zunachst sechs Cylinder gebraucht, welche die 
Vokale in verschiedenartigster Reihenfolge, verschiedenster 
Tonstarke und 'l'onhohe enthielten, so da.ss ein Erlernen 
cler Reihenfolge der Vokale als ziemlich ausgeschlossen be
trachtet werden muss. In der That zeigten die infolge von 
Unaufmerksamkeit der ldeinen Patientiu haufìg nicht er
folgten Perzeptionen anch an, dass von einer derari;igen 
Erlernnng keine Rede war. J edes Mal, wenn ein Vokal 
oder eine Vokalfolge richtig dem Phonographen nachge
sprochen wurde, wnrde dies mit einem Pluszeichen ver
merkt; geschah das Nachsprechen nicht richtig, so wnrde 
eiu Minu.·zeichen ausgeschrieben nnù gleichzeitig dabei 
vermerkt, mit welchem Volml die Verwechslnug eingetreten 
war. Vier Tage nach Beginn der phonographischen Hor
ubungen, a m lO. Marz 190 2 ist im Protokoll Folgendes 
vennerkt : , Der Vokal a wirù stets richtig di:fferenziert; 
o wnrde 3 mal richtig gehort, 7 mal verwechselt, nnd zwar 
4 mal mit e, l mal mit a, l mal mit an und l mal mit i. 
u wurde 6 mal mit e verwechselt. e wnrde l mal richtig 
diiTerenziert, 9 mal verwechselt, darnnter 8 mal mit a und 
l mal mit a. i wnrde 5 mal mit e verwechselt. an wnrde 

*) Vokalfolgen wie z. B. i ei u w erden von ihr a ls: Wio h eisst 
Du? gehort. Da sie die Vokale aus derartigen kleinen Satzen, wenn 
sie ihr laut ius Ohr gesprochen werden, olfenbar gut heraushort, 
so kombiniert sie aus der Voknlfolge den Sinn der gesprochenen 
Satze; es werden al so Konsonanten nicht unterschieden. Wird ihr 
in das Ohr der Satz: Wir gehen nun nach Hause! hineingerufen, so 
spricht sie ihn nach, antwortet mit ihm aber auch, wenn man nur 
ilio Vokalfolge i o e u a au e hineinruft usw. Derartige Proben 
haben die Eltern zu der Moinung gebracht, dass das Kind diese 
Siitze wirklich h ore; nnch der Pri.ifung han del t es si eh abe1· n u r u m 
Voknlgehor. 
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2 mal richtig di:fferenziert, 2 mal mit a verwechselt, 1 mal 
mit ei. ei wunle 3 mal richtig clifterenziert und l mal mit 
au verwechselt. l wurde 2 mal richtig erkannt, l mal mit 
a verwechselt. r wurde stets richtig erkannt. Von tonenclen 
Dauerlaut;en wurde ausser l uud r keiner richtig erkannt, 
chgegen der Schall wahrgeoomrnen. m wurde 2 mal mite, 
1 mal mit ei, n l mal mit e, w eiumal mit a, l mal mit a, 
j mi t i verwecbselt. Beziiglich der V erwechslnngen d es 
Vokals e ist uoch zu erwahnen, dass dieselben stets dann 
oinlraten, wenu der Phouograph die Vokalfolge mit e be
gaun. Fing ùie Voka1fo1ge mit a oder eiuem auderen 
V o lml an, so wnrcle es meist richtig wabrgenommen." 

Nachdem iu:c:wischen verschiedeue neue phonographische 
Uyliuùer beuut <: t worùen waren, zeigte sich eine ziemlich 
sLeLig fortsuhreiteude Besserung- in der Di:fferenzierung ùer 
Vokale uucl der tonenùen Dauerkonsonanten. Am 25. Marz, 
a.lso 15 ':l_1age uach dem soeben rnitgeteilten Protokoll, wirù 
l'olgeuùes bei den H orlibungen festge!:l tellt: ,Die o ben an
gefiihrten Vokale werden :samtlich tadellos perzipiert. Da
bei ist zu bemerkeu, dass die Walzen von verschieclenen 
J?ersouou besprocheu waren, nicht ùloss von mir. Die 
Patientiu fH,ngt bereits an, die Dauerkonsonanten wahrzu
uehmen. m wird haufig mi t l verwechsel t; nach mehr
maligem Wiedorholen wird es aber sowohl phonographisch 
wie direkt gut unterschieden. V erschlusslaute werden 
zwar uachgesprochen, aber ganz willkiirlich. p, t und k, 
ebeuso b, ù und g wird verwechselt. Wird in den Phono
grapheu ba ha', a a' oder pa pa' gesprocheu, so wird von 
der Patientin stets Papa geantwortet; es wird demnach 
der akute Aufang oder der scharf gebrauchte Vokal als vor
hergehendes p diagnostiziert." 

Dass das, was man durch clie Horiibungen erreichen 
kanu, seine Greuzen dem einzelnen Fall entsprechend hat, 
ist ja bekannt, und es wird hier nicht interessieren, des 
W eiteren auf dies eu Fall no eh naher einzugehen. That
sache ist, dass die Patientin die Vokale durch das Gehor 
rocht gut unterscheiclen gelernt hat und dass die fortwahrend 
von mir angestellten Koutrollversuche mittelst der direkten 
Auffassung von Mund zn Ohr gezeigt haben, dass der 
Phonograph ein vollwertiger Ersatz bei den Horiibungen 
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sein kann, wonigsteus was die ersten uncl schwereu . cHe 
Stimme aro meisten anstrengenden Vokali.tbungen anbelangt. 

Da ich in ùer Li.tteratur sowohl wie durch Erlmndigungen 
bei Fachmarrnern nicht habe fesstellen konn en, dass der 
Phonograph zu diesem Zwecke bereits benntzi; worden ist , 
so habe ich mir erlaubt, dm·ch tliese h:urze Mitteilung die 
AufmerkRamkeit der Ohrena.rzte und 'I'aubstummenl ehrer 
darauf zu lenken. 

Uber die offentliche Filrsorge fUr sprachgebrechliche 
Schulkinder 

schreibt Dr. R. C o G n (Wien) im ,Fremdenl>Jatt" J a11uar 
1903 folgendcs : 

Das Studium der Sprachanomalien, das bis fast zur 
Mit!.e des vergangeneu J ahrhullderts nur cine sehr maugel
hafte Fi.inlemng erfahren h altc, so da::;s cli o Behandluu g 
clieser Fehler mehr auf. roher Empirio als auf wisson
schaftlicher Basis ruhte, gewann erst durch di. e Arbeiten 
cles franzosischon Arztes C o l o mb a t d o l ' I s è r e un d der 
douLs hon Forscher Schulthes s , Merke l, Kl e n c k e 
( L840 bis 1850) einigermassen die ihm gebfihrende B e
deutung, wenn es auch dessen gedeihliche Entwicklung 
erst de n grundlegenden Arbeiten K u s s m a u l ' s verdau kte. 
In Oesteneich war der Scbreiber dieser Zeilen der Erste, 
ùer, auf der Grundlage der genannten G elehrten weiter 
bauend, sich bemiihte, die Lehre der Sprachstorungen auf 
die ihr gebiihronde Hohe zu bringen. Unter den Sprach
sturungen bieten besonders das Stottern und Stammeln 
die meiste Aussicht auf Besserung und Heilung, und vou 
clen rnit diesen Sprechgebrechen behafteten Individuen sind 
es hauptsaehlich die Kiuder, die bei der Behandlung die 
giinstigen Heilresultate erzieleu. Und das ist ein Trost 
fur diese ungliicklichen J ungen, da di e Sprachstorungen 
geraùe unter den Kinùern am meisten verbreitet sind. 
I st doch der kindliche Orgf\nismus der geeignetst Boden 
fur die Entstehuog und Entwickluug dieser Gebrechen. 
Nach den vielfi~ltigen B eobacLtungen, die ich wahrenù 
meiner dreissigjahrigen eiuschlagigen Thatigkeit zu ma0hen 
Gelegenheit hatte, kann ich die Behauptung aufstellen, dass 
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Stottern und Stammeln deshalb vorwiegend das kindliche 
Alter betre:ffen, weil die Sprachùbel eben meistens in der 
frùhesten J ugend entstehen. 

Schon im Beginne meiner einschlagigen Thatigkeit 
richtete ich mein Augenmerk auf diesen Gegenstand und 
suchte Mittel un d W ege zu finden, um den erwahnten 
das gedeihliche Fortkommen der Kinder so sehr hemmenden 
Zustanden wirksam zu steuern. Zu diesem Zwecke trat 
ich im Jahre 1891 an den Wiener Gemeinderat mit 
dem Vorschlage heran, die an Stottern und Stammeln 
leidenden Kinder der stadtischen Schulen an bestimmten 
Tagen gemeinschaftlich in eigens hierfiir eingerichteten 
H e i l k u r se n unentgeltlich behandeln zu wollen. Mein 
Vorschlag wurde beifallig aufgenommen, und schon im 
Herbste des genannten Jahres wurden in einer Komunal
schule im ersten Bezirke die Heilkurse ero:ffnet, die zuerst 
nur den Schulknaben, spater jedoch auch den Schulmadchen 
in einer getrennten Abteilung zuganglich wurden. Mit 
anerkennenswerter Liberalitat stellte die Gemeinde seinerzeit 
nicht nur die Schullokalitaten zu dem loblichen Zwecke zur 
freien V erfiigung, sondern bestimmte ùberdies, dass den ganz 
mittellosen Kindern auch die notigen Kurbehelfe, als: Text
bùcher, Anschauungstafeln, Medikamente etc. auf ihre Rech
nung verabfolgt werden. In dem Verlaufe wurden - wie aus 
dem von mir veroffentlichten Berichte*) erhellt- 158 vor
wiegend mit Stottern und Stammeln behaftete Schulkinder 
in den offentlichen Heilkursen unentgeltlich behandelt, bei 
welchen durchschnittlich 60 Proz. Heilungen und 30 Proz. 
Besserungen erzielt wurden, ein Ergebnis, das im Vergleiche 
mit dem anderer diesbezi.iglicher Statistiken als ein sehr 
gùnstiges bezeichnet zu werden verdient. Das Ziel, mog
lichst wenige Misserfolge zu haben, das der Kurleitung stets 
vorschwebt, wird um so eher erreicht werden, wenn einer
seits die Lehrer durch wohlwollende Behandlung in der 
Schule, anderseits die Eltern durch hausliche Beobachttmg 
und stete Aneiferung zum fleissigen Besuche der Heilkurse 

·lt) Bericht iiber dia offentlichen unentgeltlicheu Heilkurse flir 
sprachgebrechliche Kinder der stiidtischen Volks- und Btirgerschulen 
Wiens. Nach dem zehnjii.hrigen Bestande derselben ersta.ttet von 
Dr. Ra.fael C o ii n, Spracha.rzt un d Leiter der Heilkurse. W i eu 1901. 
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meine Bemithungen unterstittzen werden. Die humanitare 
Institution wird jedoch, trotz ibres unstreitigen N utzens, 
stets n ur ein palliatives Mittel bleiben, so lange der Staat 
oder die Gemeinde nicht daran geht, ahnlich wie fitr andere 
Gebrechen der heranwachsenden Jugend, auch fiir diese eine 
Spezialschule zu errichten, in welcher die sprachgebrech
lichen Kinder, bei Einhaltung des fitr normale Schiiler vor
geschriebenen Lehrplanes und Beritclrsichtigung ihrer Ùbel, 
von lrundigen und geeigneten Lehrpersonen und unter der 
Leitung eines titchtigen Spracharztes lrlassenweise unter
richtet werden sollen. 

Nur eine solche Schule konnte, unter der Obhut von 
Staat und Gemeinde stehend, den armen sprachleidenden 
Kindern, die ebenso wie die Blinden und 'l'aubstummen das 
Recht auf offentliche F itrsorge haben, die sichere und 
dauernde Verbesserung ihres traurigen Zustandes gewahren , 
und dies umsomehr. als erfahrungsgemiiss durch eine ge
eignete Behandlung Stottern und Stamme l n behoben 
w e r d e n k o n n e n. Dadurch wi.trden so vi el e bedauerns
werte Kindern als vollwertige und nittzliche Mitglieder 
der Gesellschaft zuritckgegeben werden. 

Zur Sprachpflege in den Nebenklassen 
referiert nach einem Vortrage des Direktors der stadtischen 
'l'aubstummenschule A. G- u tz m a n n von Fra n z J a n i ck e 
in der ,Padagogischen Zeitung" Januar 1903 folgender
massen: 

In den Nebenklassen befinden sich nicht allein Kind er 
mit schwacher Begabuug, sondern auch solche mit hoheren 
Graden von Schwachsinn, die unter dem Namen ,Imbecille" 
bekannt sind. L a q u er charakterisiert die Kinder sehr 
treffend folgendermassen: 

,Sie haben ein suhwaches Gediichtnis, wenig Zahleu
vorstellungen, lernen schwer lesen und schreiben. Auch die 
Begriffe der Alltaglichkeit, der F amilie, von Haus und Hof, 
Farbensinn, Verstandnis fiir schwierigere KinderS])Ìele fehlen 
ihnen, Sie lernen mechanisch auswendig, und das R echnen 
ist die Klippe, an der sie fast ausnahmslos scheitern. Viele 
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von ihnen haben spat gehen und sprech en gelernt, stottern, 
stammeln, lispeln, schielen. Sie sind leicht ablenkbar, 
zerstreut, leicht ermiidet, haben hie und da deutliche Ent
artungsmerkmale : Schadel-Anomalien, Missbildung an den 
Ohren ; auch mora lische Schwacben kommen iu verstarktem 
Masse bei ihnen vor. Alle diese Minderwertigen erreichen 
schon in der untersten Unterrichtsstufe trotz regelm as~igen 

Schulbesuchs und trotz Unversehrtheit von Auge und Ohr 
das Klassenziel nach zwei J ahreu nicht un d bediirfen d es 
Unterrichts in besonderen Hilfs- oder N ebenklassen mi t ge
ringeren Anspriichen, einem eigenartigen Lehrgange unù. 
einer fiir solche Klassen erheblich verminderten Schiilerzahl." 

Die eigentlichen Sprachstorungen sind unter diesen 
Kindern hau:fìger als unter normal begabten. W ahrend man 
sonst unter der Schuljugend wesentlich mehr als l 0

/ 0 

Stotterer nicbt fand, ermittelte Pieper unter 224 Zogliugen 
der stadtischen Idiotenanstalt in Dalldorf 7 Stotterer = 3 Ofo, 
und noch grosser ist die Zahl der Stammler uuter diesen 
Kindern. P i per fan d unter jenen 224 Zoglingen 36 :::::z 16 0/o 
Stammler. 

Ausser diesen eigentlichen Sprachstorungen kommen bei 
Imbecillen auch solche vor, die in einem allgemein sprach
lichen Riickstande bestehen, der mit ihrem geistigen Rttck
stande in ursachlichem Zusammenbange steht. - W enn 
sonst auch solche Fehler vorkommen, so sind sie meist auf 
Erziehungsmangel im Sauglings- und Spielalter zuriick
zuftthren; bei den Kindern in N e benklassen sin d di e U rsachen 
hauptsachlich zu suchen in angeborenem Mangel an der zur 
natitrlichen Sprachaneignung erforderlichen Intelligenz oder 
auch in Schwachung der geistigen und leiblichen Krafte 
des Kindes durch plOtzliche und beftige Gemittserregungen, 
wie auch durch gewisse Kinderkrankheiten und Fehler der 
Sprachorgane. Silbenstolpern, das filr ein Symptom zen
traler Schwachung gilt, und das sich darin i:i,ussert, dass 
der Sprachkranke die Silben verstellt, oder mehr Silben 
einstellt, als das W ort hat, oder auch wohl Silben ti.ber
g eht, ist unter schwachsinnigen Kindern sebr verbreitet; 
das Poltern, wie auch das Echosprechen (Echolalie) sind 
bei ihnen bekannte Fehler. 

Die Kinder in Nebenklassen haben, wie sie gleich andern 
em Recht haben aut Schulunterricht itberhaupt, so auch 
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darauf, dass Rie, soweit es moglich ist, in der Schule in den 
Besitz einer normalen Sprache gelangen. 

Dazu ist vor allen Dingen notig, dass die Leiter 
solcher Nebenklassen mit clero WePen n nel dem Ab
stellun gsverfahren der verschiedenen Sprach
storungen bekannt sind. 

Eine hervorragende Rolle vertreten Auge und Ohr, 
Gesìcht und Gehor bei der Sprachentwicklung cles Kindes; 
folglich miissen sie bei der Abste1Iung von Hemmungen 
der Sprache sowohl, als bei methodischen Ùbungen derselben 
zu ihrer V ervollkommnung di e vorziiglichsten Mittel bieten. 
- Zur Emp:findung der Sprache un d zur W eckung un d 
Forderung cles Sprachvermogens vermitteln Auge und Ohr 
die erforderlichen Reize. Hemmungen dieser Entwicklung 
konnen auf allen Entwicklungsstufen eintreten; darum sind 
Auge und Ohr auf allen diesen Stufen zu scharfen. Um 
das Individuum zu vollkommenem, bewusst physiologischen 
Sprechen zu bringen, dessen man zur Abstellung von 
Sprachft:lhlern und zur Einiibung einer sicheren, lautreinen 
und fliessenden Sprache bedarf, ist nicht nur nSehen" , 
sondern aufmerksames Sehen, nicht nur nHoren", sondern 
aufmerksames Horen notig. Man gebo dem sprach
hanken Kinde der Nebenklasse Gelegenheit, viel richtiges 
Sprechen mi t Aufmerksamkeit zu s eh e n und dami t ein 
eigenes Sprechen vor dem Spiegel zu vergleichen. In jeder 
N ebenklasse miisste ein Liissenhopscher Artilmlationsspiegel 
zur V erfiigung stehen, oder es miissten Handspiegel vor
handen sein. Bei recht schwachen Kindern kann auch die 
Schrift zur Untersti:itzung der Auffas::nmg durch das Auge 
hinzugezogen werden. Beim Silbenstolpern z. B. versagt 
die Auffassung der Zahl der Silben durchs Ohr sehr oft. 
Wircl das Gesicht, das Auge, dazu mitbenutzt, indem man 
die Zahl uncl die Reihenfolge der Silben im Schriftbild und 
spater clurchs Gehor auffassen lasst, so kommt man zum Ziel. 

Es kann auch, damit der eine Sinn mehr angestrengt 
uncl geiibt werde, der andere eine Zeitlang ausgeschaltet 
werden, z. B. wird der Schiiler bei m l aut e n Sprechen d es 
Lehrers und der Mitschiiler, oder, wenu er diese gar nicht 
ansehen kann, das Gehor mehr benutzen, beim Fli:istern uncl 
leisen Sprechen mehr das Gesicht. 
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Darum sind zur Pflege der Sprache im all
gemeinen wie auch im besonderen, in N eben
klassen· noch mehr a l s so nst der Gesichts· und 
ller Gehorsinn der Kinder zu benutzen und 
zu i.tben. 

Kinder, die auch in Nebenklassen lediglich wegen ihres 
Gehormangels (Schwerhorigkeit) nicht bildungsfahig sind, 
mi.tssen nach der Taubstummen·Unterrichtsmethode unter
richtet werden und gehoren in die Taubstummenschule. 

Durch die geringe Schi.tlerzahl, die Verstarkung des An
schauuugsunterrichtes al s Grundlage fiir die begriffliche 
Sprachentwicklung u. a. bieten die N ebenklassen auch fiir 
schwerhorige Kinder giinstigere Verhaltnisse als die Klassen 
fi.ir normale Kinder. Wenn die Horfahigkeit der Kinder 
a ber auch hier, wo sie si cb in unmittelbarer Nahe des Lehrers 
un d ihrer Mitschi.tler befìnden, zur Aufnahme der Sprache 
n i eh t ausreicht, so konneu si e oh ne SC'.hadigung der andern 
Kinder und ihrer selbst; auch bier am Unterricht uicht teil
nohmen, und sie bedùrfen - gleichviel, ob sie gut oder 
schwach bogabt sind - des Taubstummenunterrichts. 

Wolle man nun fur schwerhorige Kinder (der Neben
kla:;sen) gesonderte Unterrichtsgange einrichten, so wùrde 
man nie das Ziel erreichen, das man mit diesen Kindern 
erreicht, wenn man sie einer wohlgegliederten, achtstufìgen 
'l'aubstummenscbule ùbergibt, wo sie nach ibrer geistigen 
Befahigung und Horfahigkeit eingegliedert werden, wahrend 
di e N ebenklassen ohne Eingliederung in ein geordnetes 
System sozusagen in der Luft schweben. 

Um eine korrekte Lautsprache in den Nebeuklassen durch 
Abstellung aller Gebrechlichkeiten in der Aussprache und 
aller Hemmungen in der Rede zu sichern, mùssen auch 
(Tewisse V erbaltnisse daft.tr vorgesehen werden. Dass fttr 
b 

stotternde Kinder der Nebenklassen ebensowohl besondere 
Unterrichtskurse einzuricbten sind, wie fttr die Stotterer 
der N ormalklassen, un d dass jene mi t diesen ebensowenig 
gemeinsam an diesen Stottererkursen teilnehmen konnen, 
wie am gewohnlichen Unterricht, bedarf keiner Begrttndung, 
Die verschiedeuen Sprachstorungen, welche unter den Begriff 

Stammeln" fallen, werden innerhalb des Klassenuuterrichts , 
ihre Beriicksichtiguug fìndeu kounen, wenn die Zeit dazu 
vorgesehen wird, bezw. wenn der Unterrichtsplan auch ihnen 
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emen Platz anweist. Hierher gehorige mothodische Arti
kulationsùlmngen haben auch einen hohen geistbildenden 
~ ert, wie alles bewusste Ùben von Muskeln auch ein 
Uben der N erven, der zentralen Stellen, einschliesst. W e nn 
diG Behauptuug der Wissenschaft richtig ist, dass die feineren 
':l_lat.igkeiten der rechten Han d di e linkfl Hi.rnh iilfte besser 
ausbilden, so mussen auch die feineren, bewusst ausgefuhrten 
Artikulationstatigkeiten der Sprachorgane die betreffenden 
zentralen Stellen uben und bilden, was bei schwachsinnigen 
Kindern einen besonders hohen W ert hat. 

Das bei diesen Kindern oft nicht vollkommen intakt 
motorische Sprachzentrum muss durch Bewegungen der 
Sprachorgane eingeubt werden. 

Der Schuler muss zuers t bewusst die Kontroll e uber 
das lautbildende Organ uben - wie beim Schreiben und 
Zeichnen uber die H and - bis die Bewegungen mechanisch 
verlaufen. 

Darum sind zur Abstellung der vers c hiedenen 
F ormen d es Stammelns und Stotterns, wie auch zur 
Sprachpflege i:ib e rh aupt, b eso nd e r s in Verbindung 
mit d em Leseunt err i cht, in den Neb en ldas se n di e 
methodischen Ar t ikulat i on s ilbung en vorzunehmen, 
fiir die der Lektionsplan Zeit und Platz vorzu
sehen hat. 

Im F ebruar 1902 wurde von Herrn J. Cassel: 

Ueber geistig minderwertige Kinder in den Berl fner 
Gemeindeschulen, 

in der Deutschen Gesellschaft .fur offentliche Gesundhei ts
pfl.ege ungefiihr folgendes ausgefi:ihrt: 

Von dem B erlin er Magistrat mit der arzt l ich en 
Untersuchung d e r geistig minderwertigen Schul
kinder im IX. B e rliner Schulkreise betraut, habe 
ich untersucht: Michaelis 1898: 32 Kinder, Ostern 1899: 
50 Kinder, Michaelis 1899: 14 Kinder, Ostern 1899: 23 
Kinder, Michaelis 1900 : lO Kinder; insgesamt 129 Kinder. 

Um eine wissenschaftliche Verwertung des Gefundenen 
zu ermoglichen, wurden die Untersuchungen vòn mir plan-
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massig nach bestimmten Gesichtspunkten vorgenommen. 
Zu diesem Zwecke legte ich fiir jedes Kind einen Frag e
h o g e n an, in d essen Rubriken di e wichtigsten U mstii.nde 
aus dem gesamten korperlichen und geistigen Befinden 
eines Kindes eine Beantwortung erheischten. Hierbei tand 
ich eine wesentliche Hilfe in dem von Kalischer*) ent
worfenen Fragebogen zur Untersuchung der in der Schule 
zuriickgebliebenen Kinder. Ich habe an demselben einige 
mir zweckdienlich erscheinende Anderungen vorgenommen. 

N achdem das N ationale d es Kindes aufgenommen, in
begriffen den Stand der Eltern, ob ehelich oder unehelich, 
ùie Zahl der lebenden und gestorbenen Geschwister, wird 
das Wichtigste iiber die erbliche Belastung zu eruieren 
gesucht (Geisteskrankheiten, Trunksucht, Selbstmord in der 
Familie, Blutverwandschaft der Eltern, Syphilis der Erzeuger 
und endlich Tuberkulose). Es schliessen sich die Fragen 
an, wann das Kind laufen und sprechen gelernt hat. Dann 
folgen die bisher i.tberstandenen Krankheiten, als da vor
nebmlich sin d: Rachitis, Krampfe, Veitstanz, Gehirn- oder 
Riickenmarksentziindung, Kopfverletzungen schwerer Art, 
Gehirnerschi.ttterungen und Infektionskrankheiten. Alsdann 
wird der Kopfumfang, die Schii.delbildung und die Korper
lange notiert. Das Korpergewicht konnte leider nicht 
bestimmt werden. J etzt kommen die eigentlichen Degene
rationszeichen an die Reihe, wie sie zum Ausdruck kommen 
durch funktionelle Storungen (Lahmungen, Krampfe, Kopf
schmerzen, Enuresis) und ferner durch Missbildungen (be
sonders an Ohren, Augen, Kiefern und Zii.hnen). Besonders 
wertvoll sind dann clie Abweichungen an den Augen und 
Ohren, N asenrachenraum un d endlich di e Spracbstorungen. 

Das psychiscbe V erhalten wurde durch Beantwortung 
folgender Punkte zu ermitteln gesucht: Charakter und Ge
miitsart, Gedachtnis, Sauberkeit, Linkshandigkeit, Spiegel
schrif:t, Geschlechtsverirrungen. Zum Schluss wurde mit 
Hilfe der Lehrer der Stand der Fahigkeiten und Keuntnisse 
festgestellt und zwar im Lesen, Schreiben und Abschreiben, 
Rechnen, Auswendiglernen, Musik und in der Handfertigkeit. 
Im Ganzen handelte es sich bei jedem Kinde um die Be
antwortung von 47 Fragen. Auf Grund der Beantwortung 

*) Kalisr.h er, Berlin 1897. L. Oemigke's V&rlng. 
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wurde dann an Ort und Stelle ein kurzes motiviertes Gut
achten abgegeben und ein entsprechender Vorschlag gemacht. 

Die Untersuchung eines Kindes nahm 15-30 Minuten 
in Anspruch. Leider habe ich die Hilfe spezialistisch 
gebildeter Augen- und Ohrenarzte schmerzlich vormisst. 

Im Ganzen wird man indessen zugeben miissen, dass 
durch Beantwortung der von mir gestellten Fragen alles 
Wesentliche gewonnen werclen kann, um zu einem Urteil 
i:iber die korperliche, geistige und auch sittliche Personlich
keit zu gelangen. 

Di e E l t e r n der Kinder gehi:irt.en grosstenteils clem 
Arbeiter- und Handwerkerstancle an (Arbeiter 60, Hand
werker 52, Kaufleute 4, Handelsleute o, Gastwirte 2, Unter
beamte 8), einer sozialen Klasse, in der ja Schwachsinn und 
Idiotismus der Kincler entschieden hau.fìger auftritt, als bei 
dem sozial besser gestellten Teile der Bevolkerung. Dieso 
Anschauung wird von den meisten Autoron vertreten; ich 
nenne von alteren Autoren E m m i n g h a u s *), von ji:ingeren 
Hofacker. Schmid-Monnarù wird von Laquer bc
kampft, indem er dio Meinung ausspricht, dass die Schwach
sinnigen aus den bemittelten Standen verhaltnismassig 
nicht viel geringor an Zahl sind. Mangels exakten 
statistischen Materials ist diese Frage vorlaufig nicht 
sicher zu entscheiden. 

(Fortsetzung folgt.) 

Kleine Notizeu. 
Der MiLhcr~usgchcr dit•scr MonaLssch1·i ft, Dircldor .A.lbcrt G u L z

m <t n n , wunlr v o m H e1·nt MinisLor der g-cisLl ichcn, Un L !'l'ichLs- u. l\{otl izi nal
Angcl cgonhcit.on, Dr. SLutlt, flir dft~ laufomlc J:thr wm liLglietle dc ,· 
P1·iifungskommission fur Vorstch or an TaubsLtllnmonanstalteu bena fen . 

* '* * Der Leiter der stii.dtisohen Hilfssohule zu Stolp in P omm ern Herr 
Fr. F re n z e l, der unsereu Lebrern schon aus einer Rei be von grosseren 
Arbeiten bekannt ist, ist unter di e Zahl unserer e t ii n d i g e n M i t
a r be iter eingetreten. 

*) Emminghaus, Die psychischen Sti.irnngen cles Kinclesallora. 
'l'i:! bingen 1887. 

Oruck von B. Angerstein, \Verni (terode a, H. 
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Vou Direktor Al ber t G u t zm ann-Berlin. 

Die von der Subkommission deL· Schuldeputation unter 
d m Vorsitz d es Herrn Stadtschulrats Professor Dr: Gersten
lJcrg fur ù ie èi.fTentlichen Untorrich tslmr::;e fiir sLotterude 
Hchulkinder im WinLersemester .1 902/1903 s. Zt. aufgestellten 
G ruu d sii. tze siud den geehrten L esern ùieser Monats
schrift ber its aus dem J auuar-Heft des laufenden Jahr
gaugos bekannt, ebenso die mit der L eitung dieser Kurse 
beLrauten Lehrkrafte. 

Die ti.ir das Semester vorgesebenen 15 Kurse - 13 fiir 
Kuabon u n d Madcheu, I nur fiir Knaben uncl l nur fiir 
Madchen - , welche samtlich gleichzeitig mit ùem Anfang 
des W inter-Schulhalbj ahres vorbereitet unù erèiffnet worclen 
waren, wurclen auch gleichzeitig mit clero Schulsemester 
gescblossen. 

Als Ù bungsstunde war taglich clie letzte Schulstunde 
(12- 1 Uhr) benutzt worden, von welcher die am Stotterer
knrsus bet eiligteu Kiuder ein- fiir allemal dispensiert w~ren. 
Die 15 Kurse verteilten sich auf die 12 Schulkreise dm·art, 
dass auf jeden Scbulkreis wenigstens l Kursus kam, auf 
die Schulkreise 5, 8 und 9 aber nach dem hier vorbandenen 
grosseren Bediirfuisse je 2 Kurse. 
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Dank der Anordnung der stadtischen Schuldepntation 
liegen mir n un die samtlichen Berichte ù ber che l 6 Kurso 
zur Kenntnisnahme vor und ich entspreche nur den Inten
tion~;~n der genan11ten Behorcle, wenn ich hi er clas Wi chLigsLo 
aus dem reichen Materiu.l im all gemeinen Interesse ver
Offentliche. 

Die von clen Herren Schularzten uncl clen Kursleitnngon 
ausge±iillten Berichtbogen betreffen im ganzen 194 Kincler, 
146 Knaben und 48 Maclchen. Von cliesen Kindern siucl 
nur 4 bald im Anfange der K urszeit in Ab gang gekomm01.1, 
2 wegen Krankheit, l boswillig (es versaumte cli o Sclml 
i.iberhaupt.) uncl l Knabe, der nach clem Urt eile der Elton1 
nichL mehr stotLerte (es war bereits im Novembor). 

Von dioseu 194 Kiuclern standeu 1m Alter 
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Das durchschnittliche L ebensalter dieser 194 stottern
den Schulkincler betrug hiernach fast 12 J ahr, der durch
schnittliche K lassens tandpunkt war Klasse IV. - Die Kincler 
waren also durchschnittlich um 2 Kl asse n zuruckgeblieben 

Um festzustellen, inwieweit das S tot teri.t b e l an cliesem 
auifallenden Bildungsri.ickstande die Schuld tdigt, habe ich 
mir von den Kursleitungen Auskunft uber die Inte lligenz 
der Kincler erbeten. Darnach sind 92 dieser Kincler (ca. 
47 1/2 Proz.) n i ch t unt er norrnal begabt, 49 (ca. 27 1/ 4 Proz.) 
zwi sc hen norma ! und sc hwach. W enn auch zu-
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gegeb~n werclen muss, dass der Pro~::<entsaLz der Schwaeh
boni.higten uuLer clieseu Kinclern eiu ziemlieh hoher ist, so 
HtehL or do eh in keiuem V erhal tnis zu de m o ben extra
lt ierLo u Ri.i.ckstrmfl.e der Kincler in ihrer Sehulbilcluug, und 
nH winl clamit wieclerum clie traurige soz i a l e B e cl eu 
t n11g <lHs Stotterus clargethan. 

Uuter n Vorgeschichte cles Ùbels" sincl zu Krankheiten 
in clur Famili e, erbliùhe Belastuug" in 85 Berichtbogen 
A ngaben gemacht. Unter cliesen siucl fùr clas Stottern be
HOu<lorH von Becleutung Nerven- uncl Geisteskrankheiten , in 
29 Fiilleu, Alkoholismus in 16 Fallen, Epilepsie uncl Kri:i.mpfe 
in 12 Fàllen, Stottern in 7 und Schwerh origkeit (clarunLer 
oinmal '1\ mbsLummheiL) in 5 Fallen. 

Au frt.theren Krankheiton der Kincler (Infektionskrauk
hoiL n), welehe auf eli e Entwiekelung cles Stotterùbels von 
Eiufluss Hein kounen, fùhren die Beriehtbogen an: Masern 
( 139 mal), Seharlaeh (36 mal), Diphtheritis (35 mal). EH 
Hiucl ùann auch uuLer violen ancleren Krankheiten noch 
genanut. Lungenentzt.tnduug, Winclpocken, Stiekhusteu, 
'lt hachitis, StimmriLzenkrampf. Eine verhaltnismii.ssig grosse 
Zn.hl der Kincler hat me h rere clieser Krankheiten zu itber
HLeheu gehabt, z. B. Masern, Seharlaeh uncl Diphtheritis 
ocler auch andere. Ganz von Krankheiten versehont ge
blieben siucl 24 Kincler. (Bei 6 Kindern ist niehts an
gegeben.) 

Nicht immer fallen die Krankheiten in die Vorgesehiehte 
cles tJbels, denn oft war dieses sehon frither da, als die 
Krankheit auftrat. Agnes H. hat laut Beriehtbogen im 
4. Lebensjahre Masern un d Diphtheritis gehabt, hatte v or
h e r, im 2. Lebeusjahre, spreehen gelernt un d clabei g l e i eh 
g es t o t t e r t. 

Betreffs der spr aehli eh e n E n t w i ekel un g dieser 
Kiucler weisen die Beriehtbogen aus, dass sieh die Spraehe 
bei 124. Kindern ree h tz e itig und normal entwiekelt hat, 
das Stottern also nicht gleiehzeitig mit der Spraùhe an
gefangen hat . Nur bei 11 K indern ist festgestellt, dass 
sohon mi t den A n fa n g e n der Spraehe sieh aueh das 
Sto t t e r n einstell te. Ausser dem vorhin genannten Falle 
der Agues H. mogen hier noeh folgende aus den vorliegen
den Beriehtbogen angefiihr t sein : Bruno H., der erst Ende 
cles 3. Lebonsjahr s zu spr ehen n.nfìng, stotterte aueh gleich. 
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- Frieda Sch. hat zwar rechtzeitig sprechen gelernt, abcr 
auch sogleich gestottert. - Mnx M. stotterte von Anfaug a11, 

allmahlich nahm clas Stottern etwas ab. - Max B. beg<Lnu 
nach dem 2. J ahr zn sprechen, ha.t lange stammelnd ge
sprochen un d war uoch im Alter vou 4 J ahren fi:ir FremLle 
unverstandlich - stotterte bald sta r k ·>) . - Margarethc 
IL lernte rechtzeitig sprechen, stotterte aber auch g leich
zeitig. - Siebeu Kinder lmbcn uach deu Berichten er ,.; t 
mit dem 4. Lebensjahre zu sprechen angefangen, 22 mit. 
ùem 3. und bei andereu ist die Angabe unbestimmt, indem 
es heisst ,irn Alter von 2 J ahren undeutlich": , etwas ver
spatet", ,sehr verzèigert". - Wieder bei anderen lconnte 
der Sprachanfaug itberhaupt nicht festgestellt werdeu, weil 
niemand da war , der Auskunft hatte geben kèinnen. 

Von grosser Wichtigkeit ist die Beantwortung ùer 
Fragen nach dem Z e itpunkt der Ent s t ehung cles Ùbels 
und nach seinen Ur sac h e n. J e mebr wir imstande sillLl, 
diese Fragen richtig zu beantworten, desto mehr niihern 
wir uns der Moglichkeit, das tJbel uberhaupt 11u v e rh li t e n. 
Bei Beantwortung dieser Fragen konnen wir uns allerding:;; 
nur auf die Angaben der Eltern stutzen und diese Angaben 
konneu in Bczug ùantnf, ob sie auf richtigen Beobachtungen 
beruheu, meist uicht nachgepritft werden. Wie die El teru 
nur zu geme das Stottern auf aussere V eraulassung, au f' 
Fall, Stoss, Schlag etc. zuri.tckfuhren, so glauben sie aucb, 
was ja eng damit zusammenhangt, die ers ten Anf~i.nge cles 
Stotterns bei ihrem Kinde ers t bemerkt zu baben, als ùas
selbe durch Kraukheit oder Unghtcksfall betroffeu worclen. 

Ausser den oben augeftthrten elf F allen, in denen das 
Stottern sich schon mit den er s te n Anfangen im Sprecheu 
eingestellt batte, entnehmen wir clen vorliegPnden Berichten 
nur noch zehnmal den Vermerk, class sich clas Stotterltbel 
gleichzeitig mit der Sprache entwickelte. 

In einer ganzen Heihe von Fallen ist von clen Eltern 
als Anfang cles Stotterns ihres Kindes angegeben ,Seitclem 
das Kind die Schule besuch t". Wenn dazu clie Falle ge
nommen werden, in denen das Stottern als im 6. und 
7. L ebensjahre eingetreten angegeben wird, so ergeben sicb 
24% von Fallen, in denen die Enstehung cles Stotterns 

*) Das Stottern hatt e sich offenbar g leich am Anfanga zu ent
wickeln angefangtln. 
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mit dem Anfang cles Schulbesuchs zusammenfii.llt, 
da'l ist fast der 4. Teil aller Stottererfalle. Es ist ja eine 
uekanute 'l'atsache, dass das Stottern in der Schule auch 
der Zahl nach zunimmt und wenn bedacht wird, wie ganz 
am1ers di.e Situation fur das sprechende, antwortende Kind 
in der Schule als im Hause, in der Familie ist, so ist jene 
'l'atsache begreiflich. Aber als richtig anzunehmen, dass 
bei jeuen 24% das Stottern sich erst im Anfange der 
Suhulzeit eingestellt habe uud mit diesem in ursachlichen 
Zusammeuhang zu bringen, ware mindestens sehr gewagt. 
Uuter solcheu Kindern ist, wie die Erfahrung lehrt, eine 
verhaltnismassig grosse Zahl, die bereits, wenn auch in 
schwachem Grade beim Eintritt in die Schule stotterte, von 
der bei vielen Kindern vorhandenen Disposition zum 
Stottern gar nicht zu reden. 

Verhaltnismii.ssig hiiufig ìst das 3. Lebensjahr als Zeit
punkt fur den B e g i nn d es Stotterus angegeben. Dies es 
Lebensalter bedeutet diejenìge Periocle der Sprach
entwickelung, in welcher das Kind mehr se lb stil.ndig 
zu sprechen anfangt. Das nachahmencle Sprechen geht 
in ein freies, selbstandiges iiber, das an die Sprachkraft 
cles Kindes erheblich grossere Anforderungen stellt, also 
auch grossere Gefahr fur Angewèihnung von Fehlern in 
der Hede bietet. Hieraus durfte sich eine Mahuuug fiir 
Eltern und Erzieher ergeben, gerade im 3. und auch 
4.. Lobensjahre des Kindes die Sprache cles ·elben sorgfaltig 
zu uberwachen unù zu uuterstutzen. 

Gemi.ttsaHektionen infolge von Schreck, Angst, von 
Fall, Stoss, Schlag etc. kèinnen nicht blo die Heilung 
vom Stottern sehr erschweren, sonderu sie kunnen auch 
die Ursache desselben bilden. Die Berichte nennen 
:.14 solcher Falle. Bei wenigen Kindern will man das 
l::ltottern unmitLelbar nach einem starken Fall, oJ.er nach 
einem grosseu Schreck des Kindes beobachtot haben. 

Auffallend oft, ni1mlich bei 67 Kindern soll das Stottern 
Jurch Nachahmung, durch Ansteckung entstanden sein. 
Bald ist da.· Ùbel mehrfaC'.h in der Familie von Generation 
zu Geueratiou ubertrageu, VOli F amiliengli dern auf dies 
Kiud gekommeu, bo.ld hat os classelbe von Nachbarskindern 
ocler auch von Mitschi.tlern angenommen, oder aus sonstigen 
gosellschafLlichen Verhiiltnissen heram; i.tuerkommen. Wenn 
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so mehr als ein Drit tel jener 194 behandelten Kiuder vom 
Stottern angesteckt worden sincl, so ùewei ~> t das emen 
hohen Grad von Ansteckungsgefahr, welcher durch Mass
nahmen vorgebeugt werden mitsste. 

Der Befund im Allgemeinen wies mehr korperlichen 
als geistigeu Ritclrstand aus ; besonders schlechte Ernahrung 
und Blutarmut, korperliche Schwachlichkeit, Zeichen von 
Rhachitis und Skrofulose, Dri.l.sen, Lungenschwii.che stehen 
im Vordergrunde der Korperbeschaffenheit. Dem geg~;~n 
ùber moge hier gleich die uicht bloss interessante, sonclern 
auch hochst erfreuliche Tatsache erwahnt sein, class die 
Kincler am Schlusse des Kursus bei weitom besser uncl ge
suncler aussahen, als am Anfauge det~selb en. Die Sprach
gymnastilr, besonclers die durcLgreifenden gymnas Lis<.:hou 
ALmuugsùbungen der Methncle beeinflussen den allgemein n 
K orperzustand ausserorclentlich gi.tnstig, eine lehrreiche 
J~rfahrung fi.tr clie gesundheitliche Erziehuug unserer Jugeud 
itberhaupt! Auch von arzt.licher Seite ist diese Beobn,<.:htung 
gemacht worden , wie aus dem Beric:ht cles H erru Prof. 
Dr. H a r t m an n itber die Tatigkeit der Schula.rzte (nGesuude 
J ugencl" 1903 H eft 3/4) her vorgeht, w o es Sei te 1 21 
wodlich heisst : ,In clem zweiten BorichtRj ahre wurden von 
den Schularz ten auf clie fltr die Sto tterknr~:~e ausg ewi:i.hlLen 
Kincler untersucht und di e Kurse in ihrem F ortgan go l!e
obachtet. Von einom Schulnrz te wircl clie interessante R e
obachtuug mitgeteilt, class bei den lungenleidenclen uud 
.luugenschwachon Stotterern sowobl die subjektiven, wie 
vor allem auch clie ohj ektiven Symptome au Lungeu
leideu sich so sehr g ebessert haben, dass man die Atmungs
gymna tik geradezu als H eilmiLtel erkl aron mochte. Von 
allen Schularzten wird ùber die guten Erfolge bericht.eL, 
welche durch die Stotterkurse bezilglicl1 dor Besserung 
r esp. Beseitig ung dos Gebrechon~ erzielt wurden u. 

A ls Storungen der Sprachorgane wurclen bei 34 Kindem 
n.Cleuoide Vegetationon, chronisclte K atanhe und am1ero die 
A tmung behinderucle Umstande konsLatiert. Besonders 
hau.fig waren schl echte, defekte Zahne, meist wohl Zeiuhon 
verlaufener Kranlrheiten, aber auch Ausweise mangelnder 
Zahnpflege. Bei ca. 30 % der Kinder fancl sich hoher 
(rhachitischer) Gaumen unc1 auch hyp r-11·j·, ropi sche Gaumen
mandeln wurclen g efuuden. Das Gèhi.ir war bei 23 Kindern 
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uu.chweislich herabgesetzt, in einem Falle bis zu fast volliger 
'l'aubheit. 1n manchen BericMbogen war hber Befund cles 
Gehors nichts gesagl;. l ch mochte aus meinen Erfahrungen 
heraus recht grhndliche B.orpriifungen bei diesen Kind~rn 
Clnpfehlen, da viel hau:figer, als wirs ahnen, herabgesetztes 
Gehor vodiegt, was fiir die Behandlung zu wissen sehr 
w.ichtig ist. - Spiegelschrift mit der linken H and ist nur 
bei 10 Kindern gefunden word~n. 

Schwache der Atmungsorgane, minimale Atmungskraft 
fan d e n si eh bei den meisten Kindern ; di e filr eine normale 
ALmungsthatigkeit erforderliche Willigkeit der betreffen
ùen Muskulatur wurde von samtlichen Kursleitern vermisst, 
d ie ùeshalb mit den methodischen Atmungsilbungen, welche 
iu Verbindung mit geeigneten turnerischen Freiilbungen 
dio gesamte bei der Atmung in Betracht kommende Mus
kul.atur bald :flott macben, iu der Behandlung gleich kraftig 
einsetzten. Angaben hber Dauer der Atemhaltung und 
ùber Exspirationsdauer habe ich in einigen Bogen vermisst, 
fulls solche als zwecklos erachtet sein sollteu, will ich nur 
bemerken, dass den Befund ùber die Lungenkapazitat zu 
kennen filr den Kursleiter aus Griinden, die nahe liegen, 
c.loch sehr wichtig ist. 

Betreffs der S prach s t orung selbst ist zu bemerken, 
da:;:; die Kinder siimtlich starke, ja sehr starke Stotterer 
waren. Von clan zu den Kursen sehr zahlreich angemel
deLen Kindern wurden diejeuigen, bei welchen das Ùbel 
am meiston driickte, also am bochgradigsten war, zunachst 
bei der Auswahl berilcksichtigt. Es sollten durchschnittlich 
nicht ùb er 12 Kinder in einem Kursus sein. In einem 
8chulkreise waren 80 Kiuder angemeldet, hiervon wurden die 
25 am schlimmsten stottermleu und von diesen wieder die am 
allerschlimmsten stotternclen 15 (12 Kuaben uncl 3 JYiacl
chen) fur den Kursus ausgewahlt. In einem anderen Schul
kreiso wurden von 47 stotternden Kindern clie 12 aro 
sLarksten stotternclen unù wieder iu einem anderen von 
40 stark stotternden Kindern 12 ( tO Knaben und 2 Macl
chen) in den Kursus aufgenommen. Hau:fig ist bei cliesen 
Rekruten no eh extra bemerkt , dass Rie keiu ViT ort heraus
bekommen konnten. - E s warcu alle F ormen des Stotterns 
ver treten , am hau:figsten wurde bei Verschlusslauten und 
V okalen angestossen. 
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In 65 Fallen war mit rl em Stottern auch Stammeln -
(besonders Lispeln, aber auch an deres SLummeln, in einigen 
F allen auch Naseln, Silbenstolpern , Poltern) verbuuden. 
Viole Kinder stotterten ebenso stark beim L esen wie beim 
S pr ec h en, ein Kind stottert n ur beim J_,ese n, ziomlich 
40 Pr o z. stotterten beìm Spr ec h en sta rk e r als beim 
L esen. Bei der Ausprobe im Le se n konnte die Bcob
achtung gemacht werden, class viele dieser Kinder i.iber
haupt no ch ni c ht ord entli c h l esen lr onnten, dass sio 
der eigentlichen L esefahìgkeit noch ermangelten. Dìese 
recht betrttbende Thatsache ist o:ffenbar darauf zuri.iclrzu
fuhren, dass diese Kinder im L eseunterrichte der Klasse 
ihre s Stotterns weg e n nicht wie die ander en Kinder 
heraugenommen werden konnten , weil sie durch ihr langeres 
Stocken in der R ede den Unterricht aulhielten. H eìsst es 
doch bei dem einen un d dem anderen der Kinder: Es 
bekam in der Unterrichtsstunde kein W or t heraus! - Wie 
stark das Stotteri.ibel dieser Kinder durchweg war, geht 
auch daraus hervor, dass allein 51 derselben auch beim 
Fltt s tern, einige sogar beim Sing en stotterten. 

Die Berichtsangaben i.iber don Einfluss der Witterung 
oùer der J ahres- und 'l'ageszeiten aul' das Ùbel sin d di e 
allerverschi edeusten. B ei clero einen ists morgens schlimmer, 
bei dem anderen abends, bei ùem einen bei grosser Hitzo, 
bei dem andern bei st.arkem W in de ! In einem F alle ist 
das Stottern starlrer zur Zeit cles N eumondes. In ca. 25 
F ti.lleu verstarkt feuchte, triibe, nasskalte Witterung da:; 
Stottern, was sich wohl daraus erklaren lasst, dass die 
\Vitteruug auch Binfluss auf die Stimmung des Menschen 
hat, und die Stimmung wiedor auf die R eclo. E s ist bo
g reiflich, dass trli.bo, nasslmlte H erbsttago clie Depression, 
unter welcher der Stotterer scLon an unèl fttr sich steht, 
noch erhohen nncl damit soiu Sprachiibel noch versW.rkon. 

Im Unterri cht sg ang o, èlen ich auch dnrch meine 
personlichen Besuche der Kurso beobachten konnte, wurclo 
don von mir meLhoclisch gewidmeton grundl egendeu 
Ùbungen, wie sie auch mein nt fbungsbuch fttr die Hancl 
der Schttler" bietet, viel Zeit unu Sorgl'alt gewidmet . K ein 
der Kursleitungen ist in den bekannten l!...,ehler verfallen, 
das Ùbel durch L es en, durch m echani sc h e L ese 
ttbungen abstell en zu woll en, somlem a.l le ved olgten zu-
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niichst gewissenhaft die auf die Beherr schung der At
muugs-, S tiro m- und Artikulati o n s -Mu s kulatur 
gerichLete Aufgab e. Dass dies Ziel nur durch bewusste, 
physiologisch georduete sprachgymnastische Ùbungen in 
1 ii n g er e r D a u e r erreicht werden kaun, muss der Kurs
lciLer wissen unù. ganz konsequent verfolgen. Wenn es 
Hich bloss um Erreichung d es L ese n s od e r Deklamie
ro n s o h ne An s to sse n haudelte , dann konuten die 
mciHten Kinder schon nach etwa zwei Wocheu aus dem 
Kursus entlassen werù.eu, aber damit kann vou einer 
II o i 1 ung ù.es St;otterns noch nicht die Rede sein! - Es 
!1ar f uicht; un erwahnt bleiben, dass gerade derj enige Kursus, 
in welchem ienen gruu<llegenden Ùbungen, also auch deu auf 
Regtùierung der Atmung sthatigkeit beim Sprechen 
gerichteten Ùbungen die langste Zeit gewidmetlworden war, 
die meisten absoluten Erfolge zu verzeichnen hatte. 

In den weiteren freien Spra chiibungen wur<le sehr 
richtig uichL allein das Spre c hen in der S c hule in ùen 
einzelnen Schul disziplin e n beriicksichtigt, indem mit 
den Kursisten Leses tiicke oder Religionsstoff besprochen, 
P arLieu aus den R ealien durchgenommen, auch R echen
lilmngon vorgenommen wurden, sondern es wurde auch der 
miindliche Verkehr im taglichen Leben geiibt. Ich 
horte die Kinder sich gegenseitig fragen, Bestellungen 
machen, Gesprache fuhren, wie sie vorkommen beim Ein
kaufen, beim Handeln, am Postschalter, beim Spiel u. dgl. 
In einem Kursus wurde sogar das 11 Telephonieren u geiibt, 
indem der eine Schiiler, in der einen Ecke des Schul
zimmers stehend, bei einem in der anderen Ecke stehenden 
Schuler ( er stellte einen Kohlenhandler vor) (per Telephon) 
Kohlen bestellte. Es wurde gehandelt, der Preis verein
bart, ù.ie Zeit der Lieferung feiltgesetzt u. s. w.*) Ein an
derer Schiiler stellte einen Kaufmann vor und verkttufte 
s ineu Kunden (den Mitschiilern) die verschiedensten Sacheu, 
wobei auf beiden Seiten - unter Aufsicht des Lehrers -
tuchtig geredet wurde. - Solche Ùbungen machen die 
.Kinder in der freien Rede sicher. Ich muss mir hier ver
sagen, auf die Berichte iiber dte ~utwickelung der ein-

*) Bekanntli ch giebt es o.uch eiu , 'r e l e p h o n sto t t e r n' ' , d. h. 
es kommt vor, dass P orsouen n u r odor vorwiegend bei m Tele
phonieren stottern. 
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zeln en Kind e r 11a her eiuzugehen, so interessant und 
lebrreich sie auch sincl uucl will unr n och aus dPn von d0n 
Kursleitern gegebeuen >mmmarischen Berichten einzelues 

hervorheben. 
Es wird iiber clie Ùberbiirdung eiuzelner Kinder durch 

Nebenbeschaftignng geklagt, wodurch c1ie l!'ortschritte im 
Kursus beeintrachtigt wurden. Bei einem Knaben, der 
mit 13 Jahreu noch in der 6. Klas. e sitzt, wird augegebon, 
dass er infolg e von Alkoholgenuss und spatem Aufbleiben 
beim Kegelaufsetzen von dem B esuch cles Kursus keiu eu 
Nutzen habe. Tn vi elen B ericltten ist das grosse IntereRRO 
hervorgehoben, welches E ltern und Klassenlehrer d PJJ 

Ùbuugen im Kursus entgegenbringeu, wozu die im J anunr
H eft dieser Monatsschrift abgechnckten ,Anweisungen fi.i r 
Eltern und Lehrer", sowie mein ,Uebungsbuch fiir di o 
Hand der Scbitler" ganz wesentlicb beigetragen habcn 
sollen*) . Die Uebungen im Kursus sollen hierdurch vresont
liche Unterstiitzung gefunde11 haben. lnteressant sind dio 
Vermerke ùber die schon nach 3 bis 4 Wochen, aucb noch 
fritber, eingetretenen Erfolge. Belranntlich verfiihren dieso 
unkundige L ehrer zu Selbstùberschatzung, spekulative Kopfo 
wobl auch zur B enutzung derselben zur R eldame. Vo11 
beiden kann bier nieht die R ede ::;ein, und die Kursleitungen 
haben auch vielfach die Erfahnmg machen mitssen, dasa 
diesen Frilherfolgen sehr bald H.itckfalle folgen. Indessen 
si.nd cloch auch eine ganze R eihe von Fii.llen registriert;, 
in denen die fri1hen :H:rf'olge auch bleibende waren. 
Aus einem Kursus wird berichtet, dass ein Knabe nach 
3 W ocben, ein anderer sehon nach l4 'l'agen vollig geheilt 
war. Nach anderen Berichten konnte bei einer Schulc 
Anfang Dezember Befreiuug von Stottern festgestellt werden 
und ein Ritckfall sei nicht mehr eingetreten, bei zweien 
sei nach Weihnachten clas Uebel nicht mehr aufgetreteu 
und sie konnten im J anuar bezw. F ebruar als vollstandig 
vom Stottern befreit aus dem Kursus ausscheiden. Aus 
einEim Kursus konnten 3 Schi'tler Mitte J anuar ausscheiden 
uncl dafitr noch 3 andere neu eingestellt werden. Aus 
einem Kursus konnten 6 Kiuder im Dezember bezw. Januar 

*) Das Lrbungsbuch hat die Schuldeputation auf Kosten der 
Stadt in so viel Exemplaron angeschafft, dass j edes Kind eins hat 
und aucb zu H ause bonutzen kann. 
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uud F ebruar al:; geheilt entlassen werden. Im ganzen 
wurcle sehr richtig daran festgehalten, die Kinder bis zum 
Sehlusse cles Kursus in demselben zu behalten, wenn auch 
in weuiger Stunden, weil doch in den meisten Fallen nur 
<lnrch l a n ga nd a uernd e U eb ung und Ueberwa c hung 
b l eib e ncl e r Erfolg gesichert wirù. 

Hand in Hand mit der Besserung in der R e d e ging 
uach den Berichten auch die Besserung in der A u s sp ra che. 
:o,~ c1ie Methode auch Artikulation s iibungen vorsieht, 
;,o lassen sich F ehler in der Aussprache, wie Stammeln, 
J , j::;peln u. dg l. sehr wohl im Laufe des Kursus beseitigen. 

In einigeu Kursen hat es sich macheu lassen, d11ss 
ElLern unù Klassenlehrer, besonders zum Schluss des Kursus 
hiu, dem Uuterricht beiwohnten, was sich als sehr zweck
massig erwiesen haben soli. 

E in Kursusleiter t eilt mi t, dass ein V ater fiir seinen 
ùnrch den Kursus vom StoLteru befreiteu Sohn, der infolge 
seiues Ueùels in der Schule zurùckgebliebeu war, die Er
laubnis nachgesucht habe, die Schule ùber das 14. Lebens
jahr hinaus besuchen zu diirfen, da er sich en:;t jetzt rechten 
Erfolg vom Unterricht verspreche. - Ein Kaufmann habe 
angefragt, ob sein Sohn, der bereits aus der Schule ent
Jassen und infolge seines Stotterns seine Lehrstelle verloren 
habe, auch zu einem solchen Stottererkursus zugelassen 
werden konnte. 

Von einigen Kursusleitern wird iiber den grossen 
Altersunterschied und den damit verbundenen sehr grossen 
Unterschied im geistigen Standpunkt der Kinder geklagt. 

U e ber die Vereinigung von Knaben und Madchen in 
einem Kursus sind Bedenken nirgends aufgetaucht. Ich 
selbst habe bei meinen Besuchen der Kurse beobachtet 
class di e Vereinigung eher Vorteile als N achteile bringt, be
souders fiir die Knaben, die sich in Anwesenheit von 
Madchen mehr zusammennehmen, was allerdings auch um
gekehrt der Fall ist In dem Kursus, der nur von Madchen 
besucht war, wollte es mir scheinen, als gaben die Madchen 
sich ganz besondere Muhe, das leidiga Uebel bald loszu
worden, denn die Erfolge waren hier bald ganz besonders 
in die Augen springende. 

In j edem Kursus wurde von dem betreffenden Herrn 
Schulinspektor eine S eh l u s s p r ii fu n g abgehalten, welcher 
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auch der Schularzt beiwohnte, der s. Zt. Anamne!:>e 
und Status von diesen Kiucleru aufgenommeu lu~tto . Dio 
Herren Arzte gabeu vielfach ibrem E r:::tauuen i.iber dio 
Erfolge Ausùruck un(l ver::;icherLen, da~s sie die Kinder 
bei ihrer jet.%igeu R edefahigkeit kaum wiederzuerlwllllen 
vermochteu. Dio Rinder mussten in ler Sclllus:::prlifung 
vorlesen, deklamieren, antw01 ten, fra.gen, erzl:i.h ]eu un <l 
wurden nicht bloss von ihrem Lehrer gefragt, sondern auch 
vom Herrn Sclmlinspektor und anderen. Schri ftliche Aus
weise uber ihr Sprechvermogeu in der Kl asse uuù im 
Hause seitens ihrer Rlasseulehrer und ihrer Eltern lage11 
viclfach vor. E s wurden im gauzen 145 Kinder als vou 
ihrem Sprachù.bel v o ll sta u d i g b o fr e i t fu ·tgestellt, von 
clon andern waren die meisteu fast geheilt un d uur 2 
n i c h t g e besse r t. Von dieseu musste der eine Knab e 
Bach 3 Monaten als ganz ungeeig uet fiir den Rursus enL
lassen werden . Bei manchen der nicht vollig geheilten 
Rinùt=~r lag der Grund davon in Krankheit, Schwerhorigkeit, 
in krankhaftem Korp erzustande, in unregelmassigem Be
suche. Ein Kind hatte 6 l Stunden versaumt, eins infolgc 
von Krankheit nur einige Wochen den Kursus besucbt . 
Von den 3 Rindern eines Kursus, welche niuht geheilt 
waren, musste dasjenige, welches am wenigsten gebessert 
war, morgens sehr frii he Milch austragen. 

Die in deu K ursen gewesen en Kmcler treten auch j etzt 
im Sùmmersemester noch wocheutlich in 2 Stundcn zm· 
Kontrolle ihres Sprechens seiteus cles Kurleiters zusammeu. 

Bet·ichte. 

Bericht 
Uber die im Winter 1902;03 abgehaltenen Heilkurse 

fUr stotternde Schulkinder der Stadt Gotha. 
In clero Bericht itber die o:ffentlichen Unterrichtskur~e 

ftir stotternde Schulkincl er in Berlin (Januarheft der Monats
i3chrift) fancl i eh die Bemerkuug : , Di e Gliederung iu 
Haupt- und Nachkursus ist fullen g elasseu, weil sie heineu 
rechten Zweck hat. Kinder, die im Laufe de · Kursus von 
ihrem Ùbel befreit sind, honm·u jeden,:eit aus demselbeu 



205 

ausscheiden ; di e anderen mti.ssen e ben so wie so weiter 
(\h e n u. Hi r in Go t ha sin d I-Iaupt- un d N ebenkurse in de n 
loLzLen Jahren beibeha.lten worden, und diese Einteilung 
hat sich bisher vortrefflich bewii.hrt. Der Hauptlmrsus 
dauert ein voll 'ils ha l bes J ahr, uud auch ùiejenigen Kinder, 
<li e sowohl im Kursus selbst, als auch son t in der Schule 
uuù i m Hause vor Beendigung d es ha l ben J ahrcs fehlerlos 
sprechen, ml'ts eu die Ùbungsstundeu weiter besuchen . 
[eh gehe von dem Gesichtspunkte aus, dass fortgeseLzte 
Ùbung nicht nur di e Sprechfertigkeit mechanisch immer 
mebr festigt, sondern dass claclurch1 dass einige Kinder 
merken, r-ie konnen besser ah~ die anderen sprechen, die 
psychische Vertiefung ihres Sprech•mkonnens einem spi:i.teren 
l~uckfall eineu viel festeren Riegel vorschiebt. Den anderen, 
h111 gsamer sich bessernden Stotterern dienen sifl aber fort
gesetzt a.ls nachahmungswertes Beispiel, was um so boher 
anzuEchlagen ist, als cli e Gewissheit, anclereu baben die 
Ùb nngsLunden geholfen, einen nicht unwesentlichen Faktor 
ùei ihrer eigenen Heilung bildet-.. 

Nuu aber die Nebenlmrse. Sie dauern ebenfalls ein 
halbes Jahr, wenn auch mit w .. chentlich nur einer Ùbungs· 
stunde. Sie :>ind fur die Kincler eingerichtet worden, 
welche an fruheren Kursen teilnahmen, iedoch eiuer Be
festigung o der N euregelung der Sprechfertigkeit abermals 
bedurften, oder es werden solche Stotterer aufgenommen, 
cleren Sprechubel ti.berhaupt nur ein geringfiigiges iRt; 
beiden Arteu wircl in den N ebenkursen Gelegen h eit zur 
Refestign ng ibrer Sprechfertigkeit geboteu. 

l. Hauptkursus. 
Der eigentliche WinterkuroJ us begann am 18. Ok

Lober J 902 mit t G Kinderu (Knaben uud Maclcheu), die 
uaeh vorhergegangener Prufung clurch die zustandige Kom
mi ' :>ion ausgewahlt worden waren. Da von diesen Kinderu 
nach der dritten Ubungsstunde zwei weg blieben, weil die 
ElLern der Meinung waren, das Ùbel wurcle . chon von 
solbst wieder verschwinden, wesha1b ein Be. uch des Kursus 
nur eine unnti.tze Mehrbelastung ihrer Kinder ùecleute, 
wtnLlen aus dem Nebenkursus zwei Stotterer heruber~ 
g uommen und so die Zahl 16 beibehalten. Die Beteiligung 
W tH also eine sehr stL\rke; da sich a ber eiue 'l'eilung uicht 
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gut ermoglicben liess, blieb es versuchsweise bei der hohen 
'l'eilnehmerzahl. 

Die Ùbungsstuuden wa.ren Diensta.g, Mittwoch, Freitag 
unù Sonnabend (je l - l'le St.) und wurden von samtliu]J en 
Kindern regelmassig besucht. Das Ùbungsbuch von Gut:z
mann erhal tendi e Kiuderfilr di e Dau er del:l Heillmrsus goliehen. 

Wie in den fruheren J ahren, so ha be ich auch im 
Laufe des verflossenen Halbjahres ofters dem Unterrichte 
iu den Klassen beigewohnt, aus denen Kinder am Kursus 
teilnahmen, um mich davon zu ùberzeugen, wie sich der 
Besserungsfortschritt auch im Klassenunterrichte zeigt. 
Das balte ich fiir unbedingt notwendig. Denn erstens 
kann man dem Klassenlehrer an der Hand der einzelnen 
l!-,alle viel eher und dann speziellere Verhaltung ·massregeln 
geben und ihn mit der Eigenart cles betreffenden E alles 
bekannt machen, zweitens wird aber der Stotterer durclr 
clie Gegenwart des Kursusleiters ganz energisch daran er
innert, zunachst nur nach den gegebenen Regeln zu 
sprechen. Bekanntlich scheuen sich die Kinder fast dnrch
weg, ihren Klassengenossen gegenùber nach den Regeln 
der Heilmethode zu sprechen und fallen daclurch leicht 
wieder in ihren n.lten Fehler zuriick. 

Von Zeit zu Zeit werclen clann in den Konferenzen 
ùber das Verhalten der Lehrer clen behanclelten Stottereru 
gegeuùber clie notigen Mitteilungen gemacht. 

Unter den Kursisten cles letzLen Winters befanclen 
sich auch eiuige Schùler cles ersten und zweiten Schul
jahres, die versuchsweise mit aufgenommen worden waren. 
Leider hat sich aber herausgestellt, class Kinder in cliesem 
Alter sich cloch nicht so recht zu einem Kmsus eignen, in 
dem mehrere Stotterer zugleich behandelt werclen mi.isseu 
Bei einer Einzelbehauclluug kann auch mit solchen Sclri.ileru 
ein Erfolg erzielt werden bei taglich mehrmaliger Ùbung 
unter steter Aufsicht. Bei gleichzeitiger Ùbuug einer Reiho 
von Kindern ist jedoch clie Zeit, die a.uf das einzelne ent
fallt, niuht ausreichend genug, um auch bei clenen, clie noch 
nicht recht wissen, um was es sich handelt, einen nach
haltigen Erfolg sicher zu 01-warten. Dabei ist zu beclenken, 
class in den meisten Fallen an regelmassige Ùbungen zu 
Hause, oùer auch nur an ein fort.gesetztes Aufmerksammachen 
seitens der Eltern kaum gedacht werden kann. 
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Deshalb kann auch bei den genannten 7-8jahrigen 
Kindern nur von einer Besserung die R ede sein, die in 
BÌnem weiteren Kursus vielleicht erst zur Beseitigung d e~> 

Ubels fiihrte. Ich habe ùaher diese Kinder in den zu 
Ostern d. J. begonnenen Sommerkursus wieder mit auf
nehmen mi.issen. 

Die i.tbrigen haben recht hilbsche Fortschritte gemacht, 
sodass nur bei einigen noch Wiederholungsstuuden wahreud 
ùes Sommerhalbjahres nol;ig sind. N ach personlicher An
~>chauung und gelegentlicher Ri.tcksprache mit den betr. 
Leluern und Lehrerinuen zeigte sich die Sprechschwierigkeit 
auch im Schulunterrichte nur noch sehr selten und dann 
in ganz geringem Grade, uud es steht zu hoffen, dass nach 
Beendigung der Ubuugsstuuden im Laufe cles Sommers ùie 
uoch anhaftende Unbeholfenbeit auch bei ibnen ganz ge
schwunden sein wird. 

Der Winterkursus encligte vor Ostern gleichzeitig mit 
dem allgemeinen Schluss des Unterrichts in ùen hiesigen 
Schulanstalteu. Der Sommerkursus begann gleich nach Ostern. 

Il. Nebenkursus. 
Wie scbon erwahnt, ging im Laufe des Winters neben 

ùem Hauptkursus ein sogenannter Wiederholungskursus 
oi11her, um den Kindern, welche an frilheren Kursen teil
uahmen, o der deren Sprachii bel ii berhaupt nnr geringfttgig wa.r. 
G elegenheit zur Befestigung ihrer Sprechsicherheit zu bieten. 
Diese Schiller kamen wochentlich nur einmal zusammen. 

Ausser einigen nachtraglich no eh frei willig erschienenen 
nahmen an diesem Wi.ederholungskursus teil: l Kursist aus 
clem J ahre 1.896-97, l aus clem J ahre 1897 - 98, 2 von 
1898-99, 3 von 1.899- 1900, 3 von l900-01 und 2 von 
1901- 02. 

Dure h dies e Einrichtung ist V Ol'Sorge getroffen w or len, 
ùass von Zeit zu Zeit samtliche frilhereu Stotterer, soweit 
sie noch die Schule besucben, an die gegebeuen Sprech
regeln erinnert unù zum richtigen Gebrauch ihrer Sprache 
angehalten werdon; eine Einrichtung, clie sich als sehr 
zweckdieulich erwiesen hat uncl cleshalb auch fernerhin 
beibehalten werden wird. 

Hnuptlohrer E. G1n.sor. 
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Resprechnngen. 

Neuste Literatur Uber das Stottern . 
Referent: Fr. Frenzel-Stolp i. Pom. 

In diesem J ahre sin d bisher zwei Schriften erschieJJen, 
di e beide das Stottern behandeln: 

1. Das Stottern. Von Dr. med. A p t, Spezialarzt fiir 
Sprachstorun gen in Breslau. V erlag von P re u s s & J ii n g or. 
Breslau 1903. 17 Seiten. Preis: 40 Pf. 

2. Heilung des Stotterns. Von D i e d ri c h Stege m a ll 11, 

.Rektor em. in Essen. Verlag von G. D. Baecleker. Esseu. 
1903. 98 Seiten. Preis: l ,60 Mk. 

Die erste Schrift will eine Belehrung iiber das Stotter
iibel fiir Stotterer, deren Eltern un d L ehrer bieten; clie 
zweite dagegen soll ein Leitfaclen fiir Lehrer und eine 
Anleitung zum Selbstunterrichte Stotternder sein. 

Die Darstellungen des Arztes zeichnen sich durch 
sachgemasse, k lare Behandlung des Gegenstandes aus und 
verdienen trotz ihrer Kiirze volle Beachtung. Die Er
kl arun g des SLotteriibels wird mi t BeriicksichtigmJg der 
neusten Erforschungen anf dem G e biete der Hirnphysiologie 
rationell nachgewiesen und damit eine sachgemasse tTber
sicht iiber das Wesen des Sprachgebrechens geboten. 
Treffend sind die Schilderungen ii ber die F o lg e n, welche 
Jas Sprachleiden fiir die St0tterer nach sich zieht. Ibre 
gedeihliche Forf'entwicklung und spi:i.terhill ihre ganze 
soziale Existenz wird lurch das S]JraclJleiden starh: beeiu
tracbtigt. Sie gelten und fuhlen sich ihren sprachgewandten 
Mitmenschen gegeniiber als minderwertig und empfinùen 
dariiber ein ganzes Heer seelischer L eiden. Darum sol! 
ihnen geholfen werùen, soweit ilmen zu he.lfen ist. 

tTber die H e i l bar k e i t des StoLterns entwickelt 
Dr. A p t beachtenswerte Ansichten, w el che wir durchaus 
Lilligen miissen. N a eh seiner Beh auptung soll bisher ],eine 
Methode existieren, welcher man uachriihmen konnte, dass 
durch sie das Stotteriibel absolut sicher beseitigt wiirdo. 
Ein sachverstandiges Gutachten des Geh. Medizillalrats 
Dr. W e r n i c k e- Breslau au, sert si eh dahin, dass uicht j e d e r 
Fall von Stottern als heilbar zu betrachten sei; selbst nach 
erfolgter Heilung konnen Riickfalle ein treten; es liege 
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daher ausser clero Bereiche menschlicher Fahigkeiten, 
G-unmt ien fiir die H eiluug von Stotterern zu gewahrleisten. 
Dio unheilbaren Fall e sind meit>tens solche, bei denen es 

::; ieh um erhebliche organische Veranderungen im Gebirn 
lt andelt und zwttr solcber P art.ien desselben, an welche 
die Funktionen der Sprache gebunden sind. Dessbalb 
warnt Dr. A p t mi t R echt von der Anpreisungen herum
ziehender Sprachheilki.tn ::; tl er , die in der R egel jedes Stottern 
absolut sicher, meistens noch unter Anbietung schriftl icher 
Garantien, zu heilen versprechen. 

Uber clie B eh andlung a~s Stotterns gibt der Ver
fasser uur einige And euLungen ganz allgemeiner Natur, die 
sich hauptsachlich auf das Verhalten cles Elternhauses und 
der Schule den StotLerndeu gegeniiber beziehen. Die 
spezielle 'l' herapie de::; Stotterns will er in die Hauù des 
Arzte::; gelegt wissen, der nach seiner Ansicht als der allein 
beruEene Vertreter der H eilung krankhafter L ebensausse
mngen, also auch cles Stotterns, gelten soll. E diitfte 
ihm vielleicht nicht genug bekanut sein, dass eine grosse 
Anzahl von Padagogen auf clero Gebiete der Behandlung 
von Sprachstorungen uberaus segensreich wirkt. Gerade 
speziell vorgebildete L ehrer, welche die seelischen Ausse
rungen der Kinder erforschen, ihrem EnLwicklungsgange 
nachspiiren und ihren individuellen Eigentiimlichkeiten 
im Unterr ichte R echnung tragen mussen, erscheinen auch 
als die berufenen I-Ieili adu.gogen auf diesem Gebiete. Sie 
sind a uch diejenigen Personen, welchen ùie grosste Ein
wirkung auf die Seele der Kinder iu die Hanù gegeben 
ist. W enn daher die seelische Beeinflussung nach Dr. 
A I t:; F orderung als oberstes Prinzip der Stottererbeband
lung zu gelten hat, so wird der Padagoge eben. o der 
rieh tigc Mann {fu cliesen Zweck wie der Arzt sein. Es 
1 iegt uns fern, auf die Mitwirkung der Arzte in dieser 
Angclegcnheit verzichten zu wollen ; allein die 'l'berapie 
ùes Stotterm; verlangt neben der arztlichen Behandlung 
vorwiegend eine p ada gogische Beeinfl.ussuug, deshalb 
wollen wir uns auch auf eiuem Gebiete, das sonst uuser 
eigenstes Arbeitsfeld ist , uicht verdrangen resp. zuriick
setzen lassen . Die K euntnisse, welche in anatomiscber 
und pby iologischer Beziebung notig sind , um auf diesem 
Gebiet segensreich zu wirken, konnen wir uus ebenso wie 
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die Arzte erwerbeu. Daher mag beiden , dem Arzte sowie 
tlom Patlagogen, das Geb iet der Sprachheilbes trebungeu 
erschlossen bl oiben ; gera de aus de m beiderseitigen Zu
sammenwirken kann zum Segen cles Ganzen viel Erspriess
lichcs zu 'l'age gofordert werden. 

E s ist zn bedauern, class Dr. A p t in seiner Schrift, 
die ja ti ber das W esen cles Stotterubels uicht nur auf
klaren, sonclern auch itber clio H eilung desselben belehren 
will, so ausserst wenig ub er clie spezielle Behandlung der 
unangenehmen Sprachstorung bringt. Mit einigen allge
meinen Redensarten ist uns iu dieser Beziehung gar nichLH 
gedient. Darin liegt der Hauptmangel der kleinen Arbeit, 
clie im itbrigen recht gruncllich und verstandig geschrieben 
ist. Wir raten clriugencl zu einer Erweiterung der Schrift 
nach clieser Seite hin, da sie sonst wenig zweckmassig 
erscheinen mochte. 

Die zweite Schrift ist in der Hauptsache ein Ù b ung s
buchfur Stotterer i:i.hnlich clero Gutzmannschen Ùbungs
buch, das vor kurzem bereits in der 5. Auflage erschieu. 
Der V erfasser befindet si eh offenbar in einem grossen Irrtum, 
wenn er glaubt, dass Stotterer mit Rilfe seines Buches 
sich von ihrem Sprachg'ebrechen selbst befreien konnten. 
Ohne Kontrolle der Ùbungen und ohne erziehliche Beein
flussung seitens gewisser Autoritatspersonen wird es dem 
Stotterer nie gelingen, sein Ùbel abzulegen. Dazu ist das 
L eiclen ein zu tiefes und in seiner Seele zu fest einge
wurzeltes. Selbst clie Pflege der Ùbungen unter Anleitung 
vou P ersonen, welche nicht l!'achleute sind, werden an dem 
Bprachubel nicht viel bessern. Der ganze Apparat von 
Ùbungsbeispielen, Anweisungen, Regeln etc. nutzt nichts, 
wenn nicht eine, in j tldem Falle streng indivicluelle, der 
Eigonart cles Stotterns entsprechende Behandlung und 
psychologische Beein'flussung eingreift. Diese Erfahrung 
kann ein jeder machen, welcher es mit der Behandlung 
solcher Sprachleidenden zn tun bekommt. Sollte der V er
fasser, welcher jedenfalls ani' eine reichhaltige padagogische 
Erfahrung zurilckblicken kann, diese Wahrnehmung nicht 
gemacht ha ben ? - Allerdings scheint dieses der Fall zu 
sein, denn sonst wiirde er ein Buch, dessen Darlegungen 
mit tliesen Beobaohtungen im Widerspruch stehen, nicht 
auf den Biichermarkt bringen. Die Einleitung und die 
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Anweisuugen sind des oftern so naiv gehalten, dass man 
glauben mli.ss te, es ware ein reines Kiuderspiel, das Sbottern 
zu behebeu . Nur fest und unermttdlich nach den Anwei
:mngen ùie Beispiete gei.i.bt, danu mi.i.sse da'3 Stot teru 
weichen! So einfach ist di e Sache de nn do eh nicht, dazu 
sinù ganz audere Massuahmen erforderlich. 

R egelu fi.i.r di e Behandlung d es Stotterns gibt der V er-
fasser folgende : 

2. Atme tief ein! 
2. Sprich sofort nach dem Eiuatmeu! 
3. Betoue den Selbstlaut! 
Von R egeln halten wir auch nicht viel, im Gegenteil 

ge ben wir uur eine, c1ie kurz, eiufach un d verstandig gefasst 
st ; si e lautet: Erst besinnen, da nn tief atmen, leise un d 
gedehut beginnen! Bei den Hegeln aber ist es Hauptsache, 
sie verstandig abzuleiten und zu entwickeln. Von dieser 
F orderung darf ein Buch, da 'l sich mit der H eilung des 
S totterns beschaftigt, nicht absehen. Der Verfasser hat 
die obigen R egeln in seinem Buch gebracht, ohne dass er 
sie irgendwie zu begriinden suchte. E s fehlt bei ihm die 
Beantwortung der Frage: Warum muss der Stotterer gerade 
so und nicht anders sprechen, wenn seine Sprachleistuugen 
geliugen sollen? N achdenkende Sbotterer griibeln nicht nur 
i.i.ber die Ursachen und das W esen ihres Sprach i'tbel nach, 
sonùern sie verfolgen auch die Gri.illde, warum sie bei 
Beobachtung jener R egeln gut zu sprechen vermogen. 
W enn sie die Erklarung dafi.i.r fi.nden, resp. wenn sie ihneu 
gemeinverstandlich geboten wird, so bestarkt diese Erkennt
nis ihr Selbstvertraueu und sie arbeiten dann mit grosserem 
Verstandnis und starkerer Energie an der Vervollkommnung 
ihrer Sprache. E s fehlt recht oft in dem Buche, das ja 
doch eine Auleitung zur Behaudlung des Storteriibels 
bieteu will, die begri.i.ndenùe Erklanmg in didaktischer 
Beziehung. Der U mstand, dass das Bue h fùr j edermaun 
verstandlich geschrieben werden sollte, kann diesen Mangel 
nicht entschulcligen. E s will heutzutage jedermann auch 
die Begriinclung einer Sache wissen, er verlasst sich nicht 
mehr auf Treu und Glauben. 

Die Ubungen sind recht reichhaltig; ihre Stufeufolge 
erscheiut verstandig ausgewahlt und praktisch angeordnet . 
Auch die Anweisungen zur Gewinnung der einzelnen Laute 
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resp. zur Bildung derselben belmnden im allgemeinen viel 
Verstandnis anf dem Gehietn der T_Jautphysiologie und 
Phonetik. Als Ubuugsbuch in Sprachheillmn;en in <1 er 
Han d eines Fachl ehrers l\ a nn di e Schri ft gute Dienst r1 
lei.s ten, aber nicht in dem vom Verfasser bezeichneten 13'alle 
der Selbsthilfe. 

Zwischen beiden Verfassern besteht die Uberein
sLimmung, dass si e den SLotterer helfen wollen ; der erf> t e 
ersieht di e Hilfe n u r von Seiten der Àrzt e, der zweit e will 
eli e Hi.lfe mi t seinem Buche bri ngen. Bei de Wege erscheinen 
nls einseitige Massnahmen, die wir nicht bill igen konnen. 
Ihre Schriften jedoch bringen die Frage nach der Behaud
lnng Stotternder zur Diskussion und verdienen darum eme 
gewisse Be1:1chtung in allen beteiligten Kreisen. 

B er i e h tigung. 
In meinern B erichte iiber den IV. Verhandstag d e ut sc h e r 

.fl il fs sc hu l e n in dern vorigen H ef'te der Monatsscli rif't siml ein e ganze 
1\f enge Druckfehler vorhandr>n, von denen folgemle beri cht ig t wc!'ll en 
miigen : 

A uf Sei te lf)O in let?.er Zeile ste],t Heiaiitze statt L o i t s ii t z c. 
157 in Zeile 2 l verh andeln , b e h ancl e l n. 
J. 5B , 27 Gicht , Geis t .. 
l tiO , 20 Gesangchore , Geaamtchore. 

Fr. F r e nz e l. 

Dia Erziehung der schwachbegabten und schwachsinnigen 
Taubstummen und die Teilung nach Fahigkeiten uberhaupt. 
Du.rgesLellt an der Haml eines R eiseberie.hts ùber danische 
und norwegische 'l'aubstummen-Austalten von I-I. Ste lli ng , 
Taubstummenlehrer in Ernden . Preis 1,80 Mk. Leipzig 1903 . 
Verlag von Carl Merseburger. R efere11t: 'l'aubstummenlehrer 
L o b e, Berlin. 

Das vorliegende Buchlein darf von vornherein auf eine 
freun<lliche Aufnahme rechnen, da es im Interesse derer 
gescbriebeu ist, die der H ilfe am meisten bedurfen, der 
schwachbegabten und schwachsinnigen Taubstummen. Sein 
Erscheinen ist anch sehr zeitgemass, da die Scbulbehorden 
dem Verlaugen der Pii.dagogik nach besonderer F itrsorge 
der schwachbegabten Schitler, nicht nur in 'l'anbstummen
Au t:i t<~lteu, t:iOndern auch in der Volksschule, i.iberall willig 
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enLgegenkommeu. Die Erfahrungen unù Vor chliige, ùi e 
llor V erl'as,;er in Beiuem Bùuhlcin uiederlegt, werdeu daher 
viclor Orte11 sehr willkommen sein. 

Die Forderung, eiue Teilung nach :E'ahigkoiten vorzu
nohm en, hosùhii.ftigt, c1ie 'l'auùstummcnlehnw schon seit Jal. r-
7.ehuLeu. AlJer wi:threu<l dieselb ùisher mehr im Interesso 
o i ner strengen Duruhflthruug d r reinen LautsprachmeLhode, 
al:·m zu G uusteu eiuer bessereu Ausbilùung d or Befahigtereu 
gcs tellt wunle, fonlert eli e Gegcu w art di e 'l'roummg namcnt
li ·h um der Schwaclwn willeu, ùaruit dieReu Gerechtigkeit 
wi<lorf'alue. 

Bis in ùie 70 er J ahre existierte die Teiluugsl'rn,ge 
l'l borhaupt uicht. 

Diel>e Enlwiukelung iRt Rehr nati.1rlich, wenn wir das 
Folgcnde erwageu. 

Die Ausùildung der TaubsLummen war und ist vielfucb 
uod1 heut reino I-Iumanitatsì:iache. In den meisten Landern 
giùt es leider noch heute keiuon Schulzwang fùr Taub
~;tumme. Daber ùanerte es lange, bis die Fùrsorge der 
bolreffeuden Landes- uud Kommunalbehèirden sich auf alle 
vorluwùenen T<:tnbfl tnmmen erstreckte. Zu den Aufnalune
l.ormiuen der vorbanùeueu Anstalten wurden immer mehr 
Kinder augemeldet, als Raum vorhanden war. 

Die Austaltsvor::;tande lwnnten darum eine Auswahl 
Lre.IIen. Dass diese nicht auf die Schwachsten fiel, braucht 
llicht erst gesagt zu werdsn. \Var ein Irrtum untergelaufen 
unù erwies sich das eine oder das andere Kind nach der 
Aufnahme als nicht geeignet fi.i.r die Anstalt, so wurde es 
als nicht bilduugsfahig wieder entlassen und dafiir ein 
auderes einLerufen. Das geht nun aber nicht mehr, seitùem 
ùie geni.i.gende Anzahl von Anstalten errichtet worden ist, 
um alle taubstummen Kinder aufzunehmen. (Einzelne beson
ùon:> bevorzugte Anstalten i.i.beu diese Praxis allerdings auch 
heute noc!J.) Daher findet mau in fast allen 'l'aubstummen
Austalten etwa 25 % soleher Schtiler, die mit den andern 
uieht Schritt ha.lteu kèinuen. So ist die Frage immer 
brennenùer geworden: \Vele be Einrichtuugen sind zu treffen, 
damit die Eutwickelung ùer Befi:i.higt,ereu nicht gehemmt 
und bcsouders auch ùen Schwachen ihr Reeht :t~u teil werde'? 

Die einzige Autwort darauf ist die 'l'eilung n~:~.ch 

Fahigkeiten. 
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Doch ist diese Scbeidung uicltt so oinfach, wie es auf 
llen ersten Augenblick dem Nichteingeweibten scheinon 
konute; deun clio sich anreihende sehr schwierigc FrAge 
ist die nach ~der Erziehung uncl Ausbildung der schwuch
begaùten uncl schwachsinnigen 'J'rmbstummen. D arnm i. t 
os gut zu sehen, wie ùie anderu os treiben nnd aus der u 
Erfahrungen zu lernen . 

Di ser Gedanke hat den Verfasser zu seiner Stuùien
reise nach den nordischen I.auùern veranlasRt, wo die 
Teilung sei t einigen J abren kousequent durchgefùhrt i::>t, 
un<l ihm clie 1!-,eùor in die Band gegebou, um suine Be
ol!acMungeu und Erfahrungeu 11Ìel1erznlegeu. Das Interesso 
uutl die H ingabe an deu Beruf im Dien::>t der Schwachen 
berithrt den Leser auf jeder Seite der Broschiire t" eln· 
:-;ympathisch. 

Der I nh alt glieùert si eh uach folgenden Al!sclmitten: 
I. Das Konigliche 'l'aul!::;tummeu- Iustitut in Kopeu

hugen uud die Haudalphaùetmethode, 
IL Die nÙffentliche Schule fiir Tauùou in Ham~~r unù 

Jie vollige Absonderung der Schwachen, 
III. Der praktische (manuelle) Unterricht uud 
I V. Interuat oder Externat? 
Ùberall erkeunt man ùen erfahrenen F~:~,chmann, der 

aufmerksam beobachtet und das Fttr und Wider reiflich 
erwagt.;,) . Angenehm beriihrt die Bescheideuheit und Milde 
des Urteils, wo er gegenteiliger Meinung ist, uncl Freucle 
erweckt das entschiedene Eintreten fiir die bewahrte 
cleutsche Methodo. 

Der Verfasser darf sich der Ùbereinstimmung mit der 
grossen Mebrzahl seiner deutschen Kollegen versichori; 
halten und ihres Dankes gewiss sein. 

*) Bereitwillig erkennt er ùie 1'Uchtigkeit unù den Erfo lg der 
nordischen Kollegun al! . 
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,.JitteraJ·ische Umschan. 
Ùber geistig minderwertige Kinder in den Berliner 

Gemeindeschulen. 
Von J. C ~ts se l 

(l!'orisetzung.) 

Blut sve rwandtsc haft hat zw.isc:hen den El.tern Ller 
Kiwl 'r nicht ein ein~iges Mal bostandeu. Von dcn 129 
Ki11dcm W<treu nur clr e i unehelich geboron; eiu sehr 
klciuer Bruchteil, wenu man berùcksichti gt·,, dass andere 
(Laqu or, Sch mid- Monnarcl, Ho fac k e r) gcfuuùeu 
lw,beu, Jass ein ganz hohor Prozentsatz der Hulf~schùlor 
uneh •lich geboreu ist. 

Vou ù eu Kin<lern waren 71 Knab e n und 58 
Mad ch en. D<ts stimmt miL Hota ck e r 's Angaben ùberein, 
thss in alle n Hùl [:;schulen ùas maunliche Geschlec:ht das 
weiblicue mehr oder weniger st~trk ùberwiegt . In der 
E lbcrfelder Hùlfsschulo wareu unter den in ùen Jahron 
1879 - 1888 aufgt::mommeneu 148 Kinùern 89 Kuaben uuù 
60 Madcheu, in ùer Dùsseldorfer wltren 1895 73 Knaben 
uml 53 Madehen. 

Die Kinder standeu im Alter von 7 - 14 Jahren. 
Ùuer den allgemeinen Gesundheitszustand der Familien, 

J enen die Kinder augehoren, geben die Ziffern der 
Geburt e n uud Aborte der Mùtter und die Sterbe
fiil l e d er Kiud e r einen interessanten Aufschluss. Berk· 
h an, der zuerst auf diese Betrachtung aufmerksam gemacht 
ha t, berichtet, dass die betreffenden 80 Schwach- und Blod
i:i Ìnnigou 245 Gesc:hwister hatten, von denen 143 (58 Proz.) 
gestorlJen waren. Bei uns har..delte e. sich um 125 Fa
u1ilien. Die 125 Mùtt e r haben 1007 Schwanger
s chafteu durchgemacht, durchschnittlich jede 8; 
::;ie haben 903 lebende Kinder g eboren, durchschnitt-
i c h jede 7. Von 903 lebend geborenen Kindern 

s ind 336 (37 Proz.) ge s torben (21 Proz. weniger als 
b oi Berkhan). 

Uberhaupt nicht abortiert haben 86 Mùtter 
(6 \J Proz.); 39 Mtttter hab eu (31 Proz.) i m ganzen 
104mal abortiert. 

In 33 :E'amilien (26 Proz) sind von deu Lebendgeborenen 
keine Kinder gestorben. 
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Da nun erwi e-;enen nas;;en die Kinù er::;terulichkeit in der 
B er liner Arbeitcr bevolk erung a.u nnù fli.r sich sehr g ross 
ist, ::;o habe iuh , u m e i ue n Ve r gle i c h z u e rm i) g l i c he n, 
d ie en tsprcc h encle u ZH. hl enve r ldi. ILni sse au 12!) 
A rb ei Le r fftm ili eu miL Ki u rl c r n in sc hulpfli c h Lig e m 
A l t e r, d e r o n M ii. Lt c r w c g e u i r go n <l c i 11 e r K r a n k -
h e it di e Ilti.lfc mcino r P o l ì kli n ik in Anspru c lt 
n ahm eu , un tc r s u c h t . D a-; Mator ial cig uote s ich vor
zi.ig liuh zum Vergleich , da das cli o Pr) liklinik besuchend o 
Publikum sich zumeist an-; der SLadLgegond d e'i IX. Schul 
kreises rokruticr t uu d in demselben sozialcn Mil ieu lebl;, 
w1e Jie F amilieu der uu Le r:>ueh Len Suhulkiucler. E s 
wurd e n nur so l c h e l!' <tm i l i o u a u :-;go w it hl t , i n d e n uu 
k e i ue Syph i li s k o u sta t.i ert w e rd c u k o n u tc u nd i n 
cl e n en ge is tig mind c rw er t ige K ind o r n ì c h t vo r 
h anù e n w ar e n. 

Di ose zw eit e IL tt e g o ri c vo n Mi.iLt c rn h a t 728 
S c h wang e r sc h a f te u clur c hgemac h t , durc h s c h uitt
li c h 5,8 Ac hwang e r sc haft c n . 

Di e 125 Mutt e r h a b e u 63!) l o b e url e K in cl c r g c 
llor e u , dur c h sc h nil;bli c h j e ù o 5 Ki u<l e r. 

Von 635 l e h e n d geb o r e n e n Kinder n s iud 183 
(28,8 Proz.) g es t orb e u. 

Uu e rhaupt ui c h t a b o rti e rt h abe n 73 Fr a u e u 
(58,4 Proz.), abo r ti e rt h a b e n 52 (4l,n P roz .) , im g a uz e n 
93ma l. 

I n 45 Fam il i e n (36 Proz.) s i n d vo n d e n L e b e ucl
g e1ore ne u k e in e Kin d e r g es to r b e n ; 28 vo n di ese u 
Miit te r n haben a u c h n i e a bort i e rt. Iu 80 Fa
m ilie n (64 ::Proz.) s in cl 183 K i nd e r g e s t o rb e n . 

Um clie Ubersich t zu erleich teru , stelle ich ùie ge
fun den en Zahlen in fo lgcndor 'l1 abelle unte reina ncler: 

2 l 
o 
Q) 
N 
o .... 

0.. 

o o 
~ Q) ~ 
Q} o o 

'""d ~ Q) 
~ 1-o N 

K oine Kindct· 

s in d 
.<l o o 
<il ~ Ò:: gestorb cn in 
N"' o 

~ -- cb_ ~ -
l -1*) lU07 -, lU4~, J:O, ii§-, .-31, -;;-o;:;---, l:li,{J , 336 l :i7 J2r.% l dfl r Fa-
li *"~< ) 728 93 12,7 52 42,6 635 87,2 183 /28,8 3G% l m ilien 

*) F amilien mi t geistig minder wnrtigen Kindern . 
**) l?amilien ohne geistig minder wertige Kind er , 



217 

Aus diesen Uniorsnchungen geht soviel mit Sicherheit 
bervor, dass die Schwachsinnigen ni;::ht die Descendenz 
oines gesunden, vollkraftigen Mensch enschlages bilcl n, son
dern Familien entstammen, in ùenen die Nachkommenschaft 
frùhzeitig in starkerem Masse dezimiert wird, als es in der 
entsprechenden Devolkerungsklasse der Fall zu sein pfl.egt. 

Bezùglich der anamnestischen V erhaltnisse, di e fiir di e 
geistige Minderwertigkeit in Betracht kommen, i s t di e 
hereditare nervose Belas tung eine Frage allerersten 
Ranges. Die diesbeziiglichen Nachfragen hatten folgende 
Ergebnisse: P sych osen re sp. Nerven l eiden s ind in 
19 dieser F amili e n d. h. in 14,7 Proz. zu v e rzei c h
nen gewesen. Rechnen wir zu den nervosen Belastungen 
no eh di e in der Ascendenz vorgekommenen S e l b s t morde, 
die in fùnf weiteren Familien notiert sind, so erhoht sich 
die Rat e der her e ditar nervos belasteten Kinder 
auf 24 von 129, d. i. 18,6 Proz. Daneben ist bezùglich 
des psychischen V er h a lt en s der Geschwister zu 
bemerken, dass ich drei M a l Geschwisterpaare hir 
clie Hitlfska sse habe empfehlen mùssen. Durch Nach
frage wurde ferner festgestellt, dass im ganzen in 16 Fa
milien F a ll e geistiger B eschr ankth e i t r es p. auf
fall end schw ache r B e gabnng in der Mehrzahl vor
handen waren, clas macht 12,4 Proz. der Gesamtheit aus. 

Die allgemein angenommene grosse aLiologische Be
deutung der Trunk s u c ht d e r Elt e rn fiir Entstehung 
des Schwachsinns der Kinder leuchtet auch aus unseren 
Zahlen hervor. Sie wurdo 38 mal als vorhanden zugestanclen, 
d. i. in 29 Proz. Kleinere Zahlen giebt Schmid-Mon
n a r c1 (l. c.) far Hallo an, namlich nur 14 Proz . I ch ghmbe 
aber, dass wohl ùberall der Prozentsatz als ein erheblich 
hohorer angenommen werclen muss, da clie Miitter resp. dio 
Vater hieriiber nur ziigernd Auskunft zu geben goneigt 
waren und sich nicht gern dieser venlerbliehen Leidenschaft 
bezichtigen wollten. 37 mal waren angeblich nur die V~i.tor 

'J~runkenbolcle, in einer F amilie hat;te abor clie Brauntwein
pest auoh clie Mutter und die Kincler solbst ergriffen. Nur 
in 9 Fallen (7 Proz.) konnte ùas Potatorium allein atio
logisch verantwortlich gemacht worùen, wahrend bei clou 
29 ùbrigen Fallen sich noch anclere begùnstigencle Umstancle 
hinzugesellten. 
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Von erh eblich gering erer Bedentung erwies sich an 
un serem Material die S y phili s , da nur in 7 F allen etwas 
Positives nach dieser Richtung ermittelt werden konnte. 

Ebensowenig habe ich in der Tub e rkul os e einen 
F aktor seh en konnen, der fùr unsere Frage von atiologischcr 
Bedeut ung w~tre . B ekanntlich hat M o r e a tf') die These 
verteidigt, dass die Tuberlmlose der Eltern die D escendenz 
in g eistiger B eziehung ernstlich schadigen konne. 

·w enn wir uns zu clenj enigen pathologischen Ein:fli.lssen 
wenden, clie von der Geburt an und im Verlaufe der Kind
heit bei den einzelnen I ndividuen in Frage kommen, so 
verdien en die m e chanis c h e n L as i on e n, die wahr e nd 
d es Ge burt sakt es Sc h a d e l und Hirn tr effen, unsere 
Aufmerlrsamkei t. Von solchen i m engeren Sin ne ist n u r 
e i n einzig es M a l die R ede, wo eine lang clauerncle, 
ausserst schwierige Geburt zugegeben wurde. 

Von den er worbenen Kraukheiten, clie clie Gesamt
cntwickelnng beein:flussen , ist zunachst di e Rh a c h i t i s 
(En g li sc h e Krankh e it) zn nennen, die bekanutlich bei 
der Berliner Arbeiterbevolkernug ungemein verbreitet ist. 

Von ] 17 K indern wurden anf N achfrage fi 5 ( 42 Proz.) 
uls fri.i.b or rhachitisch bezeichnet, 62 ( 48 Proz.) als nicht 
rhaehiLisch, bei 12 war keine Angab e zn erhalten. Die 
Rhaehitis kanu im allgemeinen nicht als ein zur geistigen 
Schwache pradi sponierendes Element bezeichnet werden , 
cla rhachitische Kinder sehr intelligent sein kéinnen oder 
zum wenigsten spater in intellektueller L eistungsfahigkeit 
kein e E inbusse zu erleiden brauchen. Aber ihro gesamte 
Eutwickelung wird do eh gehemmt, wie wir dies bei cl e r 
F es tst e lluu g, wa,nn di e Kind e r zu laufen und zu 
s pr ec h en an ge f a n ge n h a b e n , wabrnehmen konneu. 

Zu laufe n angefa n go n Ni chtrha c hiti s ch e 
h ub e n von 123 Kiud e rn: h a b e n zu laufen an-

g e fang e n: 
im l. L eùensjahre 3 Kinder 1m l. L obensjahre 3 Kinder 
" 2. " 40 ,, " 2. , 29 n 

3. " 19 " 
4. , 6 " 
5. " 2 " 
6 • " ....,...,-1-:::::-,.....:..:.,:;--

Snmrnfl, 60 Kinder 

" 3. ,, 40 " l " 
4 9. 6 , . , - " ( 80 ,, 

, 5. " 9 , l " 
, 6. , 5 , n 

Summa 123 Kinder 

'') M ore a, u . Der Irrsinn im Kindcsaller. (Deutsch von Gal a t t i). 
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Rh ac hi t i s c h e ha ben zu laufen angefangen: 
l m l. Lebeusjahre Kinder 

n 2. 
" 

10 n 

n 3. 
" 

18 
" 

" 
4. 

" 
17 n 

'' 5. n 6 n 

" 
6. 

" 
4 

" Summa 5& Kinder. 
W enn m an beriicksichtigt, dass ein korperlich uud 

geistig gesundes Kind selten vor Abschluss cles l. Lebens
jahres, in der Hegel im Laufo, spatestens am Ende cles 
2. Lebensjahres zu laufen beginnt; so m u s s un t e r d e n 
geist ig mind e rw ert igen Kindern die gros se Zahl 
d erj ouig en im gauzeu 80 (62 Proz.) auffall e n, di e 
e r s t im dritt e n und vierten oder noch s pater di e 
Fahigkei t se lb stand ig er O r tsbeweg un g er l angt 
h ab e n. Die 'l'abellen lehren a ber fernerhiu, dass die 
Rhachitiker hierbei noch ungiinstiger abschliessen, als die 
auderen. Von letzteren haben 3 am Schluss cles ersten 
Jahres zu laufen begonneu, 29 (die I-Ialfte) im Laufe cles 
zweiLen, 19 (!la) i m Verlaufe d es 3. J ahres. Von den 
Rhachitikern begannen 10 (1/5) i m Laufe cles 2. J ahres, 
18 (l/a) im L aufe cles 3. Jahres zu laufen. Der Hest von 
27 ( die I-Ialfte) lernte diese Kunst erst im 4., 5. unù 
6. J ahre. Die Erlernung der fiir ein in der Entwickelung 
ùegriffenes Kind ziemliuh komplizierten lYiuskelaktion, die 
wir L aufen nennen, hat clìe normale Beschaffeuheit zweier 
Systeme cles Organismus zur Voraussetztmg. Einmal muss das 
zentrale uud periphere N ervensystem intakt un d befahigt seiu, 
die zum Bewegungsvorgang nutige Iunervation zu geben. 
Zweitens muss der lokomotorische Apparat, Knochen uucl 
Muskeln, in einem so leistuugsfahigen Zust<tnde seiu, dat:is 
er clen zentralen Impulsen gehorchen kann. Bei g eisLig 
miuclerwertigeu Kindern wird der nervose Appa,rat maugel
haft funktiouieren, selbst vomusgesetzt, dass Kuochen uud 
JYiuskeln intakt sincl, uncl dann wird das Laufen noch 
schwerer als von Normalen erlernt werden. Der geistig 
minderwertigt~ Rhachitiker wirù aber noch schwerer laufen 
lernen, weil sich ihm zweifache Erse h wernisse entgegeu
stellen, clas mangelhafte Ner veu~ystem und die schwachen 
Beweguugsorgaue. 
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Almliche Verhaltnisse zeigt die B etrachtung der Dinge 
bei Ller beginnenden Sprac h e ntwi c k e lung. Wir werden 
iu der Annahme nicht fehlgehen, class clie F ahigkeit, arti
kulierte Laute und Worte zu bilden, in der R egel im 
2. L ebeusjahre beginnt, in einzolneu F allen etwas ver
zogert wircl, im 3. J ah re ab or l o eh nonnalerweise vor
hanclen sein muss, wenn auch clie R oinheit der Sprache 
un d ebenso der Wortreichtum iunerhal b einer physiologischo11 
Breite verschieclen sein wird. 

I m l. Lebensjahre ha ben zu sprechen begonnen: Kincl er 

" 
2. 

" " " " " 
26 

" 
" 

i:J. 
" " " " " 

4 11 
" 

" 
4. ,, 

" " " )) 32 
" 

" 
5. 

" " )) " " 
lO )) 

n G. 
" " " " " 

8 
" 

n 7. 
" " " " " 

l 
" 

" 
8. 

" " )) )) " " 
Summa 118 Kìnder 

Dieser Ubersicht zufolge begannen im 2. nnd 3. Lebens
jahre zusammen 66, im 4., 5., 6., 7. uncl 8. L ebensjahre 
li2 Kincler zu sprechen. 

Die Tabelle lehrt, class von 118 Kindern, ùber clie be
stimmte Mìtteilungen vorliegen, nur 66 (51 Proz.) am Ende 
cles 3. Lebensjahres zu sprechen begonnen haben, 52 (49 Proz.) 
erst von viel spateren Termimm an. 

Mit der Rhachitis in engem Zusammenhange stehen 
die nKrampfeu in clen ersten Lebensjahren ausschliesslich 
der epileptischen, cl ie spater gesonclert betrachtet werclen 
sollen. E;:; wurclen unter clan 129 K inclem 19 ( L4,7 Proz) 
gefunclen, cl ie haufig von Eklampsie befallen waren. 

Von eigentlichen N e rv enkr ankhe iten siucl bei 
(i Kinclern ,Gehirnentzùucluugen" zu nennen, wobei 
ùahingestellt bleiben mag, ob es sich um Moningitis ocler 
Encephalitis gehanclelt. 

Von schwerer nG e hirnerschùtterungu sinclll Falle 
angegeben, uncl zwar hanclelte es sich um Falle von Sturz 
iiber ein Treppengelander, in eine tiefe Duuggrube, Ùber
fahron am Kopfe uud ahnliche Gewalteinwirkungen auf den 
K opf, wonach immer langer anhaltende B ewuss tlosigkei t 
beobachtet wurJe, feruer Blutungen aus Nase und Ohren 
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u. s. w. , :B...,alle, die doch zum mindesten als schwere Com
moLio cerebri aufzufassen siud. Als hierher gehorig miis ' en 
auch 2 Falle bezoichuet wercleu, wo die Kiuder von den 
trunksùchtigeu Vatern sehr haufig aufs schwerste mi~s

h rLnclolt worclen sind, wobei besouders de~· Kopf Jas Ziel 
l'l) ho~ ter und gewi:Lltthatigster Schlage und StOsse wurcle. 

Von audereu Nervenkrankheiten begeguet uu~ einmfl.l 
eine spina l e Kinclerlahmung, 2mal Veitstauz, ein
ma.l Pavor noct u rn u s uncl encllich eiu Fall von Sp in a 
bifida ouculta mit Hypertrichosis. 

Nicht eiu einziger Fall von cer e bra l e r IIerd
l ahmuu g i~t un~ vorgekommen, wohl weil cliese Kincler 
ùberhaupt selten zur Einschulu ug gelangeu. 

Sehr :r.ahlreich siud die iiber.stauclenen In fe ktion s
k r a u k L e i t e u, Wùrli.ber a ber di e anamnestischeu Augaben 
der Ellern hochst ungenau sind. Maser n sollen 9t) Kincler, 
Sc harl ac h 25, Windp ockeu 26, Keuchhusteu 33, 
Diphtheritis 21, 'l'yphus 2, Gelenkrheumatismus l 
und l agyptis c he Augeukrankheit ùberstaudeu habeu. 

Die Schti.d.elbildung wa.r bei der Mehrzahl eine uot
male, abgeseheu vo u den Resten Li.berstancleuer Rhachitis. 
Einmal hucl sich ein hydrocephalischer Schadel, viermal 
Llic i>Ogonanute fl iehende SLirn, viermal eine besonders 
schm a.le Stim mi t stark vertieften Schlafengruben; Asym
metrie beiùer Schadelhalften fand sich zweimal. 

Korperliche Mi s s bi l d ung en fanden sich im ganzen 
boi 38 (29,4 Proz.) Kindern. Ich hebe ~unachst hervor : 
Uugewohnlich weit abstehende Ohrmuscheln zweimal, e.i.nmal 
doppelseitige Hasenschurte mit Gaumenspalte, zweimal Kropf, 
einmal Spina bifida occulta, einmal angeborener Klumpfuss, 
einmal starker Leistenbruch, einmal I chthyosis congenita; 
Llie Schadeldeformitaten habe ich schon erwahnt. Auf die 
Pupillendiiierenzen, die Verbildung cles harten Gaumens 
uud die fehlerhafte Zahnentwickeluug, die den Rest aus· 
machen, komme i eh spater zuri.tck. Wiederholt waren 
mehrere Missbildungen gleichzeitig vorhanden. 

Sehr haufig waren Kl agen iiber anfallswaise auftretende 
Kopfschm e rzen und zwar unter l 29 Kindern bei 54 
(42 Proz.) 

Von Inne rvation sstor ung en an den Muskeln 
sahen wir einmal eine schlaffe Lahmung cles rechten Armes, 
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einmal spa.'Lische L ahmnng beider Beine, einmal ltaufiges 
ZiLtern an beiclen Armeu. L i n kH h a n di g wareu vier 
Kinder, oine:; zeigLe ch H Phanomon ù.or Sp i eg e l sc hrifL. 
Ein Kinù. liLt an uufr e i will iger St uhl outl oerung. 

H.echt hau!J g war dio E n ur es i H (27 mal = 21 Proz.) 
uml zwm· litten 4 K intler (2 Ku abon uml 2 .Maù.choll ) an 
Ennresis nocturn a et diurna, 23 K inù.or (Hi Kna.ben uml 
7 Mf~Jchen) li tten uur an E nuresis nootnrna. E n n r o si f; 
un cl Epil e p s i e wurde bei einem K naben unJ r~iu ern Mi~tl

clwu beo bachtet. Enu res is uud ge~.>tu rt e Na se n 
a l; m un g :fiuclen si eh gleichzei. tig bei 12 Kiudem . Sicher
li eh is t vou mauchen .Mittter u bes tohenrle E1mres i ~ ver
~cltwirgeu wunlen. M a s t n r b p. ti o u wurdo bei 9 (7 Proz. , 
fi Kuahen und 3 Maclchen) zugeg obou , drei von clen Knaben 
litLen gleichzeitig an E nnresis nocturn"'. Die Zaltl der 
masturbierenclen Kinder ist wohl h éi lter anznuellmeu. Di e 
E lLern geben dar i.i.ber nnr ungern Auskunft, wie das auch 
bei der Enuresis der Fall is t. 

D en Schluss der nervéisen 8 Wrungen bildet di e E p i
l e psi e. E s handelt sich im ganzen um 8 (6 Proz.) Kiuder, 
6 Knabend und 2 Maclcheu. \Vir sahon die Krankh eit in 
don verschieclensten Abstufungen, sowoltl bezliglich r1 er 
Intensitat der Anfall e (3 haben nur Petit mal), als auclt 
bezi:iglich der Haufi.gkeit der Anfalle. Fast alle Kinder 
haben sonst noch StigmaLa der Degeneration, wie sie psycho
pathischen Individuen eigen sind, Sr rachstorungen, EnnresiR, 
Klumpfuss und À.bnliches mehr. Besondere Aufmerksamkeit, 
verdient eine Fami lie, in der die Mutter und drei Ge
schwister an diesem 11 Morbus sacer" leiden. Die geistige 
Schwache der epileptischen Kinder i:;t verschieden gross; 
drei bieten das Bild vollkommener Idiotie dar, zwei sind 
in hohem Grade schwacbsinnig, die drei i:ibrigen auch au:;
gesprochen geistig minclerwertig. So zeigeu auch clie Beob 
achtungen an diesem r elativ kleinen MaLerial, welch' dele
tare Wirkuugen hinsichtlich der psychi!>chen Fahiglieiten 
die Epilepsie in ihren ver,;chiedenen Formen auszui:iben 
vermag. 

Die Prùfuug der A ug e n ergaù bei 118 Kindern 
(90 Proz.) eine geni:igende, bei 11 (10 Proz.) eine un
genùgende Sehscharfe. 
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Die G-ehorprufung ergab, dass 108 (83,7 Proz.) em 
nonnal es, fùr deu Schuluuterr.icht geniigendes G-ehor be
:-;asseu , wàhrend 20 (15,5 Proz.) eine Ab~chwàchuug cles 
Gehors aufwiesen. Auf beiden Seiten herubgosetzt war das 
Gehor 15mal, auf' einer 5mal. Von di esen Kindorn wfl.r 
bei fi wegen chronischer Ohreiteruug eiue Aufmeisselm1 g 
cl es Warzeufortsatzes vorgcuommen wo~·den, einmal sogar 
Lloppelseitig. Bei den 20 gehorschwachen Kindern fanden 
siuh 12 mal Sprachfebler un d zwar l::ltets Stammeln: 15 von 
cl iesen Kinclern batten eine gestorte Nasenatmuug. 

Di e pathologischen Verbaltnisse an der M un Ll-, 
Nasen - und Rachonhohle konnten naturlich bei der 
Kitrze der zu Gebote steheuden Zeit nicht eingehencl ex
p l oriort werdeu. :B..,est.gestellt wurde folgendes: Eiu n or ·· 
mal es Geb i ss hatten 96 Kinder (74 Proz.), 21 (16 Proz.) 
hatten sehr viel kariose Zahne, bei 11 (8,5 Proz.) waren 
die Zahne insgesamt besonders durftig entwickelt, bei 14 
(11 Proz.) wurJe stark fehlerhafte Zahnstellung beobachtet. 
In einem Falle wurden typische Hutchinson'sche Zahne 
gesehen, ein sicheres Zeichen ererbter Syphilis. 

Ifjndernisse in der Nasenatmung (ob durch 
hypertrophisuhe Gaumen- oder Rachenmandel oder durch 
chronische Schwellungen in der Nase selbst bedingt, wurcle 
nicht einzeln festgestellt) infolgedessen sogenannte M un d
atmung wurde bei 51 (39,5 Proz.) Kinclern gefunden. 

Von diesen 51 Kindern mit gesto rt er N as en
atm ung hatten 14 Herab se tzung cles Gehors, 22 
Sprachfeh l er und zwar 20 Stammeln, l Stottern, 
1 Lispeln. 12 von den Mundatmern litt en an 
Enuresi s , eine relativ kleine Zahl im Hinblick auf die 
Angabeu der Autoren, die einen direkten Zusammenhang 
zwischen gestorter N asenatmung un d Enuresis behauptet 
ha ben. 

Eiuschalten will ich hier ganz kurz, dass man sich 
bei der Wiederherstelluug eiuer gestorten N asenatmuug 
vor einer Ùberschiitzung der Operation cler gewucherten 
R achenmandel hiusichtlich der I-Iebung tieferer Defekte in 
der Intelligenz huten moge, da die Erfolge meist den gc
h gten Hoffnuugen nicht entsprechen. 

Sehr gross ist di e Zahl der Kinder mi t S p r a c h 
f hlern. Unt er 129 Kindern litten 43 (33 Proz.) an 
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Sprach gebrec h en. Diese Zabl Hteht in anll'allonclem 
Gegeusatz zu K a li Hc h er's Erlmlmngen , die doch auch 
an Berliuer St;hnlkiudem gemacht word eu siud; er giebt 
namlich nur 5 P rozent nn . L a1r u er vermerkt in '\Vies
baden 24 Prozent SpnwhsWmngen. Von 43 Kinderu 
l i t ton an mehr o der minder se h w e rom Gra1lo von Sta m
m oln (Silbeuabwo1· fon, Verwechsclnng nnd Verstitmmelnng 
cler LauLe) 34, Stottor er warcu 2, Li s p e l u zoigten 4. 
SLammelu und StoLtern gemeiuHehaftlich kam eiumal vor. 
Slammeln uud LiHpoln ebmlfallH oinmal , einma.l wnrùo 
Stottern, Stammelu und Lispoln znsammen beobachtct. 
Wio zu erwarteu, war bei diesen Kinderu die Spraehenr.
wiekelung verspaLet unù verlang;mmt. Die Mehrzahl hat-. 
erst im 3. oùer 4. J ahre zu sprechen begonnen. 

Von clen Stammlern l1 at ten 12 ein herabgeseLztes l-Ior
vermogeu, \) eino gesLOrte Naseuatmung, 2 Stammler um1 
1 Lisplcr waren epileptiseb , 7 Stummler litten an Enuresis. 

Von sonsLigen korperliehon Leiden wurde, abgcsehen 
von haufig komtatierter sc hl ochtor Eruahrung nnt1 
Blntarmut, beobachtet : Kr opf ùreimal, I-Ierzklapp e n
f ehl e r eiumal, A f:l thma br on c hial e nebst Emphysema 
pulm ou um eiumal. 

Beim Versuehe, ftb or den Charakter uud die G e
mft t sa r t der 1Gnc1cr etwas Ncnneuswertes zu erfahren, 
musste ich mich naLl.irl ich schr Lcscheiclen. Denn eiumal 
war die Zeit zu lmrz bemessen, um nach cliesor Richtung 
hin eingehender zu beobachten, andererseits war die Mehr
zahl ùer Kinder dcm Fremden gegeni.lber, cler sich mit 
ihnen in der Schule auf oine ihnen bisher ganzlich unbo
kannte Art und W eiRe zu schaifen machLe, besonders zurùck
haltend und scheu. Dah er mm;ste ich mich meist auf die 
Angn.ben der Eltcrn und J..1ehrer verlasson, sodass meine 
Mitteilungen nicht sehr umfangreich sind. V o u 69 (52 Proz.) 
Kindern konnt e n a ch der S eite cles Gem ùt slebens 
n i eh ts U ngewohul i eh es au s g e sagt werclen, 60 (48 Pro
zent) zeigt en erh e bli che Abw eichungen vou dem 
Charakt e r g e i s tig normaler Kinder. 

(Schluss fo lgt.) 

J ru ck von U, Angerstein , Wcrnigerod e n. Il. 
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Im April dieses J ahrcs fand in Madrid der internatio
nale medizinische Kongress statt , zu dessen Besuch ich 
mich trotz aller abratenden Mitteilungen in der cleutschen 
und franzosischen Fachpresse entschlossen hatte. I ch kann 
gleich von vornherein sagen, dass ich nicht bedaure, diesen 
Entschluss ausgefiihrt zu haben. Die folgenden Zeilen sollen 
eiuen lmrzen Bericht dessen geben, was mir vom Stand
punkte cles Spracharztes aus auch von allgemeinem Interesse 
zu sein scheint. 

Die Hinreise fiihrte mich iiber Paris. Abgesehen von 
dem uberwaltigenden Eindruck, den diese ,ville de lumi re" 
auf jeden F remden macht, fiel mir die grosse Sorgfalt auf, 
mit der die Pariser ihre schone Sprache behandeln. Im 
Gegensatze zu vielen anderen Grossstadten, wie Berlin, 
L ondon, Madrid u. a. zeig t der Pariser eine wohlthuende, 
sorgfaltige Artikulation, die selbst bei schnellstem Sprechen 
keinen notwendigen Laut aushisst und es ermoglicht , daHs 
der Auslander sehr bald sein Ohr an das fremde Idiom ge
wohnt und beim Verstandnis cles Gesprochenen nur selten 
Schwierigkeiten hat, - vorausgesetzt natiirlich , dass er die 
Sprache iiberhaupt einigermassen beherrscht. Es fallt auch 
auf, dass der Pariser in exakter Aussprache manchmal ge-
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radezu s c hw el g t, so dass der Ungebildeto die Hiniiber
ziehung der Endlaute haung falsch oder ubertrieben macht, 
was natiirlich als Aussprachfehler angesehen wird . Wohl
verstanùen ergiebt si c h dieser F ehler (d es cuirs, cles velours, 
le pataqu' s) n u r aus der ilbergrossen Neigung cles Parisers 
zu moglichst feinem, ùistinktivem Sprechen. Daher fallt 
jeder wirldiche Sprachfohler hi r auch ganz b esonders stark 
auf und dient dcm Franzosen nur allzu haufig als Gegen
stanc1 seiner Spottlust. 

Ist es ni ht aufEall enù, dass fast alle Volker in ihron 
komis c h en dramatisehen Erzeugnissen gerade die ver
scbi denen S pr ac hf e hl cr als willkomm e nen Gegen
stanc1 bcnutzt haben, um ùi e La c hlust der Zuh èi r e r 
z u r e i z e n ? J e der L es or wird aus der dcutschen Litte
ratur, sowohl der alteren wie der allerneuesten, B eispiele 
dafiir anfiihren kèinnen. Von letzterer will ich die lacher
liche Rolle erwahn en, die der L-Stammler in der seiner 
Zeit oft gegebeuen ,Pension Schèiller" spielt: cin dramati
scher Eleve, der fortwahrenc1 dcklamiert, aber statt cles l 
stets ein n sprichL: er ist also ,Eneve", .,deknami rt": ,geh 
in ein K noster, Ophenia! " u. a. m. F erncr erinnere ich an 
das niedliche Lisp e ln im ,W issen R ossl", an den stot
ternc1 e n Advokaten in der klassischen Operette ,Die 
Fledermaus" u. s. w. u. s. w. I n den alten lustig n italieni
schen Possenspielen, der sog. Commedia dell'arte, gebèirt 
neben dem Harlekin (Arlecchino), dem Pantalone, dem 
Dottore, dem Polichinell und dem Pierrot besonders auch 
der rrartaglia, der Stotterer zu den komischen und 
grotesken Geschopfen der Volksbùhne. Ein Beispiel aus 
diesen italienischen 'l'artaglia-Possen teilt F l o e ge l im ersten 
Bande seiner ,Geschichte der komischen Litteratur" mit.*) 

*) Den Lesern wird die Mitteilung des betr. A.bsatzes nicht 
uninteressant sein: 

, Im allgemeinen sehr eingenommen gegen das italienische 
Theater, begleitet M o or e bei seiner A.nwesenheit in Venedig eines 
A benda den H e r z o g v o n H a m i l t o n in di e Komodie, iiberzeugt , 
dass dieser das gleiche Gefllhl der Yerachtung gegen aie mit ihm 
nach Hause tragen werde. In der That behauptet auf ihren Gesicht ern 
ein souverii.ner Widerwille seinen Platz, bis zu dem Augenblicke, 
da der Tartaglia erschien, um dem Arlecchino eine hochst interessante 
Nachricht zu ilberbringen, welche dieser mit der ii.ussersten Ge
spanntheit anhorte. Der unglilckliche Bote wa.r eben zu dem wich-
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Die Franzosen haben oftenbar im Anschluss an die italieni
sehen Possen die Sprachf e hl er als lacherliches Moment 
in ihren Possen se h r ha ufi g verwendet. Es ist wohl 
manchem L eser bekannt, dass in einer s. Zt. auch in Berlin 
of:t gegebenen franzosischen Harlekinade eine Schwieger
mutter auf die Bùhne gebracht wurde, die hysterisch
aphasisch war. Der ghtcldiche Schwi.egersohn prunkt 
formlich mi t diesem ungewohnliehen ]]ixemplar von Schwieger
mutter, bis durch ein plotzlich eintretendes, psychisch stark 
wirkendes Ereignis die alte Dame ihre Sprache wieder
bekommt und nun zum hochsten Schrecken ihres Schwieger
sohnes alle seine Schandthaten zu enthi'Lllen anfangt. Bei 
dieser Gelegenheit regt sie sich aber wieder so auf, dass 
sie, als sie am spannondsten und entscheidendRten Moment 
anlangt, plotzlich wi ede r aphasisch wird und der 
galante Schwiegersohn aus seiner gefahrlichen Lage erlost 
ist. Wenn ich mich noch recht erinnere, wurde damals 
Herr Professor Me n d el von oiner Tageszeitung darùber 
interviewt, ob eine derartige Sprachstorung vorkommen und 

tigRten Punkte seiner Mitteilung gelangt, niìmli ch der Anzeige. wo 
Arlecchinos Geliebte verborgen, als er bei einem \Vorto von sechs 
bis si eben Silben stecken bli eb und j enen zur wahren Verzweiflung 
brachte Immer neue Venmche machend, das ominose Wort richtig 
hervorzubringen, missglUckte doch jecler. Arlecchino nannte ihm un
gecluldig ein Dutzend Worter , ob daruoter das richtige sei, aber er 
schUttelte zu jedom. Die Angst Boider stieg e rsichtlich aufs hochste. 
Tartagli !t arbeitet e mi t dem ganzen Korper ; ur schnitt ha!trstraubende 
Grimassen, wilrgte sich ab, sein Gesicht schwoll auf, die Augen 
schienen aus dem Kopfe springen zu wollen. Eutsetzt knilpfte ihm 
Arlecchino W este und Hn lskragen auf, hi.chelte ihm mit seiner Miltze 
l{Uhlung zu, hielt ihm scharfe E ssenz unter die Nase, - als es 
aber dennoch schien, dass 'l'artaglia seinen Geist aushauchen w erde, 
bevor das verwi.lnschte vVort zu Tage gekommen, rannte er plOtzlich , 
wie in einem ·wahnsinnsanfall, dem Sterbenwollenden mit seinem 
Kopf vor den Bauch - un d blitzschnell fiog das W ort aus soinem 
Munde mit ei ner Stimme, dass es im entferntesten Teile cles HausAs 
vernommen wurde. Alles brach iiber die ganze Prozedur und vor
nehmlich ii ber di e unerwartet e W endung derselben in lautes Ge
lii.chter aus, die beiden Engliinder ab er in ein so starkes und an
haltendes, dass das ganze Haus nach ihrer Loge sah und in ein 
noch stiirkeres Gelii.chter denn zuvor Uberging. M o or e bebaupteto 
aber nicht mehr, dass das Gefallen an der Komodie schlechten Ge
schmack voraussetze." - Es wird woh l nicht j eder Moores Mei
nung sein. 
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ob der Possendichter wirkliche B eobachtungen verwendet 
haben konne, eine F rage, ùie wohl bejaht werden muss. 

In ganz ahnlicher W eise sah ich n un in Paris in einer 
in ùem Théatre cles F olies Dramatiques gegebenen Posse: 
r•L'Hotel du libre E change" den Stott erer a l s komische 
13'igur verwenden und zwar mit genauer Berucksichtigung 
aller bei Stotter ern je beob:whteLen Einzelheiten. Der Ad
volmt Matthien hat die Eigenti.tmlichkeit, da. s er bei gutem 
\V etter ganz :flie s~end spricht, bei schlechtem W etter a ber 
geradezu entset.zlich stottert; wie man sieht, possenhafte 
Ùber treibung einer au und fi.tr sich richtigen B eobachtung. 
Der Darsteller gab den S totterer ausgezeichnet wieder, ver
gass auch di e Mit be w eg ungen und die dnrch falsche 
Worttrennung und W ortbinduug so hau:fig beim Stottern 
auftretenden W o r t v e r s t i.t m m e l unge n nicht. L etztere 
waren nati.trlich den momentanen Situationen der Posse 
st ets angepass t uncl sind znm 'l'eil nicht gut wiederzugeben. 
Wahrend der Advokat nun im ersten Alde schrecklich 
stottert, spricht er im zweiteu ganz :fliessend, da das W etter 
schun geworden i~:>t. Bei der Darstellung wircl psychisch 
richtig beobachtet , dass der Stotterer dann auch sehr schnell 
und viel spricht, gl eichsam um den aufgestauten Redestrom 
moglichst schnell abzulassen, Fùr die L osung cles viel
venwhlungenen Knotens der Posse bekommt der Stotterer 
hier eine abuliche Stellung wie die obenerwahnte aphatische 
Schwiegermutter: er ist gerade im besten Zuge, die Schand
taten cles Helden zu enthùllen, als ein Donnerschl ag plotz
lichen Witterungswechsel anzeigt, das Stottern ergreift ihn 
und in seinen ohnmachtigen B emiihungen trotz alledem 
weiterzureden tritt schliesslich vollige Sprachlosigkeit ein. 
In der clero Theaterzettel beigegebenen ,Analyse" der Posse 
heisst es : n Il va parler. Il va perdre Marcelle et so n 
complice, quand éclate un coup de tonnerre. Le bégaie
ment le prend, puis le mutisme!" 

Ich branche wohl kaum aufzufuhren, dass unserem 
deutschen Geschmack possenreisserische V erwendung der 
Sprachgebrechen n i eh t entspricht, dass sie dagegen offenbar 
als eine weitere Entwickelung cles italienischen TartagliR
aufzufassen ist, der dann wahrscheinlich Ende cles 17. Jahr
hunderts in die franzosische Posse zugleich mi t clero u r
s prùnglich itali ~:>c hen Pierrot ùberging und dem leich-



.. 229 

teren romanischen Volkscharakter nicht als etwas Ver
letzendes erscheint. -

N ach einigen Tagen fuhrte mich der Siidexpress dem 
prachtigen, unbeschreiblich grossartig gelegenen Seebade 
Biarritz zu; im Zuge traf ich den ersten deutschen Be
kannten, meinen hochverehrten Lehrer, ò.en beriihmten 
Anatomen W a l d e y e r, clen es ebenfoJls nach dem Lande der 
Kastanien getrieben hatte und dem ich in Spanien selbst 
noch cles ofteren unter den verschiedenartigsten Situationen 
begegnete. 

In San Sebastian, der ersten spanischen Stadt, in der 
ich langere Rast machte, erwarteten mich auf clem Bahn
hofe zwei friihere Patienten, die beide an Rhinola.lia ge
litten hatten, uncl zwar der mannliche Patient an funk
tioueller Rhinolalia clau sa, die junge Dame, dia sich 
inzwischen aus einem diinnen, eckigen und unbehilflichen 
Backfisch zu einer echt spanischen imponierenden Schonheit 
entwickelt batte an Rhinola.lia aperta functionalis. 1 eh 
will hier gleich erwahnen, dass auch die iibrigen spanischen 
Patienten, die mich in Deutschlancl aufgesucht hatten, meist 
an den verschieclenen Formen der Rhinolalia gelitten hatten, 
eine Sprachstornng, die auch schon im gewohnlichen Verkehr 
in Spanien oft mir auffiel. Besonders fand ich in Madrid 
unter den spanischen Miidchen und Damen haufig Rhinolalia 
aperta funktionalis; ob diesel be absichtlich aus einer ge
wissen Koketterie heraus hervorgebracht wurde, wie auch 
uas interclentale Li speln wage ich nicht zu entscheiden. 
Darauf werde ich aber weiter unten noch naher eingehen. 

In San Sebastian, einer hiibschen sauberen Stadt, die 
zugleich ein h6chstbeliebter Badeort ist - die konigliche 
Familie sowie der Hof besuchen es alljiihrlich - konute 
ich clie erste Probe auf mein Spanisch machen. Ich hatte 
mehrere Menate unter liebemnviirdiger L eitung eines Ìll 

Berlin studierenden Spaniers nach der vortrefflichen Ber
litz'schen Methode eifrig spanisch gelernt und war sehr 
angenehm iiberra.scht, dass ich gleich von vornberein ziemlich 
gut sowohl die sich im Sprechtempo sehr hoflich akko
modierenden Spanier verstand als auch selbst ohne jede 
Schwierigkeit verstanden wurde. Die spanische Familie 
die mich mit der hocbsten Gastfreundschaft aufnahm, liess 
es sich angelegen sein, mich gleich moglichst gruncllich 
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an die Eigenheiten der spanischen Umgangssprache zu 
gewohnen. 

Wenn jemand auf seine alten Tage noch eine neue 
Sprache sich zu eigen machen will, so rate ich ihm 
dringend, dies mit einem eingeborenen L eh r er un d nach 
der Berlitz'schen lVIethode zu tun, er spart dabei Zeit, Geld 
und Geduld! Nach dieser lVIethode unter Leitung eines 
guten Lehrers eine fremde Sprache zu erlernen, ist geradezu 
ein V e rg n ùg e n, Vokabellernen un d das gedachtnis
belastende Ubersetzen, das psychologisch beim Spracherlernen 
iiberhaupt nicht zu rechtfertigen ist, fallt ganz fort, ebenso 
die schliesslìch jede Lust an der Sache hemmende, geist
totende nnd fiir das praktische Sprecheu ganz iiberfl.i.i.ssige 
GrammaLik, Berli tz geht von dem sprechenlernenden 
Kinde aus. Das Kind lernt Gegenstand mit Wort direkt 
verknùpfen und daher auch fremde Sprachen sehr scbnell 
sprechen. Der Erwachsene neigt immer gern dazu, auf 
dem U m w eg e ii ber seine lVIuttersprache ii ber se tz e n d 
vorzugehen, o:ffen bar im Anschluss an di e immer no eh ge
ùbten Schulmethoden.*) Nach der Berlìtz'sehen Methode 
kann man ohne Schwierigkeiten, ohne ein einziges 
deutsches Wort anwenden zu mùssen, zum Ver
stehen, Sprechen und Lesen einer fremden Sprache kommen. 
Davon habe ich mich nicht nur bei der relativ leicht er
l~rnbaren spanischen, sondern auch bei der russischen 
Sprache iiberzeugt. Aus dieser praktischen Erfahrung kann 
ieh jedem, der eine fremde Sprache lernen will, besonders 
wenn er die Absicht hat, fremde Lander zu bereisen, nur 
dringend raten, den angegebenen Weg einzuschla.gen; der 
W eg ist p s y c h o l o g i s c h w o h l b e gr il n d e t un d fiihrt 
ohne Miihen zum Ziel. 

Dass es viel mehr Vergnugen beroitet, fr rode Lander 
zu bereisen, wenn man die Sprache kennt, bedarf keines 
Beweises. M an spart a ber auch Zeit und Geld! Der der 
Lanclo.' sprach Unkundio-e sitzt in Spanien alle Augonblick 
fes t, wird an allen Ejcken und [i;nden betrogen und iiber
vorteilt, ist daher gonotigt, sich den graulichen He rden
roi. en anzusehli ssen, bei denen er jeglicher freier Be-

*) In neuerer Zeit scheint allerdings auch in der Schule beim 
Erlernen moderner Sprachen eine À.nderung zum Praktischen ein
getreta:p. zu sein. 
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weglichkeit beraubt ist und die ihn - wenigstens war 
dies in Spanien der Fall - betrachtlich mehr kosten als 
das Alleinreisen. Und wieviel Geniisse entgehen ihm! Der 
Spanier ist iiberaus hoflich un d gesittet, v i e l hoflicher als 
der Deutsche, ja selbst als der ht:ifliche Franzose. Wie 
schon der Franzose dem Fremden, der seine Sprache schwer
fallig spricht, freundlich entgegenkommt, so noch vielmehr 
der Spanier. J e d e r einzelne der zahlreichen Spanier, mi t 
denen ich langere Zwiegesprache hielt, driickte mir z u
n a c h s t s t e t s sei ne Freude darù ber aus, dass ich mir di e 
Miihe gemacht habe, seine Sprache zu erlernen. Mit den 
in der spanischen Umgangssprache d u r c h a u s n o t w e n
digen feierlichen Ht:iflichkeitsformeln kann man All es 
erlangen, jede Auskunft wird bereiLwilligst erteilt, der 
Spanier fùhrt den l! remden, und wenn er selbst einen 
langen Umweg machen muss, gern auf den rechten Weg, 
ein n Trinkgeld u weist selbst der einfache Arbeiter stolz 
zuriick, nimmt dagegen den angebotenen cigarrillo stets 
dankend an. Ich habe soviele derartige Liebenswùrdig
keiten von mir wildfremden Spaniern erfahren, dass ich 
dies hier dankbar erwahnen muss und gern iiber andere, 
nicht gute Eigenschaften hinweggehen will. Selbst wenn 
der Spanier uns betrùgt oder zu betriigen versucht, ge
schieht es in hoflichster Form und so nett, dass man ihm 
nicht einmal ernstlich bosa sein kann, ganz abgesehen da
von, dass, wie schon erwahnt, der der Landessprache Kun
ùige nur selten betrogen wird. Alle diese Vorteile und 
f re un d li c h e n Eindrùcke entgehen dem Heerdenreisenden. 
Sowie er sich von der Gesellschaft absondert, erlebt er 
mehr Unangenehmes als Angenehmes und nimmt natiirlich 
vorwiegend schlechte Eindriicke von fremdem Lande in 
sich auf. -

Von San Sebastian gelangte ich nach Madrid, von wo 
aus ich zunachst meina Rnndreise durch das siidliche 
Spanien antrat. Cordoba, Granada und Sevilla werden stots 
unansloschlich in meiner Erinnenmg eingegraben Lleiben. 
N ach der Riickkehr von Se villa aus nach Madrid, dia ich 
Dank der L iebenswùrdigkeit eines dentschen Ehepaares und 
eines diesem .verwandten Berliner Kollegen als ,,vierter 
Mann u im Schlafkoupee zuriicklegen konnte, batte ich bereits 
soviele Sprachkenntnisse gesammelt, um mit Gennss den 
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Volksstticken in spanischen Theatern folgen zu k5nnen. 
Ein billiges V crgnti.gen ! Der Parkettplatz kostet nach 
unserem Gelde GO Pfennige, das vermittelnde Textbuch 
(argumento y explicaci6n) 6 Pfennige. Aber auch ein 
sehr lehrreiches Vergnti.gcn ! Die Aus s prache d es 
Spanischen hat mannigfache Eigentti.mlichkeiten, und ich 
batte schon gleich in San Sebastian und bei meiner crsten 
Ankunft in Madrid einigo charakteristische Beobachtungen 
machen konnen. Das c vor e und i uncl das z werclen im 
Spanischen bekanntlich gel i s p e l t ausgesprochen, ungefahr 
so wie das englische th, aber mit sehr sichtbar durch 
die Zahnreihen hindurchgestreckter Zungenspitze. Da
gegen wircl das s stets scharf wi e das deutsche ss hervor
gebracht. Mir :fiel nun sofort auf, dass hau:fig gerade um
gekehrt das s golispelt und das c resp. z scharf gesprochen 
ward, oder auch, dass iiberhaupt n ur gelispelt wurde. Die 
'l'extbiicher geben diese volkstiimliche Abanderung der 
normalen Aussprache ganz richtig wieder. so dru cken 
sie statt acert6 - aserto, statt hacer -- hasé, statt atrocia 
r1trosia, andererseits aber statt esas - ezas. 

Die a n d a l usi s eh e n V eranderungen der Aussprache 
waren mir auf der Fahrt von C6rdoba nach Granada von 
einem freuncllichen Andalusier beigebracht worden, dessen 
Vert;rauen ich durch die d r Landessitte entsprechende Ein
ladung, wahrend der Fahrt an meinem frugalen Frùhstti.ck 
teil zu nehmen - eine Einladung, die man, ebenfalls 
der Landessitte entsprechend hoflichst ablehnen muss --
erlangt hatte. Er {ing, na ·hdem er meine Einladung 
dankend abgelehnt und mit einer gleichen Einladung, die 
meinerseits wieder clankencl abgelehnt wurcle, erwidert hatte, 
an, mir Vortrage iiber die politische und wirtschaftliche 
Gestaltung seiner Provinz zu halten. Dabei hatte er die 
Gewissenhaftigkeit, sich mit einem einfachen ,si senor'\ 
oder ,no se1ìor" als Antwort nich t zu begniigen, sondern 
verlangte meine Ansicht zu horen und wenn er bemerkte, 
dass ich seiner andalusischen Zunge nicht hatte folgen 
konnen, so wiederholte er mit rti.hrender Geduld und Aus
dauer W ort fùr W or t, Satz fiir Ratz un d hiess es mich 
nachsprechen, bis ich durch Wiederholung in gut kastel
lanischer Aussprache mein Verstandnis bewiesen batte: eine 
hochst amùsante aber die lange Eisenbahnfahrt ~ut aus-



ì 
233 

fi.illende Lektion. Als er bemerkte, dass mich nach ca. vier
stùndiger Unterhaltung Mi.icligkeit i.iberfiel, fing er an, mir 
andalusi~che Romanzen vorzusingen uncl zwar so, dass er 
mir erst clen 'l'ext kastellanisch mundgerecht machte uncl 
dann das Liecl anclalusisch vorsang. So sang er mich 
munter bis nach Granada hinein! Diese Vorbereitung war 
fiir meine Strassenunterhaltuugen in Granada und spater in 
Sovilla ausserst fruchtbar. In clen Textbùchern fand ich 
dann spater viele der anclalusischen Verwaschungen wieder i 
ob sie all e charakteristisch anclalusisch sind, weiss ich 
n icht, aber in sr rachlicher Beziehung si nel sie jodenfalls 
interessant und erwahnenswert, da sie oft clirekt als 
Sprachfehler imponieren. Dahin gehuren clie Konso
nantenvertaus c hungen: r fltr k; statt achaques -
achares, r fiir l, statt tal - tar, statt el - er, statt oculLo 
- ocurto. Das Auslas se n d e r Laute am Schlu s s 
d e r W o r t er , z. B. sta t t temor - temo: st att 1 osar - pesù., 
statt cantar - cantà, statt voz - v6, statt pues - po 
u. s. w. u. s. w . Dies Verse;hleifen der exakt e n Aus 
sprache verstiimmelt manchmal die Wortfolgen zur Un
kenutlickeit: s tatt todo - t6, nada mas = n~t ma, pues 
nada = p6 na, parece su voz = paese su v6, esta pr endado, 
= za prendao . Das d in der Endung ado uncl iclo wird 
ganz regelmassig ausgelassen und scbon in der kastellanischen 
Aussprache recht weich gemacht. So neigt ùberhaupt die 
gesamte spanische Aussprache dem Verwaschen zu, 
aus b zwischen zwei Volralen ist schon lange ein bilabiales, 
ja sogar ein dentolabiales w, aus dem friih eren f ist ein 
unhorbares h geworden. Die einzige Ausnahme scheint die 
oben angefiihrte Vorliebo fl.ir clas r zu sein. Einige Eigen
ti.tmlichkeiten scheinen auch auf die in Spa.nien vielleicht 
hi:iufigere Rhinolalia c lausa functionalis hinzu
weisen, so denguna fi.1r ninguna, obwohl mir gesagt 
wurde, class clenguna altlmstellanisch sei. Eiuige V eri.\.nde
rungen erinnern auch an unseren si.\.chsischen Dialekt, so 
statt 1r - g in quién, das in giien umgewandelt wird. 
Fiir die Beurteilung mancher Sprachfebler mao· auch noch 
als interessant erwi.\.hnt werden, dass im Spanischen die 
Verldeinerungsendung sowohl ico wie ito heissen kann, 
dass also hier k = t ist: pa.pelcico = papelcito, mnjercica 
= mujercita, perrico = perrito u. s. w. Man sagt mir, 
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dass tl ie Endung co die a l t e r e ist, so dass drmnach die b e 
qu e m e re Aussl_.lrache to mit den iibrigcn E rschcinungen der 
Lautvcrschiebung und Verwaschung ilbereinstimmen wiirde:~ 

Die mannigfachen Kongressnote in Madrid will ich 
mit dem Mantel der L iebe zudecken, zudem ist in der 
medizinischen P resse genug darilber geschrieben worden. 
Die spanischen Kollegen der rhinolaryngologisch en und oto
logischen Sek tion, sowic die der neurologischen waren jeden
falls gegen alle deutschen Kollegen, die an den Sitzungen 
sich beteiligten, ausserst zuvorkommend und gastfrei. Freilich 
zogen die meisten Dcutschen die W under cles P r ado-Museums 
rlen Arbeiten des K ongresses vor. So kam es, dass in der 
rhinolaryngologischen Sektion von Deutschen ausser mir 
nur Professar Dr. Rose n b e r g, in der otiatrischen Sektion 
nur P o l i tz e r vorhanden war. Man ba t mich infolgedessen, 
nachdem ich meinen Vortrag gehalten batte, denselben wenn
moglich in franzosischer Sprache zu wieùerh olen, da man ihn 
gern verstehen mochte. I ch Jram dem Wunsche nati.1rlichnach . 
R osen be rg hielt seinen Vor trag gleich spanisch. Sicherlich 
ware beides nichtnotwendig gewesen , wenn von denzahlreichen 
ùeutschen Arzten , die n ach Madrid gefahren waren, nur 
an11aherend soviel in den Sektio11en gewese11 waren, wie z. B. 
F ranzosen dort waren. Dass die internationalen Kongresse 
c1ie sehr wichtige Aufgabe haben, die personliche11 Be
ziehungeu zwische11 den F achgenossen der verschiede11en 
L an der un d d a m i t a u c h d i e w i s s e n s c h a ft l i c h e n 
b e i d e r se i t i g e 11 A r be i t e 11 z u f o rd e r n , un d d a s s d i e 
Ko 11 gresse d i ese Auf g abe a u c h wirlrli c h erfull e11, 
kan11 gar keinem Zweifel unterliegen. N atiirlich muss man 
auch den Sitzungen beiwohne11 und nicht nur von Ferne 
znsehen un d dann ii ber den W ert inter11ationaler Kongresse 
wegwerfend aburteilen . Wer wirklich wisse11schaftliche In
teressen ha t , wird auch auf j e d e m internationale11 Kongresse 
seine Rechnung fìnden, So habe ich selbst mitangesehen, 

*) Dass die Sp anier im allgemeinen zu Ausspracbefeblern 
noigen, zeig ten mir fril.ber scbon einige Bemerkungen, die ein 
spanischer Ùbersetzer einer meiner Arbeiten beiftlgte. So heisst es 
in der spanischen Ausgabe meiner in P enzoldt-Stintzings Handbuch 
et·schien eoon kle ioen Arboit : , Algun os do es tos y otros clefectos de 
pronunciaci6n, son también bastante communes en ciertas provincias 
de Espana." 
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wie der jugendfrische Siebziger, mein allverehrter Lehrer 
grnst von Leyden sich zu dem Vortrage van Ge
h u c h t e n s durch die Menge der romanischen Kollegen 
seinen vV eg bahnte! 

Die Beziehung, die ìch zu meinen gastfreundlichen 
spanischen Kollegen E. Uruii.uela, Cisneros und be
sonders F o rn s gewonnen ha be, dann aber aLlo h di e ]3e
kanntschaften die ich teils von friiher her erneute teils ueu 
machte, mi t den Herren Gr a d e n i go- Turin, C h a v a nn e
Lyon, Segura-Buenos-Ayres, Moure-Bordeaux, Botey
Barcelona, C a s t ex- .Paris, S eh mie gel o w- Kor enhagen, 
p o l i- Genua un d manchen anderern, werclen auch in litte
rarischer Beziehung ihro Friichte tragen. -

vVas speziell spracharztliche Vortrage anbelangt, so 
wurden ausser meinem Vortrage in der n e n rolo g i s c h e n 
Sektion n uber eli e neurasthenischen 8prachstorungtm (( koine 
weiteren fiir unser Spezialfach wichtigen Vortr~tge an
gemeldet. In der neurologischen Sektion ernannte man 
unter andern auch mich zum Secretario honorario. In der 
rnino-lary ngologisch en Sektion hatte Coon-Wien einen 
spracharztlichen Vortrag angemeldet, aber nicht gehalten, 
da er nicht erschienen war. ]!judlich wurden in der oto
logischen Sektion mehrere Vortrage i.tber Taubstumm
heitgehalten, so von Castex, Schmiegelow, Chavanne 
un d m i r, die in diesem Hefte der Monatsschrift ausfii.hrlich 
referiert werden. 

Durch die Liebenswiirdigkeit cles H errn Kollegen Forns 
mit einem Empfehlungsschreiben an Don Manuel Blasco 
y U r gel versehen, suchte ich clie unter seiner Leitung 
stehende Taubstummen- und Blinclen-Anstalt: Colegio 
Nacional de Sorclomuclos y Ciegos in Madrid auf, ein 
Besuch, der unter keinen Umstanden versaumt werclen clurfte, 
da ja Spanien clasjenige Lancl ist, das der W el t das erste W erk 
uber den Unterricht der Taubstummen in der Lautsprache 
geschenkt hat. Von clero Direktor sehr liebenswurclig em
pfangan, wurde i eh nach der unter Harrn Miguel Gr a n e ll i 
stehenclen Abteilung der Taubstummen gafuhrt - elia 
Blinden intarassierten mich naturgemass wenigar - und 
wohnte dort clero Lautsprachunterricht in der Klasse bei. 
Dia secbs Kinder, die ich sprechen horte, mit denen ich 
micb unterhielt uud die mir vortrefflich absahen, sprachen 
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recht guL, so dass die von H errn :Miguel G r ane lli ge
leistete Arbeit durchaus anerkannt werden muss. Leider 
sind in der Rlasse einige 30 8chiiler der verschiedensten 
Altersklassen beisammen, so dass ein gedeihliches A rbeiten 
ungemein erschwert ist. Um so anerkennenswerter sind 
eli e Leistungen, di e hier .Herr Vicedirektor Gr a n e ll i mi t 
Hilfe einiger Lehrkrafte vollbringt. 

Das Gebaude cles Colegio Nacional de Sordomudos y 
Ciegos liegt ziemlieh weit draussen am Ende eines der 
wunclervollen, von nicht weniger als sieben Baum
reihen clurchzogenen, kolossal breiten Paseos, dem P . de la 
Castellana. Die schneebedeclden Gipfel der Sierra de Gua
clarrama warenvon der Froitreppe aus zu sehen. Das Gebaude 
selbst ist ganz neu und erst sei t einigen J ahren in Gebrauch, 
es ist ungemein stattlich und prachtig uncl macht von aussen 
mit seiner machtigen breiten Freitreppe clen E inclruck eines 
Museums. 

In clen K ellerraumon sin d di e W erkstatten unterge
bracht, in clenen die erwachsenen 'l'aubstummen, die meist in 
der Anstalt bleiben, einem Hanclwerk obliegen. Besonclers 
imposant ist die grosse Druckerei, in der sogar ministerielle 
Blatter gedruckt werden. In sehr liberaler W eise schenkte 
man mir zum Andenken an meinen Besuch zwei sehr wert
volle in der Druckerei dort hergestellte W erke: l. Memoria 
relativa :i les ensenanzas especiales de los sordomudos y de 
los ciegos von Don Carlos Nebreda y Lopez, dem 
irùheren Direktor cles Colegio und 2. einen Neudruck 
cles weltberùhmten ·werkes von dem Schiiler und Nach
folger Pedro Po nce's: Juan Pablo Bonet: Reduction 
de las letras, y arte para euseii.ar a ablar los muclos, zu 
deutsch : Vereinfachung der Buchstaben und die Kunst 
Stumme sprechen zu Jehren. Dieser Neudruck ist ein ge
nauer Facsimiledruck cles alten, nur mehr schwer zugang
lichen Originalwerkes und ein wahres Meisterwerk der 
Buchdruckerkuust. Den spanischen Herren dafiir hier noch
mals mein ergebenster Dank! *) 

*) Es mag hier noch daran erinnert sein , dass von Herm Taub
stummenlehrer Friedrich Wern e r eine ganz vorziigliche deutsche 
Ùbor~:~etzung dies es Standard - Werkes d es Taubstummenbildungs
wesens i m J ah re 189ii horausgegeben wurde. Dies e Ùbersetzung 
so lito in keiner Taubstu mmenanstalt fohlen, so lite abe t· auch di tJ 
Hibliothok jedes Spracharztes :.ieren. 



237 

Aus dem erstgenannten W erke verclienen einige 
historische Hinweise noch besonclerer H ervorhebung, so die 
Notizen iiber P e dro Pon ce von Benito F eij6o (Oortas 
eruditas y curiosas Madrid 1770) clie er in einem Kloster 
von Ona vorfand; dort wird berichtet, class er von Geburt an 
Taubstummen (mudos a nntiviLate) nicht nur sprechon , 
schreiben, lesen, rechnen, beten etc. beibrachte: Rondern dass 
sie auch Latein, einige Latein und Griechis h uncl anclere 
italienisch erlernten, einige studierten N aturphilosophie un d 
Astrologie ! Wichtiger noch, weil of'fenbar ganz unparteiisch, 
ist der Bericht, clen der Englander K e n e lm Digby (de 
Natura corporun) iiber die R esultate cles von J. P. Bonet 
erteilten Unterrichtes gibt. Er begleitet e den Prinzen von 
W ales nach Spanien un cl ha t te Gelegenheit, einen von 
Geburt an taubstummen Eclelmann von R o n e t unterricht;en 
zu sehen. Seine Sprache war freilich monoton uncl nicht 
gut artikuliert, er sah aber so vorziiglich ab, class er nicht 
nur seinem Lehrer, sondem auch dem Pr.inzen die schwersten 
\Vorte richtig ablas und nachsprach, uncl zwar nicht nur 
spanisch, sond ern auch englisch und Worte im 
Dialekt von Wales! Er hatte, wie Digby sich aus
drii.ckt, gelernt, clie Worte mit den Augen zu horen 
(in der spanischen Ùbersetzung heisst es: habia aprenclido 
à oir las palabras por sus ojos, si es posible expresarse asi). 

Endlich sei als ein Zeichen der hervorragenden pada
gogischen Fiihigkeiten der spanischen Taubstummenlehrer 
clas Resultat erwahnt, clas ihre K unst an einem T a u b -
stumm blinden: Martin de Martin y Ruiz erzielte. Ob
gleich er taubgeboren un cl mi t 4 J ahren blind geworden, 
erst m i t l 7 J a h re n in eli e Anstalt aufgenommen wurcle, 
lernte er in der kurzen Zeit eines Jahres: clie Ge
bardensprache, gut artikulierte Lautspra c he (pronun
ciacion de palabras de toclas clases), in der Grammatik 
die Kenntnisse von Substantiv, Adjektiv und Artikel, in 
der Arithmetik gesprochenes und geschriebenes Zahlen, 
Addition, im L es e n vollendetes Lesen der Punktschrift, im 
S c h re i be n vollendetes Schreiben in Punktschrift, a ber 
auch gut in Bleistift nach dem System N e br e cl a un cl auf 
der Maschine von Foucault. Gewiss eine gli:i.nzende 
pi:i.clagogische Leistung aber auch ein ganz ungewohnlich 
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begabter Zogling, auf dessen Entwicklungsgang ich in einer 
spateren Arbeit noch au~:; fùhrlichcr :~.;Luù<.;kkommeu werùe. --

Mir hat die spanische Reise vorwiegend angenehme 
Erinnenmgen hinterlassen. I ch habe von spanischen und 
deutschen R eisegefahrten soviel Gutes und Liebes em
pfangen, dass ich allen denj enigen, mit denen ich dort 
zusammengetrof[en bin, diese kleine Skizze als ein dankbares 
.Erinuerungszeichen widme! 

Uerichte. 

l. 1\ns dem l' crein fiit· in nere ltledizin. 
Ubar die Kompensation der Sinne 

wnrcle im Verein fi.tr innere Medizin am 13. Juli 1903 
von Dr. H erma nn G u t z m a n n e in Vortrag gehalten , der 
ungefahr folgenùes enthielt: 

Die Sinne des Menschen stehen in zwingendem Kausal
nexus zu seinen Willensau~:;serungen. Ohne Empfinden ist 
W ollen uncl Handeln unmuglich. Fehlt irgend ein Em
pfinclungselement, so darf uns eine Ausfallserscheinung im 
Gebiete des Wollens uud Hanclelns nicht Wunder nehmen. 
E s wircl also an Wollen uncl I·hndeln stets so viel sich 
dokumentitwen, als an Emp:lìndung resp. an Emp:lì.ndungs
energie eingefiihrt wurde. Hier zeigt sich das Gesetz von 
der ErhalLung der Energie i.tberLragen auf die psychischen 
Vorgange. Ausfall ~:;erscheinungen vonseiten eines Sinnes 
konnen wenigs tens zum 1.'eil cladurch kompensiert werden, 
dass andere Sinneseindri.tcke eine be~:;sere Ausnutzung er
fahren. In diesem Si nn e spricht v o n K r i es von einer 
SLellvertretung der Sinne und hi.hrt bereits die Erfahrungen 
an, clie unter normalen Verhaltnissen eine so l che 
Stellvertretuug lehren. Beim Gehen wirken Gesichts
und 1.'astsiun gemeinscbaftlich. Beim Sprecben wirken Ge
fiihl, Gesicht und Gebor sich gegenseitig erganzend und 
vervollstandigend. 

Von besonderer Bedeutung wird diese gegenseitige 
Kompensation unt e r pathologischen Verhaltnissen, 
wenn eine Sinnesempfìndung ausfallt. Korperliche B ewe
gung wird vollstandig unmoglich, wenn gar kein Reiz zu dem 
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Rindenzentren gelangt. Daher finden wir komplette Lah
mungen bei F e hlen d er Muskelempfinc1ung, es sei 
denn, dass an d ere Sinnesoi ndriicke einen Ersatz bieten. 
So kann die Muskelempfindung durch die Gesichtsempfìn
dung kompensiert werden. Derartige Falle sind von B e l l, 
Duchenne, Strii.mpell, Heyne und anderen mitgeteiJt 
worden. In dem letzteren Falle war auch die Sprech
bewegung vo ll stii.ndig aulgehobeu, weuu dem Pati
enten die Ohren verstopft wurden. Dic Gehur:;eiudriicke 
waren noch der eìuzige Reiz, der die Sprechbewegungen 
auszulosen vermochte. Wahrscheiulich batte der Patieut 
auch noch St;imme bilclen konnen, wenn er im Kehlkopf
spiegel seine eigenen Stimmbancler batte seben konn en. 
Dieser optische Anreiz kann besonders bei hysteri 
schen Stimmbandlahmung e n mit gutem Erfolge the
r a p eu ti s eh verwertet werden. Es zeigt sich ttuch ii.berall 
da, wo Bewegungeu infolge von Lahmung der Extremitfiten 
zunachst ei11geschrankt resp. unmoglich Hin l, dass durch 
Benutzung des optischeu W eges ein ausserordentlich kraf
tiger Reiz eingefiihrt wird, der die Bahnung bei clen 
Ubungen ganz erheblich erleichtert. Daher ist besonders 
die Benutzung des Spiegels in allen dieseu Fallen 
dringend zu empfehlen. 

Was fiir Bewegungsstorungen im allgemeinen gilt, gilt 
auch fi.i.r die Aphasie im Speziellen. Auch bei jahre
langem Bestehen der Aphasie kann man noch dureh voll
standigeBenutzung aller sensib l en W ege , des taktil en, 
des optischen und des akustischen vVeges in bewussLer 
Weise die Sprache wieder aufbauen. 

Ebenso wie aber der Bewegungseffekt durch 
Zusammenwirken mehrerer sensibler Kontroll e ure 
erhoht wird, wird auch durch das gleiche Zu 
sammenwirken eine ungeordnete ataktische und 
spas tis che Bewegung gehemm t. So konnen dmch 
Ubung vor dem Spiegel nieht nur lei r.ht choreatische 
Bewegungen vollkommen unterdriickt werden, auch c h o
reatische Sprachstorungen sind der Behandlung 
auf dies ero optischen W ege zuganglich, ebenso wie die 
spastische Storung, das Stottern, vorwiegend in die:er 
Weise behandelt werden muss. Der Patient lernt eben die 
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vorher gegen seinen Willen auftretende fehlerhafte Bewe
gung m it dem Auge in Fesseln sc hl age n. 

Bekannt ist, dass bei den Sprachbewegungen unter 
normalen Verhaltnissen ùas optische Gedachtnis keine s eh r 
grosse Rolle spielt. Immerhin ist es vorhanden und a.uch 
unter normalen Verhaltnissen erkennen wir sehr hau:fig ein 
stellvertreteudes Funktionieren versehiedener Sinne bei den 
hoheren L eistungen cles Seelenlebens, ganz besonders beim 
Gedachtnis. So behalten manche lVlenschen Zahlen nur 
dem Klange nach, manche halten sie mit dem Schriftbild 
fest und manche schliesslich erinnern sich mehr an die 
Sprachbewegungen, so dass Cha r cot und seine Schule ùie 
Menschen na.ch den drei Arten des 8innesgedachtnisses in 
visuels, auditifs uncl moteurs teilLe. Eine derartige scharfe 
'l'rennung lasst sich sicherlich nicht clurchfiihren, da bei 
clen Menschen im allgemeinen alle drei Sinnesgedachtnisse 
benutzt werden. G eracle aus dieser Zusammenstellung ergibt 
sich, dass man bei der Behancllung der Aphasie notgeclrungen 
sii.mtliche der moglichen Sinneskompensationen bewus:;t !tUS

nutzen muss, um auch nach langerer Zeit Erfolge noch zu 
erzielen. 

So wie bei den Lahmungen cles Muskelgefi.thls andere 
Sinne eintreten miissen, um Bewegungen ttberhaupt moglich 
zu machen, so tritt umgekehrt beim Blinden fùr den 
fehlenden Sinn in gera.dezu erstaunlicher Weise der Tast
sinn als Er:;atzmittel ein. , Blinde sehen mi t den Handen." 
Dabei wird ihr 'l'astsinu durchaus nicht etwa an sich feiuer, 
es werdeu nur di e 'l'astemp:findungen weit besser zentral 
verwaULlt un d ausgenutzt infolge der Ùbung. Dies wird durch 
di e Untenmchung von H oc h e i se n schlagend bewiesen. 
Dass die Ùbungeu des lVluskel:;iuues auch unter anderen 
Umstauden von der grossten therapeutischen Bedeutung 
werden konnen, zeigt sich iu ein em von dem VortragenJen 
nii.her geschilderten Fall. Ein im Alter von 13 Jahren 
seiner linken Hand durch einen Unfall beraubter Mann be
kommt i m Alter von 30 J ahren einen Schlaganfall, der ihn 
der Sprache und der Anwendung der rechten Extremitaten 
beraubt. Der rechte Arm bleibt also vollstandig gelahmt. 
In diesem hùlflosen Zustande, der z. B. dazu zwingt, den 
Patienten zu fi.tttern, verbleibt er nahezu ein Jahr. Durch 
eine an seiner Holzhand befestigte Schreibfeder lernt er 
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aber in relativ kurzer Zeit mit Anwendung cles Schulter
gelenks wieder schreiben, wofùr als Beleg ùer Vortragende 
t~ine Schriftprobe herumgibt, uud lernt auch durch goeig nete 
an der H olzhand befestigte Iustrumente ~elustandig essen. 
An sich sind die Bewegungsempfìndungen am Schul ter
gelenk ausserordentlich fein. Sie stehen durchaus nicht 
hinter den Gelenkempfiuùungen der zum Schreiben unter 
normalen Verhaltnissen benutzten Gl"lenke zurii.ck. 'l'rotzdem 
wird es zuerst unendliche Muhe machen, mit einer an dem 
distalen Ende cles Humerns befestigten Sd u eibfeder zu 
schreiben. Man sieht daraus, dass die Ausnutzung der an 
sich feinen Gelenkempfi.ndungen zu dem Zwecke cles 
Schreibens erst durch Ùbung erlernt werden muss. 

Bei den 'l'aubstummen muss fi.ir ùas verloren gegangene 
Gehor im vollero Masse der Gesichtssinn eintreten, und 
diese Verknùpfung ist eine durchaus natùrlichc, nicht etwa 
kiinst.lich herbeigefiihrte, da sie auch im normalen Zustanùo 
als Kompensationserscheinung auftritt. Eine anùere Kom
pensation hat man durch Ùbung der Gehorreste bei Taub
stummen versucht. Genaue Untersuchungen haben aber 
ergeben, dass die Ausnutzung dieses Gehores selbst durch 
Ùbung hochst unsicher ist und bei weitem nicht der Ge
nauigkeit, mit der der Gesichtssinn seine Kompensation er
fùllt gleichkommt. E s zeigte sich namlich, dass bei Taub
stummen, mit denen Gehorubungen gemacht worden waren , 
beim blossen Horen 40 % F ehler vorkamen und dagegen 
beim Ablesen nur 20%. Wurde gehort un d golesen, so 
stellte sich nur noch 10 % F ehler heraus. Daraus ergibt 
sich, dass das mit dem Auge gleichzeitig einges tellte Gehor 
die Absehfehler auf ùie HaHte ihres Prozentsatzes ver
mindert, wahrend durch das eingestellte Auge 3/ 4 der Ge
horfehler verhindert wurden. Es folgt daraus aber auch, 
dass zwei gleichzeitig zu demselben Zwecke benutzte Sinne 
nicht als blosse Addition von Sinneseindriicken aufzufassen 
sind, sondern dass der Effekt mehr einer Multiplikation 
gleichkommt. Diese Erfahrung geht durchaus dem }Jarallel, 
was der Vortragende bei der B ehandlung sensorisch Apha
sischer l;lrfuhr. Horubungen ni.ttzen bei diesen P atienten 
nichts, dagegen wirkt die systematische Ausnùtzung des 
optischen Weges ausserordentlich fordernd ein und zwar 
so, dass nicht blos die erlernte Ablesefahigkeit das Sprach-
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verstandnis, sonrlern dass clnrch cliese Fahigkeit auch gleich
:.:eitig der l"?,cst der aku!-> tischeu Perzeption sta.rker aus
gem1tzt wird. 

Bedauerlicl1 bleibt fi.i.r clen 'J'aubstummen nur, dass 
sehr haufig au llh schwere Gesichtssttirungen vorhanden 
sind, so daso> clif:'se vollstandigo Ausnutzuug cles OJJtischen 
W eges auf Schwierigkeiten sttisst. 

Sin d Gesicht un cl Gehor verlorcn, banclelt es sicb also 
um taubstumme Blinde, so ist ùie einzige Moglichkeit. 
K ompensation fitr clie verloren gegangenen Siuneseindri.i.cke 
zu scbaflen, clie Benuhr.ung cles Tastsinnes und cles Muskel
gefùhl,;, Der Vortragende g~ht ansflihrlich a uf einige der 
beriihmten taubstum men Blinclen ein unù behandelt be
sonders clie erste Entwicldung cles Sprach verstanclnisses bei 
diesen Uuglucklichen, so be i Helen Keller, Marie Heurtin 
und schlies,;]ich der vou dem 'raubstumm enlehrer Riemann 
unterrichteten Hertha Schultz. Die ubrigen Sinne der 
taubstummen Bliuclen, der Geschmak und Geruch sind nur 
selten sorgfaltig untersucht word eu; bei Laura Bridgemann 
scheinen cliese beiden Sinne nur sehr gering oder gar nicht 
fuuktioniert zu haben, dagegen zeigt clie taubstumm e Blinde 
Heurtin fline ungewohnliche F ahigkeit cles Geruchssinnes. 
Sie ist imstande, P ersonen mittelst cles Geruchs wiecler zu 
erkennen, hinauszufìnden und vieles andere mehr. 

Zum Se;hluss hebt der Vortragencle hervor, dass auch 
die Ucbung der Sinne unter normalen Verhaltnissen bei 
starkerer gegenseitiger Kompensation von wesentlichem 
Vorte1l sei, dass di e alten P ad agogen mi t systematischen 
Sinnesubungen auch auf clie gesamte Lebenstatigkeit cles 
Korpers in vernùnftiger Weise einzuwirken bemuht waren. 
J e grossere uncl richtiger ausgewahlte Arbeit wir unseren 
S innen zuwenclen, mit je grosserer SorgfalL wir ihre Ein
clrucke auffassen, rnit je grosserer L ebendigkeit w.ir jedem 
neuen Einclruck uns zu wenden, desto rùstiger un d 
lebencliger wird auch unser .Korper erhalten werden. W er 
so handelt, bleibt auch im Alter jung und lebensfreudig. 

l 
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2. Vom 14. internationalen medizinischen 
Kongress in ftladrifl 1903. 

In der Sitzung der otologischen Abteilung, F reitag, 
den 24. April hielt A. C as t ex eineu hochst interessanten 
und bezuglich der einzelnen mitgeteil ten Resultate fùr die 
'l'aubstummensache wich tigen Vortrag : , Die Ursachen der 
Taubstummheit''. Wir geben den Inhalt desselben nach 
dem im Juniheft 1903 des nBulletin de Laryngologie, 
Otologie etc." erschienenen R esumé hier ungekurzt wieder: 

Die Erforschung der Urs<tehen der Taubstummheit 
ist. ein noch ungelostes P roblem. Gerechterweise mùssen 
wir P e dr o d e P o n c e das V erdienst zuschreiben, im 
16. Jahrhundert in Spanien die Kunst des Taubstummen
unterrichts ausgebildet zu haben. 

Gegenwartige Deukschrift basiert auf einer Zusammen
fassung von 838 Fallen von Taubstummheit. Sie sind 
im Nationalen Taubstummeninstitut in Bordeaux untersucht. 
Man wird durch die Eltern oft schl ech t unterrichtet, sei es, 
weil sie ungern t'Jbelstande in ihrer Familie zuges tehen , 
sei es, weil sie sich Tauschungen ùber den wahren Zustand 
ihrer Kinder hingeben . 

Bevor man nach den Ursachen sucht, ist es von 
Wichtigkeit, die 'l'aubstummheit genau zu erkenn en und 
si e von ahnlichen Zustanden streng zu trennen, (V erzogerte 
Entwickelung der Sprache, Horstummheit, Seelentaubheit 
hysterische 'l'aubstummheit). 

Beim Suchen nach den Ursachen muss man die F alle 
von angeborener oder erworbener 'l'aubstummheit unter
scheiden. Die Analyse der beobachteten Falle sowohl 
wie die Statistiken beweisen, dass das L eiden ofter kon
genital als erworben ist. 

l. Falle von kongenitaler Taubstummheit. 
l. E in:fluss des Geschlechtes : Das Gebrechen zeigt sich 

baufiger beim mannlichen als beim weiblichen Geschlechb. 
2. N ationalitat: E s t ritt starker auf in d eu bergigen 

Gegenden E uropas (Atlas, Karpatben, Pyrenaen) als im 
F lachland. 

3. Alter der Eltern: Scheint keinen merklichen Ein
:fluss zu baben. 
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4. Blutsverwandtschaft der Eltern: Auf deren Ein:fluss 
ist schon von Alters ber aufmerksam gemacht worden 
(Bibel) un<l genau studi.ert von Prosper Ménière (1856). 
Nach meineu porsonlichen Erhebungeu stammt von 10 Taub
sLummen eiuer von blutsverwandten Eltern ab. Gelegen
heitsnrsacheu (lYieniugitis etc.) konnen zur Pradisposition 
hinzukommen, um das Gebrechen zu verwirklichen. Die 
Blutr:;verwauùtschaft scheint in der Weise zu wirken, dass 
sie ùie bei ùen E ltern vorhandenen Mangel addiert. 

5. F'rblic!Jkeit: Die direkte ÙIJertragung der Taub
sl;ummheit von Vater und Mutter anf ihre Kinder kommt 
ziemlich selLeu vor. Die indirekte Ùbertragung von Gross
ell eru auf ihre Enkel ist no eh {i.inf mal weniger haufig. 
Das Leiùen kann eine oder mehrere Genera tionen ùber
spriugen. 

6. Eillfluss der Syphilis: Sie wircl clurch das Zu
sammentreffen h ereditar - syphi.liti scher Kennzeichen bei 
einer Anzahl vou Kindern bewiesen, ferner durch die hohe 
Sterblichkeit, die unter ihren Geschwi.stern wutet und durch 
G estandnisse, die man gel{lgentlich von den Eltern clariiber 
bekommt. 

7. 'l'uberkulose, Rachitis, Blei vergiftung und besonders 
Alkoholismus der Verwandten in anfsteigender Linie spielen 
zuweilen unbestreitbar eine Rolle. 

8. Zufalle wahrenù der Schwangerfalle konnen gele
gentlich be chulùigt werden ([nfektionskrankheiten der 
Mutter; Sturz, gewisse Aufregungen und Gemùtsbewe
gungen). 

9. Eiue v.usammenfassencle Ùbersi.cht von Autopsien 
beweist die hervorragende Bedeutung von Labyrinthver
letzuugen, cerebralen und bulbaren Lasionen und zwar 
ofter von angeboreuen als erworbenen. 

Il. Et·worbene Taubstummheit. 

l. Meningitis uucl Encephalitis siud die gewohnlichste 
Ursacbe der erworbeuen 'l'aubstummheit, wenu die Infek
tiou sich per continuitatem auf das Ohr fortp:flanzt, oder 
wenn ~:~ie auf clas Gehorzentrum beschrankt bleibt Eine 
haufige Ursache i ·t auch die Cerebrospinalmeningitis. Die 
durch Meningitis bedingte Taubheit tritt gewohnlich vom 
3. oder 4. 'l'age der Erkrankung an in Erscheinung. 
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2. Die versr.hiedenen Infektionskra.nkheiten spielen eine 
bedeutende Rolle. Zu den gefahrlichsten rechuet man 
Masern, Scharlach, Mumps uuù Diphterie. Von geringerem 
Einfl.uss sind: Typhus, Pocken, Bronchopneumonie, K euch
husten, Influenza, Wiudpocken, Erysipel, Sumpffieber, 
Osteomyelitis. Diese Infektionskrankheiten produzieren eine 
Mittelohrentzundung oder greifen ùirekt die H orzentren an. 

3. Die eitrigen Mittelohrentzi.i.ndungen sind rehttiv 
selten die Veranlassung, weil sie keine schwere 'l'a.ubheit 
nar.h sich ziehen. Besonders gefahrlich werden sie, wenn 
sich die I nfektion auf das innere Ohr fortpfl.anzt. 

4. Das Vorkommen von adenoiden Vegetationen im 
N asenracheuraum scheint bei taubstummen Kindem nicht 
haufiger zu sein, als bei sprechenden und horenden . 

5. Endlich mi.tssen 'l'raumen als atiologi::lche Momoute 
erwahnt werden (Fall auf den Kopf mi t Schadel basisfraktur, 
Labyrinthblutungen, traumatische Meningitis, heftige De
tonationen, Sonnenstich, V ergiftungen, Schreck. 

111. Allgemeine Schliisse. 

l. R o 11 e d e r B l u t s v e r w a n d t s c h a f t. 

Von jeher ha t m an den Einfl.uss d'er V erwandtenehen 
auf die Degeneration der Rasse wohl bemerkt. Das alte 
'l'estament machte schon auf ihre Gefahren aufmerksam uud 
verbot sie. 

Der heilige Augustin behauptet ihre Folgen in einer 
Entkraftigung der Nachkommenschaft konstatiert zu haben: 
Sobolem non posse succrescere. 

Die verschiedenen i.i.blen Folgen, die R i l l i e t auf R ech
nung der Blutsverwandschaft setzt, sin d: 

Fehlen oder Verzogerung der Konzeption, Fehlgeburten, 
Friihgeburten, Monstrositaten, korperliche oder geistige Un
vollkommenheit der Nachkommen. Eine kleine Taubstumme, 
die in den von mir beobachteten Fallen als Spréissling aus 
einer V erwand tenehe figuriert, war Mikrocephale un d h atte 
eine Gaumensegelspalte, Rilliet schreibt auch noch die 
Empfanglichkeit fiir Skrophulose und Tuberkulose der Bluts
verwandtschaft zu . 

Die Sterblichkeit im Kindesalter ist gross, und wenn 
die friiheste Jugend uberwunden ist, bleibt noch eine grosse 
Empfindlichkeit gegen Krankheit und Gebrechlichkeit be-
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s tehen . Sie bestancl insbesonclere in einem haufigen Vor
lrommen von :Ejrkrankuugen de· N ervensystems (Epilepsie, 
Icliotie, Schwachsinn, 'l'aubstummheit , verschiedene cerebrale 
Erkrankungen). 

D e v ft y ftigt noch Rhachi tis clazu un d behn,uptet clnss 
:; i eh un ter de m Einfluss von V erwancltenehen n eli e Gesi chts
ziige ab ·Lumpfen und g ewohnli ch wen len." 

Melwere clieser B eh::mptungen sincl strittig. Die Unter
suchungen, cli e ich gemeinsam mit clen IIerren M é ni è re 
uucl Gr oss ard g emacht habe, haben uns z. B. wie clen 
clanischen Oto logen a en Beweis geliefert, dass Verwandten
eh en, clenen Taubstumme entstammen, sehr fruchtbar sein 
konnen. Aber mau muss zugeben, dass die Sterblichkeit 
in eli esen Familien gross i st. 

Prosper M éni ère weist im Jahre 1856 zuerst vor der 
Pranzosischen A kaclemie auf dia Haufigkeit der 'l'aub
stummheit bei Kindern aus V erwandteuehen hin. Seitdem 
ist dieser Einfluss durch eiue ganzo Anzahl Arbeiten aus 
den verschieùeusten Landern bewi esen worcleu. 

Eine von B o n c1 i n aufgestellte Statistik aus der Pariser 
Taubstummenansialt ergab 28,35 Prozcnt von Blutsver
wandten absta.mm ende Kinder. Eine StatisLik vou L a c1 re i t 
de La charri ò r e wies nacb, dass von 107 Kindern 17 
un ter ahnlichen B edingungeu gebore11 waren. 

Ich habe fiir 318 Kincler folgende Ziffern gefunden: 

Eltern Geschwisterkincler 11 
Gro:;seltern Geschwistorkincler 4-
Eltern Kincler von Geschwisterkinderu 12 

Summa 27. 

E s ergiebt sich n,lso oin Prozentsatz von 8,49. Dies ist 
beinahe die VerhalLniszahl, zu der Ladreit de Lacharrière 
auf Grund seiner Erhebungen gekommen ist. Man kann 
einfach sagen, dass auf 10 Taubstumme ein Nachkomme 
von Blutsverwandten kommt. 

Bemerkenswert ist, dass diese Blutsverwandtschaft naher 
oder entfernter ist, da sie ja nur zwischen Grosseltern oder 
zwischen Geschwisterkindern bestehen kaun. 

Zuweilen scheint sie sich Gelegenheitsursachen, einer 
Meuingitis, Krampfen hinzuzugesellen, und das Kind, das 
trotz seiner Abstammung von Blutsverwandteu horte und 
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sprach, verliert im V erlaufe der Meningitis diese beiden 
Funktionen vollstandig. Dieser Einfluss der Blutsverwandt
schaft braucht sich nur anf l oder 2 Kinder ein er zahlreichen 
Nachkommenschaft zu orstrecken, und oft ist Taubstummheit 
ihre einzige Wirkung Im Ù brigen ist clas Kiucl intelligeut 
und wohlgebildet. 

Um sich diesen Ein:fluss erklar en zu konu en, b eclar± es 
noch des Studiums der Gesuuclheitsverhiil.tnisse der El tern. 

Daraus ergiebt sich die Wiel1Li gkeit kongenitaler l\1iss
bildungen in Bezug auf erworbeue Krankheiten. 

Ein anclerer Beweis wird Ùurch dio relativ g rosse Zabl 
taubstummer Kiuder geliefert, die aus Gegend en stammen, 
wo gekreuzte Ehen schwieriger sind. lVlan er~ieht es 
deutlich aus der folgencleu Zusammenstellung: 

Departement de la Seine 2 'raubstumme 
auf l 0000 Einwohner, 

Departement de la Corse 14 Tauustumme 
auf l 0000 Einwohner, 

D epartement cles H autes-Alpes 23 ':J.1aubstumme 
auf l 0000 Einwolmer. 

Statistikeu aus Danemark zeigeu, das::; Jie Gefahr der 
'l'au\,stummbeit fi.i.r die Kinder desto grosser ist, je naher 
verwandt die Eltern sind. 

In Russland, wo die Zahl der Taubstummen eine sehr 
betrachtliche ist, hat 'l' sc hl e n ov auf Gruud staatlicher Er
hebungen nachgewiesen, das ùie armsten uncl am meisten 
isolierten Gouvernements, wo n ati.trlich H eiraten Bluts
verwandter an der 'l'agesordnuug sind, auch die meisten 
Stummen aufzuweisen haben. 

Ebenso ergiebt di e von G il e t t an 1886 Schùlern der 
'l'aubstummeuanstalt in Illinois auges tellte Erhebung, wobei 
110 Kincler aus Verwandtenehen stammten, folgeuùes l"te
sultat: 

Kinder 
Kinder 

" 
" 
" 

von Geschwisterkindern 
von V erwandten 2. Grades 

" " 
3. 

" 
" 4. " 

" 
Enkeln V erwandter 

" " 
Onkel und Tante 

73, 
17, 

9, 
9, 
l, 
l. 

Die Wirkuug der Blutsverwaudtschaft ersr.reckt sich 
nicht allein auf die Falle von angeborener Taubstummheit, 
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sond ern auch noch, wenn auch in geringerem Grade, auf 
clie F all e von orworbener Taubsiummbeit, wie ans ver
schieclenen meiu er Beobach tungen h ervorgeht 

Wie kommt diese W irkung zu siande? 
W ahrscheinlich dadurch , dass si eh di e F ehler der Er

zeuger adclieren o der gar multi plieieren, dass si e nach der 
DarstelJuug Pau l n e r t s im Quadra t wachseu, un d wenu 
wir selbst auf die F alle vou erworbeuer Taubstummheit 
eiueu Eiuflnss bemerkeu, so liegt dies an der erblicheu 
B elasLnng, clie haulìg bei den Kindorn zn Nervenkraukheiten 
und Menin gitis, den H auptnrsachen der 'J'aubstummheit, 
fù hren. 

Blutsverwancltsuhaft, schreib t L adrei t de La eh arr i òr e, 
steigert den Einfluss der J!:rbli chkeit. Sie erhi.i.lt zwar clie 
R asse rein , aber ver vielfacb t clie Krankheitsanlagen uud 
Jisponiert zn jeglicben Arten von Mis ·bildnug. D arunter 
findet ùie 'I'aubstummheit ihren Platz ebenso wie der 
Idiotismus , di e Epilepsie , di e V erri.icktheit un d anclere 
Krankheiten. 

Oft fanden wir bei nnsern kleinen Taubstummen bei 
genauer Untersnchung noch andere F ebler nebenbei. Znm 
Beispiel braebte mau im Oktober 1901 ein kleines 2 jabriges 
Mr.i.dch en in meine Klinik. Sie sprach noch kein W or t, war 
mikrocephal und hatte eine Gaumenspalte. Ihre Eltern 
sind Geschwisterkinder . 

2. Eiuflu ss der Erblichkeit. 

Die direkte Ùbertragung der Taubstummheit von Vater 
nnd Mutter auf ihre Kinder kann mit Hilfe verschiedener 
Statistiken von My gg e, Jieclinger, Wilde, Gilett, 
Hartmaun, Kerr Lo ve , Fay, Saint-Hi l aire studiert 
werden. Sie zeigen, nicht olme einigermassen von ein
ancler abznweichen, Folgendes: 

l. Die Taubstummh eit ist sicher erblich, aber diese 
Ùbertragung finclet zieml.ich selten statt. Eine irlandische 
Statistik rechnet auf 123 Kinder 98 Ehen 'I'aubstummer 
nur l Kind aus, das mi t demselben Leiden behaftet war. 
Nach einer Erhebung cles Bureau Volta (Washington 1898) 
bringen Ehen von angeboren Taubstummen mehr stumme 
Kinder hervor (12 auf l 00), als Ehen zwischen erworben 
Tanbstummen (4,2 auf 100). 
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2. Gewisse Zusammenstellungen, besonders die von 
Fay, legen dar, dass, wenn beide Elteru taubstumm sind, 
weniger taubstumme Kinder aus der Ehe hervorgehen, als 
wenn nur eines von den Eheleuten taubstumm iE~t. Diese 
paradoxe Thatsacbe wird durch Rndere Stutistiken widerlegt. 

Eine Beobachtung, die wir M. Ladreit de Lachar
riòre verdanken, giebt zu denken, ob die Hereditat durcb 
Impragnation Einfluss auf die Ùbertragung der Stummheit 
ausitbt. Man weiss, worin sie besteht. Das Mannchen, 
das zul3rst ein W eibchen befruchtet, impragniert es der
artig mit sei.ner Art, dRss die spateren Jungen, trotzdem 
sie von andereu Mannchen sta.mmen, ihm gleichen. 

Wir haben , schreibt M. de Lacharrière, im 'l'aub
stummeninstiLut zwei taubstumme Briider, Sobne derselben 
Mutter, zu erziehen gehabt. Die Mutter hatte aus m·ster 
Ehe ein von Geburt an taubstummes Kind. Sie wurde 
Witwe, heiratete bald wieder. Das erste Kind aus 2. Ehe 
war ebenfalls taubstumm geboren. Ich muss hinzufi.tgen, 
dass die Kinder sich nicht gleichen. Die Mutter bekam 
spater gesunde, wohlgebildete Kinder. 

Aber dies ist der einzige Fall die,;er Art von A.tiologie 
der Taubstummheit, und man kann, wie St. Hilaire richt)g 
bemerkt, sich fragen, ob die Kinder ihre Taubstummheit 
nicht; von der Mutter hatteu. 

·N a eh allen Statistiken ist di e indirekte 'tfbertragung 
von den Grosseltern auf die Enkel 4 oder 5 Mal weniger 
haufì.g als direk t von den Eltern. W enn man di e Berech
nungen Myginds zusammenhsst, kommt im Durchschnitt 
l 'l'aubstummer auf 870, der an demselben Ùbel leidende 
Grosseltern besitzt. 

Wie bei anderen erblichen Feblern, kanu auch hier 
das Leiden ein oder zwei Generationen iiberspringen. 

Denjenigen, die mit inem Blick die Genealogie ùer 
Taubstummheit iu ein und derselben ]'a.milie i.tberseheu 
wollen, rate ich, eine 8cbrift vou Kerr L o v e durchzuleseu. 
Sie handelt von einer engli schen :E'amilie, die im Laufe 
des 19. J ahrhunderLs 41 taubstumme Glieder r.ahlte. 

Ganz sicher ist ausserdem festgestellt, da~s oft Briider, 
Schwestern oder andere nahe Verwandte 'l'aubstummer von 
demselben Ubel befallen werden, ein Umstand, der den 
Einfluss der Erblichkeit schou von weitem zeigt. 
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Im September 1901 st ellte sich in der Klinik cles Taub
stummenins tituts ein horendes junges Ivladch en vor, deren 
Vat er und Mutter , sowie Onkel und Tante mi.itterlich er seits 
samtlich taubstumm waren . Eine gemeinschaftlich e Krank
h eitsursach e hatte also a.uf eine ganze Gen erat ion eingewirkt, 
aber welches war diese Ursache? 

Unter meinen Aufzeichnungen :finde ich das Rranken
j ournal eines jungen Madchens, die in meiner Klinik w eg en 
doppelseitiger s0hwerer L abyrinthtau bheit; behandelt wurde 
Ivlan hatte das L eiden, dessen eigeulich e Ursach e sich nicht 
nachweisen liess, im 5. L ebensjah r bei ihr en t deckt. Eine 
jungere Schwester aber hefan d sich in der glei.ch en Lage 
und ein e altere war vollstan dig taubstumm. Die Corneae 
dieses Ivladch ens waren intakt, aber bei der ophthalmoskopi
sch en Untersuchung fand sich eine Chorio-Retinitis, und 
zwar di e pigmentierte Form, mit I Jasion der r echten Macula , 
V eranclerungen, clie ubrigens n icht mi t Sich erheit als here
ditar-syphilit ische anzusehen sind. 

B ei einer Zwillingsschwangerschaft sind meist beide 
Kinder in gleicher Weise erkrankt. 

Ein Madch en von 2 '/2 J ahren wurcle zu uns gebracht , 
ohne dass ein Gruncl fur angeboren e 'l'aubst ummheit be 
ihm ersichtlich war. E s hanclelte sich um eine Zwillings
schwang erschaft, clie ebenso wie die Geburt normal v erlief. 
I ,n Alter von 20 Monaten beka men clie Zwillinge g leich
zei~~g Krampfe, an clenen clie eine Schwester star b, clie 
anclere blieb danach taubstumm. 

E in andermal wurde uns ein 5 jahriges Madchen zuge
ftthrt, das ohne nachweisbare Ursache kongenital taubstum m 
war und einen vollig n ormalen Zwillingsbruder hatte. 

Eine dritte Beobachtung clieser Art: 
Vater und Mutter Geschwisterkinder , 10 Kin der, das 

altes te taubstumm, das 7. uncl 8. sind Zwill inge, von denen 
nur das eine an dem Ùbel l eidet . 

End]i('.h noch ein F all von Zwillingserkrankung: Ein 
Knabe und ein Madchen von 5 J ahren sind von Geburt an 
taubstumm. Die Mutter hat seit ihrem 13. Jahre Gelenk
g icht. Die Grosseltern mutterlicherseit::; waren Geschwister
kinder. 

Ùber die Frage, ob die Tau bheit ohne Stummheit bei 
den V erwandten aufsteigender Lini e fi.tr di e K inder eine 
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Disposition zur Taubstummheit bildet, ist man sich weniger 
klar. Lemcke, Schmaltz und Mygind bejahen es. Sie 
haben die Beobachtung gemacht, dass der Einfluss von 
Seiten der Mutter grosser ist als der von Seiten der Vater, 
J eder wird Mygind beistimmen, der diese Beobachtung 
darauf zuriickfiihrt, dass es mehr taubstumme Knabeu als 
Madchen giebt, und die Knaben vornehmlich ihrer Mutter 
ahnlich sind. Gestiitzt wird diese Behauptuug noch durch 
die 'l'hatsache, dass die Brti.der und Schwestern 'l'aubstummer 
oft genug taub aber nicht stumm sind. 

Andererseits a ber sin d in Frankreich Sa i n t- H i l a ire 
un d N i m i e r zu gauz anderen Resultaten gelangt. N i m i e r 
studierte die V erteilung der 'l'aubbei t und 'l'aubstummheit 
in Frankreich und fand, dass in den einzelnen Departements 
kein Parallelismus besteht. 

Sa i n t- H i l a ire konstatiert : Di e einzig zuliissige 
Hypothese ist die, dass die Taubheit der Ascendenten eineu 
locus minoris resistentiae in den Gehororganen bildet und 
dass sie so eine lokale Disposition zur Erkrankung scha1l't, 
die sich vielleicht in anderer Richtung entwickelt hii.tte, 
wenn diese erbliche Belastung nicht existiert batte. (Die 
Taubstummenheit, Seite 52.) 

Ich meinerseits mochte clarauf hinweisen, dass eine 
cerebrale Zone bei Nichtgebrauch des dazugehorigen Organes 
atrophiort, und dass diese Atrophie erblich iibertragbar 
sein kann. 

Die Falle, die wir eben ins Auge gefasst habeu, sind 
das Resultat gleichartiger erblicher Ùbertragung, wobei der 
Ascendent auf den Descendenten eineu F ehler iibertragL, 
den er selbst besitzt. Zuweilen aber entwickelt sich die 
'l'aubstummheit auch infolge ungleichartiger Vererbung, 
in der W e i se, dass der As endent einen de m seinigeu me br 
oder weniger uualmlichen Fehler auf den Descendenten 
ttbertragt. 

So sehen wir bei den Ascendenteu 'l'aubstummer, oder 
bei ihren Seitenverwandten verschiedene Fehler, die ihre 
atiologische Rolle habeu: 

a) Geisteskrankheit. - In einer Statistik aus Belgien 
vom J ahre 1835 fan d sa uv eu r' dass 5 von l 00 rraub
stummen geisteskranke oder blodsinnige Eltern oder Seiten
verwandte hatten. Lemcke, Mygind, Saint-Hilaire 
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sind zu i:i.hnlichen Resultaten gelangt. Geisteskrankheit 
o der ihre Spielarten finden sich durchschnittlich in 8,4 7 
von 100 Familien 'l'aubstummer. Dieser Einf:luss ist zwei 
Mal haufiger bei den angeborenen als bei den erworbenen 
] 'allen. 

b) Epilepsie. - Das Verhaltnis ist ungefahr das gleiche 
wie bei den Geisteskraukheiten, nur zeigt sich ein Zusammen
hang damit noch zweimal so h~iu:5.g bei angeborener als bei 
erworbener Taubstummheit. Und wieviel zalJlreicher 
wi:i.ren die F alle erblicher Ubertra.gung, bemerkt Sa in t
H i l a ire ganz richtig, wenn di e Eltern dies es Leiden bei 
der Befragung nicht verschwiegen. 

c) Geistesschwache (Blodsinn, geistige Minderwertig
keit etc.) . - Sie findet sich zuweilen bei den Ascendenten 
oder Seitenverwaudten, weniger haufig jecloch als die Geistes
krankheiten und Epilepsie. Sìe kommt fast ausschliesslich 
bei der Atiologie angeborner 'l'aubstummheit in Frage. 

d) Meningitiden und K onvulsionen. - Sind haufìg bei 
den Descenclenten ocler Seitenverwandten von angeboren 
'faubstummen . 

e) Zu erwahnen sind noch : bei den Ascendenten oder 
Seitenverwan<lten Gehirnblutungen, Hysterie. Ich habe kurz
lich eiuen Knaben untenmcbt, dessen 'l'aubstummheit sich 
nur durch N ervosita t der Mutter erklaren liess. C h or e a, Er
krankungen der Sehorgane (Strabismu. , HornhautLriibungen). 

a. Einflu ss der Syphilis. 

Es ù;t nicht leicht, itber eine solche Krankheitsursache 
eine Uutersuehung anzustellen, denn wenn Vater und Mutter 
gemeinsam bei der Erhebung der Anamnese zugegen sind, 
zogern sie, Gestandnisse daruber zu machen, und wenn 
nur eines von beiclen Rede und Antwort steM, ist es nicht 
imstande, ttber das Vorlebon ùes anderen Auskunft zu geben, 

Die Eltern sind dermasseu geneìgt ùber cliesen Punkt 
schnell hinwegzugehen, class in einem Falle, wo es sich um 
ein zweifellos hereclitar syphilitisches taubstummes Kind 
hanclelte, sie nicht zogerten die Amme zu beschuldigen, 
deren Kind, wie sie sagten, ,etwas gehabt hatte". 

Zweifellos spielt die Syphilis eine grosse Rolle dabei, 
Ùenn wir wissen, class sie bei den Kindern mannigfache 
Organ veranderun gen,Dys trophien, kongeni tale Miss bildungen, 

' 
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namentlich Defekte des inneren Ohres hervorruft. Zuweilen 
bemerk t man iibr.igens bei taubstummen :Kindern deutliche 
Zeichen h ereditarer Syphilis (Keratitis interstitialis, Hut
cbinsonsche Zahne ). 

Gerade H u t chi n so n und spi:i.ter F ourn i e r wiesen 
auf diese Atiologie hin. 

In seiner wertvollen Inaugural-Disserl;n,tion (Eduard 
F o u rn i e r. Les stigmates dystrophiques de l'hérédosyphilis. 
'Ih., P aris 1898) widmet er diosem Krankheitsbilde einige 
Seiten. "Ich deuke miru, sa.gt er, "dass eines Tages das 
Kapitel iiber rraubstummheit einen der wichtigsten Ab
scbnitte einer Arbeit iiber ùie Bildungsfehler hereditar
syphilitischen Ursprungs bil.den win1. " A ber er macht 
darauf aufmerksam, dass die Bew ismittel fi.tr diese Streit
frage noch fehlen, weil man bisher noch nicht genug Auf
merksamkeit auf die Moglichkeit <lieses specifischen atio
logischen Momentes gewanc1t hat. 

Eine bedeutende Reihe von Fallen sind bere.its in der 
Litteratur beschrieben worùen und die Falle von rraub
stummheit werden getrennt in angeborne oder spater 
erworbene, in isolierte oder solche, die mit syphilitischen 
oder gleichartigen Erscheinungen kombiniert sind, a.hnlich 
wie bei der hereditareu Encephalopathie. 

Ein von A. F o u r n i e r veroftentlich ter Fall gehort 
hierher. "Mir ist ein Fall von Taubstummheit bei einem 
13jahrigen Kinde vorgekommen, dessen Mutter ich vor 
15 J ahren wegen verschiedener luetischer A:ffektionen be
handelt hatte. Und n un folgende Beobachtung: Einerseits 
war das Kind taubstumm, andererseits war es auch schwach
sinnig, oder wenigstens seine intellektuelìen Ausserungen 
beschrankten sich bei der Priifung auf einfaltiges Lacheln, 
einzelne Auzeichen von Gefrassigkeit und Koketterie, 
Regungen von Zartlichkeit oder Zorn und haufìg unmoti
vierte Angstanfalle. Endlich war es in einem Zustand 
allgemeiner Muskelschwache etc. u 

Das Leiden kann abwechseln mit schweren angeborenen 
Dystrophien. Tschistjakow hat beobachtet, dass zwei 
Kinder eines syphilitischen Vaters als Idioten geboren 
wurden, das dritte kam taubstumm zur Welt. 

Ich habe oft die hohe Sterblichkeit in den F amilien 
dieser Kinder erwahnt, und diese Sterblichkeit betraf 
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hauptsacblich c1ie vor dem kleinen Taubstummen geborenen 
Kinder. Ein solcbes Beispiel konnte i eh kiirzlich beobachten: 

Ein 8 jahriges Madch en wurde nach einem allgemeinen 
ficberlosen Hautausschlag taubstumm. Ùber die N atur des
sfllheu konute mir der Vater keiue prazisen Angabeu macheu. 

Dio Familie halte 7 Kincler beseBsen, abar die 5 ersteren 
waren im zar ten Alter gestorben . Die Mut1;er hatt e eine 
scbwere Allgemeinerl<raukung tlnrchgemacht, im Verlauf 
deren sie auf 1 1/2 Ja,h r in eine Austalt filr Geisteskranke 
intemiert werclen mnsste. W elche andere Krankheit als 
di e Syp h i l is h àtte eiuen so charakteristisc:heu V erlauf g e
nommen ? 

Ich habe eine im 8. Mouat geborene kleine H erec1itar
Syphi lische geseh en, eli e mi t 6 J ahreu ganz plotzlicb tau h 
wurde. 

Saint-Hilaire schreib t (S. 67): W enu man die 
Gesamtzahl der Kinder aus Fami.lien, di e auch taubstumme 
Kinder hatten, muster t, ist man l.tberraseht iiber die uber
aus grosse Sterblichkeit, die unter ihuen wiitet. Bei einer 
Gesamtsumme von 727 Geburten fiudet man 184 Kinder, 
die an den verschiedenRten Krankhoiton gestorben sind, 
und nur 311 normale Kinder . 

In den Aufstellungen, die er veroileutlicht, sehen wir 
baufig bei Schwestern und Brùdern 'l'aubstummer als 'l'odes
ursaclJe wiederkehren : 'l'otgeboren, an Schwache eini.ge 
'l'age nach der Geburt gestorben, Fehlgeburt. 

Der unheilvolle Einfluss der Syphilis o:ffenbart :;ich 
auch in der folgenden 'l'hatsache, die meinen personlichen 
Beobachtungen entstammt: Kleiner 'l'aubstummer, geboren 
in Paris, 3 Jahr alt. Sagt kaum "rapa, Mama" . Ausge
tragenes Kind. Schwangerschaft normal verlaufen. Aber 
der Vater gesteht mir, dass er 2 J ahre v or seiner Heirat 
Syphilis acquiriert hat. 6 Kinder wurden geboren, aber die 
5 anderen sind in den ersten 8 Monaten ihres Lebens zu 
Grunde gegangen. Die Mutter schien nicht angesteckt 
worden zu sein. 

Ziemlicb haufig ist die einzige Ursache, auf die man 
sieh berufen kann, die Sypbilis eines der beiden Ehegatten: 
Kind von 4 Jahren, dessen Taubstummheit man, als es 
2% Jahr alt war, entdeckte, ohne dass es vorher krank 
gewesen ware. Seine Ohren zeigen sich bei der ausseren 
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Untersuchnng normal. DR.s Kind geht schlecht. Alles in 
allem lreine andere mogliche Veranlassung, als eine vom 
Va,ter 4 Jahre vor der Geburb des Knaben erworbene Lues. 

Kloiner Junge von 4 J ahren, der niemals mehr als 
andeutungsweise ,Papa, M ama" ge:;agt ha t un d bei de m 

ich das Vorhandensein nur eines H odens konstatierte. Der 
Vater giebt. zu, 2 Jahre vor der Geburt des Knaben Syphilis 
gebabt zu haben und einige Monate vor dem B eginn der 
Sehwangerschaft cleut.lich Sekundarerscheinungen b ekommen 
zu ha ben. E in an der s Kind, das 4 J ahre spater zur W el t 
Icaro, nachdem der Vater sich besser hatte behanùeln ]assen 
konuen, bot nichts Anormales mehr. 

Knabe von 5 J ahren, taubstumm, mit einem R est von 
Gehi:ir, Stirn niedrig, die Sutura fronto parietalis einge
driickt, Brustbein eingezogen, sehr elend aussehend. Die 
zweimal verheiratete Frau ha.t 6 Kinder aus erster Ehe, 
alle gesund. Vom zweiten Mann war sie viennal schwanger. 
Drei Schwangerschaften endeteu mit Fehlgeburten uncl ein 
ausgetragenes Kind wird taubstumm. Muss man uicht. 
annehmen, dies sei das Werk der Syphilis des Vaters? 

D i s k u s si o n. 
Dr. Forns meint, dass die Taubstummheit durch Ohren

leiden besonders cles inneren Ohres und der nervosen Zen
tren verursacht wird. Kongenitalen Fallen ist er nicht be
gegnet. Er ist der Ansicht, dass die sogenannten Ursachen 
nichts als zufalliges Zusammentreffen sind. Er rat den Be
hi:irden, bei allen Tanbstummen, die in den Asylen sterben, 
di e Autopsie zu gestatten. N ach seiner Ansie h t sind di e 
durch adenoide Vegetationen bedingten Falle von Taubheit 
viel haufiger als Dr. Castex denkt. 

Dr. Bo t e y ist der Meinung, dass es nicht geniigend 
bewiesen sei, dass Heiraten zwischen Blutsverwandten 
haufig Tanbstummheit verursachten, denn bei Tieren liesse 
m an zur V erbesserung der Rasse zwischen Geschwistern, 
Geschwisterkindern, ja zwischen Eltern und Kindern Be
gattung eintreten. Er glaubt, dass die 'l'aubstummheit 
haufiger erworben als kongenital sei. Bei einer grossen 
Zahl von Fallen handle es sich um Labyrinthlasionen, oder 
leic te Hirnhantentziindungen, die das innere Ohr geschii.
digt hii.tten, indem sie die neuroepithelialen Endigungen 
des Akustikus zerstort hatten. 
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Dr. Poli (Genua) sagt, Beobachtungen am Taub
stummeninstitut in Genua gaben ihm ch e Uberzeugung, 
dass ein grosser Teil der Falle erworùeue seien , und dass 
die Schadigungen des L abyrinths in den ersten Togen des 
extrauterinen L ebens eintraten . 

Pradisponiereude Momente (Syphilis, Alkoholismus etc.) 
tragen zu dieser Schadigung bei, aber ausserùem muss eine 
entscheidende U rsaelJ e bes tehen in Form einer auf eli e 
Meniugen oder noch spezieller auf élas Labyrinth lokali
sierten Infekti ou. 

Die adenoiélen Vegetationen, élie man hanfi.g bei Taub
stummen fi.udet, mi.igen eine bedeutenéle Rolle spielen, in
sofern sie einen gunstigen B oden fur d ie entscheidende 
infektii.ise Ursache abgeben. 

E r stimmt mit Dr. Fnrn s tiberein, dass das Kapitel 
ùber die .iù.iologie noch lange nich t; abgeschlossen ist , und 
dass es, um élie Liicken au1:lzufi.tll en , notig ist, dass élie 
Spezialiirzte in den 'l'aubstummenanstalten das R echt haben, 
an der Hand zablreicher Sektionen Studien zu machen. E r 
glau bt, dass ein Beschluss der Ver:;ammluug zweckùienlich 
dazu sei. 

Dr. Ch a van n e (Lyon) sagt, er beabsich tige mit; Dr. 
Lann oi s iiber cl.iese:i 'l'hema eiue Mitteiluug zu veri.i ffent· 
lichen. Er beschranke sich daher darauf, einige Bemer
kungen zu dem Vortrage von Dr. C a s te x zu machen : 
Im Gegensatz zu Dr. Cast e x habe er mehr F alle von 
erworbener als angeborener 'l'aubstumheit angetroffen. 

E ine Statistik, die einen wirklichen W ert haben solle, 
musse auf einer grossen Zahl von F allen basier en . 

W as Verwandtenehen betri.fft , so wisse man heutzutage, 
dass nur die V ereinigung von Mitgliedern einer entar teten 
F amilie von schlimmen Folgen begleitet sei. B ei einer 
gesunden F amilie habe es nich ts auf sich . 

Derselben Meinung ist Dr. lVI. Hug ent ob l e r , Direktor 
der Taubstummenanstalt in Lyon, der sich seit 37 J ahren 
mit der Taubstummheit beschaft ig t und erklart, dass er 
niemals die Abstammung von Blutsverwandten als die 
wirkliche Ursache der Taubstummheit habe konstatieren 
ki.innen. (Den ausfuhrlichen Bericht geben wir am Schluss. ) 

(Schluss folgt.) 

Druck von B. Augersteiu, Wernii'erode a. H, 
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I. 
N a ·h den Darleguugen und Behauphuugeu arztlicber 

un d padagogischer Schriftstell er, von deneu wir B ou vyer
D es mor Liers1 Itard, Miick e, Pfing s ten, Dr. Cast
berg neunen, soli es vorgekommon seiu, dass olme alle 
arztliche Hilfe, durch irgend einen gliicklichen Zufall oder 
durch die H eilkraft der Natur, 'l'aubstumme ihr Gehor 
wiedererlaugt habeu. Wir unterla!:lsen es, auf diese wunder
baren Falle von T<tnbheitsheìluugen, die znm T eìl ganz 
unwahr!:lcheinlich kliugen, und die auf irgend eine wisseu
schaftliche Bedeutung nicht Anspruch macheu di.irfen, naher 
einzugehen. Moglich ist e!:l immerhin, dass sie, wie auch 
in arztlichen Kreisen angeuommen wird, da sie den Beweis 
J er Heilbarkeit der Taubheit zu erbringen schienen, Jer 
Ausgaugspunkt geworden sind fLtr die mannigfachen Ver
suche, die gemacht wurden, die 'l'aubheit dm·ch arztliche 
Eingriffe, auf medizinisch-therapeutischem W ege zu heilen. 

E s ist eine bekannte 'l'atsache, dass sich schon in 
itlterer Zeit die il.rztli che Wissenschaft der Elekt.rizitat be
miicbtigte. Ihre mannigfachen Erscheinungen und oft 
wuuùerbaren Wirkungeu gaben uichi uur den NaLurwissen-
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schaftlern von B eruf Golcgenlteit zu ausfii hrlicheu Aus
ei naudersetzun gen , sonclern si e riefen a.ucÌl auf rein ar:>:tlichom 
Gebi ete eino umfassende Literatur hervor. ,,Es h at aber 
dieses Vornehmen der .A.rzte eben da.s Schicksal gehabt, 
welches fDsf; alle n euen unù seltsamen Unternebmu.ngen zu 
haben pflegen; einige haben es namlich ùergestalt hoch 
erh oùen, (lass sie bi~ zur Ausschwei fung in classelbe verliebt 
geworden; andere hingegeu ha ben e::; lac:h erlich gemacht 
und g ar zu geringe geachtet. " D er arzLlicbe Schrift. tell er, 
dem wir obiges Zitat verdanken , der Kouigl. Preuss. Geheime 
Ra.t und Uni vor:,; iLatslehror, Anclr e a s E li a s Bit c h ne r, der 
um die Mitte cl es ] 8. J abrlmncler ts in II alle wirkte, gibt 
uns in einer Abhanùlung: 11 V o n dem annoch sehr einge
schrankteu uud zum Th eil ziemlich ungewissen Nutzeu der 
E lekkiz itat in der Arzneiwis;;euschaft" K und e von den 
verm eintlich guten W irkuDgen, die v erschiedenen Berichten 
zufolge die E lektrizitaL bei allerlei Gebre::;ten - L ahmungs
erscheinungen, Gich t , Rheumatismus - uud selbst bei Tcmb
heit gezeitigt hal:J en soll. 

.Eiu vierma.liges E lekLrisieren beispielsweise habe, wie 
eìn Bericht ::;agt, allein scl10n genùgt, einer tauben D 11me 
wieder zu ihrom Gehor zu verhelfen. B ii c h n e r, fiir seine 
Zeit ein hochaugesebeuer Arzt, kannte cloch ndie gelehrte 
W el t di e Verdieuste cles berilhmten H errn Geheimden R ats 
hinlauglich", hat j edoch seiue sti~l'k en Zweifel und B edenken. 
E r stehl; den gesa.mten, zum 'l'eil glanzenden B erichten ùber 
<lie H eilerfolge mittelst El elttriz itat rech t skepti:,; ch g egen
iiber , uucl er fùhl t ::; ich verpfi ichtet, zu betonen, dass nfolgende 
allgemeine Aumerkungen in Oba0h t geuommen und bei allen 
dergleichen Kuren applicir t" werden miisst en. Zuvorder tst 
ha be ein A.rzt , der V ersuche mi t der Elektrizitat an stell e, 
vollkommen aufr i0htig zu sei n; er d ùrfe ni chts anfiihreu, 
was sich ni0bt als wahr behaupten lasse. Im wei tereu mi\sse 
er seine Kun st vollkommen verst ehen und dafii r Sorge t ragen, 
dass er von den zu Behandelnden uicht getauscht und hinter
gangen werde. Alle diejenigen ferner, die sich mit der
gleiehen V ersuchen abgeben, d iirften auch nicht von Vor
urteilen geblendet sein, insofern, als einzelne von ihnen 
von voruh erein annehmen , dass eine neue Kur nichts elfen 
kOnne, andere wieder zu dem Glaub en hinneigLen, dass sie 
Wuuder zu verrichten imstande sei. Schliesslich diirfe man 
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auch mit der Bekanutmachung solcher Heilproben nicht zu 
eilfertig ver fahreu, sondern mùsse erst abwarten, wie die 
ganze Sache ablaufe und was sie fi'lr Folgen habe. Bù chn e r 
ùbenuitteH uns nun selbst in einer ,Abhanclluug von einer 
besonderen un d leichten Art, Taube horenù zu machèn", 
cl ie 1759 in Halle erschien, seine Beobachtungen und Er
f,~hrungen in dieser wichtigen Frage. Er zerlegt die Be
mùhungeu uud Versuche ,der Arzneigelehrten und Natur
fo rseher" , das Ùbel der Taubheit zu h e ben oùer wenigstens 
zu vermindern , in zwei Klassen. Die erste Klasse schliesst 
die Methode in sich, auf Grund deren einem 'l'aubstummen 
,
1
dnrcb die Beihiilfe der anderen Sinne ohne Zntritt des 

Gehorwerkzeuges" n.lle diejenigeu Begrifie beigebracht werden, 
ùie die anderen Menschen durch das Gehor erhalten. Die 
zweite Klasse umfasst alle Llie Methoden, , wobey der Gehor
nerven selbst in Bewegung gesetzt und also dieselbe 
Empfìndung in unserer Seele erregt wird, die wir das Gehor 
uennen u. Die erste Methode ist diejenige, die P o n c e, 
Bonet, Amman , Helmont, Wa lli s, Kerger n. a. bei 
ihrem Unterrieht angewendet haben, also unsere Sprech
und Absehmethode. Bùchner ist kein sonderlich er Freund 
ùieser Methode. \Vohl gibt er zu, dass es ganz t iichtige 
Manner waren, die sie ]Jraktizierten, gleichwohl aber habe 
diese Methode verschiedene ansehnliche Mangel aufzuweisen, 
w el che si e tief unter d i e Methoden, di e zugleich den Gehor
nerv reizen, heruntersetzen. Diese Mangel und F ehler 
betJtehen besonders darin, dass, wenn ein Mensch, was ja 
auch vorkomme, zugleich taub, stumm und blind sei, ihm 
gewiss niemand und wenn er nauch noch geschickter, als 
Amman ware", nach ùer angefiihrten Methode die Begriffe, 
die sonst durch das Gehor entstehen, beibringen konne. 
Zu bedauem sei auch, dass die durch diese Methode bei. 
gebrachten Begrifie bloss auf die Sprache eingeschrankt seien 
und ,alle rùhrenden Empfindnngen, die nus sonst das Gehor 
verschafit" hier wegfallen. Weder eiu Graun, ein Bach, 
ein Be n d a, e in H b c k wird einen solchen , Elenden in 
eine stille Entzi.'lcknng setzeu konneu, wenn unter ihren 
H anden die Saiten in recht himmlischen Harmonien eine 
unnennbare Wollust ins Herze der staunenden Zuhorer 
hineinzittern". Endlich moge man einen Menschen, der 
wenig Mutterwitz hat, nach dieser Methode in die Lehre 
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nelJm en, uml all o angewauclte Miihe und Arbeit wircl ver
lm·en seiu. ,Selhst Amman wiirùc mit <tller :;eiuer Kuu st 
uucl praktischen Geschicklic:hkeit bey eiuem ungelohrigeu 
Magclgen und einem nnflfi.tigeu Jungeu zu Sehauden. u 

B ii c h n e r i ~ t e i n Freund der II. Klasse, derj e nig·~n a bo, 
in der chs G ehor, :;oweit es moglieh ist, in Anspruch genom
mHn wird . W eniger .inLeres:;Ìert ihn bei dieser K lasse dereu 
I. A.bteihmg, in der der Schall noch clurch die ordentli eheu, 
obgleich feb erhaff;en Gehunverkzeuge bis zum Gelt èim erv 
fmtgepflanzt wird; vie l mehr ni.mrnt sein Interesse inAnspruch 
c1ie II. Abteilung di eser Klasse, , welcho diejenigen lVf e
thoden un ter sich begreift, die den SchnJl dureh ausseror
dontliche \Vege, uud n.icht durch die nati.i.rlichen Gehurgiluge, 
zum Gehornerven bringen uud claclurch das wirkliche Gehèir 
herstellen '' . 

E s handelt, sich bei dieser Abteilung im wesenUichen 
darum, dass der Sch all durch harte uud clabei elastische 
Korper, die in ihrem Zusammenhange von keinem weichen 
'l'eile unterbroehen werden, zum Gehoruerv fortgeleitet 
wird. B ii e h u e r giebt uns einen historischen Ùberblick 
iiber F all e von Taubheit, iu deueu zu jener angegebenen 
Schalll eitung die Zufl.ucht genommen und clamit die 'J~aub

heit aufgehoben wurde, Falle mit breiter Ausfiihrli chkeit 
und einer solcheu Fii.lle von Unwahrscheinlichkeit erzahlt, 
class sie clie Belustigung cles L el:l ers geradezu herausforclem. 
Wir konnen auf alle diese Falle nicht niiher eingehen, 
mochten aber doch, schon um zu zeigen, in welchem Ver
haltnis wissenschaH,lich gebildete Manner jener Zeit zu der 
Taubheit und der Kunst, sie ab~ustellen, stanclen, einige 
Beispiele anfiihren. Wir lassen clabei den alten Bii.chner 
soviel wie rnoglich selbst reden. 

Ein Mann in Kopenhagen war so taub, class er n wenn 
gleich Kanouen abgofeuert, viele Trommeln g eriihrt etc.", 
clavon auch nicht clas allergeringste horte. Dm·ch eine zu
fallige Erfahrung verschaftt e er ~;; ich den Genuss cles Horens. 
,Solches verrich tete er vermittelst eines mittelmassigeu, 
etwas langen holzernen Stockes, welchen er mit clero einen 
Encle an seine Zahne hielt ocler mit denselben anfasste, das 
andere Ende aber an denj euigon Ort anstemmte, worauf clie 
gegen ihn reclende P erson stand." Auf cliese W eise brachte 
es jener Stocktaube clahin, in den Kirchen sogar die Predigten 

1 
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zu ve1·steben uncl n~tchzuschreiben; er stemmte dabei einfach 
seinon zwischen den Zahnen befincllichen ~tock ,an den 
ausseren Fussbodeu der Kanzel". Ohue dies es .Mittel h orte 
er absolut nichts.*) In ahnlicher \ Veise lernte eiue 24jahrige 
J ungfrau hèiren ; um ~i eh clen Genuss cles Horens zu ver
schaffen, benut.zte sie ,ein altes, verrostetes Stiick einer 
Rappierklinge, das ohngefahr eine Elle lang ·war . . .. So
bald m an vermittelst. dieser Klinge D LU cin paar \V orte mi t 
ihr gesprochen, hat sie ~ogleich lachelnd mitten auf den 
Kopf gewie.-eu uml bezeugt, daso; ~<ie claselbst alle dioso 
'l'one empfande uu cl alsohald diesolbeJt naehzuahmen sich 
bemi.'thet". 

In W esell.ebte ein angeseheuer Kaufmann von 78 J ahren, 
ein Mann, der bereits seit seinem 20. J ahre an eiuer ausser· 
ordentlich starken Se h werhorigkeit li t t. Alle angewandten 
Mittel wa.ren vergebens; di Sehwerhèirigkeit wurde immer 
starker, und eudlich war er f~t sf', ga.nz taub . Deutsche uncl 
hollandische Arzte konnteu mit ihrcr Kunst und Geschick
lichkeit ni ·hts ausricht;eu und erldàrten schlie::;slich das Ùbel 
fi.'tr unheilbar . Als sicb spater dieser JYhnn verheiratet batte 
und zwei seiuer Kiuder im Klavierspiel unLerrichten liess, 
trat er auch Ofters ans Klavier und wi.'tuschte, die Musik 
zu horen. Auf die Aussage cles Klavierlehrmeisters, dass 
das sebr wohl moglich sei ,wcnn man, nach einer alten , 
bekanuten Erfahrung, ein cli.tnne ~ Stablein, oder uuch nur 
eine T obakspfeife mit. dem einen Ende an den Steg de::; 
lle~;onanzboclens und mit ùem auclereu Encle un die oberen 
~~ihnc hielte", versuchte es der 'l'an be augenblicklich , un d 

*) Die Idee. holzerne L IJitor ;~um H oren zwischen dio ZH.hn" 
zu nehmen, scheint in de t· ùamaligen wissenschaftli ch tln \Volt durclu~us 
anerkannt, ~owesen zu sin. Sie wurde von Arzten stark ùiskutiotur 
une! sog:u ;-. um Gogonstande vo n Disser tationtm g•~m•teh t. !m J fth ro 
J7i'i7 ben\ttzte sio ùor An:t Joh nnn J P ri Bs n.t·e zu eimH· Dissortatiou , 
di e er an der U ni versiti~t. Hallo verteidigte E r gah in seiner goJo hr ton 
Abhandlung im Detai l di o Versucho 1\11, rli e e r mit S"inom tnuben 
\~ A. te r in di ,. ser .Beziehung vorgenommen hatte. Lotztoron Ji css or 
mittelst ein es Leiters von H olz horon , dtJr zwi~1chon rlio Zabne dou 
Tauben g elegt wurde und am and eron Ende den .M:uud derj uni gon 
P erson beri.lhrte, die sich ihm vern ehmlich machon wollte. Zwei 
J ahre spater. 1777, vertoidigte der Arzt J o !t. H e i n r. W i n k l e r 
oine Dissertation, dio s ich mit, dems ·l ben Gegonstande be~chiiftigte . 
(Vgl. Itard .Die Kraukheiten cles Ohres und Gohors" Woimar l l:l :G~.J 
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freute sich ungemein, da. er nicht nur jeden Ton schon :;ehr 
deutlich vernehmen uncl unterscheicl en konnt-e, sonclern auch 
deuselben viel sta.rker, als ebemals, bey noch gutem Gehore, 
zu vernehmen glaubte". 

Obgleich er also jetzt in der Lage war, sich den Genuss 
musikali s cher Tone zu verschaffen, fehlte ihm doch noch 
die Hauptsache, namlich die m ensch liche Sprach e zu 
vernehmen. Do eh soli te er auf zufallige W ei!'le auch in ùen Ge
bmuch eines Mittels kommen, n wie jederm ann mi t i hm, auch 
sogar in einer Weite von 20-30 Schritten, ohne seine Stimmc 
stark anzustrengen, r eden konne." E s geschah das auf fol
gende W eise. nAls einstmals dieser taube Greis seine ganzo 
Familie beisammen hatte, und <~ich an dem Cln.vierspielen 
seiner Tochter vermittelst seiner Tobakspfeife, woraus er 
dabei rauchte, ergotzt.e, behauptete sein zugleich auwesender 
Bruder, dass, da er die artikulierten Tone cles Claviers 
deutlich vernehmcn konne, es notwendig folge, dass er 
gleichfalls auf eben diese Art die Tone eines Redenden 
verstehen miisste." E s wurden uun verschiedeue Experi
mente mit einem Sprachrohre gema.cht, und siehe da, nach 
mehreren vergeblichen Versuchen kam der taube Mann 
selbst auf einen Einfall, welch er ghtcklich verlief. nEs 
musste nemlich sein Bruder den Rand der weiteu Offnung 
d es Sprachrobres an seine o beren Zahne halten, un d er 
selbst, der Taube, that ein Gleiches mit dem unteren Ende 
oder dem Mundstiick: worauf kaum sein Bruder ein paar 
Worte ausgesprocben hatte, als er sie sogleich mit der 
grossesten Freude wiederholte und daneben versicherte, 
dass er sie vitll deutlicher versti.tnde, als wenn man sie ihm 
sonst mit der grossesten Hel'tigkeit in den Mund geschrieen 
hatte." Ganz denselben Erfolg ha t te er zu seiner Freude 
auch, wenn er auf diesel be W eise seine 'l'abakspfeife an
legte oder lange di.tnne Stabchen benutzte, wie man sie 
in dortiger Gegend zum Ausfi.tllen von auscinander ge
tretenen Fugen der Fussboden benutzte. "J a! vermittelst 
eines ganzen zusammengebundenen Bundels von dergltlichen 
Stabchen konnte clieser taube Ma.nn auch die leiseste Stimme, 
welche kaum die Umstehenden vernehmen konnten, sehr 
deutlich horen." - - -

Wir verlassen Buchner und seine n verni.tnftige uncl auf 
physikalische und meclicinische Griincle gebauete Erklarung" 
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all er bei diesen merkwurdigen Horerfolgen wRhrgenommcnen 
Vorfalle nnd Begebenheiten und weud en un s eincm Manne r.u, 
der, obgleich weder Arzt uoch Padagoge, doch der H eilung 
der 'l'aubheit ein weitgehendes Interesse entgegenbrachte. E~ 
ist dies der fmnzo sische Privatgelehrte (Scbriftsteller) Bo u 
v y e r - D e s m or t i e r s , Mi tg li ed der freien Gesellschu.f t der 
Wissenschaften uncl schoneu KL1uste zu Paris etc.,·x") ein 
Mann mit einem H erzen volll\1.itleid fùr alles Un g!Ltck rmf 
der Erde und bestrebt, an sein em Teile so viel wie moglich 
dazu beizutragen, clieses Ungh.i.ck zu milùern. 

Bouvyer-D emor t i e r s studierte aus reiu menschli chem 
Interesse die damal s i.i.blichen Lehrmethoden im Taub
stummenunterrichte. Besonders de l' É p e e war's , der ibm 
Bewunderung a brang. In di e L ehrmethode dieses berùhmteu 
'l'aubstummenlehrers scheint er aber weni ger eiugedrungen 
zu sein; denn er beschaftigt sich nicht mit der ktmstlich 
entwickolten undausgebildet enZeich ensprache, di e de l'Ep 6e 
bei seinem Unterrichte beuutz te, soudern bewundert viel
mehr clie Methode, deren er sich belli oute, ùen 'l\tubstummcn 
die J .... autsprache beizubringen, sowie die Geduld, die dazu 
gehorte. Er berichtet die in Fachkreisen bekannte 'l' t~. tsache , 

dass ein Zogling d e l'E p e es bei Gelegenheit eiuer offent
lichen Vorfi.'thrung eine lateinische Vorlesung n von beinahe 
sechs Seiten" gehalten habe und ein Jabr dm·auf den Beweis 
von einer De:fiuitiort der Pbilosophie gefùbrt uud seine Be
hauptung in einer streng syllogistischen F orm gegen eineu 
seiner Mitschuler verteidigt habe. Ein taubstumm cs Madclt cn 
war imstande, deutlich und mit vernehmlicher Stimme das 
28. Kapitel cles Matth. zu le.·en. ,Man enJtauut wirklich, 
wenn mau diese Thatsachen hort; a ber ma n si eh t den 
Vorteil nicht, den sie fùr die Zoglinge haben sollen. Was 
ist fi.'tr den Lehrer das Verdieust, so grosse Schwierigkciteu 
ùberwuuden und Unmoglichkeiten moglich gemacht zu 
haben, wenn seiue Bemùhungen ohne Nutzeu sind? Die 
beiden 'l'aubstummen stritten ùber Gegenstaude, die ihneu 
einstudiert waren. Der eine hatte die Fragen, der andere 
die Antworten bekommeu. E s ist dies nichts, als ein 

*) Vgl. Bouvyer-Desmorti e rs ; ,Untersuchung iib er Taub
sturume und die n1ittel, ihneu do .. i Gehor und dio Sprache ;-;u vor_ 
schaffen o te." (Leipzig 180 l.) 
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maschin enmitssige::. H erplnppern der \VorLe, ohne .Be
schaftigung des Geistes; sie gaben die 'l'ono wieder von 
Ricb, c1ie man ihnen g elehrt batte, so wie eine Flotenuhr 
llie verschiedenen Melodieen, fiir welche sie gestimmt ist, 
zur bestimroten Zeit spielt . - - lVIan sollte n.lso auf
horen, die 'l'aubstumm en auf die~e Art, bloss durch Be
wegung des Mundes uml durch Ausbildung der Sprachorgane 
znm Sprechen zu briugen, da s w a h re un d e in zige Mi t t; e l , 
ihre 8p ra c h e ausz u bi ld en, i st, ihr e Ohr e n :~.u 

o ffn e n. u Die Annahme, dass eine H eilung der 'l'anbheit 
schwer und im all gemein n amgeschlossen soi, sei ganz falsch, 
kame es doch vor, und verschiedene Beispiele bewiesen es, 
dass die Natur oft selbst unmittelbar heileud eingreife. Unser 
wesentliches Bemùhen soll und muss es sein, ,die NaLur 
des orgauischen F ehlers, der die Taubh eit h ervorbringt," 
kennen zu lerneu. 

Fiir den einzelnen sei es freilich unmoglich, all e hierzu 
notigen Untersuchungen allein durchzugehen. ,Es ist 
schlechterdings di e Pflicht des Staates, sioh bei einer so 
interessanten Unternehmung fi.tr das Wohl der Menschheit 
mehr zu interessieren, als es leider bis jetzt geschehen ist. 
Der Staat allein hat den Erfolg eines Versuchs der Heilung 
clie er Menschen in seiner Gewalt, wenn er alle Taubstnmme, 
die in dem ganzen Urnfange clesselbeu zerstreut sind, zu 
erfahreneu Mi.tnnern schiclde, welche ihren Untenicht 
zweckmassig leitell kiinnen." Bis jetzt habe siuh 
eigentlich niemand so recht um die Taubstummen und ihre 
H eilung geklimmert; aus Mangel an Aufmerksarokeit seien 
sie fiir den Staat verloreu gewesen; man konnte sie e ben nicht 
geni:igeud beobach ten und ans dero Grunde auch kein Mitttel 
zu ihrer H eilung ausfinclig machen. , Diese verwahrlosten 
Geschopfe gehoren (darum) eigentlich mehr clero Staate, 
als clen Eltern. Dem Staate kuunen sie noch ni.ttzen, da 
sie ilu·er Familie im Gegenteil imroer zur La;:;t sincl. Man 
wi.trcle also einero grossell Wnn. ·che der Menschheit hier 
auf eiumal abhelfen konnen, wenn roa.n diese UnglUckli chen 
clero UnLerrichte verstaudigor Arzte i.ibergàbe." W enn 
von 100 'I'aubst.ummcu anch uur einer das Gehbr erhalt, 
so ware clas schon ein beLrachLliuher Vorteil fii.r clie Mensch
heit ; die Zogliuge a ber, di e sich fftr eli e Eropfangnis cles 
Gehors nicht fah.ig zeigen, dio sullLe mau in Manufaktureu 
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und Werkstatten verwemlen und dort die Stelle derer ver
treten lassen, die fur eine andere Gattung von Geschaften 
noch fahig sind. 

Bou vye r-D emortiers hat sich lange und ernstlich 
mit dem Gedankeu beschaftigt, wie die angeboreue Taubheit 
durch ein 1\iittel der Kuust abzustelleu sei. ,Ich forschte 
nach, welcbe Mittel wohl geschickt waren, einen solchen 
ungliickli chen Menschen sich selbst und der Gescllsehatt 
zurU.ckzugeben, von der er Jurch diese Unvolllwmmenb eit 
so ganzlich getrenut ist." Er bedauert, dass man immer 
noch keiu sicheres Mittel habe, sondem im F instem tappe 
und sich mit Vermutungen abgeben miisse. , Aber wie 
soli man fiir ein Ùbel, dessen Ur,;~?he man nicht kennt, 
ein Mittel auf'finden ?" Er ist der Uberzeuguug, dass man 
nicht eher ein sicheres Mittel habeu wird, als bis man 
eine Menge Ohren von Menschen und Tieren uutersucht. 
hat, die mit dem Fehler der Taubheit behal'tot sind. 

Das Stuclium der Frage der Heilung der Taubheit hat 
ihn dio ThaLsache gelehrt, dass man ,.,gemeinigli ch die 
Ur~ache der,;elben in einer widernatùrlichen V erdiekung der 
Feucht igkeiten in dem inueren Ohre uud den nahegelegenen 
Teil en gesucb t" habe. Zur Aufhebung des ÙlJels seien 
clarum verscbieJ ene aufl osende Mittel angewa.ndt wonlen; 
ortlich H Aderlasse, bittere 'l'ranke, Purganzen, Blaseupfiaster, 
Raucherungen und Einspritzungen. L eider seien diese 
Mit.tel nicht von den Erfolgen begleitet gewesen, die man 
von ihnen erhoffte. Sein Bestreben sei darum dahin ge
gangen, eineu nenen Weg anzubahnen nnd ,aus oiner un
gewohnlichen Quelle das Mittel zur Wiederherstellung des 
Gehors zu schopfen." J:?iese Quelle ist die Elektrizitat.*) 

~') n o uvy e 1·- Domortiers giebt. sich den Anschein, als ob e
das Verfahren, dio Elektrizitat als Heilmittol gegen 'faubheit anzu
wenden, gleiohsam als erste1· entd.·ckt ha.bo . De1n gegeni.\ber flihrt 
d or fran zosische Ohr•'narzt , Dr. Sa i s s y, in seiner gekronten Preis
scbrift: , Die Krankheit en des inneren Ohres" (Ùbersetzt von Dr. 
Cari F i t z l e r , Ilmenau t 829) zahlreiche .Full e an, in denen si e l auge 
vor Bouvyer-D emo rti ~ r s als Taubheitsheilmitte l angewandt 
wurùe. , N achd mn so vie l At·zte un d Physiker von der Anwend ung 
der E lektrizitilt in accidentell en sowohl als in angeborenen TaubheitR
fllll en gespro cben, muss man mit R echt erst.aunen , den H errn 
Lebouvier-Demortier~ dieses Mittel als eine none, von ihm ge 
macbt.e Enldeckung gegen angoborne Taubheit ttnkUndigen zu h!lren ." 
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Wohl ist sich Bouvyer- D emortiers daruber klar, 
dass die Elektrizitiit nicLt in allen Fallen hilft und helfen 
kann i a ber eine Erfahrung vou 20 J ahren und ;mehrere nach 
Wunsch ausgefallene Versuche haben ihn in der Uberzeugung 
gestarkt, dass die Elektrizitat in V erbindung mi t den Mitteln, 
die man bis jetzt fruchtlos angewendet hat, zur H eilung der 
angeborenen Taubheit vieles beitragen konne. Leider fand 
er nicht genug Patienten fùr seine Versuche. Die Leidenden 
sowohl wie deren Angehorige brachten ihm und seiner 
Kunst ein g.ewisses Misstrauen entgegen, weil er - wie 
B ou vyer-D emortiers glaubte- nicht Arzt von Profession 
war. Den wenigen jedoch, die sich ihm anvertrauten, widmete 
er seine ganze Zeit. nlch lebte ganz all ein mit den Ungli.tck
lichen, welche meine grossLe Sorge ausmachten. Ich war 
ganz ohne Empfehlungen, und hatte daher mit vielen 
Schwierigkeiten, die ich aber alle voraussah, zu kampfen. 
Misstrauen, Furcht, V erdacht der Charlatanerie, beissender 
Spott und verachtlicher Unwillen tr11fen mich von Seiten 
der 'raubstummen und ihrer Familie. Von Seiten des 
grossen Haufens hatte ich Spottreden, beissende Ausfalle, 
Geschrey gegen mich zu erwarten, welche diese Menschen 
so gerne gegen alles, was aus dem engen Kreise ihrer Ge
wohnheiten heraustritt, verschwenden. Ich blieb aber fest 
bei meinem Vorhaben i ich liess mich durch diese Dinge 
nicht irre machen, sondern sie dienten noch dazu, mir 
meinen grossen Zweck, der Menschheit zu dienen, immer 
v or Augen zu halten." 

In Bouvyer-Demortiers haben wir unstreitig einen 
Mann vor uns, der uneigennutzig das beste erstrebte, der 
aber auch in blindem Optimismus sich in Erfolge hinein
traumte, die nie und nimmer zu erreichen waren, und der 
darum der Sache der 'raubstummenbildung mehr schadete 
wie nutzte. In ausfiihrlicher W eise berichtet er besonders 
uber die Kur eines Madchens, das aus N an t es stammte und 
ihm vom Vater am 13. September 1798 in Behandlung 
gegeben wurde, Bouvyer-Demortiers schlug jede Bezah
lung fur seine Kur ausi der gluckliche Erfolg allein sollte 

Ùbrigens urteilt dieser angeseheno Arzt sehr kUhl ubor die An
wendung der Elektrizit ii.t bei Taubhcit ; er kommt zu dem Resultat 
dasa ,in der grtlssercn Mehrzahl von }'ii.llen ihre W irkungeu illu
soriach sind." 
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i hm Belohnung sein. J edoch machte er den Vater darauf auf
merksam, dass die Kur ein J ahr und hinger dauern konne, 
ohne dass man sich vielleicht dem Endziele, der Heilung, 
sebr genahert batte. Das Madchen wurde von ihm zunachst 
in eine Art von Vorbehandlung genommen. Es erhielt 
3 mal taglich, morgens, mittags uud abends, eine Zufiihrung 
von Wasserdampf 1/ 4 Stunde lang in die Ohren. Darauf 
folgte eine Einspritzung von reinem Brunnenwasser mit 
ehi wenig verkohlter Pottasche vermischt. Hierauf wurde 
etwas Moschus in die Ohren getan. Diese Behandlung 
umfasste einen Zeitraum von mehr als 3 Monaten mit dem 
Unterschiede, dass zur Abwechseluug zuweilen der Dampf von 
oinem Eibischdekokte in Ohr und Nase gelassen und als Ohr
einspritzung zur Halfte Milch zum W asser gegeben wurde. 
Als spater alle diese Mittel keine rechte Wirkung mehr 
zeigen wollten, ging B ou vyer-Demortiers zu einer neuen 
Einspritzungs-Mischung, bestehend aus Wasser, Terpentin
spiritus, etwas Phosphor und einigen Tropfen Ammoniakgeist, 
l.iber. Am 11. Tage der Bebandlung bekam das Madchen 
K opfschmerzen. ,Es liefaus dem linken Ohre, welches sehr 
empfindlich geworden war, eine rotliche Feuchtigkeit" 
Spater ,sah ich aus dem linken G ehorgange eine weisse 
Feuchtigkeit fl.iessen, welche olme Geruch war. Die Kranke 
warf durch den Mund eine eiterartige, stinkende J auche 
aus, welche aus der Eustachischen Rohre kam. Aus der 
N ase fl.oss di e J auche gleichfalls in reichlicher Menge . . . 
Die Oberlippe war angeschwollen . Im rechten Ohre, 
wo die eingespritzte Fliissigkeit nur sehr schwer und in 
geringer Qualitat eindrang, nahm man keine Anderung 
wahr". Nach einigen Tagen (am 29. Dezember) wurde 
der Zustand des Madchens wieder besser. ,Die ge
schwollenen Halsdriisen hatten sich beinahe wieder zer
teilt, die Feuchtigkeit an der Nase und die Geschwulst an 
der Oberlippe sowie der rote Fleck am Ohre waren zum 
Teil verschwunden; auch schmerzte das Ohr selbst nicht 
mehr nur hinter demselben war noch eine kleine schmerz-, 
h afte Stelle". In dieser Weise wird die Behandlung 
fortgefi.ihrt. Kopfschmerz, pochender Schmerz in den Ohren; 
Ausfiuss aus Ohr und Nase losen sich bei der armen Kranken 
ab. Am 4. Februar macht sie ùurch Zeichen deutlich, ,dass 
si e mi t dem linken Oh re den Ton einer Violine gehort ha be." 
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Als schlie~::;Jie;h die ven;chiedencn Ohreinspritzungen gar 
keino Wirkung mehr h ervorbringen wollen, geht Bouvyer
D emort i e r s zur 1-Ifl.uptbehanù.luug, derjouigen mit Elektri
zitat, i.ibel'. Dio 'l'aube wurù.e zunachst ·jeden 'l'ag einmal '/2 
Stunù.e lan g elektrisiert, spater zweimal, jedosmal gewohnlich 
1 /~ Stunde laug. A uch bei dieser Prozeclur ging es nicht olme 
stu.rke nu.geuùe und bohrende Sehmerzen al>. Nach einer Be
}, twdlung von ca. 4 Wochen hbrte die Patientin mittelst 
Hohrrohrs ù.ie vVorte Papa, Mama uud zeigte mit eiuer 
Bewegung cles Fingers clie Za.hl der Silbeu a.n. .,Man 
konute vielleicht S<tgen, dass diese Tone ihr b ekannt ge
wesen waren, uwl dass sie das Verhaltnis derselben gewusst 
batte, weil sie ihre Eltern bisweilen uannte. Dieses war 
a ber b los me1schinenmassig; de nn wie konn te si e das V er
haltnis der 'l'une einseh eu und begrei fen, welche sie zum 
ers tenrnale ho rte" . Als 8 W ochen d ahi n gegan gen waren, 
b esuchte der V ater <li e Kranlce un d w:n· bei der Be
handlung zugegou. ,Ich wollte ihm zeigen, dass seine 
'l'ochter ùas Schl agen der Uhr uucl den Ton cles Schliissels, 
welcheu ich wie gewohulich clurch einen Schlag auf die 
Zange hervorbrachte, h oren k iJnnte. Aber ungliicklicher
weise horte sie heute die Uhr garnicht, und ich musste 
starke Schlage mit dem Schli.i.ssel thun, damit sie Jen 'l'on 
htirte. " Naeh insge~am~ sechs iHonateu l1atte die Behancllung 
ihr Encle erreicht. Mag das fernm·e Schicksal der Patientin 
anuh sein wie es wolle, meint der optimistisch denlrende 
H elfer derTaubstummen, , ~o sinddieangefiihrten Thatsach en, 
dass sie im Anf'ange sch1 ee;hten1iugs nichts horte, claun den 
'l'on einer Violine wahrnahm, und dass nach und nach die 
Empfinù.lichkeit ibres Gehors so weit stieg, dass sie den 'l'akt 
zur Musik schlagen konnte und den 'l'ou der gewohnlichen 
Spnwhe ziemlich ù eu ~lich h orte, ausgemacht richtig. u \ Vir 
bmuchen fii r unsere geschab:ten Leser nicht erst h ervor
zuheben, dass es sich bei diesen geringen Erfolgen wohl 
mehr urn taktile Emp-findungen, a ls um Gehorswahrneh
mungen handel te, um Empfiudungen, die an vielen 'l'auben 
zu beobachten sinù, ohne dass es notig ist, die betreffenden 
Viersinnigen mit grausamen Kuren zu qualen. Aber selbst 
augenommen, es hatte sich in diesem Falle wirklich um 
se h wache Gehorsempfindungen , die fiir den sprachlichen 
V erkehr freilich ohne j ede Bedeutung fiir ùas Madchen uu<l 

' 
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ihre Umgebung waren, gehandelt, so muss man die Dauer 
dieses Erfolges geradezu n.ls eiue lacherliuh kurze bezeichnen. 
Als Bouvyer-Desmortiers seine P atientin 6 ' /~Monate 

nach ihrer Entlassuug besuch te, da fand er sie, ,, eben so 
t aub, wie sie beim Anfa.nge der Behandlnng gewesen war." 
Un l ganz naiv fugr. er cliesem negativen Resultate die 
komische Bemerkung .bei: ,,Obgleich nun diese wiedor 
entsbndene 'l'aubheit offenbar die \Virksamkeit cler ange
wendeten Mittel bewei»t, so h atte i eh si e ( ùitl Patientin) 
doch lielJer in dem Znstande wieder gefunden, in welchem 
ich sie ver1assen ha t te.'' *) 

Es wa.r im Jahre 1780, fds der beruhmte Aanatom 
Gal v ani die Berùhrungselektrizitat, den Galvanismus, ent
deckte. Von der Heilwirkuug der H.eibungselektrizitat hatte 

*) Si c a rcl , d er soust !dar un d niichtem clenkcncle frunzi:i sis ehe 

Taubstumm enlehrer, stellte B o uv y e r fo\gencles Z eug nis aus : , M i t sehr 

rrrossem Ve rg uti gen krmn ich es Offent\ieh crlc\iiren, ùass d er Htirger 

B o uv y c r- D e s morti e rs fii r clic T aubstummen ansserorcl C\ntlich niitz\i ch 

ist, un cl es n och mehr werclen knnn , <la er sich b cmiiht, all un denen, 
cle r en Tromm elfell nicht geHihmt ist, das (i-cflih\ \~ ?) wiecler zu verschaffen . 
J!; r h ltt sein e Kenntnisse in cliesem Fache einem glii cklichen Un gefahr, 
ciner unermiicleten Geclulcl uncl vorzi.ig li ch ein er ~choncn Leid enscbaft zu 
ùanken , mit we\chcr er sich Zll d iesen Ungltick\ich en hing ezogen fiiblte ." -

Auf gunz demselben Boclen stuncl der Hbersetzer d er Bo n v y e l' 

Desmortiers'schen Sch rift, der praktisch e Arzt Dr. Mu. rt e ns in 
.Leipzig. , \Venn der Tnubst um m e ganz d er men schl ichen G ese\\schnft 

wieclergegeben , weun er gunz in d en Stancl gcse tzt wPrden sol\, im 
btirgerli cheu L eb n sein c Stell e g ehorig ausr.ufii l\ en uncl sein c C+ esehiifte 
g e lti:irig zu verrichtcn, so mti ssen wir es moglich zu much en such cn , ·i\nu 
lhB Gchi:i r wie.J er zu schu.fEen unù ihn so ganz zn heilen . D ieS('I' W eg 
ist g ewiss der bt·l ste, der sicher st e uncl , wie ich g laube, u.uch d er kiirzest e · 
Es ist b is jetzt viel iiber clie Mi:ig\ichkeit d er Atlsftihrung cl ieses Proh\em s 

gestritt.en \VOrclen ; aber es h u.t jetzt anfgebort Problcrn zu sei n , cln d er 
Verfasser clieses Buch e~ - Bou vy e r-D es morti cr s - es clurch Er
fahruug b ewiesen hnt, class es mi:iglich sei , Taubstunnn en durch arzL\ichc 
Be\mudlllng clas C+ehi:i r wi eflerzugeben" , so iiusserte er si eh in se in er 
,Abhandlung i.iber clic m eclizinisch-chirurgisch e B ehand\un g d er Taub

stummen in Hin icbt auf clie Wieclerher stel\ung ihres Geh i:irs ." U n<l 
wenn er in seinen weiteren Anfiih ruugen aud1 ::mfangt , r echt vorsichtig 

zu werden und vie! mit Wnhrschcinlicbkeiten uncl ì\[ i:ig\ichkeiten operiert, 
sch\iess\icb aucb zugibt, dass er ,bis jetzt noch ausser st wenig e Be
obachtung eu, wie an e auderen A rzte, iiber diesen Gegeustancl hahe macheu 

ki:innen ," so lie fert clic ganze Art und W eise seiner Dantellung d oeh 
cle n Bewcis dafiir, dass clas keck~te uncl sich erste U rtei\ st ets dort aus

gesprochen wircl, wo es am wenigsten von Sachkenntnis getr iibt ist. 
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man, besonders auf dem Gebiete der Taubheit, eme immer 
ungttnstigere Meinung bekommen. Namhafte A.rzte batten 
absprechende Urteile ttber ihre Heilkraft gefallt; immer 
mehr rang sich die Erkenntnis durcb, dass si e nicbt das 
geeignete Mittel sei, das Leiden der Taubheit oder Schwer
horigkeit aus der W el t zu schaffen. N un a ber that si eh ein 
neues Feld fttr Heilversuche auf. Anstatt der mangelhaften 
Funkenel.ektrizitat erhielt man jetzt einen konstanten, gleich
massigen Strom; als es dazu V o l t a no eh gelang, diesen 
Strom entsprechend zu verstarken, eine gal vanische Batterie 
herzustellen, kannte der Jubel keine Grenzen. Die Gal
vanisation, d. h. die Anwendung cles konstanten galvani
schen Stromes zu Heilzwe('.ken, wurde von Berufenen und 
Unberufenen in ausgedehntestem Masse zur Fortschail'ung 
der verschiedensten Krankheiten und Gebrechen angewandt. 
Bei der Stellung, die die gewohnliche Reibungselektrizitat 
schon bei der Heilung der Taubheit eingenommen hatte und 
zum Teil noch einnahm, war es kein Wunder, dass der gal
vanische Strom erst recht auf diesem Gebiete berufen schien, 
eine Rolle zu spielen. In der That trat auch bald ein 
Mann auf, der praktische V ersuche mi t dem n eu dargebo
tenen 'l'aubheitsheilmittel anstellte. Dieser Mann, dessen 
Wirken massgebend wurde fiir alle spateren galvanischen 
Versuche an Taubstummen und Schwerhorigen, war der 
Apotheker Justus Sprenger in J ever. Sprenger, dem 
wir auch ein Buch ilber seine Wirksamkeit verdanken,*) 
kam auf seine wunderthatige Kur ganz zufallig. 

Er h atte si eh eine Volta- Saule angeschafft un d V er
suche angestellt, um ihre chemische Wirkung zu erfahren, 
als ein Einwohner von J ever, Vater eines taubstummen 
~finglings, ihn ninstandig" bat, doch an seinem unglttck
hcheu Sohne zu probieren, ,ob seiner 'l'aubheit nicht ah
geholfen werden konne." Da Sprenger n un zufallig ge
lesen hatte, dass in Eu ti n einer taubstummen Person mit
telst der Volta-Saule das Gehor hergestellt worden war, 
glaubte er berufen zu sein, ahnliche V ersuche machen zu 
dttrfen. Ehe er jedoch anfing, die 'l'aubstummen mit ,Ge
hor zu beghtcken", hielt er es fttr geraten, di e Starke der 

*) ,Anwcndungsart der Galvani-Voltaisc!Jen Meta\1-Elektricitii.t wr 
Abhelfung der Taubheit uncl Harthorigkeit". Von J oh. Just. Auton 
Sprenger, Apotheker iu Jcver. Als l.V!auuskript flir Freunde, Jever 1802. 
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Volta-Saule erst an sich zu erproben. nich wagte meiue 
Ohren zuerst daran und elektrisierte mit einer Saule, die 
anfangs 30 und nach und nach 70 Doppelplatten von Zink 
und Kupfer hatte und hielt zu verschiedenen Malen so 
lange aus, bis es mir unertraglich ward. Ich scbloss nun, 
dass dasjenige, was mir keinen unleidlichen Schmerz und 
keinen Schaden vernrsachte, als Mittel angewendet werden 
di.irfte, einen 'l1aubgeborenen mi t dem Gehor zu begliicken (( .*) 

*) Wir zweifelu uicht darau, dass die meisteu jener Manner alter er 
Z eit ihre , Gehorbegliickungsversuchc" in g utem Glauhen uml vom besten 
Willen beseelt vomahmen. Sie haben aber , wenigstens zum grossen T eile, 
unverantwortlich lei chtsinnig gehandelt. W er die I-Ieilscbriften jener 
Zeit liest, den muss imm er wieder eiu grosses Erschreckcn erfassen , ob 
der qualvollen Experim eute, denen die Taubstummen aufs Geratewobl 
ausgesetzt wurden. D er hier in Frage stel• ende Sprenger verdi ent eigent
li ch noch Anerkennung, da er zuerst sich selbst zum Versuchsobj ekt 
machte, wenngleich seine Annahme eine unerborte war, dass die E xperi
mente die seinen kerng esunden Ohren ni chts schadcten, den Massstttb ab
geben durften beziiglich der kraukeu uucl, wie jeùer L aie selbst wissen muss, 
teilweise iiusserst empfìncllicheu G chororg ane der Taubstummen. Vor
sichtig er war eiu anderer Gehorbegliicker jener Zeit. Dieser 1\fann, C a r l 
Sebas ti an I-Ieinricb K un z e , Doktor derPhilosopbie und Lehrer der 
Technologie in l!' l e n s h u r g , der si eh auch berufen fii hl te, Taubstumm e 
und andere Leidende zu galvanisieren, giebt dariiber in seiner Schrift: 
, Einige B emerkung en iiber den Gnlvnuiem us in physiecher, cbemischer 
uud medizi nischer I-Iinsicht" (Kiel 1804 ) nahere Auskunft. Gauz naiv 
fordert er dari n: J eder, der den Galvanismus auf andere nnwenclet, 
set~e sich nicht zu baufìg cleu Wirkungen desselben nus. I-Ierr Dr. 
Ritte r (e in Arzt) erfuhr ii bel e Folgen vom Gal vauisieren , als er si cb 
zu !auge in der K ette befuuden hatte ; noch nach anderthalb Wochen 
hatten si eh sei ne Zu fiill e ni cht verlor eu . .. Herr M o n r o (ebenfalls e in 
Arzt) bcfand sich iibel nach dem C+alvo.nismus. All es dieses macbt es mir 
unmoglich, I-Ierrn P ro f. VI' e b e r s Methode zu empfehlen, welcher bei m 
Galvanisier en des Kranken clen Strom durch seiu en Korper gehen Hi.ss t , 
also selbst die Stelle ein es Galvanismometers vertritt. Nicht jecler ist so 
stark, wie Herr P ro f. K n o g l e r , der, w e un er si eh in der K ette der 
starksten Sauleu befand, die auge n ehm e Empfìnùung ruhmté' '. (S. 71 
u. 72). An einer anclcren Stelle seiner Schrift spricht er ii ber di e Stilrke 
der S ilule. , A. uf di e Grosse der Kraft kommt ung emein vie! an , wenn m an 
auf einen guten Erfolg boffen w ili. Herr S p r e n g e r un d mehrere pfl egen 
50- 80 Lagen bei Gehurkrankheiten anwwenden . W e nn di e Saulen 
uicht schwach wirken , so ist eiu solches V erfahreu bedenklich. Indessen 
scbeinen die Saulen docb gu te Kraft gehabt zu baben , weil wenige im 
Stande waren, die W'irkung zu ertrageu." (S . 6:) u. 66.) Dasa die g anze 
Prozeclur ihre stark gefahrlicbe Seite batte, gebt darau~ bervor, ùass 
K un z e betout, es kiimen Fiille v or, di e es ratlich mo.chen , ùieses R eiz-
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Sprenger :fing also unverdrossen an, und ,in 14 Tagen (vom 
L5. November 1801 an) wanl dem Stocktauben das Gehor 
vollig hergestellt". Anf Gru n d di e::; es Ereignisses, das si eh 
ausserordentlich scbnell verbreitete, stromten ihm Taub
stumme von nah und fern zu. Am 2. A pril 1802 konnte 
er schon berichteu, class er 28 Personen zable, ,die ::;ich 
ihres, durch moine Anwendung der Metall- .Elektrizitat er
haltenen Gehorsinues erfreuen, cles miindlichen Unterrichts 
und d es Umganges mi t Monschen fahig geworden sin d." 
Von allen Seiten liefen nun Briefe ein, und stùrmiseh viel
fach wurde er ersucht , seine Methode, das Gehor henm
stellen, naher zu beschreiben, sodnss schliesslich doro .'chlich
ten Mann in J ever vor seiner eigenen Bedeutung angst un d 
bange wurde. ,Es scheìnt doch, dass ich olme empfangene 
Vorschrift un d olmo fremde Leitung ghtck licherweise auf 
einen W eg gekommen bin, den andere lVIanner, die mich 
an Kenntnissen, an Erfahrungeu und Einsichten weit i.tber
treffen, no eh nicht eingeschlagen ha ben", ruft er aus un d 
lii.sst sich alsdanu herbei, eine Thatsache, die fiir Sprenger 
immerhin einnimmt, zeigt sie ihn uus doch als einen Mann, 
der die Leichtglaubigkeit der Massen nicht auszuuutzen 
willens war, eine genaue Beschreibung seiner Methode zu 
geben. Das Galvanisieren wurde taglich 3 Mal vorgenom
men in der W eise, dass immer :.l-3 Stunden zwischen den 
einzelnen Prozeduren lagen. Man riehtete es so ein, ,dass 
taglich wahrend 48 Minuten die wohlLhi:\.tige Kraft des elek
trischen Stromes auf di e Glieder un d N erven d es Gehors 
wirkete". Bei dieser Behandlung gelangte Sprenger dahin, 
,dass bei eini5en nur oine W oche, bei den meisten zwei 
Woehen, bei wenigen drei Wochen, ausserst selten 25 - 30 
'l'age (zur Heilung) nothig waren". 

Ein gliihender Verehrer Sprengers und Verkiindiger 
seines Ruhmes wurde der in padagogisehen Kreisen gut 
bekannte Philantrop C. H. W o l k e. W olke, der e in e Zeit-

mittel entweder gar ni cht oder doch nur nach einiger Zei t anzuwenden; 
z. B. ,bei eiternden Geschwiircn ùarf, wenn sie ausgetrocknet werùen 
sollen , der Galvanismus, der den ]<'Juss befot·dert, nicht angewendct 
werden. Hat ~. B. ein 'l'aubstummer ein eiterndes Geschwiir, so gal
vanisiere man ihn erst nach der H ei lung desse! ben; dcnn unter di esen 
Unutiinden kan u, welchcs au[ di e l ,age d es Geschwiires nnkommt, der 
Oalvanismus todlich worden." (S. 70 u. 71 .) 
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lang Direktor eines Erziehungs-Institutes in Anhalt-D essa n 
gewesen war und alsdann einer Lehr- und Erziehungs-An
stalt in St. Petersburg vorstand (geb. 1741, gest. 1825), 
schrieb sogar eine Schrift zum Ruhme Sprengers.*) Er 
widmete seine Schrift dem Kaiser von Russland, 71 seinem 
allergnadigsten L andesvater, um eineu huldreichen Blick 
zu erfl.ehen auf den Zustand der unglitcklichen Taubstummen, 
deren es unter jedem Volke so viele Tausende giebt, als es 
Milli.ouen Selen zahlt und denen die Vorsehung ·- in 
Alexn.nders erstem Regierungsjahre - die frohe Aussicht 
er i:iffnet hat, hi:ironde, sprechende, denkende und brauch
bare Meuschen zu werden, wenn die landesvaterliche und 
menschenfreundlich e Milde beitragt und mitwirkt, einige 
L e hr- und Gehi:irgebe-Anstalten zu errichten, in 
welchen jene Ungli.tcklichen (wenigstens auf eini.ge Zeit) 
leben ki:innen und zu der jetzt mi:iglich gewordenen Er
langung ihres Gehi:irsinnes, zm· Ausbildung ihrer Denk
und Sprech-Fahigkeit und zur Beschaftigung ihrer Hi:lnde 
Gelegenheit finden " .**) Schon auf der Reise von Russland 

*) ,Nachricht von den zu J"ever dUJ·clt di e lhlvani-Voltaische U·ehor
Gcbe-Kunst beglii ckten Taubstumm en und von Sprengers 1\iethodc, sie 
durch die Voltaisch e Elektrisitet auswLiben". (Old11nburg 1802.) 

**) Die Anregung unù Bitte \Volkes, Anstulten iiberl1aupt zu griinden 
- von der Illusion der Gehù rgebc-.ò.nstalten sehen wir gnnz ab - muss 
anerkannt werden. Russlnnd, das beute nocb in der 'f nubstummen
Bi ldungs-Angelegenlleit auf tiefer Stufe steht, lJesass damnls iiberh aupt 
kein T auhstumm eo- Institut, wurde dns erste docb erat 1806 durch di e 
menschenfreundliche Kaiserin M ari n F e o doro w n a gegriindet. Wolke 
meint : , Di e Regen ten, welche von einer Menge Staatsgeschiiften iiber
flutet werden und welcl1e wegen ibrer Verhiiltnisse taglichen Zerstreu
ungen nicht nusweichen konnen, sind nicht so sehr Schuld darnn, als die 
allerortige Gefilhllosigkeit gegen Menscheu-Elend bei denen, nn welche 
als Sachwalter der l\Ienscheit man sicb wendet, jenen Erdengottern die 
An gelegenbeit der Uuglii cklichen zu empfehleu. Nur ciu Beispiel, um 
dies zu b estiitigen! Als i m J ah re 1784 der Sobu eines s e h r be
r i.i h m t e n Mannes von de m Direktot· d es T aubstumm en-Instituts zu 
Leipzig einen l3rief erhielt und in meinet· Gegenwa.rt vorlas, wie derselbe 
gerne zur Erri chtung eines iihnlicben Instituts fiir Rusaland gegen eine 
angemessene Vergeltung beitragen wolle, wenn die Mouarcbin geneigt 
sein wiirde, eine solche woblthiitige Anstalt in ihrem Reiche zu baben : 

80 antwortet e kalt und witzelnd der Empfiinger: ,wenn IIerr IIeinicke 
die Kunst verst eht. Sprechende stumm zu machen, so kann er eher eine 
B elohnung erwarten, ala wenn er unsere Stummen will zum Sprechen 
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nach J ever hor te er unterwegs in Berliu vou Freunden 
vieles uber die ausserordentlichen L eistuugen des betiihmten 
Apothekers. Sobald er in J ever angekommen war, eilte er 
zu Spnmger. Er nfand ihn bei der Elektri8ierung mit der 
Volta-Saule, umringt von neugierigen Zu8chauern. Durch 
Thatsachen, die ich von ihm und anderen hortt>, kam ich 
zu der fes ten Ùberzeugung, dass all es, was m an von 
seinen Gehéirherstellungen mir geriihmt batte, der Wahr
heit gemiiss sei , uud man sich grosse Hulfe davon in der 
F olge versprechen diirfe" . 

Da W olke zu der Einsicht kam, dass , eh e man die 
Gehorknmken mit der Volta-Saule behandelte, es notig sei, 
sich vom Grade ihrer Taubheit oder Har thorigkeit zu unter
richten , konstruierte er - Trommeln, Mor;;er, Glocken, 
Klingeln sagten ihm nicht zu - einen Gehormesser, der 
zugleich die wahrend der Kur zunehmeude Gehorfahigkeit 
resp. die allmahliche Abnahme der Taubheit anzugeben in 
der L age war. Dieses Monstrum von Gehormesser, auf 
clessen niihere B eschreibuug wir verzich ten, wurde aus 
schweren Brettern aufgebaut und war mit einem kraftigeu 
Schlagel aus Eichenholz versehen. Die Znuahme der Gehor
fahigh: it konnt e abgelesen werden an einern in Grade ge
teilten H albmesser , der oben an dem Gestell angebracht 
wil.r. D er Wolke'sche Gehormesser wurd e von Sprenger 
bei seiner Gehorgebekunst benutzt. 

E R ist st aunenswert, wie weit sich W olke, dieser nicht 
unerfahrene Mann und angesehene Padagoge, verblendeH 
liess. Iu der ausfiihrlichsten W eise, auf einer Unzahl von 
Seiten, schildert er iu seiuem Buche die H erstellung cles 
Gehors von 38 Taubstummen, die bei Sprenger Hilfe ge
sucht hatten. Dabei handelt es sich hier clurcbaus uicht 
um Charlatanerie, sondern Wolke - und auch Sprenger -
waren felsenfest iiberzeugt von ihren Wahrnehmungen. 
Eine Erklarung fiir diesen Umstancl konnen wir nur clariu 
find en, class beide Manner wenig vertraut mit der Eigenart 
der 'l'aubstummen waren, dass sie keine Ahuung davou 
hatten, dass sich starke, kriiftige Erschiitterungen auch dem 

verh elfen". E r verwfl.rf ùen Bri ef, olme ùem menschenfl-eundli chen H erheu 
d e r gr o ss e n Kai se ri u - d ieser· Stifterin ao vi eler wohltbiitiger In
stitute - dia Sache vorzustellen". 
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Stocktauben miLteilen und dass sie auf diese Weise LA.ktile 
Empfindungen mit Gehi.i rswahrnehmungen verwechf-le lten. 
Im weiteren kA.m dann dazu, dass diese beideu gemutvollen 
und ftir ihre Arbeit begeisterten Ivianner sich, sobald ein 
TA.ubstummer auch nur schwach auf irgend eine sich ibm 
mitteilende Erschùtterung reagierte, in ihrei· 'Freucle gegen
Reitig Erfolge suggerierten, von den en in Wirklichkeit auch 
nicht eine Spur vorhanden war. Immer wieder wird in 
Wolkes Berichten hervorgehoben, dass die TA.ubstummen 
auf lteftige Knalle und Gerausche, auf dumpfe T i.ine, hervor
gerufeu èlurch kraftiges Schlagen auf eiue gwsse Schacbtol, 
eingegangen sind und dass f' ie also mit 11 Gehi.ir beglùckt" 
seien, und wenn sie die Sprache auch nicbt; so recht h i.i ren 
woll ten, so nahmen die beiden Manner in ihrem ghnben. 
Rt11J'ken Optimismus an, cl..tss di e n Geheilten u nunmehr ge
wiss auf de m ues ten W ege wa.ren, sie allmab.lich mitLelst 
ùes Gehi.irs aufzufassen. 

Um den geehrten Lesem ein anschauliches Bild <1t"r 
Spreuger'schenExperimente zu ~eben, bringen wir das erste, 
von W o l k e veri.iffeutlichte Reispiel wi.irUich; wir bemerh:en, 
ùass es si ·h hierbei um einen 15jahrigen Knaben handelt, der 

11 
von Geburt o der do eh von dem Ende seines ersten J ahres 

an, da er aus einem ziemlich hohen Bette tmf den Boden 
herab:fi el un d heftig scln·ie, taub un d stum " war; an eh 
fehH.e ihm der ,Sin des Geruchs" . 

, Am 15. November 180 1 li ess Hr. Sprenge r zum eJ·s len 1\Jale 
S 1\'fiuuten la11g das elektrisc], e Fluiùum der Volli\-Silul e ùurch aei nc 
Gehomerven strom cn. Nach einer kl 'Ì neu S lundc g schrth ùasse lbe e ben 

80 Jnnge. Er hi elt die i hm unbekannten Empfìodungen oùer Erschi.itteruugcn 
ruhig<H' aus, nls Hr. Sprenger es erwartet hatto. Nnch drei Sluuden 
wnrde das Voltasieren nuf eli e angegebene Art wiederholt und a m A ben d 
nnch ebtn so l:lnger Zeit noch ciu l\Ial. Als am nnclem 'fnge der fli nfle 
Versn ch angestellt uucl beendigt W!U', geri eten alle Auweseude, hesonùers 
de1• Vater uucl dessen Freunù e, welche bemerkten, d~tss die Gehorn rveu 
sich scbon ihrem naliirlichen Zustnnde uii.h erteu , in Erstauu en uncl ]~ ut

ziiel~ en . D er gewesene T aubstumm e hot-te, alle clumpfe 'l'une, tli e man 
clun:h das Schlagen auf ein e holzern e 'chacbtel hiuter seinem Riikken 
erregte, und die er dm·ch l!'ingerzeige zfihlte. Aber das lauteste Rufen 
unù Schreien war ihm noch so wenig horbar, alà der Klang zusammeu
gestossener 'l'rinkgHiser ocler der S chal eines grosseren l\1orsers. 

Nach dem sechsten 2 mal 4 l\Iinuten lan gen Versuche borte er clas 
Tikken einer T aschcnuhr, uotl nacb dem sibenden uuterschied er, welche 
U hr ~ tiirker orl er schwii.chet· t ickte. Nach dem vi erzehnten Versuchc 
liess mnu ihu dns Spielen auf eiuer Geige, einer l!'lote und eine1· Hannonilm 
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mit schlagbaren Glasstiiben hl.iren. Diese Musik schien ihn ganz wild zu 
machen. Er sprang wi e cin Unsinniger im Zimmer herum , his man zu 
spi elen aufhortc. Als man nun forschte, welcbcs Jnstrumcnt ihm am 
besten gefall en batte, konnte er nichts darii ber bestimmen. Aher nacb 
dem zwan7.igsteu Versuche erkliirte er sich, dasa die Harmonika ihm die 
angenehmsten T iine verursacbte. 

Bei der Zwìscbenzeit dreicr Stnnden setzte Hr. Sp. t iiglich sechs
mal, 8 ::vi inuten lang. sei ne wohltiitigen Bemiilmnge n fort un d bemerkte 
die almiilige Zunabme der Fcinheit odct· Schiirfc cles Gehèirs, bis der 
Euttauhte n.m Jetzten Nov mber all e ArtP.n Tiin e, auch das deutliche 
Sprecb n, vernehm en konte. Er hi:irte z. B. den L aut iner Stecknadel, 
clio man in eine hulzern e Sclmclttcl legte nnd dar in nicht weit von seinem 
Ohre schiHtelte und zeigte gleich an , wenn man sie heimlich heraus
genommen hatte und das Schiitteln der Schnchtel wiederholte. 

Es is t noch bemerkenswert, dass er nach der vi erten Voltasation 
zum ersten 1\Iale in seinem Le ben niesete. W e il H r. S p re n g e r n un 
noch ni cht den Sinn cles Geruchs vorhamlen glaubte, so holte er etwas 
Stinkharz (assa foet ida) herbei un d h i el t es i hm unter dia N ase. A ber 
dicser fnhr clabei so zuriick, ala wenn er gestochen wiire, verzog grimmig 
n.lle N erven d es Gesichts, ri sa aie h gewaltsam weg, sprang nach der T ii re, 
nm aus dem Hause wegwlauf.,n, so dr~ss man ihn nur mit l\'[iihe be
siinftigen un d zuriickhalten konnte H r. S p r e n g e r brachte iudessen 
ein Fliischchen Lavendelul her und r citzte ihn , daran zu ri echen. Es 
dauerte aber lange, elle man ilm hewegte, niiher zn kommen und das 
Riechen zu wagen. D och da er es einmal gerochen batte, bezeugte er 
i.iber die Lieblichk eit cles Geruchs clas lebhnfteste Vergniigen, und be
gehrte nun , das Riecbfllischchen bostiindig nnter der Nase zu haben." 

Die Meinung unter den vielen Neugierigen 1 die der 
Voltasation beiwohnten, ging auseinander. Einige waren 
,mi t V ergniigen von der wohltatigen Wirkung der neu 
entdeckten Gehorgebekunst uberzeugt. Andere aber gingen, 
ohne diese Ùberzeugung sich zu erwerben1 zuri:ick". 

Als des Bezweifelns und Widersprechens kein Ende 
wurde ,und ein so genanter Reisender ihu (Sprenger) in 
No. 73 des Reicbsanzeigers der Marktschreierei beschuldigt 
hatte", sah sich Sp. veranlasst, ,dm-eh ein offentliches, ge
richtliches Zeugnis" sich saine Gehorgebekunst bescheinigen 
zu lassen. Es wnrde eine Sitzung mit Gehorbegliickten 
veranstaltet. , Man sprach n n d klopfte hinter dem Riicken 
jedes 'raubgewesenen, welcher dann die so gehorten Laute 
un d W orte nachsprach o der anzeigte, dass er si e gehort 
ha be, ferner di e Schlage auf eine Schachtel zahlte. u Das 
Protokoll fiber diese Sitzung wurde alsdann von folgendfln 
angesehenen Mannern, die der Sitzung beigewohnt hatten, 
unterzeichnet: L. Ji:irgans (Russisch-Kaise~·l. J ustitsrat), G. 
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Eyting (Hochfurstl. Leibmedikus und Stadt- und Land
physikus), Chemniz (Konsistorial-Rat und Archidiakonus), 
Berlage (Superintendent), U. J. Seetzen (Dr. med. und 
Kammer- Assessor), L. Toel (Rat und praktizierender 
Arzt), C. H. Wolke, M. J. Mins:::;en (Advokat), F. J. Rohde 
(kath. Geistlicher), H. Mansholt (Cand. cles Predigtamts), 
Wilsdorf (Hochfi.trstl. Leib-Chirurgus), B. Thi.tmmel (Hof
und Proviuzial-Chirurgus), S. U. Heinemeyer (Advokat). 
,v. Honrichs (Russ. Kais. wirkl. Regierungs-Rath und Sekre
tair) bezeugte dann mit beigesetztem Gerichts-Sigel, zur Be
glaubigung, dass die vorgenante Untersuchung, Ùberzeugung 
und Unterschreibung der genanten Herren geschehen sei." 

Wir di.trfen uns nicht wundern, dass auf Grund von 
Zeugnissen und Zeugnisunterscbriften mit Na.men von 
autoritativer Kraft die Sp r e n g e r 'sche ,Gehèirgebekunst" 
nunmehr gleichsam einen offiziellen Charakter erhielt und 
ihr die Tore der •raubstummen-Anstalten geoffnet wurden. 
Im J ahre 1802 hielt si e ihren Einzug in di e Konigliche 
Taubstummen-Anstalt zu Berlin. Dr. Es chk e, der damalige 
Leiter der Anstalt, ging anfangs mit Eifer und Freude an 
das Werk heran i er hoffte, si eh dadurch Erleichterungeu 
in seinem Berufe schaffen zu konnen. ,Dies Handwerk", 
(namlich Taubstumme unterrichten) meint er, ,ist wirklich 
so mi.thsam, dass mir nichts willkommener sein konnte, als 
Aloys Galvanis Er:fì.ndung i si e ero:ffnete mir di e Aussicht, 
meine schwere Arbeit zu erleichtern oder mich - der ich 
auch wohl ausser dem no ch eins und das andare gelernt 
habe und auszurichten im Stande bin - derselben gauz 
zu i.tberheben." *) Freilich kamen diesem vorsichtigen und 
ruhig blickenden Manne bald Zweifel i si e wurden no eh 
vergrossert, als er erfuhr, dass mehreren Personen, die sich 
hatten galvanisieren lassen, nicht nur nicht geholfen wurde, 
sondern sie sich im Gegenteil verschiedene Krankheiten 
dadurch zuzogen. ,Ich sah einen harthorigen Knaben, der 
durch di e gal vanischen V ersuche e ben so ha.rthorig ge
blieben war, als zuvor i aber leider nicht mehr so munter! 
Di e Rose n waren von seinen W angen verwischt un d hatten 
sich in weisse Lilien verwandelt. Nie sah ich vorher 
einen aufgeraumteren Knaben als ihn: jetzt trug er einen 

~) Dr. Eechke, ,Galvanieche Versuche". (Berlin 1803.) 
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schwacben, krankli chon Korper, sein herabhaugenc1Ps Hanpt, 
sei n trager, schlafriger Gang zeigten tlch wache; al!. e iu i hm 
keimemlen 'l'alante wA.ren entwurzelt; ihm schien der Kopf 
von keinem Gedanken mehr wehe zu thun! '' 'l'rotzdessen 
war Eschke nicht imstande, die Galvauisation von seiner 
Anstalt fernzuhalten; er uuterlag clero Druck der oflent
li chen Meinung, seiner eigenen, bald zweifelndeu, bald 
hoffenden Stimrnung sowie ùen Forclerungen der Elteru 
und Angehorigen seiner Zogliuge, clie die galvanische B e
handlung ibrer Kinder ausdrucklich verlangten. Am 25 . Mai 
1802 fi.ng Dr. D i e m e, der Anstaltsarzt, unter Beistau d 
E scbkes, clie Arb eit nn. l!:;s wurdeu Volta-Saulen von 
50 Platten Kupfer und 50 Platten Zink benutzt. Bis zum 
5. Juni erhielten die Zoglinge eine zweimalige Behandlung 
taglich auf beiden Ohren zugleich ; dann wurde nur auf 
einem Ohre galvanisiert, wobei sich die Wirkung ungleich 
starker zeigte. "Nachù.em wir die 'l'aubstummen auf dem 
ree h te n O h re gal vanisiert h a tten u erzahl t Es c h k e , worù ber 
beinahe drittebalb Stunden verflossen wareu, verfuhren wir 
ebenso mit dem linken Ohre. Diese erste Galvanisation 
dauerte von friih 6 Uhr bii:> vormittags 11 Uhr. N ach 'l'i:;; che 
um l Uhr :fìng icb zum zweiten Mahle an; es wabrte bis 
6 Uhr: sobald ich mit dem letzten fertig war, nahm ich 
den ersten wieder, das dritte Mal ward erst abends um 
11 Uhr beendet . . . . Dass diese dreifache Galvanisation 
mit der grossten Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit vor
genommen wurde, dariiber kann ich mich auf das Zeugniss 
nicht bloss cles Herrn Dr. D i e m e, sondern auch d es Herrn 
Geheimen Rathes H n f e l a n d un d d es H errn General
Chirurgus L e h m a n n berufen. u *) 

Ausser clieser dreimaligen galvanischen Behaudlung 
wurden auch Duschbader angewendet . Vom 25. Mai bis 
14. Juni stand jeder 'l'aubstumme, nachdem man ihn auf 
einem Ohre galvanisiert batte, einige Miuuten unter dem 
Duschbade ntmd ward also ti:iglich 6 Mahl geduschbadetu . 
Spater wurde das Duschbad auf Geheiss des Dr. Dieme nur 
3 Mal taglich angewendet. n Vom Anfange an liess Herr 

*) Weun 2 Sauleu zu gleicher Z eit ù uutzt wunlen , g i g clie Arbeit 
etwns schneller vor sich ; jecloch umfnsste aie auch clann noch ùen Zeit
raum von ca. 12 ~td. tiigli ch ; immerhin aùer warcn die Zogl inge a l.J ends 
um 7 Uhr - um 6 Uhr friih wurde angefangen - erlost. 
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Dr. Dieme aucb den st ill en Ga lvanismus tragen". Das 
[nstrument, das diesen merkwtirdigen Galvanismus ~·rzeugte, 
bestand aus einer Haube, rlie am rechten Obre einen halben 
Mond von Silber und aro linken Obre einen solchen von 
Zink hielt. An dem silbernen Monde befand sicb eine 
goldene Kette, an dem zinkenen Monde eine silberue; beide 
Ketten wurden am ,Luftréihren-Kopf" miteinader verbunden. 
Ausserdem geborte dar.u noch ein H~tl:>band mit einem 
grossen silbernen un d einem zinkenen Knopfe; Rm Sil1er
lmopfe hing eine vergoldete, am Zinkknopfe eine versilberte 
Kett.e. Der nstille Gal va.nismus" wurde von clero einzelnen 
'l'aubstummen 4 Tage lang ununterbrocben TRg uncl Nacht 
getragen. Er war in soviel Exemplaren vorhanden, class 
clerselbe Taubstumme immer wieder am 16 . 'l'a.ge an clie 
Reihe cles 'l'ragens kam. 

Als die gal vaniscbe Bebandlung circa 3 Wochen a.n 
geclauert batte, brachte Dr Dieme, ein Mann, dem Es cbke 
das 11 tiefste Gefuhl der HodJachtung und Liebe" entgegen
bringt und von dessen neehter Menschenliebe und Redli ch
keit" er uberzeugt ist, zwei J anitscharen-Becken mi t, welche, 
sobald der Taubstumme auf einem Ohr galvanisiert worden 
war, secbsmal kriiJtig vor diesem Ohre zusammengescblagen 
wurden. Un d siehe da, es zeigte sicb ein Erfolg ! .Di e Tanb
stummen vernahmen das Zusammenscblagen der Becken. -
Nun aber tritt bei dem alten Praktiker und Kenner der 
T <tubstummen E s chk e aucb nach aussen bi n jener Ruck
schlag ein, den er in seinem t iefsten Iunern langst scbon 
gespurt batte ; er straub t sicb entscbieden dagegen, diese 
Wabrnehmungen der 'l'aubstummen als Geborswahrneh
mungen gelten zu lassen; er bezeichnet si e vielmehr 
richtig als Gefublswahrnebmungen und beweist an Bei
spielen aus der Taubstummen- Literatur, seiner eigenen 
langjabrigen Erfabrung sowie auf Grund von Aus~agen 

intelligenter tau bstummer Schuler, dass wobl Falle von 
scbeinbarem Horen der 'l'aubstummen vorhanden seien, dass 
diese sich ab er bei naberer Untersuchung als reine Gefiibls
wabrnebmungen da.rstellen, er konne jedem, der das Institut. 
mi t seiner Gegenwart beebre, Beweise 11 von dem feinen 
G-efuhle der Taubstummen" geben. --

Wir baben von Escbke eine genaue Zusammenstellt~ng 
ùes R esultates der galva.niscben Kur bei 18 :;einer galva-
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nisiorten Schi.iler sowie Anssa gen i.iber ihr Empfinden bflim 
Galvanisieren. Diese Aussagen steJlen sich in ihrer Ge
samtheit als ein einziger g!'Osser Schmerzensschrei jener 
galvanisch behandelten Schi.ller dar. Immer wiecler wird. kon
statiert, d.ass nkein Erfolg" zu verzeichn en sei, aber nhef
tiger Schwindel u si eh g ezeigt ha be, d.ass der Schi.iler nstock
taub geblieben sei, ihm iedoch Jie Ohren wehe thun, in 
den Augen fi.ihle er ein Brennon und. vor demsolben fl.i egen 
ihm immer Lichtfnnken hin und her" . "Ich habe so hef
tige Kopfschmerzen u, klagt ein Schi.tler, ndass ich meinen 
Kopf nicht aufheben magu . Ein anderer: "Ich bekam 
heftige Kopfschmerzen, Drehen im K opfe, und unbeschreib
lich wehe that es mir in den Ohren u. s. w. u. s. w." 

Als die galvanischen Versuche, durch 2 Monate und 
4 Tage hindurch mit eiserner Konsequenz getrieben, nichts 
halfen, kam H err Dr. Dieme, nd.essen Eifer nie erkaltet, 
der nicht bloss der Arzt der Kranken, sond.ern auch ihr 
Freund ist(', schreibt E schke, auf den Gedanken, neben 
einer taglich zweifachen Anwendung der Galvanischen 
Metall-Elektrizitat und einer viermaligen Benutzung des 
Duschbades auch die Brennnesseln und ein 'l'ropfbad zu 
verordnen. Am 30. Juli 1802 vormittags wurden die 
Schi.iler - 18 Taubstumme, 12 Harthorige - hinter beiden 
Obren mit Brennnesseln getttpfet und hernach an denselben 
St.ellen betropfet. Abends wurde nur betropft, ohne vorher 
zu brennen. nAm 31. Julius suchte ich (Eschke) d.ie J.deinste 
Art von Brennnesseln, welche am empfindlichsten brennt 
und im gemeinen L eben Eit ern esse l (Urtica urens) heisst 
un d. beti.ipfte dami t alle 'l'aubstummen; zu gleicher Zeit 
brauchten sie ein Tropfbad; eine Stunde darauf wurden 
si e gal vanisiert un d unter das Duschbad gestellt; N ach
mittags abermals galvanisiert und geduschbadet . End.lich 
ward wieder das Tropfbad angewendet Dies geschah 
bis zu Ende des Monats August, ohne dass der geringste 
Nutzen sich zeigte". 

W en erfasst nicht ein tiefes Mitleid, wenn er diese, 
man muss sagen, grausame Behandlung sich an Kindern 
vollziehen sieht, die an und fiir sich schon zu beklagen 
sind! Wie ist es moglich, fragt man sich immer wieder, 
dass Manner der Wissenschaft, dass angesehene V ertreter 
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des arztli ch en und pii.dagngischen Berufes sich zu solchen 
Quiilereien Lerg..l)ea konnten. E s giebt nur eine Erklarung 
ùaJiir . Di e ge:;mnte gebildete W elt stand dn.mals unter dem 
Zeichen der vermeinUichen absoluten Heilwirkung des Gal
vanismus ; diese Anschilmmg der unbediugten Heilwirkung 
fanù ihre Nahnmg iu iibertriebenen Berichten von Heil
erfolgen in verbreiteten und angesehenen J ournalen. All e 
ùiese Erscheimmgen iibten ihre stark suggerierende Wirkung 
auch auf diese fachmannisch gebildete Manner ans und zwar 
in einem Masse , dass ihrem sonstigen kaltblutigen Beob
achten F esseln angelegt wurden. Als ein hohes Gliick fi.ir 
die TaubsLummen jener Zeit muss der Umstand bezeichnet 
werden, dass sich schliesslich doch einsichtige Manner in 
ein:fl.ussreicher Stellung fauden, die sich zu dem Glauben 
bekannten, dass das Galvanisieren der Taubstummen ein 
eitel B eginnen sei. So wird berichtet, dass H err Geheimrat 
W . bald behauptet habe, ,es sei vom Galvanismus kein 
Nutzen zu erwarten, u und dass er das Galvanismus-Heilver
fabren bei Taubst-ummen als Windbeutelei bezeichnet habe. 
Un d auch der angesehene H u f e l a n d erklarte schliesslich 
im ,J ournal der praktischen H eilkunde u, dass die An
wendung der Volta-Saule bei 'l'aubheit zwecldos sei. Zur 
Ehre Es c h k es muss a ber auch hervorgehoben werden, 
dass ihm das Nutzlose seines Treibens bald klar wurde, 
und er nur uuter dem Druck der V erhii.ltnisse, wie schon 
hervorgeho ben, seine Kril.fte dies e m H e il verfahren li eh. 
N ach seiner eigenen Aussage dauerte es lange, eh e er si eh 
uberwinden konnte, ,die Gesundheit eines der ihm anver
trauten Taubstummen auf clas Spiel zu setzen." 

Ausser in Berlin wurde das galvanische Heilverfal.neu 
auch in anderen 'l'aubstummen-Anstalteu erprobt. Ganz 
besonders fand es seiue Anwendung in der Taubstummeu
Anstalt zu Schles wig. Georg Pfingsten, der damalige 
Leiter der Schleswiger Anstalt, hatte sich eingehend mit 
dem Galvanismus beschaftigt. Er schrieb mehrere Schrifteu 
ttber diesen Gegenstand und war auch korrespondierendes 
Mitglied der galvanischèn Gesellschaft zu Paris. Zunachst 
stand auch er, wie es ja auch nicht anders zu erwarten 
war, ganz auf dem Boden des galvanischen Heilverfahrens. 
Er machte im ,Altonaischen Merkuru bekannt, dass sein 
Institut fiir Taubstumme von uun ab uicht allein Unterricbt, 
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sondern auch Heilung der Taubheit durch Galvanisrous 
zum Zwecke hatte. 

Er meinte, dass die wohltatigen Versuche, die mittelst 
des Galvanisierens zur Herstellung des Gehorsinnes bei Taub
stummen gemacht und in offentlichen Blattern erzahlt worden 
seien, nicht allein di e Aufmerksamkeit eines jedeu Menschen
freundes erregen miissten, sondern es verd.ienten, dass sie zu 
ihrer ferneren Fortsetzung mit allen Beitragen von Erfah
rungen und Beobachtuugen, die dahiu eiuschlagen, unterstiitzt 
wiirden.*) Und er war iiberzeugt davon, ndass diese wunder
vollen Erfolge des Galvanisierens ... in der Anatomie und 
Physiologie in Hinsicht der Geh5rwerkzeuge uud des Ge
hors eine ganz neue Hauptepoche hervorbringen miissen." 

Freilich stiirzte er sich nicht mit jenem bliuden Opti
mismus in seine Arbeit hinein, den wir friiher zu beobachteu 
Gelegenheit hatteu. Er mahnte zur V orsi eh t; man solle 
sich nicht tauschen lassen durch irgend welcbe Ausserungen 
der Taubstummen. nDenn die Erfahrung hat mich gelehrt, 
dass wie schon vorher bemerkt ist, bei den V ersuchen mi t 
dem Elektrisieren die erfahrensten Miinuer nnd Arzte sind 
getauscht worden, so dass sie das fiir wirkliches Gehor 
hielten, was nur ein besonderer Reiz der Gefiihlsuerven 
war." Sehr richtig wiess er darauf hin, dass die bis dahiu 
angewandteu Mittel zur Feststellung des Gehors - Schlagen 
auf eine Schachtel, Klingeln mi t einer Glocke; das Picken 
einer Uhr etc. - durchaus ungeniigende Probiersteine 
seien; ,denn sie konnen nach meiner vieljahrigen Erfahrung 
durchaus nicht bestimmen, ob das durch die Geh5rgebekunst 
erhaltene oder gestarkte Gehor schon zur Erlernung der 
Tonsprache tiichtig sei.**) Und ist dieses nicht der Fall, 

*) V gl. P fin g s t e n , • Vieljiibrige Deobachtungen un d Erfabrungen 
iiber die Gebiirfehler der Tnubstummen, ala Winke beim Galvanisieren 
zu gebraucben etc." (Kiel 1802.) 

**) Wie verniinftig man ii ber das Horenlernen der Taubstummen achon 
vor 100 Jahren dachte, geht aus folgender Bemerkung Pfingatena 
hervor. ,Da nun kein Sinn und also o.uch nicht das Gehiir, wenn eine 
giitige No.tur den Menschen do.mit nicht o.usgeriistet hat , durcb Ubung 
erlernt oder durch die Kunat, wenn nur ein einziges Gehiirwerkzeug 
giiuzlich mo.ngelt, ko.nn ersetzt werden; ao folgt, dnss es thiiricht seyn und 
der Vernunft und Erfo.ll!'11ng go.nz widereprechen wiirde, wenn mo.n be
bo.upten wollte, do.ss Hiiren liease sich durch Ubung erlern en, oder bei 
dem giiuzlichen 1\Io.ugel eines oder mehrerer Werkzeuge dea Gehors 



283 

so bleibt bei den gewohnlichen Mitteln selbst der, w1e 
man glaubt, nun horend gewordene Taubstumme doch ein 
Stummer. Es ist auffallend, dass man bei der Untersuchung 
des Gehors der in Heilung begriffenen Patienten auf das 
Schlagen auf einer Schachtel einen so hohen W erth setzt 
und zugleich angiebt, dass jene Taubstummen die mensch
liche Stimme noch nicht horen, welches man aber von der 
Wirkung des Galvanisierens nicht erwarte. Ich kann ver
sichern, dass ich in meinem Institute noch keinen Zogling 
gehabt und iiberhaupt noch keinen Taubstummen gekannt 
habe, der nicht die Schlage auf einer Schachtel gehort 
hatte, welche Erfahrung auch von Physiologen und Ana
tomen wie H al l er, W il d ber g u. a. bemerkt worden." 
'l'rotzdessen nahm es Pfingsten in dieser Zeit immer noch 
sehr ernst mit dem Galvanismus und der ganzen Gehor
gebekunst. Er konstruierte, da ihm von allen Hilfsmitteln 
die ,Probe mit der Menschenstimme" als der beste Grad
messer fur die verschiedenen Grade der Taubheit erschien, 
einen Grad- resp. Hormesser, der sich auf die Vokale und 
Konsonanten stiitzte und gab im J ahre 1804 eine Schrift 
heraus *) in der Absicht ,den thatigen Mannern, die sich 
mit der Heilung taubstummer Personen beschaftigen, einen 
Leitfaden zur Beurtheilung des Gehors einer in der Kur 
befìndlichen Person im V erhaltnis derselben zur miindlichen 
Sprache an die Hand zu geben." 

Der Pfingsten'sche Gehormesser, ,aus den Elementen 
der Sprache" entworfen, war bestimmt, ,alle Tauschungen, 
denen man sonst bei Taubstummen ausgesetzt ist", unmog
lich zu machen. W enn auch nicht zu verlangen sei, meint 
Pfingsten, dass ,der eben horend gewordene Taubstumme 
sogleich Worter nachspreche", so miisse man doch von ihm 
erwarten, ,dass er jeden einfachen Buchstab (Laut), den 
man ihm 5-6 mal deutlich vorsagt, verstandlich genug 
nachsprechen werde". Konne er das nicht, so sei sein 
GehOr noch nicht vollkommen hergestellt. 

durch Kunst ersetzen, und ein ganzlich tauber Mensch !dinne dm·ch 
Ubung und Kunst ein vi:illig Hi:irender werden." (Vieljiibrige Beob

achtungen etc. S. 53.) 
*) Pfingsten, ,Gehi:irmesser zur Untersucbung der Gebi:irfiibigkeit 

galva.nisierter 'faubstummen, in besonderer H.iicksicht auf die Erlernung 
der artikulierten Tonsprache un d auf deren Elementen gegriindet." 

(Kiel 1804.) 
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Der Pfingsten'sche Gehormesser bestand demnach 
aus wirklichen Sprachlauten, die in drei K lassen geteilt 
waren, in die starkeren, mittleren und schwacheren Laute. 
Zu der ersten K lasse - ,hochtonende L auteu - gehorten 
die Vokale a, a, e, o, o, u, i , ii; - zur zweiten - ,ge
dampft tonende Lauteu - die Konsonanten r, j, l, w, m, 
n, ng; die dritte K lasse umfa:>ste alle Konsonanten, die 
,leise, ohne Stimme, ausgesprochen werden uud also nicht 
tonende Buchstaben sind" (sch, s, z, c, g, eh, f, v, k, q, p, 
b, t) . Bei allem Eifer aber, den er auf eine immer bessere Aus
gestaltung seines Gehormessers verwandte und bei seiner 
ganzen sonstigen Hingabe an die Sache des Galvanismus, 
liess eine innere zweifelnde Stimme ihn jedoch nicht zur 
Ruhe und zum voll en Glauben kommen. Er war nicht zu
frieden , weder mit seinen R esultaten noch mit denjenigen 
anderer H eilkundiger. 

Sei t einigen J ahren, so fiihrte er aus, seien dem Publi
kum in offentlichen Blattern und Schriften viele gliicklich 
vollendete Heilungen des Gehors an Taubstummen mitge
teilt worden. Nachdem nun langere Zeit seit jenen Hei
lungen vergangen, mùsse man mit R echt fragen, was 
denn am< den vielen geheilt sein sollenden Taubstummen 
geworden sei, besonders mtisse doch mitgeteilt werden, bis 
zu welcher F ertigkeìt im Sprechen sie es gebracht hatten. 
-- Solche Zweifel und Erwagungen, die sich ihm immer 
wieder aufdrangten, forderten den ganzen Zorn W o l k es 
heraus, des unentwegt begeisterLen Anhangers des Galva
nismus. E r machte Pfìngsten den Vorwurf, dass er (Pfingsten) 
sich bestrebe ,die H offnung auf den gehorwirkenden Gal
vanismus niederzuschlagen un d zu toten u. Pfingsten wurde 
jedoch von seinem Sohne, einem angehenden Arzte, nicht 
iibel verteidigt. Aus clen Schriften seines Vaters wies der 
Sohn ldar und deutlich nach, dass Pfingsten sich im Gegen
teil bemiiht habe, ,dieses H cilmittel zu erheben und zu 
empfehlen". W olke freilich nenne schon Gehor, ,wenn der 
Taubstumme das Stampfen in einem grossen Morser einer 
Apotheke empfindet. u Sein Vater sei hierin behutsamer, 
und wenn er sich bestrebt habe, dem iibertriebenen Ge
schrei von W underkuren Grenzen zu setzen, weil da der 
guten Sache nur schade, so verdiene er dafiir keinen Tadel, 
sondern Dank. 
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Die leisen Zweifel, die Pfìngsten dem Galvanismus als 
H eilmittel der Taubheit schon von 1804: ab entgegenbrachte, 
si e vergrosserten si eh in den nachfolgenden J ahren immer 
mehr und fiihrten endlich zu seiner vollstandigen Lossagung 
vom Galvanismus. Aber auch in weiteren Kreisen batte 
dtese Anschauung tmmer mehr Raum gewonn&n.*) Alle 
diese Erscheinungen sowie verschiedene neu gemachte Be
obachtungen nahm Pfìngsten zum Anlass, im Jahre 1811 
mit einem neuen Buche an die Offentlichkeit zu treten:x··*) 
Die Beobachtung, dass das fein entwickelte Gefi.1hl der 
Taubstummen in vielen Fallen fùr Gehor genommen, dass 
eine Menge von 'l'auschungen auf Grund dieser Thatsache 
veranlasst wurden un d selbst spezial wissenschn.ftlich gehil
dete Manner sich zu falschen Schlùssen verleiten liessen, 
bestimmten ihn, die Grenzen zwischen Gehor und Taubheit 
sowie zwischen Gehor und Gefùhl festzulegen. In langen 
Ausfùhruugen, die den ]dar bli.ckend n Beobachter uml 
Kenner der E igenschaften des Taubstumm en bekuuden, 
geht er auf diese Unterscheidungen ein und knùpft daran 
die eindringli che und sehr verstandige Mahnung an die
jenigen, die sich mit dem Galvanisieren taubstummer Per
sonen beschaftigen, nja nicht alles fùr 'Gehor zu halten, 
was die Taubstummen selbst aus Unkunde, aus Ehrgeiz und 
ahnli ch n Beweggrùnden dafùr ausgeb n, sondern vorher 
durch oigeno Untersuchnngen es zur Gewissheit zu bringen, 
ob die zweifelhafto Empfindung nicht statt dem Gehor 
rich tiger de m feinen Gefiihl zuzuschreiben sei" . 

P fi ngsten bat sich clas Verdienst erworben, in ganz 
eutschiedener W eise clarauf hingewieseu zu baben - be· 

*) Der Vorsteher der T aubst . - Anstalt zu Kopenhagen, Dr. med. 
()a s tb c r g, stellte i m ,N orùischen Archi v fi.ir J atur- un d Ar7.neiwissen
schaft" di e N utzlosigkeit des galvanischen H eilvcrfahrens bei Tauhsium men 
dar. Drei Wiener .Àrzte brachten vom Kaiserl. Taubst.-Inst. zu Wien di e 
Nacbricbt nacb Berlin mit, dass der Gah•auismus dort uicbt den gering
sten Nutzen gestiftct habe; dagegen seien all e Taubstummen davon krank 
geworden. Ein Geheimer Rat P. aus D., der auch gau r. uuzufrieLlen war, 
f;: a.gte bei Eschke au, ob irgend jemaud in Berlin sei, ,der einen vii llig 
Tauben oder auch nnr einon sehr Harthiirigen prodn zieren knnn, dem 
wirklicb ra,dikaliter geltoHen sei u. s. w." -

**) , Bemerkungen nud Beobachtungen iiber Gehiir, Ge.fiihl , Tnubhell, 
deren Abweichungen vou einander uml ii ber inige Ursachen und Rcil
mittel der letzteren". (Al tona 18ll.) 
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legt mit Beispielen n.us seiner langjii.hrigen Praxis - dass 
man taktile Empfindungen nicht mit Horemp:findungen zu 
verwechseln habe. Gerade der Umstand, dass er es fiir 
notwendig hii.lt, so ausfiihrlich auf diese Unterscheidung 
einzugehen, lasst den Schluss zu, dass man sich in weiten 
Kreisen damals iib~r diesen Unterschied nicht im klaren 
war und Erschtitterungen, verursacht durch sehr kraftige 
Tone, Schii.lle und Geriiusche, die sich dem Gefiihl des 'l'aub
stummen mitteilten, als Gehorswahrnehmungen proklamierte. 
Bei dieser Auffassung musste es dahin kommen und kam es 
auch dahin, dass es nach der Anschauungverschiedener Mii.nner, 
die sich mit der Taubheit und ihrer Heilung beschii.ftigten, 
taube Menschen eigentlich nicht mehr gab. Solchen wunder
lichen Anschauungen gegentiber betonte Eschk e mit Recht, 
und Pfingsten schloss sich ihm vollstandig an, ,dass als
dann sonst niemand taub sei, als die Toten".*) 

"') Pfiu gs t e n h at 3 J ahrc laug g-alvnni schc Vcrsuchc ang slcllt, rtl lc 
1\icthoden hat er augcwandi uucl dies all cs ,olmo bl oibcnclcn N ui~cn v o n 
diesen Ver suchen zu sohèn". Bitter bokl::Lgt or clou Zcitvcrlust, der dUJ·ch 
diosc Operation n flir die Unterrit:htszcit der SchLiler erwat:hsen sci. Er 
ùetont aber auch, dass clic galvani scben Versut:he uich t uur nicht nutzlos, 
sondorn auch gefahrbringond gewesen seien. E in 1\Hidchon, das er rnit 
sohr gutem E rfo lge galvanisicrt habc, sci ein J aln· clnrauf gcstorbcn. Ob
glcit:h er nun clieses Ereignis nicht iu ursachli chen Zusam.m cuh aug mit 
der Galvauisation lJringcn woll c, wcrfe es ùoch uach vcrschicdcucn An 
zcichcu cin nnchtc ilig-es Licht nu f llns C+a lvan isi rcn. , E twa 10 Tngc vot· 
dom Abstcrbcn ldag-lc daR g-cclachlc l\iiidchen ulimli t:h iibcr ll ofti gcs 
st:hmcrzl1aftes R cisscn im K op f nnll vorzi.igliel1 in don Ohrcn, woboy es 
>mg-lcich bcttl iigcrig warù. Sogl ieh ward cin Arr.t w HLilfc gcruJcn. 
Halcl da1·auf floss vici B lut und !~ i ter aus hcytlcn Ohrcu und all e an
gewancl ten 1\iit tcl konulcn clcn 'l'od nicht vcrhimlcrn. - An ch boy ciuigcn 
anclcren T aubstummcn stcllt n sich wilhrend der K ur cl es Galvanisicrcns 
Geschwiire in cleu Ohren, an der Gurgel uncl an der Brust in , cli c aber, 
da i eh in solcheu F lill cn gleich cinhir lt, ha! d wi eclcr gchcilt wurd n. " 
Wir bcmcrken hicrbci ausdriicld ich , dass P fin gstcn lli c Pt·ozcclur cl es 
Galvanisicr cns nicht etwa auf cigcnc Ucfahr untcrn omm eu hat, sonclcru 
class der eigcutliche L ei t ' r tli cscr· Angclog<'nhcit der Professar der M ctlizin 
zu Ki cl, Dr. C. H . Pf a ff , war. Pf a H hat in tl cm von ihm unrl S e h co l 
hcrau sgcgebencn ,Nonli schen Archi v" i.il>or sc in c T ati gkcit bcrichtct. (Ais 
Somlerabùruck crschi cn sci ne Ar·hcit un lcr tl c.m 'l'i tcl : , V crsnchc iibcr 
clie Anwcndung der Volta.ischcn Silul c bei Taubstun1m on" , K opcnhagcn 
1802.) In P f a f f l cgcgncn wir ci ucm M anne, der wc i t davou cntfcrnt 
ist , sieh oplimistisch dcm Galvau isrnu s in cli c Arm e w w rfcn. E1· hc
t,ont, class bei 'l'aubslurr.mcn lcicht 'l' iiuschungcn mogli ch sind und triit 
cnorgisch W o l k c uncl scincn Schlligcn auf ciu c Schachlcl hi uLcr clcm 
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Reibungs-Elektrizitat und Galvanismus als H eilmittel 
der Taubheit hatten in verhii.ltnismassig kurzer Zeit ihre 
R olle ausgespielt. Mit Begeisterung begriisst, mit Energie 
und Ausdauer angewandt, kehrte man ihnen jetzt verachtlich 
den Riicken.*) Ein anderes Mittel, von dem man erho:ffte, 

Riicken der Tauhstumm cn cntgcgcn. Er hcrichtct, dnss ci n Kn n,hc, in 
das P fing-s tcn 'schc In slitut g-cbracht, ,als cin Stummer lll it hcrgcstclltcm 
Gchor, d or nur i m Sprcchcn unterr ich tct wcrdcn soli t ", si eh nnch rtll cn 
P 1·obcn iibcrhaup t sehr taub zeig tc. Er h cbt hcrvor , tl ass es im Pfing·stcn
schcn Institutc kciucn cinz igcn Schlilcr giibc, , l cr nicht l\'Iamn, Paprt 
hattc nachsprcchen konneu, wenn or cr st durch mchrm aligcs laut.cs Hin cin 
sprechen bcidcr \Vortcr ins Ohr dicselb n an dem eigcntiimlichen damit 
verbundcnen Lu ftstosso clurchs Gcfi.i.hl kenn cn zn lcrn n si eh gci.ibct h atte." 
Er wen dot sich gcgen di o m nrktsehrcicri scho W oisc ' Volkc's, clic mohr 
se ha l e, als niitY.o. ,Gohot m an mi t so gro son Erwnrtungcn, nl s dio 
'Volko'sch on Boricht erwockcu, an d io A nwonclung dos Mittols und 
bloibet sein Nntzon in clou m oiston Fall on so woit hin tcr cl ioson Erwnr
tungen zuriick , so ist mau n ur Y.ll genoigt, es gauY. w vorworfen und 
solbst in donjonigon F allon n icht anzuwcuclon, in donon es niitY-lich sein 
konnte." Immerhin orwar tot auch or n och mch r N utzon von der gaJ vrt
nischen Saule mit ihrom koustanton S trom, als von der E lck trisier 
maschine, die starko schadlich e Erschiitteruugen hervorrufe. 

*) It ard, der scharfsinnige franzosiscbe Ohrenarzt und T anbstummcu 
lchrer , spricht sich iiber cliese H eihnittol folgcndormassen aus: ,Untor 
clcn glanzeuclstou Auspizien in cli e H cilkunst ei ng f iihrt, schieucn sic 
b cs timm t, jeclem paralysirtcn Organ clas L el cn wi cdcrzugcbcn. P crio
di schc Scbriftcn, cig no w· ork c tl n.riibor , cr zah lcn uns cl ic glii nzcmlstcn , 
clurch clic erstcn Vcrsuchc m i t tlicson Rcizcu crbaltcncn Kurcn ; abcr 
clicsc 'Vundor cines schr lohcncligcn Glaul JCns habcn nur kurze Dauer , 
uud ist der Euthusirtsmus einmal vcrfl ogcn, so ist auch di Quell o dcs 
Erfolges vcrsicgt. Dio , M émoirc dc l'Académi e cles scicnccs" ( L753), 
Llie , i emoircs cl c la Sociét; royalc dc méllccinc" (L 777), Llas iiltcrc 
, J ournal dc médccinc", das .Journal von F ou rcroy, von H ufolaml , R ichters 
chirurgisch e Bibliothck gebon uns mchr ro B ispiele von H oilung der • 
Taubh cit, nach dencn m an zahlrcichc V crsucho olmo E r fo lg angostcll t 
hat. Schou H a ll e r nnd d c H ac n hatton clio NutY. losigkoit drtvon cr
krtnnt, uncl in unsorcn T agcu ist clicse Bohancllungsmothoclc (clic olck
ti·ische) als kra.ftlos verlassen wor dcn. I ch wlircle dicso Unwirksamkeit 
der elektri schen Bcba.ncllung nicht clurch mcinc eigenen Versuche, sondern 
auch clurch Anfiihrung vcrschieclcncr Beha.ncllungon, wclche mehrcrc P er
son on, die meiuon R at suchton, sch on erfahren haben , bcstatigcn konncn . 
V om Galvanismns kann ich geuau classolbe bohaupton . Auf clen Glaubon 
der englischon und cleutschcn J ourualo uncl bcsonclcrs n ach dem von 
Hufeland h erausgegebenen , haben m ehrere Arzte von P aris, uu tcr clencu 
anch ich mich b findo, clio Taubhcit diesor ucuOJl Bohandlungs\ oisc nntcr
wor.fcn , aber kciucn N ut7.Cn claraus gozogou . Auch sincl violo 'l'aubc zu 
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dass es endlich die ersehnte Heilung der Taubheit bringen 
wiirde, tra t an ihre Ste1le ; dieses Mittel, das bald auch 
seinen Eingang in 'l'aubstummen-Anstalten fand, war die 
Perforation d es Trommelfe lls. - Bei dieser Operation, 
der Durchlocherung cles Trommelfell s, g ing man von der 
Meinung aus, dass, wenn das Gehor sei ne J:i"'unktionen voll 
standig verrichten un d das rrromme! Eell d i e ihm gebùhrende 
Stelle einnehmeu solle, dieses letz tere sich unausgesetzt 
zwischen zwei Luftsaulen im Gloichge wicht befinden uuc1 
sowohl die eine wie die andere dieser Sanle mit der atmos
pharischen Luft in Verbindung sLehen mùsse. Beim ge
sunden Oh re werde dieser Zustand durch V ermitteluug der 
Eustachischen Rohre einerseits und durch den ausseren 
Gehorgang andererseits hervorgerufen. Kame es jedoch vor, 
dass sich die Eustachische Robre verstopfe, oder dass sie 
auf irgend eine W eise vernichtet werde, so musse di e in 
der Paukenhohle eingescblossene Luft nihre elastiscbe Eigen
tùmlichkeit uud ihre Vitalitatu verlieren, Eigenschaften, 
ohne welche dieses Fluidum mit der atmospharischen Luft 
nicht so sich im Gleichgewicht befinden konne, als es vor 
Vernichtung o der V erstopfung des kommunizierenden Kanals 
der Fall war. Es sollten also besonders solche Arten von 
Taubheit durch diese Operation geheilt werden, die durch 
V erstopfung resp. Vernichtung der Eustachischen Rohre 
hervorgerufen worden waren. Ein englischer Arzt, C o o per, 
war der erste, der die Durchbohrung des Trommelfells an 
verschiedenen Patieuten vornahm, un d der nach seiner eigenen 
Aussage auf diese W eise das Gehor in mehreren Fallen 
wieder ,vollkommen hergestellt" hat. Nach Cooper wurde 
sie von zahlreichen englischen, franzosischen uud deutschen 
Ohrenarzten ausgefi:lbrt. Besouders der frauzosische Ohren-

mir gckomm cn, tl cr cn Ohrcn ol1110 Nu tzc n dtoo·olo tl •11 Gn.lva.nisnous gcrc i ~t 
word "n wnrcn. l~inigc chwon lo alJc n 11 oir bl oss cin o B cobaold;uug ucstiltig t, 

d io iolt h ci ntc in cn cigcnc n V cr suoh n g •onaeltt l~: tttc, nilonlieb: J ass ùi c 
J!; lc ldrizitilt und IJ csontl cr s tlcr U:tlvani sonu s, naohtlCJII s ic a nfrtngs dio 

li:onp findliolokeit dcs Gclo ti rs cnvcckt m 1d dio Ta.ulJltc it vorm in tl cr t lmltcu , 

cntlli ·h cinc noclt w usscr c S tump[h cit tlicses Sin ncs ll cr hcil'ii!tr tcn. Amlcrc 

l\ [n,l c, ohnc tlicsc ii hl c \Vi rkung zu ha bc n, vcrschwind ct der crlan gtc 

V orlcil in wcni g- T a.gcn, ungcachtct der J•'ortscLzung· odcr I<:rncucrnng 
d ·r B clo andlun g , wicdcr ." (1 L a ,. t[: , lJi c Krankh citcn d es Ohrcs un d 
Gchtircs." (Wcimar 1822.) 
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arztDeleau*) und auch Itard gingen mitEifer an diese 
Heilmethode hm·an. It a r d ha t die Durchbohrung des 
Trommelfells bei 8 Taubstummen des P ari er National-
Iustituts un d ,sechs anderen 'l'aubstummen " angewandt, 
die ihm aus dem Innern Frankreichs und dem Auslande 
zugeschickt wurden. N ur bei einem einzigen Patienten, 
einem 15jahrigen Sc.;hiiler der Austalt, batte er Erfolg. 
Diesen unterrichtete er auch ,sobald er seine dringendsten 
Gescbafte abgethan hatte" in der Sprache, "denn mit der 
Taubheit war auch die Stummheit verschwunden". Itarù 
musste sich aber ::sehr beeilen, denn nach seiner eigenen 
Aussage war er schon damals (gleich nach der Durchbohrung 
des Trommelfells) iiberzeugt, dass der Kranke , nicht lange 
im Genuss des Guts, das ich (Itard) ihm kaum wieder
gegeben batte, bleiben, sondern seiner Krankheit unterliegen 
wiirdo". Der arme, horend gemachte Patient war namlich 
totkrank; er li t t an schleichendem N ervenfieber, un d es 
mutet uns hochst sonderbar an, wenn It ar d von diesem, 
dem 'l'ode verfallenen Knaben, der aus dem Kranken
zimmer nicht mehr herauskam, berichtet: ,Hochst inter
essant war es, zu beobachten, wie bei den taglichen 
Ùbungen, die ich mit seinem Gehore anstellte, die leichen
abnliche Gestalt und die entfarbten blauen Augen des 
Jiinglings plotzlich von dem Feuer des Lebens und der 
Gesundheit wieder beseelt wurden. Dieser exaltierte Zu
stand trat im hochsten Grade ein, als ich ihn zum ersten 
Male ein musikalisches Instrument horen liess ... Wahrend 
aber in den Gehororganen 'l'hatigkeit und Leben herrschte, 
star ben alle andern allmahlich ab. Der Appetì t war dahin; 
der Schlaf wurde durch heftige Schweisse gestort; der Atem 
war kurz und durch einen trockenen Husten oft unter
brochen; der Kranke konnte si eh nur mi t der grossten 
Anstrengung von einem Orte zum anderen bewegen". 

*) D e l c a u: ,Memoire sur la Perforation de la Membran e du 
Tympan." (Paria 1822). D e l e a u, der sich ganz besonclers mi t Tromm el
fe ll -Durchbohrungen praktisch nnd th eoretisch beschaftigte, suchte in dieser 
Schrift den Nacbweis zu erbringen, dasa die ungiinstigen R esultate auf 
diesem Gebiete darauf zuriickzufiihren seien, dass man die Wiederver
wacbsung der kl eiuen Stichwunde nicht habe verhindern konncn. Er 
empf:ì ehlt ein neues Instrum ent zur sicheren Ausschneidung eines grosseren 
Stlickes aus dem 'l'rommelfell und betont, dass zur Offenhaltung der 
Wunde eine Darmseite in sie hineingefiihrt werden miisse. 
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Schliesslich wurde er n,ach Hause geschickt, wo er nach drei 
Monaten starb, nohne den Gebrauch cles Gehors und der 
Sprache v or seinem End e verloren zu ha ben".*) - In 
Briissel waren es die A.rzte André und de N e u bo ur g, die 
dieses Operntionsverfahren - Durchbohrung des Trommel
fells - an vielen Taubstummen vornahmen. Ihre Kuren 
erregten Aufsehen, und deshalb wurde der Professar Dr. 
Hendrikz vom Vorstande der 'l'aubstummen- Anstalt zu 
G r o n i n g e n nach Br ii s se l geschickt, um si eh durch de n 
Augenschein von den dortigen Erfolgen zu iiberzeugen. 
Nach seiner Riickkehr unternahm Hendriks selbst im 
Verein mit Dr. Guyot die Durchbohrung des Trommelfells 
an 8 1 'raubstummen. N ur bei 17 t ra t B esserung e in, von 
diesen fielen aber 14 wieder in ihren alten Zustand zuriick, 
und die iibrigen drei behielten ein nur nschwaches Gehor". 

Auch in Dresden, B erlin und anderen Orten will man 
durch diese Operation das Gehor hergestellt oder wenigstens 
Besserung des Gehors erzielt haben. In Berlin bandelte es 
sich um 5 operierte taubstumme Schiiler der Taubstummen
Anstalt, n un d zwar nur mi t einigem Erfolg fiir den fiinften". 
Pfingsten, der durch Nachrichten in offentlichen Blii.ttern 
auf dieses Geschehnis aufmerksam gemacht worden war, 
wandte sich daraufhin an die Behorde mit der Bitte, ihm 
mitzuteilen, wie das Gehor dieses giinstig Operierten be
schaffen sei, E r bekam die Antwort, ndas bewirkte Gehor 
sei so gut wie gar keins; man konne ihm die Operation 
nicht empfehlen". Die Anschauung, · dass diese Operation 
als Heilmittel der Taubheit nicht zu empfehlen sei, brach 
sich aueh in iirztlichen Kreisen immer mehr Bahn. Der schon 
erwii.bnte franzosische Ohrenarzt Sai ssy betonte, ndass 
unter einer grossen Menge von Umstii.nden diese Operation 
ganz vergebens ist, unter gewissen anderen nur einen hochst 
ephemeren Erfolg ha ben kann ; es wird bloss eine kleine 

*) Wir kennen ltnrd ala einen Arzt und Lehrer von Taubstummen, 
der unsere gri:isste Hochachtung vcrdient. Hier nber handelt es sich um 
einen Fall dermnssen irregeleiteten Ehrgeizes, tlass man si ch geradezu 
mil Empi:irung wegwenden muss. 'Vahrlich, wenn anf einem solchen 
W ege den Taubstummen zu Gehi:i r un d Sprache verholfen werden miisste, 
dnnn ki:innte niaht laut genug kategorisah gefordert werden, sie nie in 
die Hand eines Arztes und Lehrers zu geben. Gliicklicherweise weiss 
unsere heutige Zeit von solohen Gehi:ir- und Sprachkuren nichts mehr. 
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Zahl von Fallen i:lbrig bleiben, wo sie znm Ziele fi.thrtu . 
Anch Dr. W o lff kam - im Handbnch der theoretischen 
un d praktischen Ohrenheilknnde von L i n c k e - bezi:lglich 
der Trommelfell- Dnrchbohrungen zn dem Schlnss: ,Allein 
bald sah man ein, dass man sich wiedernm in seinen i:lber
spannten Erwartnngen getauscht hatte. Ohne genane 
Diagnose, also auch ohne sichere Indikationen, wnrde die 
Operation unternommen und olme die notwendigen, den 
Erfolg sichernden Vorsichtsmassregeln ausgefi:lhrt; si e musste 
daher eben so schnell verworfen werden, als sie in Auf
nahme gekommen waru .*) Als ein ganz entschiedener 
Gegner aber dieser Operation, sowie der Elektrizitat, des 
Galvanismus und aller sonstigen Heilmittel trat der Ohren
arzt Kramer auf. Schon 1842 fuhrte er in seiner Schrift: 
,Die Heilbarkeit der Taubheitu (Berlin 1842) aus, dass 
,nichts wohl die Erwartungen so bitter getauscht hat, als 

*) Sai s s y Ji oss di o Durchbohrung cles Trommclfclls all cnfalls in 
fol gcndcn 2 Fall cn gclten: 

l. \Venn das Trommclfell verknot:hcr t ist, vorausgesctzt, dass der 
iibrigc T eil cles GehOrorganos gosund ist. 

2. Bei einer obwaltenclen Imperforation der Eustachischen Trompete 
oder sonstiger vorhaudener Bildungsfehl er, chronischer Anschwel
lungen ocler eines P olypen in clou Nasenbohlon. 

N ach W o l ff clmfte eli e Operation nur vorgenommen werclen: 
l. Um einer im mittleren Ohro angesamm elten, sch[icllich einwir

kenclcn Flilssigkcit, namcntlich dem Eitcr , Ausgang zn verschrd'fcJL 
2. Die Schwerhori gkeit, wclchc llurch clen gchinclcrtcn Luftzutritt 

zum mittl cren Ohrc verursacht wird, zu hcil cn oclcr zu mi ldcrn . 
3. Dio teilwcise Zerstorung cincs deponirtcu, namcntlich sehr vor

dickton Trommclfolls :m howirkon in cl cn nicht gar soltcncn Fiill cn, 
in wolch en clurch einen solchcn Zustancl cles TrommcHclls Schwor
horigkcit vermsacht wircl. 

I tarù hielt sie angebraoht , in al\en Artcn von Taubhoit, wolche clic, 
clurch irgencl oin unont forn bares Hinclcrnis voraulasstc Vor
schliessung der 'l'romp ete zur Ursacho ha ben" ; trotzLl om clarf 
man auch in dicsom l tztcron Falle don Erfolg davon nicbt fi.ir 
uutri.iglich anschcn uncl zwat·, woil die Ursachc, ,clic jcnc Vcr
schliossung nach sich gozogon, dercn noch tiefcro oder unhcilbaro 
Verlctzungcn bodingt ha ben kann". 

Dr. Rittor von V cring, Arzt in vVion, sagto : 
, Nur wo giinzlichc Vcrwachsung der Eustachischen Trompoto, 
krankhafte Boschaffcnh cit cles Tromm olfcll s oder Ergi cssun g von 
F enchtigkeiten in cli o Tromm clhohl e Taubstummhoit erwicsoner 
:Masscn vera.nlassen, darf clas Trommelf:oll clurchstossen wercleu : 
ci n rilcksichtsloscs Opericron ist clurchaus vorwcrflich". 
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die Theorie, welche fur die Verwendung der Elektrizitat, 
des Galvanismus und Mineral-Magnetismus in Ohrenkrank
heiten stimmte" . Er berichtet, dass ihm in seiner Praxis 
97 Ohrenkranke vorgekommen seien, deren nervose Taubheit 
clie Anwendung jener Mittel wohl theor etisch rechtfertigte, die 
a ber nicht den leisesten wohlthatigen Einfluss bemerken liess ; 
,oft trat eine entschiedene Verschlimmerung infolge dieser 
Knrversuche ein". Ganz verkehrt aber, und selbst durch die 
'l'heori.e nicht zu rechtfertigen, sei die Benutzung dieser Mittel 
bei j e d e r Art von Taubheit, als all gemeines , gewissermassen 
spezifische~ Mittel zu empfehlen, ,so class es nur Mitleid 
erregen konno, wie sich das grossere Publikum und selbst 
Arz te durch dergleichen Armseligkeiten tauschen lassen. " 
Ungleich scharfer noch zieht clerselbe Arzt 25 Jahre spater 
in seinom , H andbuch d or Ohrenheilkuncle" (Berlin 1867) 
gegen die angewandtou H eilmethoden bei 'l'aubstummen 
zu Felcle. Er betont, class all e seitherigen ,so zuversichtlich 
gorithmten Hei.lversur.be der 'l'aubheit der Taubstummen" 
au::lnahmslos fllhlge~chlagen seien, dass es fur die Be
handlung der 'l'aubheit der Taubstummen an jeder rationellen 
Indikation fehle und alle bis jetzt vorgeschlagenen Heil
methoden nichts seien, ,als ein schlecht begrundetes, roh 
empirisches H erumtappen im Finstern." Kramer prokla
miert geradezu die Unheilbu.rkeit der 'l'aubheit. , Wenn 
demnach meine wohl motivi.r te Erklarung der Unheilbarkeit 
der 'l'au bheit der Taubstummen, mein Abmahnen von allen 
clagegen gerttsteten und nu t.zlosen Hei.lversuchen als in
human verschrieen wird, so ist dies nur eine lacherliche 
Coquetterie mit, sentimentaler HurnmJiLat, deren Quelle nur 
in Arroganz o der U nwi~senheit zu suchen ist. 1\feiner 
Meinung nach ist es viel humaner, den schon so unglttck
lichen 'l'aubstummen die lange R eihe meist sehr schmerz
hafter H eilversuche, ihren ebenso ungli.i.cklichen Angehorigen 
die moralisch ebenso schmerzhaften Enttauschungen dm·ch 
fruchtlos ausfallende H eil versuche zu ersparen un d die 
moglichst frtthzeitige EinleitunO' eines sys tematischen Unter-. o 
rwhts zu befurworten, als mi t v. 'l'ro e l t s c h un d g leich-
~esinuten Ohrenarzten das Gegenteil von alle dem zu thun." *) 

*) Auf !lcm Kntnl cr'schcn Stand punktc sLanù s hon .J ahrc laug 
~odt m· der frauzus i ~· h c A1·zt Dr. B c t· jaud . Dr. D c l c a u vcruf'fcntlich tc 
nn J ahrc l827 cin c , 'cltrift , dic siclt nti t. ùcr llcilung von 'l 'aubh cit 
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Alle die hier angefii.hrten Manner zeigten das ernste 
Bestreben, den Taubstummen zu helfen, die 'l'aubh eit auf 
medizinischem Wege fortzuscha:ff:en und damit den Vier
sinnigen die T h ore zu offnen, die in di e W el t der 'l'o ne, 

!lureh EinspriLzung- in d io En stachiseh o JWhrr miltcht ein~ Kathctors 
bcschfift igtc. E r· stcll tc clio HchaupLun p: nu f, dass tl ie ]\[L· cliziu d il' 'J'rtub
hcit ll oil cn kunn c uml gah auf c in cr 't'nlll'II O di<: J' crs un<· n an, di c, llll'h 1· 
o<l cr weni gC'r vnn 'l'auhh C' it bcfall cn, v0n il1 m gcltci!L \\' lll'dl' n sc ion. 
Untcr cli csen P ei'SOl lCn hdmu lon sielt auch 111 cln·er c 'f ft nl JsL unnll o, h r i 
dcncn es ihm gelnngcn \\'Hr, mwh scincr Au ssage, das Gclliir zu vcrhesscrn . 
D c m g·c::rcn ii hcr licss 13 c r j a u Ll i n Jl cmsclhcn .J ah r e ( 1827) l'in c Seln·i fL 
cr·schcin<'n, di c si('h mi t <l cr l'1· iifun g l1 r l<'ragc bcsehiil'tigtc : , K fl. lll l nJan 
bei dcm gcgcnw,i r l igcn SLan!lc der \Vi sousuJ ,aflen rlcm 'L'auhslullllli Cu 
von (+cburt clas Gchiir un d di e Sprachc wiodcrgohcn 'r'' Der V crl'assc r· 
h clcueh Lctc in scin cr· ArbciL kri l isch all e ]\fi tto!, di o bi s <l ahill di o 'l'hcra
peuLik gc l)l'auclit h atte, um don 't'auhstummcn von U eburt dus G cl1 iir 
wicd<• J·zngcbell -- Dur·uld i'>chenlllg cles ' rrommcll'clls, Binspritzungcn mittcbl 
<' in cs K:tU, clcrs in di e Eust.ae!Ji~ehe Ruhrc sowie sonstigc nmogcml c und 
r cizcndc lìli ltcl - und k am zu dcm S ehluss, <lass dio l\[cdi zin gcgen dio 

n.ngch orcnc 'l'nul>h ciL 11 ich ts auswriehtcu vcrmiigc. A ueh I l a rt l war in 
d icscr Zcit sehon vo ll ~ tii J nlig von der m cdizini sel1 •n B c!Jandlnng· ll cs 

'l'auhshll11ll 1CliOhrcs ahgck om mcu . Br vcriif'fcnt. liehLe ( 1827) in der , RPvn c 
m cdicalc" un<l cl em , .Journal dc Cliniqu c" llrci B cricht, , gcriehtct fl.n dt' n 
V erwa.ltungsJ•at der Pariscr ~r aub stummcn -An stal t . - In tl cm erstcn R c
richte legte er ausfi.ihrlich clie Versucho dar, die er gemacht hatLe, um clcn 
'l'auhst nmm cn das Gchor wiederzugcbon. Er bctou tc cli c \Vimi g·kc it der 
Erfolgc, wclch e scinc chinn·g ischon Opcr rttioncn g zcitigt hfittcn un<l drang 
auf dio pJ,ys iolPgitichc B chandluug des Gchul·s. Er· kam zu dcm Scld nssc, 

1lass man h cim Ei ntr it t der Kimlcr in tli c Ansta lt cl cn G1·ad llllcl , wenn 
es mug li ch sci, cli o Nfl.tur ihrer 'l'aubh ei t f st stell en soll o. Di o nachstcheml c 
B ehn.ncl lung m[issc dann , wenn i,·gcl1ll moglich , llnrch lVIittel <' rl'olgcn, di<' 
wocler schm crzvo ll no ·h gofahrvoll ('[ir dio Kinrlcr so iun. F crn or sci es 
notwcnd ig, eine besomlcre K lassc aus <lenj eni gcn 'l'fLuhcn zu bi ldcn , 'li c 
dns Geli or m11 · unvo llkomrn cn vcl'l orcn hiittcn ; in dicsot' Klassc sc icn s i e 
alsclann cin cr h csondcron Bildungsmothoclc zu unterwerfcn. 

Jn scin em TI. B crichtc gfLb Itnrcl Auslnmft iihcr cli c V ersnchc, di o 

or h oi fn st all cn 'l'aubstummcn dcs Instituts vorg-cnomm en hatt.c, und di o 
J1csomlor·s .in Einspritzungen in dus inncrc Ohr bcstnnd.cn. .Er lcgt di e 
Erscheinungcu rw seioanclcr , die di esc Op rationcn bcglcitctcn nntl <li e 
vVirkungen, clic ihnen folgtcn , um zu dcm Sehluss Zll komm cn, duss di o 
E in sprit;m ngen uut' eioe lcichtc, momcntan e Verhcssenmg cles Gch ii rs bei 

cioigen Inclividu en orzeugt hatt cn. 
Im m . B erichte priiftc Itar cl clie R esultatc, clic D e l ca u bei 

tler V erbesscrung cles Gehurs von 4 'l'aubstummcn errcicht habcn woll tc. 
(D e l oa u h atte dio Ergebnissc seiner V er such o der meclizinischcn Akaclemie 

1mterhreitet.) Ihrd st[itztc sich hierbci auf cli e 'l'atsach en unll B eobach
tun gt>n , clie or in seinen ersten B erichtcn nieclergelegt ha.tte. Er kam zu 
clem Schlnss, dass clie V erbcsseruug der milncllichen und Gehot·-:Funktionen , 
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der Sprache und Musik, fiihrten. Und wenn wir auch her
vorheben miissen, dass sie bei ihren Massnahmen vielfach 
von falschen Voraussetzungen ausgingen, dass sie Erfolge 
herbeifiihren, ja geradezu erzwingen wollten, wo nie und 
nimmer solche zu erreichen waren, wenn wir auch betonen 
miissen, dass die ganze Zeit der medizinischen Eingriffe 
zwecks H eilung der Taubheit fiir di e Hauptbeteiligten, die 
Taubstummen, eine bitter ernste war, ja geradezu ein Stiick 
Leidensgeschichte der Taubstummen darstellt, so waren es 
doch nur, daran ist nicht zu zweifeln, durchaus lautere 
Beweggriinde, die jene Manner zu ihren Massnahmen ver
anlassten. Anders freilich stellt sich in unsern Augen ein 
Unternehmen dar, dem wir im folgenden eine kurze Weile 
noch unsere Aufmerksamkeit zuwenden wollen. 

Es war im J ahre 1838, als in Hamburg ein Schriftchen 
erschien, das den verlockenùen Titel trug: , Ùber di e Her
stellung des Gehors bei Taubstummen". Ein Dr. Barriés, 
,Direktor und Taubstummen-Arzt, sowie Mitglied mehrerer 
naturforschender, medizinischer und physikalischer Gelehrten
Gesellschaften", hatte es herausgegeben; er war es auch, der 
es unternahm, die Menschheit vom Ùbel der Taubheit zu 
befreien. 11 Es ist nunmehr durch 'l'hatsachen hinreichend 
erwiesen, dass von der grossen Zahl, sowohl taubgeborener, 
als durch Krankheiten, .Kopferschiitterungen u. s. w. taub
gewoi'Ùener Individuen, die in allen Landern vorkommen, 
mindestens Z w e i dr i t t t e il e h o r e n d un d s p re c h e n d 
hergestellt werden konnen" ; mi t diesen W orten lei te t er 
seine Ausfiihrungen iiber die Herstellung des Gehores ein, 
Im weiteren betont er, dass ,in den letzten 100 Jahren 
sehr viele vergebliche Heilversuche mit Taubstummen ge
macht" worden sind und in der Annahme, dass dieser , bis
her ganz verwaiste Zweig der Heilkunde" und seine (Barriés) 
,nunmehrigen Leistungen darin mancherlei Zweifel bei Un
kundigen erregen werden" stellt er in einem Prospekte 
solche Bedingungen fest, ,die selbst den Schein des Eigen
nutzes entfernt halten" miissen. In das Gebiet dieser Be
dingungen gehort, dass man schon in den ersten 12 bis 14 

ùic D c l c a u erhalten h atte, nicht das R esultat einer chirurgischen Bc
l~.anù lung scicn, sonùern der physiologischcn Bilùung des Gehors und der 
Ul.mng der Stimrnorganc, Erfolgc, wclchc rnan im Taubstnmmen-Institut 
zcitige, olme seine Zu!lucht zur Therapeutik nehmen zu miissen. -
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Tagen der Behandlung, zuweilen auch e1mge Tage friiher, 
die e r s t e untrflgliche Anzeige von der moglichen Her
st ellung des Gehors erhalten konne; ,nur in sehr 
schwierigen Fii.llen werden einundzwanzig Tage zur Er
mittelung der H erstellungs-Fahigkeit des Gehors erfordert". 
K ann er nach dieser Zeit nicht nachweisen, dass das Gehor 
der Taubstummen, ,in diesem kurzen Zeitraume freilich nur 
erst schwach", vorhanden ist, un d werden nicht wenigstens 
20-30 mehrsilbige Worter am Ende dieses Zeitraums vom 
,aufkeimenden Gehore" richtig unterschieden, so stellt er 
jeden weiteren Heilversuch ein. Bei den zum Roren 
geeigneten Individuen wird zur Herstellung des Gehors im 
allgemeinen folgender Massstab angenommen: 

l. Bei einem von Geburt an Gehorlosen werden drei 
J ahre zur Herstellung des Gehors und zur Ausbildung des 
Sprechens - inkl. Schreiben, Rechnen, Lesen - gefordert. 

2. Hat der Gehorlose durch vorhergegangenen Unter
richt das Vermogen zu sprechen in hoherem oder geringerem 
Grade erhalten, so reichen in den meisten F allen zwei J ahre 
zu seiner Heilung hin. 

a. Dasselbe gilt von Gehorlosen, die bis zum 6. Lebens
jahre gesprochen haben, 

4. Diejenigen, die wohl das Gehor, nicht aber gii.nzlich 
das Verm5gen zu sprechen, verloren haben, ,deren Aus
sprache a ber monoton und ma11gelhnft geworden istu, sind 
in 18-~0 Monaten heilbar. 

5. Sin d solche Individuen no eh im Besitz einer v o ll
t5nenden Sprache geblieben - bei Verlust des Gehors -
so wii.hrt die Heilung selten itber 12 Monate. 

Ausser sonstigen Schulfii.chern erhalten die Horend
gewordenen , Gesang- Unterricht" in der Anstalt. ,Soll 
aber der Hòrendgewordene auch in der Instrumental-Musik 
unterrichtet werden, so ist dies eine Privatsache der An
gehorigen, wobei noch angefithrt werden muss, dass zu 
diesem Zwecke bei Knaben die Fl5te, bei Mii.dchen die 
Harfe das geeignetste Instrument dazu ist. Sobald der 
Zogling mit seinem Gehor zur Erlernung der Musik be
fii.higt ist, wird dies auf seinem Zeugnisse bemerkt". 

Fflr ii.rztliche Behandlung, Wohnung und Kost sowie 
Unterrichtsmaterial sind jii.hrlich 600 Thaler Gold ,in ein
vierteljii.hriger Vorausbezahlung" zu leisten. Sind die Zog-
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linge nicbt in der Anstalt, sonclern bei Privaten in Kost 
und Pfl ege, so be!ragt der jahrliche Preis 500 Thaler Gold. 
Fttr clie unh eillmreu P al ienLen, die am Ende von nEin un d 
zwanzig Tngenu en!lassen werden, sind, jedoch ohne Be
kostigung, 50 'l'h aler Golcl zu zahlen. 

Es wundert uns nicht, dass solche Erscheinungen, wie 
der ,Direktor uml Tauustummenarzt" B a rri és, auftauchten 
und immer wierler auHauchen werclen. Mehr setzt uns schon 
in Erstaunen , class es diesom edlen Menschenfreunde gelang, 
ausseronlentli ch glinstige Zeugnisse ùber seine angeblichen 
I-Iei lPrfolge zn erlaugen uncl nicht etwa Zeugnisse von 
schlichten , einfachen L euten , sondern von gebildeten, an
geselJenen Mi:i nnern . ,So etwas hat bisher noch keine 
Taubstum men-Anstalt leisten konnen" , sagt ein Berliner 
Prediger in seinem Zeugnis. , Weit entfernt, mùhsam 
schwerverstandliche Laute hervorzuheulen, wie man es rlort 
(in der Taubstummen- Anstalt) gewohnlich mi t tiefem Mit
leid nur anhoren kann, sprechen si e (di e Zoglinge) mi t der 
grossten Leichtigkeit die schwierigsten und langsten Perioden 
nacb, olme dass letztere irgenclwie clurch das Gesicht oder 
Gefithl vermittelt wurden, und sprechen sie nur dann nach, 
beantworten die an sie gerichteten Fragen nur dann, wenn 
sie deren Sinn vollkommen verstanden haben . . . . Von 
Herzen wùnsche ich, dass die menschenfreundlicben Be
mùhungen dieses edlen Mannes , der nach langjahrigen, 
unermùdeten Studien zum Heil der leidenden Menschheit 
in einer bisher vollig unbekannten R egion sichere Bahn 
gebrochen hat, immer mehr mogen anerkannt, gewùrdigt 
un d bei Vielen mi t gleichem Erfolge gesegnet werden u. 

Solche und abuliche Zeugnisse, mehr aber noch der 
Umstand, dass es Barri és gelang, G rasshoff, den Direktor 
der Berliner Taubstummen-Anstalt, und selbst den beriihmten 
H ufel an d fiir seine Plane zu gewinnen, machten es moglich, 
dass der Minister von Altenstein die Genehmigung zu Heil
versuchen in der Koniglichen Taubstummen-Anstalt erteilte. 
Nachdem Barri és mehrere Monate in der Anstalt sein 
W esen getrieben - er verweigerte hartnackig, genaue Aus
kunft ùber seine I-Ieilversuche zu geben - wurde eine 
Kommission eìngesetzt mit der Aufgabe, die I-Ieilerfolge cles 
Dr. B arri és einer eingehenden Untersuchung zu unter
ziehen. Die Kommission, die aus dem Medizinalrate Dr. 
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Bar e z, dem Anstalt~arzte Dr. E sc hke, dem Geheimen 
R egierungsrate Ni co l a i und dem Provinzial- Schulrat 
S c h u l z bestand, stellte znnachst nach eingehenùer :E'or
schung fest, dass die in Behandlung stehenden 14 Zoglinge 
v or Beginn der B a rri é s' schen H e il versuche schon G ehor
reste gezeigt hatten. Sie kam alsdann zu folgenden R e
sultaten: 

l. Unter den 14 Taubstummen, welche angeblich voll
kommen geheilt sein sollen, befindet sich keiuer, der als 
vollkommen horend bezeichnet; werden konnte. 

2. Samtliche hier in Frage kommenden Taub~tummen 

haben Gehor, jedoch in sehr verschiedenem Grade, und es 
konnen unter denselben in Beziehung auf den Grad ihrer 
Horfabigkeit mindest ens drei Abstufungen angenommen 
werden. Einige der Gepri:Lften vernebmen unler begunsti
genden Umstanden das ihnen vorgesprochene W ort, wie
wohl nicht mit volliger Sicherheit. Andere vermogen in 
dem ihnen vorgesprochenen W orte nur den Volml mit 
grosserer oder geringerer Sicherheit zu unterscheiùen. Unter 
den Gepriiften befinden sich endlich solche, deren Horfabig
keit nur als Empfanglichkeit fiir den Schall oder hochstens 
fur den Ton zu bezeichnen ist. 

3. Bei den V ergleichungen desjenigen Grades von Hor
fahigkeit, welchen die von Dr. Barri é s bebandelten Taub
stummen wabrend der Untersuchung gezeigt, mit demjenigen, 
welcben sie den Ermittelungen zufolge schon vor dem An
fange der Heilversuche gehabt baben, ist kein Grund ge
funden worden, aus welchem gescblossen werden musste, 
dass in irgend einem Falle das Gehor der Behandelten an 
intensiver Kraft zugenommen ha be; wohl aber glauben 
wir annehmen zu mussen, dass mehrere der angeblich Ge
heilten das bei ihnen vorhanden gewesene Gehor jetzt besser 
als vor der Behandlung zu gebrauchen wissen, teils weil 
im allgemeinen ihre Aufmerksamkeit auf Eindrucke des 
Gehores geweckt worden ist, teils weil sie in der Unter
scheidung dieser Eindritcke geubt worden sind. 

4. Es ist kein Grund vorhanden, den gedachten Erfolg 
dem eigentlicben Heil verfahren des Dr. Ba l'l' i é s , namentlich 
der Anwendung der Elektrizitat und des Magnetismus, bei
zumessen, vielmehr ditrfte derselbe lediglich den fruhzeitig 
angestellten Gehori.ibungen zuzuschreiben sein. 
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Diese letzteren, die Gebèiriibungen, spielten denn auch 
tlas wullen wir vorgreifend jetzt schon bernerken -

eine Zeit lang eine H.olle in der Berliner Ansta.lt. Ma.n 
bemiibte sich, die vorhandene H orfahigkeit fiir den Sprach
unterricht auszunutzen un d Gr as s h o f liess es sicb sogar 
angelegen sein, ei.n e Erwe.iterung der Austalt und eine 
'l'rcnnung rler TaubsLumm en nach .ihrer Horfahigkeit anzn
bahnen. Eiu .Bericht anH dem Jaltre 1831) sagt dar iibe:·; 
, Dlll·ch die Barriés'soben Heilversuche hat. sich auf e.ine 
itlJorzeuw'udo W eise ergeben , ùass (lie 'l'aubstummenbildung 
auf eine von der bisher.igen abweichende Weise in vielen 
F~i.llen zu eincr hèi]pren Stufe, als man sie seither ge
lmunt, gefi.'!hrt werden kaun, denu nach der stattgefundenen 
Prufung der Hèirfahigkeit bei Taubstummen steht gewiss 
S\l vi el fest, t1ass ein 'l'eil clersel ben vermittelst des Gehèirs 
mit Leichtigkeit unl;errichtet wen] en kann, wahrencl bei 
dem auderen dies enLweder garnieht oder doch uur mit 
grossor Anstrengnng mèiglich ist; dass der Unterricht 
mittelst cles Gebèirs, wo derselbe stattfinden kann, :;owohl 
in Sprachkenutnis als in Sprachverstandnis zu weit glanzen
deren Re ultaten fiihrt, als dies die Benutzung des Gehèirs 
Lisher hat gelingen lassen, leuchtet ein und sind die Beweise 
dftvon vorhanùcn. Da ein solcher Unterricht j edoch n ich t 
i.i.berall, ~;ondern nach den gema.chten E r fahrungen nur 
bei einem Dr.itte11, hochsteus der Halfte samtlicher rr aub
sLummen anwendbar ist, der Uuterricht mittelst des Gehores 
:1ber mit clero mittelst des Gesichtes - d. h . .Hèirfahiger 
uucl Gehorloser - sich eben so wenig vereinigen l as~t, 
wi e der Unterricht Taubstummer mit dem Vollsinniger 
ùberhaupt, so liegt eine 'l'rennuug samtlicher Taubstummen 
in zwei Hauptabteilnngen nach Massgabe ihrer Horfabigkeit 
als einzig richtige und notwendige Massregel hier gew.iss 
unverkennbar am 'l'n.ge, wenn man das wahre W ohl der 
'l'aubstummen, das hier nur in der E rrichtung der hochst 
mèiglichen Bildung gesucht wird, eigens beriicksichtigen 
wi ll. u Aus verschiedenen Grunden ging die Behèirde auf 
Gra ss hofs P lan nicht ein, er musste fallen gelassen werden. 
E in Pri vatlehrer T a p p e jedoch, ein Gehilfe Bar ri é s n ah m 
ihn wieder auf. Mit behordlicher Genehmig ung errichtete 
er im J ahre 1836 in Berli n eine Taubstummen-Anstalt fiir 
solehe 'l'aubstumme, die noch einen gewissen Gehèirg rad 
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ue,A>:scn. Nnch scclt s Jahren j edoclt schon , im Jahre 1842, 
wmde Jie Anst11.lt, allem Anscheine nach auf Gruucl ilHer 
minimaleu Erfolge, aufgeli.ist.*) Ùbrigens gab es zu jener 
Zeit noch ein zweit.t>s Spezialin titut zur Heilung Jer 
Taubheit in der Nahe H a mb u r g s un d zwar in A l tona. 
E s wurde von einem Dr. Go l d be ck geleitet. Ùber Llas 
Wesen dieses Instit~u t~:~ ist freili ch weniger in é!ie Offentlir-h
keit gedrnngen, da Dr. Go l cl bec k seine Kuust nicht so 
laut; zu Markte trug, wie Dr. Barri és. Goldbeck mauld;e 
eiu Geheimnis aus den medizinischen lVIitteln, welche er 
zur H eilung der 'l'aubheit gebrauchte. Dr. Bu ek, der 
verdit·nstvolle Arzt und Mitbegriincler der Hambmger 'l'Rub
stummen-Anstalt glaubte jedoch u.uf Grund seiner B eobach
tungen zu der Annahme berechtigt zu sein, dass die Basis 
der Goldbeck'scheu Behandlung mit \Veingeist gemilderter 
Salpeter (spiritus n itri clulcis) sei. Go l cl be c k wollte cl t~mit 
clirekt auf clas System cles Gehirns und Rùckgrats einwirken, 
um von bier aus alsdann clie Organe cles Gehors uncl der 
Spracb e zu starken. Im Zeitraume eines J ahres soll dieser 
Altonaer Arzt einem Maclchen das Gehor wiedergegeben 
haben, clas ihm ganz taubstumm, uncl in einem bemerkens
werten Grade korperlicher Schwache, i.tbergebeu worden 
war. Der Hamburger Taubstummen-Anstalt jedoch wurden 
2 Schi.tler iiberwiesen, die bei Go l dbeck in Behandlung 
gewese11 waren, ohne class sicb eine Bes ·erung ihrer Krank
heit, der Taubheit, fe.·tstellen liess. -

"t\us clet· Praxis fiir die Praxis. 

Sprechgesetze fur Stotterer. 
Von P. Klaus. 

(Lektion zu halten am Anfang eines Sprachheilkurses.) 

Vorbemerkung: 

Als Lehrform ist aus beilpadagogischen Grùnden vor
zugsweise di e vortragende gewii.hlt. Di e zwo lf Sprech
gesetze sincl lecliglich Rls Unterrichtsresult.ate aufzufassen, 
die den Gewinn von einer Reihe von Stundeu bedeuten. 

*) Vgl. Wft lLii •r, , lJic Kuoigl. TaubsL.-A.nstaiL w Bcrliu cLc." S. 46-50. 
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J edeJJfu1 ls wiirde es nicht gnrateu sei u, diesel ben iu einer 
Stunde zn entwickeln. Auf ein speziell es Ùbungsbuch 
wird kein Bezug genommen, doch wurde das Gutzmann
sche das empfehlenswerteste bleibcn, wei l es die Ù bungen 
im Sinne nachfolgender Zeilen aufbaut. 

Als Vera nschaul.ichungsmitLel fùr den Sprachheilunter
richt sin d ompfehl enswert: Ba u s c h, Die Sprechwerk
:t:euge. *) li- a u s eh, J_.~anttafelu ,**) 

Liebe Kinder! Oft geschah es, dass ihr von eurem 
I...~ehrer etwas gefragt wurdet. Obschon ihr die Antwort 
sebr wohl wusstet, konntet ihr trotzdem das W or t oder 
den Satz nich t sprechen, ihr konntet das, was ibr sag en 
wolU:et, ,nicht herausbringen." E nre Eltern schickten 
euch wobJ einmal zum K aufmann oder nach der P ost ; doch 
ihr konntet auch dort den Anftrag nich t ausfiihren, weil 
ihr vielleicht ùas Wort ,Postkarte" nicht auszusprechen 
vermochtet. Oft war es nur der erste L aut, bei dem ihr 
fest s as~; t. Eure Sprache ist gestort. Die Storung der 
Sprache, an der ihr leidet, heisst: ,das Stottern. " - Das 
Spracbgebrechen cles Stotterns hat sein en Sitz in den 
Nerven. Wir wollen jetzt lernen, wie man d ~:~,s so lastige 
Ùbel umgeht, zu diesem Zwecke iibt ihr eine andere Art 
cles Sprechens, die ermoglicht, dass die kranken Sprech
werkzeuge ausbei1en. 

Ihr haùt jetzt Sprachheilunterricht. Damit ihr euch 
die besondere Sprechweise aueignet, miisst ihr euch eine 
Anzabl B egeln fest einpragen. Diese R egeln nennen wir 
Sprechgesetze. ·w ir wollen jetzt un d in den nachsteu 
Stunden diese Sprechgesetze kennen lern en. 

(Der L ehrer wahle als Beispiel einen Sto tterfall, der 
soeben im Unterricht vorgekommen ist.) 

Ebenso wie dieser Schiiler hattet ihr oftmals die Ab · 
sicht zu sprechen , der Satz war euch auch vollig ldar, 
ihr gabt eucb sogar die grosste Miihe das W ort zu sagen, 
ihr wandtet alle Kraft an : alles war vergeblich. Das 
Sl_Jrecben misslang euch ganzlich, oder die Worte kamen 
nur abgeri.ssen, stockend heraus, vielleicht wurde auch der 
Anfangslaut oftmals wi.ederholt. E in anderesmal wolltet 

*) Verlag: C. Naacke, Nordhausen. 
**) Verlag : Scb iewek, Nordbausen . 
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ihr wieder im gegcbenen Augenblicke !.>prechen. Ihr 
wolltet etwa an einen hochgestellteu Herrn cinen A uftrag 
ausrichten. Unterwegs dachtet ihr schon, n wen u i eh nnr 
zur rechten Zeit gut Rprechen kauu!" Wohl war euch erst 
]dirzlich das Sprechen misslnngen, ihr wurdet H.ngstlich bei 
ùem Gedanken, class es euch jetzt w.ieder so gehen uncl 
euch die Sprache im rechten Augeublicke versagen konnte. 
Dia Angst rsteigerte sich sogar zur Sprechfurcht. Was ihr 
vermeiden wolltet, traf aber dann ganz sicher ein. DitJ 
Furcht liess euch nicht zum Sprechen lrommou. Di.e 
Sprache blieb euch - wie man sagt- ,im Halse stecken." 
Ibr stottertet in der scblimmsten W eise. Ebenso ergiug es 
euch, wenn ihr in eurem Wissen unsicher waret, und der 
L ehrer von euch eine Antwort forderte: "\Venn ihr euch 
erschrocken hattet, ist es euch auch in der beschri.ebenen 
W eise passiert, , der Hals war eu eh wie zugeschnùrt." 
Alles Drùcken und :rviùhen war vergeblich. Waret ihr da
gegen in fi:ohlicher Gesellschaft und lustig plauùernd unter 
euren Kameraden, wie es etwa auf dem Spielplatz oft ge
schieht, dann :fl.oss euch die Sprache glatt vom :rviunde. 
Ebenso war es, wenn euch der Lehrer frenndlich zuredete, 
und ihr recht gut gelernt hattet, dann konutet ihr gut 
autworten, und das Sprechen wnrde euch auch in der 
in der Schule leicht. In der Angst, im Schreck, wenu 
ihr gezwungen waret zu sprechen, aber unsi.cher in eurem 
Wissen w are t, gerade da konntet ihr nicht, weil eure 
Seele unruhig war. Hingeg en in freud.iger Stimmung, 
unter euren :rviitschiilern, oder wenn ihr nach fl.e.issigem 
Lernen keine Angst zu haben brauchtet, oder wenn ihr 
zuhause in eurer Stube allein waret, dann war eure Seele 
ruhig, und die Sprache kam ohne Austoss von euren 
Lippen. Den eben beschriebenen Zustand wollen wir 
Seelenruhe" nennen. Dieselbe erleichtert in R-llen F allen 

" das Sprecheu ganz bedeutend. In solche Seelemuhe kann 
man sich mit gutem Willen sehr leicht bringen, indem 
man sich vornimmt, ~ ,erst will ich mich recht ruhig 
sammeln." Dann misslingt euch das Sprechen 11icht. 
Der grossten Seelenruhe sich zu befl.eissigen ist notig, wenn 
ihr leicht und ohne Stottern sprechen wollt. Vor allen 
Dingen hier im Sprachheilunterricht werdet ihr sehen, wie 
leicht und gut man sprechen kann. Seht, liebe Kinder, 
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ich meine e!:l herzlich gut mit ench, wie euer Vater es g nt 
mit euch meint. Ihr braucht zu diesen Stunùeu nicltl; 
zuha.me zu arbeiten, un d es giebt auch keine Strofe. I eh 
will nur hier euer Bestes, und ùieser Unterricht wird euch 
sehr gefallen, dnss ihr mit Lu t und Liebe zu deuselben 
kommen werdet. In ùiesen Stunùen konnt ihr alle Aeng;;t
lichkeit ablegen, damit ihr vor allen Diugen hier stets die 
uotwendige Seeleuruhe luben kount. Merkt eu c:h d<trum, 
als er~tes Gesetz, nach dem wir uns in unserem Unter· 
rich te zu rich te n ha ben: 

l. Man befleissige sich beim Sprechen der grossten 
Seelenruhe. 

(Die gewonneneu U nterrichtsres ultate mi.issen nn eh 
ihrer Formulierung an ùie Wandtafel geschr ieben werclen.) 

I eh will de n Gedanken, , der Himmel ist blau u, aus
~1 rechen . Dieser Gedauke wird in der Seele gebildet. Der 
Gedanke ist nicht durch unsere 8inne wahrnehmbar. "\Vir 
l>onneu ihn nicht sehen, horen, fiihlen, riechen, schmecke11. 
Die Seele hat ihren Sitz im Gehirn ( riinweis auf das B il l1 
,die Sprechwerkzouge"), von dort aus erregt; die Seele di e 
Spreclmerven. Die N erven setzen ùie .Muskeln an deu 
Sprechwerkzeugeu in Bewegung. Durch deren Thatigkeir. 
werd eu die Laute gebildet;. Der wichtigste Vorgang Leim 
Sprechen ist das Denken. Der Gedauke muss jeùesrrwl 
erst vollstandig {ertig gestel lt gestellt sein, ehe er auPge
sprocheu wenlen kann. Der Gedankengang darf nichL 
durch eineu anderen gestort werden. Der Gedank ·~ win1 
in der Seele in W orte gek leidet. Tritt e in anderer G e
daul<e pli.itzlich dazwisc1en, etwa: ,, Das Tal i.st griin": so 
vel"liert der erste Gedanke ,der Rimmel ist bbu", an 
Sicherheit. Alle anderen Geistesthatigkeiteu miissen mog
lichst zuri.ickgedrangt werùen. und es darf uur ein Geùauke 
die Seele erfi.tllen, der dann in Worte und Satze gekleiùeL 
wird und zum Ausdruck kommt. Die Fertigstellung ùes 
Gedankens wollen wir mi t dem ·w orte "Ù ber l e g e n" be
zeichnen. Das zweite Sprechgesetzt lautet darum: 

2. Man iiberlege vorher, was man sprechen will. 
Denkt jetzt an eine Kirchenorgel. Der Organist driickt 

auf clie Tasten, die Orgel ist vollstandig in Ordnung, trotz
dem horeu wir keinen Ton. Der Balkentreter feh lt hintur 
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der Orgel. Dieser hat die Balge zu t reten. Die Bfi lge 
versorgen ùie Orgel mit Wind oùer Luft. J etzt i:st Wind 
in der Orgel und der Organist spielt. Nun kounen Llie 
Pfeifen ertt.inen. Ahulich der Orgel arbeiten unsere Sprech
werkzeuge. (Hinweis auf die ']\del von den Sprechwerk
zeugen. ) Die Lunge und der Brustkasten sinc1 mit dem 
Balge der Orge!, wie Jer Kehlkopf mit der Pfeife, und 
Mund und Na::;enkanal mit dem Pfeifenrohr zu vergleiehe11. 
Wenu der Laut na" geb ildet werden soll, so mus zu aller
erst der Bru:;tkasteu und mit ihm die Lunge die nt.itige 
Luf't liefern. Sodanu erti.inen die Stimmbander und bi lù.en 
den 'l'on. Durch die Rachen-, Mund- und Nasenhohl e 
werden die 'l't.ine zu Lauten geformt. Die Lauthildung 
und mit ihr die Sprache wird nur mt.iglich durch deu aus
fliessenden Atemstrom. N a eh kraftiger Einutmung dr il.ngt 
der Luft:stroru nach aussen. ·w enn ihm auch auf Augen
blicke die Thore versperrt sind, er offnet sie doch. Das 
Versperren der Thore vollfuhrt euer Gebrechen, daR Stot
tem. Dor starke Atemstrom ist das beste Mittel die 'l'bore 
zu uJJuen. Zur Schaffung eines oftnenden starken Atem
::;tromes ist ein mt.iglichst starkes Einatmeu notig . \V" enu 
der Mensch schwach atmet und nur geringe Menge11 Luft 
durch die Sprechwerl\zeuge fliessen li.isst, so braucheu tliese 
nur we11 ig get.iffnet zu seiu, das Stotteru liegt nahe, uncl 
ehe ihr es euch verseht, ist der Sprachkaual vollstandig 
durcL euer Ùbel geschlo~seu. Nun gebt ihr euch auch eli , 
grosste Miihe, die Sr raehe herauszupressen, a ber da:-; rieh
t ige 1\Iittel, die Sprechwerkzeuge trotz des Stotterverschlus:>es 
zu uffnen, wendel; ihr uicht an. Der starke ALem uffueL 
sofort eure Sprechwerl<zeugc, uud werm man die Brust :o 
recht voll I..uft genommen hat, ist das Stottern ausge
schlossen. 

Wir wolleu aus Lliesem Gruuùe das dritte SpreuhgosoLz 
ausdri.tckeu: 

3. Man atme vor dem Sprechen tief ein. 

Ist das vorige Sprechgesetz sl.eLs zuerst gewissen Hft 
befolgt und habt ihr die Brust recht voll Atem genommen, 
so das sie hoch geschwellt ist, so liegt ùer Fehler nahe, 
di e ausstrt.imende Luft (di e eu eh do eh beli:anntlich de n 
Sprachkanal offnet) uicht in der Macht zu behalLen, souderu 
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ausstri.im en zu lassen. Die Brust ist ja. dann doch wieder 
leer. Mit dem schwachen Atemrest vermftg rnn.n nichf; mehr 
die Of'fnung der Sprechthore auszufi.i.hren und ganz sich tlr 
zieht die fètlsche Atemverteilung wieder das Stottern naclt 
sich. Ihr habt, wenn der Atemdruck fehlt, das beste Mittel 
gegen das Stottern au >~ der Hand gegeben, und ihr verfallt 
nnbedingt in den F ehl or des Stotterus zuriick. Allerdings 
verbraucht man bei jedesmaligem Sprech en eine gewisse 
Luftmenge, denn Sprechen ohne Luttstrom ist nicht denkbar. 
Es darf a ber nur clas N otwendigste verbraucht werdtm, 
wahrend die grosste Luftmenge stets vorratig bleiben muss. 
W enn ihr a ber die Brust wieder ~:>c lmell vor dem Sprecheu 
von Atem ent.lehrt, so handelt ihr euenso, als wenn ihr 
euer Gel d verschwendet; un d in dem Augen bli.ck, in dem 
ihr eure Mittel branchi', fohlt euch c1as Notweuc1igste. E s 
gilt auch hier das Sprichwort: ,Spnre in der Zeit, so hasL 
Du in derNot". W enn man ab er sorechtmitvol lerBrust 
spricht, danu draugt es zum AuBatm en uud mit dem Atmeu 
fliesst euch glatt und ohne Anstoss die Sprache von den 
Lippen, darum beherzigt das vi erte Sprechgesetz : 

4. Man behalte dia Brust beim Sprechen moglichst voli Luft. 

Wenn wir den Unterarm beugen wollen, sind zwei 
Muskeln tb atig, namlich der Beuger un d der Strecker. 
Ebensoviel Ner ven sind thatig. Auf der Nervenbahn des 
Beugers laufli der Befebl zur Beugung, auf der Bahn cles 
Streckers lauft der Befebl zur Streckung entlang. Auf 
beiclen Bahnen werden genau gleichzeitig die Befehle auf
gegeben, und euenso kommen sie auch an ihrem Be
stimmungsort, den Muskeln an. Dieser Vorgang vollzieht 
sich in der angegebenen Weise, wenn di e N erven gesund 
sind. Aber nicht immer arbeiten sie so einwandfrei. E s 
kommt vor, dass ein Nerv reizbarer als sein Gegeniiber 
ist. Er arbeitet ungleich schneller als der andere. Nehmen 
wir an, der Beuger-Nerv giebt seinen Befehl friiher an 
den Muskel ab als der Strecker-Nerv, so zieht der Beuge
Muskel, aber der Streckmuskel hat in dem Augenblicke 
den Ausfiihrungsbefehl noch nicht und giebt clarum die 
Beweguug noch nicht zu. Der Wille cles Menschen fordert 
aber augenblicklichen Gehorsam. E s ist bei einer solchen 
verschiedenen R eizbarkeit der Nerven kein pilnktlicher 
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Gehorsam der Muskeln moglich. Wille und Anfl fi.ihrung 
geraten in V erwirrung. 

Ebenso wie beim Arm ist auch der Bewegungsvorgang 
bei den Muskeln der Sprechwerkzeuge. Soll zum Beispiel 
ùer Lippenoffner arbaiten, so muss gleichzeitig der Lippen
schliesser dio Lippenbowogung frei geben . W enn aber clie 
beiclen Nervenstrange: clie cli.ese Bewegung vermit,teln, uu
gleich reizbar, also krank sind, so mnss hin uud wieder 
clie Herrschaft ùber ùie Lippenthatigkeit hir kurzere oùer 
langere Zeit, manclunal nur fur Augenblicke, dem Men~ch eu 

verloren gehen. Soll beispielsweise ein , bu als Aula n t cles 
Wortes ,baclenu gebilclet werden, uncl da~ Nervenpaar 
arbeitet uuregelmassig, so kann das Abheben ùer Lippen 
Yon einander nicht im geforclerten Augenblicke stattfindeu. 
Der Muncl bleibt fiir den gegebenen Zeitpunkt noch ge
schlossen, mag sich auch der Mensch noch so sehr an
strengen, sogar mit grèisster Gowalt auf die Sprechw erk
zeuge clriicken . Alles ist vergeblich. Hin und wied er la~st 
der Mundschliesser auf ganz lmrze Zeitraume eine Offnung 
zu, a ber sofort tritt wieder der Schluss ein. Der Laut , bu 
wird claclurch mehrmals gebilclet und wahrend clort das 
Wortbild h-aden eutsteht, hat man hier b-b- b-aden. 
E s ist eine Verwirrung zwischen clem Willen und der Aus
fl.ihrung cles Willens eingetreten. Die Unregelmassigkeit 
in der Thatigkeit der Sprechnerven heisst ,Stottt:rn ". 

W ohl bemuht sich der Aprachkranke clen L aut ,b" aus 
clen Sprechwerkzeugen herauszupressen. Alle Bemi.ihungeu 
sincl aber umsonst. Eine glatte Spracho gerat ihm doch 
nicht. Es kommt vor, dass die Stotterer furchterliche Ge
sichter schneiclen, mit den Armen schlagen, umher hiipfen 
und im Gesicht ganz blau werclen. Das Driicken ist eine 
vergebliche Kraftaufwendung. J a, es erschwert nur noch 
dn.s Sprechen. N ur dure h clen Luftstrom kann der Stotterer 
clie verschlossenen Sprechwerkzeuge zurn Sprechen offnen. 
Das funfte Sprechgesetz heisst darum : 

5. Man drucke nicht auf die Sp1·echwerkzeuge. 

Zum Sprechen gehèiren nur kleine Muskelbewegungeu, 
zu ùenen man nur ein geringes Mass von Kraft braucht 
Der Stotterer darf niemals glauben, dass durch ein grèisseres 
Mass vou Kraft das Sprechen erleichtert ocler iiberhaupt 
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ermoglicht wurde, i m Gegenteil. W enn der Stotterer 
dri.ickt, so gleicht er dem Uhrmacher, der mi t dem schweren 
Schmiedehammer auf die Uhron schlagen wollte, um cla
durch clie stehen gebliebene Uhr zum Gehen zu bringen . 
Durch das Drucken wircl clie Sprache nich t nur gehemmt , 
>iOndern gauzlich unmoglich gemacht. D er empfindlich e 
uu<Ì leicht arbeiLendo Sprechapparat , darf nur vorsichtig 
angefass t und in 'l'atigk eit gesetzt werden, das geschieh t, 
weun ~:< i ch der Aufang cles Satzes leise vollzieh t . (Als 
Beispiel mag der L ehrer zweimal den Satz: ,Aller Anfang 
ist schwer", vorsprech eu da -;; erste Mal mit Kehlkopfver
sch lusslaut, also mit harter, clas audere Mal mit clem 
,leisen Ansatz" also mit weicher Artikulation). Doch 
mtissen wir un s ausser clero leisen Anfa.ng noch etwas 
anderes merken: Denkt an di e Geige ! Di e tiefen Saiten 
·prechen stets leichter an, wii.hrend man von den hohen 
das Gegenteil sagen muss. Wie bei der Geige so ist es 
auch bei clen Stimmbanclern. Bei straff angezogenen Stimm
banclern, also bei hohen Toneu, sprich t die St imme 
schwerer an als beim Gegenteil. Dieses gilt besonders in 
de m F alle, wenn zu Anfang ein sch wacher Luftstrom clurch 
clie Stimmritze geleitet wircl. Die t iefern 'l'one werclen 
stets leichter zu bilclen sein als clie hohen, weil clie erstern 
einen geringern Kraftaufwancl verlangen. B ei grosserer 
Muskel- uncl Stimmbancleranspannung liegt die Gefahr 
cles Druckens uncl clemzufolge clas Stottern naher als bei 
gering erer Anspannung. E s ergiebt sich clarum fiir deu 
Stottorer zur Vermeiclung seines Fehlers die L ehre, nicht 
allein leise, sonclern auch mit tieferem Stimmenansatz sein 
I t eclen zu beginnen. Das sechste Sprechgesetz konnen 
wu ausclriicken : 

6. Man fanga leise und tief an. 

Ihr wisst, class es zwei Arten von Lauten giebt clie 
Selbstlaute uncl clie Mitlaute. Seht euch cliese L au ttafeln 
an (Nr. l bis 8\ cliese acht Laute sincl Mundoffner genannt, 
weil zu ihrer H ervorbring ung der Muncl mehr ocler weniger 
gebffnet werclen muss. Euer Gebrechen, clas Stottern, be
st eht hauptsachlich im augenblicklichen Verschliessen eines 
ocler cles anclem Sprech tores . Die Munclofl'ner arbeiten aber 
clem Verschluss entgegen. Seht euch diese Lauttafeln an 
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(Nr. 10- 19). U, o, a, e, i, ii, o, a sind Selbstlaute. Diese, 
die Mitlaute, werden hier auf den Tafeln als Mundengen 
und Mundschlusslaute bezeichnet. Die Selbstlaute offnen, 
die Mitlaute schliessen zumeist die Sprechwerkzeuge. Die 
Selbstlaute verhindern das Stottern, und ihr konntet sie 
darum auch eure Freunde nennen. Euren Freund liebt 
ihr und sucht ihn ofters au f, und weilt gern bei ihm. 
Ebenso soll euer V erhaltnis zu den Selbstlauten sei n. W eil 
sie bei richtiger Sprechweise dem Stottern entgegen arbeiten 
und die Sprechwerkzeuge offnen, so liegt es auf der Hand, 
dass man sich beim Sprechen an ihnen festhalt, ste ts sie 
ztl erreichen sucht und besonders im ersten Selbstlaute, 
einen Ruhepunkt fìndet. Es ist ratsam, den ersten Selbst
laut etwas langer zu sprechen, als es sonst ublich ist, ihm 
auch eineu etwas mehr auschwellenden Ton zu geben, ihn 
darum notgedrungen etwas langer auszuhalten als andere 
Selbstlaute. Freilich musst ihr dabei das richtige Mass 
h alten, damit die Verstandlichkeit eurer Sprache nicht leidet. 
E s ergiebt sich das siebente Sprechgesetz: 

7. M an betone un d dehne ein wenig den ersten Selbstlaut. 

Seht euch jetzt diese Lauttafeln, die Mitlaute m, p, b, 
w, f, n, t, d, s, ss, sch, l, r , eh, ng, g, k an. Sie sind 
hier auf den Tafeln Mundenge und Mundschlusslaute ge
nannt, weil si e ein V erongen o der gar V erschliessen der 
Sprechwerkzeuge fordern. Sie stehen in ihrer Bildung den 
Stottererscheinungen nahe, die wir doch umgehen wollen. 
Wenn wir dia Selbstlaute vorhin 71 Freunde" nannten, ver
dienen di e Mitlaute di e Bezeichnung , Feinde" . Einen 
Feind meidet man, m an geht ihm aus dem W ege. Er 
konnte euch sonst ein Leid antun. So musst ihr es auch 
mit den Mitlauten halten, sie moglichst meiden, sia zu 
umgehen versuchen. Vielmehr musst ihr euch an eure 
Freunde halten und einer recht selbstlautreichen Sprache 
befl.eissigen. Wenn ihr diesem Rate folgt, wird eure Sprache 
viel schoner, klangvoller und edeler. (Das ist an einem 
Beispiel zu erharten durch einmal Pronunziation der Kon
sonanten dann durch ein vokalreiches Sprechen). Man 
thut demnach gut, zur Vermeidung cles Stotterns die Mit
laute moglichst zu umgehen. Der gefahrlichste unter ihnen 
ist fiir euch a ber der e r s t e Mitlaut un d diesen muss m an 
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clarum ganz beso nders leicht nehmen und auf ihn nicht 
den Jdoinsteu Druck legen (Beispiel: f' appo, Papr o). Aus 
diesen Botrach tungen f olgt clas ach to Sprechgesetz, es ùildet 
den Gegensatz zum vorigen: 

8. Man Oborgehe moglichst llen ersten Mitlaut. 

Ihr wisst, dass an clen erston Lautcn eines Satzes 
moistous angestosson wird. Der Anfa11 g eines Satzes ist 
fùr euch immer eina gefahrlichc KJippe. Sobald der Anfang 
ùLerwunclen ist, .fliesst die Sprache glatt und ohne Anstoss 
dahin. Winl aber im Satze j cles W ort n en angesetzt, so 
liegf; bei je l em neuen W orte die Gofahr cles Anstossens 
nah e. Mau goht dem aus cl em ·w ege, wenn man ein Wort 
soforf; an das vorhergehenùe anh ang t und den letzten Laut 
des ersten m i t dem ersten Laute cles folgenden Wortes auf 
das innigs te verschmilz t, daclurch erscheinen die einzolnen 
·worter cles Satzes wie ein einziges langes W or t. (Der 
Nachwois ist zu f i.thren an clem Satze : nAller '-"Anfang..__.ist 
'-"schwer ".) Das Ane.inanderreihen der Worter nennt man 
wie in der M usik das Binc1en J er 'rone, , B.inden der Worter". 
Das n eunte Sprechgesetz konnte man clarum ausdri.tcken: 

9. Man bin de die Worter eines Satzes. 

Vorhin hn.ben wir gesoh en, welche grosse Sprechhilfe 
uns das gute Atmen gewahrte. Offuete es doch die Spreeh
workzeuge, di o ùas SLottem vi ell eieht geschlossen haLte. 
Man konuf;e tloch J arin zn weit gehe11 und schliesslieh zn 
oft. llach Luft sehnappen. Daclnrch en ts tauden zu viele 
P auson, und dns h iLufigc A tmeu wirkte unschon. Gar zu 
haufiges Atemholen zerschneidet tlie Ged n.nkeu. Beim 
Sprechen macht man so nst nur zwischen zwei Satzen eine 
Pause und holt in der lmrzen Zeit neuen Atem zum uach
sten Sprechsat7.. W eil das A t.men zur Umgehung cles 
Stottorn schon besonders stark sein muss, so ist es notig, 
dass man ein {Tbermass gefliessentlich meidet. :F'i.ir emen 
Sprechsatz muss j edesmal ein Atemzug ausreichen . W ir 
merken uns das zehnte Sprechgesetz. 

IO. Man sprecho den Satz in einem Atem. 

Hat man alle bisherigen Sprechgesetze beachtet, h~t 
man sieh in recllto S elenrnhe versetzt, alle:; reif lich iiber-
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legt, die Brust voll Atem genommen, recht vorsic!Jt;ig da.s 
Sprechen angesetzt, so muss sich alles F olgendo auch iu 
langsamu Sprechweise anschliessen. Oft driingeu aller
diugs die Gedn.nken zu schnellem Sprechen, dann ki:i.mpfe 
mn.n dagegen an und bemilho sich immer eine ruhi ge Sprech
weise sich anzueignen. Es konnte sonst leich t durch eiue all zu 
beschl eunigte Spntehe eine Nichtbcachtung der vorherge
gangenen Gesetze erfolgen, und das alte Unheil des Stotterns 
ware wieder da. E s ist de.~wegeu ein hastiges Sprecheu 
mit gewissen Gefahren verbunden. Ist doch sonst ein 
Befolgeu der wichtigsten Sprecbgesetze, die sich auC eine 
geregelte Atmung beziebell, ausgeschlossen. Ihr werd et 
die Beobachtung gemacht, habell, dass ihr beim Fli.tsteru 
nicht gestottert habt. I ch kormte euch uun den Rat geben, 
immer in der Fhtsterstimme zu sprechen . Doch das wa.re 
falsch, weil sonst eure Sprache nicht jedermann verstiiudlich 
sein wilrde. Das Gegenteil von der Flilster::;prache ware 
eine schreiende Sprache. Dabei ware aber eiu gro::;ser 
Kraftaufwand uotig. Ich habe euch aber vorhin gesagt, 
das die Sprache etwas L eichtes, Fhtssiges sei, da.·s aber 
bei erhohtem Kru.ftaufwand die Gefahr des Stottern s nahe 
liige. Eine Flustersprache ware unbrauchbar, eine schroieude 
Sprache wi.i.re gefabrvol l. E s ist somit nur ein rniissig lautc•r 
Sprechtou anznwenden und empfehlonswort. Fa.ssen wir 
da.s, was wir vorhin gefundeu, mH. rlem jetzigen Ergcl.mis 
unserer Betrachtung zusarnmen, so orgiebt; sicb daR elft.e 
Sr rechgesetz: 

11 . M an spreche langsam un d massig l aut ! 
Die Thtttigkeit des A.trnens habe ich euch als wi ch

tigstes Mittel zur Beseitigung des Stott,eri1bels bezeichnet;. 
I st; der K orper schlaff zusammengesunken uml vorwii.rLs 
gebeugt, hi.i.ngen die A.chseln matt nach vorn, dann erlaubt 
diese Korperhaltung nur eine schwache Zwerchfellatmung. 
Zu richtigem Sprechen bechirfen wir einer sehr kri.i.ftigeu 
Atmung, bei der sich moglichst viele Teile des Bru tkorbs 
bet.i.i.tigen mussen. Nur eine ganz gerade Korperhaltnng 
wahrend des Sitzens oder Stehens làsst eine geuugentle 
Atemthatigkeit zu. Es ist anzuempfehlen, die Arme auf 
cl en Rttcken zu fassen, und dadurch die Brust frei zu 
machen, so wird man eine gerade Korperhaltung erhaltfln. 
Als zwolftes und letztes Sprechgesetz pri.i.gen wir uns ein: 
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12. Man sitze oder stehe beim Sprechen gerade. 

Zu s amm enfass un g: 

(An der Wandtafel f:>teben samtliche zwi..i lf Sprech
geRetze.) Diese zwolf R egelu musst ihr euch fest merken 
und stets bei euerm Sprechen in der Schule und zu IIaus 
anwenden. Zur Einubung der vorgeschriebenen Sprech
weise steht uus die nachste Zeit zur V erfugung. Wir 
werden zu dem Zwecke Atmungs-, Stimm- und Sprech
itbungen vornehmen. W enn ihr dann euch die hier ge
forderte Sprechweise aneignet, d. h. die Sprechgesetze ge
wissenhaft befolgt, dann ist dass Stottern umgangen, und 
ihr sprecht ohne Anstoss wie eure Mitschuler, dann werden 
auch eure kranken Sprachnerven allmahlich ausheilen, und 
das StoLtern wird fltr alle Zeit verschwunden seiu. 

Bct·ichte. 

\ 7om 14. intel'Jtatinalen mediziniscltcu 
Kongt·(~Ss in llladrid 1903. 

(Fortsetzung.) 

Dr. A. de Lin s (aus Kiew) mochte etwas einwendeu 
gegen clie interessanten Mitteilungen Dr. Castex's, be
sonders clagegen, dass die Taubstummheit haufiger lwn
genital als erworben sei. 

Er glanbt, dass eine solche Behauptung der soliden 
Grundlage entbehre. Wir wissen, dass wir bei einer ganzen 
Anzahl von taubstummen Kindern keine positiven Symptome 
zur genauen F eststellung der Ursache ihres L eidens finden. 
In anderen Fallen hat man kein ancleres Anzeicheu als die 
Anamnese, die in Wirklichkeit keinen grossen Einfl.uss besitzt. 

Aus unsern personlichen Beobachtungen geht hervor, 
dass die Eltern zwar das L eiden ihrer Kinder als angeboren 
bezeichnen, wenn man aber genauer nachfragt, so erfahrt 
man, dass das Kind fruher eiumal Krampfe gehabt habe, 
denen sie aber keine Wichtigkeit beigemesseu hatten. 

Er glaubt auch, dass die Syphilis eine hau:fige Ursache 
der Taubstummheit sei. 
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Dr. C a s t e x halt seine Behauptung aufrecht, dass Ver
wandtenehen nach den Statistiken eine betrachtliche .Rolle 
spielen. 

Er sagt, er sei dm·ch aufmerksame Priifungen zahl
reicher Beobachtungen dahin gekommen, fiir die kongenitalen 
Falle von Taubstummheit eine so betrachtliche Zahl an
zunehmen. 

W enn die Autopsien wirklich nicht zahlreich genug sind, 
um die Streitfrage klar zu legen, muss man sich auf die 
153 publizierten Falle verlassen. 

Prof. Dr. E. Sc hmi e gel o w (Kopenhagen) - Ur
sachen der Taubstummheit. Zusammenfassung und Schhisse : 

Man kann die Taubstummheit unter drei verschiedenen 
Gesichtspunkten betrachten : unter dem atiologischen, 
pathologisch-anatomischen und funktionell-akustischen Ge
sichtspunkte. 

Schmiegelow behandelt die Frage nur vom funktionell
akustischen Gesichtspunkte aus betrachtet, indem er unter
sucht, bis zu welchem Grade eine Person schwerhorig sein 
muss, um taubstumm zu werden. 

An erster Stelle wird dia Taubstummheit verursacht 
durch l. eine vollstandige Taubheit, 2. durch ein stark 
herabgesetztes Gehor. 

l. Vollstandige Taubheit zieht Stummheit unbedingt 
nach sich, wenn das Leiden angeboren ist oder vor dem 
s. Lebensjahre auftritt. Es gibt aber auch Ausnahmen, 
denn man :findet Taubstumme, die erst mit 12- 17 J ahren 
da.s Gehor verloren hatten. 

2. Handelt es sich um ein teilweise noch erhaltenes 
Gehor, so entseht diese Frage: W elcher Grad von Schwer
horigkeit fi.thrt notwendig zu Stummheit ? Diese Frage 
wird schwierig zu bea.ntworten sein, denn das Zustande
kommen der Taubstummheit infolge Schwerhorigkeit hangt 
nicht nur a) von dem Grade derselben ab, sondern b) die 
Taubheit muss von einem gewissen Alter her datieren, 
ferner miissen c) die Intelligenz des Kindes uud d) die Er
ziehungsmethode desselben in Betracht gezogen werden. 

Schmiegelow ist zu fo1gendem Resultate gelangt: 
Wenn man nicht besondere Vorsicht bei der Erziehung 
walt.en lasst und die Horreste mit benutzt, so wird ein 
Kind, welches derartig schwerhorig ist, dass es nur noch 
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Konversationssprache auf eiue Entfernung von 20 cm oder 
dàruo.ter deuWch hurt, wa.hrscheinlich tu.ubstumm werden. 

Da es fiir das Ver::;tandnis der Elemente der Spra.::he 
ei11e Vorhedingung ist , dass die Fahigkeit Tune wahr
zunehmen relativ gut erhal tt>n g ebliehen ist, ist es vou 
Wichtigkeit festzustellen , oh c:tie in strumentelle Prùfung des 
Gebi.i rs fltr 'J.'one uns gleichzeitig in Stand setzt, die Ch:1ucen 
ofler di.e Unmoglichkeit zu bestimmen, bei einem Sc:hiiler 
di e Fahigkeit des Gehors fiir di e Elemeute der 81 rache 
zu entwickeln .. 

Die zahlreichen Untersuchungen vo n B ez o l d, 
S c h w e n d t un d zi:t.hlreicher auderer F orscher habeu uns 
gelehrt, dass starke Liicken in der zentralen R egion der 
'fonreihe, Liicken, die die ein- , zwei- und dreiges tricheuen 
Oktave oinnehmen, fùr die Sprache absolut taub machen· 
In dieser zentralen Partie der 'J..'oureihe, von der die W <lhr
nehmbarkeit der ·w or te abhangL, lwt S c hmi egelow als 
1\finimum der Horhthigkeit fiir Tono gef\.mdeu : fiir g 1 

l l l . l 
30 oou' fu r c 

2 
"15iJ uoo' fur g 

3 
3 ooo 1 ,oiJ' fi.ir c 

3 

8 ouoouu 
der normalen Horscharfe. 

Nichtsdestoweniger gen ii gt die Pri.t fnng ùeR Gehurs 
mittelst der Tonreihe nicht f ur sich allein, um in nJlen 
F itll eu die Frnge richtig zn beautworten . oh es muglich 
oder UlJmoglich ist, class eiu l.J estimmter Grad von Schwor
horigkeit dauernde 'faubstummheit nach sich zie h t; denu 
mau hat (Has s l auer) Ohren untersucht;, die trotz der Un
fahigkeit die :~;entra! eu Parti e n der Tonreihe (b 1- g 2) zn 
horeu, cloch das Gehor fi.tr vVorte, Satze uud alle Vokale 
hat,ten. 

Eine weitere Mitteilung iiber die Atiologie der Taub
stummheit wurde in d e r Di s ku ss ion von Dr. I .. annois 
uud F . Chavanne gegeben. Wir geben aus einem iu deu 
nAnnales des maladies de l'oreille, de Larynx etc." ver
offentlichten Aufsatze folgendes wieder : 

W egen ihreR Gebrechens aus der menschlichen Ge
sellRchaft ausgestossen, lebten die Tau bstumme lange Jahr
hunderte dahin, olme da8s die Menschheit sich um sie 
bekttmmert hatte, ausser claRs sie dieselben mi t den romischen 
J uristen mi t , V erftigungsunlahigkeit" bestrafte. Auf die 
Dauer iuclesseu lmm ma.n zu der Erkenntuis, das die 'J..'au -
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f;Lummh eit eme Krankheit nnd keineswegs eine mehr oder 
weniger mysteriose Sache sei . Mit der Otologie bogann 
encllich ihre wissenschafLliche Untersuchung, wahrend die 
Anwendung der mlindli(;hen Methode aus einer ganzen 
K lasse nur vegetativor \Vesen Menschen ma chte. 

Wie in alleu Fa.llen, wo man eben erst die Grenzen 
th orapentil'lchen K onnens betreten hn.t, ebenso we1m es sich 
um li e 'l.'anbstummheit li atJÙelt, muss maa vor allem flir 
die Prophylaxe sorgen . A.usscrst w.ichtig ist auch die gemme 
K enntnis der ALiologie dieser Affektion. 

D.ie 'l'aubstummheit verdankt zuweileu Erlua11lmngen 
des Mittelohrs ihr Entstehen, viel haufigcr aber solchen 
des inneren Ohres und der zentralen a.lmstischen Bahnen. 
Ziemlich haufig ist sie ein Degenerationszeichen. Der Otolog 
soll in diesem Falle N eurolog sein. T h re Ermittelung wird 
zuweilen durch die Besehranktheit der Eltern, durch ihre 
Abneig ung, eigene Krankheiten, Sypbilis oder Alkoholismus 
z. B., eimmgestehen, oder durch mehr ocler woniger vol l
standige Unkenntnis der ersLen Lebensjahre ihres Kindes 
sehr erschwert. Dies wird oft einer Amme anvertrant, 
deren einzige Sorge es gewohnlich ist, der Familie gegen
itber alle Vorfalle wahrend der Zeit des Stillens geheim 
zu halten, damit sie nicht in ihrem Geschaft als nStell
vertreterin" gestbrt wird. Die Direktoren der 'faubstummen
anstalten, die mit den Kindern zusammen leben, die Eltern 
kennen und, wenn sie wollen, alle w\.inschenswerten Auf
klarungen ùber die Kindorn von cliesen erhalten, sind hier 
wertvolle Gehilfen fiir den Arzt, - unter der Hediugung 
allerdings, dass sie sich nicht damit begnùgen, einfach als 
SchrEliber die ohn e Genauigkeit von den Eltern abgegebenen 
Erklarungen ga.nz ohne Kontrolle in ihro Register em
zutrftgen. 

Die von iedem Beobn.eh ter veru.lfentlichten Falle sind 
sehr beschrankt an Zahl. Um eine genaue Statistik zu 
bekommen, mitsste ma11, nach Ansicht der Verfasser erst 
tabula rasa mit allen den Arbeiten maehen, die aus ei.ner 
Epoche stammen, wo dio Pathologie des Ohres und der 
Einfiuss der Faktoren der Degeneration noch nicht oder 
nur wenig bekannt waren. 

Man solite vielmehr ei n e a llg emeine in ternatio n a le 
Un t er s u uh un g anstellen und jeden Otologen bitten, eiuem 
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Koll egen, Jer zu diesem Zwecke vom Kongress bestimmt 
wird, das R esultat seiner eigenen Beobachtungen hinsich tlich 
der Atiologie der Tau bstummheit oinzm:enden. M:ttu wltrde 
so eine Masse genaner und gut beobachteter Fallo bekommen. 
Den Am~schlag geben die Zahl en un d eine sole h e Be
rechnung, die auf eiuer grossen Anzahl von Fallen basiert, 
hittte dann einen wirklichen W ert. 

Thatsachen, die die Verfasser ab Beitr!l g zu diesor 
grossen gemciusnmen Ar beit beisteuern , beziehen sich auf 
325 Fa.lle. Die Verfasser vel'Clan ken sie zum 'l_1eil J er 
Liebenswiirdigkeit d es H errn H ugento b l e r, Direktor der 
'l'aubstummenanstalt in Lyon-Villeurbau ne.'r.') 

Dio BeobA chtuugen vorteilten sich folgendermassen: 
Angeborene Taubstummheit 117, erworbene Taubstummheit 
152, Taubs!.ummheit cleren Entstehuugs7. ei t nicht genau 
prazisiert werJen konn te 56. Von cliesen 325 waren 199 
Knaben und l 26 Madchen. 

Die F~tlle von erworboner Taubstummh eit sind offenLar 
die ein facheren . Die Kinder hort.eu, bis sie eine K ran kh eit 
iiborfiel, die Taubheit und spater SLummheit im Gefolge 
hatte. Bei den 152 Fallen von erworbener 'l1 aubstummheit 
haben die Verfasser in 98 F allen mit Sicherheit clio Ursache 
cles Leidens ermitteln konnen. 

Nat:h der Haufigkeit geordnet, waren die Ursachen 
folgende: M cningitis 34 Mal , K rampfe l7 Mtd1 l\1aseru n11cl 
R oteln 18 Mal, Otitis pnrulenta 7 Mal, Fall auf clen Kopf 
5 Mal, Scharlach 4 Mal 1 Keuchhusi·,en 3 Mal, unbestimm te 
nervose Anfalle 3 Mal, Syphilis 3 Mal, Diphterie 2 Mal, 
Mumps l Mal, typhoides Fieber .1 Mal, Summa 98. 

Am hi:tufigsten treten dit3so E reignisse in den ersten 
zwei Jahron ein. Unter 6 MonaLen 14 I1ial, mit 9 Monaten 
7 Mal, mi t l J ahr 20 Mal, mi t l' /2 J ahr 19 Mal, mi t 2 
Jahren 12 MEtl, mit 21

/2 Jahren l Mal, mit 3 Jahren 6 Mal , 
mit 31

/ 2 J ahren l Mal, mit 4 Jahren 8 Mal, mit 41/2 J ahren 
2 Mal. mit 5 Jahren 4 Mal, mit 5'/2 Jahren l Mal, mit 
6 J ahren l Mal, mi t 8 J ahren l Mal, mit 9 Jahr l Mal. 

·•) Die erst en 80 Zoglingo des H e1Tn Hug e n t o bler haben 
schon Horrn A. Bo y e r zu einet· inte >·ossanten med iko-psychischcn 
Studie iiber dio Taubstummen (Paris , Allicr H enri 1 8~8) g edient. 
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Bei den a n g e bore n e n Fallen scheint sich die Frage 
schwieriger zu gestalten. Die Beoba.chtungen zeigen, du.ss 
clie Taubstummheit denselben Ein:fliissen wie die anderen 
angeborenen Missbildungen unterworfen ist. Besonders oft 
muss in der Konstitution der Eltern die Ursn.che der Fehler 
der Kinder gesucht werden. 

Die Verfasser geben dafur einige typische Beispiele : 
l. 'l'aub st ummh eit der Eltern. Die Erblichkeit 

ist hier, wie schon ofters auch von a11deren Untersuchem 
konstatiert wurde, n i c h t sehr haufig, Verfasser tanden sie 
nur in zwei F allen, w o b e i d e Eltern Taubstumm e waren . 
In einem F all e war von zwei Kindern ùas altcs te idiotisch, 
das zweite taubstumm und schwer rhachitisch. Lehzteres 
starb fr i.th . In dem zweiten Falle waren drei taubstumme 
Kinder vorhanden. 

(Schluss folgt .) 

IJitteral'ischc U mscltan. 
Uber geistig minderwertige Kinder in den Berliner 

Gemeindeschulen. 
Von J. Ca sse l. 

(Schluss.) 

Ein sehr haufiger Fehler wn.r die ubergrosse Neigung zum 
J ii hz o rn bei vergl eichsweise geringfugigen Anlitssen (31mal, 
23 Proz.) Dieser Charakterzug der Imbecillen und Idioten ist 
ja von altersher bekannt. Bei 3 von diesen Kindern bestand 
i m Jahzorn di e N eigung, in gefti.hrlicher W eise an d ere Kinder 
zu beissen und zu kratzen. Grosse Stumpfh eit und 
B l o d i g k e i t wurde 6 mal konstatiert, do eh konnten dies e 
gemiitsstumpfen Kinder, gereizf, ebenfalls sehr jahzornig 
werden. Als besonders scheu und angst l ich (l mal 
Platzangst) erwiesen sich 7 Kinder. Sehr weine rl ich 
waren 2 Kinder. Der Hang zum A ll einsein wurde 4mal 
not iert. Sehr zankisch waren 7 Kinder, au:ffallig eigen
sinnig drei, ltigenhaft eins (thatsachlich wohl viel haufiger 
anzunehmen). Zwei Kinder zeigten einen ausgesprochenen 
Hang zu m Vagabondieren. Sehr starke Muske l
un r n he u nd Agili tat fiel bei 3 Kindern auf, 4 zeich
neten sich durch sehr hiiufiges unmotiviert es Lachen 
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aus. Ein Kind kaul:e mit Vorlieue Sand, Papier und seine 
oigenon Na.gel. Vou einem n.nderen wird au~ge.; agt, class 
es sehr hiiufig audercn Kinclem an clie Schamteile greift. 
Encllich wird von einem angegeben, dass es aus.;chlies,.Jich 
mit gaJJZ kleineu iuugou Kiml.eru spielt. 

Ein hervortretenÙet>, c1 en meisten Kinclern gemeiusamcs 
Er:<:elnvern is der L eisr,ung,;fii.h igkoi t Ù; t eli e [l.uffall emlc Go
di\, eh t 11 is s c h w ii. che llor gei>:t ig Minclerwertigcn. Si o 
sincl ni cht nur in der AuJTassung cles ihneu Dargebotenen 
sehwach, sondern ::;elbst wenn ihnen dfl.s B egrei fen a.uch 
subon eiumol gelungen is t , so lmften eli o gcwouneueu Vor
stellungon nicht un d konnen d ah er nicht reprocluziert 
wordeu. Um i.'tber é!A.s G-edacltLnis im ll~inzelfallo Sicheres 
zu erfahreu, wurd e mit Hiilfe cles L ehrers uncl clurch dies
bczùglicho ] ragen bei j •~ rl em Kinde besoll(lere Erfor:;chung 
cles G-eclachtnisvcrmogens vorgenommeu. Danach hatten 
I :H (97 Proz .) cin s c hw ac h s G- e da. c lli;nis. Von deu 
fii n f i.i brigeu wA.r ein Knabe lltlr dure h Krankheit n m Schul
besuch hehindert., sonst geistig normal, oin Kuabe wtu· er
ziehlich verwahrlost, soust nur ebenso wie clie drei ti.brigen 
o.ls se h wach begfl bt zu bezeiclmea. 

Nn.chclem wir soweit clie P ersonlichkeit der Kinder er 
forscht hatten , wurde ermittelt , wel c ho Kenntnisse 
durch d e u S chulunt erri c ht von ihnen erworuo n 
word e n waren. Hierb ei waren na.ttirlich die Angabeu 
der L ohre1 massg ebencl. Di e J...~ e i stungeu im L es e n 
kOJmten bei ] 4 Kind oru ( l 0,8 Proz.) ab der Stufe ent
:;precllend bezeichnet werclnn (8 lasen gut, 6 g eniigcnu). 
B ei 89 ,6 Proz. wurcl e die l!.., e rtigkeit im Lesen al s 
ni c ht d e r Stufe entspreeheucl bezeichnet, uud zwar 
batLen sich die Kunst dos Lesens 7 noch leidlich, 20 nur 
mangelhaft und 70 ganz ungeniigend angeeiguet ; 18 kannten 
i.i.berha.upt keinen Buchstaben uncl erma.ugelteu j edes Ver
Rti:i.ndnisses ftir clas L ese n. 

Etwas gi.tnstiger liegeu die VerhalbJi sse bei der S eh re i b
kuu s t, wobei Schreibe11 und Abschreiben, weil es sich um 
~chi.tler der unt,orsten Stufeu handelt-,e , nicht besonders 
getrennt wnrùen. 28 Schiiler (:H, 7 Proz,) konnten gut, 
resp. g eniigend schreibeu; b e i 89 Kinderu (78,3 Pro11.) 
bli e beu die L e i s tung e n im Sehr e ibAn h .in ter deu 
Anforu e run ge n der ~tufe e rheldiuh zuruek. !l5 
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wieseu noch eine leidliche F ahigkeit auf, 2G schri ebeu nur 
mangelhn.ft, 38 uugen'l'l geud , und 12 haLteu i.iberLaupt niclt t 
clie geringste Fiihigkeit, eineu BuchsLaben durch ìio ScbriJt 
wiederzugeben. 

Viel gro;;ser ist dio Ztthl ù.er Kinùer, di im R,ec hn on 
hinLer den Alter:;genos1-wn erh eblieh zuri.'lchbleibeD. In 
dieser Beziehuug herrscht Uehereinstimmuug uuter don 
Autoren (.1:-Iofacker, B e rkhau, Lacru e r); <las Heehn u 
ist die Klippe, au der die ùberwiegend e Mehrzahl ge i::; ti g 
miuderwert igHr Kinder scheilert. Die Defekte im Zahl u
vorstellungsverrnogen siud es fast immer, di e in der Sdmlo 
zuerst deu Verdacht psychiscber Unvollkomm enheit ("l'

weckeu, namentli ch weuu das Zahleuverstil.uduis trotz Jn ehr
jiibrigen A.ufenthalts in der uutersten Stufe sich nicht bessorL. 
Die Zahl der Kinder, die im Operieren mi t Zahl e 11 
ù.ie der Stufe entsprechende Siche rh e it ui e h t or
rei c hten, betrug 123 (95,4 Proz.) Vier von ibucu roch
neteu uoch leidlich, 28 mangelhaft, 62 nngenl1gem1, und 
29 Kiud ern fehlton clie primitivsten Zahleubegriffe. Unt;er 
den letzteren befinden sich naturlich 1he 12 Kinder, ch e als 
Idioten bozeichnet werden mussten. Die folgemlo 'l'abc,Jl e 
illustriert vorzi.lglich das Verhaltnis der Leistungen im 
I..eseu, Schreibeu uud Rechuen. 

Di e I..eistungen war en: 

lDl 

I.. es eu 
Schreiben 
Rechnen 

gut uud ge
ni.lgend 

bliebeu hinter fehlten ganzlich 
der Sture bei 

zuri.lck bei 

l'l = 10,8 Proz. 97 = 75 , 18 = 14 
" 28 = 21,7 , 89 = 69 ,., 12 = 9 
" 6 =4,6 , 94 = 72,8 

" 
29 = 22,5 n 

Wie die 'l'abelle zeigt, i s t im R ec hn en die Zahl 
derjenig e n, die i.tb erh a upt kein Verstandnis fi.lr 
Disziplin haben, am grossten. Im Lesen, Schrei·· 
ben und Rechueu zugleich uuterw e rtige Lei stun
gen zeigteu 73 Kiuder (56,5 Proz.) also i.l ber c1ie 
Hii.lfte. Nur 1m Rechn e n allein un geni.igend 
waren di e Leistungeu bei 13 Kindern ( 17 Proz.), 
wahrend sie im I..eseu und Scbreibeu sich das Peusum der 
Kl~tsse angeeignet hatten . 
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Ein normales musikaJisches Gehèir fancl sich bei \ 
71. (58 Proz.) cler Kinder und bei 69 (57 Proz.) wurde em 
gewisses 'l'alent fii.r H a n cHe rti g k e i t eruiert. 

Die Mehrzabl der Kinder 107 (83 Proz.) hatte nur 
den Unterricht in der untersten Stufe, c1 er ùamaligon 
6. Klasse, g enossen. Es sassen in dersclben weniger als 
2 Jahre 9 Kinder, 34 wareu 2 Jabre und dariiber in c1er 
untersten Klasse. 15 Kiuder waren sogar in die 5. Klasse 
aufgeruckt. vVenige T••ge bis zn 6 W ochen Uuterricht 
genossen hatten 3 Kinder, eiues war uis da h in privati m 
unterriehtet worden. Die s o Z a hl e u 1 eg eu anf das 
sinnfalligste dar, wie w e nig crfolgreich d er 
B e s u c h d e r H a u p t k l a s s e flt r c1 i c g e i s t i g 111 i n d e r -

w erti g e n g e w e s e n i st. 
Um die Gesamtii.b e r:si cht des Gefundenen zu er

leichtern, habe ich in der folgenùen Tabelle noch einmal 
die gefundenen Zahlen ubersichtlich zusammengestellt. 

Zahl in Prozent-
der Kinùer 

Gcisteskranke in der Ascendenz fau-
den sieh 24 

Geistig miuderwertige Geschwister 
hatten . 16 

Trunksucht der Eltem (des Vaters) 
war vorhanden bei 38 

Syphilis m der Familie war vor-
handen bei 7 

Tuberkulose in der Ffl.milie war vor-
handen bei 12 

Rhachitisch waren 55 
Spater als normal haben laufen ge-

lernt 80 
Spater als normal haben sprechen 

gelernt 52 
Krampfe in den ersten Lebensiahren 

hatten 19 
Schwere KopfverletzungeD, z. rr. 

gefolgt von Hirnentzundungen 
hatten 15 

Krankheiten des Gehirns u. Rucken-
marks haben uben;tanden 1ù 

zahleu 

18,6 

12,4 

29 

5,4. 

9 
47 

62 

41 

14,7 

11,6 

8 



Missbildungen zeigten 
An Kopfschmen:en litten 

319 

An Inner vations:;tonmgeu der Mus-
keln lit ten 

An Epilepsie litten 
An Enuresis 1itteu 
An Masturbatiou litteu 
Ungentigende Sebseharfe hatten 
Abschwiichung des Gehurs hatlen 
F ehlerhaftes Gebiss ha.tten 
Hindernisse in der Naseua.tmung 

hatten 
Sprachfehler hatten 

28 
54 

13 
8 

27 
9 

ll 
20 
33 

51 
43 

Abweichungeu im Gemiitsleben h:ttteu 60 
Gedachtnisschwi:tche zeigten 124 
Die F ertigkeit im Lesen war nicht 

der Stufe entsprecheud bei 115 
Die Fertigkeit im Schreibeu war 

nicht der Stufe entsprechend bei lO l 
Die F ertigkeit im R echnen war nicht 

der Stufe entsprechend bei 
Musikalische Anlagen wurdeu ver

misst bei 
Taleut 11ur Handfertigkf:lit wurde ver

misst bei 
Korperlich gesund und hereditar in 

U3 

51 

52 

29,4 
42 

IO 
() 

21 
7 
8,5 

15,5 
25,6 

39,5 
33,5 
48,5 
!:l6 

89 

77,6 

95 ,4. 

42 

43 

keiner W eise belaste t waren . 12 9 
Zum S chluss seines sehr verdienstvollen V ortrages tragt 

Cassel noch folgende un sere r An s i eh t vollig en t
sp r eche ud e Wiin sc he vor: 

E s wird ein J eder, der meinem V ertrage gefolgt ist, 
ohne \V eiteres einraumen miissen, dnss hier der Padagoge 
allein nicht erfolgreich arbeiteu kaun. Diese Ausicht bricht 
sich bereits, weun auch bisher nur vereinzelt, in den Kreiseu 
der Schulmanner Bahn, wie aus einem leseuswerten Auf
satz von Fr. Frentzel, dem Leiter einer Hilfsschule, 
hervorgeht. Es handelt sich doch nicht nur um geistig 
minderwertige Individuen, bei deneu von besonders dazu 
befahigten Lehrern die besten Methoden, Kenntnisse zu 
erwerben, angewendet werden sollen, sondern in einer 
erschreckenden Anzahl um solche, die arztlichen BeisLand 
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nicht entbebren konnen, weun ste nicht Jcorpcrlich nnù 
geistig verkiimmem !loll en. Dio Kun st cles Arztes muss 
hi er der Arueit cles J~ ehrers deu Boùen euuen. E s muss 
7.Unachst fi.tr ùie noLwendige speziulistische Behundlung der 
Kiuder gesorgt werden. Da kommon beispielsweise in 
Betracht Augenleiden, Ohrenloiden uml Spra.chgobrechen, 
doren Beseitigung clie LeisLungsfiih igkeit der Kindor sic: her
lich in gewissem Umfange steigem wirù. Aber uuch th s 
gesamte lrorperli che B efìndou dieser Kiuder erfordert s t:-111' 
oft it.rztlichen Bei::Jtaud. Die Heha.ndlung muss don Lfaus-, 
Kassen- oder Armenarzten iiberlassen werùen, sowie Lleu 
spezialist ischen Polikliuiken. In g rossen Stadteu wirù sich 
ja stets Gelegenheit bieten, ùen Kindern, wenu erforùerlich, 
uuentgeltliche Bebanclluug zn verschaffen. 

Di e B edoutung des Arztes fur di e Hi l h:>
:.H.: lt ulen k onut.e ferner dariu li ege n, wi eos J-11Lqn e r 
fur Prankfurt a. M . r iihm e ud h e rv o rh e ùt; , tlass 
ein in entgegen k omm ender Weise geiibte r Ge
Ù allkenaustau~;ch i1b e r die ihn e n tLnve rtraut e u 
g e i stig minderw e rt e n Kinder zwi sc hen Arzt uu d 
Lehrer stat.tfindet. B eide werden s i c h hi e r' b e i 
zweckm assig m i t ihr e n Erfahrungeu, ùie a uf so 
v e r s c h i e d e n e u W e g e n g e w o n n e n s i u c1, e rg a n z e n 
und zw eife ll os die Erreicbung d es vorgesteckten 
Zieles erlei c ht eru. 

Endlich richte ich an die zustandigen S telleu eiueu 
ùuhingehendeu Wnnsch, dass in samtlichen Berliner Ge
meindeschulen die geistig minderwmtigen Kinder von den 
da:.~u designirten Aerzten, deren Zahl durch eine Anzahl 
Augen- und Ohrenarzte erganzt werden muss, uaeh gemein
sam festgestellten Gesichtspuukten uuter Zugrundelegeu 
eines ausz utLrbeitenden :E'ragebogens planmassig untersucht 
wiirden. M an konnte a.lsdunn ein grosses , unschat;zb~tres , 

bislwr in der Forschung vermisstes Material zusammen
bringen, das fur die wissenschaftliche Bearbeitung von 
allerhoehster Bedeutuug ware. Die fortschreitende und 
vertiefte Erkenntnis, die aus einer solchen Sammel
fors e h u ng erbliihen kann, wird den padagogischenZwecken 
der Schule, der arztlichen Wissenschaft und nicht zuletzt 
den Interessen der Kinder, denen Hilfe gebracht wenlen 
soll , in gleichem Maasse nutzbringend sein. 

Druck von B. Angersteiu, Wernigerode :1. H. .... 
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mit Bezug auf Allgemein-Erkrankungen. 
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II. 
Es wurde sonniger im Le ben der TanbsLumm en ; cl ie 

medizinisch- therapeutische Behandlnng der G0hi.irlosBu 
zwecks Herstellnng ihrei> Gehors hatte eine starke Niedt1l'
lage erlitten. Entta.uscht nnd verst;immt gab man sie an f. 
An ibre Stelle trat die physiologische Behandlung cles '1.\mb
stummenohres, traten ,methodische Horubungen" in maunig
fa ·her Gestalt. Freilich ist diese Er.'cheinnng nicht RO zn 
verstehen, als ob, nachdem die arztliche nnd son tige L kal
Lehandlung cles Ohres ansgesetzt hatte, nunmehr die Hi.ir
gymnastik sie gleich am abloste, sondern Horii.bungeu in 
einem gewissen Sinne sind auch schon neben der medi
zinischen Behandlung des Ohres aufgetreten. Der Gedanke, 
d<m Horsinn Tanbstummer durch methodische Horithungen 
zu starken, ist sogar ein sehr alter, un d Dr. U r ba u t s c h i t s c h 
fiihrt in seinem Buche ,ùber Horiibnngen etc." (Wien 1895) 
an, dass schon im l. Jahrhunder t nnserer Zeitrechnung ein 
A utor ,als belebendes Mittel filr den geschwachten H orsinn 
das Hohrrohr nud starken Schall" angab. Tm Laufe der 
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Jahrhunderte wiederholten sich derartige Anpreisungen, und 
dass der erste bedeutemle Taubsturoroeulehrer, den wir haben , 
der Spanier Bo n e t, sowie auch die frauzosischen Taub
sturoroenlehrer E r u a u d un d P er e ira in ihreu Schriften 
diesen Gegenstand berithrten, ditrfte in Fachkreisen bekannt 
sein . Freilich J3Cheint e:; sich bei den Andeutuugen der 
erwahnten Manner nur um rein theoretische Ausserungen 
gehandelt zu haben, die auf allzugrosse Bedeutuug nicht 
Anspruch machen diirfen. Der erste Maun, der praktische 
Ubungen in dieser Richtung vornahro, ist der bekannte 
franzosi~;che Ohrenarzt Itard. Itard, clero die Ohrenheil
kunde viel zu verdanken hat, und der diesen Zweig der 
Heilkunde ,fast bis aut' die gleiche Hohe roit den anderen 
Teilen der Medizin" brach te, war nicht nur e in ttichtiger 
Ohreuarzt, sondern auch, wie schon erwahnt, ein 'Paub
sturoroenlehrer, der alle Anerkennuug verdient. Bis zu 
Itard, der von 1800- 1830 als Ohrenarzt aro Pariser 
N ational- 'l'aubsturoroen- Iustitut wirkte, kannte roan weder 
an dieser Anstalt noch sonst in Frankreich irgeud eine 
Pflege der Lautsprache bei 'l'aubsturoroen. Ihm gebii.hrt 
das Verdienst, fitr die Einfiihrung der ,Artikulation, in der 
Pariser Anstalt gekaropft un d ihr die W ege geebnet zu ha ben. 

Durchdrungen von der Idee, dass zuro mindesten die
jenigen Schuler, die sich noch starker Gehorreste erfreuten 
oder die in spateren J .... ebensjahren, nach der Erlernung der 
Lautsprache, ertaubt waren, die L autsprache zu erlernen 
hatten, trat Itard roit allen Mitteln seiner Intelligenz fiir 
diese Idee ein. Er opferte ihr seine besten geistigen Kriifte 
und scheute selbst nicht betrachtliche pekuniare Opfer. 
Man muss sich die daroaligen Verhaltni. se der Pariser Anstalt 
vergegenwiirtigen, um zu ermessen, wie schwer jener Karopf 
war. Der grosse de l'Epée beherrschte das Feld; blindlings 
folgten ihro seine N achtreter. Gegen eine starre Mautlr von 
Traditionen, die sich verkorperte sowohl im Aufsichtsrate 
der Anstalt als auch in ihren L ehrkraften batte I tar d an
zustitrmen. Und wenn wir lesen, dass endlich im Jahre l828 
,Artikulationskurse" - mit gleichzeitiger Pflege der Gehor
reste - eingerichtet wurden, so wissen wir auch, dass die 
Jahre von 1800 bis dahin eine Zeit der Aufregung und des 
Kampfes waren, eine Zeit, di e dem mutigen V erteidiger der 
Artikulationslmrse eine Fitlle von Feiudschaft, sogar bis 
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ii. ber.· Grab hinaus, zuzogen, batte do eh bald nach It n r d s 
Tode (1838) der einflussreiche taubstumme reaubstummen
lehrer Ber t h i e r nichts eiligeres zu tun, als dass er der 
medizinischen Akademie, die auf Sei te It a r d s war, ein Gut
achten einreichte, in dem er in der scharfsten W eise gegen 
It a r d vorging un d d essen Ansichten beziiglich der geistigen 
unù moralischen Eigenschaften der Taubstummen zu wider
legen suchte. 

I tar d *) teilte di e 'l'aubheit in 5 verschiedene Haur t
klu.ssen oin, di e freilich in ihren Ubergangen , un ndlich vie le 
Nuancenu gestatteten. Sie umfassten: l. Das Horen der 
Rede. 2. Das Horen der Stimme. 3. Das Horen der 'l'une. 
4. Das Horen des Larms (der Gerausche). 5. Die voll
kommene 'l'aubheit (ganzlicher Mangel des G ehors) . 

Zur I. Klasse, die die Rede oder artikulierte Stimme 
vernahm - es musste nur langsamer, deutlicher und n~i.her, 

als in der gewohnlichen Unterhaltung, gesprochen werden 
redmete Itard den 40. Teil der Taubstummen. 

Zur II. Klasse, 1/2o aller Taubstummen, gehorten alle 
clie Halbtauben, die einen grossen Teil der Konsonanten, 
auch wenn sie deutlich ausgesprochen wurden, nicht ver
nahmen, die dagegen die Vokale deutlich zu unterscheiden 
wussten. 

Die III. Klasse unterschied sich von der II. dadurch, 
ùass zwar noch Vokale, aber nicht vollkommen und deutlich, 
vernommen wurden, Konsonanten jedoch iiberhaupt nicht 
mehr zur W ahrnehmung gelangten. Di e Stimme dieser 
Taubstummen (1/2, aller) war rauh und effektlos. 

Die IV. Klasse umfasste alle diejenigen, die unempfind
lich gegen Rede, Stimme und Tone waren; jedoch ver
nahmen sie einen l:ltarken Schall. (Den Donner, das Abfeuern 
eines Gewehres, heftiges Pochen etc.). ,Dieser Grad von 
stumpfen Gehore ist unter den Taubstummen sehr gemein, 
von denen, nach meinen Erfahrungen, ungefah · zwei Fiinftel 
dami t behaftet sind. u 

Zur V. K lasse, den vollkommen Tauben, gehorte ,etwas 
ttber die Halfte aller Taubstummenu, 

*) Dio Kl'ankhoiton tl cs Ohros nnd G h<irs. (Doutscho U)lct·sotw ng, 
\Voim ar 1822.) Ebons : D ouxii•m Cireu lairo d • l'[nstitutiou R oyal tlcs 
Bourds-Muets de P aris (1829). 
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Die 'l'aubsLummen der drei ersten Klassen, insgesamt 
der l O. Teil aller 'l'aubstummen, sin d nach I t ar d, wenn 
:oie auch d.ie menschliche Stimme oder Sprache horen, immer 
noch stumm. , Das wenige Gehor, was diese Kinder noch 
hahen, lasst sich nnu (aber) durch planmassig angew.mdte 
lVIit tcl i.tben oder entwickeJn, um sie so der Gesellschaft. 
wieder zu schenken . u 

Anf diese planma:osig anzuwendenden lVIittel kam Itard 
gauz zufii.llig. E s war im -Winter d es J ahres 1802, als er 
vou Abbé S ic a r d , dem Leiter der Pariser Taubstummen
Austalt., eine Eiulaùung erhielt, einigen akustischen Ver
snchen, clie mit deu Zoglingen angestellt werden sollten, 
hoizuwohnon. Ein Physiker war in der Anstalt ersohienen, 
der von ihm erfundenen Instrnmenten derartig schneidende 
'rone entl ockte, dass eine grosse Anzahl der Kinder zu 
.horen schien. Freilich zeigte sich auch hier, wie jeder, 
der mit Taubstummen verkehrt, es zu beobachten Gelegen
heit hat, dass einzelne Kinder bewusst oder unbewusst Gehor 
heuchelten, wo keins vorhanden war. Unter 20 Schi.tlern, 
ùie sich fi1r horend ansgegeben hatten, erschienen bei ein
gehender Untersuchung 4 vollkommen taub. Die anderen 
l (i wieson jedoch in der Tat Gehorreste auf, un d als man 
nun naher auf ihr Gehor einging, bemerkte man, daf'ls ùie
jenigen, die zuerst die Hand - die Augen waren verbunden 
htngsam und unsicher beim Klange des Pri.tfungsinstrumentes 
erhoben, dieses Zeichen allmahlich mit grèisserer Sioherheit 
vou sich gaben. Auoh ein weit schwacheres Instrument 
horten sie allmahlich, nachdem sie es anfangs nicht gehort 
hatten. n Die Zuschauer erblickten in den letzten R esultaten 
ùer Versuche nur ein e sehr sonderbare Erscheinung; far mich 
waren sie ein Lichtstmhl, der mir auf clem Wege, oinen 
schon bei der Geburt gelahmten Sinn wieder zu beleben, 
leuchten sollte. "*) 

*) MiL wclehc m Eif'er H an! es sich angelcgcn sein Ji csR, ilcn tauh
sl um mcn Kindcrn das C+chur wir •l r rh crwstc llen , untl wi c <'1' in ili rsr n1 
t•;if'PI' kc•in lHi LLc l unvrJ'S LH.: hL lic•ss, gl' ht nucl1 au s fol gcmlcr , von ihlll hr

l'iehl l'lrr Talsae lH' hr 1·vm·. lm .Ta ln·r L78fi l'and sich h r im 'rnuhst.-Jn s!. 
zu l! r.nl r aux l' il i g·cw i s~c·r l!' c• l i x ]\ [ ,. rl ,. c in , der sieh als naluralisicrr nd,, ,. 

Arzt a usg·aiJ , Ulld der h vi nll PII Kinll t'l'll t• ÌJI Mitl l' l gc·gcn T !wbh ciL prohicrt<'. 
, Dius" Km· hl'sl nlld llaJ·i11 , dasB jndl'n l\[oJ'g'l' ll uml A IJ('HLl in hcidc Olu·e n 
ein T1·op fcn vou ihm ~uhcrcitct cn \Vnss<' J'S gelassen w Lmle, wornuf mun 
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Auf die an jenem Abende gemacht.en Beobachtungen 
grùndete Itard den Pian seiner Iloriibungen. Die Ausfùhrung 
seines Planes verzogerte sich jedoch einige J ahre. Erst 
i m Mai d es J ahres 1805 eroffnete er einen Horkursu:; mi L 
6 Zoglingen cles Pariser Instituts . Er wahlte, um das Gebor 
zu reizen, bei seinen Ubungen anfangs die durchdringendsteu 
'l'one und zwar die 'l'one einer grossen Turmglocke, die in 
einem Lebrsaale hing. J eden Tag wurde der Glocll:enton 
schwacher angegeben; zu diesem ZweckH mussten sich die 
Kinder immer mehr von der Glocke entfernen, oder man ri ei 
di o Glockentone durch Scblagen mit einem wei c h e n Korper 
hervor. Ausser der Turmglocke wurde auch eine Stutz
uhrglocke benutzt. Die ersten Versuche und Ubungen, 
bei denen der Taubstumme oft in 24 Stunden wieder verlor, 
was er sich tags vorher mùhsam erworben batte, gingen nur 
darauf hinaus, dio Empfindlichkeit der Gehororgane zu ver
mehren; im weiteren Vorlaufe der Ùbungen wurde alsdan n 
Gowicht darauf gelegt, die Kiuder den Unterschied zwischen 
starken und schwachen Tonen zu lehren ; auch liess I tar d 
si o di e Richtung der Ton e besLimmen. N ach der Glocke 
benutzte man als gehorerregende Mittel n weniger rauschende 
Instrumonte", namlich 'l'rommeln und Floten. Gerade die 
Flote, deren n Tone mi t denen d es K ehlkopfs viel Abnlich
keit haben" schien Itard sehr passencl ,den Ùbergang zur 
menschlichen Stiro me zu bilden" ; bei den Ùbungen mi t der 

tb.s Olir mi t etwa BaumwtJ il e wstopl'l u." ObglciciJ mwh cinm on!tl igur 
Hehamlluug nur bei 2 KiutlCl'Jl - von ~7 -- cin g-ew isser Brfolg- w 
konslat,icrcn wnr, g ing I La J'tl s AhsiuhL <loeh ~ofor L Ll nhiu, tlas JUi t,tul nuuli 
hui 'l 'auhsLummcn d ' l' l)a riscr AnslniL auw wcudcn. Dc1· Brfimler, ci n 
g-cri ei>ener tì cscb~i f' Lsm anu , vcr ri ·L jctl och dio ZulJc rciLung dcs l\li Ltcls nieh l.. 
Viclm chl· mu ssLc J La nl ihm fii1· scin gulcs (1cld ci ne gew isse q,uauLi liil 
dcs ìVassers rrhkau fen. ìV.ie ZII er warLcn wa r, sah 'l' nicht <lic g·criug-slt.• 
\Virkung, al s cr es hei drei Kimlcrn des l1c stitnL · anwaud tc. Auf ci ne 
Hesehwerlle bei M crl e entsehukl'ig'l sicl1 di ese1· ìVunclcrUiLer mit, cl er 
W[tJltleJIJarkeit seiu es Wnss rs, welcl1 es sich nieht li.iugcr nls ~-o 'l'age 
hai Le. Sui11 G eheimnis abur vcrlutu l'te <' l' nicht, uml crsl uaclt Ruiul'm 
Tode entschl oss siel1 seine F'ra11 daw, es l La rd l' ii1· l.enoros G 1<1 a!J
w geben. Dicscr steiJt,c sicli nunmchr das l\liLLcl genau uaclc Vorschri fl 
H ·lbst hcr , un<l liess es IJ ei allen Kimlm'll , cli c das Gehur in der Ki udlw il 
vrrlorcn h!1LLcn, cinc11 l\[omtl lang· ei nlriiufeln . , Doeh" schreibL C l ' , ich 
Hah mi uli in meinen H offunn gen vollkonnncn gel>'inschl. und konnl.c ni1·gendR 
di e zu Bordeaux bcmerkLen .Edolg · bewirkcu ." 
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mflm:chli chen Stimme, cl er Sprache , wurden zHnfichsi; Volwle, 
dann K onsonanten vorgesprochen:x) 

Nachdem er eino geraume W eile seine ,langwierigen 
und mannigfa.Jtigen" Ulmngen, die einen ,erstaunlichen Zeit
verlust" Lcdeuteten, getrieben, eutliess er von seinen 6 
Schftlern drei nnd arbeitete nur mit dreien weiter in der 
Absicht, - einer Absicht, die er freilich nicbt ausgefi.ihrt 
hat - jene drei. ersten wieder vorzunehmen, sobald er sein 
, W erk an diesen vollbracht ha ben wurde". Er beschaftigLe 
sich mit den drei Horschitlern taglich eine Stunde. Einer 
der Schiiler, der ,nach der Aussage seines leiblichen Vaters 
nie einen andern Ton gehort als den des Donners und der 
'l'urmglocke" brachte es dahin, dass er ,fast jedes WorLu 
auch ziemlich leise gesprochen, verstehen konnte. Der zweite, 
n welcher nicht g~tnz so t aub waru, machte auch entsprechend 
grossere Fortschritte, gab aber merkwùrdigerweise ,keine 
so unverkennbarenBeweise davon" auf Grund seiner scblechten 
Erziehung. Er lcgte den verstandenen Wortern keinen 
richtigen Sinn unter und nahm daher eine Miene an, ,di e 
jeclen glauben machte, er habe nichts gehort". Der dritte, 
der intelligenteste von aUen 

1 
machte die schlechtesten Fort

scbritte~ weil er trtige war un d nicht Lust hatte, , bei dem 
lfmgsamen Gang" der Ubungen auszudauern. ,Oft musste 
ich ihn selbst in <l en Schulstuben, W erkstatten oder dem 

$) Au <;h Tt a nl l ~altr' rincn Geltii1·m essc1· (Aenm ctor) erfnndcn, lllll 

di o veJ"H<;Itil' rl encn Gmdl' llcs _ll\ircns gennu :-. u hcst.imm cn. Di s 1· Gchiir
nlesscr hcslnud i m wcsl'ntii<;ht'n aos e in cm • c infachen R cif aus Kopfcr , 
dCJ·, nach tl cnsclhcn Dimcnsion cn grfertigt , imrn cr, we11n c1· mil ~-l oi<;]lcr 
fif fLrkc gcschbgcn wurÙ<', <l ens 'lhen Klnng gal!, was bei Sdtcll cn U11(1 
Wnckcn von glciehcr Dim t'nsion, von vollkommrn g-lciehcm Gewir:hl uncl 
in cinr''' unrl <"icrselbcn -l<'orm gegossm 1, 11 ic],l der Fnl l war. - Znm 
Helll ngon honnt;,lo er r inen cinfachcn 1111Ù Ultvc•·iin(lr l"iichen Kiil'pCr von 
sp hiirisd1c1· Geslalt. Dic SL[irke un<l Gl ei<;hnùssig-kcil rl es Sehlagens 
regnli crle mm1 m il HiHe cines Pcmlcls. Das Ins(;rum onl Wllrtl e vo1· rhs 
ICinrl gcslcll t u nd letzlr res tlnhin h lohrl, bei jedern Scldag cl es S<;ld iLgors 
nuf de1_,_ Kupfen·eif eincu Fing<'r l1 och zu hciJen. ìVnr das Kind mil 
<lirsor Uhnng vortraut, so wunle \las Imlrun1enl 5 m weif. cnf.fcrnl ; 
alsdmm verhnnd mnn dcm Kinr1c di c Augcn, cnllocklc nu n dcm I nslru menl 
7.tllt ii<;hst di o stiirkst.en Tiinc und sti cg da1m nll m[ih lich bis w ll Cn-schwiichsLcn 
hinaiJ. 1\fitlclst st'in es Uchiirn1 cssCJ·s war es l(, a 1· t1 mug-lioh, nid1t mn· 
rlen Umfang dcs Gchii1·s an uml fii1· sich foslznstcll cn, sonLlcrn auch, bei 
<'ulsprcchende•· Behnnd lun g, dio vnnviLrtsschrcifendo Bcsscrung- <lcs Gehiil·
sinnes gonan ;,u hczoiehn e11. 
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HausgarLen aufsuchen und ihn mit Gewalt auf das Zimmer 
fi.i.hren. Oft entschliipfte er mir mit seiner gewolmlichen 
Ausfl.ucht, nd ass das Gehor und die Sprache der Miihc nicht 
wert wa.ren, die ihre Erlernung kostfl" . So unbefriedigt, 
wie dieser letzte Schiiler von vornherein war, so unbefriedigt 
sehen wir I tar d scbliesslich selbst von seinen Ùbuugen, 
die er ein J a br hindurch fortsetzte . Er schob zum Schluss 
rlie Winzigkeit seiner R esultate aus:;;ern Unvollkommenheiten 
zu und mcinte, er batte vielleicht. alle Schwierigkeiten iiber
wunden, wenn er iiber ,Lokalitaten und andere Umstandeu 
frei zu verfiigen gehabt h atte. ,T eh wiirde d an n meine 
Schiiler von den iibrigen Taubstummen ganzlich getrennt, 
ihnen alle Zeichen untereinander verboten und sie so ge
notigt ha ben, ihre Bediirfnisse un d jeden ihrer Gedanken 
ausschliesslich miind!ich zu erkennen zu geben. u .:-;) 

*) J t ~L r cl ma<.:hte dio Erfahrung, tl ass soin o Horsohiil cr , w cnn r r 
ihn on hinLcr ihrcm l-tiickon Vokalc vorspra<.:h , unfiirmlichc T ()no h crvor
lH·ach tcn, di o mit den vot·gc~prochoncn gar kcinc Ahnliohkc iL hattcn. t<;r 
mussto sich clah cr vor sio stoll cn , und ihn cn don Mcchnnismus Llrr Ton o, 
<li c sic nachsprcchcn soll ton, sichLbar mach on , wontuf tli c Ans~ pr::wh e 

dcr·s lbon ziomli ch g n :tu crfolgLo". Di c l!:inilhun g tl cr K nsommt 'll vonr 
Oltre aus war ausscron1cntlich schwcr ; r inigo schwi crigc un d cinandcr; ~ilm 

li cho z. B. p h etc. konn tcn si c gm·ni cht un Lcrschcitlcn ; es war ilmcn dalH'r 
a uch nicht moglich , cinon Untcrschicd zwi sohen cntsprcchenden W i.i r Lcr n 
- poulot ; houlct - :r.u mach en. , Dies Hintlcrnis aus dom \Vcg' . :zu 
r i.L umcu , mussto ich mich zwcicr mii.chtig r Hill'smi ttol hcdioHOH, . Ll cs 
G es i <.: !1 i s, vcrm i.ttclst d essen wir· dio T tino von don s i o ausspt·o<.:llll nd t•n 
Lippmt g lcichsam ablesen konncn ; um1 dcs N ne h c1 o n k c n s, duroh wolchrs 
wir dies Artikulationon hrrioht.i gcn und <lcn fr hl cndon 1'ci l, wclclH·r 
wcdcr durch das Gchiir n och durch das Ocsich t. rkan11L wr rdc11 kanu, 
t'IT::tt on konn cn" . Dn.s m·stc H ilfsmi Ltcl licss sich g:tm guL nnwcndon; 
bei dcm l.wciLon, dcm Nnchd enkl'n , sticss cr ab cr wicdcr, ,t1ur<.:l t daH 

g-allZ ' \Voscn und di o Art, wic die mcistcn Taubstulllm en dcnkcn" lw
r· in Lr~ichLi gl, auf rcoht grosse • chwi cr igkciLcn. - Es unLcrlicg'L k ciu •m 
Zwcifcl, dass Jt a rd schnell cr wm Ziclc gel:tngt wi[rc, wcn n r r mtiuncllcr , 
nriL starkor H cramiclumg dcs Gcsichts- und 'l'as1sinn os di m cohanis<.:hc Scitc 
<l 'S Sprcehcns gop fl ogt unti nich t lJlos ·cin cm l 'rinzip zuli cbo ,im m.ot· 
dio Ubungcn im Sprcchcn von don l!'ortschriLtcn ùcs Gchiirs ahlr ~ingig" 
gemachL Mitte. Er C' r'w>ihnt aueh dic .M:cthodc, di o i n ' h idcn Si nn c sLark 
in An spruch nimmt, unsere ArtikulaLionsm cthodc, hci der , man dcm 
'l'anhstumm n don ganzcn si<.:htbnrcn M eohanismns der Tono schcn" HissL 
trnd woiss , dnss dioso , loichLcrc nnd sclttr ell oro 1\Iothodc" miL GHi ck von 
Ammn.n , Wa lli s, d o l ' Ep oé llllll S i <.::t rd :w gcwaodt won1cn ist. ( !!;R 

ist sondcrhnr, dass d c l ' E p e (• un d Si c a r d auch hr i I La r d Lautspracb · 
lcht·or sin d, wiibrcnd H o i u i <.: k c, H. c i c h , l!: s c h k l' cL(;. bei i hm , w io 
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Die Unter>:nchnn gen un d Arbeiten Tt a rd s fan d nn ganz 
besonders lebhafte TeiJnahmo bei dem Mitgliede cles Ver
waltungsrats der Pariser 'l'aubstummen-AnHtalt, Degerando. 
Diesor ausgezeichnete Maun, der als Nichtfachmann ein be
wunderungswtirdiges Verstii,nclnis fiir den Unterricht und 
die Erziehung der Taubstummen an den 'l'ag legte, und der 

iiiH•rhaupt hci vcr~chi rdrn cn Fachschriftstr ll r rn joncr ZPil , ni ehL z11 
r·x isLi rPn schcin cn.) Trofztl r•ssc n hiilt r r sL1·ikL fpst :IIJ se in cr l\[r'thodt•; 
dl'nn soi nn l\ fcthodr•, Pin e ,rlun:haus llt'llt', isL schwi t•rig-r•r unrl lang-sanH' r, 
A'"Wtihrt a l>r 1· d01 1 clnppelf cn Vort('i], dass sic /.tn' Verhrss<'rung- t'I cs C:('hi'•1·s 
hr•iLrtLg'L und clcn K cldkopf au r tkm nat iirl ichstcn \Vrgc Z UL' l~rfiillllllg' 

scÌIII 'l' 13 t•slimmtnl g' zur ii<'kl'i iln·t". D ass rl en rlrHtscht•n 'L'anhstnmmt•n
it'hrerH .i cJJ CI' Zci L auch schnn tlic (i clliirrcstc il1rcr Sehiil cr hel<fum L wan:11 , 
11nd tbss sic sic sogm· aur:h 7.111n Uegc Hstandc ihrc1· l)fl cgc lli~ Cl1 tr· n , g-l'ht 
:ws A usfiihrun gcn Dr. ,J tlg e r s, Llrs Vorstchors dc1· T~uhst.-A n sta l t zu 
(inliind , hervor. Diescr, in jc11rr Zf'it (anfa ng-s der clrcissigor .hl,ro) 
ll>n ssgu iJ IJ IHlstc Tauhstmnm cnl ch1· r J) r• ntsehhnds, cin l\In11n , d<'r a llen 
l~ rsr.:lll'inuu gcn anf dcm Gl·hictc der TmJIJstunmi Cllhildnng das wcilgchC'n dslc 
lull're~so culgcgcni JI' ::t ·li tr, 1mrl der aueh dio J3cmiihungcu .[t. :uùs uml 
sc i11 c .lGirnpfc nm di c ,Artikulationsknrso" gcnau vcrfolglc, scJ,ri •h dam:tls 
nn das l'arisor Tau iJst unJllH' n - ru ~t itut uml g-al, rlcu dortigcn LrhJ'CI'll 
i\J itlcilrmg von dcu Hcobm:htnugnn 11 ud l~rfahrnngc11, tlic •r hcziig-lich 
dl'r Uehurrcstr.: sci ucr Schi.ilcr g·cmachL hattr. ,His jr•t?.t", ~n g'l, rr, , ist. 
L'S aussehlicss lich i'JI,ullg gcwPsPn, 1lurch wcleho ich mi1· h:tlJc :tngl'legeu 
st>iu lasscn, das Uchii1· dies ' l' Kind l'r (dc1· H::tlhtauhru) zu vcrhcsscrn. 
llie wi r.:h tigc 8eo liacl1tung, wek i> C ich hci di CSCI' n cJrgcllh CiL g'C11la<.:hf 
l~~th l', isl. dio, dass mm1 sir.:h hiil.c11 mu ss, z u Jaut z11 HJli'OC hcu, wcil das 
Ohr d r Kim1cr somt un cmpJimlli r.:h wir<l gogc n a ll cs, was sptlLcr 111i l 
l' in or n1 CIJJ· lciscn f.ltim111 n '- li ihn cn g·esproeht· n win1". Dr. J'}l gc r haLlo 
gduuden, dass dir· l-l orf>ihigkoiL ei u·igor st• in cr St.:lliil !' r , die dcu durr.:lt 
l L :t r d .. l'estgelcglcn 1-. 'l'auhlwitsgrarl ( Jliircu ,·o n Gcr[lusch •n) h osasse n, 
<hll'l ·h buug his auf tlcu Pu11k t ouLwir.:kolL wunlc, rl nss sic Vokalc zu 
unlerschcirlcu nud Hachzunlnn cn wusstcn, , vorau sgcsctzL, tlass man sit· 
ihueu mit la.uler 8tinnno zusr.:lu·ic". (Vgl. C{u atri t·mc Ci rculairc l'Lr.:. 
(l'ari s 183H). Nach tli l·scu Andcutu ngr·11 muss sieh .) tlg c r ntiL 
sysLPmalisclwn JWriiiJUIIg'l'll bt•schtiflig-t haiJe1 L Dic Erfolgc seltci11cn 
Jt•doeh dicscu prakti~eh 11nd niichl ' l'Il dcnkcndr•n Schnhmlnll gnmicht 
l1ef1·i ' lig'L zu ha.bcn. \Vir miisscn das aus dcm Um<:t:tnd c schliosscu, dass 
diesor 1\IcU,otlikeJ·, t101· ciu IJrciL angclcgtes mcfhOlliscllcs \Vcrk fiit· dc11 
!Jnt nir.:ld, 'J'auhstumm ' l' sr.:hrich , der ali es Ncuc nuf' dcm Tallilstummrll
p;elJi !'L, hcsondcrs wcm 1 cr sioh Vortcil o davo1 1 vcrsprach, i11 lnugou Ah
lmmllung<'n bclcu chtoLt•, sich nirgcmls - auch in s •in cm mothodischt• n 
\Vr rko ni r.:ht, rlaH massgehcntl wurdc fiir dcn U11Lol'l'i ·ht 1\t ui.Jslumnl er -
iiilt•r Uoriihungcn uiHl scin c Erfalmlllg'Cil darin ans lirss, vi clmchr in 
scinr•m \Vcrkc mu· cncrgisch Sprcchc11 und AIJlrsr•n drs C: csproeh 'ncu 
VOl ll l\[undc IJctontc. 
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sich durch sein vVerk: ,De l'Education des Sourds-Ivluets de 
Naissance" (Paris 1827), ausserst vorteilhaft bekannt machte, 
liess sich im Anschluss an die Bestrebungen I tar d s auch 
li.ber seine Anschauungen bezuglich der Halbtauben ans, 
D e g e r an d o will beobachtet ha ben, dass di e H albtauben 
bisweilen viel tauber erscheinen, als sie in Wirklichkeit siud, 
und :;~war resultiere diese Erscheinuug aus der 'l'atsache, 
dass die Tatigkeit der auderen Sinne das wenige Gehor, 
das ùie halbtauben Schuler bewahrt haben, gleichsam er
:,; Lieke. Es sei demzufolge - um dem wenigen Gehi.ir wieder 
eiue gewisse Lebendigkeit zu verschaffen - ni.itig, die Eiu
dr li.cke, welche auf die andereu Sinne einwirken, gewisser
ma:osen zu unterschlagen und die ganze AufmerksamkeiL des 
Schiilers auf diejenigen zu richten, um die es sich in diesem 
Falle handele, es sei mit einem W orte notig, den Schftler 
hi.iren zu lehren. D e g era n d o vertritt di e Anschauung, 
eine Anschauung, die bekanntlich bis in die neueste Zeit 
hinein in arztlichen und F achkreisen ihre Vertreter ge
funden hat, dass es moglich sei, die H orfahigkeit des krauken 
Ohres zu steigern in der Weise, dass durch wiederhoHe 
Horiibungen Taubstumme des 4. Grades (nach Itard) auf den 
3. Grad der Horfahigkeit, solche des 3. Grades auf den 2. 
Grad gebracht werden konnen etc. Im Anschluss an einen 
Bericht, den Itard dem Verwaltungsrate der Anstalt ein
reichte, machte der feinsinnige un d psychologisch gut geschulte 
Degerando interessante allgemeine Betrachtungen iiber 
die Gehorp:flege. Er fiiLrte aus, dass jede Vorstellung 
das Resultat eines ausseren Eindrucks auf die Sinne, bei 
dem sich die Sinne passiv verhalten, und einer aktiven 
Tatigkeit des Geistes sei, die darin bestehe, dass der Geist 
seine Aufmerksamkeit auf den empfangenen Eindruck richte. 
Die Tatigkeit d es Geistes ( die Verstandestatigkeit) sei sehr 
weseutlich; von ihr hange die Klarheit der Vorstellung resp. 
die des empfangenen Eiudrucks ab. Die Verschiedenheit 
dieser Geistestatigkeit mache es moglich, dass die schwach
sten Eindrucke die Ursache sehr bestimmter Vorstellungen 
werden, wahrend sehr heftige Eindrucke oft nur verwirrte 
Vorstellungen zur Folge haben, Dm·ch unablassige Ùbung 
konue die Lebhaftigkeit der Aufmerksamkeit des Geistes 
entwickelt werden bis zu einem kaum glaubhaften Punkte; 
auf Grund dieser Lebhaftigkeit gelange das Individuum 



~cb liesslich dahin, die feinsteu und fliichtig~teu Eindrii.cke 
der Sinne zu unterscheiùen. Blinùe werden fahig, mittelst 
cles Gefii.hls ùie Umri~se vou Figuren wiederzuerkennen, 
die mit Far ben auf eine e bene Fli1che gezeichuet sind; da~ 

Auge cles Malers fasst in einem Augenblick bei den Gegen
standen l 000 Details auf, welche uns entgehen. *) W enu 
andererseits die Lebhaftigkeit der Aufmerksamkeit schlflft, 
leidet clie Vorstellung. Der Mangel an Ubung nu11 vorsetze 
diese Fahigkeit der Aufmerksamkeit in eineu gewissen 
Schlummer; er bringe sie gleiuhsam zur Erstarrung und 
Lahmung. E s kann dann dahin kommen, dass selbst bei einem 
gesuuden Sinnesorgan auf Grund solcher Vernachlassigung 
keine Empfindungen sich zeigen, uberhaupt nicht da zu 
sein scheinen. Viel klarer liege nun noch auf der Ha.nd, 
class in Fallen, in ùenen das Sinnesorgan geschwacht (kr~tnk) 
ist und darum seine l!.,unk tionen nur in einer sehr unvoll
kommenen ·w eise erfiille, dass in dies e n Fallen, wenu 
di<~ Gegenwirkung der Aufmersamkeit sich nur schwach in 
'l'atigkeit setzt, die Empfindungen allmahlich verlosclwn 
werden. W enn man ii.ber diese E n;cheinungen weiter nach
llenke, musse man darauf geftihrt werden, zu entdecken, llas 
oin Kind, bei welchem die Gehorfàhigkeit auf Grund irgend 
eines Organfehlers unvollkomm en entwickelt i ::~ t, tauber er
scheinen werde als es in Wirklichkeit ist, und dass es sich 
'l'ag fiir Tag dieser Gefahr - namlich tauber zu scheinen 
als es ist - mehr aussetze. Es komme das daher, weil 
es viel weniger Gelegenheit nehme, seine Aufmerksamkeit 
auf ùie Tone zu richten, welche zu ihm gelangen; man 

*) W nn D ogcrando hi cr Blindo uml 1\Ialor uml Lloren Goi.ibthciL 
illl Auffassmt auch der fcimLCl t u11d flli clt tig-ston Eindrii cko lt errtnzicht, so 
i ~ t diosc 'I'atsachc an und fiit· sich ri chtig. Wonn or jedoch zw ischon den 
Zcil cn dure h illi ckcn lii~s 1 , oi1t O iil1111 i cit o St ig-crung der An fl'rtss nng-s fiilt ig-
kcit 8Ci auch 1Jci111 krattkcn 0111'(' dcs ll aliJLauhou zn orzicloll , so ist C' t' 
im [nLum. Bei ùen augc flihr t.en P ersoucn - Hliuucn und J\llalorn -
handelt es sich um g cs und o Si nn c, dio dm·ch Dbnng in iht'C' t' 
LoistungsJ>ihigkoit gcsLcigcrL wct·d n. Das dcfokto Ohr dos H allJtaul.Jon 
hi ntot hiorzu lceiuen anal ogon Fa ll. Dioscr Uigo violmcbr Llm·in , WOIIII 
man hotonto, dass di e nn uHd fiir sich nichl feinor kon strui crton Sinnc 
dos Go s ic h t s und Gof:lihl s ilcim TnuhsLummon au f Gruntl ihrct· sWt·
kcrorcn J nanspruchunlnHP uml ihrcs umfassendcren Uchrauchs im all g·c
m in cn eine griisscro l!'oinhoit zoigon, wic dio entsprcchendon Sinno cl es 
.Hiirenden. 



33 1 

diirfe wohl sagen, dass in demselbeu Masse, in dem man ver
naehlassigt, es horen zu machen, in demselben Masse es auch 
unterlasst, zu horen. Die feinen Empfindungen, welche 
gauz besonders bei ihm Vorstellungen erzeugen sollen, ent
gehen ihm, alle Tone, weniger reich fiir das Kind, haben 
fiir dieses auch weniger Bedeutung. 

Die Umgebung des Kindes, wie das Kind selbst, be
merken keineswegs, was ihm beziiglich der inneren R eak-
1-.ion (Aufmerksamkeit des Geistes) , die es bei den i:i.usseren 
Empfindungen des Ohres anwenden soll, abgeht . MiL der 
Zeit wird diese Kraft der inneren geistigen Rii.ckwirkung 
immer schwacher und erlischt allmahlich ganz. Dem Kinde 
l<ommt dann selbst das nicht zum Bewusstsein, was es hort ; 
durch G-ewohnheit ist das Kind zuletzt unfahig geworden, 
das Gehorte aufzufassen. Es giebt also eine Bildung des 
Gehors, eine Bildung, die unumganglich notwendig ist, 
damit die Halbtauben lernen, •rane zu geniessen. Diese 
Bildung, wenn man sie vernaehlassige, erzeuge eiue kii.n st
liche 'l'aubheit, aus welcher sich eine wirkliche Taubheit 
entwiekeln konne. Wird dagegen diese Bildung bis zu 
einem hohen Grade ausgedehnt , so sei sie in d'er Lage, die 
organische Taubheit in einem gewissen Sinne fortzuschaffen. 

Bei der Behandlung dieser halbtauben Schiiler nun 
mi1sse man 3 Hauptpunkte beriicksichtigen: 

l. Es ist notwendig, dm·ch richtig zusammengesetzte 
Ùbungen festzustellen, wie weit es sich bei der anscbei
nenden Taubheit des Kindes um einen wirklich reellen Teil 
von Taubheit ( organische Taubheit) handelt resp. welcher 
Teil der k ii n s t l i c h e n Taubheit zugezahlt werden muss, 
derjenigen, die von einer ungeniigenden Ubung (Ausbildung) 
des Ohres herkommt. 

2. Es ist notwendig, die gleichsam schlafende Horfahig
keit zu wecken, die, wenn auch infolge langer Gewohnheit 
schon fast erloschen, das Kind doch wieder fahig machen wird, 
'Pone auf G-rund einer stark mitwirkenden inneren (geistigen) 
lebhaften und energischen Tatigkeit aufzufassen und zu 
unterscheiden; es ist also notig, die Aufmerksamkeit d es 
Kindes auf das Gebor zu lenken; es ist notig, es horen 
(hiuhorchen) zu lehren. 

3. Es ist notwendig, das G-ehor mit einer ganz beson
deren Sorgfalt zu entwickeln und ihm die grosstmoglichste 
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Ausdehnung zu geben, ahnlich wie man sie bei den 
nattirliclt horenden Personen vorfindet. (! ) Auf diese \Veise 
- namlich durch einen Zuwachs an Riickwirknng in der 
Aufmerksmnkeit des Geiste.q -- kann man in einem ge
wissell Si11ne er;:;etzen , was d eu ausseren passiven Eiu
drlicken an L ebhaftigkeit und Iutensitat abgeht. - Zur 
E rreichung dieser Resultate stellen sich mehrere Mittel in 
natitrli cher W eise zur Verfugung. 

Als eiu Haupterfordernis gilt clas Gehor der Individuen, 
die sich in der oben angegebeuen Lage befindeu, unablas~;ig 
zu i.iben. Darauf kommt's aber nieht alleiu an, sonderu 
d;ts Gehor muss m e t h o d i s c h gei.t bt werden cl. h. ma n 
muss es daran gcwolmen, in der stufenmassig fortschreitenden 
Leiter diejenigen Tone zu horen, die den schon bemerkten 
und aufgefassten am nachsten benachbart sind. Es ist ferner 
notig, clas Kind lebhaft fiir di e Perzeption d e r Ton e zu 
interessieren, welche mau ihm zunaehst bemerkbar machen 
will uncl zwar aus dem Grunde, um die ganze Energie cles 
Vermogens der Aufmerksamkeit des Kindes zu entwickeln. 
E s ist uotig, wahrend der Ù bungskurse soviel wie moglich 
alle Gegenstànde zu entfernen welche auf Grund der Tatig
keit der anclereu Sinne das Kind zu eiuer gewissen Zer
streuung flthren konnten und es damit verhindern wiirden, 
>~ ur Perzeption des G ehors die ganze Lebendigkeit cles Geistes 
anzu wenden, deren es fahig ist; denn ganz besonders zur 
Entwickelung der Horfahigkeit ist eine tiefe Sammlung 
cles Geistes notwendig. Aus allen diesen Erscheinungen 
resultiert, dass fur den Unterricht und die Erziehung der 
Halbtauben eine Spezia]-Verfahru.ngsart notwendig ist; es 
wird dienlich und ratsam sein, sie von den vollstandig 
tauben Schulern zu separieren, eine besondere Klasse mit 
ihnen zu bilden uncl sie vom Gebrauch der Geba.rdeu
sprache in demselben Masse abzubringen, als ihr Vermogen, 
zu horen, sich entwickelt. Es resultiert daraus, dass nichtR 
fiir sie trauriger sein wilrde, als sie wie Taube zu behandeln. 
Durch das erste System (Gehor-Sprachsystem) kann man sie 
von ihrem Gebrechen ganz oder wenigstens zum Teil befreien, 
das zweite (sie wie Tuube behandeln) wiirde nur dazu bei
t ragen, sie ganz und unwiderruflich taub zu machen:') 

.. *) V gl. 'r1 ·o isi<'•m(' C' itculnirr P te. (Paris 1832). \Vir· h::thC'n di c 
Ausserungen D og erundo s ziomlich ausfliht'lich gebracht, um so mebr, 
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Auf Grund der Berichte Itard s und D e gerandos, 
sowie eines Gutachtens der medizinischen Akademie, be
schloss der Verwaltungsrat der Pariser Anstalt im J ahre 
1828, oine Artikulationsldasse einzurichten. Der Minister 
cles Innern bewilligte die hierzu notigen Mittel. Die 
Leitung der Klasse wurde dem tiichtigen Schulmanne 
J. J. Valade-Gabel anvertraut. Zwei Mitglieder des Ver
waltungsrates erhielten den Auftrag, c1ie V ersuche V alade
Gabels zu verfolgen und iiber die Resultate zu berichten. 
E s wurden insgesamt 15 Schiiler ausgewahlt, von denen 
7 vollstandig taub und 8 halbtaub waren. In 2 Abteilungen 
geteilt, erhielten sie je eine Stunde Unterricht taglich. 

nl s sic .flir die dnmaligcn fran zosischcn Untenicbts-Vcrhii!Lni sse un strciLig 
von grossm· Bcdcutu11g warcn. Wir mii sscu un s vcrgcg nwiirLig •u, dasq 
sic gcm:wllt wunlcn anfangs der drcissigc t· .Tahrc cles vcrgang·cncn ,J ahr
hunclcrLs, zu cin cr Zcit, in drr von ArLikulation und Anwcmlung des 
J_,nuLworLcs hcim 1'auhsLnmm011 k •i ne Jìc[lc .in dt' ll l'ran r.iisischcn An sLnJLcn 
war. SclhsL cli c Hnlhtaubcn und fl110h <li cj •nigcu, clic vor ihrcr E1·Lnubun ~· 
di c LnuLspmchc schon gcsproch r n ltaLLcn, erhicltcn in dr n Anstn lLm1 ihre 
Au shildung nur in der kiin stlicht•n (i chiil·dcnspmch!'. Wir hahcn tlit•sc 
A uss rung·cn a ber auclt gcbl·ncht., 11 111 dc n gcwaltigcn U nLcrschi etl in der 
Anwcndung der Artiku lationsmcLh odc und der [et.horlc der Ocbiinl cn
spracho zn kcnnzciclnwn. Wt'llll dic Gcb}i rd cnsJ)l'acltmcthocl c sic (di r 
Jlali>Lanbcn untl Llicjcnigen, di <' VOl ' ihrcr E1·Lanhun g- gcsprochon) , un
widcl'I'Uflieh" tauh macht, so winl ihn en durch di e ArLikulation smcLhoclc 
i 11 eincrn hcschdinktcn Si 11 ne u11zwcifelhnft. tlas Ucho1· wictlcrgcgch 11. I n 
d i •sun1 Si11 nc lmhc11 alle di o 'fn,ui>sLumm cll SchuiPn , iu dcnt'n von vornhcre in 
ths LanLwort gclchrt wurtl r, g·cwirkL ; si<~ sind flit· di (' H aiiJin.ulJen gh•iehsHlll 
zu , Jliirschul cn" gcwonlr11. E s wirtl kcin cn Lnul sprnl' ili Pln·cJ• g·c1Jc11 , tlcr 
dic Er fahrung ni cht g •ma·hL ltiiLf c, dass das l:w tc sprnchlich • \ioriJ.ild dcs 
Leln·crs stm·k au rcgcml anf di t• HiirriisLc der hall JI.aul JL' II , 'eh iii ·r wirkl 
und dcrcn Spraeho v n vo1'11h r reill ci11 e gewi ssc Klmtg fiill e nnd lU dnlaf.i on 
vcrlciht. Di •se Erschcinung- kann lll f\1 1 i11 jmlcr ]_,antspraclt schul c, aueh 
oh 11 e dass hcsomlcrr J{ii1·iihu11 g'C II dori. g-cpflt'g-L wiirden, i>cohacltLun. (i am~ 

l>Csondcrs LriLt sic nrtLiirlich dort zutagu, wo Flchiil ' r mi! g-nLc11 li <' hiir
n:stcu. von dcn nmleru11 ahgcsomlcrL, 7.u hrsondcrcn Kln sse n vcrcinig l 
sintl. Als tlt• r Vcrfns. l'l' i111 .!nlti'C 18H9 i11 der TnubsLumm cn-Ansf.a iL 211 

N.v!Jurg in Dti 11 0 111 a rk wciiLe, i11 tlcr .AllSI.alt, dir di t• siilntli-llL' Il 

1111 cigPuLi ichcn Tauhstunnnrn jl' Jl CS l_,nntlcs :wfnimmt, lt af.Lc t•r b 'SOJI(lcrs 
Ucll'gonh cit, dns olJcn Ucsngt r verwi1·k lichL w seh ' IL Ohu c tlass dit• 
f:lchii lcr hi er jcmals nu elt lltll' tl cn gcri11gsLcn ht•sondcrcu IWrunf.crrichl p;e-
11ussc11 haLLcn, crfrcuLcn sic siel1 ei11 e1' lli essenclcn, ang •nchn1 klingenden 
~prnc il c, 11ml es war augrnfiillig, dass sic auf Untnd der lauf t'l l Arliku lalion. 
Rowohl 1lcrjpnigcn der J~c ln·c r ah dt•r Fldtiil cr, dazu crzog·e 11 word cn wnrcn 
ihro UehorrcsLo im wcitcsten Umfangc w hcuuLzcu. 
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Es interessiert uns hier nicht, den methodischen W eg zu 
verfolgen, den Valade-Gabel bei den absolut Tauben ein
schlug, um sie sprechen zu lehren. Im allgemeinen war 
es derselbe W eg, der bei uns verfolgt wird. Fiir di e 8 
mlt Gehor begabten anderte er jedoch seinen Unterrichts
weg. Da es sich bei ihnen prinzipiell darum handelte, 
ihre Aufmerksamkeit auf den Sinn des Gehors zu lenken, 
lehrte er sie nicht zu gleicher Zeit, wie den absolut Tauben, 
das Lesen ( das Schriftzeichen) un d die miinclliche Aus
sprache, weil sie in diesem Falle ihre Aufmerk:sa.mkeit 
zwischen 2 Eindriicken hatten teilen miissen, die zwei ver
schiedenen Sinnesgebieten angehorten und so der eine 
durch den anderen, seiner Meinung nach, geschwacht worden 
ware. Er liess es sich vielmehr angelegen sein, sie zuerst 
die Sprachtone und Artikulationen aussprechen zu lassen, 
allein fùr sich, ohne Rùcksicht auf die Schriftzeichen, dm·ch 
welche sie dargestellt werden. Das geschah so lange, bis 
di e Schùler dahingelangt waren, alle phonetischen W erte 
durch das Gehor zu unterscheiden und durch die Stimme 
wiederzuerzeugen. Nun erst gab er ihnen die Schrift
zeichen des Alphabets und lehrte sie auch nach diesen die 
Laute aussprechen. Bemerkenswert, und nach unserer Auf
fassung sehr wesentlich fùr den Fortschritt der Schùler -
auch der Horschùler -- war, dass er sie auch im Absehen 
des Gesprochenen vom Munde tiichtig i.lbte. Um die Auf
merksamkeit der Horschiiler stets zu fesseln, und sie einzig 
und allein auf den Sinn des Gehors zu richten, entfernte 
er alles, was ihnen Zerstreuung verursachen konnte; er 
plazierte sie an einen recht ruhigen Ort, und in dieser An
ordnung gebrauchte er alsdann die einfachsten Moclulationen 
(Kli:inge, Tone), um auf den Sinn des Gehors anregend zu 
wirken. - Interessant ist das U rteil, das V a l a d e- G ab e l 
nach Verlauf eines Unterrichtsjahres in einem Berichte an 
seine Behorde iiber die Fortschritte der beiden Scbitler
gruppen abgab. 

,Die vollstandig tauben Schùler", sagte er, ,sindimstande 
von den Lippen abzulesen und ohne Ausnahme, in einer 
sehr verstandlichen W eise, alle di e phonetischen W erte, 
die in der franzosischen Sprache gebrauchlich sind, aus
zusprechen; sie kennen ausserdem di e verschiedenen W eisen, 
diese W erte zu schreiben und fast alle die Abweichungen 
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unseres Al p ha bet;s; end l i eh verstehen si e ein Wort in seine 
silbenmassigen Bestandteile zu zerlegen. u BeLreffs der Hor
schi.tler fuhrte der Bericht aus: , Was das Ablesen von den 
Lippen und die Aussprache der W orte anbetrifft, so sind sie 
mindestens ebenso weit vorgeschritten, als die vollstandig 
tauben Schi.tler. Was das Gehor anbetrifft, so sind die 
Fortscbritte in der Anwendung des Horens in sehr ver
schiedener Art und Weise bei den einzelnen Individuen 
abgeandert; diese Abanderung stebt immer im direkten 
Verllaltnis zu dem Grade der geistigen Entwickelung, bei 
welchem jeder einzelne Schùler angekommen ist. u 

J. J. Valade-Gabel, dieser ausgezeichnete franzosische 
Fachmann - zuerst Lehrer an der Taubst.-Anst. zu Paris, 
dann Direktor des Taubst. InstituLes zu Bordeaux, zuletzt 
beaunragt mit der Inspektion der Departements-r:I.'aubst.
Anstalten - ein Mann, der das hochste Vertrauen seiner 
Beh orde genoss, hat der Frage der Entwickelung und V cr
besserung d es Gehors seine stete Fursorge zugewendet. V er
schiedene eingebende Berichte und Abhandlungen, gerichtet 
an die medizinische Akademie, zeugen von dieser 'ratigkeit.*) 
Freilich kam auch dieser warme Freund der Hori.tbungen 
und Horverbesserungen bei Taubstummen immer mehr zu der 
Ùberzeugung, dass es sich bei den Horversucben, die mit 
Taubslummen gemacht werden, nicht allein um da.s phyf'ische 
Horen handeln konne, sondern dass es auch notwendig sei, 
zu bestimmen, bis zu welchem Punkte die Krafte der Auf
merksamkeit, des Willens, der Intelligenz, die das Horen 
betre:ffende EmpfìnduDgsfiihigkeit zu erganzen in der Lage 
se1en. Es ist das H oren augenscheinllch ke.ineswegs eine 
einfacbe Sache, so lasst er sich vernehmen, sondern das 
verein.igte Resultat einerseits der das Horen betre:ffenden 
ausseren Sensibili tiit un d andererseits clerjenigen einer inneren 
(geistigen) Tatigkeit. Die Heilung der Taubheit wird immer 
die Mitwirkung der Arzneikunde uncl der Erziebungskundo 
notig machen. Sowohl clie Arzneiwissenschaft wie clie Pada
gogik haben dabei ihre Ideine und grosse Seite. Die kleine 
Seite fasst in sich, das Horgefùhl (die Sensibilitat des Gehbrs) 
beim Halbtauben zu erregen, die Organe, die lange Zeit scblaff 

*) V gl. , Lettrcs N otcs ci, l'tltpports vou J .• f. V !t l a d e - G a ], c l" . 

.Hcrausgcgcbcu von sciucn1 Sohuc Anùr é G-ab e l (Grasse J89J). 
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und gleichsam im ZnsLande des Schlafes waren, frei und 
beweglich zu machen, sie den Mechanismus der Bewegnng 
zu lehreu, sowie das Ohr durch klangvolle Einwirkungen 
a11genehm zu reizen. - Die grosse Seite dagegen Le:;f;eltL 
darin, die Aufmerksamkeit und den Willen zu sUirken, 
diese Kinder (die Halbtauben) von denjenigen zu schoiden, 
welche mit mimischen Gewohnheiten gleicbsam einen Kon
Lrakt geschlossen haben, die geistigen und moralischen 
Fahigkeiten zu entwi ckeln und Sorge dafur zu tra.gen, dass 
die Schiiler alle die Vorstellungen und Begri:ffe erwerben, 
welche gewohnliche (horende) Kinder besitzen , endlich sich 
eine Sache angelegen sein lassen, die ebenso wichLig als 
misslich ist, und auf welche weder die Arzte Ledacht ge
wesen sind, die zu Lehrern wurden, noch die L ehrer, die 
aus christlicher Liebe diese schwierigen Versucbe unter
nommen haben - das ist, Sorge daftir zu tragen, rlas:; dio 
taubstumme P erson direkt das Wort mit dem Gedanken 
verbindet, und dass sie in derselben Weise deukt, in der 
di e redenden Personen das ·w or t aussern. *) 

In einem zweiten Berichte, wieder gericbtet an die 
meclizin ische Akademie, gibt V a l a d e- G ab e l e in e Fùlle 
LheoreLischer Erorterungen uber das Horen und wendet. :;idt 
clan n in energi:;cher W eise gegen Dr. M e n i (n· e , Arzt, a m 
Pari:;or 'l'aubstummen-InstiLut. Dieser Ohreuarzt, Nach1oJger 
l L a r d s, war ein weniger be gei sterter Auhanger der Hor
ùbungeu resp. Gehorverbesserungen, als sein Vorganger 
Hard. Er stand den Erfolgen auf diesem Gebiete recbL 

*) Wil' schcn, dass del' Sc;huhn~o" Va l adc- Cl a h c l cin o l'l'ehi, 
11mf~n g-rc i ·hc S11mmc vo11 piid~g-og i sc; h c n J•'o l·dcrungc11 :111 di c lliiriilHIIIg'•' ll 
k11iipfl, l•'ordcnmgcn, di c in dl'r tlculsGin·n T::wbs L IIIIIITI CJI -J' ~idag-og-ik sc ii. 
allr 1· Zoit immcr wicùc1· .ilm•11 Ausfll'u <.: k gcfuud cn ha iJCII. "Vcun L' l' 
HP i non A usf[ihrun gcn jcdoùl 1 no<.: h fo lgcnden Se h lusssal Y. an flig-L ,ÀrY-lo 
lllld (_;c hrcr, ihr ll abct lllll' cin lll itlr l, lllll clic KunsL euor 'H v .. rfaltn·us 
zu hcwciscn: zcigcl P crsonc11 vor, dm·en TanlJlt eit zuvo1· dnl'ch:w s ko n
sl.aL il•t'L wonlcu war unti dass ihr sic in ein cn Zuslan d gc],.a(: hL hahoL, 
ntil. llilfu des Wurtcs zu denkcn uml sich anszmlrii ckl'n; ehcuso, tlnss sin 
siclt die Ttl ec ll antlcrcr mil l.lilfc dul'c iHiringcntl cr , vokaJischcr Toll e (der 
Sprn.chc) ancigncn, nichL tl m·ch das Gcs icht odcr tl urclt das Gcf[ihl , so nd cl'lt 
aussehli css liclt tlurc l1 rlas Oht· ", so vcrliisst Va l ade- G a h c l ntil der 
lciY.ten l<'ol'ClCr11n g- tl cn \Vcg- dt•s l!;rre ichiJarcn und spri c;hL oincn \ Vu nsc;h 
rt 11 s, d l ' in Taubstum mcn-An slnllcn sielt nic vcrwi rkliuhcn lasscn wird , 
von dcm man viclmcln· sng-cn muss, dass cr ili ùas Gcbict rcincr Phnntasic 
g-chiirt. 
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skepLi:och gegenuber und betonte, dass die mannigfachen 
V ersuche in dieser Richtung im allgemeinen nicht vi el 
fruchteten . ,Ein Kind", sagte er, , welches mi t einer ge
wisseu Gehorschwache geboren ist, und welches lmrze Zeit 
nach der Geburt taub wird, ist unwiderruilich verdammt, 
in einer eiue Ausnahme bildenden Klasse zu bleiben .. . 
es ist taubstumm; es wird taubstumm bleiben." Gegen 
ùiese Anschauung des Arztes trat der Padagoge mit allen 
Mitteln seiner Beredsamkoit auf. ,Neinu, ruft er aus, ,das 
Kind, das bei seiner Geburt eine gewisse Gehorschwache 
zeigli, ist uicht unwiderruflich verdammt, taubstumm zu 
hleiben. Fiir ùas Ohr sowohl wie ft.tr das Gesicht konnen 
Aufmerksamkeit und Scharfsinn die Lucken erganzen, die 
bei ùer ausseren Aufnahme der Zeiuhen fi.tr die Gedanken 
bei der Viersinnigen vorhanden sincl. Auf elia kuhne Ab
leugnung M e n i ò r e s untworte i eh mi t positiven Tatsachen. 
In der Familie X in Brttssel be:fi.nden sich zwei sehr intel
ligente Kincler, welche bis zum 6. resp. 8. J ahre taubstumm 
goblieben sinél und alsclann teilweise das Gehor und auch 
die 81 rache wiecler erlangt haben ; endlich kenne ich 4 halb
taube Individuen in Paris, deren Unterricht, dank der 
mùtLerlichen Hingabe, mit einem vollen Erfolge mittelst 
der Schrift und der Spracbe, letztere ausschliesslich dnrch 
ùas Ohr aufgefasst, clurchgefiihrt wircl." 

M e n i è re ma eh te an eh V ersu che, clas Gehor Ha l btau ber 
durch Behancllung mit Ather zu verbessern. Nachclem er 
cliese Versuche eine Zeitlang fortgesetzt, kommt er in einem 
Berichte zu dem Schluss, class zwar eine gewisse Ver
besserung cles Gehors zu konstatieren sei, eine Verbesserung, 
di e im direkten Verhaltnis zu der Sensibilitat d es G ebors 
stehe, das di e 'l'an bstummen von vornherein schon besassen; 
er hebt aber auch hervor, dass die Resultate wenig Dauer 
bes essen hatten; si e seien nur hervorgetreten auf Gru n d 
eines Zuwachses an Aufmerksamkeit, die die in Behandlung 
gestandeuen Tauben ihren Gehorresten gewidmet hatten; 
von einer absoluten Besseruug sei jedoch keine Rede. -
Ùber diese Ausfuhrungen ist Valade-Gabel emport. In 
langen Erorterungen sucht er Meni è re zu widerlegen. 
Er wirft letzterem vor, dass er kein Mittel augewandt habe, 
um die jungen Lente zum Horen zu notigen, dass er sie nie 
in di e Lage versetzt ha t, verstehen zu m it s se n, ùass er 



.>ltl wH.:lJ der Hiuh Luu g, rlie Sprnche wieder zu erlangeu, 
flberhanpL uiuht bell :tlll1elL habo. Er be:-::chnltligt ihn der 
.LeicltLferLig keiL nnù Iukcmser1nenz unù la:-::~ t ihn h uren , da,ss 
er siuh st~ iuen IJeriihmteu Vorgaugor I tar d, der hmge Jahre 
<lem UJJ terriuht dieser P er soneu weih te und sein eigeues 
Vermogen opferLe, s.::hJ euht vo1· Auge11 fùhre. Er ver]ungt, 
M e n i t'. r e sol] e b eim kai:;erliulwu Institut m Pùris eine 
Ab Lei] ung fi..tr sol che Kinder err ic:hLen , rlie fur die H eiluug 
nnd Verbesserung ihres Gelltirs empfangli ch ;;iud und alsclaJJu 
rl• ll't seine saebgemii:->sen E xperim ente am:t ell en. Er g lanhH 
ann ol1m cn zn mi.tsseu, Menière woll e uur Ra<likalh0iltmgt'u 
znlct:s;;eu, diese A11 schanullg soll e i!Jm rnhig freisLehen, aber 
Br (V a l a<l e-(~abo l ) wis~;e wohl, dass e;; keiueu F'ami]ion
vaLtT twd kein e P er;;on von Gefiihl gebe, di e diese Meiunn g 
l eil e.*) 

'') l\ [il w<· lc iH·JII l~if<· J · V :t l a d c - (l a h<' l si eh dcn , <i l' llii r vrJ' h r s~ P

I' lll lg'I' JI ". s<· lhsl dr•11 Jolt·IJJ' 111 l' llizini sdH'JI 1 widm r. t r, gC'hl ntJ('h n11 s l'o l ~:·r ndi'J ' 
'l':lL,:u· lll' hm'V Ill '. rlll NPpil'llllH•J' 18i) l l'il' lil.rll' l' l' il ll ll PII l )ri i ~ id (•Jlll'll d t• J• 
lll l'dizini sc /J\' 11 ;\ k:Hl!•Jll il' !'ÙII 'IJ llPJ'ÌI'hl . Ìll di'Ili l'l' nur di l' VP!'IJPSS I' I'l lllg'(' JJ 
:~u fiii i' J · k s: JIIJ lll il<' lill ·, di<· <'VI' Illl. liul'l·li l'l •nl i<:lli l'il· L11 1'! di'Jot (1 r• l1ii1· d,., . 
' l'n ii!JHIHJIIl ol('ll wgl'l'iiln· l \\'(' l'di'n kiinn iPJI. 1!1 di r.~PJ II nu , fiiiJr!ivlit• J• f.l~.:III·Pi i H·Ji 
wil's Pl' •l:m111f l1i u, d ns .~ l'' L'i li !' ll< ·knu Jd l' T :tlsnelll' sPi. dn ss Lll t<I H• I'I'J'
' "III ' JJ Pi ll l' 1-\'I'II'ÌSSP /~r l e iclil l' l'l lng" fiildl'l l, 1\'I' JJn dns J ~rtl't> IIII ' LCJ' Sil·ig·p lllld 
d:Jss il!l 'l' I(J'flllkh< ·il ' il' ll l'l'l',l 'h linll lll 'l'o ' l1 e i eli ' !' <·nlgl' ,!.;'t' ll i(PHrlzli•J I lll'
'"'g' tlll g' d1 •s llni'IJIII <'LI'rs. !>;s st; i ja :uJGIJ !Jp);annl., dnss dic Tiin <· i11 dPJ' 
I ~IJ('Jil' si1·), :1 111' ei ll l' viP I griiss<•n• l ~nlft>rnnng ver!JrP il PL<' n. nls nuf di'Il 
llPJ'g'I'J J. Au .s dit' SC'JI a i! Liig·Ji cht·ll soll' i <· l'Ìlli g"L' II <t.llllei'C' JJ pi Jys ika lisulll 'll 
llPolmehl Ullg'l' ll se ldoss<·JI \ "n l n d<·- (: :t J. e l 1111d sci n Sohu H.!• n(· , dn ss 
' l':lli iJI'. in •·i no !'lll'ns di chlt'rt· l ,ufl gehrnc l1 l, dic J•' iihiglwil tlC' J' Pl'l'
z•· Jil.i"" • eli<· sin z<< J' AufmdJIItl' Vt> JI 'l'iiJI CJI sich noch hcwahrl !1ii ttcJJ. 
<' ll lH I• I'I'ellt·lld Vl'l'g"riiss<'I'IJ );iiJ JJJ LelJ. l11 lil'l' TaL sind solehl' Versu •IJII von 
ih 111 HIJII'uld i11 L yo n , nls a11d 1 in 1\ L" IIlpl'll i c r n1i l. Pinzolll !' ll 8 cliiil el'll 
VOJ'g'l'nomnii' JI word<' JJ 1 Versuclu• , die <'J' !Ji s in s Piu zeln c l•iJJ CiJJ g"C' IIntJ 
'"'sl' lll'l ·il,(. Di i' !JiPJ'Z JJ 11iil igeu koltl pliziL·J·Len J ll SLI'tllllCJ Jl<' ll' fiJ" r n l'O li 
•• illi' Jn l-l l'l'l 'l ' 'l'n. J. n r i (· ko nsLJ'< Ji<'ri. Wlll'den. A11 el e tJ V crsucben in L y o n 
lll'i.l'i liglC' JI xiel1 aut: IJ ~ i\ J"ZLI', vo 11 d ' Il l'Il <''ÌII t'l' e igt•ns zu d cm Zwe•·kp 
llinw·kultl llt l'JJ ll'l! J' , 11 11111 dic lllerapeuli tiG II C' II ·\Virku ngc1t komprilllierl.t•J ' 
Lul'l. zu sl.ttdi•• J'I ' II " . N'ne/ t ei nig- ' JJ Sitztlllgcn sc!Jon - tlll c in elll l\Ia110lll •tl' J' 
knu11 lP ahgt·/t>sc JJ wt·nl<·n, in wc! ·!Jcm Vcrhiillui ,; die dCJJ 'l'nu iJ<' <J zug-C'
fiiln·(p /;tifi. vrl'l li t: IJ LPI W<Jrdc - kuustat iei'LC V a l a d e- G ab e l ci ne C' rbiilJLt· 
Sl·nsih ililiil dP~ Gr hiirs. , Vo11 ll <' J' Z ril. nn liilcrzpngt, tl n H vcJ·di ch tctc ],JJ!'I. 
1"1111 E' Ìlll'J' nns~!'l''ll'd l'l!Lii t: I! Pn Niitz li ·hk eil. sP in mu ss, um dio Aui'Jncrk saJHkPil. 
dPJ' UnlhtnulJ I' JJ auf dn s ll iiJ'I'Il IH'Irl'lll'n dl' Eilll!J·ii ekC' zu l<' nk r' n, sowiP 
, ;p dm·a11 ZII gt'wii ln ti'JJ , di e 8pmche wi cdcJ' ht' I'I' IIJ 'W IJI'illgcn und \Vo1-l 
uncl Bcgrifl: tlirckt zu verbiuclcu , mit. audereu \Vorten . clic ~ p)'[Lchot·zeu g-e nclcu 

--



Die Verf; tWhe Jt RrÙ f; unù seiner Nachfolger, das (J ehor 
der .1:-Ialbtauben auf physiologischem W eg e zu bilden, Llieben 

uud ~ PJ 'a c · li au fu Ph mt•JHi t' JJ Orgn nl' fiihig- zu ihrc·u n nL iirli chcn l~unld ion c·n 

z11 lll fll' il l' ll , ltnht' ll wi 1· 11 icl1 l aufg-P hijl"l, dt•n ZwP<:k w vt•rfo lg-Pn, rwcl1 dn, 
lu sfifuL zu Pnri ~ m iL PiiH'I ' l ~ inri elilun g- nneh dl'll l Sysll'lll T nl,nr i(· ZII 

I'I'I'Ht· li l'll. Al1 c' l' dic · li ohi'IJ 1\oHLl' ll llll ll di,• Sellll' il'r ig-kc•i tl'n der AuHfiiliru11 g 
liilun c· JI llllR<' J' l' AIISfl· t•ug- ungl'n 111111 w<•nlt•11 sic• viPllc-i el lf noeh einig·p Z1•if 
liilnn ou". Oh I'S Valad c• -(o nlll' l gelullg'L·II isL clas "SysLI 'lll T aùnri c'·" llat• IJ 
J>nri s ZII VP rpfhii1 Zl' ll 1 isf. 1111 ~ ni c; hf lll•kann t : sov ic• l slchf nht'l' fl' sL, dn s; 
:tlll' h <'l' ZII l' illl'l' vo ll sLii ndigPu Vt'l'll"l'r fun g- drr im (khiPl dPI' l\fpdi zin 
iiiH ·rg·pfu•!ldr n Hc· liandlung- dt'l' ' f'aui1Si ll ll1 ll lhcit g<' iall g-Lt• . J 111 .Jalm · 1Hii2 
wiillsl"iill· tl c·1' lUini sft•r dt•s lml l' l'JJ I'Ìll l' ll a usl"iihrlidH' ll Ht'I'Ìc;Ùf iibt•r dt' ll 
Sln11d dt' l' ' 1 ' 1\llhsf.nn l m i' JI ~Chul pn , di l' ni c·lif vmn Slnnil' suh l' (' lll ioni c• J·I 
II'JII'd t• n, dam als eirca !'l2 An sta ll t• ll . l\ l il Ji t•SCI' tlt•lik:tLt' n Aufgn iJP ll'l!rd t• 
\' a l a d l'- fi n ht•l hl'lrauf , unLPI'Wg siclt ilir iu <ll' ll .fltl m·n 1 8 (;~ fi8 1111d 
Pl'sf.nl LPL1· nlscl nn11 Pi nl' ll mnfan g-n ·it·lH'n ll r 1·ieh l, d!'r sid1 hdas ·l t· 111ÌI d1 'll 
iiiiSSl' l't•n Ht•dil1g un g-c• n, un lt' l' dc·m•n di1• l'l'wiilm tt·u A nsta ifl'l l t•x isti l' l'l'\1 1 tl 1•1' 
Art i iii '!' J' Vcnv~t!Lung, ihrt' ll llilfsql wliPn , tkm f,p!n·JH' \'SIIli >l l, tl t' ll ~l'lliil t• I· J I , 

d c' Il UnLt' l'l'i chLsnH' thodl'n , stnti sLi ·l'li CII Nn c· lu·iehf<' n l'il'. (llt•icll zl'il ig- nnl111 1 
\ ' :d adc•- (1 ahl'l f:Pit•g-t•nh ,• il , nnl' dii' l3phandl ung· tl c·r ' 1'.11lh~ l - mnlnl'll zw<'l·l, , 
ll t' l'sl.<' llnng- d1 •s Ul'hii1·s ZII sprt· c:IH·II ZII knmnlt'll ; c•q gpschnh tl<1 s i11 fo lg't•!J dt'l' 
\\ 'c•ist·: "Biu gewissl' l' l'rozc' lltsatz <1 1'1' T nnhstumnlc 'll , di t' si eh gl'g'l' liii'ÌÌI'I ig 
111 d t' n D t•]HII'i t' llll' lll sBt:lllilt •Ji aul'h:il.fl' u, sind zu (l l' h( 'q·zwl'c kt•ii 1'111 1'1' 
llll 'diziiiÌSt:llt' IJ Jkh nmllllllg' llllLt• i'II'UI 'fCII Wlll'clt• l! , l'ill t' l' UPh:tntlllntg·. tli1 • 
ZII \ ' Anfg·a1>1· di<' \Vi t· d! •riJt'I',;LpJiung dl's Ul'hiirs haLl e. 1\foxPII, Zug-pfl n ~ l, • i '. 

lirln1·sr il1· sillll hvi d t' ll lll l' istl' n nng-t•wnncl wordPn , "'"''Oil di l' Sp111 't• n nnl'l l 
siei,Lh:t l' s iml ; nnd t• rt• sintl m iL (!)l !' ktl·i zillit nnd l\fng-notisn111 s hPhl1 1idl ·ll 
Wlll'd l' ll. \Vt•nn 11\:tll zu di <'sen Naehll·l' isllllg'l'IJ di ej •ni g-<'11 hin zul'iig l, di 1· 
l'i l'O 11 x (Dir!'kLor Ll l' 'J'aulJst. -Anstnll zu Nan les) zalilreich Husgc· kllitd 
sc:lt a l'tnt une l w sam llll'll A'<' II·agt•n 11ft!. so golnugt mm1 zu dPr J<'l'sf st t· lli lllg·, 
da ss hc• i ilOO F iill t•IJ VOli 'l'nuhh eit , z11 (·ophijl ·zwt•c ken :u·z nPili ,·h IH;il niHII ·II , 
c•s 11i cht 1·in C' II l' iiJ zig-t• u F all vo ll stiilllli gC'r Hcilung- gt•gtlhen hnf. ! ~ in <' 

Vl'rh t•sst' I'UII g' dt' l' das J liin•n ht• ir<' IJ'end eu Scnsihililiil., mchr odt•l' wt' ni g'<'l ' 
sl>1 rk un d dltu t•rhaJL lwi den eill zchlvll J ndividu ·n, isl, das ist w:thr, dr<' i 
!\ In l l'r lulil.cn word t'll. Alwr, ()]J 111i t R •chi odm· l lnrccl!L, 111:111 lt•g-1 i111 
(jpg·rnsa.t z dazLl dit•st•n Hclmmllung<' JI :\LI Cll di ' Vcrni t:hLuug der li <•suudl1vi L 
vou drt• i nnÙl'l'<' ll Kinll t' t'll hei 1111tl <' im' Vc1· chlilnmel'llllg' <l er TauiJI, eit 
ll t·i PÌI IC\ll vi crten. Die Nrtehri chtcu , dio ich in di c~ t·r cll'likatc11 1"1·ag·c· 
hring<' , \\'UI 'dcn, dn s mu ss bcmerkt WC!'dcn, uicht in dc•n Famili t•n g1·
snmm elf , :ondcrn in tl en Spczialscliu lell , wohin dureh cli c 1\lcJiz in gPIH'ilt1• 
'I'nu iH•, we llll es der<•n einig-c h>itlc, ;~·cwi ss au cb uicbL bingoùraelil, wurcl c• n 
Himl. B s ist dm·um uotig, si eh tlfii'Rllf zu hcschl'finkcn, diescn dop peli l'li 
~ehl u ss zu ziC'hen: Di c F'>ill r gehciltPr 'l'nubheit sind s hr selten ; di i' ~ ~~ · 

lim!dlnng-, di dureh r inig-c A1·ztc vorgcschri C'hCII wil'd , knnn , wc•1m ni c;hl 
dnR !,t• ll(•n, so dol'h lllilHI Pstcns di r k(jrperli eht• Beschnffeulll' il. t!Ps lH'
tn·lfl•nd t• IJ lndi vidlilll\IS nufs Spi l' l SI'LZt' ll. 

Jn lO An sta!Lcn wur·dcn bei 120 Schiilcrn ùeitl cl'i ei L+esc hl eelds rli e 
Einfilbrung- von Schwef liither iu ùi e Ohrcn I'Crorduet. In Arras, in 
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uicht ohue Nachahmung. Tu Deutschland iRt durch derartige 
Versuche A e pliniu s , Vorsteher der Taubstummen-AnstoJt 
zu H a l ber sta d t, bekannt geworden, d essen Anschauungeu 
in diesem Punkte zur Darstellung zu bringen wir uns nicht 
versagen wollen.*) 

'I'o ul ousc gc·sehah <las aul' 13cl't· hl dcs ArzLcs ; aml crswo md' di c In itiativt> 
d<•s Dir •klors otl<• t· iiberli::l.llpt wold ::ws Naehg il'hi ghPit ge~r n di c F amili r u 
dPt' Kintl cr. 'J'rolz dt·t· g- t·ussc tl Zahl vn tt ] nLl ividu mt, dio au[ di rsc \V cis<• 
hPhnndcll wonlcn sill(l , isL kl' in iq~cudw i c schiitzharPs R csul LnL <•rhnlt <• n 
wonlcn. Bei mclu·erL' n Kin<lct'll zc igtc sid1 ciu g·rw issrs Envarhcn <lt>r 
<hts \\ (ir r u hclrcfl'cnd en Scnsi hiliLiiL ; n t an ha!. jcdoc!t nieht v rsncht , dirsr 
IPtzlct·<• niitzlich mt zuwctt•lmt. Bei vicrP II crgah sich einc d •nllichc Vct·
\l(•sscrnn g d<'s Gchiirs. J n UlcrmonL vcrsichertcn cli c Dnmcn , du Unu 
l 'nsLem ", drtss zwci ihn·r Zi igliugc unlcr d cm Einlln ss •licscr Hchnn tllun g 
<hhiu gel:mgL seicu, zu biirc•n ul1(] w sprcchcu; sic scicn in der Scltu\ C' 
s<.:lt mt in sprachli chc .Bczi chung >.u lti it·cnd cH jungcn Damcn gcLt·clrn. 
Zmiickgckrl11't nnch <lt·ci .Jahrr u iu Ll cn f:;ehoss ihrer Famili cn, h w:thrt Pn 
sir cincn 'l'l' il ihrcr erworlJcncn f.lpraclw UlHl fuhrcn l'art, fram~iisisch zu 
spr chPn, obglci<.:h ihro Umgchung ni chL vil'l mchr sprach nls paloi s, <lic 
plaLtr f:lprachc <lcs Volkcs. In Fougèr H g·clang'Lr n 2 undcrc TauhsLumml' 
(1\Hitlchcn) in zicmlich kurzCI' ZciL dah in , cinc grosse Znhl von WorLcrn 
nn fzufasscn nnd drutlich wicdcrzuerzcugcn, dic cinc hci 1) , di c nnclct·c bri 
8 m lij11 tfcrmmg·. 

Di c EinfLihnmg von A Lhcr ha t kcin cn Unfal l, s<Jv icl i eh wciss, vrr
ll l'SaehL . .Tcdoch wurcl c drr Dircktor in 'fou lousc nm Bndo cinigcr \Vochr tt 
vr t·unlnsst, dm·auf zn vPrzichtcn , wcil di csr 13chand lung, wic r r sag'Lr, dcn 
Ziiglingcn lci.J hn ft t• Scltmcrzell vc rursachLc. - lVIan muss sich ft·agcn, in 
ll'<• lchcm Massr isL eli angchor<.:ne odcr wcnigstcns dic crworhcnc '.l'anhh cil 
in der crstcn Kin LlhciL hcill mr '( D a di c K unst zu hcil n mir frcmd ist, so 
knnn ich wrd<• r zur Fahnr dcrjr11ig 11 Arzl<' - in "\Virklichkeit sind's nur 
wt•ni gc - s<.:hwii t·cn, di e •li c Miiglichk ' it der Wi cLlcrhcl hnng odcr Vr r
iH'ssc t'Ultg der das Hiit·cn hcLrcffcmlcn Scnsihilil[iL lcngncn, noeh zut· l! nlmr 
derj cnigcn, di o man - di c l llCÌRtCnltngcr< ·cltLcrwcisc- mddagL, dcn Kummrr· 
und clic T_,cicht glliuiJigkciL der l!'atnili cu anszunu lzcn. Im L aul'c mcinr t· 
langrn Ambzcit ist k in Fai\ ci n ' l' Jlcilung vo n Taubh it, zuwcgc gchr:tcht 
•lurch <li c 1\'fcdizin ud ct· Chiru t·gic, zu mcincr K cnnlni s gclangt, cin rr 
Il ilun g, cl rgcstalt vollstiindig·, tla ss das Individum aus siclr selbst hcmus 
ltitLLc h(ircn uud spt·cchc tt lcrn n kiinn cn. Abcr icl1 kiinn tc hi cr dir 
Namcll eincr gcwisscn Zahl vou JnLli viclu cn lticdcrschrcibcn, dic zuersL 
taub gcblicbcn - ohglcich sic von NaLur aus odet· mi t HiHc von Opcration cn 
otlcr llcihnittc ln cinc unvollkommcnc EmpJ'iing li chkciL fut·s lli ircn sieh 
hnwahrt hattcu - in Llcu Bcsitz rlcs (+ehors und der Spracbe dm·ch cinc 
drcifnchc in dicser Richtung wirkendc T iiLigkeiL wi cd r eingctr ten sind , 
uiim\ich der Ub ung, der EnLwickclung ihrcr In tclligcnz uncl cincr ihr m 
Zuslall(l c angcpasstcn piidagogisehcn Bchandlung." 

*) Dio l'olgcmlcn Ausfiihrun gcn sin d w u r t l i c h c Ausziigc aus dcn 
.A.kten der HalbersHiclLcr T aubstummen-Anstalt, Ll cm V erfasser seitens der 
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l. Zu der Ausbildung der Taubstummen auf dcm ge
wohnlichen W ege des Unterrichts gehort noch die Aus
bildung eines Sinnes, den man bisher ganz aufgehoben und 
unbeobachtet gelassen hat, weil er diesen unglucldichen 
W esen zu fehlen scheint. 

2. Ein ganzliches, absolutes Fehlen des Gehorsinnes, 
eine vollige Abgestorbenheit desselben wird so lange nicht 
angenommen werden konnen, so lange die Gehororgane, 
namentlich die Gehornerven noch vorhanden und nicht einer 
volligen Zerstorung unterlegen sind, was - wenn dies ja 
bei einem denkenden, der geistigen Entwickelung in einem 
hohen Grade fahigen W esen stattfinden konnte - doch 
gewiss nur bei den allerwonigsten, nach It a r d hochstens 
bei dem 5. Teile der rl'aubstummen als moglich angenommen 
werden kann. 

3. Eine Einwirkung auf die, wenn auch gelahmten 
Gehororgane, wird immer moglich sein, sobald sie vorhanden 
und noch in V erbindung mi t den ubrigen gesunden, zunachst·. 
liegenden Teilen (Augennerven , Augen -und Gesichtsmuskeln, 
Kopfknochen) stehen. Die Gehororgane konnen ihre 
Funktionen, ihre eigene Selbsttatigkeit aufgegeben haben, 
darum aber noch nicht jede Empfanglichkeit derjenigen 
Einwirkungen, die auf eine Erschutterung abzwecken und 
die dem Gemeingefuhl entspringen. · 

Es wird nun darauf ankommen, a) den Grad der Ein
wirkung dem Grade der Taubheit entsprechend zu machen 
und sie so zu forcieren, dass sie den Gehorsnerv erreichen, 
b) die Art der Einwirkung dem Sitze der Taubheit anzu
passen und sie so zu leiten, dass sie das ortliche Ùbel um
geht und auf dem geradesten W ege zum Gehornerv ge
richtet ist. Ich meine, dass die Einwirkung bald duruh 
die Ohren, bald dureh den Mund, bald auf dem Hinterteil 
des Kopfes, bald durch die Augen hingeleitet und versucht 
werden miisse. 

Der Taubstumme muss imstande sein, den Eindruck 
dieser Einwirkungen in irgend einem Punkte nachzumachen, 
entweder vermoge der noch vorhandenen Sensibilitat ùer 
Gehororgane i n d e n se l be n o der do eh ganz gewiss in den 

Dircktion L1ct· AnsLalt frcun<lliehst zur V cdi.ip;u11 p: gcstcliL. Auf llil' 
(h:asshoff'schcn Bcst.rcbunp;cn io dicscr Richtnu p; hahcH wir sehun i m 1. 'rei l 
unscrcr Arbcit ltiugcwicscu. 
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JamiL verlmndcnen Teilcn. WicderhoH :-; ich clioser Ein
clruck immer in gleicher W eise, :-;ucht mau ihn auE oin uml 
clerselben Stelle zu fixieren, so mus:-; der 'Taub:;tnmrne auuh 
ciu :Sewnsstsein dieses Einclrucks erhaltmJ. 

4.. Wie Hurenùo al:-;o clie Schalltone als 'l'ono w<dn·
nehroen und sie von einander unterscheiden, so wirù der 
'l'aubstumme die Schall-Einwirkungen, wenn nicht a.ls 'l'on, 
so doch al::; Geflthlsempfindnngen W[J,hrnehmen kuunen. I sL 
OH dem 'l'anbstumroen moglich, die 'l'one auf ùieso Wei~o 
zn uniien;cheiden, so ist fur ihn dadurch unendlieh viel ge
wonuen und die Art der Wahrnehmung, so abweicheud ::;io 
auch von dero eigentlichen Horen sein roag, kann gleich
viel gelten. 

5. Durch planmassigen , forr.gesetzten Unterricht im 
Horenlernen wird sich das Wahrnehmungsvermogen der 
G ohorsorgane der Taubstummen mehr und mehr au!'lbildeu. 
Dic Organe werden ein feineres Gefi.thl erhalten und om
pfanglicher werden. In diesem Sinne kann dann aueh von 
oinem wirh:lichen Horenlernen bei allen Taubstummen ge
redet werden. 

6. Das Verstehen der Tonsprache in der Starke der 
gowohnlichen Konversation erfordert ein vollkomroeues Ge
hor. Dies hat seinen Grund teils in der schnellen, :fliessen
don Verschmelzuug der Tone in einancler, teils darin, Ù<ts:; 
viol o 'J'onzeichen vollig tonlos (lautlos) sincl. (Die Konso
nanteu,) Es macht demnach schon der geringste Grad der 
'l'aubheit, bei dem man nur nicht die Verbiuclung der Touo 
wahrnehmen kann - taubsturoro. 

7. Samtliche 'l'aubstumme teilen sich also in eli e ver
schieclenen Grade der 'l'aubh oìt, von clero geringsten Gracle 
l.Jis zum totalen, absoluten . Es ist einleuchtencl - und dio 
Erfahnmg bestatigt es - class cliejenigen Individuen, welche 
zu clero letzten (hochsten) Grade der 'l'aubheit gehuren, Llen 
uei weitem geringeru Teil, cliejenigen dagegeu, welche von 
clem geringsten (ersten) Grade bis zuro vorletzten Grn,Llo 
rlor 'l'aubheit eingeschlossen sind, dìe grossere Anzabl aus
roachen. 

Fur cliese letzteren kann, cla ::;ie uicht total taub ::;ind, 
ein moglicher Grad der Ei.nwirkung, der von ihnen wahr
genommen wird, an und ftir sich nicht iu Abrede gestellt 
werden. Di.ese, dem ni cht total Tauben innewohnendeu 
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Grado vuu Gel1 or, mii~sen einor A.usbiJduug fahig sein, da 
jetle SinnesW,tigkeit einer A.usbildtwg fahig ist. 

Ob es wirklich total Taubo, die fiir keinen Schall om
phinglich sind, giebt;, lasse ich dahinges tellt soin, da mir 
d io Erfabrung fehlt ; ich glauhe e~:~ j edoch niuht, da untcr 
deu 14 Zoglingen , welche die hiesige Ansta1t zah! t, koin 
oinziger ist, der nicht fiir den Schall der 'l'rompete em
pfanglich ware. 

8. In unserer Anstalt sind die 'l'aubstummen in Hin
~:~ichL auf die 'l'aubheit in die ad. 7 erwahnten 2 H an}_JL
klassen unterschieden. 

(Nach dem jetzigen Standpunkte der Schùler ist cino 
Kl a~:~se mit totaler 'l'aubheit nicht vorhanden. Samtliclw 
Sehùler, der Wahrnebmung eines Schalles fahig, bilden mu' 
oine und zwar die 2. von den eben erwahnten Klas.son. 
Die notig gewordenen 3 Gracle der Einwirlmng ergebou 
3 Grade der Taubheit.) 

niedrigster Grad 
der Taubheit. 

2. Grad 
der Taubheit. 

3. oder 
vorletzter Grad 
der 'l'aubheit. 

l. oder ~ 

~--------~----------*-------------
a. b. 

Die Ohren sincl Di e Ohren Di e Ohren Die Stimmo 
un bewaffnet. un bewaffnet. bewalfnet. reicht nicht au~:~ . 

Die men~:~chliche DieStimme Die mensch- Die 'l'rompeLe 
Stimme dient als verstarkt li che dient al~; W ork-

Werkzeug. durch ein Stimme. zeug. 
Sprachrohr. 

9. Wenn bei einem Taubstummen der Graù der Tanl'
heit ermittelt ist, so kommt es clarauf an, die Grade cles 
Gehors herzubilden. - Diese liegen in dem Umfange ~:~ein er 
'I'aubheit und sind als Taubheit geringeren Grades zu be
trachten. 

Als Massstab der Taubheit haben wir einen ihr ent
sprechenden Grad der Einwirlnmg angenommen. Daher 
wird man, um die Gracle de · Gehors zu bestimmen, den
selben Massstab anlegen twd sie zuvorderst aus dem Um
fange der Einwirkung ermitteln mùssen. Die Gracle cles 
Gehors, wolche sich alsdann in dem Umfange der Ein
wirkung haben finclen Jassen, bis man zu einem niederen 

l 
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Gracle der Einwirkung hat ftbergehon konnen , gehéirten als
dann zu dem Umfange seines friihoren Grades der Tanbheit. 

E s ist klar. dass man zu einem geringeren Grade der 
Einwirkung wircl ubergehen konnen, wenn dieser geringere 
Grad imstande ist, denselben Eindruck, dieselbe W ahr
nehmung dicht am Ohre cles 'l'auben hervorzubringen, 
welcbe der vorherige, grossere Grad in einer gewissen EnL
fernung vom Ohre bewirkte. - Beide Einwirkungen sincl 
an un d fiir sich an Star l~: e verschieden; der UntersuhieJ 
der Starke wird aber durch clie Entfernung aufgehoben, 
und beicle sincl so als gleich zu setzen Der Endpunkt als 
Hohegrad der Einwirkung fallt also mit dem Anfangspunkte 
cles darauffoJgenden Grades zusammen. Diese Entfernung 
zweier Grade der Einwirlmng bezeichnet den Umfang eines 
Grades Einwirkung und wird, der Berechnung wegen, durch 
Langenmass ausgedruckt. 

Der Umfang eines Grades der Taubheit sowie die aus 
demselben herausgebildeten Gracle cles Gehors stehen zu 
dem Umfange der als Massstab angelegten Einwirkung in 
direkter Beziehung. Baide k onnen, da der Grad der Ein
wirkung .durch L angenmass ausgedriickt ist, berechnet werden. 

1 O. Die menschlicho Stimme ist das Iustrument, mi t 
weJchem die Ubungeu im l. und 2. Grade dor 'l'aubheit 
gemacht werden. E s gehort Lierzu eine gellende, t1urch
dringende Stimme; eine tiefc ocler feine Stimme beRit,zt 
nicht Stiirke g enug . E s ist notwendig, dass man dieser 
Stimme bei allen Ubungen ein und dieselbe Stiirke, die 
man ihr im Anfange gegeben hat, belasse, damit man in 
ihr einen Massstab erhalte, den man als l setzen kann. 

11. Den Gracl der W ahrnehmung kann man alsdann 
naher bestimmen durch die E ntfernung (nach Zollen, Filssen) 
i n der die Stimme gehéirt wird. Bei immer verandertcr 
SLiirke der Stimme horte alle genaue Bestimmung auf. 

Nach dem Gesetze der Schallausdehnung steigt und 
fiiUt der Schall bekanntlich nach den Quadraten der Ent
fernung. Dieses Gesetz schreibt also eine sich immer g leich 
bleibende Stimme vor, um den Grad cles Horens oder Nicht
horens nach den Quadraten der Entfernung berechuen zu 
konnen. 

W enu ein 'l'aubstummer di e als Massstab festgesetzte 
Stimme dicht an seinem Ohre verniihm , die ein Horender 
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in einer Entferuuug von 1000' noch eben versteht, so hort 
der erstere um das Quadrat von 1000, aJso um l Million 
mal schwerer, als der Horende. 

W enn derselbe 'J.laubstumme die Stimme in einer Ent
fernung von 6' vernimmt, die er friiher nur dicht n.n seinem 
Ohre wahrnehmen konnte, so hat sich sein Gehor 36 mal 
gebessert. 

W enn die Entfernung 12' betriigt, in der der hochste 
Grad der Einwirkung durch den 2. Grad der Einwirkung 
Jicht am Ohre ersetzt werden kann, so betragt der Um
fang der Taubheit, den man nunmehr iiberwunden hat 144. 
Hatte sich hierbei das Gehor dahin gebessert, dass man in 
gewissen Zeitraumen mit der Einwirkung immer um l' 
zuriickgehen konnte, so kann man 12 Grade des Gehors 
annehmen, die zu dem Umfange dieses Grades der Taub
heit gehorten; konnte man nur um 1/ 2 ' die Einwirkung 
entfernen, so haben sich 24 Grade des Gehors heraus
gebildet. In beiden F allen batte si eh das G eh or selbst 
um 144 mal gebessert; Jie W erte der gleichnamigen Grade 
aber konnten nicht gleich sein, 

Die W erte der Gehorgrade erster Art betrugen : 
l. 4. 9. 16. 25. 36. 49. 64. 81. 100. 121. 144 

Die der 2. Art: 
J/ 4· l. 0/4 . 4. 61/4• 9. 121/4• 16. 20 1/4. 25. 30 1/ •• 

36. 42 1/4· 49. 56 1/4• 64. 721/4• 81. 90 1/4. 100. ll01/4. 

121. 132 1/4• 144. 
12. Dass die Stimme bald durch ein Sprachrohr, baJd 

durch ein Horrohr, mit welchem die Ohren bewaffnet werden, 
verstarkt wird, bringt in der Berechnung, wo es nur a,uf 
Verhal tnisbestimmungen ankommt, keinen Unterschied her
vor, vorausgesetzt, dass die Umstande mit in Anschlag ge
bracht werden und die Berechnung also unter gleichen 
Umstanden geschieht. 

Dies waren im Wesentlirhen die Ideen, die mich bei 
den Versuchen, das Gehéir meiner armen Schiiler durch 
Unterricht und Ùbung zu bessern, leiteten . 

Mit freudiger Ùberzeugung kann ich versichern, dass 
bei einigen meiner Schiiler meine Bemiihungen mit Erfolg 
gekront worden sind; ich fiihle mich zu den herrlichsten 
Erwartungen berechtigt. lVIochten sie in Erfiillung gehen! 
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Tauùsl;umme, die ich fh-ther fi1r tot;a.l taub 1Hdten musste, 
sind es jetzt nic.:ht rnohr uncl vemehmeu jetzt schou clio 
clurcl1 ein Sprachrohr vcr::J}LrkLe Stimmo mit; bow<"tf(u cteu 
Ohren, und die, wclche in clie,;em Gralle ùer Ta.ul1heiL 
strtuùen, habeu es bis zum Vernehmen der bloHsen Stimm o 
bei unbewaffneten Ohren gebracht. 

Von 14 Schiilorn g ehort.en Miuhaelis 18311 zu tlem I. 
uutl II. Grade ùer 'l'a.ubheiL 1 uml zu clern IIL Grade lt! 
Ta.ubRtumm e. JJas Verbtiltnis war demuach = 2 : 5; j ol,zt 
ist dieses Verh~Lltnis 7 : 7 ocler wie l : J. 

E ::; ware zu wUuschen, dass dfls Horenlernen, alR Lehr
Objekt in Taubstummen-Anstal!.en aufgeuommen, tnwh iu 
fll1dereu Austal ten Eiugang finclen und die Uutm·suchuugeu 
mit tlen sich dabei ergebendeu Verhaltnissen von Zeit 7.U 

Znit ùekannt gemacht wiirden. 
E in zweiter Wunsch, den ich ausprechen mocl1 te, ist 

Ller, dass die Anstalt recht bald zmn Besil;z eines bes~mreu 
TJtirrohres, sowie einer Volta-Saule g elangte. Diese ùraucht e 

1111r 25 bis hoehstem'l 30 Plattenpaare stark :m sein uud 
kosteto nicht mehr als 6- 8 Tblr. _Ein solches Reizmit;tAl 
Jehlt uns, um die Erregbarkeit der Gehorsorgane zu bc
fordom. W enu es uns ghicken solJ te, di e R esultate, <lio 
vV o l k o clurch die Anwcntluug tler Elektrizi tat zn bowirlwn 
als mi.iglich und rtlH geschehen bekannt gemacht hat, nur 
bis znr Half!;e zu realisiereu, so wird gewiss die Ùbnug 
nnd der Unterricllt im Horen die hochstmoglichste Vervoll
kommuung herbeifiihren. 

SchliesHlich erlaube ich mir noch dessen ErwaLnuug 
zn ttm, was ausserdem an der hiesigen An l;alt zur Wieder
hen;tellung cles Gehors goschehen ist. 

Der Herr .Meclizinalrat Dr. N i c o l a i, Arzt cles hiesigen 
'l'aubiiLummen-Instituts, laHst seit dem 17. J anuar zwei taub
s!.umme Knaben versuchsweise das russische Dampfbad Ulifl 
die Douche ne!Jmen. Von den da.zu in Vorschlag gebrachl.eu 
KuabeJJ steht der eine im 3., der andere im 2. Grade der 
'l1anbheit. Wabrend cles Badens habe ich weder eine Ver
i:inderuug noch eine Erscheiuung an ihnen wabrgenommen. 
A neL bei d eu nach jedesmaligorn Baclen angesi.ellten G e
li orstmterfi tlCb nngen hat si.ch keine Verauderung cles Gel1ors 
ermit(;elu 1assen . - Nicht gauz ohne Wirlmug ist inrless 
Jas Baden uei Jem iw 3. Gmde der 'l'auhhoi l. stohenden 
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Kuauen ge blieuen. Diesem ist gleich nach dem 2. Bade 
daf• rechte Ohr sehr stark gelaufen, aus dem sich eine 
suhwarzgelb , iibelriechende Substamr. entleerte. Diese Ab
sonderung war mir eiue sehr liebe Erscheinung und hat 
die l!"'olge geLabt, dass dieses Ohr fiir den Trompetenschall 
ompfanglicher wie frùher und mehr als das linke Ohr wurde. 
J_, eider clauer te sie nur bis zum 5. Bacle, ist jedoch schon 
durch das 7. Bad wieder hervorgerufen worclen.*) 

Zu derselben Zeit (1830) beschaftigte sich auch die 
Wiener K. K. Taubst.-Anstalt mit den ILarcl'scben lli.i r

verHu LJhen. E s trai. oine K ommissiou in der Ausi.alt, dio 
damnJ s von de m bekaunten Fachmauno V e nu s gel e i i.et 
wurcle, zusammen. Diese K ommission , bestehend aus 
R egierungsbeamton und Ar.7. ten, beschloss, der osten eichi 
HCil ell Schulbehorde claH Hard'sche Verfahren zn empfehleu. 
L etztere zoigte sich auch bereit, pr::tktische Versuche an 
J er '1\ mbsturrunen-Anstalt eiuzufiihren. Dio notigen Gol d
mittel wunlen bewilligt uncl ein Ausschuss von Sachver
sUtnùigon gebildet, der clie zu unternehmendeu Versuc!J.e 
zn iiberwachen hatte. Leider ist 's clem Verfasser nichi. ge-
l ungeu, irgo.nd etwas Naheres il ber di e Dauer dieser V er
suche uud ihre praktischen Erfo)ge in Erfahrung zu bringen. 

Als ein warmer Befiirworter der physiologischen Schulung 
der Gehorresle bei Taubstummen - in Verbindung mit 
der meclizinischen Behandlung cles Taubstummenohres -
t,rat um eli e Mi t te cles vergangenen J ah ·hunderts Dr. WoJfl', 
Chirmg uncl Wundarzt in Berlin, auf.**) Er machte den 
Arzten den Vorwurf, dass sie sich zu wenig um die 'L'aub-

") 'Vi r siiHl in der L nge, mittc il eu zu k i.inn cn , d ass .Acpl inius g li.i ckli ch 

i11 d r n B rsii Y- der von ihm so sehnlich l1 crheigcwlin schten VolLa.-Siiulo p;e

lnngt c. Dir , 'chiil cr sin <'l a uch tii chlig ga lvn.nisi t•l't wonlcn. Ac pliniu s hat 

a 11 c l1 nich t unlcrl nsscn , vo11 .i •dcn1 Sch iil cr AufY-ciciiiHillgt• n iih r r den On11 g 

dPs Cfnlva nisicr ens z11 macl1 cn. Uic Erfolgc bcstandcn fr t• ili t;h ll ll l' tbrill , 

dnss ve1·schicden c> Ohrcn a ufingcn ,zu lnul'cu " und :wd t•n • ,uachden1 ei11 

sc lmlC I'Y- haftcs Gc l'li hl vorhcrgcgnngen" pli.itzlich , Y. u blutcn " nnfi11gen. -

Zur , B cwnffnung" d er Ohrcn bedi ente sich .Aeplinius u. a. bl cchern r Ohr

mu schcln , dio mit B audern , Ri em eu uncl Soh nallon am Kopfe bofcs tigt 
wunlcn. 

**) Hnndbuch d er theorctischen und ]Jrnldi chen Ohr nl1oilkun tlc vo n 

Dr. Onrl G ustnv J~incke, Bd. Ili, cn t hnltcnd di o ct",•cuhanlch citcn d es 

Oh rcs, dio Taubstummh oit uml di o Ohrenop cr ::ttioucn , benrbcitct vou Dr. 
Philipp H eiurich Wolf:f. (Leipzig 1845.) 
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stummon und ihr Gebrechen gekitmmert hatten. So sei 
es gekommen, dass Geistliche und Padagogen es waren, 
welche sich der unglùcklichen Taubstummon zuerst an
nahmen; si e seien es, di e di e Taubstummen- Anstalten 
loiteten und in Deutschland noch leiten. , Was war abor 
di e notwendige Folge dieser V ernachlassigung von Seiteu 
der Arzte? - Dass man bis auf die neueste Zeit niemals 
eine rationelle Heilung der Taubstummheit auch nur ver
sucht, somlern sich stet~; damit begnitgt hat, clie Folge cles 
urspri.tnglichon Gl~horleidens, die Sprachlosigkeit, so viel 
als moglich zu beseitigon, und die Jntelligenz der Taub
stummen durch verschiedene Mittel moglichst auszubilden. « 

Wolff erkennt an, dass die Arbeit der Taubstummenlehrer 
teilweise durch , wahrhaft wunderbare Erfo]ge gekront" 
worden sei. Es kann ihn dieser Umstand aber nicht ab
halten, an dem bisher befolgten Systeme zu ri:igen, was ge
ri:igt werden mi:isse. Fast an keiner 'l'aubstummen-Anstalt 
worden V ersuche zur Heilung der Taubstummen angestellt; 
man begni:ige sich eben damit, clie Taubstummen nach irgend 
oiuer Methode zu unterrichten. Die Therapie vernachlassige 
m an vollstandig un d gehe sogar so weit , weil m an nicht 
anerkennt, dass bisher auch nur e in Fall von vollkommener 
Heilung der Taubstummheit aufgewiesen werden konne, 
sofort die Unheilbarkeit dieser Krankheit fiir ewige Zeiten 
zu proklamieren". Dies e Annahme sei a ber ganz falsch; 
man milsse sich hi:iten, die absolute Unheilbarkeit irgend 
einer Krankheit anzunehmen. ,Nichts ist unheilbar, als 
das Vorurteil der Arzte und Laien von der Unheilbarkeit 
der Krankheiten. « Es sei notig, auf' den Zustand cles G-e
hororgans der Zoglinge in den Instituten mehr Ri:icksicht 
zu n ehm e n. Das V erfahren, es nicht der Mt1he wert zu 
halten, das Gehororgan zu untersuchen und irgend eine 
Kur zu unternehmen, sei bei dem gegenwartigen Stande der 
Ohrenheilkunde durchaus nicht gerechtfertigt. W enn auch 
nur bei einem P atienten unter 100 selbst nicht vollkommene 
Heilung der 'l'aubstummheit, sondern nur bedeutende Besse
rung der Horfahigkeit erreicht werde, mi:isse ein solches 
Resultat schon hinreichen, die Untersuchung der Taub
stummen und die Behaudlung derjenigen, bei denen eine 
Hoffnung auf Heilung sich ergebe, i:iberall zu unternehmen. 
W ol:ff verlangt darum, c1ass alle Taubstummeu bei ihrer 
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Anfnahme in die Anstalt zuerst einer genauen arztlichen 
Untersuchung zu unterwerfen seien. Alle diejenigen, deren 
Gehtirorgan Ho:ffnung - und sei es auch nur die gerìngste 
- auf Besserung zubsse, mtissen alsdann einer rationellen 
Heilmethode unterworfen werden und nur diejenigen, bei 
denen gar keine Ho:ffnung auf Gehtirverbesserung anzu
nehmen sei, seien von vornherein im Sprechen und Ab
sehen der gesprochenen W orte zu unterrichten. 

I m Anschluss hieran entwickelt W o l ff n un seine 
Methode, die der arztlichen Behandlung zugefugt wird 
un d als N achkur ihr folgt. Sie umfasst orthophonische un d 
orthoakustische Ubungen. Handelt es sich um die Ent
wickeluug eines Lautes, beispielsweise des a, so wird zu
nachst in derselben Weise vorgegangen, wie es in den Laut
sprachschulen gebrauchlich ist; man nimmt Gesicht und 
Gefithl des Kindes bei der Bildung cles erwahnten Lautes 
stark in Anspruch. Ebenso verfahrt man auch bei der Er
zeugung der nachsten Laute, beìspielsweise des i und u. Ist 
der Schùler auf diesem Wege, dem orthophouischen, in den 
sìcheren Besitz der drei Laute gelangt, so geht man unmittel
bar von der orthophonischen zur orthoakustischen Ùbung 
uber, die darin besteht, dass die Laute einzeln und in viel
fach wechselnder Reihenfolge nunmehr vor seinem Ohr.e aus
gesprochen werden. Der Schùler hat sie nachzusprechen, 
ohne dass er die Lippen des Sprechenden sieht. In derselben 
W eise - indem auf die orthophonische stets die orthoa
kustische Ùbung folgt - werden alle Vokale, Um- und 
Doppellaute sowie die Konsonanten entwickelt. Ist der 
Zogling im Besitz samtlicher Lauto, dann wird weiter fort
geschritten zu leichteren eiusilbigen, spater zu zwei- und 
mehrsilbigen Wortern, denen alsdann Ideine und spater 
immer kompliziertere Satze folgen. Stets werden hierbei 
die orthophonischen von orthoakus tischen Ubungen abge
lost ; die letzteren sind eben so wichtig als die ersteren. 
Beide Seiten des Unterrichts unterstutzen einander wesent
lich; sie allein machen es moglich, Gehor und Sprache zu 
gleicher Zeit auszubilden."x) 

*) }<) ~ unterliegt, keinem Zweifcl, dass Lli e W olff"schell Ausfiihnmgcn , 
vorge!,ragcn mi t eine1· g·cwisscn UbcrzcugungsLrcue, e!,was Besl,echendes 
an sich bn.lJeJ J. Oh es 'Volff gcluugcu ist,, 'l.'aulJstummc hi.ircncl ;:;u maebe11 , 
ist uns nicht bekanu t. E s schcint abcr nicht der -~'all gcwescn zu scio , 
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llm·icht aus Diisselflot·f. 
Schon sei t dem J ah re 1895 werden hier alljaJnlich m ii. 

sehr gutem E rf0lge Stottererheilkurse vom I-h upLleltr0r 
H orrix und Lehrer Mones, welcbe bei G u tz m a n n ihre 
Ausbildung erbal ten haben, abgehalten. Die 'l'at F>acbe, dass 
aber auch viele Stammler in den Volkssclmlen sitzen, 
welchen dort beziiglich ihrer Sprache nicbt die notige 
Sorgfalt gewidmet werden kann, fùhrte den H errn SLadt
schulinspektor Gruss dabin, auch fiir stammelude Schul
kinder zeitweise besondere Kurse einzurichten. Die ersten 

wi cs <l och K mrn cr noch 1867 <larauf hin , tlass kPiu FnJI eiJJ CJ' wirk licbcn 
ll cilung von T auhlw it zn vcr~c i chn cn se i. _A_hpr aucb \Vo l ff~ nr Lhopho
niach-or thoakustise iJ <' l\Ic1hnll c ist oigcnllich nu 1· tlns J<] rgcbni s r cin ll teo
rd ischer Envitg nngcn, hat er sic doch n m· r inige Stunùcn an cincr cinzigcn 
T n.ubstumm CJ J vcrsucht. "li:s hnndcllc sich hicrboi urn cin 20 jiihrigcs 
1\E<lclton, dns in der Brcmcr T auhsLumnwo-AnstniL a.usgcb il dct word t' ll 
war . Dio Schiil r rin ,soli vo n Gchurt odcr von friih r sLcr Ki11dh eit an 
L::wbstumm gewcscn sein , w nigstcns konntc ihre l\ [utter n icl tL l> csUnnn L 
nngchcn , oh di c P aticnt in jcmals gchiir L h::tbc". Di c 'fanhstumm<' war 
in Hrnmcn sowr it !l ttsg·ob il drt wonl cn , , <lass s.ic cin e fasi, unnnterhroehenc 
lfnL rhn iLung mi L dcn Pcrso ncn il n·et· Hilchstc ll Um geiJ 11 ng- fiiln·<'n" kunn k. 
V"' ' ll t•r lJnterR11 Ch11 ng hii rto di o 'l'a11IJO nicht tlas , Gcrii11 se lt <lcr IJ hr " 
e ht' tl SOW<'Hig- V oka lp 11ntl KDnS<IIt:tnt<· n. F;Lnr ke tl11rchdr ing·eml <' Ueri iuscltr 
( Kiitt g-d) ~c hi Pn si<' jcdoeh zu ltiirPll. Ile i der U nlct·snclllt ng tlcs iiusscn·D 
Ol11 ·<•s fnm l sicl1 cine M<' nge niLP n kompakt<' n Oln·mtsehm alzcs vor. Naelt 
li:nt l'ernung- <lessclhen hi idc das 1\ liidchcn sllfort dcn Seltl ag- der Ult r sowie 
die Vokalc :L u i. N rteh fiin fma l.igcr Heltaudl !l ng cles miW crcn Ohres 
tni tLclsi. K athctcrs uml cinfael tt'll ì Vasst'rd iimp fcn, wo 1·nu sich stcl.s 1/ 2sLiintligc 
l lii riih11 ngcn a nschlosscn - zu l [aHs · ll ii!Sste di o 1\'Iu i.Lcr der P at ienl.in 
d io flii r[iiJII ng- <' 11 a 11 ch V(J rn ehmcn - sli rg- di o J liirr>ilti g-kcil wi cdcr 110d 
war das R.es 11 ltnl folg-end cs : ,Die J liirwt'iLe slic!.\· n11 f' 21/ 2- J Zoll von 
il l' id t•n Ohrcn. - Jfast rtl lc einsiliJi g-t' n und zwr isiliJigc n WiirL<' I' wm·deli 
lltmli LLP ihar nncl1 <lcm Gchur wietlel'lt olt , auch clic drci- u11d m ehrsiliJigen 
sehi t'II CII wcnig-or F;ehwier ig kcit ~ u maeh en ; dio kleiu f' tt ~:llttze (von ~wc i 

\VorLen) wurtl cn a ng-cn hl iekl i eh wicdr riHJll , d io zu sanmH'n gt's c L~ tc t ·cn Biib:c 
nioht i111m cr, doeh seh ieHcn ~ i o g·lciehfa ll s wcn igc r Sehwi cri g- keit ~ u maohcn" . 
li:s ntuss unsere V 'rwun tl run g- enegc n, tl nss \V o l f E, lt·otz tli cser an
schcin t'ml giinsLigon Er folgc, tl ns l\Lidchcn IJahl darauf lcic lt Lcn Herzcn ~ 

ttnch 1-l au sc ~ i.ch cn licss, olm o mi t sci n et· A uto ri liit t' Ìu zut rd cn un d es ~ u 
liingcrr tl ÌÌb ung-r n w vcraHlnsscn l't'H p. sokhc sc lhst wcitcr ntit iltm vor
zun cltm cn. A uuh c1· licfcrL lci<ler ni eh t das g-cri ng-stc volllw lllrn enc prak
Lischc l csultat, sond crn cr bcgttii gL sich , nael1 einigcn sch wachcn prakl iscltcn 
An laufen, dant iL, wic Sl• in c V orgitn gc t·, umf::n tg-t·cichc Llt t'O I'cL isehc li: t·iirLc
rllngcn w machcn und alJ crlci l:l offnu ngcn nn scinc vcrm cin t lie lt cn l!;r folg-c 
~ u kn ii_pfcn. 
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vier cliesor ArL si.nd im Sommorhalbj ahr abgehalten worden. 
An jedem Kursus nahmen 14 Schuler und Schulerinnen 
teil. Die L eituug der Kurse wurde den beiden obenge
geuannten stadtischen Sprachheillehrern ubertragen . Der 
Mehrzahl nach waren clie zu heilenden Sprachgebrechen 
Kispoln aller Art, aber auch Laller, Polterer, Gamma
zisten, Lambclazi. t en u. a. kamen zu clen Ubungen. Die 
Schlusspri:i.fnngen fanclen vor Schluss cles Sommerhalbjahrs 
in G-egenwart cles H errn Stadtschulinspektors uncl cles Herrn 
8tadtarztes, der Herren Rektoren, L ehrer und Fraulein 
Lehrerinnen, deren Schuler di e Kursusteilnehmer waren , 
sLatt. Diese Vorfuhrungen erbrachten den Beweis, class 
samtliche Kinder von ihrem Stammeln befreit waren. 
W egen dieses schOnen Erfolges hat die stadtische Schul
vcrwaltung beschlossen, auch fornorhin in gewissen ZeiL
abschnitten neben clen :-; tottererlteilkun;en :-;alche Stammler
hoilkurse ttbzuhaltrm, was im Interes-;e der sprachleidenden 
J ugeud mi t le bhaft.er Freud e begriisst werden muss. 

Besprechnngen. 

Fr. Frenzel, Die Hilfsschulen fur schwachbegabte Kinder . 
.B' r. F r e n z e l der als FachschrifLsteller beka.nnLe Leit;er 
der Hilfsschule zu Stolp in Pommern , hat kurzlich bei L, 
Voss in Hamùurg eine interel'saute f:: chrift , betiLel t n D i e 
Hilfs s t: h u l e n fiir s c h w a c h b e g a bt e Ki n d er" erscheinen 
lasson. Entstanden ist die Broschure auf Anregung des 
Dr. H ermann G u t zm a nn-Berlin, der deR Verfassem Ar
beit , Organisation der Hilf:-;schulen" in der nMonaLsschrift 
fiir Sprachheilkumleu zur Erweiterung und Herausgabe in 
Buchform empfahl. -- Das Werkchen gibt auf nngefahr 
80 Druckseiten in anregender W eise eine ubersichtliche 
Darstellung der Entwickluug, Bedeutung und Organisation 
der Hilfschulen, wora.us Zeile fi.tr Zeile die reiche person
liche Erfahrung de~ Autor~ wie dessen vollige Beherrschung 
der gesarnten einschlagigen Literatur spricht. Der Ver
fasser hat clas sich gestl'll te Ziel - das Buchlein will ein 
Mittel zur Orientieruug fiir Schulbehorden und Verwa.l
t ungon auf diesem Spezialgeuiete der Erziehuug und ·cles 
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Unterrichtes sein, es soH in das Studium des Schwach
sinnigenbildungs-Wesens einfiihren und auch im Seminar
Unterrichte nutzbringenùe Verwendung find en - sicher im 
Auge behalten und es bei der Ausarbeitung des in 10 Ab
schnitte gegli.ederten Stoffes voll erreicht. Ùberzeugend 
wird im Abschnitte Notwendigkeit und Nutzen der Hilfs
schulen" ii ber den Segen dieser Einrichtung gesprochen 
und die Ansicht, dass die Schwachen auch im Rahmen der 
Volksschule geniigend gefordert werden konnten, grfmdlich 
widerlegt. Psychologisch geschulten Geist und selbsUi.n
diges, klares Urteil bei Priifung fremder Vorschlage, wobei 
des ofteren der berechtigte Standpunkt des Padagogen her
voxtritt, dass man seine Stimme hore und ihr vertraue, ver
raten die Kapitel: Die erziehlichen und unterrichtlichen 
Aufgaben der Hilfsschulen, L ehrplan der Hilfsschulen, hy
gienische Gesichtspunkte fiir Schuleinrichtungen und Unter
richts-Massnahmen der Hilfsschulen, der Arzt und seine 
Tatigkeit an den Hilfsschulen , soziale Einrichtungen zur 
Fi.i.rsorge der Schiiler der IIilfsschulen nach ihrer Ent
lassung." E in Literatur-Verzeichnis erhoht den W ert dieser 
Schr.ift. Mit diesen wenigen Andeutungen sei auf dus ge
::;unde Ansichten und durchfi.i.hrbare Vorschlage enthalLontle 
W orkchen Frenzels aul'merksam gemacht, dtts gewiss jedcr 
Leser, ob nun Padagoge, Arzt odor Laie, mit Gowinn und 
Befriedigung aus der Hand lege:u wirù ! 

Wien, im Oktober 1903. K. Baldrian. 

Dia ersten Zeichen der Nervositat des Kindesalters. Von 
Professor Dr. O p p e n h e i m in Berlin. N ach einem i m 
Verein fiir Kinderforschung gehaltenen Vortrag. Berli:u 
1904. V erlag von S. Karger. P rei~:; 80 P f. 

Der V erfasser geht in diesem kleinen, in einer allgemein 
verstandlichen, jedem Lehrer und Arzt jedenfalls eine Fi:illo 
von Anregungen unù Belehrungen bietenden Schriftchen 
di e haufigsten bekanntgewordenen Zeichen der N ervositat 
des Kindesalters durch. Ein ausfiihrliches Referieren ist 
naturgemass unmoglich, ohne fast jede einzelne Seite dieses 
in gedrangtester Form geschriebenen Vortrags wiederzu
geben. Wir konnen allen unseren Lesern nur dringend 
anraten , denselben eingehend zu studiereu. Sie werùeu 
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ii ber vi f:-lle Formen der Ern i:ihrungsstorungen, cles Aufstossens, 
der Stuhlverstopfung, ùber die so hi:iufig bei nervosen 
Kinclem eintretenden Hyperi:isthesien, iiber das nervose 
Erb1·echen, das nervoso Herzldopfen, rlio LalJmungs- und 
R eizerscheimmgen, diA schlechten Angewohn1Jei ten (Ni:igel
k~nen, Haarepflitcken, Abzupfen der Haut und vieJes andero), 
d1e Nahrungsidiosy11krasien, L:jwangsvorstellungen und vieJ es 
andere mehr hier ganz neua und oigenartige Auf.·:;chlusse 
orLaJten. H. G. 

\
1om 14. ir1ternatinalen medizinisclteu 

Ko11gress in ltladr·id 1903. 
(Schluss.) 

2. Degeneration der Eltern besteht viel haufiger 
als man im allgemeinen glaubt, es ist fast unmoglich fiir 
einen Arzt, der viele Taubstummen und ihre Angehorigen 
sieht, diese Thatsache zu i:ibersehen. Von den 18 Be
obnchtungen, welche die Verfasser hierfi:ir anfiihren, er
wahnon wir nur zwei be onders charakteristiscbe: Beob. III: 
GrossvaLer vaterlicherseits Alkoholiker, starb an Oaries der 
Gesicht knochen, Vu.ter starb mit 38 J ahren, Paraplegiker, 
sicherlich sy1 ]Jilitisch; Bruder des Vaters starb an unreiner 
Krankheit, Grossmutter miitterlicherseits neurasthenisch, 
Mutter schwachlich. Ein Onkel mi:itterlicherseits epileptisch. 
Die vier Kinder sind samtlich taubstumm und tuberkulos. 
- Beob. IX: Vater verfiel im Alter von 60 J ahren in 
Geisteskrankheit infoJge schwerer Verluste. GrossmutLer 
mii.tterlichersei ts war skrophnlos, der Onkel sto t t er t. ] i.i.nf 
Kincler: Das erste starb an Tuberkulose, das zweite taub
sLumm, starb an 1'uberkulose mit 11 J ahren, das dritte 
tuberkulos, das vierte schwerhorig, das fiinfte taubstumm. 

Beziiglich der Konsanguinitat stehen die Verfasser aut' 
dem jetzt allgemein eingenommenen Standpunkte, dass die 
Konsanguinitat an und fiir sich keinen degenerativen 
Ein:fluss auf die Nachkommenschaft ausiibt, sondern die 
schon bei den Eltern vorhandenen Degenerationeu. 

3. Erbli c h e Syphilis. Fii.r angeborener Taubstumm
heit fuhreu die Verfasser 8 Beobachtungen an, fiir die 
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wiedergf'hoD . Anf einigH Uanpf-.gesicht'-'pllnlde ~ei aber hif'l· 
hingewiesen. Es ergabcn Rich sowohl bei don Vorversuchen 
ii.bcr dio Bilclung eines 'l'ones auf verschicclene Vokalc wie 
bei den gesuugenen Slmlen clurch eine unc1 dnrch zwei 
Oktn.ven zwei vollkommeu gcschiedene BewegungsLypcu. 
Der eine Typus zcigt im K ehlkopf, in don Kiefer- uncl 
in rlen Lippen bewflgungen stark ausgcsprochene, differente 
Vokalstellungen, do bei schwache zum Te il ganz minimale 
Mundbodenùewegungen uncl im Ganzen geringe Lippen
bewegungen. Von u uncl e abgesehen, ist die Lippenaktion 
fast null. In den Tongangen zeigen sich ebenfalls starke 
uud zwar stets der Skalenfolge gleichsinnige Kehlkopfbe
wegungen. Der Kehlkopf befiudet sich bei der gesamten 
Phonation stets tiber der Indi:!Ierenzlage. 

Im Gegensatz dazu steht der zweite den Berufssangern 
angehorige Bewegungstypus. Er enthalt ganz geringe, den 
Tonfolgen nicht gleichsinnige Kehlkopfbewegungen ... und 
zwar - bald geringe Steigungen, baJd Senkungen, Vor
schwinden der Vokaldifferenzen, dabei starke davon unab
hangige Zungenaktion, wobei noch - mitunter dann hier 
ausschliesslich - Vokaldifferenzen nachweisbar sin cl; ganz 
geringe Kieferoffnung, ohne Vokaldifferenzen - ausge
nommen den Schluss der Atemphase bei rrongangen und 
die Hohe bei dem Schluss der zweiten Oktaven, wo starkere 
kontinuierliche Senkuugen vorkommen. Regelmassig sehr 
l::itarke manchmRl tiberraschenù grosse Lippensttilpung ohne 
Vokaldifferenzen. 

Danach lasst sich ein doppeltwirkender besonderer 
Mechanismus beim Kunstgesange nachweisen. Es ist einer
seits eine nach aussen fortschreitende Arbeits- Belastung 
von Teilen cles Ansatzrohres, wescntlich ùer Zuugen- uncl 
Lippenmuskulatur, zu Guusten cles Kehlkopfes, der ge
ringere Arbeit zu leisteu hat. Andererseits das Bestreben 
aus den typischen nattirlichen Vokalstellungen heraus, zu 
einer Einheitsstellung der itbrigen Teile zu gelangen, 
wahrend die kompensativo L eistung nur noch ùurch die 
Mundbodenbewegung gegebeu ist. 

Der Gesang fordert also kompenl::iatorische Vokal
l::i tellungen uncl der dabei wirkende gesamte Mechauismus 
des Phonations- unù cles Artikulationsbezirkes schafft unt,er 
Entlastung de:; Kehlkopfe:; ~;elbst unù vermiLtels ùer kom-
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pensaLiven Ta.tigkeit peripherer 
fi..i.r clie einheitiliche Richtung 
Schallwellen. 

'l'eile bessei'fl Bedinguugeu 
und Konzcntration der 

}Jt·ster internationalcr Konga·css fiir 
Schulhygicnc. 

Der Schul- und Volkshygiene, die zur Zeit im Vorder
grunùe ùcs allgemeiuen Interesses steht, haben in neuerer 
Zeit Arzte und SchulmU.nn er ihre gemeinsame Arbeit ge
widmet, uud die Regierungen und Kommunl1lverwaltuugeu 
sind von Aufang nn eifrig bemuht gewesen, diese Arbeit 
zu fordern. J edoch bleibt dio Reranbildung einer guteu 
Schulhygiene noch viel zn tuu ubrig. Immer neue Aufgahen 
erwachsen, ,um den jugendlichen Organismus zu kraftigen, 
sowie ùem U msicbgreifen der Nervosi tat un d einor fì·uh
zei tigeu Erschopfung entgegenzutreten." Derartige Gesichts
punkte sind die Veranlassung fi..i.r die Biluung schul
hygienischer V ereine gewesen. In der Erkenntnis, dass 
,,durch gemeinsame Arbeit aller Nationen die Aufgaben 
und Bestrebungen der Schulhygione wesent.lich erleichtert 
un d befordert worden", ha ben sich n un hervorragende 
Arzte und Schulmanner ver:lchiedener Lander zu einem 
Komitee vereinigt, welches V ranlassung genommen hat, 
internatiouale Kongresse ins Leben zu rufen. Diese werden 
fortan alle 3 J ah re tagen. Der erste Kongress soll an den 
6 Tagen der W oche nach Ostern, vom 4.- 9. April l 904, 
in Nurnberg stattfiuden. Einladungen zu demselben, unter _ 
zeichnet von den Mitgliedern de::; deutschen Hauptkomitees 
und des Ortsausschusses , sind bereits ausgegeben worden. 
Mitglied des K ongresses konnen alle di~jenigen werden, 
welche ,an der Forderung scbulhygienischer Bestrebungen 
Interesse besitzen". 

Die Versendung ausfuhrlicher Programme mit der 
'l'agesordnung nimmt Ende Dezember ihren Anfang Der 
Kongress wird folgeude Abteilungen fi.i.hren: 

l. Hygiene der Schulgebaude und ihrer Einrichtungen. 
2. Hygiene der Internate. 
3. Hygienische Untersuchungsmethoden. 
4. Hygiene des Unterricht.s und der Unterrichtsmittel. 
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S. Hygieuisuhe Uuterweisungon der Lohrer und Schill•3r, 
6 Korperliche l!.:rzielmug Jer Hchuljugeml. 
7. Krankhei!eu uud Kranklic:hkeiLsznsLauùe unJ arzL

Ji eher Diewo~t in clou Sehnlen. 
8. Hilf~schul e11 iùr SchwacbuegabLe, P.trall el- uml 

Wiederholnngskl::tssen, SLotterkurse, B liudeu- uwl 
'J'anbstummensclmlen, Krù l)pelschuleu. 

9. Hygieno ller Schuljugewl aus~erl1:1Ju der Relmle, 
l!"erienkoloui eu un d Orgauisation von E l terual.Jen clen. 

111 . Hygieue cles Lehrkorpers. 
Die Aumelrlung von Vortra.geu, welche in cloutscher, 

frnnzi.i: i, eher oùer engliscber Sprache gehalLeu wenlon 
kounon, 11immt bis znm l 5. Dczembor Herr Hol'rat Dr. moù. 
Panl Schubert- Ni1rnberg, entgegeJJ. Di e Verhaudluugon 
umf<:tssen a.llgemeine SiLzungen um1 Abtoilnngssitzuugen. 
l n den leLzLern kommen ofiìzielloRefern,te uurlanùere Vortr~tgo 
znr Verhaudluug. Unserm Mitarbeiter, ùem L eiLer der 
Rt.ii.clL Hilfsscbnlc aus SLolp i. P ., JJorru Frenzel, ist seiteus 
clf's Komitees ein l~eferftL fiir dio 8. AbLeilung i.i l>erLrageu 
wonleu. Mir, llem Kollgref;S ist aucl1 eiuo sdmllJygieni:>che 
Ausstolluug verbunJen. Die prov isori :-;ubc VorLr:1gslisLc 
Wfli ~t sehou j<,tzL zaldreicho BeLciligungeu. am; den weitesten 
Kreise u uauh. 

Aus der l,sycltologisclum t~escllscltnft 
zn Uerlin. 

In der SiLznng am 16. Juli 1903 hielt Dr. Gu tz
m a n n einen Vortrag i.iber di e vergleichende Psychologie 
der Sprachstorungen. 

Nacl1ùem der Vortragende in lmrzen ?;ogen ùie Enr
wicklung der Sprache nnù ihren psychiscbeu Aufbau be
sr roclten l1 at, geht er ans[uhrlieh auf ùio beim Rprechen 
erregten Gefi.lhlstone ein, sowie auf cl io psychischen Al
teration n, clio bei J eu verschicùenartigen Sprachstorun
gen auftreten. Wir geben cliesen Teil an der Hancl cles 
au fgenommenon Stenogramms wie folgt wieùer : 

N un gehen mi t ùen almstischen, motorischen un cl 
optischen Eindri.icken der Sprache nati.irlich auch G e-



fùhl s Lon e ciuhcr, uml so wic das Kind sich freute i.lber 
die lallencleu L anLformcn, clio os hervorbrac!J t , so hat 
auch cler au~gebildeLe erwaehsone Sprechor gewi sse Ge
fLlhlsWne, die sich mi t soinen akustis<.:hen, optischen und 
Laktilen Sprachvorstellungen verknùpfen. 

Boim Kim1o handelt es sich besonùers in der erstcu 
Zeit der Sprachcntwicklung um vorwiegenù s i n n li e h o 
G o fu h l o , di e teils Lreibenc1, teils hemmencl wirken. 
Di ese sinnlichen GefLlhlc wirken, wenn auch nicht so 
cleut lich, auch bei der Sprache cle!:l erwachsenen Mens<.:hell. 
Dazu treteu aber in viol sLarkorem Masse die in Lollok
t u oll o n G e fi.t h l e : ii stheLische, logische un cl Rittlichl• 
Gc fi.ihle. So wirù Lei ùem ausgebildeten Sprechon der 
begleitencle G efùhlston vou verschiedenen Umt> tanr1en ab
hi:ingig sein, deren einige ich Ihnen hier nur kurz an
fCLhron will. 

Schon der allgemoine korperliche und seelischc Zu
stanù wirkt ausseronlentlich merkbar auf clic Sprach
procluktion, wenigor merkbar auf die P orzeption ein . 
Dor Inhalt des Gesprochenen hat naturgemass die aller
grosste Einwirlmng auf clen Gefùhlston. W eniger deut
lich erscheint von vorn!Jerein der Einfluss der Form des 
Gesprochenon. Wer aber selbst einmal vor einer Ver
sammlung frei gesprochen hat, und sei es nur bei Gele
gonheit eines 'l'oastes gewesen, wird wissen, wie sehr der 
Gef:i.ihlston von der Leichtigkeit, mit der man gcrade 
seinen Gedanken worLliche Form zu geben vermag, ab
harJgig ist, wie der erhohte, positive GefLlhlston dann 
seinerseits befreiend, treibencl und bahnend wirkt, wie 
der herabgesetzte, negn.tive Gefuhlston bei schlechter, 
wenig befriedigender Formfindnng seinorseits hemmL 
und clas W eitersprechen erschwert. J eder von Ilmen 
wird di sen Kampf, diese!:l Wogen der Gefi.thle kennen 
gelornt haben, wenn er einmal gezwnngen war, Aus
fllhrungen in einer fremden Sprache zu machen, die ihm 
nicht ganz gelaufig war. Wie froh war er, wenn er 
seinen Gedanken im fremden Idiom solche Form zu geben 
vermochte, dass der Auslander ihn ohne Muhe verstanc1 , 
wie fuhlte er die Hemmungen bei der Wortempfinclung 
schwer, kam es ihm doch vor, als ob eine Last ihm vom 
Herzen fiele, wenn er den gesuchten Ausdruck enc1lich 
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h atto! Uanz besonder::~ emp:findet m an dies i m fremden 
Lande, wie man andrerseits nach genti.gender Ausbildung 
in der fremden Sprache geradezu schwelgt und jede Ge
legenheit sucht , seine Kenntnisse an den Mann zu bringen. 
Auch die Umgebung hat wesentlichen Einfluss auf unseren 
Ge fti.hlston beim Sprechen , der lebhaft schwankt, je nach
ùem uns unsere Umgobung angenehm oder unsympathisch 
ist. Das ist selbst bei dem Zwiegespr~ich der Fall. Der 
Stimmldang, die Schnelligkeit oder Langsamkeit dBf~ Ant
wortenden, die Form, in der uns Antwort erteilt wird, und 
vielos andere giobt der P erzeption einen mehr oder woniger 
starken positiven oder negativen Gefti.hlston mit. W er 
ruhig und wohlldingend, gut accentuiert und deutlich spricht, 
dem horen wir gern zu, der beeinflusst auoh unsere Ant
wort in gleichem Sinne; der blasierte, n i.i.selnde undeutlich 
und abgerissen parlierende Schwatzcr stimmt unseren Ge
.fti.hlston so stark herab, dass wir uns unter Umstanden 
ni.cht einmal zu einer Antwort aufraffen konnen. Ganz ab
f<ohen will ich hier von peinlichen Situationen u. a. m. 

W enn n un alles dies scbon bei dem N ormalsprechenden 
so wesentlich oinwirkt, so werden die Verhaltnisse noch viel 
komplizierter bei Sprachstorungen. Dass die negativen Ge
fuhlst6ne hicr ti.berwieg en, erscheint von vornherein ]dar, 
und doch giebt es auch hier Ausnahmen, wie wir alsbald 
sehen werden. 

W enn Si e wieder auf das Schema blicken, so erschein t 
dio Einteilnng bei Sprachstorungen in peripher-impressi ve, 
zentrale und peripher-expressive als die natttrlichste. vVir 
wollen nun einige aus jeder dieser drei G ruppen von 
Sprachstorunge n nicht nur inbezug auf die Stornngen 
ihrer B a hnen und Z ntra

1 
sondern auch bezilglich dor 

b e i ihn en a uftret enden G efiihlstone uns etwas ni:i.her 
ansehon. Von vornherein muss ich dabei auch gleich be
merken, dass ine auch nur annahernde Vollstandigkeit in 
einem Vortrage nicht erreicht werden kann. Es kann sich 
heute also nur darum handeln, Ihnen einen Ùberblick itbor 
die Mannigfaltigkeit und Vielseitigkeit dieser Erscheinungen 
zu geben. 

Beginnen wir zuni:i.chst mit den poripher-impres
siven S p r a eh s torungen, so ist die bekanntest der
selben di e T a u b s tu m m h e i t. Si e entsteht, wenn entweder 
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von Geburt an Taubheit vorhanden ist oder im Kindesalter, 
im vierten, ffmften J ahre, manchmal noch spater , Taubheit 
eintrat. Es kann sogar noch 'l'aubstummheit entstehen, 
wenn die 'l'aubheit vor der Pnbertatsentwicklung, also vor 
dem vor dem 14. Jahre, sich einstellt. Nun, der Taub
stumme wi.trde ja, wenn wir uns ein Bild seiner Sprach
storung hier nach unserem Schema machen wollen, die 
almstische Bahn und damit notwendigerweise die almstischen 
Teilvorstellnngen entbehren. Er kann aber eine grosse 
R eihe von anderen Teilvorstellungen aufbauen, die die Be
grif-fe mit Ausnahme der akustiscben 'l'eilvorstellungen sehr 
w o hl bilden l assen. 

Die Erziehung de ::> Taubstummen ist bekannt: er lernt 
mit den beiden peripher-impressiven Bahnen, die ihm noch 
i.i.brig sind, der optischen und der taktilen, seine Sprache 
entwickeln, so dass er im Stande ist, wenn er die Taub
stummenanstalt durcbgemacht hat, so viel zu sprechen und 
so viel vom Munde des Sprechenden abzulesen, dass er sich 
im Leben verstandigen kann, dass er also als praktisch 
brauchbarer Mensch in das L eben hinausgeht. 

Bei dem ldeinen Kinde und auch bei dem in der Schnle 
be:findlichen 'l'aubstummen zeigen sich nun sehr wenige 
Storungen in bezug auf die P syche. Das Kind emp:findet 
noch nicht viel von seinem Mangel. Gleichwohl merkt man, 
mit welcher Freude ein taubstummes Kind das erste Wort 
spricht, wenn es gelernt hat, was dieses \Vort bedeuten 
kann, denn bis es dahin kommt, macht es ja einc Menge 
von rein mechanischen Artikulationsi.tbungen. Nehmen wir 
an, es handle sich um das W ort ,Baum" . Das Kind hat 
di e Vokale a und u sowie ihre V erbin dung zu , au", clas 
b und das m artikuliercn gelernt, es fi.i.hlt clie Explosion 
bei b, sah, dass die Lippen dabei gescblossen und geo ffnet 
werden, fùhlt e lass c1ie Nasenwand bei.m m erzitterte, sah 
und fi.i.hlte die Bewegungen der Artikulation und cles Stimm
organs bei a uml u. Nun kann es die Verbindung ,Baum" 
nicht nur sprechen, sondern auch vom Munde des L ehrers 
,ablesen". Es fehlt also nur noch die Verkni.tpfung cles 
mechanischen Sprechvorganges mi t dem Begrift , Baum" . 
Diesen Begrif-f hat es aber schon, clie Vorlmi:ipfung wird 
mittelst eines Bildes oder eines wirklichen Baumes herge
stellt. Der Lehrer zeigt auf den Baum un d spricht ,Baum". 
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Das Kiud zeigt ebonfaU:o; un d wicclorh olL clas W ort. Dann 
leuchLen soine Augen uncl clas Kiml freut; sich seiner Er
k nntnis. Es freut sich, wenn es zum erstenmal ,Papa" 
un d ,,Mama (( sRgen uncl zwar mi. t V crstanclnis sagen l{auu. 
Es zeigen !-:iich da recht starke positive Geftlhle uncl clic 
Freude teilt !>ich ja auch den Angehorigen cles Kindes mit. 

Anders verhalt es sich mit einem erwachsenen 'l'aub
st.ummen. Er merkt doch die unangenehme Lage, in clic 
ilm sein Ùbol bringt. Aber clas ist nicht bei allen der Fall, 
.i a es gibL sogar 'l'aubstumme, die sich fur bevorzugte Menscheu 
halten und die von der Ùberzeugung durchdrungen siuel, 
dass elas, was sie leisten, mehr ist, als was anelere leisten. 
Sie habP.n ein gewisses Selbstbewusstsein, elas sich daraul' 
gri.i.nelet, dass sie, obwohl mit weniger Sinnen ausgerùstet, 
zu d n gleichen Leistungen befahigt sind, wie clie Voll
sinnig n. Der Ausfall der akustischen Bahn ist aber fùr 
den gesellscha Etlichen V erkehr ein grosser l\'Iangel un d der 
'l'aubstumm e hat deswegen einen gewissen horror davor, 
sich den anderen Menschen anzuschliessen. Er ist mit V or
liebe mit Taubstummen zusammen, nur selten heiratet 
cr eine Horende, meist eine 'l'aubstumme. Dass dadurch 
c1ie Nachkommemchaft nicht bevorzugt wirel , ist ja ]dar. 
Andererseits ist der von fri.i.hauf 'l'aubstumme bei weitem 
nicht so schlimm daran, als der Ertaubte und Schwerhorige, 
clessen Leiùen erst nach voller Entwicklung der Sprachc 
s:pater entstand, denn dieser kennt den W ert cles Gehors, 
und weiss genau zu schatzen, was er verloren hat. 

Di e z n tra l e n S p r a c h s t u r un g e n, von elenen i eh 
nur einige, die wichtigsten und hau:figsten, hier besprechen 
mochte, si.nd zum Teil ebenfalls auf direkte schwere Zer
storungen der betrel'fenden Bahuen uncl Zentra zuriickzu
[Cthren. Manchmal ist clas aber auch nicht der Fall. Eine 
Sprachstorung, clie ausserordentlich verbreitet ist unel die 
man uberall horen kann, die in cleu Schulen ausserorclentliche 
::lLUrungcn bei Entwicklung und Unt.erricht der Kimler macht, 
das Stottern, zeigt zunachst keine ZersLUrung irgend einer 
besonderen Bahn, es sincl alle Bahncn vorhanden. Nur 

• gelingt es ihm nicht, von clem motorischen Zentrum aus 
die Bewegungen der Sprachwerkzeuge so gut zu koordinieren, 
dass die Sprachwerkzeuge richtig ineinanclergreifencl funk
tionieren. Es scheint o, als ob die zu einer koordiniert.en, 
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gut ahgestnften Be·wf:'gung notige norruale H emmung, di e 
steLs v o rh nn d eu sei n muss, i hm fohlt. M an ],;arm cf(, huren, 
dass der Stottorer uuter gowissen UmsUindon ganz J!ie:::send 
spreche und nur zn gewissen Zeiten stottere, z. B. weun 
er in Verlegenheit gebracht wird odcr w nn es sich um 
eino bestimmte Sache hancleln, die ibm peinlich ist. Es isL 
aber ein Irrtum zu glauben, dass der Stotterer in den anfalls
freien Zeiten wirklich richtig SJJricht. Das tut er nie. Ich 
sclbst ltabe sehr zah lreiche Stotterer nicht bloss gesohen, 
sonclem behandelt und monatelang in meiner Go ·e11schaft 
gehabt, weit ii.ber 3000, uncl kenne sie also in allen Einzol
heiten recht genau. Ich habe nie einen Stotterer gesehen, 
der dann, wenn er g l a u b t e, fliessend zu sprechen, wirklich 
f-liessend sprach und wirldich gar keine fehlerhaften Be
wegungen machte Man muss ·nur genau untersuchon. 
Nimmt man die graphischen feineren Untersuchungsmethoclen 
zu Hilfe, so :findet man auch bei scheinbar fliessendem 
Sprechen falsche Bewegungen, sie sind nur nichi; so auf
fallend, wie beim wirldichen Anstossen. Ich id nti:fiziere 
demnach Stottern nicht mit Anstossen. Es kann jemand 
stottern, ohne anzustossen. I ch hn.be eine ganze Anzahl 
Stotterer behanc1e1t, die niemals angestossen haben, wenigstem; 
nicht in meiner Gegenwart. ie sagten, si fiihlten einon 
eigenartìgen Zwang der Sprache, es ginge nich t so froi, 
wie sie eigentlich wunschten. I ch bemerke dabei, dass das 
meist Erwachseno waren, die nur durch grosse Willensan
strengung es clahin gebracht hatten, die sttirksten Anstosse 
zu unterdri.icken. 

Das Stottern ist ein proteusartiges tfbel. l ch konuo 
11icht zwei ganz g leichartige Stotterer, ja es kommt vor, 
dass mehrere Geschwister stottern, dass es einer vom anrlern 
geJemt nnd doch jeder seine Eigentiimlichkeiten hat. 
Immerhin kann man die Gesammtmasse der Stotterer nach 
gewis~en Gesichtspunkten gruppieren, eine Gruppierung, 
clie fiir ùie psychologiscl1e Beurteilung der einzelnen Falle 
sohr wichtig ist. Erstens gibt es eine Gruppe von Ull<LUf

merksamen StoLterern; die .finden Sie besonders bei deu 
stotterndeu Schulkindern. Diese Kinder lem eu, wenn sie 
die Aufmerksamkeit auf die sprachlichen Vorgange richten, 
leicht richtig sprechen. Das ist das Groi:l der Stotterer. 
Sehr interesNant ~ind solclw Stotterer, we1w sie iu die 
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Sprechstnncle kommen. Der Knabe, der bi~ dahin zn :,;einen 
E ltern mit der grossten Schwierigkeit gesprochen, der in 
der Unterhaltung mit seinem eigenen Vater angestossen 
batte, spricht, weil er siuh zusammennimmt und weil er 
oine gewisse Energie anwendet, da er dem Arzt gcgen
i:ibergestellt wird, vor dem er meist auch etwas Angst hat, 
mit grosser Aufmerl<samkeit uncl - s tottert zum grosst:en 
Ersb un on der Angehorigen, die ihn begleiten, n i eh t. 
Jlier handelt es sich nicht etwa um Suggestion u. dergl. 
Derartige Stotterer stottern auch nicht, wenn man sie da~ 

eben noch stotternd Gesprochene wiederholen lasst. Da~ 

sind diejenigen Stotterer, bei denen die herumreisenden 
Routiniers und Charlatane ihre Scheinerfolge erzielen, Er_ 
folge, die nati:irlich nicht von Dauer sind, da zur Behandlung 
eine intensive Beeinfl.ussung der gesamten Energie cles 
Patienten gehèirt. Das lasst si eh nicht in ein paar W ochen 
erreichen, uncl das Ùbel i~t nach kurzem Scheinerfolge 
bald wieder da. 

Die zweite Gruppe sind diejenigen, die ich spastische 
Stotterer nenne, bei denen die Spasmen so heftig sind, dass 
gerade die geringste Aufmerksamkeit auf den sprachlichen 
V 01·gang das Stottern hervorbringt un d manchmal ganz 
ungeheuerlicb verstarkt. Das sind diejenigen Stotterer, die, 
wenn sie an ihre Sprache denken, nicht von der Stelle 
kommen. Wenn sie nicht daran denken, der Willensreiz 
wegfallt, dann tritt oft eine Erleichterung und relativ gutes 
Sprechen ein. 

Die dritte Gruppe der Stotterer wird clurch di ejenigen 
reprasentiert, bei denen im Laufe der Zeit psycbische N eben
storungen eintreten, hervorgegangen aus dem Gefùhl der 
Minderwortigkeit den normalen Sprechern gegenùber. Das 
Bewusstsein, nicht all es sagen zu konnen, was man will, 
infolgedessen die Angst vor dem Sprechen, die Verlegenheit, 
alles dies es sin d se k un d a r e Erscheinungen. Si e konnen 
sehr stark vorhanden sein, konnen aber auch vollstandig 
fohlen. Bei Kindern fehlen sie meistens ; ein Kincl von 
vier, fùnf J ahren wird hochst selten diese psychischen 
Nebenerscheinungen aufweisen. Erst in der Schule ist die 
Gelegenheit zur Entstehung derselben gegeben, das Kind 
wird seinen normalsprechenden Mitschùlern gegenùber 
exponiert und fuhlt dann ~einen Sprechmaugel, besonders 
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wenn noch Neeken unù Nachspot.teu der K:1meruden dazu 
kommt. Daun sind die negativen G efùhle e ben i.'tberwiegend 
und es ist augenscheinlich, dass dieR seinerseits wiederum 
auf die Sprache hemmencl einwirkt. Es ist wie in einem 
circulus vitiosus. 

Di e psychischen N f benvorgange konnen a ber auch 
vollstancl.ig fehleu, ja sogar bei orwachsenen Stotterem. 
I ch habe eine ganze Anzahl Erwachsener kcnnen gelcrnt, 
di o gar nicht wns>:l ten, was Verlegeuheit, Angst vor ùem 
Sprochen becleutet. So batto ich eiuen guten Freund, einen 
ji.lngeren vor kurzem gestorbenen Dichter, der den meisten 
von Ihnen clem Namen nach bekanut gewesen ist. Er wn.r 
bei mir in Behandlung, clie ihm bei l:leiner Gleichgi.lltigkeit 
dem Ùbel gegeni.'tber nicbis nutzte, nach vier Wochen 
musRte ich sie aufgeben. Er war aber durch sein Sprach
ùbel durchaus nicht etwa beùruckt., batte keiue Angst vor 
ùem Sprechen; i m Gegenteil. I ch ha be nie gesehen, dass 
or in einer Gcsellschaft gewesen ware, wo er nicht das 
erste \Vort gefuhrt un d di e U nterhaltung an si eh gerisseu 
h atto. J a, seine Kuhnheit un d Gleichgultigkeit gegen das 
Ùbel ging so weit, dass er eimnal einen o:flentlicben Vortrag 
gehalten ha t, in dem di e Z u h Or e r unendliche Qualen aus
st.anùen. Er selbst fflhlte dnrchnus keine GAne; da bei war 
or ein Mann, der seLr genau itber seine Empfìudungen 
Auskunft geben konnte. 

Ein Gymnasial-Oberlehrer, der in meine Behandlung 
kam, stotterte furchtbar. Er war in meiner Klinik, dort 
fiibrte er das Tischgesprach uncl riss die Unterhaltung so
fort an sich, dabei stotterte er so, dass er bei den gewalt
samen Konsonantenexplosionen sogar Speichel verspritzte 
und ich ihm das prechen zunachst untersagen mussto. 
Dies war ihm aber alles gleichgi.llLig. Er war nur 14 Tage 
in meiner Klinik ; gleich zu Beginn musste ich ihm ein 
Zeugnis ausstellen, dass er in meiner Behandlung sei. Als 
er daraufhin seine definitive Anstellung bekommen hatte, 
erklarte er, dass er nur zum Zweck jenes fiir seine definitive 
Anstellung notwendigen Zeugnisses zu mir gekommen sei . 
J etzt habe er erreicht, was er wollte. Sein Sprechùbel sei 
ihm gleichgiiltig, ihn geniere es nicht, und er ziehe vor, 
seinen Urlaub in den Alpen zu verbringen. - Sie sehen 



also, wio vcrschiedenarLig t1ie l~rRC IJ e illLmgen uei clen 
Stotterern sinc1. 

N un zu einer anderon SprachsWrung, der Horsr.umm 
heiL. Tch erim1 ore Sie thran, tlass das sprechm1leruencle 
1\:iml zunachst nicld. spon tan spricht, so tHl eru dass siclt end. 
ei11o gowisse Zeit lang ch e erregenùeu R eize im Klangr-en
Lnnn a u fstapeln, bis se hl ioss lich g loichsam de1· Druck v o m 
Perzoptiow;zentrum aus so stark win1, dass <las Kim1 an 
hillgt, znnachst nachzuspreclten unc1 dann sp oatan zu 
sprec.:lt en. Bis :m ùieser Zcit isi das Kiucl st umm ; es por
:t.ipiorL nur, was in der Umgebm1g gesprocl1 en wirù. 1 <:~ 

kann n un sehr wobl vorkommen, class <las Kind bei soinm1 
Nachsprechversuc.:hen Malhenr hat. 8 s finclot beim Ver
g loi ·lten mit lem Ohre, dass sein eigenes Rprachprotluld 
llÌcltr, so ldingt, wie ùas, was die Umgebung von:;prac lt ; tt ml 
Llas wirkt auf manche Kim1er d primierend, so dasR Rie 
manuhm al monatelang stumm bleiben. In all eu dim·wn 
Ji\ il len isL es gut, das Kind ruhig sich Relbst zu uberlasseu, 
Wl fii ngr. von selbst wieder zu sprochen an. Es bmn auer 
auclt sehr woltl sein , ùass die stark oinLretenclen Un lust
gp fliltl e e in e so s tarke .lJemmnng machen , da8s di<"~ wei f.ero 
I ~JJt.wick l ung der Spraclt e Zlllliich: r. 11i cht. meln· YOr si<:h 
gt:~lti., unù n un Lleibt rl as Kiud :-;unacbRt Htumm : os i st. 
hi)rHLumrn. 

Andrerseits kann es vorkomm en, ùass es auf die spree lt 
erregenden Heizc nichr. s t. ~Lrk gen ug rengiert, ùass es selLsL 
eine Art l! aulheit :,~,e i gt . l ~s versi.eht schon l unge a lles und 
erst ganz allmah lich heq uemt es sich encl lich , nun auclt 
nachzuahm en, was sich ihm ùarbietet, und sponr.an eiu 
\Vort hervorzubringen. Die Kinder zeigen demnach kein e 
recltte Lust an ùer Sprach bewegung. Es ist sehr intereRS UJJ L, 
ùass diose Lust an der Sprach bewegung bei ùen ver
sc.:hiedenen Ge chlechtern verschieden ist. DaR weibli c.: he 
C:l eschlecht zeigt eine weit grossere Neiguug dazu und ha1. 
viel mehr Ji'reude am Sprechen. Die Frau ist uns hierin 
bei weitem iiberlegen, ihre . prachliche Geschick]ichkeit iRt 
auch in gewissen somatischen Geschlechtsunterschieden be
gr i.tnclet: Dass clie Zungenmuskulatur des \Veibes uicht 
bloss relaLiv, sondern auch absolut die des Mannes iiber
trifft, ist o l'fenbar eine .l!,olge der Ùbung. Das kleine Kinrl 
zeigt schon ùas Gleiche. Knaben sint1 sprachlich viel 
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hauf-iger gehemmt al s M~iA1ch cn . lìie Unlu sL isL also sehr 
haufig eine Ursache <lieser Hemmung, und umgekehrL ent 
steht clie Unlust wieder daclurch, dass das Kim1 nicht r icht.ig 
nachsprechen kann und dies schwer empfim1ct. 

Eine sehr schwer ein~ehneiùem1e Storung isL L1ie m o to
r i s eh e A p h a s i e , w e nn tlurch irgend eine organi~clH' 

Storung im Gehirn das moLorische ~pra hzentrum au::; fttll L. 
Es ist ]dar, dass ein solcher Patient alle::; versLeht, abor 
nichts nachsprecbeu, noclt auch spontan sprecheu kam1. 
Die Ùbungen n un , die man amtell t, um anùere 'l'eile im 
GBhirn als Ersatz heranzv·,iehen, sinù in vieler Heziulnmg 
psychologisch iuteresl:iant. ~s zeigt l:iich namlich sehr oft , 
tlass der Betreffen l e sehlioss lich noch eiuige W ode ftbri g 
l1 at, class er beispielsweise ganz g ut automatisch '\V orLo an
wendet , wie >~ . B. fitr die Bejahung J a unù filr die Ver
neinung Nein. J a unu Nein sind aber keine gewohuli ' l! Bll 

W orte, da si e keinem spe~iell en Begritfe untRpreclnlll , 
sondern sie sin d eine automatische Verlmtip fuug mi L A ffir
mation re"P· Negation. Das sieht man am besLen in ùieRun 
pathologischen j!;ustanùen . Ich habe einen Aphasiker he
ha.w1elt, der Ja und Ncin richtig anwandte, J er abor nieht. 
imstande war, , J a" nachzu prechen ; das Wor tchAH ii el n !so 
automatisch richtig heraus : r wollt,e bejahen uml sng l e 
, .Ja", w Jl te verneinen und S<tgte ,Nein", war aber nichl 
imstam1e, die Artiku lation tli~ser 'VVorLchen willki.irliclt 
mwhzn ahmen. Ebell so bleibeu auclt and ore atttomaLische 
Sprachbewegungen haufi g vorhauùen. So wirù ja leider 
tlas Heten unseron Kind rn von J ugend auf mecbanisch 
beigebracht , sìe lcrnen beLen, olme den eigentlichen Sim1 
und Gedanken aller ·w orte inhaltlich zu erfassen. Das BeLeu 
w.in1 zur automatischen 'J'atigkeit ganz besonders bei 
Leuten , die es zur J ... ebensgewohnheit machen, bei l3eL
flc hwestern oder Bemfsbeterinnen . Dieses rein m~cb ani . clt o 
BeLen kann auch bei i.oLaler Aphasie besteheu bleiben. So 
Lat ein Assistent von mir einen Fall veroffentlicht, der sich 
auf eine alte 73 jahrige Dame mit absoluter motorischer 
Aphasie bezog. Gab m an ihr einen Rosenkranz, so bete l e 
sie Vaterunser und Ave Maria fliessend, aber sie war nicht 
imstande , Vater " willkiirlich nachzusprecben . F erner i!it. 
bekannt, dass das Fluchen sich eigentlich genau ebenso 
automatiscb vollzieht un d bei motorischen Aphasien oft 
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noch gut vorLanùen ist. Sagt man ,Himmelkrenzschock
schwerenot", so denkt man weder an ùen Uimmel, noch 
an ùas Kreuz usw., sondern man macht eine automatische 
Sprachbewegung. 

Sie sehen also: automatisch konnen die Sprachbewe
gungen bei motorischer Aphasie vorhanden sein, es fehlen 
nur di e willkiirlichen Artikulationen. Von s onstigen psycho
logisch interessanten Phanomenen bei motorischer Aphasie 
will ich nur eins erwahnen. Wenn man einem Aphasiker, 
ùer lange Zeit, jahrelang, nicht sprechen konnte, durch 
viole Mithe unù Arbeit wieder beigebracht hat, ein Wort 
nachzusprechen, z. B. das vVort ,Stuhl", so ist er dami t 
noch nicht imstande, spontan , Stuhl" zu sprechen. Da 
zeigt sich denn eben, ùass die Bahnen, die von den 'l'oil
vorstellungen zu diesern neu gebildeten motorischen Zentrum 
fi1hren, ùoch sehr schwach sind. Dagegen macht er den 
Klang richtig nach und verknitpft mit dem Klange auch 
richtig den Begriff ,Stuhl". Daher ist man gezwungen, 
nachdem man das Wort ,Stuhl" mit ihm gettbt hat, auch 
noch das Bild, den Begriff ,Stuhl" mit der nenen vVort
bcwegungsvorstellung zu verlmitpfen. Das geschieht am 
bestcn wio beirn Taubstummen durch Anschauungsbilùer. 
Ich klebe kleine bildliche Darstellungen in ein Vokabelheft 
unù schreibe das zugehorigo Wort daneben. Nun muss er 
8chrift nnd Bild zusammenhalten unù so wie man Vokabeln 
lernt, die Verkniipfung cles Begriffes mit der neugelernten 
Wortbewegung einitben. 

Die Gefiihlstone sind natitrlich rein negativ, besonders 
wenn der eingetretene Intelligenzdefekt nicht gross ist, 
empfindet der Kranke seine Lage ausserst peinlich, da er 
fortwahrend nach Worten sucht, sie aber nicht aussprechen 
Iran n. J ecler V ersuch missglitckt un d der Kranke ver
zweifelt schliesslich. Es ware fitr ihn aber doch einfach, 
z. B. ,Brot" anzudeuten, inclem er clie Essbewegung oder 
ùas Brotschneiclen mit der Gebarde wiedergibt. Er ist zu 
ungecluldig, zu eilig, sein Leidenszustand veranlasst ihn zu 
Bewegungen, rlie keiner versteht. Wi.trde ihm zunachst 
eine natitrliche Gebardensprache fi.tr alle pralrtischen Be
ùttrfnisse des ti:i.glichen Lebens beigebracht, so ware schon 
viel gewonnen, und die gemittliche Depression wiirde von 
selbst wesentlich geringer. 



369 

Vi al schwarer i;; t di e Depression no eh bei der s enso
ri sch en Aph as i e. Der Kranke, dem das Klangzeni;rum 
der Sprache fehlt, hort uoch ganz gut., er hort z. B. noch 
1\ftuùk, aber er versteht nieht mehr, was gesprochan wird . 
Dio vVortklange :finden kein Echo bei ibm, sie t:~ iml ihm 
wie das Lautgewirr einer ganz fremden Sprache, or ist 
w o r t ta u b. Dies e P atientan sin d nn.tiirlich vi al schwercr 
dra.u, weil sie stats glauben, aus Dingen, die andare sprecben, 
etwas haranszuhti ren, was gar n icht gesagt Wtlrde. 

Bei bestebenden R esten cles W ortborvermogans zeigL 
sich baufìg eine psychologisch recbt interessante Erschai
nung. Auf Vorsprecben wPrden sinnabnlicbe W orte go
antwortCit, die den BegrifC zwar uicht ganz gabau, aber 
ihm verwandt siud. So antwortet der Patieut auf das 
vorgesprochene W ort , Licht" mit , Lampe' ' auf , 'l'iute" 
mit ,:E'eder" u . a. m. Op p en h ei m uud We s tp h al habon 
bereits clariiber Beobachtungen angestellt, ich hahe bei deu 
wenigen sensoriscben Aphasikarn, dia ich bahandolto, da.· 
Gleiche gofunden. Auch das tharapeutisch0 Verfahrau lH:Ii 
sensori sch Aphasischen ist psychologisch intares >~ant. ~s 

hleibt zum Verstandnis cles Gosprochenen ein W eg iibrig , 
das isL der optiscbe. W enn der Paticnt diesen bewussL 
banutzen lernt, dann ist ihm geholfeu. Dieser ueuo Per
:.~eption sweg kann ihm dureh das ,Ablesen vom MUJl(lo" 
heigebracht warden und nun ist es hochst interassant, dass 
auf diese W eiso auch clie R este cles evenLuell noch vor
lmndenen H orweges weit mohr ausgenutzt werden. HaLLo 
der scnsorisch Aphasiscbe das Ablesen vom lVIunde ainige 
Zeit geiibt, und sprach ich nun zu dem Patieuten so, cla::;s 
or zwar meinen lVIund sah, aber meino Worte nicht horLe, 
dann ging das Ablesen der Lange der Ùbung ent~prechencl 
mohr ocler weniger schwerfallig. Liess ich ihn daun :;ieh 
umdrehon und sprach laut, so war dia Storung ebenso sLark 
wie vor Beginn der BBbandlung. Er horte o l r appor-
7.ipierLe wenig oder nichts. Liess ich ihn nun sich nm
drehen un d er sah di e W ortbewegungen un d h orte dio 
W ortklange gleichzeitig, dann ging es mit dem Antworten 
rosp. Nachsprechen ganz glatt. Daraus folgt, dass die bo
wusste Einiibung der opti chen Bahn die R este der aku
stischen P erzeptionsbahn re. p. cles Perzeptionszentrums weit 
starker zum Anldingen brachte, als die alleinige Beuutzung 
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des aku stischen W egeR vermocbte. Anr1rerseits unter
r-Mttzten die R esto des akustischon W eges die optische 
W ortperzeption g A.nz ungemein. E s hanùelte siuh also bei 
der Anwendung beicler Bahnen nicht urn oine eiufac:he 
Acldition der Sinneseindriicke, so nùern mehr urn eine 
Multiplikation. 

Der sensoiische Aphasiker ist, wie ich schon vorher
sagte, hochst deprimiert, er ist geradezu miss trauisch gegen 
seine Umgebung. Er hat schwer unter seinem 'Crbel zu 
loiden und man kann sich nicht wundern, wenn er infolge
dessen ein leicht reizbarer Mensch ist, mit dem schlecht 
isL, Kirschen zu essen, besonclers bei clen ersten Ùbungs
versuchen. Das erschwert die Behancllung manchmal in 
hochst unangenehmer W eise. 

V erlassen wir n un di e zentralen un d werfen no eh einen 
raschen Blick auf die peripher-expressiven Sprach
s t or unge n, so sin d bei diesen psychische Stornngen nicht 
haufig anzutre:ffen. Sie glauben gar nicht, wie gleichgi.lltig 
es manch einem Patienten ist, ob er durch die N ase spricht, 
ob er lispelt oder mit der Zunge anstosst. Es giebt viele 
Menschen, denen das durchaus nichts ausmacht, ja viele, 
ùie es gar nicht einmal bemerken, dass sie einen Sprach
fehler haben. So habe ich eine Dame in meiner Sprech
stunde gehabt, die mir ihr kleines Madchen brachte, dass 
mit einem sehr schweren Aussprachefehler behaftet war. 
]~s sprach das S seitwarts aus. Am Schluss der Unter
suchung sagte die M Lltter: ,Ich weisch gar nicht, von wem 
dasch Kind esch ha t!" Si e selbst ha t te denselben ;Fehler 
wio ihr Tochterehen, ja noch starker, es ware aber arztlich 
nicht ldug gewesen, ihr das von vornherein zu sagen. 

Aber auch peripher-expressive Sprachstorungen haben 
psychische Nebenerscheinungen. Gaumonspalten habeu 
manchmal sehr sichtbare psycbische Storungen und cino 
Liefe Depression zur Folge. I ch selbst habe leider den Fall 
crlebt, dass ein mi t G aumenspalte behafteter Patient si eh 
wegen seinos G-ebrechens im Tiergarten erschoss. Am 
nachsten 'l'age stand im Lokalanzeiger, dass er leider lange 
Zeit vergeblich in meiner Behandlung gewesen ware. Als 
ich genauer nachforschte, stellte sich heraus, dass er einem 
Madchen einen Liebesantrag gemacht hatte und dieses ihn 
seiner Sprache wegen ausgelacht hatte. -
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Ich h ab e J uristen in meiner Behandlung gebabt, junge 
Referendare, dio vorher nie eine Ahnung davon hatten, class 
sie lispelten. Als sie nun bei Goricht das Protokoll verlesen 
mnssten, und zum deutlichen Sprechen anfgefordert wnrclen, 
kam ihnen plotzlich ihre sprachliche Mindorwertigkeit zum 
Bewusstsein und sie kamen in tiefer Der ression zu mir. 

Sie sehen daraus, dass psychische Depressionen nicht 
allein mit den Stottern verkniipft sind, sie konnen auch bei 
jedem anderen SprachCehler vorhanden sein. Ein weitorcs 
Beispiel : V or einigen J ahren kam oin Kommandeur in 
!Jochster Aufregung zu mir und rzahlte, dass er am 'l'age 
vorher seine siebzehnjahrige Tochter auf den grossen Garnison
ball gefiihrt hatte. Samtliche Offiziere hatten sie zum 'l'an,; 
aufgefordert; sowie sie aber den Mund aufgetan, seien si 
unwillkiirlich zuriickgeprallt und sein Kind habe schliesslich 
den Ball weinend verlassen. Es war ein bildhttbsches 
Maclchen, wenn sie aber zu sprechen begann, stutzte man 
wohl oder iibel, da sie clas S in einer hochst unangenehmen 
W eise aus clero rechten Mundwinkel zischte. Die Depression 
war gross, verschwancl aber mit dem leicht zu beseitigendon 
Ùbel. V or J ahren ha be i eh einon ahnlichen Fall mi t clem 
verstorbenen S. Gnttmann beobachtet. Der siebenjahrige 
Junge lispelte durch clie Naso, war ein Kind reicher Eltern, 
so dass er zu Haus unterrichtet wnrde und wenig mit 
anderen Knaben znsammenkam. Eines Tages war er anf 
einem Kinclerball. Die Kinder hatten seinen Fehler bemerkt, 
bose Buben ahmten ihm nach, er kam weinencl nach Hauso, 
ver~eigerte Nahrungsaufnahme uncl blieb mehrero Tage 
stumm. (Aphrasia voluntaria.) Die Ùbungen, clio wir vor
nahmen, beseitigten nach 14. 'l'agen das nasale Lispeln und 
die psychische Depression. 

Psycbische Depressionon sind demnach, wi e Sio schcu, 
bei allcn Sprachst.orungen vorbanclen, auch bei scheinbar 
sehr einfachen. Heilt man aber die SLorungen, so ver
schwind n die Depressionen wie der Schnec an der Sonne, 
sie sind deshalb als einfache Folgeerscheinnngen an,;Llsehcn. 
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IJittcrat·iscbe U mschan. 
I m vorigen J ahre wurde im Centralbl~Ltt; fur Laryngo

J ogie, Rhinologie etc. von Spie s s- Franhfur(; eine An frage 
gestellt, die eine grèissere Diskussion %Ur F olgo l1 atLe. Da 
dio dort verhandelte Frage auch fùr unsere Leser Interesse. 
besitzt, geben wir auszugsweise die c1iesbezi.iglich ver
ui'Fentli chten lVIi.tteilungen wieder. In einer ausfithrlichen 
Arbeit ,Ober Tauschungen des GehOrs in Bezug auf Tonhohe 
und Klangfarbe" giebt Prof. A. Bar t h- Leipzig zunachHt 
cino vollstandige Darstellung der bis zu seiner Arbeit ver
oifentlichten Mitteilungen, die wir hier wiederholen wollen. 
B art h sagt: 

In Heft 2 cles Intern. Centralblatts fur Laryngologie, 
RLinologie und verwandte Wi ·senschaften steht im Brief
kasten 11 eine stimmphysiologische Anfrage" von Spies s 
Frankfurt a/M. : ,Lasst man einen Ton mit geschlosseuen 
Lippen summen, so wird derselbe bei freier Durchgangigkeit 
be i d e r N asenseiten k e i n e Aenderung seiner T o n h o h c 
erfahren, wenn man ein Nasenloch zuhalt . Ist ùagegen 
e in e Nasenseite bis zu einem gewissen Grade verengt, 
so wird die Tonhohe cles gesamten 'rones oft um einen 
halb n Ton und mehr herabg eh en, sobald man die nicht 
verengte Nasenseite schliesst . Da ich mir fùr diese merk
wurdige Tatsache keiue stichhaltige Erklarung geben kann, 
dieselbe aber sowohl vom Standpunkte der Stimmphysio
logie als auch fùr die Behandlung von Stin ,mstorungeu 
wichtig halte, ersuche ich die Kollegen, mir ihre Ansicht 
hieruber mitteilen zu wollen."' 

In Heft 3 find en sich hierauf zwei Ant>vorteu. Dic 
erste ist von mir un d lautet: 

,Im 2. Hefte 1902 bringt Spi e s s - Frankfurt eine 
stimmphysiologische Anfrage, die sich nicht im Sinne des 
Fra.gestellers beantworten lasst, da sie auf einer irrigen Be
obachtung beruht. Richtig ist die Beobachtnng folgender
massen: Lasst man einen Ton bei geschlosseneu Lippen 
summen, so wird derselbe bei freier Durchgangigkeit beider 
N asensoiten etwas tiefer erscheinen, wenn man ein N asen
loch zuhalt. I st aber eine Nasensei(;e vereugt;, so wird der 
Unterschied in dar Klanghohe noch auffallender, wenn man 
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die freia Seite der Nase versch liesst; und zwar die Differenz 
um so grosser, je enger die ofieu gelassene Seite der Nase 
ist. - E s haudelt sich hierLei aber nm· um die verandarta 
Klangfarbe, nicht um dia Tonhohe. Und damit verliert 
auch ùie Beobaclttung all e~ Au.ffallenùe. Auliehe Irrti:imer 
von Verwec!J selung zwischen Klangfarbe und Tonhol1e 
kommeu mehrfach vor, uud so werden danu besonders 
gelehrte Theorien zur Erklarung aufgestellt ( vgl. die Dipla
kusis). Interessant ist mir daran immer am meisten, wie 
gerade in dem Kapitel geiibte und erfahrane Leute oft am 
Ieichtesten '1\tuschungen unterliegen . Ich konnte meiue 
vorstehende Behauptung durch weitere Ausfuhrungen be
weiseu, und bin auf Wnnsch bereit dazu, glaube aber, sie 
wird bei Beobachtung weiterer Versuche schon an uud flir 
sich einleuchten; andererseits beflirchte ich, dass der H err 
Herausgeber des Centralblattes es gern sieht, wenu ich 
nicht zu viel Raum fur meina Antwort beanspruche. u 

Die zweite stammt von Gu tzmann: 
, Auf di e Anfrage von H e n-n Dr. S p i es s h ab e i eh 

diesem direkt geantwortet. Sollten Sie aber der Meiuuug 
sein, dass meine Erkliirung des Phiinomens irgendwie all
gemeines Interesse hat, so stelle ich sie im Folgenden dem 
Centralblatt auch zur Verfi:igung. 

Dia Beobachtung an sioh ist richtig. Ich habe sie 
ofter bei Sprachiibungen an Patienten mit angeborener 
Gaumeuspalte wahrgenommen un d mir stets so erklart: 

Bei starkerer V erengerung einer N asenhalfte kommt, 
weun man beim m-Summen die andere Nasenhalfte schlie~<st, 

eine Stauung d es Exspirationsstromes un d dami t V e r
l a n g sa m un g zu Stande. Stromt di e Luft langRamer, so 
wird der Ton unter sonst gleicher Spannung der Stimm
Jippen tiefer. lm Grunde genommen ist es also dieselbe Er
scbeinung, wie das Detonieren nacb oben bei Verstiirkung 
un d das Detonieren n a c h un t e n bei Abschwachung der 
Stimme. 

Der Grad der Nasenverengerung muss derart sein, 
dass er di e gera d a w i r k e n d e Exspirationskraft ubertrifft. 
Experimentell lasst er si eh folgermassen zeigen: 

Bliist man einen ki:instJichen, mit Ansatzrohr versehenen 
Kehlkopf durch einan mit Gewicht beschwartan BlasebaJg 
g l tlichmas s ig an und verlagert das Ansatzrohr durch dia 

-------·-
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vorgehaltene Haud, so wird bei. e.inem gewissen Graùe der 
Verengerung der Exspirationsstrom merklieh langsamer und 
ùie kiinstliche Stimme sofort tiefer. Durch Aufzeichnen der 
Blasebalgbewegungen lasr:;t sich clie Vedangsamung genau 
bestimmen. 

Achtet der Patient aber auf die Tonhohe. so verstarkt 
er ùie E xspirationskral't, um auf der Tonhohe zu bleiben. « 

Alsdann erhielt ich von Herrn Kollegen Spie ss llie 
schriftliche Aufforùerung, ùie Beweise fi.tr meiue Anschauung 
zu bringen. 

Weiter folgen zwei im Allgemeinen mi t der G u t z
m a n n' s ilbereinstimmende ErkHi.rungen. In Heft 4 d es 
7-entralblattes von H errn J orge n Molle r aus Kopenhagen: 

,Im 3. Heft 1902 des Zentralblattes Ji.tr Laryngologie 
hat Herr Prof. Barth eine stimmphysiologische Anfrage 
von Dr. Spie s s beantwortet un d meint, es handle sich um 
eine Verwechslung zwischen Klangfarbe und Tonhohe; in
dess ist Herr Pro f. Bar t h selbst das Opfer einer Tauschung 
geworden, indem er niuht mit dem Umstande rechnet, dass 
in den meisten Fallen ein einigermassen musikalischer 
Mensch durch veranderte Spannung der Stirnmlippen oùer 
durch veranderte Starke des Anblasens die Tonhohe regu
lieren wird, falls irgend ein anderer der dieselbe bestimmen
Jen Faktoren geàndert wird. Ich habe an mir selbst den 
Spi e ss 'schen Versuch nachprobiert und ich glaube als 
geiibter Sanger soviel Herrschaft iiber die Spannung meiner 
Stimmlippen sowie ii ber die Starke des Anblasens zu ha ben, 
dass ich beide vollig konstant zu halten vermag; es zeigt 
sich dann, dass bei m V erschliessen d es einen N asenlochs 
der hervorgebrachte 'ron ti e f e r wird ( ausser e1mger 
Aenùerung der Klangfarbe); wenn ich den Ton in gleicher 
Hohe halten will, geschieht es hauptsii.chlich durch ver
starktes Anblasen. 

Auf die Erklarung des Phii.nomens werde ich nicht 
naher eingehen, sondern nur bemerken, dass mir die von 
Herrn Dr. Gutzmann gegebene Erklarung zutreffend 
erscheint." 

In Heft 6 des Zentralblattes schreibt Herr Dr. 
Bukofz er- Konigsberg: 

,Zwar hat Gutzmann eine mit meiner Anschauung 
ziemlich conforme Antwort auf Ihre stimmphysiologische 



375 

Frage bereits erteilt, doch will es mir scheinen, dass seine 
Ausfiihrungen gewisser nicht unwichtiger Erganzungen und 
Erweiterangen bediirfen. 

Barth ist denn doch leicht iiber die Sache hinweg
gegangen. Durch die Klangfarbe kann hochstens einmal 
( etwa bei Blechinstrnmenten o der beim Alt o der 'J.1enor) 
die Oktavenlage eines einzelnen 'J.lones oder einer Tonfolge 
dem Ohre ungewiss werden; niemals a ber kann in einem 
auch nur hal~wegs getlbten Obre ein Zweifel tlber das 
V erhaltnis der Sch wingungszahlen der Ton e untereinander 
entstehen. 

Ihre Beobachtung ist richtig. Zur Erklarung: Wir 
diirfen nicht vergessen, dass die Stimmlippen bei der 
Phonation durch den Exspirationsstrom nach oben gewolbt 
werden. J e starker der Luftstrom, um so mehr werden 
ùie Stimmbander nach oben gewolbt und gedehnt werden, 
um so hoher wird der Ton iiber die beabsichtigte Hohe 
steigen, wenn nicht ein Ausgleichsmechanismus in Kraft 
tritt. - Bei Sangern findet nun ein volliger Ausgleich cles 
Fehlers statt. Sie ,treiben' den Ton beim Crescendosingen 
also nicht in die Hohe, wie die Ungeiibten. Der Aus
gleichsmechanismus durfte darin bestehen, dass beim Ansatz 
jedes Tones mit dem Faktor der Dehnung der Stimmbander 
ùurch den Exspirationsstrom von vornherein gerechnet und 
der Ton je nach der beabsichtigten Starke tiefer eingestellt 
wird, und zwar bei Sangern durch feinste Ausbildung cles 
an sich schon sehr differenzierten Phonationsmuskelgefiihls 
am promptesten und durch die Gewohnheit ,automatisch'. 
- Wird nun das Ansatzrohr auf ein Minimum verengt, 
wie in Ihrem Versuch, so muss durch die entstehende Riick
stauung cles Exspirationsstromes eine Planierung cles Stimm
bandniveaus, also eine Entspanmmg, ein Tieferwerden cles 
'J.lones eintreten. Zu Anfang ! Denn spater kontrollieren 
sie die Abweichung cles Tones durch ihr Ohr und stellen 
sie ab, indem sie beide Fehlerquellen tilgen, aber nicht, 
wie Gutzmann meint, nur den Exspirationsstrom ver
starken, sondern auch den Ausgleichsmechanismus ausser 
Thatigkeit setzen. Denn di e V erstarkung d es Exspirations
stromes wilrde auch eine Verstarkung cles Rtlckstauungs
stromes bewirken, konnte also fiir sich allein kaum den Fehler 
aufheben. 
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Ù brigew; zeig t Ihr Experim ent unù clie nachfolgende 
Korrektm· der 'l'onhohe sehr schon ùie norm ale primare 
L eitLmg der Tongebung dm·ch das P bonationsmuskelgefi.thl 
und die erst selmnùare Kontrolle durch ùas Ohr, so dass 
das W un der bare cles richtigen Einsetzens eines Tones vor 
dor Kontrolle durch das Ohr auf unser minutioses Muskel
gefi.ihl zuruckgefi.thrt werden muss, welches in Folge er
staunlicher Ùbung und reichlicher Ausstattung mit Nerven
elementen, bei Intention bestimm ter 'Fonhohe und Ton
stiirke auch in gleichbestimmter InLensitat auftretend, uns 
von der HichLigkeit der ~instellung, und zwar noch fr iiher 
Kunde giebt, als das Ohr. Solite es dann noch in der 
That ti.berraschen , wenn zur Erziehung di eser Empfind
lich keit der rein motorische Hecurrens no eh kurz v or seiner 
Endausbreitung seusible F asern aus clero N. laryng. superi or 
mit sich nahme (Rét hi), um flir ùie zartesten Muskel
aktionen einen Indicator dicht bei sich zu fi.th:t·en '? " 

Von den Auseinandersetzungen B a r t h ' s wollen wir 
nur das rein Tatsachliche roit seinen W orten hier wieder
geben . Er versucht.e den Spi ess'schen Versuch an s i ch 
>: elb s t und zeichnete die Schallwellen auf, wahrend er eine 
zeitkvntroll iereude Rtimmgabel ihre Kurven daueben schreiben 
Ji esH. Meiues Erachtem ist dies k e i n zulassiges V erfahren, 
nm o bjekti v iiber den Spi ess'schen Versuch urteilen zu 
];:onnen. An den R esul taten zweifle ich aber d urchll.us ni cht. 

Barth sagt iiber seine Versuche folgendes : 
,Bei clero Versuch von Sp iess bleibt ùer Mund ge

Rchlossen, und es andert. an clero gesummten Ton nichts, 
wenn ich nun zwischen die geschlossenen L ippen noch 
einen offenen Guromischlauch nehme, dessen ausseres Ende 
mit einer Membran abgeschlossen ist. Diese Membmu wird 
mi t einem H ebel verbunden , der die Scball s chwingung~n 

uuf die beruss te F laebe der rotirenden Ludwig 'schen 
'l'rommel aufschreiben ka.nn. Treffe ieb in dieser W eise 
die Versuchsanordnung und mache den Spie s s' schen Ver
such, so ist die Tondiffel'enz ebenso zu horen, wie wenn 
ich den Versuch einfach mit geschlossenen Lippen mache, 
ohne den Gummiscblauch dazwischen zu haben. Nach 
mehreren nicht zufriedenstellenden Versuchsn mit ver
schiedenen Membranen wahlte ich die Aufnahmekapsel 
eines P honographen und w•rlaugerte den schreibenden Stift 
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mi t oinem dti11n a.uf:grr.ogenen Gla Tohrchen anf 8,5 C'm. 

An daH au1'sere Ende de~selben klebte ich zum Auf:schreiuen 
ein Streifchen von einem 'l'aubenfederkiel. DieRe Versuchs
nuordnung gieùL fur unsorcn Zweck voll~tandig ausreicheuclo 
Kurven. 

Untersucht wurclen die Tone alle von G bis g; einzelne 
clavon mehrfach; au serdem noch einige der unten:;trichenen 
OktavP. Die Kurve des hochsten aufgenommenen Tones ist 
c2• Das ist aber :::chon kein Summen mohr. D.1bei zeigL 
sicl1 zunachst., dass der H0bel scharf genug auf die Scholl
we1l.on der :-> ummenòen 8timme reagiert, um richtige W rLc 
zu geben; von clflr 'l'iefo zm Huhe nehmcn die aufgezeic:lmoLen 
Schallschwingungen anfstoigencl an Zahl zu, uucl dio ·wellon
borge wenlen klcinor Es .fiuden sich a.ber auch einigo 
Versuchsfehler ein . Drr wiehtigste derselben ist, clftss dio 
I..Judwig' sche 'l'rommel, wouigstens mein Exemplar, si(·h 
nicbt glcichmii.ssig genug ùreht, so das>~ b i der KleinheiL 
WorLc dadurch doch nachweisbare Differenzon entstehcn. 
Das beste ist doswegcn, man lasst neben den Kurven der 
Summstimme eine eleh:tromotorisch betriebene StimmgRbcl 
ihre Koutrollschwingungen aul:s,chreiben unrl vergleicht beide 
mit oinander. E· ergi1•bt sich da ftir den Versuch vou 
Sriess, dass die Knrvon bei offener und einseitig vor
schlossener Nase sich entweder vollig gleich bleibeu, oder 
clas bei einzelnen V ersuchen so geriuge Diffen1nze11 auf
LroLen, dass man aueh diese auf einen Versuchsfehlor -
dio Schwingungrm der regisLrierenden Stimmgabel als sichor 
konstant angenommen, vielleicht auf ein geringes Schwanken 
in der Stimme - zurtieldùhren muss. J edenfalls wird 
n iomand auf den Geclanken kommen, das es sich um dio 
von Spiess und seinen Anbangern angenommeno Vor
audenmg in der 'l'onhohe handelt, wenn man mit ihnen 
Llen vVechsel der Schwingungen in der auf- und absteigemlen 
Tonleiter vergleicht. Um das recht cleutlich zu machen, 
habe ich z. B. erst dio Kurve von F, dann clie von Fis 
bei offener N ase aufschreiben lassen, un d schliesslich no eh 
dio von Fis bei verschlossener Na'ìe: F = 265; Fis (N~tse 

offeu) = 287; Fis (oin Nasengang geschlossen) = 288 
Schwingungen, wahrend die kontrolieronde SLimmgal1el (l 00 
Schwingungen in der Sckunde) 320 Schwingungen machte, 
c = 415; cis (offeu Naso) 453; cis (einseitig ge~chlossene 
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Naf<e) = 45fi ; StimmgabP] 300 Achwingnngen . A = 4.90; 

(' (offene Naso) = 5 l fi; f (oinseit.ig gof;rhlo:Jscne Na s<>) = 
517 ; f (offone Nase) = 506; Stimmga!Jcl 000 Schwing ungcn. 
JY[an sieht also, di e Schwingungszahl bei o:frouer uru1 gc
scJJl osscHer Nase fast vollig gleich, VO I' All oro h:einc Ali· 
naherung an clen zunachst znm Vcrgleich absichtlich AJigc
gebenen tie f'eren Ton. Aufùdlen konnte j a beim loLzten 
Versuch das Sinken der Schwingung en bei dem zuletzf; 
gepriiften f bei olfcnor Naso. Jch hatto mich aber wabrend 
der mehrfacben Drohung der 'L'rommel immer bemtiht, don 
gJeicben 'L'on g leichmass ig stark anzuhalten. B ei der leb-:ten 
Drehung wurde es mit ;der Luft knapp, der Ton senldo 
sich: dab or die so niedrigen Scballwellen, die verminc1 rtc 
Schwingungszahl. Diese Jetztere Ersch inung entsprich t 
also der Erkla.rung Gu tzmann 's. - Auch ohno die gleich
zeitig registrirende Stimmgabol kommt man ungefahr zu 
don gleichen R esultaton. So ha be ich hier z. B. c 2, welchcs 
auf der gleichen Linienlange, bei offener Nase 1600, bei 
einsoitig gosch lossener 1608 Schwingungen gezeichnet. .E:> 
konn en aber da auifallcnd e, und, wenn man nicht weiss, 
dass es sich um Versnchsfehl cr handelt, unerklttrlicbe Ditfo
renzcn vorkommen, so z, B. d ( offene Naso) = 4 80; d ( oin
Rcitig g e.·chlossene Nase) = 527. Merkwtirdig ist, dass, 
wo ich einen Untorschicd in der Schwingungszahl bei 
offener un d geschlossoner N asc in meiucn Aufzeichnungon 
:Hucle, dio vermehrte Schwiugungszahl fast immer auf rl en 
Ton bei geschlossener NaEZe trifft, so dass der letz tore 'L'ou 
rler hohere sein miisste, entgegongesetzt rler Anschaunng 
von Api css uml seinen Anhaugern. Nach den vorher
gobonden AuseinA.nclerse{:zuugen is f; da~; jcdoch nur Zufall 
und Tauschung ." 

Bar t h zieht folgencle SchJ nssfolgerungen: 
l. Durch Veranderuug der ZnsammenseLzung in don 

Obcr téinen wird jeder 'L'on in sein er Klangwirkung hi.ihor 
ocler tiefer. 

2. Diese Veranderung wird von einer grossen Zahl von 
Menschen, mehr oder weniger bewusst, nur als Verancle
rung der Klangfarbe aufgenommen. 

3. Es giebt aber eine nicht geringe Zahl von P ersonen , 
welche teils aus sich heraus, teils auf Grund von Suggestion 
dm·ch Andere, clie Veranderung der Hohe des Tones nicht 
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in der veranderten Klangfarbe, sondern m emer verander
ten Stellung cles 'l'ones in der 'l'onleiter suchen. 

4. Es ist charakteristisch bei dieser Tauschung, obwohl 
ihr gerade geitbte Musiker nicht selten verfallen, dass die 
Beurteilung, um wieviel der Ton in der Tonleiter nach 
Hohe oder 'l'iefe sich veriindert, fùr den Einzelnen recht 
unsicher, und bei mehreren Individuen sehr verschiedeu 
ausfallt ; dass es fast ausnahmslos schwer wird, dìesen schein
bar anderen Ton nun wirklich auch nachzusingen. 

5. Die Tauschung scheint am leichtesten aufzutreten, 
wenn ein Ton unter bisher ungewohnten Verhaltnissen 
seine Klangfarbe so andert, dass nun beide verschiedenen 
Klange kurz nach einander (Versuch von Spiess) oder 
zu gleicher Zeit mit einander (Diplakusis) verglichen werden 
konnen, so dass der thatsachliche Hohenunterschied beider 
Klange immer wieder zum Bewusstsein kommt. 

6. Bedingt wird die V eriinderung in der Klangfarbe 
unter Umstanden vìelleicht schon durch veranderte Be
dingungen beim Entstehen des Tones (Auftreten oder Ver
schwinden von Partialschwingungen), am haufigsten aber 
bei der Fortleitung (veranderte Resonanz des tonerzeugen
den Jnstrumentes, Veranderungen in der Ùberleitung bis 
zum inneren Ohr, besonders also auch in den ausseren 
Teilen des Ohres, wie Trommelfell und Horknochelchenkette). 

7. Die Diplakusis wi.trde bei Paukenhohlenerkrankungen 
demnach wohl noch viel haufiger beobachtet werden, als 
os der Fall ist, wenn nicht eine grosse Zahl der Patienten 
den 'l'on in richtiger Weise nur ndumpfer, wie aus der 
Ferne, aus dem Keller" kommend horten, anstatt ihm 
wegen seines Klangunterschiedes in Hohe oder Tiefe einen 
veriinderten Platz in der Tonleiter anzuweisen. 

Hen Professar Barth machte bei Beginn des oben 
wiedergegebenen Vortrages den 8 p i es s' schen Versuch an 
sich selbst vor, indem er zuniichst fesstellt, dass seine linke 
N asenhalfte zur Zeit weniger durchgiingig war als di e 
rechte und sich dann wiihrend cles Summens die rechte 
N ase zuhielt. Er h atte mi eh liebenswitrdiger Weise zu 
seinem Vortrage direkt eingeladen und fragte mich nun 
in der Sitzung direkt: ,Nicht wahr, das ìst doch der 
S p i es s' sche Versuch ?" worauf ich mi t Bestimmtheit sofort 
,Nein" antwortete. Es war ja, was ich auch in der nach-
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folgenden Diskussion hcrvorhob, em wesen t lich e r 
Punkt, clor go nti ge nd e Grad d e r Vorengo rung dor 
Naso ausgclassen un d der Versuch muss notwendig an 
einer nicht vorbereiteten P erson ausgefi.ihrt werden, weil 
sonst m o m o n t a n kompensatorisch Krafte in Bewegung 
geseLzt werden , um den 'l'on nicht sinken zu lassen. Es 
ist daher fa l s c h , di e P atienten danach zu fragen, oh ihror 
Meinnng nach der Ton tiefer wird, das wùrdc leichL 
suggostiv wirken und das Resnltat ware unbrauchbar. lch 
ha be phonautographisch zur V ervollRtfindigung meiner E r
k larung ÙPS S p i e ss' schen V ersuches di e E rscheinung unter
sucht, und dabei thatsachli.ch ein Sinken cles Tones kon
staticren konnen. Bei einem anderen V ersuch, den Herr 
Pro f. Barth gelegentlich der Diskussion an sich selbst 
vor fiihrte, um zu beweisen, dass k e i n e 'l'onherabsetzung 
eintreto, selbst wenn man eine noch so starke Verengerung 
der Ausflussoffnung vornimmt, wiess ich wieder darauf hi.n, 
dass ein an ihm selbst angestellter Versuch n i. c h t bo
weisend sei, dass man aber bei diesem Versuche deutlich 
sehon konnte, wie Herr B. den Exspirationsdruck forl
wuhronc1 verstarken musste, um auf derselben Tonhohe zn 
bleiben. Prof. Barth gab denn auch zu, dass b e i 
Na c h l:assen d es Luftdru c k s von d e n Lungen auf:l 
oin c unb ea b s ichtigte Vert iefung cles Tones ein
t r eto n kann. Dass dies bei plotzlicher, unerwarteter 
Verongerung der AusflussoFEnung thatsiicblich ebenfalls ge
schich L, ist schon rein mechanisch erldarlich und damit 
auch die Frage bereits in meinem Sinne entschieden. 

Da H err P rof. Bar t h oh ne Beriicksichtigung diesor 
DiBkussion sei ne Arbeit verof[entlichte, so ha t J o r go n 
M oll e r mit R echt uoch einmal gegon seine Au(fassnng 
protestiert In demselbcn Arohiv fùhrt er gcgen Bar L h 
[olgendes aus, was sich mit meinen Anschauungen vollig 
cleckt. Er sagt : 

,Herr P rofesHor B ar L h mcint nun, es erleido bei dem 
::0uhalton oineR N ascnlochs der hervorgebnwhLe Tou nur 
an der K langfarbe eine Veranderuug, wii.hrend clie Tonbohe 
u u veraudert bleibe, un d er meint, wir a.ndem vier hatten 
cl' c Klangfarbo Ull(l di e Tonhohe verwech r-;el L W aluencl 
dagegcn i eh nicht den geringHten Zweifel iiber clas m usikalische 
Gehor Pro f. B a r t h s aussprechen wercle, ist e.· meiner 
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Ansi eh t nach sogar ganz itberfli.t~ :--: ig gewef'en, das~ì or selb ' t 
seine Ergebnisse durch so viele Musiker hat kontrollieren 
la~sen. Erstens weiss ich aber dann nicht gauz genau, ob 
Professur Barth auch Llie Spiess'schen Versucho iu 
1·ichtiger W eise nachgemacht hat, d. h. ob er dafih' gesorgL 
hat, da~s das eine Nasenloch etwas verstopft ware, denn 
sonst bekommt m an, wie Spie s s es selber f:lagt, beim Zu
halten cles anderen N a:;enloches keine Veranderun O' der t:> 

Tonhohe (dagegen wohl eiue Veranderung der Klangf<'t.rbe). 
Uncl zweiteus noch hat Prof. Barth eineu Hauptfehlor 
gemacht, iudem er ausscLlies:;lich mit. sich selber experi
roentiert ha t; alle seine Experimente bewiesen daher weii;er 
nichts, als dass das automatische Regulieren der Tonhohe 
bei m Professar Bar t l1 so schnell v or si eh geht, dass ]mine 
Veranclerung der 'l'onhohe sich bei ihm beobachten las:e. 
Jch war clann leider, als Prof B a r t h s Arbeit erschien, so 
beschaftigt, dass ich damals nicht die Zeit fì.nden konnte, 
irgendwelche Experimente vorzunehmen. Meine Erwiderung 
kommt cleshalb etwas spat, nachdem ich in der letzten Zoit 
wierlerum mi t dieser Frage mich uaher beschaftigt ha be." 

"Jetzt bin ich den Weg gegangen, dass ich unsere 
besten Sanger aufgesucht habe, um mit ihnen zu experi
mentieren, die sich alle sehr liebens wiirdig zu meiner Ver
fi1gung stellten. Dann bin ich in Jieser Weise vorgegangen 
Von clero Zweck des Versuches habe ich ihueu ui chts ge
sagt, habe sie [tber nur angewiesen, die Starke cles An
blasens sowie d.ie Spannung der Stimmlippen moglicbst 
egal zn halten. Ich habe, wenn nicht zufallig das eine 
der NasenlOcher schon von selbst weniger durchgangig war, 
mit Watte dasselbe teilweise verstopft. Danu habe ich 
tlen betreffenden mit geschlossenen Lippen ein.eu Ton 
summen lassen und habe ihm das andere Nasenloch n.b
wechselnd zugehalten und freigelassen, wobei man aufpassen 
muss, class man es nicht allmahlich, sondern aber plotzlich 

verschliesse." 
,In drei Fallen wurde vom Schliessen. bezw. Offuen des 

N asenloches dann also di e Tonhohe nicht beeinfl.usst, in den 
iibrigen sechs Fallen trat aber mehr oder weniger deutlich 
ein Sinken des 'l'ones beim ScLliessen unù Steigen beim 
Qf[oen auf, und dieses letzte war mehrmals am leichtesten 
wahrnebmbar ; nuu aber J,r.itt, ganz unwillkurlicb im nachst.en 
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Augenblick eine Regulierung der 'l'onholte ein mittelst ver
Htii.rkten bezw. abgeschwachten Anblasens; es hat nur bei 
einem oinzigen der untersuchten Henen sich der 'l'on auf 
der ueuen Stufe gehalten, indem dieser Herr zufolge meiner 
Anweisung uur um die Starlre cles Anblasens und um dio 
Spannung der Stimmlippen sich belrtimmerte, c1ie Tonhobo 
aber, wie sie sein wollte, gelas::;en hat. Dass sonst sofor t 
die Tonhohe reguliert wird, sogar da.ss man bisweilen gar 
keine V eranderung wahrnehmen lrann, ist a ber lei eh t ver
sLandlich, indem so geubteu Sangern dieses derart in das 
Blut iibergegaugen ist, dass, was auch sonst geschehe, dio 
'l'onhohe immer diesel be bleiben muss; vielleicbt wùrde 
man, jedoch bei Nichtsangern, mehr lronstante Resultate 
erreichen. Ebenfalls erklarlich ist e:, dass, weil der Sanger 
111ehr daran gewohnt ist, irgendeine plotzliche Veranderuug 
der Luftpassage dureh verstarktes Au blasen als umgekehrL 
ein plotzliches Freiwerden durch schwucheres Anblasen zn 
kompensieren, man ùas Steigen cles Tonos beim Ofinen bi::;
weilen leichter wahrnehmen kann, als das Sinken des Toues 
beim Schliessen." 

nN atiirlich ha be ich dann aucb no eh mi t mir selb>d; 
wieclerholt experimcntiert, immer aber enthalteu cliese Ex
perimente eine gewisse Gefahr der Autosuggestiou, was 
sich ganz besonders bei einer bestimmten Gclegenheit mir 
aufclrangte. Nach dem Experimentieren m1t dem ersLen 
der Herren sassen wir uber die ganze Frage im Gespri:i.ch 
uud habe ich dabei au mir ::;elber demonstriert , wie cler 
'ron beim Zuhalten eines N asenloches sinkt; es ha t a ber 
der betreffende Herr mich ùann darauf aufmerksam mach n 
konnen, dass einmal es mir passiert ware, den Tou siukeu 
zu lassen, uoch bevor das Nasenloch geschlos:;eu ware. 
Sodann ha be i eh bei meinen spateren V ersucheu besser 
clarauf aufgepasst, damit ich nicht etwa wiederum einer 
solchen Autosuggestion unterliege. Besouders hier beweisend 
erscheint mir dann noch der Ausfall, den meine Versuche 
ein paarmal gehabt haben. In diesem Frtthling ist mir die 
linke N asenhalfte wahrend der meisten Zeit ein wenig ver
:stopft gewesen; ohne weiteres ha be i eh daher in der W eise 
experimentieren konnen, dass i eh mir das rechte N asenloch 
zuhielt. Eines Tages habe ich dennoch in das linke Nasen
loch aus Vor::;icht einen Wattepfropf eiugelegt und ich 
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wurù.e sodann er::;tauut, dass der Ton nicht wie sonst um 
einen halben Ton, sondern um eine ganz kleine Terze 
niedriger wurde. Meinen Versuch babe ich ein anderes 
Mal ganz wie sonst angestellt und bin erstaunt geweseu, 
dass ~ich aber die Tonbohe uicht verandere; es hat sich 
jedoch dann gezeigt, clas::; ausnabmsweise jetzt die linke 
Nasenhalfte ii·ei, die rechte dagegeu etwa:; verstopft wn.r; 
beim Wieclerholen des Versuches, indem ich jetzt das lin1 e 
N asenloch zuhielt, ist mir daun der Ton richtig um einen 
ganzen 'ron gesunken. Scbliesslich habe ich an demselben 
'l'age versucbt, in sehr ::;chneller Folge das linke Nasenloch 
abwechselnd znzudri:i.cken und freizulassen, und es ist in 
di eser W eise ein formlicher Trillar entstandeu, ohne dass 
mein Kehlkopf von der Trillerbewegung das geringste aus~ 

gefiihrt htltte; ich denke doch aber, man werde zugeben 
mussen, dass, selbst ob man nicht fùr gewohnlich die Ab
stufung von Ton zu Ton :in seinem Kehlkopfe immer ganz 
deutlich fiihlen kann, sich doch immer die Trillerbewegung 
bemcrkbar machen werde, so dass keine Selbsttauschung 
hi er moglich sei." 

71Ich habe ii.brigens den Versuch an mir selbst zu wieder
holten Malen in Gegenwart anderer musikalischen Personen 
angestellt, und sie alle haben meine Beobachtungen bestatigt; 
ù.agegen habe ich es fi.tr i:i.berfl.li.ssig gehalten, Versuche mit 
der berussten Trommel anzustellen, indem in betreff der 
'ronhohe, wo es sich um einen halben Ton oder mehr 
handelt, man docb schwerlich einer Tauschung untediegt. 
Notigenfalls werden die besten Kopenhagener Musiker, 
welche samtlich micb kennen, das Zeugnis mir geben konnen, 
dass mein musikalisches Gebor ein tadelloses sei. Wieder
hoU habe ich dann auch noch sowohl mittelst des Klavierf.J 
als mittelst der Stimmgabeln kontroUiertJ dass tatsacblich 
e::s si eh bei meinen Experiment.en um e in e V eranderung der 
der Tonhbhe handle. Dass nun bei Tonen verschieclener 
Klangfarbe man sich wobl betreffend der Oktave tauschen 
konne, gebe ich zu, auch dass es moglich sei, durch all
mahliches V erandern der Komponenten einen Ton · ganz 
unmerkbar in seine Oktave umzuandern; ich denke aber 
do cb, class freilich Herr Pro f. Bar t h nicht behaupten 
werde, et> sei moglich, z. B. von e bis f in gleicher un
merklir.her W eise zu steigen; ich denke, schon bei dem 
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leisesteu Mitldiugeu des f wircl mau eiuo ::;ehoue Dis· 
sonanz horen." 

,Scltliesslich in betreff der Erklarung cles bosprochenen 
'l\efcrwerdens cles 'l'ons beim Zuh<Liten cles Nasouloches, 
braucht man hier nicht viele Worte zu verliereu, ùenn ùie 
Herren Gutzmanu uud Bukofzer haben ja in vollig 
ausrcichender W eise ùi.e Er:-wheinung erkliirt un d G u tz ma un 
sogar einen physik::tlischen Reweis fiir die Richtigkeit seiuor 
Auuahme gebnwht. Die Auschauuugeu der beidcn Herreu 
sl.immeu iu der R ealitttt ii.bereiu, deun ob mau sagt, der 
LuftsLrom won1e langsamer oder es kommo ein o Riickstauuug 
tllld damit ein geriugerer Druck von uuten auf die Stimm
lippen, ist doch schliesslich egal: ù.ie Luftmcnge, ù ie wiibrend 
der Zeit0inheit dio SLimmritzc pass iert, wird verkleiner L 
nu<1 damit auch eli denige Spannung t1or SLimmlippen , die 
\ 'O n de m Exspiration. ·drucke abltaugig isL." 

Kleine Notizen. 
v .. m l. .Jn nunr a l, l'I'SCli f' ill i im Vl'rlngr I'OTI Gustav Fischer-.Trna d i!' 

Zeitschrift fiir iirztliche Fortbildung, die uutr r ~fiiudigcr Milwirku ng· vn 11 
Prof. von Bergmann mHl C: Ph. OIH'L"lll<'dir.inalml P 1·ol". Or. Kirchner vou 
l'rof'. D1·. l{utner J'l'digi<'J·t wi1·d. I n dt'r A h! l'ilung· , Aus Wissenschaft 
und Praxis" wi1·d an eli r<·g<'lnJiis"ig iihr1· di (· li'oJ'Lselu· i!Lc :l.ll f' de11 1 {kllii'LP 
dPr SpraelilH·ilkundt' ilcJ·i eldel W<'nlcn, g·!'w i s~ Pin Prl'rt•ulil'IH's Z t> i<· li f' ll 
d:d'iir, cl a~s UII SL' J' ::)lJczia.lgc l, iel 11 1 soin r1· llcdeulnn g- l' ii r den iirr.tl ieh r n 
PmktikcJ' riehtig crlmnnl wi1·<l. 

* * 
Dn~ bei F. C. W. Vog ei- Lt•i pr.ig- t• r schicJIOJH' un d von Dr. Cari Reissig-

1 l:u nilurg in Vt• J·oi n mi t Faeldculcll IH·rat JSg"l'gPhc nc ,Arztliche Gesund
heitsbuch fiir Gesunde und Kra nke" isl oillr•JJ nJI ~ <'l't•n piid :t g-.,gi~c h<'" 1 ,, .~,.,." 

tllll l lU i t :u·IH'if.l' l'll <li ·i ll g'l' lld wr A II S(:IIftlfu ug· <'ll t pl'<ll il <• ll . N ii 111'1'<' ll <'S )ll 't•t· lu Jug 
l'u lg l 11oel1 i11 t• ill t'J' dt •J' ll iLt.: il'<f.e n Nummt•r fl d t•r 1\ Lo n aL~~ c.; ltr i i' L. 

.D ruck vou B. A nrrerste in, Wernig erc de !l , 1-1. 
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( werden, soweit noch vorhanden, zum Preise von je 8 hlark abgegeben , 
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( Die Jahrgange 1897 und Folge kosten je 10 Mark. 

< Fiseher's mediein. Buehhandlung 
(_ H. Kornfeld, Berlin W. 35, LiitzowstJ. I O. ) 
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Verlag von Fischer's medicin. Buchhandlung H. KORNFELD, 

• 

1n 

Herzogl. Bayer. Hof- u. Erzherzogl. Kammer-Buchhiindler 
in BERLIN W. 35, Liitzowstr. 10. 

Die Krankenpflege 
d e r a r z t l i c h e .n P r a x i s . 

Von 

Dr. med. RICHARD ROSEN 
in Berlin 

Mlt 75 Abbildungen. Preis: geheftet 3,50 Mark. 
, ... , rt t t rt 

Zahn= und Mundleiden 
mit Bezug auf Allgemein-Erkrankungen. 

Ein W egweiser fiir A.rzte un d Zahniirzte 
von 

Zahnarzt Dr. med. Paul Ritter in Bedin 
Zweite ve11bessettte und ve11meht~te Ruflage. 

Mit 20 AbbHdungen. Preis: geheftet 6,50 Mark. 
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Adi D d O (Berlin): Die mangelhafte Geer, r. me . ttO, schlechtsempfin dung des Weibes. 
Anaesthesia sexualis feminarum. Dyspareunia. Anaphrodisia. Preis 

f geh. 5 Mark, geb . 6 Mark. 

G t D d H 
(Berlin) : Vorlesungeo 

U zmann, f. me . ermaflfl, tiber dieStOrungen der 
Sprache und ihre Heilung, gehalten in den Lehrkur~en uber 
Sprachstorungen fur Aerzte uu d L ehrer. Mit 36 Abb1ldungen. 

f· Preis geh. 7,50 Mark, gebunden 8,50 Mark. . 

Hartmann, Prof. Dr. med. Arthur, c~:~li~~~s~~~~" 
denen For men von Schwerbl>rigkeit. Graphisch dargestellt nach 
Resultaten der Horpriifung mit Stimmgabeln ve~schiedener Ton
h ohe. Nebst einer 'l'afel fiir H orprii.fung. P re1s 3 Mark. 
Die Krankheiten des Ohres und deren B ehandlung. Siebente, 
verbesserte n. vermehrte Auflage. Mit 70 Abbildungen. P reis 
geh 7,50 Mark, geb. 8,50 Mark . 

M O Il D d Alb (Berlin): Di e contrare Sexual' r. me . ert, empfindung. Dritte, teilweise um
gearbeitete und vermehrte Auflage. Preis geh. 10 Mark, ge-
bunden ll ,50 Mark. 

Oltuszewski, Dr. m ed. W.: Die geistige und sprach
liche Entwickelung des 

Kiodes. Preis l Mark. 
P sychologie und Philosophie der Sprache. Preis 1,50 Mark. 

P i per, H erm an . Zur Aetiologie der ldiotie. Mi t einem V orn. wort VOD Geh. Med.-R at Dr. w. Sander. 
Prei:s 4,50 Mark. 

- Schriftprobeo von schwachsinnigen resp. idiotischen Kindern. 
Preis 3 Mark . 

Richter, Dr. me d. Carl, Kreisphysikus in ~~;~eu-
w estpreussen: Grundriss der Schulgesunoheitspflege. P reis 
1,80 Mark. 

Rohleder D d H . Die Masturbation. , r. me . ermann · Eine Monographie 
. fiir Aerzte, P adagogen un d gebildete Eltern. Mit Vorwort von 

6eh. Ober-Schnlrat Prof. Dr. H. Schiller (Giessen). 2. verbesserte 
Aufla~e. Preis geh. 6 Mark, geb. 7 Mark. 
Vorlesungen ilber Sexualtrieb und Sexualleben des Menscheo . 
Preis 4,50 Marlc 
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