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O l'i gin al-A1·beiten. 

Aphasie nach Malaria. 
Von Dr. H ermann Gutzmann-Berlin. 

Ende Oktober des Jahres 1903 wurde mir der 28 Jahre 
B-Ite H err Sch. durch Herrn Dr. Plehn vom Urban-Kranken
bB-use in Berlin zur Behandlung wegen einer vollkommenen 
Jiphasie iibergeben. Die Sprachstbrung war im Anschluss 
uod infolge von schwerer Malaria entstanden, und wegen 
der Eigenartigkeit d es V erlaufes der Storung sowohl wie 
der Entwickelung der Behandlung stellte ich in Gemein
schaft mi t Herrn Dr. P l e h n den Kranken Anfang dies es 
Jahres im Verein fiir innere Medizin vor. Da der Fall an 
si eh grosses Interesse ha t un d da es im V erein fiir i nn ere 
1\fedizin bei der Kiirze der zur Verfiigung stebenden Zeit 
rnir nicht moglich war, auf alle Einzelheiten naher ein
zugehen, so teile i eh Anamnese, Befund un d V erlauf der 
Behandlung hier ausfiihrlich mit. 

Anamn es e. 

Beziiglich der Familienanamnese ist nichts Besonderes 
zu bemerken, als dass irgend welche erbliche Krankheiten 
oder nervose Belastungen von Seiten der Eltern nicht nach
weisbar sind. Was die friiheren Krankheiten des Patienten 
und die Entwickeluug seines Leidens anbetrifft, so hat er 
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Schuttelfrost, welcher dem vorhergehenden Anfallen vorauf~ 
ging, unterblieb, und nach ca. 5 Tagen war auch am 'l'age 
keine Temperatur-Erhohung zu verzeichnen. Das Chini:n 
wurde trotzdem weitor gegeben und zwar 10 Tage lang 
taglich l gr nach dem Eintritt der Normal-Korpertemperattll·. 

Dieselbe Behandlung wurde bei erneuten Fieberan.~ 

fallen stets angewandt. Vorschrift war, unter Jreinen Um~ 
standen Chinin zu nehmen bei ein~r Korpertemperatur vo:n 
uber 37,5 o C.; da in den meisten Fallen Schwarzwasserfieber 
auf unrichtige V era breichung von Chinin zuriickzufuhren wat-. 

Im J ah re 1898 hatt.e ich mehrere Fieberanfalle durch~ 
zumachen mit 3 maliger Hospitalbehandlung; die iibrigen 
Anfalle wurden in meiner Wohnung mit der iiblichen 
Dosis Chinin behandeH; ich wurde vom Revierarzt taglich 
besucht und konnte meist nach wenigen Tagen meineu 
Dienst bei der H auptkasse wieder versehen. 

Am 5. Oktober 1898 wurde mir vom Gouvernemen.t 
mit Rucksicbt auf meine 21/2 jabrige Dienstzeit ein 4 monat~ 
licher Erholungsurlaub exkl. Reisezeit, welche auf 2 X 23 
'l'age berechnet wurde, in die H eimat mit vollen Gebiihr~ 
nissen erteilt. Diesen Urlaub trat ich am 5. Oktober 1898 
von Dar-es-Salam aus an, und kam nach einer 38 Tage 
wahrenden Reise ii ber N eapel - Gibraltar- Lissabon Mi t te 
November 1898 in H amburg an . Wabrend meines Urlaubs, 
welchen ich in meiner Heimat verlebte, hatte ich an Fieber 
nicht zu leiden, nur eine Entztindung der Regenbogenhaut 
wurde vom Augenarzt Dr. Ohlemann in Minden in 4 Wochen 
lruriert. 

Ende Marz 1899 trat ich die Wiederausroise auf Be
fehl des Auswartigen Amts nach dem Schutzgebiet an und 
traf Ende Aprii in Dar-es-Salam wieder ein. Meina Reise 
ging dieses Mal auf dem Landweg nach Neapel iiber 
Koln-Base l-Luzern, St. Gotthardt-Genua-Pisa-Rom-N eapel, 
um den Seeweg um 14 'l'age abzulrtirzen und auch die 
Fahrt durch den bertichtigten Golf von Bislraya zu ver
meiden. Erst in N eapel bestieg ich den Dampfer der 
Deutsch- Ostafrika- Linie, welcher mich nach 23 tagiger 
Fahrt nach Dar-es-Salam fiihrte. 

In Dar-es-Salam angekommen, wurde ich der Finanz
Abteilung wieder iiberwiesen und zwar in allen Abteilungen, 
vornehmlich in der Zoll-Verwaltung. 
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Im Jahre 1899 batte ich wieder mit sehr heftigen 
Fiebern zu kampfen, welche wochenlange Hospitalbehand
lung erforderten. 

Die ]'ieber-Anfalle traten meist plotzlich mit Schiittel
frost auf und hatten starke Benommenheit im Gefolge. 

Nach meiner Ankunft in Dar-es-Salam im 
Aprill89~ nahm ich Chjnin in Prophylaxe und zwar 
j eden 8. un d 9. Tag l Gramm in Tabletten von 0,5 Gramm. 

Ich war viel im Sumpf in der Umgebung von Dar-es
Salam. 

Das Fieber trat auch wahrend der Prophylaxe auf, die 
Behandlung war die gleiche wie fruher, namlich sobald 
die Korpertemperatnr 37,5 o C. nicht uberstieg, wurde 
Chinin in der ublichen Quantitat verordnet (1 Gr.) solange 
als clie Tagestemperatur 38 o C. uberstieg, taglich morgens 
und nach Eintritt der normalen Temperatur 10 Tage lang 
wei ter; alsdann wurde ùie Prophylaxe wieder durchgefiihrt; 
ich muss noch erwahnen, dass die Fieber-Anfalle, welche 
in der Prophylaxe auftraten, stets mit Ruhr verbunden 
waren (Durchfall und blutiger Stuhl), wahrend im allge
meinen die Temperatur auch bei sehr heftigen Anfallen 
nicht so hoch stieg, als die Anfalle in vorhergehenden 
J~;~,hren und 40 Grad selten erreicht wurde; dagegen war 
die Benommenheit bedeutend verstarkt, Delirien stellten 
sich schon bei 39 ° C. ein, insbesondere wurde das Nerven
system sta.rk in Mitleidenschaft gezogen, was sich be
sonders nauh jedem uberstandenen Anfall darin ausserte, 
dass ich oft wochenlang unfahig war, eine Zahlenreihe im 
Kassenbuch zu addieren, und chronisch an Kopfschmerzen 
litt, auch bei einer verhaltnismi:i.ssig geringen Anstrengung 
Schwindelanfalle hatte. 

Im Jahre 1900, welches auch besonders reich an 
Fiebern war, sodass meine Heimsendung nach Europa 
schon arztlicherseits mehrmals in Erwagung gezogen wurde, 
ward meine V ersetzung nach der Kustenstation Pangani 
beschlos~;en und ich dem dortigen Bezirks-Amt uberwiesen. 

Da der derzeitige Kassensekretar auch mehrere Male 
an Fieber litt, so vertrat ich deuselben auch oft in der 
Fiihrung der Bezirkskasse. 
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End e Oktober 1900 ging icb auf J agd auf die dort 
bau:fig vorkornrnenden Kibòkos (Flusspferde) in den Niede
rungen cles Pangani-Flusses. 

Die Nacht war verhaltnissmassig kiibl und icb musste 
zwei Decken auf di e Negerkitanùa (Feldbett) breiten und 
um rnicb hùllen, um Schutz vor der F eucbtigkeit, welche 
aus dem Flusstal in dichtem a.lles durchdr.ingendem Nebel 
aufsti g, zu :fì nden. Auch fand icb kaum Scbutz vor den 
in W olken auftretenden Moskitos. Die Lage wurde durch 
die blutdùrstenden Stechmiicken bald unertraglich uud ich 
trat zerstouhen von Moskitos den Heimweg an. Die Nacht 
fùhlte ich rn.icb sonderl.Jar aufgeregt und batte das Gefii ltl , 
al s ol.J icb mindesteus 40 Grad Fieber batte. Doch das 
rn ehrere Mal angesetzte 'l'berrn ometer zeigte kaum 36,5 o C. 

A m and e rn M o r go n nahm ich, trotzdem ich nach 
der PropLylaxe erst in 3 Tagen Cbin.in nehmen rnusste, docb 
in Sorge l gr Cbiuin, morgeus 6 Uhr. Gegen 10 Ubr 
bemerkte icb zu meinem Schrecken de n Uri n blu tig 
g e farbt. Die Aufregung stieg, uud immer dunlder farbte 
sicb der Urin. Gleiehzeitig stieg d1e Temperatur auf 
38,5 ° C., auf welcher H ohe sie, geringe Suhwanlmngen 
abgeseben, deu ganzen 'l'ag verbli eb. Da in Pangani kein 
Arzt stationiert war, so gab mir der einzige Lazaretgebilfe 
in P allgani, da Chinin streng verboten war bei Schwarz
wasserfieber , Arsen.ik .in steigeuden und wieder fallenden 
Dosen , am;serdem auch 1\forphium und Phenucetin in reich
lichen Dosen. 2 'l'n.ge lang war .i uh, soviel mir er.innerlicb, 
obne B ewusstsein; iu den fol ge11cleu Tagen batte ich fast 
Kisuah eli verl crnt, wclche Sprache icb sonst sehr gut be
berrscbte ; ich konnte mich auch nur im Fli.i s t e r t one 
bemerkbar rnachen, d ie Wort e fiir gewisso Gegenstancle 
e n t s c h w an d e u m e i n e m G ed a e h tnis, ich konnte oft 
iiberhaupt nicht sprechen, keinen 'l'on brachte ich hervor, 
anfanglich aus Schwilche, f;pater hatte ich das Gefiih l, als 
ob die Laute im Stimrnkanal erstickt wii.rden. :Mein farbiger 
Diener wunderte sich aucb darùber. 

Als icb langsam wiedor genass , batten moine Worte 
dieselue Tonstarke wie friiher, jedoc;h bl ieb der Muskel
krampf. - Allmahlich wurd e das Sprachvermogen nach 
fortschreitender Besserung so ziernlich wi eder bergestellt, 
bis ein e rn e uter Rii c ld alJ ùes S chwarzwa s ser-
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fieber s eintrat, welcher so hettig war, dass ich vor 
Sc hwache kein G li e d riihren konnte und teilnahmslos 
da lag, selbst d::t-> durchaus notige Selterwasser musste mir 
per Schlauch eingegeben werden. Ein Militararzt, welcher 
gerade auf der Fahrt nach 'l'anga in Pangani abstieg und 
mich besuchto, erklarte meine Ùberfiihrung in das Hospital 
in Tanga fli.r nicht mehr dnrchfùhrbar, da ich den Trans
port nicht aushalten konne. I ch wusste genau, was um 
mich vorging, horte auch alles, was der Arzt sprach, konnte 
aber weder mich bewegen noch sprechen ; daher wusste ich 
auch genau, wie der Arzt mir Blut entnahm und den 
Haemoglobin gehalt auf 28 feststellte. Er gab mir auch 
eine Kochsalzlosung per Injektion und iustruierte den 
Lazare(;gehilfen, mir auf Erfordern Kampher zu geben. 

Auch diese schwere Erkrankung ùberstand ich, wenn 
auch zur "\Viederherstellung der Krafte Monate vergingen. 
Das Sprachvermogen kam l angsam wieder, doch 
ni.cht in vollem Masse. Was ich erst nicht aus Schwache 
konnte, wurde spater nach Eintreten der Krafte zur fixen 
Idee. Ich hatte z. B. das Bewusstsein, nicht sprechen zu 
kunnen und dies Be wusstsein wurde noch gefordert durch 
einen kleinen erneuten A.nfall, welches Fieber rnich wiederum 
fiir 6 W o c ben an meine W olmung fesselte. 

Am 10. Oktober wurde ich von P angani nach Dar-es
Salam zur Fuhrung der Kasse der Bau-lnspektion versetzt. 
l m N ovember 190 l tra t ich meinen 2. halbjahrigen H eirnats
url:mb an und zwar iibor Neapel-Rom-Pisa--Genua -
H Remo-Bordighera-Monte Oarlo-Oannes--Marseille
Lyon-Amberioux-Genf-Bern-Lindau - Mùnchen. Diesen 
Urlaub verlebte ieh bei bestem korperlichen "\Vohlbefinden 
in Munc;hen. Wahrend der Reise hatt,e ich zweiwal einen 
Fieberanfall ullll zwar das l. Mal auf der Hohe von Merka 
im ind[schen Ozean an der Somali-Kùste, das 2·. Mal in 
Antibes an cler fram~ . Riviòra zwi:;chen Oannos und M<~r:;eill e. 

Am 29. Februar 1902 erbielt ich vom A.usw. Amt den 
Befehl, wieclerum clie Rilckreise nach Afrika anzutreten. 
Ich fuhr diesma,l uber Inmbruck un<1 den Brenner Verona
.E'lorenz - Ho m-N eapel. In Dar-es-Salam Anfang April 1902 
eingetrofren, wurde ich sogleich nach Tanga als Kassen
[iihrer ver ·etzt, lJereits im .funi wieder indie Zentrale nach 
Dar-es-Salam versetzt uncl nachclem ich zweimal im Hospital 
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an Malaria behandelt wurde, Ende September 1902 als 
dienstunfahig heimgesandt. Ich fuhr diesmal den Seeweg 
um die spanische Kuste nach Hamburg. Anfang No
vember 1902 wurde ich vom Ausw. Amt indie Konigl. 
Charit é gesandt. Kurz vor Weihnachten wurde ich 
dort geheilt entlassen. Anfang F ebruar 1903 hatte ich 
wieder heftiges Fie ber 41 ,4 ° C. Das Medizinal- R eferat 
sancite mich wieder in di e Charitée und zwar in d.ie 
Koch'schen Barn.ckon. J etzt lag ich bis J uni fast 4 Monate 
in der Charitée. E s wurden ca. 300 Blut-Praparate ge
macht, es wurden im Blut gefunden ,tertiare P arasi ten" , 
vorherrschend Ringform. Die Plasmodien wurden erst ge
funden nach 200 Praparaten. Es wurde jetzt mit Chinin 
angefangen und zwar jeden 3. und 5. Tag 0,5 per Inj ektion 
(ausserlich), weil ich Chinin Ì11nerlich nicht mehr vertrug , 
sonJern gleich darauf reagierte und das Chinin ausbrach. 

Ende Juni wurde ich als z. Zt. geheilt entlassen. Die 
, K olonial-Abteilung " sand te mich darauf hin fiir 4 M o n a t 
i n den Harz zur Erholung. Bis Anfang September 
1903 hielt ich mich in Goslar auf. Im Rarz hatte ich kein 
Chinin mehr genommen und war :fieberfrei. Anfang Sep
t ember stieg in Goslar nach einer starken Erkaltung die 
Temperatur wie l er auf 40,6 °. Als auch am nachsten 'l'a.g 
c1ie Temperatur nicht unter 39 ° sank, fuhr ich am 5. Sep
t ember friih wiederum nach Berlin und wurde ins Krauken
haus am Urban gesandt. Hier erhielt ich jeden 5. und 6. 
'l'ag Euchinin bis zum 27 . Oktober l 903, an welchem 'l'age 
ich als gebes::;ert aus dem Krankenhause entlassen wurde. 

Die Sprach:>torung ist seit Jem ersten Auftreten jedes
mal nach einem Fieberanfall ~chlimmer geworden. Es 
kommeu wohl einmal eiuige giinstige Perioden, wo ich ohne 
jedeu l!"'ehler sprechen kann, dies ist aber meist von kurzer 
Dauer, und ein einziges Ansto~sen, welches mir die Storung 
zum Bewusstsein bringt, ist imstande, mein Selbstvertrauen 
auf das Beherrschen der Sprache umzustossen und das Un
vermogen, ein Wort zu sprechen, auch durch 'l'atsache zu 
bestatigen. 

Insbesondere p:fl.egen Sorgen pp. einen nachteiligen 
Ein:fl.uss auszuiiben und daher kommt es, dass ich in 
frohlicher Gesell schaft weniger im Sprechen anstosse als 
im gewohnlichen Priva t- un d insbesondere Dienstverkehr; 
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insbesondere bei mùndlichen J'Yielduugen vor hèiheren Vor
gesetzten . 

Ausser Malaria batte ich folgeude Krankheiten in den 
Tageu: 
Im Jahre 1897: 

" 
18\18 : 

, 1900: 

Dysenterie ca. 6 ·wochen lA.ng; 
ein durchaus hefLiges Nasenbluten, we1 cbes 
ta.ge1ang anhielt uuù nur dureh 24 Stunden 
langes Liegen unc1 zwar wagerecht gestillt 
wurde; 
fast fi Monate Dysenterie, wenn auch nicht 
heftig, sodass ich keinen Dienst tuen konnte, 
doch so, dass mein Korpergewicbt von 135 
Pfunù auf 110 Pfund herabging. 

* * * 
Il. Allgemeine Untersuchung. 

Diese ergab lceine besonderen Eigentihnliuhkeiten. Der 
Pfltieut ist nicht gerade kèirperlich sehr krfiftig, zeigb aber 
im allgemeinen keine grossereu Abweichungen vou der 
korperlichen Norm. Herz und Luugen sind frei. Ebenso 
zeigt die Untersuuhung der Sprachwerkzeuge, der Lippen, 
ùes Gaumens, des Gaumeusegels, der Nase, der Zunge, des 
Rachens, des Kehlkopfs keine irgendwie abweichenden 
Verhaltnisse. Die Zahne sind sehr schlecht, carièis und 
zeigen die Spuren itberstandener Rachitis. Das Gehèir ist 
normal, ebenso das Sehvermèigen. 

Die Prùfuug der geistigen Eigen cbafben wurde ge· 
legent1icb vorgenommen. Im allgemeinen zeigte er eine 
normale Beanlagung. Seine Aufmerksamkeit lasst allerdings 
zu wiinschen i:i.brig; er ermùdet sehr leicbt, wird leicht 
abgelenkt und vermag infolgedessen kompliziertere Dar
stellungen von Begeb nheiten nicht beim ersten Mal voll
standig zu i:i.berblicken. Das zeigte sich ganz besonders 
in der spateren Behandlung bPim L esen und Abfragen des 
Gelesenen sowie beim Wiedererzahlen. 

Das Erkenneu von Objekten durch Gesicht, Gehor, 
Gefilhl, Geschmack un d Geruch ist durchaus normal; er 
vorsteht jede Frage, die ihm vorgelegt wird, und be
antwortet sie durchaus sinnentsprechend und richtig. Sein 
'l'emperament zeigt auffallenden W echsel. An manchen 
'l'n.gen heiter, zum Scherzen sehr aufgelegt, ist er an anderen 
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wioder ausserordentlich verschlossen und spricht wom ogli ch 
uberhaupt nicht. Er ist leicht ubelnehmerisch, obgleich et 
selbst in bezug auf seine .Ausserungen gcgen seine Um
gebung durchaus nicht sehr wahlerisch ist. Macht ma:u 
ihm Vorhaltungen ubor diese Eigenschaften, so sieht er 
sein Unrecht ein und. bemuht sich auch, den Vorhaltung 11 

entsprechend sein Benehmen zu andern, fallt aber sehr 
leicht in die fruheren F ehler zurftck. Bei der sPhr gcJJaueu 
taglichen Beobacbtung, in der ich den Patienten seit uber 
drei Monaten in meiuer F amilie gehalten habe, muss ich 
diese Eigentùmlichkeiten erwahneH, da RÌe fur die B e
handlung sowohl sowie fi.ir die Aussicht der gesa.mteu 
Krankheitserscheinungen von Bedeutung . ·ind und weil si e 
andererseits vielleicht aucb, wie die Sprachstorung se l bst, 
auf die Malaria zurUckzufi.ihren sind. 

Am wichtigsten war hier nati.irlich die Prufung der 
Sprache. 

111. PrUfung der Sprache. 
Die Prufung der Sprache zerfallt, wie gewobnlich, in 

zwei Abteilungen: a) Prftfung der perzeptori schen Sprache, 
b) Pri.ifung der Produktion der Sprache. W as den ersten 
Teil anbetriftt, so ist bier nicbts Besonderes zu bemerken , 
da die Perzeption durchaus ungestort war und der Kranke 
jede Ausserung inhaltlicb sowohl wie sachlich der Form 
nach grammatikalisch richtig auffasRte und, wie er durch 
Niederschrift bewies, auch voll standig verstand. Es hanJelte 
sich also bei. unserer Untersuchung nur um die Priifung 
der Produktion der Sprache. Hier wurde zunàchst, als ich 
den Patienten im Kraukenhaus am Urban das erste Mc.tl 
sab, fes tgeRtellt, dass das N achsprecheu von SH.tzen, W orte n 
Silben oder Lauten vollstandig uumoglich war. Nur mit 
grosster Mi.ihe und Anstrengung gelang es ihm manchmal, 
einige kleine Silben und. Laute herauszustosseu, un d scbon 
damals fiel mir auf, dass dabei, be:'londers bei der Silbe 
pa, sehr deutliche Spasmen an deu Lippen sichtbar wurden. 

Das Spontausprechen war vollig aufgehoben. Er war 
nicht imstande, auch nur den einfachsten Wunsch zu au::; ·ern. 
und musste sich infolgedessen aut' schriftlichen V erkehr 
beschranken. N e ben seinem Bett h atte er stets Papier 
und Bleistift liegen, um alles, was er wiinschte, d.arauf zu 
notieren. 
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Auch das Vorlesen war unmoghch, dagegen war das 
Ver:;tand uis fi'tr das Gelesene vollkommen vorhanden. 

Das Sp0ntanschreiben war, wie schon gesagt und wie 
aus dem mitgeteilten L ebenslauf ersichtlich, tadellos, ebenso 
war Abschreiben (Kopi eren) erhalten. 

N ach diesem Befunde war di e 

Diagnose, 

die bereits von Herrn Dr. Pl ehn gestellt wurde, durchaus 
zu bestatigen: es handelte sich im wesentlichen um su b
cor r.i ca l e motori sch e Apha s i e , neben sehr màssiger 
a m n es ti s c h e r A p h asi e. L etztere stellte sich namlich 
erst heraus, als ich ihn naher beobachtete und bei dem spater 
moglichen Wiedererzahlen fand, dass ihm Ausdriicke und 
W orte fehlten, die er, obgleich sie nahe lagen, nicht ge
brauchte, sondern durch Umschreibungen, manchmal sehr 
schwerfalliger Art, ersetzte. 

Prognose. 
Die Prognose konnte im allgemeinen als g iinstig ge

stellt werd en, da unter der Behandlung im Urban-Kranken
hause die Malariaerscheinungen vollstandig geschwunden 
waren und bei dem jugendlichen Alter des Patienten und 
normalen Intelligenz desselben ein Ersatz der verloren
gegangenen F ahigkeiten mittelst der Ùbungstherapie mehr 
als wahrscheinlich war. 

Therapie. 
Im wesen tlichen bestand die Therapie in den von mir 

des ofteren schon fiir die Aphasie vorgeschlagenen Ùbungen. 
Ganz besonders aber mussten bei ihm dazu auch Atmungs
mungs- und Stimmiibungen vorgenommen werden, weil sich 
bei naherer Beobach tung auch in diesen, sowie dies oben 
bereits von den Artikulationswerkzeugen beri h tet wurde, 
S p asme n zeigten . In dem Verlauf cler Behandlung waren 
beso nd ers anf angs die Spasmender Atmungundder Stimme 
ungewohnlich stark und schwer iiberwindbar. Er war nicht 
imstande, bei der Ausatmung auch nur den einfachen Vokal 
richtig anzuschlagen, sondern sass gleich davor fest. All
mahlich wurde das Anschlagen der Stimme sowie die regel
rech te Ausatmung leichter, und so zeigte sich im Verlauf 
des ersten Monats zwar schon beim L esen wesentliche Besse-
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rung, clagegen war clas Spontansprechen nur wenig gebesser t . 
Mit der Zeit wurJc auch cliescs leichter, jecloch zeigten sich 
da bei eine ganze R eihe von Eigentumlich lceiten. Besonder s 
fiel auf, class der Patient mi t grosser Vorliebe eli e F l ù s t e r 
sprac h e wah lte, um Mitteilungen zu machon. Es war 
gleicbsam so, als ob er fU}Jlte, dass er im F li.istern leichtor 
die Schwierigkciten, mit c1enen er zu lrampfen batte, iibor
winden konnLe. Al s or nach und nach dio J_,autsprache mit 
grossorer Freiheit verwendete, zeigte er eine sehr lebh aEte 
Neigung znr Embolophrasio. Dabei bonutzto er typische 
R eùensarten, um erst ins Sprechen hincinzul;:ommon, g lcich
sam als einen Anlauf, oder auch um die richtige Antwort 
zu umgehcn . W cnn or beispit-lswoi, e dc·s Morgens gefrag t 
wurde, ob cr bereits Kaffee gctrunkon habe, so antwodete 
or: , A eh nei n, h eu te nicht, liberhaupt nicht, violleich t 
morgen". II atte er or :; t einrnal cino rio h tige Antwor t ge
funden und sio richtig ausgcsprochen, , o wiederholte er das 
Gesagtc mit grosser Vorliebe 3 -- 4 mal, ebenso wie Flick
worte, dio er zur Einloitung benutzt, z. B .: ,Ach so, ach so '' , 
, ja", ,natùrlich", 11 ùberhaupt", ,also", und , ja wohl". In 
bezug auf das psychische Verhalten fii ll t auf, dass er immer 
noch grosse Scheu. vor dom Sprechen hat, so gros e, dass er 
sogar noch im zweiLon Monat die schriftlicheu Mitteilungen 
benutzte, wenn es sich um eLwas Wie;h tigcres h an delte. All
mahlich ging cliese Scheu vor dem Sprechen zurùck Dass 
er dabei doch auch des Vorteils, den er durch ditl l JI..mngen 
gewonnen hatLc, sich recht wohl bewussL war , geh t daraus 
hevor, dass er mit g rosser Vorliebe manchmal halbe Stunden 
lang zu sich selbst laut sprach. I ch selbst sowie die ilbrigen 
Patienten haben ihn mehrfach dabei beobachtet. 

Als ich ihn im Verein Jùr innere Medil!.in vorstellte, 
war er gerade wieùer unter cl m E in:fl.u ss eines Malaria
rilckfalles und sprach inf'olgodessen au:::;serordentlich sohlccht . 
Nur das Nachsprechen von einigen W orton u.nd Silben giug 
glatt, sodar;s wenigstens dies Resultat der Behandlung d -
monstriert werden konnte. Zur Zeit ist sein Zustanc1 so, 
dass er in normaler Weise nachsprechen kann, dass er ohnfl 
Schwierigkeit vorliesh und dass er bei der Spontansprache 
zwar immer eine Weile braucht, bis er den richtigen Anfang 
gefunden hat, aber dann doch ziemlich leioh t hintereinander 
fortspricht. In der gewohnlichen Unterhaltung zeigt. sich 
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kaum noch eine Schwierigkeit. Tritt er dagegen Vorgesetzten 
gegenitber oder handelt es sich beim Sprechen um irgend 
eine filr ihn peinliche Angelegenheit, so zeigen sich die 
H emmungen noch sehr stark. 

* * * 
Im wesentlichen lautete meine Diagnose der Diagnose 

d es Ilerrn Dr. P l e h n gleich. I ch habo den Fall fti.r su h
corticale motorischo Aphasie gehalten und halte ihn noch 
dafùr. \Vas :jec1em, der die bisherige Schilderung genau 
durchgelesen hat, auf:fallen >vird, sind die im Sprechen ein
t retonden Spasmen sowie di e psychischen N ebenerscheinungen. 
Dies e weisen ,;o evident auf Sto t t e r n hin, dass m an w o hl 
sagen kann, dass sich hier im Anschluss an die vorher 
b es tehende kortikale moto:rische Aphasie als Ùbergang zur 
normalen Sprache Stottern entwickelt. bat. Das stimmt 
auch mit den frti.heren B eobachtungen, die wir in dem 
L ebenslauf d~s Patienten kennen gelemt haben, durchaus 
ilberein, ist auch an sich nichts besonders Neues, denn 
S tottern im Ansch luss an Aphasie zeigt sich gar nicht so 
sehr selten; ich ha be es mehrmach i m Anschlu s an cere
brale und cerebrospinale Kinderlahmung, die zuerst Aphasie 
hervorrief, gesehen; ferner ist es allgemein bekannt al s 
Ù bergangssymptom von der hysterischen Aphasie zur 
Sprach e und umgekehrt vom normalen Sprechen zur 
hysterischen Aphasie. 

Die eigentliche Ursache des Sprachfehlers ist hier 
wohl sicher die Malaria, und man kann annehmen, dass 
Throm uosen kleiner Arterien im Gehim Teile cles Gehirns 
funktionsunl'ahig machten. Solche Thrombosen dur·ch die 
J ie Malaria verursacheuù.en Plasmodien sind hau:6.g geuug 
beouachLet worden, um diese Erlùarung, die Herr Dr. 
Pl e hu fur die Ents tehung der Aphasie ebenfalls annimmt, 
rich tig erscheinen zu lassen . 

Ahnliche Formen von Aphasie sind beobachtet worden 
u ach narkotischen Giften, nach Stramonium, Belladonna, 
Ca,nal>is indica, 'l'abak und Opium, nach Schlangengift ein 
J!'all vou R u ftz, der von Ba t e m a n mitgeteilt wordeu ist, 
eiu Fltll von O g l e , femer Aphasie nach Bleiiutoxikation 
e in Fall von H e y m a n n (Berliner hlinische Wochenschrift 
1865). 
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Wahrend dies aber Aphasien sind, die durch in den 
Korper von aussen gebrachte Gifte erzeugt wurùen, sind 
andererseits zahlreiche aphasische Zustande beobachtet 
worùen i m Anschluss an den V erlauf spezi:fisch :fieberhafter 
Krankheiten, gleichsam als Folgeerscheinungen von Giften, 
die der Korper selbst erzeugt hatte. So ist Apbasie im 
Anschlu8s an typhoide8 Fieber beobachtet worden, ferner 
im Anschluss an 'l'yphus, Pocken, Masern und gelbes 
Fieber. (A. Olarus , J ahrb uch fiir Kinderheilkunde, 1874; 
R. K ù h n, deutsches Archi v fi.lr klinische Medizin, 1881; 
Longu et, L'Union médicale 1884 und viele andere), 
ebenso nach Intermittens (Boisseau, Gazette hebdoma
daire de médecine 1871), beiro Puerperiuro (Bateroan und 
Poupon). Nach Diabetes habe ich selbst einen Fall von 
Aphasie gesehen, wie auch andere derartiges beobachtet 
haben, so Bernhard und Féré. In allen diesen Fallen 
kann sich's entweder nur hanùeln uro kleine Throrobosen 
oder uro Kontraktionszustande der kleinsten Arterien, so
dass die Ernahrung der sonst von diesen versorgten Be
zirke Not leidet, oder endlich drittens um direkte Gift
wirkung auf die N ervenelemente. In un erem Fall handelt 
es sich wohl nur uro die erste Moglichkeit. 

Von grosstem Interesse ist es, das Basti a n, dem i eh 
die gesamte eben mitgeteilte Zusamroenstellung entnehme, 
in seinero Werke uber Aphasie und andere Sprachstorungen 
einen F all von subcorticaler Aphasie mitteilt, der durchaus 
dem unseren in clero gosamten Verlauf gleicht, wonn auch 
nicht nachgewiesen worden ist, ùass die Malaria die Ur
sache der Entstehung war. Iromerbin lasst sie sich wohl 
nicht gauz ausschliessen, wie aus clero Verlauf hervorgeht. 

Es h::mdelt sich um einen 20 jahrigen Mann, den 
Bastian zusaroroen mit Dr. Philipp s im Septerober 1885 
sah. Der Patient verliess iro Oktober 1884 in voller Ge
sundh eit England und begab sich nach Kalkutta, wo er, 
seinem kaufmannischen Geschaft nachgehend, bis Anfang 
1885 vollkommen gesund war. N achdero er drei Wochen 
lang an einer difEusen Hauteruption gelitten, fiihlte er sich 
aro Abend cles 25. Mai, einem sehr heissero 'l'age, an dem 
er einer Militarparade als Zuschauer beigewohnt batte, nicht 
wohl. Aro nachsten Morgen traten Schroerzen iro Rttcken 
und in der linken Seite cles Kopfes ein, und er wurde 



15 

arbeitsunfahig. Fieber war nicht vorhanden. Er blieb 
aber bis zum 13. Juni zu Haus und ging dann fiir kurze 
Zeit nach Madras. Am 31. Juni nach Kalkutta zuriick
gekehrt, wurde er plotzlich wahrend cles Mittagessens sehr 
erregt und heftig und bekam einen Krampfanfall, iiber 
dessen N atur der Patient nichts aussagen kann. Wahrend 
der nachsten Wochen zeigte er ein eigenartiges Benehmen, 
er sprach zu sich selbst oder war ganz schweigsam. Ge
legentl ich traten Zucknngen in d eu G ~s ichts- und Schulter
muskeln ein. Dann verlor sich plotzlich seine Sprache, 
obwohl die Intelligenz unversehrt blieb. Er verstand alles 
was gesprochen und geschrieben wurde, und konnte seine 
Wunscbe und Fragen schriftlich mitteilen. Die nachsten 
9 'N ochen war er ganz stumm. Am 4. September 1885 
kam er zum ersten Mal zu B a s t i a n , der folgenden Be
fund feststellte. 

Der Patient war vollkommen ìntelligent, verstand sofort 
alle F ragen und Hchrieb di.e Antworten frei und fehlerlos 
nieder. Zunge un<l Lippen wa.ren frei beweglich. Trotzdem 
war der P atient ausser stande, irgend einen Laut hervor
zubr.i.ngen. K eiu e Zungencl evia.tion. Seit 10 'l'agen litt 
Patient an erheblichen Schmerzen in der linken Kopfhalfte, 
besontlers iu der Scheitel- und Hinterhauptgegend. Zweimal 
stellten sich Zuclmngen im linken Facialisgebiet ein. Die 
Perkussion cles Sehadels schien links schmerzhaft. Das 
G esi eh t war symmetrisch gut beweglich, di e Pupillen gleich, 
mittelweit Lmd reagierten prompt. Fundus normal. Geringe 
Parese beider Oberextremitaten, r echts ausgesprochener als 
links. Die dynamometrische Untersuchung ergab rechts 35, 
links 47. Beim Driicken cles Kraftmessers mit der linken 
Hand t rat im rechten Arm leichter rrremor ein. Der rechte 
Patellarreflex war vers tarkt . K eine Sensibilitatsstorungen. 
Puls 100, regelmassig. K eine llerzgerausche. 

Am 7. September wurde gegen die K opfschmerzen ein 
Vesicans auf die N ackengegend appliziert, nach dessen Ent
fernuug P atieut einen K rampfanfall bekam. Er wurde steif, 
atmete ster toros hatte leichte Zuckungen in den Extremitaten 
UllLl war 5 bis 10 Minuten lang bewusstlos. Puls 104, 
r egelmass ig. 

Am 14. September waren die Kopfschmerzen gewichen, 
<lie PerkutJsion nirgends schmerzhaft, der rechte Patellar-
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re:fl.u,x noch gesteigert. Der P<1tient verliess clas Kranken.~ 

haus un d ging aufs Land. Es wurde J od, Brom und Arsenilt 
verordnet. Es traten dann im V erlaufe der Zeit mehrere 
neue Anfalle mit nachfolgendem Stupor auf; die Sprache 
war durchaus nicht gebef<sert, nur der Puls war etwas 
herabgegangen, auf 84. Die Faraclisation und suggestive 
Einwirlmng hatten keine Spur von Erfolg. Anfang Dezember 
berichtet der Patient, dass er imstande sei, samtliche Vokale 
und eiue Anzahl von einsilbigen Worteru laut auszu. prechen.. 
Am 4. Dezember liess Basti a n ihn etwas vorlesen, und 
nach einigen leichten Zuclmngen im Facialisgebiet brachte 
er zuerst iu explosiver Weise ganz undeutlich zwei oder 
drei einsilbige Worte im Flusterton hervor. Die spatere:u 
Worte waren schon deutlicher artiku1iert, und schliesslich 
konnte er fliessend einen ganzen Satz sagen. Nun ubte er 
siuh im lauten L esen , was ihm zunachst am besten gelang, 
wenn er allein war. Der Befund, der unter dem 8. Dezember 
eiugetragen ist, stimmt so durchaus mit dem uberein, was 
si eh bei der V orstellung unseres Patienten im V erein fur 
mnere Medizin ereignete, dass ich ihn wortgetreu wieder~ 
gebe. Ba st i an veran1asste den Patienten zu lesen und 
stellte folgendes fest : ,Er ::;tarrt das Buch an und bemiiht 
sich, die gesehenen Worte auszusprechen. Die Lippen be
wegen sich gut, die Atmung wird jedoch unregelmassig, 
und er::;t nach 5 Minuten stosst er schnell 2 \V'orte hervor. 
Naoh einiger Zeit artikuliert er deutlich kurze Satze, wobei 
die Gesicbtsmu~keln in eine r ege 'l1atigkeit versetzt werden . u 

Allmahlich wurde das Sprechen besser. Eu de Dezem ber 
kouute er zwar noch nicht in Gegeuwart anderer sprechen , 
las a ber schon bed6utend besser vor. Mitte J anuar ist 
ausdrttcklich zogerncle, stotternde Sprache vermerkt. 
Inzwischen zeigten sich noclt mehrere epileptiforme Auf~~lle, 
die aber unter weiterem Eiuuehmen von Brom schliesslich 
geringer wurden und allmahlich verschwanden . 

Anfang Oktober war der gesamte Zustand ein besserer 
geworclen, und endlich im ]Tebruar 1887 konnte Bericht 
gegeben werden, dnss der Patient das Sprachvermogen 
voJlkommeu wieder erlangt habe und in einem Londoner 
Geschaft tatig sei, ein R esultat, das nicht plotzlicb, sondern 
ganz allmahlich durch fortgesetzten mùhsamen Unterricht 
erzielt wurde. 
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Bastian bemerkt H.n:sdrticldich, cl ass die sollr langsame 
Art, in der die Genesung von statten ging, und vieles H.ndere 
mehr g egen einen hy s terischen Mutismus sprache und 
dass man wohl annehmen konne, dass auch hier clie 'l'hrombose 
eiuiger Hirugefitsse die Ursache der Storung gewesen sei, 
ùass cl:mn cles weiteren ueue corticale Bahnen eroffnct 
wurùen uncl allrnahlich eine fortschreitencle Entwickelung 
em s vorher unbenutzten Rindenzeutrums Platz gegriffen 
ha be. 

* * * 
Auch jetzt ùefinùet sich ùer Patient noch in meiner 

BelJancllung. Da im aJlgemeinen seÌlte Energie uicht sehr 
gr ss ist, :;o wircl in Riicksicbt clv.rauf, dass die Sprache 
Joch beroit~ wesentliohe Bessernng zeigt, versucht, ihn 
augeublicklich regelmassig zu beschliftigen. Infolgeclesseu 
geht er numneln· aus mciner klinischen in meine ambu
la.Lorische Bohandluug uber. Aus clero bisherigen Verlauf 
der Behancllung ist wohl ersichtl.ich, clas;;, wenn <mch nicht 
in Kurze, so cloch mi.t Wahrscheinliehkeit allmahlich eine 
vollsta.uclige Wieùerherstelluug dos Sprechvermogens bei 
dem Patì nten zu erwarteu ist. 

Heilung der Taubheit durch Galvanismus. 
E in Beitrag zur Geschichte der Horiibungen uncl ein N ach
Lrag zu der Karth'schen Arbeit im vorigen Jahrgange 

diesm· Monatsschrift 

von Dr. Paul Schumann in Leipzig. 

Durch die merkwi.irdigen Versuche uud Beobachtungen 
cles Physikers Ritter in Jena uber die Wirkungen de 
Galvanismus auf die abgetrennten tierischen Nerven und 
ùic Nerven und Sinne eines lebenden menschlichen Korpers 
wurde i m l!'riihling d es J ahres 180 l ein junger Leipziger 
Student der Medizin bestimmt, an die Universitat Jena 
uberzusiedeln. Es war ein Pfarrerssohn aus Hohenstein in 
Sachsen, der mit seinen Freunden in jugendlichem Euthu
sia->mus alle auftrotenden medizinischen Theorien nicht 
nur studierte, sondern lebte. Es war bogreiflicb, dass auf 
seine se h warmerische, begeisterungsvolle Seele, di e v or-
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gestimmt war dureh einen tiefen und innigen Christen
glauben un d dureh H e r d e r s e h e Ideen, dessen bevorzugter 
Privatsehuler er als vVeimarer Gymuasiast gewesen war, -
S e h e lli n g s Vorlesungen ti ber N aturphi losophie eineu so 
uberwaltigendeu Eiudruck mn.chten, dass er ilmeu lebens
lang fur seine ganze Art zu denken uud zu forsehen di 
Riehtlinien entnabm, dass er ein begeisterter Anhi:Lnger und 
Verbreiter seiner Lehre wurde. Der J enenser Studeut war 
Gotth il f Heinri uh Sehu bert,·;:") Ll er spiHer so beruhmte 
mys tisch-naturphilosop hisehe P,.;yeholog un cl Ko»molog, aus 
dessen nNaturgesuhiuhteu wmze Geuerationen illr \Vi ssen 
gesehopft haben, des!';en autobiographisehe Sehriften uud 
R eisebeschreibungeu heute noch frenndliehe Leser fin l eu, 
an d essen kleineu Brzahlungen no eh un se r e Kiucler si eh 
erfreuen, der al Arzt iu Alteuburg, FreiLerg uncl Drescleu, 
als Direktor cles Heal instituts in Niimberg, als Prim>.en
erzieher in Sehwerin, als Professar in Erl::wgen uncl Miine]J en 
eine reiubgesegnete Tatigkeit entfaltete. Zwar hat er keiu e 
Einzeluntersuehungen geliefert uncl clie versehiedeneu Di s
ziplinen der Natnrwissem;ehaft kaum geforclert, aber er gab 
von seinem Stanclpunkte aus geradezu geuia.le Abrisse cles 
Standes der Wissonsehaf:; un d wies die hohcre G esetzmàssig
J,eit uncl clen iunereu Znsammenhang der »iehtbaren und un
siuhtbareu Welt mtuh . Als P :>yeholog ging er mit besonclerer 
Liebe den duuklen, ratselb afLen Erseheinungen des meusch
liehen Seelenlebens uaeb,·lo·x") J en ZusUi.nclen des 'l'r::mmes, 
cles Nachtwandelus1 (les zweiten Gesiehts, cles Scheiutodet;, 
den Eiufli.isBen Jer unorganisehen Natur uml phy;;ikali Beh r 
Krafte auf den Menseheu, uud er spanu damit Faden aus, ùie 
sich schon in J ena wii.hreml seiner Studienzeit ankniipften . 

In regem personliebeu Verkehre mi t Profes::;or Ri t t e r, 
der in dieser ZeiL noeh ganz in der ersten Frond e seiu er 
Entùeckungen uud Forsehungen im Gebiete der physio~ 
logischen Wirkungeu des Galvanismus lebte, wurde er na.her 
m dieses Gebiet eingefùhrt; in eifrigen Studien bei anclereu 

*) gcb. am IHi. A pril 1780, gPsL. am iJO . .T uni 18Gfi. 
* .. ) Ali(;IJ Llic i.<]r ~ ·hciuungcn der f.lpr~ ch H tiirnngP II W\'nlc11 in sr i11 rr 

,Gr.ehichtc der f:h' lu" 2. Auf l. 18!33 iiftPrs IH•riihrt; \lt-r ),piJCJ ISf.\"I' HC;h iehLc 
dcB taubblindeu ,Jumcs JVlitcll ciJ widmct r oin ganzcs Kavitcl (a. a. O. 
s. 587-601). 
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J enenser Professoren, insbesondere bei H i m l y, d essen 
J ournal fiir praktische Arzneikunde lange J ahre der Sprech
saal fiir die ganze Bewegung geblieben ist, lernte er den 
Gal vanismus n.ls H eilmittel kennen und begann bald darauf 
in Gemeinschaft mit Christian Schlosser, dem Neffen 
Go e t h es, eigene V ersuche zur Heilung von Lahmungen, 
Schwerhéirigkeit un d Taubheit. Die V ersuche, Schwerhéirig
keit und Taubheit zu heil en, bilden - nachdem der grosse 
P lan, eine umfassende naturphilosophische Aufgabe in 
S c h e l l i n g' chem Sinne zu léisen, fallen gelassen word eu 
war - auch deu Inhalt seiner mediziniscben Doktorschrift, 
die er am 21. Mi:irz 1803 verteidigte und 1805 mit ganz 
unwesentlichen Anderungen noch in einer deutscheu Aus
gabe drucken liess. 

Die Ideine Schrift hat zunachst die Aufgabe, die mannig
fachen Zweifel zu beheben, die auftauchten, unJ die Fragen 
zu beantworteu, die an ihn gestellt wurden. Sie ìst aber 
auch eine Warnung fi:ir die Eltern vor iibertriebenen Hoff
uungen und eine Mahnung an die Arzte, solche Hoff
nungen nicht zu nahren. S c h u ber t beantwortet zuerst 
die Fragen, welche Eindriicke auf des Geheilten Gemiit 
musikalische 'l'éine und Musik iiberhaupt gemacht habe und 
ob er boffen diirfe, mittels des Gehéirs memchliche Rede 
zu erlernen. Er meint, dass der Gehéirrnangel meistens 
tiefer begri.i.ndet sei als durch eiue krankhafte Veranderu g 
in den ausseren Gehéirwerkzeugen, und dass dieser Mangel 
d es inneren Sinnes nie so weit geho ben werden kéinne, 
d<Lss der geheilte 'l'aubgeborene Wohlgefallen an Klang und 
Harmonie gewinne, selbst das Phanomen, dass einer von 
ilmen Dm und Moll unter::scheideu lernte und einige Ton
arten bevorzugte, deute mehr ein Gebrechen an al. eìne 
vorziiglìche Scharfe des Gehéirs. 11 Keìne Gewalt im J-Iimmel 
uud auf Erden wird schaffen, dass der A.dl.er N achts auf 
Raub ausfleugt, das Kauzlein am hellen Mittag, dass die 
Lerche auf klarem Wasser schwimmt und der Taucher lieblich 
singt . . . welche Kunst aber verméichte den zarten Sinn 
der Harmouie da erschaffen, wo es von Natur selbst an 
Empfi.ndung des Klanges un d Gerauschet> gebricht? Wahr
lich, ein geheilter Taubstumm er mag wohl Klange und 
einzelne Téine vernehmen, niemals aber auch nur die aller
einfacht>te Symphonie." 
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Auf den anderen Teil der Frage, ob duruh Hilfe 
des Gehors dem geheilten 'l'aubstummen die Erlermmg 
menschlicher Rede moglich sei, antwortet S c h u ber t aus 
seiner Erfahrnng heraus schlechth in mit Nein! ,Auch den 
Kindern kostets nicht wenig M(ihe, di e gehorten Worter 
miindlich nachzubilden und nur durch oft wie<lerholte Ver
suche und Gewohnheit wird's ihnen allmahlich Natur, ... 
wieviel f.ìchwerer muss es Menschen werden, denen j <tbre
lang Gehor und Sprache fehlte." Uud , elhst, wenn durch 
den Galvanismus <las Gehor des 'l'auben vollstandig wiecler-· 
hergestellt wi:irùe, so bleibt er denuoch fiir <li.e Rpracbe 
taub; denn was er auch hort, es ist tot, unharmoni~e]J, 

ohne inner es selbstancliges Loben, einzeiJJ, J;·orperli ch 
(materiell), un<l d<'tS L eblose rnag in Ewi glwit niuhts ge
utiren, der 'I'flil kein Gauzes erzeugen . Deshalb wi:in1e aneli 
<lie bisberige Uutenichtsmethode 'l'fmbgeborner ni cht-, iiber
flussig oder doch einer bedeutendeu Veranderung bed lirftig, 
da ein wiederhergestell ter 'l'aubstumrner ·wortP, wenn er 
sie auch gehort hat, nicht mit dern Munc1e nachbildet, er 
haLe sie denn zuvor durch Hilfe der A11gen einern fremden 
Munc1e abgelernt; élonn nur, was sein Auge auff'm:st, ist 
ihm lebendig uud kann auch in anc1eren Organen zengen 
und schaffen. Die gewohuliche Unterrichtsmetbode ist also 
auch bei Geheilteu uneutbehrlich, ja die eiuzig rnogliche ; 
aber trotzdem halt Schubert die vou ihm bewirkte Hei
lung auch fiir den Unterricht nicht fur unniHz; deun e in 
solcher Taubstummer rn orkt dann noch einmal so scbarf 
auf un d lernt schneller W orte aussprechen. Auch wti.re es 
in der Folge moglich, da::<s er éliE's oder jenes geborte Wort 
begrifEe, auch obne Hilfe éle t> Auges, élem er freilich die 
erste Keuntnis desselben schuldig war, doch behauptet Scb. 
seine vollige Uutauglichkeit zu gesell igem Gespr~tch un d 
zusammenbaugender H.ede und dies ha.uptsachlich darurn, 
weil nur eine erzwungene (willkiirliche) Aufmerksamkeit 
auf Ton e un d W orte bei i hm statt ha t. D i es ist auch di e 
Ursache, dass das Horen bei dem gleichen Individuum so 
ungleich ist, und wenn es auch scheint, als konue durch 
steten :B'leiss der Mangel an Aufmerksamkeit gemindert 
werc1en, so hat doch · die Erfahrung gezeigt, dass , gibt man 
der alten machtigeren N atur H.aum, auch die n.lte Taubheit 
wiederkehrt. ,So sah ich einen Hergestellten, der durch 
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anhaltende Ubung mehrerer Monden sowohl bei mu als im 
vaterlichen Hause auf Tone aufmerksam gemacht worden, 
in die alte Taubheit wieder versinken als von den anderen, 
clie ich heilt e, zween ihn besuchten. Die alte starkere 
Nalur kehrte wieéler. Daher leidet, fiir mich wenigstens, 
i.hr Rl!ckfall in die vorige, vollkommene Taubheit durchaus 
keiuen Zweifel u n d einige zu J ever und Eu ti n Hergest ellte 
sinù. ù.es Zeugen.u Schubert halt d os halb mit dem 
Bekenntnis nicht zuriick, da ss e r d en Zustand 
der gehe ilt en Taub en htr e in en krankhaften, fiir 
eine u Reizzustand halt, w e lchen die Heil kraft 
der Natur lang sa m e r oder schneller, aber sicher 
ii ber w i n d e t . E in Mittel, di e Zeit d es Rorens, den krank
haften R eizzustancl zu verli'ingern, ist n a eh S eh u ber t 
karglich e Ernahrung, Schwachung durch Aderlasse, Pur
gieren, Entziehung der freien Luft und dergleichen. ,Stirbt 
er nicht an dieser Behandlung, so sei versichert, du hast 
ù.ie Zahl der Horenden auf Erden um Einen vermehrt. u 

Die iibrigen noch off.enen Fragen soll die Geschichte 
der H eilung cles ersten seiner Patienten beantworten. Da 
ùie Schriften S eh u ber t s selten geworden sind, sei es mir 
gestattet, diesen Bericht zum rreil in wortlichem Auszuge 
zu geben. ,Gottfried Meissner, geboren zu Dohlen im Vogt
lamlo, war taub von seiuer Gebnrt oder cloch clurchs Blat
tern.fieber in all erfriihster Jugeucl ertaubt. I n seinem Aussern 
schien es, ah< ha be clie N u.tur den Maugel des Gehors durch 
vorz-cwliche Ausstu.ttung der anderen Sinnc ersetzen wollen. 
Am l ti. August 1802 wurde die Voltasaule zum erstenmale 
bei ihm açgewtJnclet uncl zwar aufangs kaum mit 30 Lagen 
mit Salzwasser allein genetzt. Ich verband in der erst 
eiu Ohr mit jogliehem Pole der Saule, sehr ungeschickt, 
clenu ich balte eine hingere Anwendung dieser Methode 
uiuht soucler Nachteil. Denn cla, nach meiner Ansicht, die 
1'aul>heit in Bezug auf die llorwerkzeuge selbst ihren Grund 
hat im Uberwiegen der I rritabilitat iiber die Sen ibilitat,*) 
so muss ùie H eilung der Taubheit darin beruhen, dass 

*) Man vcrslcht untor Irri labi liliit dio 1\llnskolroizbarkoit, untcr Sen
~ iiJi l iliit di o E mp fi ndli uukeil der .r crvun. - Die houtig-c J)hysiologie hat 
g;ewiehlig-e JJudeuken gego11 ùioso lhtller'soho Lohre und bo~weifolt dio 
J\lijglichkeil uiucr Jireklou uuù isoliorton Muskolroizbn.rkeit. 
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mittels des Galvanismus ein Gegensatz zwischen Sinnes
organ und Muskel hervorgernfen werde, a]so dass nach 
Wirkung und Kra{t des einfachen Galvanismus beides im 
Verhaltu is cles Muskels und Nervens miteinander stehe. 
Da.her kam's, dass die Tauben, welche ich behandelte, bei 
Anwenùung des Galvanismus, zumal beim Durchstromen 
der Kraft nur ein kuisterndes Geton im Ohre wahrnahmen, 
indes die Muskeln der den andern Pol beriihrenden Hand 
krampfig zuckten. Befestigt man diesen steil n Gegensatz 
iu die L ange, so wird man im kranken Sinnesorgan die 
gewobnliche und naturgemasse Sensibilitat her vorgeh en 
sehou.*) Dies ist der Weg der Heilung! Hiermit leuch tet 
oin, warum hier und da der Ga.lvanismus dem Tauben nichts 
frommte; elle verkohrte Methode, beide Ohren zugleioh zu 
gal vanisieron, war dar an schuld. 

Am 21. August, als sioh bis dahin keine Spur von 
lieilnng gezeigt, ob die Zahl der Lagen gleioh auf 60 ver
mehrt warù, :fìng ioh an, die eino Hand mit dem Zinkpol, 
das eine Ohr aber mit dem Kupferpol zu verbinden. Naoh 
80- 100 Riihrungen des oiuen Ohres verband ioh das andere 
mit dem Kupferpol. Ob ioh dies oder jenes Ohr der H and 
entgegeu~ctzte: der Erfolg war gleioh . Die E sslust sobieu 
bei Anwenduug des Gal vanismus und wohl durch dies eu 
zu verlieren; die Neigung zum Sohlaf war starker denn 
bovor. Am 3. Tage (30. August) naoh Anwendung der 
neuen Methode, gab er mir durch Geberden zu versteh en, 
so oft i oh mi eh d es sebr einfaohen Gehor messers (e in es 
br iten Bloohes mit ei ·erncn Staben von der Dioke einiger 
Finger bis zur Dtmne eines Drahtos) bediente, spiire er im 
Ohre st11Lt des vorigen Zitt.erns und Hauohens eine unbe
lrannte Empfindung. Dooh war die Emp:findung sohwaoh 
und verlor sioh ganz, wenn ich die Metalle nioht nahe am 
Ohre, ::;on<lern am Hinterhaupte znsammenschlug. Am 
l. September war der Fortgang der Heiluug viel frohlioher, 
am 2. vmnahm er den 'ron einer F lote freilioh ganz nahe 
am Ohre, dazu die memwhliche Rede und ein mi:i.ssiges 

*) Di' eLwas unklnrc SLl'llo ist vcrsL>~nd li cll cr i111 J atc i ni s ~;li CU 'l'meL: 

Quod si praccipi.tcm h an ~; opposilionom <pm1n longiKsin1c ~;onfirmc .. , in 
aeg-ro scll sus organo consuoLam et natnrac cong-nmm Sl' nsibilitalcm vidobis 
Dfl ~t;CII[Olll . 
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Pochen an der Titre, aro 5. aber das Pickern der Taschen
uhr nahe am Ohre und das Lauten einer Glooke, den Klang 
e[nes Glases schon ziemlich weit vom Ohre .. . Aro 20. Sep
Lember endlich vernahm er jeden Ton, dessen nur mein 
wabrlich gesundes Ohr machtlg war und aus der namlichen 
~'erne wie ich . . . doch musste er lange und nicht ohne 
lVlithe zur Aufrnerksamkeit angehalten werden, ehe er ein 
Gorausch vernahm; haftete aber seine Aufmerksamkeit ein
rnal auf irgend einem Gerausche, so konnte sie selbst ein 
fitr mein Ohr wenigstens viel starkerer Ton nicht unter
brecbon. . . . . N ach einigen Tagen wurde er an einem 
Klavier gepritft und die einzelnen Tone cles Grundtones, 
der 'l'erz uud Quinte bald in Dur, hald in Moll angeschlagen. 
J!Jr erldarte . ·i eh fùr di e Molltone, di e Durtoue a ber mochto 
er 11icht; nur Es-dur behagte ihm, D-rnoll konnte er nicht 
Jciùen, D-dur war ihm gleichgi.tltig; und so oft dieser Ver
snch wiederholt wurde, go:;chah's mit dem gleichen Erfolge 
und ùenselben Ausmthmen. Nach einer durch Erhitzung 
acr1uirierten Ohrenentzùndung, wahrend deren er sehr schwer 
horte, fand sich das vorige leise Gehor wieder ein, aber 
immer noch musste er auf Klang und Ton aufmerksam 
gemach t werden; war die Aufmerksamkeit einmal geweckt, 
so bewies er sein Horvermogen so deutlich, dass er auch 
d[e Unglaubigsten ùes itberzeugte. So fand er eine Uhr, 
che ich in seiner Abwesenheit versteckt, von selbst und 
miL verbuudenen Augen, indem er allein ihrem Pickern 
nachgi n g. So uuterschied er auch in einer gros:>en Ver
S<tmmlnng durch Annaherung seines Ohres an die Hùfte 
uer Ji'rem<len , wer eine Uhr trug, wer keine. Doch konnte 
rnan :moll jetz;t noch ihn ofters namenlich rufen, ohue ùass 
er::> merkte. Die Klange der Metalle aber, z. B. Glocken 
unù Henlenglocklein, horte er aus solcher Entfernung, dass 
er darin mich selbst beinahe itbertraf. Auch muss ich be
merken, class der genesende 'l'aubstumme reizbarer war fitr 
Liefe als hohe 'l'one, diese bezeichnete er mit einem engern, 
jeue mit einem weitern Zirkel. Wahrend der Kur horte 
er frith beim Aufstehen schwerer, nach einigen Stunden 
bo;;ser ... Anstatt cles gewuhnliohen Ohrenschma.lzes zeigte 
sich eine fettige Masse von grosserer Konsistenz. 

Bei der Heilung wandte ich wenig Arzeneien an, ausser 
einigen Drachmen Castoreumessenz, etliche Muskatblitten-
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tinktur, im Ohre selbst batte er einige 'l'ropfen Cajaputol 
auf Baumwolle getraufelt und ein wenig Kampfer. Opiurn, 
welches ich il1m bei GelegE'nheit eines DurclJfalls verordnet, 
schien das Gehor zu schwachen; diesel be vVirkung hatten. 
anch \Vein uncl Weingeist selbst in kl einen GaLeu . Aus 
oben Gei':agtem la sst sich dies viell eicht erklareu, cleun es 
horte der 'l'anbgeborene nie scharfer als bei Durchfall oder 
anderen Schwaehezustandeu, bei angewandtem Reiz schien 
Gesundheit uncl Schwerhorigkeit wieclerzukehren. Dass ich, 
verfl'lhrt viell eicht von einer seltsamen Theorie, cleren An
hangar ich damals war, ibm sogeuannte stickstoffbal tige 
Mittel veronlnet, kann ich jetzt nicbt billigen . Denn ob 
ich gleich damals vom Gegenteil uberzeugt war, muss ich 
ùoch gestehen, class Castoroum siuh eben nicht heilsamer 
zeigte als Opium un d W ein. So bekam auch eine n ab rh afte 
Kost seinern Gehor weniger als die sonst nicht preiswurdige 
J enaischer Musensohne. 

Nach seiner Ruckkehr nach Hause (im Januar) schrieb 
mir sei n Brnder Encle Februar : nsein Gehor behalt die 
gleiche Scharfe und nichts hat sich seit Ihrer Abreise ver
iinclert. Doc h ist er noch nicht so weit, dass er anderen 
W orte uachsprechen konnte, immer muss man ihn noch auf 
au~sere 'l'one aufmerksam machen." 

Auf ùen folgen den Seiten fugt Schubert einigfls 
Speziell ere i.i.ber seine Metbode cles Galvanisierens bei und 
skizziert kurz das Verfahr en und die Erfolge bei einigen 
anderen Taubstumm en, clie er behandelte, z. B. bei Moller 

' Heinrich Straus::;, Krause und Uhl. Der Fortgang der 
Heilung war im allgemeinen derselbe, nach Abzug dessen , 
was auf R echnung der Konstitu tion , cles Alters u. s. w. zu 
setzen war, Bei aJlen zeigte sicb, class mit der Dauer des 
Galvanisierens auch die Sensibilitlit der 'l'aubstumm en wuchs 
unù Zuckungeu uud Klange im Ohr beim Durchstromen 
der Kraft sich immer starker zeigten. Auch war mit jeder 
Wiederholnng am gleichen Tage ùie Reizbarkeit ftir den 
Galvanismus hoher. ,Als der erste meiner Kranken einige 
Wochen galvanisiert war, war er so erregbar, dass er auch 
bei der Wirkung der sehr geschwachten Saule zusammen
schrak. So wirkte auch auf Krause, clen ich bereits einige 
W ochen behanclelte, die Saule vie l starker als auf Strauss, 
der mich clamals zu besuchen anfing. Meissner ldag te 



wahrend der Kur uber Schwac.he in ùen Annen, wiewohl 
ich sonst lreine krankhafte Wirkung das Galvanismus bei 
ihm b merkte. u 

So h u ber t bedauert zum Schluss, dass er den Taub
geborenen ihre kaum vom Rimmel gefallene Hoffnung wieder 
entreissen muss ; es schmerzt ihn in tiefster Seele, ii ber die 
unselige Muhe acht langer Mouate das entscheidende Urteil 
auszusprechen, dass alle seine Arbeit ein leeres Spiel war, 
ùass er, 'l'or, Erwartungen gewecld hat, die er den 'l'auhen 
und ihren Angehorigen wieder nehmen muss. Aber die 
Wahrheit muss ausgesprochen werden . Er giebt den Eltern 
den Trost, dass sie bedenken sollen, dass der urspriingliche 
Zustand der 'l'auhgeborenen Gesundheit. und Eigentumlich
keit sei, dass keiner von ihnen ihr Ùbel fuhl e, dass deu 
Tauben der Gehormangel durch ~er andereu Sinne Blute 
reichlich ersetzt sei; keiner von ihnen habe Verlangen nach 
Harmonie. Die Arzte ermahnt er, diese seine feste Ùber
zeugung zu ehren und sich nicht selbst gefl.issentlich zu 
betrugen. 

Hat man schon bei der kleinen Schrift Schu berts 
die Emp:findung, als nehrne man Teil an einem anregenden 
Dispute, so wird die ganze Affare vor unsern Augen gegen
stanùlich und lebendig, wenn wir in gleichzeitigen Briefen 
den Autor, eine sachverstandige Zeugin und eineu der 
Patienten selbst vernehmen, wenn wir die vergilbten 
Bogen entfalten, auf denen der Staub eines vollen J ahr
hunderts ruht. 

S c h u ber t erzahlt in seiner Selbstbiographie, dass er 
in Jena manche liebe Stunde des Ausruhens mit Ritter 
und einigen anderen Freunden in dem gastfreien Hause und 
gebildeten Familienkreise Wesselhofts genoss, des Geschafts
filhrers der ansehnlichen Buchdruckerei seines Schwagen:, 
des berl.i.hmten Buohhandlers Frommann:*) Dort waren aber 
auch die Toohter Samuel Heinicke's aus zweiter Ehe, Minchen 

*) Johann Carl \Vesselhiift, der Brucler von J ohanne Cbn.rl otte From
mann, Sohu cles Konrektors am J ohanneum zu Hamburg l\1ag. \Vc.s Jh uft 
uncl der Tochter cles Buchhilncllers Bohn siedelte 1800 aus Chomn itz mit 
seiuer Buehclruekerei nach J ona ii ber; 1798 war C. F. E. Frommanu aus 
Zilllichau nach J eua gezogeu. 
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und Malchen, *) liebe Gaste und willkommene Hilfen in der 
\Virtschaft; si e brachLen oft W ochen, ja Monate dort zu 
und gern erwiderte L orchen, die 'l'ochter des Jlauses , die 
Besuche in L eipzig. 

Am 15. Novemb er 1802 schreibt Minna H einicke an 
ihre Mutter , ... Gestern Ab end ha L Le W esselhoft IJ errn 
Schub ert mit einem SLummeu zu Tische gebeten . Dieser 
hat diesem Taubgcborenen iu der Zeit von 5- 7 W ochen, 
wenn ich nicht irre, durch das Galvanisieren zuw Gehor 
verholfen. Er hort alles ganz deutlich, nur dass er es uic.;h t 
versteht, was gesprochen wird, die 'l'one auf dem Khwier 
und zumal Metalltone. E s-clur ist seiue Liebliugstouar t , 
G-dur das entgegengesetzre. Der Doktur H i mly hat vV. 
gebeten und clieser l1at natiirlicherweise gleich eingewilligt, 
dass er Krausen *·;:') durch dieson S eh u b e r t gal vanisier en 
lasst. Er hat bei dem ersten Mal schon den Ton von eiuer 
Glocke gehort . . . N un tat mir W. den Vorschlag, Sie 
sollten Uhl ***) solange bei ihm hertun und es auch an ihm 
versuchen, weun nicht alles schon verdorb cu ist, weil sie 
ihn immer an beiden Ohren zugleich und nicht mit ein em 
Ohre una einer .Hand galvaniHiert haben. Sch. sagte, da
durch lronne man einen Halbhorenden taub machen. E s 
hat mir alles sehr gefallen, was er daruber sagte, unc1 er 
war iibrigens sehr bescheiden. Er sagte auch, es wurde 
sehr vorteilhaft fiir diesen Menschen (Gottfriec1 Meissner) 
sein, wenn er, dn. er nun das Gehor hat, zu uns in das 
Institut kommen konnte. Vielleicht geschieht es, wenn er 
ein Kursachse ist. W. meinte, es ware gut, wenn Uhl jetzt, 
da ich noch hier bin, kommeu konnte, der Vater wiirde 
gewiss die geringen Kosten gern bezahlen, um ihm zu 
helfen und aus der Ungewissheit zu kommen " 

*) Wilhclmiu c R osin c Tl ciniekc w·h. 1.770, ·r 18 13 als V('rt•hcl. 
.JungJ, cnn in Hamllllrg. Am ali a R egina H cini ckc gcb. 1.783, -J- 18 13 als 
vcrchcli chlc R cich in L cip1. ig . 

**) Christian Truugott K r a u s c, g·cbm·cn 1781, wnr von 179G- ] 802 
Schiilcr der L cip1.igcr .Austalt , gcisli g- schwach , abct· arbcitsam ; d an n Bueh
tlmckerlchrling bei Wcsselhijft, -J- L805 an cincm K atarrhnlfi el;cr. 

***) J. Chr. H cimich Uh l , gch. 1786, von 1799- 180(; Schiil cr <l er 
L cipzig r .Anstnlt, cincr ùcr boston Schiil er der cl amaligcn P cri od<' . -
.Aus dcm folgendcn sclteu wir, ùass nnch nn der ·Lcipzi gcr A nstn lt der 
Galvnnismus scincn Binzug gchaltcn hnltc; hi cr wic in Hcrlin wahrschcinlich 
durch .Anrogung P fin g s t e n s, der 1802 bei dc .Austaltcn bcsuchtc. 
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Am 22. NovembBr 180:2 an Malcheu n· .. Nuu etwas 
von ùen Stummen. Krause ist nun 8 Ta.ge galvanisiert 
worùen und hort z. B . Brot, Butter, Mama, P~tpa, Tisch, 
I:l err Pct.' chk o, Mutter, Uhl, Stuhl u. a. m. wo nicht viel 
nsu ùarin sinù. Man muss freilich schreien, aber er hort 
es doch; auch auf dem Klavier die hoh en Tone sowohl als 
clie t iefen. Ich will hoifen, dass er es immer weiter bringen 
wirù, ich freue mich und biu ganz entzuckt dariiber. Die 
Mutter soll doch Uhl nicht mehr galvanisier en lassen, es 
mochte nur noch mehr verdorben werden. E s freut sich alles, 
ùass die Mutter es Uhl erlaubt hat, dass er herkommt. Ich 
wiinsehe uur, das~; es helfen mag. S eh u b e rt ha t mir ge
sagt, dass er, weuu dio eine Art nicht holfen wollte, es auf 
eine audere Mani er versuchen wiirde . .. u 

Am 2. D ezember 1802 an di.e Mutter n· . . Mit Krausen 
gebt es vortrefflich; er hort die Hahne schreien, die Ganse, 
Enten, Hunùe, Pferde u. s. w. Vorge ' tern spielte ich auf 
dem Klavier, sang und geigte auf einer Kindergeige 
abwechselnd, und dies sagte er mir jedesmal. Die Geige 
wollte ibm gar nicht behagen, welches ich ihm auch gern 
glaube. Horen tut er diese Woche weit leichter: nur mit 
den Buchstaben l, n, s, w, v, k hat er Not und dies macht, 
dass er nicht alles versteht, wie man es ihm vorsagt, welches 
nati.i.rlich etwas hart klingt, weil man sich anstrengen muss 
Er muss auch dabei einnehmen und darf keinen Kaffee, 
W ein un d Bier trinken . . . Der ho rende Stumme, de nn 
ich kann ihn wirklich nicht anders nennen, ist fort zu 
seinen ElLern und wird wahrscheinlich zu Ihnen kommen. u 

Von dem eben erwahnten Uhl liegen mir ebenfalls aus 
J ena dati erte Briefe aus dieser Zeit v or. 

J ena, den 4. Februar 1 803 an sei ne Pfl.egemutter, Ma
dame Heinicke n· •• Ich mochte, dass Sie sich wohl be
:fìnden. Ich befinde mich, Gott sei dank, recht wohl in 
J ena. Ich kann di e Uhr ein wenig boren, und etwas mebr 
als in L ipzig, wenn mir vorgesprochen wird. Das Gal
vanisieren tut sebr web . . . 

Am 17. Februar 1803 n· .. I ch kann mit dem linken 
Obre ein wenig und mit dem rechten auch ein klein wenig 
besser horen. l eh habe mit einem Gerichtsdiener gesprochen. 
Ein 21/e Ellen langer Bursche H einrich Strauss, ein Taub
stummer, will zu Madame Heinicke nach Leipzig reisen. 
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Sein Vater hat J n. gesagt. E r hat wenig Verstanc1 und ist 
schlecht gekleiùet. Er wird n.uch galvanisiert . . . u 

Den Brief vom 14. Marz will ich vollstanclig wierlergeben, 
da er den ganzen :E'rommann-W e.-selhOfLischen Kreis, der 
ja auch literarische BeùeuLun g hat, wie in eiuern Gruppeu
bilde uns vor Augen ùthrt. 

Meine herzlich geliebte Mutter! (Madame H einick e.) 
I ch witnsche dass Sie sich wohl befinden mogen . Jch 

kaun mit clero linkeu Ohre ein wenig und mit tl em r ech teu 
etwas besser horen . I ch kann ùie Uhr ein weuig l1oreu 
uncl etwas mehr alr:; sonst . Arn Sonnabeud, den 5. Marz 
hat Madame W esr:;elhoft zu ihrem Gebur ts tage . vou Herrn 
W. eine grosse B rezel, 6 feine Sdmupftucher , unù ein Paar 
wei:;sseideno H auùschuhe, von L orch en eine gestrick te Z wirn
h aube, von Maùame Frommann ein Oberhemùcheu, von 
Mn.mr:;ell .Herzlieb oiu gesticktes Nah buch , von mir eiue 
grosse L audschafb, von Edun.rd, Wilhelm, Robert uncl Fritz 
F rommaun kleine Zeichnungen, von Al wine eine schone 
B lume und von Minchen ein Nahbuch vou Papier erbalten. 
H errn D oktor Seebeck's kleiuo Maclchen sinù herau fg e
kommen un d ha ben Madame W esselhoft einen schonen 
Blumentopf gebracht. Die Kincler sind r echt lustig ge
wesen uucl habeu Scboko]aùe getrunken unù Brezel gegessen . 
W ir haben uns um 8 Uhr zu Tisch gesetzt . F rommann.' 
und Seebeck 's wareu da. Wir ha ben roten W ein und 
Nejus *) getrunken uud ich W[tr sehr lustig. I ch habe mich 
als Husar angezogen, ich h abe mir oine Husarenmùtze ge
macht, einen Sab el , eine F linte uud rote Au f.schlage auf 
meine weisse J acke. Auch einen Schnurrbart un d einen 
Zopf habe ich mir gemacht. Wir haben viel g esprochen 
und sehr gelacht . 

E s ist sehr kalt, schneit un d friert und wirft Graupeln. 
E s regnet nicht und ist uich t warm. Seien Sie so giitig 
und sagen Ihren lieben drei K indem , H errn P etschke, H errn 
Junghaus, Herrn und Mad. Goldbach, H errn Friedrich uud 
meinen Mitschùlern viele K omp]imente. 

I ch bin Ihr gehorsamster Sohn J. C. H. Uhl. u 

Und wenn wir nun noch dem A u to r d e r Sc hrift e n 
und L e i te r d e r Vers u c h e selbst das W ort geben, so 

*) ongl. negus, cine P unscltar t. 
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werden wir damit zugleich die schonste Zusammenfassung 
cles ganzen Ideenkreises und einen idealen Schlnss gewinnen. 

Er schreibt in einem undatierten Briefe an Madame 
H einicke : Verz~ihen Sie! verehrungswiirdige Frau, dass ich 
so sellr lange anstancl, Ihren Brief zu beantworten. W as 
mich gleich anfangs abhielt, war ein Riickfnll in grossere 
Schwerhori gkeit, welcher sich damal s bei Uhl zeigte uucl 
fas t mehrere Wocheu clauerte - die W esselhoftische F amilie 
kann os bezeugen. I ch wollte nicht gerne von Fortschritten 
uuJ. giinstigen Folgen der Kur reden, welche damals nicht 
mehr vorhanden schienen. Als Uhls Gehor sich wieder 
fanrl, war ich von den mancherlei Geschaften meines Ab
schiecles von hier uncl meiner Promotion sehr gedriickt und 
bin es noch. Dies halt mich auch ab, Ihnen einen Aufsatz 
mitzusenden , welcher Ihr Institut vielleicht interessieren 
konute, weil ich noch manches abzuanclern habe, wo ich 
im jugendlichen Eifer off:enbar zu weit g ing. I ch will hier 
uoch einige Resultate daraus kurz anfiihren. 

Was Uhl betri:fft - den mi.ihseli gsten unter allen meinen 
bisherigen 'l'aubstummen - so ist er doch noch immer 
n icht ganz hergestellt, ob er gleich seit l O W ochen un
ablassig taglich 3 auch 4 verschiedene male galvanisiert 
worden ist. Er hort au f dem linken Ohre das , was auch 
mit leiser Stimme und in einiger Entfernung vom Ohr ge
Rprochen wirJ., hort allerhaud Instrument.e in grosser Ent
fernung un<l steht im ganzen jenem Grade cles Horens nahe, 
den der Galvanismus geben kann. Prilfen Sie es selbst so 
g euan Sie wollcn und Sie werden :fiuden, dass ich mich 
nicht getauscht habe. Personen, welche taglich um ihn 
leben, ki)nnen hiervon mehr erzahlen. 

Freilich aber kann ich Ihre iibrigen Fragen eben nicht 
g anz so boantworten, wie ichs wiinschte. Jch habe in dem 
erwabnten Aufsatz <leutlich genug erwiesen, dass nie ein 
'1\tubsLumm-Gewesener durchs Gehor ZLlr R ede gelangen 
konne ; un d w e nn er auch jedes leiseste Gerausch vernimmt, 
so mus:; er noch ebenso wie es in Ihrem Institut geschieht 
<lurch Sehen vom Munde Fremder sprechen lernen. Denn 
was er dmchs Gehor (so weit es dm·ch Galvanismus gegeben 
werden kann) vernimmt, das ist so tot und unbeseelt, dass 
os nie vom Mund nachgebildet werclen kann und kein 
'l'aLtbstumm-Gewesener versteht die Harrnonie, keiner wird 
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durch die reinsten Tone geriihrt, alle sind kalt dabei und 
- bleiben es. Sie sind, wenigstens soweit i~,;h die F olgen 
der Kur beobachtet habe, noch ebenso taubstumm wie 
vorher; noch etwas H oheres geht ihnen zum H oren ab, das 
kein Arzt herbeischafr'en kann. Auch muss j eder TaubsLumm
Gewesene noch gar oft aufmerksam gemacht werden, wenn 
er ausseres Gerausch vernehmen soll, wiewohl sich dies 
etwas vermincl ert. 

Dass sie ttbrigens garnichts horen, wie einige behauptet 
haben, und dass durch Galvanismus gar keine Erweckung 
cles Horens moglich sei , ist ein wenig zu weitgegangen. 
Glauben Sie mir, ich wiii.re der erste der auftrate und die 
'l'auschung anriihrte, wenn es eine wii.re. Aber ein ge
wesener Taubstummer hort ( wie Sie an Meissn er erfahren 
werden, welcbcr hoffeJJ tlich bald in Ibr Institut kommen 
wird) so leise als wir und clas kl ein. te Geriiusch in der 
narnli chen Entfernung, in der wir es vernehmen, ohn e dass 
ihn dieses erzwu11gene B oren um einen Schri tt weiter bringt 
als clie anderen 'l'aubstummen. Ob das sich mit der Zeit 
bessert? - clas ist mir sehr zweifelb.ft, obgl eich Meissners 
Verwandten mich er. t vor ein igen Tagen schriftlich ver
sicher teu, der 'l'aubstumm-Gewesene h abe es fas t zum Nach
lallen gebracht (namlich durchs Geh or) . An diesem Meissner 
haben wir clann auch die beste Gelegenheit zu priifen, wie 
weit ein h eerbei galvanisiertes Gehor ftthren konne. *) Sollte 
es mit der Zeit der .Mtthe wert sein, so werclen Sie dann 
giitigst mir Uhl wieder zuriiàgeben, wo ni cht, so gebe ich 
ihn wieder in Ihre mi.i tterlichen Hande und wiinsche ihm, 
dass ihm , ·ein L os gefallen moge, welches wenigstens nicht 
beklagemwi.irdiger ist als das unsrige. 

I ch hab e mit grosser Freud e die Gelegenheit ergri:ffen 
einer schon langst innig verehrten Frau bekannt zu werden 

*) Dnss aueh dies • lclztc lfoffnun g lri.igcrisuh war, sclJ cu wir ans 
di' m 1\rt· i s~ n cr hctrelfcmlcu l!] intrag der F rau ]) irl'ktorin l kini c;kc in1 
Suhiil crv C' rzciel"'is. .Jolmm1 Uottfr icll l\ teisRli Cr g·<'h. ùcn l. Oktoh<•r] 77G , 
.l:'farJ·<·,·s~o llll au s Dii l1l en in' N cusLtluLùr Krcisc, rm fg-cn. dcn 1-J. Aprii 180 J., 
c• ntl assCJl dcn 30. l\Gir z 1H0<3 . ,l\[an wnr dcs Ub,u!Jcns, dass er sc i11 GeJ ,iiJ' 
<lnrell dns G~tl vmri si cn• 11 lwkomJII l' ll lmbc und maeh tc <l cslmll> cincn V or . uuh 
mi t ilm1 . All ein bald warcn d io gezl' igtcn S pu1·cn ch von wi cder vcr
selllvund cn 1111cl da cr sc in cs Al tcrs w<·gcn .fii l' ùcn Un tcrri cht 11ieht mchr 
f>ihi g- wm· (28 J ahrc), wunl c ce cntla ssc11. 
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und ich wunsche, wenig ' tens moge Ihnen meine gutgemeinte 
Muhe mit Uhl und anderen Taubstummen nicht missfallen. 
Meissner mochte gern bald in Ihrem Institute sein, Ihrer 
Prufung ubergebe ich ihn. 

I ch bin mit Verehrung 
Ihr G. H . S eh u b ert, Dr. med. 

Quellen: 
Schu h e r t, GotthilfHenri cns: Disscrtatio inauguralis medica contin cns 

dubitata quacclam supra hominum a nativitatc smdormu meclelam 
galva11i srno suscipi cndam adclitis quibuscl ,lm Lue pertinentibus experi
molltis . 

.Jcnac lDOOOIU. 2-1- p. 4°. (Eiehler-Ribl. Tauùst.-AnstaJti,eipzig.) 
Schuhcrt, G. TI., D er Arzn eikumle Doktor: Von der Anwcncluug cles 

Galvanismus boy Taubgehohrn cn. Aus dcm Lateinisehen. 
Lei.pzig- 1805. 46 S. kl. 8°. (Anstalts-Bibli othek L eipzig.) 

S c h u h c d, Gotthilf H cin ri ch von: D er l<Jrwcrb aus ci n cm vergangencn 
111Hl tlie Bnvru·tungcn von eincm znkLinftigen L chcn. Eiue Sclbst
hiogJ':tphi r . E 1·ster H:md , Edangcn 1854 XU u. 406 S. 

Al lgcmein o .DPntsche Biograph io. 
Pro JJI m a n 11 , l!' . .J.: Dns Frommannsuho Haus un cl soine Freuncle. 

2. Au fl . J ena 1872. 
Dio Jkiof • ontstammeu cl r r oichen Briofsammlung der Eichl cr

bihliothck (Taubstummcn:wstalt L cipzig); dio Nachweise i.ib r clie Schiiler 
der A nstall dem Archi v. 

Besprechungen. 

Zur Literatur Uber Sprachhygiene. 
H.eferent: Fr. Frenzel, Stolp i. Pom. 

l . Uber Sprachstorungen mit besonderer Besucksichtigung 
des Stammelns uud Stotterns bei Schulkindern. 
V ortrag vou M a x M e h n e r t. Dresden 1904. V erlag 
von Gebr. Adolph & Co. 40 Seiten. 

2. Die seelischen Hemmungserscheinungen des Stotterns. 
Eine padagogisch-psychologische Studie von T h. P az o lt. 
Leipzig l9U3. Selbstvorlag. 27' Seiten. 

3. Sprache und Sprachstorungen. Von Dr. F. Schleissner. 
Prag 1903. Verla.g der Calve\when Hofbuchhandlung. 
15 Seiten. 

4. Die Erziehung zum Sprechen. Von Dr. W. Ber g. L eipzig 
1903. V erlag von B. G. Teubner. 55 Seiten. 
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Die e r s t e Schrift ist eine ausserst anregende un d be' 
achtenswerte Arbeit auf sprachhygienischem Gebiete, di~ 

trotz ibrer Kurze recht brauchbar erscheint. Der Verfasset 
verbreitet sich zunachst uber c1ie Vorgange beim normalell. 
Sprechen und weist dabei anschaulich nach, welche Bahnell. 
und Zentren bei der Betatigung cles Sprechens in Betracht 
kommen. Entsprechend den Vorgangen beim normalell. 
Sprechen konnen die Sprachstbrungen impressiver, zentralet 
un d expressi ver N atur se in. Auf Gruncl dieser Einteilung 
werden die einzelnen Sprachstorungen kurz und treffenQ 
skizziert und in durchaus ubersichtlicher Weise behandelt. 
Darauf wendet sich der Verfasser dem Stammeln unèl 
Stottern, den beiden Sprachstbrungen, welche in der Schul~ 
am haufigsten auftreten, in ausfuhrlicherer Darstellung zu. 
Die Erhebungen hinsichtlich der Verbreitung cles Stammeln~ 

unter den Schulkindern erstrecken sich auf 49 633 Schuler, 
unter welchen 3,28 % Stammler gefunden wurden. Di8 
Knab en machen 3

/ 5 aUer Stammler aus, wahrend die Madchen 
nur % st ellen. Ahnliche Verhaltniszahlen zwischen Knaben 
und Madchen weisen die Erhebungen uber die Haufigkeit 
cles Stotterns auf; unter den 49 633 Schi.tlern wurden 0,87% 
Stotterer ermittelt, von diesen waren 4/r; Knaben und 1 /~ 

Madchen. Das weibliche Geschlecht scheint also von 
Spracbstorungen weniger betroffen zu werden als das 
mannliche, eine Erscheinung, die auch bereits an andere11 
Autoren bemerkt worden ist. Als U r sa c h e n cles Stam, 
melns werclen geistige Schwache, Schwerhorigkeit, ver, 
spatete sprachliche Entwicklung, F ehler der Sprachorgane, 
erbliche Belastung und verschiedene Krankheiten (nament, 
lich infektiose) bezeichnet. Sehr treffend und interessant 
sind die Aussprachefehler cles Stammelns geschildert; leider 
fehlt hiorbei der Hinweis auf die Gesetzmassigkeit, welche 
sie erkennen lassen , auch lasst die ub ersichtliche Gruppie
rung uncl Vorfuhrung der Ausspracheverwechslungen manches 
zu wunschen ubrig. Die Behandlungsmassnahmen cles 
Stammelns werclen klar entwickelt und erscheinen durch
weg praktisch. Der Verfasser verlangt zur Beseitigung der 
Aussprachefehler schon auf der Unterstufe clie Einrichtung 
einer Sprechubungsstunde. Noch besser zur Losung dieser 
Aufgabe wurde sich bei grossen Schulkorpern die Ein
richtung einer besondern Schulklasse fur spracbgebrechliche 



33 

Scbi:iler empfehlen. Mit der Durchfiihrung einer bessern 
Organisation unserer Schulen wird man vielleicht auch etwus 
mebr als bisher fi:ir die sprachleidende Schuljugend tun. 

Die Ausfi.ihrungen i:iber das Stottern beziehen sich 
auf seine Haufigkeit, seine Natur, seine Un:; achen und seine 
Behandlung Ziemlich eingehend werden zunachst die 
Ansichten, welche verschieùene Sprachhygieniker iiber das 
Stottern entwickeln, einer Kritik unterzogen und auf ihre 
Richtigkeit gepri:ift; die einschlagige Literatur findet hier
bei entsprechende Berilcksichtigung. Wir stimmen dem 
V erfasser bei, w e nn er di e Frage nach d e m W esen d es 
Stotteriibels individuell, d. h. mit genauer Beziehung auf 
jeden einzelnen vorliegenden Fall beantwortet wissen will; 
die Antwort darauf wird also in den verschiedenen Fallen 
auch verschied.en ansfallen miissen. Aus diesem Grunde 
soll auch die Behaudlung in jedem Falle eine streng iudi
viduelle sein. Ùber daR Heilverfahreu selbst werden nur 
eiuzelne Richtlinien geboten, die a ber doch erkennen las, en, 
dass der G u t z m an n' schen B ehandlungsmethode das 
W ort geredet wird. Zur N achahmung im Interesse einer 
bessern Bekampfung des Stotterns empfiehlt der Verfasser 
die Einrichtung von Stottererkur:;en fiir uoch nicht schul
pflichtige Kinder, von welc:her Massuahme er sich grosse 
und nachhaltige Erfolge verspricht. - Die ganze Schrift 
bekundet viel praktische Erfahrung auf dem Gebiete der 
Sprachhygiene, t iefes und klares Verstandni der ganzon 
Sache und ist mit grosser Sorgfalt und Umsicht geschrieben. 

Di e z w e i t e Schrift, deren V erfasser Besitzer einer 
Unterrichtsanstalt fur Sprachleidende und Schwerhorige 
ist, verbreitet sich in gemeinverstandlicher Weise iiber die 
seelischen Hemmungserscheinungen cles Stotterns. Nach 
einer kurzen historischen Ùbersicht i:iber einzelne Falle von 
Spmchgebrechen wird dus W esen des Stotterns nuch seiner 
aussern Erscheinung besprochen. Der Verfasser fi:ihrt da
bei zwei interessante Beispiele von Stottern vor und illu
striert daran das Sprachleiden in anschaulicher Darstellung. 
Er kommt hierbei zu dem Schlusse, dass fast alle Stotterer 
nur oberflachlich und unregelmassig Atem schopfen; ihr 
Leiden konne also nicht in den Sprachwerkzeugen liegen, 
sondern miisse in den Respirationsorganen zu suchen sein. 
Oh damit eme geuaue und zutreffende Darstellung iiber das 
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W es e n d es Stotterns gege ben ist, muss fraglich erschein en; 
es ist aueh nicht richtig, wenn behauptet wird, òa ss das 
Stottern nur eiu psychisches L eiden, die au~sere Erschei
nung eines innern psyehi:::chen Vorgangs sei. Dieser An
sicht widersprechen doch schon alle diejenigen :B-,alle von 
Stottern, die auf Defekten in den Sprechorganen beruhen. 
Auch der Hinweis, dass Stottern durch gewisse Hirnver
letzungen hervorgerufen werd en kann, dtirfte jene B e
hauptnng hinlauglich widerlegen. 

Die Ur s ach en des Stotterns sind ph ys isch e r, dyn a
misr.h e r oder materi ell e r Art. Die ph ysischen Ursacheu 
gehen Hand in Hand mit einem gewi;;sen seelischen Dauer
zustand un d der momen tanen seelischen 'l'atigkeit. V er
schierl ene psychi;whe A ffekte , namentlieh Zorn, .Fun:ht , 
Schreck und A11gst, sind von sLOrondem Ei1 Jfl.uss auf dù~ 

Tatigkeit der Sprechmu:;kulatur. J ene Affek te konnen da
durch, dass sie diE' Funkti onen cl es psy chischen und orga
nischen Lebens storen und hemmeu, das Stotteru unmittel
bar hervorrufen. Dymunisehe Stonwgeu rufeu teib eine 
Schwaohe der Muskeln, teils eine zu gerillge R ezepti vita t 
der Stimmnerven h ervor; ihre UrHachen sind in N erven
krankheiten, Epilepsie, anstrengenden geistigen Arbeiten etc. 
zu suchon. Von Ursaehen materieller Art werden Hirn
verl etzungen, Hirnerschiltterung féln eto. gonannt. Grossen 
Einfluss auf dar:; Sprachleiden ii.ben Alter, Ge sc hle c ht 
un d T e m p e r a m e n t aus. r m Rpat ern Alter ist di e Gefahr 
einer Erwerbung cles Stotterns geriuger als in der Kindh eit, 
in welcher der ganze Organismur:; fur aur:;r:;ere Eindrueke 
leicht empfanglich erscheiut. In spatern L ebensjahren da 
gegen hat der Wille mehr U ern;chaft ul.J er die Affekte er
laugt, daun zeigt auch der ganze K orper eine gror:;sere 
Festigkeit und Widerstandsfahigkeit iu deu verschiedensten 
Beziehungen. Das Alter disponiert also weit weniger zum 
Stottern als di e J ugend. Am haufigsten zeig t sich das 
Stottern beim mannlich en Geschlecht, das weibliche 
leidet weniger an dieser Sprachstorung. Die Ursaehe dù•f;er 
Erscheinuug durfte in der weichern und bewegliuhern Be
schaffenheit aller Organe de :-> weiblichen Korpers zu suchen 
sein. Bezuglich cles 'l'emperaments ist zu bemerken, dass 
der Phlegmatiker der Gefahr des Stotterns weniger au>~ge

setzt erscheinen muss, als der Choleriker und Sanguiniker. 
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Ersterer wird nur durch ganz au&sergewohnliche Verhalt
nisse aus seiner Ruhe gebracht, letztere dagegen zeigen 
sich gewohnlich in hohem Graùe reizbar und sind besonders 
fur solche Einflusse, die Stottern hervorrufen konnen , sehr 
empfanglich. 

Des weitern spricht der Verfasser iiber das durch 
psychische Ansteckung und N ac hahmung erworbene 
Stottern, wobei er einzelne, besonders eklatante F alle von 
Ansteckung und Nachahmung interessant beleuchtet. Er 
warnt n amen tlich v or der N achahmung d es Stotterns ; denn 
was man anfan gs nur im Scherz tut, das kann mit der Zeit 
zur iiblen Gewohnheit werùen, die oft nicht einmal unter Auf
uietung grosser Will ensenergie zu unterdriicken moglich ist, 

Mit Bezug auf die grosse Verschiedeuheit , in der das 
Stottorn sich aussert, unterscheidet der Verfasser auch 
verschiedene Arten dieses L eidens ; er kennt n e rvos es 
uud p sych i so h es Stottern und spricht auch von Vok a.l 
und Ko u so u antensto t te r n. Im Anschlusse an diese 
Eiut ilung schiluert er kurz und treffend den Gemutszu
stand der Stotterer unù bezieht sich dabei auch auf die 
nahere Beschreibung der F olgen, welche das Sprachiibel 
in sozialer und beruflicher Beziehung fur die Stotterer mit 
sich bringt. Da ìie L age der Stotterer im all gemeinen 
eine sehr traurige und bemitleidenswerte ist, so solite ihnen 
teilnahm volle U nterstùtzung all er Menschenfreunde zu Teil 
werden; es miisste iiùerh aupt fùr diese Unghtcklichen weit 
mehr getan werclen, als bisher geschehen ist. L eider 
schweigt sich der Verfas!:ler iiber zweckmassige Angaben 
zur L osung dieser Angelegenheit aus und g eht sofort zu 
einer kurzen Schilderung der verschiedenen Methodeu zur 
H eilung von Sprachgebrechen ùb er. Die N otizen dariiber 
sind allgemein bekannt, so dass wir sie hier nicbt weiter 
erwahnen wollen, sondern uns sofort den Ausfiihrungen 
uber die Behandlung des Stotterns, welche der V erfasser 
bietet, zuwenden konnen. 

Bei der h eil e nu e n B eh a ndlung weist der Ver
fasser zunachst darauf hin, dass das Stottern als pada
gogisches Problem aufzufassen und zu behand eln sei, be
sonders seien die beteiligten seelischen Prozes e dabei ge
bi.i.hrend zu beri.i.cksichtigen. Sache des Arztes soll es 
sein, etwaige Defekte der Sprachorgane festzustellen und 
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zu beseitigen. Fi.1r die spezi elle Bebandlung werden in 
der H auptsache nur kurze Ancleutungen g eboten, clie in 
mancher B eziebung rech t praktisch erscheinen uncl darum 
aueh unsere Beachtung verdienen. Der V erfa.sser emp:fichlt 
die Bekampfung der Spracbleid cn schon in der F amilie 
uncl gibt dafi.tr einzelno Fi ngerzeige; die R atschhige filr 
diese Zweckfl erscheinen im allgemeineu rationcll und 
durchfilhrbar, wir konnen sie beteilig ten KrL'Ìsen zur Er
probung anraten. Es ist anzuerkennen, dass er di e B c
han dlung der Sprachgebrecben , n amentlich die cles S totterns, 
in jedem F alle streng individu ell ausgefi.1hrt wissen will 
und zwar auf Grund eincr genauen diagnostischen Auf
nahme jedes vorliegend f:'n F alles. 

Die Schrift bietet in n.bgeschlossener Rundung eine 
g rmze Fulle von amegenden Geclanken, namentlich fi.tr clen 
paclagogiscben Sprachl ehrer, der darin in gedrangtor Ùber
si.cht alles das fìnden kann, was er ùber di e seelisch n 
H emmungserscheinungen cles Stotterns im Interesse einer 
erspriesslichen Behandlun gsweise dieser unangenehm en 
Sprachstorung wissen muss . 

Die dritte S c hrift giebt in Ki.trze eine Ùber icht i.tber 
Sprache und Spraehstorungen zum Zwecke allgemeiner 
Orientierung. Der Verfasser klagt zunacbst i.tber die gro):;se 
Gleichg iiltigkeit, welche viele Eltern gegen die lrorperliche 
un d seelische Entwicklung ihrer Kinder an den 'l1ag legen; 
manche Eltern kiimmern sich weder um die korperliche 
noch um die sprachliche Ausbilrlung ihrer Kleinen. Und 
cloch bat die Sprache eine gro~se B edeu tung fil r clas L eben 
des Menschen, daher mi.tsste auf ihre Ausbildung gleich von 
Anfang an grosse Sorgfalt verwendet werden. Dadurch 
wiirde man auch am besten allen Storungen der Sprache 
entgegen arbeiten und sie zweckma ·sig verhindern k onnen. 
N ach clieser Einlei tung werden allgemeine Belebrungeu in 
spracbhygienischer Beziehun g ùber das Sprechen und die 
Lautbildung geboten. Die Ausfiihrungen clari.i.ber eroffn en 
zwar nicht neue Aussichten, sie sind aber sehr treffenJ. und 
anschaulich entwi ckelt uud kihmen allgemein aufkli.iren und 
belehren. D es weitern sprichi; der V erfasser von der Taub
stummheit und der Sprachlosigkeit der Idioten und kommt 
dann zur B ehandlung der eigentlichen Sprachstorungen 
(S tottern, Stammelu, Pol tern). Seine Belehrungeu uber 
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ùiese Spra.chgebreehen tsiud einfach und ub er::;iehtlich ge
halt•:m, aber mebr fur den Laien als fur den Fachmann 
bes timmt. Zur bessern Behandlung der Sprachstorungon 
befùr wortet er die EimichLtmg von Spraehheilkur ·on und 
ùie Ausbildnng der augel1enden L ehrer auf clero Gebiete 
der Spntchhygi ene schon wahrend ibrer Seminarzeit. Das 
i' ind alles ]! orderuugen, deren Durchfuhrung aueh bei uns 
erstrebt wird, vielf<Lch aber au ch sehon stattgefunden hat, 
obgleich au c.:h hier no c.:h manches zu tun ubrig bleibt. E s 
bedarf im mer wieder der Auregung, um die Aufmerk amkeit 
uncl das Interesse auf das noch so sehr vernachlassigte 
G ebiet der Sprachheilbestrebungen vou neuem zu lenken 
uud wach zu erhalten. Znr Erreichung dieses Zweckes 
will clie vodiegende Scbrift lmuptsàchlich beitragen. 

Dio v i erte Schrift zeiuL.net si eh durch gediegenen 
Iuhn.l t und grossen praktischon vVer t, den sie ftir gewisse 
Beruf::;zweige in der Tat haben kaun, vorteilhaft aus. In 
clrci iuter es::;auten Kapitelu: Die Vernachlassigung der 
St immbilclung in derGegeuwart, die Stimmbildung bei 
cl u Alteu un d i m heutigeu Frankreich un d das W es e n 
d e r S timmbildung, wird das Gebiet der Erziehung 
zum Sprecheu ei11gehend und in auziehender, zweck nt
i'}Jl'echeuder W eise behanù.elt. In der Einleitung erhebt 
der V erfas:;er Klage darilber, dass in unserm sonst hoch
geuildeten Lande, in welchem die geistigen Fahigkeiten 
der Menschen fur ihre erfolgreiche Betatigung im Leben 
nach allen Seiten hin geeign •t entwickelt werden, eine 
menschlicbe Anlage, die meu chliche Stimme, das Stiefkiud 
der Bildung geblieben ist. Die e Vernachlassigung der 
Stimmbildung besteht schon sei t J ahrhunderten, obwohl in 
frLthereu Zeiten auch einzelne warnende Rufe zur bessern 
Ausbildung der Stimme erhoben worden sind. Heute 
wird die bessere Ausbildung der menschlichen Stimme in 
manchen Fallen zur zwingenden N otwendigkeit, daher sollte 
die Sprach- und Stimmbildung auch von Kindheit an in 
eiue planmassige Schulung genommen werden. 

Die Verna.:::hlas s igung der Stimmbildung geschieht 
heutzutage schon in der Kinderstube, dann in der Schule 
u. s. w. Nicht selten wird die Stimme der Kinder, wie 
einzelne angefiihrte Beispiele es nachweisen, geradezu ver
dorben, oft sogar in solcher W eise, dass di e betroffenen 
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Individuen ze.i.tlebens au iln·cr Stimme l ciel eu mù;-:seu. W elche 
au clern EinwirkLlllgen clie EnthalLung einer naturgemassen 
Betatigung der Stimme noch wciter beeintrachLigon konnen, 
zeigt der Verfasser in se.iuen tre:fflichen Schilùerungen cles 
ersten Kapitels. ELonso ersd1li esst er uns auch das Ver
standni.· ùber die Vorteil e und AnnehmlichkeiLen einer 
gesunden Stimmbildnng 1iir den gosell se; IJ afHi chen und 
beruflichen Gebrauch. W enu wir seiue Ausfùhnmgen mit 
Aufmorbmmkeit verfolgou, cl ann wird uns sein Mahnruf, 
in der Stimmbilclung eine nation ~tl e Aufgabe und Pfli cht 
zu erkennen, leich t vorsttiudli ch und wir Ùitrfen ilm uicht 
als cincn leeren Scll n.l l vorhallen lassen, sondern miissen ilm 
beherzigen uuò mit Nachdru ck flir ihu einzutref.eu suGhen. 

Aber nicht immer i:;t man mit clero Kleinocl der mcusch
lichen Stimme so achtlos umgogrwgen, wie os j tzt geschieht. 
Ammahmen davou bildeteu die klassischen Volker des Aller
tums, ùi e Griechcn uncl Romer. Wie bei don Griechen 
gymnastische Ùbungen in hoh er Blùte stanclen, so erzogen 
sie auch clie leibliche Anlage der Stimme und Sprache in 
lmnstvoll er Pfl ege. Ihre l~hetoren, deren sprachliche 
Leistungen noch beute Staunon errogen, lernten in systema
ti schom Unterricht clie Beherrschung der stimmlichen Mittel 
und die Sicherheit in der Atemftihrung nncl Zung entecbnik. 
Die Romer waren auf cl em Gebiete der Stimrnbildung die 
Schùler der Griecheu; sie ùbten die Ausbilclung der Stimme 
in ahnlicher Weise, von ihnen stammt auch die Gliederung 
der R ede in fùnf 'l'eile her: Iuventio, dispositio, elocutio, 
memoria und actio. E s existierten bei ihnen rbetorische 
Schulen, iu welchen Ji.tnglinge in der R edekunst ausgebilclet 
wurden, clenn jecler wohlerzogene Romer musste auch ein 
gelernter R edner sein . Leider blieb es nicht lange so, denn 
mi t clem Verfa.ll cles romischen W eltreiches verfieleu und 
entarteten alle Ki.iuste, unter ibnen auch die Redekunst. 
Zur Zeit cles Mittelalters fand die Stimmbildu ng fast gar 
keine P:flege, erst in der N euzeit lasseu ihr die Franzosen 
mehr Aufmerksamkeit uncl Beachtung angedeihen. Sie 
haben zu diesem Zwecke nationale uncl private Einrichtungen 
getroffen, deren Mittelpunkt die Metropole Paris bilclet. 
Aber auch in Englancl uncl Amerika ist man bemùht, die 
knnstvolle Rede zu p:flegen. Wenn andere Volker clas ver
mogen, so muss es auch bei uns dahin kommen, dass wir 
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mehr a1s bi'lher fiir die Pflege der Sprccbkunst aufbieten 
und sorgcn. Die kunstbemasse :f>flege der St,imme nnd der 
Spraehe Rollte de <l halb auch bei nus eine nationale Aufgabe 
uud P.flicht werden. 

Die Frage nach ùem W es e n der Stimmbildung wird 
erst danu beautwortet, nachclem der Verfasser die andere 
Frage, 'vie di t~ Stimme uud Sprache entsteht, erortert hat. 
Di Delchmngen clarùber be;~, i ehen sich auf das Sprachorgan, 
auf die Atemfiihrung uncl speziell auf die Stimmerzeugung; 
sie sind ~whr instrnktiv geha1ten und berùcksichtigen die 
ueuesten Erfon;chnugen auf dem Gebiete der Sprach
pbysiolog ie. W enn einzelne Stellen auch nicht in aus
fi.i hrl ichcr Breite bol1 amlelt ~in d , so bieten ùie Dars1oelluugen 
im ga.m;en doch eiue )dare "ùbersicht und eine deutliche 
Vollstancligkeit. Die Ausfiihrungen sind mit passenden 
literurischen Notizeu versehen, welche die Meinungen und 
Ansichten versehiedener Antoren zum Ausdruck bringen. 
Dadurch gewiuuen die Darlegungen viel an Wert, weil sie 
einer ein eitigen Auffassung der Angelegeuheit vorbeugen. 

Die M e th o d o l og i e der Stimmbildung ist dem Lehr
gange d es Professors E n gel- Dresden entlehnt, welcher auf 
dem Gebiete der Sprachhygiene als eine bedeutende Autoritat 
gilt. Die "ùbuugen sollen mit gebauchten Vokalen beginnen, 
danu treten Konsonanten auf, hierauf kommen Vokale in 
Verbiuduug mit Konsomwten zur Behandlung, dann kon
sonantische Verbindungen und sehliesslich Kon onanten
haufungen. Nach der Erlernung dieser Verbindungen sollen 
einfache Worter, spatl:lr Si:i.tzchen, dann Satze und schliesslich 
die L ekti.ire klassischer Prosawerke und Dichtungen zur 
Uehandlung gelangen. FLtr jede Stufe werden die ent
sprechenden Anweisungen zur Ausfiihrung der Ùbungen in 
sprachhygienischer Beziehung deutlich geboten. Die Finger
Zeige sind durchweg praktisch, ebenso konnen die an
empfohlenen lVIassnahmen gebilligt werden, wenn sie mit
unter auch etwas umstandlich erscheinen mogen. Grosseu 
W ert be.;itzen die Belehrungen, welche sich auf die Schonung 
der Stimme bezieheu. Zum Schlusse wendet sich der Ver
fasser noch zur Beantwortung der Frage, wie die Vorteile 
e in e r guten Stimmbildung uns erm Volke zu
g e fùhrt w erden konnen. ,Eine wirkliche Verbesserung 
der Aussprache, ein gemeinsames, erspriessliches Hinwirken 
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au f eiue zu erz ielende euelere, geordneie, uu serer l1 eu tigen 
Sprachen twicklung angemessene Au :> drucksweise in allen 
Gauen un~eres VaterlandeH kann aber nur durch die Schule 
bewirkt werden. u nHier siud die H ebel mit E rfolg an
zusetzen. " Aus die::.em Grumle muss zunach:;t eine zweck
mii~si ge phonetische Schul uug der L ehrer verlaugt werden ; 
dies ist da~ wichtig~;te Erfordernis. Die L ehrer w erden 
daun vorbildlich zu wirken vermogeu u nd sicher viel zur 
lmnstgemassen Ausbildung der S timme uml Sprache bei
tmgen kouuen. 

Beim L esen der Schrift, aus der stellenweise ein t iefer 
Emst spricht, ist es uns wiederhoH iu den Sinn gekommen, 
warum der V erfasser fiir e in e Sache, di e doch nicht aus
sch liesslich im Brennpnnkte der schwebenden Zeitfragen 
liegEln d ùrfte , sich so oreifern konne ? ! - Allein, nachd em 
wir die Ausfiihrungen mit steigeuùem I nteresse bis zu Ende 
verfolgt hatt en, wurden wir ub r ùie Wich Lig keit seiner 
cl.arin gestellten l!'orderungen un d den grossen vV er t ihrer 
Durchfubrung eines bes~em belehrt . E s ist vollshindig 
richtig, dass auf dem Gebiete der Sprachbygiene viele 
wichtige Arbeiten zu leisten und Aufgaben von nat ionaler 
B edeu tung zu losen sind , welche in dem B uche so uber
zeugend entwickel t werd n. Das W erk ha t unsem voll sten 
B eifal l. 

Die Sprache der Geisteskranken. Nach stenog raphischen 
Aufzeichnungen von Dr. A l bert L ieb m a nn und Dr. 
M a x E de l. Mit einem Vorwort von Professar Dr. E. 
Mend e l, I-Ialle a. S. Verlag von Karl Marhold 1903. 

Die Verfasser habeu in ihrem 182 Seiten umfassenden 
Werke ei ne Sammlung von st enographischen Aufzeichnungen 
niedergelegt, die stets durch eine kurze Einleitung uber 
die betreffende K rankheit und besonder s uber den gesamten 
Eindruck der Sprache der betre:ffenden Kranken begonnen 
werden. So werden die Melancholie, die Manie, die akute 
halluzinatorisch e V erwirrth eit, di e chronische Paranoia, di e 
P sychosen, die Demenz, fe rner ùie multiple Sklerose, die 
Lues cerebri , die progressi ve Paraly ;;;e, die Seelenstorungen 
mit Epilepsie und Hysterie, endlich Imbecillitat und Idiotie 
sowie die Intoxikationspsy chosen besprochen und mit mannig-
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fachen , zum Teeil recht interessanten Beispiel en belegt. 
Profes or 1\1 e n cl e l sagt in seinem Vorwort: ,Di e sorg
faltige Untersuchung uncl Erforschung der Symptome der 
Geisteskraukhei ten ist n.uch zur Zeit noch eine der Haupt
Lediugungen f'ur ùie weitere Entwickelung einer wissen
schaftliehen P,;ychiatri e. Unter jenen Symptomen haben 
von jeher die Veranclerungen in der SprRche b ei den 
Geistes1uaukheiten clie Aufmerksamkeit der P sychiatrie be
i::iOuclers gefesselt. Mancbes ist in clieser B eziehung sicherer 
Besitz der Wissenscbaft geworden; das meiste ist noch in 
seiner Eutstehung und Bedeutung zu erforschen. Die 
vorliegencle Sehrift biete t auf clero W ege dazu einen 
speziell clurch die stenographische Aufnabme der Reden der 
Geisteskranken wertvollen B eitrag und sei claher den Fach
geuossen auf das Beste empfohlen ." Wir konnen uns 
diesen empfehlenden Worten wohl anscbliessen , H . G. 

Die Sprache des Kindes. Von ProEessor Dr. Ernst 
1\i e umann. Zùrich 1903. Druck und Verlag von Zùrcher 
und Furrer. Preis 2 1\iark. 

Der Verfasser, einer unserer hervorragendsten modernen 
Psycbologen und H erausgebor des Psyohologisohen Arcbivs, 
ha t in cliesem kleinen Schriftohen in se br exakter W eise 
c1ie Anschauungen ùber die sprach liche Entwicklung cles 
Kincles clargestellt. Zu ganz besonderem Danke konnen wir 
ihm verpflichtet sein, weil er auch clie F ehler dieser Ent
wickolung uncl clio sich aus ihnen langsam ergebenclen 
bleibenclen Sprachstorungen mit in den Kreis seiner Be
trachtung gezogen hat. W ahrencl er sohon im Verlaufe 
der ganzen Arbeit mehrfaoh auf cliese E rscheinungen ein
geh t, widmet er ihnen am Schlusse einen ganzen Absatz. 
Er nonnt clie in clor Sprachentwickelung auftretenclen S prach 
mt~ugel normale sprachliche Unvollkommeuheiton uncl spricht 
so von einem normalen Stammeln, eiuer norm alon Hor
stummheit u . a . m. Er geht auf die einzelnen F ehler, die 
sioh aus diesen Un vollkommenheiten entwickeln, cles Nahern 
ein und bespricht nun Stammeln, Stottern, Poltern uncl 
llorstummheit ; er weist auch mi t riohtigem V erstanclnis 
darauf hin, wo wahren l der sprachlichon ]~nLwickelung cles 
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Kindes se1bst dìe Hùlfe eìnznsetzen hat. - Unsere Leser 
werden aus dìeser k1eìnen B roschùre sìcherlìch 1ernen konn n , 
und wìr empfelllen sìe ìhnon deswegen c1ringenc1 znr Loktilre. 
Besonders Sch u1arzte soll ten alle di e sich au l' c1ie sprachliche 
Entwìckehmg ùor Kinù r boziehend on praktischen W crke 
studieren, da sie ihnen Li.ber clic unter c1en kleinen Schul
rekruten so zahlreieh vorkommenden F ehler die bes te Aus-
kunft geben konnen. H . G. 

Untersuchungen uber die Kindheit. P sycho1ogische Ab
h andlnngen flir L ohrer unù gebi1dete Eltern. Von Dr. J ames 
S n 11 y. Mi t Brlaubnìs d es V erfassers aus de m Eng lisehen 
ftbertragen uud mit Anmerkungen versehen von Dr. J. 
S t i m p f l', mi t 128 Fìguren ìm 'l'ex t. Zweite vermohrLe 
Auflage. Leipzig, Vcrlag von Brnst Wunderl.ieh 1904. 
Preìs 4 Mark. 

Das ViT erk von S n 11 y ist bekannt un d allg emein an
erkannt. Aus der Fùllo cles ausserordeutlich reichen Inhaltes 
heben wir besonders den Abschnitt horvor, der sìch auf die 
Entwicke.lung cles Denkens uud der Sprache cles Kìndes be
zieht. Der L eser unserer Monatsschrift werden dort mannig
facho Anregung znm Nachdenken :6nden, und, wie wir hoffen 
wollen, auch mannigfache Anregung, die zahlreichen Be
obachtungen, zu denen sie bei ìhrer B eschaftigung mit 
normalen und sprachgestorton Kìndcrn reichlìch Gelegenheit 
haben, auch einma1 ZLlSammenfassend in unseren Bhtttern 
wiederzugeben. Das Sully 'sche Buch enth~t1t eine Ft.i.lle 
von Material, nnù ausser dem Sprachlichcn sim1 es besondors 
die beiùen letzten Absatze, die sìch mìt dem Kinùo a1s 
Kii.n stler und als Zeìclmer befassen, ùìe unser Interesse 
waehrufen. W or dìe Diskussion ùber dìe h 1nstlerischen 
P roductìonen d es Kindos au[ der vierten Ver. ·ammlung 
cles Vereins fiir Kinùerforschung mitgemacht hat, der wird 
wissen, von wie grosser B edeutung gerade ùìe Beobachtung 
ùer kìuùlichen Kunstprocluktionen und ihre Deutung fiir 
eli e Psyche d es Kìncles werden kann. Das Su l l y' sche 
Bueh bedarf keiner besonderen Empfehlung: es emp:fiehlt 
sich selbst. H . Gutzmann. 



43 

Gal i b N a 'i m a aus Konstantinopel. Du bégaiement. 
Montpellier 1903. 

Der junge Tùrke, der hier eine sehr beachtenswerte 
Arbeit ttber clas Stottern gibt, gelangt in derselben zu fol
genclen Sehli.tssen. Er glaubt, class er nicht von sich be· 
haupten clarf, alle clie clunklen Fragen , clie bei clero Stottern 
noch nicht gelost sincl, in seiner Arbeit jetzt beantwortet 
zu haben uncl class infolgeLlessen seine Schlussfolgerungen 
durchaus nicht als kategorisch gelten cliirfen. Er meint. 
aber, clas er clie Einclri:icke, die er clurch sein Stuclium des 
Ùbels gew0nnen habe, cloch in einigen Satzen zusammen
fassen clarf. So ist er auf Gruncl seiner Nachforschungen 
der Meinung , class das Stottern stets clie Ausserung eines 
neuropathischen Zustancles sei uncl class dieser neuropathische 
Zusta.ncl sehr oft ererbt sei. Das ist eine Schlussfolgerung, 
der wir selbst durchaus zustimmen miissen. Er nimmt ferner 
an, dass das Stottern nicht unabhangig sei von anderen 
sensitiven uncl motorischen Storungen. So findet man beim 
Stottern zu gleicher Zeit mit clem Sprachfehler auch ner
vose Symptome wie clen 'l'i c, clie Hysterie, clie N eLuasthenie 
und uncleres mehr. Das Stottern ist stets begleitet von 
psychischen Storungen, leichter Erregbarkeit, Willens
schwache u. a. ; seine Pat.hogenie ist bis jetzt trotz der zahl
reichen 'l'heorien, die sich darauf beziehen, noch ni bt, er
forscht. Der V m·fasser glaubt nicht an eine vollsti:i.ndige 
Heilbarkeit cles Stotterns, halt aber seine Besserung sehr 
wohl fiir moglich. Um diese zu erreichen, mùsse man den 
all gemeinen neuropathischen Zustaml behandeln und da
neben clie psychischen Storungen, die das Stottern so nn-
gemein erschweren. H. H. 

Albert Ga'isset: Le bég aiement hystérique. Lyon 1903. 
Aus der ziemlich umfangreichen, 93 Seiten umfassenden 

Dissertation begnùgen wir uns, das R esumé kurz in folgenden 
Satzen zu ziehen. 

l ) das Stottern kann eine Manifestation der Hysterie sein. 
2) die Manner werden haufiger von bysterischem Stottern 

befallen als die Frauen. 
3) in den meisten F allen leicht élurch seine speziellen 

Charaktere erkennbar, lrann clas hys terische Stottern manch-
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mal sehr clero gewobnlichen Stottern ahnlich sehen. In cliesen 
Fallen wircl clie Differenzialcliagnose durch clie Gegenwart 
sonstiger hysterischer Stigmata gegeben. 

4) die diagnostischen Charaktere cles hyst rischen 
Stottems, die am koustantesten vorkommen, si11d: das 
spato Auftreten (mei. tens i m Alter von 20 bis 30 J ahren), 
seine Erscheinung im Anschluss an anclere hysterischo Mani
fes tationen und clie Gegen w art von fortwahr nden r ,.pira
torischen Storungen. 

5) das Stottern tritt haufig nach Mutismus oder 
hysterischer Aphasie auf und hat in der Bysterie dieselbe 
Bedoutung wie cliose Storungen. 

Das nachfolgonclo Literaturve!·zeichnis ist im grossen 
und gauzen vollstandig, wenngleich ich oinige wichtigo 
vVorl'e darin vermisse. 

Dia Praxis des erziehlichen Taubstummenunterrichtes, 
ausgebaut nach clero wirklichon L ebens bedltrfnisse der Zi.ig
linge. Eine kritische Durehsicht der 11euzeitlichen Lehr
verfassung mit L ehrproben und Vorschlti.gen zur Hebung 
cles Erfolges i m L autspracb unterriehte. .Ftir L ehrer un d 
Angebtirige der 'l'aubstumme11 bearbeitet von F. W. Haud e 
ring, Orclentl. L ehrer a. d. Provinzial-'l'aubstummen-Anstalt 
Guben, Guben 1903. Kommission s-Verlag von Berger's 
Buchhandlung. R eferen t K a l i es, 'l'aubstummenlehrer in 
Berlin. 

Unter dem obigen 'l'itel ist vor kurzer Zeit ein 227 
Soiten starkes Huch ersch ienen, de!-'>'en Best.immung fieiu 
soll clazu beizutragen, class clie Ziele cles 'l'aubstummen
unterrichtes, die Schiiler fur Ù!:ls biirgerliche uud himmlisch 
Leben geschickt uml reif zu mach n, in grosserem Masse, 
ab es bis clahin geschehen, erreicht werclen. ~u clero 
Zw cke l egt der V erfasser sei ne reichen Erfahrungen, di e 
er sich clurch seine untorrichtliche und erzieherische 'l'atigkeit 
erworben hat, in diesem :Suehe nied er. Es entbalt nicht 
theoretische Auseinandersetzungen, soud ern bietet eine 
grosse Anzahl praktischer, dureh L ehrproben illustrierter 
Winke uucl R atschl Hge Hir Auswa,hl cles Sto[e. ·, d essen 
Behaucllung, Auwendung und Nutzba.rmachung, fùr das 



45 

Verbalten des Lehrers bei Ansiibung seines Bernfes und 
warnt vor so vielem in die Schule hin eingetragenen Ballast, 
der ùem Schùler das Interesse nimmt, ihm zur Qual wird 
unù ihm im .·pa.teren L eben nicbts n i.ltzt; desgleichen ver
dammt es deu schadlicheu Mechanismus . 

D<tS Strebeu des L ehrers soll von Anfang an darauf 
geric:htet sci n, seine Zoglinge clie i m U mgange gebrauchte 
Sprache ihrer H eima t. zu lehren, sie zur Sprac:hbereitschaft 
zu lehren uud ihre Absehfertigkeit zu ste1gern. Dazu ist 
erforclerlich eine gute Artìkulat,ion uud Ptl ege derselben 
Lis iu dio oberen Klasseu, der Anse h luss cles Unterrichts 
au uie E d ebu isse de,· Schiilcrs nnd dio Beritcksichtigung 
der SLo ffe aus clem geistigen Gesichtskreis der Kleineu, 
ein Zuriiekclr~i.ngen cles L esebuch- und Formenkultus, Be
henschnng der Frage seitens der S hùler, Anerziehung 
einos sichern Sprac:hgefi.ihls, Bekauntschaft mit verschiedenen 
8pmc:hfonnen fur dieselbe Sac:he uncl ll }iufige Anweudung 
uer;;elbeu, Uuterstùtzung cles Ab. ehens ùurch Anwenduug 
der Suhri ft und Aueiguung ein er bestimmteu SicherLeit 
i m Ausdn1c:k, Ausnutzung der uatùrl icheu Go barde besoncler::; 
in den orsten Schuljahren, clas In eiuanclergreifen aller 
U nte rrichtsfacher. Zur Erl eichteruug cles Un terrichts betriebes 
und Zeitcrsparnis empfiehlt der Verfasser die Einfùhrung 
eiuer 8etriebssprache. Wie cliese und andere Aufgabeu 
im einzeluen zu losen sind , wirù an vielen praktisch er
probten BeiRpielen gezeigt. 

Durch die Aureguug eines Aruold und Hill und 
deren Uuterrichtspraxis hat sich im Laufe der Zeit eine 
Methode ausgebildet und verbreitet ahnlich der, wie sie 
der Verfasser in seinem Buche wiiuscht. J ecler gewissenhafte, 
geschickte und nachdenkende Lehrer wirù in demselben 
die Gestaltung seines Unterrichts wiederfinden. Wenn 
neuere lllethodiker in der Theorie von der Praxis des Ver
fètSflers in verschiedeneu Punkten abweichen, so habeu sie 
sicherlich cloch, wie auch der Verfasser aunimmt, ihre 
U nterrichtserfolge einem V erfahren zu verclauken, wie es 
in vorliegendem Buche uiedergelegt ist. Insofern bietet 
die Schrift uichts Neues; aber sie ist in so warmen uud 
iiberzeugenden Worten abgefasst , dass sie sicher gern ge
lesen wercleu wircl, vielen ein Beweis mehr fi.tr die Zweck
massigkeit der von ihnen angewandten Methode, andern 



46 

eine AnrPguug zur Prùfung uncl zum NaùlJclenken no<:l 
besonders juugen Lehrern eine Richtschnur fltr ihr Leh:r, 
verfahren sein wircl. Wir wiinschen dem Buche eine weit~ 
V erbreitung un d reichen Erfolg. 

Karl Kroiss: Zur Methodik des Horunterrichts. B ei
trago zur P syohologie der Wortvorstellung . Wiesbaden 1903, 

Ich habe ùas Kroiss 'scheBuch mit grosseminteresS() 
gelesen, nnd wenn ich aueh sichcrlich mit einer ganzell 
Anzahl f;einer Bcmerknngcn nicht ùbercinstimmen kantt, 
so giobt seine DarsLellung doch so viel Anregung, dass ich 
jedem Spraoharzt uncl 'l'aubstummenlehrer dio L ekti.tro d 
Buche~ empfeblen mochLe. Von den E inwandeu , clie ich 
gegen Eiuzelheiten habe, will ich einige weuigstens kurz 
hervorheben. 

W enn man Gehorsuntersuclnmgen bei sch wachsinniO'elJ. 
Kindern macht, so kmm m:m natùrlich sehr bald ft:sts tellen, 
dass sie i.tber die Richtung, aus wolcher ein 'l'on kommt, 
nicht im Jdaren sinJ . Da~ konnen wir abor auch bei nor
malen Kindern in derselben vVeise. Die R aumvorstellungen 
des Gohors sind bei uns allen schlecht entwickelt.. - Es 
ist richtig, class clie erston Bewogungen des JGndes re:flek
torisch ausgelost werden; es ist abm· nicht richtig, dass sie 
die Auslosung J r im Bowusstsein Yorhandenen Geftthls
spannung sind, clenu unter eincr clemr tigeu Gefi.tblsspannung, 
die im Bewusstsein eines Sauglings vorl1 and en ist, kann ich 
mir nichts vorstellen, im Gogenr,eil , der aussere R eiz macht 
die Bewegung, nicht, wie K r o i s s es darstellt : die Be
tatigung Jer Bewegungsorgane erzeuge im kindlichen Be
wusst~ ein Parallelvorgango: die Haut- oder Beriihrungs
empiindnngen, die Muskel-, Sehnen- oder Gelenkempfindungen. 
- Man mag ttber di e Horuntersuchungen Be z o l d s denlcen 
wie man will, als Beisplele exakter psychologischer Ex
perimente werden sie wohl nur von Kroiss angesehen 
werden. Ich rechne miclt auch zu den Psychologen, werde 
aber von meinem Stanclpunkte in der P sychologie aus diese 
Untersuchungen niemals als psychologische Experimente 
ansehen lronnen. Das ware nur dann der Fall , wenn der 
Taubstumme den perzipierten Ton anch einigermassen nach-
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singen kann. Zudem ist die sogenannto ,kontinuierliche" 
'l'onreihe in '\Virklichkeit n i c h t h: o n t i n u i e rli c h, da si e 
ja von halbem zu halbem 'fone springt. Demnach hat ùiese 
Untersuchungsmethode auch, wie Lu c ae unwiderleglich nach
gewiesen ha t, nur wenig Beùeutung fl:ir di e H e l m h o l t z ' sche 
Theorie. Wie sehr man sich zud em bei diesen Unter
suchungen mit Stimmgabeln tausch en kann, dafiir haben 
wir B eispiele genug gesehen. 

Die Darstellun g der beim Sprech en entstehenden Haut- , 
Muslcel- , Sehnen-, Gelenkemp:findungen, ihre Verlmiipfungen 
mit den akustischen Wirkungen und die Verkniipfung dieser 
wiecl er mit Gefithlstonen ist au sich einwandsfroi, jedoch 
vermag ich ni ht einzusehen , warum n ur ch e Gehors
eim1riicke von Gefiihlstonen begleitet sein sollen. Dass 
das in der T at nicht der Fall ist, sehen wir schon daraus, 
da~s taub geborene Kinùer sich bis zu ziemli ch hohen 
Stul'en der Sprachentwickelung auch ohne Gehor entwickeln 
konnen . 

Krois s geht ausfithrlich auf: ùie von N e u ert i11 dieser 
Monatsschrift mitgeteilt;en Untersuchungen e in un d su eh t 
ihre Becleutung abzuschwachen . Nach meiner Ansicht ist 
i hm das durchaus nicht gelungen. Das, was N e u e r t be
h auptete, war, dass durch das Able.;cn weit mehr F ehler im 
Verstanc1nis verhii tet werden konnen als durch das blosse 
JJoren , class beit1e Sinne l'.nsammengenommen einen ausser
onl entlichen geg nseitig unterstiltzenùen Ein:fluss auf ch e 
gute P erzeption h a ben, und et,vas anderes ha t K r o i s s 
schliesslich auch aus seiner Darlegung nicht folgern konnen. 
N e u e r t ha t iusofern mi t seiner Arbeit g e g e n den I-Ior
un torricht geschrieben, als er zeigt, dass der Horunterrioht 
allein in seinem Erfolge sicher ubersohatzt wird. Ger·ade 
alle di e Versuche, di e K r o i s s anfiihrt, beweisen dies. 

H. G u t z m a n n . 

Heinrich Stadelmann: Beitrag zur Behandlung der moto
rischen Aphasie und Agraphie nach apoplektischem lnsult. 
Therapeutische Monatshefte 1902. 

E s han del t sioh um einen 46 J ahre alten Backer, der 
im 34. Lebensjahr einen Schla.ganfall erlitt mit linksseitiger 
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.L ii hmung des Armes und R eineR. Vor 3 J ahren wieder
holte sieh der Schl aganfall ; Pn,t.ieut wurde wi ed er l.ink. seitig 
g ela lnnt und hatle zng le.ich Aphasie. D as Spou tansprech en 
war sehr ersch wert, mei~ t fast uumoglich, w enn der P atient 
auf Fragen antworten soll to. Er bringt nur einzcln c Sub
stantiva uncl die n iclt t immcr hervor. Friihcr auswendig 
Gelerntes und ofil W icderl1olLes w.ie das Vaterunser gebt 
spracll lich gelaufi g, ebcuso Red ewenc1ungen in franzosischer , 
bohmisch r, nugarischer Nprache, die der Krauke in seinor 
J ugend auf seinen '\V anderungen oft gehort un d nachge
sprochen h atl.e. Das Zahlen geh t g ut, das ABC sagt r 
bis h uud selbst dFtnu Hoch eiu igo .La n i o au:-:sor der R eihe. 
Seiueu Namen Rpricht; er rieht,ig UlH.l raseh auf V orlangcn. 
Na.cherzahleu kann d er Patioul, nicht ocl er ::::ohr mangel ha ft . 
Dabei weis::; or deu TuJ wlL ùe · GelcseJJt'll oder Vorgeleseuen 
geuau. Das Nachsprceheu gclJt sehr g n t., wmm auch m~mch

m al et,vas langsam . Selten zeigt sieh bei schn ellem An
go!-;prochenwerden g cholidie. Vl orLversUind n is se hr gut. 
Dei lantem Lesen vou geùruekten BuchsLaben spri (;ht er 
sehr l augsam; er wirrl rasch miide, verliest siel1, wiederholt 
schon eium al G olesen c::; n llll erga11zt auch aus eigencn 
Assoziatioueu, wo ihm das L e::;en scbwc r fallt. Die optisch en 
Bild r der gedrucktcu Buchstnbeu ~ind nicht hiureicheud, 
das Gedruckte beim lautou L esen gotr eu wieder zu g o ben: 
P ar alexie ; es bcsLP.ht aL or k eiue Puraph as ie, w eder beim 
Spontausprechen noch ueim Nach spredwn vou Wortern 
oder Buchstabeu, dagogen zeigt sich P .. m d exie fi.ir Sii.tze 
und Worter und au ch fi.lr einzelne Buchs tauen. Das Spon
tanschreiben ist vollstandig aufgehoben, mit Ausnahme des 
eigenen Vor- und Zunamens sowie der Zahlen v on 1- 10. 
Seinen Gedankeu hann der Pati e11t lw in n schriftli chcu 
Ausdruck vcrleih eu, cbenso ist das Diktatschreiben aulge
hoben, das Abschre iben uach Vorgedrueldorn sehr schlecht 
und sehr v crlangsamt, nach Vorgeschriebenem etwas besser, 
in d es ist es hi er wahrscheinlich nur N achzeichneu . 

B esonders auffall end ist in diesem Falle, dass di e 
Lahmung links sass und d er Patient vor seiner Aphasie 
stets mit der r ech ten H and gescbri ebeu batte. Dr. Sta d e l
m a n n benu tzto n un Buchsta bentafelch en , aus denen er ein 
clem Patienteu bekauntes W ort bildete. Dies musste der 
Patient Ofters laut lesen. Dann musste er das Wort selbst 



49 

zusammenset.zen . Hieran gliedertc sich ein zweites, drittes 
Wort u. ~ . w., bis ein ldeiner Satz gebildet war. J edes 
W ort, das er zusammensot,zen solite, musste er vorher einige 
Male ]aut lesen; ebenso las er jede:.:; Wort nach dem Zu
sammensetzen seinerseit~. AuE die W eise lernte er bald in 
Satzen sprechen . Mit dem Schreiben wurde es eben o ge
macht. Erst schrieb Patient ein einziges Wort, das er 
vorher aus Buchstl\bentafelcben zusammengesetzt gesehen, 
Ùl\nn sel bst zusammengesetzt und ]aut gelesen batte. 
Wahrend des Schreibens eines W ortes batte er das optische 
Bild desselben vor sich und danu das La.utbild. Er musste 
das Wort beim Schreiben laut aus ·prechen; zugleich wurde 
es ihm laut vorgesagt. Nach einigen Ùbungen wurde dem 
Kranken das optische Bild genommon, dann das Lautbild. 
Patient schrieb schliesslich das Eingeiibte ohne weitere 
Unterstiitzung, und so W ort fiir W ort, Satzchen um Satzchen. 
Es ist bemerkenswert, dass der Versuch, die Buchstaben, 
Laute und Zeichen fiir das Sprechen und Schreiben einzeln 
neu einlernen zu lassen, bei dem Patienten auf grossen 
Widerstand stiess, wahrend die Ùbungen mit den Er
innerungsbildem von friiheren Komplexen von Empfindungen 
(Erinnerungsbilder ganzer W orter) ihm keine Schwierigkeiten 
bereiteten. Auf Grund dieser Er fahrung ist Stad e lm ;~ nn 

der Meinung, dass bei der Behandlung der Aphasie und 
Agraphie nach Schlaganfallen die erste Aufgabe der Be
handlung sein miisse, nach noch vorhandenen Resten der 
Sprech- und Schreibfahigkeit zu suchen, dieselben durch 
Ùbung zu befestigen und sie mit neu hinzukommenden 
Vorstellungen zu verbinden und auch die wieder einzuub en. 
I ch bin der Meinung, dass wir bei kompletten Aphasien 
auf diese W eise nicht vorgehen konnen, sondern in der 
vou mir ausfitbrlich geschilderten W eise von den J!;lementen 
der Lautbildung ausgehon miissen. 

F. Drebusch: Der Absehunterricht mit Schwerhorigen 
und Ertaubten. Prakti~che Anleitung, das natitrlich Ge
sprochene seinen MitmelJ schen vom Munde abzulesen. Mit 
13 in den Text geclruckten Abbildungen. 2. vermehrte 
Auflage. Berlin 1903. 
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Mit Recht bedauert der Autor den ùberaus g rossen 
Leichtsinn, mit welchem das Publikum fortwahrend auf 
schwindelhafte Heilanzeig<:!n fur S c.:hwerhorige und Er
taubte horeinfallt. Freilich ist der K ampf gegen die 
Dummheit stets vergPblich, uud selbst noch so gut gemeinte 
Warnungen cles Berliner P olizeiprasidenten schrecken die 
Kaufer nicht davor zurl.tck, ihr Geld zu verschwe11den. 

Der Verfasser stellt die Bewegungen un d , ' tellungen 
der einzelnen Laute knrz dar uud gibt dann eine Reihe 
von Ùbungsmaterialien, clie sehr bald zum Gebrauch der 
in der Umgangssprache notwendigeu Gesprache und R edens
arten fuhren. Die einzelnen Reden und \Vinke, die er 
gibt, sind durchaus beachtenswert. Besonclers auch lasst 
er, wie ich clas selbst ausdrucklich stets empfohlen habe, 
nicht nur en face, sonclern auch im Profì l ablesen. Er 
rat, cla~s der Ableseschùler moglichst vielen verschiedenen 
Personen vom Munde ablesen muss, damit er auf diese 
Weise Gelegenheit hat, sich im Ableseu mogli chst vieler 
Sprechweisen zu ùben uud clas Auge an moglic;hste Viel
seitigkeit zu gewolmen. Auch die Malmung, dass das 
Vorsprechen in moglichst freiem und nal;iirliehen 'l'one ge
schehen soll, genau so, als ob der Arzt oder Lehrer zu 
einem Horenden sprache, ist nicht ùberfliissig , da man fort
wahrend in der Praxis dagegen fehlen sieh t . Warum aber 
der Verfasser es noch notig hat, um seinem Aùle::;escbùler 
- oder soll man sagen: Patienten? - besondereu Mut zu 
machen, ist mir nicht recht verstandlich g ewesen . Er 
halt dieses Mntma hen fùr so wesentlich, d.ass er sogar 
Wachsuggel:ltion n auwendet . Sie ùestehen darin, dass der 
Schwerhorige sich in Gedauken oder leise od.er halblaut 
mehrere Male vorspricht: H eute sehe ich sehr gut ab ! 
Bei V erwandten uncl Ang hor igen se h e i eh fii essend ab ! 
Ich kann mich jetzt auch mit frem den PcrHonen bri ]J ant 
unterhalteu ! Mag kommen, wer will , ic.:h lese jet-.zt allen 
das Gesprochene vom lVIunde ab ! - Dann sechsmal zu 
wieclerholen: Heute lese ich alles ab ! - und vierma,l 
halblant: Auch bei fremden Personen l ese ich j etzt fliess end 
ab ! - Zweimal la n t : Allen lese ich dat; natiirlich Ge
sprochene vom M un de ab ! - uud einmnJ !aut : l c;h lese 
bei allen Personen iliessend ab ! u . s. w. Auch die Ange
horigeu sollen zu derartigen Suggestionen benutzt werden, 
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indem sie dem Absehschiller eiuige Male am Tage eine 
ganze Anzahl ahnlicher Suggestionen zurufen, z. B.: Du 
liest jetzt gauz brillant ab; du bist ein ganz anclerer 
Mensch geworden! Ocler: Du beteil igest clich mi t Ver
gni.igen an j ecler Unterhaltung; clu bist nicht im geringsten 
befangen; du li est wirklich sehr gut ab; kein einziges 
Wort entgeht dir mehr! u. s. w. I ch fiirchte, dass bei 
Personen, die aus irgencl welchen Griinden - Griinclen, 
clie ich in anderen Arbeiten bereits friiher auseinandergesetzt 
habe - es uiemals zu einem guten Ablesen bringen konnen, 
diese und irgencl welche anclere Verbalsuggestionen nichts 
niitzen werclen. Der V erfasser solite diese Suggestionslehre 
aus der nachsten Aufl.age seines Biichleins streichen. 

Litteral'ische U m se han. 
In der deutschen Zeitschrift fiir Nervenheilkunde XXIV. 

Band veroffentlicht Dr. Otto Maas- Berlin 

,Einige Bemerkungen uber das Stottern((. 
Den sehr anregenden Mitteilungen entnehmen wir einige 

Absatze, die uns i.iber den eigenartigen Gedankengang cles 
V erfassers belehren. 

N achclem Maas zunachst di e verschiedenen Auffassl'tngen 
cles Stottems besprochen hat, berichtet er iiber seine eigenen 
im Gutzmann'schen Ambulatorium ausgefùhrten Unter
suchungen: 

nDie Frage, wie weit das Stottern als ererbtes Leiden 
anzusehen sei, ist von den verschiedenen Autoren ver
schieden beantwortet worclen; unter den 40 P atieuten, bei 
denen ich dari.lber Erhebuugen anstellte, erhielt ich acht
mal die Auskunft, class der Vater stotterte, zweima.l sollte 
ein Bruder cles Vaters oJer der Mutter Stott.erer sein und 
fiinfmal waren Geschwister meiner Patienten Stotterer. Da
bei muss ich unentschieden lassen, wie oft durch das tag
liche Zusamm euleben die Wahrscheinlichkeit besteht, dass 
eine psychi~;che Ansteckuug, d. h. al so einfache Nach
ahmung vorliegt. 

Es muss hier erwahnt werden, dass in der Ascendenz 
es immer der Vater war, der stotterte, und dass auch unter 
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den Pfttienten selbsL das miluuliche Ge.;cldecht wei t h au:fig~t 

ergriffen war; auf 38 mannliche kamen !'i weibliche Stotterex-. 
Diese Beobach tung stimmt mit der all er fr tth eren Au toreo, 
uberein; Gu tzm a n n hat nuf den Uuterschiecl in d~t 

Atmung zwischen mann lichem uud weiblichem Geschlech.t 
hingewiesen und erwahnt ferner die Beobachtung W a 1 .. 
d eye r 's , dass clie Zuugenmuskulatur beim weiblichen Ga" 
schl echt starker entwickelt sei, als beim man nlichcn ; weiLete. 
Tatsachen si.nd nicht bekannt, clie eventuell zur Erklarun~t 
di enen konnten, warnm das weibli che Geschl echt so vie~ 
weniger zum Stottern neigt. 

Iu Bezug auf sogen. nervose Belastun g hat mir die. 
Anamn ese uichts Besonderes ergeben. Anhaltspunkte fi.h' 
hereditare Luen fanclen , ich nur einmal, viermal wurde mi~' 
mitgeteilt , dass der Vater P otator sei, G eiste:;krankh eiten 
in der Familie sollen dreimal vorgekommen sein, bei zwe.i_ 
meiner P atienten (Brttdern) starb di e Mu t ter an Diabetes. 

Neunmal wurde mit Sicherheit die Angabe g emach t, 
dass dem Beginn des S to t terns akute Infektionskrankbeiteu 
vorangegangen waren. 

Als Beispiel mochte ich folgende zwei F alle anfuhren. 
Bei dem einen, einem l Ojahr. Knaben W. F ., gab mir clìe 
Mut ter an, dass er mit l 1 / ~ J ahren K euchhusten, mit 9 
J ahren 1\fasern, mi t 3 Jahren Scharlach und Diphtherie 
durchgemacht. Direkt nach letzter er Krankheit sei die 
Sprache schlecht geworden, der Arzt soll eine Gaumen~ 

segellahmung diagnostiziert haben. Vollig gut sei die 
Sprache nicht wieder geworden, doch meint die Mutter, 
dass eigeutliches Stottem erst sei t 1 1 /~ J ahren besta.ude. 
E s ist sehr wohl denkbar , dass schon d<:ts anfangliche 
nSchlechterwerden der Sprach ou Stottern g ewesen und l1Ul' 

nicht als solches erkanut won.len. Ahnlich sind die An~ 
gaben in einem zweiten Fall, in clem der Pat., ein jetzt 
12jahr. Madchen F. G., im 6. J ahre Scharlach uncl Diph~ 
therie durchmachte. Direkt danach sei das Stot tern auf~ 

g et reten; auch hier soll der Arzt anfanglich von einer 
Gaumensegelli:Lhmung gesprochen haben. 

Die Angal>e, dass dem Stottern Iufe ktionskrankb eiten 
vorausgingen, scheint mir aus folgenden Grunden Leachteus~ 

wert. Aus den Stucli en verschieclener Autoren wissen wir, 
class sich an akute Infektionen encephalitische Prozesse an-
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schli essen konneu. W eun uun das Stottern uach einer 
Infektionskrankheit auftritt, ware wohl daran zu denken, 
rl ass die unmittelbare Ursache e i n entzùndli c h e r 
Prozess in d e m fur die Spr ac h e in Betracht 
k o m m e nel e n N e rv e n g e bi et is t. Ich mochte diese 
Ansehauung, wenn auch mit der Reserve, die eine, da 
kein Sektiomergebnis vorliegt, nieht bewiesene Vermutung 
beansprucht, de~wegen hier mitteilen, weil m. W. ein der
ar tiger Zusammenhang zwischen Iufektion uud Stottern 
bisher nicht angenommen worden ist. Es ist ja von ver
schiedcnen Autoren schon mehrfacb du.rauf hingewiesen 
wordcn, rlass Stottercr akute Iufektionen durchgemacht 
haben . Dr. G u tzmann z. B. Lat auf Gruud des von 
ihm geseheucn grossen Materials in 13% Proz. seiuer F alle 
fe:tstellen ktinueu , dctss dem Stottern aknte Infektionen 
uumittelba.r vorausgegangeu waren. Soweit die Autoren 
sich ùberhu.ur t ttber ll en Zusmnm enha.ng zwischen Infektion 
uud Stottern ans. ern, uehm eu sie aber an, dass die 
Sclnviiuhung des Organismus, we1che dm·ch die Tufektion 
hervorgerufeu wii.rde, nur eine auslo:;ende Wirlnmg gehabt 
habe, ni eht die eigent.liche Ursache des Stotterns sei. Dcm 
etwaigen Eiuwand gegenùbcr, dass doch eine grosse Anzahl 
von Kindm·n akute Infektionskranlrbeilen durchmachen, 
ohne zu Stotterem zu werden, konut.e darn,nf hingewiesen 
wenl eo, clas.s ja auch clie Gaumensegellii.hm ung nach Diph
i.h crie nur in ein er v rhaltnismassig ldeinen Zahl von F allen 
eintri Lt., uud trotzdem ist sie als direkte Folge der diph
Lherischen Iufek tion aufzdassen . 

E in in der J ugend durchgemachtes psychi :>ches Trauma 
wurde rr.ir nur einmal al:> Ursache des Stottern:> angegeben. 
Viermal wurd e das Stottern auf physisches 'l'rauma. zunlck
gef ilhrt, auch fur diese schein t es mir durchaus erlaubt, 
au e11 cephalitische Prozesse a.ls ùirekte Ursache des Stotterns 
zu clenken. 

I h darf hier an eine Bemerlnmg. erinnern, die P er i tz 
in seinem W erk ,Ùber die Pseudobulbarparalysen im 
Kiodesn.lter'' macht, da ss namli ch ,die Sprache als das 
feinst.e R eagcnz hir den normalen Tonus der sie produ
zierenden l\1uskeln n,nzusehen ist" . Dieser Auffassung ent
sprechend wurde es keine Schwierigkeiten machen1 sich 
vorzustellen, da"s eine event. Schadigung der fur die Sprache 
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in B eLracht komm enden nervosen Apparate so leicht seil:l_ 
konute, dass Storungen bei anderen Funktionen derselbel:l_ 
Nerven nicht zu Tage zu treten brauchten. Auch nocb_ 
eine andere B emerkung desselben Autors soll hier erwahnt 
werden. Bei Besprechung des Na::;elns bei der P seudobut 
barparalyse weist Per i t z darauf h in, dass dasselbe VOl:J. 

den Autoren stets als Folge von Gaumensegellahmung auf, 
gefasst wurde, dass aber in Anbetracht der Seltenheit oh_ 
jektiv uachweisbarer Gaumensegellahmung anzunehmen sei, 
dass oft in Wirklichkeit zentrale Prozesse vorliegen. Viel
leicht darf das auch fiir eli e o ben zitierten Falle geltell., 
wo von arztlicber Sei te anfanglich G aumens egellahmung 
angenommen wurde. 

Bei der objektiven Untersuclmng der Stotterer ist de:u 
verschiedensten Momenten Bedeutung fur die Erldarung 
des Stotterns beigelegt worden, namentlich wurden Ab
normitaten am harten Gaumen, Kurze des Zungenbandchen~S , 

Yergrosserung der Rachenmandel betont. Mir ist eine Ab
normitat besonders aufgefallen, namlich D e v i a t i o u d e r 
herausgestreckten Zunge. Das Symptom war vet
schieden stark ausgepragt, mit Sicherheit konstatieren konnte 
icb es in uber 411 Proz. meiner Falle; bei fast allen batte 
ich zu wiederholter Priifung und Kontrolierung meiner 
Beobachtung Gelegenheit. In den Fallen, in denen die 
Deviation starker ausgepragt war, konnte man auch eine 
Krummung der Raphe nach der Seite der Deviation sehell.. 
Die B eweglichkeit der Zunge war stets normal; bei grober 
Priifung konnte ein Unterschied in der Sensibilitat zwischen 
beiden Seiteu nicht konsta.tiert werden. Ebensowenig be
stand ein Unterschied in Bezug auf den Ernahrung::szustand 
zwischen beiden Seiteu. 

Um nun zu sehen, wie oft Zungendeviationen a.uch bei 
Nicbtstotternden vorlwmmen, ha.be ich in der letzten Zeit 
ca. 40 Kinder in der Poliklimk von Herrn Privatùoz. D:r. 
N e umann, der mir in liobenswiirdigster Weise die Unter
suchung gestattete, auf das Symptom hin untersucht. Es 
waren di e~ Kinder im Alter von 5 -- 13 J ahren, bei denen 
in einem wesentlich geringeren Prozentsatz, in etwa 1.8 Proz. 
der Falle, geringe Deviation der Zunge beobachtet wurde. 
Die V erbaltnisse brachten es mi t sich, das~ ich die Kiuder 



55 

nur einmal untersuchen konnte, und ich kann daher nicht 
mit Sicherheit sagen, ob, ebenso wie bei den von mir unter
suchten Stotterern, es sich um ein konstantes Symptom 
handelte. Auch kann ich nicht dafi.tr einstehen, bei wie 
vielen der Kinder ein N'ervenleiden bestand, das die Deviation 
erldaren wiirde, und ob nicht doch einzelne derselben 
Stotterer waren, ohue dass es die Aug·ehorigen bemerkten. 
- In à en letzten Monaten habe ich auch in der Poliklinik 
von Herrn Prof. O p p e n h e i m so weit al moglich auf 
Zungendeviationen geachtet, allerdings vorzugsweise bei 
Erwachsenen, und nur bei einem Individuum habe ich eine 
Deviation der Zunge gesehen, bei dem keine Hirnnerven
crkrankung nachzuweisen war. Allein hier bestand auf der 
Seite, nach der die Zunge abwich, eine breite Zahnliicke, 
und ware es wohl moglich, dass sich Pat. daran gewohnt 
hatte, in diese Lucke die Zunge zu legen. Immerhin hatte 
ich douh nach dem verhaltnismassig betrachtlichen Prozent
satz von Zungendeviation bei nicht stotternden Kindern in 
Dr. N eu m a n n' s Poliklinik den Wunsch, ein moglichst 
als normal zu betrachtendes Vergleichsmaterial heranzu
ziehen, und so habe ich Dank der freunàlichen Vermittelung 
von Herrn Sanitat~rat Hartmann Gelegenheit genommen, 
eine Schulklasse von 36 ca. 13jahr. Knaben zu untersuchen, 
und habe nur dreimal Zungendeviation gesehen. Es wiirde 
dies einem wesentlich niederen Prozentsatz, namlich 8 Proz. 
entsprechen. Besonders auf Grund dieser letzteren Ver
gleichsuntersuchung stehe ich ganz entschieden unter dem 
E i ndruck, dass di e Zungendeviation e in dem Stotterer 
eigentltmliches SympLom ist, mindestens unverhaltnismassig 
haufi.ger a.uftritt, als bei Nicbtstotterern. Freilich bin ich 
mir dari.tber klar, dass das mir zur Verfi.i.gung stehende 
Zahlenmaterial doch noch zu klein ist, als dass man bindende 
' chlusse daraus ziehen durfte. Vielleicht wtirde ich es 
daher doch noch nicht gewagt baben, mit meiner Beob
achtung hervorzutreten, wenn ich nicht bei Durchsicht der 
alteren Litteratur auf eine Arbeit, von Robert Froriep 
namlich, ge~tossen ware, in der ebenfalls bei Stotterern 
Zungendeviatiouen beschrieben und als Ursache des 
Sto t t e r n s angesehen werden. Auf mehreren der Ab
bildungen, die der Arbeit beigegeben sind, sieht mau tat
sachlich reoht betrachtliche Zungendeviationen vorliegen. 
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E s erhebt sich nnn die Frage, was di e Zungendeviationen 
immer vorausgesetzt, dass weitere Beobachtungen die

selbe bestatigen werden - zu bedeu ten haben. 
Fi.i.r eine psychiRche Ursache, an die man v ielleicht 

zuerst denken konnte, liegt keiu Anh altRpuuk t vor. F r o ri e p ' s 
Anffassung ging da hin, dass ein nmechanisches Missver
haltni s in den Musk eln der Zuuge vorliegt", indem namentlich 
der ,Genioglossm; eiuer SeiLe ùbermass ig g spann t ist" . 
Ich selbst habe an oine andere Erldarung fù r die i u R ede 
st ehende Abuormiti:iL gedacht. 

Wir beobachten meill es Wi. Rens Deviationen der Zunge 
r--omt nur bei La hm1mg det-~ NPrvus hypoglossus ein er Seite. 
8ch011 bei Besi_Jrecllllug der Aetiologie des Stotterns haben 
wir dara.uf hi ngowiesPu, dass Manches dafi.ir sprich L, dass 
als Ursache (1es Sto(;Lerns euc(~pltalitische Prozer.<se im B ereich 
der 8prach halm angenornmen werùen dilr fen, un d es wùrde 
daher meinPS ErachLens nahe li egeu, d.ie Zungend eviation 
a.uf encephali tisc l1e Prozesse im Hypoglossuiògebiet. zuri.lck
zufùhren, Spozi t> ll wi.irde ich geneigt seiu, au eine Affektion 
des sogeuanuten zentml eu Neurons zu denken , da ich in 
meinen Fa.llen wecler Verauderungeu der elektrischeu E r
regbarkeit, noch trophisuhe Storungen an der Zungen
mu ·knlat.ur naC'Lweiseu konnt . I eh darf allerdin gs nicht 
unteihssen, darau f hin zuweiseiJ, dass F ro ri ep in mehreren. 
geiner Falle Abmageruug einer Zungeubalfte besclneibt, 
was wenigstens fi.i.r ein e lVIitbeteiligung des peripheren 
N eurons sprechen wùrùe. In einer ganzen Allzahl der F alle 
konnte ich beo bach teu, dasi:! di e Zungendeviation um so 
scharfer hervortrat, wenu die PatiP-nten wabrend einiger 
Sekunden die Zunge herausgestreckt hielten, und ganz be
sonders wurde die Abweichung deutlich, wenn di e P atien ten. 
ùabei ùie Augen schlossen . I ch h abe daDn bei einigen 
Hemiplegikern, die ich in der Poliklin ik von H errn Prof. 
Opr enhei m zu beobach ten Gelegenheit batte, bei diesen 
ebenfalls festsell en konnen, dass die Zuug endeviation um 
so scharfer hervort rat, wenn die P atienten ihre Zung e etwas 
langer, wahrend einiger Sekun den etwa, hervorstreckten, 
und besonders interes;;ierte mich ein F all von H emiplegie, 
bei dem im ersten Moment die herausgesLreck te Zunge 
keine Deviation zeigtEI; veranl asste m an ab er die Patientin 
wahrend einiger Sekuud en bei geschlossenen Augen die 
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Zunge herauszustrecken, so wich die8elbe deutlich nach 
der Seite der Lahmung ab. 

Vielleicht ist bei den Stotterern, bei denen die Zungen
deviation erst bei etwas langerem Hervorstrecken der Zunge 
scharfer hervortrat, daran zu denken, dass unter gewùhn
lichen Verhaltnissen die Abweichung ausgeglichen WlU und 
nur hervortrat, wenn durch langeres Hervorstrecken der Zunge 
bei geschlossenen Augen die Korrektur der Abweichung aus
geschlossen wurde. Bei dieser Auffassung vou der Znngen
deviation wiirde es auch nicht angangig sein, mit Pfleiderer 
e in e transcorticale Sprachstorung bei m Stottern anzunehmen, 
da wir die Zungendeviation doch nur durch eine Affektion 
d es N ervus hypoglossus resp. seiner Zentren erklaren konnen. 

Facialisdifterenz wurde in einem re eh t grossen Prozentsatz 
meiner Falle beobachtet, aber da dies Symptom auch bei 
Gesunden vorkommt, so kann es nicht in der. elbt:m Weise 
wie die Zungendeviationen verwertet werden. Bei der 
elektrischen Priifung wurde der Facialis stets normal 
befunden. 

In 4 Fallen bestand deutliche Abweichung des Unter
kiefers beim Offnen des Mundes. Ausgesprochene Dcviation 
des Unterkiefer8 fi.ndet sich als Zeichen einseitiger Lahmung 
des motorischen Trigeminus. Ich habe aber keine Angaben 
dariiber finden konnen, ob Abweichung des Unterkiefers 
auch normaler Weise vorkommt. 

Das Unterkieferphanomen wurde bei den meisten meiner 
Patienten gepriift, meist war es recht lebhaft, Clonus konnte 
ich niemals auslosen; in zwei meiner Falle fehlte es bei 
mehlfacher Prùfung. N ach den Mitteilungen von S t e r n
ber g wird das Unterkieferphanomen nur sehr selten bei 
Gesunden vermisst; ob in unseren Fallen das Fehlen des 
Re:fiexes eine pathologische Bedeutung hat, muss dahin
gestellt bleiben. 

Kurz registrieren mochte ich noch ferner, da s in einer 
ganzen Anzahl von Fallen es den Patienten unmoglich war, 
ein Auge isoliert zu schliessen, sowie auch eine Backe 
isoliert aufzublasen . Ich mochte diese Erscheinung hier nur 
kurz mitteilen, da es ia auch Gesunden zuweilen unmog
lich ist, diese Bewegungen isoliert auszufiihren und ich im 
Moment keine Moglichkeit sehe, zu erkennen, ob diesen 
Symptomen in meinen Fa.llen eine Bedeutung beizumessen 
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ist. Auch auf die interessanten Mitbewegungen, ùie oft 
beim sprechenclen Stotterer beobachtet worden, soll nicht 
weiter eingegangen werdetl, da ich den fruheren Boobach
tungen nichts neue boifiigen kann. 

In Uberein, timmung mit all eu ùbrigen Autoren Wlltde 
der Augenapp(l.rat stets normal befum1en . D.ie Augonbe
wegungen waren frei, Pupillen reagieri:,eu prompl;, Augen
hintergrunù war stets norrnal. Einige Male war es l11ir 
aufgefallen, dass sich bei festern Augenschluss Zittern in 
clen Augenlidern einstellte, cloch wurde diese Erscheiuu:nO' 

b 

in einer so grossen Zahl von Fallen vermisst, dass si<> wohl 
nicht als etwas wosentliches zu golten hat. 

In Bezug auf das psychische V erl1aHen h atte i eh 
6 mal clen Eindruck einer geistigen Minclerwertigkeit· 

' speziell ere U utersuchungen in dieser Richtung ha be i eh 
uicht angestellt und muss auch erwahnen, dass Dr. G u tz 
m a nn auf Grund seines rei<:heu Untersuchungsmaterials 
ùeu von friiheren Autoren betonten Zus-arnmenhang von 
Stottern uncl geistigen Abnonnitateu in Abrede stellt. 

In einer grossen Zahl ùor Falle wun1o Scltiefstand cles 
Zapfchens sowohl in der RuLe w.ie bei der PhonaLion be
obachtet, doch kommt diese Devation ebenso wie Facialis
differonzen bei norrnalen Indi viduen vor und kann daher 
nicht mit Sicherheit als pathologisch gecleutet werJen. 

Es wurcle im Vorhergehoudeu versucht, alle diej enigen 
Momento zu betonen, welche als A11hal tsp1'nkte clalitr dienen 
kounon , dass das Stottern ùmc:h Veriindenmgen bestimmter 
GebieLe cles Zent.raluervensysLems hervorgerufen wird. Es 
ges<:hah dies, weil ja clio hi r vertrctene Anschauung in 
vVidersr ruch mit der der meisteu Autoron sLeht. I ch 
mèichte daher einen recht interessauien FC~.ll erwah n n, in 
dem auch anatomisch nachgewiesen wurùe, dass das Stottern 
durch eine orgC~.nische S0haùigung d s Gohirns hervor
g rufen wmcle. Der F n.ll wurde von Cornil beol.Jachtet 
un d auch von K u s s m a u l bosprochen. 

Ein Phthisiker erleic1et plot?.lich fast volligen Verlust 
der Sprac:he und zugleich sLellt sich Anasthesie der re ·hten 
Korporhii lfte eiu fiir Beri.thruug, Schrncrz un d 'l'ernperatur. 
Sowohl che Aphasie wie die AnasLhesie bilden sich c~ ll

mahlich zuritck, und zwar letztere zuerst am Bein; knrz 
vor dem 'I'oc1e, der nach zweimonatlicher Beoùachtung eintrat, 
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war die Anasthesie so weit zuruckgegangen, dass nur noch 
eine dumpfe Empfìndung im Bereich cles rechten Vorder
armes sowie leichteg Stottern bes tand. Bei der Sektion 
fand sich ein H erd im Bereich der linken unteren Scheitel
windung. - Da der Fall mikroskopisch nicht untersucht 
wurcle, lasst sich nicht entscheiclen , welche der fi.tr die 
Sprache in Betracht komm enclen Nervenbahnen verletzt 
wurde; auf jeclen Fall ist clas Stottern auf clen Herd im 
Gehirn zu beziehen. 

Einer wichtigen Beobachtung; von Berkhan zufolge 
kommt Stottern ungewohnlich haufig bei Erstgeborenen 
vor. Es macht keine Schwierigkeiten sich vorzustellen, 
dass bei cliesen die Moglicbkeit einer traumatischen Hirn
schacligung besonders oft g egeben ist. Wissen wir cloch, 
class bei cliesen Entbinclung stets mit besoncleren Schwierig
keiten verbunclen ist . 

R os e n t h al weist clarauf bin, class Kincler, die nach 
einer almten Infektionskrankheit zu stot tern beganuen , zu
ers t nach clieser wa.hrencl einer mehr ocler mincler l.a.ngen 
Zeit vollig stumm waren . Hier mag auch erwahnt werden, 
class Kinder . die von ihrer ersten Jugend st ottern, auf
fall end spat sprechen l ern en. All e dies e 'l'atsn,chen weisen 
meines Erachtens auf organische Schacligung der Sprach
nerven beim Stottern hin . 

Die meisten Autoren , die ùber Stottern geschrieben 
ha ben , ha ben es al:; Beweis fiir die funktionelle N atur des 
Leidens angesehen, dass das Stottern beim Fli.tstern. ver
schwindet . Allein die Beobachtung als solche trifft nur 
in einem Dritte] der F alle zn (G u tz m an n), un d zwoitens 
tritt wohl deswegen beim Flit tern Stottern. nicht immer 
ein, weil hierbei aug nschei ulich der gan ze Sprechnpparat 
einer so viel geringeren Anstrengung ausgesetzt ist. 

Ebenso wurde fruher als Beweis d.afur , class das 
St;ottern nur auf fu uktionell en SLOrungen beruhe, ange
fuhr t, dass anch hochg radige Stotterer beim Singen frei 
von allen Krampferscheinungen waren. Dank den Be
obaehtungen von W y n eke n und Berk h an wissen wir 
aber heu te, dass auch die~e Beobaehtung nicht zu Recht 
besteht. - Es muss hier auch nochmals auf die B hauptung 
S s i Jr o r s k i' s zuriickgegangen werden, class beim Stottern 
eine schad abgegrenzte Funktion, nicht aber ein be::ìtimmter 
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Hirnbezirk ergriffen werde. Gutzmann hat nam liQh 
einige Male Stottern auch beim Trompeten beobachtet. ~s 

geht daraus hervor, dass unter gewissen Umstanden d\e 
Organe, die beim Sprechen dienen, auch bei anderen FunJt_ 
tionen spastische Erscheinungen zeigen konnen, und viet
leicht wird einmal feinere Unterscheidungskunst erlaube:n. 
an den entsprecbenden Organen auch beim E ssakt spastisch_e 
Erscheinungen nachzuweisen. - Miindlichen Mitteilunge:n. 
von H errn Dr. G u t z m a n n zufolge ha ben ihm einige Ma~e 
Stotter er mitgeteilt, dass sie auch beim Essen zuweilen 
krampfhafte Zusammenziehungen der in Betracht komme:J:\.
den Muskeln verspiirten. 

Wie wir oben besprachen, wird von Kussmaul di\ 
Stottern als nNeurose " bezeichnet, un d es ist die K u s s _ 
m a ul' sche Anschauung vielfach acceptiert worden. Da 
wir nun aber sahen, ùass vieles ùafiir spricht, dass , cha~f 
umschriebene Gebiete d es Zen tralnervensystems beim Stottert1 

ergriffeu sind, in denen es vielleicht auch mikroskopisch 
geliugen wird, bestimmte Veranderungen nachzuweisel:i, 
so dùrfte vielleicht die Bezeichnung nspastische Koord\
nat.ionss torung " vorzuziehen sein, wodurch iiber die Natur 
des L eidens nichts prajuùiziert wird. 

Mi t allem N achdruck muss hier iibrigens beton.t 
werden, dass ich das Stottern durchaus nicht immer fU.r 
eine organische Krankb eit balte. Meines Erachtens wiirde 
es iiberhaupt richtig sein, den Begriff nStottern" nm symp
tomatisch aufzutassen, iihnlich etwa wie den Begri-(f 
nKrampfe". Wir wissen, dass Kra,mpfe der Ausùruck gan.z 
verschiedenartiger L eideu seiu ki:inn en, uncl ebem;o g laube 
ich, dass ùas S tottern auf clurchaus uicht einheitliche Vot
gange zuriickzufuhreu ist. - Als funk tionell mùssen wohl 
z. B. Falle wie der folgencle von Gutzmann beschriebene 
aufgefasst werden: 

Ein bis dahin sicher gesundes Kind war wahrend 
weniger Stunden mit einem ~;tarken Stotterer zusammen 
und begann unmittelbar danach ebentalls zu stotLern. \Vir 
werden in diesem Fall zu der Annahme gedrangt, dass 
das Stottern auf Nachabmung beruhte. Die H eilung des 
Leidens gelang in diesem Fall innerhalb kiirzester Zeit. 
AhnlicheBeobachtungen haben auch andereAutoren gemacbt. 
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Gleichfalls ctls funktionell mochte ich die meisten als 
, hysterisches Stottern" beschriebenen Falle auffassen, aber 
nur diejenigen, bei denen all e Momente dagegen sprechen, 
dass nicht doch eine organische S torung im Gehirn vorliegt. 

So ware es bei dem von Crame r aus der Mendel
scb en Klinik mitgeteilten Fall do eh se br wohl denkbar, 
dass eine lokale Storung im Gehirn eingetreten war, da 
das Stottern auftrat, nachdem Patient vom Kutscherbock 
geschleudert worden und in Folge der schweren Erschi.i.tte
rung vori.i.bergehend bewusstlos gewesen war. 

W eiterhin mochte ich von den beiden bisher be
schriebenen Formen des Stotterns scharf unterschieden 
wissen diejenige Form, welche schon von verschiedenen 
Autoren (Li eh ting e r) als R eflexstottern bezeichnet wurde. 
Hierh er waren einmal diejenigen Falle zu rechnen, in denen 
das Stottern sich bei solchen Kindern fand, die an Witrmern 
im Darm litten , und bei deneu das Stottern nach Ab
treibnng des Wurmes verschwand. Ebenso sind wohl als 
Reflexstottern solche Fall e aufzufassen, bei denen das 
Stottern verschwand, nachdem irgend welche pathologischen 
Veranderungen in der Nase oder am Rachen beseitigt waren. 

Vielleicht ditrften auch solche Falle hierh er gezahlt 
werden, bei denen sich V eranderung der Rachenmandel 
fand und die nach I-Ierausnahme derselbeu in vollige 
Heilung i.i.bergingen. E s erinnern diese Falle an die so
genannte Refiexepilepsie. Auch hier baben wir Krampfe, die 
von einer sogenannten R eizzone ausgelost werden, und die 
verschwinden, sobald das storende I-Iindernis beseitigt wird. 

Zum Schlusse mochte ich noch einmal hervorheben: 
Es kam mir daraut an, zu zeigen, dass, w a hrend das 
Stottern bisher fast durchg angig als Neuro se 
a ufgefasst wird, mit hoher Wahr sc h e inli c hk eit 
in e in e r grosseren Zahl von F a ll en , a l s bi sher 
angeno mm e n wurd e , be st immt lokali s ierte orga
ni sche Verand erungen im Zentraln ervensystem 
dem Stottern zu Grunde lieg en, und zwar Ver
ande rungen zentralwarts von d en Nerven
kerne n. Wie haufig das ,organische Stottern" ist, wird 
sich erst entscheiden l assen, wenn wir sichere Symptome 
dafùr kennen werden. Vielleicht wird weitere Prùfung er
lauben, die Zungendeviation als ein solches anzusehen, 



fì2 

uurl ebenso ist zu erwarteu, rhss es auch im F acialisgebi et 
geliugen wird, fiir rlas ,organiRche Stottern u charakte
ristische Symptome zu finden . - Es ist fast unnotig hin
zuzu±ligen, dass es auch in therapeutischer Hinsicht vou 
W ert seiu wird, im e.i.nelneu Fall den dem Stottern zu 
Grunde liegenrlen Prozess zu erkennen, um zu einer 
exakten IndikaLions~tellung hir das einzuschlagende U eil
verfahren zu gelangeu ." 

In dem am 13. Juli 1903 im Verein ±iir innere Medizin 
gchalteuen V or-brage: 

Uber die Kompensation der Sinne 
fiihrt der Vortragenùe Dr. H. Gutzmann folgendes 
ua.her aus : 

Die Sinne ùes Menscheu stchen in einem zwingenden 
Causalnexus zu seiuen \V.illeusausserungen. Ohne Empfinden 
iRt W oll eu un d Ha11 d elu schlechterdiugs uum oglich. F ehlt 
irgend ein Empfìudung:>element, HO dm·± uns eine Ausfalls
erscbeinung im Gebiete del::l Wollens und H andelns nicht 
Wunder nehmou. Es wird sich also an Woll en uud 
Hand lu ste ts so viel ùokum entiren, als an Empfindung, 
resp. an Empfinclungsenergio eingefiibrt wurde. Hier zeigt 
s.i.ch das G esetz von der Erha.ltung ilor Energ ie, iibertragen 
auf <li e psychi~chen Vorgfi.nge. N un konnen di e Ausfall
erschcilmngeu von SeiLen oines S.innes wenigstens zum 'l' il 
dadurch komponsierL vonlon, dass andero Sinneseim1riick 
eino bessero Ansni.itzuug erfahren. v. K r i es*) spricht iJl 
einor Rektora tsrede gora d z u von e i n er , S t e 11 v e r ~ 
tre t un g ù e r Si n ll e" un d fiihrt berei ts ùiej enigen Er~ 
fahnmgen an, dio unter norma] en Verhidtnisson eine solche 
Stellvertretung lehren. D.i.e sensible Kontrole der geord~ 

neten Bowegung d es G eh ens wird unter normalen V erhalt~ 
nissen ausgeubt vom Gesicht:;- und vom Tastsinn, beide 
Sinne t o i l e n si eh beim normalen Menschen in ihre Auf~ 
gabe, j edoch so, dass un te r bestimmten Um~ 

standen a u ch jeder von ihnen s i e allein iiber~ 

n e hm e n kann. Der Gesunde kann im Dunkeln oder mit 

*) Rcde g halt.en in der A ul a am 7. l\Iai 1898 bei der ufl'cntlichcn 
lrbergabe dcs ProtcldoraLs der Univcrsitiit Frciburg. Froiburg i. 13. 
1898, pag. 45. 
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geschlossenen Augen ganz gut gehen, und zwar allein mit 
Hilfe seines 'J~astsinnes . Dem Kranken jedoch, der seinen 
Tastsinn eingcbùsst bat, der lreine Berùhrung mehr spùrt 
uud der von der Hal tung und Stellung seiner Extremitaten 
keine Ahnung mehr hat, i. t das S e h e n zum Geh en un ent
b e hrli c h und im Dunkeln wird er vollig hilflos : er vermag 
nicht nur nicht zu gehen, sondern er fallt um. Zeigt sich 
also hier bei dem Gesunden ein Sinnesau:;fall, so tritt der 
andere Sinn filr ihn ein, er kompensiert ihn vollig; un
moglich aber ist es, b e ide Sinne zu entbehren. Unter 
gcwo lmlichen Umsti-inden wirken beim normalen Menschen 
beifle Sinn e zmw.mmen und vervollkommnen auf diese Weise 
den Effekt. Dm·artige norma.le Sinneskomp en sationen 
bestchen, wie bekan nt, zwischen Sehen und Fiihlen, zwischen 
Horen un d Sehen, zwi:;chen Riechen un d Schmech:en, zwischen 
Fi.ihlen, Sehen und Horen u. s. w. 

Ahnlich wie fii.r das Gehen zeigen sich die Verhaltnisse 
unserer Sinne zueinancler bei der Sprache. Die Sprech 
beweg ung e n s ind sicherli<.:l1 in allererster Linie 
durch un se r e Gefiihl se mpfinclungen kontrolicrt. 
Di se Kontrole allein genii.gt aber nicht, es muss eine Ver
gleiehskoutrole dnrch deu Gehorssinn Latthaben. Wir wollcn 
auf Llie Verhaltnisse bei der Spraehe hier noch nicht naher 
eingeben, da wir im ferneren Verlauf cles Vortrags darauf 
ausfiihrlieh zu sprechen kommen werden. 

Um zunachst den zwingenclen Causalnexns zv;rischen 
Sinneseindrnck uncl \Vill ensitu .. serung zu beleuch ten, sind 
bc<;o nclers diej cnigen Fàlle aus der medizinischeu Literatur 
von Interesso, b ei denen grossere Ausfa lle der ':L'ast
emi findun gcn v olli ge Lithmung erzengten. Es 
gilt uns heuLe als Pine Selbstvers ta.ndlichkcit, class auch die 
willkùrliche Bewegung ganz olme zentr·ipetalen R eiz nicht 
zustande kommen kann. ,Man muss ein Glied fùhlen, um 
es bewegen ;,:;u konnen. Kann man es nicht :fiihlen, so 
muss man e:; wenigstens sehen konnen. Scbliesst der 
Patient aber, clem der Muskelsinn maugelt, die Augen, so 
kann er kein Gli ed 1'ùhren ." *) Der Physiologe v. B unge 

*) Be;.:tiglich di cscr D cdukti on vc1·wcisc ich bcsondrr. auf di o 
iilJoraus lùaro D ar$lcllung v. B un go' s in dcss n L ohrbuch Llcr Pbysi
ologio des l\Ionschon, Bd. I, pag. 20-! ff. 
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folgert ùaher: Al s o irg e nc1 ein, wenn auch schwacher 
s e nsibl e r Reiz muss zum motorisch e n Rinden 
z e ntrum gelang e n, sonst kann c1asse lb e c1urch 
ùen willkti.rlichen Impuls nicht erregt werden. 
Wir mti.ssen entweder annehmen, c1ass der Willensimpuls 
c1en sensiblen R eiz vertarkt oder c1ass er eine Re:flex
hemmung beseitigt. 

(FurLsctzung folg t.) 

Klcine Notizen. 
l\Iit dcm vom -1-. - 9 . A)ll'il1.904 in Niirnh c r g ta ge nd o n Int c J' 

Il:L Li o u a lc n K o n g r css Hir S c hulli yg i c n o wird auch c in o Au s 
s t e Il un g silmLii el JOl' in Llioscs Go!Jict frtll cnd cr Cl egcustiincl c vorbunden , 
~ ~~ wC'l<.:IJ CJ' h crcits ~ahlr<' i ch e AnmclùungcJJ cingcln.ufon s iud. Dio Aus
stc llnug wird , um dcm n.ll gcmc in cn Interesse, wckh cs sich in wcitcn 
Krciscn fiit• di csclhc ~o i gt , cnLgogc nzukomm cn , VOJ'auss ichtlich sch on vor 
der 'Tagnng cl es K ongrcsscs cr iHfn ct nncl cinigc T age clal'llnch crst gc
selil osscn wcr<l n. Al s Ausstcllungsgcgcnstiindo k omm en uuter ancleren 
~. H. in .BoLr n.eht: r liin c m1d l\1odcll c von Sclllll g ' biluclon mi t N oh on
gcbiiudcn UJJd E in riel1 t uu g 11 , Ablutnd lun gcn iihcr di o Gnmù lagen cl er 
Selinlh ausa usfiihrun gcn sa111t lJmgcbung, Ahh antllnng<' n und Dn.rstcll un g 
ii hm· dcn Scllll lilct rieb i m AllgcnJ c in <' u uml in Sond crsehu lcn ; fcrn er ii ber 
lli c U ntmTit.: IJ Lsmi t tcl, i'd)Cr di o Er~ i chung der Kin dcr in der , 'ehul c und 
im .l:l.aus, all e Ar tou E iiJI·icht un gsgcgcnstiind c und Untcrriehtsmittcl, ins
h cso ndcr c wis~cnsch n flli e h c Instrum cntc, L chrhi.ieh r, Schulhrichcr , Zeit
schriftcn, \VaHÙtafcln , Sehrcib- uml Z cieh cmn n.tcrialien etc ., Apparato 
fiir tlic U uLcr suchung der K iudcr uncl flir ki.irpcrli chc E rzichu ng, sowic 

Tumgcr iitc te. 

Druck von B. Angerstein, \Vernigerode :1. H. 
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Ein einfaches Kymographion f ilr die Untersuchung 
der Sprachbewegungen 

von Dr. H e r ma n n G u tzmann- Berlin . 

Nach meinen und meiner Schuler (W inck l er , Li e b
m a nn , Kal m u s, Ha ll e , t. e n Cate) zahlreichen Unter
suchungen, denen sich noch die der franzosisuhen Forscher 
(Abbé R o uss e lo t , Z un d-B o u r guet u. a.) sowie be
sonders ùie von Zwn. ar d ema k e r- Utrecht a.nreihen lassen, 
kann es fur· den objekt iven Beurteiler kaum noch einen 
Zweifel unterliegen, das die fernere Erforschung und 
Analyse der Sprachstorungen durch clie graphischen 
Methoden uns E inblicke in das W esen dieser Storungen 
gewahrt , die durch die blosse Inspektion und Palpation 
ocler durch die einfachen Messmethoden (z. B. durch 
W aldenburg's P neumatometer , durch Huchinson's Spiro
meter u . v . a.) niemals erreicht werden konnten. Einige 
Beispiele mogen als Hinweis geniigen. Die vielgestaltigen 
Atemverander ungen der spastischen SprachstOrungen werden 
nur dm·ch graphische Untersuchung vollkommen erkannt. 
Das gilt nicht nur fur das Stottern, sondern auch fiir die 
anderen spastischen Storungen: Aphthongie , Aphonia 
spastica, hysterisches Stotteru, spastische Storung bei Lit t
lescher K rankheit u. s. w. Untersucht man g l ei c hz e itig 
die Artikulationsbewegungen bei diesen Krankheiten, so 
lasst sich auch erkennen, ob die spasLischen Atembe-

.. 

• \ 
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wegungen synchron mit den Spasmen der Axtilm1ation 
sind, oder nicht, man kann die primar e n Spa'lmen er
kennen und vieles andere mehr, was durch die blosse Be
obachtung bei der Sehnelligkeit des Bewegungsal>laufe~ 

nicht feststellbar ist. Dass auch die Analyse der Sprech
Atmung der Taubstummen vieles enthalt, was der einfacheu 
BeobachLung selbst des erfahrensten Sachverstiindigen ent
geht, habe ich in einem Vortrage vor den Berliner Taub
stummenlehrern und ausfithrlieher in Madrid auf dem inter
nationalen medizinischen Kongres · 1903 dargelegt. W enn 
u.uch die Frage nach dem prak t is c hen Nutzen der
artiger Untersuchun gen zunachst, wie far j ed e rein 
w i s se n s c h a f t l .i c h e Forschung ein e cura posterior i si., 
so sei hier doch darauf hingew.iesen, dass nur auf diese 
W eise eine wirklich exa k t e und objektive Prùfung de ~-; 

Erfolges von Atmungsùbungen bei Sprachstorungeu er
folgen kann. 

Die Untersuchung der Artikulationsbewegungen, der 
Kehlkopfstellung u. a. m g.iebt auf diesem Wege hoch~ t 

interessante Aufschlùsse, an die mau frither uie gedacbt 
hat und ùber welche in spateren Arbeiten noch ausfuhrlich 
zu berichten sein wird. Wie fein sin d ferner Z w a arde
m ak e r 's Untersuchungen der spastischen Artikulation d s 
Stotterns! Schon auf dem einfachen Wege der direlden 
Luftùbertragung konnte Goldscheider vor Jahren clie 
eigenartige Artikulati.onstorung bei der Bulbarparalyse zer
gliedern. In einem Vortrage, den ich im Zabnarztlichen 
Institut der Universitat bei Gelegenheit der letzten Zahn
arztlichen Versammlung zu Berlin auf Veraulassung von 
Herrn Pro f. Dr. W a rn e k r o s hielt, machte ich besonder~ 
darauf aufmerksam, dass bei Anfertigung der Obturatoreu 
eine genaue und objekt.ive Feststellung *) des Nasendurch
schlages eiuen sicheren Anhaltspunkt fùr die notwendige 
Grosse des Obturatorpflockes abgiebt. Auch der Zusammen
hang von gewisseu Formen des Sigmatismus mit febler
hafteu Zahustelluugen kaun so ganz exakt geprùft werden.**) 

*) Im Gegcnsatz zu der schr uugenaucn uml fiir dicsc Zwrùkc rast . 
unhntuchbaren B cnutw ng cles Spit•gclbcsehl agcs dnr<;h tl en 1-l r\\lcli. 

**) S. lll Cin c Arhc it iiber Tlldividualhilùcr lJci der UntcJ·Rueltuu g 
normaler uncl feblcrhaft gebilùetcr S-Laulc. :M. f. Spr. 1900. 
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Dami t n un dies e U ntersuchungsmethode allgemeinen 
Eingang und moglichst umfangreiche Verwendung fi.nde, 
ist es notwendig, dass das benotigte Instrumentarium ein
fach und nicht zu teuer sei. Die bisher angewendeten 
Kymographien sind aber sehr t euer, die Schreibkap:;eln 
de:;gleichen, und so kam es, dass nur an wenigen Stellen 
diese wichtigen Untersuchungen gemacht werden konnten. 
Ich habe mich daher bemiiht, ein einfaches und billiges 
Instrumentarium zu schaffen, das von jedem auf diesem 
Gebiet Arbeitenden erworben werden ka,nn. 

Der teuerste Teil des Instrumentariums ist das Kymo
graphion. Dieses habe ich von Herrn Mechaniker J . 
G a n s k e in Zehlendorf bei Berlin in folgender W eise 
konstruieren lassen (s. Figur). Die Trommel ist aus 
Messing solide und doch leicht und elegant verfertigt. Sie 
ruht mit dem unteren Teile ihrer Achse auf der Achse der 
von dem kleinen Motor in Bewegung gesetzten Antrieb
scheibe, die mit dem Motor durch Treibriemen verbunden 
ist. Durch den kleinen schrag aus dem Triebwerkkasten 
hervorstehenden Hebel kann das Uhrwerk und damit auch 
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die grosse Messingtrommel moment an in Bewegung geset.zt; 
und gleichfalls momentan gehemmt werden. D.i.e Antrieb. 
scheibe t ragt seitlich eine kleine Gabel die eiuen senkrecht 
von der Trommelachse abgehenden Stift fa r>s t und so di0 

Trommel dreht . Der obere rr eil der 'l'rommelachse wirtl 
durch ein in dem federnden horizontalen Stahlplattcheu 
be:findliches Loch in sen~rechter L f:'.ge gehalten. Die ge. 
samte Anordnung ist aus der Figur deutlich ersichtlicl{. 
Die Trommel ist so gross wie die der grossen L aboratoriums
kymographien; ihre Hohe betragt 14 cm, ihr Durchmesser 
15 cm. Zur Ùberspannung ist daher ein Papierstreifen VOh 

14 cm Breite und ca. 1) 0 C'.m Lange zu verwenden. B <:~

kanntlich nimmt man dazu weisses Ghmzpapier, das sodanu 
ùber der P etroleumfiamme russgeschwarzt wird. Wo der 
H e bel der Schreibkapsel sodann schreibt, entsteht bei sich 
drehender Trommel die bekannte weisse Kurve. In die~er 
einfachen Form kostet das Kymographion nur 32 Mark. 
Will man mehrere Geschwindigkeiten haben , so kann mau 
drei verschiedene Antriebscheiben und dann einen etwa.s 
kraftigeren Motor verwenden, wodurch der P reis auf 40 
Mark steigt. 

Von demselben Mechaniker habe ich sodann auch ein,
fache Schreibkapseln machen lassen. Diese sind sauber <tt\s 
Messing gedreht, ihrc Schreibhebel, wie aus der Figur er
sichtlich, durch ein kleines verschiebbares Gewichtche:n 
aquilibriert und das zuleitende Rohr so horizontal gestellt,, 
dass man bei glei c hz e itig e r Untersuchung von Artiku
lations- undAtembewegungen mehrere Kapseln am gl e i ch en 
Stati ve dicht ùbereinander befestigen kann. J ed e dieser 
sauber gearbeiteten Kapseln kostet 13 Mark, das da:-m ge
horige einfache Stativ ~ Ma,rk. Gummischlauche und An
satzstùcke (Trichter fiir den Mund, Olive fùr die Nase) 
kann man ùberallleicht kaufen , konnen aber auch gleich von 
Herrn Ganske bezogen werden. 

Zum Gebrauch wird die Trommel herausgehoben, indem 
man die horizontale Stahlfeder nach oben biegt. Dann 
ùberzieht man sie mit dem Streifen weissen Glanzpapiers, 
berusst diesen durch Rollen der Trommel ùber der russen
den Petroleumfiamme, setzt die Trommel wieder an ihren 
alten Platz, wobei darauf geachtet werden muss, dass der 
Stift unten in die Gabel zu liegen kommt, schiebt die 
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Nchreibhebel an die Trommel beran, und alles ist zur 
graphi.schen Aufnahme bereit. 

Will man eine Zeitmarkierung haben, so tut man am 
besten, di.ese so aufzunehmen, dass man beide Schreib
kapseln durch einen Schlauch verbindet und dann einen 
Rchreibhebel an das geschwarzte P apier bringt, wahrend 
der a n d e r e n ach der anderen Sei te gericbtet, von dem 
Schlaghebel des Metronoms *) in gleicben Zeitraumen 
herabgedriickt wird, z. B. alle 2 Sekunden, Dann schlagt 
der erste Hebel alle zwei Sekunden nach oben aus und, 
lasst man die Trommel sich drehen, bekommt man eine 
gleichmassige Zeitmarkierung. W enn die Trommel einmal 
herumgelaufen ist, zie h t man das W erk wieder auf, dami t 
die Feder die gleiche Spannung und die Trommel die 
gleiche Gescb windigkeit bekommt wie vorher, und macht 
n un erst in der vorher beschriebenen Weise die Sprach
aufnahme. Schon mehrfach habe ich darauf hingewiesen, 
da~:;s eine mi t der Sprachaufnahme g l e i c hz e i t i g e Zeit
markierung wegen des lauten 'rickens und der damit ent
stebenden psychischen Beeinflussung der Sprachbewegung 
unstatthaft ist, Ich habe sie daher meist entweder vorher
gehen oder nachfolgen lasf:len, indem man bei gleicher 
Spannung der Uhrfeder wohl auch gleiche Geschwindigkeit 
annehmen kann und da die eventuell vorkommenden Ab
weichungen so geringfiigig sind, dass sie bei den fiir die 
Unten;uchung von Sprachbewegung sehr langf:lamen Trommel
umdrehungen nicht in Betracht kommen. Ùberdies handelt 
es sich bei unseren Untersuchungen ja auch meist nur um 
das zeitliche V erhal tnis verscbiedener Kurven zu e in
a n d e r, f:lodass das absolute Zeitmass nur nebensachliche 
Bedeutung hat. 

Bei gewissen Untersuchungszwecken wird es darauf 
ankommen, mehrere B ewegungen gleichzeitig aufzuschreiben 
z. B. ausser don beiden Atemkurvan (Brust- und Bauch
kurve) noch die Beweguugeu der Oberlippe, der Unter
lippe, des Unterkiefers, des Mundbodenf:l , des Kehlkopfes: 
claf:l waren s i e b e n Kurven, die auf dem berussten Streifen 
untereinander Platz haben miissten. Das ist bei der Breite 
von 14 cm natiirlich nicht moglich, hier konnen nicht mehr 

*) lu j •dct· l\Iusikalicnhandlung fi.ir 7 Mk. 50 Pf. kiiuflich. 
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als 4 bis 5 Kurven untereinander glt>ichzeitig geschrieben 
werden. Diese Zahl ist fiir fast alle Untersuchungen auch 
vollig geniigend, n u r wenn ganz besondere Ziele vorliegen, 
wird mehr Raum erforderlich sein . Dann wi.irde man eine 
Trommel von 28 cm Hohe anwenden. W er dies wi.inscht, 
fi.ir den kann auch ein Instrument mit dieser ganz unge
wohnlichen N ormalhohe angefertigt werden. Di e Mehr
kosten betragen ca. l O Mark. Wie gesagt, wird aber fi.ir 
die weitaus meist en Untersuchungen ein solches Instrument 
nic h t notig sein, es ist im Gegenteil hier sogar unbequem, 
da man sehr viel Papier verbraucht und bei einfachen 
Untersuchungen doch immer die ganze Trommel ùber
spannen muss. 

Die von Herrn Ganske gefertigten Instrumente werden 
von mir selbst geprùft werden und immer erst nach dieser 
Prùfung versandt. 

Heilung der Taubheit - Gehorverbesserung - Sprach
unterricht durchs Ohr in Taubstummen-Anstalten. 

Ein Beitrag zur Geschiehte der H oriibungen. 
Von J. Karth, Lehrer an der 'l'aubstummen-Anstalt 

zu Breslau. 

nr:x) 
J ahrzehnte gmgen dahin. Immer mehr entwickelte 

sich das Taubstummenbildungswesen im Laufe dieser J ahr
zehnte. Neue Anstalten entstanden; zahlreicher wurde 
die Menge der Viersinnigen, denen in den vorhandenen 
Anstalten Unterricht und Erziehung gewahrt werden konnte. 
Fachblatter wurden ins Leben gerufen; methodische Er
orterungen und methodische Kampfe nahmen einen broiten 
Raum in ihren Spalten ein; von nmethodischen Hor
ùbungen" jedoch horte man nichts mehr. Wenn wir 
in Betracht ziehen, dass sich die Taubstummenpiidagogik 
nichts entgehen liess, was sie im geringsten wertvoll fùr 
ihre Zwecke erachtete ; wenn wir bedenken, dass vielfach 
methodische Kleinigkeiten selbst in ausfùhrlicher Breite und 

*) Die Artikel I u. II s. vorigen Jahrgang dieser Monatsschrift. 
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m immer wiederkehrenden Variationen behandelt wurden, 
so miissen wir uns mi t Recht fragen: , Woher jene Stille 
auf dem Geb.iete ,methodischer Horiibungen "? jener Ùbungen, 
ùeren theoretische Behandlung, wie wir gesehen, einst ganze 
Kapitel in arztlichen und padagogischen Fachschriften aus
ùillte, und von deren Anwendung man so viel in bezug auf 
die Spraeh- und Geistesbildung der Taubstummen erho:ffte? 

Die Antwort geben uns die in den vorhergehenden 
Abschnitten gemachten geschichtlichen Darlegungen. Die 
allmiihlich sich durchringende Erkenntnis, dass umfassen
dere, praktische Horiibungen an dem physischen Unver
mogen der Taubstummen scheiterten, sowie die Einsicht, 
dass auf Grund dieses Unvermogens es sich immer nur um 
minimale praktische Erfolge handeln konne, um Erfolge, 
die zu der aufgewendeten Zeit und Miihe, die sie erforderten, 
in gar keinem V erhaltnis standen, waren es, di e die H or
ii. bungen sowie alle V ersuche zur V erbesserung der Hor
fahigkeit immer wieder in den Hintergrund drangten. So
lange iiber das schwierige Kapitel der Gehorverbesserung 
und cles Horenlernens nur geredet und geschrieben wurde, 
liess sich die Sache vortre:fflich an. Theoretisch gingen 
Gehorverbesserung und Horenlernen trefflich von statten. 
Sobald aber der Boden wissenschaftlicher Spekulation und 
theoretischer Erorterungen verlassen und das Gebiet der 
rauhen Praxis betreten wurde, anderte sich die Sachlage. 
Das Wort cles geistreichen Encyklopadisten Diderot: 
,Es ist nichts leichter, als ein System theoretisch zu be
griinden, aber nichts schwerer, als ihm praktische Gewissheit 
zu geben", das er einst bei seinen Untersuchungen i.tber 
die Sprache der Taubstummen freimùtig in bezug auf diese 
:;eine Untersuchungen zum Ausdruck brachte, es bewahrheitete 
sich auch aut dem Gebiete der Hori.tbungen und Horver
besserungen bei Taubstummen in eklatanter W eise. 

So kam es dahin und musste es dabin kommen, dass 
Gehorverbesserungen und systematiscbe Horiibungen immer 
mebr zuriickgedrangt wurden, dass sie scbliesslich vollstandig 
verscbwanden, und dass das ganze metbodische Gewicht nur 
auf Absehiibungen, auf die P:fl.ege cles Ablesens der Sprache 
vom Munde, gelegt wurde. Freilicb, indirekt sind immer 
Horiibungen getrieben worden. J:?iejenigen Taubstummen, 
- es muss das immer wieder betont werden - die auf 
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Grund ihrer Gehorreste noch in der La.ge waren, di e Spra.che 
der sie Unterrichtenden in einem gewissen Grade mittels 
cles Ohres aufzufassen, benutzten ihre Gehorreste aucb. 
Diesem Umstand e allein , nicht der Kunsthilfe der L ehrer , 
denn die wurde allen Schulern in gleicher W eise zuteil, 
war's ja einzig und allein auch nur zuzuschreiben, dass das 
Aussere der Sprache dieser Kinder von vornherein sich 
vorteilhaft von demjenigen ihrer vollstandig tauben Schicksals
genossen unterschied, und zwar in einem Masse unterscbied, 
dass es selbst die Bewunderung von Laien erregte, denen 
in einer Klasse die ,Rorer" stet s, ohne dass mit diesen 
spezielle H orùbungen vorgenommen word en waren, auf Grund 
ihres ldangvolleren und modulationsreicheren Sprechens, 
auffielen. 

Das waren die AmJChauungen, wie sie bis anfangs der 
90 er Jahre cles vergangenen J ahrhunderts vorwalteten. 
Um jene Zeit, vor nunmehr lO J ahren, tauchten die langst 
in Vergessenheit geratenen methodischen Horiibungen von 
neuem auf. Von Wien aus ging der Ruf nach ihnen aus ; 
di e ganze Bewegung knupfte si eh an di e N amen U r b a n t
s chit s ch und Lehfeld. 

Im L aufe cles Semesters J 894/95 hielt der Professar 
der Ohrenheilkunde, Dr . Urb a ut sc hit sc h, iu der allge
meineu P olikli.nik in Wien Vortrage i.tber den Einfluss 
methodischer H orubungen auf den Horsinn. Diese Vortrage 
liess er alsdann er weiter t in Buchform erscheinen und legte 
seine Anschauungen ausserdem noch in verschiedenen Auf
satzen dar. Die Forderungen un d Wi.tnsche Ur b an t
s c h i t so h 's sin d in den interessierten Kreisen bekannt. 
Der Vollstandigkeit halber jedoch und zwecks allgemeiner 
Orientierung fur die der Sache fernerstehenden Kreise 
wollen wir uns auf Grund seiner Schriften +:') seine Haupt
ansichten und H auptforderungen nochmals vergegen
wartigen. 

*) Vergl. Urbantschitsch: ,Uber Horiibungen etc." (Wien 
1895). - , U ber den W ert method. Horiibungen fiir Taubstumme und 
fiir Falle von nervoser Taubheit im allgemeinen" (Bl. f. Taubst. 
Bildung 1894, S. 197 1f.). - ,Uber Hordefekte bei Taubstummen" 
(Blatter f. Taubstl. 1899, S. 50 ff.). - .,Uber dia praktische Durch
fiihrung der method. Horiibungen in Taubstummenschulen" (Blatter 
f. Taubstl. 1899, S. 82 ff.). - ,Ub er H<lrUbungen" (Deutsche Revue 
XXIX, 1899, S. 311 ff.). 
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J. Akustische Ùbungen sind in vereinzelten F allen vor
genommen worden bei Individuen mit nachweislicb be
traehtlichen Horrest en ,jedoch fast nie an scheinbar ganz 
tauben o der nahezu tauben Kindern". 

2. ,Wenngleich der Ausdruck ,total taub" auf viele 
Taubstumme angewendet wird und in der Taubstummen
schule viele Zoglinge als total taub bezeichnet werden, so 
ist doch eine tatsachliche vollstandige Taubheit aueh unter 
Taubstummen als selten zu erklaren, da gewohnlich, 
wenigstens auf einem Obre, Horreste nachweisbar sind ... 
Die Wichtigkei!l dif ses letzten Umstande8 (ob vollstandiger 
Ausfall der Horempfìndungen otler nur eine besonders 
f-ichwere Erregbu.rkei.t cles Horsinnes) kann im Interesse der 
tauben Person nicht genug hervorgehoben werden, und je 
mehr Erfahrung ich in dieser Beziehung gewounen habe, 
desto seltener trefle ich Falle von einer unbeeiuflussbareu 
totalen Taubheit an." Buch: , Ùber Horiibungen", S 70 u. 71. 

3. nHorpriifungen mit musilmlischen Tonen, z. B. mit 
der H armonika, weisen bei einer verhi.iltnismassig sehr be
deutenden Anzahl von Taubstummen Horspuren nacb , ja, 
mitunter ein ganz iiberraschend gutes Gehor, wahrend die 
betreffenden Indiviùuen dagegen Spmchlaute allerdings zu 
horen aber nicht zu unterscheideu vermogen und deshalb 
falschlicher Weise fiir taub gehn.lten werden." (S. 76.) 

4. , Sobald aber auch nur ein Teil cles schallemp:6ndenden 
Organes mit seinen Leitungsbahnen erhalten geblieben ist, 
besteht auch die Moglichkeit, durch methodische Ùbung cles 
noch erhaltenen Teiles die akustische Tatigkeit in einem im 
voraus allerdings ganz nnbestimmbaren Grade anzuregen." 
(S. 89.) 

Fi. ,Die Notwendigkeit besonderer Horiibungen ergibt 
sich aus der . chweren Erregbarkeit der Horempfindungen; 
so lange die gewohnlichen ausseren Schalleinwirkungen die 
Horempfìndungen nicht iiber die Empfìnduugsschwelle zu 
heben vermogen, miissen zur Gehorerregung besondere 
akustische Mittel herangezogen werden, bis endlich in dem 
einzelnen Falle der Horsinn eine solche Entwickelung er
fahren hat, dass nunmehr die gewohnlichen Schallquellen 
zur Wahrnehmung gelangen." (S. 93.) 

6. ,Auch bei anscheineud ganz fehlendem Horvermogen 
ist zuweilen, wenn aueh nur auf einem Ohre, bei Geduld 
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und Ausdauer, eine Horspur zu erwecken, die oiner weiteren 
Entwickelung zugiinglich sein kann. Vorhanùene Hi.irspurell 
lassen sich zu einem rrongehor, ein Tongehor zu einem 
Vokalgehor, dieses wieder zu einem W ortgehur steigoru. 
Auch bei einem anfanglich vollsti:Lndig taub erscheiueuden 
'l'aubstummen ist durch methodische Horiibungeu eiue all~ 

mahliche Steigerung des Gehors auf immer huhere Hor
stufen erreichbar." (S. 45.) 

7. ,Die durch akustische Ùbungen angeregto Hor
tatigkeit kann sich von dem einen gettbten Ohre auf das 
anùere, nicht speziell geiibte Ohr erstrecken .. . EinB solcho 
Mitttbung des andert n Ohres ist ttbrigeus sehr iudivi ]uell 
und tritt in manchen Fallen erst im spateren VerJaufe der 
Hi.iri.i.bungen auf, zuweilen orst dann, wenn das Horver
mogen ~tm geiibten Ohre bereits weit vergeschritten ist.u 
(S. 73 u. 74.) 

8. ,Die anfanglich fehlende oder schwache Empfind
lichkeit des Ohres fii.r bestimmte r:I'one wird besonders ein
geiibt, wobei die in dem einzelnen Falle erforderliche 
SUirke ùes Tones durch den verschieden starken Druck 
au f den Windkasten (der Harmonika) leicht reguliert werdeu 
kann. (Bl. f. 'l1aubstb. 1894. S . 199.) 

9. ,Den Taubstummen wird allerdings ein besouderer 
(Taubstummen-) Unterricht zu teil, wobei die gewuhnlich 
normalen geistigen Fahigkeiten der 'l1aubstummen weiter 
entwickelt werden und die Zoglinge einen sorgfaltigen 
Unterricht erhalten, das Sprechen und das Ablesen des 
Gesproch enen von den Lippen erlernen, so dass sie be
fahigt werden, sich selbstandig zu unterhalten. Das Gehor 
blieb jedoch zumeist ganz unberiicksichtigt, un d die Dia.gnose 
, Taubstummheit" war geniigend, um von jedem Versuch 
einer Horbehandlung abzustehen." (Deutsche Revue S. 311.) 

10. ,Die geradezu staunenswerten Erfolge, die mo.n 
zuweilen mit den methodischen Horiibungen bei taub
stummen Kindern erzielt, betreffen zum grossen Teile 
solche falschlicherweise fiir taub gehaltene Falle, denen 
eigentlich v or allem nur das V erstandnis fttr das Gehorte 
gefehlt hatte. So manches Kind, das in den verschiedenen 
Taubstummen-Anstalten als taubstumm unterrichtet wird , 
ware nach seinem Horvermogen befahigt, einero gewohn
lichen Schulunterricht zu folgen, wenn dieser Unterschied 
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zwischen Nichthoren und Nichtverstehen mehr beachtet 
werden mochte." (Revue S. 316 und :n 7.) 

11. ,Die durch methodische Horubungen an Taub
stummen erzielbaren Resultate zeigen sich bedeutender, als 
ich ursprunglich annahm und zwar lehrt nunmehr die an 
einer grosseren R eihe von Taubstummen angestellLe Er
fahrung, dass meine anfanglich erzielten E inzelerfolge nicht 
als Ausnahmen, sondern als typische Falle anzusehen sind." 
(Blatter etc. 1894, S. 117.) 

12. Kein Taubstummer sollte von einer versuchsweisen 
Ubung ausgeschlossen werden. ,Auch ein anfanglich ganz 
hoffuungslos erscheinender Fall kann dm·ch Geduld und 
Ausdauer bei Vornahme methodischer Horubungen eine 
Horentwicke]ung aufweisen, die zuweilen uberraschend an
steigt. '' (Buch: Ùber Horubungen S. 88.) 

13. ,Bei gehorlosen oder sehr schwerhorigen Kindern 
der ersten Lebensjahre dienen zur Erregung des I-Iorsiunes 
vor allem musikalische 'l'une, besonders die der Harmonika 
. . . . verwendbar sind ferner die verschiodenen Blas- und 
Streichinstrumente, die als Spielzeug gebrauchlichen Spiel
dosen, die Drehst>ielwerke, Glo cken, sowie alle zu einer 
ùeutlichen Schallerregung dienenden Vorrichtungen." (S. 
31 s. Buches). 

14. ,Bei Kindern vom 3. oder 4. Lebensjahre an 
empfehle ich ausserdem zu wiederholtenmalen des Tages 
akustische Sprechubungen vorzunehmen . . . . Es werden 
ùadurch Horbilder geschaffen." (S. 31.) 

15. , Von dem 6. Lebensjahre an kann mit dem ortho
phonetischen und orthoakustischen Unterrichte begonnen 
werden." (S. 32.) 

16. ,Fur die Taubstummen konnen sich diese Ùbungen 
nur dann allgemein segensreich erweisen, wenn sich ùie 
Taubstummenlehrer ihrer annehmen, wenn sie in den Taub
stummenschulen als obligatorischer Gegenstand Aufnahme 
:fìnden." (S. 13.) 

Wie dies e Ausfuhrungen zeigen, vertritt U r ba n 
tschits c h die Anschauung, dass es total taube Individuen 
eigentlich nicht gibt. In der Tat fand er bei seinen Unter
suchungen in der Doblinger Taubstummenschule unter l 00 
:H'allen nur 3 Falle von totaler Taubheit vor, doch meinte 
er, dass auch in diesen drei ungunstigen Fallen erst nach 
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einer wiederholt vorgenomroenen und langer dauerndeu 
Schallwirkung ein Urteil dari:lber moglich Bei, ob ein voll
sti:Lndiger Ausfall der Horeropfindungen tatsachlich beslehe, 
oder ob es sich nur uro eine besonders schwere Erregbar
keit cles Horsinne:'l handele. Das Ende d es 19. J ahrhunderts 
brachte deronach dieselben Anschauungen bezi:lglich der 
Frage: Totale rraubheit ocler nicht? wiecler, wie wir sie zu 
Beginn cles genannten J ahrhunclerts vertreten gefunùen. 

·wahrencl wir aber i:Lber die Anschauungen der Mann<:~r 
jener alteren Zeit, fi:lr clie eine eigentliche Taubheit nicht 
existier te, geneigt waren zu lacheln, nahro in ùer Gegeu
wart diese Frage eine ganz andere Gestalt an. Ein 
moclerner Gelehrter vertrat si.e mit clero Vollgewichl; Beiuer 
spezialarztlichen AutoritH.t, und iro Munde dieses Gelehrten, 
cles Forschers der J etztzeit, erhielt sie ein ganz anùere::; 
Gewicht und eine ganz andere Bedeutung. Dazu karo, 
ùass der theoretischen Erorterung der Hori.i.bungsfrage baia 
ihre praktische Anwendung folgte mit anscheinend auRser
ordentlich gitnstigen Resultaten. Dieser letzteren, dN· 
praktischen Anwendung, wurdr, eine H eirostR.tte bereitet 
in der L andestaubstummenschule zu Doblin g bei Wien. 

In clero L eiter der genannten Anstalt., AclalberL L e h
fe ld, fand Urb antsch it sc h einen treuen Freuncl u ntl 
Verbi:Lndeten, einen Mann, der, obgleich er jahrelang auf 
clero ni:lchternen Boden der Praxis stand, cloch mit einer 
gewissen Leichtigkeit die weitausschauenden 'l'heorien 
U rban ts ch i ts ch' s bezi:Lglich der Horfahigkeit Taub
sturoroer zu den seinigen machte. L ehf e ld brachte sein e 
Ansichten zunacbst in einero seiner J ahresberichte (1893/94) 
zum Abdruck und gab alsda.nn diesen Aufsatz erweitert 
als Broschi:Lre heraus. (1895.) 

Die Broschùre hatte den Zweck, seine F achgenossen, 
die Taubstumroenl ehrer, die auf Grund von Erfahrungen, 
die roit Horitbungen geroacht worden waren, in ihrer Mehr
zahl der ganzen Bewegung etwas skeptisch gegeni:lber 
standeu, fi:lr die Hori:lbungen zu erwarmen. 

In warmen W orten legt er eli e Vorzi:lge der Hormethode 
dar; auch er fordert, ,dass clie akustischen Ùbungen in die 
Taubsturoroenschule gehoren und als ein standiger Unter
richtszweig zu gelten ha ben.'' . Eindringlich warnt er v or 
einer allzuki:Lhlen Auffassung cles neuen Verfahrens. 11 Bei 
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einer ablehnenden Haltung unsererseits wiirde es nicht 
olme Grund heissen, wir seien Feinde aller Neuerungen, 
allen Fortschrittes und nur imstande, uns auf dem alten, 
gewohnten Geleise zu bewegen, es fehle uns an Tatkraft 
unù. Frische cles Geistes, neue Bahnen einzuschlagen. Man 
konnte uns ferner vorwerfen, wir fiirchteten nur, in unserer 
Stellung, in unserem Berufe Einbusse zu erleiden, wenn es 
vielleicht moglich ware, einer Anzahl unserer Schiiler die 
Horkraft teilweise wiederzugeben. Ja, man wiirde sogar 
sagen, dass wir am liebsten alle diejenigen unter unseren 
Sch iilern, di e noch einen R est von Gehor unc1 Sprache be
t>itzen, zu totalen 'l'aubstumen stempeln mochten, um unsere 
Unterrichtserfolge desto hoher erscheinen zu lassen . . . Ein 
Toc1tschweigen, ein Ignorieren der ganzen Sache ist nicht 
mehr moglich und wurde nus nur zum Schaden gereichen. u 

N ur mi t seinem blinden Eifer fiir die in Frage stehende 
Methode ist es zu entschuldigen, dass L e h f e l d hier sowohl 
wie an verschiedene11 anderen Stellen seiner Broschiire seinen 
Fachgenossen direkt unlautere Motive fi.tr ihr Verhalten 
gegeniiber den U r ba n t s c h i t s ch' schen Horiibungen unter
schiebt. Die Frage, warum der Sache der akustischen 
Ùbungen in Fachkreisen so n wenig Interesse, ja vollige 
Opposition", entgegengebracht wird, beantwortet er direkt 
clamit, dass es sich hierbei zumeist um eine n blosse Gleich
giltigkeit" g egenilber c1en Gehoriibungen und eine ,gewisse 
Bequemlichkeit" handelt. nBequeme Naturen urteilen gern 
ùber alles geringschatzig, was sie aus ihrer Ruhe stort, was 
sie allenfalls notigen konnte, aus ihrem alltaglichen, alt
gewohnten Geleise heraustreten zu miissen . Die Furcht, 
eiue neue Last zu der ohnehin grossen Anstrengung im 
'l'aubstummen-Lehramt aufnehmen zu miissen, macht sie zu 
Gegnern der in R ede stehenden N euerung, oft gegen ihr 
besseres Wissen, gegen ihre innere Ùberzeugung." 

In seineu praktischen Forclerungeu wird L e h f e l d in 
Ubereinstimmung mi t fast allen Autoren, die die Horiibungen 
nicht nur theoretisch behandelten, sondern die auch prak
Lische Versuche anstellten, bescheidener. Er meint ,es 
clurfen an die Horiibungen nicht zu hohe Erwartungen 
gekniipft werden, um nicht bitt9re Enttauschungen zu er
loiùen." Die Taub:; tummen sollen zur Wahrnehmung ihrer 
eigeuen Stimme gelangen, um dadurch in die Lage zu 
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kommen, sie nach Angabe des L ehrers selbst verbessern zu 
ki..innen . Der Sprechton, die Reinheit der Vokale sowie die 
Gelaufigkeit mancher Lautverbindungen werden dabei viel 
gewinnen; auch wird sich eine gewisse Modulation der 
Stimme und eine Art Betonung der Silben und W orter er
reichen lassen. Bei den mit besseren Gehorswahrnehmungen 
begabten Schulern (Volral- und Schwerhorigen) muss freilich 
angestrebt werden, dass sie die Befahigung erwerb en , ,die 
ganze Sprache in demselben Masse durch das Ohr zu ver
nehmen, wie durch das Auge beim Absehen vom Munde. u 

Es gelang U r b a n t s c h i t s c h un d L e h f e l d in ver
haltnismassig kurzer Zeit, die Behorden fftr die Idee der 
I-Joriibungen zu interessieren; schon im September 1893 
wurden in der Doblinger Taubstummenschule Horubungs
kurse eingerichtet . N och in demselben J ah re - am l. De
zember 1893 - fuhrte man die ersten Horubungsschuler 
der k. k. Gesellschaft der Arzte in Wien vor. Unter den 
vorgefuhrten 6 Kindern waren solche, n welche bisher fiir 
total taub gehalten" worden waren; a.ndere hatten ein n un
bestimmtes Tongehor" gehabt, und einige zeigten ein ndeut
lichos Vokalgehor." In 21

/ 2 Monaten brachten es die ersteren 
zu einem Vokalgehor, die zweiten zum Horen von W ortern 
und Satzen, falls letztere wortweise vorgesprochen wurden 
und die vokalhorigen Schuler zum Auffassen von zusammen
hangend vorgesprochenen Satzen und Fragen.*) Solche 
R esultate mussten natftrlich ungemeines Aufsehen erregen. 
Dem L eiter und L ehrkorper der Doblinger Anstalt wurde 
eine offizielle Anerkennung ausgesprochen, und nicht gering 
war die Zahl der Arzte und Taubstummenlehrer, die nach 
Wien gingen, um die dortige Horiibungsmethode kennen 
imd ausùben zu lernen . 

Die Stimmung unter den Besuchern sowie iiberhaupt 
unter denen, die sich theoretisch und praktisch mit der 
neuen Hormethode beschaftigten, war aber bald geteilt. 

*) Zwoimal noch, a m 27. Apri l 189<l un d in der N aturforschor- V cr
sammlung am 27. ScpLcmhcr 1894, wunlcH , Hot·schiilcr " don Ar;~, tcn vor
gcsLcll t. Sic crrcgLcn ,gcrcchtcs Anfschcn" ond frmdcn , allgcmeino Au· 
crkcnnung" . \Vas ist aus lli cscn ,Horschiilcrn" gcwordcu? I st man in 
V crhindung mi t ihncn gcblicbcn? Ila t si eh i br Gchur auch i m spatcrcn 
Lcbcn bcw~Lhrt ? - L ci<lcr sind un s ni c Vcrriff'cntli chun gcn, d io sich mit 
der BcantworLun g diescr Fragcn lJcschlLftigtcn , w Gesicht gckom mcn. 
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Begeisterten Anhangern standen ktihle Skeptiker gegentiber. 
Die angesehenen Wiener Ohrenarzte Politzer und Gruber 
hatten schon in jener ersten Sitzung (1893) ihren Bedenken 
D. ber den W ert der U r ba n t s c h i t s ch' schen Hortibungen 
Ausdruck gegeben. P o l i t z e r besonders tra t der Anschau
ung U r b an ts c hi ts eh' s, dass es eigentlich eine absolute 
'l'aubheit nicht gebe, bestimmt entgegen . Er fii.hrte auf 
dem medizinischen Kongresse in Rom (1894) aus, ,dass, 
bevor man auf eine lVloglichkeit von Verbesserungen des 
restlichen Gehorvermogens denken will, man einen Blick 
auf die pathologisch-anatomischen Veranderungen des Ohres 
des Taubstummen werfen sollte. Hier handelt es sich doch 
zumeist um ganz abgelaufene Prozesse (Obliterationen, Ver
knocherungen, Atrophie u. s. w.), welche eben die absolute 
Taubheit verursachen, auf deren Verbesserung nur dann 
zu denken ware, wenn eine Verbesserung der anatomischen 
Verhaltnisse erzielt werden konnte, woran man jedoch bei 
abgeschlossenen Prozessen nicht denken kann. Die von 
manchen Autoren erw.ahnten Verbesserungen entbehren jeder 
anatomischen Erklarung. (! Auch Professor U chermann 
in Norwegen kam bei seinen Ausfiihrungen tiber die U.'schen 
Horubungen zu dem Schlnss, , dass di e Theorie d es It a r d 
un d U r ba n t s c h i t s c h uber die Entwickelung des Gehors 
durch systematische Ùbungen eine Illusi o n(! sei. V erschie
dene angesehene Arzte gelangten bei ihren Untersuchungen 
zu ganz anderen Prozentsatzen hinsichtlich der , totalen 
Taubheit" wie Urbantschitsch. Politzer wollte, wegen 
der tiefgreifenden V eranderungen , di e im Horapparate vor 
sich gegangen sind, 70 % der Taubstummen von den Hor
fl bun gen ausgeschlossen wissen; Professor H art m a n n
Berlin fand bei seinen Untersuchungen 60,2 %, U cher
m a nn 30,3% und L eme ke in Mecklenburg 43,7% total 
Taube. 

Andere Arzte stellten sich dagegen vollstandig auf den 
Standpunkt des Wiener Universitatslehrers und versuchten, 
seine Ideen praktisch zu verwerten. In Danzig z. B . unter
nahm der Ohrenarzt Kickhefe l, ein frùharer Assistent Dr. 
Urbantschitschs, nach dessen Methode Hortibungen. Er 
unterrichtete 3 Schùler der dortigen Taubstummen-Anstalt 
und 2 erwachsene Taubstumme. Wie uberall erregten auch 
hier die Leistungen der Schuler bei einer offentlichen Vor-
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ftthrung vor hochangesehenen Personliehkei.ten Bewundernng. 
Ganz besonders auffallend waren c1ie Erfolge bei einer 
Dame, die das Gehor durch Genickstarre verloren batte und 
ùie v or den Ùbungen n i c h t s h orte. nDas rechte Ohr 
batte (bei der Vorftthrung) bereits soviel Geborempfindung, 
dass bei einer Entfernung von 1

/ 4 m von demselben W orter 
und ganze Satze gehort wurden." 

Aucb Dr. Treit e l-Berlin kam in seinem Buche : 
, Grundriss der SprachstOrungen, deren U rsache, V erlauf 
und Behandlung " (Berlin 1894) zu dem Schluss, dass di e 
w e n i g s t e n T a u b s t u m m e n t a u b s tu m m s e i e n , di e 
rneisten waren in der Lage, den Schall zu vernehmen , ein 
ziemlich grosser Teil konne sogar noch Vokale horen, eine 
B ehauptung, die, selbst wenn sie der Wirklichkeit ent
sprache, fitr die Praxis leider doch nur wenig Bedeutung 
batte. Die praktische Erfahrnng lehrt, dass es sich durch
schnittlich um hoch::; ten:; 25% :;olcher T aubstummen handelt, 
bei denen man von Horresten und wirklichen Geborsempfin
dungen reden darf. 

t'Tbr.igens ist Tr e i t e l von seinen Anschauungen be
ziiglich der umfassenden Horfahigkeit Taubstummer im 
L aut'e der J ahre immer mehr zuriickgelwmmen. In e.iner 
Brosc:hiire : n Ùber das Vil esen un d den W ert der Hor
Ctbungen" (1898) urte.ilt, er v.iel nitchterner und vorsichtiger. 
,Dari n chtrften wohl alle Autoren ùbereimltimmen," meint 
er, ,welc:he sich mit Untersuchungen von Taubstummen 
befasst haben, dass es sehr schwer, oft unmoglich ist, zu
mal bei nicht ausgebildeten 'l,aubstummen, feinere H or
prùfungen anzusi;ellen." Sehr richtig bemerkt er, dass die 
Harmonikatone ·r.) eine so st.arke Erschittterung der Luft 
bewirkten, dass der feinfithlige Taubstumme sie wohl mit 
der .Hau t wahrnehmen, vielleicht sogar differenzieren konne, 
ohne sie wirklich zu horen. T re i te l hat selbst Hor
iihungen angestellt; er zog dazu 5 Kinder heran, c1ie bereits 
lang ere Zeit Absehunterricht genossen hatten. Alle besassen 
Vokalgehor, j edoch war es unsicher. Einzelne W ort e un d 
selbst kleine Satze konnten die Schitler ohne Voriibung 
nachsprechen. nim Nachsprechen der Vokale wurde dm·ch 

*) U r ba nt s c hit s c h brauchLc bei scincn H urtibungcn cin c cigcns 
w diescm Zwceko ko n ~ tru i ortc H armon ilut vou (i Oktavcn Um fang. 
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di e Ùbungen, welche bei d eu Kindern fast ein J ahr lang 
vorgenommen wurden, eine fast totale Sicherheit erreicht; 
dagegen war die V erbesserung d es Wohlklanges der Sprache 
keine zu(i:iedenstellende. W as fiir das Horen zu erreichen 
war, bestand in der Fahigkeit, einzelne bekannte Satze 
nachzusprechen oder auf mehrfach schon gehorte Fragen 
zu antworten. Von einer freien Unterhaltung war auch 
beim besten Schiiler keine Rede, obgleich er einzelne Satze 
auf mebrere Meter horen konnte. u *) T re i t e l kommt zu 

*) rm tfcgcnsalz ZII tl cn VCI'Rc:lJicdcnC'll C1'11 StC n1 WÌ tiSC' Il SC'bn f\liclJ cn 
Au s l' i ilt r li ii ~C II nt d' dl'm C< cbie tc der 1-l ii r i'thung l'n, zc iLigtcu di t• lliiriibungs
hcslt·!'bungt•n auch r ec ht sondcrlta t·c Bliill'tl. So vcr iiffcntliellLc cit t Dr. mt•t l. 
Selllipprnht•i l itt de r , Kiil11i schcn" Ull\l , Poscncr Z citung" cin HdcraL: 
, Sprnch .. ltntl ll.iir iilnntg·rn h ci 'rfluhsbtmm cn. " Tn tli csr t· Pl antlcr ci Ll' ii Lr lll'r 
VPrl'asscr wcilcrcn Krciscn mit., dass rs , kciuc absol uL taubcn, zum mincl cst.t•n 
Ln.nhgehorcm'n :M:cnschen ~i clt L." l~i n rn ganz lcichLcn l~i ndru ck cmpl':ing·l 
npch jc<l cr , tllll' isL cr m ituntcr so schwach nntl llll tlcu!li r:h , clnss <lil' vl' r
nommctll 'n <: cr>Lu sehc cinnndcr zu schr :ilmcl n, tmt vott vornh l't'l'in mtf r r
st:h iP<k n wcnlcn zu kii tm cu ." D I' t' '.l'auhsLntllliW ll'iirl <1 mn aclt , uud t'l' 
k:tll ll ni dtt. t llll ' znnt Spr ùhcn , sondcrtt anch znm l liir l'n L'r zogt'n \\'Ct'dPn. 
lnt wrilt• rcn cr z>ihl t llcr Vcr fasser <lnnn c in . mcrkwiinligc G(•sclticlt tc \(111 

ein r m J\lal<' r , tl en er scliJsL gelmnnt. B is zu scin cm 8. J ,c ltcllRj:Lli r e k nnf l' 
sie lt ll icscr M cnsclt in kci ncr \ V'eisc scin r n 1\lilmcnschcn vprsELndl ieh 
mnelt cn ; nls m an ihn spatcr nn LetTi ·htc tc und n.uch d it• J:ingsL in V t'r
gr·ssp nlt Pit gcrn.t.cncn Hii r iilJtm g·en ntit i ltm vornalnn , gclnng Lli cser V crsueh 
\'Ot'i rcf'fl ieh . Der l\J nnn lcrnte ln.ut uml tl cuUi clt r cLl cn , w ic ru tùcrc M cnschen. 
Aul' Gn11 td solch cr R esultatc ist tl cr Vcl'fass t' natii rli CJh l'iir H iir iibun gcn 
a usscrorùentlich ci ngcnommcn . , D er srltsa.m ltciscre T011 der 1' :wb
stumm cn, der mi t der Stimmc cin cs 13a.uchrcdn ' J'S ÀJmlicbkc it ltcs iLzl , 
rii lt rt ùocb nn t· dnh cr , dass sie sich scl bst ni eht. r edcn h iircu u nd auclt 
n icht dic 1\l iiglichkcit lt abcn, ihr Organ mit cl cm vo ll sim tiger M.cnschcn 
w vcrg lciclt cn ; w inl Lli cser 1\langel uun du rch dic l-J iiriibu ngcn au l'gc
hobl'u, so bil llct sich d ic St imm , ga.nz von sclbst, oh nc duss hcsonclt' rc 
Aul'mcrksa.nt kcit vcr wcntlct wircl, mn." D io Fragc, warum man ni cht 
l:in gst Hiir untcrr iclt t in dcn 'raubstummctt -Anstal ten cingefi.ihrt ltat , b c
anlworlct der V crl'asscr d ah in, dass si c cr stcns au sscrordcntlich cr m iiùcml 
l'li t· Schi.i lcr uncl L chrcr sin ll uncl class ma.u kcine ralionellcn, allgcmcin 
auwenclbarcn 'Mcth odcn b csass. P lanlos uml wen ig systcmatisch verfuhr 
m an; m an wus te wohl , class clie Taub stummen Gchlireimlruukc ha ben , 
ahor mau vcrstancl n ich ts R cclt tcs m i t clic· r K cnntnis anzufangcn. D er 
V crfasscr kommt daun a.uf D t·. U t·hantsch it sc h uncldesscn.I:IorLibungon 
zu sprech cn; wnrnt vor Ll cm ,Ind icoln·cn chreicn" bei dcn Ubungcn, , da 
(li c ' l'n.nbst ummen in d r R ogcl in cini gcr Eutfrr nung bcsser vcrstelt cn, 
als von nah c" ul.l(l tc il t als m erkwiirdig·cs P hiinomen mi t, , ùass m anche 
das am sch lcch testcn vcrstchou, was si c solbst sprcchcn. " - Di e Aus
fUhrungen Sc h i p ponbe il s, d io stark an die Zeit Spr o ng o r -Wo l k es 
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dem Schluss, dass man auf Grund der erhaltenon R esultate, 
die, wenn sie zunachst auch ,sehr imposant" seien, do h 
sehr an Bedeutung verloren, wenn man sie auf ihl'en 
wahren Wert prufe, ,die Horii.bungen als einen 'l'oil des 
allgem.einen Unterrichts fur Taubstummenschulen nichL 
empfehlen" konne. Ein Versuch jedoch mit einzel ne n, 
mit grosseren Horresten und guter Begabung ausgestatteten 
Kindern, sei nicht von der Hand zu weisen. 

Die Urbantsc hitsch-L ehfeld'schen B estrebungen 
fanden iu den Kreisen der TaubsLummenlehrer naturgemass 
die grossle BeacMung. Freilicb stiess die Anschauung 
Urbautschitschs uud seinor Freunde, die dahinging, 
dass oin krankes resp. taul>es Ilororgan aus seiner ,Iu
aktivitat::;-Lethargie" herausgerissen un d dure h systematische 
Ùbungen in ahnlicher W eise gekrMtigt und zu gr0sseren 
Lei::~tungen herangezogen werden konne, wie l>eispiolsweise 
die Muskeln des Korpers, in ihren Reihen von vornhereiu 
auf Widerspruch.*) 

Mit Reeht betonte man, ùass ein dnrch r:;chwere Krank
heitsprozesse zerstortes Organ in seiner L eistungsfahigkei!; 
l>ezw. in der Steigeruug clieser nicht gnt zu vergleichen. s i 
mi t gesnnden, in vollero Umfange fuuktionsfahigen Sinnen uml 
Organen. Trotz clie.oer Zweifel wurde Wien damal s, wie schon 
erwahnt, von vielen Taul>stummenlehrern besucht ; sie wollten 
an der Quelle sehen und lernen. Leider fanden sie hier nicht 

r rinii CI'll, lasscn tlcn S el1luss zu, dass der Vcrfasser s iuh ni c miL Tauh

sLummcn bcschiifligl hai, sond crn , JlachLl cnl Cl' t' inig-c Arhc itl'u U rh n 11-

Lschi Lsu h s g lcscn , fri ~clnvcg sc inc Arl ikl·l nicderseln·i ell nnt1 Vl' ri'>ifenl

licltte. Dass solche ohl'rilach li cllcn Dal'l cgungen Jli eiiL tlnw angcLan Hillll , 
lli c Sache ~n furLlcrr1 , ~o ndcl'll im ficge ntc il dazu i>l'itrn.gt'll lllii stion, dir• 

~èrgsLc Vr rwirrung Ì11 weiten Krei sc n a nzur ichLcn , .li egt :1.ul' der ll rn1d , 

umsontehr, wc un si e, v011 ein l'm A r z L l' nicdcrgc~clll·iphen , in :mgcsellt'n ·n 

Tagesbliittcru vcriiffcntl i eh t wcrllen. 

*) ,Las cn sich doeh a ll e kuqwrlich en uud gci~Ligcn Anlagon untl 
Fahigkeitcn dcs l\fonsch en durclr Ulwng a us!J ihl c u und jed '~ gc~clnv:Lu il tc 
Orgall lcs mcn schlicll cn Korpcrs ist der Krtii'Ligm1g durch steLe Ulnmg· 
fli hig. Hand, Fuss, SLinmrc, Gcsich t, '1\t~ Lgcfi.ihl u. s. w. kiimr cn d ur ·h 
entsprcch >udc Ubung zu h ohcr BnLwickclung gehrachL wcrdcu uml 11111' 

da s G-chor solite Hir ci no cntspr('ch ndc Ein\\'irkung nicht gcc ign L 
sci n?" so ruft L e h f c l d voli B cgristerung a11 s. (Di c (;chii riilrungcn etc. 

S. l 0 .) Wir hahcn l1i cr dc nsclbc n falscheu Schluss - cinr'n Scl llnss \'011 

ganl. gosundcu, normalen O rganen auf cin zum 'l'eil ~ers tlirtc .·, krm liH'S 
Organ - wie ilm vide .Jahrc fri.i ll CI' schon D cg o r.· n n ù o machtt•. 
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besonders auch bezi1glich der pr aktischen Ùbungen nicht 
- was si e erwartet.en. J ene Besnche zeitigten vielmehr 
tlR s Resultat, dass sich der meisten der Besucher eine 
grosse Enttauschung, die in Beri chten an die Behorden 
oder in Heferaten im engeren Anstaltskrej se zum Ausdruck 
kam, bemachtigte und dass Stimm en laut wurden, die di e 
Wiener Horùbungen als durchaus zwecklos bezeichneten. 
Immerhin hielt man, trotz dieser ungùnstigen Stimmen, in 
zab lreichen Ausl;a] te n H orli. bungen n a eh U r b a n t s c h i t s c h -
~cher Methode ab.*) Das Hesultat war, besonders bei 

.,') Ln •lor 'r ftuhst;ummcn-Anstalt w P oscn wnrdon n.n 17 Sch iilcrn 
l T.- f-:Jijr(ibun g<·n vorgcnOIIl111L'!I (i l'.lon:tL hindm·ch. Hoi d cu 8 g:mz 
lau!)('n vun dit'SP u Schi.i lt• rn erzio!Lo mn.n gar ke inc ]3csscrnng; auch h l'i 
de11 n.ndercn wm· dus H.csul tut ci1 1 m•gnLives. E s ltoisst im S t:h lu ss
<' l' g'O lmi ~ : , Di c A usspmcho der 'l' nuhsLnmm èll winlnichL wcscnt li el1 mcln
di Heher und d cnUi cJ,cr . D ie <lurch das H iJICin sprcchcn lu 1las Ohr e in
gl'iihtcn Wii r tc1· und SiLLzl' , d io wcscn t lich :wf l ~mpfin<lu, ,g nnd K01 nbi · 
nat iou IH•rrdtcn, I! R.bcn fiit· dcn lJntcrrieht ltllll fi ir ùns prn.ktischt· l , <' lH'I J 
kPi1wn IJCson ll eJ·cn \ V rt, we il iln· IJ nd'aug mit ]{ii cksiel d. aul' dic zeiL
rau iJend t• ArbeiL nur c in !Jcseh!'finktcr scin lm nu , uud wP il sio lcicJ,t V<'J'
gt'sseJ I wcrden. " z,, dcnsclbcn R csul lalcn kam dio Brcsln.ucr An~laiL bei 
i! 1rc·J ' Oilll ngc n, Lli o sio sowold bei ~:11 1 z taubcn wic no ·l1 Lc ilwcist' 
l1i ir •nd l' ll f-jchiilPrn dnrch liin g- re Zcit l1indun:lt vor·uahm. Gnnz h csondcr9 
CH<'q-\' iselt wunlc11 di o 1 [ur(ihm tg-en 11ach Dr. U. in J cr l>roviuz SR.chse11 
iJ <' lri ch elt . Si c bcg-am ton im M ai 1895. Anf der Konfercuz der Dirclc 
torcn u11Ll L cl1rcr· zu Erfurt 1897 slaud dic Frnge zur D c balte: ,1st di c 
Einfiihrung systcmati ·ehcr Hor(i bungm t in de n T au bslummcu- A usta.Hcn 
zwcei<m[issig cvont. in wclehcm Umfangc ?" Lchrcr Ki.ihli11g lr at scinCJ' 
M f' inung nach bcfricd igcudc E rfo lgo orrcicht , will abor noch koin ab
sc;],Jiesscndos U r loil abgcbon . Direktor· lGibrich-\Veissenfols, d er auf V cr

anln.ss un g der B ohorclo auch praklisch iu H oriibungcn t iitig gewcseu isl, 
Jchn l sio [tb . Er kommt zu dcm Schluss, , J ass clio Ùbungcn fi.ir dcn 
Unlcrr ic;h l nur geringcn, fi.ir clas p rakl isch c L eb cn noch wcnig-cr \Vcrl 
lmbon. Bei V ornahmc dcrsclbcn word en clou Kindcrn oft Schmcrzcn 
hcrcitot." (Bl. f. Taubst. t897, S. 98.) 

Im Jahrc 1899, auf ciucr crn cutcn s>ichsischen K onfcrcuz, bildeten 
wicclcru m clic Horiibungcn ein en Gcgcnstand der B cratun g·. E s wurden auch 
Ziigliugc der Anstalt zu W cissenf:cls vorg fi.il"lrt, bei clenen Hingcr e Z cit Hor
i.ibungcn vorgcn omm en worclen waren. D er B crichtcrstatter meint, es 
wurclc dio ErJahrung bestiit ig t, dass b ei einem gcwissen Prozontsatz dm· 
H ·hiiler sich solch c Ùbungcn als gauz hcdeutung voll crwcisen. In der 
Ocballc wurclc <las Urh a nt sc ltit sch' sch e V crfahrcn verworfcn ; m n.11 
t• ntschiccl s i eh l'ii t· Be z o l d un d clcsscn Hor(ibungsmcth odc. (BI. [. 

'l'n.ubsth . 1899, , ' . 314.) Dircktor Gu tzmann-Bcrlin verwir ft dio U. 
Hori.ibungen vollsli.indig; untor Umsti.indcn h filt or sie fiir scbacUich. (Mcd . 
pii d. Monatsschrift 1897.) B i a n c h i - Italicn stcll t clic Ubung·cn im Ab-
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den nach Urbant s chitRch nur anscheinend total Tauben 
ein clurchaus neg::ttives. Bei den pra.kt;ischen Venmchen 
mit cliesen total Tauhen, die auch seiLens des Schrei
hers dieser Zeileu vorgenommen wurden, zeigto sich 
in der 'l'at wohl, dotss diese total 'l'auben bei euergisch 
betriebeneu Ubungen schliesslich dabin kamen, bei ausser
ordentlich gespannter Aufmerksamkeit einige Vokale von 
einander zu unterscheiden. Bei naherer Untersuchung 
wurde e ' aber klar, dass man es bei diesen vollstandig 
tauben Schii.lern nicht mlt; einem Akte des Hurens zu tun 
hatto, sondern dass ihr scheinbares Huren eine rein takLile 
Empfindung sci; s i t~ unterschieden ùie Vokale nach der 
Von;chiedenheit der Lufterschùtterungen, die beim lanten 
IIineinsprechen ms Ohr sich ihrem Korper mitteilten. 
\V enig ermutigend war auch di e 'l'atsache, dass di e g e
so n d e rt e n Horii.bungen an der eigentlichen Mutteranstalt 

snl 1cn vii' \ \Jiilt r nls dio U . Hmniiliu llg"l'n un1 di o V crbcssrnm g- <lrs Or
h iil·s. (I'Eduenzionr dci Sonlo111uti 18m.) Anf lk tr<' ibcn <li'H trnivl'r

" iL:i.tspro fi'HSOI'H Dr. D i r 11 e 1·- B11dnpesL, der :iOO fl. dc m l i 11 isLt' l'i 11111 z111 
VPrfiig-1mg Ht<•ll!, winl cin 'rauhstummcn ll'hrcr :m Urhantsel 1i !.seh 
gcs:mdL. Von <·inl'l' l~ infiihrung dPr' lliiriibungl' n in di o un ga ri He he n Aw 

st:dten wir<l jcdoeli A bslm1d genommcn. 

'lnslwktor 8 c h l o L! - Brnunschwoig- sU· hL , <l cn J3cs l l·chnn gr n drs 

Pt·of. U rhan tse b i Lsch sy n1pn.Lhisch g·cgc niibcr ." (Orgnn der 'rn.uh
stn nl 111ùl l-Au~!a1Ll'n in l)p1Jisel dn1Hl •te. IS!J!i , S. l :)2 - 57.) Er w ili aher 

dir Diiriihnng·pn bis nuf wciLct·cs tl l' D Oln·cntir:~.ten iilrcrlnsscn; cr r m pfi chlt 

j<•<loch, im R n.hn1 cn dcs bPsLeh cnd cn Stundcnpl rlllcs .Hiirii l!llng-cu nnzn
sLPIIcn. Ni ·hL nn r der Arlikulationslchrc t· , sondcrn nueh drr Lclu·er <lrr 

miWcren und o bcrcn KlasSl'l t sul ! be i solcl1 Pn 8 cltii lcl'll, b e i dmwn no<"h 
<+eh i.i r spurcn vo rhandcll si]](l , cntsprcchcnd dcm Umfnnge di cscr Gchiir

n~slc Vokalc, 'Viirtcr unrl 1-ltitzo !aut in ih1·o Ohrcn t·ufcn , um anf di<•sr 

'V c i se o in c r ' Ìnc, i< lr•ngvollc uml d culi i che Aussprachc zu crziclen. 
Dircld or JT iirschc ll nnn lt - l<'cnncrn stoll tc in <l cr Artiku laLions

klnssc n ch e n ùc n Artikul::ttionsii blm:-:cn J-1 ii l'ii hungcn 11 nch lJ rh n 11-

1.sc hit sc h an. Zut· H cr vorr ufllllg <l cs G h i.irs di cntcn Glockcn nml dns 

knarrcn<lc Gorau sc h c incr W cckcr uhr. Gcnau so wie Profcssor U. gel a t i ~-(' 

es auoh .H o r se l• e lm:1nn, b ei wntie lt ~L tauben Kind cm 11ach nnll nnch 
Gchorscmpfinùun gcn h ct·vor;,:urufcn. Nachd m dicsc s iell crgcstc ll t warcn. 

wurùcn a uch Vokalo vorgcsprochcn uml di o Hi.irschiilcr sowoh l wm 
Nnchsprechcn gcni.itig t, a ls zurn Hcz icllll cn der gch iirtcn Voknlc durch 

dcn vorgcstr cktcn .l!'ing-cr. , E s war inter cssant zu h o ba ·h tcu, wic zu
niichst oft g-mlZ unsichcr , dann imm cr s iehcrc1· , schliess li.ch irrturnlos dic 
ri chtig n Voknlo gelmwht wurùcn.'' (Vg l. Nounundzwanzigstcr .Jnhrcs

bericbt ues H phn.ta-V crcins un cl der von il nn ulltcrlt nltoncn E stn ischrn 
Taubstummon-Anstalt zu Fonncrn in .Li vland fiir das .Jahr 1895.) 
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der I-Ioriibuugen, der Doblinger Schule, 1897 behordlicher
seits abgestellt und in den Rahmen des iibrigen Schul
unterricbts verwiesen wurden. Inzwischen hatten aber 
aucb di e Professoren der Obrenbeilkunde Be z o l d in 
Miincben und Passow in I-Ieidelberg zu der Frage 
der Horiibungen Stellung genommen. Sie kamen bei ibren 
wissenscbaftlichen Untersucbungen beziiglicb der Horfahig
keit Taubstummer zu anderen Resultaten, als U r b an t
s chitsch, zu Resultaten, die den praktischen Erfahrungen 
der Taubstummenlehrer viel mehr entsprachen. Sie stellten 
fest: l. dass tatsachlich Taubstumme vorhanden sind, die 
man als n total taub" bezeichnen muss. 2. dass der I-Ior
nervenapparat durch rein akustische Ùbungen nicht leistungs
fahiger gemacht wird, die I-Iorfahigkeit eines 'l'aubstummen 
durch systematische Horiibungen daher nicht gesteigert 
werden konne. O bgleich U r ba n t s c h i t s c h sich den 
Anscbauungen seiner Berufsgenossen nicbt anschliessen 
konnte, '*) zeigt sich im weiteren doch bei der Aus
wahl der Zoglinge zu praktischen V ersuchen eine be
merkenswerte Vorsicht. Diese Versuche wurden, nachdem 
sie in Dubling gleichsam amtlich auigehoben worden waren, 
in der Anstalt fiir israelitische Kinder in Wien fortgesetzt. 
In der erwahnten Anstalt, die unter Leitung Dr. Brunners 

*) Noci• 1899 sagt or im Hinl,lick auf dio B cz o l cl 'schcn Untcr
suchungcn mi t S t imm gabcln (kontinuicrlichc T onrcihc): ,Man ha t si eh 
mcin cr 1\[cioung nach schr zn hii tcn , bei don Horuntcrsuchun gcn, bc
so ndcrs bei B cnut ztmg wcnig inlcnsiver Schnllqucllcu, ou s dcm Nicht
hiir •n tl C's cinzcln cn l'ri'•fun gstoli CS a uf c i11 cn Funktionsausfall fiir· llen 
hotrdfcndcn T on Z II scldi csscn, da r s sich dabci nach mcin er E rfahrung 
iil'tcrs ni cht 11111 c in c voli8Uiutligc TnulJhcit fiir diescn 1'oll , sondcru nur· 
um cin o sGhw crc aku sti sch c Encgbarkci t hau<l clt.'' (BHitler f. 1'anhst. 
l t:; D H, S. 69.) Uud zu tlcn Sitzungcn der Otol ogi~ch cn Scktion 2.- 9. 
A ug ust l HOO (XHJ. in tcrnat ioonlcr m cd. Kongrc~s-Paris) r cicht or cio 
ltefCI·al iibcr scinc Mclhodc der HoriiiJnllgcn lll'i 'J'anl Jstumm cn cin. Er 
heloHl auch hicr, dass in llcn mcistc11 F~ill cn Hiiriibun gon anp;cstclll 
wcl'(] cn ki.inn cn, sclhst hci 'J'nuhhcil naclr abgclaufcn cr Ccrcbrosp iual
mcnig-itis. D er Annahm c B c z o l d s , dass uur T:tHbstumm c, dio a1-g2 
hurcn , ÙLli'Ch Horiibungcn uutcrrichtct wcrdcu konn en, widcrspricht or ; 
cr l1at an~;h in aucl cren Fiill cn ausgcz ichn ctc R csultato crhaltcn. E s 
~ci cn um so llJCh,· .1-Luriilnmg n crl'onlcrlich, jc schwiorigcr di o nkusti s~;lr c 

, ' c n ~ihililiiL Z LI crrcgcn sci. D01· E,·[olg lt[inge vou der Art und Daucr 
der Ubungcn ab. Dio Ubungcn lrabcn cino bcsonders g iinstigo Ein
wirkung auf die A ussprachc. 
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steht, nahm man jedoch von vornherein eine Auslese unter 
den Zoglingen vor; aus Kla. ·sen von 10- 12 Schi.i.lern wurden 
nur 2- 4 ausgewahlt, re lati v clie be sthorenden Zoglinge. 

Damit sollte jedoch nicht zum Ausdrnck gebracht werden, 
dass man es aufgegeben, auc.;h total Taube zu Horilbungen 
heranzm-.iehen, sondern als Grund dieser Auswahl wurde 
angegeben, ,man wolle dem Kuratorium dieses Privatinsti
tuts einon Beweis von ùer grossen Bedeutung dieser Ùbungen 
liefern, um deren obligatorische l~infi.i.brung zu erroichen;" 
deshalb mi.i.s~e man zunachst relativ gut hi.irende Kinder zu 
eincr .Horklasse zusammenziehen. 

In Dr. Brunner fand Dr. Urbantschitsch, :fanden 
clie Jlorubungen i.i.berhanpt, omen warroen Anhanger. 
Bruuner steht mit Doge rando, Valade-Gabe l , 
Schmalz auf einem Bo11 n. ,Nioht physisches Unver
mi.igen, sondern das Fehl en der miihsamen Au fmerk
samke it (wie Schmah: sagL*), durch welche allein nach 
seiner Ansicht die Funktiou (clei> .Horens) bewirkt werden 
kann, also ein psychisch s Moment, ist die Ursache der 
mangelndon Gehortatigkoit." Dr. Brnnner meint, wenn 
in dem Kinde durch die Urbantschitsch'schen Ùbungen 
auch nicht mehr als Schall- nnd K langempfindLmgen erweckt 
wiirdeu, so mi:'Lsse das sehon als ein bedentender G ewinn 
angesehen werd n. .13Js wircl abor auch mit der die U . Hor
i.tbungen bewirkten Perzeption von Gerauschen, Klangen 
und Tonen die Moglichkeit gegeben, Begrif'fe wie z. B. 
singen, schreien, pfeifen, rauschen, bellen, brullen u. a., die 
sonst clero Taubstummen inbaltlos bleiben, Wor te ohne 
begriffliche Bedeutung fi.tr ihn sind, Yollinhal tlich zu geben . 
- Fi.i.r den Horenden stellt das Wort eine Gebarde dar, 
durch welche neben Bewegungsvorstellungen vornehmlich 
a1mstische Vorstellungen hervorgerufen werden. Di e W ort
vorstellung ist immer eine Komplikation von akustischen 
und motorischen Vorstellungen. Nun ist wohl die Moglich
keit vorhanden, dass der .Horonde sich cles motorischen 
E lementes in der W ortvorstellung bowusst werden kann, 
wahrend die Moglichkeit, dass der 'l'aubstnmme sich der 
akustischen Vorstellung bewusst werde, ausgeschlossen er
scheint. W enn n un das Kind durch die methodischen H or-

'') 7gl. Schmal7., "Uhcr djc Tauhstummon und ihre Bildu ng" etc. 
(Drcsdcn l 8.1-8.) 
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ùbungen dahin gebracht wircl , Worte uncl Sii.tze zu ver
nehmen, tritt zu seiner motorischen Vorstellung auch das 
almstische Element hinzu . ,Die Wortvorstellung", meint 
Br n n n e r, , wird zu jener Komplikation, clie sie fur den 
liorenden ha t, und clie W ortsprache gewinnt auch fùr ihn 
jene Bedeutung, die sie fùr clen Horenden hat, die Bedeu
tung einer akustischen Ausdmcksbewegung. "*) 

Damit uncl mit allon seinen weiteren Ausfùhrungen, clio 
sich, wohlgemerkt, auf Taube, nicht auf solche mit starken 
Gehorresten, beziehen, liefert er clen Beweis, zu welch' einem 
uferlosen Optimismus sich angesehene J!'achleute hinauf
arbeiten konnten. Sie verloren vollstanclig clen realen Boden 
unter clen Fii.ssen. Sie vergassen ganz und gar, class die 
Erfahrung stets und immer bewiesen hat, class cliejenigen 
taubstummen Indivicluen, die sich entsprechencl umfang
reicher Gehorreste erfreuten, von vornherein auch in einem 
gewissen Umfange notwendig zu akustischen Vorstellungen 
gelangen mussten und dass clort, wo jene Gehorreste fehlten, 
de n Taubstummen auch ein fi.ir allemal der vV eg abge
schnitten war, in clen Besitz akustischer Vorstellungen, 
selbst bei den anclauernderndsten und besten Horubungen, zu 
kommen. 

U r b an t s c h i t s c h un d alle seine Anhanger, so ernst 
sie auch die Sache der Horubungen nahmen und so be
gei.stert sie ihre Ideen vertraten, sie konnten sich auf die 
Dauer 1ùcht behaupten, weder in den Kreisen der Ohren
arzte noch in denjenigen der Taubstummenlehrer. Sie 
scheiterten daran, dass sie viel zu sehr den Boden der 
Praxis verliessen, dass sie nicht genug mit dem physischen 
Unvormogen der Gehorlosen rechneten. 

Wenn wir trotz dieses Umstandes Urbantschitsch 
ein Verdienst zuschreiben wollen, so kann es nur das sein, 
dass er der erste war, der in der Neuzeit wiederum darauf 
aufmerlì:sam machte, clie Horres te bei Taubstummen nicht 
zu vernachlassigen; das allein ist aber auch nur im Hin
blick auf unsere Praxis sein V erdienst. Ùber alle seine 
sonstigen optimistischen Forclerungen ist man ZLU Tages
orclnung ubergegangen. In den Tauustummen-Anstalten 
gibt es Horùbungen nach Urbantschitsch nicht mehr. 

*) Bl. L 'l'aubsLlJ. 18!!8, S. 18. 
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Urban tsc hitsch ist abgelost worclen durch den Professar 
der Ohrenheillmnde B e zol c1 in Miinchen. 

W enngleich die Bestrebung en B ezo ld s auf dem Gebiete 
der H oriibungen, ebenso wie diejenigen Urbantschit sch's, 
in ùen beteiligten Kreisen all gemein bekannt sind, so miissen 
wir sie hier doch noch einmal im Rahmen unserer Aufgabe 
in einigen Satzen zur Darstellung bringen .*) 

l. Auf dem Gebiet des Taubstummen- Unterrichts ist 
das Arbeitsfeld des Ohrenarztes ein scharfumgrenztes. ,Seine 
Aul'gabe wird sich hier im wesentlichen darauf beschranken, 
ùurch eine genaue Funktionspriifung in jedem Einzelfalle 
fostzus tellen, ob noch geniigende Horreste vorhanden sind, 
welche eine Verwert ung fiir den Unterricht zulassen und 
den Grad und Umfang derselben zu bestimmen, oder oh 
si e fehl.en." 

2. , W enn durch wirkliche B e o b a chtung festgestellt 
werdon soll, oh eine andauornde mechanische Ùbung des 
Gehororgans mi t E i n z e 11 aut e n seino Funktionsfahigkeit 
in der 'l'at zu steigern und zu vervollkommnen vermag, so 
ist dafiir die erste Voraussetzung, dass wir imstande sind, 
ùie llorreste genau nach ihrem Umfang in der 'l'onleiter und 
ihrem Intensitatsgrad zu messen, welche schon urspriinglich 
im Beginn des Unterrich ts bei jedem Zogling vorhanden sind u. 

3. Die Untersuchungen mit der kontinuierlichen Ton
reihe **) haben den Beweis geliefert, ,dass bei den Hor
priifungen der Taubstummen mit nur einzelneu wenigen 

*) Vgl. B ezo l ù : , D as H ijr verm iigcn der 'l'auhsLnmm en " CWi cs
llaJlon 1896) . ,D a~ J fur vcrmugen etc." (N ach Lriige W iesbadell 1897). 
, l Lur vermugen bei T auhsLummt' ' ' un l darau[ fussender Spraol111n LctTich L 
dureh das Uehiir." V or Lrag, gc lta ltcn iu der Vorsnntm ltl1l g d eulschor 
OhrcniirzLo um l T aubsLu m ntcnl •ln·er (l\Iiinclt on Ui. S opL. 1899). 

**) D io kon Li nui erliclt ' T onreilt t• lJesLolt t au 10 SLimmgaboln vcr
s ·h iedoncr Griisso mil .Laufgew ic hLen ; cli c t ie i'. ·Lo di escr Gabeln nmfassL 
na ltezu <l io ganze S uhkoH(r ao kLavo vo m S ubkonka-C mi t ] D oppe i
SC'hwingun gcn a11 ; all e IO Gabchl cnUmiLr n in kollLimli crli chcr R c ih cn
folg'e siimLii chc Tono bis zu m dr 'Ìgcstri cl! ncn C miL ]024 Doppolschwin
g ungon. Dio 10 StimmgalJeln sLcll ·n dio un L o r ' H iilfto d er T onreihc 
dar. Di e o iJ e r c l:l 1ilftc der 'l' onskah von U Il! aufwiirLs wird ' rroichL 
dur ·h B enuLzung von tlre i g-otlaekten Orgolpfcifen mi t vcr sebiobbarcn 
Stempeln , und das oh crstc SLi.iek der T on skala h clinùot siuh im Galton
p f i fc hcn , in dcm d io hucbsLcu Tiiu c sogar bi s iibcr di o obere m cnschlichc 
J Wrgrcnzc hin ausg 'h en . 
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Tonquellen, w1e sie bis dahin geftbt worden waren, eme 
ungeahnte Zahl von Horresten verborgen bleibt. 

4. Die kontinuierliche Tonreihe enthalt alle fiir uns 
ùeukbaren Tone in genùgender Starke, stark genug, num 
auch die Horreste im Taubstummenohre damit auffinden zu 
konnen." 

5. Die Prufung mit der kontinuierlichen Tonreihe hat 
clas wichtige physiologische Ergebnis gezeitigt, dass nenge 
nn d t.heoretisch wie praktisch wertvolle Beziehungen zwischen 
Tongehor und Sprachgehor" bestehen. 

6. Es hat sich namlich auf Grunù der erwahnten Pri:ifung 
herausgestellt, ndass durchgangig ein Horvermogen fur clie 
Sprache nur da sich :findet, wo ein relativ g utes Gehor fii.r 
eine ganz bestimmte Strecke in der Tonreib.e vorhauden 
war. Dieser Horbereich erstreckt sicb. von bI-g II." 

7. nNicht ein einziger von samtlichen 'l'aub:;tummen, 
ùem diese Strecke fehlt, hat sich als fahig erwiesen, einen 
irgend wesentlichen Teil der Sprache vom Ohre aus zu 
perzipieren oder zu erlernen. u 

8. Es ist der Beweis geliefert worden, ndass zur Auf
ùeclmng von Horresten di e Pri:ifung m i t d e r S p r a c h e 
allein keineswegs geni:igend ist, und dass nur die Prlifungs
ergebnisse mit der kontinuierlichen Tonreihe sicheren Auf
schluss daruber zu geben vermogen, wie gross in Wirklich
keit die Zahl der 1.'aubstummen ist, bei welchen ein Unterricht 
vom Ohre aus no eh Erfolg verspricht." *) 

*) Dicscr Anschauung mn s wiclcrsprochcn wcrclcn. Es licgl un s l't' l' li, 
!lr n V cnli cnstcn n c~o l !l s, tlcsSCillll iCl'Jllitdlieh c 'L'iltigkc it im Tnll' I'C.Sl' ll l' l' 
'l' ~.nhslnmm cn dut·chans Ancrkcnuun g- vcnl icnt, nnh c ll'ctcn zu wollcn. Dl'r 
wi~scn s<·hnftli chc \Vcrt der kon t inuicrlichcn Tol1!'cih c sol i auch uni H'sl rilt <• n 
sl' in ; i n di cscr Hin icht iihcr sio c i n UL"tcil abzngchcll , ist iihcrl1 rtupt ni ch t 
unRC t'C' Aufg~.b o. D~gcgcn hahcn wir das ]{ccht, nls Praklikcl' zu mtciiPn , 
und von di cscm Stanclpunkt aus, im Hinhli ·k auf dio Praxis, miisscn wir 

<·rld iirco, dass dio B ctl cutnn g- der lconti 11Ui crlichcn T om·cih c iibcrschiltzt 

wi1·d. So io tcr cssant es ist und so wiel1tig vicll cieht auch fiit· lhcorcti sch
wisscnseha.Hii ch c Zwcckc, dio kl in stcn Ochorrcstc aufzulìud 'Il und mittclst 
<l cr kontinuicl'li cl1 C11 'J'onrcih c il11·u L ago fc · t~u stcll cn , l'iir di c praktischcn 
Zwcckc dcs Untcnichts ha.hcn diesc minimalcu Gchorrcstc gar kC' inc Bt'
dentung . Si c sind fiir don l:'raktikcr ei1 1 sozusagcn nm· ,theorctiscltC's 
Gch or." Fiir un s uml unsere praktischc11 Zwcckc komm cn nur Tauh
~tummc in B ctraeht, clcrCil Gehorrestc es ilmcn muglich machcu, di c V okal c 
uml cino grosse Zahl von Konsonanteu zu horcn , Geh urrcste, di o es clcn 
Sch iilcrn crmogli chcn, dio S timm c dcs L clu·ers und ihrc c igcnc mit cincr 
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9. Das Sprachverstiindnis hangt nicht allein von der 
Lange uud Hoheulage der vorhanùenen Hor;;treck en n b, 
sondern auch vou der T o n star k e, welche innerhalb di eser 
Strecken noch zur Perzeption gelangt; j e schwiichero 'l'o n~ 
noch gehort werden koun en, desto vollkommonor winl 
natiirlich das Spraohverstandnis sein. 

10. Vou Wichtigkeit fi.tr das Horen der Sprache ist die 
Horcl a uer, clas ist die Zeit, w i:1hrend welcher der immer 
schwacher werdende Ton der angeschlagenen Stimmgabel 
gehi)rt wird. Auch wo clie fur das Sprachverstanduis 
uu entbehrliche ~Ponstrecke bi ·---gii vorhanden, "a1er die 
Hordauer fur dieselbe auf ein Minimum beschraukt ist, darf 
nach unseren Erfahrungen von einem H orunterricht nieht 
viel erwartet werden." 

11. Die Frage, ob es moglich sei, durch fortges etzte 
Hori.tbungen clas Horvermogen fi.i.r Einzelln.ute zu 
s t e i g e r n, muss dahiu beantwortet werden, ùass dio ge
machten Erfahrungen gegen die Moglichkeit sprechen, ,clen 
Hornervenapparat durch rein akustische "Ubungen leistung. -
fahiger zu machen." 

12. "Nicht fiir neue Sprachlaute, die ihnen fehlten , 
konnen wir die Taubstummeu empfanglich machen, sonderu 
wir konnen sie nm lehren, die Lttcken in der gehorteu 
Sprache t eils durch gleichzeitiges Absehen vom Munde, 
teils durch psychische Kombination zu erganzen, genau in 
der gleichen W eise, wie dies jeder erwachsene Schwer
horige tut." 

r~ew i s~en D eu t.J ich keit zu vc rnchm f' JL Zur lèesLsLC'll ungo sulclH'l' O ehiil'J'( 'stc 

gcncigt abcr tli c Pr iil\111g mit <lcr Sp1·ncJw vollk o1llllH' ll. l11 <l t•J · ' l'al itil 
auch i n der hies igt•n A nsLnlL, LroLz gen:LIH' I' U ntt•rwch 11 ngc11 111 i L der 
konLinuicr liehcn 'l'onrci lw, kc itt Se!Jcil <•r al ~ bra11chhnr l'iir dc 11 Unll'rril'hL 

1h11·c lt's Ohr enLll oukL worden, be i dem ni ehl ~chot l vol'lll'l' di cs t• Hrnue lt

lm.dcciL durch ein c P1·iifuug mit <ler Spr:w ltL' l'l'stgos tc ii L WOJ 'd<'n wiirr. 
MiL Ausnalnnc von .Mi.inel tCJI hab c ich i.ibcrlt rtupt k in en Fa:l in der ge

samLon LitoraLur fin de n kunn on, bei dCIII ersL dio ko11Linu ie1·: i ch e 'l'otl
t'eiho dio praktische Brauchbarke it dcs Schcilers flir clcn ,Horun :erri cht" 

h iitte feststollcn kiinnen. Die An sehauun g- , dnss fi.ir prnktisch e Zwcuk c 
dio l:'ri.il'ung· mit der Sprrtch o volls L~indig g·cni.igt, find cL sich niehL tllll' in 

Taubstummenlell r erkrciscn scbr slark vcrtreLcn vor, sonclem sic hat ihre 
An lttiuger auch in Ar:-:tckreisen. (V ergi. daw Dr. Hrts s l aner : ,Hor
pri.i.fungen i m vV[lrzburger 'faubst. InslituL." [Zcitschri (t fi.i r Ohrenhoil

kuncle 1900, Bel. 37, S. 24 1 ff.]) 



91 

l3. Verwirrend auf unsere Anschauung muss die bis 
jetzt allgemein gebrauchte Bezeichnung ,Horiibungen u 

wirken; statt ihrer ist die Bezeichnung ,Sprachunterricht 
ùurch das Ohru zu wablen, noch richtiger ware ,Sprach
erganzungsunterricht" zu sagen, 11 weil dami t die Aufgabe 
fitr diesen Unterricht vollkommen umgrenzt ist. u 

Das fi:i.r den praktisch arbeitenden 'l'aubstummenlehrer 
wesentlichste Moment der Be z o l d' schen Untersuchungen 
ist die Feststellung der Tatsache, dass durch andauernde 
mechanische Ùbung des taubstummen Gehororgans dessen 
Funktionsfii.higkeit nicht gesteigert und vervollkommnet 
werden kann. Damit tritt Prof. Bezold in einen bestimmten 
Gegensatz zu seinen samtlichen Vorgii.ngern auf dem Gebiete 
der Horiibungen von It ard an bis Urbantschitsch; 
damit sind aber auch der praktischen 'l'atigkeit auf diesem 
Gebiete natiirlichere W ege angewiesen. Die vielen nutz
lo.,en Horiibungsversuche an total Tauben, Versuche, c1ie 
eine Fiille von Hoffnungen bei den Beteiligten -- den 'l'aub
stumrnen, ihren Angehorigen und Lehrern - aber eine noch 
griissere l!""'iille von Enttauschungen hervorriefen, sie werden 
die beteiligten Kreise nicht mehr in Unruhe stiirzen. In 
der Feststellung dieser Tatsache, die an Bedeutung dadurch 
gewinnt, dass sie ein ganz besonders hervorragender Spezialist 
auf dem Gebiete der Ohrenheilkunde ausspricht, haben wir 
ein grosses V erdienst B e z o l d s zu sehen. Von n un a.n 
kann es sich bei dem Praktiker stets nur um solche Kinder 
handeln, die von vornherein umfangreiche Gehorreste auf
weisen; nur si e konnen fi:i.r di e Horiibungen resp. den 
,Spracherganzungsunterrichtu in Frage kommen, Damit 
aber nahern wir uns in den Taubsturnmenschulen wiederum 
dem Zustande, wie er seit jeher in ihnen bestanden; denn 
seit jeher sind in den Schulen, die iiberh;mpt Artikulations
und Lautsprachuuterricht trieben, diese umfangreichen 
Gehorreste ausgenutzt worden, wenn auch, das soll offen 
ausgesprochen werden, nicht in so systematischer W eise 
und mit einer so vollen, bewussten Aufmerksamkeit, wie 
sei t B e z o l d s un d anderer Forderungen. 

E in zweites V erdienst B e z o l d 's :finden wir in dem 
Umstande, dass er in hervorragender W eise die Blicke der 
Ohrenarzte auf die Taubstummenanstalten und ihre vier
sinnigen Insassen gelenkt hat. Seit den Untersuchungen 
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B e z o l ù. ' s ist (h e I iLeratur uber Horprftfungen uuù. Unter
sucbungen ù.er oberen LufLwege taubstummer Schùler gauz 
boù.eutend angewachsen um1 zwar nicht nur in Deutschland, 
sondern auch in F raukreich, Holland, Dauemark, N orwegen, 
der Schweiz und anderen Lanù.eru. Nur einige Beispiele 
wollen wir aus der reichen Fùlle der Literatur herausheben . 
Professor P asso w untersuehte die Schiiler der 'l'aubstummen
Anstalt zu 1vi eers burg un d Gerlachsheim; er fan d in ù.et 
ersten Anstalt 21 ,4% t otal Taube und 20% mit geringe11 
Gehorresten; .in Gerlachsheim 32% total Taube uud 30,!:1% 
mit geringen H orresten. Aber auch be:-:;iiglich ù.er noch 
verbleibenden Kind er mit grosseren Gehorrest en vertrat er 
den gesunùen Standpunkt , dass sich alle diese keineswegs 
fùr ù.en Sprachunterricht durchs Ohr eignen; ,denu es 
kommt nicht allein auf ù.as Gehor, sondern auch auf ù.ie 
Intelligenz des Kindes an." Dr. D e nker stellte in ù.er 
'l'aubstummen-Anstalt zu Soest 49,2 % total taube Gehor
organe fest. Dr. L ii s c h e r fauù. in Wabern bei Beru 
32 % wahrscheinlich fiir den Sprachunterricht durchs Obr 
geeignete Gehororgane. Schwendt-Wagner konstatiert.eu 
in Riehen 26,4% total taube Gehororgane, Barth iu 
Koslin 65,5 %, Ki ckhefel in Danzig 17,2 °/o, Ha ss lauer 
in Wurburg 54;5 %. B ez old stellte 1893 30,4 % und 
1898 28,8 % total taube Gehororgane in der Mitnchener 
Anstalt fest. Schmieg e low fand in Danemark 30 % 
vollstanù.ig Tauber; er betonte jedoch ausdriicklich, ù.a s 
c1ie Gehorreste der anderen 70 % betre:ffs ihres Umfanges 
ausserordentlich verschieden seien; fiir den Horunterricht 
konnten nur 24 % in Betracht kommen. Es sei, um die 
Sprache durchs Ohr aufzunehmen, notig, dass mindestens 
2- 3 Vokale gehort wi.trden:r.) Hofrat Dr. K o e be l- Stutt.garli 
untersuchte die Zoglinge der beiden Gmùnder Anstalten und 
stellte rund 27 % total taube Gehororgane fest. Dr. L a u ff s 
fand in der Taubstummen-Anstalt zu Bonningheim von 80 

*) N ach un seren Erfaln·ungt•n gcni'1 gL ùa s Hur011 von nu 1· 2-3 
V okalcn fi ir dcn Sprachunten ·icht vom Oh re aus ni cl1t ; es wcnl cn in di s<'m 
Fall e An sprii ·hc an dio Komhinn1 ionsffilri g keit lll' r 8 chiil cr gcs1e ll 1., di l• RÌl' 
11i cht t>rfii ll r n konncn. l!:s ist v iC'lmehr noiwl• ndig, dass <lil' Fklliil cr nliP 

Vokalo horen uml aucil eino umfangreiche P crzcptionsfii.higkciL l'iir tli e 
K onsonn11 l•n zeigen ; andernfall s erscheincn si e fii1 · ll e11 lJ iinmtenichl 
nicht goeignet. 
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Gehororganen 49 unverandert vor, 31 zeigten ein mehr oder 
weniger starkes Gehor. - Alle diese Arzte, die bezftglich 
der Festellung totaler Taubheit zu ganz anderen Resultaten 
w ie Dr. Urbantschits ch (3%) gelangen, die sich ausserdem 
aber nuch bezuglich der verbleibenden Gehorreste und ihrer 
Verwertung teilweise reeht vorsichtig ausdrftcken, stehen in 
ihrer Gesamtanschauung vollstandig auf dem Boden B ezold's . 

Alle wfinschen die obligatorische Einffthrung des 
Spracbunterrichtes durchs Ohr in Taubstummenschulen, 
wenn aucb einzelne die Vorsicht anwenden, zu betonen, die 
a l l geme i n e Befahigung der Kinder bei diesem U nterricht 
nicht aus dem Auge zu lassen. Einige von ihnen, wie Dr. 
S c h w e n d t (Zeitschrift f. Ohrenheilkunde, S. 227) und Dr. 
Os kar Wolf-Frankfurt a. M. (Archiv fiir Ohrenheikunde 
1899, S. 232 u. s. w.) machen auch gewisse methodische 
Vorschlage, Vorschlage, die den engeren Betrieb des Unter
richts in den Anstalten behandeln. Wir gehen auf diese Vor
scblage nicht naher ein, da Arzte in ihrer Berufsstellung nicht 
Gelegenheit haben, sich eingehend mit methodischen Mass
nahmen zu bescbaftigen, diese Vorschlage daher auch nur 
rein theoretischen W ert besitzen. Ù berhaupt lassen sich 
Unterrichts-Methoden nicht allein am Arbeitstisch machen, 
nicht auf Grund einseitiger theoretischer Betrachtungen als 
b rauchbares Resultat dieser Betrachtungen in die Praxis 
uberfi:ihren. Methoden wachsen beraus aus dem Betriebe 
des praktischen Unterrichts; sie sind in erster Linie das 
Produkt, besonders auf dem Gebiete des Taubstummen
Unterrichts, jahrelanger milhsamer, praktischer Kleinarbeit,*) 

*) Di r' Z iiglingc d01· ]{ a Li h o nn Anstnli siml von Dr. H e e h i
llculhcll uul ersueli t wonlcn ; nachd ' 111 H cr r 1-1 cc h t in sciucm B er ich t 
ii iJer das vcrschi cderH' lfiirvcrnriigcn der T auhstummeu gcsprochcn, 
11mchl cr u. a. fn lgendc l:l cm crkullgcn: , Dicscr Un!:crschicd im l::liirvcr 
nriigca ist VOH d ' l' all crg riisstcll B cdout ung flir dcn Untenioht der Tauh
stummcn, di e Jc icl cr u icht nach ihrcm ll iirvcnniigcll , son llcrn nach ihrcm 
A IL ·r iH Kl assc1r einge tcilt sind . l eh st innne m iL (lcn •rnuhstnmm cnl chrcrn 
da rin vii lli g iibcrcin, tl nss dicscr Modus der Eintcilung don U11tcrricht 
w<'scntlich crscl nvcrt, wcil bei don g·an:< T auhcn das Auge ali in nls 
pc·r~ip i crcn tlcs Si nn cRo r·gnu in Hetrat.:ltl kommt, wiihrcnd diojcnigcn , wclchc 
l'i n rncht· odcr \YClligcr cl'lraltcucs Hiirvormog n !Jcsitzcn, auclr mit d 111 

Ohrc dcm U nlcniclrt l'olgcu . .Uas cd diir t uns llic •ratsachc, dass tl ic
jrnigcrr •r aubslun rm cn, wclcltc iihcr \VorLgchiir vcrfiigcn, niuht tli c gulc 
A usslH'achc bcsit~cu, w i ' ùi c audcrcu , wclch e viillig taub sin d un d infolg·c-
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Viel wichtiger ùagegen h allon Wll' dio R esultate, die 
clie Untersuchnugen der Zoglillge an f pathologische Ver
auderuugen in den oberen LufLwogon (Naso, Nasenra che:n
raum uncl R achen) sowie teilweise auch der Augen gezeitìgt 
ha ben. 

Professar Pas so w fan d in den bac1ischen Anstalteu bei 
188 Kiuc1ern 35 mit geschwollenen Rachenmanc1eln, 27 
litten an bebinderter Nasenatmung infolge von Verengen1l1g 
der Naso, 6 wiesen eine Stinknase auf, 9 zeigten chronische 
M.ittelobreiterung.·x) Die korperliche Untersuohung von l85 
Schiilern m Danemark durch Professar Schmiegelow 

dt•ssPn mchr nls rli f' (' I'StC' rcn mi L tl cn A ng·e n di c bei tler J,auLhiltlunç; lH' 
Lf' ilig-L<' n Znn gc n- Ulld r,ippcnh(•\\'('l!; lllll!;l' ll vcrfn lgC' II. 

J~H ist dahr·1· nll'Ìn e An , ieht, das., cll' r lTnl t• rri el Jt in tl c11 'l'::t11 b 
sillnii1J''" -A11sta iLC'n tlahin ahgrii.lld Pl'l· W<' rden mii ss lf', class di C' vi illi g 
T aJJI>cn in gt'SOllli C' J'i.en KhssC lJ n;1 el1 rl r r jclzigc n l\Ir•I IJ odc nn l.<•rri eht l'l, 
wi<i ll' t' lH I ieh fi ir di l' andcr11 di o IJ rhan Lse hiL sc il ' seiJl• .Mrl.hodp l' illg •· 
fiilJrL \\'issc n n1 iichl e. D3miL wiirlle doch weni gsLens sov icl <'t'I'C'i1,ht, 
Wl' l'llc ll , <l ass tl l'r der 'T'anhsLnnJnH'llSJll':telw cig·rnc Chnmktcr e i11 WC' 11 ig 
geii n<l t• rL wii rrle. \Vcm1 solchc T nnhsL ummc dnnn nu ·h noch mwh der 
g·nwiil11di clH•J1 ·McL11 odn sprccli C' n IC'rnl<'n, so wiird <•n sin nwinPs ~Jmchtens 

in1 LoiHJ n h cHH I'r' ihr l~nrLkon li1Jt'n fi11d C' 11 , wci l sin ni chL vo11 jcdr l'llln 11 u 
so l'urL fds '1'8uhsl UllllllC l'rkm 111 L wih·d r• 11. 

J~i11 Zll'l'il 'S ~JilJIH'III , wt•lf'iH'H dt• JI l f11 Lrrrie!JI, \VI'S('IILiieJ J l' f~(' h\\'P r L, 

i ~l das ;w!TailPIId ll:tsn lt• 'l' imh1·r· der ~pr:wlH ', das d111'ch V<•rl egun g de1· 
Naso il l'J'Vnrg·ehr rw iiL wi rd. l ~s isL iih r• r di o lllfl ll !!,'C ih a l'l o lk ri 'r ekK i<· hLig u11 g 
di l'Hl'S L<' itkn s se iJOII so viol gcscllri <· IH•n wonlcn, tiftss ieh dari'dJCI' k <' in 
WorL ve l'ii cr<' JJ mòichL<' . l.eh will 11111· 11 0e h. eirnn al di c Kiftgu tlcr ljchrcr 
zum Ausdl'lwk hri11 gel1 , weleho h •11\llljll l' ll , dnss sic drlfi dnpp cll.e <' I'J 'C ich 11 

wiirdc11 , wc11n dcn oh1·1 l'Il L11fLw<'gc11 ii rzlli eJ, cr sc iLs mehr Aul'nH;rk sarnkriL 
gcsehe11kL wiird<•. All crdings kau11 lll flll dic Heseitig u11g di <• scs i'' bcls 
11i eld, von 1 A 11 sLaltsnrzL vcrbtli J..\'1' 11 , der l'iir <· iii Cll OicnslnlallllSiohn 
wiiehcuLii clr c i111n al di ' A li HL; tl L z11 ))(' siehLigcn ktL uml s icl1 se lhslvt•r
sl[indli<;h aul' Tnl'l'ktionsln·allkiJI'iLell 11. s. w. lrcselll·iinkL. Von cim'l' Spczinl
lh llC'l 'SII Cllllll g· kn n11 ciH· nsowrn ig di c H,e ll<' sci n, w il' vo11 npcnd iv<' n 1\ lnss
ll :d mr cn. l elt IIIUS~ da di o J<'ord<·rl lll g· aul'sl r· ll cn, dn ss jcrle griisst•n• A 11 -
sLn lt , wie di c HaLiiHll'l' l' , anssc1· <1<' 111 piitlrtgogi schcn Dircklo1· c i11 ' Il iirzl
li chr n zng·ctc il L ,.,.J,iilL. Da.nn win l siclt der lJ 11LcrriehL Hoch v ici l' l'folg
rciell •r gcsLalten , <h !Jesti11nnt ci11 g'I'OHHt'r ' l'c ii <ler vii lli g Tauhcn in di c 
ll <lCIJI'olg<• lldc, hiihcrsLch C' nd c Ulll J ii rs k l n ~su 1·ii ckcn wiink." (Arcl1iv fiir 
Ol1 rf'nh ilkumlc .Han il 47, l 89B, S. ()l u. 1)2.) l-liPr wnnlcn An schauungen 
iiiJc1· di o Spmchll der T aubstumm cn etc. zu 'l'age gcfiird crL, di c dcn G -
dankeu n.ul'komm cn lasse n, da.·s H <'l'l' J-l c e h t , mi t Ausnahm c sc in cs l:l c 
Hlleh cs in R at ilJor, sich wohl kaum miL 'T'auhsLumm " hcsch~ifti gL lmL. Die 
A nsfiibr un gen der Lchrer scbcint er vol lstiindig missvcrstauclen l\ ll lmben. 

*) BEtLcr 1'. 'l'aui>stnmmcnbildung 1899, S. 37 1. 
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ergab b i l 9 Zogl ingNl un d 23 Gehororgan eu SympLome 
oinor chronisehon Eitornng mit stinkenclem Aus:fluss, Polypen
bilclung uncl Ca.r ies des Sehlafenbeines:x) Dr. Lauffs sah bei 
!iO un tersuchten Tanbstummen in B onningheim 31 Gehor
organe clur ·h Ohronschmalzpfropfe verlegt; Wucherungen im 
Nasenrachenraum wiesen 37 Zoglinge auf (61 %), wahrend 
R-nclere Forscher bei Voll sim1igBn nur 1-18 % clerartiger 
Wuuhenmgen fe~tstollten.**) Hofrat Dr. K o e bel fan d bei 
lO Kindem (von 90 untersuchten Schùlern der Gmitnder 
Anstalten) eine noch bestehende Eiterung, bei 6 Ver
grosserung der R rwhcnmandeln und bei 8 eine solche der 
G-a.umenmandeln."'**) Dr. Hasslauer stellte im W it rz burger 
rl'aubstummen-Institut nur bei 5 Zoglingen (von 90) normale 
Verbaltuis e fest . Am auffallendsten waren die zahlreicheu 
Veranderungen in der Nase, wie Hypertrophien bezw. 
Nchwellungen der Naseumuscheln. F erner gab es zahlreiche 
l?,achenkatarrhe, hypertrophische Gaumenmandeln und be
:;onders auch adenoicle Vegetationen (25,6 °'o) . Der Stabs
arzt Dr . K n a n t h, der in derselben Anstalt di e Augen der 
Schi.tler untersuchte, konnte volles Sehvermogen auf beiden 
Augen bei 48, l% der untersuchten (90 Schuler) konstatieren; 
volles Sehvermogen auf einem der beiden Augen hatten 
6,4 %, herabgesetztes Sehvermogen auf beiden Augen wiesen 
·~ 5,1% der Schu.1er a.uf. Hochgradig schwachsichtig waren 
9,L% der untersuchten Augen.t) Auch Dr. Hecht fand 
in Ratibor bei 286 Taubstummen in 67 Fallen = 23,4 % 
abnorme Augen. Von 103 Taubstummen zeigten 37 = 35% 
Augenkrankheiten . Dr. Kre bs, der 93 Schuler der H il èles
h eimer Taubstummen-Anstalt untersuchte, stellte bei 33 
Kinclern (35 ,5 %) Erkranlnmgen der Nase und cles Rachens 
fes t. ,Dieselben bestanden in adenoièlen Wucherungen, 
Hypertrophio der G aumenmandeln, Schwellungen der unteren 
Muscheln, polyposer Degeneratwu der hinteren Enden der 
unteren Muscheln, H.hinitis catarrhalis chroniea, Verbiegung 

*) Bl iillcr f. 'l'aubslurnlll nililùuJJg Hl02, S. 319. 
**) Bl iitt cr f. 'l'a ubslulllm cnbilùung 18fJ9, S. 399 uml 1\lcd. KO!TC

~ i'''mlt· n ~hhLL Ùl'S \Viirl.le nd>l'l'i;: . iirzll. l"'flnd l'svcreius, O kLob cr 1899. 
***) BliiLI.cr f. 'J' auhsLunll lJCHbildung 1902, S. 301. 
t) Vg l. o,·, J:-la ss l a u Ol' , lliirpriifungc n im \Vi'n·~ IJlu•gcr Tanh

sLumnll'H- l nsLiLut". (Z cil.sehrii'L fiir Ohrcnh cilkundc 1900, .Ban l 37, S 
2!:11 li. l'L) 
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und Crista der Nasenscheidewand, chronischem Eczem de~; 

N aseneinganges. tt H e d i n g e r wies un ter den Tau bstummen 
Badens etwa 36% mit Nasenaffektionen behaftete nach; 
zu ahnlichen Resultaten kam Dr. Lemcke in der Taub
stummen-Anstalt zu Lu cl wigsl ust. 

Diese Zahlen, clie eine ganz beredte Spracbe reden, 
liefern uns clen Beweis, mit welcher Fiille von abnormen 
Erscheinungeu wir bei den Insassen der Taubstummen
Austalten zu rechnen haben. Sie zeigen dem Spezialarzt 
fiir N asen- un d O hrenkranke a ber auch zugleich de n W eg, 
den er in erster Linie in 'l'aubstummen-Anstalten zu gehen 
hat. E s unterliegt keinem Zweifel, dass die mannigfachen 
pathologischen Veranderungen der Luftwege die Artiku
lation und das gesamte mechanische Sprechen der davon 
betroffenen Taubstummen ungiinstig beein:flussen. Hier 
bietet sich dem .A.rzte ein Feld reicher 'l'atigkeit; hier, auf 
diesem Felde, darf er des vollsten Dankes der Bebeiligten 
- der Schiiler sowohl als der Lehrer - gewiss sein, wenn 
er helfend eingreift und Schaden beseitigt, die sowohl das 
korperliche Allgemeinbe:finden der Schiiler beeintrachtigen, 
als auch ihre Sprache ungiinstig beeinflussen. 

Wahrend in dieser Beziehung in den Reihen der 'l'aub
stummenlehrer stets volle Uebereinstimmung geherrscht hat, 
ist ihre Stellungnahme zu den systematischen Horiibungen 
sowohl als auch zu dem durch Dr. Bezo l d kultivierten 
,Spracbunterricht durchs Ohrt' stets eine geteilte gewe. en . 
Man darf wohl sagen, dass die Mehrzahl der P raktiker 
cliesen Bestrebungen gegeniiber teils reserviert, teils direkt 
ablehnend gegeniiber steht. Schon auf der deutschen Taub
stummenlehrer-Versammlung zu Augsburg, woselbst Direktor 
H e m m es einen Vortrag: ,Einiges ii ber Horen un d Hor
emp:findungen der Zoglinge der Taubstummen-Anstalten t' 
hielt, konnte diese Erscheinung beobachtet werden:"") 

Schader noch kam diese Stimmung zum Ausdruck auf 
der V ersammlung von Ohrenarzten uncl Taubstummenlehrern 
in Munchen im Jahre 1890.**) Gerade altere, im Dienste 
der Taubstummen ergraute Fachgenossen waren es, die zur 

*) Vg-1. l\liire h eu ,Nasen- und ohrcnarzUiehe 'fiitigkciL in der 
TauhsLunmwn-All sLaiL. " (HL f. 'l'n.uhstummc u.hild. 1897, S. 317 u. IT.) 

**) Vgl. li ri ·hL i.ihcr d ic 111. dcutselJe TauiJsLunnncnlchrcr -Vcr
salllmlung zu Augauurg vom 16.- 19. Mai 1894, S. 121 u . ff. 
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Vorsicht mahnten, und die, wenn sie auch der Pflege cles 
Gehors bei Taubstummen vollste Anerkennung widerEahren 
liessen uncl betonten, dass eine Nicht-Benutzung der Gehor
reste g eradezu toricht wa.re, andrerseits doch zum Ausclruck 
brachten, man moge den praktischen W ert der neuen Be
strebungen nicht iiberschatzen. In seinem Bericht iiber die 
Verhandlungen der Miinchener Versammlung, gehalten im 
Berliner Taubstummenlehrer-Verein, kam Schulrat W al t h er, 
Direktor der Konigl. Taubstummen-Anstalt, zu dem Urteil, 
dass der Sprachunterricht durchs Ohr bei geniigenden Ge
horresten eine klare und natiirliche Sprache zu vermitteln 
imstande sei; fiir clie Aneignung d es geistigen Inhalts der 
Sprache jedoch wenig Wert habe, dass er nur in Verbin
dung mit dem Artikulationsunterricht erteilt werden konne, 
dass er nicht auf Kosten der Absehf rtigkeit gepflegt werden 
diirfe, dass er, wenn unsere sonstigen Forderungen- Schul
zwang, geregelte Aufnahme, achtjahrige Schulzeit, Sonde
rung nach Befahigung, geniigende Lehrkrafte - erfiillt 
seien, auch in besonderen Klassen oder Anstalten erteilt 
werden diirfe, dass ein allgemeiner Verkehr mit diesen Taub
stummen durch das Ohr als ausgeschlossen bezeìchnet werden 
miisse, dass die Horfahigkeit durch die Horiibungen nicht 
gesteigert werde:x) Wen de-Liegnitz erkennt in seinem 
Bericht iiber Miinchen den wissenschaftlichen Wert der 
Be z o l cl' sch'iln Horpriifungen unbedingt an. ,Der Lehrer 
will und muss seine Schiiler kennen; dazu gehort auch, 
dass er ihre Gehorreste kennt." Den praktischen W ert 
schlagt er nicht so hoch an, da es sich bei den praktischen 
Ùbungen nur um solche Kinder handeln konne, die alle 
Vokale sicher horen. , Um dies festzustellen, geniigt -
einige abnorme Falle abgerechnet - die Priitung durch die 
Sprache." Auch er hebt hervor, dass diejenigen sich im 
J rrtum befinden, di e der Meinung sind, die Gehorreste seien 
bisher nicht benutzt worden oder ihre Benutzung sei nur 
,unbewusst" geschehen. ,Man hat ja sogar Horrohre 
hier und da angewandt, durch welche die Schi.tler ihre 
eigene Stimme mit der des Lehrers vergleichen konnten ... 
Fiir den Verkehr aber haben die Gehorreste wenig Wert, 
das beweisen die vielen Schwerhorigen, die zu uns kommen, 

*) , B I ~ittor 1'. 'I'n.ubstumm cnhildu11g" 18D9, 338 etc. 
**) , Blatlcr f. 'I'nubstummenbildung" 1899, S. 365 Ll. 366. 
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um dasAbseheuz n lernen. "~') Otto K ra ff t- K onigsberg be
ton i; in einem Aufsatzo, class clie Gehoriibun gen uns r rak
tikern lediglich Mittel zum Zweck ~ein ki.iunen . ,Die 'l'at
sache, dass die ITorii.bungcn ein we:::: cntlichcr Faktor zur 
Ji:rzi.elun g einer Sprechtùchtigkeit :<ind, LestimmL uns, dor 
l>eregten Sache mit ol> eu so r ii.ckhaltl osem Verlrmtml, als 
o rfenem, unbefangenem Blick entgegenzu koro men." Di e 
Stellung cles 'l'aubstummenlehrors zu don E;rgebnissen der 
wissenschaftlichon IIorprùfung will er jedoch noch nioht 
genau prazisiert wissen. ,Solange die Autoritaten au[' dem 
Gebiete der Ohrenh eilkunde c1ie wissenschaft liche Becleutung 
l1er I-Iorprùfungen als Gegenstand ei.frigster F orschung be
hand eln, solango beispielsweise ausserordentliche Mo'inungs
verschieclonheiten ùber c1ie Frage bestehen, inwioweit die 
lforprùfung sichere Anhaltspunkte fùr clie diff rentiel le 
Diagnoso bei Erkrankungen der schalllei touclen uncl scL.all
omp-lì.ndenden Gehororgane bieten, solange eine violleicht 
beute vorherrschende Ansicltt schon beute angezwoifelt uncl 
widerlegt werclen kann; solange kann clie Haltung de:> Prak
tikers gegenùber der wissenschaftlichen F orschung in cliesem 
Punkte nur eine abwartende sein." Aus dieser Stellung
nahme darf aber nicht auf eine Becleutnng ·losigkeit der 
H orprùfungen in praktischer Beziehung geschlossen werden. 
, Un:; ist nur dio peinliche Abgrenzung totalor Taubheit 
und minimaler Gehorsem1Jfincluug nebensachlich; denn die 
Erfahrung lehrt, dass eine R eihe von Schùlern, welche mit 
oiner minimalen Gehorsempfinclung ausgestattet sincl uncl 
nur vom ohrenarztlichen Standpunkte noch zu den I-Ior
fahigen geziihlt werden, aus clero H orunterrich t keinen 
nennenswerten V orte il z u ziehen vermag. u K r a H t ist der 
Anschauung, ùas rund 75 % der Zoglinge fiir den H or
unterricht kein geeignetes Material bieten, demnach also 
uur 1

/ 4 der Gesamtzahl fùr cliese Ubungen in Betracht kom
men lmnn . Aber auoh in ùieser Gruppe , befindon sich 
indes noch immer Kinder, an denen elle Ubungen das nicht 
halten, was sie versprechen." -;: .. :·:') In den J ahren 1899, 1900, 

*) ì V en ll e , , Dio Vct·s:w mt lun g- dc ll tselt cr Ollrcn iirztc llllll T au!J
~tlllllm e n l eht·er . " (BJ;iLter c1 ·. 189H, f:l . 32 1 u. IT.) 

**) O. K r a ff t: , Tn wicwcit iRL (li c B cr l:t eks ielt Lig nng der TI i't~·iihlln gen 

i m Tauhstumm en-UHLcrriclJ le ber clt ligl ~ " (HJ >ittcr [iir Tn nhst nmm cn
IJildung 1898, S. 51 u. IT. ) 
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1901 stellte N e u ert- Gerlachsheim eingehende Unter
snchungen iiber das Verhaltnis ùer Horfahigkeit zur Abseh
fertigkeit an. Er zog zu diesen Untersuchungen 6 Kinder 
h ran. Wir konnen auf diese umfangreichen, mùhevollen 
Arbeiton *) nicht naher eingehen; als ausserst interessant 
wollen wir hervorheben, da s ausser vier Kindern, die di.e 
offìzielle Horii.bungsabteilung bosuchten, auch zwei mit 
Gohorresten versehene Schùler der Untersuchungsgrup1 e 
zugeteilt wurden, die nur den Klassenunterricht genossen 
hatten, ohn e besonderen Horunterricht. E s erwies 
sich, ,dass unser heutiges Unterrichtsverfahren voll
slandig genùgte, den von den Anhangern des ,Sprach
erganzungsunterrichts etc. u erstrebten Zweck zu erreichen. 
Der Umfang der P erzeption war bed e utend e r (bei don 
beiden Schùlern olme besonderen Horunterricht), als ich 
(Neuert) es selbst erwar Lete, liess mich aber auch gleich
zeitig hior wieder erkennen, dass um so leichter pen-.ipiert 
wirù, jfl si c h ere r ùas Kind di e einzelnen Begriffe erfasst 
h aL." 

N eu e r t verlangt u. a. zur F eRtstellung des Gehorgrades 
eine Prùfung samtlicher Schùler : 

a) ,mittelst der Stimmgabelreihe nach Bezold '
scher Methode (etwa gegen Ende rles ersten und letzten 
Schuljahrs); 

b) mittelst der S p r a c h e (gegen Schluss d es l., 4.. uml 
letzten Schuljahrs). u 

n 'l'rennung nach Fahjgkeiten ist zur sicheren Erreichung 
der Unterrichtsziele notwendig. u 

,Fiir s ch we rhorig e und spater erta n h te Kinder, 
ebenso fùr H or s tumme und Sprachgebrechliche sind 
besondere Am;talten zu errichten. u 

Ejn b eso nd ere r Horunt er richt fiir partiell 'l'aube 
isL ii b e r fl ii s s i g un ter der Voraussetzung, dass der Lehrer 
l aut spricht, dass clie partiell Tauben in die Na.he des 
Sprechenden gesetzt und bereits im Lautierunt e rricht 
auf ihren Gehorrest aufmerksam gemacht werden sowie in 
moglichen Fallen Unterricht d u rchs Horrohr - doch 
nicht zu haufig - empfangen. 

*) NP 11 C' d: ,i'Jhr r l:liirfiihi ~kril uml AlJsl'hfcrLigk 'it.." :Th l cd. -p[id. 
l\I <)llaLsscltr i fL 1900, H cfL l u. 2, 1901, H cft 1- 3, 1902, H cfL 1- 4. 
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Der westpreussische Taubstnmmenlehrer -Verein be
schaftigte sich auf Reiner Jahresversammlung (P:fingsLen 
l 900) mi t ,der Forderung einer vollstancligeu 'l'rennung der 
'l'aubstummen mit H éirreston V Oli clen vollig 'l'a,uben uncl 
Un terricht der ersteren durch das Ohr" unèl gelangte zu 
rolgencler Stellungnahme: 

l . Wie allgemein anorkannt wird, tritt eine physische 
Besserung cles Gehéirs clurch r1ie Horiibungen nicht ein. 

2. Bei der vielfach mi t der H orfahigkeit II an cl in H an d 
gehen clen intellektuellen Minclerwertigkeit ist eine 
allgemeine schnellere uncl gesteigerte Ausbildung 
nicht zu erreichen. 

3. Bei neu auftretenclen Wortern geniigt clas Ohr allein 
zur P erzeption nicht. 

4. Ein geregelter Klassenunterricht ist bei blosser In
anspruchnahme des Gehéirs nicht méiglich. 

5. Die aufzuwenclenden Mittel stehen in koinem Verhaltnis 
zu clero eventuellen R esultate. 

6. Auch bei unserem bisherigen Unterricbtsverfahren wird 
clie H orfahigkeit voll ausgenutzt. 

7. Mi t der steigenden g eistigen Ausbilclung nimmt die 
Fahigkeit, clurchs Ohr anfzufassen, ganz erhoblich zu. 

8. Eine Trennung nach Befahigung ist der Trennung 
nach H orfabigkeit vorzuziehen:") 

In der , Vereinigung west deutscher Hals- und Ohren
arzte" (Koln 1901) r eferierte Sanitatsrat Dr. Ke ll e r-Koln 
ii ber Untersuchungen B e z o l d s mi t der kontinuierlichen 
Tonreihe. Di Debatte gab clero L eiter der Kolner Taubst .
Anstalt, Schulrat W e i s s w e i l e r, Gelegenheit zu langeren 
Ausfiihmngen. W e i s s w e i l e r misst clen B e z o l cl' schen 
Untenmchungen einen hohen wissenschaftlichen W er t bei 
uncl halt sie namentlich fiir die Diagno~>e bei clen Taub
stummen von grosser Becleutung. V erwunclerung hat bei 
ihm jedoch der Beschluss der Koblem:er Arzteversammlung 
(1900) hervorgerufen, ein Beschluss, der auf Grund der 
B ez olcl 'schen B estrebungen dah.inging, bei den betr. B ei 
horden fi:i.r Verbesserung cles Taubstummenunterricbts ein
zutret n. ,In den 53 J ahren meiner Tatigkeit als 'l'aub
stummenlehrer habe ich noch keinen Ohrenarzt in unserer 

*) BJ. L 'l'aubsL.-Bilùung 1900, S. 267. 
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Anstalt gesehen, der sich um die Art und W eise des Unter
richts gekii.mmert hatte. Ob es anderwarts anders gewesen, 
ist mir nicht bekannt. Nun meine ich aber, wenn man eine 
Methode verbessern wollte, mii.sste m an diese doch wenigstens 
auch kennen." W e i s s w e i l e r versucht alsdann nachzn
weisen, dass die neuen Forderungen : ,Systematische Hor
ùbungen, Sprachunterrieht durchs Ohr, Spracherganzungs
unterricht," im Grunde genommen nichts N eues enthalten 

) 

vielmehr unter einfacherem N amen stets in den 'l'aubstummen-
Anstalten gefordert worden sind und in der Praxis Berii.ck
Riehtigung gefunden haben. Unumwunden jedoch erkennt 
er dio hohe Bedeutung der Vertreter der Ohrenheilkunde 
in ihrer Eigenschaft als Arzt in Taubstummen-Anstalten 
an nnd bittet sie, ihre arztliche Kunst in den Dienst der 
Anstalten zu stellen und auf diesem W ege dazu beizutragen, 
ùass die Anstalten bei einem gewissen Prozentsatz von Zog
lingen zu besseren Unterrichtsresultaten gelangen.*) 

M e r k l, Lehrer an der Taubstummen-Anstalt zu Dob
ling, also derjenigen Austalt, in der Urbant schits ch 
seiue ersten praktischen Versuche anstellte, betont, dass er 
selbst sowohl im Schulunterrichte wie in privaten F allen 
H éirii.bungen vorgenommen habe. Er hat sich auf Gruncl 
Reiner praktischen Tatigkeit uberzeugt, dass ndie in ge
wissen Fallen unbestreitbar auftretende, erhohte Sprach
perzeption" nicht ein besseres Horen im physiologischen 
Si nn e ist, vielmehr mus::; das W esen der aus den Héir
ii.bungen folgenden Erscheinungen vom Standpunkte der 
Psychologie aus erklart werden. Die bei angestrengter 
taglich mehrstii.ndiger Ùbung erzielte Erhohung der Laut
sprachauffassung ist keine Steigerung der Horempfindung 
au si eh, keine vermehrte Akti vita t der llororgane, sondern 
nur ein durch gespannteste Aufmerksamkeit erleichtertes 
Arbeiten mit den vorhandenen Horresten. Das Kombina
t ionsverméigen cles Horschii.lers spielt bei den Horii.bungen 
eine grosse Rolle, dazu kommt, dass die Verfeinerung der 
Laktilen Empfindung haufig Horempfindungen vortausche, 
wo es sich nur um die erstere handele. Wie vielen Taub
stummenlehrern, gelang es auch Merkl, eine Schii.lerin 
derart einzuii.ben, ndass sie im stande war, eine begrenzte 

*) Blatter .f. Tau hstummcnbilduug 1901, S. 168-170. 

.... 
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R ei h e von W orten mi t vermehrtern LuHaufwande tonlos 
ins Ohr gesprochen, richt.ig nachzusagen. Das Madchen 
war a ber erwiesenermassen total taub." M e r k l be ton t, 
class die Ùbungen prakLischen W ert n ur bei schwerhorigen 
Kinclern haben. Kinder mi. t H orspuren ocler mit Vokal
gehor bringen es bei ti.i.chtiger Ùbung gewiss auch dahin, 
dass sie einen begrenzten Schatz von vVortern bezw. S~ttzen 
clurch das Ohr aufzunehmen vermogen. ,, W enn (j edoch) 
clas Kiucl nicht in der Faroilie bleibt uncl diese die Ùbungen 
nieht fortsetzt, so schwindet in kurzer Zeit die milhsam 
erreichte Sprachan:ffassungsfa.higkeit. W as clie F amilie nicht 
tut, kann man selbsLreclencl von fr emden Leuten gar nicht 
verlangen, so ùass man im allgemeinen sagen kann, nach 
dem Austrit t aus der Schule geht alles wieder verloren. " 

Auf Grund seiner Erfahrungen und Betrachtungen er
klart si eh M e r k l gegen eine o bligatorische E infiihrung von 
H ori.lbungen in 'l'aubstummen-Anstalten. ,Der Erfolg und 
die praktische Verwendung stehen in keinem Verhaltnisse 
zu der geradezu morderischen Arb eit, die sie erfordern." 
Dagegen empiiehlt er in Ùbereinstimmung mit den meisten 
Fachgenossen, die vorhandenen Horreste im L auttierunter
richte ausgiebig zu benutzen; auch solle man ,mehr als 
bisher" bestrebt sein, wahrend der ganzen ii.brigen Schnl
zeit clie Horfahigkeit der Schuler ,im Sinne der Anspannung 
und Schulung der Aufmerksamkeit zu erhalten und zu 
fordern" .*) 

Taubstummenlehrer W e r n e r- Stade weist darauf hin , 
dass auch der beste Unterricht in '1\tubstummenschulen nicht 
imstandtl sein wird, dem Taubstummen das zu bieten, was 
sich der vollsinnige, mit Gehor begabte Mensch auf dem 
natiirlichen Weg e mit L eichtigkeit erwirbt. ,Diese Er
kenntnis und die Tàtsache, dass sich bisher alle angeblichen 
Edvlge auf diesem Gebiete nachtraglich als Ùbertreibungen 
und Tauschungen herausgestellt haben, zwingen uns, jeder 
Neuerung mit der grossten Vorsicht zu begegnen und mit 
dm·en Einiuhrung wenigstens so lange zu war ten, bis sie 
si eh mindestens durch eine Reihe von J ahren praktisch 
bewahrt hat." Freilich, wenn die durch die Horiibungen 
angeblich erzielten Resultate auf Wahrheit beruhten, so 

*) Vgl. , l:li.iriibungen" (Orgnn etc. 1899, S. 74-78). 
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gabe es fiir die Tauhstumm enl hrer kein W enn un d A ber 
mehr, ,denn, konnen wir unseren Schi.llern das Gehor ver
sehaffen, oJer sind wir auch nur imstande, dasselbe erheb
lieh zu verbe ~sern, so handelt es sich fiir uns nicht mehr 
um oiu vVollon ocler Nichtwollen, sondern um eine unab
weisbare Pfl.icht (.L Fiir Hori.tbnngen kommen in Frage drei 
:1-rupp n von Schiilern, solche mit Vokalgehor, Wort- und 

:::lal;zgohor. W e r n e r be ton t, dass e.' si eh bei der ersten 
Gruppe von Schi1lern, don v kalhorigen, eigentlich mehr 
um· um ein theoretisehe::; Horen handelt. Diese Schùler sind 
wohl ùnHtande, l>ei einig n S~i.tzen auf Grund der gehorten 
"'Vokale unc1 vielìeicht einiger seltwach empfundener Kon
sonauten das Richtige zu erraten; ,handelt es sich aber um 
eiu grosseres - wenn u.uch bekanntes Gebiet der Sprache -
so winl jedes Kombinieren, ja selbst jedes Erraten eine 
U nmoglichkeit, und es ist von den betreffenden Schiilern 
uur weise gehandell;, wenn sie 1tndauernd schweigen." Es 
.. iucl demnach Horilbungen bei Taubstummeu mit Vokal
gehor vollkommen nutzlos. Aber auch bei den wort- und 
satzhorigeu Schiilern kommt Wern er zu dem Schluss, das,; 
l>esondere, systematische Horiibungen nicht zu empfehlen 
s'nd, ja aus verschiedenen Gri.inden als verfehlt angesehon 
werden mii sen. Er ist der Meinuug, dass sich durch zeit
weilige Benutzung einos Horrohres dieselben W irlmngen 
erzielen bssen, wie durch die Horùbungen. Wenn \Veru er 
trotzdessen eiue Trennung der Horschti.ler von den tibrigen 
empfieL l t, so bestimmen ihn hierzu nioht die Horiibungen 
an sich, sondern er wird dazu veranlasst duroh die be
sondAre spraohliche N atur der H orschiiler; bei ihnen sin d, 
im Gegensatz zu den eigentliohen Taubstummen, nooh die 
natiirlichen Anlagen zur L aut ·prache vorhanden, und diese 
konnen bei der Trenuung eine gewisse Berilcksichtigung 
um1 o Larkung edahren; ùberhaupt ist es ihm wiobtig, erst 
einmal iiberhaupt zu einer rreilung der Sohuler zu schreiten, 
mOgen die Teilungsarten zunachst auch versohiedene sein, 
das Gute wird >Jich dann schon Babn breoben un d di e hoc h 
wiohti ge Frage der Teilung nach geistiger Befabigung wird 
durch die Horùbungen gewiss nicht in den Hintergmnd 
g ,drangt werdeu. (( '") 

*) Organ etc. 1900, S. 235-248. 



104 

Neben diesen t eils ab]ehnenclen , teil s vorsichtig ab
w~i.genden Stiroroen sincl aber ::mch solche in Taubsturoroen
J.ehrerkreisen vorhanden, die clero Horuni;erricht eine.n weit
gehenclen Einfiuss auf clie Sprache unserer Schuler nach 
ihrer ausseren uncl inneren Seite hin zuschreiben. 

Wie Dr. U r ba n t s c h i t s c h in Lehfeld, so finclet Dr. 
Be z o 1 cl in K o ll e r, clero Leiter der Munchener 'l'aub
s turoroen-Anstalt, einen treuen Anhauger uncl warroen Ver
fechter seiner Icleen. K o l l or ist eli e Aufga be zugefallen, 
di e Icleen B e z o l cl' s in clie Praxis zu ubertragen, un cl roit 
Eifer und Zahigkeit unterzieht er ·ich clieser Aufga.be. DasR 
er unter cliesen Urostanclen, in einer Klasse zierolich gleich
altriger, gut beanlagter, roit nrofangreichen Horresten aus
geriisteten Kinder gute Sprech- uncl Spracherfolge zu ver
zeichnen hat, ist fur jeden 'l'aubstumroenlehrer von vorn
hereiu einleuchtencl. Wir glauben's ihro clarum gern, wenn 
er auf der Mtmchener Vert:~ammlung 1899 sagt: ,Sie (clio 
vorgefuhrten Schuler) konnten clurch clen B.orunterri ht 
clerart rasch geforclert werclen, dass sie ihren Klassen
genossen minclestens um ein Jahr voraus sind. Sie zeigen 
eine Sprechfreucligkeit uncl -gewancltheit, welche bei ihren 
totaltauben Mitschulem vergeblich gesuchi; wircl." Wir 
glauben's um so lieber, weil, solange Taubstumme in der 
Artikulation und Lautsprache unterrichtet worclen sind, 
diese Tatsache immer bestanclen bat. Seit jeher haben gut 
beanlagte uncl mit umfangreichen Gehorresten ausgestattete 
Schuler sich von ihren , totaltauben Mitscbiiler.n" durch 
ihre ,Sprechfahigkeit und -gewancltheit" ausserst vorteilhaft 
ausgezeichnet auch in alle.n clen Anstalten, in denen em 
besonclerer B.orunterricht nicht erteilt wurde. 

Br o h m e r-Weissenfels versucht wissenschaftlich eli e 
Aufgaben klarzulegen, clio die Verwertung von Gehorresten 
clen Taubstummenschulen auferlegt. Diese Aufgaben be
stehen in 

l. Begrunclung geregelter Tatigkeit an den Enclen der 
akustischen Sprachbahn. 

2. Bilclung cles sensoriscben Zentrums. 
3. Bilclung cles motorischen Zentrums. 
4. Einschleifen der hoheren Sprachbabn; oder mit 

ancleren Worten ausgeclruckt, clie Taubstummen sollen an
geleitet werclen, ihre Aufmerksamkeit akustischeu Reizen 
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zuzuwenden, sie sollen die F ertigkeit erwerben, Lautsprache 
i.l berhaupt zu horen ; si e sollen ferner dahin gelangen, · ihre 
e i gene Sprache zu horen, si e zum 'l'eil aut's Gebor griinden 
uud damit in die Lage versetzt werden, ihre Aussprache 
selbst zu verb essern, und endlich soll die Sprachbildung 
und die geistige Ausbìldung iiberhaupt durch alle dieso 
Manipulationen gefordert werden. Verwertet will Brohmer 
J.ie Gehorreste wissen bei allen d.en Taubstummen, bei 
denen r sich H orfahigkeit vorfìndet von einer Qualitat 
welche di e En tstehun g deutlicher K langbìld.er verbilrgt. ,; 
E s muss der kleinste Gehorrest benutzt werden. n Und 
wenn nur ein einziger Vokal gehort wiird.e, und die Aus
sprache desselben wilrde durch zweckentsprechendes Ver
fabren verbessert, so konnte das eventi. auch der Aus
sprache samtlicher Vokale forderlich sein, insofern als auf 
die S timmerzeugung ùberhaupt bessernd eingewirkt wird. 
Alle diese Kinder mit geringen Gehorresten gehoren in den 
,u iederen Kursus"; in den , hoheren Kursus", bei Kinderu 
mi t grosst en Gehorresten, bei denen di e Perzeption f ast 
a ll e r L aute ausser ZweifPl steht, hat ein Unterricht durchs 
Ohr, der ohne viel Hemmung vor sich geht, nati.trlich auch 
Wert fiir die intellektuelle Ausbildung. Man konnte sogar 
sagen, er h abe in dieser Beziehung boheren W ert als der 
U nterricht , der si eh aufs Absehen grùndet , n weil er an un d 
fùr sich nat iirlicher ist". Diese letzte Ausserung schrankt 
Br o h m e r jedoch sofort wiederum ein; er will nicht vor
scbnell urteilen, , weil wir das durch Tatsachen nicht be
statigen konnen, und weil wir wi s se n, dass im Absehen 
selbst Grosses geleistet werden kann, und dass ein Unter
richt, der sich des Absehens bedient, Vorzù g li c he s in 
der geistigen Ausbildung der Schùler wirken kann " .*) Auf 
der Konferenz der Direktoren und Lehrer der sachsiscben 
Taubstummen-Anstalten (14. u. 15. Nov. 1902) erstatten 
Br o hmer und Kùhling-Weissenfels Bericht ùber die 
, Ergebuisse der bisherigen Horiibungsversuche" . Kùhling 
fiihrt aus, dass die bisherigen Horiibungen die Moglichkeit 
und den W ert der Erziehung der H orfahigkeit zur Hor
fertigkeit gezeigt haben, dass sie diese Bedeutung aber nur 
b i geniigenden Horresten fiir die Sprache besitzen, und 

*) B r o h rn c r : , V o n der V cn vcrtu ng d et· Gchorrc te bei 'l'aub
stumm n" . (Blattcr etc. 1902, S. 161 u. fL) 

---
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dass die Auswahl geeigneter Schùler durch Stimmgabel
prflfung der kontinuierlichen Tonreihe uncl durch Sprach
prtifung zu erfolgen ha be. N ach K ii h l i ng ha ben llie Hor
ùlnmgen folgende Ergebnisse gehabt: 

Die Fertigkeit der Schùler, Sprache durchs Ohr anf.
zunehmen, ist gesteigert wordeu ohue Beeiutrachtigung der 
Ablesefertigkeit. Die erlangte I-lurfahigkeit tritt uoben dor 
Absehfertigkeit in Wirksamkeit. Die Schùler habeu ge
lerut, da:; Gehurte denkeml zu verwerten. E~ ist gelungen, 
mit ihnen Gesprache uur durch Vermittelung des Ohres zQ 
fii.hren. Auch Nichtgeilbtes ist dm·ch das Ohr erfasst 
worclen. Die etwaige Kombination ist in ihrer Mitwirkung 
beim T-Ioren soweib wie moglich beschrankt worden. Durch.. 
Jteue BegriiTe und Sprachwendungen a.us der Umgangs
:-;prache cles Volkes ist der Sprachsehatz der geù bten Schùler 
bereichert worclen. Die Schùler haben selbst Bekanntschaft 
mit Formen des Dialektes gemacht. E~ ist gelau:fi.geres nnd. 
verstaulllicheres Sprechen gefordert worden. Bei Schùlern, 
die schon im Besitze der Sprache waren, erwiesen sich die 
t.Jbungen von grosster Bedeutung fur die Erhaltung und. 
Wiedererweckung der Sprache. Eine nennenswerte Ver
gro~sorung der physischen I-Iorfahigkeit ist uicht einge
tr eteu:;.:.) H o l l e r- Gerlach ·heim, der nach seiner eigenen. 
Aussage ursprflnglich Gegner der I-Iortibungen war, ist durch_ 
einen achttagigen Aufenthalt in der Taubstummen-Anstalt 
zu Mùnchen zu der Ùberzeugung gekommen, ,dass der I-Ior
unterricht aui Wahrheit beruht". Auf der Versammlung; 
cles Bundes der Taubstummenlehrer zu I-Iamhurg (1900) 
vertrat I-Ioller seine Anschauungen in dem Vortrage:: 
,Der Sprachunterricbt durch das Ohr und .'eine Eiureihung 
in den Plan der Taubstummenanstalten" . Die Versammlung
jedoch, die Vertreter aus fast allen 'l'eileu Deutschland~ 
aufwies, konnte sich mit seinen Anschauungen nicht be
freunden, sie stellte sich vielmehr auf den Standpunkt de~ 
Korreferenten, d es Direktors W e n d e - Liegnitz, der del.:l._ 
Wert der Gehorubungen wohl schatzlie, eine Trennung de -
Schfller nach ihrer I-Iorfahigkeit jedoch als Luxus bezeich
nete, so lange ni.cht eine Trennung nach geistiger Be
fahigung durcbgefiihrt sei und alle Anstalten achtjahrig 

"') ,BElle!' f. TauiJslu illmcu-BilduHg. (IUOi:l" f::l. 21 u. 22). 
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Suhulzeib und Schulzwang hatten. Wo diese Bedingungen 
erfullt seien und eine 'l'rennung nach Gehorgraden sich 
ohne Schwierigkeit durchft1hren lasse, solle sie selbstver
standlich versucht werden; vou einer ,neuen Methode" 
werde man aber auch dam~ nicht sprechen durfen.*) 

(Schluss folgt.) 

*) Jn scin cm ncucs tcn \Vl' rkc : , Dio TaubsLnmmh c.it au f GrnJHl ohrcn
itJ 'l. Lii chr r Bcoha c!J lun gpn cl.c. " (\Vicsh adcn 1902) macl1t Pro f'. B n;~, o i Ll 

i m VonvnrL l'ol g·Pml c A nsfii l1run g-cn : , 1 eh lJrtmJ mi h anf rlP\11 Ti l cl diesel' 
St:hrii'L , ch cnso \\'Ì<' in allcn m cinen fr iih ercn 'faubstnmm cnal'l>citcn , n it:lil. 
11 111' a n O h rcnii. r;~, L c, snnd cr n nu ch an Tnuhst umm cnl rhrcr g·cw nrld. 

l"cl1 h tit tc di es c igcntli eh ni cltt Lun sollcn , mtehll cm tli c V cr ,.nmmlnnç( 
rlr·s Buncles dcntsch cr TnnJ,stnmm cnlchrcr 7.n Hamhnrg durch Ahstimm nng 
rl r· n Bcst: ldn ss gc fassL h ai , , llass drr sog·cnannte Sprnclmn tcni chL d.urch's 
Ohr," d<·ssP n schon h l' utc i>cr c iLs au e in cr H.cilw vou 'l'auhsLHmmcn
i\n sLalLcn crl'nl g ie l~ in f'iih1·u n g· ich nl s das wi t:h LigtiLC prnkiischc Erg-clmis 
nw i JH' r l:k m ii h u ng·c11 mn <l i c 'l\ w hsLnmmcnforsclmng h ctrnchto, kc in c n on\) 

Nf l'th ocl c da.rstcll t. " A us <li csc n \V od CJl geht c in o gcwi ssc V cr sli tnmrmg 
l 'r ol'r~sor B c z o l <l s l1 cr vor. J<;inc sol ch e V cr st.immnn g· wiirdcn wir i m 
ltJ l<•J·oss \ler g ntcn S nch c l,cda.n crn , umsomchr, al· kc iJ J Grunù Zll ih r 
vorh:111 clcn isL. Di o Tauhstumm cnl chrct· hah en jc<l crz iL di o crnsLcn , 
wissl' nsch afLli ciJ on Dcstr ehungcn Profcssor B c z o lll s, sci n unahEiss igcs 
Arl>c iLcn im Tnt.cr csso der Tauhstumm c11 , nu crl<nnnt. Dirsc .A.n scha.uung 
lmm a ueh in HamlHJJ'g· zum Ansclru ck. Dio S tcllungna.hmc llcr Tmlh
s(u tnm<' lll l'l li'Cr in der IJ en'gLe 11 P'ragc wm·dc a.n t:h nich t aus irgcml wclch cn 
ir:Hl iLi unc ll!'tt odc1· prinzipi c ll c!J An sel1auungcu l1 cr n.us gc;~, c iLigL, somlern 
erfol g te aJJ S r cin saehlit:h t' tl Gr iiudc11, r1us U1·iindcn, dio dic Gcsclli chLc 
rlr 1· Hiiriihtutg<'n un ti cli c hishcrigcn prackti sch cn Erfolgc anf dicscm Ge
llil'Lc gczciLig t l1 a tLcn. \Vclchc amlcr c11 Griinllc snlltcll clic Taubstummcn
lPim'r a.u c li lmhcn, so Hml ni ch t a.ndercs zu ]J anclcln ? E s g~ibc vi cllcicht 
ci ncn Grund , don nii Jnli c li , dass sic sich a. ls Erfinclcr dct· in TauhsLu mm cn
A ti sLa.lLcu gcbr,iuchli t: IJ cn UnLcrrichtsm cthod ansiih cn und mm dicsc ihrc 

!<;dìmlung- g·cgcn a ll e Ncnt'l'llngcn von ausscn hin zn sch iiLzcn suchLcn, w 
s<:l tiitw n v icll cicht , wic os wohl be i Er!illll cr n vorkommen mag, sclbst gcgcn 
il11 ·c c igcn<' , h csscrc Ubcr;~,cug-tlllg. Dicscr Gruucl abcr f:Lllt hicr voll
~t iindi g· wcg. J) ic j c i ~ t lchcnllcn 'l'nuiJsttmJm cnlcli rCr siml nicht dio Er• 

fi ml cr der g·ogcJJw ~irtigon UnLcrrichtsmcth odc; ~ i c ha ben sic iihc1·kommcn 
v <Jil ihrcn Vorvorll cren , und ihrc Aufgahc haL nm· dm·in bcsta.ndcn, dio 
l\[cthotlc imlll cr m ohr anszuh a.ucn uncl don Fol'll crungcn der modorncn 
.Piirl ogogik an7. upasscn. Gcrndcw t(irichL w>irc es, wcun sic irgc11d 
welcheu 'l'ra.ditionen oder veralteteu AnschauuDgen zuliebe, sich neueren 
BesLrebungen auf dem Gebiete des Unterrichts uucl der E rziehuug g egen 
i.iber negi.erend verhalten wollteu. Das ist auch nie geschehen. Im 
G egenteil! In dc n letz ten 20- 25 J ahren ist ein e r ei che Fiille von 
r eform atorisch en Vorschliigen und neuen :Methoden an die Taubstummen
lehr er h erangotreten. \Vir erinnern nur an die italienische Metbode, die 
in den er sten Schulja.hren allea Schreiben und Lesen in den Taubstummen-
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Berichte. 

Sprachgehor bei Schwachsinn. 
(N a eh omem Vortrage d es Direktors G utzmann. ) 

Von F. Ja ni ck e. 

Angesichts der in den letzten J ahren an manchen Orton 
aufgenommenen Hori:i.bungen bei schwerhorigen , auch bei 
::;chwerhorig-schwachsinnigen Kindern c1rangt sich einem c1ie 
Uberzeugung auf, dass es notwendig ist, einmal in eine 
Betrachtung des "Spracbgehors bei Schwachsinn" einzu
treten, zumal da nicht selten c1ie Erfahrung zu machen ist, 
das schwachsinnige K inder ganz mit Unrecht auch fiir 
schwerhorig, ja gar fùr taub und taubstumm gehalten werden. 

Recht seltsam berùhrt es z. B., wenn in Prospekten 
von Anstalten und Klassen fùr Schwerhorige und in Zeitungs
reklamen fi:'Lr dieselben Propaganda gemacht wird, indem 
man glauben zu machen sucht, schwerhorige Kinder , die 
in V olksschulen und 'l'aubstummenanstalten nicht mit
kommen, werden hier, also in Klassen fùr Schwerhorige, 
regelrecht gefordert. Vorausgesetzt, dass sie in der Volks
schule, auch in N ebenklassen nicht mitkommen wegen ihres 
Gehormangels (d. h. nach B ezo l d nur noch bis 2 m weit 
laute Sprache horen), so ist damit noch nicht erwiesen, dass 
sie auch in der 'raubstummenschule nicht mitkamen. 

Anstalten verwarf und das ganze Gewi cht aufs Sprechen legte; ihr g gen
iiber tmt die ~ chriftmethode auf, die umgekehr t wieder von der Schri[t 
ausgchen wollte un d si e zur Gruud lage cles U nterriohts machte ; ganz 
nabe verwandt. mi t di eser ist dic sogenannte , imita tive Metbodc'', die 
ebenfalls ibren E inzug in tlic T aubst.-Anst. erstrehte . Im weiteren wurdc 
angeboten t~ in e verein igte Lautsprach-Gebardenm ethode, eine ver einig to 
:Finger-Wortsprachmethode u. s. w. Al le diese Methoden und all e son
atigen H.eformvorschHige siml ernstlich dm·cl1 di e T aubstummenlebrer ge
pri.iJt worden; von dieser Pri.ifung legt der Inbalt ihrer F achzeitschriften 
Zeugnis ab . W er cl ic Geschichte all' dieser :Methoden und B.eform vor
schllige verfolgt, d ie schn cll uncl hastig hinter einander au ftraten , wi rd den 
T aubstumm enlehrern recht geben miissen , wenn sie anfangen . vorsicbtig 
zu sei n, wen n sie sich gegen den Ausdruck , n e u e :Methodo" strauben 
und besonders dann, wenn tlas Dargebotene koine prin zipiell e Anderung 
der bestehenden Methode, sondern nur eine gewissc Erganzun g derselben 
bedeutet . Das letztere a ber ist der PaU bei de m B e z o l d ' schen ,Sprach
,erganzunglmnterricht durchs Ohr." 
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Tatsachlich wirc1 auch in jenen Klassen fiir Schwer
horigc na ch der T a u bst um me n - Un t erri cht s m e t h o ù e 
u n terr i chte t. \Veshalb diese schwerhorigen Kinder, auch 
dio schwachsinnigen, hier nicht, oder doch nicht so gut, 
wie in jenen Sonderanstalten geforder t werden sollten, ist 
nicht einzusehen ! Die Taubstummenanstalten sind acht
klassig organisiert , c1ie Schùler sind nach ihren F ahigkeiten 
goteil t, in manchen sogar in A-, B- und 0 -Klassen. Auch 
die Horreste werden benutzt und dadurch geitbt . Dass 
nicht besondere systematische Horitbungen vorgenommen 
werden, ist nach der bisherigen Erfahrung eher ein Vorzug 
al· ein Nachteil. Es kann unter diesen Umstanden kein 
Zweifel sein, dass einem solchen grosseren Schulorganismus 
der Vorzug zu geben ist vor Einrichtung einer einklassigen 

nstalt, weil hier IGnder verschiedenen Alters und von 
verschiedener Bildungsfahigkeit beisammen sitzen mùssen. 

Bei einer vergleichenden Prùfung der Leistungen der 
schwerhorigen Kinder dieser Sonc1erklassen und den gleich
graùig schwerhorigen in den Taubstummenanstalten 

a) in den Schulkenntnissen, 
b) im Sprechen un d in der Sprache, 
c) in der Verkehrsfahigkeit 

braucht clie Taubstummenanstalt die Probe nicht. zu scheuen. 
B kannt ist, dass durch die stellenweise gerùhmten Hor
ilbungen die Unterrichtsleistungen vernachlassigt werden. 

Nicht zu rechtfertigen ist es, wenn schwachsinnige 
Kinder , clie N ebenklassen vermeintlich wegen unzureichenden 
Sprachgehors nicht einverleibt werden konnten, auf ihre 
H orfahigkeit genau so geprùft werden, wie geistig normale 
schwerborige Kinder ohne Berùcksichtigung ihres Mangels 
an Intelligenz. Denn dazu, dass ein Kind ùber sein Horen
konnen und Nichtborenkonnen Auskunft geben soll, gebort 
doch ein gewisser geistiger Standpunkt. Das schwach
sinnige Kind soll das ihm Zugesprochene horen, perci
pieren, verstehen und nachsprechen. (Vielleicht kann es 
noch gar nicht sprechen !) 

Den Status bei solchen Kindern festzuslellen, ist noch 
schwier.iger, als bei normalen schwerhorigen Kindern. 

Man will beobachtet haben, dass ein grosser Prozent
satz schwerhoriger Kinder wegen Verkennung ihres Zu
standes - auch von Arzten und Lehrern - unter die 
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Jclioten gcrat, so lassen sich sichere Beweise erLringen, dass 
umgekehrt nicht selten nur schwachsinn ig e IGnder zu 
ùen Schwerhorigen, ja 'rauben gerechnet werden. Das ge
suhieht sogar bei der sorgfaltigsten Tiorprl.tfung dieser Schul
kinùer, ganz ebenso, wie es bei ùrei- unù vierjahrigen normal 
hi.irenùen Kiudern vorkommt, lediglich weil sie ihr IIor
vurmogen nicht auszuweisan vermogen. 

Tu seinem Vort.rage n Di e Sprachen twicklung un d i h re 
J r emmung" auf ùer 4. V ersammlung des n V ereins fur Kint1er
f0rsclnmg" am 1. unù 2. August 1902 in J ena sagt Dr. 
H ermann Gutzmann: nEs kann vorkommen, dass Kinder 
normal horon uncl ùoch auf Aurufen uncl Ansprechen nicht 
roagieren . Ganz besonders ist dies der F all, wenn die Auf
merksmnkeit cles Kincles abgelenkt ist. Derartige Kinder 
]{o uneu dann ùen E inùruck absoluter Taubheit hervorrufeu 
tmd horen gleichwohl normal. N atitrlich ist die Diagno e 
desto schwieriger, je jùnger das Kincl ist. Ich habe eine 
eklatanto T!'ehlùiagnose bei einem vier jahrigon Madchen 
erloLt. Das Kind wurde nach ausfùhrlichster Untersuchung 
oines unseror orsten Ohrenarzto fùr taub stumm erklar t 
mu1 f'mg ein halbes J ahr darauE spontan an zu sprechen." 

Solche unù almliche Falle stehon nicht vereinzelt da. -
nSchwachsinn ist der Sammelname fùr ch e verschiedenen 

geistigeu Schwachezustande. illr ist che seelische Au serung 
einor korperlichen Erkrankung cles Gehirns." (N a eh Dr, 
Ulri c h in Zùrich ) 

Andere nehmen die Erklarung der bu c h s tabli c h en 
Bedeutung cles Wortes un d sagen : n Schwachsinn ist Schwacbe 
ùer Sinne." Daher reichen diese filr die gewohnlichen 
Reizungen nicht aus, versagen auch wohl teilweise oc1er 
ganz, weshalb bei der unterrichtlichen B ebandlung schwach
sinniger .Kinder die Reizung der Sinne verstarkt und ver
mehrt werden muss, weil n di e R eizsch w elle erhoht sei." 

A r n o Fu c h s sagt in seinem vortrefElichen Buch e 
,Schwachsinnige Kinder" S . 74: nBei Schwachsinnigen sinc1 
die Sinnesorgane in ibren wichtigsten Funktionen intakt, 
ihre Vermittlerrolle zur Psyche erleidet nur Ab
schwachungen." Dass infolge von Ohren- unc1 N asenleiden 
bei Schwacbsinnigen auch t atsiichliche Schwerhéirigkeit, ja 
vollige Taubheit vorhanden sein kann, gehort n icht zum 
Wesen c1es Schwachsinns. Wohl aber gehort zum Schwach-
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Rinn sehr oft zentrale Storung des Gehorsorgans, nnd diese 
Jultrt; oft zu der Annahme, dass eine periphere Ilorstorung 
vorliege, welche c1ie Ursache des mangelhaften ocler man
gelnùen Spl'achgehors sei. 

W as ist Sprachgehor? 

Heisst ,Sprachgehor ha ben" nur die Sprache h or e n 
ocler sie auch verstehen? 

Zur K larstellung ist es von Nutzen, an die senso ri sch e 
Aphasie zu erinnern. Der von dieser zentralen Sprach
Rtonmg Befallene hort die Sprache, aber ver. teht sie nicht. 
K u ssmaul sagt dazu, es sei, als wenn jemand plotzlich 
un Ler oin fremcles Volle versetzt wi.ircle, dessen Sprache er 
ni cht kenut; er hort diese, aber er v rsteht sie nicht. Man 
l1at streng zu unterscheiden zwischen Tong e hor und 
Hprachgehor. 

\Vie lasst sich feststollen, ob ein Kind tRubstumm ist 
ot1er schwachsinnig, ob es nicht spricht, weil es nicht hort, 
OL1er weil es angeblich nicht hort und auch nicht sp~·icht 

aus Schwachsinn, aus Mangel an Intelligenz? 

Man denke sich zwei sechsjahrige Kinder. Das eine 
iRt taubstumm, <las andere stumm aus Schwachsinn. vVenn 
nun auch hau:fìg dm· bli.ide Gesichtsausdruck, der dem t aub
Rtnmmen Kinde nicht eigen ist, das sch wa chsinn ige Kind 
ausweist, so muss doch zugegeben werden, dass nicht jedes 
schwachsinnige Kind blode aussieht und nicht jedes taub
stumme Kind von diesem bloden Ausdruck frei ist. Nach 
B l o c h besteht sogar nicht einmal ein kausaler Zusammen
llang zwisch en der Haltung der Gesichtsziige und der gei
stigen V erfassung. 

Setzt man sich aber mit den Kindern in irgend einen 
Verkehr, so zeigt das geistig normale taubstumme Kiud 
eine mehr oder weniger entwickelte Geberdensprache. Es 
bringt durch die Geberde zum Ausdruck, was seine Seel e 
bewegt, das schwachsinnige nicht. Sehen beide zum Fenster 
hinaus und wird hinter ihnen aufgeklopft, so wendet sich 
clas taubstumme Kind um, das schwachsinnige vielleicht zu
fallig, sonst nicht. 

Da bei der arztlichen Horpriifung der ganzliche Aus
schluss aller taktilen Empfìndung nicht immer gesichert ist, 
so konnen bei der scharfen Beobachtungsfahigkeit der Taub-
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stummen durch Gesicht und Gefi.thl dio Prùfungsergebnisse 
absolute Sicherheit nicht beanspruchen. 

Dieselbe Unsicherheit, die sich bei den Hurpriifungen 
der 'l'aubstummen inbezug auf ,Horenkonnen tt ergibt, zeigt 
sich auch bei don Prùfungen der 8chwachsinnigen inbozug 
auf ,Nichthorenkonnen tt; das beweist die hohe Zahl der 
Rchwerhorigen unter den Schwachsinnigen, welche Arzte 
gefunclen habeu wollen. 

Bei diesen Ergebnissen der Gehonmtersuchungen fall t 
nicht bloss die grosse Zahl der Schwerhorigeu auf, sondern 
auch r1io g rosse DiiTerenz derselben bei clen verschiedenen 
Autoren, clio zwischen 12 uncl 80 v. H. schwankt. Dies 
DiiTerenz ma~.;ht stutz ig uncl erweckt Zweifel. W as von 
À rzten teilweise fii.r Schwerhorigkei t gehalten wircl, lasst 
si ·h zurùckfùhren auf geistige Ruckstancligkeit, auf Schwach
sinn. 

Nicht clas pl1ysische Gehor mangelt, sonclern das Be
griffsvennogen ist unentwickel t . Das Spracbgehor ist ni.cllt 
allein wie clas Ton- uncl Schallgehor ein physisch-sinnliches 
Wahrnehmungsvermi.igen, sonclern ein sol eh es in V erbinclung 
mit geistiger Funktion. Bei 'l'on- uncl Schallgehor ist clas 
Kincl geistig passiv, bei Sprachgehéir geistig aktiv. 

Hier beclarf es der Entwicklung cles Sprachgehors, nicht 
durch mechanische, sondern clurch Entwicklung der Sprache 
- lautlich uncl begrifflich . 

Fùr di e Entwicklung der L aut s p r a c h e, eli e si eh auf 
nati.trlichem W ege infolge cles mangelnclen zentralen Sprach
gehors nicht entwickeln konnte, ist anfangs ein Artikulations
unterricht wie in der Taubstummenschule erforclerlich, der 
sich clen Gehors-, den Gesichts-, clen Geflthls- und den 
Muskelsinn dienstbar macht. 

Aus clen Ausfùhrungen folgt folgencles : 
l. Das schwachsinnige Kincl wircl haufig fi.tr schwer_ 

horig gehalten, weil es sich wegen seines geistigen und 
sprachlichen Ruckstancles uber sein peripheres Gehor nicbt 
auszuweisen vermag. 

2. Der Unterricht dieser schwachsinnigen Kinder ha 
zwar auf Scharfung cles peripheren Gehors Bedacht zu 
nehmen, im ubrigen aber die Entwickelung des z e ntra l en 
Sprachgehors ins Auge zu fassen, 
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3. Das geschieht durch die Sprache selbst, weshalb der 
Unterricht rationeller Artikulations- und Anschauungsunter
richt sein muss. 

4. Dieser Unterricht ist ein integrierender Teil cles 
Arbeitsplanes der Nebenldassen, sodass es besonderer Eiu
richtungen fi.ir diese sogenannten schwerhorigen Kinder 
nicht bedarf. 

Besprecltnngen. 
Zwei Falle von Storungen der Sprache in Folge von 

Zwangsvorstellungen. Von Dr. IL A p t - Breslau (Kinderarzt, 
J anuar 1904). 

In dem ersten vom Verfasser berichteten F all e handelte 
es sich um einen lujahrigcn Gymnasiasten, dem pJotzlich 
vor l 1/ 2 J ahren in der Schule im franzosischen Unterricht 
die Sprache versagte. Von der Zeit an litt er unLer Angst
zustanden, besonders in der Schule, die ihm das Sprechen 
immer mehr erschwerten . V erfasser h alt di e Sprechstorung 
fur eine Aphrasie oder oinon Mutismus, scbliesst aber 
Stottern doch nicbt absolut , sondern nur mit , ziemlicher" 
Sicherheit aus. Die Grundursache sieht er in , einer 
psychischen Alteration, die hochstwahrscheinlich mit der 
Hysterie zu iden tifizieren ist." Merkwi.irdiger W eise fmgt 
der Verfasser aber nicht nach dem Entstehen der Hysteri e 
in diesem Falle, fi.ir die doch die nahere Untersnchung 
k e i n e n weiteren Anhaltspunkt gegebsn ha t, er mi.i sste 
cl enn die Sprechstorung a1s das einzige Symptom dieser 
Hysterie (sog. monosymptomatische Hysterie) ansehen. Mir 
Hcheint di e psychische Storung hier auf di e Pu be r t a t s
entwick lung, die ja erfabnmgsgem~i.ss derartige Storungen 
nicht tJelten mit sich bringt, u ngezwungen zuri.tckzufubren. 

Der zweite F all betraf einen Mitschi.iler cles erl:lt
geuannten, der, ~elbst familii:ir I syehisch bel~tstet, diesel be 
Sprachstorung durch psychische Infektion d. h. Nachahmung 
erwarb. Mit Recht hebt Verfasser di e Bedeutung solcher 
:E'alle in prophylaktischer Beziehung hervor. 'l'atsachli ch 
unterliegen aber dieser Gefahr der psychischen Infcktion 
nur Kinder die eine gewisse geringe Widerstandskraf t der 
psychischeu Sphare besitzen. H . G. 
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Pipetz, G., Handbuch fUr Lehrer an den heilpadagogischet, 
Anstalten (Anstaltcn fiir taulmtumme, blinde, schwachbegabt111 

und schwachsinnige Kinder) in Osterreich- Ungarn. IA.:t 
Verlage von G. Pip etz, Graz. Pr. 2 Kr. = 1,70 Mk. 

Das handliche Biichlein bietet auf ca. 90 Seiten alle\) 
ùencn, die sich mit H eilpadagogik befassen, eine ZusammeA
stellung der heilpadagogischen Anstalten Osterreichs u:tl\1 
Ungarns nebst Personalnachrichten und Gehal t8verhaltnisse\) 
der an diesen Anstalten beschaftigten L ehrkrafte. 

Der i c1 e e l l e W ert d es W erkchens ist durchaus nicb_t 
zu uuterschatzen; deun es ist gewis8ermassen eine El.'
kennungskarte fiir die L ehrer der 'l'aubstummen, Blinde:n 
und Schwachbegabten; es tragt unbestreitbar zum engere:n 
Zusammenschluss dieser Speziallehrer bei, fordert das Interesse 
an ihrenLebensaufgaben und kraftigt das8tandesLewusstseil;) , 

Die Bereitwilligkeit und Opferfreudigkeit der Kollegeu 
Lat den Verfasser gewi8S in den Stand gesetzt, <tuthel{
ti8ches Materia! zu bieteu, das j eù.em Fachmanu sowie de:n 
Arzten zur Orientierung nur willkommen sein kann. 

Emes will uns nicht gefallen . Der Verfasser ist de~

selben F ehler verfalleu wie der Herausgeber der nStati 
stischen Nachrichten ùber die Tau bstummen - Anstalten 
Deutschlauds" , Schulrat Radomski. Unseres E rachtel{s 
genugt es vollstandig, dass die Gehaltssatze der einzelnen 
Austal t eu angegeben werden. Die neben den N amen 
aufgefiihrte Dienstzeit erméiglicht es dem N eugierigen , sich 
das Gehalt der Amtsg en ossen auszurechnen. I n d~r 

vorliegenden Gestalt sieht das Bùchlein aus wie ein f'ùr die 
hochléibliche Steuerbehéirde ausgefùlltes Formular. 

Im nachsten J ahrgange dùrfte noch die Rubrik n F ach.
zeitschriften u (S. 80) verbessert und vervollstandigt werdeu. 

An den Interessenten wird es liegen, das selbstlose 
un d gemeiunùtzige Unternehmen des H errn P i p etz durch 
ileissigen Gebrauch des W erkchens zu unterstùtzen und zu 
forclern, .J. A r c u Ll t . 
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Litterarische Umschan. 
Uber die Kompensation der Sinne. 

Von Dr. H. Gu t zm a nn. 

(F ortsetzung .) 

Die ]dare Erkenntnis der N otwendigkeit dieses Zu
sammenhanges zwischen sensiblem R eiz und willkttrlicher 
Bewegung wurde bereits von C h a r l es B e l l hervorgeho ben. 
C h a rl es B e ll sprach es ldar aus , als sicheres Ergebnis 
seiner pathologischen Beobachtungen" (S t ri.tm p e ll), dass 
fi.tr die R egelmassigkeit der Muskelaktion zwei unterschied
liche Nerven notwendig sind, erstens ein sensibler Ner v, 
um zum Sensorium die Erkenntnis von der jeweiligen Lage 
der Muskeln zu bringen, sodann ein Bewegungsnerv, um 
dem Muskel die Botschaft des Willens zu itbertragen. Die 
Muskelkraft ist ungeni.tgend, um die Bewegungen der Glieder 
zu regulieren , wenu die Muskelempfìndung uicht vorhanden 
ist. J eder von Ihnen, meine H erreu , kennt die Theorie 
v. L ey d e n 's bezi.tglich der infolge der grauen Degene
ratiou der hinteren Rttckenmarksstrange entstehenden Ataxie, 
uud wir wissen, dass diese L eyd en'sche These heute eine 
allgemeiue Geltuug gefunden hat. B e ll' s erste Beob
achtung in seiuem W erk , i.tber die Han d u*) lautet folgeuder
massen : ,Eine Mutter, welche ihr Kiud saugte, wurde vou 
eiuer Lahmung befallen, wodurch auf der einen Seite Ver
lust der Kraft un d auf der andereu Verlust d es O efi.thles 
entstand. E s war ebenso i.tberraschend wie beunruhigend, 
dass sie ihr Kind mit dem Arm, welcher die Muskelkraft 
behalten batte, an die Brust halteu konnte, jedoch uur so 
lange, als si e auf i br Kind blickte. W enn di e umgebenden 
Gegenstil.nde ihre Aufmerksamkeit vom Zustand ihres Armes 
ablenkten, erschlafften zunachst die Beugemuskeln und das 
Kind kam in Gefahr zu fallen . u Gauz abuliche F alle be
richtet Duchenne, **) Aehnliche Beobachtungen sind auch 

*) C h nr l cs B e l l , , Th c hnn cl, iLs mcchnnism nncl viln1 om lowmcnLB. 
as ovincin g- d sign" 1834. l ch ziLici'O n::wh v. l:lu u gc nnd D u c lt c n u c. 
D a J3 c 11 's Or igina1werk schwcr crhiiltlich isL, so sci hc. ondcrs au f D n
e h c n n c vcrwicscn, wo liingcr un d ausfiihrl ichcr ii ber H c l l 's Hcob
ac htungcn uncl Ansclmnungcn bcric l1 tct win l. 

**) .J. ll . D u c h e n n c, D c l 'é lect risation localiséc et son applicati o11 

it In pathologic et it In théra.peutique. 3. écli tion 1872, pag. 7()0 u. ff. 
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von A d o lf S trii m p e ll ·x") im ,Deutsuheu Aruhi v f. ldin 
1 

M ed." mitgeteilt worùen. S t r i.i m p e 11 stellte durch genau(\ 
Versuche bei zwei Patientinnen das vollsti:indige Erloscher\ 
des Muskelsinnes und cles Mùdigkeitsgefi.thls test und kon\ 
staLierte, dass das betreffeude Glied nm· bei offenem Aug~ 
bewegt werden konute, nicht aber bei geschlossenem. End\ 
li eh ist ein Fall in neuerer Zeit von M a x H e y n e aus de\' 
Ziemssen'schen K linik vero:f:l'entlicht worden, der insofer!1, 
noch ganz besouderes Interesse darbiE::tet, als sich d e~· 
Verlust cles Muskelsinnes im ganzen Korper, clero\ 
nach auch in den Sprachorganen zeigte. ·x .. x") 

Die gesamte Korperoberflache war vollkommen an~ 

asthetisch, weder durch die Haut, die Muskeln, noch ander(\ 
tie fe Teile liess sich das Vorhandensein irgend welche:~:

Empfìndung art nachweisen. Nirgends wurden tiefe N aùeh 
stiche empfunden. Es wmden zur Erzeugung eines starkelt 
Hautreizes mit dem Glitheisen zu beiden ::3eiten der \Virbeh 
dorne der ganzeu Rl.i.c ~·: enwirbelsaule zwei Langsstreifel{ 
gebrannt, der Patient hatte nicht die geringste Empfìndung; 
davon. Eiskaltes Wa;;ser auf die Haut cles Kopfes , de~ 

Ruckens und der Extremitateu appliziert, war ebenso in, 
different ±iir clie Empfìndungen wie das Gluheisen un<t 
heisse-; ·w asser. E lektrische Reizung der H au t mi t s h~· 

starken ::3tromen, Belastung der Extremitaten mit sehwere:Q. 
G-ewit·hten wir d durchaus nicht empCunden. Samtli0h() 
BcLleimhaute waren anasthetisch. Die Conjunctivae bulbi, 
clie Comeae beicler Augeu kounteu mit dem Finger derh 
beruhrt und erstere sogar mit der Pinzette gefasst werclen, 
es zeigte sich weder Emp:finclung noch Lidschlus;;. Di~ 

Schleimhaut der ganzen Munclhohle, der Zunge, des Rachen t::; 
uncl des K ehlkopfs war vollkommeu uncmpfìncllich. Det 
laryngoskopische Befuncl, der von v. Zi e mssen selbsL 
aufgenommen wurde, ergab, dass clie Beri.thrung der Gaumùn
bogen leichtere Reflexe ausloste. Ebenso trat bei Eiu
fuhnmg der Soncle leichter Hustenreiz mit Wttrgbewegungen 
ein. Die Bewegungen cles Kehlkopfes selbst sind ausser-

*) , Bcolmt:I,Luugcn iihl'r nusgcl!l'eiLeLc All;tBLhcsicu u11 d dcrcn .l!'olg<'ll 
fiir di o w[llki il ·lit:i lc Bcw •gung· Ullll das Hcw u ssL~<· i11 . ' · , D cuLtiehc.· Ar ·hiv 
l'iit· klin . Mcd.", XXU, pag. i.l2 1. fl'. 

**) lU a x Il o .Y H o, lJchcr ciucn 1!~al l v o n nllg·cmc in cr cuLnncr nll d 
~CJJ Hori st:hcr An[isthctiic. , Dcutst: l1 cs Arclt. f. k l iu . .1\lcd. '·, XX V J.l, ]Jag. 75 f [. 
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onlentlich kraftlos. Der Pat,ient hat von der Beruhrung 
kein G efithl, er empfindet nur den Brechreiz. Die Reflexe 
steheu weit unter clero Durchschnitt und fehleu am weichen 
Ganrnen und cler Zunge vollkomm n. Von Bedeutung ist 
noch, zu erwahnen, da ·s der Geruch auf beideu N asenhaHten 
vollkommen erloschen i .. t . 

Die Stbrungen waren aufgetreten im Anscbluss an 
einen uberstandenen 'l'yphus, un d H e y n e si eh t dies als 
Jen Ansdruck einer allgemeinen Emahrungsstorung deR 
R ii.ckenma1·ks und teilweise cles Gehirns an. Eine genaue 
TJokalisation cles Prozesses hi:i.lt er fur unmoglich . Samt
liche willkurlicho Bewegungen cles Korpers waren bei clero 
Knmken wegeu der vorhaudenen Anasthesie unmog1ich, 
weun er uicht die 'l'eile uuter der Beobachtung seines 
Auges hatte. Sehr interessant war nun, festzustellen, wie 
sich dio Spra c h e bei di ese m P a ti e nt en verhieH, 
wenn mau die Gehorskontrole der Sprechbewegnngen dnrch 
V erstopfen der Ohren verhinderte. Hielt man dem Kranken 
b icl Ohren zu, so war er uicht imstande, einen L aut 
hervorzubringen, geschweige denn ein Wort zu sprechen. 
RtelHe man sich vor ihu hin und befahl ihm, b ei jeder 
Nickb wegung, di.e man selbst machte, zu zahlen, so ge
schah dies bestimmt und ]aut. Hielt man ihm dann plotz
lich , z. B. nach der dritten Nickbewegung, beide Ohren 
zn, so verstummte der Patient augenblicklich und machte 
bei den folgen ìen Nickbewegungen nur leichte Bewegungen 
mit dem Unterkiefer und c1en Lippen, c1ie ebenfalls sehr 
bald vollig aufhorten. Oeffnete man nach der achten Nick
bewegung die Ohren, so konnte er nach der achten Nick
bewegung wieder ]aut und richtig zahlen: 9, 10 u. s. w. 
Die ausgefallenen Zahlen zwischen 3 und 9 behauptete er 
ricbtig unc1 laut gezahlt zu haben. Verschloss man dem 
Kranken mitten in einem angefangenen Satz plèitzlich die 
Ohren, so verstummte er sofort, olme den Satz vollendet 
zu haben. 

In der Besprechung seines l!.,alles ist H e y n e der 
Meinung, dass bei der Stimm- und Lautbildung das Ge
sich t g11r keine und das Gefuhl nur eine sehr untergeord
nete Rolle spiel e, dass da.gegen wir vornehmlich durch das 
Ohr von dem Zustandekommen eines Lautes, sowie von 
der Zweckmassigkeit eines solchen unterrichten wurden. 
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Diese Deduktion ist unric.:htig oder doch zum mindesten 
uugenau, ùeuu da::; kann wohl keinen Zweifel unterlieO"eD 
cl ass unsere }l-, a h i g k e i t cl e s S p r e c h e n s i n e r s

0
t e; 

Liuie a uf einem ,teilwei se augeboreueu, te il weise 
durch Erfahrung unc1 U e bung er worbouen Ver · 
mogen, unsere B ewegungs e mpfind u ngen im R:eh l
kopf und Munde i.i.beraus genau zu u nter sc heiden 
und in der Erinne rung zu bewahren", b e r nh t 
(K re i bi g). N ur dies es V ermogen versetzt u ns iu di e 
Lage, den reich gegliederten Apparat fùr die Bildung der 
~prac.:he heuLe mit Sicherheit zu beherrschen. Das Ohr ist 
fiir die Spraehe mehr ein Vergleichskontroleur, nich t aher 
ein momentanes Koutrolmittel. Dazu ist es uicht geeiguet, 
denn dio Kontrole kame ja stets erst clann zustancle, wenn 
wir ein Wort ausgesprochen haben, cl. h . also, wenn es zu 
einer Verbesserung des Vorgauge::; zu S}_Jiit ware. Imrnerhin 
sLeht Gehor und die ganze Summe vou Tast-, Druck- uncl 
Lageempfindungeu unserer Artil:mlationf:lwerkzeuge in oinem 
lwmpensatorischeu Verhaltnis zu eiuander. D a s w i r d j a 
geracle aus dem eben vorget r agenen II eyne'sc.: h e n 
Fall cleut l ich sichtbar. 

Schliesslich darf auch das Auge nicht ganz ausseracb t 
gelassen werden; wenn aucb der stimmbildende Apparat 
fii.r gewohnlich jedenfalls ausserbalb des Bereiches unseres 
Gesichtssinnes liegt, so sehen wir doch die Sprechbe
wegungen der anderen und gewinnen vermittelst unseres 
gleichzeitigen Sehens uud Horens die V erlmiipfung der 
dem akustischen E indruck entsprechenden optiscben Er
scheinungen im Gesicht der zu uns Sprechenden. So zeigt 
sich also klar, dass bei der Sprachb e w e gun g dr e i 
Sinne ihre gemeinschaftlich e T a t i gk e it au s iiben : 
das Gefi.i.hl in seinen mannigfacben F ormen, Beruhrungs
gefiihl, Lagegefuhl, Bewegungsgefiihl etc., das H o r e n un d 
das S ehe n. So bin ich auch uberzeugt, dass in dem 
H ey n e' scben Falle no cb eine Stimmgebung auch bei zu
gehaltenen Ohren moglich gewesen wiire, wenn man den 
Patienten im Kehlkopfspiegel seine eigene S timm band
bewegung vorher bei offenen und nachber bei geschlossenen 
Ohren gezeigt batte. Unter Spiegelleitung batte er so se lb st 
be i Ni c ht horen und nu r unter Kontrole seines Gesichts
sinnes wenigstens ein A her vorbringen konnen. Dass dies 
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nich t bloss theoretisches, sondern praktisches Interesse hat, 
zeigen die Erfahrungen, die K ayse r und ich bei hysteri
schen Aphonien gemacht haben. I n einem Falle von Aphonie, 
der keiner der gewohnlichen Behandlungsmethoden weichen 
wollte, benutzte K a y se r ·») deu Kehlkopfspiegel, um den 
Patienten in einer sehr einfachen und klaren Anordnung 
se in eigeues Kehlkopfbild sehen zu lassen. N ach wenigen 
V ersuchen gelang trotz lange bestehender vollkommener 
Aphonie die Stimmbildung und nach mehrmals wiederholten 
Ubungen vor dem K ehlkopfspiegel hatte der Patient seine 
Stimme wieder zur Verftigung . Hi e r war a lso d e r op
tische R e iz ein a u sse rord en t li c h stark e r Anr eiz 
zur Be w e gung g e w ese n , weit starker als alle taktil.en 
l~ei:~.:e, die teils durch Pinseln, teils durch elektrischen Strom 
und viele andere Massnahmen mehr in Anwendung g ebrachl; 
worden waren. In mehreren ahnlichen Fallen, clie auf das 
hartnackigste jeder gewohnlichen Therapie widerstanden , 
isL es mir stets durch dieses einfache Verfahren gelungen, 
in relativ kurzer Zeit bei hys teriseher Aphonie wieder 
Rtimme zu erzeugen.**) 

Auch ùberall da, wo Bewegungen infolge von Labmung 
der Extremitaten zunachst eingeschrankt, resp. unmoglich 
sind, wird dur c h die Benii t zuug d es opti sc h en 
W e g es e in au sserordentlich kraftiger Reiz ein
ge fùhrt. Man wird deshalb besonders bei der modernen 
Bahnungstherapie den optischen W eg bei Ùbungen vor 
dem Spiegel nicht umgehen konnen, ohne sich damit eines 
mach tigen therapeutischen Agens zu berauben. 

Wie ausserordentlich wertvoll di e Be n ii t z un g d es 
S p i eg e l s ,***) besonders bei der motorischen Aphasie ist, 
ù.as habe ich an einer grossen Reihe von Fallen praktisch 
erfahren konnen und bereits vor ungefahr 10 Jahren hier 
an derselben Stelle Ihnen ausfii.hrlich vorgetragen. 

E s ist gewiss das vergleichende Kontrolmittel der 
Sprache zunachst das Gehor. Wo aber Spracblahmung 
besteht, wie bei der Aphasie, geniigt der Horweg allein 

*) Zur 1'h m pic der hystcrischcn Stnmmh cit. ,'rhcrap. Monntsh.", 1893. 
**) Auch i>ci spastischcn J!~0 rm ll. , ' . Das , 'lottcrn , ci ne 1\Imlllgrrt

JlliiP. F mnkfur t, a. l\1. 1898, pag. 384. 
***) S. H. G u t z m a n n , Vorlesungrn [i ber di c StOrungcn dCJ· Spracl1 r 

und ihrc H cilung. Berlin 1893, pag. 163 ff. 
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zum neuen Aufbau der Sprache nicht. Mit einfachen V o~-~ 
un<l Nachspreuhùbungen wird man claher nur in leichteu 
Fallen von Ap hasie etwas erreic:hen oder nur clann vorwarts 
kommen konnen, wenn auc:h der Krankheit::;zustand si eh s p o t(. 

tan der Be::;l:ìerung zuneigt. Ganz ratlos aber wird man m{t 
c1iesem V erfahren stet ::; vor denjenigen Fallen von Aphas\e 
stehen, die ein J ahr un d langer sic:h unvera.ndert erhalten 
ha ben. Daher ist es auch erklarlich, dass K u s s m a u l und 
m [t ihm viele audere, d[o i:i ich mit der 'l'herapie der Aphas\e 
beschaHigt. uuù fl.Ut clie;;;em Gebiete praktische Erbhruuge11 
gesammolt hatteu, sich bezitglic:h der Prognose einer solche11 

'l'h erapie dahin ausspreehen, ùass diesel.be um o sc·h lecht~r 

sei, je lànger c1er apbaf' ische Zustand unverii.ndert angehalten 
habe. Benutzi; man ùeu auch normalerweise vorhandene11 

i;a kLil en und opti sc hen W e g in bewusster Wei s() , 
so itberwinùet man selhBt in ganz verzweifelten Fallen t1te 
Sehwierigkei ton und gelangt dann noch zu einem guten 
Ziel, wenn mehrere Jahre - ich selbst hab Zeitraume bis 
zn lO Jahreu beobachtet - der Zustand d er Aphasie ganz 
uuvera.ndert schlecht geblieben war. Das Fùhlen der StimUJ
hmtdschwingungen, ùes FremitnB der Stimme, die optische 
Koutrole de r eigenen Sprachbewegungen im Spiegel siu.d 
so uugeheuer milehtige IIilfsmittel, dass man ihren Effeltt 
bui eiuem motor.i:::ch Aphasischen gesehen haben muss, um 
iltre Valenz iu Wirklichkeit ric:htig wùrdigen zn konnen.*( 

Eb e nso wie abcr der Beweg un gseffe kt durch 
7,u sa m m e n w ir k e n me IJl' er er s e n si b l er Kon trol e ute 
e rhoht wird, wird auch durch d as g l eiu he Ztl
sa mmenwirken eine ung e orùnete aktaktische u rtù 
spastische Bewegung gehemmt. Ein derartiges Zu
sammenwirken erhoht also die zur Ordnung der Bewogung 
notigen Hemmu11gen. An einem sehr einfachen Beispiel 
aus meiner spezialarztlichen Erfahrung kann ich Ilmen den 
Vorgang naher auseinandersetzen. E s gibt einen i.'lbera.t1s 
haufigen Fehler der Ausspraehe, der sich besonders a.uf die 
Zischlaute S, Z, Sch, X u. s. w. bezieht. I ch meine den 
Sigmatismus resp. Parasigmatismus. In diesen Fallen be
steht von J ugend aut eine fehlerhafte Lagerung der Zunge, 
und es ist hochst erstaunlieh, zum rreil komiscb, zum Tei l 

*) H eilungsvcrsueltc bei ccntromolori >H:hcr und ccntroscnsorischer 
Aphasie. Archiv L Psychiatrie, Bd. XXVIII, H. 2, 
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fttr ùen Patienten selbst tiberrRscbend zu sehen, mit einer 
wie unglaublichen Ungeschicklichkeit, wie vollkommen gegen 
den Willen des Patienten selbst die Zunge sich in den selt
samsten Bewegungen ergeht, nur nicht die richtige, von ihr 
verlangte Stellung einnimmt. Die gewo l.l te Stellung 
k a. n n n i e h t gema eh t werden. Gibt man aber durch 
Beri.lhrungsempfìndungen, die mittelst geeigneter Sonden 
auf der Zunge ausgelost werden und durch Beni.'ltzung des 
Spiegels, in dem die Patienten die Zungenlage kontroliereu 
uncl die widerspenstig sich bewegende in bestimmten Stel
lungen mit dem Auge fìxieren konnen, dem Patienten zwei 
fiir ihn ganz n e u e und sehr inte n si v b en i.'ltzba re 
s ensib l e Kontrolmittel an die Hand, so gelingt es mit 
Leichtigkeit, die zur normalen Lautbilclung richtige Stellung 
einzunehmen. Es bedarf da nn alle1 dings no eh einer langeren 
Ubung, um auch o hn e diese Kontrolmittel die Stellung 
festzuhalten und sie in der Unterhaltuugssprache zu beniitzen . 

In ahnlicher W eise vermag man durch Ùbungen 
v o r dem Spiegel a u ch l eichte choreat i sch e Be
wegungen vollkommen zu un terdri.lcken (Hoffa 
u. v . a.) . Die ersten Erfahrungen, die ich in dieser Be
ziehung sammelte, bezogen sich auf choreat i s che Sp ra ch
s t o rungen, clie mir meistens aus der Meucl e l 'schen 
Poliklinik zur Behancllung ttberwiesen wurden. Durch kein 
auderes Mittel waren diese Patienten imstande, die gegen 
ihren Willen auftretenden Gesichtsbewegungen zu hemmen 
und damit die normalen Sprachbewegungen sich abwickeln 
zu lassen, als dadurch, dass sie ihr Gesicht und ihre durch 
eiufaches Hineinblicken in den Spiegel sichtbaren vorderen 
A1 t ikulationswerkzeuge unter optischer Kontrole hielten. 
Auch die ausserhalb der Sprechversuche auftretenden chorea
Lischen Bewegungen gingen durch Ùbungen vor dem Spiegel 
so wesentlich zurùck, dass ich der Uberzeugung bin, dass 
o i ne derartige Ùbung der Hemmuugen m i t t e l s t s y s t e
matischer B eni.ttzung rler Kompensation des Ge
s i oh tss in nes bei Chorea auch im allgemeinen von g utem 
Ein'fluss sein muss. H off a hat daher mit Recht auf ùie 
Beni.ttzung des Spiegels bei der physikalischen Behandluug*) 

*) H o f f a , Physilmlische T h empio in ùor Choroa un d At,hotose, 
Al.lll . io G u l d s c h o i Ll c l ' - J' r1 c o lJ , Handbuch d. physilmlischcn 'l'h empie 
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der Chorea hingewiesen. Das wird noch dentlicher, wenn 
man sieht, wie schwere Spasmen bei Stotterern oft momentan 
verschwinden, sobald der Patient das Auge zur Kontrole 
der betreffenden Bewegungen bentitzt. Eben war er noch 
ausser Stande, beispielsweise einen Konsonanten wie das 
B am Anfang eines W ortes ohne Spasmen zu sprechen. 
Er sieht in den Spiegel un d nach zwei, drei V ersuchen ist 
er selbst uberrascht, in wie leichter Weise er die normale 
Bewegung ausfiihrt, wi e er die vorher gegen seinen 
Willen a u ftreteuden feh l erhaften Bewegungen 
mit dem Auge in Fesse ln g esc hlagen hat. 

Gewiss ist J as optische Gedachtnis fiir die Sprach
bewegungen bei dem normalen Meuschen eiu ausserordent
lich geringes und steh1, sebr im Hintergrunde seiner g e
samten Goistestatigkeit, wenngleich zu dem gesamten Ab
laufe der Sprachvortelluugen zahllose optische Erscheinungen 
gehol'en. Sie gehoren so intensiv dazu, dass wir auch 
unter normalen Verhaltnissen sehr hau:fig ein stellvertreten
des Funktionieren verschiedener Sinne bei den hohereu 
L eistungen cles Seelenlebens, besonders beim GedachLnis 
erkennen konnen. In seinem bereits erwahnten Vortrage 
fuhrt v. K ri es*) fùr diese 'l'atigkeit verschiedene Beispiele 
an, die ich Ihnen hier kurz wiederholen will: ,Wenn uns 
eine Zahl von konkreter Bedeutung genannt wird und wir 
sie behalten, so :findet dieses Behalten wohl bei den meisten 
Personen tiberwiegend durch den Gehorseindruck und das 
von ihm bleibende Erinnerungsbilù statt. Denken wir 
hinterher wieder an das betre:ffende Ereignis, so fallt uns 
die Zahl zunachst als Klang ein. Das Klangbild, die Ge
horserinnerung, ist also in cliesem F alle Haupttrager cles 
Zahlengedachtnisses. Ab or so br a u c h t es nieht zu sein 
uncl so ist es nicht immer." Wir wissen ja, dass viele 
Menschen sich die Zahlen nach den im Gesichtsbilde ge
schriebenen oder gedruckten Zahlzeichen merken. Bei 
ihnen kann man also von einem optischen Zahlengedachtnis 
sprechen. Solche Unterschiede sincl besonclers in patholo
gischen Erfahrungen manchmal sehr cleutlich und man kann 
demnach ofieubar von einer V ertretung der verschiedenen 

ll , 2, pag. \i30. Bh ·n so hat K r o i s ~ (Z ut· ::\I ctl todik d es H ot·untonich tcs, 
Wi csbaùon 19013) giinstigc Errolge Llami.t cr z: ic lt. 

*) A. a. O. IJag. 45 u. IL 
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Sinne hier sprechen. Naturlich nicht so, ,dass das Augo 
die Roll e cles Ohres spielen konnte, wohl aber so, dass in 
clero einen Falle dero optischen Gedachtnis das zufa.llt, was 
in clero anderen clero akustischen obliegt". Endlich roussen 
noch als Drittes in Betracht gezogen werden die zuro 
'rastsinne gehorigen Eindriicke, welche die Ausfuhrung 
bestiroroter Bewegungen begleiten. Man pflegt in diesem 
Falle von ,motorischero" Gedachtnis zu reden, obgleich es 
sich hier auch sicher vorwiegend uro ein sensorisches 
handelt. Aber die Bedeutung dieses Gedachtnisses tritt 
besonders da hervor, , wo es sich uro die Ausfiihrung ge
ordneter Bewegungen handelt , Beim Schreiben wird es in 
Gemeinschaft roit dero optischen Gedachtnis fiir die Schrift
zeichen, beim Auswendigspi el e n eines Musikstiickes zusaroroen 
mit clero Gehorsgedachtnis in Wirksamkeit sein" . E s ist 
bekannt, dass Cb ar co t und seine Schule nach den drei 
Arten cles Sinnesgedachtnisses die Menschen sogar in 3 
Klassen, in visuels, auditifs und moteurs geteilt hat. Man 
darf wohl annehmen, dass es nur eiue Minderzahl von 
Menschen gibt, die man einero jener Typen zurechnen darf, 
ùass dagegen die meisten Menschen alle drei Sinnesge
dachtnisse beniitzen. 

Wie Si e aus diesen v. K r i es' schen Ausfiihrungeu 
sehen, zeigt sich demnach bei der Behandlung der Aphasie, 
clie ich vorher in kurzen Ziigen schilderte, im wesentlichen 
nur die bewusste Ausnutzung der normal erweis e 
s tets vorhandenen Sinneskompensationen. 

II. 
In den v. Kri es'schen Beispielen kann nicht vou 

einem vollstandigen Ausfall eines Sinnes gesprochen werden. 
Wo ein S inn vo llkomm en fehlt, entweder von Geburt 
an oder auch in spaterer Zeit, wird es b ei der 'rherapi e 
immer dar a uf ankommen, dass durch bewu ss to 
U e b u ng e ines an d eren S inn es de r ver l o r e n ge
gang ene m ogli ch st vo llkomm en e r s etzt wird, clai:is 
e r nach Moglichkeit kompensirt wird. Am bekanntesten 
ist Ihnen allen die geradezu erstaunliche Vollendung, in 
welcher der Tastsinn bei den Blinden als vikariirendes 
Ersatzmittel fiir verloren gegangene Sinne eintritt . Sagt 
man doch ganz richtig: ,der Blinde sieht mit den Handen." 
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Und doch erfolgt durch die systematische Uebung eines 
Sinnes zum Zwecke der Kompensation durchaus nicht etwa 
eine wesentliche V erfeinerung desselben. Di e L eistungen, 
die wir bei den Bliudgeborenen und in der Blindenanstalt 
Erzogenen bewundern, erklaren ~.i eh vielmehr daraus, das, 
die gewonnenen 'l'asteindrùcke zentral vermittelst der lang, 
jahrigen Uebungen eine sorgfa ltig e r e Ausnutzung 
erfahren 1 eine Ausnutzung, wie sie jeder Sehende erlerne~ 

kann, wenn er nur Zeit, Geduld und Miihe genùgend. 
darauf verwendet. 

So hat Hocheisen*) der unter Goldscheider'lS 
Leitung sehr sorgfaltige Untersuchungen ùber den Muskel, 
sìnn der Blinden angestellt hat, selbst sehr bald dìe Blinden, 
sehritt mit dem tastenden Finger lesen gelernt. Es wùrde 
s.icher zu weit iuhren - und ich selbst vermag Ihnen auch 
keine e.igenen Erfahnmgen gerade auf dìesem Geb.iete hiet 
vorzutrageu -, es wùrde zu weit fùhren, wenn ich auf alle 
bei den Blinden beobaehteten Einzelheiten des naheren. 
eingehen wollte. Ich begnùge mieh deshalb damit, die 
Re::;ultate der Hoch eisen ' schen Uutersuchung Ihnen kur~ 
ins G edachtnis zurùckzuruien. 

l. Die Feinheit des Muskelsinus, bezw. der Bewegung::;, 
emp:findungeu ist abhangig vom Alter. Erwachsene habe:n 
keine solch feine Bewegungsemp:findung wie Kinder. 

2. Die Blinden zeigen eine objekt.iv nachweisbare Ver, 
feineruug der Bewegungsemp:findung. Die Verfeinerung i~t 

jedoch nicht sehr gross und nicht bei allen Blimlen vorhanden . 
3. Die Bewegungsemp:findung ist innerhalb der einzeln n 

AltersklassP>n bei den Blinden gewissen individuelleu Schwan
kungen unterworfen, wahreud dies bei deu gleichalterige11 
Sehenden jedenfalls nur in ausserordentlich geringem Masse 
statt:findet. 

·w ithrend diese Schlussfolgerungen nur auf den Muskel
sinn bezogen werden, wird aus den Gesamterfahrungen ùber 
deu Ortsinu und Muskelsinn Folgendes geschlosseu: 

l. Die im Tasten geilbten Blindeu zeigten eiue obj ektiv 
nachweisbare Verfeinerung der Empfiudung pas::;iver Bewe
gungen, somit des Muskelsinns ùberhaupt. 

*) .,Zcitijelu·. L .l:'sycJ, olor:ic u. Physiologic Llcr Sinn 'sorgauc'', Bù. V. 
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2. Die Ursache dieser V erfeinerung ist eine psychische, 
inù.ern durch flchadung der Aufmerksamkeit und Uebung 
in der Verwertung sensibler Merkmale Emp:fiuù.ungen vo11 
unùeutlich rnerklicher Intensitat ùber die Schwelle gehoben 
werden. 

3. Kinder besitzen eine feinere Ernp:findlichkeit fùr 
Bewegungen al s Erwachsene. 

4. Die Leistungen beider Extremitaten auf dem Ge
biete der Bewegungsernp:findung sind wenig verscl1ieden 
und schwanken bei den verschieclenen Indivi<luen zwischeu 
reuht;s und links, und endlich 

5. Der Ortsinn der H;;.ut ist bei Blinden in geringerern 
.Maase und in 11icht imrner deutliuh mtehweisbarer Weise ver·· 
feinert.. Di e V erfeinerung ist auf U ebung zurùckzufiihreu. 

E s ist Ihnen bekanut, das Go l d s c h e i d e r in zwei 
ausfùhrlicben Schriften , i.i.ber den Muskelsinn und clie 
'l'heorie der Ataxieu *) uucl in J.en , Untersuchungen ii ber 
den Muskelsinn" **) das Gebiet des Muskelsinus m v1er 
Abteilungen getrennt ha t: 

l. Emp:findung passiver Bewegung. 
2. Emp:findung aktiver Bewegungen. 
3. Wahrnehmung der Lage und Ha.lt.ung. 
4. Emp:findung der Schwere und des Widerstandes. 
Das W esent.lichste beirn Zustandekornrnen der Bewe-

guugsernp:findung ist die Drehuug der Gelenkenden und 
ùie P erzeption derselben durch die Gelenksensibilitat, und 
Go l d s c h e i d e r ha t n un aus einer grossen Rei h e von sorg
faltigen Untersuchungen den Schwellenwert der Bewegungs
ernp:findung festgestellt, d. h. dieienige Winkeldrehung, 
welche gerade noch gefuhlt wurde. Diese Schwellenwerte 
stehen in einem bestimmten Verhaltnis zu dern SchwelleH
werte der akti \ren Bewegung, und zwar so, dass die fur 
ù.ie passiven Bewegungen gefundenen Schwellenwerte auch 
als Mass fiir die Ernp:findungen aktiver Bewegungen zu be
nutzen sin d. Di e Go l d s c h e i d e r' schen Zahlen fur das 
Metacarpophalangealgelenk sind 0•34- 0'42 °, die fur das 
Schultergelenk 0'22-0'42 °. Sie sind also nahezu gleich . 
Nun werden unsere Scbreibbewegungen wohl hauptsacblich 

*) , Zcitscltr. 1'. klin. Mecl.", Bel. XV. 
*+) Arch. f. Anatomie und Physiologie, phys. Abt. 1889. 
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von ùor G-elenkempfinclung des Metacarpophalangealgelenkes 
kontrolliert. Denken Sio sich nun an das distale Ende des 
Oberarmknochens eine Schreibfecler befestigt, und Sie wùrdeu 
versuchen, mit eiuer ùerartigen Vorrichtuug zu schreibeu 

' so werùeu Sie sehr balcl merkeu, wie ausserorclentlich 
Nchwierig das Nachahmeu der normalen Scbreibbeweguug 
auf ùiesem W ege zunacbst ist. Unù do eh kauu un t e r 
patho l ogischeu V e rhaltni sse n es n otweud ig 
w orùe n, ùa ss e in Kranker auf so l ch eine W e i se 
f; c h re i be n l e r n t. In dieser Beziebung ist fttr di e Ùbung 
tlos lVIuskeh;iuues o der besser gesagt, iltr di e bessere V er
wertung der Bewegungsempfinduugen im Schultergel enk 
eiu li'all rec ltt lehrreich, den ich Ihuen kurz mitteilen mocbte. 

Er betriiH. einen 31l jahrigeu Maun vou vornehmer 
F <1 mili e aus den russischeu Ostseeproviuzen. Als Knabe 
von 13 J abren hatte er sich infolge unvon:ichtigeu Um~ 
geheus mit einem ihm eben zum W eibuachtsfeste ge
:-;t.:henkten G-ewehre die linke H anù durcb einen Schrot
scbm:s so zerscbmeLtert, dass sie ihm lJis zur Mitte des 
Unterarms al.Jgenommen werdeu musste. An diesem Arm
stumpf wurde spater eine Holzhaud befest.igt, mit der er 
melu oder weniger geschickt umzugehen gelernt batte. 
fmmerhin war er mit ùief:lem Hilfsinstrument nicht im
standc, irgend etwas zu fassen oder zu ergreifen, hochsten . 
kounte er sie beim Essen mit der rechteu R an d mi t benutzeu. 
Im Alt.er von 30 J ahren erli t t er einen apoplektischen Insul t, 
cler clie gesamte r echte Korperhalfte vollkommen lahmt 
unù ihu der Sprache beraubte. Antiluetische Kuren, di 
so fort angewendet wurden, hatten keinen wesentlichen Er
folg, weungleich der Zustaud sich allmah lich besserte. E~ 

ma.g auch bemerkt sein, dass der Herr verheiratet war unèl 
eine gesunde Frau und ein gesundes bltthendes Kind be
sitz t . Der Zustancl cles Beins besserte sich allmablicb, s 
dass er es zum G-eben benutzen konnte, wahrend der recbte 
Arm auch noch ein Jahr nach der Apoplexie gebrauchs
nnfahig war. Der Patient war also in Bezug auf die Arm 
vollkommen hilflos. Er musste gefi.tttert werclen und wal' 
auf diese W eise fortwahrend bei allem, was er tat, auf clie 
Hilfe seiner Umgebung angewiesen. Links seine Holzhand, 
rechts der gelahmte Arm, machte er in der 1'at einen be
dauernswerten uncl hilflosen Eindruck. 
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Wie Ihnen vielleicht erinnerlich sein wird, habe ich 
v or J ahren darauf hingewiesen,*) dass durch eiue systema
ti~che Ùbung der linken Hand im Schreiben da recht.e 
Hìrn fi1r die neu zu erlernenden Sprn.chbewegungen bei 
motorischer Aphasie besser prapariert werden konntP, und 
dass bei derartig vorgenommeneu Schreibt'lbungen die syste
mat.ische Be~>serung im Schreibeu parallel geht mit der 
Besserung i m Sprecheu . I eh ha be deshalb stets bei moto
r .ischer Aphasie Ùbungen der linken Hand im Schre.iben 
dringend empfohlen. 

Als mir der P a ti e n t auf Anraten v. B erg m a n n' s 
durch sein en H ausarzt t'Lberwiesen wurde, war die Sprache 
im weseutlichen zuruckgekehrt, jedoch versprach sich der 
Pat,ieut fast in jedem Satz. Seiue Satzbildung war ausserst 
mangel!taft, gesuchte vVorte fand er oft nicht, Konsouanten
haufungen waren ihm ein unùberwindliches Bindernis selbst 
.in der deutschen Sprache, geschweige denn in der russi
fl ·hen. Russisch und franzosisch sich auszudrùcken war or 
nioht mehr imstaude, wahrend er seine deutsche Mutter
sprache doeh so weit wiedergewonnen batte, dass er jeclen
falls sioh olme besondere Mùhe verstandigen konnte. Es 
handelte sioh also auoh hier darum, duroh Ùbung der 
linkeu Hand oder in diesem Falle besser gesagt, cles linkeu 
Stumpfes die rechte Hirnhalfte zu vicariirendem Eintreten 
lùr die verlorenen Sprachfahigkeiten zu bringen. 

Da die Bewegungsempfinduug im Sc hult er 
ge leuk na c h d en Gold sch eider's chen Unt r
Hu c hungen gerade s o f e in oder sogar noch feiner 
a l s in den Hand ge l enken ist, so zweifelte ioh nioht 
daran, dass iob es dahin bringen wiirde, dass der Patient 
ttuch mit seiner Holzhand das Schreiben erlern eu wiirde. 
I n der Tat ist das in ziemlich kurzer Zeit geschehen, denn 
Rohon nach 8 tagiger Ùbung war er imst ande, zum ersteJJ 
Mal nach anderthalb J ahren an seine Frau wieder einen 
Brief zu schreiben. Das Instrumentchen, das ich zum 
Schreiben anwandte, bestand ganz einfaoh in einem Metall
ringe, der iiber seinen holzernen Zeige:finger hiniibergezogen 
wurde, und an dessen einer Seite ein Federhalter in einer 
Hiilse befestigt werden konnte. Ebenso lehrte ich ihn, 

*) Arcb. f. P sychiatrie, Bel. XVlU , H. 2. 
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durch eiuen iiber den Daumeu gesteckten Ring, an dem 
i'iich eine Gabel befand, das selbstandige Essen. Scharfte 
m an die eine Sei te der Gabel in H.hnlicher W eise an, wie 
ei:l bei den Fischgabeln ùer Fall zu sein pflegt, so vermochte 
er auch zu schneiden. 

W enn man bedenkt, von wie ungeheurem W erte fii r 
den gesamten Gemùtszustand des Patienten es ist, 
wenn er mi t einemmal dure h ein so einfaches V erfahren 
aui:l seinem hilflosen Zu. taude zu einer gewii:lsen Selb
Htaudigkeit gebracht wird, :-;o wird mau die Freude des 
Patieuten uncl meine eigene Geuugtuung wohl begreifeu. 
Das Ùben im Schreiben hatte aber auch ùen erfreulicheu 
Ertolg, dass clio Artikulationsilbungen geradezu rapide 
Fortschritte machten, unù uach zweimouatlicher Behand
lung habe ich ihn in seine Heimat eutlassen mit voll
l'ltandiger Beherrschung der deutschen uncl franzosicheu 
Sprache und ziemlich guter Beherrschung der russischeu . 
Auch das Lettische fand sich allmahlich wieder ein. 

Hier war also die feine Bewegungsfahigkeit de 
Schultergelenkes fur die neu erlernte Spracbfahigkeit so 
ausserordentlich giinstig und leicht benutzbar. Sicherlich 
ist dUl'ch diese Ùbung die Bewegungi:lemp:findung selbst im 
Schultergelenk nicht wesentlich verfeinert worden, obglei h 
ich Messungen dariiber nicht angestellt habe. Ich halte 
derartige Messungen auch nach den ausfuhrlichen sorg
faltigeu Untersuchungen von Go l d s c h e i d e r un d H o c h 
e i s e n fur iiberflùssig. Di e V erfeinerung bestand im wesent
lichen nur darin, dass durch clie Scharfung der Auf
merksamkeit und die Ùbung in der Bewertung 
ùer sensiblen Merkmale eine weit bessere und 
und sorgfaltigere koordinierte Bewegung in dem 
Armstumpfe zustande g kommen war, als sie 
jemals in den vorangegangenen 18 Jahren vor
handen gewesen war. 

(Fortsetzung folgt.) 

Druck vou H~tgerliteiu, We rnigerode a. H. 
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Pathogenese und Behandlung der spastischen Aphonie 
und Falsetstimme 

von Dr. Whd. Oltusz e wski. 

Wie ich in meiner Arbeit ,Bericht iiber die zehn
jàhrige wissenschaftliche un d praktische Tatigkeit der W ar
schauer Heilanstalt fiir Sprachstorungen u, bemerkte,*) habe 
ich den Entschluss gefasst, anstatt der bis jetzt syste
matisch gedruckten wissenschaftlichen J ahresberichte aus 
der Anstalt, nur das interessantere klinische Materia! zu 
veroffentlichen. Mit gegenwartiger Arbeit beginne ich eben 
eine Reihe von Artikeln, in welchen ich das klinische 
Material zu dem Zwecke gruppieren werde, um diu;e oder 
jene Fragen aus dem Reiche der Logopathologie aufzuklaren . 

Das wirksamste objektive Hilfsmittel zur Erkennung der 
krampfhaften Dysarthrien und besonders der wichtigsten 
von ihnen fiir den sich mit Sprachstorungen befassenden 
Art, d es Stotterns un d der ihm ahnlichen N eurosen, ist der 
Kehlkopfspiegel und der Pneumograph1 weil nil.r dieser Art 
Forschungen eine wissenschaftliche Bedeutung besitzen, um 
sich von den lolmlen Erscheinungen dieser Leiden eine 
rationelle Rechenschaft geben zu konnen. Dies betrifft vor 

*) Monntsscln·ift fiir dic g<'samto Sprachhcilkunde 1903. 



130 

allem das Stimm- und Atmungss t-.ottern, denn die K rampfe 
im Artikulationsapparat sind unseror direkten Beobach tung 
zuganglich. 

In welchem Masse die Technik der Benutzung des 
K ehlkopfspiegels allgemein bekannt ist , in dem Masse ge
hort die Moglichkeit , damit das Stimmstottern zu bestimmen, 
zu der grossten Selt.enheit aus dem einfachen Gruudo, weil 
dasselbe sogar in seinen schwierigsten F ormen selten beim 
Aussprechen einzelner L ante (Vokale) erscheint , un d sogar 
in diesen F allen beseit igt allein das Einsetzen des Spiegels 
einigermassen revulsiv wirkend, gewohnlich die Krampi . 
Auf tausend und einige hundert Falle vom Stottern bestatigte 
ich es im Spiegel nur 5 mal. Auf Grun d dieser B e
obachtungen nehme ich folgende 4 Formen an: l) tonische 
Stimmkrampfe der Muskeln , welche di e Stimmritze 
schliessen, 2) klonische derselben Muskeln, 3) tonische 
Stimmkrampfe derMuskeln, welche die Stimmritze erweitern 
und 4) ldonische derselben Musk eln. Die tonischen Krampfe 
der Muskeln, welche die Stimmritze schliessen, erscheinen 
in Gestalt der h e rau sgepre sst e n S timm e , die klo
nischen Krampfe derselben Musk eln charakterisieren sich 
durch eine zitternd e Stimm e , wobei man anstat t der 
artikulierten Sprache eine Art Bloken hort. Die tonischen 
Krampfe der Muskeln, welche die Stimmritze erweitern , 
geben di e Form d es Stimmstotterns, welche i eh das g a n z
liche Stimmstott ern nenne, denn infolge der Unmog
lichkeit einer Annaherung der Stimmbander wirc1 dio 
Vokalisation unmoglich, es erfolgt eine ganzliche Un ter
brechung in der R ede, unrl der Kranke macht den Ein
druck eines Stummen, um so mehr, weil man wahrenc1 
solcher Unterbrechung im Artikulationsorgane keine 
Krampfe wahrnehmen kann und das Gesicht cles Kranken 
ganz ruhig bleibt. Endlich erscheinen die klonischen 
Krampfe der Muskeln, welche die Stimmritze erweitern in 
der Form des Stotterns, welches ich das un t e rbroch e n e 
Stimmstottern nenne. Es hangt von der Anstrengung 
ab, die Stimmbander gegenseitig naher zu bringen, wobei 
die Artikulation unterbrochen wird und der Kranke in ge
wissen Zwischenraumen einen Laut hervorbringt, welcher 
die Mitte zwischen dem Selbstlaut y und e einnimmt. Von 
diesen Typen mache ich besonders aufmerksam auf die 
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tonischen Krampfe der Muskeln, welche die Stimmritze 
schliessen, wie auch auf das unterbrochene Stimmstottern. 

Zur Illustration erlaube ich mir alle 5 Fallo des 
Stimmstotterns anzufiihren .*) 

l. Beobachtung. P eterL., 50Jahre alt, einPiarrer 
aus Volynien. E r stammte aus einer gesunden ]'amilie. 
Frùher fi.lhlte er si eh w o hl, erst sei t einigen J ahren wun1e 
er nach ùem Tode seiner Frau sehr nervi.is . Das gegen
wartige L eiùen begann vor drei Jahren. Als Grundmoment 
gab der Kranke eine Erkaltung und Ueberanstrengung der 
Stimme an. Seine Sprache war iiberaus charakteristisch 
l'iir das besprochene Leiden und zwar konnte or einige 
Wurter fliessend sprechen, die nachfolgenden aber musste 
or mit grosser Schwierigkeit aus dem Kehlkopf herans
pressen. W enn er ganz ruhig war, konnte man seine 
Sprach e leidlich verstehen, bei der geringsten Aufregung 
jedoch wurde sie ganz unverstandlich. Das Lesen war 
schlechter als das Spr chen, Fhisternd sprach er weit 
besser, und beim Gesang empfand er keinerlei Schwierig
keiten. Atmen, Husten und Pfeifen verursachten keinon 
Krampfanfall. Die Untersuchung der Kehle ergab ein 
interessantes Resultat, und zwar blieben die Stimmbander 
beim Atmen regelmassig, aber bei der Hervorbringung von 
'I'onen hinterliessen sie eine geringe Spalte in den vorderen 
Teilen, dagegen pressten si e s i ch in den hin teren 
rreilen ganz ane inander, wobei das rechte Stimmband 
zuweilen iiber das linke zu liegen kam, oder sich auch zu
weilen in dasselbe hineinpresste. Das Vibrieren der Stimm
bander war sehr schwach. Ausserdem fand ich an den 
Stellen, die den Stimmbandfortsatzen entsprechen, zwei 
symmetrische Geschwiire mit erhabenen Randeru und 
am Boden von grau-roter Farbe (Druckerosionen). Die 
falschen Stimmbander zeigten nichts Bemerkenswertes. 

In der polnischen Litteratur habe ich zuerst diose 
Storung i m J ahre 1885 in der W arschauer medizinischen 
Zeitung unter dem N amen des coordinatorischen Krampfes 
der Stimmritze beschrieben. Schon damals, als ich iiber 
die klinischen Bilder dieses Leidens nachdachte, welches 

*) Dio CJ·st cn drei hallo ich in d r Arboit ,Spasti schc A.phonie 
T hm·ap. :Monntsh. F ebl'uar 1898" bcschriehcn. 
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von verschiedenen Autoren unter de m N amen der spa
stischen Aphonie (Se h n i tz l er), phonischor Stimmritzon
kr·ampf (Jurasz , Hack), coordinatorischer Krampf der 
Stimmritze (N" o t h u age l) besc.;hrioben ist, wie auch bei d or 
Nachforschung in der mir zuganglichen Litteratnr des 
Stotterns, war ich geneigt einen gewissen Zusammenhang 
zwischen diesen beiden 'l'atsachen zuzulassen, da ic1 mioh 
jedoch in jener Zeit mit den Sprachstorungeu nicht be
schaftigte und folglich in dieser llinsicht keino Erfahrung 
hatte, konnte ich sie nicht zur Kategorie des Stottorns 
zahlen, obgleich es keinem Zweifel unterliegt, dass dieser 
Fall zur Kategorie des tonischen Krampfes der Muskelu 
gehort, welche die Stimmritze schliessen. 

2. Beobachtung. P . M. Handelsmann, im Alter von 
43 Jahren. Vor 15 Jahren el·krankte er an der Lungen
entzundung, und vor 5 J ahren litt er an Schmerzen in den 
unteren Extremitaten, welche sich nicht naher beschroiben 
lassen, un d w el che sechs W ochen dauorten, wozu si eh ba l d 
ùarauf das Stimmstottern gesellte, in der Form ùes toni
sc h e n Krampf es der di e Stimmritze sch li esse n
den Mu ske ln oder des klonischen, welches dem 
Bloken ahnlich war. 

Die Untersuchung des Kehlkopfes war ahnlich wie im 
vorhergehenden Falle und erwies ebenfalls in der Gegond 
der StiJ?mbandfortsetzungen zwei symmetrische Vertiefungen 
von ovaler Form, die ganz den in meinem F all vorhin be
schriebenen ahnlich waren. 

3. Beobachtung. Anastasie B. , 20 J ahre alt. Die 
Familie ist sehr nervos. Der Vater ist in der Irrenanstalt 
gestorben. Als sie geboren wurde, war sie sehr lrlein, und 
man konnte schon zeitig unwillkurliche Bewegungen des 
Gesichts und der Extremitaten bemerken. Sie :fing spat 
an zu gehen, namlich im 5 ten J ahre, un d nur mi t Hulfe 
der Angehorigen. Um diese Zeit entstand die nasale unù 
da bei stammelnde Sprache, wie auch das H e ra u s pr esse n 
d e r S ti m m e. Das Stammeln verminderte si eh sehr lang
sam, aber die nasale Sprache und das Herauspressen d r 
Stimme blieben bis jetzt unverandert. Sie ist regelmassig 
gebaut, gut genahrt, aber geistig sehr schwach entwickelL. 
Auf den ersten Blick frappieren bei der stark ausgefragten 
nasalen Sprache mit dem Herauspressen der Stimme die 



133 

unwillki:i.rlichen Bewegungen in den Gesichtsmuskeln und 
im Genick, die ganz unabhangig von der Sprache sind. 
Die Bewegungen der oberen Extremitaten und der Gang 
sind ataktisch. Die Sehnenre:flexe sind verstarkt, in der 
rechten Korperhalfte ist ein gewisser schwacher Grad von 
P arese, wie auch eine V ernachlassigung der Bewegung der 
Zunge nach rechts. Jn der Nasen-Rachenhohle ist eine Hyper
trophie der unteren Muscheln. Der weiche Gaumen geht beim 
Aussprechen der Tone regelmassig in die Hohe. Der Kehl
kopfspiegel entdeckt bei der Phonation eine leichte Z u
sammenpressung d e r Stimmbander. Die Stimme der 
Kranken ist im hochsten Grade gepresst, was besonders 
beim L esen und Erzahlen stattfindet und die Sprache vollig 
unvorstanc1lich macht, bei irgend welchen Aufregungen 
schwindet die Sprache sogar fast ganz. Diese Kranke 
wurde von vielen Arzten als unheilbar angesehen, ist aber 
nach der Behandlung von einigen Monaten ganz gesund 
geworden. 

In dem beschriebenen Falle hatten wir bei gewissen 
Resten der infantil n Cerebrallahmung, in Verbindung mit 
oiner mangelhaften psychischen Entwicklung, der weichenden 
Sprachlosigkeit un d der na.salen Sprache, den t o n i s c h e n 
Kr aro pf der s chliess e n d e n Stimmri tzenm uskeln. 

4. Beobachtung. Julian P., 23 Jahre alt. In der 
Familie stottert der Vater, er selbst unterliegt dem Stottern 
~>eit der Kindheit. Ausser dem uuterbrochenen Stimmstottern 
uemerkte ich Einatmungskrampfe. Die Untersuchung mit 
ùem Spiegel erwies bei der Aussprechung eim:elner Vokale, 
d ass di e S t i m mb a n d e r S c h w un g b e w e g unge n a u s
f ti h r t e n, um einander naher zu kommen. Dieser Kranke 
genas nach einigen Monaten. 

Dieser :E'all illustriert uns das un t er b ro c h e n e Stimm
stotte rn. 

Schliessl ich fi-tge ich nachstehend eine Beobachtung 
hiuzu, welche ich zur Kategorie des ganzlichen Stimm
g t o t t o r n s z a h l e. 

5. Beobachtung. Nikolaus W. im Alter von 14 Jahren. 
V or 4 Monaten .fing er infolge eines Schrecks an zu stottern, 
was 2 Monate dauerte, sei t 8 W ochen a ber h orte er ganzlich 
auf zu sprechen, so ùas::; er an mich als Kranker mit der 
ganzliehen motorischen Aphasie gewiesen wurde. D or V ater 
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de::; Knaben ergiebt sicb dem leidenscbaftlicben Trunke. In 
ùen innerlicben Organen babe icb keinerlei Veranderungen 
gefunden. Das N ervensyst em zeigte ausser clen vermebrten 
Sebnenreflexen nicbts , was die Aufmerksamkeit verdient 
batte. Bei den Proben der Antworten auf gestellte Fragen, 
erscbienen starke Krampfe cles Zwercbfelles wie auch 
scbwacber ausgedruckte Krampfe der Gesichts- und H als
muskeln, wobei der Kranke nicht im Stande war, wenn 
auch :fl.usternd, eine einzelne Silbe auszusprechen und die 
Antworten schriftlich gab. Ausser clem Sprecbakt erwiesen 
sich clie Bewegungen der Artikulationsbewegungen ganz 
r egelmassig. Die Untersuchungen mit dem Keblkopfspiegel 
erwiesen bei clen Vokalisationsproben das Bilcl, welcbes wir 
bei P aresen, eventuell bei Krampfen der mm. tbyreo-arytaeno 
id. post., antreffen, uncl zwar: die Stimmbander gingen nach 
binten auseinander und bildeten ein recbtseitiges Dreieck. 
Auf Grund der Anamnesen, der Krampfe cles Zwerchfells, 
der Gesichts- uncl Halsmuskeln wie auch cles Spiegelbilcles 
erkannte ich das Atmungsstimmstottern. Die ganzliche 
Unmoglichkeit, sogar :fl.usternd zu sprecben, erklare ich mir 
durcb den gleichzeitig statt:findenden Krampf cles Zwercbfells. 
Dieser letztere kann sogar allein fi.ir sich clie Moglicbkeit 
cles Sprecbens ganzlich aufbeben, was ich vielfali:iig Ge
legenbeit batte, in F allen alm ton Stotterns bei hysterischen 
Frauen zu bestatigen. Der Kranke begann die BebancUung 
am 17. 3. 1902, Schon nacb einigen 'l'agen konnte er 
zuerst einzelne Selbstlaute uncl nachhor Silbon :fl.li.sterncl 
aussprechen, und die Untersuchung mit dem Spiegel erwies 
das U ebereinandergeben cles rechten falscben Stimmbandes 
auf das wabre und eine unbedeutencle Aunaherung der 
wahren Stimmbander. Zu Eude der ersten Woche ver 
mi.nùerten sich die K rampfe cles Zwercbfells bedeutencl nncl 
Ùor Kranke konnte regelmassig im Flusterton kurze Sat ze 
aussprecbeu. Bei der Untersuchung mit dem Spiegel fancl 
ich eine noch becleutendere Annaberung der wahren Stimm
bander uud gleichzeitig clauert eine von Zeit zu Zeit er 
scbeinende ganzlicbe V erdeckung der wa,bren durcb di e si eh 
hinaufscbiebenden falscben. Allmablich :6ng der Kranke 
an flii.sternd scbon langere Satze zu sprecben, etwas t1p ~lter 

kehrte die Stimme zuri.i.ck, anfangs beim Aussprechen 
einzelner Vokale, nachher bei Silben und Wortern. Nacb 
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einem Manate sprach der Kranke regelrecht und die wahren 
Stimmbander kamen ganzlich zusammen. Den gi.tnstigen 
Erfolg der Behandlung bestii.tigte ebenfalls die Untersuchung. 

So gelang es mir denn ausser den klonischen Krampfen 
der Muskeln, welche dia Stimmritze schliessen (welche wieder 
G u t z m a n n Gelegenheit ha t te im Spiegel zu beobachten) 
alle anderen Typen cles Stimmstotterns auf dem Wege 
objektiver Untersuchung zu bestatigen. 

Von einer ebenfalls weittragenden Bedeutung wie die 
Anwendung cles Kehlkopfspiegels beim Stimmstottern ist 
der Pneumograph, um sich vom Typus cles Atmungsstottern 
Rechenschaft geben zu konnen. Nur die Anwendung der 
graphischen Methode, mittelst welcher wir die Bewegungen 
des Zwerchfells und cles Brustkastens auf's Papier i.tbertragen, 
giebt uns die Moglichkeit einer genauen Bestatigung aller 
Unregelmassigkeiten, welche wir beim Atmungsstottern an· 
tre:ffen. Bei der Pathologie der Sprache, besonders beim 
Stottern, wandte G u t z m a n n di e pneumographischen Unter
suchungen zuerst an. Seine Arbeiten habe ich mit grossem 
Interesse eine ganze Reihe von J ahren betrachtet, aus 
verschiedenen Rùcksichten jedoch habe ich erst in den 
letzten J ahren angefangen, di e U ntersuchungen mi t dem 
Pneumographen anzuwenden uncl habe mich ttberzeugt, dass 
die graphische Methode zur Erklarung cles Anteils vom 
Atmen beim Stottern Resultate hervorragender Bedeutung 
giebt, sie erfordert jedoch ein sehr grosses klinisches Material 
wi auch eine langjahrige Erfahrung. Deshalb beabsichtigo 
ich in kurzer Zeit diesem Gegenstande eine besondere Arbeit 
zu widmen, an dieser Stelle beschranke ich mich darauf, 
mit wenigen Worten die Ergebnisse der bisherigen Er
fahrungen zu notiren, welche die Bestimmung verschiedener 
Typen von Atmungsstottern betreffen; weil diesel ben so 
wio clie oben beschriebenen Typen cles Stimmstotterns in 
in Vorbinclung mit der Sache stehen, welche uns g genwiirtig 
bcschi:i.f tigt, uncl zwar clie Erklarung der Pathogenese der 
spas tischen Aphonie un l der Falsetstimme. 

Zu unseren Zwecken gebrauchen wir aussor einom 
Mossingzylinc1er, der sich mittelst einer gewohnliohen Uhr
vouichtung b wegt, (Kymograph), Engelmanns Trommeln 
und zwei Gutzmann'sche Gummischlauche, d. i. Pneumo
graphen, welche als Druckapparat wirken. Bei dem Gebrauch 
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c1ieses Pneumographen geht die Einatm ungskurve nach 
oben, die der Ausatmung dagegen nach unten. Der eine 
von den Schlauchen wird unter den Armen und der andere 
auf der Herzgrube angelegt. Von beiden Schlauchen gehen 
chmne Gummirohren aus, welche mit zwei Eng elmann'schen 
Trommeln zusammenhangen, die mit Aluminiumfedern in 
V erbindung stehen. Die Bewegungen der Trommeln werden 
auf die Fcdern ttbertragen und von diesen auf das berusste 
Papier cles Kymographenzylinders. Die Zeichnung wird 
mitLebt Schellack clauerhaft gemacht. 

In den erhaltenen Linien lenken wir die grosste Auf
merksamkeit auf c1ie Einatmungs- oder Ausatmungslage, wi 
auch auf den Charakter der Krampfe, sowohl der klonischen, 
welche sich bei starken Krampfen clurch eine plotzliche 
Hebung, eventuell Senkung der Linie, bei schwachen aber 
clurch eine gezackte, wie auah des tonischen, die durch eine 
gerade Linie charakterisiert sind. 

Auf Grund vieljahriger Beobachtungen wie auch der 
bisherigen Untersuchungen mi.t dem Pneumographen nehme 
ich folgencle Formen des Typus vom Atmungsstottern an: 
l. E i n a t m n n g s f or m, c1ie vom ldonischen o der tonischen 
Krampfe des Zwerchfelles abhangig ist, 2. Ausatmungs
f or m, die hauptsachlich von den Ausatmungskrampfen be
gnlnùet ist, 3. Ein- und Ausatmung s form, welche vom 
klouischen Krampfe dos Zwerchfells abhangig ist und 4. 
c1ie F orm der Arti kul a ti o ns e x p ira t io n. Die ausfiihrliche 
Beschreibuug der Jdinischen Erscheinungen dieser Formon, 
wie auch der aufgezeichneten pneumographischen Linien 
wird in der oben erwii.hnten Arbeit statt:fìnclen, gegenwi:i.rLig 
f:i.thre ich nur die von den tonischen Krampfen abhangig 
Einatmungsform an, welche unbodingt notwenùig ist, um 
siuh von einigen Bildern l er spastischen Aphonie Rechenschaft 
gob n zu konnon. Also kann bei der Einatmungsform, die 
vom tonischen Krampf abhangig ist, di o Spracho gan z 
aufg ehoben werden, wonn die Krampfe gleichzeitig in 
l n J3rust- und Bauchmuskeln stattfinden, und auf diese 
F orm mache ich besonders aufmerksam. 

Die besprochenen Methoden der objektiven Forschung 
bilden, ausser der rationellen Erklaruug verschiedener For
men der Typen vom Stimm- und Atmungsstottern, die 
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Grumllage zur Pathogenese der sogenannten spastischen 
Aphonie und der Falsettstimme. 

W eu n wir di e Beschreibungen der sogenannten s p a
s t i s c h e n A p h o n i e vergleichen, mi t welchem N amen 
mau gewisse anormale Erscheinungen bei der Sprache be-
7.eichuet, wie Herauspressnng der Stimme und Unter
l>roclmHg ùer Sprache mit gewissen Formen cles Stimm
unù Atmungsstotterns, kann man leicht beobachten, dass 
d io Bilùer dieser Storungen einander sehr ahnlich sin d, un d 
dass sogar in den Beobachtungen der Autoren, welche die 
spastische Aphonie bescbreiben, es nicht an Erscheinuugen 
feb lt, die zum Stottern gehoren, wie das Hervortreten des 
Aufalls nur wahreud cles 8prechens, Zunahme der Krampfe 
bei jeder Art von Emotionen, Neigung zu diesem Leiden vor
uehmliclt bei nervosen lVIenscben, Verbreitung der Krampfe 
auf (]ie .Muskeln der Lippen und cles Halses, verschiedene 
Verùoppelung ùer L ante, N achlassen der Krampfe beim 
l!'lli.sLern, besonders abor beim Singen u. s. w. Wenn wir 
:>.n d iesem All en di e mi t V erstandnis der Sache gesammelte 
Anamnese hin:>.ufiigen, welche bei der Erkennung des Stot
t;em s ungemein wichtig ist und die Existenz des Stotterns 
in der ]'amilie oder deren neuropathische Disposition au{
weist, das Vorhergehen cles Stimm- oder Atmungsstotterns, 
l las scheiubar den N amen der spastischen Apbonie tragt, 
durclt andere gewohnliche Erscheinungen cles Stotterns oder 
die Komplikation dieser mit denselben,*) so werden wir 
leicht zu dem Schlusse kommen, class dieses Laiden, wenn 
es auch scheinbar isoliert in der Gestalt von Unterbrecbungen 
iu ùer Sprache oder der herausgepressten Stimme erscbeint, 
wie dies in den augefiihrten Beobachtungen stattfand, be
tre ffend Peter L. unù Anastasie B., nichts anderes sei, a]s 
das gan zlich e ocl e r tonis c he Stimmstottern der 
Muskeln, welche die Stimmritze sc hli essen , even
tue ll das Atmungsstottern, ùas von den tonischen 
Kra mpf e tl cles Zwerchfell s und der Brustmuskeln 
ab h ang ig ist, wie ich dies vielmal im Verlauf der letzten 
J ahre beobachtet ha be. 

*) Wi o dies ~ahlro i e h o F ;ill o bowcison, dio ich in tl cn Boitriin-on znr 
L hrc von don ~l rachstu rnngon anCi.iht·Lc, gedruckt in der Monatsschrift 
f. d. ges. Sprachheilk., auch die Beobachtungeu 2, 4 und 5. 
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Nachstehend fiihre ich eine ungemein wichtige, die 
Wahrheit meiner Ansicht bestat igcnde Beobacht.uug an, in 
welcher wir ausser der herausgepressten Stimme keiue oh
jektiven Erscheinungen cles Stotter.us hatten, nnd clie Liuie 
clennoch die typischen Krampfe cles Zwerchfells zeigte . 

6. B e obachtnng. Scha., 34 Jahre alt. Ihrer Er
ziihlung nach erkrankte si e am 16. I. l 90 l an einom 
schwarzen Geschwiir an der linken Hancl (pustula maligna), 
weshalb sie gezwungen war, sich einer Operation zu unter
werfen. Dariibor erschrak sie so sehr, class sie clio selbst
standige Sprache verlor bei Erhaltung cles Verstanclnisses 
ùerselben. Dies dauert,e 4 ·wochen, nach welcher Zeit sie 
allmahlig zu sprochen an:fìng, aber mit grosser Anstrengung. 
Gegenwiirtig bernhen clie Hindornisse bei der Sprache clarauf, 
dass sie infolge der herausgepressten Stimme sehr langsam 
uncl schwer verstandlich ist. Krampfe konnte man im Ar
tikulationsapparat nicht beobachten, und die Untersuchung 
cles K ehlkopfes mit clero Spiegel zeigte keinerlei Unregel
massigkeiten. Emotionen verschlechterten den beschriebenen 
Zustand der Sprache, singen wollte sie nicht. Di e pn eumo
graphische Linie z eigte in d er Bauchlinie tonisch e 
Krampf e auf d e r Hohe d e r Einatmung. 

Die scheinbare Ausschliessung der Erscheinungen seitens 
des K ehlkopfes, wie man dies hieraus sieht, steht durchaus 
nicht im Widerspruch mit der Erkennung des Stotterns, 
diesem widerspricht auch keineswegs das plotzliche Er
scheinen cles L eidens, denn abgesehen clavon, dass di ese 
N eu rose gewohnlich einen langsamen Anfang ha t, kann si e 
dennoch plOtzlich beginnen un d eiuen acuten V erlauf ha ben. 
I eh glaube, dass allein der Mangel von V erstiindnis ii ber 
das W esen und die klinischen Bilder des Stotterns bei den 
Autoren, die von der spastischen Aphonie schreiben, uns 
erklaren kann, warum die Pathogenese dieses Leidens nicht 
gehorig erlautert wurde und bis jetzt in den Lehrbiichern 
unter verschiedenen Benennungen umherirrt;; wie : die spas
tische Aphonie, der coordinierte Stimmritzenkrampf u. s. w. 

Auf das besprochene Leiden habe ich schon langst 
meine Aufmerksamkeit gelenkt, aber erst in der oben er
wahnten Arbeit: Spastische Aphonie 1898, welche in pol
nischer Sprache 1897 im Druck erschien, als ich mehr 
klinisches Materia! besass, habe ich die Pathogenese des-
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se l ben erklart ; weil ich a ber nicht die Moglicb keit batte, 
das Spiegelbilcl bei dem ganzlichen Stimmkrampf zu unter
~ uchen, habe ich es irrti.tmlich vom Krampf der schliessem1en 
S timmritzenmuskel abhangig gemacht, und weil ich, wie 
damals, noch nicht Gelegenheit batte die pneumographischen 
Linien auh:unehmen, erwahnte ich c1ie Atmungstypen nicht. 

Die erklarte Pathogenese der sogenannten spastischen 
Aphonio bleibt in Verbindung mit ùer Behandlung clier.; s 
Leidens. Zwar kann spontane Heilung eintreten, besom1ers 
bei hysterischen Frauen, wie d essen S c h e c h, N o t h n a ge l 
unù anclere erwahnen, was auch ich in meinen Beobach 
tungen oftmals bestatigte; es existieren aber ganze Reihen 
von Fallen cl es Stimm- und Atmungsstottems, <lie ein Bilèl 
der spastischen Aphonie von nichthysterischer l~ntstelm11g 

erge ben, uncl bei clenen die bisher empfohlenen Heilmethoclon, 
wie Bromdarreichung, Elektrisation, W ass rlmr u. s. w. 
keinen ~rfolg haben. Gerade in cliesen Falleu gibt (lie 
Anwenùung der H eilmethod , welche wir zur Beseitigung 
cl es Stotterns anwenden, uberaus gute Edolge. 

Nach diesen Erklarungen, glaube ich, sollte der beute 
all gemein angenommene Name der spastischen Aphonie der 
rechtan Benennung des Stotterns in der Gestalt cles g i:tnz
lichen Stimmkrampfes oder des tonischen Krampfes, hin
sichtlich gewisser Veranderungen des Atmungskrampfes, 
weichen, und c1ie Moglichkeit der Beseitigung dieses Leiclens 
ùie bisherige ungi.instige Prognose wenden:x) 

Auf eine mehr weniger ahnliche W eise diente mir di e 
Methode der objektiven Untersuchung zur Aufklarung der 
Pathogenese der Falsettstimme. 

Unter dem Namen der enuch-i:i.hnlichen, oder rich
tiger gesagt, der Fals e t t s t i m m e versteht m an allgemein 
eine Storung der Stimme bei Mi:i.nnern, in welcher die 
Mutation, die bei normalen Verhaltnissen gewobnlich wah
rend der Geschlechtsreife statt:findet, nicht weicht, und c1ie 
dem Kinderalter eigene Stimme bleibt. 

*) Vo11 rlcn Autorcn, wclchc cin cs von !l cn .Bilcl cm clor sogenannte11 
spasLischon Aplto11 iO nucl zwar ùas tonisch o ùos Krampfes cl r schliessenclcu 
Stimmrit7.cnm uskel mi t clem Stotteru iclcntifiziercn , muss ma n S i k o r s k i 
(1889) un d G u t z m a n n (1898) erwiihnen. 
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l ch habe 5 nachfolgendo Falle der F alsettstimme be
obachtet, bei welchen ich in den 3 letzten Gelegenheit 
hatte, die pneumographische Linie abzunehmen. 

Georg K., 13 Jahre alt, aus dem Jabre 98/99. Dio 
Grossmutter stotterte in der Jugend, ablllr gegenwar tig 
spricht sie gut. Die Mutter ist nervos und spricht ~ehr 

schnell. Vom .10. Lebensjahro fing er an zu stottern, die 
Falsettstimme ist seit einem Jahre. Die Untersuchung des 
Kehlkopfes zeigte: Katarrh massigen Grades, wie auch das 
Nichtzusammengehen der Stimmbander in der Gestalt einer 
mehr weniger eliptischen Spalte, bei der Vokalisation sind 
die Stimmbander zu sehr gcspannt, und die Lage des Kehl
kopf>'~ ist hoch. Zusammen mit der Heilung cles Stottern 
wich die F alsettstimme ganzlich. 

J. Oh., 15 Jahre alt, aus dem Jahre 99/00. Die Familio 
ist norvos. Bis zum 10. J ahre unterlag er dem unbewusst en 
nachtlichen Bettnassen, sei t einem J ah re spricht er mi t 
Falsettstimme. Bei der Untersuchung dos Kohlkopfes fand 
ich, aussor der bedeutond schragen Epiglottis, oine olip
tischo Spalte wa.hrend der Vokalisation, stark gespannte 
Stimmbander und hohe Lage cles K ehlkopfes. Nach An
wondung der H eilgymnastik der Stimme und cles Atmens 
war der Kranke im Verlauf eines Monats geheilt. 

K., 27 Jahre alt, aus dem J ahre 1900/1901. Der Vater 
ist sehr nervos. In der Kindheit iiberstand er oft Rachen
und N asenkatarrh ; er trieb vom 13.--16. J ahre Onanie, der 
F alsettstimme unterlag er seit dem 14. L ebensjahre Noch 
vor lmrzer Zeit hatte er Zu:;tande von Niedergedrucktheit 
und unterlag Hallucinationen uml nachtlichem Schreck. 
Bei der Untersuchung des Kehlkopfes wahrend der Vokali
sation fand ich die hohe Lage cles K ehlkopfes, gespannte 
Stimmbander und eine eliptische Spalte. D i e a u f g e 
nommene pn e umographis c h e Lini e z e igt e d e u 
tonischen Krampf unbed eut end en G r a des in beiden 
Linien auf der Hohe d e r Einatmung . 

Die angewandte Behandlung wie beim Stottern gab 
wahrend eines Monat::l wider Erwartung gute R esultate, 
und die Untersuchung cles K ehlkopfes zeigte eine ganzlichfl 
Annaherung der Stimmbander nach vorn mit Zmiicklassung 
eiuer kleinen Ritze nach hinten. 1ch empfahl tl em Kranken 
eine gewisse Zeit hindurch entsprechende Ùlmngen zu 
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mRchen. Noch einmal :oah ich ihn nach e1mgen Monaten 
und fand eine regelrechte Sprache und bei der Untersuchung 
d es Kehlkopfes e in e ganzliche Annaheruug der Stimm bander. 
Zu der Zeit erfuhr ich zu meiner Verwnnderung, dass der 
Kranke in Gesellschaft fremder Personen stottert, wie auch, 
dass sein kleiner Sohn ebenfalls dieser Storung unterliegt. 

Sigismund Sz., 27 Jahre alt, aus dem J ahre 1903/1904. 
Der Vater lei de t an starker N eurasthenie. Einer von den 
Britùern unterla.g dem Stottern und kurierte sich bei mir 
mi t gutem Erfolg; di e B'alsettstimme bemerkte er im 
1 fi. L ebensjabre. Der Kranke ist sehr nervos und hat eine 
krankhafte Angst vor Pferden, Hunden usw. Die Unter
suchung cles K ehlkopfes wahrend der Vokalisation zeigte 
ausser der hohen Lage del:lselben eine eliptische Spalte 
zwischen den Stimmbandern, und die pneumographische 
Linie ste llte tonische Krampfe geringen Grades 
in beiden Linien auf der Hohe der Einatmung 
J a r. Beim Husten uud Gesang zeigte sich die Stimme 
regelrecht , und der hohe Ton der Stimme dominierte haupt
sachlich in fremder Gesellschaft. Erst uach der Abnahme 
der pneumographischen Linie sagte mir der Kranke, dass 
er in der Schule bedeutende Hindernisse bei der Spra0he 
batte, welche auf langer oder kurzer dauernden Unter
brechungen beruhten, was ihm oft die Moglichkeit zum 
Sprechen raubte. Die angewandte Behandlung wie beim 

tottern beseitigte die Storung im Verlaufe eines Monats, 
unù das Spiegelbild ze1gte keinerlei Unregelmassigkeit. 

Stanislaus C., 19 J ahre alt, aus dem J ahre 1903/1904. 
Er stottert von Kindheit an und erinnert sich nicht, wann 
er mit Falsettstimme zu sprechen begann. Unterbrochenes 
Stimm- und tonisch- klonisches Artikulationsstottern mi t 
H erausstreckuug der Zunge. Die im bi)chsten Grade un
deutliche Sprache macht den Eindruck, als ob der Kranke 
mi t den Luftresten spreche. Die aufgenommene pneumo
graphische Liuie zeigte b e im Sprechen tonisch e 
Krampfe in beid e n Linien auf d er Hohe der Ein
atm ung, beim Le se n dagegen auf der .Hohe der 
A u s a t m un g. Bei der U ntersuchung mi t dem Spiegel 
fand ich ausser den gespn.nnten Stimmbandern eine lang
liche Spalte zwische11 denselben. Der Kranke wurde :,;owohl 
vom Stotteru, wie auch vou der Falsettl;timme geheilt. 
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Da es sich aus der Zusammenstellung der Spiegclbilder 
d es K ehlkopfes zeigt, dass m an in allen meinen Beo b
achtungen, in zwei Fallen von Bi a g g i, *) in einem vou 
G utzmann ·:H) un d in den Beobachtungen von Four
ni e r *·lf·*) eine mehr oder weniger eliptische Spalte mit ge
spannten Stimmbanclern und die H ervorhebung cles K ehl
kopfes fand, was nach den neuesten Forschungen der 
Falsettstimme entspricht, so mussen wir zuerst uberlegen , 
worauf diese Storung der Stimme beruht. 

t'Jber die Falsettstimme sind die Arzte verschiedener 
Ansicht. Johanne s Mttller war der erste, welcher be
mttht war, die Grundsatze der Entstehung von Stimm
registern auzufuhren uud bewies, dass bei kfmstlicher Aus
dehuung cles Kehlkopfes die F alsettstimme eutsteht, wobei 
nur die dttnn en Rander der Stimmbander vibrieren, b ei 
der Bruststimme dagegen die ganzen Stimmbander. M a c
k e n zi e behauptet, dass bei dem Bruststimmeregister di e 
ganze Stimmritze in Gestalt einer langlichen Spalte offen 
bleibt;, aber bei der Falsettstimme schliesse sich die 
knorpelige Stimmritze und ein Teil der ligamentosen und 
die Spalte hat eine eliptische Form; schon sol tener bildet, 
:-~ i ch clie eliptische Spalte in der Mitte, wobei die ganzeu 
Stimmbander bei Llem Brustregister vibrieren, aber bei der 
.B..,alsett!:!timme nur di e R ander. Goug uenh e im Ullll 
Lermoyez (Physiologie de la voix et du chant) urteilen, 
dass bei deu hohenm Tonen die Spalte zwischen den 
Stimmbaudem (0 ,20 mm) sich vor allem nach hinteu ver
eugt;, die Stimmbander click werdcn, die Zahl der Vibrationeu 
derselbon vergrossert sich uud, wenn die Stimmbander sich 
fasL b ri.thren, erreicht der Ton seine allerhuchste Hohe; 
bei cl er Falsettstimme dagegen relaxieren sich die btimm
b~lmler, clie Stimmritze offuet sich auf 2 mm, schliesst sich 
aber g~lnzlich naeh ltinten zu in ihre11t drittcn OLler vierten 
'l'eile unù nimmt keiuen Anteil an der Vibratiou. Diese 
Verki.irzung der StimmriLze soll, nach der Meimmg der 

*) Uher di e Cllll t:h -ii.hnlichc SLimmc l\[nnrtLssch. r. cl. g. Spntehh . 18!l fi. 
**) Ein Bcitmg z ut· Fr·agc der cm~elt-llhnli clr c n SUnmrc Monalssclr . 

r. d. ~J;. Spr·achh. 1897. 

***) Yoi.x J~nuko i dc, sa pathogénic, son traiLcmcnt. Congr·ès intcr
naL innal du lat·yngologic, Mtlarr 1880. 
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Autoren, hauptsachlich der m. thyreo-arytaen. verursachen, 
cl er si eh fingerartig an di e Sehnen d es Stimmbandes be
fostig t. Fournier behauptet in Ùbereinstimmung mit den 
E xperimenten ùber die ktinstliche Ausdehnung des Kehl
kopfes~ dass die Bruststimme bei proportioneller und ent
.·prechender Spannung der Stimmbander und ihrer An
ni:lherung entsteht, bei der Falsettstimme dagegen findet 
eine Ausdehnung statt, aber es ist keine Annaherung, also 
clie Lange der Offnung zwischen den Bandern ist eino 
an d ere als bei der Bruststimme. J edoch di e wichtigste, un d 
man kann sagen, die definitive Bedeutung in der Frage 
ùber die Erlauterung der Falsettstimme besitzen die laryn
gostroboskopischen Forschungen von Mus e hold (Strobo
skopische und photographische Studien iiber die Stellung 
der Stimmlippen im Brust - Falsettregister. Archiv fiir 
Laryngologie H. I, B. III). Dieser Autor bewies vor allem 
auf Grund sehr ernster Forschungen, welche iibrigens ganz
li eh iu Ùbereinstimmung mi t den Grundsatzen der jetzigen 
Physik stehen, dass wir die Stimme nicht der Vibration 
der Stimmbander verdanken, sondern einer Reihe von 
W ellen der verdichteten un d verdiinnten Luft, welche da
durch entstehen, dass die Stimmbander infolge der Wirkung 
der ausgeatmeten Luft in der Seitenrichtung auseinander
gehen, sie kehren aber auf ihre erste Stelle auf Grund ihrer 
El as tizitat zuriick. Weiter zeigten die ausgefiihrten photo
gmphischen Bilder dieses Forschers, dass bei der Brust
stimme die ganzen Stimmbander vibrieren, die Form einer 
Walze haben und sich besonders dicht in der Mitte be
riihren, die Stimmritze aber ist kaum als eine schmale 
Linie sichtbar, bei der Falsettstimme dagegen ist die Stimm
riLze in der ganzen Lange breiter, mehr oder weniger 
elip tisch, das Vibrieren der Stimmbander ist geringer und 
ge:;chieht nur mit den Randern. Die laryngostroboskopischen 
BLudien von den orhaltenen photographischen Bildern gaben 
fol gondes Resultat. Bei der Bruststimme offnet und schliessL 
sich die Stimmritze in Gestalt iner kaum sichtbaren Spalte, 
iufolgo der Stimmbanderbewegungen in der Seitenrichtung, 
ùoi der Falsettstimme dagegeu bleibt immer zwischen den 
Btimmbauderu eiue eliptische Spalte, welche durch die oben 
besprochenen Bewegungen der Stimmbanderrander verengt 
oclor orweitert wircl. In beiden Fallen gehen die Stimm-
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bander niemals auf die andere Seit~J in das Inn ere der 
Kehlkopfhohle iiber. Da bei der kiinstlichen Spannung 
der Stimmbander die Stimmritze die F orm einer Spalte an
nimmt, wie bei der Falsettstirnme, un d die Stiro m bander 
in der Mitte ebenfalls diinner werden, so scbliesst der Autor 
hieraus, dass bei der Falsettstimme die Stimmbander ge
spannt sind, aber ohne Anteil cles m. thyreo-arytaen., dessen 
Tatigkeit in der Abrundung der Stimmbander und der 
gegenseitigen Annaherung derselben beruht. Desbalb ent
steht die Offnung und die Vercliinnung der Stimmbi:inder
rander, und die Luft, welche durch die bestandige Offnung 
hindurchgeht, bringt nur die Rander derselben zum Vibrieren 
und verursacht den charakteristischen 'l'on iiir die Falsett
stimme, im Gegensatz zu der Bruststimme, wo der Aus
a.tmungsluftstrom durch die Stimmbander bestandig unter
brochen wird und dieselben zur Vibration auf der ganzen 
O berfiache zwingt. 

Aus clero, was wir bisher gesagt haben, folgt, class die 
Spiegelbilder, welche in der uns interessierenden Storung 
der Stimme beobachtet wurden, der Falsettstimme ent
sprechen, und dass dieselbe von einer iibermassigen Spannung 
der Stimmbancler abhangt. Da diese Spanuung nur ein 
einziger Muskel verursachen kann, und zwar der M. crico
thyreoideus, so ist also der Krampf clieses Muskols die 
wahrscheinlichste Ursache der Falsettstimme. 

Aus den angefiihrten eigenen Beobachtungen haben 
wir uns i:'Lberzeugt, dass die Menschen, welche der Falsett
stimme unterliegen, hauptsachlich aus nervosen Familien 
stammen, dass sie selbst die verschiedenartigsten nervosen 
Erscheinungen darstellen, dass sie oft stottern uncl scbliess
lich, was das Wichtigste ist, dass in zwei Fallen, di e 
keine Spuren vom gewohnlich e n Stottern clar
boton , clie pneumographische Linie den tonischen 
Krampf cles Zwerchfells zeigte . 

Auf Grund dieser Praemissen glaube ich, class wir be
rechtigt sind, das be spro che ne L eiden einigermassen 
als ein der sogenannten spastischen Aphonie 
ahnliches zu betrachten, allein mit dem Unterscbiecle, 
dass die Krampfe sich in den vorderen Muskeln cles Kehl
kopfes lokalisieren, un d d a s L e i d e n s e l b s t z u r P a t h o
goni e der krampfhaiten D ysarthrie zu ziihlen ist, 
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welche entweder eine Varietat des Stotterns darstellt, oder 
eine mit ihm verwandte Storung. Dass clie Falsettstimme 
nicht vom Mangel der Akkomodation des Kehlkopfes ab
hangig sein kann, beweist auch, wenn wir das alles un
berùcksichtigt lassen, wovon wir vorhin sprachen, die Selten
heit der Storung selbst, wahrend der jeder Mensch der 
Mutation unterliegt. Eine Bestatigung meiner Ansicht ist 
ebenfalls einigermassen di e Arbeit N a ti e r ' s (la Parole 
1902), in welcher sich eine Erwahnung findet, dass bei 
Kranken mit der Falsettstimme Veranderungen im Atem 
oxistiren , welche sich in den pneumographischen Linien 
anzcichnon (s haùe, dass dieselben nicht beschrieben sind) 
unù dem Autor nach von aùenoiden Wncherungen ocler 
anderen V eranderungen in der N asen-Rachenhohle abhangig 
sin cl. (?) 

Die erlau terte Pathogenese der Falsettstimme verander t 
clie Prognose und Behandlung dieses Leidens. Obgleich 
verschieclene Autoren i.i.rztliche Proceduren angeben, wie 
eine kiinstliche Erniedrigung cles Kehlkopfes und das An
drùcken derselben in der Richtung der Wirbelsaule, so 
glaube ich dennoch anf Grund der eigenen Erfahrung, dass 
clie Heilgymnastik, welche wir beim Stottern anwenden, 
die entsprechendste sein wird. Zwar beeintrachtigt die 
F alset tstimme keineswegs die Funktion der Sprache, sie ist 
aber fùr die Kranken sehr unangenehm, indem sie dieselben 
oft dem Gespott der Umgebung aussetzt, und deshalb unter
werfen sie sich gern der entsprechenden Behandlung. -

Dia Hilfsschulen flir Schwachbegabte.*) 
Von Fr a nz Fr e nzel, Leiter der Hilfsschule zu Stolp i. P. 

Meine Ausfiihrungen ùber die Hilfsschulen fi.tr Schwach
begabte konnen an dieser Stelle im wesentliohen nur den 
Zweck allgemeiner Orientierung verfolgen, wobei 
allerdings einige wichtige Forderungen, die im Inte
rosl:le einer gedeihlichen Entwicklung der Hilfsschulbe
strebungen liegen, besonders hervorgehoben werden sollen. 

*) R ferat in Gruppe F (Souclerschulcu) des I. Intern. Kongrcsses 
zu Niirnberg am 6. Aprii 1904 gehalten. 
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Die H ilfsschulen fur Schwachbegabte, deren Existenz 
erst einige Jahrzehnte zurii.ekreicht, bilden ein wichtiges 
Ergii.nzungsst i.i.ck zur Sehule der Neuzeit. Durch ibre Ein
richtung erhalten schwachbegabte Schulkinder, welche in 
der Volksschul e sehr haufig einen lastigen Hemmschuh 
bilden und fast gar keine Forderung erfahren, eine ihrer 
geistigen Verf01sstmg entsprechende Ausbildung, ùie e;,j er
moglicht., dass :;ie ihr bescheidenes Fortkommen im spateru 
Loben finden. Es unterliegt heute keinem Zweifel mehr, 
da ··s die Hilfsschulen wichtige und notwendige Ein
richtungen bedeuten, deshalb kann es sich auch nicht 
darum handeln, ihre Notwendigkeit und Existenzberechti
gung nachzuweisen, als vielmehr um das Bestreben, die 
Schulen fur Schwachbegabte zweckmassig a u s z u ba u e n 
unù a u szugestalten, damit sie in immer vollkommenerer 
\V eise che an sie gestellten vielseitigen Forderungen zu 
erfltllen vermogen. 

Die Hilfsschulen fùr Schwachbegabte wollen jetzt fast 
allenthalben als offentliche und selbstandige Schul
a nstalten gelten, daher mùssen ihnen auch dieselben 
Rechte wie den andern Schulanstalten zuerkannt werden; 
ebenso sollen sie denselben gesetzlichen und behordlichen 
Bestimmungen wie diese unterliegen. Wenn anfanglich 
eine grosse V erschiedenheit auf dem Gebiete der Hilfs
schulbewegungen in vielen Beziehungen bestand, so lag es 
an dem Umstande, dass zunachst keine Erfahrungen als 
Massgaben vorhanden waren. Nachdem aber jetzt eine 
fast ùbereiustimmende Gleichmassigkeit in den wiehtig::. ten 
Organisationsangelegenheiten der Hilfsschulen zur Durch
fùhrung gelangt ist, erscheinen die vorhin ausge:;prochenen 
Forderungen durchaus berechtigt. 

In Preussen hat das Kultusministerium durch oin on 
Erlass vom 16. Mai 1894 - U. III. A. 1030 -- die IIilfs
schulen als 6 ff e n tli eh e Schulanstalten zur Erfùllung der 
Schulpflicht anerkannt, ohne jedoch bisher Schulzwang ftir 
samtliche schwachbegabte Kinder anzuorc1nen. Andere 
Regiemugen, wie z. B die von Baden und Braunschwoig, 
sin d no eh weiter gegangen un d ha ben durch l a n d es
gesetzliche Verordnuugen den Schulzwang aueh auf 
nicht vollsinuige Kinder ausgedehnt. Bahnbrechend iu 
dieser Angelegenheit ist ferner d6r Bezirksschulrat zu 
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Wien vorgegangen, welcher die Fiirsorge fur geistig minder
wertige Kinder in Wien durch einen Erlass mit Aus
spruch von Schulzwang angeordnet ha t. Der IV. V er
uandstag deutscher Hilfsschul en (1903) hat sich vor etwa 
einem Jahre mit dem Sehulzwang schwachbegabter 
Kindor auch boschaftigt und diesbezi.igliche Vorstellungen 
Lei deu zusUi.ndigen Behord en in die W ege geleitet; leider 
s.ind Jie unternommenen Schritte bisher olme Erfolg ge· 
bl ieben. Im Interesse einer gleichmassigen Handhabung 
in 1ler Beschulung schwachbegabtel' Kincler waren gesetz
liche Bestimmungen, wodurch nicht nur der Schulzwan g 
znm Besuche dor Hilfssc hul eu fi.ir samt li che 
Se h w a c h bega b te n ausgesprochen, sonderu auch die 
Dauer ihr er Schulpflicht genau begrenzt wiird e, 
clringend anzustreben . Unter keinen Umstanden durfte 
clie Aufnahme in diese Schulen abhangig von ùem Willen 
der E l tern gemacht werden. E i ne sol che R iicksichtnahm e 
wirù oft zu Weiterungen filhreu, clie nicht das Auseheu 
un erer Schulen iorcloru konnen . 

Die Schwachbegabten bleibeu Hinger als die voll
sinnigen Menschen im Zustande des Kindes; aus dieser 
Erkenntnis hat man in England die Schulpfiicht fiir 
schwachsinnige Kinder bis auf das vollendete sechzehnte 
Lebensjahr ausgedehnt. Eine gesetzliche Regeluug der 
Schulpfiicht fiir die schwachbegabten Kinder in diesem 
Sinne ware auch bei uns erforderlich; die Notwendigkeit 
einer langern Ausbildungszeit wird wohl allerorten 
emr funùen werden, so dass sich jede weitere Begri.indung 
dieser Angelegenheit eriibrigen diirfte. 

Es scheint in der Tat nun an der Zeit zu sein, zur 
Begriindung fester N ormen un d zur V erwirklichung der 
gewonnenen Erfahrungsgrundsatze in der Hilfsschulfrage 
e i n i g e n d e Bestimmungen anzustreben, vor allem den 
Hilfsschulen die so notwendige gesetzliche Gruncllage 
zu schaffen , auf derem Boden der Hilfsschulbau sich ge
cleihlich weiter entwickeln und sicher ruhen kann. Die 
Unterrichtsverwaltungen hatten zunachst von allem Regle
mentieren in der Hilfsschulbewegung abgesehen, um clie 
Entwicklung ùurch Aufwerfen bestimmter Vorschriften oder 
dm·ch Ziehen enger Grenzen nicht zu hemmen oder in 
eine beabsichtigte Richtung zu lenken. Nachdem jedoch 
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jetzt die Hilfsschule sich zu einem stattlichen Bau ent
wickelt, bedarf si e auch besonderor gesotzlichen Vorschri ften 
und behorcUicher Bestimmungen, dami t sie als g l e i c h be
r ec hti g t o Schulanstalt ihre volle Anerkennung nebeu c1cu 
andern Bildungsstatten :finde und nicht als Aschonbrodel 
behandelt werde. Aus diesem Grum1e sollen fi.'tr sie nicht 
nur gesetzliche Unterlagen geschafEen worden, som1ern sio 
ist auch als se l b s t an d i g e Schulanstalt mi t eigener 
L eitung, V erwaltung un d Beaufsichtigung zu begrùnc1on 
und zu unterhalten. Auf keinen Fall ùarf sio al s iutegrie
render 'l'o il der Volksschule angegliedert werden. N ur aul' 
gesetzlicher Grundlage unù als gleichbewer tete Bildungs
anstalt in der Reihe der andern Erziehungsstatten win1 ùio 
Hilfsschule blùhen und g edeihen und die auE sie gesetztou 
grossen Hoffnungen zu erfullen vermogen. Halbe Mass
nahmen erscheinen allerwegen nicht zweckmassig, am 
wenigsten aber auf dem Gebiete der Schwachsinnigen
bildung. Bei zweckentsprechender Einrichtung wird di 
Hilfsschule auch nicht als notwendiges Ubel oder al s 
moderne N euerung auf padagogischem Gebiete angesohen 
werden, eine Ansicht, die man ab und zu auch noch 
fmdet, sondern man wird sie als einen erfreuliehen F or t
schritt begrùssen, der einen ausserordentlich grossen sozialen 
und hygienischen W ert in sich tragt. 

E s ist klar, dass mit der Erfullung der eben ausge
sprochenen Forderungen manche V orteile fiir die ganze 
Hilfsschulbewegung erwachsen wùrden; wir werden deshalb 
gut tun, auf diesen Forderungen zu bestehen, besonders 
auch aus dem Grunde, damit sich die Hilfsschulpii.dagogik 
in der bisher erfreulichen Art und Weise weiter entwickeln 
konne. E in e nach aussen hin gesicherte gu te Organisation 
bietet auch die Gewahr einer guten innern Entwicklung, 
wovon widerum der gesamte Erziehungserfolg abhii.ngig 
erscheint. 

Unser Erziehungsmaterial die schwachbegabten 
Kinder - besteht aus lauter Sonderindividuen in see
lischer und haufìg auch in korperlicher Beziehung. Fast 
sii.mtliche Lebensvorgange aussern sich bei ihnen in mehr 
oder weniger anormalen Erscheinungsformen. J e nach dem 
Wesen der Geistesschwache kommt bei jedem Individuum 
der Einfluss der Aussenwolt in anderer Weise zum Aus-
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druck und zwar in emer der individuellen Anlage ent
sprechenden Form. Es wiirde zu weit fùhren, einzelne 
Schilderungen typischer Falle von Geistesschwachen zu 
bieten; die E rziehung und Bildung solcher Wesen aber hat 
mit den verschiedenen Erscheinungsformen zu rechnen und 
kann nur unter steter Beziehung auf die individuellen 
Sonderheiten der vorliegenden Falle ihre Wirksamkeit er
folgreich einsetzen. Sie muss darum alle Reaktionen 
korperlicher, geistiger und gemùtlicher Art genau be
obachten, ihre Beziehungen zu den Reizwirkungen er
forschen un d ihre gegenseitigen V erknùpfungen ergritnden 
und verstehen lernen, Aus diesem Ergebnis, das also aus 
rein ind i vidua l-p syc hol og ische n Erwagungen ge
wonnen wird, sind dann die besondern erziehlichen und 
unterrichtlichen Grundsatze abzuleiten. Mithin wird in 
der Hilfsschule fitr Schwachbegabte nur eine Grundmethode 
in Betracht kommen konnen, welche die individuelle Ver
anlagung der Schiiler gehorig beriicksichtigt und einer 
sich bis ins kleinste erstreckenden Analyse jedes Schùlers 
psychopathologischerseits Rechnung tragt. 

Es miisste nun eigentlich meina Aufgabe sein, mit Be
ziehung auf die Resultate der Erforschung in dieser An
gelegenheit die un terrich tlichen und p ad ago gischen 
Bes o n d e rh e i t e n der Behandlungsmassnahmen, di e durch 
die Eigenart der schwachen Begabung bedingt werden, zu 
ontwickeln un d ein L e h r pro gr a m m fùr di e Hilfsschulen 
aufzustellen. Das wiirde jedoch weit iiber den Rahmen 
ùieser Ausfiihrungen hinausgehen ; deshalb will ich mich 
nur auf clie Scb ilcl erung einzelner wichtiger Sondermass
Hahmen beziehen mit dem Hinweis, dass in der spatern 
A usbil dung der Schwachbegabten doch aro besten der 
breite Boden der allgemeinen Volksschule beschritten werden 
diirfte. Spezifische Besonderheiten in Unterricht und Er
ziehung wird die Hilfsschule vorwiegend auf den untern 
Bilùungsstufen beobachten, hier werden sich ihre charakte
ristischen Besonderheiten auch am deutlichsten ausgepragt 
zeigen. 

Die Geistesschwache aussert sich hauptsachlich in dem 
Mangel an Aufm e rk sa mk ei t und Ùberlegung; 
1ioser Mangel wird dadurch hervorgerufen, dass das Gehirn 
uuregelmassig uud tl·age arbeitet. Nicht die manchmal 
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bestehenden, gewohnlich zufalligen Erkrankungen oder 
Fehler der Sinnesorgane, der Augen, Ohren etc., fùhren 
zum Schwachsinn, sondern die krankhafte und schlechte 
Anlage desjenigen Organs, in welchem die Eindrùcke der 
Aussenwelt wahrgenommen und verarbeitet werden. Diesos 
Organ ist das Gehirn, und seine Werkzeuge und Tore sind 
die Sinne. Dem Gehirn konnen wir nur durch clie Sinne 
beikommen. Bevor wir also mi t der Bildung des V er
standes bei den Schwachbegabten beginnen werden, mùssen 
wir die Werkzeuga des Zentralorgans zu einer erspriess
lichen Betatigung heranziehen. Gewohnlich fi.nden bei 
unsern Schlliern Sinnesfunktionen wohl statt, allein es 
kommt dabei haufi.g zu keinen Assoziationen, da der orga
nische oder physiologische Eindruck zu keinen nachhaltigen 
psychischen Gebilden fiihrt. Die Wahrnehmungsprozesse 
vollziehen sich in manchen Fallen ohne psychischen Parallel
vorgang. Man kann von den Schwachbegabten mit Recht 
sagen: nMit sehenden Augen sehen sie nicht, mit horenden 
Ohren horen sie nicht. u Ihre Sinnesfunktionen milssen 
deshalb methodisch geùbt werden und zwar in all
se i tig e r und moti vierte r Be h andlung. Gleich mit 
der Ùbung der ersten Funktionen in der SinnesauUassung 
sin d einfache Betatiguugen in der Darstellung zu I :A.ege11, 
welche den Zweck verfolgen, die gemachteu Wahrnehmungen 
sprachlich und auch in korperlicher Darstellung zu repro
cluzieren. Durch dies es V erfahren werden di e psychischen 
Inhalte geklii.rt und vervollkommnet und clie darstellencl en 
Organe geùbt und erzogen. E s handelt sich bei allen 
cliesen Ùbungen · hauptsachlich um die Ausbilclung der 
motori schen Funktionen, wodurch ein gewisser Auf
merksamkeitszustancl goschaffen wird, der einen geeigneten 
Boden fiir unterrichtliche Einwirkungen herstellt. - In 
neuster Zeit befùrwortet man zur Erreichung clieses Zweckes 
die Einfùhrung eines bosonders geregelten Darstellungs
un t e rri eh ts (Arbaitsunterricht) fur die Hilfsschulen. Dass 
davon Erfolge zu erwarten stehen, erscheint zweifellos. 

(Fortsctzung folgt.) 
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Zur Gesundheitspflege der taubstummen Kinder.*) 
Von K a rl Ba l dr i a n, Hauptlehrer an der niederoster

reichischen Landes-Taubstummen-Anstalt in Wien, XIX. 

Nicht selten finden wir bei taubstummen Kindern 
Schwachlichkeit, mangelhafte Korperentwick-
1 un g un d K r a n k l i c h k e i t, di e teils verhangnisvolles 
Erbe sind, teils als Folgen unzureichender Ernah
rung, mangelhafter Pflege und gesundheitsschad
lj cher Wohnung in die Erscheinung treten. 

Ungiinstige aussere Verhaltnisse der Eltern eìnes Taub
stummeD wahrend der Zeit der Entwicklung des jungen 
Korpers ihres Kindes sin d di e Han p t-U rsache fiir ein ver
haltnismassig haufiges Auftreten und einen folgenschweren 
V erlauf jener Kinderkrankheiten, di e unter de n genannten 
traurigen U mstanden ofher als sonst T a u b h e i t un d da
durch auch Stummheit, also Taubstummheit, zur 
Folge haben. Gewiss ist es, dass die von den meisten 
Staaten und Landern wie deren Regierungen und Ver
waltungen in dankenswerter W eise angestrebte V er besserung 
der wirtschaftlichen VerhiiJtnisse der armeren Bevolkerungs
schichten, aus denen ja die grosste Zahl der taubstummen 
Kinder stammt, am allermeisten dazu beitragen wird, den 
Prozentsatz der Taubstummheit zu verringern. 

Mit der Verbesserung der Lebensbedingungen 
und der Hebung des Wohlstandes tritt auch die ver
heerende Wirkung des vo l kermordenden Damons 
Alkohol, der oft unmittelbare, haufiger noch mittelbare 
Ursache der Taubstummheit ist, i m allgemein e n von 
s el bs t zuriick. 

Auch der A r z t wird dann, wenn die Familie nicht 
dem grossten Elende preisgegeben sind, in Erkrankungs
fallen der Kinder eher und nicht erst, wenn es schon 
z u s p a t i s t, g e r u f e n w e r d e n un d er wird no eh seines 
Helfer- und Retteramtes walten konnen. 

Bedenkt man dies alles, so gelangt man wohl zu dem 
ondgùltigen Schlusse, dass es sowohl im Interesse der ein
zelnen Familien und des Einzelwesens wie auch des Staates 
gelegen wiire, wenn dieser im Vereine mit privater Wohl-

*) Vodrng, goh altcn :mf dom l. ·iuLornaLionalon K ongrosso Cilr Schtù
hygieuc in N LiruiJcrg, '.t - 9. Aprii 1904. 
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tatigkeit den allerarmsten Familien die Kind er zur Auf
erziehung abnehmen wùrde. Durch eine derartige Fitrsorge 
seitens des Staates, der Lander, Kommunen nnd P rivaten 
konnten viele korperliche Gebrechen, darunter auch die 
rr a ubstummheit, zum Teile wenigstens v e rhùtet und 
manche bosen Keime erstickt werden, die - wenn ihnen 
die Gelegenheit zur traurigen Entfaltung nicht entzogen 
wird - spater als sittliche Entartung und Verbrechertum 
die burgerliche Gesellschaft bedrohen. 

W elch' ungeheuere Summen sin d clann bloss da.zu er
forderlich, um all' clie erwerbsunfahigen Individuen zu er
halten uncl die stets steigende Zahl clestruktiver Elemente 
unschacllich zu machen un d in Banu zu halten?! 

Kinder , deren Eltern diese l ben vor korper
li c h er uncl s ittli c h er Verwahrlosung nicht be
wahren konnen oder woll e n, sind a uch Wai sen, 
fùr welche clie Gemeinwesen im Inter esse der 
Indivicluen wie der Allgemeinheit Elternste ll e 
vertreten sollt e n. 

Durch ein Anfassen des Ubels an der Wnrzel, wie 
dies ja clurch staatliche Fiirsorge-Gesetze, Kiuderschnl.z 
Gesetze uncl die Eiurichtung von Sauglings-Pfiegestatten
K inderhorten, Krippen, Tagesheimstatten, Kinderschutz
Stationen etc. clurch Kommunen und Gesellschaften mit 
Eifer in stets wachsendem Wirkungskreise bereits geschieht, 
konnte nicht nur viel Elend verhùtet, sondern auch dem 
Volksschatze eine hedeutende Ersparnis gesichert werderJ. 

Da a ber allgemeine V erbesserung der sozialen V er 
haltnisse naturgemass nur ganz allmahlich fortschreiten 
kann und die erforderliche Zahl Rettung s ha u s er fùr 
ùie Kinder des Elend s - im vorsclmlpf1ichtigen und 
spateren Alter - wohl noch lange nicht errei cht sein wird, 
mùsseu wir trachten, w e nig ste n s die sc h on s i chtbar 
gewo rclenen Folge e r sc heinung e n d e r Not, die 
sich - wie bereits gesagt, zum Teile als sittliche, zum 
'l,eile als korperliche Gebrechen, darunter auch als T a u b _ 
st ummh eit zeigen, so friih al s moglich, mit gru ss ter 
T a t k r a ft un d in gr o s s t mogli c h e m U m fa n g e a b -
zu sc hwachen. 

Was in dieser Beziehung die taubstummeu Kinder 
betrifft, so konute fiir dieselben am wirkungsvollsteu vor-
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gesorgt werden durch Grundung von Pflegestatten fiir 
uoch nic ht schulpflichtig e taubstumme Kinder 
a u s arme n Fa m i li e n, in denen di e Eltern ihren Pflichten 
den Kindern gegenuber oft mit dem bestem Willen nicht 
nachkommen konnen. 

Wieviel schwieriger gestaltet sich alles, was Wartuug 
und Erziehung anbelangt, bei einem gehor- und sprachloseu, 
vielleicht noch dazu schwiichlichen oder kranklichen, Kinde 
als bei einem normalen! 

Dieser Schwierigkeiten wegen miissen auch - besonders 
in Familien, die im Kampfe ums tagliche Brot fast erliegen 
- die Mangel eines taubstummen Kindes hinsichtlich seiner 
Korper- uud Geistes-Entwicklung uoch weit grossere sem 
al:; j ene der horenden Kinder solcher Familien. 

U m einen Ù b e r b l i c k u b e r d i e G r o s s e d e s 
Elendes in di eser Richtung gewinnen zu konnen, 
mùsste fur ei~e gena u e Evidenzhaltung d er taub
s tu m m e n Kinder i m v ors eh ul pfli eh tigen Alter in 
jeclem Gemeinwesen un d allen Landern Sorge getragen werden. 

Dies kounte ausser durch andare Massnahmen auch 
dadurch bewerkstelligt werden, dass es den Arzten zur 
Pflicht gemacht wiirde, alle ihnen in ihrer Praxis vor
kommenden taubstummen und ertaubten Kinder den zu
standigen Behorden mit den notigen Angaben namhaft 
zu machen. 

Wurde den Eltern taubstummer Kinder die erforderliche 
Belehrung zu 'l'eil, so wurden dann gewiss manche derselben, 
selbst ohue Zwang, wenn auch schweren Herzens, doch der 
Not und der besseren Einsicht gehorchend ihr Schmerzens
kiud einer Pflegestatte a.nvertrauen. 

In ùen Pfleg es tatten - sie konnten nur Inter
na te sein - mussten die taubstummen Kindlein eine 
ihr n Mangeln vollkommen Rechnung tragende Wartung 
un d Behandlung erfahren. Hauptsache ware di e K or p e r 
p fl ege der kleinen Schiitzlinge. Dem schwachlichen 
Korper angepasste, ausreichende, ,gesunde" Kost , 
Aufenthalt und B e wegung in der freien Natur, 
Waschungen und Bader, ausrei c hender Schlaf in 
,ges und en 11 Schlaf s tatten, wenn notig arztlich e 
Behandlung miiss ten eiue allgemeine Korperkrafti
gung cler kleiuen Taubstummen herbeifi.thren helfen. 
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Um diesen Zweck zu erreichen, mtisste vor allem auch 
auf die L age der Pflegestatten Bodacht genommen werden. 
Sie waren auf dem Lande oder an der Porip herie der 
Sta dte zu errichten, dort, wo ges unde, reine Lu ft, 
frisches Q uellwasser, Licht in Hu lle und Ftille 
und freier Platz zum 'l'ummeln und Spielen der Kleinen 
vorhanden ware. 

Durch spielende Be tatigung der P:fleglinge in 
H aus, Hof und Garten, durch A nleitung zum Be _ 
obachten und Vergleichen der Tiere, Pflanzen unc1 
Sachen ùer nachsten Umgebung, ihrer aufiallenden Tatig
keiten, Eigenschaften - der Grosse, Form, Farbe, Schwere 
und Zahl, - durch das geordnete Familienleben -
denn Familien-Charakter mtissten diese Statten un
be d i n g t bewahren un d der Frau cles Leiters einer Anstalt 
fur Kinder im zartesten Alter mtisste ihre H a u p t p f l i c h t, 
den P:fleglingen, Sttitze, Hort, mi t einem W orte M u t t e r 
zu sein, tiber a lles gehen - weiter durch den gesell
s c h a ftl i eh e n V e r k e h r der Kleinen untereinander un cl 
mi t den Erwachsenen wtirde Ge i s t un d H e r z der kleinen 
Taubstummen vor Versumpfung und Verodung bewahrt 
werden, denen in jenen Familien, wo Not und Elencl 
herrschen, beide (Geist uncl Gemtit) so haufig entgegengehen, 

80 konnte in der Pflegestatte der taubstumme Schwach
ling clurch Korperkraftigung uncl Geistes- und 
Herzens-Anregung jene ftir clen Eintritt in eine 
'l'aub s tummenschule s o notige Vorbereitung e r
halt e n, die der Hygieniker ebenso wie der Padagoge 
un b e d i n g t f o r cl e r n m u s s. 

Wie sollte ein s chwachliches taubstummesKind, 
dessen Lung e n von Geburt an fast nur clero Atmungs
prozesse zur Erhaltung cles Lebens gedient haben, ù e n bei 
der Artikulation fast unvermittelt notwenclig werdenden, 
weit grosseren Anstrengungen gewachsen s ein? 

Konnte nicht clie Lunge des taubstummen Sprech
schtilers durch den unvorbereiteten Ubergang, ja Sprung 
von fast volliger Untatigkeit zu erhohter Betatigung 
trotz aUer Behutsamkeit und Besonnenheit cles Lautierlehrers 
und ungeachtet der Atem- und Voriibungen im Elementar
Unterrichte argen S eh aden n ehm e n? 
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Diese Frage ist mit Recht umso eiudringlicher zu 
stellen, als uns die Statistik lehrt, dass eiue verhiilt
ni smassig grosse Zahl T a u b s tummer zu L uugeu
kraukheiteu neigt uud darau im besteu Lebens
a l t e r s t i r b t. 

Man konute vielleicht darauf eiuwenden, dass gerade 
ù.urch die beim Sprechen erforderliche erhohte Tatigkeit 
der L unge dies e eiue K r id t i g un g erfahren miisse. 

J eh bezweifle dies uiuht im mindesten, wenn es sich 
um e in g es un d es , h br e n d es Menscheukiud han d eH. 
Schon ein luugen schwacher, horender Mensch aber 
:fuhlt lautes, auhaltendes Sprecheu als Anstreuguug. 

Grosser noch muss die Austrengung und die daraus 
folgende Ermiidung bei eiuem lungenschwacben 
'l'a u b s tu m m e n se.in, da d essen Atmeu bei m Sprecheu nie 
jene Leichtigkeit und Natiirlichkeit - selbst wenn er deu 
geschicktesten Lautierlehrer hatte - aufweisen kann, wie 
~ich Jiese beim Horeuden von selbst ergeben. 

N o c h e r m ii d e n d e r, daher unter Umstandeu schaJi
gender miissen die Anstrengungen wirken, wenn es sich 
um ein lungonschwaches taubstummes Kiud handelt, 
das noch dazu no eh n i eh t s p re che n kann, sondern es 
erst miihselig erlernen soll. 

Auf diese Worte hin wird mau vielleicht sagen: Nun 
gut, man warte bei einem lungeuschwachen taubstummen 
Kinde mit dem Beginne des Lautier-Unterrichtes ab, bis 
es sich hinreichend gekraftigt habe, was iD: der modernen 
Taubstummeuschule gleichbedeutend ware mit dem Auf
schieben jeglichen Unte1richtes iiberhaupt. 

Machte mau obige Einwendung, so raumte man damit 
g leichzeitig indirekt die Notwendigkeit der Errichtung von 
Pflegestatten fiir solche taubstumme Kinder eiu, wenn diese 
uicht ohnehin als solche von vorneherein erkannt wordeu 
sein sollte. 

In jener Familie, die deu eigenen Sprossling ja ver
kiimmern lassen musste, wird namlir.h eine Erholung und 
Kraftigung schwerlich moglich sein, selbst wenn die Frist 
hierfiir J ah re betriige. J edes ohne Uuterricbt verbrachte 
J ahre nach dem 7. im Lebensalter des Taubstummen aber 
w are ein V e r l u s t an geeignetster Lernzeit iiberhaupt un d 
wiirdA ein Versaumen des richtigeu Zeitpunktes fiir die 
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Laut-Bildung und Erlernung der Lautsprache bedeuten, da 
mit zunehmendem Alter dio Elastizitat und Beweglichkeit 
der Sprachwerkzeuge Einbusse erleidet. 

Hieraus ergibt si eh w o hl zur Geniigo di e N o t w o 11 d i g 
k eit und Zweckdi enli chk eit der Pilegestatten. 

Bei fl ii c h t i g e r Betrachtung d es Gesagten konnte es 
den Auschein erwecken, als sollte hierdurch der La u t 
sprach-Methode ein Vorwurf gemaeht oder gar dor 
Krieg erklart werden. 

Blickt man aber tiefer, so wird man unschwer er
kennen, dass sie und ihre Vertreter, zu welchen auch ich 
mich zahle, vielmehr daclurch, clas::; clarauf aufmerksam ge
macht wird, wie die moderne Taubstummenschule ihr grosscs 
Ziel besser uud zweckclienlicher erreichen konnte, vor An
griffen gewarnt uncl bewahrt werden sollen, clie ihr und 
ihnen unter Umstanclen erwachsen konnten. 

Um gegen jeclen , auch bei den leisesten Angriff alm
licher N atur gefeit zu sein, sollten a11 a 11 e 11 T a u b
st umm enschu l en die Neulinge vor Beginn des Arti
kuhttions-Unterrichts oder noch besser vor Aufnahme in 
c1ie Anstalt vom R a u sa r z t e , der fiir eli e besonclere Tatig
keit als Taubstummen-Anstalts-Arzt auch eine besondere 
Ausbildung genossen haben soll, griind li ch, in sbo 
sonde r e mi t Rucksich t auf de n Zu s t an d der 
Lung en unt ers u c h t werclen. Von dem Urt eil e des 
An stalt s -L eiters iiber clie g e istigen F a higk e i ten 
und jenem des Arztes iiber den korperlichen Zu
stand des Aufnahme-Bewerbers sollte dessen Aufnahme 
o der Ab w e i s u n g abhangen. Gewiss wiirde hierdurch 
mancher Missgriff unterbleiben. E s konnte und musste bei 
cliesor Beurteilung wohl die weitestgehencle Milcle und 
Nachsicht gegen das Einzelwesen geubt werclen, doch 
diirfte nie falsch angewanclte Humanitat zu einer Gefabr 
fur clie iibrigen Zoglinge fiihren. 

Kehren wir nach dieser mit unserem 'l'bema in 
innigem Zusammenhange stehenden, kurzen Abschweifung 
zur Besprechung der P fl e gesta t t e n un d ihrer E i n
richtung zuriick. 

Eine allgemein e Korperkraftigung der schwach
lichen Zoglinge der Pflegestatte miisste auch der E n t
wicklung der Lunge zu gute kommen, umsomehr als 

l 
J 
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durch Bewegnngsspielo, welche auch die Schwer
falliglreit der 'raubstummen iiberwinden helfen soll, und 
durch rege l mas sig anz u s tellende Atem-Ubungen 
in spielender Form - wie W egblasen von Papier
schnitzeln von einer 1'ischplatte, Anblasen eines Papier
pendels, Ausblasen einer Kerzenfl.amme, Aufblasen einer 
schlaffen Schweins- oder Gummiblase - ziel b ewu ss t auf 
ùie Starkung der Atmungs- und Sprechwerkzeuge hinge
wirkt werden konnte. 

Aber nicht nur vom hygieni s chen sondern ebenso 
sehr auch vom p a d ago g i s c h e n Standpunkte aus musste 
der segensreiche Einfl.uss einer P:flegestatte auf ihre P:fleg
linge begri.i.sst werden. 

Wieviel l e i eh t e r wiirde ein durch di e P:flegesti:i.tte 
rege erhalten e r oder dort r ege gemachter G eist 
di e bei der Artikulation auftretenden S c h w ieri g k e i t e n, 
die eine nicht geringe Aufmerksamkeit, Auffassungs
f ah igkeit und Will enskraft des Lautierschiilers er
heischen, iiberwinden als jener eines Kindes, der durch 
V ernacblassigung o der V erwahrlosung versumpft ist. 

P fl e gesta t t e n fiir vorschulp:flicbtige taubstumme 
Kinder wiirden daher die im Interesse der Taubstummen 
erbobenen, nur zu berechtigten F order un ge n des 
IIygieniker wie des Padagogen zu erfiillen ge 
e ignet sein. 

(Fortsetzung folgt.) 

Heilung der Taubheit - Gehorverbesserung - Sprach
unterricht durchs Ohr in Taubstummen-Anstalten. 

Ein Beitrag zur Geschichte der Horiilmngen. 

Von J. Kar t h, Lebrer an der Tanbstummen-Anstalt 
zu Bres]au. 

III. 
(Schluss.) 

In neuester Zeit ist den B e z o l d' schen Bestrebungen 
noch ein warmer, sehr beachtenswerter Freund orstanden 
in Taubstummenlehrcr Krois s-Wiirzburg, der in einer 
Reihe wissenschaftlicher Vortrage ".Ùber die Methodik des 
Horunterrichts" di e Anschauungen Be z o l d s zu stiitzen 
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un d zu fordern su eh t. K r o i s s weist darauf hin~ dass w1r 
uns zur Beleuchtung und Begrtindung der Methodik des 
Sprachunterrichts aller neueren psychologischen Quellen zu 
beclienen haben, ausser der inneren Wahrnehmung, der 
Selbstbeobachtung, auch cles psychologischen E xperiments, 
der Tierpsychologie, der Psychologie cles Kindes, der Volker
kunde und Geschichte. Alle diese Quellen bieten eine~Fiille 
iiberreichen Materials fiir unsere Zwecke dar, und unsere 
Aufgabe besteht nur darin, aus der Fiille dieses Materials 
das auszuwahlen, was methoclisch fiir uns verwertbar ist. 
Die Methode des Sprachunterrichts normaler, aber auch 
abnorme r Kinder muss auf allen jenen psychischen 'l'at
sachen aufgebaut werden, die als gesichede Resultate bei 
der Untersuchung der akustischen und mimischen Ausdrucks
bewegungen zutage gefordert worden sind. Der Sprachunter
richt muss Horen und Sprechen in der gleichen Weise 
beriicksichtigen, nicht nur in der Volksschule, sondern auch 
in der Taubstummenschule. K r o i s s forclert clringend clas 
Studium der psychologischen Almstik von den Taubstummen
lehrern und versucht nachzuweisen, welche hohe Bedeutung 
dieses psychologische Sondergebiet fiir jeden Lehrer, 
besonclers a ber fur den Taubstummenlehrer, ha t. , Das 
Stuclium der psychologischen Akustik ist clie erste Voraus
setzung fiir di e Be z o l d' sche Horpriifung un d cles auf ihr 
basierten Horunterrichts". Di e psychologische Akustik lehrt 
uns clurch instruktive Experimente, dass clie Intensitat eines 
Tones nicht bloss abhangig ist von der Starke cles objektiven 
Reizes, soncler auch von· einem subjektiven Faktor, von dem 
Grade der Aufmerksamkeit. ,Die Aufmerksamkeit 
erhoht die Intensitat der Empfindung. Wenn wir auf
merksam lauschen, gespannt horchen, horen wir vie l h esser;" 
eine Erscheinung, auf die alle Theoretiker, wie wir gesehen, 
von Degerando an, schon hingewiesen habeu, und clie un
zweifelhaft bei einem gesunden, vollkommen funktionfahigen 
Hororgan auf Wahrheit beruht, Aber nicht allein clas ge
spannte Hinhorchen, sonclern auch clas Sehen der 'l'onquelle 
verstarkt die Schallempfindung. Einfache Beobachtungen, 
wie man sie im Konzertsaale machen kann, belehren uns 
dahin, dass di e optische W ahrnehmung verstar kend auf 
die akustischen Empfindungen einwirkt, was namentlich, 
wie Kroiss hervorhebt ,jene Gegner cles Horunterrichts 
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beachten sollen, welche behaupten, Absehen und Horen 
konne nicht gleichzeitig geschehen, eines beeintrachtige das 
andare". 

K r o i s s kommt alsdann auf di e Bedeutung der 
akustischen und motorischen Vorstellungen bei der Sprach
erlernung des Kindes zu sprechen. Er betont, dass die 
letzteren, die motorischen Vorstellungen, auch bei der 
Spracherlernung des vollsinnigen Kindes zunachst eine voll
wertige Stellung beanspruchen. ,Akustische und motorische 
Vorstellungen verknupfen sich auf das innigste, reproduzieren 
sich gegenseitig und unterstutzen zusammenwirkend die 
Auffassung der Sprache. Was wir scharfer horen, konnen 
wir daher auch besser sprechen, und was wir selbst richtig 
sprechen konnen, ist auch fur das Ohr deutlicher vernehmbar. 
Sprechen und Horen greifen, so lehrt uns die alltii.gliche 
Erfahrung, beim Kinde, wie beim Erwachsenen stets innig 
in einander, sin d organisch mi t einander verbunden. u 

Freilich lehrt die Entwickelungsgeschichte des normalen 
Kindes, dass die motorischen Vorstellungen gegenuber den 
akustischen Sprachvorstellungen immer mehr zurucktreten, 
sich immer weniger bemerkbar machen. Die akustischen 
Wortvorstellungen ubernehmen die Fuhrung bei der Sprach
erlernung des vollsinnigen Kindes; das Kind fangt an in 
der Lautsprache zu denken. Umgekehrt liegen die Ver
haltnisse bei den schwerhorigen Kindern der Taubstummen
schule. Bei ihnen sind die akustischen Vorstellungen auf 
Grund ihres Gebrechens unvollstandig und meist sehr ver
blasst. Daher ist es begreiflich, dass sie von den mit ihnen 
verkniipften optisch-motorischenl Vorstellungen tiberwuchert 
werden, ja, dass sie vollstandig aus dem Bewusstsein ver
schwinden. ,Diese Verktimmerung der Gehorsvorstellungen 
wird dm·ch den gegenwartigen Betrieb des Sprach
u n t erri c h t s in der 'l'aubstummenschule nur zu haufig 
begunstigt .... . indem sich der Lehrer (abgesehen vom 
Artikulationsunterricht) beim weitern Sprachunterrichte nur 
mehr an das Auge des Kindes wendet." Auf solche 
Weise wird naturlich der von Natur aus geschwachte Sinn 
ùes Kindes, zumal in Taubstummen-Anstalten ,haufig nur 
sehr leise gesprochen wird", in keiner W eise ausgebildet, 
und er geht infolge seiner Untatigkeit in seiner Leistungs
fahigkeit zurtick. K r o i s s ist der Uberzeugung, dass auf dem 
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Gebiete ùes Horsinnes dieselben psychologischen Gesetze 
wirksam sein mussen, die wir auch bei anderen Sinnes
funktionen beobachten. Er weist hin auf das Auge des 
Indianers, des J agers, des Soldaten und Kunstlers, das 
durch die Ubung des Sehens einen geradezu wunderba.ren 
Grad von Freiheit und Scharfe erhalt und macht alsdann 
denselben Schluss, wie einst D e gera n d o , indem er ein 
gesundes Sinnesorgan und dessen durch Ubung zu ver
starkende Fuuktionsfahigkeit in einen V ergleich bringt zu 
einem durch Krankheitsprozesse t eilweise zerstorten nnd da
durch in seiner Funktionstatigkeit tief herabgE>setzten Organ. 

Die Krois s'se ben Ausfuhrungen, streng wissenschaftlich 
gebalten, mit einem vorzitglichen logischen Aufbau, Aus
fiihrungen, die der Theoretiker geradezu mit einem gewissen 
inneren Behagen in sich aufnimmt, werden vom Praktiker 
vorlaufig immer noch mit einer gewissen Vorsicht angefasst 
werden mitssen. 

Die moderne Psychologie, so rationelle W ege der 
Forschung sie auch anfangt einzuschlagen, wird in ihren 
theoretisch-wissenschaftlichen Schlussfolgeruugen und der 
Anwendung dieser auf die Praxis, besonders vor den mit 
schweren Gebrechen behafteten Kindern, vorlaufig immer 
noch gezwungen sein, sich eine gewisse R eserve aufzuerlegen. 
Die experimentelle Psychologie, das dari' niuht vergessen 
werden, steht zur Zeit noch in den Kinderschuhen, und 
auch die Kinùespsychologie ist in ihren wirklich gesicherten, 
wissenschaftlichen R esultaten noch eng begrenzt. In seltener 
Bescheidenheit bob der angesehene Breslauer P sychologe 
Ebbi n g h a u s in einem J ahrhundertvortrage itber di e 
Ergebnisse der psychologischen Forschung hervor, dass man 
jetzt, an der Schwelle cles neuen J ahrhunderts, anfange, 
ratioueller e Wege der psychologischen Forschung einzu
schlagen, dass die Methode cler psychologischen Forschung 
nunmehr eine solche geworden sei, clie allmahlich zu be
stimmteren, sicheren Ergebnissen fiihren werde. Diese 
kurzen Andeutungen konnen uns natttrlich die Freude an 
der K r o i s s' schen Schrift, deren Studium sebr empfohlen 
werden kann, nicht rau ben, wissen wir doch, dass der 
wissenschaftliche Theoretiker dem langsam nachkommenden 
Praktiker oft weit, weit vorauseilt und ihm Bahnen an
weist, die dieser schwerfallige Arbeiter oft 11icht zu gehen 
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vermng. Wir fiuden darum auch hti.ufig, dass dort,, wo der 
wissenschaftliche Theoretiker und praktisrhe Arbeiter in 
ein uncl clerselben Person vereinigt sind, sich ein gewi1lser 
Gegensatz in rlieser Person herausbildet. Diese Beobachtung 
konnen wir auch an K r o i s s machen. Der Theoretiker in 
-ihm betont in Ubereinstimmung mit D egera nclo, Val a d e
Ga bel, Schm a l z , Dr. Brunn e r die Wichtigkeit der 
, Aufmerksamkeit" bei m H oren ; auf den Grad cles Hin
horchens kommt es an; auf Grund dieser intensiven 
Aufmerksamkeit m u s s man Horen lernen. Die ,miihsame 
Aufm erksamkeit" spielt eb n eine derartige Rolle, dass ein 
unbefn.ngen er Leser fast zu clero Glauben gefiihrt werden 
kann, clas physische Gebrechen der Taubheit sei an und fur 
sich nicht so schlimm und eigentlich leicht zu ttberwinden, 
die Hauptsache sei eben, den Tauben resp. Schwerhorigen zu 
einer weitgehenden, intensiven ,mtthsamen Aufmerksamkeit, 
zu veranlassen. Der praktische Schulmann dagegen spricht 
aus ihm, wenn er betont: ,Die Wirksamkeit der Auf
merksamkeit hat eine bestimmte zeitliche Grenze; wird 
diese ttberschritten, so stumpft sich unsere Empfanglichkeit 
fiir Reize ab . .... Man muss sich beim Einzelunterricht 
hiiten, die Horttbungen langer als 12 Minuten auszudehnen. 
Dauert der Horunterricht langer, so treten Ermttdungs
e r s c h e i n un ge n auf: Di e Klangbilder der Laute werden 
n icht mehr scharf genug aufgefasst, si€1 konnen nicht mehr 
geniigend lang festgehalten werden; die Unterschiede ver
wischen sich; die L aute werden verwechselt ..... Hiiten 
wir uns, dass wir Taubstummenlehrer uns beim Hor
unterrichte sowie bei ancleren F achern an der Kindesnatur 
nicht ver::;iincligen ! I eh machte di e Erfahrung, dass di e 
ger ing s te Ùberr izun g cles Ohres durch lang ere 
L a u t ii. b un g e n S c h m e r z e m p f in d un g e n erzeugt, dass 
sie clie Lust am Horen erkaltet, class sie das Interesse au 
der akustischen Sprachauffassung abstumpft." Das sind 
W orte d es pralrtischen Schulmannes, un d aus clerselben 
Quelle, der Praxis, ist auch die Endforderung abzuleiten, die 
K r o i s s beziiglich cles Horunterrichts aufstellt, eine Forde
rung, die man geradezu bescheiden nennen muss, und die also 
lautet: ,Durch einen gesonderten Horunterricht, der Ab
::;ehen und Horen gleichmassig beriicksichtigt, lasst sich bei 
einem Bruchteile unserer Zoglinge Be sere:; erreiuhen als 
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bisher, namentlich bei jenen Zoglingen, welche alle Vokale, 
ja ganze Worter und Satze durch das Ohr noch auffassen 
lì:onnen." 

Wir hatten schon fri.iher erwahnt, dass die :M:ehrzahJ 
der Ohrenarzte hinsichtlich der Hori.ibungen resp. des 
Sprachunterrichtes dnrch das Ohr auf dem Bezold'schen 
Standpunkte steht. 

Professor Bezold ist in dieser Angelegenheit ihr Fi.i.hre1·, 
un d man darf wohl von einer "Be z o l d' schen Schule" au.f 
dem Gebiete des "Spracherganzungsunterrichtes" sprechen. 

Vereìnzelt nur :fìnden sich Anschauungen, die von deu
jenigen Be z o l d's etwas abweichen. Zu solchen abweichenden 
Anschauungen ist Dr. Hasslauer bei seinen Unter
suchungen im Wi.irzburger Taubstummen-Institut gelangt. 
Dr. Hasslauer liess die Untersuchung auf die Horfahig
keit fi.i.r die einzelnen Bestandteile der Sprache zunachst 
von den Taubstummenlehrern, in seìner Gegenwart, vor
nehmen. Der Pri.i.fung mittelst der Sprache folgten Hor
pri.lfungen mit der Urbantschitsch'schen Harmonika 
un d der Be z o l d' schen kontinuierlichen Tonreihe. Bei der 
Pri.lfung mit der kontìnuierlichen Tonreihe verzìchtete er 
auf eine Bestimmung der Hordauer fi.lr die einzelnen Stimrn
gabeln, weil nach seìner Ansicht bei den Taubstummen 
sovìel V erstandnis nicht zu erwarten sei, dass man voli. 
kommen eìnwandfreie Resultate erhalt. Auch nach 
Schwendt und Wagner ist eìne verlassliche Bestimmung 
der Hordauer solange nicht moglìch, als di e Art un d W eise, 
wie die Stimmgabeln abldingen, noch nicht vollstandig und 
zweifellos bekannt ist. n W o also eine tadellose Pri.i.fungs
methode noch fehlt, lassen sich dìe erhaltenen Resulta.te 
anch nicht verwerten, hochstens lasst sich der praktische 
Schluss zìehen, class bei langerer Hordauer besser gehort 
wird (Schwendt und W agner), und dieses Resultat ergibt 
schon die Untersuchung mi t der Sprache von selbst. " 
Hasslauer kam bei seinen Untersuchungen zu folgendeu 
Resultaten: 

Pri.i.fung kontinuierlich~ Urbant. 
durch die Sprache. Tonreihe. Harmonika. 

A. rl'otaltaube 
Gehororgane: 91=51,1 %; 97=54,5 %; 103=57,9 %; 

B. Horreste: 87=48,9 %; 81=45,5 %; 75=42,1 °/0 • 
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Bei den Ùbungen mit der Harmonika bemiihte sich Dr. H., 
nicht zu starke Tone mit Nebengerauschen und Erschiitte
rungen cles Bodens zu erzeugen; er vermied auf diese Weise, 
dass die Zoglinge fiihlten statt borten. Von den mittelst der 
Spracbe gepriiften 87 Gehororganen mit GehOrresten bielt 
Dr. H. 40 Gehororgane zum Sprachunterricht durchs Ohr 
fùr t auglich. Bei der Untersuchung mit der kontinuier
lichen Tonreihe fanden sich 42 Gehororgane im Besitze der 
Strecke b 1-g 2

, die nach Bezold bekanntlich zum Er
lernen der Sprache notwendig ist. Von den 40 durch die 
Sprache gepriiften Gehororganen waren 31 im Besitze der 
Be z o l d' schen HorstrBcke b 1-g 2 ; di e anderen 9 wiesen 
sie nicht auf, hatten a ber gleichwohl W ort- nnd Satzgehor 
oder vollstandiges Vokalgehor. Dagegen wiesen 11 andere 
Gehororgane den zur Erlernung der Sprache notwendigen 
Horbereich auf und zeigten teilweise eine sebr grosse Hor
fahigkeit fitr die kontinuirliche Tonreihe, n wahrend die 
namlichen Gehororgane fur die Sprache keinen becleutenden 
Horbereich hatten, zum grossen Teil nur Schallgehor oder 
unvollstandiges Vokalgehor und ganz minimales Konso
nantengehor". Im Hinblick auf di e von ihm erhaltenen 
R esultate sagt Dr. H.: ,Ziehen wir ans den nach den 3 
Metboden gewonnenen Resultaten unsere Schlussfolgerungen, 
so :finden wir, dass diejenigen Gehororgane, die ein ausge
dehntes Horvermogen fiir di e Stiinmgabeltone un d Harmonika
tone haben, auch bei der Priifung fiir die einzelnen Be
standteile der Sprache eiue grosse Horfahigkeit aufweisen, 
wir kommen also mit der Sprachpriifung zu fast den nam
lichen Resultaten, wie bei den a.ndern 2 Priifungsmethoden. u 

Has s lauer ist darum der Ùberzeugung, dass prakti sch 
ùie Untenmchung mit der Sprache an uud fiir sich genligt, 
uud ,dass schon durch die Sprachpritfung allein die Anzahl 
der zum Unterricht vom Ohre aus geeigneteu Hororg<me 
fe l:l tzustellen ist. *) 

Gegen dies e Resultate H a s s l auer s un d seine Scbluss
folgerungen wendet si eh Professor B e z o l d mi t aUer Eut
schiedenheit.**) Er betont, dass das Ergebnis Hasslauer s , 

*) V g l. Zoitschrift f. Ohrenheilkundo 1901, Bd. 38, S. 62- 64. 
**) Vgl. , Ubcr J!'ehl crqu elleu bei der Uutersut:hung des Taubstummen

gehi.irs" , Zoitst:hrift tiir Ohrenheilkumle, Bd. 39, S. 39- 56. 

J 



164 

der sowohl mit der H armonika, wie mit der Tonreiho, mehr 
total t aube Gehororgane festgestellt habe, als mit der Sprach
prti.fung ,in unvereinbarem Wiclerspruch mit den zahlreichen 
Beobachtungen samtlicher bisheriger Untersucher " steht . 
Fiir die H armonika fiihrt er diese Erscheinuug damuf zu
riick, class H . , ihre Tone nur bei n'lassigem unù la.ngsamem 
Druck des "\Vindk::tstens" am<prechen liess und nur in einer 
Ent fernung von ii ber einem halben Meter ; , dass a ber nie
mals irgend ein Sprachlaut gehort werden kann, wo t otale 
Taubheit fiir die 'l'onreihe besteht" , dass hatten seine 
(B e zolcl s) Untersuchungen sowie die Untersuchungen aUer 
anderen Arzte geniigend festgestellt. Die Behauptun g 
Hass lau ers, dass fùr praktische Zwecke di e Untersuchung 
mit der Sprache genùge, wti.nle, wenn sie Annahme fande~ 
, einfach einen Ruckschrit t auf die Zeit vor Existenz der 
Tonreihe bedeuten." 

Di e abweichenden Resultate Dr. H a s s l au e r s sin d 
nach Professor B e zold in F ehlern zu suchen , die H ass 
lau e r bei seinen Arbeiteu sich hat zu Schulden kommen 
lassen. Zu diesen F ehlern gehort, dass die Prftfnng in 
Wti.rzburg von T a ub stumm enlehr ern(!), wenn auch in Dr. 
H asslauers Gegenwart, vorgenommen wurde. , Die H or
prti.fung gehort bekanntlich zu den schwierigsten Aufgaben 
des Ohrenarztes ; und nicht nur die Prufung mi t der Ton
reihe, sondern auch die Prti.fung mit den einzelnen Bestand
teilen der Sprache muss in den Taubstummen-Anstalten von 
ihm selbst ausgefùhrt werden .. W echsel in der Intensit at, 
dem Rbytmus, der Tonhohe, Abweichungen von der Rich
tung der Gehorgangsaxe, mangelhafter V erscbluss des an
ùeren Ohres geben fiir die Sprachprttfun g eine so grosse 
R eibe von F ehlerquellen, dass mit derselben nur nacL 
jahrelanger Schulung vom Ohrenarzte selbst verlassige uud 
gleichmassige Resultate zu erwarten sind." (S. 41) W eiter 
bezweifelt B e zold, ob bei den H ass lau e r' schen Ver
suchen bei Inanspruchnehmen d es einen Ohres der V er
schluss des andern stets ein vollkommener war. In diesem 
Falle - bei nicht vollkommenen Ausschluss des anderen besser 
horenden Ohres - ist aber leicht eine 'l'auschung bei der Prii
fung mit der Sprache moglich, , in s b e s ond e r e w enn 
di e Sprachprùfung t e il we i se den L ehr ern iiberlassen 
wird. " (S. 58) Die Priifungsresultate Ha ss l a u e r s mit ùer 
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Stimmgabelreihe erwecken den begriindeten Verdacht, dass 
sein Anschlag ein unvollkommener gewesen ist, nnd dass 
er infolgedessen nicht iiber die notwendige Intensitat ver
fiigt hat, welche gerade fiir die in Rede stehende Frage 
eine notwendige Voraussetzung sei. B e z o l d ist iiberzeugt, 
,.,dass alle diese Unvollkommenheiteu zn vermeiden gewesen 
waren, wenn Hasslauer, ebe11so wie es die meisten Unter
sucher getan haben, sich vor Beginn seiner Arbeit bei ihm 
personlich iiber c1ie 'l'echnik des Anschlages der ver
schiedenen Stimmgabeln orientiert batte. u (S. 56)*) 

Bei dieser Gelegenheit nimmt Professar Bezold zugleich 
V era n la. sung, ·eiue Stellung zur Priifung mittest der Sprache 
klarzulegen. Der Ohrenarzt Bar n i ck batte in einem Auf
satz: ,., U nter uchuugen vou Taubstummeu u zum Ausdruck 
gebracht, dass di e Ausicht B e z o l d' s , bei der Analyse 
ùes Gehorsvermogens Taubstummer, ausser der Tonreihe auf 
eine Zuhiilfenahme weiterer PriifungsJtlittel, sogar auch der 
Sprache, vollstaudig verzichteu zu kounen, wohl nicht ganz 
zu billigen sei. Dieser Anschauung Barnick's schloss 
si eh H a s s l a n e r in seiner Arbeit n voll un d ganzu an. 
Auch Dr. Oskar Wolf betont, dass B e zold nenerdings, 
im Vergleich zu friiher, die Sprachpriifuug mehr bei Seite 
seLze, da nach ihm ,fiir die Priifung mit der Sprache die 

*) Prol'cssor B c~ o l d gibt in de m erwiihutcn Aufsatz auch cino Bo
lclll'ung ubor ùi Handhabung der SLimmgabcln bcim Gebrauch; clenn 
d io Lutcnsitlit sowohl nls di e Rcinhcit des 'l'ones ist abbangig von der 
l'l bung, wclchc der UnLcrsuchcr si eh i m Anscblag der Gabeln erworbcn 
ltat. Dio ticfstcn hclastcLcn Stimmgabcln wcrdcn mit clem Daumcnbullcn 
ang-cscl•l agou; si c bcfmcl en sich in annahrcncl vertikalcr Haltung. I m 
1\Iomcnt dcs Anscblagens mi.i sscn sic etwas clero Daumenballcn cntgcgen
fallcn, so tlnss sic von sclbst von ihm abspringen. Von der 5. Gabel an 
na t.:h anfwiirts crfolgt Ll cr Anscblag am besten mit clem der 'l'onrcihc 
hoigcgcbcncn liammcr. Dio Gabel darE hori~ontal gcbalton werélcn; clurch 
eli 'SO lhl tung wircl ihre Ampli tudc - bei ihrem vici gcringcrcn Gewicht 
- kaum bcointr>lchti gt. Von don unbclustoten Gnboln, mit clcncn dio 
Jli irdaucr g·cmcsscn wi•·d, wordcn tlio tiofcren cbcnfalls mit dem Daumcn
lmllcn, dio hoh ercn mit clom Hnmmer am oberen Endo der Zinke an
gcschlagcn. \Vlibrend cles Auskling 1 s bat man sie - um so wenig wic 
mi)glich m it der Hancl zu tlampfon - nur ganz leicht in der Mitto des 
SLi ls zwischcn 3 Fiugern zu halton ; sie hangcn mit ihron Zinkeu l'rei 
ahwiirts, ùirckt an clem untcrsuchteu Ohro. In don bciclon Orgel- und 
1Iom Galtonp fcifcltcn wordcn um so rcinerc und st>irkoro Tone orhalton, jc 
gcnaucr dio l'i.it· tlio cim:clncn Tonbé:ih en passcncle 1\faulweite reguliert 
wird . (,Uber ~~chlerquellen" etc. S. 47-51.) 
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Zahlen 1-lOOu genugen.*) Solchen Ansichten gegenùber, 
die, wie Bezold hervorhebt, auch in Taubstummenlohrer~ 

kreisen vertret en seien, betont er seinen entgegengesetzten 
Standpunkt. In der Tat verwirft Dr. B e z o Id auch nicht 
die Prufung mittelst der Sprache, sonderu er erkennt ihren 
W ert durchaus an. Schon 1896 ausserte er sich in dieser 
Beziehung: nAls r egularen un d zu eiuer raschen Ùbersicht 
fùhrenden Hormesser besitzen wir keinen vollkommeneren 
als die Spraehe, insbesonùere sei t Oskar W o l f uns eine 
akustische Bestimmung auch der K onsonanten gegeben hat", 
und feruer: ,Man kann wohl sagen, die Sprache enthalt 
eine so vollkommene Zusammenstellung aUer moglichen Laut~ 
komplexe, dass wir sie fùr unsere Horproben etfinden 
mùsst en, wenn wir sie nicht schon hatten. u **) Be z o l d 
verlangt beides, eine Untersuchuug sowohl mit der 'l'onreihe, 
wie mittehlt der Sprache. n W eder die K enntnis d es Einen 
noch cles Anderu konnen wir fùr die B eurteilung seiner 
(der Taubstumm en) Zukunft und fiir die Entscheidung iiber 
die Art cles ihm zutraglichsten Unterrichts entbehren. u ***) 

A.ls eine ausserordentlich bemerkenswerte Erscheinung 
muss die 'ratsache aufgefasst werden, dass in neuester Zeit 
sich der bekannLe Berliner Ohrenarzt, Professar Luca e 

1 

gegen Be z o l d' s kontinuierliche Tonreihe wendet. t) 
Wahrend bis dahin der wissenschaftliche W ert der Tonreihe

1 

besonders zu diagnostischen Zwecken, in den beteiligten_ 
Kreisen allgemein auerkannt wurde, spricht Dr. Luca E'l 

klipp und klar aus, dass die Feststellung der Horreste durch 
die kontinuierliche Tonreihe und damit auch die darau 
zu zieheuden diagnostischen Schlussfolgerungen durchau~:; 

nicht wissenschaftlich unant.astbar seien. Luca e weist auf 
eine Reihe von Fehlerquellen hin ,mit denen eine solch€1 
minutiose Untersuchung, wie sie Be z o l d verlangt, natur~ 
gemass verbunden sein muss. u Er verlangt, dass die Be~ 

*)O. Wolf ,Dio Horpri.irung mittclst der Spracho", Zeitschrift f. 
Ohrcnhcilk., Bel. 34, S. 289 ff. 

"'"') , Ueber den g genwiirtigcn Stand der Horpri.ifungen." (Zeitschrift 
etc. 1896, Bel. 29.) 

***) Uber F ehlorqucll cn etc., S. 43. 
t) ,Ubcr dcn diaguostischcu \Vcrt der Tonuntcrsuchungcn mit 

besondercr Bcri.icksichtigung der Be z o l cl' schcn , kontinuierlicbcn Ton
rcihe" uucl der von mir gci.ibtcn Untersuchungsmcthocle." (.A.rchiv rur 
Ohrenhcilkuncle 1903, Bel. 57, S. 205-230.) 
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zeichnung nkontinuierliche Tonreihe" als nicht zutreffend 
aufgegeben werden mùsse. , W enu Be z o l d a. a. O. sagt, 
ùass clieselbe nallo fiir uus denkbareu Tone in geniigender 
Stl1rke enthalt", so ist dies vom musikalischen Standpunkte 
a.u:; insofern richtig, als es sich dabei lediglich um die 
chromati::lche Tonleiter handelt. Iunerhalb derselben sind 
jedoch samtliche Tone durch das Intervall eines halben 
'rones von einander getrennt, und kann demnach von einer 
, kontinuierlichen Tonreihe" keine R ede sein. Physikalisch 
unù physiologisch ,denkbar" ist aber noch eine grosso 
Zahl von Teiltonen innerhalb eines halben Tones. In der 
musikalischen Praxis wird die::l dadurch bestatigt, dass es 
Musiker giebt, welche die allerfeinsten Tonunterschiede, 
z. B. 1/so einea halben Tones, noch aufzufassen vermogen. u 

Im weiteren erscheinen Luca e die von Be z o l d be
nut:den instrumentellen Hilfsmittel, die Stimmgabeln etc., 
nicht ganz ein wandfrei. Er betont, dass er schon 187 4 auf 
dio Benutzung von Resonatoren neben den Stimmgabel
untersuchungen aufmerksam gemacht und sie (die Resona
toren) sowohl in seiner Privat-Praxis wie auch in der 
Un i versitats-Klinik sei t langer Zeit benutzt ha be; ebenso 
halt er eine Untersuchung durch musikalische Instrumente, 
durch Pfeifen und Hammergabeln, fiir durchaus empfehlens
wert. N ach Luca e lasst sich der Ausfall ganzer Tonreihen 
sowie die Beobachtung von nLiicken u und nlnseln u erst 
durch die Hinzuziehung der Resonatoren genau feststellen. 
B ei den blossen Stimmgabeluntersuchungen kann auch leicht 
die Moglichkeit einer Verwechselung der Gehorsempfìndung 
mit einer Tastempfìndung eintreten. nEs kommen hier 
namentlich die grossen tiefen Gabeln in Betraoht, deren 
physikalisch lebendige Kraft eine so bedeutende ist, dass 
ihre starken Schwingungen nicht nur im Grifi von der Hand 
cles Untersuchers gefiihlt, sondern auch durch die Zinken 
auf die Ohrmuschel cles Untersuchten als Tastempfìndung 
iibertragen werden." Luca e hebt hervor, dass intelligente 
Schwerhorige diese Tatsache wohl selbst dem Untersucher 
mitteilen, dass sie angeben, sie fiihlen wohl die Vibration 
der Stimmgabel, horen jedoch keinen Ton. Mit Recht 
weist er darauf hin, wie schwer lwntrollierbar die Taub
stummen in dieser Beziehung seien, und er kommt zu dem 
Schluss, dass es nhiernach wohl keinem Zweifel unterliegen 

l 
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kann, dass wir schon bei Schwerhorigen, um so mehr bei 
Taubstummen nur mit grosser Vorsicht diagnostische Schlùsse 
aus unseren Tonuntersuchungen ziehon dùrfen, da dieselben 
von vornherein mit vielen, oft gar nicht zu kontrollierendeu 
Tauschungen verbunden sind, Rechnen wir hierzu die 
gewohnlichen Beobachtungsfehler, von ùenen ich besonders 
diejenigen uenne, welche bei ùem Kranken aus Mangel an 
Intelligenz unù Aufmerksamkeit, ferner durch subjektive 
Gehorsempfindungen entstehen, so leuchtet ein, dass alle 
ùiese Fohler wachsen werùen, je mehr wir uns ins Einzelne 
verlieren unù die gRnze von Be z o l d verlangte 'ronreihe 
anwenden. " Lu cae gelangt zu dem Schluss, class ,die 
Spraehe stets um:er bestes Pritfuug~mittel bleiben wird." 
Bei Taubstummen mùssen uatiirlich alle Vorsichtsmassregoln, 
die eine 'l'astempfindung verhindern, genau beobachte t 
werden. An einem F alle aus seiner Praxis zeigt er die 
Starke der Tastempfindungen bei Taubstummen, eine Er
scheinung, ùie der Taubstummenlehrer in seiner Praxis 
ebenl'alb sehr oft zu beobachten Gelegenbeit hat. In deru 
Lu ca e' schen Falle handelte es si eh um eine 3 7 jahri g 
Dame, die im 12. J ahre vollkommeu ertaubte. E s zeigte 
sich keine Schallempfindung bei ihr, weder b ei den Touen. 
des Tam-'l'am, noch der g 4 Pfeife, noch auuh, wenn ihl' 
laut ins Ohr geschrieen wurde. ,Wird jedoch langsam und. 
gut artikuliert gegen die Ohrmuschel gesprochen, so ist sie 
im Stande, hiu und wieder Worte mit scharfen Durch, 
bruchskonsonanten, wie P apa, wie sie sel bst sagt, ,mittelst 
ùes Gefiihles " richtig zu erraten." -

Die B e zo ld 'schen Bestrebungen haben, wie es b ei 
ihrer Wichtigkeit auch uicht anders zu erwarteu war, ùbet 
die engeren Fachkreise hinaus auch in weiteren Kreisen 
Beachtung gefunden. Zweimal auch schon waren sie Gegen
stand der Beratung in der bayerit-:chen Abgeordneteukammer, 
In der ersten Beratuug - 9. Mai 1900 - fanden sie ein
stimmig di e gross te Anerkennung. Der Abgeordnete S eh u ù er t 
erwartete von ihnen einen Umschwung im Unterrichte der 
Taubstummen, und der Abg. v. Lei s tner hob hervor, dass 
di e B e z o l d' schen U ntersuchungen eiue gro.~se Bedeutung 
fiir ùie Zulmnft des 'raubstnmmen - Unterriehts erlaugeu 
wiirden; beide Redner pladierten fiir eine Trennung der 
partiell Horenden von den total Tauben in den Anstalten. 
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Kultusminister v. L a ndmann erklarte sich mit der Trennung 
cles 'l'aubstummen-Unterrichts einverstanden und stellte die 
Einbringung eines bezuglichen Postulats in Aussicht.*) Die 
spatere zweite Behandlung desselben Gegenstandes (Sommer 
1902) wies nich~. mehr jene iu der ersten Verhandlung zu 
Tage getretene Ubereinstimmung auf; hier zeigte sich viel
mehr ein starker Widerstreit der Meinungen.**) Der Bericht
erstatter Dr. Schadler hob hervor, es sei zum Ausdruck 
gekommen, dass die Versuche mit der Tonreihe wobl hoch
wissenschaftlichen Charakter besassen, aber fitr den Unter
ricbt ni.cht soviel praktische Bedeutung hatten, wie man 
ihnen zuweise. Es handele sich hier um eine Frage, die 
zunacbst noch unter den Facbgenossen und Fachgelehrten 
ausgetragen werden musse, ehe die Abgeordnetenkammer 
durch besondere Bewilligungen zu ihr Stellung nehmen 
und der einen oder anderen Ricbtung Vorschub leisten 
konne. Im weiteren wies er dann hin auf die Versammlung 
cles Bundes der Taubstummenlehrer in Hamburg, in der 
ganz besonders d i e Richtung zum Ausdruck gekommen 
sei, die eine Trennung nach geistiger Fahigkeit fur wichtiger 
und bedeutungsvoller balte, als eine Trennung nach Hor
resten. Fiir die Abgeordnetenlmmmer kame nur die Forde
rung cles 'raubstummenwesens iiberhaupt in ]'rage; aus
geschlossen sei fitr sie, in fachwissenschaftlichen Fragen 
Stellung zu nehmen fiir die eine oder die andere Richtung. 
Er habe deshalb als Referent im Finanzausschuss beantragt, 
die Mittel zur Anstellung weiterer Lehrkrafte fiir den be
sond~ren Unterricht der Zoglinge mit Horresten zu streichen. 
In ahnlichem Sinne ausserteu sich die Abgeordueten W orle, 
Kohl - sie wiesen besonders auch auf Gutachten der 
'raubstummen- Anstaltsdirektoren So der- Hamburg und 
G utzmann-Berlin hin, die eine Trennung nach geistiger 
Befahigung als di e einzig richtige Teilung beim 'l\\ubstummen
Unterricht bezeichneten. - Diesen Abgeordneten gegeniiber 
verteidigten die Abgeordneten Dr. Andrae, v. Leis tnor uud 
Dr. H a u ber di e Be z o l d' schen Bestrebuugen; sie traten 
warm fur eine weitere Forderung dieser Bestrebungen ein, 
wobei aber nicht unterlassen wurde, bei aller sonstigen 

*) Vgl. ,Bliittcr f. ~raubstummcnbildung" 1900, S. 174. 
**) V gl. ,Blti.tter f. T aubstummcnbildung" 1902, S. 257-267 un d 

278- 284. 

l 
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Objektivitat, der Hamburger Taubstumrnenlt>brer-V f'rsamm
lung einige Seitenhiebe auszuteilen un d der Ansclmuung Aus
druck zu geben, dass es sich hier um einen gewissen Zwie
spalt zwischen Nord- und Siiddeutschland gehandolt habo und 
sich in Preussen nur desbalb Stimmen gegen den nSprach
ergammngsunterricht" erboben, weil er seinen Ausgang von 
l\htnchen aus genommen, eine Anschauung, die unsere 
grosste Verwunderung erregt bat, da sie den ablehnenden 
Standpunkt einer grossen Zabl von Taubstummenlehrern 
auf erstaunlich kleinliche Motive zuruckfiihrt . 

Das Bild, das diese letzten bayerischen Abgeordneteu
kammer-Verhandlungeu in ihrem Fiir un d Wider betreffs der 
B ezold'scheu Horiibungs-Bewegung boten, es war ein Abbild 
der Bewegung, wie sie sich in samtlicheu in dieser Angelegen
heit interessierten Kreisen in und ausserhalb Deutschlands 
darstellt. Noch haben wir in dieser Frage uberall ein Fttr 
un d W i der; noch stehen Freunden der B e z o l d' schen Be
strebungen, mit weitgehenden Hoffnungen auf dem Gebiete 
des Sprachunterrichts der Taubstummen, starre Gegner 
gegenuber, die fiir die Praxis wenig oder nichts von ihr 
erwarten. N och lasst sich darum auch kein abschliessendes 
Urteil iiber diese Beweguug abgeben; nur ahnen lasst sich 
ihr Gang, und erst spater wird die Geschichte des Tat1b
stumrnenwesens ihr endgiiltiges Urteil sprechen. Wir aber, 
die wir uns bemi.i.ht haben, ein moglichst objektives Bild 
der ganzen Gehorbewegung und Gehorverbesserung bei 
'raubstummen zu entwerfen, wir sind in der Lage, immerhin 
jetzt schon zum Ausdruck bringen zu konnen, dass die Gehor
bewegung in ihrer Gesamterscheinung nicht ganz ohue 
Nutzen fur unsere Viersinuigen gewesen ist. D.i.eseu Nutzeu 
findeu wir in folgendem : 

l. D.i.e 'l'aubstummenschule ist erneut auf die Horreste ihrer 
Zoglinge hingew.i.esen wordeu, und die Taubstummen
lehrer werden es gew.i.ss als ihre ernste P:flicht erachten 

) 

die Horreste ihrer Schiiler vom Beginn des Unterrichts 
an, und durch alle Unterrichtsstufen hindurch, in ù.en 
D.i.enst der Sprache, soweit es moglich ist, zu stellen. 

2. Es muss als niitzlich und vorteilhaft bezeichnet werden, 
gleichmassig begabte und mit guten Horresten aus
gestattete Schiiler in besonderen Abteilungen zu unter
richten. Ùberall dort, w o dies e Einrichtung o h n e 
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S c h a dignng d e r a nd e r en S c hitl e r und des ge
samt e n inn er en Aufbau es d er S c hul e durch
gefuhrt werden kann, lasst sit' sich warm empfehlen. 

3. Wir nehmen an , dass die dankenswerte Einrichtung von 
Arztekursen in Berlin und Munchen, die wir als eine 
F olgeerscheinung der gesamten Horii.bungsbewegung 
ansehen, einen ausserordentlichen Nutzen ft'tr unsere 
Zoglinge zeitigen wird ; denn wir erhoffen von ihr, 
dass sie 

4.. zu einer regelmassigen Untersuchung und dauernden 
Ùberwachung unserer Zoglinge seitens Speziahl.rzten 
- Ohren-, und besonders auch Augen- und Kehlkopf
arzten - flthren wird und zw<~,r nicht nur in grosseren 
unJ grossen Anstaltsorten, wo eine solche Ùberwachung 
verhaltnismassig lei eh t ins W erk gesetzt werden kann, 
sondern auch in kleineren, abseits gelegenen Anstalten. 
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Berichte. 
l. Bericht Uber die Behandlung stotternder Schulkinder 
in der Stadt Gotha wahrend des Schuljahres 1903- 04. 

Der Sommerkursus fiir spracbgebrechliche Kinder 
endigte mit Beginu der Micbaelisferien. Die ausgewahlten 
14 KinJer (Knaben und Madchen) versammelten sich Diens
t.ag nnd Freitag Nachmittag in der Amtsschule. Die Mehr
:;~,ahl ù.er Schi.tler kam regelmassig zu den ·Ùbungsstunden 
nur bei dreien mussten, da sie ofters uuentschuldigt fehlten, 
die Eltern noch besonders angehalten werden: ibre Kinder 
steLs zu den Ùbungen zu schicken. Dies e V erwarnung ha t 
ù.ann auch geholfen. Ein Knabe wurde gegen Ende des 
Kursu" vom weiteren Besuche desselben dispensiert, da der 
Vater darum nacbgesucht hatte mit der Begriindung, dass 
<las StoLtern seines Sohnes durch die bisherigen Ùbuugs
stunden als vollstandig beseitigt zu betrachten Rei. Der 
Sommerkursus war - wie im Vorjabre - ein Wieder
holungdlmrsus und diente dazu, wiederauftretende Sprach
scbwierigkeiten friiher behandelter Stotterer durch geeignete 
Ù buugen zu beseitigen. Dieser Zweck wurde denn auch 
durchweg erreicht. 
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Der Winterkursus, begonnen am l. Oktober 1903, 
errei ch~e soin Ende mit dem allgemeinen Schulschluss am 
25. lVIarz d . .J. Von den zu di e::;em Kursus ~msgew~ihlteu 

l O Kindern (auch wieder Kuabeu und Maùuhen) musste 
ein Knabe ansge::;<.;hl ossen werden, da er c1ie Ùbun gstnnden 
trotz ofterer V erwarnungen und Si;rafen seitens sei n e!-: 
Direktors fortgesetzt schwanzte. An seine Stell e wurde 
<1esbalb ein Madchen von Neuj ahr 19!l4 an auf dringouden 
Wuusch seines Vaters noch zuguhssen. r:L'aglich wurùe 
eine Stunde geùbt. 

Trotzdem nun, veranlasst durch die im vergangoneu 
Wintcr aufgetreteu e MaHernepidemie, einzeln l·l Kiuder oft 
langere Zeit vomSchull..HJHnch ausge::;ehlossen wenlen musHhm, 
ist es doch gelungen, bei allem (und es waren diesmal 
aul'<nahmsweise fast nur hochgradige Stotterer) ùas Ùbel 
so weit zu beseitigen, ù:tss sie unter Beobacht.ung <lm· 
eingepri.igLen Sprauhregeln und bei Hur einiger Anfmerk
samkeit fehlerfrei uud ohne Austoss zu sprechen imstau ù 
sinù. Dies zeigte sich ganz besonders bei der am 25 . Marz 
abgehaltenen Schlusspriifnng, welcher auch der Herr Ob er
schulrat Prof. Dr. B ac h of bis zu Eude beiwolmte. Man 
muss immerhin bedenken, dass ein anstosslo~es Spreehen 
vor einer grosseren Menge von P ersonen, wio dies ja bei 
einer solchen Schlussprùfung der Fall ist (und gerade in 
diesem .J ahre war die Priifung von Zuhorem sehr stark 
besucht) der beste P ritfstein fùr die Sprechsicherheit eh e
maliger Stotterer ist. 

Auf meinen vVunsch war diesmal seitens der Schul
direktoren die gesamte hiesige L ehrerschaft noch besonders 
eingeladen worden, un<l eine ganze Reihe vou Koll gen. 
war erschienen, um sich aufs neue mi t der Art un d W eise 
bekannt zu machen, wie man stottemde Kinder, die an 
einem Kursus teilgenommen haben und nun frtrs erste 
wenigstens uoch nach unserer Methode zu sprech en habou 
wahrend J es Schulunterrichts zu behandeln hat. Dies~ 
Kinder sind meistens eine Zeit lang der Ansicht, ihre zu
nachst noch scheinbar eigenartige Sprache, welche dm·ch 
das forzierte Tiefatmen, die deutliche Mundstellung beim 
Sprechen der einzelnen Laute und da>; geringe Anschwellen 
des ersten Vokales u. s. w. allerdings vorerst etwas ge
kiinstelt kling t , wiirde auffallen. Sie meinen, die Mit-
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schitler sahen nach ihnen hin oder machten ihnen ihre 
Sprachweise nach ; sie werden dadurch unruhig un d ver
fall en in ihrer Aufregung wiecler in den alten Fehler. Dem 
lcann nun der Lehrer sofort abhelfen, wenn er in aller 
Ruhe, aber bestimmt fordert, dass sie so zu sprechen haben, 
wie es ihnen gelegentlich des Kursus gelehrt worden ist. 
Dass dabei vie] auE clie Art und Weise, besonders aber auf 
<1en guten Willen des Klassenlohrers ankommt, sei nur 
angedcutet. Zu einer vollstandigen Beseitigung des Stotter
leiclens ist es unbedingt notig, dass die Klassenlehrer und 
dor Leiter des Kursus Hand in Hand gehen. Es sind das 
alles so ganz selbstvorstandliche Sachen, aber Hand aufs 
Ilerz, wird nach dieser Seite hin doch nicht da oder clort 
vielleicht gesuncligt zum Nachteile unserer beclauernswerten 
Stotterer? 

Ich habe cleshalb die hauptsiichlichsten Regeln ftir die 
IIanc1 cles Lehrers clen einzelnen Kollegen mit der Bitte um 
genaue Befolgung derselben wahrend cles Schulunterrichts 
tibergeben. 

Auch die 8 Kincler, welche nebenher zu einem Wieder
holungskursus teilnahmen, sind wieder sprachsicher ge
worden. Sie wurclen ebenfalls mit gepritft. 

Die Prltfung erstreckte sich auE Atmungs- und Arti
kulationstibungen, freies Sprechen, Lesen von Siitzen und 
ganzen (und zwar unbekannten) Lesestitcken, Deklamieren 
einzeln uncl in verteilten Rollen und Besprechung eines 
Anschauungsbildes ( das Dorf). 

Samtliche Pruflinge (mit Ausnahme der Konfirmanden) 
nebmen in cliesem Sommer noch an einem Befestigungs
kursus teil. Es wurde gleich nach Ostern damit begonnen, 
uncl vor allem soll das freie Sprechen geubt werden. Ausser
dem werden im Laufe dieses Sommerhalbjahres noch 
Stammler und Lispler besonders beritcksichtigt. Ich halte 
clafii.r, dass bei stammelnden Stotterern zuniichst nur das 
Stottern beseitigt werden darf, das Stammeln aber ganz 
unberilcksichtigt gelassen werden muss; ist ersteres be
kiimpft, dann erst kommt letzteres an die Reihe, beides zu 
gleicher Zeit heilen zu wollen, macht die Kinder nur ver
wirrt uud uusicher und kann dann ungleich mehr schaden 
als ntitzen. Deu Eiuwand, dass man doch bei der Be
haudlung des Stotteriibels siimtliche Lautverbindungen 

.. 
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lautrich tig eini.lben m li.sse, lasse ich in tl iesem Falle nicht 
gelten , wenigstens dann nicht, wenn es sich um schwere 
1!\ ille von Stammeln hand elt. I ch itbersehe die falsch e 
Ausspracho znnachst ganz unù geho tli esem Ùbel erst n ach 
Beseitigung ùos StoLterns en erg isch zn Leibc. Meine -Er
fallrungen un<1 l~ rfolge habon mir bis jetzt recht gegeben . 

E . O l :t s P r. 

11. Erster internationationaler Kongress fUr Schul
hygiene zu NUrnberg vom 2.- 9. Aprii 1904. 

BeriehL von F r an z F r e u z e l, Sto] p i . P om. 

E:,; sind in grosser Anzal1 l von Tagosbhitter n un <l iu 
versehiodenen Zeit ::;chriften mehr oder wenig <'r ausfl'lhrli ch e 
Ber ich te ùber ùou Kongress vero ffentli eh t won1on , !-lO 1l a.ss 

wir uns bei der Fiill e der gehaltenen Referat~e un d Vor
h fi.ge hier nur auf einzelue Mitteilungen, die unser spezi
ell es In teresse verdienen, be 'chranken wolle11. 

D io B e t e ili g un g am K ongress iibertraf die geheg Len 
E n vartungen, denu nieht wen.iger als 1400 'reilnehmer 
wolmtcu don V crhandlungcn bei. F ast a ll e K n l tu r _ 
s t a a t e n der \V el t waren vor treten, natiirlich stellte Deu tsch
laud die meist en Teilnehmer und die meisten R eferent.eu. 
Di e V rhandlung en verteilten si eh auf P l e n a r s i t z ung e n 
und A b tei lun g s si t z u nge n. Die Kongressleitung h n.t te 
zur besseren Ù bersicht dia urspriingliche Gliederung d er 
Arbeit in 11 Abteilungen zu 7 G ru p p e n ver einigt: A) H y
giene der Schulgebaude, B) Hygiene der Internate, schul
l1 ygienische Untersuchungsmethoden, Hyg icne des Unter 
r ich t:::: und der Unterrichtsmittel, C) Hygieuisch e Unter
weisung der L ebrer und Schiiler, D) Korperliche Erziehung 
der Schuljugend, E) Krankheiten und arztlicher Dienst in 
deu Sclmlen, F) Sonderschulen und G) Hygiene der Schul
jugen d a.usserhalb der Schul e, Hygiene der L ehrp erson en 
und Allgemeines. Die Plenarsitzungeu fanden an drei Vor
mittagen (Dienstag, Donnersta.g und Samstag) im Apollo
theater statt ; die Gruppen t ag ten in den R aumen d~r 
K oniglichen I udu :::: trieschul e. Die Plenarsitzungen wurd en 
vou dem Kongressvorsitzend~n, Professar Dr. Gr i es ba c h
Mtihlhausen i. Elsass, geleitet und die Gruppen von ein-
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fiihrenden Vort>itzendeu, welche in der Regel Niirnberger 
Arzte waren. Sowohl fiir die Plenar- als auch fiir die 
G-ruppensitzungen batte clie Kongressleitung einzelne Ehren
prasidenten ernannt, die ihren Sitz an den Pra,sidententischen 
na.hmen und teilweise die Verbandlungen selbst lE~iteten. 

Tu ùeu G-ruppen kamen offizielle Referate und frei an
gemeldete Vortrage zur V erhandlung; di e L eitsatze der 
offiziellen l~eferate lagen gedruckt vor. 

Uns interessiert besonders die Gruppe F (Sonder
sebulen), in welcher iiber anormale Kinder, ihre Erzielnmg 
unù Bildung etc. verhandelt wurde. Angemeldet waren 
fii.r dies e Gru p p e 3 R eferate un d 15 Vortra,ge; gebalten 
wurden in 6 Sitzungen 3 R eferate und l 4 Vortrage. Das 
l. R eferat hielt Hilfs:;chulleiter Frenzel-Stolp i, Pom. 
iiuer ,Die Hilfschul on hir Schwachbegabte". Wir 
bringt'n demnachst das vollstandige Referat in unserer Zeit
schrift und wollen jetzt nur bemerken, dass die Leitsatze 
einstimmig angenommen wurden. 

Das 2. Referat des Dr. Ro se nfeld-Nùrnberg ver
breitete sich iiber ,Kr iippelschulen". Die Ausfiihrungen 
waren sehr interessant und wurden durch stati ·tiscbe Ta· 
bellen iibersichtlich erlautert. Wir geben in Ki.irze d.en 
luhalt des R eferats hier wieder. - Wahrend fiir Blinde, 
'raubstumme, Idioten und Epileptische fast iiberall Sonder
schulen bestehen, ist der Gedanke, korp rlich verkriippelten 
Kiud.ern in eigenen Anstalten einen ihren Fahigkeiten an
gepassten Unterricht zu erteilen, bisher noch wenig ver
wirklicht word.en. E s di.irfte eine derartige Einrichtung um 
so mehr ein allgemeines Bediirfnis sein, als die Zabl der 
Krùppel eine sehr grosse ist. Eine Reihe von Statistiken, 
welche in don J ahren 1897-1904 in einzelncn ùeutschen 
Provinzeu (Schleswig, Rheinprovinz, Sachsen, Schlesien, 
Mitte.l franken) von Staatswegeu dnrchgefiihrt wurden, er
ga ben, dass die Krùppel 5,6 %o der Bevolkerung ausmachen, 
mit etwa l %o kriippelhafter Kinder, ::;o dass in Doutschland 
zm· Zeit etwa 320 OOU Kriippel vorbanden sind -· 253 000 

Erwachseue und 67 000 Kruppelkinder - . Von den Er
wachsenen haben etwa 40 ooo uberhaupt keinen Unterriebt 
genossen, i.iber 100 000 sind nicht in der Lage, sich auch 
nur in der notdi.trftigsten Weise zu ernahren. Auch von 
den sehulpflichtigen KiuJ.ern, welche vollkommeu geistig 
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ge:sund siud , konuen nahezu 7000 nicht den ihnen gebùh
renden Un terricht erhalten. Es lasst sich nun berechne:n. 

' dass nahezu 50 000 Kruppel in Deut.schland einer Erziehunrr 
b 

in Sonderschulen bedti.rfon , um eine Ausbilclung zu erhalte:n. 
' welche ihnen die gewéihnliche Sehule nicht gewahren kan11. 

Die Gruncle, weshalb clie Normalschule fùr Krùppel nicht 
ausreicht, liegen einersei.ts in der Gebrechlichkeit selbst, 
ancl rerseits clarin, class der Schulunterricht der Elementar
sehule allein fùr einen Krti.ppel nieht genùgt, um ihn so 
weit zu fordern, dass er spaterhin im sozial n Leben mit 
den Gesunden konkurrieren kann. Deshalb muss der Krùppel 
sehon in der Schule einen seinen korperlichen Fahigkeiten 
augepassten technischen Ausbildungsunterricht erhalten. Es 
gi bt n un beute schon ùberall Erziehungsanstalten fùr Krùppel
kinder. Das alteste und zugleich einzige staatliche Institu.t 
ist dia Kgl. Zentralanstalt fùr Erziehung und Bildung kruppel
hafter Kinder zu M ti. n c h e n, w el che 1832 gegrti.nclet wurde. 
Alle ùbrigen Kruppelschulen sind Privatanstalten, welche 
zumeist der W ohltatigkeit konfessioneller V ereinigungen ihre 
Existenz verclanken. Ausgezeichnete und namentlich clurch
aus zureichende Anstalten haben die nordischen Lander 
aufzuweisen. Immerhin reichen aber mit Ausnahme der 
letztgenannten Staaten die bestehenden Krti.ppelschulen nicht 
einmal filr den 30. Teil cles vorhandenen Beclùrinisses aus. 
-- R eferont schilderte dann eingehend die Einrichtungen, 
den Lehrplan, clie Unterrichtsmethode der einzelnen An
sta.lten im In- und Ausland. Von deutschen Anstalten v er
dienen namentlich die clrei grossen Muster-InstiLute M ù n
c h on, Nowawes und Crakau genannt zu werclen, von 
ausl anclischen di e grossartigen i n K o p e n h a g e n un d in 
S t o c kholm. - Er wies clarauf hin, wie in diescn Schulen 
93 Prozent der Zoglinge eine vollkommen soziale Selbstan
digkeit erreichen, ein sozialer Faktor, der einen Gewiun 
von Millionen fùr das N ationalvermogen bedeuten wiirùe, 
wenn der Krùppelunterricht allgemein clurchgefii.hri: ware; 
fur Deutschlancl allein waren es jahrlich 80 Millionen Mark. 
Angesichts der Wichtigkeit clcrartiger Einrichtungen mii.s e 
clie allgemeine Durchtiihrung von Sonùerschulen fii.r Krii.ppel 
verlangt werd~n. Es wùrde sich ompfehlen, grosser e Be
zirko resp. ganze Provinzen zusammenzufassen, so class auf 
etwa 2-300000 Einwohner eine Krùppelschule ent.fìele. 
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Der L ebrplan àieser Anstalten batte neben dem Elementar
untorricbt eine sorgfaltige tecbnische Ausbildung zu geben. 
Al:-; Facher dieses gewerblichen Fortbildungsunterricbts 
waren zu bezeiclmen: Scbneiderei, Schuhmacherei, Schrei
nerei, Buchbinderei, Ausbildung zu Schreibern fiir kriippel
hafte Knaben und alle sogenannten weiblichen Handarbeiten 
etc. fiir Madchen. Dane ben solite grosser N achdruck auf 
ausgiebigen 'l'urnunterricht gelegt werden. Auch die Aus
wabl der L ehrkrafte erbeische besondere Sorgfalt. Die 
Aufnahme in die Kriippelschule konne sofort mit dem Ein
tritt in das schulpflicbtige Alter erfolgen; die Auswahl der 
Zoglinge solle durch den Scbul- oder Amtsarzt gescbehen. 
Internate waren zu bevorzugen, zum Teil aus padagogischen 
Gri.inden, namentlicb aber um den Zoglingen neben einem 
speziellen Schulunterricht auch arztliche Hilfe zukommen 
zu Jassen, besonders in orthopadischer Beziebung. In letzter 
Hiusicht ware eine Angliederung an bestebende Heilan
stalten und Polikliniken oder die Anstellung von Spezial
arzten empfehlenswert. - R eferent scbloss seine wohl
er wogenen Ausfiihrungen mit einem warmen Apr ell, allent
halben fiir die Forderung der Kriippelschulen einzutreten, 
da auf diese W eise Tausende, welche jetzt als Bettler ver
k l1 mmern , ;-;u vollwicbtigen, selbstandigen Menscben gemacht 
werden konnten. 

Das 3. Referat des Prof. Dr. Si c king er-Mannheim 
iiuer las ,Sonderklass e nsyst e m der Mannh e im er 
V o l k s s c h u l e n" verdient dio ernsteste Beachtung paclago
gischer uncl mediziuischer Kreise. Bereits in der 2. Plenar
sitz ung batte Referent die allgemeinen Gesicbtspunkto, 
welcho c1ie Organisation grosser Volksschulkorper nacb der 
naLiirlichen L eistungsfahigkeit der Scbiiler wiinscbenswert 
orscbeinen lassen, bekannt gegeben. Wir heben aus seinen 
Darlegungen kurz folgenùes heraus. - Unsere Jugend
erziehung bedeutet fiir jecles Kincl eine gewisse Betii.tigung 
seiner Krafte. Deshalb ist eiue richtige Bemessung nicht 
mu der korr erlichen, sonclern auch der geis tigen Arbeits
leistung in der Schule nach indiviùuellen Gesichtspunkten, 
also nach dem System der , Auslese '~ durchzufiihren. \Vah
rend beim Einzelunterricht sicb diese Frage von selbst er
lecligt, liegt die Sache beim Massenunterricht sehr viel 
schwieriger, be~onders soweit clie Volksschule in Betracht 
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kommt; denn hier handelt es sich um ein Kollektivwesen, 
dessen Glieder clie auseinandergehendsten Befahigungsgrade 
<larstellen. Sehr viel gùnstiger liegt die ganze Angologen~ 
heit fur die hohern Schul en; donn diese konnen sich der 
Elemento mit ungenùgender L eistungsfahigkeit entlecligc:o.· 
Desungeach t t sollen sie bei einer auf di e Differenzieruug 
gorichteten R eform zunachst mitherangezogen werden. Da.s 
hohere Schulwesen weist in seiner heutigen Dreiteilung 
eine Differenzierung im doppelten Sin ne auf: Eine solch 
nach der Qualitat der Hauptfacher und eine solche naoh 
der Beschaflenheit cles Schùlermaterials in der absteigenden 
Stufenfolge - Gymnasium, R ealgymnasium, R ealschnle. 
Unabweisbar ist aber nun eine auf Differonzierung gerichtete 
R eform auch fùr die grossen Volksschulkorper, deren Arbeits~ 
erfolge bisher als durcbaus unzuli:i.nglich zu bezeichnen sind. 
Als Gradmesser dieser Unzulanglicbkeit darf, wie seinerzeit 
bei den hohern Schulen, die Abgangsstatistik genommen 
werden, die darùber Aufscbluss gibt, wieviele Schùler den 
ganzon Schulkursus normal durchlaufen haben . Eine jùngst 
im , Sta t i s t i s c h e n J a h r b u c h d e u t s c h e r Sta d t e" ver
offentlichte Abgangsstatistik der Volksschùler der 44 grossten 
Stadte Deutschlands zeigt, dass minde~tens die Halfte alter 
Schùler ein-, zwei-, drei- und mehrmal Schiffbruch erleiden 
und mit einer triimmerhaften Schulbildung, ohne Gewohnung 
au gewissenhaftes Arbeiten, ins Leben treten . Als besonder 
bezcichnendes Beispiel konnen die Gemeindeschul n Berlins 
angefiihrt werden, an d enen im letzten Jahre kaum 10 v. H. 
der nach Ediillung der Schulpfìicht entlassenen Schuler 
da~; normale Schulziel erreichten. - Eine rationelle Be
handluug der Schùlermassen wird beclingt von der Qualitat 
der L ehrenden, von der Qualitat cles L ehrstofl:s und der 
Beschaffenh eit und Art der Zusammenfassung der Schuler 
in Unterrichtsgemeinschaften. Aus naheliegenden Grùnden 
verfùgen die grossen Stadte uber das leistungsfahigste 
L ehrerpersonal. Viel weniger gùnstig fùr erspriessliche 
Unterrichtserfolge siud die L ehrplane. Diese bediirfen einer 
grii.ndlichen Umgestaltung. Die Stoffbemessung hat sich 
ausschlies~;lich nach den BedùrJnisHeu der Volksscbul
bevolkerung zu richten. Indessen k11nn auch die Er
massigung der Lehrplanforderungen und die Herabsetzung 
Ù0r Sehùlerzahl, mag sie auch auf die Zahlen der Abgang:s-
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statistik giinstig einwitken, den gekennzeichneten Notstand 
nicht beseitigen. Gruudliche Besserung lmnn vielmehr nur 
erfolgcm, wenn auch clie Qualitat der Lemenden bei der 
Klassongliederung und der Gestaltung der Uuterrichts
t~itigkeit vollgewichtig in die Wagschale geworfen wircl. 
Bisher hat man bei der Klassengliec1erung che Unterschiede 
in c1or Bildungsfahigkeit gleichalteriger Kinder nicht be
rflcksichtigt. Diese V erschiedenheiten sind a ber aus mehr
l'achen Grii.nden ganz bedeutende; si e konnten von grossen 
Volks~c1ulsystemen ohne weiteres bori.tcksichtigt werden, 
wenn dit~ zahlreich vorhandeuen Parallelklassenreihen dazu 
benutllt wurden, ahnlich leistungsfahige Kinder gleichen 
Al ters zn homogenen Unterrichtsgemeinschaften zusammen
;;mfassen. Unter dieser Voraussetzung konnten innerhalb 
eines grossen Volksschulkorpers 3 verschiedene Bildungs
wege eingerichtet werden: l) fiir die mittel- und besser
bnf'fihigten Schiiler, 2) fi.ir die massig schwachen Schi.iler, 
i.l) fur die luankbaft schwachen Schùler. Den letztgenannten 
13il<hmgsweg haben bereits 200 deutsche Stadte vorgesehen 
iu c1en sogenauntou Hilfsschulen fiir geistig zurùckge
lJliebene Kinder. In die zweite Bilnungsklasse sind die 
oigeuLlicheu Sorgenkinder der Schule, die alljii.hrlich zuruck
vorsetzten Schiiler, einzuwei~en. Diese neue Gruppierung 
tler Schwachen hat gegeniiber dem bisherigen Modus der 
Rùckversotzung den grossen Vorteil, dass auch diese Ele
meute einen ihrer individuellen Leistungsfahigkeit ent
spreehenden Bildungsweg durchlaufen und den geisttoten
clen, unsittlichen Folgen des R epetetententums eutzogen 
werclen. Die Unterrichtsbedingungen sind: in den Sonder
klassen der Schwachen besonders gtmstig zu gestalten (ge
ringere Schiilerzahl , erfahrene Lebrer, bevorzugte Teil
nahme an den human-sanitaren Einrichtungen der Schule). 
Durch okonomische Ausnutzung der im Gesamtschulkorper 
vorhandenen Parallelklassen kann die bezeiehnete Dm·ch
gliederung ohne Mehraufwand durchgefiihrt werden, wie 
das Beispiel von Mannheim zeigt. Dort ist die Volksschule 
bereits in der angege benen W eise organisiert un d zwar 
zur volligen Zufriedenheit aller beteiligten F aktoren. Zwei 
Mornente sind der Fordernng nach Differenzierung und 
Arbeitsteilung innerhalb der grossstadtischen Volksschulen 
giinstig. Die Anstellung von Schularzten, die aus Griinden 
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der Hygiene fi.lr die erhobenen Forderungen eintreten, unù 
d i e wachsende Einsicht ùer Lehrerschaft, ùa.ss l1er he'Llt.i<Ye 
a.m;gleichende und schablonisierende UnterrichLsbetrieb d:n 
G-esetzen der Psychologie nicht mebr stanù:mbalten verrnag, 
vielmehr nur auf dem W ege der Di:frerenziernng die 
Massenerziehung zur wirksamen Individualisierun g gestei rrerL 
werùen kanll. Nur uuter dem GesichLspnnh:i.: ,S~wn 
cuiqne" ! zuriiek zur Natnr! ki.'mnen Llie grosseu Volkssebul
ki>rper aus ihrer ErstmTtmg befreit werùen . 

Diesen hier kurz skizzierton all gemeinou Ause inauJer 
soLznn gen liess l1Br Refert~llt Lli e nahern MiLteiluugeu ùbel' 
cli o Orgauisation d e r Mannh e imer Volk ssc hul en 
iu ller G-ruppensiLznng tolgeu. Dio Schildorn;Jg der IV[ann
lt einwr Schulverh ~i.lt11is!-le gosehah an ùer Hanù iibersic:htlicLer 
'l'a.hellen, welche aneh dio Bildungsgii.nge eiuzelner Schtd er
Lypeu anscJmnlic:h tlarstellLeu. Der Mannhoirncw Arzj~ DL 
M oses beleuehteto clie Siekinger'sdtt~u Ausl'ùhrn11 rreu 

t:> 

vom hygienisuheu Stanc1punkt.e an~ iu Lreffeud er, ergii.nzeuùer 
vVeise. Nach einer lebhaften D ebatte, welche ùie ~ahlreiche 
Versammlung in reger Spa1mung erhie]f;, wurden folgende 
L eitsatze angenommen. 

l. Die Befahigung der Kinder fiir clie Uuterri ehtsarbeit 
ist infolge pbysiologischer, psychologischer, pathologiscb er 
unJ sozialer BecliugtbeiLeu derm·t verschieden, class es, wie 
die Promo1;ionssLatist;ik lehr1;, unmogliclt isL, die die obligato
rische Volks~chule besucLenùen Kinder innerhal b ùer <Ye-

"' setzlichen Sclmlpflieht nach e i n e m P l an durt.:h den gloichen 
UnteJTi c:ht~gaDg nach clem gleichen Lehrziel Linzufuhren. 

2. Damit vielmehr aueh ùie grosse Zahl der Kiuùer 
mit ùauernd oder voriibergehenù geringer Arbeitsfàhigk it 
w~i.hrend des gesetzlicheu ~ehulhesuches ohne unhygieuisch e 
BelasLuug die ihrer naturlichen Lei~tungs f'iihigkeit ent
sprechende Ausuildung erlangt, hedarf es filr sie b esonderer 
padagogi:;cher und hygieuischer Massuahmeu, clie eine sorg
falti glcl Beriicksicht.igung cles Einzelindividuums verhurgeu. 

3. Die Schiiler eines grosseren Volksschulganzen sind 
m mindestens 3 Kategorien zu gruppieren: 

a) in besser befahigte, 
b) in mincler befi:i.higte (unter Mittell eistungsfahige), 
c) in sehr schwachbef'ahigte (schwachsinnige). 
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Die Bildung besonderer Klassengemeinschaften fiir die drei 
Kategorien ùarf a.us padagogischen, ethischen und sozialen 
Urùuden nicht uach aussen hervortreten, sonderu kommt 
uur in der inneren Gliederung des Schulorganismus zur 
Durchfiihrung. 

Vou cl en 14 in Gruppe F gehaltenen Vortragen konnen 
wir Li er um· iiber die folgenden kurz referieren. - Dr. 
(} utzmann-Berlin sprach iiber ,den Einfluss der 
Se h ul e auf di e Sprachstorungen". Zwei gros, 
l huppeu von Sprachstorungeu, das Stottem und Stammelu, 
siud es, die der Sclmle viol zu schaffeu machen. Zur Be
b i.lll pfuug die:;er Ùbel habeu fast samtliche grosseren Sti:i.clte 
DeuL::H.:hlancls besondere Sprachheilkun;e fiir spraehgeùroch
liche Kiuder eiugericMot, in d.enen ArzLe uud Lehrer in 
gemeiuschaftlicher Arbeit dic Sprachstorungen bekampfe11. 
Dazu hat besonders die auffallende 'l'aLsache viel heige
Ln:lgen, da:;s das Stottem wahrend der Schulzeit unter den 
Kinùem becleutend zunimmt. Statistische Erhebungen lmben 
gezeigt, ùass von je 100 Stotterern auf das Alter von 6- 7 
Jahreu nur 6 %, auf das von 7-H J ahren schon 10 % und 
auf das ll-12 Jahren bereits 15 % entfallen. Die Ur
sachen dieser auffallenden Zunahme sind verschiedener Art. 
Da. es sich bei ùen Stotterern vorwiegend um neuropathisch 
belastete Individuen haudelt, so sind die durch den Schul
uuterrieht selbst bewirkten Reize und Hemmungen als Ur
~; ache anzusehen . Zur Abhilfe geni.tgeu die Heilkurse allein 
nieht. Den L ehrern muss allgemein schon wahrend ihrer 
Ausbildung ein grosseres Vers tandnis fiir die an dem Ùbel 
leiclenden Kinder erschlossen werden. Auch sollen die 
Eltern auf die Spracheutwicklung ihrer Kinder im vor .. 
sehulpflichtigen Alter mit grosserem Eifer achten. Das Ver
standnis der Eltern fl'lr diese Aufgabe zu wecken, ist Sache 
der gemeinsubaftlichen Arbeit der Lehrer und Schularzte. 
-'-- Das Stammeln erweist sich in der Regel weniger hart 
nackig als das Stottern. In einzelnen Fallen von Stammeln 
wirkt bereits der erste Leseunterricht hygienisch so wohl
LaLig, dass dieses Ùbel bald. vollstandig verschwinùet. 
Wiirde der erste Leseunterricht uud der Anscbauungsunter
richt nicht nur auf exaktes, lautreines, sondern auch auf 
langsames, mit richtiger Atemverteilung bewirktes Sprechen 
hiuzieleu, und wiirde ein solches Sprechen auch auf den 
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weitern Schulstufen zielbewusst gepHegt werden, so h:onnt~:~ 
auch die Zunahme ùes Stotteriibels sehr wirksam verÌniede:Q 
werùen. - Abuliche Geùanken brachte auch Dr. S c h l e i s s v 

ner-Prag in seinem Vortrag: Ub er Sprachg e brecheu 
der Schuljug e nd an den d e ut schen Schulen Zù 

Pr ag, znm Ausdruck. Er wies an der Hanc1 ~;Latistischer 
UberRichten die Zunahme der Sprachstorungen in der 
Schule nach und stellte fast die gleichen Fortlernngen Zll( 

Bekampfuug der Spracbgebrechen unter der Schuljugent1, 
wie sie von Dr. Gutzmann in seinem Vortrage aufge,. 
worfen wunlen. 

,N ervositat und Schwachsinn beim Ki.nde iv 
ihr on Bezi e hung e n" behanclelte der Vortrag ùes Dr· 
F ese r-Mitnchen. Rednor fi.i.hrte auR, Jass ma.n bei Kindet-o 
nervose Erscheinungen uud Zeiclten von Geistessehwa.cb.~ 
oft zusa.mmentriflt; es liege ùeshal b di e Frage naeh de:r 
gegenseitigen Beziehnng beiùer naho. Folgeude GesicMs
pnnkte verùienen da bei besonùers l1 ervorgeboben zn werdeu: 
l) Sehwache Beg~tbung bei reùliehem Willen ocler fa.l::wher 
Erziehung {(i.hrt leicht zur NervosiLat durclt Ùberansk e:tr 
gnug oèler {Jbemrbeitung. 2) Schwttcher uud beschran l;:ter 
Gei::; t leistet hypochondrischen Vorstellungen, wie . ie iO 
nus all en gehemmt liegen, geringen oder gar keinen Wièlet
stand. Diese Art der Beziehung fmdet sich mehr bei Er
wachsenen als bei Kind ern, vor allem aber im hohern 
Alter. 3) Nervositat, besonùers wenu sie sich in der FotJ1l 
patbologischer Schuchternheit aussert, kann Dummheit uud 
Schwachsinn vortauschen. 4-) N ervositat; und Schwachsiun 
gedeihen nebeneinauder, zwei Triebe aus einem StamtP, 
auf ùem gemeinsamen Boden der erblicb degenerativen 
ueuropsychopatiscben Konstitution. - Diese enge Verbin
dung zwischen Nervositat und Schwachsiun erfordert de1-n
zufolge bei ùer Benrteiluug und Behandlung schwaehsinniger 
Kinder mehr Rucksicht. Das liesse sich aber nur erreicben , 
wenn mit den Hilfsschulen Internate verbunden wurden, 
in denen se h wachsinnige Kinder der armern Volksldassen 
mit nervosen Symptomen einer zeitweiligen, zweckent
sprecbenden Behancllung unterworfen waren. Nur so konnten 
wir der Nervendegeneration innerhalb ùer Jugend der Gene
ration der Zukunft erfolgreicb begegnen. 

D es weitern sprach Dr. C r o n- Heiclelberg uber die 



185 

,m o rali sc h S c hwa c h s innigen in den offentlich e n 
S c h u l e n ." Er be tonte zunachst di e N otwendigkeit der 
Ausdehnung psychologischer und psychopathologischer Vor
studien der padagogischen Instanzen und verlangte darauf 
die Umgestaltung der Schulsysteme, bessere Instruktion der 
Eltern und ein einbeitlich angelegtes Zusammenarbeiten von 
Schule, Schularzt und Elternhaus. Von der Erfullung dieser 
Voraussetzungen erwartet er, class die sonst leistungsfahigen 
moralisch Schwachsinnigen ihre Erziehung innerhalb des 
Systems der offentlichen Schulen finden werden, dass also 
fur dies e Se h wachen kein Ausstossen aus clem Rahmen d es 
normalen Schulwesens zu erfolgen habe, sondern dass durch 
V ertiefung der padagogischen Arbeit, die zugleich clero 
ganzen Schulorganismus zugute ka.men, der Weg zur Rettung 
der erziehungsfahigen moralisch Schwachsinnigen gofunden 
werden konnte. 

t'Jber epilepti s che Schulkinder, Schulen fùr 
Epil e ptische, Erziehung und Bildung epilep
t i s c h e r K i n d e r etc. wurden mehrere V ortrage gehal ten, 
die teilweise sich in ihren Forderungen schroff gegenttber
standen. Wahrend auf der einen Seite Schulen fur epil Bp
ti f:iche Schuler clringend befurwortet wurden, war auf der 
andern Seite keine Stimmung dafur. Sehr interessant in 
dieser Beziehung waren die Ausfuhrungen cles Englancler::; 
S h u t t l e w or t h- Lonclon, auf di e wir lei der hier nicht 
weiter eingehen konnen. - Dr. W eygancl t-Wurzburg 
sprach ùber nepilepti s che Schulkincler"; er schilderte 
f:òeine Erfahrungen an einem grossern Material von epilep
tischen Kinclern im schulpfiichtigen Alter uncl bemerkte, 
dass clas Bilcl der Krankheit sich ah; ein ungemeiu mannig
falbges erweise. Direkte Storuugen cles Unterrichts durch 
epileptische Symptome, ins besonclere durd1 An falle, seien 
verhaltnismassig recht selten. Angesichts clessen sprach 
sich der V ortJ·agenèle gegen eine generalisierende Behandlung 
der epil eptilwhen Kinder aus, also auch gegen die Einrichtung 
vou Epileptikerklassen uud Epiletikerscbulen. Die epi
leptischen Kinder mussen streng indi viduell behandelt 
werden. Die tief blodsinnigen gebOren in Idiotenanstalteu, 
leicht Schwachsinnige in die Hilfsschulen uud sozial Be
denkliche in Fursorge- Erziehungsanstalten. Kinder mi t 
gehauften Anhtllen und status epilepticus sind rei n arz tlich, 
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moglichst im Bett, zu behancleln, wahrend lrinder mit Ver
einzelten Anfallen ocler leichtern Symptomen sehr wohl in 
der Normalschule, freilich unter oinem entsprochencl in
formierten Lehrer uncl in Fuhlung mit clem Schularzt , 
verbleiben konnen. 

Sanitatsrat Dr. Berkhan-Braunschweig forderte in 
seinem Vortra.g: ,Schul e n fiir epileptische Kincler," 
die Einrichtung selbstandiger Schulen fur Epileptiker, 
namentlich fiir alle diejenigen, deren Anfalle storend fùr 
clen Unterrichtsbetrieb werden ocler nachteilig auf die ancler:tJ. 
Schiiler einwirken. Wir konnen seinen Forderungen un
bedingt beistimmen, und empfehlen die Vorschlage Dr. 
Berkhan's unsern interessierten Lesern zur weitern Be
achtung. 

Der Vortrag cles Dr. Gel p k e- Karlsruhe erorterte clie 
,Beziehungen cles Sehorgans zum angeborenen und 
erworbenen Schwachsinn." Der Vortragencle hatte 
578 psychisch-minclerwertige Kincler der Karlsruher Volks
schulen und der Idiotenanstalt zu Mosbach untersucht. 
Unter denselben waren 70 Idioten, 124 Schwachsinnige 
niedern und héibern Grades und 385 schwachbegabte Schul
kinder, die sich grosstenteils von den Schwachsinnigen 
nnr gracluell unterschieden. Die Untersuchung bestatigte 
zunachst die bekannte Tatsache, class man es bei den 
schwachsinnigen Kindern nicht allein mit psychisch-mincler
wertigen, sonclern auch mit korperlich-defekten Individuen 
zu tun hat. Dr. Gelpke gab die Zahl der Kinder mit 
korperlich -mangelhafter V erfassung ( allgemeine Entwickl ungs
sturungen, Lahmungen, Missbildungen, Sprachstorungen etc.) 
auf 52 % an. Bei den Untersuchungen fancl er gleichzflitig, 
dass die korperlichen Abnormitaten zu :clero Grad cles 
Schwachsinns in direktem Verhaltnis standen. Unter den 
den ursachlichen Momenten spielten nlteh clen Erhebungeu 
bei den hohern Graden cles Schwachsinns die ererbten Eiu
fliisse (Geistes- und Nervenhrankheiten, Trunksucht, Lues , 
Blutsverwandtschaft der Eltern), bei clen niedern Graden 
die erworbenen schadlichen Einflùsse (Rhachitis 24,2 %, 
Skrofulose 19,6 % etc.) und namentlich Veranderungen 
cles Sehorgans die fubrende Rolle. Der Vortragende hatte, 
soweit wie es moglich war, eingehende subjektive und 
objektive Uutersuchungen und Prùfungen der Augen vor-
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genommen und festgestellt, dass die Zahl der Sehdefekte 
eine uberaus sehr grosse war. Nur 30 % der Kinder waren 
im Besitze eines nach jeder Richtung hin tadellosen Seh
organs; die ubrigen 70 % wiesen t eils Sehstbrnngen, teils 
akute ocler chronische Entzundungen 15,8 %, teils Miss
bildungen 12,6 % auf. Die Zahl der schwachsichtigen 
Augen stand i m umgekehrt pr01)0rtionalen V erhaltnis zum 
Grad cles Schwachsinns derart, dass unter den Schwach
begabten die relativ grossto Zahl schwachsichtiger Augen 
= 54,4 % und unter den Iclioten die geringste = 12,8 % 
gefunden wurde. Dazwischen standen mit 44,4 % (im 
Durchschnitt) die Schwachsinnigen. Auf Grund seiner 
Beobachtungen zog der Vortragende den Schluss, dass die 
8ehde.Eekte bei den Schwachbegabten als Ursachliches 
Moment eine grosse Rolle spielen, und dass es daher vom 
hygienischen Standqunkte absolut erforderlich ware, fiir 
eine friibzeitige Korrektion etwaiger Sehstorungen bei cliesen 
Kindern zu sorgen. Dass in dieser Beziehung viel erreicht 
werden kann, vermochte der Vortragende an der H and 
seines Materials zu erweisen. Von 54,4 % konnte der 
Prozentsatz der Abnormalsicbtigen clurch geeignete Behand
lung resp. optischA K orrektion auf 16 % reduziert werden 
- ein sehr erfreuliches R esultat. 

nÙb e r funkti on e lle Prufungen d e r G eh o r
or ga n e in den Hilfsschul e n fur Schwachb egabt e 
z u M u n c b en " sprach Dr. Wann e r-Munchen. Er kam 
unabhangig von Dr. Ge l p k e zu der Feststellung, dass d i e 
schwache Befahigung mancher Schuler aus einem Gehi.irs
ùefekt resultiere ; sobald der bestehende Mangel behoben 
oùer a usgeglichen werde, konnten solche Schi.il er gemein
scltaftlich mit den normal veranlag ten Kindern unterrichtet 
werclon. Der Vortragende demonstrierte einen Apparat, 
welcher ausgezeichnete Dienste bei der Behandlung schwer
huriger Schuler leisten soll. E r erging sich auch cles 
weitern in Angriffen auf einzelue Organisationsangelegen
hflit en der Hilfsschulen, bezweifelte die Hinzugehorigkeit 
mancher Schi.tler in die Hilfsschule, stellte die Erfolge cles 
Hilfsschulunterricbts in Fmge etc. Eine Wiederlegung 
sein r Meinungen und Behauptungen erfuhr er in der sich 
an seinen Vor trag anschliessenden Debatte durch Dr. 
W e h r ha h n - I-Iannover, Kielhorn- Braunschweig, Dr. 
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B e rkhan-Braunschweig unù durch deu B eriuhterst<LLLel.'. 
- Wir konnen Dr. Wanner fiir seine Auregungen dank~ 
bar Rein, aber fiir spruchreif halten wir seine B eh auptun geu 
denn doch noch nicht.. Es haben schon andere Autore:o. 
Versuche nach dieser Seite hin angestellt., die vielfach 
ganzlich resultatlos ausfì.elen uncl in der Regel im Sande 
verliefen. - In B e r 1 in sincl zur Zeit zwei Klussen mi t 
schwerhorigen Kinclern eingerichtet, welehe von eigem; zu 
diesem Zwecke ausgebi ldeten L ehreru unterrichtet werde4. 
Die Schiiler sincl aber sonst zum grossten 'l'eil normal vel'
anlagt uncl haben bisher sehr erfreuliche F ortschritte g~
macht. E s war mir Gelegenheit gegeben, mich von Ùl:l r 
gebesserten Horfahigkeit einzelner Kinder I ersoulich zu ùbet
zeugen; trotzdem ist cEe ganze Angelegenheit n oeh mi t cÌU CJr 
grossen Vorsicht zu behandeln, weil keine abgeschlossen~n 
Erfahrungen vorliegen. E s ware verfehlt, aus einzelnen ge
lungenen Versuchen Kapital zu schlagen; das wi:i.rde offenbar 
eine verfriihte Reklame vornherein bedeuten. -

Recht lehrreich und beachtenswert war der Vortru,g 
des Hilfsschulleiters Kielhorn- Braunschweig, welcher 
,die Gesundheitspflege in der Hilfssc hule" be
handelte. Er sprach i:i.ber die aussern und iunern B e
dingungen, die vom hygienischen Standpunkte an èlie 
Hilfsschuleinrichtungen gestellt werden mi:i.ssen, damit di 
Hilfsschulen auch in gesundheitlicher Beziehung ihre Attf
ga.ben ·ganz und vollkommen zu erfi:i.llen vermochten 
Seine Anrogungen waren in vielen Sti.i.cken sehr zeitgemass 
un d verdienen darum praktische V erwirklichung. Dio 
Leitsatze cles Vortrages fanden einstimmige Ann ahmo. -
E s war wahrend der g esamten Verhandlungen zu bomt>rk n, 
ùass das Gebiet der Sohwachsinnigenbildung, ins besondert 
die Hilf11schulfrage, immer wiecler von n euern in die Be
sprechungen hineingezogen wurde. Die E rorterungeu da
riiber fùllten oft ganze Diskussionen aus und waren sohr 
fmchtbar. Sehr viel zur Belebung der DebaLton t.rug d c-}l' 
Vorsitzende des ,Verbandes d e u ts e h er Hilfs schul o11u, 
~Ladtschulrat Dr. Wehrhahn-Hannover, bei, weleher ·oln· 
oft das W or t ergriff un d belehrend un d anreg ml zur 
Sache sprach. 

Einen interessanten 
drian- Wien uber die 

Vortrag hielL Hauptlehrer B a.l
,Gesuud.heits pfloge ta.ub-
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st umm er Kind e r." Er wies darauf hin, dass mit der 
'J\mustummheit nicht selten kth pediche Schwache, maugel
hcLftc Korperentwicklung und Kranklichkeit, teils ererbt, 
Loils al::; unmittelbare :B'olgcerscbeinung unzureicbender Er
nilhnmg, mangelhafter P:fl.ege und gesundheitsschaùigender 
W olmungen, ven1int sind. Es w are J aber vor allem auf 
V 'rringerung der Ursacheu der Taubstummheit uud ihrer 
h1lufigen Hegleiterscheinungen durch Verbesserung der 
Lebeu::;bcclingungen der grossen Mttssen der Bevèilkenmg 
himma1·beitcn. Sittliches und kèirperliches Unheil, sowie 
viele Gebrechen kèinnten zum grosseu Teile verhiitet 
w nlen durch die Errichtuug vou R ettungshausern fi.i.r Jie 
Kinder des Elends. Solange aber nicht die Ursachen ùer 
'J'aubstummheit gri.i.ndlicb. genug bekampft werden kèinnen, 
miisseu wir wenigstens die nachteiligen Folgen derselbeu 
auf Lei l> un d Se el e der Gehèirlosen teil weise aufzuheben 
o<ler Joch abzuschwachen suchen. Dieses konnte durch 
(:huuduug vou P:fl.egestatten fii r noch nicbt schulp:fl.ichtige 
Laubstnmme Kinder armer Elteru gescheheu. Hauptauf
gabc :,;olcher Pflegeansta.lten w~lre W artung uuù Korper
pflege der kleiueu Sehiitzliuge. Auch Geist und H erz 
milssten iu diesen Statten , die Familiencharakter tra.gen 
sollten, vor Versumpfung und Verèidung bewahrt werden. 
- Der Vortragende sprach sich noch des weitern iiber 
derartige Eiurichtuugen aus und verbreitete sich dann iiber 
~pczielle hygienische Massnahmen, die bei der Erziehung 
und Ausbildung der Taubtummen zu beachten wareu. Er 
erutete reichen Beifall fiir seine Ausfuhrungen. 

Von den in den Plenarsitzungen gehaltenen Vor
Ldlgen verdient neben dem Vortrage des Dr. Sickinger
Maunheim noch de1jeuige des Prof. Dr. Liebermann
Hudapest i.i.ber die nAufgaben und die Ausbildung 
v o n S c h ula r z t e n" besonders erwahnt zu werden. N a eh 
Heineu Darlegungen sollen sich die Aufgaben der Schularzte 
nach clen Zieleu richten, die man mit der schularztlicheu 
Einrichtung verfolgt. Das Hauptgewicht darf nicht allein 
n.uf die spezifìsch arztliche Tatigkeit des Scbularztes gelegt 
werùe11 1 vielmehr soll dieser auch in der Lage sein, seinen 
I ilichtcn als bygieuischer Sachverstandiger und als Rat
geber der Schulleitung und cles Lehrkorpers nachkommen 
zu kèinnen. Diesen Aufgaben entsprechend muss sich die 
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Ausbilclung der Schuhi.rzte nachst der speziell arztlichell 
auf dio wissenschaftlich e Hygiene und die Pada~ 
go gik erstrecken. Der Schularzt soll auch Lehrer und 
zwar Lehrer der Gesundheitsp:flege sein. Insbesonùere ware 
eine wissonschaHlich- hygienische und padagogische Ans~ 

bildung, fitr welche ein besonderer N achweis beigebrachl 
worden miisste, von don Schularzten zu forclern. - Zt1 
wiinschen ware es, dass die Forderungen des Vortragende:Q. 
auch bei uns Verwirklichung fandon, dann stande es sich e:t.' 
vid besscr um unsere schulhygienischen V erhaltnisse ilì, 
hohen um1 niederen Schulen. 

Die auswartigeu Teilnehmer des Kongresses erhi elLeJ:ì 
a.ls F estgabe eine vom Ortsausschnss gestiftete F es t, 
Hchriit, welche cinen 187 Seiten starken, prachtig aus, 
gestatteten Folioband bildet. Der InhaH betrifft Nùrn~ 

bergor Schulcn und Schnlgesundhoitspflege in Niirnberg 13 

Schnleu. Ùberhaupt wurden die rl'eiluehmer mit Druck
sachen, Prospekton, ]'lugschriften etc. im reichsten lv[af;Se 
bedacht, so dass mancher tagelang mit L ektiire verseheh 
sein diirfte. Als oine ausserst zweckmassige Einrichtuu~, 

die viel zur leichteu und schnellen Orientierung d er T eil
nehmer beitrug, erwies sich die H erausgabe von offizielle:n 
Tagoblattern. Dass alles so wunderschon klappte und wohl
georùnet von statten ging, ist zum grossten 'l'eile auf d&.s 
Konto der Tageblatter zu setzen. -

Mi t dem Kongress war eine r eichbeschickte s c h u l
hygienische Au s ste llung verbunden, die in den 
Raumen der Konigl. Industrieschule in sehr zweckent
sprechender Weise untergebracht worden war. ,In t e l.·
n a t i o n a l" allerdings konnte si e kaum bezeichnot werdeu, 
denn in der Hauptsache waren es deutsche Regierungeu, 
Gemeinden, Schulbehorden, Anstalten und Firmen, welche 
sie beschickt hatten. Andere Staaten waren nur in sehr 
geringem Masse an der Ausstellung beteiligt. 

Die Raume der Ausstellung waren fast fortwahreud 
von einer lernlustigen Menge belebt, denn es gab im ganzen 
genommen recht viel zu sehen und zu betrachten. Viel 
Bewunderung fanden die Schiilerarbeiten der Mi.inchener 
Zentralanstalt fiir E rziohung und Bildung kriippelhafter 
Kinder un d di e ausgestellten Sachen d es rr r ii per' schen 
Erziehungsheims zu Sophienhohe bei Jena. Uns inter~ 
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essierten auch die photographischen Aufnahmen der Hilfs
schuleinrichtungen zu Miihlhausen im Elsass und zu 
Braunschweig; besonders bot eine Photographie aus 
Mi.Lhlhausen, die eine Lehrerin im Kreise ihrer Schutz
bcfohl nen darstellte, ein sehr niedliches Bild. Salve Caritas! 
- Die meistcn ausgestellten Gegenstande standen wohl in 
irgcnd einer Beziehung zur Schulhygiene, ab er e waren 
auch Sachen vorhanden, bei d nen ùerartige Beziehungen 
!:lehr ferne lagen. So erstand ich auf der Ausstellung fitr 
fiir meine Fntn ein recht praktisches Sparschal- und 
Schnibbelmcsser, mit dem sie sehr zufrieden ist, und fiir 
meiucn Juugen einen P atentkreisel, der ihm grosses Ver
gniigen bereitet. E s waren also auch auf der Ausstelhmg 
Ge!:!chafte zu machen - eine Begleiterscheinung - die 
wohl allerorten anzutreffen sein durfte. 

Fi.ir Vergnttgen, Unterhaltung, Bequemli ch
k e i t etc. hatte die Kongressleitung, insbesondere a ber der 
Nttrnberger Ortsausschuss, im reichsten Masse gesorgt. In 
ùer Industrieschule waren eiu Postamt, eine Restauration, 
ein L esezimmer und verschiedene Toiletten eingerichtet. 
Drei grosse Konzerte, ein Festspiel und verschiedene andere 
Veranstaltuugen, Besuche, Fiihrungen etc. wurden den 'l'eil
nchmern geboten. Die Stadt selbst, die entschieden zu den 
schonsten Stadten Deutschlands gerechnet werden muss, 
gewahrte den Besuchern auf Schritt und Tritt immer neue 
fesselnde Reize; es ist kaum moglich, all die eigenartigen 
Schonheiten der festgebenden Stadt wiirdigend hervorzu
heben. Ausserordentlich befriedigt haben samtliche Ein
dri.icke und Veranstaltungen, so dass wir den Niirnbergern 
zu grossem Danke verpfl.ichtet sind. 

Es muss mit Befriedigung konstatiert werden, dass die 
A.rbeit der V o l k s s c h u l e un d ihrer .Lehrer itberall di e 
gebiihrende Beachtung fand. Volksschullehrer hielten 
Referate und Vortrage neben den gelehrtesten und be
riihmtesten Professoren und fanden dieselbe Wiirdigung 
wie diese. Selbst zu Ehrenprasidenten wurden einzelne in 
manchen Gruppen ernannt, eine A.uszeichnung, die uns 
mit Genugtuung erfitllen muss. Dadurch wich der Niirn
berger Kongress vorteilhaft ab von der vorjahrigen Bonner 
V ersammlung, auf welcher kaum ein einfacher Elementar
lehrer beachtet wurde. - Dieser Kongress bot ausserdem 
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eine ausgezeichnete Gelegenheit, die hervormgenùsten Ge
lehrten uncl Forscher kenueu zu lomen uucl r eihte sich 
wi'trùig den bedeutungsvollsteu Kundgebungeu n.uf doro. 
Gebiet:e der Jugem1erziehung uud Jugenclftirsorge an. 

Der II. Interua.tionale Kongress fiir Schulhygiene soli 
in der ersten Augustwoche cles J ahres 1907 zu Lonùon 
tagen. Sir Laud e r Brunton·London, Deligi erter des 
Royal College of Physiciuns, wurde znm l. Vor::;itzendeu 
<los nachsten Kongresses ernanut. Dr. M a t h i e n- P aris 
richtete an ùen Kongress ùie Bitte, ùen Ili. Kongress 19LO 
in Fraukreich, unù zwar in P tt r i s , abzuhalt.eu. :I!""rankrei.ch 
uud Paris wii.rden deu Kòngress brùderlich ihre 'l'ore offneu. 
Die internationalen Kongresse seien geeignet, dio Bault 
der Freunc1schaft zwischen den L ehrcrn aller Lander zu 
festig n und unter deu Gesichtspunkten der HumaniLlit 
dem Elend in den Schuleu f1.bzuhelfen. Alleu rrei.luehmern 
wird clas Gefùhl unausluschlicher Dankbarkeit gegen 
N ilr n ber g gemein se in; ebenso gebùr t gro~::;er Da n k ù 1' 

ges<~.mten Kongressleitung unc1 allen Referenten. M <.l.ll k~tlu 

sicher behaupten, dass die V erhandluugen a.uf der Huhe 
der Zeit stanclen; jederman ha t gewiss neue Anregungeu 
orhalten un d neues Wissen erworben. M o c h t e n n un d i e 
Errungenschaft e n der Verhanùlung eu zum Segeu 
d e r gesamten Schuljugenù baldige Verwirklichung 
finden! 

Druck von R. An gerstcin, Wernigerode n. H. 
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Di e Hilfsschulen fLir Schwachbegabte. *) 
Von F ran z Fr e nz el , L eiter der Hilfsschule zu S t olp i. P. 

(Schluss.) 

Man hat diesen Ùbungen, welche eine charakteristische 
Besonderheit d es Hilfsschulunterrichts bilden, als S i n n e s
uud U n te r s c b e idun g s ftbung en einen wichtigen Platz 
in dem Lehrprogramm der Hilfsschulen zugewiesen und fur 
ihre zweckmassige Pflege verschiedene Anweisungen ge
schrieben. Mit den Sinnesubungen gehen H and in Hand 
die Ù bungen an farbigen F ormenbrettern, an Legetafelchen, 
Legeringen, L egestabchen, Wurfeln, Ballen etc., wodurch 
auch gleichzeitig das Un t e r s c he id ung s v e rm o g e n, die 
Grundlage aller intellektuellen Betatigung, entwickelt und 
gepflegt wird. J ederzeit bleibt da bei zu beachten, dass die 
i n d i v i d u e ll e n p s y c h i s c h e n D e f e k t e o der A u s -
art un ge n der Schuler Ausgangspunkte aller Massnahmen 
bilden mussen . Das eigene kindliche Empfì.nden, Denken 
und Fiihlen soll weitgehende Beriicksichtigung fì.nden ; auch 
sin d die Schuler erst zu einer zweckmassigen Mi tbetatigung 
im Unterrichtsbetriebe zu fuhren, spater zu einer erspriess
lichen Selb s ttatigkeit. Das Prinzip der Selbsttatigkeit 
hat eine hohe Bedeutung fur unsere Schuler . 

*) Offì zicllcs Rcfcrat in Gruppe F cles I. I ntcrnatioualcn Kougrcsscs 
fii r Schulhygienc zu Niirnborg am 6. Aprii 1904 gehalteu. 
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Es ist dringend zu verlangen, dass vor dem Beginne 
der Sinnes-, Unterscheidungs- und Formttbungen eine 
genaue arztli c h e Untersuchung der Korperorgane 
in jedem ei.nzelnen F nJle vorgenommen werde. Die Ergeb
nisso der Untersuchung sind dem Erzieher zu unterbreiteu, 
damit er von F all zu F all seine ~ondermassnahmen treffen 
kaun . Wie wertvoll clerartige Untersuehungen seiu konnen, 
mag folgendes Beispiel zeigen. Ein Arzt ha t te bei einer 
Untersuchung festgestellt, dass einem Kinde das erkennende 
s~lhen in der Ebene nicht moglich war. Er empfahl zur 
Beseitigung dieses Defekts Sehiibungen mi t dem Stereoskop 
auf besonders hm·gestellte Stereoslwpbilder unter Beob
achtung eines bestimmten Ganges. Dieses Verfahren war 
schliesslich von Erfo1g begleitet; das Kind erlernte allmahlich 
clas Sehen in der vorher nicht gekonnten \Veise. Nach 
Besoitigung dieses M::mgels hob sioh die gesamte Verfa.ssuug 
des Kindes, es zeig te sich gei stig gebessert und wRr weitern 
unterrichtlichen Einwirkungen zuganglicher als vorher. 

Im fernern Verlauf der hier bezeichneten Ùbungen 
bieten Spiele, Beschaftigungen, Arbeiten, Bilderbetrachtuugen 
und W anderungen gee.ignete Mittel fi.ir eine fortschreitende 
Gymna stik der Sinnesorgan e. Es sind auch Ùbungen, 
die den Gebrauch mehrerer Sinne zugleich erfordern, in 
zweckmassiger W eise anzustelleu. Bei allen Massnahmen, 
die zur Anwendung gelangen, ist selbst scheinbar gering
fttgigen Umstiinden, Auffalligkeiten, Erscheinungen etc. die 
grosste Aufmerksamkeit zu schenken. Man kann mitunter 
in Staunen ttber die falschen, eigenartigen, oft in hochstem 
Grade naiven Auffassungen unserer Schttler geraten. So 
behauptete ein Knabe, der I-Iahn habe nur ein Auge, weil 
das Bild des H ahnes nur ein Auge aufwies. Dass das andere 
Auge sich auf der andern Seite befinden mttsse, wollte ihm 
gar nicht einleuchten. Ein anderer Schiiler zahlte anstatt 
der Wiirfel eines Rechenapparates die die Wttrfel von ein
ander trennenden Holzleisten. Ein Kind sagte von einem 
ne ben dem Stuhle stehenden Schiiler, er si t z e auf dem 
Stuhle, ganz gleich, ob dieser vor, hinter oder an dem Stuhle 
stand. N o eh komischer wirken ihre Ausserungen, wenn si e 
sohon einige Fortschritte in der Bildung gemacht ha ben; 
so wusste ein Schttler zu erziihlen, dass der Frost in der 
Grube wohne. Diese Beispiele mogen zeigen, wie unsere 
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Aufmerksamkeit bei der Bildung der Schwachbegabten auch 
auf Nebensachlichkeiten und Selbstverstandlichkeiten ge
richtet sein muss, ein Umstand, der bei der Erziehung voll
sinniger Kinder weniger ins Gewicht fallen wird. Die 
Erzieher dieser Kinder lernen derartige Seiten an einer 
Kindesseele oft nur sehr :fluchtig kennen. 

Wie schon angedeutet, fìnden wir bei schwachbegabten 
Kindern sehr haufìg einen ausserst mangelhaft entwickelteu 
Formensinn; aus cliesem Mangel erwachsen dem Schreib
und LeS~eunterrichte ungeheure Schwierigkeiten. Sover
schiedenartig diese Unterrichtsbetriebe in der Hilfsschule 
auch noch gehandbabt werden, umso deutlicher lassen die 
Massnahmen, welche zur Bewaltigung des Schreibens und 
Lesens getroffen werden, erkennen, dass man uberall bemuht 
ist, Mittel und W ege zu erfìnden, welche geeignet erscheinen, 
die Schwierigkeiten auf ein geringes Mass zu reduzieren und 
der minimalen Auffassungsfahigkeit der Schuler Rechnung 
zu tragen. Es sei hier nur an die Verwendung beweglicher 
Bnchstaben, an deu Gebrauch der Bilderschrift und des 
grossen lateinischen Alphabets, an die Versinnlichung der 
Lautzeichen, an die Benutzung verschiedener stutzeuder 
Hilfsmittel bei m Schreiben etc. erinuert; alle diese Mass
nahmen sind Sondermassnahmen, derer die Volksschule 
ruhig entraten kann. 

Nicht selten sind bei schwachbegabten Kindern 
S p r a c h sto r unge n mannigfacher Art, ja selbst ver
schiedene Formen von S p r a c h l osi g k e i t vorhanden. 
Diese Begleiterscheinungen der schwachen Begabung er
fordern Sondermassnahmen zu ihrer Behandlung, wie sie 
in keiner andern Erziehungsanstalt vorkommen und An
wendung fìnden . Es wird bei uns nicht nur ein S p r a c h
un t e rri c h t notwendig sein, der das Sprachvermogen d or 
Schiiler zu fordern hat, sondern es muss auch ein Sprech
unterricht hinzukommen, der sich die Verbesserung der 
Aussprache zur Aufgabe stellt. J a, in manchen Fallen 
wird sich die Notwendigkeit ergeben, die sprachliche Aus
bildung von ihren ersten Anfangen an unter gleichmassiger 
Berucksichtigung der logischen und physiologischen (arti
lrulatorischen) Seite der Sprache zu begrunden und fortzu
fuhren. 



196 

Aus diesen Darlegungen folgt auch, dass der gesamt.e 
Sach- und Sprachunterricht der Hilfsschule in seinem 
Betriebe andare Wege verfolgen muss, als sie derselbe 
Unterricht in der Volksschule beschreitet. Wir werden 
vor allem in unsern Schulen einen selbstandigen Sach
un t er ri ch t a uf anscha uli ch er G rundlag e betreiben 
mussen, der auf den untern Stufen den wichtigsten Unter
richtsgegenstand zu bilden hat. Wo es sich darum handelt, 
Schwaches zu kraftigen, V ereinzeltes un d Zerstreutes zu 
sammeln und zu befestigen, muss eine Konzentration nach 
sachlichen Gesichtspunkten stattfinden. Der Sach- und 
Sprachunterricht auf anschaulicher Gnmdlage erscheint am 
geeignetsten, einen wirksamen Konzentrationspunkt zu 
bieten, weil er auf die Ausbildung eines einheitlichen Be
wusstsoins abzielt. Solche Massnahmen sind in hervor
ragender \Veise bei der Erziehung der Schwachbegabten 
zu borticksichtigon. 

Das Prinzip der Anschauung behalt in der Hilfsschule 
fi.tr allo Unterrichtsgegenstande bis zu den obern Stufen 
volle Geltung; die Grundsatze der Anschaulichkeit werden 
hier immer wieder beachtet werden mi.tssen. Der gesamte 
Unterricht in der Hilfsschule soll darum abweichend vou 
clero der Volksschule mehr Be o ba c h tungs- und Er
f a h r u n g su n t erri c h t als Geistesgymnastik sein, eine 
charakteristische Eigenart, wodurch die Hilfsschule sich 
hauptsachlich von der Volks>;;chule unterscheidet. Wenn 
man no eh die haufigen W i e d e rh o l unge n und di e kleinen, 
oft kaum merklichen Fortschritte im Unterricht, welche 
bei uns stattfinden, in Betracht zieht, so kann die R eihe 
der charakteristischen Merkmale cles Hilfsschulunterrichts 
noch um einige vermehrt werden . Auch der Umstand, 
dass der Lehrer in vielen Fallen neue Mittel und Unter
richtsgri:ffe ersinnen muss, um Licht in die dunkeln 
Kopfchen seiner Schtiler zu bringen, fi.thrt zu Sondermass
nahmen, die der Volksschule ganzlich unbekannt bleiben 
werden . Nicht selten verlangt es die eigenartige Ver
fassung einzelner Schi.tler, dass sich der Lehrer lil.ngere 
Zeit einem Kinde ausschliesslich widmen muss, um sein 
Interesse zu wecken un d sein V ertrauen zu gewinnen. 
Ùberhaupt wird der gesamte Unterrichtsbetrieb in der 
Hilfsschule sich in vielen Sti.tcken wesentlich anders ge-
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stalten mi.tssen als in der Volksschule ; wir haben es eben 
mit Ronderindividuen zu tun, daher sind auch Sondermass
nahmen fi.tr ihre Bildung und Erziehung notwendig. 

Es ist schon vorher bemerkt worden, dass zur Aus
bildung der motorischen Funktionen bei unsern Schi.tlern 
gewisse Ubungen zur Anwendung gelangen, die nebenbei 
auch der korperlichen Erziehung wegen betrieben werden. 
In hoherm Masse wollen diesem Zwecke die turnerischen 
CTbungen dienen, von denen das eurhythmische Turn en 
als die wichtigste Massnahme besonders hervorgehoben zu 
werden verdient. Bei dem eurhythmischen Turnen werdeu 
gewisse Gruppen von Freii.tbungen unter Begleitung stark 
rhythmischer Musiksti.tcke ausgefi.thrt, wobei die Musik die 
Folge der Ùbungen bestimmt und regelt. Solche Ùbungen 
sind von grossem Einflusse auf die Entwicldung der moto
rischen Fahigkeiten, namentlich aus dem Grunde, weil 
dabei die Koordinationsfahigkeit bestimmter Muskelgruppen 
entwickelt und gei.tbt wird . Keine anderen Ùbungen sollen 
nach dem U rteil erfahrener Arzte zusammengesetzte Be
wegungen mehr gelaufig zu machen vermogen als die 
eurhythmischen Turni.tbungen, sie sollen sogar von direktem 
Einfluss ... auf die graue Substanz des Zentralnervensystems 
sein. Daraus resultiert die hohe Bedeutung, welche dem 
eurhythmischen Turnen im Dienste der Schwachsinnigen
Lildung beizumessen ist. Daher mi.tssen zweckmassige 
korperliche Ùbungen in dem Lehrprogramm unserer 
Schulen weitgehende Berilcksichtigung finden . 

Bezilglich der Erzi eh un g der Schwachbegabten sinù. 
ebenfalls Sondermassnahmen vorzusehen, die wir auf der 
Unterstufe der Hilfsschule als An s ta nds- und Schi ck-
1 i c h k e i t s il b unge n bezeichnen wollen . Vollsinnige Kinder 
eignen sich gewohnlich schon im Eltcrnhause und im Dm
gang mit ihresgleichen die einfachsten Austandsregoln an 
und beobachten dieselben, wenn sie zur Schule kommen. 
Bei unsern Schillern besteht in der R ogel ein Mangel in 
dieser Beziehung, der wirksamer durch regelmassige Ge
wohnungen, weniger durch Belehrungen Zll beseitigen ist. 
Formeln haben fi.tr schwachbegabte Kinder wenig Be
ù.eutung, es muss vielmehr bei ihnen die konkrete Er
fahrung hinzukommen. Es geht nicht selten die beste 
Behandlung eines Gesinnungsstoffes spurlos an ihnen vor-
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iiber. Man muss deshalb im Unterrichte, wenn es nur 
irgendwie angebracht erscheint, Situationen zu schaffen 
suchen, um dabei den Schiilern Gelegenheit zu bieten, die 
entwickelten L ehren zu betatigen. Es wird nicht viel 
niitzen, wenn man ihnen z. B. bei der Behandlung des 
Lesesti.i.cks: Di e beiden Ziegen, di e L eh re giebt: , Weicht 
auf der Strasse allen Menschen hiibsch aus !" Sie werden 
nach wie vor in der iiblichen W eise die Menschen an
rennen, wenn in der Schule das Ausweichen nicht praktisch 
mi t ihnen erprobt wird. Ganz in derselben W eise wird 
die Lehre: ,Wohlzutun und mitzuteilen vergesset nicht, 
denn solche Opfer gefallen Gott wohl !" fruchtlos verhallen, 
wenn ihnen keine Gelegenheit zur praktischen Betatigung 
des Wohltuns geboten wird. J e passender und vielseitiger 
ihnen Situationen zur praktischen Betatigung der ent
wickelten Lehren geboten werden, desto nacbhaltiger und 
wirksamer werden sich dieselben in ihre Seelen eingraben 
und heilsame Friichte bringen; denn auch bei den Schwach
begabten trifft es zu : ,Nur die Erkenntnis fruchtet, die 
unter Kampf und Widerspruch tief in der eigenen Seele reift." 

Bei der V errichtung von Handlungen, w el che aus 
jenen Gesichtspunkten angestellt werden, schiebt man 
Hindernisse irgend welcher Art dazwischen, deren Beseitigung 
den Schiilern zu iiberlasseu ist. Die Schi:i.ler sollen dadurch 
angeleitet werden, unvermutete Hindernisse und wechselnde 
Situationen beherrschen zu lernen. 

Die Ùbungen in der praktischen Betatigung empfangener 
Lehren miissen sich auch auf das Verhalten der Schiiler 
gegen fremde P ersonen, auf das Beobachten gesellschaft
licher Formen, auf den Umgang im Verkehrsleben, auf die 
Vorsicht mit gefahrlichen Stoffen, auf die F orderung ihrer 
Gesundheit etc. beziehen. W as ihnen di e Schulerziehung 
in dieser Beziehung nicht bietet, das erfahren sie spater 
gewohnlich niemals; vielmehr werden si e wegen ihrer Un
beholfenheit, Absonderlichkeìt und Unkenntnis nicht selten 
noch verlacht und verhohnt. 

Man hat den Schwachbegabten oft die altruistischen 
Gefiihle abgesprochen un d sie als mora l i s c h - d e f e k t e 
W e s e n bezeichnet, eine Behauptung, di e etwas hart er
scheinen mag, aber in den meisten Fallen doch einige Be
rechtigung besitzen di:i.rfte. Der Ausfall ethischer und mora-
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lisch er Symptome ist. hau:fig eine Begleiterscheinung der 
Geistesschwache. Wenn man bei den Schwachbegabten dem 
M an gel an einwirkenden Erziehungsmassnahmen Rechnung 
t ragt un d ihre sonstige V erfassung in Betracht zieht, so 
darf man sich uber ihre Gefi.i.hlsarmut und ihre Gemiits
verrohung durchaus nicht wundern. Wie sollen W esen, 
die oft nur Spuren von Ùberlegung und Erfahrung aufweisen 
un d keine wirksame erzieherische Beeinflussung erfahren, 
sich anders als seelisch-stumpf und moralisch-defekt zeigen? ! 
- Diese Sonderverfassung der Schwachbegabten lil.sst er
kennen, welche gewaltigen Aufgaben di e E r zie h un g bei 
ilmen zu losen ha t, · und wie abweichend von der Erziehung 
der vollsinnigen Kinder sich das Erziehungswerk an ihnen 
wird gestalten mfl~sen . Da muss der edelere Mensch gleichsam 
er i:l t zur W el t geboren werden ; sein Triebwille soll Willki.i.r 
w orden und sich allmahlich zur sittlichen Betatigung ent
wickeln. Die Erziehung wird also bei den Schwachbegabten 
einen mi.i.hevollen un d langen W eg zurucklegen mflssen, 
bcsonders auch deshalb, weil die Starkung der Erkenntnis
krafte, die gewohnlich nicht von geringem Einfluss auf das 
Gemi.i.t und die gesamte erziehliche Entwicklung sind, so 
mannigfach erschwert und behindert wird. 

I ch lrann mich nicht weiter mit der Schilderung ùer 
Sondermassnahmen, welche wir bei der Ausbildung der 

clrwachbegabten infolge ihrer eigenartigen Veranlagung 
beobachten mflssen, aufhalten, will aber zum Scblusse meiner 
Ausfuhrungen noch einige photographische Aufnahm n vor-
1 gen , die einzelne Massnahmen unseres eigenar tigen Unter
richtsbetriebes im Bilde vorfùhren mogen (::; . 'l'afel). 

Die Hilfsschule muss mit Rùcksicht au[ die Eigenart 
ihres Schulermaterials Sondermassnahm n in Erziehung und 
Unterricht beobachten und im Zusammenlw.nge damit auch 
b sonders ge e ignete L e hr- und L ernmitt e l auswahlen 
und gebrauchen. Es wird bei denselben weniger auf die 
Feinheit, als vielmehr auf die Deutlichlceit und Handgreif
li ·hkeit gesehen werden mi.i.ssen. Auch ist ihre Auswahl 
und Beschaffenheit so zu treCEeu dass sie in entsprechendem 

' Kausalnexus mit den individuollen Eigentumlichkeiten cles 
Suhulermaterials bleiben. Neben Zweckmassigkeitsgrunden 
!:lOll hygienischen Gesichtspunkten besondere Rechnung ge
tragen werden; dies e Forderung erscheint fiir unsere Schulen 
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von grosster Wichtigkeit. - Auf eine Aufzahlung unJ 
nahere Beschreibung der Lehr- und Lernmittel und im zur 
sammenhange damit auch des Anschauungsmaterials kan:t1 
ich wohl verzichten, da einesteils das meiste davon gentigenJ 
bekannt sein durfte, andernteils aber es dem einzelnen i.tbetl 
lassen werden muss, fur jeden Fall individuell PassendeY 
auszuwahlen oder sich selbst herzustellen . Es bleibt il1 
dieser Beziehung allerdings noch manches zu erfinden ubrig' 
Bei Beachtung der vorhin entwickelten Fingerzeige kanlf 
es nicht schwer fallen, geeignete L ehr-, L ern- und V eran.; 
schaulichungsmittel auszuwahlen und dieses umsomehr, al!! 
unsere Fachliteratur auch i.tber zweckmassige Erscheinungen 
dieses Gegenstandes gehorig orientiert und kritische Be.J 
leuchtungen uber Literatur und L ehrmittel des Schwach"' 
si11nigenbildu11gswesens bri11gt. · 

Aus den bisherigen Darlegu11gen geht zur Ge11tige her· 
vor, dass die Lehrer bei der Ausbildung der Schwach
begabten e i gena r t i g e, vo11 der allgemeinen Pada.gogik 
a bweichende Grundsatze, die in der Erscheinung der 
schwachen Begabung begrtindet liegen, werden beobachton 
mtissen. Es ist deshalb von ihneu eine besondere V or
b i l d u 11 g fiir ihre berufliche Tatigkeit zu verlangen. M an 
ha t dies e N otwendigkeit schon vielfach ausgesproche11, sie 
aber verhaltnisma.ssig noch wenig praktisch zu verwirklichen 
gesucht. Andere L ander, wie z. B . die Schweiz und Un
garn, sind in dieser Beziehung u11s vorausgeeilt und habon 
Mass11ahmen zur Vorbildung geeigneter Lehrkrafte fiir 
schwachbegabte Kinder geschaffen, die Anerkennung und 
N achahmung verdie11en. 

Nach dem Vorschlag des L ehrers Fu chs-Berlin, desson 
Forderungen ich fiir unsere Zwecke als die geeignetsten 
h al te, miissten bei der Vorbildu11g der L ehrkrafte fiir Schwo.ch
begabte folgende Gegenstande zur Darstellung gelangon: 

l. Das W es e n d es Se h wachsinns auf Gr un d padago
gischer Beobachtung un d Schlussfolgerung. Die U 11 t e r
ri c ht s - und Erziehungsm et hod e bei der Behandlung 
schwachsinniger Ki11der. Kritische Beleuchtung der Li te
ratur iiber Schwachsinnigenerziehung und der gebrauch
lichsten L e hrmi t t e l und Ge s chi eh te des Schwach
sinnigen bildungswesens . 



201 

2. Die Methodik der Kinderpsychologie. Experi
x.oental psychologie. 

3. Medizinisches Grundwissen auf ùem Gebiete der 
_A.ll a t o r~i e, besonders der Hir n an a tomi e , P hy si o-

10 gie, Atiologie cles Schwachsinns, Psychiatrie uncl 
f4 chulhygiene. Die Lehre von der Sprachentwick
lt:t11g cles Kindes und Sprachheilkunde. 

In meiner Schrift: Die Hilfsschul en hi.r schwach
begabte Kinder (Verlag von Leopold Vo ss -IIambnrg), 
b::tbe ieh der Vorbilùung der Hilfsschullehrer cles weitern 
d ~:tS Wort geredet uncl zur enàgiiltige Regelung dieser 
_A.ugelegenheit die o bligatorische Einfiihrung uncl 
Ableguug einer besondern Prufnng empfohlen. Von 
del' Ablegnng einer Prufung fiir Lehrer an Hilfssehul en 
und verwandten Anstalten steht nieht nur eine dm·ch
gfeifende be>:sere Vorbildnng der Lehrkrafte zu erwarten, 
H0 nd rn auch eine materielle Besserstellung dieser Kategorie 
von Lehrern, ùeren Besoldung oft in keinem V erhaltnis zu 
den Leistungen ihrer Berufstatigkeit steht. Die beste 
V.isung der Frage nach einer zweckmtissigen Vorbildung 
geeigneter Lehrkrii.fte fiir schwachbegabte Kinùer wird un
]Jedingt in der obligatorischen Fachpriifung zu erblicken 
sein, alle andern Massnahmeu werden sich mehr oder 
weniger wirkungslos erweisen; es wiire deshalb vergebene 
:Muhe, anderweitige Anstrengungen zu machen, die un
moglich zu einem befriedigenden Ziele fiihren kbnnen. 

vVie fùr jede Bildungsanstalt besondere Lehrplane 
un d L e h r pro gr a m m e aufgestellt werden, di e di e Lehr
ziele speziell vorschreiben und die Lehrstoffe genau ab
grenzen, so muss fiir jede Hilfsschule gleichfalls ein Lehr
plan entworfen werden, der neben clero Ziel jeder Er
ziehung hauptsiichlich zwei Gesichtspunkteu Rechnung zu 
tragen hat, namlich der Eigenart der schwachbegabten 
'chuler un d den Forderungen, welche die Be d iir f n i s se 

cles praktischen Leb ens an die schulentlassenen Zog
linge stellen. Da unsere Schiiler Sonderindividuen in ilirer 
G samtverfassung sind, so wird der Lebrplan der Hilfs
schule auch verschiedene Abweichungen von den Lehr· 
planen auderer Schulen erheischen und mancherlei An
I assungen mit Bezug auf di e bereits vorhin entwickelten 
unterrichtlichen und erziehlichen Sondermassnahmen ver-
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laugen. Fiir den Anfang s unt e rrì c ht namentlich werden 
ganz bestimmte Diszipliuen vorzu !>ehen sein, die den Zweck 
verfolgen, geistig Liefsteheu(le Kinder erst unterrichsfahig 
zu machen. Man hat diesen Massnahmen, welehe di e 
Sinnes-, UnterF:cheidungs- und Formilbungen umfn.ssen, d en 
Namen der ,Vorùbungen" beigelegt. Aus Ùen Vor
ùlmngen horaus ent wickelt sich der Sa c h- un d S p r a c h
unt e rri cht , welcher auch dom Artikul a ti o n s unter
r i c h t 7 der si eh mi t der H eiluug vou Sprauhmangelu uuù 
Sprachgobrechen zu befassen hat, einen PhLtz oinraumon 
mnss. Fd.r alle diese Disziplineu ha t, der L ehrplau deuL
liche Rich tliuien so wohl in stofflicher ttls auch in meLho
disuher J3ozi elmng zu geben . Im iibrigen aber wenlen die 
L ehrgegenstii.uùo ùer Hilfssc hnle dieselben wie die ùer 
Volksschule sein mussen nur Garteuban, BlumcnpJl eg e, 
Schulwamleruugeu uml H anùarbeiten fur Knabeu kommen 
noch hinzu. Diese letzteren Gegonstanùe nelHneu schou 
Riicksicht auf die B edurfuisse des praktiseheu L ebeus, iu
dem sie fCtr eiue zwockmassige Vorbereituug zmn Eintritt 
iu da<; L ebeu Sorg e tragen wollen. 

Hinsi.chtlich der Au s w a hl nnù Darbietuug ùes 
LehrsLofJs wirù die Hilfsschnle manche relative Ab
weichungen VOli <lem iu der Volksschule ùblicheli Ver
fahren beobachtou mi.1ssen, vor allem Ùùrfte eiue weit
gehenJe Be s chri:i.ukung der Stoffmeuge angebracht er
scheiuen . Die Hilfsschule lmun ruhig auf alle diejenigeu 
Stoffe verzicllten, die lcdiglich der formaleu Biiduug 
Jienen; dagegen miis::;en solcbe Sachen, die bei deu 
Schiilern das VerstanJuis fi.lr das Leben uncl seine Er
scheinungeu anbalmen, bevorzugt werden. Der Stofi ist 
auf jeder Stufe der Hilfssclmle bedeuteud uiedriger zu be
messen als fur die eutsprechende Volkssuhulstufe ; danuch 
hat sich die gesamte Stoffauswahl fi.ir alle Klasseu der 
Hilfsschule zu richten. 

Die Darbietung des Stoffes in der Hilf:>schule wird in 
kl e in ern Gaben, in grosserer Einfach lt e it, in lang 
samerem l!""'ortschritt uud in innig erer Bezi ehung 
z u m L e be li der Schuler als in der Volksschule erfolgen 
miissen, wobei namentlich planmassige, weitgehende und 
intensive Wied e rholuug e n im Auge zu behalten sind. 
Es sei hierbei noch darauf Lingewiesen, dass in der Hil ts -



sehule Schi.iler von 12·-l4 J ahren, die nach dem. Stanùe 
ihrer K enntnisse 8- 9 jahrigen Schiilern der Volksschule 
gleich en, natiirlich nicht wie diese unterrichtet werden 
l<i.>nnen; m an wird bei ihnen auf manches verzichten 
miissen in der Verfolgung des abschliessen den Zieles, sie 
fiir eine erspriessliche BetH.tigung im praktischen L eben 
her anzuzieh en. W enn wir unsern Schiilern auf Grund an
schanlicher Belehruogen einiges V erstandni s fur clas L e ben 
uncl fi.lr eine bescheid ene uncl nfttzliche B eta tigung an 
ùem1>elbeu zu vermitteln imstancle sem werden, dann 
k onu eu wir un s znfrieùen geben. D aher soll das Lehr
pr ogrn.mm der Hi.Hssvhul e auch stei" s ùetonen, dass dieRe 
in der Hauptsache als eine Er z i ehnn gs an sta lt fi.i r 
ùa s T.;e b e u gelten will un d ùie Aufgabe bezweckt , ùnrch 
intensive erziehliche Eiuwirkungen dem Mangel der Un
besUi.ncligkei t in der Charakteranlage ihrer Sehiller abzn
helfeu, damit dieselben nicht ihren Augenbli cksneigun gen 
und ihren oft sl;arbm ni edern Trieben folgen un d au f Aù
wege geraten . In clieser Absich t mnss auch der gesamte 
Unterri cht sbetrieb einen vorherrschend erzi e hli c h e n 
Uharakter wahren und cli e Schiiler clnrch Unterweisung, 
Erziebuug unù Zucht so leit,cn, ùass :;Ìe allmii.hlich selbst
bewnsst und sitt;lich erstarken uncl einen festen und sicbern 
sittlichen Halt gewinnen. Charakt erpfl e g e und 
C h a rakterbildung, diese sollen clen Hauptzweck unserer 
Erzi ehungst.atigkeit in der I-Iilfsschule bilden . Danebeu 
a ber miissen wir auch no eh ein rein p r a k t i s c h es Ziel 
erstreben, welches in clero Charakter der Hilfsschule als 
Erziehungsanstalt fiir clas L eben begri.indet erscheint. 
W enn wir unsere Schi'Ller auch mi t den notigsten Kennt
uissen fiir das Leben ausgestattet baben, so i t. uusere 
Aufgabe an ihnen dennoch nicht ganz erfiillt, wir habeu 
vergessen, ihnen die Bri.icke zn bauen, auf welcher sie in 
das praktische Leben als brauchbare Mitglieder der 
menschlichen Gesellschaft eintreten konnen. Diesen Ùber
gang in das praktische Leben vermogen wir ihnen daclurch 
zu erl eichtern, dass wir sie schon in der Schule in einigen 
technis c hen Fertigkeiten unterweisen und in clie An
fiiuge einzelner leichter i n d u strie ll e n Arbeiteu einfiil.n:en. 
Der Lehrplan der Hilfsschule wird deshalb de m H a n d
arbeitsunterrichte eme wichtige Stelle unter deu 
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UuLerrichtsgegeust:tnden znweisen miisseu, llamit ein er
spriessliches Ji'ol'Lkommen in chw Menschheit fiir die aus 
ùcr Schule sch eiùeuùen Zoghuge ermoglicht wercle. -
Naclt alleùem mm;:; also das L ehrvrogramm ùer Hilfs~whule 
u.l::; oLorstes Ziel aller Untorwoisnng unù Erziehung der 
sch wachbegabton Kinder <lie Erzi e h ung zur bi.i. rg e r
lich e n Brau c hb a rk e it unù Selbsti:i.uùigkeit hin
stell en unù Massnahmen schaffen, woùurch die Erreichung 
ùesselben gesichert erscheint. 

Es herrscht noch vielfach ùie irrige Meinung, ùass Er
zielmng uud Uutcrricht aus eiuom schwachbegabten Kinùe 
ein normales Wesen machen kunneu. Dem ist aber nicht 
so. D.ie schwachen Kràfte konnen nur bis zu einer gewissen 
Grenze ausgebilùet werc1en, ùie niemals i.tberschritten werd.en 
lmnn. Der Schwachbegabte wirù auch nach seiner Sclml
zeit ein minù e rwertiger Mensch bleiben unc1 sich in 
viclen Stùcken nicht gerade vorteilhaft von seinen Mit
menschen unterscheic1en. Es wàre deshalb nur halbe Arbeit, 
solche Menschen olme weitere Ji'ùrsorge in das Leben unc1 
in c1ie rauhe \Virklichkeit hinauszusenden; ùie ganze Summo 
von Arbeit unc1 Li eb smiihe wilrùe unter UmsUinden teilweise 
oùer ganz verloren gehen. Wie c1ie Schwachbegablen 
schon wiihrenc1 ihrer Schulzeit. d es Schu tzes unù Beistauùes 
bediirftig erscheinen, so werùen si e auch w a h re n d 
ihres Eintritts in c1as L eben b es onc1ere Fiirsorge notig 
haben. Aus dieser Erkenntnis sinù in manchon Stiidten 
Deutschlanc1s, w o Hilfsschulen bestehen, }i" ii r sorge v e re i n e 
fùr Schwachbegabte ins L eben gerufen worden, c1ie flir 
eine zweckmassige Unterbringung der schulentlassenen Zug
linge in augeme:;sene L ehr-, Dienst- oder sonstige Arbeits
unc1 Erwerbsverhaltnisse Sorge tragcn, ihnen Rechtsbeistand 
leisten uuc1 Hilfe in N otlagen gewahren. Diese V t:~reini
g ungen verc1ienen werktatige Furc1erung und wirksame 
UntersLùtzung in jetler Beziehung. Aus ihren Bestrebung n 
kann eiuem ganzen Lande Soge11 von kaum berechenbarer 
Tragweite erwachsen. 

Dio Wirksamkeit der Fursorgevereine muss auch darauf 
gerichtet sein, geeignete Massnahmen flir jene J ugendlichen 
zu schaCfen, denen es an Familienanschluss fehlt. Man konnte 
fùr diese H e i m e griinden o der in Heimen regelmassige 
Abende ansetzen, an denen sie sich versammeln und zur 
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richtigen Benutzung ihrer freien Zeit angehalten werden. 
D urch solche Einrichtungen wird ma n si e am besten v or 
sittlicher Verderbnis, wirtschaftlicher Schadigung und vor 
anderen Gefahren des L eibes und der Seele bewahren. Die 
Organe der Fiirsorgevereiue miissen ferner darauf achten, 
dass ihre Schutzbefohlenen vor roher Ausbeutung seitens 
gewissonloser Arbeitgeber und vor ungerechter Beurteilnng 
clurch die Beborden geschiitzt werélen. Geeignete Schritte 
zur Befreiung der Schwaohbegabten vom :M:ilitardienst 
E:ind bei den Militarbehorden einzuloiten, damit solcbe 
Burschen nicht in einen Dienst geraten, wozu sie nicht 
befahigt genug erscheinen . Ihr Los gestaltet sich wahrend 
der Dienstzeit oft recht traurig; nicht selton kommen si e 
wegen ihrer geistigen Unzulanglichk it in unangenehme 
K onflikte, die mitunter von den traurigsten Folgen fur sie 
begleitet sincl . Im Kampfe gegen ihr Geschick unterliegen 
sie dann meistens nnd werden oft sogar zu Selbstmordern. 

Um all n diesen Aufgaben gerecb.t werden zu konnen, 
muss die Hilfsschule sich an all e Kla ssen d er mensch
li c hen Gesellschaft wenden und sie zur Mitbetatigung 
fl.uf dem Gebieto der Fursorgebestrebungen fùr Schwa h
bogabte zu ontbieten suohen . In m·ster Linie werden dazu 
Àrzte, Juri s ten und Geistliche berufen sein, weil ihre 
Wirksamkeit oEt in den Bereich unserer Tatigkeit an den 
Schwachbegabten hineingreift . Ùber die Aufgabe und Wirk
samkeit des Arztes auf dem Gebiete der Hilfsschulbewe
gung n wird Herr D r. S c h l es i n g e r- Strassburg i. Els. 
beri ·hten. In neuester Zeit scheinen auch einzelne Jurist en 
sich roit unseren Bestrebungen zu befassen und zwar in 
dur haus anerkonnenswerter W eise. Ihre Au fgabe wird es 
sein, lie Normon aufzustellen, welcho aro geeignetsten er
schein en, die Schwachbogabten selbst zu chùtzen und clie 
G eselh;chaH vor dem schadigenden Ein:fluss, der ihr durch 
jene orwachsen konnte, zu bewaluen. Nur gomeinsame 
ArbciL vielor auf diesem sch wierigen Gebieto der sozialen 
Fiirsorge und. Humaniti:i.t kann gute Resultate erzielen. 

Die ganze Hilfsschulfrage hat bei uns in letzter Zeit 
uberhaupt viol von sich reden gemacht und eine Erorterung 
in der Pr esso erfahren, wie selten oine Angelegenheif;. 
Selbst humoristische und satirische Bhitter sind ihr nahe 
getreten und haben sie zum Gegenstande ihres nichts ver-
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schonenden Witzes und Spottes verwandt, ein Zeichen , dass 
an unserer Sacbe doch etwas ùran sein muss, denn fiOnst 
wurcle man sie und Lms ungeschoren lassen . Auch im Aus
lanùe baben unsero Bestrebungen Anerkennun g gofum1en; 
und vielfach sinù nach unserem Muster dort Schulon fur 
Sch wachbegabte begrundet worden . 

Zum Schlusse mogen noch einige Notizen uber die 
A u s br e i tu n g unserer Schulen folgen. N ach der letzten 
Hilfsschulstatistik bestehen in Deutschland in etwa 200 
grosseren Orten Hilfsschulen mit ungefahr 500 Klassen und 
weit i.lber 10000 Schùl rn. W enn das auch ganz betracht
liche Zahlen sind, so dùrfte die Zahl derjenigen Kinder, die 
nicht unter unsere Massnahmen fallen und t eilweise ohn 
jede Bildung aufwachsen, doch noch viel grdsser sein. Es 
bleibt uns also in clieser Angelegenheit noch vieles zu tun 
ubrig. Dieses h:ann uns aber nun umso leichter fall en , als 
wir auf Erfolge hinzuweisen vermogen, die gewaltig in ùie 
Augen springen, denn nach der Statistik vom J ahre 1901 
sind 83 % aller die I-Iilfsschulen besuchenden Schuler er
worbsfahig ins Leben getreten. In Stolp stellt sich der 
Prozontsatz noch viel gi.i.nstiger, sàmtliche bi sher zur EnL
lassung gekommene Zoglinge unserer Hilfsscbule haben sich 
als erwerbsfahig orwieF<on . Solche Zahlen vermogen am 
ùeuLlicl1s ten fu.r ùie Zweckmassigkeit und don grossen 
Nutzen unserer Bestrcbungen zu sprechen; m o eh te n si 
au c h di o je ni go n i.i.b e rz e ug e n, di e no c h glei c h
gi.dti g o d e r gar f e indlich zu der llilf ss chn lfr ag 
s t o h e n ! Das ist moin Wunsch, de m i eh aus volls tem 
H erzen im Interesse einer gecl eihlichen Entwicldung der 
Hilfsschule fiir Schwachbegabte hiermit Ausùrnck gebe. 

L e it sa t ze. 

l. D ie Hilfssuhulen Cùr Schwachbegabtc wo llen o ffeut
li ch e Sehulanstalteu zur Erfi.i.llung der g so tzli c h e n 
S c hulpflicht fùr schwachbegabte Kinder bedeuten. Es 
ist ùarum Schulzwaug fl.tr dio Hilfsschulen auzuerstroben. 

2. Die Bildung uncl Erziehung der Schwachbegabten 
verlangt weitg eh ende Indi vi d ualisi e rung und unter
richtliche und erzicbliche Sondcrmassnahm e n, die durch 
c1ie Eigenart der schwachen Begabung bedingt werden . Di 
Soudermassnahmen bestehen in der A n p a s s u n g der Lehr-
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und Erziehungsmethode an die korpe rliche und see
li sch e V e rfassung der Schi:iler und in der Anw endung 
besonclers geeigneter Lehr- uncl Lernmittel. Deshalb ist 
von clen L ehrern der Hilfsschule eine spez i e l l e V or
bi l d un g fiir ihre berufliche Tatigkeit zu fordern. 

3. Die Lehrplane uncl L e hrzi e l e der HiHsschulon 
h aben Rucksicht auf die Eigenart der Schwachbegabten zu 
neh men uncl R echnung deu B edùrfnissen 1les p raktischen 
L ebens zu tragen. Erziehung uncl Unterricht sincl so zu 
gestalten, class ein e r s priessliches Fortkommen in der 
Menschheit hi.r die austret enclen Zoglinge erméiglicht wercle. 

4. Die Hilfsschulen mussen ihren Zoglingen auch nach 
der Schulentlassung angemessene F ti. r so rge angecleihen 
Jassen ; zur L osung ihrer umfangreichen Aufgaben verlangen 
sie c1ie Mitwirknng aller menschlichen Gesellschaften, ms
besonclere clie der Arzt e uncl R ec htsgelehrL e n. 

Zur Gesundheitspflege der taubstummen Kinder. 
Von Ka rl Baldriftn, JJauptleLrer an der niecleros ter

roiuhischen L ancles-'1\m bsLummen-Anstalt in Wien, XlX. 

(Sehluss.) 

A huliche Einrichtungen wie jene der hier skizzierten 
Pfl egesttitten bestehen vereinzelt an einigen wenigen Orten 
als Ki ucl ergii. rt en fur tft ub s tumm c Kinder und V or
s c h u l e u fii. r so l c h e . So unbe~tritten segensreich dies e 
wic jeu e fi.i.r taubstumme Kinùor im vor,chulp:fliuh t.igeu 
Aller wirken, :;o en tsprech en H Ìl~ Lloch nicht voll den not
wonù ig zu erhebeuclen Forclerungen. 

Die Kiuclergarten einerseits konnen namliuh der i:lo 
houhwi(;htigeu Korperpflege nich t im ganzen Um fn nge clie 
w iimuLenswerte Sorgfalt widmen, da sie der erforderlicheu 
Einrich tnn gen entbehren - denn fiir Verp:flegung, Wascho, 
Wasuhuugon, Schlafraume u. a. hat ja die notleiclende F ami lie 
wei ter zu sorgeu! - nnd di e V o r s eh u l e n anclererseits 
gehen in dem an sich lobenswerten SLrehen, die Kincler 
zu nschulen" un d sie fi.i.r clie Lautier-Arhoit vorzubereiten 
uncl cliese zu erl eichtern, zu weit: sie nehmen namlich auch 
ArtikulaLions-Ubuugen, w e nn auch nur eli e allereinfachsten, 
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in ihr Pensum auf, und schliessen, wie schon ihr Name sAgt, 
nSchulmassiges" nicht ganzlich aus. 

Au sse r At emflbungen in der friiher ange
deuteten spiel e nden F orm, Abs e hen einf}tcher, 
durch haufig e n Ge brau c h geii bt e r Wort e r und 
solcher, die durch auffallond deutli c h e Mund
s tell ungen erkennbar sind, und gelegen t li cher 
Stimmbildungsversuche sollte von allen Vor
bereitungsstatten fiir taubstumme KinJer im vorschul
p:flichtigen Alter alle s, wa s den Char a kter cl es Schul
massigen an sich tragt, streng ausge s chlossen 
blei ben. 

Erta u b t e n Kindern im vorschulp:flichtigen Alter, di e 
zum Teile bereits im Besitze der Sprache sind, konnte und 
miisste in der Pflegestatte r eichlich Veranla, sung geboten 
werden, ihre auf natiirlichem Wege erworbene Sprache so 
viel als moglich zu iiben, um sie zu erhalt e n, da olme 
Ùbung der im Geiste des Kindes bestehende ,Sprachbau" 
durch stete 11 Abbrockelung" seinem Untergange, eher als 
man sich dessen versieht, entgegengeht. 

Sollte jemand etwa glauben, wider die Errichtung von 
PHegestatten einwenden zu miissen, dass durch das Zu
sammenl eben einer Anzahl Laubstummer Kiudcr, di e natur
gemH,ss ùber kein a11dere::; Ausdrucksmittel aJs di e Ge b erde 
verfti gen, cliese si eh notwencliger W eise zum N a eh t e ile 
d er ::;pa t er en Lautsprach-Erl ern ung entwickeln miisse, 
so waro clero entgegenzuhalLen , dass ùie Kin der dort 
korp orli ch widers tan l ::d:àhig gemacht uncl gei s tig 
geweckt werden. 

Uncl di es ist fi.i.r den B eg inn cl es Tttub st umm e n
Unterrichtes - er i Ht so ungleich schwieriger und au
strcngender als der Anfang cles L ernens bei Horenden! -
a u ssc hl aggebend , da ein korperlich kraftiges, geistig 
frisches Kind gut in der klinstlichen S]Jrnchaneignung fort
schreitet, wahrenù ein korperlich und geistig vernachlassigtes 
den Schwierigkeiten nicht; gewachsen ist und daher bald 
Un l u s t empfinden un d zeigen muss. 

Fr e ud e , Lu s t - Frobel nennt sie so wahr di 
Seele jeglicher Tatigkeit cles Kindes - ist das 
innere, das Leben s -Element, das in unserem Sprach
schi.i.ler den Sprechtrieb weckt uncl fordert, ihn zur 
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Laut s1nach-Erleruung dr a ngt und cladurch zum Auf
ge b e n der Geberde in d e m Masse fi.lhrt, als jene fort
schroitet. 

So wihÙen al so P:fl.egestatteu ùurch Erzielung eines 
widorsLanùshi.higeu Kurpers L e b e n . fr ond e der Kincler be
wirken, die sich al s B e w e gung s- , S piel - , Spr ac h
und L e r n tr i ~ b itussert. 

D aclurch wurde die Pfl ege s tatt e mi t telbar zur 
F u rd er in d e r L an t s p r ach-Erl e rll ung und Lau t 
s pr ac h-M e t.h o ù e uncl so di e 'l'atigk eit cl es Hygi e 
ni lc e r s zur w e rtvoll e n Gruudla g e uucl Hilfe fur die 
se hwi orig e , lmnst.volle Arb eit cles P " clag og en. 

rl'ritt der kleine TaubsLumme in ùn.s 7. IJebeusjahr, so 
isL lie gl'tnsLi gste Zeit gekommen, ihn zu entstumm eu, ihn 
also oin er 'l'aubsLummenschule zuzufi:ihren. Die in der R egel 
zi emlich arge korperliuhe Unbeholfonheit des kleiuen Sprach
nnd G eborlosen eiu er o:>oits, andererseits no eh mehr sei ne 
Gehur- uud Sprachlosigkeit machen ibu fiir den Verkehr 
mi.t; J er horeuùen und sprechenùeu Gesellschaft uud Aussen
well; noch untaugli c b. Daher eiguot sich fi:ir deu lrleinen 
8prechsd1i.tl er ungefitbr bis zum vollendeten 11. I..Jebensjabre 
als Statte fiir dessen Erziebung und Unterricht am zweck
m ass ig s ten clas Interna t . 

Soll di e s seinem Zwecke entsprechen konnen, muss 
es vor allem eine ,ges unde" Lage haben, auf ,gesundem" 
Materiale erbaut sein sowie die erforderlichen 
H. a u m l i c h k e i t e n ::mfweisen. Besonders di e W o h u
(Aufonthaltszimmer fiir Knaben und Madchen) und S chlaf
sa le mi:issen den uotigen Luftraum habeu, lei.cht 
luft- und gut heizbar sein und das Tageslicht in 
Fulle einsLromen lassen. Dabei ist besonders darauf zu 
aohten, dass die Fenster den Schulzimmern, Zeichen
und Arbeitssa l en zerstreutes Tageslicht zufiihren. 
Direktes oder refl.ektiertes Sonnenlicht ist durch Gaze
Vorhiinge oder aussen vor den Fenstern angebrachten 
Vorriuhtungen zu dampfen, um das im Taubstummen
Uuterrichte so sehr in Anspruch genommene 
A u g e d es g e h o rl o s e n S c h ii l e r s v or j e d e m , a uch 
dem geringsten Schaden zu bewahren. 

Alle Raurnlichkeiteu der Anstalt sollen mit nach 
au ss en si eh offuenden Tiiren auf entsprechend br e i te 
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Gang e mitnden , um im Fa1le einer F e u e r sgA f a hr kein 
Himlernis fiir ùie R ettung der gofahrdeten Per>Jonen zn 
sein. Da in eiuer AnsLalt fiir G ohorlose eiu Brn,ml von 
den schrecklichsf;en F olgen begloitet sein kounte, ist fii.r 
Anbriug ung einer ausreichendon Zahl H y ùr a n te n u n d 
S chlau c hlini e u nnd di e Aufstolluug von E xt ink te ur on 
in ~tll e n Stockwerken des Gebaudes Vorsorgo zu tre.fren . 
Ùfters, womoglich nach bestimmten Zeitaùsclmi t ten vor
zunehmenùe Prli. f uug e n der Lu sc h- Vo rri c htun ge u 
sowie pro boweise anzustellendes , R a u m e n tt d i o se s o d e r 
j e n es L o k a l es sind unbeding t geboten . 

Ebenso muss ùie t.Tb e rwa c huug ùer /';ijgliHge Ù B Ì 

N a c h t dure h h o r e n d e Anfòl icht.s-Personen streng geforder t 
werclon . 

R àume, in deneu di e Schùler di e A L e n c1 s tu n c1 e u , 
vielleicht rnit L ese n, Schreiben oùer IIandarbeiten verbriugeu , 
di.irfen schon en ki.tu s tli ch en Licht es ni cht ent.bebren. 
- Ab or t e un d P i s s o i r s solleu clen h y g i e n i s c h e n 
Anforùerungen eutsprechen (Wasserspuluog, 01-Urinoir, 
De;;infektion, Kanalisation, Seukgruben, in di e ja uicht 
Abfallwasser von Trinkwasser-Reservoirs geleitet werc1 en 
cl ad, ùa ùurch diese K ommunikat ion eine Anfsaug uug d er 
Falw.l-G ase ùurch das 'l'rinkwasser erfolgen konnte, etc. ) 
unù vou ùen Schlafr iinmen rtu t; nich t erst nach Passienmg 
nicht heizbarer Gange erreichbar sein. Peinliehe R e iu
li c hkeit in allen Anstaltsraumlichkeiten, griinclli c h es 
Au skeht e n uuù Aufwa sc h e n der Fussboclen unrl Stein
{liessen, Streichen der Dielen uuù Brettboden mit staub
bincl e nù e m Ol e , besonders in Tnrnsalen, Aufs t ell e n 
J er erforclerlichen AnzaLl hygieni s cher Spucknapfe 
(glasierter Ton- oùer emaillierter Blechgefitsse mit Wassor
fùl1ung uncl ein paar Tropfen Karbol oclor Ly~ol) , G e
wohnung all e r Anstaltsbewohner, diese zu beniitzen 
und ùas Ausspucken auf Fuss- unc1 Erùboclen im Gebi:i.udo, 
Hof- nncl Garten zu meiden, - di es alles mu.-s in einem 
Hause, wo eine grossere Anzahl Menschen, noch dazu 
grosstenteils wegen Korperschwachlichkeit leicht infi.zier
bare Kincler beisammen wohuen, mit konsequenter Streuge 
geforclert w erden. 

Die Kinder selbst weiters haben ihren Korper rein 
zu halten clurch tagliche Waschungen cles Gesichtes unù 
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ùer ITande (friih, mittags und abends), durch Bader, Fuss
bader und regelmassigen We ch se l der B ett- und Leib
wa s c he, wobei auf fl.eissige Ern euerung der Taschen
Lu c her zu sehen ist, die vor Abgabc zur W aschereinigung, 
also naGh dem Gebrauche, desinfiziert werden sollten. Nicht 
eindringlich genug kann darauf gesehen werden, dass Mund
und Rachenhohle durch Ausspiilen und Gurgeln mit einer 
lichtrosa Losung von iibermangansaurem Kali griindlich 
mehrmals taglie h gereinigt, dass di e Z a h n e mi t mittel
woicher Biirste geputzt, die Nasenhohle durch vollstii.ndige 
R einigung stets fr e i gehalten werde und dass das K opf
h a ar, peinlich sorgfaltig bei Maclchen: gekammt, gebiirstet 
uncl eiufach aber nett gescheite]t werùe. Spaziergiinge, 
Ausfliige, Aufenthalt in G-ottes freier Natur, wo
moglich bei jedem halbwegs giinstigen W etter, Spiele 
und L e i be s u bungen i m Frei e n. - Die wirksamsten 
Mittel znr Vorbeugung g gen Gefahren, die der SiWichkeit 
und G-esuuclheit wahrend der Pubertatszeit drohen - sollen 
den L eib des 'l'aubstummen uicht nnr kraftigen unù aù
h~i.rten, sondern ihn auch geschickter machen . 

Ferner ist darauf zu achten, dass die Kl e idung der 
J all.reszeit nn d Witterung angepasst wercle un d die Fu s s
b e ldeiùung der Taubstummen, clie ohnebin zu einem 
schli.i.rfenden, schleppenden G-ange neigen, nicht zu schwer, 
gut passend und, besonders bei nassem Wetter nicbt schadbaf(; 
sei. Durcb Ausserachtlassung eines dieser scheinbar so 
kleinlichen Momente, wie z. B. jenes eiuer guten Beschubung 
konnen Katarrhe, Entziindungen der Atmung~organe ent
steben, was in geschlossenen Anstalten die Ordnung erheblicb 
,' tort und fiir Erziehung und Unterricbt Nachteile zur Folge 
hat, ganz abgesehen davon, dass Erkaltungen Veranlas
sung zu sehweren E rkrankungen sein konneu. - Bei 
katarrhalis c hen Er s che in ungen der A t m nng s
w rkzenge ist in jedem Falle der Hausarzt zu befragen, 
ob der Hustende nicht das Bett biiten solle und anclere 
Auordnuugen zu befolgen habe. 

In allen Schulen, besonders aber in Taubstummenschulen, 
solite endlich vielmehr als es wirklich geschieht, der 
Korperhaltung der Schiiler Aufmerksamkeit gescheukt 
werden. 

Dies nicht etwa nur wahrend der Turnstunden, sondern 
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nnunterbrochen. In den Tanbstummenschulen kunn wahrend 
der Schulstunden ein ofterer W ec h se l von Sitzen unù. 
S t e h e n d er S c h ii l er eintreten , ohne befùrcbten zu miissen, 
dass dadurch die :Oisziplin cine Lockerung erfabnm wflrde, 
da ja in einer KlaRso sich nicht mehr als 10- 12 Schùl er 
befinùen sollcu! - J a, ùer Klassenl ehrcr kunnte sogar 
seinen Schiilern beùeuten, dass sie, ohne er. t bnge zu 
fragen, ab und zu aufstehen Ùiir fcn, wenn sie sich hicrzu 
geàran gt. fi.ihlen. Eine derartige Abwechslung schiiLzt vor 
Erschlaffno g cler Muskulatur uud ùaclurch vor schlechler 
IG.irpE>rhaHung. - Da ài.e g ut e Hal tung d es KorpcrR 
clas Einsinken des Bruskorbos und dadurch ài e Ilemmnn g 
iu der Entwieklung ùer I .un gen verhindert sowie d er 
K nrz s i.ch Ligke i t vorbeugt, ist gorade in der 'l'aubstummen
Rdmle iu erhoLter Becleutung doppelt Ursache vorhanclen, 
anf gute Korperhallnng unserer Zoglinge Rtets zu uchteu. 
Auch hier hat clas Sprichwort verba movent, exempla trahunt 
seine volle Geltung. Mogen daher Lehrer und L ehrerinneu 
der J ugend auch in clieser Beziehung stets mi t gutem Bei
spiele voranleuchten . 

vVir miissen 7.U verhinderu tr.achten, da.ss bei unseren 
Schi.tlern zu ll em Doppelgebreeben der rraubstummh eit etwa 
noch dns ein er Rù c kgradv erkriimmung oder jenes der 
Kurzsichtigkeit trete. Das eine wie das andere konnte 
ùem rraubstummen nicht nur Schaden oder Gefahr fiir seine 
Gesundheit bringen, sonùern ihn auch fùr verschiedene 
Berufszweige, deren Kreis fiir den Gehorl osen olmehin weit 
enger gezogen ist als fur den Vollsinnigen, untaugli ch 
machen . Besonders Madchen, bei denen die Gefahr d es 
,Schiefwerdens" grosser ist als bei Knaben, haben n.lles 
sorgsam Ztl meiden, was eine Verkriimmung der vVirbel
saule herbeifùbren konnte. Eben deshalb, weil die meisten 
taubstummen Madcben sich spater durch Hanclarbeit ihren 
L ebensunterhalt schaffen mi.i.ssen, ist wahrend der Zeit 
ihres korperlichen Wachstums und ihrer Entfaltung streng 
darauf zu achten, dass sie nicht zu viele Handarb eits
stunden absitzen mi.i.ssen. Taglich stunclenlang ùber 
einem Stickrahmen oder einer Marktrommel sitzen, vielleicht 
gar noch in einem i.i.berfùllten Raum und daher in schlechter 
Luft oder bei unzweckmassiger Beleuchtung mms dem in 
Entwicklung begri:ffenen Organismus Schaden zufugen. 



·-
21 3 

Um der K orperhaltung, die also von grosster Bedeutung 
ist, in der gesamten Jugend-Erziehung, mitbin nicbt bloss 
in der 'l'aubstummen-Er:-:iehung, die volle Aufmerksamkeit 
der E rzieher angedeihen zu lassen , ware es zweckfordernd, 
wenn in deu Z e u g ni sson uud Sc hul a u s w e i se n sich 
wie fiir 'l'uruen aucb fii r K o rp e rh a ltu ng e in e e i ge n e 
R u b r i k fìnden wùrde. 

Dadurch, dass die Kinder sehen wiirden, dass sie aucb 
iiber ihre K orperhaltung eine ,Note" ùekommen, wiirden 
sie sich angeeifert fiihlen, sich einer geraden Korperhaltung 
zu befleissigen . 

Um nichts zu verabsaumen, was einen vielleicht be
giunenden schiefen Wuchs verhindern lronnte oclor wodurch 
demselben vorgebeugt werden konnte, wenn er etwa zu 
befiirchten ware, sollte eine - ja aueh aus verschiedenen 
anderen triftigen Griinden wiinschenswerte - g e na u e 
U nt e r s u c hung cl es K o r pe rzu s t a nLl es samtli c h e r 
Z o gling e j e d e r 'l'au bs tumm e n ans t a lt dur ch cle n 
Ha u s ar z t jahrli c h e inm a l wenigstens vorgenommen 
werden . 

Im Falle der K onstatierung eiues F ehlers im Wuchse 
oder eines Anzeichens desselben miiss te eine eutsprechende 
a ll gem eiu e uncl die erforderliche bes o n d er e ( or thopaclische) 
B ehandlung unverziiglich eingeleitet werden. Selbstver
standlich miisste gleichzeitig eine teilweise oder ganzliche 
D i sp en s vo m H an dar b e i t s - Un te rri c h te eintreten . 

Da auch das in der Taubstummenschule viel hau:figer als 
in der Volksschule auftretende, zum Teile unentbehrliche 
8 c hre i ben Ur sac h e e i nes fe hl erhaft eu Wu c h ses 
t e i l w e i se seiu lrann , muss es auf da.s un bedingt not
weucligo Mass beschrankt werden. L eider rnuss uoch in 
vielen T~tubstummenschulen all' das von don Schulern in 
ihro N otizhefte eingetragen werden, wa.s vom Lehrer nach 
der Erklarung clieses ocler jenes R ealien-Stoffes zum Merken 
an clie Schultafel geschrieben wird . Es ist dieses An
schreiben cles durchgenommeuen Stofl'es nicht ganz zu ver
rneiclen, da dem taubsturnmen Schiiler die seinem Bilclungs
g racle hinsichtlich Auffassen und Urteilen entsprechende 
Sprachformenwelt doch no eh imrner Schwierigkeiten bereitet; 
deshalb muss diese durch die jeden Zweifel ausschliessende 
Schrift fixiert werden, woclurch auch manches Missver-
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standnis, das durch blosses Sprechen nnd Absehen ent
stehen kann, behoben wird. 

Diesem Ùbelstande cles vielen Abschreiben
mttssens der taubstummen Schuler von der \V"andschul
tafel konnte durch Schaffung der notigen L ehrtexte 
Eftr die Hand d er Schftler wirksam begegnet werden. 
Es scheinen zwar di e Meinungen ftber di e N otwendigkei t 
besonderer Lehrbucher fiir Taubstummenschulen - mit 
Ausnahme der Anerkennung eigener Lesebucher hierfur -
noch ein wenig auseinander zu gehen. Doch ist es 
z w e ife l l o s, dass sol che im Interesse cles Schl:ilers vom 
p adagogi s che n und hy gienis eh e n Stand p un k te 
z u be gr ft s se n sin d, da si e einerseits der Sprach-Erlernung 
und der Erweiterung der Sachkenntnisse Dienste leisten, 
andererseits ein willkommenes Mittel sind, wodurch der 
Kurzsichtigkeit sowie einer schlechten, ungesunden Kèirper
haltung, dem Schief- uncl Krumm-Werden (das letztere ist 
mehr bei Knaben zu beobachten) und Lungen-Erlm:mlnmgen 
verhi.i.tend enilgegengearbeitet werden kann. 

Schliesslich sei noch einer A u f g ab e d es H a u s
arztes der Taubstummen-Anshlt gedacht, die darin 
besteht, dass er nach den Tegelmassig anzustellenden Unter
~uchungen sii.mtlicher Zoglinge im Einvernehmen mit der 
Austalts-Leitung bei der zustand.igen Beh èirde begrimùete 
Antrage znm Zwecke der s pezialarztli che n Un ter
s uchung, bezichungsweise Behandlung cles einen odet" 
anùeren erkrankten Zoglings stelle. Diese ist gewiss in 
vielen ~"'allen dringend wi.i.nschenswert, in einzeluen unbe
dingt notwendig. 

Dass z. B. di.e bakteriologische Untersuchung de. 
Sputums tuberkulosc - verdiichtigcr Zèiglinge in dereu In
teresse wie in jenem ihrer gesunden Kameraden vorge
nommen werden sollte, um darnach die notwendigen Mass
nahmcn durchzufi.i.hren, wird niemand bestr iten wollen . 

Der Laryng ologe wird Nasen- und Rachenhèihle 
jener Zèiglinge eingehend zu 11riifen haben, die nns durch 
schwerfii.lliges, gerauschvolles Atmen oder durch Atmen 
bei stetsgeèifinetem Munde (auch wahrend cles Schlafes) 
auffallen. 

Auch wird bald der Ohrenarzt, bald der Zahn
a r z t zu Ha te gezogen werden mttssen. Der e i ne o der 
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andare der Spezialisten wird, wenn es nnbedingt geboten 
sein sollLo, nach Eiuholung der Zustimmung der Eltern cles 
kranlcen Zoglings durch operativen Eingri:ff als Helfer in 
d er Not seine Kunst zur Anwendnng zn bringen haben. 

Dass auch eine state genaue Uberwauhung cle s 
ZnsLaudes ùer Augen der Taubstummen- cles ein
zigen Sinnestores filr ihre Erkenntnis - zu einer all
::;eiliigen Prophylaxe gehort, hat erst jflngst wieder dia Er
.fahrung gelehrt. In einer Taubstummen-Anstalt musste 
ùer Unterricht mit einem Teile der Schuler ein ganzes 
J ahr ausgesetzt werden, um das in der Anstalt zum Aus
bruche gelangte Trachom bei den davon befallenen Zog
lingen 3UID Erloschen zu bringen und die gesund Ge
bliebenen vor Ansteckung zu bewahreu. 

(Ueber die Mithilfe der SI ezial-Arzte zur Erzielung 
r-;clJonerer Unterrichtserfolge, also nicht in hygienischer 
sondern in padagogischer Hinsichii, sieho cles Vortragenden 
Abbandlung nDie Mitwirkung d e r Arzte bei d er 'l'an b ~ 
s tu m m e n bi l d un g", Medizinisch- padagogische Monat
schrift fii.r die gesamte Sprachheilkunde, Dr. H. Gu tz
mann und A. Gutzmanu , Berlin, Jahrgang 1903, 
H eft 3/4.) 

Hi ermit ware in grossen Zttgen das gekeunzeichnet, 
was mir nach meinen B eobacbtungen wahrend einer zwanzig
j ahrigen Lehr- un d Erzieh ungs-Praxis fttr di e G es u n d -
b e it s pfl ege ta u bstummer Kinder- im vorschul
pflichtigen wie im schulp:flichtigen Alter - notwendig und 
erspriesslich scheint. 

Mogen diese bescheidenon Ausfii.hrungen ein wenig 
da:m beitragen helfen, woztl sie g~sc hrieben wurclen : z ur 
~'orùernng cl e s H eile s uu se rer armen gehorl o::;en 
llfitm n sc hen ! 

Beitrage zur Statistik der Sprachstiirungen. 
VorLrag, gehalten auf dem internationalen Kongress fitr 

Schulhygiene in Nùrnberg April 1904. 

Von Dr. med. Felix Schl eissner, Prag. 

Dio meisten bisher veroffentlichten Untersuchung n 
i.tber SLatistik der Sprachstorungen beschaftigen sich aus-
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schliesslich mit dem Stottern , als dem auffallendsten und 
lastigsten Sprachti.bel. Indessen schien es mir gerade fltr 
c1ie Zwecke der Schule und fi.tr unsere Kenntnisse von der 
Entwicklung der Sprache von Wichtigkeit, eine derartige 
Untersucbung an einem grosseren Materiale ti.ber alle Sprach
gebrechen vorzunehmen; insbesondere zu konstatieren , wie 
sich an einem ziemlich einheitlichen Materiale die Zahl und 
Art der Sprachgebrechen vom Eintritt in die Volksschule 
bis zum Verlassen der Mittelschule verhalt. 

W enn das Materia!, das ein einzelner Untersucher er
ledigen kann, meistens relativ ldein sein wird, so hat die 
Untersuchung dafi.ir den Vorteil des einheitlichen Stand
punktes, von dem aus sie vorgenommen wurde; bei manchen 
Bprachgebrechen, die an derGrenze zwischen physiologischem 
und pathologischem liegen, werden durch Angaben ver
schiedener Beobachter gewiss verschiedene und darum nicht 
ganz zuverlassige Resultate sich ergeben . Sich etwa auf 
die Angaben der einzelnen Klassenlehrer allein, resp . auf 
Zahlkarten zu verlassen, geht nach meiner Erfahrung nicht 
gut an, wenn sich die L ehrer ni cht speziell mit Sprach
storuugen Jangere Zeit eingehender befasst haben; ich habe 
wieclerhoU Falle gesehen, w o selbst clas Vorhaudenseiu 
emsterer Sprachfehler dem L ehrer uicht auffiel, wahr encl 
ùen Kindern selbst und cleren Angehorigen der F ehler wohl 
bekannt war . 

Fi.lr meinen P lan, ùie Schùler der deutschcn Sclmleu 
in Prag bezi.tglich ihrer Sprachgebrechen zu nntersuchen, 
fand ich beim k. k. Landesschulrate fùr Bohmen die liebens
wl"trdigste Unterstti.tzung, indem mir die Erlanbnis hierzn 
mit den Erlassen vom l 3. Juni 1902, Z. 19565 und vom 
26 . Oktober 1903, Z. 44429 gewiihrt wurde; wofùr ich auch 
an ùieser Stelle meinen besten Dank aussprechen mbchte. 

Das Vorgehen bei diesen Untersuchungen war folgendes: 
J eder Schùler nannte seinen N amen un d sei n Alter in Form 
des Satzes: ,Ich heisse N . N . und bin x J ahre alt." J ene 
Scht."Ller, bei denen sich ein Gebrechen zeigte, wnrden ge
nauer vorgenommen nnd besonders untersucht; wo es not
wendig erschien, mussten sia Gedichte rezitieren, gestellte 
Fragen beantworten, nnd in freier R ede erzahlen. Sodann 
wurde stets noch der Klassenlehrer gefragt, ob er noch bei 
anderen Schùlern, als den bezeichneten, Sprachgebrechen 
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bemerkt hatte und auch diese F alle, die sehr selten waren, 
notiert . Da stets ein Lehrer, meist auch der Schulleiter 
anwesend war, liess ich durch diese meine Beobachtungen 
immer kontrollieren, was, wie ich glaube, meinen Unter
suchungen den grèisstmoglichen Grad von Genauigkeit gibt ; 
donn, wie einerseits der Laie eine Abnormitat der Sprache 
leicht uberhort, so wird der Geubte oft ein ganz leichtes 
Sprachgebrechen schon da bemerken, wo es dem Lehrer 
selbs t bei darauf gerichtet er Aufmerksamkeit entgeht ; solche 
F alle, die nach meiner Meinuug in unsere Tabellen nicht 
gehoren, weil sie ja im praktischen Leben nicht in Betracht 
kommen, konnte ich eben durch die Kontrolle der Lehrer 
ausscheiden. 

* * * 
Die Untersuchungen an Volksschulen umfassen m 

runder Zahl 6000 Kinder, dlwon 2500 Knaben und 3500 
Madchen; die Zahl der Sprachgebrechen betrug im ganzen 
ca. 600, wovon 350 auf Knaben, 250 auf Madchen entfallen, 
ù. h . im ganzen fanden sich 10 % Spracbgebrechen und zwar 
bei Knaben fast l 4 %, bei Madchen nicht ganz 7,5 %. 

Die Zahl der Sprachgebrechen nimmt von der l. bis 
5. K lasse regelmassig ab; sie ist in der l. Klasse 20,7 % 
und sinkt dann auf 13, 9, 6 bis zu 4,7 % in der 5. Klasse. 
Auch da zeigt sich deutlich der Unterschied der Ge
schlechter; fiir die Knaben sind die Resultate der l. und 
5. Klasse 27 und 6 %, fiir die Madchen 15 und 3,5 %. 

Seitdem Ber k h an die Behauptung aufstellte, dass die 
Armut ein das Stottern begiinstigender Faktor sei, wird 
bei diesen Sprachuntersuchungen stets auch auf das soziale 
Milieu der Kinder geachtet. In dieser Beziehung konnte 
i eh feststellen, dass in der Prager J osefstadter Schule, die 
von den armsten Kindern besucht wird; der Prozentsatz 
der Spra chgebrechen der grosste war; speziell in der l. 
Knabenklasse fand sich die erstaunlich hohe Zahl von 45 %! 
Allerdings muss ich dabei erwahnen, dass in diesem Stadt
teil auch die denkbar schlechtesten allgemeinen hygienischen 
V erhaltnisse sin d; dementsprecbend ist auch di e grosse Zahl 
rachitischer und skrofuloser, in korperlicher und geistiger 
Beziehung zuriiokgebliebener Kinder auffallend. Auch das 
muss bei diesem Punkte erwahnt werden, dass in diese 
Schuleu erfahrungsgemass zahlreiche Sprèisslinge besonders 
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kinderreicher F amilien gehen; namentlich bei den jungeren 
Kindern dieser Familien, auf deren Entwicklung aus leicht 
erklarlichen Grunden schon gar nicht mehr geachtet werden 
kaun, finden sich Sprachgebrechen, insbesondere allgemeines 
Stammeln, in grosser Za.hl. 

Ein Punkt, auf den ich bei meinen Untersuchungen 
ebenfalls achtete, ist der, ob die unvollstandige Beherrschung 
der Spraehe aus nationalen Grunden eine Zuuahme d er 
Sprachgebrechen bewirke; besonders die vorstadtischeu 
deutschen Schulen&ind ziemlieh reichlich auch vou cechischeu 
Kindern b sucht, die in der Schul e das Deutsche, dessen 
si e noch nicht machtig siud, erst erlernen wollen ; ich glaub e 
mit Sicherheit behaupten zu ki:innen, dass bei diesen Kindern 
nicht. mehr Sprachgebrechen, besouders nicht haufiger S tot.
tern sich vorfindet, al!> bei tl en dcutschen K indern . 

* * ;.:. 

Die speziell en Ergebnisse soll en nun nach den drei 
Hauptgruppeu : Vollr;:;- , Bi.trger- nnd l'vlittelschuhm ÙeRprochen 
werd en, wobci naturlich der ersteu Gruppe besondere Be
achtnng geschenkt werden muss. 

l. Volksschulen. 
Die Untersuchungen an Volksschul en umfassen , wie 

aus Tabelle 1-4 hervorgeht, in rund er Zu.hl 6000 Kiuder, 
cln.von ca. 2500 Knabeu und 3500 l'vl t-idcheu ; die Zahl der 
Sprachgebrechen betrug im gan:wn ca. Gno, wovon 350 auf 
Knaben, 250 auf l'vlflclchen ent-.fielen; d. h. im ganzeu fanden 
si eh l O % Sprachgebrechen un cl zwar bei Knabeu faRt 
14 %, bei Madchen ui cht ganz 7,5 %. 

Als Durchschnit.tszabl d es Stotterns crg ibt sich 0,6 % ; 
fiir die Knaben l ,O, fur die Ma.dchen 0,4 %. Diese Zahleu 
sind, wenn man sie mit den Resul taten aus ahnlicheu Untor
sncbungeu (z. B. in Berlin, Wiesbaden, Gorlitz) vergl oicht, 
relativ niedrig; ob der Grund hi erfiir darin liegt, dass Prag 
alR nrttionell gemischtsprachiges Gebiet Zll betrachteu i s t~ 

wage ich um so weui ger zu entscheiden, als mir fiir die 
Haufigkeit cles Stotterns bei cechischen Kindern keine 
Zahlen vorliegen. An der Kurve der Stotterer erkeunen 
wir zwei Gipfel, einen in der erst,eu Klasse filr die 6- 8 
jahrigen Kinder, den andern in der vierten Klasse, in der 
es sieh meist um ll - 13j iihrige Kinder handelt; in dieser 
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Kon:lìguration ahneln die Kurven sehr jenen, die Schellen. 
b e rg aus Wiesbaden beschrieben hat und die Gutzmann*) 
auch aus Gorlitz und Boston anfuhrt. Dass die Knaben 
fast doppelt so hohe W erte aufweisen, wie die Madchen, 
branche ich kaum zu erwahnen. 

Ausserordentlich hohe Zahlen fìndet man tur das 
Stammeln der Kinder beim Eintritte in die Schule; mit, 
R echi; kann man sagen, dass ein Viertel, in einigen Schulen 
sogar ein Drittel der Kinder im 7. Lebensjahre das Mecha
nische der Sprache noch nicht beherrscht. W enn sich die 
KurvB so rasch senkt, so ist dies zum grossten Teil das 
Verdienst der L ehrer, die beim Leseunterrichte den Kindern 
nicht nur das L esen, sondern auch das Sprechen beibringen . 
Ausser dem allgemeineu Stammeln fìudet sich aro haufìgsten 
tli e Missbildung der Reibelaute des 2. Artikulationsgebietes. 
Tre i t e l meint, der Grund fur die falsche Bildung sei der, 
<lass S .derjenige Laut sei, der das feinste Gehor voraus
setzt und dass daher eine mangelhafte Apperzeption vor 
allem an der schlechten Aussprache des S Schuld trage. 
Jm Volksschulalter spielt wohl auch noch die in der Den
t ition dazutretende organische V eranderung durch den Aus
fall der Zahne, was aus den Tabellen nicht hervorgeht, das 
Lispeln bei fehlenden Schneideziihnen von dem sonstigen 
Sigmatismus aut. abgetrennt und nachweisen konnen, wie 
di e Zahl der so lispelnden Kinder immer kleiner wird, wie 
schon in der 4. Klasse kein solcher Lispler sich mehr vor
fìndet. Auch wurde der Kontrolle wegeu eine starke Klasse 
cl er Kind.er nach einem J ah re nachuntersucht; bei fast 
fl.lleu, bei denen das Lispeln wegen fehlender Zahne beob
achtet worden war, fand sich bei dieser Nachuntersuchtmg 
dor Sigmatismus nicht mehr vor. 

Gewiss kann man gerade beim Stammeln viel mehr 
als beim St.ottern schlechte materielle Verhaltnisse und 
daraus resultierende ungeniigende Spracherziehung als Haupt
ursache anschuldigen. 

Naseln fand ich bei ca. 2 % aller Kinder. Offenes 
Naseln infolge von Wolfsrachen beobachtete ich unter cleu 
6000 Kinclern in keinem einzigen Falle; es handelte si eh 
stets um Naseln wegen vergrosserter Gaumen- oder Rachen-

*) H . Gutzmann, Das Stottcrn. 
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mandeln . Die Kurven zeigen ganz gleichmassig ihren 
Gipfel in der 3. Klasse bei 8-lOjahrigen Kindern; wir 
durfen vielleicht, annehmen, dass nach dieser Zeit die ade
noiden Vegetationen mit der spontanen Ruckbildung be
ginnen und gleichzeitig damit auch das Naseln geringer wird. 

Il. Biirgerschulen. 
Ein wesentlich anderes Bild als fli.r die 5 klassige 

Volksschule ergibt sich fi.i.r die anschliessende Biirgerschule. 
(Tab. 5- 7.) Die Zahl der Sprachgebrechen ist auf 3,6 % 
gesunken, bei Knaben hier sogar 3 mal so hoch, als bei 
Madchen. Ein Absinken der Kurve mit zunehmendem 
Alter findet hier nicht mehr statt, offenbar, weil bei den 
11-14 jahrigen Schi.i.lern die Sprachentwicklung bereits 
abgeschlossen ist. Da dieses Material nur 1200 Kindcw 
umfasst, glauhe ich von einer naheren Spezifikation der 
einzelnen Sprachgebrechen nach Kategorien absehen zu 
konneu; ich mèichte nur kurz bemerlren, dass unter den 
202 Knaben sich 5 Stotterer fanden, also 2,5 %, wahrend 
von 967 Madchen nur eine stotterte, also 0,1 %. Auch 
das Stammeln war bei den Knaben (4,4 %) viel haufiger , 
als bei Madchen (l ,6 %). Fi.i.r das N aseln erga h si eh 2,5 
resp. 1,0 %. 

111. Mittelschulen. 
Ungefahr in gleicher Hohe, wie die Kurve der Biirger

schulen verliiuft die K urve der Mittelschulen; i m Alter 
entsprechen ja die drei ersten J ahrgange der Mittelschulen 
den Bi.i.rgerschulldassen. Dass die Kurve doch etwas 
niedriger ist, erkhirt sich m. E. wieder damit, dass wir 
hier in Gymnasien und Realschulen es wiederum mit 
einem besser situierten Materiale zu tun haben. Der 
Prozentsatz in den einzelnen Klassen schwankt nur wenig ; 
die starkere Erhebung in der VI. Klasse halte ich fi.i.r 
zufallig; bei einem grosseren Materiale wi.i.rde si e si eh w o hl 
ausgleichen. Nebenbei sei bemerlrt, dass sie auf das Vor
handensein mehrer Falle von Sigmatismus zuri.i.ckzufi.i.hren ist. 

Untersucht wurden im ganzen 2362 Knaben; hiervon 
waren Stotterer 0,56 %, Stammeln (fast ausschliesslich Sig
matismus ant. und lat. ) fand sich bei 2,3 %, Naseln (da
runter l F all von Wolfsrachen) bei 0,2 %. 

(Schluss folgt.) 
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Umschrift fiir eine gesetzmassige und natiirliche 
Modulation im Sprechen taubstummer Personen. 

Von 'l'aubstummenlehrer Haudering-Guben. 

Immer wieder und wieder macht man die Erfahrung, 
dass selbst solche Zoglinge der Taubstummenanstalten, die 
noch einen betrachtlichen Gehorrest besitzen und infolge
dessen eine verhaltnismassig wohlklingende Aussprache 
erworben haben, die Silben nach ihrem L angen-, Starke
und (musikalischen) Hohenwerte nicht richtig einzuschatzen 
vermogen. Das Bestreben ihrers Lehrers, die Pra- und 
Suffix-Silben be, ge, ent, er, ver, zer; e, en, el, eln, ern ; 
em; te, ten, te te; wegen ihres dumpfen ( untertonigen) e 
fast nur konsonantisch zu behandeln, d. h . die Schiiler an 
die Aussprache b'wegen, g'legen, v'rgessen, leb'n, hagl'n, 
hatt'n zu gewohnen, reicht oft nicht aus dem Sprechen 
jene wohltuende, dem der Vollsinnigen sich nahernde 
Modulierung zu verleihen - - - die sich selbst bei 
ganzlich tauben Schiilern erzielen lasst. 

Es darf kein Mittel unversucht und die geistige 
Spannkraft des Lehrers wie die seines Zoglinges nieht 
ruhend gelassen werden, wenn es gilt, di e V erstandlichkeit 
und Natiirlichkeit der Aussprache zu verbessern. Hierbei 
zeigt sich so recht, dass der Taubstummenlehrer nicht nur 
handwerksmassige Praxis, sondern auch physiologische 
Ùberlegung notig hat, wozu ich in m·ster Linie eine nie 
stumpfwerdende Empfindlichkeit seines Ohres fiir eine 
falsche Modulation rechne. Denn mit der korrekten 
Bildung des Einzellautes und der Deutlichkeit der Einzel
silben darf er sich keineswegs zufrieden geben. Dem 
rraubstummen ein Gefi.thl fur die Silbenwerte in einer 
syntaktischen Gruppe anzuerziehen ist zwar schwer, aber 
unbedingt notig - und auch moglich. Leider wird es 
meistens verpasst, die hochtonigen Silben schon in den 
kleinen und kleinsten Satzgebilden zu pflegen, wie sie 
innerhalb des 2. Schuljahres gewohnlich eingei.tbt werden. 
In den weiteren J ahren ist man auch froh, wenn di e Taub
stummen mit ihren selbstgesprochenen Satzchen so einiger
massen lautrichtig und grammatisch zu stande kommen. 
N achdem a ber ist es fast zu spat, ihnen no eh ein Gefiihl 
dafi.tr eiuzuimpfen, dass in jeder logisch zusammengehorigen 



222 

Silbengruppe (Otto / bleibt lange) eine Silbe ùber die anderen, 
im ganzen Satze (Diktum) wieder eine einzige emporragt: 
Di eses na ch Starke und H o h e Heraustreten ist 
filr un s e ine Gehorsempfindung (Akuom en) ; fiir 
'l'aub s tumme mus s es , so ll e r iiberhaupt e in en 
Anreiz zur Na e h ahmung e mpfangen e in e Ge 
s ich t s wahrnehmu ng (P h an om e n) werd e n. 

Die ,Anschauung", di e durch das Fiihlen der 
sta rker e n Schwingungen im K ehlkopfe und in der 
oberen Brustwandung (vielleicht auch des Steigens der 
Kehlkopfkapsel) gewonnen wird, hat sich als ungenugenù 
erw1esen. 

Andrerseits ha be i eh in den letzten 5 J ahren bei 
meinen durchgehenùs volltauben Schiilern, d. h. bei denen, 
die nicht auf der untersten Grenze der Bildungsfahigkeit 
stehen, die Erfahrung gemacht, dass sie mit Hilfe der 
Umschrift, die ich hier*) den L esern der Med. -padagog. 
Ztschrft. vorzufiihren gedenke, ganz entschieden einen 
Sinn gegen ein eintoniges Sprechen und zugleich fiir 
richtige Pausierung (zwischen den einzelnen Satzteilen) er
worben haben . Durch stilles Durchlesen eines Satzes, 
darauf folgendes stilles Vorsichhin-Sagen, und endlich 
lautes Aussprechen sin d si e i m Stande, se l b s t das Sprach
gebilde nach den ihnen bekannten Regeln zu feilen . Diese 
zu geben, geschah dadurch, dass (in erster Linie) die immer 
wiederkehrenden Redensarten und die auswendig zu lerneu
ùen Stoffe, als Verschen, Gebete, Spriiche, wi ederholt iu 
der vorliegenden Silb enum schrift an di e T af e l ge
sc hrieb e n und von ihnen genau darn ac h e tng e
sproch e n wurd en. 

Es war notig, die Schùler zuerst darauf zu bringen, 
dass die in einer umschriftlichen l~eihe hochstehenden 
Zeichen bedeuten, dass die entsprechenden Silben stark und 
hoch die unten auf der Reihe stehenden in gewohnlicher 
Starke zu sprechen seien und dass die oben erwiihnten 
Biegungs- und Ableitungssilben ganz zuriicktreten miissten. 
Dass es also n i c h t heissen diirfe: (Bis t du krank? t - ; ?) 
sondern: t - t ? (Fiir di e kurzen Silben sin d Schleifen, 
fiir die langen wagrechte Striche eingesetzt worden) . Es 

*) Si ·h e aucl1: H a u d c ri n r1; , Praxis do~ orzi chlich cu 1'aui.J stumlll cn
untcrrichtcs (Guùcn 1903). 
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folgen einige Gruppen*), die eine gleichartige Betonung auf
weisen; di e ihr en tsprechenden umschriftlichen Zeichon 
t;tehen jeder einzelnen Grnppe vor. 

6?. __/}! ~ 
l. 2. 3. 

fiinf Mark. dn, Paul! meine Arme. 
mein Kleiù. warum? keinen GriCfel. 
dein Platz. wir drei. eine Raupe. 
ich nicht. wer kommt? neue Hefte. 
eint;, zwei! ihr lacht. w el che Lente? 

~ éJo'--s. 
___/?:ò 

4. 5. 6. 

ihre Haare. ein Gewehr. d n Nichtsnutz! 
grosse Madchen. meine Uhr. der Backer. 
hole L enchen ! schwarzes I-Iaar. die Antwort. 
diese T afe). das ist wahr. sehr lnstig ! 
viele F hler. eins, zwei, drei! die Blindheit. 
sieben Knaben. 

----'(69. 
7. 8. 9. 

zehn Aufgaben. 
wie hiibsch ist das! 
ùu lwmmst ja nicht! 
·- andachtig. 

ein Kanal. 
ùer Soldat. 
weiss Papier. 
oft Salat. 

die Armut. 
der Reichtum. 
zehn Hektar. 
(am Sonntag). 
(ahnlich). 

lO. 

ein Gebaude. 
das Gebirge. 
niicbste W oche. 
heute Morgen. 
hast du Hunger. 

*) in Auswabl ! 

(es) giebt Spina t. 
komm mal her ! 
beute nacht! 

a~ 
11. 

eine Bi:i.ckerei. 
meine rechte Hand. 
fiinfzehn neue Griffel. 

der Monat. 
ein Fussweg. 

12 
eine Kanone. 
weisse Gardinen. 

(i:i.hnlich:) 
das sind grade zwolf! seine Adresse. 
eine dicke Wand. reife Aprikosen. 

gehst du spazieren? 



13. 
die Unsauberkeit . 
die Unreinlichkeit. 
ihr arbeitet nicht! 

224 

14. 

setze dich! 
weine nicht ! 
(ahnlich:) 

si e kommt heute nicht. J anuar. 
die Leute sind da! Februar. 

frage mich! 
E ber hard. 

15. 

(2 Hochtone :) 
ein Haus l mit 

einem Schieferdache . 
(ahnlich :) 

das Kind l mit den 
roten Haaren. 

in der N acht, als 
ich schlief. 

16. 17 . 

Deutsche Sprache l deutscher Herr W e ber l l me in e rrafel l 
ist zerbrochen. 

18. 

Meine Liebe l l bitte l l warten Si e l auf mi eh! 

Solcher feststehenden immer wiederkehrenden Modu
lationsformen giebts noch eine Menge. W enn der Lehrer 
diese Zeichensprache sich zu eigen macht und die Kinder 
mit ihr vertraut sind, dann wissen sie bald, worum es sioh 
handelt, wenn der Lehrer mi t dem Z e ig ef inger in der 
Luft die Z e i chen macht. Er muss sich nur anfanglich 
so stellen, dass sie die Schiiler nicht verkehrt (von rechts 
nach links) zu sehen bekommen, woran sie sich aber auch 
bald gewohnen. Kommt einmal eine schwierige Silben
gruppe vor, so giebt der Lehrer zuerst die fiir die Modu
lation notwendigen Zeichen und er braucht nicht nachher 
Fehler auszumerzen. 

Wie aus Gesagtem deutlich hervorgeht: die Umschrift 
ist nicht Selbstzweck, sondern nur ein Mittel zum Zweck. 
Durch ihre Hervorhebung erspart sich der Taubstummen
lehrer manche ii.rgerliche Erregung. Versuche werden das 
bestii.tigen. 
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Den Vorwurf, dasa die Sache zu "kompliziert" sei, 
muss ich von der Hand weisen, denn die Erfahrung hat 
bewiesen , dass die Schtiler willig darauf eingingen und dem 
(rhytmisch-dynamisch-melodischen) Zeichen gerne folgen, 
ùa es auf dem W ege durch das Auge Anhaltspunkte gewinnt, 
wie er in dem zu sprechenden Satze den Muskeldruck seiner 
Sprachorgane und seinen Atemvorrat nach Zeit und Stii.rke 
richtig zu verteilen hat . Bekanntermassen machte dies von 
jeher dem Gehorlosen die grossten Schwierigkeiten und 
war d i e s chuldigst e Ur sache zu der standigen 
be kl age n swert e n Erschein ung, das s di e Sch uler 
d e r Ob e rkla ss en betr eff s der Deutlichkeit und 
Verstandlichkeit ihrer Aussprache nicht das 
h i e lten, wa s sie als Artikulanten versprachen. 

Ein ganz bedenklicher Eifer - selbst angesehener 
F achleute - ist ferner schuld, wenn sogar Taubstumme mit 
sonst klarer Aussprache beim zusammenhangenden Sprechen 
- besonders fiir den, der nicht an sie gewohnt ist - schwer 
verstehbar sin d : es ist das Hinterwiirgen darauf, dass die 
Schuler einen Satz in einem Atem und gewissermassen als 
eine einzige Silbenhii.ufung herunterhaspeln. Der Taub
stumme ha t das a ber gar nicht notig! Im Gegenteile: Er 
soll naturliche - (im Anfang ubertrieben scheinende) -
Pau sen in jeden Satz einfl.echten! 

Man vergleiche : 
gesternabendisteinaltermanninderanstaltgewesen 

und *) Gestern' abend Il ist 1 ein' alter Mann Il in der Anstalt 
gewesen. 

Ich bemerke dabei, dass die einfachen Striche eine ganz 
kur:.:~ e , die doppelten eine zweimal so lange Pause bedeuten. 
Da, wo in der Schriftsprache ein Beistrich (Komma) steht, 
verlangert sich die Pause ; ebenso nach einem Strichpunkte ; 
zwischen 2 Sii.tzen ad libitum. 

Ich halte ein solch disziplinierte s Sprechen ftir 
ùurchaus notwendig. Die Taubstummen lernen ùabei, dass 
sie z. B. auch aro Zeilenende nicht sinnlos abbrechen 
dtirfen. Al so nicht: Paul ging mit l 
seinem Vater u. s. w. - - sondern: P aul ging Il mit 
seinem Vater l l in den W al d. 

·l!) Die Hiikchcn eollen daran erinnern , dasa der Endkonsono.nt nlcht 
zur folgenden offcnen Silbe heriibergezogen werden darf! 



226 

Man wird zugeben mi.tssen, dass hierbei clie logisch
sprachlichc Durchbildung der Schi.tler nicht unwesentlich 
gerfodert wirJ und von eiuer Atemnot und dem daraus sich 
ergebenden Dri.tcken, Draugen, Pressen nicht mehr die H.ede 
soin kann. Die Zeit, clie in J i es e m Sin ne auf das mecha
nische Sprechen m e h r verwendet wird, ist sicherlich vor
teil.haft angewandt. Denn, wonn schon verlangt wird, dass 
ùie Taubstummen sprech en, dann ollen sie auch H err ihrer 
Sprechwerkzeuge werden un d si e dùrfen w e ù e r ihren 
mittleren Sprechton zu laut und zu hoch stelleu, da sich 
~;onst dio hochtonigon Silben fast gar uicht abheben, 
noch Llem Ohre des L aieu uuangenehm auffallen . 

nBilùe, a ber verbilùe nicht!" 

~,cnilleton. 

Der Taubstumme einst und jetzt. 
Von Dr. m ed. 'l'r e i t o l- Berl in. 

J ahrtausende waren ver:flossen, ehe die Tatsache An
erkenn ung fand, dass Stummheit nur durch Taubheit bedingt 
werde. Sonst waren nichl von den verschiedenston Seiten 
Versuche gemacht wonleu, durch Operationen an der Zunge 
die Sprache der Taubstummen zu lo:,;en . Ebensowenig, wie 
da~; kurze Zungenbli.ndcheu an dem verzogorten Sprechen 
der Kinder schuld ist, ebensowenig ist die Zunge oder der 
Kehlkopf bei Taubstummen fur das AuRbleiben der Sprache 
verantwortlich zu machen. 

Im Altertum hat man die 'l'auLstummen fùr dumm ge
halten ; das kam daher, dass man sie vernachlassigte und 
nicht erzog. Der sich :selbst uberlassene 'l'aubstumme kann 
sich aber nicht geistig fortbi lden . Selbst die aufgeklarten 
Griechen und H.omer wurden ihnen nicht gerecht. Hippo
krates legte ihnen die Bezeichnung xr.Mpuç, d. h. dumm, Lei. 
Ein romischer Schriftsteller nannte sie "mutum et turpe 
pecus. " (stummes und schandliches Vieh) Sie waren nach 
romischem H.echte rechtlos. Im Orient spottete man nicht 
nur uber sie, sondern beùiente sich auch ihrer zur Be
friedigung der Sinnlichkeit. Weil sie keine Geheimnisse 
verraten konnteu, wurden sie zum IIaremsdienste verwendet. 
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In der Bibel werden vielfach Heilungen von Taub
stummen erwahnt. Im Evangelium des Markus (Kapitel 7, 
V ers 30-37) wird eine solche Heilung durch Handauflegen 
vollzogen. Dabei wurden die Finger ins Ohr gelegt und 
auch die Zunge berùhrt. Auf das zum Himmel gerichtete 
W or t Hephata, d. i. , tue di eh auf," stellte sich das Gehor 
ein und die Zunge }oste sich. Ein englischer Bischof soll 
i m siebenten J ahrhundert einen taubstummen Mann geheilt 
haben, indem er die Hand auf seinen Kopf legte und ihn 
segnete. Solche Tatsachen sind nicht zu bestreiten, wenn 
sie erwachsene Personen betreffen, welche pUt.zlich taub oder 
taubstumm geworden sind. Ein klassisches Beispiel ist die 
Wiederkehr der Sprache bei dem Sohne des Krosus, der 
beim Eindringen der P erser sein Gehor und die Sprache 
wiedergewa.nn. Bei dieser Heilung wirkt jeder seelische 
Einfl.uss, jede Suggestion, sei es dass sie durch eine be
deutende P ersonlichkeit, oder durch einen Arzt, oder durch 
die Wasser von Lourdes ausget.tbt wird. Bei den taub
gebornen und taubgewordenen Kindern ist eine H eilung 
der Taubheit unmoglich. Es tritt daher die Notwendigkeit 
an die Menschheit heran, die Sprache durch andere Mittel 
und Wege den 'I'aubstummen zu lehren und sie so an den 
Segnungen der Bildung, der Kultur und des Glaubens 
teilnehmen zu lassen. 

Schon bei den Romern tauchte die Idee des Unterrichts 
a.u f, vielfach auch im Mittelalter in verschiedenen Landern, 
aber keine Methode verbreitete sich oder uberlebte ihreu 
Er:finder. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass geraJ.e 
in Spanien zu einer Zeit, wo die Inquisition ihre Seheiter
haufen lodern liess, der Dominikaner-Monch Pedro de Ponte 
sich der taubstummen Kinder annahm. Es ist wahrschein
lich . dass er sich nur mit Kindern befasste, welche noch 
R este von Gehor hatten, doch ist Genaueres ùber seine 
Methode nicht t.tberliefert. Er soll die Kinder nicht nur 
spanisch, sondern auch lateinisch, griechisch un d italienisch 
golehrt ha ben . Er:>t im 18. J ahrhundert begann m an, mi t 
dem Auftauchen der humanistischen Ideen und der huma
nistischen Bildung, sich fttr die AuRbildung der Taubstummen 
zu interessieren. Da in Frankreich Geistliche die Schulen 
leiteten, so darf es nicht Wunder nehmen, dass ein Geist
licher es war, Ller zuerst eine 'l.'aubstummen-Schule errichtete· 
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Sein Name ist Abbé de l'Epée. Er schuf ein eigenes 
System im Auschluss an die naturliche Gebardensprache 
der Taubstummen. Er hat ein Alphabet mit Fingerstellungen 
konstruiert und ahmte so die lateinischen Buchstaben nach . 
Es wurde z. B . M durch 3 Finger und N durch 2 darge
stellt, U und V durch 2 divergierende Finger. Das Fìnger
alphabet konnte mit einer oder beiden Handen erzeugt 
werden; ubrigens ist das in Frankreich no eh heut im Gebrauch. 

Erst von deutscher Seite wurde das Absehen der Laut
sprache gelehrt, wobei zu berucksichtigen ist, dass der ge
sprochene Laut ganz andere Formen zeigt, als der gedruckte, 
dass im Zusammenhang die Laute sich gegenseitig beein
flussen. Man muss beim Absehen nicht nur auf die Be
wegungen der Lippen achten, sondern auch die der Kiefer, 
der Wangen und des Halses, wo die Zunge mit dem Kehl
kopf gelagert ist. Viele Schwerhorigen lernen von selbst 
im Umgange ablesen, und moglicherweise ist VOll dieser 
Beobachtung der erste Lehrer ausgegangen. Er hiess Samuel 
Heinicke un d grì.tndete in Leipzig im J ahre 17 71 eine eigene 
Anstalt. Sein V erdienst wird allerdings geschmalert da
durch, dass er seine Methode nicht veroffentlichte und 
durch Nebensachlichkeiten zu verheimlichen suchte. 

Interessant ist die Art, wie die Stimme den Taub
stummen beigebracht wird; die Methode beruht darauf, dass 
beim Stimmgeben der Kehlkopf vibriert nebst clem Brust
kasten. Diese Vibrationen sind mit den Fingern zu fuhlen . 
Die beistehencle Abbildung verdanke ich der Gute des Herrn 
Direktor Reich von der israelitischen 'faubstummen-Anstalt 
in W eissensee, derselbe ha t die Abbildungen mi t einem 
selbst konstruierten Apparat *) aufgenommen, der bei seiner 
Giite den Vorzug der Billigkeit hat. Man sieht den L ehrer 
das Kind in der Auffassung ùes weichen S unterrichten. 
Eu face ist die Stellung der Lippen und der Zahne, im 
profìl di e Einziehung der W angen un d di e Bewegung d es 
Unterkiefers zu sehen. Der Lehrer legt clie Hand cles 
Kindes an seinen Kehlkopf; auf diese W eise empfìndet das 
Kind, dass mit lauter Stimme gesprochen wird. 

*) Er nahm cin o mit schwarzem StofE ausgeschlagcno Zigarrcnkiste, 
ùrachto an d m cincm J<.:uùe dio matte GlasplaLLo unù an dem andcrn 
oine der Lange der Kistc ontsprechcnùc Linse im W orte von 1,50 :M:k. an. 
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Seine eigenen Kehlkopfbewegungen lernt das taubstumme 
Kincl, da es seine Stimme durch das Gehor nicht kontrollieren 
kann, allmahlich durch den Muskelsinn beherrschen. In 
iihnlicher W eise giebt es auch Empfindungen, welche uns 
iiber Lage und Stellung unserer Gliedmassen und ihrer 
Muskeln informieren. Auf diese W eise kann man Kindern, 
die taub und blind sind, eine Schriftsprache beibringen, die 
ùurch die Empfindungsnerven der Haut vermittelt wird. 
E in beriihmtes Beispiel ist die Laura Bridgeman, die in 
Amerika im vorigen Jahrhunder t auf diese W eise aus
gebildet wurde. 

Sehr miihevoll ist clie Aufgabe cles Lohrers und man 
kann sie nicht beredter schildern, als ein englischer Ohren
arzt cles vorigen J ahrhunderts : n Fiir R eichtum haùen die 
Menschen ihr Seelenheil gewagt, fiir Ruhm haben sie ihr 
Leben aufs Spiel gesetzt und am Enthusiasmus Martyrer 
den Pfahl erlitten, - aber mir schien es immer, dass der 
geduldige Lehrer der Taubstummen einen Lohn verdiene, 
den nichts auf Erden ihm gewahren konne. Der Energie, 
der Ausdauer der Menschenliebe, der braven Manner, die 
von Zeit zu Zeit die herkulische Arbeit unternahmen, das 
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Auge sehen und dio Hand sprechen zu lehren, lwmmt nnr 
die Beredtsamkeit derjeuigen gl ich, welche dio Anspruch e 
verteidigten, die der 'l'aubstumme an alle hat, ùenen der 
SehOpfer den Segen der Sprache un d das Gehor verliehen ha t." 

* * * 
Im Anschluss daran sei ein Absatz aus einem i m J ah re 

1718 erschienen W erke angefuhrt, das ich Herrn Direktor 
Roi c h verdanke. Es betitelt. sich: ,Neue Acta philologica 
oder Gri.indliche N achrichten aus der Philologie und romi
schen uud griechischen Autiquitaten . Darin die schwersten 
Stell en Autorum classicorum cler studierenden J ugelll1 zum 
Besten In einer angenehmen Erzahlung kurtzlich und 
griinc1lich erklart werden." Peter Adolf Boissen . Aschers
leben 1718. 

Es heisst dort ùber die ,Kunst mit Fingern und 
Handen a nzuz eig e n, zu reden und zu rechnen: 
,Das Zehlen mit den Fingern ist sonderlich gebrauchlich 
gewesen bey den R omern und damit folgender Gestalt zu
gegangen: W enn sie die Zahl eins andeuten wollten, so 
legten sie den kleinen Finger der linken Hand nieder, so
dass nur die vier ubrigen Finger in die Hohe standen . Die 
Zahl 2 wurde mit Einschlagung der beiden letzten Finger 
in die Hand gezeigt. W cnn der Daumen un d der Zeige
:finger in die Hohe standen , bedeutete es drei (und dio 
anderen 3 eingeschlagen wurden). W enn der Daumen, 
Zeige- und kleine Finger in die Hohe stunden, so bedoutete 
es 4 und so weiter. Dabei ist zu bemerken, dass alle Zahlen 
von 1- 100 (exclusive) durch lauter dergleichen besonder e 
Bewegungen und Kriimmungen der Finger mit der linken 
Hand angedeutet werden. 

Die Zahlen von 100- 9000 werden durch eben der
gleichen Fig uren an der rechten Hand gerechnet. Was ilber 
9000 war, wurde nicht mehr mit den Fingern, sondern 
mit der ganzen Hanù gedeutet, da man solche entweder in 
die Hohe hob oder an die Brust legte. Von 1000-900000 
wird mit der rechten Hand gezahlet, eiue Million ward an
gedeutet, wenn man beide Hande ineinander legte und tiber 
den Kopf hielt. 

Gleich wie man durch die Finger und Hande gerechnet, 
also hat man auch auf solche Art reden konnen. Indem 
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man nemlich clurch die Bewegungen der Hande uncl Finger 
oinen Buchstaben andeutete: gleichwie solches noch heut
zutage am tflrkischen Hofe bei clenen, welche am tflr
kischen Hofe sich aufhalten, gewohnlich, die auf solche 
vV oise geschwinde mi t einander sollen reden konnen." 

s. 6'. 

::700 . 80 0 · ..9oo . l O O o. 2.ooo . J oo o . 

j-000 . 

~LJJf w 
Diese Zahlen einzustellen bedarf grosser Ubung. Ich 

habe es selbst versucht. Beim Beugen des kleinen Fingers 
geht der Ringfinger mit. Ebenso ist es nur dm·ch langere 
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Ùbung zu erreichen, dass man Zeige- und Mittelfinger beugt 
und den Ringfinger aufrecht hiilt. Am leichtesten ist es, 
den Zeigefinger, auch beide Mittelfinger zu beugen, sehr 
schwierig, den Ringfinger allein. Die anderen sind alle 
einfacher und leichter zu machen. 

ljitterarische Umscltau. 

Uber die Kompensation der Sinne. 
Vbn Dr. H . G u tzmaun. 

(Fortsctzung.) 

III. 
Wie bei dem Blinden der Muskelsinn als Compensation 

fiir das verloren gegangene Sehen eintritt, so t reten bei d ern 
Taubstummen die be8ser ausgenutzten Gesichts- uud '.rast
empfindungen in den Vordergrund uud ersetzen einiger
massen das verlorene und fiir die Sprache so unendlich 
wichtige Gehor. Wilh e lm Wundt*) beurteilt die psycho
logischen Verhiiltnisse des Taubstummen ganz richtig, in· 
dem er sagt: ,Er lernt die Sprache dadurch verstehen, 
dass er sie vom Munde abliest, also in der Form einer 
Folge von Gesichtsbildern. Er lernt die Sprache gebrauchen, 
iudem er die Artilmlationsbewegungen den Horenden und 
Sprechenden nachbildet. Der Taubstummenunterricht will 
fitr den fehlenden Gehorssinn dadurch Ersatz schaffen, dass 
er ihm andere Sinne substituirt. Diese Stellvertretuug 
i.ibernimmt fiir das Verstehen der Sprache der Gesichtssinu ~ 
fiir den Gebrauch der Sprache der Tastsinn mit d.en die 
Artikulationsbewegungen begleitenden inneren und iiusseren 
Tastempfindungen. Die artikulierte Sprache des Taub
stummen beruht so gut wie die cles H orenden auf der Ein
wirkung bestimmter Association en zwischen Empfìndungen 
verschiedener Sinnesgebiete." 

,Mogen nun auch Associationen zwischen Sprachlauten 
und Artikulationsempfindungen durch die generelle Ent
wicklung vorbereitet, also auch die angeborenen Anlagen 
begi.instigt und durch die genaue Kontrole, die der Gehor-

•) W. Wu n d t, Vi.ilkel·psycltologie, 1900, Bd. I. 
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sinn zuliisst;, erleichtert sein, so ist doch die Ausbildung 
der weit schwierigeren Associationen zwischen den Gesichts
bildern der Sprachbewegungen und den Artikulations
empfincluugen keiueswegs eine unmogliche, und sie ist clas 
ErsatzmiLtel, auf clas clie bei mangelnclem Gehore von selbst 
sich einstellende regere rl'i.Higkeit cles Gesichtssinnes ge
wissermassen als auf ein natii.rliches hinweist. u Besonders 
die letzten Worte sind durchaus richtig, wenn anch die 
W un d t' sche Anschanung die m an zwischen den Zeilen 
lesen kann, dass die Association zwischen den Gesichts
bildern der Sprachbewegungen und clen Articulationsempfin
dungen bei normalen :M:enschen eine absolut im Hinter
grunde stehende oder uberhaupt nicht vorhandene sei, nicht 
zu RechL bestehen kann . Er spricht von clieser Association 
als einer ,keineswegs unm og lich en" . Ich mochte sie 
als eine , fast stets vorbanclene" bezeichnen. Beson
ders bei dem 8prechen lernenden Kinde ist diese Asso
ciation jedem selbst fl.i.tchtìgcn Beobachter aufgefallen. Das 
Kind fasst nicht nur mit dem Ohr, sondern auch recht 
scharf mit dem Auge die S] rechbewegungen der Umgebnng 
auf und wir selbst sind unser ganzes Leben clurch gewohnt, 
dem zu nus Sprechencl.eu ins Gesicht zu sehen, ja wir 
suchen ganz unb ewusst, um in geeigneteu Fallen ùeuLlicher 
versteh u ?.U konnen, das Gesicht dcs Sprechenden mit dem 
Blick auf uud verfolgen seine Spnwhbewegtmgen. Das 
Lut man ùeispiclsweise im Theater, wenn man sich mit ùem 
ÙlJernglas dem singendeu oder sprechenden Mund cles 
K i.i.ustlers nahert. Fast unrnittelbar wird durch ùie bessere 
Benutzung cles Auges als Perceptionsmittel der Sprach
bewegung eine erhebliche Verbesserung des Sprachverstand
niAses erzielt. Dass das eigentliche KontrolmiLtel unserer 

igcn n Sr rache in den Beri.ihrungsempfindungen der Sprach
werkzeuge beruht, habe ich ja bereits im Eingange meines 
Vortrages erwahnt. W enn wir uns demnach ein Bild von 
der Psychologie des Taubstummen machen wollen, so werclen 
wir gut tun, um bei dem einfachen W e rni cke- Lich t
heim'schen Schema zu bleiben, an Stelle des dort aus
geùrùckten einfachen Perceptionsweges einen dreifachen zu 
setzen. Wir percipiren die Sprache erstens durch das Ge
hor, zwoitens durch das Auge und drittens endlich durch 
die verscbiedenen Formen der Gefiihlssinne. Elimiuieren 
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wir bei clem Tanbstummen èlie akusti schen Einclri.tcke, so 
bleibt noch ein ausserordentlich grosse:; G-ebiet von Sinnes
eindri.icken iibrig, da s unendliche Associationen bilden kann . 
A.uf clem nati.trli ch en W ege der Benutzung der iibrig ge
bliebenen Sinnesbabnen bn,ut sich nacL der deutscLen Taub
stummenunterrichtsmethode ch e Sprache cles 'l'aubr;tumm en auf. 

Nun hat man, weil bei den Taubst;ummen, und zwur 
besonders bei den mit angeborener T aubheit, sich hàu:fig 
noch G-ehorreste vorfinùen, versucht, durch Ùbung diese 
Gehorreste besser benutzhar zu machen in clem Sinne un
gefahr, wie der Blinde ja auch sein ihm von der N atur 
gegebenes Tastgefiihl, das durchaus nicht feiner ist als 
unser eigenes, weit besser durch Ùbung ausnutzen lernt 
als wir. Solche G-ehori.i.bungen sind b ereits in sehr umfang
reichem Masse durch I tar d v or mehr als 100 J ahren aur;
gefiibrt worden und ich kann denjenigen H erren, die sich 
fùr die It ar d' schen Versuc1 e, durch Ù bung eine Kompen
sation cles G-ehorsinnes bei T aubstummen zu schaffen, in
teressieren, hier die Ùbersetzung d es I tar d' schen W erkes 
vorlegen.*) Ein Blick in seine A.usfiihrungen wird Sie lehren, 
mit welcher unendlichen Sorgfalt und wie mannigfaltigen 
Versuchen It a rd in diesem Sinne vorgegang en ist. 

In neuerer Zeit ha t U r ba n t s c h i t s c h**) das V erdienst, 
diese Horubungen wiec1er aufgenommen und auf ihre B e
deutung die A.ufmerksamkeit der Obrenarzte und Taub
stummenlehrer gelenkt zu haben. Offenbar haben die durch 
derartige Ù bungen gewonnenen J!'orbschrit.te ihre nali.i.rliche 
Grenze, die einfach durch das objektiv ja bald nachweis
bare Horvermogen , resp. die n achweisbaren G ehorres te be
dingt werden. Unù so hat Bezold ***) mit R echt darauf 
hin gewiesen, dass nur in l.J eschrankten F i:i.llen Jurch eiue 
ùerartige kompensatorisuhe Ùbung wirklich ein Vorteil fi.ir 
den 'l'aubstummen erzieH. werden kanu. Mein e eigenen 
Horubungsversuche bei 'l'aubstummen haben mich gelehrt, 
dass es in der Tat niemals gelingen kaun, einen an sch einend 
vorher ganz Tauben durch die Horttbungsversuche nur nab Zll 

*) I t a, r d, Dio Krankhoikn d es Ohrcs nnJ dcs Gchors. D outsche 
Ubcrscl~tlll g . \Vcimar 1 8~2, pn,g-. 518- 55't hcham1cll di e l:l oriibung-en. 

**) Obor H or iibuu gcn hei 'l 'aubstumlllhoil etc. Wieu .1 895. 
***) Das H orvcrm ogcn der 'l'aubstumm cn. \Vieshadcn. 
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auf zwei oder drei S cbritte boren zu macben . Das ist aus
geschlossen . W obl aber kann durch sorgsame Benutzung 
der Gebéirseindriicke - und ch e Benutzung kann durch 
tJbungen zweifellos sehr gesteigert werden - eine weit 
bessere Kontrole der eigenen L autproduktion des 'l'aub
stummen stattfìnden. Das wirkt als ausserordentlich ver
besserndes Mittel fi.tr die an sich ja monotone und rauhe 
Sprache. 

R echt gut ist es, wenn man sich besonders bei den 
ersLen Ùbungen, die zu diesem Zwecke angestellt werden, 
einer moglichst immer gleicb bleibenden Tonquelle bedient. 
Als solche ist ja die menschliche Stimme nicht anzusehen. 
Daher ha be ich vorgeschlagen, den P h o n o g r a p h e n a l s 
tJb ung s in s trum e nt*) zu benutzen. Zu diesem Zwecke 
habe ich eine R eihe von Versuchen ausgefi.ihrt und in der 
Tat gefunden, dass man jedenfalls Voh:ali.tbungen bei Schwer
horigen, resp. 'l'aubstummen mit; Gebéirres ten recbt gut mit. 
dem P honographen bewerh:stelligen kann. Der Vorteil liegt 
n icbt allein darin, dass die Tonquelle auf diese W eise immer 
gleich bleibt, dass sie durch leichte Verscbiebung der Ge
schwindigkeit auf verschiedene 'l'onhohen gebracht werden 
kann , sondern vor allen Dingen darin , dass die fi.tr den 
betreffenden Arzt ausserordentlich angreifenden Schall
produktionen von einem Instrument ùbernommen worden 
um1 so seine Stimmbander entlastet werden . 

.Huriibungen zum Zwecko der Kompensation sind aber 
bei 'l'aubstummen stets nur in den Grenzen stattbaft, die 
Bezo ld ihnen gezogen hat, d. h . sollen stets nur da vorge
nommen werden, wo wirklich noch ein geniigender Gehor
rest, der zur P erzeption der Voh:a.le ausreicht, durch sorg
fal tige Untersnchung mittelst der Tonrcibe kon tatiert 
worden ist. W o es si eh nur um ganz minimale G ehéirrcste 
handelt, ware es ebenso ve:deblt, systematische Hori.tbungen 
vorzunehmen , wie wenu man den Blinden cladurch ni.ltzen 
woll te, durch di e Benutzung der B e c q u er e l ' schen S trablen 
Bich auf Lichtemp:fiudungen einzuùben. Diese Versucbe 
L o n d on s **) sind von den Augenarzten H o lzkn e e h t und 

*) Uhcr H oriibnngcn m ittclst dcs P honographen. , 1\ronatsschri ft fii r 
Ohrenhcil k.," 1902, No. 8. 

**) , Bcrl incr kli n. \Vochcnscbr." 1!)03. 
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S c hwarz in einer Sitztmg der Wiener Gesell schaft der 
Arzte sofort als ftir die Blinden wertlos zurUckgewiesen 
worden, zumal di e L o n d o n' schen Versuche mi t einem in 
g e wohnli c h e r Weise im vcrdunlì:elten Zimmer be~ 

]euchteten Schirme leicht nachgemacht werden konnen . 
Dazu bedarf man durchaus nicht cles RaJiumbromids, sondern 
nnr einer einfachen Baleuchtungsvorrichtung. 

In solcher W eise hat H el l er seinerzeit nachgewiesen, 
dass Blinde, die die F ahigkeit zur Unterscheidung von Licht 
und Schatten noch bewahrt haben, aber die Formen der 
Gegenstand e mit den Augen nicht wahrnehmen konnen, irn 
dunklen Zimmer auf einem beleuchteten Schirm die Schatten
risse der clarauf liegenclen Gegenstancle erkennen konnen. 
Man muss bei allen zum Zwecke der Kompensation ge
machten SinnesUbungen mi t den vorhanclenen V erhaltnissen 
rechnen uncl nicbt Unmoglichcs verlangen. Dm·artige Ver
suche sincl sicher sehr interessant, einen praktischen Nutzen 
haben sie fur den Blinclen clurchaus nicht. 

Kehren wir nun zu den Taubstummen zurUck, so ist, 
wie gesagt, die Kompensation der Gehorreste durch Hor
Ubungen beschrankt, da.gegen ist der zweite iiusserst wichtige 
P erzeptionsweg bei clero Taubstummen ja offen, d a s Auge. 
Der 'l'aubstumme lernt clie Bewegungen cles Mundes richtig 
erkennen uncl verknUpft sie mit seinen eigenen erlernten 
Sprachbewegungen, so dass er Worte, Satze und ganze 
Uuterhaltungen mit dem Auge aufnimmt und verfolgt. 
Freilich ist diese Ablesefahigkeit cles Taubstummen auch 
eine beschrankte, sie hangt zum recht grossen Teil von 
seinem Sprachschatz ah; je grosser sein Sprachschatz ist, 
desto eher wird er von seiner Ablesefahigkeit auf dem 
praktischen W ege Gebrauch machen konnen. Immerhin 
lernen alle unsere Taubstummen in der 'l'aubstummenschule 
so viel, class sie bei ihrer Entlassung imstande sind, mit 
den ubrigen Menschen durch die Lautsprache zu verkehren, 
vorausgesetzt, dass es sich nicht um geistig ruckstandige 
'l'aubstumme handelt. 

Das Auge i s t ganz erstaun li ch viel zuver
li.i.ssiger h'tr clie Taub s tummen als se lbst grosse 
G- e h o rr e:; t e. Dies e von jedem Praktiker tagli eh zu 
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macbende Beobachtnug ist von N euert *) in den sorg
samen Untersuchungen H-n Taubstummen, welche HorLibungen 
machten, einwa.nùsfrei bes t}itigt worden. Die Ilorschuler in 
der Taubstummenanstalt hOrten namlich 60% der vorge
sprochenen \V orte, dagegen vermochtcn sie 80 °/0 abzulesen. 
B ei dem Versuch cles Horens wurcle die optische Perzeption 
ch\ùurch ausgeschaltet, dass der Schi.i~er den Kopf vom 
sprechenden Munde des Lehrers fortdrehte . Bei dem Ver
suche cles Ablesens wurde das Horen ausgeschaltet dadurch, 
dass der Lehrer nur ùie Sprachbewegungen vormachte, aber 
nicht ]aut spmch. Es wnrclen also beim blossen HOren 40% 
l?ebl er gemaeht, beim A.bl esen nur die Halfte, d. h. 20%. 
Sr rach man aber zu cliesen Kinclern so, dass sie g leichzeitig 
hoden und saben, dass sie ulso ihr Gesicht dem laut 
sprechenden Lehrer zuwandten, so verstanden sie 90 % der 
W orte, d. h . sie mRchten nur noch 10 % Fehler. Daraus 
folgt ganz kln.r, dass d aR mi t dem Auge gl e ich
zeit ig oingest.e llt e Ge h o r die Absehfe hl e r a uf 
die lLilHe ihr es Prozentsatzes vermindert, 
wa h rend durch d as eingeste ll te Auge drei 
Vierte ] der Horfehler verhindert wurden. Es 
fo l gt abe r auch daraus, da ss zwei g l eic hz eitig 
zu <.lem se l be n Zw ecke benutzte Si nn e nicht als 
blosse Addition vo n Sinneseindrilcken aufzu
fassen s ind, son dern dass ihr Effekt mehr e in e r 
Mu ltip libttion gleichkommt. 

Durchaus parallel zu diesen Tatsachen gehen die Er
fahrungen, die ich b e i d e r senso ri sc h en A. p h as ie **) 
gomacht. Die Gehorl.tbungeu, die hier von W es t p h al, 
Oppenheim und N eman u bereits versucht wurden, haben 
zu keinem Resultat gefi.ihrt un d mun Jiess sie desbalb liegen . 
I eh bi n deswegen dazu i.ibergegaugen , b e i senso r i s c h 
Ap ha s isc h en in derselben W e i se wie bei den 
Taubst umm e n d e n opt i sc h en Weg b esser a u szn
nutzen und ihnen da s Able se n beizubringen. Dann 
zeigte sicb, dass nach einer relativ kurzen Zeit, beispiels-

*) N c n c .- L, lJbc•· TTor[ilhigkcit nn !l Ahsrh l'erLi ;::kcit. Untcrsuclnmgon 
nud B cmcrkung<·tL J\.[chrcr o A ufsiilz c in d r M:onatsschrift fiir Sprnch 

hc il kunù c, 1 900- l 902. 
**) Àrcbiv f . P sychiatrie , B tl. 27. 



weise nach 2 :M:onaten, wo von einem :fliessenden Ablesen 
noch gar keine R ecle sein konnte, der sensorisch Aphasische, 
weun ich ohne Stimme, also nur mit Sprachb eweg ung e n 
zu ihm redete, mir vVort fur Wort seiner Ablesefahigkeit 
eutsprechencl ziemlich langsam ab~:;ah. Dreh te ich ihn um, 
so class er meine Sprachbewegungen uicht wahrnehmen 
konnte, uucl sprach laut zu ihm, so verstancl er ebensowenig 
uncl ebeusoviel wie vor Beginn der gesammten Behancllnng . 
Drehte i.ch ihn clagegeu wiecler zn mir uncl sprach nun laut 
zu ihm, so class er nicht nur clie vVorte horte, soncleru auch 
~:;eino Ablesefabigkeit benutzen konnte, so konnte ich rasch 
uuJ Jliessencl sprochen, olmo clasi'l ihm auch nur ein eiu
ziges Wort eutgangen ware. Hier Wftr die Multiplikation 
an der II an d clieser Eindrucke eine geraclezu ersta.unliche 
und ich habe clas E xperiment bei clen wenigen Fallen von 
vorwiegend sensorischer Aphasie, die ich zu behandeln Ge
legenheit batte, viele Male wieclerholli, immer mit clemselbt3n 
Erfolge. 

Leider ist nun bei 'J.1aubstummen sehr hi~ufìg nicht nur 
clas Gehor mangelbaft, Ronclern auch cla.s Auge, und be
sonders bei angeborener 'l'aubstummheit fìmlot sich recht 
haufig Schwachsichtigkeit infolge AsLigmatismus. Bei den 
letzten ausfi.i.hrl! ehen Untersuchungen, d ie ich in Gemein
schaft mi t Kollegen Br i.t h l als Ohrenarzt uncl Kollegen 
Mas chke als Augenarzt bei Hl:J Kindern der stacltischen 
Taubstummenanstalt vorgenommen habe, zeigte sich, dass 
nicht weniger als 68 Kinder mit Sehstorungen vorhanden 
wareu, cl. h. 351/2%, dn.runter 29mal Astigmatismus. 

Nati.trlich wird durch dieses unglucldiche Zusammen
treffen, das ja seine leicht erklarlichen Grttnde hat, die 
kompensatorische Ausnutzung cles Gesichtssinnes ausser
ordentli ch eingeschrankt und Sie werden deshalb umsomehr 
die immerhin erstaunlichen Resultate, die die deutsche 
TaubsLummenschule doch noch aufweist, bewundern miissen . 
Ob bei Bliuden sich ahnliche Verhaltnisse in Bezug auf 
das Ohr vorfìnden, dari.tber ist meines Wissens bis jetzt 
keine Untersuchung angestellt worden. 

IV. 
Denken Sie sich nun beide Sinne vollkommen ver

schwunden, so haben Sie es mit jenen unglucklichen Wesen 
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zu tun, clie wir als ta n bstumme Blinde kennen. Ei.nige 
von ihnen sind nurch die trotz des Mangels dieser hervor
ragenclsten Siune erstaunliche intellektuelle Ausbildung 
g eraclezu beri'lhmt geworden, so Laur a Br i dgeman, 
He l e u Ke ll e r uuù Mar i e He u rt in. W erfen Sie eineu 
Blick auf ùas psychologische Schema ùes Taubstummen 
uncl entfernen Sie nun don Perzeptionsweg durch Ùa!:l Auge, 
RO tl ehen Sie ja cleutliclt , was von psychologischen Mogli ch
J.::eiten ùbri g bleibt, welche Assoziation eine Entwicli:elnng 
des Gei~teslebens ùerartiger unglucldicheu Menschen noch 
znstande kommeu k:mn. OJfenbar ist in diesen F allen der 
'l'asts inu ller e inzi ge Weg, auf dom nun di o tn.ub
sLummen Blinclen mit cler Aussenwe.lt in Verkehr treten, 
cleun von dem Geruchssinne mtissen wir in den meisten 
Fallen wohl absehen ; jecloch werde ich clm·auf spitter noch 
ctwas ni:i.her zu sprechen kommen. 

E~ ist recht interessant, die Erzfihluug Il e l en K ell er's 
von ihrer ersten Unterrichtsstunde zu horeu .*) He l en 
K e ll e r wunl e 1880 in Puscambia in Alabama als normales 
Ki nJ geboren . Im l 9. Monate machte sie eine schwere 
I~rkraulmng dm·ch, tler en Ùberstehen sich zeig te, J ass Ge
sicht uncl Gehor cles Kincles verloren gegangen waren. Die 
wcnigen W ort-.e, clie sie bis tlahin erlernt hatte, giugeu 
ebenfalls bald verloren. Von der Anstalt in Boston aus 
wunl e de n Eltern ein Fraulein Su 11 i v a n als L ehrerin ge
!:landt, und clie erste Unterrichtsstunde, die sie bei dieser 
Dame hatte, schildert H e l e u Keller spi:i.ter selbst in fol
gender W eise. 

, Am Morgen der Ankunft der L ehrerinuen g ing ich in 
ibr Zimmer und fanù sie mit dem Auspackeu ihres K offers 
bescbafti g t. Sie schickte mich t\ber nicht fort, sondern 
lios:; mich bleiben uncl ihr helfen. Als jedes Stilek seinen 
Platz hatte, kitsste sie mich liebevoll und gab mir eine 
schono Puppe. Ach, das war eine herzige, allerliebste 
Puppe mit langem lockigen Haar, mit Augen, clie sich 

*) Iuh zit iCI'C hi ét' n ach dcm vor Lt·c[[ Ji chrLl iihcrsichtlich n " ' rkch en 
v un U. R i e m 11 n n , ,'f aubstumm uml blind zngleich", Berli n 1896. Femcr 
vcnvcise icl1 auf don Aufsatz tl cssolbr n AnlOl'S in der , Zeits 'lwift f. piidn
~ug i subt• Psycll olog ic nnù Pathologie" 1900, H. 4-. Spcziollere Nachweise 
iiiJcr U e l c n K e ll cr geben ùie So u ve uir s cles Volta-ilm"au, dcrcn 
icL ùrci besitzc von 1891, 1892 und 1899. 
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offneten und schlosseu, nnd mit schwellendeu Lippen. 
A ber so wuudervoll di e Puppe auch war, meiue N eugierde 
war doch balLI bofriedigt, uud sie lag b ~~ld unbeachtet auf 
meinem Schosse. Daranf nahm die L ehrerin meine Uand 
uucl machte mit ihrem Finger langsam die Buchstaben 
d o ll, iudem sie mich da bei die Pnppe ber iihren liess. 
N atiirlich wus~-; to ich nicht, da:;s di.e :E'ingt~rbewegnngeu 

Buchstaben bedeuLeten. Teh wus:;Le nicht, wa.· Buchstabeu 
seien , n,ll eiu ths Spiel der ]'i.nger iut.eressierte mich. Ich 
versuc.hte, die newegungeu nachzuahmen, uncl ich glaube, 
es gelaug mir n a eh o in er knrzen Zeit, da<:> W ort, d o 11 m i t 
meinem Finger zu bnchst:tl>iereu. Dau n lief i eh h inaus, 
um mci.ner Mut;tor meine uene Pnppe zu 7.eigen, uncl ich 
Li n iiber7.eugt, meiue Mutter war ùLerrasch t un d erstaunt, 
als ich meiuo H ancl emporhielt uml clie Buchstaben c.loll 
mit meinen Fi.ngem bildete. Am NachmiUage di.eses 
'l'ages lernte ich an. ser dem W orLe c.lo ll c.l ie W orter p in 
nn d h a t bnchstabieren, allein ich verstaud noch nichL, 
dass jec1es Diug einen N amen ha be. I eh h R.Ue no eh nich t 
c1ie geri.ngste Idee davou, dnss c1ieses F i.ugerspi.el der 
magische Schhissel war, der meines G eistes K erkerLhU.r 
sprengen und elia F enster mei.ner Sel3le weit offuen soll te. 
Die L ebrerin war etwa 14 'l'age bei mir gewesen, unc1 ich 
batte 18-20 Worter gelernt, bevor clieser Gedanke (dass 
jedes Di.ng einen N amen bat) meiuen G-eist c1urchblitzte, 
unc1 in c.liesem Augeublicke der E rleucbtuug wurde mir 
das G-ebeimnis der Sprache offenbar , und ich erhaschte 
einen Blick in jenes scbone L and , c1as icb im Begriffe war 
zu ertorscben. E ines Morgeus batte die L ehrerin lange 
vergebens versucht, mir begreiflicb 7.U macben, dass der 
Topf (mug) und die Milcb (millr) im 'ropfe verschi edene 
Namen haben . Aber icb war sebr begriffs tutzig und ich 
buchstabierte immer Topf fur Mil ch und Milch fur T opf, 
bis die L ebrerin wobl alle Hoffnun g aufgab, mich zur Er
kenntnis meines I rrtums zn bringen . Endlich stand si e 
auf, gab mir den Topf und fiibrte mich hinaus zur W asser
pumpe. G-erade pumpte jemanc1 Wasser, und als der 
kiihle, frische Strom hervorquoll, liess micb c1ie L ehrerin 
meinen Topf unter das Auslaufsrohr briugen und buch
stabierte w a t e r . Dieses W ort r iittelte meine Seele auf 
und sie erwacbte voli L ebensbauch des Morgens, voll 
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freudigen jubelnden SR.nges. Bis zu jenem Tage batte 
mein Geist einem dunklen Zimmer geglichen und wartete, 
bis die Worte einzogen nud jene Leuchte entziindeten, 
welche Gedanken heissen" u. s. w. 

Sie erseh en darans, ùass H elen Kell er eineu bhi.hen
den Stil schreibt, dass sie geruclezn mit ihrer Sprache 
prunkt. Es fallt das jeclem auf, der objektiv R.n die Be
urteilung der von ibr hervorgebrachten Leistnngeu heran
tritt, uncl Riemanu hat clurchaus R echt, dass er grosse 
Fragezeichen hinter eiuige der von dem Volta- Bureau 
verbreiteten Briefe setzt. Dass haufig in diesen Berichten 
iiber Helen Keller sich Wahrheit mit Dichtuug mischt, 
ist aus eiuem Bericht besonders zu erkeunen, wo es heisst, 
dass sie bei einer L ebreriu di e Lautsprache lerute uucl 
seit dieser Zeit vollsti.indig verstandlich mit clem Muncle 
sprache; bei einem Gespri:i.ch, das sie l aut sprechencl mit 
Mr. Rolme s batte, verstaucl ihre Lehrerin nur 4 Worter 
nicht! Hiemann fligt ganz richtig zu diesem Bericht 
hinzu, ,wie viel Mr. H o lm es nicht verstanden hat, wird 
lei der nicht mitgeteilt". Ferner heisst es in dem Berir.ht: 
sie vermag anch durch Beri.i.hrung ùer Lippen clie vVorte 
vom Muncle abzulesen nn d clas erleichtert ihr ùen V erkehr 
mi t der Aussenwelt re h r . R i e m a n n fi.igt ganz richtig 
hinzu: m an vermag wohl einzelne Laute uncl vielleicht 
auch einmal ein einzelnes Wort anfzufangen, aber cliese 
Worterfas~ung so darzustelleu, dass sie als eino Erleichterung 
cles Verkehrs mit der Aussenwelt bezeichnet wircl, i~ t ein
fach eine L eichtfertigkeit. 

W el che unglaubliche Ubertreibungen manche Besucher 
von ihr berichteu, dafi.ir mag nur als Beispiel dieueu, dass 
einer clieser Herren in allem Ernste bericlttet hat, ùa.ss sie 
Klavier gespielt uncl clazu gesungen habe. 

Dass Helen Keller oiu uugewohulich begabtes 
Maclcheu ist, das zeigt sich schon dariu, das:'l sie lateinisch 
uucl griechisch erlernt hat und augeublichlich anf der Uui
versittLt zu Cambridge mit Hilfe ihrer ihr beigegobenon 
J_,ehrerin studiert. Dass Vorlesungen auf dies e W eise 
durch eine geeignete Persou der taubstummen Blinclen 
ùbertragen werden konnen, unterliegt keinem Zweifel. Ob 
alles clas, was in dem von J ahr zu J ahr i.i.ber H e l e n 
Keller ausgegebenen Berichte steht, clurchaus der Wahr-
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hei t ent. pri cbt, ist nach don mitgetrilt en Prol.J en wohl 
aueh jeclem von Jhnen etwas zweifelbaft. 

W eit objektiver und suchli ohor ist der Bericbt, den in 
neuester Zeit L o n i s A rn o n l d *) ùber e i no fra.llzosi~c h 
Laubstumme Blinde Marie Reurtin gegeben hat. D er 
Bericht ist auch insofern ga11z bcsonders intere:-sunt·., nls 
es si eh hier Llm einen der wenigon F alle bando! t , w o di e 
'raubh e it und die Blinùh e it ange b o r o n war. 

Mario H e urtin wurde den Scbwestern zu Notre dam e 
doLanwy im Alter vou l O J ahren ù bergebeu. Si e war zunitcbst 
ungebiinlig wie ein kleinet:~ 'l'ier, schlug um sich und konnte 
sich nur mit Mtibe an die n eue Umgebung: gewohnen. Sie 
bekam formliche Wutan falle bei jedem Versuch, den dio 
Schw sler machte, sie zu beruhi gen . Nach einiger Zeit 
bemcrkte die Schwester, der n besonderer P:flege sie ùber
geben war, dass das Kind eine besondere Freude ùber ein 
k leines 'l'aschenmesser batte, das sie fortwahrend b ei sicb 
trug. Si.e nahm es dem Kinde for t , ùas Kind wurde sehr 
bose daruber. Darauf gab die Schwester es dem Kinde 
einen Augenblick wieder nnd legte ihm die Hande in der 
Weise i.i.bereinander, dass die Kante der einen Hand auf 
der Flache der anderen steht. Das ist das Geberdenzeich en 
fi.i.r Messer und Schneiden . Darauf nahm sie dem Kinde 
das Messer wieder fort. Das Kinc1 war crzi.i.rnt, aber all
mahlich bekam es durch dieses fortwiihrende Vormachen 
cles Zeichens, das F ortnohmen und Vviedergeben des Messer 
die Idee, dass eine Beziehu11g zwischen dem Zeichen und 
dem ObjekL vorh anden war. In ganz almlicher \ Veise wunh 
mit ihrem Lieblingsesson Brot und E iern verfahre11. Balù 
gingen die unterrichtcnclen 8chwestorn dazu i.iber , an 8tell 
d es einfachen Goberdenzeicltens di e JJamlzeichen d or ein;~,eJnen 

Buchstaben zu setze11 , fi.i.r co uteau al so k u t o. Au l' dies e 
vVeise lerutfl sì e allmahlich flio H anclzoichen Ii.i.r jeclen einzolnou 
Laut. Als si e <las konnte, lo Tute si o di e Br ai 11 e'scl1 e B li llCh u
schrift, und so hatte das fGn d am Scltlusse ùer ers ten Er-
7.iehungsperiode F olgendes erreich t: Es vonnochte jcde 
Objckt durch oin ZeicLen dor G oberrlensprache ZI U k enn
zeichnen, es hatte dio Daktylologie dor Taubstummen gelernt 

*) J , o u i s J\ 1· 11 o ul d , lJnt• A 11H' 1' 11 l'ri Hon, Il iHlo in• <l e l 'C.dul'ntion 
d'uu e avcuglo su urd e-muctLo d ' n aissa111.:C. 2 . .l~ di L. l !!03, L'ari s. 
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un d es batte das Br ai l l e'sche Blindenalphabet gelernt, das 
ihm die Fahigkeit des L esens erschloss. 

H ochst interessant ist nun die Schilderung in clero 
A rn o u l d'schen W erke ii ber die weitere Entwickelung cles 
Kinùes, iiber das E rkennen der Eigenschaften der Gegen
stande, iiber Alter, 'rod, Seele, Gott und vieles andere mehr, 
unc1 es gewahrt ein wahres Vergnùgen, die klare und ein
fache Schilderung cles genannten W erkes durchzulesen. I ch 
will jedoch anf diese Dinge nicbt cles Naheren eingehen, da 
dies von meinern Thema zu weit abfùhren wi.trde. 

!Line taubstumme Blinde will ich noch des besonderen 
erwahnen , weil ein d e ut sc h e r Taubstummenlehrer an ihr 
ein h oh es W erk padagogischen Geschickes vollbracht hat 
und weil neben c1en vielen amerikanischen iibertreibenden 
Schil<l erungen auch einmal c1ie Leistungen eines deutschen 
Padagogen in das rechte Licht gestellt sein mogen. 

E s hanùelt sich um die taubstumme Blinde H ertha 
Schultz, ùie 1876 zu Grabow bei Stettin geboren wurde. 
I m 4. J ahre erkrankte H er tha an einer Meningitis, nach 
deren Ablauf sie taub unc1 blinc1 war. N ach ihrer Krankheit 
srrach sie noch ziemlich vi el un d aufgeregt; wenn si e etwas 
erzahlte nnd darauf keine E rwiderung vernahm, sagte sie 
ofl : , ùas war damals, als Ihr noch alle sprechen lronntet. (( 
Das Kind tauschte sich also ùber sein Gebrechen und sang 
seine Kinùerlieder noch, bis allmahlich das Gedàchtnis ganz 
schwanc1, un d das tra t nach unge fahr einem J ahre ein. 
1883 zogen ùie :!Lltern nach Berlin, 1887 wurde sie in das 
Oberlinhaus zu Nowawes anfgeuommen unc1 dort einer 
Schwester znr Unterweisung itbergeben, die zu Steglitz im 
13lindeJJÌlJSI;itnt ùie Br a i l l e'se ho Blindenschrift erlernt h atte. 
Die Sclrwester machte es so, ùass sie dem .Kinde gleich 
ganze vVor ter beibrach te. Dami t war uatltrli ch einc un
geheure Arbeit ùbernommon, dmm Her tha mussto ja jed . 
Wor t als Gruppenbilcl der Bliuùonscbrift auHassen. Das 
.Kincl hatte aber eiue natiirl.icho Gebenlo, ùie sie sieh selbst 
ges ·hal'fen hatte uml ùie eil1 en Vorkehr mit ùer Urn geunn()' 
i rnmerhin ermoglichto; .freilich bozog sich diese Geber le 
nur auf die notwenc1igston Lobensùcùiirfnisse unù auf clie 
ein facbsLen Lebensverhaltnis e. 1891 wunle das Kind dem 
hiesigen Taubstummenlehrer rr Ol'l'll R i e m a n n zur Aus
bildung 'i.i.bergeben, und s golang ihm zunachst, das Kinc1 
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zu einfachen Artilmlationen zu bewegen. Bald vermochte 
sie, das P zu bilden. Die Laute wurden dabei genau so 
entwickelt wie bei den Taubstummen, nur dass an Stelle 
des Ablesens das Abtasten mit clem Finger am l\1unc1e cles 
Lehrers eintrat. Nach dieser Entwickelung wurde dem Kinde 
das Zeichen der Br a i 11 e 'scheu Blinc1enschrift gegeben. So 
wurde die sprachliche Ausbildung begrtlnclet um1 die Mog
lichkeit einer leichteren W eiterfordermJg geschaffen. K eue 
vV orter lernte si e in folgencler W eise. Es wurde ihr nach 
dem Abtasten cles Gegenstandes das W ort im Fingeralphabete 
vorbuchstabirt. Das versuchte die Zunge aut G-rund der 
gewonnenen Artikulationsbefahigung nachzusprechen. W enn 
dies nicht gleich r ichtig gelang, so wurde mit Fùhlen am 
Mund und Hals cles Lehrers nachgeh olfen. War die Artiku
lation d es W ortes geùbt, so bekam H e r t h a das Schrift
und Geberdezeichen dafur. Die kùnstliche Geberèle fasst 
sie sehr schnell auf. Herr Riemann benutzte zur leichter en 
V erstandigung mi t èlem Kinde eine W or tgeberèle, von der 
Sie hier einzelne Zeichen sehen. A.uf diese W eise ha t das 
unglucldiche Maèlchen eine zwar nicht sehr g Llte, aber doch 
verstandliche Lautsprache erlernt und vermag sich vermittelst 
der G-eberde sowohl der W orte wie der Buchstabengilde zu 
unterhalten uud Teil an der Aussenwelt zu nehmen , gewiss 
e in e ausserorden tlich anerkennenswerte padagogische L eistung. 

Dass auch noch in spaterem Alter bei geni.lgender 
Geduld und A.usdauer auf c1iesem W ege H ervorragendes 
geleistet werden kann, habe ich in Madrid bei G-olegenheit 
unseres letz ten medicinischen Kongresses erfahren . 

In der Taubstummenanstalt wird von einem M art i n 
d e M arti n y R u i z *) berichtet, der erst im A Iter von 
17 J ahren zu einem Unterricht gelangte, obgleich er taub 
geboren un d im 4 . J ah re Llind gewonlen war. Der 17 j ~i.hrige 
Mensch war aber ungewolmlich lebh aft und begabt, so dass 
er innerh alb kurzer Zeit alles das nachholte, was bei den 
anderen taubstummen Blinden erst dure h jahrelange U ebungen 
aufgebaut worc1en war. Innerhalb eines lmappen J ahres 
erlern Le er die Geberdensprache; eine natùrliche G-eberde 
hatte er sich in c1en 17 J ahreu cles hauslicben V erkebrs 

*)Do n U:tr l o s N c brcdn y Lop o z , M emoria rclali va {c lna 
ll SC IJ: l.n s a H cspecialcs dc lus surdo-m udos y dc los cicg-os. 1U adrid '1870, 

pag. 192 n. JI. 
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boreits angeeignet . Er lernte die Kleider, Mobel, Getranke, 
Rpeisen u . s. w. vermittelst der Geùerdensprache beschreiben, 
er lernte '\Vorte artikuliren. I n der Grammatik lernte er 
Hubstantiv, Adjectiv und die Artikel unterscheiden, er lernte 
zilhlen uncl (lie Zahl en schreiben, cinfache Additionen aus
filhren. E r vermochte fliessend in Reliefschrift zu lesen 
un cl schrieb in der Punktschrift ebenfalls fliessend. Ge
wolmliche Schrift fing er eben an zu erlernen . In den 
ùbrigen L ehrgegenstanden, Geographie, Religion u . s. w. 
besass er bereits am Schluss cles ersten Unterrichtsjahres 
einigc K enntnisse. Gewiss ein ansserordentliches Resultat, 
das der spanische 'l'aubstumme11lehrer D o n Carl os N e ùred a 
y L o p e z hier erreicht ha t. 

Auch im spateren Alter eintretende rr aubblindheit kann 
dm·ch verstandiges V m:hthren dem Betro[ enen leichter er
t r iiglich gemacht werden . Ein Ilmen jedenfalls interessantes 
uud praktisch wichtiges Beispiel daflir bietet der verstorùene 
Dichter Hi eron y mu s L o rm. Mit 15 J ahren verlor er 
J as Gehor, nach und nach wunle auch sein Augenlicht 
schwacher , so class er schliesslich im Alter von 59 J ahren 
vollig orblimlete. 'l'rotzdem war seine Schaffenskraft nicht 
eingeschrankt und LuJ w i g S t e tt e nh e i m *) schildert in 
einem ldeinen Aufsatze sebr lebendig, wie frisch und lebens
froh der taubblinde Dichter noch im Alter von 73 J ahren 
sich zeigte. 

L or m h atte si eh in hochst genialer \V eise ein V er
kehrsmittel erclacht, das ihm Gespracbe zu fi.ihren gestattete. 
[~r setzte fiir jeden Buchstaben des Alphabetes einen Platz 
auf der flachen Hand fest und wer diese stumme Sprache, 
cl ie in IGor fen, Tippeln und Streichen bestand, erlernt hatte, 
konn te sich rasch und gelaufig mit ibm unterhalten. Die 
G Vokale lagon auf den ersten Gliedern der 5 Finger, fi.ir 
b, d, g, h waren die zweiten Glieder des zweiten bis zum 
fiinften Finger bestinunt, l wurde flach ùber die Hancl hin
gestrichen, r war eine trillernde Bewegung der Finger, 
s ein Kreis, eh ein Kreuz u. s. w. Auf diesem Wege erfuhr 
L o r m de n Inhalt der Zeitungen ebenso wie schwere philo
sopbische L ectùre; durch seine Hand hindurch nahm er 
Teil am Gespriich des Einzelnen wie einer ganzen Gesell-

*) Monatsschr . f . Sprachbeilkumle" , 1895, pag. 319. 
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Rchaft . Seine 'rochter sass <1ann neben ihm uncl i.ibermittelte 
ihm das zu ihm Gesprochene durch diese 'l'astsprache. 

L eider ist in den Berichton i.iber dic taubstummen 
Blinden nur selten angegeben, in welch em Zustant1 s ich 
ihre anderen Sinne befanden. Nur von Laura Bridgman 
wird mitget.eilt, ùass sie dcs Geruchs nnc1 Geschmacks eben~ 
fall s beinahe beraubt gewosen sei. In ausfli.hrlicher Weise 
ist berichtet ùber die i.ibrigen Si nn Rempfinc1ungen M ari 
H eu r t i n's. 8s schoint in cliesem Fall in ùer Tat der 
Geruchssinn als weRentlichcs Orienti erungsmitte] aufzu tr et en . 
T n dem Borichto heissL e~ : , Thr G·eru ch ist so subt:ll, dass 
Rio c1amit fur gowolmlich die Pen;onon erkcnnt, bevor sio 
%:eit gchabt hat, Rio zn borli.hren. li:s scheint sogar, ùass 
jede Porson fùr sie einon besomleren Geruch besitzt, ein. 
clist;iuktives Zcichen, sowie jeùe B lllme ihr Parl'i1m hat, ùber 
das man sich ni.emal s HiuscbL. BiLt;ot mau sio z. B. sicb 
aul' daR Ouvroir zu begobell, m n eine N <~ cln·i ch t irgencl c iH el' 
ihrer Mitscl1illerinuen zu ùberhringen, so bcgiebt sie sich 
sebr lebha ft. 7.Ll clero gewi.ilmlich vou ihrcr Frcunùin be~ 

setzLen PJ atz und wemt s ic sio <1ort ni uht findet, b m erkt 
man, ùass sie fortges Lzt ùen Kopf langsam hin nnd l1 e1' 
weml et unù iudem sio den Athem hin nncl hcr zieht, sucht, 
ein Anzeichen sucht, welches sie auJ' L1ie richtige SI n1· 

bringe. Es ist c1ann sehr selten, dass sie lange sucht ." Auch 
das allgemeine Gc fi.i h l schein t bei der JYl a ri e H e u r ti n in 
geradezu erstaunlich or vVeise c mpensatorisch ausgebildet 
zn sei n. Di e geringst e Vera.nderung d es Luftwiclerstandes ·:') 
wircl von ihr wahrgenommen, b esonders in der Stirngegend. 
Sie merkt sehr oft cli e Annaherung eines Spaziergangers . 
Einer der BeRu<.;her erziiltlt, da:;s, wiihrenù er mit ihror 
L ehrerin sprach , das Kiucl ploLzli ch bemerktc, es regne ietzt. 
Einige :Regentropfen waren in der 'l'ai; g efaiLm, und nie~ 
mand von <1en ùbrigen hatte es bemerJ.;t, da man im ge
deckten :Ru.um war. E i ne geringe Veranùerung ùer Temperatur, 

*) ])icso E1 fahr1111 grl! an lllin <l t•n si 11d iiftcr:; tlnfiit· nugdiihrl wonlcn , 
d a~s tli e lllill<l t·n ei1w 11 ,,~oe lt ~ll' l t " 8 itnl IJos it?.C II , <l Pn man II CIIPnl ings in 
dio 8timgogond loka\i :;iorL \Vold llti l Uttt·ce \, L, tla .int ob ig u t!i c J~r

sehcinun gcn gcniigcml cdd iirt zu sc in seh ·iu n. l\fn11 vcrgl. Gutsm utb 's 
Gymnastik flir <.li e Jn g-cu<.l . reu <.lruck l893, S. 21.\.. 
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der leichteste Geruch der vom R egen angenassten Blatter 
uud der charakterisLische Enlgerucb, der nach clero Regen 
ja un:; ::tll on bekaunt ist, wnrclen vou ihr sofort wahrgeuomm en. 

(S chiusa folg t.) 

Anf der 75. Versammlung dentscher Natmfor,;eher uud. 
Àrr. Lc zn Kas~el hielt lierr Dr. K. Heitmciller eiJ1 eu Vor
Lrag Li ber : , Angeborena Gaumenspalten un d die mit der ope
rati v an und prothetischen Behandlung derselben erzielten 
sprachlichen Erfolge". Am: demselbcn entnohmeu wir fol
goml e MitLe iluugen: 

Einen grossen ForLschriLt auC (lem Gebiete der op r a
t ivmt Beb:wdl nu g angcboreuer Gaumen pa.l teu, besoud ers 
wn.s di o B ehandlu ug vou kleiHen Kiudern anbelangr,, haben 
wir ùaun in neu erer .2eit ùem Zahna.r r.te und Spezialisteu 
fiir Mu11d0hirurgie J3 ro p h y in Chicago zu verclankco, iu
dem derselbo clou wohl zuend; von V elp ea u au gesprochenen 
Uerbukeu, di e g eLrennteu Kieforr,eile dnrch Druek eiuA.nder 
u ~1 her r.u briugeu, verwirldi()hte. Br o p h y h alt fùr ùie ge
eign et.~ t·.e Zeir znr Operatiou bei Kindern das Alter von 
zwei Wochen bis zu drei Monateu. Derselbe operiert bei 
di el:>ell iu der W eise, ùass er nach Aufrischung der Spalt
riiuder zwei Silberdrahte oberhalb der Al veolarfortsatze un cl 
ll er Gaumenteile, aber unterhalb der Oberkieferhohle ùurclJ 
llie O berkiefer hindurchzieht, daun di e beiden Kieferhalften 
mit den Hrinden oder mit einer eigens zu dem Zwecke 
koustruierten Zange so stark zusammendrt.i.ckt1 dass sich die 
Spn.ltrander beri'lhreu und die Drahte i'lber zwei Bleipl atten, 
welc lte den Oberkiefern auf d~r buccalen Seite genau an
liegen, zusammendreht. Sodann werden ùie Spaltrander 
durch Seidennahte vereinigt. Konnen die Kiefer clurch 
!lt arken Druck nicht zusammengebracht werden, was aber 
bei ganz jungen Kindern fast immer gelingt, so durch
schneidet Brophy moglicht subcutan teilweise die noch 
ziemlich weichen kindlichen Oberkieferknochen und zieht 
dann die Kieferteile zusammen. Die Seidenfaclen werden 
nach fi.inf bis sechs T'agen, die Dràhte er::;t nach zwei bis 
vier Wod1en entfernt. Brophy hat bis August 1900 unter 
570 iiberhaupt operierten gesp<dtenen Gaumen schon 2 L1 
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Rincler mit angeborener Gaumenspalte im Alter von zweì 
Wochen bis zu sechs Monaten operiert, ohne einen einzigen 
'l1odesfall. In ùen ii.brigen Fallon hat er clann zwei 'I'odes~ 

falle bei Kinclern von ùrei J ,thren gehabt. Die Urano
})lastik uucl SLaphylorrhaphie flilut cler genannte Opera.tenr 
bei so jungen Ki1tclern v or ùer H aseuscharten- Operati an, 
ùi e ùann nach der Zusammenziehung der Kiefer auch unter 
gltnstigen V erhliltnisseu ausgefilhr t werden kann, ans, um 
ein mi.iglichst ilbersichtliches OperaLionsfelcl zu haben. 

vVie le.icht iibrigcns ,·elbst uoch bei ùlteren Kinù.ern 
eine Ann iilteruug der Oberlùefertoi1e bei totaler Gaumon
spalte zu erzielen ist, W'ht claraus hervor, dass ich im Jahre 
1888 bei cinem Knaben von sieben Jabren mit angeborener 
GaumenspalLe, <le:'lson liukor Oberkiefer zu weit nach aussen 
gestellt war, durch Anwe1Hluno- einer Feder zw.ischen zwei 
cl.ie beiùerseitigen Zabnreil1en beclf'ckenden Kautschukplatten 
di e beiùen Kicfer i n nerhalb vierzelm 'Jla.gen so weit zn
sammenzog, dass die Artilmlation mit dem Unterkiefer eine 
normaJe war. Der Spalt hatLo sicl1 dabei um l cm ver
schmi:ilert. 

Der OperaLionsmethodo Brophy's bei kleineu Kinù.ern 
ist ùer Vorwurf gem:wht worden, dass der auf die geschil~ 
cl erte vV eise zusammengeù.rllclde O berlàefer i m W achstum 
zuriiukLleiben, uncl d.ie Artikulatiou mit den unteren Zahu
reihen erheblich gesti.irt werden witrde. Br o p hy hat a ber 
die!:leu Einwand mit seiner Erfahrung an 211 operierteu 
Kinù.ern entkraftet und behauptet, dass das Wachstum d r 
Kiefer nachtraglich durch die Entwicklung der Zahne in 
der W eise beein:fl.usst wiirde, dass die Artikulation mi t dem 
Unterkiefer eine normale wi.tnle. Als Nachteil ~einer Me
Lhoù.e, welcher jedoch bei der Beseitigung einer solchen 
Missbildung wie ein gespaltener Gaurnen weniger in Be
tracht kommt, erwahut Br o p h y den U mstand, dass zu
weilen einz lne Milchbaekenzahue nicbt ganz normal ge
bildet wiirclen. J edenfalls wird clurch die Bleiplatten ab r 
auch ein erheblicher Decubitu~ verursacht. Br o p hy ha t 
ùarauf aufmerksam gemacht, class der total gespaltene Gaumen 
viel breiter ist als der normale. Ich habe daraufhin eine 
Anzahl ganz junger Kinclerschiidel mit ganzlich gespaltenem 
Gaumen untersucht und mit normalen Kinderschadeln von 
gleichem Alter un d gleicher GrOsse verglichen. Bei dies e n 
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Messungen ffmd ich, dass der gespa.ltene Oberkiefer durch
schnittlich um 5-6 mm breiter war als der normale. 
Ahuliche Untersuclmngen sind ubrigens schon frùher von 
Tre n d e l e n b ur g ausgefuhr t, welcher feststellte, dass , wenn 
auch die knochernen Gaumenplatten abnorm schmal sind, 
der zwischen ihnen liegende Spalt erheblich breiter ist, als 
Llor Verschm ii..l erung der Gaumenplatten entspricht. T r é l a t 
beobachtete, dass der gespaltene hm·te Gaumeu, von vorn 
nach hinten gemessen, kitrzer war als der normale u. zw. 
bis zu 20 mm. Durch diese Verhaltnisse erklart sich auch 
muucher funktionelle Misserfolg nach der operati ven Ver
einigung des gespaltenen Gaumens. 

Bei alteren Kindern uncl Erwachsenen fùhrt Broph y 
ùie Uranoplastik un d S taphylorrhaphie in der W eise aus, 
dass er die weichen 'l'eile samt dem Perios t von dem harten 
Gaumen nicht nur an der vorderen :B'lache und tlem hintereu 
Rande, sonclern auch teilweise an der clero N asenrachen
raum zugekehrten Flache desselben abloste uncl es ihm 
claclurch moglich war, auch ohne die soust allgemein an
gewandten langen und tiefen Seitenschnit te enthtng dem 
Al veolarfor tsatze di e W eichteile an einander zu bringen. 
Die Vereinigung selbst geschah in der W eise, dass zunachst 
die a bgelosten W eichteile durch 4 in der Nahe der Zahn
rcihen hindurcbgezogene Silberdrahte mit einander ver
Lmnden wurdeu, letz tere dann durch 2 mit L ochern ver
sehenc Bleispangen, welche der Gaumenfo1m entsprechenù 
gebogen waren uud fast bis an das Ende des weichen 
Gaumeus reichten, hindurchgesteckt und ti.ber ùiese zu
sammengedreht wurden. Dann wurden durch die schou 
vorher angefrischten Spaltrander Seidenligaturen g elegt, 
ùurch Anziehen der Silberdrahte die Spaltrander mit ein
ander in Beri.thrung gebra.cht, und ùie Faden festgekuùpft. 
Durch diese Operationsweise crreichte es Br o p h y, duss 
ohne die Seitenschnitte dia Blutung geringer wurde, die 
Gaumenlappen besser ernahrt und Nekrosen derselben besser 
vermieden wurden ; ferner wurden dnrch di e Bleispangen 
ùie Gaumensegel gestutzt und wahrend der Heilung fast 
unbeweglich gemacht, so dass die feinen Nahte auch besser 
halteu konnten . 

E ndlich will ich noch erwahnen, dass in allerjiingster 
Zeit uach Ller Vereinigung des harten und weichen Gaumens 
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von Gersuny Verfl uche gemacht sind, durch die Injektiot:t 
von Paraffin in die hintere Pharynxwand letztere dem zQ_ 
kurzen Velum ni:i.h er zu bringen und dadurch einen besseret:t 
Verschluss zu erzielen. 

Betrachten wir nun clie sprachlichen Erfolge, welch~ 

man mi t der operativen V ereinigung cles weichen un d harte~l 
Gaurr.ens erzielte, so finden wir, dass die Erwartungei:I , 
weluhe man an die Operatiou knupfte, wenigstens bei cle:n 
in einem spateren Alter Operierten bei weitem nicht erfi.i.llt 
wurden. Der Erfolg der operativen Vereinigung der g ~ 

spalLeneu Gaumenteile in sprachlicher Hinsicht hangt, wi~ 
wir schon friiher gesehen haben, in erster Linie davon ab, 
dass ein geniigender Verschluss nach dem N asenrachenraull::J. 
zu geschaffen ist, un d dass der Verschluss auch gut funktioniert . 
Nur in seltenen Fallen lernen aber die Patienten, bei d ene:u 
in spateren J ahren die Gaumenvereinigung ausgefiihrt ist, 
von selbst sprechen. In den meisten Fallen lernen sie e8 

ohne weitere Hli.lfsmittel nicht. Die Grùnde dafur sind 
folgende: Sehr haufig wird das Velum nach der Vereinig ung 
zu kurz. Dann sind oftmals die Bewegungsmuskeln de~
selben infolge cles jahrelangen ungeniigenden Gebrauches 
atrophisch, oder es fehlt ihnen die zur Bewegung notig0 

Innervation. Besonders ungLtnstig auf die Bewegungsfahig
keit cles Gaumensegels wirken die die Muskeln desselbeu 
te il weise ausser Funktion setzenden Entspannungsschnitte 
oder die Abmeisselung der innereu Lamelle cles Process t1s 
pterygoiùeus. Ausserdem wird dnrch die Schnitte eiu 
Narbt~ngewebe geschaffen, das starrer uncl fester ist, als ùas 
norm ale Gewebe. Aus diesem Grunde haben auch Wolff 
und Brophy bei ihren Operationsmethoden diese Schnitte 
nicht mehr angewanclt. Dann finùen wir Falle, wo clas 
vereinigte Ganmensegel lang genug und gnt beweglich ist, 
wo aber der M. constrictor pharyngis superior clegeneriert 
ist nnd keinen Verschlnss mit clero Velum bilden kann . 
Ferner konnen clurch die Operation g unstige Verhaltnis e 
geschaffen sein, und der genannte Muskel kann auch gut 
funktionieren, der P atient ist jedoch nicht im Stande, clie 
znr Bildung der Lante notigen Bewegungen zu machen, 
weil er das nicht gelernt hat. In diesem letzteren Falle 
sin d dann clnrch einen mehrmonatlichen methoclischen Sprech
unterricht sehr hanfig vorziigliche Sprachresultate erzielt. 
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U m den Sprechunterricht bei Patienten mit ttngeborenen 
Gaumenspalten haben sich besonders Albert und Her
rn a n n G u t z m a n n grosse V erdienste erworben. 

R. G u t z m a n n ha t fiir Sprechii bungen einen besonderen, 
von dem Patienten zu gebrauchenden Apparat konstruiert. 
Dorselbe besteht aus einem Stiick an einem Handgrift be
fostigteD, clem Gaumen entsprechend gebogenen Nickelin
Draht, an dessen gewundenem Ende ein langlicher Pfl.ock 
weicher, roter Guttapercha befestigt ist. Durch fl.eissig 
gciibtes Empordrangen cles Velums mit diesem Instrument 
und der mit clemselben ausgefiihrten Massage der hinteren 
Rachenpartien gelang es Ofters, selbst ein wenig bewegliches 
Gaumensegel funktionsfahiger zu macheu und den M. eon
strictor pharyngis sup. zu grosserer 'l'atigkeit anzuregen, 
so dass dann durch langere Zeit fortgesetzte Sprechiibungen 
eine normale Sprache erzielt wurde. 

Viel giinstiger als bei alteren Personen liegen die Ver
haltnisse inbezug auf clio Sprache nach der operativen Ver·
einigung cles gespaltenen Gaumens bei kleinen Kindern. 
Bei denselben ist gewohnlich die Gaumen- und Schhmd
Muskulatur noch funktionsfahiger, und da diese Kinder 
i.iberhaupt noch keine Sprechversuche gemacht haben, so 
haben dieselben sich auch noch keine falschen Zungenbe
wegungen beim Sprechen angewohnt. Die funktionellen 
Erfolge, welche Wolff und besonders Brophy bei kleineu 
Kindern mit der Urauoplastik und Staphylorrhaphie erzielt 
haben, sind denn auch ganz vorziigliche. Besonders letzterer 
hat auf Kongressen eine ganze Reihe von Patienten vorge
stellt, welche von ihm im ersten Kindesalter operiert wurden 
und ohne jeden Sprechunterricht ausgezeichnet sprecheu 
gelernt haben. 

Da die sprachlichen Erfolge, wie wir geseheu haben, 
nach stattgefundener operativer Vereinigung angeborener 
Gaumenspalten besonders bei alteren Personen oft viel zu 
wiinschen iibrig lassen, die Operation zuweilen auch miss
gliickt und hau:fi.g angeborene Gaumenspalten iiberhaupt 
nicht zur Operation kommen, so suchte man die Defekte 
schon sei t langem durch Prothesen zu ersetzen. J ourdain 
hat im Jahre 1784 in ahnlicher Weise, wie Am broise 
Pare bei erworbenen Defekten cles harten Gaumens verfuhr, 
w o hl zuerst den V ersueh gemaeht, angeborene Spalten im 
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weiehen Gaumen zu verschliessen, inclem derselbe bei Siiug
lingen, um das Saugen zu erleichtern, einen Schwamm in 
clen Spalt einfi.ihrte und denselben vermittelst eines durch 
di e N asenlocher gezogenen Fadens befestigte. D e l ab arre 
fertigte im Jahre 1820 einen Obturator an, w~lcher ans 
einer Gebissplatte mit eincm ki.tnstlichen Gaumensegel aus 
G ummi elasticum bestand. In der Mi t te der GebissplaLte 
befand sich eine Klappe, welche clurch zwei Hobel mit dem 
ki.instlichen Gaumensegel verbunden war. Durch den Druck 
der Zunge auf die Klappe wurde das letztere gehobeu. 
S nell beschrieb im Jahre 18:23 einen R,achenobturaLor, der 
clemjenigeu von D e l ab a rre ahnlich war, a ber das ki.inst
liehe Gaumensegel war am Rande mit Furchen versehen, 
in welche die nati.irlichen Velum-Reste hineinpassten und 
bei ihren Bewegungen das ki.in:stliche V elum mitnahmen. 
Durch eine Feder wurde das emporgehobene ki.tnstliche 
Gaumensegel wieder in seine urspri.ingliche Lage gebracht. 
8 t e a r n s benuLzte dann im J ah re 1842 fi.ir das ki.iust
liche Velum zuerst vulkanisierten weichbleibenden Kaut
schuk. Auf der von S n e ll zuerst ausg esprochenen Idee, 
das ki:instliche Gaumensegel durch di.e vorbandenen Teile 
cles nati.trlichen weichen Gaumens sich bewegen zu 
lasseu, beruhte dann die Konstruktion des von Kingsley 
im Jahre 1864 hergeste1lten Obturators. D erselbe be
stancl aus zwei in der Mitte vereinigteu Platten von vul
kanisiertem, weichbleibenùeu Kautschuk, zwischeu welche 
ùie vorhandeneu 'I'eile des natùrlichen weichen Gaumens 
Zll liegen kamen. Die oberste grossero Platte cliente zum 
Abschluss cles Nasenrachenraumes. Der Apparat von 
K i n g s l e y wird in Amerika no eh jetzt vi el benutzt, do eh 
ist die Herstellung dosselben recht schwierig, und die 
Haltbarkeit desselben wegen des verwendoten weichbleiben
dea Kautschuks nicht sehr gross. Die Hauptschwierigkeit 
bei der Anfertigung dieser Art von ObLuratoren besteht 
in dem N ehmen eines guten Gypsabdruckes von der 
Vorder- und Ri.tckseite der vorhandenen Gaumenteile. Um 
Lliese Schwierigkeit zu i:iberwinden, hielt sich Kingsley 
eine Anzahl kiinstlicher weicher Gaumensegel vou ver
schiedener Lange und Breite vorratig, da die angeborenen 
Spalten im weichen Gaumen bei verschiedenen Personen, 
abgesehen von der Grosse, in der Form sehr ithulich siud. 
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Auf eiuem ganz anderen Prinzip als die bisher be
schriebenen kùnstlichen Gaumensegel beruhte der von 
T o f o h r i m J ah re 1865 zuerst hergestellte un d von 
Rùersen im Jahre 1867 verbesserte Obturator aus hartem 
vulkauisierten K autschuk Dersel be, einmal eingeset?.t, 
behalt seine Stellung und macht die Bewegungeu der vor
denen weichen Gaumenteile nicht mi t. W ahrend rr o f o h r 
die \Veite des Gaumenspaltes mit Staniolblattchen abmass 
und nach cliesen Massen seinen Obtnrator in sehr unvoll
lrommener Weise anfertigte, gebi:ihrt Sùersen das grosse 
Verclienst, class er, um einen genauen Abclruck der Weich
teile fi.i.r clie Herstellung cles Apparates zn erzielen, clie 
schwarze Guttapercha auwandte und sich ùie beweglicheu 
Gaumenteile nach clem S e h rott'schen Abdruck-Verfahreu 
clurch Schlucken und Sprechùbungen in clerselben abformen 
liess. Der Obturator berùhrt seitlich die Gaumensegel
halften, wahrencl der Abschluss nach dem Nasenrachenraum 
auf der hinteren Seite durch die Tatiglreit des M. con
strictor pharyngis superior bewirkt wird, welcher sich bei 
der Kontraktion dem Obturator nahert. Gerade auf clie 
Wirkung diese:; Muskels hin hat S ù e r se n seinen Obtu
rator konstruiert. Man ha t ganz ungerechtfertigter W eise 
clero Obturator von Sùersen den Vorwurf gemacht, dass 
clerselbe die Schleimhaut reize und dadurch Geschwùre 
veranlasse. Dies kanu eben ·nur bei schlecht koustruierten 
Apparaten vorkommen, wenn man sich die Muskeln nicLt 
geniigend hat in der schwarzen Gnttapercha abformen 
Jassen, und der Obturator nicht ordentlich geglattet ist . 
Die anfanglich erhebliche Schwere des Obturators konnte 
bedeutencl vermindert werden, indem der hintere Teil des
selben hohl gemacht oder im Inneru mit \V atte oder, nach 
Brugger, mit Kork ausgefullt wurde. Siiers en legte 
besonderen W ert auf di e Abformung der Tubenwtilste un d 
auf eine erhebliche Breite des hinteren Randes cles Obtu
rators. W a r n ek r o s hat uns a ber gezeigt, dass der Ap
para t viel kleiner hergestellt werden kann und doch gut 
funktioniert. Beiswenger hat den hinteren Teil des 
Siiersen'schen Obturators auf galvanoplastischem Wege 
aus Metall hergestellt. J un g denselben abnehmbar ge
macht. Br ug g er benutzte statt des harten Kautschuks 
weichbleibenden. Der weichbleibende hat aber den Nach-
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teil, dass derselbe nicht RO glatt horgestellt werden kan:u 
als der harte, schwerer zu reinigen ist und mit der Zeit 
briichig wird . 

Da der Obturn.tor von Sii erse n fiir die Falle nich.t 
anwendbar ist, wo der weiche Gaumen nur teilweise alb 
hinteren Rande gespalten ist und ferner auch nicht b~i 

dem durch die Operation vereinigten aber zu kurzeu 
Gaumensegel, so ha t auf di e Veranlassung von J u l. 
Wolff hin Schiltsky fi:ir diese F alle einen auderen Ob
tnrator konstruiert. Der Obturator von S c h i l t s k y b~

steht der Hauptsache nach aus einem aus W eicbgum~i 
hergestellten, innen hohlen Kloss; clersclbe client in ahu.
licher Weise wie der Suersen'sche Obturator zum Ab
schluss cles N asenrachenraumes, ist a ber durch eine Band.
oder Spiralfeder mit der den harten Gaumen becleckenden 
Platte verbundon, und macht die Bewegungen cles weicheu 
naturlichen Gaumens zum 'l'eil mit. Ein besonderer Vot
zug cles Obturators von Schiltsky liegt darin, dass der
selbe sehr leicht uncl etwas komprimierbar i st. N achteile 
dieses Obturators bestehen in dem Bruchigwerclen des 
W eichgummis und in dem Entweicb en der eingeschlosseneu 
Luft. Man kann den Kloss cles S c hiltsky'schen Obtu
rators aber auch aus Hartgummi anfertigen und denselben 
durch Hinlegen von Kork cloch sehr leicht machen. 

Eine neue Art von Obturatoreu wurde dann von 
Braucl hergestellt. Derselbe verzichtete auf einen be
sonderen Abdruck der hinteren Rachenteile, indem er deu 
Defekt clurch eine mit Luft gefullte Gummiblase schloss. 
Bei vollstandig gespaltenem Gaumen wurde die Blase 
direkt mit einer Gaumenplatte verbunden, bei teilweise 
gespaltenem o der zu kurzem Gaumensegel geschah di e V er
bindung clurch eine starre Kanule. Der Bra n d'sche Ob
turator hat wegen seiner Nachteile wenig Anwendung ge
funden. Solche sind, abgesehen von der geringen Dauer
haftigkeit der Blase, die starre V erbindung derselben mi t 
der Gaumenplatte bei teilweise vereinigtem weichen 
Gaumen; ferner die Schwierigkeit seitens cles Patienten, 
dieselbe mit Luft zu fullen . Das Aufblasen cles Apparates 
muss aber sehr hau:fìg geschehen, da die Luft in der Biase 
unter einem Druck steht und daher leicht wieder entweicht. 
Dann ist ein Nachteil die rundliche Form . der Blase. Die 

l 

i 
l 
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E ckeu des Dofektes werdeu nicht onlentlich ausgefi.tllt, 
wahrond auf andere Teile des Defektes ein gewisser Druck 
ausgeiibt wird. 

Als die friiheste Zeit fi.tr die Anfertigung eines Obtu
rators gilt fiir gewohnlich die Zeit vom 10. bis 12. Lebens
jahre, nachdem die Zahne zum grossten Teil gewechselt 
sind und der erste Mahlzahn lang genug ist, um eine 
Klammer zu tragen. In einem fri.theren Alter wird man 
den Apparat schwer befestigen konnen; wenn auch zu
gegeben werden muss, dass es wi.tnschenswert ware, schon 
viol fri.ther einen Obturator tragen zu lassen. Nach einigen 
Jahren muss dann der Obturator wegen dcs Kieferwachstums 
wieder erneuert werden. 

Betrachten wir nun die Spracherfolge nach dem Ein
setzen eines gut passenden Obturators, denn von einem 
solchen kann hier nur die R ede sein, so finden wir, dass 
die Sprache anfanglich nur wenig gebessert ist. Es gilt 
hier das Gleiche, was schon bei der Besprechung des Sprach
erfolges nach Operationen gesagt ist, dass namlich der Patient 
eine Reihe von Lauten nicht zu bilden im Stande ist. 
Manche Patienten lernen im Laufe der Zeit von selbst die 
Laute bilden, und wird die Sprache dann normal. Dieses 
ist aber eine Ausnahme. In der Regel ist ein mehrmonat
licher Sprechunterricht notwendig, um einen vollen Erfolg 
zu erzielen. Nicht ganz so giinstig fiir einen guten funk
tionellen Erfolg nach dem Einsetzen eines Obturators liegen 
di e V erhaltnisse, wenn di e operative Vereinigung d es ge
spaltenen Gaumens missgliickt war. In solchen Fii.llen sind 
die vorhandenen Gaumensegelteile gewohnlich sehr verlriirzt 
un d durch das gebildete N arbengewebe auch weniger be
weglich. N ach dem Einsetzen eines Sii erse n' schen o der 
Schil tslry'schenObturators geht gewohnlich anfanglich beim 
Sprochen zu vi el Luft durch die N ase. Dies lrann uns ni.cht 
wundern, da beim Abformen der hinteren Rachenteile in 
die schwarze Guttapercha die Rachenmuskeln nicht nur 
ùurch die Sprechiibungen, sondern noch weit mehr durch 
die Schluckwegungen sich in die Guttapercha eindri.tcken 
und der Kloss fiir die Sprechbewegungen eigentlich zu klein 
wird. Dieser N achteil kann dann spater dure h di e Sprech
iibungen mit der Kraftigung und dem besseren Gebrauch 
der Rachenmuskulatur wieder ausgeglichen werden. Der 
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Obturator kann sogar nach jahrelangem Tragen haufig durch 
einen solchen mit einem kleineren Apendix ersetzt und bei 
schmalen Gaumenspalten spiiter ganz fortgelassen werden. 
Es giebt aber auch einzelne Falle, wo trotz gut passenden 
Obturators und langeren Sprechunterrichts das Sprachresultat 
nicht befriedigt. Dor Grund dafiir liegt dann entweder in 
der mangelhaHen Intelligenz der betre[f.enden Person, oder 
in einer ungeniigenden Innervation resp. einer Atrophie der 
hinteren Rachenmuskulatur . 

W enn wir n un ganz lmrz die R csultate unserer Be
trachtungen in Bezug auf die sprachlichen Erfolge nach 
der operativen und prothetischen Behandlung angeborenor 
Gaumenspalten zusammenfassen, so h:ommen wir zu folgenden 
Schliissen: 

l . Bei angeborenen G aumenspalten ist di e Operation 
moglichst in den ersten L ebensmonaten u. zw. aus prak
tischen Gri.tnden auch moglichst vor der Hasenscharten
operation nach der Methode von W o lff oder noch besser 
nach der Methode von Broph y auszufi.thren. Diese ver
spricht fast stets ein gutes Sprachresultat ohne besonderen 
Sprechunterricht. 

2. Im spiiteren Alter ist ein guter Spracherfolg durch 
die Operation allein sehr selten ; doch wird in einzelnen 
Fallen, wo das Gaumensegel lang genug ist, und der M. 
constrictor pharyngis superior gut funktioniert, ùurch einen 
geeigneten Sprechunterricht eine gute Sprache erziel t . 
Meistens wird aber das Tragen eines Obturators auch nach 
der Operation nicht. zu vermeiden sein. 

3. Nacb dem Einsetzen eines gut passenden Obturators 
wird nur selten die Sprache ohne Sprechunterricht eine 
normale werden. Durch einen geeigneten Sprechunterricht 
wird aber fast immer ein guter Erfolg erzielt. 

Druc:k von B. Angerstein, WerniJ::"erode a. H. 
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Als ich vor zwei Jahren die letzten Untersuchungs
ergobnisse nach obiger Hinsicht in dieser Zeitschrift*) ver
Offentlichte, glaubte ich, zu einem vorlaufigen Abschluss 
clieses Themas gekommen zu sein, sollte mich jecloch 
gruncllich getauscht sehen. Eine 1902 erschienene Broschure 
von K . K r o i s s in Wi.trzburg: ,Zur Metbodik des Horunter
richts" beschaftigte sich auch mit den Ergebnissen meiu r 
Untersuchungen, die, als von falschen Voraussetzungen aus
gehend, von ihm zu falschen Schliissen fi.thrend beurteilt, 
anclererseits im Widerspruche dazu aber von dem Herm 
V erfasser j ener Sohrift sonderbarerweise als br a u c h bar 
geuug erkannt wurden, um psychologischen Gesetzen nach
zuforschen und solche clarauf aufzubauen, wodurch - aller
clings ungewollt - ihr W e r t fiir psychologische Forsch
ungen durch den Gegner selbst schlagend bewiesen wurde. 
W eniger di e teil weise eigenartige, weder in gri.lndlicher 
Kenntnis der Arbeiten und ihres Zwecks, noch iiblicher Ob
jekti vitat bewurzelter Stellungnahme einzelner Anhauger 
des Spracherganzungsunterrichts zu den Resultaten, als viel
mehr gewisse, in genannt.er Broschi.lre angefi.lhrte, durch be
sonclern Horunterricht erzielte glanzende Erfolge veranlassten 

·lt) cf. N eu e r t : Ù ber Horfahigkeit un d A.bsehfertigkeit, 1902, Heft l, 
desgl. 1901 u. 1900. 
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mich zu grundlicher Nachprufung der Ergebnisse der vor
ausgegangenen U ntersuchungen. 

Di e Anwendung eines moglichst e i n fa e h e n Unter
suchungsverfahrens rechtfertigte sich wohl aus der Erkennt
ni s, dass, je kunstli.cher und umfangreicher wir die Unter
suchungsbedingnngen bei Anormalen gestalten, desto wissen
sch aftlich interessanter si e zwar w o hl werden k o n n e n , 
desto weniger aber ihre Ergebni~se der nackten Wirklich
keit entsprec:hend; in vollem Umfange gilt auch hier all
gemein ein Wort Prof. B ehrings auf der letzten Ver
sammlung der N aturforscber un d Arzte zu Kassel (SepL. 
1902) : , ... wie man bei den in das praktische Leben i.tber
greifenden Kon. equenzen wissenschaftlicher Forschung nicht 
vorsichtig genug sein kann." 

Dass der W ert der Untersuchungsergebnisse in quali
tativer Hinsicht gerade hier in den Haupttabellen, nicht n.ber 
in den denselben angeschlossenen Berechnungen ruht, die 
der Bequemlichkeit desLesers zwecks leichterer Vergleichuug 
unter sich un d nach verschiedenen J ahren dienen, h atte 
wohl keines besondern Hinweises benotigen sollen; dass si 
zu rascher Orientierung un d Ùbersicht das z uv e rl assi g s t e 
Milit e! und demgemass allgem e in gebrauchlich sind, so 
u. a.. auch bei L o b si e n in seinen U ntersuchungen, bei 
Sommers und Wr esc hn e r s Assoziationsversuchen, bei 
K ti l p e , R a n s c h b u r g etc. deshalb angewandt, ha t te bei 
auch nur oberfl.achlicher Kenntnis der Tatsache, dass die 
e i n e Richtung- der experimentellen Psychologie vornehmlich 
in quantitativer W ertung der Ergebnisse den Hauptvorteil 
erblickt, in objektiver Kritik keine Phrasen wie ki.thner 
Zahlendom etc.*) zeitigen konnen. Wem allerdings di e Kennt
nis abgeht, dass sich mit psychologischen, unter gleichen 
oder moglichst gleichen Voraussetzungen gewonnenen p osi
tiven W erten auch zahlenmassig operieren Hiss t, wer nur 
in philosophischen Refl.exionen die Hauptaufgabe der experi
mentellen Wissenschaft sieht, dem ist jene Richtung wohl 
unverstandlich . In der E i n h e i t l i c h k e i t d es Reizes sehen 
die Hauptvertreter der Experimental-Psychologie die erste 
Forderung fur exakte, verwertbare Ergebnisse; diesem V er
langen wurde bei a l l e n Kindern R echnung getragen, wie 

*) cf. Orgrm Hl03. 
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auch dem weitern, die Unt rsuchungen womoglich bei den
selben Individuen mittelst gleicher R eize unter moglichst 
gleichen Verhaltnissen l an g ere Zeit hindurch fortzusetzen . 

Der diesjaln·ige Un t e r s u c h un g s sto f f deckt si eh hin
sichtlich der bekannten Worter und Satze mi t dem d es J a.hres 
1901 ; ·r.) um jeden Zweifel auszuschliessen, sei hier noch 
ausdri.tcklich darauf hingewiesen - ich hielt dies ohne bo
somleren Appell an die Einsicht des Lesers fi:ir selbstver
HU1ndlich, batte mich aber im einzelnenFalle doch getauscht 
dass der sei t 1899 verwandte be k a n n t e Sprachstoff v o 11-
s ta.ndig innerhalb des Kenntnis s tandes der 
Kinder lag und ihrem Verstandnis duroh sinn- und sa.ch
gemassen Unterricht auf optisch-akustischem Wege, soweit 
als moglich zunachst immer unter direkter Anlehnung an 
clie Anschauung, vermittelt worden war. Dass bei der Zu
sammenstellung des Untersuchungsstoffes nicht grammati
kalische Ri.toksichten, wie mir zum Vorwurf gemacht wurde, 
gowaltet ha ben, sondern di e Frage naoh der B e k a n n t
sc haft mit dem Sprachsto:ff als wes entliche s Moment 
beriicksichtigt wurde, kam in den Ùberschriften wohl ge
bt.Lhrend zum Ausdruck; sollten die Untergruppen ,Zahl
worter, Vergangenheitsformen" etwa zu jener Ansicht Ver
aulassung gegeben haben, so sei bemerkt, dass die Gruppe 
, Zahlworter" wie keine andere ein bestimmt abgegrenztes , 
den Kindern gut bekanntes Gebiet darstellt, innerhalb dessen 
es am leichtesten moglich ist, besonders bei schwacheren 
Kindern Ri.tckschhisse auf den Umfang der akustischen Per
zeptionsmoglichkeit zu erreichen, wahrend di e V ergangenheits
formen sowohl im Sprachgebrauche als im Unterrichte, 
namentlich bei Anwendung der Frage, als am haufigsten 
augewandt am bekanntesten waren. 

Um Missdeutungen aus dem Wege zu gehen, konnte 
und durfte bei den fruheren Untersuchungen nicht ver
schwiegen werden, dass einzelne Kinder meiner Klasse Be
sucher d es damals hier eingerichteten Horunterrichtes waren . 
Aus diesem Umstande suchte man mir die Absicht zu nnter
schieben, die ,Ergebnisse des hiesigen Horunterrichts 
zahlenmassigu nachgepri:ift zu haben. Zunachst nun ganz 
abgosehen davon, dass ich als Fachmann ohne Wurzburger 

*) cfr. a. a . O. 1901, S. 4 u. ff, sowie S. 37. 
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Genehmigung hierzu sehr wohl b orechtig t zn sein glanbe, 
Untersnchungen nn,ch d i es e r RiehLung anzustellen -- <'S 

goschah dies t::ttsadllich Sommer H303 in Gemeiuschaft-. mit 
H errn R eallohrer S c h a r r; ùber di e Ergebnisse geùenke ich 
an n,nderer Stelle zu berichten - unterliess ich dies vor 
allem aus sac hli ch en Gri.i.nden, ùn, ich mir sagen mu.·sto, 
dass eine W ertung der Untersuuhung~ergebuisse cles besontlern 
Hurunterrichts nur pr ob l emat i sc h e r Natur sein lwnnte, RO 

lange wir uns nicht ttber die durch den Klasse nunten-i ch t 
successive zu erzielende Stcigeruug der a.kustisehen P or
zeptionsfahigkeit auf Grund experimenteller Versuehe go
nflgend Rechenschaft gegeben haben; ein Binweis auf dio 
Ergobnisse bei Kindern mit und solchen ohne Honmterricht 
erfolgte hierbei nur insoweit, als es zum Verstandnis der 
Arbeit und zur richtigen Beurteilung der Untersuchungs
resultate fur den F ernerstehenden notwendig war. Die Not
wendigkeit moglichst genauer Bekanntschaft mit dem j e
weiligen Kenntnisstande der Kinder, fortgesetzte Beo bachtung 
ihres Verhaltens gegen akustische Eindri.tcke inner- uncl 
ausserhalb des Unterrichts, die Schwierigkeiten der Unter
.mchung einer grosseren Anzahl Kinder durch Sprachsto.ff 
u . a. li essen mi eh ne ben p e r s o n l i c h e n Gri.tnden davou 
absehen, andere n,]s nur Kinder meiner K lasse fiir la.ngero 
Zeit zu den Untersuchungen heranzuziehen . 

In 11 U 11 tersuchungen mi t insgesamt Il Stunden wurde 
in der Zeit vom 25 . • Juli bis 15. August 1903 di e Horfahigkeit 
geprùft. Leider war dies nur bei den drei in den Tabelleu 
genannten Knaben noch moglich, da die beiden Madchen 
uuterdes entlassen worden waren. Der Untersuchungsmoclus 
war derselbe wie in den Vorjahren; auch diesmal sind di 
in den Haupttabellen niedergelegten Ergebnisse genaue R e- j' 
produktionen der Niederschriften der Kinder, wobei -
fehlerlose Wiedergabe anzeigt. 

Einem Zufall danke ich die Moglichkeit, die Ergebnisse 
der Untersuchung mittelst der kontinuierlichen Ton
re i h e im J ahre 1898 fiir alle Kinder erganzend nachtragen 
zu konnen; desgleichen versetzt mich die Freundlichkeit 
des Herrn Dr. Miiller, ehem. Assistenzarztes An der Ohren
klinik zu Heidelberg, in die angenehme Lage, die Ergebnisse 
der Naohprùfung vom August 1903, der ich anwohnte, 
mitzuteilen. 
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l . Sophi e Gr e in , Gehor 1898 : r echts von eb-A ; 
l i n k s von e 5- c 4 und a 2- C I. Entlassen August 1901. 

2. C hri s tin a Sa., Gehor 1898: r e cht s von f4- a, 
l iu ks von a 4---d. Wurde April1903 infolge eines Sarkoms 
in die Univ. -Frauenklinik in Heiùelberg i:iberfiihrt und dort
selbst i m Mai operiert ; trotz der schweren Operation lebte 
c.1ie Patientin bis 14. Marz d. J . 

3. E b e r hard .H i., Gehor 1898 : r e c h t s vollst . taub, 
l i n k s von Galtonpfeife 2 bis Stimmgabel G I. N achpri.lfung 
1003: ·~) r e c h t s fitr Knochen- un d Luftleitung vollstandig 
taub - link s von Galtonpfeife g 6- g. Es wurden gehort: 
c 3 = 15' ; g 2 = 20'; c 2 = 27'; g 1 = 18'; c 1 = 23'; g = 17' ; 
c = 26' - Knochenleitung 10' vom linken Warzenfortsatz 
aus. Wurde August 1903 nach 7jahr. Aufenthalte aus der 
Anstalt entlassen. Zeigte im letzten J ahre wie in den Vor
jahren auffallend w e c h se l n d e Horfahigkeit fiir Sprache, 
oft fast bis zu ganzlicher 'l'aubheit zurftckgehend ; der Ein
trit t der Besserung konnte der Plotzlichkeit wegen jeweils 
fast gleichzeitig von mir im Klassenunterricht und den 
Leitern des Horunterrichts konstatiert werden. 

4. R ar l D i e n ., Gehor 1898 : r e c h t s von Galtonpfeife 3 
bis Stimmgabel F .; links von Galtonpfeife l bis Stimm
gabel D I . N achpri.lfung 1903: re c h t s von e '1 alle Pfeifen 
resp. Stimmgabeln bis D I und zwar: c 3 = 7'; g 2 = 22' ; 
c 2 = 35' ; g 1 = 25' ; c 1 = 85'; g =55'; c = 55' -links: 
vou gis 6 alle Pfeifen resp. Stimmgabeln bis D II und zwar: 
c 3 = 20' ; g 1 = 42' ; c 1 = 48 ' ; g = 25' ; c = 40' ; G = 47.' 

5. Fri tz Di hl. , Gehor 1898: r e c h t s von Galton
pfeife 3 bis Stimmgabel F I ; l i nk s von Galtonpfeife 3 bis 
Stimmgabel g 1. 1:\achprilfung 1903: r ec ht s von fis 6 alle 
Pfeifon resp . Stimmgabeln bis F I , wobei die obersten Stimm
gabeln bis g ~ als mi t w e n i g 'l'o n, eli e folgenden bis F I 

als mi t v i e l 'l'o n bezeichnet wurden ; l i n k s von dis n alle 
P feifen reSJJ. Stimmgabeln bis G un d zwar: c3 = 31' ; 
g 3 = 30' ; c 2 = 40'. 'l'rotz seines ziemlich umfangreichen 
Gel1ors war der Knabe fiir oinen Unterricht, der vor
horrschend das O br als Perzeptionsweg benutzte, w e i t 

·•·) Klciuertl Schwaukungen in den Ergobniasen sind teilweise wohl 
nu [ das Konto eines beascrn I nstrumentariums bei der Nnchpriifung zu 
aetzen. 
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w e ni ge r ge eig n et als die vorgenannten.'x) Wurde August 
1903 nach 7 jahr. Bildungszeit entlassen . 

Von diesem Knaben sowie Karl Dien . wurden die hohen 
Pfeifentone vergleichsweise als n wie ein Kanarienvogel", die 
tiefen als , wie eine Lokomotive" bezeichnet. 

6. Fri edr. Stehl. Der von mir als g . t. bezeichnete 
Schiiler wies, wie mir unbekannt war, bei der Gehorspriifung 
1898 auf: rechts e 3-e 2 ; links d 3-e 2. Nachprii.fung 
1903: r ec hts g 5-gis 2, link s nach Ausspritzung des Ohres 
und Enfernung einer erbsengrossen V erstopfung des Gehor
gangs alle drei Pfeifen un m i t t e l bar am Ohre, do eh nur 
bei starkstem Anblasen (wie rechts), die Strecke f 6-e 2.*) 
Entlassung August 1903. 

7. Val e ntin Gutm. Gehor 1898: rechts von Galton
pfeife 4 bis Stimmgabel d ; l i n k s von Galtonpfeife 5 bis 
Stimmgabel a 1• N achpriifung t 903 : re c h t s nach Entfernung 
einer Bohne aus dem Gehorgang von gr. alle Pfeifen resp. 
Stimmgabeln bis GI; link s von c 7 alle Pfeifen und Stimm
gabeln bis F. Knochenleitung vom Scheitel und den beiden 
Warzenfortsatzen ; Rinnéscher Versuch links negati v, rechts 
positiv. Wurde 1903 nach 8jahr. Bildungszeit entlassen . -

Bemerkt sei noch, dass die R e~ kti o n szeit, d. h. die 
zwischen der Perzeption des Reizwortes und seiner R epro
duktion liegende Zeit bei der Untersuchung mittelst Sprach
sf;off'es bei den einzelneu Kindern eine v e r s c h i e d e n c 
war, je nach der Schnelligkeit, mit welcher der Apperzeptions
prozess nach dem almstischen W ortbilde vor sich ging, be
einfiusst zugleich aber auch von der Gelaufìgkeit der B c
wegungen der motorischen Sprachbahn ; war diese Gelaufig
keit infolge cerebraler oder peripherer Storungen eine geringc, 
so vollzog sich der Reproduktionsprozess bei ziemlich um
fangreichem oder selbst vollig normalem Gehor bedeutend 
verlangsamt. Unter diesem Gesichtspuukte sind auch die 
Ergebnisse der Haupttabellen zu betrachten: D i e n . und H i. 
(dieser nur bei der letzten Untersuchung) perzipierten, apper
zipierten un d reproduzierten durchweg r a s c h e r als Dihl. 

*) Vergl. 1901, S. 25. 
*) Das Verbalten dea Knaben bei ùer Untersuchung war U.usserst 

intereasant, weahalb ich ùen Fall im ,Organ fi.ir Taubstummenanatalten" 
zum Gegenstande einer besonderen Arbeit: ,Konnen starkc Sclmllrei~e 
bei scheinbar ganz Tauben w i r l< l i c b e Gehorsempfindungen aualosen ?" 
machte. (Organ, 1904 H eft 4) . 
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Tabelle A. -
Eberhard Hl. Karl Dienst. Fritz Dihl. 

U ntersuchungss toff. Gehor Gehor Gehor 
u. a. 25. 7. 03. u. a. 7. 8. 03. u. a. 27. 7. 03 . 

a) Bekannte, nach 
Vokalgnr,ppen geont-

ne te Wiirtcr. 

1. 
Anna - - -
r Arm Berharn - r Harn 
r Ast - r Hass -
e Nase - - -
r Rasen - - - (Ratz n) 
r Zahn - - r Schwamm 
e Kanone - (Kannone) - -
e Hand - - e Kant 
e Wand - - -
hasseu - (Hasen) - -

2. 
e Uhr - - -
s Ufer - - -
r Hund - - -
r Mund - - -
r Zucker - - -
e Butter - e Wucher s Futter 
s .FuLter a Butter s Butter -
e Nabruug - - -
un d - - -
summen - (zumen) Zungen stummen 

3. 
in - - (ihn) Kind 
Ida - - - (lta) 
r I gel - - r Schiefel 
e l\Iil ch - - -
s Sieb - - -
r D ieb - - -
tt·inken - - -
lieben si e ben - liigen 
e Jlil[e - e Wiilte e Si.i nde 
fr isch - - -

1. 
r Esel - - -
e Bgge - (Ecke) - (Ecke) -
e Eote - - -
scuclen - (Zehnten) - keunten 
ae tzen - sechzehu Zwetschgcn 
esso n - - -
fressen - - -
J!]mma - - -
E lise - (Elisa) - (Elisse) -
end i geo - - entziehen 
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-
Eberhard Hl. Karl Dienst. Fritz D l hl. 

Untersuchungss t o ff. Gchor Gehor Gel>or 
u. a. 25. 7. 03. u. a . 7. s. 03. u. a. 27. 7. 03 . 

5. 
Otto - - -
r Ofen - - -
o ben - - -
lo ben - - -
r Onkel - - -
8 Lo eh - - -
horchen - - -
c Dose - - (Doaee) -
8 T or - - -
r Lohn - - -

6. 
auf - auch auch 
B Auge - - -
B Laub - - -
r B ~tuch - - r Staub 
r H.auch - - -
aaugen - - (zaugen) -
aaufen - - -
drauuen - - rauch en 
e Maua - - -
B Haua - - -

7. 
BEi - - -
e Eiche - - -
8 Bei n - - -
r W ein - - -
r Leib - - (La i b) -
e Scheibe - - -
ei len - - --
e L einwand - - -
Gerlachsheim - - -
heissen Eiaen - (heizen) -l!] isen 

s. 
B O el - - -
horen - - -
e K orner - - -
r .Miirder - - -
e HiiLLe - - -
hliih en - Aiehen l<iihlcn 
schiiLten - - kii chen 
t' ICiifer - (Kiiffcr) - (Kiiffer) -
a lleu B Ei - -
n eu - - -
h eu te - - -
r lUinber - (Jhiiber) -- -
e S chcu nc - - e Schaume 
r Kafer - - -
e Aepfel - - - -
e A este - -- -
e Niihc - - e Stiimme 
r Kiibel - - -
neunzig neuaig - -
pfliicken - (pflickcn . - cl ichten 



-

Untersuchungsstoff. 

.9. 
(Mebrzabl.) 

e l\ [arken 
e ' r anten 
e Strablen 
e Dosen 
c llohnen 
e Hunùe 
e l\f uscheln 
e 'l'auben 
c F raueu 
o Nelken 
c Hen uen 
c Bienen 
e Hi rten 
e R eife 
e Bei le 
c Mliher 
e Hiimmer 
e K iimm e 
e H orn er 
e Gii tter 
e Hiite 
e Tiirmo 
c H.iiume 
e Kriiuter 
e Bulen 

10. 
(V ergangenbeits-

formen.) 
. gestandeu 
1. gemahlen 

geschwommen 
1 . gehorcht 

gesprungen 
] , gesungen 
l. gegesseu 

gesossen 
j , ge3pielt 

geblieben 
l. geweint 

l geeilt 
l . geschnut 

gebaut 
geheult 

l 
h 
h 
l 1. gestOrt 

gebiipft 
l. gAbli.ih t 
l. gesiiugt 
l. getriiumt 

erkrankt 
aufgeg angen 
her untergefallen i 
an h g eschaut 

265 

Eberhard H i. 

Gehor 
n. a. 25. 7. 03. 

-
-
-
-
-

o Wuntle 
-
-
-
-

- (Hiihnen) 
--
-

e R eibe 
e lleine 

e Nii.hern 
-

e Kiihn e 
- (Hohrner) 

-
-
-
-
-

e Eunen 

-
-
-
-
-
-
-

-- (gesetzen) 
-
-
-

i. geimpt 
-
-

h. gehiiunt 
-
-
-
--
-
-
-
-
-

-
Karl Dlenst. Fritz DI hl. 

Gebor Gehor 
u. a. 7. 8. 03. u . a. 27. 7. 03. 

- e K arte 
e Kannten e K ann en 

- -
- (Dossen) -

- -
- -
- -
- ·-
- e Trauen 
- e Niichsteu 

- (Hiilmen) e Kiimmen 
- -
- e Scbiirzen 
- -
- e Steine 
- e Miiger 
- -
- -

e Korner -
- e K loster 

- (Hiitte) - (Hii tle) 
e Stiirme e Birne 

- -
- -

e B eulen -

- -
- - (gemalen) 
- l. geschwollen 
- -
- l . er trunken 
- -
- -

- (gesetzen) -
- -
- -
- -

geh il t -
- -
- -

- (gebeul) - (gebeilt) 
- -
- -

h. gepfliickt h. gekiihlt 
- h . geschiiut 
- -
- -

i aufgefangen -
- -
- -
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Eberhard Hi. Karl Dicnst. Frltz Dihl. 
Untcrsuchungsstoff. Gchor Gohiir Gehor 

u. a. 25. 7. 03 . u. a. 7. 8. 03. u. a. 27. 7. 03. 

], verschwunden - -- -
IL abgebrochen - - -
h. i.iùer.fabreu - -
J, erschi enen - -
b. verstcckt - - h. zerwegt 
h. ùemerkt - - -
er stabl - (crstall) der Stabl - (er Stall) 
sie dachte - - di e Stache 
es tran k es kmuk es kntnkt. -
er balte -- - -
s1e flog - s1e fl oh -
sie fubr - - si e U hr 
es summte es sungte es sunkte es dunkel 
er trug - - -
sie t·aubtc - sie rauchte -
er ]mute er kaul'te er kaufte er kaufte 
sie ging - -· si e IU 

es spielte - - -
er blies - (pliess) er liest er ùri.illt 
sie setzte - si e secbstc si e gilste 
er bell t e - - -
er teilte - - -
sie geigte sie kiiubte sie zeigte s1e t eichte 
es kammte CB keunte - -
aie miibte - - si e nelnne 
er horte - - -
sie spiilte -- - (sp[i\ltc) s ie kiihlte 
es bliihte - es fiihlte es i.ildte 
er heultc er hau[te -- er aumte 
aie veracl1t ct e - - -
or befahl er bezahlt - er bezablt 

11. 

(Zablworter etc.) 9. 8. 03. 

25 - - -
80 - - -
109 - - -
377 - - 357 
411 - - -
801 - - -
2000 - - -
5041 - - -
3875 - - -
4092 - - -

5 mal 8 - - -
29 dure h 3 - - -
69 davon 7 - - -
340 wen. 80 - - -

79 u. lO - - 59 u. lO 
daa 8fache v. 7 - - -
e. Riilfte v. 40 - - -

1/ 9 v. 4150 - - -
77 dazu 20 - - 57 dazu 20 
8 Millionen - - -



Untersuchungsstoff. 

e 

b) B ekannte Ztt· 
sa lllmeusetz nn gen. 
Garteusclmur 

e 11 austiire 
s f:)chliisselloch 
e Haaroadel 
r Christbaum 
s Vogeluest 
r Fiugerring 
r Ofenschirm 
s \Vasserglas 
s T hcrmom eter 
r H euwagen 
s Osterfest 
r Rlumenstock 
8 :E'enstersims 
c Hlattwespe 
l Uferraud 
r Garteuplan 
e Bierspeise 
e Badewanne 
r Siindenfall 

c) B ekannt in den 
Teilen. doch nicht ù1 

der · Zusammen
setzung. 

Zitteraal 
s 'l'ri n khorn 
s Schiebfenster 
s Wundfieber 

Einhorn 
e 'l'agfahrt 
1 Kugelfang 
r :E'austkampf 
r Gansemarsch 
r V erwaltungszweig 
ehrenhalber 
veltvergessen 
raumverloren 
viudelweich 

zielbewusst 
giftgeschwollen 
gliickverheissend 
strafverschiirft 
kiiseweiss 
pudelnass 

d) Ahnlich lautencle 
Worler. 

e T:Ianù 
e Wand 
s Band 
darf 
obarf 
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Eberhard Hi. 

Gehor 
u. a. 25. 7. 03. 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

- (Ter . .) 
-
-
-

s F enstersicht 
e Hlattweste 
- ( .. rant) 

-
-
-
-

27. 7. 03. 

r Ziegerhal 
s Trinkgarn 

e Tagwart 

r Hausgang 

rVcrwaltungsschwei g 

H errcnheiber 
- ( .. . gesen) 

- ( ... bewust) 
Gi eht c eschwollen 
- (. . ssent) 

Strafereper 

- (Putel ... ) 

dark 

Karl Dienst. 

Gehor 
u. a. 9. 8. 03. 

-
- -
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-

s Feustersind 
e Glattweste 

-
-- (Karteu .) 

-
-
-

a Triuthoren 
s Schimfenster 

s Schwundtieber 

e Kattfabrt 

r Pfauskamm 

Ehrenhalter 
W entvergessen 

Scbwindelweiss 
Silbebewust 

iibt geschwollen 

Straf verscberrt 
- ( . .. weis) 

Garb 

Fritz Dlhl. 

Gebiir 
u. a. 27. 7. 03. 

-
-
-
-
-
-
-

r Sonnensch irm 
-

- ('l'er .) 
-
-
-
-

c Lappdecke 
-

r Gartenschlaud 
e H euerute 

-
-

31. 7. 03. 

r Flietehalle 
s Rintlhorn 

s Siedfenster 
s Hundsplitter 

s Eichhorn 
e Astwar n 
r Ufestand 

r Schaukamn, 

r Verw!!.ltungswald 

Abrenhalter 

Scbwindelweich 
Spielgewuss 

ist geschwoll en 
fliegt verheissen 

Trngzeracher 

Butel masch 
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Eberhard H i. Karl Dienst. Frltz Dihl . 
Untersuohungssto tf. <:eh or C+ehiir Gehiir 

u. n. ~7. 7. Oi:l. u. a. 9. 8. 03 . u. a. :.H. 7. 0:3. 

strafen - - -
schiafen - - -
r Baum - - -
r Raum - - -
r Schaum - - -
r Rauch - - -
r Baucb - - -
r Strauch - - -
o ben - - offen 
lo ben - - -
r Tisch - - -
r .l!~isch - - -
frisch - - -
e L auhe - - -
c T aube - - -
e Haube - (Haupe) - -
gehen - - se ben 
seben - - -
stehen - - sii eu 
r Rock ·- - -
r Stock - - -
r Bock - - -
laufen - - glauben 
saufen - - -
kaufen laufen - -
e Straucher - - -
e Krauter - - -
eine Rabatte - (Rapate) - -
eine Kravatte - (Krawate) - (Gra . .. ) -
eine Brieftasche - - Eine 'rrinkflasche 
eine Bierflasche - · - -
Streiche Butter! - ·- Striiusse ]Jntzeu! 
Schn eide Putter! - schneiùe Butter -
Ho! die Sichell - (ho! t) - (holt) - (ilo! e Sichel) 
Hole Miche!! - - -
e) Dem Schuler nicht 

bekanntc Worte1·. 
r .Asaistent r Hasiatllnd r Hassident r Aatischr 
r Neptun r Nebgund r l\Ictthund r Ilfeshund 
s Manomet er a ~anom et cr s M:am ometer s l\famometer 
r Horizont - (r Orizont) - (Hori zon) r Orimon 
s Kord.it s Kartit s Korbitt s Zornig 
r Spion - - r,.Spillion 
e B ebriùen - (Hebriiten) - (Hebrident) e Astriegen 
r Elcb r Helch - r Elsch 
e Spulc - - e Schule 
8 Joch 8 Loch s Loch s Schlo8s 
8 Paktotum - (Fagclotum) s Patobund s Wa8cholund 
e Tratte c Ratte e Pratte e Trage 
e 'ra18perre -- ( .. . spere) e Kaa18perre e 1\'Ialschere 
A Schick8al - (. . saal) s Schiffssaal s Sch iffsafll 
r Aufguas r Hanptflu8s r Hautfuss r August 
i Ruhm eshalle i. Rume8aal e - (Rum es . . ) - (Rummes ... ) 
e Lepra e Nebra e Nebra e Etrag 
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Eberhard Hl. Karl Dienst. Fritz Dlhl. 
Untersuchungsstoff. Gehor GehOr Gehor 

u. a. 27. 7. 03. u. a 9. 8. 03 . u. a. 31. 7. 03. 

s Orakel s Voragel - r Otral 
e Eldiptik e Egniftig e Eliebstig e Etische 
r I sthmus r Issmuss r Istfl.uss r Tischnuss 
ultramontan Urtamontan r Unkranken Trummal 
tiefgriindig Diebkrientig tiebgniindigt diesrichtig 
aschfahl Aschwahl r Aschstahl r Astfa.ll 
breitspurig Treisturig Kreissturig 3 sturig 
handgreiflich handgreiblicb Handschreilich banddreiig 
iiberzwerch - ( ... zwerkcb) Ueberschwerg - ( .. . zwerg) 
unbegrenzt - - ungetrennt 
leitungsfahig leitungsvelk leitungsfallig Kleidungsstehe 
protesti eren Grotestieren brockestieren Krote stillen 
gleicbmassig Gneichmiissig - gleichgniidig 

Worauf bereits in der vorausgegangenen Arbeit hin
gewiesen wurde, lasst si eh auch hier erkennen: eine fehler
lose akustische Auffassung und R eproduktion des vollstandig 
bekannten Stoffes war trotz des weit vorgeschrittenen 
sprachlichen Standpunktes der Kinder nicht zu erreichen. 
Diese Tatsache erstreckte sich nicht allein auf den Knaben, 
der iiberhaupt keinen Horunterrichtmitgemacht hatte, sondern 
auch auf jene mi t mehr- (5) jahrigen Horunterricht; sie :findet 
ihre Erklarung zunachst in dem V erhaltnis zwischen der 
phonetischen Zusammensetzung des Wortbildes zum de
generierten Gehororgan, welchem es unmoglich ist, gewisse 
Konsonanten aus jenem Bilde iiberhaupt aufzufassen oder 
an d ere genau zu unterscheiden; die Schwierigkeit erhoht 
sich naturgemass mit der grosseren Entfernung der Laut
quelle vom Ohre. Hier setzt das Kind dann die Laute 
oin, die es glaubt, gehort zu haben. Da aber bei den 
bekanuten W ortern gleicbzeitig der Wortinhalt fiir das 
V erstandnis o der di e Reproduktion in Frage kommt, so wird 
dieser Ersatz in den meisteu Fallen mit Riicksicht auf die 
cl e m Kinde zunachstliegende W ortbedeutung, hau:fig unter 
Ergti.nzung des akustischen Fragmentes durch Einscbiebung 
weiterer Laute ausgefiihrt. Die L autsubstitution vollzieht 
sich dabei nach einer gewissen G ese tzmassi.gkeit, nach 
welcher vornehmlich Laute mit ahnlichem Klangcharakter 
zur \ Vortbildung herangezogen werden: Beine fiir Beile -
Nahern fùr Maher - Kahne fi.tr Kamme - gehaunt fiir 
geheult - Birne fi.i.r Tùrme - gesetzen fii r gesessen 
bezahlt fiir befahl u. a. sind Beispiele dieser Art. 
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In clero Bestreben, moglichst nabeliegencl€1, cleutsame 
Worter zu erhalten, werclen in solchen Fallen, in denen 
akusLisch zwar richtig perzipiert, doch nicht sofort apper
zipiert wurcle, entwecler Laute hinausgeworfen, wie in 
floh statt flog - Ubr sLatt fuhr - liest st. blies u . a., ocler 
aber das akustische W ortbild ùurch solche erganzt, wie 
in kaufte st. kaute - geheilt st. geeilt - heulen st. Eule 
- Sturme st. Tiirme - bezahlt "st. befahl u. s. w.; au ch 
Lautauswerfung und gleìchzeitige Erganzung kommen 
vor, wie in liest statt blies. Im Zusammenhang mit den 
ii.brigen W ortern cles Satzes und unter Rucksicht auf den 
bekannten Satzinhalt uberhaupt werclen solch falscb perzi
pierte Worter hau:fig rektifiziert; manchmal, besonders bei 
geschwachter oder mangelnder Aufmerksamkeit, fuhren sie 
aber auch dazu, den gesamten Satzinhalt sinnlos zu 
gestalten. 

Auf eine verbaltnismassig hau:fig wiederkehrencle Form 
der Reproduktion unter der Rubrik "Zahlworter" glauue 
ich besonders hinweisen zu sollen . Bereits bei der Unter
suchung i . J. 1900 - Med. pad. Monatsschr. 1901 S. 12, 
13 - war bei einzelnen Kindern (Sa, Dihl) die Tatsache 
einer Verw ech slung der Z ahlen 7 uncl 5 resp. 4 mebr
mals zu konstatieren (365 st. 377 - 5 7 dazu 20 statt 77 
clazu 20 - 357 st . 377 - 47 st. 77). Der gleichen Er
scheinung begegnete ich bei der Untersuchung 1901 (1902 
::-l. 7) bei d.enselben Kiudern (357 st. 377 - 57 st. 77) ; 
nicht rniuder uberraschte das Ergebnis der letztjahrigeu 
Untersuchung: auch hier zeigte si eh bei Dihl. diesel be Er
scheinung: 3 77 wurde als 357, 79 als 5 9, 7 7 als 57 ab
gehort. Suchte ich zunacbst diese Ergebnisse als vielleichL 
in meinem eigeneu Stimmorgau begrtmdet mir zu erklaren, 
so sollte ìch durch die Untersuclnmg im August v . J. eines 
ancleru uelehrt werclen: di e auf meinl3n Wunsch von clero 
untersuchenc1on Arzte bei der Gehorspri.i.fung u . a. ange
wanclten Zablworter wie 77, 873 etc. faru1en fo.st durchweg 
ahnlìch e Auf.l lOsung wie bei mir selbst.. L eider ver
hiuderte clie Entlassung de::; Knaoen weitere Venmche nach 
dieser Richtung. 

Die VerwechRlungen 1allen mi.t einer einzigen Aus
nahme in clie Zehnerreihen, clenen gemeinsam zunachst clie 
Silbe ,zig1

' ist. In ùer ganzen Gruppe wurde siebz:ig 
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wiederum nur verwechselt mit fiinfzig oder vierzig, also 
nur den beiden Heihen, die in phonetischer Hinsicht als 
gemeinsamen Wortbestandteil den Vokal i haben, der als 
akusf;ischer Trii.ger der zu bildenden Zahlform nur eine jener 
drei Heihen vierzig, fttnfzig, siebzig auslèisen kann bezw. 
auslèist. Den Zischlaut s von siebzig perzipiert das ge
schwachte Ohr als den verwandten f (v) Laut, wahrend n 
in fi.l nfzig oder r in vierzig in das perzipierte W ortfragment 
hineingetragene, anstell e des nicht perzipierten schwachen 
b-Lautes tretende Erganzungen sind. -

Entsprechend dem jetzigen sp r ach li chen Standpunkte 
der Kinder, der umfangreichere und sinngemasse Kombi
n[Ltion leichter ermèiglicht, wurden bekannte Zu sammen
se tzungen (Tab. A, b) nach den perzipierten akustischen 
J3estandteilen fast durchweg richtig a.ls Gesamtwort apper
zipiert und reproduziert. Die Wiedergabe ,Sonnenschirm" 
sta t t n O fenschirm" erklart sich nach Pen:eption d es W orteR 
nSchirm" sehr wohl aus der im Sommer naheliegenden, zu
dem die gleiche Vokalfolge aufweisenden Bestimmungsform 
n So nn e". Bei dem so haufig aufgetretenen un d angewandten 
Heizworte nFenstersims" verhèirten sich gerade die 
beiden besthèirenden Kinder: das in den letzten J abren 
im Unterrichte nicbt mehr gebrauchte nBlattwespe" lèiste 
uach rein akustischer Perzeption keine deutbare Wortver
stellung aus; auf o p t i s c h e m Perzeptionswege wurden 
beide W orter sofort richtig reproduziert und gedeutet. 

W o bei de n n bekannt in den Teilen, do eh nicht als 
ltanzes" untersuchten Wortern (Tabelle A, c) in der p h o
lJctischen Bildung der Laute begritndote Fehlp erzep
t .i o n e n auftraten, war richtige Wiedergabe von vornherein 
in Fra.ge gestellt, so bei Ziegerhal (statt Zitt(lraal, g fitr t), 
'l'agwart (st. 'l'agfahrt, w fitr f), ehrenhalter (st. ehrenhal ber, 
t fùr b), wentvergessen (st. weltvergessen, n fur l) , ebenso 
auch in jenen Fallen, in denen Laute oder ganze Silben 
o i n g e s eh o be n wurden wie Schwindelweiss, Schwinclel
weich, Spielgewuss, Silbebewust. Richtig reprocluziert 
wurcle nur clort, wo die beiùen apperzipierten Vorstellungon 
in fur ùas Kind l o g i s c h e n Zusammenhang zu uringen 
waren, z. B. Ein-korn, Kugel-fang, Ganse--marsch, lì:ase
weiss, pudel-nass. 
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Die bei allen Kindern konstatierte richtige Reprodukt.ion 
von , traumverloren" durfte, ganz abgesehen von der Be
kanntschaft der Kinder mit den Einzelwortern traum
verloren, in rein akustischen Ursachen ihre Begrtindun g 
finden: clie in bekannter Folge clero ak ustischen Ge
dachtnis entgegentretende Lautverbindung weist so zahl
reiche Vokale und Halbvokale - die unter sich meistens 
selbst wieder streng verschiedenen Klangcharakter tragen 
- auf, dass auch ein geschwachtes Ohr sie zu perzipieren 
noch imstande ist (raum-erloren); clie Erganzung zu sinn
gemassen '\Vortteilen fallt um so leichter, als v, wenn nicht 
gehort, durch Kombination leicht eingesetzt werclen, das 
anlautende t infolge seines explosiven Charakters aber 
schwerlich verloren gehen kann. W enn dagegen das clem 
Kinde unbekannte ,Manometer" trotz der vielen akustischen 
Merkmale nicht richtig wiedergegeben werden konnte, so 
lag die Ursache wohl an der Schwierigkeit der Unter
scheidung der sich folgenden Nasa len. 

Bei den nich t bekannten W ortern (Tab. A, e) machte 
sich wie frtiher das Betreben geltend, der perzipierten 
W ortform einen bekannten Inhalt zu unterlegen, was tlann 
haufig zu einer ab s i e h tli c h en Modifikation cles akust.ischen 
W ortbildes durch das Kind fùhrte, doch immer unter 
W ahrung der Vokalfolge. So erklaren si eh zornig fùr 
Kordit - Loch, Schloss fùr Joch - Hauptfluss, Hautfuss, 
August fur Aufguss - I stfluss, Tischmuss ftir I sthmus -
gleichgnadig fur gleichmassig u. s. w. -

In 'l'abelle B, welche die zahlenmassigen Ergebnisse 
aus Tabelle A biete t, sin d zur V ergleichung die R esultate 
der Vorjahre beigesetzt. Berticksichtigt man, dn.ss das G e
hor fur Sprache bei Hi. und Dien. schon v or Beginn der 
Hortibungen bedeutend besse r ausgebildet war als bei 
Dihl., so fallt bei Hi die verhaltnismassig geringe Zu
nahme der 'l1reffer auf, die seit 1900 nur um 6 (240 auf 
246) stieg, bei Dien. die erfreuliche H ohe von 239 (gegen 
] 84 i. J. 1900) erreichte·, eine Zunahme, clie unter Ein
wirkung von Klassen- un d H orunterricht gewiss als ziem
lich umfangreich uncl teilweise als Erfolg cles letztern an
gesehen werden durfte, wiirde nicht die Tatsache entgegen-
8tehen, dass auch Dihl. eine ziemlich bedeutende relative 
Zunahme aufweist (von 153 auf 194), und dies ohne den 



Bezeichnunu der 
Eruppe. 

a) R ek. lViirler. 
1. u-Gruppe . 
Jd . u-

" :J. i - ,. 
1 . c-

" 6. o- " (i . Ull- , 
'i'. Il i-

" 8. Um laut-Grupp e 
.'J . l\ [ehrzah l- , 

IO. Vergungenh eit . 
, 

11. Zaltlworter 

b) flek. Z usam.mens. 
d) A hnt. lant. 'J!Viirtcr 

Gruppe a + lJ -\- d · 1 
c) JV.,;cht bek. 7,;8. . 
e) Nicht bek. W iirlc?' 

Urupp e c + e . l 
Gruppe ~. ·l 

2'/8 

Tabelle B.*) 

.... Hl. Dienst. Di hl. -~ Q) 
,J:l Q) t 
~ ll :o 

LH03 , l90 t l l 900 L9o3!lllot !t9oo Ul03 ,1901 11 HOO N.~f:;.: 

lO 9 8 !l 9 9 6 7 7 7 
lO 9 8 8 7 8 7 8 6 !l 
10 9 8 8 9 8 5 {j (Ì t1 
10 10 !l lO 9 lO 5 7 8 7 
lO 10 8 9 10 9 7 10 8 7 
10 lO 8 10 9 9 8 7 8 7 
10 9 8 9 10 9 7 9 8 6 
20 18 20 17 19 18 15 111 14 ] ~ 

25 19 U! 20 21 20 13 15 la 10 
30 28 26 2o 'J7 2(i 19 25 20 18 
25 18 17 17 1:1 Hi 5 12 11 lL 
20 20 17 19 20 20 18 17 19 ] (i 

100 

l 
J1U; l t GG l l GU l ~o~ l l Gl l JJG I l~l: l 128 1 

Il O 

20 14 l() 17 ].) ] LI 11 
40 38 35 Sii 38 36 33 34 2i) 23 

250 

1

2 25120ii 1210 1221 1214 11631188 11()7 11-lt! 
20 12 10 13 9 i) 13 4 l 7 
30 9 5 17 9 8 8 2 2 2 

50 l 21 1 Hi l llO l 18 1 13 1 21 1 6 1 o l !l 

300 I246 J220 J240 1239 J227 J t841194Jt7o J l5:J 

vorausgegangenen f'iinfjahrigen Horunterricht der boidcu 
:mJern Knaben. Dass diese Steigerung der Horfabigkoit 
bei letzterm Zoglinge nicht rein zufalliger Natur wa1 oJer 
in oiner momentanen physischen Besserung cles HororgaiJs 
7.Ur Zeit der Untersuchung begriindet sein kann, sonclem 
ausschliesslich Erfol g cl es Klassenunterrichtes nnd 
des Bildungsstan cl es cles Knaben unter Einfluss der 
alr u stis c h en Eindri.icke der Umgebung war, beweist die 
weitere Tatsache, da s der Kmtbe zu verschiedenen lVIalen 
in Gogenwart auswar tiger Fachgenossen den Schiilern der 
Horkhtsse gegeni.ibergestellt, mi t dem g l e i c h e n ans dc•m 
Ho r un te rr ic ht stammouclen Stofle wie jene o.uf P erzep
tiomfàhigkeit seines Ohres gepri.ift wurde und nicht hiuter 
ùer Mehrzahl der Horschi.tler im Erfolg zuri.ickstand, dies 
:tlles, olme dass ihm im gewohnlichen Unterrichte moiue!'
sei ts audere Aufmerksamkeit entgegengebracht worclen ware 
als meiueu il brigen partiell 7~au ben. 

*) cf. 1902 Seile 37. 
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In % ausgedriickt, betrug nach 'l'abelle C die Zahl 
der gehorten W orter- bekrmui; nnd unbekannt insgosamt 
bei Hi. 82, Dlen. 80, Dibl. f55 %, was einer Differenz vou 
15 bezw. 17 % zwischen clero niedor:;ten und hochsLen 
Resultate (Dihl. zu Dien. und Ili.) gleichkommt. Da dieso 
D.ifferenz iu aunahemcl gleicher liub o bereits bei tlen bo
k a nn t e n Wortern auftritt (75 : 88: 90 = 13 bezw. 15), liissi". 
sich auch zahlonm~issig hieraus erkeunen, ùass erhuhtc 
Perzeptionsfahigkeit fi.ir un bekauu te Worter, wobei 'S 

Tabelle C. - ==-- ---
Oehiirt wunlen bei Hl. Dienst. Di hl . 

--
Gruppe l Znhl 

ihr c r 
\V Oner 

ii ber-j in o; 
haupt 0 

i.iber-j· o; 
haupt m 0 

iibcr-j · 11/ 
haupt 111 0 

a 190 169 S9 Hì5 S7 l(lS 73 
b 20 IS 90 1S 90 16 so 
d 40 3S n5 3S !)i) 34 Sii 

a f- b+tl ---._,....-
250 225 90 221 88 188 75 

c 20 12 60 9 45 4 20 
e 30 9 30 9 30 2 7 

50 21 42 18 36 6 l 12 
------a~b~is~e-----+-3-0-0-7-2-4-6 -+--8-2~~2-39~~8-0-~--,9-4~J~ 

naturgemass nur auf deren phon eti sche Form ankommen 
konnte, auch bei clen K.inclern mit Horunterricht nur in 
verhaltnismassig b escheiden e m Umfange erreich t wor
clen war. 

Zur Vergleichung der letztjahri gen mit den 
vo ra u sge gangen en Untersuchungsresultateu clienen clio 
Tabellen D und E; die auch anderorts beobachtete uud l>e
hauptete Steigerung der Horfahigl\:eit durch den Unterricht 
tiberhaupt lasst sich hier zahlt?nmassig beweisen. 

Bei den b ek ann te n Wortern zeigt sich mit einer 
einzigen Ausnahme bei Hi. 1901, clie in erneuter Et·
krankung d es Gehororgans ihre U rsache hatte, ein s t e t i g s 
Anwachsen der Tre:fferzahl; bei unbekannt en W orteru 
schwankte clas Resultat, do eh nicht in der W eise, um eli e 
in den Gesamtresultaten zum Ausdruck kommende ::; t e i
gende Bewegung beein:fl.ussen zu konnen. E s stieg die 
Zahl der gehorten Worter iiberhaupt bei 
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Hi. von 69% l. J. 1899 aur 82% l. J . 1.903 
Dien. l1 47% l1 l1 80% n 
Dihl. , 35% 

" 
, 65% 7l 

Tabelle D.*) 

Uchii rt Hi.: in n/0 Oien. : in % Oihl. : in% 

wurd en ' c • c 
~ .o ~ .o ~ 

fl li S o ....; ro 
<(M o ...... Cl') 

<(M M 
1-o v -· ~ ~~ o ....; ro "-189!! o o o v bil o 1899 o o o 18119 o o o bt o 

(1 ruppe O> O> O> 'UV ~ O> "' O> ., V o 0:• "' O> '' "' ...... ...... ...... o e- ...... -· ...... o e- ~ ...... ...... E'" 
• .<: ' .c .<! 

" " "~ ~ 
N c N c c 

(( 74 84 82 BH -/- 7 :n 61 85 87 -/- 2 <18 f\8 ()8 73 -/- 5 
b 58 80 70 90 -j-20 58 7:i so !lO -l- lO 17 l) i) 70 80 -l- 10 
d 78 88 87 9!5 -j- 8 50 83 90 9!1 -!- il 38 !'i8 62 8!) -l-23 

---
(t_±!J + cl 73 84 82 HO -j- 8 53 65 86 88 -1- 2 42 58 67 75 -1- 8 

c 50 65 50 (iO -l- 10 30 65 25 45 -j-20 20 35 5 20 -l- 1!) 
e 58 ii7 17 30 -j-13 31 27 27 30 -j- 3 8 7 7 7 -j- 0 

--

a his e 611 80 73/82 -1- 9 47 61 76/80 -1- 4 3i) 51 n7 l r;;, -l 8 
_____. -- ~ ~ 

Von 1899 
bis 1900 be-

trugen ----- ~ --Zu- oder -/- 11 -j- 14 -f- lo 
Abnahme 
iiherhaupt 

Von 1899 
___ _. 

-~- --
bis 1901 -j-4 -/-29 -j-22 

Von 1899 ---- - - - -bis 1903 -j- 13 -j- 33 -/- 30 

Tabelle E. 

lliit·tc v. 
"' g "' , . Hi.i 1·te v. O> o ....; "" "' 15 Hi.irte v . O> o ...... "" "' .. 

hck. w. "' o o o .C nìcht b elc. "' o o o O a> allen W. O> o o o o -" 
00 O> "' :r. , v 00 "' "' "' ~s 00 J. "' a: C> v 

(n,, b, ù) ...... ...... ..... ..... -e w. (c, e) ..... ..... ..... ...... (a bis e) ...... ...... ..... ..... ,.... E 

Hi .. . 73% 84 82 90 -j-8 Hi .. . 56 60 30 42 -/-12 Hi . . . G9 80 73 82 -l-9 
D icn. (i5 86 88 -/-2 Dien. ' 31 42 26 36 -l-10 Di e n . . 47 61 76 80 -H 
Di hl. 

. 53% 

. 42% 58 67 75 -j-8 Di hl. 11 18 6 12 -j-6 Di hl. . 35 51 57 o5 -j-8 

Eine Berechnung des Gesamtdurchsclmitts und eine 
Vergleichung der Einzelresultate der Schtiler mit jenem -
wie er z. B. Seite 40/41 i. J. 190.2 gegeben -, der uus 
ein uugefahres Bild der Beteiligung der Horfahigkeit im 
K lassenunterricht tiberhaupt zu geben geeignct ist, unter
blieb fi.i.r diesmal aus dem Grnnde, weil durch Austritt der 

*) cf. :Med. p. lH 1902 S. 39. 



276 

beitlen Maùcheu ein den Verhaltnissen der voran-:geg<tugenen 
Untersuchnngeu nicht mchr eutsprechencles bezw. vorgloivh
bares Gesamtbilcl sich ergcben haLte. -

Aus deu Uutersuchungsergebnitmen der J ahro 1899 uncl 
l 900 *) liesr; siuh festHtell eu, dass clie Ablesefertigl<eit bereits 
in don mittleren Schnljahreu llei bekaunte m StoJf uncl 
llekanntou Personeu eiue zi emlich umfangr e i c he bei 
a ll eu Kiucleru war. Eiu Rùcli:gang derselbeu wnrcle i. a. 
trotz Steigerung der Horfahigkeit nach einzelnen besonùeru 
B eobachtungeu in und aus8crhalb cles Unterri L:hts nich t 
wahrgenommen, liess : id1 aber vorùbergehencl in j eneu 
li"i:ill.en beobachten, bei clenen das Gesarntbe:finclen des 
Kincles clurch allgemeiues o der drtliches Un w o h l so i u 
(heftigen Schnupfen, Kopfweh, Augeueutzùndung etc.) ge
stort o der aus dies eu o der auderu G-rùncleu di e A u f m e r k
sa mk eit bee intr ac htig t war. Wie bei frùheru Uuter
suchungeu zeigte si eh auch im letzteu J ah re, dass in alleu 
Falleu, wo clie Horfahigkeit zur Perzeption des Sto:ffos 
versagte, das K iucl sich durch Zuweucleu cles Gesichts nach 
clero Muncle cles Sprechencleu clm·ch Ab l es e n zu helfen 
suuhte. E s wird sich weiter unten noch Gelegenheit :fimhu, 
cles Verhaltuisses zu gedenkeu, in welchem Horfahigkei L 
uud Absehfertigkeit zu einaucler bei a n d e r n partiell taubeu 
Zogliugeu uuser er Austalt st anden. - -

Zur Prufung der Horfahigk e i t mittelst Satzen fandeu 
die bei den vorausgegangenen Uuterc;uchungen ·- Mecl . 
pad. Monatsschrift 1901 Seite 37 unter a bis e - ange
gebenen Verweudnng; da.zu wurclen h er1:1.ngezogen unter 

f. Satze mit nicht bekannteu vVortern (*): 
l. Der Revierforster * ist ein Beamter. 2. Die Espe * 

wachst an dem Ufer. 3. Di e Aschauti * sin d ein N eger 
volk. 4. Dreissig G-roscheu * wareu ein Taler. 5. Der 
Syenit * ist ein Stein. 6. Der Herr ist elegant.* 7. Die 
Sonne steht im Zenith.* 8. Der Wipfel * des Baumes ist 
abgebrochen. 9. Das goldene Vliess * ist ein Orclen. l O. 
Der Akkorcl * l>esteht aus Tonen . 

Die Untersuchungsergebnisse finden sich in folgender 
Darstellung niedergelegt. 

*) cf. a. a. O. HJOO S. 24 u. fl'. , HJOl S. 4 u. fl'. 



Eberhard Hl. 
GohOr 12. 8. 03. 

n. l. - . 3. Die L eute 
bogoben sich in den R ep
peu . 3. - . flegon s ich 
in don KUb el.J 4. - . 
:,, - . 6 . troibon Traub on 
s ·hmockon sohr siiss. 7 . 

l ko ltorn f. 8. - . 9. -
1 no uo J. 10. [so bokommt 
Hauschj. 

Sa. 8. 

b. l. - [r asen]. 2. -
fbauen). 3. - . 4. Kopp ·x· 
u. Fiisso sind Korpar
t'i io. 5. - . ti .W er heim .. 
l i eh an dem Main. 7. -. 
8. - l Scbmuz]. 9. - . lO . - . 

:' Namo oines Sch l'tlers . 
Sa. 8. 

c. l. - . 2. 3 . -
fz uJ. 4. - . 5. - . 6. 
Wor woisst dio hiosso 
PJianr.en w eisst. 7. - . 8. 

. 9. - 10. W ozu ver
wondet man den Mond ? 

Sa. 8. 

d. l. Schau nach dem 
Becker ! 2. - . 3. - . 4. 

. 5. - . 6. Spatot das 
f:ìa lat weg um. 7. - !hast ]. 
8. - . ~ - Giobt Hecker 
nuch ci ne Gemi.\ se. J O. - . 

Sa. 7. 

c. i .- . 2. A m Abend, wenn 
si" k lih l, so g iobt gerne 
dio Kind or in don Garton. 
;j , Wonn da:; Pu lt gabut , 
so must der Schroiner 
<.las Pult macb n 1- J. 4. 

l wolche in der K i.i che 
hefindet f. o Die Nadel , 
w tl lcho · un braucbbar, so 
wog l - J. ti. I ch butzo das 
.:11 sso r, wonn es rosstig 
ist l f. 7. - fW enn 
hoiss f. 8. --. [ waschen 
wi rJ. 9. -. 10. - l_so 
muss deshalb giesson. 

Sa 9. 
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Darstellung F.*) 
Karl Dienst. 

Gohor 15. 8. 03. 
a. l. - . 2. Dio L outo 

bol?eb_ n . sich in don 
Re bm. 3. -. 4. -. n. 

6. - [reifen] . 7. -
fkoltot]. s. - . 9. -
l_ lìJanch f. 10. -- !so be
kommtman einonltausch f. 

s. 9. 

b. l. - [rasen]. 2. - . 
3 . - . 4. Obst u . Siisse 
sind Korperteilo !3] . 5. 
- . 6. W er beimlic11 an 
lVIain. 7. - . 8. - . 9. - . 
10. - [Kauflade]. 

Sa. 8 . 

c. l. - . 2. 3. - . 
4. - . 5. . 6. Wer 
weisst, wio heisst die 
Pflanzen [- ]. 7. - . 8 
9. - . 10. - . 

Sa. 10. 

d. l .- . 2. -. 3. -- . 
4. -. 5 -. 6. - . 7. -. 
8. Schi.l t t et clas Wasser 
aus dem Ki.ib eln . 9. -
[clio Beoker J !Bl- l O. - . 

Sa. 9. 

e. l. W enn ich spat en 
wi ll , so muss ich di e 
K loider ausziehen:x· 2. - . 
3. - . fso soll dor . .. ]. 
4. - . n. - . G. - [wonn 
os r ostig ist f. 7. - . 8 
- . 9. Sophie ho! t W assor, 
damit sie wfl.schon knnn. 
10. - l so muss man . . . J. 

l<' Bomerkte hier: di o 
Jacke. 

Sa. 8. 

Fritz Dihl. 
Gehor 31. 7. 03. 

ci. l. - . 2. Dio Loute 
bogebon sich in clor Re
bern. 3. - [legon i ho j. 
4. -- . 5. - . ti. reifon dio 
Trauben schmecken sohr 
gut 1- J. 7. -- fgeltorn f. 
8. ·-. 9. - [neuel 10. - . 

Sa. 9. 

b. l. griihne u . trago in 
den Wald. 2. - [das 
Nest f. 3. Au f der Stmsse 
ist das ein Kamol 1- 1. 
4 . -. 5. - . 6. - . 7. -
[[m Ofenwiirmen] . 8. - . 
9. 10. 

Sa. 9. 

c. l. 2. - . o. - . 
4. - . 5. In welchem 
J ahreszeit fiihlen wir 
j etzt ? 6. W er woit wio
viel im Lande ? 7. - . 
8. - . 9. - . 10. w ozu 
verwendet man den Mond? 

Sa. 7. 

d. l. - . 2. - 3. Zer
schlitt e clie Milch di o 
Kubel. 4. - . 5. - . 6. 
Bade das Salat gesund. 
7. - . 8. - [au t' dem f. 
9. I ch bessere auch da~:~ 
Gomlise. 10. Ist die 
Pflanzen W asser. 

Sa. 6. 

e. 1.-. 2. - [gehen dio 
Knabenl 3. - · 1a or P ultf . 
4. Dio Geriite, welcho iu 
der Kirohe sich bofindot . 
heisst Ki.ichengorato. n. 
- fun brauchbar wirù f. 
6. Ioh stii tze das Messer, 
wenn os ros ti g ist. 7. 
- . 8. - . 9. - . 10. Dio 
Pflanv.en baben grosse 
Trockn eu, muss man 
gies~en 1- l 

Sa. 8. 

*) cf. a. a. o. 1900 s. 16 u. ff: ., 190 t s. 37 u. rr. , 1902 s. 45 u. ff . 



f. l. Gehret einer Féirst er·Y .. 
ist oin Beamter. 2. Dio 
A este wachst an dem Ufer. 
3. Dio Aschanor .,. ist 
,"l egervolk. 4 . Dreissig 
Froschon +:· waren cin 
J'a ler . 5. Karons l; ziohen 
si eh ·Y.. nicht o in Stoin . 6. 
Der H err is t K onnegand.* 
7. Dio Sonno steht im 
Z onnig.'r.- 8. Dio WipfoP' 
don Baumes is t abgo
brochon L - 1. 9. Das gol. 
dono Gicst~ ·Y.· is t eino Orto. 
10. Der Kakork ·Y.· bestehen 
a us Kannonn. Sa. l. 
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f'. l. Der Heg iorforstor"'· 
il:lt ein Beamter. 2. Die 
Aesto des an den Ufer . 
l!. Die Astandinncger * 
sind voll. 4. Droissig 0/ 0"-· 

waron ein Talor. i). Der 
Ziehennig-Y-· ist oin Stein. 
!i. Dor Herr ist ein T ele
ganth ·K· 7. Di e Sonne 
steht irn S ehnig.* 8. Der 
W ispol ·Y.· des Baumes 
ist abgebrochen . 9. Das 
golùcnos F liess .,.,. i s t o in 
Orten(- ]. lO.Dor Achort* 
bel:ltebt aus Théinen [- j. 

Sa. 2. 

u. a. 11. 8. 03. 
( . 1. D er R (•g nlì e r * 

is t ein Beamter . 2. D <:l r 
Ast* w cg-t an der Dfet-. 
3. Der Canti ·Y.· ist oìu 
Jiigor . . . . ., '( 4 . ao 
T rocken ·:·:· w~trcn ein Al 1· 

5. vVer zichen nich t,i<· i :s t 
ein Sohein. !i. D er lie h 
is t E lephant:;,. 7. D i.o 
Sonne stehtimMittolicht .* 
8. Der Schi.issol ?.· d 8 
Baumos is t abgobr och n 
131. 9. Das goldon e Licbt * 
ist ein Ordent. lO . ì ·V ~:~r 
h a t 0 1 t , -x· best oht ttlls 
Blumen [3]. Sa. o. 

Dass der fortschreitende Sprachunterricht sowohl in op
tischer als akustischer Hinsicht eine festere Einpragung, 
umfangreichere Apperzeptions- un d dami t leichtere Gebrauchs
berei tschaft d es Sprachstoffs von Auge un d O hr bedingt, beweis t 
~ich aus vorstehenden Ergebnissen, dio namentlich da sehr hoch 
auftroten, wo es sich um unter sich zusammenha.ngenden, in 
allen Teilen gut bek an n ten Untersuchungsstoff aus dem 
Unterrichte, nm die W or t f o l g e immer wieder auftretender 
bestimmter Fragen un d Befehle (a- d) band el t . Si c h e r
h e i t in der Beherrschnng von Sprachinhalt und Sprachform 
erleichtert naturgomass Ar perzeptions- und R eproduktions
prozess; beide stehen gleichzeitig in gewissem Verhaltnis 
znr er worbenen Sprechfert i gko it und vollziehen sich, 
boiro Ohro den zur Perzeption des akustischen Eindrucks 
notwendigen Gehorrest vorausgesetzt, da am schnellsten, 
wo die Sprechfertiglreit am grossten ist. B ei Satzen mohr 
noch als bei einzelnen Wortern scheint es bei genauer Bo
obachtung bei vielen Schulern! als ob c1ie roin akusLi~ch 
aufgefassten Sprachfragmente vor der Reproduktion znr 
Koutrolle in optische W erte um gowandelt und er t auf
grund dieser optischen Bilder reproduziert wurden. 

Dass ein einzelnes verhortes Wort , w1e schon angedeuLet, 
den Satzinhalt vollstandig zum Unsinn gestalten kann, was 
auch dann bestehen bleibt, wenn der Satz oftmals almsti sc h 
zu perzipieren ist, der partiell 1'aube aber hartnackig an 
der zuerst gehorten Form f e s thalt, zeigt z. B. die R epro
duktion des Satzes: "Obst uncl Sùsse sincl Korperteile" fùr 

11 Kopf und Fusse etc." (bei Dion. b, 4). Das al s Obst perzi
pierte Wort Kopf loste, beeinflusst durch Jie A.lmlichkeit 
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der almstischen W ortbilder siisse un d Fiisse, di e nahe
liegende Vorstellung d es Siissen aus ; di e V erbindung beider 
Vorstellungen ist fur den Schttler eine so logisch begrun
doto, beherrscht so sein Bewusstsein, dass die durch das 
richtig perzipierte Wort Korperteile ausgelosten apper
zipierenden Vorstellungen vollstandig in den Hintergrund 
godrangt werden und ihm die rein grammatikalische 
Vcrbindung der perzipierten Formen ohne Rttcksicht auf 
ihrcn logischen Zusammenhang genugt. Zur Probe wurde 
der Satz am Schluss der Untersuchung einmal zum Ablesen 
rasch vorgesprochen und sofort rich tig reproduziert, sonder
barerweise am nachsten Tage aber nach rein akustischem 
Eindrnck wiederum in falscher F orm ausgelost. Ahnlichen 
Erscheinungen bei den i.tbrigen Kindern begegnet man in 
den Satzen: Wertheim liegt am Main - Wozu verwendet 
man den Mohn? - Die Gerate, we1che sich in der Kùche 
befinden, heissen Kùchengerate - Wenn ich baden will, 
muss ich die Kleider ausziehen u. s. w., die als Wer heim
lich am Main - Wozu verwendet man den Mond? -
Di e Gerate, w el che sich in der K i r c h e befinden, heissen 
Kttchengerate - Wenn ich spaten will, muss ich die 
Kleider (di e J acke) ausziehen reproduziert wurden. Der 
Inhalt des ersten Satzes, der nicht nur aus oftmaligem Auf
treten im Unterricht, sondern aus wiederholt eigener An
schauung an Ort und Stelle dem Kinde vollstii.ndig bekannt 
war, wurde durch starres l!~esthalten an der im Horunter
richte wohl nie, doch ofters im Heligions- und dann und 
wann im ubrigen Unterricht aufgetretenen Form n Wer heim
lich (Geld nimmt etc.)" vollstii.ndig beeinfl.usst, woran auch 
die verschiedenartige Betonung beider Formen "\Vert
heim liegt und Wer heimlich" nichts zu !l.ndern ver
mochte. J edenfalls scheint mir dieses Beispiel aber auch 
gceignet, treffend di e Festigkeit un d Moglichkeit der un
m i t t e l bar e n V erwertung akustischer Eindrùcke aus dem 
Un t c r r i c h t e zu illustrieren . Di e Fehlperzeption spaten 
(statt baden) loste bei einem Knaben die Erinnerung an 
das Ausziehen der J acke, wie er es bei genannter Arbeit 
gewohnt ist, aus, und ìemgemass wurde der Satz durch die 
angefi.igte Bemerkung ndie Jacke" gewisscrmassen berichtigt. 

·w eit umfangreicher als bei sprachlichen Perzeptions
bildern des Auges allein wurde bei rein akustischer Perzep-
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tion die Reproduktion der sprachlichen Form des Sat,zes 
beeintrachtigt. Beobachtungen im Unterrichte und un
vermittelte gelegentlicheStichproben aus dem Untersuchungs
stoff bes tatigten auch hier wicder, c1ass die optisch ge
wonnenen Sprachformen durchwog bei allen hier in Frage 
stohendon Kindern b esse r hafteten als di e akustischen. 
Hierttir einen langorn oder vorwiegend nur das Absehen 
beri'tcksichtigenden Unterricht verantwortlich machen zu 
wollen, scheint mir bei der Art und Weise des angewandten 
Unterrichtsverfahrens, das von Anfang an beide Perzeptions
wege in seinen Dienst zu stellen suchte, hinfallig; hatte die 
]!jrscheinung aber in einer zwar nicht beabsichtigten, doch 
stattgefundenen Bevorzugung d es optischen W eges ihre 
Erklarung, so miiss te immerhin, wie ein Blick in Darstellung 
F zeigt, auffallend erscheinen und bleiben, dass bei Hi und 
Dien die ca. 400 Stunden mehr an Unterricht, bei denen 
vorwiegend der Gehorrest zur Perzeption herangezogen 
wurde, von so geringem Einfluss auf die Festigkeit des 
akustischen Eindrucks mit Rucksicht auf die Sprachform 
gewesen sein sollte. 

Die fr e m d e n Bestandteile der Satze mi t einem nicht 
bekannten W orte wurden nach Darstellung F reproduziert: 

der RevierfOrster ale Gchret einer - der RegierfOrster - tler Regenti er 
Forater 

die Espe di e Aste - die Aste - der Ast 
die Aschanti 
Groschen 
der Syenit 

eleganL 
Zenitb 
der Wipfel 
VJiess 
der Akkord 

'l'rotz 

, di Aschaner - di e Aetandineger - der C;tnti 
Ft·oschen - I'rozcnt - Trocken 

, Knrenst - der Ziehenuig - 'Ver zi eheo 
zichen sicb nicht 

, Kennegand - ein Teleganth - Elcpbant 
, Zennig - Sehnig - l\fittelicht 
, die Wipfel (- ) - der Wispel -· der Schiissel 

Gie8B - lqiess (- ) - :Licht 
, der Kakork - der Achort (-) - Wer ha t Or t 

der vornehmlich dem unbekannten vVorte zu-
gewanc1ten Aufm rksamkeit uncl manchmal ziemlich zahl
reichen akustischen Merkmalen wurde nennenswerte richtige 
Reproduktion nicht erroicht ; in fast allen Fallen hielt der 
UnterHuchte bei der zweiten P erzeption - die Siitze wurden 
wie frtiher zweimal vor- und c1arauf nachgesprochen -- an 
der schon beim erstenmal erfasston Form fest; Modifikationen 
traten nur c1ann ein, wenn es sich um falsche Auffassung 
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der Vokalfolge handelte. W o immer moglicb, hielt sich 
der Schiiler auch da im Satze an die ihm zunacbstliegende, 
g u tbe k ann t e und ahnli chkli ng end e Wortform: Revier= 
R egier - elegant=E lefant - Espe=Aste u. s. w. Aucb 
hier lasst sich der unmittelbare Zusammenhang zwischen 
E in flu ss cl es K l assen unt e rri c h ts auf die akustis ch e 
Perzeptionsfahigkeit und der bei der Untersuchung des aku
stisch perzipierten Sprachstoffs erhaltenen R e produk t i ons 
f o r m in einzelnen F allen genau nachweisen: Prozent, F liess 
(in Fliesspapier), 'rhonen sind mit Riicksicht auf die Zu
sammensetzung der H orklasse w o hl bei k e i n e m der de n 
Horunterricht leitenden Lehrer aufgetreten, hafteten aber 
gleichwohl aus clero optisch-akustisch er teilten Klassen
unterricht in ihrer akustischen Eigenart so stark, dass sie 
auf die F ormen Groschen , Fliess, Tonen ausg elost werden 
konnten. 

Tabelle G:*) 

"Es wurùen gehiirt Hl.: Dien.: Diehl. : 

Gruppc IZal ol der \i ber- ~ in \ibGr- l 111 ii ber-~ in 
Satze haup t o;" haupt % haupt % -

a 10 8 80 9 90 9 90 
b 10 8 80 8 80 9 90 
c 10 8 80 lO 100 7 70 
d lO 7 70 9 90 6 60 
e lO 9 90 8 80 8 80 
l 10 l lO 2 20 o o 

a bis f 1903 ti O 41 68 46 77 39 65 
1901* 47 63 55 
1900* 47 50 43 
1889"' 71 68 34 

Bei Betrachtung der prozentualen Ergebnisse (Tabell e 
G), die bei sil.mtlichen drei Schiilern gegen 1901 eine 
S t e igerung aufweisen - Hi 68 (1901 : 47), Dien 77 (63), 
Dihl 65 (55 Ofo) - ist neben dem mehrjahrigen Horunter
richt bei Hi in R echnung zu ziehen, dass sie wie 1899 auch 
diesmal in umfangreichem Masse in einer z. Zt. der Unter
suchung zufalligerweise bestehenden erhohten Leistung in
folge physischer Besserung des kranken Ohres begriindet 
sind . Aus den duroh mehrere Jahre nun beobaobteten 

*) cf. a. a. O. 1902, S. 60, T abelle N. 
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Schwanlmngen in den Ergebuissen der Horfahigkeit lasst 
sich sehr wohl der Schluss auf ciuen Lei Hi noch nicht ab
gelaufmlenKrankh ci tsprozess cles Obres rechtfertigen, wahrend 
dio seit 1900 bezw. 1899 bei deu beiden andern konstaLierte 
Stabilitat in der physischen Perzeptions fahigkeit uud dor Zu
nahme der Ergebnisse auf einen bereits abgelaufenon oder 
doch vorlaufig zum StillstanJ gekommenenProzess hindeuten. 
Fùr deu verhaltnismassig geringen Unterschied in deu pro
zentualen Ergebnissen nach der akustischen Perzeptions
fahigkeit der Kiuder mit und olme Horunterricht (68 bezw. 
77 zu 65) liesse sich m. E. weniger cl.ie zwar etwas grossere, 
fi.ir Sprachperzeption aber weniger g ee ign e t e Horstrecke 
bei Dihl als vielmehr seine etwas besse re B e g a b un g zur 
Erldarung heranziehen. - -

Da V erstandigung unmit.telbar am Ohr hau:fìg ans
goscblossen ist, wurcle Horfahigkeit und Absehfertigkeit wie 
in friihern J ahren auch cliesmal auf 3 m Entfornung g e
prùft ('r abelle H). 

Tabelle H.*) -
W ii rter Eberhard Hl. l( ari Dienst. Fritz Di hl. 

au f 3 m 
Eu t- Gehor l Gesicht Gehiir l Gesicht Gehor l Gesic], t 

fern uug 12. 8. 03. 12. 8. 03. 15. 8. 03. 15. 8. 03. 11. 8. 03. t l. 8. 03 . 

.1 Bach Dienst- - - - - -
bach 

e Gabel e Nase - e Nagel - e Bare -
e RUbe e Lippe - e Hiihner - e Rinde e K r iippe 
e Beere - - (Bure) e Scherre e Meor e K ehre - (Diire) 
r Mantel \Venn nu n - - - r Sc hachtd -

mah~l 

r Engel r Siclel - - - r Schemel - (Enkel) 
s Korn s V o k - s Formen 8 Horn s T on 8 Horn 
r Gnrten- r Garten- - s Garten- r Zeichen- r Schnchtel · -

boùen scbnur . t or bogen 
kohlcn 

r Hosan- r Kar- r Ochen- t' Ofen- - r Vogel- -
stoJ:f toffelkopf stoff stock stock 

s Bl umen- Sei Blume - ( . .. - - s Blumen- -
bee t 8iien beete) steg 

in Sa: 10 l 9 4 7 l 8 
in %: 100 10 % 90% 40% 70 % 10% 80 o;, 

(1901) OOfo 60 % 40% 80% 20% 90% 
(1900) 0 % 70% 20% 70% lo% 80% 

Zu Gunsten 
der Ablese-

fertigke it 
1903 

8 llberhaupt : - - 3 - 7 
in% : - 80% - 30 o/o - 70 % 

*) cf. a. a . O. 1902, Seite 77, 'rabclle I . 
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Eine umfangreichere Reproduktion, die ich bei Hi mit 
Rùcksicht auf den dennaligen gi.instigen Stand seines phy
sischen G ehors bestimmt erwartete, war leider auch diesmal 
uicht zu erreichen. Wahrend fùr das G e h or bei allen 
Kinclern nur g e ringe Quoten sich ergaben, die sich bei 
Wortem in den Grenzen von 10- 40 % bewegten, zeigten 
die Ergebnisse fiir ALlesefertigkeit auf Entfernung eine 
J:fohe (70-90 %), welche cl erjenigen der Vorjahre ziemli ch 
g l e i c h war un d es aus praktischen Grtmden notwendig er
scheinen lasst, clen optischen Perzeptionsweg auch boi partiell 
'l'auben mit umfangreichern Gehorresten nicht zugunsten 
einer ùurch besonclern Horunterricht vielleicht moglichen 
goringen Steigerung der Horfahigkeit zu vernachlas:;igell.*) 

Bei Untersuchung mittelst Sa tz e n auf Entfernuug, 
w o bei der Untersuchungsstoff der J ahre 1901 bezw. 1900 
auch hier zur V erwendung gelangte (M ed. p. M. 1901 S. 67, 
'rabolle II), zeig te sich hinsichtlich der Horfahigkeit ùas 
erfreuliche Resultat, dass Dien clen Stand der letzten Unter
:mchung mit 70 % behauptete, wii.hrend Dihl von den 1901 
oruierten 20 % auf O znriickfiel; bestimmte Ursachon hier
fiir konnten nicht ermittelt werden ; jeclenfalls batte d r 
Rcwkgang nicht in ii.ussern Ursachen seinen Grund, da Lei 
allen Kindern unter moglichst gleichen Voraussetzungen 
um1 Verhii.ltnissen untersucht worden war. Die einzige, 
akustisch als rìchtig perzipiert angenommene Form bei Bi 
(nnter 7) ist nur Zufallsresultat, da bei einer Nachpriifung 
,Bitt Jakob" reproduziert wurde. 

Zu giinstìgereu, recht erfreulicheu Ergebnissen fl.1hrte 
die Untersuchung der Absehfertigkeit von Satzen o.uf 

*) Wio sohr pnrt.ioll 'l'nube ihro Ablosofortigkoit schiitzcn, zeigto mir 
ern ont fol g<'ndo Tatsache : Vorflossonen '\Viutcr bot sich mir wieùcrholt 
(~ el cg nh it, mit cinem [riihcrn Zi:iglingc hicsigcr Anstalt zu vedwhroll , 
<lcm es ohn c hesoudem Hiirunterricht sonst wohl moglich ist, unmi ttelbar 
am Ohre gepflogenor, gowi:ihnlicher Konversation leicht zu folgen. Er 
klagto mir ii ber die oftern Schwankungcn seiner Riirfiihigkeit, die oft bis 
zu viilliger Tnubheit znriickgehe, und sprach seine Freude aus iiber clio 
jbm gchotene 1\ioglichkei t, dann clurch Ablesen immer leicht sich hclf 11 

zu kunncn; im Gespdicho mit seinem ebenfalls schwerhiirigen Vater be
ùauerte der letztcro mir gcgcniibcr don :Munge! clieser F ertigkeit an sich 
selbst, clie, wic soi nem Sohno, g wiss auch ihm schon ofters iiber manche 
pcinliche Situation ocler viilligeu Ausschluss von der Unterhaltung der 
Gcsell scbaft h:.itte hinweghelfen ki:inncn. 



Tabelle J.*) 

Eberhard Hi. Karl Dienst. 

Gehiir 12. 8. 03. l Gesicht 
12. 8. 03 . Gehiir 15. 8. 03. 

l. Die Hiihner legen vor der Eier. - l. Die Rube legt auf den Acker . 

2. Die Biene steckt in einem N est. - (eine) 2. Die Hiitte liegt ein Bett. 
3. Der Maher maht in de m Garten. - 3. -
4. D er Kaufmann treibt Kamel. - 4. -
5. Ein Kupfertal kommt der Erde . j - 5. -

6. Voli Bohnen im Garten. - 6. -
7. - fDie Hilf Jakob). - 7. hiesst Jakoh. 
8. Wilhelm ist ein Tater. - (ein) 8. - (ein) 
9. lUan wirft an dem Bohnen. - 9. -

IO. in die Fenster geschaut. - 10. -

Sa. 1=10% 10=100 % 7=70 % 
1901=0= Q010 9= 90°/0 7= 70°/0 

1900=2=20% 10=100°10 1=10 o o 

*) cfr. a. a. O. 1902 S . 78 Tabelle II. 

l Gesicht 
15. 8. 03. 

-

- (Inseckt) 
-
-
-

-
-
-
-
-

10= 100°/ o 
10=100° o 
10= 100° o 

Fritz Dihl. 

Gehiir Il. 8. 03. 

l. Die Schiissel steht auf dem 
Acker. 

2. Die Hiitte is t an den Beet. 
3. r Kehre erblickt an dem Bach. 
4. r Baumann ersetzt den Nagel. 
5. Das Futter dankt auf der 

Kabre. 
6. Di e H iihle ist in den G arten. 
7. I st lange 
8. l\Iichel ist in Giinge. 
9. l\Ian holt Wasser (3). 

10. I st die Giinse umher (3). 

O= o o o 
'2=200 o 
0= 0° o 

l Gesicht 
11. 8. 03. 

-

-
-

-

-
-
-

- llieh) 
--

-

10= 100° o 
10= 100° '0 
10=100% 

l-.;) 

00 ..,.. 
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E n tfern un g. Wie in den Vorjahren 1901 und 1900 
' zeigte sich auch di esmal, dass in den Fallen, wo das Ohr 

fast vollstandig oder ganz versagte, das Auge noch imstande 
·war, samtliche (bekannte) Satze fast fehler- un d muhelos 
aufzufassen, eine Tatsache, die noch weit dringender als 
bei den Untersuchungen mili Wortern darauf hinweist, den 
W ert d es optischen Perzeptionsweges in keinem Fall zu 
unterschatzen, die andererseits aber auch beweist, dass bei 
g l e i c hz e i ti ger Perzeption durch Auge und Ohr ersterem 
der Haupt anteil am Perzeptionsvorgang und der 
H a upt einfluss auf die Reprodnktionsform zukommt. 

Die Untersuchungen in den Vorjahren mit mir vollig 
bekannlien Kindern liessen es mir, zunachst zu eigener In
formation, wunschenswert erscheinen, auch bei den Kin
clern clas V erhaltnis zwischen Horfahigkeit und Ablese
ferti gkeit zu bestimmen, clie ich 1900/01 neben clen meinigen 
im Horunterricht batte und mit denen ich ausserhalb 
dieses Unterrichts - mit Ausnahme von Fu, der ein Jahr 
lang taglich meinen Religionsunterricht besuchte - wenig 
zusammenkam. Samtliche Schuler, 1901 den Klassen IV 
bis VI angehorig, waren 1898 als fiir die Horiibungen 
t a u gli c h von Pro f. Pas s o w ausgewahlt worden, gehorten 
zu unsern be s t e n ,Horern" und besuchten bei Vornahme 
der Untersuchungen bereits 1 1/e (Geig) .. __ 3 Jahre den 
hiesi gen Horun terrich t . An H dr s tre c k e n*) wiesen si e 
bei der Prufung 1898 auf: 

J o. : rechts: Galtonpf. 7-11; Horliicke von l2 - ·a 4 ; 

Lort d an n von a 4-e ~ . L i n k s : von Galtonpf. l (hochsten 
'l'on) bis F . Begabung 1901 **): ziemlich gt. - hinlanglich. 
Gehorsgrad 1898 ***) (vor Beginn der Horiibungen): V. G. a. 

Schn. : rec ht s : Galtonpf. 2-E; link s : Galtonpf. l bis 
F ' . Begabung 190 l : ziemlich gut. Gehorsgrad 1898: S. G. 

'*) D a d io 111ir ~nr Hcnutznng iibcrlasscuc schcmntischc D ar stclhmg 
nielit imrnl.!r seharf abgcg-rcuzt wnr, wiirc es mi)glich, dass B cginn hezw. 
l•)udt: llrr ll iirsl rccl<cll b ei dcm c iuen odrr amlorn K intlo ci rr cn Tou 
hi ihl'r ' L'Psp. lio[pr licgen, wa~ allenl ings hi C' r oh nc l~cclrnturrg i t . 

**) N~Leh der Notonlistc UIOI. 
·H·X') .l aclr dem .Ja.hrcsùerieht l898. 
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Fu.: rechts: e 5 -- e 2
; link s: Galtonpf. 3-D 1

• Be
gahung 1901.: ziernL gt. - hinlanglich_ Gehort:grad 1898: 
V. G. a. 

Hi., Dien., Grein., Sa. siehe vorn Seite 2 61. 
He.: rechtt>: Galtonpf. 7-c 4 ; H orli.icke von c 4 -a 1 ; 

hort dann von a 1-D. Link s: Galtonpf. 1-F. Begabun g 
1.901: gut. Gehorsgrad 1898: S. G. 

Geig.: rechts: taub. Links: Galtonpf. 10-D. Be
gabung 1901: hinL- ungeni.igend. Gehorsgrad 1898: V. G. o. 

Um den Umfang der Arbeit 1902 nicht zu sebr aus
zudehnen, liess ich diese Ergebnisse seiner Zeit hinweg, 
glaube jedoch, dass sie gerade rnit Riicksicht auf den Um
stand, zum 'J'eil -;·on andern als Kindern meiner Klasse 
herzuri.thren, nicht ohne In teresse fur den Leser sincl; 
vielleicht dienen sie auch an einzelnen Orten, wo es noch 
notig sein sollte, der Fordernng der Erkenntnis, dass die 
von rnir~ gezogenen Schhtsse nicht in vagen VerrnutungPn 
begrundet sind. 

Als Sto ff der Untersuchung wurde fur Horfahigkeit 
und Absehfertigkeit eine Anzahl (10) Satze gewahlt, die 
schon aus dem Klas se nun terricbt nach Tnhalt und 
F or m jedern einzelnen Kinde volL ta.ndig bekannt, ausser
dem im H or n n t erri c h t, jedoch einzeln un d zu ver
suhiedener Zeit aufgetreten waren. Rein gedachtnisrnassigo 
Reproduktion nach der Aufeinnnderfolge war ausgeschlossen; 
es boten sich somit fi.lr O hr un d Auge di e g l e i c h o n 
Schwierigkeiten be.i der Perzeption. Sto:ff tmd Ergebnisse 
sind in Darstellung I verzeicbnet. 

Darstellung l. 
l. Rete u. blauc Blumon blU h cn auf der Wie~:~c. 2 . . Erbsen u. 

Rohncn s ind HiilRout'rùchto. 3. Diu Bli.uorin liofort !l!ilch u. lGiso . 
4. Das Dach des llauscs ist schrli~ 5. 11-fauclJOJ KiLtdcr lorncn sehr 
sch lccht. 6. Kl oo u. lliibon sin d gutos Viehl'uttcr . 7. Dio Kfl.rl o lfoln 
w.' rJcn nicht roh gcgessou. 8. Di c Iliihner Lalteu sich im llofo :tnf 
\l _ Blatv~ 'l'rauuen li ufo rn llotwcin. 10. Der llagelrichtot oit grosao n 
Schaclon an. 

Gohor 30. 7. 01. 

l. ?* 

~~- Gehen sie ùurch elle Wiese. 
3. Wasser. 
4. Es ist naoht. 

Hi. 
Gosioht 30. 7. 01. 

Kroto u. bh~ne bùhen aut cler 
Wiese. 

- lhi:tlzen ... ]. 
Die Mo rgon licforn S nggo. 
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5. Wann gehen wir dm·ch das 
Bett. 

6. ?* 
7. Welche Kinder lernen sich in 

das Buch. 
8. Friihor waren sie iibor dem .... ? 
9. ?* 

10. hacloln miiesen wir .. ..... ? 

Sa. O = Q0 /0 

- [Dickriibenj. 

- [rote W ein]. 

Sa. 8. = 80% 

Scbn. 

Gehor 4. 8. 01. 

l. D er Bauer pfliickt die Blumen 
auf der Wiese [3.]. 

2. e Ernte cles Sommers ist die 
Bliiten [3.] 

3. o femigen Zungen sind die 
Predigen [l] 13.]. 

4. Das Dach ist auf den Bretten . 
i5. Dio fleissil:lien Kindor lerneu 

JOtzt . 
fi . Dio Ehebiinde sind di e Fi.ihrer 

[ 3 ] . 
7. - [noch nicht roh.J 
8. I ch f'Ctlll'e den alten Boden auf. 

n. Pflaumen u. Zwetschen sind 
grosse Fri.ichte. 

10. [richtet don.) 

Sa. 2 = 20% 

Gehor 8. 8. 01. 

l. ?* [4) 

2. ?* [4) 
3. Schneicler ist oin Esel. 
4. r Ap fel ist rei f. 
r>. s Pfonl ist fett . 
6. W or liigt·, [ >~weito l ncl: l be

kommt ' t;rafe ?-
7. ?- * [4) 
8. r Li.igner ist uin e grosse 

Schanclo. 
a. i'* I4J 

l O. e ~l'aio ! ist. . . .. ? * [4] 

l. 
2. 
3. 

Sa. O = O% 

Geh or 11. 8. 01. 

? * [41 
i'* l41 
( * l4] 

Fu. 

Hl. 

Gesicht 4. 8. 01. 

Viole blaue Blumen bli.ihen auf 
der Wiese [- l· 

Erbsen u. Bohnen sincl grosse 
Friichte. 

- [3] [e Bauern]. 

M anche Kinder kleiden sich sehr 
schlecht. 

Lorcben u. L owen sind Ungeziefer. 

e Hi.iter halten sich in dem Hof 
auf. 

Blaue Trauben sind roter Wein [3). 

- [richtet oft den]. 

Sa. 5 =50% 

Gesicht 8. 8. 01. 

rote u. blaue bliiten e Blumen 
auf der Wiese. [richtig gespr.l 

Bohnen u. Erbst sinl .Fri.icbte. 
Bouerliche liefert Buttor n. lGise. 

-- [gute Futter ]. 

- [rochl. 
l.halten in den Ilo±]. 

hlnue Raupo liefor t rot u. woiss. 
r Hagol richtot in den Schaton auf. 

Sa. 6 = 60% 

Gesicht Jl. ~ - 01. 

Bobnen u. Erbste sin d Holzfri.ichte 
e Bauerling lieìert Ki\se u. Milch 
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4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

~ lf [4 '1 
? ·'k [41 
'?li- 14 1 
~ '" 14] 
'? * 141 
? ., r4 1 
'( '1: [4 J 

Sa. O = 0% 

fl iefert ro\1. 
[grosso). 

Sa. 8 = 80 % 

Dlen. 

Gohor 30. 7. o l. 
l . roto u. blauon bliihon auf der 

W i oso. 
2. Erhson u. Bohnon im Wintor. 
3. Dio F ouor und orflohon. 
4. Dus Dach, das A.ugo u. Roh . 
l'i. Mancl1 Bli.iten worden vcrO och. 
6. Klor, Gri.inon sind gospieltene. 
7. 
8. Dio Hiihnor halten dio Vogo! 

fi UL 

9. Dlau u. braune sind .. .. . . ? 
10. 

Sa. 2 = 20% 

Gesicht 30. 7. 01. 

[r Bauer]. 
Das Dac.h daa Haus ist geschm. 

- f sin l Vlehfuttf: r]. 

[Jiefert.]. 

Sa. 9 

Grein. 
GehOr 3. 8. Ot. 

l . Roso u. Waldblume bliihen 
auf r Wiese. 

2. - [grosse Fri'tchte]. 
3. a L eute in der Ki.iche essen. 
4. s Schaf geht nach llauso u. 

schlaf. 
o. Manche Kinder werden sehr 

gross. 
6. Gehet in e Kiiche u. fiitto 1·t 

s Vieh. 
7. o Kartoffol werdon in dou 

Ofen gol ogt. 
8. Im Winter heitz man don 

Ofen auf. 
9. 'vVei se 'l'rauben sinù di o rol· 

woin . 
10. r Knab c licgt in clcm Schncc 

n. fahrt. 

Sa. l = IO% 

Sii. 

Gesicht 3. 8. 01. 

- [rot]. 

s Da eh cles Bausos ist schon gelegt. 

flliiner). 

- [Blauentrauben licfcrt rot W c in[. 

[ riechtet oft grosse]. 

Sa. 9 = flO% 

Gohor 8. 8. Ol. Gesicht 8. 8. 01. 

l . r Vog-el sitzt auf dem Baum. 
2. e Erbse ist so g ros s wio clio 

Kiirbis. 
3. o Baumo bliihon wie cli o Ernto e Biilerin Ji ofert Milch H. lGLse. 

[3 J. 
4. claa Schaf li egt auf u. ab. - [schrcchl 
o. e Pflan~en bltihtcn im Herbst 

ab. 
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6. Es giebt viele Fliegen in d&r 
Lide [3). 

7. - [essen]. 
8. e Kinder fangen an die Vogol 

auf. 
!l. e Raupen fangen in die Vogel 

L3J. 
l O. o Tafol liegt auf den Bo don 

an die Wand. 

Sa. l = 10% 

Gehor. 30. 7. 01. 
l. r Knabe hiltet s Rind auf der 

Wiese 
2. e Erbsten u. e Bohnen sind 

grlin. 
:-1. o Speise w erde slis~. 
'1. s Dacb der Taube ist schoif. 
5. e anclern Kinder haben kein 

Gel d. 
6. Vver hat andere gestipfet . 
7. e Kartoffeln reifen n i eh t i m 

Frtihling.' 
8. e Kilbe halten im Stall. 
2. r Bauer war am Abend mlide. 

10. [richtet den]. 
Sa. l = 10 % 

H e. 

Sa. 9 

Gesicht 30. 7. 01. 
- fwachs en]. 

90% 

Erbsten u. Bobnen sind grossen
folgsen. 

- [liefern]. 
s Dach des Hauses ist streng. 

l\Ianche Kincler lernen in dor 
Stadt. 

Kl eo u. Rliben sincl Feldfri.lcbte. 

[guten]. 

Sa. 6 60 % 

Gelg . 
Gehor 3. 8 01. 

l. r Bauer hauen den Ofen [4]. 

2. Erman holen den Rliben r4J. 
a. r Bauer hilft . . ... ?* [41. 
4. s Dach ist auf dem . . . ?* fa . 
n. r Himmel ist bevèilkert. 1.4 . 
6. e H.liben is t in der Erde r4J. 
7. e Kartoftel ist in der Erde. 
8. e Kindel· arbeiten auf dem 

Feld [4]. 
9. r Bauer ... . .. ?l< [4l 

l O. ? l< (41 

Sa. O = 0 % 

Gesicht a. 8 . 01. 

[rot u. bllihon auf r Wiese. 
Richt. gespr. !J 

Erbsen Bohnen smd Elose. 
e Maher sincl essen u. Milch. 

-- [schrek]. 

lebe u. Ruben sind Vieh FuLter . 

e Hiihner balten si e dem Hof 
laufen. 

blaue Trauben sind rete Wein. 
r Schaden ligte lugte Schad n an. 

Sa. 4 = 40°10 

Die Ergebnisse qu a li t a t i v zu werten, ertibrigt sich 
nach den an die vorausgegangenen Untersuchungen ge
kni.ipften Bemerkungen; denn dort wie hier begegnen w.ir 
de n in d e n se l be n Ursachen begrundeten Erscheinungen. 
Nur eines sei noch kurz berùhrt: Wie im Horunterrichte 
selbst drangte sich auch hier die Beobachtung auf, dass 
neben dem zur Sprachperzeption in entsprechender Starke 
erforderliehen Gehorsrest auch ein gew.isser G-rad g e i st iger 
Rei fe vorhanden sein muss, de ·sen Mangel weit mehr be-
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eintriichtigend auf die Richtigkeit der R eproduktion cles 
akustischen als cles optischen Sprach bildes einwirkt. (Jo ., 
Fu., Geig.) . Allgemein aber zeigen die Ergebnisse, wie 
~chwer dem partiell Taubeu akustische Auffassung und 
Wiedergabe eines Stoffes fallen, der mit Riicksicht auf 
Unterricht, Umgang uml Weiterbildung als zwar zum 
s tandig paraten Sprachvorrat cles Kindes gerechnot 
werden muss, nicht a ber in fortgesetzt beta tigter Anschau
ung sich griindet wie etwa gewisse Umgangsformen, ocler 
durch logische Aufeinanderfolge umfangreiche Moglichkcit 
zur Kombination bietet. 

Etwaige Zweifel, ob die minimalen Ergebnisse bei Hi. 
i. J . 1901 (1902, S. 78) nicht cloch vielleicht nur zufiilliger 
Natur waren, beheben wohl die R esultate dieser zweitcu 
Untersuchung i. J . 1901 ; selbst nach viermaligem Zuruf war 
der Knabe nicht in der Lage, auch nur ein einziges ge
hortes W or t richtig wiederzugeben; nach seiner Angabc 
horte er zwar etwas, ohne dass es ihm moglich geweson 
ware, den akustischen Eindruck in sprachliches Gewand 
kleiden zu konnen. 

Die g eringen Reproduktionsergebnisse (0-20 %) nach 
akustischer P erzeption bei all en, auch meinen eigenen 
Schiilern, z. T. Kindern, die sonst ganz leidlich akustisch 
perzipierten, machten es zur Notwendigkeit, zur weitern 
.Erkli:i.rung noch nach andern als den friiher bezeichneten 
Ursachen fiir den minimalen Erfolg zu suchen; eine solche 
glaube ich in der Untersuchungsz e i t gefunden zu haben. 
Wahrend alle iibrigen Untersuchungen meistens an schul
freien Nachmittagen oder Sonntagen, jedenfalls aber zu einer 
Zeit, da kein Sprachunterricht unmittelbar vorausgegangen 
war, vorgenommen wcrden lronnten, fielen cliese in clie heisse 
Sommerszeit und folgten unmittelbar dcm vorausgegangenen 
cinstùncligen Horunterricht (5 - 6 Uhr abends), sind also bei 
all en Kindorn jedenfalls beeinflusst durch Ermi:i.dun g und 
Unfahigkeit zur Kombination. Mangelnde Aufmerksam
keit liess sich ausserlich dagegen n i eh t beobachten, da in 
jedem einzelnen Falle vom Untersuchten scharf auf den 
alwstischen Eindruck geachtet wurdc. 

Obschon durch die gl eichen Faktoren beeintrachtigt, 
waren clie Ergebnisse bei clero jeweils direkt an die Gehors
untcrsuchung angeschlofl seneu Ab se h e n w e i t b c s sere ; 
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sie erreichten bei den meiner Klasse angehorenden Kindern 
(Hi, Dien, Sa, Grein) 80-90 %, bei den ubrigen 50-80% 
mit Ausnahme eines sehr schwach begabten Madchens 
(Geig), bei dem nur 40 % sich ergaben. Auch hier bezeugen 
c1ie Ergebnisse der getrennten Untersuchung beider Perzep
tionswege, dass das O hr r as eh er er Erm ùd un g und dann 
weit g eri n g ere r L e i s tu n g s fa h i g k e i t ausgesetzt ist 
als das Auge. - -

Die Resultate einer Prùfung von Ohr und Auge bei den
selben Kindern mittelst Wortern auf 3 m Entfernung bei 
zweimaligem Zuruf bezw. Vorsprechen - diese wie die 
nachfolgende Priifung der Sprachlaute n i c h t nach direkt 
vorausgegangenem Unterricht - zeigt Darstellung II. 

Es wurden von 20 zugerufenen Wortern bei Prùfung 
der Horfahigkeit im Minimum O, im Maximum 3 Treffer, also 
O und 15 % erzielt, denen bei der Ablesefertigkeit 
12- 17, mithin 60- 85 % gegenùberstanden. Sowohl die 
prozentualen Satze fùr Horfahigkeit (15 %) als fiir Abseh
fertigkeit (85 %) im Maximum lagen, wie ein Vergleich mit 
'l'abelle I (1902, S. 77) zeigt, hier bei den Kindern meiner 
Klasse etwas unter den Ergebnissen bei der l. Untersuchung 
1901 (40: 100 %), ohne jedoch die dominierendo Stellung 
des optischen Perzeptionsweges zu beeinflussen. 

Von einer Untersuchung mittelst Satzen auf Entfernung 
musste mangels Zeit Umgang genommen werden. Dagegen 
war es s. Z. noch moglich, die Sprachlaute einzeln auf ver
schiedene Entfernung durchzuprùfen; verzeichnet wurde in 
t1er 'l'abelle III jeweils der beim zweiten Zuruf akustisch 
perzipierte resp. apperzipierte Sprachlaut. Vorangestellt 
finden sich die Untersuchungsergebnisse der Kincler meincr 
Klasse, deren R esultate bereits 1902 Veroffentlichung fanden 
(S. 80), hier aber znr Erganzung cles Gesamtbilcles dienen 
solle11. 

"\Vie in den ùbrigen :E'allen bezeichnet auch diesmal 
der Vermerk ?·x·, dass eine Gehorsempfindung zwar ausgelOst, 
ùoch nicht gecleutet werden lwnnte, wahrend bei ? i.iber
haupt keine Reaktion eintrat. Umfangreiche Perzeption 
und Apperzeption der Vokale lasst bei degeneriertem Gehor 
nicht auch auf eine solche der Konsonanten schliessen; 
schon bei geringer Entfernung erhohen sich deshalb bei 
Wort- unc1 Satzreproduldion clie an clie Kombinations.Fahig-
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Darstellung 
~ 

Jii . S. G. Schn. z. G. Fu. s. G. H i. f::i. G. !' 
W o d e r. u. a. 24. 7. 01. u. :t. 24. 7. 01. u. a. 25 . 7. 01. u. a. 25. 7. O l. 
~ntf . 3 m. 

l Gesicbt Gehor l Gcsicht Gehor l Gesicht Gllhor Gehor 

r Kalk l Werko mmt - r Wnld - e - ?* 
e Bahn Ich bore - - e lVInnn i a - di e 

r Boden Wir - c Kohlen - io e - brennen 
komm en 

e Kommocle ?* - e Bobne - iue eKomone ?* 
e Summe Herr e Suppe c Zuuge c Suppc e Kuh e Suppe ?* 

Singer 
r Muncl ·rr. r Bund ?* r l\iund r H und - e Kuh 

r Snum laugsam - r Zaun - au -(Zaum) Baumm 
r Fltrauch ?* - r Raum r Sc hlauch au - l' Gar teu 
e Wiese \VISSe D - - - e H irte - ?'" 

e Biene Wir e Becke - i Bcrge e Kiiche e Bim e '?* 
s H cmd $ B ett - - - - - ?* 
r Bii r - - s Pferd - 8 P fercl r Berg Wetz-

steiu 
e Scifc I eh - e Seite - e Eiche - r Bamk 

zeicben 
bleiben batte n - Schneider - Eier - r Manu 
tener E i Tiiter F euer e Dotter Schrei- -(tiiuer) r H err 

uer 
e Eule ?* - e Beule - beute e Hoble ?* 
e lVIiihle Wir - e Kiiche - Kiiche - r Giirtner 

freien 
r Kiifer Pautoffel - - - (Kie- ?* - ?* 

e Boll e 
fe r) 

8ehen Icb gehe - (Hohle) r H ohe - Ho h e - (l?.ole) 
8 Ohmd 8 Bucb 8 H ombt R Q] 8 Ob8t s Pful - (Omt) ?* 

in Sa.: 20 l 15 5 14 l 14 o 
= 100% 5% 75% 25 ° 10 70 o.o 5% 70 % o 0 1 

I O 

Zu Gunsten 
der Abseh-

f rtigkeit 
iibcrh aupt: - 14 - 9 - 13 -

in °/0 : - 70% - 45% - G5% -

keit des par tiell 'I'auben gestellten Anforderungen zur Ùher
windung der Schwierigkeiton ganz bedeutend. Den Schluss , 
dass die bereits 1900 ( 1901, S. ~O) und 1901 (1902, S. 79) 
betonte akustische AuslOsung von i, u, u fur n, m, ng nicht 
einer Zufalligkeit zuzuschreiben, sondern in pb ysisch
akustischen Ursachen begri.tnc1et ist, rech tfertigen auch die 
Ergebnisse dieser Untersuchung. --

Wie bei ùen vorn.usgegangenen Arbeiten, wurde auch 
hier versucht, F ehlerquellen boi den Uutersuchungen mog-

l ----------Ueai t:ht 

r lralt 
-
-
-

e Suppe 

r Muùd 
- (ZaUln) 
r Schrrt\t ch 

c Wic h st 

-
-
-
-
--

N eu l' 

-
-

- (KiiE-
f e t·) 

- (Hoh le) 
s H o bt 

13 
G5 o, 0 

13 

65 n; o 



Il. 
-
Dien. f3 . (l. sa s. (+. Grein . z. G. H e. z. G. Geig. s G. 

\) · a. 24. 7. 01. u. a. 211 . 7. 0 1. n . a . 2!1. 7. 01. u . a . 24-. 7. 0 1. u . a . 3 1. 7. 01. 
--

(lehii r 

r B all 
Ì'Lbh-
run g 

r H ohel 

-
p H um-

m c• l 
l' ITulm 
r Zamt 

r R aum 
c Li e b er 

" fllibn cr 
s H eft 

l' Geh er 

e Schcibo 

JJ eÌ neri ch 

steuer 

e B aule 
-
-

c W oll e 
s H und 

3 
15 % 

-
-

l G esielct (J phii r l Gesicht C: ebii r l Gesicht Gehor l Gesicht fi ehii r 

l' A lter r Uaum r Aal r Hals - (Galg ) - - ,. F ass 
- --- - o Fahr - e Nah- - Was 

- (Bode) 
run g 

- r o fPn - - r Ofen - r V ogel 

e }l'iihc - e K anone - - - ?* 
e Zunge e S uppe o Z ung e e S uppe o U hr - r Huh o 

r lH unù t• Hunù r 1\rund r Tu rm - r Hut l' l\lund r D ach 
- (Zaum) c F rau - (Zaum) r S chaum -(Zaum) r B >mm -(Z aum \ r Nacht 

r :C: au m ·- - - r S tein - r Fisch 
- e H iitte - o Htilfe - - - Sohwim-

m n 
- mn en - e Schien e - e Ziege - s F echt 

s K amm ·~* - s H orn - 8 Gelù - ,. F inger 

- r lVliib er - r sehend - r H er r - zeigen 

o Safte e Tnub e - Scbeid c - e SpeicLe - Geiger 

- komm en - schreiben - schreiben - Vogel 
- boffcn kroner - doner Leilen donncrn ~eu form e 

e h cute e Auge! e H olle eSch euer - e Speise e H eule schwi mmen 

- e Flieg e - e H iihne - hungern - r FlUgel 

- r Igel - r S chifl'er - (Kiif- r Zuber r H offel r ?* 
fer ) 

-(R ohle) e H ohe - e Hohe - e H ohe - ?'* 
s Ro mmpf s 01 - (Omt) s 01 s R om r Hof sOme! s Ftihl 

14 l 15 3 17 3 ]!) o 
70 o/o 5 % 75 % 15 CIJo 85% 15 % 75 % O% 

11 - 14 - 14 - 12 -
5o % - 70 % - 70 ° 'o - 60 % -

lichst a u s z u s c h al t e n, Momen te, di e fi.i.r de n Misserfolg 
in einer oder anderer Hinsicht von Belang zu sein 
schienen, bei Bewertung der Ergebnisse objektiv in Be
r e chn ung zu ziehen, die Untersuchungsergebnisse nicht 
qualitativ und quantitativ an sich allein, sondern mit Ri.lck
sicht auf di e ganze Individualitat d es Kindes einschl. 
seines unterrichtlichen Verhaltens zu betrachten. W enn 
auch eine Me ss un g der Reaktionszeit in jedem ein
zelnen Falle wiinschenswert gewesen wiire, so liess sich 

IGPsich t 

- (Kahl k) 
-

-

-
o S uppc 

l' 1\[und 
-

rSc h lauch 

o B ete 
-

r M iiher 

o Safi e 

-
D oner 

-
-

-

-(H ohle) 
sHolcmt 

12 

GO% 

12 

60 "lo 



Tabelle 111. 

Grein. sa.. H i. Dien. Di hl. 
L aut e. 

IO I l l 3 
cm m m 

10 I l 1 3 10 Il 13 
cm m m l cm m m 

10 Il 13 
cm m m 

10 Il 13 
cm m m 

l 
a) Vokale. 

l. Grundvokale 
a - - - - - -· - - ?* - - - - - -
o - - - - - - u m - - - - -
u - - - - - - - - ?* - - - - - -
c - - - - - - n ?·:--: - - - - - -
i - - - - - - - m ?* - - - - - -

2. Umlaute 
a - - - - - - - ll - - - - - -
;j - - - - - - - n - - -o! - - - -
ii - - n - - - - w 1* - - - - - -

3. Diphthongcn 

au - - - - - - - i - - - - -
ei (ai) - - - - au - - e sch - - - - -
eu (au) auch -euch au - Baum Baum - e au - - - - -

b) Konsonanten. 
l. :Momentane 

(mutae) 
? ? d ? ? p - ')* ? -- se h - ? - k -

t p b 9 - eh ? - p ? - - g p ? ? 

k ' ]l tsch ? - ? ? d d ?* - - ?* P l ? ? 

H e. 

10 11 13 
cm 1 m m 

- - -
- - -
- -
- - -
- - -

- -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -

- - ? 
- ? 

d b ?* 

--- ----------- -

Gei g. Schn. Jo . 

10 1113 10 1113 
cm m m l cm m m 

IO Il 13 
cm m m 

- au - - - - -
- - - - - - - -
o - - - - - - - -

- - - - - - -
- - ·- - - - - -

- - - - - -
- - ll1 - - - - - -
- - - - - - - - -

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- e m e in - - - - e au 

?* - - k '?* - g ? 
?* .sch - ks s - - -

t b l b f - l - ? 

Fu . 

Ì'~ cm m m 

\ 
- - -
- - -
- gu-
- --
- --

- - -
- ii i 
- -l 

- --
- --
- --

- eh 
- 2 

t c1 1? * 

!>:) 

:.c 
;b. 



b 
d 
g 

2. Dauerkons. 
(continue) 
f (v, ph) 

ss 
se h 

eh (vorn) 
eh (hin ten) 

w 
h 
i 
l 

r (Zung.) 
r (Gaum.) 

m 
n 
ng 

3. Zusammenges. 
pf 
z 
x 
qu 

a) Lippenlaute 
(labiales) 

b 
p 

f (v, ph) 
w 
pf 
m 

st ?i: 

•) 

d l st 

\Y l Z sch sch 
- z sch 

sch l p 
tsch 

e 
bse h 
wu 

ii 

m 1 wu 
u 

st l st 
~* 

sch / b 
w du 

·; ;t 

st ?* 
w z 
- c 
st st 

·) 

•) 

se h 
- gsch 

~ 

? 
~* 

w 
ii 

n 

u 

? 

?* 

•) 

~* 

n 

s l ? 
b ? 

sch sch 
eh ? 

sch w 
eh eh 

se h 
se h 

n l m 
? 

m 
a 1 e 

m 
w l u 

ks 
seh,-s 

g seh 
w z u 

se h 
2 

sch l s~h 
n m 
ks 

pfeif. 
~ 

h 

•) 

b l •) l ') 

?* l ? ? ? 
f ? 

r 
seh lseh 

? l ! m Sie•l w 
e se e ? ;(, 

")* 

e l-, n 1 - " e 
u l ii n me 

? lsch ?* -ss ?* 
?* tz ~* 

;;;, w l;* l ? 

•) 

•) 

? 

= ·l~ 
- ?~ 

f l'' seh t 
e -

? 

? 

n 

g •r"i: 

;·:c l ; l k 
·; -l; 

:'* seh eh 
:'* ?* eh l ? 
-tz - eh ?* 
s - eh w 

seh lsch z 
g l r 

eh 1 u 
·) 1i-

') 

- chi l -il i n 
eh 

ii 

? 
u 
? 

ii 

1

_

1

1 Il 
m l i u 
m U i \YU 

tz l s s k 
- - -ss b 
tzjtz tz g 

kch zu ?* W 

k l cl 
g l ?':' l ? 

''* 1sch l eh 
eh l u l ? 
tz s s l k 

i.i 

•J .:-

~lf: 

?* l ., l h 

? sch seh 9* sch ?·:" lseh 
? - - ? - ?* ~* 
? - st seh u seh n 
? ---

~ l ~ seh seh ~ s~h lsch 

1 1oehlmu/ ii 
? - ?* ') 

u 
u 

l1 n 
'J 

: l ii l ~ l eif ~-~ l ~ / ~ 
lU 

l l~ l i liilii 
u in i.i ii l e u l in 

st eh seh 
x ks ks 
- - seh 

o 1- ku -ku -ku 

? 

t l in l ?* h seh ·? 
h seh ·1 

eh l t · 

")* 

- ?* 
seh seh 
oeh mu 
st eh 
i ' i 

~ : lseh l ~* u u u 
sch t in 

l i 

se h 
u 

? '.t 

m 

\" 

k 
:~~ l ·; 

eh seh l ; 

x l -tz 1- z[- z 
eh 

cl 
; l 

~ \., 

~ lseh l ~ 
h - n 

·..~.::· 

r 
•c.~J~seh l s 1 ss 1 ~ 

-~-' sch -
! :' h Im i m 
•; •) 

\\' -hi 

ii l - 1 e l '~ 1.:. l ~ l ii ~ 
e l c --eh 

1 n 
ng l m 
n 1 n 1 n u 

x 1 x lseh 1 z 1 z 1 z 
-s -s 

z z 
ck u l gh 1 g 

k l?* g 

' ")* •; 

eh 1- lseh 

h 1-1 u x x sch 1 z 1 z l z 
l l 

n 1 

n n 

z 1 ~* 1 h 
') 

z 
th 1 n 1 n 

eh 
') 

s ~ 

h l m l m 
'J h z 
1 In 

l'C 
~ 
01 



T abelle ID (Forts.) 

l Grein. Sii. Hi. Dien. Dihl. He. l Geig. Schn. Jo . Fu. 
L au t c. 

10 Il l a 10 1 1 l 3 10 1 1 1 3 10 1 1 1 3 10 1 1 j 3 10 1 1 j s 10 l 1 j 3 10 l 1 1 

3 10 1 

1 
1 

3 10 \l\ 3 
cm m m cm m m cm m m cm m m cm m 1 m cm m m cm l m m em i m m cm m 

1 
m cm m n1 

l l l b) Ztmgcnlaute l 1 
(Iinguales) 

t p b ., - eh ., - p ., - -1 g p 9 ., - - ., - ., * scb - ks s - - - - ., : 
d 'J ., 'l ., ., ., ''* ') 1· ., ') .,., ., ., 'J k ., l ') ., ., - s . - - .. ~ - - - s - -
s sch seh ., eh ., ? - ., ~ - '"" .,., eh ., ., - - ., - ''* .,* - - ., - - - - ., ·. 
ss - z seh seh sch w pfei f. - f ., - -tz - eh ''* ., - st 'eh u sch .,,.. - - x - z -z -z - ., 

gesp r 

seh - - -gscl• eh eh ? - - r - s - eh w ? - - - - - - - - eh - - - - - -
z - 9!0 ., sch - s 9* -ss 9* ., - - -ss b 9 ., x ks ks b >eh ., - - s -s - - - - ., 

r (Zung.) - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - -- - - < 
l - o a a c e se c ''* - - - o 1 e ii c ii c c c - u - e be e o v i 
n m \vtl - m i i - \V e l m l i u u i ii ii i i i ng m - i 1 i i u 

c) Gaumenlaute 
(gutturales) 

k p tsch ~ - 9 ., d d ?.:- - - .,., p ? ., d b •) !>; t b b - - f - - •) t d r 
g d st ., b '! 9 b ., ., - ''* ., - ? ., t 9 +:- _, l b ., ., -- - ., - ., _, d ., 

eh (vorn) sch p ., s sch ? sch sch 9 sch sch z - - ., st sch sch s sch seh x seh z - sch seh s ss 
eh (hinten) \ - tsch ., - sch h ~ - ? ., - - g r ·; ·; -l- - - k ·; - - x - ':* \sch -l., 
r (Gaum.) - - - - - .,., c e - - < 

ng u - u w u u o n me m u 1 \Y U u in l ii ti e u in n n n - u 1 i n 
j*) wu - w m - m Sie w l -eh i -il n - ~" - - eh -in u u - - w s - 1 - -h i - · 

. l l l 

*) I n allen F allen, in denen fiir j i reproduziert wurde, wurde da• R esultat mit - (riehtig) hezeiebnet. 

• 

* 

s 
9 

h 

t-C 
<C 
:;, 
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eine solche mit Rùc·.ksicht auf die zur Verfiiguug gestaudene 
Zeit und die Schwierigkeiten nicht wohl ausfiihren; zudem 
muss dahingestellt bleiben, ob die Ergebnisse bei Ein
schaHung moglichst vieler Untersuchuugsbe linguugen ge
nauor und verwertbarer wiird en. -

Die ehedem akute Frage der H orù b nn gen bezw. 
des Sp racherganzung s un te rri c hts ist in ihr zweit es, 
ruhigeres Stadium getreten. Man gewohnte sich all
mahlich wieder daran, die Resultate wi ss enschaftlich or 
Forschung und daraus entspringende kùhne Folgeruug n 
mit den Ergebnissen pr a kti s cher Unterrichtsarbeit uud 
de n Forderungen cles p r a k t i s c h e n L e be n s in Bezieh ung 
un d V ergleich zu briugen, u p e r k l u g e 'l'heorie durch 
clie mancherorts so sehr geschmahte nhyperkonservative 
Praxis" und personliche Beobachtung beeinflussen zu Ias:o ou. 
So traten anstelle ùberschwanglicher Hoftnungen violf<1ch 
kùhle Erwagung und nttchterne Auffassung, insbesonclere 
dort, w o 'l'heoretiker un d Praktiker in e i n e r Person si eh 
vereinigt fanden. Wie be s cheiden klingt doch da.s End
ergebnis seiner theoretischen Forschungen unter Berùck
sichtigung der nackten Wirklichkeit, zu dem einer der bo
geistertsten Anhanger der Horùbungen, Kroiss- Wi:i.rz
burg in seiner bereits erwahnten, flott geschriebenen Bro
chùre (S. 60) kommt, wenn er schreibt : nDurch einen ge
sonderten Horunterricht, der Absehen und Horen gleich
massig berùcksichtigt, lasst sich bei einem Bruchteil unserer 
Zoglinge Besseres erreichen als bisher, namentlich bei jenen 
Zoglingen, welche alle Vokale, ja ganze W orter und Satze 
durch das Ohr noch auffassen konnen ... " Unwillkùrlich 
legt man sich hierbei die Frage vor, warum die 'l'aul>
sLummenlehrer nicht bei allen ihren Zoglingen m eh r zn 
erreichen suchen, was unzweifelhaft bei rrr e nnun g na ch 
Bega b u u g, die beim Unterrichte part.iell Tauber j a. selbsL 
wieder Voraus ·etz nng zu vollero Erfolg ist, zn erreiuhon 
ware? So lange man sich dieser obersten Fordenw g ver
sehliesst, dio allmahlich in allen grossern Schul verb~lmlen 
durchdringt, weil sie einzig und allein unterri(;htlich gleich
massigere methodische Behandlung errnoglicht, gleich
massigere Ziele uncl Erfolge verbilrgt, wird auf bessere 
Resultate weder bei ganz, noch bei partiell 'l'auben zu 
hoffen sein. 
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Die Frage der H e ilnng der Tanbh e it, Steige
ruug der Horfahigk eit etc. vom g esch ichtli c hen 
SL11.ndpunkt aus ba t K art h in suiner vortref-flichen Arbeit 
in dicscr Zeitschrift behandelt; *) sie zeigt, d::~ss, wenu ùie 
'\Va!J l <lcr Mitt e l aueh hie und da eine v e rf e hl te, der 
Zw ec k, der mancherorts unter Aufwendung aller Kraft zu 
erreichen erstrebt wurde, der g l e i c h e wie beute war uuù 
lU.sst erkennen, zu welchen Resultaten c1ie einzelnen V er
suche flihrt en. Bei ùer :B..,ordernng eines besondern Bor
unterriehts in unsern 'l'agen vergass man, leider zum 'l'eil 
selbst in unsern Kreisen, den Einfluss vollwertig in 
Rochnung zu stellen, der j e d e m, mi t de m Pr inzi p 
d e r L aut s prachmethod e ul> e reins t immend e n, ver
nunftig ertei l ten Spra chuntenicht auf di e St e ig o 
rung d er H o r fa h i gk e i t zukomm t, ttbersah man cher
orts, dass unser ganzes heutig es Unterricbtsverfahren eine 
Ausnutzung der Geborreste bei partiell Tauben geraùezu 
hera u s fordert, der p. Taube uotgedrungen darauf ein
geht und den Versuch von selbst aufgibt, wenn er be
merkt, dass sein Gehéirrest von keiner praktischen Be
deutung fur ihn ist. Deshalb haben wir auch beute in 
fast allen Fallen, wo die phy s ische Moglichkeit noch 
vorhand en war und durch die n ot ige I ntelligenz und 
Aufmerksamkei t gesttitzt wurde, eine solcbe Ausnittzung 
ohne besonderes Zutun erreicht, selbst in jenen Fallen, wo 
verhal tnismassig l e i se gesprochen wurde, da di e Zunahm o 
der Horfahigkeit fiir Sprache e ben ein Ergebnis r e a l e r 
und fo rm a l e r Sprachbildung ttb erha upt ist. 

W enn eli e neuere experimen te1le Psychologie als Grund
prinzip der P s y c h o p a t h o l o g i e eli e Forderung aufstellt,**) 
dal:ls jede psychopathologische Untersuchung - und urn 
eine solche Landelt es sich auch hi e r - unt,er dem Ge
sichtspuukte eines psychologischen Experimentes ùurehgù
fùhrt wercle, vornehmlich clie Erkenntnis u nd dio ErkHirun g 
der krankhaften Erscheiuungen sich ù b er den b l o s s s u b-

*) cf. a uch d i c .C:t·gi inwngsarbciL von Dr. S c h u m a n li , ùaw di c 
ArlmiLcu GuL?. m a nii S, sr>w ic Nc u c rt: , i j lJ crVcrsuch c wr ]l e ilu ng 
ÙCl' 'l'a uh hciL unrl B es Cl'llllg df's J roi'VCrm i'•p;cns." H l. f. Ti>sti>ild g-. 190:! 
No . 13- I.!J . 

**) Prof. D1·. Son1 mct·s VorLrag iiiJcr , r sychopallto logic" auf ùom 
Kot~grosso fii t· ex peri m ntcl le l:'~ychologic ?. Il Gicssc n (Aprii J H0-1.). 
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j e kti ve n Ein d ru c k des B eobachters erheben mi.tsse, so 
werden auch wir uns in der F olge der Notwendigkeit nicht 
entziehen ki:innen, auf ex p er im e nt e ll e m W ege eine 
I .. usnng d or Héiru bun gsfrage gu a· n ti t a ti v un d q u a l i t a ti v 
(Hòrfahigkeiti.tberhaup t;) wie auch in me t hoclischorHin
sicLt (Horunterricht) anzustreben, wobei es mit Rùcksicht 
auf den praktischen Zweck weit wichtiger erseheint, das 
Verhaltt~n par tiell 'l'auber zur S pr ac h e als zu den Stimm
gabelreihou kennen zu lernen ; beri1hrt es die 'l'aubstummen
lehrer dabei auch sonderbar, wenn man ibnen die Be
fahi gung zur Vornahme derartiger Untersuchungen ab 
s pri c ht oder doch stark a n zw e ifelt, wie di es von ohren
arzLlicher Seite, von der es wohl am wen igsten erwartet 
wunle, geschah, so wird es sie andrerseits doch nicht 
hindern, ihre b es t e Kr a ft bei der Mitarbeit an der 
L osung dieser Frage einzusetzen. 

Sofern es sich bei solchen Untersuchungen um rein 
wissenschaftliche F estlegung bestimmter F o rm e n und Ge
s e t z e handelt , scheint es dringend notwendig , nicht all ein 
an in der Entwickelung' begriffenen, sondern b e r e i t s a u s 
g e bi l d e t e n Individuen ( erwachsenen Schwerhorigen), di e 
genauere R echenschaft ùber die wahrend der experimentell en 
Untersuchung sich abspieleuden psychologischen Vorgitnge 
zu geben verméigen, solche festzustellen. Ergebnisse etwaiger 
Untersuchungen an norma l H orenden lassen sich wohl 
zur V e rgl e i c h ung mit solchen partiell Tauber heran
ziehen, ni emals aber dm·ch Analogieschluss einfach anf 
letztere ùbertragen. 

Wenn Direktor Gutzmann im Maiheft 1903 diesor 
Zeitschrift schrieb, bis jetzt sei niemand um die Ergebnis:;e 
meiuer Untersuchungen herumgekommen, so dar± ich heute 
nach erneuten Untersuchungen, haufì.gem Besuche de:; I-Iur
unterriohts meiner H erren K ollegeu und Beobachtung :,;einer 
.Ergebnisse, eigener Leitung desselben und au fmerk:::arnor 
Verfolgung der ganzen Frage ùberhaupt rn.big hiuzu
f i.lgen : i c h s e lb st ni oht. Man glaubte, ei.ne fal se he 
Organisation des Horuntenichts an den badisohen An
sta.lten fùr die bei uns vielfach zntage getret one pess i
mistische Auffassung verantwortlich machen zu sollen; weit 
entfernt : zu gri.tndlieher Iuformat.ion sanclt r:~ clie baùische 
Unterri.eh ts behorde als eine der ersten berei. ts 1898 J ... ehror 
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an das lVIi.i.nchner 'l'anbstummeninstitut und liess in ent
gegenkommendster W eise den Leitern d es Sprachergan
zungsuuterrichts freie Hand fi.ir Einrichtung uncl Ausftthrung 
Llesselben unter Gewahruug einer hesondern Vergutung . 
Wonn heute aber dennoch der Horunterricht nach fi.inf
jahrigem Bestehen an den beiden Anstalten 1\feersbnrg nncl 
Gedachsheim auf Antrag der Vorstitnde bezw. der Lehrer
koll egien eingestell t ist, ist die Ursache nicht in der 
Nenerrichtung der Heiùelberger Kurse zu suchen, sondern 
den in einzelnen Fallen geradezu m i n i m al e n, den Klassen
unterricht in nichts uberragenden Erfolgen zuzuschreiben, 
Erfolgen, die trotz :fl.eissiger Arbeit nicht all ein weit hintor 
don erhofften zuri1ckblieben, sondern denen auch jederzoit 
mindestens gleichwertige von Kindern ohne be
:>ondern Horunterricht gegenttbergestellt werden konuten. 
A usnahm se rfolge i m Horunterrich t ab er war e n 
immer im Klassenunterricht bereits konstati e rt e 
Ausnahmserfolge, die nur da hatten entgehen konnen , 
w o 'l'aglolmerarbeit verrich te t wurde. N a eh einer mir von 
berufener Seite gewordenen Mitteilung halt man sich auch 
an der H e i d e l ber g e r Anstalt nicht an einen ausschlioss
lich oder vornehmlich das Ohr beri.i.cksichtigenden Unter
richt, sondern sucht gleìchmassige Ausni.i.tzung beid er 
Perzeptionswege anzustreben, das Hauptgewicht auf dìe 
Anssprache, grossere Sprechfertigkeìt un d Sprech bereit
:;chaft legend; wttrde die von gleìcher Sei te geausserte 
Ansicht, den zu Irrti.i.mern fi.ihrenden 'l'itel ,'l'aubstnmmen
austalt" fiir Anstalten mit jenen Zoglingen fallen zu lassen, 
allgemein durchdrìngen, so wùrden wìr sebr bald zu einer 
r edlichen Scheidung in dem von mir in den vorausge
gaugenen Arbeiten angedeuteten Sinne kommeu, besouùors 
ùann, wenn man sich padagogi s cher- und arztlicher
s e i t s der Einsi.cht nicht verschl iesst, dass ,Horerfolge" 
no eh von an do r n l!-,aktoreu als tlom Gehorrest ullein ab
httngig siud. Dann abor werden die Anhanger de;; tlprach
erganzungsunterr.ichts atwh don G·egnern desselben G e
roch Lìgkei.t; widerfahren lassen; denn auch ùeren Ab
sicht ist: aufzubau eu, nicht nic~der:r,urei sse n. 
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Der Sach- und Sprachunterricht bei Geistes
schwachen.*) 

Von Franz :E'renzel, Stolp i. Pom. 

Die Psychologie lehrt, class das Seelcnleben cles Menschen 
mit Llor Rinnest,at igkeit beginnt und aus der SinnlichkoiL 
fli cssL. vVo keinc erspriesslicho Sinnestatigkeit staLLfinden 
kann, sci es infolgo Sinnosmi:ingel oder I-Iirndofek te , da 
kommt es auch zu keiuem Seelenleben, sondern clas In
cl ividuum ist gezwungen, ein Trìebleben zu ftthren; es bleibt 
lhnu geistig tot. Die Sinnestatigkeit wirc1 in der Haupt
sache clurch clie Dìnge unc1 Erscheinungen der AussenwelL 
augcrogt, clie auf die verscbieclenen Sinnesorgane cles Menschen 
einwirken, Reizzustande erzeugen, Empfindungen hervor
rufen und allmahlich Anschauungen und Vorstellungon 
schaff:en. 

Es gilt als Tatsache, dass die r eal en An s chaunn g en 
Jas Fundament und die Rohstoff e abgeben, aus 
denen a ll e geistigen Gebilcle ihre Nahrung ziehen. Das 
gesamte geistige L eben entwìckelt uncl erhebt sich mu auf 
dem Boden der realen Anschauungen; diesel ben mftsson 
cleshalb auch clen Ausgangspunkt und die Grnndlage flir 
die Entwickluug cles Seelenlebens im Kinde bilden. Aus 
clieser Erkenntnis heraus sucht die jetzige Schulbildung fL'tr 
ihren Anfang Massnahmen zu schaffen, die abweichend von 
don frttheren Methoden, darauf hinausgehen, den Schiilern 
wirkliche Anschaimngsobjekte und Erscheinungen der Aussen
welt zur Aussprache zu bieten, um eine ausgiebige Grunc1-
l age fi'tr die unterrichtlichen Einwirkungen herzustellen. 
Dadurch soll nicht nur der Grund zu wertvollen psychischen 
BegrifEen gelegt, sondern auch der Gefahr der Biicher und 
de. W ortkrams a m beste n vorgebeugt werden. Di e Kinder 
erhalten dann eine naturgemiisse geistige Ausbildung und 
oine der Wirklichkeit entsprechende Sprache, bei welcher 
clie realen Anschauungen die Grunclpfeiler cles Sprachbaues 
abgeben. 

Ein solches Verfahren setzt genaue Bekanntschaft mit 
dem I nh alte d es kindlichen G e d a n k e n k r e i s e s un d der 

*) Vortrag, rtu f der Xl. Konferenz fiir das Idioten- und Hilfsschul
wesen zu Stettin am 8. September 1904. gehalten. 
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kindlichen V or s tellungswelt voraus. Die Kinder
forschung, wolche einen tieferen Einblick in die Kindesnatur 
zu erschliessen vermag, wird darum fi.lr jec1en Erzieher vo11 
griJsster Bedeutung sein. Zur Zeit besitzen wir jedoch noch 
koine gri.lndliehe Analyse Llos kinc1lichen Gedankenkreises; 
di e Erhebungen und Erforschungen nach c1ieser Seite hin 
beziehen sich nur auf einzelne V ersuche von orientierender 
'l'ragweite. N o eh vi el weniger ist uns di e Vorstellungswel t 
geistesschwacher Kimler bekannt, zumal sich hier eine 
Analyse ùer psychischen Erscheinungen durch Beohachtungen 
uml Experimente kaum vou Belang durchfùhren lasst. Ihro 
G ohirn- un cl N orvenanlagen sin cl a n or m a l geartet, d alter 
ilussern sich die psychischen Erscheinungen abweichend von 
(l m normalen V erlaufe in allen Zwischenstnfen unu mOg
lichen V erschiedenheiten. Di e psychischen Vorgange d es 

.~mpAn<lens, Vorstellens und Wollens erscheinen in einzelnen 
F~tll eu als Zerrbilder cles Normaleu, oft bis ins Unendlicl1 o 
gosteigert ocler bis zur Unkenntlichkeit herabgedrùckt. Soviel 
abor wissen wir von diesen vVesen, ùass bei ihnen im 
Verbaltnis zu vollsinnigen Kindern die innere Vorstellungs
w lt quantitativ und qualitativ sehr beschrankt ist. 
Oft konnen wir bei ihnen ausser einigen Rudimenten sonst 
nichts vorfinden, was Vorstellungsinhalte oder Geistesleben 
erkennen liesse. Wir werclen deshalb g ut tun, bei Beginn 
ùer Bildung von geistesschwachen Kindem in dieser R e
ziohung so wenig wle moglich vorauszusetzen oder nur mit 
dem zu rechnen, was wir als wirklich Vorhanùenes erkennen 
und vorfinden. 

So schwierig auch ùie Aufgabe erscheinen mag, geistes
schwache Kinder zu erforschen, so mnss sich der Erzieher 
doch mit der Losnng dieses Problems beschaftigen und vor 
all em die innere Vorstellungswelt, ùen Interessenkrois Ul1Ù 

llie Befahigungsveranlagung seiner Schuler moglichst zu er
grt"luùen suchen. Die Bildung hat dann an das Vorhandene 
anzuschliessen, die Reste der gegebenen Befahigungen zu 
ontwickeln und unter Berucksichtigung der sonstigen in
uivid uellen Eigentiimlichkeiten eine h armo n i s c h e A u s
bildung der Funktionen des Zentralnervensystems 
anznbahnen. Es wird also fur den Angriff der Bildung 
zunachst ein Zentralausgangspunkt festzustellen se in, der 
im Interes se nkreis der geistesschwacben Kinder liegen, 
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sich an das v or h a 11 cl e n e M a t eri a l a n s c h l i esse n un cl 
geeignet erschei11en m uss, v o n Stufe z u Stuf e n eu e 
V o rstell ung e n a11zure · he11. 

Bei den Geistesschwachen gilt es, Verei11zeltes und 
Zerstro utes zu sammeln, Schwaches zu kraftigen, Dunkeles 
un d V erworrenes zu ldaren un d Fehlendes herbeizubringen. 
\Vir werclen cleshalb eine Disziplin auswahlen, die nebon 
der Erreichung dieser Zwecke hauptsachlich auf die Aus
bilclung eines einheitlichen Bewusstseins abzielen, vor Disso
ziation schiitzen und psychisch heilend wirken muss. Diese 
Disziplin wircl der auf s achlich e r Gruncl l age n11cl 
Konzentration ba s i e r e nde Sr rachunt e rri c h t ab
gebon, weil er am besten jene Forcleru11gen zu beriicksichtigen 
venuag, sich naturgemass gestalton lasst und den geeignetston 
Konzentratio11spunkt hergeben wird, von dem alle beizu
bringenden Vorstellungen ausgehen konnen. Die Einfach
heit, N atiirlichkeit und Folgerichtigkeit eines solchen Sprach
nntorrichts vermogen allein die Moglichkeit einer natiirlichen 
uncl erspriesslichen geistigen Entwicklung uncl Forclerung 
uuserer Schiiler zu garantieren. In c1ieser Voraussetzung 
werden wir jene Disziplin als Zentralausg a 11gspunlct 
aller Bilclungsrnassnahmen un cl als w i c h t i g s t e n Un t e r
richtsgegenstancl der unteren Bilclungsstuf en 
unserer Schulen uncl Anstalten fiir geistesschwache Kinder 
erachten uncl betreiben miissen. 

Der Bi l cl u 11 g s sta n cl unserer Schiiler ist ein so ver
schiedener, dass es unmoglich erscheint, fii r clie einzelnen 
Abstufungen nach Massgabe der vorhanclenen Befahigungs
gracle entsprechencle Richtli11ien bieten zu konnen. Die 
f:olgencle11 Ausfuhnmgen wollen sich clarum nur auf einen 
allgemeinen Durchschnittstypus der schwachen Begabung 
beziehen und fiir clie Unterstufen Geltung beanspruchen; 
sie konnen im Rahmen clieses V ortrags auch nicht Anspruch 
auf erschopfende Behandlung erheben. Ausgeschlossen von 
un seren Erwagungen bleiben di e sprachlosen W esen un d 
die Geistesschwachen tiefsten Grades, bei welchen ganz 
andere Massnahmen fur Erziehung und Bilclung in Angrifi' 
genommen werden miissen. 

Der Sach- und Sprachunterricht bei geistesschwacben 
Kindern wird verschiedene T e i l d i s z i p l i n e n in sich 
schliessen, die sich alle in clen Dienst einer natiirlichen 
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stul'onweisen Entwicklung der geistigen :Krafte und der 
spraohlichon Ausbi.ltlLm g unsorer Schiiler stellen soll en . Seìne 
MeLhot1e muss in dom Grundsatz gipfeln: Von d e r Sa c ho 
zum \Vort, von der .~rkenntnis zur Bez oichnung 
nnd Darstellung! 

In seinem Anfange will er die Kinder an dio Be
lt orrschung ihrer Sinne, an Konzentrierung ihrer Auf
merksamkeit auf Lestimmte Gegenstande und Erscheinungen 
der nachstem Umgelnmg, an genaues Sehen, Horen, Fiihlen 
etc. gowolmen. E s erscheint selbstvorstam1lich, dass bei 
allen àiesen {Tbungen die Selbsttatigkeit un d dio Sel bst
aussprache der f-:ì chùler in zweckmassiger W eise in Anspruch 
zn nehmcn ù;;t. Auch sind Ubungen in der Beti:itiguug der 
cigcneu DarstellungsUtLigkei t der Kinder, soweit sie dieses 
Gebiet zulasst, zweckmiissig mit der Aussprache zu verbiudeu. 

I m weiteren V erlaufe des Sach- unc1 Spraohunterrichts 
soll en die Schttler allmahlich zum genauen Beobachten nnd 
klarcn Unterscheiden der Gegenstande uncl Erscheinungen 
de r Aussenwelt gefuhrt werden, um mit der Zeit ZLl selbst
stl:i.nlligem Denken unc1 Aussprechen zu gelangen. Es ist 
dabei nicht nur die Bereichenmg ihres Sprachvermogens 
unù ihres Vorstellungsinhalts anzustreben, sondern auch die 
Voredelung ihres Gdmlits unll die Starkung ihres Willens 
im Auge zu behalten. Die Selbsttatigkeit, sowie dia Be
tiltigung der Darstellung soll nun in noch héiherem Masse 
herangezogen und gepflegt werden als bisher, denn nur die 
Moglichkeit der Ausfiihrung und Darstellung einer Sache 
zeigt, dass sie ein Mensch vollstandig begrifEen unc1 erfasst 
hat - undmit solchen Tatsachen muss die Schwachsinnigen
bilùung vorzuglich rechnen . 

Der Sprachunterricht auf sachlicher Grundlage win1 
vermogo seiner bildenden Momente den h a u p ts a c h li chs te n 
1Tut e rrichtsgegenstanc1 auf den Unterstufen abgeben, 
alle sonstigen Bilclungsmassnahmen unc1 Beschaftigungen 
haben in seinen Dienst zu treten. Sobalc1 das Darstellen 
sich nicht mehr anf Sachbilder, sondern auf entsprechende 
Wort- bezw. Lautbilder bezieht, wird es Schreiben genannt, 
unù das fortgesetzte Uben im Erkennen der Wort- bezw. 
Lautbilder heisst Lesen. Beide Unterrichtsgegenstande sinc1 
also in ihren Anfangen und Fortsetznngen weitergefi.i.brte 
Beschaftignngen der im Sach- unc1 Sprachunterricht geubten 
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Massnahmen, und sie bleiben als solche auch fernerhin mit 
ihm verbunden. 

Eine weitere Seite des Darstellens ist das Singen, die 
Wiedergabe gewisser Sprachform n in gesanglicher Dar
stellung. Zum Darstellen gehoren ferner die manuellen 
Betatigungen und Voriibungen fiir den Handfertigkeits
unterricht, sowie die malenden Zeichenversuche. Es ver
einigt also der Sach- und Sprachunterricht eine ganze Anzahl 
von Teildisziplinen in sich, die ununterbrochen in engster 
Verbindung stehen miissen und auch in ihrem Betriebe nicht 
voneinander losgelost zu werden brauchen. Am besten fiir 
unsere Zwecke wiirde eine Verbindung dieser verschiedeuen 
Facher dm·ch reziproke Unterordnung des einen Faches 
unter die Bediirfnisse des anderen angebracht erscheinen. 
Der Sachunterricht soll fiir die Auswahl und den 
Umfang des Stoffes sorgen, der Sprachunterricht 
dagegen fiir seine Anordnung und methodi sc he 
Be a r be i tu n g . In dieser Weise wiirden wir am beste n 
dem Prinzip der Konzentration Rechnung tragen und auch 
di e Vorziige d es synthetischen V erfahrens, welches fiir di e 
Bildung unserer Schiiler vorwiegend in Betracht kommen 
muss, ausnutzen konnen. Der syn thetis che Betrie b 
cles gesamten Sprachunterrichts passt fi.1r die Geistes
schwachen wegen seiner grosseren Einfachheit und seiner 
stufenweisen, sich allmahlich steigernden Inanspruchnahm e 
der geistigen Krafte besser als jedes andere Unterrichts
verfahren, zumal die Synthese auch Rechnung dem Prinzip 
der Isolierung der Schwierigkeiten tragt. 

Es diirfte ohne weiteres einleuchten, das uns r Sprach
unterricht die sprachliche Bildung der Geistosschwachen 
ùurch stufe n m assi g fortschreitende, rationell gegliederLo 
Arbeit mi t Dienstbarmachung aller zweck lienlichon MiLtel 
losen will. Nach dem Beispiele vcrschiedener Mcthodiker, 
clie Stufeu im Sprachunterrichte abgrenzen, werc1en wir 
auch nicht umhin konnon, ahnliche Stufen, deren jede ihren 
eigentitmlichen Charakter besitzen muss uncl eine bestimmLe 
Aufgabe zu erfùllen haben wircl, aufzust llen. Es wurde 
bereits vorhin eine Stufengliederung angecleutet, die nun 
aber etvvas ausfithrlicher bezeichnet werden soll. 

Die einfachste und nattirlichsLe Gliederung erhalten 
wir ohne Zweifel, wenn wir dr ei Stufen annehmen: 1. Die 
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Stufe der Entwi cklung unà 
2. die g rundl e g e nd e Stufe 
3. c1ie anw e nd e nd e Stufe. 

Pfl e ge der Sinnlichkeit 
' oder c1ie El em e ntarstuf e 
' 

Auf der e r s t e n Stufe soll da<> geistesschwache Kind 
in die Aussenwelt eingefuhrt wenlen, so dass es seine Sinno 
richtig gebrauchen lernt, sich selbst bewusst wird und 
Interesse an den Dingen nnd Erscheinungen der Aussen
welt nimmt. Zugleich soll es durch Selbstatigkeit und 
Betatigung in der Darstellung, die nur als ein hoheres 
Sys tem von Beweg ungen anzusehen ist, zum Aussprechen 
angeleitet und befahigt werden . 

Auf der zw e i te n Stufe lernt das Kind Gegenstande 
und einzelne Erscheinungen der A.ussenwelt anschauen , 
kennen und benennen und einfache Urteile bilden . E s soli 
nun eine El e m e ntar s pra c h e im G e biete cles Kon
k re t e n erlernen. W ithrend auf der erst.en Stufe nament
lich der Muskelsinn den Zugang zur Seele eroffnen soll, so 
wird jetzt vorwiegend durch die Sprache der Geist goweck t 
und zur Betatigung angeregt. Insbesondere ist der kinù
lichen Aktivitat nunmehr in allen Beziehungen weiter Spiel
raum zu gewiihren . 

Die dr i t t e Stufe soll anwenden, was auf der zweiten 
erlernt wurde. Die Schuler werden deshalb in der er
weiterten Aussprache uber einfache Dinge und Er
scheinungen der Aussenwelt und iiber einzelne naheliegende 
abstrakte Stoffe geiibt und allmiihlich in das L esen unù. 
Sehreiben eingefùhrt. Beides jedoch kann soweit wie mog
lich hinausgeschoben werden. E s ist dies durchaus keine 
V orfehlung gegen die Gnmdsiitze der Padagogik, sondern 
oine weise, sich steigernde Inanspruchnahme der geistigcn 
Kri:i.fte. Dann werden Lehrer und Schiiler stets aus dem 
Vollen schupfen kunnen, und der Unterricht braucht sich 
uicht bei allerlei Kleinigkeiten aufzuhalten , die gc wuhulich 
nur lange W eile erzeug n , sondern or findet einen gut vor
boreiteten Boden, auf welchcm die kindliche Selbsttatigkeit 
und 8elbstsUindigkeit dio geeignetstc Forderung erhàlt. 
Die Objekte cles Sachunterrichts mussen stets in Wirklich
keit vorgefi.i.hr t werden, und erst in zweiter Linie kunnen 
Modelle, Abbildungen etc. zur Anwendung gelangon. Die 
Schiiler sollen auf dieser Stufe nicht mu mit ni.i.tzlichem 
und notwendigem Wissen ausgestattet werdeu, sondern es 
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ist ihnen auch clas Denken uncl clie sprachliche Betatigung 
zur Moglichkeit uncl zum Becli.i.rfnis zu machen. Die ge
wonnenen Resultatsatze sincl gri.i.nc1lich zu befestigen unù 
zu ldeinen Sprachganzen zu vereinigen. 

Der Sprachunterricht muss sich mit der Spracho als 
materieller, formeller uncl freier Sprachunterricht 
befassen. Der m ate riell e Sprachunterricht hat den Stoff 
zu geben uncl clas Verstandnis clesselben zu vermitteln; er 
ist also reiner Sachunterricht. Der form e l l e Sprachunter
richt soll hauptsachlich dazu beitragen, dass die Schi.i.ler 
einfache Formen der Sprache erfassen uncl richtig sprechen 
lernen. Der fr e i e Sprachunterricht ùient zur Befriedignng 
cles taglichen Sprachbeùftrfnisses fi.i.r Umgang, Verkehr und 
Unterhaltung. Diese drei Seiten cles Sprachunterrichts 
sollen nicht nacheinancler auftreten, sondern sie mftssen auf 
allen Stufen nebeneinancler hergehen, cloch so, dass jecle auf 
die anclere in fortschreitender Folge Bezug und Fi.thlung 
zu nehmen hat. Die Schi.i.ler mit ihrem Interesse uncl ihrem 
sprachlichen Bedi.i.rfnis sollen clabei in clen Mittelpunkt cles 
Unterrichts gestellt werden. 

Daraus folgt, dass der Sachunterricht sich fern von 
e rschopfencler Voll s tandigk e it halten wird . Ebenso 
verfehlt ware es, Stoffe in clenselben hineinzutragen, die nur 
lcdiglich formale Zwecke verfolgen. Vielmehr muss es Be
streben bleiben, das Leben mit seinen unmitt e lbar en 
Erscheinungen und seinen Eindri.i.ck en fi.i.r den Unter
richt heranzuziehen uncl auszunutzen, um das inùivicluellc 
Bedi.i.rfnis der Schi.i.ler zu befriedigen. 

Auch eine systema.ti sche Anorclnung der Stoffe 
nach materiell en Gesichtspunkten cli.lrHe bei unserer Ver
tichmelzung von Sach- uncl Spmchunterricht nicht <Lnge
bracht erscheinen, uncl es wi:i.ro ùamit auch nieht vic.l ge
wonn en. Es b )nnte sich hierbei hoehsteus um eiue iiusser
liche Gruppierung der Stoffe nach lVIassgabe ùes zufalligen 
Neboneinander~ein ~ der Gegonstanùe im Raume hand eln . 
In weit zweckmassigerer W eise liessen sich dio zeitlichen 
VerhalLnisse verwerten; aro besten jedoch l1 alten wir fl.i.r 
unsere Zwecke die Auswahl uucl Anorclnung cles Stoffos im 
An chlusse an die vier J ahreszei ten mi t BerticksichLigung 
der raumlichen Verhaltnisse. Dieser Anschluss làsi:l t sich 
stets festhalten, er bietet reichhaltiges, loicht zu beschaffencles 
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Materia}, erscheint massgebencl fi.ir das kindliche Interesse 
und kann in Einklang mit der al ten Gruuclregel der Diclaktik : 
Vom Leichten zum Schwereren, vom Nahen zum Entfernteren 
etc. gebracht werden. Diese Anlehnung ist auch spater, 
wenn bereits ein geregelter Schreib- uncl Leseunterricht be
trieben wird, ohue weitere Beeintrachtigung sein er Auf
gaben und seiner Stellung durchzufi.ihren. 

Die sprachliche Bildung unserer Schi'tler muss von rei11 

individual-p syc hologischen Erw ag ungen aus in 
Angriff genommen uncl durchgefi.ihrt werden, denn nur danu 
wird sie den Porderungen ei ner rationellen Unterri chts
methode gerecht werden und auch von Erfolg begleitet sein. 
Zu diesem Zwecke sincl die individuellen Sonderheiten der 
Kincler, clie die Erscheinung der schwachen Begabung so 
reichhaltig aufweisst, gehorig zu beri.icksichtigen. 

Die Geistesschwache aussert sich hauptsachlich in dem 
Mange l an Aufm e rk sam keit und in clem Unv er
mogen einer ergieb ig en Betatigung cles Vor
ste llen s und D enkens. Die Wahrnehmungsprozesse vol.l
ziehen sich nicht nachhaltig genug ocler verlaufen so fluchtig, 
dass kein Einclruck in der Seele binterbleibt. Der Grund 
davon liegt in der Schwache des Gehirns. Entwecler be
iindet si eh das Gehirn im Zustand e einer D e pressi o n, so 
dass alle Punktionen desselben trage und unvollkommen 
stattfinden, ocler es sincl Err eg ung szu s tande vorhanclen, 
welche wie im Wirbel Vorstellungen und Bilder auftauchen 
lassen. Zwischen diesen beiden, sich schroff gegenuber
stehenden Extremen liegen unzahlige Zwischenstufen. \Vas 
sich bei der einen Gruppe von Geistesschwachen als wirk
sames Bildungsmittel erweisst, clas wird bei der ancleren 
weniger nutzbringencl anschlagen. Di e Eigenart cles vor
licgencleu l!"alles soll claher im mer clie Direktive fi.i.r die 
Behancllung abgeben. Der Stumpfsinuige, der sich gern 
isoliert und wenig spricht, muss unter Kinder gestell t 
werdeu, clie mit ihm ::>pielen, reden und lebhaft auf ihn 
einwirken. Der Erregte dagegen wird zu solchen Kinclcrn 
gebracht, eli e ihn beruhigend beeinfl.ussen. J e mehr Effekt 
etwas macht, desto geeignoter wircl es erscheinen, den tr~igen 
Schi.i.ler aus seincr Ruhe, den unsLaten n,us soiner Unruhe 
herauszu bringen -- al so das Interesse anzuregen un d den 
Willen in Bewegung zu f:>etzen. Es la:;sen sich hier un-
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moglich noch weitere Massnahmen aufzahlen, welche in der 
Bli.iLlengymnastik zweckm assig Anwenùun g :fìuùen miissen ; 
der Hinweis auf die zu verfolgeude Absicht lmnn nicht 
mi ssverstanden werden und chi.rfte auch fii.r den angen
bli cklichen Zweck geniigen ; trotzdem aber mogen noch 
einige allgemeine Bemerkungen folgen. 

E s darf nicht versaumt werden, sich stets der Wort
Hp ra c h e zu bedienen, auch dann, wenn di e Geistesschwachen 
sie nicht zu verstehen scheinen . Mit Erfolg kann daneben 
auch eine einfache Gebarclensprache gebraucht werden, wie 
sich. manche Geistesschwachen einer solchen bisweilen be
c1ienen . Sin d die Schiiler nicht geneigt oder fahig, etwas 
zu tun oder darzustellen, so sucht man sie zu unterstiitzen, 
bis sie der Sache Aufmerksamkeit schenken, oder bis sich 
ùas uotige Muskelgefii.hl bildet, so dass die Arbeit endlich 
gelingt. Oft wird schon ein blosses Beriihren mit der Hand 
geni.i.gen, um die beabsichtigte Wirkung zu erzielen. Die 
Sugg e stion muss bei der Schwachsinnigenbildung i.i.ber
haupt eine grosse Rolle spielen. 

Bei geistessch wachen Kindern dari' nichts von z u
falligen Einwirkungen der Aussenwelt erwartet 
wel·den; bei geistig gesunden Kindern finden gewohnlich 
giinstige Beeinflussungen in dieser W eise statt, a ber bei 
unseren Schiilern kommt nichts von selbst. Auch gelangen 
geistig gesunde Kincler trotz schlechter Schule und geist
losen Unterrichts doch zum Gebrauch cles Verstandes, unsere 
Schi.i.ler dagegen verki.i.mmern bei derartigen Verhaltnissen 
immer mehr und mehr, wahrend andererseits ihr Seelen
leben durch ein mit Rùcksicht auf ihre eigenartige Geistes
verfassung berechnetes methodisches Lehrverfahren noch 
zu einer ertraglichen Entfaltung gebracht werden kann . 
Aus diesem Grunde ist bei der Behandlung der Geistes
schwachen selbst scheinbar geringen Seelenausserungen etc. 
die grosste Beachtung zu schenken. 

Ein anderer Umstand, der gleichfalls die grosste Auf
merksamkeit bei der Schwachsinnigenbildung verdient, ist 
clas Vermeiden jed en Zwange s , namentlich dann 

' wenn sich Ermi.i.dungserscheinungen und in Verbinduug 
damit Interresselosigkeit zeigen . Es ware vom Standpunkte 
der Psychologie aus grausam, wenn man clie Kinder zwingen 
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wollte, uber die Ermiidu!lgsgrenze hmau · bei einer be
st;immLen Vorstellung zu verharren. Es wii.rde ferner ein Miss
griff sein, wenn man die Regungen der Kinder, die sie in 
J.i'ragen ausclri.tcken, zuriickscheuchen mochLe. Die grusste 
Brutalitat a ber wiire es, ein Kind darum, dass es nicht begreift;, 
unfreundlich zu behandeln, zu schelten oder zu bestrafen. 
Unaufmerksamkeit, Interesselosigkeit, 'l'ragheit der Schi.tlor 
sind oft die Quittung dafi.tr, dass der L ehrer es nicht ver
standen hat, clem Erkenntnistriebe der Kincler die richtige 
Nahrung zu geben, ocler class er sich falilcher unpsycho
logischer Massnahmen zur Erreichung seiner Zweck e be
dient hat. Solche Missgriffe und Fehler konnen clurch einen 
auf Anschauung basierenden Sach- und Sprachunterricht, der 
von rein incliviclual-psychologisch en Erwiigungen aus nach 
dom Grundsatze der Konzentration gepfl.egt wird, leichter 
nud zweckmassiger als bei jedem anderen Unterrichtsver· 
faltren vermieclen werden. 

Es wurcle schon vorhin erwahnt, class s a m t l i c h e 
T e ild isziplinen unseres Unterrichts in mogli c b st 
g l eichmass i gem Fort s chri tte gepflegt werden sollen; 
c1ie Fertigkeiten im Anschauen, Sprechen, Darstellen, L ese11, 
Schreiben uncl Singen mii.ssen also stufenmassig Hand in 
Hn.nd fortschreiten. Zunachst allerclings werclen vorwi.egend 
die Fàhigkeiten im Anschauen und Sprechen geforderi; 
werden, sobald aber clas Darstellen, L esen, Schreiben und 
Singen einsetzen, bleiben alle 'l'eildisziplioen in mtiglichst 
gleichmassiger F orderung. E s bedeutet dies keineswegs 
eine Ùberhaufung uud Ùberladung der Schi.tler, denn im 
Grunde genommen bleiben alle diese Betatigungen cloch 
nur Auswiichse cles Sach- und Sprachunterrichts und finden 
aus ihm ihre zufl.iessencle Nahrung und in ihm ihren Brenu
punkt. Wenn im spateren Betriebe auch manches vorau
schreiten oder zuri.tckbleiben sollte, so diirfte sich doch 
stets ein organischer Zusammenhaug bewerkstelligen lassen, 
das Bindeglied wird der Sach- und Sprachunterricht ab
geben und den Zusammenhang vermitteln. Es ist selbst
verstandlich, dass e inmal ein langeres, ein andermal ein 
ki.'trzeres Verweilen bei der Betrachtung eines Gegenstancles 
oder bei der Gewinnung einer Sprachform notig sein wircl . 
Das schliesst aber nicht aus, dass fortdauernd eine gewisse 
gegenseitige Fiihlung beibehalten unù soviel wie moglich 
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~tndt beim L e:;;en, Schreiben und Darstellen ein mmger 
orgftnischer Zm:~~tmmenh;tng gewahrt, werden kann. 

Wi.e sich die Dnrehfii.hrung in der Pmxis zu gestalten 
lutt, soll spater eiu Beispiel erweisen. Es dii.rfte ich auch 
ertlbrigen, weitere methodische und didaktische Anweisungon 
in dieser Beziehung zu bieten ; nur auf eine Sei te cles 
Schreib- und Leseuntcrrichts ~>ei hier noch hingewiesen, die 
neulich vielf~tche Erorterungen in unserer Presse gefunden 
hat. Die Angelegenheit bezieht sich auf die Wahl der 
Sc hrif tart und auf die sc hriftli c h e n Dar s te ll ung en 
seitens unserer Schtller. Da wir in deutschen Landen 
wohnen, so mttssen wir auch die cleutschen Schriftformen 
bovorzugen, trotzdem si e im V ergleich zur Antiqua wirklich 
all jener Vorziige, wie sie cliese jenen gegenii.ber in vielen 
Beziehungen besitzt, entbehren. E s ist jedoch in der Tat 
ni ht schwieriger, c1ie Kinder in das deutsche Alphabet 
einzufiihreu als in das lateinische, besonden; clann, wenn 
mau sich der Bilderschrift oder der begrifflichen Methocle 
beclieut ocler von cler Versinnlichung cler Buchstaben Ge
brauch macht. Meine Versuche in clieser Sache fandon 
diese Behauptung voli bestatigt. Schwierigkeiteu allerdings 
bietet clas Scbreiben clor cleutschen Schreibschrift, aber bei 
der W ahl einer geeigneten Schriftform lasseu si eh auch 
cliese ii.berwinclen uucl befriedigende R es ultate in clerselben 
Zeit erzielen, wie sie clie Bewaltiguug der auderen Schriftarf; 
verlangt. Die Zuriickfii.hrung der lateinischeu Schriftart auf 
die cleutsche ist balcl vermittelt, besonders in dem Falle, 
wenn sie solange hinausgeschoben wircl, bis die Sohttler 
grossere Fertigkeit im Lesen erlangt haben. 

Nooh eine Angelegenheit beziiglich cles ersten Sohreib
leseunterriohts mag an dieser Stelle Erorterung finden, cla 
sie fiir uus von wesentlioher Bedeutung ersoheint. Die 
Dr u c k so h r i ft gilt naoh d eu Erforsohungen vieler Pacla
gogen als das Leiohtere un d Einfachere, eli e So h re i b
s c h r i ft clagegen als clas Sohwere un cl Kompliziertere, 
clarum soll jene voran- und cliese zurii.ckgestellt werden. 
Das ist ein Grunclsatz, cler namentlioh von uns beachtet 
werden muss. Das Sohreiben stellt an clas Auffassungs
vermogen, an clie Hanclfertigkeit, an die Darstellungsteohuik 
und an die zeichnerisohe Befahigung der Kinder ganz be
cleutende Anforcleruugen. Ein grosser Teil unserer Sohi.i.ler 
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ist olme langere Vorboreitung vollig ausserstande, selbst 
einfachore Buoht>tabenformen clanmstellen, wahrenc1 das Lesen 
im ::tllgemoineu mit weniger Muheaufwand zu erzielen ist 
Wir werclen cleshalb gnt tun , clas Lesen mit der Druok~ 

schrift zu beginnen und das Schreiben allmahlioh anzu
schliessen, spater aber beides moglichst gleichmassig zn 
pfl egen. Bei umsichtiger H andhabung werden fur beide 
Disziplinen keinerlei Nachteile erwachsen. Ich habe sogar 
die E rfahrung gemacht , dass geistesschwache Kinder zwei 
Alphabete olme Schwierigkeit und ohne erhebliche An
strengung mi t Erfolg bewaltigen konnen. Dieser V ersucb 
wiLlerspricht jecloch den vorigeu theoretischen Erwagungen 
uncl becleutet keine Isolierung der Schwierigkeiten, danun 
muchte ich ei.n solches V erfahren auch nicht billigen unù 
weiter empfehl e11. 

Di e e i g e n e B e o b a c h tu 11 g u 11 d E rf a h r un g ist di e 
beste Lehrmeisteri11 ; diese Wahrheit trifft besonders bei ùen 
Geistesschwache11 zu. Formeln, Belehrungen, Redensarten 
etc. haben fur sie in der Regel gar keine Bedeutung, wenn 
11icht augenscheinliche Beobachtungen oder konkrete Er
fahrunge11 hi11zukomme11. So schwatzt z. B. ein Geistes
schwacher unzahlige Male her : Ich soll auf der Strasse hubsch 
ausweichen! Er tut es a ber doch nicht, wenn das Ausweichen 
11icht praktisch mit ihm erprobt ist . Dieses Beispiel zeigt 
cleutlich, class auch im Sach- und Sprachunterricht der 
eigenen Beobacht u11g und Erfahrung der Kinder u11bedi11gte 
Rechnung zu tragen ist. Der gesamte Unterricht bei Geistes
schwachen wird darum abweichend von clero der Volksschule 
mehr B e ob a chtung s - und Erfahru11gsunterricht als 
Geistesgymnastik sein - eine charakteristische Eigenart, 
ùie fur clie Bildung der Geistesschwachen voll zur Geltung 
kommen muss. 

Als Forderung daraus erwachst dem Sach- und Sprach
unterricht die Aufgabe, nicht nur jede Gelegenheit zu Be
obachtungen und Erfahrungen wahrzunehmen, sondern auch 
solohe bieten zu suchen, sei es durch Herbeifuhrung passender 
Situationen oder dm·ch Einrichtung von Schulspaziergangen 
etc. Am wertvollsten filr diesen Zweck allerdings werden 
stets die selbstiindig gemachten Erfahrungen der Kinder 
an sich und mit anderen sein. 
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E s wird so oft im Unterrichte goklagt, class clen Schiilern 
mitunter jecles Verstanclnis fi.1r gewisse Sachen abgehe; die 
Ursache dieser Erscheinung liegt gewohnlich darin, dass die 
geeigneten Beobachtungen und Erfahrungen, welche am 
besten das Verstandnis vermitteln und erschliessen, clen 
Schiilern meist ganzlich mangeln. Bei gesunden Kindern 
werden Litcken und Mangel in dieser Beziehung durch die 
Erinnerung an ahnliche Situationen, Bilder etc. wirksam 
behoben, bei den geistesschwachen dagegen vermag clie 
Seele nicht etwas Derartiges als Aquivalent herbeizuschaffen. 
Es wird claher ohne weiteres einleuchten, wie sehr hier 
eigene Beobachtungen uncl Erfahrungen als geistbildende 
Momente gewonnen und benutzt werclen miissen. 

Schon an einzelnen Stellen vorher wurde auf die Idee 
un d Bedeutung der K o n z entra ti o n fiir unsere n Sach
und Sprachunterricht hingewiesen; es bleibt n un no eh i.lbrig, 
clie Notwendigkeit, die be sonderen Vort eile und c1ie 
Dnrchfi.lhrbarkeit der Konzentration fiir unseren Unter
richt in Erwagung zu ziehen und zu begriinden. 

Auf dem Zusammenhange der Bewusstseinsvorgange 
ber uht jede Geistestatigkeit; oh ne diesen Zusammenhang 
gibt es keine Reproduktion, kein Gedachtnis, keine Apper
zeption, keine Phantasie, keine Urteile und Schli.lsse, keinen 
Willen und kein Handeln. Wie im Gehirn die verschiedenen 
Funktionsgebiete in innigster Verbinclung stehen, so mi.lssen 
die Assoziationsfaden das vielverzweigte Gebiet des geistigen 
Lebens durchdringen, um ein Zusammenwirken getrenntor 
Gebiete und .Krafte zu ermoglichen. E s drangt i.lberhaupt 
das ganze Seelenleben nach Verbinduug, Verschmelzung 
und Einheit. Was aber die Seele verlangt, das muss boob
achtet werclen. Konzentration bedeutet also eine N atur
forderung, sie erscheint deshalb geboten und bei uuseren 
Schulern noch vielmehr als bei gesunden Kindern. vVohin 
sollten unsere Schi.ller gelangen, wenn ihre ohnehin so 
schwachen Geisteskrafte noch zersplittert und in verschiedene 
Richtungen zerstreut wiirden '? - "\Vir werden daher bei ihnon 
mit allen Mitteln einer Dissoziation vorzubeugen suchen, 
wenn wir psychisch heilend wirken wollen, und dieses kann 
nur dann geschehen, wenn wir das Einheitsstreben der Seele 
nach Kraften untersti.ltzen. Daraus ergibt sich- mit un
beclingter N otwendigkeit di e Einfiihrung un d Pflege eines 
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Sach~ und Sprachunterrichts nach dem Prinzip 
d e r K o n z entra t i o n fiir unsere Bildungsanstalten. 

Naturgemasse Ausgestaltung cles kindlichen Seelen
inhaltes und Konzentration der Bewusstseinserscheinungen 
gemii.ss de m natiirlichen N ebeneinander der Dinge un d 
Erscheinungen - das bezweckt unser auf Anschauung und 
Konzentration basierende Sach~ und Sprachunterricht, und 
darin liegen auch seine allgemeinen Vorteile begrùndet. 
Die besonderen Vorteile aber, welche wir von ihm erwarten 
sin d sehr mannigfach; F re y, ein Anhanger der Konzentration' 

' weiss folgende aufzuzahlen: 
l. Der Sprachunterricht erhalt mehr Leben und bietet 

den Schii.lern mehr geistige Anregung, wenn ihnen der 
Stoff in der vorangegangenen sachlichen Entwicklung und 
Belehrung naher gerii.ckt und anziehend gemacht worden 
ist, als wenn die Ubungen an beliebig ausgewahlte Bei~ 
spiele angeschlossen werden. J edes Wort, sowie jeder Satz 
ist von den Bildern umwoben und belebt, welche die 
Kinder wahrend der sachlichen Behandlung gewonnen haben. 
Dieser Umstand bewirkt klare Sach~ und Wortvorstellungen, 
starkt das Sprachvermogen und gibt dem Gedachtnis ge~ 

eignete Anhaltspunkte zu sicherem Behalten und sicherem 
Reproduzieren. 

2. Die Aufmerksamkeit der Schii.ler bleibt auf einen 
bestimmten Gegenstand konzentriert, und damit wird zu 
Ìnnerer Sammlung und Stabilitat im Denken mancherlei 
Anlass gegeben Durch die Herleitung d es gesamten Ubungs
materials aus einem logischen Mittelpunkt und durch die 
gegenseitigen Beziehungen der einzelnen Worter und Satze 
aufeinander erhalt die Fahigkeit cles Denkens und Sprechens 
machtige Impulse. 

3. Die Unterrichtsstoffe -werden vielseitiger und ldarer 
erfasst, wenn der sprachlichen Darbietung die sachliche 
Gedankenverkniipfung vorangegangen ist. Durch das mehr
malige Zuruckkommen auf dieselben Materien wird eine 
tiefere Einpragung, ein sicheres und langeres Behalten und 
eine weitgehendere Dispositiousfahigkeit ermoglicht. 

4. Die Verwendung der gleichen Unterrichtsstoffe im 
Sach- und Sprachunterricht bedeutet eine weise und vorteil
hafte Einschrankung derselben und macht eine tiichtige 
Vertiefung cles Unterrichts moglich. Den Rchiilern wird 
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schon ohnehin eine bedeutende Arbeit zugemutet, diese 
mtichte aber noch grosser werden, wenn jede Teildisziplin ihre 
eigenen, oft wenig aufeinander Beziehung nehmenden Stoffe 
auswahlen und vorfiihren wollte. Es wiirde dadurch Ober
.flachlichkeit un d Fliichtigkeit, V ermischung un d V erwischung 
der Eindriicke - also eine allgemeine V erwirrung - hervor
gerufen werden. 

Es liegt nicht fern, daraus Vorteile zu eruieren, die 
auch im Interesse unserer Bildungsmassnahmen liegen 
mochten. Bei genauer Erwagung werden wir finden, dass 
die dort gemachten Aussichten vorziiglich fiir uns zutreffen 
und angebracht erscheinen werden. Wir ktinnen deshalb 
viale Vorschlage in modifizierter, fùr unsere Verhaltnisse 
passender Form annehmen und ohue weiteres zur Durch
fiihrung bringen, zumal sie auch unseren vorhin entwickelten 
individual-psychologischen Erwagungen voll uud ganz ent
sprechen. 

Die Notwendigkeit der Konzentration des Unterrichts 
erscheint hinlanglich begriindet; wir wollen uns daher n un 
mit ihrer praktischen Aus gestal tung, also mit der 
Moglichkeit ihrer Durchfiihrung im Sach- und Sprachunter
richt bei geistesschwachen Kindern beschaftigen. Zum Be
weise dieser Moglichkeit lassen wir aus der p r a k t i s c h e n 
Schultatiglreit eine Lehrplanprobe folgen, wie wir sie fiir 
clen Monat Dezember 1903 aus dem Lehrplan der VI. Klasse 
ùes T r ù per' schen Erzi.ehungsheims zu Sophienhtihe bei 
Jena entnehmen. Der gesamte Stoff lasst Konzentration 
crlrennen; wir beziehen uns a ber nur auf di e Disziplinen, 
welche fiir unseren Sprachunterricht in Betracht lrommen. 
Im Sachunterricht ist behandelt worden: Winter, Weih
nachtsbaum; im S p r a c h un t e rri c h t (Gesinnungsunter
richt): Die Weihnachtsgeschichte; im Schreib en und 
L es e n : l, b, h, f, lo be, la be, bo te, baum etc.; im D a r
s t e 11 un g su n t erri c h t e : Zeichnen eines Schlittens, Baueu 
eines Schlittens, eiues Stalles; im Si n g e n: Alle J ahre 
wieder kommt das Christuskincl. Ansserdem wurden Be
w e g n n g spie l e gepflegt, w el che auf den Winter Bezug 
nahmen; auch Beschaftigungen, wie Schlitten fahren, 
Schneemanner bauen etc. fanden Beriicksicht.igui-lg. Diese 
Zusammenstellung lasst deutlich erkennen, dass das Prinzip 
der Konzentration sehr wohl durchzufiihren ist. vVir finden 
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hierbei, dass der Sachunterricht don K o uz e ntra t i on~:; _ 

p un k t abgibt, um welcheu sich die anc1eren 'l'eildiszipl.iuetl 
~ach clenBeziehungen , Gott , Men sch , Nat ur" gruppiet etl. 
Ahnliche Proben konnten noch in grosserer Anzahl erbrach. t 
wen1en . Die Vorfi.thrung der Stoffe in einer solchon G 0 _ 

schlossenheit uncl einheitlichen Verlmi.lp fung erscheint l.J e. 
sonclers geeignet, clie Erziehung uncl Charalderent wicklunn
unserer Sc~iiler gùnstig zu_ beeinfl.ussen, wahre~cl Isolierun~ 
uncl Zersphtterung sehr lewht Hemung der Getstesen twi<.;Jt_ 
lung und Schwachung cles Charakters zur Folge haben konu611 

Dass man in der Volksschule nun redlich bemùht ist. 
cliesen Ideen Eingang zu verschaffen, beweisen die viele1~ 
neuen im Sinne der Konzentration verfass ten Lesebi.i.cher 
fi.lr clie Unterstufe. Von den Neuerscheinungen dieses G0 _ 

biets seien hier nur zwei bezeichnet , welche auch mit Vot. 
teil von uns benutzt werclen konnen: 

1. Gob e lbe c ker, Das Kind in I-Iaus, Schule n11a 
W elt. Ein Lehr- un d Lesebuch im Sinne der Konz611_ 

trationsidee fi.lr das Gesamtgebiet cles ersten Schulunterrichts 
2. H enck und Traudt, Frohliches Lernen. Die erste~ 

vVege, durch die deutsche Kunst in Verbindung mit der 
hoimatlichen N atur di e J ugend harmonisch zu bilden. 

Grosse Beachtung von unserer Seite verdienen auch 
die ReformvorschHtge fdr das erste Schuljahr von R ektor 
Z i m m erm a n n in Frankfurt a. Mai n . Er verlangt zunachst 
einen breit angelegten Anschauung s unt e rri c ht (Sach
unterricht) an den Dingen selbst uncl einen B e o ba c h_ 
tu n gsunt erri c h t im Freien. Daran sollen sich im Schul
saal Bes pr e e h ung e n (Sprachunterricht) anschliessen, die, 
phonetisch angelegt, allmahlich zur Bilclung der Vokalo, 
tlpater zur Gewinnung der Konsonan ten fùhren wollen . Auch 
fl oissiges Singen soll Pfl ege finden , so class die Schùlor balù 
die Elemente ihrer lVIuttersprache in voller Klarheit orfassen 
lernen . Daneben wircl alles, was im Sach- uncl Sprach
unterricht besprochen ist , gezeichnet, ganz gleich, ob schon 
ocler nicht. Erst nach einem halben Jahre tritt planmassiges 
L esen un d Schreiben auf ; dies es kann a ber auch vom er.' ton 
Schuljahre ganzlich ausgeschloss n bl eiben. .Ahnlich Ziele 
verfol gen auch ùie , Bl a tt e r fùr d e ut sc h o Erzi ehnn g " 
clie eine Neuorclnung cles Unterrichts- unc.1 Erziehungswesens 
nach den F orclerungen der Natur erstreben. 
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In uuserm Sach- unù Sprachunterricht besitzen wir 
oine Disziplin , dio eigentlich alles das in Anfangen zu
sammonf:v.;st, was in don spatcren .T ahren in erweiterten 
Krci~on L1ie anderen Fachor l>ieLen wollen. Der h e i m a t
ku nùli c h e Unterricht ist ja ùie unmittelbare F ort:>etzung 
ùos Sach- unc1 Sprachunterrichts, aber auch die anùeren 
Unterrichtsgegenst~i.nde haben mehr oder weniger ihre An
fitngo in ihm. Der Sachunterricht bildet gleichsam di e 
Q n e 11 e einer reichverzweigten Wasserleitung, aus welcher 
J on anderen Schuldisziplinen, almlich wie das Wasser den 
oinzelnen Au:>flussrohren, c1ie Nahrung zufliessen mus ·. 

Wir haben erkannt, ùass die realeu Anschauungen ùen 
konkreton Mittelpunkt alles g istigen Geschehens bilc1en; 
alle anderen Anschauungeu wachsen aus diesem Zentral
punkt heraus und gliedern sich ihm an . Selbst die e t h i
H c h e n Anschauungen entwickeln sich aus dem Realen unù 
stellen sich im R ealen dar. Ihr Ursprung ist im Realen 
oder im Einheitsverbande des Realen zu suchen. Los
getrennt vom i:i.brigen Seelenleben erweisen sich die ethi
schen VorsteUungen m'acht- und wirkungslos, denn es fehlt 
ihnen die Verbindung mit dem Leben. Daher erscheint es 
geboten, den Religionsunt erri c h t aus seiner Sonùer
stellung in den Gedankenzusammenhang des reali .. ti chen 
J-'obens einzuordnen, um seine Wirkungsfahigkeit zu erhohen. 
Damit diirfte auch die Hingehorigkeit des Religionsuntt~r

richts in unsere Konzentrationsidee und seine Herleitung 
aus clero Sachunterricht begri.tndèt sein. Bei allen anderen 
Unterrichtsgegenstanden liegen die Verhaltnisse derart, dass 
ein weiterer Nachweis ùberflùssig erscheinen mochte. Sie 
daher aus d m Znsammenhang mit dem Realen zu trennen, 
ware unpsychologisch . Es bleibt deshalb nur naturgem~iss, 

samtliche Disziplinen des Schulunterrichts aus dem einheit-
1 ichen Vors tell ungsge ba ude, aus d(,jm Sach- und Sprach
nnterricht, allmahlich herauswachsen zu lassen und in inniger 
Verbindung miteinander nach den Beziehungen Go t t, 
M e n s c h , N a tu r weiterfithren und pflegen zu wollen. 
nEins muss in das andre greifen; eins durchs andre bliihn 
und reifen !" soll als leitender Grundsatz duréhweg volle 
Beachtung und Geltung finden . 

Aro Schlnsse meiner Ausfùhrungen bin ich mir wohl 
bewusst, dass mit dem Gesflgten noch lauge nicht die Ideen 
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erschopft sind. I ch habe nur die Notwendigkeit eine:s 
auf An schauung und Konzentration basierende 11 
Sach- und Sprachunterrichts fttr die Bildung del' 
Geistesschwachen n achweisen und e inzelne A 11 _ 

regungen dazu geben woll e n. Der stufenmass i ge 
Aufbau d e r Lehrplanst offe nach Massgabe des W erde
gangs des kindlichen Seelenlebens wird mit Beziehung auf 
p sy chia trisch e Erfor sc hun gen unsere nachste Aufgabe 
sein mùssen. 

L e i t s atz e. 

l. Die realen Anschauungen bilden den Ausgang 8 _ 

punkt und die Gr undlage des gesamten Seelenlebeus 
Es wird darum fi.tr die Geistesschwachen, bei welchen di~ 
iunere Vorstellungswelt sehr beschrankt ist, eiu Sprach
un terr i cht a uf sachli ch er Grundl age von grosster Be
deutung sein. 

2. Diese Disziplin soll bei der Bildung der Geistes
schwachen den Zentra lau sgangsp unk t aUer Bildungs
massnahmen und den wichtigsten Unt erri cht sgege u 
stand der unteren Bildungsstufen ausmachen. 

3. Der Sach- und Spr achunterricht schliesst die Ùbungen 
im Anschau e n, Spre c hen, Darstellen, Le sen und 
S c h r e i be n in si eh; dies e Ùbungen sin d vou rei n i n d i 
vid u al -p s y cho l ogischen Erw ag ungen aus in mog
lichst g l ei chma ss ig em Fortschritte zu pflegen. 

4. Der Sach- und Sprachunterricht bei Geistesschwachen 
soll durchweg B e o ba eh tu ngs- und Erfahr un gs
unt e rricht sein und dem Priuzip der Kouzentration 
Reclmuug tragen. 

3. Aus dem Sach- und Sprachunterricht entwickeln sich 
allmahlich clie a n d ere n Disziplinen des Schuluuterrichts, 
die naturgemass aus ihm herau s wa c h sen uud in innig er 
B e zie h u u g zu einauder bleiben mùssen. 
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lJittcJ·a•·ische U mscbau. 
Ùber die Kompensation der Sinne. 

Von Dr . I-I. G- u t z man n. 
(Schluss.) 

E s ,;cheint hier in der Tat, als ob der G-eruchssinn bei 
ùem K inde eine geradezu erstaunliche Ansbildung erfahren 
hatte, als ob er b reits dem Wittern der Hunde ahnlich 
sei. Das ist umso erstaunlicher, als der G-eruchssinn an 
sich ja bsi den Menschen sehr verkiimmert, ja seine Ein
Ùriicke vielen Menschen gar nicht oder nur sehr schwer zum 
Bewusstsein kommen. Fragt man z. B. 5- 6jahrige Kinder 
nach der Tatigkeit der Angen oder der Ohren, so wird ganz 
richtig geantwortet, mit den Augen sehe ich, mit den Ohreu 
hore ich. Frag!; man, wie ioh das sehr haufig probiert habe, 
,was tust Du mit Deiner Nase? " so wird meistens geant
wortet, damit schnaube ich , niese ich und auch damit putze 
i cb. F as t nie denkt das Kind an das Riecheu. Nachst 
den Cetaceen ist ja der Mensch auch dasjenige Saugetier , 
was die geringste G-eruchsansbildung besitzt.*) 

* * * Mit der Erziehung der taubstnmmen Blinden ist das 
l-Ii.ichste geleistet, was an Kompensation verloren gogangener 
Sin ne zu leisten ist. W enn ich n un nocb mi t einigen W orten 
au f die Ausbildung der Sinne beim normalen Menschen ein
gehe, so kann ich mit dem Vorschlage solcher Sinnesiibungen 
n ichts neues sagen, denn sie sind bereits von den beriihmtesten 
Padagogen aller Jahrhunderte, von R ou sse a u,*·x') G-uts
m u t h , ·JO** V i e t h t) un d anderen energisch befiirwortet 

*) Au l' don Geruchs- uncl Geschmackssinn gche ich hicr nicht niihr r 
cin , vcrwcisc [l.ÙCr zur Oricntierung iiber deren Kompensationsvcrhi.iltnissc 
[l.ul' rlcn sehr instruktivc11 Vor trag von Hack : Ri echen und Geruchsorgan, 
cino popu Hirc Vorl csung, gchaltcn zu Freiburg uucl Karlsruhe im Friih
jahr 1885. Wicsbacleu l 885. 

**) S. soinen Erziehungsroman l!:milc, dessen Lektiire auch besonders 
Arzteu uoch clriugend zu emp fohlen ist . 

***) Gymnastik fiir clic J ugcucl . 1793. Vou diesem W erke ist ein 
Ncuclruck in Pichler 's Verlag 1893 erschieneu, in clem die Seiten 207- 238 
von der U b un g d e r Si n n o ha.nclclu. I ch fii h re hier kurz deu lnhalt 
diescs Abschnittes an: I. Ùbcr clic l\'loglichkcit der Sinnesiibuugen ; TI. Ub r 
den Nutzeu clerselben ; III. Auf wclche Art aie goiibt wcrdon miissen. 

-f) Go rh a rd Vi e th, , Von clen Ubungon der Siune" im Versuoh 
eiuer Encyklopadie der L eibesiibungeu. Berlin 1795, TI, pag. 148. Eiuen 



worden, der Turnvater J a h n liess sogar in der Hasenheide 
eìnen hohon 'l'urm {ùr ~eine rrurner bauen, clamit sie sich nach 
der kurperlichen Ubung auch den S.innes l'tbungen hingeben 
]:;:oun ten uncl liess ~ie dort Sehubungen maehen ; solehe 
Sinnesftbung i~t nicht nur vorteilhaft, sie erscheint sogar 
durchaus notwenùig, deuu die Sinne scheinen fast alle im 
Laufe cl es L ebeus, nachclem sie bis zu einer gewissen Zeit in 
gleicher Schitrfe geblieben sincl, abzunehmen. Der Ortssinn, 
der Muskelsinn uncl anclere sind bei Kinùern durchaus feiner 
als bei Erwachsenen. Der einzige Sinn, der in dieser Be
zielmng eine Ausnahmestellung einnimmt, scheint der Ge
schmack zu sein, der ja mit dem Alter erfahrungsgemi:i.ss 
an Verfeineruug ausserordentlich zunimmt und der ubrigens 
auch clurch Uebungen verfeinert werdeu kann .*) 

Da unser gesamtes W ollen un d Handeln, um auf di e 
Einleitung meines Vortrages zuruckzukommen, von clero 
Empfinden, von der Scharfe und Tuchtigkeit unserer Sinnes
organe abhangt, so ist es klar, dass, je grossere und je 
richtiger ausgewahlte Arbeit wir unseren Sinnen von :frflh 
auf zuwenden, mit je grosserer Aufmerksamkeit wir ihre 
Eiudri.icke auffassen, mit je gri.isserer Lebendigkeit wir jedem 
nouen Einclruck nus zuwenden, desto rustiger und lebendiger 
auch unser Korper erhalten werden wircl. Wer so hanclelt, 
bleibt auch im Alter jung unc1 l ebensfroh. 

Abùruck diesc · Au[satllOS fin d et man in G'as o h, D as gcsamto 'l'urnwosou 
B!l. I, S. 363 fl . 

*) Dass auch dio Physiologcn die S inn csii.bung und ihrcn Effekt 
nicht iiberscbcn konntcn , ist selbstverstiincllich. I ch vcrwcis abcr noeh 
ausclJ·iicklich auf Du B o i s -R cymo n d's vor tr cffli eben Vortrag , i J b c r 
cli c i J hu11 .g" (Bcdin 188 1), S. 14 n. S. 24ff. An letztcr Stell e spricht 
er ausfiihl'li chcr i.ibcr Sinn cs iihun gcn, clic cr als einen 'l'c ii der L ibes
Ubungcn angcsehen wisscn will. 

Druck vo n B. An gersrein, Wernigerode a. H. 
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82. Max Joseph, Haarhankheiten. schwiegenheit i m Beruf. (Doppelbeft). 
83. H. Nussbaum, EinOuss geistiger ]<'unk-

tionen auf krankh~lfte Prozesse. 169. K Brandenburg, dieAuswahl d .Kranken 
!-13. Gustav Spiess, Untersucbuug des .fi.ir d . Lungeuheilstiitten u. d. fri.ib-

Mundes u. des Rachens. zeiti<Ye Erkennung d. Lungentube.r-
99. Eug . Schlesinger, Tuberkulose der kul o~e in der iirztlichen Pr1vns. 

Tonsillen bei Kindern. (Doppelh eft). 
105. C. A. Ewald, habituelle Obstirpatiou u. l 170. S. Auerbach . zur Behaudlg. d. fuuction. 

ihre Behandlung. N eu rose n bei M itgliedern vonKranken-
110. Max Joseph, Krankheiteu d. behaarteu kasatln . 

Kopfes. 171. Kurt M end el welchen Schutz biete t 
111. Ad. Gottstein, die erworb . Immunitat unsere Zeit' den Geisteskrauken ? 

b. d. Infectionskrankheit. d. 'Menscheu. (DoppelheEt). . 
121. H. Gutzmann, eli e Sprachphysiologie 173. Ma x Joseph, i.iber N agelkraukhe1ten. 

als Gruudlage d. wissensch. Sprach- (Doppelhaft). 
heilkunde. 174. Grliupner, clie mechanische Pri\fung 

126. Geo. W. Jacoby, die chron. Tabaks- und B eurtei lung der Herzleistung. 
Intoxication, speciell in ii.tiolog. und (Doppelheft). 
neurolog. Ilinsicbt. (Doppelheft.) 175. Albert Rosenberg, welche N afenkrank-

128 . Max Joseph, di e Krankheiten d es be- bei te n kann m an oh ne techuischeUnter-
haarten Kopfes. II. suchungsmethoden erk ennen?(Dpplb ) 
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Beitrage zur Statistik der Sprachsti:irungen. 
Von Dr. med. Felix Schleis sner, Prag. 

(Sehluss.) 

Als Re1mltat dieser Untersuchungen ergiebt sich: 

Bei einem Viertel der mit dem 6. Lebensjahre in die 
Schule eintretenden Kinder ist die Sprachentwickelung noch 
nicht vollendet und die Sprache noch mangelhaft; im all
gemeinen ' sind diese Sprachgebrechen auf unzureichende 
Spracherziehung und -beaufsichtigung zuriickzufiihren; je 
schlechter die materiellen Verhaltnisse der Kinder sind und 
je geringer die Aufmerksamkeit, mit der sie behandelt werden 
konnen, desto grosser ist die Zahl der schlecht sprechenden 

Kinder. 
Das Stottern bessert sich in der Schule nur in sehr 

wenigen Falle n; eher ist anzunehmen, dass m anche Kinder 
erst in""der Schule zu stottern beginnen. 

Vom 10. Lebensjahre an nimmt die Zahl der Sprach
gebrechen nur~unwesentlich ab. 

Bei allen Rprachgebrechen zeigt es sich, dass doppelt 
soviel Knaben betroffen sind als Madchen. 

Erwagen wir, wie grosse Nachteile die Sprachgebrechen 
fiir die Kinder in der Schule und spater im praktischen 
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Leben mit sich fiihren, so miissen wir es als Aufgabe der 
Schule erklaren, auch der Sprachbildung und Sprachbeauf
sichtigung der Kinder ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden. 
Es ware hiezu zunachst ·:wunschenswert, dass allen Lehrern 
schon in den Seminarien und L ehrerbildungsanstalten Kennt
nisse iiber Physiologie und Pathologie der Sprache vermittelt 
wiirden ; anderseits . empfìehlt es sich, fiir grossere Schulen 
oder Schulbezirke unter arztlicher Beihiilfe Sprachheilkurse 
einzurichten, :in denen stotternde und stammelnde Kinder 
rationelle Behandlung fìnden; auch sollten die E ltern durch 
die Lehrer ermahnt werden, der Sprache ihrer Kinder grossere 
Aufmerksamkeit zu schenken, als dies im allgemeinen der 
Fall ;ist. 

tadt .. .... 1)5 
stadt .... . 39 
fstadt . .. . . 22 

inaeite ... . . . 31 
o1inental . . . . 39 
'nbcrge ..... 34 
chow 49 o •••• • .... - ·.· 44 cow, .. ... ... 

16 e n . . ... 
scbowitz o o • • 8 
1eachowitz . . 22 
ngel. Schule . . 1fi 
Johannes d. T. 20 
isten • • • o • • 25 
!. Friiulein ... -
mh. Schwestern -
eum .... .. . -

Alta 
N eu 
.JoRe 
Kl e 
Kar 
W e1 
Smi 
Zizl 
Lieb 
Wr 
Ho l 
Eva 
St. 
Piar 
Eng 
Bar 
Lyc 
Pen s. Bohlau . . . . 1-

Volksschulen. 

Zahl der Schu l er. 

Kna.ben. 

66 79 94 68 362 
61 fi8 85 59 30~ 

28 26 38 29 1 4~ 

~o o9 3!1 33 158 
28 49 48 44 20f'l 
4R 38 66 l'i6 242 
43 !)8 51 79 1) 275 
40 30 4H 45 202 
21 21 29 15 102 
14 13 7 - 42 
15 19 21 21 98 
18 25 2n - 84 
20 30 44 17 13 1 
42 36 48 38 189 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- l - - l - -

K . + M. oas 1ooo 1100 1so1 1s79 69oa 

l) V.+ VI. Klasse. 

Tabelle l. 

Miidch eu. 

52 52 59 100 90 3fi3 
54 43 76 92 97 362 
22 26 29 50 46 173 
13 21 28 32 27 121 
49 38 38 57 70 252 
57 62 70 62 63 314 
63 68 75 10 1 116 423 
69 48 1)8 57 1061) 348 
l n I l lfi 22 14 77 
7 20 20 13 - 60 

21 18 2::1 17 23 102 
9 17 16 14 26 92 

- - - - - -
- - - - - -
12 23 17 30 58 140 
66 6h 66 50 lO P) 349 
18 21 26 31 38 134 
12 111 8 341 - 65 
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Volksschulen. Tabelle 2. 
Zahl der Sprachetoruugen. 

Knaben. Madcheu. 

l I l niinlrvl v l T l I l nlrniivl v l T 

Altetadt . .. . . .. 21 13 12 11 8 65 lO lO 7 11 7 45 
Neustadt . ... 12 6 6 8 5 37 13 4 6 2 4 29 
,J osefetadt . . . . . lO 7 2 5 4 28 6 7 4 l 5 23 
Kl einseite . . .. . 8 2 2 l 2 15 3 3 2 3 2 13 
Karolinental . .. 4 4 7 4 l 20 8 2 2 2 2 16 
Weinberge . . ... 12 lO 6 7 2 37 t1 7 8 2 3 31 
Smichow ... . . . 12 6 2 5 21) 27 lO 4 4 4 l 23 
Zizkow .... . . lO 6 4 6 3 29 6 5 4 2 41) 21 
Lieben ... . . . 5 2 4 l 3 15 3 2 5 - l 11 
W rschowit:r: . . . . . 3 2 2 l - 8 2 2 - - - 4 
Holl eschowitz 4 3 l 2 2 12 2 2 - - - 4 
Evangel. Scbule .. 3 2 3 5 - 13 2 3 l l l 9 
St. Johannes d. T . 5 3 3 2 l 14 - - - - - -
Piaristen ... ... 6 9 5 4 2 26 -- - - - - -
Engl. Friiulein . .. -- - - - - - 2 - 2 - l 5 
Barmh. Schwestern - - - - - - 2 2 l l - 6 
Lyceurn . . .. ' . . - - - - - - 5 l - - - 6 
Pens. Bohlau ... - - - l - - l - l l - l - 3 

11151 751 o!il62 135 1 346 18615514613 t l3 t 1249 

K. + M . 201130 105 93 66 595 
l) V. +VI. Klasse. 

Volksschulen. Tabelle 3. 
Z a h l d e r S p r a c h g e b r e c h e n 1 n %. 

K n a b e n. M a n c h e n . 

Altstaclt .. . 38'1 19'7 15'2 11"6 11•7 17 4 19'2 19'2 11'8 11·0 7•7 12"7 
Ncustadt . 30'7 9'8 10'3 !N 8'4 12'2 24'0 9'3 7'8 2 l 4'1 8· o 
J osefsstadt . .. 45'4 25"0 7'7 13'1 13 '7 19'5 27'2 26'9 13'8 2'0 10 8 13 3 
Kl in soite 25'8 10'0 5'1 2'8 6'0 9'6 ~3'0 14 3 7'1 9'4 7•4 10'7 
Karolineutal . 10'2 14'3 14'3 8'3 23 9'6 16'3 5"2 5"2 3•5 2•8 63 
Weiuberge . . 35'2 20'8 15"7 10"6 3"5 15'7 19'3 11 •3 L 1·4 3•2 45 98 
Smicbow. . 24'4 13'9 3"7 9'8 2'61) 9'8 15"8 5'8 5'3 3'6 o·9 5'4 
Zir.kow . ' . . . 22'7 tn·o 13 '3 13'9 6'6 14 3 8•7 IO 4, 5'8 3'5 3•71) 6'0 
Li e ben 31'2 9"5 19'0 3'4 20'0 14"7 20•0 18• 1 33 3 - 7"1 14•3 
Wrschowitz . . 37'5 14'3 15 '3 14'3 - 19'0 28'5 10'0 - - - 66 
Holleschowitz 18'1 20'0 5'2 9'5 9'5 12'2 9•5 Il ·I - - - 3'9 
Evangel. Schule 20'0 ll'l 12'0 19'2 - 15'4 10"5 17'6 6'2 14·3 3•8 98 
St. Joh. d. T . . 25'0 15'0 to·o 4·n 5"8 10'6 - - - - - -
Piaristen ... . 24'0 21 '4 13 9 8'3 5'2 13 7 - - - - - - -
Engl. Franlein. - - - - - - 16 6 - 11 '7 - 1"7 3'6 
Barmh. Schw .. - - - - -- - 3·o 3·0 1'5 2•0 _ l) 1'7 
Lyceum .. - - - - - - '!.7"7 4 '7 - - - 4'4 
Pene. Bohlau . 1- - 1 - -l - - 1 8'3 9·11 - 2'HI - 4'3 

T.l:d7"4116·tlu·31 9·71 6'9 113 '6115·6110·11 7·21 4·ol 3·5 l 7·4 

K. +M. 20'713·8 9·1 6·6 4·7 10·1 
l) V.+ VI. Klasse. 
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Volksschulen. Tabelle _4. 

Zabi d e r Spracbgebrechen*) naoh Art e n geordnot. 

Kn a h e n. llfiiùcben . 

rn Stotte 
Stamm 
Lispe 
Zische 
Niisel 

e In 
In . 
In . 

n 

7 2 
35 10 
56 46 

Et 4 
12 18 

5 8 4 26 
4 l - 50 

23 24 21 170 
9 13 5 86 

18 16 5 64 

Sprnchgebrechen . lu oj7f> /59 /61! j an l i:l46 

K. + M. 

Stottern . . . . . . 8 4 7 
S tamme!n. 65 13 6 
Lispe1n . . . . . . 99 72 44 
Zisch ein . . . .. 8 17 18 
N iiseln ... . . 21 24 30 

l 2 2 4 4 13 
30 3 2 - l 36 
43 26 21 8 14 112 

3 13 9 6 f) 136 
9 Il 12 13 7 52 

12 8 39 
l l 86 

32 35 282 
Hl l O 71! 
29 12 116 

Spracbgebrechen . l 201 l 130 1 105 l 9i:l l 66 l 595 

Altstndt . 
Karolinentnl 
Wei nberge . 
Smicbow . 
Evnngel Schuie 
Engl. Friiulein 

BOrgerschulen. Tabelle 5. 

Z ah l de r S ohiil e r. 

Knaben. 1\fii d c h e n. 

140 78 64 282 200 114 56 370 
- - - - 1)5 35 35 125 
- - - - 65 ii8 48 171 
- - - - 57 83 20 IlO 
- - - - 21 40 - 61 
- - - - 37 40 53 IRQ 

140 l 78 l 64 l 281! l 485 l 320 11!12 l 967 

K. +M. 575 398 276 1249 

*) In dieser T abelle wird Lispeln (Sigm. ant. uncl lat.), die beide 
eigentlioh zur Grupp e Stammeln geboren, gesondert geflibrt , um zu zeigen, 
wie sebr gerade diese beiden Gebrecbeu verbreitet siud. 
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BUrgerschulen. Tabelle 6. 
Z a h l d e r S p r a. c hg e br e c h e n. 

Knaben. M ad c h e n. 

l I In lin i TI I lnlnr l T 
Altetndt . 13 3 3 19 5 7 a 15 
Karolinental - - - - 2 - 2 4 
Weinberge - -- -- -- 2 - l 3 
Smichow - - - - l - l 2 
Evnnge!. Schule - - - - l 2 - a 
Engl. Friiul ein - - - - - - - -

1 1a 3 a 19 l H l 9 1 1 1 21 

K. +M. 24 12 lO 46 

BUrgerschulen. Tabelle 7. 
Z a h l d e r S p r a c h g e h r e c h e n 1 n Ofo. 

Altstadt 
K arolinental . 
Weinberge. 
Smichow. 
E 
E 

v an gel. Schule 
ngl. Friiulein 

K n a b e n. M ii d c h e n. 

l r l II l nr l T l I/ II l In l T 

9•3 a·s 4'6 6•7 2'5 6•1 5'3 4•0 
- - - - 3•6 - 5"4 3'2 
- - - - 3 l - 2 l 2'3 
- - - - 1•7 - 5·0 1•8 
- - - - 4'8 5·0 - 4•9 
- - - - - - - -

1 9 3 1 3·s 1 4·6 1 6·7 1 2·5 1 2.a 1 3·a 1 2·1 

K. +M. 4·1 3 o a·6 3 6 

Mlttelschulen. Tabelle 8. 
Za.hl der Schiiler. 

l I l II l III l IV l V l Vl lVII l ~ l S. 

ci .A ltetadt 24 41 22 19 18 14 13 9 160 
.~ Neustndt I 25 24 24 22 14 20 12 19 160 ., 
"' Neuetndt II 28 25 27 29 22 20 19 14 184 ,::: 
8 Kleineeite . 17 17 27 18 14 24 15 20 152 
1>-. W einberge 40 27 a2 30 13 8 18 20 188 e 

Smichow 27 a t 24 18 19 IO 8 1a 150 

..ci I 78 92 78 71 57 31 

"ffi <> 
V? II 60 5~ 44 as 40 36 26 - 296 

'" III 52 58 45 a5 a2 al 22 - 275 
Q) 

~ Karolinental . 66 fi8 fi8 61 40 a !l 23 - 348 

G. + R. I4t7l4o5laatla4ti2691226119Sj9512a62 
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Mlttelschulen. Tabelle 9. 

Z a hl der Spracbgebrechen. 

ci Altstadt . .. 2 2 5 l - - - - lO 6'11 
·~ Neustadt I . - l - l - - - - 2 1•2 
"' Neustadt II l l l l - 2 - l 7 3·8 ~ 

s Kleinseite . . l - - l - 9 - l 5 33 
l» 

Weinberge . . 2 l l l 5 26 ò - - - -
Smichow ... - l 2 - - 1 - - 4 2'6 

...c:i I . 5 5 l l l l 2 - 161 3•6 o 
"? II. 4 2 2 - l l l - 11 3'7 
.... III. 2 2 l - - 2 - - 7 2·5 

Q) 

p:< Karoli nent.nJ . 2 2 - - 2 l - - 7 2• 

l G. + R. 117 Jls 113 l 6 l 4 l lO l 4 l 2 l 741 3·1 
Spracbgebr. in % 4·L 4' 1 3·6 1·7 1·5 4·4 2·5 2·1 3·1 

' 

H ~-~ 
Tabelle f-~- lO. 

:u \' 
' ~ 
H 

Zabl der Sprachgebrecben 
- __, __ 

fiir alle Schulen ~1. •. f-
lll o;o. ·p~ \ 

\ ' :\ !L 
T\ J. -

:J '\ 
\ \ ' - - - - • Knaben. 

~-i. \ .... .... .......... Miidchen. 
~\ \ \ Schi.iler. 'l\ \ 

.'((! \ ' , ·. 
'• '\. ' l ' \ -': ' .. 

$ ·. " \ 
-.·..,.. .. ' 

.... _.. ·- / ..... 
...... ~ ... -· ... , f ...,..;.: 

t--~- l ' 
l 

-"' J r 1 ·l F' '1 lf'[ - 11.) 
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Volksschulen. l Biirger- ~ Mittelschulen. 
schulen. 

I n III IV v j 1 2 a j I II III IV VVIVIIVIII 

Knnhen. ~~ 27 · 4- l 6'1 11 ·a 9·7 6·9 19.3 3'8 4'6 14·1 4'1 3'6 1'7 1'5 4'4 2·5 2·1 

Mii.dchen 1 15'6 10'1 7·2 4'0 3·5 j2·5 2·3 3·3 1 

Schiiler .1 20·7 13.8 9'1 6'6 4'7 14'13'0 3'6 1 

#/_ .. ~, Tabelle 11. 
SI~ l , 

i 

l' 

~ 

lr--

1\ Zahl der Spracbgebrechen an 
... den Volksschulen l 

r nach Kategorien geordnet. 

l 1\ l 
~-c .c \ ' ![Stottern in 0/oo; 
\'$ ,. \ ·, 
'c- l \ \ Stammeln u. Nii.seln 
l "-i 

l ' 
. \ 

in%.] ., l \ \ \ .'. 
. ~ i \ .... ·. \ 

l if l ·. 1\ \_ 
~' : \ '. 

.::.• 1\. \ , / 1'- . \ 
. \l ( / . " \\ ...... 
l" t~-.\. ~~ ,# •• 1\.. r- ... - .m 

4 

,..~ f/ j ........ 
.1 " 

7 ' . - / """ -~-; ~ \ - ~ ~ ... .. · ,~: :fAI/O' A . . l .. 
·.J1 o-n: JC.TJ' ~ l 'T<Ll m.-Il"~ 7 (l..F~ ~ · l'' 

Stottern. l Stamme !n. l Nii.se ln. 

11. 1 9. 1 3. 1 4. 1 5. 1. 1 2. 1 3. 1 4. 1 5. 1. 1 2. 1 s. 1 4. 1 5. 

K. ll 91 0·41 0·911·41 0'7 122 91 12·916·915·915·1 12·812'813.412·511·0 
M. o 2 o 3 o· a o·5 o·4 13·8 7·7 li o 1'8 2·2 1·6 2.0 t ·9 1·7 0·8 

s. 1 o·81 o·41 o·61 o·8J o·b 117·7Jio· lJ5·9J3·71 3·3 12·tJ2·412·612·11 o· 9 
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Die Ubung der Slnne. 
Vortrag, gehalten auf der XI. Konferenz fiir das Idioten

und Hilfsschulwesen am 7. September 1904 m Stettin. 

Von Dr. Hermann Gutzmann. 

Meine Herren! Wenn i eh vor Ihnen, der liebenswiir
digen Aufforderung des Herrn Erziehungsinspektors Piper 
entsprechend, von der Ùbung der Sinne reden will, so wird 
es auch ohne meine besondere Versicherung fiir jeden von 
Ihnen klar sein, dass es im Rahmen eines kurzen einstiin
digen Vortrags unmoglich ist, das gesamte Thema erschopfend 
darzulegen. Von wie grosser Wichtigkeit gerade fi.ir Ihre 
erzieherische Arbeit die Ùbung der Sinne ist, branche ich 
Ihnen ebenfalls nicht erst zu sagen. W enn schon bei dem 
norma] beanl~gten Menschen die Sinnesiibung die Pforten 
der Erkenntnis Mfnet und von Kindheit an tagtaglich immer 
mehr erweitert, so ist bei den geistig niedriger Stehenden 
diese ~innespfortenoffnung haufig nur durch emsige Arbeit 
zu erzielen. Wie sehr die Sinnesiibung aber auch bei der 
gesamten Erziehung unserer Jugend bedeutungsvoll ist, das 
lehrt am besten ein Ri.ickblick auf die Arbeiten derjenigen 
Manner, die ihre Aufmerksamkeit in friiheren Zeiten auf 
diesen Gegenstand gelenkt haben und derer zu gedenken 
nicht nur eine P.flicht der Dankbarkeit ist. Denn gerade 
auch beute noch lernen wir aus ihren W erken, empfangen 
von ihnen auch jetzt noch eine Fulle von Anregungen. 

Gestatten Sie mir daher, dass ich zunachst in einem 
historischen Ri.ickblick auf die Arbeiten derjenigen Pada
dagogen und Arzte naher eingehe, die sich in friiherer Zeit 
mit der Ùbung der Sinne als einer medizinisch- padagogi
scbeu Aufgabe beschaftigt haben, dass ich sodann im zweiten 
Teile meiner Arbeit auf die psycho-physischen Grundlagen 
der Sinnesi.'tbun g und die moderne experimentelle psycho
logische Betrachtung derselben eingehe und dass ich schliess
lieh in dem drit.ten Teile meines Vortrages ganz kurz das 
eigentiimliche Verhaltnis bespreche, in dem einzelne Sinne 
zueinander stehen, ein Verhaltnis, das bei pathologischen 
Zustanden die einzige Grundlage einer zweckentsprechenden 
Therapie geworden ist. 
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I. 
Als wichtiger erziehlicher Faktor wurde die Sinnes

ubung bereits von C o m e p i u s erkannt. In seiner Didac
tica magna vom Jahre 1632 hebt er unter den Grund
satzen der L eichtigkeit des L ehrens und Lernens aus
drticklich hervor, dass Fehler und Irrungen unter anderem 
auch besonders dadurch beseitigt werden, wenn bei dem 
Knaben zuerst die Sinne gertbt werden, hierauf das Ge
dachtnis, dann das Begreifen und endlich das Urteilen. 
,,Su folgt dieses namlich stufenweise aufeinander, weil alles 
Wissen mit der Anschauung beginnt und dann mittelst der 
Einbildungskraft ins Gedachtnis tibergeht. Durch Auf
zahlung (Induktion) d es Einzelnen bildet si eh alsdann V er
standnis des Allgemeinen, und endlich tritt das Urteil i.iber 
Gegenstande hervor, die hinreichend begriffen worden sind, 
um die Erkenntnis sicher zu machen." Ferner sagt er: 
,Was die Schuler lernen sollen, ist ihnen so klar vorzu
legen und auseinanderzusetzen, dass sie es vor sich haben 
wie ihre fi.lnf Finger, und damit dies alles leichter behalten 
werde, mtissen die Sinne soweit als moglich herangezogen 
werden. Es muss z. B. das Gehbr mit dem Gesichte, die 
Sprache mit der Hand bestandig verbunden werden. Es 
soll also den Schi.ilern nicht bloss erzahlt werden, was sie 
wissen sollen, damit es bei den Ohren ein- und ausgehe, 
sondern es muss ihnen auch bildlich vorgezeigt werden, 
dass es sich mit Hilfe der Augen, der Einbildungskraft ein· 
prage. u Zu diesem Zwecke schlagt er vor, dass alles, was 
in der Klasse abgehandelt zu werden pfl.egt, an den Wanden 
des Lehrzimmers bildlich dargestellt werJe, gleich, ob dies 
nun L ehrsatze oder Regeln oder Bilder und Emblema zu 
dem Unterrichtszweige sind, der gerade betrieben wird. 

Weit ausfrthrlicher als Comenius geht R o u s s e_a.u. in 
dem erstem Teile seines beruhmten Erziehungsromans ,Emile' 
auf die Sinnestibungen ein. Um die Bedeutung dieser 
Ùbungen gleich nach der Geburt des Kindes fiir die ge
samte Entwickelung des Menschen recht klar vor Augen 
zu stellen, macht er folgende Fiktion: ,Nehmen wir einmal 
an, dass ein Kind bei seiner Geburt die Gr5sse und Kraft 
eines erwachsenen Menschen besil.sse, dass es sozusagen vollig 
ausgerustet aus dem Schosse seiner Mutter wie Pallas a~s 
dem Haupte des Jupiter hervorginge. Nun ein solches 

• 
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Mannkind wurde ein Bild vollkommener Geistesschwache, 
ein Automat, eine unbewegliche und fast unempfindliche 
Natur sein. Es witrde nicht sehen, nicht horen, niemanden 
erkennen, ja es wurde nicht einmal die Fahigkeit besitzen, 
die Augen dahin zu richten, wohin es blicken solite; es 
'viirde nicht allein keinen Gegenstand aus si.ch gewahren, 
sondern nicht einmal imstande sein, ihn auf das Sinnes
organ wirken zu lassen, welches die Wahrnehmung allein zu 
ubermitteln vermag. DieFarben wiirden sich in seinenAugen, 
die Tone in sei.nen Ohren nicht unterscheiden lassen, die 
Beriihrung fremder Korper wiirde es nicht empfìnden, es 
wurde nicht ein Bewusstsein dafur haben, dass es selbst 
einen Korper besitzt. Das 'I.'astgefiihl seiner Hande wiirde 
sich allein in seinem Gehirn wahrnehmen la~sen. Alle seine 
Empfìndungen wiirden sich zu einem einzigen Punkte ver
einigen; es wurde sich seine Existenz nur in einer ganz 
allgemeinen Empfindungsfahigkeit aussern; es wiircle eine 
einzige Vorstellung, die cles eigenen Ich, besitzen, auf welche 
es alle Empfìnclungen bezoge, uncl diese Vorstellung ocler 
vielmehr dieses clunkle Gefiihl wiircle es einzig und allein 
von einem gewohnlichen Kinde unterscheiclen. . . . . Ein 
solcher korperlich ganz ausgebilcleter Mensch wi.lrde sich 
trotzdem nicht einmal auf seinen Fiissen aufzurichten ver
mogen. Lange Zeit wiirde er gebrauchen, ehe er nur lernte, 
sich im Gleichgewicht zu erhalten. Villeicht wurde er nicht 
einmal den Versuch machen, und man konnte das Schau
spiel geniessen, cliesen grossen, starken und vierschrotigen 
Korper wie einen Stein auf seinem Platze liegen bleiben 
oder gleich einem grossen Hunde kriechen und rutschen zu 
sehen." R o u s se a u be ton t dami t ausdrucklich, dass die 
Erziehung es mschen mit dem Augenblicke seiner Ge
burt beginnt. Bevor er noch sprechen kann, bevor sein 
Verstandnis geweckt ist, unterrichtet sich das Kincl bereits 
durch clie Erfahrung. Natiirlich ist wahrend dieser Lebens
stufe, wo Geclii.chtnis uncl Einbilclungskraft noch fast 
v6llig ruhen, das Kincl nur auf clas aufmerksam, 
was unmittelbar auf seine Sinne wirkt. Da 
diese Sinneseindriicke clas erste Material seiner Kenntnisse 
ausmachen, so miisse man sich es angelegen sein lassen, 
ihm dieselben in einer zweckentsprechenden Reihenfolge zu 
iibergeben. Da das Kind o.ber nur auf seine Sinneseindriicke 
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aufmerksam ist, so soll man fi.tr den Anfang ihm den Zu
sammenhang derselben mit den GegensUi.nden, welche sie 
hervorrufen, recht anschaulich nachweisen. ,Es will alles 
beri.i.hren , alles betasten; wider. etzt eu eh dieser U nruhe 
n1cht; e~ verdankt ihr hochst notwendige Kenntnisse. Auf 
diese W eise lernt es die W arme unù Kalte, die Harte un d 
Weichheit, die Schwere und Leichtigkeit der Korper kennen, 
lernt sich iiber ihre Grosse, ihre Gestalt und ihre wahr
nehmbaren Eigenschaften ein Urteil bilden, indem es die
selben anschaut, betastet, behorcht, vor allen Diugen aber 
die Wahrnehmungen seines Gesichtssinnes mit denen seines 
Tastsinnes vergleicht und sich gewohnt, mit dem Auge schon 
im V oraus die Bildungen abzuschatzen, welche sie auf seine 
Finger ausiiben mi.i.ssten. u 

R o u s se a u geht n un auf di e Pfiege der einzelnen 
Sinne ein, ìndem er mit aller Scharfe hervorhebt, dass ge
rade sie die ersten V ermèigen sin d, die sich in uns bilden 
und vervollkommen. GeraLle deshalb sollte man sie auch 
zuerst pfiegen. L eider aber seien gerade sie die einzigen, 
die man vergasse oder wenigstens am mei sten vernach
lassige. ,Die Sinne iiben, heisst nicht nur von denselben 
Gebrauch machen, sondern auch durch sie richtig urteilen 
lernen. E s heisst gl eichsam wahrnehmen lernen, denn wir 
verstehen nur so zu fi.i.hlen, zu sehen, zu horen, wie wir es 
gelernt ha ben. u Derjenige Si nn, der der konstantesten 
lrbung, weil fast ununterbrochener Tatigkeit ausgesetzt 
wird, ist das Gefi.i.hl. ,Es ist iiber die ganze Oberfiache 
unseres Kèirpers verbreitet, um uns gleichsam wie ein be
standiger W achtposten von allem, was ihn verletzen kèinnte, 
in Kenntnis zu setzen. Zugleich ist es der Sinn, durch 
dessen bestandige Tatigkeit wir uns wohl oder i.i.bel die 
erste Erfahrung erwerben und dem wir folglich weniger 
eine besondere Pfiege zu schenken brauchen. u Gleichwohl 
schlagt er vor, da.ss man die Kinder iibe, auch im Dunkeln 
zu gehen, und sein Hinweis auf die Erkenntnis der Ort
lichkeit in der Finsternis ist bereits sehr interessant und 
nimmt vieles vorweg, was spater, wie mir scheint, neu ent
deckt worden ist. So weist er darauf hin, dass, wenn man 
mitten in der Nacht in einem Gebaude eingeschlossen ist, 
man durch den Wiederhall des Handeklatschens abnehmen 
kann, ob der Raum gross oder klein sei, ob man sich in 
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der Mitte oder in der Ecke be:finde. nEinen halben Fuss 
von einer Wand entfernt, erregt die diinnere aber deshalb 
auch starker zuriickgeworfene Luftsaule vor euch eine 
andere Emp:findung im Gesicht. Bleibet auf der Stelle 
stehen und dreht euch allmahlich nach allen Seiten um. 
Eine offene Ti.ir verrat sich durch einen leisen Luftzug. 
Fahrt ihr auf einem Schiffe, so konnt ihr aus der Art und 
Wei!:le, wie die Luft euer Gesicht bcrùhrt, nicht all ein er
kennen, nach welcher Richtung es sich bewegL, sondern ob 
euch J ie Stromnng cles Flusses langsam oder sclmell fort
reisst. Diese und tauseud ahuliche Beobachtungen kaun 
man mit Erfolg nur cles NachLs anstellen. 'l'rotz aUer Auf
merln;amkeit, wel che wir uns am hellen Tage darauf zu 
verwenden bemilhen, werden sie uns doch ontgehen, 
ùa wir ùurch das Auge ebensowohl zerstreut als unterstutzt 
werden." Irnmerhin blei ben , obgleich das Gefiihl iu un
ausgesetzter Ùbung gehalLen wirù, seine Urteile stets un
vollkommen und oberflacltlicher als die irgend eines anderen 
Sinnes, weil wir eben gewohnt sind, bei seiner Anwendung 
bestandig auch das Gesicht zu Hilfe zu nehmen. Da das 
Auge aber den Gegeustand stets eher als die I-Iand er
r eiche, so urteile der V erstaud fast stets, ohne die V er
mittelung cles Tastsinnes abzuwarten. Dafur seien aber 
gerade die Urteile cles letzteren aus dem Grunde die 
sichersten, weil sie die beschranldesten seien. Sie er
strecken sich namlich nur soweit, als unsere Hande reichen 
konnen und berichtigen die voreiligen Schlusse der anderen 
Sinne, die nur aus der Ferne ihren Massstab an Gegen
stande legen, die sie kaum gewahren, wahrend der Tast
sinn alles, was er W<:l.hrnimmt, auch richtig wahrnimmt. 
Ein geubtes Gefuhl erganzt al s o den Gesichts
sinn. Rousseau weist aber auch darauf hin, dass ein ge
ubtes Gefuhl auch das Gehor erganzen kann, da ja die 
Tone iu den klingenùen Korpern Schwingungen hervor
bringen, di e si eh durch das Gefuhl wahrnehmeu lassen. 
Wie lebhaft seine Phantasie bei der Bearbeitung ùieses 
Gegenstandes in Tatigkeit geriet, zeigt sich besonders an 
dieser Stelle. Er sagt: n L egt man die Han d auf ein 
Violoncello, so kann man ohne Beihilfe cles Auges und 
Ohres nur an der Art und Weise, wie das Holz vibriert, 
unterscheiden, ob der Ton , den es hervorbringt, tief oder 
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hoch ist, ob er von der Quinte oder von der Basssaite her
riihrt. Man moge den Sinn nur auf diese Unterschiede 
einùben, und unser Emp:findungsvermogen wird, wie ich 
nicht zweifle, mit der Zeit soweit ausgebildet werden 
konnen, dass wir vermittelst der Finger ganze Lieder ver
nehmen. Bewahrheitet sich diese Annahme, so ist auch 
klar, dass man sich Tauben leicht durch Musik verstandlich 
machen konnte; denn da die Tone und das Tempo nicht 
weniger regelmiissiger Zusammenstellungen fahig sind als 
die Aussprache und die Stimme, so konnen dieselben eben
so als Elernente der Sprache gebraucht werden . u Bei der 
Ùbung des Gesichtssinnes hebt Rous sea u besonders 
hervor, dass rnan das Kind moglichst bald dazu bringen 
soll, Hohen und Tiefen, Langen und Entfernungen richtig 
zu beurteilen. Das Gesicht hat zur Beurteilung der Grosse 
der Gegenstande und ihrer Entfernung nur ein Mass, nam
lich den Gesichtswinkel. E s lasst sich aber nicht ohne 
weiteres erkennen, ob der Winkel, unter dem ich einen 
Gegenstand kleiner als den anùeren erblicke, seine Ent
Rtehung der grosseren Kleinheit oder der grosseren Ent
fernung desselben zu verdanken hat. Es muss deshalb 
durch Vergleiche die Beurteilung geftbt werden. Bei 
Kindern gibt es viele Mittel, um ihnen fur das Messen und 
di e Distanzschiitzung Interessa einzufl.ossen: n Hier steht 
em sehr hoher Kirschbaum. Wie sollen wir es anstel.len, 
um Kirschen abzup:fl.ùcken? Solite wohl jene Leiter an 
der Scheune gross genug sein? Da ist ein sehr breiter 
Bach. Wie werden wir hinùberkommen? Solite vielleicht 
eines der Bretter auf dem H ofe von einem Ufer bis zum 
andern reichen? usw. u Da das Gesicht uuter allen Sinnen 
derjenige ist, von dem man das Urteil des Verstandes am 
wenigsten trennen kann, so gehort sehr viel Zeit dazu, urn 
richtig sehen zu lernen. Wir rniissen deshalb sehr lange 
die Eindrùcke des Gesichtssinnes mit denen des Gefuhles 
verglichen haben, um das Auge daran zu gewohnen, uns 
einen treuen Blick ùber die Gestalten und Entfernungen 
abzustatten. Ohne Geftthl und ohne fortschreitende 
Bewegung vermochten uns auch die scharfsten 
Augen von der Welt keine Idee vom Raume beizu
bringen . Nur durch Gehen, Tasten, Zahlen, Messen lernt 
man die Ausdehnungen schatzen. Das Kind darf aber nicht 
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vom Messen zum Abschatzen sofort i.tbergehen. Seine ersten 
Abschatzungsversucbe mi.tssen durch wirkliche Messungen 
gepri.tft werden, damit es seine Irrtiimer verbessern kann. 
Man hat dazu nati.trliche Masse, die sich i.tberall gleich 
bleiben, namlich die Schritte eines Mannes , die Spannweite 
seiner Arme, seine Grosse. Bei der Abschatzun g der Hohe 
eines Stockwerkes kann dem Kinde sein Erzieher als Mass
stab dienen. Schatzt es dagegen die Hohe eines Turmes, 
so berechnet es ihn nach der Hohe der Hauser. Ùber Aus
dehnung und Grosse der Korper kann man nicht richtig 
urteilen lernen, wenn man nicht auch ihre Gestalten kennen 
und sogar bildlich wiedergeben lernt. Daher ist der starke 
Nachahmungstrieb der Kinder, von dem sie allgemein be
seelt sind und alles nachzuzei chn en versuchen, moglichst 
zu unterstiitzen. R o u s se a u wiinscht, das.; se in Zogling 
di e K un s t d es Z e i c h n e n s eifrig betriebe, nicht gerade 
um der Kunst selbst willen, sondern um einen sicheren 
Blick zu erlangen und seine Hand geschmeidig zu machen . 
Er verwirft deshalb auch mit Recht das Zeichnen nach 
Vorlagen: "Mi t meinem Willen soll er keinen anderen 
Lehrer als die N atur, keine anderen Vorbilder als die 
Gegenstande selbst haben. Er soll das Originai selbst vor 
Augcn haben und nicht das Papier, auf welchem es dar
gestellt ist. Ein Haus soll er nach einem Hause, einen 
Baum nach einem Baume, einen Menschen nach einem 
Menschen zeichnen, damit tlr sich gewohne, die Korper 
unter der Gestalt, unter der sie uns erscheinen, genau zu 
beobachten und nicht falsche herkommliche Abbildungen 
fi.tr richtige Darstellungen anzusehen. Dabei ist Rousseaus 
Absicht nicht etwa, dass sein Zogling gut zeichnen lerne, 
sondern dasB er die Gegenstande kennen lerne, dass er also 
sehen lerne . 

Die tTbung de s Gehors wird am besten erzielt 
durch das Organ , welches <lem Gehor genau entspricht, 
namlich das Sprachorgan. , Haltet ihn an, einfach und 
deutlich zu reden, richtig zu artikulieren, genau und ohne 
Ziererei auszusprechen, lehrt ihn den graromatikalischen 
Accent und die Prosodie kennen und befolgen, bestandig 
laut genug sprechen, um verstanden zu werden, aber nie 
lauter als durchaus notig ist, um verstanden zu werden, 
ein Fehler, der bei den in offentlichen Anstalten erzogenen 
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Kindern sehr haufig vorkommt. . . . . . Lasst euch ferner 
angelegen sein, beim Gesange seine Stimme rein, gleich
massig, geschmeidig und wohlklingend, sein Ohr fiir Takt 
und Harmonie empfanglich zu machen, a ber auch nicht mehr. u 

In ahnlicher Weise geht Rousseau auf die Ubungen 
des Geschmacks- und des Geruchssinnes ein, wobei er die 
sehr richtige Bemerkung ein:fl.icht, dass die Tatigkeit dieser 
beiden Sinne fast unzertrennlich miteinander verbunden 
erscheint, da wir kaum etwas schmecken, ohne es auch 
gleichzeitig zu riechen. 

Ich vermochte Ihnen in dem Vorhergehenden nur einen 
:fl.iichtigen Ein blick in di e Ausfiihrungen R o u s se a u s zu 
geben, obgleich es wohl wert ware, dass aus der Fulle der 
Einzelheiten, die er selbst gibt, noch vieles herausgeschalt 
un d zum V ergleich mi t den Anschauungen anderer Pada
gogen herangezogen wurde. R o u s se a u ist, wie Sie aus 
dem Gesagten ersehen konnen, wohl der Erste, der auf die 
systematische Eini.lbung der Sinne bei der Erziehung der 
Kinder Bedacht genommen hat. Immerhin sind seine 
Ausfiihrungen relativ wenig geordnet, sprunghaft und fort
wahrend durch phantastische Abschweifungen unterbrochen, 
sodass ein Gesamtuberblick uber das, wie er die Ùbung der 
Sinne gehandhabt wissen will, sich nur mit Muhe ausziehen 
lasst . Weit systematis cher finden wir die Sinnes
ubungen bei dem deutschen Padagogen Gutsmuths 
in seiner Gymnastik behandelt. Gu t s m u t h s widmet den 
Sinnesi.lbungen einen grosseren Abschnitt iii seiner Gym
nastik. I ch finde bei ihm zuerst die Bemerkung, dass 
Sinnesi.lbungen nicht die Sinnesorgane an sich 
verbessern und scharfen, sondern dass durch 
die se Ubung nur eine Verfeinerung des Empfin
dungsvermogens erzielt werde, dass darau s eine 
habituell gewordene Richtung der Aufmerksam
keit und inneren Selbsttatigkeit der See le auf 
sin nliche Eindrucke resultiere. Nur diese letzteren 
sind es, die der Ubung unterworfen werden konnen und 
sollen. Bei den vielfachen Horiibungsversuchen der neueren 
Zeit ist gerade cliese Unterscheidung nicht genugend durch
gefiihrt worden. Dass di e Bemerkung von G u t s m u t h s an 
si eh richtig ist, kann a ber wohl keinem Zweifel unterliegen. Er 
hebtfernermitallerScharfehervor, das durchHemm ung der 
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Wirksamkeit der ubrigen Sinne und den blossen 
Gebrauch desjenigen Sinnes, den man vorzuglich 
u be n wil.l, die Ùbung auf das denkbar hochste Mass ge
steigert wurde. Dìese Regel gri.indet er auf das Benehmen 
solcher P ersonen, denen eìn Sìnn fehlt. Deswegen sollen 
bei den Sinnesi.i.bungen bald dìe Augen verbunden, bald 
die Ohren zugedruckt, bald die ubrigen Sinne von sinnlichen 
Eindrucken zuruckgehalten werden. G: u t sm u t h s unter
scheidet eine naturliche Ubung der Sinne, die ohne eine 
derartige Ausschliessung der anderen Sinne statt hat und 
die sich im wesentlichen mit dem von Rousseau Darge
stellten deckt, un d eine k un s t li c h e Ùbung, dì e in der 
eben erwahnten ausschliesslichen Ùbung eines Sinnes be
steht. Er wunscht, dass diese kunstliche Ubung, die er 
fur eine sehr angenehme und nutzliche Beschaftigung halt, 
erst etwa im achten bis zehnten Lebensjahre beginnen soll . 

Zur O"bung des Gefuhls werden die Augen verbunden, 
der so Geblendete soll Personen erkennen durch Betastung 
ihres Gesichtes oder Befuhlen ihrer Hande. I st die Gesell
schaft etwas zahlreich, so ist beides nicht leicht. Er soll 
Munzen unterscheiden lernen, er soll das verstehen, was 
man ihm mit einem Bleistift oder dergleichen in die Hand 
schreibt, allerlei Blatter von Holzarten und bekannten 
P:flanzen erkennen, Kalte und Warme der Luft und des 
Wassers nach Thermometergraden abschatzen, vermittelst 
der spezifischen Warme und Kalte polierte Metallplatten 
von solchen mit Farben unterscheiden, die Schwere durch 
das Gefiihl nach Pfunden, Loten und kleineren Gewichten 
schatzen, er soll durch das Gefuhl allerlei Zeuge und Holz
arten erkennen, dìe Blatter!i!:ahl eines Buches schatzen, unter 
mehreren Blattern Papier von einerlei Sorte dìe geschrie
banen, bedruckten und noch reinen Blatter voneinander 
sondern, ohne Licht schreiben, die Lange mehrerer Stàbe 
nach Fussen und Zollen schatzen, ohne dabei einen andern 
Massstab zu gebrauchen als sein Gefuhl, ebenso die Flaehe 
eines 'I.'isches, die Lange verschiedener Korper, er soll aUer
lei Figuren, z. B. mathematische Figuren, in Ton o der W achs 
nachbilden, wobei nicht nur auf die Form, sondern auch 
auf die Grosse RuckRicht genommen werde, er soll Federn 
schneiden und allerlei andere Sachen schnitzen, er soll aUer
lei Korper, die man ihm in die Hand gibt, z. B . Kreide, 
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Si.egellack, Obstarten u. s. w. erkennen, er moge erhabene 
Schrift, z. B. auf gro:;sen Miinzen, zu fiihlen suchen. 

Die Ùb unge n d es G es i e h t es sollen teils draussen 
im Freien, teils im Zimmer vorgenommen werden. Im 
Freien soll er moglicbst weit mit dem Auge die Landschaft 
durcbspaben und seinem Lehrer angeben, was er gesehen 
bat. Da werden einzelne Gegenstande erforscht, und ein 
gutes Fernrohr bestatigt oder widerlegt jedesmal die Wahr
heit oder den Irrtum. Im Zi.mmer soll er aus ungewohn
licher Entfernung aus einem Buche lesen oder kleinere 
Gegenstande, Zeuge, Holzarten u. s. w. erkennen, er soll 
Gro:ssenschatzungen vornehmen (s. oben R ousseau) . Ebenso, 
wie R o u s s e a u h e bt G u t s m u t h s di e Be d eu tu n g d e s 
Zeichnens fur die Gesichtsiibung hervor. Nach einer 
Mustertabelle, die eine grosse Menge von Far be n schat
tierungen enthalt, soll der Schiiler di e H a u p t far be n 
unterscheiden l ernen und sie mit allen ihren Nuancen 
entweder wirklich auf das Pa.pier tragen oder durch Worte 
angeben, aus was fi.ir Farben diese Nuancen entstanden 
sin d. Er soll di e Schwere verschiedener Korper nur nach 
dem Blicke schatzen, er moge die Ohren zudriicken, und 
man soll zu ihm durch blosse Lippenbewegungen sprechen. 

Die Ù bung de s Geho rs ist vorwiegend durch die 
Musi k zu erzielen. E in e der vorziiglichsten Ùbungen ist 
nach Gutsmuths das Klavierstimmen. Mir scheint, 
um dies gleich hi.er einzu:fl.echten, dass das Stimmen der 
Streichinstrumente genau die gleiche Ùbung bietet und dass 
infolgedessen, wenn ma.n auf die Ausbildung des Gehors 
beim Kinde W ert legt, das erste Instrument, welches das 
Kind spielen lernt, nicbt das Klavier, sondern die Geige 
sein soll. In sehr hiibscher Form verwendet Gutsmuths 
das Blindekuhspiel zur Ùbung des Gehors i;; d;r Weis~, 
dass die Blindekuh aus dem geringsten Laute der Person, 
welche sie ertappt bat, erraten muss, wer sie sei. Er variiert 
dies es Spiel in der W eise, dass er samtlichen Kindern einer 
kleinen Gesellschaft die Augen verbinden lasst und der er
wachsene Gesellschafter nun bald dieses, bald jenes Geriiusch 
hervorruft, dass sie durchs Gehor erkennen miissen, z. B. . 
man steigt auf Stiihle, man setzt sich auf den Boden und 
anderes. Auch das ist noch ziemlich leicht. Aber man 
geht weiter und lasst durch das Gehor die :E'orm, die Grosse, 
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die Qualitat erraten. n Was fiir ein Gegenstand ist es, den 
ihr jetzt schallen hortet: ein Glas, ein Topf, eine G locke, 
ein Stiick Eisen, Stahl, Kupfer, Silber, Holz, der Schrank 
der 'fisch? V o n welcher Form un d wie gross et w a sin d 
diese Gegenstande ?" u. s. w. 

Die Ùbung des Geruchs und des Geschmacks wird mit 
Blumen, Nahrungsmitteln allerlei Art, Metallen, auch vielen 
anderen Korpern, so Baumblattern, mit frischen, manchmal 
auch trocknen Holzarten und dergleichen bei verbundenen 
Augen und ohne sie zu berùhren vorgenommen. Be i ali eu 
diesen Ùbungen rat Gutsm uth s, den Sinn vorau 
zu gebrauchen, der den schwachsten Eindruck 
macht. Dafiir gibt er ein Beispiel. Die Augen sind ver
bunden, und ein Stitck Papier kommt in Untersuchung. Wir 
fangen bei der Qualitat an. ,Ich balte es ihm unter die 
Nase, ob er vielleicht imstande ist, es zu ri echen. Kanu 
ers trocken nicht, so feuchte ich sogleich ein anderes Stùck
chen an, und es ist wahrscheinlich, dass er den Eiudruck 
vernimmt. Sagt er jetzt, es sei Papier, so erwidere ich 
etwa: n Urteile nicht zu schnell", um ihn mi t Fleiss noch 
in Ungewissheit zu erhalten, damit die folgenden Sinne 
noch das ihrige tun konnen. Ich rate ihm, sein Gehor zu 
Hilfe zu nehmen und streiche leise mit der Fingerspitze 
itber das Papier, o der ich l asse es behutsam fallen. J etzt 
ruft er: ,Es ist Papier!" Wir antworten: ,Konnte es nicht 
auch Pergament o der ein grosses trockenes Baumblatt sein?" 
So mache ich ihn wieder ungewiss, um seine Achtsamkeit 
mehr zu spannen. J etzt dr eh e i eh von Papier eine kleine 
Kugel, feuchte sie an und lasse sie schmecken. Er wird 
nun mit mehr Dreistigkeit darauf bestehen, es sei Papier. 
So itberzeuge di eh denn mi t mehr Gewissheit! Hier itber
gebe ich ihm das Blatt zum Angreifen, und er freut sich, 
nicht Unrecht gehabt zu haben. Ich lasse ihn aber nur 
einen kleinen Teil davon zwischen die Finger fassen, damit 
die Grosse, die jetzt in Untersuchung kommt, nicht verraten 
wird. Ich lasse es mehrmals zu Boden fallen, ich ziehe den 
Rand davon zwischen den Fingern durch und lasse ihn aus 
dem Gerausch in beiden Fallen auf die etwaige Grosse des 
Papieres schliessen. Er wird bei einiger Ùbung bald im
stande sein, dass Duodezblatt vom Quartblatte zu unter
scheiden. Jetzt itbergebe ich ihm das ganze Stùck, damit 
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er m1r die Grosse desselben in Zollen sowie die Form ge
nau angebe. Er umfahrt mit den Fingern bedachtig den 
ganzen Rand und gibt mir beides an. Bin ich mit einer 
wortlichen Beschreibung der Form, im Falle sie sich da
durch nicht genau angeben liisst, nicht zufrieden, so er
suche ieh ihn, den Eindruck derselben genau zu behalten, 
weil ich nach Offnung der Augen eine Zeichnung davon ver
langen wiirde. J etzt frage ich nach der Far be des Papier
stiicks. Ob sie durchs Gefiihl je unmittelbar empfunden 
werden konne, dann zweifle ich sehr i a ber vielleich schliesst 
er sie aus der Masse des Papiers. Er wird wenigstens mit 
der Zeit angeben konnen, ob er grobes, graues oder weisses 
P apier, oh es mit einer F arbe iibertragen, oh es bedruckt, 
beschrieben oder rein sei. Hier endigt sich das Examen, 
ich entferne das Papier, er zeichnet mir die Figur desselben, 
ohne es gesehen zu haben, mit Bleistift, und es kommt nun 
zu einer V ergleichung der Zeichnung mi t dem Papier un d 
zur Berichtigung durchs Auge." 

An die Darstellungen der Sinnesiibungen von Rousseau 
un d G u t s m u t h s schliesst si eh auch Gerhard V i e t h in 
seinem , V ersuch einer Encyklopadie der Leibesiibungen", 
Berlin 1795, an. Auch seine Arbeit ist lesenswert, wenn 
auch im wesentlichen in seinen Ausfiihrungen nichts Neues 
enthalten ist. In gleicher W eise beriihrt Karl von Raumer 
in seinen beriihmten Gespriichen iiber da13 Turnen auch die 
Sinnenaus bildung. Er sue h t dort J a h n in Schutz zu nehmen, 
dass er auf die Sinnenausbildung beim Turnen nicht mehr 
Riicksicht genommen habe. In Wirklichkeit wissen wir 
aber, dass J ah n auch seine Turner solche Ùbungen machen 
liess, denn er baute in der Hasenseide einen Turm, auf den 
er sie fiihrte, um von dort aus Entfernungsscbatzungen vor
nehmen zu lassen. 

Hochst interessant, wenn auch fast garnicht bekannt 
und jedenfalls lange nicht geniigend gewiirdigt, sind die 
Ausfiihrungen des beriihmten englischen Physiologen unà 
Anatomen C harl es Be Il, die er in seinem Werke 
iiber die Hand (The hand, it mechanism and vital endowe
ments as evincing design, London 1834) macht. E r g e h t 
besonders auf die Verkniipfung mehrerer Sinne 
zur Vervollstandigung der Eindriicke des naheren 
ein und bespricht dabei folgerichtig auch die 
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Mogli c hkeit d e r Er se tzung ein es durch den 
and ern. E s ist nach ihm unm o gli c h , ùass ein Sinnes
organ ein anderes in einer vV eise zu ersetzen vermag, worin 
di e s e l be n Vor::; tellung en in der Seele hervorgerufen wiirden . 
,Wenn jemand des Gesichtsorgans beraubt worden ist, so 
kann keine Aufmerksamkeit und fortgesetz te Anstrengung 
des Willens und kein9 Ùbung anderer Sinne die verlorenen 
Eindriicke geniessen lassen. Der 'l'as tsinn lasst sich auf 
einen ungemeinen Graù steigern. K onnten aber Personen 
die F arben durch Beriihruug entdecken, wie dies behauptet 
wird, so goschi eht dies allein durch das Gefiihl einer V er
anderuug auf der Ober:flache cles S toffes, nicht aber clurch 
eine Vorstellung der Farbe. E s war meine peinliche P:flicht, 
Personen mit angeblicher Bliudheit zu behandeln, welche 
mit ihren Fingern sehen zu konnen vorgaben, allein ich 
habe stets gefunden, dass dieselben, nachdem sie von der 
Wahrheit zuerst abgewichen waren, sich in ein Gewebe von 
Betrug verwickelt hatten ." 

Besonder s w ert v oll s ind s ein e Ausfiihrung e n 
iiber d e n l\1u s k e l s inn . Sie geben clie Grundlage fiir 
m1sere heutige Anschauung iiber diesen Sinn und seine 
Bedeutung fiir alle unsere korperlichen Tii.tigkeiten, und 
deswegen erlauben Sie mir wohl, dass ich diese Ansfiihrungen 
hier wortlich anfiihre: , W odurch bewahrt ein Blinder oder 
jemand sonst mit geschlossenen Augen, wenn er aufrecht 
stebt und sich weder an etwas anlehnt oder etwas beriihrt, 
jene aufrechte Stellung? Das Ebenmass des Korpers ist 
nicht die Ursache. Die Statue mit den scbonsten Verhalt
nissen muss an das Fussgestell geheftet werden, sonst wirft 
der Wind dieselbe zu Boden. Wodurch al so geschieht es, 
dass der Mensch die senkrechte Haltung bewahrt oder sich 
im gehorigen Winkel naeh dem Winde, der ihm entgegen
weht hinneigt? Offenbar hegt er ein Gefiihl, wodurch er 
die Neigung seines Korpers kennt und wodurch er weiss, 
er besitze das Vermogen, denselben nach j enem zu richten 
und jede Abweichung von der Senkrechten zu berichtigen. 
Was ist das fiir ein Gefiihl? Er sieht nichts und berithrt 
nichts. Keines der bisher beobachteten Siunesorgane kann 
ihm dienen oder es in irgend einem Gracle unterstùtzen ... 
Nur durch Anordnung der l\1uskeln lassen sich die Glieder 
steif machen, lii.sst sich der Korper fest im Gleichgewicht 



341 

un d gerade halten; durch keine andere Quelle der Erkennt
nis wie durch das Gefùhl der Anstrengung in seinem 
MuskelHystem kann jemand der Stellung seines Korpers 
uud seiner Glieder sich bewusst werden, wahrend er keinen 
Punkt im Gesicht hat oder wahrend er keinen ausseren 
Korper, um seine Anstrengungen zu leiten, beri.ihrt .. . . 
Wir fùhl en die Stellung unserer Glieder, wir wissen, dass 
die Arme an den Seiten hangen oder dass sie erhoben und 
ausgestreckt werdeu, obgleich wir nichts beri.ihren und 
nichts sehen. Nur durch eine innere Eigenschaft des 
K orpers konnen wir die Lage unseres Korpers bemerken. 
Kann dieselbe in etwas sonst bestehen als im Bewusstsein 
des Grades der Tatigkeit und der Anordnung der Muskeln? 
Eine Zeit lang hegte ich Zweifel, ob sich dies aus dem 
Bewusstsein sozusagen der Muskeln oder aus der Erkennt
n is cles Grades der Anstrengung ergabe, welche zu den 
Muskeln geleitet wurde. Um dies zu erlautern, ma.chte ich 
die Beobachtung, welche mich zu der Entdeclmng leitete, 
jeder Muskel habe zwei Nerven, einen zum Gefi.ihl und 
einen zur Ùbertragung der Bestimmung des Willens und 
zur Leitung seiner Tatigkeit. . . . Wir konnten keinen 
unserer Muskeln im Stehan und noch weniger im Gehen, 
Laufen oder Springen beherrschen, besassen wir nicht die 
Erkenntni s vom Zustande der Muskeln, bevor die Will ens
au serung stattfìndet." Er betont ferner die enge Ver
kniipfuug cles Muskelsinnes mit dem Auge und fi.ihrt 
fi.ir die Feinheit dieser Verkniipfung einige Bei
s pie l e a u s dem Tierreiche an, so di e unglaubliche Ge
nauigkeit, mit der eine Spinne, die Aranea Scenica Sprflnge 
ausfiihrt, um Insekten zu erhaschen, ferner die i.iberaus 
grosse Akkura.tesse, mit der ein Fisch der indischen Flitsse, 
d r sich von kleinen Wasserinsekten nahr t, cliese durch 
Ausspritzen eines Wassertropfens aus seinem Maule von 
dem Orte, wo dieselben sitzen, herabschiesst. Ganz offen
bar kann eine dm·artige Tatigkeit nur durch das Zusammen
wirken der Sinne erzielt werden . Auch eine innige Ver
kniipfung cles Muskelsinnes mit dem Tastsinn besteht. 
Dafi.ir fi.thr t C h a r l es Be ll ein Beispiel an, was haufì.g in 
Abha.ndlungen iiber gewisse Nervenkrankheiten citiert 
worden ist und dessen Beweiskraft fiir diese Verkniip{ung, 
dessen Wiuhtigkeit fur ùie Therapie ehr deutlich ist. 
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Charles Beli erzahlt: ,Eine Mutter, welche ihr Kind 
saugte, wurde von einer Lahmung befallen, wodurch auf 
der einen Seite Verlust der Kraft und auf der anderen 
Seite Verlust des Gefiihls entstand. Es war ebenso iiber
raschend wie beunruhigend, dass sie ihr Kind mit dem 
Arme, welcher die Muskelkraft erhalten hatte, an die Brust 
halten konnte, jedoch nur solange, als sie auf das Kind 
blickte. Wenn die umgebenden Gegenstande ihre Auf
merksamkeit von dem Zustande ihres Armes ablenkten, er
schlafften allmahlich ihre Beugemuskeln, und das Kind kam 
in Gefahr, zu fallen. Die Einzelheiten des Falles gehoren 
nicht in diese Untersuchung. Wir sehen aber erstlich, dass 
der Arm zwei von einander gesonderte Eigenschaften be
sass, welches dadurch erwiesen ist, dass die eine verloren 
ging und die andere blieb, zweitens, dass diese zwei Eigen
schaften in den verschiedenen Zustanden d es N ervensystemes 
vorhanden waren, und drittens, dass die Muskelkraft zur 
Ùbung der Glieder ohne die Emp:fiudlichkeit unwirksam 
ist, welche dieselbe begleiten und leiten muss". Auch die 
systematische Ubung d es Muskelsinnes betonL C h a r l es 
Be Il als eine sehr wichtige Quelle von vieler Erkenntnis, 
die man gewohnlich durch andere Sinnesorgane zu erhalten 
glaubt. 

Wie Sie aus diesen historischen Ausfiihrungen erkennen, 
ist di e Fiille d es in den W erken der genannten Manner 
niedergelegten Materiales ausserordentlich gross. D ass 
besonders bei Schwachsinnigen und Idioten die 
Sinnesiibungen die erste Grundlage der Erzie
hung sein miissen, hat man von jeher richtig er
kannt, und ich brauche in dieser Versammlung wohl nicht 
besonders auf die Einzelheiten der Art un d W eise des Vor
gehens hinzuweisen, da sie Ihnen allen bekannt sind. Schon 
in dem bekannten Werke von Séguin: Traitement moral, 
Hygiène et éducation des enfants idiotes et des autres en
fants arrièrés, Paris 1846, fìndet sich eine vorziigliche An
leitung zu Sinnesiibungen. Ebenso fìnden Sie in den Werken 
von Degerando Hinwe.is darauf. Stotzner gibt in seinem 
Werkchen ,Schulen fiir schwachbefahigte Kinder", Leipzig 
1864, einen methodischen Gang der Sinnesiibungen. Auch 
in dem Lehrbuch von Sengelmann ist naturgemass auf 
die Sinnesiibungen Bezug genommen, ebenso in zahlreichen 
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anderen Arbeiten, von denen ich noch die Denkschrift der 
Heil- und Pflegeanstalt zu Stetten, den Aufsatz von Dexter 
uber das Fortbestehen des Zweckmassigsten bei der Aus
bildung der Bewegungen, das Buchelchen von H o ffa ,Die 
Orthopadie im Dienste der Ner;·enheilkundeu, kurz erwahnen 
will. Wer ii ber Erzieh ung von Se h wachsinnigen 
und Idioten sc hreibt, kann eben an den syste
matischen Sinnesubungen unmoglich voriiber
g e h e n, un d wir finden deswegen auch in samtlichen Ar
beiten uber diesen Gegenstand zahlreiche Hinweise. A.ber 
auch fur die moderne Gymnastik wird immer wieder 
auf die Wichtigkeit der Sinnesubungen hingewiesen. So 
hat Schre ber ein kleines Biichelchen im Jahre 1859 her
ausgegeben, dessen ich trotz allen Suchens nicht habhaft 
geworden bin und das sich betitelt: ,Die planmassige 
Scharfung der Sinnesorganeu; in seinem beruhmten 
Vortrage uber die Ùbung betont Du Bois-Reymond, 
dass die Ùbung der Sinne ein Teil der Leibes
ubungen sein musse. ,Bei den meisten zusammen
gesetzten Bewegungen kommt neben der Beherrschung der 
Muskeln durch das motorische N ervensystem noch etwas 
anderes in Betracht. Auge, Druck- und Muskelsinn und 
schliesslich die Seele mussen bereit sein zur Auffassung 
der Korperstellung in jedem Augenblick, damit die Kla
viatur der Muskeln richtig angeschlagen werde, wie dies 
beim Fechten, Billardspielen, Seiltanzen, Voltigieren auf 
bewegtem Pferde, Hinabspringen von einem Bergabhange 
deutlich hervortritt. Also nicht bloss das motorische, auch 
das sensible N ervensystem un d di e seelischen Funktionen 
sind der Ùbung fahig und bedurftig. . . . . . . Weiterhin 
zeigt si eh Ùbung am N ervensystem auch von aller Bewe
gung losgelost, indem sie dessen rein sensible Seite betrifft. 
Sie scharft und berichtigt musikalisches Gehor ; Obertone, 
ungenaue Intervalle, leise Dissonanzen macht meist erst sie 
horbar. Mit der Ùbung wachsen Ort und Farbensinn der 
N etzhaut un d Augenmass. N ach der- empiristischen Theorie 
lehrt erst sie korperlich sehen. Sicher lehrt sie die wunder
bare Kunst raschen Lesens, fluchtige Phanomene wie den 
Ausschlag einer Magnetnadel auffassen, Visierkorn und 
Schwarzes der Scheibe zur Deckung bringen; sie lehrt 
Nachbilder und allerlei subjecktive Erscheinungen wahr-
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nehmen, mikroskopische Bilder beim ersten Blick verstehen, 
die dem Anfanger als fl.achenbaftes Wirrsal vorschweben , 
wobei naturlich schwer ist, die Granze zu ziehen zwischen 
Ùbung des Sinnes und jener Ùbung des Urteils tiber Ge
sichtseindrucke, welches visus eruditus heisst . Wie Ùbung 
unntitze Muskelbewegung uuterlassen lehrt, so lehrt sie un
ntitze Bilder vernachlassigen; die Doppelbilder der nicht im 
Horopter gelegenen Bildpunkte, beim Sehen durch optische 
Werkzeuge, die Gesichtseindrticke des unbeschaftigten Auges. 
Do eh scheint keine Ùbung das Grundgesetz zu dm·ch brechen, 
wonauh wir N etzhautpunkten im indirekten Sehen unsere 
Aufmerksamkeit nur voriibergehend und mit einer gewissen 
Anstrengung zuzuwenden vermogen. Obgleich schon ab
gestumpft gegen uble Geruche, wettei fert die Nase des 
Chemikers an Emp:findlichkeit mit der Spektralanalyse. 
Unter Weinkennern in Bordeaux ware es verletzend, an
zunehmen, dass es sich um die Ortlichkeit eines Gewachs es 
handeln ki:inne ; nur der Jahrgang steht in Frage. Erziehbar 
sind Temperatur-, Druck- und Ortssinn, letzterer insbesondere 
durch den kleinsten Abstand gemessen, in welchem zwei 
Beriihrungen noch getrennt empfunden werdeu, scharft sich 
durch Ùbung im Laufe weniger Tage, einer der Grunde, 
die sich einer rein anatomischen Erklarung der Gefiihls
kreise wiclersetzen . Wie die Ùbung clie Sinnc verfeiuert, 
so schadigt sie Nichttibnng, unJ. nicht bloss d.urch Ver
ktimmerung der Sinnesorgane. Nach Zerstorung des Auges, 
des Ohres bei neugeborenen Hiindchen sah Herm an n 
Munk dia von ihm erkannte Seh-, beziehentlich Horsphare 
der Grosshirnrinde in der Entwickelung zurLickbleiben. '· 
Des ferneren weist Du Bois -R eymond auf die Ùbung 
d es Z e i tsinne s hin, der ja in so hohem Grade ttbungs
fahig ist, dass Astronomen und Uhrmacher manchmal un
glaubliche Leistungen procluzieren . So wie der Pbysiologe 
Du Boi s-R eymond, so auch der Physiologe Mo sso. In 
seinem Buche tiber d.ie lrorperliche Erziehung der Jugeud 
kann auch der letztere an den Ùbungen der Sin.ne nicht 
voru bergehen. Er betont daher ausdriiclrlich , da. ·s es JJot
wendig sei, dass sich rrurnubungen nicht auf die Ùbungen 
der Muskeln allein erstrecken, sondern auch auf die feineu 
V errichtungen der Sinne. 
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II. 
Die p~ychophysischen Gesetze der Sinnesubung werden 

wir uns am besten klar machen, wenn wir die Ùbung der 
Sinne mit Zi eh en einteilen in e i n e m e hr p assi ve 
Ùb u ngsa rt , di e in der gew ohnlichen Erregung 
d er Sin n e durch Reize besteht, und eine mehr 
akt i ve Ùb ung sa rt, di e dem gegebenen Reiz ent
sprechende Musk e lt at igk eit und Ansp an n ung der 
A ufmer k samke i t erforde r t. Samtliche Bewusstseins
inhalte konnen wir einteilen in objektive und subjektive. 
Die objektiven werden durch die Vorstellungen reprasen
tiert, in dem weitesten Begriffe dieses Wortes, da Vor
stellung ja bedeutet, was wir vor uns hinstellen, das heisst 
jeder als ein relativ selbstandiges Ganze wahrgenommene 
Bewusstseinsinhalt, der objektiviert wird, glaichgultig, ob 
ihm ein wirkliches Objekt entspricht oder nicht (Wund t) . 
Entspricht ihm kein wirkliches Objekt, so handelt es sich 
um eine Erinnerungsvorstellung (Vorstellung s. str .), ent
spricht ihm dagegen ein wirkliches Objekt, so handelt es 
sich um eine Sinnesvorstellung (= Emp:fi.ndung) . Die sub
jektiven Bewusstseinsinhalte sind identisch mit den Gemfits
bewegungen (Stimmungen, Affekte, Willensvorgii.nge). 

Die Entwickelung nun der Sinnesvorstellungen ist 
naturgemass in erster Linie den Sinnesubungen in dem 
einfacheren Sinne der mehr passiven Ùbungsart zu ver
danken. Erst allmahlich kommt die zw ei te Ùbungsart 
hinzu, und es ist aus der obigen Darstellung bereits er
sichtlich, wie wertvoll die subjektiven Gemfitsbewegungen 
fur die Sinnesubung sind. Als Massstab der gewonnenen 
Sinnesausbildung dient die Unterschiedsempfindlich
k e i t der Sinne, die dami t auch zugleich der Massstab der 
Ùbung ist. Versucht man die Empfindlichkeit und die 
Unterschiedsempfindlichkeit zu messen, so konnen die ersten 
Messungen nicht als massgeblich betrachtet werden, weil 
innerhalb des Versuches selbst Ùbung statt hat, und zwar 
so, dass manchmal in geradezu erstaunlicher W eise die 
Unterschiedsempfindlichkeit wii.chst. Erst wenn im Laufe 
der immer von neuem wiederholten Untersuchungen eine 
gewisse Konstante der Unterschiedsempfindlichkeit gefunden 
ist, so kann diese als Mass derselben angesehen werden. 
Dieses psychophysische Gesetz hindert auch die objektive 
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Feststellung der Sinnesscharfe durch einfache kurze Unter
suchungsarten. Man wird sich besonclers bei geistig 
abnormen Kindern mit ùer alleroberflii.chlichsten 
Untersuchungsmetode genugen lassen mùssen· 

) 

ein objoktives, wirklich brauchbares Mass fùr 
clen Grad der bestehenden einfachen Sinnesùbu 11 0' 

o 
gi b t es 11ich t. 

Vo11 \Vichtigkeit ist nun das Verhalt11is der 
Reize zur Ùbung der Sin11e. Ubu11g besteht ihrem 
g e laufigen Begriffe 11a c h in der Vorvollkomm-
11ung ei11er Funktion durch wiederholte Aus
f ù h r u11 g d erse l be n. (W un d t.) D a s E l e m e 11 tar_ 
pha11ome11 der Ubu11g bestehL in der Zunahm e der 
.Erre g b a r k e i t d u r c h d i e Re i z u 11 g , un d n da dies es 
Eleme11tarphanomen alle11 Elemonte11 des Nerve11systems 
zukommt, so habe11 wir alle Ursache, in ùemselbe11 die 
Gru11dlage fiir die grosse11 Vera11derunge11 zu erblicken, 
welche die Nervenapparate selLst und ihre Anhangsorgane 
fortwahrend durch die Funktion erfahren, Veranderunge11, 
die namentlich wenn man sie auf die generelle Entwickelung 
ausdehnt, die Organe selbst in einem wesentlichen 1'eile 
als die Produkte ihrer Funktion erscheinen lasse11." 
(W n n c1 t.) Daraus ist orsi ·htlich, dass das E lementar
phanomen der Ùbungsvorgange kurz gesagt S t e i g e r n 11 g 
d er Reizbarkeit dur ch die Reize ist. Wundt macht 
aber auch darauf aufmerksam, dass die Leistungsfahigkeit 
unser r Sinnesorgane durch die Einwirkung der Reize in 
der Regel nur dann gesteigert wird, wenn bestimmte, clero 
Gebiet der 1'riebausserung angehorende Reizungen dem 
Reize entgegenkommen. Diese Reizbewegungen streben in 
den vorzugsweise von ihnen betroffenen E lementen cles 
Gesamtsinnesorganes Veranderungen hervorzubringen, die 
der Reizbewegung selbst konform sind und dadurch die 
Empfindlichkeit fi.tr den Reiz steigern. (Wund t .) Ausfi.thr
lich hat Go l d s eh e i der diese Verhaltnisse dargelegt in 
seiner Arbeit ,Die Bedeutung der Reize fi.tr Pathologie und 
Therapie im Lichte der N euronlehre." Es ist nach allen 
Beobachtungen zweifellos, dass clie Schwell enwerte der Neu
l'011e ganz verschieden sind . Ob sie urspri:inglich gleich 
gewesen sind, entzieht sich der Beurteilung. Dass sie sich 
a ber im Verlaufe differenzieren, erscheint Go l c1 s c h e i cl e r 
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zweifellos: , Die N euronschwelle verfeinert sich durch den 
G brauch, datJ heisst durch wiederholte Erregung des Neu
rons, vorausgesetzt, dass die Starke der Erregung nicht 80 

gross ist, um eine Ermiidung, Schwachung zu hinterlassen ." 
Dieser Vorgang entspricht dem von Exner sogenannten 
Ausschleifen der Bahnen. Durch die Ùbung wird ferner 
vermittelt, dass di e Erregung von einem N euro n auf das 
andere schneller und leichter iibergeht. Ist einmal die 
Bahnung bei einem N euro n hervorgerufen, so lei te t es auch 
schneller. Es bedarf einer gewissen Z eit, di e der 
Starke cl es R eiz es entspricht, bis eine Wahrnehmung 
eintritt. Das ist b sonders durch die interessanten Ver
suche von Urbantschi tsc h erwiesen, der zeigte, dass bei 
schwachen 'l'onen das Ohr im Beginne seiner Zuleitung 
garnicht horte, und erst nach einer von der Schwache des 
Tones abhangigen Zeit klingt dieser zuerst leise und kurz, 
darau{ deutlich an. Zur Auslosung einer akustischen 
Emp:fi.ndung sind in F allen von minimaler Reizeinwirkung 
1- 2 Sekunden, ja noch mehr erforderlich. Dies Phanomen 
deutet Go ld scheider so, dass zunii.chst die schwii.chsten 
Erregungen auf das perzipierende N euron nur bahnend ein
wirken; durch die Bahnung ergibt sich ein erhohter Er
regungszustand d es N eurons, un d schliesslich kann dann 
dm·ch di e D auer der si eh summierenden V erii.nderungen di e 
wirldiche Erregung hervorgehen. Von grosser Wichtigkeit 
ist der von Goldscheider gefiihrte Nachweis, dass die 
R eize notwendig sind, um das Neuron in seiner Konstitution 
zu erhalten . , Beim Fortfall aller Reize schrumpft das 
Neuron. Ob es bloss atrophiert, das heisst an Volumen ab
nimmt, oder wirklich vollig degeneriert, ist noch strittig . . . 
Es ist nicht meine Meinung, dass eine partielle Schii.digung 
d es sonst gesunden N ervensystems dm·ch das Moment d es 
W egfalls von Reizen zu einer fortschreitenden Degeneration 
fiihren konne. Dass die Nervenzelle durch den Fortfall der 
R eize Einbusse erleidet, ist ein biopathologisches Prinzip, 
aber nicht di~? eigentliche causa der fortschreitend degene
rativen Prozesse." Sowie aber der Fortfall der Reize 
sc hii.digend auf d as N e ur on e inwirkt, so wirkt auch 
das Ùbermass d e rs e lben schadlich und befordert 
bei vorhandener Tendenz znr Degeneration die letztere, 
bezw. bringt sie zum Ausdruck und bedingt ihre Lokalisa-
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tion. So kommt es in pathologischen Fallen sehr hti.u:fig 
zur Beobachtung, dass Schonung die Degeneration aufhalt, 
tTb erm ass von H e iz und Leistung sie beschleunigt. 
Von gross ter Wichtigkeit ist der flir diese allgemeinen 
klinischen Beobachtungen so bedeutungsvolle anatomis c b e 
Rachweis. Dieser wird besonders durch die Unterschiede 
bei der Untersuchung der kindlichen und der erwachsenen 
peripheren Nervenfaser gefunden . Solche Un1.ersuchungen 
sind bereits von S c hw a nn, ilannove r, Ros enthal, 
Kullik er, Max S chuh e , W est phal , A x el K ey, R etzius 
und vielen anderen gemacht worden. E s wurde beobachtet, 
dass die Mark en t;wi c k e lun g bei der Geburt im peri
pheren N ervensystem noch eine uuvolllwmmene ist und dass 
sich c1ie jugendlichen Fasern durch R eichtum und Grosse 
der Kerne, durch ihre protoplasmatische Umgebung und 
unausgebildete Einschniinmgen von der erwachsenen Nerven
faser deutlich unterscheiden. W e s t p h a l unt.ersuchte an 25 
Kindern von verschiedenem Alter von der Geburt bis zu 
3 Jahren Nerven und Muskeln und fand ahnliche Unter
schiede. Auch di e D i ck e der N ervenfasern ist sehr wesent
lich unterschiedlich. Die durchschnittliche Breite der 
N ervenfasern d es N eugeborenen ist 4 fL, di e d es Erwach
senen 16 !L· Erst die N e rven im zweiten Jahre 
zeigen keinen erh e blich en Unterschied mehr von 
dem erwachsenen Zustand. In ganz ahnlicher Weise 
zeigen sich die Unterschiede auch beim Muskelsystem. Sehr 
wichtig ist nun, dass Westphal wesentliche Unterschiede 
in der Markentwickelung der Gehirnnerven nach der Geburt 
fand, und zwar der motorischen Nerven einerseits, der sen
siblen, sensorischen und gemischten Nerven andererseits. 

Die motorischen Hirnnerven sind bei der Ge
burt bereits markhaltig. Im Gegensatz dazu sind die 
sensiblen respektive sensorischen Gehirnnerven beim Neu
geborenen unentwickelt. Dazu gehort der sensible Trige
minus, der Glosso pharyngeus, der Vagus, der Opticus. Rur 
der Nervus acusticus ist beim Neugeborenen vollkommen mit 
Markscheiden versehen. Es unterliegt nun keinem Zweifel, 
dass das extrauterine Leben durch den Funktionsreiz die 
Markbildung d es optischen N erven gefiihrt. H e l d h a t 
durch ein Experiment die Frage der Bez iehung 
zwischen Funk t ion und Markbildung zu l osen 
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versucht, indem er Katzen, Hunde und Kaninchen, 
lauter blinde Neugeborene, so untersuchte, dass 
in ein Auge durch Offnung des Lides fur ver
sch ieden lange Zei t Li eh t einfallen gelasse n wurde, 
wahr end das andere Auge geschlossen blieb. Unter
suchte man nun die Sehnerven beider Seiten, so zeigte sich 
auf der Seite des dem Lichte ausgesetzten Auges eine deut
liche Markbildung, wobei jedoch zu bemerken ist, dass der 
durch die Offnu~g des Lides hervorgebrachte Reiz nicht die 
Ursache dieses Unterschiedes war, denn bei einem im Dunkeln 
gehaltenen Tiare, bei dem ein Auge geoffnet wurde, wahrend 
das andere geschlossen blieb, ergab sich kein Unterschied 
in der Markentwickelung beider Augen. Es konnte also 
n ur di e Ùb ertragung d es Lichtreiz es langs d es 
Sehnerven den Prozess der Markbildung angeregt 
haben. Wie allmahlich sich die einzelnen Fuhl
spharen des Gehirns durch die Sinnesubungen 
entwickeln, hat ja bekanntlich Flechsig in ausser
ordentlich wertvollen Arbeiten nachgewiesen. Auch die 
wohl den Assoziationen dienenden Tangentialfasern in der 
Rinde des Gehirns sind von der Ùbung soweit abhangig, 
dass man an mikroskopischen Schnitten deutliche Unter
schiede nach dem Grade der Ùbung erkennt. So zeigen 
sich bei den Abbildungen von K as die Unterschiede zwischen 
dem Erwachsenen und dem Kinde sehr deutlich. 

Bei Idioten und Imbecillen liisst sich ohne 
Muhe eine Entwickelungshemmung der Markbil
dung der Nerven nachweisen, und es ist deutlich, 
dass die Basis aller anatomischen Veranderungen 
der I diotengehirne di e A bweich ung von der nor
malen Entwickelung des Nervengewebes ist. So 
zeigt sich bei den mikrocephalen Gehirnen eine Fulle der 
grauen Substanz und ungenugende Entwickelung der weissen 
Substanz, also eine Herabsetzung der Leitungsfahigkeit des 
Zentralnervensystems. So bleibt auch bei der Idiotie der 
grossere Teil der Hirnrinde in einem Entwickelungsstadium 
bestehen, dasdem Embryonalstadium oder dem fruhen Kindes. 
alter in ihrer normalen Entwickelung entspricht, indem nur 
eine geringe Zahl Zellen eine hohere Entwickelung erreichte. 
Auch allgemeine Ernahrungsstorungen, wie sie bei Idioten 
beobachtet werden, hemmen die Entwickelung der Tangen-
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tialfasern. Alle die genannten Untersuchungen - und 
denen von Flechsig und H eld konnen wir die von Am
bron und B e rg e r noch beifiigen - zeigen, dass di e 
Ùbung der Sinn e swerkzeuge in der Tat di e Bil
dung des Markes ford ert. Zwischen G e hirn ent
wickelung aber und Markreifung b e st eht e in e 
zweifellose Parallele, die darauf hinweist, das s 
irgend ein tieferer Zusammenhang zwi s ch en 
Funktion sfahi g keit und Markhaltigke it d er N er
venbahn b es teh en mu ss.*) 

Bei der bisher besprochenen Art un d W eise der ein
fachen {Jbung durch den das Sinnesorgan treffenden R eiz 
kommt ein fiir die Sinnesiibung ungemein wichtiges psychi
sches Moment gar nicht zu der ihm gebiihrenden Bedeutung 
und Beachtung, das ist das Verhiiltnis d e r Aufm e rk
samkeit zu d e r Sinne siibung. Am einfachsten und 
deutlichsten hat J o d l in seinem Lehrbuche der Psychologie 
dies es V erhaltnis geschildert. Er sagt: 71 Z w i s c h e n d e n 
Vorgangen der Ùbung und d er Aufm e rksamk eit 
findet ein antagonistisches V erhiiltni s statt. 
Ùbung ersetzt di e Aufm erks amkei t, m ang e ln d e 
Ùbung macht die Aufmerksamkeit e rford e rlich. 
Dies ergiebt sich aus dem psychopbysischen Grundcharakter 
der beiden Vorgange. Ùbung bedeutet ja das Unwillkiirlich
werden der Zwischenglieder einer zusammengesetzten Auf
fassung oder Reaktion, Aufmerksamkeit die auf einzelne 
Momente eines sensorischen oder motorischen Zusammen
hangs gerichtete Spontaneitat des Bewusstseins." Man kann 
also mit Kreibig im allgemeinen sagen, dass der G rad 
der Aufm erksamkeit und d e r Grad d e r di ese lb e 
Verrichtung b e tr eff e nden {Jbung im um g ek e hrten 
Verhaltni s se zu einand e r stehen. Fiir die Sinnes
i.tbungen ist dies Verhaltnis genau das gleiche. E s zeigt 
sich aber dabei noch ein weiteres wichtiges Moment, das 
Exner in seinem Entwurf zu einer physiologischen Erklii
rung der psychischen Erscheinungen (1 894) kurz so aus
driickt: ,,Die Intensitat einer Empfindung nimmt 

*) O bige Zitatc habe ich der Arbcit von P r o b s t : Gehirn un d Sccle 
dea Kindes, Berlin 1904, entnommen, wo dio Literatur ausfiibrlich nach
gewi esen iat. 
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mi t steigender dar a uf geri eh teter A ufmerksam
k e i t z u." M an kann daher ii ber di e Psychophysik der 
Sinnesiibungen nicht sprechen, ohne die Rolle der Aufmerk
samkeit dabei des Naheren sich anzusehen. Im allgemeinen 
unterscheiden wir zwei Arten der Aufmerksamkeit, 
die sinnliche und die intellektuelle Aufmerksamkeit 
und von beiden wieder zwei Unterarten: die willkiirliche sinn
liche Aufmerksamkeit, die unwillkiirliche sinnliche Aufmerk
samkeit, die willkurliche intellektuelle nnd die unwillkur
liche intellektuelle Aufmerksamkeit. Uns interessiert fiir 
die systematische Sinnesubung naturgemass nur die will
kiirliche sinnliche Aufmerksamkeit. Von wiegrosser 
Macht die willkurliche Aufmerksamkeit ist, sieht man daraus, 
dass bei sehr starker Steigerung derselben selbst die stiirksten 
fremden Reize nicht uber die Schwelle gelangen, sodass; das 
Bewusstwerden anderer Elemente fast vollstandig gehemmt 
wird. Die willkiirlich angespannte Aufmerksam
keit ist fast stets mit gewissen charakteristischen 
Muskelgefuhlen v erknupft. Will man sich eine Ge
sichtsersc heinung klar und deutlich zum Bewusstsein 
bringen, so treten bestimmte Bewegungen der Augeniipfel 
ein, der Kopf wird vorgestreckt, der Oberleib vorgebeugt, 
zuweilen wird auch der Mund leicht geoffnet. Dabei fiihlt 
man eine gewisse Anstrengung, die sich in der darauf fol
genden 'Ermudung kenntlich macht. Beim a ufmerksamen 
H or e n treten iihnliche Spannungsgefuhle der Muskulatur 
rings um das Trommelfell bis zur Ohrmuschel ein, wie schon 
der Ausdruck nOhrenspitzen" zeigt. Auch der Kopf wird 
bewegt, je nach der Richtung, aus der die Tonquelle stammt 
oder je nachdem, ob man mit einem Ohre besser hort als 
mit dem andern. Bei angestrengtem Horen wird fast stets 
unwillkurlich der Mund geoffnet. Beim aufmerksamenRiechen 
zieht man die Luft langsam und tief bis zu den Nasen
schleimhauten ein; beim Schmecken wird die Speise an den 
Gaumen gedriickt, die Zunge hin- und herbewegt; beim 
Tasten streicht man hin und her iiber den Gegenstand. 
Auch die Spannungsgefiihle gehoren, wenn auch nicht direkt, 
so doch indirekt zu dem Phanomen der Aufmerksamkeit. 
(In ausfiihrlicher W eise werden alle diese V erbaltnisse in 
der Monographie von Krei big uber die Aufmerksamkeit 
bfilsprochen.) Nicht unwichtig ist es in padagogischer Be-
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ziehung zu wissen, dass Lustgefi..thle ein sehr wirksamer 
Motor der Aufmerksamkeit sind . Dahor kommt es, dass 
die W orte ,interessant" und ,fesselnd" als Synonyme gelten 
(Andrea e). 

Wir sehen demnach, dass di e systema tis che Sinnes
iibung nur unt er Anspannung der Aufmerksam
keit statt hat und dass es padagogisch von Wich
tigkei t ist, dies e A ufmer k sa m kei t n a eh M oglichk e i t 
zu steigern. Gesteigert wird sie voraussichtlich am besten 
durch Erzeugung von Lustgefiih len (s. oben die Aus
fiihrungen iiber Gutsm uth s), das heisst dadurch, dass man 
die Sinnesiibungen moglichst anregend fiir die Kinder ge
staltet, viel abwechselt, niemals lange hintereinander macht, 
haufìg wiederholt, sodass haufige, aber immer nur massig 
starke Reize zur Verwendung gelangen. Erm ii d ung ist 
unter allen Umstanden zu vermeiden. Mit ganz 
besonderer Vorsicht werden daher Sinnesiibungen 
vorgenommen werden miissen bei Schwachsinnigen 
un d I d i o t e n, d a j a h i e r j e d e ii ber m assi g e An s p a n
nung der Aufmerksamkeit von schadlichen Folgen 
begleitet sein kann. Ist einmal die 'l..'endenz zur 
Degeneration im N ervensystem vorhanden, so 
wirken zu starke oder iibertriebene Reize gerade
zu deletar. 

III.*) 
W enn auch schon C h a r l es Be l l es klar aussprach, 

dass ein Sinn niemals vollkommen durch den anderen er
setzt werden konne, so kann doch, wo ein Sinn vollkommen 
fehlt, wenigstens dahin gestrebt werden, dass durch be
wusste Ubung eines anderen Sinnes der verloren gegangene 
moglichst vollkommen kompensiert wird. Am meisten be
kannt ist ja Ihnen allen die manchmal geradezu erstaun
liche Vollendung, mit welcher der 'l..'astsinn bei den Blinden 
als vicariierendes Ersatzmittel fiir verloren gegangene Sinne 
eintritt. Dabei ist durch die systematische Ubung die 
Sinnesscharfe an sich nicht erhoht, wie man haufig noch 

*) I ch gebe diesen Teil dos Vortragos gektirzt wicder, da die woiteren 
Ausfiihrungen bereits in oin em von dem Vcrein l'iir innero :MediF.i.n F.U, 
Borlin gehaltonen Vortrage: , Ubor cli o Kompcnsation der Sinnc, 
von mir niedergelegt wurclcn. (S. auch di oso M onatsschrift 1904.) 
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lesen kann und wie allgemein angenommen zu werden 
p:flegt, sondern die Resultate in der Blindenanstalt erklaren 
sich daraus, dass durch die langj ahrigen Ùbungen des Tast
sinnes oder Muskelsinnes eine sorgfaltigere Ausnutzung der 
Sinneseindriicke hE>rvorgerufen wird. In dieser B eziehung 
sind besonders die Untersucbungen Hocheisens von Wich
tigkeit; denn er fand, dass die Feinheit des Muskelsinnes 
bezw. der Bewegungsempfi.ndungen vom Alter abhangig ist 
und dass Erwachsene lreine so feine Bewegungsempfindungen 
baben wie die Kinder. Die Blinden zeigen eine objektiv 
nachweisbare Verfeinerung der Bewegungsempfindung, sie 
ist aber nicht sehr gross und findet sich durchaus nicht 
bei allen Blinden. Die Bewegungsempfindung ist innerbalb 
der einzelnen Altersklassen bei den Blinden gewissen intellek
tuellen Schwankungen unterworfen, wabrend dies bei den 
gleichalterigen Sehenden jedenfalls nur in ausserordentlich 
geringem Masse stattfi.ndet.*) In bezug auf den Ortssinn 
und Muskelsinn wird folgendes geschlossen. Die im Tasten 
geiibten Blinden zeigen eine objektiv nachweisbare Ver
feinerung der Empfindung passiver Bewegung sowie des 
Muskel;;innes iiberhaupt. Die Ursache dieser Verfeinerung 
ist eine psychiscbe, indem durch Scharfung der Aufmerk
samkeit un d Ùbung in der V erwertung sensibler Merkmale 
Empfi.ndungen undeutlich merklicher Intensitat iiber die 
Schwelle gehoben werden. Kinder besitzen eine feinere 
Empfindung fiir Bewegungen als Erwachsene. Der Orts
sinn der Haut ist bei Blinden in geringerem Masse und in 
nicht immer deutlich nachweisbarer Weise verfeinert. Auch 
diese V erfeinerung ist auf Ùbung zuri.ickzuh.ihren. \Vie bei 
dem Blinden der Muskelsinn als Kompensation Ii.ir das 
verloren gegangene Sehen eintritt, so treten bei den Taub
stummen die besser ausgenutzten Gesichts- und 'l'ast
empfindungen in den Vordergrund und ersetzen einiger
massen das verlorene und ft'Lr die Sprache so unendlich 
wichtige Gehor. Endlich kann durch sorgsame B enutzung 
aller Ùbungsmoglichkeiten bei blinden und zugleich tauben 
Personen allein durch Ùbung der verscbiedenen Arten des 

*) Schr wichtig fi.ir dcn B liudon sin d Gehlibungcn; abcr auch 
Ubungen dcs Gchot·s, dos eim-.igon Fcrnsinncs der Blindcn, sowi Obuugoll 
rles Goruohsi=os, der lei d et· ofi zu wiin schen ii brig Hisst, (Gr i es ba c h) _ 
sind flir don Blinden notwonclig. 
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Geflihlssinnes uncl cles Muskelsinnes noch eine geistige Ent
wickelung angebahnt werden, c1ie in einigen Fallen zu er
staunlichen Resultaten gefi.ihrt hat. 

Fùr die Wahrnehmung der Taubstummen sowohl wie 
fiir die Erziehung der Blinden ist die Bedeutung des 
Vibrationsgefùhles nicht ganz obne Interesse.*) Diese Art 
d es Gefùhles ist zuerst von Rum p f naher untersucht 
worden. Er konnte feststellen, dass an den Fingerspitzen 
das Vermogen, die Stimmgabelschwingungen zu differen
zieren, bis auf 6GO, ja auf 1000 Schwingungen in der Sekunde 
hinaufgeht und deutet dieses Ergebnis so, dass es sich um 
eine Erregung der Hautnerven handelt, welche in ver
schiedenem Grade imstande seien, eino Aufeinanderfolge 
von R eizen in der Emp:findung zu differenzieren. vV eniger 
emp:findlicbe Stellen vert>chmelzen dief!e Reizfolgen, empfind
liche fti.hlen si e cliskontinuierlich. Es wiirde si eh w o hl 
lohnen, durch Ubungsversuche festzustellen, wieweit das 
Vibrationsgefubl sich steigern lasst fiir die Differenzen von 
Tonhohen, wie hoch also die Unterschiedsempfindlichkeit 
gebracht werden kann; denn es ist klar, dass fiir die Aus
bildung der Sprache des Taubstummen eine Steigerung 
dioser Fahigkeit von grossem Werte sein muss, dass da
durch die Modulation der Stimme ein Kontrollmittel er
halt, was bisher vielleicht noch nicht geniigend benutzt 
worden ist. V ersuche, die ich selbst mi t Stimmgabeln ge
macht habe, haben mir lreine konstanten R esultate ergeben, 
da auch die Versuchsanordnung noch grossen Schwierig
keiten unterliegt. Es ist ùbrigens noch zu bemerken, dass 
das Vibrationsgefi.thl kein besonderes Gefi.thl ist, sondern 
dass es nichts weiter als eine Art cles 'l'astens darstellt. 

Ich bin damit am Schluss meiner Ausfi.thrungen und 
mir jetzt erst recht bewusst, wie unvollkommen meine Ge
samtdarstellung bis jetzt noch sein musste, da wir ilber 
exakte Untersuchungen der Ùbung der Sinneswerkzeuge 
mit Ausnahme der psychischen Experimente noch nicht viel 
wissen. Ich glaube aber, dass die historischen Reminis
zenzen aus den Werken der bedeutenden Padagogen, die 
ich Ihnen anfi.thrte, auch fùr Sie zum Teil wieder neue An
regungen gegeben haben werden, und solite das der Fall 

*) Schr wichtig wiircn solchc Uut.ersuchuugen auch bei 1'aubstummen. 
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sein , so wurde ich mich reichlich belohnt fuhlen fur die 
nicht geringe Muhe, die es mich gekostet hat, das gesamte 
Material, soweit es mir in der Literatur zugiinglich war, 
fi.tr diesen Vortrag zusammenzusuchen und aus ihm das ffir 
uns hier \Vichtigste herauszuheben. 

Bcsprechnngen. 
Neuste literarische Erscheinungen auf dem Gebiete 

des Schwachsinnigenbildungswesens. 
Referent: Franz Frenzel-Stolp i. Pom. 

I. Zur Ges chi eh t e un d Li teratur d es Idioten
b il d un g sw es ens in D eu t sc hland. Von J. P. G e r
h a r d t, Oberlehrer an den Alsterdorfer AnstalMn bei 
Hamburg. Alsterdorf bei Hamburg 1904. Selbstverlag. 
Preis 5 Mark. 

II. R an d bue h der Se h wach sinnigenfi.tr so r ge. 
Herausgegeben von B osbauer, Miklas, Schiner. 
Leipzig 1905. Verla.g von B. G. Teubner. Preis 3,20 Mark. 

III. Schwachbeanlagte Kinder. Ihre .l!~orderung 
und Behandlung. Von Dr. med. Stadelmann. Munchen 
1904. Verlag der Arztlichen Rundschau (Otto Gmelin). 
Preis 1,20 Mark. 

IV. Grundri ss der Heilpadagogik von Dr. 'l'h eo dor 
Heller, Direktor der heilpiidagogischen Anstalt Wien
Grinzing. Mit 2 Abbilduugen auf einer 'l'afel. Leipzig 1904. 
Verlag von Wilh e lm Engelmann. Preis 8 Mark. 

V. Irrenanstalten, Idi oten- und Epileptiker
a n sta l t e n mi t besonderer Berucksichtigung der Tatigkeit 
des Arztes in denselben. Von Dr. G. Ilb:er'g. Jena 190-1. 
Verlag von Gustav Fischer. Preis 2,50 Mark. 

I. Das erste Buch verfolgL hauptsiichlich den Zweck, 
das Andenken an die Bahnbrecher auf dem Gebiete der 
Idiotenfursorge in Deutschland lebendig zu erhalten. Es 
besteht aus drei Teilen, welche folgende Ùberschriften ha ben: 
l. Kurzer geschichtlicher Ùberblick i.tber die Entwicklung 
Cles Idiotenwesens in Deutschland, 2. biographische ·,Skizzen 
und Notizen, 3. Auszuge aus 'der Literatur des idioten
wesens. Zum Schlusse folgt no eh ein Anhang, · iwelcher e in 
Literaturverzeichnis und ein Namenregister enthiilt . 
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Es ist gewiss mi t Freuden zu begriissen, dass der 
Verfasser uns im ersten Teile seines interessanten Buches 
einen historischen Ùberblick iiber die Entwicklung des 
Idiotenwesens in Deutschland gibt, wie uns ein solcher 
bisher noch nicht geboten wurde. Leider lìesitzen wir 
noch immer keine Geschichte des Idiotenbildungswesens, 
und eine solche Schrift ware uns in erster Linie not. Es 
li esse si eh vielleicht an der Han d der geschichtlichen N otizen 
des vorliegenden Buches eine zusammenfassende Geschichte 
schreiben, doch wer weiss, ob sich eine solche Arbeit auch 
verlohnen wiirde?- Eine Hevison der gegebenen Ùbersichten 
und Daten erscheint unmoglich, da eine Nachpriifung sehr 
lange Zeit in Anspruch nehmen mochte und sich kaum 
mit Erfolg durchfiihren liesse. Im ganzen jedoch konnen 
wir d~n Angabeu d es V erfassers vollen Glauben schenken, 
da er objektiv und ohne jede Voreingenommenheit und 
pratentiose Farbung schreibt. Einzelne Teile allerdings 
mochten wir ein wenig weiter ausgefiihrt wissen, z. B . die 
Teilnahme un d Bedeutung der franzosischen Arzte F e r u s, 
Voisin und Séguin fiir die Erziehungs- und Heilungs
bestrebungen der Idioten, die Entwicklung und den jetzigen 
Stand des Hilfsschulwesens, eine grossere Beriicksichtigung 
der neusten Literatur etc. Doch das sind nur Wiinsche, 
di e den gediegenen Ausfiihrungen d es V erfassers keinen 
Abbruch tun wollen. 

Sehr wertvoll sind die biographischen Skizzen und 
Notizen, welche jedenfalls sehr miihsam zu beschaffen 
waren. Wir finden unter diesen Aufzeichnungen eine Reihe 
interessan ter L ebensbilder der hervorragendsten Manner, 
welche zu den Autoritaten auf dem Gebiete des Idioten
bildungswesens gehoren. Die Auswahl war wohl recht 
schwierig, da es galt, aus der grossen Anzahl der braven 
Manner die tiichtigsten und bedeutungsvollsten herauszu
suchen. Die Beschreibungen sind mit viel Warme und 
grosser V erebrung entwor fen, so dass di e geschilderten 
ehrwiirdigen Gestalten unsere volle Sympathie gewinnen 
un d zur N acheiferung anspornen . E s ist dem V erfasser 
durchweg gelungen, alle jene Manner als leuchtende Vor
bilder hinzustellen und damit hat er sich grosse Verdienste, 
fur alle Zeiten erworben. Besonders pietatvoll ist das 
Lebensbild des Dr. Sengelmann-Alsterdorf gezeichnet, 
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der nicht nur entschieden der bedeutendste Bahnbrecher 
auf dem Gebiete des Idiotenwesens , sondern auch der 
fruchtbarste Schriftsteller seiner Art gewesen ist. Doch 
wozu solleu wir uoch mehr Worte uber alle die Manner 
verlieren, welche der V erfasser uns so deutlich und lebensvoll 
vor Augen fiihrt; man muss e ben die Ausfiihrungen ti. ber sie 
lesen und auf sich wirken lassen, dann werden jene Pioniere 
unseren Herzen noch naher treten uncl ewig unvergesslich 
bleiben. Ein schones Denkmal hat ihnen der Verfasser in 
seiner Arbeit gesetzt, nun ist es an uns, ihr Andenken in 
Ehren zu halten und das Erbe, welches sie uns vermacht 
haben, zu iibernehmen und wurdig fortzutiihren. 

Als das wichtigste Stuck des ganzen Buches halten 
wir den dritten Teil, welchl'r interessante Ausziige und 
Abdriicke aus der alteren Literatur des Idiotenwesens 
bringt. Der grosste rl1eil dieser Literatur war uns uber
houpt nicht mehr zuganglich, da die Schriften schon lange 
verschollen oder vergriffen waren. Wie sehnlich hegte i ch 
z. B. den Wunscb, die Schriften von Dr. Kern, Di sse l
boff etc. kennen zu lernen. Nun, da mir dieser Wunsch 
erfiillt ist, muss icb offen bekennen, dass die jetzige Literatur 
seit jenen Zeiten eigentlicb in vielen Beziebungen nicbt so 
grosse Fortscbritte gemacht bat, wie ich es mir gedacht 
hatte. J a, viele neuere un d neuste Arbeiten bedeuten 
meines Eracbtens sogar einen Ruckgang. Es ware darum 
jedem einzigen, der uber unser Gebiet schreiben will, die 
Lektiire dieser alteren Literatur dringend anzuraten. Zu 
grossem Danke waren wir dem Verfasser verpfl.ichtet, wenn 
er auch einige Ausziige aus der alteren franzosischen 
Literatur, z. B . aus Voi sin's und Séguin 's Schriften, ge
bracht batte; Frankreicb batte ja bekanntlich in jener Zeit 
die Fiibrerscbaft auf dem Gebiete des Idiotenbildungswesens, 
daber diirfte aucb seine Literatur von damals unsere Be
acbtung verdienen. 

Das Literatur-Verzeicbnis des Anbangs ist ziemlicb um
fangreich, so dass es uns als zuverlassiger Wegweiser sebr 
wobl dienen kann, namentlicb auch deshalb, weil die Lite
raturangaben in anderen Werken ausserst sparlich 'bemessen 
sind. Zu dem N amenregister wunscbten wir eigentlich 
nocb ein Sacbregister, wodurob das Bucb fiir Nacbscblage-
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zwecke geeigneter erscheinen mochte, als es ohne em 
solches Verzeichnis ist. 

Wir haben clen gesamten Inhalt cles Buches mit grossem 
Interesse gelesen; es bedeutet unstreitig eine hervorragende 
Erscheinung in unserer Literatur, zumal es wegen seiner 
griindlichen und wissenschaftlichen Behandlung cles StoHes 
als Quellensammlung der Scbriften i.tber Icliotie und auch 
als Lehrbuch fiir dieses Gebiet dienen kann. 

II. Das Handbuch der Schwachsinnigenfursorge gibt in 
gedr~ingter Ùbersicht Auslnmft uber das gA.nze Gebiet dieser 
Bestrebungen. Er; behandelL in 51einen Darstellungen un
gefahr dasselbe, woriiber Dr. Seng e lmann in seinom Lehr
buche der Idiotenheilp:flege geschrieben hat. Abgesehen von 
einzelnen Anschauungen, orscheint das Handbuch zur Orien
tierung iiber das fragliche Gebiet sehr geeignet und ver
dient darum clie vollste Beachtung aller interessierten Kreise. 
Es ist aber ein Irrtum, wenn die Verfasser behanpt.en, ùass 
es in unserer Fachliteratur bis beute an einer i.tbersicht
lichen, die modernen Fortschritte beri.tcksichtigenden Dar
stellung der heilpadagogischen und sozialcharitativen Hilfs
tatigkeit fi.tr Schwachsinnige mangelte. Meine Schrift i.tber 
die Hilfsschulen fiir Schwachbegabte konnte sie eines 
besseren belehren. Naheres dariiber bifltet auch mein gleich
lautender Vortrag, welchen ich auf dem I. Internationalen 
Kongress fi.tr Schulhygiene zu Ni.trnberg am 6. April 1904 
hielt. (Vergl. diese Zeitschrift Heft 5- 8.) 

Einzelne Kapitel cles Buches, z. B . Erziehung und 
Unterricht, Personlichkeit cles Erziehers etc. sind trotz ihrer 
Ki.trze sehr anregend und interessant geschrieben. Wir 
konnen daraus manche Folgerungen auch fi:ir uns ziehen . 
Sehr ernste Erwagungen enthalt das Schlusswort. Daran 
anschliessend, meinen auch wir, dass zur R ettung der 
schwachsinnigen Fi.trsorgezoglinge unbedingt etwas ge
schehen muss; Staat und Gesellschaft mi.tssen Fi:irsorge
anstalten fiir solche J ugendlichen erri eh te n, dami t si e v or 
Schiffbruch im Leben, vor Verfi:ihrung und vor Verwahr
losung bewahrt bleiben. Die Arbeit an den Schwach
begabten wird sich nur dann fruchtbringend gestalten, 
wenn auch geeignete Fi.trsorgemassnahmen geschaffen werden. 
Auf clem Gebiete der Schwachsinnigenfiirsorge gilt es, nicht 
nur zu retten, sonclern auch zu bewahren. Es ist er-
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freulich, dass di e V erfasser dies e Gedanken so ernst auf
genommen und fiir ihre Ausfiihrung das Wort ergriffen 
haben . 

Das Literatur-Verzeichnis, welches 33 Seiten umfasst, 
diirfte meines Wissens nach das bis jetzt umfangreichste 
dieser Art sein. Ein dem Handbuche beigegebenes Sach
regi :>ter erscheint fiir N achschlagezwecke sehr wertvoll. 
Ùberhaupt wircl das Hanclbuch allen, clie infolge Berufs
tatigkeit ocler sonstiger vVirksamkeit es mit den Schwach
sinnigen zu tun haben, gute Dienste leisten. E s sei danun 
Arzten, Geistlichen,J uristen nn d Padagogen bestens empfohl en. 

III. Die Schrift des Dr. Stade l mann bietet in der 
Hauptsache eine engbegrenzte Pqchologìe der schwachen 
Begabung. Die Forclerung uud Behandlung Schwach
begabter kommt im ganzen weniger gut weg, sie wird im 
wesentli chen mit einig n kurzen Darlegungen abgetan. 

Es lasst sich gegen die Anschauungen des Verfassers 
manches einwenden; im allgemeinen iedoch sind seine 
Schilderungen recht typisch und getreu. Der Satz: ,Die 
Anlage abnormer Kinder ist eine Ermiidungsanlage", ver
langt in seiner apodiktischen Fassung entschieden Wider
spruch. Wie in aller W elt soll bei abnormen Kindern die 
Ermiidungsanlage das ursachliche Moment ihrer Veranlagung 
bilden! Wir meinen doch, dass die Anlage abnormer Kinder 
eher einem Dammerzustande, der durch mangelhafte 
Beschaffenheit ihres Gehirn bewirkt wird, als seiner Er
miidungsanlage entsprache. Aus diesem Zustande lassen 
sich denn auch viel leichter die N egationen cles intellek
tuellen Lebens und die Hemmungen fiir das V erstii.ndnis 
moralischer vV ertungen herleiten. Die anderen Eigentiim
lichkeiten und Charaktereigenschaften abnormer Wesen 
resultieren aus der vorhin bezeichneten Negation und 
Hemmung, obwohl eigentlich die N egation allein das ur
sii.chliche Moment bildet. 

Alles andere, was iiber die schwachsinnigen Kinder 
sonst no eh gesagt wird, findet unsere volle Zustimmung. 
Wir wissen uns auch mit dem Verfasser eins, dass perverses 
W erten, starker Egoismus, impulsi ves Handeln die. H aupt
kennzeichen des moralischen Schwachsinns sind. Ebenso 
billigen wir seine Hauptforderung fiir die Methode des 
Unterrichts bei schwachsinnigen Kindern : , Der Unterricht 
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hat sich bei ihnen durchweg anders zu gestalten als bei 
vollsinnigen Kindern". 

Wenn wir mit den Ausfuhrungen des Verfassers be
zuglich der Ermudungsanlage bei schwachbegabten Kindern 
nicht ganz einverstanden waren, so konnen wir ihm ohne 
weiteres recht geben, dass di e N ervositat auf einer Er
miidungsanlage beruht. Das ganze Bild der N ervositat 
zeigt deutlich Ermùdungsanlage. (Ùbermi.tdung.) Sehr 
interessant sind des weiteren seine Schilderungen uber 
epileptische Kinder; die Ausfiihrungen dari.tber erschliessen 
uns wertvolle E in blicke in di e N a tur solcher ·w es e n. Be
sonders fallt an diesen Kindern, wie der Verfasser es 
treffend hervorhebt, die Unmoglichkeit auf, die W elt ohne 
subjektive Farbung zu erfassen, Neues unbehindert in sich 
aufzunehmen und das Alte, schon einmal Erlebte rasch und 
zu richtiger Zeit in der Seele aufleben zu lassen . Er weist 
bei dieser Gelegenheit auch darauf hin, dass bei bestehen
der allgemeiner Entartung und Minderwertigkeit das Ùber
ragen irgend einer Fahigkeit keine seltene Tatsache ist. 

Die Erziehung abnormer Kinder hat sorgfaltig die 
Eigenart derselben zu beobachten. Die Kenntnis der Er
mudungsanlage bis in ihre aussersten Nuancen soll dem 
Erzieher die Methode seines Geschafts vorschreiben. Nur 
e in Prinzi p m uss di e Erzieh ung v or A ugen ha ben : Per s o n -
lichkeit sb ild un g. ~rherapeutisch ausgedri.tckt und auf 
abnorme Kinder angewandt, sol] sich das Prinzip der freien 
Personlichkeitserziehung in einer indi vidualisierenden un d 
assoziierenden Behandlungsmethode verwirklichen. Diesen 
Forderungen konnen wir von padagogischen Gesichts
punkten aus durchweg beipflichten. Leider zeigt der Ver
fasser nur in groben Umrissen, wie er sich die Erziehungs
arbeit an den Schwachbegabten denkt. In der Haupt::;ache 
scheint es ihm zu genugen, dass er die Bedeutung des 
assoziativen Moments fiir Erziehung und Unterricht ge
horig hervorgehoben und immer wieder darauf hingewiesen 
hat. Damit ist aber der Allgemeinheit wenig gedient, 
diese wiil denn doch schon etwas Handgreiflicheres geboten 
haben. Aus diesem Grunde mochten wir fur didaktische 
Zwecke um eingehendere Direktiven bitten, wenn fiir fach
mannische Kreise die gebotenen Richtlinien auch vielleicht 
genugen di.trften. 
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Im ubrigen jedoch bietet die Abhandlung durchweg 
anregende Gedanken und eroffnet vielfach interessante Aus
sicbten inbezug auf das Wesen, die Erziehung und Unter
weisung schwachbeanlagter Kinder. Sie verdient darum 
unsere Beachtung, zumal sie auch nervose, epileptische und 
moralisch schwachsinnige W esen in den Berei cb ihrer Aus
einandersetzungen mithineinzieht. 

IV. Wir besitzen eine ganze Reihe von Schriften, die 
sich mi t der He1lpadagogik befassen; die meisten davo n 
sind von Pii.dagogen geschrieben, das vorliegende Buch 
dagegen hat einen Arzt zum Verfasser. Das di.irfte an und 
fiir sich weiter keinen Vorteil bedeuten, wen nicht der 
Herausgeber zugleich auch padagogisch tatig ware, wie es 
bei Dr. H ell e r zutrifft. Das W erk bietet daher keine 
theoretischen Erwagungen, sondern es sucht aus der Praxis 
heraus die Theorie zu entwickeln. Aus diesem Grunde wird 
es von weitgehender Bedeutung fiir uns sein und unserer 
ganzen Beachtung wert erscheinen. Es enthalt 11 Kapitel, 
ein Sach- und ein Personenregister. 

Jm l. Kapitel begrenzt der V erfasser das heilpada
gogische Gebiet und gibt einen kurzen gesch.ichtlichen Ab
riss der Heilpadagogik in ihren Anfangen. Die Heilpada
gogik umfasst nach seinen Ausfl.thrungen das ganze Gebiet 
der Schwachsinnigenerziehung, die Taubstummen- und 
Blindenerziehung rechnet er nicht dazu. Die Heilpadagogik 
stellt ein Grenzgebiet zwischen Padagogik und Psychiatrie 
dar. Fiir eine systematische Darstellung soll sich die Heil
padagogik nicht eignen, weil sie noch eine zu junge 
Wissenschaft ist. Sie muss als Erfahrungswissenschaft be
handelt werden, man darf nicht von spekulativen Voraus
setzungen am•gehen. Unt ersuchungen nach der Methode 
der experimentellen Psychologit:~ haben der modernen Pada
gogik und teilweise auch der Psychiatrie neue Bahnen ge
wiesen, auch fiir die H eilpadagogik kann das experimen
telle Verfahren neue Erkenntnisse und Aussichten eroffnen. 

Das 2. Kapitel behandelt die Definitionen und die 
Einteilung der Idiotie. Der Verfasser weist zunii.chst auf 
die Schwierigkeiten hin, welche die Definition des Schwach
sinns im allgemeinen verursachen muss. Da:qn unterzieht 
er die vorhandenen Definitionen einer eingehenden Kritik 
und entwickelt schliesslich seine Klassifikation der Idiotie. 
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Die Darlegungen hierbei sind sehr anregend und bekunden 
viel Verstandnis der schwachsinnigen Wesen und um
fassende Einsicht in di e N atur derselben. Fiir de n ange
borenen Schwachsinn stellt er folgende Einteilung auf: 

l) Idiotismus; volliger Mangel jeder apperzeptiven 
Fahigkeit, daher auch der passiven Aufmerksamkeit; 

2) Idiotie; E'rregbarkeit der passiven Aufmerksamkeit, 
keine spontane Entwicklung der aktiven Apperzeption; 

3) Imbezillitat; spontane Entwicklung der aktiven 
Apperzeption, die den Vorstellungen jedoch nicht die notige 
Klarheit und Deutlichkeit zu verleihen vsrmag. 

Das 3. Kapitel spricht iiber folgende Komplikationen 
der Idiotie: Moralische Entartung, Epilepsie, Chorea, Tic, 
Masturbation. Die Belehrungen geben wertvolle Aufschliisse 
ii ber di e genannten Erscheinungen; der V erfasser bietet 
dabei auch Massregeln zur Verhiitung und Behandlung 
dieser Storungen. Die gegebenen Direktiven sind auf 
Grund genauer Beobachtungen und weitgehender Erfah
rungen gewonnen, daher besitzen sie grossen padagogischen 
Wert. 

Das 4. Kapitel befasst siCh mit den Sprachstorungen 
schwachsinniger Kinder und verdient unsere besondere Be
achtung. Der Verfasl:ler unterscheidet zwei Gruppen von 
Sprachstorungen bei schwachsinnigen Kindern: 

l. Dyslogische Sprachstorungen, bei welchen die Sprach
storung nichts anderes als der Ausdruck des vorhandenen 
Intelligenzdefekts ist. 

2. Aphasische Storungen, bei denen die Sprachstorungen 
als Krankheitserscheinungen besonderer Art zu betrachten 
sind, die mit dem Intelligenzdefekt nur insofern zusammen 
hangen, als ihnen eine gemeinsame Ursache zugrunde liegt, 
namlich mangelhafte Entwicklung de.3 Gehirns. 

Zwischen beiden Sprachstorungen besteht di e V er
wandts'chaft, dass sie eine gewisse Ahnlichkeit mit der 
Kindersprache in den ersten Stadien ihrer Entwicklung 
zeigen. Dieser Parallelismus wird am besten durch die 
zwei Unvollkommenheiten der Kindersprache, das Stammeln 
und den Agrammatismus, verdeutlicht. Im allgemeinen 
muss man aber sehr vorsichtig sein, aus der vorhandenen 
Sprachstorung bei Kindern auf einen Intelligenzdefekt zu 
schliessen, man kann sich dabei auch sehr oft tauschen. 
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Der V erfasser fiihrt ein Beispiel an, wo dies e Tauschung 
moglich war. 

N achdem der Verfasser eine kurze Ubersicht ii ber di e 
Mechanik der Sprache und deren Lokalisation im Gehirn 
gegeben hat, kommt er auf die Sprachstéirungen schwach
sinniger Kinder speziell zu sprechen. Er beschreibt in 
treffender W eise die verschiedensten Sprachstéirungen bei 
diesen Kindern und gibt auch die Methoden fiir die Be
handlung an. Er unterwirft dabie die iibliche Methoden 
einer Kritik und macht vielfach auf neue Massnahmen nuf
merksam, welche er bei der Behandlung beobachtet wissen 
méichte. 

Die zur Heilung der psychischen Taubheit erforderliche 
Methode nennt er Kombinationsmethode und bezeichnet dafiir 
folgenden Stufengang: 

l. Langsames, deutliches Vorsprechen d es W ortes unter 
gleichzeitigem Vorzeigen des Bildes oder Modells, wobei 
auf die charakteristischen Eigentiimlichkeiten aufmerksam 
gemacht wird. 

2. Anleitung zum N achsprechen auf dem W ege d es 
Ablesens. 

3. Akustische Vermittlung des W ortes. 
4. Aufiorderung, den Namen nach Vorweisung des 

Bildes oder Modells spontan auszusprechen. 

Ahnliche Anweisungen und Fingerzeige werden in 
diesem Kapital noch des weiteren geboten; wir kéinnen hier 
jedoch auf weitgehende Eréirterungen und Beurteilungen 
nicht eingehen und miissen es den Lesern anheimgeben, 
sich uber die Zweckmassigkeit der gegebenen Anweisungen 
eigene Urteile zu bilden. Einer Prufung jedoch erscheinen 
die Ausfti.hrungen wert, wir raten dringend dazu. 

In den Kapiteln 5 und 6 wird die Symptomatologie 
und die Atologie der Idiotie eréirtert. Der Verfasser schildert 
in sehr interessanter W eise di e kéirperlichen un d seelischen 
Merkmale verschiedener Typen der Idioten und behandelt 
ziemlich erschopfend die Ursachen der Idiotie. Im allge
meinen bringt er jedoch nichts Neues herbei, sondern er 
bezieht sich vorwiegend nur auf das vorhandene literarische 
Material, unterwirft es kritischen Sichtungen und gruppiert 
es nach massgebenden Gesichtspunkten. 
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Im 7. Kapitel werden uns zwei markaute Formen von 
Idiotie, der Kretinismus und der :Mongoloismus, in aus
fiihrlicher Darstellung vorgefUhrt uncl geschildert. Die 
Ausfiihrungen daril ber ha ben vorwiegencl medizinisches Ge
prage, sie wollen zeigen, wie die :Medizin sich wirksam 
der Behandlung jener Formen annehmen kann. 

Das 8. und 9. Kapitel verbreiten sich hauptsachlieh 
il ber di e padagogische Behandlung schwachsinniger Kincler; 
es wird clarin die heilpadagogische Erziehung und die 
heilpaclagogische Unterweisung eingehend erortert. Die 
Erziehungsmassnahmen sind vortrefflich entwickelt und 
erscheinen durchweg rationell. Die Forderung, dass die 
Erziehung schwachsinniger Kinder in die Hand berufener 
Erzieher zu legen sei und unter solchen Verhaltnissen 
durchgefùhrt werdeu mùsse, welche der E igenart. dieser 
Kinder angepasst erscheinen, wird die Billigung aller Heil
padagogen haben . Leider findet gerade dieses Prinzip noch 
immer nicht die gebiihrende Beachtung und Durchfithruug. 
-- Sehr anregencle Ausftthrungen enthalt das Kapitel 
ii ber den heilpadagogischen Untenicht; es kommt hierbei 
namentlich die Hygiene cles Unterrichts zur Behandlung. 
Wahrend iiber den Unterricht selbst nicht viel Neues ge
boten wird, umsomehr Aussichten und Handhabeu eroffnen 
uns die hygienischen Auseinandersetzungen und die sich 
daran anschliessenden Forderungen. Die~e sind in der 
Tat wert, dass sie iiberall zur Durchfiihrung und Anwendung 
gelangen. W enn wir in dieser Beziehung dem V erfasser 
durchweg folgen wollten, dann stande es um Erziehung 
und UnterricLt in unseren heilpadagogischen Anstalten und 
Schulen viel besser als jetzt. 

Im 1 O. Kapitel schildert der Verfasser die nervosen 
Zustande im Kindesalter und bietet im Anschlusse daran 
das Wichtigste iiber die padagogische Therapie und Prophy
laxe dieser Erscheinungen. Wir konnen dem Verfasser 
recht dankbar sein, dass er uns so eingehende Belehrungen 
iiber die nervosen Zustande cles IGndesalters gibt. In 
unserer Zeit diirften solche Belehrungen doppelt willkommen 
sein, da die Nervositat selbst bei jugendlichen Wesen in 
so beangstigender W eise zunimmt. Die wissenschaftlichen, 
durchweg zutreffenden Schilderungen des Verfassers ver
dienen die grosste Beachtung nicht nur in padagogischen, 
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sondern auch in juristischen und sozial-okonomischen Kreisen. 
\Venn es gilt, manches junge L eben, das durch nervose 
Storungen, destruktive Einflusse etc. bedroht ist, zu retten, 
so mùssen sich alle gesellschaftlichen Kreise Z Ll gemein
samer Arbeit zusammenschliessen, weil sonst keine durch
scb lagenc1en Erfolge erzielt werd n konnen. 

Das letzte Kapitel behanc1elt dì e I!'iirsorge fftr schwach
<>innige und nervose Kinder . Es wird darin ùas ganze 
Gebiet. der Fùrsorgemassnahmen erortert und kritisch be
leuchtet. Obwohl der Verfasser neue Gesichtspunlde nicht 
erschliesst, so haben seine Darlegungen doch insofern ein 
grosses Interesse, als er aus der grossen Reihe der Fùr
sorgeeinrichtungen die wesentlichsten und Lewahrtesten 
bemushebt und fùr unsere Verhaltnisse passend entwicltelt. 
Zudem sind seine Forderungen in dieser Beziehung ausserst 
massvoll und erscheinen daher um so beachtenswel'ter. 
Nìcht nur H eilpadagogen, sondern auch Schulii.rzte werden 
in diesem Kapitel mancherlei Anregungen finden. 

Die ganze Schrift steht auf der Hohe der Zeit; die 
Ausfuhrungen sind in jeder Beziehung ausserordentlich ge
haltvoll, anregend und belehrend. In medizinisch-padago
gischen Kreisen verdient das W erk die grosste Beachtung 
und hat darum unsere riickhaltlose Empfehlung. 

V. Die Schrift d es Dr. I l ber g ist mi t grosser Sach
kenntnis und Umsicht verfasst uncl behandelt die beregten 
Fragen ldar uncl ergiebig. Uns interessiert vorzùglich das 
zweite Kapitel des Buches, in welchem ùber die Erziehungs
unc1 Pfiegeanstalt fur Idioten und Imbecille geschrieben wircl . 

Den angebornen Schwachsinn teilt der Verfasser in 
zwei Hanptgruppen, in Idiotie und Imbecillitat, ein. Dia 
Beschreibung der klinischen Eigenschaften dieser Haupt
erscheinungen cles Schwachsinns ist kurz, aber zutreffend 
und ziemlich umfassend ausgefallen uncl befriedigt im all
gemeinen. Interessant sind die Vorschlage des Verfassers 
filr die Unterbringung und Behandlung dieser Hauptgruppen. 
Die ldioten und die schweren Falle der Imbecillen, die sich 
in der Regel als bildungsunfabig erweisen, sollen Gegen
stand der Uberwachung und Fiirsorge in Anstalten sein, 
let.ztere mftssen von Arzten geleitet werden. Die leichteu 
Grade von Imbecillitat konnen in Klassen filr Schwach
befahigte unterrichtet und fiir das Leben herangebildet 
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werden, wahrend die mittleren Falle von Idioten und 
Imbecillen in Erziehungsanstalten fiir Schwachsinnige unter
zubringen sind. Zwei Methoden ml:issen bei der Behandlung 
in diesen Anstalten zur Anwendung gelangen, eine arzt
liche und eine pii.dagogische. Der Verfasser berichtet auch 
skizzenartig iiber die pii.dagogische und unterrichtliche Be
handlung in den Anstalten und kommt dabei auf die ii.rzt
liche Mitwirkung zu sprechen, ohne jedoch besonders 
nennenswerte Massnahmen zu entwickeln. Die Leitung der 
Anstalten will er Arzten iiberwiesen wissen, die mit ge
nugend padagogischen und administrativen Kenntnissen 
ausgestattet sein sollen . Die Idiotenanstalten aber als be
sondere Adnexe den Irrenanstal ten anzugliedern un d sie den 
Irrenanstaltsclireldoren zu unterstellen, erscheint ihm be
denklich und nicht empfehlenswert. Die Anstalten waren 
seiner Meinung nach als selbstandige Institute zu begriinden, 
in welchen padagogische B eeinfl.ussung und arztliche Be
handlung als hauptsachlichste Einwirkungsfaktoren zur 
Geltung zu kommen hatten. Es liegt uns fern, irgencl eine 
unbegrundete Kritik in clieser Sache iiben zu wollen, aber 
cloch meinen wir, class die Leitung der Anstalten stets nach 
dem Charakter derselben - also bei vorwiegend padago
gischem Charakter - einem Pii.dagogen - und bei vor
wiegend sanitarem Charakter- einem Arzte - tibertragen 
werden ml:isste. Eine solche Regelung dieser Angelegen
heit, die von grosster prinzipieller Bedeutung ist, cli.trfte 
am zweckmassigsten erscheinen, daher bitten wir unsere 
Vorschlage in diesem Sinne einer geneigten Beachtnng zu 
unterziehen. 

Die anderen Kapitel cles Buches enthalten noch manche 
interessante Darlegungen, clie uns jedoch weniger angehen 
als die Ausfuhrungen des zweiten Kapitels. Die Literatur 
des Gegenstandes ist gehorig beriicksichtigt und zweck
massig verwertet. Wir empfehlen die Schrift allen beteiligten 
Kreisen zur gelegentlichen Beachtung uncl Benutzung. 

Samtliche hier besprochene Schriften bekunden, dass 
auf dem Gebiete des Schwachsinnigenbildungswesens zur 
Zeit viel Interesse nach verschieclenen Seiten hin vorhanden 
ist. Hoffentlich bleibt dieses Interesse auch fernerhin 
bestehen, damit immer mehr vollkommenere Einrichtungen 
und Methoden zur Rettung und Heranbildung der armen 
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Geistesschwachen geschaffen werden. V or allem aber 
wunschen wir, dass die genannten Schr iften bei allen be
teiligten Lesern gebuhrende Beachtung, kritische Prufung 
und Erwagung finden mochten. 

Litterariscbe Umscltau. 

Psychologische Gesellschaft zu Berlin. 
Sitzung vom 10./XI. 1904. 

Dr. Leo Hi r schlaff: Der Schimpanse Consul, ein Beitrag 
zur vergleichenden Psychologie (mit Demonstration). 

In einigen einleitenden W orten skizzierte der Vor
tragende den Streit der Meinung n ùber dle Intelligenz der 
Tiere innerhalb der alteren und der modernen Tierpsycho
logie. E s folgte eine ausfi.thrliche Beschreibung der ausseren 
anthropologischen Merkmale des vorgestellten Affen, in der 
besonders auf die Verschiebung der Dimensionen der ein
zelnen Korperteile und ihrer Verhaltnisse im Gegensatz zur 
menschlichen Korpergestalt hingewiesen wurde. Sodann 
wurde ùber die L ebensgewohnheiten Consuls berichtet, 
i.tber seine Ernahrung und Erziehung. Den Hauptteil des 
Vortrages bildete die Erorterung der psychiscben Leistungs
fahigkeit des Scbimpansen. Es wurde sein Gemutsleben 
die Leistungsn seiner Sinnesorgane, seine Aufmerksamkeit 
uncl sein Gedi:i.chtnis einer eingehenden Schilderung unter
zogen und an mannigfachen Beispielen erlautert. Schliesslich 
wurden di e Fragen der N acbahmung, der Spontaneitat un d 
des Sprachverstandnisses bezw. der Begriffsbildung unter
sucht. Auf Grund zahlreicber, unter zwingenden Be
dingungen angestellter Experimente, von denen ein Teil 
auch dem Publikum vorgefi.tbrt wurde, karo der Vortragende 
zu dem Ergebnis, dass spontane Leistungen bei dem Affen 
zweifellos festgestellt werden konnen, aber nur im Rabmen 
der durch Nachahmung erlernten Handlungen. Ein Sprach
verstandnis und eine eigentliche Begriffsbildung dagegen 
ist ihm nicht zuzusprecben. Hingegen geni.tgen se!ne 
V erstandesoperationen fur di e Auffassung optischer und 
akustischer Zeicben. Diese associiert, combiniert, vergleicht 
un d beurteilt er in elementarer W eisa. Zahlenverstandnis 
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hat Con sul nicht, was im Hinblick auf die ,rechnenden" 
Pferde der Gegenwart vielleicht vou Interesse ist. Eine 
W eiterentwicklung der Intelligenz deR Affen ùber die ge
zogene Schranke der niederen V erstandesfunktionen hinaus 
ist nach dem Vortragenden auch fiir clie Zulnmft nicht zu 
erwarten, da die Fahigkeit der artikulierten Sprache und 
die anatomischen Gnmdlagen im Gehirn dafltr fehlen, wenn 
auch der Bau seiner Sprachwerkzeuge einer sinnlosen Er
lernung des Sprecl1 ens nicht im Wege sr.ande. Hingegen 
isL anzunehmen, dass sich die L eistungen inncrhalb dieses 
Rahm enR noch weiter vervollkommnen werden. vV enn 
auch die psychischen F tihiglreiten des Schimpansen von 
denen das Menschen durch eine weite Kluft getrennt sind, 
so ist es doch sehr lehrreich und interressant, zu sehen, 
wie viele komplizierte Handlungen das Tier, clas ja einer 
sehr hochstehenden Til3rgatl;ung angehort, mit seinen 
int.ellelrtuellen Kraften auszufùhren vermag. 

Die Ansichten von Dr. C. Wyneken iiber das Stottern 
un d sei ne Heilung im J ahre 1868 sin d da mals in der Zeit
schrift fiir rationelle Mec1izin Band XXXI abgedruckt uncl, 
wie vielfach bei neueren Publikationen zu bemerken, fast 
voll.ig vergessen worclen. Man weiss von Wyneken eigent
lich nur noch, dass er die Stotterer als nSprachzwe ifl er" 
ansah. Da er selbst Stotterer war und sich bemiihte, ob
jektiv iiber sein Ùbel nachzuùenken, so wird es ftir unsere 
Leser sicher Interesse haben, seine Ausfi.Lhrungen, die sonst 
ganz unzuganglich waren, hier vorgelegt zu bekomrnen, ent
sprechend unserm stets befolgten Prinzipe, die Geschichte 
der Sprachheilkunde in allen ihren Teilen rnoglichst aus
fiihrlich zu bearbeiten. '\Vy n e k e n bespriuht nach einer 
lmrzen :E~inleitung znniichst die Charakteri.stik und die 
Symptome. Er sagt wie folgt: 

Charakteristik und Symptomatik. 
, Wir wenden uns jetzt dem Stottern selbst zu. W enn 

ich da zuniichst auf die Frage, was es eigentlich sei, das
selbe den Nervenkrankheiten und zwar clen Neurosen zu
zahle, so muss ich mir allerdings vorbehalten, den Beweis 
daftlr im Verlauf meiner Arbeit zu fiihren. Hier·:_sei mir 
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nur erlaubt, kurz den Unterschied des Rtotterns vom Stam
meln zu beriihren, da diese beiden Sprachfehler friiher 
durchaus verwechselt wurden und auch jetzt noch von Laien 
oft als ganz gleichbedeutend angesehen werden.*) Unter 
dem Stammeln versteht man alle diejenigen Sprachfehler, 
wobei ein oder mehrere einfache Sprachlaute von den hierzu 
vorhandenen Organen gar nicht oder nur unvollkommen ge
bildet werden konnen, oder, wie es auch oft genug vor
kommt, durch Angewohnung falsch und unrichtig gebildet 
zu werden pflegen, wahrenc1 das Stottern sich sehr bestimmt 
c1ac1urch zu erkennen giebt unc1 vom Stammeln unterscheidet, 
dass die Sprachlaute zwar eiuzeln ganz richtig unc1 ohne 
Schwierigkeit gebildet, aber nicht ohne Schwierigkeit zu 
Silben zusammengesetzt werden konnen. Sehr passenc1 
bezeichnet daher M e r k e l**) das Stammeln mi t Paralalia 
literalis das Stottern mit Paralalia syllabaris. 

Das Stottern unterscheidet sich vom Stammeln auch 
dadurch, dass bei ersterem t'Jbel immer ein mehr oder 
weniger hoher Grad von psychiscber Befangenheit vor
handen ist, und je nacb dem Grade der Befangenheit das 
Ubel mebr oder miuder stark hervortritt, wabrend das 
Stammeln si eh unter allen V erhaltnissen mebr gleichbleibt, 
ja bei Aufmerksamkeit auf dasselbe geringer wirc1. I-latte 
Demosthenes, der allen Stotternden immer als leuch
tendes Beispiel von Willenskraft vor Augen gestellt wird, 
wirklicb gestottert, er ware wohl nicht vor dem athenischen 
Volke aufgetreten, jedenfalls batte er nicht von einem Schau
spieler auf seinen Fehler aufmerksam gemacht zu werden 
braucben. Ein Stotternder kennt und fiihlt seinen Fehler, 
ein Stammelnder kann ihn aus Nachlassigkeit wohl ùber
sehen. (.Demosthenes war Stammler und Stotterer. H. G.) 

Auch beim eigentlichen Stottern, Paralalia syllabaris, 
unterscheiden die Autoren wieder verschiedene Arten, und 
zwar ein primares ocler idiopathisches und ein sekundares 
o der deuteropatisches, das infolge gewisser Krankbeitszustande 
sich ausbildet; ferner ein symptomatisches, das namentlich 
Gehirn- und Riickenmarksaffektiouen begleitet und mit den
selben wieder verschwindet. 

*) S c h m a l z, Beitr>igc wr Gehor- u. Sprachheilkunde, Hcft II, S. 1. 
**) Ani.ropophonik, S. 910. 
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Schulthess *) will sogar Falle beobachtet haben, wo 
sich das Stottern gerade durch den Eintritt anderer Krank
heiten (z. B. Eiterungen, H amorrh oidal- Beschwerden etc.) 
vermindert oder gar wahrend der Dauer derselben ganz 
ausgesetzt hat, und auch mir ist im vorigon Semester ein 
solcher Fall vorgekommen, wenn ich recht berichtet bin . 
E in Junge kam wegen Ohrenflnss in die chirurgische Klinik ; 
im Weggehen behauptete der Vater, sein Sohn hatte fruher 
sehr stark gestottert und seit dem Eintreten dieses Ohren
flusses batte sich das Ùbel verloren. An dem Jungen war 
wirklich kein Stottern mehr zu bemerken. Spater, als der 
Ohrenfluss verschwunden war, fand icb das Stottern wieder 
vor. Da mit dem Ohrenfluss zugleich Schwerhorigkeit ver
bunden war, so konnte man anfangs zweifelhaft sein, ob 
sich das Stottern infolge der Ableitung durch den Ohren
fluss oder infolge der durch die Schwerhorigkeit entstan
denen grosseren Gleichgultigkeit und Unbefangenheit des 
betre{fenden Knaben verloren hatte; die Schwerhorigkeit 
ist sich jedoch auch nach dem Verschwinden des Ohren
flusses gleichgeblieben und muss man also von solchen 
peychischen Einflussen absehen. 

Die Fehler, welche nach Nervenkrankbeiten, Gehirn
krankheiten und Lahmungen in der Sprache vorkommen, 
scheinen mehr .Ahnlichkeit mit dem Stammeln zu haben, 
doch habe ich in der hiesigen medizinischen Klinik nach 
einem epileptischen Anfalle wirkliches Stottern beobachtet, 
welches sich wenigstens in seinen Erscheinungen vom idio
pathischen nicht unterschied. 

Fur uns genugt es, dem idiopathischen Stottern allein 
unsere Aufmerksamkeit zuzuwenden, denn das deuteropathi
scbe, wie das symptomatische Stottern weisen in Betreff der 
Aetiologie und Pathogenese auf die Krankheit zuruck, deren 
Begleiter oder Vorboten sie sind, und die Heilung der eigent
lichen Krankheit musste also auch das Stottern verschwinden 
lassen. Geschieht das letztere nicht so ist damit das Stottern , 
ins idiopathische ubergegangen, d. h. in dasjenige, fi.i.r welches, 
mag eine ursprungliche Ursache bekannt sein, oder nicht, 
jetzt wenigstens kein Grund mehr anzugeben ist. So z. B. 

*) S c hm rd z, a. a. O. H cH I, S. 140. 
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mein Stottern, welches im 6. Lebensjahre nach einem sehr 
heftigen und langdauernden Stickhusten auftrat. 

Klencke*) will freilich keinem Stotternden eine voll
standige Gesundheit zugestehen, indem er behauptet, ndass 
alle Stotternden eine ganzliche V ernachlassigung ihres Respi
rationslebens darbieten ; dass ihr Brustkasten eingesunken, 
ihre Haltung schlecht und gedrii.ckt, ihr Muskelleben schlaff 
sei, ihre Respiration einen schleichenden, verstohlenen Cha
rakter habe, dass sie nur mit den oberen Lungenlappen 
atmen und durch jede starkere Betatigung des Brustkastens 
schnell mii.de und atemlos wii.rden, und dass endlich das 
Stottern immer in seinen letzten Wurzelfasern ein Produkt 
eines allgemein skrofulosen Leidens sei." Doch ist diese 
Behauptung vollstiindig aus der Luft gegriffen. Ich selbst 
bin korperlich eigentlich immer gesund gewesen, ertrage 
korperliche Anstrengungen mit grosster Leichtigkeit und 
habe auch wiihrend eines fast 3jahrigen Aufenthalts im 
Jnstitute des Herrn Kat e nkamp nie die Beobachtung ge
macht, dass Stotternde mehr an korperlichem Unwohlsein 
leiden oder von schwacherem Korperbau seien, als andere 
Leute. 

Ebenso kann ich der Ansicht Merkel s, ndass der 
Rtotternde, wie beim Sprechen, auch bei fast allen tibrigen 
Regungen des geistigen Lebens eine gewisse Adynamie, 
Tragheit, einen Mangel an Ausdauer und Charakter zeige", 
schon aus IIochachtung vor ihm selbst, da er ja auch ge
stottert ha t,**) nicht beistimmen. 

G ehen wir jetzt zu der Beschreibung d es idiopathischen 
Stotterns selbst ii.ber, so haben auch hier viele Schriftsteller 
sich bemii.ht, lasselbe, wie das Stammeln, in verschiedene 
Subspezies einzuteil en, je nachdem der F ehler bei einem 
V okale oder bei diesem o der jenem Konsonanten eintritt, 
un cl ha t besonclers die Einteilung von. C o l o mb a t in Ischno
phonia labio-choreica und g utturo-tetanica einiges Aufsehen 
gemacht. Aber schon Schulth ess·x··**') bemerkt mit R echt, 
dass sich durchaus keine geschieclenen Spezies, sondern nur 
verschiedene Grade des Stotterns annehmen lassen. Das 

*) K l c n c k r, i j her H iluug cles SLoLtcrns. Leipzig 18o2. 
**) Me l' ke l 's Arlikel ,Stoltcrn" in Sch mi dt' s J'lncykl opaùic der 

gcsarntcn Mcdiziu, Band VI. 
"~<*") S c h m i d L' s Eneyklop;iùio der gesamtcn Mcdizin, Art. ,Stottern", 
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eigentliche mechanische W esen des Stotterns ist ùberall im 
Grunde dasselbe, nur die Manifestierung desselben ist je 
nach Temperament und Gemli.tsentwickelung bei jedem In
dividuum eine andere. Wahrend man bei dem einen Indi
viduum das Stottern als einen von gelinden Gesten nnd 
Kontraktionen begleiteten Sprachfehler auftreten sieht, 
werden andere von formlichen Krampfr aroxysmen befallen , 
an welchen nicht nur die beim Sprechen und Atmen be
teiligten 1\'Iuskeln, sondern auch fast alle Gesichtsm uskeln , 
ja eine Menge der iibrigen Korpermuskeln den lebhaftesten 
Anteil nehmen. Dabei lwmmt die R espiration in grosse 
Unordnung, der Atem geht gerauschvoll aus und ein, das 
Herz klopft laut, die Venen cles Halses schwellen an, das 
Gesicht wird rot und blau, Schweiss bricht aus, die Augen 
nehmen einen angstvollen, oft sogar unheimlichen Ausdruck 
an, unartilmlierte Tone und Gerausche zwangen sich mancll
mal stossweise aus dem Munde hervor, bis die rebellische 
Silbe endlich horvorgestossen wird, oder der Stotternde er
schopft von seiner Arbeit absteht. Einige Stotternde ver
stummen ganz und zeigen so wenig ausserliche Symptome, 
dass ein Laie oft gar nicht bemerkt, dass sie iiberhaupt zu 
sprechen versuchen; andere wiederholen unter den wunder
lichsten Grimassen und Bewegungen die betreffenden Silben 
sehr laut, so lange der Atem reicht, ohne doch den reinen 
Vokal hervorbringen zu konnen. 

U m so weniger scheint eine Einteilung d es Stotterns 
in verschiedene Spezies angebracht zu sein, da dasselbe auch 
bei eim)m und demselben Individuum unter gewissen Be
dingungen, Zustanden und Stimmungen so sehr verschiedene 
Grac1ationen und 1\'Iodi:ficationen zeigt. Einen solchen Fall 
exquisitester Art habe ich einmal bei mir selbst beobachtet, 
als ich einmal nach einer im Postwagen zugebrachten N acht 
ganz clurchkaltet allein in einem Wirtshause ankam. Ich 
konnte nicht einmal mehr stottern, es trat eine vollkommene 
Sprachlosigkeit ein, so dass ich mich nur durch Zeich•111 
verstandlich machen konnte. Dieser ,Bannu, wenn ich 
mich so ausdrùcken clarf, wurde erst gebrochen, als der 
Knecht meines Vaters, welcher mich abholen sollte, ins 
Zimmer trat. Hinwiederum sind auch die Falle bei mir 
nicht selten, wo ich ohne Schwierigkeit Alles sagen kann. 

Inbetreff des ganzen Stotterns wage ich den Satz aus-
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zusprechen: Unter gùnstigen Bedingungen kann jeder Stot
ternde jedes 'vV ort ohne Anstoss aussprechen ; unter ungùn
stigen Bedingungen bei jedem Laute stottern. N atùrlich 
ist aber hierb ei zu bemerken, dass die giinstigen Momente 
bei dem einen Individuum viel seltener vorkommen, als bei 
einem andern ; der Abstufungen sind viele. 

Die Wort- und Silbenverbindungen, bei denen das 
Stottern auftritt, sind bei keinem Indi viduum ganz gleich ; 
was dem einen Stotternden schwer erscheint, lwmmt einem 
anderu oft leicht vor. Im Allgemeinen konnen wir jedoch 
sagen, und hierin stimmen alle Schriftsteller ùberein, d.ass 
c1as Stottern am haufigsten bei der Verbindung der Con
sonantes mutae s. explosivae durae et mediae (b . p. d. t. 
g . k.) vorkommt, und habe ich hier nur noch, durch die 
eigene Erfahrung aufmerksam gemacht, hinzuzufùgen, dass 
diese Konsonanten dann besonders schwer fallen, wenn sie 
mit einem lmrzen Vokal oder einem Diphthonge (au, ei, eu) 
verbunden werden. So konnen z. B . die meisten Stotterndeu 
das vVort ,, Bah n" leichter aussprechen als ,Bann", ,Papel" 
leichter als ,Pappel", , kam" leichter als ,Kamm". Auch 
wenn diese kurzen Vokale und Diphthonge am Anfange 
eines W ortes stehen, wird haufiger da bei gestottert, als bei 
de n langen V o k al e n, al so bei , Otto" leich ter als bei , Otho", 
bei ,Ammen" leichter als bei ,Amen" u. s. w. 

M e r k e l ha t das haufige Vorkommen des Stotterns bei 
den Konsonantes explosivae zu erkliiren versucht, und sagt 
hierùber in seiner Anthropophonik Sei te 68 folgendes : , Von 
allen sprachlichen Artikulationen sin d di e Explosi v-Laute 
(k. g. t. d. p. b.) die kompliziertesten. Es findet dabei 
eine doppelte Absperrung oder Hemmung des Luftstroms 
statt, Schluss der Glottis und Versperrung des Ansatz
rohres an einer gewissen Stelle. Dieser doppelte Schluss 
muss plotzlich aufgeboben werden und, wenn ein Vokal 
auf den Explosivkonsonanten folgen soli, die tonende Exspi
ration uumittelbar daralìgefugt werden. Die Exspirations
muskeltatigkeit muss Iiier die Luft soweit zusammen
drùcken, dass sie mit gehoriger Kraft gegen die ge
schlo sene Glottis drùckt und die Schliessmuskeln derselbsn 
zum Nachgeben notigt; ausserdem muss gleichzeitig die 
zwischen Kehlkopf uud Artikulationsstelle befindlir.he Luft 
eine hinreichende Spannung erhalten, um die Muskeln, 
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welche c1ie Artikulation und Sperrung cles Ansatzrohres 
bewirken, gleichfalls ohne Aufenthalt lèisen zu konnen. 
Al les dies ist nur moglich, wenn ùie vorgangige Inspiration 
eine hinreichend ausgiebige war uncl wenn die Hebung und 
Erweiterung des Thorax so lange mittebt anclauernder Kon
traktion der betreffenden :Muskeln hingehalten wird, bis 
die beabsichtig te Artikulation erfolgt ist. Alle andern 
sprachlichen Artikulationen sind ohne diese Fixierung des 
Thorax, also bei frei will ig collabierendem rrborax un d ge
ringer Lufttension moglich, nur nicht die E xplosivlaute, 
wenigstens sobald diese mit g borigem Nachdrucke auf 
gr o::; sere W e i te hin pronunciert werclen sollen . Es han d el t 
sich also darum, die sphincterische Kontraktion der JYiuskeln, 
welcbe das Ansatzrohr sperren, ohne irgend ein stummes 
Zwischenmoment sofort in die phonische, vokale Exspiration 
ilberzufiihren, was nicht anders geschehen kann, als wenn 
clie Energie der den Thorax komprimierenden Muskeln das 
Ùbergewicht ilber die das AnsatzroLr schliessenden Muskelu 
erhalt. Ist dieses Verhaltnis gestbrt, behaupten die das 
Ansatzrohr schliessenden Muskeln das Ubergewicht, so 
tritt der Sprachfehler ein, der das Stottern darstellt." 

Zur weiteren Erkliirung dies es Krampfes bei der V er
bindung der Explosivae mi t einem Vokale sagt M er k e l ferner 
in seiner Physiologie der menschlichen Sprache Sei te 308: 

, Ist die Luftsaul e in der Luftrohre oder beziehentlich 
im Kehlraum bis an die Stelle des Mundverschlusses zu 
wenig gespannt oder vielmehr ist in den erwahnten Raumen 
wahrend jenes . kritischen Zeitpunkts (wo der Stotterncle 
also den Explosivluut mit einem tonenden Vokale verbinden 
will) zu wenig Luft, um von den Exspirationsmuskeln ge
clrangt, hinlanglich lwmprimiert zu werden, und dadurch 
als ein zur Ùberwindung des konsonantischen Verschlusses 
hinreichendes Druckwerkzeug zu wirken. so entsteht eben 
so gut ein Krampf; der jenen Verschluss zweckwidriger 
Weise unterhalt, wie bei der Ruhr am Ausgange des 
Mastdarms, weil die zu eliminieret de Materie zu gering 
und konsistenzlos ist." 

Diese Erklarung der beka,nnten Tatsache, da ·s das 
Stottern bei Silben, die mit einem Explosivlaut beginnen, 
am hau:figsten vorkommt, hat sicher viel Richtiges, und ich 
weiss keine andere, balte sie aber dessen ungeachtet nicht 
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filr ganz stichhaltig, da das Stottern oft genug auch dann 
eintritt, wenn der Stotternde die Lunge und den Kehlraum 
ganz mit Luft angefilllt hat, auch dieselbe nicht, wie es 
freilich oft geschieht, durch die N ase entweichen lasst. 
Die Luft durchbricht freiwillig zuletzt den Verschluss des 
Ansatzrohres, aber sie entweicht tonlos, der Vokal spricht 
nicht an. Hinwiederum tritt die sphincterische Kontraktion 
der das Ansatzrohr verschliessenden Muskeln auch keines
wegs notwendig dann ein, wenn nach tiefer Exspiration 
Wurter, die mit einem Explosivlaut beginnen, wie z. B. 
Bann, Katze, Donner etc. laut gesprochen werden. Ich 
habe dieses oft versucht und bemerke keine Schwierigkeit. 
Auch der V ergleich mi t der Zusammenziehung des Ori:ficium 
ani bei der Ruhr, der in M e r k e l' s W er ken oft wied.er
kehrt, scheint mir nicht ganz zutreffend, da sich das Ori
ficium ani keineswegs immer notwendig dann krampfhaft 
zusammenzieht, wenn konsistenzlose Massen zu entleereu 
sind . Der Tenesmus ist ein speziell der Ruhr und manchen 
andern Krankheiten, der Krampf ein dem Stottern eigenes 
Phanomen. 

W enn Merkel ferner in seiner Anthropophonik S. 911 
angiebt, bei der V erbindung der Semivokales (m. n. w. v. f . 
r. etc.) mit einem Vokale kame es, da hier das Ansatzrohr 
beim konsonantischen Mechanismus nicht vollig geschlossen, 
der Luftstrom nicht vèillig abgesperrt sei, nicht zur volligen 
Sistierung des F lusses der Rede, nicht zum Aufhoren des 
Sprechens, nicht zu krampfhaften Gesichtsverzerrungen 
u. s. w., so ist dies entschieden unrichtig. Sowohl bei mir, 
als auch bei vielen Stotternden, die ich gesehen habe, 
kommt es bei den Semivokales oft ganz zu denselhen Er
~;cheinungen, wie bei den Explosivae. Das Ansatzrohr 
wird also z. B. bei der Silbe ma oder na manchma.l gerade 
so krampfhaft verschlossen, wie bei den Silben ba oder da, 
und es kommt zu denselben Gesichtsverzerrungen. 

Einige allgemeine Satze, welche bei der Charakteristik 
des Stotterns aufgestellt zu werden pflegen, bedilrfen hier 
noch der Erwahnung. 

Alle Schriftsteller, die i'tber das Stottern geschrieben 
haben, und besonders auch Schmalz*) in seinem ~uf-

*) S c h m a l z, Beitragc zur G eh01·· un d S1 rachheilkunde, H oft L, 
s. 134 u. 135. 
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satze i.tber dieses Ùbel, stellten die beiden Satze auf, dass 
samtliche Stottern de olme Anstoss singen und auch ohne 
Am,tossfl.i.tsternkonnen. B eide Satze sindfal sch(!!) . I ch 
habe in dieser Beziehung Versuche mit mir gemacht und 
kann weder Alles singend, noch Alles fliisternd sagen. 
Beim Fli.tstern bemerke ich n icht einmal eine wesenthche 
E rleichterung , die beim Singen sehr entschieden da ist. 
Ùber das Vorkommen des Stotterns beim Inustern habe 
ich bei andern Stotternden keine V ersuche gemacht, bei m 
Singen habe ich das Stottern jedoch manchmal beobachtet . 

Warum beim Singen so selten gestottert wird, dies 
werde ich bei der Einwirkung der Psyche auf das Stottern 
auseinanderzusetzen versuchen; hier nur das Faktum. 

Ebenfalls kann icb der Behauptung von S ehm a l z ,·x') 
dass bei hohen Gradeu des Stotterns der Umfang der 
Stimme nur gering sei, und die Tone rauh und unangenehm 
klingen, keineswegs beistimmen, und noch weniger der 
von Klencke, **) dass Stotternde entweder mit einer 
Stimme singen, die jeden Augenblick zu verballen drohe, 
oder klanglos, heiser und gerauscbvoll sei, oder gar mit 
einer rauhen uud unharmouischen Stimme, die sich vom 
tierischen Brùllen wenig unterscheide. Meiue Erfahrungeu 
widersprechen diesen Angaben ganz und gar. Ich selbst 
habe immer leidlich singen konnen und habe mehrere 
Stotternde gekannt, die viel schlimmer stotterten, als ich, 
sich dabei jedoch eiuer sehr umfangreichen und wohl
klingenden Gesaugsstimme erfreuten. 

Aotiologie und Pathogenese. 
Haben wir so die Erscheinung des Stotterns uns vor

gefiihrt, so wollen wir jetzt seinem W esen naher auf den 
Grund zu kommen suchen, indem wir uns der Entstehuug 
desselben zuwenden . 

In Betreff der atiologischen Momeute ist hier zu be
merken, dass das Stottern vor allen Dingen haufig erblich 
ist. Sind in diesen F allen auch nicht gerade die E ltern 
immer dem Stottern uuterworfen gewesen, so doch Ver
wandte, und dies scheint mir sebr wichtig zu sein, da man 
sonst zweifelhaft sein konnte, ob das Ùbel wirklich manch-

*) Schmalz, a. a. O. Seite 13<L 
**) Klencke, a. a. O. Seits 105. 
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mal erblich sei, oder nur imitatorischen Ursprungs. Eine 
gewisse angeborne Anlage zum Stottern, welche auch die 
sorgsamste Erziehung nicht zu tilgen vermag, kann man 
also in vielen Fallen gar nicht ableugnen, und besteht eine 
solche Disposition nach meinen Erfahrungen auch leicht 
bei Kindern, in deren Familien eine undeutliche, rasche, 
bruddelnde oder auch stockende Sprache heimisch ist. 

In vielen, ich mochte wohl sagen in den meisten 
Fallen haben wir fur die Eqtstehung des Stotterns keine 
Anhaltspunkte. 

Als das wesentlichste occasionelle Moment zur Hervor
rufung des Stotterns ist sicher der Nachahmungstrieb der 
Kinder zu betrachten, welcher ja auch bei so manchen 
andern Krankheiten, wie z. B. beim Stickbusten, bei der 
Epilepsie un d besonders bei hysterischen Kriimpfen *) eine 
so grosse Rolle spielt. Gehen kleine Kinder mit einem 
stotternden Kinde viel um, so ist nichts gewohnlicher, als 
dass das eine oder andere bald auch anfangt zu stottern, 
anfangs vielleicht mit Bewusstsein, um zu zeigen, wie es 
das stotternde Kind beim Stottern macht, dann aus einem 
halb unwillkurlichen Nachahmungstriebe, aus Gewohnheit 
u. s. w. Schreiten die Eltern in solchen Fallen nicht bei 
Zeiten energisch ein, halten das Kind zum ordentlichen 
Sprechen an und verbieten den Umgang mit dem be
treffenden Kinde, so tritt bei der einen oder andern Ge
legenheit einmal die Befangenheit hinzu, und das Ùbel ist 
da. Nicht allein aber bei Kindern, sondern auch bei Er
wachsenen wirkt das Stottern manchmal in dieser W eise 
ansteckend. So hat mir z. B. ein Arzt im Bremischen ver
sichert, es sei ihm einige Male vorgekommen, dass von Ehe
leuten, von denen urspritnglich nur der eine Teil stotterte, 
auch der andare es sich im Verlaufe ihres Zusammen
lebens angewohnt habe. Ob heftige Gemiitsbewegungen, 
anstrengende Geistesarbeiten, Nachtwachen, Samenver
schwendung, Unreinigkeiten im Darmkanal (z. B. Schleim 
und Wurmer), zuriickgetriebene Hautkrankheiten, Trunken
heit u. s. w. das Stottern wirklich hervorrufen konnen, 
wie es von manchen **) Autoren angegeben wird, weiss 
ich nicht. 

*) Ha ssc, Nervenkrankhciten, S. 219. 
*'") Se hm alz, a. a. 0., S. 138- 139. 
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Nach einem epileptischen Anfalle habe icb, wie schon 
erwiihnt, einmal Gelegenheit gehabt, transitorisches Stottern 
zu beobachten; keine Erfahrung ha be i eh daruber, ob es oft 
nach Eclampsia infantum zuruckbleibt, wie Has se angiebt.*) 

M e r k e l**) will ein wesentlich disponierendes Moment 
zum Stottern in der unrichtigen Bildung der Explosivae 
mediae (d. b . g.) finden und beklagt es, dass diese selten 
in einem Lande methodisch in den Scbulen gelehrt und 
demonstriert wurden. Ich kann daruber nur soviel sagen, 
dass mir kein Stotternder vorgekommen ist, dem die Bil
dung dieser Laute insofern Schwierigkeiten gemacht batte, 
als e:s sich um eine Unterscheidung in der Artikulation von 
den Explosivae durae (t. k. p.) handelte. In Sachsen, wo, 
wie Merkel sagt, die Bildung der Mediae (g. b. d.) fast 
ganz ignoriert wird, mag es anders sein. Ist das Stottern, 
wie es ja manchmal und besonders bei Blodsinnigen sich 
ereignet, uberhaupt mit Stammeln kompliziert, so werden 
diese Fehler wohl oft genug vorkommen. 

Das erste Auftreten des Stotterns fallt, wie schon aus 
dem Vorhergehenden ersichtlich ist, meistens in das jugend
liche Lebensalter, wenn die Kinder den ersten Unterricht 
empfangen; selten werden Erwachsene no eh von dem Ùbel 
heimgesucht. Reiche und Arme, Gesunde und Schwacbe 
werden gleicherweise befallen. Das mannliche Gescblecht 
ist dem Stottern offenbar weit haufiger unterworfen, als das 
weibliche, und komme ich nach meinen freilich einem kleinen 
Kreise entnommenen Erfahrungen etwa zu demselben Re
sultate, wie C o l o mb a t,***) dass auf 7-8 stotternde Knaben 
ein stotterndes Madchen kommt. Nach den Angaben von 
Dr. N or d e n un d K l e n ck e ist di e Differenz nicht so 
gross. Zur Erklarung dieses Faktums giebt S chmalzt) 
an, dass das weibliche Gescblecht mit beweglicberen Stimm
und Sprachorganen begabt sei, als das mannliche; Merkel"ft 
findet den Grund darin, dass ndie Weiber ihrer psychischen 
Konstitution nach uberhaupt nicht so leicht in Krankheiten 
des .:Jvp,oç fallen konnen, weil die lnt-:fvt-tta bei ihnen die 

*) H asse a. ~t. O. S. 298. 
**) lVI e r k e l , Physiologio der mensehlichen Sprache, S. 169. 

***) Schmal z a. a. O. S. 140. 
t) a. a. O. 

t'l') S e h m i d t , Encyklopiidie der gesamten lVIedizin, Bd. VI, S. 97 . 
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Oberhand hat". Ich kenne die Ursache nicht. Was die 
Haufìgkeit des Stotterns anbetrifft, so fehlen uns daruber 
noch sichere statistische N achrichten; doch scheint es, dass 
das Leiden bei den germanischen Volkern haufìger vor
kommt, als bei den romanischen, da Otto,*) ein deutscher 
Arzt, auf 500, Colombat, ein Franzose, auf 5000 Menschen 
einen Stotternden rechnet. Es kommt mir dies auch sehr 
wahrscheinlich vor, da die romanischen Sprachen im Ganzen 
viel weicher sind, als die germanischen, wenigstens als die 
deutsche und englische Sprache. Das dies ein wesentlicher 
Grund ist, vermute ich daraus, das nach meinen Erfahrungen 
das Plattdeutsche und Englische fiir die Stotternden immer 
besonders schwer zu sprecheu ist; und gerade hier sind ja 
die Konsonanten sehr gehauft. Ist meine Ansicht richtig, 
und liegt in diesen Eigentiimlichkeiten der Sprachen .. eine 
wesentliche Bedingung fur das haufìgere oder seltenere 
Vorkommen des Stotterns in den betreffenden Landern, so 
muss in Spanien und Italien das Stottern noch seltener sein, 
als in Frankreich, und in Russland noch haufìger, als in 
Deutschland, da in der spanischen und italienischen Sprache 
so sehr die langen Vokale, in der russischen so sehr die 
Konsonanten vorherrschen. Wie es in der Wirklichkeit ist, 
daruber stehen mir keine Nachrichten zu Gebote; kame das 
Stottern aber auch in Russland besonders haufìg vor, so 
ware auch dann noch zu erwagen, wie viel Einfl.uss man 
der Sprache un d wie viel sonstigen klimatischen V erhalt
nissen beimessen musste. (In der Tat ist es gerade um
gekehrt. H. G.) 

Die Pathogenese des Stotterns ist dunkel. Die An
sichten und Angaben, worin das Stottern seinen anatomi
schen resp. physiologischen Grund habe, weichen daher 
auch vielfach von einander ab. Fast jeder Schriftsteller, 
der uber das Stottern geschrieben hat, stellt eine andere 
Hypothese auf, wie man in dem Aufsatze von Schmalz**) 
der die Literatur uber das Stottern ziemlich ausfuhrlich 
zusammengestellt hat, lesen kann. Wir wollen hier nur 
das W esentliche anfuhren. Die meisten Hypothesen, welche 
von fruheren Schriftstellern aufgestellt sind, beruhen auf 
einer mehr o der minder o ber:flachlichen Beobachtung. W enn 

*) S cb m alz a. a. O. S. 133. 
**) Schmalz a. a. O. S. 135- 148. 
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z. B. Cormack sagt, das Stottern entstehe aus einem Ver
suche zu sprechen, wenn die Lungen leer seien, so ist dies 
offenbar nur ein allerdings haufig vorkommendes Symptom; 
wenn Rallier den Satz aufstellt, dass das Stottern aus 
einem Mangel an Ùbereinstimmung zwischen den zu schnell 
aufeiuander folgenden Gedanken und der Schnelligkeit der 
Bewegungen, deren die Sprachwerkzeuge fahig seien, ent
stehe, so kann man diese Behauptung hochstens gelten 
lassen, wenn das Stottern mit dem sogenannten Bruddeln 
verbunden ist, was jedoch ziemlich selten. Hochst originell, 
freilich den damaligen Anschauungen angemessen, ist die 
Ansicht von Mercurialis, der um das Jahr 1600 lebte 
un d mi t A v i c e n n a als niichste U rsache d es Stotterns e in e 
Intemperies humida et frigida annahm und demgemass eine 
austrocknende und erwarmende Diat empfahl. Vielleicht 
dadurch auf diesen Gedanken gebracht, weil der Stotternde 
bei schonem, heiterm, warmem W etter gewohnlich besser 
spricht, als bei nassem und kaltern. Spatere Schriftsteller 
verlegten den Sitz des Ubels besonders in die Zunge, welche 
sie, wie es schon Aristoteles getan batte, einer gewissen 
Schlaffheit, Mangel der Breite u. s. w., anklagten und dabei 
behaupteten, dass dieselbe im Munde zu niedrig lage. Auch 
diese Theorie, welche besonders von der Mistress L e i g h 
und nach ihr von Bansmann, Norden , Colombat usw. 
aufgestellt wurde, beruht im Allgemeinen auf einer ein
seitigen und falschen Beobachtung. Meine Zunge kommt 
z. Z. beim Stottern auch manchmal aus dem Munde heraus, 
auch presse ich sie wohl gegen die unteren Schneideziihne 
oder gar zwischen die unteren Schneidezahne und Unter
lippe. In ruhigem Zustande, bei geschlossenem Munde, 
liegt die Spitze derselben jedoch dem Zahnfleische der 
oberen Schneidezahne an, und ist diese Lage normal. Dessen 
ungeachtet bin auch ich einmal von einem gewissen Dr. 
Eich nach der L eigh' schen Methode kurze Zeit behandelt 
worden und mit dem Troste entlassen, dass er mich dann 
wiirde heilen konnen, wenn ich meine Zungenspitze ge
wohnt hatte, eine hohere Lage einzunehmen. Als der be
weglichste der beim Sprechen tatigen Muskeln wird die 
Zunge beim Stottern sehr erklarlich auch die meisten ab
normen Bewegungen machen. Daher erkliirt sich leicht 
die Entstehung dieser Theorie, welcher selbst Dieffen-
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bach anhing und infolge davon seine beriihmten, resp. be
riichtigten Stotteroperationen machte. J etzt hat man diese 
Theorie eigentlich ganz fallen lassen. Sicher mit Recht, 
da es ja mindestens ebenso haufi.g die Lippenlaute sind, 
als die Zungenlaute, deren Pronunziation den Stotterkrampf 
hervorruft, und da bei der Bildung der ersteren eine etwas 
niedrige Lage der Zunge von keinem Nachteìle sein wiirde. 
Die Theorie der Mistress Leigh stande selbst dann noch 
auf sehr schwachen Fiissen, wenn das Stottern wirklich nur 
bei der Bildung der Zungenlaute vorkame, da ja eine durch 
mancherlei Krankheiten bewirkte abnorme Lage und Gestalt 
der Zunge keineswegs notwendig oder, ich mochte lieber 
sagen, wohl kaum jemals Stottern veranlasst. 

W o hat denn nun aber das Stottern seinen Sitz? Erst 
Arnott und Schulthess;c") kommen dem eigentlichen 
W es an der Krankheit mehr auf den Grund, indem sie durch 
genaue Beobachtung der Stotternden und durch Aufmerk
samkeit auf dasjenige, was in ihren Sprachwerkzeugen vor
geht, entdeckten, dass die Aussprache der Konsonanten 
beim Stottern nur infolge der gehemmten Aussprache der 
V okale leide, un d di e niichste U rsache d es Stotterns in 
einem krankhaftem Zustande des Stimmorgans zu suchen sei. 

Dieser krankhafte Zustand nun besteht nach S eh ul
thess in einem Krampfe der Muskeln der Stimmritzen
bander, wodurch die Stimmritze krampfhaft verschlossen, 
der Ein:fiuss des Willens auf die Stimmorgane mi.tten im 
Sprechen aufgehoben und somit die Hervorbringung der 
Stimme plotzlich unmoglich gemacht oder verzogert wird. 
Hiergegen spricht Me r kel **) sich insofern aus, als er be
hauptet, nder Krampf der Glottismuskeln trete nur dann 
ein, wenn auf einer Litera explosiva oder auf einem Vokal
einsatz gestottert wiirde; bei allen andern Konsonanten 
stehe dagegen unter allen Umstanden die Glottis mehr 
oder weniger offen und sei dabei an keinen Glottiskrampf 
zu denken". Da, wie ich schon friiher anfiihrte, auch bei 
der Aussprache der Semivokales (m. n. r. L w. v. etc.) voll
standiger Schluss der Glottis und des Ansatzrohrs beim 
Stottern vorkommt, so ist Merkels Einwurf ungerecht-

*) Schmalz a. a. O. S. 138. 
**) Antropophonik, S. 912. 
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fertigt, und stimme ich Schulthess darin bei, dass der 
Hauptsitz des Stotterns in den Kehlkopf zu verlegen ist. 
Anatomische Veranderungen vermissen wir aber auch hier. 
M e r k el, der di e Stimm- un d Sprachorgane von Stotternden 
mit Hi.tlfe des Kehlkopfspiegels genau untersuchte, fand die
selben vollkommen oder mindestens nicht minder normal, 
als bei gelau:fig sprechenden Tndividuen, und haben wir das 
Stottern demgemass nicht als einen organischen, sondern 
als einen funktionellen Fehler zu betrachten. Ist es nun 
das Hauptmerkmal der N ervenkrankheiten und speziell der 
Neurosen, dass wir bei mangelnder oder wenigstens nicht 
nach weisbarer organischer V eranderung einen funktionellen 
Fehler beobachten, dessen mehr oder minder starkes Her
vortreten, ja dessen zeitweises Verschwinden bei vielen 
dieser Neurosen von dem Seelenzustande des Individuums 
abhangt, so kann man nicht umhin, auch das Stottern zu 
den N eurosen zu rechnen. W ollten wir hier schon einzelne 
N erven beschuldigen, sich der unbedingten Herrschaft des 
Willens entzogen zu haben, so ware besonders der Vagus 
zu nennen un d an d ere der Respiration vorstehende N erven. 
Sie bewirken das Stottern nicht gerade immer dadurch, dass 
sie die Stimmritze krampfhaft verschliessen, wie S eh ul thess 
angiebt, sondern verhindern den tonenden Vokaleinsatz auch 
manchmal dadurch, dass sie die Stimmritzenbander einander 
nicht genug nahern un d so di e Luft beim V ersuche zu 
sprechen tonlos entweicht. 

Uber das wesentliche Agens des Stotterns mochte ich 
mich also so ausdriicken: Da~ Stottern besteht in einer 
durc.h mancherlei Einfli.isse bedingten zeitweisen UngeQ 
schicklichkeit, den Stimmbandern den zur Tonbildung er
forderlichen Grad der Spannung zu erteilen und zugleich 
den Exspirationsstrom in einem solchen Zuge durch die 
Glottis streichen zu lassen, dass die Stimmbander dadurch 
notwendig in tonende Schwingungen versetzt werden. 
Ebenso, wie es bei einer Trompete z. B. nicht genugt, dass 
diese an sich so beschaffen sei, dass es uberhaupt moglich 
sei, ihr Tone zu entlocken, sondern auch anderseits in der 
Weise in sie hineingeblasen werden muss, wie es notig ist, 
um diese Moglichkeit zu verwirldichen; nur dass beim 
Sprechen der Blasende zugleich derjenige ist, der im Blasen 
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selbst sich aus den Stimmbandern das Instrument zu 
schaffen hat. 

Ist nun aber die Ursache des Stotterns der Mangel der 
Herrschaft iiber die Erzeugung des Tons, wie kann dann 
das Stottern auch beim Fliistern entstehen, wo doch die 
Stimmbii.nder nicht in tonende Scbwingungen versetzt zu 
werden brauchen? Dieser Punkt, ob und in wie fern sich 
die Stimmbander bei der Fliistersprache beteiligen, ist 
allerdings schwer zu erortern . Ich selbst ha be augen
blicklich keine Gelegenheit, Versuche dariiber anzustellen, 
und finde bei Funke und Merkel keine deutliche Aus
einandersetzung dieses Gegenstandes. 

Wahrend Funke an einer Stelle*) seines Werkes 
sagt: ,die Fliistersprache ist das beim Durchstromen des 
Atems durch die verschieden geformte Stimmritze und das 
Ansatzrohr erzeugte Reibungsgerausch, welches durch die 
Resonanz in letzterem di e fiir di e verschiedenen V okale 
erforderliche Klangfarbe erhalt", behauptet er an einer 
andern Stelle,**) dass auch dann das Fliistern no eh moglich 
sei, wenn durch Krankheiten des Kehlkopfes die Stimme 
verloren ging. Letzteres ist wohl sicher der Fall, da ja 
selbst in Folge von peripherischen Nervenleiden des Laryn
geus inferior und superior wohl ***) Stimmlahmung, nicht 
aber zugleich Sprachlahmung beobachtet wird. Mir scheint 
es aber, als ob sich das Fliistern solcher Menschen doch 
von dem gesunder, wohlredender Menschen unterscheide, 
und glaube ich daber, dass bei normalem Zustande des 
Kehlkopfes sich die Stimmbander in der von Funke an
gegebenen Art beteiligen. Nehmen wir aber eine Be
teiligung der Glottis bei der Flusterspracbe an, so kann 
die~e beim Stotternden ebensogut beim Fliistern, wie bei 
der lauten Sprache regelwidrig vor sich gehen, und dies 
muss der Fall sein, da jeder Stotternde, wenn er nicht zu
gleich stammelt, auch bei der grossten Befangenbeit jede 
Artikulationsbewegung ohne Schwierigkeit ausfiihren kann. 
Demnach werden also die Muskeln des Ansatzrohrs ebenso, 
w1e zuweilen auch manche andere Muskeln des Korpers 

*) Fu n k e, Handbuch der Physiologie, S. 892. 
*o)(') Funke, a. a. O. S. 890. 

***) Hasse, a. a. O. S. 314. 
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nur sekundi!.r in Mitleidenschaft gezogen, und wirken die 
Konsonanten nur in sofern erschwerend auf die Sprache 
ein, als sie bei dem Stotternden dia Furcht vor dem 
Vokale, mit welchem dieselben zu einer Silbe verbunden 
werden sollen, vermehren. Der Volral ist an und fiir sich 
dem Stotternden nicht recht gelaufig, nun aber noch zu-
gleich eine Artikulationsbewegung mit demselben zu ver- 1 
binden, scheint ihm im kritischen Augenblicke unmbglich. 
Es kommt mir dies Verhaltnis ahnlich so vor, als wenn 
man von einem Menschen zu gleicher Zeit zwei Beschaf
tigungen verlangt, von dtmen er nur eine genau versteht. 
Soll z. B . J emand vorlesen und stricken, geigen und singen, 
die Orgel spielen und die Balgen treten, wie das ja bei 
kleinen Orgeln zuweilen geschieht, so wird schon bei ge-
nauer Kenntniss beider Fertigkeiten die Kombination oft 
gross~ Schwierigkeiten machen ; ist derselbe aber nur 
einer derselben vollkommen gewachsen, so wird er sicher 
iiberhaupt die ganze Aufgabe verkehrt machen. Die Fehler 
werden natiirlich um so grosser sein, je schwieriger die 
Kombination ist; daraus lasst sich denn auch das haufigere 
Vorkommen des Stotterns bei den Konsonantes explosivae 
(b. p. g. k. d. t .) erkliiren, da ja diese von allen sprach-
lichen Artikulationen die kompliziertesten sind, wie wir bei 
der Beschreibung des Stotterns gesehen haben. 

Kleine Notizen. 
Àm 5. J anuar 1905 bcginnt wi eder in Kur s u s zur Aua-

bildun g vo n Ar z t e n a n T a ub s tumm e n a n s t a lt e n. D er Kurs 
stebt di esmal unter Leitung von H crrn Gch. Obcr-Medizinalrat Prof. 
Dr. K i r c h n c r , der die allgemeincn Vortrtige li ber Schulhygiene liber
nommen hat. H err Schulrat Dircktor W a l t h e r li est wie frlih r li ber 
'l'aubstummenbildung, Prof. Si l e x i:iber Augcnuntersuchung, Dr. H. G u tz 
m an n li ber Physiologie, P sychologie un d P athologie der Sprache. D eu 
Kurs iiber Untersuchung unù Behandlung cles Ohres hat cliesmal H err 
Geh. R at Pro f. Dr. Pa sso w , clou li ber clic Untersuchung d es Kehlkopfes 
H err Geh. Rat Prof. Dr. B. Fr ii nk e l lihernommen. 

Der Kurs ist aoeben von H errn Geh. Regierungsrat Dr. Mon tag, 
dem jctzigen D zernenten fiir das T aubstummenwesen, im Namcn cles 
Herrn Ministers eroffnet worden. 

Druck von B. Augersteio, Werni,erode a. H. 
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