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Originai-Arbeiten. 
Neuere Bestrebungen auf dem Gebiete des ersten 

Leseunterrichts. 1) 

Von Franz FTe nz e l- Stolp i. /P omm. 

J edem Elementarlehrer ist es ja genugsam bekannt, 
dass zur Zeit sehr viele Leselehrmethoden existieren, die 
unter <.Len verschiedensten Benennungen mehr oder weniger 

ebrauchlich im Elementarunterrichte sind. Und docb 
mebren sich von J abr zu JHhr noch die Anweisungen, An
leitun gen und Methoden fi.ir· den ersten Leseunterricbt. 
Diese E rscheinung hangt einerseits mit den allgemeinen 
Reformideen znsammen, die zur Zeit sich auf dem gesa,m
tén piicl agogischen Gebiete bemerkbar macben, andererseits 
liegt sie in dem Wesen des Lesenlernens selbst begriindet. 
Es kommen beim Lesenl eruen verschiedene Momente in 
Betracllt, die alle entsprechende Beriicksichtigung finden 
w o1len. Diese Disziplin umfasst ni cht nur L a ut lich es und 
Si ch t ba r es, sondern auch Inh a l t lich es und D a r stell 
b a r es. Das Lautliche bezieht sich aut' den Namen und 
Kl ang des L autzeichens, das Sichtbare auf d:ts Bild des 
Buchstabens, das Inhaltliche aut' die sprachliche Idee des 
Lautklanges und das Darstellbare au( die Bildung der Laute 
durch die Sprachorgane und auf die scbriftliche Fixierung 
der Buchstaben. 

1) Vortrag mit Demonstrationen, gehalten im L ehrerverein zu 
Stoip i.JPom. 



Bine ausserst libersichtli che Qruppie rung der eben 
genannten Teilgebiete stellt En ge l in seiner Schrif't: Das 
erste Schulj ahr, auf. Elr ordnet die L autzeichen zunachst 
m'L<:h der Schwierigkeit ihrer Erkennbarkeit dur·ch das Auge 
und bildet so l ) eine L ese r eib e; dann ordnet er sie nach 
der Schwierigkeit ihrer Gehorsauffassung und stellt 2) eine 
Horr e ihe dar ; dann ordnet er sie nach dei: Uebereinstim
mung von Laut und I~autzeichen , und es entsteht 3) eine 
phon et isch e Reihe; die Lautzeichen nach ihrer Schreib
scbwierigkeit geordnet, nennt er 4) die Sc hr eibr e .ihe ; 
endJich die Laute nach der Schwierigkeit ihrer A.ussprache 
gi'Uppiert, ist 5) die spr a chph ys iologisch e Reihe. Von 
Einfluss auf ctie Meth0de des ersten Lesennterrichts sh1d 
alte genannten Reiheu gewesen, das beweist aro dentlichsten 
die g rosse Anzabl der ersten Lesemetboden. Doch eine 
unbedingte Hen scbatt auf dieselben auszutiben, ist es bisher 
keioer von ihnen gelungen, weil die Ansicb ten beziiglich 
der Verwendbarkeit im ersten Leseunterricht iiber jede ein
zelne sehr auseinandergehm;t. 

ln der Hauptsache haben wir beim Lesenlebren fo1gen
des zu unterscbeideu : 

l. De n N a m e n d es autzeichens (d = de, m = e m, 
b = ba etc.), 

2. den KJa n g des Lautes (a = a, i - i, z = ts etc.), 
3. die BiJdungs wei se des Lautes durch die prach

organe, 
4. das Bild des Lautzeicbens (gedrucktes und ge

schriebenes) und 
5. den spr a c]lli c he n Inh alt des Lautklanges. 
Diejenige Lesemethode, welche si eh mi t den N a m e 11 

der Dautzeicl)en abgab, war die Buch s tabi e rm e thod e. 
Sie wurde mit dem Inkrafttreten der "Allgemeinen Bestim
mungen" zu Grabe getragen und wird waluscheù1lich nie 
ibre Auferstehung teiern. Das Buchstabieren ist aber auch 
jetzt noch beim Rechtschreiben zur Kontrolle der Buch
staben gebr~iucblich und edUllt hier seinen guten Zweck. 

D en J{lang der Laute bertick:òichtigen die Lau ti e r 
met.Q.oden ; iht·e Zahl ist ziernlicb bedeutend. Eine der 
gebrauchlichsten dieser Lesearten ist die S chrei ble se 
m e t h o d e , nach welcher. in unsere n Schulen der Leseunter
richt betrieben wird. Da nach diesem Verfahren das I..~esen 

• l 

.. 
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schreibend und das "chreiben lesend zur Behandlung ge
langt, so ist in der Hi rtschen Fibel ftir die Anordnung der 
Laute vorwiegend ihre Schreibsr.hwierigkeit massgebend 
gewesen. Allein der Aufbau der Fibel Hisst in der Nen
bearbeitung auch erkennen, das8 man bereits phonetiscben 
Grundsatzen Rechnung getragen hat, denn die Reihenfolge 
der Laute nimmt nebenbei auch RUcksicht aut die Schwierig
beit ibrer Gehorsauffassung. 

Bei der GehOrsauffassung unterscbeidet man e i ne Ho r 
reibe von folgenden vier Stufen: 

l. Vokale und Doppellaute (a, e, i, o, U1 ei, au, eu), 
2. stimmhafte oder singbare Dauerkonsonanten (l, m, 

n, r, ,,, w, j), 

3. stimmlose Dauerkonsonanten (f, h, cb, sch, s, z) und 
4. dàuerlose Konsonanten oderStosslaute (Q., t, b, p, g, k) . 

!)gleich in der Hirtschen Fibel eine solche Reihen
folge nicbt durchweg beacbtet wird, so ist doch zweitellos 
anf den ersten Seiten dem phonetischen Prinzip Gentige 
gescbehen, d. h. man hat hier vorwiegend Laute der beiden 
ersten Horreihen zur Behandlung gebracht. 

Nach rein phonetischen Grundsatzen sind die 
Fibeln von Miss!:'.leck, BTUgge1;1ann, Kindervater etc. 
bearbeitet. - Welche 13edeutuug hat nun die Phonetik 
oder Lautlebr_e flir das Sc hr eiblese n? -

Die Pbonetik vermittelt die Lehren von der Hervor
bringung oder Erzeugung der Laute, von ihrer Anordnung 
n'ach der Schwierigkeit ihrer Gehorsauffassung und von 
ihrer Verbindungsfi:i.higkeit miteinander. Sie ist diej enige 
Wisseì;Jschaft, der man neulich auch im fremdsprachlichen 
Untenicht immer mehr Berlicksidttigung angedeihen Hisst. 

Na.ch der pbonétischen Lesemethode wird die Hervor
bringung der JJaute, meistens der Vok:ale, in graphischer 
Darstellung auf Lauttafeln veranschaulicht. Es existieren 
fi.ir diesen Zweck bereits mehrere Lauttafeln. Die hier 
folgenden Lautbilder sind de't· Lauttafel von Le hm e nsieck 
entlehnt (Abbi)dung s. Seite 4). 

Des weiteren :fìndet bei diesem Verfahren nament.lich 
die Anordnung der Laute nach der Schwierigkeit ihrer 
GehoTeauffassung und ihrer Verl:>indm1gsfahigkeit weitgehende 
Beriicksichtigung. Es unterliegt keinem Zweifel, dass die 

l * 
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Vokale in jeder Hinsicht fUr Ohr und Mund des Kindes 
leichter sind als die Konsonanten. Daher fangt die phone-

tische Methode mit den Vokalen an und bringt dann in der 
vorhin bezeichneten Reihenfolge die stirnmbaften, spater die 
stimmlosen Dauerlaute und zuletzt di e dauerlosen Konsonanten 
zur Behandlung. Es werden jedoch zunachst nicht siimt
liche V okale behandelt, sondern m an scbreitet hald zu der 
2. Stufe der Horreibe iiber und sucht aus beiden Gruppev 
Worter zu gewinnen, um dm·cb das Lesen dieser das Inter
esse der Kinder anzuregen und ihnen den Erfolg der Lese
tibnngen vor Augen zu ftihren. Es kommen :'\.beT immer 
nur solche Worter zur Uebung, die genau so gelesen werden 
konnen,. wie sie geschrieben resp. gedruckt sind. Die Laut
komplexe miissen auch stets so ausO'ewahlt werden, dass 
eine weitgebende VerbindungsfahiO'keit gewabrt bleibt und 
di e Verbindungsscb wierigkeit in ihneu nur allmahlich zu
nimmt. Verbindungen mit lang klingendén Ln,uten machen 
den Anfang, und zwar zunacbst nur zweilautige; spater 
kommen die dreilautigen binzu uud zuletzt d.ie 1\urzlautigen 
und die roit Konsonantenbaufung. Ueberbaupt will die 
phonetiscbe Methode fiir· das erste SchuJjalu· tunlicbst al)e 
Worter, bei denen Laut und Zeichen nicbt ili;>ereinstimmen, 
vermeideu und nm Wèirter mit làutricbtiger und laut
tte uer Schreibnng heranziehen. Die Erlernung der Anders
schreibung soll erst im zweiten Scbuljabr beginnen. 

Manche Praktiker sind VOJl der phonetischen Metbode, 
obgleicb diese bisweilen nicbt allzu viel auf den sp~·ach-
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Jichen Inhalt des Lesestoffes achtet, sehr eingenommen und 
balten sie flir die beste aller Lesemethoden. Eine eingehende 
Beleuchtung und WÙrdigung hat die phonetische Metbode 
von mir in einem Aufsatze dieser Zeitschrift, Jabrgang 1900, 
gefunden. An dieser Stelle ist sie auf ibre tatsacbliche 
Bedeutung fiir den ersten Leseuntenicbt gepriift und zuriick-
gefiihrt worden. • 

Eine Lesemethode, die abnJiche Grundsatze, wie sie 
die eben beschriebene verfolgt, in der Hauptsache aber ihr 
Augenmerk auf die Hervorbringung der Laute richtet, ist 
die begrifflicbe Lesemethode. Dieses Verfahren wurde 
von dem Lehrer Berthold Otto-Grosslichterfelde begriindet 
und von dem Pfarrer S pie ser -Waldhambach i. Els. uud 
dem Lehrer Sievert s -Hamburg weiter ausgebildet Es hat 
die Bezeichnung begriffliche Metbode deshalb erbalten, weil 
durch dasselbe die Kinder angeleitet werden, das Wesen 
der Lauthervorbringung begreifen und verstehen zu lernen. 

Zlll' weiteren Charakteristi k dieser Methode, die in 
ma.ncber Be.ziehung nicht uninteressant erscheint, mag noch 
folgendes gegeben werden. Bei dem begriftlichen Verfabren 
wird das Kind veranlasst, genau auf die Mundstellungen, 
die es bei der Hervorbringung der Laute bi,ldet, zu achten , 
si e i m Spiegelbilde und an anderen Kindern zu betrachten, 
und wenn es notig erscheint, sie mit Hilfe mechanischer 
Eingriffe in Ordnung zu bringen. Der Schiiler soll dadurch 
den Laut begreifen und ihn auch nach der beobachteten 
Mundstellung benennen lernen. Er studiert also pmktisch 
die Lautlebre und gewinnt dann fiir den betreffenden Laut 
auch selbstandig einen Namen. Dieser Umstand ist von 
besonderer Wichtigkeit. Nameu der Laute, wie Weitmund, 
Spjtzmund, Lippenbrummer, Zittere:r etc. werden dem Kinde 
uicht gegeben, sondern von ihm erfunden oder aus dem 
Unterrichte direkt gewonnen. Es wird also durcb die be
grifflicbe Methode die bewusste Bildung einer Mundstellung 
zm· Erzeugung des Lautes, die genaue Beobachtung der
jenigen Vorgange, wodurch der Laut unter Mitwirkung von 
Gehor, Gesicbt und rrastgefiihl erzeugt wird, uud der Laut
name mit den Kindern erat·beitet. - Zur besseren Veran
scbaulicbung der Organstellungen fiir die verscbiedenen 
Laute bat Spieser Zeichnungen an Kopfmodellen im 
Querschnitt entworfen, durch welche den Kindern auch eine 
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Vorstellung von den Sprechwerkzeugen im Innern des 
Mundes, von Mundhi:ihle, NasenhOble, Luftrohre u. s. w. ver
mittelt wird. Di e Silbe . ma.. si eh t in dieser bildlichen 
Veranschaulichung folgendermassen aus : 

m a . 

Eigenartig sind auch die Zeichnungen, welche zur 
Veranschaulichung der Mundstellungen flir die Vokale dienen ; 
sie mogen darum hier ebenfalls folgen. 

p(111fi.!.!JI; 
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Nach diesen schematischen Mundstellungen sollen die 
Kinder ohne weiteres zu lesen vermogen. 

Wie die begriftliche Methode den Kindern den Laut 
aul! der Art seiner Bildung .zum Bewusstsein zu bringen 
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sucht, so will sie auch den Buchsta ben in einer Wflise 
vermitteln , nach welcher die Kinder ganz von selbst da
rauf kommen, dass dieser Buchstabe nur den ihnen schon 
bekannten Laut und keinen anderen bezeicbnen kann. Rs 
sollen dabei die im Geiste des Kindes bereits vorbandenen 
Vo1·stellungen des Laut~s derart innig mit der neuen Vor
stelluog des Lautbildes vereinigt werden, dass die eine Vor
stellung aucb notwendig die andere reproduziert. Wie dies 
geschehen kann, dlirfte am besten ein Beispiel von Siflverts 
zeigen. 

Der Lehl'er sagt .zu de n Kindern: , W e nn wir di e 
Mlitzen weggehangt haben, dann will ich euch einmal ein 
feines Bild anmalen un d eine Geschichte erzahlen." Er 
zeicbnet dann das nacbstehende Bild an die Waud
tafel und erzabltdiefolgende G~schi~hte. ~·~ ~~s war ein-
mal ein Mann, der batte SICh emen femen neuen 
l3:ut gekauft. Atn Sonntag wollte er ausgehen und 
da n,n den neuen Hut aufsetzen. Sonntag war sebr 
schones Wetter und die Sonne schien warm . Da 
dacbte er, beute kannst du deinen neuen Hut aufsetzen 
und brauchst aucb gar keinen Scbirm mitzunehmen, 

. Mi u_nd da nahm er seinen Spa.zierstock mit. Er ging gauz 
.--. .. '. ~. weit weg. Als er aber ganz weit weg war vom Hause, da 
f' kamen Wolken a m Him mel und di e Sonne schien gar nicbt 
~.; mebr so hell. Ach, dacbte der Mano, wenn es nur nicht 

anfi.ingt zu regnen. Da ting aber der Wind auch an zu 
wehen und pustete immer toller. - Konnt ihr auch pusten? 
,Ja!" Da pustet mal: ffff! - Als der Wind nun so pustete, 
da war dem Manne bange, dass der Wind ibm den Hut vom 
Kopfe pustete, und dass er dann jm blossen Kopf hinterher 
laufen mlisste. Viele Haare batte er auch nicbt auf dem 
Kop{e. Darum bielt er den Hut auch immer mit der einen 
Hand fest. Aber vom Festhalten tat ibm der Ann weh. 
Da wollte er umwechseln, und weH er den Spazierstock in 
der Ha.nd hatte, musste er einen Augenblick den Hut los
lassen. Und als er den Hut losliess, da kam der Wind 
gerade so um die Ecke geweht und pustete ihm den Hut 
vorn Kopfe. Der Hut ftog in die Hohe, und der Wind pustete 
dem Mann an den Kopf, und da griff er mit beiden Hlinden 
an den Kopf und quietschte laut: iiii. Dicht dabei aber 
war gerade eine ganze Menge Jungen; als die das hOrten, 



wie er da so losquietschte, fingen sie flirchterlich an zu 
lachen und ri efen : ,Sieh, sieh, de m Quietscher ist der Hut 
fortgeflogen!" -- Und immer, wenn die J ungen den Mann 
wieder sahen, sagten si e: ,Si eh, das ist der Quietscher! " -

, J etzt wollen wir den Quietscher einmal zeichnen." -
Mit einem Stlick Kreide wird jedem Kind ein i auf die Tafel 
gezeichnet und mit dem Griffel dann Nase und + Mund 
hinzugefiigt. Der Buchstabe si eh t hierauf so aus. t Di e 
Kinder zeichnen die Beine und deu An n mit • de m 
Spazierstock, und jeder Ideine Kiinstl er pft egt rnit 
Stolz und Freude sein Machwerk seiuem Nach- ba r 
zu zeigeu mit den Worten : ,Sieh, i eh babe einen Quietscher, 
sieh einmal meinen Quietscher! " etc. 

In einer spateren Stunde soll der Quietscher aufgelOst 
werden in i ; dann schli essen sich auch die Voriibungen zuiD 
Schreiben des i an. - Die Tafeln werden vorgenoiDIDen ; 
auf denselben befinden sich noch die Kunstwerke der Kinder. 
- ,Jetzt wollen wir ein mal aus unserem Qui etscher einen 
:Buchstaben rnachen . Wischt einiDal seine Beine weg !" -
Na,tiirli ch wird alles an der Wandtafel mitgernacht. -
, Wischt den pazi erstock weg, wischt den Arm weg, wischt 
das Auge weg, wischt die ase und den Muud weg, wiscbt 
den Rand vom Hute weg! Jetzt ist unser Bucbstabe fertig. 
Wie sagte der Quiet'3cher docb , als ib m der Hut forttl.og? " 
~ Di e Kinder rufen : iii i! -- ,Immer, wenn wjr den 
Quietscher seben, wollen wir ibm das nacbmacben. Sprecbt 
alle: iiii! " -

.Jetzt wollen wir eine Menge Quietscber malen. Wir 
nehmen die Rechenseite der Tafel. Auf jede:n kteinen roten 
Strich wollen wir einen Quietscher zeichnen." Die Figuren 
sehen dann wie die uebenstebend e Zeichnung aus. Spater 
wird der Quietscher als gescbriebenes ' dargestellt. 

l 

j 
r l l l ì 
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Es Hisst sicb nicht leugnen, dass di e be()'riffliche ·Me-
tbode den Kindern mancberlei Anregungen bietet und ihr 
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Interesse ganz bedeutend in Ansprucb nimmt. Icb babe 
V ersucbe mi t dieser Methode selbst angestellt und durcbaus 
befriedigende Erfolge erzielt. Das Verfabren ist zudem 
ausserst ausbildungsHibig und Hisst Abweicbungen und Modi
fìkationen nach verschiedenen Seiten zu. 

An dieser Stelle muss ich nocb auf eine metbodische 
Abhandlung von Dr. H. Gutzmann- Berlin hinweisen , 
durch welche das begriffticbe Verfahren eigentlich vorher 
wissenscbaftlich begriindet worden ist. Die Schrift ist be
reite i m Jahre 18!:J7 erschienen un d fiihrt den Titel: Di e 
pntktische Anwendung der Sprachphysiologie beim ersten 
l.Jeseunterricht. Der Verfasser weist in ihr sehr treffend 
nach, dass zur Erfassung und Kontrolle der Sprache drei 
Sinne: GehOr, GefUbl und Gesicht, dienen. Diese drei Per
zeptions- und gleichzeitig auch Kontrollwege mi.issen durcb 
systemntische Uebungen so fest und glatt gefahren werden, 
dass die sprachlichen F'unktionen sich ohne Aufwendung 
besonderer Aufmerksamkeit ungestOrt vollziehen konnen. 
Beim Lesenlernen sind alle drei Sinnesgebiete gleichfalls, 
und zwar moglichst gleichmassig in Anspruch zu nehmen. 
Wie dies im einzelnen zu gescheben hat, wird in der Ab
bandi ung deutlich gezeigt. Di e Fibel soll Vorbilrler bieten, 
die, abweicbend von der bisberigen Art und Weise, auch 
dern Gesichtssinn Reclmung tragen mi.issen. Zu diesem 
Zwecke muss das erste Lesebuch Bilder bringen, die einzelne 
normale Spmcbstellungen in pbotographischen Aufnabmen 
darstellen. Die Photographien, welche der Verfasser zu 
diesem ~wecke angewendet wissen mocbte, sollen die 
charakteristischen Mundstellungen der Vokale und Konsonan
ten wiedergeben. Fiir die Kinder kommen ganze Kopfbilder 

_in Betracht, die nachfolgenden Proben berUcksichtigen aus 
dem ganzen Bilde nur die entsprechenden Mundpartien. 
Die Anordnung der Vokal- und Bildertolge geschieht in 
folgender Reihenfolge: 

1 . a - Bilri: Adler - Photographie des a. 
2. u - Bild: Ubr - Photographie d es u. 
3. i - Bild: l gel - Photograpbie des i. 
4. ei - Bild : Ei - Photographie des a+i nebeneinander. 
5. an - Bild: Auge - Photographie des a+u neben

einander. 
6. o - Bild: Ohr - Photographie des o. 
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7. e - E il d: Esel - Photogrnphie d es e. 
ZurVeranschaulichung mo(J"en nun zweiBeispiele folgen. 

.. u . h 

Dass die Schtiler nach <1 er MPthode des Dr. Gu tz mann 
weitgeben(l.e spmchtechoL che 'chulung ii.uden, Jiegt aut' der 
Hand . Eine solche Schnlung i t ab r zugleich auch (]i e 
beste Vorbild ung f i.ir das L seLllernen ; diese dUrfte dann 
den r<i ndern ' nt cbied n viel l eicbt e r fallen und weni o· 1· 

Miih venu saèh n, als si soust zur Ueberwij,Jtigmw de~ 
('rRten i.Jesens ~tn zuwentleu gezwuno-en sind. Der ~chwel·

punkt dcc G u t zm a un, Rchen Metbode li egt l1aupt~achli ch in 
der s pra.c hli c h e n Erzieh ung del' SchUl er, und diese 
fand bisher fast gar keine oder nur sehr ge ri ngc BerUck
sichtigung . 

Ein originelles Verfahren zur bildli chen Ve ranschau
lil:hung der Mundstellungen beobachte t, Ga us !J e r g iu seiner 
Fihel fli t· Ideine Stadtleute. l ch ln·jop;e dP~ha lb J1i er ein 
kl eines Bildchen an sejneru a11ch Ronst i.ibet·aus inteTeB. anten 
ersten LeAebuche, worauf die Mundstellung f Ur den Laut m 
beim K naben und fUr den L :tut a beim Mii.dchen marki ert 
wird. lm Kopfe der beiden kJei\len l11 iguren betinden sich 
die gmphi ~ chen Zeichen m und a (Ahbildung s. Neite 11). 

Von nnderen Versucben, di e sicJ1 auf bildli ch e uncl 
gr a p h is ch e Veranscbaulicbungeu der Mundstellungen fiir 
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die verschiedenen Laute bezieben, sind bier noch die sinn
reichen Darstellungen und Bezeicbnungen Pipers aus seinem 
,kleinen Sprachmeister" zu erwabnen. Die Bilder flir die 

f, 

. ~ .. 
...., ~.. .. 

•-t 

f iinf Vokale werden durch photographische Aufnahmen 
(Brustbild) eines sie sprechenden Knaben wiedergegeben. 
In der graphischen Bezeichnung hahen die Vokale folgende 
(ìestalt. 

Die Konsonanten b, p, m, n erhalten die unten
tehenden Zeichen. 

'l7"l-

ln der Hauptsache bietet P i p e r s kleiner Sprachmeister 
Eltern und Erziehern ein sprachlicbes Uebungsbuch dar, 
das in einfachster Weise durch eine leichtverstandlicbe 
graphische Methode jene befahigen will, die sprachliche 
Rntwicklnng der Kinder in die rechten Bahnen zu lenken 
und Sprachunarten und Sprachmangel zu verbessern. Das 
schon ausgestattete Buch gibt auf 64 Quartseiten 5 Vokal
bilder, 108 gut ausgefiihrte bildlicbe Darstellungen in 
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farbigem Cbromodruck, 143 grapbiscbe Bezeicbnungen io 
Litbograpbie mit Text und <!2 sprachphysiologi8cbe Winke 
und Rat8cbHige fiir Eltern und Lebrer. 

Wenn die begriffltcbe Metbode 8cbon viel Riicksicbt 
aut das Bild de8 Lautzeicben8 nimmt, 80 tut dies in noch 
bOherem Masse die Bilders c hriftm etbode. Bekanntlicb 
weist die Hirt8che Fibel a ucb Bilder auf ; docb ibre Bilder 
verfolgen, wie das auch son8t allgemein ge8chiebt, nur den 
Zweck, ein Eri nn erungsmittel fiir d e n Lau t abzugehen. 
Die Bilder8chriftmethode geht noch einen Schritt weiter; 
8i e bedient 8ich des Bildes nicbt nur al8 ein 8 Eriunerung8-
mittels fiir den Laut, sondern auch als eines Erinnerung8-
mittel8 fiir das Lautz e ich e n oder den Bu c h s taben 
8elbst. Sie glaubt damit den Kindern eine bessere sinn
liche Hilfe zur leichteren Erfassung und Behaltbarkeit der 
Laute und Buch8taben zu bieten , als dies bisher jede andere 
Methode tat. 

Wie gestaltet si eh n un das V e rf a h re n nach der 
BilderE'chriftmetbode? -- Di e historische Entwicklung der 
allgemeinen Schrift weist fol p;en de drei ~tufen auf: l. Bil
d erschrift , 2. Begriffsschrift und 3. Laut sc hrift. 
Diesen Gang der allgemeinen Schriftentwicklung sucht die 
Bilderschl'iftmethode in kl einen Zligen nachzuahrnen. Auf 
der ersten Stufe (Bilderschrift) bietet sie den Kinde rn 
Bilder von Gegenstanden, der verhindende Text rnuss er
raten werden. Aut' der zweiten Stufe (Begriffssehrift) 
wird ein ganz bestimmtes Zeichen flir e in Wort gegeben. 
Auf der dritten Stufe (Laut sc brift) wird von dem clurch 
das Bild darp;estellten Wort der Anfangsbuchstabe abstra
hiert; das Bild bezeichnet nur noch die8en einen Laut, es 
ist also jetzt Buchstabe. Schliesslich muss 1101 h eine vie rte 
Stufe (Se h re i bs tu fe) hinzukornrnen, auf welcher die er
haltenen Bildei; in fti essendere Formen urngewandelt werclen, 
damit sie in einem Z';uge geschrieben werden konnen. 

Die Bilderschriftm ethod e sucht also einc Rekonstruk
tion unserer jetzt gebr~i.uchlichen Buchstaben in natlirliehe 
Bilderformen vorzunehrnen Die gewithl ten Bilder di.irfen 
nur solche Gegenstande cl arstellen, we lche den meisten 
Kind em bekannt sind ; a uch mi.is1:1en di e Namen der Gep;en-
8tandsbilder mit demjenigen Ijaute beginnen, welcher durch 
den Bucbstaben bezeichnet werùen soli. 
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Wie sich die Bilderschriftmethode in der Praxis ge
staltet, mag ein Beispiel illustrieren. "In der Schule wird 

bei Neueinfiihrung des Buchstabens 1 der Gegenstand Sense 

zunachst besprocben 1 (Anscbauungsunterricbt). 
Das Kind nennt bezw. • liest dieses besprochene 
Bild stets : Sense . (BilderE'tufe.) Damit sodann 
der Schliler das Bild dieses Gegen- stan-
des selbst darstellen lerne, wird 4 ihm 
moglichst bald die einfacbere Form gezeigt. (Bil-
derschriftstufe.) Dieses Zeicben lehnt sicb nocb 
i mmer deutlich an das Bild der Sense an, und das Kind, 
welches vermoge seiner lebhaften Phantasie oft in wenigen 
Strichen wer weiss was fiir Bildet· sieht, verfehlt niemals, 
diese einfache Figur stets fiir eine Sense zu halten und 1 
also auch Sense zu lesen. Dieses einfache Zeichen 
malt der klcine Schtiler leicht und mit der grossten 
Freude nach. Kennt das Kind erst mebrere solcher 
Bilder, so lernt es dieselben auch in mannigfacher Weise 
aufeinander beziehen ; es liest sie nach der Art der 
Bilderschrift. Auf der folgenden Stufe lernt der Schliler 

von dem Worte Sense den Anfangslaut 1 abstrahieren und 

li est n un fiir das Bild der Sense nur noch den Laut ,1 ". 
Der Schiiler sieht aber beim spateren Auftreten des Buch

stabens 1 in ihm immer mit grosser Bebarrlichkeit die Sense 

wieder und kann also, wenn ibm nicht sofort der zu be
zeichnende Laut einfa.llt, diesen aus dem ihm vollig ge
Hiufigen Worte augenblicklich abstrahieren. Dadurch wird 
dem Scbiiler die beste und natiirlichste mnemotechniscbe 
Hilfe geboten, sich stets bei dem Buchstaben aufs schnellste 
des dazu gehOrigen Lautes zu erinnern. Auf dieser Stufe 
der Lautschrift angekommen, wird dem kleinen Schiiler 
weiter das Zusammenziehen mehrerer Laute zu Silben und 
Wortern beigebracht. Er lernt nun das eigentlicbe Lesen. 
Spater kommt das Schreiben hinzu." 

Wir finden also bei diesem Gange folgende Stufen: 

1. Das Bild der Sense, 1 



2. das vereinfachte Zeichen daflir, 

3. das Abstrahieren des Anfangslautes, /1 
4. fliessendes Schreiben, aus ~ wird 1 

Es mag hier noch ein Bild tolgen, durch welches das 
m versinnlicht wird. 

Wf ·· 
. "'· 

Das untenstehende Bildchen zeigt einen Daumling, 
woraus der Buchstabe D gewonnen werden soli. 

Den ersten ausflihrlichen Lehrgang in der Bilder
schriftmethode haben die Lehrer Schaal'e-Hindenburg und 
Blasse-Pankow verfasst. Eine Fibel nach dieser Metbode 
existiert no eh nicht ; do eh bringen abuliche V ersuche di e 
Fibeln von Rabel, Peters, Koc h und Myski. 

Die eben beschriebene Methode kann als die direk t e 
Bilderschriftmethode bezeichnet werden; nua gibt es aber 
noch mehrere Methoden, welche ebenfalls das Lautbild in 
den Vordergrund stellen. Sie suchen jedoch durch ein Bild 
nur df\B Lautzeichen zu erklaren und dadurch den Laut zu 
vermitteln, wir nennen sie darum die vermittelnden 
Bilderschriftmethoden. Das Abc - Buch von Frey -Obern
dorf und das Abc-Mannchen-Lesebuch von Gabel-Budapest 
sind nach dieser Methode bearbeitet. 

Frey fiihrt die Entwicklung des m in folgender Weise 
vor. Er erzahlt den Kindern im Anschluss an das neben
stehende Bild (S. 15) zunachst eine Geschichte, worin der Laut 
m schon beim Erzahlen besonders bevorzugt und her
vorgehoben wird. Die Geschichte lautet folgender
massen: ,Die Mutter hat des Morgens drei Madchen 
in die Schule geschickt. Die Madchen gingen aber heim-
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ti ch in den Wald. Hier trieben sie sich liberali herum und 
waren sebr ausgelassen. Da stand auf einmal bei einem 

• l • j 

Baume ein schoner, grosser Mann; da s war der liebe Gott. 
Dieser fragie sie : Wohin, Kinder'? Die Mi:idchen aber wareu 
trotzig und antworteten nm mit einem unbestimmten Laut, 
der wie mmm klang. Darauf sprach der liebe Gott: Es 
jst aber jetzt Sclmle, geht do eh in die Schule! A ber wie
derum brummten die Miidchen mmmtn. So mogt ihr nicht 
und seid faul? FUr diese eure I''aulheit. soll euch der 
Mund zuwachsen eine1l ganzen 'fag lang, so dass ibr immer 
n m· sprecben konnt: mmmm! Darauf war er verschwun
den. Die Madcbeu bekamen Angst und liefen heimwarts. 
Da kamen ihnen die Leute aus dem Dorfe entgegen und 
fragten: Kinder, wober komrot ihr? mmm sagten sie nur, 
denn der Mund war ilmen schon zugewachsen. Zu Hause 
fmgten di e El te m: Was h ab t ihr beute in der Scbule ge
lemt? , mmm". So sprecht doch. ,mmm". Auf alle 
Fragen konnten sie eben nicbts anderes sagen als nur mmm. 
Arn anderen 'fage gingen sie in die Schule. Es standen 
schon viele Kinder vor dem Scbulhause. Als die drei 
Madchen daher kamen, lacbten alle BchU!erund riefen, so lautsie 
konuten: mmrum! Da gingen die drei Miidchen sclmell zur 
Schule hinein und setzten sich st.ill auf ibre PHitze. Sie 
dachten : O, wenn wir doch nur wieder reden konnten! 
Wir wollten schon immer fleissig seiu! Nach dem Gebet 
konnten sie auf einmal wieder sprechen. Da freuten sie 
sich sebr und waren von jetzt an die allerfleissigsten 
Kinder." 

Nach der Erzahlung wird die Gescbichte abgefragt 
und uacherzahlt, wobei besonders darauf zu halten ist, dass 
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die Kinder das m stets recht nachdrucksvoll und gedehnt 
aussprechen. Dann folgt die Entwicklung <) es Buchstaben m. 
Der Lebrer sagt : , So, Kinder, j etzt will ich die drei Madcben 
an die Tafel malen. Ich will sehen, wer zuerst m ruft, 
wenn i eh fertig bi n." - Der Lebrer zeichnet zunachRt die 
beideu ersten Striche des m, aber oh ne Bindestriche. , W i e
vi el Madchen habe ich j etzt scbon gemalt? Wie viele muss 
ich noch malen ? So, jetzt sind es alle d rei." Einzelne 
Schtiler : , mmmm! " Leluer : "Halt. halt, ich bin j a noch 
nicht fertig ; die Madcben ha ben j a einand er gefUhrt; was 
muss icb al so nocb machen ? ScbU!er : , Die Arme. " Lehrer, 
der nun die Bindestriche ei nzeichn et : "J etzt ist das Bild 
fertig. " Schtiler im Chor: , mmrummmm!'' .Hierauf wird 
das m mit j edem Schi.iler ttichtig eingei.ibt, mit den bi ~ her 

gelernten Laut en gelesen und auch ge malt. Dass dieses 
Verfahren eine sinnvolie Art von Vortlihnmg der Buch
staben bedeutet, muss ohne weiteres zugegeben werden . 
Ich lasse nun noch die dazugehorigen Zeichnungen fol gen. 

11 111 m 
Gabel versucht in seiner Bildermethod e durch an

schauliche Bilder einfacber Art, n~imlich durch V erkni.ipfung 
der lat e iniscb e n Bucb s tab e nfonu e n mit d e r men s ch
liche.n Figur , den Schi.ilem Jdare Begriffe von cler Form 
der Buchstaben beizubringen, di e alsdann auch baften sollen. 
Wenn der Lehrer z. B. ein Bild des Buchstabens h geben 
will, so zeigt er da s Bild des Knaben Hans, der in seiner 
Korperstellung die Form des Ideinen Iateinischen h darstellt. 
Aehnlich geschieht es, wie die anderen Bildchen zeigen, mit 
anderen Buchstaben. Sie werden alle zu kleinen Miinncheu, 
die sich mit ihren Namen als T6iger des Buchstabens dem 
Gedachtnis der Kinder einpragen !Abbildungen s. Seite 17). 

Gabel scheint in seiner Methode tibersehen zu haben, 
dass trotz der recbt anscbaulichen Korperdarstellungen doch 
die Namen leicbt zu V e rw e ch s lun ge n fUhren und dadurch 
den W ert d es Verfabrens fraglich erscbeinen lassen konnen. 
Auch diirfte diese Methode sich im grossen und ganzen als 
Bilde r s pielerei erweisen. Am aussicbtsvollsten allerdings 
baben sich immer solche Methoden gezeigt, bei denen man 
rlem schlummernden Interesse der Kinder dadurcb beikam, 
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dass man an die SpieleTei ankniipfte, die sie scbon vorher 
kannten. Von diesem Gesichtspunkte aus kann auch die 

!Dlos . 4 ~ 
.,. .)\ 

t r : 
1loS ift 'ccr ~an~ •• 'oa!l ber ~mi!. !llitbarb 

a z 
<5o ma.djl ber ~bc.lbrrt. .Otto 

~[ihor 

Jehrbafte Bilderspielerei G ab els als ein Mittel betrachtet 
werden, das den Weg zum interessierten Verstandnis der 
Kinder zu finden geeiguet erscheint. 

Doch mebr noch als die bisher geschilderten Methoden 
mn.cht zur Zeit die Konzentrat ion s- oder Totali tat s
methode von sich reden . Diese Unterrichtsart stellt 
sprac bliche Inhalte iu den Vordergrund und schliesst 

~· daran die Uebungen im Lesen, Schreiben, Anschauen, Dar-
'·1 stellen, Singen und Rechnen. 

Konzentration ist in unserer Zeit ein m:1ssgebendes 
Scblagwort auf padagogiscbem Gebiete geworden, das sicb 
wie ein roter Faden durch die ganze Didaktik bindurchziebt. 
Konzentration soll sogar den Zauberschliissel zu allen Ge
heimnissen des Wissens und Konnens abgeben. 

Neu ist die Idee der Konzentration keineswegs; man 
war bereits seit langer Zeit bemiibt, die techniscben Fertig-

2 



keiten des Lesens und Scbreibens mit ihrem intellektuellen 
J!undament, der Sacbbesprechung und Anschauung, in orga
nische Verbindung zu bringen. A ber man verti el imrner 
wieder in den alten Febler und widmete der rein techni
schen Seite des Lesens und Schreibens die Hauptzeit und 
di e Hauptkraft des ersten Schulunterri cbts. Darum will 
nun die Konzentrationsmethode mi t der durchgehenden Ver
Jmi.ipfung des Sacb-, Sprach- und Schreiblet:leunterrichts 
Ernst muchen unù di e Uebungeu im Lesen und Schreiben 
mit der Jebeudigen 8prach- unù VorstelJungswelt des Kinde 
in Eiuklang zu brin gen suci.J en. 

Wie di e a us fUhrlich e Beh andlun g einer methodi 
scben Einheit im Sinne der Konzentration gedacht ist, soll 
der fol gende Stufengang, entlebnt aus Go bel bec ke rs Lese
bucb, das Kind in Haus, Scbule und Welt, in Umrissen 
UllS Z8 Ìf!;En . 

1. Es wird zuniichst Umschau auf dem Fibelbilde (Gruppen
bild) gebalten, onst an Ort und teJJo. 

2. Dann tritt die Beschreibung eines Einzelobjekts aus 
de m betreffenden U mscllauo·ebiete aut. 

3. Hierauf fol gt Nachbildung der in Betracht kom.menden 
Umrissz ichnungen oder soDstiges Darste1Jen. 

4. Darm1 scbliesst sicb Lesen und Schreiben, eventi. treten 
bei passenden Gelegenheite1.1; auch religiOse und ethische 
Belebrun o·eu nuf. 

5. • cbJiessli éh kommt ll OCh auJehnendes Recbneu hinzu, 
welclles sicb bozichen kann: 
a. aut die Feststellung der auf d m Fibelb'ilde zum 

erstenroal u u auftretendeu AnzabJ, 
b. auf die Erz tlO'l.Ulo' 1\la.r r und deutli cher Zahlvor

stellungen mit Benut:mno- det· RecJJenma 'Chine, 
c. auf dj e Anwendun ùeT O'ewonuenen recllnel"ischen 

Einsicht dur 'h 'Losu1w eiu<,.ekl eideter A ufgaben un d 
d. àuf reine Recbuen bis zum Hochstgrad dér 

Fertigkeit. 

Die éinscbHigiO' n Fibeln sin ~l in der Regel so einge
richtet, class !'ie alles Notio·e zur Dm·chflihn:uw dieS.es an
gecl eutet 'n StuJono·an res von deJJ, e 1· ~ ten , eiten an 'bieten. 
Wahreud manche Fib ln 'a JJ_gebie t ~ in ihrmn Aufbau be
vorzugon1 lelm n sich andet·e, namentli èh in ihrem Anfange 
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an Marcben an und nehmen daraus ihre Stoffe ; spater 
wollcn sie moglichst die ganze Heimat durchwandern. 

Soweit mir bekannt, existieren folgende Fibeln und 
Anleitungen nach der Konzentrationsmethode: 

l. Gobe lb ecke r, Das Kind in Haus, Schule und Welt. 
2. H enck-'r ra u t, Frobli cbes Dernen. 
3. Henck, Das erste Schuljahr. Ein Lebrgang im Sinne 

der modernen Bestrebungen. 
4. Frey, Abc-Buch. 
5. Eic hl er , Normallautmetlwde, Anschauen , Zeichnen, 

Le. en und Scbreib n in organischer Verbindung. 
6. Gansbe rg, Bei uns zu Haus. Fibel fiir lçleine Stndt· 

uud Landleute. 
Die Vortei l e der Konzentrationsmethode Jiegen flir 

den Elementar!eJ1rer so ollensicl)Jig vor, dass es si cb erlih1·igt, 
1110ch weiter aut sie hinzuweisen. Wenn irgendwo Konzen
tration angebracht erscheint, so wird sie im ersten Schul
unteniéhte am Platze Eein. - Auf der XII. Konferenz flir 
oas Idioten- und HilfsE>dllllwe en zu Stettin habe ich in 
einelll Jiin geren Vort rage eingehend die Ge(lanken der Kom~en
t ratiOlJSmethode dargelegt und ilue Einfiilnung 1iir uen 
ersten Sach- und Sprnchunt enicht bei Geistesschwacben 

.... o 

~ wH rm, beflirwortet. (t:i iehe diese Zeitschrift, J ahrg. 1~ 1 04.) 
Mit der KonzentrationEmethode sjnd die 'l'otalititts-

, · •' m e t h o d e n 11ahe verwandt. Diesel ben fUhren Eogleieh, 
·~~. il nalog den Normalwortmethoden, ganze Worter -bezw. 

1 Ide in e Sp r achganz en den Kindem zum ersten Lesen YOr. 

J. Ei ne Fihel auf dieser Grund lage, die S ilbi er fibel von Leh
m a n n, njmmt eine Yermittelude fi tellung ein; sie Li etet 
statt der Worter nur f.;i Jben in der Erwiigun g·, dmos diese 
Rich iiberaichtlicher erwe i ~en und leichter zu Josen ~ ind als 
p;n nze Worter. Doch die ùegJeit enden Verschen, wekhe 
die 1:-ì ilhen zu vfn·sinnlicben suchen, muten sehr eigenartig 
<1 11 und wirken bisweilen recht komisch. So heil'lst, es z. B. 
g-leich :lllf der ersten Seite deJ· Fibe l: ,Das Hiihnchen Kikriki 
:5l' hreit friih und spiit das i. Die Henne Gagaga lemt auch 
noch au dem a ; dagegen knnn die Kuh ganz sicher schon 
dns 11. Biehst du dies Biindel Stroh , so liest du aucl1 
schon o." -

! 
l 

~ .. 

He nc k- Rotendi tmold , ein Vert reter der Totalit i-i ts
methode, hat 14 Le setafe ln flir flei ss ige Abc -S chiitzen 

2* 
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bearbeitet, die als Lesestoff das ganze Marchen vom Stern- • 
taler enthalten. Gleich die erste Lesetafel beginnt mit dem 
Marchentext; auf der Rikkseite befind en sich ausgewahlte 
Worter zu weiteren Lesetibungen. Das Madcben im Stern
talermarcben bekommt den N amen Lili; di eser Name ist 
das erste Wort welches rrelesen wird. Die Tafeln sind so , b 

gross wie ein Fibelblatt; die Schrift ist auf der ersten Seite 
so gross wie die ersten Buchstaben der Hirtscben Fibel, auf 
der zweiten wird sie schon kleiner. J edes Kind bat beim 
Lesen sei ne eigene 'ratei vor si cb stehen; eine Fibel gelangt 
tiberb aupt nicbt zur Anwendung. Die Grund satz e, welcbe 
bei diesem Verfabren mnssgebend waren, lauten: .Los von 
der Fibel, dur·cb Selbsttatigkeit zur Selbstlindigkeit!" 

An di eser Stell e mochte ich aucb nocb auf das Stich 
wortv e rfa b re n aufmerksam macben, welches eine g rosse 
Roll e bei dem Lesen nach dem Prinzip des Selbstfind ens 
.spielt. Es wird z. B. den Kind em nach Behandlung des d 
folgend er Lesetext gegeben: du , da, d e n, der, da s, l e id, 
r e d e, ]a d e. Das soll beissen : Du, sieh einmal hin, da ist 
ein V o gel. D e n bungert un d fri ert se br. D e r ist so m ti de 
und scbwacb. D as tut uns l e id . R ed e ihn an. L a cte 
hn doch ein. - Nattirli cb muss vorber der 'rext den Kindern 

dm·cb eine Erzahlung vermittelt worden sein. 
Endlicb komm en wir zu der Scbilderung der g e 

mjsch ten Metbod e n. Diese Unterriebtsarten bringen 
Hinzelheiten der bisher beschriebenen Metboden unter eiu
heitliche Gesichtspunkte, sonst abe1 verfolgen sie ihre eigenen 
Wege. Manche von ihnen sucben das kiinstleri s ch e 
Mom e nt besonders ber vorzubeben und wollen damit der l,· 
Forderung nach einer klinstl ed schen Vorbildung der Schliler 
gerecht werd en. Das ktinstl eriscbe Moment wabren aucb 
scbon die bereits vorbin genannten Fibeln von Go belbecker, 
Henck-'rraut, Ga u s be rg und Frey. 

Die gemischte Metbode kommt am deutlicbsten in der 
Fibel von Stow es and zur Anwendung. Dieses Lesebuch 
der Kleinen ist nacb der vereinigten Schreiblese- und 
Normalwortmethode und nach Grundsatzen der Pbonetik 
bearbeitet, es tragt aber auch dem Prinzip der Konzentration 
Rechnung. Dazu soli es nicbt nur ftir Volksscbulen, sondern 
aucb ftir Hilfsscbulen dienen; sei n Gebrauch ist also als 
ein recht vielseitiger gedacht. Man konnte desbalb das 
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Biicblein a ucb Universalfibel nennen. Wennglei~b die 
Fibel in ibrer Anlage aucb ein Konglomerat von Grund
si:itzen berUcksicbtigt, so ist sie im allgemeinen docb zu deu 
besten m·sten Lesebiicbern zu zablen, denn sie beacbtet 
durchweg eine sinnvolle Anordnung des Lesestofls und er
weist sich im Gebrauche recht praktisch. 

Hierber gebOrt auch das erste Lesebuch flir die Kleinen: 
Im Sonnenscbe in , von Fritz. Diese Fibel ist nacb Prin
zipien der Konzentration und kiinstleriscben Gesichtspunkten 
angelegt. Sie tragt wobl beiden Forderungen geniigend 
Rechnung, doch findet zu ihrem Nachteile das phonetische 
P rinzip fast gar keine Beacbtung. Das Sacbprinzip wird 
mustergUltig durcbgefiihrt. 

Bei der gemiscbten Methode mochte ich auch noch 
auf das erste Lesen in vere infachten und l eicht iib e r 
seh bare n Se h riftzeiche n hinweisen . Es kommt bei der 
Auswabl der Scbriftarten bauptsacblicb die Antiqua
Schrift und die lateinische Fibel-Kursiv-Scbrift in 
Betracbt. Die Antiqua bietet den Vorteil, dass sie aus 
Stabcben und entsprecbenden Ringen und Halbringen von 
den SchUlern nach Art der Frobelschen Kindergartenbe
schaftigungen gebildet werden kann. (Siebe das neben
stehende Beispiel.) PAPA - Ebenso leicht Hisst sie sich 
aus Stricben, Kreisen und Halbkreisen auch schriftlich dar
stellen, eigentlich viel leichter als die deutsche E:urrent
schrift. Den I{iudern bereitet beides, sowohl das Dar
stellen der Schrift gegensti:indlicb, als auch das Schreibeu 
derselben viel Vergntigen. Weil der Gebmuch der Antiqua 
sicb als Druck- und Schreibschrift so vielseitig, interessant 
und Jeicht er·weist, deshalb flndet sie gerade beim ersten 
Leseunterrichte der Scbwachbegabten bevorzugte An wendung. 

Die andere Schriftart, die ihrer Einfachheit und leich
ten Uebersicbtlichkeit wegen benutzt wird, ist die Fibel
Kursivschrift. (Siebe die folgende P robe) name, meine 
mama, rosa. Diese Schriftar t hat in der Hilfsschulfìbel 
von N i tsche Verwendung gefunden.- Se h re i ber empfiehlt 
in seinem Buche: Zur Tb eor ie und Praxis des g e
samten Elementarunterrichts, den Gebraucb von fol 
genden no eh einfacheren Scbriftzeichen: 

u l i J" = "df~, ,. uta ... -:r--rv<k-
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Schon der A ugenschein zeigt, dass di ese cbr ift,zeicben den 
Kinderu entschieden vie] leicbter sein mli sseu, als unse re 
liblicbe Kurrentschritt. Spater mi.isste allerdings eiue Um
lernung nach unserer deutschen Schrift erfolgen. 

Nunmehr will ich noch einige Bemerkungen einftech
ten, worauf ùer erste Lese un ter d cht be i Ge is t es
sc hw ac ben besonders Gewicllt bei der Einfi.ihrung in ùi e 
Lautzeichen 1egt. Es kornrnt hier hauptsi:ichlich darauf an, 
dass die schwachsinnigen Kinder den Laut schn ell erkennen 
und absolut sicher wiedergeben. Zu diesem Zwecke be
dienen wir uns eines ve rmitt e lnd en Verfa hrens und 
suchen zum besseren Behalten der Bucllstaben die Beziehung 
von Laut zum Lautzeichen zu ve r innlichen. ~1anche Laut
zeichen erinnern durch ihre F'onn an gewisse Dinge, Eigen
schaften, 'r ~it igkeiten etc., dm·en Name auf den entsprechon
den Laut zurlickflihrt. So gi lt z. B. das l als der lange 
Buchstabe, der eine la.nge Zung!:) zu seiner Hervorbriugun g 
verlangt. Bei einer solchen Versjnnlichung cl es Buchstabens 
erinnert l:lich qas Kind. beim Anblicke des / sogl eich au 
di e !auge Zunge und 1ìndet den zugebi::irigen Lautklang 
sofort. E entspricht di e ·es Verfnhren in der Hauptsache 
einer Kombioatiou der phouetischeu und der beoTiffti chen 
Methode. Natilrli ch ka.un eine solche Versinn bilùli cbung f. 
nicht bei j edem Buchstaben vo ro·enommen we rrle n, nHm \ 
muss zuweiJ en noch garn and ere, ja sogar sonderbare .Ma s
nahrnen vorf:lehen und zur Amvenduno· brinO'en um einio·es 

t:l b ' . 

\' er tandni s -"U e.rzi eJen. 

o nu tzb rin gcnd Ullcl vielvc rb eisseud uns manche der 
hier b scl1 ri ebeuen Methoden auch clr einén mag, dennoch 
mocl.lte ich keiuer von ihneu eioeu u n b ed i n gte n Vorzug 
e inr~i um e n. Es hat eb n jede Meth6d ilu·e Vo rzlige uud 
ihre Naclrteil , die in dor Prà.x i mebr oder weniger ~um 
Vorsc.hei n gel;Ino· n w rtlen. ~ 1m Habmen di e~ Vo rtt")gs 
rnu sste 'S mir aLtell fem li ew n fiir di e eine ode r di and eh.! 
Leseart da s Wort ZLl spr clle rr. 'vVo J{r it.ik rr ' Li.bt vvurde, 
wa r· f:l ie unurngiingli ch notwemlig-- doclt ver u lite icl1 die
selbe so vo n.lt'tei l::d'rei wie nur miiglieh <ì 1 zugeben. 

A m 'ch lu" e meioe r AuPfiihnrngeu will ich no h ku r.:1 
hervorhehen l:tss di e Kem1t nl s der neueren Bes trcbunn·e n 
a.uf dern Gebiete des ersten Lcseuntenicbt:> ùern Elemer;tar-
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Jehrer manche met hoùi tlche Aussichten und Vorteile er
offnet. Die p'honetiscbe und begrifflicbe Methode 
gibt ibm Fingerzeige flir eine richtige Lautbildung und be
fiih igt ihn, Spracbmiingel uud Sprachgebrechen der SchUler 
wirksam zu beseitigen. Die Bilderschriftm ethod e n zeigen 
ihm, wie er die chtiler mit denLauten und ihr n Zeichen sinn
Jicher und naturgemasser bekannt machen kann, als dies 
nach den sonst iiblicheu Methoden und Manieren bisher 
moglich war. Dje Konzentrationsm ethoden veraulasseu 
ibn, dem kindlicben [otert! sse Sorge zu tragen und eine 
hannouische Ausbildung aller kindUcben Geisteskriifte an
zustreben. Die ge mi sc hten Methoden bieten ihm Beispiele 
von der Moglicbkeit, verschiedene Fo1 derungen oh ne erheb
liche Beeintriichtiguo g j der einzelnen doch zu einem ein
hei tlichen Gauzen durchzufiibreu. 

Ueberhaupt, alle hier geschilderteu Bestrebungen uud 
Reform,vorscb lage erscheinen goeignet, dem IJChrer der 
Kleinen Anreguug n und Belehrungen zu PrUfungen und 
Erwagungen zu bieten; da rum wird er di e neueren Idee n 
auch entsp recbend beachten, um sich ju der schweren 
Lehrkunst des Elementarunterrichts immer mehr zu ver
Vollkommnen. 

,. 
,.. . 

L e i t s iit z e. 
l ) Bei der Leselehrrnetbode sind folgende Gesichts-

punkte zu beachten: 
1. Der Name des Lautzeichem~ 1 
:d. der Klmw des Lrtutes, 
3. cli e Bildungsweise des L!lutes. 
4. das Bild cle::J Lautzeichens (schriftli ches uncl 

gedruckt.es , 
[). cter sprncllliche In wH. 

2) Die ncusten Bestreb11ugen in1 ersten Leseunterricht, 
welchc YOrwi egend den Kla.ng und die BiJ(lungs
\\' ei!-e de. r..~au t es herli cksichtigen, sin d d i e p h o n e 
t ise he utHL di e hegriffliche Method e. 

3) Da.s Bllrl des Lnutzeichens beriLck:sichtigen die 
l3i ld e r sc hr ift me thoden, deren es hanptsiichlich 
zwei <ri l> t, dio d i rekte un !l di e vennittelnde Bilder
schriftmethodo. 

4) Dem sprn.ehJichen lnlmlte der· httttzeichen trngeu clie 
K o n t.: entra ti o n s m e t h o d e n ('l'otalit.itiitsmethoden) 



Recbnung; sie umfassen aucb die Uebungen im An
schauen, Zeichnen, Singen, Formen und Recbnen. 

5) Manche BestrPbungen gehen darauf hinaus, Einzel
heiten der genannten Methoden unter einheitliche 
Gesichtspunkte zn bringen und zu einer gem i s cb
ten Methode zu vereinigen. Vielfacb wird dabei 
das ktinstlerische Moment besonders herangezogen. 

6) Einen unbedingten Vorzug konnen wir zur Zeit 
keiner der genannten Methoden einraumen. Die 
Kenntnis der neusten Bestl'ebungen auf dern Ge
biete des ersten Leseunterrichts eroffnet dem Ele
mentarlehrer methodische Aussichten und Vorteile, 
deren er sich bei passenden Gelegeuheiten aucb 
zweckmassig berlienen wird. 

Bibliographia phonetica 1907. 
l. 

Von Dr. G. Panconcelli-Ca lzi a 
phonetisches Kabinet der Universitat Marburg (H essen) . 

Vorbemerkung. 
Mit diese r Nummer der Mona tssch ri ft fiingt die 

VerOffentlìchung der BibUocrraphia phonetica (= B. pb.) 
1907 an. In der Einleitung zur B. ph . 1006, vgl. das 
Mai-Juni-Heft der Monatsschrift, S. 145, gab ich an, 
dass die Z<thl der von mir untersuchten, periodisch er
scbeinenden ccbriften mehr wie 60 betrtige. Diese Zabl 
bat sicb nun um das Doppelte vermehrt. Regelmassig uud 
systemat.isch sehe ich circa HO Zeitschritten, Bericbte 
wissenscbaftli cher Akaderni en n. s. w. vou Europa und 
Amerika durcb. Was di e einzelnen Werke anbelangt, so 
erfabre ich ihr Erscheinen durch di e amt.lichen (z. B. fUr 
Itali en) oder I3uchhandels-Verzeicbnisse der verschiedenen 
Lander. Damit beha.upte ich nicht, dass die B. ph. voll
standig sei. Ich versucbe aber di ese Vollstandigkeit soweit 
wie moglich zu erreichen. Von Vertretern vieler und ver
schiedener Fachkreise habe ich Ermutigungen und Rat
schliige beztiglich der VerOffentlichung der B. p h. erhalten. An 
dieser Stelle danke ich allen. Aber besonders mochte ich 
den Bibliotheksverwaltungen von Frankfurt a. M. (der Roth
schildsc:ben sowie Senckenbergischen Bibliothek), Marbul'g 
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(Un iversita.tsbibliotbek), den Herren Leitern der Bibliotheken 
des physikalischen Instituts, des physiolog-ischen Instituts und 
englischen Seminars, s~imtlich in Marburg, sowie Herrn 
Prof. Dr. Ostmann, Marburg, der mir seine private Samm
Jung von Fachzeitschritten zur Verftigung gestellt hat, fiir 
da.s mir gewiihrte Entgegenkommen meinen aufdchtigsten 
Dank aussprechen. 

Da die in rter Monatsschrift erschienenen Arbeiten in 
der B. pl1. nicht besprochen werden, vgl. Juli-August
H ft 1906

1 
S. 212, so wird im Einversti:indnis mit der 

Direktion das lnhaltsverzeichnis der betreffenden Nummer 
der Monatsschrift auf der dritten Seite des Umschlags jedes 

.-A. der B. pb. erscheinen. 

Barth, E., und Grunmach. - Rontgenograpbische Beitrage 
zur Stimmphysiologie. Deutsche med. Woch. , Berlin, 
10. Jan. 07, 2, S. 1).1 • 

A. t 

A. 2. 

A. 0. 

. l. (·;rumnrtch hesprichL d i e nngewenilete l> l ethodik : .Fixierung 
dcH Kopfes, sc it!i che Durchleuchtung-, Fokals1Tahl etwa in 
Uiih<' des V.nng-Pnbeins. Oic Ste] lungen der :lnnge werden 
kcnntlich g·cmacht. durch ein Metn llkettchen mit Bleikugeln. 
ùas i.iber die Zuuge Linweg bi s ~m Epiglottis gefllhrt wird. -
H:trt.h hesprich t an der Hancl der Rontgenbilder ùie gewonnenen 
l •] rgcbni ~so hei der Vokalbilùung. Ausser der Stellung nnd 
F orm der Zunge kaJJn mau auch das Velnm crkennen, die 
StcUung ùcr Lippen, der Kie fer. 1m wesentlichen kann Ba.rth 
da s, wtt~ nnf anclerem Wcge i.iber die Vokalbilcluug bisher fest
g<'slell1 wnr, besliitig n. (A. Loewy, Berl in .) 
O big<' .M itteiluug isL nus ùem BericMe der Physiolor;ischen C+e
sellsclw (l Zlt Bo·litt, Sitzung a.m 21. Dez. 190G,. entnommen. 
Priv.-Ùo:r.. Th. H Gut~mann hat schon 189H das gesenkte nnd 
g-ehobcnc Ganmcm:eg·e l m it, Dr. Levy Dorn rontgenphotographiert 
n n d d i e Phtl,len i m V crein flir iuucre M eùi:>:in, Berli n, demonstriert. 
f->chon im Jnli tuOI) habe ich dio Originalp latten von riintgeno
g rnphisch cn Untcrsuchnngen gesohen, clie zu demselben Zweck 
u nti na.ch béinalw clemselben Verfahreu von Herrn Dr. 
E. J1. Mt•ye1·, Ups:t.l a., ausg-e fiihrt waren . .Auf meine Aufrage 
bc:r.iigli ch der l~nLstehnng unù Ansflihnmg seiner Unter
s uchtmgcn llU.i J-lerr Dr. Meyer dio GUte gehabt., .folgendes zu 
nntworLcn: .... Moine ront;genogntphischen Uniersuchungen 
iibl'r ~tel ln ug <ler Sprnchorgane (Zunge, Lippen, weicher 
Ga nmcn, Kehlkopl') flihrte ich im Friihling 1905 im Ronigen
lal>orntorium ùes akad emischon Kraokcnhauses in Upsala aus. 
Zur Vcrstfirkung ùer Mittellinie der :lun,!!;e dicnte eine aus 
BleipliitLchm: hergestellte Kett.e, zur Versiarknng der Mittel
liuic ùes (hartell und) weichen Gaumens ein schmaler, mit 
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Unte1; uch c 
sclnvedisdlOr 

Lente. Eineu Vortrng Liber meino M'othode mit Demonstrati n 

der Er•·· bni so hielt ich i !et b r 1. 5 in der Sprn.cl1wis on 
s haftJichen Ge ·eU chn.ft zu Upsala, UJHl otwas spi.i.ter Ul der 
Gesellschaft Min erva eb nd ort. Methodo uud Ergolmisso werdcu 
in n.JlerniLchstcr Zcit in der l'.eitschrifL Die neru1·en Spnwhen 
vcroffentlicht " ·orùcn, doren Rctln.kt ur ilio .Arboit schon irn 
8ommer (J uli) 1906 Hlr dio ZciLschrift ang nommen h.at, nach
dem ich iJ1m miiJldlich einige dor Hauptorgebn isse mitgetoilt 
nnd eine l~eiho von Pla.tten delllonstricrt lmitc ..... 

Berg, Walter. - Die Vortragssprache und Stimmbildungs
kuust bei den Alten. Di e Stimme, Berl i n, Jan. 07 , L 
4, S. 113-115. (Fortsetzung.) ( cbluss folgt.) 

Ur. .Fes lnde On.rstellung. 
A. V gl. D iç timme, 06, I; in don Uefteu 1, 2 1111d 3 i t ù r A u 

fang dies r .Arbeit nthalten. 

Bukofzer, M. - Tonansatz. Ein terrninologischer Beitrag. 
Die Stimrne, Berli n, J anuar 07, l, 4, S. !>7- 105. 
V. stell t u. a. fest, dass 'l'onn.nsatz ein Vorgang :tn der Glottis 
isi, und zwa.r, dass das Wort den Verschluss und dio OeHnung 
derselboJ1 der cla.s Offenstehcnl s 011 unlflittclbo.r vor und itn 
.M tnente d ,. •ronerz ogun<>· b d utct. D m V. nMh ist die 
J3 z iCJlUung 'ro11oinsntz Fiir diesen Vorg. ng rnlt Tonansutz 
p romi cue gcbJ"ii.uchlich tUld aun l•rubar. 

A. 1. bige A rbcit lst vorwico·en gegen de n Attfsatz von Dr. 
R. Gutzmann, Stimmeinsatz m1d Stimma11 atz, ])i • Stimme1 

Oktober 06 I, 1, S. 4-9, rer i cb.bc~. U n t · St.irnrnoin atz w ili 
Dr. li. Gntzrna..ntt ali di.c Vorgl~nge verstandcn wiss n, welchc 
an deu Stimrnlippe.n se lbst beiìn Begi.nLl der t iromh iJ dung be
obachtet worclen; untcr S t iJ'flmar\satz tl :tg-og-<J h a;., T,a;.;-n d .. ,. 

T e il iln Ansatzrghro ' Ved1hltnis zum, r; t-imme rzcugcnilen 
il.1 trurnenb. 

A. 2. v l. dio J3emerJ lUl r VOti D ·. l i. Gutzmaun Zll dcm .Auisatzc 
von. J)r. Bttkofzer in D i Stim me, J nn. 07, I, 4!, s. 106. 

Cohn, Toby. - Ein FaJl von ungewohnlicber SprachstOrung. 
Deutscbe rned. W ocb. , Berlin, 10. J an. 07, 2, . 81. 
Die 29jahrige Patientin. vor lor vor l'n.-gen abends pWtzlich 
dio SpTaclle, kountc n.b r naclt 2 Stmuden wieder sprecheu. 
Am auderen Mor eu wi.ede1· Sprachvedust, der noch j tzt an 
b.iilt. Bis a.ùf don Spraclnredost zeigto Patientiu kei:ue bc
sonderen Kra.nkJJ.eitssymjJtomo . . . . . D% Sprachverstii.ndnis 
ist; fast viHlig intakt, Pationti.n erkennt Gegensninde.J weiss sie 
ab r JJ. icht zu benenncn; auch dn.s ScJu·iftvers t;iinB.nis ist et·
haltcn. Dio willld.irliche pracho ist schlecht, J?ati.entin ver
.mag nicl1t etwas zusammenhii.ngendes zu er.tiihl cn; sie sing t 
t ich t ig mit' konumpicrtem 1.'ext. Nachsprechcn meistens un-

' ,. 
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richtig; willkiirlichcs Schreiben gelingt nicht, dagegeu Ab
sc111' iben. Patì utin lmun. gnt !aut lesen. Kcin c Hemianopsie . 
8s haudelt ich woh l um cin o StOrung der Verhindung 
zw ischen. d m aku.;tisch.en und dom motorJschen Gehirnzentrum 
und dns Le.-cn gelingt auf dem Wcge der Verbindung zwischen 
dem optiscben und ùem motoriscl1cn Sprachz nttum. Es soll 
e ine speziftsche Kur ingelcitet werden. (Max Salomon, Berliu.) 

A. Aus dem Berich t der B e1'line1· Meri. Ges., Sitzung- vom 
J 2. Dcz. 19013. 

Kishi, K. - Corti'sche Membran und rronempfindungstheorie. 

l. 

Arch. f. d. g;es. Physiologie, Bonn, 2. Jan. 07, CXVI, 
1/ 2, S. 112-123, l Figur im Text, 3 Figuren auf 
einer Tafel. 
N a ·h iner Darstelhmg der 'Verschiedenen Rortheorien legt V. 
·cine Uut r;;uclumgen iibcr Ilio JJn, , die pl1ysikalis ·h e Bc-
chaffenheit und di truktt'r der Membrana Corti dar, indem 

er d i :w f demselbcn Geb i te von a n d reu .FOJ·schcrn crzielteu 
Hcsul~ate hespri ·ht. Ans seinen anatomischcn Bcfundcn nimmL 
V. an, ùuss rlie M mb ru.un. 01·ti ei nc gnnz naLiirli ·he Schwin
gml g~membrf.l n Hir li 'r uempfìmlung· ist. Sciue Unter
suclnwgen iiber die Fuuktion der J\1embrana orti ~ incl zu rzcit 
~om V. no ·h n i ·h t abge eh lo:,; ·en. Er bcabsichtigb ii ber di e 
!Jrgelmis:;o zusrtmmenfassend in · incr t.mderen .1\l·be it zu be-

Ti ·hten. V. bctont nur ausdr i:ickli.ch , dass eiJl solchcs Objekt 
iJn ort i's ·hen rcrun, welches dun.:h seil1e eig-ene S chwin 
gn ng-s fuhigkeit dou o.k\1Stischen J~eiz nuf' don J;;ndncrvenapparat 
lihertrng n kann, n icht dio Membran.~ basila.ris, wic mehrere 
Autoren. nnnchmen, som1errl die Membrana Co rti ist. 

Laser, Hugo. - Ueber das Vorkommen von Schwerho rig-
keit tmd geren Ut:sachen bei Schulkindern. Deutsche 
mcd. W oc,:h ., Der li n , 31. J an. 07, 5 , S. 182 - 183. 

l. V. h:1t in den i ìun zngcteilten dro i Sclru lon oimlliLI "llo Kinrl cr 
untcrsucht. Duzn hstt or ,;ich des Poliizcr'schen Horpriifers 
bedieut. Die Kin der wnrden in die •rurnl1alle geiUhrt. Eino 

:, ' • ~c· " D l e. d ' - l · d 01 · ., istu.nz vo u u m. wur o nug·omo::;~on une Je es 1r omes 
.~ j ouen Kindcs einzeln gepriift, teilweise vom V., to il woiso vom 

)(Jassen- r!'sp. 'l' nrulehrer, inùem dns Kind dem U ntersucher 
das Tcchte tmd daun das linke Ohr zuwandttJ, wilhrend das 
nndcre Ohr fest zugehnJtcn wurdo. Mit dern Gehorpriifer 
wurden Geriiusche in vcrschiedener Anzahl erzengt, meistens 
1- 5, wclchc d io Kindcr ziihlen mussten. Gaben sie falsche 
Zahlcn n,u oder gar, dass sie das Geriiusch garnicht horten, 
so wurden N amo, Alter un d rech ts, links oder beiderseits 
aufgeschricben, j e nach dem Befnnd. Aus den Tabellen er
sieht ma n, dass clie lliiufigkeit cles Vorkommens von Sclt wer
béirigkeit in den drei Schulen zicmlich die g leiche ist, in dr.n 
Volksschu len 17,4 un d l 7,9 °/0 in der Biirgerschule unbedeute11d 
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meb.r, 19,3 Ofo. Ein ~usammenhan dor Schwerhorigkeit mi t 
dcm Alter der Kind.er ·gibb sich aus den Tabellc.n nicbt. 
,E,nillich gibt V. an , wel he Krank.heitserscheiuuugen bei den 
Kindern bei der spe<~ ialii rztlich e n Untersuchung konstatiert 
wurdeJl. 

Maas. - Ueber Parasigmatismus nasalis. Mlincb. med. 
Woch. , 29. Jan. 07, 5, S. 2B7. 

I . Allgemeino Win.ke i.iber .EntstE>bung, Behandlung und Prognose 
des Sigmatismo s ond Prtrasigrnatismus. 

A. Vortrag, gehn.lte rì. aro 2D. Aprii 1906, in der XVIIT. Si.tzung 
d ~· Ver inig ung westde1;1 cher Ha.ls- und h.rena rzte. 

Reko, Victor A. Selbstaufuehmer fiir Grammophon. 
)?honographische Zeitscbrift, Berlin, 24. J an, 07, VIII, 
4, S. 72-74, 2 Fig.; 31. Jan . 07, 5, S. 96-67, 
3 Fig. 

l. v. ·tellt rest, tla$S e::; von jehor OÌJJ Lieblùlgsproblem der 
rhoualiltogr11phi chen Ron strukteor War, in o Auinsthm o
JrlilS ·h ine herzu ·teJlen, di c in der· Ila n d. des Laieu das Gra:ro-
m oph n zp. iihuUt11 en Qi ·tungo rJ b eliLhig t, wie d n P 1l0no-
grapltcll. \ b r di ,ijsnp rr dloSPS robJem s liegt itt zwei 
Punkten: l Die Aufn:tlune cha.J Wos nwss zwaJJgli.iuiig der 
l)lattCJJJnittc zu~oflil\.rt w rdcn ; 2. J)jo Wiedùr g ab' :muss bc
Jieùig It urJolgen koun n . Da Lliè zwuibù l3eùinguJJ" Zut·zoit; 
Hir l3orli!1 C1: ·chrift JJ och u1' d'i.illb ~u· ist, so wa. t es u'ur: selbst
vPrstii.l1d li ·h, dass Dì(\u !li ·h der Ecns .n sclu·if zu w a,.nQ.te. Un d 
so b 'stchr·tl Siimt)j,, h , im f l t; •nel •;n aJ]<ì- vfii /1 r~c ~:1 rnmòpl10il 
aufu •bm,; r in cin T Jr'lehr <) or miud.èr "'hrog·onen zwang
liio fi g n .k'iihnmg der Hd i o nsol1:11Jd ~ . V. h se h rei h t don 
Aufnahrno-Appn.rat; von M.r1.chin clr tmd O i!;Shiittne r, Wicn, uud 
d:tS. JJOUJ) ~I<Jd.eU <lcs Ncophonanfll àlnn 1:1pparaJs, Kon;; t;ruktion 
vo 11 Dr. M ieh· olis. l ,,mrlo11. (4, S. 72- 74..) E iJJ O n-lo ichwertige 
:C:rlindung ist der .Phttt,en~clbstauineJnn er vou Wawrina. und 
RaukoJ, Wieu , <le r 11 .l<'u.hrikafiou Ji.ir l) utschl ai1d clic Orul1C
strophonwcrke iih(Jr.noriiJn Jt l1ùbc11. J)(lr Al1f11ulun 'J" Jtéi~st. 

Nvvu111 is t an j (ldPr Plalt('nrnasehine l id)t ttliZLtbring , , unù 
arbcitei vol lkQmmon unabhiingig von di:·Sor. ]Jcsha/b kann 
auc'h da s fa,· t bei a ll on 0 rfllllrnOJ!holiOll vorJ<OmrncndP Sch lngcu der 
1'/ulteute llern a.J 11 ·o dio AufHaJII,IJC 1Lieht. l eeintriit•lttig-e.n. /l'ovwn 
arbeitot mi L r.wi'i , Lalldosm1 c i n 'm Aufnchm or nod ciucm 
Wieclergebcr fl!r Edi::;ons ·hrift, he$itzL eiuen Ci"CJ101.1 T.riclltor 
mit 'l'Ol larmcirnidll 1,mg- n nel bnuw.]lf, al ·o 'vOJt J.cm ganzen 
Wieùorg-ahog-rammo.vllon ni ·J1t::; aJs tUo bewegcude l(ruJt <les 
MotQr::;. V. lobt tuul cmplinlllt JicsPn HclbstauJnclnuer. lÌoch
bcrg und Hlum, Wicn, h a bcn an·h ei)J O Mu.schino, H.rjonnalm· , 
k om;truiert., dio mit dcm::;c/ben l'rinzipo und iihnlicheu Mitteln 
al'i>Pitct. 1%enfalls mit l~dioonschrift fiir AufrHthmc und 
Wiedergabe auf PJattcn ( d.iesfo.lls Postkarlcu) ausgestattct 
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ist ùie von ù.er Sociélé phonopostale in Pnri s hergestellte Sprech
.masc lti no ffu· sprechendo Ansichtskarten. Wiihrend alle bisher 
genanntcr1 Aufnabmeappar:tte mit der fiir Urammophonplatten 
liblichen J!'iiluung de-r Schallùosc von aussen nach innen uùer
einstimmen, weicht der Platteuaufnoluner Ve1·itas, Konstruktion 
Vietar B rge;· Wien, in dieser Hinsicht ab. Er fiihrt die 

challdos von innen uach ausseu. Verilas ist ein 'l'eil der 
13er" r$chon Un iversn.lsprechmasch in e, die eine Vereiuigung 
v n .Ph nogr·a ph und Gmmmophon darstellt uud dtts Auf
nohm en, . owic das Abspielcu von Walzen wi e von Plat;ten (in 
allen Gradon) goshtttet. V. erwiihnL ~chliesslich noch, dass 
~nau d io be tehendon Plattenselb~tanfnohme1· leicht selbst zu 
gewjs>;en ~wockerL si eh verbessem lm na. (5, S. 96 - 97.) 

l. 

Saran, Franz. -- Deutscbe Verslehre. Miinchen, C. H. Beck
sche Verlagsbuchhandlung, 1907 , M. 8 (geb.), 26,5 X 18, 
'X..V + 3" 5 S. (Ili. Tei l ùes IIL Band es d es Hand
buches des ùeutschen Unterrichts an hoheren Schulen.) 
Vorw<.> r·t Vff XU L - D eu.fsr.he Ver·slelwe, l. - ,\ . Die Schall
/orm d er pro&ai~chen Rede, 5. - I. l>i e reino Schallform der 
:-ìjJ~:wlHl , 0•t. ~· l r. Dn.s Ethos, 120. - 13. Die Schallfoml der 

mdrùchen R,d,•, V'li. - C. z",. Geschichle der deutschw Ve,·s 
kunst . Die altgermau ischo Zoit, 222. - Die altdeutscho Reim
JlOesie vom D. bis zum Endo des 12. Jo.hrhunderts, 24~. - Die 
V crskunst von E~H.le tlos 12. bis Mitto des 14. J ahrhunderts, 
::!58. - Von der .M: iLLc dos 14. bis Anfang des 17. Jahrhunderts, 
l:JD7. - D io Vorskunst <Ler Neuzoit, 31:3. - Berichtig-ungen und 
N:whtriigo, 342. -- Alplwbetisches Hegister, 344. 
Vorliogendo Arbeit heweist, dass V. auf dem Boden der histori· 
sc hcn For~chung vollstiiuùig zu H o.nse, aber auf dom der 
Naturw isseusclu•fton und besonders der Aknsl. ik ein Dilettant 
isL. ::'onst hiitte V. so schwierige Probleme, w ie dio der .ùauer 
der Stiirkc, <ler mnsikali schen TWho nicht so loichtfertig be
hanclelt rmd so ~chne ll a,ls gel"st orkl li.rt. Es ist mir bekaunt, 
ùass ein parisor Agrégé Pin Vork iibcr die frauzosische Vers
leh ro vorbcreitot., i.ndem er clabci eine objektive Methode, uud 
zwar d i c grapJ1ische (registriorendo Apparate) , anwendet. Sei t 
i\ nf:1ng 1 ~J04. arbeitet cr (brau un d h a t bis jotzt 11ur die D auer 
und clic musikalische lloho bel'lichsichtigen konnen. Gegen
wiirLig beschii.ftigt er s ich mit der Bcarboitnng einer Methode zur 
Mcss ung der Intensiliit. Dtts langsame ~l'empo kommt wohl von 
der 'Methode, die schwierig uud miihsam ist, ohwohl sie wegen 
ihrer Objektivitiit zu znve rliissigc n Resulto.ten fiihrt und Doku

rnellte, Tal snchen liefort, d io von j edem und zn juùer ZeiL kon
trolliort unJ. kritis iert werden konnen. Scripturc a rbeitet auch 
;;eit Jahron iiber dio engli scllo, deutscho nnd franzosische Vers
lehre nnù auch nac lt einor objektiven M'ethode (mittels Gram
mophonaufnahmon, dio a uf das Papier iibertragen werden). 
'L'rotz sciner Appnrnt.e. sc iner 7.n.hl reic. hen Mi~:1rbei te r sind doch 
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d_ie J!' orschuJJgen nich t so w it, da s man all die oben erwiibnton 
Fragen als rkliirt un d geli:ist halten kann. Prof. Sar::1n fCilg t eiuor 
rein subjektiven Meth ode, clic allerdin gs leich ter uncl nngeuelmJor 
anzuwenden ist un ù scbnell er zum Ziel flilu·t. Er bat don g anzen 
Stoff mittels soines Gohors untersuch t un d auf die orzielten Re
srùtate sein W erk gebauL. Dass V. eine solche liieLhode adopt ierL 
ltat, ist kein Wund r, da or ein f.lch i.i lcr von S ievcrs isL. U ud 
Sicv rs' unùegri.indcteEinwendungcn gcgcn dio objektive lvfeth ode 
sind bekm n t . Eine 11i.ichtige H iudeuLung auf die F orschun o-cn 
von Scripture und KrU r n ndcn w ir S. 102- 103 Krii. or's 
KeWton ·ohr ib r · · j u inte:ressan tcr Apparat, kan n a.ber zu 
parUellen Un t rsuchungen ben utzt werdeJl . W onn V. mittels 
cin es einfach on Mund t richtcrs uud ciner go wohnlicheu Schreib
lutpsel oin kurzes Godi hL auf do.s b russte P apic r ftxiert und 
si h auf dio 11' es ·u1 g der Do.uer uud der musika li schen Ho be 
besclu·iinkt l1atte, dann w i.ire es ilun klar g w rdcn, dass 
··eh di . o Phan meno in der Wirkli ·hkeit o.uders da.rstell cn , 

als si bi s j etz t darges tcll t wurden. Wns soll m an o.us rl.em 
Dm·ch ·hni tL folgender l!f essm1 en ù1 l OOst l eku11d c v n 
S einz Jn UJl d i..ro Sal >:: espro l1 en n Wortcr11 iibc r d io D:mer 
;;eh l ie:s 11 ? 
pipe p 26 i l 2 p 26 das ganze W or t ~ 64 
féte t 29 e 50 t 30 , ., 109 
tapet· t 23 a 9 p 2D e 27 ., - 88 
tape pas t 25 n G pp 42 a 2. , , » 102 
l ::;L d it> a.u slm.1tend Okklusive bei pipe oder bei (ete liinge r? 
W i e soli die ·e L auge ber chneL werdeu ? An und .fi.ir s icb 
(ab$olttte Quantitiit) oder im Verhiiltnis zum vorb rgeltendcn 
Vo.k:,tl oder zu d r D auer de g anzes \V'orte · (t·elntive Quan
filiit)oderwie? w· so)len bei tape pas (tap:a, mit einetn 
laug golutl teno p, ulso wic ein W rt a.u sgesproch en) d~e 
SHbcJJ gekenut und gemessen werden ? I st ma.n bercchLigt 
zu ùoha.upten, da.ss di r s te ilb ta isL llfl.d BI '1(1() da.uert und 
da s Ùiè zweite S ilb p: a i t ttnd 7tf 100 dau.crt? WeJlll luan 
aber cin Tracé nur iliichtig betrachtet, si ht man e in, dass ei_ue 
l:iolche Belmuptun<r hotrofi s d r Trenntm"" de~· ilben in diescm 
Fall sebr schwankend i.st .Jvfa.n denke a11 don gegcnseitigen 
EinJiuss a l,),f dio. D a11er von der Gruppo Volc. + Kons., :1n 
die i:ù dicsem Fall b souilt)r: · n ige Verscltmelzung der 
'ren ion (lmplosi.o.n) des K ousonanten mit dcm Vokal! , oU 
mnu nichL die Halite d r Tenue oder die des ç an<:en 71 dom ta 
zurè<:<hnen ? Die J3t>i S.piole Jconnten wir nu..f f r n.nzo ·isch und 
italieniscll hunèi.ertfach vorviellii ltig<m, t~m neuere uud unl>e
kannLe Pl'obleme dar.z ulegcn . D es ]{,uutn.c w g on ·wussen w.ir 
tms b!:schrii.uken. Mall ersicl1t àbex aus don obig eu B eispielcn 
daJ:;s es mit der Dàue1,· in \Virklichkeit anders stoht, a ls )IlO..n es 
Sich gew"hnlicù deukt. }fan glaubt, das P~·oblom der nauer 
(- ich wiederhole, ich behanùJe hiex die Dauer nur beispiels
weise ) gelOst zu habcu, inùem man, sagt, dass es iiber-
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];i,nge :3, iibcrliiJtgP. 1, vollHing , miLtelliinge, hal bl ii.uge, .halb
knrze, vollku.rzc, i.iberlwrzc J~aute odt;)r fìilhcu gil>t und dass 
bei p{U das n .l angcr ist al s bei JJatte. \ Vas iiberhaupt D tmer 
ist, ob si nur absolnt oder t·elativ und wie Sie stud.icrt werden 
muss, da · l ii. st m an unberiicksichti o-b. Klcinigkc~ten, die aber 
nine pt·itlZÌ]Jielle B e<l cutung haben. Das Werk v n Proi. Snran 
zeiclm t sicll dure h die Eintcilun g tmd die l1i:;toriSche Behanù.lung 
ùes Stoff s, sow ie au ·h durch folg·onden Cedanken a.us" . 
lch ha,be vor al leru vcrsu l1t, mit ù m Geùanl<en ernst zu 
Hlì! hc11 , du,s· nur das vollk mmen si.nn- und stilgemi1ss vor
' t ro on o, vom Ohr l1.Dbeiangen aufgefasste lcbendige Kunst
w •rk T o-enstaud der Verslehrc sei. \Vj e die mo<leme Gram
matik vom Bncbstaben zum Laut, von der Orthographie ztlm 
liinenden Wort, vom Pa,I ier 11um Klaug vorzudringen sucl1t, 
so <larf t~u l die Vcrslchre nich.t liinger melu: am Schriftbild 
ho l't n . l~in Verstext Jeisie1, n iC' ht · ahders, a ls das Notenbild 
einer , o n ate" . . . . . (Vorwort, S. Vll.). Das ist ein Fort
schritt, d r aozuerkeunén ist. V. ,;teht ahe.r a.ui der Stuie, wo 
clic JDJcmeJtta.rp)JOlletikor sLel1en gebliel>en siml. Diese haben 
1lon Bu c]J ;;; ta bo:n. flir dèn Laut aufgc• ... eben , a ber ihre .Forsclumgs
vcrkzen g·e sinil zu p l'im itiv und unvolJkomm&n. Das Gehor 

i t 1;wa, r in subjeldives. fiJs ka1m vie] lcisten, bleibt doch eiu 
Hilf mittoJ .. . . fante de mien."X. Vicl haL man dru·ch das 
Geltor ueicl1 t, aber dio l tesultate bleibeu zweifelhaft. 7.; . B. 
im vorJicgemlen \Vcrk sagt V. selbst n. tt . •.. . . .. ùie von 
m ir im 1'al:agraph G notierteu Tone und Tonbewegungen gebeu 
dè 'ha lb nnr in sohr cmvollkommeues Abbilù ùer \Virklichkeit 

" (S. lO~). Trotz aJlcr Aukiimpfuugen - die leider 
meiston nur v011 Ph il ologPn nnd i.iberhaupt von hi storisch ge. 
bildeton llfenschon herstammeJJ, weil es keinorn Naturwissen
NchaJtlc r ciufal.l en wi.ircle, ilie Stimme unll die Laute der 
Spl'achc naclt einer su bjektiven M:ethode, d. h . nach dem Ge
hor v,u uutersuchen - wircl die objektive, experimentelle 
MeLhode sieg n. Wir silld ;noclJ in den Anfiingeu. Aber es 
kOJlnt fliT dic Wi ,;seuschuft se1Jr nlitzli ch sein, wenn Versuche 
iu dicset· Ri~~htung auclt ·von "PhU ologon gemacht wi.irden. 
WtHl -fli1; sichero, w verlitssige wòi l anf 'l'atsachen berubende 
[{esultate ]l iLtte J> rof. Sarn.n erziclen konncn, wenn er seine 
umfusscndon )Jistorischen Kmmtuisse mit dem objektiven Ver
Jah ~'n der cxperimentellen PlJOnetik vereinig t hiitte! 

A. Proi. 8aran hnt. sièh !tuch mit ÙPm franzibi schen Vers be
sclliLJtigt, m1d 11war in dem Werk Der Rhytlmms des franzosi
schm V,Tses, Balle, Mnx Niemeyer, 1904, 23 X lb,b, VI 1- 455 S. 
Obigo KriLik g iiL im Pri.nzip anclt .fi.ir clieses ·werk. 

Vogel, Georg. - Ansatz- und Winrlroht· in ihre1· Einwirkung 
aut die Intonation . Die Stimme, Berlin, Januar 07, 
I, 4, S. 109-113. (Fortsetzung.) (Fortsetzung folgt.) 

nkl ar, djlei.tantisch. Der Titel sngL genng i.i.ber den Inhalt. A . 1. 
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A. 2. D er ers te 1'eil d ieser Arbeit befiodot s iòh in Die S timme, Dez. 
6, I, B, S. 71- 76. 

X. Fi.ir die Neulinge in der phonographischen Kuus t. 
Phonographische Zeitscbrift, Berlin, VUL 3. J an. 07 , 
l , S. 6 - 7 ; 10. Jau. 07, 2, S. 27-29 ; 17. Jan. 07, 3 
S. 50 ; 31. J au. 07, 5, S. 98 - 99. (Fo rtsetzuuo· folgt. ) 

1.. U n te1· diosero. 'l'i toJ oroffuet dio R ed::tk t iou cler Phono.IJr. Z eilsclw . 
e ino fo1'tl::tu fonùo . cr io v n A r l ike ln, wo don N u lingo1l i n 
der p honog r rLlJ hi.-che n K uns t al los vVissons we rto gobrn.c h t 
w erden so li. T. A. E d iso n brachte e:; zuerst fe rt ig, 'l'Une, d i 
in einen 'l' rich te r h iocingPsp ruch e n waren, dureh Drohu ng i.n r 

vVa lze zu Gc bur zu l ringen. Em ilo Horl iu l' W il l' d l' e rs t > 

der PlaLt na pparatc h c rstelJtc. Nach diesen ùe idcn I:.: rfi uder n 
bezeic.lulet; man zwe i vcrschiccl n ph onograp h i ·cho S ·h r U't1trten . 
D i Ji;ilisonsch.dft unt 1·seh iclot i ·1 n un von ò c t· J3 rlin cr
;;(;JJ. rift ladu r h., da s d i r.tcre die WclJcn lin ien auf dom 
Fur ·ll ng rundé au J\veis t, clontrt, dass d i c E nr ·l1e vor:;ch icden 
t.ifl, r is t uncl demzul Jg e de r in d e r .I:J' ur ]JC lieg ndc ' t ift b i nJ 
Glc itcn ilt de1· ll\u·c he o.u f. ll ll d. n.b b we.,t wi rd; h i de r B c r·
Jirl rs ·h r ift hingogàn ltat r.Ue ..Furc h g ioi h bl.c ib nd.c 'J.'ic J'c , S.i."' 
g ib t abc r dem tHL dadu rc lt d io .B w o ' UJJ "', ÙR!:;S s(é im Zi.ck 
:iln •k h il t tm d h r o-e (liJ ,rt i L. E's Colg cu eiu irro kurzo W inkc 
il b r d ie (fe ·e h wiud i"'kcit d r . · ·h:•lh · Il n , mn, •la · Prin "- iP cle 1· 
Fì •]J!11ldos zn rklik n (l S. 6-7) Lllld Ul r da · AnfJJ •lnn n 
von Wahcu uud Plr.ttton . Di im Hnn de l bofind li ·h .. en Aumrntc 
v.e r J'a ll cn ~'!;' n wiirti · in dù:l z wci Hnuptabtc il ttng 11 : Walzo n
app:l.r·nte unti Pla t;leuapparatc. Di e 'v"\ a l zeJli~J?P fL ratc v. r f'a ll cll 
w iodo1· i n -z wni O'Jlt •mbte ilnn · n , w l ·he rnuu "' w éi hnli ·h a b 
l. ·p in<lc ll otic pparu,te uo r.L 2. u[uahrnc- tmd. Wioder~~abe

n.pp u. m te bezoicJJUet. J3 id\l .Il n n pta hL •i lu ng e ll J nt h~ t grrv. ~n 
Fre unrl c un r.L Fein do. ;D i<) l"io bh a hc r (l<;) r \VtUzçnappara to bu
to nc n, dass s io :-.lolhst-n uJ'n a hmcJJ Jc iel1t mu hc u k o nn en , was 
7. \ll' Ko ns t mktio n der A nJ'nalu\ JCfl;J;lpa.m tc no. ·J1 J' iir PJntJ;e tt
nmschil! l'l. g-o fiihrf; hat (2, S. 2.7- -2. . N nch .. ztddrc ic hc n 
Ve rs1.1C h •n ha t; ma n Rehc in brt r l• in ·utes Matcri ::tl tli r J i l fe r-

::; t •llnu "' 'V( n l' lntt ù <a·fttnd 11. ~~~ l'olg-t dtìS Vurhbr n, Ltm 

Walzé lt %: 11 vcrvi •lfii.l hig n uu d é iJJù nta t hc r> m Lis ch &ow ~l' 

rnila:oo kol'i '> ·ILe .B rklli rUu u· <Lé r U'atsa(! h ~ , \\' i C es m "g-Ji ·h Sc i, 
d tll:iS c ino c inzig :::; ·JJr i f1 Ett(e ho a u r rl (! l' W a lzo u<lur PI ILit'C ((jp 

M us il( e inos n·à n zen .r · l <o~ lt• rs wi ouc rgebc n kilun, ;;ollil~s u\rLn 
t at.~ ii ·ldi( ·h i In tan ilo i fìt, io · in <~O iJlen .fn J;brllm n tc1 w uJ ·ho 
g- loiehzeitig gespie l · word 11, l' u <'in a ndor Zll nnt or ::;c be id c u, 
c benso du sk rnan. g iCi(, lq:r. it ig dò n l::lii.llgor uncl tli o Ueg- le itnug 
hiirt, odor 7. WCi 'l'ii11 •, wclc he z usamu wu U\lf d 111 J(bvior an 
gcsehlnge u we rdc n (.'f, S. 50). l~ in e .I!JrscJw in\lllg' wird 11 0eh 
orwalmt, 1mcl zwar (iu r E iJ1Jl u.-s d' · 'l\;mp s t>nf •lic Jfoh o dcs 
'l'o ne:;. Naeh klarcn nn.d j>rak bi:;uhou Winkcn zur 'Mcssung 
unti Hrguli urnng \ler llrch~UJgc n. (ler Walze g cltL V. a.uf die 
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einzelnen Eigentiimlichkeiten bestimmier Typen von Sprech
m asebiuen ein. Wir erfahren, dass rler sogenanute M1tssen 
ar tikel deJ: Phonoo-raphenindustrie der einfacho spindellose 
P houograph is t. Die Zalù der davou jiihrlich, hanptsiichlich 
in Eerlin. hei"gestell ten Apparate dii.rite mit 350 000 Stlick nicht 
zu hoch egl"iffen sei n (5, S. 98- 9.9). 

.~.:~\ 
..;_..~,.,.,..-...- . l. • ~:' ..... '-{ 

('... :~'l l -

Besprechungen. 
In d rn 39. Haml U.cs ~\rd1ivs Wr Psydli;llric hriugl 

i[o)n in n ans Ci.ihT iir :horì. B ·ilrag z nr Bc handlung d er 
A p ÌHt i rnil b s ndcr r Heri.icksi chLigung d es ;\.gralllal is
rnn ·. l•: r rwLihnl. in der Einlc.ilung, <lass dir Bnhaudlung 
der Aphasic im anz n won ig J\ufnJCr~::;amkc il crfahrcn hahe 
•md rs L s il kurzcr Z:ciL bcar!J(•il.l'l. worciPn s<' i, w~i.hrcnd 
U.b r dir Aphasi · an sich. ihre lJrsa.c hen, ih re l"rmnen, Pin e 
fasL IU J.i i IJel·s ·hiJn re l\lt> ngt• VOI L .\riJciLvn in dc n l<'tzLen .Jallr· 
z ·lml ' 11 r·rs("llit> ne•• ist. ~<'inc !\-[iLI •ilungpn ::; Lutzen sich im 
bcsonclc rcn ;wf •inr tt Fall von Aphrtsit>, ([cn dt•r VNfasser 

l-> it !Jt j2 Jah ren pcrsunliclt behanddl ha l. Der Veriasscr 
~e l b~t gibt an, class Pr <tllSSl'l' mc iucn Vor!esnnge n unJ Kuss
rll a 11 l s b< ~ kannLcn WPrkc in d·PII PrsiPn .lahren nichl vicl 
VPrwcrlbarcs in llcr .Litl•ralnr vorfand. Drr Fai! selbsl, 
um cl cn es sich da bei handell., is l. folgr·ndcr : Der lwi dcn 
Drag·onem in L . dicncn<lc Einj ii.hrig-Frciwillige pr·lill im 
Fcbn1a.r 1898 l'i ne sc hW{'L'I' Y crl f'i.ztmg d urc.h ci ne n Lan zcn
.B I.ich . dr r ihm tic[ in dio link f' Augcnhi.i hlc 1111d durch clas 
Dar iL dcrse lbcn ins (; chirn cinurang. l•:r brach zusammcn, 
v<• rficl in l.idc Bcwu;;s tlos igkcil , bckam vi.i llige Li.ihmung 
d<'t rcc hl en Kurperhi.il[l e un<l dns Facialis. Spi.i.l:cr zeigtc 
s il" lt ;u tch ci11 Abweichcn der Znngl' nach n•chls . Das Be
\\ ' IJSsLscin kehrlc ers l Anfang Mii.rz langsam wicdcr, ent
s preclwn<L ging aueh die Lii.hrnung df'l" Extrcmit iUcn von 
rkn llcinf'n a.ufwiirl.s langsant zurLick, dagf'grn bJicb dio 
SprachsLi.ir iJilg bcs lehl'll und zwar hanclc ll n ns sieh zwcifcllos 
um einr se n s orische wie tlm cin<' mo i. orisc h e Ap b u. 
sie. Das JinkP J\JJgl~n li cd war g<•liihml , das i\ugr selhst 
a iJcr war unvcrsehrt geb licbcn. i\m :l. 1\'riirz wachtc der 
Palicnl nach ciner ruhigcn NaehL mil offencn .1-\u gcn auf 
und crkann!t• clic Pcrson an sPi nt •m Bctt. Seinr sprach-

3 
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J idlCJL \eus~ •ru11g ·n warcH chin, l:hcn, ti, la. .Zwci ma l 

a.uch ,Donncrwcltcr" . Dies c Ae usseru ngen wurden .in d e u 
crslen 'L'ag n nach Wied rkcbr cles Bcwu sl cins bco b
a.chlel. J\m 4. M:.i.rz war das Bcwusslscin noch klarer, c r 
v rlangle heslimmlc Ucgcnsli.imle, h csah s ich cin Buch, aiJcr 
ohnc Z II l:iprcchca unù m<:Lchlc sicl1 rnil Z •ichen vcrsli.inu li eh . 
A rn H. M~irz w a r di<• ~pracltc no eh l o la l un \'crsland li eh , 

aber dio %mtge konnl<' sie h hcr0ils <.tnJ Gawncn bcwcgcn . 
Ab llfltl z u hi.irlt' 1mw bei scincm :::lprcebcn c iJJ H, deullich 
sagl<> er , cin Doklor, ,\cli c u". Unl cr clcm lG. Mi.irz wird 
nolicrl , tlal:is er in don Jclzlcn Tagcn <> in gcsl •igcrlcs Uc
durJnis s iel1 milzuL •il •rt g •zcig l h a llo, cr rcdc l • la ngcr unti 
crrcglcr, do :h korlJll c c r 11 11r Li.i, l Li , lù von s ich gcbcu . 
. · ·hricb ll1iL der JinkcJJ. Jland ve rschicdcnc Worte Fmma, 
A1u1a, ei.ni.ge ~W.dlcnamcn , 111 an ·hmal riehtig, man chmai 
J hli.cn llltc hs lahPn odcr warcn zu , ·j l da. Ab und z11 war 
ui. 'chri.fl gaJLZ Ulll'('fSI;indJich , Wl(' der .Krankc mil. Un 
wi ll n h mcrk lc. Dies bli<'J) so 1mgefahr nod t 3 Wochcn 
.hindurc h, unlcr dem 7. Aprii isl c ingolra.gen: , Der psy 
l'hischc DeJckl Lrill in don lc lzl n Tag ·1~ s li.irkcr b c rvor. 
. '<:lucibvrrsu ·be sind mcist g~inztich unversli.i ndlich , cb •nso 

di . .'pra.ch c. Pati n.t haL ganz das W n c·n c Kinucs ." 

Nach 7 Woc hcn \ ar der JJa lienl I' Olll C: a rnison Jazar L iu 
das .Ludwigshospilal nach S t1 1llgarl Libcrflihrl wordcn , Lei 
1\ ui11ahmc dorl bcslanu: ~ hw~ic b c der r e ·htc n Korpcr 
JJùlfL •, Apb:.ts!c vorw!cgcnd alaklischcr Form, Ab
w •iehcn der Zung' n::tch re ·hl;s h •im Vor lr dc Jl , Faciali -
Parcse, kc inc ~latumgspapilJ c, Klag n Lib •r K pfschrncrzcn 
links nan1 •nLli ·h bei m B 'l<lQpf 11 d •r b lr. Gegend, T:ragh il 

d cs '111111 : aJJ r k Ìll<C BJascn·Wrung n, kindischcs Hc
ne hm ' Il. Ma.n s ·hloss ua raus auf cincn Hcrd (BJulc rguss 
ot!Pr Absccss) in !cr U g •nd cles prach zcnlrum. . Da 
ei ni re Tage nach d er Aufnahm cine Lark Vcrschli rnm eru ng 
e!ttfral, di Pulsù·cq u nz auf r-;6 ·ank, clic Zung n ichlm 'hr 
hcr1rorg lrcckl wurdc nnd bcim Abmcsscn t lll d B kJopJon 

d cB Kopfes c in lei cM r Kollaps e intra.t, so wm: l e a m 14. A pril 

dio t mp ·o r ~trc R e· Idi n cles .'chacl ldac h cs ausgc

fi.ihrL D r Kno ·hcnJapp n der rcsczi rl Wtlrd e, war 
5 cn1 h ;Oc h und brcit li b e r d e r 'cgcnd de:s Broca'sch cn 

~vra. c hz o ntrums. Na h Sra ltung dr l1arlcn Hirnhaut 
zeigLc si ·h di ·lwas abg platL l - br 11g Gehirnwindung 
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und. es golang in der G-cgcnu der 3. ' lirnwindung am Mark · 
Jagcr ues Gchirns in c incr Tiefc von c Lwa F / 2- 2 c1n vie1 
J>ravaz 'schc 'pritzen dunkeliliissigen Blutes zu a.spiricrcn , 
wobci z uJ c Lzt Triimrncr en v ichter Gchirnsubs lanz sich 
zeigLen, wcshaJ b mi l d i es cm V crfahrcn aufgehorl wurdc . 
Durch don 'lichk.anaJ kam man dann mit einom Jns trument 
in cino Ho hJ c, i n wolch ci n Drainrobr ci ngcfliln·t, ulld 
dies es in don iiussercn W undwjnkcl hcraus gel i Le l wurde . 
Dio WundhciJung 'var taclcllos. Sc h n in d e n rst c n 
T agcn nach der Opcral,ion war das Bcwusstsein 
.f rei r, di c 'p r ac h c d uLlichcr. Nach 4 W o h en vN 

linss PaLicnl das BeLL. Bereits in dicse1· Zcil machle maa 
dio crs lcn . 'chrcib- und Leseversucho, clie a.IJ r ùen l a 
Licnlen a.u sororcl ntlich Lark c rmaLLe l. n und aufrcgtcn. 
J\uch in psyr.hischer Hin s ichL z igLcn sich la.ngsame a bc1 
d'uiJich erkcnnbare l•orlschrittc. Der Zusland wcchsclte 
indcs schr. Eirunal tralcn ziornlich s l.arkc Aufrcg nngen cil1. 
souass er na ·lJ Aussagc sciner V cnvandtea ganz i rrc war. 
JO Wochen nach der Op r atio n ]) kam r don crs tcn 
c pil c pLif rmcn AnfaJJ , uer icb nach 14 Tagc n dreimal 
an einc m Tagc wieclerh;oltc, so das Brom gegc i.J cn wurùe . 
' ,ine Sprach c w a.r in diosc r Z e it , wi c bcrichl.ct 

wu ru c, m e i sL nur hall ri c htig , vic les konnte er 
li b 'rhau p l n i h t ausllrlickcn scine Schrift war anùau
cmcl schr . chlccht, hi.iu fi g un vershincllich un d zcigtc Pcrse 
vcralionscrsc hcinungen, ab und zu kamen au ch richl:ige 
Worl z um Vorschein. 'oine S Limmung wa.r scht labi l, 
mvrgcns oH vcrgni.igl, gcgen A bend m anchmal slark de
primierL. W go n cl r An fiille ·wurùe no eh ci n<' zwci le 
. \ :hudolOfJn ung vorgcnomrn en, dio a.ber nichts neues zu Tagc 
fi:irùcrtc, 3 Woch en sptil:cr e rf lgtc wicdcr cin Anfall. Das 

prcch n Wlll'dc n eh e in wcnig bcsscr, aber no eh i m Dc
Y:Cmber 189 s prach 'r schr verwas<.;hcn, unde ul.li ch und 
UJ1si chcl', nic oder schr sellcn in Si:i tzcn, und rnachtc einen 
psychisch schr gcschw~ichten Eindruck, aJs er na.ch clicscr 
Zoil. in scin r Heimat anlangbe. Nach WcilmachLen 1898 
wurde wicd er mit dom Untcrriohl: bcgonnen, der wcgen 
dPr opilepliformcn Anfiill naWrlicJt ausgcsctzt worclcn war. 
E h eissl darli ber: , cin<' Schwcsl.cr li css ihn linkshandig 
schrciben, lcscn , r echn cn nnd nahm nach GuLzmann Arti 
kula.tionsi.lbuugen mit ihm vor . Von Wcihnachtcn bis Ostcrn 

3* 
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macht.c or grosse For tschriltc im 'pro hcn, Schr iben un_d 
L esen . Mit Eintrilt der w~irmercn Ja hreszcil konnle er w c
n igcr le is tcn , a uch bekam or w.icd r c inigc Anfa ll ." 

Der Vcrfasscr bcgann uc n Kra nkcn im Juti 1899 zu 
unterrichten . Ue bcr dcn damaligcn Bc fuud gibt or fo lgcnd •s 
an: , Nachsprcchcn ging lcidlich, doch mil haufigcn A ll s
lassungen und Silbcnvorta uschungcu bei c n11gc nuass ' n 

schwicrigen Worlcn, a uch sons l ln.tl. dio arliku lalor ischc 
torung in der· Dc ullichkcit. uud Vcrwaschcnheil cles Ci o

spr'ochcncn klar z 11 'l'age; s ponl a nc Erzc ng un g vo n Worlc n 
n ur h ci sch r vie! gc brauc hlcn c i ni gcrrnasscn glall, bei wc
n igor gc briiu c hlich on u!ld hci l"rc mdworl n g 'Wohnlich n 11 r 
mil viclen Vcrs llimmolnnge n odc r i.ib rhaupl n icht. rnoglic h . 
Er rnu s Lo o fl rs l ·:wf das Richtig hing lcit l wrrcl n. Jn 
S~itzen s prach e r . cll n und i.i b ' rl a upt nur da nn , w c nn si· 
ganz kurz waren. Er 1 o llt mir z. B. von der l''ahrL d s 
l{(J)Iunbu . uJi.d an l rc r Spanicr nach Arn r ika c lwas sag n 
11 nd tal das so: , Kolumbus, a lso, a lso, a lso fahren, . 'pani r 
als and r e a l o Arn rika.' · ngcmein h~i u fi g war n V Cl'

wcchs li mgen : r sagLc an ·talt , Hos ,Slri.irnpfe, anstal.t 
,y ns tcr" , 1' ur ", man. hm a1 wt11:dc n au h chcinb:u a r
n icht v rbind nng Hih ig D gr i Uc w i Mcssor und Fcnsl: r 
verta us ht .A uslass ungen cl s V rbs od r G brauch dc. 
Vòrbs im lnfiuil.iv war ·c hr gowohnli ·h. Los n : S hr stark 
Paralcxi , r la Iast irnm r c rtat nd und zwar oft W ort(' 
V()tl dcn cn le in Buchs tabe cl· Land, cl.ie Jllll' inhali:l.ich gl i
c hcn ' inn. haLL n, z. 13. slal.l ,an inig" las or , inz ig" wo l ci 
e r allcrdings ln rch Tr nnung der . 'i lb n in una :.::ig, die 
Ausspracho dcs W or te. zu v rJ angom s u ·ht (ofl n baT ha tte 
e r das G iuhJ, class 'l' ein . 'i lbo zu wcn ig las), F ·emdwortcr 
brach t er kaum ;-:usammcn. Mcisl la. or ucn A nhw g wied r 
fa lsch, cnn r s ic bis ;,u .Endo ri cbli bu chs lab iert und 
langsam a1Jsg s prochcn ha Ltc. a ·hs · hrci b (~ n ging noch 
vc rhiiltnismiissig am b ·Len, ab 'l' v(illig f:c hl e t' fr 'L d()Ch n i.c h t. 
l3cirn Diktatsc.br iben machtc or c in M ngc l•'chlor, schricb 
o ft twa.s total a ndcr s , als was ihm dikli rL WiU;, las es ab( ~ r 
d a nn so, wic c: dikLicrL war. z. Il scbricb or ansla. U. dcs 
di kticrtcn , frO hl.ich " das W ort ,lnstig" la. dàil n inunor 
, frohlich " . Solcbe Vor taus hu11gcn fan den s ich te ils hPi 
inhaltlich, tcil s a ber auch bei laut l i eh glc ichcn odP1.· ahn -
1ichcn Worl·en . po nt a 11 S f; b r oi b ~ ll w Lndc ihm sebr 
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. ·hwcr. elbst wenn er einfachc Karlengrussc schreiben 
s·ollle, ko:nnle cr nicht odcr sehr schlccht zurcchtkommen . 
Zusa.mmenhangendo. ponLan-Scltroib n war ihm ilbcrhaupt 
n ichL mogli ch, slrenglc ihn auch noch viel zu schr an. Das 
V or Liindni s .fur gesprocheno Silb<Cn war h~iufig kaum 
wachzuru fon, or mnsst si e si eh ondlos oft vorsagen un d 
b11 chsLabi rlc au h dam1 noch oH. fa lsch . Da Vcrsl:andnis 
fi.ir vorgesprochcne W orto w;.u wcit besscl', v rsaglc aber 
bei weniger gcbrauchlichen und bei Frcmdwor! cn schr oft 
und lioss sich n icht sellen iiberhaup l. nichl erzieJcn. Ge
l es ' JJ. W orte waren ihm vi cl vcrsliindJicher, sowcit si e 
inigermas. er gebra uchli h unrl nichi zu abs lrakl warcn . 

Das Sal.zv r Liinùnis, bczw. das VersUinclnis de. im Zusam· 
m nhange Gcsprochcnen war boss r als das Worlverstand
nis, abcr a uch 11ur hei klcincren Salzcn; J)oi grosscrcn, un d 
s b; Id s sich um Abslrakten handcltc, vcrsagtc f'l' vullig. 
J\uch Llas VCl'SUindnis d es G c l B S c n eH wa1· hicrin schr slark 
J)ccinlrLLdlligL. V 'l'HI.andni s flir dea cigcnen Defckl manch
mal orhandcn, in der Mohrzahl der F~ille aber n och nicht. 
.Mehr als 10 hrml.etì konnl c er taglich noch nicllt. syslema
l.isch arllcil cn ; )ang r a ls 5 Minutcn forLgcsetzl war i hm un
mogli eh. Das Gcda.chl.nis ha.Lle nicht gclill.cn, war im Gcgen
l.c il fi.ir all e.· Nich fsp rach li che .hcrvorragcnd gut." 

Aus dcn souslicron .MiUci lungcn is lnoch erw~ihncnswert, 

das di· ,'ti rnmtmg oH s •J1r gul. war, ofl. a tr ch dcprirnicrt; 
:einc B.oiz har:k iL war gr:oss, es Lrat lcicht sinn loso Wul cin, 
es lJ •s Lanci cino gcwiss Url.cilslos igkcil in hcz ug auf das,. 
was or tnHl was anclcn lcislctcn1 mrsgcsprochcncr Egoismus, 
Pedanteria, J l cinli chkcil.skr~im erci. l'raktischc Fragen er
rasstc or , sow it es scino Sprachsliinmg crlaubto, dm·ch
<w :> richtig und bcmtcillc sic auch r ichLig, abs lra ldes inlcn
sivcrf's Dcnken war ihm unmoglich. ln der Zeit dcs Untcr
ridtl.<·s h;tlfc cl '.t Krankc nur 3 grosse epiloplifomJc Anfall c, 
dagegcn k<tmcn lcichtn Parcso der rcchlen Sei le mi t Kon
gosl. i()nen na ch ùem Kopfe, Pariis flwsiPn , Sehwindol und 
i\ngslgcfu hl r~ lwa allo 2 il J\Ionatc vor. Naeh don Anfiil len 
l.a g •- Un<l woch en lang roizharc Vcrs l.imrnlhcit, Unfiihigkcit 
ZI IIJJ Lcrncn , Hlickgang der Sprachilihigkcilon, an eh langeres 
(;ehon war ihm u oeh nichl moglich, Sl'hroi bcn rcchts cr
rnudct c ih11 snhr rasclt. Der Zustancl drr Sprachc nach droi 
.Jahren wa.r folgcndcr: , Dio Lau ls ilbenwortbildung ist arti-
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kula torisch mit rcJa /iv w cnigcn i\ usna lun en r ichl. ig, di o s pon 
tanc Erzougnng vo n go brii 11 Chlichcron W orlo n c rl'o lgl. g latt, 

·flio von wonigor gc briiu<.:hliclw n llll(l vo n l•'rcmdworlon nw i t 
ausgopriig t a r: Liku la lorisch, (l. h. langsam ; or woiss si c a bor 
jolz l. w0il. h iiufigcr als friih •r so iiJs Li indi g z1t findon. l); 

prcchon in Sii.lzon ·ist so wc i l gc br•ssNL, cl ass or c> inJaclwr<' 
W l:inschc, Fragcn, Ausnil'c, z1t ein c rn gnlon Tcil in korrok lc r 

ynl.ax vorbringon kan n. Korn pliz iortoro , 'i.i lzr., l iin g~ r<' 

Porioclen vormag or zwar z11 !Jild.en, a bor no ·h vici zu la ng-
am, a ls das.. or sio prak l.isch vorwcrlcn konnlc. A ue h 

da,s zusammonhtingondc fi o l te l~ rziih l o n selbs l e infachor Er
eignissc wi rd ihm noch schr schwo r, ma nchm a l kommon 
mohrero Sii lzc flicssend hinl.cr oillctlld nr znm Vorschoin.; 
oft aber hogni.i gl or sich noch mi l oin l' r rnc hr rudim nliir n 
. ' ynl.ax, dio sich, wcn n or ii hormiid.c l. ouer vorlcgon i t, 
rasch no eh wciLc r v rschlochl e rl . Lese n ci nfar.hor li.i ck 
gohl. dun;ha us gla ll. und mi l V rs li.indnis wonn a 11 Ch noch 
e twas langsam ; S ti.i cko mil. za hl roiehon nnbcka nnl.cn ' Vor tcn 
li t cr la uli orcn.cl und .fast ::tll rs r ieh l.ig. Zum Sponl·an- u nd 
Dikl.atschroiben hraucht or zwar n o eh zi rnl i eh viel Zeit, 
chr ibt aber fas t ganz fch lcr los. Darin s ind di o Er folge 

noch viel de ul.li hor aJs bcim Sponla nspr h n." Zun\ Bc
weis da Wr giiJL der Vot· fasse r rn chrcr · Hci pi lo von. Karten 
aus d m .Tahr ' 1 99, l!JO I unu schlicsslich 1.903. Es bei st. 
dann woiler , Dio A1Lffa,::;s un g der gcs pro hcn n , il b n g -
schicbl. schnollor und cnlschi d n sich r r als friih cr. Das 
Vers ta.ndni~ Ii.ir gcsproch cne 'iJ.bcn goschichL schnell und 
cnLschiccl cn sicher·cr a ls friih er. Das V'or li.ind.nis fi.ir im 
gcwohnlichen Lcb n gos procbcn gcbrii.u ch lich Wor tc ist 
d urcha11 s vorb anden, h i schwicrigcren rtHISS m an i hm das 
be tr. Wort einige Male vorsagen, worau ( r io jeLzt so gut 
wie immer r ichlig ;mffas t. l as Salzvcrs tandnis is t, w nn 
f'S sich nicht. um sehr la.nge Pcriod.cn odcr zahl r ich o wcnig 
gcbriinchji cherc W.orLc òder u m bcsond rs Abstraktes ban
delt, ebenfalls ganz erheblich viel bcsscr gcword n. Nicht 
rninder gilt das von dem Vers tiindnis des Gelesenen und 
fìeschriebonon; kurz Sprache und SprachversUindnis des 
Kranken sind zwar noch immer nicht Wr d.ie Bediirfnisse 
des tii.glich en Lebcns ausrcichcnd, sie sind aber docb scbon 
so weit gebessert, dass er sich m eist ohne Schwierigk iten 
verstiindlich machen und cin facherèn Erzi:ihlungen mit Ver-
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s Wndnis folgen kann. Wcnn man bedeo.kl, mit wolcJt ' 
grossen SlOrungen der ntenicht zu kampfcn ha.tlc, so wird 
man nicht sagen konncn, ein solcher Grfolg enlspriiche nicht 
der auigcwandlen Zeit un d Miihc; viclmchr wird man ihu 
a ls cincn Bewcis dafiir ansehen konnen, dass untcr e.twas 
giins ligcrcn Bcdingungc n noch mchr in kilrzerer Zeit zu 
crreichcn isL" In bcz ttg aui dio Schr ibgcsc hwindigkeiL 
wird bcmcrkl, dass diesel be fi.ir einen Gebildeten noch nichl: 
(licssend gcnu g ist, jm Allgemeincn hal scinc Lcislungs
(iih igkeiL schr zugcnomm en, er arbcil l taglich ca. zw i 
Slundcn 1.1nd zwar jelzt 15 Minulcn hinlcr cinand r. D~ 
Gediichlnis .isL gut, dio . 'timmung oH e uphoriscb und seù\. 
Delragen dann manclunal e twas albern, ausgclassen, dio 
11eizbarkci l: noch e rhcblich, c r kann si h a ber be ser bn 
hcrrschcn lmd nimmL reg n AnLcil an All m was ' 1' horl, 
beleiligt ich an der Be prechung g schaftli ·lwr r\n g lcgen
h ,ile n 11 sw. .L\ uch erkenn t or di Grcnzcn seiuer Lcistungs
fahigkeiten besser als IrUh r. Di e ro. son nfiill sincl ver
schw unden, die klein r n selt ner g word.cn, a uch d.as Gehcn 
is L hess r geworden, b nso die Gcbrauchsfahigl il der 
re h Len Hand. Der Verfw s r gibt nun einen Ue bCl' blick iiber 
di Ar L nnd. W is der .pJ1a icb ha.ndlung, woJ) •i r s ich 
meistcns an frLih re, b . ond rs an moine Arbcit n kilt. 

V erfa s or is t in chwi rigkcit n geralClì, als or d i c 
. 'a. Lzbildung bei soincm l rank n i.i.b n w Jlte ur'ld vcnnisslP 
h ier in d r Lit, ratm di noLigen. Hinw iso. l, h glaube, 
dass dies im wesent1ichcn wohl dara.n. ligt, das jedcr Arl':t, 
d r genii gendo padagocr.iscbe K noLnisse bcsilzt, a ls selhsl
vers liindlich don na turgomiiss richlig n Weg gcht, und ibn 
a uch vor1 a rtderen annimrnt, dass rnan von kurzon atl': 
bild.ungen uber reale Gegcnstiinde oder evtl. vom lliJderbuch 
nu sgcht. !eh selbst habe s it Jahr n hierfiir anf das Bohny'
sch e Bildcrbuch aufmcrksam gemacht abeT auch die ge
wohnliche Berlitz-SchQol-Melhodc hmwtzt. T oussaint
L a ng e n cbcidt ist, wi e auch der Verf:asser gcfm1.den hat, 
b.icr giinzlich unbrauchhar. Jnteressant sind die Auseinander
sol.zungcn, dio der Vcrfasser liber d.ie Ucbungeh dos Sprach
ve rs liindnisscs gibt. Es ist d.urchaus richtig, dass wir nicht 
Lant um Lant, Wort um Wort, Satz unt Satz aperzipieren, 
und dio Jetztoron beiden mit don dazu gehOrigen Begriffs
und Bezichungsbestandteilen verbinden, sondern wir pflegen 
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in der Tal von den iitzcn , di uns gcsprochcn w erdcn, cjncn 
r cch t erhcblich en Teil n ur unbeslimml liickcnhaft aufzu 
fasscn. Besond crs dio Vers uchc a n sprcchenlcrnend cn Kin
dcrn, die P.r cyer, Me u mann 11. a. m . an.stc lllcn, sind ja 
s cbr bekannL Wichti g is l es, dass m a n bei de r J~iutibung 

des Sprachvcr sUindnisses bei Aphasisch cn au ch dio o pti
sch en Lauthilder mil h cra nzichl., wi e ich di es vorgeschlagcn 
und a a sgcfi.ihrt h a be . 

In bcz ug auf dio Uc bungcn de~ Scln·ci.bcns mil dex 
linken Ila nd giht der VP l"fasscr nichl s w scntlich Nc u cs . 
Zum Schluss hcmerkl der V crfasscr folgendcs : , Es w ar mc in 
B mUhen, in c rs tcr Arbcit z u zc igen, da. s l ci çkr l3 'hartd
hmg (und w ohl ::w ch bei der U1corctischcn Bclracblung) zcn
traJ er prachstorungcn dio a usscrord ,nllich c Kompli ziett
hcit jodes, selbs L de~ c infa,chslcn pr eh a ktc einc w it 
grossere l eru cksichtigung vcrdi cnl, aJ s es noch vicHach d T 

Fn.Jl zu sein schcint, dass a lso . 'prcch en (u11d AuiJassun g 
des Gcsproch cn cn ) al~ ein mil dem ganzen psycbi s h c n 
n eschoh n d11rch a us unJ osli h v rkni.i p.f: tc l' uolclion ang •
sch cn w crd n moss . Darau s .f:oJgt n m a uch wi n olw ndig 

eine Beriick. ichtigung der G samt psych c cles Apha i chrn 
ist. Ma.n wird da hcr z . T. h irn Unl.cr ri ht mogJj ch ~ t in der 
Ari. vorgch cn , dass d r Kran kr: ba ld Forts ·brille, k inc n u n 
DcJcktc s ichl, d. h . man wird mil rn oglichs l l .icht 11 chun
gcn hoginnen. Aos dems· lbPn ,rui'ld c muss m a.n in Zoiton 
lcbhaflcrcn chwan.kens d 'S All cm i n-Zus tand .· don Unt r 
ri chl. cnl.sp-ech .ud del' J,cis lungs fbiJJi k<' i! cinri htcn . F ' rnor 
wir·d man vc.rs uch cn , Gc{(ihl 11nd /lff kl d e. Krankcn in dcn 
Dions l der . prachun l.crwcis ung Ztl s l II OJJ : Man hai; ja l3('Ì 

sricle gcrltl g daiUr, dass der Af(oki, ru nn hmal sch inl ar gan;~, 
vcrl ol" •ne pracbrcs l. wird r w ckt. W n:rum soJl m an s ich 
dicson m s land ni h l z o NnL~o maeh n? Da. IJ ci gab ic:.:h 
dcrn Pali nl JL mit V orli hc~ Wori C' tmd . 'bitzc, ili o à.n in 
heiiPrcs und ihn .inl r'ssi ' rond es l ~ rl ))llÌ S anknii.pften d<·r 
dio :ìtls and or cn Grlin0 n •in • s Lar:kc Gc fi.lhl sboto J\ung Iiir 
ilm b •sassen ; a\J éh .illo s lri 'ri o ich ibnì b s l.irnmlc s '1JwiP
rigc' rc Worl.c, . at;~; e, Hegc ln , dur ·h dl' n lfjnwcis u,ul' ihrn 
bekann.t Tal.sa ·hcn und nahm, wo (!S :tt~gin '· die r: o l<'g nlH'ÌI 

dnr gcwolmlichcn [Jnlerh ailun g wallr, um ilun <laran scine 
Fchl or )l0. 7.W . das, worauf f'S lw i s ' ÌI1 () Jn S pr ·Jwn ank:un, 
:t,tl clrmons lricmn. Fc mer isl es iibcrlmupl angezoigt, tlcm 
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Apha.s ischen rnoglichst vie! (naliir lich ni cht zu sehr anstren
gcndc l) Anrcgung zu bieten, um ihn, der von dern Verkehr 
mi t der Ausscnwelt in peinli chster W cis c abgcschni Lten i si, 
da.s Interesse fiir dio Vorgiinge drausscn, dio Freude arn 
1\ufnehmen ncucr EindrUcke und dom Drange, sei1,1c cigene 
J\ns ichl , GeiUhle, Strebungen, zum Ausdruck zu bringen, 
zu orhallen" . - ,Man si eh t, dern A.rzte is t bei der Bchand.
lung der Aphasic keinc ganz leichLe, aber wic ich glaube, 
cino h~iufig rccht dankbarc Aufgabc gcs lcll L. Im Anf:ang 
sollLc or s ie imrner ganz se lbst i.ibernchmen und das bes le 
wird es a uch immcr scin, wenn c r solche lCranke bi s zum 
Schlu ss a ll ein bchand.ciL; in der Mehrzah l der F'ii ll c jcdoch 
w ird der Unl e rricht so Ja.nge daucm mi.is cn, dass au s vcr
schicdencn GrUnden dio Zuzich ung a nd crcr Pcrsoncn noLig 
werdcn wird. Da.s ha t llll ll um so wcnigcr Dedcnklichcs, 
je gcnaucr letz te re in.slruicrl lllld so gri.indlichcr sic kon
lroll icr l wcrdcn konnen. Lchrer Hir Schwachsinni ge und. 
fi.ir Taubsl.ummc cigncn s ich zur Uebernahme solchcr Auf
gabcn bcsondors gu L. In meincrn li all c hal zucrsl. clic 
Sc·hwestcr cles Krankcn, spiiter ein. Lchrc r don lJnlcrrichL 
n1i t grossor Sorgfalt, AnsdaLler und Go hiekli hk it gel 'Ìl 'i. 
und nach dioscn u nd iihn.lichen Beobachlunge n gla ube i h , 
int Gcgcn.saLz zu andcrcn, sagen zu konnen, dass s ich a uf 
d ics c W cis e rechi. gulc, jcdcnfalls wcsenthch bessero Erfolgc 
erz iclcn lass n, als wenn der Pati nt zu frul1 s ic'h se lb ·1. 
iil1crlasscn. wird , wi0 es leidcr noch immcr zn haufig vo r
kornmt." -

lch ka.nn d m VC'rf::tsscr in cine n Schlu ssworl cn durcll 
<w s zus l.irnmcn, um so mchr, a ls r mil meinen mclufach 
ausgcsproch cnen A nschau un ge n in jcdcr Bezi h n ng U l cr
eins timmL. Es kann auch koincm ZweifcJ unlcrl icgcn, da s 
gcradc in dcm vorl icgcnden Fall e, wo es sich um c in n 
jungcn Meosch n handclt.e, der Erfolg der g samtcn U bun gs
Bcha ndhlll g ein woil schncUercr und volls liind igeror gc
wcscn w:ir , wonn nichl dio andcrwc il igc n schwcr n SU:>
nmgcn , cpi le pLiformc Anfiill e und. psychischc Dcfe kl. ', sowi 
dio J\ff kllabi liliit vorhanden gcwcs n wiircn. lch kann nach 
m inen lc tztcn Y.eroffcnllichu ngen. Ubcr dio Bchandlung der 
Apha.sio aus praklisch r Eriahrung horau s wohl sagcn, dass 
sclbs t in ganz verzw ifelte n Fii ll cn organisch b dingL r 
Apha.sie nach Apoplexien, l!.. mbolicn e tc., doch noch soga r 



bei allcrcn Le ul. n vorLrcffJich · Erfo!gc z tt crzic lcn s incl . 
lch ltabc z . B. cin cn \' On mir IJehandelLcn Pali cnlcn, cincn 
G5-jahrigcn Prcdigcr, nach Lm gc bes Lchcnder Ap llas ic mil 
Lese- und Scl trci bs lorungcn, wi cdcr so wciL llc rgeslclll, 
dass or rùcbl nur, wic ich durch Ur icfc dcs Pa li enlcn 
lc ichL bcwciscn kann, vollkom mc n schriHii ch das Worl bc
herrschl, sondcm auch wicclc r scin cn Di cns l a ls Prcdigcr 
versi eh L l n .bcz ug au f eu c Sprad1 c sell e i JJ L m i r h icr jcd n
falls cin o vollkonun en c lloilung vorzuli cgcn. 

fL Gulzmann . 

* * 

Ucbcr di C' krankhaft c Will e nssc hwii. c h c ·.mel di o 
,\ufgabcn de r: crz i-c!Jii chcll Th c rapic vcrofJcnllieiHo im .l abro 
1894 Dr. mcd. Es c h! c cin e wcrlvo ll e S tudio, be i uN cr s ich 
vorwiegcn.cl au( clic 1\nsr..hauun gcn Ollomar H osc n ba h s 
bczichL und sin zum Tcil in au sW h rl ichc r Wieclerholun g da r
sLcliL. Nach oinigcn psyc lw log isclw n Vorhcmc rkutr g<' n wird 
d1e Ne uro- uml Psychomochanik dcs Wi ll ons::tklcs nach H o
sc n bac h s Lchre goscllilclorL 1111d soclanr1 auf dio SLO rtmg n 
der \Vill <' llS\' Ol"giin ge, lto s •niJa c: h s , abtili sclt c lns ullizi cnz' 
Pingega tr gc• n. E 11l spr •eh nd don drr i zc rllra ll•n Syslcmen 
H.oscn bn c h s un l r J1 ci.d c l der Ve1:fa sscr clic defPklivo Jn -
uHizicnz, di <' psydto-nr olori che lnsuf fiz iPnz ttnd li c m oLo

ris <:I JC Jn s uf"fiz icnz. Ilei der dc f(•:,livcn lns ufr izicnz tii11 Pr
seheidcl. c r n o<.; h drPi l<'orm en : di o di s linkli vc ln s uffiz icnz 
(IJJ us iorw n, J l a Il uzi t wl ioncn, W a h n idee n, Z wan gsvo r;; lcllu n-
g~' n , Z\\"an.g.- ha ndllm gcn, Brzic ilun gcn z n Ll r n Zwangs bcwc
glrngc n , l\ a lalo 11ic, Sfii ru11 ren der l•: rin11 crun g, Spradl - und 
.:c ltr<' i.bs lij run gc n, Dùtnnwrzus liirt le us w. ), di o affckliv <' ln 
s urfizic uz (Drprc•s. ion , 1\ngt;f. Exa ll alion , 1\pal bi P, l•: in cngun 
d r in lc ll pkltl ·11 <' 11 (; cl\i ill<' , krankha.J"i<' n. izharkl' i() lllld e nd -
li ·l.1 di o o ri ginii r <Lppe lili vn lnsuffiziP tl z (S ngges li on und ll yp-
n se, pt; _ r ilisdtc ln feklin tl , d c•gc• tr cra li \'t' lrl s11f fi z ir•nz, palil -

• lorr·se iJ c C'ha rakl<•n• 1rsw .) . Ui<' psyc ho-rnol ri s ·ho lns uffi z i
f' tr z kan11 prirn iir i111 Ber ich ti <'S J)<·nk vc nniige ns sr in: S ii.i
run r •n drs VorsLeJl ungsa lrlauf<•., ~li..i nr ngPn irn Vc rll il. llni s 
!N V< 1 rs1PIIun o-cn zu <·ina ndN, S tònrngPn im zri llichen Ah-
lnttf der Id nassocia li on: l)0nkJr <'n U1JIIIl g<' n und Id •nl"lu chf ; •. 
SÌi' ko rn rcn r l'Il Or print ii r .'('Ùl i m 13crPich d r. Gcflihlsvcr-
ll! (irreni) ( . ' lirnmun gs lab ili lii.t), oder in dcm d. 'S IJcg •brungs- ~ 
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\' Cl'mogcn : di· abnlisch lns uffi.zi cn~ .E oscnba ·h . Di • 
m dori sch lrt tr[fizi. nz scbU ossli ch z igl sich i.n Lii bmungen, 
K riim p[en, Spasmcn, Konlrakturrn, oord inalions ·t.orungen, 
pc•rvcrser Jn.norval.i.on, Zill nt. 

Dic Lhcrapculi s ·ho Beoiniluss1rog der Wil lonssLOrnngcJJ 
IJ espridrl der \rorfassor in droi Abschnillon: dio hygi nischo 
'l'h<•rapio d<• r WiJi ens. lorungon und ilu e J3 oziohungon zm· 
psydrischon Thora pi , cli c psychisch Therap io der Willons
:[i)run gon. gipfolncl in der crziohJi. hon Thorap ic, di o Er
zir hull g zt rr i\rbeil. une! dio Aufgabcn und Grenzen der Be
s<'h iiJligrmg UH•ra.pio. - lm V rs l.chcnd n habc ich nur mit 
den cige non Worl on dc Vorfasscrs einen i\u szug dos lnbalts
verzcicJ11lis. es g •goben ; es i. sL clanach klar, clas cino voll
koll unon 13cri t:htor. 1.::\I.Lun g i.ibcr diescs Bu ch n ichl gul.mog
li('h ,i ·1, wcnn wir unsercn Lcsern in ucm 13 ri chl ol.was 
lll chr <.Li s ci.n bl osscs l.1 rl. ,il g b n wo llcn. Jcdcnfall s kann 
der fldc rcnl. rniL Ucbcrz ' lr gu ng dioscs Work don Lescrn 
d ringend zur L •kl.iire cmpfcLicn, LO w rdrn dtuin einc 
grosse l{ci lw von Anreg un g •n a.u ·h i n l3 zu g auf di ' ThcrapiA 
rkr Sprac hs liirungcn vo rùn ckn. H. G. 

* * * 
Ucr Vo rs ln nd t!Ps V •r ·i.ns flir Volk. hygi n in . lUnchèrr 

lwg lcil l. •in c klci n . 'cltr ift: S pra.<: h c nl.1 i ck cJuJl und 
der0n Sl.O run gc n , uach Vor(riigc n, ge lmll n im B 7.irks
l •hn)r-V<•n •in vo n Dr. mcd. Nr1,do l·· z n y in .Hin ·hon mi1. 
fo lg nci C' n ei.n lc ilc nd on Worl cn: ,Di e iirz lli ch pii lagog.i clw 
J:rfahrun dn l .l;d. n Jahrz bnl o h;lL nichl lllll' rr •lclH'L, dass 
d in IJloisl ·n . 'prrtchg<' brce hen hci'llw r s in d, ·oncl l' rn auch. 
dass s ic b<•i ridll.igrr lwhaud lung Jc:r lGnd r schon im 1\oim r 
unl<'l'drii ck. l. wr rd r n kiirrn cn. J\ uC d r and r n ~ci l r i l dio 
~ oz iai (' B •rle1 1l tmg di st• r Loiri ~ n ~-' ·hon a rrs dr m Um.lantle 
crk •nuiJ;u·, class c in ni ehL gc rin g Zaltl ciN dami! Hoha(
lr (l n in ih n• r l~nvcrb~l~ili kcil d r zum mind ·l n in d r 
Wah l ih rrs lk ruf'es da.dlll' C' h b cc inlr~ichl i g l . incl. In Da,y(' l'll 
hnl. S ÌC'Il di o f'f'r' n.Ui h . llf'lll ·r k:samk il N SL in den J lztcn 
.l :dm• n :wr di <'se h0ilb<Jrt'n und l'crhiil.ban•n L id n g ri.dllcl , 
1/lld d r r VNrin flir Vo lks hy ,f nr ha,l es <l ahcr .tls in! oHonl.
lic bcn byg iPrli :c lwn lnlorcs li rg,. n l eraehl c(, di e l3 •l ' ilrung 
lli orilh r no ·h i.n w<•ilrrc 1\.r isr i\ 11 Lmgen, vo r :tll r m. in di o 
di'l' 11;JL •rn mtd LçhrN. (:Nad c a11 s d •r Lrhr rschaft. horaus 
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ist auch der Ww1sch vorgcbracht worden, dass die nachste
henden Ausfuhrungen eines Spczialis ten auf dcm Gebie te 
der Sprachstorungen, der Erkrankung·en der o bcrcn Luflwegc 
und der Ohren wciLerc n Klassen zugLi ngig ge machL wlirden, 
nachdcm Ilcrr Dr. med. N a d o lecz n y zwci YorLragc im M un- l 
ch cncr JJczirkslehrc r-Yercin gchaltcn ha tle. Wir wunsch n 
dcm BU.chelchen einc weite Ve rbrcitung und hoifcn, dass 
na.mcntlich a.uch die staa lli chcn und s tadtist:hen Behorde n 
unser gcmeinnl.iLzigcs UnLe rnehm cn durch Yerbrcltung der 
Schrift unLcrs Lli. tzen werden ." 

Das Schriftchen Iasst auf 30 Seiten in hi:ichsL insLruk
Liver W eise das zusammen, was scin Titel besagL, is t sehr 
hiibsch a usgestatte t und. zcichne t sich bcsondcrs durch clen 
attsserordenUich geringe n Preis, Hir dcn es vo n dem ge
nannten Verein verlrieben wird, aus. lm .Einzelvcrkauf 
kos teL es 20 Pfg. , bei Partie bczug isL es n och hi ll iger. lch 
mochtc glcich dcn Wunsch da ra n anst:hlicsse n, class auch 
in mi:iglichsL vielcn a ndcren S Liidlen die Spracbarzlc und clie 
Lehrcr, wclche sich mit der schulgcm ~isscn 13chan llung der 
Sprachs li:irungen be l'assen, rlurch offenLiicbe Yorlragc m og
lichsL vielseiti g das Interesse des Publikums a u( cli ese Sli:i-
rungen zu lcnkcn s uchen. H. G. 

Feuilleton. 
Annotationes phoneticae 

von D r . G. Pa u c o n c e l l i - U a l z i a. 
phonel idch es K11bin e t der U n lversit iit Mnrburg (Hessen). 

InhaU. Ein Handbuch der Phonog raphie. - Das ln s fitut jflr 
experimentelle Phon etik rmd Phonaulographie in Wien. - Neue 
E1jindungen auj rlem Oebiete der Spreclunaschinen. - Gronltindische 
Volkslieder und Sagen auf der Walze. - UntersltUzung von phono
g raphiscllen Aujnaluncn seitens der l(gl. preuss. Alwdemie der Wissell 
schajten. 

Jn der Nummer 4. der JJibJi og rn.phi a ph on c ti ca 190G 
(- s iche MonaLsschriH Ili.r die gesarnlc . prachheilkund , 
190G, Nov.-Dcz.-Hcit, Sci te lO - ) h a bcn wir il ber einc Arbeit 
von Hcrrn Professar V. A. Hc k o : Ue be r e inig c n e uerc 
Ve rsu ch e mit S pr cc hm a s c hin e n kurz bcrichte L. Herr 
Heko hat sich mit der Phonographie Lesonders bcschafligt. 
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Bald wird ein Wm k von ihm: Handbuch der Phonogra
phi e erschcinen. Wir freucn uns, den Lesern der Monats
schrifL e twas iiber dieses Werk noch vor seincm Erscheinen 
bcrichlen zu konnen. 

Das Handbu c h d e r Phonographi e wird kein streng 
wissenschafL!iches, sonclern mehr ein gemeinfassliches, po
pLl li.ir gehaltcncs Wcrk sein. Es wird abcr auf wissenschaft
Jicher Grundlagc ruhen. Di c Personlichkeit d es V crfassers 
110.d seinc wiss nscha fUi che Tiiligkcit burgen cla!Ur. Vorerst 
wi rcl dns Handbu ch der Phonographic aus cincm Band 
bcs tchc n. . Nachs tchcnd gcbcn wir ein kurzes Materi nvcr
zci hnis dicsc. Wcrkcs, das uns vom Verfasser selbst 
frclmdlichs L milgeLciJL wurdc. 
Einlcitung: Dio EnLwicklun gsgcschichLc dr Sprcchma

schincn - ErsLc achrichten aus dem Altcrlum - Der 
sprcchcndc S lock - Dio Experimcntc cles Hofrat Kcmpelcn 
- Der Scha hLUrkc - Die Vorsuche von Sco LL, Donders, 
Konig, ·webcr e tc. - Der Vibrograph - PhonauLograph 
- Der Plal..inaufnahmeapparaL d s Wi ncr Mechanik rs 
Pscholka (1872) - Die sprechend Org l - Edison I ho
nograph - Entwickelun g clcssclben - Die singcndcn 
Flammen - Das Grammophon Berlincrs - Das Grapho
phon TainLers - Das Elcktrophon etc. 

I. Wa l zcnsprcchmaschin() n . 
Genaue Bcsprechung der Enlstchung der Tone jm Phono
graph - Dio Kons Lruktion der Haupttyp n - D r dcutsche 
Pbonograph olmo ! ind l - D r fTanzosischc PaLMpho
.nograph (TrichLerglcitvorri htung) - Der ita.li onischc 
Mikrophonograph von Belli ni - Das .nglisch Ncophon 
von Dr. Micha lis - Dio amerika.nischon 'l'yp n von B<>ll, 
Taintcr, .Jost, Edison etc. - Die challd oscnkonsLrukLioncn 
- Bedienung der Apparato und Steigenmg ihrer Leist
ungs fiihigkoit durch kl einc Hilfsmittel - Di Aufnahmc 
- Besprechung der 'vValzen (Herstellung, Aufbewahrung, 
Grundsi.itze der Edisonschrift) te. 

Il. P l a.t l; cnsprechm·aschinen. 
Allgemeincr Unterschied zwischcn Phonograph und Gram
mophon liegt in der Schrift - Das Grammophon Berliners 
- Das alte Aufnahmev rfahren - Die Wiedergabe - Das 
Triploph on - Die dem Grammophone verwandten Typen 
- Die einzelnen Tei le einer Plattensprechmaschine : Mo-
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Lorcn, Schalldosen, 'l'onarm und Trichtcrkons Lrukti on 
Dio Pla ltcn (Hcrs Lellung und Gcbrau chs-A nleitun g zur An
lcguug ve rnunfliger Platlcnsarnmlungcn) - Das Ncophou 
odcr Ll cr Pla LLcnphonograph - Dio Gchcimnissc cles Auf
nahmcvcrfahrcns - Dio Ha upLty pcn der Aufnahmcappa
ra lc. Praktischc Winkc e tc. - ll acklonmaschincn. 

Ein Lcchnisch-pra k.Lischcr lnhalL, ab r immcrhin cin 
wichligcr un d inlcrcssa.nl or, bcsoudcrs fiir Nc ulin gc i n d ic
scm Fach. Sichcr wcrder~ a uch. Fachl cute vid Wi sscnswcrLes 
in di.cscm Wcrko find cn. SptiLcr wiru wahrsc hcinli c 1 cin 
zwciter 13and. cles Iland.bu chcs de r Phonog ra.phi c, und zwar 
als cino rcin thcorcti sche Ergiinzun g zurn oiJi gcn IJa ncl folgen . 
l•:s wcrclcn clann LI . a. folgcnd.c Fragcn hchand ciL: ubcr Worl, 
uncl SaLzakzcnL ; Edison und BcrlincrschriCL ; Unlcrschi cdc 
der Wcll cnzcichnuu g cinzclncr Jn s lrumcnlc; rcs ulli crcnd 
WcUcn nl s sprachgcschichllichc Ta lsachcn usw. Di cscr Tcil 
cles Handbu ch der Phon.ographic w.inl uns besond crs intcr
css ic rcn. Daraur komm cn wir gc lcgc nUi ch zuru ck. 

·:·:· * * 
A uJ: 1\nrcgun g auclt von H rrn Rcko isL in 'vVi cn c i11 

ln s Li.LuL fùr cxpc r.im c n lc ll c Ph o n ct ik. und Ph o na ul o 
graphi c ganz aus privalcn Mi.Ltcln cnls lancl 11. Acusscrcr 
Ums liinde wcgcn isL der Zwcck dicscs lns tilul es bi s jclzt 

... ' 111 br cin prak.Lischcr. Di o Tii.ligkciL der Mitar b ' Ìi cr is l. au gc n

.. blicklich au( das Vcr vo llkornmncn der Aufnahm der mcns h
Jieb ~ ~ SLirnme ins b so ndare z 1 . 'pra ·hlchrz1v c. kcn gc
ri chlcl. Obwohl dies Unlcrs uchungc n zu rcin prak:lisc hcn 
Zwcc kcn uicn n, wcrd cn s ic doch rur di o Wisso nschaft 
innn cr vo n WcrL scin. Sobald wic rn"" gli h word n rcin 
th orctischc l<'ors ·hun gcn in IJczicbung auf don Worl akz ' nl 
u. ""· l sonu crs vo n Jl crrn. H. ko angcs le iiL Dies . ncuc 
IJ1 s LiLul ziehl grosscro Krcisc, so dass rnan auf di Id crc
komm n is t, cino Ari inl crnnli onal ' Zcnlml Iell e dar:ws 
z 11 chaffcn, dio clic ga11 zo ph oncli scho WisscnschaH tnn 
f:t ss n : oH tmd. Ll crn e in zc ln r 11 ' rrn og lichl , in go wi ss •n 

Jfragcn 1-Jan.cl. in Ha ncl. mil cin crn F'achm~nn zu. g l10 n, vo n 
ibm Au sk:unfl ZLl orhn.ll n tmcl. sic di scm in and ercn F i.ill ' Il 

wiccl cr zu gcb n. Di Einzelg ui te w •rd cn zcnlrali s icrl. 
1•: · oH kc in. V0rcin, es so li in g<' rn cinsa m s Arb ilcn se'in. 
\Y r s ich fur cin s l(' h' dn nkcn w rl · Unl rnchm ' n inlor-
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ssicrf, Lmd niihcres dar ubcr c rfa hrcn will, kann sich an 
J lerm ProL V.A.Rcko, Wicn XX, k. k.h anz J oseph-Rcalsch ul , 
' ' rndcn. So sch cn wir, dass 1907 die experi mentclle Pbo

n rlik, uic n ormaJe u ncl cli c anormale, cl ic reine und die an
gcwand le, ci n i ntcrnalion alcs Zcnlra lbl a lt besitzt und c in c 
inlc rn:1lio nalc Au skunfl ss lc ll c besi fzcn wird. Das bcdcut 1 

e inc n grosse n For tschriLt, u ber den wir u ns nur frcu n 

konn c n 

* * * 
lJn lc r don zahl rcich cn f a lcnfanmelclungc o und ncucslc ll 

(ì<'hra.uc hsm us lcr n., clic von d r Ph o n og r a phi c h e n Z c il
schr i f l vc roffcnUichl w crdcn , woUcn wir hicr di e uns 
a.m n ii c hsf c n interessi reml cn kurz wicdcrge bcn . IIJ 
drr P h o n og r ap hi sc h c n Z o .i lschr i ( t, Be rlin , 10. Jan. 
l ~J 0 7, 2, , 'c ile 33, lcscn wir, dass unt.c r don 11eu n 
Pn.Lc nl.a nm lrt-ungcn, clic am 2. Jan uar 1907 ausgelcg l wurùcn, 
f'o lg<' nuc zwci, clic Sprccluna c hin ' 11 in L r ss icrcnclc Erfi n
d u n g 'n s i n d . H o n A l b r L K. èi ll z o w , Gr .. L i h L r . 
l'c l d , haL incn Sc h a lll r ic hLc r fi.i r . ' p rcchm a s c hin n 
' ri' unclcn, der vorn an der Hlndung odcr in der Niiho drr· 

selbcn i m J nncrn ganz o dc r tci lw i se d urch eincn P rojcklions-
sr h irm z ur A ufnahmc von Projckli ons bi ldern a bgcschlosscn 
i::;l. l)ic Vorri ·hLLmg bczwcr kt crs lcns d ie Dars tellun g von 
P roje kliun ·bi ld rn am ch a ll lrichl r der . prcchmas hinc . 
zwc ilc ns di J [crs L ' ll ung incr in.nigcn Komb ina li on z\\jschcn 
J> IH nogra.p h u ne! Kincmat ogr;_q h . Di Erf indun g gc LaUcL 
nich l. IIU I' r in c wescn lli ·h inh,clw rc 1111d bi!li Cl'C' \ us fi.i h 
n tng de r lc b('nd. sprcchr ncl n Ph Logr aphi s 11 l rn g 'S iaLI<'I 
:w :h in cincm n ich L vt' rdunkc ll n Li au m jedcrz il. Oil dN z u 
n'prod uz irrcn, wçil de r 'chnlllric- hlcr sc lbs l a ls Bil' ndc f iir 

dus d<' ll du nk lcn Trich l rraum dure 1drin gendc Lidtl. d.i e n( 
1\usscr dc n kinc matographis h 11 Dars l ll un g n knnn ma n 
iLt tch c in f'arh e 13i lcl r r z 11 r Dars lcll un brin n . Dio Firma 
(ì u l.av H h . Mu li r , ll a mbur g ha t in c Erfi ùclnn g g(' · 

ma ·h l. bc lrc ffr n l inc D'o ] p ol m mbt·a n , h i wcl hcr di <' 
Mnmh ran(' n in v r sch i d n cn Win koln zu c ina nd r r rcs t(' llf 
wt• rdon ki\n n(' n , um na h dem Pa.rall c log ra nun der KrLifi P 
di Wi.rkun dr Kurv n ru tf el i<' Nade l h ' l i bi g r Pg ulien' n 
zu konn en . Dieselbe F irmn in H amh urg hat e ine Ja u t
sp r cch n d(' M.em l w no. dio dur r h (' Ìn c IJ rso ud c r<' 



En e rgi eq u e lle jn Schwin gung c n d er ho ch sten Ton
hoh e dau crnd verse;tz'l wi.rd, erfunden. Die Beschreibung 
di. eser neuen VorrichLun.g enlnehrncn wir der Phonographi
sch e n Z e itschrift, Berlin VH I, 17 . .Tan. 07, No.3, S. 53. 
Der Gedanke, eine Membrane in Schwingu ngen hoher Ton
hohe zu verseLzen und s ie dadurch zu teiner lauLs prechendcn 
zu mach en, i.s t berei.Ls bei Tclcphon cn ausgefiihrL und zwar 
werdcn dort direkL eleklri.sche S Lromschwankungen zur Er
zeug ung der Schwingu ngen bentttzt. Bei vorli cgendcr Er
findung, we lchc nur [i."t r Sprechrn aschinen gecigneL isL, wcr
ucn uagcgcn mech a nische VorrichLungen (S I i mmgabeJn ) v ·r
wcndeL, welche Schalld o:enmcmbranen dauernd erreg •n und 
zwar enl.weder direkt durch VcrmiLLclung cincr Feder oder 
uurch Fernwirkung cincs MagneLcn. Eine S Limmgabd s tchl 
uurch VerrniLtlung e iner l•'cuer mi t der Membrane in Vcr
bindun g, wahrcnu eine der bekannLcn clektri.schen Vorri ·h
Lungcn durch KoMakL uud E lekLromagneL der SLimrngabel 
in schnellcr Aufeinanucrfolgc c leklri sch cinen L\ nsloss gibt. 
lla L z. B. dic Stimmgabel c ino Eigcnschwingung von 10000 
Schwingungen pro Sckund , so wird di cselbe vermiiLels der 
Feder aui die Membrane Libe rlra.gcn, so la ng • dic Nallcl cli c 
Energie de r Fed cr nicbL in Jangsamere ,'chw.ingungcn um-
formt. ,;, * 

:;: 

Di.c Exi.stenz cines Phonogramrn-A rchivs in ucr kais r
lichcn AkUJdcmie dm' Wiss nschaf.Lcn in Wien is L bckannt. 
Die Kommission dies s Phonognunm-Archivs gibt sogar Be
r.ichlc h craus, der n .bis jclzt n eun crschien:en s incl. Wic 
wir in der Ph ono grap hisc h e n Z c iL:chrifL , Bcrlin, Vlll, 
5, S. 95, Jesen, haben kiirzlich osLcrreichische Gelehrte im 
AufLrage der obengcnannL n i\ kaclemi.e Gronland bcsncht 
und 70 Phonographcnwal zcn mit hineingcsunge nen und -ge
sproch nen gronl ~i.ndi schen Volkslicdcrn und Sagen heimgc-

bracht. * * 
* 

Laut der D euts ch en Literaturzeitung, Berlin, 
26. Jan. 07, XXVIII, 4, S. 20G- 207, hat dic kgl. prcuss . 
Akademie der Wi.ssenschafbcn ihrem Mitgliedc, Herrn I rof. 
Stumpf, 2000 M. bcwi lligt z ur Fortsc tzung seiner in Verbin
dung mit dem kgl. Muscum filr Volkerkunde begonnenen 
Sammlung von Phonogrammen uncl seiner SLudien iiber 
exotische Musik. 
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Eitterarische Umschau. 
Redner und Stenograph.*) 

Als der bedeulendste H.edner des Alterlums, D e m o s
t h e n c s, seine ers le B.ede hielt, dic cr mi t grosser Sorg
(alt vorher ausgearbeitet hatte, wurdc er bekauntlich aus
gozischt, und nicht besser ging es ihm das zweile und 
dritte M<.d. Auch die Ursachc ùicses .Misserfolgs ist all
gemcin bcka.nnt: mehr re Aussptacheiehlcr und ublc An
g \v, lmheitcn stortcn clic Zuhurer so ausserordentlich, 
ua.ss d r lnhalt der Red.c V{Jll ihncn iibcrhaupl nicht l.Je
Utillt 'l wurde. Wetm d.er sll'cngc Masss lab der Gricchen 
un d. l lOmer an di e Auss prache der H. ed ner auch in unscrer 
rcddusligcn Zcit Gùlligkcil hiitlc, so wilrdc mancher 
un..screr Parlamentarier uem Auszischcn vcrfallcn. Lcider 
s in.<.l dio Zuhorcr h cut zu wcnig krilisch gcgcnilbcr <.lcr 
J\ tmungs-, S lirnm- und Arlilw lalionslcchnik dcs H.cdncrs. 
1'vl au begnug t. s i eh dami l dass mau i m grosscn un d. ganzen 
vcrs t.eht, was der lì.cdncr sagt, wenn es auch schliesslich 
mit Muhc gesdlicht ; m;m hLi.ngt ni cht so schr an ùcm Ver
!1Lan.d nis der l ~ i nz l h ci Le n, wc n n ma n nttr irn allgcmeinen 
d<'n lnhalt d 'l' Hedc in s ich aufznnchrnen vcrrnag. Das 
~ i l t wenigstens vo n dcm gcwohnlichcn Zuhorcr. Einen ganz 
an.dem ' léuHlptmkl nimmt dNj r nigc cin, der jcdcs Wort 
rl ·s VorLragcndcn, a11d1 das klcinste 1111d ncbrns i.ichlichste, 
a.uHa.ssPn, vcrst.chcm nnd schriftlieh rc produzicren soll: der 
S t.<'nogra.ph. Es wircl Ìfl unscrer Zcil so viel tibcr Stimm
hil llllng tmd Stiminpflegc, i.Lhcr dio Verbcsscrung der 
Spra<:l1e, gcschricbcn ; abcr nicmanJ wtirdc wohl zufrie
riPncr s'in,. wNUl s ich in J cr Tal c i ne besscre und cxaktcre 
H<'dcwcisc aus allcn dicscn Bcmtihnngtm ergiibe, als der 
SLenugraph. Mil welchen Sehwierigkcilen diescr dem 
lledne r grgc nùhor z11 kiim.pfcn hat, das ist schon mchr
fa('b von S tcnographc n. selbsl auscinandcrgcsclzt worden; 
.ieh crinnc re z. B. <U l di·c Arbe it;cn dcs Rcichslagsstcnogra
phen Dr. l f c Il w i g. 

l lrn. c incn Ucbcrblick U.ber di o Schwicrigkcit.cn zu ge
w in ne n , de ne n der Stcnogra.ph cl cm Redner gcgeniiber be-

-
*) S. Steuographische Praxis 1907. I u. II, deren Herausgeber 

H~ltT Kammerstenograph A. Kelch, die Niederschrift dieses A.rtikels 
vf'ranlasstc. 
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gegnet, wird rnan gut lun, sich nichl nur Jdar zu rnachcn, 
inwiewoil uio einzelnen Elemonle ùor Sprache loicht odor 
schwer auffassbar sind, sonùorn sich auch darùLor Gewiss
heit zu VOl~schaUen, wio dio ganze Sprache an sich bei der 
Eria:ssung féinlernd odcr hemrncmi w.irkt. WiH mau die 
Elemcnte der Sprache auf ihrc .Porzipicrbarkc il - wui 
darum haHdclL es sich ja .bei dern SLouographcn - prlifen, 
so wird man na ·h der Mcthoùik vorgohon mùsson, dio icb 
solbsL zur FcstslclluHg der Grcnzcn der spru.chli chen Pcr
zeption oingeschlag<m habo: mau muss die Prùiungen mi t 
sinnloson Silbon a.nslollen; clenn l oim Pcn-:ipioren der Uo
sa.mtsprache handolt es sich nichl um das AuHassen der 
einzelnen Lauto und WorLor, sondern um èlas Auffasscn 
von W orLvorbindungen; es trilt zu dcm cinfachcn Perzipioron 
der akus tischen Phiinomone dasjonigc hinzu, was wir sclbsL 
dem an unser Ohr LOncudon W or te on lgcgenlragcn: dio Kom
bina1i·on . Auf dies es V crhii ltn.is zwischon Horer un d Rodnor 
hai: beroils Dr. H c l l w i g ausl:uhrlich auimcrksam gomacht. 
Dass dio Kombinatiou cino aussorordontJi ch wichlige RoiJ c 
bei der Perz ption des Gcsprochoncn spi lt, ist Ili.r joclcn, 
der sich einmal bemùhl hal, eine H de nachzuslon::>graphic
ren, ohne w .iter·es klar. Es zeigt sich ab r auch, dass di e 
Jillmhination bei w e i l m nicht ausroichl, um das Manko an 
P 'rzepli n, das an si eh bcim Horen dos gosprochonon W ortes 
st.ots vorhanden ist, irnmer und unlcr allcn msli.i.nclen au ch 
r.i chtig auszugloichen. Es kann ohon sehr lcicht eine 
Fal. ·hkombination einlreten, und. wir finclon daun im l.ono 
granìrll unlor Umstanden rocht sel!same Satz , dio - tmd 
das triHt geracle fUr clic von Dr. H e Il w i g gegebenen Bei
spielo ovidont zu - zwar einc aussororclontliche lGang
iilmlichkoit mit 'clom wirklich Gosprochcnen aufwcisen, alw r 
<lurchaus sinnunahnlich sù1cl. 

Wir wollen also clie KombinaLion und deren lJodeutung 
fUr das gesprochene WorL hiet bei Seito lassen und uns 
zonachst nur iiber dio Porzeptionsgrenzon cler inzclnen 
sprachlichen El omcnte kurz orionLioren. Da tritt nun obne 
woilercs dic Tatsaché herv·or, class clio Vokale sehr viel 
leichter horbàr und perzipierbar sind als die Konsonanten. 
Der lntens · tiHsgrad der Sprache ist bei den Vokalen am 
hochsten. Auch hier zoigt sich noch cino gowisse Ahstu
fung. Jc engor dic MundoHnung is t, die die Vokalbildung 
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.bedingl, d es lo wenigcr scha.rf h or bar wìrd der V 0ka'L a, 
o und e sind noch recht gul horbar, wenn n und i bereils 
schJechL vernchmlich werden . Bei den Doppelvokalen hOren 
wir s lels den ersten der den Doppelvokal bildenden Beslanù
tcìl c la ut hervorlre l-cn - b 'Ì au also da.s a, bei ei das a 
uml bei eu d.us o - , o ùass, w nn der zweite Tcil der 
VokalL:usammenseLzung wcnigcr horbar witd oder gar ver
s ·hwindel, nur der ers lc okal noch fiir die Perzcption rcsp. 
di· Kornbinali on Li.Lri g Llcibl. 

Wiihrcnd ab r clic Vokalc ùoch recht gul in ihrer cha
rak.l •ristischen Bildung crfa~st werden, isl es bei den Kon
s<ma.nlen vicl chwcrcr. Von mir a.ngestcllle Versuche mit 
s innlose11 Si1bcn, di e ich diktierte, erga.bcn, dass Konso
nanl •ugruppen, ch e akus tisch • Aehnlichkcil bcsitzcn, rniL-

in anùer verw cchscli wurd lL Es tretcn denmach Vcr-
wechslungcn :wf zwi chcn don drei :Mediac b, d, g, zwischcu 
d n drei Tcnues p, t, k zwj s<.;hon den Nasallautcn m, n, 
ng, zwisch cn clcn H.cibelautcn f, eh, sch, s, z, x; richlig 
gchur t wcréLen. l und r, notab ne, wenn lotzlcres tiberhaupt 
gcspr chen wird. Mau sieht, das~ die Zahl del' Konsonanten 
<1ul diese Weise ausser rdentlich zusa.mmenschrumpft.. Bei 
s chn ell m und miissig deulli ·hem Sprech en, wic es im gc
wohnlichen mga.ng doch st ts staLLfindet, pcrzipicrcu wir 
demnach in der Tal nicht dcutli eh die Unlcrschiedc bei
spic)sw ci ·c zwisch •n dcn drcì Mediac, sond cm wir selzen 
rwr deswegcn dic richtige Media e1n, wci l die bcìdcn ande
r n uns keinen Sinn gebcn . Diescs sclmelle EinLrelcn der 
Kornbination bcim Horen isL das Hesultal einer langen 
U bung. ·w enn m~.Ln clic Fchlcr zllsammcusLellL, die von 
Stcn grapbcn bei der Ni·edcrschriJt ùcs Gcsproehcnen be
ga.ngen werù n, s wird man iclt bin cla.von durchaus 
ùbc:r:zeugt - gen.a.u dio glcichen Vcnvcchslungcn in grosser 
Masse vorfind n. IQ derselben Lagc, wie der Schrcibcnde 
gcgonuher ùcm Diktat sinnloscr Silbcn, bcfindot sich der 
, · Luùcn t, ùor im Orienlalischen Seminar der Berliner Uni
veTsitiit Worlc eines afri kanischen Volksstammcs nicder
schrciben soll , dio er noch nic gehOrt hat und acren Sinn 
ihm durchaus unbqkannt ist. Herr Professar Meinhof, 
d cn~ icl1 mcin Unlersuchungcn gclegcnllicb miUeiltc, gab 
mi r sofort cinc AnzaJll von Diktalfchlcrn sciner Schtiler, 
d i e d urehaus lypische Bcispicle fUr di e o ben genannten 

4* 
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Verwechslungen bild'Cn. Es sind demna.ch nicht etwa, wie 
Dr. Hellwig meint, Verwcchslungen, die im gleichen Kon
sona.ntensystem vor sich gehen, die hi:iufigeren - denn 
dann miiss le b mit p, d m~t t uncl g mil k besonders oft 
verwechsclt wcrdcn - , sondern es sincl V erwechslungen, 
die sich, wie schon gesagt, auf die akustische Aehnlichkeit 
s liil.zen. 

Eine beso ndere Schwierigkeit tritt unter UmsUinclen 
noch bei der Perzcplion von Doppelkonsonanlen ein, und 
es is t clabci charaklcrislisch, dass der dem Vokal am ni:ichstcn 
stehende Konsonanl - wenn a lso das Worl mil einem 
Doppelkonsonanten beginnt, der lclztc - am schiir.fsten 
pcrzipiert wircl, itn Gcgensatz zu clen Doppclvokalcn, wo, 
wie wir sahcn, der crstc cine schiir!cre Porzcption hat. 

W~ihrcnd so dio E l ·me n Le der prach.e bcreits ver
s ·hiccle{l.gradigo Hinclerniss· fur dio Perzcp lion und damit 
fUr dio Arbcit dc~;> St nographen bicLcn, hat di gcsamt.c 
'prache incs Rcdncrs in s i e h berci ts gc-..viss Eigen

Ulmlichkcilen, dio unler Umsti.indcn. Vorteilo, unlcr andcrcn 
Umstanden Nachteilc ilit don mil,schrei benden Stcnographen 
darstellen. Was zuniich t die Tonhohe anbelrif[t so sind 
ja die SLimmen der Mensch n recht vcr. hicdcn, und es 
wird im grossen. und ganzcn ein Hcdncr vor der OcffcnL
lichkei t ctwas hoh r sprcchen, a l r in de:: r gewo hnlichcn 
Umgangssptachc 2u tun pfleg t. Immerhin wird clic Ton 
hohe seiner Sprechstimmc auch b im Rcdon nicht wescnl
lich iib r der unLcren Gr nzc scincs To11urnfangos licgen 
diir.fen. Denn wonn dio Limmc zu sehr erhob n wird, so 
wird nach physikalischen. Gcsetzcn a uch auss·eTordenllich 
leicht dio Tonslbirk eine grossero, und der Reclner spricht 
nicht n·ur hoher, sondern auch lauLer als gowolmlich. Ob 
aber das lm.ttc Sprcchen an s i eh 2ur 1-cichl:crcn V crs li.ind
lichkeit fur den Lcnographen bcilri:igt, darf wohl rnit H.ccht 
bezweifolt werden. Die Horbark it der cin2oln n Laulo isl, 
w io wir sahcn, vcrscbied·on: die V leale siu(,l l ichtcr hOrbar 
als dio KonsonanLen; wird dcmnach lau tcr gesprochon a ls 
gcwohnlich, so fLi.Ut den Vokalon der Lowenanlcil dicscr 
griisseren Anstrengung zu und dio KDnsonanten bleibon 
gcgcniiber der Berzeptionsmoglichkeit der Vokale noch mehr 
2llruck, als dies ohnehiJl schon der Fall ist. Bcsonders 
wcnn Redner die Tonsli:irke und Tonhohe outrieren, trclcn 



' • 

f 

• Il 

53 

re ht <Oft die Vokale so stark hervor, dass die Konsonanlen 
gl ichsam von ihrer Masse vcrschlungen werdcn*), so dass 
m.an nur einc Vokalfolge horL, hingegen von den dazwischen
stehcnd en Konsonanten kaum etwas wahrnimml. Ganz 
JJcsonders wird das der Fall ein, wenn der Raum, in dem 
g prochcn wird, akuslisch ungiinstig is t, wenn also nicht 
, nugend durch Rauhputz oder dm·ch Vorspriinge in don 
W1~in len dafur gesorgt ist, dass der Wid:erhaJl mi:iglichst 
lirniniert w ird. In Kirchen findet mru1 diescs Verschlingen 

ù r Konsonanten durcb dcn Vo kalschall und achhall ausscr
otc le nLiich hi:i1tfig. Abcr sclbsL bei schlcchter Akustik kann 
ucr Roùn t dm·ch Herabmind:erung seiner Tonslii rkc clcn 
Nachhall so gcring ma b n, d::tss or auch in eincm Raume 
mit schl echter Akuslik gut vorstanden wird. Es sollte dem
J1 <1 ·h, wcnn im Reichslagc dcm s hl echlcn Redncr zugcrufcn 
wird: l ,alt !. or ! dicser Zuruf li >ber unterhleibcn , und man 
soli L' ihm s ta tt ùessen zurufcn: D c utlicher l Dcnn wcnn 
w i:r m s berntihen, deuLlich r zu spTccbcn, pflcgen wir zwar 
;w h die . Linune nocb Lwas zu rhebcn , weil wir dic An
s l:rengtmg tmscrcs gc.samtcn prach orgru1s vergrosscrn , also 
a11 <.: b dio ToninLcnsWU; apcr wir crhohcn bei dcm Bcmiihcn , 
dcul.lich r zu werd en, scllr wcsc ntlich dio Schiirfc der Kon
·onanlcnhildtmg und das isl AS geradc, was di c Vcrstand 

liehkc iL d r .. prach' arn rncisl n Iordcrt. Es kanri kcinem 
Zw •ir ·l UJ1Lerliegen , dass wir in eincm grosscn Saalc- bis 
z11r Je tz lcn Llcihc der Zuhorcr lc icht vcrstandli ch sind, 
w 'llll wir - selbsl. bei ganz leiscr SLimmanwendnng -
n11r i"tlJeTallS cxakl \llld scha rf arl'ikulieren , jn, ich habe 
111nln a ls eimnal das Expc'rinwnl. gcn:tach! , in grosscn, von 
Zlliliirc'rn. gut hcsclzlen . 'illc11 l'lii s lernd cinigc W orte zu 
:-> pt·oc·h n, um zu z igc'n, dass au ch c!iesc bis zur lclztcn 
Z11hi.i r rroi h. ' lcicht aufgc'fass l Wllrd cn, wcnn ich cxakL arLi 
k 11! ie ri . De r . Lcnogntph wi rd s i0Ls mi L leichtcr Miihc folgcn 
kbtw c·n , wmJ n der H.c-cl nN sch <.uf arliknliert sprichl ; oh 
di cH dann Jaul. od er leisc• gesehi nhl , isl zicmlich glcichgullig. 
<: wif'ls wù·d a.uch das Vc rhallcn der Znhi)rer nicht un 
' <'sc nLiiclJ an[ cli c Ve rs l ~in dli chkcil dcs Sprechcns cin
w irkcn. Herrscht L iirm und Unl'llh c in eincm grosscn Saale, 

*) Cicero !Brut. Cap. lf>, de Oratore 111 34, Fabius II, 15,4) 
~omg-l vo n so lc:b en 1? ed n cm sehr charakteristlsch: ,Sie reden nicht, 
sor1 cl c rn s i c b c ll en." 
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o wird schliess lich au ch d t: r bes!. Redner nicht gut n~ r
stanùen w erden konn en . Aber das Vr rhii.ll.nis der son stig ~n 
Zuhor er znm R eùncr a useina nù er z usetzen, geh orl. n icht zn 
unserem Thrma, 1md ich verl asse dcs halb diesen Gegens Land . 

Ausser der Tonhèi lw und de r Tons L~irkc ha ben wìr u och 
e in cn ilriLlcn Akzcnl. im Sp rc·r hen zu heaehlen . das is l 
der zeitlir hc. Das Tempo, in (km di e vc rschi cdcncn R ednc r 
s preeh en , w ird nalilrlich rceht. o fl. von ihrcr auge nhli ck
lich en SLimmun.g 11n tl. Erreg ung :thhii.nge n ; im grossen. un d 
ganzen w inJ. aber bei liinger eu Ausc inandersc l.zun ge n. doch 
einc ge wissc gleichmiiss ige S Limmung auch e ine n gcwissen 
glcichmassigcn R edc flu ss he<lingcn . Nun. s pricbl der c iu c 
H.edncr langsam, der a n.clcrr• sc hr schn.c l L W clchem ,ron 
h eiden Eolgen wir licber , und welcltcn vers l hcn wir 1cichl.e r ? 
Mir sch einL, ùass U.cr langsamcrc H. dner in jed nr Bezichu og 
dcn Vorzu g verùienL NichL a lle in wir:d U.urch dir lang
sarne ller vo1:bringung de r r in ze llw n s prachlich r n El cm c n.t 
dercn P erzc plion besondr rs grford cr:t, sonù r f'n d r r 1a ngsam c 
Ti cdncr liissl a:uch dem lli.ircnd en gcnll gcnd Zc il. , ihm sclhs t 
in seinc n Uerlankc n. nach zufo lgen. SLcllen w ir un s c in
mal vor , in w elch crn Verlùi llnis wir inb zug a11f das Vc r 
slandnis des lnhalls ù r l1cde dcm n edn. ·r gcgcni..ib r s L h cn . 
W enn der Ilcdn c r e in. n Salz sprichL, so w ciss er zw ifc l 
l s d on Gcd.anknuinhalL dicscs Satzes b r •ils im vora1.1S, 

w iihrcnù w ir ibn Lalsachli c h r. l volls li.tndi g wi sscn , wc nn 
der Sa,Lz vo m ltcd n r be ndcL wurde. D r Zultèi r r hi11kl 
al so in. d m Vcrs LLi.ndnis dcs G proch enon d m ll dtwr 

rJ1rblich n a h . Dr. h alh i. l. c n.nr im lnL r s dcs Hcdncrs 
gel cgen , d a.c;s r n ach cin m Satz a uch cino geh or ige (;(' . 
dank nz}is ur· cinLre Lcn lass t. Dicse Zitsm en .- ind n. ichl nur 
1\ tr dcn Hcdn r selbs t von schr gro. r Bode ulun g tmd 
a·usserorcl enllich em Vor leil , s i . ind fi.ir ùen Hor r 1md l'wi 
UILScr m Th cm a .CU.r dcn S tcnogra.phen von gro sLcr Wichlig· 
kc it. Zu schncll cs S proch en unù da n L rl:-t. so n einN 
iin sscren Glicùcrung hat don w c iLorcn Na ht il , dass ein 
Hcclncr , ù r sich nichL z u 1 nze nLricr n vers i ht vici 
leic hlcr, als es son ·L d r F a ll scin wilrd , in d m .CU.r dic 
Znhèircr wi Wr don tenographcn gleich un rtriigli hcn 
F hler veriiillt, hcgonn cn . itlz nicht zu Ende zu [uhrcn; 
w~ihrend er in ra.s nrlcr Ei.lc vorwarLs stilrzt) schachtelt 
c r hcs tiindig cine n. . :-ttz in d n anùern und m rkt es gar 
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l t t ·hL, dass or immcr wieder nc~1 e iitz au r d c n bercits 
iibe rmass ig belastcten a lten aufpir-opft und so ganz Serien 
voa abgerisscnen Gedankcn hcrvorstos L, diC' kcin n rich
Lig n Abschh1 ss habcn. E kann vorkommen, dass der g -
w6hnlichc Zuhorer, dcm BcLonung, Gcslik.ulation und Mie
ncnspicl dcs H.cdncrs zu Hilfe k·ommcn, solchc Entgleisw1gcn 
garni ·ht wahrnimmt; der SLC' nograph abcr. der dic R de 
n.achhcr zu LihcrLragcn hai, i l. i.ibcl daran , den.n es [ hlt 
sov ic· l, das Go. prochcno isL so unvollsLandig dass einc Er
a~inz ung im S.innc d s 1-lcdn r oit ganz unmoglich i t. 

L cidcr Jin<lcn w ir langsamc H.cdner nur schr sclten . 
l) i(' meistcn n.cdncr, bcsondcrs die wcnigcr gci.i bLcn, f urch
l<'n ofl, n.ich l. schncll gcnug :p rcelwn zu konn n und man 
s ich L ihncn fi.irm lich d io AngsL an, da" TnLcresse der Znhi.ircr 
•Lwa dur h zu langsarn s 'pro hcn zu \"CrlicrC' n. Diese 

n sL ist d urchaus unbegri.i ndcL · jC'dcr Zuhorcr ' ird iho e.n 
:-;agcn, das gcradc da m kchrt der [1 all isl. und rla ·s 
man dcm :w schncll n pro hcr bald nichl. mchr [olgt. 
(~ inf<tch ·wcil man ihm nich L Iolg n l anu. Da di Gc
dankcn dc Horcr dcm Hcdncr ìvcscnllic h na chklapi n, 
wir l naLLirlich der schn lle prcchcr bcrcits miltcrt in 'Ìn<.ml 
nctlcn SaLz scin, h wir dcn or Len Yoll cnds aufg nommcn 
habon, und so karut o· ko1.nm n dass oin schr schn ller 
1\.edn r ~hon nach c hs bi s icbcn. iiLzen das Jnt resse 
s inPr Zuhoror voll sL~indig vcrlicrl". Lcidor ùarf Ll •r ~Lc

JJ gmph ich m m n.ic hL don Librig n Zuhorcm anschli ,sscn, 
s nd TO. r .isL gczw ungen., so guL es g h n w ill, rli csem 

R (lnor na hzn ilcn. alur om~iss ircl or dann 
rrm.z tn chanisch ili v\ Orl so, w i or !;>i , v rnimml , auf 

d;.t s Papior worf n ; v 11 irg ndw lch r KomhinaLion odcr 
,rom 1liLd nlccn beim Hor n k;tnn. h ' i in m s schn cllcn 
H d n. r gar kcino l~ odo m hr s i. n. Der St.cn graph ist 
g1•niil igl., Lc Ls zu ' rsu h 11, moglichst mcchanisch zn ko
pinrc•n, was or horl ; [ hlt di :-russcrordcntlich wir.hLige 
l•: r r~i 1 u: ung d r G cl a.nk nkomhinnlion. Gc i.i.hLc. ' lcnoarapJJ cn 
e ri lii rL n mir, da s i in sol hcn Fiill n cl r alh.rO'riJss iPn 
Jot zu sogonann.ton hra hylogischcn K.iirznn gon ihre Zu

fl ucht niihmon d. h . si h au f di Fixionm g der w ichti gs lcn 
WorL r, in crslcr Lini-c der Begriffswurl •r, b0schrii.nklon 
un d nll cs, was b -i der Ucbortmgrmg crgiinzt wcrden kann, 
Wl z. n. d n b sLimmlon lllld unbcs limmtcn Arlikel, oft 
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auch Prapositioncn, Konjunktion n, Pronomina, Hilfszeit
worter, Adverbien, soweit angangig, einfach tiber Bord 
wtirfen. 

Es ist vielleicht nicht ohne Interesse, uns cinmal klar 
zu machen, warum wir eigenllich viel schnellcr lescn, a ls 
wir zu horen vermogen. Wir lcscn zwciJ:cllos 5 bis 6 W orte 
a·uf einmal; wir n ehmcn dio ganzen WorLbildcr in uersclben 
Zeilcinheit in uns auf, nicht in einer Folge, wie bei dcm 
gcspmchenen Worl. Das WorLbilù isl also gleich vollstandig 
da und wird aJs Einheit aufgcnommcn, wahrcnd der Worl· 
kJang crst arn Schlussc dcs 'prechcns J:erlig ist. Fre iJ ich 
hat die Kombinati n beim Lesen. fr ien SpieJraum. Dahcr 
kommt es, dass DrucktfehJcr ausserord ntlich hiiu1ig uber· 
sehcn wcrden, selbst wcnn man darauf aufmerksam gemacb: 
wird. Ein weiL rcr Vorteil bcim L scn besleht da.1·in, dass 
dio Worte dur h die IntervcrJ alriiumc, die ahn lich wirkcn 
w io der w 'iss' Karlomàn.d bei m Kupf.crstich, voneinandcr 
abg teilt sind. Jed s g drucklc Worl ist also gleichsam oin· 
gcralunt und auf di c Weis deuUich hcrausgcbobcn. Bcim 
Sprochen dagegcn reiht sich ohne Untcrbrochung ilbo an 
Si lbo, und w c1m wir Ru h manchmal in. clem timmcinsatz 
cino Art Untcrbwchung waLrnchmcn konn n, s fo lgon doch 
gcwohnlich dio , ·i l ben so s ho. 11 auJ inand r, dass uns der 
'alz wio cin schr langcs, vi lsilbigcs Worl rschcinL Das 

eii'lzige, was dazu cUcnL, inzoln dicscr ilb n vo.r don 
ubrigcn h ra.uszuh h n, isl di Bcl,on.un r, . · s nun d.ic 
dyna.rnisch , o l r eh tO Lls ikaJi schc der di z iLii ho. Nur 
darlur h triLt bc.im . 'pr ·hcn eine Glicd· rung in. Unghick
lich ist der lenograph daran, we1111 r cinot H. dn or vor 
si ·h ha~, d r gar k in. Gli denmg in di m , 'inn. machl, 
tlC'r a]so s in. WorL' gauz gl. •ichmi.is. ig, moJJolon und. wo
mogli h n eh s Jmcll h runlorl icrt i dann fchlL jl'g lic hN 
.i\ bs;LI.z, irgencl in Anl1alL! punkl, an clem man mi t d.cm Ohr 
dPn Hcdn r fa.sscn kann , i. l nichl gcg l cn, uncl d;:ts S lono
gra.mm wird in solch o. F'U.ll n 'il t1Lcr Umsi;Lind n r •c hi. u n
voll~ii:iJLdig. Will al. o ci n H 'In r . o . pr clwn , dass cr 
sov,rohl vO ti dcrn , 'Lcu ogr;tph w i , <W h ~ n d n Zuhurcrn 
vorsl.an.dcn. wird., so muss or cti i\.kzcnl.c in ri chtiger WPisc 
veri •ilcn, Hi ·hl, m11· d i n lonung ·n einzolner . ilbcn und 
W orte, sondcrn. a 11 ch dio 13 'LOn nng ganzcr Salzg,bilclc; es 



57 

werden ja Nobensiitzc und eingefligte atze leiser, tiefer 
11 n d wcnige r bctont gcsprochcn. 

Andcrerscits d:uf das Hera usheben durch die Betonung 
nicht. in ci nem so lchcn Masse gcschchen, dass di c unbeton
l<'n S Lc.llcn nmi. gcrailcz u vcrschwindcn . Es gibt Reclner, 
d i e 0 inzclnc W or Le r 11 n d Jcurzc Sal.zc mi L :.dlcr Kra[t ihrer 
L 1mgc h cr:tussch l euclern, um g lei eh cla rauf in ci n so leises 
S prcehen zu vcrf:allcn , dass man, a ku s lisch an clic PerzcpLion 
~liirk crer Laulinlcnsit~tlc n gewohn L, p lotz licl1 tiberh aup t 
nic:ltl s mc ilr hi.i r t. Da. rnm clic clculschc Sprachc gar nicht 
.·<· ll on gcrad c in ckn Endsi lben clic Entschcidung dc ganzen 
(;ndankcn s bringL un.u da cin ldcines ,nicht." odcr c in HiUs
;t;<'itwo rL Zll\VCi lcn don S in n. dcs Satzcs vollig iin.dcrn und 
it1 s e' in (;cgcn. lc il vcrke hrcn kann, is L der SLcnograph in 
illd c r Lagc, wcnn ihm das c nl.scheidcn.dc WorL cn.tgeht. Jch 
ha lw H cdncr gch i.i rl., clic d i c wcn iger betonten Teilc cles 
Sal ;t;C'S sogar Hustcrnd un d nnLlcu Llich artikul icrt sprachcn. 
l)cr %1 1horcr komml dabci, besondcrs wcnn er sich Mtihc 
gibL, rl cn. Ftcdncr zu ,rcrstchcn (bcispiclswcisc einen be
dci ii r ndcn Gcle hrLcn odcr cinen hervorragenden Politiker), 
in ein.en Zu s tand von ncrvoscr Gereiztheit, der s ich in ganz 
knrzcr Zcit. bis ;~, ur Uncrtr tiglichkei t s teigcrt, und ich habc 
bei so lch cn GclegenheiiJ~ n oft de n tcnographcn bedauert, 
d0r trolz ùiescr h crnm cnclcn. Umstiinde scincr Aufgabe ge
nii.gcn soll. 

Ma nche der F'chl cr, dio der Rcdner in Bezug aut di e 
V <·r. t an d l ichkei t fi.ir de n SI cnographcn bcgohL, beru hen da
l' i. n, 1lass or nichl. fr e i zu sp rechcn. vcrma1, sond.ern sich 
:~.u schr tUl c.in mit.gcbrachtes od·cr - was bcinabe noch 
sc illimmcr is L - an cin auswe ndi g gelernLcs Manuskript 
h iii l. lJ nscrc l'rei gcsprochcn.c H.cdc ist ganz andcrs st.i lisiert 
l l lH.l h a.L e.incn gan z a ndern Satzbau als das gcschriebenc 
Wort. Es g.ibt wohl nur wenigc Rcd.ner, die imstande sind, 
ihrc .' iilzc s prcchencl so zu formuhercn. class sic von stumm 
n iodergeschricbenen ni chL ·unterschieclen werdcn konnen. 
Jkim frcien Sprechen bildcn wir im allgemeinen ktirzere 
. ~tlze al s beim Schr ibcn. Das hat f:Lir den Stenographen 
d0n grosscn Vorlci l, dass der Gedankc schncllcr umgrcnzt 
tmd leichter au fgc fass t wird. Wahrend d·er Hauptsatz und 
clic Nebcnorclnnng clas gcsprochen Wort beherrschen, ver
léitflt, so ba ld. bcim Schrciberl der grtibelnd c Verstand das 



58 

IJcb rgcwich L i:d)er das Gcfuhl gcwinnl , das llcs lrcbcn, da~ 
WcsenUichc vom Unw es •nllichcn zu schcidcn und sich 
mogli ·hs L gc wiihlL a usz udruck cn, dazu , in dcm Salzbau das 
Verh a llni s vo11 Uc bcrordnun g und Unl erordnun g mchr hcr
vo rtrctcn zu Jasscn , Siilzc incin and cr zu schachtcln, Aus
dru<:ke z tr s uchcn, cli c in cl t> r fr •icn !lede ni chl i.iuli ch sind, 
tmd cine wcnigcr n a.Li.irli chc Wor ls lcllung z 11 bevorzugen. 
So lche ~alz c (wie z. 13. der Jelzlc) s ind Hir den Horcr schwer 
vers liindlich, und de r Slenograph , d •r sic ub ·r s ich cr
gclwn Jassc n muss, c rkennL daraus, dn ss dic geis Li gc Auf
Jass ung miL der s innJichcn dureh das Gchor nit;hL gl eichcn 
Schri Lt. h~U! , lll cis l so f'orl , dass der Hcdncr licsL odcr scine 
1\.cd<· a usgcarbciLcL und a us wendig gc lernL haL. Noch mehr 
ersehwcrL wir cl ihm das Fi x icrcn c iner solchcn pa.picrnen 
l{edc dadurch, dass sie g •wiHmli ch auch in ganz ::mùerer 
W ise vorgclragc n winl als c inc Hcdc, dcren Gcdank n
inhall , m ag cr arr ch noch so grliHd.lich vorbercilc l scin, 
t• rs L wiihrend cl es S prcch 'lls scinc EinkJeidung in Worle 
empfiingl : Bclonung un d Glicdcrung pflc gcn wcnigcr na
ti:i rlich zu scin und konncn dahcr dcn Horcr wic dcn St no
gra.phen unLer Ums Liind eH mchr s LOrcn als fordcrn . 

Gcw iss li c: se s i eh noch manchcs ubcr das V crhalLnis 
dcs Rcdners zum Sicnographcn sagen, und ich hin weit 
<'nlfernl, zu glaubctr , dass ich hi crmil a ll cs erschopfl habe, 
wa.c:; zu dcm Thema gchorl. So konntc ich z. B. no h auf 
don SLandorL dcs n.cdncrs c ingchcn. Besonders in u nscren 
Parla.m nten bcgc bcn ·id1 <.lic H.·edner nur sell n auf die 
Tribun e, sondern sic zichen es au s Bequ 'mlichkeit. vor, 
von ihrcm I JaLze au s zu s prcchen. Dagegen wurd an sich 
kau m clwas einzuwcnd cn sein, wcnn der sprcchende Mund 
st.e ls s iimllichen Zuhorcrn, vor al lem dc m Lenographcn, 
zugckehrt wLi.rc lmd s ich eincr gulcn Ausspra he bcC ieissiglc>. 
Lcid er wird das e ine wi<C das andere in der HiLzc d Ge
EechLe haufig vcrabsiiumL, und dann isL es koin Wundcr, 
Wcnn der 't.enograph Lilckcn in s·eincm Stcnogramm hat. 
Schon oine kleinc Wcmhmg des Hauptcs genùgl miLunLcr, 
den Redncr fur dcn Slenographen. unvcrsLiind li h wcrdcn 
z'll Jass .n ; sprichL cr, wcnige Schri ttc vor dem L "n gra
phcntischc s lchend tmd di escm den Rùckcn zokehrcnd , mit 
und euLlirhcr S timmc und. schwacher Ar likulation in dcn 

a.a.l hinein, so kann s vorkomm n, da der 'Lcno"raph 



trotz gcspanntcs ler Aufmcrksamkeil vollig ausscr tand isl,. 
das Gcsprochcnc zu crfasscn. Zum richligcn Pcrzipi erm1 
isL es unbcdingl crfordcrli ch, dass clas Ohr den SchaUwcllcn 
entgcgcns lchl, um sic aufzunehmen. Auch ùbcr di o Fehler, 
dio in Dozug a ui di c Akus Lik der V crsammlungsraume von 
Ba.umcis lern bcgangcn wcrd cn, konnlc ich mi ch vcrbreilen, 
denn Jurch dio Vornachliissigung bekannter akusLischcr 
13a.uregc ln kanH das \' crhiU lnis zw ischcn d cm l.~cdncr un d 
dcm S lcn ographcn in nichL wicdcr gul zu ma hcndcr Weise 
Le e i nlrachligl wcrdcn. J\ ber al le di se un d no eh manche 
a.ndcrc Dingo ausfùhr lich zu bchançlcln , muss ich mir dcs 
boschriinklcn Haum s wegcn ver agon . 

Wollen wir nu1J ganz kurz die H.cgc ln zusa.mmcnfassen, 
dio von don H.edncrn in lUicksichl auf di o ZHhorcr ·und bc
skmdcrs in Hu cksicht a u l' don Stcnographen beachlct zu 
wcrdcn vcnl.iencn, o wi.irdcn wir s ic e lwa wi c folgl. w 
formulicrcn haben: 

l. Es muss frei gcsprochen wcrdcu. 
2. Man darf wcdcr zu leisc noch zu Ja ul sprcchen. 
;3_ Man muss scharf arl.ikuliercn. 
4. Man soll all e ilben aussprcchen, also ni cht .~ i l ben 

verschluckcn, wie in der Umgangssprache. 
5. Ma.n soli beim Rcdcn die aoligen Gedankenzasureu 

machen. (Die Rcgeln 3- 5 fi.i.hren dazu , dass das 
Sprcchtcmpo nichl zu schncll wird. ) 

G. Man soll richljg bcloncn und Silben, Worle resp. 
SiHze h ervorhcben aber dicsc Belonung nicht uber
Lrciben. 

H. Gutzman11. 

Auf der 15. Versamm lung der deulschen otologischeu 
Gesellschafl in Wien (1. und 2 . .l uni 1906) hi elt H. Gu tz 
mann (Berlin) folgenden Vortrag: 

Ober die Bedeuturrg des Vibrationsgefuhls fiir die 
Stimmbildung Taubstummer und Schwerhiiriger. 

Die Druckempfindungcn na0h momontancm llciz sind 
von :tusserordcnllich kurzer Dauer. Dah r konn n clie Reize 
in sehr schneller Wiederholung apr lizi erl wordcn, obne 
dass die enlsprechenden Emp.findungen im Bewusslsein vcr-
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s clunelzen. Rumpf war wohl der ers tc, der bei eincm Falle 
von Syringomyelie Vibrationen von Stimmgabeln verwendete. 
um die Sensibilitiit dcs Pa licntcn gcnau cr zn un tersuchc n. 
Er Iand, dass an den Fingcrs pitzc n das Verm ogen, dio Slimm
gab lschwingungcn zn differc nzicrcn 11nd al s Vibra lion zu 
fuhlcn, bis auf 660, ja sogar 1000 Schwingun gcn in der e
kuntl c hina nfging. Se ho n H. u m p f dculc lc sci ne !.\esultale 
durchaus richlig, indctn or ann ahrn, ù.ass es s ich nm cine 
Errcgung der Ha ulncrvc n h andclt, wclchc cbcn in vcrschi('
ù.encm Grado irns Land c scicn, cino A.ufcina ndcrfolgc von 
n cizen in tl.c r l~ mpfindtm g ZH clif[cronzicrcn. Wcni gor em
pfindliche . 'lell cn vcrschmc lze n di o n.ciz[olgen, cntpfind
licherc fuhl cn s ic tli skonlinui crli ·h. Auf clic j •Lzt zahlrcich n 
Arbcilen ilbcr das Vibralionsgofillt l d ·s nahercn cinzugchen 
ist an dicser SLcllc wohl unni..itig; ich vcrwcisc nur auf 
die Arboitcn von Sc hw a, n or , der in so incr Disscrtalion 
1899, Marburg, zeiglc, class z. B. an don Dorsa!Ilachen dcs 
Oberarm cs schon \12 bis 480, in de r Gcgcnd der langcn 
Ri.i.ckenmnskcln scho n 92 bis 375, an don Fingerspil.zen ab r 
ers t 800 bis 1000 Schwingun gcn zur Verschm olzung gela.n
gcn. Au ch die Angabcn vo n G. So r gi (Uc bor inigc Eigen
ti.i.mlichkeilen dcs Ta.s ts inncs . Zeil.schrift fUr Psychologie 
und Physiologic der Sinnesorganc, Rand 3, 1892) s limm n 
dami t i m wcscnllichen il berci n. So sc i au ch no eh hingc
wicscn auf dic Unl crsuchungen von Va le nLin , dio bei 
Schw a n. e r ausfi.ihrlich bcrichtcL werden, don Vortrag von 
Tr c it c l , don or 1895 im Verc in fUr inncre Medizin in Bcrlin 
hicll. (vcrglcichc auch scinc Arbcit im Archiv fiir Psychia
tric, Baml 29), fcrncr auf dio Arbcitc n von Egg c r (Journal 
de physiologic c L Pat. gén. 1899), von Dw c i tsc h c nko (Neu
rolog . Zcntralb lalt p. 430) von Ryd o i-Sc iffc r (Archiv Wr 
Psychialrio Dand 37), von Go ld s ch c id c r (Bcrliner Klin . 
Wochenschrift 1904), und violo andcrc mehr aus n cuererZeit. 

Im wescnLiichen ka.m e allcn Untcrsuchcrn, dio da 
Vibra.tionsgefilhl bei de r Unlcrsuchung dcs Ncrvenkrankcn 
verwendcten, darauf an, dio Pcrzeplionsdau e r der Schwin
gungen zu messcn. Dagcgen ist meincs Wisscns keiner auf 
den Gedankcn gekommen , dio Untcrschicdscmpfindlichkeit 
fiir die Vibrationszahlen sys lemalisch zu untersuchen und 
doch hat cin e dcrarligc Untersuchung oinen sehr grossen 
praktischen Wert, wic ich hoffe Ihncn zeigen zu konnen. 
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Dahei w ollcn w.ir es ganz dalllnges lellt sein lassen, oh die
Bczeichnung ,Vibrationsgcfiiltl" in dcm Sinne zu Hecht be
slchl, dass wir eine besonderc Quali la l der Sinncsempfin
uungen da mil annelunen . Goldscheider bes lreitet das, 
wic rn.i r sch ciut, mil H.cchl, auch lrotz der Versuchc von 
Lazar us, der nach Anaslhesie mitlelst der Bierschcn Lum
bal-Anasthcs.ic cinige Male zeigte, dass die Tempcralur-, Tast
und Schm crz mpiindungcn der Haut erloschen, wahrend 
da.s Lagegcfilhl und dio Vibrationscmpfindungen crhalten 
IJI.iclJen. .l cucnfalls kann dicses Faklum so gcdeulet werden, 
d.a!:is auch dcn Vibralionscmpfindung n einc spczifische 
Nalur zugcschriebcn wird. Nolwcndig isl dicse Schluss
IoJgenmg a bcr n.icht. W cnn w.ir d •mnach au <.;h keinc be
sonderen uc ucn 'innescmpiindungen in dem Vibralionsge
H.i.bJ vor uns haben, so .isL doch dic Moglichkeit, die Unter
schict.lsl'rnp.f.indlichkeil n filr dcn zeillichen Ablauf der Vi
lJratioJJ zu bcs timmen, gegeb •n. Es kam mir darauf an, 
Icstz usleJJen , .in wic engen Grenzen noch die Differ •n:1-en 
von Vibralionszahlen dm·ch die Ha ul wahrgenommen werden 
k o nn le n, o der mi l anderen W or le n, es handelt si eh um di e 
BcanLworLuug der Fragc: i s L es mogli c h , di e timm
gabolsdnv in g un ge n d es T ones A vo n dcnen Tones 
11 ù urch d on TasLsinn z u unterscheiden? 

Di c UnLers uchungsmethodik wa.r zunachsL, als ich vor 
ungefiihr 6 J aluen dies e I• rage in Angri H nahm, no eh cino 

l.i ehr uns ich crc. Jch prU.Hc na tli.rlich zuerst auch miL zwci 
~ l immgabcln, di e i eh bei dc moglichsL gleichzeilig un d mog
l.ic hsl glcich s Lark anschlug und YOn encn die cino den 
'l'oJl A, di e <Lnderc den Ton H gab. Da bei zeigLc si eh aber, 
(lass das Auiselzen der SLimmgabelu nichl miL genugender 
(; Ici ·hmass.igkeil gesch hen konnLe. Gar nicht sellcn kam 
e,· vor, <las: sclbsL bei der Differcn z von A und C die 
Sd1 w .ingungcn von A do eh fciner gc Whll wurden, weil das 
J\ u f Lz n cLwas krafligcr von s la.LLen gin g. SelbsL langere 
· clnmg in der UnLcrs uchungsmethodik beseiliglcn diose 
Foldc r nicht, so dass dio UnLersuchungsresullate ausserst 
se hwankcndc waren. 

Eincn zwe.itcn Ver uch machle ich, indem ich eine Sire
n nsch e.ibc in Dinem schalldicht abgcschlossenen Itaum an
blics un d di e LufLschwi ngungon dure h Blcirohre ub rtrug . 
Dje Schwingungs zahl konnLe durch einen Rheostaten vom 
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IJnle rs ltchung Taum aus lciehL vcrgross<'ri ll!lcl vcrringert 
werden. A ber a.uch dies es V crfahrcn, bei dc m clic Pelotte 
ga.nz glcichrnàss ig dc n Fi ngcr bcri.ihren konnlc, war des
halb nichL gul. anwcndba r, wci l Ji c Variation de r . 'chwin
gungsznldcn nichL gcna11 konlrollie rl. wcrdcu konulc, und 
wci l cs immcrhin c in Wc ilchcn daucrl, bis cli c Vcriindcrung l 

dcs Slrorncs cinc Verl angsamnng 1111(1 Bcscltl cuni gung d r 1 
~i rcncnu rnclrclwngcn c rzcugL haLI.t' . ~ 

Endlich lwn1 1lzlc ich zu mcincn Vcrsuchcn zwei clck- 1 
lrisch hclricbcnc ~l inml gn. h c lu , J.ercn Laurgewichl.e leic ht 
vcrsc lwbcn wcrdc'n konnl.cn, unJ clic ihrc .··chwingung n 
a uf ein Sys tcm von mil. Ka nlschuk i.ibcrzogc ncn I apseln 
iibcrlrugcn. Von cl en beid cn Lnrlk:a.pse ln, wcl chc cJic 'chwin
gungcn der bciclcn SLimmgabclt1 ij[)Crnahmcn , ging jc ei u 
Schlaucb nach cincm T-llohr. l)ic tlriLtc A blcitung d s 
T-H.ohrc [i.ihri<' zu cincr mil. Pclollc vc rschcncn driltcn 
Luilkapsc l. Ani" tlicscr Pc lol.l<' ruhl c d<•r l•'ingc r der zn unter
s uchcnden Perso n. Durch cin c gccignclc l Lcbclvor richtung 
war ich irn lande. bald d0n 0incn , bald cl cn and crcn Schlauch 
zuzukl cmmon, so cfass dPr (i.ihlcnriC' Fin ge r bald rli c Vibra
tion en der . limmgabcl 1\ . ba. ld dic der Si irnm gabc l Il wahr
nahm. 

Aue h llicr ~ind noci! cinc i\n z<thl vo 11 Fclll c rqucll cn 
fùr clic l lniNsuchung mijgli ch ; in orRlc r Lini c- konn!.c vor
gcworrcn wordcn, dass da.s clok l risehc i\ Ili rcibon ucr 'limm
gahc ln kc- in.o absolulo Cl cichmiiss igkcil der ~chwingungc- n 
Prgibl., da d<'r ~Lrom imrnc rhin c lwas schwankl. nd man 
ki)nnlc infolgedcssc n daran dcnk cn, <liC' S li mmgabc ln dureh 
cincn Lu rtsaugcappara!. ansuugcn zu lasscn, SI) wio R i eh a rd 
l~wa l d llÌC'S rur gcwissc LJni crs uchungcn vorgcschlag n hal. 

(Schluss fol gt. ) 

Kleine N otizen. 
Der 6. Verband s ta g der H il fs chulen Deutschlands w.ird 

in Charlottenlmrg 3.-5. Aprii 1907 stattfinden. Aus der Einla.dung 
des Verbandsvorstandes entnehmen w ir Iolgenùe Abs!itze: 

,.Die beiden seit dem 5.Verbandstage verflossenen Jalue habeu 
Illr das Hilfsschulweseu wieder bedeLltende F ortsch.ritte im !n- und 
Auslande gebracht. Die Zahl der f:>tadte mit .Hilfsschulen stellt sich 
in Deutschland zurzeit auf rund 200 gegen 150 Ostern 1905. Dle 
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Zah l der p nassen ist seitdem von 700 auf 900, die der Kinder von 
15 000 au.If annahernd 20 000 gestiegen." 

, +uter den deutschen Stadten mi t 50 000 uud mehr Einwohnern 
durften \ko.um noch zehn ohne Hilfsschulen sein. Vor neun Jalu·en, 
als uns• r Verband gegriindet wurde, besassen nut· 5~ StlLdte Hilfs-
schulen ' mi t 200 Klassen und 4300 Kindern." · 

,AlJer so sehr wir uns auch der Erfolge, die beziiglich der Aus
breitu ng d es IIi! fsschulwesens erzielt sin d, so-..de der l<;rgebnisse, 
welche die Lehr- und .Erziehungsarbeit in den Hilfsschulen bislang 
gezeitigt h at, vou ganzem Herzen .freuen diirfen , zu grosster Be
scheiden heit muss nus anele.rerseits doch mahnen ein einziger Bli ck 
auf das kiinftige Geschi ck uuserer Zoglinge im Sturm und Wogen
braus rles offentlich en L cbens mit seineu fllr eleo Broterwerb immer 
verw icke lter und schwieriger werdenden Verhi:iltni Esen. Wohitl wir 
uuser Auge da wenel!'n , von allen Seiten schallt uns der RuJ' ent
gegen: Fi.irsorge, Hilfe, Leitung, Beratung n nel Unterst1itzuug fiir unsere 
chul cnilassenen Ziigliugc; unel we iter, all elle vielen unter dem Mangel 

am Jotweniligsten leidendenKineler, die wir in den Hilisschulen vor uns 
ba.ben, rufen sie uns nicht alle 'rnge zu: Schaff t Fiirsorge, Hilfe, Er
lc ic hterung!" 

, H il fe zu schaffen elen Armcn [n un seren Sclmlen uud den 
Schulc ntln ssencn, die ciner Stiitze im Leben o dringend bediirfen, 
fur di Hilfe lei stung Bundesgenossen ZLl werben und Hil.fsquellen zu 
erst;l1liessen, muss fiir di e Zukunft eine HauptaufgalJe der Hill'sschuleu 
sein und wird auf lange Zeit hin auch das ernsteste Streben und 
h isseste Bemiiheu in vollem Masse in Anspru ch nehmon." 

,Neben den J?iirso rgebestrebungen g il t es aber au ·h noch sehr 
viel ?:U .forsch cn uod zu erg rlinden auf dem Gebiete des Unterrichts 
der Geistesschwachen sowohl im all g-em inen o.ls auch beziiglich der 
Metbodik der verschiedenen Unterrichtsfiicher." 

, 8 s g .Ut ferncr, den vielen Problemen ùCbzng·ehen, die das 
, 'chiilermaterial de1· Hilfsschulen dem Padagogen, Psychologen und 
J?,;y cl1iater auJg ibt. Im Hinblick hiera.u'f i::;t es eme wichtige Auf
gabe der Hilfs chulen, so rg·sam und fl.eissig zu beobachten nnd zu 
cinem klaren, zutre ffeJJd en Lebensbilde zusammenzutrn.g·en alles, was 
ihnen an bemerkenswerten Ziigen b i ih.ren ZogUngen entgegentritt." 

'l' agesordn u ng: 

L Vorversammltmg, Mittwoch, den 3. April, nachmittags 2 1j2 Uhr. 
l. Der Per. nalb gen in der Hilfs chnle. Refereni: Haupt · 

lelu·er H orrLx:, Leiter der Hil.fsschulo .in Diisseldorf. 
2. · Die scluiftlich cn Arbe iten i11 der Hilfsschule, Referent: 

F. Frenzel, Leiter der Hilfsschule in Stolp. 
3. Gcschii.ftlich:es un d Vorstands walù. 

11. Hauptversnnunlung, Donnerstag, den 4. Apri!, morgens 9 Ulu. 
1. Beg rtissungen. 
2. Der Militi:irilienst der g istig Minderwertigen. Referent: 

Stabsarzt Dr. tier, an der Kaiser Wilhelm-Akademie. Kor-



referent: H auptlehrer Kielhorn, Leiter der HilLschule in 
Braunschweig. 

r 3. D ie l<'ortb il dungsschul e fii.r Schwachbeanlagte. H.eJ'eren t: 
Filialleiter A. Fuchs, Berlin. 

4. Die geplante Neuorganistttion der Charlottenburger Gemeincle
schulon mit Riicksicht auf die m inùerbegabten und ·minder
lcistungs!àhigen Kinder. Referent: Rektor f:landt in 
Charlottenburg. 

Anmeldungen w.r 'foilnahme sind an l! errn R ektor .'an d t , 
Charlottenburg, R ath aus, Zimmer 236, zu ricl1ton, von wo auch An

' m eldebogen bezoge11 werdon konnon. 
Von FesWcltkoiten, die bei diesor Gelegenheit geplant sind, 

werden in der E inladung erwiihn t: ein Begriisstmgsabend am 3. Apri i, 
e in gemcinschaftlichos F estmu.hl un d der Bosuch cles Churlotten burge1· 
8clùller-'l'heaters, sowie ein gem ii tlich es Beisammensei.u nach dem 
Theatel' am 4. Apri!, Besu ·h von Schul en und Sehen swiirdigkeiten, 
Ausflu g nach Potsdam am 5. Aprii. 

* * 
Im ommersemester 1907 werden folgonde un ·er e L eser 

spezie!J intoressiorende Vor!esuu gen an der Universitiil; B erlin ge
h.alten werden : 

Von L oktor Dr. Sto l ze: 1. Lautphysiologie, Donner tag 5-6, un
enLgoltlicb, 2. Entstehung und l~ntwicklung der Scluift, Montag' 
5-6, unentgeltlich. 

Von P rof. D r. K. Schafer, anatomische und physiologisr.h e 
Grundlagen der Psychologie, MiLt woch und S nnabencl 3-4, privatim. 

Von Pr f. Moinh of, Phonctik mitb sondorerBeriicksichtigung 
der ab-il'-ani · ·hen Sprach en, Mittwoch uud .Freitag 11- 12, Offon tl ich . 
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Die Atembewegungen in ihrer Beziehung zu den 
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von 
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Die fein abgestuften Atembewegungen .konnen durch 
Inspektion uod PaJpation nicbt in alleo ihren Pbasen ge
ntigend erkannt werden. Dazu bedarf es exakter objektiver 
Untersuchungsmethodeo. Bei den pathologiscben Atembe
weguogen der verschiedeoen Luogenkrankbeiten empfand 
G erbard 8Cbon vor Jahren das Bedi:irfnis einer vom sub
jektiven Eindruck unabbangigen graphiscben Kontl'olle. Er 
gab nicbt nur eine sebr 8innreicbe graphi8che Metbode an, 
8ondern verpflanzte die8e auch auf den klini8cheu Boden 

· und empfahl ibre Benutzung driogeod. In spaterer Zeit 
bat Riegel dann unter Gerhard 8 Einflu8s in 8eiuer Mono
grapbie liuer die Atembewegungen mittelst eig,enen, sebr 
exakten grapbi8cben Verfabrens 8ich nicbt nur mit der Fest
stellung der pby8iologi8chen Befunde begniigt, sondern auch 
die feineren uod feio8ten Abweicbuogeo in patbologischen 
Zu8tanden regi8triert. 

So wichtig nun aucb die Atmung fiir die Erbaltung 
de8 Leben8 i8t und so we8entlich fiir den Klioiker die Er
forschung ibrer Bewegungserscheinungen bei Lungeokrank
heiten 8ein mu88, 80 hat die Atmung nebenber doch noch 
eine andere Aufgabe, nii.mlich die: Stimme und Sprache 

5 
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zu erzeu ge n. Dies ist gleichsam ibre speziellere Aufgaùe, 
ja man kann sagen : es ist ihre eige n tlich menscblic he 
Aufg abe, denn die Sprache ist das notwendige Materia! 
der flir jede weitere psychische Scbopfung unerHisslicheu 
gegenseitigen Mitteilung und Verstandi5ung. 1) Insofern auf 
der Sprache die Entwickelung der sozialen Eigenschaften 
des Menschen iiberhaupt berubt 2) , kann man jene speziell ere 
Aufgabe der Atmung auch als ibre so zia l e Aufgabe b -
zeichnen. 

Die eigenartige koordinatorische Verkniipfung der 
Atmung mit den iihrigen 'l'eilen der Sprache, Stimme und 
Artikulation lernt das einzelne menscbliche Indi viduum nur 
sehr langsam und allmahlicb. Es Hisst sich ohne Miihe 
zeigen, dass bei kleinen Kindern in den ersten Jahren ihre r 
Sprechtatigkeit die spatere feste Koordination der Atem
bewegungen noch nicht vorhauden ist. Und doch ist von 
der Schreiatmung des Sauglings, die wohl mit Hecht als 
Vorlaufer der Sprecbatmung angeseben werden kann, bis 
zur ersten Lallatmung scbon ein gewaltiger Schritt. Es 
zeigt sich, wie dm·ch vielfaches Probieren di e fiir das 8 prechen 
beste Art der Atembewegung und Atemverwendung scbliess
lich gefunden wird , wie unzweckmassige Bewegungen ali
mahlich verschwinden, bis schliesslich in dem den Sprecb
mechanismus vollig beherrschenden Redner uod chau
spieler die hochste Vollendung der spracblichen Atem
koordination erreicht ist. Bei den weitaus meisten Menschen 
gescbieht diese Umwandlung vom Unzweckmiissigen zum 
zweckmassig Koordinierten durchaus unbewusst. D nn wie 
in vielen anderen 'l'atigkeiten unseres Organismus, r e O"U 

lieren auch hier die Funktionen eiuander. (Fr. Kraus. 3 ) 

Es gilt fiir die ontologiscbe Entwickelung offenbm: d~, sse l b e 

Gesetz, ùas die phylogenetische und kosmoO'enetische Rnt
wickelung leitet und das zuerst vom alten Plùlosopbeu 
Empedokles aus reiner Vernunfterkenntnis heraus aufge
stellt wurde, clas Gesetz namlich , dass das J;weckmiisBig e 
deshalb im Uebergewicht vorhanùen ist, weil es in einem 

1) Si eh e A<" h e l is , Sozio logie, Leipzig- 1H9U. 
2) Siehe u. a . E :;p iu as, 'J' ierisc hc (Jcsc ll schaftotì. 
1) Fr. Kr aus: Die l ~ rmiidnn~· al s Pin M1ta: cler K (l nst;i t u !'ilm 

Casse l J 887. 
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Wese n liegt, sich zu erhalteu , wahrend das Unzweck
rnassige langst verging. 1) 

Damit ist aber nicht gesagt, dass das Zweckmassige 
s t e t s erreicht wurde. Wir haben ja genug Parlarnentarier, 
P astoren, Lehrer und Mitglieder solcher Berufsarten, zu 
deren wesentlichster Betatigung die Sprache gehort, die im 
Unzweckmiissigen stecken bleiben und durch die von ihrem 
Berufe geford erte fortwahrende Anwendung der Atmungs
und Stimmbewegungen schliesslich ihr Sprechinstrument so 
schadigen, dass es nicht mehr brauchbar, ja oft nicht mehr 
reparierbar ist. Von diesen Berufsstorungen bis zu den 
schwersten Sprachstorungen haben wir eine ununterbrocheue 
Rei he von Graden der Abweichuug, deren moglichst objek
tive Erkenntnis nicht allein in Hinsicht der kliuischeu 
Diagnose von Wichtigkeit erscheint, sondern auch flir eine 
rationelle Tberapie die wlinschenswerte sichere Basis allein 

cbaJ'fen kann. Es Hisst sich leicht zeigeu, dass scbou durch 
die dem Befuude gemass korrigierte und sodanu wahrend 
der Behandlung weiter kontrollierte Atembewegung die 
rneisten der SprachstOrungen so glinstig beeinflusst werden, 
ùass Stimmgebung und Artikulation sich wie von selbst 
d r von der Atembewegung ausgehenden Regulation 
ibrer 'J.1 ~t tigkeit vollig unterwerfen. Bei der engen Ver
bindung in welcher die drei genauuteu Beweguugsgruppen 
der pracbe untereinander stehen, wird bei der Unter-

uchung der Atembewegungen der jedesmalige Zustand 
des Stimm- und Artikulationsbewegungen stets mit berlick
sichtigt werden mtissen, will man nicht zu einseitigen und 
unbenutzbaren Schlussfolgeruugen gelangen. 

In diesem Sinne habe ich seit mehr als 12 Jahren 
mich hemUht, die Atembewegungen beim Sprechen und bei 
den ~ 'prachstOrungen exakt zu analysieren und die ge
wo nneneu Resultate der Therapie dienstbar zu machen. In 
çjer vorliegenden Arbeit sind einige Resultate der in den 

l) ~ i eh Lange, Hesdti chLe dcs Maieriali :;mns, 1882, :$eiLe :n 
DerNaturf ri:icher .Darwin e.ru rach te diepos it iven Bewei~e dafiir 110d 

ge l anglo so ;m d cm a pri01· i anfgestellten Cledanken d"s P h i l 0 !50 p h eu 
ani' empiri s ·horn Vlege. A11f d ic allm iihli ehc Umwandlnng a ller Dis
hannonicn der nwn~clui chcn Natur in ll armonien griindct Met sc hui
kofl' ( l~tude,; ,;m· 111 nature humtt inc. 19011) seinc optimisti sch-philo
so phis<: heu A nsc ltauung 'n. 
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letzten sechs Jahren vorgenommenen Untersuchungen nieder
gelegt. Um die Untersucbungsmethode moglichst allgemein 
zuganglich au machen, habe i eh mi eh bemliht , da.s 
lnsti'Umentarium so zu vervollkommen und zugleich zu ver
einfachen, dass auch fiir die klinische Untersachung anderer 
als sprachlicher Storungen der Atrnung manches verwertbar 
erscbeinen diirfte1) . 

Um die Art und Weise der zu bescbreibenden Unter
suchung richtig wiirdigen zu konnen, mogen einige Vor
bemerkungen liber die Atmungsaufnahmen liherhaupt ge
stattet sein. Es ist bekannt, dai:ls die Aternbewegung vie! 
leichter auf Veranderungen des GefUhls anspricht als sogar 
der Puls, und schon Kempelen spricbt sich in seinem 
Mechanismus der menschlichen Spracbe (Wien 1791) dnriiber 
also aus: .Selbst Ve!·linderungen, die in der Seele vo ·
gehen, wirken auf das Atemhol n. Schrocken, ja Zorn, 
Mitleid, Freucle, Liebe, - alles hat seinen Einftuss ebenso 
auf die Lunge wie auf dos Herz, welche beide liberhaupt 
einander sowohl durch ibre nabe Lage als andere genaue 
Verbindungen obnedies sehr verwandt sind. Aber nicht nm 
solche machtige GemUtsbewegungen oder LeidenschaJten 
tun das, sondern auch jede Kleinigkeit hat je nach Ver
baltnis seine Wirkung. Wenu der Geist seine A ufmerk
samkeit auf den geringsten Gegenstand, auf ein Sandkorn 
wendet, so steht oft das Atemholen ganz stille, um in dem 
Korper keine Bewegung zu verursachen, die die Auf
merksamkeit schwachen konnte. Wenn er sodann zur Be
trachtung eines anderen Gegenstandes, etwa einer Mticke, 
gebt, so macht die Lunge ungezweifelt einen tiefen Atem
zug und steht dann gleich wieder eine Zeitlang stille." 

"Es ist sehr unterbaltend, dem veranderlichen Spiele 
der Lunge zuzusehen. Man sieht es einem Menschen, obne 
dasa er ein Wort spricht, an seinem Atemholen an, wie es 
innerlich bey ihm ungefahr steht, ob sein Gemlit ruhig, be
klemmt, zufrieden oder au'fgebracbt ist. Sogar bei jemandem, 
der sich in dem rubigsten Zustande der Seele befìnd et, be
merken wir zuweilen eine ganz unvermutete Veranderung, 
und wir konnen oft den Zeitpunkt angeben, wann in ihm eiu 

1) S. Zur Physiologie und Pathologie der Atmungsbewegungen 
(P neumograph ie). Vortrag am 5. Aprii 1905 in der Berliner med. 
Gesellschaft. - Ber!. klin. W ochenschr. 1906, N o. 2. 
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Gedanke mi t einem anderen abwecbselt, icb will nicbt 
sagen , wann ein trauriger oder verdrlisslicber Gedanke in 
ihm aufsteigt und seinen Geist mit einern gantz umfing. 
Da ist es gantz naturlicb. Aber auch wenn der neue Ge
danke nur die gl eichgiltigste Sacbe betrifft, so wird dadurch 
doch immer der gleicbformig fortscbwebende Geist in seinem 
W ege augenblicklich aufgebalten, er muss auslenken und 
inen gautz and~reu Scbwung uehmeu; dazu bedarf er 

neuer Krafte, die er in friscb und baufig eiugesaugter Luft 
fìndet." 

Die gleichen Erscbeinungen sind ~llen Untersucbern 
d r Atmungsbewegungen anfgefalleu. Riegel erwabnt sie 
ausdrilcklich und betont, dass sie uuter Umstanden den 
Wert der Kurven vollkommen illusorisch macheu kouuen. 
Die Experimentalpsychologen der neueren Zeit haben die 
Ausdrucksbeweguugeu der A tmung zu einem sehr ausge
dehnten Studium gemacht, eiu Studium, das leider keine 
ilb reinstimmenden Resulta te gezeitigt bat; denn wenn man 
die Untersuchuugen von M o so, von Delabarre1), von 
L e hmann2), von Paul Mentza), von Vogt , von Zoneff 
und M eu mann4) und anderen vergleicbt, so kommt man 
durchaus nicht zu. einer einheitlichen Auffassung der Aus
drucksbewegungen der Atmung. Ntu das eine ist gewiss, 
was bereits Kempelen durch einfache Beobachtung fest
stellte, dass die Atmungsbewegung den Zustand der Psyche 
auzeigt. Deswegeu steht auch Ziehen5) mit Recht den 
bisberigen Ergebnissen der psychologischen Experimentatoren 
skeptisch gegeniiber0). Das eine ist aber gewiss, dass 
akustiscbe und optische Reize sebr wesentlichen Einfl.uss 
aut die Atmungskurveo haben, und deswegen wird man 
es ver stehen, dass ich die Zeitregistriernng niemals 
gleichzeitig mit der Atmungsaufnahme gemacht 
h ab e . Der Einfluss des akustischen Reizes durch die Me
tronomschli:ige war ganz evident, besonders wahrend des 

t ) :R.cv1te philosopbiquc, B and 33, 1892, S. GllU. 
~) D ic l :bnptgesetze des menscl1 Uchen Gefiib lslebens. Leipzig·, 1892. 
n) W u u d t s Philosophisc1Hl Stuùion, Ba.nd 11. 
4) Wulld t s Philosophische Studicu, Band 1 . 
"J Pbysiolog~sçho l:'sy cl1ologie ùe1· G1'1 fiil1 le und Affckte. 

L ipzig , 1903. 
Oj Man vergleiche au ·h Got z Martin;;, Beitriige zur Physio

log ie un d PhiJosophie, B r.md I, .Heft 1, J 905. 
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Sprechens, und selbst der E ng e lmann sche Apparat geht 
nicht so gerauschlos, dass gar kein akustischer R iz von 
ihm ausgehend gedacht werden konnte. Ich habe daber 
stets die Zeitmarkierung, wo sie in den nachfolgend wieder
gegebenen Kurven sich vorfindet, na.c h der vollendeten 
Aufnahme hinzugefiigt, da die Trommelumdrehung , wie ich 
mich durch mehrfache Kontrollversucbe Uberzeugte, keine 
verschiedene war, wenn die Zeitschreibung gleich hinterber 
ausgefiihrt wurde. Da (iiberdies die Zeit der 'J.1rommelum
drehung bekannt war, und der Apparat stets mit vollstandig 
angezogener Feder gebraucht worden ist, so lassen sich auch 
die KUL'ven, an denen keine Zeit verzeichnet wurde, Jeicht 
vergleichen. 

Mit wie grosser Aengstlichkeit die Psychologen jedes 
Gerausch vermeiden, geht besonders daraus hervor, dass sie 
sogar das Gerausch des Kymographionmotors moglichst zu 
beseitigen auchen. 1) 

Mein Giirtelpneurnograpb wurde den zu untersuchenden 
Personen gewohnlich tiber eine leicht anliegende Ober
kleidung geschnallt, und zwar ein Apparat so, dass die 
Bander direkt unter den Achselbohlen herurngingen, der 
zweite so, dass er iiber dern Epigastrium lag . Der Pneu
rnograph wurde mit dern zur Schreibkapsel flibrenden 
Schlauch durch ein Venti! verbuuden, um kurz vor der 
Aufnahme den O - Druck innerhalb herzustellen. Die 
Patienten wurden stets im Sitzen untersucht, damit nicbt 
starkere Korperbewegungen stO rend auf die Kurven ein
wirkten ; sie mussten sich leicht mi t de m JWcken an rlie 
Stullehne anstlitzen, und sodaun wartete jch , bi t> der 
Patient zu volliger Ruh e und Gleichg lilti ·keit gege n den 
Gang des Apparates gekommeu war. Durch nichts hisst 
tJich dieser Zeitpunkt besser bestimmen als d;tdurch, dass 
man die Auscblagbeweguugen der Schreibhebel beob::tchtet. 
Auch habe ich niemals eher die Atmung b wegungen beim 
Sprechen schreiben lassen, als ùis ich rn ieh VOJl .ine r n·anz 
gleichmassigen Bewegung der H.uhcatmurJO" liberzeugt hatte . 
Dah er sind in d en fo lge nden Unte r s uc hung n bei 
den K urv en s t ets die d e n eigentl ichon Sprcch-

1) W un d t, Grundziige der pJ•ysinlogi ~rhon l fiy ·bologir , 
Band II, S. 27fi. 
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beweg ungs kur ve n v or a nge b e nden Ruhekurven zur 
Kontr oll e wi e d e r geg eb e n. Nur in sehr wenigen Fallen 

elang es uns nicht, die P atienten g a nz zur Rube zu be
wegen, sodass die dabei gewonnenen Kurven jedenfalls nicht 
ganz zuverHissig si nd . 

Der Ort, wo die Untersucllungen vorgenommen wurden, 
war mein Laboratorium, das alle Bequemlicbkeiten fiir eine 
sttlle

1 
abgeschlossene Untersuchung bietet . Ruhe und Stille 

sincl Bedingungen, obne die eine zuverlbissige Atmungsauf
nahme der Sprecbbewegungen undenkbar ist. Deswegen 
ìst rlie Untersuchung bei Kindern nur von jemand vorzu
nebmen, der mit dem betreffenden Kinde auf vollig ver
trautem F usse steht. So konnte ich die eigenartigen Kurven 
der Sprache Taubstummer nur deswegen in so zuverlassiger 
Form gewinnen, weil ich die Kinder alle schon seit Jahren 
kenne und oft gesehen und gesprochen habe. Bei fremden, 
selbst erwachsenen P ersonen, die man bei dem ersten Be
gegnen sofort untersucbt, sind die Kurven nicht genligend 
zu verlassig . 

Alle diese Vorsichtsmassr egeln ha be ich bei den Unter
snchungen der letzten .1abre selbst nach Moglicbkeit befol~t 
und auch bei den von meinen Assistenten und Schiilern 
vorgenommenen Untersuchungen verlangt und, soweit ich 
dazu imstande war, ihre Durchfiihrung selbst kontrolliert. 
In friiheren J alu:en baben meine Untersucbungen wegen 
Un te rl assung dieser Vorsicht manche I rrtiimer erge ben, oder 
sie sind doch nur sehr unvoUkommen gewesen, so z. B. 
die von mir vor ca. 12 J ahren in Gemeinschaft mit meinem 
damaUgen · Assistente11 Li e b m a 11 11 vorge11ommenen Unter
suchungen. 

Was die Ausmessung der Kurvell anbetrifft, so habe 
ich bei den meisten derselben von einer genaueren Ans
rnessung Abstand nehmen zu mUssen geglaubt, da ja di e 
Atmungskurven an sich sehr leicht beeinnussbar sind und 
<la vor 81lem die Art dieser Aufnahme durch Luftiiber
tragung sie je 11acl1 der Art der Anlegung des Apparates 
gross oder k lein mache11 k:wn . N u r ze i t l i eh e Differe n ze n 
un d re l a ti v e V e rg l e i c h un g d e r H u b h o h e d es 
Nchreibhe h els in d e1· Hu h e- un cl Sprec hat m un g d e r 
se lùen Kurve gebe n das Mate ri a ! zur Be u rte ilun g 
der c i nze l ne n Kurve n ab. 
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Zur Physiologie der Atembewegungen beim Sprechen. 
Die Sonderart der Atembewegungen beim Sprechen 

war den Physiologeu uicbt entgangen. Trotzdern ist nur 
wenig Genaueres dariiber in den physiologischen Lebr
biichern enthalten, und auch die speziellen Physiologien der 
Sprache beschMtigen sich viel ausfUhrlicher mit der Stimm 
bildung und der Artiklùation als mit der Atembewegung 
beim Sprecben. Immerhin ist in den rneisten Lehrbiicheru 
der Sprachphysiologie einiges tiher diesen Gegenstand mit
geteilt. t:5cbon K e m p e l e n, desse n bewundemn~swUrdige 

Beobacbtungsgabe wir bereits ohen kennen gelernt haben, 
hebt den eigenttimlicben Gegensatz der Sprechatmung zur 
Ruheatmung ausdriick\ich hervor. Er sagt: , In d n 
Zwischenraumen und Absatze.J,l der Rede holt man ge
schwinùe Atem, und wenn die Lunge ei nmal gefUllt ist, so 
wird die Luft, die sich in eine Stimme verwandeln un d 
durch verschiedene Hindernisse durchdrangen muss, nur 
langsam herausgelassen, es bleibt also die Lunge einè 
Hi.ngere Zeit mit Luft gefiillt als ausgeleert." Merkel 
unterscheidet in seiner Anatomie und Physiologie des 
menschlichen Stimm- und Sprachorgans (1857) nahezu ein 
Dutzend verschiedener phonischer Exspirationsarten und 
betont auch in seiner l 66 ersch ienenen P hysiologie der 
menschlichen Sprache noch , dass der lange Exspirations
strom im Sprechen vorwiegend von der Verengerung der 
Ausflussotinung ·dmch Phonationsenge und Artikulations
hemmnisl:le bewirkt sei, so dass gleichsam die eigenartige 
Sprechexspiration, die so tibemus charakteristisch bei j eder 
Atmungskurve ins Auge fallt, mehr der Ausd ruck der 
Passivitat der Atmungsmusku\a,tur als die Darstellung der 
langsam harmonisch abgestu ften Ausatmungsbeweguno- sein 
mlisste. icht mehr dieser Anschauung ist S i evers iu 
seinen Grundziigen der Phonetik (11'193), indem ar fol gendes 
tiber die Respirlltionsve rhaltnisse ausfUhrt: , Beim:Atmen wir<l 
die Luft unter wesentlkh gleichen Dmckverbl.iltnissen und 
in gleichen Zeitraumen langsam und gleichroassig eino-ezoge n 
und ausgestossen, beim Sprechen wird dagegen zun~ichst 
durch eiuen rascben H u b d es Bm stkastens e in grosserer 
Vorrat von Luft schnel l in die Lnngen eingefiihrt. Die 
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Ausatmung geschieht mehr in abgebrochenen einzelnen 
StOssen von verschiedener DrucksUirke. Von dieser letzteren 
bangt dann wieder die Intensitat der einzelnen sprachlichen 
Gebilde ab, welche in den betreffenden Moment n hervor
gebracht werden. Dabei ist indessen nicht zu tibersehen, 
dass die Dmckstarke, mit welcher die Luft aus den Lungen 
in das Sprachorgan eingetrieben wird, doch nicht mebr 
al l e in massgebend ist ttir die Intensitat des spezifischen 
Klanges eines Lautes. Bei einem Laute wie f wirkt z. B. 
der Exspirationsstrom mit voller SUirke auf die ihm an den 
Lippen und Zahnen entgegengestellten Hemmnisse ein, und 
das Reibungsgerausch des t ist daher entsprechend kriiftig. 
Anders bei w. Bei diesem Laute wirkt die Stimme mit. 
Durch den Widerstand, welchen der Exspirationsstrom hier 
bereits im Kehlkopf find et, wird ihm ein Teil seiner Kt"att 
geraubt, das Reibungsgerausch des w ist daber verhaltnis
massig schwacber als das eines f, welcbes mit gleichem 
Druck von seiten der Lungen aus gebildet wird. Man 
mu ss die se durch sekundare E inflti sse veranderte 
Exspirat ionsint e nsitat strenge vo n der primaren 
Kratt d es Exs pirat ion sst rom es un terscheid e n ... 

Am ausfiihrlicbsten und bis jetzt rschopfendsten geht 
Gr ti tz ne r in ·seiner vortrefflichen Physiologie der Stirnme 
und Spracbe auf die Atmung ein. Er bebt bervor, dass 
die Krafte, welche der Ausatrnungsluft die notige Spannung 
und Geschwindigkeit erteilen, teils elastische, dem Willen 
nicht unterworfene, teils willktirlicbe, auf derTatigkeit derEx
spirationsmuskeln bemhende sind und weist daraut hin, welch 
un ndlich vieler Abstufungen der komplizierte Bewegungs
rn ecbanismus der Atmung nìhig ist, je naehdem unsere 
Stimme weitbin schallen oder nur in nachster i:ihe ver
standen werden soli. Er weist ferner mit Recht auf das 
eig uartige Verbaltnis der Antagonisten bei der Atmungs
muskulatur bin , die otfenbar die Abrnessung des Typus der 
Atrnung ermoglicben. Dieses gegenseit!ge sorgHiltige Ab
wagen der Muskeltiitigkeit, sagt Grii tz n e r femer, sei von 
der grossten Bedeutung. Das zeige sich am besten dann, 
wenn wir aus irgendw lchen Ursachen gezwungen seien, 
h~iufiger zu atmen , wenn wir z. B. rascb und anhaltend ge
laufen sin d ; d an n. konnen wir nur einen kleinen Teil der 
Exspirationsluft zm· Spracbe verwenden nnd sind schon 
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nach kurzer Zeit genotigt, n eu einzuatmen; wir konneu da
ber uur wenige Worte in einem Atemzuge sprecben, wabrend 
wir bei gewi..ihnlicher ruhiger Atmung ganze Satze mit der 
notigen Hebung und Senkung der Stimme zu produzieren 
vermogen. Besonders dankenswert und fUr mich in vieler 
Hinsicbt anregend ist Gru tzners Bemerkung an dieser 
Stelle, dass auch krankhafterweise durcb Beein 
tlussung der Atmung eine derartig coupierte S pracbe 
entsteht, wenn infolge zentraler Erkra nkungen (der 
Medullaoblongata) d ieTatigkei t der l n- un d Exspi rations
muskulatur nich t harmonisch ineinandergreift. Aus
driicklicb weist er auf das Stotte rn hin , das er mit Kuss
maul als spastiscbe Koordinationsneurose bezeicbnet .• Hier 
geraten die zentralen koordinierten Kriifte scbon bei geringen, 
z. B. gemtitlicben Sti:irungen aus ibrem labilen Gleichge
wicht und vernichten den gleichmassigen Fluss dm· Sprache. • 

Damit habe ich im wesentlichen das wiedergegeben , 
was die Spracbpbysiologen von der AtembeweO'ung des 
Sprechens mitteilen. Dass aber die Beobacbtung allein, die 
blosse Inspektion und Palpation nicbt ausreicht, um sich 
tiber einzelne Pbasen der Bewegung ::::u unterrichten, gilt 
nicht nur, wie ich im Eingange meiner Arbeit sagte, ttir 
die Ruheamtung, sondern gilt noch viel mehr fUr die Sprecb
atmung. Schon bei der Beobn.chtung der Ruheatmung sind, 
bevor die graphiscbe Darstellung verwendet wurde, wider
sprechende Darstellungen zu 'l'age getreten. So fiihrt bei 
spielsweise l.J u d w i g in seiner Physiologie d es Menscben aus
driicklich an, dass in der Ruheatmung ùie Ei natm ung ge
meiniglich etwas Uinge r dauere als di e Ausatmung und 
beschreibt eine Atempause in der Ruheatmung. Beides 
jBt, wie wir aus den Mareyschen Darstellungen und aus 
de n K urven P a ul Ber ts nn d vieler anderer wissen, nicht 
ricbtig. Immerhin konnen wir mehreres durch blosse Be
obachtung und auch Selbstbeobachtung iiber die Unterschiede 
der Sprech- und Ruheatmung ohne weiteres teststellen, was 
flir die Auffassung unserer Atmungsbewegungen von sebr 
wesentlicber Bedeutung ist und was von den Sprachphysio
logen bisher nur wenig beachtet wurde: 

Zunachst ist ohne weiteres wahrnehmbar, was be
reits bekannt war und von Kempelen und allen iibrigen 
Sprachpbysiologen angefiihrt wird , dass die Atmung beim 
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Sprechen sich sehr wesentlicb dadurch von der in der 
Rube unterscheidet, dass die Inspirationen sehr kurz, die 
Exspirationen ausserordentlich lang sind. Hermann 
v on Meye r weist darauf lJin, dass durch diese Art des 
Atmungstypus eine kontinuierlicbe, eine ausserordentlicb 
lange Exspiration zustande kame, das heisst die flir das 
Sprecben zweckmassigste Art der Atmung. , 

Worauf weit weniger geachtet worden ist und was 
doch, wie wir besonders bei der pathologiscben Atmung 
seben werden, von sehr wesentlicber Bedeutttng ist, das 
ist d e r Weg d e r At mun g. Beobachten wir einen 
Sprecber, der nicbt nur kurz Antworten auf Fragen gibt, 
sondern der z. B. einen langeren Vortrag biilt, so be
merk:en wir, dass die lnspi r ati on e n ste t s du rc b of fen e n 
M un d gescbehen, Diese rei n orale Atmung w~ihrend d es 
Sprechens ist so charakteristiscb, dass selbst ganz kl eine 
K inder, sowie sie ein Verscben oder ein kurzes Gebet auf
zusagen verm ogen, di esen Typus der Atmung deutlicb 
zeigen. Offenbar ist er aus der ersten Schreiatmung ent
standen ; denn wir sehen schon , dass d er Sau g lin g, der 
in der Rubeatmung, so wi e das normal ist , durch die Nase 
ein- und ausatmet bei m chre ie n den Mund wahrend 
der I nspirationen weit o t f n e t. Wenn daher Vorschriften 
fiir die Atmung beim Sprechen und Singen gegeben werden 
und in di esen Vorschriften eine n asal e Atmung empfohlen 
wird, so hat diese Empfehlung k e in e Begrlindung in phy
siologischer Beobacbtung. 

Endlich ist von Wièbtigkeit, dass wir die Inspir a
ti oneu beim S p re cb e n nicht nur schnell, sondern auch 
ob n e jedes Ge r a usc h volltiihren, ein Umstand, der 
wesentlich dadurch zustande kommt, dass alle dern Inspira
tionsstrom entgegenstehenden Hemmnisse nicht · nur durch 
den wej t geoftneten Mund, sondern auch dm·ch die bei der 
tiefen Sprechinspiration weit auseinanderkl affenden Stimm
band er aus dem Wege geriiumt sind. Zablreicbe Stimm
stOrungen entstehen, wie wir weiter unten zeigen werden, 
durcb Verstoss gegen diese physiologische Regel. Wird 
zum Sprechen tief eingeatrnet, so zeigt das Kehlkopfbild 
e ine deutliche Wirkung der Musculi cricoarytaenoidei postici. 
Die beigegebene Photographie, die ·von meinem eigenen 
Kehlkopf durch Herru Kollegen Mu s ehold aufgenommen 
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worden ist, zeigt das charakteristiscbe Ausbuchten oder 
Knicken der Stimmbander an den Processus vocales, 
wahrend die zweite Figur ungetahr die Mittelstellung der 
Stimmbander bei der In- nnd Exspiration der Rub eatmung 
zeigt. (Fig. 1 u. 2.) 

Von den genannten drei Merkmalen ist fem er· in bezug 
auf das ersterwahnte, die lange Exspiration, nocb besonders 
darauf zu verweisen, dass die Exspiration wii,hrend 
Jangeren Sprecbens oder Vorlesens rlurchans ni cht kontinuier
lich stattzuhaben brauch t, sonrl rn daas s i e in ver
schiedene Exs pir at ion sst recken zerfa ll e n kann , 
zwischen denen kein e Inspirationen stattfinden. Stell en 
wir mit einem kurzen senkrechten t-3trich die Jnspiration, 
mit langem wagerechten di e Exspirationen dar, so ist das 
Bild der· Sprechatmung demnach nicht nur· durch einen 
kurzen senkrechten und einen langen wagercchten Strich 
wiedergegeben, sondem bei Ji.ingerem Vorlesen mii t<s ten 
wir diesen wagerechten Stricb in verschiedene Absi:itze 
zerteilen: 

Die Pausen, in denen die Atemhewegungen wede r in
noch exspiratorisch si nd , in denen ei n l'ltil l tand des ge
samten Sprecbapparates in ei ner· bestimmten 8tell un o· tatt 
bat, treten an d e n Stellen d r H.ede ei n, l ei d nen der 
Sinn eine kurze Pause verlangt, wo aber, da noch genUgend 
Luft vorhanden ist, eine neue .EinatmunO' noch nicht not
wendig erscheint. In sebr schi:iner Form kann man dies 
Verhalten wahrnebmen, wenn man eine Volurokurve der 
in- und exspirierten Luft mittel st des G a d schen Atem · 
volummessers aufschreiben lasst. Die beigegebene Kurve 
(Fig. 3) stammt von einem normalsprecbenden 30jabrigeu 
Manne, an dem, bevor diese Kurve gewonnen wurde, eine 
grosaere Anzabl von Atmungsversuchen bereits gemacht 
worden waren, sodass er durch die Versuche in keiner 
Weise mehr irritiert wurde. Daher seben wir auch, dass 
die Rubeatmung sehr langsam vor sich geht. Die Stellen, 
an denen bei der Rede eine Pause gemacht wurde, oboe 
dass eine neue Inspiration erfolgte und ohne dass die 
Exspiration obne spracbliche Verwendung weiterging, zeigen 
sich allerdings aucb in der mitt~lst dea GUrtelpneumographen 
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aufgenommenen Brust- und Bauchkurve, aber sie markieren 
sich in diesen Kurven nicht anuahernd 1:!0 scharf, wie gerade 
in der Volumkurve, in der sie sich durch einen nahezu 
wagerechten Strich deutlich anzeigen. Ungemein haufig 
wird gegen diese Norm der exspiratorischen Atem
vertei l ung gesiindigt , indem an den betreffenden Pausen 
von neuem kleine Luftmengen eingeschopft werden. Von 
welcher Bedeutung dies flir die Entstehung von Stimm
storungen, besonders bei den sprachlich belasteten Be
rufen ist, werden wir spiiter noch sehen. 

Von grosser Wichtigkeit flir die vollstandige Er
kenntnis der Sprecbatmungsbewegungen ist ferner di e ge
sonderte Betracbtung der thorakalen und abdomi
naien Atmungsbewegungen. Es liegt mir fern , bier 
auf die rratigkeit der einzelnen Muskelgmppen des naberen 
eiuzugehen. Nur insofern mlissen wir die V ersctieden
heiten der tborakalen und abdominalen Bewegungen in Be
tracbt ziehen, als diese beiden Bewegungsarten in durcbaus 
verschiedener Beziebung zu unserer bewussten Willens
tatigkeit steben. 

Die thorakale Bewegung kann uns jederzeit 
direkt zum Bewusstsein kommen, da wir sie fliblen 
und sehen konnen. Wir ftihlen mit der aufgelegten Hand 
die Hebungen und Senkungen der Rippen, wir sehen sie, 
wir ftihlen sie aucb, ohne dass wir sie palpieren, durch das 
infolge der Gelenkverbindungen der Rippen sebr ausge
pragte Muskel- und Lagegefiihl und durch die Spannnngs
verscbiedenheiten der iiber den Rippen liegenden Brusthaut. 
Die direkte Beobachtung der Zwercbfellbewegungen dagegen 
ist bekanntUch nicht moglich. 1

) Die Zwercbfellbewegungen
nebmen wir nur sekundar dUl'cb das Vorwolben der Bauch
decken wahr, das j a bekanntlicb ganz passi v erfolgt, i m 
Zwerchfell selbst baben wir keine Spur von Be
wegungsempfindungen oder Muskelgeftihl. Aus der 
Atmungsbewegung allein konnten wir uns auch niemals 
ein direktes Bild, eine Vorstellung von der Zwercbfell
lage und Bewegung machen, wenn wir nicbt anatomische 
Kenntnisse ii ber diese V erbaltnisse auf ii·gend e i ne W e i se 
erworben hatten. Daher kommt es, dass Laien, die tiber 

l) Hochstens am Leberschatten des Rontgenbildes. 
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Atmungsbewegungen gescbrieben baben, so besonders Ge
sanglebrer, so vieltache Irrtiimer in ihren Darstellungen 
bringen. Sie lassen direkte Zwerchtellbewegungen iiben 
und glauben dies dadurch zu bewerkstelligen, dass sie die 
Muskeln des Bauches in Tatigkeit setzen. So aber konneu 
wir niemal s zum Bewusstsei n unserer Zwerchfell
bewegungen gelangen! Wenn wit· eine Regulation der
selben zustande bringen wollen, so kann àies nur dadurch 
gescheben, dass wir die seitlichen kostalen Bewegungen 
willkiirlicb machen und unter d er Kontt·olle der 
selben aut di e Zwerchfellbewegung schliesslich 
einwirken. 

Wie man aus dieser Darstellung sieht, bestebt also 
ne ben de n allbekannten mechanischen U nterschieden der 
beiden Atmungstypen, des kostalen und des abdominalen, 
aucb e in psychisch er Un terscbied : die kostalen Be
wegungen stehen mehr unter unserem Willenseinfluss, me h r 
unter der Einwirkung der cerebrale n Atemzentren 
als di e abdominalen. Daher kommt es, d ass bei tiefe r 
und torcierter Atmung bei beiden Geschlechtern die 
Erweiterung des Brustraumes vorwiegend dureh 
starke Erhebung des Brustkorbes und der Rippen be
dingt wird (Lud wig 1), Landois 2), H uchinson, Ransome<~) 

u. v. a.). Es muss deshalb von vorn herein angenommen 
werden, dass beim normalen Sprechen die cerebrale Eiu
wirkung auf den Automatismus der Atmung vorwiegend die 
kostale Bewegung trifft; denn es ist ein allgemeines Gesetz, 
dass diejenigen Korperbewegungen am meisten unter der 

' Herrscbaft unseres Willens steben, deren Lageveranderungen 
wir durch Muskelgefiihle, Bertibrungsgefiible, Lagegeftihle 
oder auch durch andere Sinne (Auge und Ohr) aro besten 
zu kontrollieren imstande sind. Am Zwercbfell fallt , wie 
gesagt, solche Kontrolle vollkommen fort , da dasselbe kein 
merkliches Muskelgefiibl besitzt und aucb nicht direkt durch 
andere Sinne kontrolliert werden kann. !)iese a priori an
zunehmende Unterscbeidung habe ich mich seiner Zeit be-

l) Physiologie des Menschen, 1856, .Band 2, Seite 312. 
2) Lehrbuch der Physiologie des Menschen. 10. Auflage. 1900, 

Seite 224. 
i) A. Ro.nsome: Observations upon the Mouvements of tbe 

Cbest. Journal ofAna.tomy and I>hysiology 1868, Banc1fl, Seite 140- 146. 

: 
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mliht, durch eine grosse Anzahl von Versuchen auf ihre 
Richtigkeit zu prlifen und sie eventuell empirisch zu be
statigen1). 

Schon die bereits erwahnten Untersuchungen von 
Riegel unterschieden die kostalen und abdominalen Be
wegungen sehr genau. Mosso hat dann in einer grosseren 
Untersuchungsreihe, besonders um den sehr wesentlichen 
Einftuss des Willens auf Rhythmus und Mechanismus der 
Atembewegungen auszuschlieasen, die Atembewegungen an 
Schlafenden registriert. Aut seine Ergabnisse ist hier keine 
Veranlassung, naher einzugehen, nur die Deutung, die er 
flir das V arhaltnis der beiden Kurven gibt und die i eh voli 
auch flir meine Kurven in Anspruch nehrne, ist hier wichtig. 
Besonders das, was er liber die sich mehr oder weniger 
deutlich zeigende Inkongruenz der Brust- und Bauchkurven 
sagt, verdient Beachtung. Er bebt bervor, dass die respi 
ratorischen Exkursionen der Bauchwand nicht ausschliesslich 
von dem abwechselnden Spiele des Zwerchfelles und der 
Bauchpresse abhangen, sondern auch von den Bewegungen 
des Brustkastcns, deren Einfluss in dieser Hinsicht diarnetral 
entgegengesetzt sei. Es wlirden daher, wenn der Einfluss 
beider Faktoren gleich ist, die Bauchwandungen vollkommen 
still stehen, wie energit1ch sich auch das Zwerchfell und 
der Thorax bewegen rnogen. , Bei liberwiegendem Einfluss 
der Brustbewegungen wird die Bauchwand wahrend der 
Inspiration sinken, wahrend der Exspiration steigen, ganz 
als ob das Zwerchfell gelahmt wlire" 2) . 

In den sehr genauen Untersuchungen von Zoneff 
und Meumann3) zeigte sich mehrfach bereits sehr deutlich, 
dass ein wesentlicher Unterscbied zwischen den 
B eg l e iterscheinungen der sinnlichen und denj enigen 
d e r intellektuellen Aufmerksamkeit in den Kurven 
si e h a ussprach, bei der ersten wurde der Atem fast voll
standig gehernmt, wahrend bei der zweiten der Atem nur 

l) Zur Frage der gegenseitigen Beziehungen zwischen Rauch
und J3 rustatmung, Verhandl. des XX. Congresses ftir innere Medizin. 
W iesbaden . 

2) Angelo M oss o: Ueber die gegenseitigen Beziehtmgen. der 
J3auch- und Brnstatmung. Archiv f iir Anatomie und Physiologie, 
1878, Seite 441 u. f . 

3) a . a. 0 ., Seite 2<! und 57. 
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partiell oder gar nicht gehemmt war. Auch zeigte ~ich, 

dass wiihrend der A ufmerksamkei tsspann ung di e ab
dominale Atmung wenig geandert wurde, wahrend 
die Ordinate der thorakalen Atmung abgektirzt 
wurde. Die Autoren bemerken dazu: ,Es zeigt sich 
librigens, dass alle Geflihlsreaktionen dieser oder jener Art 
(Lust- und Unlustgeflible) mehr Aenderungen in der tbora
kalen Atmung bewirken und dass sich die abdominale 
Atinung nur in geringerem Masse verandert." Besouders 
die Mossosche Arbeit regte mich zu meinen Unter
suchungen liber die Physiologie der Sprechatmung an, und 
das Resultat dieser Untersuchungen mag hier an einigen 
Kurvenbeispielen dargestellt werden. 

Die erste Kurve, Figur 4, stammt von einem 4jahrigen, 
normalsprechenden, gesunden Madchen, meinem eigenen 
jiingsten Tèicbterchen. Die Zeitregistrierung wurde, wie 
bei allen Kurven, erst nach der Aufnabme aufgescbrieben. 
Die erste Kurve gibt die Atembeweguog der Nasenluft an , 
dié ich so aufschreiben liess, dass ich einen Scblauch nicht 
luftdicbt mit einer Nasenèiffnung verband. Es wurde dann 
bei jeder Inspirationsbewegung der Schreibbebel ein wenig 
nach unten gezogeu, schnellte aber, da ja keine luftdichte 
V erbindung vorhanden Wl>\ l", gleich wieder in sei ne Rube
l age zurlick; bei der Exspirationsbewegung macbte er einen 
Ausscblag nach oben und ging von diesem ebenfalls wieder 
in seine Ruhelage zurtick. Die zweite Kurve gibt die Be
wegungen der Brust, die dritte die des Abdomens an. Bei 
der Feststellung der synchronen Punkte zeigt sicb, 
dass in der Ruheatmung die Bewegung der Brust- und der 
Bauchatmung nahezu synchron sind. Nur kleine Abweichun
gen sind hier und da vorhanden. Das stimmt mit den 
Riegelscben Untersuchungen im Gegensatz zu den Mosso
scben Resultaten tiberein. Sowie nun aber das Kind ein 
auswendiggelerntes Gedichtchen spricht, andert sich das 
Verhalten der Kurve, und es zeigt sich, dass entsprechend 
der o ben angeflihrten Mossoschen Kurvenerkliirung di e 
thorakale Kurve tiberwiegend beeinflusst ist; denn 
sie steigt noch, wahrend die abdominale Kurve bereits fa! l t . 
Dadurch ergibt sich wahrend des Sprecbens ein Ana
chronismus der Kurve. Ansserdem zeigt die Kurve 
recht klar, dass wahrend der Sprechatmung durch 
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den Mund geatmet wird; denn die Nasenkurve hOrt 
wahrend des Sprecbens fast vollig. auf, und der Schreib
hebel zeichnet einen nahezu geraden Strich. 

Dieses gewiEs bOchst interessante Resultat konnte ich 
nun durch zahlreiche weitere Untersuchungen bestatigen. 
)1~s mag als ferneres Beispiel fiir dies Verbalteu die Kurve 
)nes lOjahrigen normalsp rechenden Knaben (Figur 5) ge

O'Cben sein. Auch hier zeigt sich nicht nur durcbaus der 
ersten Kurve entsprechend der normale Auachronismus 
wabrend der Sprecbatmungsbewegungen, sondern auch das 
Autboren der Nasenkurve. Diese zeigt nur bin und wieder 
kleine Eievationen, die offensichtlich die im Sprecben vor
kommenden Nasallaute anzeigen. 

Ebenso baben wir dies bei der Kurve eines anderen 
normalsprechenden Knaben gleichen Alters (Figur 6). End
lich gebe icb noch die Brust- und Bauchatmungskurve eines 
normalsprecbenden Mannes von 40 Jabren wieder (Figur i). 

Nicht unwesentlich ist es, dass man derartige Kurven 
bei ganz unbeeinflussten P ersonen aufnimmt ; denn es darf 
der zu Untersucbende durchaus nicbt genau dariiber in
struiert sein, was das Endziel der Untersucbung ist. Be
sonders Kunstsanger und Redner, bei denen man Unter
sucbungen vornimmt, dart man erst nach Autnahme der 
Kurve tiber die Bedeutung derselben eventuell instruieren, 
sonst machen sie, auch wenn sie sicb noch so grosse Miihe 
geben, storende Bewegungen, die das Untersuchungsergebnis 
unter U rnstanden so sehr beeintrachtigeu konnen, dass es 
wertlos wird. Deswegen habe ich besonders in der ersten 
Zeit, urn das Gesetz der tibet·wiegenden Beeinflussung der 
tborakalen Atmung wahrend der Sprechbewegung festzu
legen, fast nur Kinder, die mit mir naher bekannt und ver
traut waren, als Versucbsobjekte benutzt. !eh habe es in
dea nicbt versaumt, aucb bei vielen Erwachsenen unter den 
notigen Vorsichtsmassregeln die Untersuchungen ebenfalls 
auszufiihren, und da mir naturgemass daran liegen musste, 
auch bei Sprech- und Gesangskiinstlern solche Kurven zu 
gewinnen und sie gleichsam als Idealbilder der normalen 
Atmungsbewegung darzustellen, so hab'e ich die Gelegen
heit benutzt nnd unter mehreren auderen gleichartigen auch 
die Kurve eines bekannten Opernsangers beim Gesang auf
genommen. Hier war der normale Anac11l'onismus der Brust-

6 
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und Bauchbewegungen in ganz ausserordentlichem Masse 
vorhanden und trat mit einer geradezu erstaunlichen Regel
rnassigkeit auf. A ber nicht allein <l as: man sah, wie ausser
ordentlich lang die Exspirationsbewegungen, wie kurz die 
Inspirationsbewegungen andauerten, wie vorztiglich daher 
die eingeatrnete Luft zum Gesange verwendet wurde. 

(Fortsetzung folgt. ) 

Bibliographia phonetica 1907. 
2. 

Von Dr. G. P a n c o n c e l l i - C a l z i a 
pbonetisch es K abinet der Univers it(~t Marburg (Hessen). 

Batt, K. - Der franzosiscbe Anfangsunterricht. Zeitschrift 
ftir das Gymnasialwesen, Berlin, Jan. 07, n. F. XLI, 
l. Heft, S. 1- 12. 

l. . ... . Es liegt n icht in meine1· Absicbt, die ver schiedenen J1eform
sch r iiten iiber den franzosischen Anrangsunterricht zu besprechen 
unil zu beu,rteilcu, vielmehr moch te ich hier meine Ansichten 
cla"t: iiber au~sprechen, welch.en Gang und welche Methode der 
b ·auzosiscbe Unterricht i m ersten J ah re zu verfolgen ha t ___ . 
(S . 2.) 

Ur. D er P honetiker wird mi t dem g1·osstenlnteresse die "'B()merkungen 
des V. iiber die ersten Lese- u nd Aussprache-U ebu.ngeu im 
:franzosi. chen Aufangsnntcr richt le$en. (S. 2-S. ) 

A. 1. V. sagt .... Der :franzosisch e Unterrich t muss n otwendig ruit 
Leseiibungen beginnelJ. Wie nnn hat der Lchrer dem 8ch iiler 
das Lesen beizubringen ? Die R eformer ha ben bei dieser Frage 
eine RèiJ1e von Vo rscl1liigen gemnoht . Sie w ollen16- O Stundeu 
ausschliessli h auf Einfiihrung in die Aussprach e verwendet 
h abcn. Ganze Stun den widmeJI sie der Einiibung eines eiuzigen 
Vok als. Manche Re:former schcuen sich sog·ar nicht, dabei 
den ganzen wissensch aJtlich en Apparat der Lautpbon etik dem 
Schille~: dm·ch Zeichnung der ve rschieden_en Lagen der Zunge 
bei der Aussprache vo.rzufiihren . So sprechen s ie von der 
tieferen Senkuug des Gaumensegels zur Hervorbringu~1g- der 
franzosischen N asenlaute. D as dum J?fe e glauben sie dadurch 
am bcsten ein tiben zu k "unen, dnss sie den Schiiler auf das 
F ehlen des Stimmbi1ndcr-Verschl usslautes oder Knackger iiusch es 
aufmerksam mnchen . Selbst daa Singen von hanzosischen 
Liedchen ziehen sie h er bei zur Stimmbindung. Demgegeniiber 
bin i eh der Ansicht, dass di e E iniibnng der franzosisch en L aute 
nicht fiir sich allein vorgenommen werden. soll . Es sinà do.nun 
auch alle die einleitenden Ke.pitel iiber fre.nzosische Aussprache 
im allgemeinen in den versch iedonen Uebungsbtichem zu Ter-
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werfen . l ch habe sie cinfach nicht durchgenommen , ùn. ich 
mich :.m einer planmassigen sèh emntischen Behandlung der 
E inzellaute n.i cht entschliessen konnto. Sofort in der ersten 
Stunde habe ich mit dem Lesen der ersten franzosichen Lektion 
aus dem Plotz-Kares begonnen. Selbstredend musste ich da 
zuerst jede Vokabel selbst l aut, deutlich m i t genauer ATtikulation 
vorle en. Gleichzeitig kuiipfte ich daran eine Erk'liirung, 
falls die franzosische Au sprache des Lautes von der deutschen 
abwich. Jch lie s jeden einzelnen Schiiler das Wort nachlesen 
und achtete dabei rnit une1·bittlicher trenge auf an.sserst ge
naue Wiedergabe des entspreche)lden Lantes tutd Wortes. 
Nachdem alle einzelu, jeder mehrmar nacheinander, das Wort 
nacbgesprochen hatten, )iess ich es repetieren im Chorsprechen. 
So iibte ich die Aussprache von 4- 5 Wortern iJl einer Stunde 
1md kniipfte ofort das Lesen der fra.nzosischen Siitze der Lektion 
daran, m denen die bereits einzeln gèlernten Worter vorkamen. 
Mi t den Edolgen, die i ·h da,bei erzielLe1 war ich seJu zuErieden. 
Mit wenigen Ausnahmen wà,ren siimtliche Kinder der Klas e 
imstande, am Ende der St:unde 2-4 Siit:.r.e franzèislsch zu. le ·en. 
Diese Methode l1abe ich in jeder franzos ischen Stm,1,de befolgt. 
Ich habe niemals versucht, den chillern die Aussprache auf 
hmtpbysiologischem W ege klar und verstiindlich :r.u machen, 
da Hflch meiner Ansicht das verlorene Liobesruiilte ist und da
bei 'i.iberlw.upt kein p~o.ktisches Resultat herau k mmt. Meine 
Hrfahrung h ab mi eh g-elehrt, do.s · • chiil er, òe.nen do.s Lesen 
nach dieser Methode bei ebrach t worllen ist, nie ine richtige 
Ausspmche sich angeeignet haben. Muiìste ièh dooh nicht 
selten sehen, wie man selbst trotz alle r Ke1mtnis del· Aus prache· 
regeln. selbst auf don mitb]eren Klas$en grobe }'ebler n·egen die 
Aussprac;he machte. Der Schi.iler kann n w da1m dio franzo ischen 
Laute richtig o.ussprechen lernen, wenn der Lebrer es ihm 
genn.u und richtig vormacht und von Anf1tng àn ihn auf jeden, 
aucb den kleb1ste.n Ve1·stosS hinweist tUld mit j edem eiJ1zelnen 
die Aussprache so la~;~ge iibt, bis sie mmèhmbm: ist. An einem 
,Eindri,llen" kann man da kaum vorbeikommen. Viel Geduld 
und Ausdauer gehoçt dazu, den Schillern die Lassi rrkeit im Ge
brauche der Sprachwerkzeuge abzugewohnen, sie geschickt zu 
:mo.chen fiir elle f ranzosischen. L o.ute. Dass ich sofort mit der 
ersten Stunde ohne vorhergehende Einfiihrung in die Einiibung 
1ii.mtlicher :(ranzosischer L aute J'nit dem Lesen beginne, wird 
wohl vom praktischen Standpunkte aus nieht beanstandet 
werden konnen . E in mal gewinne i eh do.durch viel Zeit. Die 20 
ersten ::ìtunden, die sonst mit allgemeinen Lautregeln ausgefiillt 
werden, iinden nach meiner Metbode eine vorteilho.ftere Ver
wendung. In den 20 ersten Stw1den hat bei mu· de1· Schiiler 
neben der Aussprache sohon eine schone R eihe von Vokabeln 
geleint, er kann be'reits einige Siitze lesen und sprecben und 
a.uf kurze }' ragen Antwort geben. Wie wird da nicht die Auf
merksamkeit, das Interesse und die Begeisternng des Schiilers 

6* 
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fiir die neue Sprache rege gehalten! Ich habe es selbst ge 
seben, wie sehr die Kleinen sich freuten , wenu sie bald nach 
den ersteu 'l'agen auf eine kleine Fmge oui oder non antworten 
konnten. Wie Jang weilig a ber muss es den Schtilern vor
kommen, w e nn ma rl m i t gr ssart igen Ze iclmungen au der Tafel 
beg inn t, um den Jungen 7. u zeigen, wel che Lage dio Zunge 
in der Mu n<lh ohl e ein uchm on muss, urn dinson oder jeneu Kon
sonnntcn oder cliesc n oùer jenen Voka l au;;sprochen z11 konnen ! 
Hochstcm; kunnen ungli.i.ckl ich gcrateno J!' ignre n Lobcndigkei t 
unter dio :Schiller hr ingeu . Die .A n~:;sprac h e ai>er wUrden s i 
dabei nie Jernon. f<LIIs der Lehre r e;; ihnen nicb t riehLig vor
spreeheJ1 ka.nn . J>[uhl haL 7.nr· giuli.bung de r fmn zos isch en 
Nasenla.ute folgenden Weg ang·cgei>cn. l<; r goht; von <lem n
L aut tLus, òer 7.UersL mi t gcsc h lossenen /',i.ib non un d o ffenen 
Lippen, dann mi t geoUrwteu.N ih;torn , woit·e rhin mi t geschJossenen 
Lippe u, UJI Ù womogl ic h uoch melu· geo ffn eLe n .N ii stcm. g 
sprochen wird, worauf dftllll clie Lippon gco finet we rden m1d 
der a-NasnJ m it gese ld ossonen :;!,i.ihnen und geotfnoLon Lippen 
und end Uch mi t oCJe.nern M und e an gcspr ·ho n wird. Ist es niclt t 
lacherl ich, einer so lchol' Oporation da· W ort zu redeni' Diese 
Meth ode ist nicht zu gei.Jrauchen und wiirde a uch nie und 
nimmer zrnn Ziele fii h ren. ll iirt der Nchiil er di e richtige A us
sprach e, wcrden ih n, mit .Ausdnuc r dio ein11elnen .Laute fes 
und sicher cingepriigL, wirrl or imrn e r nngo hal ten, d n Lau t 
richt;ig 7.ll gcbon, ùaun w ird dio Zun gc, dann w ird der Muud 
schou vou solb::;L clic cnt::;prochcnclo Lnge uod tellu ng· eiu
nehrnen . . . . (S. 2- 4) . J 111 g roo;seu un d g a.uzeu stimme i eh 
m it dem V. iibcrein Dio me iRI.Cit MiLtol uncl Nlotb.oden , 
dio biR j etzL vor·g·es hln.ge11 un d ZHITI 'l'ei.l angewendet wm·den 
betrefJ's der VerwerLu.ng der Phonetik In doro AbfaJ~gs

unterricht, habcn Jeidcr nur den Erfolg gehabt, aus der J?h onetik 
eine fiir dio Schi.il er langweilige und nuL7.1 o~;c \Vi.sseu
sch aft zu machen. Was solJ clas nlitze.o, vor e iner Klasse 
von 9 jii.hrigen K:inderu den p honeti ·chen Mechanismus auseiu
ander zu setzen ? Das niitzt nicht eiumal in dem Privatuntor
richt, wenn man e i.nen einzige n Schtil e r vor sich hat. Manche 
akustische ode r p hysiologis h e Auseinande rsetzu11gen haben so
gar bei. intolligentm1 Se h ii lern od or Paticnten rù ht i.rnm.er einen 
Edolg. M_an mo.ch t an f dem G biete bittere Erfahruug. 
I ch stirnme also mit dem V. iiberciu , wenn er <~agt .. . . Der 
Schaler kann nur dann die jranzosischen Laute nchtig aus
spreclzen lernen , wenn der Lehrer es ilzm genau 1md richtig vor
maclzt und von Anjang an i!tn aut }eden auch den llleinsterz 
Verstoss hinweist und mit jedem einzelnen die Aussprache so 
lange flbt, bis si e rmnelzmbar i st. ( S 3.) K eine mechanischen 
Trics, .keine Taieh1, sondern d ie SLirnme und die Aussprache 
dcs Lehrers s Ucn a ls G runòla.ge in dem. Anjangsunterricht der 
Ausspracbe gelte11. l~s s i hi r ge legeutlich bemerkt, dass i.ch 
- miL Ilerm Prof. Mori - die A.nwend t1ng der lteutigen t:lp recb-
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mas binen im AnjangsoJJ tcrrich t in der Schtùe f lir tm geeig net 
halte. Nichts, durchaus n icbts kann bis jetzt eine rich t ige, 
mensch li chc Aussprachc eines Wortcs oder eines S<1tzes er etzen. 
Nur in dem spii.te rcn Out crr icl1t in den letztcn K lnssen deT 
ho hcrcn :SchuleJl nnd bctio ndcr:; in clen praktischen Ueb=gen 
an don ll< >c h chnlen (c in en Vorirag· in ciuer Fremclspn1 ·he au
hii re n oder haliell , l·<"Lorc cx pr •ssivc u. s. w.) ist der Gebrau iL 
e in!' r :-:lprcchmaschinc g-ccip;nc1. Der Lchrcr so.l lle nbcr cl ie A us
sprache einer .Fremdsprn.cllc voi I$Lilmlig- behcrrsclt en, :.d so an 
der H ochs .-h ul c theoreiisch t md p ruk1.isch i n der ex p rim o n tellen 
Pho11 eUk ;1usgeb il dct• wcrclcn Jn der prukt ischen Autibi l lUJlg 
solite t. a. clic Fr:we hosonders buri.icksi ·htigt wènl n , wie UJld 
inwieweit sich. die J>honetik an de11 Volks-, ll'littleren tUld 
hoheren S chulen venvenden lii. ·st. So lange der Lehr r nich t 
wi senschaftl ich p honeiisch au sgebi ldet ist, w ird die A.n
we ndui1g der Phonetik eiue verkehrte sein nnll nur eine 
unnU tze Qual fiir di e ' chill er sei n. Mech:wis be Rills
mittel, Tafel n u . s. w. kann i eh nicl1t verwerfen, w nn es sich um 
inzeJne, besonde re Pall e 111w.delt. V. verg is t, class das Ohr 

im ullgemew n nu r in uuvo.llkomnlcn.es Or o·an ist. Wenn 
Men scl1 en anfaJt gen die L;wte jner Fremdsprache zu Jen:ten, 
sind sie meh r od r weniger taub. Mit der Zeit und m it der 
Uobtlllg w irù in 1'eil von l lmen imstande sein, di se L auto mit 
llilfc dcs Gehor · zn perz ipiereu und n a.oltznahme11. JJ'lir einen 
nmloren 'l'cii w ircl d i 'S lb' PeTzepUon uncl a. hal1mung 
scllwier iger sein ; clio hierzo :; horeuclon in d tolo<ri eh zuriickge
bl iebon. Tim Il Jmnn Jnttli .JlCJfoJ I1 indem. n1fi.L1 SÌCll einem andereU 
Orgaue znwenclot - in cliescm .l!'hll: dcm Gesicht - um sie àuf 
dio betr Honcleu Phiinomene n,ufmerk:;mn zu machcn unti ihr 
Gehor zu erwecke.n . F.Iier ist tlcr Gebràuéh der Dcmons.trations
appt\rate, z. B. clèJ· vo n Ziincl -Hurguet geeig net. Aber or 
rla.rf nur Etir clic ·e gewisso n 8chiil r uucl zwar m i t 'l'akt 
einbret n. Kncl li ch g ibt o ew cn dritten 'l'eil un cl zwar don 
d r pl10netisch un begabten Schii.ler, bei denen mil.n sich 
um s nst bemiihen wiirde, die Perzept:iOJJ zu vers hiirfe11 ocler clie 
Na.chalunung zu ermogli ·l1 en. olche Sch.iiler wird de~ ein · 
s ichtige Lehrer bald entde kciJ., uncl r w ird sich mit ihnen 
vom phonetiscl1en Standpunkt 11 icht weiter be oh iiltigen, da 
jèdc .Mi:ih e erfolg los bleiben w tirde. 

V. Lragt weiter . . . . oll Lau t- und Scluiftbild zu gleich ein
geU.bt, soli die ph on etischo Umschri f-t angewendet werden, oll 
die Rcch tschreibtmg erst oinige Zeit ua. ·hlter zur E iniibt1ng 
kommen ? (S. 4.) .. • . un d n.ntwortet darauf .... ich. karm 
roicJ1 zu eiuer 1.dlgem iue.n, Verwend uug der Lautsclu·ìft ge
LrclJilt vou der R ech tsclt reibung· n icht en tschl iessen (S 5). E in 
soloh er Gegenstand en tzleJtt sich meiuer Kritik , da ich seJbst 
bis jetzt keine .Erfn.hrung au.f aero Gebiete habe. V. versucht 
ilb1·igen dicse Frage spo,kul n_tiv zu !Osen , was ihn in owe 
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ungiinst ige St llung- Sèi.r\en Gegnem gegeniib t; bdngt. olche 
Fragen lassen sich nur auJ Grund der Erfah.ru.ng entscheiden. 
V gl. unten Lovera, La trascrizione fo netica nell' insegnamento. 

Bode, Rudolf. -DieZeitschwellen ftirStimmgabeltOnemittlerer 
und leiser Intensiti:it. Psycl10logische ~tudien, Leipzig, 
12. Febr. 07 , II , 5/ ti , S. ~!l3 - 321 , 6 Figuren im Text. 

T. l. J~in l eitung S. ~93-29G. ~. Historische Uebersicht und 
KritUc der bisherigen Unter~nchnng-en S. 296- 303. - 3. Die 
Versu ·hsauordnung S. 804-311. - 4. Die Methode S. 311~'315. 
- 5. Die quantitn.tiven Ergebn isse S. Bl5- 316. - G. Die qual i
tativen Erg·ebn isse S. Hl6- 320. - 7. Die Versuche vou Hensen 
S. 320- 321. - . E rgebni sse dieser Untersuchung S. 821. 

A. D Le Ergebnisso ùieser Untersuclnmp: lasscn sich fo lgenderwei e 
zusammenfas en : 

l. Zur Perzeption braucl1 en die l ei~en Tone bei g ioi her 
Tonhuh e gr .. ssere Horzeìten Qnd e ine g rossere Ar\zahl Sclnvin 
·ungerl als die mittelsta rkcn Tone. 

2. ZnrJ> rzeption brau heu die hoheu 1'one b j <rleicl1er sub
jektiver lntensitiib k leinere H orzeiteu, n.ber e ine g rossere An 
zahJ . chwingungen al$ die tiefen 1'one. 

13. Bei glci hcr subj ekt ivcr Inten itat und bei steigend(' t· 
Ton.hol1e erfolgL eli Zunahm (Abnalune) der minimaleu 
8ohwingn.u ··szo.h l n (Horzeiten) bei den tiefen 'J'onen schn f' li(> r· 
als bei den Tonen mittlcrer 1'onhoh.e. 

4. An clie P rzeption we11i~er, einfa ·her ~chwingungen ist, 
ein e g ross Mannigfaltigkeit der verschicde n teu Ge~·au che ge
bunden ( r ine Geriius he, l!Jnngg rit uscbe). Dio Gerii.us he sin d 
stl.bjektiven rsprung · un d ntstehen mit g rosser Wahrscheinli<;h
keit im 'ortis hen Organ (uuter Voraussetzung der Hesonan z
hypothese). (S . 321) 

Charpy und Clermont. - L'aTticulation crico-aryténo'J'dienne . 
Archives int. de Laryng., d'Otol. et de Rhin., Paria, 
Jan. -Febr. 07, XXIII, 1, . 16U- 164, 2 Fig. 

A. Zn welcher A1t gehort die Arti ulatio crico-aryt no'idea? D iose 
Frag w1q·de VOlJ den, Vorfassern in einer .Mitteilung der Asso
ciatiorz des anatomistes (Sektion Bordeaux, April l906) be
handelt. Hier geben Verff. eLnen Auswg au · die. er Mitteilung. 
In clen Hauptpunktèn st immen die :R sultate ùet· U'ntersnclntJJgen 
l)eider Verl'f. mi t de11e11 der Arbeit von E. Will, Ueber die Arti
culatio cri co - aryterzoi'dea, Diss. KOnigsberg, 1895, ii berei n. 
Diese A ~;ti e ulati o gel1ort t~lso zum zylindrischen 'l'ypus. 

Denker, Al fred. - Das Gehororgan und die Sprechwerkzeuge 
der Papageien. Eine vergleichend anatomi:~ch-physio
logische Studie. Wiesbaden, J. Jf. Bergmann, 1907, 
25,40 M. (geb. und in einet· Mappe), 40X30, 49 S .. 
3 Fig. im Text und 5H Fig. auf zehn 'l'afeln . 
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L J~in1eitllllg . t Herstelltmg· der Praparatc 8. 4. - Die Er
g-ebnisse der makroskopisohen Untersuchung; a) Aeusseres Ohr 
und Mittelohr S. 6; h) :(nneres OltJ" , '. 10. - Ergebnisse der 
mikroskopisohen Untersuchung S. 15. - Physiologisobe Be
merkungen S. 29. - Zusammenfassung der Ergebnisse der 
U.ntersuohung des Gehororg!IJJS S. 1"!8. - Ueber die Spreclt
werkzeuge de1· Papugeien R. 39. - 'l'afe! J-X mi t Erkliirungen. 

r . Wiohtige Arbeit, die einen gr sseJJ Beitra zur Losung der 
Frage: Was bejttlzig t die Papageien, die menschliche Sprache 
nachzubilden ? liefert n n d Zll r "BeJtanàluug naheverwaJJdterFrilgen 
a.ureg-t. 

i\. l. V. mei..nt, dass rnau durèh. d;i.è Untersuolmn ,. des Gehororgan$ 
de1· Papagei n in der Lage ist, bis zu einem bestimmten Grade 
die P rage zu beant-vorten. Welche Elemente des Gehororgans 
llonnen wir bei der Erlerrwng der menschli hen Spraclze ent
belzren ? Nach clen UntersuohuJ.lgen des V.s liis t ~ i ch diese 
Frage folgende.rmassen bcantworten: 

L An Stelle der Gehorlmoohelohenkette des l.Im1 · hen uud, 
der iiugetiere lìndot si h 11ur •ein Jmochernes Siiulohen, die 
Co lumoll rL, welohes das 11 roiurnelf Il nnch aussen vorstiilpt 1md 
mit seine r Fussplatto bindegewebig durch ein Li o·amentnm 
:Lnnu lare im Vorhof fenster befestigt ist. 

~. In der Paukenhohle g·elege11 e, tdso eigentliche ii~tratym
lJannJ.e .Muskeln sind JJ ièh fJ vol:h:llJdeJJ" jedooh tr itt von aussen, 
von ùer Schiidelbàsis her, ein v u\ N. fa ·iali i:; innervierter 
Muskel au die l1intere untor '1.1rornJJielfeJlperipherie heran, der 
ei.n e iLhnliclJe Fllllk t ion hnbou di irfte wie cler Musoulus tensor 
ty mpa11i der MtLrnma.li er. 

B. Di e Liinge Q. r l: O.J?iJ l t~ basil uris betriig-L bei m Menschen 
naoh R.etzius 33,5 mm, beim Papagcieu nnr ~,6-9,7 mm. 

4. De:r gan ze komplizierte HtUtzappaTut; fi.ir dio Aufnahme 
d r Endfasern des Ramnh11:> busil aris, das Oortiscl1e Organ des 
.Mcuschen, fehl t cleu ì?ap:ìgeien giinzlich; es existicren nur wie 
a ucl1 bei ande.ren Vogel n di e dio h an der Mem bmna basilaris 
gelegenen ,FadenzcJien u nd dje dicllt1 llJJter der Membrana 
t; ctoria Jiegenden Haàr- oder Horzellon, welcl1c:> 111it in ùie 
letztere hineimag-endeu Ho rlmaren versehen ~; ind. (S. 38.) 

i\us diesen U ntersu lnmgserg-eb nissen sohliesst, \ '., dass ein 
ie.l oinfn~her a ls das Gchororgan der M":tmmalier zusa.mmen

g"t!!:il(tzter Apparat sch o11 imstande jst., die menschliçhe 8prache 
zu perzipieren (S. 38). .Fntgt, 1111111 ferner, oh V.s l lntersucltungen 
weseutliche Untén; hi ecl :,-; wisohc:>n dc:>m l:'apugPieJH)hr nnd dem 

eho1·or<ran, der ii.brigen Vog:e l ergeben ]la ben, ~o h 'a.ntwortet 
V. diesc l!'rag im "TO:;!:;cn nn d ganze11 111it nein. J~s ha.ben sieh 
bei de1· anatomisohon r utersnchung- des Gehiirorgans der Pap~t

g-eien k eine Anhn.ltsr unkte fiir die Ammhme f]nùen lassen, <lass 
djeses l)es er nnd, :~. w oukmii ::;s iger fiir die P erzepLion cles 
'él1 fl lles entwiu"keh und g<•staltet sci als das der iibrigen 

Vogo!. Aus diesor Fesb;te lh1n g- lassen sioh :~.we i St:ltliisse ziehen , 
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erstena, dass a.uch die iibrigen Vogel imstande sind, mit ihren< 
Gehorappa.rat di e La.ute der menschlkhen Spracbe zu perzipiel'Ct:t 
und zweitens, dass die Befiihigung der Papageien, die menschliclll'! 
Sprach e zu reprodl1zic1·en, nicll l auf einer besouderen Ausbilduv~ 
ihres · ·hallleitenù en und ~cha llperzipierend en i\pparo.tes berubt. 
( S. 39.). Es lii.~si si ·h a lso sch n von vornhereiJJ per excl u ·ionell\ 
schliessen, dass dic ~pre ·lJJahigke i ~ der Papageien durc.b. w 
spe<~ie iJ c .C:niwickeJung- der Sprech werkzeuge be<iin,.t sein mt1sg. 
Di • Untersuchungcn des V.s Ube r prachorgane der Papageiei\ 
ergaben foJgende~ : 

l. Di e anatomiscbe Gesto.] tu ng des unteren Larynx, der a.IJ , 
geseben vou dem .Fchlcn der J\l erobrann. semilunaris lticht 
wcsentli ch vo11 dem K ehlkopf ::mdere r Vog-cl abweicht, gest.'LHet 
nicbt anzuueluncn, dass an dicser 8te ll e der Sitz der Sprech·· 
fii.higk it der Papugeieu >~n suchen i:;t. 

2. Dagegen Jlndet diese iltre 8rklarw1g e i nersoits il1 dc t· 
Gesialttwg des obli)r n 'l'e il s cl s A nsatzrohres, d. h . in den 
w oJ bungsverhii.l tnisso.n der Mun(l - UJl<.lRach en}lOlùe, u.nd anderor' 
seits in eiller beso11der u Aus bildtlng und EnLwickelnug di't' 
Muskulatur der Zunge. 

3. Hinzuzufiigen ist nocl1 , cln ss di esem p ripheren Spréeh
apparat ein rnohorisdJO · Z nirum im Gro::;shirn ntspricht, ùus 
na h d n ex p rilnente iJ en Jt tersu ·hungen KaJisch rs im M..o~o
stri.atmn dicht vor d~r S rivi ·chen Furch g l rre.n ist S. 19. 

A. 2. In. vor lie enù•r r·beit i:;t <ler G gcnstaud sohr eLrw hond v m 
V. hehandolt wordcn . Trot:r.clC'm bleibt noch u1an cl1 es Wi 'ht;ige 
zu untcrsnchen, s z;. B. lie Muskulatur des wei h n Gaumcns 
und ihre l?tmktion. .!nt res ·an t wtLre es nuch festzusteJlen, ill 
welcber Weise ùie flinzelnen Vokàle und l on sonn.nten, un be
soudereu, wic dio mcnsehlich 11 Lipp nJaute boiro P>1po.geien 
zustò.ncle 'komm n. Das ribt V. se lbst 8 . 4.8 zu. 

A. 3. Dieses W erk worcle von der k. bayerischcn Almdemìe der 
Wissenschaften unterstiit.z;t . 

Drouot, E. - La lecture sur les lèvres pour suppléer l ou'ie 
chez les souras de tout àge. (Moyen pratique de com
prenùre la parole par les yeux). Arch. int de Laryng., 
d'Otol. et de Rhin., Paris, Jan.-Febr. 07, XXIII, l , 
S. 218-~20, (Sch luss.) 

I . An clieser St )J e betOJJt V. die Ntitzli hkeit der CJebm1 ·eu mit 
Sii ben u:nd g·ibL inige prakiis ·be Winke Itir d ie Àllwendung 
der Abl ~;;e roeU10d sciiCJ il;; d ;; L lu·er$. 

A . Die vori en BoiLriLgo sin d jn dorHe lbcn ZeiL ·clll'i(t, 19 ·, x r.l , 
11 ~. 1!14- 197 ; 2, ~- G21)- )a , 7 F ig.; S, • '. 892 ~ U4. - XX U. 
l, '. 17G- 178; 2, S. 1'4_[)-546; 3, t>. U2- 8U' crsclliencn. 

Federzoni, Giovanni. - Dei versi dei metri italiani. 'l'ratta
zione tecni ca pe r uso dèlle scuole e degli studiosi. 
II . Auft . Bologna, N. Zanicbelli , 1H07, L ire 2,50, 
l!J X1~,5, 101 S. 
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Avve rtenza i:l . 1 . - I. Versijicazione . 3. - Differenza in
ti·inseca fl-a pro :t e poe ia S. 5. - Tre differenze estrinseche 

. 9. - 11 ritmo . 11. - Doi versi italiani . 20. - I versi 
doppi S. 36. - La r imà . 39, - · . Metrica S. 43. - Forme 
metriche u . ate fu10 n1 l;)ecol ~'VI S. 45. - Forme metriche 
usato dop il seco lo XVI S. 112. - Poesia barbara S. 150. -
ln.di · S. 179. 

r. Ei.n Werk, in demnichts neuessieht undin domder ,eg nstandrein 
subjektiv behandclt w ird. .JedeninJJ kann vorliegende Arbeit 
als guie Sammlung von Boispielen Ulld von gegenwa.rtig 
horrsch ndou Ansichten Uber d ioj)taliert is he Metrik betracbtet 
werclen. 

Fery. - Die Sprechmaschine. Oest.-ung. Phonographen-
7Jeitschrift, Wien, 10. Jannar 07, I , l, S. 6-8; 10. Fe
brnar 07 , ~ . S. 3- 5. 

A. Popu.liLr geh altene, aber in toro ' !Ulto P lauderei, die kw·ze Wiuke 
liber die Ent tch:u.ng der Spro hmaschjne, das ZustandekommEV~ 

einor Ki.iustlorplatte tmd die VeJ:l reitu.ng der Sp.r chm nschi,ne 
onibìilt. 

Grossmann, Michel. - Contribution à 1'étude des relations 
fonctiounelles des musèles Jaryngiens entre eux. Arcb. 
int. de Laryng. , d'Otol. et de Rhin., J an.-Febr. 07 , 
XXIII, 1, S. 164- 173 2 1 r.rafel mit 6 Fig. 

J. Besclu·eibt .ng v011 eigenan Versn. 1011 a_n vexschied nen, 'J.1ie~·en. 

Vorli e ende .!rbeit bildo eine 1itteilun · der Rh.iu.o-laryngo-
1 gis heu . ekiion dos K ngresses in Lissabon, a m 26. April1906. 

l 

Lovera, Romeo. - · La trascrizione fonetica nell ' insegnamento. 

,... 

Bol lettino di Filologia Moderna, Palermo, 31. J an. 07, 
VIU, 1, S. 11 - 13. 
V. betout seine wol1lwùlleudèn Gesimnmge:n der l?honetik 
gogeniibér un.d erk nnt den utzen der phm1etis ben T ran
sk~·iptiou hi.r Forsch.er, die die ])etref!eJtde p~·acb.e schon kennen, 
nn. J.i:r rklii,~· t sich aber n1 oi.D, Geg)Jer der Auwcndtmg der 
phoueti ~chen ~'rnJ;~.skription in der Sclmle, weil mnn doclt J:rti lwr 

der spi.iter zur g·ewohnJ.icll, n Orthogrn.p'hie iibexgoheu mi.i sse. 
V. bemerkt, dati!:; die .l'riiJteren V rfechtur Cier Anwendung der 
J h n t i:ch.illl '.Vrunskription in der Schule, ·og111· cleréJJ. U àupt
tillu· T H en DJ·. vV:ùter , Dixektor de.t: Musterschu.ìo in :ITl·auk
Em·t a. JV~., cl ieses V rfu.luen :n icht mehr so wurm emp:fehlen 
un d voxteid ig n. D io m.eth dis he An w Jld11ng ù.er Tra.nskrLption 
ist ni.cht not' endig, wmm di A nssprnclw Piner )!,rem(lspro.clle 
so nntiirli h wio mog li l1 gel ln·t wircl . V. ibt phon tische 
J!Jddiinmg·en J1i cltt" r cl.em :Beginn des igonili.chen nt()rri 1tts, 
.· ndorn gel geJlLi ich, wiLhrenil der LcktiirC' l.lllÙ G sprliche, ogar 
i-'' der ersten Unterrichl porio\lc. V. hmtU t;~t; dio r hònct,i. ·hen 
Zeichen ntll' in schw i ~r igcn FiJJeD . J edenl',llls lolJID le yho
not isclw Tl·a11 -lulption w eu n 11 ich t in der /(ln sse, w nigst ns 
Z II flau se ei.lt OII W ert fiir t1elt Sdtiil<•r hnbcu ; z. n. ialJ ~; 
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der Lcrnende- di A nsspraoh eiJ1 s W or te verge ·en hiitte. 
Daher wird V. dio J;J.euen Auflagen sciner Lchrbi.ich er mit einem 
Kttpite l Aussprache und Orlhog rapltie, sowie das in .ih.ne-u 
en th altene W èir terbuch roit ùer A ugabe i1 1 ph onet is h er 'l'nm 
skription der Ausspmche der W or te r verseh en. 

A. Vgl. oben Batt, Der j l nnzosiche Anjangsun terricht. 

Myrial, René. -· Education et rééducàtion vocales d'aprè s 
la physiologie expérimentale. Arch. in t . de Laryng ., 
d'Otol. et de R hm., Paris, J an. -F'e br. 07, XXIII, 1, 
S. 196-205. (B'ortsetzung.) (F'ortsetzung fol gt .) 

I. I n diesem R ft werden d ie An si hten von Man nel Garcia, 
Madame Miquel h andesdaig ues (18 8), A. BanirL (J901) iiber 
die Artikulàtion im aUgemeinen besch;:ieben . 

A. Die hiihcren Beitdige sind in der ·elben Zeitscbri.ft , 1906, XXJ , 
3, S . 868- 91. - XXII, l , S. lFiS- 175 ; 2, S. 525-533; 3, 
S. 874-884 erschieùen . 

.,. . 
Besprechungen. 

Einen . B eitrag zur Ke nntnis d e r S pr a chstorun
gen der Epil eptik e r" liefert die Gottinger nissertation von 
W alter S e h ulz e , Assi stenzarzt an der Brandenburgischen 
Landesirrenanstalt Z\1 Neu-Ruppin. 

Die Resul tate seiner Arbeit stellt der Verfasser kurz 
in folgender Weise zusammen : 

, Wie die Darstellung der beschriebenen Spracbstorun· 
gen gezeigt, ist ibr· E ntstehen au.f zentrale Ursachen zurtick
zufiihren, nicht i n einem Falle liessen sieh an den periphe· 
re n prachorgauen Verhal tnisse feststelleu, di e als ausser
halb der physiologischen Breite liegend batten angesehen 
werden rniisseu. Entsprechend der vorwiegend en Beteili
gung der rossbirnriude bei m Zustandekommen der epilep 
tischen Krankbeitsausserungen Uberhaupt wiesen die meiste n 
der gescbilderten Erscheinnngen die charakteristischen E igen
tlimlichkeiten auf welchc ùic Efolgcn gestOr ter Funktion 
innerhalb de1· ve r~weigten kortik,alen Leitungsbahnen he· 
weisen , dio il;l ihre·r Gesamtheit uud geset,zmiis. igen Ver
kniipfuug ùen Bau cles ~entraleo Sprachàpparates aus
macheiJ. " 

"Entgegen de rn lange L';eit -vo rb en scheuden Stre be u 
nacb strenger LokaliHienmg der die S téi nmgeu im Sprach
appamt bedi ngenden zrntmlen Ursachen wnrde ich durc h 
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die Erscheinungsweise der von mir geschilderten Formen 
gestOrter Spracbe von neuem aut die grossere Bedeutung 
assoziativer Vorgange beim Zustandekommen der Spracbe 
hingewie'sen. Nur mit Wtirdiguug dieser Funktionen des 
Grossbirnes boten sich einer Erkl~irung einzelner der be
schriebenen Symptome physiologisch verstandliche Grund
lagen, da das 'Besteben greifbarer Veranderungen des ana
tornjschen ubstrats von vomberein ausgeschlossen werden 
musste." 

,Die StOrung der Wortfolge, welche FalL I bietet, be-
1'uht, wie beschrieben, auf einer Erscbwerung der Impuls
leitung zwischen akustischern und motorischem Sprachzen
t rum, zwischen der Wortklangbildungsstatte und der Wort
bewegungsbildungsstatte. Mit RUcksicbt auf den tiefen 
Bildungsgrad, den der betreffende Kmnke zeigte, und auf 
die bereits vorhandene hochgradig berabgesetzte intellek
tuelle Leistungsfabigkeit babe ich der Wortklangbildungs
statte die dominierende t3tellung im zentralen Spracbapparat 
zugeschriel;Jen, indem ich aunahm, dass hier wohl die Er
regung bei der begrifflicben Lautsprache vom Begriffszen
trum oder besseT vom Gesamt-Assoziationsbogeu (A. Cramer), 
dem gemeinsamen Sammelorte aller Partialvorstellungen 
a.us ihren Weg auf der gleichen Bahn nehmen wi.irde, auf 
der sic]l zu allererst die Verbindung zwischen Begriff unù 
Wort herstente, namlicb Uber di e Wortklangstatte zum 
W ortbewegungsfelde. Es erschieu mir gewagt, di e Inten
siUit des ,,kinaestbetischen Wortgedachtuisses " in d1esem 
.B'~lle als so bedeutend zu emchten, dass seiue direkte asso
?Jiative Verknlipfung mit der St~itte der Begriffsbildung als 
moglich anzusehen sei, zumal ja dem Pa.tienten jede Form 
abgtrakter DenktatiO"keit und sicherlich des Denkens in 
Spr echbewegungsvorstellungeu (Guilbert Ballet) stets unbe
k:annt geblieùen. Die Tatsnche, dnss beim Lesen die Sto
rung in der W ortfolge ?Jurlicktrat, W,sst si eh als Gegen
beweis nicht verweTten, da die Beteiligung des As oziations
IJogens sehr zweifelhnft erschien bei der giinzlichen Un
fahigkeit dee Kranken, den lnhalt des eben Gelesenen an
.llugehen." -

,,Ebenso erschi en mir auch in Fall 3 die Wortbewe
gu ngshildungssHitte in gleicher Weise abhangig von der 
Wortklanghildnngsstiitte als der den Rprachmechanismus 
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beherrschenden Zentrale, da bei fast gleicber Bescbaffenheìt 
der intellektuellen Krafte der vom perzipierten Klangbild 
ausgehende InnervationsTeiz in Gestalt des Reflexes nur die 
Bahn Wortklangbildungsstatte - Wortbewegungsbildungs
statte wahlen kann ." Besti:inde nur eine Gleichwertigkeit der 
beiden Zentralen der Wortbildung in ihrer Abhangigkeit 
vom Gesamt-Assoziationsbogen, so wlirde eine regulierende 
lmpulsleitung auf direkten Bahnen die Macht des Reflexes 
zligeln und ùas Auftreten des Ecbos verhindern miisseu. " 

, Dass ausser kortikal bedingten Ursacben aucb nukleiite 
Insuffìzienz dem Zustandekommen von t:ìtOrungen im zeìt
lichen Ablauf der Rede zu runde lìegen kann, beweist 
Fall 2, in dem der Effekt einer funktionellen Herabsetzm~g 
der nuklearen Leistungsfahigkeit im Atm ungszentrum und 
seiner zentripetalen Reflexbahnen seine Darstellung ge
funden bat." 

,Neben diesen Beispielen partieller Hemmung und da
durch bedingter Leistungsscbwacbe im Spracbapparat be
weist der Fall "Verbigeration ", dass si eh unter dem Eiu~ 
fluss der Epilepsie die ganze Bewegungsspbare des Zentral
nervensystems beherrschende Hemmungszustande entwickeln 
konnen." 

Als Resultat seiner Erorterungen ergibt sich folgendes: 

l) Die Epilepsie ve rmag StOrungen der Sprache ber
vOTzurufen, die sich vonviegend in Veranderungen der Wort
folge, der Klangfarhe und der Koordination der Bucbstaben 
und Silben aussern. 

2) Diese Sto rungen sind in ibrem Auftreten nicbt an 
die epileptischen Paroxysmen gebunden. 

3) Unter· dem Einfluss emoti o 1eller Erregung kann die 
sprachliche Leistungsfa.bigkeit des Epileptikers gesteioert 
werden. 

4) Die KoordinationsstOrnugen treten nur beim Sprechen 
im tiblichen '.f1empo der fl.ies enden Rede auf und konnen 
von lebhaften, aher symmetrischen Mitbewegun(J'en de r Ge
sichtsmuskeln begleitet sein. 

Den Schluss bildet e ine seht· o'ute Zusammenstellung 
der Literatur. 

* 
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In den Annals of Otology, Rbinology and Laryngology 
(Frankel-Festschrift) gibt ti ber Keh l kop fstorungen , we l ch e 
dnrch f e hl e rhafte n S t immgebrau ch hervorgeru fen 
we rd e n (laryngeal disturbances produced by voice use), 
W. E. Casselb erry einen Bericht, dem wir folgendes ent
nehmen. C. unterscheidet d rei Gruppen derartiger StOrungen, 
Zirkul ations-, Gewebs- und neuromuslmhire StOrungen . Die 
Stauungshyperamie, die sich nach anstrengendem Stimm
gebrauch auch bei vollig gesundem Keblkopfe zeigt, ist bei 
einem krankhaft sonstwie verand erten Organe nattirlich ge
radezu gefiihrlich . Man muss desùulb in Fallen, wo die 
Stimme von den Patient n zu stark in Ansprncb genommen 
wird, voll iges Stillschweigen gebieten, um die Heilung tiber
baupt zu ermoglichen. Er flihrt dafiir mebrere typische 
Beispiele an. Besonders bemerkenswert ist Fall Il, wo eine 
Sangerin trotz einer akuten Laryngitis ihre Engangements 
innehielt. Es entwickelte si eh offen bar aus der einfachen 
Hyperiimie ein Angiom (abnlich wie in eiuem FaDe von 
Wyatt Wiug rave). Auch die Nachbarorgane haben, wie be
kann t, grossen Einfluss auf die Gesundheit der Stimme, be
sond.ers bei de n Berufen, di e einen stiirkeren Gebm uch rterselben 
erfordern : um selbst bei maximalem Gebrauch der Stirn me 
sie gesund zu erhalteu, miissen Krankheiten des Racbens 
und der Nase stets sofoL't beseitigt werden. Ebenso wie 
das Forcieren der Stimme (Uebertreibeu in Umfang und 
Starke) zu scbweren Schadigungen ftihrt, ist ftir ein leicht 
indisponiertes Organ auch die gewolmlicbe Inansprucbnahme 
als Forci.erung anzusehen. So f tibr t nicbt nur die fehler
bafte Gesangmethode, die den coup de glotte gebraucht, zu 
den bekannten Stimmbandknotcben, sondern auch gewohn
liche Sprecher, die ihre Stimme eben aus Gewohnheit in 
einer der genauuten Arten forcieren, leiden an , Sanger
knotchen ". Di e Gewebsanderungen konnen aber, von der 
chronischen Hypertropbie ausgehend, noch grosser werden. 
Papillome 1inden sich haufig gerade bei Leuten, die ihre 
Stimme berufiich oft tiberanstrengen mtissen : Volksversamm
lungsrednern etc. (Fall IX und X). 

UnFJicherer ist unsere Kenntnis inbezug auf die nearo · 
muskularen Storungen. Bei tibertriebenem Stimmgebrauch 
konnen Muskelzerreissungen in den Stimmlippen vorkommen. 
Cass el berry erzahlt von einemBort~enmakler, der beim tiber-
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Jauten Schreien wabrend einer .Panik an der Borse pli:itzlich 
einen stecheuden Schmerz in der Kehle fiihlte und sofort 
stimmlos war. Bei der wenige Stunden nachher vorge
nommenen Untersuchung sah das rechte Stirnmbaud aus, 
als ob es von einem Hammerschlag getrotlen worden w~ire 
(as if it had been struck by a hammer), blutunterlaufen, 
geschwollen, schl afi. Das linke timmband war norma!. ~ 
Rein. neuropathische Sti:irung war in einem Falle die Ursacbe 
des Versagens der Stimme, der einen P rediger betraf. Die 
Stimme schlug bei starkerer Erregung ins Falsett um, und 
diese immer haufigeT auftretende Erscheinung erschopfte 
das Organ so vollig, dass sich eine komplete spastiscbe 
Dysphonie einstellte. Bei der Untersucbung zeigte sich, dass 
eine ausgesprochene Lahmung des rechten Stimmbandes 
bestand, das nicht mebr bis zur Mittellinie bei der Phonation 
gelangte, und schlafi war: Labmung des M. internus und 
des Spanners: M. cricotbyreoideus. Da bei stand dies Stimm
band wie sein Aryknorpel tiefer als das gesunde, sodass 
die beiden Stimmbanddinder nicht in einer Ebene lagen. 
Stimmenthaltung wiihrend Hingerer Zeit und dann vor
sichtige Stimmanwendung im Sprec1lton auch beim Predigen 
brachten nach mehreren Riicktallen schliess!ich Heilung. Oass 
die in ahnlichen Fallen eint~·etenden Stimmspasmen, die 
noch von ausserst schwerem Mitbewegungen des Halses, des 
Kopfes ja des ganzen Korpers begleitet werden konnen, oft 
den Eindruck des Stotterns hervorrufen, ja in ihrerGesammt
Erscheinung den gewohnlichen Erscheinungen des Stimm
stotterns auf ein Haar gleichen, habe ich selbst ja oft genug 
hervorgehoben. Daflir ist der Jetzte der vom Verfasser 
angeflibrten Falle ein typisches Beispiel. F. Be ru o n ha t 
ebenfalls in seiner Arbeit in Hey ma no s Handbuch mehrere 
derartige Falle angefi.ihrt. H. G. 

* 
Was Dr. Jam etl Kerr Love in seiner kleinen Mit

teilung: .Nasoph a ryn x und Ke hl e bei 'J.laubstummen~ 
(The nasopbarynx and tbe throat in the deaf-mute, Annals 
of Otology, Rhin. and I. .. aryng. l 906, Deze111ber) sagt, ist 
a!les d urchaus zuzugestehen. Er fordert namlich, dass di e 
Kinder in den Taubstummenanstalten von Spezialiirzten aut 
ibre Nasen- und Halsorgane sowje ihre Horreste systematisch 
untersucht werden sollen, weiss aher otfenbar nicht, dass 
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diese Untersuchungen schon seit Jahreu, in Deutschland 
wenigstens, im Gange sind. Uebrigens ist von diesen Unter
suchungen wohl kaum, wie L. will, abhU.ngig zu macben, ob 
ein taubstummesKind nach derLautsprachmethode odermittels 
der Zeichensprache untenicttet werden soli. Denn meines 
Erachtens liegt hierfUr di e Entscheidung n m i m i n tellek
tuellen Zustande der Kinder, und dieser muss doch wobl 
auf anderem Wege untersucbt werden. Von dem Tatsach
lichen seiner MitteHung interessiert, dass Love unter 
175 Kindern der Glasgower 'J1aubstummenanstalt 70% mit 
vergri::isserten 'I;onsillen fand. In 33% waren die dadurch 
entstebenden allgerneinen t)ti::irungen betrachtlich. Er ist der 
Meinung, dass auch gering hypertrophische Mandeln bei 
taubstummen Kindern stets entfernt werden sollten. 

H. G. ~: 
* * 

* 
Die Hàltung beiàt Singen. Von G. Mackenzie-

W o od. Gesangpactagogische BHi.tter, Berlin, INov. 1906, 
Heft 2, S. 23-25 . 

Eine vollkommene und darum natlirliche Gesangs
methode rechnet absolute Freiheit der Stimmorgane zum 
Hauptfaktor einer guten 'ronerzeugung. Durch Kontrolle 
kann man diese F'reibeit eneichen. Das Mittel dazu ist 
eine vollkommene Haltung nicht nur beim Singen, sondern 
im Gehen, Sitzen, Stehen, Uberall und zu jeder Zeit. Die 
Haltung wirkt dressierend auf alle Muskeln. Spielen die 
richtigen Muskeln und wird die Brust durch Muskelbeherr
schung, nicht ùurch ùen Atem hocbgehalten , wie es bei 
den meisten Sangem der Fall ist, s.o kann von eingefallener 
Brust nicht mebr die Rede sein. Wer zwei Seiten schreibt, 
um zu sag;en, dass eine voJlkommene Haltung fiir ein gutes 
Singeu notwendig ist, ist Jobenswert. WUrde er aber Be
weise daflir bringen, dann ware er nocb lobenswerter. V. 
hatte z. B. mittels der grapbischen Methode, des Pneumo
grapben, des Mundtrichters und der Nasenolive die Atmung 
beim Singen, Sprecben u. s. w. untersucben ki::innen , indem 
man eine gute und eine schlechte Haltung bat. Dieses 
Verfahren ist allerdings schwieriger als Behauptungen 
niederschreiben, aber doch obj ektiver und sicherer. 

gpc. 
* 

* 
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Kleine N otizen. 
Vom 15.-18. April :findet zu Wiesbaden der 24. Kongress 

fiir innero Me di7. in statt, der dabei. glei )lzcitig soin 2G,jlihxigos 
Bestehen feiert. Dio llauptref l'ate beLT Jfen die N eu ralgien und 
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Die F rienkurse in J ona worden in diesem Jalu·o vom 
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folgende: Physiologie Ùèr Sinn sor ano von E. Man go l d, Phy iolo
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gogik Jllld Dicluktik v n Roi,n, das ,'chulkiud von pitzner, 
Altersst.uton des ;Kinùes von A me n t, Stimm- un d 'prachstèirungen 
irn lGndesaltor von JL Unt.zman ;n, Scl1iidigungen ~und Abnormi
tiiton der korpeTlichen 11nd is igQJl Verfassuug des Kindes von 
Fie big. 
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Original-Arbeiten. 
Die hysterischen Sprachstorungen.1

) 

Von Dozeuten Dr. Arthur v. Sa,rb6 (Buclapest). 
rerotzdem die Hysterie schon seit Jahrhunderten Aerzten 

u~1ù Laieu bekannL, konnen wi[' dieselbe anch uoch beute 
~~Cht deti.ni eren. Aus dem Labyrinthe ihrer Symptome 
lasst sich nicht eiu einziges Symptom herausléisen, von 
Welchem wir behaupten konnteu , es sei cl.Hll'ttkteristisch 
IS~nug, um als Gnmdlage zur Diagnose der Hysterie illl 

<heneu. Wir wissen nur, d;ìss di e Hys terie eine par ex
eell uce psychi&cbe Erkrankuug ist; die zugmnde liegende 
Veriinderww ùen Zentralnervensystems zu bestirnmen, ent
%iebt skJJ der:-leitig allen unseren Metlwdeu. Daher sagen 
Wir, dass bei der Hysterie die Pnuktion cles Nervensystems 
~er·iin<tert sei und reden von der Hysterie als einer tunk
~10lle11en Nenruse. - Das zweite, was wir von der Hyste rie 
IJU allgeméinen béhaaptel). konnen, ist,, dass ihre Symptome 
aur PRychischern Wegé entstehen. Gemi:itlicbe Erregungen 
<lienen als ausléisende J\Iom ente. Nicht nur das Entstehen 
~:!' Symptome l~iss t sich aut psychische Ursachen zuriick
fuhren , sondem dieselben sind auch psychisch heeinflussbar. 
Das letztere drUckèn wil· so aus, indem wir sagen, dass die 
1-iysterischen suggesti bel sin d. -

lJ 1) Au · Verfa ssors in ungarls1,her f-lpnwhc ersclueuell em Bucl1e: 
BP :b~>r dio 8pmche in ihrm1 siiruLJiCJJ en )3cl!:i~bungcn mit .bc::;onderer 
M. i: ltck~i c h1;ignng do;; Kiudc ·aJLers." 1m AuJtrage de:; Kurug-1. t:ug. 
V, lt>;ters fiir Rultnr und Unterricht ]1erausgcgeben von der AtJwnaum 

erlag:;<lnstalt. l D06. _!JJ Seiten . 

7 
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Das ist alles, was wir Bestim,mtes von den bysteri cben 

Symptomen aus~agen k?nnen. . . 
Dariiber hmaus w1ssen w1r nur, dass es ke1ne zw it 

80 symptomenreiche Erkl'ankung gibt wie die Hysterie . ie 
abrot mit Vorliebe andere Krankheiten nacb, daber ùie Be
zeicbnung der J?ranzosen : , la grande imitatrice." 

Es gibt kaum eine Spracbstèirung welche ie ni cht 
nacbabmte. Desbalb ist es O'erecbtfertigt, wenn wir den 
hysterischen Sprachstèirung n eiu gesondertes Kapitel widm u. 

Be()'innend mit der Stummh it bis zum innlosen Polt m 
o 

weist die Hysterie alle SprachsWru.nO'en auf. 
Wir konnen diesel ben in vier Gruppen einteilen: 
1. Stumroheit. Mutismus (Apha ie). 
2. Stimmlosigkeit. Apbonie. 
3. Stottern. 
4. Konvulsiviscbe Zustande der p racbmuskulatur. 

(Krampfe der Atrnuugsrnuskulatur, Husten, Nach
abmung von tierischen Lau te n etc.) 

1. 2. Oie hysterische Stummheit und die hysterische 
Stimmlosigkeit. 

Die hysteriscbe Stummhejt (M uti smus, Apbm;ja) b -
steht dario , dass die bis dahin gut sprechende P erson nach 
einern psychischen Shok plèitzlich verstmnmt und ìch nur 
mehr mittelst Gesten verstiindlich mache11 kann. Sehr oft, 
bleibt die Sturnmheit nach ineru hysteriscbeu konvul8ivischeu 
Anfall zuriick. 

Beispiel (eigene Beobacbtung): Lq·au L., 50 Jalne 
alt. Zwei Geschwister leiden an Migri:ine ; · Patientin leidet 
schoa seit langer Zeit an Kopfschmerzen. V or sechs Wochen 
trat nach einer psychischen Enegung ein hysterischer kon
vulsiviscber Anfall auf, nach welchem Blindheit und totale 
Stummbeit zuriickblieb. f3ie war nicht imstande irgend einen 
Laut von sich zu geben, versta.nd aber die an sie geric}lteten 
Worte. Nach kurzer Zeit verwandelte sich die Sturnmbeit 
in fiiisterndes Reden (Aphonie). 1 'eit dieser Zeit treten von 
Zeit zu Zeit hysterische KrarnpfanfaJle auf. -

Gewohnlich ist die hysterische Stummheit nur ein 
passageres Symptom, welcbes nach Stunden ev. 'ragen in 
fltisternde Spracbe sich verwandelt. Es gibt aber auch Falle 
in denen die Stummheit vou jabrelangem Bestande sein 
kann. - Andererseits kom me n Falle zur Beobachtung, in 



deuen die Stummheit gerade so plOtzlich aufhort uud dern 
normalen ~ prechen Platz macht, wie es rnomentan ent
standen ist. 

Die konkomitierenden Symptome konnen derartige 
sein, dass ganz das Bild einer auf organischer Grundlage 
ruhendeu Sturomhejt vorgetauscbt wi rd. So bescbreibt, 
Cbarcot einen Fall von totaler motorischeT .A phasie bei 
einer 33 jahrigen Frau, welche infolge von J?BY biscbeu Auf
regungen einen hysteriscben Anfall bekam, nach welchem 
sich r chtsseitige Hemiplegie einstellte. N'acbùetu dieselbe 
verschwand trat Stum m he,it uud Agraphie aut. -

Bei Besprecbung der kortikal entstandenen organischen) 
Aphasie wiesen wir darauf hin, dass im Anfang totale 
Stnmmheit 'Vorhanden sein kann , in den meisten Failen 
abet: dié Sprache sicb anHisst, allerdings in einer von der 

onn abweicbenden F Ol'm (Paraphasie.) . - Wir flnden 
dnssselbe Verhalten in vjelen Fallen von hysterischer 
Stummheit und sprechen von hysterischer Aphasie, urnso
mèhr da die ubrigen Begleiterscbeinungen <ier organiscben 
Apbasien (wie Alexie, Agraphie) auch bei den hysterischen 
Aphasieen auzutreffen sind. 

o sn.hen wit· in meinem oben zitierten Fall nebeu der 
Stmnmheit Blindheit bestehen, im F'~tlle Charcots bestaud 
auch Agraphie.1) - Die Veranderungeu der Sprache die 
wir bei organisch A phatischen beobachten, konnen auch bei 
de~· hysterischen Aphasie beobacbtet werden. So kann 
verlangsamtes Sprechen, das Fehlen von Worten , Ver
wecbslungeu der Laute etc. orhanden sein. 

C h arco t wies darauf, dass aucb Stottern vorkommeu 
kann. 

Einen interessanten bierher gebOrigen Fall batte auch 
i eh Gelegenheit zu beobachten : .. 

Frau Johann V., 31 Jahre alt, Arbeiterfrau. 
V or 8 'ra.gen bekarn si e di e telefoniscbe N achricht, 

dass ibr in der Ferne weilender Mann gestorben sei. Sie 
brach bewusstlos zusammen, und wie si e nacb 3-4 stiindiger 
Bewusstlosigkeit zu sich ka.m, war sie vollstandig stumrn, 
sie konnte sich nur mittelst Pantomimen irgendwie ver-

l) Bi n s w a.nge r beschreibt einen.Fall von isolierter hysterischer 
Agrapllie, welche bestand, ohne dass Sprachstéirungen vorhanden ge
weseu wiireu. 

7* 
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st1indigen; auch war sie auf deu FUs en geHihm t. lhr M~un 
kam:des Abends an - auch zu ibm konnte sie nicht sprechen, 
niichsten Tag giug das Sprecheu an, aber sie erschrak vo n 
neue n1 (es wnrde ihr mitgeteilt, wcr den schlechten Wit~ 

mit ihr vertibt hatte) und seitdem be.'3 teht d ie foJO'ende 
Sprachstorung : die Sprache i t verzogert, sie spricht w.ie 
eine Scbwerkranke d. h. sie f!Uste rt. Sie wi ederholt d ie 
Silbeu , dehnt die Vokale. - Ausse r dieser SpmchstO r·uno' 
ist auch ibr Gang gestO rt , sie geht \vie j e m ~nd der na h 
chwerer Krankbeit das erstem~l wieder Gehversuche mach t. 

Ausserd em ist sie auf d r rec ht en f:l ite ihres Ko rpers 
unemp fì ndUch fUr BerUhrm1gen und Nadelstiche; das Ges ichts
feld ist rechts hochgradig eingeenot, sie hO rt seit 6 '1\ tgen 
am rechten Obr nk ht. 

Das in diesem li'all zur Beobachtung kommende 
Wiederholen der Silben machte de n E indruck des totterns ; 
die f!Us ternde Art des Sprecbens entspricbt der Aphoni a. 
hysterica. Die Ubrigen Symptome J'O'anzen und ichem 
die Diagnose der Hystetie. -

Dieser auch in unserem FaJI zu b obacht nd e Funkt ions-
ausfall de r Sinnesor"·ane (BJinùhei t, Gesicht fe ldein -
sch r}i nku n ~, 'J1aubheit, Fehlen der t~) lcti l en Sensihili W,t e tc.) • 
pft egt ll iiufig di e Begleiter. cbeimlJW der hysteri scben m p-
tome zu scin. 

!eh hehe hervor, da,ss dieB r Funktionsuu fa ll zumeist 
auf der li nken Hiilfte des Korp rs lokalisi rt zu sein pfl g t, 
wahrPnd ich bei den hyste ri 'Chen ., pra.chstQ ru ngeu die 
Heobaclltung machte, cl ass da selbe aut' ùi e r ee h t e f) ite 
sich hezi eht. , owo1Jl im Ch a r c ot c hen Fal l als in de n1 
rneinigen, als in den weit8r uu t 11 zitierteu · Fiillen vo.u 
hysterische m Stottern w:n en dies' A usfalls rsch i nun g· u 
der Sinnesorgaue r ee Il t sseit ig zu beo l>achten. Es li o· t 
nahe, IJei diesem, dem gewobnli cheu widersprecbeoden 
Verhalten, ditr·au zu donke11 , dnss bei den Hyste ri een, 
welche mit SprachstOnmg eiuherO'eben , der FuuktionsaLl8-
fall sich desha lb auf der rechten I"'orpe rhiil ft e 1okaJi ier t, 
weil ebeu ùie Ursache der ' pranhstorullg in der l inke u 
Hemisphare, wo das Sprachzentru m liegt. zu ver mu t.eu sei. 
- Aut alle F iill e ware es angt;)~:e i gt, in Zukunft auf die es 
von mir aufgodeckte Verhalten der Austallersch einu ngen 
zu ach ten. 
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Wit· sehen schon in deu angef'Uhrten Fiillen, dus die 
hysterische t.umm heit,, Apbasie oft. in Aph onie UberO'ebt. 
Das ist die einè Art von Entstehmw der hysterischen 
Aphonio. Es gibt aber auch Fl:ill e, in denen clie Apbouie 
von Anfang an in die E rt~cbeinung tritt. 

Jch snh mehrere Fiille von Ap houie im Kiudes!llter 
(die F}U ie betretfen l!luroeist Kinder vou 10-Hl J ahren) in 
d ne n diA A p h o n i e pJOt,zlich nn,ch einer psycbiscben Er
I' gunO' sich einstellte. -

Die Kinder verlieren plOtzlich iht·e Sprachti.ihigkeit ; im 
Kehlkopf, in der Muodhoble ist ke: ne Veranderuuo· l!IU ent
decken, und trotzdem konnen sie nur t\U sterud reden. D.ie 
stimmlose prache, bei welcher also keine La.ute gebildet 
w rdeu, nennen wir Aphonie. Jeder von uns kaun diese 
Art des Sprechens ktinstlich nachahmen. Bei Stimmband
Hi.hmungen wird die Spracbe auch apbonisch; da bejsere 

p ree ben ist ein geringer Grad von A pbouie - a ber zum 
Unterschiede von di sen ymptomen find en wit: bei der 
hysterischen Apbouie weder eine Lahmung der Kehlkopf
muskuln.tur, noch diejenigen Ursachen (Katàrrhe Neu
bildungen etc. ), welche zu den Erkrankungen der Stimm
band r fUhren und so di e organische Aphonie bedingen. 
Der Rysteri sche fiU stert, weil es jlJm an den gehorigen 
kortikalen I mpulsen gebricbt, welche zm· Funktiouierung 
der Stimmb~ind e r notig !5 ind. Im stitl'l eren Affel;:t odet· im 
rcraume kann der aphonische Hys te ri ~cll e plot~lich in nor
maJer Weise sp rechen , um im niicbsteu Moment oder beim 
Erwachen in sl3i ne Aphonie zurUclnmfalleu. 

In einiO'en Falle11 fìnden wir di e Unempfiudliehkeit 
<ter ehleirnbaut des Rn hens ftir Berill11'Ungeu; fehlen des 
Rachenr (lexes (e in Symptom, w lchcs auch sonst o t't bei 
Hy~terischen aufl!lufinden ist); manchmal erstreckt sich di 
Unempfindlichkeit auch auf den Kehlkopf, Stimmbi:i.nder. 
Jn diesen F~illen kOIUlen wir den Racben, den Keblkopf, 
die 1 timmb~i.u<i e r berUhren, selbst stechen, und es t.rit.t keiu 
Wiirgretlex J'ein H usten auf. A ber das eu tgegengesetzte 
Verl1alten kauu aucb vorhm1den sein, di e angefiihTt,en 8 tellen 
ki.inn 11 Uheremptindlich l'Ur Berlibrungen sein. 

In eltenen Fiillen geseJ le n si cb zur bysterischeu A phonie 
Krnmpterscheiuungen YOn Seite der Stimmba-nder -·· das ist 
die AJ bonia s past ica . 
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Dr. Gutomann l:>ericbte.t liber eiuen soJcbeu in 
teressanten .B'all, wekher runen 21 j i:ibrigeu Artilleristen b -
traf~ der bis dahin vollkommen gesund war·, als eines nach s 
er durch ScbHige von Seite eines Kamera.den a us dem chlaf 
geweckt worden i st. Patient aprano· auf, sprang dm·cb s 
Fenster und irrte herum, bis er ei ngefanO'en und ins Militar
bospital befordert wurde, wo er nur nach langem Zuredeu 
einige W orte hervorbrar.hte. Bald stellte sich voll e Stumm 
heit ein , so dass er sich nur scbriftli ch versti.indigen konnte . 
Dr. Gutzmalln, bei dem er sich bald nachber meld et , 
beschreibt seinen Zustand in folgender Weise: Bei jedèrh 
SprechveTsuch ist ein scharfes i!Jspjràtoriscb es Rei begeri-i u c.h 
horbar , Patient fangt zu jammern ::tn , indem er mit d r 
rechten Hand an seiner Brust die Kleider rlittelt. D ars 
Gesicht verblasst, ~chweis tritt auf der time auf. Di 
laryngoskopische Untersuchung an welcbe Patient sukz sa Lve 
gewobnt werden musste, e rgìbt, dass beim Intonieren nich 
nur die Stimm-, sondern auch die Tascheubander fe t"' -
schlossen aneinanderJiegen, die Epiglottis war nach hiute n 
gespannt - mit einem Wort. es wor ein starke r Kehlkopf
verschluss vorhanden. Methodische, weiter untetJ. be
schriebene Uebungeu, welclJe Dr. Gutzma.rm vornehru n 
liess, brachten in einigen Wocheu clie Heilu.n · des Zustaodes. 

Derartige krampfhafte timmìosigkeit ist selten. De be r 
deren Verlauf geben die Meinungen l'l!Ll einander. Gottstei n 
bericbtet tiber einen Fall, in welchem ér die krampfbafte 
Stimmlosigkeit vier Jabre hindurch unverandert besteben 
sah. Mackenzi e sah in solchen F'all en ni é eine Heilung. 
- In v. Micha e ls Fall kam es zur TJaryngotomie. JtHas :.~ , 

F' T'i ts e h e stellen e i ne glinstigere Prognose, ,n a m 11tlicb in 
frischen I<'iill en. (Zitiert nach Dr. Gutzmann.) 

Dieser Z11stan<l a hn elt sehr jenen totternillen, in 
welchen der Krampf sich imLa.r,y nx lokalis ie r't, <lie Unter
scbeidung verursacht oft Hchwierigkeiten. E:ogehe-nd hat. 
sich O ~tu s zewski iu letY.ter 7Jeit mit der Patbog uese der 
spastischen Aphonie befasst und unterscheidet mehrer(' 
Variationen derselben . -

3. Oas hysterische Stottern . 
Dem Stottern ahnliche Bymptome Gntwickelu sich bei 

der Hysterie zumeist a us aphn tischen 0d0r aphonischen 
Zustauden heraus. Chareot war· der erste ~l er clas hyste-



103 

l'ische tottem scharf umschrieb. Die naheren Um~tiinde 

d es Auftretens d es hysterischen tottems hahen Ball e t un d 
T iss i e r autgedeckt. Nach ihnen kann dasselbe entweder 
als inleitendes, ein anderes Mal a!s konsekutives ymptom 
der hys terischen l::ltummbeit beobachtet werd en, es lmun 
aber auch selbstandig in die Erscheinung treten. -

Sie sagen, dass die Bescbreibung der ~ymptome des 
hysterischen totterns eine ziemlicb schwierige Aufgabe 
sei. Die Behinderun o- der Ausspmche kann bald auf einzelne 
Ijaute bald aut Silben sich beziehen. 

,Die Kranken konnen einfache .Làute nut· so aus
sprec11en dass sie einen Kon ·ouanten 9ami t verbinden, zu
meist denselben bei al!en Vokalen, oder dass sie die Lante 
inspirierend hervotbringen o der a ber mehrfach wiederholend ." 
- Sie geben an, dass meistenteils auc!J motorische .Er
scheiuungen in der Zunge vorhanclen siud \\Ìe ~ chwache 
der Bewegungen, krampfhafte Deviation, Zittem ; von Seiten 
ùer ' timmbandex habeu sie keiue BewegunO'SVéri:inderungen 
konst<ttieren konnen. 

Es gib t aber Ausnahmen von di esen Verallge
meinerungen Ball e t s. o beschreibt Biu swan ge t· einen 
Fall von hysterischem Stottern in welchem die Stimmhandet· 
inkoordinierte Bewegungen aufweisen. 

Neuerdings beschreibt seltr interessante hi erherge
hOrig Falle G reid e nberg. Vou seine11 Fiillen zitieren wir 
fol gende : 

Ein 13 jithriges Miidchen verliert nach einem Schreck 
cli e Spracbe. Als sie von neuem zu sprechen beginnt, 
stottert sie. Das Stottern bestand in wechselnder Starke 
mehrere Tage bindurch. Es htirte aut, wenn m:m vor ibr 
il ber g leichgUltige Dinge redete, stellte sich aber sofort ein, 
wenn von ihrem Zustand die Red e war. 

Wmll'end ihres Spitalaufentbaltes waren hysterische 
Kr:"tmpfnnfalle bf! i ibr zu beobachten, nach welchen sich 
das 8 tottern stets in stiirkerem Masse zeigte. Es trat 
gitnzliche Heilung ein. -

lnteressaut ist auch der von Kramer mitgeteilte B'all: 
B i einer 26 jahrigen Magd cntwickelt.e si eh vor zwei 

.hhren, nach by terisch en Krampfa.nniJ!en, eine linkss e i tige 
Gefi.ihllosigkeit. Zur Zeit der Beohacbtung entsteht nach 
einem hysteriscJ1en Anfall Aphasie, sie kann nur die Silbe 
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ma hervot'bringen, beim Au sp rechen dies r ilb 11 _ 

steh~n im Unterkiefer starke pendelnde Bewegungen. Di 
Aphasie ist von einer recht sse itigen Gefiihllosigkeit be,_ 
gleitet, d. h. di e Patientin Yerspiirt auf der gan~en re cb t Jl 

Korperhalfte weder ei nfache Beriihmngen, noch Nadelstich 
u. s. w. Die Apbasie vergeht bald und macht einom t3totte rn 
Platz. Jm Anfang bracbte P atientin unter starken An· 
strengungen nur verstanduislose guttu rale '1\ine he rvo r 
welche von fortwabrendem Jammern und Weineu begleit t 
waren, und n:·IChdem dieser Zustanù verscbwand, war da 
reine Stottern zu -horen, welches auch beim Jauten Jjes 11 

vorhanden war. Nach 10 'l'agen wu rde die Sprache norma! 
und nur bei seelischen Aufregungen zeigte sicb das totter.IJ. 

Der folgende von mir beolJachtet Fall ist in manch r 
Beziehung lebrreicb. 

Das 12 jahrige Miidchen iRt mUttedicherseits schwer 
belastet In der Familie der Mutter sind vìele Ge i;:; tesluank
beiten, Epilepsie vorgekommen. Das Kind leidet sehon s it 
Jahren an Kopfschmerzen, so nst war sie nìcbt kmuk. Am 
31. Dezember 1901 ist sie wahrend de~ pielen.s hingefaU :u 
und scblug sich an eine Wand an, sie ist s tark e ·. 
schrocken, lief zur Mutter und erz ~ib lte ihr in atemi o. e r 
Sprache den Vorfall. eit dieser Zeit behieJt sie di e abg -
lmcktè Form des Sprechens. In der dem VorfaiJ folgeuden 
Nacht tl'iiumte es jJn·, das s ie ihrèn Kopf angè chl~wfl11 

ha.t - tags darauf hatte sie starke Kopfschmerzen . Die 
Sprache zeigt eine Vora.ndf'rung, die darin bestand , dass si 
die Anfangssilben, Anfangslaute wieclerholte z. B. , De- de
der Ha.--ha - hals tut mir weh", ,N - n - n ·- n in". owohl 
beim Fliistem als Singen ist dies !be 'preelnveise vot·
handen. Objektive Veranderungen wareu ni bt nacln is
bar. -

Cbarakteristisch in di esem F'ctlle war, dnss das to tt m 
auch wahrend d es Fliistems und ingens vorhanden war · 
sowobl dieser Umstand als der .fernc re duss di e Sprach
sti:inmg sich t-tus psychischer Ursache entw.ickelt waren .tUt · 
mich massgelJend, di e IJysteri sche atur der pt·nch ti.i ruug: 
anzunehmen. Desbalh hal;e icb Mcb .i de weitere detaillirt 
Aufnahme des Krankenstatus vennieden unrl griff ofort ~ur' 
Suggestìvmethode, indem ìch, dcn LaJ:yux von ausseu )Jiu 
vihrirrend, dem Madchen erkJlil'te, dnss 1:1 ie ofort geheilt 
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&ein werde - zur Ueben aschung der besoroten Eltern fing 
da Mii dchen so for t in richtiger W eise zu reden an das 
, tottem verschwand . 

Wenn ich in di esem l1'all die hysterische Natur der 
'pracbstO rung nicht ofort erfa st un d den .b aJl flir in

teres ant haltend, einer langwierigen Untersuchuu cr unter
worfen batte, so b ~itt e ich zur Fixierung der SprachstOrung 
beigetragen. Hi erflir bestaud umsomehr die Gefabr, da der 
Arzt, der das Kind zuerst sah, den Eltern die Mi tt ilung 
machte, clas am Occipitalkno h n ine Einsenkung zu finden 
s i, von welcher er o·Jaubt da s sie das Kind beim Hinfallen 
sich zugezogen batte. 'ratsacblich war eine Einsenklmg 
dasel bst zu fU bleu, da selbe war aber e in e ancreborene. 
Nacht rl.igli ch stellte es sich heraus, dass unter den Mit
schUlem des Madchens eine Sto ttererin ist. Icb befrug das 
Kind ob sie nicht cliese Kind nachabmte, was sie zwat 
negi erte, do h i t es wahrscheinlich, dass, wenn auch unbe
wusst, eine Nachahmung bei m Zustandekommen ih1 er prach
storung ejne Rolle gespielt hat. 

H eymann erwabnt, das er bei Li é ba uJt. in Nancy 
durch Hypnose rzeugtes • ottern gesehen hat. Liébaul t 
suggerierte einer bypnotisierten Hysterischen, dass si e beim 
E rwachen nicht mehr fliessencl werde sprechen konnen, 
sondern da s sie sto ttem werde, und es stellte icb btsiicblich 
das , tottern eiu. 

Re m a k beschreibt das hysterische Stottern folgender
weise: W enn der Kranke Worte nachsprecben will , so tritt 
vorer t kra.mpfhafte kostn.Je. Eina.tmen ein , w~ihrenddem 

di e temocleidomastoidei und d t' J( blkopf st~trk gespnnnt 
sind olme dass ein Laut b ervorgebracht wird, nach 20 
oclér auch mehr ekunden beginnt der Pntient, deu ersten 
I)ant m brfach ' iederbol end, das Sprechen uud stOsst :ias 
Wort hervor. .Lassen wir durch den P atienten das Wort 
wiede rbol en, so !Jes.sert sicb clie prachstorung nicht. Er
regunO' verm ehrt die torung. Die Stimme ist eigenartig 
forci rt, tuanchmal scharf, aber nie aphonisch. 

Dio i m letzteren Fall heschriebenen A tmungHkrampfe 
konnett ~tucl1 all ein bei Hysterischen beobachtet werden. 
So erwiilmt Pitr es eine Frau, welche nach heftigen Ge
miit erregmwen eiu eigenartiges kr::tmpfhaftes Inspirieren 
bei jed m ~ prechversuche zei te, wo<turch ihre Aprache 
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saccadiert wurde soust war das Atmen norma l. Di EW 

Zustaud hielt drei JaJ1re an, und horte sukcessive auf. Aber 
nicht nur di e iu3piratorisèh n Atmuugsmu kelo, sondern 
auch die expimtorischen konnen derartige Krampfzustii nd 
bei Hysterischen aufweis n, mitunter sind beide Arten von 
Muskeln in Mitleiden cbaft g ZO!l'en, wi wir davon i m folg n
den Kap itel berichten. 

(~chluss fo l(J't.) 

Bibliographia phonetica 1907. 
7 

3. 
Von Dr. G. Pa n co n e lli-Ca lzi a, 

pll(metis lws K:•ùiJJ e l, der J1jv('r~:< i LU, Marbnrg- (IIe~ . ·on . 

Berg, Walter. - Die Vorljrag:>spra h und ti mmbildnng -
kuust bei den Alten. Die timme, Berlin, F br. 7 , 
I, 5, 8. 1-t0- 141 (Schl nss). 

A. J. rb il wi e f Jg-L: Was Jchrl u n;., 
cl PJlJl n t ll l :tber d ifJ d1 ·L ri h V <u-trag ·- un d , ' til1nn ildu n · ·
kunsi der Altell ( \ V .. Ich e làl !Jl lll o· pretli o·t Ull:S liP •· it iel ' Il 

,Jah rhunderte n vcrg·<· s::;cue :mt ik' Ku z_lisi ii mw ? J · t w ill ie 
A•,t.w ort g lei<"lì vo r wi>g·nc hm nn. ,' i ' r d't un ' c iniir in ·li h z n : 
E:rolwri·, ihr Epig·oueJI , !las 1111Hc.J, ii1.zbar u t U.c.r k uJlstrotissioe,, 
Bi ldtrug· de r Sp !Peh ~ Li mliH', dns c in i:i e in •' ·lunuek:s iLl ~ d n 
an t ikcu JJildung 11 ar 1 n11 n.; uem ! li JL 8 h m·vo r à us d e r 
Rtanhsc hJ h t , mi t d r· r 1 iPi h unu •rt j ti ht i " · : 1 ~· l n·ilt,i g-k it 1\ od 

:-! tu mp fh ed, es bed ·c l t. h:ll,cn , 11n d flilt r t •s, na, Urlid1 rnu tn.l i,; 

mrrt:wdis, i11 8 r· hnl und Lchrn ei o lawi t li. fo lg- 11 · t W n ' 

Vernachlii ss ig-n n ~; oin cr .·o h o ·Jrw i(·h Lig · t ;ttur• ··tLLe, wj dil ' 

S t inmw und Sp ntch o U.os l e n se l• e J) i ::. t, n i.cl• L 1.1 ·l • 111 IL' ru11 

sicl1 g-roift! (S. 143- / 11.) 
A. 2. Vg·l. Bibliograpli ia p lzonelica, 07, l, 1mt •r dPm s ll)cn :Nam '' · 

Eitz, Cari. -· Ein bequemes Mass fU t· di e natU rlich - rein u 
Ton ve t•lt i:iltnisse. Di e ~ ' timme, Berlin, Ii'ebr. 07, ~ , 5, 
S. 1 2!)- 132. 

l. D ureh dio UJJg-cgeb ·n on fk isp ir·l · h oftt ., d a: s das 11J·(l,bi scl JC 
K omm amass e:; s •hr Prl c iebt e rt , (li ' V _r]1;ll ni fl;:;' llm· rl ati.i.J·li ch 

reiuen Stimmtm g- in don Urouzon d e:; mu~ika li scb.cu 13 •dU~; I'

ni s;:;e::; reclmerise l• zu vorfo lg-t> Jl. 

Grunwald, L. -- Grundriss der Kehlkopfkmnkheiten und 
A tlas ller Laryngoskopie. Il. ve nn. un d umgearb . 
Auftage, 1907, M. 10, S. 213, 26 schwarze Fig. im 
'J.1ext 'und 112 farb ige Fig. auf 47 Tafeln. (Bd. XIV 
der Lehmanns mediz. Handatlanten.) 
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. . . . . . . ' Ì ll .ù.nltan · bcs t·i:uultt di~ • 'Hnunditiletik. tS.:Jjcrl. 
Worzburg.) 

' 1'. .ìlfiin 'h. mcd. \\ o h , 5. 1\l iixz 7, 1 , '. + :2. (Seif erl, Wtirzburg .) 

von Griitzner. - Ueber di 
' timm . 

bi 166. 

,, 

r 

)) 

,. 

zu .foJn·cuÙcJlt 

iuon mi L-tl rcu Fchl •r v. + O,iW.!Ofo 
, + <l,:IG4 -

+ 0,:1:2:1 

.11 ., n ll + 1),:2:l0 -
J\u! 1 O ' ' l\V"Ìil"' lltl""(' H wurd lll. o ùLwt;L 1/ 3 Sr1twiltg·u ng; Zll 

v iol oCLc.r ZIL WòllÌ"", d. IL <l1w rl'on <v n .lOO o o<lcr 0!1,7 ~~·h w in -
g ung ·n ge::;nnq·on. 

Kirsten, Paul. - Diè automatische Stimmbiluung als Gruud
lnge eines rationelleu ' e.sangunterrlcbts. U. \'enn. 
Autlage. Leipzig, Diin'scbe Bne.hhaudluug, 1007, 
JVL 0,801 23,5 X L5,5, 48 

Ur. E~ ktndclt ·iclt hict i:jeJI ;;Lyedeml mu eine ncuc und spezie/le 
~lct:ho<le . 

lhescs \Vork soli keinè c(g(mtli l' hc ,U csn.ngschulc" ~cin. l cJ1 
bc~ulu·,tuko mieh dn,rin auf dati (1cbiet ùcr 'l'onbildtmg-. Jch 
betm hte çln,be i :nicht ul i:i Hu.ulJt:dcl , 'rone gesclli ck t vorhiuden 
:.-: n lerncJ1, "Ondern ich :.-:c iehn e cin cn "\Veg· vor, :vu[ welchem 
dC'r ~angesbe fli ssone :.~u n ii ch ~L in dcn Bcs it:.~ seh i.incr, bmuch
h:vrer Tiinc g-cl:mgcn ;;o] l. JJureh jnhrel:-mge Versuche n,n der 
ci ·eucJt, Stimmo biu ich vou selbst n,uf dieseu \Vog geflilut 
" ròrdcn, Phe mir Hach dicso~· Richtung laufeudo Bestrelmngen 
andort'l' beka1mt wunlcn. Dic hier ,·ertreteneu Iùe n sind 
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f;eh ou SPi t ii l1·r fliJJfz ig .}<thr n v J·cinzel aufgctnut' il L unù i , 
,·er sch ieù •n cr \Voi!w dnrges tellt. wnrdcn. Dn,.; eing ehr ndo . 1-

d iu m der e io.·chl agig-eu L itcratur mussie selbsi,·crstiind !i(' h :n 
m cine c ig-en r n A n s('hauu ugcn in tcil o; bcff'st igcn d, nndPrn( .il 

kl il rcu d un cl korrigiero n ù e inw irk(' n . Jn vn rl irgc]](]('r . \ h lm n d

lm w .habe ich o h nc An lc hn ung a11 jcne \Vr r kc (nbge~chen on 
Ù' n en lo h11 te u J\ust.l rli ·kon ,u n( m ati:d1" und , p ri n1 ii r") illÌ ·h 

b r m lil1 t, don in bezng a ul' d io D tws ro ll ung- so ~ priid en !-ltoff ill 

ku u,ppe r li'orm lci l'h t fassl i(' h z u f' rl ii 1t e rn . (S. 3.) I n cli<'s r 
AufJagc ;;in ù d io praktischen UPb un gc n un d der AbR<' hni tt d · 

·ieJt mit df'm Ntnd ium in cs Li cdes h fasst, u mgea r be if <'( word n . 

Kuhnhold ~ C. Das phon ti c}w Prinzip im , chttlg saoo'-
unrcnicht der Element:ll'kl assen. Di e Stimme, J·li1l 
M.iirz 07. l , (j, S. 176-1 2. 

Ur. i ]cl:>, bc ina1J o alle · von d 111 ti e~agte11 fì nclct ma n in d n 
m oisten , sogar cJem ntare n F uc· hor b it o. 

Marie, Pierre. - Un oouven.u cas d'apbasie de Broca avoc 
ramollissement de la zone de Wemi ke et des ir
convolutions motrices, la troisi ème fro ntal n partici
pant pas au raruo ll issem ect. La Semaine médicaJ , 
Paris, 20. Febr. 07 , , . 05. 

A. J\.1 itt •ilnng an di c Socit!t(l médicnla des 1top i fa11x, , i Lzu ng- von1 
15. F ebr. 07. 

Nodnagel, Ernst Otto. - Tbeorie und Methodik d r Stimm
biJdung im 19. J::1hrhund er . Die Stimm B rl in, 
.Jan. 07 , l, 4, S. 101>- 1 i Febr. 07 . 5, S. 132-13 · · 
.Marz 07, 6, S. 166 - 170. (B'ortsetzung foJgt.) 
. . .. . .. . . Ho Yi le Miinuo r a u l1 nn f ù m Ci ehi oLo d r 

HUmmbil dun <>· Jo)u g •arbPilP t, lt a bon so 1:1m fa ngr i •h dn.h e r :t lt 1 

t.lie L it erat m· d riibr r "•word n isL: u h im n1 c r ì t nmn n i !! 

e inJita l zur gin ig ke iL ii.hor d i r un dfr:tg-cn , z u oin cm e inig r 
mnsseJL p; s i eh J' t n 'u ndam n t fii r <ln, Nyl> 111 ci nc r un a n f ' C'ht

bar 11 , dio l)r ak i s~ lt ' Il l•}rf:il11'11 ngen und B obadtLung •n w id 1'

><pruc hl :; rk liir r·mlen ' l'Jwor il\ g l111 1gi. DI J~ rg<'bn i:;H(' l 1· 

I'Cr>;Cbied n QJt .A nlor n fit •h 11 f t in unl" s barcm \ i dcr~pru h 
znciuàu•lPr, ull tl H'll' t in d r ' I'Rrm in o log i i ·t nHLII lm u n zn 

J1otdiirfiig (•r l i>~rOiiJ , (imnl l lll l;' ••·f' iftll L . .... Di lJ a tii r li••lt o 

l~ddiirnng· filr di fit' n Zu$Land fin d •t s i lt iu d •r l ~ iuse i t i ··k i 
dercr, d io bi :;h er 'l ' heol·LoJl iilw r rlie J>r l lomo dor ,'Limm hil t lll <>' 

;tufzn stP IJ on s nu ld, Jl od !)l· prnld i ·c;lw li!le!ll aden o· l'un d n zu 
h :tLr n h c• h nnp te ten . . . .. W <• it n.n :; clio n1 oi t n d er i::ìchrift;,Lc ll or 

unh•rschiitzf on dio I,Pi;.;tun qPJt ùer Wi ·;;(• n ·d Ht ft Hi r p n 'C·r le• . 

biet, otlcr abor s io o·ingP n i11 de r J3 JJ1LLZ111lg' d r wisse u Hr h:\ f 

li ·hen J•: rkc•nn t nis Jlicl1 t w ·(t p; ·m1,,; 11i l1 L is auf d o ll7.t >u 
lirmul . Ua :s lllate ri :d vo 11 ]-; rrallnm~;:tat:,;il h m di 
Tiil'ht i ,,~·st oJt <to Rgel'il slet w ;u·c·n v ('lW01H ic'l .J1 . ir r i n dii 
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la n t i h. Oft wmtlt• ••;; dnr h li %1 L\'llr lii ·· i,. ke.iJ cl ,,. J3 obttch
Lun n ll 'r ùw· h •i,.u l:1i nh art-c· Mi ·~v ·r~ichcn l · l~rf::th
rungen, v ic lleicht no ·h b l'l •r dur<"il 111nn •· lhufto Log ik dUl·ch 
l'alsch e ' c h.lii s:-;c au · ri !' ht igcr1 PriLm.iss(• n cntw ~;ict. Der Na clz 
wei t!ie er Unzllltinglir/ikeil, riie ich den bisher auJ.rretretenen 

limmlheorelikern vindiziere, wird einen wesentlirlten Bestand
teil der in t!ieser "luilisclten Gescliiclife• Z II l6senden A11jgnbe 
bilrlen .. . vVcn n lllU il d ie Anfiln ge UCJ' Rtinnub ildUJJ ·liter atul' 
;;i ·h vor A ugeu ftLlJrt, wcrtlen ih re Hi.nge l begre ifl .i cJ1. ··tamroi 
s ic doè iL c ig·L•nlli ·h \' OJJ d r Mn ·ik un tl nl ·hL von le r Physio
logic ab. Di iilt Lcn Autor 11 bcfa ·s n it:h rru:mi h t m iL der 
Prng d r 1'o nbilduJI · d r mit cl ·r n ph s i lo•·i~chm • Vomus
. •tz un ·· •n, s nden1 llllJ' mi BO ichen der Jnuo;.i.k(tli,; ·h n ' l' ·Ltnil{, 
<.!es Stib 1111d Ics Vorlragc:;. nel da ~ isL a.uch il1 11 cn •r •r und 
hi.· in di , n u eot· /', i t so geb.li eb 1 . V. vcrmuLet, d l).ss tlie 
~; L i mmbii ÙJ J r i ·eh u B r folgo ùer a.lt n 111 i;;lr r n i<'hL in \' Ì s n
s h·afLli ·h r lBrkem)tni • g •w tu·t IL ha ben , s mleru iJI d m Zu
fall gllirkl ich r em pir is ·h or Jhmde. di o d!\.!Jll dm·ch Nach
ahmlln o· und Trndilion erh a.lt n bl i ben. JJi s rmu L:wg w ird 
dun:lt •in MiLLciluug go ·Liitzt, d ie Dr. ari l urn ~,y in ·einem 
1'agebuclz einer musikalisc!ten Rei e d11rrh f'rankrcirh und 
ltalien, Htunburg 1772, ma hte nn tl <.li i)l e~ E inblick in den 
Stu.diCl.lf lan. der ' esaJlg'ZOgli n~ der romis ·h ll '' cllll lè g ibt. 
( S. 109- 108.) V. 's chl iis.·e e rrnbon, d:lS d.ie heTiLhmt.e ,alt
italienisdte Melltode" flb erhn11pt keine ,.Met!t ode" iJl dem ,' inne, 
i n d.om JJUlll h nte 1n · Wort · brau.dtt, iìberluwpt kein Weg, 
auf dem man ilie Tonbildung einer Stimme nnstrebte, g-e weseu 
ist. ' ' · p; bt lann ?i t'lr D ètrstell ung der 1\{ethoùen und 
' l'h r i u, ù ie :;s ich n.uf dio Tradition der itnlienisclten Lelzr
meislèr, in sb s 11.dere no [ d i de r b loo· nesis h en. cb-nlo stiitzeu, 
iii e r. ]11un " ' ird clt1 be~ oJ·k c nnelt, wie v i le wert vollo KeuuL
nlsso, eH • s iLh r le ichth erzig w ieder p roisgogebOJJ w erd en , durcb 
Llie Empirie wirkli h n K oonen · m·.m"gli ·ht waren , wie vie! 
mau nod1 h cuie von den Lelll'JJle i t l'D de~ b l ca1 Jto Jernen 
kan11. FrQi lic lt werd en. w ir h eutc n11r dn s i11 rer E mpiric ent
neh tnen d liri' n, w as wir !'n it; tUl Seren h eut i<'·en JlilfsmiLteln der 
e:xuk ten Wisse uschaJtc n bcg ril.uden konncn . {S. 1:32 - 136.) V . . 
fi i.ng-t n.n :w b h.:m delu : Die Tradition der italienisdten Sd11zle 
in De11tsdtlnnd 11nd ihrc Entarftm a ( S. 166-170) . 

Panconcelli - Calzia, G. - ' ind die vorht'tndenen Sprech
maschiu en-Aufnahmeu zum neusprachlicheu Unterricht 
geeignet '? Phouographische Zeitschrift, Berliu, 14. Fe
bruar 07

1 
VllJ , 7, S. 14()-147. 

L. l) i • ,-o rlin o lr nOJ l 'Pia.Uen odcr \Val zcn i:nd (i ir d 011 akade
Jtli"ch(' n lll'l1S[l1'!L l1 li t· h(' n 1 ntenicl1 L ni r l tt g ciguo t.. l~ n tweder 

]l:l !': ·t i lt r lnh n]t ni eht· Jii r uetl, nterri r ht oder Cl' .ist ZU 

s hwier ig· uì tcl meli!' fiir •ine lt0h ere ~tufe geeig net. Eiu
fu .. h rl', lc it'h tc rP. natlir lil'ltér e nn<l Clir oi:ne mitt lere Stufe de:; 
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akademi~chcn JH'tt~pr•H· Idj :Jtcn nl •t'J'ioht."' b t itrunt l lttLt 1 ~ 
od r W{d7.en sollt n h ·gestcllt w rclcn. Die An spra h 1 Wi.ir 

be ·onders zn berlicksich.lig-en. Ma.n solite ni cJ1L nnr dio v 1._ 

. chiedenen .Arten a~s VortraROilS, dio don ve rschi doncn B -
n1fen eig •n sìnd, sondern OLH'h La/llaren aut:; h d utcndc'!l l,; 
rattu·w rken aufn ohmcn. V. bezw rkt miL vorlicgondrr .\rboit, 
clie Fachkreise der Hpr •cJunnschin e n - J ndustri' zu wciteren 
t.heorcti schen unù prakti~when Versudt 11 anztLrcgon. 

A . gl. w iter mlleJJ ùi Antwort von Roering anf v rl i gon1 
.ArheiL. 

Uuix. ~ Bemerkungeu zu denAI'b iten von ProfessorOstmann. 
Zeitscbr. f. Ohreuheilkunde, Wiesbaden, 1007, LUI, '2 /3. 
(.,ìuix ltiilt d einh itlicltl' lf"rl11u~s Oslrnanns flir phy ilmlis'h 
umichti!j, "weil es eli Hichlig·keit des obj ktiYen l fOt•mnss 8 
vorn.u ·s tzt, woJchcs fn lsch i. t", und w il ihm di o phy ika
Uscltcn Fcl1ler des Contn.\;rhon PrinzipR onhaften. Oic U •b r
einBtìmmung zwischcJI don lT"n;t"rnngRbiJùern, dio dnrch tla. 
objektive Hormal:lS und tlellCn, eli dur •h da · cinli itli ], Or
ma ·s g·ewonJJ n siud, bcst Jiu in d r '\1\'ixklichk i t n i 1t; bciclc 
Mct h.od n di.fl'ori ·o11 in ihr u Erg l.Jnisson in h hom Ma '8 . 
Dio Vc1·bindung d r Tiorprli uno-_T s ultn.to d s 1 nLholog-is h n 
Ohr0s mit ùor Empfìndlid1kf'it des n o rmn.J on Ohrcs Cii1· 'T'ono 
verschiedcner IWho wirkt, n a ·l t (~uix, v nv.irrou l ( cl!wabar/i 
~~J r 

Cl'. DeutscJL lll<'Ù. \Vo ·Jt.. BI. [iirz 07, 12, S. t1 l (Sdmmbad1) . 

Reko, Viktor, A. - Aus del· Praxis des Grammophonbesit~ t·s. 
Phonograpbische Zeitschrift, Berlin, 7. M~irz 1907, 
VIII, 10, S. 256-25 . 

l. 811reoh.mns •]J iu cn Jlamont.Jidl C:rm ,uo phon mac hen ihrcn ]3 ,_ 

~:; itzern nur tlrmn Ji'rrucle, wrm1 l:l io w irHich •·nt fnukt i ni ren , 
d. h . wemi. die \\Ti d rgnb · r·en n.n s ri ]o·t, wio es vom Vor
Jertigcr des Appn.t:n.tl's tllld de r AnfnaJ,me gcdaf· lit, wul'll ' . 
N iclli, sr•ltCil n. ber )1 iirt un çl fl i ht lllt]n \ypm·a.te, d ie d1u· h 
Ideine Méinge l nlst-c ll t, héi,;>J lich .Re..c;LLltt1t 1 •rgcb n . V. W ili 
im. folgl'nclen Cill i " diescr J\fiiJ1o·ol. d io jed r ,rammol)Lon
be ·i tz •r lcicht Sl'lbst b ·ltòhen k fmJl, llllflihr JJ un cl nnf o-in l)anr 

fiandgrifi<J anfmerks::un. ma lten, dii' znr ' ftlrti cn orb s · ru.,llb' 

di r:::;cr O .J,ebtiinde diCJ'lcn wiige JL. (S. 256.) J)i •s ~l ii..no· l in d: 

D os Sèhuarren tleH M t.on;, !La.· Sr·h.ho'CJl dc;; M. l rs, da~ 

Fieldag~n '1er Plu.LlcJt1cllrJ'(H' il ::;!', TriclJI'•dod ru •]J, J3Jn.LtJI'd('I'
l)l'twh, P- inrlrii ·k n d •r ]\f,·n d1ran' d or lwll<l s · du.r ·lt. :.t ll zn 

k6iftigo Herii1H·uug, J "(istlJI"' dt'r in d ·r Mit,L(l d Ol' M•mhmu 
gcsctzlon l[clwl, :;eld e< ·ilt ;;tdiitet<' clas l r e is ·hon (lor 
Pln.tt.cll . 

Reko, Viktor, A. - Der sp rechend e ~lagnet. Ph()u,ooTaphische 
Zeitschrift, Berlin, 14. Miirz 07 , VIli, U, . 2 9. 

I . f·:~ l1a!. :.dio \Valn--c hPillli ·hkl' it fiir si!'lt , d:ls::; s :m dl'r(• MiLl e ! 

und \Vogo ausser don lll! ''' llllld:-i•;h 'Jl Rp r • •h ::\lllOnlutcn, w io s ic 
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Jl. fra t l~('lll}lCl òll k onstr n lc rie nml der '.l 'y pr J~<li ~nns rcspek tivc 
.B rUn rs n di.Lrft , di ~pra l1e klin. ·Uich z n en:cn~cJl . 

NC\l<''t ns w ·d n l u rzn die ·pro llm1don J]' lanun n vf' rweudot 
und P n lsen un d Mru·c ni Qrb it n Z\l dem %we k Auch dn s 
A nJ:ta n h on des Aux t op l10n s nnd J~J géJ?h h s is v r lHJi ·s,;mgs . 
vo lJ. l<'o lgeJJÙ 11 n ouon Tog; m"c])t . an o· tlon. Rt 1llt )ll(l ll 
oiJ1 cn ID I ktr mug~1 t in tal fon n nncl roi t. sein m .P le n·co·eJJ 

ein roiie ren des 8 ta.hlblll1cl uud rpri l1 L ronu p,·egen dJe ·o · g n.11z 
diinu , . ta.hlband, · wird es m ' hwln >· un · n vcrset zt . burch 
Ù) O 'O S ]n .vinguuo·on w ird tl a!S ' ' i ahJ J.wn l dem <J ' k t r J1ìan·noton 
>tellenw is ·oniil1 r t und bclet si eh infolg de ·pu 111 i t v r

sclLi. deu 11 ma•~Jl eti sclH~ll Pot m: n. Dr ht m:1n cl i e ~>c ~ be-

. JJach 

Roering. - Lehrplatten und - Behèirden. Phonographiscbe 
Zeit chrift, Berlin, 21. 11'ebruar 07, VIli , , '.174- 175. 
V r llegOlld ATl!eiiJ 1s t cino Antw r t :t u( li h 'llcrwii.lmte von 
'Pan e né lJj- 'u.Jzln.. V. 'n tJ. . . . o ein leurlilend wie die Desi-

l. 
' 

. A. 

rferien der Plidng ogen auch ein ma en, zwei J-!auptpunk le sind 
noch nicht einwnndsj rei ge[()st. . 1 74~175. ) V..ue r. , solite ruan 

in V r ricl dìullg :fina n ;r.\JOJ. · l tnellen Bx n ·rn ;r.nm W iedeJ·
~;t nfiinden cl r g ew lin . b ton l t Ul e n n d zum ·w iedcr iu (lnn g 

tz n cl ' preclu n us ·l1 irP. A11 ~ ·er cl m 'i Il t e JJ HI1l d<m Ge
l.W indig k c it, rcg·ul tor g cnauor b uTbc i.t.en . Dtv Hq1cr toiro 

znsmnméJJZlJSt •IJ l l 11111S · don .Piidn~>·oo·cn Ull r as:>cn l!loiben. 
Zw ite:n :; .· t ell t- V. fès t da~s :.~wi · hon Lel1rphttt.en nud B ohorrlen 
w ir k]i ·h cin. S hr lMg CJ'1 lrtn g r ' dun ko Hgn.Jl A' lj oo'l. Der 
Ù.nmd, WéSh.::tlb (lie. 'p rochmus lun e im 11 t rrich t 11 9 ·h ni ch t den 
n·OliiJu- mlcn Pl a (;;r; hat hiin "'t von der .Ni · )J t,an~; re i clllm g clor 
JJ'onds Z \lr .Anschuffung ci n 'S o·nl •n Ap paxat' ab . D io Industrie 
kvn.nte nh r d m lang srtm n (Lng dca Bu reankrn.th llul s ab
h ·lfl'll , .i1iùem si 'nig ~ l as h inen 1-we• · k~-< 1.3coha chtnng der 
J, ·mc•r(o] r.·o zun ii ·h ·_t, g t·o t if< li c f rt ' · W i ire schliess l i eh dio 

.l rub zoit :thg •ln.u1 l\, d:1 nn w iinl f' n <l ic .1\fasch inPn wiecle r ab
g hol . V. :;cl1li c$~ 1ni t fu lgc ndc n \ \Tor to n : Die J:ng llerzigl<eit 
liegt a/so 111·cltl nur bei den Stlllllmtltl!l em , sondem Zlllll Teil in 
tm erm ci,e;enen Lager. 
Vgl ol)on untcr Pnn ron celli-Cnlzia . 

Schadel, Bernhard. - D er Phonograph im Dienste der 
SprachwiRsenscha(t.. }Jhonograpllische ZeitschriJt, Berlin, 
7. Febr. 01 , \ lll , o, S. 1~0- 122. 
Dass l'll :Hl So rge tragc n muss, n ieh t nn r d i c Sprnch cn der 
G(•p;e n wru·t, in dencn dio 1\l eu schh eit d io B iichcr dru c kl', sondem 
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auch die Idi tn.e i11 ihrer g·e$pro henen Jo'onn, d. h. o.uch d.ie 
Mundnr n der ~ukunft ZLt erho.lten und w ilborlicfern ist •h.J

Erkenn tnis, die man or ·t seiL ein igen Jaluz huteu gewouo 'JJ. 

lcat. }fan arbfliLet eifrig zu diesem ~weck. Zucrst benuLZLt3 
man dio gewi)hnl ichen .A lphabcte zur grapbischen F ixierung 
der erforderLen Tcliomc. Jhr Un.wli.i.nglichkeiL enldeckte uHI. tJ 

bald. Durch die i\ufstellung und Anweudung sogenannt r 
phonetischer Alphabete suchLo man diescm Maugel zu stenern . 
Das bcdeutete eineu grossE-n F rtschritt, aber damit wur der 
Torzjall nicl tt n xiert. Dazu biotet das Jeicht trn nsportierba e 
Phonogramm eiuo wissenschaftli ·hen wie praktischon Zwe ·kelJ 
dieuende HiJfc. Erst durch seine Anwend ung· kann di ~ 
phonetisch o Niederschrift der leb ucdgen Rede nach der 
musikalisch-rltythmischen Seite Jri:n ihre notwendige F;rgìin zu ng· 
erfahren. Z. B. der Atlas litzguistique de la France w ird ers t 
dann von den Idiomen, die lteute in .Frankrei ·J1 gesprochen 
werden, der Nnchwelt cin vollstiindig·cs Bild Ubediefern, wenn 
durch pbonographische AufJHti•men d ie Erg·iiuzung u u d Be
lebu ng· dieses nmfangreiclton Stoffe:ì rfolgt ist. V. betonl, 
dass bei don Halbg·ebi ldeten oiJJ Muudartantipathie Yorhanden 
und doss sie zu bek iimpfen ist. Er redet wanne \\'orte zu
gunsten der J)iulekt und scl1 liesst mit dem vVunsch, dnss 
nach dem Beispiel VOI) Frankreich, Oesterreich , Amerika und 
England sich die Kul turvo lker in d 111 nationalen Worke d ~· 

Aufbewahrung der 8praché miL Hil fe des Phonographcn ver-
bixlden. 
Die Erreich.ung der Vollstandigkeit in oi:per phonetiscbeJl 
Transkription ist mit :solchep. ,' hwierigkeiten verbunclen, das11 
man sie ala eine Utopie bet.rachten knon, Daruber babe icl1 
mich schon in der Monatssrlzrrjt f. d. ges. Sprachheifkunde, 
Berlin , Mttrz- April 1906, XVI, U/4. S. 78-82, in meiner Arbeit 
Ueber norm ale Phorzetik, g·eiiussert. D ie E rgiiJlZun und vor 
allen Ding-en die Befebung der vho nct.i chcn 'ftanskription 
mitteJs der Spr' ·ltmnschlnen i.·t in gutor dank -. 

A. 2. V. sagt: .. . . Scif einigen Jn!t.ren sin d in verscltiedenen Kullur
ltindem gro sartige kartograpllische Unternelunen in Angnff 
genommen worrten, die mi! miJglirlzsler Reiclllwlligkeit nuj zalzl
reir:hen Einzellwrltm wul jllr eine gros e Anz nlil von rten die 
verschiedenarlt:!{en munrtartlicli en Wort(ormen in genauestrr 
phonetisrlier Darstellunp; fixit1 r (JII. vor al/t'Ili in 1-'rnnllreìcli , 
dessen Regiemng t!ie 1/ernusp,rrbe (JÙII'S guwaltigen .,Atfas 
linguistiqtu: de la J·rtwce" zu prncliwisse11 cltajflichen Zwerken 
erm oglicli te ( Deutschlanll !w nn sich ein(lr alche n nalionalen 
Pubfilurtion nodz niclit rfi!IIIICIII , .. ( ' . 121). \Vir <'rla u b n tnl S 
fol g-t> nrle:-; ~.tt henH·rkl·u. l ) il · franzii. i:s ·h· J~1 • irrung· ·rmiigli ·hl 
diP firrau sgalw d e:; Atlas lingui tiqlle ila la n ·nnc in . ror.n 
ind.em si e a uf <' il te gewi!)s<- i\ nzah l v 11 J~xl'mp l a r n suh~kri] ie rL . 
Uebrip;E>us ist der Atlns lingui.1 /iquc in privai. H U nt ornrllll l u 

un e! ;r,war vo n Unrn Gilli ·ron 1 J:'r l' ~kn r der Oialcld log ic dOJ' 

'• 

• 
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romani uh n Uulli r an der É ·ol <.lo~ !lauto: J;ltud s, .Ea.ris. 
Denis ·hlund l es itzt auch cin der:u'tiges \V ·k, uud zw~~or Den 
Sp racliallas de DeulsclupL Reicli s. H ol'l' .Pr fos 'OJ.' D r. Wenker, 
Oberbibli thelnu an der Univ ers itatsbil Jioth ek Marburg , is 
selhsi cin ' Mitarbeiter an diesem At las unti ltat cU c Giite gohabt, 
nlir n:Lheres dari.ibcr mitzute iJ en. Der Sprnclwtlas des Deutschan 
Reiclls ist all rcling,; keine buchhiindleri sch c Publikrttion. Er 
ist Be iL l 77 iu Ari ei t urul en thalt bi s j ctzt ca. 900 g rosse 
Karie n, dio in B erlin in der kon.iglichen Bibliothek depouiert 
uud don lntor essenten zugiimgli J1 sind. Er ·t Jmch ilem Ab
l:ichlu · cles rrauze1t Werkes, de r vorau ·sich t lich iu G bi: 7 J ahren 
gesl'h.ch en wird, wiJ·d man i.i.ber dessen I ubl iktttion entscheiden . 
Dio BearbeiLuug cles A/las ist vom RcichsmiuisLerium 1mcl vom 
K g l. p reuss isch e.tl Kultusminisior inm untersti:i tzt. Der Atlas 
bezieht . i h :tu! Ul er 40 CO dents h , polnische, litaui che, 
frauzosicl1 e u s. v. Or te und sti:itzt s ich nicht, wie der Atlas 
linguistique de la Franco auf mi.indlich c, onder11 auf' schriftliche 
Quclle11. 

Vogel, Georg. - Ansatz- und Windrohr in ihrer Eimrirkung 
auf die Intonation. Die Stirnme, Berlin, Febr. 07, 
I, 5, S. 137 -140; Marz 07, 6, S. 170-176. (Fort
setzung). (Schluss folgt.) 

A. Vgl. Bibliographia phonetica, 07, l , w1Ler demse lben amen. 

X. - FLir die Neulinge der phonograpbischen Kunst. Pbouo
grapbische Zeitscbrift, Berlin, 7. Febr. 07, Vlii, (j, 

S. 119 ; 21. Febr. 07, 8, S. 187-188 ; 14. Miirz 07 , 
1l , '8. ~96. Fortsetzung). (Fortsetzung folgt). 

L. D eT M ·hani.smus, e be.n ·o die ~ah.lrei chcu Fehlor der billigereu 
Sprechmascllinen werden genan bescluieb n, (S. 119) . V. 5ibt 
claJUt praktischc M ittel, eli · Mi1ngel zu beseiti6 en, d ie bei m 
Uebrauch dieser einjachen Appurate loich t u.nd o(teri; entstehen 
(S. 187 1111d. S. 295). 

1 

. Besprechungen. "l . 

Das Buch vom Kinde. Ein Sarnmelwel'k fii~· die 
wichtigsten Fragen der Kindheit. Unter Mitarbeit zahl
reicher hervorragend er Facbleute berausgegeben von A d è l e 
Sc hT e iber. Mit vielen Abbildungen und Bucbschrnuck von 
H. Hoppener - D'ictus \md Else Hehm- Vietor. Zwei 
Bande: geh. je 7 Mk. , geb. je 9 Mk. In einem Bànde geb. 
16 Mk. Lex.-8. U:JOG. I. Band: Einleitung. Korper uud 
Seelenleben des Kindes. Wiuslicbe und allgetneine Er
ziehung. 1458 S.] Mit 11 zum Teil f::wbigen rrafeln. II. Band: 
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Oeffentliches Erv,iehungs- und FUr orO'ewe en. Das Kind in . 
Gesellschaft und Recht. Bernfe. [461 8.1 

Die 'J1eilnahme an Fragen der Erziehung ist in standigern 
Wacbsen begriffen. Man erkennt immer mehr ihre B -
deutu.ng flir die Gesamtkultur unsere Volkes, man bedenk 
aber auch immer mehr ibré Wichti(J'keit fUr die individuelle 
Entwicklung. A ber dieses Interes e ha t nicllt eiu durch 
weg erfreuliche Forderun(J' der Erzi hungsfragen, weder filt· 
ùie Allgemeinheit. noch ftir den Einz lneu, gebracllt. Guter ~ 

Wi1Je musste vielfach ftir die auf griindlicher Beschiiftigun cv t 

mit den Fragen beruhend (J'ute 'J.1at genommen werd n . 
l!'al che Propheten verkUnd ten Weisheiten, di e aJles Be- -: 
steheude als wert, da s es zugrunùe (J' be, dar teUten . , · 
Allm~ihlich a}Jer empfindet man irumer dringender das Be- ":: 
dUrfnis, sich i:iber das g~tn0e grosse Gebiet der E rzieh un o- "'"' 
zu unterricbten, ehe man ruitratet und im Haus oder in del' 
Oef1entlichkeit mittatet. An. ein m bequem Ztl~'~'itn O'lichen 

Werke aber, das das ganz L ben des Kindes, seine ko rper
li che und geistige Entwickluno· uncl Erziehuu~'~' umfa ste und 
von der Geburt bis zur Berufsau~biJdung Eltem und EJr
zi ehern ein Freund und Wegweiser sein konnte, fel1lte e. 
hisher. Dn. tritt nun dies ~Buch vom Kinde" in die LUcke. 
Von namhaften Aerzten, Psychologon, Piidagogen, J tu·isteo , 
Kiinstlern , Schriftstellern, Vertretern eine besonnenen Fort
scln:i tte in der stnltung d r Erzi hun idea1e 'Werden 
nehen der einleitungsweise behandelteu Frnge von Ehe nnd 
Vererbun · sowohl di e Pf!ege des Korpers a)s die· Entwick
lung der l{jnderseele in ihrer Vi Jgestaltigkeit erortert. 

Sacl1lich auf tlie einzelnen BeitriJo'e inzu (J'ehen, ist 
unmoglich ; libera! l auer erfreut einc licbevolle, d<LEl Kind 
als individueJI sich entwiclq~ludes Wesen auol'k nn ende, 
dabei in j eder Be7.iehung sacùg0rnllsse. Beha ndlnng. :Mit 
der durch Her:wziehung fachmlinnischer Antoriti.iten gew~ih r

leisteten Wissenscùaftlichkeit alle r Beitriige verl)indet sich 
eine durchaus gemeinversti:indliche Darstellungsweise. Denu 
das Buch soJJ ja nicht nu ~· von don fachm iinni schen Er
ziehem untl den hOher Gcbi ld eten, sondern in ers te r Linie 
von der Fmuenwelt von den F'amilienmiittern und den 
Familienviitem gelesen werden, nnd das dUrfte Liberali er -
reicht sein . Zahll'eiche g ute Illustrationen erleiohtem Uber-
dies das Verstandnis, untl det' Buchschmuck, von keinem 
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Ue ringereru als H. Hoppener- Fidus uud der liebens
wUrdigen Ktiustl rin E lse Reb1n -Vie or, nim mt ancb 
i·n serlich dem Bucb jedeJ). scbulmeisterlichen Austricb. 
Der Preis ist im Vergleich zu dem GeboteMn ausserordent
licb niedrig bemessen. So erscbeint ,Das Buch vom Kiude" 
berufcn, sich BUrgerrecht in weiten Kreisen der deutscben 
Familie zu erwerben, als eh1 Freund und Berater, zu dem 
man bei allen wichtigen Fragen, die das vVohl des Kiudes 
beti·effen, greift, und der ernst clenkenden MUttern uud Er
ziehem behilflich ist, die besten Entwicklungsbedingungen 
fiir di jnnge Genemtiou ausfindio- zu machen. 

Von den einzelnen Artikelu we:rde!f unsere Leser be
sonders die Absatze uber die prachentwicklung und ìhre 
Hemmungen sowìe liber die Taubstummheit interessi :ren. 

* * , Uebe r die Assoziationen vo n Imbeoillen und 
Id ioten" ist derTitel der Tnauguraldissertation von Kurt 
vVe h rlin, prakt. Arzt in Bischofszell. Dj e Djssertation ist 
~ n der Univer itLit Zliricb auf Anr o·tmg von Prof. Bl euler 
und r. J·ung angefertigt worden uud bezieht sich auf die 
Analyse von 13 Idiot-en und hnbecHlen iru Alter von 17- 69 
Jahren. Die Resultat seìner sehr soTgfaltigen Uutersuchungen 
fasst W. fol gendermassen zusammen : 

,Eine der auffallendsteu Eigentlimlichkeiten der im
bezil1en Reaktion gegentiber der norma.len besteht darin, 
da~s die chwacbsinnigen selten mit nur einem \Votte 
rea.gi eren; meiat braucben si e mel! re re W orte o der mnchen 
ganze , ~itze. lch habe Eingn,JlO'S die Ansicbt von Jung 
lmd I ~ i kl i n zitìert, welcbe da h in geht dass Ungebildete 
da Reizwort als Frnge, d. b. à] in einem fìktivet) l::ìntz
zusarmneuhange stehend auffassen. Daraus e)·kEi:t sich qie 
mi t mehy A nfmerks:tmkeit erfolgel)de Reaktion der Unge
liildeten, die sich darin ausdrlickt, dass Ungebìldete durcl1 -
scbnit.tlich mehr inuere Assoziatiouen reprortuzieren al s Ge
hiJdete. Die fmbeziJleu , die sich in jedeT Hinsicht an die 
ti efste t;cl~icht der Ungebildeten :mschliesseu. zeigen im 
Grumle genommen di eselben Phiinoruene, wie die normalen 
Ungebi ldeten. Sie fassen dn s Reizwort olme v,·eiteres und 
p;:'lnz nu vPrkenn])ar als Frage auf. Damus eTkl~irt sich die 
Bevorzugung der Satzform in der Renktion. Wie wir ge
sehen baben, spielt dabei die Schulreminiszenz oine nicht 
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geringe Rolle und wi e o rd es tr tl'end bemerkt, hat 
oft deu Anschein , al oli die A ufford e ruug de~ Lehrers, 
, immer in ganzeu Siitzeu antwor ten" no eh uach wi rkte . Di 
Neigung, in ganzeu Satzen zu ,ant worten ", tritt bei meinen 
Versuchspersonen sehr stark hervor, uud wenu ie ~ uch 
aufgefordert und dur·ch Beispiel belehr-t wunJ en, die I~eaktio n 
jn ei n Wort zu fassen, so scheite rte de r Versuch doch bald 
an der einseitigen Auffassung, der spmchlichen A rmut und 
der davon abllangigen Umstiindli cbkeit der Ausdrucks wei e ". 

,Die hLiufìgen Satzreaktio nen erschweren die E in teilu uo· 
der imbezillen Assoziationen betriichtlich. Mi t der Kra ep e l i u
A schaffé n burgschen Einteilung kann mau sich nur a ue
nahmsweiee behelfen ; flir die Hauptzahl der Falle Ye rbiete t 
sich aber clie logisch-sprachliche Einteilung YOn selbst, d a 
sie Satzen O'egenilber nur mit vie! Zwang kann angewe nd e 
werden. F' iir di ese Falle waren di ejenigen Gesich tspunkte 
zu verwenden, die sich nus der Aualyse meines Materi:.d s 
erge ben ." 

, Als lmuptsiicbliches Merkmal der se h wachsinuigeu 
Reaktioneu haben wir die Definitionstende nz gefunden . 
Der Schwachsinuige vou de m hier nusgewiihlten torpiden 
Habitus sucht. den Reizwortsinn zu erldareu oder doch 
wenigsteus etwas ftir denselbeu .~h arakte ri stisches au zu
sagen. Damit verliert das Assoziationsexperiment seinen 
von den Versuehen mit ebildeten he r bekannten Cbarakter. 
Die Reaktion el'folgt nicht mehr unmittelbar, nicht mehr 
aus dem Unbewusstsein autornatisch hervortretend , sondern 
sie ist hier gesucbt, sie ist Konstwktion uach einem be
stimmten Schema. Die Reproduktion des nachsten (spmcll 
lichen) Einfalles, was das urspriingliche Experimeut e igent
licb verlangt, fallt somit giinzlich dahin ; an ihre Steli tritt 
die bewusste Hervorrnfung einer Assoziationsreihe mit be 
stimmter Ricbtungsvorste!Jung . Wir fi nù >n also hier ein 
"Einstellung", di e ausschli essli ch auf den Reizwort in n ge
richtet ist und so mit das ge rade OegenteH darstell t von 
der Einstellung, wie si e J ung uud R i kliu bei eiuer hoch
gebildeteu Personlichkei t konst"ttiert habcn, der n lleaktionen 
in der Haupt~Sacbe durch das Wort~iu sere bedingt Wftren. 
Zwischen diesen beiden Extremen liegen alle tibrigen Reak 
tionsrnoglichkeiten der Gebi tdeten und Ungebitdeteu." 
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~· · ~Di e Definition tendenz kanu , wie wi.r ge ehen haben, 
in vielerlei Gestalt .zum Ausclrucke elangen. Die primitive 
Fo rm ist: 

A. Die tauto lo gische Vercleutlichu ng. Diese 
Fotm der Erklarung ist eine sehr einfache und drLickt sjch 
eigentlich mehr in der Form de<; gesprocbenen Wortes als 
im vVorte selber aus. sot rn es sich um die rudimentarste 
Form der blossen Reiz..,vo rtwiederholung (eventi. mi t Artikel 
und in Dialektubersetzun o) handelt. (Katze: das Katzlein.) 

icht viel boher steben n wenn" -Siitze (streiten: weun man 
streitet, hos: wenn man bos ist.) Auch die r:l\wtologien, 
denen noch irgend ein nrehr oder weniger gleichgilti D'es 
Prii.dikat beigefUgt ist, gehoren hierher Ber O': der ho h e 
Berg ; Haar: das schone Haar.) Ueber diesen primitiven 
Formeu stebend , gibt es eine ganze Reihe tautologischer 
Verdeutlichungeu, die sich mehr oder weniger einer A us
eina nd e rsetzu ng nahern und darum nicb.t scharf vou 
<lieser Erk larungsform abgegreuzt werden konnen . 

B. Die Auseinander se tzung. Die Bedeutung cles 
Heizwortes wird tormlich definiert durcb ein n rnoglichst 
a llgemeinen atz mit mehrereu Bestimmungsmomeuten. 
( eflingnis: ,Besteht aus Zellen, wo rnan unniitze Lente 
einsperrt; Jahr : zwolf Monate. ") 

. Die Ueberordn ung. Da.s Reizwort wird (immer 
mit Erkliirungsteudenz) einem allgemeineren Begriffe unter
geordnet. Die Kasuistik zeigt folgende Moglichkeiten: 

l. Die Ueberordonug ist eine passende, d. b. das .Reiz
wort ist genligeud scbarf gekennr.eicb1~et dm·ch den Uber
geoTdneten Allgemeinbegriff. (Katze: H austier. rl'iscb: Ha us
O'erlit. Brot : Nabnm (T'sm ittel .) 

2. Die UeberordnunO' ìst eine Llnpas send e, d. h. der 
Allgemeinbegriff ist zu weit und zu uubest.immt, als dass er 
das H.eizwort noeb irgendwie genUgend cbarakterisierte. 
(Kopf: rreil. Baum : Sache. Vatc r: ein M an n. Sobn : e in 
-;\1ensèh.) 

3. Die Ueberordnuug ist ein zu weiter Allgemejnbe· 
gritl', d r aber durch einen besonderen Nebenbegriff (meist 

rt- oder Zweckbestimmuug) beschraukt ist. Kirsche: 
:nteusache. Stern : Himmelsteil. Holz: Brennungsmittel. 

D. Die Be stimmung von Ze it, r t, Mìtte1 , Zweck, 
Herkun ft usw. Das Rejzwo rt wird durcJ1 Beifiigung von 
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einer dieser Bestimmungen charakterisiert. (Buch: zu uJ 
Lesen. Ofen: zum Heizen.) 

E. Di e Angabe der Haupteigenschaft o der _rri.iti o '

kei t. Der Si nn d es Reizwortes wird dadurch er'kli.irt od r 
bestimmt, dass die Hauptuitigkeit oder -eigenschaft des 
zeichneten Gegenstandes angegeben wi rd. (Vogel: ftieg 
Holz: brennt.) 

F . Die Angabe des f:lubjektes der Tiit.igkeit ode 
Eigenschaft. Das 11-eizwort ist Adjektiv oder Yerbum . 
Die Reaktion ist ein Substantivum, det>sen HaupWitigkeit od ,. 
-eigenscbaft durch da t~ Reizwort ·O' nannt ist. (Schwimm n : 
der Fisch schwimmt. Blau: der Himmel.) 

G. Das Beispi l. Das Beispiel, das zur Erlù~imug
des Reizwortes angeftihrt wird kann · a llgemeiner TatLU' 

(z. B. Krieg: , wenn zwei Liiuùer mi t einauder streit n'· 
oder pezieller, namentlich s ubj ektive r Natur sein, z. B . 

Krunk: , Ich }Jin schon krank gewesen". 
Kummet: wenn rnan viel Arb it hat und es nic!Jt kann. 
Kranz: das gibt's an einem rrurnfe t. 
Lohn: das ist, \.Venn man in einer Fabrik schafft. 
Vater: der hat mich einmal die Treppe hinuntergeworfen . 

Soweit meine Erfahrung reicht, bE;Jzeichuen die er
w~ihnten Gruppen so ziemlich die meisten der vorkommeuden 
Moglichkeiten. Die tiberwieg nde Mehrzabl imbezill r Reak
tioneu (der torpiden Abart) verriit Definitionstend U !? . 

W ie wir geseben hal.>en, findèn sich bei dèn leicht ·eu 
Formen der Imbezillitiit ab r 'atze, die keinen ausge
sprochenen Erklarungscharakte1· an sich babeu, sondern 
fJJoss 1 chu lsatze sind, die irgend etwas vom Rei?. wor r 
aussagen. Diese Reaktioneu steheu na i.irlich aus rball.> 
unseres Schemas". 

Le classement des voix. 'l'b'se ponr l docLo mt 
eu médeci ne par M. C. J. ttna ud . Bordeaux, 1906 69 S. 

V. hemerkt, dass beutzutage -sich viele der Gesaug
kunst wiùm en, wenige aber inen E rfo lg in ihrer Laufbahn 
erzielen. Einige eneichen nur ine :1 ul'ea me dio c r i tas , 
audere mUssen auf eine weitere Tutigkeit veTzicbten V. 
meint mit J. Faure, dass sicb die Gesangkunst im Verfall 
befindet. Eine der Hauptursachen dieses Verfalls is t dem 
V. nach die voreilige Klassifi katiou der Stimmen seitens 
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der Gesanglehrer. Diese Klassifikation jst meistens fehler
haft und stimmt rnit dem Organ des angehenden Kiinstlers 
nicht iihereù1. So lassen die Gesanglehrer ihre chiiler in 
einem Stimmumfang iiben, der fUr den Schliler unoatUr
lich ist. Daher si nd Gesa.ngstudierende so gute und treue 
Kunden der Spe::::ialarzte. In dem er ten Kapitel stellt V. 
die verschiedenen 'J.1heorien Uber die Stimme dar, gebt 
dann zur Besprechung der Bildung der Stimme und der 
Aufgabe der ResonMzbOhlen tiber. Im zw iten Kapite l 
bebandelt V. die ge' ohnlichen Umfange der Stimmen. Bei 
den Knab n gibt er drei 1'timmarten an: soptano (sia~ la3), 
m zzo opra.no si3- mi 1), contralto (soF- ré4

). Die 
Ntimmarten der Manner teilt er d r "l radition nacb in: 
fort téno r (mi 3 ut~#), t· n or d 'op é ra (idem), ténor 
d'opéra comique (ut~- ut') , baryton (Ia1-soP), basse 
und pa, se chantante lfa,l- mr'), basse n ob le (mi'-mf\ 
und die der Fmuen in: soprano und S OJ rano a~gu 
(util-r' n) sop r ano dramatique (Si0-lltr,), mezzo s opr·:u1o 
(la2- la4 , contn1lto (fa:!-sol4) . Di Bemerkuuo· n Ul er 
.iede K lasse cler timmen enthalt n u. ~1. auch den Nameu 
<ler berUhmtesten ang r, di als Hauptvertretel' jeder 
ma se elt n, und die Ob r-Rollen . die vo,n deu ùetreffenden 
'iin rn ·esungen \Verden konnen. rn Ende des Kapitels 

b m rkt V., dass diese Klassifi kationen reiu k UnstUch sind 
un(! nur naclJ d r rrradition de1· Komponisten und der Gesang
lehrer stattfind en. Sie l1aben nicht denselbeu Wet:t, wie 
die botaniscl1en oder zoologisc11eu. l:Iat der angehende 
Gesan(J'studierende ein schon ferti(J' gebiJdetes Organ oder 
ha t er ein rgan dns dressieTt, gebildet werden mu8s '? 
Di • .rneisten befìnden Eich in der zweiten Lage. Die 
Uebungen mlisseu rulso nach dem Organ des betreffcnden 
Ntudi erenden eingerichtet Wet'deu. oli nun der Lehrer 
sofort versnchen, die Stirtnnè dieses :neuen chUler s ~u 
klassifizieren? Xst das berechtiO't'? Das fmgt V. i m d ritten 
Kapitel. Er bringt zabll'eic)le Beispiele (vier Seiten), um zu 
beweisen, wie es Lmvorsichtig und oft gefiihrlich ist, von 
Anfang an eine Stimme in eine gewisse Kategorie unwider
rufiich kbssifizieren zu wollen. Die angegebenen Beispiele 
enthalten Nameu von beriihmten Sangern, die zuerst sozu
sagen scblecbt diagnostiziert \>\'UI'den und mit der ~eit ent
deckten <;l.n.ss sie eine andere Stimme hatten. Es gibt sehr 
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selten Stimmen, die ich von Anfano· an klassifizieren 
lassen und das ganze Leben so erhalten. Weil , wie oben 
bereits erwahnt, das Organ der mei steu noch nicht gebildet 
is t. Aber vom praktischen Standpunkt muss di e Stimme 
eines Anfi:ingers, wenn nur in grober Weise, doch klassi
fiziert werden. Das kann erstens vom Gesanglehrer ge
macht werden, indem er sich nicht a.uf den Stimmumfang, 
sondern auf die Klangfarl.Je stiHzt. Zweitens nmss der 
Spezialarzt den Keblkopf und di e Gestalt der l~esona.nz

hoblen untersuchen. Eine voreilige oder chlechte IGassi
fikation kann die una.ngenehmsten Folgen haben. Da rauf 
gibt V. kur11 an, welcbe Stimmstii rungen eintreten konnen. 
Mit einem vierten Kapitel tiber die verschi edenen anato
mischen un d kliniscben Typen von Sangem se hl iesst V. 
sein Wmk. Nachstehend geben wir di e vom V. selbst ge
zogenen Schli.i sse : 

l) Das Vorhandensein einer Klassifikation der Stimmen 
i t nur fUr Musiker berechtigt. 

2) ln der Praxis, beim Anfang n des Ge angunter
richts, soll ma.n nicht eine Stimm e in eine bestimmte K•tte
gorie klassifizieren . Um jedoch eine flir d ie P raxis not
weudige; wenn auch grobe Klassifikation di eser Stimme zu 
ermoglichen, soli ein Spezialarzt konsultiert werden. Dieser 
wird konstatieren. ob der anatomische Bau der Stimm 
organe eine Diagnose gestattet. 

3) Man soll einen Schi.iler die Noten liben Jnssen, die 
ibm leicht und moglich sind. er Kehlkopf soli ni e mit 
schwierigen Uebungen angestrengt werden. Mit einer ver
ntinftigen Behandlung und BiJdung des Orgn.ns wird sich 
die Stimme von selbst Jdassifizieren. Sobald der Sanger 
hustet, beiser wird oder mtide ist, soll der Spezialv,rzt ge
tragt werden. 

Vorliegende Arbeit is im gro sen und ganzen ioter
essant. Der Fachmann :fìndet aber in ihr nichts wesent
lich Neues. V. hatte seine Beobachtungsgabe fi.ir denselben 
Gegenstand besser verwèrten konnen, wenn ùie betr fì'en dè 
Literatur ibm in einem grosseren Umfàn , gelaufiger g -
wesen w~ire. Aus der aro End des Buches angegebenen 
Liste e1·sehen wir, dass V. 22 W rke konsultiert hat. Die 
meisten sind ~iltere A rbeiten . \ o n auslandi schen Vertretern 
finden wir nur : Lennox Browne, Mackenzie und M:tndl. 
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Die modeme dentsche Litera tu~· ist von ihm ttlso voll 
standig unberlicksicbtigt O'elassen worden. Die Methode 
des V.s beschriinkt sich auf das Laryuo·oskopier n und di e 
subjektive, grobere Konstatierung des praktischen Medizinertt. 
Diese E inseitigkeit h~ingt, wie rgesagt, von seiner mangel
haften Kenntnis der Fachliteratur ab. Sonst batte er in 
Bezug auf di e Untersucbung der Atmung, das Messen der 
expirierten Luft bei einem Laut u. s. w. die ~ra phische 

Methode e rwiihnt und benutzt. Flir di e Feststellung der 
timmhOhe und des Stimmumfangs batte er dann auch die 

Methode mit den timmgabeln und H.osonatoren angegeben. 
V. ha t de n Gegenstand in angenehmer W e i se dar estellt, 
aber seine Behauptungen sind angreifbar, weil sie ich nur 
auf die AutoriUit und ni cht auf den obj ektiven Beweis 
stlitzen . 

Feuilleton. 
Annotationes phoneticae, 1907 

2. 
von Dr. G. J ancon c ll i- 'a l z i a. 

phonotisch es K.-binet der Vnivorsiti<t M!\rbnrg (l:lesscn ) . 

O'pC. 

.J.nha.lt. Ueber experimenlalplionetisclle Zeitschrijten. - Werlle 
ilber allgemeine u1ui spezie/le Plionelik tmd ihre Verjasser. - Eùze 
nette Zeitsc!trift jflr PI!OI!Ogrnp!tie . - Vorlestmgen an dettlsçlien Uni
ver ·itrYten i m ammer- emesfer flb er experimen telle Plionetik. 

Seit dem 1. Januar 1907 triigt diese Monatsschrift den 
ebentitel Inte rn a tion a le s Ce ntralblatt fUr experi 

men tell e P hon e tik. H wird vi lleicht unser Le er 
interessieren, zu wiss n welche andere Zeitschriften vor
wiegend Arbeiten mit einer au gespr cheu experimontal
phonetischen Richtung enthie1tm1 oder noch enthn.lten . 
18 'l wurde von dem Marburger Universit~itsprofessor Dr. 
W. Vi"tor die Zeitschrift Phonetische Stuctien begriindet, 
die ~ablreiche 11nd wertvolle I3eitr::.iO'e zur experimentellen 
Phonetik enth&\lt. 1894 baben sicb die Phonetiscben 
~tu d i e n aus praktischen RUcksiChten in e in Organ fur de n 
neusprachlichen Unten'icht Die Neueren prac b e n um 
gewande)t. Diese Zeitschrift hat jedes Jahr Arbeiten Uber 
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experimP-ntelle Phonetik. manchmal in eine1· Beilage, gebrach t 
und bdngt sie noch jetzt. Seit 1891 erscheint die Monats
schrift filr di e gesam te Sprach h eilkunde. Als der Ab bé 
Rousselot anfing, sich mit dem pathologischen Gebiet der 
Phonetik zn bescba.ftigen und uachdem er den Pariser 
Spezialarzt Natier zum Mitarbeiter gewablt hatte, bel am 
im Jahre 1899 die von Dr. Nn-tier l 90 begriindete Rev u e 
international e de Rhinologie, Otologie et Laryn 
gologie den Zusatz ... et Phonétique xpé r imental e 
und wurd von Natier uud Rousselot gem in chaftlicb h r 
ausgegeben . In demselben Jahr , in dem April-Heft, No. 4, 
trug diese Zeitschrift den Haupttitel La Parole und obigeu 
Titel nur als Nebenbezeichnung. La. Parole konnte sicb 
keines Jangen Lebens riihmen. 1904, uach dem Er
scbeinen des l. Heftes, wmd di v rotl'entlichuno- aus das 
Pttblikum wenig interessierenden GrUnden e in n·estellt. 

Diese Zeitschrift ist sehr wichti(Y', weil sie zahlreiche 
Arbeiten von Hou selot und eiuen BchUle rn enthlilt. Im 
Oktober 1906 bekam ich vom Vel'leger H. Welter, Pari f;l . 
eine Anzeige, wodurch die Vetoffenilichuno· iJn "ovember 
1906 der ersten Nummer von La Parole bekannt gemacht 
wurde. Aus der Anzeige konnte man ersehen , dass die 
neue Parole mit der alteu nichts gemein batte. Als 
einziger Direktor wàr der Al bé Rousselot angegeben, und der 
Nebentitel hatte lauten sollen: Revue inte r nati onale d e 
phonétiqu e et de gramophonie consac r ée à l'étud e ' 
t h éoriq'Ue et pratiql.le d es sous du. langage. Sie sol ite 
alle zwei Monate erscheinen, und der P reis fUr das 
A,usland 17 Frcs. betmgen. Auf der Anzeige befand sich 
u. a. folgende Bemerkung . . . . , Di e Abonnente1,1 erhalten 
eine Ermiissigung auf den Preis der in La P à rol e >r
kli:irten und kommentierten P latten ... Die P latte n weJ'den 
ausgewahlt und, wenn notig, we rden, besonde ·e Aufnahmen 
gemacht zum Zweck des Unterrichts der Lnute ei ner 
Sprache un d der Vortragskunst ... " W ie bereHs gesagt, 
batte das erste Heft dieser neuen Parole scbon im Nove mber 
l 906 erscheinen sollen ... . Da End e Dezemb · Hl06 ni chts 
erschienen war, l"O Jiess ich beim Ver1 ger Erku uçl ig ungen 
iiber diese Verspatung ein;r,iehen. Die Antwort. ln.ute te : 
La Parole wird wahrscheinlich i~ L:tuf l !l 7 oder 1908 
(si c!) erscheinen. 

* 
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Demni;ichst sollen folgande W erke erscheinen: 
Freeman M. Josselyn. - Étude sur la phoné 

tiqu e e spagnole , in-8, mit mehr als 200 Fig., Frcs. 10 
A b bé Rousselo t. - Étude su r l a pbonétiq u~ 

xpé rime ntaJ e malgache , in -8, mit zahlreichen Fig. , 
Frcs. 6. [Beide Werke bei H. Welter, Paris.J 

Meill t und Ga utbiot. - Eletnentarbuch del' 
Ex.perimentalpbouetik , bei Cari Winter's Universitats
buchhandlun , Heidelberg. 

oss Iyn ist ein Amerikaner und P rofessor der romaui 
scben prachen an der Universitat Boston, Mass. Als ebe
maliger chtiler von Rouss lot war er der erste, der die 
italienische P houetik nacb der experimentellen Methode 
unteesucbt . eine E rstlingsarbeiten sind D e l a nasalité 
e n i tali e n, La Parol , Paris, Aug. l Q, 8, S. 602- 610, 
16 I'ig. , und Note s ur i t n consonnes, c [el et g [e] 

n i taJie n , La Patole, Paris, bez: 1809, l2 S. 833- 844, 
4 I~'iO'. eine Doktot- Dissertation (1900) entb1iJt Étude s 

expérimentales de phonétique italienne und wurde 
in La Parole Juli 190 -Aprii J 9 l) abgedruckt. 

Meillet ist Professor der verO'leichenden Sprach
for. chung am Collège de France, Paris. Er ist ein tiicbtiger 
tmd berUbmter P bilologe. Arbejten von ibm, ùiè nach der 
objektiven Methode ansgefUhrt sind, fi:nden wir in La 
Pa,rol , Patis, nnd zwar: Noteu bistoriqnes sur les 
change ment s d e quelqnes exp lo s ive s e n arménien, 
Febr.l899, 2,' .1,36- 137; L es in ton ati ons lituaniennes, 
Aprii 1!)00, 4, S. 193--200 · S ur la prononcia.tion des 
a pirées g r ecq ues, Aug. 1901, 8 . 449-459, 12 Fig. 

Gauthiot ist ein ScbUler von MeiJ!et und angenblick
lich D i r è c t e u r à dj o i n t am emi nar fiir indogermanische 
Sprachwissenscbaft ltn ò,er Ùcole pratique des Hautes 
J~tucles , Pa ·js. Seine zwei experimentalphonetischen 
Arbeit.en sind in La Pa role , Paris 1900, veroffentlicht 
worden: De J 'accent t d e la quantité en lituanien , 
Mti.ro, 3, . 143-J57, 7 Fig., und Du traitement phoné 
tiqtl du n un qniescent e u pe r san , Juli , 7, s. 438- 441 , 
::l Fio· . .Mei ll&t und Ga.uthiot haben hci Rousselot gearbeitet, 
Kind auer keine ansgesprochenen ExperimentaJpbonetiker. 
Mau ko nnte sie als Ne ugi e rig c auf dem Gebiete der 
experimentell en Phonetik bezeichnen. Das von ihnen 
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geplante Werk oll ungefiibr den eJben lnhalt der 
P rincip es de phonétique expé rim e ntale vom Abb · 
Rousselo t bieten, selb tredend in einer bi lligeren Au -
gabe, in knapper und ei nfac11 e r Darstellung. EA handel t 
sicb, wie der Ve!'legcr mir schreibt, um eine deut· 
sche A rbeit, nicbt um eine Uebersetzuug. J edenfalls ha t 
das zuki.inftige Werk von Meillet und Gau th iot nichts o·e
mein mit den Principes von R.ousselot und soìl auch 
nicht als ein Auszug derselben betrachtet werd en. Der 
Abbé Rousselot selbst, der leider den dem Gelehrt n
publikum schon Hingst versp rochen n dri tten Band seiner 
Principes noch nicht verotfentlicht hat, plant eine ver
ki.irzte Ausgabe seines Werkes auf franzosisch engli sch und 
deutsch. 

* 
Am l O. J anuar 1907 ist die erste Nu mmer einer neu n 

Zeitschrift fi.ir P honographi e erschienen. o ie tragt den T it L 
ost err.- un gar. Phonographen - Zeitschrift, Organ aller 
Grammopbon-, Phonographen - und Sprechmascbinen-Inter
essenten, und wird in Wien, X lX, Wi.irthgasse 6, von He rrn 
Ingeniem· Felix Ulrich h rausgegehen. Sie erscheint am 10. 
jeden Monats und kostet ftir da l nland 5 Kronen un<l fi.ir 
das Ausland t.i,oO Kronen. Die P honooT a.p h e n -Zeitschrift 
ist sozusagen das offizielle Organ des In t ituts fiir ex p e
rim e n te ll e P hon etik und Phonautog r a phi e, Wi e n . 
tiber das ich in No. l dieser Annotationes scbon bericbtet 
babe. Schon das ~ - und 3. Heft dieser Zeitscbrift enthalten 
Arbeiten von Professar V. A. Reko, die demnachst in der 
Bibliogrttplùa Phonetica ausf i.ihrlicb besprocbeu ,\. Td en. 
Wir wtinscben der Pho no g r ap h en-Zeitscbrift ein o·lUck 
liches Gedeibeu. 

Bei dieser Gelegenheit wollen wir un eren Le ern mit
teilen , dass in der Welt sechs Zeit cluiften existier n, di e sich 
vorwiegend mit dern Sprechm aschinenwesen beschi.ifngeu. 
Zwei sind in deut cber Npmche: o t.-u n g. P hono g rapben 
Zeitschrift, Wien , unlL P J10n og raphi sch e Zeit8chriff , 
Berl in. Eiue ersé hei nt in franzosi sch r prach ': Ph ouo 
Ciné Gazette, Paris. Eine wird in A.meriko, vorotfent
licht: rrhe 1'alking Mach ine World , New York. E nd
lich zwei erl:lcheinen in Euo-land: 'l'be TnJking l\llachiJH' 
News, Lo11don , und Phono 'l' r ade r auch in !JOlldon . 

'Il 
,.,~ ... . . 
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Obige Zeitschriften, die letzte ausgenommen, 'w rden zur 
Vettassu ng der B ibliO f1Tap hi a phon et ica benutzt. 

* * 
* 

lm Sommer-Semester 1907 wird Priv.-Doz. Dr H. Gutz
mn,nn an der Univeraitiit Berlin folgende Vorlesuno-en halten : 

Pntbologie und rrberapie der Stimm- und Sprach
stOrungen, Montags und Donnerstags, 3-4, privatim. 

Ueber die Gesundheitspflege der Stimme und Sprache 
flir Horer aller FakuWiten), Mon taf1'S fi -7) unentgeltlicb. 

Ausserdem leit t Dr. H. Gutzman n in seinem Labo
ratorium Arbeiten iib r ùie Phy iologie und PatholoO'ie der 

timme und prache. Diese Uebungen soll n nacbmittags 
nacb Verabredung und privati sime stattfind n. 

In demselben Sernester werde ich an der Universitat 
Marbu rg i.iber folgenden Gegenstand lesen: 

Einfiibrnng in das Studium der experimentelien 
Phonetik, mit Demonstrationen un d U ebungeu i m pboneti
schen Kabinett, :2sti.indi ò·, privatissime und gratis . 

* * 
* 

3. 
von Dr. O. P n, n c n c e l l i - C a J z i ,l 

phonetisches Ko,b inot der Universit iit Mn~burg (Hessen). 

lnltalf. - Die pracl1e der Affen ist durcll dns Grammophon 
fixiert worden. - Der Plwnograpll im Dian te der nicdcrdcutsclten 

ammlunr; der Universitt'its-Bibliolllell retjswnld. - Exotisclte Piatte n 
im stètdtisclum Volkemw sewn in Prankjurt n. M. - Le!?tornte jt1r 
Vortrngslwn t nn deulsclten Universitliten. - Pll onograpll isclte Auj
nallmen de1 Sprnclze der Vu!lw r in der Umgebtlll des Manyara- und 
dcs Nya sa-Sees in i)eul clz -Qstajrilw . 

Der a merikanische Professor Garn r hat ein Lexikou 
der Afte n prache zusam mengestellt, das einen Spra.cbschatz 
von 200 Worten umfas t . Irn ganzen sollen uuJ noch 
~O bis 30 Worte der Atfensp rache fehlen, hinte r die Prof. 
Garner noch ni cht gekolllrneu ist. Die Pbonographi sc be 
Zeit.schrift , Berlin , 28. Feb r. 07 , VIII, 9, S. 216, teil t mit, 
dass .Peof. Garner die meisten Worte mittels Grammopbons 
fixiert hat. Die Grl"l;mopbouplatten sollen die Moglichkeit 
zrt vergleicbenden Spracbstrtdien geben. 

* * . 
lm Friibjabr 1906 hat der Provinziallandtag von 

Pommern der Uni versiti-it Greifs\V:lld aus Anlass ihres 
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0 M zu WISS 450 jabrigen Bestehens eine Spende vou lO 00 : n rur 

· G Ider smd nu schaftlichen Zwecken geslittet. D1ese :e . . iits· Bihliothek 
eme mederde11tsche ammlung be1 der U~vei SitZ e i ts cbrift, 
festgelegt worden. Die Phonog r a pblsch e Interesse 
Berlin 14Marz07 VIII 11 tS .303erzahlt, dass das der 

' . ' , ' . d t cblands an !Ur die Spracbe nnd Literatur N1eder eu 8 • s·bliotbekal' 
Universitiit Greilswald so stark 1st, dasa del ~ mmlung 
Dr. Milkan am Schluss seines Berichts tiber diese a

1 

'cll die 
.. bten s den lebbaften Wunscb ausspt·icbt, es moc h in den 

Mittel zusammenfinden, um Edisoos Erfindung auc d dieser 
Dienst der niedsrdeutsch en Abteilung zu '.lellen un rst deD 
damit eine Bereicherung zuznfilhren, dJe 'h' e StudieD 
ChaTakter einer Zentralstelle der niederdeutschen 
sichern wtirde. 

* * * Stadtisc!le Die Beka-Hekord, G. m. b. H., batte a~ ~a~ otiscbell 
VO!ker-Museum in ~rankfurt a. M. Muster 1hrCI ex eh ·etc.) 
Platten (Hindos tanisch, M alayisch, ChinesiBch, J apa~s. cb e n 
gesandt. Di e Platten ..._, wie wir in der P h o n o gr a P 1

1
1 s eu __ 

Z . . . VIII 8 S 17 4 es e1 tscbn ft , B erllll , 21. F e br. 07, , , · Publikntll 
werden dort von Zeit zu Zeit dem besuchenden 
zu Gehi:ir gebracht. 

* 
· heU 1 ·u zahlrelC . In der letzten Ze\1 hut man woh . 1 , bauspieier. Ze~tnngen nnd Zeitschtiften gelesen dasa em c . der 

H p ' u bungeu Ill ;rr . ani Jngel, mit der Abhaltnng von. e . r . betraut ~echmk dea Sprechens von der Umvers10>t Ftelbug . die D 
. d FreJbmg war. aber wnrde anch angegeben, M'. Ewald 

erste Universitat sei die dieseu Weg beschrerte. D~. ·sitii.t 
. ' d . Umver Ge1ssler, Lektor ftir Vortragskuust an 1~1 Fe br. 07, 

Balle a. 8, liisst in . Die S timme•, Ber m, . Wir 
I, 5, S. 154, eine Berichtigung darliber erschemen.u.nger 
erfahren, dasa an ùet· Berliner Universitiit scbon '"'1 . iger 
r; • . L ler LeipZ l.Jelt em ektorat f'Ur VortraO' skunst , an c seit h 0 

H llescben sogar se ou seit dreizehn Semeste:rn, an der a w· ters 
· S · des !Il zwe1 emestern existiert und dass zu Begmu 

Bonn und vielleicht auch Konigsberg gefolgt sind. 

* ! ' U .. .. . . . ft Ber r , Laut der Phonog,·aphischen Zertschn ' . ,;ger 
14. F e br u a r 07. VIII. 1, S. 145 iet der Direktor d es Lel~einer 
Mllllenms ftir VOlkerknnde Professor Karl Weule, vou_ 

0

g 
m A t't ' · u t rstutzu u rage des Reichskolonialamts und tmt n e 
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d~.r Stadt Leipzig unternommenen Forschungsreise zu deu 
Voikern in der Umgebung des Manyara- und des Nyassa
Sees in Deutsch-Ostafrika nach neunmonatliche,r Abwesenheit 
zuriickgekehrt. Hochinteressante Aufnahrnen der Sprache 
~0Wie von Gesangen der Eingeborenen, im ganzen eine 
Sammlung von 1300 pboto- und phonographischen Auf
Uahmen, ba t Professar W eule mitO'ebracht. 

Litterarische Umschau. 
Ober die Bedeutung des Vibrationsgefuhls ftir die 

Stimmbildung Taubstummer und Schwerhiiriger. 
(Fortsetzung.) 

lt_r ci 'r TaL bai i<.:h a uch ù!e n Weg J s ln·lLI ·n, ab r daboi 
brs jolzt w nigst.cus ke!n wc ontlichéJ.l \ r l j.lo s h n kon
lt 'n. Fcrncr mli selJ- dio a lcus lis h •n Einç!rii.ckc b i solchen 
ln ters uchungcn nach Moglichkcit ausges halte l wcrdon. 
J\lao w!rd al o don schwlngend 1 Limmgab Jappnra l auf 
<' Ìll. Filzunt rlag setz Jt, .ilin womoglicb !n ·uen schall
di ·ht n Kas t n eli1scWi ssen un.d andcrcs m hr. Man ka~m 
abor d n a l ustischen .Eindmck àJs s LOrendes Mome11t auch 
a!s < usge ·chaltcb :tn ·eh u w nn di c JJcid n . Li mmgabcln 
g!oi ·hzei tig ton n. D r ZLl Dnt rs uclwnde wciss ja niemals, 
l'Oh. \V l her Stimrngal l ;w s dic . challwciJen nun <l ls Vi 
hraLi on scinom. Finger ~mgc filhrt wcrden, rmd es wi rd ein 
dcrnrtig . k nl.inui rlir.hes . lirnmgahclli:in cn se hr l)ald ans 
<Iom 8 ' wuss ts ùtsinlw lt der ~ u pri.ifcnd rL P rson Yolls1anùig 
ausgo.· :halt t i n ~ihn lichcl· WDis ' wi c wir ja aa cll das 
'l'ickcn dN Uln: ù1 1 Zimm r sehr bald nidlt J)JChr wahr-
Uohm n. • ·' 

\V il. wc·sonlllch r a ls ili o ntçrd ri.i ·kung der akus(i 
sehon li indrli ck ist dic 111orclcrung, ùass man dio Tonslarkc 
11(\r h idPn Gaboln moglichst glr içh zu machen bahr . Jch 
habo z ur K()ntrollo der g l e i c hcn Tonsliirkc das G hor bc
lllll.zl., i ndcrn ich don Sch lau ch von der dril ten Kapsc1 ab
natun, ihn moine m Ohr n ~.ihcrte1 und bald dc n ei ne11 , bald 
dc11 and 'r cn zufi.ihrcndcn Schlau ch abklemmtc. Ersc]Jicncn 
lllir hcidc in ùcr Tonrcihc doch nahc bei cinandcr liegcn
don Tono flir (las Gohor gleich, so nalun ich an1 dass sie 
auch in Wirldichkcil clie g!e ichc Vibralionsstiirke bcsassen. 



Bei der a u~ cmnJ 'nUi ·h ' Il Eulpfindlic·JJkc·il un~< re:; Ueho r
organos fur dio' 'chaJi s l ~ir k c uad icb woh l ili111(' /JJ JJ(_'J1, da 
ich l'ur dicsc doch r lati v- grobcn Unl crsui' hJIJi g<'JJ der \ ' ibra· 
li n koin on wcsonllichcn l<'ch lor l)('gangcn habc ; <IIISS(' rd o m 
ahe r habc ich mich mchrJ'a('h d tlrch fl u l'zt· i c·h llllll g ' Jl 

uor boid n Tono u. uf' d •nt s i e lt sc~ !JJJ<•II dr('ilt' Jid 11 

Kymograpbion i.ib erzcugl, duss dio ,\nlpliltld t•n der 
bo i dcn j a im111cr ll. <~ lt P aJJt'iJJan d t• r g(' l rg<• JI<'ll Tii 11c 
n i c: h l. w c s c 1 t i. l i c: h v o 11 e i 11 " · 11 d e r a IJ w i <· IH· 11 . le il zr i gc 
l hn en hior als B<•w i s clal'iir t• ini gu Ktii'V<'II. 

FonH'r war es dun:haus 11iilig, SliinJIJ g<' ll lwi d<'IJJ Ton
we ·hscl zu vNnwid n. Di< IIPI)('II'OITi cllltiJi g, di<• l>ald don 
oin •n, balcl Ùf'll anci<'I'Cl l Sr illnt tC'Il :wki<'lllllll, wird Jl<tltll'· 
g<'miiss bcim \Ve ·il ·<• l dN . 'ln ll ung vori'tl)('rg<'1H•JJI I u·11· rr a11 Z 
k11rzc~ Zoil boidc Sc:hliiueltC' ol'ff'n l ~tss<' JI JJJii .·s<' Jl , t1111l df' 

laslcnd c l<' ing •r w i 'd in(ol g<' d<'SSC' JJ V ibmliom;sc h w<' IJ 11 n 
gon wahrnchmcn , dio .in drr z11 JIJJ[c•rsu<' IJ <'JH I<• JJ Pc• r. ·o 11 dcn 
!iinclruck von schr JangsanH'Il und groiH'n Vilirn[iotH.'Il her

vonufcn. \t1 ch das konnrn . 'in an lllCill en 1\til'l'<'ll d<·ullicb 
, '0hC I1 . 

(Rchluss folgt.) 

Kleine N otizen. 
In dem am l!i. Apri[ cl .. J. l p•·i nucnd.cn J(ul · ~; n ,; zur u,.;-

bildung v n AorztC JJ fUI' di. Untcr s n <· hull g' lllld n •ht~nd
lnn g taul.stummllr Kind r, dr uotcr dr L i i u11 g· cl r li l'l''U 

<Celi. Ob.-.i\lfc<l.-Tla.L Pr f. Dr. K i l'<' h n r 11ud ì •h. H g.-Ha.t Dr, 
fJ e Lll:i c h r n .teh1. wcr(len l'ol · nrlc oinz lnC' Vnr l sung n gehalt n: 
Geh.-Hat P rof. D1·. Kir c ]Jn o r i:ipr.icht Librr lic• 'lnlig-•snndh iL
pll eg-e i m allgomeinen uncl in B zi l111Dg' Ztlr ' l'nuhsLmnmheit, (ic h.
Ra.L Pruf. Dr. B. li' r a e n k o l l itot dio luryng-ol A" i fl(' h 11, G h. - l ai 
Prof. Dr. P u. ~so w dio oLologisch cn nn L J?roJ'. Dr. N i l • li<' op hthal
mnlog ischnn Uol)llUgèJJ. Priv.~D z. Dr. 11. (i n L z 111 n 11 Jl i:ljl l'i (; ht. 
li.ber .Physl0l g ie tmd l?:y<.:'ll lo.ri f1 d r 'pnv~ lw s wi . lihl'l' Patholn ·io 
un d 'l'heraJJic der , 'pral'lJsti.iqmg-eJI , l ferr Hchulmi. \V al L h o 1· iib r 
'J'auhstummenbildnn g·. GoJog ntli r;h des Kurl:ill 'l word 11 r i:i ·]li clen 
ln,.;tituie und Einrichtuugon lJOSt\.oht w >rd n, ,.;o in o L[ilf,;t> lnli f'iir 
schwachbegabto Kinùer in HexliJJ, dio K g l. Blindcn - nst, lt in ' teg Utz, 
d ie alLeste '1\mbstummcn-Anstalt Dontsc l!la.n d::; in L 'ip;r, ip; t1nd (' i no 
,\nzahl Berlincr Einril;htungcn . 

.Uruck von J. S. Prnuss, Ilerlin i:l \V, 
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Originai-Arbeiten . 
Nur die graphische Umwandlung der phonographischen 
oder grammophonischen Glyphen in Kurven kann vor
Hiufig ein objektiv messbares Untersuchungsmaterial 
fur rein theoretische phonetische Forschungen liefern. 

Von Dr. G. Pa n co nc e lli-C a lzi a 
phonetisch es J{a binet der Univel"sitiit Uarburg i. li. 

Die Sprecbmaschine bat in der letzten Zeit so riesige 
Fortsch ritte gemacht, dass sie das allgemeine Interesse und 
insbesondere das der Gelelnten in Anspmch genommen hat. 
Die zahlreichen Verwendungen der Sprecbmaschine im tag
Jichen Leben, wie z. B. u. a. das Diktieren von Briefen 
in die Sprechmaschine, die Benutzuug der Walzen oder 
der Platten selbi:!t als Briefe, die Moglicbkeit, die Stimme 
grosser Ktinstler odet· Gelehrten zu Gehor zu bekommen 
usw. , sollen ier nicht erèirtert werden. Wir wollen lieber 
di e verschiedenen Verwendungen besprechen, di e die Sprech
maschine bis jetzt in wissenschaftlichen Kreisen gefunden 
lmt oder in der Zukunft. finden wit·d. In der Volkerkunde 
bildet die Sprechmaschine ein vorziigliches Mittel fiir die Auf
nahme von Gesiingen, SaJZ;en, Liedern usw . der verschiedeuen 
Volker, zur Aufbewahrung in besonderen Archi.ven ftir 
spii.tere Generationen von Gelebrten. Solche Archive 
existieren scbon in Paris, Wien, Berlin und Nordamerika. 

Mehrere Gesanglehrer benmzeu die Sprecbmaschine in 
der Ausbildung ihrer Schiiler, um sie u. a. auf die Vortrags
weise eines bekanuten Ktinstlers aufmerksarn zu machen. 

9 
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Die phonograpbische Metbode der International Corre
spondence Scbool, Scranton, Pa., U. S. A. , die grammo
phonische Methode von Toussaint- Langenscheidt, Berlin
Schoneberg, die speziellen und grtindlichen Versuche von 
Professor V. A. Reko, dem wissenschaftlichen Leiter des 
den Lesern dieser Monatsschrift schon bekannten Instituts 
flir Pbonographie und experimentelle Phonetik, Wien, zeigen , 
welcbe Dienste die Sprechmaschine im neusprachlichen 
Onterricht leisten kann. Auf diesem Gebiete sind wir 
noch an den AnHingen. Erst wenn die Anwendung der 
Sprechmaschine verbreiteter sein wird, wird man den W ert 
dieses Hilfsmittels wiirdigen. Zu medizinischen Demon
atrationszwecken kann man, nach dem Rat von Prof. 
Dr. Sommer-Giessen, Reden, Gespracbe, charakteristische 
Schreie von Geisteskranken aufnehmen und die Wiedergabe 
vor den Studierenden stattfinden lassen. Noch im Monat 
April a. c. hat Dr. Hugo Meyer-Berlin Aufuabmen von 
Herztonen vorgenommen. Wird die Methode besser a.us
gearbeitet sein, so konnen besonùers wichtige F~ille aufge
nommen werden,zu Sammlungs- oder Demonstrationszwecken. 
Als ich 1904- 1905 Assistent in einem Pariser Institut flir 
Spracbheilkunde war, wurden ebenda bei wicbtigen und spe
ziellen Spracbsti:irungen phonographische Aufnabmen VOL' unu 
am End e der Bebandlung gemacht. Die Vergleichung beider 
Walzen war sehr lehrreicb. Neb nbei gesagt batte dieses 
Verfabren auch folgenden pmktischen Zweck: Wenn es 
ans Bezahlen ging, weigerten sich manche Patienten, 
indem sie bebaupteten, die Verbesserung ibres Zustandes 
sei nur eine erdicbtete. Nach deL' phonograpbischen Vor
fiihrung mussten sie sich von dem Vorhandensein von Fort
schritten iiberzeugen. Also, Achtung! !l! 

Lasst sich die Sprechmascbine von uns Phonetikern 
in unsereu rein theoretischeu Untersucbungen nicbt ganz 
besonders verwerten? Unù inwieweit? Es ist nicht meine 
Absicbt, mich im vorliegenden Aufsatz mit der eingehenden 
Beschreibung der verschiedenen Untersuchungen mittels 
der Sprechmaschine zu rein phonetischen Zwecken zu be
schaftigen. Das wiirde diese Arbeit unnotig umfangreich 
machen und uns vom wit'ldichen Zweck entfernen. 
Ich will hier statt dessen, ohne kleinliche und iiberhaufte 
bibliographische Angaben, in tibersichtlicher und àllsprucha-
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loser W e i se di e Anforderungen auseinandersetzen, denen 
die Sprechmaschine gentigen soli, um in unseren rein 
theoretischen Untersuchungen von wirklicbem Nut:.~en zu 
sein. Wir Phonetiker behandeln den Stoff von fiinf ver
scbiedenen Gesicbtspunkt0n: 

theoretische 
Phonetik 

praktischc 
Phonetik 

i 
{ 

akustisch 
anatomisch- physiologisch 
linguistisch 
aesthetisch 
patbologisch- therapeutisch 

} 

l 
rei ne 

Phonetik 

angewandte 
Phonetik 

Die drei ersteu Gruppen bilden eigentlich die rein 
tbeoretische Phonetik, die zwei letzten bilden meht· die 
praktische Phouetik. Auf die Anwendungen der Sprech
masclline im Gesang- und Sprechunterricbt, in der Sprach
heilkunde usw. baben wir schon bingewiesen. Und da es sich 
um nicbt theoretische, sondern um praktiscbe Untersuchungen 
handelt, so wollen wir uns mi t ibnen nicht weiter beschaftigen. 
Wir kommen auf die drei ersten Gruppen wieder zuriick. 
Die dritte Gruppe - die linguistische -- bildet eigentlich 
eine theoretische Anwendung der zwei ersten Gmppen. 
Sie kann also ausgeschaltet werden. Vom allgemeinen Stand
punkt unterscheiden wir folglich in einem Laut seine 

akustischen Eigenschaften, d. h. - Klangfarbe ;> 
- Dauer 
- musikalische Hohe Akzent 
- Intensitat 

und seine 
pbysiologiscben Eigenschaften, d. h. die Arbeit der Spreclwrgane 

bei seiner B.ervorbringung. 

Man ersieht obne MUhe, dass wit· mittels deT Sprech
rnascbine nut· die akustischen E igenschaf te n erforschen 
ki:innen. Also: 
1. Schluss : Einseitigkeit der Verwendung der Sprecb

masehine. 
2. ScbltlBB: Di e Sprechmaschine steht hinter der eigentlich 

graphischen Methode von Marey zurlick, weil 
diese Jetzte di e akustische un d di e pbysiologische 
Untersucbung der Stimme und Sprache gleich
zeitig gestattet. 

Diese Einseitigkeit solite schon eiue Mahnung flir die
jeuigen sein, die alle phonetischen Prob1eme mittels der 

9* 
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Sprechmaschine IOsen wollen. Bescbaftigen wir uns nun 
mit der Aufgabe der Sprecbmascbine in der aktlstiscben 
Untersuchung der Stimme und Sprache ! Der Phonograpbr 
das Grammopbon, das Elgéphon, das Auxetopbon u. s. w. 
sind nicbt3 weiteres als phonetiscbe Analysis- und Synthesis
apparate. Dank den unenntidlicben Spezialisten nahem sich 
diese Apparate der Vollkommenheit. Es ist also be
recbtigt, dass sich Akustiker, Pbysiologen , Linguisten, kurz 
wer sich mit dem Studiuru der Stimme und Sprache be
schiiftigt, der Sprechmascbine bei den Untersuchungen 
bedienen. W elcher Technik muss ma n fol gen , u m von 
der Sprechmascbine die ge wlinscbte Hilfe und E rkHirung 
zu erha.Iten ? Zuerst konnen wir wie J enkin und Ewing (1878), 
Wagner(1890), Boeke(189J ), Rousselot (1901), Roseng ren (19 2)r 

. Jespersen (wann ?) u. a. mittels des Gebore verfabren. Wir 
haben dadurch keinen grossen Fortscbritt auf dem Gebiete 
der Methodologie gemacht. Der einzige durcb die Verwendung 
der Sprechmaschine erzielte Vorteil besteh t in der Moglich
keit, die Laute oder die Rede beliebig oft wiederholen zu 
konnen. Das die Resultate der Aufnahme untersucbende 
Organ bleibt wie vorber das GebOr. Keine Ausmessung 
ist moglich. So ist also dieses Verfabren docb subjektiv. 
Einen Uberzeugenden Beweis liefer t foJgendes interessante 
Beispiel, das ich aus dem Werk von J espersen, Phonetische 
Grundfragen, Leipzig 1904, '. 130 - 132, entnebme. 1902 er
kHirte E. Rosengren, dass der dynarni sche Akzent - alias 
Intensitat oder Starke - in Wirklichkeit mH QnantWit 
identisch sei; was wir als starke Silbe auffassen, ist in der 
'l'at eine lange Silbe, sodass wir al so der antiken Metrik 
gerecht werrlen, wenn wir die alten Verse in uo serer ge
wohnlichen Weise mit , DI'Uck" auf den Jangen Silben lesen. 
Der Beweis dieses Satzes wird folgenùermassen gefUhrt: 
Wenn wir in einen Pbonographen hinein eine Lautreihe 
wie z. B. sorragis mi t starkem expiratorischen A hent auf 
der ersten Silbe olme Nebenak?Jent auf der zweiten sprecheu 
und dann die Wachsrolle umkehren und die Laute in um
gekehrter Reihenfolge wiederholen lasscn, dann wird der 
Akzent nicht auf det· letzten, sondem auf der mittleren 
Si! be gehort. Ebenso wird bei Umkehrung dttigas zu sagilta, 
wabrend ~ simuli simufo simul~ bei Umkehrung zu Ùumis 
~lamis iJlumis~ wird, wo also der Akzent auf der ursprling-
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lichen Silbe gebliebeu ist. Die nach Rosengren einzig mog
:l.icbe Erklarung ist die, dass dynamiscber Akzent und Dauer 
identisch Rind, sodass wir eine Silbe als starke horen, wenn 
der Abstand vom Anfang ibres Vokals bis zum Anfang des 
nacbsten Vokals ein bedeutender ist, gleichviel ob dies auf 
<ler Liinge des Vokals selbst oder auf langer dazwischen 
komrnender Konsonanz beruht. Rosengren spricht natlirlich 
seine Beispiele in schwedischer Weise aus und im Schwe
<lischen ist j eder Konsonant nach kurzem Vokal l an g. Alles 
dies ist sehr interessant. Nun aber kommt Jespersen, 
he t Zweifel an diesen Versuch und dessen Schliisse, 
macht diesen Versuch nach, hort zu, Hisst andere Menschen 
l!luhOren, und selbstredend batte das Resultat nichts gemein
sames mi t dem von Rosengren. Tot .. .. aures, tot sententiae. 
Aber lassen wir Jespersen selbst dariiber berichten . ... . 
Auch habe ich die Rosengrenschen Experimente nachgemacht 
- aber nicht mit demselben Resultat wie Rosengren. Ich 
l1abe seiue eigenen 'Beispiele teils selbst hineingesprochen, 
teils an d ere hineinsprecben l asse n; i eh ha be lange Rei ben 
von solcben Silben, wie 'an·a, 'an·i, 'in·a u. B. w. mit 
den verschiedeusten Konsonanten (lang) nacb verscbiedenen 
starken kurz:en Vokalen gesprochen, und ich habe schliess
licb nicbt wenige zusammenbiingende Phonogramme in drei 
<>del· vier verscbiedene Sprachen, die verschiedene P ersonen 
obne jede Absicbt einer Benutzung zu solchen Unter
sucbungen in die Maschine bineingesprochen hatten, umge
'kehrt und untersucht - alles mit dem Resultat., dass der 
Akzent immer auf derselben Silbe ruhte wie urspriinglich. 
In keinem einzigen Fall konnte icb Rosengrens Wahrneh
mung bestiitigen. Jespersen fiibrte seine Aufnabmen einer 
.ziernlich grossen Anzahl von ZuhOrern, auch scharfen 
Beobachtern, vor. Alle kamen zu derselben Auffassung, 
wie er selbst, dass der Akzent nicbt verschoben wurde, 
und Jespersen glaubt desbalb, dass wir auch in Zukunft 
Intensitat und Quantitat als zwei verschiedene Grossen be
t rachten diirfen . Wir lassen diesen Versuchen keine Kritik 
folgen, weil sie in den Rahmen dieser Arbeit nicht gehOrt, 
sondern wir lenken die Aufmerksamkeit der Leser auf die 
"'rechnik, die zur Verwertung de~; phonographischen Auf
nahmen befolgt wurde. Sie ist hocbst unzuverlii.ssig. Ein 
zweites Mittel, um von der Sprecbmaschine die gewiinscbte 
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Hilfe und ErkHirung zu erhalten, besteht in der Beobach
tung der Glyphen mit dem blossen Auge. Die Edisonschrift 
lasst keinen scharfen Unterscbied zwischen Vokalen nnd 
Konsonanten konstatieren. Bei der Berliner Schrift weiss 
man statt dessen, ob es sich um einen Vokal oder um 
einen Konsonanten bandelt, nicht aber um welche. Diese 
Konstatation ist hOchst ungenligend. Rin drittes Mittel be
steht in der m}kroskopischen Untersuchung der Glyphen. 
Marichelle (1897) hat phonographische Walzen nach diesem 
Verfahren untersucbt und das Gesehene sofort nachgezeichnet. 
Das Werk von Marichelle hat schon seiner Zeit kein grosses 
Aufsehen erregt un cl. ist nach ku rzem vergessen worden. 
Die drei bis jetzt erwahnten Verfahren sind ungentigend 
und unzuverllissig. Sie. konnen ausschliesslich mittels des 
Ohres und des Auges angewandt werden, ermoglichen dahel' 
keine objektive màthematische Ausme.;sung des Materials. 
Wie bereits gesagt, konnen diese drei Mittel héichstens 
als allerdiugs lehrreiche Demonstrationsmittel betrachtet 
werden. Es kommt jet.:tt ein viertes Mittel an die Reibe, 
das sich, im Grunde genommen, mehr wie die drei obigen 
der Vollkommenheit der Untersuchungs- und Ausmessungs
technik nahert, die wir beansprucheu diirfen : Ich meine 
die mikroskopische Photograpbie der Glyph n. Die Photo
graphie von phonographischenGlyphen ist allerdings schwierig 
wegen der gebogenen Oberftticbe der Walze. Jedenfalls 
kann man ziemlich befriedigende Resultate erzielen, wie 
Fig. 1 und 2 darstellen. Diese Bilder sind dem Pro-

. ':·t,,~_:·; \ .· .. • ' . ,. l.. .. '·,, . .... :\'·t.\! .. )'; .. 
) . . . . : { j, ' ' . ~ . ) ... _· ;··'),~· _'' . 

. ~,_);_···*····_·· ... _.-.: .... 
- ' ,. . ' .,.- ) ft ··.. ~- /"' .. , 

., .• l; t ;~ \, 

/ .•. '-... ~-! .-'> . 
"ì_, l)~· :)f.) -'!!\' •, 

... ~ , ... } 1. ' 
l''ig. 2. 

Mil<roskopiRche Photogrnphien nlter und neucr Modollo vou Edisonsch en 
Phonogrnphenwnlzen (20 mnl vot·g rossert). 

F ig. J. Walze aus weichem Wachs (altes Mod 11). Das il d 2eig t, 
r1ass der Stift der Auf:nahroekapsel auf der Oberfliiche der 
Walze sprang, olme kontiL:oierH l1 e Glyphen zu verursache11. 
Daher òo s Xnirs ·hen bei éer Wiedér ·ob . 
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Fig. 2. Walze aus hartem Wachs (neues Modell). Man ieht ohne 
Miih{', dass die Glyphen kontinuierlich und in ihren EiJlzel
heiteu feiner als bei der Wnlze in der Fig. l sind. .Daher 
die bessere Wiederg abe. 

spekt der International Correspondence Schools, Scranton, 
Pa., U. S. A., Department of Languages, entnommen. Der 
Vorstand der Abteilung hat mir mit dem grossten Eutgegen
kommen Auski.infte erteilt und die Klischees obiger Figuren 
zur Verftigung gestellt. An dieser Stelle will icb nicht ver
saumen, dem Vorstand meiuen warmsten Dank daftir aus
zusprecben. Die grammophonischen Glyphen sind leichter 
zu pbotograpbieren. Im Laboratorium der Frankfurter 
Filiale der Firma Carl Zeiss, Jena, und mit Hilfe deren 
Gescbaftsleiters babe ich in kurzer Zeit eine l Ofacbe pboto
graphische V ergrosserung einer kieinen Stelle einer Piatte 
erhalten. Die mikroskopiscbe Pbotograpbie der Glyphen 
kann ftir uns jedenfalls erst dann in Betracbt k'ommen, 
wen n wir den ganzen besprocbenen Teil der Walze oder 
der Platte auf das empfindlicbe Papier reproduzieren konnen. 
Das ware umst~indlich , konnte aber mit Fleiss und Geld 
vielleicbt erreicht werden. Da niemand bis jetzt diese 
Versuche angestellt bat, so ist dieses Verfahren noch zu 
unvollkommen, um von uns benutzt zu werden. Das fiinfte 
und letzte Mittel besteht in der graphischen Umwandlung 
der Glyphen in Kurven auf das P apier. Wir werden fest
stellen, dass allein diese Methode fiir uns prinzipiell nlitzlich 
sein kann. Die moglichen speziellen und techuischen Fehler 
der benutzten Apparate beeintrachtigen nicht im geringsten 
den prinzipiellen Wert clieser Methode. Hermann hat 1899 
dielles Verfahren angewandt. Er uahm ejnige Laute mittels 
de I honoo-raphen ' auf. Di e Wiedergabe Uberzeugte ibn 
von der Giite der Aufnabme. Um nun die Glyphen in 
Kurven auf das Papier umzuwandeln, benutzte er einen 
Spiegel, del· mittels einiger Hebe1 all die Bewegungeu der 
Wiedm·gabekapsel befolgte. Di e Walze drehte si eh sehr lang
sam, ungefahr 400 Mal langsamer als bei der Aufnahme. 
Ein Lichtstrahl fiel auf den Spiegel uud wurde auf eine 
senkrechte Spalte geworfen, hinter der sich ei11 Streifen 
empfLndliches Papier regelmiissig ausrollte. Man erhielt 
dadurch Kurven , di e mathematisch berechnet werden 
kounten und so das Studium der akustischen Eigeuschaften 

.der I;aute ermoglicben . 
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Leider ist Hermann kein Phonetiker und hat sich auf 
die Untersuchung von einzelnen Vokalen beschrankt. J eden
falls gehort Hermann der Ruhm, das Verfahren der Um
wandlung der Glyphen in Kurven auf das Papier zum ersten 
Male angewandt zu haben und auf dem Gebiet bahn
brechend gewesen zu sein. Sein Ve rfahren wurde von an
deren Forschern zu dcmselben Zwecke benutzt. Alle aber 
beschrankten sich auf die Untersucbung von einzelnen 
Lauten. W er diese Stud:en in letzter Zei t wierler aufge-

...... 1nur::"'1r •. • Sc;murfUhrer 

Reg,strier-Tromm•l 

Fig. B. 

Apparat zum Abscbreiben von Phonograpllenlturven auf berusstom Papìer 
(von oben geseben) . 

.b]ine Walze wird auf don Umdreher gesetzt und sehr langsam, 
etwa einmal in zehn Stnnden, umgedreht. 

Die Schnurscheiben, Schnecken, Schneckenrii.der usw. dienen dazu , 
die Umdrehung der Achse eines M:otors in g rosser Lo.ngso.mkeit 

( etwa -
1- ) auf die Walze zu iibortragen. In der f:lprachrinn e der 

28 00 
Walzo TUht ein spatenformig abgernndeter Saphir, we]cher ro oglichst 
nalèe der Drehungsachse an einen iiu sorst leichten .Hebel ( troh hebel) 
befestigt wird . Das entferntere Eode dieses Hebels roacht nun dio 
Auf- und .A.bbewegungen des Bodens der Rinne nach (v l. Fig. 4). 

Auf der Fliiche e ines tiber zwei Trommeln (Registriertrommel, 
!Pere Trommel) gespannten, beJ·nssteu Papiers registriert das Ende 
des Hebels alle Bewegu ngen. Dies El Band bewegt sicb, da die 
Registriertrommel dm·ch den Motor in Umdrehuug gesetzt wird, 
olme Ende in gewiinschter Zoit um die Troromelu. .A.uf diese Woise 
bekommt man von den winzigen Eiugrabungen auf der Walze Kurven 
wie mau sie auf dem berussten Papier, das nuf der leere11 'l'rommel 
liegt, si eh t . 

Der Schraubengaug des Umdrehers dient dazu , die Walze seit
wiirts zu fiihren, darni t die SprachriJJne sich stots unter dem aTJhir 
des Hebels befmdet. Von der Liingo des ITebels haugt die Ver
grosserung ab. 

nommen hat, ist der amerikaniscbe Gelehrte E. W. cripture, 
Professor der experimentellen Psychologie an der Yale-
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Universitat, New Haven, U. S. A. Er ist der erste, der die 
Umwandlung von Glyphen in Kurven auf das Papier fi.ir 
ganze Reden, Gedichte u. s. w. ausgefi.ihrt hat. Das hat 

-Pbonooraphenwalzc 
• o-

Fig. 4. 

Seitennnsiobt dea Umilrehers. 
l , 

fi.ir uns eine ganz besondere Bedeutung. Deswegen werden 
wir an dieser Stelle ausfi.ihrlicher i.iber die Arbeiten dieses 
Gelebrten berichten. Mit einem fi.ir unsere europaischen 
Begrifff:l ziemlich bedeutenden Kapital, einem Stipendium 
der Carnegie-Institution, kam Professar Scripture mit seinen 
Apparaten nach Europa, hielt sich in Miinchen, Berlin und 
Zi.irich auf, machte Autnil.hmen, liess die graphische Ueber
tragung der Glyphen auf das Papier ausfUhren und sie 
von mebreren Assistenten mat.bematisch bearbeiten. Dieses 
Verfahren, das nm· unter Anwendung eines grossen Kapitals 
moglicb ist, gestattete die fri.ihzeitige Veroffentlichung des 
Werks von cripture, Researches in Experimental 
Phonetics. The Study ot Speecb Curves. Washing
ton, D. C., Carnegie In st itution of Washington, 
1906, 29 X 23, 2 4 S., 138 Fig., 12 Tafeln im 'l'ext, 150 
Schablonenzettel fii.r die matbem a tische Ausmes
sung der Kurven. Ueber die 'l'echnik;, die vou Scripture 
in der Umwandlung der phonographischen oder grammo
phonischen Glyphen in Kurven auf das Papier betolgt wurde 
geben Fig. 3, 4 und 5, sowie der dazu geborende 'l'ext 
Teichlicbe Auskunft. Die drei letzten Figuren, sowie 
zum Teil den Text dal'lu haLe ich dem Aufsatz von 
vom Hagen, Ein amel'ikanisches Laboratorium fiir 
experimente lle Phonetik in Deutschland, Prome 
theus, Berlin, Jan. 05, XVII, No. 833, S.1- 7, 20 Fig., 
entnommen. Der Verleger dieser Zeitscbrift batte die Gtite, 
mir zu gestatten, die 3 Bilder hi er zu reproduzieren, woftir 
ich ihro roeinen besten Dank aussprechen mochte. Erst wenn 

::l 
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Apparat zum Absoh reiben von Gre.mmophonknrven (von oben ge1ehen). 

Dieser Apparat besteht im wese:r.tlichen aus einem Hebelapparat, der die Wellen der Schallrinne 
in vergrossertem Massstab auf Papier bringt. Die Grammophonscheibe kommt aul einen Umdreher 
und in die Sprachrinne ein Met allsti:ft, weicher sehr nahe am Drehpunkt eines ausserst Ieicht.en 
Hebeis befestigt ist. Da die Sprachrinne spiralformig in die Grammophonpiatte eingetragen ist, 
so muss die Piatte radial nach der Seite geschoben werden, damit die Rinne fortwiihrend unter 
dem Stahistift hindurchgeht. Dies wird von einer Schraube eneicht, w elche den ganzen Umdreher 
nach der Seite schiebt. Zur Vermeidung von F ehlern muss die B ewegung sehr langsam sein und 
die Piatte darf sich nicht schneller als einmai in 5 oder 6 Stunden umdrehen. Die Vergrosserung 
hangt wieder von der Liinge des Hebels un<i von der Entfernung des Stabistiftes vom Drehpunkt ab. 
Eine 300 fache Vergrosserung kann bei sorgfaitigster Behandlung mi t Sicherheit erreicht werden. 
Der .A.pparat liefert ein langes Band mit aufgetragener Schalllin.ie (Fig. 5, treibende Trommel), 
und die so reproduzierten Linien oder Kurven sind genaue .A.bbildungen der Piatte in stark ver
grossertem Massstabe. Ein einziger Vokai ist oft mehrere Meter und eine ganze Rede Kilometer Iang. 
Um die Messungen, Berechnungen usw. auszufiihren, werden die Schalllin.ien ausgeschnitten und 

auf das sorgfaltigste auf Pappkartons geklebt . 
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viel ist von jedem Standpunkt auf diesem Gebiete zu leisten. 
Vot· a1Ien Dingen muss man danach streben, das Verfahren 
zu vervollkommnen und zu vereinfachen. Wenn die Spe
zia.listen fiir Phonautographie ihre bewabrten Kenntnisse 
zur Losung dieses Problema benutzen wollten, dann waren 
wir beinahe des Sieges sicher. Wir ricbten diese Bitte an 
die einzige wissenschaftliche Zentralstelle fiir Phonauto
graphie, und namlich an das Institut fiir experi mentelle 
Phonetik und Phonautographie, Wien, das von Pro
fessor V. A. Reko geleitet wird . Aus vol·stehenden kurzen 
.Erwagungen lasst si eh folgendes schliessen: 

L Die Anwendungen der Sprechmaschine in der prak
tischen Phonetik sind zahlreich und verheissungsvol~. 

II. Die Sprechmaschine bildet fiir rein theoretische, 
phonetiscbe Untersuchungen ein einseitiges Mittel, weil sie 
nm die Erforschung der akustischen Eigenschaften der Laute 
eTmoglicbt. 

III. Folglich bleibt die Sprecbmaschine hinter der 
eigentlich graphischen Methode von Marey zuriick, weil diese 
die akustische un d die physiologische Erforschung der Stimme 
und der Sprache g leichzeitig gestattet. 

IV. Trotz dieser Einseitigkeit kann die Sprechmaschine 
in rein tbeoretischen pbonetischen Untersuchungen wert
volle Dienste leisten, wenn ihre Verwertung ein Unter
suclmugsmaterial in der Form liefert, dass es von jedem 
Forscher nacb einer objektiven Methode ausgemessen 
werden kann. 

V. Dieses Untersuchungsmaterial kann in dieser ge
wiinschten Form weder vom Zuhoren, noch vom Betrachten, 
noch vom Abzeichnen nach mikroskopischer Beobachtung, 
noch vorlaufig vom Pbotographieren der Platten oder der 
W alzen geliefert werden. 

Vl. Dieses Untersuchungsmaterial wird bis jetzt in 
dieser gewlinschten Form nu~· von der Umwandlung der 
Glyphen in Kurven auf das Papier geliefert. 

VII. Die graphische Umwandlung der Glyphen wurde 
zuerst von Hermann in seinen Untersuchungen liber die 
Vokale und spiiter von Scripture mit einigen Veranderun
gen in seinen Untersuchungen liber Verskunst benutzt. 
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Dem ersten Gelehrten gehort der Ruhm der Erfìndung, dem 
zweiten der Ruhm der eingehenden Bearbeitung und Be
nutzung der Methode. 

VJII. Die Technik der graphischen Umwandlung der 
Glyphen ist noch zu vervollkommnen und zu vereinfachen. 

Die hysterischen Sprachstorungen.1
) 

Von Dozenten Dr. Arthur v. Sarbo (Budapest). 
(Schluss.) 

4. Hysterische Sprachst6rungen, welche durch krampfartig& 
Zustiinde der Sprechmuskulatur bedingt sind. 

Charcot fasste diese Zustande unter den Namen der 
, bruits laryngés• - Keblkopfgerausche zusammen. ,Der 
Kehlkopf spielt notwendigerweise eine Roll e bei diesen Kehl
kopf-Gerauschen ; selbstverstandlich auch di e Atmungsmuskeln, 
manchmal auch di e Muskeln der oberen Luftwege : weicher 
Gaumen, Rachenmuskulatur. Einmal kommt es beim Ex
spiri~ren zum Gerausch z. R beim Husten. Das Husten be
steht in rasch aufeinander folgenden forci erten Ausatmungen, 
wobei die Luft durch den Kehlkopf im Gefolge vou eigen
artigem Gerausch herausgeschleudert wird . Andere Ge
riiusche hiingen wiederum mi t ·der Eiuatmung zusammen, so 
das Schnakerl, welches dario bestebt, dass di e rasch auf
einanderfolgenden Zusammenziehungen des Diaphragmas. 
von einem d umpfen Keblkopfton begleitet werdeu." -

Solche verschiedeneu Atmungslu~impfe bilden die 
Grundlage j ener hystedschen Erscheinungen , w el che in 
Tierstimmen - Nachahmuugen bestehen (Bellen , Miauen , 
Briillen etc.) bierher gebOren das Schnauchen (rbencbospas
mus), das Scbnippcn etc., das in AnHil len auftretende 
Gahnen (oscedo, chasma), das Ni esen {ptarmus, steruntatio 
convulsina) etc. etc. - Hierher gehoren die bei hysterischen 
Epidemien beobachteten sprachlichen tl:irungen, von welchen 
wir aus dem Mittelalter ii.ber Autzeichnuu(J'en verfiigen. 

Am haufigsten pfiegt der hy steriscbe Husten vor~ 

zukommen. Beispiel: Cecilie H., 28 Jabre alt. - Vor elf 

1) Aus Veriassers in nng arisch r 'p rach e rschieoenel'tl Huch e : 
,Ueber die Spracbe in ihren. siinìtli c.ll on Bezielmnge n Jnit besond rer 
B~r~cksich.~_i gung des Kindesnl~e rs." l m A u:ft.ruge des ii n igl. u o g . 
Muusters fur Kultur untl Unterncht herausgc eb n von der Ath 11,iium 
VerlagsanstaJt. 1~06. 291 Seiten . 
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Jahren wurde sie erschreckt, seither zitterte sie secbs Jabre 
bindtuch beim Sprechen. Seit einem Jahre bustet sie beim 
Sprecben; di e Silben werden htistelnd ausgesprochen. Das 
HUsteln tritt nur beim Sprechen ein. Die hypnotische Be
handlung hatte in einigen rragen die Sprachstorung be
seitigt. -

In vielen Fallen wirkt irgend eine katarrbalische Er
krankung der N asen - RachenbOhle o der d es Kehlkopfes 
(Schnupfen , Keblkopfkatarrh) als auslOsendes Moment des 
hysterischen Hustens. 

Stephan H., 7 Jahre alt, acquirierte in seinem flinfteu 
Lebensjahr Keuchhusten. Vor einigen Wochen akute Darm
ver timmung mit Erbrechen, bald fìng er zu hlisteln an. 
Das Hiisteln wurde in der Folge immer haufìger, sodass es 
die Eltern scbon besorgt machte. Objektive Veriinderungen 
ùes Kehlkopfes, des Rachens, der Lunge fehlten. Das 
Hlisteln trat vorwiegend beim Sprecben auf und machte 
seine Sprache unterbrochen. Befragt, warum er htistelt, gibt 
er an, sei t dem Erbrechen einen Schmerz im Scblunde zu 
verspii.ren, derselbe reizt ihn zum Hlisteln. Auf Elektrisie
rung und starke Suggestion war das nervose HUsteln in 
wenigen Tagen geheilt. 

Solche Krampferscheinungen lassen sich aber nicht 
nm in der Atmungs- und Keblkopfmuskulatur bei Hyste
riscben beobachten, sondern es kommen bei ihnen aucb 
Kr~i,rnpfe in andern Sprechmuskeln vor. 

Wichtig sind die in der Gesichtsmuskulatur, in der 
Zunge vorkornrnenden Krampfe, weil sie leicht mit dem 
Stottern verwechselt werden ki:innen, z. B. 

M. N., 41 Jahre alter Kaufmann, versplirte vor 8 Monaten 
plOtzlich ein spannendes GefUhl um den Mund herum, seit
dem veranderte sich seine Sprache. Bei jedem Sprechver
such spitzt er den Mund, es treten in der Mundmuskulatur 
und im Platysma kloniscbe Krampfe auf, der Timbre seiner 
Sprache wird naselnd, hochti:inig, weinerlich. - Wir erkannten 
sofort die hysterische Natur des Leidens, fuhren den Patienten 
barsch an, er solle sei ne normale Sprache bore n lassen; 
der Patient, eingeschtichtert, finginnormaler Weise zu sprechen 
an ; allerdings verfiel er i m nachsten Moment in sei ne alte 
Sprechweise zurlick. 
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Die objektive Untersuchung des Patienten fìel durcbaus 
negativ aus. Die Sprechweise des Patienten erinnerte micb 
an die ·Art jener Taubstummen, die das laute Sprecheu 
erlernt baben, icb erkundigte mich daher, ob er nicht einen 
solchen gehOrt babe, und zu meiner Ueberraschung borte 
ich, dass sein geschaftlicher Compagnon ein Tanbstummer 
war; derselbe starb voriges Jahr. Dieser 'l'odesfall erregte 
ihn sebr. Es liegt nahe, die Sprachsttirung als die Nach
ahmung der Spracbe seines verstorbenen Compagnona auf
zufassen und in der Erregung liber das Hinscbeiden seines 
Mitarbeiters das auslOsende Moment zu erkennen. -

Hieher geboren auch jene Falle, welche bisher als 
A p h t h ongi e beschrieben worden sin d. Dies e Bezeichuung 
stammt von Fleury. Kussmaul behandelt die Aphthougie 
in seinem berlihmten Buche in Zusammenbang mit dem 
Stottern und versteht darunter eine SpracbstOrung, welche 
darin besteht, dass bei jedem Sprecbversuch die von dem 
Zungennerven (n. hypoglossus) innérvierten Muskeln (Zunge, 
lange Kehlkopfmuskeln) in krampfbaJten Zustand treten 
und erst nach Ablauf des Krampfzustandes die Rede ihren 
Anfang nimmt. Aucb Dr Herrmann Gutzmann i[bernimmt 
in seinen weitbekannten , Vorlesungen" diese Bestirnmung 
und widmet sogar spaterhin (1 898) einen separaten Artikel 
dieser SprachstOrung. [n diesern Artikel fUgt er zu den 
bisherigen zweifellosen zwei Fallen noch eine dritte eigene 
Beobachtung. Von den librigen, unter dieser Bezeichnung 
mitgeteilten li'allen weist er nach, dass sie entweder hyste
rischen Ursprunges sind, oder ai;Jer zu den gewohnlichen 
Stottererfallen zu rechnen sind. -

So stand die Frage der Aphthongie, als ich mich da
mit zu befassen begann. Ich kam zur Ueberlleugung, dass 
man Unrecht dm·an tut, die Aphthongie als eine prach
stOrung sui generis zu betrachten. Dieselbe ist nichts a.nderes 
als eine hysterische SprachstOrung. Bevor ich den Beweis 
hierflir liefere, setze ich die Falle von sogenannter echter 
Aphthongie, vor: 

(Panthelsl. Beobachtung.) Ein 12jabriger Bauernknabe, 
der bis dahin vollkommen gesund war, stiin.t beim Leichen
begangnis seines plOtzlich dahingeschiedenen V u.ters bewusst
los zusammen. Nach einer Viertelstunde kommt er zu sich 
. ' 
1st korperlich und psychisch in Ordnung, kann aber nicht 

. '' 
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sprechen. In diesem Zustand verharrt er bis zum nachsten 
Tag. Der am n,achsten Tage herbeigerufene Arzt koustatiert, 
dass, so oft der Knabe zu reden beginnt, die vom n. hypo
glossus innervierten Kehlkopfmuskeln in starke vibratorische 
Bewegung geraten und s0lange dauerten , als der Knabe zu 
sprechen si eh anschickte; zessierten a ber sofort, w e nn eT 
sich beruhigt hat und aufgefordert wurde, nicht zu sprechen. 
Der Druck auf die Muskeln genligte, um das Sprechen im 
Gang zu setzen. Nach einigen 'ragen, wahrend welcheT 
man Ofters diesen Druck auf die befallenen Muskeln aus
tibte, stellte sich die normale Sprache ein. - Nach eiuem 
neue.rlichen Erschrecken kehrte die Sprachstéiruug zurlick, 
horte aber nach zweitagiger Dauer auf. 

(Fleurys Beobachtung.) Bei einem 35jahrigen Menscben 
entfernte man die 'ronsillen wegen cbroniecher Maudelent
ztindungen. Es stellten sich nach der Operation Sensibiltats
storungen, Fehlen d es Geschmacksinnes, Stimmlosigkeit, 
GebirnstOrungen und epileptiforme Krampfe ein. Der Kranke 
verlor die Fahigkeit zu artikulieren. Bei jedem Sprech
versuch Jegte sich die Zunge an den weicben Gaumen 
und blieb regungslos. Sonst konute er sowobl die Lippen 
als die Zunge frei bewegen, er konnte pfeifen, rauchen. 
Die Intelligenz war ungestOrt. Nach 15 Tagen war e1· ge
heiJt, die Behandlung war antikongestionell, able)tend. Der 
Fall stammt aus dem Jahre l 65. -

(Dr. Gutzmauns Beobachtuug.) Es handelt sich um 
eiuen 18jahrigen Seminaristen, der ang blich seit seiuem 
neunten Lebensjabr an Stimm bandlahmuug Jitt, welche nach 
einer Lungenentzlindung zurlickblieb (Rekurrensparalyse). 
Er gibt an, dass vor zwei Jahreu die Lahmung plotzlich auf
bOrte, und seit rl.ieser Zeit besteht eine ganz eigentiimliche 
Spracbstorung. Vor jedern Sprechversuch tritt ein Wlirgen 
auf. .Die vordeTen Halsrnuskeln, die grossen Kehlkopf
muskeln geraten in heftige Kontraktionen, welche nach 
kiirzerer oder liingerer Zeit aufbOren, und darnit begiunt 
das normale Sprecben. Beim Fliistern entstehen aucb die 
genanuten Muskelzuckungen. Druck aut' die krampfeudeu 
Mnskeln bewirkt ein Nachlassen der Zuckuugen, sie boren 
aber uicht ganz auf. - Hysterische Erscheinungen fehlen. 
- Der Kranke ist wegen seines Leideus stark deprirniert. 
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Dr. Gutz m an n erzielte in drei Wocben mittels Stimm
tibungen vollkommene Heilung. 

Wir scbliessen an diese Falle den auch von Dr. Gutz
mann als hysterischen bezeichneten Fall Vallins an : 

Er stammt aus derselben Zeit wie die Beobachtung 
Pleurys. Ein 61/ 2jahriges Kind wird nach einem Scbrecken 
stumm und presst bei jedem Sprechversuch die Zunge an 
den weicben Gaumen. Die Zunge macbt krampfbafte Be
wegungen, es kommt aber zu keiner Stimmbildung. Nach 
einiger Zeit stellen sich langsam die Sprachlaute ein, aber 
die Spra.cbe ist der Stotterersprache gleich: stockend, von 
Krampfen unterbrochen. -

Nach unserer Meinung sind die oben zitierten drei 
Fallegeradeso bysteriscbe Sprae:hstOmngen wie dieser letztere 
auch von Dr. Gutzmann als hysterisch angesprochene, Fall. 
Panthel s und Fleurys Beobachtungen sind sogar Paradig
men von hysterischen Sprachstorungeu. 

In beiden Fallen finden wir als auslOsendes Moment 
den psychischen Shok (in Panthels Fall die Erregung ob 
d es plOtzlichen Hinscheidens d es V aters plus di e A ufregungen 
d es Begrabnisses; in Fleurys Fall di e Operation), nach 
w el che m si cb in beiden vorerst totale Stimmlosigkeit ( = hyste
rischer Mutismus) einstellte, aus welchér sicb weiter die mit 
Aphthongie bezeichnete SprachstOrung entwickelte. l n 
Fleur·ys Beobachtung finden wir sogar eine ganze Reihe 
exquisit bysterischer Begleiterscheinungen (Sensibilitiits
stOrungen, Feblen des Geschmackssinnes etc. etc.). Abge
seheu von dieser charakteristischen Entwicklung der Sy mp
tome spricbt auch die psychische Beeintlussbarkeit des 
Symptomenkomplexes unzweideutig flir den hysterischen 
Ursprung. Es genligte im Falle Panthels, einen Druck 
auf die krampfenden MuskeJn auszutiben, um die Sprache 
in Gang zu setzen! Di e scbnell eintretende Heilung ist 
auch bezeicbnend fUr den bysterischen Ursprung. Was 
zuletzt de n Fa li von Dr. G u tz m an n betrifft, so mlissen wir 
auf die vom Autor bervorgehobene Bemerkung, dass kein 
hysteriscbes Symptom auffindbar war, entgegnen, dass wir 
oft Gelegenheit haben, die Hysterie monosymptomatisch zu 
beobacbten, d. h. in seinem Fall war eben die Spracbstorung 
das alleinige Symptom dieser Neurose. Ich weise diesbe
ztiglich darauf bin, dass wir namentlich bei Kindern sehr 
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oft diese monosymptomatische Hysterie antreffen, und speziell 
oft finden wir als Monosymptom eine SprachstOrung. 

In seinem Fall sehen wir auch, dass die SprachstOrung, 
wie das fiir die hysterischen Sprachstorungen charakteristisch 
ist, plotzlich einsetzt ; die vor ihr dagewesene Stimmlosigkeit 
auf eine Rekurrenslahmung zuriickzufiihren, ist gezwungen; 
mit dieser Auffassung ist auch das p!Otzliche Verschwinden 
der Lahmung unvereinbar. Eine organische Lahmung hort 
nie p!Otzlich auf. Viel eher ha.ndelte es sich, nach unserer 
Meinung, um eine hysterische Aphonie, von der wir wissen, 
dass sie p!Otzlich kommen und vergehen kann. Aus dieser 
Aphonie entwickelte sich die sog. Aphthongie. Das ent
spricht ganz dem Verbalteu der hysterischen Sprachstorungen. 
Auch die Beeinfiussbarkeit der Sprachsto rungen (Druck auf 
die krampfenden Muskeln vermindert die Zuckungen, drei
wocbentliche Atemiibungen bringen H e il un g !) macben es 
zum Schluss evident, dass aucb Dr. Gutzmanns Fall von 
Aphthongie nichts weiter war als eine bysterische Sprach
stOrung. -

Nacb alldem be baupte i ch, d ass di e sogenannte 
re in e Apbthongie a ls Sprachsto rung s ui generis 
nicht exi s ti e rt, dass der Sympt.omenkomplex, welcher 
unter di ese m Nam e n bisher bescbrieben worden ist, 
nichts w e iter als eine bysteriscbe Spracbstorung 
d ars tell t. -

Sehr richtig wies scbon Dr. Gutzm an n danmf bin, 
dass unter dem Namen Apbtbongie in der Mebrzahl der 
Falle es sich um gewobnlicbes Stottern gehandelt ha t, in denen 
die tonisch-k~oniscben Muskelzuckungen sich in• der Zunge 
oder in den langen ausseren Keblkopfrnuskeln lokalisiert 
haben. Aber auch Dr. Gutzmann entging es, dass die von 
ihm so genannten reinen F i:ille von Aphthongie nicbt anders 
zu deuten sind als hysterische SprachstOrungen. 

Es wlire am besten, die Bezeichnung ,Apbthongie" 
ganz fallen zu làssen, wenden wir aber dieselbe an, so 
miissen wir daran festhalten, dass t:Jie nichts weiter besagt, 
als den Krampfzustand der von dem n. bypoglossus inner
vierten Muskeln; in jedem Fall, w o dieser Kramptzustand 
anzutreffen ist, muss noch weiterhin entschieden werden, 
ob derselbe Ausfiuss des Stotterns oder einer hysterischen 
SprachstOrung sei. 

lO 



146 

Diagnose der hysterischen Sprachstorungen. 
Die Diagnose der hysterischen Sprachstéimngen ist eine 

leicbte, wenn wir die Art des Auftretens, die Entwickelung 
der SpracbstOrung im Auge hàlten. Wir mlissen uns er
jnnern, dass die bysterischen SprachstOrungen p!Otz!ich zu 
beginnen pflegen, in der Mehrzahl der Falle geht ein 
psychischer Sùok voran. Sehr ott eroffnet ein totaler 
Mutismus die 8zene, aus welcber sich dann Aphonie oder 
krampfhafte Erscheinungen entwicke!n. In den meisten 
Fallen besteht bezeichnende Beeinflussbarkeit der Symptome. 
Symptome organischer Natur siud nicht vorbanden. - 
Zumeist findeu wir anderweitige hysterische Begleiter
scbeinungen, di.irfen aber nicbt vergessen, dass es auch eine 
monosymptomatische Hysterie gibt. 

Di e Krampferscheinungen in der Sprechmuskulatur konneu 
dem Stottern sehr abnlich sein, so dass wh· mi t Recht vom 
hysterischen Stottern reden konnen, aber im Wesen mlissen 
wir diese Falle von dem echten genuinen Stottern sond ern. 
Die Absonderung ist leicht durchzufi.ihren, wir mUssen es 
aber zur Regel macben, unser Urteil tiber eine Sprach
storung nicht allein anf Grnnd der derzeit zu beobachten
den Syrnptome abzugeben, sondern wir mtissen den ganzen 
Ver1auf der pracbstOrun berlicksichtigen. Gehen wir so 
vor, so ist die Scheidung des bysteriscben Stotterns vom 
genuinen eine leichte. Das hysterische Stottem entstebt 
p!Otzlicb oder entwickelt sich aus einem ~ustand von Mutismus 
oder Aphonijj ; das enuine totte.rn entwickelt sich 
schleicbend, der Anfang des genuinen Stotterns reicht zu
rtick in die Spracbentwickelungszeit, wie ich dies fUr 80 % 
der FiiiJe nachweisen konnte. Die Angabeu der Angehorigen, 
dass das Stottern (wir sprechen vom genuinen Stottern) bei 
ihren Kindern nach einem li'r~ll auf dem Kopfe, nach einem 
Erschrecken etc. si eh entwickelt ha t, sin d zumeist unw::tbr · 
ich habe fast in jedem Falle derartiger Angaben nachweisen 
konnen, dass das Kind schon vorher gestottért hat, nur 
waren die Anfange seines Uebels uicht so augenfallig. Die 
allgemein verbreitete Ansicht, dass das Stottern diese 
Aetiologie hat, bringt die Eltern dazu irgend ein Err.iO'nis 
dieser Art binein zu kombipieren. - Selbstredend gibt es 
Falle in welchen eine hysterische Person neben ihrer Hysterie 
auch an genuinem Rtottern leidet. - Zum Schlusse weisen 
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wir danwf hin , dass die psychische Beeinflussbarkeit ceteris 
parihus im gegebenen Fall auch fi.ir die hysterische ratur 
d es Stottersymptoms verwertet werden kann; wir geben zu, 
dass namentlich das bei jugendlichen lndividuen zur Be
acbtuug kommende genuine Stottern aucb diese Beeinfluss
barkeit aufweist, seben wir aber genauer zu, so finden wir, 
dass diese Beeintlussbarkeit tli.icbtiger Natur ist, und dass 
wir nur in wenigen Fallen Dauerertolge damit erzielen, 
~ ahrenùdem das hysteriscbe Stottern in der Mebrzabl der 
Fiille der energiscben psychischen Beeinflussung weicht. 
Das voll entw~ckelte genuine Stottern ist der psychiscben 
Beeinflussung vollig entzogen, daher die Misserfolge der 
hypnotischeu Bebandlung solcher Falle ; dagegen ist das 
byste rische Stottern durch Hypnose beilbar. Im Falle dass. 
di e differential-diagnostischen Scbwierigkeiten iu einem 
gegebenen Fall uni.iberwindliche sind, kann der hypnotische· 
Versuch die Entscheidung herbeifi.ihren. -

Die Behandlung der hysterischen Sprachstorungen. 
., 

Sie HiUt mit der Behandlung der Hysterie im allge
meinen zusammen. Wachsuggestiouen, die Erziehung des 
Patienten im Sinue einer Willenserziebung i Elektrizitat, 
Bad ekm·en als Hilfsmittel etc. kommen in Betracht. 

Sind Wacbsuggestionen wirkungslos so lrommt die 
h puotische Bebandlung in nacbstèr Linie. ~ 

ln einigen Fallen ist eiue spezielle Behandlung der 
prachwerl{zeuge, namentlìch des KehJkopfes, in Angriff zu 

nebmen. Wh· betonen, dass die Bebandlung recht fri.ih , wo
moglicb sofort nach dem Ersclleinen der prachstOrung ein
>msetzeu hat. Energische, keine Widerrede duldende Art 
d L' ofo rti gen Behandlung kann die aufgetretene Sprach
stOrun"' im Keime erstìcken. So ist es mir in vielen Fallen, 
nameutlich bei Kindern, gelungen, Mutismus, Aphonie, Husten 
sofort zu sistieren, indem ich diesèlben nicbt allzu sorgfiiltig 
un(l e ingehend untersucbte und erk1arte, sie von der Sprach
storunO' sofort zu heilen i ich applizierte einen starken 
fant(Li scheu trom ausserlich an den Kehlkopf, wiihrendùem 
ich betonte, dass sie sofort normalerweise reden werden etc. 
Der Erfolg stellte sich sofort oder nach einigen Sitzungen 
ein ; di e erstaunten Eltem fu br ich barsch an, dass dm·an 
nichts zu staunen gebe, es sei selbstverstandlicb, dass das Kind 

lO* 



ùurch den Strom sofort geheilt sei. Selbstredend kann die 
Vibration des Keblkoptes mit der Hand oder mit einem 
Vibrationsapparat den elektriscben Strom ersetzen. Es ist 
wichtig mit der Suggestionsbebandlung sofort zu beginnen, 
man darf ein bysterisches Kind nicht lange untersuchen, 
man darf nicbt nach hysterischen Symptomen fahnden -
sonst kann es uns passieren, dass wir mit unserer grii nd
lkhen Untersuchung die schlummernden hysterischen Symp
tome auffachen und anstatt zu ni.itzen Schaden anstellen. -

Gegen die Krampferscheinungen, namentlich bei inve
terierten Fallen wenden wir methodische Muskellibungen 
an. Dr. Gutzmann erwahnt, dass Nothnagel der Erste 
war, welcher die Vornahme von rbythmischen Lippen- und 
Zungeniibungen fUr solche Falle empfahl; vor diesen 
Uebungen ist es angezeigt den Patienten einige rrage hin
dm·ch volle Stummheit beobachten zu lassen. ln scbwereren 
Fallen empfehlen wir die von Dr. Gutzmann angegebenen 
Uebungen, welche er bei den Kehlkopfmuskelkrampfen der 
Voka.]stotterer mit Erfolg angewendet hat und welche in 
.dem oben mitgeteilten Fai! von Aphonia spastica auch mit 
Erfulg angewendet wurden. D r. G u tz m an n gewohnte den 
Kranken vorerst ans Iangsame Ein- und Ausatmen; das 
i.ibte er ungefabr 8 Tage hindurch. Da1·an schloss sich die 
Verlangel"ung des A usatmens. I m Beginn vermochte dies 
der Patient nur vier Sekunden lang, sp ~iter schon hielt er es 
20 Sekunden aus. Dann n~iherte Dr. Gutzmann die Stimm
blinderm indem er einen beiderseitigen Druck auf den Schild
knorpel von aussen ber ausi.ibte; so erreich te er es nach 
8 Tagen, dass Patient zuerst den hauchendep, dann den 
fiiisternden Stiromeinsatz hervorzubringen imstande war. 
Aus diesem konnte er dann leicht den lauten Stimmeinsatz 
en twickeln. ~ 

Kaysers Ratschlag des Autolaryngoskopierens wendete 
Gutzmann in Fallen von Aphoni aspastica auèh mit Erfolg an 
- indem er wahrend des Autolaryngoskopierens Stimm
bandiibungen vornehmen liess. 

Seifert hat mittelst Keblkopfmassage, Olli vier dUl·ch 
Kompression des Kehlkopfes mit Kombinationen methodischer 
Lautiibungen Erfolge erzielt. 

Wir erwahnen hier jene Wunderbeilungen, von d~nen 
bei Pausanias, Herodot, in der Bibel etc. zu lesen steht -

,. 
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die beziehen sich auch auf hysterische Sprachsti::irungen. 
So erzahlt Pausanias, dass Battus an einem einsamen Ort 
mit einem Lowen zusammenkam, davor so erscbrak, dass. 
er die Sprache wiederbekam. Herodot erzablt von einem 
Krosuskinde, dass es stumm gewesen sei, bis bei der 
Einnahme von Sardes er plOtzlich di e Sprache zurtickbekam; 
als er sah dass ein Perser seinen Vater bedrohte, da rief 
er aus: ,Mensch, tote Krosus nicht" . - Das war das erste 
Wort, das er im Leben sprach, von da ab war er rede
gewandt. -

Wir zitieren diese Falle aus Gu tzmanns bekannten 
Vorlesungen und ftigen noch einige aus der neueren Lite
ratur bei. 

So .erwahnt Hoppmann einen Fall von hysterischer 
Apbonie, welche dm·ch eine Pilgerfabrt nach Kevlaar ge
heilt wurde. 

Oppenheim erzahlt von einem scbon seit langerer 
Zeit hysterisch aphatischen Patienten, dass er als der Mond 
in sein Zimmer leuchtete, einen Vers Goethes vor sich hin 
fllisternd bei der zweiten Zeile àerart ergriffen wurde, dass 
er seine Stimme zuriickbekam. 

Wir haben di ese Falle zur Bekraftigung unserer An
sicht angefiibrt, wonach die hysterischen Symptome auf 
psychischem Wege entstehen und auch auf diesem Wege 
geheilt werden konnen. In vielen Fallen gelangt solch' 
eiu l atient in die Hliude eiues sogenannten Heilkiinstlers, 
welcher mit seiuem Hokus Pokus einen derartigen Eindruck 
auf ihn ausUbt, dass er ihn aucb damit heilt - und der 
geheilt Unheilbare (!) wird zum Apostel seines Retters! 

Bibliographia phonetica 1907. 
4. 

Vou Dr. G. P a n c o n c e Il i- C a l zia 
ph net;i. 1es Kabinet der U11iversitiit Marburg lH es en) . 

Andersen, Hedwig. - Fraulein Jeanne van ldenbarnevelt 
uud Leo Koflers , Kunst des Atmens" . Gesangspad. 
Blatter, Berlin, Aprii 07, I, 7, . 85-88. 
Aro 22. und 24. Junuar a. c. hielt Friiuleiu van Oldenbarnevelt 
im Ktinstlerhause zu Berlin Vortrii.ge mit Demonstrationen 
iiber ihre Methode, dm·ch Atmun ·s- ùnd Korperiibungen die 
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Ges undheit zu kriiftigen und ki.instle1·ische Leistungen im Singen 
und Sprechen vorznbereiten. Die Anregnng zn ùie~en tudien 
verdankt Friiulein van Oldenbarnevelt dem beknnnt n Werk 
Die Kunst des Atems von Leo Kofler, dessen O'bungen sie anoh 
benutzt und als dessen Verbreiterin sie sich bezeichnet, obg leich 
sie in einigen Punkten von ibm abweichen zu mi.issen g laubt. 
Y. liisst dahingestellt, ob diese bewussten .Abweichungen Ver
besserungen sind, beù.enklicher sind j edenfalls die unbewussten 
Abweichungen von Kofler, die Frl. van Oldenbarnovelt pnssieren, 
weil sie ihn in der Hauptsache entweder nicht richt ig ver
standen hat, oder ilu vielleicht der Inhalt seines Buches i.iber
haupt nicht mehr recht gegenw1irtig ist. (S. 86.) Folgt eiue 
detaillierte Verteidigung der Methode Koflers, sowie auch eiue 
detaillierte Attacke g-egen Oldenbarnevelts Metl10de. 

Ur. So v iele Gesang- oder Sprachlehrer . . . . . . so viele Atem
systeme. Dns merkwiirdigste dabei ist, dass es in dem Atmnngs
mechaniomus, sowie i.iberhaupt in der Bildung und Pflege der 
Stimme keine besondere Methode gibt, sondern es eriolgen all 
diesePhanomene nach bekannten, jedemN ormalmenscJ1en eigenen 
Vorgiingen. 

A. Von einer Gesangsplidagogin fUr Gesangstudierende veriasst. 

Barth, A. - Uber musikaliscbes Falschhoren (Diplakusis). 
Deutsche med. Wocb ., Leipzig, 7. Miirz 07, XXXIII, 10, 
s. 383 - 385. 
V. riit, um musikalisches Fals bhoren richtig beurteileu zu 
konnen, die Wabrnehmung jedes Ohres fiir skh streng objektiv 
zu priifen und unter wechselnden Bedingungen das Gehorte 
nachsingen zu lassen. Meist hore das e1·Inankte Ohr nur mit 
veriinderter Klangfarbe, und zwar handle es sich vorwiegend 
um Schallleitungserkrankungen. Diplakusis disharmonica !$Ci 

zum mindesten sehr solten. (R. Grashey, Manchen.) 
A. l. Vortrag gehalten am 8. Dezember 1906 in der GeseJ ischaft 

siichsisch-th i.iringischer Kehlkopf- und OJueniJ,rzte in Le ipzig. 
A. 2. In dieaer Monatsschnft, 06, 7f8, Bibliographia phonetica, 2, 

habe ich i.iber das Werk von F. Alt, Ober Melodientaubheit 
und musikalisches FalschhOren, 1906, berichtet. 

Cfr. .Miinch. med.Wocb., 19. Marz 07, 12, S. G85. (R. Grashey, Mtlnchen) . 

. Belen, J, - Les consonnes; leur ròle dans la. formation de 
la voix parlée et chantée; leur inftuence sur l'émission 
vocale. Arcb. int. de Laryng., d'Otol. et de Rbinol., 
Paris, Marz/April 07, XXIII, 2, S. 544-545. (B'ort
setzung) (Fortsetzung folgt). 

Ur. D'ber den Inhalt l:'agt der Titel genug. Dilettantischù und vet·
wirrte Beschreibung von schon lange, sogar den Neulingen 
bekannten Sacben . 

.A. Die friiheren Beitriige von Belen i.iber denselben Gegenstand 
findet man in derselben Zeitschrift 1905 und 1906. 
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Bonnier, Pierre. - Le système des sphincters laryngiens. 
Archives int. le Laryng., d'Otol. et de Rhiuol., Paris, 
Mar~/ A pril 07, XXIII, 2, S. 507 - 511. 

I. Vorliegender Aufsatz ist eine Art Ergiinzung und Berichtigung 
der in Bibliographia plzonetica, 1907, 2, besprochenen Arbeit 
von Cltarpy und Clermont, L'artiwlation crico-aryténoi"dienne, 
Archives intern. de Laryng., d'Otol. et de Rhinol., Paris, Jan .
Febr. 07, XXIII, l , S. 160- 164, 2 Fig. V. stimmt bis zn einem 
gewis ·eu Punkt mit Charpy und Clermont iiberein, zieht aber 
die Ven;tellnng der Sohliessmnskel vor, weil sie pbysiologischer, 
alter und verstandlicher ist. 

Dessau, B. -- Pbysikaliscbe Umscbau. Die Akustik ge
schlosseuer Raume. Die Umschau, Frankfurt a. M. , 
20. Ap rii 07, X I, 17, S. 333-334. 

I. V. berichtet i:iber d.ie Untersuchuugen vou Exner, Sabine, 
J\1.arage, ieveking unii Behm iiber die Akustik geschlossener 
Riiume. Die Leser der Bibliograplzia phonetica si.nd bereits im 
Juli-Aug ust-Hejt, 1906, dieser Monatsschrijt, S. 215-217, iiber 
die Untersuchuugen von Exuer, Sabine und 1\![arage, sowie iiber 
die Wichtigkeit fiir den Redner ausfiihrlich benachrichtig t 
worden. Sievekings und Behms ForscJ1ungen zur Festst61luug 
eiuer rundlage fiir ein rationelles Vorgehen bei dem Bau 
grosser Vortrags- und Konzertsiile haben uoch nicht endgiltige 
Resultatè n·egeben. 

i. Bibliographia phonetica, 1906, No. 2, unter Marage. 

Gutzmann, Hermann. - Die photographische Aufnahme der 
Sprecb- und Gesangstimme. Gesangspad. Blatter, Berlin, 
Aprii 07, I, 7, S. 84-85. 

l. Bericht und Kritik der photographischen Aufnahmen der Stimme 
seitens Dr. Marage-Paris. Dieser h.at sich in seineu Uuter
suchungen des Telegraphenapparats vou Pollak-Virag bedient, 
den er an der Stelle derTelegrammaufnahme mit einem Mikrophon 
versehen hatte. Da Dr. Marage selbst da1·Uber nichts verOffent
~icht hat und diese Nachricht nur dUl·ch die Pariser Zeitung 
Le Joumal dem PubUkum bekannt gemacht wurde, so ist eiue 
systematische Besprechuug geradezu unmoglich. Jedenfalls 
kann V. nicht anerkenneo, dass Dr. :M:arage die Stimme wirk
lich photographiert hat oder gar, dass er dies zuerst getan hat. 

A. Niiheres dariiber fmdet man in: Phono-Ciné Gazette, Paris, 
l. J an. 07, nr, 43, s. 6 (Anonymus). Ost.-ung. Phouographeu-

~ Zeitschrift, Wien, 10. April 07, I, 4, S. !1, l Fig. ( Anonymus). 
'' Phonograpbische Zeitscbrift, Berlin, 11. April 07, VITI, 15, 

S. 3 7, l Fig. (V. A. Reko). 
Hirt, H. - Zur 'rranskriptionsmisère. Indogerm. Forschungen, 

Strassburg, 3. Aprii 07 , XXI, 1/ 2, S. 145-161. 
1. Vorschliige zur Modifili:ation und zur Einheit der ìJ mschreibung 

unter den lndogermanisten. 
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Kalischer, Otto. - Zur · Funktion des SchHifenlappens dee 
Grossbirns. Eine neue Horpriifungsmetbode bei Hunden ; 
zugleicb ein Beitrag zur Dressur als pbysiologischer 
Untersucbungsmetbode. Sitzungsbericbte c!er konigl. 
preuss. Akad. der Wiss., Berlin, 28. Febr. 07, VIII, IX, 
x, s. 204-216. 
Die vorliegende Arbeit wurde mit Unterstiitzung der konigl. 
preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin in der 
Absicht begonnen, die Beziehungen des Sch liifenteils des Gross
birns zum Horakt festzustellen; insbesondere so llte die Angabe 
H. Munks, dass bei Huuden die Wabrnehmung h oher 'l'oue 
in der vorderen Partie der Horspbiire, d ie Wahrnel1muug tiefer 
Tone in der hinteren Partie der Horsphiire stattfiud e, e iner 
Nachpri:i:fung anterzogen werclen. Die gewohnliche Methode 
der Horpriifung batte bisher du1·in bestanden, òie Aufmerksaru
keit der zu prti.fenden Ro nde nach anderer Richtung bin ab
zulenken und zu beobachteu, ob die Tie re auf bestimmte Tone 
und Geriiusche iu ii·gend ciner Weise reagierten. Als Reaktiouen 
hatten besonders das ~pit:>.eo der Ohren, Kopfb wegung o und 
die Beweguogen des Tieres nach der Schal lquel le hio gedi nt. 
Aus dem Ausbleiben dicse r Reaktionen batte mn,n n,uf Tauhheit 
geschlossen. Da diese Method e der Horprii.fung- dem V. unzu
liinglich schie11, so bcgann er IltU1de :in der \V ei.se 7.o dress i r n, 
dass diel:!e nur bei einem ganz bestimmten Ton nach v r 
ihnen liegenden Flcischstiick n schnappen durften, bei l).od ren 
Tonen aber die Fleis hstiicke li egen lasson mussten. (S. 204.) 
V. bediente sich anfQ,ngs einer OrgeJ, dnnn eines Klaviers und 
eines Rarmouiums. In kurz€\r Z it konnten die l:Iunde den 
Fresston leicht un d sicher unter den an dereu 'fonen unterscheiden. 
Mitte]s des liarmoniums komJ to man di Tiere ohue g rosse 
Miihe soweit bring 'n, dass ·io den Fress ton s >l bst vou u en 
benaclzbarfen lzalben Tonen mit Bicberhoit uuterschieden. Die 
dre sierten Hunde l"<'agiorten nun aucb aul' den Fxessto selbst 
dann, wenn dieser zugleia/i mit beliebigen rmderen Tonen aut 
der Orge! oder dem Ifarmouium angcschlagen wurde. Weitet· 
gelang es ohne g rosse Schwiorigkeit, die bereits auf einon be
stimmten Ton dressierteu 'l'iere in der W ise llmzndressil1ren. 
dass sie auss ·hliessli.ch bei einem andc.r n be timmten Ton 
nach den F leischstiicken schnar pt ll. (S. 206.) Es hat si eh. 
bei dieser Untorsuchuug mithin herausgcstellt, dass die ITu~de 
ein flberaus f eines Tonunterscheidungsvermogerz besitz o. Diese 
Fahigkeit kouute man in i.ih nltcher vVeise bei allen liunden 
koustatieren. Den Hurtdeu mus. te femer ein absolutes Ton
gehor 7.ugesprochfln wcrden, da si e gJeich bei Begiun der j edcs
maligen Priifuug, rmch wonn Tage dazwiscbcn logen, ùen 
:Fresston sofort von den GcgentOnen unterschieden. Ùm gonz 
sicher zu sein, dass es sich bei diesem JJressurverfahren aus
sclzliesslich um alwstisrhe Wahrnellllwngen hu-ndelte, machte V. 
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mehrere Tiere zeitweilig blind, indem er ihre Augenlider ver
niihte. Diese vorher dressierten Tiere verhielten sich nun, als 
sie blind wanm, in ganz g leicher Weise wie friiher. (S. 207.) 
Ferner zersttJrte V. beide Schnecken bei mehreren gut dressierten 
Hunden. In diesem Fall war von der gewobnten Dressur 
nichts mehr vorbanden. V. nahm dann mehrere operative 
E ingriffe am Grosshirn vor, um iiber die Bedeutung des 
ScWiifenlappens fiir den Horakt Aufschluss zu erlangen. Aus 
der Gesamtheit der Versuche geht heTvor, dass niclzf nur von 
der Orosshirnrinde aus, sondern unfer bes'timmten Umsfttnden 
auch von injrakortikalen Zentren aus Horreaktionen erfolgen 
konnen; un d zwar auch solche Rellktionen, die m an, wie die 
Tonun1;erschiedsempfmdlichkeit bei der Dressur, bisher unbedingt 
als eiue Funktion der Grosshirnrinde angeseben batte. Ob und 
wieweit bei den unterhalb der Grosshirnrinde zustande lwmmen
den Horreaktionen das Bewusstsem e) ne Rolle spielt, muss 
dabingestellt bleiben. (S. 215.) 

Ur. . . . .... eine ausgezeichnete Arbeit, welche - auch wenu sich 
nicht n.lle vom V. gezogenen speziell-phy" iologischen Folgerungen 
bewahrbeiten sollten - auf allgemein-pbysiologischem Gebiet 
hochst beft-uchtend wirken wìrd. (Paul Schuster, Berlùz.) 
.. .. Die vorliegende Arbeit wird flir alle spiiteren Unter
suchungen ìiber das Vogelgehirn unzweifelhaft eine der wich
tigsten Grundlagen bildeo rLewandowsky, Berlin) . 

A . Vorliegende Arbeit w urde der konig l. preuss. Akademie der 
Wissenschaften in de.r Sitzung der physikalisch-mathematischen 
Klasse vom 2l. Febr. a. c. von Herrn W aldeyer vorgelegt. 

<Cfr. Ne urol. Centralbl., Leipzig, 2. Aprii 07, XX VI, 7, , . 309-310 
(Pau[ Schuster, Berlin). 
Zentralblatt f. Physiol., Wien, 20. Apr. 07, XXI, 2, S. 61 
( Lewandowsky, BerlinJ. 

Ma o Kendrik, John G. - Speech Cm·ves. Nature, London, 
2L Febr. 07, LXXV, No . 1947, S. ~92-394, ~ Fig. 

I. Vorliegende Ar-beit ent]liilt kurze Wipke in gemeinfasslicher 
Weise iiber die Methode vou E. W. Scripture uud die von 
demselben Gelehrten dadurch erzielten R esultate. 

·Cfr. E. W. Scripture. - Researches in Experimental Phonetics. 
The Study of Speech Curves. Washington, D. 0., Carnegie 
Institution of Washing ton, 1906, 29 X23, 204 S., 138 Fig., 
J2 Tafeln im 'l'ext, 150 Schablonen-Zettel fiir die mathematische 
Ausmessung der Kurven. 

Lord Rayleigh. - On our Perception of Sound Direction. 
rrhe IJ:, K and D. Philosophical Magazine and Journal 
of Science, Febr. 07, VI. Serie, XIII. Bd., No. 74, 
S. 214-232, l Fig. 

J. Es wìirde uns zu weit fuhren, diesen interessanten Aufsatz 
hier eingehend zu besprechen. Wir beschriinken uns auf die 
Anga.be des wichtigsten Schlusses, der sich aus der Lektlire 



154 

ziehen Hisst. V. behauptet auf Grund zahlreicher Experimente, 
dass sich die Richtung von den Seiten rechts und links vom 
Menschen besser als von vorne und hinten bestimmen lasst. 

Lord Rayleigh. - Acoustical Notes. The L. , E. and D. 
Pbilosopbical Magazine & Journal of Science, london, 
Marz 07. VI. Serie, XIII. Bd., No. 75, S. 316-333, 
5 Fig. im Te:xt, l Tafel. 

I. Sensations of Right and Left from a revolving Magnet and 
Telepbones, S. 316. - Multiple Harmonic Resonator, S. 319. -
Tuning-Forks with slight Mutual Iniluence, 8. 322. - Mutuai 
Reaction of Singing Flnmes, S. 323. - Longitudinal Balance 
of Tuning- Forks, S. 325. - A Tuning-Fork Siren and its 
Maintenance, S. 329. - Stroboscopic Speed Rcgulation , S. 330. 
- Phonic Wheel and Commutator, i::l. 331. 

A. Die Einzelbeiten lassen sich hier ni0ht leicht resumieren. Wir 
verweisen den Leser an das Originai. 

Schmitt, Hans. - Die Zunge. Gesangsp~id. Blatter, Berlin, 
Januar 07, I, 4, S. 41-42; Febr. 07, 5, S. 55 - 57; 
Marz 07, 6, S. 67-69. 

I. Nach einip-en anatomischen und physiologischen Winken ilber 
die Zunge besprìcht V. die Lage dieses Organs, die fi.i.r die 
Klangschonheit von der grossten \Vichtigkeit ist . . E1· behandelt 
das Hachenknodeln, ebenso das Mundknodeln, und gibt Rat
schliige, um dicses die Deutlichkeit der Artikulation stOrende 
Ubel zu beseitig-en und um ii.bcrhaupt die Zunge zur Uber
windnng jeder pbonetischen Schwierigkeit zu dressieren. 

A. Von einemGesangspiidagogcn fiirGesangstudierende gescluiel;>en. 

Wolf, Sophie. - Zur Sprecbtecbnik. Gesangspad. BHitter, 
Berlin, April 07, I, 7, S. 79-80. 

I. . ... In unserer Biihnensprache ist dJe Phonetik, die fUr die 
richtige Aussprnche des Ho hdeuLscben massgebcnd ein oll, 
festgelegt. Wenn so 1'iir jeden Laut tUe richtige Aussprach.e 
bestirnmt ist, warum solite nicbt auch jedcr Laut sein eigenes 
Schriftzeichen erhalten? (S. 80). Weiter spricht V. den Wunsch 
aus, dass der Hebel zur prnch.technik schon in der untersten 
Scbulklasse a.nzusetzen wllro. Der Lehrer sol11 o a ber eine 
grundliche phonetiscbe Bildung haben. 

A. Von einer Gesangspii.dagogin fiir c!!angstnd ierende verfasst. 

X. - Flir die Neul)nge der pbonographischen Kunst. Pbono-
grapbiscbe Zeitschrift, Berlin, 11. Aprii 07, Vili, 15, 
S. 386; 25. April 07, 17, S. 428 (Fortsetzung) (P'ort
setzung fo lgt). 

I . V. hebt di e Wichtig keit einer g uten und sorgfiiltigen Ausfliluung 
der Schal ldose hervor. Leider ist bei dem Massenartikel d.er 
Phonographenindustrie die Scl1alldose recht mangelhnft. V. gibt 
praktische RatschHige r.nr Klebung sowie znr Herstellung des 
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l:3pielstifts, der sAbr o[t abbricht (S. 386) , zur Erreichung einer 
richtigen Stellung des Membranenstiftes auf der Walze und 
zur Beseit ig un g weiterer kleineren auftretender Mangel. V. geht 
daon zur Beschreibung der Apparate mit pindelf'i:ihrung iiber 
(S. 428). 

A. Vgl. Bibliographia phonetica, 07, l und 3 unter demselben Nameo. 

van Zanten, Cornelia. - Stimmbildung und Stimmpflege. 
10 Vorlesungen von Dr .. med. H. Gutzmann, Priv.-Doz. 
an der U niversitat zu Berlin. Im Lichte der Praxis 
gesehen. Gesangspad. BHitter, Berlin, Okt. 06, I, l , 
S. 6 - 10; Nov. OG, 2, S. 18-23; Dez. 06, 3, S. 30-
33; Jan . 07, 4, S. 43- 47; Febr. 07, 5, S. 59-62; 
M~trz 07, 6, S. 71-75. (Fortsetzung folgt.) 

l. Wie man aus dem 1'itel ersehen kann, handelt es sich um einen 
k ri t ischen und riisooni ereoden Bericht iiber das belmonte Werk 
von Dr. H. Gutzmann, Stimmbildung wzd Stimmpjlege, Wiesbaden , 
J. F. Bergmann, 1906, 2(JXJ3,5, S. VI rmd 155, 52 Fig . 

U r. Die im Lichte der Prax is entstandenen Bemerkungeu der Ver
Iasserin bieten Interesse. 

Berichte. 
Sp racbheilkurse in Rixdorf. Es ist eine recht 

erfreulìche rratsache, die man nur mit Genugtuung be
rrrli.ssen kann, dass bereits eine stattliche Anzahl nament
lich grosserer Stadte bedeutende Aufwendungen macht, um 
den unt er den Schulkindern so weit verbreiteten Sprach
gebrechen wi rksam entgerrenzutreten. GelangeJ). doch die 
staatlichen wie Kommunalbeborden immer mehr zu der 
richtigen und wichtigen Erkenntnis, dass das ,non scholae 
s d vitae discimns" sich nkht allein auf die Vermittelung 
und Aneignung von umtangreichen Kenntnissen nnd Fertig
keiten erstreckt, sondern dass auch zum Leben namentlich 
in wirtscbnJtlieher Beziehung nocb manches audere gehOrt. 
Was ist d r· Mensch unter seinen Mitrnenschen, wenn er 
garni cb t sprechen kann ? Ist er viel mehr, wenn er sprach
lich krank oder gar schwerkrauk ist? Wenn j emaud noch 
so edankeureich und wissend ist, wenn er sein Konnen, 
abgesehen von der scbriftlichen Darstellung, nicht in ein~ 
prachlich korrekte, nach jeder Beziebung spracblich kor

rekte Form zu bringen und sich dadurch seinen Mitrnen
schen verst~indlich zu machen vermag, danu baben seine 



Fahigkeiten immerhin einen minder wertvollen ébaraktet. 
Daher miissten alle Freunde der Spracbheilkunde noch 
.ernstlicher dahin streben, dass unser Volk ,sprach
gesund" werde. Dazu ist aber ein weiterer Ausbau de1· 
jetzt bestehenden Kurse zur Heilung von Spracbgebrechen, 
wie iiberhaupt die Pflege der Sprach- und Sprechiibungell 
in unseren niederen und hoheren Schulen, uud zwar in be
.sonderen Stunden, dringend erforderlich . . Nach deu bis
herigen Erfahrungen kann man sagen, · dass die grosseu 
Stndte mit sozialen Einrichtungen, wie sie die Heilpadagogik 
fordert, im allgemeinen den Anfang gemacht haben, und 
dass die librigen Kommunen nach und nach dem gegeheneu 
Beispiele folgen. Und das ist mit Freuden zu begrlissen. 
Nur ein etwas lebhafteres und schnelleres rrempo wi-ire 
.auch nach dieser Richtung hin wiinschenswert und not
wendig. 

Dem Beispiele Berlins und seiner grosse ren Vororte 
folgend, hat sich auch die Verwaltung der Stadt Rixdorf 
bereits vor einigen Jahren entschlossen, spracbgebrechJiche 
Schulkinder in besouderen Kursen bebandeln zu lassen. Es 
sei hier erwi-ibnt, dass an diesen Kursen nicbt nur Stotterer, 
sondem auch Lispler, letztere freilich in geringer Zahl, aus
nabmsweise auch Stammler, teiluehmen. In dem vergan
genen Winter sind 3 derartige Kurse eingericbtet wordeu, 
.eiuer filr Madchen und zwei flir Knaben. Es liegt auf der 
Hand, dass die Zahl der Kurse im Verhiiltnis zu der Ge· 
samtscblilerzabl eine viel zu geringe ist. Birgt docb Rix:
·dorf mit seinen 27 Schulen einschliesslich der Hilfsscbulen 
.etwa 25 000 Kinder, sodass ersicbtlicb ist, dass nur eiu 
verschwindend geringer 'I'eil der unter diesen vorbandenen 
Sprachgebrecblicben beriicksichtigt werden kaun. 

Aus diesem Grunde ist auch die Auswahl eine nicht 
leichte. Obgleich es sicherlich wlinschenswert ware, dass 
gerade die kleinsten und jiingsten Schulkinder von jbrem 
im Entstehen begriffenen Sprechtibel befreit werden, so 
muss doch auch darauf Bedacbt genommen werden, dass 
moglichst wenig Kinder die Schule vel'lassen, die mit der
artigen Fehlern bebaftet sind. Daher bescluankt sich auch 
die Auswahl der an den Kursen teilnehmenden Kinder nw· 
auf die Oberstufe. Die betreffenden Kinder werden von den 
Rektoren und Klassenlehrem ausgewahlt, wahrend die defi-
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nitjven Teilnehmer durcb die mit dem Unterricht betrauten 
Lebrer und den Leiter der Kurse festgestellt werden. Natur

emass werden die der Abhilfe am meisten bedlirftigen 
Kinder deu minder bedlirftigen vorgezogen. 

So traten denn in die beim Beginn des letzten Winter
halbjabres einsetzenden 3 Kurse je 15 Kinder, 2 X 15 Knaben 
und l X 15 Madcben ein. Einige dieser Kinder hatten be
reits an den vorjabrigen Kursen teilgenommen. Teilweise 
hatten di eE> e Kinder die frliheren Kurse uuregelmassi(l' be
sucht, tei lweise batten sie sich nach Absolvierung des Kursus 
geben Jassen und die Regeln so wenig beachtet, dass ein 
Rlickfall nicht ausbleiben Jwnnte . Aucb nicht gentigend er
fo l(l'te Ennahnungen seitens der AngebOrigen, wie zu geringe 
Beacbtung seitens der Klassenlehrer, die in ihren meist tiber
massig besetzten Klassen den Krankeu und Genesendeny 
:1uch wenn es sich nur um die prache dabei bandelt, nicht 
die wi.inscbenswerte AntmerksamkeH widtnen konnen, baben 
die scheinbaren Misserfolge bedingt. Dass die Klassenlehrer· 
d n Kursen so wenig gewogen sind, 'ist auch v.i el leicht 
darauf zuri.ickzuflihren, daes ihuen eiuzelne Kinder in ver
schiedenen Unterrichtsfiichern ganz entzogen werden. Wenn 
die Zabl der Kursusteilnehrner Mf 15 festgesetzt ist, so 
gescbieh t dies naweutlich mit RUcksicht darauf, dass er
fabn:mgsgemass im Lanfe der Zeit aus jrgend welchen 
GrUnden eiuige Kinder dem Unterrichte fern bleiben und 
di e U.'eilneh merzahl d an n ohnehin auf et w a 12 zusam me n~ 
schrumpft. 

Der UntelTicht wurde in wochentlich 5 Stunden erteilt, 
und zwa r· in der Zeit von 12-1 Ubr von Lehrern, welche 
an der Hilfsschule fUt· schwachbegabte Kinder angestellt 
. ind. W~thrend frlihet', als Nachmittagsuntenicht gegeben 
wurde, Uber sehr unregelmassigen Besuch geklagt wurde, 
ist jetzt di e Beteiligung eine regelmassige und plinktliche. 
Die Kind er werden von ihren Kln,ssenlehrem d'rekt v on 
der chule nitch dem im Mittelpunkte der Stadt gelegeneu 
Hilfssch ulgehliude, in welchern di e Sprachheilkurse abge
hal ten werden, geschickt; die 20 Minute11.lange Unterricht.s
p ause genUgt, um auch von den am entfemtesten ge
legenen Schulb~iusern rechtzeitig nach dem Hilfsschulhaus 
zu gelangen. 

Wie bereits angedeutet, war der Besuch der Kurse 
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im allgemeinen zufriedenstellend. Mit wenigen Ausnahme!l 
kamen die Kinder gern und nahmen an dem Unterricbt mit 
regem InteTesse und ungeteilter Aufmerksamkeit tei l. Die 
an die Eltern, Rektoren und sonstige Lehrpersonen wieder
holt ergangene Einladung, dem Unterricbte beizu\Yohnen, 
war leider von wenig Erfolg begleitet. Nicht i m mer wird 
man diese scheinbare 'l'eilnahmlosigkeit aut Mnngel an In
teresse zuriickfiihren diirfen ; man kann vielmehr an nehmeu, 
dass gerade in der Zeit von 12- 1 Uhr Eltem und Lehrer 
bemflich so behindert sind, dass ihnen der Bes uch der 
KuTse nicht gut moglich ist. In einzelnen Fii Jl en war aller
dings die Gleichgiltigkeit der Eltern kaum zu Yersteheu. 
So sagte ein Kind , welcbem sein Rektor Uber das Fehlen 
im Sprachheilkmsus Vorhaltungen macbte: M- - m- m
meine M-m-·m a ma sagt, i-i-i-ick st-t - t-tottere 
nicht me br! (?) Un d e in andereR Kind aussert e si eh so : 
Mama sagt, da lerne ick bloss noci! mehr stottern ! (?) N a
ttirlich darf man demrtige unverntinftige Aeusse rungen nicbt 
verallgemeinern und damit etwa die Zwecklosigkeit diesel' 
segensreichen Einrichtung beweisen wollen. 

Was nun die Methode und die Anwendung von Unter
riehts- und Hilfsmitteln anbetrifft, so sei damuf hingewiesen, 
.dass der Unterricht streng nach dem Gutzmanu'schen Ver
fabren erteilt wurde. Jedes Kind bekam ein Uebungsb uch 
fiir stotternde Kinder von A. Gutzmann wie einén Spiegel in 
die Hand. Auch der Liissenhop'sche Artikulationsspiegel, 
der im Handel leider nicht zu haben ist und daher nacb 
-einem in der stadtischen Taubsturnrnen chule in Berlin vor
handenen Exemplar von einem Tischler· angefer tigt wurde 
(25 M.), wurde fleissig angewendet und leistete vortreffliche 
Dienste. Die von O. Thiel nach Gutzmann'sche r Anleitung 
aufgestellte , TJebungstafel fiir , totterer", auf Pappe au t
gezogen, wurde benutzt und rief den Schi.ilem die wich
tigsten Regeln scbnell ins Gedachtnis zurti k. Das Id ei ne 
Verschen: 

Erst sich sammeln und besinnen! 
Dann tief atmen, leis ' beginnen! 

das man sich aro besten selbst schreibt und auf Pappe 
klebt, macht den Kindem Freude, wird daher bis zur Un
vergesslichkeit memoriert und macht die Kardinalregeln 
zum unverlierbaren Eigeutum. Damit die Schi.il e r auch 
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nach Absolvierung des Kursus Gelegenheit ha.ben, etwa in 
Vergessenheit geratene Regeln aufzufrischen, werden ihnen 
die im Verlag von Goerlich-Breslau erbaltlichen Regeln am 
Schlusse der Unterricbtszeit libergeben und auf die Innen
seite des Lesebuchdeckels geklebt. Bemerkt sei noch, dass 
samtliche Unterrichts- und Hilfsmittel von der Schulver
waltung bescbafft werden, dass also den Kindern keinerlei 
Kosten entstehen. 

Die 3 erwiibnten Hauptkurse dauerten von Michaelis 
Hl06 bis Ostern 1907; kurz vor den Osterferien wurden 
durch den Berichterstatter die Schlusspriifungen vorgenom
men . Dieselben erstreckten sich auf Atmungs- und Stimm
libungen, Beantwot·tung von Fragen aus dem taglichen 
Leben, wie aus all en Disziplinen des Scbulunterrichtes, 
Lesetibungen u. s. w. Das Resultat der Feststellungen 
war ein verhaltnismassig glinstiges. Von den insgesamt 
48 Kin<lern konnten 32, alBo 66 2/ 3 %, als vol! Btandig geheilt, 
16, alBo 331/s %, alB wesentlich gebesBert bezeichnet werden, 
\Vahrend Kinder, welche nicht den Anforderungen geniig
ten, nicht vorbanden waren. 

Die erreichteu. Ziele sind besonderB flir den auffallend 
und erkennbar, der die Scbtiler nicbt t~iglich unterricbtet, 
sondern sie beim Beginn der KurBe, hin und wieder bei 
der Durcbttihrung und am Schlusse derBelben hort und 
sieht. We!ch Kontrast! Anfiinglicb Mitbewegungen ver-
chi denBter Art, be~ingBtigende Unrube, absolute Unfiihig

keit, manche Worter berauszubekommen u. a. m. Bei An
weuduog einer zweckentsprechendeu Methode verscbwindet 
e in ymptom nach dem anderu, Rube, GemeBsenheit, ver
stiiudiges Sprechen werden bemerkbar, und zum Scblusse 
Bind sie alle wie umgewandelt und daher kaum wieder
zuerkennen. 

Wie im V01jahre, BO werden auch in diesem Jahre 
den Hauptkursen entsprechend 3 WiederholungBkurse ab
geh~Iten werden, die in die Zeit zwischen Ostern und den 

•L Sommerferien fallen. Da wocbentlich eine Stunde ent-
~ sehieden nicbt :auBreicht, um auch wirklich etwas zu er

reichen, BO iBt in diesem Jahre geplant, die Zahl der 
tunden zu verdoppeln, alBo den Unterricht mit wochent

lich zwei Stunden fortzuBetzen. Die dm·ch ù.ie Schulent
laBsung ausgeschiedenen Kinder werden meiBt durch LiBpler, 
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bei denen zur Abstellung ibres Uebels nicbt so viel Zel 
erforderlich ist, ersetzt. Auch die an Spracbgebrechen lel 
denden Hilfsschiiler nebmen, trotzdem sie ges011derten At 
tikulationsunterricht geniessen, an t:Jamtlichen Kursen teil. 

Bedauerlicherweise fehlt es bei der Auswahl de 
sprachgebrechlichen Kinder, wie bei der Fe tstellnn jJn:e l 
Fortscbritte, bisber noch jmmer der arztJichen Mithilfe 
Sobald die Scbularztfrage ge!Ost sein wird, wird hoffentlic}j 
aucb bierin eine Wandlung zum Bessero eintreten. 

Zur Vervollstandigung de Berichtes sei noch erwahut. 
dass di e Kursusleiter mi t 2 M. fiir dì e tu n de entschadi o·t 
werden, un d dass statt der soost U blicb n Beri h t bo()' n 
einl'l sehr eingehende Statistik fortlaufend getUhrt wird. 

Mit Riicksicht darauf, dass die Zahl der sp rachleiden 
den Schulkinder eine . seh r erhebliche ist uud vi le Rlt rn 
den Wunsch aussprechen, dass ihre Kinder gleich nach 
dem Eintritt in die Schule behand elt weTden, ware eine 
wesentliche Vermehrung der Sprachheilkurse sehr wiin
scbenswert. 
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Lcitsii.tze. 
l. Die schriftlichen Arbeiten in der Hilfsschule um

fassen die Uebuogen im Schon- und Recbtscbreiben 
und im Darstellen der Gedanken. 

2 . .Siimtliche Uebungeu wachsen aus dem Unterricbt 
in der Muttersprttche heraus uud bleiben tunl ichst 
in inniger Verbindung mit demselben. 

3. Die Uebungen im chon- und Rechtschreiben be
O'innen bereit auf der Uuterstufe, die eigentlicheu 
tìlistischen Arbeiten dagegen erst au.f der Mittel

stufe, ihl'e Annioge aJlercliugs sind auch schon auf 
d r U nterstt\fe l6ll begri.inden. 

4. Das cbi:inscluei!Jen wird von det: Mit,telstufe an in 
besonderen Stunden un(l in stnfenm lissiger l~eihen
folge geptiegt, das Rechtschreiben iJleibt durchweg 
mit dem Spn'l.clmntenicbt verbunden, wiihrend die 
stilistischen Axbeiteu sicb hanl)ts1ichlich ttn ~en Sach
und Sprachuntel'l'icht :tnlehnen unù vorwiegend Bei-

• .!. 
• .,. 

spiele n.us dem Leben ~u ihreu Uebungeu beriick
sichtigen . 

1) Vorlorn , gehaltcn cmf dm:v VI. Vcrbnncl stnge dc1ttschcr Jlilfs
scllUi en zu Ù]lll,r lottcnbu rg 1\lll 3. Aprii 1!107. 
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5. Das Ziel a!ler schriftlichen Uebungen ist die Be
fahigung unserer Rchi.iler ~ur Herstellung einfacbet· 
und deutli cher schriftli cher Arl!eiten, inshesond ere 
solcber, wie sie dns heutige Lel,en n.uch von ùertJ. 
einfachsten M an ne erfordert. 

Sebr goehrte Dam n un d Hen en! 
Die scbriftlichen Arbeite n im e nge r e n Sinne tunfn ss~m 

nur ;cti e sogcnannten Aufsatz- oller stilistischon Uebungen. 
Docb an eine so enge U tn grenzung meines 'J'It ernas habG 
icb mich bei der Bear lJ itung ùes. elhen uieht flir gchuJH1 ell 
erachtet, und ùns winJ joùenfall s auch ni cht AJJsicht des 
Verbauds,·o rsta.ndes gewescn sein , ùer mir seinerzeit ohne 
jede weitere Anùeutung einfach ùie Aufgabc stellte: Die 
scbriftlichen Arbeiten in cl er Hil~ sclnli e. 

Di e sch riftlichen A rbeiten i m '"e i te r e n i n ne erstrecken 
sich nicht uur auf ùas .ig 'ntli che Schreihen, sondem sie 
urnfassen auch schriftliche::; Hechncn, malend es Zeichnen unti 
allerlei sonstigee ficlrreibwerk. lch will utich aber in meinem 
Vortrage nu r au f ù io Erorterung derj cnigen U eùungen be
schrauken, welclw einen 'r e il d es Un t e rri eh ts in der 
Mutte rspr ac he ausmachen und al s rr e il ge bi ot e d es 
Deuts cbun t rricht s gelten, das sind di e Uebungen irn 
Rchon schr e ib e n, Roc h ts chr e iben und im sc hl'if tlicb e u 
D[l.rs t ellen de r Gc ùnnk en. 

Die Hilf sehule vet·folg t im <~' rossen und ganzen das
sel be Zi e l , wie es ich di e Volksscbule gesteckt lJat. 
Ebonso sin d auch di e Gru n d si.itz e d es Hilff~ schulunte rrichts 

ungefiihr dieselben, wie sie in der Volksschtùpraxis An
wendung finden, denn die Eutwicklung des Geistes vollzieht 
sich bei clem Hilfsschulkinde nach denselbeu Gesetzen v.rie 
beim Vollrsschulkiude. m in der str no·sten und an giebirrstcn 
Bcfolgung der all rr m in >i.iltig n GI'Und s~i.tze fiir Er~iehung 
und Unt •nicht Jiegt d r tlclnverpunltt der Hilfssclnùbildung. 
Dic besondere n Mns nahmeu, von denen wir so vieJfach 
sprechen, werden einereeits durch das vVeseu der Geistes
schwitche bedingt, ~n~rerseits aber als Ergebni sse jeuer Be
folgung gewormen. Aus dieBem Grunde wird der Hilfs
schullehrer auch gut tun, w nn er die gesicherten Ergebnisse 
und Erforschungen del' allgemeine11 Piidagogik und Didaktik 
a.ufmerksam verfolgt und dn.bèi in El'wii.gung ~i eht, was ihm 
zu • utz und Fromrnen dienen konnte. 
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Der wichtigste Unterrichtsgegenstand auf der Un ter
s tufe der Hilfsschule ist ein anf sachlicher Grundlage 
und Konzentratio n basierenrler Spra chun tenicht. Ein 
solcher Unterricht zielt auf die Ausbildung eines einheit
Jichen Bewusstseins ab, schlitzt vor Disso~iation und wirkt 
psychisch heilend, namentlich a.ucb deshalb, weil er sich 
naturgemiiss, tolgerichtig und einfach gestalten Jasst. Als 
rJ'eil()'ebiete umfasst dieser Unterricht die Uebungcn im 
An s ch a u e n , Sp r ech e n , D a r ste ll e n, Lesen, Seh r e ib e n, 
g echn n und S in gen. Da.s Schreiben, ha~ also in orga
nischer Verbindung mit al! diesen Untenichtszweigen auf
zutreten. Es wird sich zunachst an den vorherrschenden 
oder leitenden Unterrichtsgegenstand, an den Sacbunterricht 
nnlebnen. Diese Unterri chtsdisziplin kommt zu Anfang der 
u,nterrichtlichen Ein w i rkungen ausschliesslich allein zur Be
handlung, weil es gi lt, eine gesicherte Grundlage von realen 
Vorste llungen zu schaffen, auf denen weiter aufgebaut 
werden kann. Der Sacbunterri cht forùert als scbriftlicbe 
Betatigong zuerst ma l e nd es Zeichnen in elementarster 
Weise; das Schreiben wird demnach in seinen Aufangen 
k in eigentlicbes Schreiben, sondern vielmehc ein malendes 
Darstellen sein. Erst mit dem spateren Beginn des Lesens 
tritt auch eigentlicbes Schreiben auf. DieEe Art der Ein
fli.brung des Scbreibens nimmt aucl1 Rlicksicht aut' die 
Il'ahigkeiten unserer chiiler; denn ein grosser Teil derselben 
i t ohne Uingere Vorbereituug vollig ausRerstande, selbst 
die einfacbsten Bucbstaben tot:men nachzubilden, wahrend 
ihuen inige zeichnerische Darstellungen im Auscbluss an 
den Sachunterricht meist gelingen. 

Das Eioiiben von Buch sta ben e le me n-ten, womit noch 
vielf'acb das Schreiben eingeleitet wird, erweist sich ge
wohnlich als ein nutz- uud sinnloses Beginnen und ist darum 
zn verwerfeu. Die beste Vorbereitung flir da,s Schreiben 
iu unseren Scbulen bleibt eben das malende Darstellen von 
einfachen im Schulunterricbt besprocbenen Gegenstanden. 
Bei dieser T ii.tigkeit wird der Stoff wirklicben Naturfonnen 
entlehnt und es gelaugen auch Fonnen ~ur Behandlung, 
auf denen einzelne Buchstabenformen beTuhen. 

Natii rlich mtissen diese Uebuugen aut' die korperliche 
Veran lag u ng der jeweilig in Botracht kommenden Kinder 
Ri.icksicht nehmen, so wie aut' den Entwicklungsgrad ihres 

11* 
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Formensin n s und auf den Typus ihres Auffa ss ungs
verm ogen s. Dm·ch die rechte Anpassung an ihre korper
liche Beschaffenh eit, durch ùi e genaue Beachtung ihres 
Formenverstandnisses unù dUI·ch eine angemessene Bildung 
ihrer Auffassungs- uud Darstellungs- F~ihigkeiten er
reichen wir allmahli<:h, dass auch unsere Kl einen immer ge
schickter im Darstellen werden unu sortann di e Befiihigung 
fUr das eigen tliche Schreiben e rl augen. Doch di eses wird 
zunachst noch keìn SchOuschreiben sein , sonùern die Uebungen 
werden vorwiegenù ùie ri c htig e Bildung der Schriftzeicben 
erstreben und auf Schonh eit und Formvollendung erst in 
zweiter Linie Bedacht nehmen. 

Die EinfUhmn g in die Scluiftzeichen hat Reclmung 
den S eh r e i bs eh w i e ri g kei te n zu tra geu; diesesind mog licbst 
zu isolieren. Wo es angebracht erscheint, wird die Buch
stabenform aus einer gcgenstiindli chen Darstellung abgeleitet; 
so kann z. B. aus ùem Bilde de r Sense das Lautzeichen des 

kleinen geschriebenen 1 entwickelt werdeu. Dadurch wird 

eine innige Bezi ehung zwischen Laut und Zeichen hergestellt 
und dem mechanischen Nachmalen der Buch tabenformeu 
wirksam vorgebeugt. Beim Scbreiben der einzelnen 13uch
staben ist auf genaue und richtige Darstellung bis in dio 
kleinsten Detail s zu ac hten, ua unsere Schtiler sonst die 
Buchstabenformen verkchrt anfangen, denn ge racle in Ver
kebrtheiten leisten sie Grossartiges. Das Schreiben zu
sammenhangend erLautz:eicben ùarf nicht abgesetzt geschehen , 
sondetn muss in ein em Zuge erfolgen, damit ùie Kinder in 
ganzen Wortern schreiben lernon. 

Sobald ùie schriftlichen E rfolge es zulassen, erbalten 
ùie Kinder auch kleine schriftliche Ha u s ar bei te n , den n 
dìe E1ofahrung lmt gezoigt, dass selbst bei uuseren geìstìo· 
schwachen EìchUi ern di e Schularbei t dut·ch die Hausarbeit 
wcsentlich unterstutzt, IJ efestigt nncl gefordert wird. Ausser
dem hat die Hausarbeit eineu hohen erziehlichen Wert; in 
dem Kiude wird durch die Losung solcher Arbeiten ein 
Pfiichtgeflihl geweckt, ùas sich Uber die Mauern der Schu1e 
hinaus erstreckt. Dei' w >iterbn steJlt di e hausl i che Arbeit 
ein wichtiges I3ìndeglied zwjsohen Haus und chule be r uud 
erscheint besond ers dazu geeignet, da s Mi strauen, welches 
no cb vielfach gegen d i e Hilfsscb uJ e besteht, zu verscbe1tchen. 
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Die Eltcm erhalten durch òie Hausarbèit am besteu einen 
Einblick in (li e D'or!schritte ihrer Kiu<lcr · sie seh n auch 

1 1 

d:1ss ihre Sorgc.mkinder allmiihlich vorwiirts komm en, und 
das Gcfiihl der Verbitlorung und dès Misstrauens gegen di e 
Nch ul e Jeu.t sich uud macht dem Ge fLihl der Bel'llhio·uno· 

~ b b 

und viellcicht wohl gn,r dem der Dankbarkeit Platz. AuR 
diesen Griindcn ::>ilHl schon zeitig Id eine schriftl iche Arbeiten 
~ll s HauRa ufgaben ;~,u stell en, die in entsprechender Steigeruug 
wiihrend der gan:;::en Schulzeit lleihohalten werclen. 

Damit dio Nchrift òer Kiuder auf fl en folgenden Stufen 
i mm er \'Oli konnn encr werde nnrl kci no Ein bus' c an Genauig
keit und Uehorsichtliehkeit orle idc, sind von der 'littelstufe 
an IJ esoutle ro St untl on tiir da s Schonschreiben mit einer 
fostgt>setztcn Zahl von \Vochenstunden vorwsehen. Der 
Unterricht im Sel!Onschreil,en hat in der Hil l'sschule dieselbe 
Aufgab o w crfiill cn ,,·io in jc(! er anderen Scln1le, niimlicb 
di e An ignung ein er ·aube ren, cl e ut\i c. he n uud ge
w tL n d \.c n Haud ·cinitt in al! eu, aueh in den schnell zu fer
tige nd en Nch rif'tsiitzen. ~h en , o ist auch derselbe Stoff wie 
in der Volk t>s ·hulc n1 bchancleln: Ei ntiiJUn g des kl e in e n 
lllHl gro::l e n dcutsc hen 11nd la te ini sc h e u Alpha u ets 
d •r Z il 'l'c r n un d der geiJduchlicbsteu Sa tz z e i c h e n. 

Der SchonschreibeunLcrricbt wi rd diesen ~ toff zun ii.chst 
ìn gcnctische r Heih cnf'olge vorfiihreu, doch aber nicht so, 
dass d i e U elmugeu ausser all e m Zusam menhang mi t de m 
• 'uchunlenicht bl •iben . Ein sletigeBezuguabme undWechsel
boziehHng hi.sst sil'h !Jei einiger Umsicht immerbin wahren, 
b onders in dem Fa ll e, \\' eun das Schonschreiben auch iu 
den Dienst des Hechtschreibens gestell t \<\'ird. Es gibt aber 
auch noeh :md ~ re :J;emeinsan1o Ankni.ipt'ungspunkte, wodurch 
inncrhalb der •inzeln 'n l>is:;::ipliueu gegenseitige Verbinduugen 
endcH werd •n ; ich wil l hierbei als BeispieJ nur das chOn
cbreibcu von Nam ' U, di e i m heimatkunduchen Unterricllte 

o·oo·eiJon werden, ant'Ubren. 
Dass hy gienischen Anfo rd e run o·eu, welche di e 

AerL~te bezi.io·lich ùes chreibunterri cht s im aJ ige meiQ.ell auf
tcllen, geradc in der Hilf::lschulc die grosste Sorgfa.lt zn 

widm n ist, versteht sich von selbst. Besonclere Beachtung 
1" venlienen darum die Korperhaltung der ·chiiler, die 

ll oftl:1<'re, dieSc hrif tr ichtu ng unrl das Schr eib ma t erial , 
Dmnit unsere meist olmehin an und flir sich schon gebrech · 

.. l 
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licheu ~chliler uicht noch weiteren Schaden nehmcn, sind 
alle schiidigenden Umstiind e unti Einwirkungen t .; rn zu 
balten und mi t all en zu Ge bote stehenden Mitteln zu be
ldimpfen. Der Gebrauch cter Se h i efe r tafe l muss aus diese m 
Grunde so bald wie moglich entfem t unù das Scbreiben mit 
Feder und rrinte tunlichst schon au f der Unte rstufe ein
gefiihrt werden. Als Uebergang vo m rrafel- zum Heftschreiben 
empfiehlt sich das Schreiben auf Papier mit einem mittel
weichen Bleistift. 

Zur Erzielung einer g l e ic hm iiss i ge n und gewandt en 
Schrift wird vielfach das Taktschr e i ben e rn pfohlen. E in 
solches Verfahren soli auch noch andere Vorteile bieteo; 
.so bebauptet man, dass es ùen i:>chreibuntenicht ztltn 
Klassenunterricht mache, dieDi ziplin fordere, zur scbarfen 
Ausflibrung auch des klei nsten Buchstabenelements zwinge, 
das Absetzen de t· Feder hindere und vor langsamem Malen, 
sowie vor gedankenlosem Eil en bewahre. Doch ali di esen 
Vorteilen stehen zM ncherJei I3edenken gege nUber, so dass 
wir auf Taktschreiben in der Hilfsschul e mhig verzicht n 
konnen. Abgeseben von sein r schwierigen DurchtUhrbtn·
keit bei unseren SclrUlern erscheint diese Art des Scbreibeps 
weder der Na1ur der Schri ft, noch der Ar t de r Scbreib
tatigkeit angemes~?en . Bei den Buchstaben mit runden 
Formen Hisst ich 'l'aktsch reìben garnicht gut durchfiihren, 
ausserdem wird dur 'h den Zwang rl es Taktschreibens die 
regelmassige und freie Bewegun g der Hand gesWrt und di o 
sonst gleicbmassig arbèitende Mnskeltatigkeit in ihrem ge
setzmassigen Verlaufe gehemm t. 

Dass der er te SchOnschreibunterri cbt in der Hilfsscbule 
Lebrenden und .Lern end en un "'e h e u e r e S e h w i e ri g k e i te n 
auferlegt, dariiuer bestebeu bei all en in der Hilfsscbulpraxis 
stehenden Lebrkraften keine Z weifel. Interessant in dieser 
lleziehung sind die chHderungen einer Lebreriu, die das 
SchiJnschreiben in der Hilfsschule als eine Sisypbusarbeit 
bezeicbnet und sich folgendermass n dnrtiber artsHisst : 
~Jedem Kinde ist das Heft ~u rech t .zu ri:i.cken, dìe Linie zu 
bezeicbnen, j a d~ r Punkt zu markiereu an dem das Scbreiben 
zu beginnen hat, die F eder eiuzutauchen, die etwa Uber
fllissige Tinte abzuspritzen, da s Lo.:;chblatt zu entfernen, de r 
H alter in der Han d zurecht zu 1 gen etc. Un d ist das alles 
endlich geschehen, und mein t ruan , das Scb reibeu sei ìm 
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s ·bonsteu Gang o wird man erleben, dass trotzdem ein 
I iud auf cincr fal s ·hen Liuie sch reibt, ein anderes unten 
beginnt, ein drittes mi t dem Rt.icken der I~ed er sich ab 
mtih t, cin viertes t:3chreibversuche auf dem (Joschblatt macht, 
•in fUnftcs beinahe das 'l'intenf<tss uuf dem Hefte entlee rt 

hnt etc. Verkehrtheiten, Uber die e.in auderdr Mensch nacb-
sinnen mUsste, um sie leisten llU konnen, begehen unsere 
Schiilcr mit r! er grossten Leichtigkeit. In der nachsten 
titund e fiingt ein 'l'eil der Klasse dicher nuf der letzteu Seite 
des Heftes an. UJHi wenn eiue S ite g!Ueklich fe rtig ist, 
so cutsteht eiuc Meuge n uer Vcrlegeuheiten. , lch bin 
voll! Wo soll ich weiter schreibeu'? DrUcken Sie mich 
rloch ab !" etc. ertOnt es von den verschiedensten Seiten. 
Wer da nicht nervos ist, lmnu es leicht wercten." 

Wii hrend im Schonschreiben Uebuogen gepftegt werden, 
welche die richtioe und fonnvollendete Bilduug der SchriJt
zeichen zmn Zwecke haben, so gelangen im Recht
schrcib e n Uebungen zur Behandlull _g, wodurch die Auf
ll ichnun o· d e r Wi5rter mi t den !'ichti ge n Lautzeich en 
erzielt w 1Tl en soll. In keinem anderen Unterrichtstache 
stehen tli e erreichten Ergebnisse in einem so grossen Miss
' erh }i. ltni s zn der <.l ~mwt verwandten Zeit und Mlihe wic 
•1erade im Hecht chre1bunterricbt. In der Volksschule 
werden laut Kla.o·en Liber die Unzul~ingli chkeit und Unsicber 
heit der Kinder in der Ortbogra,phie gefUhrt; nur in der 
Taubslummensclmle scheint es um dio Orthogra.pbie besset· 
zu teben, denn Walth e r erkHirt in seincm Handl.mcbe der 
Taubstummenbildung ausdrlicklich: ,Die Orthographie, da.s 

cbmerzenskind der Volksschule, bereitet uuseren SchUlern, 
die di Wo rtbi1der lediglich durch das Auge erfassen und 
ich da.mit fast unfehlbar rkhtig einpragen, gar keine 
chwierigkeiten." Wie zu beneiclen sind deshalb die 'l1aub

stummenlehrer; w e nn wir uns hinsichtlicb der Orthographic 
(Loch auch in einer so angenehmen La.ge wie diese be
fantlen! 

Wenn das Rechtschreiben in der Hilfsscbule seinen 
Zwcck voi l und ganz erreichen soli , daun mlissen di e e rs te n 
ort.ho g raphi sc h en Ueb un ge n bereits anf der Unter
tufe mit Beginn der ersten Ijeseiibungen anfangen. So

bal<.l die Schtiler einzelne Bnchstabenfonnen bebenschen, 
konnen sie a.ngeha.ltell werden, a.uch ftir die gehorten Laute 
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die entsprecbenden Schriftzeichen zu setzen - also die be
handelten Laute nach Diktat niederzuschreiben. Spi:iter tri tt 
das Niederschreiben zweier Laute n:1ch dem GehO t· hinzu 
etc. Solche Uebungen sind insbesondere fLir mise re Kinder 
sehr wicbtig und wertvoll, weil c:l adurch absolute Sicherbeit 
im Auffassen, Lesen und Hchroiben erzielt wird. Bei den 
Scbreibiibungen nach dem Gehor ist r.una.chst immer daran 
festzuhalten, dass nur solche Worter :r.ur Vcrwendung heran
gezogen werden, in welchen sich Laut und Lautzeicll en 
decken. Ebenso ist zu beachteu, dass fUr jeden Laut nm· 
ein Zeichen gegeben winl; os darf also z. B. das s un d D, 
f und v nicbt bald na.cheinanr1 or ZLU Behancllung o·elangen. 
Auszuschliessen sinù aufanglieh Worter mi t kurzen Voka len 
und Verben in ùer lnfinitivforrn , wie auch die Umlaute. 
Letztere treten erst. auf, wenn das Ohr der Schiiler iru 
Unterscheiden feiner LautkHinge gehorig geUbt ist. Es eJ
fordert lJei unl:l eren Kindern aussoronlen tlich viel Zeit und 
Mi.ihe, bis sie den Unterschiod iihnlich klingender Laute, 
wie e und ~i, i und ii etc. aufzufassen irnstancle sind. 

Das Zie) der Unterstufe wird im allgemeinen er
reicht sein, wcnn di e Schliler Worter in lauttreuer Rchreibuug 
nach dem Gehor aufzuschreiben vermogen. Damit soll 
jedoch nicht gesngt sein, da:;,s wir· ans ausschliesslich an 
das Gehor òer Kinder wemlen "'·erden, sond em wir sollen 
auch schon fl'Uh dn.s Gesicht iu Anspmch nehmen und in 
solchen Fiillen ganz einfache Silben uncl Worter zum mer
kenden Anschauen hi eteu, dann die \Vortbilcler ve rdecken 
und, olme sie vorhet· gelesen zu haben, niedersch reiben 
lassen. Ein solcbes Verfa.hren scharft ungernein die Auf
fassung und veranln st zut· ·en1wen Einpr:igung der \Vort
bilder. Bei allen ort.hogmphischen Uebungen ist gleich von 
Anfang an das Horen, Seben, Sprechen, Lesen und Scbreiben 
moglichst g leichrnLi. ss ig Zll bori.icksichtigen, denn dad urch 
werden wir nicht nur den verschiedonen Autl'assungs· und 
Sinnestypen unserer SchUler gerecht, sonde rn erfahren auch 
so am besten, worauf wir bei jedem einzelnen I-Cinde zu 
achten haben, damit e, seino Heclmung find et. 

In den Dion s t der H.echtschreibUbungen ist clas Ab
scbreiben zu stellen, doch rnuss dieses stets sorgfiiltig uber
wacbt und nicht zu einseitig und mechauisch betrieben 
wer<len. Die 8c11 Ui er sollen sicb sogleich mit den erstcn 
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Uchungen im Abscbreiben dnrau gewobnen, die gauzen 
W ortbilder aufzufassen un d darzustell en uud nicbt etwa 
Buchstaben nach Buchstaben abzusehen uud scbreibend an
•ìuander zu reiben. Ein solches Abschreiben bezw. Auf

schrciben ist ganz und gar unni.i tz und darum in seinen 
A nfiingeu zu beseitigen. 

Auf der Mitt e l- uud Obe r s tu fe sind die orthogm
ph ischcu Uohungen etufenrnassig fortzufUhren uud zwar, wie 
d:ts schon auf der Unterstufe angedeutet wurde, i m engsten 
Anschluss ttn den Sach- uud Sprachunterricht. Es knnu 
nicbt unsere Aufgabe sein, die SchLiler zur Beherrschung 
der Orthogrnphie zu fiihreu ; wir werd en vielmehr nur das 
Ziel verfolgen, dass sie ll auptsachli ch in den Grenzen und 
in dem Umfange ibrer 'ach- und Sprachbildung richtig 
schreiben lernen. 

Dio A u s w a hl , Anordnung und Behandlung des 
orthogmphischen Stofì"es wird durch den Sach- und Sprach
unten i eh t estirnmt un d nicht et,ra von orthogra.I hiscbeu 
Hcihen, Grur pen oder ga.r von gr a.mmatiscbeu Gesichts
punkten abhangig zu mach n scin . Es soll jedoch keines
weg erlaub t werù en, dnss be~Ligli ch der orthographischen. 
Uebungcu eine pl::mlose WillkLir obwalten darf; der Lehr
pln.n winl im Gegenteil j m An chlussè a.u deu i.ibrige;1 
Uutcrricht, peziell an clen D utschunterricht, jeclem Schùl
jahre auch einen èntsprecbend en tofi ~urn Rechtschreiben 
zuwcisen, so dass durch jede Unterrio1ltsstundo die E in
prii.a· ung gewisser Worthi ld r re p. Wortergruppen e rfolgt. 
Die so gewonuenen Rrgelmi e konnen am Jahresschlusse 
unter inhoitlicbe GèsichtRpu nkto gestellt, ~u einem System 
zusttmmeng fa st und lanu zur wcit ren Befestigung iiber
sichtli h durchgegangen werden. 

lu soio.om instrukt iven Auf~a.tze : Di e selniftlichen Ar
beiten in der Hilfschwe bewichuet ~hulze - Halle als be
sonder goe ig n e t e el e genh eiten zu r Pflege des 
Roch ts cbr e l bens im An sclllusse an andere Unte r
r ic h ts o·ege nst~inde folo'mHi e Stellen: 

1.. All e Unterrlcb.tsgegeustiiude bei jeder sach lichen 
Lektim1 ; dio n é ue n und unbekan n teu Worter 
werden an die Wandtatcl geschrieben. 

'2. J edes Lesen; die nach ihrer Schreibung seb wie
rigen Worter der Lcsostilckc weTden besondors aus
gesucbt und angeschrieben. 
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3. Manche Meru orierstotfe, sofern diese schrif tlich 
wiedergegeben werden sollen . 

4. MusterstUcke, di e d.em Lesebuche entno mm en ouer 
von den Kindern mit Hilfe des Lebre rs selber er
arbeitet werden. 

5. J ede sc bri ftlicbe Arbe it vom erste n bis l~ Urn 

le tzten W ort. 

Als Mi tte l zur Erlernuug der Rechtsehrcibung kommen 
neben Gebor und Gesicht a uch o rtho grap hi sc h e l ~cge ln 
in Betracht; zur Einiihung der Orthogrnphi e wendet mn.n 
Dikti ere n und B u chstahier 'll an und als wich tige R -
produktionshilfen dienen f::lprec hbewegung s-, Sc hr e ib· 
b e w eg un gs- und Sach v o rste llun gc n. Ueher dio B · 
deutung einzelnc r dieser Mittol une! Hilfen haho ich l'lchou 
vorhin manches gcsngt, ich rnochte fleshalh m1r noch e iniges 
iiber den Wert der orthographi schen Hegeln, iiber dus 
Diktat nnd iiher di e etwaige E infi.ihrnng von Npmchhe ft "n 
flir die Hilfsschul e hinzufligen . 

Einzelne Method;ker sind im Aufstell en von ortho
gra phi sc h e n Rege ln recht gross; sie besitzcn de r Regeln 
oft so viele, dass selbst kei ne Ausnahme olme Regcl bei 
ibneu bleibt. Wenn wir in de r llilfsschule nach dem Grunù· 
sat:ce Yerfahren wollen, dass d.i e Sch iilc · nichts Jemen 
sollen, was sie nicM vorRtehen, <lan n mii ssen vv ir vou vorn
h en~in ver:dcht.en, ihn Pn orth og rnphische Hegeln :m gcbon . 
Regelu siud im a llgerneine n tlir unse re Kiuùer zu schwor, 
weil sie meist so feine Untor~ch o idungen ausd rUcken, vor 
denen scbwachsinnigc 8chill er mt.- uud hilflos dasteheu. 
7Judem en vc isen sieh theo reLitlChe Erorteruugcn, wie s ie 
vieJfach in H.egeln :mrn Ausdru cke gola.ngen, ganz nutzl os 
bei un ser >n Kind ern. Aus nJI di eseu Vo mu ssetzungen geht 
znr Gou i.i g hervor, d;rs da::~ l cchtscJn·eiben in der Hilf::3-
schule nie wissenschaftlich w inl begriind.et wcrdcn konuen; 
darum sind auch all e Rerreln tibertliiss ig , lludem e rscheinen 
sie tur ùie spmehli che Schulung unsére r ScbLUer olme jeden 
Belang. gechtscbreibcn wird. fiir uns imm er oin c Fertig
kei t bleiben, unù Fertigkeiton erl emt m an am bes ten ùurch 
Uebung. Dio Uebnng nnd Gewo hnun g allein, d. i. dio 
lchhafte Erinnermw an Gehors-, Gesichts-, 'SprecJJbewegungs-, 
Sclueiùbewegungs- und achvorstellungen, wirkt li'ehler ve1·-
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hUtond und nicht die Regel. Darum fort mi t allem ortho
graphischen Regelwerk aus der Hil fsschule ! 

Ueber das Diktieren zum Beginu der orthographischen 
Uebung8n sind einige Andeutungen schon gemacht worden ; 
ein solches Diktieren, das eigentlich ein Priifungsmittel zur 
Feststellung der erreichten Untenichtserfolge aLgibt, werden 
wir stets golten lassen unrl des Ofteren zur Anwendung 
bringen. Andere Formen des Diktats jedoch erscheinen 
in der Hilfsschule liberftUssig, besouders solche, wie sie 
bisweilen in der Volksschule nach Gewinnung einer ortho
graphischen Regel angestellt werden und oft voller Spitz
finùigkeiten wimmeln. So erinnere ich mich noch beute 
mit einem gewissen Schaudern eines eigens zu diesem 
Zwccke geùrecbselten Satzes, der uns zur Aufnabmepr ii fung 
fUr ùn.s Seminar diktiert wurcle uncl tolgenden Wortlaut 
batte: .Eine Eidechse fiel in ein Fass, w o si e fast d rei 
~Page fasten und ein trauriges Daseiu fristen musste." -

Vl e nn wir stets darauf balte n, : dass unsere Schiiler 
~dles, was sie schreiben , auch richtig sc h reibe n , dann 
werden wir damit mehr erreichen als durch viele Diktate. 
Es nlitzt absolut nichts, alle 8- 14 'l'age ein Diktat schreibeu 
zu lassen, w e nn das Rechtscbreiben ni t:ht dauernd P ftege fin d et. 
1n manchen Hil(sschulen sind besondere Diktathefte ein
gefLihrt, unù der Leh rplan . verlangt jahrlich sogar bis 40 

. orthograpllische Uebungen im Heft. Das ist entschieden zu 
weit gegangen, eine so grosse Anzahl von DiJ-taten diirfte 
se1bst bei normalen Verlliiltnisseu in der Volksschule nicht 
angeb r<tcht erscheinen, wie viel weniger darum bei uns. 
Die Sorgfa.lt, mit welcher wir bei allen schriftlichen Arbeiten 
in der Hilfsscbule zu W erke gehen mlissen, wird uns nur 
eine hescheidene Auzahl von Dikta.ten gestatten ; wir konnen 
uns ruhig mit der Wilfte begnUgen, zumal uns aucll noch 
ande re schriftliche Arbeiten zu fertigen iibrig bleiben. 

Als Hilfsmittel zur Erlèm ung des Rechtschreibens 
kommen in Volksschulen Sprachh eft e, Sp r ac h s totf e, 

prach sc h ul e n etc. i11 Betracht. Die Stoffè in diesen 
Schri.ften sincl meist nach orthographischen, teilweise auch 
nacb grammatischen Riicksichten geordnet und nu r ip. einigen 
weuigen nach sacblichen Gesicbtspunkten. Alle diese Sprach
hefte erweisen sich fii r die Hilfsschhnle als durcbaus un
.zweckmi:issig, da sie von Voraussetzungen ausgehen, die tiir 
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unsere Kinder und fi.ir unsere Verhiiltnisse gamicht pnssen. 
Und doch regt sich auch in Hiltsschulkre isen der Wnnsch 
nach besonderen Sprachheften zum Gebrauch fUr ortho
graphische Uebungen in der Hilfsschule. Sc henk -Breslau 
und Scbulze -Hall e empfeblen die Einfi.ihruog von solcben 
Hilfsmitteln fiir unsere Schulen, wenn ein jeder von ihnen 
die Sache auch anders zur AusfUhrung bringen mochte. 

Schenk wUnscht ein Orthographiebi.ichlein', das die 
einzelnen Wortgruppen, die in der Hilfsschule geiibt werden 
miissen, in ausfLihrlicher und erschopfender Weise bringen 
soli. Die Omppen mUssten nach Schwierigkeiten geordn·et 
und zusammengestellt sein. Dieses BUchlein wiire so Uber
sichtlich wie nur irgend moglich ZLl gestalten, damit die 
regelmassig vorzunehmenden Wiederholungen leicht vor sich 
gehen konnten. 

Schulze will die Bearbeitung einer S prachschnle im 
Anschluss an den Lehrplan ausgefiihrt wissen; er meint, 
dass bei gemeinsamer Arbeit der einzelnen LebrerkollegLen 
dieses Werk nicht allzu schwiel'ig auszufiihren wbi.re. Die 
Abgrenzung der Klassenpensen, der stufenm~issige Aufbau 
der Uebungen, sowie die Uebersichtlichkeit cles ganzen 
Stoffgebietes mUssten dal'in t.~um Ausdmcke kommen. - El:l 
steht ausser allem Zweifel, dass derartige Hiltsmittel a.usser
ordentliche Dienste nichL nur fiit· den Unterricht im Recht
scbreiben, sondern auch fUr den g samten Unterricbt in 
der Muttersprache leisten wtirden. Die Verwirklichung dieser 
Ideen wiire deshalb in Hilfsscbulkreisen mit Freuden zu 
begriissen. 

(Scbluss folgt.) 

Bibliographia phonetica 1907. , 

.. 5 und 6 . 

Von Dr. G. P a n c o n c e l l i- C a l zia 
phoueLis ·hes Kabin ot d r Univ rsitii.L MnrhuJ·g (Hos$on). 

d'Arsonval - Remarques ù, l'occaaion de la Communication 
de M. Ma.urice Dupont. Comptes renùus hebd. de 
l'Acad. des Sciences, Paris, 11. Febr. 7, CXLIV, 6, 
S. 337-338, l Fig. 
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. haL .· ·l ton l o '5 d u r ·h f l·· nd n \ ors u b. b e w i n , dàSs 

in 1\l u ,;k .' l 1le n U ;;a ng· uu.d sog-a r clio f:ìpr~t h w ioder goben 
ltn.n tt. ~ l a u s pri :h L LHior s in0 L , . r oinom '.l'olcp lt on oùe r .Mi k ro

ph oJt , dn s n t iL e ine r J n il n k t i.o ns;;pul e v e r tio h Jl isL. D er 

m ikrup lt ot ti ti l' lt e :)Lrom rL' izt clPu Ner v oin s .F rosc lt s ·h nkels, 

dm;~e n ~\ l u;;kc ln a n da ,; :Gcnlnu n c in c r Memb ran e befe ·tigt .·incl. 

Di e du re h d io I3o w egttJt gPn de r J.'n ·crn YC rnrtiae.hLon Sch w in gung en 

d iN;e r Me tn bmn g-'h e n de n (; : n.ng tt n cl d io ~pmc he wieder . 

D iP;;c;; vom V. muscle léléphonique gc na nnL '8x p ri men t be 

wci ~ t , da , ~. im Ucg<' tt;;td r. z u den lt err;;clte tHlen , sich a uf die 
1\ ng:Lb<'n de r ll'lyugrn p l t ' Il s tii l w n dcn Belm u pt unge n , der N er v 

un d d pr i\ l w;ko l J' i.i r di o za hlr!' il' lt SLl ll u nd vc rw ick e lt . t e n 

elcklr iti.-lt n l ~ r r •guug u om p lìml l i ·h ::; iJlll. Dì v o u D r. D npo n t 

\'Qt·grsc lt I:Lge tto i\ n w e nd u ng in es J!lt 0 tJOgraph n, um das 111 i
krup lt o n in. :-h· lt \\·ing· tt ttg<• tt z·~ scLr.é' n , gm;t·:•LLet, da;;: mu n itnnle r 

di c~c l h ' Il Errcgun g·sr.nsliìllllo ltorvo rr u ft.. _t\ be r dio A ng<Lbe d ;; 

]\ [ n,;st•ti d icsc r J~ ITognug- ist wegcu d e r K ompl cx itiLt sclt iJ1ba.r 

UllJlliig lkiJ . 

• \ . l. In d t•u Comples- r ndttS lt ebd. t/es S<ian ces et Mi!moires de la 
Soc. de f3iologie, Paris . Cì. Ma sson, !885, Vlfl. Fo lge, Il . Bd., 
t!. ~ - l(eilt 11 X XXVII. Bd., Sitzung v otn 5. Juli, . 454, filldet 
Jlt:t tt a u o; lt dio l)c:; ·hrt•ibung di :;c:; J~~pc rilll e nts iJL ein e r .Mi t

Lei lung dc::~:sc ll t! ll Vs .: Snr /es cn uses t/es CO ttra /liS electriques 
d 'orip,ille animale. dits coumnts d'aclion el sur la déclt arge des 
fi Oisso ns rJ/eclriques. \Vit· o ria.lm •n u . :t , dm;s V. :;çhoJt 1&30 
ù i c~c n Vnr:; uc lt aw.;gc l'i ihrL lmtlc . 

,\ . - · Vg l. u tt ll' n uu Lor IJ Ll]J OHL. 

U Belen, J. - L s consonn s; leur n'ile dans la formation de 
la voi x parlée et chan tée ; leur inttuence sm· l' · mission 
vo aJe. Archives in tem . de Lar. , d'Ot. et de Rbin. , 
Puris, .Mai-Juni 07, X.Xlll, 3, S. 90 - 891. (Fortsetzung) 
(l 'o rtsetzung folgt). 

1\ . Vr-·1. Bibliogtap!t ia p lt ott.elica, 0 7, t/ lll tl or Belen . 

Bernheim. - Obs rvatio n <.l. 'aphasie motri ce saus lésion de 
la troi i · 111 0 circonvolutiou fron tale gauche. Hevue de 
M6d ocine, Paris, 10. Apr. 07, XXVII, 4, 377 -38!), 
2 If jn·. 

l. Loid cr lass n s i ·h di Ein:t.oUl itoo (li.e ·.: r .A. rboLt hier 11i h t 
w i a r<>'Ob Jl . \\il' vonv i,; n ùe.n .. Lc:;w· :w.C das O ri ··in ::!.l. 

Breul, Karl. -- 'ilbo Use of the 1')booogra~ h in the Teaching 
of modem l..J anguages. Die Neqer o. Sprachen, Mar
)lurg i . H., . Mai 07, XV, 2, , . !J5 - 106. 

_\ . V. vnrOffc nilichL in den Ncueren Sp rachen ùicson v ìt ihm a m 

1:1. Au ·. O(l i n Cnmbrid e o·eb a ll c oen Vor t rag rn iL cinigén B o

J~torkun n uu LL E rg iinzun g e n am J!ind o d essol ben. Der Vortrag 
is t pop uliir gch~Llten. un ù .intèrcs~au il . Et· enLh iilt aber fi.ir 

l 
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.Fac_hl outo nicbt s nou s. \ Vio ,s sehoint, •iJtd den1 \ ' . Ll. n.. 
die wi uh t igston .Arbe ilon von l'rof. V . A. R oko, \\'ie n und d io 
g ramm oplt on isc.he 1vloU10do Tonssuint- [;angonsch eidt unbe
kannt. J eclonJull s ist V. wnnn zn lobon fiir d io Unto rsLiit znng, 
dio er der Einfi.ihrnng der ~p rcdnnaschino in don neu;;pracb
Hchon Unterricht govviihrt. 

Clericus, Paul. - Zur Reform des Gesangunterrichts an den 
hoberen Schulen. Die Rtimme, Berlin, Ap r. 07, l , 7, 
S. 208-211; Mai 07 , S, R. ~ .1 3-Ul. 

A. Von oinom Gosau g j)iidngoge n vor fasst. 

Dannenberg, Richard. - Einiges Uber , Rprechteehnik". Ge
sangspadag. Blatter, Betlin , Jan. 07, l, 4, S. 3!) - 4 L 

l. Der Ausdru ck Sprec!ltecllllik, wel<"ii Pr in dom vo o einigcn Mit
g liedorn der 1:ìch ulgosn.ng-s-.1{ omlll is;; ion a u fp;cstoi!Lcn Lchrplru1o 
J'lir clie Sorn in aric.n :r. ur Au sbilduug der .i<'LLùltl oltrc rinn on im 
l::ichulgosan g untcrriuhL nngewl' nd cL wordon ist, scl10 int V. uu
g iin stig , w oil ni <.;h t umfassoud genug . 1•;,. w oist so i.n cs l•;r
achteus nur anf di o Lohro von d or Anssp1 ache J or c inzo l ueu 
Lauto h in. V . ehHig l, d eu :\ usdrnek Tonjfi!tnmg un d Terl111ik 
im Sprechen. F olg en Godnnken iiber tli c .N otwond igkcit oinus 
e ingohondeu pl10netiselt on U ntorric hts. 

A. Von eiuem Gos1w gspiidagogo n verfasst. 

Déguisne, C. und Marbe, K. - Analogie zwischcn Wechse1-
strom en und tìchnllschwingu ngen. Physikalischc 7Jeit
schrift, Leipz ig, 1. Apr. 07, Vl11, 7, S . 200 - 204, 
15 Fig. 

Ur. Ueber~eugende uud Johrroieho 1 u lors uchungon , <.Li o fii r d ie 
Tochnik der grnphi sr.hcn Auf"na.hme der akust iscli cu l~ i g n
schaften dor L auLe schr w ichLig· s ind. 

Drouot, E. - T/éduca.tion des sourds-m uets a.veugles eu 
Suède. Arch. iut. de Laryng. , ù'Otol. et de Rhinol. , 
Paris, Marr.-1\.pr. 07, XXHI , 2, S. 541- 543 ; Mai-Juni 07, 
3, S. 887 - 889. (Fortse tzung folgt ) 

I. Na chdem V. an Laura BriJg m a nn und ] lc lon Koll c r kurz er
iuner t hM, s teli L e r Jcst, clas;; es in Fra n kreich l1ugon bli klich 
nur zweiMon s..:hen g· ibt, clic La ubstnmm uncl blind s iud J3 icl ' 
sllid l<'rauen, die in der ln slitution des ourds- muels dc Larnay, 
p rès Poitiers unlc . .ri ·l1tet w n.lcn. l ~ ine dieser MtLdc lt c n, l:tri 
Ilonrtio , hat das Goh iir UJIÙ <las Gesieht orst im J\ltor von 1 
M nateJL verl ùron. In DcmL~<,ltln. nd und. Spanion , m iuL V., 
giibe es mehr solc her Un g· liickl ì ·hcu; ttber in ~ ·hwod n 
sei n s io nm zuhlrcic hsteJl. Jhs ist wl1hroch einJi ·h der Gnmd, 
warum Schwcd cn 3JJJ or ·ton cin o iif f"onl lichc Scind e Hir blin de 
~r.tubstnmme hcg r(ind L hnt. D i Be ~:k hnl W"nrd o 18 G von 
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~' rnu Anrop-Nordin in Skar:t bogri.i n l 't nu cl dann ] U2 nach 
V cncrt<\Jorg ,·c rl egt. V. J:i ng t an ùioscr Ste ll e n n, iihcr cl icse 
Schu lo Ul l< l tl ercn .à lcLhoclc c ing oh nel zu \Je riehten . 

1\. V. ~ li.il ;-:L s id 1 bei der Y r[a ssu og sei n es A d· i !;:cl:> n u.l' !las \\' crk von 
Tlteodor S cli nejer, J>fa rrcr in 1\lt oua, Die Se/w/e jilr blinde 
TnllbSfllllllll e in Venersborg, Scliweden, Hn111b11rg , 1905* un cl uu E 
dio .Ucri ch to von .Fnm Anrup-Norrlin sclbst . D as \Verk u nd 
dio 13erichte s ind von L. Danjou ins Franzèisische tibersetzt 
w ord e n . 

DU110nt, Maurice. - Sur des courauts altem atifs de périodes 
variees co rrespombnt à rles sons musicaux et dont 
!es pé riodes présentent Jes mcmes rn.pports que les 
~ons; effets physiologiques de ces cou rauts alternatifs 
musicaux l'ythmés. Comptes rendns hebd. de l'Acad. 
d es Rciences, Paris, 11. [1'ebr. 07, C XL l V, 6, S. 33(i 
-337. 

I. V. h :1L s ich c incs I honog rnp hcn hed iont, au f ùeu cr e in clurch 
Akknmul a toren hcwcgtes Du crctelsc hc::; .M:ik roph n ttngebracht 
ha Llo. i\u f cl ie \Valzc hatt;e m nn im vornns ine Tonl eitcr auf
gen omm l:'n . \\' inl der Appami; .in 'J'iit ig;k it g esetzt , so liefe rt 
das M ilu ophon ci ne n vVcch ~c l s t ron1, d essen P er iocleuzahl clc n 
SclHtl lvibmliouen g OJ trtn cnLs pri cht-. 1\m;sen.l cm hat V. in clcn 
Umk rc is <lcs ì\Uk rop ì1 ons oin e Rpule von l ) u Bois-R y mo.nd 
ilin cing-P bra<" ht, wovo n or <len U nterl ccl t(' I' an~goscb a l le t h attc. 
Da<ln rel1 e rh iil t V. W echscl. t rèimc, dio gcregel t in den Or
gani sm u ~ gc leit t w crùOJ t kèin uen. Di ser \Vcchselstrom euLspricht 
tl (' r T ooleitcr, Cl' besLch l rt lso a us r erioclcusek t ionen , clercu 
Vcrh iLl lni ~:>se uuLer oidt w ic clie In te rvall o der 'f ono siucl. 
F olg lich. vcrki.i rpc rt di ::;cr ,'Lrom He F anne] in er Tonleiter. 
Dr nmach is t er e in rh ytl1 m ischer oclcr mu ika li cher Strom. 
\V cn n ci11 Mars..Jt an d r ~ to lle der Tonlcite r w iirc, so o·iibc 
ci f'l' S L1·om bei scinem Ue berg ang in den Org ttuism us cl eu Eiu. 
dru ck cl iest>s Mar::;ch Cl:;. V. b hauptet , dass mn,u clur ·h Br
zich lmg imstn ucl sciu " ·ircl , it·gcnd eiu MusiksUick wahrzu
uclunon , Ju::; i 11 <· in en dnrch cl ic C:owcbc gcbenclen Strom vor
\\'andclt wurcl . Das !io·· h viollcich t i.m U11terricht der 
'1'a nb ·tu mm cn vcrwert n. 

A. l . vV ir vc rwciscn d io .Lc:;er auf d.i Arbcit von Dr. H. Gutzmann , 
Ueber rtie Berteutung rtes Vibration gcjti ltls jflr die Stimmbildu ng 
Tnubsfull/11/er tmrl c/iwerltoriger, d ie iu dio r M onatsschnj t, 
Hejt J-2 tm rl 4, voriHf .ntU h t w unlc uncl in à n l1lLchsten 
ll cftou f'or rgcsotzt w ircl . l> r. Ci uLzmauJJ ha t sich bei seinon 
UHtc rsucilu ng cn de r , ' tim mg oholn bodiont . Seiu cr MciJ.1wJg na0h, 
kii nnlc m:òll boss re HesulLat i11 dem U11Lerricht cle.r 'l'aul
sl umm cll ' l''l ic l n, wun n el i mctl1 clisch 8.nt wickcltm g- und clio 
hc w ussLcn Uob ung n cles Vibration sgefiihls dio ,jungen T aob
st u.mmcn iu clcn Stand sct;zen w i.irdcn , ihre Stinunc mittcls cles 
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Vil !l'l:ttiou~gc fiih l ~ ZU ko nlrollicrf'n. Al 'O i :; f~ nr. Uu t<~.ma nn 

sclwn 1906 zu d cn ~ol bc n ]{csnlia tcn w ic Dr. l> upout, H LH' nuf 
cincm ::m der n 'vVcg, g •l;ou lm cn. 

A. ~. Vo·l. ohen u nf cr d'A rsonva/ ,[io l3cmerkungon zu vo rl i gc llll ' r 
D upont10chcn Arbcit. 

von Grlitzner. - Ucùer die Gcnauigkcit der menschl ichon 
Stimme. Dio t\timme, Bedin, Apr. 07, I, 7, S. 1!)3-200, 
2 Fig. (Schluss). 

l. v. beschrcibt ù ic 1\l ct.hodc VO l i Li ~~ nj ou, VO ll lfen seu una sciu<' 
cig cnc. V. g la ubt, in sc ill C' lll . \ pp ura t cino E inriehlung rrc
:;~; l m i'Jcn zu h abcu, vcrmi ltPI:-;t \\'O id 1cr jcder :-;;:lngcr s ich VOJl 

1len kl cinsten !::ichwnnk uug-c n ~c iuc r ~limmc a u l' da~ Ici ·htolòlt' 
iibcrzcugc n km m . 

A. Vg l. Bibliog rap/iia p li onetica, 07, 3, u1tf or Griifzner. 

Gutzmann, ti. - L'importance dn sentiment de viùration 
pour la phonation dcs f:Ourds - mucts. Archi ve int. 
de Lar., ù'O tol. et de Hhi u., Miir~ - April 07, XXD! , 
S. 558. 

1\ . .1 . Vortrng g ch u l Le n au [ der Jf>. V cr@mm l ung v o m l - 2 J LU I i li 
de r Derdsc!ten olologisclwn Gesellsc!tajt, Ulien. 

A. ~. D er lnha lt is t in don U cfton 1(3, il und 4 Jic:;cr Monntssc/rnjl 
und wird iJL <lcu nii ch ~Lon 1111I mcm fortg csctzt. 

\. 3. V g l. oboJl un tor Du p n t, A. J. 

Gutzmann, H. - Zur Bebnndlung d.er Aphasio. Allgcmoinc 
med. Centl'al - ~citung, Berl in, Mai 07, LXX VI, 10, 
S. 294. 

I. Dio R cgc l, du:s d io Uolmng:;bchallllluug der Apha!:l io bei iii Lcrcn 
Lculcn keinc g iinstig c .Prog uoso h abo, i ~ t in d ic~>or allg('
m i11 n Fas ·ung n i ·h t r i ~;h l ig. D i 1m1ilmtiou l' li t' dio Ueb tul ·~· 

Lh cmpjc mns:; sorg fii lt ig gop riHt wcnlcu. A usscr von11un ·hcm 
anderen h iing t si c ah : 

J. Vou dcm a llgolll incn ~us t ru1do dc· Pationtcn iJn ~'\.n
schluss :w clic A Llackc. ID::; m ii;;sc n S i~nd.Jich c aku t n J~ r

s~; h iuung cn n. l>g·ckluo go u . in, Oin c lu·olli !:l ·h ' r Z nsLn ud rcl:t· 
t ivcu \ Voh lbch n.g ons bos L hcn , cle1· sp rach li ch c Zu 'La11Ll 
Jn inJ.cstons 1 /~-1/2 J a.ltr uu v •rii nd ' rL .g cbl icb<m ~c i.u . Zu Jriilwr 
]3 'g·iml uor U obung i:;t wogon dot· soh.wor 'D Brmiiutwg ·- Ulld 
R izzustij,nde gcJi i.hrli cb. 

2. V m Z nsla ndo tlcs .i:.Q.t J l ok L~ . J3ci gru~-;sc rcn intolloktuc llw 1t 
D ei cktcn ist os Z l eckl s d i cbtlll •·sth crap io zu b g inucn, Ji o 
j:1 von ,;citon dcs P a tie::n t n oin 1 hoh ù Gr ad vo 1t A ulmCt·k
tlltmkc it tmd Vorl:l tLlntln is r ( r l ri. 

i.l . Von de r _\. ff' l{t lo.b ilitii !. d ~ Pnt.i nt n. W nn dies d irc.ld 
rLb hilHg io· von nnlustbclon tc n Vo 1 ·~ f llun ··cn , ~ ~ •I l n ,; i ~; ll lJci 
(lor cbung • 'eh w icrig k i ~ n in , u n cl m.pn h n t o l'L g rof;s M p h c, 
cl ic Pat i nten l.) c i rru lcr. ' lirw nllli g- zu crlrn iLc11. ~ ~~ i ~;t dn.l 1cr 
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"'hr wcl:lontli<:h cl:l::; .lforl>:ichrwlcn iu ll •u buu • 'n <Lemcn 
sprec.:hond einzurichLen. 

J. Vom AILc r. K· il:lt naliirlic h, da"::; ;; lb::;t scltworo AH s fa,ll i:l
er.· hoiuungon bei f' indcrn und jngcndlichon PC>nso nen sich 
ii bontns h iinfig- ;;pnnl rm mu<g-lcil'hou. 1\lan soll s ic.:h n. ber n,u oh 
bei ii lLe rC'n J'cr::;o ncn von der sysl ' ma lisch on Uobung ui oht ab
hallou las.·ou. V. e rwi.ihnl c ino .Anzah l von l'aticnlcn zwi;;ch ou 
40 uml 50 J ahrcn, di o miL g utcm 8rfolgo bchamlclt wnnlcn , 

Ì'JJcn Prctligor mi t (i5 ,J ahron, d01· nach .tl/2 J nhrcn bC>stoh cndcr 
Aphns ic wictlcr ùi cn , lfiilLig g-Pwo rdcn i::;t nud scit m chrorcn 
Jnhren wicùer sein cn Amt,;hamllungcn ob liogt, cincu 74j:i lu·igcn 
LI 'tTn, d>r nach vior Jaltro lang unYc riinucrt bo tchontlor eo t'tico
moloritScher Aph a ·io wioder zL;m SpJ·cchon ciuhchor W o rt.o unù 
kl oincr Siilze p;obmcht wurdc, ::;o duss er scinou \ \ ' iins ·he.n 
Au::;ùrnck vorleihoa k onnlo u. a . m . 

5. u. G. !Jio Dauor ùc,; Jk::; lohon::; ùor l\]Jlm ·ie b s hrlinkL 
di e J.nùiknLiou "-Ur Uobungsbo1mndlung obousowcnig, "io der 
lir:ul dor aphasisL:hc n , 'lOru ug . 

Auf <lic Thempio so lb ~:; L goh t V. uur iu ~:;owoit cin, als or dio 
:syslcm:d.isdtcn ~:iL:hrciiJUIJungon. mit d ' r Jinkou JJ'aud n och bc
so nd ers h orvo r.hobt. In c iJJ Cm .Fn.IJe musston di.o Ucbtmg en, d::t 
ro ~.;h Ls kompleLLe Llihn1ung bosfaud, liok;; clio Iland :ws llol z 
war, miL ùio~;e r JJo lzhand gem:1ch t wcrùen ; lllit g lin ~; l i gom Er
folgo, wic d.io Vorlagc l r !:)chriflprobon erwoist. (N. Mcyer, 
JJnd Wildungen) . 

;\. Vo rlrag gc halton n.uf tlem _1. K ongro~=;l:l flir iuucrc hloù iziu io. 
\Vie ·bn.dcu vom J.G.-J.o. 1\l)dl Hl 7. 

Heilbronner. - Rè marques neurologiques snr le b · gaiemcnt. 
Arcbives int. de Lar., d'Otol. et de Rhin., Paris, 
Jan.-Febr. 07, X. III, l , S. 255. 

A. ~ . cUo Anmorkun be i Mulder. 

Jones, D. - 1 implified phonetic 
nétique, Bourg la I~cine 

S. 37--30. 
Korda, Oésiré. - Tél6graphie 

07, 1, untcr utz mann, cbrmt!n, 
lntionc plwnelicna, 

' pelling. Le maìtre pho
M~irz-Apr. 07, X' H, 3/4, 

in / l11110 -
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K~le, Bràden. Aphonie hy.stérique et sa correction pm· 
l'usage de la voix de fau sset . Arch . in t. de IJar., d'Otol. 
et de Rbin ., Paris, Miirz-Apr. 07, XXIII, 2, S. 591. 

A. Vortmg gch alteo au f <lcm jiihrlic hen ('\.XV IIJ.) K ong t css VOlll 

31. Mai bis 2. Juni 01) dPr nm<>rikanischen lnryngologitichon 

Gese ll ;;chaft. Obigc Zeits(' brifL g ibL nm· dcn 'l'itcl und kciucn 

Inhalt m1. 

von Mangoldt. - Vier Fall e von Gaumenna.h t mit Heilung 
der Pa.tienten. Mi.in cb. med. Woch ., 7. Mai 07, LIV, 
19, s. 958- 959. 

l. V. stcllt vicr g-chci ltc Kinder vor, Yo n tlenen :.l an Spaltnng de:; 
wcicheu G~t11mens, :.l au ] fafie nse hnrLc mi L vo rsp rin ge nù ' Lll 
/';wisehcnki cfor uml toialor t:>paltun g Jes IJ nrton tlllÙ wcich oJl 

Gamne11s goJ iiicn l tnt t <' ll. .Folgcn c in g i'IJCnùc tcchni sc h .Au
gabcn iibor dio J:!eltnnd ltm g-, dio Nachhohunù lu g und iibor d io 
G es La! tn Jlg d es opcrnti ve n Erfol g-;; z n <' i no m fu n kt ionollc n ( Anon.) . 

"'L Vo rirn.g gchaltcn tLUf der IH. ~itznng dt•r C.:Psc·Jischafi flir 
Nn.l nr- und H e ilkunde zu Dr<'Srl<•n, ant ~H. l~ob r. 07. 

Marbe, Karl. - F. rzeugung schwiugender Flammen mittels 
LuftUbertragung. P hysikalische Zcitschrift, Leipzig, 
l . Febr. 07, VIII , 3, S. 92- 93. 8 F ig. :\uf eine r Tafe!. 

.L. V. 11i mmt ~;e i no frii her 111 il i\coty lo n ttusgcf ii hrLcn Un t ' r
s uc h u ngc rL jctzi mi L .Potrolcu "' ";,t[ 'l'c rpon Li n w icùo r nuf. 
Dio l3ildc r zoig·e n doulli c h d io g·ew0 1111 CIICJ1 Rosu!Lale. A ns 
don i11 d iosor Ar!J('ii boscltri •lt(•non UnLC' rs uc lnmgc n ziehL 
V. dcn Sch ln ss, ùass s i eh Se h w ing nn g-en o in or Flnmme d irekt 
d n re h dio JJtd'L naeh wcis lich a.u f c ino amloro .Fiamme U bo.r
lragen k éinu on. 

A. Uober d ic Jrlih c ron Unt rsu ·hu ngon vg-1. Bibliogrnpltirr phonetica, 
06, 4, unter Mrrrbe. 

Meyer, Hugo. - Ueber eine Verwenùung des Phonogra.phen 
in der inneren M dicin. Allgern . med. Centralzeitung, 
Berlin, 20. Apr. 07, !JXXVI, Hi, 8. 239. 

I. V. h.at versucht, d 11 J>Jtouograph ou ;: ur A nl'ua.hmo vou IJ n:
LUJten zu verwPntl •n rm d koJJnto be i sr inc n Untcrs uclnm g 11. 

wenn auch unvo !UwmmC'n 1 iuen ~rfolg YOrzoiclmon. V. hal 
s ich cles EJison ~chen PhonogmphoJt bcùicnl Die Auf'n a.hmen 
wurdon so v orgcnornm.cn, ùaf;s oin bosondors ko nstr ui ortcs 
Sieth ·kop dire kL m i L de r A u !'nn. lmtomc tlt bra n vorb un cleJ l wu rdc. 

Dio \iViodorga iJc J'and HicltL miLLcls e i.tHlS S ·h ollLri hLe rs , souder n 
ani; 1 rakiischon Urli nden ll1 il t ~ l,; der Iriiltor li b i i ·h n U\ir
::;clùau ltc s t utt. Di .1\1 othodo muss niLhcr u11d feìnor au ·.,.,·o
arboitot wcr den, dn.mit s i z11 ulorricltlszwocken d ienen knn1J. 
Dio Kl i.nikon k"mt! n JJ :t('h ùi s 1t Vcrfa.ltron b .·o ndcr :> 

wichiige Fall o a u!'n c]J mCJt, mn dies s plllo r i.Jp li ch ig of'L t'lcm 
S u J ie r n don vo l'fii l t l'C n zu k 011 11 rn . 
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A. Ile richi ii bPr di . e Ycrwcnùnng llud t mn.n n.n ·l1 in: Phon o
gmpli isclie Z eitsdw., Bcrl in, 2. Mn.i 07, VITI, 18, S. 454. (gpc . . 
Die Spreclmwsc!tine, l krlin , 11. Mai 07, Il] , 19, S. 418. 
(AIIOIIJI IIIIIS). 

Meyjes, Posthumus. - 'l'raitement c\u bégai ement. Archives 
iu t. de Lar., d'Otol. et de Rhin. , Paris, Jau.-Febr. 07 , 
XXIII, l, S. 255 . 

A. ~ . A1 1111 Crkun g- bei M11lder. 

Mulder. - Enquète sur les enfants b ' gues des écoles de 
Hollande. Archives intern. de Lar., d'Otol. et de 
Rhin , P ar is, J an.-Febr. 07, XXIII, l , S. 255. 

A. Vo rlrn g gchuiLeu :wf der j ii. hrlil'h . (X IV.) Versammlnug vom 
12.- l :l. M n i l UOG der li ollnndiscliel! Gesel/scllaj t f ii t Oio-, R!tino -, 
L(l/y ng ologie, Ams/erda nt. Olligc Zcits<"h ril' t g ibt nnr don 't'ite l 
un<l kc incu Iuhn.IL lloB Vortrags an . 

Multer-Liebenwalde, Julie. - Dio Erziehung der vveiblichen 
t'ì ingstimme. Die Htimme, Berlin, Apr. 07 , I, 7, 
8. 208 - 2 11 ; Mai 07 , 8, S. 2 41 ---244. (Fortsetzung 
folgt.) 

_\ . Von cin cr <: c ·aug pi.i.U.agog iu vcrf:tsst. 

Neuert, G. -- Ueber Begabung und Gehor graù der Zoglinge 
der I.Jaùiscllen 'l'aubstummenanstfllten Gerlachsheim 
und Meersburg. Leipt:ig, O. Nemnich, 1907, ca. 4 M.* 

Nicola'ldes, R. Ueber die Iunervation der Atembe-
wegung u. Archiv fUr Anat. und Pl1ysiologie. 
Physiol. Abt. Leipzig, 5. Aprii 07, 1./2. Heft, S. 68 
- 82, 9 Fig. 

J. 8 inl cit rm g ~- liH. - lJn LcrsuchuJ1g n n.n K nninch.cn ' . 69. -
Untcr ·rr chungcn a.n Jlu nclon t:l . 71. - E rkJiirong tl er b 0:1chtete:u 
Brsche iuungeu N. 7G. - D er E inJiu s der ober n J3ahnen auf 
d io Alm ung H. 7~. - f-i pczi Ile Schlii ·se S. 81. - AJi o·emcill o 
~c h l ii H · '. 82. 

i\.. ).)io Atmung isL nine .Funkliou , w c lcho von cioem sehr ver
w ickc lion Nor vcmn eL: ha nismu s l.J ooinJlns t wir l. J~ i J lC Beein
Lrih:hlig nn g d io es M.c b n.nismus, w c! ·h ill der o·esohildertcn 
\ V>isc g •~:~c hie]J t, kmm i11 e 'Jeichge wicl1 t ·stO.nm ~ h ervorrufen. 
Diosc RWrung is l cl uUi ch bei juug n Ti r n, bei erwachsCJ)en 
1 iPron i ~; t ùas ni <"hl der .FniJ wc il bei dies n verschicclcn c 
J3:1lmcn g cb:thn t l; ind, w •!che oin der goscllt-idigt u Bahnen 
c rsoLzcn k iin ncn. 
:\.u[ das A n ·bl c ib ' n der A tcm ·Wnmg cn uutc r don o·cn:wnten 
13od in g u ng n habcn J1 uch . t w:Lln" ·hcinli ·h :10 h fo lgende 
Mom •aLo .bin llu ,;s. Erstcns der ~o st·nnd ùc:; lntcs, wc] hes 
·i ·!1 a ls der h 11uptsiichli ~.: hsLe R è iz der Atcm v. ntron rwcist. 
J)i o g l i ·h z itig · .l ~ iu. wirkong ùcss lb n a.u f Lli e lH cmz •ut.r •n ist 
J.i c LJnm ·ho cle r .·y nch rom•n Atemb woo·u11°·on au ch im F:1ll 
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de r Gl it : ilgowkhf ~s t.éirung d · dio "\(111nug rcgior !Hl ' n :r •n·(' .l: 
lllechn.nis nlll ::i. Zweit.en ~ di1• \f.cm zc n f. re !J . t•lbs f, wolc h \ ,, 

c:; ;;c ltcin f., i n s i<.: h tlic li nm<' hP der rl1 y f !1111 i s .- h c n ' l'iiLig kcit. t
ko m;l:wlun T1 0ize n i!lJZw. E r n ii IJJ 'IIIl l-;"s iJ C' d ing u ngc n h:1 beli. Di L' ,....; ,, 

pe r iodi :o!" h! • ' l' ii l ig kc iL d e r . \1 I'JII ZO ilf l'l'Il kn 1111 al le rd in g:; bee h 
lln s::; l wo rd c n vo n d om :;f, u, fn nd dcs IJint.cs JuJ Ù don 'e ' . 
sc hicdt•JI ('ll md' s it' c in w irk i'J! d i•n .N on<'ll. l ·~s i!"L a./ so di_ ._. 

poriù<li s <.:ltc } jn (:-; lc hun g tll'r l •jr rc· .~· uttgc n in t Ate111zcnf rum c il 
F 11 nkf io n d cs Or~·an ::; 'w li>sf., iiltnli .- h wi u i111 l[erzc u, \\ 'tddtp ,_. 
ohglf' ic lt c :; iu ::; i,· h di o Ursa c lw tlcr rlJyt !Jnlisc h e n 'l'iiLig k e 
triig L, d ot:lt unl c r de m I·;inll nso , ·e n:wlticd •ner Ncrvon ;;t h 

w c kh o ::;c ino ' l'iLLig k c if. d t' n Bcd.iirfni ssou dc::; (ic ::;: IIJJlorg-anj~;mt ,.__ 

:ut pas::;en (S. 82). 

Nodnagel, Ernst Otto. - Theorie lllld ~'l c thodik der Stim m : 
bildung im l!J. J:1hrhundort. Dio t:ltimmo, Berlin ,. 
Apr. 07, I, 7, S. ~OO - ::W3 ; Mai 07, 8, S. 230 - 233 _ 
(D'ortset.zung) (F'ortset.zung folgt..) 

L .Fort sc bwn g- iles c rs fc n 'J'c ii H, Die Trndifion der italieniscltcr~. 

Srllllll! in !Jeutscltlant! tmrt iltre l:'nlarlung 
A. Vg l. Bibliog mpltia pltonelica. fil, 3, lll llt' l' Nodnaw:l. 

van Ofdenbarnevelt, Jeanne.- Dio At mttug 'kutH::lt des Mensebe!l. 
in Vorbindung mit'I'on urHl Wort i m Dionste der Kunst utHf. 
der WiE)seuschaft. Omni ouburg, W. J\{i:iller, 1807, 3 l\L • 

Ur. . •.. . vom , · I:H1Hgskii n ~ tlori :;ch ' Il ~ltu ld.fHltJk t :ws kaum Cr tlb{ 
z u nc hm c n (C. vrm Za 11/en). 

, \., J. Das Dru~;kw rk ::;c l b~; t ko n n !c \ 'O Il tnir l>i ,;he r n o<.: h ukht Ci l t 

gc~cJl m l werd en . Obig-es r Le il bez ieht 1-l .i<.: h attf dio zw i vo m 

2:.. . mul ~ 1. JmJ. a . <.: . von.Frl. va n OldcuiJamc vciL ii be r d •n o; lhet l 

G cg·cm;tand im 1\. UJJ ·U r l11nu;e ;.:a t JJcrlin. ge!Jallcn eu Vo rLriigt·. 

A. :!. Vgl. Blbliograplun pltOIII!Liw, 07, ·l unler Anrlersen. 
)fr. G sa ng spcld . BliLLLcr, Berli n, NHirz 07 1 l 1 6, t:>. 

(C. von Z anten. ) 

Panconcelfi-Calzia, G. - Die pllonetische 'I'ran kription , ein 
Hilfsmi ttel auch im Gesang- uud Spr'ch-Uut ni ·ht. 
Gesangspadao·. Blii.tter, 13erlin, Mn.i 07, I, , '. Dl- !J4. 

11. Hcr :.L'iLeJ I;Wgt ··cl lllg' Li.l>o1· d JL lnltoJ t. 

Panconcelli - Calzia, G. - [n tn unent.alphonetik oder Ex
perimental phonotik Jl Ei.oe mothodologische Vrnge. 
Die TetteTen 'prachon, Marburo· i. H. , 8. Mai 07, X\' , 
2, s. 121- 127. 

A. J. L og-i ··ho A u R jnanrl r·otztuw n zur BcgTiindtUlg cl r J ~JIL-

sc11e iclHn g- de~ V. I'Lir {ICJI ru u ' 11 Expr;rimenlnlplwnetik. 
i\ . 2. l> ie B ·ncn n111t p; lnsl!p mentalplionetik l'ii h t L von Jespersèn !t t• r. 

Vt>·J. darlilwr · in \\ '('rk Plionetisclic Gmndjragen, Loipztj;. 
B. O. Teubncr, 1!)(/tf, S. l 18- 120, A w i <l i •s Monrrlssclmfl. 
Jltlilrz- llpril 06, S. 77 76. 
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Passy1 Paul. - Ecriture phonétique eimplifiée. 
phonétiqu , Bou rg la Heine1 1\Hìrz-Apr. 07, 
S. 35-37. 

Le ma1tre 
XXII, 3/4, 

r. V. ist der .1\[ointmg, dass vo rléiufig k iuo V rii.nd omug in den 
Al plmbot der Associntion pli on.étique intematiouale stattfi oclcn 
sol! nncl cla,;s dus Alphabot Y rniinf'Ligen vciso in /';oits hrifLen
-"-rtikoln henuLzt w rtlen so li 

Ouix. - Les mouvemeuts phonatoit'es des IJégues. Archives 
intern. cl e Lar. , d 'Otol. et de H.hin. , Paris, Jau.
FelJr. 07, XXI II, I, S. ~55. 

A. S. die Anmorkuug be i Mttldar. 

Reko, Viktor, A. - Wie ein e Grammophonplatte 
I honogmphische Zeitscbrift, Berlin , 2 1. Miirz 
12, S. 31G- 319. 

entstebt. 
07 , VIII , 

r. Fosselude Darstel l uug. 

Reko, Viktor, A. - Di e Ziele une! Zwecke des Instituts fiir 
Phonetik uud P bonautoo· t·aphie in Wien. Pbonograpbische 
Zeitscbrift, Berlin , 28. Micirz 07, VIII, 13, S. 340 -341. 
L ln don A:motalionas pltonaticne, J!J07, l, habcn wir iiber dieses 

Inst itut l>:1.1rz bori ·htet. V. g ibt in vorlieljend em Auf atz 
niihero Anskunft du.ri iber . Das Institut hatJ. folgende Zio! un cl 
Zwe ko: 

l. E inen oclex der I'honautographi Z LL. chaHen, der d i e .E hon
autogrammo j eclcs oiuz Jnou 'l'on ·s in B r li ner S ·hrift ent
lt lten wircl. 

2. nic bishor existioronden Sprnc/mufnahmen zu Sl\lnmeln und 
cliesboziigJ ich m it clou bisher ber its bcstoh ndcn Zontralen in 
Austausch nnd Verkehr zl'l troteu. 

3. Der Sprechmàscbin e auch eli cltulé zu. orR h li os en. 

Reko, Victor, A. - PhonautogntJ)hische KuL'ven. P houo
graphische Zeitschrift,Berliu,ll. Apr.07 , Vili , 15, S. 3 7. 
l Fig. 

I . lloricht iiber clio UntQrsuclumgeu vou Dr. Mamgo. 
A. Vgl. Bibliogrnpliia plionalicn, 1907, 4, unt r Gutzmnnn. 
Roering. - Das phonographische Experiment als Verbesserer 

herrschender psycbopbysiscber Ausc11auunge1;1. Phono
gra.phische Zeitschrift, Berlin , 3. Jan. 07, VIri, l , 

. 14-J ~ . 

V. briugt Bo w iso ro ittcls d s P hooograJ.lltOn dafiir, dàss Musik, 
Klii.ngo uud Gor ilusclt o n ioltt 11111' duroh dus ohor - "w io mnn es 
in der modern •u .PsychophysJk auninu;nt- sondem auch dnrch 
don 'l'Mt inu wahrn hmbar, so wi o ropr ùuzierbar sind unc1 
durclt don 'l,'ast inu m·z1mgte Wabmehmrmgen in der Psycho 
V'orstoJ IQ.Jlg n aus der Gohorswelt an ssobalton uu l Ztlm iuneren 
't•··uon ùri1tgon l<ounon. 
Vg1. obcn tutLet· tt'Arsonval, Dupont l.tJ.Ld Gutzmannl. 
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Roering. Pllonographisclic Experimentc mi t 'raubstu rnmen. 
Phonographische Zeitschritt, Berlin, IL Apr. 07, vm, 
14, s. 362-- 303. 

J. Gedn.nken ii bor dio Vers nclH-' Yo n Dr. l Jupon t , I'n. ri s, d ie wir 
obcn , R. !J11pont, boschriebon lw bcn. 

Ruhmer, Ernst. - Maguetophonog rnph und Magnetogrammo
pllon. Phovographische Zeitschrift, Berlin, '21. Mi.irz 07, 
VIII , 1~ , S. 3HJ. 

l. Bemerlmn gon und Erg 11 nznn gon 7. 1J der ArbPit von Il. 11 . Re/w, 
!Jer sprecliendc! Mag ncf. V. ist der E rfinùor dos L'h otog raph -
p ltons nnd des Jl{ag notogmmmoph ons. 

Cfr. 13ibliogmphi n. ph oJJ eticn., 1907, 3, un tor l?eko. 

Schatzmann, Geb l,ard. - - Zehn Vortriige U.ber di e Aussvracùe 
de r engli schen Schriftzeichco. A uf vergleichendùl' 
Grundlage fiir den Schul-, Pri vn,t- unù Selbstuntcr
richt. Wien und Leipzig, Carl Fromme, Hl07, M. 1,50, 
l!J X 14, VII , 101 R. 

(Refemt von Prof. V Il. Re/w, Wien.) 
I. .. . . .Moine Absicht war, wonigstons einom k leinon Kroisc 

von Znhorern zu zcige n, wie es kommt, da ss clio 8ngl iLnc1 cr 
manche Schrifb>:eichcn, di o sio m it :wd eren Vulkoru gemoin 
habon, andors sproclwn n.l s dieso und warnm mn,n ch e do•·se lbcn 
sel.bsl; in iln·er ~pmcho iu m n,nchcn Wi..irtern uicht so luuton wic 
in underon. . . . . Die Vorirlige s inrl nuf vorg le ichender G- rund
lage au fgoba ut. D io oin zo ln en L a ute w 01·dcn u ns erst do.nn 
rPchtvers ti.indl ich, w oun wir sehe11 , w io;; ioents tuud en sind . ':Yisson 
w ir dus einmal , dn,nn bleibt au ch deren A uss prnch e fosior im Ge
diichtnisse . .... Die eiuzelnen Vortriige besproch cn g-ruppenwoisc 
die versch iedenou Lautzoichen. J cdom Vo1-trago fo lg t cin o Lese
iibung, die sich enge an dn s dnrchgonommonc, wiedorh olt anf 
belmnnte Dinlekte zurii ckgr eif'.mdo Materia! :mschli esscn. Vort 
der 'l.' r ansskription ist bloss iu don Lo~nngon (im Auhaug des 
Bnches) Oobrauch gemn,ch i;. 

Ur . .Fesselnde urtù gewissenhafte Arb it eines jahrolnng in der 
P rax is dea Un t ITicht s s tohendon Pii.dugogen. llt'sondercn 
Dank verdieut ùiese Arbeit w ohl dosha lb, we(l Oti dem Ye r
fnssAt· gol nngon ist , in don ansch einend rogPlloson eng lisch e n 
Ausspmchogesetzen denuoch dnrcilgroiftmd wirkende Laut
gesotze nachzuweis e~J. 

A. l . D ie i n don Auhang aufgenommencn Ubun gsbtlit.:lce sind do:ru 
E lomenta1 hu che der ong lischen Sprach o von Dr. E. N••dor un d 
Dr. A. Wurzner, sowie ùom Fir~ t- :::>tory B ook von C. li. Abbo
husen enL11ommen nnd l1abon don Zwcc k, dem Lernenden fi.Ill 

:.:lclrlusse seines ~tudiums zu zoigc n, duss er nu nmohr an ' h 
uicht v rbereitoto ong li E:;cho Texto rich t ig les D nnd l;I1.1 S!ìprec1Hm 
lmm1. 
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.A . 2. Die Liste der in dr.m 13 nch P bchnn dellen engli -ch en Voknb lu 
entspr icht n ngefii hr dPm f:lto ffc, der a u osterr~> i hischcn fi ltel
scllul en in ner halb der c rsten bciùcn J a hrc d es englischeu Un lcr
richLes d urchgenommeu wird . 

Schoch. A. D. - Disappen.ring Sound s. Spani sh b, d, g . 
Le mnttre phonétiqu e, Bourg la Reine, .ì\hit·z ·Apr . 07 , 
XXII , 3/4, S . 40 - 43. 

Soulié, A. und Bardier, E. - n echerches sur le développe
m nt. du la.rynx chcz l'hommc. Journnl dc l' Anat. et 
de la Physiol. etc., Pari s, Miirz-April 07, XLIH . Jahrg., 
2. N. U 7- 24 0, H Fig auf 5 Tafeln . 

l. Jutroùuetiou t;. 1:37 l :.ltl. - l. _Li itito rique S. 130-JGO. -
2. H.cchcrch· s pe rso n ncli t'S. A. Descript ion d es e m hryons 
H. 15l - 20G; H. Onlogti ni·sc dn lttry nx chcz l'h ommc !:l. 20G 
~HIJ. - Expli cnt ion cl!'S planch cs S. ~!J I - 238. - Indcx b ibli o
grn llliqHe S. 2:3H - ~210. 

Vogel, Georg. - Ansatz- und Windrohr in ihrer Einwirkung 
anf d.ie lntonn.tion . Die Stimme, Berlin , Apr. 07 , 
l , 7 , l; . 203 - 205. (F'ortset;;mn g.) (Fo rt etzung fol gt). 

A. Vg-1. Bibliogrnphin p lt oneti r n, 07, 3, nnter Vogel . 

Westphal. - Klinischer uncl n.nntomischer Beitrag ;~,ur 

Aphasie-T-'ehl'e. Allgc m. Zcitschr. fiir Psychi atri c uml 
psych. -gel'ichtl. Medizin . Berlin , 16 . .Mi.ir:.~ 07 , LXIV, 
J Heft, S. 16\:l-176. 

L Ea.ll von truurn nt isch er A phas io mi t cloppclscitiger bil ntern.l er 
homonymor U cmi anopsie nnd Grschoinnngen von Seolenblindheit 
R. 1 G9. - Ueber A phasie.F iillu an f Urnnd zirk umkrip ter s ti~rkerer 
Ge hirn ltt rot hi on ::>. 171. 
Vortr::t{ gehal ten in der 7>:l. nrd ent lichcn Vorsammlnug dc 
Psy chiatri sch cn Vereim; der H.h ein prov inz am 10. Novcmber I90G 
in J3onn. 

l'} Williams, R. A. - The phonetica.l Explanations of Verner's 
Law. rrhe Modem Language Review, CarnbridO'e, 
Apr. 7, II. Bd. , 3, S. 233 - 252. 

l. V. bespricht die veFschiedenen bis j etzt existierendeu 1'heorien 
znr phonetischeu Erkl liruug des Veruerscheu Gesetzcs und ver
sucht sei bst e i ne si eh auf hi st orischc Dateu stiltzendc Er ldi.i,mng 
zu gobcn. 

A. as ex pcrim cntcll c Verfahrcn kann iu derartig schwierige 
PJ·oblem e L icht bringcn. Rous el ot's Syntfzèse plionètique, Lo 
Pnrole, Pnris, Nov. 1901, X I . .lalt rg., N o. 11, S. 6.JJ -667, d cet. 

ta.l'lctou-Mascbinen. Die ' prechmaschiue, Berlin , 
b. Jau. 07, Ili, l , S. 12, 3 Fig . 
. . . . .Dio Vervollkommuung der Sprechmn.schinen im o,llge

m eiu n, insbesonde re o,ber der .!:'latteo bringt e;; mit sich, dass 
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m an auf d i e KonRtruktion vou .A ppamton vcr fiill t, wolche di e 
Wiedorgabo in g rosscn lliiumeu und fiir cine griissere Anzahl 
von Zuhurern ermiigl ichen. Dio crste pntktischo 1\faschiue in 
dieser B ezieJnmg war der Columbin B. C. Phonog raph, d r ans 
don \Valzen cino 'l'onflille ll erausho lte, an die rnau vor Jahren 
auch uicht auuiihemà hat dc·ulmn ki.innen. Das /wxetophon 
uud das Elgéplwn verfolgen clus g lei che Zie! fiir eìn lautstarke 
Wieùergabe vou PJattcn. Dns .l:'rim;ip clìeser bc iùcn .Apparn te 
ist dio Zuflih rung vou k omprimì rtor Luft in e ìncr !-Jchalld o&e 
mi t ki.instlich en Stimmritzcn. . . . . .Fiir· cl io niihemn J)utuil s 
i.iber dìese ;r.wciApparate verwois vu wir de n Leser auf das Orig inai. 

A. Das .Auxetophon koste;1, 2000 M. un d clas E lg 'phou kostet H:?OO 
Mark. Der e rste A p parai fs t v o n Parso n, dem Erfinder der 
Dampfturbino, erfuuclen wordeu und wìrd von der deut ·hen 
Gramrnop hon-G esellschaft h ergostoJJ t. 

X. - Verwendung von Pressluft zur Verstii.rkung des 'J1ones 
bei Sprechmaschinen . Die Sprechmaschino: BerJin, 
2G. Jan. 07, Ili, 4, S. uH - 70, 2 Fig. 

I. Es J1andelt sich hier tllll oine ciugoheudc Besch reib uug des 
Auxetophous. vVir orfahron, das::; die er noue Appurate mit 
Pressl uft arbcìtet und au~ oiJler .Ani age zur Ert<:euguug ko111 prì 
m ierter .Luft uuù ein r Hprechmaschi ii C mit e igenarLigor b ttil 
dose bostoht. Die gewo huli cho Membmne sitzt l1ier uicllt wie 
soust un dem ' WL, der i.ìbor dio Wellenli nien der Piatto oder 
Wal.-:e wandert, sona ru ist froi aufgehi.Lngb und der , 'tift wirkt 
auf eiu schwin 'Ondes eisern s Venti!, in das d ie komJ..lril l1 il' rt e 
L uft geblason winL Der von der \V l.Jeo lin io h in- u ud h t' rfiC 
gezogeno Stift hringt alic i' das Venti l in Bewog nng uud j e nrrch 
der Sc!Ulelligkeit und A!"t soiner Hchwingnnge n tri ti dic P ress 
lnft in wechsc lnder .Form aus dem V ntil aus. !:::lio wirkt auf 
dio frei scb webel,l dc .M mbrnne nnd ort il t ihr d ie g leichen 
Schwiugu ng n, di bei d r AnfnaJ1mo zur At1fze ichuung der 
\ Vellku r ven .Hihrten . Uènmach sind Stift un d Luftveutil nur 
die Errcger der Schallwo!J n, wiih rcnçl der Ton solbst dur·ch cl iP 
geprcsst .Lnft erzengt w ird. S ino l:>tiLrk hiiJJgt darn it von 
der ArbeitsJ:ahìgkeib der eprcs ton LaJt ab, dio n nti.id.ic.h cl io 
ltiemb rane in vici stiirk re. ' ·h "''incr ugc11 zu v. rsolzeu ver.rnag, 
als der uur von cl m J'cinon v'l lJeiLbild au:f der Platt ocl ct· 
vValze angetriebeoe , 'li! t. . . . . 1 S. 6SJ 

A. l. U eborsotzt aus dem Scicntrjic Ameriran (woì' wanu ?). 
A. 2. Vg l. darti ber P/iono- imi ;azelte. f. aris, 15. Apr. 07, ! !!, 50, 

s. 146 ..... 149. 

X. Das Elgéphou. Di e Sprechmaschin , 13erlin, 16. Febr. (l7, 

li I, 7, s. 144, l Ii'ig . 
. . . . . oin A]Jparat, d (W m ittelst lc ompl"im icrter L u{t d io 'l'ono 
der Scltall]Ji atto rln.rch eine Do pel. eh a l! doso zn Gch or briJ1gt. 
D ie Doppelscl1alldose bestclit am> stiild ornen Jalonsien, dio sìcl1 
eutsprech euù der A usln.d lmp:on D>nf der 8cllol l_p1atte vermlt.tclst 
der Nadcl meh r odor wonigor uffucn bczw. schlios~:~en . . . . . 
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.X. - Die Photographic der S timme vermittelst des Telephons. 
Die Sprechmaschine, Berlin, 6. April 07, Ili, 14, . 332. 

I. E ingohe nde Boschrcibung der Untersuchungen von Dr. Uarago, 
liber die in dicser Publ ikat ion berichtet wurde. 

A. V g J. Bibliograpltia plwneticn, 07, 4, unter Outzmann un d ebendo, 
07, 5/6, untcr !(orda 

X. - Anleitung fi.ir etbnographische Beobachtungen uud 
Sammlungen. Phonographiscbe Zeitschrift, Berlin, 
11. April 07 , VIII, 15, S. 382-383; 18. April 07, 
16, S. 40G - 407. 

l. LIOchst interessan te Winkc , weh;he d:;~s Ethnograpbische 
M.uscum und das P l1y,;iolo;,; ische Institut der Universitii t Berlin 
fUr die Rcit;eudcn hcra usgogebon hat, dio bei fromden Volker
sUimmcu pli onograpl!ische Aufuuhmen machen sollen. 

X. - Ueber die Moglicbkeit phonautograpbiscbe Schrift zu 
lesen. Phonographiscbe Zeitschrift, I3erlin , 18. Apr. 07, 
VIli, 16, S. 407 . 

L Ln der phonographi schen w ie in der g rammopl1 oisch en chrift 
g ib t e· nach deu bisber ni c1I t wid rl egten Thc eu der P ro
fossorcn Scripture nnd .Reko k oine Kurvcn , d ie sich direkt, wie 
Ilioroglyphon otwa lcson und eutrii.tsolu liessen. Vielmehr ist 
in j odcr phonautogrn.l?h isch en Schrif t ncbcn dcm Zeichen auch 
der zurii ·kgelcgte \Vcg dos Stiftes vou l1 éichstcr, wenn n icht 
gcraclc:-.u au ·ch lagcndcr B d utung. Das Zeichcn, da s in l f 00 

Selnlllde z. TI. Jcn Voka l a darste ll t, ist in tj60 Sekunde eher 
a ls e zn lescn. Die Interpretioxuug der pbonautogruphiscben 
Schrilt wird mog li<:ll scio, woun wir nicht bloss dio J(urve, 
soudern die Zeit der i(ttrvo bcriicksich t igen werc1en. 
Ich g lanbe, dass dio genano Kcuntnis der p!tysiologiscllen Arbeit 
zur Intorpr tic rung eincr phonautogrnJìhiscben Schrift not
wendig l~t. Das Studinm d r L auto durch dio ' prochmasch inen 
al lein ist cinsPitig , weil mau dadurch nur die rtfwstisc!Jen 
l ~ i gcnscJm[tcn (Klaugfnrbc, D aue r, musikalische ilo ho und lnten
sitiit) bis zu oiuom gewisson Punkt uutersuchon lmuu. Flir 
beido deutschen p, z. B. in papa, isb eine phyoiologi che .A.rbeit 
(Vcrhn.lton de~· Atmung , der Stiwmbi1nder und der L ippen) not
woudig, dio g anz verschieden ist von tler, dio .fi.ir dio f(um:éisi
scben od or italien i sch~n p in clomselben \V ori, notwoucU " .i;;t. Dem
llach wordou wlr gauz vorschicderte Kurvon cr lmlten, obwohl 
os sioh, der Sclmjt n.acll , um zwci gleicho Lante hunde lt. Der 
Lehilro der phonautog rnph ischcn Kn rven mit H ilfe oi ucr Art 
JJccbiffricrkodex stolte iclJ sch r skeptisch gegonù1 er, weil ich 
m i h auf d ie Ver chicdcuhcit' der Aussp1:ache dersolben Laule 
Stlitz(), Vorschi clenh it, d io w ir n icht nur in déu ver
s ·hiedcnen IdiommJ, sondom auch bei j edcm 1\{ouscheu findcn. 

- Fiir' di e eulino·c der phouographi chen Kunst. Phono
graphiscbe Zeitscln·ift, Berli n, 2. Mai, 07, VIII, 18, S. 451 . 



E s werden h ier d ic vcrl:i ·h i d n n '.Veil un d evcnt oe ll u Fehler 
de r Ap parn te m it ,'pindelClihrung b sch ricbcu . 

A. Vg l. Bibliogrnpltia p /l()n c/ica, 07, 4 un tc r dems(' lben Nn.mcJ.I. 

Young, J. Lewis. - Gosl' hi ch tc der Sprcehmaschinon. Die 
Sprochmascbine, Berlin, 26. J an . 07 , III , 4, S. 78-7\:J, 
l Fig.; 2. F'ebr. 07 , 5, ~ . U0- 94, 7 Pig. ; 2. M ~irz 07, 
9, S. 212, 2 Fig. ; 9. Miirz 07, 10, S. ~42-244 . (Fort
setzung folgt.) 

A. 1. Der 1'it cl sagt gcnug iibc r ùen J nha lt. I ,cidcr l as~cn sich Jtie r 
d iese i ute ressanten Ang abeu 11ich t im oin zelncn w icdergeben. 

A . 2. UeberseLzt aus dem Phono Tra der, London (wanu i'). 

Feuilleton. 
Annotationes phoneticae, 1907 

4 und 5. 
von Dr. U. P a. n co n c l l ì -U al?. i >L. 

phon etisches Kabin ot iler Un ivers iti\t M~<rb u rg (Hesson ). 

~nhalt. Ein neues Plzonog raphiscltes Museum. - Ph onetisclte l( urse 
und Uebungen in den nt'lchsten Perienlmrsm . - Ein llortrag von 
Prof. V. A. /(elzo, Wien, ilber die Verc.CJen dwzg von Sprecltmascltinen 
Ztl Unterriclz ts- und Sprachjorsclwngszweclwn. - Dr. Mara~;es Unter
suclwngen ilber die Plt otographie der Stimme. - VervielftYltigung der 
Plzonogramme der phonograpliiscllen Arcl!ive rles pl!ysiologisclten ln 
slituts, Berlin , und des Museums filr \10/kerlw nde, Berlin . - Aus der 
Sitzung am 5. Mtirz 1907 der l(tm stgesangsk ommission des MusillptYda
gogischen Verbandes in Berlin . - ;ine Spe11de der Belw -Rekord-Oe
sellschajt. - Z eitscltnjten l/ber Sprechma cl!inen. 

Ein Mu sée du P hon og raph soli - laut der P hono
Cin é Gazette , P aTis, l. Apr i i 1907, 111, 40) S. 125 - 126 -
demnlichst in Paris erOffnet werden. E bandelt sicb ni cllt 
um eiue ammlung von Phono<rrammen, die in Scbri:inken 
hlibsch geordnet lilei beu und uur von Golebrten benutzt 
werden, sondern um einen gross u Saal, wo jeder das ge
wtinschte Stlick horen Jmnn. Die Eimicbtung dieses 
.Museums ednnert in manche n Punkt n an den Sal o n d u 
P honograp be Pathé und a1,1 P ari s P hono , Anstalten, 
die in Paris sebr belWJ1Ut sinrL Der Hauptuuterschied be
steht aber clarin , dasf3 im GeO' nsatz zu lieiden obigeu 
Anstalten da.s Zuhoren vo!lstiindig g r a t i s i st. Das 
~ ruseum - dessen Entwurr schon fertig ist - enthfilt 
500 P Hitze mHl ~O 000 Phonogrnu1m . Also kom men auf jecl en 
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Plat:-~ 4 Phon0°T~tmme. Das Ausfin ùen de ~· gewiinsehten 
"'tiicke und der betreffenden PHitze ist durch eiuen Fiibrer, 
d t' nur 5 Genti m es kostet, ermoglicht. Die Sprechmaschine 
wird durch ci ne eiuf:lche, automatische Vorrichtung in 
'l'iitigkeit g setzt. U. n.. sin d 100 PHitze deu 50 Hattpt-
pracben der Welt reserviert. Sogar eiuige alte prachen 

und l\Iundarten sind beriicksichtigt. An einem Platz kann 
man die versch iedeuen Stimmen der Haustiere, an einem 
anderen die der wilden 'l'iere, an einem dritten die von 

eisteskranken Menschen und endlich an einem anderen alle 
rnogUcheu Gerausche bo ren. Die grosae padagogische Be
deutung von solcheu Anstalteu, wo j e d er .Meusch gr a tis 
die prechmaschine benutzen kaun, braucht keiue weitere 
Erklii nmg. Moge dieses Beispiel aucb in Deutschlaud 
l efolgt werden . 

* * 
* 

lm niichsten So mmer und Herbst finden in mehrereu 
tiidt n Deu schlands un d ùes A uslandes Ferienkurse statt. 
achstehend fin d et m an e in Verzeichnis der Kurse un d 

Uebungen iibe r P bouet ik : 

Deutscltland. 
J ena. - Herm~um Gutzmann: (j Vortl'iige iiber Stimm

und pra chstonmge n i m KiJ1desalter. Augttst. 
Marburg. - In deutscher Sprache : 

l. Frau von I3lanckensee: 5 Vortrage iiber die Vor
tragskunst, mit praktiscben Uobungen. Juli. ldem . 
A ugu st. 

2. Schenck: 3 Vortrage iiber die Physiologje der 
S timrue uud prachbildung. Aug u st. 

3. Vietor: 6 Vortr~i,ge i.iber deutsche P honetik, mit 
pmktiscJ1en Uebungen. Juli. Idem. A ugu st. 

In franzo s i s clt e r p.racbe. 
1. I3elouin: 3 Vortdige ti ber di e VortrHgskun st des 

franzos ischeu Verses. Juli. 
~ - Pn.nconceJ li - CalL~i a: 4 Vortrage Liber fran:.~o s ische 

Phonetik mit Uebungen im phoueti schen Kabinet. 
•~ J uli. Idem G Vortriige . August.. 

Ln e nglisc h e r S1nac.h e. 
tl rn i t. h : ti Vort, r~i .go ii her englische P honetik . ,J u l i. 

lden'l. A ug us t . 



Englaml. 
Universitii,t Rdinbnrgh. - Pau! P:tssy: 11 Vortriige 

Uber frnnY.osische Phonotik (in franzo sischer Sprache). 
Diescn Vortl'iigcn winl ein besonderer prnktischer 
Kursus von 1 O Stuuden foJgen. 

Univer sitiit Loudou. - Walter Rippmann: 5 Vortriige 
ii ber rnodc1 ne englische Phonet.il< (in englischcr f:i prach ). 
Juli-August. 

_l!'rauJu·cich. 
(Samtlich in fran11osischer tlJH'rtchc.) 

UniversiHit Be s:-t nçon. - I31och: Mvdemo fmnzosische 
Pbonetik. Juli. 

C'a e n. - H. Coullet: Pmktischor K ursus Ubet· fran.;.:;osischc 1 

Phonotik. Juli-August. 
Univer sitiit Dijon. - I~aiJouesse: 4 Vo rtriige iiber frnn

J~os i sche Phonetik. Juli. 8 Vortriige Uber fnmzosi
sche Phon etik (Forts. dcs Kursus von JuliJ. August. 

Universitiit Oreuoble. - Hossot : Vol'triigo LiiJer Pho
netik, mit UolJtmgen im phonetischen Laboratorium. 
Juli-August-Soptomllor Oktober. 

Un iversitiit J_;i)J e. (Dio Kmsc werc!en in Boulogne-sur
Mer gehalten!)- Piquet und Mis: Hoh e ror Kursus : 
3 Vortriige Uber fr:-~nzoscho Phonctik ; pt·aktischo 
Uebungen (:3 - G Stunden) mi t Demonstrationsapparaton . 
El e mentarkursus: G Vortriige iiber fmnzosisc:he 
Phonetik; praktischo UoiJungon (5 Stunden) mit. lJc
moustmtionsappa rate n. August. 

Univer s itiit ancy. - Praktischo Uebu ngen: An
toine und Moutier: [rraUIIOSÌI:' ' Ile Ausspmche, Gespriich '
Vortrag~kum~t (2 t:ltundcn) . 'l'hcoroti sc h e t· Kursu : 
.Moutier: Die asal en; Eti 'une uncl l ~o ud t: E-xpel'i
rnentalphoneti k. Juli -Oktobcr. 

Paris. - L'A bbé Housselot: 5 Vort6i.g Ul.Jer ùie Anwcn
dung der experiment llen Phouotik in dem neuspra(;h 
li chen Untenicht DaY.u: Methode zur Anei()'·nung 
ejner rein n franzosiechen Aussprache. Juli. 5 Vot ·
trLi,ge i.ibcr di e Anwenùung d r experimentellen Pho
netik im neuspracblichen Untenicht. Dazu: 'l'oleran;~, 

des franzosi<:lchen Gebors botreffs d r Aussprache de r 
Provinzler und Anslii.ndor. August. Laclotte: Pr:lk
tische Uellungon. Juli --A ugust. 
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S:.int-Malo -Sain t.-R r van (Bretag ne). Fréd. Prell-
berg: Besouderer Kursus Uher frnnzosische Phonetik. 
A ugust. 

Schw ciz. 
(Iu fran ~osisch er Sprache.) 

Uui ve r s i t~it Ge nf. - G. 'J.lhudichum: Kursus Uber Vor
tragskunst und fmn zosil:lche Amsprnche. Uebungen 
auch mit Hilfe cl es Phonographcn. Juli -August. 

Uni ve r si t ti t L ausann e. - Tavemey : Moderne franzo 
sische Phonetik. J uli - August. 

Unter dem 'l'itel: Ueber di e Ve nv e ndung von 
prechm asc hin e n r.u Unte n ic h ts- un d Spra chfor 

sc hun gs zwec ken hielt Prof. Victor A. Reko am 8. Mai a. c. 
im neuphilologischen Vereine an der UniversiUit Wien eineu 
Vortrag, in dem er Ub er seine bisherigen Erfahmngen im 
Unterrichte mit Sprochmaschinen beri chte te und sodann auf 
ei nige neue Prol.Jl eme hin wies, deren Losung der Sprech
maschine vorbehalten bleiben diirfte. Der Vortragende be
richtete zunUchst iiber die Art und Weise, wie sein Gram
J;nophonkursu an der k. k. Franz-Josef-Realschule in Wien 
zu tande luun und fLihr te sodann ine grosse Anzabl von 
Phonogrammen vo r, die r im Unterri chte verw nrlet. o 
hekarn ma n zu bOre n: Pro ben aus eine rn franzosischen 
Uebungsbuche, das mit niichstem d r Oeffent!ichkeit vor
gelcgt werdeu wird , Phonograrnme der bekannten Jabres
zeitenbilder von Holzel (fran~os i sch), einige R zitationen 
fremdsprachlicher Schauspieler von besonderer Kraft und 
Verstandlichkei t des Wortes. Besonderos Int resse aber 
erweckte der vom Vortragenden personlich aufgenornmene 
Kanon der an Mittelsch,ulen auswendig zu lerneuden Ge
dichte, ge prochen von belmnnteu osteu eiclùscheu Schau
spielem. Vernehmen nach sollen d lese A ufnahmen dem
nachst aucb im Handel erh:iltlich sein. Den pactagogischen 
A usfUh rungcn liess der Reduer eiuige pbonetische un d 
sprachwissenschaftliche Erortenmgen folgen und flilnte 
g; leichsam ~ur lllustrl1tion eine Anzahl der bekn.nnten Beka
W eJtreise-Aufoahmen asiatiscber SpracJ1en, sowie di e 
• '1,immen einiger beri.ihmter Miinnner ( r. Exzellenz Prof. 
Ber!1'mflnn , aufgenommen von der Deutschen Grammophon
ger;ellschaft, m·dou, "\"OH der Odeougesellschaft, Encyclika 
Pius Xlll. von der Zonopbone) folgen. Der Apparat, auf 
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dem ùie meisten dicsrr Phono6rammo vorgcfiihrt \\unl e r. 
war dn s Phonopbon, Konstruktion \Vawrinn. und Rankel. 
ein dem Grammophon ahnli chc r Apparat, der jedoch ofott 
wiederzugebende Aufnahrnen in Edison- und Berliuer 8chrif; 
gestattet. 

Der nette kleinP- Apparat, cl er selhst den Vertretel'! 
der Sprcchmaschin enindustrie e twas vollkommen neue wnr 
fand a ll ge meinen Beifal l, bcsonders, als Hofmt Schipl) 1 
persoulìch e inige Worie in den rrrichte r sprach und diC!:'t: 
mi t volJ ster Deuilichkcit sofort wìedergegebeu wurd en . l 1: 
der sich an den Vortrag anschliessenùen Debatte e réirtertc.: 
Prof. Rchatzm ann die Erfahrungen, clie auch er mit preel1-
mnschinen gemacht batte, unù stimmte dem Vorredner voll
kommen bei. Bei dieser Gelegenb eìt mag e rwi:i hn t werden, 
dass au der Wiener Uni\'ersiti:it qereits zwei Sprech
maschinén in Verwendung stehen, u1.1d zwar ein Gnlm
mophon im englischeu Semina re , dessen Vorstand der oben 
genannte Hofrat Schipper ist, und im Predige rseminare d es 
Prof. Swoboda a n der tbeolog ischen Fakulttit. (Letztere 
Mascb ine ist kejn e igeutliehe Grammophon , soud ern eher 
ein Platlenphonog raph, da sie mit Edisonschrift arbeitet. ) 

* * * 
In franzosischen, deutscben und ande rer Lander {:ei 

tungen und Zeiischr·iften h::tt mau viel Uber Dr. MarRges 
Untersucbuugen unte~· de m vi el versprechenden rritel : D i 
Photographie der Stimme geschrieben. lm Jnterei3se 
der Wissenschaft mlit!sen di ese Berichte, die sich>uf mellr· 
oder weniger richtig verstandeue Gesp6iche mit dern er
fasser s ttitzen, mit VorbeJ1alt angenom01eu werden. D1·. Ma
rage schreibt mir, dass er selbst seine ùntersucùungen liber 
die schne lle Photographie d e r Sc h wina-u nge n d er 
S ti m m e noch nicht beendigt hat. Ein wil:lsenschaftlicher 
Bericbt dariiber iEst :.Iso noch nicht vorhanden. 

Jedenfalls schon 1902 ist in cl en A n nn. l eu d et Phys ik 
eine Arbeit von R. Kempf-Hartmn.nn iiber die Pboto 
graphie der S ch wingungon vo n ':Pelephonmem 
branen erschieneu. 'oweit dje Untersuchungen von Dr. Ma
rage bekaunt sind , kaou man ~tl so n ìcht an neho1 en, dass er 
die Stimme zuers t photooTiL_()lliert; hat. 

·li ·•' 
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In Wieu, Berlin und in aucle ren Wdteu existieren 
phonorl'J'nphiscbe Archi ve. Die Phouogramme waren bisber 
der Oeffentlichkeit ni cht wganglich und nur diejenlgeu In
teressenten, \;\,'elche fiir wisseuschaftliche Zwecke Kopien 

on den betreffend en Instituten vel'langteu, konuten 
cliese ausnahmswe ise erhalten. I m allgemeinen Interesse 
dct· Wissensch:tft ist es aber wlinschenswert., dass diese 
Pbonog mm rne von jedem erworben werden kouneu. :0u 
diesem Zweck bat dns physiologiscl!e Institut der Universitbit 
Berlin zn a.mmen mit rl em Museum flir Volkerkuude in den 
lctzten 'ragen den Entschluss gefa st, ibre samtlicheu pbono-

raphischen Aufuahmeu, soweit sio filr die vY isseuschaft 
nnd die Allgemeiuheit von In teresse sein konnen, in i'ihn
Jieher Wei se zu veroffentlichen, wie es beziiglicl! litera
l'ischer Erscheiuuugen durcb den Buchhaudel geschieht, und 
ZWa1· haben dìe beiden Iustitute - laut der P hono g r a
]Jhi e ch e u Zeitschrift, Berl in , 11. April1D07, VIII, 15, 
' · 3 1 - ein beziigl iches Abkommen mit der Presto
Phouo r a m m -G ese ll sc haft getroffeu. Diese Fabrik, die 
chou seit Hi.ngerer Zeit die Vervielni.ltigung der Phouo

P;l'amnJe dieser Institute besorgt hat, ha t nunmehr das Recht 
erhalten, diese V/alzen ni èht alle in fiir die Zwecke der ge 
un.nuteu Institute, sondern auch fi.ir den allgemeinen Verkanf 
zu vervielfioil tigen. Der Preis wird uicht erheblicb hoher 
·oin als der der gewobulichen Walzen. Sobald di ese 
I1'inua das schon angemeld ete Verzeichnis dieser dQréhaus 
newutigon w issenscbaftlicheo Veroffeutlichungen veJ'offent
li cht hat, werde ich niiberes dariiber mitteilen . 

!Q ùer No. 7 der Gesa ngspiid. Blatter, April1V07, 
l, S. 88- t!O l esen wir einen inte ressanten Bericbt von 
Dr. H. Gutzruann ilber die Sit.zung am 5. Marz 1907 der 
Kuostgesaugskommission cles Musikpadagogischen Verbandes 
in Berlin . U. a. erfahren wir, dass die Kommiesion wlinscht, 
<lurch èi1fentliche S itzungen die Nomeuklatur der einzelnen 
ftir dèn Kunstgesang in Betracht kommenden muskel-mecba
ni schen und akustisc)Jen P bauomene fest.zustellen, damit 
nicht, wie es j et.zt fast allgemeiu geschieht, der Eine Dinge 
und Vorg~i.uge mit Bezeiclmungen versieht, die der Andere 
ganz anders zu benennen gewohnt ist. Solange dies aber 
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geschieht, ùleibt begreiflirherweis ein gegenseitige Vr.r
standigung, die doch soost in allen Wissenscbaften uud 
Kiinsten moglich ist, vollig ausgeschlossen, und es geht 
weiter so zu wie beim rrurmbau Zll Bab -l. Dnzu sollten 
Phonetiker theoretische Vortriige halten, die tlurch prak:
tische Demonstrationen sei tens Gesaugspadagogen ergitnzt 
werden sollten. Wir konnen ùieses Unternebmen nur mit 
Freude begriisseu und ihm eine balcUge, o·Jiickliche Erledi 
gung wiinschen. 

* * 
* 

Laut Bericht des Vorstanrles ùes lnstitutes fi.ir ex-peri
mentelle Pbonetik und Phonautograpbie, Wieu, hat die 
Belm-Rekord-Gesellschaft dem Institut dreinnrlzwauzig 
Grammophonaufnahmen asiatischer ~.: prarhen gespenclet. 
Eine solche ) pende bildet ei11en w. rtrollen Beitm()' zu der 
Sammlung des Instituts und ùaùurch eine hedeutende Unter· 
stiitzung der Wissenscbatt. 

* * * 
In der No. 3 dieser Anuotationes habe ich secbs Zeit

scbTiften l'lUgegeben, die ich vorwiegend mit dem prr.ch
maschinenwesen beschaftigen. Profes or Victor A. Reko 
Hisst mir folgentie Erg~in:tung da.zu z 1gehen, die ich sehr 
geru veri:iffentlicbe. Ausser den ervvabnten Zeitschriften 
ii ber Sprechma~chineu existieren noch foJo·<mde: 

Das Phonogramm, Der Phonograph, Beiblatt 
zur ,, Kinematograpbischen l{und c han", P bo n o gr n. p h i s c h e 
Industrie, Die Sprechmaschine (alle vier in Berlin 
veroffentlicht); Mitteilungon aus der S prechmaschinen
iudu s trie, in Kl'i!J -Eger verotfentlicht. Ueber phonogr:•
phische Gebiete bringen gelogentliche Al'tikel di e M i t t ci
lungeu aus der mod er nen Industri e, Krill-Eger; 
Musikinstrumentenzc ituug (fast iu jeder Nummer l). 
Berlin; Oesterreichische Zentr:dzeitung fi.ir Optik 
und Mechanik (seltenl), Wien. 

j 

l >ruck von .T. R. J'rouRs, Hcrlin . ' \V . 
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Verlag von Fischer's medicin. Buchhandlung H. KORNFELD, 
l rt•t ·:r.og-1. l lay<'r . l lof- 11. l·:rzhPrzogl. 1-\nmtul'r-Bnelthiiml]Pr 

in BERLIN W. 35, Liilzowstr. JO. 

Die Krankenpflege 
in der arztlicben Praxis. 

Von 

Dr. m ed. R ICHAR D ROSE N 
in Berlin. 

Mit 75 Abbi ldungen. Preis : geheftet 3,50 Mark. 

-
Zahn= und Mundleiden 

mit Bezug auf Allgemein-Erkranku nR'en. 
E i n Weg \\·e ise r fiir Ae n: te und Za hn ii rzte 

\' OH 

Zahnarzt Dr. med. J?aul R itter in Berlin . 
Z w ei t f' r crhcsset·te uHtl verm eln-te A nflage . 

. lit 20 Abbildungen. Preis: gebeftet G,50 l\bl'k . 



H Kornfe\d, 
Verlag von Fischer's medicin . Buchhandlun g · l 

. , 1 1. . ·-Budlhiind er Herzogl. Bayer. Hof- und Erzhcr:r.og . \ammc t 
in Berli n W. 35, Liilzowstrasse l O. 

Adi l) d Ott Die mana elhafte Geschlech r er, f ffie . 0, d es W e ibP!'. Anaesthesia. sexua 18 

Dysparennia. Anaphrodisia. Geh. 5 M ark, g-eh. 6 M Mk. 

G t l\ d H Vorlesungen uber die U zma00, uf, me . erm., der Sprache und ihre 
gehalten in ù.en Lehrkursen iibcr Spruchstiirnngen ftir Aerzte 
Mit 36 Abbildungen. Geh. 7,50 'Mark, geh. 8,!JO Marlc 

- ,) Die Krankbeiten des Ohres un(l derCJt Behanòlung. !~o 
und vermebrte AuUage. Mit 70 Abhild. (i-eh. 7,f>O Mark, gPh. 8· 

Mo'l \) d Alb t Die contrar('! Sexunle-mP:e~rte . ' r. m e . ~ r , 3. teilweise umgearbeitete un d ver 
lage. Geh . 10 Mark, geb. 11,50 Mark. 

De r Hypnotismus. Mit Eiusclduss der 1-fanptpunkLe c1C'r p;;f' l l 
uncl des Okkult ismus. 4. vermebrte Auilage. GC'h. IO Mnrk, ge ). · 

Oltuszewsk't, Dr med w Oie geistige und s_prRchlif~{l\r~ 
· • ' ' wit~kelung des K1ndes. 

- Psychologie und Philoaopbie der Sprac he. l ,f>tl i\l flrk . 

. \' Piper Hermann Zur Aetiolopie der Idioti e . M1

4·t /o'
10 ~,~~rlc 

' ' von Geh. Med.-Rat, Dr. \V. SundPr. ,.l J 

S r . . 1 l{ind ~ 
- eh d tproben von schwachsinnigen resp.ldiotts c ten 

3 Mark. 

Richter, Kreisphys. Dr. med. Carl, ~::u"nd;~:~ts:n~gt>· 

Rohleder Dr med He Die Masturbation· Bine 
. ' • · fffi ., gmphie 1iir Aerzte, 

geblldete Eltern. Mit Vorwort von Oeb. Ober-Scbulrat Pro!. Dr. 
(Oiessen). 2. verbesserte Aullage. Geh. G Mark, geb . 7 Jvia rk. 

Vorle~ungen iiber Geachleehtstrie.b u. gesamtes Gesch 
leben des Menschen. z. verbess., vermebrte u. umgearb. Aullag~O 
Das normale, anormale und paradoxe Geschlechtsleben. Geh. 
geb. 11,30 Mark. 



XVII. Jahrgang. 

Mediziniseh-padagogisehe 

!~n~tsschrift ffir die gesamte Sprachheilkuode 
Etnschluss der Hygiene der Stimme in Sprache und Gesang. 

Internationales Centralblatt fiir 

experimentelle Phonetik. 

h1 .. G Unter standiger Mitarbeiterschaft von 
llals- ust. Albrecht, l:3ibliotheknr in Charlottenburg, Dr. Biaggl, Arzt fiir Nasep -, 
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Originai-Arbeiten. 
Die schriftlichen Arbeiten in der Hilfsschule.1

) 

Referent: 
Franz Frenzel , Leiter der Hilfsschule in Stolp i. Pomm. 

(Schluss.) 

Wie die Wiederholung die Mutter alles Lernens ist, 
so ist sie es dje des Erlernens der Rechtschreibung in der 
Hilfsschule erst recht. Wiederbolung und Gewohnung 
sind die einzigen Machtmittel, die hier helten konnen, dass 
endlich Auge, Ohr und Hand sich verstandigen und rìchtige 
Arbeit leisten lernen. 

Wenn die Gewohnung als die wichtigste Arbeit bei der 
Erlernung der Rechtschreibung bezeichnet wurde, so hat 
sie eìn~ noch hohere Bedeutung flir die U e bungen i m 
schriftlichen Darstellen der Gedanken. Diese Ar
beiten verfolgen das Ziel, die Scbtiler zu betabigen, i br e 
Ged a nken richtig, klar und geordnet niederzu 
sc hr e ìben. Der Weg, welcher zu diesem Ziele in der 
Hilfsschule fiihrt, ist ein sehr mtihevoller und mit Hinder
nissen aller Art iiberaus reich bedeckter. Aber dennoch 
diirfen wir den Mut nicht sinken lassen, sondern miissen im 
P rìnzip an dem vorhin bezeìchneten Zìele festhalten, da eine 
gewisse Fertigkeit im schrìftlichen Ausdruck heutzutage nicht 
nur ftir die gewohnlichsten Verhaltnisse in Betracbt kommt, 
sondern auch fiir unsere geistig schwachen Schtiler une n t
be hrlich zu eìner erspriesslìchen Lebensbetatigung sein wird . 

l) Vor t rag, gehalten auf deru VI. Verbandstage deutscher Hilfs
schulen zu Charlottenburg aru 3. Apri! 1907. 
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Die erAten stilìstischen Arbeiten sind bereits auf 
der Unterstufe zu begriinden. Das mag vielleicht Ver
wunderung erregen und befremden, doch so absonderlich 
verhiilt sich die Sache nicht. Wenn z. B. das Schreiben in 
Satzchen erreicht ist, dann konnen auch scLon Aufgaben 
zu ganz kleinen stilistischen Arbeiten gestellt werden. Der 
Lehrer sagt z. B. nach Behandlung von Tatigkeiten zu den 
Kindern: "Schreibt auf, was ihr tut!" Die Schiiler 
scbreihen dann: "Icb sucbe auf, ich hebe auf, ich macbe 
zu, ich gebe her, icb wascbe micb, icb gebe fort , icb rede 
laut" etc. Wenn diese Satzchen auch eigenartig anmuten, 
immerhin sind sie kleine stilistische Uebungen und haben 
besonders grosse Bedeutung fiir die Erziehung unserer 
Schiiler zum selbstandigen Arbeiten. Nattirlich muss 
ruanches vorber demonstriert werden, damit auch die zu
gehOrige Sachvorstellung erzielt wi rd. Aehnlicbe Beispiele 
lassen si cb in grosser Anzahl gewinnen; weiterhin kann 
eine Steigerung nach Form und Inhalt der Satzcben ein
treten, so dass z. B. eine spatere solche Arheit liber die 
Aufgabe, was in der Schule ist, etwa so lauten wlirde: .,In 
der Schule ist ein Ofen, in der Schule ist ein Tisch , in der 
Schule ist eine Lampe, in der cbule ist eine Tafel, in der 
Schule ist eine Karte, in der Scbule ist eine Geige" etc. 
Es ist selbstverstandlich, dass die gewahlten Worter den 
Kindern in ortbographischer Beziehun gelaufig sein miissen, 
damit allzu grobe Fehler vermieden werden. 

Ebenso wertvoll fiir diese Zwecke 'Nird sich die Er
arbeitung kleiner l prachganzen im Sachunterricbt er
weisen. Wer eben schreiben will, muss auch einen totl 
beherrschen, tiber welcben er scbreiben kann. Nun wird 
es aber bei der geringen Darstellungsfabigkeit unserer 
Schiller nicht angeben, ein vollstiindiges Sprachganze nieder
schreiben zu lassen, man kann sich deshalb im Antange mit 
einzelnen Satzcben begnligen, die einiges WesentJiche des 
Ganzen zum Ausdrucke bringen. Ist z. B. im prachunter
richte von einem Baume die Rede gewesen, so diirfte das 
Sprachganze darti ber etwa so lauten: "Der Baum steht i m 
Walde. Er hat einen Stamm und eine Krone. Di Wurzel 
ist in der Erde. Der Baum bat lange Aeste. Die Ael:!te 
tragen viele Blatte!'. Im Wh1ter ist der Baum kabl. Der 
Baum wird abgesagt. Dann erhalten wir vi el Holz." fm 
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Anscblusse an dieses erarbeitete Spracbganze konnen etwa 
folgende Satzcben zur Niederschrift herausgeboben werden: 
. Der Baum ist hocb. Er hat viele Aeste. Er gibt uns 
Holz. Das Holz ist nlitzlich. • Es dlirfte oboe weiteres ein
leuchten, dass solche Niederschriften, deren Form und Inhalt 
den Schtilern vollstiindig bekannt sind, die besten Vor
ar be i te n flir die stilistischen Arbeiten abgeben. 

Damit ist auch zugleich angedeutet, dass die stilistischen 
Arbeiten sich vorwiegend an den Sach- und Sprachunterricht 
anlebnen werden, zu dem sie ihrer Natur nach ja auch 
zahlen. Zu den weiteren Vorarbeiten flir den Aufsatz
unterricht gehort das Beantworten von Fragen, deren satz
weise Beantwortung im Zusammenhange einen kleinen Auf
satz abgibt. Doch alle diese Arbeiten werden meist mit 
Hilfe des Lehrers gefertigt, sie sind darum keine selbst
s t a n d i g e n U e b unge n i m schriftlichen Gedankenausdrucke, 
sondern sie besitzen nur die Bedeutung von Vorlibungen, 
mit welchen sich die Unterstufe und zum Teil auch noch 
die Mittelstufe befassen wird. Der eigentlicbe Aufsatz
unterricht beginnt erst im letzten Jahre aut der 
Mitte lstufe und wird auf der Oberstufe zu Ende 
gefii hrt. 

Ala Anfange der selbstandigen Uebungen im 
echriftlichen Gedankenausdrucke kommen kurze Tages
berichte in Betracht. Das, was ein Kind getan und erlebt 
hat, reiht sich in natlirlicher Folge aneinander und bedarf 
bei der Niederschrift keiner besonderen Anordnung, vielmehr 
ist diese zugleich mit dem Stoffe gegeben. Natlirlicb werden 
aucb schon solche Darstellungen unseren Kindern grosse 
Scbwierigkeiten bereiten und bisweilen sehr mangelhaft nach 
Form und Inhalt ausfallen; der Lehrer wird darum helfend 
eingreifen und vielleicht zunacbst nach einem Schema ar
beJten lassen. Mit der Zeit jedocb steigert sicb aucb die 
Darstellungskraft unserer Schliler, sie wissen immer mehr 
zu bringen und die Anordnung und Folge der Ged!).nken, 
sowie der Ausdruck werden allm~ihlicb auch besser. Damit 
diese Uebungen durcb den Sacbunterricht Unterstlitzung 
fiudén,- ist dem sogenannten Ereignisunterricht ent
sprechende P flege angedeihen zu lassen; einzelnes daraus 
wird namentlicb seines boben praktischen W ertes wegen 
besondere Beachtung finden miissen. 

131" 



196 

Die einfachen Tagesberichte konnen nach und nach 
in der Weise umgestaltet werden, dass besondere Er
eignis se in Schule und Haus, in Stadt und Land etc., 
wie ein Besuch, ein Geburtstag, ein Ausflug, ein Ungliicks
fall , ein Gewitter, sowie auch einzelne bemerkenswerte Er
lebnisse der Schtiler in den Mittelpunkt der Darstellungen 
treten. Auf diese Weise verwandeln sich die Berichte all
mablich in Schilderungen, Bescbreibungen und Er
zahlungen, und damit kommen die Arbeiten den eigent
lichen Aufsatziibungen immer naher. 

Der Niederscbrift solcber Bericbte muss eine Be
sprecbung vorangehen, die in knappen Ziigen das Spracb
material zu erarbeiten bat. Die Scbiiler sollen sicb dabei 
moglichst selbstandig aussern, wabrend der Lehrer nur 
helfend und bessernd eingreift. Schliesslich wird das Er
gebnis zu einem kurzen Spracbganzen zusammengefasst, 
miindlicb tiicbtig wiederholt und dann niedergescbrieben. 

Wenn die Aufsatziibungen sich aucb vorwiegend an 
den Sach- und SprachunterriCbt anlebnen, so mag damit 
keineswegs gesagt sein, dass sie ibre Stoffe ausschliesslicb 
diesem Unterricht entnehmen, es miissen vielmehr aucb 
Stofte aus anderen Unterrichtsdisziplinen, namentlich 
aus den realistiscben, berangezogen werden. Der Sprach
unterricht soli nur die Direktiven angeben, in welchen Greuzen 
sich der spracblicbe Ausdruck zu bewegen hat, den totf 
aber bieten die anderen Disziplinen. Die Heranziehung an
derer Wissensgebiete erscheint sebr wichtig, denn nur auf 
diese Weise erbalten die Kinder geniigenden Stoft" und 
mannigfachere Gedankeninbalte, aucb wird dadurch ein 
zweckmassiger Wechsel in der Darstellungs· und Ausdrucks
weise erzielt. In solchen schriftlicben U ebungen gelangt 
allerdings bekannter Stoff zur Bebandluog, docb ist di e 
Wiederbolung, Ordnung und Zusammenstellung desselhen 
eine andere, zudem bleibt aucb die Haupttatigkeit der Scbliler 
auf die spracblicbe Darstellung gerichtet. 

Auf einen stuf e nmassigen .F'ortgang der Uebungen 
ist die grosste Sorgfalt zu verwenden. Ich mochte darum 
an dieser Stelle neben der vorbin angedeuteten Reihenfolge 
noch auf den folgenden Stufengang aufmerksam machen, 
•ier sich im allgemeinen als brauchbar erwiesen bat. 
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l. Stufe: Stoff und Form sind gegeben. Dahin ge
horen Niederschriften aller Art und die auf Beant
wortung von Fragen gewonnenen Sprachganzen. 

2. Stufe: Der Stoff ist gegeben, die Form wird nur 
angedeutet oder muss von den Schlilern gefunden 
werden. Hierbei kommen Erzahlungen, Beschrei
bungen und Schilderungen mit gegebenenLeitwortern 
in Betracht. 

3. Stufe: Die Form ist gegeben, der Inhalt muss ge
funden werden. Hierher gehoren die sogenannten 
Nachbildungen, Arbeiten nach gegebener Disposition, 
Briefe und Formulare. 

4. Stufe: Stoft und Form sind von den Schiilern zu 
finden. Das sind selbstandige Arbeiten auf Grund 
gestellter Aufgaben. Die Hilfe des Lehrers tritt 
nur filichtig ein, die Schliler sollen sich frei be
wegen. 

So libersichtlich und praktisch diese Stufenfolge auch 
erscheinen mag, doch Arbeiten, die zur dritten und vierten 
Stufe gehOren, werden wir mit unseren Schlilern wohl 
garnicht oder nur selten in Angriff nehmen konnen, denn 
solche Leistungen verlangen bereits selbstandiges Pro
duzieren, wahrend unsere minderwertigen Kinder hoch
s t e ns reproduzieren konnen. Wir dlirfen von unseren 
Schwachen durchaus keine eigenen Gedanken verlangen, 
sie vermogen nur nach sicherer Erfassung des Stoffes etwas 
ihnen V ermitteltes darzustellen - und das ist ihre ganze 
Produkti0n aus eigener V ernunft un d Kraft. 

Die Ptlege der schriftlichen Arbeiten in der Hilfsschule 
soll aber nicht nur im Dienste der gesamten Bildung stehen, 
sondern sie muss vor allem darauf gerichtet sein, dass sie 
direkten Gewinn und Nutzen flir das spatere Leben 
u nserer Schiiler abwerfe. Aus diesem Grunde sind 
Beispiele aus dem Leben zu bevorzugen und zur Behandlung 
zu bringen. Zu solchen Beispielen gehOren Mitteilungen, 
Briefe und Geschaftsaufsatze. Diese Arbeiten sind, wie 
bereits hervorgehoben, je nach der Schwierigkeit ihrer Form 
und ihres Inhalts und nach den Sachstoffen, an die sie an
geknlipft wel'den konnen, auf die verschiedenen Stufen zu 
verteilen und bei verschiedenen Gelegenheiten zu ptlegen. 
Wenn der Schliler z. B. dem Lehrer einen Wunsch, eine 
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Aeusserung . oder eine Bitte auszusprechen ba t, so ist er 
bisweilen anzuhalten, diese Redewendungen schriftlich zu 
entwerfen. Sollten auch nur wenige Zeilen geschrieben 
werden, so veranlasst diese Uebung doch die Kinder, ihre 
Gedanken zusammenzunehmen und sich im scbriftli<.:h en 
Darstellen derselben zu liben. Briefe und Postkarten sind 
auf dem zugehorigen SchreibmateriaJ zu fertigen, ctamit 
auch die aussP-ren Formen solcher Scbriftstlicke zur Uebung 
gelangen. Andere Geschaftsaufsatze, soweit etwa solche 
fiir einzelne Scbiller in Betracbt kommen sollten, mtissen 
ebenfalls entsprechend bearbeitet werden, denn was unsere 
Kinder nicht in der Schule lernen, das lernen sie gewobnlich 
im spateren Leben auch nicht. 

Es ist merkwlirdig, wie bei einiger Uebung in solchen 
Sacben ein gewisser Trie b z ur wei teren Beta ti g u ng 
aucb in unsereu Schlilern erwacht und oft mit elementare!' 
Macbt zum Ausbruche gelangt. So geschah es einst, daes 
in unserer Schule die Schtiler aus Anlass solcher Uebungen 
anfìngen, sich untereinander schriftliche Mitteilungeu zu 
macben und dazu jede Gelegenheit benutzten. Das Schreiben 
war ibnen formlich zur Manie geworden. Zu einer anderen 
Zeit wurde wiederum das Malen mit Buntstiften sehr be
vorzugt. Es wechseln so bei unseren Schtilern eiuzelne 
Perioden ab, in deneu jede ihre besonderen Erscbeinungen 
autzuweisen hat. 

Es ist zweifellos, dass schriftliche Uebungen, die 
Beispiele aus dem I..Jeben heranziehen , fUr das praktiscbe 
Leben viel mebr Bedeutung baben, als diejenigen, die an 
di e einzelnen Unterrichtsgebiete angescblossen werden i de nn 
die meisten unserer Zoglinge kommen wohl, wenn sie r
wacbsen sind, nie in die Verlegenheit, einen Aufsatz iJU 
eigentlicben Sinne zu verfassen. Wobl j eder von ibn en 
aber wird mehr oder weniger oft eine Mitteilung , eiue 
Notiz , eine Postkarte, Paketadresse etc. schreiben 
mlissen. Es ist darum in den Betrieb der scbriftlichen 
Arbeiten die Anfertigung solcbe;r praktische;r Beispiele a ut'! 
dem Leben nicbt nur vorzusehen, sondern auch bis zur 
vollkommenen Beherrscbung nach Form und lnbalt dm·cb
zufiihren. Eine Ueberweisung dieser Arbeiten in den Scbon
schreibunterricbt mochte ich nicht beflirworten, weil sie 
sachlich nicbt dahingehoren und vielleicht aucb eine zu 
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mecbanische Bebandlung in diesem Unterricbte finden konnten. 
Daun aber wiirde Form und lnbalt auch sehr schnell der 
Vergessenbeit anheimfallen und alle Arbeit ware umson-;t 
getan. 

Als Mittel und Hilfen zur· Erzielung guter scbriit
lìcher Arbeiten dient neben der Bereicherung des Sprach
schatzes unserer SchUler besonders die Pfiege richtiger 
Sprachformen, logischer Gedankenfolge und geHilliger Satz
verbind ung. Da wir in der Hilfsschule uns durchweg in 
engen Grenzen bewegen, so kann jeder Unterrichtsgegenstand 
in den Dienst dieser Aufgaben gestellt werden, wie auch 
j ede Gnterrichtsarbeit . Es gibt eben jedes in sich ab
geschlossene Spracbganze, welches als Ergebnis des Hilfs
schulunterrichts auf jeder t3tufe, in jedem Fache und in 
jeder Stunde gewonnen werden kann, ei nen Autsatz -
also eine kleine sti listische Arbeit ab. Doch erforderlich 
ist e~:~, dass der Erzieher der Scbwacben in das Wesen 
seiner Schiller, in ihren Gesichts· und Gedankenkreis, in 
ihr Erfabrungs- und Gefi.ihlsleben und in ihre Sprach- und 
Ausdmcksweise eindringe, denn sonst ' wird er nicht ver
mogen, ihren Bediirfnissen nacbzukommen und an der 

telle mit der Arbeit einzusetzen, wo bereits ein aufbauuntrs
Hihiger Grund vorhanden ist. Vor allem muss bei den 
schriftlichen Arbeiten stets die Absi.cht im Vordergrund 
stehen, die Se lbsttatigkeit der Scbi.il er anzu regeu und 
auf die ricbtigen Wege zu lenken, denn nur durch Selbst
tatigkeit wird man au ch hier zur Selbstandigkeit gelaugen. 

ùeber die Za hl der Aufsatzstunden und der jahrlich 
zu fertigenden Aufsatze herrschen verschiedene Meinungen; 
in einigen Lehrplanen wird alle zwei Wochen die An
fertigung eines Aufsatzes verlangt und in anderen nur alle 
Monate. Bestimmte Normen lassen sicb bei der Verschieden
artigkeit (ler einzelnen Hilfsschulen fiir diese Arbeiten ni cht 
aufstellen, doch di.irften bei jahrlich 20 orthographischen 

ebungen 10 - ·12 A ufsatze vollauf geniigen , 
D1e Niederschrift der Arbeiten unò die spatere 

Ko n e ktur seitens der Kinder verlangen stets sorgtaltige 
Ueberwachung, weil dabei leicht allerlei Dummheiten un~ 
Verkehrtheiteu von den Scbi.ilern gemacht werden. Wir 
ùi.irfen uns beziiglicb der Leistungen unserer Schliler iiber
haupt keinen Illusionen hingeben und von ihnen keine 
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Arbeiten erwarten, die sie nicht zu leisten vermogen. Es 
ware das nicht nur ein unverstandiges Verlangen, sondern 
auch ein unnlitzes Beginnen. Der einfache Mano liefert 
im grossen und ganzen auch keine grosse Geistesarbeit Ibit 
seinem Schreibwerk und kommt doch aus, und soweit mlissen 
wir auch unsere Schtiler bringen. Das wird uns aber nur 
durch Uebung und Gewohnung gelingen und nicht durcb 
Belehrung. Durch stetes Anhalten zu sauberen Leistungen 
und durch unermlidliches Ueben werden wir auch am besten 
bei unseren Schlilern jene Schwertalligkeit mildern, wodurcb 
der einfache Mano sich auszeicbnet, wenn er Tinte, Feder 
und Papier nimmt, um einen Brief zu scbreiben. 

Wenn ich in meinen Darlegungen den Versuch machte, 
die scbriftlichen Arbeiten in der Hilfsscbule zu umgrenzen 
und sie unter einbeitlicbe Gesichtspunkte zu stellen, 
so war es mir nicht moglicb, den Gegensta.nd im Rahmen 
dieses Vortrags erscbOpfend zu behandeln. Ich wollte nur 
allgemeine Richtlinien flir den Betrieb dieser Arbeiten in 
unseren Schulen bieten und keine endgliltig abgeschlossenen 
Forderungen aufstelleo. Es wird jedenfalls noch einer 
langeren Erfahrung bediirfen, um liberali das Richtige zu 
treffen; doch darf uns dieser Umstand nicht abbalten, mit 
allen Mitteln die scbriftlichen Arbeiten in der Hilfsschule 
zu pflegen, um die geringen Geisteskrafte unserer Scbiiler 
aucb dadurch zu entfalten und so eine Brticke liber die 
grosse Kluft, die sie von ihren gesunden Nebenmenschen 
trennt, anzubabnen. 

Bibliographia phonetica 1907. 
7. 

Von Dr. G. Panconcelli-Calzia 
phonetisches Kablnet der Universitiit Marburg lHessen). 

Anton, G. - Aerztliches tiber Sprechen uod Denken. Halle 
a. S., C. Marhold, 1907, M. O, GO, 2B X 15, .:.0 S. 

I. ,. ... Es ist eino iirztliohe Erfahrung , dass durch die Lahn ung 
eiues Stimmbandes, durch den Vorlust ùer H iilfte der Zunge, 
die Sprache, wenu auch ln min.deror 'VoUkommenheit, fortbo
stehen kann, dagege t~ genilgen oft kleiue Zerstéirw\geu im Gc
hirne, um sowohl di e Sprachbildung, als auoh jene Denkvor-
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giinge, welche dem ' preclwn vorausgehen oder damit einher
gehen, unmoglich zu machen. Mit diesen Storungen, den 
zentralen SprachsWmngen wollcn wi..r uns kurz befassen, 
s. 4 . •. .. " 

A. N ach einem Vortrage, geba.lten in der Aula der Universitii.t 
H all e am 27. J an. 07. 

Berger. - rrotale Aphasie. Deutsche mediz . Woch., Leipzig, 
9. Mai 07, XXXIII, 19, S. 782. 

I . n· •. . 88jiihrige Frau, die ohne Insult die Sprnche verloren 
hatte. Die seit Mon11tcn bostehende Totulaph11sie (motorisch 
und ensor isch) ist in den letzten "\Vochen auf eiJlO motori..sche 
Aphasic zurtickgegangen, A non., . . .. " 

A. Vortrug gel1alten in der Sitztmg der med.-nat.-wiss. Gesell
sch a ft in J ena, Sektion fur H eilkund , aro 17. Jan. 07. 

Ensch. - Untersuchung der Nasenatmung und des Gehors 
in der Schule. Ein weiterer Beitrag zur Schularzt
frage. Halle a. S., C. Marhold, 1907, M. 0,50, 23 X 15, 
15 S.; Samml. zwangl. Abh. aus d. Geb. der N.-, 0.-, 
M.- u. H.-Krankh., IX. Bd., 2. H. 

A. l . Zu einem kurzen Referat Jeiùcr nicht geeignet. Leider, sagen 
wir, wcil diese Arbeit wichtige Tatsachen enthi.i.lt. 

A. 2. A. Rosenberg g ibt eine Inhaltsausgabe dieser Arbeit im Jntern. 
Centralbl. f . Lar., Rhùz. u. verw. Wiss. , Berlin, Apr. 07, XXIII, 4, 
s. 142- 143. 

A. 3. Dr. Ensch ist L eiter des Gesundheitsçlien tes in Schaerbeck bei 
Brtissel. Seine Arbeit ist von Dr. Konig , K.reisarzt in Konitz, 
i.i.bersetzt. 

Gellé, Ernest. - Le pharynx, la pbonation et le chant. 
Archives intern. de Laryng., d 'Otol. et de Rhinol., Paris, 
Marz-Apr. 07, XXIII, 2, S. 500- 506. 

I . Aus don mittels cl es Sthctoscops und eines Mauometers a.u sge
flihrten Un tersuchungen Jassen sich folgende vom V. ·elbst, 
S. 506, angege bono Schltisse ziehen : 
A. Wi.i.hTonù der Phonation ist clie Phnryuxhohle, in der R egio 
bu calis et subhyo"idca, de1· Sitz von Luftbewegungen, die 
grOSSO!" Ulld au gepdigt er als iu den i.ibrigen 'l'eilen QCS J: ohrs Sin d. 
B. In der ·el ben Hegio sind clio muscnlo-m m brano ·eu · lhnde 
von den stlirksten tossen sowie v n ~elu att ·geclehuton m1d 
sieh oft wi derhol nden Bew g un en m· chi:ittel"t. 

·.. C. Auch an clieser Ste ll e i t dio SonoriLii.t de1· L auto stlirker als 
irgcndwo andcrs . 
.D. Di so durch dio Anslmltation vernommene Schallzunal1Jlle 
finclot gerado an der Stelle statt, w sich der Pharynx atl.S
clohl;.t, iiber dem ZungeJJ bein ; si en tsprich t als einer tell o, 
dio sich wcit tiber der GJ ttls be.llndet. 
E. Man kann ùiese Schallznna.hme ùur h d" e Bildun eines 
Zyldons an tlieser Stelle crkla]·cn. 
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F. Vom Staodpnnkt- die~et· R.esonanz an dies r Stelle uuter 
scheidct si ·h. der Voka l i durchaus von don auderen V ka e n. 
Diese letzteu tonen umsomeh.r, wenn sie stark und ho ·h ·illd ; 
i dagegcu hort mau umsoweniger, wenn es hoch ist und w n.n. 
man ùie obeuerwahnte Regio der Pharynx au ·kultiert. 
G. In de n Ge ·anglibungen kaun ' S al o nicht gleichg il t ig s i u 
miL irgend einem belieb i eu Volca.J zu iiben . 
R. Diese Zou d s Pb:uynx, ùie von grossen Bewegungen uud 
heftigeu t:chwingungen ert>chiitter t ist, erleidet die g rosst n 
Anstrengungen wahrend unù nach der P honation. Sic mus · 
die Hauptreizung a.ushalten, ù ie einem verkehrteJ.l Oebrau h. 
der Stimme znzuschreibeu ist. 

Gerber, P. - Die menschliche Stimme und ihre Hygiene. 
Sieben volkstiimliche Vorlesungen. Leipzig, B. 
Teubner, 1907, M. 1.25 (geb.) 18,5 X 12.5, IV+ 116 
20 Fig.; Bd. 136 der ammlung : Aus Natur und 
Oeisteswelt. 

Ur. , . .. . Mit deu .Forls lll·ittcu der Laryugologie Jmt die I l u~tik 
die Anfmerksamkcit d r Acrzte auf sich gczogen. Mancher, 
befugter- od r unbefugtcrwcise, hat sogar ver ncht, dies 
Wissouscl1aft dcm gro ·s n Publikum zugauglich zu rnàchen. 
Die Arbeit von Ge1·ber gchort zu den besten, die nach dio euì 
Ziel str ben, lmhojer, Prag . . .. " 

A. , . .. . Di e hie r voroflentlicltteu Vorle ungen sin d irn W intCt·
semester l 05/6 al::> , VolkstiimUchcr H ochschulktlr us" a n der 
Konig l. Albertus- uiv r ·itiit zu Kunigsberg i. Pr. gelullten 
worden. Sie war n urspri.iugUch ~1icht zun'l rock besti mmL, 
denn uicht Neues Ztl geben war ih.re A.ufgabe, BOll.dern A lte;:; 
und Bekanntes einern g r.. eren Kreise vertraut zu rnn.chen . 
Nach Bcondiguug dos Klll·srv ist rn.ir aber vort viclon J fOreru 
der W tlllSCh ausg-espr cJ1 o n, ilu1en las V orgetragene, besouders 
anch die vorgezcigten Abb ildtutgen zu weit rem Studium ;-:u
giing ig ;-:u mucheu. Dazu kam, dass ich bald dana h, vo.n ~wci 

verschiedenen ~eitcn, aos inLenJssiorten l'acltkrcis n he~·an o; , ge
beteu wurde, d 11 Kur8uR in i.ilwlichcr; vVei;;e im uilolt_::; leu 
Wiuter wiederurn zu halte n, was ich aus Zeitmnu ·e l a blehnon 
m n ·sto. Dieseu ver ·cJr i<•clencn Wii.uschen non g lau be ich rnit 
der Veruffeutlichuug Ller Vortriigc einigermas$en gorochl zu 
werden. S. l Il. . . , " 

E . Arch. iut. de L ., d'O. ot dtl H.., l:'aris, Mai-Joni 07, XXIII, J, 
S. 053-95-i . !mlwjer, Prng. 

lkier, Albert. - Korrekturen an mangelhafteu 'challplatten. 
Die Sprechmaschiue, Berliu, 23. Miirz 07, III, l2, S. ~82 . 

A. Vorliegende Arbe it lrat in oirwm :Preisausschreibcn ob igcr Zoil
schriit den zweiten Prei~ bokommcu. T)or Titel ag t genug 
ii ber den I nhalt. Di e technischen EinzcliLhciten lassen si eh 
ltier !eider nicht wiedergeben. 
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kaeser, Fr. - Ueber das Mitschwingen eines tieten 'rones 
beim Anschlagen eines hohen, und mogliche Folge
rungen, die sich daraus ergeben. Pbysikalische Zeit
schrift, Leipzig, 15. Febr. 07, VIII, 4, S. 123-124. 

I. D iese Arbeit enthiL!t Bemerkungen und Berichtigungen zu einer 
Mitteilu ng des Hen·n Bailly. Dieser letzte hat an einem Piano 
Versuclte ang estellt und folgendes Resultat eThalten: :Bine Saite, 
deren Grnudton die Schwing unooszahl n hat, gerat als Oanzes 
in R esonanzschwingungen, wenn in der :Nahe ein 'l'on von der 
Schwing ungszahl 2n, Jn usw. erzeug t wird. Da dieses Resultat 
deu seit herigen Auschaunngen iiber Resonanz widerspricbt, so 
ha t V. unternommen, die R esonanzerscheimmg, d ie Herr Bailly 
gefun den h ut, niiber zu untersuchen . Betreffs der Resultate 
vg l. man das Orig inai. 

" lamontagne, A. - Die Sprechmaschine als Hilfsmittel fiir 
den Fernunterricht oder das Selbststudium fremder 
1 prachen. Die Sprechmaschine, Berlin, 2. Febr. 07, 
III 5, . 88. 
V. sprich G in J3ezug ~;~,uf die Verwenduug der Sprecl,nnaschiue 
i m neuspra hlicheu Unterricht Desiderien aus, die schon Hingst 
in Amerika (Scranton clwol), in Berlin (Toussaint-Langeu
scbeidt) und in Wien (V. A. Reko) elfiillt worden sind. 

Morelli, Nino. - Sulla trascrizione fonetica nell ' insegnamento 
in classe. Bollettino di filologia moderna, Palermo, 
Miirz-Apr. 07, VIII, 8!4, S. 55-56. 
V rl icgendér Aufsatz enthiilt einige Bemerkuugeu zu dem von 
Prof. L vera. V. stimmt im g-rossen nd ganzen mit Lovera 
liber in, fiude t , da s die phonetische Transkription vom ullge
rnoincn S tandpunkt weder augenomrnen noch verworfen werden 
kann, uod dass ei.ne Trnnskription eiu g utes Hilfsrnittel fiir die 
'chili r beziiglich einer .Fremdsprnche owie i~trer 111:ntter

spra 110 ist. 
V gl. Bi{Jliographia pltonetica, 07, 4 unter Lovera. 

Mund, Hugo. - Ueber den Wert der wissenschaftlichen 
Ge angspi:idagogik. Gesangspiid. Blatter, Berlin, Juni 
07 , I, 9, l o 105-107. 
V. b to rtt d ie Notwendigkeit wissenschaftliclter Kenntnisse auf 
dorn (}ebiete der .Phonetik fiir d ie Kliustler, Jreut sich, dass 
,muu i 11 d n Jetzten J a.luen der esangspiidagogik melu· wissen
schuftli cltc · lnteresse zngewaJ).dt bat und ermalwt d ie Gesmlgs
st.ud ieren tlen, siel1 mit de· Fachliteratur Yertrant zu macheu. 

A. Von einem Ucsun <>-spadogogen verfasst. 

Myrial, René. - I~ducation et rééducation vocales d'après 
la physiologie expérimentale. Arch. int. de Laryng., 
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d'Otol. et de Rhinol., Paris, Marz-Apr. 07, XXlli, 2, 
S. 523-533; Mai-Juni 07, 3, S. 871-876. (Fortsetzung) 
(Fortsetzung folgt). 

I. Fortsetzung der Beschreibung der Einteilung der Konsonanten 
seitens A. Barria (1901). V. besclu·eibt dann dio Untersuchungen 
von A. Ziind-Burguet (1902). 

A. Vgl. Bibliographia phonetica, 1907, 2, unter Myrial. 

Nogier, A. - Physiologie du Langage et Contribution 11 
l'Hygiène scolaire. Paris, J.-B. Baillière, 1907, frs. 2,50, 
18,5X12, 122 S. 

I. Considérations générales S. 7. - Première Partie. Physiologie 
du Langage. Défruitions S. 14. - Réi:lexes objectifs n[Ltur Js 
S. 16. - Synergies objectivcs nature li es S. 2]. - Synergies 
artillcielles S. 24. - Synergics mnésiques S. 26. - Synergi 
psychiques S . 29. - Synergies frustes S. 35. - Synthèse fon,_ 
tionnelle t) , 37. - Forme des Janguges et des aphasics S. 46. -
Langage naturel S. 54. - Langugc parlé S . 57. - Lung[Lge 
gmphique S. 61. - Procédés de discernement S. 65. - Proc.;\
dés de raisonnement t). 75. - Seconde Partie. Contribution il 
l'hygiène scolaire. Opportunité d'une révision des méfhoa s 
d'enseigneruent S. 83. - Exercices de prononciation S. 85. -
Exel'Cices de vocabulaire S. 87. - Exercices de lecture et lo 
tro.duction S. 92. - Exercices d'écriture et d'ortographe S. ù7. 
- Exercices d discernement S. 102. - Exercices do r::tjsou
nements S. 111. - Indcx bibHogmphique S. 117. 

Ur. Im I . 1'eil nichts neues. Der IL Teil kann von frauzosi scheu 
N eulingen auf dem Gebiete der Paùagogik mi t N utzen gclesen 
werden. 

Paasy, Paul. - Alpbabet organique. Le Mattre Phonètique, 
Bourg la Reine, Mai-Juni 07, XXII, 5/o , S. 55 - 67, 
l 'rafel, enthaltend die Zeichen des Alphabets und 
3 Transkr.-Stiicke. 

I. Wie der Titel selbst sagt, bandelt es sich um cino phou ti chn 
Transkription, die nur die plzysiologischen Eigensclurjten eincs 
Lautes da.rstellt. ]\{it u:nd rcn \Vorten, s.ie gibt dio Arb<'it 
der prachorgane an. Das .l: rinzip von Bclls Visible Spee /L 
war: di e Darstellung lihnli ·l1or Laute dm·ch lilmli 'ho Zoich •n 
und iihnlicher Lautunter clùede durch ahnliche Zei hennnt ·x
schiede. Dieses Alpllabet w nrde von einem Schiiler B 11~ . 
.EL Swect, bedeuteJlÙ molùftzlert. V. hat obi ·es ])riozip [fil 
einen a!znlichen Lallt ein ttlmliches Zeichen [Luf clie Aclw.Uch
keltcn zwlschen Vokalcm und Konsonnnten ansgcdelut t. klit 
der Hilfc von D. J ncs hat nun V. ein Alpltabet 7.usamrnC\t
gestellt, dessen Zei ·h eu gunz n uc Formen }Jaben. Auf ciu > · 

Tulel find et mun diese Zeichen tuld no ·h 3 Transkription ::;
siiicke. Das Alphabet s n ZU rein-theoretiscllen wiss D h!Lft
lichen Zwecken dicnen. 
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A. l. V. sagt, dass jedermann rasch mit dem Alphabet vertraut wird 
und sich iiberzeugen kann, dass es leicht ist und eine minutiose 
Wiedergabe der Sprache ermoglicht. V. glaubt aber nicht die 
endgiltige L osung der alphabetischen Frage durch die heutige 
Form clieses Alpho.betes erzielt zu haben. Aendernngen und 
Verbessernngen sind, V. nacb, notwendig. W as ich auch gern 
zugebe. I ch bemerke noch, dass dieses Alphabet einseitig ist, 
weil es nur die physiologischen Eigenschafteu der Laute dar
Rtellt, daher kann es die a lphabetische Frage keinesfalls Hisen. 
Endlich wollen wu· dahingestellt sein lassen, ob das Bediirfnis 
nach einem neuen Alphabet iiberhaupt so stark empfunden wu·d. 

A. 2. Eiu vorziig-liches Alplzabet organique, wodurch nicht nur alle 
E inzelnheiten der Aussprache, sondern sogar alle Spraclzjelzler 
mit Leichtigkeit dargestellt werden konnen, ist die von Dr. 
H. Gutzmann vorgeschlagene phonetische Schrift. Das Prinzip 
dieser Schrift ist dasselbe, wie das zuerst von dem amerikaner 
Taubstummenlehrer Whipple benutzte, obwohl Gutzmann 
Whipple's Arbeiten nicht kannte, als er 1890 in seinen Vor
lesungen ii ber die Storungen der Sprache seine Ansichten dar
legte. Jedoch hat Gutzmann von vornherein zwei Punkte als 
wesentliche Bed:ingungen einer g uten phonetischen Schrift 
festgehalten: l. Darstellung der Vokale w le Konsonanten von 
derselben Seite. 2. FHi.ssige Schrift. Letzteres ist nicht zu er
r eicben, wenn man die Zlilme und Lippen hinzeichnet, wie 
Whipple. Man musste versuchen, mit einfach.en Strichen und 
Bogen auszukommen. Was Dr. Gutzmann volJstandig gelungen 
ist. Hervorheben muss man noch, dass bei der G-utzmann'schen 
Schrift die Vokale den Kon sonanten gegenaber stark lzervor
treten, ein Umstand, der der wirklichen 8prache entspricht. 
Nilhe.re iiber diese Sohrift fmdet man in einem Aufsatz von 
Dr. II. Gutzmann, Eine neue plzonetische Sclzrijt, in dieser 
Monatsschrijl, Aug.-Sepl. 1894, Hejt 8f9. 

Perretière, A. -Le Classement Vocal. Archives int. de Lar., 
d'Ot. et de Rbin., Paris, Mai-Juni 07 , XXIII, 3, 

. 862-87 . 
A. l . Dieser egenstand ist uicht zum ersteumal behandelt worden. 

N h 1906 hat M. C. J. Cuna.ud in Le classement des v oix, 
Bordeaux, Delbrel, 1906, 69 S. denselben Gegenstand ttusfiihr
li ·h unte r·sncbt uud be chrieben. 

A. l!,, U e ber Cunartd vgl. mein Referat in dieser M ona.tsschrifl, Apri 
07, s. 118- 121. 

Philips, Firmin. - Ueber Dyspnoe beim Siiugling. Jabrbucb 
f. Kinderhe.ilkunde u. pbys. Erz., Berli.n, l. Apr. 07, 
Ill. Folge, Bd. XV, d. g. R. Bd. !.JXV, 4, S. 418-436, 
20 Fjg. 

I. "ffiinl eitung S. 4;1 -421. - l. Dyspnoe b i Erkrankungen der 
Il.cspirationsor nne , . 421-4-31. - ~. Dyspnoe bei Zirkulations
storuno·en. 8.43~-435 . - Ergebnisse435.- L it ratnr 8.435-436· 
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A. Aus diesen Untersuchuno·en s h liesst V., S. 435, fol gendes: 
1. Aetiologisch verschiedene Dyspnoe kann gleiche Verande
rungen der Atmungskurveu gegeniiber der Norm bedingen . 
2. Die Art der Dyspnoe bangt mehr von dem jeweils im Vorder
grund steh nden einzelnen ~ymptom als von dem gesamten 
KrankheitshJ[de ab. 
3. Die grosse Atmung, die sich bei a lmten toxisc.hen Erniihrungs
storungen find et, ist auf Kom pensationsstornngen L:urtickzufi.ilnen. 

Reko, Viktor, A.- Das Grammophon im Unterricbt. Oest.
ung. Phonographen-Zeitschrift, Wien , 10. Febr. 07, I, 2, 
S. 5-8. 

I. Nnchdem V. die Griinde, die fiir eine Binftihrung cles Gram
mophons in die Schule sprechon, anseinaudergesetzt hat, gebt 
el' zur eingehenden 13escnreibung Cles Voro-angs iiber, der bei 
Verwendung des Grammophons im Kln seuunterricht einzulli~lten 
w are. Das geschieht i'n folgeud n Ab ·chni tten: 1. Di e Aus
sprache; 2. Die gebrttuchliche Sclzreibweise; 3. Der Wortscharz : 
4. Die llollendung. V. :.trbeitet ni ht nur theorctisch, •onùern 
auch praktisch fiir die E ilJ Eiihrnng cle Grammophon in di e 
, chule. Er weiss, ù.a s ein Grammo,pbou recllt tener is , wenn 
es etwas wert seiu soli. Und di , eh t len veriugen iiber keine 
KapitnJien zur Anschafiung d rartiger pii,clag gischet lltittel. 
, . .. Es i$t dem V. nun ge lnngen, mit e.i.JJet :Firma der 'prech
maschinenindustrie so wcit zn k mmeo, da· dies im Falle der 
Einftihrung von etwa 2 O J'ammophOJ'tCll eine r tklat;sige 
Masehil1e samt J~esouatorcn ('M clell R k ) und 4- 6 .f>lntten 
um ruud 70 Kronen lieferu wi.irù.c. Die Nacbschnffuug von 
P latten, deren Texte mau sicl1 bei'm Verfasser bcstimnten ko.unte, 
kiimc pro Aufnahme anf ~ {ro.vcn (gr sse ~5 cm . .Pla.tten). 
Es scl1eint in deu bet iligteu Kr isen 110 h nich b k:llln t ~u 
sein, welch ausscronleutliolt gi.i..nstige han é J1ler Hir Lehr
per:;onen vorliegt. Vor allem l'aUeu die K sten der Anfnahme, 
die Jiir jeùo Pl rttto 500 :Mk. ]costcn, vi.i llig we , weU ilie be
treffcndc ~'abrik ùas Hisiko tra"'f. Eernor i -t ùer Appamt ·
eiu Modell beoter Ausfilhrung, :.tllordings ohn jede11 Lnxu~teil 

(wie llolzsclmitz()rei a1n KasteJl, t'.) ei11em Apparatu in der 
Preislage von 100 Kroncn vv!Un· glei ·h, nnù ndliclì l<osten die 
PJatteu pro Aufnalmte ~ K. statt Recbs, wie bislter im Detni l
handel. - Dass auf diet'cn Schulgrilmmophonen :mch alle t\fusik
stiicke gespielt werùeu konn en, sehcint nicht i:iberiHisf'- ig er
wahut zu werden, S. 8., ... " ir sclùicssen m i i f lgeudem 
Wunsch deo; V.s: , .... Erh·euli · 1 wii.re es, wé.uu die Jn
teressenten dieser Tclcè die JJiebcnswlirCligkelt hcLtten, ::;k h mit 
dem Verfasser, k. k. Fran z Josepll -Realsclwle in Wien XX, ins 
E invernehmen 7.11 setzen, damit nutn einm:.t] ohne viel Kosten 
konstatieren kounLe, welche Verb\·eitnng das Grammopl10u in 
Schul- und Lehrerkreh;en ungefilhr lìnden <Hhfte, weJJll die 
obe:ngenannten PI·eise festg<lllalten wlirden. S. 8., ... . '' 



207 

A. l . , . . Bekanntli ch ist H err P rofessa r Heko einer der ersten, 
wenn nieh t tib erhau pt der erste gewesen, dem es durch ziel
bewusste Vorgehen gelungen ist, clas Grammophon in den •• 
moclornen p racl uuterrieh t eimmfli.hron. D er Apparat, sowie 
die PJutten, von aen en in diesem Anfsatzo die R ede ist, stebeu 
sei t •' ptember 1906 an der k. k. }' ranz J osep)1-Realsch ule in 
Wien XX, in Verwendung. Anm. d. Red. , S, 5., . .. « 

A. 2. Diese Arbeit ist in Bollettino di Filologia Moderna, Palermo, 
28. Febr. 07, VII!, 2, S. 32-37, abgeclruckt worden. 

A. 3. V gl. i i ber dieseu se l ben Ge<•·enstand Bibliographia plwnetica, 
06, 4, u nter Reko 

Reko, Victor A. - Das Makrophon. Phonographische Zeit
schrift, Berlin, 23. Mai 07 , VIII , 1, S. 51 !:l - 520. 

I . 

.. 

A 

• . .. . Kaum sin d noch d ie neue t n Staa·ktomt! para.te recht 
bekannt, da k ommt sch on w ieder die Kun de von oinem neuen 
besoud rs w irkung voll en 'l'on mtùtiplizi rnppam to, von Patlu!'s 
Mnkroplton ." ,. . . . ie ·or Appa rat: bestel1t au ein r Platten
p ·az i ·ionsm a chine, ino1· Lnftp umpé, iner ej eJ11Htigen Luft
dmcks ·l1alldo e l<nd einem E lektromot0r, der ~n m .l3etriebe der 
Lu ftpumpe di ent. D er eigentli ·he Ver tiirkungsapparM kann 
also au f jedes g o,tc Grartunophon an n·ebraclt we rde n. Die 
S ·halldose, ùie .llauptsache an dem Ap}larate, erzcng-t die Toue, 
wie bei den gen a1mt~<n zwei Pre s luJt-Mas(;.hi uen, n ic]tt d w·ch 
eiuc Membrane, iìOTtdem du rcJ'l eil1 ·i :)1 offuendes onù . clùies
sendes Venti!. Der durch clie Luftpum pe in d icses Ventil eiu
gepr sste t rom J{ mpri miorter Luft erzeugt n>imlich unter der 
Pre ·snng, wie in eiJJ er P feifc, eiJ}èn T n, d ss(' n K langfarbe 
U 11<.l H <ihe clurch die Ze i<~lm tmg der iu ]Jdjsouschri.ft gchaltenen 
P Jatto bestinlm t wird. D::ts Ven ti! i)ffnet 111 d ~t;hliesst sidt, 
en tsprc ·hend len auf der 1?Jatte cing ra viert.en i-ichallwellen, 
mch.r o der minder, e in V 01·gang, der si eh j ede ~ekunde einige 
hnndortmal >Vièderh olt. nas Ergelmis di eser Fnnktion i st eine 
ga nz at'lsserorilcntli(;.h e Verstiirkung d ' ;3 'Wiedergabetons, der 
den aufgo nommeJJCJl 'r on bede\Itend an Stilrkc iibertrifft, 
s. 5 1.9, .... . " F l rt d i e g ena U() J3esehl·e ibn ng- <l cr Art un d 
\Vei e, na h <ler dio \ crw andlnn g eil'H!S g-ew0l111li r hen Grnmmo
pllOns in einc Makropl1òumaschine g-eschi oht. "" . . .. (ìegen
wlktig w erden mi t dem Apparat.e in \Nien, woselbst ùas erste 
Modoll irn Klirt11erhofe ausgeste llt iSt , tilgli ch K onzertc gegeben, 
ùeren kostenl oser Bosuch j edermmm freisteht . . . .. Die Tono 
dos lvfakrophons sind in ruhigeu Stuuden, wenu der \Vagen
voJ·k ehr nicht nUzu lobhnft ist, bis zum Operngebiiuùe h orbar. 
D er g eg-enwtirtig in Wien nnsgestellto Apparat beda,rf zu seinem 
Betri ebe Ij 8 HP. Der Elekt romotor macht; in jeder Minute 
845 Umdrehungen, dio R otationsluftpumpe 320, dus Pumpenra
bowegt sich in derselben Zeit ungefiihr .J.OO mal , dns Motorraa 
rund l OOOmal um seine Achse. Der Preis des k ompletten Ap
v aTntes betriigt 900 Xronen ( irìO 111. ), s. 250, . 
Vgl. Bibliograplzia phoncticn, 07, 5 '6, nnter X. 
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Rugani, L., und Fragola, V. - De l'influence de la fatigue 
sur les organes de l'audition. Arcbives int. de Lar •. 
d'Otol. et de Rh in., Paris, Marz- Apr. 07, XXIII, 2: 
S. 554. 

I. Aus clen Untersucbungen ziehen V. V. selbst folgeude Schliisse : 
l. Die Miidigkeit verursacht stets ein Abuebmen des Hor

vermogens. 
2. Dieses Abnehmen ist stets bilateral. 
3. Das · Abnohmen ist m oh r oder weuiger ausgoprligt, je 

nach dem Grad der Mi.idigkeit. Die 1\rt clieser letztcn ist 
gleichgi.iltig. 

4. Das Abnohmen ist geringer bei Mensch en , dic an die 
Art der Arbcit, clic clic l\1 iicligkeit verursacht, gewohnt sinèì.. 

5. Selbstreclend ist das Abnehmen stlirker bei Oluenkranken, 
die der Miidigkeit unterworfen sind. 

6. DaR Abnehmen cles Gehors ist 1-eitli ch . Es verschwindet 
aUmahlich nach einer mebr oder weu iger langen Ruhe, bis das 
Gehor zu seinem friihorcu Zustand zuriickgckommon ist. 

7. Nach der Mti digkcit ist beinah e immcr Hypern.emie cles 
Tro!'nmolfells und \Vid rh.a ll auf dcm Labyrinth vor hunden. 

8. Diese SWrungcn, dio eincn ze it lichen Churakter hahen, 
~ind mehr odcr woniger ausgcpriigt, je nachclem clic Mi.idigkeit 
grosser oder k.lein er ist. 

9. D ie P hlinom ne h.angen von einfuchen vasomotorischen 
Sturungen odor von einem w irklich en lntox ikation zustand o,b, 
der mit (lcn modomcn Ansi h ten iib r die Jlliidigk i t YOm pùy
sischcn, sowio vom chcmischcn SLandpunkt i.ib ereinstimmt. 

10. JJa · J\ lmch mon dc~ Uorvormogen s un ù d io andercn 
konstatierten Philnomenc (Ilyperamie des TrommeJJel ls, Widcr
hall auf dem .Labyrinth) v rschwindcn gl ichzcitig . 

A . Vortrng, geha licn auf dcm X. Kongress im Scptcmbo r 1006 der 
italienisclten Gesellsc!wjt fiir Laryngo-, Olo· rmd Rhinologre. 

Reko, Victor A. -- P houeti che Untersuchungen iiber cUe 
Edison- und die Bel'linerschrift. Oest. -ung. P hono
graphen-Zeit chrift, Wi n, 10. Mbirz 07, I , 3, S . 3-4, 
::l Fig.; 10. Apr. 07, 4,S. 4 - 7; 10.Mai07, 5, .5-7. 
tForts tzung folgt). 

I. V. hingt an Jl\ iL ci11 r ull gcmoln 11 <1b r kurz lì Be· ·lrci lmw 
d ' l ' Spr cl1mu ·ch incn, No. 3. Er l ospri ·ht d:wn zwoi J) in"· , 
dio in c n bei m Z11 hureu soiner <>i go n ~1 Stimmc in Et" aunou 
;;etzcn, ù. h .: 1.!] 1· 't n· i "L ùi \ Vìrtlern·n.lJ' vic i loisot· l.lJld zwoiteus 
hat d iel:lt immo gcwi~;sc cllJlrakterL·tj: •h Eigens ·hnJLou v rl o.ren . 
.N a •h diese1· Einf'i lhnm ·· b cbroibt m· ùi c von ihm un t re u h te n 
' prach.l rwtc. D ies deckcn . i h. im allgemcin n m lt d m uut

system der J out;;clt on Spruche, dns V. zuniichst nl s Ausgan ~s
punk:t zum V rglcicbe mit der masuh inellen 8pracl10 hcrn,nzlcht. 
bJ dom erston !\ b~ ·haitL Kehllw pjnrfilwlation b lnllld l t \'. 
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l. den sogenannten Stinzmton; 2. Laute mit Kehlkopfenge; 
3. Laute nzit Kehlkopjverschluss. In dem zweiten Abschnitt 
Mundartikulation sagt V., dass man zw ischen Lauten mit Mund
Offncmg (sogen annten Vokalen) und Lauten mit Mundenge und 
Mun dverschluss (Kon son anten) zu scheiden ha t . N ach den 
mittels der Sprechmaschine von V. au sgefiihr ten Untersuchungen 
Jassen sich - n ach ibrer Lautstiirke geordnet - die g leich 
in den Apparat hineingesprocbenen Vokale in folgende, immer 
leiser werdende Laut reihen aufteilen : --d a ---_ ~~ 

e
o 
o 

l 
a; 
u t 

, .. . . D as in den Apparat h ineingesproch ene a hat immer, 
au ch bei g leichbleiben der Umdrehungsgeschwindigk eit, einen 
leichLen, fas t unmerkbaren E inschlag nach ti . . . . " , .. . . 

Ch arakteristische vVellen weisen die verschieden en Vokale weder 
in der Edison- no eh in d or Berl iner Schrift auf ; in ersterer 
wie in letzterer ·ind sie a ber von den sie umgebenden Kon
sonanten bald dm·ch d ie Regelmiissigkeit ihrer Schwing ungen 
(al&o durch ihre Schrift) herauszufrnden . Dieser Umstand sch eint 
darauf hinzuweiSPn, dass d ie Vokale im allgemeinen n ich t als 
besondere L aute anzusehen seien, sondern n m· bostimmte Modi
fJ.kationen eines Gru nd lau t s - wohl des Stimmtones - dar~ 

stellen. Der folgende Versuch sol i hieri.i.ber einige Klarheit 
bringen und g leichze it ig boweisen, dass die obigen VokaJauf-
tollungen nati.i rlich und keineswegs erki.i.nstelt s i.nd. Stellt 

man niimliclt d · U Motor einer P latten sprechmaschine so ein, 
dn~s or in oiner Minute gen:1u huudertmal die aufgelegte Platte 
um d ie eigen e Ach se droht, und spricht man uunmeltr mit 
voller Kraft und moglichster Deut li ·hkeit den Volml a in den 
Trichte1· der Maschine, so wird sich , sobald di.e W iedergabe
I;neml rau e illgese.tztwird, bci derselben Untdreh.uugsg schw indig 
koit und tmte1· sonst gleich eu Verhilltuis en "' nau der L::mt a 
wieder horou Jasson, so wie ruau ih n boi der Aub.1ahme lli;nein
gosprodten hn.t. War die Lautstlirko :frtil1er a , so w ird sie jotzt 
u.- x soin , wob i x d urch den Wid rstand des Materiale ·, die 
13es hnJionh eit des An f' on.hmo rnumes, die Bei!Jutll>· (und da 

'oriiusch des Moto1·s) ho rbeig ftih rte L:lUtSéhwii h uDg bedotlten 
,mao·; m it an deren Wo rton : dio Vliedorgn.b g l icht g na11 dem 
nr p rLin ·li h •·esproeh n ' ll Laute, ist abe r otwns leiS'r. Steigert 
m::m mm dio mdrellltn o· ·ges bwindig lceit dos Platten tollers 
anJ 145 rndr lumgen in der Mlnut , · hort m an J-ein a meh r, 
sondern ein e, bei l ein ziomli h reino , bel t9 ein gn;nz 
reines nbor leises i. Et·en so vedindert s ich der Vok al a, wonn 
elle Umdrohun gso· sch windigkeit vorringen:t w inl. Bei 80 m
drohungon liisst i ·Jt das (cliin is ho) a bei 70 o, bei 60 eiu ti efes, 
k lnro u (n.ll enling ziemli h leiso) ltor n. No. 4 . .. 
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11 •••• Dnrch allmiihlit:hes V randern der Umdrehungsge-
schwindigkeit von 1~0-60 Umdr hunr•en in der .Minute 1asst 
sich ein al Vokal a anfgenomroene.r Lant, d r bei der Anf
Jlahme eine balbe Minute lan io den Appar<»t gesuogen wurde, 
durch die ganze Skala cler mens hli ehen YokaJo olme Unter
brechung verwendeln. 11Ian erhiUt i-e- ti- a-a - o u, w o bei 
die zwi chen den einz Inen Vokal >n Jiegenden Nuan ·en und 
feinsten Schattieru.ngon mit bewunde.rnswerter Genauigk it und 
olmo jede Onterbre hung erzougt werdeu. Dieser Ver u h be
weist, dass das, was wlr V lml nonnen, nur JV1 d ifikarionen 
eioes Grunùlautes slnd und dass die Vokalfarbo von d r U!U
drehungsgoschwlndigkeit abhaugt. W erden sich wol1l ln den 
'preohwerkzeugen des Mm1 s ·ben hicrzu pns ·e n de Aunlogien 

fìnden Jassen? Di e erhohte O md rel ung ge h windigkeii bringti, e, 
nlso innere (ZmlgOJlriloken-) Artikulati n, die vorminclcrte m
drehungsgeschwol(ligkcit o, u, also ~lussere (Lippen-) Artikulntion 
zu Gehor. Der Vokal a ·toht al _.. OJ'male da . .... Der Ver uch mi t 
der geanderten Wiedergabe des Vokal~::s a bei geiindeTt r m
drehungsgesch.willdigk it liisst sich. selbstverstiincll ich mit einem 
amleren VoknJe auch dur ·hfllhren. eb ra ll ergibt sich die
selbe Vokalreihc. Nur s ind bei den extremen Vokaleu dcm 
Versu èhe durcJt clio Hi ·ht allzu rrro se Lcistuugsfabig keit des 
111 tors Greuzen gesetzt ...... vVas die Unt.ers'heidun der 
Phouetik zwischen kurzen nnd la11gcn Vokn,l n betrilit, his t 
sich mit der Sprechm;u;chine wenig n,rbeiten. Die Verhilltn isse 
~> i nd bei kurzcn Vokal u natiirlich eben dieselben, wie bei langen . 
. . . . . Der Untcrsc] ,ied zwis )ten ofteneu und ge. hl os ·euen 
Vok1den i i in der S_prechmnschiJlc s hr dcutli ·h ans<•·ep1·iigt 
nnd hiingt ebeufalls nur v u ilor mdrehuJlgegeschwim1igkeit 
ab. Dic offenen Vokale stellcn sich aabei nii.h r dem a, die 
geschlossenon ziehen sieh zu den JGn lpullkteu jener U ihe, die 
man erhii lt, weuu man cio anfg~Jnommeues a von Om
drehungen per Minute auf LO steigert. Die annL~heruo gswci;,e 
vollkommenc Vokalrcihe wiirde dnnu fol gendem • ch emn, cn t 
sprechen: 11 -11-0-0- 11° 0 ° a tl - 11 la] - e- e-i - i, deren 

• 1..... • ...... • - l- ._..; . ......... . 

musikalische 'J'onh i.llH} abcr vo n 11 b is i bedeutend stei r • llie 
musiknlische Touhohe der friihcr orw(i.luuen ltrihe jed eh i t 
allerding uurchaus nic•)Jt kon ~tant, sond<!rù umtns ·t·, v 11 11 li n 
aufwiirts steigcnd, fast cùJo gauzo Oktave. No. 5 . .... '' 

Schernlua, Jens. Meine Selhsthei lung von 18j~ihrigen 

SprachstOrungen nach e rfolglosem Besuch mehrerer 
Heilanstalten. Neue, Uhen aschend eiJJfache und sichere 
Methode zur dnuernden Heilung des Stotterns durcb 
systematische Selbstsuggest ioo . BerliJl, ~lo(lern -P:idag . 

Il. Psychol. Verlag, l vOi (?), .M. l ,50, 20 x 13,5. 
VIII x 70 S. 

L Vorwort S. J. - 1. Einleitnng- S. l. - 2. Notwend)gkeit e.iller 
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ge istigen Behanùlung ùes Sprachgestorten S. a - a. Suggesti on 
im all,emeineu und ihre Anwendung in der Heilkunde S. 7. -
4. 'elbstsuggestion s. 12. 5. r\Jlgeméines iiber Selbst
snggestion bei pra.chstOrnngen S. 19. - 6. Wirkungeu der 
Selbstsuggestion S. 2 1. - 7. Prakt ische Anwendnng der, elbst
snggestion S. 25. -· 8. Sprech- uud Redeiibungen '. 38. -
9. Ab:nnngsiibungen S. 42. - 10. Pflege der Klirperhnltnng 

. 44. - 11. Temperament nnd Nerven . 4 . - 12. Ver
schiedonc Selbstsu"'gestionsformeln S. 51. - 13. D ie t itglicl1en 
U ebmtg n ~- 57. - 14. Ein vVort an den sprachgestor teu Le er 
S. Gl. l . Schlussw ort an die h iiusliche Umgebung des 
Spritchleidenden '. 66. 

V. wiJt i n die er Scl1l'ift auf rùnd <>jgener E riahrungen eine 
nene Heilrpetllocle ano·eben, duroh. die sich Sp1'11ohleidendo (nur 

totterer) dnrch , 'clbsthilfe dauernd von ilrrem unangeneh,men 
und Ubcrall ltill ìerlichen Uebel befreien sollen. V., der selbst 
zwei Heilanstalten ollne .Erfo]o- besucht hnt nnd nnnmelu· durch 
Selbstl1iJfe wic ìer zu einer d1wernd gesunden prache e]angt 
i t, geht davon aus und verso ·ltt au h den Leser durch kurze 
Betrachtungen i.ibet· die Entstehung uud dio Art des Auft1·etens 
der pmchstonmgen davon zn i.iberzengen, :tass es sich bei dem 
StotterLibel .uicht um tOrungen ],ande!t, dio iu irgendwelchen 
physis hen Veranclerungen ilue Ursn,chc haben, soudern thss es 
vielmehr ein rein psychisches Lciden ist, dem naturg-ema ni ht 
;mit L11t1t- uu_Q, Wortiibnngen entgegenzutreten. ist, ondern 
dnrch ine Be inilu sun" d,t>r P!:iy' he. Vcrsucbe, die V. uuf 
Grunél der Levyschen elbstsu"·g-estionsmethode mit bczug- auf 
die :Sp rachc 11n tellte, m11chten ihm Ròf rt lda r, dass ,. . . . jeder 
SprachgesUJrte seine Heiltmg se/ber in der Hand hat. Systema
tisclt betriebene Selbstsuggestion ist rzad1 meinem Dajilr!zalte n 
das einzige Mittel, das eine dauernde Heilung des Sprad1jehlers 
gewt'ihrleistet. A l o durcl1 systcmatisch , auf det: Liébeault
Levyt-;chen :Sei bstsug·g-estions - MetJ10 'le bernh eucle geistige 
UebmlgCu oli a l' i::ìprachleiclencle zu einer mtionellen Aende
rung l:ie incr Denkweise geln·acht w rclen , Ùje iln:o das vu llige 
VeTtmucn zu sci,ner 8prachc viedcrg ibt nnd ihn bcfahigt, seine 
'prcch rg une i11 jeùcx Lchensla.gc oJrne besonrleren Aufwund 

11n Willensstitrkc zu beherrs ]ten. 

2. Ans Kapitel 1 ~. Verschiedene Selbstsuggestionsjormeln. Forme! 
! iii' dic R.nh t;l1 S. 52: le/t bin stets j romm wie eirz Lamm, ich 
/asse miclz niemals, was auc/1 kommen mtJge, aus der Ruhe 
bringen; Formel fiir frohè La une mHl znfriedenes Gesicht, S. 52: 
!eh bin a//erzeit j roh tmd wohlgemut, trilbe und gedrackte 
Stimrrumgen kenne ici! nicht. !eh mache stefs ein mhiges, zu
friedenes Gesicht; :Forme! Hir die Apothekc, S. 54: Sprach
schwierigkeiten bei Besorgungen in der Apotlteke? Lacherlich 1 
Kenne icll gamie/t t! Es macht mir gerade Spnss, etwas in der 
Apotheke zu kaujen und Z II bestellen n. s. w. 
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Steinert, H. Vibrationsempfindung 
Deutsche med. Woch., Leipzig, 18. 
16, s. 637- 639. 

und Drucksinn. 
Apr. 07, XXXIII, 

l. , ... Dnrch Anfsetzen einer schwingenden Stimmgabel auf die 
iiussere Haut w ird eine Vibrationsempfìndung ausgelost; sie geht 
bei leisem Aufsetzen auf die H aut parallel der Tatsempfìndung. 
Die nnter Drnck aufgesetzte St immgabel erlaubt eine zuver
!iissige Beurteilung der sogenannten Tiefensensibilitiit (Nerven 
der tiefen Weichteile, viel weniger der Knoch enstorung des 
tiefen 1'astsinnes), deckt si eh in der Regel mi t dem Be.fund der 
Striimpellschen Drncksinnprtifu ng und !iiss t sich genau ab
grenzen , auch quantitativ bestimmen. Die Stimmgabelpriifung 
kann z. B. bei begirmender Tabes v or den iibrigen Untersuchungs
meth oden einen Ausfall o.nzeigen. R. Orashey, Manchen . . . . " 
Cf. Miinch. med. W och., 30. Apr. 07, LIV., 18, S. 896, R. Orashey, 
Milnchen. 

Stephani, D. - Ueber die einfachste und natlirlichste Weise, 
Taubstumme zu unterrichten. Mit einem Vorwort ver
sehen von H. Lehm, Taubstummenlehrer. Leipzig-R. , 
Komm.-Verlag v. H. Dude, 1907, M. 0,50, 18 X 12,5, 
16 s. 

A. , . . . I u teressant ist es zunachst, in welcher Weise sich be-
dentende Piidagogen iiber die Bildung der Gehorlosen ausg e· 
sprochen h aben. H ier soll n un von S tephan i (!761- 1850) die 
R ede sein. Nach ihm sollen dio 1'aubstummen fiir die biirger
liche Geaellschaft anf iiberall leicht o.uszu flihrende vVeise 
,geh orig" ausgebildet werden. Er ist vor all em gegen den 
Gebr auch der Gebiirdensp rache und das Redenlernen.. Damal s 
waren die E rfolge au f dem Geb iete des Artilmlationsu.nterri chts 
a llerdings bei weitem ni •h t ·o, wie s ie es j etzt sind. Auch 
vom Lippenlesen redet er gar nich t , wns w nnderniuunt , da 

lt or doch des von ihm gel bten 1'aubsturomon-Instit utes zu 
.1!'!-eising-Mi:inchen uuter Brnsdorfer und o.uch des H einicke
schen Instituts in Leipzig gedenkt. L ebhaJt tri tt l:l r fi.ir die 
Bildung dcs Tanbstummeu mittels der Schrìftspr ache ein, wo
zu er Ken nt nis der in friinkischen Kr i cn belm nnten F inger
sprache suwohl f lir Lehrer uud Schiiler wie fi.ir all e H orenden 
fo rdert. Leicler h 11t cr einc AuHnssung voro Gebrauche dieser 
beiden Sprachengehttbt, d ie mi t cler mein igen durch aus n icht iiber
einstimmt. Davon soli in ei;Jcr auderon Sèh.rift di e Hede sein . 
- D er Stephanische Ar tikel l il det die E iuleit uog zu ciner 
Krit ik der frlihereu nnd j ef;zi eu Bilduug de1· Taubsttm1men. 
Vorwor t, S. 3 . ... " 

StOcker, N. ·-- Ueber die Unterschiedsempfindlichkeit ftir 
Tonlloben in verschiedenen Tonregionen. Sitzungs
berichte der kais. Akad. d. Wiss . in Wien (Math.-nat.
wiss. Sektjon), 1907, No. VII, S. !)9-100. 
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I . , ... Die Beobachtungen erstrecken sich von d -t bis es. Die 
Hauptergebnisse derselben sind: 

l. Weder die absolute noch die relative Unterschieds
empfìndlichkelt bleibt in verschiedenen Tonregionen konstant. 

2. Die relative Unterschiedsempfìndlichkeit ist im allge
meinen in der ein- un d zweigestrichenen Oktave am grossten; 
in mancllen Fallen liegt jedoch das l!Iaximum in der drei- oder 
viergestrichenen Oktave. 

3. Bei einem Dritte] siimtli cher Versucbspersonen ist die 
Unterschiedsempfìndlichkeit in der zweiten Halfte der einge
strichenen Oktave nahezu die gleiche, vergleioht man von 
diesen die einzelnen Empfìndlichkeitskurven, so lil'lgen die 
Maxima der Empfìndlichkeit bei musikalischen Personen ober
halb dieser Tonregion, wahrend sie bei unmusikalischen in der 
Regel unterhalb derselben liegen. 

4. Die Empfi.ndlichkeit ist innerhalb einer Oktave Schwank
ungen unterworfen; si e ist fiir c am grossten, hieralu folgt g 
und zum ::lchlusse f und h. 

5. Eine Anzahl von Personen weist in der grossen Oktave 
ein sekuudiires Maximum der Empfìndlichkeit auf. 

6. Eine ungewohnl.iche Empfì.ndlichkeit in hohen Ton
regionen ist fiir musikalische Personen charakteristisch. 
Anon . . . .'' 

A. Diese Arbeit wurde von Prof. Dr. F. Exner in der Sitzung der 
mathem.-natarwiss. Sektion vom 7. Mii.rz 07 der Akademie vor
gelegt. 

Waetzmann, E. - Zur Helmholtzschen Resonanztheorie. 
Physikalische Zeit chrift, Leipzig, l. Mai 07, VIII, 9, 
s. 307-310. 

l. l. Bedenken gl'lgen die Helmholtzscben Annahmen i:iber die 
Dtimpfung der Bnsilarmeu1bran und Aufstellung einer neuen 
Ilypothese. - 2. FolgerungeJ;J. aus der im § l aufgestellten 
Hypothe e. - 3. Ueber Kombinationst"ne. 

A. Vorliegende Arbeit bildet ejnell Auszug aus der gleichlautenden 
Habilitationsschrift des V.s, Bresluu 1907. 

Wolff, Sophie. Ueber den Vortrag im Gesange. Dio 
Stimme, Berlin, Apr. 07, I, 7, S. 205-208. 

l . , . .. Der Vortrag setzt siéb al o ans der stimmnngs- und 
sinngemassen Betonnng der Silben, \V orte und Stitze zusammen 
und wird erhoht durch richt igo Aussprache der Vokal e und 
Ko,nsonm1ten, durch die Behorrschung der Register und durch 
den musikalisohen Ausdruck, S. 208, . . . ~ 

A. Vou einer Gesangspiidagogin fiir Gesangstudierende. 

Wolff, Sophie. - Der rron im Gesang und in der Malerei. 
Gesangspadag. BHi.ttel', Berli n, Juni 07, I, 9, S. 103 
bis l 5. 
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I. ,, ... Die Siinger sprechen von Kl:mgfa ~b c., die .Malor vou 
.Farbenti:in en; die Sanger verwendeu hell e u nd dunkle T o ne, 
die MaJer gedii.mpfte und sohr iende :E'arben , S. 103., . . . " 
V. bedauert , dass i.n deu zahlreich n :Methoden des Gesangs 
und d r Malerei sozusagen die J\l[ode herrsch t , .. . . Friiher 
wurden nur die t iefsten Tone mi t der Brustst inune gesungen, 
dann kam mit einemmal die Mittel t imme zur Gelt ung. Nun 
nber brach dia E poche der ve rgewn.lt ioten Systeme an; dns 
Eimeg ister- und Ohne-Ton-Singeu ( p·echsin en). « , ..• Kann 
man denn n un keinen W eg aus diesem Labyrinth vou Irnmgen 
fìn den und eine Methode feststelJ en, dia auf wissenscbaft
licher Grundlage di Mal- und Gesangtechnik vorsch.reibt ? 
Nein, man ku,nn es nicht. Man miisste denn gerade, da alle 
M:euschen verschieden s iJld, f ii.r jeden eine eigene Methode 
schTeiben ko.nnen. Nur die Priuzipicn, n ach denen der Mal
uod Gesaoguuter.rich L zu leiten sin d, konoen fe tgelegt werden; 
dié einzig gute J\1ethod..e i t a.ber das sichere Auge und das 
gute Oh r des L ehrers, der ZL111l. Lehr r geboren, ein Lelu·genie 
ist, S. 105 . ... 

A. Von einer Ge angspada ogin vorfassL. 

Zimmermann. - L 'appareil terminàl du ton. Arcb. intern. 
de La r. , d'Otol. et de Rh in., Paris, Jan.- Febr. 07, 
xxxm, 1, s. 226. 

I. V. bekiimpft die 11errschendc Bchauptung , dass der den End
apparat enthalteude Knod ten z ur Schall-Aufnahme und -Ueber
traguog unftihig ist und dnss dia empfìndliche:u Fasern ihren 
letzten Autrieb nnr von der aby rinthsfli.issigkeit erhalton. 

A. Vortrag, gehaliml auf der X V. Versnrnmlung am 1.-2. Juui OG 
der Deutschen olologischen Gesellschafl, Wien. 

Feuilleton. 
Annotationes phoneticae, 1907 

6 und 7. 
von D r. ( }. l' anco ll c • Ili- a,lz i:'L 

phonetisch e~ Knuinet der Universitiit Mnrburg (Hessen). 

lnhalf. Die Berlin er u esellsc!zaft filr da s Studium der neueren 
Sprachen und die L;'in!teit in der Aussprac!wbezeichrwng. - Plwnetische 
Kurse und Uebungen in den nt'ichsten Ferienkursen. - Prof. Bnrths 
Meinung aber einen neuen Akustik-Apparat. - !;ine durch ::,praclze 
in Tatigkeit zu setzende Schreibmaschin e mit arrf einzelne Tone ge 
stimmten Membranen . -- Universiltttsvorlesungen r1ber experimenlelle 
Phonetik im nlichsten Winter-Semester. - Eine Spende tier Beka-Rekord
Gesellschajt fr1r das phonefische Kabinett der Universiltit J!1nrburg . -
Der Tod eines hollttndisclwn Gelelirten, van Hrunel. -- Dre Auf/Osung 
des 1nstitut de Laryngologie et d'Ortltoplwnie, Pnris. 

Die Berliner Gesellschaft ftir da.s Studium der 
ne u er en Sprachen hat im vorigen April ein Zirkular ab -
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geschickt, das ich mit der glitigen Erlaubnis des ersten 
Vorsitzenden. Herrn Prot. Dr. W. Mangold , Berlin, nach
stebend wiedergebe: 

Ho hgeehrte Herren. 

D ie Einfiihrung irg·eud eiues eiuheitlichen, fii.r alle spraoh
llchen 'ch ulbi.icher L~ltr-, Lese-, Worterbiicher oder soustige 
Hilfsbiioh.erl verbiudli.chen Ausspraohebezeichuungsystems ist 
sch n seit .Jahrzehnten in weiten. Leltrerkreisen als wi.inschens
w ert empfunden worden tmd wird :r.u einem immer dringenderen 
Bedlirfnis, je méllr die literurische Produktiou auf neuphilolo
gi chem Gel> iete zunimmt und das Intel'ésse Eiir Aussprac lte
fragen lelJendiger wird. 

Wie nJ Jeremein und lebhaft dieses Bediirfuit; aucl1 in andern 
'r ilen ])eutschhutds, z. ]3. in Bayeru, em~funa.en wit·d, geht 
sch on da.I;ltUS hervor, dass auf dem Neuphilologeutage in "hiiinchen 
(1906) ]Jerr Pro f. Dr. 'teinmii.ller-Wiirzburg di e "Gowilmung 
eiuer inheit li hen Normàllautsohrift in L exici · nnd 'ohulaus
gaben" al eine der vielen noch tmgelOsten Anfgaben de~· Neu
philolog"n bezeìchnete. A lso hochstens nooh in beiTeff der Art 
der Aus ·pmcltebezeichnung, uicht aber in l>etreff der Not
weodigkeit ihre~· J~inheitlichkeit konuen die :Meinungeu ansein
auder geben. 

Abel' trotz manuigfacher Anregungen, der fiir 8ohiile1· und 
L ehrer so liistigen Vielgesta lt igkeit uud Ze rfahJ·~rl)Jeit auf cliesem 
Gebi.ete oin. Ende zu setzen, (vergl. Uerrigs Archiv, Bd. 89, 
S. 9 ff., ibid. Bd. 117, S. 151 ff.; Zs. f. frz. u. engl. Unterri.oht, 
Bd. V, S. 229ft.), i~t bis her kein Erfolg erzielt worden, un d es 
ist zu befiirchteu, dass, wenn mau auf eine froie Verstii.ndigung 
aller in Betracht kommendeu Autoren, Lehrer, Drucker und 
Verleger warten wollte, auch fernerhin ailes beim alten bleiben 
wird. 

Es is t dal1er u.us un ere r Mitte heraus versuoht worden, 
das K onig l. Prenssische Unterrichts-Ministerium fiir die Frage 
zu interessieren, indem dort dio Einberufung eiuer allgemeinen 
Konferenz YOn Fa hmiinneru aus Deutsch land, Oesterreich
Ungarn und der . ohweiz angerogt wurde, die, ahnlich wie 
(rii.her die Reoht ·ohrcibuugskonferenz, fiir tlie Ansspraclle
bezeichnung eit! eiuheitlicl1es t:lystem auszuwah len odor anfzu
stellen hiiite. N ach einer U eberg:mgszeit wiirdo ulsdann das 
gowahlto System flir dio sprachl ichen Schulbi.icher verbiltdlich 
zu machen sein. 

Die Amegung ha.t. im hohen 11Hnisterium eine freundlicho 
un d enuutigende Aufnahme gefuuden; doch liogt es auf der 
Hand, dass dem Ministeriull! ein Vorgehen wesentlich erleicbtert 
werden wlirdc, wenn ilun moglichst aus allon Provin:r.en der 
Rreussischen . Monarchie von de11 neuphilologischeu Vereinon 
knr:r. und iru allgemeinen der Wunsch nach einer Vereinheit
lichUllg der· Ausprachebezeichnung ausgesprochen wiirde. Die 
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Vereine der iibrigen Bundesstan.te.u und ùeutschsprechenden 
Lander konnten durch eiu ahnliches Vorgehen bei ihr m zu
standigen lvfinisterium den Boden fiir spiiter vorbereiten. 

Doch ist dabei abzuraten von j edem Eingehen auf E iuzel
heiten und insbesonderc solJt.o von der Erorterung de1· Fruge 
abgesehen werden, ob irgend ein 8ystem diakritischer Zeichen 
oder irgend eine Lautschrift don Vorzug verdiene, dn, solche 
Fragen erst auf der a llg emeinen Konforenz zu pri.ifen und zu 
entschoiden sein wiirùen . --

Wir wenden uns nun an Sic, hochgeehrte H erren Kolleg n 
mit der hoflichen Bitte, clas begonneno g ute 'Vorlc dn,durch zu 
1mterstiitzen, dass auch von Dn·er Seite aus moglichst sofor 
dem zustandigen Min istorium der vVunsch n ar.h eiJIOm eiu
heitlichen Aussprachobezeichnnngssystem und insbesondere die 
Zustimmung zu cler eiuzuberuJendcn Konfereuz ausgesprocheu 
wird. 

:Mit kollegialis hem Grnss hochachtungsvoll 
Dio B er lin er G e s c ll sc l1aft 

:Hir da s S tuù ium cl e r n e u or e n Spr n. ch en . 

Ein derartiges Untemebmen kann nur mit Freude 
und Dank begriisst werden . Eine Einheit in der Aus
sprachebezeicbnung ist von jedern , der sicb , wenn auch nur 
nebenbei mit der Pbonetik bescbliftigt, stark empfunden 
Die Zeitscbritt fii r franz. und eng l. Unteàichl , 
Berlin 07, VI, 3, druckt aucb dieses Zirkular ab. Max 
Kaluza (S. 252-253) freut sicb, dass die Berliner Gesell
schaft die Sache energisch in die Hand genommen hat und 
aussert den Wunsch, dass auch andere Vereine und vor 
allem die grosse Masse der im praktischen Unterricht stehen
den Lehrer, ihre Stimme dazu erheben und ihre Me.inung 
auch tiber Einzelheiten der anzustrebenden Reforrn ausseJ'll. 

* * * 
Nachstehend fiudet man die Fortsetzung der nachsten 

Ferienkurse, in denen entweder Kurse oder Uebungen tiber 
Phonetik gehalten werden. Vgl. diese Annotatioue s, 4/5. 

Deutschland. 
Greifswald. Heuckenkamp: Deutscbe 

Uebungen flir AusHinder (9 Stunden). Juli. 
Spì"ache). 

pbonetisChiOl 
(ln deutscber 

Campbell: Engliscbe Phonetik. Juli. (In engliscber 
Sprache). 
Plessis: Franzosiscbe Pbonetik. J uli. (In franzosiscbe1· 
Spracbe). 
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Frankreich. 
Académie d' Aix. - Praktische Kurse iiber Phonetik, 

Aussprache und Vortragskunst im Institut moderne, 
Marseille, (Direktor Dr. Konig). Juli-September. (In 
franzosischer Sprache). 

* * * In der Sitzung am 9. Februar 1907 der Gesellschaft 
sacbs.-thiiring. Keblkopf- und Ohrenarzte zu Leipzig, hat 
Prof. Barth einen sogenannten Akustik-Apparat (telepbo
nischer Apparat mit Mikrophon) vorgelegt. Nacb seinen 
Versuchen an Schwerborigen ist dieser Apparat kaum von 
grosserem Nutzen mehr als die bisher bekannten Prothesen. 

* * * Laut der Phonograpbiscben Zeitscbrift, Berlin, 
14. Febr. 1907, VIII, 7. S. 152, bat Herr Peter Matweew, St. 
Petersburg, eine durcb Spracbe in Tatigkeit zu setzende 
Schreibmaschine mit auf einzelne Tone gestimmten Mem
branen erfunden und zum Patent angemeldet. Es handelt 
si eh um folgendes: 

Es ist bereits vorgescblagen, eine Schreibmaschine 
dur·ch menschliche Sprache in Tatigkeit zu setzen, und zwar 
sollte dies in der Weise geschehen, dass die einzelnen Buch
staben gesprochen, die Worte also buchstabiert werden, 
und dadurch eine Anzabl auf die bestimmten Buchstaben 
des Alphabetes abgestimmte Membranen in Schwingung 
gesetzt werden. Durch diese scbwingenden Membranen 
konnen dann auf irgend eine geeignete Weise, z. B. durch 
Schluss eines elektriscben Stromes und damit herbeigefiihrte 
Erregung von Elektromagneten die Typenhebel der Schreib
mascbine in Tatigkeit gesetzt werden. 

Die vorliegende Erfindung will den genannten Zweck 
mit Hilfe der bekannten sogenannten Chladniscben Klang
figuren erreichen, indem die Membranen an den Stellen, 
wo unter dem. Einfluss eines auftretfenden, einfachen oder 
kombinierten Lautes bei der Vibration Schwingungsknoten 
entstehen, verdickt werden, sodass also die zur Verwendung 
gelangenden Membranen die bekannten Klangfiguren tragen, 
die ein Schwingen der Membranen unter dem Einfluss von 
auftreffenden Schallwellen den auf der Membran befindlicben 
Klangtiguren, d. h. fiir bestirmnte gesprochene Bucbstaben 
entsprechen. 
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Im Winter-Semester 1 V07-08 wird Priv.-Doz. Dr. 
H. Gutzmann an der Universitat Berlin folgende Vorlesungen 
balten : 

Pathologie und Therapie der Stimm- und Sprach
stOrungen, Montags und Donnerstags 3-4, privatim. 

Die Gesundbeitspflege der Stimme in Sprache und 
Gesang (ftir Horer aller Fakultaten) Montags 6-7, gratis. 
Auditorium 25 der Universitiit. 

Ausserdem leitet Dr. H. Gutzmann in seinem lnstitur. 
(Schoneberger Uter 11) Laboratoriumsarbeiten li ber di e 
Physiologie und PatboJogie der t:\timme und Sprache. Dièse 
Uebungen sollen nachmittags nach Verabred ung und priV(l
tissime statttinden. 

In demseJben Se m ester werde i cb an der V n i versiUit 
Marburg li ber foJgenden Gegenstand lesen: 

Die Anwendung der Sprecbmascbine in der normalen 
und pathologischen Pbonetik, mit Demonstrationen im phonl:'
tischen Kabinett, 1 stlindig, privatissime und gratis. 

• • • 
Das phonetische Kabinett der Universitiit Marburg ist 

in der letzten Zeit durch eine wertvolle Spende bereichert 
worden. Die Beka-Rekord-Gesellscbaft bat diesem Kabinett 
33 Grammopbonaufnahmen europiiischer und iiberseeiscbe!' 
Sprachen gespendet. Der Phonetiker kann eine Ftille Be
lebrungen durch diese Platten gewinnen. 

• • • 
Der holHindiscbe Philologe, A. S. van Ha.mel, ein 

grosser Verehrer der experimentellen Phonetik, ist plOtzlich 
gestorben. Eine nacb der objektiven Methode von ihm aus· 
gefUhrte Arbeit tiber V et W hollandais ist in La Paro l e , 
Paris, Juli 1903, lb. Jahrg., No.3, S. 217-232, 22 Fig. , 
erscbienen. 

• 
* Das von Ab bé RouRselot un d Dr. N atier geleitete l n· 

dtitut de Laryngologie et d'Orthopbonie, Paris, ist 
in der letzten Zeit autge!Ost worden. 
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Litterarische 
Ober die Bedeutung des Vibrationsgefuhls fUr die 

Stimmbildung Taubstummer und Schwerhoriger. 
Von H. Gutzmann. 

(Fortsetzung.) 

Nlir schien, dass dcrarLige Sch>vebungcn zwischen 
d.en bcidon zu unLersuchenden Tèinen durchaus auszuschal
t n seicn, darnit in der Tat nur zwei Heize miteinand r ver
glichcn wilrden. Klemmt man dahcr den crstcn Schla uch, 
IJ vor ma n d.cn Tonwcchscl eintretcn làsst, mit d m Finger 
ab uncl hebL den Finger crst dann wiccler auf, wcnn der 
2:wciLe Schl auch eingeschalLet uncl der crsLc dur h cl n 
Hcbcl zugedruckL wordcn ist, so sehcn ic dic bcidcn 
S~itm11gabclkurven der zu unLcr uchenclcn Tono ùurch cino 
<lino gcradc Linie untcrbroch cn, w Jch die Pause darst ll L. 
Aber auch bei diesem V 'rialu n muss man vorsichLig in, 
dass man dcn Finger vom Tischc ni cht zu schn e ll abhebt, 
da durch dio lei eh Le Erschi.i LLerung d s Apparatcs LOnm
g n in der zweiten Limmgabclkunrc intretcn, clic il rer
scil.s IJcnfalls eine Tauschung der Perzcption h rvorrulcn 
konncn. 

Was das Verfa.hren. miL der TastpeloLLe anb triHL, so 
habe ich sie n:.ch vielfachen Vorversuchen meinen Pers0neu 
einfach iu ùie Hand gegeben uod sie angewiesen , den F'iuo·et 
mo lic.hsL ruhig - ind m der gcsamLo Untcrarm :wl ine 

nl rla gc gos tulzt clalag - auf der PcloLLe cl r Kapscl zu 
hallen. Man kann nati.irli h auch die Pcl llo sLiHzc r sie 
dur h cin Gcwinde in h sl imm tc Einsl ll ungcn g gcn den 
f i -i c r Le n Zcigefingcr bringcn usw ., i eh ha be mi h ab or 
uberzougL, dass dadurch dic R s ultatc nicht f iocr wcrd n. 

Was nun schlie ·s1ich ili Untc rsu hun11srcsullaLe 
a.n b t.riHt, s h abc i eh dio hciden A- l:immg~d) In, di · mit 
L:w [ cwi h t n vcrsch n w:u· n, in der kala von A bis f 
un i. r ucht un.d dabei als Untcrs uchun gsrcsultat oeJund. nJ 
d ass i n ganzcr Ton Vibl'aLi onsnnt rsch i d vo m 
t a l. c nden. Fing r dc u tli h wahr enomm u wird. 
Ein g n:we Bcs limmuna d r nt rschi dsempfindli l1k.cit 
bis :wf Bruchtoile oin s Toncs isl mir dctb i nocb ni hL ge
luugon und die Vorsuche di c ich zahlrcich gcnug inzwiscben 
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augeslellt habe, haben bei den kleineren Unlerschiedcn so 
unsichere Resultate gezeitigt, dass ich mich nicht habe ent
schliessen ki:i.nnen, sie nach den bekannten psychophysi
schen Messmethoden zu berechnen und diese Berechnungcn 
dann zu verwerten. 

Was nùn die Bedeutung dìeses Vibrahonsgefiih
le<~ fiir di e Stimmbitd ung Taubstummer un d Schwer
hi:iriger anbetrifft, so ist es ja bekannt, dass der Hallpt
fehler der Stimmbildung dicser Personen nicht in der ArLi
kulation , sondern vorwiegend in der Stimmanwendung licgl, 
und dass die Vermeidung der hassliche n Taubslum
men ·timme am einfachste n durch bewusste Ein
iibung der gewisse n Ton.hlo h e 11 und To11stiirken ent
sprechenden Spannungen u11d Anblas ·es tiirke n des 
Stimmorganes geschehe11 kann. Es ist 11icht u11wescnt
lich zu wisse11, dass wir nach V ersuchen, di e H e 11 se 11 un d 
Kliinder gemacht habe11, imslande sind, die Fcinh it 
der kompen.satorisch,en .V rrichtungen der .timme 
direkt zu messen. H e nse n benulzte zu diesem Zw ckc 
die Bilder, die eino angcsunge11e Ki:inigsche Fiamme in 
ei11em horizonlal oszil!ierc11den 'piegelche11 e11twarf, das 
vertikal an clie Zi11ke ci11er Limmgab l befes tigt >var. Es 
zeigten sich ruhe11ù.e Flamm·en bilder, wcn11 der Ton 
der SLimme und der Slimmgabol im E inklang waren, A IJ 
wei chung en der Bild e r 11ach li11ks cl,er rechls, wio bei 
den Lissajouschen 'timmgabolkm:ven, we11n di e Ton
hoh e n der S timmcn nach obcn odcr unten schwanklcn. 
Hense 11 fan.d als Rcsullat, dass kein limme auf i o Dauer 
den Ton halten kann. ( . Uriitzucr , I. 118). Kliinder 
untersuchte in der Arl, dass eT don Ton cin r Orgclpfoifc 
und de11 Ton ùer ~l. itnmo unLe.rcinaJtder auf den rolicr t:lden 
Zylinder aufzcich11cte. l!:r mass dann dio DifforctlZCn 
zwischen boid·en Tonen aas . Der FchJer betrug im M.aximum 
0,5, im Minimum 0,2, durchscllnitllich nur O 38 ' hwin
gungen pro Sekundc. Bcsondtws intcressanl ist nnn, dass 
der Fohler des Ohrcs wi.ihrend dcs Answahlons dcs T uos 
konig.ierL wird, der der Sti mmc a ber Neibt und dass s i cb 
so beide Yoneinander trcnncn lasson. Auf diese W iso 
zcigt sich, dass fiir ùi c . 't imnw allein der Fohler im Mit,lcl 
(),~ 2 Schwingungon pro Sckumlc bclrug. In bozug auf das 
ll f'loniere11 fand Kli.i.nd cr, dass anch bei den besten San-
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gern ein Fehler bis zu 11/ 2 Schwingungen auf 100 in der 
mi ttleren Stimmlage vorkam. Man erk e nnt daraus, dass 
di e S pannungs - und Gelenkempfindung e n unser és 
Stimmwe rkz euges ausserordentlich fein sind , dass 
aber andererseits auch nur die We ohs e lwirkung zwi
sch en Ohr und Stimmw erkze ug , nicht unsere Muskel
s innkontrolle die bedeutend feinere Einstellung der Stimme 
hervorruft, die wir zum Treffen und Festha.lten der Tone 
notig haben. Bei SchwerhOrigen und Taubstummen kann 
von dieser Wechselwirkung nattirlich k>eine R ede sein, des
halb wird auch bei vortreffli chen Siin ge rn un d Siin ge
r 'inne n , w·enn s je e rtau hen 1 de r G s an g ba ld vo llig 
unme l·odisch. Tondifferenzen, Intervalle, werden zwa.r 
noch bei der Stimmproduktion unterschied·en, aber Schwan
kungen um einen viertel, einen halben, j a einen ganzen Tob 
s ind selbst bei frtiher sehr musikalisch gebildeten Personen 
nach der Ertaubun.g durchaus gewohnlich. Ich habc einige 
Male Gelegenheit gehabt, derartige Gesiinge von ertaubten 
Siingern un d Sangerinnen p h o n o gr a. p h i s eh zu fixieren 
und dann zu analysieren. 

Ist nun bei den 'chwerhorigen noch Tongehor vor
handen, so konnen Ue bung e n i m N a c h s ing~C n der T on e 
arn l>csten mit Hilfe der Urbantschitschschen Harmonika 
gemacht werden und man k mmt in der Tat bei gentigcncler 
Uebung dahin, dass TonhOhe unù Tonstiirke besscr unter
sèhieden werden, und dass di-e vorher klanglos uncl matt 
gewordene Stimme sich wieder wesenllich besser anhort. 
Geht a.ber ein derartiges Verfahren nicht mehr anzuwenden, 
ist der Mensch vollkommen seines G hores bcraubt oder 
,-on Geburt an taub, so muss di e Ton hoh e und Ton 
s!.i:irk e d urch das Vibratio n sgefiihl kontr olli e rt 
wer d e n und zwar wie wir aus dem Ta.ubstummenunterri cht 
wissen, zunachst mit den Fingerspitzen. Die Benulzung 
<ler Fingerspitzen zu clieser Konlrolle ist durch das oben 
Mitgetei1tc tiber die ausserordcntli ch Icinc Vibrationsem
pfindJichkeit derselben durchaus gerechtfertigt1) . Nehmcn 

l) Die Fi11gerspitzen unterscheiden nach den obengen111mLen 
Untersuch ern 600- 1000 Vibration en a ls diskoniinuierlich . Die d u r c h 
s c h n i t t l i c h e L age der menschlichen Sprechstimme reicht bei J\1:iinnern 
~on A- e, bei Fl'nuen und Kindern von a- e', der cl ur c h sc hni tt
li c h e Gesamtumfo.ng also von A-e'. N un entsJ?ricl1 t A eiuer 
Schw ingungszahl von 108 und é oiner solch en von 325, das a·, auf 
de m rli P. kleinen Kinder w enigstens schreien, h a t 43G Schwi ngungcn : 
daR sin d Se h wingungszahlen , bei den en der tastende F inger noch mi t 
Leichtigkeit clie Vibration als diskontinuierlich empfindet. 
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wir noch dazu, dass die intensive ensibiliUit der Haut links 
durchweg niedriger sich hcrausslellL als rechts, so kbnnen 
wir fiir di e Vibrationskontrolle di c l i n ke Hand bei Rechls
hiindern ganz besonders cmpfehlen. 

Eine andere Frage ist die, wio das Vorbi ld zur Auf
nahme der Vibration besc h affe n sein soll. Es er
scheint durchaus klar, dass das Alter und Geschlecht dcs 
V.orsprechenden dabei wcsentlich l es limmt scin wird durch 
durch die Verhiillnisse des Kehlkopfes seitens des Ertaubten 
oder Taubstummen. Es wird dahin gestrebt werden musscn, 
dass das taubstumme Kind die sei ne m Altcrentsprechen
d e Tonl age bei den erst·e n Stimrn iibung e n entwicke l t 
und es ist nur natiirlich, dass die Auffassung d e r ibra
tion di ese r Tonlagre enLsprechcnd sein muss. Da 
wir gefunden haben, dass die Untcrschiedsempfindlichkeit 
fiir die Vibration ausreichend gross ist, um die Tonlage un· 
gefahr mit der Fehlermbglichkeit eines ganzen Toncs nach
zuahmen, so wiirde fiir das taubstumme Kind a l s Vo r 
bi ld ein hbrend es Kind gl.eich·en Alters zw e i fe llos 
das Beste sein, es wiird·e scin adaquates Vorbi ld dar· 
stellen . Liesse sich das nicht ermbglichen, so wiirde die 
Lehre rin fiir die Stimmenausbildung der Kinder jedenfalls 
dem Lehrcr vorzuziehen sein. Wir erleben ja ganz iihn
liche Schwierigkeiten bei dern ersten Gesangsunterricht, 
wenn er vom Lehrer -rteilt wird. Ich habe mich bei za.hl· 
reichen Tonumfangspriifungcn davon iiberzeugcn kbnnen, 
dass die Kinder die tiefe miinnli che Stimmc durch ein tiefcs 
Brummen nachzuahmen v rsuchen: sie sind manchmal ~u· 

niichst nicht imstande, di o notwendig Erhbhung nm 
eine Oktave selbst vorzunehmen. Das glcichc kommt 
anch in der StimmentwickJung dés Taubstummcnunterricbtes 
v r, ll!icht selten versuchcn die Kind r ti fe Drummtèine, 
statt- die ihrem Kchlkopf ontspr· eh nd n hoheren Tone z u 
produzieren, wenn der Lehrer die Stimmiibungen vorspdcht. 
Uebrigens konnte auch der Tauhstummenlehrer ein ada· 
quates Vorbild liéfern, wenn or einc Oktave hoher in der 
Fistelstimme vorspriiche. Nur hat das manche Unbequern· 
lichkeiten. 

J e friiher man n un bei taubstummen Kin dern 
dami t heginnt , die Stimme auszubildoe ,n , desto hesser 
cntwicke lt sich di cse und desto melodischer und 
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w e i ch e r klingt si,e in spatere r Zeit. Das haben zahl
reiche Erfahrungen, die ich und a.ndere gemacht haben 

' b wiesen. Die Taubstummenlehrer hat diese Erfahrung ge-
rade dazu gefuhrt, bei den Kindern bereits in V'orschul
pflichtiger Zeit wenigstens Stimmtibungen vorzunehmen und 
entweder in einem Kinderg a.rt·e n fur taub'stumme Kinder 
oder in V orschulklassen die dazu notigen Einrichtungen zu 
treffen. Bei den za.hlreichen Versuchen, die ich selbst schon 
seit vielen Jahren 1a n taubs tummen Kindern teils gelegentlich, 
teils systemalisch vorg·enommen habe, hat sich als fest· 
s tehendes Resultat ergeben, dass bei der menschlichen 

timme in gewissen Grenzen geftihlt werden kann : l . die 
Hohe, 2. die Starke, 3. die Einsatzarten . 

W as di e H o h e a.nbetrifft, so lassen si eh zwar di e taub
s lummen Kinder, wenn sie wirklich durchaus taub sind, 
nicht da.zu bringen, wie vor Jahren ein Taubstummenlehrer 
dies behauptete, den C-dur-Dreiklang nachzufiihlen und 
richtig nachzusingen. Unser,e eingangs niiher geschilderten 

ntersuchungen zeigen ja, dass die Tonunterschiede schon 
Lei den Stimmgabeln, WJO es sich doch um einfache Sinus· 
s hwingungen handelt, mit einem ganz·en Ton Fehlerdiffe· 
renz durch die Haut perzipiert wmden. Bei der Perzeption 
der Slimmvibration am Kehlkopf wird der Fehler sicher 
n icht geringer ausfallen. Die Schwierigkeit einer systema
Lischen Untersuchung a.m Kcehlkopf selbst liegt nur darin, 
dass wir mi t der Tonhohe auch meistens unsere Kehlkopf
k pfslellung veriindern und dass diese Veriinderung von 
dem tas lenden Finger des Taubstummen naturlich · auch 
wa.hrgenommen wird und das Resultat der Untersuchung 
falscht. Das ist der Hauptgrund, dass ich die Unterschieds· 
cmpfindlichkeit fur Vibration mit den Stimmgabeln, nicht 
a h er direkt a.m menschlichen Kehllw pf zu bestimrnen ge
sucht habe. 

Die S tark e des T one s ist sich er ebenfalls ir1 gP- \vissen 
G renzen durch de n tastenden Finger wahrzunehmen. 
Exakte Untersuchlmgen daruber anzuslellen, bin ich bisher 
noch ni ht in der Lage gewesm1. Auch ist ja sclbst ftir 
d i e nterschiedsempfindlich keit der T nstiirke iiir das Ge

r ltii r hi sher wenig fes tgestellt worden. Ausser den Arbeiten 
v()n Quix 'Und Zwaa r de m ake r und andcren haben wir 
nur n eh Arbeiten dariib r von Max Wi e n , und trotz aller 
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Vorsichtsmassregeln ist der wahrscheinliche Fehler der ein
zelnen Feststellungen der Tonstarke bei seinen Versuchen, 
die sich auf drei Tone beschrankten, immerhin auf 15 bis 
20 Proz. anzunehmen. Bei der von mir gegebenen Ver
suchsanordnung liesse sich durch die Hegulierung der Strom
stiirke die Amplitude zweifellos regulieren, ob mit genu
gender Exaktheit, so dass man vergleichbare konstante Reize 
bekiime, scheint mir sehr fraglich. Vielleicht ist es moglich, 
dass bei der Richard Ewaldschen Anordnung durch die 
Starke des ansaugenden Luftstromes eine exaktere Ampli 
tudenregulierung vorgenommen werden kann. Dann wtirden 
wir auch flir die Untorschiedsempiindlichkeit der Vibrations
starken brauchbare Resultate zu erwarten haben, dann 
konnten wir auch aus diesen Resultaten auf die wahrschein
lichen Grenzen ùer W.ahrnehmung der Stimmstiirl,ce durch 
den tastenden Finger Schliisse ziehen. Bis jetzt fehlt diesc 
Untersuchung vollkommen. (Schluss folgt .) 

Kleine N otizen. 
Die VI. Schweizeriche Konferenz fiir das ldiotenwesen 

fand am 28. und 29. Juni 1907 in Solothurn statt. 
Von der Tagesordnung nennen wir folgende Vortra~e : 

l. Gegenwi.i.rtiger Stand der Sorge fiir Geistesschwache iu der 
Schweiz, mit besonderer Beriicksichtigung der in den beiden 
letzten J ahre erzielten Fortschritte. Re!erent: Herr Sekundar
lehrer Auer, Schwanùen, Konferenzpriisident. 

2. Der Recbenunterricht mi t Geistesschwachen, mi t besonderer Be· 
riicksichtigung der Eutwickelung der Za.hlbegriffe. Referent: 
Herr Nuescb, Vorstoher de1· Spezialklassen der Stadt St. Go.llen . 
Erster Votant: Herr D . Frei, Vorsteher der .A.nstalt Pestalozzi
heim in Pfaffìkon (Ziirich). 

3. L ohnt sich die Arbeit an den Geistesschwachen? R eferent: 
Herr Lehrer Jauch, Zi.iri ch II. 

4. GesetzlicbeRegelungder Erziehung nnddes Unterrichtes bilùungs
fiihiger anormaler Kinder -wiihrend des schulpflichtigen Altera. 
Referent: Herr Dr. J. Kaufmann, Solothurn. Erster Voto.nt: Herr 
Dr. Guillo.ume, Boro, Direktor des eidgen. statistischen Burea.us 

• * • 
Unser langjahriger treuer Mitarbeiter und verstiindni s

voller Gonner Emanuel Mendel ist gestorben. Wir werden 
ihm stets ein treues Angedenken bewahren. In einer der 
nachsten Nummern werden wiT seiner nuch eingehender 
gedenken. Friede seiner Asche! Die Redaktion. 

Druck von J . S. Prouss, llerlio SvV. 



Aeltere Jahrgange 
der 

aus den J ahren 18!11, 18U2, 1893, 1894, 1895 un d 181)6 

werùeu, suwcit noch vorhnnden, zum Preise von je 8 :Mttrk abgegeben, 
auch werùcu die E in bandde cken zu je 1 Mark noch nachgeliefert. 

Die J ahrgange 1SV7 un d .Folge kosten je 10 Marie 

Fischer's medicin. Buchbandlung 

Verlag von Fischer's medicin. Buchhandlung H. KORNFELD, 
Il crzogl. Bayer. H of- u. l ~ rzberzog l. Kannner-Buchhcindler 

in BERLIN W. 35, LULzowstr. 10. 
~-- =-=--=-~=-===============1 

Die Krankenpflege 
in der arzllicben Praxis. 

Von 

Dr. med. R ICHARD ROSEN 
in Berlin. 

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

Zahn= und Mundleiden 
mit Bezug auf Allgemein-Erkrankungen 

I•: in Wegwe i se r fiir Ae r zte und Za hn ìi r z t e 
\"0 11 

Zahnarzt Dr. m ed . J?aul Ritter in Berlin. 
Zweite verbcssertc uud Yermeltrt~ Anflagc. 

:'vi i t 20 Ahbildnngen. Prei s : geheftet G,50 Mark 



Verlag von Fischer's medicin. Buchhandlung H. 
Herzogl. Bayer. Hof- und Erzherzogl. Kammer-Buchhandler 

in Berlln W. 35, Liitzowstrasse 10. 

Adle O d Ott Die manqelbafte Geseblecb . r, r. me . 0, d es W eibes. Anaesthesin. sexuo.hs 
Dyspareunin.. Anaphrodisia. Geh. [) Mark, gcb. 6 Mnxk. 

G t D d H V orlesungen ii ber di e 
U zmann, r. me . erm., der Spraebe und ihre 

gehalten in den Lehrknrsen libcr SprachstOrnngen flir Aerzte 
.M.it 36 Abbildungen. Geh. 7,50 Mark, geb. 8,50 Marlc 

e Ili,. 

H t P f 
Typen der v-ets ar mann, ro . Or. med. Arthur, denen Forl1l9J!r 

Se.hwerh.orl,o.keit. Graphisch dargestellt ~.l!l.Ch ReS l~ l ta~~~r rra.fel 
prufung m1t ~t1mmgo.beln verschiedener 1'on huhe. Nebst e 
Hurprilfuug. 3 1Y1arlc 

Die Krankheiten des OhreR unù deren l3chan dlung. J~o 
und vermehrte Auflage. Mit 70 Abbild. Geh. 7,50 Mark, geb. ,o 

fin d 
Moli l) d Alb t Die contrare Sexualel1lP brte ' r o m e . er ' 3. tellweise umgearbeitete und verme 

!age. Gch. 10 1\f o.rk, ge b. 11,50 M1uk. 

Der Hypnotismus. Mit Einschluss der Hauptpunkte der 
und des Okkultismus. 4. vermebrte Auflage. Geh. 10 J\{ark, 

Oltuszewsk•l D d W Die qeistige und spraehli 
' f. me · ., wil~kelung des Kindes. 1 

- Psychologie und Philosophie der Sprache. 1,50 Mark. 

P• M't ·nell1 V 1per Hermann Zur Aetiologie der Idioti e. . 1

4 "~ l\fark. 
' ' von Geh. Mcd.-Rat Dr. W. Saude1. · ,o 

- Schl'iftproben von sehwachsinnigen resp. idiotischen J{in 
3 Mark. 

R. ht K · d · der IC er, re1sphys. Dr. med. Carl, ~::u~l.!:itsptl.eoe· 

Rohleder Dr med H Di e Masturbation· .. E ine . ' • · erro., grap h ie fiir Aerztc, Pad 
gebildete Rltern. Mit Vorwort von Oeh. Ober·Scbulrat Pro!. Dr. ' 
(Giessen). 2. verbesserte Aullage. Geh. G Mark, geb. 7 :M ark . 

V orlesungen ii ber Geschlechtstrieb u. gesamtes Gesch 
leben des Menscben. 2. verbess., vermebrte u. umgearb. Aunag~O 
Das normale, anormale und paradoxe Geschlechtsleben. Geh. 
geb. 11,30 Mark. 



~ust-September 1907. XVII. Jahrgang. 

Mediziniseh-padagogisehe 

~~o~~tsscbrift ffir die gesamte Spracbbeilkunde 
schiuss der Hygiene der Stimme in Sprache und Gesang. 

Internationales Centralblatt fi.ir 

experimentelle Phc netik. 

Dr. Gust. ~n~er stan~iger Mitarbeiterschaft von · 
liais- 101l~fe.cht, . B1blwthekar m Charlottenburg, Dr. Blaggl, Arzt 'fiir Nasen
knude an d 11 enl~1dende in Mailand, Dr. E. Bloch, Professar e. o. :filr Ohrenheil 
Schulinspok~1: "f!mversitiit F~·eiburg i. Br., Dr. Boods tein, Kgl. Kreis- uncl StR.clt 
Luug·en- u 1 m E lbo!'fclcl, San.-Rat .Dr. Maxl mllian Bresgen, Nasen-, Ohron
der Hilfss 

1
1cl ~alsarzt in vViesbaclen, Rektor Eichholz zu Solingen, Fr. Frenz11l, Leiter 

ùeutschen c 111 .e zt~ .:'ltolp i. Pom., Dr. Gad, o. Professor der Physiologie an der 
Dr. Had Thpverstta.t in Prag, Lehre1· Glaser. Leiter der stiidt. Heilkurse in Gotha, 
PolikJ· ~kup, rofessor der Zahnheilkunde m1d Abteilun&:_sarzt an der aDgemeinen 
111. Ha~n1 zu ~openhagen, Prof. Dr. Arthur Hartmann, vhrenarzt in Berlin, Edw. 
lllann {Je1!• .. J?.ll'ocLo~· of physical training in the Boston Public Schools, Dr. Kafe
llJld 'a 1 ~

181~atsproiessor in Konigsberg i. Pr., Dr. H. Knopf, Arzt fiir Sprache 
Dr. l; eb~or m J!'rankfurt a. M., Pfarrer Lau, Kreisschulinspektor iu Wildungen, 
G- h. M •. Arz.t in Zii.rich, Prof. Dr. G. Hudson-Makuen iu Philadelphia, weil. 
4. Miei edtznal~Rat Dr. Mendel, a. o. Professor au der Universitiit Berlin, Lehrer 
nl'zt fe~~e. fle tter der stiidtischen HciJkarse in Spandau, Dr, Nadoleczny, Spezial
Dr. Mu01 luen-, Nasen-, H alsleiden und SprachstOrungen in Miinchen, 
Versit··t. Oeconomakls, Privatdozent und Chefa:rzt der Nervenklinik der Uni
AnstaÌt /~~ Krankenhaus , Aiginition" zu Athen , Dr. Oltuszewskl, Direktor der 
bt·. Q. p ll1 Sprachanomalien u. Krankheiteu der Naso u. des Rachens in Warschau, 
I3l'uss 1 •~onceiii-Calzia, Phonetisches Kabinet der Univers.llfarburg, Georges Rouma in 
versit:t' r. Arthur von Sarbo, Universitatsdozen t in Budapest, Dr. K. l. Schaefer, Uni
Heb. . . M sprofessor in Be1·lm, Siid~r, Direkt?r der ~aubstummen-Ans~alt ~ .!fam~u~g, 
Dr. H ed.-Rat Dr. Soltmann, Professor f. Kmderhe1lkunde an der Umvers1tat Letpzig, 
au taftD~ .. Stern, Spezialarzt fiir Sprach- und Stimmstorungen lmd Leiter der Heil
Winck ur Spr~chkranke in Wien, Schulrat Direktor Stiitzner in Dresden, D r. Ernst 
Stift le~ Arzt fw· N asen- u. Ohrenkrankheiten aro Kinderkrankenhaus u. St. J osephs-

zu remen, Dr. Zwaardemaker, o. Prof. filr Physiologie an der Universitiit Utrecht. 

Herausgegeben von 
o; k Albert Outzmann, Dr. med. Hermann Outzmann, 

re tor d 
er &~l<dt. Taubstummenschule Privatdozent an der Konigl. Fr)edrloh 

m .Berlin. Wilhelms-UniversitAt zu Berlln. 

lll r di Zusah~lften Eraahelnt 
llllch B R~~lktlon wollen ~-~ am 15. Jeden lan1t1. Prela 

b er •n W., Sohone- jlhrllofi IO M1rk. lnnl'lte 
kllsab:!:er Ufer 11 , und Bellagen nebmen dle 
be,ei11h an ùle nnten Verlagsbuchhandlung 
buchh nate Verl&lfs- und sAmtl. Annonoen-

llndiung gesandt Expeditlon11n des In· 
Werden. u. Aualandes entjregen 

BERLIN W. 85, 

VERLAG VON FISCHER'S MEDICIN. BUCHHANDLUNG 



Verlag von F ischer 's medicin. Buchhandlung H. Kornfeld, 
Herz'ogl. Bayer. Hof- und .Erzherzogl. Kammer-Buchhandler 

in Bcrlin W. 35, Liitzowstrasse 10. 

, -a p. Liebreich- Langg 
.. _ Compendium 

der 1&rzneiverordn 
Secbste, vollstindig umgearb 

Auflage. 
Gebeltet: 16 Mark, in Balbfranz gebunden 16,80 

Pro f. l>r. O. Rosenbach. 

Nervose Zustande 
un d 

ihre psychische Bedeutung. 
Zweite Auflage. 

Verlag von earl Duneker, Herzogl. Bayer. Hof- und Erzhe 
Kammer-Buchhandler in Berlin w. 35, Liitzowstrasse 1°· 

1)eutsche Stidtebilder 
aus dem Anfange des 20. Jahrhunderts. 

V on Heinrich Lee. 
, ' 

496 Seiten. Preis geheftet: 3,50 Mark, 
in Leinen gebunden : 4,50 Mark, 



Medizinisch-padagogische 

Monatsscbrift ffir di e gesamte S pracbbeiJknnde 
Internat. Centralblatt fiir experimentelle Phonetik. 

XVII. jahrg. August -September-Heft. 

0 1 1 
lnhalts-Verzeichnls: 

r g nalarbelten : Sei te Sei te 
Von l. ~ontgenographische Lautbilder 

2 D o n VDr. Ernst A. Meyer-Uppsal~ 225 
· •e erwertung der Jl on tgen-

vrnhlen in dé r Stimmphysiologie. 
3 .l:l On Dr, Ernat Barth • . . . . 243 
· D lbhographia phonchca. Von 

s. Artikulationsfibel etc. 
E. Rehs un d E. Wllt . . . 267 

6. J.lesprechung der Wiener Aus
stellung "Das Kind" von Dr. Hugo 
Storn . . . . . . • . . . • 270 

Feuilleton: Batpr:Oh G. Panconceiii-Calzla . . . . 249 
l n· Ungen. Annotationes phonclicae, 1907, 
• b le laryngealen E rscheinungen Von Dr .G. Panconoeiii-Calzla . • 274 

Cl n:tnlllp ler !:ìklerose d. Gehirns Literarlsohe Umschau: 
2 n·r llu~~enmarks. Von Dr. Rethi 261 
· V o~ l• a ll e von S prachsiOrung en. 

3 U e B. Weldemann . . . . . . 263 
· . ber den Schwnchsinn nebst 
~eiDen Beziehungen etc. Von 

• , r. m ed. Hampe . . . . . . • 264 
· ~chwachsinnige Schulldnder. 

_ on Dr. E. Sohleslnger . . . . 265 

l. Ueber di e l.ledeulung des Vibra
tionsgefiihl s etc. Von H. Gutz
mann (Schluss). . . • . . . • 27 9 

2. Ue ber die Vcrwandschaft des 
Stotterns mit den Tlcs etc. Von 
Dr. Louls Bonnet . 281 

Kleine Notlzen . . . . . . • . . . 287 

Originai-Arbeiten. 
~. Rontgenographische Lautbilder. 

,. Von Dr. phil. Ernst A. Meyer , Uppsala. 

n· Die Bestimmung der Organstellungen, die fiir die 
d lldun~ eines Sprachlautes charakteristisch sind, gehort zu 
d en Wlchtigsten Aufgaben des Phonetikers. Nicht nur, 
.~ss ee beim Lehren und Lernen fremder Sprachlaute und 

~ur die . Beseitigung mancher Sprachfebler von grosstem 
.utzen 1st, zu wissen, wie die Laute gebHdet werden, d. h. 

\\elche Bewegungen zur Hervorbringung der einzelnen Laute 
~otwendig sind, auch dem Sprachforscber erwa.chst aus der 
. enntnis der Lautstellungen und der Bewegungen, die zu 
Ihnen fiihren, ein Iebendiges Verstiindnis vieler spracb
gescbichtlicber Veranderungen. 

Dm die Mittel, zu einer solchen Kenntnis der Laut
stellungen zu O'elangen stand es indessen bisber recht 
schr o ' . .. ~mm. Das eigene Muskelgefuhl vermag uns nur uber 
~:w1sse Hauptpunkte ungenihren Aufscbluss zu geben und 
1 ~~st. uns in vielen ganz i m Stich. Di e unmittelbare Be
s~chtJgung ftibrt nur bei Lippenlauten und bei Lauten, wo 
die Zunge verhiiltnismassig weit vom harten Gaumen absteht, 
~um Ziel. Desgleichen ist die Befiihlung der spezifischen 

autorgane mit dem Finger bei hoher Zungenstellung, 
15 



d. h. bei den meisten Vokalen und Konsonanten, nicht gut 
ausfiihrbar oder liefert bestenfalls nur Andeutungen tiber 
die Bewegungstendenz des Organs. 

Den ersten Schritt zu einer exakten Bestimmung der 
Lautstellungen stellen die Versuche dar, die Entfernung 
einzelner Punkte der Zunge und des Weichgaumens von 
einem andern festen Punkte mittels in den Mund ein
gefiihrter MasssUtbe zu bestimmen und auf Grund der Be
funde Sagittaldurchschnitte durch die MundhOhle zu kon
struieren. Grandgent 1

) hat auf diese Weise erhaltene 
Lautbilder fiir seine amerikanisch-englische (Bostoner) Aus
sprache und fUr die deutsche (Magdeburger) einer andern 
Person veroffentlicht. Da es indessen unmoglich ist, ohne 
allzu starke Behinderung des Sprechenden bei Lauten mit 
grosserer Vorderzungenerhebung gewohuliche Massstabe in 
den Mund einzufUhren, muss die Mebrzahl seiner Zeichnungen 
auf blosser Scbatzung beruhen, sodass si e auf di e Bezeich
nung exakt kaum noch Anspruch erheben diirfen. 

Eine wesentliche Verbesserung der Grandgentscheri 
Methode bedeutet das fein erdachte Verfahren H. W . 
Atkinsons2). Atkinsons Messapparat besteht aus einem 
gebogenen Stahldraht, der in einer schmalen Hiilse ver
schiebbar angebracht ist. Die Hiilse kann dm·ch eine ein
fache Vorricbtung verschieden hocb an die oberen Schneide
zahne und den Zahndamm angelegt werden. Der Stabldraht 
wird so weit aus der Htilse gescboben, bis er die in die 
Stellung fiir einen bestimmten Laut gebrachte Zunge be
riihrt. Der Apparat wird dann an einen Profilriss des 
harten Gaumens, der nach einem plastiscben Abdruck genau 
gezeichnet ist, entsprechend angelegt und der Endpunkt 
des Stahldrabts bier abgetragen. Durch verscbiedenes An
legen des Apparats an den Gaumen werden nun nachein
ander verschiedene Punkte der Zunge und des weichen 
Gaumens bestimmt. Die Punkte werden auf der Zeicbuung 
verbunden und geben so ein Bild von der Stellung, welche 
Zunge und weicher Gaumen bei der Artikulation eines be
stimmten Lautes einnebmen. Atkinson bat solcbe Laut-

lJ (handgent , C. H., Vowel Measurements, Publ. Mod. LaJ1g, 
Assoc., Bd. V (1890), S . 148 ff., Ulld German and English Sounds. 
Boston, 1892. 

li) Atkinso11, H. W ., Methods o f mouth-mapping, Neuere 
Sprachen, Bd. VI t1899), S. 494 ff. 

.. 
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bilder flir eine Reihe englischer, franzosischer und deut
scber Vokale (alle von i hm selbst gesprochen !) geliefert. 

Leider hat die Methode einige unangenehme Nachteile. 
auf die ihr Urheber selbst mit geniigender Scharfe hinge
wiesen hat. Die ausserordentlichen Anspriir.he, welche die 
Methorle an die Geduld und die Zeit des Untersuchers 
stellt, haben es wohl bewirkt, dass Atldnson bisher in 
seinen Versuchen keine Nachfolger gefunden hat. Zur 
Untersuchung der konsonantiscben Artikulationen eignet 
sich tibrigens die Methode kaum, da die Lautbildung in den 
meisten Fallen durcb die an den Gaumen angelegte Hiilse 
zu stark behindert wird. 

Ein mehr iudirektes Verfahren zur Koustmktion von 
P rofUlautbilderu geht vou den Ergebnissen der stomato
skopischen Metbode aus, bei welcher der mit einem Farb
tiberzug versehene Gaumen durch die artikulierende Zunge 
an den Stellen, wo diese den Gaumen beriihrt, seiner Farbe 

~ entkleidet wird. Lenz1) ha t das V erfahren zuerst auge
w an d t, auch liegt es den im tibrigen vorziiglichen Laut. 
bilrlern zu Grunde, die Bremer seiner Deutschen Phonetik 
(1893) beigegeben hat. 

Als im JahTe 1895 die Rontgenstrahlen entdeckt 
wurden, gla.ubt6 man endlich am Ziel der Wtinsche ange
langt zu sein. Hier batte man ein Mittel, die IJage und 
Gestalt im Korper verborgener Organe sozusagen direkt zu 
beobachten. Wenige Jabre nach der Entdeckung der 
Strahlen erschienen in verschiedenen Zeitschriften Aufsatze 
von Dr. cheier 2), welche die Anwendbarkeit der Rontgen
strahlen fiil' phonetische Zwecke zu bestatigen schienen. 
s~beier teilte mit, dass auf dem fluoreszierenden Schirm 
deutlich alles zu sehen ware, was den Phonetiker am Mund
iunern .interessieren konnte, die Gestalt der Zunge, die 

1) Lenz, R., Zur Physiolog ie und Gescl1ichte der Palntnlen , 
Zeit ·chrift f . verg l. Sprach:forschung , Bd. XXIX (188t!), S. l ff. 

~ , chei e r, M., Die Anwendungen der Rontgen strahlen fi:ir 
d ie P hysiolog ie der timme und ~prache, Deutsche mediziniscbe 
W ochenschrift 1897, No. 25. Weitere Mitteilnngen iiber die An
wondnng der R outgenstrahlen in der Rhino- und Laryngoldgie, Fort
schritte a.uf dem Gebiete der Rontgenstmlùen, Band I (1897- 98), 
S. 59 f f. Die Verwertung der R.Ontgenstrahlen fiir die Physiologie 
der Sprache nnd Stimme, Archiv flil' Lary ngolog·ie, Band VII (1898), 
' .116 ff. Ueber di e Bedeutung der B ontgenstrnhlen flir diePhysio

logie dee Sprache und Stimme, Neuere Spracllen, Band V (1898), 
s. 40 ff. 

15* 
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Kontur des harten Gaumens, die Bewegungen des Gaumen
segels, die Lage des Ziipfchens, des Kehldeckels, Zungen
beins usw. Die Umrisslinien dieser Organe sollten auf dem 
Schirm leicht mit Bleistift nachzuzeichnen sein, sodass man 
also auf diesem Wege spielend zu den ersehnten Laut
bildem gelangen solite. Selbst veroffentlichte Scheier in
dessen keine solcbe Lautbilder. 

Die Hoffnungen, die der Aufsatz erweckte, erflillten 
sich nicbt. Jespersen1

) wiederholte im Kopenhagener Kran
kenhause di e Versuche Scheiers. W eder er a ber noch der im 
Betrachten vonRontgenbildern sehr getibteLeiter derRontgen
abteilung des Krankenhauses, Dr. Mygge, konnten aut dem 
Schirm sehen, was Scheier gesehen haben wollte2

) . Ich selbst 
kann die Erfah1·ungen Jespersens der Hauptsache nacb nur 
bestatigen. Versuche, die ich im Rontgenlaboratorium des 
Krankenhauses zu Uppsala anstellte, eTgaben, dass man die 
Gestalt der .Zunge mit hint·eicbender Deutlichkeit llUJ' da 
beobachten kann, wo die Rontgenstrahlen ausser der Zunge 
nur Weichteile zu passieren haben. W o dagegen die ZaJm
reihen oder das Gaumengewolbe ùie Zunge deckten, waren 
ihre Umrisslinien aut dem Schirm llicht detttlich zu sehen. 
Und bej fast allen Lauten befìndet sich ja der wichtigste 
Teil der Zunge in solcl1 einer gedeckten Lage. Auch die 
untere Kontur des Gaumensegels war in keinem Falle deut
lich wahrzunehmen. 

Weshalb die Zungenmassé in den fiir den Phonetiker 
wichtigsten TeiJen unsichtbar bleibeu muss, ist leicht ein
zuseheu. Damìt eìn Korper im Rontgenbilde von einem 
andern ihn deckenden sich abhebe, ist eTforderlicb, dasa 
der Widerstand, den der bet~·effende Korper dem Dm·ch
gang der Rontgenstrahlen entgegensetzt, nicht allzu gering 

l) J espersen, 0., Phonetischè Grundiragen, Leipzig l 4., 8.12:1. 
2) Gutzma:n n undM e n <ielsohn teilen in einem A'ufs. tz, nter

t;uchungen i:iber das Scld.ucken i11 verschiodenen Korpe1·lao·e.n 1.mcl 
seine Bedeuttmg ftir clie Krankcnpflege, Deutscho ,rnoclizinisclte 
Wochenschrift 1899, No. 44- 47 mit, dass sie die Bewegung-en cles 
Gaumensegels tmd der ZungenmàSse aneli, bei den Sprechb(Jw gu ngen 
nuf dem :fluoreszierenden Schirm deutlich wahrgenommen ltiitten. Es 
geht a ber aus ihren Bemerkm1gen Jlicht hcrvor, oh si e auch dio lron
turon der 01·gane und vor aJlom Jie Kontur ael' Zunge in ihren 
durch das Hartgaumengewolbe und die Ziihne gedeckten Teilen be
obachtet haben. 
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sei im Vergleich mit dem Widerstand des deckenden 
Korpers. Der Zungenkorper ist nun fUr Rontgenstrahlen 
verbiiltnismassig leicht durchdringbar, die Substanz der 
Zaboe und des Gaumengewolbes dagegen sehr schwer 
durcbdringbar. Das Plus, das durch den Zungenkorper zu 
de~ll Schatten der Knochenteile im Rontgenbilde binzu
koroJJlt, die dadurch bedingte Vertiefung des Schattens, ist 
zu gering, um mit dem Auge wahrgenommen werden zu 
konoen, und scheinbar auch zu gering, um auf der photo
grapbischen Piatte einigermassen deutlich zum Ausdruck 
zu kOmmen. 

Mit der Erkenntnis dieses Verhaltnisses war aber auch 
der Weg gegeben, auf dem man allein zu einer Verwer
t1mg der Rontgentechnik fiir phonetische Zwecke gelangen 
kantl· Es bandelte sich einfach darum, den Widerstand 
des Zuugeukorpf;)rs , insbesondere des Langsprofils der Zunge, 
geuUgend .zu verst~irken. Da Metalle den Rontgenstrahlen 
einetl sehr grosseu Widerstand entgegensetzen, so lag es 
nabe, sol che zur V erstarkung anzuwenden. fch versuchte 
es zunacbst mi t einer breiartigen Mischung von Eisenpulver 
uud yndetikon, die ich mit einem Pinsel Hings der Mittel
liuie der Zunge auftrug. Die Bilder, die ich auf solche 
W e i se auf photographischen Platten erhjelt, waren indessen 
nicht geniigend 1). Der Widerstand, den der EJisenpul
verstrich dem Durchgang der Rontgenstrahlen bot, war 
offenbar zu gering. Es mussten stiirkere Mittel zur An
weudung kommen. Blei ist das Metall, das von allen am 
wenigsten durchUissig fiir lWntgenstrahlen ist. Ich ver
suchte, kleine diinne Bleiplattchen mittels Kollodium auf 
der Zunge und am Gaumen zu befestigen. Das war ziem-

l) J)ie :Expositionszeit betrng bei diesen Versncheu allerdiugs 
r'tur 15-20 ektrnden. Bei lii.ngerer Exposition, wic ich sie bei deu 
spiitercm Vcrsn.chen anwandte, wi.irden viclleicht auch rnit dem Eiseu
pulvorstrich brauchbare .R<h•tgcnogramme zu erhalten sein. Diese 
A t· t der V et·starlnmg der Ztmgenkontur ha t deu grossen. Vorteil, dass 
sic l:jjc l ~ stets auf der l\llittellinie der Zunge hiilt, und dass dttlJei be
gr iflicherwoisc uicltt die mindeste Bchindernng des Sprecheuden 
, tfttt,nndet . . V or dem Auftragen des Striches t rockuet mau am boston 
die Zuugc ab. - G-esundheitliohe Bedeukeu stehen der Verwondung· 
vou Eisonpulver uicht entgegen , es wird bekauutlicll iirztlicherseits 
zu Heilzwccken verschrieben, ist duhet· uuch in a1len Apothekeu er
hiil t lich. 

~ 
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lich schmerzhaft und g~lang haufig tiberhaupt nicht. So 
kam ich denn schliesslich zur Anwendung einer Kette a~s 
BleipHi.ttchen, wie sie die nachstehende Figur zeigt. Dle 
Bleiplattchen sind ca. 4 mm lang, 1,5 mm breit und 0,6 rnm 
dick. Si e sind in der W e i se hergestellt, dass ein ca. l ,3 rnrn 
breiter und 20 mm langer Streifen von di:inn ausgewalztern 
Blei 4 - 5mal um die beiden Seidenfaden der Kette her· 
umgelegt und plattgescblagen worden ist, so dass nunrnehr 
das Plattchen an den Faden festsitzt. Die Zungenkette b:· 
steht aus 12-15 solcher Plattchen die in einem Abstan e 

' 
~=-~ l l l l l l l l =-a>------•' 

Fig. l. Bleiplii.ttcheu zur Verstiirkung der Zuugeukoutur. 

von ca. 8 mm von einander an den Faden befestigt sind. 
Oben und unten sind die Faden zusammengekniipft, urn ein 
Herabfallen vollends unmoglich zu machen. An dem einen 
(vorderen) Ende lasst man die Faden lang hangen. Es ge· 
schieht dies, um die Kette wenn sie durch irgend einen 
Zufall (Schlucken o. dgl.) 'uber den Zungenriicken binab· 
rutschen sollte - was iibrigens niemals eingetreten ist -, 
an dem aus dem Munde herausbangenden Seidenfad~U 
bequem und sicber wieder berai,J.Bzieben zu konnen. D~e 
Plattchen haben vor anderen Formen den Vorzug, dass 816 

gut auf der Zungenflache aufliegen und nicht leicht ver· 
rutschen, vor allem aber den dass sie trotz ibres geringen 
Gewichts eine verhaltnismas~ig dicke Bleischicht (im giin· 
stigsten Falle 4 mm) den Rontgenstrahlen in den Weg 
stellen. 

Dank der V erbindung der PHittchen durch di e Seiden· 
fii.den kann die Kette, wenn sie einmal tiber die weit aus 
dem Munde herausgestreckte Zunge gelegt ist, jede Beweg~n~ 
(Zusammenziehung) der Zunge mitmachen, ohne dass 81c. 
die Plattchen auf ibr verschieben. Um seitliche Vei' 
schiebungen der Kette bei den Bewegungen der zung~ 

.. 1· h · h -voi mog 1c st zu verhindern, erwies es sich als nutzllc ' 
dem Auflegen der Kette die mit einem reinen 'ruch abge· 
wiscbte Zunge langs der Mittellinie mit reinem SyndetikOll 
(Ringsches Fabrikat) zu bestreichen . 

. Das Gesamtgewicht der Kette betragt ca. 0,5 gr, da~ 
Gewicht der einzelnen Bleipliittchen demnach ca. 0,05 gi· 
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Man begreift, dass der kraftige Zungenmuskel den geringen 
Druck der Bleiplattchen gar nicht verspiirt. 
. Zur V erstarkung der Profillinie d es Gaumens llisst 

szch die eben beschriebene Bleipllittchenkette natiirlich nicht 
verwenden. Die Flliche der Pllittchen ist zu gering, um 
am Gaumen, auch bei Anwendung von Syndetikon, geniigend 
~u haften. Ein schrnaler Streifen von diinnem (sog. eng
hschem) Heftpflaster ftihrte mich hier zum Ziel. Auf dem 
Streifen wurden in Abstanden von ca. 1 O mrn abuliche 
Bleiplattchen wie bei der Zungenkette mittels Guttapercha 
b_efestigt. Auch hier wurden, urn bei etwaigern Abfallen 
eznes PHittchens jede Gefahr eines Verschluckens auszu-
Bchliessen, die einzelnen Plattchen durch einen Seidenfaden 
~it einander verbunden. Der Heftpflasterstreifen schrniegt 
szcb dicht an den Gaurnen an und geniert auch bei richtiger 
Anlegung den Sprechenden nicht. 

Bei einem Teil der Versuche wurde nur der dem 
Wei?hen Gaumen entsprechende Abschnitt des Heftpflaster
streJfens mi t Bleipllittchen versehen; di e unveranderliche 
R:ontur des harten Gaurnens war dm·ch die anderen Ver
suche und vor allem ja Ieicht an einem direkten Gaumen
abdruck zu erhalten. 

. Zungenkette wie Gaurnenstreifen wurden rnit einer 
Plllcette in den Mund eingefiihrt, der Gaumenstreifen zuerst 
~m harten Gaumen, dann weiter hinauf am weichen Gaumen 
festgedrtickt. Die Zungenkette ist fiir eine beliebige Anzahl 
von Versuchen zu gebrauchen, der Gaumenstz·eifen dagegen 
nur flir je einen Versuch, da der Klebstoif nach Abnahrne 
vom Gaurnen fiir einen weiteren Versuch nicht mehr geniigt. 

Die Versuche wurden wie oben erwahnt, im Rontgen
~aboratorium des Akademi~chen Krankenhauses in Uppsala 
un FrUhling 1905 ausgefiibrt.1) Es sei mir erlaubt, dem 
damaligen technischen Leiter des Laboratoriums, Herrn p. . 

l'JVatdozenten Dr. Fr. Zachrisson, und semem Nachfolger, 
B_errn Dr. med. Helling, welche beide Herren mit gz·osster 
Liebenswiirdigkeit mie h bei den V ersuchen unterstiitzten, m · 

elllen besten Dank auszusprechen. -------....__ 
. J) Ù ber clie Methode und die Erg-ebnisse der Untersuchung-en 

ben chtete ich im Oktober 1905 in der Sprachwissenschaftlicl1en 
Gesellschaft zu Uppsala uncl etwas spiiter in der Gesellschaft Minerva 
ebendort. 
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Uber das Intrumentarium un d di e V ersuchsanorduung 
sei folgendes bemerkt. Der von der elektrischen Anl~ge 
des Krankenhauses gelieferte primare Strom batte etn~ 
Spannung von 110 Volt. Die sekundare Funkenstrecke bet 
dem , !nduktor betrug 35 cm. Zur Stromunterbrechung 
diente ein Simonscber elektrolytischer Unterbrecher, dessen 
mittlere Starke (No.2) zur Verwendung kam. Die Stromstarke 
im sèkundaren Stromkreis betrug 10-15 Ampère. ~ur 
Erzimgung der Rontgenstrablen wurden fast ausschliesshcb 
Milllerscbe Rohren mit Wasserkilhlung (mittlere Harte) 
verwendet . 

. Der Stuhl, auf dem die Versuchsperaon sass, h_atte 
au~ser einer den Kopf tiberragenden Rlicklebne noch einen 
seitlichèn, senkrecht verscbiebbaren Kassettenhalter. An 
de~· inneren Seite dieses Halters wurde die in scbwarzeB 
Papier eingescblagene photographische Platte (Lumière & 
Fils' Extra rapide oder Scbleussners Rontgen-Spezialplatten) 
befestigt; di e Versuchsperson lehnte de n Kopf direkt gegeu 
die Platte, so dass der Sagittaldurcbschnitt des Kopfes zur 
Blatte parallel stand. Die Rontgenrohre wurde so gestellt, 
dass der Brennpunkt der Antikatbode, also der Ausgangs
punkt der Rontgenstrablen, in der Hohe der oberen Zabn
reihe der V ersuchsperson, un d zwar 40 cm von der pbOtOi 
graphischen Piatte entfernt sich befand. Der Normalstrah 
traf.·urigefahr den zweiten oberen Backenzahn. Kurz vor 
de m V ersuch wurde di e Bleiplattchenkette li ber di e zunge 
der .V ersucbsperson gelegt und der Gaumenstreifen . alll 

Gaumen befestigt. Wabrend di e V ersuchsperson e1uen 
beétimmten Laut mit mittlerer und gleichmassiger St~r~e 
sprach, wurde die P latte dann eine gewisse Zeit lang expont~rt. 
· Eine Expositionszeit von 15 Sekunden e~·gab keine 
guten Resultate. Selbst als ich es dabin gebracht )latte, 
einen Laut mit gleichmassiger Starke 25-30 Sek. lang 
hervorzubl'ingen und die Exposition auf diese Zeit ausgedebnt 

• wurde, waren die Bilder so flau . dass sie nur in wenigen 
Fallen die Lage der Bleiplattchen 'auf Zunge und am GaUJ~e~ 
erkennen liessen. Die Expositionszeit musste noch wettei 
a~sgedehnt werd~n, und damit war gegeben, dass der Laut 
mcht nur einmal, s.ondern mehreremal hintereinand~r 
gesprochen werden musste. Rine Expositionszeit VOll l MI
nute erw~es sich als vollig geniigend, urn braucbbare Bilder 

l 
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zu lieferP· Wahrend dieser Zeit wurde der L aut 6-8 mal 
gesprp.;hen, jedesmal ca. 8 Sek. lang. Die Einatmung 
zwit~chen den einzeinen Maleo geschah schnell, aber nicht 
tibermassig hastig; die Kiefer- und Zungenstellung wurde 
wahrenddessen moglichst beibehalten. Die Bilder, die ich 
auf diese Weise erhieit, sind also Durchschnittsbilder. Es 
ist aber ldar, dass dies im allgemeinen keinen Nachteil, 
sondern eher einen schatzbaren Vorzug der Methode bedeutet. 
Die zufalligen Abweichungen der einzelnen Artikulationen 
von der Durchschnittsnorm, die man sonst durcb eine Anzabl 
von Einzelaufnabmen auszugieichen suchen mlisste, werden 
hier auf derselben Piatte ausgeglicben. 

Von der grossten Wichtigkeit fiir das Gelingen des 
Versuchs ist es, dass der Kopf wahrend der Aufnahme in 
derselben Lage bleibt. Es empfiehlt sicb daher, eine Vor
ricbtung zum Festhalten des Kopfes anzuwenden. Dem 
Urustande, dass ich dies nicbt tat, habe ich es zuzuschreiben, 
wenn einige rueiner Platten unbrauchbare Bilder zeigen. 

Die Rontgenstrahlen tiben bekanntlich bei Iangerer 
Einwirkung einen sch ~idigenden Einfluss auf die Gewebe 
des menschlichen Korpers aus. .In .der Regel machte ich 
3-4 Aufnahmen, jede von einminutiger Dauer, hinterein
ander in einer Wocbe. Die Erfabrungen, die besonders 
mein Haarwuchs dabei macbte, lassen es ratlicb erscheinen 
entweder die Zahi der Aufnabmen auf zwei in der Wocb~ 
zu besch6iuken oder an jedem Tage nur eine einzige Auf
nahme zu machen. Der Vorsicht balber schtitze man das 
Kopfhaar auf der belichteten Seite dm·cb mebrfachen 
Stanniolbelag. Belichtet man ausserdem den Kopf bei den 
verschiedenen Aufnahmen abwecbselnd von der einen und 
der auderen Seite, so dlirfte bei zwei Aufnahmen in der 
W oche jede Gefahr einer nachteiligen Einwirkung der Ront
genstmhlen auf de n Korper der V ersucbsperson ausge
schlossen sein. 

Die belichteten Piatten werden wie gewohnlich ent
wickelt, fixiert, gewaschen und getrocknet. 

Man versaume nicht, sofort nach der Aufnahme auf 
der Piatte den gesprochenen Laut zu vermerken, sowie 
aut dem Plattenumschlag Nebenumstande, die bei der Be
trachtung und Deutung der Piatte von Nutzen sein konnen: 
Zahl der Bleiplattchen in der Zungenkette und auf dem 



Gaumenbande, Entfernung des vordersten B1eipl~,tcbens 

vou der Zungenspitze, des hiutersten Gaumenble:iplattèums 
von der Basis d es Zapfchens usw. 

Auf der dieseu Aufsatz begleiteuden Tafel sind zwè 
meiner Platteu in Lichtdruck wiedergegeben. Das obere 
Bild zeigt eine Aufnahme von o, àas untere eine von i . 
Beide Laute wurden von mir selber gesprochen (ausge
glichene norddeutsche Aussprache). Bei der Wiedergabe 
aucl1 nach dem besten Verfahren kommen die Rontgen
bilder bekanntlich recht ii.bel weg. Auf der Piatte selbst 
ist bei geigneter Durchleuchtung und bei li.ingerem Studium 
eine Fiille von Einzelheiten zu sehen, die bei der Wieder
gabe zum grossen Teil verloren gehen. Die den Phonetiker 
interessierenden Teile treten indessen auch hier deutlich 
genug hervor. 

Um dem weniger Geiibten die Identifizierung der 
einzelnen Teile in unseren Rontgenbildern zu erleichtern, 
geben wir fiil" das i-Rontgenogramm einen Linienriss, in 
dem die Benennungen der betreffenden Teile eingetragen sind. 

o 

o'·.~· : :,l ·C> l ', .,~ 
, l • • ' • ' . • : · ....... o o o 
' .. - - .. ~ .' :. · -- • .: t -
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.Fig. Linicuriss zu dem i-Routgeuogramm. 

Dje Umrisse der linken, der pbotograpbischen Piatte 
naher stebenden Hiilften der beiden Zahnreihen sind in 
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ausgezogenen, die der recbten Hii!ften der Zahnreìhen in 
gestricbelten Linien gezeichnet worden. 

Die Tiefe des Schattens im Rontgenpositiv ist ein 
Ausdruck ftir den Widerstand, den die Rontgenstralùen 
auf ihrem Wege bis zur Piatte gefunden haben. J e grosser 
der Widèrstand, um so tiefer ùer Schatten. · Bei der seit
lichen Kopfaufnahm e bieten nun die Weicbteile von Nase 

' Lippen, T(iun den Strablen im Verbaltnis zn den Knocheu-
partien sehr geringen Widerstand. Obwohl sie im Negath', 
besonders bei starker Durchleuchtung, sehr gena n hervortreten, 
sind sie dochimPositiv (unsere beidenAbbildungen sindN egfl
tiv e, die tiefsten Schatten also weiss) kaum wahmehmbar. 
Am kraftigsten sind natiirlich die Schatten da, wo die Rontgen
strahlen starke Knochenpartien zu durchdringen hatten, 
also z. B. im vorderen Teil des Oberkiefers und seinem 
Gaumenfortsatz, wo Zi:ihne oder die beiden Halften des 
Unterki efers sich decken, bei der Halswirbels~iule usw. 

Die gegenseitige Lage der beiden milften der oberen 
und der unteren Zahnreihe und des Unterkiefers, die auf 
den ersten Blick befremdlich scheinen mag, erkHirt sich 
aus dem Umstande, dass das Rontgenbild seinem Wesen 
nach eiu Schattenbild ist, das von eiuer nahezu punkt
fOnnigen Lichtquelle aus auf der photographischen P iatte 
entworfen wird. Da die linke Gesichtsh~ilfte in unserem 
Fall der P latte zugekehrt war und die !Jichtquelle sich 
ziemlich nabe der recbten Gesichtshalfte in der Hohe der 
oheren Zahnreibe befand, so mussteu die Konturen der 
rechten Hiilfte des Unterkiefers weit tiefer auf die plloto
graphiscbe Piatte pJ.;ojiziert werden als die der linken Halfte, 
Die rreile des schattenwerfenden Korpers dagegen, die 
iunerhalb einer und derselben ztu photographischen Piatte 
parallelen Ebene liegen - in unserem Falle also die dm·ch 
die Bleiplattchen verstarkten Mittellinien von Zunge und 
Gaumen, die hintere Grenzlinie der :Pharyuxwand, die Kon
turen des Zungenbeinkor:r:ers, die Profillinien von Nase, 
Lippen usw.- erfahren keine perspektivische Verzeichnung 
i rn Verhliltnis zu einander, so dass si e di e natiirlichen Ver
hi:iltnisse getreu wiedergeben. 

Die Bleipliittchen der Zungenkette und des Gaumen
streifens sind als mehr oder weniger Hingliche Flecke, die 
sich zu Reihen anordnen, deutlich in den Bildern zu sehen. 
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Bei der Aufnahme von o wmden sowohl Zungenkctte 
als Gaumenkette verwandt. Die Zungenkette batte 11, der 
Gaumenstreifen 9 BleipHittchen, di e alle auf dem Bilde 
wiedergefunden werden. Das vorderste BleipHittchen lag 
genau auf der Zungenspitze, das hinterste PHittchen des 
Gaumenstreifens reicbte bis zur Basis des Z~ipfchens, das 
in Wirklichkeit also nahezu den Zungenrlicken berlihrt haben 
muss. Die Vorderzunge liegt bei unserem o hier etwas 
unterbalb der durch die Oberflache der Zahne des Unter
kiefers gelegten Ebene, der hintere 'J.1eil der Zunge ist zum 

· weichén Gaumen emporgewolbt. Die hintere Zungenflacbe 
befindet sich nur in geringem Abstand von der Pbarynx
wand. 

Bei der Aufnabm e von i kam nur· die Zungenkette (11 
Bleiplattchen) zur Verwendung. Die Kette hatte sich hier 
gleich zu Anfang der Artikulatiou auf der Zungenkette zu
sammengeschoben, dasvorderste Plattchen war dabei zwischen 
Vorderz~ilme und Unterlippe gefallen. Vorder- uud Mittel
zunge sind hoch zum harteu Gaumen emporgehoben, sodass 
von der hiuteren Grenze des harten Gaumens bis zu den 
Alveolen hin nur ein sohr schmaler Kanal librigblei'Qt. 
Zwischen Hinterzunge und Pharynxwand ist dagegen ein 
breiter Raum vorhanden. Besonders scbarf tritt auf dieser 

latte clie hintere Grenzlinie des Pharynx hervor, wie auch 
die einzelnen Halswirbel, der Griffelfortsatz und andere 'l'eile 
d es Knocheu creriists. 

Eine Erscheiuung in unserem i-Bilde verdient noch ge
nauerer Erwahnung. U nterhalb d es Gaum.enfortsatzes be
ginut ein Schatten, desseu untere ziemlich scbarfe Grenze 
sich vom Gaumeufortsatz in eiuem gl ei chm~is igen Bogen 
nach unteu zu entfernt, um , nachdem sie den Scbatten dès 
linken Unterkiefers und des Griffelfortsatzes gekreuzt hat, 
wieder emporzusteigeo. Man mochte versucht sein, in dieser 
Schattengrenze die untere Kontur des weichen Gaumens 
(ohne das allzu strahlendurchUissige Ziipfcben) zu sehen. 
Aber schon die Gesamtlage des SchattÈms spricht stark 
gegen diese DeutunO'. Der weicbe Gaum.en sollte biernach 
beim i tiefer steben als beim o und a, was aUer bisberigen 
Erfahrung und aucb dE1n sonstigen Befunden an mir selber 
widerspricbt. Vollig entscheidend ist aber der Umst~nd , 
dass die untere Grenze des Scbattens, auf der Originalplatte 
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wenigstens mit absoluter Deutlichkeit, tiber die hiutere 
Grenze der Pharynxwand hintiberlauft bis zum Processus 
mastoideus hin. Der Schatten des weichen Gaumens mlieste 
nattirlich an der Pbarynxwand aufhOren. Wìr haben es 
bìer sicberlich mit dem Scbatten des einen oder anderen 
Condylus occipitalis zu tun. Deutliche Scbattengrenzen fiir 
deu weichen Gaumen, tmd besonders flir das Zapfchen, 
ha be ich auf keiner meiner (ca. 30) Platten angetroffen. 

Die einzelnen Teile des Kopfes werden je nach ihrem 
Abstand von Lichtquelle und Piatte mit verschiedener Ver
grosserung aut die photographische Piatte projiziert. Da · 
meine Gesichtsbreite ungefabr 16 cm betragt, die Antika
thode der Rontgenrobre ca. 40 cm von der Piatte abstand, 
so betrug also di e V ergrosseruug flir den Sagittaldurchscbnitt 

40 5 
des Kopfes 

32 
= 4. Die Originalbilder sind bier aut der 

Tafel in 
4

-Verkleinerung wiedergegeben, unsere Bilder ent-
5 

sprechen demnacb {: der Lebensgrosse. 

Da dìe Rontgenbilder selbst bei der Fiille der veT
scbiedenartigen Schatten, die sicb in ihnen tiberdecken nnd 
iibcrqueren, auf den UngelibteG einen verwirrenden Eìndruck 
machen mtissen, so ist es fiir pi·aktisch-pbonetische Zwecke 
notwendig, aus diesen Bildern eben nur die phonetisch in
teres!3auten Linien unter Weglassung alles Nebensacblichen 
herauszubolen. Es geschieht das arn besten, indem man 
Pauspapier io passender Weise auf der Originalplatte be
festirrt und bei starker Durchleuchtung die betreffenden 
Konturen nacb.z.ieht, namlicb Profilumriss der unteren Ge
sièhtsha.lfte ( a e, Lippen, Kinn, Keble), obere nnd untere 
Schneidezahne, ba1-ter und weicber Gaumen, Zunge, Zungen
bein, chlundwand. 

Die Zuugenlinie ist natiirlich dicbt unterbalb, die 
GanmenHnie dicbt oberhalb der BleipHittcbentlecke zu ziehen 
(in unserem Fall, wo die Dicke der Bleiplattcben 0,6 mm 

betmg, genaù genommen, die Zungenlinie 0.3 X 1 = ca. 

0,4 mm unterhalb, die Gaumenlinie ebensoviel + Dicke des 
Heftpflasterstreifens, also ca. 0,5 mm oberbalb der Mitte der 
Bleipl~ittcbenflecke). Die Lage der Zungenspitze kann man, 
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weun sie auf der P latte nicht deutlicb zuo1 Ausdmck 
kommt, Iei cht durch direkte Besichtigung des Sprechenden 
feststellen. Da man weiss, wie weit das Ietzte PHittche)l 
von der Basis des Zitpfchens abstand, kann man auch die 
Lage dieses Ietzteren in den Riss einzeichneo. Die Kontur 
des barten Gaumens kann man genauer direkt von einem 
plastiscben Gaumenabdruck ber erhalteo. Man nimmt am 
einfachsten einen Streifen erweichter plastischer Masse 
(Stents Masse oder dergl.), drtickt iho auf dem Gaumeuab
druck fest und zerschneidet ihn, bevor et· noch vollig er
hartet, Hings der Mittellinie des Gaumens ; das Gaumenprofìl 
kann man dann mittelst eines spitzen Bleistittes ohne wei
teres abzeichnen und nach entsprechender Vergrosserung 
ju das Rontgenbild eintragen. 

Auf die eben beschriebene Weise habe ich die Arti
kulation der laogen und einiger kurzen Vokale sowie der 
Konsonanten s f (= sch) l r meiner eigenen (norddeutschen) 
Aussprache und ferner die Artikulation einer Reihe von 
Vokalen und Konsonanten in del' Aussprache zweim·Scbweden 
untersucht. Ich teile hier die auf Grund der Rontgenbilder 
hergestellten Artikulationsrisse fi.ir die langen Vokale u y 
( = ii) i o .6 ( = o) e a un d filr di e Konsonanten s fl r meiner 
Aussprache mit. Die Konsonanten wurden so artikuliert, 
als wenn ihneo ein a vorhergegangeu ware oder folgen sollte 
(wie in As s, schade , lahm , Rabe (s. Fig. 3 u. 4 auf S. 239). 

Sehr ntitzlich sind solche Risse, um die Form der 
durch die Artikulation bedingten ResonanzhOhlen zu klarer 
Anschauung zu bringen. Wir seben, wie beim u der Haupt
sache nach ein im vorderen 'l'eil des Mundes gelegener 
langgestreckter Resonanzraum vorbanden ist, del· nac:b vorn 
und nacb hinten zu eng ausmi.indet. Beim i Iiegt die Re
sonanzhOhle im binterep. rreil des Mundes und steht dm·ch 
einen laugeu schmalen Kanal mit der ausseren lJuft in Ver
bindung. Beim a haben wir eine durch die ganze Uinge 
der Mundhohle sich erstreckende Resonanzhohle, die vorne 
und hinten verhaltnismassig weite Offnungen aufweist. 

Bemerkenswert ist die Senkung der Zunge bei y gegen
i.iber i, bei RJ gegenUber e. Obwohl schon oft geuug auf 
diese rratsache hingewiesen worden ist, scheint sie doch bei 
manchen Phonetikern nicht rechten Glauben, jedenfalls nicht 
die verdiente Beachtung zu fìnden. 
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Bei den Artikulationen von l , f und r (Zungenspitzen-r) 
sei auf das deutliche Vorbandensein der binteren Zungen
bebung bingewiesen. 

Das Verhaltnis unserer Lautbilder zu den von anderen 
Pbonetikern gegebenen Bildern werde ich an anderem Orte 
eingehender erortern. 

Dass die hier mitgeteilte Methode scbon in ibrer jetzigen, 
sicherlich noch verbesserungsfahigen Gestalt ftir die pbone
tische Wissenschaft von hervorragendem Nutzen sein kann, 
wird von jedem zugestanden werden. Nicbt nur, dass ftir 
di e V ergleichung der Lautsysteme verscbiedener Sprachen 
auf diesem W ege exakte Grundlagen gescbaffen werden 
konnen, die Methode bietet uns auch das Rlistzeug, um ge
wisse pbonetiscbe Probleme in Angriff zu nehmen, die bisher 
aus Mangel an sicherem Materia! trotz ihrer hohen theore
tischen Bedeutung kaum der Diskussion zuganglich ge
wesen sind. Ich greife nur eines heraus. v.,r enn di e Volcal
kHinge durch das Vorherrscben von 'l1eiltonen bestimmter 
und unter allen Verbaltnissen gleichbleibender Robe cha
rakterisiert sind , so soll nacb allgemeiner Ansicht die not
wendige Folge hiervon die sein, dass zwei Personen, deren 
Mundhoble in ibren Ausmessungen grossere Abweichungen 
von einander aufweisen, verscbiedene Artikulationen aus
ftibren mlissen, um denselben Vokal zu erzeugen. Nun hat 
zwar Jespersen1) nacbgewiesen, dass die Unterscbiede in 
der Grosse der Mundhoble bei Kindern und Erwachsenen 
bei weitem nicbt so gross sind, wie man sie wohl bisher 
angenummen hat. Indessen dlirften doch bei einem, sagen 
wir, ftinfjahrigen l\Hidchen und einem erwachsenen i[aune 
diese Unterscbiede immer nocb gross genug sein, nm auf 
Grund der akustischen Theorie einen deutlichen Unterschied 
der Artikulation bei Erzeugttng desselben Vokals erwarten 
zu lassen. Man nehme nun ein fiinfjahriges Madcben2) und 
seinen Vater und stelle mittelst der hier dargelegten Me
thode einmal wirklich fest, ob und welcbe Artikulations
unterscbiede vorhanden sind. 

l) J o ·p rsen, 0., Phon etische Grundfragen, L eipzig 1904, S. Sl f. 
21 Bei dèr verhiiltnisrniissig grossen Durchliissigkeit der Knoch en 

wird m an ltiOr bei sehr viel kiirzerer Expositionszeit als l J\1inute 
und sich erlich auch .·chon bei Anwendung des Bisenpulverstrichs 
iiber dié Zunge genligende Resultatc e1·halten. 
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Allerdings wiirde sich bei einer solchen Untersuchung 
sofort die Notwendigkeit einer andereu ergeben: wie weit 
diirfen die Artikulationen bei einem und demselben Sprecher 
von einander abweichen, ohne dass die so erzeugten Laute 
vou ihm selber und von anderen als verschieden aufgefasst 
werden? De nn es ist klar, dass das, was wir i a u nennen, 
nicht Lautindividuen sind, sondern Lautarten, und dass wie 
den Arten in der Tier- und Pflanzenwelt, so auch den Arten 
in der Lautwelt eine gewisse natiirliche Variationsbreite zu
kommt. Den Zwecken dieser Untersuchung diirfte freilich 
ùie rontgenographische Methode kaum geniigen; an ihre 
Stelle wiirde eine andere, spiiter von mir zu beschreibende 
lvlethode zu treten haben. 

Und noch auf einem anderen B'elde als dem der eigent
Jiéhen Phonetik konnte unsere MetQode Nutzen stiften. In 
der gesangspadagogiscben Litteratur nimmt das Kapitel von 
dém , eheimni.s der schOuen Stimme" iirerall einen breiten 
Rrmm eiu. W ie uuterscbeidet sich die rl1onbildung beim Gesang 
von der beim Sprecben? Die meisten Gesangstheoretiker 
Jassen es hier bei wunderlichen Versucben bewenden, ge
wisse Bewegungs- und ResoMnzgefiihle, wie sie offenbar 
rler ii.nger bei der richtigen Tonbildung erfahrt, zu sprach
Ucltem A.usdruck zu bdngen. Ausdriicke, wie dass die Ton
masse in einem feinen Strahl konzentriert gegen die Alveolen 
Oùer (las Nasenbein oçler die Stirnhohle dirigiert werden 
soli ~ mo()'en dem geiibten Sanger als dem erfahrenen GefUhl 
konform rscheinen, dem Anfanger, der erst in das Geheimnis 
der schOnen ti m me eindringen will, bleiben diese Ausdriick e 
selhet· ein Gehei mnis. 

Es ist nun aber klar, dass wie beim Sprechen so auch 
lJeim ingen die Stimme aus dem Zusammenwidcen der 
einzeluen Organe hervorgeht, und Sac)1e der Gesangstbeorie 
ist es, die Eigenart dieses Zusammenwirkens, d . h. also die 
eigenttimliche F unktion der eiuzelnen Organe beim Bingen 
festzustell en. Einsichtsvolle Padagogen haben denn auch 
dieses Problem ins Auge gefasst. Hier und da - bei 
Stockhausen, MUller-Brunow, Lilli Lehmann, um nur einige 
Hervormgendere zu nennen - fiuden sich bereits wertvolle 
Bemerkungen i.iber die Funktion des Kehlkopfs, des Gaumen
segels u. s. w. beim Singen. AbeT das Material reicht bei 
weitem noch nicht aus und ist noch nicht genUgend sicher _ 

l li 
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gestellt, um zu einer exakten Theorie der Gesangsstimme 
fiibren zu konnen. Hierzu ist es vor allem notig, aus dern 
Stadium der gefiihlsmassigen Bestimmung der Organfunk
t ionen in das der exakt-physiologischen iiberzutreten. Eine 
dankbare Aufgabe ware es zunachst, an einem oder besser 
an mehreren anerkannt guten Siingern festzustellen, inwie
weit die tstellungen von Kehlkopf, Kehldeckel, Gaumensegel, 
Kiefer, Zunge, Lippen beim S ingen der einzelnen Vokale 
von den Stellungen beim normalen Spre ch e n derselben 
Laute abweichen. Das gegebene Mittel zu einer solchen 
Untersuchung ist die Rontgendurchleuchtung unter even
tueller ktinstlicher Verstiirknng der einzelnen Organkonturen. 

Na ch bem e rkung. Nachdem der vorliegende Aufsatz 
so gut wie niedergeschrieben war, erschien im Archiv fiir 
Laryngologie und Rhinologie, Bd. XIX, S. 396- 407 eine 
Arbeit der Herren Prot. E. Grunmach und Dr. E. Barth: 
Rontgenographische Beitrage zur Stimmphysiologie. Die 
Herren sind spater als ich, aber otfenbar vollig unabbangig 
von meinen V ersuchen, zu einer der meinigen iihnlichen 
Untersuchungsmethode gelangt. Zur Verstarkung der Zungen
kontur diente ihnen ein ma~sives Metallkettchen, das am 
ninteren Ende mit einer Kugel versehen war. Vorne hing 
das Kettchen bei den Versuchen zum Munde heraus. 
Um die Lage des Gaumensegels sicbtbar zu machen, 
wurde ein abnlicbes Metallkettchen, aber obne Kugel, durch 
die Nase bindurch iiber die obere Flache des weicben 
Gaurnens gelegt. Zungen- und Gaurnenkette wurden aus 
nicht naher angegebenen Griinden niemals zugleich verwandt. 
Belichtet wurde die P iatte gewohnlich 25- 30 Sekunden , 
und zwar so, dass 12 Sekunden der Vokal phoniert (ver-
mutlich gesunp:en), dann die Rontgenrohre abgestellt, einge
atmet, und darauf wieder 12 Sekunden lang der Vokal 
phoniert wurde. Der Arbeit sind Photogramme beigegeben, 
welche die Zungenstellung fiir die bauptsacblichsten langen 
Vokale (Versuchsperson: Kammers~inger E. R. -W.) zur Dar
stellung bringen. 

Zu der Metbode seien mir hier einige kurze Be. 
merkungen erlaubt. Die Verwendung von gewohnlichen 
enggliedrigen Metallkettcben, rnit denen auch ich zuerst 
operiert babe, bat gegeniiber der von rnir gebrauchten Blei-
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plattchenkette den Vorzug, dass die Kontur des Zungen
riickens im Rontgenbilde als geschlossene Linie erscheint. 
Wenn ich mich trotzdem fiir die BleipHittchen entschied, 
so geschah das, weil diese wegen ihrer starkeren Adhiision 
sicherer auf der Mittellinie der Zunge liegen blieben, und 
ferner weil nur sie die Untersuchung von Lauten ermoglichten, 
bei denen eine gleicbzeitige Hebung von Zungenriicken und 
Zungenspitze mit Senkung des mittleren Zungenteils vor
handen ist. Die massive Metallkette tiberspannte gewohnlich 
brtickenartig die beiden Hebungen, so dass die dazwischeu
liegende Senkung in der Lagerung der Kette garnicht zum 
Ausdruck kam und ein zum Teil falschet:! Artikulationsbild 
zustande kommen musste. Abuliche Momente sprechen 
aueh gegen die Verwendung massiver Ketten bei starker 
Hinterzungenhebung und Senkung der Vorderzunge, da hier 
leicbt eine Spannung der Kette von der hinteren Zungen
hebung tiber die unteren Scbneidezahne hin stattfindet. 
Dass mein Gaumenverstarkungsstreifen nach verschiedenen 
Ricbtungen hin gegentiber dem entsprechenden Verfabren 
der Herren G. und B. Vorziige bietet, leucbtet ohne weiteres 
ein . Die Zungenstellung in den im Arcb. f. L. u. Rh. ver
otientlicbten Rontgenogrammen weicbt in wicbtigen Hin
.sicbten und in autiallendem Grade von meinen eigenen Be
funden ab. Ich werde an anderem Orte Gelegenbeit nebmen, 
diese Abweicbungen eingebender zu erortern. 

E. A. M. 

•4 .... ·~ 
l ... J.. 

Die Verwertung 
der Rontgenstrahlen in der Stimmphysiologie. 

Von Dr. Ernst Bartb. 

Die Stimme und Sprache wird durcb eine Reihe von 
Organen erzeugt, welcbe IlUr zum kleinsten rreile dem Auge 
direkt zuganglich sind, zum weitaus grossten Teile sich aber 
der direkten Besichtigung entzieben. Wenn wir gleichwohl 
auch iiber die Funktion der versteckt liegenden Stimm- und 
Spracborg::me unterricbtet sind, so verdanken wir dies den 
scharfsinnigen Beobacbtungen und experimentellen For
schungen unserer besten Physiologen : Johannes Miiller, 
Brticke, Donders, v. Helmholtz, Griitzner. Eine besondere 
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Forderung erfuhr die Stimmenphysiologie durch die Ent
deckung des Kehlkopfspiegels, welcher die Anschauung er
weiterte, indem auf indirektem Wege, durch einen Spiegel, 
es moglich ist, die Funktion der Stimmlippen des Lebenden 
zu beobachten, obschon sie so versteckt liegen, dass ohne 
das genannte Hilfsmittel ihre Besichtigung undenkbar ware. 
Um so bewundernswerter miissen uns daber die 
Forschungen von Johannes Mtiller erscheinen, welcher schon 
vor der Entdeckung des Kehlkopfspiegels dieStimmphysiologie 
so sicher und, man kann auch sagen, so erschopfend be
grUndete, dass der spater entdeckte Kehlkopfspiegel seine 
Lehren nur bestatigen konnte. J a, wir mtissen gestehen, 
dass mit dem Kehlkopfspiegel fundamentale physiologische 
Tatsachen nicht mehr gefunden wurden, sondern nur feinere 
Erganzungen zu den Lehren von Johannes Miiller. 

Vor 11 J ahren wurde die ganze naturwissenschaftliche 
Forschung mit einem wertvollen Hiltsmittel bereicbert, 
mit dem Rontgenlicht, welcbes uns befahigt, auch versteckt 
liegende Organe, wenigstens unter gewissen Umsti·iJlden und 
mit gewissen Hilfsmitteln, dem Auge zuganglich zu machen. 
Es ist begreiflich, dass auch in den Dienst der Stimm
physiologie dieses wtmderhare Licht gestellt wurde. Zuerst 
bat Scheier1) stimmphysiologische Untersucbungen rnit 
Rontgenstrablen vorgenommen. P botographiscbe Aufnabmen 
waren ihm aber mit den damaUgen Rohren und Unter
brecbern, bei welchen eine Expositionszeit von rnindestens 
5 Minuten erforderli ch war, ferner wegeu der Unmoglichlceit, 
auf so lange J)auer stili haltende Versuchspersonen zu :finden, 
nicht ausfQhrbar. Die von ihm })ejgebrachten Rontgen
photographien cles Keblkopfes sind a.n der Leiche gemacht. 
Hingegen studierte er die stimmpbysiologischen Phiinomene 
auf dem Rontgenschirm. Er beobachtete die Bewegungen 
des Gaumensegels und fand, dass es sich bei A am 
wenigsten, bei E, O, V successive mehr und bei J arn 
hOchsten hebt, dass es bei hohen Tonen hOher als bei tiefen, 
bei laut gesprochenen Vokalen Mher als bei leisen steigt. 
Bei den Konsonanten hebt sich das Gaumensegel ebenso 
hoch wie bei J, bei M, N, ~G nur massig. Ferner beobachtete 

1) Sche,ier, die Verwend1.mg del' R.ontgenstrahleu in dev Rhino
und L aryngologie. Archiv fiiT Lnryngologie Bd. VI. 
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er die Form der Zunge bezw. der Mundhohle bei den 
Vokalen A, J und U. Er sah, , wie di e Zunge bei A am 
Boden der Mundhohle liegt, wie bei J die grosste Masse 
des Zungenfleisches in der Mitte zusammengezogen und in 
der Form eines grossen Wulstes dem harten Gaumen stark 
genahert ist, wie bei U die Masse des Zungenfleisches iiber 
dem Zungengrunde zusammengezogen und gegeniiber dem 
Palatum molle einen Wulst bildet." Er sah ferner die 
Stellung der Lippen, der Kiefer zu einander, di~ Lage des 
Zu~genbeins , des Kehlkopfs und des Kehldeckels « • • ,Mi t 
steJgender TonhObe steigt det· Keblkopf hoher empor und 
det· Kehldeckel richtet sicb immer mehr auf, wabrend er 
bei absteigender 'l1onhohe sich mebr und mebr senkt. Bei 
det· F'alsettstimme richtet der Kehldeckel sich stark aut, der 
Keblkopf wird in die Robe gezogen und dem Zungenbeine 
stark geuahert." 

Ausserdem beobachtete Scheier noch im Rontgenschirm 
den Gang der Verknocherung der Kehlkoptknorpel und 
e~·wabn te bet>onders die Moglicbkeit, dass die Rontgenstra_hlen 
I1Icht allein tiber viele strittige Fragen in der Physiologie 
d~J· timme und Sprache uns genave Aufschliisse geben 
kouneu, sondem auch dass dieselben iiber das Verhalten 
de~ Gauru eusegels bei' den Schlingbewegungen, beim Atmen, 
be1m chnarchen beim Bauchreden u. s. w.leicht orientieren 
nnct auch imstat~de sind in pathologischen Fallen der 
~ti rn me un d Spracbe di e ' betreffenden St.Orungen praziser 
festzustellen. 

Die RootO'enpboto()'raphie wurde in der Weise, dass d' o o 18 ents tandenen Photographien auch veroffentlicht wurden, 
zuerst von L . P . H. Eijkmannl) in den Dienst der Stimm
PhysioloO'ie gestellt, indem er die phonischen Bewegungen 
des Kehlkopfes nicht nu1· im Scbirm beobacbtete, sondern 
auch die verschiedenen Stellungen desselben auf der 
Ph 'l togr·aphischeu Piatte fixierte. Er studierte auf diese 
Weise di e Bewegungen es Kehlkopfes bei den verscbiedenen 
~,onbohen und Vokalen. Seine Untersuchungen erstreckten 
Bich jedoch ausschliesslich auf den Kehlkopf. 

Bei NachprUfung meiner Untersuchungen iiber den 

1
) L. P. H. Eijkmann die Radiographie des Kehlkopfes. Fort

Schrìt te auf dem Gebiete de;· Riintgenstmhlen. Hamburg 1903-1904· 
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Tonansatz 1) erregte die Form des A.nsatzrohres bei den 
verschiedenen Vokalen, wie sie auf àem Rontgenschirm 
sichtbar wurde, mein besonderes Interesse, und ich ging 
daran, diese verschiedenen Formen auch photographisch zu 
fixieren . 

Die .Fixierung scheiterte zunachst an der mangelhaften 
Deutlichkeit der Zungenumrisse aut der photopraphischen 
Piatte, obschon auf dem Schirme die Konturen der Zunge, 
des weichen Gaumens und des Kehldeckels mit grosser 
Deutlichkeit sichtbar sind. Es musste daher ein Hilfsmittel 
getunden werden, welches die Umrisse der Zunge mit 
unverkennbarer Deutlichkeit auch auf der photographischen 
Piatte sichtbar machte, ohne jedoch die freie BewegUchkeit 
der Zunge auch nur im geringsten zu beeintrachtigen. Nacb 
einer Reihe von Versuchen fand ich den Ausweg, ein 
dtinnes, leichtes, metallenes J{ettchen, dessen Ende mit 
einm: kleinen Metallkugel beschwert ist, auf die Medianlinie 
der Zunge zu legen, in der Weise, dass das mit dem 
Kiigelchen beschwerte Ende bis an den Kebldeckel, dicht 
an das Jigamentum glossoepiglotticum medium, in die 
vallecula gelegt wurde, wahrend das andere Ende des 
Kettchens aus dem Munde berausbing. Die Einftihrung 
muss unter Ftihrung des Kehlkopfspiegels geschehen. Das 
Kettchen hat vor anderen Hilfsmitteln den Vorzug, dass 
es immer der Zunge aufliegt und jede Formverandemng 
derselben mitmacbt, dass es ausserdem bei der Auskehlung 
der Zunge - die Zunge bildet oft eine Rinne - immer 
in der Medianlinie liegen muss, indem es der nattirlichen 
Schwere tolgt und somit immer auf den Boden der Zungen
riune zu liegen kommt. 

Auch zur Kenntlichmachung des weichen Gaumens 
Iasst sich das Kettchen benutzen, indem es den Nasenboden 
entlang in den Naselll'achenraum soweit hineingeflibrt wird, 
dass das Kiigelchen gerade den freien Rand des weichen 
Gaumens iiberragt. 

Diese Metbode ist also im Stande, uns auch iiber die 
strittigen Punkte der Rontgenphotographie, tiber die Grenzen 
der Weichteile in unzweideutiger Weise auf.zukJaren und 

1
) Barth, Untersuchungen iibe:r den Tonansatz. Arcbiv fiir 

Lary ngoJ . Bd. 16 u. 17. 
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so die Lage der Zunge und des weichen Gaumens bei den 
verscbiedenen Spracblauten aucb pbotograpbisch zu fixieren. 

Natli rlicb ist nicbt jede Versuchsperson zur Gewinnung 
der betreffenden Pbotograpbien geeignet. Leute mit erbohter 
Reflexerregbarkeit der Zunge und des Scblundes konnen 
flir derartige Untersuchungen nicbt in Frage kommen, ob
scbon durch Ofters wiederholte Versuche, durch Uebung, 
aucb hier die abnorme Empfindlicbkeit abgestumpft werden 
kann. Leute mit normaler, d. h. nicht kmnkhaft erhOhter 
Empfindlichkeit, werden durch das Kettcben in der Bildung 
der Sprachlaute in keiner Weise behindeJ't, sodass es also 
tatsachlich gelingt, von der Form des Ansatzrohres bei den 
verscbiedenen Sprachlauten durch die genannte Methode 
einwandsfreie Bilder zu erhalten. 

Obschon wir derartige Bilder von den Phonetikern 
besitzen, so mlissen sie sich doch immer den Einwand 
gefallen lassen, dass sie nur zum Teil nach der Natur, zum 
grosseren Teil aber durch Combinationen synthetisch dar
gestellt sind, wahrend die auf die genannte Weise gewon
nenen Rontgenphotographien die Configuration der Organe 
wirklich nach der Natur wiedergeben. Sie geben uns aber 
auch gleichzejtjg Veranlassung, den Scharfsinn der genannten 
Phonetiker zu bewundern, indem sie die von diesen fest
gestellten Formen des Ansatzrohres bei den verschiedenen 
::rrachlauten im Princip wenigstens bestatigen. Indem ich 

bezliglich der Form bei den verscbiedenen Vokalen auf die 
im Archiv flir Laryngologie Bd. 19 erschienene Arbeit und 
die dort beigefligten Abbildungen verweise, flige ich hier 
nur die Abbildungen der drei Grundpfeiler des Vokalsystems 
bei, die rontgenphotograpbiscb erhaltene Form von A, 
U und J. 

De1· einfachste Vokal ist das A, insofern er zu seiner 
Formierung nur die Oeffnung des Mundes durcb Herunter
L~iehen des Unterkiefers erfordert, wahrend Lippen und 
Zunge in der Ruhelage verbleiben. Das Ansatzrohr gleicht 
bei A einem Trichter, welcher vorn seine Oeffnung hat und 
sich nacb dem Kehlkopf hin verengert. Diese Bescbreibung, 
welche immer von den Phonetikern, so auch von v.Helmholtz1

) 

gegeben worden ist, sehen wir also durch die Rontgen
photographie bestatigt. 

l) I!elmholtz, Tonemp:findungen, Braunschweig 1870 S. 166. 
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Bei U ist die MuudhOble vom mittels der Lippen 
verengert und zwat; bei diesem Vokal am meisten verengert, 
wahrenrl sie dm·cb Herabziehen der Zunge in ibl'er Mitte 
moglicbst erweitert wird, im ganzen also die Gestalt einer 
FJasche obne Hals erhalt, dereu Oeffnung, der Mund, ziemlich 
eng ist, deren innere Hoblung aber nach alleo Richtm1gen 
hin obne weitere Scheidung zusammenbangt. (v. Helmboltz.) 
Ebenso sagt Brticke1) , dass hier das Ansatzrobr am meisten 
verlangert ist, indem sich der Keh1kopf nach abwiirts senkt 
und dje Mundwinkel samt den Lippen vorgeschoben werden. 
Zugleich ist die Mundoffnung, also das offene Ende des 
Ansatzrohres, verengt. 

Wir sehen auch bier die Bestatigung durch die wlib rend 
der Ausspracbe eines reinen U entstandene Photographie 
des Ansatzroln·es; die Lippen sind vorgestulpt, die Mund
offnung im Vergleich zu A erheblicb verengert, der Raum 
zwi~cben hartem Gaumen und e;uugenriicken dement
sprecbend kleiner, etwa halb so kle!n wie beim A; auch 
der sog. I>ehlraun;~., d. }J. der Raum zwischen Kehlkopf, 
hintereu Rachenwaud , Gaumensegel un d Zuugen wurzel 
scheint noch etwns enger als beim A, wa.J}rend das Zcmgen
beiu etwas mebr nach vorn steht, d. h. von der hinteren 
Hachenwa.ud etwas. mehr ab eriickt ist und auch im Ganzen 
tiefer steht ~~ls beim A. 

Im Gege11satz zum U ist l;leim J , wie Briicke be
schreiht, das Ansatzrohr aro kiirzesten, indem der Kehl
kopf am Nichsten steht uud durch erbreHerung der 
Mundwinkel auch nach voru zu eine Verkiirzung ei ntritt. 
Zugleich aber ist der Teil des Muudkanals, der zwischen 
dem Zungenriicken uud dem harten Gaumen liegt, stark 
verengt, indem die Zunge s_ich zu beiden 8eiten a,n den 
Gaumen anlegt, tmd nur in der Mitte eiue Rinue fii r die 
durchstromende Luft bildet." 

In ~ihnlicher Weise bestiitigen auch die Bilder der 
tibrigen Vokale die Beschreibung des Ansatzrobres, wie sie 
von den genannten P honetikern gegeben ist. 

rratsachlich sind also çl ie Rontgenstrahlen ein wert
volles Hilfsm ittel fiir die stimmphysiologiscbe Untersuchung, 
zu wissenl'ìchaftli chen wie zu therapeutiscben Zweckeu. 

1) Brlieke, Gruudzlige der PhysLologie und i:lystematilr der 
~prachlaute. W ien 18:,G 8. 1::1. 
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Bibliographia phonetica 1907. 
8 und 9. 

Von Dr. G. Panconcelli-Ca l zia 
phonetisches Kabinet der Universitat Marburg (Hessen). 

Barton, E. H., und Penzer, J. - Simultaneous Vibration-Curves 
of String and Bridge photographically obtained from 
a Monochord. The L., E. a. D. Philosophical Magazine 
a. Journ. of Se., London, Apr. 07, VI. Serie, No. 76, 

. 446 - 452, 2 Fig., 2 rrafeln. 
Ur. Die erhaltenen Photographien sind prachtvoll gelungen. 

A. Zu einem kmzen Referat nicht geeignet. 

Bonnier, Pierre. - La Voix. Sa Culture Physiologique. 
Théorie Nouvelle de la Pbonation. Paris, F . Alcan, 
1906, Fs. 3,50, 18,5 X 12, ~99 S., 38 Fig. 

I. Conjérences. - l. L'enseignement du chant et la physiologie 
S. l. - 2. Le geste respi.ratoire 8. 21. - 3. Le son. La per
ception. Sa formation glottique. S. 77. - 4. La voix libra et 
ses renforcements S. 123. - 5. L'accent et le tempérament vocal 
S. 152. - 6. Le geste vocal et la pose de la voix S. 171. - 7. 
Comment se perdent les voix. Grands et petits accidents du 
travail vocal S.182. - 8. Pratique de la voix S. 217. - Appen
dices. - l. La culture de lo. voix S. 251. - 2. L'oralité dans 
l'enseignement S. 280. - 3. Examen clinique des voix du concours 
de chunt do 1906 S. 290. 

Ur . , ... noch nicht entscheidencle, aber doch interessante Schluss
folgerungen ... , C. Chnuveau. - Eigenartige Anschauungen, 
die n.uch den l!'achmann interessieren diirften. 

A. l. Dieses Werk enthiilt eine Serie von Vortriigen, die 1906 vom 
V. im Pariser Conservll.toire de musique gehalten wurden. Dieser 
Unterricht entspricltt einer Notwendigkeit. Es ist wirklich 
sonclerbar, dass bis jetzt im Gesang- sowie Vortrag- Unterricht 
der beauftragte Kiinstler Physiologie uncl Kunst gleichzeitig 
lelu·en musste. J eder Kiinstler ha t te nicht uur seine eigene 
Kunst - was lobenswert ist -, sondern auch seine eigene Phy
siologie, was sehr uuangenebm wegen der Anwenduug dieser 
personlichen Ansichten im Gesangunterricbt war. V. beschreibt 
in klarer Weise le geste respiratoire, le geste vocal, ebenso die 
Lautbildung è.urch die Aenderung des L uftmilieus. V. betont, 
dass die tonende Erschiitterung eine Pressionsveriinclerung, eine 
rnanometrische P u! sation ist . Die Theoretiker cles Gehors tmd 
cler Stimme haben sich bis j etzt mit Schwingungen erfolgreich 
beschiiftigt, clagegen haben sie die Pression unberiicksichtig t 
gelassen. V. zeigt dann , wie der aro Niveau der Glottis ge
bilclete Laut verstiirkt und weit getragcn werden kann. Das 
am meisten clie Siinger interessierencle Kapitel wird das 7. sein 
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wo die durch eine naturwidt:ige Schulu~g der St~mme eut-

d St . -' - -a11he iteu bescbrie ben smd. E. Femdel. stan enen tmnu;.r • 
D B · · t et"n 1·0 Paris woWbekanuter Arzt, Laryngologe r. onnter 1S A • 

d d . · · h en Klt"ni.J· des Kmnkenhauses Hotel - D 1eu, und er me t Z1D1SC ~ 

h at mehrere Arbeiten verfasst. A.u s diesen heben wir die uns 
besonders interessierenden hervor: L'Oreille, 1896; Sur la Plzo
nation, 1896; L' Audition, !90 l ; La Destrucfion d es Voix et 
l'Enseignement du Clzant, 1902. . 
Dr. Bonn ier ist u. a . ein g rosser Gegner der uubedi.ugten. Au
wenduug der r espiratio abdomiualis beim Sprechen oder Singen. 
S. 189 vorliegender Arbeit sagt er : ,. · · Die B au chatmung , 
die beim .Manne absurd ist, ist bei der Frau morderisoh. Sie 
kompromittiert nicht nur die Stimme, sondern bildet sie auch 
e i ne Gefahr fii r die Gesundheit . . . " 

Dr. Bonnier hat auch eine neue Theorie des Gehors aufgestellt· 
F. Le Dantec erwahnt die e Theorie im Gegensatz zu der vou 
Helmholtz in seiner Arbeit: M éfhodes Arllficieiles et Nafurelles 
in der Revue Philosoplzique, in folgender Weise: , ... Ganz 
a nders stellte sich das Problem dar, a ls es sich darum handelte, den 
~Iechanismus des Geh ors, d. h . die Verhaltn.isse des Schalles zu 
dem men schlichen Ohr, zu versteh en. Es war hier nicbt rnt>11r 
die Frage zu wissen, welcbes aualytische Verfahren dem mensch
lichen Verstand am an gen ehmsten ist, sondern zu erfahren, 
welches anaJytische Verfahren der F nnkt ion tmseres Gehors am 
angemessensten ist. Helmboltz beging denselben Fehler wie 
Darwin und W eisman.u, indem er a p riori bebauptete, dass die 
Analyse cles Schalles in der unseren Verstand am meisteu be
friedigenden Methode geschieht, und zwar schrieb er den Fasern 
des Mittelobrs deuselben W ert der Resonatoren zu, von denen 
j eder einen einfachenLaut reproduzieren konnte. DieseHypoth ese 
ist als uuanuehmbar bewiesen worden, sie ist a ber so vel"fiìhrerisch, 
dass sie noch jetzt iiberall gelebrt wird. Pierre Bounier h at 
dngegen die Hypothese aufgestellt, dass die dm·ch unser Ohr 
a usgefiihrte Analyse des Schalles in e.iner de1· Aufnnhme eines 
Lautes aui das Kymographion ii.hulichen Art: geschieht. Erbe
hauptet, dass die Form der Luftscbwingung Eindru,ck auf die 
Extrernitaten unseres Hornerves macht. Diese F orm w'iirde sich 
dm·ch eine Serie von PressiOJl n nuf die intra-auriculare Fl"iìssig
keiteu in derselbeu W eise fortpflanzen, wie sie sich auf die 
vibrierehde Membra n fortpflauzt, durch deren Stift sie auf d.ie 
Phonographenwalze au.J;geschrieben wird. I ch glaube, dass die 
Tbeorie von Bonuier der von Helmholtz vorznziehen jst. Ich 
will aber hier den respcktiveu Wert dieser beiden Systeme uicht 
erortern. Ich wollte uur zeigen, dass keiu Grund 'VOrhanden 
ist, weswegen das den menschlichen Verstand am meisten au
sprechende analytiscbe Verfabren von unserem Ol1r adoptiert 
wul"de, um den Schall zu fangen . U m vom Standpunkt de1· 

Method_enfrage mit un selbst gauz uud gar konsequent zu seiu, 
werde 1ch sogar sagen, dass viell eicht das Ohr _: obwohl mir 
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die Theorie von Bou:r;Uer annehmbar scheint - weder die 
Methode der Resouatoren, noch die der Aufnahme dex Schall
welleu benutzt, sondern eiue dritte Methode, die uoch nicht ge
funden wurde ... 

Cf. Arch. intern. de Lar. , d'Ot. et de Rhin., Paris, Juli-Aug. 07, 
XXIV, l, S. 264-27~, C. Chauveau. 
Jourual de Physiol. et de Patol. gén., Paris, 15. Mai 07, IX, 3, 
S. 501, E. Feindel. 
Revue Philosophique, Paris, Februar 07, XXXII, 2, S. 182, 
F. Le Dantec. 

Broadbent, Wm. H. - Remarks on some Affections of Speech. 
The British Medicai Journal, London, 15. Juni 07, No. 
2424, s. 1405-1407. 

I . Besc.:hreibung· einiger Sprachlehler. 

Broeckaert, J. Les nerfs sympathiques du larynx. Cou-
tributlon à l'étude auatomique et physiologique du sym
pathique cervical. Bulle ti n de l' Acad. roy. de Médecine 
de Belgique, Briissel, IV Serie, XXI Bl. , 4, S. 255-259. 

Bryant, w. Sohier. - 'l'he Preservation of Hearing. New
York, M ed. Record, Mlirz 07, LXXI, 9, S. 34!;1"'. 

Chop, Max. Nebengerausche, ObertOne, Reinheit der 
Stimmung und Reinheit derSprechmaschinenaufnahmen. 
Phonographiscbe Zeitscbrift, Berli n, 13. Juni 07, VIII, 
24, S. 594-595 ; 20. Juni 07, 25, S. 618-621. 

A. , ... Wir diirfen nicht aus der Reproduktion mehr heraus horen 
wollen, als aus der Orig inaldarbietung . Bedenkt man, dass die 
Membrane flir vexschiedene Kliinge uud Klangbeimischungen 
elne Art von Analytiker ist, so mag ihre Tiitigk,eit den Beweis 
fiir mangelnde Feinempfindung des Gehors erbringen; si e weist 
sinufiillig in der R eproduktion Dinge nach, die beim Original 
nicbt aufgefall en sind und spielt somit die Rolle des Merkers 
besser als die Beckmesser, welche die Vermittlung verantwort
lich machen wollen fllr dle Miinge1 des Urklang·s und zugleich 
fiir ihre eigenen abgestumpften Ohren . .. , S . 62/." 

Denker, Alfr. - Zur Anatomie der kongenitalen Taubstumm
heit. (Untersucbung zweier TaubstummenschHifenbeine). 
Wiesbaden, J . F. Bergmann, 07; 37,5 X 29, 15 Fig. 
auf Tafeln ; 4. Lieferung der Sammlung : Di e Anatomie 
der Taubstummbeit.* 

fava Umberto. - Die italienische Ausspracbe flir Sanger 
und Konservatoristen. Reggio Calabria, F. Morello, 
1907, M. 0,30, 21,5 X 14, 24 S. 

1. VollJ Singen S. 3. - Vorwort S. 5-7. - Italienische Aussprache 
s. -24. 
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A. .Aus deJYL InJ1alt: , .. . Die Selbstlaute werden lang ausge
sprochen, wenn betont - und krn·z wenn unbetont, S. 9 ... " 
, ... Die weichen Konsonanten werden von cinem vorher: 
gehenden Gaumenmurmeln begleiiet, S. 14, ... "; ca, usw., ga, 
usw. werden wie k und g im Deutschen ausgesprochen, S. 16 .. " . 
•. . . gli wird wie i li im deutschen Fremdenworte Bataillo~ 
ausgespr chen, S. 16 . .. ". Jeder Kommentar ist tiberfliissig ! 

Heinrich, Traugott. - Zur Ausspracbe der Stosslaute in der 
Neuhocbdeutscben Schriftspracbe. (Ein Beitmg zur 

.:, Ausspracbfrage.) Berlin, Weidmann'sche Buchhandlung, 
1907, M. l, 25 X 20, 35 S.; Wiss. Beilage zum Jahres
ber. der I I. Stadt. Realscbule zu Berlin . Ostern 1907. 

t .... Wir woilen uns diesmal nur mit dem Probleme beschiif
tigen, wie die ei.nzelnen Laute gegen ei.nander abzugreuzen 
si.nd, sowoh l in der Theorie der Lautlehre wie im Zusammen
hange des Woi:tes uncl Satzes, und grei.feu dabei nur eiue 
Grnppe von Lauten heran · - die Stosslaute. Unter dem Aus
drucke Stosslaute, der zwar nicht neu, aber doch vielleicht nicht 
jedem geltin:lìo- ist, verstehen wir .. . . diejenigen Laute, die 
ihren schriftlichen Ausdruck durch die Buchstaben p, t, Il und 
b, d, g gefuuden haben, au1 Ausnahmen wird in den folgenden 
Ausfiihrungen hingewiesen werden . .. , S. 4". .Am Ende fasst 
V., S. 33, alles gesagte zusammen und kommt ZLU Aubahme 
,, ..• einer Scheiduu · unse.r·e1· Stosslaute in Mrmdstosslrmte und 
Nasenstosslarde; b ide ruppen trennen sich wieder in Ver· 
sclzlusslaute uml Explosivlaute. Di.e Explosivl!1ute konuen von 
einem Rauche g trn,gen sein - dem sich das tonorgaue 
Reibe ·eri1usch beimisch en kann (affrikata) - oder eines solohen 
ermangeln. Im letztercn Falle konnen sie stimmlzajt oder 
stimmlos sein Auch bei den Verschlusslauten kann der Stimmton 
auftxeten. Wir gewi.nnen also die Reihcn : 

. ' 

a) Mundst.osslaute : 

•p •p p• "b b" l 1p p1 1b b1 'p p• 'b b' 

(Dl\S ' . mib t, d, Il, g). 

b) l\Senstossla:ute: 

mp p"' 
nt t" 

"'k k"" 

(Dass. mit , den entsprech®den 
timmhaften) . 

•. 

,.. . . Und die grosse9ten Feinde alles Sanges sind die sprech
w idrig behandelten - Stosslaute .. . , S. 35." 

A. V. ist ci.P Gesanglehrer. 

Jankau, L. - Tasébenbuch fli r Ohren-, Nasen- und Halsarzte. 
Jahrgang 1907 l 1908. Leipzig, Max Gelsdorf, 1907, 
M. 4 (geb.) , 17,5 X 11) XH + ~80 S., l F ig. 

-. 
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I . l. AUgemeiner Teil S. IV- 60. - 2. Spezieller Teil S. 63-114. 
- 3. Klinischer Teil . UB-171. - 4. Therapeutischer 'l'eil 
S. 175-228. - 5. PerROnalien S. 230-280. 

Ur. Warm zu empfehlen. Man kann dieses Taschenbuch nls einen 
k leinen, speziellen un d in mancher .Hinsicht vollko=enen Vierordt 
bezeichnen ! 

A. Diese 10. Ausgabe des wohlbekannten Jankau'schen •rascheu
buches ist im Vergleich zu der vorigen. Auftage um 21i2 Bogen 
gewachsen. Der erste Teil zeigt sich in vollkommen anderer 
:Form. Im speziellen 'l'eil ist vieles umgearbeitet, viele Kapitel 
sind neu hinzugekommen. 

,A. 2. I ch erlaube mir einige Angaben auf S. 278 in dem Abschnitt 
Frankreiclz zu veTbes ern : 
- Are/t. lntem. de Laryng. etc. sind nicht mehr von Saint
Hilaire, soudern von C. Chauveau herausgegeben. 
- La Parole, die von .Rousselot und Natier herausgegebeu 
wurde, ist schon 1904 eingegangen. 
- La Voix Parlée et Chantée, deren Redakteur Dr. Chervin war, 
i -t schon langst eiugegangen. 

Jones, Daniel. - 100 Poésies Enfantines Recueillies et Misea 
en TranscTiption Phonétique. Leipzig, B. G. Teubner, 
1907, M. 1,80, 17,5 X 12,5, VI+ 106 S. 

I . Kiuderlieder, sowie Spriiche und Sprichworter. 
Ur. Auswahl vortre.fflich. Die adoptierte Aussprache ist eine ver

niinftìge. Das Werkchen eignet sich zu Sprech- nnd Vortrags
Uebnngen. 

Katzenstein, J. ùeber Brust- und Falsettstimme. Eine 

I. 

•. 
: . 

historische und experimentelle Studie. Zeitschrift ftir 
kliuische Mediziu. Berlin, 07, LXII., S. 241-252. 
Nach einer historischen U ebersicht i:iber die verschiedenen An
si hten von beriihmten Physiologen in Bezug auf Brust- und 
l!~alsettstimme besch,reibt V. seine aro lebenden narkotisierten 
'B.unde vorgenommeuen Untersuchungen. Die aus diesen Ver
suchen hervorgehendeu Schliisse sind vom V. S. 251-252 an
gegeben .. . 

l. Bei dén am Tiere erzeugteu Brusttonen wirken alle 
Schliess· und Spaunmuskeln des Kehlkopfs gleichmiissig. Der 
Stimmeinsatz erfoJgt sowohl in der Form dee gehauchten und 
leisen Stimmeinsatzes als in der der coup de glotte. Sowohl 
beim hauchenden und leisen Stimmeinsatz wie beim coup de 
glotte werden alle Kel1lkopfmuskeln gleichmiisslg stark bean
sprucht. Beim festen Stimmeinsatz muss ein sehr starker Luft
arn ·k angewendet werden, um die sehr stark kontrahierteu 
Schl iessmuskeln des Kehlkopfs auseinander zu drli.ngen. Je 
hoher der erzeugte 'l'on ist, desto grosser ist der aufzuwendende 
Luftdl·uck, um die aneiuander gepressten Stimmbander ausein
ander zu schleudern. Durch die bei dem jeweiligen 'l'on statt
ftndende Koutraktion des M. thyreo-aryt. int. wird das Sti=-



band entsprechend verkiirzt, das falsche timmband nimrut die
selbe Lange an wie das wahre, der zwischen beiden liegende 
Ventriculus Morgagni blaht si eh auf un d wirkt alsResonanzorgan. 

2. Bei den an Tieren erzeugten :Fa lsettonen wirken nur 
die Spannmuskeln, die llfm. thyreo-cricoidei stark, alle Schliess
muskeln des R ehlkopfs, besonders die laterales und transversi 
sind nur wenig innerviert. Der Stimmeinsatz erfolgt aus
schliesslich in F orm des leisen o der gehauchten Stimmeinsa.tzes; 
der zur Erzeugung des 'l'ones er.forderliche Luftdruck ist ein 
geringer. Bei der vorherrschenden Beansp ruchung der M. thyreo
cricoid. werden zugleich mit den walu·en Stimmbiinderu die 
falschen Stimmbander in dorso- ventraler Richtung gespannt 
und legen sich wie ,,Krticken" auf die wahren S t immbiinder. 
Bei diesem Vorgange verstreicht d ie Rima ventriculi Morga.gni 
fast vollig, der Ventrikel reson iert nur wenig oder garnicht. 

Lassen sich di ese am Tiere gewonnenen Erfahrungen auf 
den Men schen iibertragen ? Die Frage ist zu beiahen, w eil die 
Tierexperimente die durch den K ehlkopfsp iegel und das Stro
boskop am llfenschen ge wonnenen Brfo.hrungen bestatigen. 

Fi1r die Praxis des Kunstgesangs diirfte deshalb nach der 
einhelligen exakten Feststellung durch den K ehlkopfspiegel, 
das Stroboskop uud das Tierexperiment fol gendes festzusetzen 
sein : Bei der Bruststin1me, besonders bei dem festen Einsatz 
derselben, tritt eine starke Beanspruchung aller Kehlkopf
muskeln auf, die mit zunehmender Tonhohe zuuimmt. Bei der 
Falsettstimme tritt bei alJe11 Toneu nur eine starke Bean
spruchung der Spanner des Kehlkopfs, dagegen eine schwache 
samtlicher Schliessmuskeln auf. Demnach darf beim Kunst
gesange das Brustregister nicht, wie es oft geschieht, in die 
Hohe getrieben werden, dagegen m nss das l!'alsettregister in 
moglichst tiefen Lagen beginnen. Diese V or ·c!l'l:i ft gilt fiir alle 
Stimmgattungen. 

Ur. Lesenswerte Arbeit. 

A . V. hat 1905 mit Prof. R. du Bois- Reymond clen Versuch von 
Johannes Mi.i.ller dm·ch eln Gebhtse am ausgeschnittenen Kehl· 
kop fe 'rone zu erzeugen , auf lebende H nnde iibertragen. Die 
Resnltate sincl in den Verhandlungen der physiologischen Ge
sellsc!zajt ztt Berlin J904f05, Ju:1i 1905, No.9*, sowle in Engel
mann's Archiv j ilr Physiologia, Leip zig, 1905, S. 551-552, ver
offentlicht worden. 

Klimpert, Richard. - Lehrbuch der Akustik Dritter Band, 
I. Teil : Die Fortpfl.anzungserscheinungen des Scballes, 
nebst den Erscbeinungen zusammengesetzter Schwin
gungsbewegungen. Bremerhaven, L . von Vangerow, 
1907, M. 8, 24,5 x 17, XVI + 424 S., 236 Fig. 

Klimpert, Ric ard. - Lehrbuch der Akustik. Dritter Band, 
II. Teil : Praktische Akustik, d. i. die Akustik in grossen 
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begrenzten Raumen, in Konzert- und Horsa,len, 
Kirchen und Theatern. Bremerhaven, L. v. Vangerow, 
1907, M. 3,50, 24,5 X 17, VIII+ 143 S., 84 Fig. 

I . Erster Teil : l. Die F ortpfianzungserscheinungen des Schalles 
S. 1-208. - 2. Die Erscheinungen zusammengesetzter Schwin
g ungsbewegungen S. 209-367. - 3. Der Gel1orsinn 368 - 416. 
- Anhang S. 4l7-419. - R esultate zu den ungelosten Auf
gaben S. 420- 421. - Zusammenstellung der i m dritten Bande 
der Akustik vorkomroenden Formeln S. 422- 424. 
Zweiter Teil : 4. Praktische Akustik, d. i. die Akustik in grossen 
begrenzten R aumen, in Konzert- und H orsiilen, in Kirchen und 
Theatern, S. 1- 138. - Anhang '. 138- 143. 

U1-. , ... g rosszligig und mit echt deutscher Griindlichkeit a,nge
legtes W erk . .. ; ausserordentlich wicht ige buchhandlerische 
E rscheinung, die man sich in den Kreisen der Betei lìg ten wohl 
merken sollte ... , V. A. RekÒ." - Kla.r und gemeinfas lich, 
obwohl die Grundlage ein<l wissenschai tÙr.he ist . V. ist mit 
den R esultaten der ailerletzten F orsohungen auf dem Gebiete 
vertrant. 

A. l. Der 8toff ist unter Form von F ragen und Antworten dar
gestellt uncl ist fiir das Selbststudium und zum Gebrauohe an 
L ehranstalten nach System Kleyer bearbeitet. 

A. 2. Der erste Band dieses W erkes enthalt: Periodische Bewegungen, 
insbesondcre Schallwellen , der zweite Band: Die verschiedenen 
Tonerreger, Vergl. dariiber Biograplzia phonetica, 06, 4, unter 
Klimpert. 

f. Oest.-ung. Phonog ro.phen - Zeitschrift, Wien, 10 . .T uni 07, I, 6, 
'. 9 - 10, V. A. Reko. 

Magrini, Gustavo. - Manuale di Musica Teorico - pratico. 
Milano, U. Hoepli, 1907, Lire 4, 15 X 10, XIII+ 414 S., 
mit mehreren Fig. und einer Tafel im Text. 

· l . TI per hè dell'opera S. XI- Xlii. - l. La musica in generale 
S. 1-10. - 2. Acustica . 11- 27. - 3. Teoria o grammtttica 
della musica S. 28- 106. - 4. Armonia S. l07-186. - 5. Canto 
S. l 7- 236. - 6. Pianoforte S. 237- 346. - 7. Storia della 
musica S. 347- 3 7. - Terminologia musicale . 391-414. 

U r. Entspric,bt seinem Zweck. 
A. D ieses W erk ist von einem erfa~·enen :.Musikpiidagogen fiir 

einen weiteren L eserkreis verfa. st und zwa.r zmn Gebrauch im 
Sélbst-, Pxiva.t- und chulunterricht. Seine besondere Aufmerk
samkeit widmet V. dem Gesang- und Klavier- Unterricht, der 
in Ita.lien seh.r mangelhaft ist. V. bezweckt keine erschopfende 
Gri:indlichkeit, sondern die Angabe von prinzipiell auf dem Ge
biete wichtigen Hauptsach_en. 

Makuen, G. H. - The Physiology of Language and its Re
lation of the Treatment of Stammering. New York, 
Medicai Record, 12. Febr. 01.• 
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V. defìniert das Stottern al.s mehr oder weniger konstante Un
fii.higkeit, frei zu sprechen, bedingt durch incoordinierte und 
spastische Aktion der respiratorischen, phonatol"ischen oder 
artikulierenden Muskeln. Unter den Schulkindern befìnden sich 
1% Stotterer. V. hat ein plzysiologisches Alp!tabet konstruiert, 
dessen er sich zur Behandlung des Stotterns bedient. Lejjerts. 

Cf. In t. Centr.-Bl. f. Laryng., Rhin. und verw. Wiss., Ber !in, Mai 07, 
XXIIII, 5, S. 169, Lejjerts. 

Meitner, Gisela. - Beitrag zur Pathologie der Kehlkopfbe
wegungen. Monatsschrift· flir Ohrenheilkunde u. s. w., 
O. Coblentz, 23. Mai 07, XLI, 4, S. 197-212, 10 Fig. 

I. l. ~'h.eoretische Bemerkungen zum Bewegungsmechanismus 
8.197-205. - 2. Klinische Beobachtungen undSchlussfolgerungen 
S. 205-212. 

A. Aro Schluss fasst V. das Ergebnis der Untersuchungen in nach
stehenden Schlussfolgerungen zusammen , ... Eine deutliche, 
sicht- oder tastbare respiratorische Bewegung des Kehlkopfes, 
w elche unabhii.ngig vom Willen des Atmenden, synclu·on mit 
der Respiration erfolgt, ist pathologischer N atur und unter
scheidet sich von der bei (willkiirlich) vertieften, norrnaler 
Atmung auftretenden Bewegung durch das Fehlen des statischen 
Nullpunktes, durch das Vorhandensein zweier Grenzlagen mit 
getrennten Funktionen, durch die wechselnde, der Willki.i.r ent
zogene ExkuJ·sionsgrosse der Be~egung und durch die man
gelnde rii.umliche Stabilitat der Grenzlagen ... n. s. w. " 

More, L. T. und Frey, H. S. - On the Appreciation of Diffe
rence of Pbase of Sound-Waves. The L. E. a. D. 

'il 1 Philosopbical Magazine a. Journ. of Se., London, Aprii 
07, VI. Serie, No. 76, S. 452 -459. 

A. Zu einem kurzen Referate nicht geeignet. 

Pienaziek. - Die Atembewegungen und die Atemnot in 
krankhaften Zustanden des Organismus. Zeitschrift 
fliT kliniscbe Medizin, Berlin, 07, LXII, S. 145-169. 

A. Zu einem kurzen R eferat njcht geeignet. 

Poock van Baggen, N. T. - Throat Diseases caused by the 

Cf. 

Misuse of the Voice. New York, Medicai B,ecord, 
5. Jan. 07*. 
V. kommt, ohne Neues oder Interessantes zu bringen, zu dem 
Schluss, dass alle Redner, die ihr Organ missbTauchen, be
sonders davor gewarnt werden miissen, zur Verbesserung ihrer 
Sprache Singstunden zu nehmen. Das Sprechen muss tadellos 
sein, bevor irgendwelche gute Resultate im Singen erzielt 
werden konnen. Vor sorgfaltiger ii.rztlicher Behandlung, ver
bunden mit Schweigen, diirfen keine Uebungen unternommen 
werden. Lejjerts. 
Int. Centr.-Bl. f. Laryng. , Rhin. und verw. Wiss., Berlin, Mai 
07, XXIII, 5, S. 169, Lejjerts. 
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Raviart, G. und Dubar, L. Mutisme, aphonie, amnesie, 
a?hasie, amusie, surdité musicale, surdité verbale, cé
Cité verbale ; cécité psychique, agraphie chez un hy
stérique, récemment guéri d'une monoplégie droite, 
remontant à 8 ans. Echo médical du Nord, 07, 
XI, 15.* 

Reko, Victor A. - Ueber die Aufnabme von 'Pierstimmen. 

l 

.A.. l. 

Phonographische Zeitschrift, Berlin, 13. Juni 07, VIri, 
24, s. 591--592. 

,. · · An Tierstimmenaufnahmen kann un sere Industrie bisher 
nur wen ig oder besser geRagt, fast nichts aufweisen. Deun die 
bestehenden Aufnahmen sind durchweg Surrogate, die von 
Tierstimroeniroitatoren oder gewissen Pfeifeni:nstrumenten her
vorgebracht nnd auf der Piatte fì.xiert wurden" ... ,Das Tier 
vor dem Aufnehroer ist denn doch eiu zn UJl Sicherer Faktor, 
aJs dass man auf ein unbedingtes Geliugen der Aufuahme 
rechuen k onnte, wenn auch seine Rolle nur eine durchaus se
kundiire ist ... , S. 591". Folgt eine interessante Besclueibung 
der Versuche vom V., die Stimme seines eigenen Jìundes und 
die eines Rarnarienvogels zu fìxieren. Die ersten haben trotz 
des gut dressierten Tieres und des Raffineroents bei der Auf. 
nahme keine guten Resultate gegeben. Dagegen sind die Auf
nahroen der Stimroe des Kauarienvogels sehr gut gelungen 
und die Resultate davon waren in noch mehr als einor Hiusicht 
interessant. , ... Denn dieser Versuch e1·gab d(e merkwtirdige 
und kauro glaubliche Tatsache, dnss zwischeu dem Gesauge 
des Kanarienvogels und dem Gluckseu elner Renne nur eiu 
Unterschied betreffs der TonhtJhe besteht. Liisst man niimlich 
die eben gewonnene Aufnahme wiedorgebeu uud dabei den 
Motor recht langsam laufen, so wird aus den schousten Schlii.gen 
nnd Liiufen ein einfaches Gegluckse, das in Tonfarbe und 
Stimrofall aro ehesten roit dem einer Heuuo zu vergleichen i st 
Dieser Gehorseindruck ist natiirlich nur subjektiv, aber es 
besteht fiir roich kein Zweifel, dass andere .Lente ebenso ur
teilen werden ... , S. 592." V. zwei:fe]t zuro Schluss an der 
Existenz des Prof. Garner nnd an seinen Aufnahmen vou Affen
stirome und Affensprache. , . . . Es sol! sich nach den Be
richten der amerikanischen Blatter dabei um vollig unge
zwungene Aufnahmen in freier Natur gehandelt haben nnd 
P rof. Garuer soli derart giinstige Resultate erzlelt haben, dass 
lhm zu seinem Le:rikon der Affensprache kelne 20 W orte roehr 
fehlen. Wer nur eine Ahnung von dem g~·aroroophonischen 
Aufnahmeverfahren hat wird sofort einwenden, dass derartiges 
sehr unwahrscheinlich i~t ... , S. 592:· 
Dass eiu Mensch existiert, der Garner heisst und sich mit der 
Affensprache beschii.ftigt hat, ist 'l.'atsache. Richard Lynch 
Garner wurde - laut Wlzo's who in Amerika - aro 19. Febr 

17 
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1848 in Abingdon·, Va., U. S. A . 0 eboren . eine Adres e i st: 
1105 West E n d Trust Bn.ilding, P hiladelphia. In Min erv a, 
X VI. Jallrg ang, 1906/1907, i ~:;t R. L . Garner nich t zu fì.n den. 
Dieser Gelehrte ist also kein H och schnliehrer. Iu dem oben
genannten biographisch en amerikanisch en vVerk ist aber an
gegeben, dass Garner K urse i.iber Div inity and M edicine (w o ( 
w ann ?) geb alten hat, dass er sich mit Phi lologie, An thropho
logie und iihnli chen wissen schaftlicheu Forschungen beschMtigt 
und dass er Zent ral-Afrika bereist hat. D ie uns inte ressierenden 
Hauptwerke von R. L . Garner sind: Tlw Speeclz oj Monlleys, 
1892, das dem deutsch en P ub likum unter dem 'l'ite l Die Spraclze 
der Ajjen , Il. A ujl. , Dresden, H. Sclw ltze, 1905, M . 3, bekannt 
ist. Der L eipziger Universitli.tsprofessor Marsh all h at d ieses 
W erk in's Deutsch e iibertragen und es mit iibersieht licheu und 
kl a.ren BemerkWlgen verseh en. Diese A.rbeit habe ich bereits 
1906 rezensiert . W eiter Gorillas and Chimpanzees, 1896; Apes 
and Monlleys, 1901. Ausserdem h at R . L . Garner zahlreiche 
Arbeiten in englischen und amerikanischen Zeitschriften ver
offentlicht . 

A. 2. In meinem Annotationes phoneticae, 07, 3, h abe ich. i.iber die 
Grammophonaufnahmeu von Garner kurz berichtet . 

Ofr. Die I!eueren Sprach en, Marburg, 1906, XTII, 10, S. 637, P anc.
Ca/zia. 

Roering . - Nochmals die Dupont'schen Transfo rmationen. 
Phonographische Zeitschrift, Berlin, 6. Juni 07 , VIII, 
23, s. 572-573. 

L In der Plzonog raphischen Zeitschrijt, Be1 lin , 16. Mai 07, Vlll, 
20, S. 500, ha be i eh etw as Ueber di e v o n d' Arsonal un d D upon t 
in ihren Untersuchungen aber das Vibration sgejflhl angewandte 
Teclznill veroffen tlicht. Am J!:nde dieses Artikels deutete ich 
auf die Untersuchungen von H. Gutzmann aber die Bedeutwzg 
des Vibrationsgejfl lz ls j flr die Stimmbildung Taubstummer zmd 
SclzwerlzOriger kurz h in und sch loss mit der Bemerkung , dass 
sch on 1906 H. Gutzmann zu den selben R esulto.ten von Dr. 
Dupon t , nur auf einem a,uder en W eg, gekorumen war. V . be
h auptet in vorl iegendem Aufsatz, dass zwischen deu Versuchcn 
D r. Duponts einerseit s mit den Versuch en d'ArsonV i\ls und 
Gutzmann andererseits k ein organischer Z usammen.han g 
existiert. 

A. Verg l. iiber diesen Gegeustand Bibliographia phonetica, 07, 5[6, 
unter d'Atsonv al, D upont, Gutzmann rmd Roering. 

Savory, D. L. - The Application ot Phonetics to Modero 
Language r.l.'eaching. Der Vereinsbote, London, 15. Mai 
07, XIX, 2, S 27- 29. 

A. l . D er Titel besagt den I uhalt . 
A. 2. V. ist eiu eifriger Auhiinger der Anwendung der Phonetik in 

der Sch ule. Er ha.t 1906 mehrere fra.nzosische Texte in pho
uetisd ter Transk ription veroffentlich t. Diese Tra.uskription 
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zeiclu1et sich durch Genauigkeit und durch jede Vermeidung 
von Vulgaritiiten aus, die bei manchen franzosischen Phone
tikern besonders beliebt sind. 

t Schwabach. -- Beitrag zur Anatomie der 'raubstummhe i t 
Wiesùaden, J. F. Bergmann, 1907, 37,5 X 29, 31 S. m. 
5 Bl. ErkUirungen, 13 Fig. auf Tafeln ; 4. Lieferung 
der Sammlung : Die Anatomie der Taubstummheit.* 

Setalii, E. N. - Ueber die phonetiscbe Erforschung der finnisch
ugrischen Sprachen. Finnisch - ugrische Forschungen, 

A. 
Helsingfors, 1906/07, VI. Bd. (1906), 1, S. 1-4. 
V. beschreib.t kurz die in der letztverfl.ossenen Zeit von deu 
.Forsdtern behandelteu Punkte auf dem Gebiete der fiunisch
ugrischen Sprachen. E s folgen Aeusserungen, die fiir nus 
Experimenta lphonetiker e inen besonderen W ert h aben . ... 
U nleugbar ist jedoch in manchen Flillen - hesonders bei den 
Quautita.ts- und 1'oualitatsmessungen - das Ohr ein recht sub
jektiver Wertmesser. Aus diesem Grunde muss das genaue 
A.ushorchen durch systematische experimentalphonetische Unter
suchungen erganzt und kontrolliert werden. In diesem Punkt 
sind an unserer Universitiit Anstalten getroffen worden, mit 
ùenen ich hierdurch das fiir die Sache interessiel'te sprach
wi~senschaftliche Publikum bekannt machen mochte. Diese 
U ntersuchungen, deren Ausfiihrung der Lektor der franzo
sichen Sprache an der Universitiit J ean Poirot iibernommen 
hat, betreffen in erster Reihe die Quantitiit, danach die In
tensitat (auch den Silbenschnitt) und die Tonalitat. Ausser 
clem Inari-lappischen, von dessen Untersuchung in dieser Zeit
schrift bereits gehandelt worden ist ( . IV. 153ff., vergl. V, 
llff. ), haben die Untersuchungen nach einem vom Unterzeich
n eten entworfenen Forschungsprogramm das Estnische zum 
Gegenstand gehabt. (Die verschiedenan Dit>lekte sind bereits 
ein ehend uutersucht). Zur Vergleichuug ist die Untersuchung 
auch auf die Nacb barsprache des Estnischen uud Livischen, das 
Lettisch e, ausgedehnt worden. In nachster Zukunft soll das 
vVogulische an einem W og tùen, den B'err Kannisto bei der 
Ri:ickkelu· von seiner R eise mitbringt, in Angl'iff genommen 
werden. Absicht ist, auf dieselbe Weise gewisse Lautverhint
n isse des Finnischen zn bestimmen. Damit aber wirklich die 
erw iinschten Resultate erzielt werden konnten, wiire es unbe
dingt notwendig, diese Forschungen auf alle finnisch-ngrischen 
Spn1chen, sowie zum Zweck der Vergleichung auch auf einige 
Sprachen anderen Stammes, die gewisse gleichartige L~utver
hiiltnisse zeigen, auszndehnen. Ganz unabhangig davon, ob die 
von mil· aufgestellte Stufenwechseltheorie in irgend ei.ner Form 
Stich hiilt oder sich als dU'rchaus falsch herausstellen wird, 
umfassen diese Untersuèhungen doch einen so wichtigen Teil 
ùer P honetjk der finnisch - ugrischen Sprachen, dass ihre Be-

17* 
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deutung auch fii_r die sprachgeschichtliche Forsohung nicht in 
Frage gestellt werden kann ... , S. 4." 

Starting, Sydney G. und Cole, W. - The "Vibratophone·' : 
A New Phonograph. The Talking Machine News, 
London , Juli 07, V. Bd., No. 60, S. 243-245, 3 Fig. 

I. Die technischen Einzelheiten la.ssen sich hier nicht wiedergeben. 
Beide V.V. sagen, dass die Wiedergabe mittels dieses neue.n 
P honographen angenehm, korrekt und rein ist . 

Vance, Ap Morgan. - Points in Technique ot Cleft Paiate 
and Removing Silk Ligatures. Surg., Gyn. and Obst., 
Marz 07, IV, 3, S. 343."' 

Weygandt. - Beitrag zur Lebre von der Aphasie. Sitz.-Ber. 
d. physik.-med. Ges. zu Wiirzburg, 07, L, S. 51.* 

X. - Ein neues Verfahren zur Aufnabme und Wiedergabe 
von Lauten. Der Mecbaniker, Berlin, 5 . Jan. 07, XV., 
l, S. 1-3, 3 Fig. 

A. Der Erfwder dieses neuen Verfahrens ist Herr J. Pal.la, Pntg, 
der die Idee der Benutzung der chemischen Wirkungen des 
elektrischen Stromes in der Aufnahme und in der Wiedergabe 
von Lauten verwi.rklicltt h at Seine Erfìndung ist bereits pa
tentiert: D . R.-P. 180 257. Betreffs der teohui schen Einzel-
hèiten verweisen wi.r nuf das Originai. 

X. - Sprecbmaschine und chule. Phonographische Zeit
schrift, Berlin, 6. Juni 07, VIII, 23, S. 565. 
E ingehender Beri.cht i.ibe.r dcu i.m Monat Mai von Herrn :Prof. 
V. A. E.eko im Neuphilologische.n Vereiue an der Univer~ it ii.t 

Wien ehalteueu V prtrag i.iber di e Verwenduug -vou Sprech-
maschinen zu Unterrichts- u nd Sprachforsch ungszwecken. 

A. E inen 6ericht i.iber deuselben Vortrag findet man in meineu 
Annotationes phoneticae, 07, Sf6. 

X. - Das Stottern . Leipzig, A. O. Paul, 1907, M. ,10, 
11 X 7 ò, 63 S., Miniatur-Bibliothek. No. 735 
Zur Geschichte des StotteinS und seiner Beseiti ung , S. 3. -
Die Ursacheu des totternB, S. 10. - Di krankhafteu Zeicheu 
des Stotterns, S. 14. - .Di e Mitbewegungen, S . 20. - · Be
deutung und Erkliirung der Symptome und Mitbewegungen, 
8. 23. - Die Beseitigung dcs Stotterns, S . 29 . 

. . . Auf Liebma.nns Ansohauungen fusst auch im wesentlicb.e1t 
die nachfolgende Anleitung, ç>hne das Gute der Gutzmann'schen 
Methode ausser acht zu lassen . .. , S. IO. 
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Besprechungen. 
Die laryngealen Erscheinungen bei multipler 

Sklerose des Gehirns und Rtickenmarks. Von Pri
vatdozent Dr. Rethi. W i en 1907. 

Bekanntlich ist die Lektlire erschopfender Mono
graphieen - auch flir den das 'J.1hema Beherrschenden - viel 
erspriesslicher, als noch so viel Journallekttire. Eine sehr 
grtindliche und beachtenswerte Monog!·aphie liegt hier vor, 
die flir die Leser dieeer Zeitschritt um so interessanter sein 
dtirfte, als die Erforschung der SpracbstOrungen bei organi
schen Erkranktmgen des Nervensystems noch auf einer 
ziemlich niederen Stufe stebt. Denn den wenigen Aerzten, 
die sich beute mit der Behandlung von SprachstOrungen 
befassen, stebt meist kein grosseres neuropathologisches 
Krankenmaterial zur Verftigung, u_nd andererseits bringen 
di e Nervenarzte zumeist der Physiologie und Pathologie der 
Sprache nicht genligend Interesse und Verstandnis ent
gegen , tlm ibre spracbkrankeu Patienten inbezug auf die 
k prachstorung richtig beobachten und behandeln zu konnen. 

Verf. hat aus der Literatur und aus eigener Beobach
tung gegen 50 Falle von multipler Sklerose zusammenge
tragen, bei denen der laryngoskopiscbe Befund erboben 
war oder wenigstens ver-wendbare Angaben liber das Ver
halten der Spracbe qnd Stimme gemacht waren. Die be
obachteten Symptome seitens der Stimm- resp. Sprach
m·gane teilt er ein in 1. akustisch wahrnehmbare Erschei
nungen, 2, KeblkopfHihmungen, 3. Tremor. Uns interessiert 
hauptsl:ichlich der erste der drei Abscbnitte. 

beT Symptomenkomplex seitens des Artikulations · und 
Stimmbildungsapparats bei multipler SkleTore ist ausi!er
ordentlich wechselnd. Sicher ist in vielen Fallen die Sprache 
ganz unbeteUigt, andererseits kann vollkommene Aphonie 
bestehen und durch Schwerbeweglichkeit der Zunge, der 
Lippen und des Gaumens die artikulierte Sprache unmog
li ch werden, wie bei vorgeschrittener Bulbarparalyse; 
zwiscben diesen beiden Extremen kann nun eine ganze 
Reihe leichterer und scbwererer SprachstOrungen auftreten. 

Die haufigst beobachtete SprachstOruug bei multipler 
Sklerose ist die skandierende Sprache, d. b. nach jeder 
Silbe wird eine kleine Pause gemacht. Ueber die Ur-



sachen dieser Erscheinung gehen die Ansichteu der Auto
reo weit auseinander. Nach Rethi wird die skandierende 
Sprache hauptsachlich durch eine Schwache der Exspira
tionsmuskulatur verursacht, die im einzelnen Falle auf einer 
Affektion von Nervenzentren, Koordinationszentren oder 
Koordinationsbahnen beruhen und mit Abnormitaten der 
Kehlkopfmuskulatur verbunden sein kann. 

Eine weitere hautige Sprachstorung bei multipler Hirn
und Rlickenmarksklerose ist die Abnormi tat in der Ho h e 
des Stimmtons. Es wird beobachtet Monotonie resp. 
Oligotonie der Stin;~.me, mangelhafte Nuancierung , 
also Fehlen der normalen Sprachmelodie, wechselnde 
Tonhohe resp. Umscblagen der B ru s tstimme in di e 
Falsettstimm e wie bei Knaben im Stimmwechsel, die 
sog. ,Gansestimme", vox anserina. Da.ss diese StO
rungen bei Anomalien der Innervation der Exspirations- und 
der Kehlkoptmuskeln vorkommen mlissen, wird ohne wei
teres klar, wenn man bedenkt, welche komplizierten Koor
dinationl3bewegungen zur Erzeugung der normalen Sprach
melodie erforderlich sind. Die Hohe des Stimmtons be 
Sprache und Gesang ist namlich, wie bekamit, nicht uur 
von der Spannung der Stimmbander, sondern auch von der 
Starke des Exspirationsdrucks abhangig. Wollen wir z. B. 
einen rron crescendo halten, so steigern wir den Druck der 
Ausatmung, erschlaffen aber gleichzeitig um ein ganz be
stimmtes Mass die Spannung der Stimmlippen. Schon das 
einfache Halten des 'l'ons, das rrreffen des Tons, noch mehr 
a ber das W echseln der Tonhohe un d Tonstarke bei nor
maler Sprache sind ausserordentlich verwickelte Leistungen 
des Zentralnervensystems. Die abnormen Bewegungen der 
Stimmbander bei multipler Sklerose sind mehrfach laryn
goskopisch beobachtet. Ferner beschreibt ein Beobachtet' 
eine Schwache der Mm. sternothyreoidei und tbyreo-hyoidei, 
wodurch der Kehlkopf selbst nicht mit genligender Energie 
nach oben und unten geflihrt werden konnte. Leider scheint 
keiner der beobachtenden Aerzte die Atmung mit Appa
raten kontrolliert zu haben, wobei sich zweifellos se br 
interessante Resultate ergeben hatten. 

Wiederbolt beobacbtet wurde ferner eine Verspatuu g 
der Ton bildung; wahrend bei dem Gesunden die Zeit 
zwischen dem Willensimpuls und der Entstehung des Tones 
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nur ein Bruchteil einer Sekunde ist, kann diese Reactions
zeit beim Sklerotiker sehr wesentlich verHingert sein. 
Ebenso beruht das Unvermogen, den Ton lange zu 
halten, sowie die heisere und rauhe Stimme, die zu
weilen bei multipler Sklerose vorkommt, anf Parese der 
Keblkopf- und Atmungsmuskeln. 

Nur in einem Falle ist naselnde Sprache erwahnt, 
wabrend mehrere FiUle beschrieben sind, in denen das 
Gaumensegel bei der Pbonation die hintere Rachenwand 

i•· nicht berlihrte. 
Eine haufige Erscbeinung bei multipler Sklerose sind 

•· .die jauchzenden Inspirationen , die beim Lacben und 
Weinen auftreten, beim gewohnlichen Sprecben aber fehlen. 
Manche Autoren erblicken darin den Ausdruck einer Parese 
der Glottisoffner, andere fassen sie als spastjsche Erschei
nung auf. 

Wie man sieht, ist eine Reihe von Spracb· und Stimm
sti:irungen bei multipler Sklerose zu beobachten. Der Verf. 
interessierte sich dabei fast ausschliesslicb flir die laryngo
skopisch feststellbaren Anomalien der Keblkopfbewegungen. 
Zweifellos konnte die genauere Erforschung der Sprach
sti:irungen dem Nervenarzte manchen diagnostisch verwert
baren Aufschluss geben, zumal, weun in exakter Weise mit 
registrierenden u. a. Apparateu gearbeitet wlirde. 

* * H. Knopf. 
* 

D rei Falle von Sprachs torungen von B. Weide
mann. Inaug.-Diss. Gottingen 1906. 

D.er erste Fall betraf ein 14jahriges Madcheu, das von 
Jugend auf an bestandigen Kopfschmerzen in der Stirn
gegend litt, die sich nach einem im 10. Lebensjahre tiber
standenen Typhus steigerteu. Nach einem pli:itzlich unter 
Frost auftretenden heftigen Kopfschmerz mit Erbrechen trat 
Sprachlosigkeit ein, am Abend des folgenden Tages zeigte 
sich die Sprache wieder. In der Klinik wurde ausgespro
chenes aphatisches Stottern bemerkt: regulares Wieder
holen des Anfangsbucbstaben jeder Silbe obne Bevorzugung 
besonderer Laute, gleicbmassig beim Sprechen, Lesen, ge
diimpfter Stimme, Fllistern, Verscbwinden des Stotterns beim 
Singen. Nach Ableitung auf den Darm, rubiger Bettlage 
trat in acht Tagen Heilung ein. 
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Der zweite Fall zeigte besonders stark syntaktische 
DiktionsstOrungen: Akataphasie, daneben Parapbasie und 
amnestische Aphasie und betraf eine Frau von 87 Jahren, 
bei der die Storung nach plotzlich eintreteuden heftigen 
Kopft~chmerzen eintrat. Liihmungserscheiuungen waren 
nicbt vorbanden, sie legte den Weg ins Krankenbaus zu 
Fuss zurlick. 

Der dritte Fall betraf eine Frau von 34 Jahren, Apo
plexie mit Hemiplegie der rechten Extremitaten. Die 
Sprache war bis auf die Wort~ ,Papa" und ,Mama" ganz
lich verloren gegangen, sie sucht sich durch Gebarden ver
standlich zu machen. Nacbsprechen ist ebenfalls unmoglich. 
Verf. tasst den Fall als amnestische Apbasie auf ; mir 
scbeint nach seiner eigenen Bescbreibung ein Gemiscb von 
sensorischer unti motoriscller Aphasie vorzuli egen. Aller
dings ist die Beschreibuug sehr wenig austlihrHch. H. G. 

* * * 
Ueber den Sc hwachsi nn uebst sein en Bezi ehun

gen zur Psyc holo g ie der Aussage. Von Dr. med. 
Rampe. Braunschweig 1907 . Verlag von Friedrich Vieweg 
und Sobn. 79 Seiten. Preis 2 M. 

Die Scbrift rollt die Frage des Schwachsinns in einer 
ganz besonderen Richtung, niimlich in seinen Bezjehungen 
zur Psycbologie der Aussage auf. Die Darlegungen be
ginnen mit Ubersichtlichen Bescbreibungen der geistigen 
Schwachezustlinde in ihren Ursacben. und Erscheinungen und 
bieten zutreffende BUder einzelner 'rypen von chwachsinn. 
An die Bescbreibungen, di e durcbweg den wissenscbaft
lichen Forscbungen der Jeuzeit entsprechen, schliessen sich 
kurze Beurteilungen libe.r Anlagen und Cbaraktereigentlim
lichkeiten der wichtigsten Scbwachsinnsformen an. Durch 
Heranziehung von markanten Beispielen gewinnen die Aus
ftLhrungen viel an Gemeinversttindlichkei t. Des weiteren 
erfabrt die Aussage schwachsinniger Individuen eingehende 
Beleuchtung und kritische Bewertung, zum Teil durch 
Analyse von gewonnenen und ermittelten Aussagen. Scbliess
lich weist der Verfasser noch auf die Schwierigkeit einer 
r ichtigen Beurteilung mancher Scbwachsinnsformen bin und 
hebt hierbei besonders hervor, dass die Geistesschwachen 
dem Bewustsein des Volkes gegenliber noch ziemlich fremd 
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dastehen, denn dieses legt seinen eigenen subjekti\·en 
Massstab an, wenn es den Gesunden beurteilt, aber zur Be
urteilung des Schwacbsinnigen reicbt seiue eigene Beob
acbtung und Einsicht nicbt aus. 

Den Ausftihmngen, die in der Hauptsache einem Vor
trage des Ver.fa.~sers eutstammeu, fo1gt die v~T iedergabe der 
Besprecbung, die i m Anschlusse an den Vortrag stattfand; 
bei dieser Gelegenheit werdèu Einzelheiten des bebanùelteu 
Stoffes zum Gegenstande weiterer Ero 'terungen gemacbt. 
Der .Al1bang bringt zwei psychiatriscbe Gutacbten, die der 
Verfasser tiber zwei eigenartige Falle von Sèhwachsinn 
abzugeben beauftragt war. Die Aufzeicbnungen sind inso
fern beaèhtenswert, als sie interessante Beispiele zur ein
gebenden Kritik der Aussage cbwachs.inniger bieten. 

Die F rage, welche in der Sc1n:ift beh~tndelt wird, hat 
in mediziuischen, p1idagogischen und juristiscben I\reisen 
gerade jetzt eine aktuelle Bedeutung erlangt, da die Filr
sorge flir Bcbwacbsinnige zurzeit im Mittelpuukt der sozia
len Bestrebungen steht. Von diesem Gesichtspunkte aus 
wird das Btichlein allen, denen ùas Wobl der Menschbeit 
dut·ch fUrsorgende oder erzieherische M:-tssnabmen zu fordem 
anvertraut ist, eine willkommene Handhabe, insbesondere 
fiir eine richtige Beurteilung der jetzt so oft in das Leben 
ei ngreitenden Schwachsinuigen bieten. Es hat darum unsere 
riickhaltlose Empfel1lung. 

li'ranz F'renzel-Stolp L/ Pomm. 

* 
* 

Schwacbbegabte chulltinder. Vorgeschichten 
und arztliche Befunde von Dr. Eugen Schlesinger. Stuttgart 
1907. Verlag von F'erdinand Enke. 63 Seiten. Preis 
2 Mark. 

Die vorliegende Scbrift bildet in der Hauptsache einen 
interessanten Beitrag zur Ursachlehre des Schwacbsinns. 
Das Material, welches ~ur Behandlung gelangt, sind 138 
SchUler der Strassburger Hilfsschule. Die Erhebungen be
ziehen sicb auf die Familienanamnese, auf die personli<:hen 
Vorgeschichten und auf den Statua praesens der genannten 
Kinder. Die AusfUhrungen sind im ganzen geschickt ent
wickelt, bieten iibersichtlicbe Darstellungen und beriick
sichtigen durchweg die neusten Erforschungen der in Frage 
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tebenden Teilgebiete. Der Verfasser kommt bei fjeinen 
8 
in (J'ebenden lJntersuchungen zu dem bemerkenswerten 
~cblusse , dass bei der schwachen Begabung als Ursache die 
rworbenen Momente liber die angeborenen bei weitem 

~berwiegen . Diese Erkenntnis erscheint flir eine erfolg-
eiche P rophylaxe der geistigen Schwache von grosster Be
~eutung. Leider wird dieser so ausserordentlich wichtige 
Umstand in der Schritt nur mit einer kurzen Bemerkung 
abgetan ; wir meinen aber, dass gerade der Arzt durch 
weitergehende Belehrungen nach dieser Seite hin viel zur 
Verhlitung des Schwachsinns beitragen konnte, weit mehr 
als durch nackte Beleuchtungen der ursiichlichen Mo
roente allein. 

Den hilfsschuliirztlichen Forderungen des Verfassers 
konnen wir unbedingt beipflichten, da sie durchaus rationell 
und berechtigt erscheinen. ET betont auch mit Recht, dass 
die Hilfsschule nur Halbes leisten wjrd, wenn nicht gleich
zeitig zu dem Spezialunterricht auch eine geeignete Fi.ir
sorge fiir das korperliche Wohl der Hilfsschtiler hinzukommt. 
Seine Haupttorderung gipfelt in dem Satze: , Der Schularzt 
sollte an den Hilfsschulen nicht nur beratender, sondern 
direkt behandelnder Arzt werqen." Eine sol che Forderung 
lasst sich zwar leicht erheben, aber ihrer praktischen Ver
wirklichung werden di e Gemeinden, denen ja fast ausschliess
lich die Unterhaltung der Hilfsschulen obliegt, jedenfalls 
der hohen Kosten wegen wenig geneigt sein, nachzukommen. 
Im Interesse einer gedeiblicben Weiterentwicklung des 
Hilfsschulwesens jedoch erscheint die Erfiillung der vorhin 
ausgesprochenen Forderung durchaus erwiinscht. Allein wir 
wiirden auch schon ein gut Stiick vorwarta kommen, wenn 
alle Hilfsschularzte, wie der Verfasser es tut, ihre Erfah
rungen und Beobachtungen aus der Hilfsschule weiteren 
Kreisen zuganglich machen wollten. Wir sind darum dem 
Verfasser fiir seine lebrreichen Veroffentlichungen recht 
dankbar und werden uns fi·euen, wenn wix wieder etwas 
von ihm hè:iren. -- Im iibrigeJl aber bedeutet diese Schrift 
eine durcbaus beachtenswerte Erscheinung auf dem Ge
biete der Heilpiidagogik und kann interessierten Kreisen 
angelegentlichst empfoblen werden. 

Fra nz Frenzel , Stolp i. Pomm . .. 
* 
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Artikulationsfibel auf phonetischer Grundlage 
mi t besonderer Berticksichtigung der nensten For
d erung e n auf de m Ge biete d es ersten Lese un ter
ricbt s zum Gebraucb in Hilfsschulen und verwandten 
An s t a i te n. Von E. Rehs und E. Witt. Leipzig und 
Berlin 1907. Druck und Verlag von B. G. Teubner. Preis 
80 Pf. 

Leseflbel auf phonetischer Grundlage etc. Von 
denselben Verfasserinnen und in demselben Verlage. Preis 
60 Pf. 

~ Lesebuch auf phonetischer Grundlage etc. 
fasserinnen und Verlag wie oben. Preis 60 Pf. 

Lebrgang ftir die Vorbereitungen auf den 
Schreiblese - Unterricht. Verfasserinnen und Verlag 
wie vorhin. 15 Seiten. Preis 20 Pf. 

Begleitschrift zu Artikulationsfibel, Lesefibel 
und L esebuch flir Hilfsscbulen und verwandte An
s talt en. Verf. und Verlag dieselben. Diese Schrift wird 
dem !Jesewerk gratis beigegeben. 

Die Fibelfrage will sowohl allgemein als aucb speziell 
flir die Hilfsschule nicht zur Rube kommen, denn es werden 
in rascher Folge Neuerscheinungen von ersten Lesebtichern, 
Fibeln und Anleitungen dazu in tiberraschendar Anzahl auf 
den Biichermarkt gebracht. In der Fibelfrage lassen sich 
hauptsachlich zwei Richtungen unterscheiden, eine altere 
und eine jiingere. Die erste von ihnen hat vorwiegend das 
Ziel, zu welchem die Kinder im Lesen gettihrt werden 
sollen, jn den Vordergrund bei der Fibelbearbeitung gestellt 
und danach die Auswahl und Anordnung des Lesestoffs ge
troffen. Die zweite, bei weitem jiingere Richtung, dagegen 
sucht mehr Rticksicht auf das Kind zu nehmen; sie will 
den Stoff der Natur und dem Wesen des Schiilers ange
passt zur Behandlung bringen. Es liegt auf der Hand, dass 
di e neuere Stromung allmahlich die Herrschaft aut dem 
Gebiete der Fibelliteratur erringen wird, da sie nur allein 
naturgemass und folgerichtip; erscheint. 

Welcher Richtung gehort nun das vorliegende Lese
werk an? Die B~gleitschrift und der Lehrgang geben uns 
hieriiber Auskunft, und auch Bezeichnung und Titel deuten 
an , dass es mehr ein Werk der alteren als der neueren 
Richtung sein wird, wenn es auch die neusten Forderungen 
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auf dem Gebiete des ersteu Leseunterrichts beriicksicbtigeil 
will. Im wesentli cben bandelt es sicb bei diesem Fibelwerk 
um ein eigeuartiges Unternehmen, welcbes ein durchau3 
iudividuelles Geprage haben muss; darum konnen wir aucl.l 
von einzelneu Reformforderungen abseben , denn eine Fibel 
fiir geistig Schwacbe wird ibre eigenen, von der iiblichell 
Norm abweichenden Wege einscblageu miissea . 

Die schwacbbegabt 11 Kinder verlangen eine weit
geheude Sprachbildung sowobl in spracbbygienischer al s 
auch in sacblicber Beziehung. Dieser Forderung trLio't die 
Artikulationsfi bel in ibrer gauzen Anlage geniigencl Rech
nung. Die Lautanordnung ist nacb streng phonetiscbeu 
Grundsatze11 getroffen , uud die Sacbgebiete, welcbe zw· Be· 
bandlung gebngen, entsprechen de rn Interessenkreise solcher 
Kinder io den rneisten Beziehungeu. Die cbwierigkeiten 
treten isoliert und in sehr geringem Fortschritte auf; di es 
gereicht gerade einer Jfibel fiir geistig chwache zum 
grossten Vorteile. Der Lese- un d U ebungsstoff erscl1 eint 
zwar auf den ersten Blick ein wenig angehauft, ebeuso 
aucl1 die Zahl der merhani scben Leseiibungen, doch bleibt 
dabei zu erwagen , dass bei geistig schwachen Kiudern unch 
vi el Uebtmg nottut. A u serdem verfolgèn die mecbani
schen Uebungen den Zweck, geeignetes Mate ri a! fi.i r die 
sprachhygieniscbe Schulung abzugeben, obne welche wir 
bei unseren so baufìg an Sprachmioi.ngeln und prachge
brecben aUer Art leidenden cbtilern nicht O' LJ t auskommen 
werden. Die bejgegebenen zablreichen Bilder soUcn in 
erste r Linie als Erinnerungsmittel fLLr di e Laute dieneu ; sie 
sind anfano·s sehr einfach gebalten und bieten nebenbei 
auch beachténswertes .Materi a! fi.ir zeichneri che Daratel1un
gen und Uebungen. Auf den ersten eiten der Fibel werd en 
Einzeldarstellungen geboten , spater treten Ubersichtli che 
Gruppeubilder auf, die sicb dUl·cb grosse Deutlichkeit mass
volle Gruppierung und lebenswarme Szenerie vo rteilhaft 
auszeichnen. Die Bilder sind ausserdem kolori ert und 
nehmen deshalb das Interesse der Kinder mehr in Ansprucb, 
als wenn sie in Schwarzdruck ausgefiibrt waren. Docb 
Bilderkultus soll zum allerwenigsten in der Hilfsschule ge
trieben werden; aus diesem Grunde eind di e Bilrler so aus
gewiihlt, dass die entsprechenden Anscbauuugen vorber in 
der Wirklicbkeit gewonnen werdeu konnen und sollen. Das 
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baldige Auftreten kleiner Spracbganzen als Lesestofl: ist ein 
~anz besonderer Vorteil der Fibel; es musste aber desbalb 
zur Kleinscbreibung einzelner Hauptworter gescbritten 
weJ·den. Die Artikulationsfibel bietet in kleiner Druck- und 
Scbreibschrift den Lesestoff tiir das erste Sclmljabr in der 
Hilfsschule. 

Die Lesetibe l dient flir das zweite Schuljahr. Sie 
ist im wesentlicben nach denselben Grundsatzen angelegt, 
welcbe flir die Artikulationsfibel massgebend waren. Als 
Lel:lestoff bringt sie die Grossbuchstaben, die Debuung, 
Bcharfung, besonders schwjerige Schrei):>weisen und Konso
nantenhautung. Schliesslich fiihrt sie nocb einige Beispiele 
vor, in denen cias Lesen in Bezielnmg zu Farben, Formen, 
'Ntigk iten, Verbaltnissen und Umstanden gebracbt ist. 
Diese Uebtmgen dienen wohl mehr dem Sachunterricht und 
diirften darum auch am besten gelegentlich der Sacbbe
Aprechm1g zur Bebandlung gelangen. Auch in der Lesefibel 
ist in weitgebender Beziehung auf die Isolierung der 
, chwierigke.iten Bedacbt genom men und nicht mincier auf 
di e Vorflibrung einheitUcher Sachgebiete. Die Schtiler er
halten nls Lesestoff aucb bald kleine Erzahlungen, die be
sonderen Rei~ auch aut scbwacbbegabte Kinder ausliben. 
Die Erziihlungsweise ist ganz einfach gewahlt, sodass diese 
Lese~tii cké dem Anschauungs- und Interessenkreise solcher 
NcbLil er entsprechen. Reime, Ratsel und kleine Gedicbte 
erg}iuzen don Lesestoff und erscheinen geeignet, Belebung 

' und Abwechslung im Unterrichte berbeizufUlu·en. Di.e Aus
clrucksweise ist durchweg kindlicb und selbst bei Bescbrei
hungen nicht langweilig, sondern interessant und lebendig . 
Die Gmppenbilder weisen natiirliche Zusammenstellungen 
auf uncl erscheinen lebensvoll und ansprechend. Der Stoff 
ist im allgemeinen ziemlich umfangreich, doch aber nicht so 
Li berm tissig bemessen, als dass er sich nicht in einem Jahre 
hewaltìgen liesse. 

An die bejden Fibeln schliesst sich das Lesebuch 
an, welches fUr das dritte Schuljahr bestimmt ist. In diesem 
Buche finden die besonderen Leseschwierigkeiten nnd die 
abweichenden Schreibweisen ihren Abschluss. Als Lesestoff 
tritt zuniicbst eine Reihe von Lesestiicken auf, die das 
Leben und, Treiben der Stadt zum Gegenstande ibrer Be
sprechung haben. Dann aber werden die Kinder auch zur 
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Stadt hinausgefiihrt und lernen in Garten, Feld , Wiese und 
Wald zu den verschiedenen Jahreszeiten Umsehau halten. 
Reime, Gedichte und Stiicke religiOsen sowie ethischeo 
Inhalts sorgen daftir, dass Herz, Gemiit und Phantasie d er 
Schtiler reichliche Nabrung fìnden . Die Ausdrucksweise ist 
auch hier liberali einfach, kindlich und anregend. Das 
ganze Buch wird von einem Hauch frischer Natiirlichkeit 
durchweht. Wir sind der festen Ueberzeugung, dass d ie 
Kinder, wenn sie den Stoff dieses dreiteiligen Lesewerks 
durchgearbeitet haben, imstande sein werden, mit bestern 
Erfolg nach anderen Lesebiichern weiter zu arbeiten. 

Bei der Anlage der vorliegenden Lesebiicher scbeint 
sich alles in natiirlicher Folge und ohne viel Ktinstelei. 
auch in deutscher Schrift, durchftihren zu lassen; stelle n 
wir deshalb Versuche mit den Fibeln an, denn eines Ver
suchs scheinen sie zum mindesten wert zu sein. - Schliess
lich bleibt noch zu erwahnen, dass die Ausstattung des 
gesamten Lesewerks eine ansprechende ist, ausserdem ist 
auch der Preis ein ausserst massiger. Wir empfehlen das 
Lesewerk zur erwagenden Prtifung und versuchsweisen Ein
fiihrung in Schulen und Anstalten fiir geistig Schwache. 

Franz Frenzel-Stolp i./Pomm. 
.. * .. 

,Das Kind". Unter diesem rritel fand in der Wiener 
Rotunde vom 27. Aprii bis 30. Juni eine Ausstellung 
ftir Erziehung, Schutz und Gesammtwohl des Kind es 
statt. In einem geschmackvollen Rahmen war viel Wissens
und Sehenswertes aufgespeichert. Die Ausstellung gliederte 
sich in 14 Gruppen : 

Gruppe I: Sauglingsschutz. 
~ II: Sauglingsbekleidung. 
, III: Sauglingsernahrung. 
, IV: Erziebung und Pflege d es Kindes i m Haus 

das Kinderzimmer. 

" V: Gesundheitspflege. 
" VI: Erziehung un d Ptlege d es Kindes (d es nor

malen und abnormalen) in Schule und 
Anstalt. 

, VII : Bekleidung. 
, VIII: Fortbildung. 

' ' 



Gruppe IX: 
, X: 
, Xl: 
, XII: 
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Schutz und Gesamtwohl des Kindes. 
Die Kunst im Leben des Kindes. 
Turnen, Jugendsport und Jugendspiele. 
Litteratur. 

,, XIII: Industri elle un d gewerbliche Erzeugnisse. 
, XlV : Nahrungsmittel und Getranke. 

Gruppe I brachte eine libersichtlicbe Darstellung der 
Geburt des Kindes, der Sauglingssterblichkeit und zeigte 
die Abhangigkeit derselben von verschiedenen Faktoren, wie 
die SOZ'iale Lage der Eltern, die Jabreszeit und die Art der 
Ernahrung. 

Es wurden dann weiter alle auf das Gebiet der 
Sauglingse rn a brung bezugbabenden, aus der Wissen
schaft und Praxis sich ergebenden Verbaltnisse vorgeflihrt. 

Der folgenden Abteilung, die der Erziehung und 
Pflege des Kindes im Hau se (e.s waren da auch mehrere 
interessante Modelle von Kinderzimme"J.'u ausgestellt) ge
widmet war, lag die Devise zu Grunde : 

Beachtet das Kind auch beim Tandelu und Spielen, 
Dann flibrt ihr es leichter zu ernsteren Zielen ; 
Wer Schonheits- und Formsinn im Kinde gehegt, 
Hat goldene Saat flir die Reife gelegt. 
Die folgendeu Gruppen zeigten die Erziehung und 

Gesundhe it spflege der Kinder im vorschul- und 
schu lpflichtigen Alter , sowie alles, was sich auf das 
kranke Kind bezieht. Aus der Flille des hier Gebotenen 
mochte ich die in einer grossen Anzahl von Tabellen dar
gestellten Ergebnisse der Untersuchungen an Schulkindem 
(Dr. E. Marcus) erwahnen; es zeigten diese Untersuchungen, 
welche grosse Bedeutung die Einsetzung von Schul
a r z te n - in Oesterreich stehen wir ja leider noch immer 
dieser Frage sehr ferne - hat, und wie diese Institution 
einem wahrhaft dringenden Bediirfnisse entspricht. 

Interessant war ferner die Exposition des Heilpada
go gisch- p hsychologischen ungar. konigl. Labora 
torium in Budapest (Leiter : Nervenarzt Dr. Paul Bansch
burg). Es wurde in Tabellen vorgeflihrt : l) Die Aussage
fiihigkeit der leicht Schwachbefahigten. 2) Das Verhaltnis 
der Reproduktionsdauer zum Alter und zur Schulzensu_r bei 
Volks- und Hilfsschulzoglingen. 3) Zur padagogischen und 
pathologischen Psychologie des Einmaleins. 
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Di e bekann te be i l padagogisch e Anstal t Dr. 
Theodor Heller's , Wien- Grinzing stellte einen Plan 
der jetzt bedeutend vergrosserten Anstalt sowie verschiedene 
Arbeiten der Zoglinge aus. Man konnte da seben, welche 
Erfolge, MUhe, Geduld, vor nJlem aber sachgemasse Be
haudlung zeitigen. Nebst scbonen Handarbeiten (Holz
schnitzereien, Flechtar·beiten etc.) wa1·en auch Arbeiten in 
den notwendigen Disziplinen (Rechnen, Scbreiben etc.) aus
gestellt. 

Das gei stesscb wacbe Kind war ferner in der Aus
stellung der niederosterreichiscben An stai t in Bieder
mannsdorf und in der Aul:lstellung der Pflege- und Er
ziehungsanstalt fiir .scbwachsinnige Kinder ,,Ernestinum" 
in Prag (der Leiter derselben, Dr. Herfort, stellte eine Reihe 
ausgezeicbneter Photogra.pbien, die den Besucher mit der 
Physiognomie und der Scbade bildung des abnormalen Kindes 
bekannt machten, aus) vertreten. 

Unser Spezialfach war dm·ch Doc. Dr. Gutzmann, 
Prof. Rouma (Briissel) und den Referenten vertreten. 
Gutzm~tnn stellte nebst verschiedeneu A.temkurven inter
essante Tabellen aus, welcbe die Abnabme des tammelns 
in der Schule, bingegeu die Zunah me d es S tot t e rn s 
wahrend des Scbulbesuchs zeigten. Rouma ii.bersa,ndte vor
zligliche Pbotographieu von Stotterern wahrend der Rede, 
mehl'ere statistische Werke, eiue ammluug eigener Werke, 
Brochureu etc. Der Uuterzeichuete, der in der Ausstellung 
das Referat flir unser Fach U.bernommen batte, gestattet 
sich den obengenannten Herren fiir ibre freundliche Mit
beteiligung an der Ausstellung auch bei dieser Gelegenheit 
se in e n herzlichsten Dank auszusprechen. Heferent 
stellte rnebrere Tabellen Uber die normale und pathologische 
Atmung aus, ferner statistische 'J.1afeln iiber Ursache sowie 
Erfolge der Bebandlung des Stotterns, Daten iiher die in 
einzelnen Staaten wegen Stotterns Dienstuntauglichen, eine 
Samrnlung abnormale.r Gebisse (hoher Gaurnen, offener Biss, 
Zahnbogen - Zusammenhang bezw. P)·adisposition zur 
Acquirierung einiger Formen von Stammeln mi t abnormalem 
Oebiss), Bilder darstellend die Gaumensegelbewegungen etc. 

Fel'ller waren ausgestellt Lehrmittelbehelfe des K. K. 
Blinden-Erziehungs-Institutes ferner diver se r Taub
stttmmen-Al;lstalten, sowie sehr interessante •rafeln, die 
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Ursachen der Schwerhorigkeit und Taubstummheit der 
Kinder behandelnd (Doc. Dr. Viktor Hammerschlag). 

An cb der bekannte Sch ulhygieniker Regierungsrat 
Prof. Dr. Leo Burgers tein batte ausgestellt : Erholungs
pUi.tze auf Schuldi:i.chern, hygieniscb einwandfreier Trinkakt 
(am Jubilaumsbrunnen) etc. 

In Mou lagen, sowie in Bildern waren siimtlicbe 
Kind erkrankh e it e n dargestellt; besonders reichhaltig war 
di e Exposit ion des K. K. Univer si tats-Ambulatorium 
fi.ir orthopadische Chirurgi e (Professor Lorenz), welche 
in zahlreichen Bil dern und Gipsmodellen die Pathologie und 
Therapie der Rlickgratsverkrlimmungen, Gelenkserkran
kungen te. vorflibrte. 

An 2 50 Erz i eh uugsin s ti t u te, W oh lfab rtsan El t alt e n, 
Verei n e et c. lleigten ihre innere Organi satiou, ihre Lehr
mittelbehelfe etc. 

Hervonagend war die Aus s tellnng d es Oester 
reic bis c h e n S eh ulm u se u m s, di e, m an kann es sagen, 
alles brachte, was nach verschiedenen Methoden in detJ 
einllelnen F~ichern der Elementarunterricht und die weitere 

eh uhtusbi Ldung erfordert. 
Grossem Interesse begegnete Gruppe X (Die Kun t 

i m Le ben d es Ki nde s). 
l ) Das Kind als Klinstler. Als ZeicbneT, Maler, 

Musiker u. s. w. Klinstlerische Kinderarbeiten. 
2) Das Kind in der Kunst. Darstellung einesKindès in der 

Malerei und Skulptur, plastische Werke, Gemalde etc . 
3) Die Kunstpflege in der Schule. 
Ich habe in meinem Bericht n u r das W ichti gste, 

unsere I..~ eser interessierende von der scbonen Ansstellung, 
um die sicl.l der Direktor derselben, Herr Franz Eicbfelder, 
durch die geo'ebene Idee und rastloRe Arbeit das hervona
geudste Verdienst erwarb, gebracht. I m Rahroen des offiziellen 
Kn,talogs erschien eiu von Heinrich Bandler redigiertes 
,'rageb u ch d e r Mutter", welches mehrere Beitrage von 
Kinuedttzten, Padagogen und eine Anleitung zur Beobach
t ung dflr korperlichen und geistigen Entwicklung des Kindes 
und Registrierung derselben behufs spaterer wissenscbaft
licher Verwertung enthielt. 

Moge die Ausstelluug die Hoffnungen und Wiiusche 
ihrer Veranstalter und Mitarbeite_r, das Bild einer grossen 

18 
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l{ulturepoche ftir eine kurze Zeit festgehalten zu lmben, 
zum Riickblick auf das, was schon gescbehen, zur Orien
tierung Uber das, was noch zu leisten ist, in reicbstern 
Masse erfUllen! Dr. Hugo Ste rn . 

Feuilleton. 
Annotationes phoneticae, 1907 

8 und 9. 
von Dr. G. Panconcelli- a l z i a. 

phonetisches Kn.binet der Universitiit llfa.rburg (Beosen). 

~nhalt. Projessor Zom und sein Appara! zur Feststellrmg eines 
Universnlnlphabets. - Die 79. Versnmm lung deutscher Naturjorscher 
und Aerzte in Dresden. - Netl eingerichtete Kurse flb er Vortragskunst 
an den Universitt'iten zu Tilbingen w zd zu Prag. - Reko's Vokal
lheorie und dns Resultat rl.as Preisaussdtreibens der Phonograplliscl!en 
Zeitsc flrijt, Berlin. - Eine neue besonrl.ere Rubrik jllr gesprodzetle 
Sprechmaschin,enaujnahmen in diesen Annotationes. 

In einer italienischen belletristischen ZeitscbTift las ich 
neulich folgende Mitteilung, die den vielversprechendeu 'ritel 
,D ae Uuiversalalphabet" trug. Es baudelt sich um fo.l
geudes : Ein deutscher P rofessor, Otto Zoru, soll eiuen 
Apparat erfunden habeu, womit er glaubt, das alpl1atische 
System der ganzen W elt vollstandig umgestalten zu konnen. 
Der Apparat bestebt aus eine1· Art von mit .Aluminiumstaub 
bedecktem Trommelfell, dessen Teilchen sich unter der 
Wirknng eines elektrischen Stroms in gewisse bestimmte 
Formen gruppieren, die den verschiedenen Schallvibtationen 
entsprecben. Wenn man z. B. deu Laut b vor dem Schall
aufnehmer spricht, bewegen sich die 'reilchen und bilden 
e in e gewisse Figur, de re n U mriss abgezeichnet un d als 
alpbabetisches Zeicben angenommen weTden konnte. So 
ware das zm· Darstellung eines Bucbstaben (sic!) bestimmte 
Symbol fiir alle Vo1ker und fliT alle Spmchen i'ihnlich, da 
seine Rerkunft eine natiirliche ist. Professor Zorn ver
sichert, dass er abuliche Bilder flir einige Kousonanten er
halten hat. Andere Konsonanten zeigen je uachdem 1eicbte 
Varianten. Nun strebt PTofessor Zom danach, sein System 
zu vervollstandigen, das inbezug auf die Vokale nicht seinen 
Erwartungen entspricht. Falls er ein praktiscbes und be
friedigeudes Resultat erzielte, hatte er einen Gegenwert zu 
der Pbotographie der Spracbe erfunden . 

Bis hier die Zeitschrift. Die DarstelluugsweiBe verrat 
deu Dilettanten. Es ist also schwierig, das Wirkliche aus 
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dieser MitteHung festzustellen. Professar Zorn ist kein Uni
versitiitsdozent, wenigstens der al1erletzten Auflage von 
M i n e r v a nach. Trotz meiner Bemiihungen ba be i eh weder 
iibe~· ihn noch Uber seine Untersuchungen etwas Naheres 
erfabren konnen. Vielleicht weiss einer der Leser mit Pro
fessor Zot n und seinen Arbeiten Bescheid. Fiir eine gefl. 
Mitteilung ware ich sehr dankbar. 

Wenn wir - indem wir uns nur aut ohigen Bericht 
st_Utzen - ùie Untersuchungen von Professar Zorn objektiv 
betrachten, so finden wir, d::tsEl er sich zuviel von den Re
sultaten verspricht. Erstens ware sein Alpbabet ein vor
wiegend akm;tL'lches. Zweitens ist és einfach unmoglich, 
dass man tiir einen in der gewohnlicben Orthogmp}Jie mit 
dem Zeichen b dargestellten Laut entweder dm·ch dje Pho
tograpbie oder dttrch den Apparat von Professar Zol:n ein 
und d asse lbe Bild in allen Spracheu erhalt. Jeder, der 
sich sogar nur nebenbei mit der Phonetik besch~iftigt, weiss, 
dass ein franzosiscbes b nicht im geringsteu einem deutschen 
b entspricht. Qualitativ aind beide Laute ahnlich, weil 
bei beideJl Lippen und Kehlkopf tatig siud. Quantitativ 
dagegen sind sie vollstiindig versc11ieden. Bei dem fran
zosiscben b ist die P reRslon der Lippen sehr gering, bei 
dem deutschen ist sie sehr stark. Der Anfang der · Tatig
kP.it der Stimmbander ist beim franzosischen b synchronisch 
mit dem der Tatigkeit der Lippen. Dagegen fangen die 
Stimmbander bei dem deutschen b an zu vibrieren nach 
dem Sc.h luss der Lippen und kurz vo.r der Explosion. Dm·ch 
das Kymographion und die gleichzeitige Anwendung des 
Laryngographen und des Mundtrichters lassen sich derartige 
feine und interessante Phanomene leicht konstatieren. Nach 
clem Gesagten wird man meinen Skeptizismus gegeniiber der 
Vollkomme nheit und Universalitiit von Mitteln, wie der 
Apparat von ,Protessor Zorn oder die Photographie der 
Sprache, leicht begreifen und vielleicht mitfUhlen. 

* * 
* 

Vom 15. bis zum 21. September 1907 findet die 79. 
Versam mlung deutscher Naturfor scher und Aerzte 
in D re sden statt. Aus dem aus 64 in 4°- Seiten bestehenden 
Verzeichnis der zu haltenden Vortrage heben wir folgende 
uns besonders interessierenden Vortrage bervor : 

18* 
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21. Abteilun g: eurologie und Psychiatrie. 
Q u e nsel (Leip~ig): Beitrage zur Aphasielehre. 

2 3. Abtellung: Hal s - und Nasenkrankheiten. 
Barth (Leipzig): Die Atmung, insbesondere die Verande
rnngen der Korperoberflache bei ci.erselbeu. 

H. Gutzmann (Berlin): a) Ueber normale und patho
logiscbe Sprachakzente ; b) Zur Diagnose und Therapie der 
Sigrnatismen. 

Imhofe r (Prag) : Musikalisches Gehor bei Scbwach-

sinnigeu. 
S alz bur g (Dresden) : Erkraukungen der Singstimme 

und ihre Bebandlung . .. .. 
An der Universitat Tiibingeu werden von Fraulein 

von Oeste rl e u Vortrage und Uebungen iiber ~ie Vortrags
kunst gehalten. 

* .. 
* 

Laut den Ho ch sc hul- Nachrichte n , Miin cbeu , 
Juni 07 , XVII, 9, S. 257 , wurde in der deutschen Univer
sitat zu Prag ein L ektor a t fiir Rhetorik uud S timm
b i 1 d u ng enich tet und de m Dramaturgen am Deutschen 
Landestheater Dr. D alb e r g iibertragen. Es ist dies da 
erste derartige Lekto rat an einer osterreìcbischeu Universitat. 

* .. 
* In meiner Biblio g rap hia P hon e ti ca, 1906, 4, hab 

icb eine Arbeit von dem Wiener P rofessor Victor A. Heko , 
Ueber einige Versuche mit Spreclunaschinen, Wien, ùn Selbst
verlage des Verfassers, 1906, 23,5 X 16, 32 S. , kurz b -
sprochen. Die Broschiire ~nthielt u. a . einen Versuch, wo
durcb im Weg sprechmaschineller Mechanik der Nachwei 
erbracht werden soll, dass das Wesen der Vokitle u, o, a, 
e, i auf e ine blo sse Moditik a tion d es timmtou e s 
zuriickzuflihr e n s ei. Re ko hat diese Untersuchungen 
in seiner Arbeit : Phonetische Untersuclumgen tlber die 
Edison- und die Berlinerschrift. Oest.-ung . Phonograplzen
Z eitschrijt, Wien, 07, 8, 4 und 5 (Fortsetzung folgt) aus
fiihrlich beschriebeu. Vgl. darliber meine BibUographi a 
P honetica, 07, 7, unter Reko 3. In der Phonogra.phi 
schen Zeitschrift , Berlin , 27. Sept. 1906, VII, 39, 
S. 853, konnte man nach der Bescbreibung der obenerwahuten 
Versuche und Resultate von Reko folgendes lesen: 
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Die Reko 'sche Theorie, die sich durch experimen
, ielle Nachpri:ifung leicht feststellen, eventl. auch erweitem 

und erganzen Hisst, steht in diametralem Widerspruch zur 
Helmholtz'schen Doktrin : Dass das Charakteristische 
der Vokalklange in der Art liege, wie gewisse ObertOue der 

timme durch die j eweilige Mnndre son a nz verstarkt 
werden. Auch der Satz Vietors in d essen ,Phonetik": ,Bei 
clen Lauten mit Mundoffnung beschdinkt sich die Mund
artikulation darauf, beliebige Tone der Stimme durch Her
stellung bestimmter Resonanzen im Mundraum zu verstarken 
und dadurch dem Stimmtone eine bestimmte Klangfarbe zu 
verleihen" - wird dami t vollstandig umgestossen. 

Wir stellen das Thema: Reko contra Helmholtz 
be_zw. Vi " tor , das ebenfalls fiir die Sprechmaschinentechnik, 
wie auch fi:ir Physiker, Musiker und Sanger von hocbstem 
Interesse ist, zur Diskussion und setzen fiir di e beiden 
hest en Losungen der Aufgabe, diese Unstimmigkeiteu 
a:ufzukla.ren, zwei Preise 
in Robe von 

.... 

lmnde\·t lllark und von fiinfzig Jlark 
~tus 1 indem wir unFJ vorbebalten, di e nicht mit Preisen 
be<lachte n Arbeite n gege n das bei un s iibliche Ho
norar zu vero ffe ntli ch en. 

Die Handscbriften sind bis zum 
15. No·,' ember 1906 

a..n unseren Verlag , Berlin W. 30, Martin Luth e r
trasse 82, einzusendeu. Die Namen der Preisricbter werden 

wir noch vel'offeutlichen. 
Pltonog•·ar•ltische Zeitschrift 

Ber l i n. 
Nun fìnden wir in der Phonographischen Zeit

schrift, Berlin, 27. Juni 07, VII!, 26, S. 641, das Er
gebnis dieses Preisausscbreibens. Das PreisgeTkht setzte 
s ich zusammen aus den HetTen : 

Professor Dr. Wachsmutb, Frankfurt a. M. , 
Dr. med. rrh. S. Flatau, Berlin. 
Baron vom Hagen, Hermsdorf i. M., 
Schriftsteller Max Chop, 
Redakteur Georg Rothgiesser. 

• ·.'f 
.r 

Das Resultat ist folgendes: Von 25 moglichen Punkten 
wtn·den erteilt : 



18 Pnnkte (l. Preis - 100 l\lark) flir e i ne Arbei t unter 
dem Pseudonym E. Lorentzen, Hamburg. 

14: Punkte (H. Preis - 50 l\lark) ftir eine Arbeit mit dem 
Motto: ,nihil mortali bus arduist" , 

(ferner nicht pdimiert :) 
10 Punkte: eine Arbeit mit dem Titel: "Die Vokaltheorie 

und der Pbonograph". 
9 P unkte und 5 Punkte erhielten zwei weitere klirzere Ein

sendungen. 
In den niichsten Nummern der Pbonographischen Zeit

schrift werden die beiden pramierten Arbeiten zum Ahdruck 
gebracht werden. 

Die Rezension der gedruckten Arbeiten findet man in 
den nachsten Lieferungen der Bibliographi:o~. Phonetica .. * 

* Das precbmascbinenwesen hat heutzutage eine der
artige Wichtigkeit erreicht, dass icb mich veranlasst be
ti·achte, eine besondere Rubrik in diesen Annotat ion e s 
zu eroffnen. 

In der nachsten Nummer wird voraussichtlich dies 
Rubrik zum erstenmal erscbeinen und auch jn den folgenden 
Nummern fortgesetzt werden. 

Ich babe namlich aus rein wi ss enschaftlichen 
Griinden an die Vertreter der Sprechmascbinen -Industrie 
die Bitte gerichtet, mich dm·ch Zusendung von Walzen oder 
Platten mit einem gesprochenen lnhalt, sogleich nach 
ihrem Erscheinen , in dem Streben nach einel' moglicbst 
schnellen und vollstandigen Berichterstattung zu unterstiitzen . 
Der I nh alt dieser Aufnahmen kann in j ed e m Idio m - be
vorzugt sind die europaiscben Hauptkultursprachen -- in 
Prosa oder Poesie, ernst oder heiter sein. Er muss aber 
jedenfalls zum neuspracblichen Unte rricbt geeignet 
sein. Ausnabmsweise werden gesungene Platten oder Wa.lzen 
angenommen, deren Inbalt flir den Unterricht ein besondere 
Interesse bietet, wie z. B. beriihmte Lieder, die ftir da 
betreffende Volk eine k u l t Ul' e 11 e Bedeutung bes i tzen. J ed e 
Anfnabme wird von mir genau geprlift und ihr Inhalt in 
diesen Annotationes ausftihrlich besprochen und eventl. 
transkribiert. Derartige Besprechungen bezwecken, die 
neuesten Sprecbmaschinenanfnahmen nicht nur in phone
tisehen, sondern auch in padagogischen Kreisen - denen 

l ______ _ 
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die Fachzeitschriften des Sprecbmaschinenwesens nicht zu
gi:inglich sind - systematisch und regelmassig bekannt zu 
machen. 

Hoffentlich werden die Fabdkanten von Walzen und 
P1atten meine Bitte erfUllen. 

,• 

w - ---
., 

Litterarische Umschau. 
Uber die Bedeutung des VibrationsgefUhls fur die 

Stimmbildung Taubstummer und Schwerhoriger. 
Von H. Gutzm a nn. 

(Schluss.) 
. . 

Lnd li h kann man dur h den La ·icndon Finger tlic ,-c r
s eh ied n on Einsn.LzarLen wùhrnehmcu, mindes lcns die 
IJ eiclcn gcwob.n lichcn Ei tl atza1'Lcn, tl 'n g 'ha uchl n nnù don 
fc::;Lo u.. Der g hauch t ist s hr l i ht wahrzun hmer:l, wcnn 
mnn n b n dem am Kchlk pf Las L n.d 'n Fi11gcr noch clic 
l i an d \hOr don gcoffn L n 1uud ha lL n liissL nn d so de n 

. ' Limrnlippens hwingun g vorhccrehoncl ctl scharfen 
ll a uch mit d l' H<llld a uf.fat111 Cl1 und cl m taubslumn rcn Kinùc 
zun1 ilewus. L ei.n bringc11 l ~is t. Der i sto Einsalz isl durch 
d i(~ plOi zli h ntst h nd \ ibralion ichcr wahrncluubar. 
WciL s ·hwì ri g r is t d i() Laklile Wabrnchmung dcs !cison 
SLim nr c iu sa.Lzcs. 

Dio hi lLerigen Darlcg ungén bozogrn sich nur anf dio 
l)c rzcpLion u r Vibration. JJ:s isf", 11m uie DcdcuLung der 
llnlcrsLt ' hung n far don praktis h cn Taubsl llnmwn-llntcr
richt in clas r i ·b.t.igè Li hl; zu seLzcn, nolwcndig, auch die 
Hcproclllkl.i on die s e r . 'inncsempfiudung zn unter
s uehen d. h. Z ll fragon, " jc weii ù i e F~i. h i gkciL cles 
Taubst1unr cn gob.t dio durch die Fingerspitz e n 
wahrgcnon:~ rnen e V i,b r ation n n n anch scincrscits 
mill c l s l d 'S eìgen,en StiJnma.pparates zu rcprod u 
zi c rcn , mtcl wc lcÀo Fc hler cr dabci machl. l ch er
wiUmLc licn' il s kutz, dass dio Fiihigkcilen dcs Taubstummcn 
in dicscr JJ ·zi llLln" man hmal hcdcuLcnd ùberlricben wor
den Sill!l , u r\cl .in w cl·hcn Gr.cnzcn wir ùbcrhaupt die H.c
produkLion cnvarLon cli:i rfcn . Nalurgemiss Lissl sich die 
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R e procluktionsHihigk cit nur mil d e r S timm o sc lbst 
prui cn , ni.cht aber mit Stimmgabcln, und da hicrbci, wie 
berei.Ls obcn auseinandcracselzt, mchrcrc unvcrm ciclbarc 
Fehl er vorkommcn mi.lsscn, so sind dio Rcsull a to nichl ganz 
zuvcrl iissig. Das cine Ja.ss l sich nbcr schr lcichl durch den 
praktischen Vcrsuch nachwoisr n, dass cli c r c proclu z ic l'lc 

timmhoh c d es taub s L1 1 m m o n Ki.n d es d c m Vo rbi l dc 
s chr a hnli ch w .ird, w onn von c in c m héirc nd c n Kind c 
cinem ~~ ::t11bstmnmcn Vo k:nlo lang anhallond vorgcsprochcn 
wir l , indcm das tau bs lumm c Kind dio bcidcn Vibra Lioncn 
taktil konlrollicrt. V crs nchc, di c i eh in dicscr Bczi hung 
angcs LcllL habc, ergahcn sogar, dass gar ni cb.L selten die 
glcichc Tonhéihc sclbst bei ab ·olntcr Tauhh ciL gcL.roifcn 
wunl c. Vie.ll cich l is l di es s manchm al ti.herrasch nel Rc
sultal darauf znr(ickzu funrcn, dass clic bei nahc ancinander
licgcnclcn VibraLionen au ch auflrcLcndcn Vibrations 
s c)nv e .bun ~cn , von dcren l~xis l.cnz man sich schr lci cht 
ùbcrzcugcn kann, wcnn man zwci Siimmgabcln mit 1 leinrr 
Tonclificrcnz anschl ~ig t uncl. ne] cncinanclor au[ don 1a lcm
cl.on I• ingcr sotzl, von dom Laubs lummon Kindc wahrgo
nommcn w ercl on. nturl i h wti.rdc das cin s hr I inrs 
G Hlhl , d. h. cino s hr a ufm rk amc Bcnulzttl'l.g cl es Tast-
inncs vora usscLzcn . 

Tn den wcitau: mcisL n Fitllcn wird bei d n 
der Taubs Lummcn tlic Tonh éihc (ib orlri chon, s ic 
tra hl.li h Li ber J em Durchsc.Jm il L der Tonlag h or 'ndcr 
Kin.d r d es glcichcn i\ Hers, andcrerscil s wirél tli' W.rkf' 
oft mit Absicht Libcrl.riobcn, indcm mn.n hoCfl, duT h s larkf' 
Slimmti.hcmgen da.s Organ zu boss rcr Produkti n zn bringen. 
Das Resullàt ist mcis l. da Gogcnt il dc Erwarl L n . F.ntl
lich wcrcl n au ch bei dcn Ein.s~ilzen o(t cl au rncl Fchlcr 
gcmacht. Mir schcinL, dass, 
in der gcs hiltlcrlcn W· is clic il ra li n l i hartiacr Ilo
r nd r als aclaqua Le Vorbilcl gcno1 m n wi.lrdc, . rl cnkbar 
wi,ir , clas. clic chnch ili . LimmprodukLi n ja a1tch bei 
Taubs tummen wie b i uns cnls tchcndc MitvibraLion der 
UohJrii11me cles Kopf s und d r BTLlSt, als d.i in n rh al b 
cles S prech· rganismu cntst hcnd Vibration, clcm 
taub s tumm en Kindo m hr zum Rewu . t so in go · 
l·rn cht, in ahnhch r Wcisc Stimrnhohc und . Lirnmst.iirke 
iaucrnd regulicrcn konnLe, wic d i . das Oh1· bei dcm héi-
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rcnd 'Jl M u cb.< n Lu.l. Jo tr\dl r ma.n n1il cinor d<' ra rl.i gcn 
g J.'' ioh u.ng 7. UJ' Vi br at~o n k onLr li b giunt, d >s to h<'-
~~ouLcnd r win l der l:. rfolg ft'Ir di TQubslumm nau bilfl.ung 
. in. 

Dr. Louis Bonnet, Arzt in Rorden.ux, hat eine \Ol'

trefflicbe Arbeit liber Verwandtscbaft des Stotterns 
mi t d e n T ics un d de n tunktionellen Muskelkdimpfen 
{étude critique sur la parenté morbide du bégaiement avec 
les tics et les crampes fonctionelles, Bordeaux 1906) ge
Jiefert, die es verdient, dass wir sie hier in moglichster 

u sfi.ihrlichkeit referieren. Der Inhalt des 168 Seiten um
assenden Buches gliedert sich folgendermassen: 

Im ersten Kapitel, das von der Aetiologie und Patho
genie des Stotterns handelt, gibt Vert. zunachst eine symp
tomatische Definition der Stotterart, mit der er sich be
scbi:irftigt, dann unternimmt er eine individue1Ie, sich auf 
die Fatnilie und die Vorfahren erstreckende Untersuchung 
der motorischen und psychischen StOrungen, welche am hau
tìgsten das Stottern begleiten. Darauf folgt eine Studie 
der gelegentlichen TJrsacheu: Erschi.itterungen, El't'egungen 
u. s. w. 

Jm zweiten Kapitel analysiert er die motorischen Sto
n.mgen bei m Stottern; er betrachtet zuerst di e wichtigsten 
anormalen Bewegungen der Lippen, der Zunge, des Zapf
chens, des Atmu.ngssystems, die das Stottern hervorrufen, 
und darauf die Bewegungen, die bei den einzelnen Fallen 
verschieden sind, die ihren Sitz im Gesicht, im Hals, im 
Rumpf, an den Gliedern haben und die so oft episodenhaft 
das Stottern begleiten. 

lm dritten Kapitel untersucht er den geistigen Zustand 
des Stotterers und die psychasthenischcn Verwickelungen 
des Stottems. 

Das vier.te Kapitel , dem die beiden vorherigen zur 
nattirlichen Einleitung dienen, ist deu Umstanden gewidmet, 
die auf das Stottem verandernd einwirken. 

Das flinfte Kapitel endlich, das . die Behandlung des 
f::ltot terns betrifft, ist eine Art Anbangeel des vorhergehen-
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den: et! zeigt di e heilende Einwirkung der Atmungsgymnastik 
(Methode des Herrn Prof. Pitres), der Wiederneuerziebung 
der Bewegungen durch die Immobilisation der Bewegungen 
und die Bewegungen der Immobilisation (Methode von 
Brissaud) und der psychotherapeutischen Behandlung. 

Es folgen die Schlussfolgerungen tiber die Verwandt· 
d l' schaft des Stotterns, der funktionellen Neurosen und ~ 

Tics; diesel be neuropathische Basis bringt si e hervor, d~ e 
Aetiologie, die Pathogenie seien identisch, die SymptomoJogie 
der Bewegungen und des geistigen Zustandes bieten viele 
gemeinsame Punkte. Dennoch bietet das Stottern mehr B~~ 
wegungsanalogien mit dem funktionellen Krampf als m~ 
dem rric. Das Stottern habe einen gut ausgebildeten kliu~· 
schen rrypus, der es weder zulasst, es einem "elocut.o~: 
schen Tic" , noch einem ,functionellen Logospasmus" gleiC 
zusetzen. Es sei eine Krankheitseinheit. 

Von wichtigeren Zusammenstellungen seiner Auffasslln· 
gen seien hier einige kurz wiedergegeben : ·e 

U e ber di e Aehnlichkeiten inbezug auf di e Aetiolog~l' 
des Stotterns, der rrics und der Berufskrampfe sagt 
folgendes: . }e 

A . Es gibt zwischen de m Stottern un d de n T ics vie 
atiologische Analogien und einige Unterschiede: t· 

a) Analogien: Stotterer und an Tics Erkrankte ePkt 
springen derselben neuropathischen Wurzel. Es erkr~n bt 
nicht am Tic, wer will, hat Guinon gesagt, es wird niC!i>P 
Stotterer, wer will. Im Tic V\>ie im Stottern fi~det ~jc 
oft die ahnliche oder unahnliche Erblichkeit. Em alll rer 
Erkrankter kann einen Stotterer erl!ieugen, ein Stotteder 
kann einen am einfachen Tic Erkrankten erzeugen,. 0 JJlit 
selbst unter Beihilfe d es Alkoholismus einen arn TIC 

1 
dB 

Echolalie und Coprolalie Erkrankten. Eine abwecbse ~es 
Generation von Psychopathen fordert die Umwandlung 
rncs in Stottern. dell l 

Tic und Stottern haben dieselben verursacben der 
Grtinde: Nachahmung, schlechte Erziehung, geistige .

0 
k!l' 1 

traumatische Erschtitterungen, Konvulsionen. Die Entw~c 
lung des Tics und des Stotterns ist ungefahr die .g~eic ;~r· 

b) V erschiedenheiten: Zu bemerken sin d emi~~ 10gi· 
schiedenheiten wegen der Beurteilung der anderen atiO 
schen Faktoren: 
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korn Ges_cblech t. Auf10 Stotterer mannlicben Gescblecbts 
sìnct mt_ emer weiblichen Gescblecbts (Chervin). Dagegen 
gleì hnnt Tic Bebaftete unter beiden Gescblechtern ungefabr 

c verteìlt. 

atens ~ei~ des Auftretens. Das Stottern erscbeint mei-
10 J wrschen dem 3. und 5. Jahre, oft .zwiscben 5 und 
Tics :hren ' nur ausnahmsweise nacb diesem Alter. Di e 
'lor d reten spater auf. ,Es ist gan.z besonders selten, sie 
llleist:~15· J~hre auftreten .zu sehen" (Menge). "Sie fangen 
Jahr·e _8 zwrschen 6 und 10 Jahren an, oft von 11 bis 15 
Wie n, aber es gibt Tics des Erwachsenen und des Greisen, 
Niem e~ Tics der Kindheit und der Jugend gibt~ (Pitres) . 
..._ E a s . erscheint das Stottern eigentlich nach 20 Jabren. 
lar·vìe~t grbt einfach eine Verwickelung dessen, was man 
der . es_ Stottern der Kindheit nennen konnte, mi t Analogie 
bie kl1 ~dnnentaren Tics der Kindheit" d es Prof. Pitres. 
das Ili e_rnen MMcheu .zeigen oft dieses rudimentare Stottern, 

erstens im Alter von 9 oder 10 Jahren verschwindet. 

dern : · Es gibt einige atiologische Aehnlichkeiten zwischen 
Versch~ottern und den funktionellen Krampfen und viele 

Iedenheiten : 

Pradi:) ~nalogien: Stottern un d Krampfe tre:ffen di e gleich 
l'Ufskr·~onJerten. Die Coexistenz des Stotterns und der Be
Wandtalllpfe bei demselben Subjekt beweist ibre enge Ver-

Schatt. 

Erreg~:i den Berufskrampfen und dem Stottern sind die 
Oft b gen und die Traumatismen die von den Kranken 

ezeugten Ursacben. 

kaulll h} Verschiedenbeiten: Die Nachabmung kann wohl 
\\lerde 

1 ~ d~r Aetiologie der funktionellen Krampfe angeftibrt 
der ru!k _dre Zeit des ersten Auftretens, die Entwickelung 

tJonellen Krampfe lassen sich nicht vergleicben. 

~t'hlic~echlussfolgerungen. Das Stottern hat dieselben 
atioio . n Vorbedìngungen wie di e Krampfe un d Ti es: Alle 
Il" gJscben v · 1 ·t .. Inigen orbedingungen d es Stotterns Jassen sw 1 ~~ 
Uhert1• bemerkenswerten Varìanten aut diejenigen der Tws 
8totte~~en.. Nu_t· die Vorbedingungen de~ Erscheinn.~g d~s 
~totter srnd Identisch denen der funktwnellen Krampfe. 
heit de~ ~nd Schreibkrampfe erscheinen nur bei Gelegen-

Prechens oder Schreibens. .... 



Darauf folgt im zwe1ten Kapitel die Beschreibung der 
motorischen Erscheinungen des Stotterns, woraus der Ver
fasser folgende Schlussfolgerungen autstellt: 

1. Das Stottern ahuelt dem funktionellen Krampf 
a) durch seiue Lokalisation in eìner. systematisierten 

Gruppe vou Muskeln, die gewohnt smd, synergetisch 
einen gewohnten funktionellen Akt auszuiiben i 

b) durch die Tatsacbe, dass es nur bei Gelegenbeir. 
dieses gewobnten funktionellen Aktes auttritt ; 

c) dm·ch die Coordinationsfebler in den dieser Fuuktion 
vorgesetzten Bewegungen. Es besteht funktionelle 
Asynergie, die dem Entstehen des gewohnten Aktes 
einen Widerstand entgegensetzt, Febler aus Ueber
fluss oder aus Mangel , in den Muskelkontraktionen : 
Hyper- oder Hypokinesie, wie z. B. i m Schreibkrampf. 

2. Das Stottern ahnelt dem Tic : 
a) dm·ch die P!Otzlichkeit und die Wiederbolung seiner 

Bewegungen in Form von Anfallen, die alle ausse
ren Merkmale des Tics babeu, uamentlicb im Gesicht ; 

b) durcb die Tatsacbe, dass einige Bewegungen wie 
diejenigen de· Tics gestaltet siud (Beweguugen de 
Mundes - , en cul-de-poule", Wi:ilbung der Zunge in 
Domform u. s. w. ; 

c) hauptsachlich durcbseine Verteidigungsmittel, welcbc 
urspriinglich niitzliche, beilsame, gewollte Akte 
waren, wie das Zungenscbualzen (kooTdiuierter Tic 
von Letulle), der Lecktic (Pitres et Cmchet), di 
Griiss-, Nick-, Verneinungsbewegung, die Stereo
typJeu der oberep und uoteren Gliedmasseu (Takt
sc.hlageu mit deu Armen der Haud, dem Fuss, dns 
Gehen im rrakt u. s. w.). Alle diese Verteidigungs
mittel sind ideutisch denen, die die Tickrankeu be
nutzen, urn ihre Ticks zu bekiimpfen, den antago
nistischen Kriegslisten von Meige. A us Gewohnhei t 
werden si e automatisch, unwillkiirlich , zuweileu 
unbewusst, unlogisch. 

Dieses Kapitel gestattet uus schon, 3 Kategorien vou 
Stotterern zu unterscheideu: 

1. der einfacbe Stotterer, dessen motorische Storungeu 
systematisiert und in den -phouato-respiratorischen 
Mukeln loJatlisiert ; 



~. der Stotterer mj t de n verbundenen Schutzmitteln, 
die das Bestreben baben, Tics oder Stereotypien 
zu werden (Tickranke oder Stotterer mit Stereo
typien) und die ausscbliesslich nur wa,brend des 
phonatol'iscben Aktes stattfinden ; 

3. der Stotterer mit coexistier nden Tics (stotternde 
Tickranke) , die wahrend des Schweigens und des 

precbens auftreten, sei es, dasa diese Tics vor 
dem Stottern vorbanden sind (urspriingliche Tics), 
oder dass sie die Uebertreibung der cbutzmittel 
des Stotteres sind (sekundare rrics). 

Interessant ist im dritten Kapitel sein Hinweis aut 
, berlibmte Stotterer". Aus diesem Abscbnitt sei einiges kurz 
hervorgehoben: 

Die Religionsgeschicbte weist zwei Namen von be
r lihmten Stotterern auf: Moses und Sankt Carl Borro
ma eus. Moses nennt sich selbst immer 1,an den Lippen 
unbescbnitten". Aaron muss fUr seinen Brudei' offentlich 
reden. Bemerkenswert ist aucb bei ibm die den Stotterern 
eigene Beacheidenbeit, die ibn veranlasst, ein rhachitiscbes 
Weib zu nebmen. - Auch von anderen Propbeten wird 
berichtet, dasa sie stotterten. Die franzosische Literatur 
kennt Ha.cau und Malberbe als Stotterer. Von Malberbe 
wird Msdrlicklich berichtet, wie er beim L esen seiner V erse 
stark stotterte und an libermassigem Speichelfluss litt, so 
dasa ein Zeitgenosse sagt, er habe nie eineu feuchteren 
Menschen und einen trockneren Dichter gesehen. Racau 
konnte nie seinen Namen aussprecben, dà er kein r ber· 
vorzubringen vermochte. Der Maler David war auch Stotte
rer, mit seinem ebel hing wobl auch die Boshaftigkeit, 
der Menschenhass zusammen, die ihm eigen waren. 

Camille Demoulins, der bekannte Revolutionsmann, 
war neben seinem Sprachfebler in vielen P unkten kindlicb, 
heinahe kindisch und ii.usserst reìzba.J;, und von ii.usseren 
Einfliissen abbangig. Unter den gekronten Wiuptern waren 
zu erwahnen Ludwig Il. der Stammler und Ludwig Xlll. 
Der berilhmte Professor der medizinischen Fakultat in 
Paris , Becquerel, bebauptete irnmer, dass das Stottern heil
bar sei, wahrend er selbst bei diesem Ausspruch stotterte. 



Die dem III. Kapitel angeftigten Schlussfolgemngen 
lauten : 

V ergleichen werden wir: 
1. den Geisteszustand des Stotterers Ltnd des einfacbeu 

Tickranken. 
2. den Geisteszustand der von krankhaften Vorstel

lungen gequalten Stotteret· und Tickranken. 
1. Stotterer und Tickranke haben viele psychische 

Aehnlichkeiten, es sind haupts~chlich die libermassige Er
regbarkeit, das plOtzliche unlogische Abwechseln von Ver
zweiflung, Furcbt, Pessimismus, Willenslosigkeit, Erregung 
und deprimierenden Vorstellungen einerseits und von Hoff_ 
nung, Zuversicht, Optimismus, Willensstitrke, beruhigenden 
Geflihlen und Vorstellungen andererseits, die das Charakte
ristiscbe im 'J.1emperamente des Stotterers und des Tickranken 
bilden. Die nervose Beweglichkeit bei heiden ist erstaun
lich und tibt eine unerwlinschte Rlickwirkung auf ihre oft 
beweglicben, unsteten Vorstellungen aus (Geistiger Infan
tilismus). 

Dennoch ist der Stotterer infolge seines Uebels, da 
ibn verhindert, an der Unterbaltung sir.h zu beteiligen, 
weniger wetterwendisch als der Tickranke. Er entwickel t 
in sich selbst im bochsten Masse deu Sinn der Introspektion 
(der egozentriscben Beobachtung) und der Extrospektiou, 
die ihm ein zwar gequiiJtes, aber mit einem Stempel von 
Ol"iginalitat versehenes Seelenleben verursacht. 

Der St0tterer zeichnet sich in der Jugend oft durch 
eine flir sein Alter unnattirliche Reife aus. Der Geiste -
zustand des einfachen Stotterers bietet also vieJe Ver
gleichungspunkte mit dem des einfachen 'rickranken, aber 
es war angebracht, einige Einschrankungen zu machen. 

2. Das qualende Stottem und der qualende Tic baben 
auffallende geistige Analogif'n: die Verteidigungsmittel det 

totterer mit Angstvorstellungen lasseu sich deneu gleich
setzen, die bei den 'l'ickranken von den Herren Pttres und 
Régis beschrieben werden. Wir wollen nocb hinzufùgen, 
dass, wenn das Stottern sich mit der Ereuthose verbindet, 
die Logophobie und Ereuthophobie coexjstiereu konnen. Bei 
den 'l'ickranken tindet sich Hyperprosexie, die aut deu Tic 
gewandt, bei dem Stotterer auf das Stottern gewandt ist. 

Der vorigen Klassifikation : 
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1. einfacbe Stotterer. 
2. Stotterer mit hinzukommenden Tics (stotternder 

Tickranker). 
3. Stotterer mi t Verteidigungtics(tickranker Stotterer 

und Stotterer mit Stereotypien). 
muss m an binzufUgen: 

4. 8totterer mitAngstvorstellungen vor dem precben 
(Logopbobe). 

5. Stotterer mit qualenden Gedanken liber da 
Stottern (psychastbenischer Stotterer). 

(Scbluss folgt. ) 

Kleine N otizen. 
Wir haben vorliegendes Heft aus Rticksicbt auf die 

beiden ersten Aufsatze ausnahms.wei se als Doppelhett 
erscheinen lassen. 

Vom 17.- 20. September fìndet in Chemni'l;z die XU. Konferen z 
flir dai; Idloten· nnd Uilf'8schnlwe!'len statt . .Folgende Vortrage steheu 
auf der Tagesordmmg : Arbeitslehrkolonien tmd Arbeitskolo:u.ien fu e 
Schwachbefiihig te von Sth enk - Br lau; Das Gebiss Cler Sohwach
oinnigen, von D r. H e rfurth-Pra.g; Gesichtsptmkte zur spracl1liohe:u 
Behandlung schwachsinniger Kinder von F u c h s- L eipzig; Die F ach
angst ( 1. i. patholog-ische F urcht Leistungsiiihig r '" r g ..,viSSeil 

Unterrichtsfiichern :tu it der Folge herabges tzter oder aufcrehobener 
Leistungsfiihigkeit) von Dr. Or on - H eidelberg ; Die Erzieltung schwach
s innigcr Kinder zur eJbsttiitigkeit von Nit zsche - Ohemnitz ; Der 
erste Leseuuterricht auf der Gruudlage der Handtiitigkeit von 
Gi.irtJer - Ohemuitz ; Unsere Sprath.i.ibungen von St a'l: k-Ohemnitz; 
Die Aufgabe des Arztes in der El·ziehungsanstalt vou M el trzer; 
W el che Einrichtungen ermoglichen der Hilfs chule eine weitgehende 
Beriickaichtiguug der Bediirfrusse ilu·er chtil r ? von. M ii ll e r 
Leipzig . 

Es w ird gebete:u, di e Teil.nah.me an der Kouferenz bis spii te tenR 
den 10. September der Konigl. Anstaltsdirektion Oheronitz;-Alteudorf 
auzuzeigen. Alle, welche si eh fiir di e Fiirsorge der Geistessch wacheu 
interessie1·en, insbesondere Behorden, die H enen .Turisten, Aerzte, 
Geistlichen, Lehrer etc., werden zur Teilnahme an der K onferenz er
gebenst eingeladon. 

* 
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Vom 2.-7. f::lep tember fi ndet in Amsterdam oin int()rnallonaler 
Kong-re:s fUr Ps~' Chiatrie, Neurologie, .P~ycholog· ie und Gc i«les· 
k l"a rtken fiir~org·e statt. In der Abteilungssitzung der P sychiator un d 
Neurologen stehen u. a. folgende Themata auf der 'l'agesordnung: 
Neueste Theorieu i.i.bor deu Ul·spruug der Hysterie, Asymbolie uud 
Apraxie; h.eutiger Stand der auat mischeu Gliederung der HLriJtinde. 
Von den Thematen der psychologisch en Sektion nermen wir: Die 
Psychologie der Pu berta t; hentiger taud de1· Lauge-J ames'schen 
'l'heorie i:iber die Affekte; Unterschied zwiscben Wahrnehmnug und 
Vorstellung. In der Sektion fi.ir GeisteskrankenHirsorge interessiert 
uus besonders das Referat liber clie gesamtc :Fiirsorge der abnormen ' 
Kinder u nd das Liber die verschiedenen I<'ormen der Psycbotherapie. 
Von clen in den allgemeine11 Sitzuurren vorzutragenden Refm:aten sei 
besonders das von Raymo nd iiber die Psychoueurosen lllld das von 
Zieh.e i:iber die Meth.oden der lntelligenzi riifung hervorgeh.obcn. 

* * 
Vom 15.-21. eptember 1907 fìnclet die ';!), ' rers:tmmluug 

tleutsclr er Naturforscher und Aerzte in ))resden statt. Fiir unsere 
L eser sind folgende Themata vou Interesse: Hoc h e, Moderne Ana
'lyse psychischer Erscheinungen; O. zut· Strassen, Die neuere Tier
i>sychologie; Ohr. Bohr und N. Ph. T e ndeloo, Die funkt ionelle 
1;3edel;l.tung des Lungenvolums ).n nor.malen und J?O.thologischen Zu
:;tlinclen; P . S piess, Ein VeTsu ch betr. Toniibertragu.ng mittelst elek
trisch r W ellen; l( 'Il h n , Operation. des W olfsracheJlS mlttelst perora! e;: 
r:rubage; Niess , Uebel' die Loka1isation de1.· optischen •rinnerungs
bilder; R eicher, Kinematog raphie in der Neurologie; S t~an s ky, 
Zu r Methode der Intelligenzpriifung; T1·omne r, Indikationen der 
Hypnotherapie; Ba r th, Die Atmnng, in besondere die Veranderung 
der Korperober.fl.ache bei derselben ; Ir.nh o f er , Musikalisches Gehor 
bei Schwo,éhsinuigen ; Gu t zma nn , Uober normale und pathologische 
SpTachakzente; Zur Diagnose nnd 'l'.hcorie der Sig mu,tismen; Salz
burg, Erkrànkung der i.ugstimme ltncl ilcrc l3oband lung; Flatau
G u tzman n, Di.e Singstimme d es Séhulkindes. 

* * * 
Aro Sonnto.g, den 15. Scptember ii.udet die l:ìitzung der ])euh;chen 

Jaryng·ologi:che.n Gesellschaft in Drc~;; clen stntt. 

* * 
Ucr ll. inl·crmdioualc Kongxes · fii1· .l'hy~iothm::t)JÌC Jìndet am 

13.-16. Oktober 1907 in 11om statt. Die ektion B (Kinésithérapie 
et Orthopédie mécanique) hat mit dem ersten 'l'l1ema: la Rééclucation 
des mouvements, besonders die spezielle Uebungstherapie auf die 
'l'agesordnung gesetzt, der j a auch die meisten SprachstOrungen aro 
znganglichsten sind. 

Druck yon J. S. Prenss, Derlin RW. 
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Origina!-Arbeiten. . ' 

Lohnt es sich, Lehrer und Erzieher der , Schwachen" 
zu sei n? 

V0ttl'ag, gchalteo an der VI. S ]l\ ei:t ri chen Konferen:t fii t· 
da 1ùiotenweseu in olothurn [1.!11 28 . uuù n. Juni 1907 
von K. Jauch , Lehl'e ~· an deu pezia..lkla.ssen f'U t Sclnvach-

begabte jn ZLil'ich II. 
(Im Auszuge mi tgeteilt ùurch H. G r n. f -ZUricb. *) 

Es ma.O' selttmm erscheinen dass man diese Frage 
nocl1 aussert, nacl1clem nun seit J a.hrzehnteu an der Er
:.-:i elnmg uuct Bildung de.r Schwachsinuigen gea rbeitet wirct , 
da J och vo n Jahr zn Jahr mehr Schulen uncl Austalt n f Ur 
(lei tesschwn.che erri cbtet werùen uud die lì' Ur orge flir 
ld ztere mehr und u1ebr auch a.ls P ftic.b t ùes Stuates nn
Prkn.nnt win,l. 

Blicken wir ius Altertum zurii ck, so sehen wir , dass 
dic Npartan l' ihre schwachen Kiud er aussotz ten, die W:in1 e1: 
sie in di o rribel' warfen. t:)o grausa.m ist die Neuzeit nicht. 
All ei n es •· il.J t auch jetzt nocl1 v-iele UngWubige, welcbe di o 
'l' i t o! f'r ao·e mi t in e m entschiedonen N ehl ))e:mtvvorten. In 
ihren Auo'eu (il . B. Grohmftnn, Ziirich\ ist dio UIJ terrichts
arbeit be i don chwacheu ein I;'eld fiir don Lehrer, nuf 
dem m: sich sei n Le ben lang , abrackeru", allein nichts er-

''' Der Vortrag ist ll.t extcns0 !n d n;~.llcr l.;h t iibct d io Solothu m er 
Ko nfNen "' CI'S hi rnen. D. lied. 

) \.) 
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reichen kann. Der Schwachsinnige nimmt keinen Teil an 
den Segnungen unserer Geisteskultw· oder er missbraucht 
sie als Tummelplatz seiner Dummheiten. lj'Ur die meisten 
Geistesschwachen ware es besser, sie blieben Analphabeten ; 
j eder Unterricht und alle mogli che Miibe fUbrt nur zur 
Enttauschung. W are es nicht besser, diese Menschen ganz
lich abzusondern, sie als unheilbare Kranke ibrem Scbicksal 
zu iiberlassen, statt den unfruchtbaren Versuch zu machen, 
Saatkorner auf ste inigen Grund zu streuen und die Be
dauem swerten der menscblicben Gesellschaft zufiihren zu 
wollen, wo sie doch immer uubraucbbare, stOrende uud 
bemmende Elemente bleiben ? Liegt nicht viel Mode und 
Eitelkeit in diesen Untem ebmungen, viel Reklame fiir Privat
griindungen ? 

Diesen prinzipiellen Ein wendungen stehen entgegen 
die Grundideeu des Christentums, dessen GrUnder nicht uur 
die Ii'orderung aussprach, si ch der Armen, Miihseligen und 
Beladenen anzun~hmen , das zerstossene Rohr nicht zu zer
brechen unù den glirnmendeu Docht nicbt auszulOschen , 
sondern der durcll sein Leben und Beispiel selbst diesen 
idealen Sinn verwirklichte, der di e Blindeu uud Besessenen 
beilte und den Tauben und Stummen sein , Hepbata" zu
rief. So ist alles, was beute fiir di e eh wachen, di e Anor
rn alen gescbieht, eine Frucht des Chri stentums. Bei den 
rraubstummeu uuù Blinden hat sicb die Arbeit reichlich 
gelobnt; aber nicht so ldar und augennillig treteu die Re
sultate bei den Geistesschwachen zutage, und darum sind 
der Skeptiker nocb genug. So haben es nuch .Mitglieder 
der ScbulbehOrden und Kollegen nicbt begreifen konnen, 
al s der Referent s. Z. zum Unterricht bei den Schwach
sinnigen iiberging und seinen Eifer als ein Strobfeuer er
klart. Noch kommt es vor, dass in mancher Scbule ,die 
Dummen • verlacht werden und es als Drobung gelteu 
mag: ,Wenn es mit dir nicht besser wird, schicken wir 
dich in di e Spezialklasse! • 

Uebrigens darf denjenigen, die ob den gering schei
nenden Erfolgen die Achsel zucken, wohl die Frage entgegen
gehalten werden, wie es denn Uberhaupt mit der vielge
riihmten Sicherheit der Schulresultate bei den ,Normalen" 
stehe. Wie mancher ,Musterschiiler" ist eiu Taugenichts 
geworden, wie manche schwa.cbe, verschupfte SchUlerin hat 
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sich spater trefflicb eutwickelt, und welche Stellung nimmt 
die Scbar der vom Lehrer als ,mittelmassig" rraxierten im 
praktischen Leben ein? 

Es liegt sebr viel daran, dass der Lehrer der Schwacb
sinnigeu hoch von seiner Aufgabe denke; woher sollte ihm 
sonst der Mut, die Schaffensfreudigkeit kommen? Denken 
wir nicht gering von unserer Arbeit, weil es meist Kinder 
der Arrnen, ihrem Gesamtwerte nach scheinbar zuriick
stehende, ja vernachUissigte sind, mit denen wir es zu tun 
haben. Auf wen sollen diese Armen warten, wenn auch 
wir, die wir iht·e Not kennen, die wir wissen, wo und wie 
ihuen etwa nocb zu helfen ware, in das wegV~>erfende: 
,Was li egt daran? Es lohnt sich nicht!" einstimmen? 

Allerdings han del t es si eh nicht darum , diese Kinder 
nut· ein wenig zu unterhalten, aber auch nicht um das 
Eindrillen von P aradestUcklein. Fiir ,Mietlinge" im Beruf 
ist hier kein Platz; unsre Aufgabe fordert eineu ganzen 
Manu. Im Grunde genommen ist unsere Arbeit nicht so 
verscbieden von derjeuigen der Lehrer uormaler Kiuder; 
sie liegt nur ,ein Stockwerk" t iefer. Wir:wollen zufriedeu 
seiu, weuu wir durcbschuittlicb in zwei Jahren so viel 
leisten wie andere in einem Jahr. Allmahlich miissen wir 
in unsere Arbeit bineinwachsen und sie uus zur ictealen 
Lebensaufgabe stellen. Doch nicht nur Liebe und Geduld, 
wie man gewohnlich meint, braucht es dazu, sondern ein 
tiefes V erstaudnis. Der Lehrer fUr Sch wachbegabte muss 
ein gewiegter Methodiker sein ; dann wird ihm auch beim 
ewigen Wiederholen die Schule uie langweilig, und was 
man nicbt wachsen siebt, fiudet man nach einiger Zeit ge
wachseu. Anch das schwache Kiud wird dem Lehrer 
immer wieder neue Ziige darbieten; nach Verflnss einiger 
Jahre wird der Kontrast staune11swert sei n; doch empfiehlt 
es sich, auch dann das Kind in der Spezialschule zu be
htssell, da es uuu einmal an denm Methocle gewohnt ist. 

Die wichtigsten Griind e, dass die Griiudung uud Flih
rung von Sl?eziellen Schulen und Anstalten flir Schwach
beHihigte ihre volle Berechtigung hat, sind folgende. 

Die Vereinigung von moglichst homogeneu Elementen, 
aucb wenu es lauter Schwachbegabte sind, wirkt wohltuend 
auf den Einzelneu; die Kinder sind einander koordiniert 
und flihlen sich clanu ùald heimisch, wahrend sie vorher 

Hl• 
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unter deu Normalen das Gefi.i.hl des Minderwertigen und 
Yerschupften hatteu. 

Wir Lehrer der Scbwachsinnigen mlissen und konneu 
a m sch wierigsten Posten einsetzen; wir setzen nicbt zu vi el 
voraus, anerkennen aucb die geringsten Leistungen und 
Fortschritte und heben dadurch das Selbs tvertmuen und 
die Schaffensfreudigkeit unse rer Zoglinge. Wir ennoglichen 
es dem Kind e, durch Zuteilung zu einer sei ner Begabung 
entsprechenden Fiihigkeitsgruppe in deu verscbiedenen 
Fachem mitmarschie ren zu konnen ; wir individualis ieren. 
Damit wird die Schule, die dem Kinde vorher oft als bose 
S tiefrnutter vorkommen musste, :ibm zm li ebenden Mutter, 
und schaffen darnit e in gut Sti.ick Unrecht aus der Welt. 

Wir konnen die Selbsttiitigkeit der Schiiler1 z. B. in 
Handarbeit, viel besser pflegen als un sere Kollegen nn rl er 
No rmalscbule; wir konnen den Anschauungsunterricht vie! 
intensiver betreibeu als sie; allen jenen Erscheimwgen und 
Uebeln, di e in der No nnalschul e wenig Beachtung tinden, 
wic Stammeln, t:ltotte rn , _Lispeln usw., i<onnen wit· unsere 
volle Aufmerksarnkeit schenken. 

Durch uusrc Arbeit wi rcl manch er 11\unili e uud daJUit 
auc ll dem Staat ei n Gcgen tand best~indiger orge, ein e 
Quelle sich immcr meuemdeu Verdrusses geuommen, viele 
sonst mlissige J-Hinde zu1· Arbeit gewonneu; dl1l·cb dieselbe 
soll te mitùe wirkt wercleu, dass es weniger Insassen vou Armen
b ~iusem, w niger Vagabunden und weniger S3lche gi ut, die 
dem Strafrichter in d ie Hauùe fall en. 

W ir s.ucheu ùen Ursacbeu des ()·t i::ltigen DefekteR beiru 
Kind e auf deu Gruud zu kommeu unù mUssen da. rum nicht 
uur mit de n NchLUem, onderu aucb mit ih reu E ltem und 
Angehorigen in iuuer Beziehunrren treten ; damit konnen 
wir dazu beitragen, das heute vieltach so Jose Baud zwischen 
Schule uud Haus enger zu knUpfen. 

Zur nesUitigLlllg genannter rratsacben werd en Aus
spriiche von cheok-13reslau, Kielhoru-Brauuschweig , Bood
stein-Elberfeld Ulld Fisler-ZUricll àngefUhrt. Noch zwei 
Dinge si nd am Sohlusse zu betonen. 

Erstens: Di e Arbeit an d eu chwacheu (dazu rechne 
ich auch die , Verscbupfte n" und sittl ich Ven rahrlosten) hat 
eiue 'l1 ragweite, deren ,moralische.. Seite fll r den Staat 
no eh weit grosser als di e "fiuanzielle" .i st. Konnrm wlr 
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durch Erziehung, Untenicht und ,Bei piel nicht mancher 
sittlichen Entgleisung vorbeugen, sogar Verbrecben verbUten? 

Zweitens: Wie der rechte und gewissenbafte Arzt 
an einem aussergewobnli chen Krankbeitsfall das lebhafteste 
Interesse hat, so ist es aucb fi.ir den Pi-idagogen sebr inter
essant, die Ent>vickluug des Schwacben zu beobachten, zu 
leiten unù zu fordern. Die Verscbiedenheit unserer Scbtiler, 
ùi e uns zum Studium jedes einzelnen zwingt, ford ert unser 
Talent, unse r Wisseu nnd Konnen auf eine Art, von der 
Fernerstehende keine Almung haben , verleiht unserem Be
rufe eine Vielseitigkeit, di e zwar anstrengend, aber auch 
am egend ist. LaudenberO'er in Stetten schrieb einmal: 
, Kein Entdecker einer Golùmine konnte je eine sol che 
B'reude empfìnden wie ich, wenn es mir gelungen war, eiu 
t iefstehendes, hOrstummes Kind zum Sprechen, zum geistigen 
Erwachen zn bringen. " Juuge Lebrer konnten durch Schul
besuche bei Schwachsinnigen nur gewinnen. Zum n:iindesten 
sollten wir Lehrer der chwachen die Syrnpatbie unserer 
Kollegen an der Normalt5chule haben, da die Schwachen 
fUr ihre Arbeit ein Hemmschuh sind. 

Unrecbt ware es, nicht noch eines Momentes Er
wahnung zu tu_n, namlicb der oft rlihrendeu Dankbarkeit 
vieler Eltern unserer Schiiler; das bebt uns li ber vi el Miss
kennung und Unterscbatzung unserer Arbeit und Gleicb· 
gliltigkeit gegeniibeT unsern Bestrebungen weg. 

Vermeiden wir bei unsere~· Arbeit allen toten Wissens
kram ; bieten wir unsern Zoglingen keine unbrauchbare, 
wertlose W are dar; treiben wir keinen geistloseu Drilll 
Wir wolleu uusern Untenicbt den BedUrfnisseu und Ver
hiiltnissen unAerer Anbefoblenen so eng als moglich an
passen, ihn lebensfroh, anschaulLch und klar gestalten, dass 
er ibre A ufmerksamkeit wachruft, ihre Den,kkraft ford ert., 
sie zu selbstandigem Wollen und Handeln anregt, vor allem 
da GemiH nicht leer ausgehen Jasst. Wir vvollen es unseru 
Kinùern immer wieder sagen, dass der SchOpfer nicbt ttl!en 
gleicbe Gabon und gleicben Verstand verlieben , dass er 
auch nicbts als rrreue verlangt, dass dann aber auch das 
geringste Menscbenleben eineu Wert hat der nicht mit 
Oold aufznwagen ist! 

Schopfen wir nur Tng fUr Tag ::tn der richtigen Quelle 
neue l jiehe zu tUlBern schwacllen SchiHern, neue Gectulù 
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fUr sie, neue Begeisterung fUr nnsern Beruf und damit 
neue Berufsfreudigkeit ! Versaumen wir nicbt , tleissig aut 
unsre Vorbilder zu sehen, die uns als Pioniere Bahn ge · 
brochen baben! Und unterla seen wir es nicht, die wir ge
meinsam di e Hand am Pfluge baben, uns durch engen Zu
sammenschluss gegenseitig beruflich anzuregen und zu 
ford ern! Vhr werd eu es lernen, \ovenn aucb mit bebenden 
Lippen, weil wir unserer eigenen Schwachheit wohl be
wusst sind , doch getrost, mit Freudigkeit und Ueberzeugung 
zu sprecben : 

,Es lohnt sich, Lehrer der Schwachen zu sein!" 

Bibliographia phonetica 1907. 
10. 

Von Dr. G. P a n c o n c e l l i - C a l zi a 
phonet ischcs Kabinct der Un iversititt M"arburg (Hesse1~). 

Castex, A. -Le malmenage vocal chez les chanteurs. Suppl. 
au No. 3 des Archives jnt. de Laryng., d 'Oto1. et de 
Rhin ., Paris, Mai.-Juni 07, XXIII, S. 1050- 1051. 

Ur . I nhal t schon liingst bekannt. 
A . V g l. A. 2. w eiter uuten unter Va cher. 

Chanoz, M., und Sargnon, A. -- Pression et vi tesse de l 'air 
dans la t rachée des enfauts. Archives int. de Laryng., 
d 'Otol. et de Rhin. , Paris, J uli-August 07, XXIV, 4, 
S. 173- 176. 

I. V V. habon U ntersu h un gen bei einem 7 j ab rigen Jungon und. 
e inem 6jiihrigeu :Mi.tdcJ1 n vorg nororoon , clie we ·en einer sub
g lottisch en Vex ng rw1g in:folge wiederholteJ· In t nbationen 
O]JOriert wor len wrq· n. VV. schlie ·sen n.us ihren Beoba ·htuugen, 
dass die verscl1i donen Luftp ressionon bei Kinder n dieselbe 

-rossenordnun g wie bei • rwà b senen (nach der Fe~tstellnug
von Cagn iard-Latour) haben. \Vas mm die G s hwindigkeit 
der Luft aube]ang t, so geben VV. folgencle 'l.'abelle an: 

L uftdruck in der Geschwindigk eit der L uit 
'l'mchea bei diesem Niveau 

4 cm Wnsse r 4,6 m in der Sok unde 
46 , , 49,2 , " , " 
36 , , 73,9 " " , , 
81 , , 110,8 , , , " 

100 " " 123,1 , " " " 
Diese Ang nben, bero erken V V., sin d uro so meJn· erstnu nlicb, 
wenn man bedenkt, dass die eschwiudigkeLt einet; ansser-
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orùontlich starken Stm:ms, Dr. 'uillemin na.ch, 75 m in del· 
8ekunde betriigt. 

Chop, Max. - Die Bedeutung der Sprechmaschine ftir Er
ziehung, Kunst nnd Forschung. Phonogmpbisehe 
Zeitschrift, Berlin, 25. J uli 07, VIII, 30, S. 737-740. 

Ur. Lesenswerte Arbeit. 

Drouot, E. -- L'éducation des sourds-muets aveugles en 
Suède. Archives int. de Laryng., d 'Otol. et de Rhin . 
Paris, Juli-Aug. 07, XXIV, 4, S. 213-215. 

l. Eingehender Bericht iiber einen sehr klugen Schiiler der 
Venersborger chule: J oh.mm Nilson . 

A. V g1. Bibliograplzia phonetica, 07, Sf6. 

Flatau, Theodor S. Ueber krankhafte Mitbewegungen 
beim Singen. Die Stimme, Berlin, Juli 1907, I, 10, 
s. 289-295. 

Ur. Iuteressan te Arbeit, die a.ber zu einem kurzon Referat nicht 
gee ignet ist. 

Cf. Arch. int. de Luryng., c1'0tol et de Rhin., f'aris, Juli-Aug. 07, 
XXIV, 4, S. 325-326, lmhojer. 

Glover, J. - Respiration vocale. Démonstration radio
scopique et contròle de la respiration vocale au Con
servatoire national de musique et de déclamation de 
Paris. Suppl. au No. 3 des Archives intern. de 
Laryng. , d 'Otol. et de Rhin., Paris, Mai-Juni 07, XXIII, 
s. 1049-1050. 

r. Obige Vorschliige sind gar nicht neu . 
.A . Vgl. A. 2. weiter unten nnte1· Vacher, 

Goujon, Henrl. - L'expression du Rbythme Mental, dans Ja 
Mélodie et dans la Parole. Paris, H. Paulin, 1907, 
fs. 5. * 

Gutzmann, Hermann. - Ueber phonetische Schrift. Gesangs
pactagogische Bliitter, Berlin, J uli-Aug. 07, l, 10/11, 
S. 115-118, l Fig.; Sept. 07, 12, S. 131- 133. 

A. Es handelt 'sich um den Abdruck' cles bereits in der Monats
sdzrijt f. d. ges. Spradtheil/wnde, Berlin, Arrgust-September 1894, 
Hejl 8j9, erschienen en Aufsa.tzes : Eine neue p lwrzetisdr e Sdzrijt. 
Dariiber habe ich iJ.1 dieser Bibliog mphi/1. phonetica, 1907, 7, in 
de1· A. 2. zu Passy berichtet. 

Gutzmann, Hennann. - Zur Untersuchung des Vibrations
gefiihls. Phonographische Zeitscbrift, Berli n, 8. Aug. 07 , 
VIII, 32, S. 811. 

l. Solu· richtige Bemerlmuo·en zn den .Aeussenmgen von R oeril1 g·, 
der i1ber eine Arbeit von Dr. Gntzmann, Ueber die Bedeutrmg 
tl.es Vibrationsgejr'lhl jflr riie Stimmbi!drrng Taubstummer rmd 
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Sc!zwerltoriger, gourt il t h. t·, oh 11' von ihr ruel\1· nJ s don T itel 
Zll k enuen . 
B ibli ogrnphi a p hon etica., 07, G/6, u n te r Gutzmann. 
Ui bli 0gmph ia p houetica, 07, 819, nn ter Roering. 

Herborn, H. vVelche Beclingun gen ermoglichen einen 
rationell en Gesnngun terricht ? Die Sti mme, Berlin, 
J uni 07, I , !:l, S. 270 - 273. 

I. ,, . .. . Mng der poet isch un!l d t: J" mus ilm lisclJc T oil der (Te
s>ingc n o<.;h so g 11 t behamlelL un ù e ingc llbt we rcl eu , es wircl 
troti:dem c i n JI! Jvo ll stii.n cl igPr 1fnte rri <.; ht i m C esnuge sein, w eun 
cl iP ::l tinnnhilclu ng , un d 7.1V I1 l' [J,Uf p hone t isc]J cr G rnuJlage, nn
bcr ii<.; ks ieh tig-L hlc ibt . . , S. 272'' . 

Kewitsch. - J apan. Le 1VT:l1tre Phonétique, Bourg. le Heine. , 
Mai-J uni 07, XXII, 56, f-J . 6~- 66. 

L V. bcsp ri eh t d io VPrs uc ho der J 1tp nne r, di<• ja pauis<.; lt- ch io..e:; isch o 
Bcgriffss ·hrift d un: h l~ h L~ ·l chrifL zu c rsclzc u. Der roma 
dscltikwni-Vor in ha tLo s ie h Fcb 'J t>- d io A ul'gtLbe, clio Begriffs
sc hr i rt i Il d io Sehri ft tl c r OIIL"Op itisc hen K ultu r volk N ll lUZllWUJlde lu , 
gl~sLe ll t. ])n;; Volk, sc lhoL der <i ch iJde l •, wn r tlamnls .fiir diese 
Be wcgll llg" n oeh 11leht 1·e if genug . In neuerer Zeit h a t sich 
e i n o gembunilsdtikwni-Gcsc ll scmlft gcbilùc L, d . h. d i ~prnch

und ch ril"l ve re in ig-ung-sgcscll s<.; h a rt. D cs 'l'i te l be ·ng·t di e 
J icht un g <l cs JJ ('ttCn Vereins. 1 lon dach t(' zuors t tlam 11 , das 
r u.·tilsch e A lp hnb ct zu ad tpiieron, we il das la L inis ·J >C Al[ habet 
z n arm ist . \ Va hrscheinli c.l t a us polii isc hcn r linden is t cl iesor Vor
sc i,I [J,g in de r Mi n l e rh i t gcb l i ben. V. be ton L lic N oiwcn tug kc il , di e 
J npa ncr au [ tl ic 'L'rnnskr ipiion cl s Mnitre P!t onétique a uJnwrksnn1 
z u machen, und bcsp ri c ht d io R e il 1 11f lgc d •r Bu ·h st:a ben in 
unscrc n gc wouu li ch en J\ lpltabcte n sowie di ,iapani sch en L~wLe. 

A . Vgl. in derselben Zeitsclt njt, Bourg la Reine, Juli-Augnst 07, 
XXII, 7j8, S. 85 tl ie Demerkung von E. R . Edwards, dem Vcr
f:a~;se r vo n Elude p ltOnélique de In lnngue j nponnise, Paris, 
1903, zum o bigc n Aufs:J lz. 

Kochendorf, Richard. Lungeu- ymnastik o)me Geriite 
nach dem ys tem von Dr. med. D. G. M. 'chreber 
bearbeitet. Leipzig, . Schnurpfeil, fJ 907 1, l\J. 0,60, 
2 1, 5 X 14, 32 S., 13 Fig. 
vVic es sell on im 'L' iLel an g egc b n is L, ltandol t ich UJlJ c ino 
pe7. i Ilo Bcnrbcl t un g· l e r V or · ]Jr.ifion flix dio JJcmg en -Uy m

n nsLik, ;;o w io s i c v ll D. G. 'i , ~' ehrcber in s iJlùm wclL
bekan nle n W rk Aarz llidw Z immarg vmnnstik jflr beide Oe
srillechter und jeda. Alter 1 e· hri b u si l1en. 

r . Dns vVe r k ]m JIIl JlUI" wn.rm Cmf foh .len ·w rden . 

l orentzen, E. Reko contra Helmboltz bezw. Vietor. 
Phonogrnphische Zeitscbrift Berli u, 'L Juli 07 , V1II, 
27, s. 662-664. 
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A. Zu eincm klll'zen Referat ni cht "'eein·net. V ·l. daTiiber 
Annotationes pltonelicae. 07, 8/9, sowie unten unter X4. 

Marage. -· - La portée de certaines voix et le travail dé
veloppé pendant la pbonation. Pa.ris, chez l'auteur, 
rue Duphot 14, 07, 23,5X15,5, 12 S., 2 Taf. im rrext. 

I . La poriée de certaines voix, cl. h. diese E igenschaft, nacb der 
man ·he Stimmen eine gcrin gero Arbeit notig h aben, um in 
eiuem Saa.l gehor t zu werden, hi.Lngt von d rei ]i'aktoren ab: 
vom Snal, von den Znhorern und vom Sprecher. Die zwei 
crsteu F nktorcn sinù. vom V. scl10n beriicksichtigt worden. 
jVg l. nntcn in der Rubrik der Bclegstcllen.] In vorli egcnder 
Arbcit w eist V. den Eiu:fluss des Sprechers nach, indem er unter
such t, w elcl1 e Energie fiir die versch iedcueu Stimmlcategorieu 
n oLweud ig· ist , um gehort ;r,u werdcn. Seinc Uutersuc'lnrngen 
haben V. gPzeig t, d11ss im all gcmeincn und in ull en iil cu d.ie 
BasssLimruen eine 6- 7mul g rossere .8nerg ie oJs die 'l'enor
stlmmen uufweuden miissen. Dio Barironstimtn n stehen da
zw iscbe·:,, obwohl ie sich vi el mehr de.n 'l'enorstinunen 
n iih em . Ausserdem i.Ludcrt sich la porlée de certaines voix 
n ach dem 1:\aal. D emnach wuss eiu Tell rist im 'l'rocaléro 
eiue vi rmal g rossore Energ ie a.ls im Amphith atcr Ri_cJlOJieu 
aufwcndeu, clagegen muss eine B a s t imme, dern Sa.a l n o.ch, 
ruanchmal eine Bnerg ie aufwend en, lie JleUnmal g ross r i st . End
lich muss an.cl1 der Pl atz der Zuhor r beriick ·icht ig t werdeu. So 
muss z. B. i m Troco.déro ci ne Busstimm , un1 v n cl en Zuhéirern ge
hort zu w erclen, die eineu schl ecltten, w eit; nt.feru teu P lu.tz haben, 
eLnc 13 mal g r"ssere Energ ie uufwenden, nls fi.i r die Ztthorer des 
ersten Ran go ·. D e1· Sp recher muss, nm l esser gchort 7.U 

wcrdE'n, d::ts aus seinen Lun en hcrausstromendE' Luftvolumen 
enLwickeln, indem er dur h zweckmii~sigc Ueln'tugeu der 
inspiratorischen M uskebl sci ne Vitn.lkapaziti.Lt veroTossert. Er 
muss auc.h die Pression el i er L uft erg rossern, indem or lemt, 
seine expiratori schen M.nskcln Innkt iouioren zu lassen, olme 
dabei Luft dm·ch die G lotJtis vergelJ ns g lten zu lassen. In 
d r Pr::rx.i : , um in oinem UJJ bekunuten 8 nn,l von den Zuhore~·n 
gehort ;r, n w erden, mu ·s man nn. h uod n a h d ie En r"·ie der 

t imme ve rgros em, bi s wan s lbst aen R e onanzton merkt, 
dann v rkl einert man ei.n w uig d.ie J~uergie und •rhiilt da
dm·ch vorziiglich ResulLato. V. ho.t au ob. den \T. r t der 
wi.ihrend der Phon ati n n Lwi kelt on Ar ·it g me ·s.on. Au 

in n ntorsnchtmgen un :~:we i Al cnsclloll, von d neo incr 
in eu kUn ·t i ichen K hlkopf tmd der an il re oinù Zl'ra •h alkaniilc 

h fl.tLe, zieht V. folg· n de , h llis o : Im gcw ti huJi ·hen Gespr~ioh 
entwickclt m an in einer LtUJde i ne A rbeit v n a . 48 ltilo
grammeter. A.lso das prechen wii.lll'end ei.J1 ' r Stuuùe i ·t nicht 
ormi.idcuder , als jeùe S kunde eiu Gewi cht von 13 gr. l m hocb 
zn l1 ben. Um eino R ecle in einem gros · n Saà,] zu ltaltcn , be
t rii.gt die Arbeit im Dmchschnitt 2 O KiJogra,mmeter pro StunG.e. 
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Die M.iinner, uud im beson derendie Bassisten, ermiiden viel 
m ehr (ca. viermal) uls ùie Frauen und die Kinder. Es ist 
n Iso begreiflich , da ss Kiuder mohror·e Standen sprechen ki:innen , 
o bue sich auszuruhen. In der Praxis hiingt die ontwickelte Arbeit 
besouders vou dern expirierten Luftvolumeu ab . Daher muss 
der Sprecher vo r allen Diugen atmen lem en. A. Perretière 
(de Lyon) . 
Arch . int. de Laryng ., d 'Otol. et de Rhin. , Puris, Juli-Aug. 07, 
XXIV, 4,, S. 324-325, A. Perretière. 
Marage. - :::ìensihilité sp écialo do l'oreillo physiologique pour 
certaines voyolles. C.-R. Ac. des Sciences, Pnris, 9. Jan. 1905. 
Marago. - Quu. li tés acousLiquos de certaiues sa.lles pour !11 
voi x parlée. U -R. Ac. des Sciences, Paris, 9. Aprii 1906. (Hc-
7.eusier t in Bibliograpllia phonetica, 06, 2.) 

Muller-Liebenwalde, Julie. - Die Erz iehung der weibli cheu 
Singstimme. Die S t.imme, Berlin, Juni 07, I, 9, 
S . 262- 264; Juli 07 , 10, S. 299-302. (F'ortsetzung.) 
(Schlm=s.) · 

A. Vg l Bibliographia p!tonelica, 07, 5/6. uu ter Mflller-Liebenwalde. 

Nodnagel, E. O - 'l' heorie und Mothodik der Stimrnbildung 
iru 19. Jahrhundert. Die Stimme, Berli n, Juni 07, l , 
9, S. 259- 2G2; Juli 07, 10, S. 295-298; August 07, 
1 l , S. 329-332. (Fortsetzung). (Fortsetzung folgt.) 

A. V gl. Bibliog raphia phonetica, 07, Sf6, unter Nodnagel. 

Reko, Victor A. Die partielle 'l'aubheit der 
maschinen. Phonograpbische Zeitschrift, 
11. Juli 07, VIII, 28, S. 687 - 68ti. 

Sprech
Berlin , 

J. ,, ... . I st die Nprechm aschine (Au.fnahmevorrichtung) w irk
lich befiihi gt, 'I'i:ine, d ic dus m nschlicho OLr h i:i rt, genu.u so 
wie d.ieses zu hi:ircn nnd aufzu zei ·Jm en ? I si cl ie 'l'onwolt der 
Sprecl11naschiue mit j oue r des Ohrs kongru nt, oder g ibt es 
vie ll oi ·ht T i:ine, d ie bloss Utl se r Ohr ocle.r bloss elle Sprcch
maschino b ori;? . . . . 687." V. l1 tUt den V rgl ei h zwischen 
der photog ru.ph isehen Knmom 11 nd der A ufnahm vor.richtung 
der rrechm n.sclliuo IU.r unrichtig. , .... Dann hic!)se es : 
Genau so , wie de r phoL g ntpldsche Apparnt die vVcl t cles 
Augos festhu.Jt, genau so fl .. xiert clic . preclJmnsclline die Wolt 
cles Ohres Aber dies is t JIÌ ht ri chtig. Un sere illJ1e habon 
ei11 e11 beschrii.ukLon Wirkung ·kreis, und e;; ex istiert vic los, was 
sie an uncl JU.r sich n.i ht wàln·zunel1mcn vertni;igeJ~. ~ f an 
denke nur an dic Welt cles Mikroskopes! .... ~ olltc es n icht 
mit dom Gehi:ire ii. hnl ~ch s tchen, dernrt, dass sich du.s dnrch die 
Ma chiu gewonnen c Gehi:i rphi\.nomen als dn · richtigo1·e, und 
unsere Sirme al !) die nn.fiihigeren erwie en, w.ic beirn Mikroskop, 
T eleskop usw. ? . . . . 687." V. liisst aber i t~e interessante 
Antwort nuf die obenerwahnten Frageu folgen. ,Di e 'l'o n w el t 
der Sptechmaschj ue Ulld elle cles Ohre~ decken sich nich t ein-
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maL Die SpreclunascJuoe lejdeb an einer gewisscn partiel len 
Taubheit, dorzufolg s io nm1 einmal gewisse T"autè ,ui ht ho~·t 
und infolgedesseu auch nicht aufzeichn et .. .. 688." V. er
wahot 11ls Beispiel in dieser Hinsicht die Unmoglicb.J;:ei 11tl.f 
der 8precbmascbine den Laut s, den Kl 11ng oiner W eckOJ:uhr 
aufzunohmeu. V. schliesst rnit i lgenden Worten: , .... Wie 
ùie Vcrhiiltoisse bei. der grossen Tronunel licgen, ist mir nicht 
bekannt. Auffallenù immerhin ist der Um tand, dns. tn11n 
d icses so kraft ige (vielleicbt zu krafbigo) Instrum en t iingstli h 
zu mciden scheint. Solite die Sprechma chine anch dafiir taub 
sci n? I ch glaube kaum nn d erwarte de n Tag, der uns ilie 
gelnngcne Aufnahme der g ros ·en tiirkisch en Trommel briugt. 
Wenn aber diese Vcrmu tung oicht ri chtig sein so li te, dann 
hat es fast don Anschein, als ob an der Sprechmaschin e gern,d 
Hir dio tui S sehr h eft ig· erscheinenden Gehorr ize eine gt>wisse 
Taubhoit bestiinde. Vielleicht aber ist bier dio prechmn ·chine 
als Loter /\pparat doch verliisslicher als uuset· OlU' ? Wrtw1·ino, 
m einte scinerzeit bei der .Besprechung clie ·er Pbanomene: 
,Uuser Ohr empfindet man che ni ht ii.bcnniissig· lau!·e S chiilJe 
a.Js sehr la.ut, w eH es sich dabei um n!twtg-ef tiblè hanll elt." 
Wo die Wahl'heit auf diesem Go.biete liegt, wage_ i h nach ùem 
h onLe m ir zru: V rfiigung tehcnde11 J\ìfaterin,\ c n icht zu ent
scheido.n und schhesse m iuen Auf;;at~ mit ei ilè!U Fmgc
zeichen . . . . 688." 

Reko, Viktor A. - Phonetische Untersuchungen liber Edison
und Berliner-Scbrift. Oest.-ung. Phonographeu Zeit
scbrift, Wien, 10. Juni 07, l, 6, S. 6 - 7; 10. Juli 07, 
7, S. 3- 6. (Schluss.) 

l. 2. Nasale; 3. Diphtonge. - U. Laute mit Mundeug·e UJld Mund
verschJuss (.Konsonanteu). ]. Im aU rcmeineu (No.6); 2. 'I:on
lose Dentale cm.d Sibilauten.; 3. Die Liquidao; 4, Verbinùungen; 
An. blick (No. 7). 
, . .. , Die Nasalitiit der Voka.le bei Gmrrun phonaufnahu1en 
ist no eh ein volllg du.n kles Gcbiet . . . ·" ,B i de.1• Di pJ1 tongo11 
gilL f.!,]s H.egel, dnss clie g ritlnmop.bonische die all~nweit n,u~

eiJmnderliegenden Vokale (iLh.nlich wie (lie mgn,ng~sprache) 

ein a11d or zu nii.hern su ht .. .. " Was dio Konsonn,nten Rltbo
ln.ngt, kann m11n folgendes sageu: , .... Bezliglich d:er 8ch riit 
gilt hior vor 11llem, dlllsS ttn deu Appnmten tlèr Edisonschen 
'l'ype di e stimmhaften Konsonnnteu sich von dèn -li t immlosen 
dtuch ei.ne11 ti.irkeunterschied in der EiJ1gràvierung, bedb1gt 
dLU·ch clie Mitwirkuug (les Sti.mn:1tones, nnto1:scbciden. In der 
n rliu orsclU'ift fehlt natti.rlich dieses Kem1zeichèn, da rlir aber 
treten bei fast jedem 1Consonanten ·hnro,kteristisclle v\1 cll en
linicn at_u, die luu· bea htet werden mtissen, um ein Pbono
gramm lesbar zu machon .... No. 6." , . . . . Eine ,uinimale, 
derzei!r nicht messbare cJtwiugtmgsweite haben ::mch si imtliche 
Dentale, d ie tonlos gebildet werden. Das gleiche schei11t von 
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den stimmlosen Sibilan ten zu gelten. Bekanut ist der Um
stnnd, dass unser gcwohnliches stimmloses s auf einer 'prech
maschine i.iberhaupt 11ich t wiedergegeben w erden kann. Ein
gehende Untersuchungen haben ergebe11, dass dns Grammophon 
eigeutlich for twi1hreucl s spricht. Auch beim Phonographen 
steht es iihnlich . . . " ,clurch die Aufnahme eines d ilber ein 
t ein Zuugen-r erhii lt ... . i g utturale:; r weist g rosse Aehn
lichkeit mit d1 auf, nnd nic d1-Kurv e liisst sich dm·ch Nnc h
iitzen in der Ediso nschrift in e in j ve rwanclelu . ... i wie von 
den r-Lauten ii hrr d ci n e Briicke zu ùem. hi:ichsten Vokale 
fiihrt r> d>J> i, ehenso Iiihrt vom l ein Weg zmu tiefsteu 
Vokale L> w> u .... " , . . .. Wie bei den Diphtongen die 
einzelnen Vokalc ge wisse Veriinderungen (U nglei chungen) er
fahren, c ben so lassen s i eh in Berlinerschriit gewisse Kon onauteu
verbindungen gegcnseitig bceinllussen . . . . No. 7. 

A. 2. Vgl. auch oben unter Re/w. 
A. 3. D er erste Teil clieser Untcrsuchuugen ist in Bibliograplzia 

phonetica, 07, 7, hesprochen. 

Roering. - Kosmiscbe Resonanzen und Scballinterpretationen. 
Phonographische Zeitschrift, Berliu, l. Aug. 07, VIII, 
31' s. 770- 771. 

I. U. a. e iuige Bemerkungcn zum ob igeu L Aui atz von Reko. 

Sturmann. - Neuere Arbeiten zur Pbysiologie und Patho· 
logie der Stimrne. Die IStimme, Berlin, Aug. 07, I, 
11, s. 321 - 328. 

I . E in Sammclbericht. V. bespricht Arbeiten aus den Jahren 
1905 und 1903, clie den Lesern dieser Monatsschrift mit .Aus
uuhme von einigen scJ1 0n liLng t bekaunt s ind . 

Vacher, Louis. - Aphonie par chevauchement des c01·des. 
Suppl. au No. 3 des Archives int. de Laryng. , d 'Otol. 
et de Rhi n., Mai-Juni 07, XXIII, S. 1023. 

A. J . J ede B ehandlung ist e rfolg los gebliebeu. Vacher, filr den diesel' 
Fall n eu ist, bittct seiue Kollegen um ihre :M:einung u1;1d UlD 

Rat betreffs cincr zweckmiis igen Behandluug. 
A. 2. Vortrag , g ehalten im Cougr '>s de la !::lociété fmnçai se de Laryng., 

d'Otol. et dc Rbin., Paris, Mai 1907. 

Weeks, Raymond. - Actiou of tbe Soft Paiate. 
Phouétique, Bourg la Reine, Mai-J uui 07, 
s. 61. 

Le Mattre 
XXII, 5/6 

I. , . . . . Bei der gro~sen Mehr11ahl der !Con onanten findet eiue Zu
riickschiebung des w eichen Ganmens statt. Ich war friiher der 
Meinung, dass der K ehlkopfverschlusslaut zu dieser Regel keine 
Ausnahme bildete. !eh fìnde aber, dass dies rùcht der Full 
ist, weuigstens nicht in neuer Aussprache .... " 

A. V. ist mittels seiner Instrumente, u. a. seiues Palatograpben, 
zu djesem clùuss gekommen. 
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Wolff, Sophte. - Zur deutschen Blihnenaussprache (p-b-t-d
k-g-Endsilben-e - Diphtonge). Gesangspadagogische 
Bliitter, Berlin, Juli-August 07, 10/ 11, S. 118-120 ; 
Sep,. 07, 12, 134 - 136. 

A. l. Der Titel besagt den Inhalt. 

A . 2. Von einer Gesangspadagogin verfasst. 

X. - Schalldosenkonstruktionen. Oest.-ung. Phonographen
Zeitscluift, Wien, 10. Juli 07, I, 7, S. 6-7; 10. Aug. 07, 
8, S. 3-7, 9 Fig.; 10. Sept. 07, 9, S. 3-7, 3 Fig., 
(Fortsetzung folgt). 

Or. Diese wertvollen Winke diirften jeden interessieren, der eine 
tadellose Wiedergabe der Laute beansprucht. 

X. -- Flir die Neulinge der phonographischen Kunst. Phono
graphische Zeitscbrift, Berlin, 6. Juni 07, VIII, 23, 
S. 574-575; 20. Juni 07, 25, S. 616-617; 18. Juli 07, 
29, S. 716-717; 8. Aug. 07, 32, S. 802-803; 
b. Sept. 07, 36, S. 966-967 (Fortsetzung) (Foi't
setzung folgt). 

I. Es werden verschiedene Typen von Apparaten bcsprochen, und 
zwar zuerst die Type, welche in weiteren Kreisen unter der 
Murke Ideai, Kohinur, America bekannt ist, und dann dns 
System Royal oder Imperial. V. geht zur Bespreclmng der 
Excelsior-Apparate liber und beme~·kt, class sie 0.11 korrekter 
Arbeit nichts zu wiinschen librig lassen, 23. V. beschreibt 
ameriki1nische, franzosische und schweizerische Phonograp1len, 
25 und 29. Nachdem V. den Lesern die Entwicklung der 
Plattensprechmaschiueu-Industrie in Deutschl.and gezeigt hat, 
befasst er sich etwas niiher mit den verschiedenen Kon
struktionen, 32 und 36. 

X. - Die sprechende Photographie. Oest.-ung. Pbono
graphen-Zeitschrift, Wien, 10. Juni 07, I, 6, S. 3-4, 
l Figur. 

A. Ueber diese Er:fìndung von Herm. Albert Kèiltzow, haben wi.r 
bereits in Annolationes plwneticae, 07, l , ausfi:i111'lich bericbt·et, 
Vorliegende Arbeit zeigt, dass die ganze Maschine hèichst einfach 
aus einem Gramrnophone mit einom damit verbundenen 
Kinematograplten besteht. Ich habe in Frankfurt a. M. im 
Tonbildtheater derartigen Auffi:i]uuugen beigewohnt und mich 
tiberzeugen konnen, w elche Dienste die sprecbonde PhotogTaphie 
in }Jhonetischen Untersuclmngen m1d Demonstrationen leisten 
kann. 

X. - Reko contra Helmholtz. 
Berlin, 11. Juli 07, VIII, 

A. V g l o ben unter Lorenzen. 

Phonographische Zeitscbrift 
2 , s. 689 - 6!10. 
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Zimmermann. Beitriige J~ur Stimmastbetik und Stimm-
hygiene. Di e Stimme, Berli n, August 07, I, 11, 

s. 338- 341 . 
J. " . . . . Do.s Schtiue ist g leiehzcit ig n.nclt das hyg ien.ìsch 

Hicl1Lige und umgckebrt .. . . S. 338." V . g ibt sc hou be
k o.nn to W in ke um l Rntschl:ige inbezng auf d io Stinun hy g iooe. 

Zimmermann. - Ueher die Brummstimme. Die Stimme, 
Berlin , J uni 07, I , 9, S. ~57-25 9. 

J . V. orklart , lobt unù empJi e h lt Lli e Summ- odor Brummet b od e, 
wic !:i lo insbe!:òou derc von S picss- .FrankfurL au gebilùeL 
wo nlcn ist. 

Berichte. 
Von der Versammlung deutscher Naturforscher und 
Aerzte in Dresden (September dieses Jahres) liegen 

folgende Referate vor. 
l) Imhofer , P rag : Ueber mu sik a li s ch e s Gehor 

bei S chw a ch sinni ge n. 
Imhofer untersuchte 70 Zoglinge der Prager F.rziehungs

anstalt flil' Scbwachsinuige ,Ernestinum" beztiglich ihres 
Musiksinnes unrl ka.m zu dem mit den Untersuchungen 
einzelner franzosischer Au toren iibereinstimmenden Remltate, 
dass be im ldioten eine bisweilen ganz auffallende musika
lische Begabung zu finden wa,re. Nur sehr wenige Kinuer 
zeigten gar keiue Teilnahme ftir Musik, bei den meisten 
zeigte sich, auch wenn di e Fahigkeit der Wiedergabe einer 
Melodie fehlte, zum mindesten ein ausgesprochener Sinn 
fiir Rhythmu s. So kam es vor, dass sonst ganz unbe
dingte und intellektuell auf der tiefsten Stufe stehende 
ldioten beim Vorspielen oder Vorsingeu eiues Musikstuckes 
Zeichen von Aufmerksamkeit zeig ten und di e Musik mit 
wiegenden Bewegungen begleiteten. Einen wichtigen Faktor 
aber, der bei j eder geistigen Tatigkeit der Schwachsinnigen 
ins Gewicbt tallt, bildet die sogenannte Aprosexie, d. h. die 
Unfahigkeit, die Gedanken durch Iangere Zeit auf einen be
stimmten Gegenstand zu konzeutrieren. Auch bei der 
Wiedergabe von Liedern kam diese krankhafte Unaufmerk
samkeit zum Ausdrucke, und zwar in der Vleise, dass eine 
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Melodie richtig begonnen wurde, bald jedoch die Tone der 
Hohe nach falsch gesungen wurden und nur der Rhythmus 
iibrig blieb. In einigen wenigen Fallen ging scbliesslich 
auch dieser verloren und die musikalische Leistung wurde 
zu einem ganz regellosen Gemurmel. Auf diese Aprosexie 
fiibrt Imbofer auch das in zwei Fallen beobachtete Deto
nleren , ein sonst beim Sanger sehr verhangnisvolles ymptom, 
zuriick, und erklart es beim chwachsinnigen lediglicb durch 
die Unfahigkeit, den Stimmbanda.pparat fiir eine bestimmte 
'ronhohe aut die Dauer eingestellt zu halten. Von Interesse 
ist die auch flit· den normalen Menscben geltende Beob
achtung, dass musikalisches und pbysiologisches Gebor 
durchaus nicht koordiniert sein mlisE!en , d. h. bei stark herab
gesetztem physiologischem Gehor das musikalische GehOr 
vollkommen intakt sein kann, wotiir zablreiche Beobach
tungen von hochgradig schwerhorigen und dennocb mit 
a usgezeichnetem musikalischen Gehor begabten Menschen 
sprechen . Vortmgender plaidiert dafiir, bei der Erziehung 
der Schwachsinnigen, welche j a nicht nur den idealen 
Zweck verfolgt, das geistige Leben derselben zu wecken, 
sondem auch das praktiscbe Ziel vor Augen haben muss, 
es dahin zu bringen, dass dieselben der menschlichen Ge
sellschaft mogli chst wenig zur Last fallen, also sie einem 
Berute zuzufiihren, dem musikalischen Unterricht eine grosse 
Bedeutung einzuraumen. Wenu auch trotz der zahlreichen 
geistig sonst nicht bochstehenden musikaliscben Wunder
kinder, nie daran zu denken sein wird, einen Schwach
sinnigen zum wirklichen Kiinstler heranzubilden, so halt 
Vortragender doch die Moglichkeit fiir gegeben, dass einer 
oder der andere dieser bedauernswerten Menschen sein 
Fortkommen als Mitglied einer kleinen Musikkapelle finden 
konne. Schliess\ich weist I. auf das in neuester Zeit grosse 
Be~:.tcbtung fìndende eurhythmische 'l1urnen hin , welches ein 
sebr wichtiges Erziehungsmittel darstE:: llt, und fiir welches 
die Schwacbsinnigen bei ihrem ausgesprocheuen Sinn fUr 
Rhytbmus ganz gut geeignet erscheinen. 

* * * 2) A. Barth , Leipzig. Die Veranderung der 
Korperoberflache beim Atmen. 

Beim Atmen treten viele Bewegungen auf an einzelnen 
Stellen, welche aber alle in Beziehung zu einander tatig 



· .. 

sind, so dass , die eine ohne die andere lm berlicksichtigen, 
zu falschen Schliissen fiihren muss. Diese Bewegungen 
hi.ingen ab vou dem Bau des Korpers, dem Atemvorgang, 
der Korperhal tung und von kra.nkhatten f:)tOrungen. Ausser
dem werden sie beeinflusst dm·ch psy chische Vorgange, 
sowie beabsicbtigte und unbeabsichtigte Mi tbewegungen, 
welche mit dem Atemvorgang eigeutlich nichts zu tun hallen, 
oder ihn gar stOren. Sie alle werden hervorgerufen durch 
die Ausspannun g und Erschlaffung der entspreche udeu 
Muskeln unù die hi erdurch auftretenden positiven und ue
gativen Druck- und Zugwirkungen auf Knocben und 
Weichteile. 

Es mag bei diesem komplizierten Vorgauge schwer er
scheinen inbezug au f die ausserli ch sichtba ren Bewegungeu 
einen bestirnmten A temtypus aufwstellen. Dennoch darf 
man sicher bebaupten: es gibt normaler Weise keine tbora
kale, es gibt keine alJdominale Form, am allerwenigsteu 
beide im Gegensatz zu einander. Der von vielen bis zum 
heutigen 'rage nocb. angeno mmene Unterschied des Atmens 
zwischen beiden Geschlechtern bestebt im Prinzip nicht. 
Bei Kindem kann man eine Abweicllung zugeben hocbstens 
insofern, als das Knocbengeriist, besonders die Rippen noch 
zu weicb sind um sti:i.rkeren mecbanischen Einwirkungen 
gentigend Widerstand zu bieten. 

Normal ist das tborako-abdominale Atmen. 

Beim Besprechen der Atmung muss stets beriicksicbtigt 
werden, ob vom einfachen rubigen, tieferen oder tiefsten 
Atmen die Rede ist. Die Bewegungen bei diesen drei 
Formen rufen leicht einen verscbiedenen Eindruck bervor. 

Die ungeklinstelte A.tmung ist di e vort€1ilbafteste. Arn 
grossten ist die Kapazitat in aufrecbte r· Korperbaltung, 
wenn Brust und Leib moglicbst wenig durch Druck 
beengt wird. 

Aus einigen Beobachtungen hat A. Bnrth die Ueber
zeugung gewonnen, dass auch flir gewisse pathologische 
Falle, sich typi.sche Atemùilder werden aufstellen lassen, 
wahrend bei gewissen Erkrankungen, z. B. Lungentuber
kulose, im allgemeinen das photographische Bild weniger 
Aufkliirung zu geben scbeint, als die direkte Betr~;tchtung. 

• "' * 
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3) H.. Outzmann. Zur Behandluno' der .M unll 
atmung. 

Vortragender schHigt eine akti ,.e Uebung de t· durch 
das chroniscbe Offeuhalten des Munde auch nacb Besei
tigung des Hindernisses der Nasenatrnung bestebeuden 
schwachen Scbliessmuskulatur des Mundes vor. Hienm 
beuutzt er kleine nmde Stifto aus Hartgummi mit aufge
steckten PHittchen, welche hin und her O'eschoben werden 
konnen. Die Sti fte mussten mit der Mitte der Lippeu 
gefasst und Hingere Zeit in horizon taler Lage gehalten 
werden. Die kleineu Pliittchen oder chei t)en, die auf dem 
8 tift hiu uuù her geschoben werden kounen, sind dazu 3 1\

gehracht, dass das Oewicht dea zu haltenùeu St:~.hes ver
andert werden kann. Es ist kl a r, dass, je ni.ih r die Scheibe 
ùen den Stift haltenden Lippen Jieot, desto geri nO'er die 
Anstreng ung des Lipp,;nschlusses ist und unwekehrt. Die 
Arbeitsleistung lasst sich durch einfache Versuche dabei 
leicht feststellen. Zahleu miissig Yermag ùer ort rngende 
nicb.t die Wirkung ei ner demrtigeu Uebung der Schli ess
musknjatur vorzulegen, jedoclt haùen fast alle kleinen 
Patienteu, bei deneu der Vortragenùe selbst Gelegenbeit 
halte, das Uebungsverfahren bis zum Schluss durchzmftihreu 
und personlich zu iibenvàchen, gute Resultatc gehaht. Be
sonders in einigen Fallen, wo ' sich um schwach innige 
Kinder haudel te, bei denen dic l.lnterlippe fo rtwahr nd weit 
herabgehangen batte, wurde ùurch die systemati scbe 
U ehungstherapie uich t uur der Li p p nscbluss erzengt, 
son<lern die Lippen wurd n schl iessli ch auch wescntlich 
diinner, so dass élie Oesicbter verschont wurden. Die 
U ebungen werden mehre1·emttle W gli eh vorgenom me n, 
jedesmal in einer Sitzung vou ungefiihr 10 - 15 Minuten. 
Die P atjent n miissen aber b sonders dann, wenn es sich 
um, altere Kinder bandelt, ùen Apparat auch bei sonstiger 
Deschaftigung am rrage al.l und zu Hingere Zeit mit den 
Lippen festbalten. Man erbiilt den Apparat bei dem ln
strumentenb i.indler Pfau, Berliu NW ., Dorothecnstrasse 67 . 

• * 
* 4 H. G utzm a nn: U be r normale und patholo-

gische p r ec h akzente. 
M an unterscbeidet gewohnlicb 3 Akzente: den musi

kalischen, den dyJiamischen unèl d n zeitlichen. Dèr Vor-

20 



~06 

tragende bespricht die vel'l~chiedenen Verfabren der Auf
nahme di eser 3 Akzente in der normalen Spracbe sowohl 
wie bei den verscbiedenen Sprachstorungen. 

Wlihreud die durchschnittliche Sprecbtonhohe bei er· 
wachsenen Mannern von A bis e, bei Frauen und Kindern 
von a bis e' reicht, umfasst der musikalische Akzent der 
gewobnli chen rubigen Spreclmeise gewohnlich nm eine Terz, 
ab und zu eine Quart, manchmnl eine Quint bei Fragen. Sowohl 
die durchschuittliche Sprechtonbohe wi e die Kadenzen werden 
ausserordentlich erho ht Lei allen spastischen StOrungen der 
Sprache un d Stimme; nur bei Gaumenspalten findet m an 
eine V ertiefung. 

Der dynamiscbe Akzent wird schwer mittels unseres 
Oehors beurteilt. Objektive Messungen sind hierbei zuver· 
Hissiger ; allerdings sind die direkten Messungen der Stimm· 
stlirke se h r umstiind li eh, un d der Vortragende schlagt v or, 
sich vorwiegend auf die Messung der Bewegungen an den 
verschiedenen Stellen des Artiktùationsrobres, die nach 
seinen Beobachtungen den Stimmstlirken besonders ent
sprechen tKehlkoptbewegung) zu Leschranken. Auch hier 
zeigt sieh bei deu spastischen SprachstOrungen gewohnlicb 
eine bedeutende Vergrosserung des dynamischen Akzentes. 

End li cb ist der· zeitliche Akzent bisher· noch wenig 
Gegenstand einer systematischen Untersuchung gewesen. 
Das Verhaltnis von Vokal zu Konsonant ist jedenfalls so, 
dass der Vokal liberwiegt. Bei pathologiscben Verhaltnissen 
treten bestimmte Veranderungen dieser zeitlicben VerhiUt
nisse eiu , so beim Stottem eine Verscbiebung zugunsten 
der konsonantischen Elemeute. 

Zum cl1 luss hebt der Vertasser hervor, wie aus der 
Borgsamen , besonders der graphischen Untersuchung sich 
nicht nm ganz bestimmte, leicht ersichtliche lndikationen 
flir di e Tberapie der S tjmm- und Spracbstorungen ergeben , 
sondem wie sich a~uch mittels derselbe1,1 eine standige Kon· 
trolle des erzielten therapeutischen Effektes bewirken Hisst. 
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Feuilleton. 
Annotationes phoneticae, 1907 

10. 
von Dr. G. P a.n co n cc Jii - ' n.,lz i :l. 

pbonotisches Kai.J inet tl ul' Universitiit Morburg (Hossou) . 

.l11halt. Die Sitzung nm l . Ju ni a. c. der Kun stgesangs
kommission des Musillptldng ouisc!ten Verbnndes, Ber/in . - Dr. ~0 . 
llveL/is und seine in Frnnkjurt n . .M. gelwlfenen Vorlesruur11.n l/ber 
Stimmbildung un d Sprechteclmik. ·- V orte rrngen rlber Ptwnefifl w l1hrend 
des S onunersemesters 1907 an den UniversilrYicn B,erlin un d Mnrbrrrg. 
Bericlzt ilber die Ferienlwrse 1907 zu Jann und Marbrrrg. - Bericflt 
iiber dèn l( ursus , Rizetorik, T!zeorie rmd Prax is", ge!talten im Aug rrst 
1907 wtt!trend der Ferienl111rse in Jen.a von Lektor r. Ew . Oeis ler, 
Halle - !(rrrse rrnd Uebrrngen ober Plwnetik an der Universitttt 
London im Sc!wljahre 1907- 08. 

In der Zeitscbrift Oesangsptidagogische Blatter, Berlin, 
Sept. 07, l, 12, S. 141- 142, stellt éin Bericht liber clie 
flitzung ùer Kunstgesangskommission des Mnsikp~tcllwogischen 
Verbandes am 18. Juni a. c. Es llandelt sich tun (lie Djs
kussion deT von Herrn Dr. Bruus am 7 . .Mai demonstrierten 
Klangpb~inomene. Leider lassen sich hier clie Einzelheiten 
nicht wiedergeben. Sebr interessant sind die Meinungen 
von Dr. Gutzmaun sowi von Dr. Katzensteiu. 

* * * 
In de1· Z itschritt Die Stùnme, Ber/in, inni 07, l, 9, 

S. 274 - 275, . ellt Dr. eorg Avellis unter dem Titel Vor
lesungen iiber Stimmbildung und Sprechtechnik ruder Be
rucksichtigun · der Stinunhygiene das Pro'!:l'flllllll dei? von 
jhm im Auftra.g der etadti chen clmlcleput.ation in Frank
tUJ't a. M. gehaltenen Ktu·sus dar. Die Vortriige wnreu von 
150 - 1 O stiidtiscben Lelll'ern und f1ehrerinnen besncht. 
An diese Vortrage schlos en sich gesangstechnische Fort
bi ldungskurse an, die HmT Herborn abhielt. fn Rpfiteror 
Zeit werden besondere Kurse fUr sprechmlide oder stimm
kl'anke Lelll'er abgehnlteu werden, clie der friihv.eitigen Ab
nutzuug der Lehrkriifte vort>eugen sollen. 

* t-~' .. 
Das Bedi:irt'nis nach einer systematischeu nnd griind

lichen Bildung in Plwnetik \drd von den tndicrenden stark 
empfnnden. Diese 'ratsache is.t dmlureh bewieseu, ùass die 
von riv. -Doz. Dr. H. Outzmann und vom V. dieser Rubrik 
an der Universiti:it Be~;liu bezw. Ma.rburg gehalte11eu Vortrage 

20'* 
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Yon znhl reicben (ca. 70 resp . .10) tudierenden regelmassig 
besucht wurd en. Nebenbei bemerken wir, dass derartige 
Kurse mit Demonstrationen, Experimenten und Uebungen 
bis jetzt die einzigen sind , die an einer Universitat iiber
haupt gehalten werden. 

* * 
* 

Aus Annolationes phonelicae 4/5 und 6/7 haben die 
Leser ersehen konn en, dass di e Kurse sowie die Uebungen 
Uber Phonetik in den Feri enkursen der verschiedenen Lander 
Europas zahlreich waren. V.lir hatten leider vergessen, 
einen wicbtigen Kursus, und zwar den iiber Rhe
to rilc, anzuzeigen, der von Lektor Dr. Geissler, Halle, im 
Monat August in de m Ferienlm rsus zu Jena gehalten wurde. 
Augenbli cklich konnen wir nur Uber 2 Kurse und zwar 
liber di e von l ena und Marburg berichten. Ueber den 
Kursus von Dr. Geissler geben wir im niichsten Paragmphen 
e inen eingehenden Beri cht von einer Zuhorerin. Ueber den 
Kmeus von P riv. -Doz. Dr. H. Gutzmann des Kindes Sprache 
und Sprachslorungen schreibt man uns aus Jena, dass er 
von zn.hlreichen Zuborern mit dem grossten Interesse be
sucbt wurde':' Was Marburg anbelangt, so waren die Vor
trl:i.ge liber di e Physiologie der Stimme und Sprachbildung, 
deutsche Phonetik und Vortragskunst die besuchtesten des 
ganzen Kursus . Weitere eingebendere Bericbte iiber 
andere in- und ausHindiscbe Kurse fol gen in den nachsten 
N ummern. * * 

* 
Wir verdauken tolg nden interessanten Bericht Uber 

den Kursus: Rhetorih, Theorie und Praxis, der von Lektor 
Dr. Ew. Geissler, Halle, im August 07 wahrend der Ferien
kurse zu J ena gehalteu wurde, der Freundlichkeit einor 
Ztù1orerin Signorina Maria Bosio, Turin, die mit dem Besuch 
von ausHindisclwn Fortbil<lungskursen ibren Landsmanninnen 
mit gutem Beispiel vorangeht! 

* .. • 
Bericht 

uber de n Kursus , Rhetorik, Theorie un d Praxis", gehalten i m 
August 1907 wahrend der Ferienkurse in Jena von Lektor 

Dr. Ew. Geissler, Halle. 
In dem reichen, vi elseitigen Programm, welches den 

'l'eilnehmern deT Ferienkurse zu Jena alljahrlich geboten 
wird, stand diesen Sommer zum ersten Male ein Kursus 
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liber die Rhetorik angeklindigt. Mit grossetll Interesse 
nahm ich daran teil. 

Mit. einem gHinzenden, inhaltsvollen Vortrag liber die 
Rhetorik im allgemeinen eroffnete Dr. Ew. Geissler, Lektor 
flit· Vortragskunst an der Universiti:it Halle a. d. S., seinen 
zwolfstiindigen Kursus. Er sprach von der grossen Be
deutung der Rhetorik in der antiken Welt une'!. erklarte die 
Grlinde ihres damaligen Aufbliihens, ihres spateren Ver
falles und ihrer jetzigen Wiedererweckung Hieruach ging 
er zum eigentlichen Programm Uber, wobei sicb Tbeorie und 
Praxis,Wissenschaft un d Kunst in schonstem Wechsel ergiinzten. 

Dr. Geissler ging aus vou der Besprechung der At
mungs- und Spracborgane und Yon dem ratiouellen Ge
brauch derselben. Als Vorbereitung zu Stimmansatz und 
Sprechlibungeu, fiugen wir mit Atemlibungen an, weil die 
Kunst d es Sprechens gera de in der Kunst d es A tmens liegt. 
Diese kurzen Atemlibungen wieùerholten wir alle zusammen 
am Anfang jeder Stu.nde. 

Dann folgte die Bespreclmng der eimr,elnen Laute, 
ihres W esens un d ibrer Bildung, uml von da aus gingen 
wir, i11 Verbindung mit praktischen Uebungen, zu Laut- uud 
Wortgruppen, schliesslich zu fliessendem uud wucb tigem 
Sprechen li ber. Eingebend wurden die Stimme, die Stimm
register und die Stimmhygiene durchgenomrnen, untl nach 
der Behandlung der Betonung und der Satzmelodien :fingen 
wir mit praktischen Leseii.bungen an. Hierzn wurdeu Ideine 
Prosastlicke gewahlt, es folgten einige Briefe nus W erters 
Leiden, wo dns Geflihlsmiissige des Sprecheus mehr ge
Ubt werden konnte, und zum chluss verschiedene Liecler 
und Balladen von Goethe unù einige Gedicllte Modemer. 
Durcb das Beispiel, die RatschHtge und die miJùe Kritik 
Dr. Geisslers angeleitet, leruteu wir die Getiihlscharaktere 
der Laute, die Seele der Worte herausfinden und all die 
Empfindungen zu erwecken, welché in dem toten Druck 
begraben liegen. 

Die drei letzten Stunden waren der Redekunst ge
widmet. Herr Dr. Geissler sprach Uber das Wesen der 
Rede, von den notwendigen Higenscbaften derselben, von 
den Vorbedingungen, die . notig sind, um ein H.edner zu 
sein, und von den Aufgaben, die ein solcher zu erflillen 
hat. Interessante Vergleichungen der Pl'inzipien und der 
Gesetze der Rhetorik in der Antike und bei uns durch-



tlochten den Vortrag. Was der Redner besonders zu er
kHiren ve riìuchte, war, wiP sicl1 Rb etorik und Moral mit 
absoluter Nn tlirli chkeit verbinden, und dass es eine voll
sHindig verkehrte Auschauung ist, nach welcher die Rhetorik 
den Charakter verdirbt. Dann sprach er noch von dem 
Unterschiede der Schriftprosa uud der redneri schen P rosa, 
von den W egen, denen der Redner fol gen und den Fehlern, 
die er ve rm eicl en muss, wenn er sein Zie] erreichen will. 
Zuletzt iiusserte sich Dr. Geissler Uber clie modernen Haupt
form en der I~ed e , Uber ihre entsprechende Charakteristik 
unrl Uber di e Debatte. Leid e t· konnten wegen Mangel an 
Zeit keine prnktischen Uehungen diesen letzten Teil be
gleiten, aber es wurde uns doch noch e rkliirt, wie die hierzu 
passenden Uebungen an derUniversitat vorgenommen werden. 

Und so schloss dieser Kursus, der uns in das weite 
Gebiet der Rhetorik einen Blick hatte werfen lassen, und 
der gewiss flir alle anregend ge wesen ist . 

Eineu Vortrag mochte icb noclt erw ~ihnen, den Herr 
Dr. Geissle t· im Anscbluss an den von Prof. Dr. Witkowski 
behandelten Stoff hielt ; er erregte allgemeinen Beifall 
wegen der nati.il'lichen, lebendigen Art, mit der uns die 
Erzeugnisse der modemen Lyrik vorgeflihrt wurden. 

Samtlicbe Vortl'i:ige wurden von einer bedeutenden 
Auzabl f}' eilnehmer mit dem grossten Interesse besucht. 

J ena, im August Hl07. M ari a Bosio aus Turin. 
* 

* 
lm Schulja.bre 1907 - 08 wird Herr Daniel Jones, 

M. A. , im Uuiversity College, London, zwei Km·se i.iber 
franzosische Phonetik, zwei tiber englische Phonetik und 
einen i.iber allgeme.iue, theoreti sche P honetik halten. Jeder 
Kursus, der letzte ausgenommen, ist mit praktiscben 
Uebungen verlmnùen. Nabere Auskunft erteilt Herr W~tlter 
W. Seton, Secretary, Univer ity CollAge, Gower treet, 
London W. C. 

Litterarische Umschau. 
(Scbluss.) 

B) Wir konnen ùen geistigen Zustand beim Stottern 
de m geistigen Zustand bei de n Berufs]a·ampfen vergleichen: 
leider sind di e psycbischen tOrungen, die dié BeTufskr~impfe 
hegleiten. nicht geni.iO'end untersucbt worrlen. Dennoch 
hat Gallard ganz ruit RP.cht bemerkt, dass z.'l3. der Schreib-
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krampf, der sich besonders mit dem Stottern vergleichen 
Hisst, in erster Linie leicbt erregbare, iiugstliche, nm ihre 
~ukunft besorgte Individuen befallt und besonders die
j enigeu, die durch das, was sie scbreibeu, ganz in Ansprucb 
genommen werden (nicht so sehr dio kleioen Bureaukommjs 
werden von dem Uebel befallen, als die obersteu Ange
stellten, di e Interesse an den Handelsspekulation ·n habeu). 
Diesel ben psycho- neuropatbisch Priidisponierteu werden 
vom Stottern oder von Berufskr~impfen befallen, die Angst, 
schlecht zu schreiben, die Vorstelluug, nicht imstande zu 
sein zu schreiben, verschlimmern z. B. den Schreibkrarnpf. 
_ 1's gibt a.na.loge Verteidigungsmittel in ùeiclen Krankheiten: 
roan sieht di ese von Schreibkriimpfen befa.llencn lndividuet\ 
die sonderbarsten Stellungen ei nnehmen, un1, zu schreiben, 
und di eser Hang znr Originalitat zei6t sich oft h1 nllen ge 
wèibnlichen Handlungen des Leben . 

Aus dem IV. Kapitel (Les agents nodificaleurs dlt bé
ga.ie rnent) heben wir zwet Absiit.ze ganz besondcrs hervor, 
niimlich den Uber den Einfiusa des Tones der Stimme auf 
d::ts Stottem und den Eiufluss des Gesanges, der Rezitatiou 
und der Deklama.tion . 

Ein Stotterer, der seineu Stimmton au cl ert, ve rmeidet 
in deu baufigsten Fallen das Stottern , weil er auf diese 
Weise die Stimmwege veraudert. , 1icht selten horen 
Stotterer bei einer Verkleidung unter der Maske auf, zu 
stottern, aber diese rratsache, die schon durch die Geistes
freibeit e rldart wird nnd durch die wi rkli he 'l'apferkeit, 
die die Maske verleiht, soll , nuch Herve~ de Chégoin , der 
diese 'l'atsacbe anfUhrt, noch an der Art verstellter Stimme 
liegen im hohen Kontra oder Falsett, die di e meisten 
Masken vorgeben , und die, indem sie eine grosse Erhebung 
ùes Kehlkopfes verl angt und unmittelbar die Zunge hoch 
oiJen und nach vorne filhr t, eine in der 'l'at zur Lautbil
ùung giinstige t::>tellung. , Ein stottemder Ehemann", er
llahlt ein Vertasser, desseu ame mi t· entgaugen ist, , war 
olme ùas Wissen seiner Gemahlin, die schou fortgegangen 
war, auf einen Maskenball gegangen: er kam auf d eu Ge
danken, seine spottische Gattin zu intrigui eren, er sagte 
zu ibr so schèine V erse, dass die Dame sehr begierig wurde, 
de n N amen dies es gltinzenden Redners zu erfabren; erst 
sehr spat in der Nacht erfuhr sie ihn und war sehr ver
legen, sich vor ihrem Gemahl zu finden, der trotz seiuer 
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Verkleidung sich bes et· io der Rollè fa.nd, als tìer einge
bildete Kurm.acber der Dame. 

Die verii.nderuden Faktoren sind die flilsternde Stimme 
nud der 'ronartwechsel der gewobnlicllen Stimme. 
Kurz, es genUgt, ihre gewohnte Spraclle zu vedindern, die 
Hohe oder di e Klangfarbe zu modifizieren, um ihr Stottern 
verscll\rinden zu sehen. Wir woll en endlich feststell en, 
dass bei der buten und leisen Stimme nur ein Untl'lrscbied 
in rl er Zahl und der AmplitudP de r Schwiogungen vorli egt, 
audors gesngt im Ton und in der 8tiirke der Stimme; aber 
di eser Unterschi ed geni.igt doch. um grosse Veriinderungen 
im Stottern herbeizufi.ihrPn; im wirkli ch ftUsternden Sprechen 
verschwiudet das Stottern gewobulich wie beim Gesange, 
aher di eses Ve rschwinrlen ist nicht ebenso sicher wie bei 
dem Gesang. W ynPcken, e in ùeutscher stotternd er Professar, 
schr·ieb, dnss ein Stottere r ebenso stark beim FJUstern als 
heim lauten Sp1 chen sei. Wir kennen selbst einen 
.Mechanikerarbeite r, 8totterer mit Tic, der selbst nicht die 
Zutlucbt bat, die flil stemcle Htimme anzu-Nenden, wenn es 
ibm angebracht e rscheint. Er kann nur sprechen, indem 
er gestikulier't un d di e W o t· te herausdonnert ; wegen seiner 
B2weguugen und se ines "chreiens macht er immet einen 
droh enden Ausclruck; er ware unfi:ibig, dem Ohre einer 
Freundin e i n Geheim n is auzu verstrauen, lei se e in Gebet zu 
spreehen: , Ich kann nicht sprecben obne mi cb zu bewegen 
un d Li:trm w machen" sagte er zu mir". U e ber sei ne 
Verteidigungs beweguugen (Stéréotypien) baben wir schon 
in dem Kapitel geredot, das die Bewegungserscheinungen 
beim tìtottem behandelt. 

Wenn clas Flilst m zu dem Berufe eines Stotterers 
gehèirt (Pri el:ltor , der leise clio Beichte abnimmt), wj rd das 

tottern be im Jeise .:'precben ebenso sta rk sein wje beim 
lauten Sprecheu, weil keiue Gewohnheitsi:inderu ug statt
find et. Als Pronostic vollen wir gleich mitteileu, d,ass die 
dm·ch den Stimmton nicht veranderlichen Arteu des 
Stotterns am scbwierigsten zu heilen sind. 

Einfluss d es Gesauges, der R ezitation un d d es 
D e kl a mi e rens. 

Beim esang ve rschwindet das tottern immer, fa.lls 
man, wie Cherviu sagt, es uicht mit Stottere rn zu tun bat, 
di e nicht fiihig sjnét, eiu so einfache Melodie, wie , Au 
clair de la lLme" zu singen; uur di e ,Amusiker" werden 
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hei ihrem P eudo-Gesaug stoltem. Das regelmiissige R.ezi
tieren, hauvt acblich ilrts Auf'sngen von VeTsen, sognr dns 
off ntliche Aufsng n In en das tottern verscbwinden, wenn 
der Stotterer nur an ll n I~hythmus cles atzes n.n die 
Ver kadenz cleukt. Pons berichtet, dass er imstfLnde ll! t, 
Hunderte von Ve rsen auf~u sageu ohue eiu eiu~iges Mal zu 
stottern; das Stottem i t kein un ed iugte Hiudernis 
fLir den Schauspielet·- LellrerlJeruf u. s. w. Es gilJt 
Achauspieler, di e auf der Biihne ni emal stottern \md die 
sich auf der Strns e nicht korrekt ansd rLi k n konnen. Der 
frof. Pitres hat oinen stottemden Equilibristen hehandelt, der 
i n de m Zirkus o Ime zn st ttem als lo w n nnftral:, un d in cler o'e
wohnli cheu Unterhaltnng nicht einmnl guten rrao· sagen konnte. 

Nehmeu wir an , das:J in Erruangelung ùe Gesatwes, 
1lEH' das miichtigst Stimmv r:indcmniTsmittel ist, der Stotterer 
im g wohnl ich n L ben ù n Rezitativton anwe1H1et uud um 
'lOCh besser deu rl'nkt zu cblag n, er mi t d m Fnsse n.ut'
s ·hlti.O't: Cl' wird di e V e l'ii ndernnO'sm -t h od von Dupuytren 
el'fUll en. Auf die e Wei,'e b-fr ite der emin.ente hirurg 
ninen H.echtsa.nwalt on d 11 orgen sein s 'tott rns : der 
besondere, rhythmische rronfall ist weit dnvon ntfemt, ein 
idenles Heilung mittel zu bilden, abe r es ist doch besser iu 
dicsem Re~itn.tiv ton zu re<len, ::tls spasmorlisch di e Silbeu zu 
v\ ie<lerholen oder mi tt 11 in ei)lem Vortrnge stécken ~u bleiben. 
U r)gllicklicherweise verhinùert, d i. e de n 'totterern eigene 
8chUch tcrnheit, sie so n.utfallend Kurmitl l a.mmwenden. -

Ebenso iJ1teressiert nus dùr Ve r O' le ich der das 
:-;t otte rn und d e r die Be ru fs kriimpfe und T ie s 
' ;e r a ncl e rnd e n Fa.ktoren. 
J. V ro·Jeich der d::t l:l tottern und die Berufs -._ 

k6impfe verandcr nd en Fakto ren. 
Wir wollen erst darauf hinweiseu dass clie Spra.che 

cinen subtilen p ycho phy iolon'iscben Vorgang 1larstollt, der 
g1'osse Aufm erksa.rpkei t erford ert: 

1. Oie vednd erncl en Fa.ktoren psychischer Ordnung, 
die dns tottern so beeinflus en, )Jeei nflus:>en auch llelleu
teml di 8 rufl:l luanl))f . Die erregend ,n UmsW.nùe ver
mehreH z. B. den Schrei1>krampf La-ney erwiihnt einen 
Gelehrten,· der W.g1iéJJ sehr viel schreibt uud :-~iem lich schnell 
und d essen Ha nel t:ittert, soJ)alcl er v or de n A ugen jemandes 
eine F~cle r benutzt. Die Frende, das Ve rgnUo·eu, das ~" elbst

vertrauen befestigen ùie Hauù cles t::;chriftstellers, der mit 
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motori scher Incoordin ati on behaftet ist , wie die des 
tltotterers. Das Lenken der Aufmerksamkeit auf den be
ru tli chen Akt steigert die motorischen Storungen, das 
Lenken der Aufmerksamkeit auf einen der Funktion fremden 
Akt, einen nebensachlichen Gegenstand libt auf die Berufs
krampte wie auf das Stottern eine beruhigende Wirkung aus. 
Doch sind di e Veranderungen bei den Berufskrampfen nicht 
wirksam genug, um ct eu Berufsakt so regelmassig zu ge
stalteu, wie bei einem No rmalindividuum ; auf die Oyskalli
graphi e z. B. fol gt unter der Einwirkung des vediudernden 
Faktors nicht di e Kalligrapbie; dagegen entst.eben nacb den 
syllabischen Rtotterkrisen, vollkommen koordinierte Arti
kulationsbewegungen, sprecben viele Stotterer ganz gut. 

2. Die ver i:indernden Faktoren physìscher Orduung 
haben aut di e Berufskrampfe wenig Einftuss ; das ist eine 
Hauptverscbiedeubeit der Berufskrampfe und das Stotterns; 
dennoch ist ein sehr bemerkenswerter Berlihrungspunkt vor
handen. Beim :Schreibkrampf z. B. und beim Stottern be· 
eintlusst die StOrung, ltauptsachlich das gelaufige Schreiben 
und das geHiufige Sprecben; bei beideu genligt es, di e Art 
des Scbreibens oder den timmton zu verandern um die 
Dyskinesie bedeutend zu veningern; mau wird mi t Kreide, 
mit Bleistift auf eiue r.r afel schreiben, mau wird ftlistemd, 
singend sprecheu. 

Nur da befin<len sich ùie AehnJichkeiten ; wir werden 
sehen, dass die Analogieu zwischen den das Stottern und 
die r.rics beeinftusseuden Faktoren viel zahlreicher siud. 

2. V e rgl e ich d e r d as Stotte rn uud die Tics 
b ee influss end e n Faktoren. 

l. Die veriinct cmden Faktoreu psychischer Ordnung, 
die ine bez~ihmende oder erregende Wirkuug auf das 
Stottern ausUben, bezwiugen oder erregen die Tics in ideu
tischer W eise . Stotterer oder 'l'ickranke stottern oder 
ticken mit ungewolmter HettiO'keit, wenn sie bemerken, dass 
ihre Fratzen die Neugier oder den Hohn f.remder Personen 
erregen, denen sie an offentlichen Orten begeguen. (Pitres.) 

Wir woll en jedoch eiuige Einscbrankungen machen ; 
das einfache Lenken der Aufmerksamkeit auf die Stotterer 
steigert das Uebel ; im Gegenteil, libt das Lenken der Auf
merksamkeit auf -viele r.rickl·anke eine deutlich mildern<le 
Wirkung aus. 

Eiu Stotterel', der sich beobachtet flihlt, stottert viel-
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mehr, a.ls wenn er sich an einem vertrauten rte befìncl et 
oder wenn er mit sich selbst redet. Das Stottern wider
steht der rratigkeit des Willens, der 'l'ic ist dem Willen 
unterworfen, wenn aucb in verscbiedenem .Masse. 

Ein Tickranker bezwingt leichter seine rrics als ein 
Stotterer sein Stottem. In diesem Betracht hat der Tic
kranke mehr Aehnlichkeit mit <iem Starnmler. ,Um eineJl 
Stotterer nicht mit einem Stammler :6U verwechseJn , wit·cl 
man sich vergegenwartigeu, dass der Hauptpunkt, der sie 
unterscheidet, der ist, dass ein Stamml er um so besser 
sprechen wird, je mehr er auf seine Sprache achtet, tmd 
der Stottere r, je mebr er sich geben Hisst." ( eglas.) Mi t 
diesen Einschrankungen beeinflussen alle vediuderndeu Fak
toren geistiger Art das Stottem ehenso wie die 'l'ics. 

2. der Vergleich der vera.udernden Faktoren physischer 
Art beim Stottern und beim Tic driingt sich uns anf. Die 
Tickranken wie die Stotterer siud den Einfltissen der 
atmosph ~irischen Ver~indenmgen unterwoTfen, den n der 
Verdauung, ùer Dunkellll'i t, sie sind bei ihnen, wie bei den 

totterern, etwas geheimnisvoll. 
Aber di e ldentitat ist fUr di' tibrigen physi cben Ver 

i.inderungsfaktoren vollstiindig. 
Die allgemeine Korperhaltung beeinfiusst die 'l'ic

kranken: Viele horen ganz auf zu ticken, sobald sie wage
recbt liegen oder ungefabr \Yagerecht auf einern Lehnsessel 
sitzen. (Pitres.) Wir baben dieselbe mildernde Wirkung 
auf die Stotterer beobacbtet. 

Endlicb ist beim 'l'ic wie bei dem Stottem, uncl das 
hat Prof. Pitres zur Basis sejner I:leilmetbode fii · 'l'ics und 
'totte rn gemacbt, der wichtio-ste ver~indernde Umstan<l der, 

welcher aus deu Veraud eruugen des respimtorist:hen H.hyth
mus hervorgeht. Gesang, Dekhunation , lll!Jtés Ziiblen, la.ng
same und regelmassige Einatmungen beseitigen gleichzeitig 
Tics und Stottern. 

De ber di e Art, wie P i tr es di e Stotterer behaudeU, 
gibt Vertasser folgendes an: 

.Man wird die Stotterer lehren, nur zu sprechen , nach
dem sie tief eingeatmet haben, langsam unù progrèssiv, 
dann, wenn die Brust gut ansgedehnt ist, wird der Stotterer 
eine Ideine Pause rnacheu, bevor er <lie erste Silbe aus . 
spr.icbt, er wird mit lanter, gut timbrierter Stimme aus
wendig gelernte Worte, z. B eine Fabel, artikulieren. Der 
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Stotterer muss 'A<~ihrenll dies r tonenden AUSéttmtmg die 
gan~e in der Bm~ t enthaltene Luft ausnutzen , und wenn 
der gesprochene Sat~ nicht lang genug ist, um den Luft
vonat zu e rschopfen, soli er ùie letzte Silbe dehnen, den 
'ron moglichst aushalten oder aber eine willkUrlicbe Aus
atmung ohue Stimme machen , obne einen rron hervorzu
hringen. Die Kunst, f::ltottere r ~n heilen, besteht eiuzig in der 
Kunst, si e gut e in-unù. ausatmen zu lehren; ma n m uss si e dara11 
gewohnen, keine wi.ihrend der Einatmung gesammelte lluft 
a.l s reinen VerluiJt zu vergeuden unti deshalb nach rubiger, 
ti efer Einatmung eine Pause zu machen, eine Reìhe von Tonen 
zu bìlden (Zahl en, Silben), iuùemman sie ausspinut, ausdehnt. 

Alle ùiese AusdrUcke bedeuten, dass man die Aus
atmung leise vo1lziehen mUsse, indem wi t· sie in eine Reihe 
von ldeinen Ausatmungen teilen; eins .. . eins . . . eins 
(Pa.use); zwei . . . e i . . . e i . . . (Pause); d rei ... rei . . . 
rei; mit anderen Worten, ùie Kunst, die eingeatmete Luft 
durch kleine Pausen zu sparen. 

Wir emptebleu also zwei Uebungen: 
Die erste besteht darin, eine grosse Eiuatmung ganz 

mit eiuem Zuge zu benutzen, eiuen Satz obne Pause auf
zusagen , indem man die Tane moglicbst bindet. 

Die zweite, schwierigere Uebung besteht darin, eine 
grosse Einatmung in Fraktionen zu benutzen, einen Satz mit 
der normalen Interpunktion zu sagen, mit den notigen 
Pausen, um den Sinn deutlich hervorzuheben . Sie bat den 
Zweck, sich dem rascben Zusammenfallen der Lungen zu 
widersetzen, die den Stotterer cles Luttdruckes beraubt, den 
er benotigt, um die Artikulationsorgane in Tatigkeit zu setzen. 

Endlicb geben wir clie gesamteu Schlut<sfolgerungen 
am Schlu!:!se des Buches, wenngleich sie einiges schon Ge
sagte wiederholen, hier in Uebersetzung wiecler: 

Das Stottem ba t gewohnlich zur Ursacbe: eine erb
lièhe psychoneoropatbiscbe V eranlagung ( direkte V ererbung, 
Lihulicbe oder una.hnliche); er t rifft hauptsacblich das mann
licbe Geschlecbt (10 Knaben auf ein .M.adcben). 

Sei ne g legentlicheu U rsachen sin d : clie Krampfe 
wii.hrend der Kindbeit, die Nachabmung, die seelischen Er
regungen, die rrrau(llatismen. Es erscbeint meistens zwischen 
3 und 5 Jabren; es ni mmt im allgemeineu in der P ube rtii.ts 
périoùe zu, el'l'eicht seine hOchste Intensitii.t wiihrend der 
Lebrlingszeit oder den Studien des Stotterers, nimmt im 
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reifen Alter allmahlich ab, um im Greiseualter zuweilen gauz 
zu verschwinden. 

II . Man muss voru motori schen Stauclpunkte aus drei 
Formen des Stotterns unterscheiden. l . ein Wiederholungs
stotte rn , "stuttering" der Engli:inder, labio - cboretisches 
Stottem von Colombat, durch ein Uebennass von Be
wegungen gekennzeichnet (hy perkiuesie). 2. eiu Stottem mit 

tockungen, ,stammerJng" der E uglander, guttnro-tetaniscl1es 
S tottern von Colombat, mo mentane Anurie, DarchfaH u. s. w. 

l V. l. Das Stottern kompliziert si eh zu e il eu d U!'ch 
eiueu eigeutumlicben Geisteszustaud , der in i.i.beJmiissige1· 
Scblichtemheit, Erregbarkeit lUld Einùrucksfi:i.bigkeit be, teht; 
angstli ches Aufschi eben des prechens, exzentrische An(

r merksamkeit; Bizarrerie, UnentscblosRenheit oder selbst 
Willenslosigkei t. 

Das Stottern 1\inùert nicht die geistige Ent.w icklung, 
j doch bildet es oft eiuen StignHtt v011 seelischer Ent.a.rtung. 

2. Um seine Schw~i.che zn verheiml iclJen, nimmt der 
Stotter r sei ne Zuftucht zu Verteidigun gsmitteln. Diese sind: 

E ntweder elokutorisch (Au(J'ophasie, Embolali t> , Wieder
hoJungen von Worten, Si:i.tzeJ1, HillZnfiigung von Pre:fixen, 
Aùverbien, o der Venneiden von "W ortern cl ersel ben Worter
klassen fii r dasselbe l urli viduu m); si e bilden wirkliche 
ldioti smen euphonischer Art. 

Oder psychisch (P eriphraseu, WortwecJ1scl , Beschwi:i
rungsform eln). 

3. Das Stottern ist sowobl durch seine Beweguugs
erscbe.inungen als auch durch ùen geistigen Zustand des 
Stotterers fi.ir letzteren der Quell unz~i.hliger Qualen, durch 
eineu Mangel an Beweo·ungen gekennzeichnet (hypokinesie); 
3. muss man unserer Ansicbt nach binzufi.igen ein gemischtes 
Stottern, gleichzeitig aus Wieclerholungen und ~tockungen 
gebildet (Folge von Hyper- und Hypokinesie). 

l.II. Die hauptslichlichen motorischen Erscheinungen 
beim Stottern bestehen in plOtzlichen, klinischen oder 
toniscben Kontraktionen l ) der Muskeln des Zapchens . 
2) der Lungenmuskeln, 3) der IJippenmuskeln. 

2. Diesen bauptslichlichen Bewcgnngserscheinungen 
rei11en sich oft sekundat·e Kontraktionen der Muskeln des 
Gesicbtes, Halses, Bru.stkorbes, Abdomens, der oberen und 
unteren Gliedmassen an; diese mehr willktihrlichen als un-
unwillktirlichen Bewegungen werden zu Schutzbewegungen. 



3. Diesen Bewegungser i!cheinuugen reihen sich an 
vaso-motorisehe oder sekretoriscbe Erscbeinungen (Ueber
mass oder Verminderung d es Speichelfiusses; Hyperhydrose, 
allgemeine o<ler auf den Handballen oder Fusssohlen lo
kalisiert; BHisse oùer Ereuthose des Gesichtes, Gollakiurie. 

4. Das Stottern verschlimmert sich zuweilen durch 
FLtrcht vor der Sprache (unwillkUrliche Angst, peinigend im 
Augeublick oder beim Gedanken ein.ige bestimmte Worte 
au zusprechen) oder ùu t·ch wirkliche Angst vor dem 
Sprechen selbst (elokutorischer Monoideismus). 

V. Di e veriindemden Faktoren heim Stottern sind psychi
scher· A r t (Lejdenf:l chaften, Erregungen un d gespannte Aufmerk
samkeit) und physischer Ordnung (athmosphiirische Einfl.ii sse, 
W irkung der Verdauu ng, der Stellung, ausfi.ihren einigersubtiler 
Akte,'J'on~inderung , Deklamat.,i:iberhauptRythmus derAtmung). 

VI. Die Behandlung des Stotterns muss psycho
therapisch sein (psychisehe Uebung) und pbysitherapisch . 

Bei der Jetzt erwahnten Behandlungsar t muss man die 
Methode von Brixaud hervorbeben (Immobilisationsbe
wegungen und Bewegungsimmobilisation) und hauptsacblich 
dje Methode von Pitres (Atmotherapie oder phonato.respi
ratorische Gymnastik). Die mehr· oder minder gebeimen 
Behandlungen der Stotterspezialisten sind nut· die em
pirische Vereinigung ùer vorhergeheuden Methoden. 

VI. Es erscheint uns richtig 6 Variationen vou 
'te - Stotterern zu erscheinen: 

l. Das einfache Stottern (einfache Stotterer). 
2. Das tottern ruit Hinzutreten von Verleidungs-

be'vveguugen(Stotterer mitTics und Stotterer mit Stereotypien 
3. Das Stottern mit Coexisteus von rrics (stotternde 

'l'ickranke). 
4. Das tottern mit Spracbphobie (logophobe Stottere r). 
5. Das qu~il nde tottern (gequalte Stotterer). 
6. Die Vereinigung von 2 oder mehreren vorliegenden 

Variationen. 

B) I. Der 'ric erkennt im allgemeinen als Ursache eine 
erbliche psychoneuropatbische Veranlaguug. Ein Stotter e r 
kann einen T ickranken erzeugen; e in Ticluanker eiuen to tterer. 

Der Tic ba t diesel ben gelegentlichen D rsachen wie 
das Stottern (mit einigen merkwLird igen Varianten ; es be
trifft gleichmassig beicle Geschlechter und e rscheiut spater 

l 
l 
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als das Stottern, meistens von sechs bis 15 Jahrer:). Seine 
Entwickelung ist ungeni.hr diesell>e wie die des . totterns. 

II. Vom mototischen Staudpunkte ahnelt das Stottern 
dem konvulsiven Tic. 

l. Dm·ch die Pléitzlichkeit und die Wiederholung seiner 
Bewegungen in Form von Antl:illen. 

2. Durch die Tatsaéhe, dass einige Stotterbewegungen 
wie diej uigen der 'l' ic gestaltet sind (Mundgestaltungen in 
Hiihnersteissform, Heben der Zunge in Domfonn usw.). 

3. Hauptsa hli ch dut·ch seine Verteidir~·ungsmittel, 

welcbe sich als meist niltzliche, heilsame, willkLil'liche Akte, · 
wie die Oriiss-Zusage, Vemeinungsbewegungen ausbilden, 

~ - Qlld die bei Practisponie.rten aus Gewohnheit automatisch, 
unwillklirlicb, oft unlogisch werden. Auer Ofter werden 
diese Verteidigungsmittel schli es~lich zu tereotypien; es 
siud namlich entweder stot.ternmilderncle Beweg-ungen, wie 
das Schnalzen der Zunge (Letulle) ; der Lecktic II itres und 
Oruchet) oder rhythmische Bewegungen ('l'aktschlagen mit 
dem Ann, der Hand , dem Fuss, dns kaduzierte Gehen). 

totterers und 'l'ickranken ind in alleli P unkten vergleichbnr. 
III. Der Tic kann, wie das tottern von vaso-

motivischen und sekretoriscben Erscheinuugen bogleitet sein . 
IV. Der Tic kompliziert sicb zuweilen mit dem selben 

Geisteszustl'tnd , wie das Stotteru (Scbtichternheit, Erregl>ar
keit, angstliche Erwartung, egozentrische Aufmerksamkeit, 
Abwechseln von Freude und 'l'murigkeit, Beweglichkeit der 
EindrLieke und der Gedanken. Jedoch ist der geistige In
fanti!Lsmus beim 'l'ickranken haufìger als peim Stotterer, 
der sich oft schon, in seiner Jugend, durch eine Frlihreife 
auszeichnet. Die psychischen Verteidigungsmittel des 

Das Stottern kompliziert sich, wie das Stottern mit 
PbobiE>n, Obsessionen, fixen ldeeu. 

V. Der Tic wird dnrch dieselben Yeranderungsmittel 
beeinfl.usst wie das Stottern. Di.e Veranderungsmittel 
psychischer Ordnung wirken nicht immer im selbeu Sinne 
auf das Stottern wie auf die 'l'ics; also diejenigen pbysischer 
Ordnung wirken ganz in demselben Sinne. 

VI. Der 'l'ic wird wie das Stottem geheilt durch die 
Methode von Brissaud oder von Pitres und durch die 
Psychotherapie. 

O) I. Der Berufskrampf hat im allgemeinen zur Ursache 
dieselbe erbliche Pradieposition wie das Stottem, sie ko-



existiert zuweilen mi t dem tottem. A ber si bat nicht 
dicselbeu gelegentli chen Ursachen wie das tottem; sie er
schein t und entwickelt sich gany, anders. Man kann jedoch 
zu "'e il eu de n U rspruu O' d es Beru fskrampfes in seelischen 
Erregungen und 'l' raumatismen wiederfinden. Der Berufs 
krampf betrifft vo nmgsweise das maunli che Gesr.hlecht. 

Il. Vom mo torischeu Staud punkt iihnelt das t;l tottern 
Berufskrii mpfen : 

1 . DUJ·ch seine Lokalisation in einer Gruppe syste
matisierter ~Iuskeln, die synergisch einen gewobnteu Denk
akt zu regieren haben. 

2. Durch di e Tatsache, dMs es sich mu· bei Gelegen
heit di eses Aktes zeigt. 

3. Durch den Koonlinat ion mangel in deu diesen Akt be
wirkenden Bewegun o' n, sei es, das di e B we"'ungeu an einem 
Ueberfluss (1-Iyperkinesi ) od r Mangol (H pokiuesie) kranken. 

lll. Der B01 ufskrampf kann begteitet seiu von vaso· 
moto ri schen Et· cheinungen wie das tottern. 

lV. Der Bemfskmmpf komplizier t siclt ge' ohnli ch mit 
Q.emselbeu G istesYJustand wi da. to ttem ( orge, Angst 
weo·en ùer o·efii llrd •Len F unktiotJ). Ausser ewohnli he Erreg
barkoit, nervose D e.w o·u n o· e n, Vo rhauù usein von P hyAio 
phobien oder fixen lne n (AnO', t vor dem schl cht schreiben), 
fixe lùeen, nicht schreiben zu konnen. 

V. Der Beruf lm unpf i t durch di e elben veriindemden 
Faktoren wie d s Stott ms beeinfluss t. Die '\ eriinderungs
tal,toren p ychi cber Ordnuug, eutg "'811°'ese t7>t d m Vol'gange 
béi d n 'l' ics, l.i b n , uf das 1 'totte m und d u Beruf ::;krampf 
gleicbe Wirkung ~I W3; cHe phy ich 1 V r~i.nd rmwsfaktoren 
ilben eiu analoge 'Vì irkung n.us, a)Jer weujgor stark auf 
den Bemf krmnpf als anf da , tottern . 

VI. Der Bentfskmmpf \st wenjo·er leicht zu heilen al 
tottern. Er wird o· mUderb dn.r h cU e Mothode von Brissaud 

und l?itres un<l in ersteT .Lin io durcb Psychotherapic. 
Das Stotlern i · weùer ein 'l' ic noch ein I3emft5 k•·ampf; 

er nitnmt teil an deu ymptomen der Tica und de r Bn ufs
lnampfe unù mnss logischerwei e zwischén beicleu K rank
keiten eingereih t wet"den; e i t wU rdig, im .uosologischen Ver
zeiclmis seiue An ti no mie ,;u b ba.lten, do nn •s bitdeteino kl inisch 
bestimmteKl':wl bei t art uud bildet eine K r a nk h e i t se i n hei t. 

IJr uc k ' on .J. S. l ' r ousil , Uorliu f:ì \V. 
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M edizinisch-pad agogische 

Monatsscbrift ffir di e gesamte S pracbbeilknnde 
Internat. Centralblatt fii r experimentelle Phonetik. 

XVII. jahrg. N ovem ber- Dezember -Heft. 

Festschrift . 
• Il :". ,. 

.l • .. "" 

~ .... 
Zum siebenzigsten Geburtstage. 

Il' 

Al be rt Gutzm a nn vollendet heute, am 19. Dezember 
1907, sein siebenzigstes Lebensjahr! Eng und unauftoslich 
ist sein Name mit dem Aufschwunge und der Entwicklung 
der Sprachheilkunde in den letzten drei Dezennien ver
knlipft. In grosser Zahl haben Aerzte sowobl wie Lehrer 
zu seinen F lissen gesessen und sind von ibm in das Wesen 
und die unterrichtliche Behandlung der SprachstOrungen 
eingetlihrt worden zu einer Zeit, als die Schulbehorden 
noch keine besonderen Eimichtungen f iir die sprachgebrech
lichen Kinder getroffen batten, zu einer Zeit, in der kein 
Dozent irgend einer Hocbscbule iiber die Sprachstorungen 
Vorlesungen bielt oder den angehenden Aerzten Gelegenbeit 
bot, sich auch tiber diesen wichtigen 'l.'eil der grossen medi
zinischen Wis~enschatt zu unterrichten . 

Wenn das heute alles anders geworden ist, wenn heute 
kaum uoch eine gr·ossere Gemeinde gefunden wird, in der 
flir stotternde nnd stammelnde Sclmlkinder nichts geschieht, 
wenn beute an mehreren Hochschulen Einrichtungen ge
troffen sind , um trUhere Versaumnisse auszugleichen, -
wenn jetz t in ùen Grosssti.idten der ganzen Welt Spezial
arzte eine ausgiebige 'Hitigkeit auf dem GebiE:te der Sprach
stOrungen entfalten konnen , so verdanken wir den Anstoss 
und die wjrksame Durchflihrung desselben bis zu dieser 
.A enderung der Sachlage in erster Linie Albert Gutzmann, 

Daher hielten es die Mitarbeiter dieser Festschrift fiir 
ihre .Pflicht, ihm einen kleinen Zoll ihrer Dankbarkeit und 
Hochschi:itzung ~ur Feier seiues siebenzigsten Geburtstages 
darzubringen, un d i cb weiss, dass der J ubilar unsere Gabe 
nicht l'lU den geringeren derer zahleu wird , di e ihm am 
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h utig n 'J1age geboten wenl n. Riuem Forscher und Bahu
brecher kann an einem solchen Tage rùchts Schoneres ge
geben werden, als ein um·ergangliches Zeugnis d r \Vert
schiit:mng der Fachgenossen, das hei sst hi er all er derer , ùie 
fUr das Wohl der sprachleidenden chulkinder arbeiten , 
Ae r:-~te wie Lehrer. Auf unserm Gebiete tindeu sie sich ein
triichtig zu gedeihli cher Arbeit schou seit Janger Zeit zu
sa mmen, und unsere .Monatsschrift kanu dafiir mancb 
sehon es Zeugni s ahleg n. Di kr1iftigste Betonung dieser 
Gemeinsa.mkeit im Ziele der Arbeit gibt aber wohl die 
hcutige 8'estschrift. Hiet' finden sich nicbt 11ur Mitarbeiter 
:1us aller Welt :-~u ~:;ammen , hier hahen wir a.ucb in ibren 
Beitdi.gen ein vollstri.ndiges Bil t von dem beutigen Stande 
uuserer Wisseuschaft und Pmxi . ehr deutlich zeigt sich 
a ber auch, in welcher Richtung ftir dj Zukunft der weitere 
Ausbau det· schulpmkti scben sowohl wie der wissenscbaft
lichen Sprachheilkunde zu erwarten is t 

Scbon einzelne der Beitrage O'eben interessante Riick
blicke in die friiher n Stadien der s_ystematischen Rprach
heilkunde. In der '1\tt ist gerade der heutige Tag die ge
gebene GeJegenheit ja, er zwillgt uns fast dazu, einen 
ku_n~en Riickblick auf dio bisherige Entwicklung der Spnwh
hejlkunde zu werten. Speziell wird es von Wichtigkeit 
sein, die untenichtli chen Verhiiltniss fiir L~hrer und Aer~te, 
von cl enen fUr di e Zukunft aUes ab!Jiingen \~ ird, bier kurz 
danmlegcn. Denn ùi ese Dinge Jiegen im Offeutlicben 
lutoresse, im lnteressè der Gemeinden , im Interesse des 
'taate . 

Der Erste, der d:tr••n d a '11 te , h.urse fi.i r stotternde 
Schulld!Jcler einzmi chten, war wohl Blnme (1840); wirklich 
durchgefi.ihrt wurd cu sio jcdoch erst von Berkhan in 
Bra:.mschweig. Dicse r \ ersuch wiire .wniicbst ganz ver
eitJze1t O'ehliel en, wonn nicht di 1 taùt Pot dam 18~6 einen 
JJehrer t ur Ausbi](luug nach Berlin geschickt b~itte , um sich 
bei A.Lhert GLltzmann mit der M thocle der plidagogischen 
Behrmdlnng stotterncl er Kindcr vertnlllt zn machen. Pie 
chrauf in don Potsdamer Schulkursen erzielten gi.instigen 
l{esultn.te veru)llas.sen den Mini sto· von Goss l e r , einen 
Uericht dariib t' einzufordeln. Dieser Be rich t bildet 
clie Grundlage flir die Ent\ i c klung der gesamt e n 
offentlichen Mnssn:lll)men , di e spi:it r in Deutsch-
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lHncl sow oh l wje in :mder e n Liindern gege n di e 
Verbreit un g der Sprachstorungen getroften : worden 
s i nù. Im Jnh rc 18 8 folgte die Stadt Elberfeld dem Bei
SJ iele von Potsdam, und die i.n Elberfeld festgm;tellten Er
fol •r v mnlas::;tcn di e Koniglicbe Regierung zu DUasel<lorf 
zu einer ZirkularverfLiguno·, welche durch Zirkulare1"1ass 
des "1\-l inisters von Go ~:~Jer vo m 18. Jttli 18 9 den siimt
lich n Koniglichen Provinzinl- chulkollegien und Koniglichen 
gegierungen in P reusseu zur Kenntnisnabme und mit dem 
Auftrag , nach Massgabe jenr r erfUO'uugen auch dortseits 
zu verfahren, zugestellt wurcle. Es wli rde zu weit flibreu, 
um zu childern, wie diese \ erfiiguug wirkte, wie Stadt 
auf tadt, Gemei nd aut Gemeinde dem gegobenen Bei
spiele folgte, wie andero Staaten Aerzte unù Ijehrer nach 
13m·l in schickten, nm auch Un·erseits offentlicbe Massnahmen 
g g n die zahlreich n SprLtchstUrnngen in der Schule zu 
ergreit:en: alles das i t ja wohl allgemein bekannt. Die 
Lehrkur e, die in den ersten Jahren ·om J bilar in Ge
meinschaft mi t de m U nb:rz , ichn(:'t n a))gehalten wurden , 
llesteìt n :1nch heute uoch und siud noch immer zablreich 
bei;ì ucht. Es st, llte sich allerdiugs als wi.inschenswert her
aus ùa die Kmse fUr lJehrùr und Aerzte getrennt neben-
itHJ.n~l er hcrgingen, da trotz iles grossen gemeinsamen Ge

bietel:l doch sehr vieles speziell ii r;~,t li ch resp. spe11iell p~ida

gogisch bcbhnclel t we!(len mu sl;l te ; 80 werden seit Jahren 
\WlYl JuiJjJar dio Kursc nur fiir [;ehrer, vom Unterzeichneten 
nur t i.ir Aerzte gebalt en. Di e Monatsschrift ist di e ver
)lindl'nde f-ìtelle gelli eùe.n , nnrl wenn IJehrer uml Aerzte 
~wch von vcrsahjedencn Standpunkten aus den Kampf gegen 
die t:;prachs10rungén fi.ihren, so l)egegnen sie 8ich doch im 
oleichen Ziele stets wicder: ~retrenn t marschieren, vmeint 
b ' ·' 

schlng;en! ln vielen Stiidt.en arbeiten jet11t schon die Schul-
i~r:Qte den Kur.:1lehrern hilfreich in di e Hiinde, wofiir zabl
reichc Berichte angeftibrt werden konnen: Hamburg, Bre8lau, 
Ber1in tl. 8. f. In Kopenhagen und Budapest sind di e 
s t:~ at li c h e n J'Jontntl s t e llen einheitJich organisiert, um 
den l;ehrern sowohl wie clen Aerzten die richtige Einsicht 
in di e I3eurteilung und I3 ehandlung von Sprachstomngen zu 
verschaffen und um Piìdagogen und Aerzte zu gemein
scbf1ftlicber 'riitigkeit anzuspomen. An beiden Stellen bildet 
ein staatliches Ambulatorium fUr SprachstOrungen die 
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Zentralstelle, von der aus samtliche Mat~snahmen geleitet 
werden. 

Bei den guten Erfolgen und der zunehmenden Aus
breitung dei' offentlichen Massnahmen gegen die Sprach
sti::irungen in der Schule konnte es nicht ausbleiben, dass 
die zahlreichen Praktiker und Routiniers, die sir.h mit der 
Heilung Stotternder befassten und durch allerlei Anprei
sungen in den 'l'agesblattern glanzten, sich in ihrem bisher 
unangetasteten Besitzstande gesti:irt und bedroht glaubten. 
Daher sind die wlitenden Angriffe auf Al ber t Gu tzmann 
in den Jahren 1891/ 92 aus diesem Angstgefi.ihl heraus wobl 
verstandlich und ebenso lda r, warum sie nicht nur ohne 
Wirkung blieben, sondern gerade im Gegenteil tiir die gute 
Sache unfreiwillig Propaganda machten. Die offentlichen 
Massnahmen breiteten sich mehr wie je aus, und die Me
thode Albert G utzm a nn s fand eine ganz ungeabnte Ver
breitung. Ist doch das grossere Werk tiber das Stottem in 
sec hster, das kleiuere Uebungsbuch innerhalb weniger 
Jahre in zehnter Auflage erschienen, ein fi.ir derartige, 
doch immerhin nur fUr einen kleineren Kreis berechnete 
Bticher bisher noch niemals dagewesener Rrfolg und zu. 
gleich ein Beweis filr die diesen Werken innewobnende 
Wertigkeit und werbende Kraft! 

Dass der Staat ein grosses Interesse an dem Gedeihen 
unserer Arbeit hat, zeigt schon die Tatsache, dass jahrlich 
mindestens 1000 Rekruten nur wegen mangelbafter Sprache 
von der D ienstpfli c h t ausgeschlossen werden mtissen. 
Der Minister von Gossler batte mit seinem offenen Blick 
die Bedeutung der Sache wohl erkaunt und nach K1aften 
ihre Fortschritte gefordert; ebenso hat das preussische Kul
tusministerituu auç.h fernerhin stets sei n w o hl wollendes In
teresse an den 'l'ag gelegt. In den vom Ministerium ins 
Leben gerufeuen Lehrlmrsen flir Aerzte m~ 'l,aubstummen
anstalten, Kurse, die von zwei zu zwei Jahren in Berlin ab
gehalten werden, sind auch Vorlesungeu tiber die Physio
logie, P sychologie und Pathologie der Sprache eingerichtet: 
die erste otl1zielle Eimichtung dieser Art, welche die Fort
bildung der Aerzte auf diesem 'l'eilgebiet der inneren Me· 
dizin vermittelte. Endlich ist seit kmzem in den l~aumen 
de s poliklinischen In s tituts de1· Universitat Berlin 
e in Ambulatorium fiir SpracJ1 s torung e n eingerichtet, 
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ùessen Leitnng dem Unterzeichneten i.ibe1tragen wurde. 
Auf diese Weise haben die Kurse und Vorlesungen tiber 
Sprachstorungen an der Universitat eine bleibende Statte 
erhalten, dank der einsich tigen und wol1lwollenden ~'orderung 
des Ministeriums. Von welcher Bedeutung dieses Ambula
torium auch fUr die sonstigen kliniscllen Institute der Uni
versitat ist, mag schon damit hervorgehoben werden, dass 
es die sprachliche Nachbehandlung in zahlreichen operierten 
~der mit Obturatoren versehenen angeborenen Gaumenspalten 
ubernimmt, dass aus der chirurgischen und inneren Klinik 
at~s der padiatrischen, aus del' laryngologischen und otia
tnscheu Poliklinik der Charité tagtaglich Patienten dorthiu 
~ur prachlicben Behandlung Uberwiesen werden. Somit 
rst jetzt in den lUiumen des Poliklinisr.hen Instituts der 
UniversiUit eiu Lehrmaterial von sprachgestOrten Patienten 
vor·handen, das in seiner Mannigfaltigkeit und Vielseitigkeit 
Wohl einzig dastehen dUrfte und das somit auch in kurzer 
Zeit dem Arzte einen vollstandigen Einblick in Wesen und 
Behandlung der SprachstOrungen gewiihren kann. 

Unsere m J ubilar darf es w o hl zur fre-udigen Genug
tuung gereichen, wenn er dm·ch seine Wirksarnkeit der 
"Y eiterentwicklung auch der ~irr.tlichen Fortbildung auf 
dresem Gebiete den ersten Anstoss gegeben und ihr den 
Weg bereitet hat. Denn oJme seine Aufrnunterung unù 
sein Beispiel ware ich wohl nie diesen Weg der Entwicke · 
1 unj)' gegangen; waT er es doch, der mi eh veranlasste, 
schon meine Doktordissertation irn Jahre 1887 ,i.iber das 
Rtottm·n" zn scllreiben, der micll fortwahrend zum 
Weiterstreben anspornte und dern ich einzig und allein die 
Grundlage aller meiner praktischen Erfahrung zu danken 
ha be. 

. Mogest du diese wenigen Zeilen als Ausdruck meiner 
1118 er.Wschenden Dankba.rkeit fiir a.IIes, was du an mir 
getan hast, in Giite annehmen, innigstgeliebter Vater, ver-
ehrungsWUrdiger Meister l . 

Berlin, 19. Dezemher 1907. 
Hermann Gutzmaun. 
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Ueber die den Resonanten zukommende Nasalierung. 
Voo. 

H. Zwaard e rna.k e r 
in Utre ·l •. 

. ) , 

Uie N:tsalic rlln g in <'.' Sp rac!J I:wl r s k: ttul """' ·tku :-Jiisc ll 
a uUassc n und dami!. di igenli.im li ~ h r l< lnn fari ;l.tld ·tdcll. 

dio on t. t •hl., wrnn dttr h J, r krr 1ttP d·· (!aum n ·prc ll·cr· 
schlu ··es ·i li <' IH'S nd crs .· l :~rk P H •so tl:t tl % in d r ,Na:cuhiihlc 

z tt sland c komn1l. .Vlan kan11 d '" Trnn inu . j r do ·J.1 a11<' lt 

a rl.ikul alor isc,:b ;wfias.- •n '"'d lllil !) :ts:1JÌ"I"LIIt g dic Fu t"h(iillg 
a nc.l. uL<' n, w lch ' der 1/)t tl' l l l c· l,iif lslr 1m nimll)/ c: ·p i dct ttl , 

dass durc l t l•:l'iHfnllll g dc s CatttJH•ns gc' ll·<·tsc ll11 s ·es ttttd Vl·r· 

:chJi es 'LII tg •ùtN ,\'lttnd :l dikul :tliotl !-iS I!•II <· ;tll Ltt fl cltll" ·h dil' 
asc nlwr ich l odn l. m gc•w0 illl ii \' lt •11 lw i ttl. 'pr<' ·hc tJ d11rclt 

d n M 11nd grhr nd c• n J\1/' nt w <'g •in l, u l ·ln.l tt l d11rdt eli<' N; tsC 

~ug •fi igt 1v inl. ' 
D r a_kusli s(' hr l~ c·Y t 'il'f i.- l dt·r l ll 's J)ri"t ll g li c iJ.c· k lass iscl tl', 

d ·u ari i kn l tLLo.nisc h<' ll fi11 ci(o l llt<tll l <'i d1·n ll <' tt c·r •u wi · <; . Il. 
Il.< ttS."PJol. 11 .11l r r d<' lll Zwnn g ri t: r l•: xpt •rinW III nl-'l '<•(· lttJ.ik. \\'ir 

wo ll 11 in d-i.c <' 11 1 k l •itwn /\ttl". ntz d ;t. ' W ri. ;Lsali rlllt ' a11 s· 

sch Ji ssJ'ich :u· l i ktt) :-tl.u ri sch v r wr•JJ l <' Il, so d as. 'c: sugit r 11 o dJ 
U d culltng .IJ a.br n wi.i ni l' fiir oin r l? t·so n, dic d,m; (i uhiirs 

b Trtubt j s l,. Zu g lcjc h 'l t ls l c• hL dr r \ o rlt}il cL t~s dio Nn,;:t · 
l i r n n g : j c'h l , i c Ili q u" n l i l ; ti i v h •tt rl r i l r•t 1 Iii: s t 1111 d n Wl l d<' 11 

!.l 'i.ttl d r l~ i g ns ·l!afL r·.u;111 in lvl :ì ss u11d %ah i a~tg('IJ<' II k:lntJ. 

Mi.t c1 r n:t sa lon 11 tosO tl ;ll l ;t, nl s .-olc lw r fiill l. d i atl ik1il:tlori · 

:c'h Nas:tli rttug j d o<"l1 nil'hi %tt ' :1 111tt ìr' ll , ,; i l1i ldC' l 11111· di c 

U dingnng f. tllll %u sf;l tHI <·ko tntltl 11 d r' r. 'eii H• IJ. •"' • 
Wcn:n ,in dr n grnll alli :(''IH' II Spra<"l, ,.. n c·i11 111 odl'l' 11 

gc)..l ildc-t wcrcl 0n :o li , wird di r} .VItllì dh iihl (· i111 <' rsl <• n od et· 

zw0itnn .IJ1; ii ·kc• · :hcn J\t·likttl ::lii onsgc•l ri0lr • ltoll sliittdig rn· 
scbl oss ' Jl ,ttllrl \' nLw<· ichl. dN li>lll' l l <l <: Llifl slmlll dtm·h di<' 

Nase. 13 i111 iJJil,iaJ ' " 111 od<' r 11 kotnlul d r• r .\lttn (l v,..r:·w hlti SS 

1111l gl 0i. ·hzcitigc (;itlttnr•JJ Sr' gc• l(i ffnttll •· ;;: uNsi um l lll tllilll'I 
Jntr v 11 0i11 v r pl ii l%1i ·lt( 'll i\l'llll l il·r· r:chltt ssiiffllllll g tmd g lt·iclt · 

zcil.igelll (;alll lH' II .' l 'gc•Jv< ' I'SI' JJitt SS gl'fo lg l. ZI I IV OI'd <• ll. nl'i d<'ll 

lc•rlltill<til '"ll 111 IIIHI Il gt> hl dn r:nlllll<' ll S g JII'Nsf'i tiii SS 11111 
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glv i ·hz1 ·J·, · VI l"fl' · (' . ' " ~lg !.l t: l lllll \l . llUHg Vlll'<l.ll , lllll l 'Oli \'L il.Ol' o<.llilllOII-

})ègc lv 'l'~ ··hJus.·l ork.crun g LUld gki vhzojl io c:r ;\]JJII(I () f!'llllll g gu
JolgL 211 w rcl en.. l3 • · ·briinkl Jll ::t ll si ·Il lwi der 13 ·sL·breib u11 g 
Ll s Vo,r angos aut d .11 !:tiiJJJ C' Iì ·cg(' IVN HelJ iu :; ·, so Jiis: L si('ll 

tlas Lei hafL d r 1 ewr fung, d N zr illi ·h ' \' e d i lli i' 11<'rs ' ]II C' IL 

lll~Ll das H. Sllilal fijr cl ' n Li..ill 'l'lMll , d11r ·IJ. d ir t as nbohl · 

7
clPnLl :rL Lufl.·l ron) ltl\Ch tl.rr i 'XP ·J·itlt ·nl c ll 11 ;\ll'lhod 11 

v rfo lg n: · · ' • 
1. L[ j J\l c'i liUrl ci<S"I•:y lon; tl), 11'o l11' i t•Ì ll ' ~\)11li.<; dii i' ·l ì 

li c Nas ' l' ilt r •f i'JIHL wil'd , dir· 111il i h n ' Ili il'il' l tl ;d)ll' •IJ(Jg(•
n •n End c auf' d .111 !) iGh IJ> wcgC' Jirl t• Jt (;a,lilltOitscgc l ru .ll l. 

Das n,ndc' · naC" h ;111 ·s 11 lwrvnrra g 11rl ' 1•:nd1 ·('h r r il 1 ~ 
durd1 L1il'l l r;u1sporl <lllr ei11 ·ill lw ru f-d (' ll Z~ li i ld r r. * , 

2. di r .\
1
1r·! l l()d l ~ osHp (' lli - l ì l iii S:·w l ols wnl1·i rl ç·r \'IJII di'Il 

.n ~w eg lil l " il 1d~'S (;;,ulll~" ii SC' o-c l s h (' rW'g ~"!w nr Lui'l slnss 
Oillt ' Z w i .·c ll Cll ktllifl Ì i'p:'iid c' iii .' ;11Hil ' l'l 'il l ' ,, l ,t' rl n tg!'I'H 

durch [ ,J i fi.lr :tJ ISIJlll'i ;l.ll f 1·il: (' l il ill'l 'IIHH II'il /:v lilJill ' i' 
. Il'(: . 

z iChll l w ird .':'* l 
'1· t'.ll (' 11 \' li z 11 l>cs;·h J·r ib t•illk chr<lll Jphnl ogntpili:-;l'il<' .\ k 

LI! od t· " ' ·i<' h · d i c ;t li ~ !Pr N;~ s• · •1il 11 i·i i'IH' iJdl' Lul'lnH' II P: ' ' 

g('ll(t ll ZI I l ' t' rfoi gr ll .1111d 7. 11 !ll C'SSI 'il im; la lHI sf•l.zi. 
l i ' (! l'Sii ' .\le !hodr Jtr·l hrl 11l1H id1 ' l'd il' l\n11'1 l illd d it• 

.\ti kg i · IJj gk •il il " i' J\ luskc• li)I' IV('gl ll l g, di r· z11'••i i •· i'il> ,,: di•· 
lht~ r k s c h w a nkllllg •il. di ' :; i<'ll d•· n 1\l '"'' 'glil lW' 'I Y.I JI'ul gt• ii' ' 
Nas('nra ·1t •nr:1Uill ;tli!; pi •IC'il. di \' driil•' id'v '· di i' .\ kilgt• der 
;~ u :s lro n1c• JJd o n J ~ llfl.. Ali<' drt• i goill'll ini l leic lllcr Vurziigl'

l'llng <' Ìil· lT<' iH'r SiCl iL i'ill r don z\' LIIil'l l<' ll Vn litl il' cles \'er
sehlnsscs !) zw. VC'r.' <·lllussl <" k ' J'Iillg. l ' r'IW r dnn akii SL i 

::;dH''Il Cil :H;tkl r r d<':-> Spr.nt·hl;lll l<': gihl kt• im' .\ IJfs('hiuss. 
lki (11'1' !VIrlh dr , di r i 'lì j ' l zL hosc llr<•il )l' ll w ill. !Je.nlil zl 

illan d\c [olg<'lldf'n 1 ·hni dtf'i1 llilf'snliii PI. 
/1. CÌLH' in norhitlh l'lil 'S I'C' rli ka l(•il (;J;t sroli r:-> Zl\·isl'hl' i l 

ZWPi fv in<'Jl 11 •l;llll'<' leni :l lll'g <• ll iin gl<' ll' il'hi<' ,\liillliili tllll 
snh cilw, der f'•i

11 
dtll'l'h das Jl oilr gr·IH'lll i l'l' L:d'lslro lll r:l sl'il 

ll l)'ll in ;tw;gi<' bi go
1
n ~ l as. r• !'tdgl ( .. 1'0dr·rillil' \Villdl' ; thti 0 '') . ~' ' 

W('nn d1•r ,\pp :
1
ra.l z 11 vo i' 111 il !lil l'r <• inr•r (;;lStlhr C'll tpir is<' il 

g<':li ch l wnrdf'tl isl. Jii.s: l sil' h ;tliS drn .\tlssl'h li'Jgl'll dr· r 

H 

1 

* ) L. P. li.. J ~y k01:n1. ()nclenwol{ll)lg-en Ph ysiol. J;:~, h . Ol,·ccht. ( i >). 

'· l, pn g . M7. J.D03. *'" l Abllé Rousse lo1. Précis dc pl1oné·t·iq 11 C ex p. ~ ii• nH' par ti e. 

pag. MH. 1()0 1. '
1
) Il. 7-wua rrl cmnker Arch. f. Physio l. 1 ~10~ . Supp l. pn g. :)~J\ I . 
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Sch eibu dic (; csc.hwindigkci L ùcs LufLsLron JCs in d •n ' i t .t 

andcr au ffolgcnden i\ l om e t t t011 cnlnelJtnen (,A cr odt·0 111 0 
_ 

m cter " ) . 
B . cùt pJwl oaraplti sclt t• s ( ' /t<t ssis, in w c l(' hettt in u i 11 0 1 1 

gcnau gcarbcitclctt , dttrc. h leic/tlf' ILid er iiiJPr :-ichi<•tt e tt .,. ~ _1 

Whrlcn, Schl it.len ein c Ptttpfittdliclw Piall e r•i tt< ' r fe itl<' n 
MetaJJ spa !Lc v orhcigcfii lt l'i. wird .*':') 

D~c A uJsLcllLrng di <' S<' l' i\pp:t rHLf' f'indr ·l in d<•r Wc isc s ia l{ 
dass c!as J\crodrotnont c lcr ttnmill eiiJnr ,·or der :-ipall<' s i <.: l • 
bc fi,nd cL IItH! f' itt gew Lihttl iclt <'S .\tt<•rli <' ltl. odn irge nd <' itlt: 
f'l ckl.ri sch <' Li c h lq ~t c ll e :~u s <' in< ' r J·: nlfcmung I'Ott 1/ :! fJi s 0 
Nl c L<'r uilt<' tt S('/l;tr/'l •tt :-; (' hall<•tJ d!'l' \\ ' itt dfaltt t(' :u rf dii' 1. ,, ;

pfind. /i c.he PJatl.c wirfl. W<•tlft di c· \\ 'i ttdfahn l', wfil trc tld <J
1

, , 

VersncJJs, :1. 11 J'- 11nd :~hgc hl , w ird :tlt (' lt der :-i(' ltall c·tt iltr f'ul gt· r·, 
11nd atd' der voriiiJ<'rge i'iilll·l !' tt l ' tttpfittdlich t• tt l'lal l.e ve rzt•il'h 
nct w crd c• n. Die Lkwcgun g dr·s :-i(' lt/ill cns itn Chas;o;; is g<·
scllichl durr·h da s l ' hnv1·t·k <' itH's s!'ltw c· r gf' llil llil •tJ 1\vttt . ( ~ -

graph ions, das den S(' /t/.ill< •tt att f' itt <'ttl fei.nen Sei l \' tn·w;[rl;..; 
zichL. Jm M omcnl c des \!ers tr el ts, wfi bn•nd der Fori ht•
w egung der empJindli chcn Plnlli·, die itt I G,tl :-i C' k ttnd ctt. iihc•r· 
ein c Lii.nge v on 24 cnt vor siclt gin g, nahnt di (' Vcr ·uc·lt s 
pcrson ù.cn obcr n k tt pfcm ctt /\tt SétLz d s Acrodrornom 01<' r ;.;; 
in dio r chi c Nasenoffnnn g, di e hienn i l voll slà11dig a 11 ~ cr , _ 

l'ullt war und sprach cin·ig<' J\tf'a/ (' ntil gc• wohn lichcr . 'li tnuw 
cher sanft als la ti! , d ;1. · \V()rl , t\ntt nrt tt " , den Na n1 cn d c::; 
ber i.ihmten Arzl.<'s, mil. dem wi r· tttt scr n .Ju bilar von ft ' ul c 5 0 
gcrne in Geù.ankcn vC' rbiutd <.' tt . Du ntt zci r.hnct siC'h di c in 
nntenstcl1 cnder F igu r dre'ifnc h a iJg(•IJ ild le Kunre. Das c rs l c 
Mal wurd c sic g schricben, wiih r cnrl i ch. tni r.h der gcwij /] 11 _ 

Jic·hen Konvers::tti nss prac: h0, rla s I.': W<'.i ie un d drill e Mnl , \viih 
r end i ch rni ch der Fl ii sff' r sprnclt c• IJNiicni·c. 

Der lci chL gcwc iii C' , 11'i ckc• ltori zo nlalc Slric lt nnl spri c h t 
dcm Rtrh cs l.andc ciC' r \Vindf:thtt <' . <li c zwci 'l'ii lcr den f\ 11 _ 

schi agcn dcr sf'lb n. Da· f' rs/(' 'l 'a l kotnll11 z tt standc, w cnn 
beim Doppel-m der Grtt tt1H' t1 VNS(' Ilitr ss . ich lof'k .L'l ttnd in 
Luftstrom der Jasenol'fntttt r C' ttiw <"i ehl . Das I.':We il Ta l cnt
steht bei der B iJ d tt ng cl<' s l f'ntlin.1 1ett n 's . W cnn man cin 
grosscres Kurvenmal('l' ia l cltii'Ch ·iPhl , find L rnan da.· c i ne 
Mal diesc, das and crt' ~VIa/ j ett C' f, uffrna s'f> trosser. Die 
b~iden !"~lflro Hgcn las n si c.lt if'i chl unéf ntif bcfriedig<'nd C' r 

**) J>ostmn, N ed. 'l'y d. clu. v. Ge11. HJ04. B. p. H42. 



329 

G na u igkei L n1cs ·c n, w nn m an di c A bsziss der Talwc iJ ' H 

i11 MiiJim elcr LciJI wul mit cinfacl1 r Millim.ctcrska.la b i 
jcLlC!tl Tr il s lri <.;h dic Hohe de r Ordinale bcsli mm L. Au 
dicscn ZahJen wird cli e nlilll ore Ord ina le bcreehn et und clio 
.\ichun gs laiJoll c gib L dio ihr cnts prcchcnclc Stronwngsge
sclnv indigkci l Il e r. Di c• m il.l.lcrr SI rdnnlll gsgc. c:h wimli crkci L 
Jll ullip li z iC' rl 111il der Zci lrl a u<' r dC'r Talw Uc crgihl hnc 

Abb. 1:1. Abb. lb . 

• A mm an" 
(Ko11 versfl.tionssprach c.) 

w •itc rcs di c au sgos lrunil c 1.- uJlm cng .*) Fuhren wir clic 
Ber chnun g Jlir di <· \'011 un s aJ gc bild L n hiU c ;.w.s . 

Di o P lall hcw •gte sich miL •i 1ter Ccs ·hwin'<ligkeil V OJI 

1,5 cm 1) ro 'c kund •. Di o Au s~ lr i..i lllun g d r Lu fl hi cJL als 
IJ • i rn la u L g spr cJw n 11 , \ml1l an " r s p. fi.i. r tli o crsLc mtd 
zwo il 'l'al w Ilo 0,33 und 0,50 , '<•k1mcl n, b Ìlll er ·ton 
Jlli s Lorn·d O. pJ'O h 11 0 11 0,27 Ulld O, r. ; . ' kund '11, beilll ZW i
Lcn flii st m d gcs pr cbcn n 0,27 und 0,47 Scknnd n an . 
Di a u. fli c. end o Luflm JJ O"(• .I Jl•lru r wilhr nel di •scr Zeil •11 
l) .im la ulgo pr ·11 Cl1 C.ll 7 1111<.1 12 ·c1n, b(•im or ·lc·n flti s tc rnd 
gc ·p rocJ1cncn 1.1 uncl 1 !) cc.m, hr im zwr iLcn flù t r·nd. ' 0-

sp roc.h cn 11 1 O un l 15 c.: 'Lll . l i e Vr rgl i hun r der ZahJon 
unfer sith fii h l'l dc1n .L · ·er noch ·in mal (Ue ~l'a tsa ·hc 
ldar vm· 1\ v g H, rlass zwis ·J1 n d r M ng0, bcz.i ohlm gs'Wc·isc 
C:cschwilndi kr it , d ' i' aw;rr l r " m( 1ì Luff uncl -lor Trùgkraft 

'i) M rm veJ_E· I. ii. dio Methodik .J . 'l.' h. len Ha.vc. On clcrr. eldun· n 
1-'ltys tol. Li1 h. Utr ·lt t (5) Bd . 7, l. 41. l DOG. 
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d er SLimmc gar koi1 JC Br zichuu g b sl hl . 8inc iuJa ·ft1 • 

apr i or isLische U ' bc r l <'g t ~ng. di r· w ir hi 0r ni ·hl. wi cck'rh o l 't: 
wo lleu, [ùhrl. IJc·rPil s :w d i<'SI' tll Schluss .**) D n noch bcn i.i L~ . 
i ~ h gc rnc d io (; PIC'gcnll c i l , tnC' ii H' in phonoli sch en 1\ n•i :-; I l. 

nichl a ll gp rn e:i 11 gew i'tnliglr' .\11 si (' IJI ll ier <·x p<' rilll enl <dl z u 

erhLirLcn . 
Uckannllich isl <'S C' it w ~ l rei.l l' r;~ gf', i 11 1VC' Id1 ' Ili 1\l a::; ~ e 

ci n C'Ìtllcm .11cso nani PII ,•ora nar iH·lJ dcr od N l'o lgu11d r v o k nj. 

wiilucnd c in cs 'l'p,[l s se itw t· l. l' ild au er tl ;lsnli l'l'l i : l . 1" l 

Il. lc: y kma11 siPIII P fi'tr s1• i1 l<' r ig<' n<· ~p rn c lw, d i<' au<" h .çli ,· 

Ab b. :Z. 

, Amman" .(phary ogeule :Orncks hwanknngen). 

Ul cu.u go isL, (os i, cla ·s IJc r 'ii s rl;ls V ka.J z nl.ru rn , n a. ·h 
di.rokt n Aul'zcci ('bnu n d : Vc lu ms ttrl c il nd, in igcnnas 
.nasali r l . cùt mu. ·. l m Li cbl e lioso · l •l'tmd PS i L 
h r wahrs h inli cb , eia. s di T nl w ·Ji r n in uns r r F i ru 1· 
n eh ' i.was 111 hr n l. lem Dopp •l-m 0df'l' rl otn l. rmin:U cn 1 
C' l'll:pr o hen . i\ll r rn ,\n · lw in e n;t ch isl nucl1 r i.n T ci l d t' ~ 
in•il.ialen. a 1111d d sa .i 1111 i l.l en rl c•s Worl · iu dPJ T'al ~,r 11 1:--; 
auJg llOillltn n . u ·h di :(• \rtJ kaiC' . ·h in cn al. O IJ i ;.r, ll[rn. 1

1 

Z" llr arl.ikul<.t l.ori s('l1 ' Il asalinlln ·, di c in d 1· l•:nl w t' ich 11 n :. 
? r !_.. ufl. lur ·h di usd ruck' l'inrl l. iVInn , i r~ 
llt Ùl C' l' V rm11lun v r.S i iirkl w ·nn rn a11 ;.:; ur l'g i1' Ì h 11 n ... 
cli c D ru ·kkun' c h t' rlw izichl , di ' n ;l (' h rl etn gr w " bnli ·h ~ 
Hosapclli-Rou.·sploLs'c'hr n \ c rl'nltrPII g<'schr··ipl n wo rd~'t~ 

- ---.--. **) II. Zwaardomaker Il. n . 1•' . M uc kCJl l:t, l' ·h. f . t hys io l. l 
p. 433. H ·(>. 
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i::;L.*) Es s 'heinl , l <t s~ clic w~il tl' L'nd w lchcr dio 
.\uss lromun ò' d. r l ufl diii' lall. fin tl l, m rkliclì 
l iln gcr .i sl als dic' Zc' ildau cr , wii llr ~~v l wol hor im. Nascn
r at; l lC ll~'<lllllt <' ifl c• IC' ichiC' l·: rhiil ìl tll des l ,ufldru ·ks zu sLand' 
ko tumL. **) 

l•:itw ve ll komtll l' ll si cb L' l llr urll' il ttll g der V 'r h~i.llniss 

wird C' rsl ,('l'l' C' i ·lll wc•nn ntan d i<' L 'L: l ungsUi_bigk il dm· 

Jwnw gczogc•n '" JVl cl hod n vo li lii nclig i.'t l rb li kon kann. lu 
di psc• r ll'insicltl ) l. c·s c•n viin : ·bl di. \ r::logcrung fcs b t

!::i lc•Ji cn, U('f' ll10 r l ic:Jwnr ·isr lll 'ino \ indf:::thn c unL l'W rlen 

Abb. 3. 

l 

l 
! 

, 'y n ·hro rdsulu · d s ,· ·Lr ibCJii.lt• rJ u11ù rl cs re~· i ,tri e re nÙ èJ\ Ap)mrnt cs . 

(Di • n1p fiudli c b · Pl ntt c b WC' "·t si ch mi!. ' iJlCI Ge!-içh winùigkoit YOJl 

1.5 cJn pr() NrlnlJJd.o. ) 

isl . Zu di . ~ "' Zw c·k : 1 ·lll r i ·lt ?Or d r . ·pa li ll ., . ('ltass is 

<l lt Ss r d •m .,\ .1rodrOnl om ·l· r 11 0 ·lt c[Pu S(' hrcihslift cill<'s 

f:ad · ·lt <' n 
l'l' Ili (l u re h 

. 11 11rd c.*) 

l tn vo lunJs('h rl"ihi· r:, 1riihrrncl lc• lzl ·1· r mil ersl<' 
(' ill w<"ilr·s l(;w[s <: hukrollr w1 \ N hilldttng gc•. ol zl 

\\ C' fili 111 an dan11 , wii lll'l' tll l d r llc•wcg un' de r 

*) ll{tw sci a. rt~uf hcùar-. ht di :'>:n.se nriih rç i11 ùi e vorde re lLilfLe 
rlO"i a:s nl lr :; z u ;;t ll on. da di o li'<;>l'tplla.n;:ung der i)ruckwe ll c :cn ~-

.-cltlic 'Sii cl1 hierdur ·h ·taWinùet. 
**) il() Jmnlltii ·\1 WirÙ n·ewohnJiL: il :lll ~'Oll OllJJU eu, Ja~S der )\ rarey'

!:) ·ho r.ufLLr:m sp rt di DnLCks ·hwa11kllP.t-)'('IJ de r L ufL regisLriert. Es 
isL j ecloc1~ rno ..Jich

1 
class nusser e in er Druçkwel lo a uch n och diP 

Ntromnng [d ~ s lel1 ' uncl ~:war ù urch ihre vb v ivn 1 n•gistriorL w irù. 
';') .Mn,n vcro·l. ii. d. Moth odi k IL ll,waa.rdeulakrr n. ('. \V. Onwc-

h:~ r Jd J\r ·1 1. 1'. Ph y-.; iol. .i(lu J, Sn ppl. p. ~ J l . 
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ompfind lichon Pia LLo, don \Lcm vo lumschreiiJ cr lllit der IIaud 
a ui- und ahbc wcgl., vr.rzo idmc' JI s·ich sowohl dio JJcwcguugcn 
dcs SchrciiJs LiHcs a ls jcne élcr Fahn ' · Hci cin cr idcalcn Voll 
komlmonhcil. wlird uJl hc idr l( urvr' n vom H.uhcs taml au s
gehend. Zll g l e i ch ~: r /:Pi i. ilu·c· Ti lor bcz w. Well cn uarhiclcn. 
Bcim Zus land ckomnl l' JJ e i11 r r Vr rziig('J'II ll g ergibl sicl1 das 
Mass ohne wr.il.c res a us der Kmve. 

Man sei l> ei der V!'rglc)ichtlll g rl e r IH' iden iiiJc re inand cr 
gcschriehclWJJ Kurvr n dar;ud· lJed: tchl. da.·s bios: di o vom 
Hllhc.' Land a usgohr nd C' n T~i l e r llllll vV<' Ii l' JJ z11 glcichor %oil 
:nn11fangr n IJra.ll chcJJ , di e l<'o rJlll ' ll dr' r <'ill Jll a l hrgo nn cncn 
wcll enfUnni g<· n Br• wrg tJ ng hiJJ gege 11 in dl' ll K1m·c 11 n11r cin ' 
sc•hr rnlfcml. (• /\ chJJii ehkr il J1 a br n kiiJJJJ C' ll , d cnn rlcr Vultl!ll 
schrc ihcr rcgis lr.i<'l'l. di <' Mcng<' JJ der d is lnziNir n LuCI , di o 
fedcrndc Windfnh n(• di P Cr'sehwinrligkc i! dcs lì11 rchfli 'SS <'JJ S. 
Es ()Xis l.ic rt gar kein r Pro pof'lion :ll ilii l zwi schPn rl icSl' JJ 
IJeidcn. l1 n (l <'gc• nl <' il. di l' (l rschwind ig kc il. is l da s Diffe
renzia] der di s lozin len :W<' JJ gt' JJ n;H·h dt' r Zeil , di o Fahn cn
knrvc soli a lso di·C' () rs lc IJ () ri vi.erl n der Vo lnmen sehrcihcr
ktJrvc se in. Oh di es zulrif[l , wiirr m8sS lJ(l zn vcr[olgcn. 
Nacl1 dr r Melhorl c vo n i\. F'i t' IC wNdcn :w mòglichsl viclcn 
P unktcn der Volt11nsc hroibcrku rvr Linien g zogcn, die d i· 
Kurv r l'n dr m hclr ffr 11d 11 l unkl Lnn gicr n unèl di csc Li.nion 
vcrli:i.ngcrl., bi s si8 di r clr r H 11h <•la gc onl.sprcch'encle i\ xc, der 
Abszissc schncid r n. Di c• Tnn gc nl <' dcs von der l.an gicrcndcn 
Linic und von der A hszis.-o naxc cingcschl osscn n Winkel 
cntsp ri chL clcr crs l.en Df'rivi f' J'LCII der Vo lull1 sch]:ciberkmvc. 
Mit dicscr Tangcnl c muss rh r FaJ1 ncllkurvc nah' ZII propor
tiana] :.tUJ'- unél abgchcn, wn s wohl ni c cna n abor doch eini
germassen rcalisi rL sc.in diirflr . Fiir tlll ere l"ragc konn cn 
wir jcdoch vo n di cscr niihcr n Priifun ab. oh n un d uns 
darauf bescb'riinkcn, dcn Cl 1·acl d es Syn chronisrnus fcs Lzu
. l,,ll cn ;m don a nsgcze idliJ(' IPn Sloll cn dcrVolnmkurv o, d.b. 
dort, wo der Voh1111 Scbrciber au · d<'r f1uh<' in d io Bcwcg un g 
'i.ibcrgcht oèl c r· umgrkchrl. hr i1 n Un1 srhlag sc.incr Rcwog un gs
l' ichtung cin cn AugA nbli ck in der Rnhr vcrblcil l. Es zcigl 
sich, dass dio Fn.bno im c1· ·lc rf' ll f<'nll l' unmill.f' lh:H folgl , 
im l tzler ' Il f<\ tllo ihrr Bcwrgtlll gsri c)lilln g angCJ h li à l id l 
umkdll'l , cla ss der. 'ynchronism us an cli esc n a usgrzoi h'neten .. 

tellcn als der dcHkha r vo !J komm. nstc is l;. 
Es bleih l: in'rml'l'hin mtigli h', ja. sognr wah rsr hcinli ch, 
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dass sehr plotzliche Ueberg iinge einer gewissen Abnmdung 
unLorworfon sin<.l.. Anch Hisst di1c Kurve d.er Abl ildun gcn 
la uml lb don Gcdankcn a.n Eigenschwingu.ngcn der Fahnc 
a u(komhJCn , cin o Vcnnutu ng, clic jocloch nach dcm Ergehnis 
der Abbi.ld ung 3 wi

1
cdcr aufgcgebcn werden muss. Bis 

ntihcro Un Lersuchungen hier ein enclgCLitiges Urteil gesLai.Le.n, 
haL man in dicsc n Fiillcn cù1e lclchLc terminale nasale In sr i· 
ralion anz uneluncn, clic ubrigens iH anderen Fiillen fast odcr 
a uc11 voll s W.ncli g fchHc. Fli r d i c uns bcsclùfLi gendc Fragc 
isl dio Enlscheidung diescr Frage abcr irrcl va.nt, un d k"n
nen. wir uns Hir clios mal a uf clas oben s kizziert Vcrballc1 
der Ausslromungsgeschwindi gkeil der Lnl't beschriinkell . 

• 

. . ' . 
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Sprachgebrechen und Nasenluftweg. 

Vo n 

Dr. Max imilian Bre sgen 
in \-Vi sbude n. 

,D i J{ "" rporentwlckelnug bedino-t dic
g.oi ·Ug·c und mlt dieser u ie spr llChlie il<• 
E n (.wick ltwg. 

A l be r t G ntzm11nn. " ' l 

, In d 0r Tal isL d;,1.s , ' loll cnt i n d.cn n ii C' nn Pi.· l<• tt li'ii ll t•11 
rt tt J 0itw in der r .· Lf'n :-;prac lwnf ll·ick lun g d'.' ln rlil' idutt!lt s 
l gri.ind 10 - W'l llt a ttelt du rch s ·in n f tll'( •l l hcg iìn ·1i lt · 
- Vt•rna h l as i g t1.11 g i111 :-;pn•d H· n .-ow oltl tut ·h ~-wi u 1· r 
r in l<•chnisdl 11 , ;,d : d ' llk liiligr•tt S• i (f' Zllr i.ì<"k ZII fU hr 11 , 

di o durc l1 Pi ne . ur gHill i gP Llf·IH' rwn <"b ttn g tJt HI sp t'<l · lw r:~. i P h 
l i che 13Pili-Lndlung in1 c rslc tt :--> i ad illt ll h:ilf ' verlt ii l t' l wprcl r·n 
konrt •n . J\u . scr d •r 1)Jco bn.. ·hl.1 u1 r wPi.' i Il i •rauf ;tu('h d.,,. 
gu .. nzc V rl auf d er . 'pra ·Jw:1 l wi <:k l llll r J1i!1. c: rn /(• int l<i11 · 
d sa li r m achl d i · E tlLw ick lu ng d s l c·tJk vc m lè'g 11 : di t• 
gr0ssLcn ·1md . ·luH' II sl n Wo rl s ·ltrill IJ i dcn M nRclJ 11 . 
l a~u t'n !i.sL )1i r di : •f;th r st ·hr f i' OS.' , da ·s rl i.c 1\ind r• r IH' i 
d·· ~ hn Il ut ·i. L ·c igcn \ Il l ,< ' ldl<~ flig k •il ni(· hl nur di 0 C: <·· 
çl :_~nJc 11 i.i l r 8li..irzcn, ·on r/ Pn .· iP aurh iib •rmii ss in· .h asl i ~ 

Zlllt \ nsdru k hrin gcn 1\'0 II c· nJ wt ,z lt sir di r Orgatt tt (Jt· lt 
v j l ,z 11 w n..i g b b.Pr rsc h ' Il 1111d wc,z 11 di es • a 11 c· lt tl r f'lt 1·iç l 

v. tl :wC'n ig_)Sci,i i.> L . iud .":l 
Wtt$ :hi r lll lSt'l' ·.l11l til <tr 111 d ·r vo l'in; f fli ·li si 11 WPi S< · 

· ; oni ' ' l LI •J ' ll gcsagL hai, ril l gl icltl':tl l.· , i lti C IL ; Il ~W ill '111 

,'inn<', von l ' n Ul!1jgc 11 · 'J}J'; t ·hii' l' f!l'celt cn . 

1) .Das S tol,tc ru un d s in o g riiJ)(llich c Hosoitig-n Hg durch ein llll'

t hodisch una prn]d;isch orpro blos YPr fnhrnn. l. ' l'c ii. 3. Au l. S. 27. 
BerJiu 1890. E. Staudc. 

~) l%cn<lll 8. 21Jf. 
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llcsond.crs hcrvorgehobcno W ori » \' cr n ac hl ~iss i g ung" is l 
d '1' AngoJp11J1. kl nach j d r W ·hL11,ng Jùn. Man 1larf das 
W rt nu r n:i hl so au ffass n, dass lllll' di . p te h-Entwick
lilllg :1H . ich n'i hL vern_ach.liissigL werden uùrf , dass als 
n i hl s l ls nur dar ~ur g 'a hlct w c·rd o, éfass di Kiodèr 
ri ·)1L.ig spr b n da. s ~hncn di f.ehl erllafL gespTOch ne11 
Worle u. dorgl. ricb Ug vorg S}l'Och' n wertleu u. s. ì ., nichL 
aJJcr boobac:hLeL wcrdc, <lli S w ]('h'· m orLlich vorhande
rL •11 Gruncl' Cl · KirlCl Mù h ' 11 don gcw i:i .nschl n Er
j'r,Jg nit:hL bah 11. Da.s 1v~irc ·inlai'nlwfLcr 'ta rlllpnnkl., 
tler di Errungcn. challcn der r~LSon- uncl Hals-H ilkund• 
,,v rna c h luss igte". Fr 'Ji ch JCJ·nt das Kincl clic .·prache 
dill'eJJ acb'ahmung· .· Jnil.' .' aJ so pr h .n borc11 , un:r es 
J ·rn0.n ztt koun n . 1\b r un1 jru JJc ·ilz di sèr FLiltigkeiL 
1il s in, l l111 . das Kind <.LLI h g Sii lld rebonl l' \tcm- h Z\V. 

1 uft w g sich orJrou n, wjc a.uc li sein zugeborigcn N rv n
lr· i l ung .n in Or lnung so ili l mU.ssr·ri . 

Wa ki:lnn d m K ind <' iJUC ii so biiufig'. V r.'prc• h cn 
r. ur Er l <~ng11ng in(•T r•i.ohl.ige n . 'pr a ·li • nùlzcn1 w 'Jln di in 
J)d:r:t ·hL ko rnu'H.' Jld<'Jl l' rafl(' in krankhaCL ID Zu ·La.ncl si li 
)J .f in(kn <li SO .ib111 S' " SI Ìrll rii ir figst 11 J'all n i<: hL UflCJ' -

)te bli h '·hw ic·r.igkc iLen b ·i d e r l!:r l mun.g d •r . ',IJrC ·h
Iii l igk iL h r il u, i hm 1z w ·ks ri ch ligcr SI lluJJ g d ,. rinzcJ
Ji l' ll T<• il ztr cinand r ga<~i Z ntìgcwiihnlidiC' flindernisso sich 

<·lllgc en. slcllon. 
ilclrn.t h Lc n w il; ;.:; ll,niichsl di{' ii rf li <.;.l J •n. · ·Jtwicri gko il cn. 

,lk i giinzJ.idl v ' rsc hl os~c.n<''" odor rrh hlieh .becngl cm Na- .... 
s<.;n luflwl'g lrill vor a ll cJ1 l)jng ·11 oin ' Spr0cb fanJliciL 
<·rn. l•:s i. f das der i\J i fan' ali('!' . ' pr 'Chfchler. Oas Kind. 
d:i s <·rsl spn•ehCJi lcrn(• rt sol i, ha.l ohncbin miL so un g<'
ilf'lll'f'll ~C11\v j('l'ig k ·ilcn z 11 kiimj)Jeu, bis es auch •iur ci nigC' 
ll'<'ll i <~ \\ 61;l<' 0it1b hsLcr . rl l'i ni gNrn<\Sscn dcnllich z 11 
Sjll'f'('JH' ll l 111'111ag da . S wi;; IIJIS 11ieirl WUIH[e l'll koJJUCil , \11('1111 

•·S h<• i dii'S1' 11 ~pl'reh v<'rS II ·h011 fasi lliJiihcn villdlichcScJnvi<' 

,.i gk<' il<•n find <· l . so lwld di<' zlllll ~prC'ch n nolwcndigcn TeiJ r 
_in <·i n<• rn kr-ankklllrn, gar niclrl odrr fast gar J1i chl hc.nid.z

h:ir·•·n Zusl;m(i f• si<'h .l>of irrd<·•n. Wit• kann ci n Kind l<'ichl. 
wie k:u in in Ki,rrd J ·hJ(•rJos sp t'l'c lr cn lernen, wcnn <'S 
\\'<'g(' rt \ ' t•rdi<"l;un g d<'L' flaunH'iunnnd cl od PJ' wegcn \Tcr
gri)ssc run g dt•r lb .chen ma.ndr l das Uaumenscge l nichL zu 

'"' lllli/.f'U I'PJ"lllllg, wcnn es w 'gcu \"crschlussès der Nase 



336 

den durch diese hia::uwsztùassenden Lufls fTom bei ·Pro h 
vcrs nc}w n imm cr w ic ùor nach scincm Kchlkopf' Zllrli c k 
gcw orJcn bckommf·, wcaJn es w cgc n Vcr fi cfun g d c harf n 
(i:wm e ns, wcgcn Unrcgc fm i.i. s igkciL in d e r Zahns tc flun g r
JJ c blichc S chwi erig kciLc n JJC'i clcn :wsz uWhrc nd c n Zun g n 
hcwcgun gc<~~. Jinde t-. "3) 

W enn; man s ich al so vo r A ugcn h iilf , wclch g ros. 0 
Anstrcng ungc n be i krankhaJt veri.ind crf c n Nasc n-, lVIu nd 
lllld HaJs-\,Vegcn sc if c ns der klein c n KiJn dcr oft gc macht· 
wcrclen. mi.i s. cn , un1 di c iiuss rli ch 111 H.l inn c.rlic b a n s i 
h c rantrc tcmd cn S p rccb -Aufforù c run gcn a,I ISZt lfl:i hrcn, so kann 
es doc:J1 ni eht Wunù cr n chmcn , wc n11 ?:ahlre ich c Sprcc.h 
Versucho ganz odcr doch z unt grosse n Teif c mis lin gcn.. 
Der Erfolg h eftc t . ich' ihncn abor un1 so wcnigcr an, .i 
mohr di Kindor bei ibron z ucr:L wohl rlroJ iig 01· eh incn 
d cn Vers uch on vcrJacht wcnlc n, :io m chr sio auch b i gru S P 

r cr Lo bhaft i g kc~ f. clcr oin.zC' In c n. i hro (i cdankc n ubcrs Li,irzen 
und di es Jotztcrc wi crl c rurn 11111 :o mrh r, .i o w cnigcr . i 
vo n. d er l mgc hung ,rcrs lilnrl n u-nd in ihrc n 13emi.ihungon. 
ri c.'hf.ig unf crs tuf.z L w rd cn. Wi c vic l Kin.d r c rl ahm ·nunLc r 
soJc:h en Ums f.iind n in ·ihrem ;wfa ngs n oeh. so h o.is. e n B _ 
mtihen! Sic sprocb'cn da nn , s g uL s io konnc n ; s io v 1' 
na c hHi s i gen sicJ1 im S pr0cben imm r mcbr. 

Ganz; bosondc rs wi c hf ig ('I'Srhci nf 111ir a.bcr bei dC'r 
E nts tcJJUn g d c. S Lo lf crns tl C' r 11 r rvij:e f ~ in f f Lh S. i': r mac llf 
s ich ja n'i chL .immcr g lcichlll iiss ig, a uch ni ·hL immN auf de r 
gloicl1 cn . . 'lufc JC'r vc rgo bJi('h cn Spr h vor su ch c g ltcn.d. 

B) 1vi. Bresgen, Ueber clie Bedentnng l> ohlnderter Nnseno.tmnng 
Jil1· elle kiirpel'liche, d ie geistige 1.10 cl d le sprachli che J.D ntwicklung der 
K inder. Monatss ]ll'jft J' iir d ie gesamte Sprn, ·h.hcilknnqe. 189 l. Heft 7. 
- F erner verg leich e mn.u meinc S ·]tJ'iften : Uebcr clio B ed.entung bc
hinderterNasenatrotmginsbesoJt dere b i Sch.u lkindern . Zeit ·cluiit fiir 
Schulgesundh.eitspflegc 1889. No. 10. - Uebcr die BedentL'tng behin 
del'ter Naseno.tmung, vorzliglich bei Schulkindern, J1ebst beSOJldercr 
Beriicksicht;gung de r daJ'atlS OJl ts tehendeJl Gedliclttuis- uu d Geistes
schwiicll e. Ho.mburg 1890. L. Voss. . 20f. - Ueber den Zusam
menhnng von Sprachgebrechen mit N asen - uncl B:Lchcn-Loiden. Mo
natssclu·ift :fi.ir dio gesn.mtc Sp rachlt eillumde 1892. H eft 4. - Die 
hauptsii.c]1Ucheu kind U ·heu Erkranlnmgen der Naseahiil.LieiJ, der 
J1a b nhiihle nn cl der Ohren sowi.c jJu·e Bede1..1tung fiir S ·hnle nn d 
Gesuudh eit neb!lt grunclsiit?. lich on E I'OI' teruuo-en ii ber Untersuclmng 
und Bchundlung; solcl1er K l'n.uken. :ET(l.lle a .. ·. 1004;. Mnrl1 olçl. S. 48. 
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l11llll C1' ·tber wir(L das JGnd , das wcgcn sc1n r MissCJ·Jolgc 
v rla ·hl wird, wic n an. zu sagcn pil egt, ,,ncrvos", wcun 
d i s a.u ch je na.cb. d r person lich n Anlagc si eh vors ·bi eden 
L~u scrn w1rd . Ab r auch ohn dass ein solchcs Kind v r
Jacht wircl, stellt sich bei leichf. cuegbaren Kindérn irn 
V rdr ussc U.ber ùie forLg"sctzLcn Missedolgc cine , ervosc" 
Unruil e cin, . obald Sprecb v rsuchc ttulcrn.omm en werdon, 
~~m . ich schlicssh ch bis' zu wi r lc l!ch cn Anfiil l-n zu sf.cigcrn. 

Unl r s lcbcn G •si btspunkten erlùàrt ich auch dic 
b ' kannf. 1 Ers hein.ung, dass b()Ìm Dcsuche der S 1tilc 
. 'p ru. ·.hg DI' cb ou, besondors L f.Lcm, h~infig ersL augonfàll ig 
in di o Erschoinw1g f.rotcn. Die v rschi clenarligen neuc1J 
l ~ i ndruckc, dio ganz andorsarf.ig Bchandlung der oinzclnen, .',. 
da· o i'L rùck ·ichf.slosc V rJ1 alL n vo tl MiL hlil ·n u. a. m. 
IJritPon d~ Kin.d cr aus ihr r RLÙlé nnd lasson ùad urcb. 
kl •in re, .bis'b r kaum bea hLef.c Fchler deutlich t1 nd irnm ·r 
s il:LrJ ' l' ]1 rvorf.reteu. 

Ab r a o ·h dio Zo~ t dos · zwoif.on. Zahì1ens, di Zoif. ., or 
1: s ·Jtl cchf.sr ife sind boka11J L Umsf.Lindo IU.r ùcuf.lich rcs 

dtret 'n bcz w. rs hlimm ru11g von Sprachg brechen. 
J<o11nc n J1i r , nét·,roso" Einflli sso n.uch ni ·ht aasg chloss n 
word •n, s spi le-n dabc·i do h, ortlichc V ri:i.ndcnmg n in 
d H obol' n LuHwegcn4) ·wohJ dio hcdeutendsLc Hollo. In 
hP i n <' ii. IJ n lr t -n besondcrs in dOT Nasensc'lllo1mhà lll. 
vcrs lii rkto chwcih.wgs-Zns tànd o a.uf, die nobcn don Hmott 
1.ug ·bori ron ort lic1 cn und all gcmeineu Beschwordcn g<wz 
IJ oso nd 1· u. uch di e Auss.pra Jt c t' chworeu, was se)no grosse 
IJcd. 'utung gomcle dann hat w nn olmehin schon ein oclcr 
t n 'h rcr · pracbg brechcn b Lohcn. 

IO:s' muss a.ls in1J11or vvi edex Ìlél'VOJ'geboben wol'clon , 
<las· ù1, laclollose prac'he nur ù.a.nn zu erwarten is t, wc1tn 
cli o l1j ),' in, D Lracht k mm nel n Nason-, JVI11nd - -:mel Hal s
W ,g in csund.em Zusf.alldo sich bofinclon, werm a.Jso der 
sow·nann.Lo NasonlufLwcg Ul\1tntorhro ch eJ1 glcichmiissig 
fùr d i ' A l nn.1ng fre~ isL Das isl: abor bei koinom mji Sprach
gc iHoC~ t ·n JJC:baiteten Mcnschon ùor Fall, wenn auch manche 

4 Am nllerbek ànntesten ist j (L da r; unrein e Wecbseln der St"imme 
i>cso ndèn; be~ Knaben, das s ich eir~_stellt, weil bei ùem starken \oVuchs
Lu llt d s K ehlkopfes das tadcllose- Znsn.mmmtwirkeu der Kehlkopf-
1\lu:, kob l wr Hervorhrin g- nng- rc in cr '1\ine ze itweilig gestèirt ist. 
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FaJle bei der e rs te n Unlersuchu ng de m zu widersprechcn 

sch eincn.5) . . . . . 
Dcmnach \vJrd der Dch an rtl cmg cl es . prachgc brechens 

s tets eine orUi chc der elw~. c rkrankl.en Slclle n dos Na.sen
luflwcgcs bo7.W. der Mu.nclhohlc vorausz ugohen h abcn . Da
bei ist abcr woJ1l ~ u ~eachlcn , dass. ei.n c solchc orllichc Bc
h an<.ll u.ng, 1m d sc1 d w . zu g rn n dc Itegende krankhafl.c v cr
i:i ndcru.ng auch di c al~co ruge Ursach.c dcs Sprachgcbrechens 
gewC'sen, nicmals aJi e~n das lelztcrc zu besciligen, vi clmehr 
nur dic Hauplvor bcd1ng t111 g zum da t1 erndcn Gchngcn der 
Bch andlung des Sprachgc brechcns zu Jic f:crn verm ag _ 
geradeso w ic es nach dau cr.n dcr !.''reilcgung dcs Nascnluft
wcgcs crs l noch besondcrcr Bcmuhungcn beda rf, um sla lf. 
der Janggewohn tcn Mundalmnng s1ch mmmchr Iediglich der 
errnoglicMen Nasooalmung .z u bcdicnen. ---lj) I ch verweise hier besonders auf m eine oben unter 3) zuletzt 
angezogene Schrift sowie auf moine ,Aerztlich e F ortbildungs-Vor

Jesungen" , H a llo 1903. Marh old. S. 34f. 



Mein erster Heilversuch. 

Von 

Schulrat E. Stotzner 
in Dresden. 

Geradcl jelz l vor Ji.infzig Jahren - icJ1 war damals 
Lchrer a n der Taubs lummon.-AnsLa iL zu Leipzig - wurde 
mir der ers te Slolt rer zugefiihrt. Er war der ohn eànes 
L ipziger Budù1a:ndlers, e.in hi.ibsch r zwolfj~iluiger Knabe. 
Als Alfrcd bei mir cinlra t, sich s tumm griiss,e.n.d vor .mi!· 
verbe ugle tmd mir ebenso stumm die Hand reichlc, meinte 
ich, inen Taubstummen vor mir z u haben; erkannlc aber 
Lald, dass der Knabc sclu gut hOrLe. 

l ch begri.isstc ihn fnmndJich und fordcrte ibn auf ,Guten 
Tag" zu sagcn. Nach einigcn v rgcblichcn Versu chen kam 
ein : ,'s gchL 111icht" hcraus. Endlich nach wcitcrem Zu
redcn. mçin,crseits und Muckern scinerseits vermochte er 
dç~.s verl:mgtc ,Guten Tag" ausz11sprech n, das er nun aucl1 
ohnc . ' lock n auf mcin. Vcrla ngen m hrmals Jehlcrfrei wie
d rhoJL . 

l ·h li s. ilm nun. siimtliche Vokale uncl Konsonanten 
a ussp rcch n. Das ging gan.z ausgBze,i hnet ; abcr sowie es 
gaiL, dies· lben zu S.iJben und Worlcrn zusammcnzusetzen, 
ging das toLtern wicdcr an . 

.1\Hr dJ konnlc flo tt z wanzigmal hinl.eroo.nander K, k, 
k sagc:n, a bcr , Karl" brach er rsl: nach melu·rnaligen 
v n Gesidltl.crschn iden bcgleit. tcn .Ans~i.tzen hcrau s . Am 
bcsten gclang noch das' H rsagon b 'kaunt.cr GBdichte, zu
mal, wcru1 idt dieselb ·n Jcise milsprach. 

Ich crkundigtc micl1 nun bei dem Klas enl hrer nach 
d m Knabon. Da ermhr ich dass Alfr d ein gtU beanlagter 
Krtabc sc i, d r a.ber in d.er ch'nlc ni gc.fragt wurde, WP-il. 
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sein Slo!.tern immcr Anlass zu aUgemciner Heilerkeil giibe. 
Seine schriHlichen Arbcitcn gchortcn jcdoch immcr .:w dcn 
bestcn der ganzcn Klassc. 

Von A lfrcJ s Mnllcr cr fu}H· ich , dass cr voJJLcornrnon 
gesund ;u.nd kri.iHig sci, abcr lc iclll j ~ilnornig wcn.le. Das 
Stotlcrn sc i crsL gar uicht 1aufgcfallen . Bei m EinlriLL in 
die Sclwlc sci es c rs L aufgclr ' lcn unJ nun mil don Jaluon 
immcr scl11i.mrncr gc worélen. Der Spotl der Mitschùlcr J1al o 
end lic.h dcn J LUtge n JaJJj n gcbrachL, in der 'chule uicht 
mohr ZLL rcdcn und zu a.nlworLc n und dic Lehrcr scjeu da.roit 
einvcrslandcn gc wcscn, Ja rcr so ns t irn scincn scl1riftli c.hcn 
Arb · iLen g ul sci ulld a ufmerksam zulli)rc. Zu Ua usc ::>prcclJ 
er, zumal im Umgange miL scincn Schwcs lcro , oH gaoz 
fli csscnd. W cnn der ,Anfang J cr R edc i.i.bcrw unucn se i, 
dann vcrmogc or ofL li.ingcrc ZciL ohnc Lockcn z u red.en 
und JZU crziihlen. 

l ch suchLc nun in dcm We rkc von Kl cnke n i.ih crOill 
Aufschluss U.bcr das W scn cles , LoLtcrns z u crlangc n, cin 
praktiscb Anl iLung z u eincrn crioJaroichcn Jl cilver fa.hx n 
fand i eh a ber nichL. Dio sogc uanntcn . prac l 1~i rz lc, d ·re n 
es atJch llamals vcJ·schicdcnc gab, hielLcn ilir VcrJaluen gc· 
h eirn und. vcrpf:Jichl.cLcn s gar durch IIandschJag ihrc Pa· 
Henten z um Schwcigcn . So war ich' auf mich sclb l. a rLgc
wiescn. 

\V'il' ma·hl.cn nun A tcm - und Sprcchubungen , las ll 
viel im Masius-.LcsclJucllc und bcsprach cn da nn dic Leso
stu.ck '. Einmal spiclle AHrcd den Lchrcr ur ul fragLc mic}J 
nach dcm JnhalLo, dann wa.r es umg kchrL und er hn.tL 
mir z u au Lworlc n. SpaLer lascn ·vvir dr:lY11a lisclLO \rV c rkc} 
wobcri mci111e Frau m1~half. Es 1ing an sicl.ll.li ch ife scr z ii 
werdcn. Mci n Schi.i.l r fa ·st Vol'Lraucn zu u ns w1d au h 
zu Hau se bcm rlct ma,n mit Fr ud. d.ic si<.;hlbarcn l."ort

schrilLc . 
Nur in de1· Schulc wo!Hc s nicht bcss r wcrd.en. Der 

Spotl der MitschiHcr, w~n.:11 r sich a uch Jlichl m hr in s6 
rohor Weise w ic frlihcr ge llcnd machle, zcrstortc imm r 
wiedcr die g wonncn.on Frf:olg •. Auf: meincn H.a L nah.m cn 
endlich dic EHcrn AUreèL aus der 'chul c und lic sen ihn 
privaLim wciter untcnichton . Da or Duchhi,incller wcrdcn 
sollt , so tih mahm ich1 don Unlcrr~ ht in clc.:r· LiLeratu rgc
schj hl • don AHr l b<T<mz brso r1 clr rs · li ' Ili c',· · l ·b ri ·hL ' !.c 

' • !'! 
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o:in d r:u :n a tisch cs Krànzch n ein, dm·ch w Jches c1· ausser
~rd cn lli h geford rt wurd c. Di· EJtori1 warcn glucklich 
ubcr ùcn Erfol" nncl nm J\lfrcd zn JJ l hnen h schl oss der 
Vatcr, mit ihm cino .Reise nach Thuringcn in scinc Heimat 
zu machcn. Ich war dami !. oinvers l.a r'tden und so fTaten die 
bcid cn w ohlgcmut di o Reiso an. 

. Nac'h achL Tagcn Jcohrlon sio zuruck. Aber so h eiter 
u~d Jw Hmrngs froh sio au sgezogen waren, s'o traurig und 
mc !orgcschJagen kam en si wi eder. Alfred, don der Gross
vafcr scii. einigo n .J ahron nichl ges h n ]la ltc, war zuniichst 
a lJ c in i n das Ha us cin ge lroton, rrm a ls F.romdor Gru se vom 
Vatc r z rt bri7~gon und le s n baJç!iges K mm n an znkuudi
gcn. l eim Eintritte in. das Haus war ihm al)er aller Mut 
entrallc n. 'Lol.tornd .hatte cr g gruss L rrnd ct r Grossvater 
~l atto a usg rrrfcn: , Am toU ern erkenne ich m cinem Al
frcct. " Vv hl wa r es nachher, als der Va ler .hin ZLlgekon1-
rnon war, miL d cm prec])en ganz Joidli ch gegangen i abor 
clas der Grossval.or ihn am . toltorn erka n11t ha ll da . s 
kon_nte A liT d nicht tlb rwind n. 

Nun war a!les v rl or cn. Alfrcd drolll.o, . icb das L ben 
n b.m n zu w Jlen. Mit Entso(z r). erlm nnto ·r d r uo,beil
voJI n Zus tand, in den ihn das to ttorn vcrsotzf·c. Mit vieler 
Mtih c b s hwichtigt i h i'hn. Abcr au ch ich war liof JJo
Lll'lnùl.igL 

\Va m.m macbon ? Da kam ich nach lang ·m . mnen 
au( (ol roùden Aus wog. Ia.h. sagto : ,Aifr cl, dv wirst vom 
.~ f.o (l 1'n1 nichl. Jroi. Ich w iss nur noch cin Mittel, dir 
'Ì nigcrm;J ss n, zu h lfc,n. Vers uch ' da s tottern zu ver
I Ll sch n. . j b, v~olo Mens ch 11 ll a b n l ci m . 'precJ1 n ganz 
cign ' Gcwo.hnlwil l. n. Du Jca nn t au ch w lchc .IIah n. Dir 
Wird bcso nd rs ùas nfangcn. der n cd · S ·hwer. Jsl der 
Anf:mg uberwnnd 11 gc.ht o ja. immer loid lich IVCÌI. ' l'. Wenn 
dit fl.lJJl mcrk s t, dass dir di e L'ppe.n z.ittcrn, wcnn du spre-
h n ìvilJ t

1 
so fa lu·c mtit der Hand ubel' don Mund, ùas wird 

'b lf 'n 1111d d n Kxa rnpf li:is n. Morkst du, es will mjt 
d m D Od or 13 :nic.ht gcJ1cn, so s tze e:in lc iscs' N vor o der Iass 
das D gànz weg und sage ans l:alt ,das H.aus" nur kurz 
>1as Haus". 1m Laufe der Hodc wircl man's nicht gross 
tn.erke n. Mituntor wird auch ein kleines FJicJcwortchen, 
z. B. ,

1
na" iibeT cino chwie rigkeit h.inwcghelfen." 

Das JoucMotc Alfrod ein. In m ein.en Stundon u11d im Um-
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gangc mit mir und dcn Meinig n war derarligc Vcrtuschcn 
verbolcn; abcr im Vcrkchr miL clcr iibrigcn Wc!L crwi es 
es sich a ls ganz proba:tcs JV).iLiel und gab AHred mchr und 
mehr Sclbslvcrlra ucn. tmd . ichcrhcit wiedcr. 

Nach scincr KonJ~rnw.tioJl kam Alfrcd a ls LcJuJing nach 
Bonn. Er schri 'b mir von dort : , .Mit dem Sprcchcn geht 
es ganz gul. Nicmand mcrkL, dass ich gcsLoLtcrl habe un.d 
ic:h: Lrauchc nur scJLcn zu meti.nen kJ eincn Vcrluschumgs
mitlel.n. z u. gwiJon. AJs Dank filr :Uuc .LiLcraLurstunden 
sch.ick.c ich Ihncn anbc~1 ci n Eichcnbla.tt von Arndts Grabe 
und ein H.osenblalL vom arabe der CharlolLc von Lenge
feld tmd ihres Som1es Augusl von Sch] ll cr ." 

Alfred war vollslandi g geheilt. Er hiclt H.eden und 
brachte Toast aus, dass ibn die eini cn kaum wied.er er
kanm.ten. Mein Interesse fiir die Stottercr war abcr durch 
ihn gcwcok.l wordcn un.d icb' bcschiifl.igle micl1 seildcm mchr 
und. mehr miL ducs 'r Angclcgcnhcit. · 

Spiiler haL Lc ich' das Gliick, mit Albert Gulzmann be
kannt und befrclultlel zu. wcrdcn. Ibm vcrclankc ich ettn.o 
gcna uere Kennlnis uber das' vV sen dc. . ' tollercrs' lJ.nd der 
Art uncl Weise, es zu bchandeln und zu heiJcn, so dass ich 
nun n.icht mehr zu d·cm. irnrn rhin bcdenklichen .MiLtel des 
Vertuschcns' ~u gr i k n bra:uchl . Durch ihn wurdc ie-h 
aucih beH.i.b.i gl, wctitcrc Krcisc iur clicsc Angclcgenhcit zu 
gewinnon . Als i eh nach Dr '· don a.n d.i·c dorligo Taubslurn
menansLalt berufeill wurdc, JCrsuchtc micH del' . ladtrat, dj>O 
Dresdnei' Lehr,crsch'aft mit der Behand.lung un.d He·ilu.ng 
stoiterndcr SchuJkiJlJtl r b kannt ZLl machern. 

lm Win.te rhaJbja.br 18 7/ 8 hi H ich infolg di scr Auf
forderung einon Kur ·us ab" an dcrn sich' mehr a]s 80 Lehr r 
betcil~gtcn . Im nachstcn Ja.hre wurden nun a.n mehrcren 
Dresdner Schuloo Hc1 lk.urse fi.ir S totterer e'ingorichtet. Das 
Resullat war, dass von 58 St tLercm 29 als volls li:iJndig 
geheilt, 21 als wesentllichi g b sset t und 8 a ls w·enig ge" 
bessert bozeichnet werd cn konnten. Seiit dies or Zcit s•ind 
diesc Heti.lkurs :i!n Drcsd. (yJ 1 ei~c, blOiibende Einrichlung ge
worden, durch die vfi, le h'ullJdert stottcrndcr . chulkind.e1· 
geheilt woréLen s~nd. . 

AlSi im Septe'mber 1891 ·in Dresd.en d.ie Gencralver
samlmlung des Allgemeinen àchsische n Lehrcrvercms tagte, 
hattc i eh di e Ehr , e(i!neill Vortrag ubcr di e He iJ nng sta.mmeln-
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d<'t' un l sLo lternder Sclxulkiodor zu halten, cler bciWJiig 
a. u [gcnomJrncn) wurdc . Am Schluss dcs Vorlrages spraclt 
ic lt dcn a uch voTIJ Gutzmann mchrfach bcloutcn Wunscih 
au ~, Llass bcreils auf den Scminarcn den angehend.en Lch.
l' c r~ Anwei ung zur Behandhmg stammelnder und stotlern
der Schulkinder gegeben werde. 

Dcm Bcispli.!Cle Dresd ns sind auch andcre siichsische 
SWdLc, a llen voran Lcùpz~g, gdolgt. Vi l Anregung verdanke 
ich a uch der von Albert Gutzmann und seincm olme, Dr. 
llcrmann Gul.zmann herausgcgebcncn M011atsschrift fiir clic 
gesamtc Spracl1heilkunde. Besonder herzlichen Gruss und 
Dank abcr dcm Altmeister Direktor Albert Gulzmann zurn 
70 Ge burtstage . Moge er no~h lange frisch' bleiben, mn 
zwn Hcile der StotLcrer und seiner Taubstummen so s~gens

l'eich wci(;cr arbe,iten zu korm®, wie. er es bisher getan ha!. 

• l 

... . " _ .. 



Auch ein Strausschen, Herrn Direktor Albert Gutzmann 
zur Feier der Vollendung des 70. Lebensjahrs 

dargebrach t von Dr. Bood s tei n 
in Elbc ri,•Jd. 

Es s ind oh·va zwanzig Jahro hor, seit w ir un oinma l 
pe r s onli eh ke:nn cn lcrnLcn ; s piil.cr a bcr . [,nd wir nns, wc
nigslcns m ein c r F rin ncrung 11ach, n ichl w.i d r Auge in 
A 1gc gcgcnuber gc LrcLo n. GJc.ic.hwohl hat si h clic cl arn a]Ì ''" 
In.torcssen ge rncins ·J1a fl iw au fge l'onlcrl Iorl g sel.z t 11 nd 1111 -
l.llllcrbroch cn bis j ~ tz t orha llcn, zum al d r olln df's .J u
bilars, dcm icili spiilcr g 'l,cgc nlli ·h in Vcrsamm lungen, wi d ' r 
bcgc'gnclc, di o Ircun rl li J10 Uc bl·rli fC1' 11n g a ucb. an sc in 111 
T ilC' au [na.hm und JorLI'u llrLo; j a mir dio l~ lno crw.i JM'l
nen Namcn a ls d.cn ciucs J:VIi La rbci Lcrs allrl'l Oll:t lli ch <l.[d. d0111 
TiLeJbJa iLo sciner bcd ulsam 1 Z i lsc brift anz11fi.ibxcn , ohnf' 
dass jch solches in Wahrh i.t ,r rdj nt lHti.L . Ab r d<wlil 
noch .nicht genu g: au ch eli.., N urnm cr n cl r Zcils hri fl c r

h icll ich g;uJI': r gclmiiss i.g i.i.b 'l' amlL - 'Llll d i ·h li s · mi r 
solch cs, ohn c Da.nlc zu. sa.gen, ir nm6r wi 'der in clcm . ' i1m~ 
g faJlcn, wi c a udll a_:nd r Ung l ' hLc es Lun wP1nn d r h:.i mrn
lisc.;h c Vatcr auch1 an( s.ie - 1111.L r. ·bi cls los - s(\iD.' • ll lll' 

·eh in n und seiu n befrv hl -nùen J{cgcn h c,rabs trum n 
Hi s t. Es schien in: der Tal: s , a ls ob aos d ' · urspru nglich n 
lnl: r ss n- s .ich n;;tch un<J. nach oin u ilis'i ch tb a :r: Gc.j.s l. cs
gcmcinscl1aft hcrau sg bi ld. t .halt , wic olch oH g nug zw.i
s !ben G beudc:n. und N •hm en d,cn · nls tcht, so class der c i.r1 c 
Teil in c Lc.istung als P fli h t ::Llì.sioht und criO llt, wàhrcJHI 
der andcre T il sie, ohne jedcn n ch1.sanspruch , aJ)cr als 
herko mmlich, g rn und unbedankt aonirnmt. 

Mi t unscrcr nrspr i.i.nglich cn r nlcross '.n -Gemeinschaft 
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" · O ,s .1. gcnd.c BcwaJlèlnis: Von jchcr -- id1 kann ah 'l' hall r 1 
S <~ gon · 't . . ~ · . . - . <l i E · · 0_1 JllOJ n1om Emln L t 111. don Lchrsl~ncl ~ J~a.U.c 1ch 
da 1~pflndung gchabt, (.} ;,1ss der gcwisscnh:;tftc Lehrer nur 
an ~n an s Cl n o Leis lungs fLLhigkei t ùcn r i eh Li g e n Ma ss tab 
s t ego, w cnn er Ios tzus tcll cn socht, was or mi t d<'n s c}nv H- eh
w. 11 unler scin·en 'cihiil rn zusLande brin.ge; - ni ·ht abcr, 

cru1 e r 1n ·t · - · D <lT al. ·. · 1 gc w1ssc n Jlark:l.do pf rcl tl gross tut. araus 
d g J Stch ùan:n nalurg mii.ss a rt h cl as Dcstr ben, nach 
r 0 11 Gri.in d n fi.i r das Vcrsagc n d ' r cJnvà ch er en zu 
-~l'Beh n 1111d 11 ach' M i Il c l n zu s 11 chen, di s n J\Hingclu wirk
.. un. zu bog d · T · l · l 1· h gp l " . cg ncu ; cnn d:J,SS 'S Nùr nl erger rl C 1H: wu· u c 
,

0

, ' 0 • un d d ass m an m j t G •c w~ l t c in i gcrm asse n Bcf ,; ed i 
h· :d s ' "'c"l n kOuue - ,jicsen ·laub •n batte ich schr 
, ·~ '1 aufgcgcb n. N un licgcn aber clic lic lc>c» GrOndo schr 
~~c·~cn_ of[cn d:-L ; und auch dio :Mi ttel zur Dcheb11i'tg )Jicten 
n.i<'·~ r:ucl1t ganz von sc

1
1 bs lt :-10 , wonigs tcns Liù don Anfiinger 

1 
.; ' 1 . Da abc' di c Di<cgu oson (Or di c .Maugel muurJtcA cbn· 

\~1c_ 11 k lt auJw.i 'scn, ~o galL ;,w h dio llnwcncl1111 g iihulichcr 
· , t 1 r· -
l

. ur gcrat n. So bil cl ~ sich na ·h und n:H.: h f.iir don 
· ung'n L h · - · · · · h d · . . J. cr l bsL ru chl nu r c1n gowtss· Pra.l\lS oraus, 

lO J•l fr il. ~ · l · "
1 

1 d ~ 
1 
;

1 

· . • l 'ù s 1 · 1 au ch manchmal Jlllcht b w:.wJPY' son crn 
~t . g ni!J clt au ch dio Th,co ri e dass eia wo di o \'ot s nch tc ll1 
. lli. c l nicbL r· ' ] · 1 l Jf .. 1 i . h : : e T .1ngcl1, {' )ìCJJ aL'Lc 1 n 1 'l t z u 1~ 0;11 1~ o g-
%li 

1 

. L. l3 •ad e AuffassungM. I'(~ i chlc.n a11 s, se1n (JowJ sscn 
w .""" higen ; rnn l so tang ' !Ur sir.lt allein v.,u.ntwMllicb 

(.1 _c~r , glaublc or damit n;,~.ch. bestNn ' 'Visson u.11cl Konnen 

cl!-> 8o' . mtg ctan zu habcn. -
., . Au èl crs w urdc di , 'nch lag 1 als ù r Leln·er si eh znm 

l hiill c· iL ·
1 

. 1 · t r • t o ·t 1 i . ' ' l' )Crllfcn u.nd J crnnac 1 sc1ne v cr an w 1 -
~, ltk o il. C:l'h bli b c rw ·oil ort sah. Gcw a gL c Vcrsuchc. 

ill tc [ 11 b .. ' . 
l

. n ewa.lut e H.oz pL clur[Ln solbslrcdendJliChLom-
p ohlon. · · · · · k li <- l · w rd n. Wa.s bli b i.ibàg als das Anriile< il w1r-

' Il 1 e t· · c ·h ' crs tiindig r un d .M isl ' ' ,,,d d;, JJ;Ilc ""' Ila t. 
' l<' a j.. ù . l c J . . 1 vur . s Gr ll n.ciub cJs o11cr wrnigstcns 1er ,--, c 1clll 

" ( (\ T N· . . a.Lu.r d s ·e l b n wi s dio Wogc zu j\crzton1 L e,tL-erll 
li n rl ]< , , • A· ·t· ~ lzl ]'l e l:n an g cs hlo s scncll AnsLall.on, an, Jl· 

t; ,tl L n f .. ·· · · · . l · ·1· m N tchtv ollsinnig·e bJ swctl en glc1r, J~CJ 1g zu 

111 
1n · ' · l 

, 

0 

d p ex . n d r Gcnn nn tcl\ und wc i tcr au eh zu Psychu ~gen 
.hys tol gon. von Jl'àcll wenn der Fall komp llZlCI t. zu 

>; ' i Il li ' sen'icn. Jodenfall s s ·bicn clic [ri.ihcl' znr Anwcndung 
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gebrachtc 13 ruhi g 11flgs lh co ri' e ni chl. m hr a usreich nd 
und am Plalzc Zll se i'J'l. -

Zu den f:rundub c l.n komp li zicrl.crcr ArL schi cnen 
auch gewissc S pr ~Lu h gc hrcc h c n zu gchorcn, wc lch c, Lei 
so nsl a.usreichendcr gcis liger 13cga1Jung, ihrc Tr~i gcr do ch 
schr hiiufig in rcchl rniss li ch c La g z u bringca gccignel wa
ren, wcil si·c 11ichl nur dcrcn A1 1 flr e l. e n 11 ac h a 1t sscn h in , 
sondcrn auch ilm•m ,'l' ]iJ s l.v c rl.rau c n , ja sc lbs t der ~nt 

wi c iel ung iln cs CJ1 a.r:Lk Le rs schwcrc Hcmmnissc boroilon 
kéimtcn. Heobachlungc,n dicscr Ari. und schlicsslich a uch die 
'Vahrnehmun g, dass in dcn mci:ncr Leilnng uncl Aufsicht 
unlcrstelltcn Schulen Kindcr mil. Sprachgc brechcn durc:h.aus 
ni c ltl sc ll c n vorkanwn ; so wi1c cndlich das gclcgenlli c.h e 
Vorkom1mcn sogar ·incr gcw isse n Uebertragung (S ug 
gesli o n) fles ,'l.otl c rn s auf anclcro Kind c r derse lben 
Klassc - wic ja dcrglc~chen Gebrcchcn sich manclnnal so
gar irn Hausc z11. vcro rb c n schein n - crwcckLon in lrrtir 
die Uebcrzcugung, dass' jn der S e h u J c wonigslcns v c rs u cl) t 
w e rd e n miiss e, in vennlnflgcmasscr Weisc der Ausbr i 
ttlllg ,des UeboJs enlgcgcn.z ulro lcn, zumal auch Jie hiosig 
Hilfssobule, clie e r s l. o dioscr Art in Prc ctssen, mi t reg 1-
rec'hlc.n. Artikulalionsi.ibungen und Vorwandlcm auf solchc 
H e i lv e rsu ch e hi.nwics . - Gcwisse Handhabcn und Ilat
sch!Lige gabon mir zwci Wcrkc aus unscres Jub.ilars We rk
statl: ,Ue iJ o r S pra ch s téirung cn und ihr c Bc bimp[ung 
dur ch di c Schu lc" uncl , das S toi.L c rn11nd s<' in griintl 
li chc Bese itigong dur ch cin m c th dis ch -geordnelcs 
und praktis ch e rprobl s Ve rfahr •n." Um a ll e - ìnci
nem Amtsb zirk ang-ehèir·end n - L b'rkrMtc fl.ir di . 'ach 
zu erwiil'moo , veranlassLe ich oin Bespr ec hung der 
Sache au.f e in e r K onf c r .c n z, licss unlor dcn1 Tilcl ,FiJl 
g e rz c ig e, in w l ch c r W,c is c da.s S tolt c rn zu bc·kiimp
fen sei," oio.en Auszug der w i ch' ti gs l e n Handbab n un d 
Ral.schHigc dru ckcn ua1Jcl tan di c Lehrend cn und die Lcidendcn 
vert ikn, hoffcnd, ùass diese 1883 und 1884 g str·cutc A us 
saa:t n i eh l ohitve Frucht bici ben wcrdc. Das lolzlcro war 
ja auch wirklich' der Fall ; aber dic inzcJnon, in entsprcchen 
der Ridhtung sj h Bcmilhlenden h.altcn ebe111sO wio icl1 sclbst 
dio' Schwi·erigkeoiten docll zum Teil unterschi:ilzt weil ja 
ein bios ge l ege-ntJli -ch'cs Anwe nclo:n. hochsterr. vorilber 
geh,onde , niciht aber dauc·rndc Wirkung hc:tben k onnte. 
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Es gaJL dcsh alb, dio Mog li ch kciL li.in g ·r d a u rnd e r 
\H H.l st r en g m e lh o d isch c r Kurse Hi.r p r a ·hl c id c'ncl e 
Zll sdtaffcn ; d.as s làc aber wicdcrum HcilpLidagogen vor
aus, clic ihrc Weislieil ni ch t I.J ioss au Buchcm , sondcrn 
unrni lte lb a r ttn d e r Qu e lle gcschopH und siclL unt c r 
sachvcrsli:i ndi ge r An lc ilun g cino Zcitl<:mg ge ubt uncl 
h •wàhrl. h alLc n, che s ic sc lb s Uincli g ilu· Hcil vc t" uchtcn. 
Ei u c Gc lc.go nh cil z u le tztc r e m bot d-er un c i gc nn ùtz i ge 
E n lsc.hlu ss u nsc r cs h ·c utj gp n Jubil a. r s, w~ihrend sc i 
ne r amll ichcn J<',er ion, a l so unL e: r Dr a n ga bc se ine r c i g
nen l~ rh o Jun g, e nL s pr.cch e n :d Kln·se c in z ur ùc ht<' n 
uncl a u · cl e m r e i ch tC n Sch ,a. Lz·C sc inc r E rf a hrun gc n 
f r e iw .i ll ~ge T ci lne hm c r b·es tm og li ch far dio Geduld 
h e i s b e nd e Ar bc i t a u sz urùs Lcn. Sein Hcrr Sohn leis
tcLe ihm schon da.mals ausgi·ebigon Bc1s tand . Dass E l b C'l'

fe J d , nachdctn Bcrlin und Potsda:m: cincn An fang mi t der 
Bcnu Lz-urng rsolch er Gelegenbeit gemacht h a.tLe n, sich eben 
fa lls da.z u bewegen li ess, hing zu amm n mit dcm Ergebnis 

incr irn Hcrbs t 1887 bewirkLcn Ziihlun g der Volk schul
kindcr mi t · p ra ch ge br ech e n : s ga b d rcn cla.mals 220, 
da run tc r 145 Knaben ; im .gan_zen. clwa 11/1 o;o clcr ,csam L
z<Lh l. Nachd cm zwci h.icsigc Lchrcr, d nen. spiiL r no ·h 
an dcrc folgtoo, in cl n ommerfcrien 1888 a1 cinem Kurse 
in Ucrlin Lci lg n.ommcn, konn l:etn im Herbst desscl ben .Tahres 
zwei · ·hul c rkur s mi t 8 bi s 10 d·c r a m' s h 'w r s Le n 
lc id n.d c.n' Kind r erèiffne t und bis zum . chlussc des 
Schuljahres Iortgesetzt word n . Da.s Ergebn·is war •in durch 
a us gunstigos. Im Augos t 1 92 k nnle seiLens dosi Unter
z ichn Lcn berichtet wcrd<C n, dass in der z,.V'i schenze;i t von 
3 L lu·crn. bi s zum Bcginn des gcnannto n. c.h'uljahrcs im 
gan.z n 25 Kursc, 20 fiir KOJaben, 5 flir l\H.iclch n a.bg h'alten 
word ('n war·en . Di G saml:zahl de r in di ese n Kursen 
b ' h and e ll;c n1 und unte rr i •ht c te n Kind cr betrug 180, 
15 1 Knaben, 29 MiidC:hen . Von <),ies u Kind.crn hesuchten 
129 den Kursus e inmal , 45 d.enselbcn 2 ma l, 5 denselb n 
3 mal Lmd ein Kn.a,be sogar 5 mal. Gehe.:i lt wurden 110 Kin
der ; a ls erh blicl~ g,cbessert warcn 62 zu hczcichnen ; eine 
Hoi lung odcr nc.nnruswerlé Besseroog tra t ni cht ein bCJi 8. 

Erg ibt s'i•ch schon aus diescn Zahlen das Woh1 ti.Lti ge 
<.l i' Kurso; so au ch aus ib,nen die Bereitwilligke~t der SLadt
v rtrctung, all jàhrlich n'i'Òht unerhebliche Mittel (d m·ch-
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schn illli ·h 1500 J\1. ) z 11. ih r r F ori ·c lz tm g vf' rf~igbar ZlJ. 

macilf'n , und s ind sc lhc rlcshalb IJ is j ctz l cingf'n chl ct 1Jl\d 

fotlgdLiilrl wonlru, obg lric h ja .ni chl. z n y crk r ~n cn. wa,r, 
das.· mi l. ucm i\nfhu rcn rl es Il l' IZ CS rl cr O li h Cl L, d lC n(\. 
gr:is lc run g hci clcn andc rcn L C'hrc nd c n e Lwas <1hfl:wlc, ·' O 

cla ss e in r: gr lcgcnllich c n c u c An r cg un g gc bol.cn c rschi c n. 
Das gC'schah in ei.n.c r a ll gt! ll1C'in e n Konf' c rcnz ~ ~r Lc.h 
r c nd e n i111 F n lnu a r: 1888 ll!ld ;-: war - wic de r lt l.c l Cl s 
hnh an dc ll cn und d.urc li Vorfiihrn n g d r r Kur. u s l. c iln h 
mcr d Ps SchuJjahr s an sc hauli c h st g staltc i. C'n Thcma::; 
hcsngl : 

, .~\ras kann der LC'hrr r: l.u n . tll1 l s lo ll crndc Kindcr sc incr 
Klassc, di r) in S pra ·hhr' il -lJrhan dlnng sind, anch a n 5 i 
n e m Tci lc in ihrcm Sp rcc li c n.lcrn cn z u JOrcl crn ?" -

z u dcm Zwcckc, c i n e Jord c rn rl c Mil.wirkung a ll ·c r L e h 
rcn d c n h crhc iz u fiihrcn da rloch n i chi. wc nigc der spii.l r 
hicrhcr .bt' l'll fon c n l ,e h l'l<TiH I.e d c r 11chancllnn gswcisc zicm -

. lich f'rcn d grgenlibers lnndr n. z ~vecknùssig wiirc vicll e ich[ 
sogar gcwc.'c-n, wcn n nmn s i eh a.nch unn1il: l.clbar a.n cl as 
Jf.a u s gcwanclt h iHie, um auch clicscm cin gcwi sscs V .r 
s li.indnis Jlir di o Bck~i mp(nng rl c' .' L cicl c ns nal1c z u bringcn; 
aber flir Volk. versanunlnngm r, Ell crn aben dc und sogar hir 
l"lll g!Jii.ili.C'r war das Tl1r 1na cloc h _ wic m a n jc lzt sa t 
ni e hl. akt u c ii gc nn g, 1111 (1 dcs ha.lb nar.h wio vo r m1r rlir 
in tli viduc ll c Be l hrr1n g 11 nd Fordc r11n g der L c id n 
cl c. n a ngrzcig L. -

Wor in li gt dc:nn ab er dr ll at lptr o iz nnd di c Ha.upl.
h c cl •utnng d es Gu l. z manns c h n Vc dahr e ns'? Chtnz 
g wis. all e h in de r Anw c ndung r1nmi tt !bar zw c k
cli o nli c h c r cl nr c h rli c Phy s i o l og io d r in Ho Lra ·ht 
k o m 'm c nd c n k o r pc rJi h n O r gnn o angrnc i g t c r Mi l 
tcl ; dt1r c h ci n c n orgfi.i!Li g d 11 r c hd acJ1I.cn s i chlallg
sa m lmd. s i c h c r vo rwi.i.rl s h c \ovcgc nd c n I e hr ga n g und 
clttr hd as fi' ,CrJJ h al lc ·n j d e r vi c lve r s prc b e ri. h <'n lle
klnmo, als k i:in..n cl c r L c hr e nd a Jl c. a Jl c in 'lcistcn. 
i\ ber 1in vie l hohcrcm Masse h cg l. bcidcs d<nin, dass ;von 
vornh cr cin a t1C b c wussl.c Mil.wirkung dcs L e icl c.nd<m 
zwccks Bekiù11pf:ong und s hJi cssJi h Bcscitigung des Lci
de ns hing cwirkt und dies Erwcc lcc.n , U e b e n 1md . Ui r 
k e n d.cs Bc wussts in'S, da.ss man mit !estero. Willcn sJch 
selbst w ordc w iter hclfcn uml d n Lmorfr uliçh en Folgcn 
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d 'S ~pra ·bgcbrech s - J\lan c l a n . 'clbsli'CdTat iC!J., Vcx
spollung, gcislig' W Jnlosigkeil - si h wcrdc nLz ieh n 
ko nnc n, auf psycho l ogisdl-lmanfc ·hlbarcm Wcg , durc.b 
lJcgrlind1 111 g dcm ù c nkcnd cn , clurch rù c k s ich lsvo ll e 
Bc 1J and lu11g tuHl durch llc bung der Will en krail lcm Cùh
l cncle n Ulld strebendcn · Pali e n.t en annehrnbar und zu 
e i gc n gemacb l w i rei. Uenn da es uichl klaglich ercs flir 
eincn Mc 11 . cl1en geben kalln, al.· in Verleg nh ilc.n , oder 
z um Zweekc der J3cwi.iJ1l'UJ1g als s lb s landig r lVlc ii S ' l, 
immcr crs l. s ic ll nach Jr 'J11 (lcr HiHc un d Iremdcm llat um 
sc li Pn ZLL mli sscn; so isL di0s Vcrlahrcn, ibn auf clic cigcnc 
c;cisles - und Wi!lcn kraiL hinznwciscn , und jbJ1 an 
dPrcn lJcl Ltligung zu gowohn c n, cin. - dcn ganz n JVlcn
s<:hc.ll , s .in S lbs lgcflihl Ulld scincn haraktcr - o f: o r 
(1 P r n d c s, dass ma n sagcn kon.ntc, es konn.e dur h <las l be 

· wic dc rg lcicllcn v-or i\ llcrs bei (]cm Kollcgcn D nos th -
11 s gc ·chah , allcrdin gs darnals oc.h ohnc ìnlzrnann -
ein bishcrir 'r 'totLcr r sogar zu c in m l iùlich n H.c <l ncr 
W<· lligs lens a b 1· zu cin cm wirksan1 c n V rlr l r scincr 
Pig c n c n Angclcg nh i lcn gema hl w erclcn. Di s cr
z i ch li b e .Momcnl in der 1\lclhocl, diesc W ·kn uncl 
Pi'l<gen d 't' 'c lbsthilf e, mussLc j 'dcn. anzicheu, w elch r 
crwiig l, lass fi.i.r d n in sei11 m Vorwi:i.rl ·k mm n G h mm
l<'n c in c a uJ: nali.i.rli ··IJ m Weg rworbcu H e ilung 
und. l3 'Sscrung j dcnfa ll · in b· ss r r Diensl s i, ls h loss 
<las IJ rcils L Jlcn eiu r - v n frcmdcr Hand ber es tclllcn 
l< rli ck o l r ciucr i:\,1.1 s rli ·hangeo ign tcnFormc l, w 1-
cht> - CL g rad' in b cd 'llLsa.m m Aug nb)i ·k v crcr'ss 11, 

.ibn schonungslos der 13 . harn11ng pr i rribt. Tn solch m 
:-; iun' w nigs l ns glaublcn dic :hi cs igcn \nha.ng'r d s Ycr
fa h e<• IJ S ibr Aufgabc . hcn. zu · li n. Ob abcr ni hl. doch 
rr·le' 'n l i i h d acl uTch ci n Fchl r L gan · n ·word ~~ sei -

1111 d d ' l' • 'c.lu i ber di c es Gruss 'S h al dìe VcnuJ.lasslmg 
dazu gcgc b n - dà.ss im wc nlli ·h n d io iilt. st n d r 
,'dudk ind r (also di j nig n , ·w lch d m Ent lass nngs
~iller ::tm n i.i c .llsL n ta1td c n ) innnr zu ~·st: bcTLi ksich
li rl, li" an.d rcn. 1111d ji.i.n >. r 'n ab r, ofl fi ir cini c Ja.brc, 
z uri.i eb s tc llL und dami!, in ilu: 111 Gcbrcchcn zwar vi l-
l ieht. ni ·hl ges li:irkl, ~d t. d h :.tu h ui ht g b s~crl wurdcn· ,.. 
da· muss ·a<"hv r liindig m rL ·il i.iberlassen w rcl n . . 
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Fur ttn 's lag cl ie Notwcndig k oil vor, da dic hoch's l c ZahJ 
der g l c i chzcil.ig arbcilcnucn Kursc nur 4 bc lrug und nach 
Massgabc dPr vcdug iJaren Mille! mu 4 !J clragcn. d u rfte, 7.'\.1-

n~~chsl cl icjc'n:ig cn zu bPucnken, dic alll sc h wors_tcn be
l as i et oclcr nur noc.h lw rze Zcit im Mac h tbcrcich Ù<'r 
Schu l c, also ui e ~i. lt cslcn warctJ. l)icsc Kalcgorien Cr

ford crlPn nalurgcmii~s <tll h s lc ls cino bcso ncl crs Jangc K u r 
s u 'sda ll <' t'. :-io IJii e bc tl diJC jii.n gc rcn tiiHl clic Jcidhlc r hC'
las lctcn o fl Jii ng('l'(' Zcil un bcrii.c ks ichligt un d dcm l•: in ge
wiYh nc n in ihrc n Fc lll cr t~nd s ic lt sc lbs l ubcrlasse n . Zwar 
kamcn mir darli lwr ufler erhcb Ji c h o JJcdcnkc n, bcso n<.l crs 
wc t.tn ie lt las , dass soga. r KindNg~irlc n utHl K l c inkinclct 
sch ul c n flir Kinder mil S pra c h gchrcc h c n cin gcri chlet 
in dpr Schwe·iz sogar F ·cricnko Jon i c n fur slo ll crn.dc Kllld r 
vcrs uchl. wurden, ubpr wck hc jm .Mai-JLmihcfL 1900 cl t 

Zeil schri fl (S . 18-~ ffl. ) bc rich lcl w ird. Abcr ich mltss to 
m iC:h nach d e r Dcclw s lrcc kC'H llllÙ hoffl c, da s dio a nder0n 
Ldll'cnclcn, clic von Zcit zu Zcil irnmcr wi cd:or fur dic Sa ho 
inlcrcss icrl wurden, wenigs lcns nichls unlcrlassen wurdcn.. 
um der sUiJ'kcrcn Finburgpruog cles Uc bc ls vorzu hc ugcn., 
einc HoHnung, clic a ttch d:u:in c ine Art Sti.ilzc crfuh r, dass 
diO>a ll c r schw c r slc n Fàl lc imm c r sc l t eHOf z ur Anzcig' 
gc langLen , also wohl a.uch n_i chL a ll zuo(l m chr vorkamen. 

c bord.ics war cirlC' b c\vu,sst<e Sc lb sth i lf e woh l nnr vo n 

ioi. l l crc n Kind c rn zu crwarLc n . - -
Mogcn a lso br.i utl.S fchl cr .im ei nzc lncn vorgckomm n 

und l tnb c r cc hli g t c Un i I' l ass un gs. und e n bcga,ngc n 
scin; di c . chuld d ara. tl li ogL jcdcnEal ls n "i e h l. a m · 'ys l 'tn 

Gu Lzmann , so ndcrn an de r unvollkomn'lcncll Ari., wic wir 
es zur i\u, [l.i.hrung brach Lcn 11nd - nach Lago der Vcr
lù ill rtissc aueh hring<' n rnu ss lcn. D nn c in wicdcrh IL 
a uf trclcndcr Vor schlag , wic cr ja a uch zugunston d ' r 
schwe'izcr:isch c n Fcri cn k o l o ni en vo n Frilulein K.Gu 1.
tit;gcr an ge [ u h r l wor d e n :is L, , dass der F dolg der S l o t.
tc r er ku rs c um so s i c h c r c r isL , j i nt c n s i vcr auf cl_ic 
sLo l terndc n Kincl cr cingcwi rkt wird und. j e gc ri ng r 
di c N·cb .c ne·influss <l si nd , dcttc n dio Kindcr in 'chut(~ 
und Haos ausg sc l zt s ind"; der Vorschlag auf Ein 
richlung besond c r c r S Lotlcrcrk la sscn sticss anf 
so erhebliche m a teri e l le und id c·e Il e Se h w i c d g k e i le n, 
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dass or unJ<~, usgciiihrt blicb. Ncucrding. ist wenigslens an 
der Hilf ssc hul e ei.nc mog li chsl int en SÌ \ C Bckam
pf 11 n g d e r S prachgobrechen dadurch angebahnt worden, 
tlass clurch Uo borwcis1mg ciner frilhoron Taubsturnmenleh
rcr in , dio ;u.Jch dos ' Lo tl e rh oilv c d a.lù- cns du.r cl1 a us 
m ~i. c h l i g is L, ci no K o n z o n t r a t i o n i n d c r Bo h an d l u l'l g 
dcr dor li go n S prach l ·o~rdcndo n und e it'l Artikn lalions
unl o rri cltl bcso nd•Ol' S de r Nou-Eintrol· nd c n moglich 
und. cl::td urch di Hof[nun g an( dauorndon Erfolg be
grlind ot wordcn ist. 

So hal also de r vcrchrlc Jubi lar sioh au h um dio 
hi osigon ' pra ch l eid cnd c n Verdieostc envorbon, bclreffs 
dcren vicJlcic.ht an ch' der IUickorl scho Sp ru ch golten wird: 
, Tu clas Gu1c, wirf's in's lVI.cor - si hL 's nichl cl 'r Fisch, 
s i 'lll 's doch der Hcrr". A ber n i cb t nnr um die H i cs i gcn, 
d(' s se n bi n auch i eh wioucr Zeuge go w o n: I m · pLomber
h efL 1889 d s Z01nlral bi aLI . flir dio go nmLo nl rri hL -Ver
wa ltJmg in Pr usscn ( . 6G ) i. t im Ansclllnss an. cin n Mi
ni.-toria l-Erl a s cino V rW.g.ung der Dli s eldor( r H.egìorung 
abgod ru ckl, dio mi ch a ls L·c umund szo nge n zugunsten 
dc~ Alb rL ' u tz m a nn sch en Vorfahrcn" ctnl:i.ihrt und 
.L\ uslmn fl s uc.hcndc <?.. uf rn ich hinwcis l. Solchcr Au:skunft
urtù. AnlworLsuchcndon s ind schhos lich so viol gewonlen ; 
d i c Fragon sind so e i n gchc n U und allo mog lichcn msliinde., 
Ncbonurns liindc, Kostcn, Dau rwirkung und de rgleichen noch 
mehr bo Lr·c U nd gcwos n, dass i eh - um m ~n anderen 
A rnls oschiifL nicht zu vernachlii.s::;igon - mich , dm·ch 
Ucbordru ck vc rvi•elD.i lli.gtcr" Gcncra l-A us kilnft e· und. pe
zia l -AnLw ort en bcdicnc n mussL , donen nur gclcgentlich 
n o ·h diosc oder jcn c wcilorc Einzclbcmerkungb an d schr ift
l.i c h an.zu(ilgon wa.r. W i o vi l meìnor AuskOn.fLe dann 
zur l~ inrichlung von LoiJcrh.e.ilkurs ' 11 gcii.i.hrt hahQJ1 , kann 
irh nj chL sagcn ; au h nichl, wicviol von leb:l 'rCn si,çh zu 
C: u Lzmann beka:nnLoo, da ja au h ;Lnclore . yslcmo sich 
'E ingang vcrsC:haften , ohnc ilbcr i lu V rhii ltnis Z Ll Gulzman!l'lS 
McLboclo si h zu iiuss rn. Tmn1:erl:ttin hangcn Yie le Kurse 
gcradc mil iln· znsarnm n. 

S wurdc auoh. ich in gowissom 'inn cin H cro ld. hir 
Ll orrn A l bcrL Gutzmann und halr mit da.fi.i.r sorgen, dass 
ilim zutcil wcrde, was Schiller àls das Ho chst e von d e r 
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Enle GiH ern pr e i s l unl wa e.inem guten Namen c in 
bJ e iiJ c ncl es G e cl~i. c JlLHi s verJ1 eiss t. Moge dcmselben l!c
sc]liedcn. sein, n oc lt rcchl Jangc v c rcli c n s lli c.h fur dic 
, Gc sLtndh e il s pf Jcgc d e r S pra c h e in d e r Schul c" w.irk
sam z u scin_ nncl bis in ein rechl hohes .1\ller sich der Uan
k e s h· u eh l e s e in es m e n sc.h enfr e n nclJ i ch c n Tu n s un d 
~Lr c b e n s crJrcucn zu ki..iutl c ll! JJa s 1-valle Golt. 



The Speech of the Feeble Minded. 

by 

Dr. Hudson-Makuen 
in Phi l:1delphia. 

Minùedness is of varying degrees ranging all the way 
from tbat of the lowest gr·ade idiot to that of tbe bighest 
grarle philosopher. If a line couJd be drawn mid way 
between th ese two extremes it would mark the average 
detrree of mindedness ancl all tbose below the line migbt 
be regardecl as feeble-minded and aU tbose above as 
strong or normal-mincled . Likewise we may say that 
speech vari es in degrees of excellence all the way from 
tbe most unintelligible jargon to the most refìned and 
cultivated type, and if a line were drawn midway between 
tbese two xtremes it would indicate tbose of average 
peech and all below tbe line migbt be 1·egarded as baving 

defective, and aU above, norma! speecb. 
These two class ifìcations are more or less arbitrary, of 

course because feeblemindedness an d defective speech areboth 
relative or comparative coJlditions, but tbey serve to illus
trate t be point I would make vis. , tbat defective speech 
does oot necessarily dénote a feeble mind nor· is feeble
minded ness a lways a coucommitant of defective speecb. 
u othcr worcls many persons below the average in the 

first cJassification would exchauge places with some above 
it in tbe second and many persons a)Jove the average in tlle 
first clallsification would bave to exC1Jange places with some 
below it in the second. 

Al! this is true because the cerébral zone for langua.ge 
is not who!Jy within tbe intellectual zone, but much of it 
is only adj acent and closely related to it. Moreover, the 
<J eve1opmeut of speech depenùs more upon the integrity of 

23 
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f tb e mind than U ~ 8 
cer ta in impo rtant faculties O . f Tl ," r!oe 

. . rdnd 1tsel . 1e two facultieS 
upon the 1n tegnty of t!Je 1 development of . 1 
t. 1 · 1 t . 1 to thC nor m~ 

o t le mmt essen Ja . H is lhrounh tl · ·-
• • • J en1 or Y· "' l e 1m1 

SJH cc!J are Jtllltttroll ~ I IHJ ~~ . n·ets hi :! fìrst impn'ssicli f 
ta tive fHc tt!ty tbat. rlJ ~ chJ id. '?,t1 of t i. e imitative fn 1 o 
spc L' Ch F'or the 0ffect1\·e e>.: ' 1 C• · Culty, 
aecurn;o J1eari ng f'or · word s is nlwn.\R n cc, ~s~:ny ttn rl thiS 

. . . li 'IJJO~ e J to J,t \ e a "8Jl '11· te 
Pnr: icular kin d of henrmn· ! :3 s ' . . ' a 

o , rd ce nt.c r) m wht eh w . IS 
cel'l ·brnl ceutcr (t Jw :HJrl 1tory "v\ o OJ( 

: 8 tered IIS \\'OJ'( i mern 01 .· s 
are not only hear.! IJ11t )'('g r .. .. · , . . l · 

W l d f . t/ n· r·e· tt IJ ,li i! Cl io ll OJ rna l l:; jJCe•' JJ o1 ·c ea ness 1s 1e one o ' v 
. . . . 1 0 .1.,s confincù to the fec i 1,_ an d rhJ s coil(I JtJO n JS 1y no n 1 ' •· . .J v 

. . . ·. . t!Iose othel'\\'l, e rne t li r ml iJderl, l.lll t JS oftc11 founJ Jl1 n n .) 
BOU :ld. f' 

'l'rue i t is that pa.rtial word ùca uess, or as we rnaj 
say Jwrdn ess of hearing for words in cbi~dren ~ anù jtB 
accn m.pnnying di ~<o rd ers of speec h, gener:11ly mte r ler wit !J 
mC'nta l rl cv!:'lopmeut to such ;1JJ cxt 'tJt as to nwkc it quite 
impos iiJJe to distiuguish off hand hetween th?se actunl i.Y 
feeblemi n d ed n n d those only appareutly so n fflicted. This 
is a fact of great impo1tance iu de:1ling with menta! a.nd 
specch de f' ec tives. 'l'h e questio n a lways nrises ; is tbe 
pati ent feehle-minded b cause of sonw ohscure organic 
de,·do pment nl de feds of th e IJrain aml nervoul:l system, or 
is he feeiJleminùed IJ ecause of functionul dcfects of these 
orgaus, due to a lack of fa cility in th e natura[ exp1·e~sion 
of id t> as anù thoughts whi ch ar· ·~ the products of th e ln·:lin'? 

1'hi s question cannot be settled in mnny instaDces without 
a prelirn inary attem!Jt to develop tb e 111imi through the 
m ed i urn of speeeh t ra. i n i n g. 

An illus trative ca e in point is that ot a boy 19 yea.ts 
of ngo who came unc!er my obse rvation some yeurs ago . 
He was E> upposed by his physicians and fri euùs to be ìm
beci lic and indeed Il e vva.s for l:l ll practi cal pu rposes. He 
had the manner aud nppearauce of a Jow g racl e imbecile. 
His mind wus who lly uudcveloped and bis speech was gtlite 
unintell ig ii.Jl e. His tongue wa th ick and it was clo ely 
bouud down to the fioor of lhe rnou rl! . As nn organ of 
speech it was entirely use less in thiè cond ition and it was 
dccided to free it t'rom its bon /age by su ipping the ante rior 
filJJ'es of the genio-hyoglossus muscJe. p n iDcision was 
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UH1cle aloniY the fjoor of the mouth for about an inch and 
a half in the autero-posterior directi01~ and thus a good 
movable tip wa.s given to the tongue. Following the 
opemtion a. thorough com·se in speech training wfts instituted 
and the patient has evet· siuce been n. prnctical man of 
affnirs, succeeding in business far beyond tbe average of 
his class. 

rn1is ùoy was teeblè-mind d Lecause his speech was 
defective. He could uot express hi thoughts a!l(L there
tore, he lacked the chief inceutive t'or the development of 
th oughts. His mind was feeble from want of exercise :md 
not llecause of any org~mic cl efect of the brain. Tvlauy 
children go tbro ugh life meutnll) undeveloped because they 
hnppen to be crippled in their speech . A little help in the 
wa.) of spccinl training at th proper time supplì s the one 
e s :1tin.l to norma! developruent and serves to remove these 
pa!i nts from the teebl -mindèd class. 

. -
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Einige Stimm- und Sprach.s~o.rungen 
bei chronischer TonsJihtJs. 

Von 

D r. Ern s t Winck ler 
in l~rcmen . 

Dic kl'an khaflcu Vcr iLnlle run gcn der Ga umcnm anl cln 
mit ihrcu Sli.ir ungc n si. lld , so wei.L s ic cl as KindcsaJLcr bc
trcffcn, jcùc 111 , der s ic lt rniL der Bcha nJlung v on Spra ·h c
brech c n bcsdl ~i.l'Li g l , so gc liirriig, dass s ic der n ol igen IJcr Uck
sichligtmg w ol1J k a um cn LIJ hrcn wcrdon. Sclt wierigo r i sl 
es, zu nlsch e iclen wann und in wc lch cm Uradc ùi c (ì a ll -

' m erunancle ln Lei a llere n lndi vi.clu eH fU.r Uec inlritchli gun g u 
der S timme uu cl Sprae hc 'le ran two rlli ch zu 111 ach n sincl . 
lnio lge der Gr osscn zun a li mo ù •s ganze n A nsalzr oh rc s o
w ie info lge der En lwiekl ung untl A usbi lùu ng d. r l a ·li •n 
und nam eulli. ch de r Galllne nsoge lmu s kul al ur ka on b i all c
r en Indiv id.ueu der oigc n;ll' ligc ' prac h lc la ng, w ic or b i Ton
sill envcrg rossonm g .d er Kin d.cr o f'L so a uf'(a ll< nd in Er·sc hoi
nung LriLL, ganz oder (asl gaJlZ vc r. e hwind n und nur ' Ìrr •111 

s eLr gcùLLen Obro c rk <> nu bar h leibe n. Tro lzcl orn k" nncrt 
di.e Gaum cnm and c ln Ci.ir· a ll e• irgc rrd wi • e rb ohton i\ rJ on loru rr 
gen au ùas prach - uud S lirw norgarr a r1ss ro rd lt lli Il hi ncl r
lic..h scin. l•:s is l h · k ~wnl da·. · lndiviclu on m i t gr .· ·cn d.i • 
Ga urn c n hogon i.ibcr ragc.nù crr Mwtdc ln mi L ihr ' r S Limm llll d 
Sprach ùic h o h: f ·n L cislun g n a \r ·C illu c n konnCJ1, 11nd 
es .is l c bcn so boka n_n.f , dass di Verna h là. s tg un' m1 ·dl('l 
n cThd r •chi. uncrhchJi ch l' Ga Luu cnnw n.d l vcrgrosscr un ' ;:: rt 
s chwe.rcr , ja ka um r cpa rab •Jcr S lo rung cl r Slimm fi.i h reJ t 
kann. Dio J;l curLci iLm g cl mrligcr LOr tn g ' J w ird h~i,11f i g 
noch dadur h b s ndm:s rs hwcrt~ cl.a,ss h i iill r cn Jndi 
vidLl n n el n cl e n. h ank n a um n manlcln don Nas nluJt-

E i11 0,. rl <' r:lrli g Kom -

-
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J1in alion heid er Nachtcil filr und Stimm hi ·st 
eille endg iilti o·e Entscheidung, wie weit die Gaumen-
1rlandcln schil<.ligcnd wirkeu, rs t na h gcraumer Bcohach 
tungszciL, o [t m 1r n.ach Anssch altun g der nasalcn Erkrankung 
trci'Icn. 

Dio BcJJandlLmg z uTU. kgcbl1cben r funkti n llcr Spr:tch 
fchl cr bei iilLcrcn Individucn wird auf dio hier zu crortcrn
d Cll Erkran kungcn der Ga um onmandcln nur scll cn lUick
sichl zu nchrnen haben. Indes gla nbc ich docl1 da s au ch 
a n llics r SLcllc die im all gem in n n eh off ne Fragc, wi 
]crank • Gaumentonsillc n der Erwacl1scncn zu bourl.eil n ind 
eincr Erurlcrung wcrt i L, da tmler Ums landen in recl1L
z;e il.iger , grundlicher EingriH ein dirckl<'s llinderni s fi.ir die 
}.!: nlfalltwg der S limm - un<.l pr aclunil tcl h sci tigen kann. 

Gaum enm<.md lerkrankungen konncn bei der Behaod
]ung gcwissc r Formcn ùes Nilselons, do Kchlkop i'(lJ'ikkons, 
d c: Verlu sl.cs der Mod ulétLion der S tim:rno und JJ i d r Be
}l;;1n<.l lnng der . chwa h en und Lù k n in d r Tortbi lduog 
cino Rollc sr i l n . J aH r das In lividnum isL und jo 
]Lin gcr es b<'i c incr best h nden anm nmand lcrkr:;mkun g 
f r z ierlo L is lunge.n mil dcm K lù kup[ nncl. nsalzr hr a us
ge.Cuhrt h at, des to vorsichLi ger muss man in d r . hi:itzung 
J r vor)i.og ndcn L kalaHckLi n s .in. ur s ·hr sclL n is t 

• dann fi.i r clen s hl ics lich cn . h:;td CJ1 cl · prad1c \ llì.cl . t.im 
m in ll'aklor mil . i h rh il, vP ra.nLworl.li c1 zu nutcl1 en . 
E m·11 s · da l i u. a. d ' l' l r ul' n b L d n Ocri.Ji ·hko.itcn, i n 

us i' W11'ung g Jon aon çlio 
L b ns wci c rl: s V rJ1alt n d s v nsys t m · unèl. ni chl 
a tn w ti L n au lt di B sch aJ I:cnh it un d \\id •r · La~) ls
Hilùgk il d 'S gan.zon rgM'is m us (\' n i.i.uss r . h iid lid1.
k il. n h rli.cksièhligt w rd en. Ili raus rgihl s i 
Pro •n so i n ,rj l .n F~i.llo n. iiuss r t zw iCe l hafl se .i n ll11 1SS, 

11r1d b ei o~ n cr in iviùud l v r chi d n en Oa\ICr 3] 1 r a.uf d<Ls 
, Llt run- 1.1nd , 'p racl)or an inwirkond n . chadlichke itoJl i ne 
r in l kal 13 handlLU1 g sclb t a uffi:Ulig r V rand rungen cl r 
Gaumc n~ ~1s'i llc n ni.cmals zu ~cin r volls Lào dig n Wicclet11er 
s l lhmg der fruhcrcn L cis l.ungeu oder ganz n rm al r Ver
h tillniss .Cubrcn wird. E rgibt sich forner hioraus, dass 
fUr di e V crbcsserung çl cr . Litnmc und p1·a h c clu rch Aus
s baltung krankcr Gaurn nman ddn au h' ein AlL rsgrenze 
angcnommen werden muss. 
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1 
. . Il . ) tl " llen :-i t.irn rn- ·tiiHI ~pr<tc'IL·Uin tn grn wclch , 

!C un ' lt , , ' · ' · 

l [ 
.. 1 ·l \Vllt'ri l ' ll r cst rlli C' rt' ll 1. <ll iS r[Cil 13czi r hun gcu 

o Jcn an gc 11 11 ' . . 

J (
. .

111
ti " lrl zu wr chlr gt•fl .\lll skc·ln dPs J\nsalzro lt res 

er .• atlfll (' ll 'lll · ' · · . , 
wek lU' in der No rl ll di<' .\liSlll il:wn g der j cwe iligen n e-

l 
.. ,,, ,,·ssc• lwi l otH' IIcl <' r SLirlllll ll ('rJ tlij rlicll cn l l lìU 

so nanz vt•r ' " . . ùi c ArlwiL cl('!' K<' it llw p frnl! skl'ln erlc•iclil r m , 2. <l li S di r t' kl t• n 

Hcizzusl:ind ell , di c• dtil'Clt f: aunH' IillWild <• lafJc•k l io! l C' Il u
111 

dc•n 
Kr•Jlllwpl'c ill g<tll g lllld ;tll d<' l' !Jill_IN<'Il n.adH' Il\V;llld llll l ·r 
h;tl lcll w C' n lr rJ. ,\u s rl <'r '' " alolll! SC!t en L;~g e d('l' (:au

111
cn-

ll l<lllr1P I wird di es oh ne w c• iln<'s kl; ll ·. 
Vo m !:a

11111
l'

11
scgc l lall f<·ll z11r Sc i lcnwand rl cs Ha('il cns 

1
md zu den SPile n dcs llinlersl t•fl Z ungc·n :tiJsd llli ll cs j edcr

se il s zwc i l <' ;~llt• fl 11 ;~ c lt ;~IJ\viirl s (der hin lcn ) und vo rdl'r 
Gau

1
nc· nl>ogen), wc lclw zw ischt' ll si ch cin c• nach unl cn zu 

bn·.iLC' r wcnl<'nd c• (;nt!Jc (Ma nd l' lhll cltl , ~ in11 s lon sill nr i ·) 

lasscn. 
Utll'cl l dit• .in den <:atll11 CllUUgcn ,. •rl aur •nd t• n Mus:~t·ln."' 

triLL Jie ko rnp11z.i •rL gc•lJaliL • Huskclplalle dcs <:aumcust·gc ls 
in VcriJindu

1
1g rnil dcn drc·.i Li lwrein andl'r li c• re nden H<~ c iJ cn 

'" uskc ln, vo n dPnl' ll der lllll<'l'l' dirckL I'Uil lÌI'lll K c•ldkup f
geri.isle enl spriu gL. i \tr ssr n licge n der J\ l;wd llJli CitL 110 ·h 
zwci Lùu gsnJuskelll d<'s Sc ltlund es (tkr Sly lopharyn g ·11 s 
tt nJ Sly log loss us) <Jll , wclclw IJC' i rl n lnLonati on wic• ll ' im 
~ pre<: lwn <' i li <' l ~llll t• spi r h•11, .indclll na!ll enllich er. lc rf' f' di c 
Uildttn g 1lcs l l;l ssav;.tnbc liCII \Vttl sLcs btwinflus ·1. Datnil 
SL.in unc uHd Spraclw oh nc naclll.c ili ge Ue beranslr ' li"LI" g Hl ll . 
t~nd Jd ar zur Gcll.un g kot un C' rl , mLi sscn, di Hachcn- 111d 
Gau rncn. cgc lmuskcln guL cnl w.ickc ll sc in und vt.i llig ,\k
LiousfroiJJc i l 

1
haiJC' Il . IJic in t!Pr (:atllllCllll1 allrl •lbu hl gc lc

gcncn Ton sillcn be it z n llllll citl C Kaps J, utì l clic si ch dio 
Fascrn der <.:n ttrn cn- 111 1d . 'chlundn tuslw latlll" so l cgcn, das 
man bei JIOI"IU<.I Icw V('l'llallt•n der Mand •In si c lc ichL aus 

] cr B11chl. saml ihrcr ICnpsel h rau slw !Jcln lm nn . 

Dic Mand eln . c lbst sincl als aul" d n ii.ttssc rsLcn P o. l 'n 
vorgcsdwbcn e H al sly nJphdri.'t seu ;wfzul'a ssrn, die m,il dr m 
Lymphgcf:J.ssnt'Lz pC'r Nasc> ttn rl. dc.- , 'chlund cs namcnlli ch 
dcs Gaum nsegc ls in l:kzj chltn g : L<.>hcn. So Jangc dic T on
sillcn g 'S tmd si n d, vcrr.i ·Mcr1 . i c di e dcn .L ymphd rii scu 
z~tk mmcnd c .Arb i l. . 'i·c w hr n ·hi.i.dlichcn . ' loffcn all<'J' 
Art d en EinlrilL in clic l l ulhabn 1111d lconncn som il au ·h 



: 
,\l ik rour gani '1.11 11 eim• \\'ei l re \' c·rb1 •ilu1 1g 
'"·<'il<• lllli ii Ogli ch ma<.;h 11 , i11 lkm si·e di esel iJ 11 d111' ·h inl!'I'JI • 
eigPna rligl' Z ellliili gkr il ,·emicb l c• Jt ()d •r ci nkapsc ln. 11 ·. 
J r ii ck lic iJ llltl SS hc•r voraC'ito l)(' ll wen l(' ll , dass di r ·e JlOI'Il ial• 
'Li l igkc•i l dPr ( laurn c· nnl :l ilfk l nur dalli J angc·nomltll' ll 1r enk J1 
kaltJJ, wc• nn i l11 ·o OIJcd l iicbe vo ll komnw n gla. ll i sl und nit' hL, 
wi<· ('S noc h als II OI'Iìl <i l l' Oli 1·ic lcn l•'o rscllom angc•sr lw n 
w i f'(l , von L nku ncn dnrchse lzl <'I'SGhein l. ~ laud e ln lllÌ [ l' ÌI H' J' 

11 H' IIr zn ll ige n Bes <.; ha f l'cnltr· ·l , be i dcn •n c.Jns Ocwci JC' vo 11 
I' J' riipfcn dJII'Chst> lzl isl , d ic gròssc•rc odt> r kll' i ncre 13u c; IJ icn 
JJIHI Spall•n zc igr'J J, sind durch aus gce ignr l, Jn f klionsc,;l<Jif • 
all<•r .\ rl d i rck l :li iS d r .Vlu ndhuh l • aufzu l'all gcn, di c c.J :u tn 
n i{' hl fll c• ll r l 'o n d<•m lym pl1adr•noid n (ì .. ,,,c•bc ZJJ gunsl •n 
cles Orga nisnii JS llll sc hiidl i d J gemaeh l w c• rd cn, r i •lmc•hr hier 
aufgc•s lnpel l. IJic iiJC' Il und lw i (ì c legc nb il z1 1 , hwcr •n nll
gcnH'Ì lll'll ln l'c lcLi on •n ILi hrcn, wi c• sic au h vo n vcr i l• r l 1 

L y lllp l1d r i.i son ausgc iJ cll konne,n. Wiihrcn l il 1 K in l •s <~l ic r 

vo rz ugswc• isc d ic Vcrgro ·s r ung der Gaumcnmand el .\1a s· 
JLahJncn c• ,·fonlcr li ch Jlln.Ghl , sp·i c!L bei ii.lL r cn l nd iv idt l n 
di · ( ìross rl er 1\landcl cin • Juchr nn l•rgrordnc l.c Holl e, na- ' 

IJlC itlli ch di c (ìrlisse, mil rl er dir Tonsil len di o GaumcnlJog<' ll · 
' iiiJ<' r ragc•n. Dagegen isl 's Lcls d.i c (ìrosse tl r Tonsi lle i n lor 

Ma n<l lh11 Ghl s l b: l., li o u (L Jl.lll' dt ll '0h l alpaLi n mi l. d m ·,. 
l<' in gN Ztl cn nil lc ln 1 ·[, bei dc· n ang ·J ii hrL n Sp rach- l:n\d 1 

. ' lilllJnSIO n lll !(' Il ,Zt l Il rli ·k ·i c: hlig n. M il ''t ll l rcn vVorL ·JI : 
e: koll ll t' ll sl :trk 'in dcn lsl ln n11 s vu r::; priJt ge ncl• Gaum on
lflit ll d •In, wc r111 s ie gcs L•i · I l d •1· M and o.l bu c iJ ! a.ul' 
s i fzc• n , g;t r keinc oder nur gr leao lll l.ichc, lJ i. zwcçkmi issi· 
~( · tn Ve,·hall. ·n flir 'l!a , ' li nUl JOrg· 11 11i nacl1balli 0 n,._ 
sel twerden venH·saC' IJ en, wii ltrenrl T n ili n , di l aLIIt l .i1~ 

d ' I l lsl ltmtJS hi n 'Lnragct l, ganz n l ' Il JH· r· 
v JI'Z II l' ll fe n ,ims land•c sin tl. Wcr d •n eli • Ga tJ 111 n!) gen 
i n d,. r Tjpf we i l at Jsr•in and •r ' d rii nal li rr t çL r un lor l 'o l 

dC'f' To nsi ll e l •m :i: tJn gcngru ncl o dic lt l au, :o .isl o k lar, da.· 
l li 11 m dic Mand c l gclao·NL n M uskeln JJicht tni l, lcr L i C' h
l igke iL arll ' il en, w ic d ies l'Or j J1r Jo!'lwiiJtrcm l ll ~'um , ' pr eh ' n 
tllJd Singc.11 slaiLfi ndcnd r, . pi.cl notwcnd ig i sl . K omJt\1 ntm 
no(' h c i"' l•;r kr:1nku11 g J es Mandelgcw ob : lti ,nz tJ an der d ' 111 
l. lhmus zugckchl'l r n . · ilo ,cJ okum nti· r l: rlu rcb l il" zer
k. l iH lo l. ~ Obr•rfl ioi. h 111 i l Pfropfen uad Li d i n dio l\l·mcl 1-
StJbsla nz cindri ngond cn Lakun n, so lr.itl das clb cm , wi 
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h i :jdor chr n.is·hcn En lzi:i.ndung der Lym1hdrii . n: V•r
wachsllltgen der Kapsol mil. der Umgc bun g und jc na h dom 
Grado der Enlziindung lnfillrnlio iH'll der di (' Drii se Llln gc bcn
dcn Ill. 11 s kcln . Dass dc r;u'Li gc Zu s liindc d;1 s in Hcdc slc hcnde 
M11 skols pi cl im A nsalzrollrr· l11 o<·l, mchr c iJJ srhriink cn Jll ii ssc n, 
J.iegl. auf der Jland. Jlin z JJi<O lll llli nun lloch, dass <lc rarli ao 
Zus Uind c hiiufi g <'inf'll. chro11isrh cn Hciz auf rlic S('hl cimba ul 
der Umgcb un g :11/SLibcn JII UI im !-lchl1111d , ja im Kchlkop[ 
sclhs l ('h ro ni s(' lJ c Ka farrhc tmlcr ha ll en, dcnlnac'JJ a lso rl opp ' '' 
nac:hlr ili g wirkcn. 

Um ~ li c s pmchhcll cn SW run gr n de r c.h ronisc lwn ToiJ 
s ill.i lis bei ii.ll cr cn. lncli v.idllr'n j f' dcsrnnl ric; hli g lw 11rl r il en zu 
kormcn, muss man von vornlwrPin 2 i\tcnschcnkaLcgori cn 
l.rennen, .dio Juit angcbo rcn rn grosse n SLilr llllifl.e ln und di c 
dorwn lllll' r c lafiv k loan c Limnwn , abc r imm rhin c nlwick
lun gs fiihi gc .zur Vc rfU gung s tchen. Fc rnc r mus.· tnan dic 
Erkranku ng ,von c incm and erCJJ Gcs icl!ts p11nklc ;t.u s hc ur
lc ilc ll , 1vonn s i l.i g l1 olw Anforcl ern.n g(' ll a n d.ic S limmc und 
. 'prach ' geslclll w rd r n, oc.Jt>r wcnn dic vorlwndcncn Shmm-
.mifl cJ nur 211 gor ingcu Lei s lungr n gc br:a uc.hl· wc rcl c.o. f 

JViusscn. P rso nCJI m iL g r-ingr n . 'limmmillr•ln rclaliv 
rij se r s prac'hlichr Lci:; Lttn gc n lii .li clt att Whrcn, so lriff ' 

hc i ·h ro niscl1 cr Tonsil ifis nls c r: ll'.· 1\n zf'i('il cn der hchin 
cl c rl en. Musk ·lakfi on <··in unn.ngr:nrhtn P-s l ~ nnlirlttn gsgcfiihJ 

nac]J d e rn Sp rcclw ll c ill . llinzu konJ/11!'/l dun.11 Kl a cn class 
cl , ,. Kl;mg r'J ps Organs e in andc n'r g word ou . i, nJnnclJ 
bc liiwp f ' 11 , mi l cincm s Liindigr n . ' c;]JJltlp(onlon zu s prcch ' Il 

schlicss li ch wc.rd cn i.ihcr a bnon nc . C' Il ·a lior cn, ja IJ.i wrill) 
h liiJrttl1ig nd e S<.;h l11 rzeH im KchlkopJ' gck lu gf, ohn rlass 
de r IJj !dive K hlk pfh f111 HI C"incn \nhalL rribL. \m 
bes /t' n lca11n 111<111 clcrarl.i ge Zu.s fiind0 bc.i angchcmlrn SCh<l u- • 
spie'lc rn s fttdirr f' n, 1li r. .ihro Slimmc im aJi g m0in n sch Jì n 
und . i in. c rl1 ohf cm Mas. lllll' z n (Jf'b tlll gc n gcbra u ·h.en. 
B o lwcltLof' man di r'sclbcn c in o /. il hinrlmcll vor 1111d )ln,r> h 
ihrf' n Ue l)tln gC' n vr rntt sge:dzL, cla s lc lzf re l g arlis 
vo rgc·nommcn warcn - , so lm 1rn. rnan nach dcn. c lbo1l zu ~ 

wci lcn (Ji,c cmpftrnrl cnc. l.inlm rmlidun r dir kf unf rlcn Nach
la:s dcs Muskell on 11S der . 'cl.llund- 1111d Ga11111 uso clmusk11 ~ 

lab11· zurii ckfuhrcn. Es lii.s. t s i h dann manomefrisch , wio 
d11rch S piogclnnl ors nchttn g in cwis. r r Grnd v 11 Niiscln 
n a ·lrwois n) der v r d r Uobu ng ni chL ( s fzt~ s ~ 
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.'\tn· scllcn fancl. i h nach demrijgen ei> LLn gPu Pino gcr ingc 
H izun g dcs Kcb Jkopfinn n1 Lll1d zwa.r imm r nur an ckr 
lu nt' nflilc hc der hinl c rc·n Kr hlk opfwnnd . l·h b.abc si ùar
auf z ttr[i ck•Tc fi."d1l'l , da ·s ·cbli c · ·li ch 11ac h .Gt·mU<l tmg d •r 
. 'rhlundmus kc ln zur JJcwiUligun g der ob un g n d r Kchl
k p[ in crhohl ' 111 Masse herang zog<·n wnrd und m~l. s. g. 
l e hl kopfdrl.i cken ges proch ·n wurd t'. 

:-s itHl di • . 'l..ilnmmitte l gro ·s an gcJ gl. s ind al s b i gut 
ge l uu l<• nJ ttnd enlwickt' ILcm Bnts lk:orb sowi c guL g baul.om 
n .'0 11 Ul ! /, J'Ohr krLHLi ge ~tltl und - nnd KebJkopfmusk •Jn vor
!J allrl ·n , so wi rd cjnc chronisch c Ton i lili · au h h i h b n 
1\ ttfo rd cru ng n a n Sli tnm c tllld Spra ·hc zunii chsL ka.um. e~n 
Il indNtJ 1is brrc iLcn. l•'ur <.li '.'C • Limmcn bild.ct cLic Erln'au
k un g abcr Pin c n och gross r G•CaiU' a.ls f:Ur eli scJ1.wachcu 
. 'fin1mcn, dj c sc bon Jr[ihx •ilig a ut das Ri_n.dcm is aufm rk
·am .wcrdc n. Der H •izz us la.n l, tl cn ùin chroni. eh Ton
.·i ll ilis unl crhiill , fiihrl. schli licl1 zu V>r~in d c• t· lln g 11 im 
l chJkopJ :clb 1, di h i J:orlg' Lzl. h h n ~'\nfonl • run gen au 
,;J inJ!Il <.; ,un.d Spracl1 s ich. in Ennl.idungsr' rSch inl tn grn der 
l' eblko pfmus kcln itussr nt. \ì tl!l dann d t'artig Jndividuen 
nach •inN be ond.crc n spmchlic.hcn Leislnn a od r nach 
e in N b so nd crcn An s l.rcng11n d r. Linnnc plol z lich li•c ohon 
gc ·cbi ld rl.<> n Beschw cn l TL ver l ùr n, is l m i. L der Zustand 
s ·bo n. : k mf Ji zi rl , Jass di 8r cii igu1 g rkr Man dr laffek
lion. ÌJl vo iJk:omm 11 \\ i ù rhrrs lr llun g llicbl m chr cr
rci ·hl. 

Il i dct Pr gn r:1 r l.i g •r F'i:i ll s picH à.tt·l, das Allcr 
(· Ì!l t' wir'hli c TI.o llC'. i\c• llrro t, 11l t· w!"nlen s ·hwPr di bcin 1 
. ' prcc11 ·n a.nnr t mn 1ì tl , wohnh 'il<'n - nam •niJ,ich dio 
gr prr•s: l K<'lllkopfs lim.nt - abl('g n. 11:::; g ling l aucb nur 
fP il wc i. c, fu ll. si sich darau[ hin zi(• /(' nriNl llc hun g<'n unlcr

rs lor lo F u11Uion s liili gkeil ti N bi l' r in no lraeht 
Lu skolu w i d r h C'rzns l('ll n. !\tn •hrsiPn ge

lin gl · no ·h, oin l w a,: C'-ll C' l' isch ro TiHigkcil de r . '('hlnml-
1Jnd i<tttm n s gclmTJ sk In Jwxhci:-:uf[iltren, fall s di • S ' lilcim
]JtwL d<": Ha 1 11.5 JÙ hL zn robe \ riitì.cl 'rtll1"l't a ufw cis l. 
Mn.ng JhafL Funk(i ncn der ·c~g<'n lli('lwn. Kchlkopfl1il1Sl\eln 
wcrcl n. ga r ni hl od r nlll' oriibergrJJ ond gcb ss ;rl. Di osc 
Frf<l'ht'lln g 1111 l rh~il l z''' il' ls }m C' narncnllich in . nnger
kreisc n in. h u vor a li ·n. gi_ngriff •u an dcn. G;;LtJnwn
Jlt a ncl eln . M;,Ln h h u.upl c iJ dmch çlic Ton : ill cn dic· Z \1111 ,' i11-



gt' ll IU)I i re• l<'e 11C'Ill igkt•i l iln l\.l'hll·><,pf /. li c rllallL'Jl, IIHI wei gr• rl 
.-ieh ,.Ìl' lfacl1, audt krankc• .\tamiC' IIl C' 11tl't•nH' 11 /.11 ln f:is<· n 

111\lel' ;\nfidlrung \ ' O Il l :C'ispic•lc..·n, IJ ei dt'I 1Pil 11:1d1 soklwn 

Ein gri li'u 11 d ic• Sli ll lfll f' gl' lilLt• IJ '/l ;JIH•. E in e gr·wissf' l:c·n•clt 

l igullg .lmlwn di csc• ;\n sc ktltllllgt·n nuch n;u·ll IIH'i l1 t' ll t\us

Ci.ill run gc·lt , 1111r si nd cli c• (!riin dP fiir dc• 1t Slintnlvl'rlu sl. in 

andprpr \\'PisP ;-:1 1 dt•lilt •n. U111'GI 1 di<' sng. '1'011 si l lolont i c>, Ilei 

d.cr ltll l' der di c• r;atii1H '•III Jogr· JI id)(' r rage11df' T (' i l tl l'r .\Ltllllel 
Plll fPr nl w i nl, wird Z111liil' li s l dti iTil c· in faciH• (!c•w i l' li l ~; r•r ll 

lasl. 111lg di e Bt·w t •gun gsfn·~ilw il dnr ~ lu skvl 11 gPIJc•s ·c• rl . 111 1d 

isl d t> l' I·Jfc•kl dc·s l·:i ng riff'c;:; llald Hac lt tl r•n1 J<:ingr ifl' c i n %11-

fr ipcknslc· l !t•Jld c• r . Oh c• r l' ili datiC' I'II dc•J' IJkilll , J1iin gl \'ll TI 

d t'tt1 [ !1nf;w gr· unti dPr 13c•schaffC'niH•il. dPs zw isch c' ll clc•n 

Ca u1 nvniJogt•n zurii ck iJI('ii>C'n rl r·n Slt11npft'S dPr Tnusill t• <th, 

ler ·IJii.ufi g sc llr sclì ll t' ll dif' ohr•11 gl'sc hilci Pr len l•:mtii dl111gs-

s~' llllJlnnJc • wi<'dc·r auflrt'lc• n lii ss l , da 11111 ih11 i1 CI' IIIll j a gc•r<~dc 
cli P Clil ziind l.i c lH•n \ 'orgiin ,.<, in dPr ;\ !u sku lal11r slallfin clr> n. 

Es ki.i nJI C' It dal l(' r l rolz r•i11 N T qnsi ll o lolll i l' sclt li ess li t:h di· 

Stéinm C' Il ; im KPl lik opf sc·lbsl <'- in l rf'l c• Jl, di • zt ltn :--; l i ntni 

VN111 sl {' ill <'l' (;esa ngsslinllll C' fl'illl' l' ll. Au ·Il fi'1r d i c 111 il r<·i 

chcll Siilnmii.I C' III uusgc•sla iiC'i <' ll .lndividu <'ll g ii L d •r Sal7., 
krankc•n Tl)ns ill t'lt fri.ihzeilig dic gc•ni'1 ge:nd" i ienl'l il un g :r.11 
sc lw nkcn. 

J ·:~ NiilJrigl 111111 ·Jl OC' it di (' Cili'OIIi Sl' ilC 'J'onsiJi i l is r[ l'

j eni gc•n zu lwsp rC'C il P.n, we lcll <' nur r(• rilt ge A 111'onlc- n l ll !J;t 'l l 

i.llt ihr ~)l imln o rgan si.c! lell . Bei di c• ·cn p f lc•gcn rlit~ 1 ·~ 1'111ii 

rl u ngse rschc•i 111111 'Cl t n u r rl a.nn ,zul age• z1 1 Ire• le n, \\'C'n 11 d i c· 

sp ra('h l ic-lw A tt s iJ i ldnn g in1 aJigcn lej ll ' Il - lli.!III C' nlli cl 1 d i ' 

Hiltl 1111f:'. der Vokale lli iH' ii.ussNsl. nac illii ss ig<' und 1111 re

nauc gc ll li PIJrn w :tr, u·n 1 wl' llll nun be i irgcnrl e in t' l' <ì ciC'g ~' 11 

h ci l grossc•rc• i\nspri.iciH• z. Il . \'or lf'sc n geJnachl won i f'll. 

Uc i riC'r grosst'll l\1 c> h rz<iltl d r• r ;\1C'n sC' ItC' I \"N iiiufl di c• 

·h rrm isc l1 c• Tons i ll ili s giin z lirlt .-y nq>loml . , .-owf' i l Sl i JunH· 

li iHl Sprne lw tlal w i ·in l lul raclil. ko nti11C'n. 

\Vas 11 11 11 u i c• IJchnn cl hJ11 g U<'l' chronisclwn C: aun1cnm a11 - · 

cl c lc rkrankt l l1 g<'n aniJC'Iriffl , so kan n di S<' fiir di c S J11'<~ r!J
Ji ·hcn uncl sl iii11Yl l if'lt t• ll L l'i.'l twgc•n nur dann ei11 011 \Veri 

haiJcn. wrn 11 si di c vo ll kom rn cnc• Hcw l i ··hk:cil. drr (;;:w -

m cn S<' g<•lulus!nil al llr lwrs lel ll tmcl .nt'u l ~ nl2i.inrltlll •n 
-d n 1l'and •IIJur l ,lcn :1 111110g l ich ma ·hl. Es kann ·la.'he.r >t ·-

l 



J'adt- hi ,, r d.ie ,·olligr l•: n l l't- rn u ttg d s 
ll:tut>mdc11 l·: rl'o lg hrin gen. 

l•: s Clll lJ I'i <']ill sich vo r j r dc r besondc!'CH sprachl ich ' Il 

.\ usiJi ld 1111 g odcr cril L'Ss<' rutt g 1'orltn11d cncr SI i tnmslon mrrL'n 
)H'SO tHI<·,·s :tll f' r der <l u rc iJ. K<' ltlkopl'drl't ckcll l' lllsl andcl1 \'ll , 
d i<· 1 ~< ' 1 <'i l ig 11 ng d r r (: :w 11 tf' tlnl::t11dol11 ;w d ics c' n ~l onll l ''<' Il 
~~ u sz t~ sc hli t>ssc n , L' br tn:u 1 di 0 lk lw.ndl.lln g sc lilsl. in dio \\' 0go 
je il d . A ll <k rc r:wils isl nach dPtl i\t~ s l'l.il ll'ltll ge n anch durdt
;tu s <' i til <'lleh lr l1d , dasi:i cli c dur ·h J\ l amlelnJI'ckl ionen bcdi tlg
lcn l•: nn l.idtm gs<' rs ·lw inttll re n dtitTh einc Enl l'cn : lln g der 
fl r (isc al lein niL: bl i111111 Cr gclt obcn W•<'l'dPn ktinn 11 , 11 :1 ·b der 
Orwm!io 11. vi c i111 Cbr cr L in vi<•l cn F~U i c n clu r ·h l' lc.i si:iig ' 
Lloh lln gc l1 des c: a tllii CilSCge ls der l'ehi ud c Wohlkl ang c rrci ·hl 
ttn d di c Enlfal l un g der Slimntmi llcl nn cbahnl w ird. 



Ueber Stottern als padagogischen Fehler 
und iiber Massnahmen zu seiner Bekampfung 

von seiten der Schule. 
Von 

A. Mi e l ecke 
i n Spamlau. 

A uf dcm Gchictc de r J ugcnJbi ld1mg unJ .J ugcndcrzi.e
hung maclwn sich bcsondcrs sciL den le lzten .J ahrzehntcn 
des vor igcn .JahrJJUndcrls Ocs trc bungcn ge li: nd , auch den 
m il. F chlcrn w1d Gebr ch cn beha flclen Kind rn Jic Wegc 
zu c bncn, da mi t s ic crfolgrcich tci lnchm n konn n ~\JTI Sclnù 
unLcrri chlc Lmd s piHcr gcwand l unJ LUchli g •vc rdcn in Ber uf 
und L chcn . 

Der L cbrc r 11 ml. Erz ic lt c r findcL niinll i h h i cl m Tcil 
s ei n r ganzcn der gois ligcn 11 nrl ko rp rlic.h n Au:;bild ung 
der h crao.wac.h scndcn :Jugc nd gcwidmcten Arhc~t, der po
s ili v a ls .Erziclw ng ,i m cng 'rcn S inne und a ls mclhodisch 
g lcilc l r Un lcrrichl wirkl, Fohl er und Miing ·l , di soine 
Arbcit s iOrcn uncl aufhalten, di o er dcsha lb zu b s il.:ig n, 
odcr d.cncn r vorzn lJ ugcn . u hL Es b and H si h da bei 
urn pi.i.Jagogisch Fch lc r, da s ind na·h S J· r ump c ll*) die
j n igcn Z 11 s lùndc und VorgiingP, , welcJ1c crh.h ru ngsmiissig 
wilhrend der Enl.widd nng dcs gcisligcn L bcns i m Kindes 
a llcl' von solchcr BcschafCcnhci l: s ind, dass sio dor Ab
sch i.ilz ung Lmd Wcrl.bcs lim m 11 11 , nach dcnen der Pii.dagoge 
sic irn Hinblick ;u li dio von ibm gedachte un.d. crs twble 
J ugcndbildung a oHass t 1.111.d b mlci~t, sich cn lwcder al ni ht 
genugcnd odo.r: a ls bcdcnklich o der sclùidlich, Li berhaupt 

"') Dl e piidrLg ogische }'o.t]l lo ie oder die Lehre von de1~ Pehlern 
d r Ki.nder. Von L tldwig t riip'lpell . 
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aJs in irgendwclch cr Hinsi bt ùer Besserung b di.ir(tige 
Fchlcr ùars tcllen ." 

Solch cr F hlcr fUhrt tTi.i m p 11 in cilìem aJphabeti-
sc hcn V rzeiclmisse mchr als 300 auf. Jn diesem F hl cr
v rzcicJJ nissc kommt a.u ch 1dic Gruppo d r 'prachsLOnmgcn 
uud Sprn c.hfchl cr vor. Zu don crstcr n gchort das SLoltcrn , 
eia Fchl c r, d r yorz ugswcise eli Au fm crksamkcil ni ·hl: bloss 
in don U11Loni chl san ·ia.IL n, soncl crn auch' in der Familie 
11 nd irn frci 'n .vcrkc11r n:u( sich l nl-l. Dass SLoLLcrn au ch 

'· . in p iù] a gog i sch cr Fchl r ;von ganz cmin cnlcr D doulung 
ts l, fo lgl. ci n mal aus de r ubcrans wichlig n . 'Lollmlg cincr 
fe hl c rlo n Spra.chc in ,d r goisligen "G:nlwicklung ubcrhrwpt, 
drmn a uch aus don grosscn NachlciJ en, di o dies loidig 
Ucbcl fi.ir don damil bchnJLoLcn bei scincr \ushi ldu ng nach 
. i ·h zichl. 

Dio wichLigc Slcllu ng -clcr ,' prachc irn aci. li en En lwi k
lungsgangc J os Kinù cs erkcnnl dio . clndc dur haus a.n . 
Viole ih 1·<' r n clhoclischcn. -Ford nmgen und lJcbun g n sind 
a uf di cso r l ~ rkennln i s gcgrli.ndcl. . · hon wcm da, l ind 
in di o . chul o .LriLL, wird mi l all cr 12- ncrgi darauf hingowirkl, 
dass es lalli.rcin nnd ln11lri clllig· in ganz kurz n . 'iil"' n 
anLwo rLen lcrnl. Jm ,. pi i.lorcn Unlc rri ·ht winl \VOTI darauf 
go leg l, da s c. a11 C zusamm •nfass n l Fragcn im l ntcr
)'l('hl c lJchancl c iL . k.Jar 11nd d 11LI.i ·h in wohlg 'Lligl cn kn:1p
JJ<' IJ S~i.lz n darsL ll cn Jcn c nnd. o z ig wic weil das U<'
holcn .z u . cin om V rsliindni gck mmcn und zu s in m 
l•: i geni um c gm orcl cn i l. Das .' in d Ford run n, eli ' l'Or 
in ' kJnrc Krkcnnln i so wob l wi, fli.:r di 'pra hbildun.g 

\'Clft emi. c ll C'id cnù~r Wi hligkPiL s i neL o in.fach mi.d i '1-
) ichl clbsL,r r l~i.nù l i h li s ,J<'cm t l h n(l n ' l'S h ' in en 

11n d rs lrcblc unl rri chLl.i h .J<:r.folg, eli glci luu ii.ss ig ~ H>r
(l ' run g JniL d n a n.cl rcn K.ind m is t in Frage gos lolJL, ja. 
in oinigc r01 asscn . hwcrC' n. F~Ul cn ort vonJ.h rein ga.nz aJIS

ges J1l o. s n, cl011n. èin wiehtig r Fakl r, ilio UnLcrsL itLzun g 
due E nlwicldung 1.111d u. l ilclung dur h di Redc, gchl v r
lon•n. W~ihron l b i d n m iL normal N . 'prachc. heg, bkn 

u. Kon1 rncl n di c vc is liac Enl,vi kLlmo- r " "<' l 
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r cc;J1 1 J'llrl~c-hreikl, d i<•se Kint!N au s;; pl 'PciJC'n J<i)nncn , w•ts 
ih 11 c·JJ cler l : JJ ic• JTidll ge i)(J i <' Jl li<LI , zeigc·n kiinn en, w ie we il. 
siC' <'S 1·1·rsla nclc•JJ und i 11 i ltr ge isl i gc•s i<; igr• JdtJJt J iiiH'I'It OJll Jll n 
JwlH•Jt, isl dc•iJJ slol lc•rJJdl't J 1\. inrl <• c·in II " JllJJJ Sc-ltuh an gc lcg l 
<lll l' <'IH' ll('J' , ja ;wl' <JJJ sl r·i gc• JHI<•r Ha lt 1t. I);Js 1\i JJd il lc iil l 7- tJ 
ri.ic k, 11i nl uiwrf liic lt l i<"l t w ohl ga r fiir dt Jtllll J tl l lf i lwsclH;inkl 
gc•lm l l c' JJ , w<' Jllt <t lll' li Jli !' hL \'f JJ JJ ·l.chn•r, d('!' si l' li allf'r JtÌ l'hl so 
ei11g<' IH•JHI n til iiJJII l}('sf' hiifligeJt kanJJ, wir• <'S JJii l ig 11<i r', 

1un l rfJIZ dc·s :-;p r:t f' il ft • hln~ <' ÌJJÌ g<' tt l•: dol g \\ '('Jtigslc ns z11 
erzir• lt• Jt. :-; o f iJH ir·l si l' it dt• Jm wohl :llJ( sc •i tH' Ill :-;(' ht J!zc' tJ gnis 
di r· 13 t•JJl<'l'kt JJ l g: T rol z l>f'i'rit'd igP ndf'!' _\ JJin gr• n s<'LJ lt'S :-; prach
i'C' hlns .wf'gt •JJ zt JJ 'i.'if'k gc•i> li r• iH' I1 , odc·r JJÌ l' hl vn se lz l , r·i nc 
ll<·ll Jf' l' k tJil g, iiiJC' I' dPrc· n Zll'<'l'k JJJii ss igkc•il sich slrei lc'JJ l iesSt' . 

:-;1C'J1l so kaJJill ein ;wd <' J'C' S <lr•lll·<'f'i J<'J J wiil u·cJH I der En l 
wil'kliJJJg dns ge isl i gr•JJ L r• l> c• JJ. ' ÌJII Kin<ksaiiC'r tln \'Oill Er
zic •hn gpclaf' Jil c• JJ IJJJd c rslrt·l t!f'J t .!J Jgen tllti ld tJJJ g sclt iid lil' lt 

enigt'g<'Jl, sin d :t l su alli' ~ l erkma l • Pines schwt> r<' ll pii<.l ago
gisf'iw n ]lp h l<' rs gt·gc ·l>t•Jt, so is l <JtJ('h int s p~i lc rP JJ L eiJen ei n 
giin sli gcs l<'orl ko Jlllll l' Jt ÌJ I l•' ragc· gc•s L(' III . . \J iclli l.IJJt' Llitss das 
1.<\ IJ<' i rlc•s :-; l o i iPrns <lllcil lll ÌI d lll l<' ltlf'IH' der Lii.f'lw r li c·hkC'il 
1Jcili1fi C' I. isl , so sind es ni l'ltl ;LIIC'in cl iP JjN JJI't• , dic• Pi rlf• ge
s 11 1H i f' non na lf' Sprnc lH• ll ll iwdiJJ gl \'C·r langc·n , d i<• dCI II ~) l ll l 

l !'r<'l" \·c ·rsc hl ossr·n si JJ cl, SO JH i f'l'n IH•ulz tll ngf' sl r· lll j e clc r 
1:1·rJJI' suv iel /\ n fo rdPJ'IJJt g< 'll ;111 !'ÌJI <' JJn ge ilindf'l'lc• Sprac:lw. 
d;Jss di f' Slollc-rc r t'JI H• r:tll gc•gc•n j f' cl c•JJ gtll sprPt ' it cndc• n, r •df' 

gr•w;uHI It· n ~ Jii! H' \\ ' (' J'iJn als Jll ind cn vc•rl.ig c• r sc iw ÌJI CJl. \Vt• r 
w in l :li!C"it Jll JJ' l'i JI C' JJ sl.ol lerncle JI ll:utskJH' (' iJI n.t ie(c n w ol len. 

f rngl IJr . C: u lz JnaJIJJ. 
]) ; p~ JJ kontJ \11 Jl ()l' h, dass Slo l lcm <l t!C' I! <t JJ f d ie (' IJ ;Jrak 

lf>r iJ i ldu JJ g l 'O li tJJti Jc• i l vo l l c• JJJ ,E i Jif i JJ ss isl. \\'i <• nt:tn be i 
T:1t JilSILJJ ll JIH' Il c r fa lirll ngsntii ss ig IJ ii JJfigl'l' Nr> igtJJt g zu1n .J iilt 
wn t fi nd el., so .isl di ·s ;w c; !J I1C' i sl rt rk t•n Sloll c• n• rJJ der Fai l. 
SloLI!'I't ' r wc•n k n i11fo lgc ·ihJ 'f'S l.l c iH• Is ni chl st•llc-n sch ' li. 

in s if'i1 gekc• hr l, dJH• icl r• n cli c• ( ;escll scha fL ckr 1\I Lo rsgcno. ' tt. 

lw~;o nd c rs, wc llJI de1· M u lwillc~ gli.'tck li c li erPr ( ;cnossf!iJl s i f' 
r/ lii t liNii c:h ZII Jll <l (; ill' ll SII Chl , ihn c•n II Ul' iJ ii.ffl , SiC \'CJ'Sj) OLI •l 

ti JII I ' 'erh ohnl. 
l !al le nun di c~ . Sc: hll l e die a· bl c il e des .·Lo i iCJ'n langs l 

N!\ ann l und dic• Sc hiid cn di Ps s p~i.d agogiscl 011 FchJcrs l id 
l t~·k lag l , so sLanci ·Sic iltm doch l angc· ral - tnld l aUos gcgc n 
ii l)('r. Dic•j e1 i gon, d.i c• SC JI1 011 JJillH• i lvo l lcn l·: i n flu ss nuci1»1 
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tl<' l il ~ ICJI.lt•rc r am ln ci.' I L' ll fLi b ii Pn, diP l•: lt r· rn un l di· l.c•hrc r , 

]; r,nJ ii <' ll illll ni chl m i. l Au ~s i (' h i au f <' i11 ìgcn F.rfo lg Jw kiimpJ ' n . 

,\ 1o> Tro~ l 1\' lll'<i <· <'S \l' o li l ;wsgt•.·pr od tt' ll , das,' . 'i o ll crn rl o(' h, 

1 •· l 'ti l t1i ~ n 1 ii s~ i g sl' l l L' Il sr·i. l•:s l'i 11 dr•JJ si r h ja n:tf'l l 111 chr

ia. l :t• ll l·:rl lC' htt ll g<• tJ tll l.l ' l fln ;z<' tt l ~l:. ll <' rt•r l tlli N dr•tl . 'cl llil 

k iJtr!r• r JI . .\Ju r r· in Prozc•JJI ! ì'as a iJc r i> l'd<' l ili •l d i t·s r·i JH ' 

!'1 /. l' tJ I i1 n d r> til sclw JJ ll r•i (' hr• ? , l•:s si <' lll fl'si, da-;s r ·~ 

; ,,; t ll lr·s i •' Jl ~ HOOOO ~ l ol l t • rJH i<- ~(' hu l k .i n d e r iln dt~ ll l s 1 ·l u 11 

1: ·i (' !Jr · g i hl. c ·~~ l c hl f .·~ l . dass 0 ,2 Prozr•n l dcr zu r J\ ushl' bt Jll g' 

gl'l:u• gr•t! d<' tl l t<' kr u l eJJ ;11 1 sl iirkr· rcl ll Sioi (Nll l r• id l' l , <'S s(r•h l 

<' ll(l l i(' li l'r·s l , <l as::; j ii h rl i (' li r•i tl l' n · r ltiil l ni smiis ·ig gros::; ' /~;1hl 

I•JI HPkru!t'11 a l le i n \l' l' gl ' Il li o(' hgrad igt•n Sloi! Pl'll s nls rl i t' l ls l 

ti ll •dtlg l ìcll t • n ll a~s r• n ,,·c· rd r> tt Jllt t:s" (Dr. (: ulzmann). ~o lllc• 

nLPt d i1• ~ C'i l t t l c• g<'g<'n d iPs l ' r• IH•I ankiilllpf:'J l, so ll lliS 'i l' \ '( H ' 

n l l< 11 J) in g<' tl l' Li ti' 1n i.ig l i (' hsl gt•nnll <' Kr•n tJin is s<' Ì II<'S \\ ' t' S~'Jt ~ . 

S t " fl ' ' l' l•: tli S(('Ii l tll g lllld ~ l' ii H ' l' ll t• ilttll g lti1(N ci l' ll(' ll ·er hrpj (('[ 

.. ,,., rrh t, d t' I'C' Ll A ri H•i l rl <'l' t\ u: i>ild tlll g drf' l'i nd <' r qt> wi d tn •l 

i.;i, i tll l r• r dr•JJ L <• hrPr tl , Jl<l.l l ll' tllli c li dPr 1\. l l' i ll t'•ll. llPnn g •r; lfi<' 

r: c• J' t ' l'SII ' L c•st' un leni C'l JI sp ic' il n il'ill n ttl' c·in r• au ·s<'t'ordcn l 

l ir ·h w ir·hli gr· llo llc l'ii r di e g<l ll Z<' l ~ t \111 i C' k lt 111 g der ~p r:H'hn 

ii! l(' r h:tu pl , : onrl r•n t llll t' it Ji'n· ([i c lk kiimp[1111g der ~pra c h

gc·IH·r·l'iwn tJt liC' r d t• r Sc!J ul ju gend. l ' nd da isl es dt• nn PÌn 

\ c· nlit• nsl dc•s .\T ann<'s, ci PJll di PsP l•'t •,,;l sel ll'.i. rl· gt'lvirlnH' I i sl, 

IJ ·n i ls in d t> r Prsl <' ll ll ii.l fl <' der ac lll z ige r .1 <1h rl' dc'::; I'Ori gcn 

Jnl!rhu ncl orl s ;u li· d t' ll •l' i n l'aciH•Jt \\' r·g llitJ ''CIVÙ':Cn :w l1 abf' n. 

di r· L r•IJrcr h cr t> i ls ;wf d rJ n ~l' lllinar Jnil d <• m \\'esr 11 dl'l' 
:-lpmC' Iisl ht 'l Jil gc tl und ill n ·r lkk iiJ n jìfttn g llC'k annl r. u nwc-h Ptt. 

I,Pi d('l' is l dir·sc r \Vr•g, ~o sc' li>SII'C' I" Iii nrll ich c r Nscl w in t, 
l ll l' hl l ~t•sc hrillc• JJ \V OI'd l' JJ. N )(' h ilPtd r l'ind n. ll lCÌIH'S v\' is

~t' l l ~ . c•in gt' h 'Jl(k r l' tl ncl ~;pr•z i e ii P lk• lchrun gt' tl dir•sc r , rl 
n i< hl si ali. . ' piil r• r W I J r c~ n da nn LPhrkt1r ·e c· in ,. rich lt' l , Z II 

d " ll < n v iC'I P ( ; tll i ndt' JJ ,(,(' !Jrer nac li 13prl in sandt en O<lPr 

at :Cit L <' lll'C'J' at ts cig ll CI11 J\nlri <' IJl' kam cn, ti!JJ iilwr \V c•:e tJ , 

!lol w nr llun g ttnd IL ' .Ìllltl rl t>s ~lu iiNn s in der :-l ·hul <' un ler 

r il'hle l Zll w <' nl cn . Dic· clnrltt r ·.b gcgc l)cnt' \nn' ung l'i c i :wf 

g ll i (' JJ 1\oden. Vi c i fi l'mri ncl ('·,n ri chLt> l t' n Spra('hk ur:c l'iir 
slr .I INJHir• Schulkind er c• in , ,um w C' nigs l en · cLcn . LoLL •r l'll. 

d i:• <Jlll 'mc isl c· n tlJJ LC' r ihrc' Jn Uc•lH' i y, u lcid <• n hnb n , das F o r l 

kq t,dl l r:> n. itl Schu lc un.d L •bt> tl zu crl c i ·hLern . l~ in c g J1 :t ur• 

l r· IJc r ·icl1L ill.Jcr di Au i>reil.ung di 'Scr H li· bun gc n unti 

cli c· .\rl ibrc r .Dur hfi.ihrun g (hl! zurzcil lcùl cr. l ~s Cl dr s-
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halh gcsLaLLcL, in G s l.alL incs gcdr~inglcn Jlllckblickcs a.uf 
èlas, was in Spanu<lll in di csN Hinsicill sc il l'as l zwoi .Jahr
zeilnl cn gcschclw n is l, cin allgcnJ ciu cs 13ild Llicsc r i\ ln.ss
nalulJCn zu gcbcn. 

Jm J<Lhrc 1WJO ri chLPLcn. dio s L;Lcllischcn 13c hord cn dcn. 
cnv;ilinl cn Ucsl.n'iJun gc n d. cr .ll<' ll crcn Schul crzi elmng Jol
gcnd, Sprn.chkursc fur slo llc rn dc :-;ç1111ikind er e.in . ~cit 

dicscr Zc.iL is l m iL di cscr l~ i nr i c ltLt l ll g LLIIUnlc rbroc iJ cn f"o rl 
gc(ahrcn wordcn. Wio an and c rcn OrLcn wnrcu auch ilicr 
cli c dalllil c rz.ic lLcn Erf'olgc dtii'ChatJS giins li g. In dcn Sc ill uss
vorslc llun gcn, di c in den erslcn .laltrcn d.cs Dcs le lwns d r 
Kursc regc llll ;jss ig abgcJw.ILcn wunlen uml zu dcnpn dic 
l\lilg licdcr cks .1\lag.islraLPs und Jr'r Schuilkpula li on, : owic 
dic l ~cklorcn un cl clic Kla sse nl c il rc r der un lenic lllcle n ICind r 
ci ngcladcn warcn, wunle i11 Ullif"<mgrcichcn lJnl enic.hl.· pro· 
hc11 dargc Lao, da ss J.i c Kind cr fas l au s nai!Jns los illls(andc 
warcn, s ich .ihrc r Sp rache nonn a! zu lJcdic JJ 01 1. Sc ll cn nur 
lral cin Ankl ang an ih r Ucbc l hcrvor. 

Wcnn, so a u ·h die l•: rfolgc andaucrnd re ·hL gi.in ::;l ig 
warc n, so wurd c J och von vo rnhcrcin hdonl , uass dj e 'l'cii· 
nalu n d r .'lo ll crer an c in.em so lcbcn Kur. 11 s nur i.11 w'· 
nigcn F~i.ll c n au s rc.ichc r1d. sci, clas · Ilir di o Mchrzahl wcilcr · 
l\l:t ss nahmcn Zlll ' l~ rhalltiJJ g III HI S ichcnm g dC' r orzi.<· li c' JI Er· 
Jolge nolwc nd.ig sc•.i ' Il. U< •IJ JI es is L loichl. d.Pnkbar, d; ·s .i.JJ 
Unhcl, das \' ieJi cichL rnil. d ' lll 1\ind.c gro:s gewo rd .11 is l, w'· 
nigs Lcns lange .l ahrc hcs l;wd cn hai, nichl ir1 der vcr lta ll.n is· 
lllii ssig k urzea Zcil c in cs r urs us so gr un clli e lt a usg('J'oll 
wcrdc n kann , dass cl.ic:c 1\..i ntl c r nun dcn aomJal sprcc hc' llcl en 
vo llsW nd .ig glcjclt gea hl 'l word 'Il ki.inne n. Sic slehc l! , w ie> 
sc lton mc)Jrfac lt zum i\ usdn1 ck gc.brachl wordc n is l, auJ 
ucm Ptrnkl c, cl ass sie ni chl JII C' hl' s Loi[PI'Il IJ rauc .IJ cn ' w ' l JJ 

sic <.wflll crk. ·;tm sir1d , wcnr1 s io nichl : Loltrrn wo ll cn. ! .'il' 

daztt a nzuh a lle n, dass sie aufm 'r ksrtm :wr .i hrc ~praclw 

s.ind, das. s:ic niclll mchr s loll cnl wo .ll c n , is l im w s nl · 
li ·l1 1 Sachc de r Sehul c tllH.l dc• r Jriiu sli clJC n l ~ rzi ' hung und 
b dari .noch cincr ULn gc rc ' Jl ., bcwuss lcn Ucb tm g. 

Von sc ilon de r Schtrl' w t1rd c JJ.ic r dic l ~ rrc i chun g licscs 
Ziclcs dacl urch unLers li'i.Lzi , Llass mi!. dcn Kin cl m, cli c c in n 
Kursus d111·ehg macht ha.ILcn, zun~i hst wi.i l1 nU.i h in c 
Wi cclcrb olungs- chungss lund abgchalLcn wurdc. Kincl r, 
bei l ucn mch U bun g rfonl crlich schicn , w urdcn atiC'h 
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;ds Uc lw rzit:l!ligc a,H eincm der wejL rcn Kurs . belejligt. Uann 
l rut c i ne wcscHtliche Acndcru ng in der iiusseren GcstaJLung 
der Ktii'S<' .c in, in.d em cinr Teilung in Haupl- nnd Ne bcn
odC'I' l aehhil[ckursc vo rgr nomm cn wurde. Da sich dicsc 
J·: inri('hlung bc w~i.hrl hai , beslchl sie zur Zeil noch . 

• \n d<' ll 1-iaup lk ur sc n. nchmen nur solche Schiller tciJ , 
di c he ilp ii.dagogischc n S prachunlr rri cb.l noch rri cht gcnossen 
ha i 10 11 , ,a. n N a c l1 h i l f c k 11 rs c n a.ll c Sch uler, dio bcreits einen 
l i<Lll p l k urs us d u rchgcrnachl. hahcn, sowic auch solchc, dir 
11 111' lc ichl s lollcrn und oinon HaupLkursus nicht nolig habcn . 
. 'o is t c rrcichl wordcn, dass diP spra ·hgcbrechlichcn SchUJ or 
w~ih rc n d ihrf' r ganz n Schu lzr il. unlcr sachgcrn~i sscr J\uf
s icllt und in pl a. tu11iissigc r Uc lmng s lchcn. 

Jn dcn lla upl.k ursP n, di e Ìlll Winlorl1albj ahr Ji egen, wird 
tag lich cin o . ' lundc, in dr n LJac· hhilfckursen, die irn Sommer
ha lbj a llr abgcha.llcn w<' rd f' tl , wochcntlich in vicr Slundcn 
go UIJI. S~i.mllichc Uc bull gs.· iultd Pn. Jicgen a usserhaJb der 
g w olmi i cl1cn . chulzc il. 

Di c Zahl df'r Tciltlf'hlll c' r an don llaup lkurscn bclra.gl. 
in der Jlcgcl zwoll. Si<' werd cn in cincm Kin ri chlungs
lc ml inc a us der Zah l dC'L' a.us s~i.rnlli cJ cn Gcmcjndcschu len 
1·org s lc ll lcn. S lollcrcr rw sg<• wii.hl t. Mas'Sgebcnd fur ihTo J3c
l ili gun g is l gcwohJnli ch nc bPn {lcr Slii.rkr des Uc bcls das Allcr 
de r Kind pr dct1<U:' i, dass dcncn, 1di'c dio Scht tl c in kurzNorZcit 
vcrlassr n, zunii.ch ·L (ìP I<'gc nh cil gcbo l.en wird, ihr l •be l 
i'ti> •rw.indf' n z11 lcnuo 11. Der U •i>r lsland, dass dir l\.irnd r in 
de r lt gel so vf' rsch iedctwtt i\llers sind und :wf verschie
d(' IH' ll SL ttCcn der SchuiC' s il ze n, cr ch'worl nchcn de r oh11ehi n 
i>es l.ehcnd cn Vi e lgcs lalt igkcit dcs Sprcch fchJ ers eincn glcich 
lll ~i ss i gcn Forl schrill zwar sclH, ist a brr ni cht zu Vl' l'tneiden. 

Dio lk hand lun g der Kin dcr cr folgle lreng nach den 
J>rin zi picn df'r Gut z mannsc h en Mf'lhode. clic :ia lli cr al. 
i>Pka nnt. vora usgcsclz l wf'l'd cn duden. 

Vo n den Scb lus ·vor.- lf' l it l!ngc n, d ie, wie scho n erwahnL, 
i n d N l' I'SI.en Z'C i L zur 13ccnd ig1111 g jedes Kursus abgc ha llen 
wurden, ist, da sie immer dasselbe Bild mit denselben 
Erfolge n, wcnn a uch jrdcs ma l mil andcrcn KiJ1dcrn. bolcn, 
in den. letzben Ja.hrcn gcwohnli ·h abgcsehen worden. 

Der Bes ucn der Kursf' wa.r im ganzcn gul und rcgcJ
massig. Vcrsii.umnisse der Kind cr waren enlw eder durch 
l~ r k r a.nkrmg V<'fnrs.arht 11nd fif' lcn mil glcichzr iLi gN Vc r-

24 
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~~tt ll l lni s dcs gt> w u hnl i eiH'll Sch nl11nl eu idll es ZII Sall11li Cll odc r 

c•s WIIJ'U <' vo rher di <· l ~ rlaulmi s zum l•'p liJ c ll c ingch o ll . 1.11 

V<'l'sc hw ind <•n cL wPnigc• n F iL II c• n w aren 1\.inJ cr vo rs ~U z l i cJJ 

fc•m g<' hn.ll <' n wo rd<' ll. In c inigc•n F\ UI Pn nluss l<' ll Vc rsii.um· 

11is:c•, dC'I' C' Il Vc•mnl ass un g ni c: hl kl a r wa r , d<: lll ll ckl.o r der 
liPin•ffpnd <• n ~(' hu l r · lllil g<' IPili wPrdc•ll, dPssen l•: influss gc· 
ni'1glc•. dass di <· K i·nd <' r rq~e lm i i ss i g III HI pl.tllklli ch k:tnlCil · 

.\11 C' h SC' i l c• ns ci<' r nH•isl ell l•: li <' rn l'i1 HI<: I c• in<' ati Sr<' il'lw nd <' 

l ' nl c ~ l · s lid z tlll g slall . lw sl)nd <'l's s<' il d c• n l ~ ll c• rn •k r a ll sgc· 

wii hll c•n l<i!lrl n c• in l ~c·v c· rs Ztll ' l ' n l c· r~c hrifl l' ()l'g<·legl w ird . 

wo rin s i<' sid1 vn prti C' Iil c· n , ih n • 1\ind c•r d r•11 Ktii'SIIS voil 

1\nfang bi s z11 l•:n d<· IH•s uch c11 z11 la ·~ <· n tiiHI l'l'11 · n• g c l1n ~i ss i · 
gPs 11 nd p i.tn k lli c;lws l·: rs!' lw in Pn z11 d<•n l ' !' hlllt gss llln dcn 

so rgc• n ZII wo ll <' n . 

l ' n1 noC' h i'ilw r da s s<'g<' nSrPiC'Iw \\' irk c• 11 di C' Sl' l' Kurs<' 

C' illig<' llPIIH' rktlll gC' II ZII lll :tclH' II , SC' i l' I'IViihnl , dass d <:.tll 

\ ' c•rl'assc• r it n L a.uf'e dc•r .lahn • nwn c.IH' l' 0- hc• ma l igc• Kur
s isl w i<: der lwg gn<' l is l , ci c: r d i' Ili C: !' d ii chi ll iSS< ' hngsl 

c•nl sC'lnv un cl l·n wa r. In fa .. <; !. a llen lh•geg n11 ngen ll allnl c'n di <' 

j11n gen L cul c• (;r' il'ge nht> il , i hr<' l ):t!l kharkei l IT11· oli <' llilfl' 

:1. 11 SZ 11 Spl 'C'C IH' ll . \VC' nn si r :111 c· h lli !' hl gl<: i C' h rli c• l•: du lg<' 

ge hahl hiUI Pll , so lù .l fc· <l as L c b 'n ili \Vc' rk sliUI C' ll oder 

Dic 11 sl. i hn <' n ihr <: ehr<' c ltc l l schw c r f'i.i.hlbar gc•nmchl . ,\~i ! 

l•:n c' rgi<' .hii li <' ll s i <' dallll :1111' c:niiHI der l i c' bung<' n illl KllrSIIS 

g<'gC' II ihr l k hc l angc• kii mp ll 11nd n tlll sei i hn Pn 11 C1Llngcn, 

wa s s i c ~ au: l hl \'C' rslii.!Hi ni s in ihrer Se.h11 lz<' il n.ic h.l. zuw cg<' 

g<~ b ra e h l. h ~i.l l <' n . 111 cl l' r ' l';tf lllf'l'kl • m :111 ci C' r . ' pr:1C'Iw d r 

Helrefren<IPn w eni g von i ill 'elll l<'e lil n a11. !•: in H<' W<' is, cla.ss 

tli l' aufgC'wa JHII c• Z c~ il tii HI 1\rlw il gul <' l<' ri .IC'hl <' ge lrn g<' ll ha i. 



Aufgaben des Schularztes in der Taubstummenschule. 
Von 

l)rira Ldozenl Dr. G'Llsl ar IJruhl 
in Berli.n. 

DiP l•:inri chlung schul i rzLiichcr Unl.crsucbung an dcn 
\" o lksschukn l1 aL sich in. kllrzer Zeil. so beliebt und un 
<'llilw hr licb gcm:u:hl , dass man glauben. konute, es haJld k 
s icll hiNIH'i nirhl. 11111 f'·Lil.f' ga.nz j1ln ge, so ndern um eine alL
gpwohnl ' Ln s lil.ulio n. Schon diesf' Talsa.che karm als cin . 
lkwcis fi·ll. da dringt'.nue 13 dl'1rl'rLis d. r ;irztli elwn lintf' r
s udlll ll g Ilei der Ein. chu lun g a ngcsehcn werden.. 

\V as nun (i.i.r dic Volkss ·hul e11 iu1 al lgemeincn gi lt, da 
g<'winnl .noch erhohLc 13cd.eulu.n g in d:enj cnigcn An.sla.ILcJJ. 
i 1 ~ wclclì cn solchc K.-in~:.l c r unl crrichlcl wcrdcn, clic a.u ch 
s c. hon dc1n Laica al in gcwo hnlichen chu len un.Przichbar 
<'L cbciucn - wic z. 13 . Blinde nnd Taubc. 

Taubc Kind f' r, von LlP nen a.l lc in. hicr cliP Ucd.c sciJ l 
soli , wurdcn schon. von jehcr von der Gcsamlzah l der 
~cl11d rck ru Le n a usgcsondcrt un d in d i c 1.';w b tu mmenansl.al
i<' ll i"Lb crwicsc n. Dass abcr auch S(' hon Ilei di escr ::; cheinhar 
so l ichL vorzunclunend cn ;\ uslcs' rna11gels gcr.ilg nd r iirzt 
licher Unler ·uch nng luli"m1 cr vorgckommcn sind , kann dnrch 
rn annig fachc Beispicle bck gl w<'rci·CIL ~o l enn e ich selbsL 
ci.Jt M;i,dchen, das berci ls in der . chule war, a ls f'S nach 
Sc b;_u- lac h voll i,a crlaubLl•. Trolzdcm blieb es n oeh ein ige 
.lc.dwc irn der Volkssch ul e und lcrntc nur èlank cigP ncr lrt
lclliacnz und d·cm Interesse ihrcr l chrerin durch Abschcn 
ein.igc Grundc lcmcn Le Llc v\ issc ns. Oas Macl lwn. w~ir" jc
doch h i dcm regelrcchtcn UnLNrichl in cirn r TaubslumnJCn.
schulc, wohin es hàtl. nuf pnommf'n wcnkn mli ssf'n.. si ·hcr-
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li <.; lt wcscnUich w0ilcr ge f.unl crl wonl c 11 . l )a <'::i Zlll'ZP i l 

11 ocJJ kc.inc S<.;hubrzl c gab, faml dic Ucbcn v<· is1111 g clc.· Miid 
eh l' II S i1 1 rli e ' l';.wbslllllllncnschu le 11idJI slnll , 1111 d rl a.':i 1\ind 
Jdi<·IJ sog ul wi<· IIIIIH•ar.hLcl in ri Pr 11 111nsl<•11 1\lasSt\ sil zPJI. 

l).ic. i\ 11fga iH• dPs Sch1il ar zl<'s in d1•11 Ta ll hslllllllll l' ll 

sdllil cn isl a ls r·il ll' doppc!Lc• :u l zii S<' hcn : 
J. c ill <' ;tli gt' llll'ill ii rzLJiclH •, ;l.llf ci UII (ot~S; IIlllor~all i S illU S 

gf' ri obLeLc, 
Il . <' Llll' SjJ<'Zia l i si iscl1 e, das (~Pili.J ro rgt~ ll !w l rl'i'fPnd <'. 
l . J).ie all gc11H'il1 i.irzl.lielH• l•' i.II 'So rg<· fi·1r dit· i11 di <: T;wl>

sllllllll iell::iCillll t• :wfzllllehm cnd(' ll Kinder unl<•r scheid c l sidt 

11 ielt l wes<' lllli ch l 'O li dl' ll i\11fga l)(' ll rl es Sdllll arz l.cs 'iiher
Jt ;wpl . iJit• g'•sa1nl e11 l(u rpNorg<~n e - il<'sond<• rs l l t·n-:, Llln 
g<·lt , N i<·n·n si•nd r· incr gcn;w en l :nl er ::; ucllun g z 11 un ler
werfc ll, und rlai>ei IH~S<md<•rs di c L ymphdrl.i sc 1t , rkr l<.llo
ehcnb;w , di'l' l.:tl l llH'Il . diP %t~hn sLP II1111 g 1111d -t• IJlwi('ldun g, 

\\' el che fl.i r cl i c SJHil.(' hc· vo 11 lkdel illlll g isl , z 11 ÌJf\achl c lt . 
lksondN::; lllii SS fern er die ,\ii flnC'I'kS:t lllk (' i l :1111' J,ii lllllllll gc• ll 

d<• r (OJi cdc r otlN d<•r Cc. i chlSitt'I'VCII , :111f das \'oriJandt' ll · 
~wi n 1·nn Kran1pf 11 , von Mi ss l)i ldull g<' ll gc ri clilel wcrd (' n. 

l si sc /J(lll l'i.i r hii rcnd<' Kind er cl i c IIOnlla l<' lk 

sc :lt affc llli <' il dPr ,\ ug(' lt l 'Oli. gross Lcr Jk d <' lilung. so isl 
c·s o iii H' weil c rC's l'l' I'Siii iHil i r ll , wi<' da s I' I'Z i<' hlicll(' ( ;p . 

d<·ih<'ll lau lw r 1\ill(/('r wes<' llili l' h vo m glil1·11 SPIH' II a i>
lt iin gl. J)cswcgc• ll sind diP .\ 11 gc• n a1n /) t•slr• ll von spc

zia li sli.-cllc·r Sc• il l' g<' n<11 1 zu lllll <' rSII I' il ell IIIHI c lwai gr 
l{efrakli ons<wl o ln al ic•it durc il gt•c•igncl <' !\u gl' ll g l ~ist' r zu be
sc•iligc·u. l( intlt- r, die r l wa so Sl' hwaC'bsi ('hli g odl• r ga r hlind 

siml , dass s ir dr•1n gewohnlic.IH•II Taul)::;l unlllll ' lllllil l' rrichl 
11L!'hl fo lgr ll kiiiiii C' Il , ll1ÌÌ SSC II in 'I'H ilbs lumllH''II'i) lind en hc illl f' ll , 
d1•rf' ll I ~ IIIWi('klt111 g ltol'felllliclt auc:h b:1.ld sf' g<' ltRr<'i cil e l•'o rl 
sdH ii L<' 111achen dl'1rfi C', erzoge 11 w C' rd. c 11. 

l•: lw nso w cnig wi <· 'J1Iind e lllld L<.wile. k(inn c·ll au c il gl<•i cll 

zC'i li g sclllvac ll s illlli ge IIIHI la11be f(illlk r nichl gul in dcn 

'l':tllbslumluCilSr-'lllll <' ll l>elasscn od c r WC' ni g ·lr· 11 S n irill g lei clt 

z<'il ig Juil. d0n gl' is l.ig nonn alcn Ull terr ichLc·l wc· rrl cn ; s i e .ll a l! .cJl 
dasf' IIJsl d.en l ln lcrrichl auf ; a ii PrcJ-in gs is l cl i c• l 11t lc rl rin g 1111 g 
cl pr sl' l bcn in ldiol<•nschul cn a 11 ch nur ùan11 muglil'h , w<' llll 

dasC' Ibsl g<'ç i gn<' l t' J ,c ·lHkr~iftc Zlll' \fcrfi.i gun g SIPh C' Il. \To llig 
hildll ltgS IInUihi gc l;wlw Kind er gch oren il1 dic· ldiol< ' ll aJlsln. ll . 
Es 111 ag 'hi f' rb r i a iH• 1· noch bcso ndcrs hervorgeho /)(' n wc'l.·den , 
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ùnss <.l i<' l •: t~Ls e"lwidt t ng i'tlw r <.las g0is fi g0 Unvcrlllugcn ein<·s 
la11hslurnnwn KindPs ni r .lll ga.11 z l eichl zu treffcn :st, so th.ss 
iHit•rs ll ll r <'i tl lln l<•rti cil lsv<' J'SII t h 1111d 0v ll. das F'l'h lschla
g<· ll a ll<•r <' rzil'lliiC'lH•Il \r ·rsuclte d il' Diagnos<' dcs Schwach
siiiii S ll t' IH' Il der 'l':t11h lwil sLC' II 'Il lii s. l . l ~ inzo l nnl c rri ·hl . 
der d<' lll ge rin grn U<' llkvenn i.igc•l l so lch0r ttngli.icklich l'n l n
di vidt l<'ll illlg<'pa ss l i:-;1 , wird das 1' 61li g<· V<•r bl iidC' n d0r. clbcn 
alle rd i ngs V<' rh iil011 k (j nll l' ll . () () d n . cl Il e jC'd ocl1 i'n de.1 1 
TattbsllllllllH' IlSC' hll l<·ll sc lb.- L C' rl0ill. wcrd<'n ka11n, h~ingl VOli 
rl pn riit tnt l it'hPII 111 HI zf•i il i f· lù•tJ \' f• rh ii ll.ni ssC' n .in dcnsC'lbcn ab. 

Kimh• r. dPr{' ll l•:rkrank11ng fiù· ihre ~ l il sehU lN GcCnhren 
a llgc br- 11. wi<• T11 i>l'l'k lll ost• d •r Lung<'n, di.irfcn, ga.nz abgP
. clJcn l 'O li akttil'll l nfckl ioul:i krankh l' il r• u, n ichl Pitlgcschll l i 
wC'rdC'n. VNkriipiWII<· lnu lw Ki.nd cr (Kypll os<' , Sknli os<' cle .) 
kii tii1CII j C' doch i11 d<' ll ' f'<t llbSL111l l ll1 C' I1 SC flulC'Il lll C'tSt :mi Nrich 
lcL wcnl<• n, we11 11 pn sse 11 dC' SilzgclC'gC' nJwilen l'i.ir cli cselbcJl 
lw c'bafft wcrde11. Di <' g<• rin gc rC' . • ehi.ikrzahl i11 Je'll Klassc11 
d r Ta llhsLtt mm<' nsc htli <' m achl d 11 la11brn Zoglingon gcgon 
iibcr mnn ehr· Thif'ksichl mugl ir h, rli<' in Vol ksschulen un 
donkbar i sl. 

Dass dt•r Sch 11 lnrzl. i'C' rn <• r dC' lll Lcil cr wi e dcn Lohrcrn 
der TaubsLII mmcnsc hu l<' n1il sc in crn ii.l'zl.lichcn Url.eil l1ci 
der J3 urlci lt1 11 g, f3poba('hLLill g 1111cl r3eg til.achl.un g von cin 
zelnC'n Lauh0n Sc hii lcm wiih rcnd cl c•r Schu l zoi t zur Verfli 
gung sl.cl10n m us., lllld dass ihm bcim Enlslohen und Vcr
hUicn von l ~ pid<'mi c ll wi c allgcmci nl'n h yg i0nischon Fragen 
<' in c wi chligo Hol ll' zuko1nml , .i sl selb lroclend. Eine tmtcr - .. 
gco rùn clc, woh l UJ tCh b;ilcl wif'ù cr vcr chwinc1C'nùe Vorpfli ch-
l1 111 g bos loll L rt11ch in dC' m :\ 11 s fiillon der lei der r:cchl nn 
ii.lw rsiehll icht' ll ,l•ra.gc boge n zt1r Talll>sltlnllll l' ll -S ialislik Wr 
das DOltLschc l1cich . 

Tn den Vorcl cr grund sc i,ncr Bcmi.ihu ngPn lrill. a.bor fllr 
den Scl1 ttl arzl in T a.ubslu11'1n1 nsch til cn doeh der Eig0narl 
rlcr laubcn ~chU l c r cnl.sprcchend, 

Tl . di f' spcz iali . lisch e•, das' Gehi::im rga n bdref'fe ndC' Tii -
1 igkci t. 

k ls wi chli gs les isl clic l ogul ach l t1ng des d ie Ta.nh hci l 
l ' f' rt lrsuclwndo ll Oh roui C'id cns z11 bclra ehl cn. 

r'rar 1rir h l so Sf' li cn prgibl nii.mlicb di C' ohrcniirz ll ic.lw 
l nlc rstlc· htl nu· ei11 os i n cli o Tn.ll bsLti'l'l'lm<-'ns'cht de mnpf< h lt' nf' n 
Kind<'s r ill l' hc il bure od<'r wC'nigsiC'nS WC'Srnllich ZII lJcssc· m -
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dc Ohrcnerk ra nkt l ng, d.ie v .ic llc ich L ci Il C Il lll assigrll Lì l'ali VO li 

SchwcrhorigkciL zuTu ckliissL, ,a.bcr kci ttf' '1\ w bhci l. J<:s ha i 
a lso vor a ll om. ucr Sd tu larz l itt Taubs l.um tncnsc hu len f0s l· 
zus te ll en , o b uas Kiml <lliC il in di f' sc llw g •horl. 

l.<:s is l sclbslvr rsWudl.ich, uass i n d ic Ta tt bs lttrtl ltlC I! Sdtu k 
LHlbed enklich: ,:wfgenornmc-n ,werdPtl tnii ssc n l . l.ola l la ubc 
.Ki'I1der, 2. parli ell La ube Kind cr, wc~ tttt ihr c•rha ltcnc·s f: ehor 
ihnen es ·nichl. 111 o gl i eh nt aeh l' d (' lll v oli t I l! Le tTi c h l. :n i l. 1•: r[oJg 
:w fo lge n ; hie rh cr g0 hii rcn e lw nso l< iltci c' l'. di 0 ltt tl' c• inzt' lne 
Ton res tc, :tb •r gar kcin S prae'l tgc•lt iir lt it lw.n, wiP snl<.: hc. 
dic au sged chnl <'~ Tott grh ii r, (; ehor l'i.ir c in ze l1w l ,rwl v oucr 
soga r volJigcs S pra.chgcltor, :J bcr nur in uurnillc liJarer 
Niihc des Ohres (bis 1 m) b cs~ l zc n . Wenn fi.i r <·olche, 
cigenUicJ1 ja nur sclnve rh or ige Kind Cl' lll'son den' Scl1we:r· 
h origenklassen ei.ngcrichl.cl we rd cn kùtmen , so isl un· ei1 t 
ni ch.l. z tt unlerseh iil zc' tHier Vnr l0il . lk nn wcnn :ltlel t hei 
Schwcrhori gc n w ie 'l':whett Lkr .\ hsr> llll nlc ·n ·ic!J I. itt glc ich J' 

Weise in den Vorckrgrtt 1td lrc•lc·n wird , so liis.s l. es s ieh doc.l'l 
ni.ch t leugnen , dass df' r ., nl er rid tl wcsc·nlli ch n_nd crs gcs la iLcl 
werden ka nn tmd mu ss. wc n1t rlas l<i nd di lli g lauh odcr 
p r a kti sch so gul wic ganz la.111J is l (ll ii r reste nt lr Ji.i r Ton e 
und. evtl. cin zel.11.c La1il c), nriC'J' w0nn es noch a ll r• vorgc· 
sprochcnc• n S~i. l. zc' rn ehr odc r wc 11i gc~ r dichl. am Ohr versi. hl . 
fn klein eren SLii.d lcn, wo lt oC' It gradi g se hwcrh ori gc 1\.indcr in 
gcni.i gcnclc r ZaJJI .n ich l ZII Sil ll lJIWil z 11 hr komrn <' n s ind - in 
wohlha bendcrcn K.rcis<' n (l ii d t-<' i 11 soleh cn Fii.llcn w ohi mc i s i 
P riva l.einze lunLerrichL z11 cmpfehk r1 scrin - werd cn n.u c ]l 
solch e, eigenlli ch ni chl l;wbc Kind e r, rnil b s lcm l ~ rl'o l g in 
d n. Ta ubs lummenschukn un lcrri rhlcl wcrde n, wc nn at tf 
das vorh a.nde n<~ Gelt i)r , w i~ · 0s ja cigenl li ch ganz se lbs l
vcrs li:i.ndhch is l, bcirn Unl<' tT'i('.ltl llù('.ksiehl. gen omrn ' n wird. · 

Vollig l.a uh r> Kin cl cr w<' rdc' ll mc is l. :w e'lt 1rnhei lbar Lau b 
sc.in, da die ihn mr a ngebo rPIH'n Vc rbi lcl tt;llgc.n im in tJ r> rcn Ohrr 
oder c:lie bei Kra nk lwil.c 11 -c• rw o rbr ltf' n sc; lt \\rr r: lcn ZerslUrttn · 
gcn im mill.l c rcn un d in1t e1·c• n Oltre n ichl. r ii c kbi l clun gs f~ihi rr 

sind . Hoch grad ig s elnv nh ii r igc· l<in dC'l' konn cn a ber 0fl 
geh eilt werd en, und g0rad c lw i der l•: inseh ul un g so lch r Kin
dcr in Ta ubs Lurnm en- od r S!'ilwcr lt origc nschul en m u s sic]J 
der . 'chn lnrzl eli<' folge nsch wr rc• Fragc vo rlege 11 : , Uand ell. s 
s.ieh him ni,C'lll. elwa Ullt l' Ìill' IJ h r·u lba. rr n Zustand '?" Id1 h abr 
iiflcr. Kinclf'l' bco bnc hl cl, ci if' 111 1r d icltl :1 11 1 Ohr ln11 leS prach c 
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h i..i rlcn, au ·h de::; wc•gc 11 z11r A11fnahnH' w di T;wb ·LunJwcn

S<.;hul c od Pr :-ic.hwnh.ii ri g<' ltklassc' ll 0111pl'tlh lcn wa.:rcn ; di c
si' I!Jc ll bo lC' Il .i <'dod1 d i1• kla ss iscb·cll Zl'ic hcn rl cs Millelohr
kalarrh s Ìll ro lg(• \' () Il TtiiJl' il V(' I'SC hluss lw i :.td<' llO ÌU (' Il Vogc· 
ln.l.ioJJCII itll N alW tl rac! H• nralllll . J)i e l ( llil' l' rt~llll g Lle rsc lbctJ 
und di <' lk h:1 1HII tmg <k ::; Olnes rlurch Lu rt dOIIdlC Jl:t(',h J>o

l ilz<'r sle iii <· IJ i11 kttrzf'r Zc•il das (l <•hiir wi1•der il er. und. 

iLttniL c•tli gin g< •tl di i'Si' 1\iml<-r di' Il i II Psc!J ick der l•: inst:h ll 
l ultg i1 1 di<' ' l':wllsil l lltlll t' llSChulc• das ihn <' tl , di'Il :1cilbnrcn, 
<' IJcnso r. un1 l ' 11 glii('k l'iir ihr ga nz<'s L l' hl 'll g1•wo rd en wii.ro, 
w in <'S so vi('lc' tl , dPn unh <' i lhanl tl , Zlllll (:Ji'tck vc• rsC' hl ii gl. 

w cnn SÌ(' ni t: hl in di<' Vo!Jsellldcn kunl11H'll. 
,' ind ,111111 di <' Ohrc•ni Pirl <• tJ , was das (l <' hor atilangl , als 

lltJJw i lbar erk:.1111tl , so winl I'Nn<· r zu l 'lllsdtc id i' IJ sc in , o iJ 
i rul zd<' tll PÌIH' ll eha tHil l tt lg dt·t· Ohrl' ll tl i!lig isl . l~ b enso IH' 

s lilllml. \\'Ì <' dies1' Fra g1' ht• i tiOI'IIJal on TromJil l' lfc ll cn ocle r 
hoi abgc l:llll'c ll CII J·: tll z iindun gsze i.clwJI i1n Oht ·<· z1 1 Ye m cin e11 
.isl , so !H'sl im llil isl s i1· l><• i aii<'J I JIOC il Jw·t<'lwnd c-tt l~ il cr un 

gi'll. z 11 bnjah<'l l . \V i' llll :.111c h di i'Sl' lllPn dann mei s l. clem 

(rc'llijr kc• in c· \r eii<'n' w~'senlli c i H' l~ inbu s<' mehr bringen kon

IH' rl , so lcid cl doel r d:1 s all gP nH'ir l i' \\' c• hlbdind·cu sol che r 
J<ind Pr , ganz aiJg('SI'h l' ll d<tVf)ll , daSS foelid c J•: ii PI'lll1gen dÌI' 

L11fL de r K las:·W il ZLilliiH' r we~c n l li c'l1 ,·c rsrh l<'c:hl ern und die 
Naehbark iud c r tlr l L<'t' l lm:s liirld<' ll soga r gcfi.i.hrd<·n konnc.n. 

l•:s is l aJso clafiir :-\o rge z 1r lrag<'u , dass an eh bei ganz 
ìa.1 riJ<' n Kincl em di e Ohrc il cnrn g ~ ~~ g(' lt c ill werd.en ; lies isl ÌJI 

don meislen l•'ii ll e11 (<• v ii . aur OJ)('ntLiv <' llr Wege) zu crreichen . 
SLO l c ine ciPrarli gt' lkha,nd lun g bei de11 Ellc rn au[ Wider 
sland , od er la!':iS<' n di (•sc l bcJI dj,c lk h<1ndlung nichl. reg J
r <'c h l vo rn ehm f' rl , so i: l j cdPnfa ll s, so langc di c Ohrcilerun g 
Li b·c ·l r i e eh ·<' n d i si. dm; f\ IIS:>f' l zcn d es Sc hul lwsuch e Zll 

V<' rl a l'1gen. 
/\ tiSSt' l'(ic- rn isl Piru• l'('gl' i r·e ·hl e l 1eberwachung all c r· 

o ll r(' nk rankP n li Ilei lwsond crs :w ch d er par l i<'ll la.ubf'nKinù cr 

anz11ordn ' Il . WC'JI Il <lll t h irn a ll gemcin n <' ÌJtr· 13ch andltm g 
krankcr Ki nde r dt l rT h di P Sc hul ~irz l c ni chl s! allfincl cn. soli , 
sn w i rd <'S sicl1 in 'l' al rbslllmmcrt schu l<' rl HLI S Zwcckmi.i.ss ig

k<' il : gri.i nden {·rnpfPhlcn, dass dN Sc h1 rlarzl auch im all gP

Ill<'Ìn (' ll gl •i r h.zc ili g d<·r bf' hand c lnd<' .'\ rzl Sf' i. 
:-iP i bslredenJ wi rcl der SdJU ia.rzl d i ' W<'ilcr-P i\ul'gniJI' zu 

<'r fi i i!Pn l1n iH'n , 'd <' rl Cr:1d dcr 'l',;whh('il bei df' n :-iC'hi'ilcrn gc•.rtalr 
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[cs tzu s te llen ttttd vor a llcrn zu pri.ifr•n , o iJ IIU C' h C: c h un·e!;~ tc 

vorha,ndcn siml , di o I'Lir dc• n lfni.Prri C' ill. I'UIJ \V r• ri ::;c i11 ki.i nn
icn. Es is t !dic ·c LTtil c rs 'uchuwrmtchntil 1-\ ii 'll llll ga.IJe ln, min ll<'
s l.cns in Oki a ve 11 s pan tlllll gc ll (wt' llll tn iig lir· lt d c• r konlinui C\ r
lich t' tl Tonreilw), ;w.-z ufi.iiJn' tl , d<1 tn ii dc• r::; c•II H' II ::;u ns i. IIILCi r
kannl. blciiJcnd c, <ll tC'lt fiir das :-; pra l'h gc• lt ii t· wiclili gC' C: ch wr
rcs lc au[gc funcl cn wenlen ki.itltWII , g<ulz aiJgese hcJJ vc111 
dcn1 grossc 11 wi sc nsclwiHi(' li cn 'N e ri, dc· 11 so khr· l jnl0r 
s ucJwngen [i.ir d ie Pll ys i o l og ir ~ d P::; Ohrc:s hc·;w s prllcil <' ll. E\11 
j e cl es ohrc11 iirziliclt l'u11k i ionc•ll gc· prii fl p::; T;w1Js illl1111l enoh,. , 
das bei inlf'rkllr'l'c'lli t"ll 'l'odr•s f;ill t' ll dr•nt Stlnr larz l. z11r 
an a Lomi sc; ll(•ii LnLcrSII CIIllll g z11giingli!'h g<•machi w in.J - _ 
(dcswpgc•Jl wi.i re <'S wiiii SdH 'II S\\'C'l' i, 1\'t' llll d·c·r SC'h ul a rzl y o 11 

a ll cn IC' hcnsgcfiihrlidw tJ l•: rkwnk11J1 gC' n dn Zi ig lin gc l)(' nac)1_ 

richii gt wiirde) k;ulll wc•sc•nlli ch ZII!' LiiS1111 g .J cr l •'raw~: 

, ncs lcht die IJcllllholl zsdH• ll yiJO ilr c•se z1r ll f'c· hi ?" IJ cilragcJ't. 
Ebcnso wi f' dire• Cr•s t!IHih<' ii de r Ohrc n is l. f.l.ltCh che 

normale Dcsahafl'e rllr f' ii dnr Nasf', dl's 1\·IIII HL<!S, dc'. Rac; hcn s 
ttncl Kchlkopfcs l'iir 11n sc• n• la i! IH' n 1\:indcr 111 1d dio Enl.wi c~ 

lung der Sprach e IJ <' i d<' tlsc• II Jl•n 1ro tr gruss l.c r ·wi ehl.igkeit. 
Taubc Kimlcr wr rd cn r·I H•n so wi c hiirNltk durch die 

hcbindcrle Nast> rtraLn11r ng (ad <• noirl C' Vcgc la i io non, .hypc ri r()_ 
phischc Tonsil lcn) gc•.- iiirl 1111d gl'li PIIlllll. \V cnn ja :w cb 
ci n grosser Tci l s dnv e rh ii r i g (')' l( i nd (• r d llrch clic Enl
fcrmrn g der ll ae'Jwnnmnd <' l 11nd n<'sciligun.g d<' Mille loh t 
kalarrhs gchci ll W<'rd<'n kiinne n, .·o is l. d.och ganz ba
sondcrs z 11 bc toncn, d a.s~ vulli g0 Ta uhhcit ni c dur h cin~:J 

clcrartigc Erkran lwng hcdi,ngl wird, a lso an ch ni cht durch 
IJcseiligun g di csc r Kra nkhcii gc·lwi ll w r·dcn ka nn . Sprach
fe'hler , · J\ rlikulaiionsschwieri gkf' ii cn , Unaufmcrksamkcit, 
Sd1n11pfcn e tc. kòn'llcn a.uch lw i iaubcn Kindm n Jurch di<' 
Ra cJwnwllchcnrn gc n odr r z 11 g rossf' Tonsill cn cnl s lch cn und 
a uch durch ihrc Enl ff' mung b scii ig i wcrclcn . .fcdoch rnèichl<' 
icl~ davor w a. rn c.n , vulJ ig la ubc Kind cr rniL n o rmal c n 
Trommclfell cn fri.ih zciii g zu o pcri crcn ; di o Kind<'r wcrclen. 
d.ad.urch nnr mi ss trall iscb, sche 11 und crschwcrcn d cm Schu l
arzl clic so wi chti gc ll orllnl.c rs li Chllng un.cl d m T_,chrcr d.as 
Gcwinncn cles Vcr lra.ucns ll lld der Z ~t n ci g 11.n g. Taub c Kin
dcr , dio zu grosse llachcnrnandcln habcn, wcrden au ch 
noch im 7. od cr 8. Lc lwn sjaJm•, wcnn si(• sc;ho n verslàndigcr 
nnd lllll.crri chi c lcr s ind , noch rcc hi z<'ili g gc n 11 g npcr icrl. 
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Al lsnahnwfii.l le, lw i Llem·n ;mden· wi ·hligc lndikalionen z ur 
l•:nlfernun g vo rli cgcu. w •rd cn l 'O li rli cser Hcge l ni cht be
l roffcn ; im :dl gP IIl cin eJJ j,•doch k:'ll ilt i clt 11111' d·r n llaL g ben , 
I; LII IJC' n, IHH:It ni cltl <'i ll g('sC itlili c' ll Kind r rn tlll l' mi l Vo rsi chl 
1111Ù Vorl}('hn ll ope rai iv <' mlcr aa.r wi r dcrh olle· Eingriffc in 
Nas0 IIIHI llals madll' ll zu lass n. Der (: cwinsl bei flefol
gun g di ese 1· H rgr l I'Lir piidagogischr Zwcckc isl mci sl grosser 
w il' d l' J' gcs iiiHihr illi C" It l' dtlr<'lt diP frùh zP il:i gc Operalion or
zii' l Le N u tzcn ! 

Zweckm~i ss i g und wi'I II S<'.hPitswcrl wiirP es endlich, wenn 
i n dcn Taubsl.umrnc•nschnlen von aJl cn in cli cselbe aufge
II OilllncnPit K in cl c rn gt'III <Wr' PcrsoJ1al bogen angcferligt wlir
<i Pn, in dC''Il Cn HcbC'11l dP·11 so wi rhl igPn ananm cs li schen Daten 
vun dcm Sch'iil a.rzl dr r g<' II H.tl(' 11C'f tllld lw i drr Ei nstellung 
ILnd i\nssclù llung, c'IW .il. 'O w eii l' rr• l ' nler . nehungsr esultaJc 
wi ihJ·c• ud rlcr Sel llll zl' il ei11 gr l.ragP 1t wlinll.'n. 

Dass d il' :\ naiiiii C'S :· d es Schularzl.cs clic Ursachcn 
cl pr Tauhhcit durch Fr:t gc u lw i dr n I~Hem etc. ergri.inden zu 
suc'h cn rnuss, sci 11iC'r ntlr angcdcnl.ct! 

Dicsc Pcrsonai1Jogr 11 , in dcnen auch die Lehrcr ihrr 
n cubachtungcn l' in l ragrn mii ss l rn , konnlcn ùcn in cl cJJ 
:-;cJ w crhor:ig 11 k l assen i.1 blichPn Prrson albogen. n::tc.hgebild ct 
we rd <' n ll'll 'll C' l.w:1 fo lg<'nd r F'orm lwkomrnP II : 

Personalbogen* 
fii r Kind er der Tau bstum menschu le. 

l. V or- und Zuname: 
2. Geburtstag und Geburtsort: 
3. Wohnung: H HH H H. HH .. H ...... ........ H.. . .. H . .. H ... .. . 
4. Stand d es Vaters o der Erziehers: .. H H H .... 
5. Da tu m der Aufnahme i. d. Taubstummenschule: ... H. ····H ····H· 
lì . Hat das Kind schon eine Schule besucht ?: H ..... 

w el che? ... o OOOOOoOo .. OO H .. H .. OOH0 O ... -.... H H00 .. HHHH 
7. K ann das Kind sprechen? noch ?.... . scbon ?. 
8. Bedient si cb das Kind der Zeicbensprache? oH 
9. Ursachen der Taubheit: Angeboren oder erworben durcb 

Scharlach, Masern, Gehirnerkrankung, sonstige 
u rsache : OOH .... H .. HoO H H HHH oH 0 0 0 O HH .. H HH HO H 
Wann?: .H ..... 

• Bei der Ausfiibrung der Personalbogen muss selbstverstii.ndlich 
a u ~ r e i ·hender Platz fiir die Eintragungen gelnsseil werden ; am besten 
wiire c ilH) Vertcilung auf dio 4 Seiten des Reichsforrnatbogens. 
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lO. Hat a t·ztliche Behandlung der Ohren, Nase st:>.ttgefunden: 
Wo? ................. .. ........ W ie? 

Wann ? ......................... . 
11. Untersucbungsbefund : Datum : 
a) All ge me ine Kon s titution : 

Lunge: Hen : 
Knochen bau: . Za.Jme: 

Besonderes: ....... . 
b) Nase von vom : 

von hinten : .. 

DrUsen: 
.. ... Augen: .. 

Rachen: 
Kehlkop f: 
rechts 

c) Oln : Mittelohreitenmg { 
links Gesiebtsnerv: . 

. . jrechts 
Abgelaufene E1teru ng llinks Akuter Katarrh { ~~:~:ts 

rr' "b lrechts ru ung 
1
. 

1 m {S 

Gehor fUr : 

Keine Veranderungen { 

Handeklatl3chen: 

rechts 
links 

Glocke: .... .............. . Signalpfei fe : 

FIUstersp rache 
rechts 
links 

Laute Sprache 

Vokale J rechts . 
\links 

rechts 
links 

roch ts C1 ••• C . . . c .. . c1 • •• c2 . .. c" .. c' . .. c• . . . Gultonpfeifo .. . 

St immgnbeln Jiu l< s 0 1 ••• C ... u .. . c' . . . c' . . . c• ... c' . . . c' . .. !7alt onpfeife . . . 

Name des 
priifenden Arztes : 

12. Beobachtungen wahrend Jes Schulbesuches: 
Lehrer: .. .. ....... Arzt : 

l ;L Datum der Entlassung a.us der rrau bstummenschule: 

14. Untersuchungsbefund bei der Entlassuug: 

lh. Mitteilungen iiber den ferneren Verbleib des Kindes 
nach El'fiillung der Schulpflicht (Berufswahl ) : 

Wir haiWJI gw;p he11 , <i <ISS <lll('ll i 11 de11 TaliiJSIIll llliH' II 

sc lllll <' l l de111 S(' h11l a.rzle t' ii H' s<'gc'ns rl' irllf' T~iUgk c i L o ffcn 

sLohl , 11 nd dass !Wi ne i111 VN!' ill(' lllil d<' ll Lehn ' l'IJ au sgoubl e 

T:iLi,glw il de 11 la.uiJsl l ll ll lll ' Il Z iig l ing<• n 11111' z11111 N' lil zo n 111 HI 

Vo rl oi l gcr<' idwn ka1111! 



Die phonomimische Methode des Lautlesenlernens 
vom arztlichen Standpunkte. 

Von 

Dr. Arthur v. Sar bo, 
U niversitiiL dozen t in Burlapest. 

Ui P vo111 iè m nzo:<'ll (; r oss<• l i n sl;unmemlc ph o11 omimi · 
sclH) .Mellwd P- als J\nfangs unl crri ch l dcs L:.w llcscns, h ai. bei 
11 ns ~ n Ungarn c,iJ'ri gc .\nil iLngc r gcl' und Pn. 

Sp zic ll i 11 81/llapes l wird d iese llH• in deu 1\omlllllll :li 
H:ilul cn slark ku lli viJerl , sn dass i<" il ( :<' k gPnlw i L h all <·, di t· 
.\l <·lh od n .in prak li .- clw r r\n wl' lltillll g ZII sc lw n 11/l d din He
SIIi ta lc ztt pr i.il"cn. 

1\l id t inlpn•ss inl t• h:lllpl siic hl .ic.il <lie l<' ragc, ob der Vor
ll' tlrl", ,dcm di csc lVklhocl <' z11 IJegC'gn<' ll hai, b r cchli gl. i , l 
od cr n iehl , dass 11 iirnli e.h: dur C' h. sic lic Ki ndcr n r vèis g •
ll la ch l und nanw nlli r·h 1w rvo ' \' l' l"<Wi ag l<' gcschii cl igl w crdCJI ? 

Pr i.i.l"cn w i r vo 1· :tll f' lll l il t·orPI i se h , wc l eh Mcthodc mchr 
d<' m kind li chcu Ueislc angPpa ·s i isL. 

Wic bckamJI , wcrd c11 l w~ dc•r allgc1nciu i.i blichen 
, Scbrcib-L c 'l' lll Cthodc" nls i\ usgangs punkl· di,e 13uchstabcn
lri ldcr gcn oJI111H'J1 11n.d sy 11lhcl.i sch z11 Worl.cr u verkni.ipfl. 

Dio Phonomi1111 ik dagcgc11 gcM vo1n Laulc a11 S, '' cr kni.ipl'l 
Llensc lbe:tl m il. d cm Uu chslabr nbilu ·, i ndem si im H.ahm n 
ciuer k lc:i111 Cn Erzii.hlun g, in wc•leh r nacha:hn1 end c N::tl"ur
l:.w l c• Vcrw enclt111 g J'ind cn, mil ll ilfc• von assozii cr cndcn 13e
wcgung •n der rcc ltl r n Obc rcx lr C' IIlil ~i l. (m'imi schc Z i ·hen) 
las l~rk cnncn der 13uehslaiP 11 dc111 Kinu c bcibrin gl. 

Vom ~irz lli c h en Slnnd.punkl i sl da. lel l'.l crc Vcd a.hrc11 
das ri chlig r e, da di·cj cnigP 1\lt:clh Hlc dcm kind l ich cn C:c isiA· 
hesscr cnl.sp ri. <.; hl , w clchc :1 11 •l wa s Konkr<' lcs . d<' nl Kind r 

:o;<.; iton llckannl cs ankniipl'l. 
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i''enter llli'Lsse.n wir zuge iJ <' II , dass dasj e11igc a111 IJesLe n 

111 der l<:rinll eru11 g J1afl eJ1 IJit•ii>l, was l 'O li jr· mchr :-;Ì ilil<'s

organen aus l>es lininii. w·ird . lki tl c1· :-1c· ilrPii J-L CS('I IICLI Iodc· 

kni.ipfl sid1 du.s Huchsla i>c iii Ji ld ;u1 di <· Laul.- unti cll l clic· 

kin;leslhel.i sc h< ' l l l·: imlrLil'k <·. 11'<·1(' 11 I<' IZII'n ' dur(' h dic· 11c•

w<'gullg<'ll tln :-;pn•chwnk z<' ll gc• <'l'Z<!I Igl w t• rdc·n . 

Linke Hendspllaere. - Die im:ciH eu !)illllCozentre n sind mit puuk 
ti ertem Kreio markiert, di eselben sincl miteinander durch die Asso
zilttionsfusern verbunden . - Da:; kiu aesthetisch e Zenb·um (.1-'lihls
sphaere) n immt mit den motoriscben Zentren identi sche Ste llen e in. 
- I m 8chPma bedeutet d ie Sehsph aere d i e ~ tell e, w o di e Buchstahcu
und Wortbilcler abgela.gert werclen, das opt ische Zentrnm dagegeu 
die Aufnahmestclie der Gegenstandsbilder. Die J:H:irsph a.ere ste ll t ùas 

sensorische Sprachzen t rnm dn.r. 

Uci der PJwn o1n1irnik clageg<'ll wircl. tl as JJu('hslahl' IIIJild , 

wc lches ,im lla hnwn ci1wr· l ~ l ·z~i . hl11n g vorgduhrl. w ird , a 11 

das schon bekan11lc· La.ulhild dPr Taiurlaui{· (Siim rn e11 der 

Tierc, JJl ascn tles W,i11d cs 11 . s. w. ) gck nLipfl. 1111 d wil'(l rt ii SSN 

VO li dcn lau l - und kÌII U.CS I I1l'l;isdw11 i':ind ruckl' ll der ~ IH'<'c:II 

wcrkzcugc JI O(' IJ l ' Oli dc 11 kiwH•sl hcl is(' hCII l•: indrLi ckcJl rl cs 

lllÌJ~eJlC' n Z c ir!I t•n s prùzi s<' l' lws l!itn 111 l. 
Die:c riiÌII1JÌSclwll Z eiche11 w('l'dell i11 1 k iii ;H•sl lwli sr li l' ll 

ZPnl.rnm dcs (;ehir11 s ( ll' c lcli l's w;Jitrsl'lwillli c li mi! d('ll m olo-
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ri sch 11 Zcnlrcn i•df' n lis('hC Sl f' ii f' n der Grosshirnrind c cin 
ni lnnil ) vc rankerl. 

Jlll ysio lngisch gcsp rodH·n , ll' i rd IJe.i rkr pbonomimiscl1e11 
,\l el hod(' ,c lt'l' nu chsla.lw dtt !T ll di c ~e h -, fJor- ltltd I•'Li.h l
sph<i C'i"(' de::; tìrosshims app<' rzipi <' rl (sielw .\hb.ildung); der 
.\nl eil dN Fijhl spha c l'(' ( l•: nd . lal'i on dN kin ac lil clisc hcn l•'in 
dri"i ch ) isL dailPi dPr ~l' ilrP ill - i .<'S<' Ill PI Iwd r gcgcni"tllrr ein 
vir· l grosser cr. 

lsl tlnscrc lbcor cli . che Vorau sscl zung ri <' hlig, wona ch 
ji'ILe .\tlPihod<' dC's LPSP unl c rri t; hl cs fi.ir clas kintllichc (ì cl1irn 
alli zwcckcnlsprec lwnds lell isl. WP ichc an sc hon Heka,nnlcs 
sid1 ansl' illi csse nd das ~l' IH' vo 11 mchrcrc11 . 'e ii PII hcr hc
slilllml, :o muss s ie"l1 cla s pr;lld is(' lt da<lurch 1JC'wci scn lasscn, 
d:Lss di<> Er lc rt11111 g dcs l luchslabt• lllJil des hf' i dicS' I' Mc
lil od.r: raschcr ,·ons laLI <' tl g<'hl al s IH•i rl<' r iiii Prcn, der Se hreih-
1 ,r•sPrncl h ode. 

D:1 ss dC' ill l.al siichli <' il so isl. IJcwr i•sl nic l1l lltll' . nac lL 
ii i>NClllSI illllll elld cr j\ II SS il g<• d ('l' lllÌl der piJOII011lllllÌScl1<'1L 
.\l ei hod<• ttlli er richl eildr•n L<·hrer . das lei ('hier<' J·: rl r•nH·II tks 

I ,<'S(' II S, sondC'I'Il auch j <' ll <' lko ba r hl un gcn. di <• iril an 
s(' ll w ;~ c ilbef;ibi g l e n 1\indnn maclwn konnl e. 

l}iPSP IIw n cri<'l'II Cll llas Lesen nril dPr phnllOini nlischcn 
.\kl h ode ,·iel raschcr . al s 111il d N andN('Il . l r h l"('l'fU gc sn
ga r i.ilH'r solc iH' 13 t'o bachl.un gt•n. welclw tlie l<r:d'l oin<.'s 
J·:x poriln C' Ill <'s a11fw ci sPH. l r il hal.l e 1ùintlielt in c ini gC'n l<'a ll l'JI 
(ìr• lcgcnhc il 111i eh d:ti'OII z 11 iilwrzc ngc ll , dass :e hwachlw
l'iihi gi.C' ~c hiil c r 111il. d<' r ~r hrcill - L,c'sc•nl e llJ od e nichl tla zu 
W!hrach l. wordc•n kOnlill'll , d:t s i f•sc·n Zll C'l' lcm cn, walirend 
sie, mill e!. l der phonoiiiÌJnise il C' II in knrzc r Zcit. zu lc•sc 11 
V<' l'lll OC lll C' n . Di <'S<' l lPohac hllln gC' II IH'wciscn, dass 1111 N<' 

lll<•Or<•li sclH' II Vo ra 11 sP i zun gC' II ri <' hli g warc•n , cl.. h. wi1· intl 
l>r•rf'c hli gl i11 d 0r Ph onolìlimik c' il i <', dc• n1 kindliclw n (òC'himP 
lr•ichll'l' fass harC' ~' l r lhod f' z11 C'l'bliC'kc•n. 

J)i <'S<' lr•ic lil erc l<'ass li <' lik<' il 1·c rd:tnkl i t• der Mil w irlmn g 
dr·s killa Ps lhdis!'iJ <' II ~ illlH's. welehcr clurch diC' ruimi sclw n 
Z!'i chen g<' W<'!'klwircl 1111d mi l d<' n ii brigcn . i nn csc indri'l ck<' n 
<la s ras<' hCl'l' lllld Pi.ndr-iulg liclw re Haftcnbl eibcn dc ' nueh 
slulwnbild cs hPw irkl , daz 11 kon111il noeh das nichl mind er 
w i ehi ig<' di c•s<' r M c• lhodc, dass sic, wi•l' schon erwiilml, an 
das den1 kindl ichcn (ì chirn sc hon Bekannl<' sic.h anschli ess l. 

J)i c and{'r C J<'ra ge, wC' lch C' ;irzllidwrsPil s ZII ent rhcidcn 
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isl, hcl.riHI Ll·cn Vo rwurf', w lchcr der Phonomimik von mch
rcrcn Scilcn gcmachl w ird, dass s1c di c Kindcr ùurch dic 
angewandlca mirnischcn Zci<::hca zu nen roscn, zappclud.cn 
Kindcrn machL. 

Um di cse Frage e ltlschcidcu zu lcoJJncn, JÌabc ich in 
ve rschicdcn cu Klassc 11 der l1i csigc n Konnnun alsclwl cn Unlcr
s uchungcn a ngesLcJJI un<l bin z11 dcn1 Hcs ulLalc gclangl., J ass 
llicsc n:1>i.lnischcn Zc,il'il l'tll nur c i non lraa silorischcn Ch ara.k lc r 
IJ a ben Ulld. sc i101J ll<tC"il <:inig<·:n Mo nate n ni chl mellr ,, •r 
wend.cl wcrden. 

Um d io l•'ragc siclwr Cltl.sdtci dcll z11 konncn, u.nlc rwar.f 
ich Zoglingc de r zw<·il t•n 11nd drill c n l•: lc lll enla rk lassc, wc lche 
mitle ls l. der Phonornimik Llas Lt'S(' It C'l'INni h altc n, der Unl.c r
s uchuug uml J'a.nd , da ss ka um oi1 1 oder zwei unl cr ll undcr l •n 
z11 l'ind f' n wa rf' ll, wckht• s ieh rl(']' 111i 1nisc hcn Zc ichcn n od1 
irgcudw _i,c e rinu_,cnl kon!nl c n 1111d l'and kcincn c inzig<•n, dnr 
s ich de r ZciclH•n noc lt hed.if' nl e. 

In zwci crslt•n IZlasse n (120 - 100 Zi.ig lin g<') konnLc ich 
111Ìch a uch davon i.ii Jcrzc ugcn, dass in der 11 Cl111 lcn Woche 
·cl es IJnl.cni chl·es di c Ki nrl er dic ihll cn sdwn hckannl c 11 
13uchs la ben ohn e lll illli sc h<· Zt> iclwn laulicrl cn, 1111r di <' 
schwii.c hen•n vo 11 ih.n en gf' hral l(' hi Pn no (' IJ a l> 1111d z11 di (• 
selbcn. 

In i.ihc rc in:Lillllì iCildN W<'i '(' sagl c11 mir 1li c l,o hrnr, 
dass naeh 1\ bla 111' von (i - 7 JVIonal cn d i<' gruss lc J\nzah l der 
Kind c r tJ ,io Zc.i che:11 i'ti )('rha11p l nichl mchr bCilll l.z l. 

IC'l1 .ha ll e Gclegonh ~ i l , be,ido ArLcn von Loso llll lc rrie.ht 
zo ·IJ co baGhLf' n 11'11 d kn 1 ~ 1 1 sa.gcn, da ss dns Jnl.crrssc der Kind.c r 
bei d.om phonomilllisc lw n ll nl orrichlf' e.in vic i rcgeros is l, 
was an ch sehon dc•s ha liJ na lihl ich. wf'i l di c klcinC' Il (o (' 

schichl elt (• ll, wekhe lwi d if's c r McLhodr vorgc lragc n werdcn, 
di e Kind e r au ch amii sic·rL Fc• mf'f s i1 1d d ic• mimisc iJcn Zci
chcn c inc gul c 1\h lf' ilun g fiir das bc wcg lichc Kind, d icso 
Methodc, he i der d'i<' 1\ indN s ich ni chl voll s L~i.nd i g r1 1hig 
z u. vPrha llon hail0n , Pnls pri('hJ Pbc• n v.iolmchr dcm ki nd
lichcn Tornpera lnc•nlc. In l' o l gcckss t ~ ll hal d r l,d1rcr lwim 
1\IJassc nuntcrri chl c mil. dc•r 1\nfn•c hl.c rba ll ll ng ri.OJ' Ordn11ng 
vicl wcn ige r Mi.ilw, als lwi der ii.ll oron Schreib-Le c rn olhode. 

Wio mir einc grossP Auzabl vo 11 Lchrc r11 milloil L, or· 
loicllbcrt. fernor di· Phonornirnik èJ n L •so un Lcrrichl dadurch, 
dass bei den1 sel bcn di.c Vcrbindunge n der Lauto gar keine 
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.~ ch>v i cri gkciL vcr ursaehl, wahr nd das bei der anderen Mc
t hodc, wic i cb mich d.av on sc i b ·L ùbcrzc ugcn ko1utLc, U.as 
gross lc zu bckalll pfcndc Hi nder nis b il dcL. 

Dicsc Vcr hind ungeu der _Lautc wcrdcn durcll tlic 111J 
Inischcn Zcid1cn soz usagen vo1t sclbsL besorgt. 

Dio physio log isdtc l •: rkl ~in 1ng hit•Ii.ir selw ieh dar in . 
rlass dio a u l'f' in ::md.c·d o.l gcndc• n .L\ rmbcw cg ungon, von denc11 
jcd() mi l (' Ìncm La.uLbi lde assoziicrl is l., a uf ·ina nd c rfolgc•lldt• 
l,a utbi.lrl e r wcc;kcn, dio sid 1 nun so von sclbs l vC'J'k ni.i p i'r' ll . 

Ma11 wc11d cL fcrn-cr g0gcn cl ic Phonorn imik cin, uass de r 
.\. n!J iick der mi! dcJI lhi.ncl cu zH pjw ludcn Kincl cr c; in komi
~c hc r sci. 

lch hin der M0in un g, d.nss e. dniJci <'Ùl faeh a u[ cl ic l ;c
wo hnhci l. <tnk onnnl . Wi n l rliose J\ r l dos Lcsc unt crricht os 
a ll ge mciu gcbrau c;h l., so w ird <l ies0s Zappe in a. ls c l.was sdbsl
vc rs Li.i.nd liches angcsehcn wcrdl' ll und kcincr wird mehr 
.'\ ns loss da nm nchm cn. l)c bri gcns w<'i sc ic; h d.a rau f llin . 
rlass dc•r Lchrcr hei clf'l' l·: inli bun g cl ics<' r n1imis ·ben Zc• iclll' ll 
rlarauf ach l.cn kann , dass dicse lb0u ;tr's lhetisc h a tl sgc i'L'dJrl 
wo rrlen. l•:s wii rdc g;u nichl sc-ha dc1t , W<' nn na (' h rl l' r .\ ri 
de r a ll.cu Hcll cncn cLw as mchr Ci cw ichl a uf <l i sc hi.i lt <:''ll 
Posc n d er 1\.i.i rpcrbewcg ttngcn, tlc r (; c ben le11 gc leg l. w<'nkn 
wi'tr-clc u ucl. dicsc n Zwl'ck khnn f' JI a \l (~ h dicsc mimisc hmt Zr.i 
< hnn milerfi.i.llcn. -

Auf di e piid agog i. che l<'rage, o l bei lcr 1 honomi mischc11 
Methode di e Rchriftzeichen vern::tchUissigt sind , weil sie e:rst 
spii.ter einge iib t werd en, will ich n~iher nieht eingehen, bemet·ke 
a bcr, dass, wic mir di •s e.ine grosse Anzahl voti Lclll'c l'll 
d.i •scr McLbodc n1 iltc ill e. <Li •se V-orzogcr ung kcine l.k dctl 
lt mg ha be; a m l_.: ndc d es .hthrcs ha lt cn di c Kind.cr, wclc:lw 
p1honom imisch tmLcrrichLc l. wordcn siud , gcradcso wcil mil 
d cm Sc'brci ben, wic cl ic andcren. Kinclcr . 

Ac rztlich crsc il s Jindc ich cl as sukzes ·ivc \Torgehcn uf'l' 
phonomimischen Methode, wcmach die Koordinationen (denn 
sowohl das L<lllt.l cscn wi c d.as Scbre~ bcn b rubi a uf Koo rd i
na Lion vou Bc wcg un gcn ) n a ·hc'i na ncler e ingei.ibl· wcrdc.n . l' i.'tr 
da · r.ichl. igcre. lch gcbc ztt bedcnken, da dio Sp rach 
<' ntwicklung cles scc'bsjalu igc n Ki ndcs srlbs t noch sc1H· d r 
Fù rsorgc cles Lc'hrcrs beclarf 1md élass dic Spr chwc•rkzc,uge 
bei cl r nc u- n Koo rchna lion dc La llLles ns gcraclc gcn l.i ge nd 
belas i L werdcn . .A ne'h mti SS ieh hcrv orl1 cben, das bei 
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der phonotnimisch en Muth od<' clc r phon clisch cn Enlwi ·k
lung der La11Lc von uPnl L c l1rc r C' ÌIW v iPI gr i.issc n' Bcachlung 
gesdwnkL wnrden kann , da SC' Ìil t' t1nu ti<'s Kiud cs 1\t tl'rn t> rk 
samkcil ni cht 1t0ch mil der KoonJinalio 11 U<'l' :-;l'hreillbt' WP
gung<'Il in J\ nsp r11 eh g<'nOIIlllWil winl. 

Vom iirziJi cll<'ll SL<.m dpunkl <' kann na ch all l'd t' lll gPg<'n 
dic Phonomirnik Jli chls Ping<'Wt'lltl<' l wC'I'd cn, siP bildcl iJn 
(ò cgcnLPil t' illPil g11Lcn l 1C' i>ergang 1' 0 111 SpielzilllllWl' in eli<· 
Schtilrau1nc, si<' di unt al s t' ili<' g11 f<' .\hi <'Ìfllng fiir das i>cwcg

l icllf' K in<kr l<·mpcranl <' lll . 
l )icse i"Jnn ab lni fPild <' I ~ Ì gl' ll S cll ; tfJ l>rac iJJ e llli CIJ <1 111' r[OII 

(,;pdankcn, oi> rli <· phonon1i1nis<· ht' Mt'I ]J odc lw i1n LPsc-l Jni C' r
ri chl c tlt'r spra ehgP. IliriPil l(indN nichl i\nw <' lldlln g finu c' ll 
so lltc. 

l ch dunkt• vo r a ll ern ;tn di i' stoii<' I'IHi<' ll tiiHI hasl ig 

spruchcn<lun 1\inder . 
l•'asscn wir rln s :-;t.otl.<'l"n al s I'Ìn e 1\.oo rdinalionsncurosc 

au[, wcl<.: ll e .ihren IC' Iz l l'n (òrund in dt'l' l f<' IH' rcn·pg lJark<'il 
dcs uwl ori sehcn H ind <·n spraC'ilgchiC'les hai.. so mn ss C'i ne 
McLhode, bei wcldwr di es<· l )C' hCn' rn'g iJark<'i. l in and cre 
nindcnbcz irk c abgc iC' il et wirrl. als C' il11' mil N ulzt' ll ·ang<' 

wend ul.c l>ctra ·hl. ' ' w<•rdC'JI. 
Dicso t\b lcilung bnvirk l di P J>IJOIJOI1Jilllik dtirch dic 

1\nwendun g der lllimiscll C' II Z l' i chell. 
J)ure'h di c glci ehzci ti.g(' i\kl iun rl<'r Ann -llrtll dlllt lskulailll' 

1nil den SprcchnuiSk<' lll wird dPr. sonsl bei Sloll('l'ncfen z 11 
slarkc Jmpu ls, 1UH.:hd c1n c r sich vc ri P'il cn lllli SS, in d<'r lllo
lor isc·hcn Sprachrin dc gcmiiss ig l. 

Zublli g hi,n ich in der Lag<' , rl i<'S<' ll y polllf'S<' ;u1ch n1il 
t• in cr Bco bachlung zu slliLzt' ll , ti'i f' id1 t'l'SI nach i\ufsi C' IIung 
nwint'l' ll y polhcs<' lll ac hC'n konnl.e. 

Man brachlc i11 lll CiiH' i.iffcnllùJH· Ordination l' Ili sechs
j i.ihrigcs Kind , we ldws ~ u1 sc hwercn1 Sto ll ern liti.. Df'l' Val('!' 
des Kin dcs war ;ul<' ll SloiiC'n' r. Trol z rnl'ines liPnli.ilwn s war 
i ch n ichl. ÌlnsLa.n< lc, audt ntll' ui11 \V ori a 11 s dem Knaile111 J1C'I'
anszubekomrnc.JJ. Bei j t> dr•n1 :-;p r('Chvcr suC' IH' si.C' III cn sicJ1 
slarkc Kr~impl't> in der .\IJTIUJJg. musku laln r cin , diP sicll 
nicht bckiimpJ'cn li cssC' n . Da fi .r l mir m ein c 1-lypoth cse ein , 
dic i cJ1 aur 'ihr<' 1 rakl"isd10 Anwcnri!Jark t> il. noch ni chl prlift' il 
konnte und i ch tr11 g dit' Mui.Lcr des ICna lw n, ob das Ki11d 
nichl. i11 dPr :-;l'hu lc' z tll'ii iJi g phonomirnisl"il C' Il L t'S <' tllli Nrirld 
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bel- mmt. Es slellte sich heraus, dass dem so sei. und die 
M.uller fiiglc auch hinzu, dass das K.ind, wenn es dio mimi
schcn Zcichcn gcbraucht, fliess end laut lesen konne. Icl1 
licss das Kind soiort don V ersuch ma.cbcn nnd zum Er
slauncn mciner Ilorer las derselbc laut Iliessend vor, indem 
es di c Zcichen gebrauchlc. W uxde das Kind auigcfordert, 
dio Zeichcn wcgzulasscn und so laut vorzulesen, so gelang 
dies nichL. 

.lçh schc in dicscm Falle don striklen Beweis fiir die 
Hichligkcil mcincr obcn vorgebrachten Hypothese. 

Es fol gl daraus, da.ss wir in der Amvendung der phono
mimischcn Mclhoùc ci:ncn ncucn BehcH beim Unterrichte 
slo ll mdcr und hasl.ig sprcchcndcr Kin.ùcr haben u.nd em
pfch lc ich d;dter dio Sachc zur achpriifung. 

Als Endergcbnis mcincr Untcrsuchungen stelle ich fol
gcnùc ii.lz ' auf: 

l. Di o F urcht , das s di e Ph'onomimUc di e Kind(lr 
n rvu s ma chl. odcr n c rvos ve ranlagtcn Schadcn zu
Jugt , i sl un bc r cchligt. 

'"'· Di c phonomi mis ch e Mclhod c· des Lauilese
unl rrichtcs llal, vom phys iolo gisch n Slandpunkte 
bclra.chlcl, gcgenùbcr d e r chr eib -Lcsem e lhode d en 
V orl ci l, dass s i c vom K.onkrclcn aus geht und an 
sclt on 13o kan nl c: anknupiL, weshalb dics elb c heim 
Masscnunlcrrichl schr v.:u cmpfchlcu ist. 

3. Di e Phonomimik Jci s l L b i schwachbeHihig
lcn Kindcr n g rosse un schiilzb::u- c Di c n sl.e , weshalb 
i)n An w en d un g z u di es cm Zw cc ko als aussorst wUn
sc 'hcJ~sw rl cr ch oinL. Namcntlich so lll e mal't sich 
ilucr in d on Ilili sschul cn bedicncn. 

4. . Bcim L c.-c unl c rri chl stol lcrn dcr od r hastig 
sp r eh n d er K in d or h'aL di o p h n.omimischc M.elhode 
g gcnilbor tl c r Schrcib -L cs mcth d·c den Vorzug; sie 
rmog lichl d ur ch <Ji,c h ci ihr angcwcndclen mimi

schcn Z i ch en inc \.hl c ilung d e e ùb c rgr ossen Er
r gbark· il d e r m o l orisch cn Spra.chrindc. 

J udapcs l im Oklobcr 1907. 
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Die Heilkurse fur stotternde VolksschUier in Hamburg. 
Von 

H. So d e r , 
Direktor der ~'aubstummen-AnstaJ t zu llamburo-. 

Nahezu 20 J abre sind verfl osseu seit der Erricbtung 
von Heilkursen fUr di e stotternd en und stammeluden SchUler 
der Hamburger Volksschulen. Ueberaus segensreich ha t in 
di eseo Kursen di e in dem , Ue bungsbucb" vo n Direktor 
Albert Gutzmann dargelegte Heilmetbode flir Spmcbsto
rungen gewirkt. Es erscheint mir daher als eine P fli cbt 
der Dankbarkeit tiber die n ntstehung und Entwickr.luno· de r
selben bier km·z zu bericbten. 

Mit Beginu des Jahres l 88 wurde zu diesem Zwecke 
eiu Verein gegrlindet. An der ' pitze dessel ben stanri e n 
3 Kaufleute : Wilb. Rump, Mitgli ed der BUrgerschaft, 
A. Gustav Reimers und WHh elm \V_elzien, fem er ein Eektor 
einer biesigen Volksschule J. J. H. Liider und de r BeJ·icht
erstattel'. Scbon im ersten Jabre unserer Tatigkeit hatten 
human gesinnte Mitbtirger uns die erfo rd erli chén Gelri be
trage zur Verfligung gestell t, um sofort in 9 Un terrichts
kursen, die sich auf 12 Monate verteilten 108 Schiile r 
unterrichten zu kon,nen. 

Um in erster Linie das Interesse der hiesigen Volks
schullehrer zu gewinnen, mussten die fi.ir die Leitung de r 
Heilkurse notigen Lehrkrafte auch aus deren Kreisen ge
wonnen werden. Unter pmktischer und theoret ischer An
leitung des Bericbterstatters gelang es verbi:iltnismi:issig 
rasch, dass die bet:~,·e ffenden Lebrer sich mit Umsicbt und 
voller Hingabe in die Gutzrnannsche Metbode hineinfanden. 

Nach Ablauf des ersten Jahrzehnts batten schon im 
ganzen 1349 Schiiler an dem Unterricht der Heilkurse te il 
genommen. Von diesen waren in unseren Listen 114·0 als 
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gehei lt bezeichnet, wahrend bei den tibrigen das Sprach
leiden wenigstens durchweg gebessert war. Vom Ja.hre 
l 891 ab wurde durcb Beschluss von Senat und Blirger
schaft unserem Vereine ein grosserer Beitrag zu den Un
kosten gewahrt, welcher von 1894 ab noch erbOht wurde. 
Von seiten der OberschulbehOrde batte unser Uoternehmen 
stets die luaftigste Unterstlitzung gefunden, indem uns nicht 
nur alljahrlich di e sprachl eidenden Kinder aus samtlichen 
h i sigen Volksschulen n a m haft gema eh t, sondern auch di e 
UnteJTicbtsraume kostenfrei liberlassen wurden. Aber auch 
in weiteren Kreisen kam man unserem \iVerke fordernd 
entgegen. o libernahm z. B. e in Ohrenarzt, Herr Dr. med . 

• Pluder die un entgeltliche Uutersucbung und Behandlung 
<l erj enigen chiil e r, welch ~ wir ihm Uberwieseu. Eine Reihe 
von Za hniirz ten unterstiitzte un sere Tatigkeit dndurcb. dass 
si di Schi.iler mit, d f kte r Y.,ahnbilclung in Behand lung 
nahmen und den mit G::wruenspalten behafteten Kindem im 
ersten Jabrzebnt allei n Ì1) 15 Fiill en unentgeltlich Obturatoren 
li ef'erte n. F m er bewilligte di e Direktion der Strassen
eiseubahngesellscbaft auf unser Gesuch den vom Unter
richtslokal femwohnenden SchUlern wahrend <ler Dituer der 
Lehrkurse, b1reikarten. E ifrige Mithilfe fanden wir aber 
auch bei den cb nlen und Eltern der bet.retfenden Kinder . 
Zu dem Zwecke kursierte liiwischen dem Kursusleiter und 
de m KJassenlebrer und den Eltern des sprachgesti::i rten 
Kindes e i n , Verkehrsbuch ". D:-1rin verzeichnete der Kursus
leiter nach j e B --4 Wochen die bei dem Kincle erreichten 
Erfolgc, wah rend die Klassenlehrer und Eltem darauf 
notierten , ob und welche Fortschritte im ti:iglichen Verkehr 
l"ich bemerkbàr machten . 

Ueber die Einrichtung der Heilkur se ist noch zu 
bemerken, dass durchschnittlicb an jedem Kursus 12 Kinder 
tei lnahm en. Wenn in einem Schulbezirke gleicbzeitig meh
re re Kurse abgehalten wurden , so wurden die Kinder nach 
ihrcn Altersstufen und auch nach den Gescbleehtern geteilt. 
Di e U nterrichtsstunden fauden wocbentlich vierm al nach
mittags von 5 - 6 Uhr in den j eweiligen Schulbezirken, in 
deneu si cb di e meisten sprachleidenden Volksschiiler befanden, 
statt. Nach Verlauf von 20 Wochen (die Ferien nicht einge
rechnet) wurde der betreffende Kursus beendet. Diejenigen 
Ki11der, welche das ?;ielni cht enri1·~ ·.tr.n , nn,hmnn an eiuem fer-
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neren, tunlichst obne Unterbrechung anschliessenden Kursus 
wieder teil. DieGeheilten traten dann noch in einen besonderen 
..,Nachkursus• ein, in welchem sie fernere 20 Wochen hin
dur·ch wochentlich je eine Stunde untenichtet wurden. Im 
ganzen standen demnach die Kinder etwa ein Jahr lang oder 
Hinger mit unseren Heilkursen in Verbindung. Die Nacb
kurse haben nicht von anfang an bestauden, sind indes aus 
der Notwendigkeit hervorgegangen, die geheilten Schiiler 
moglichst vor einem RUckfall zu bewabreu. Leider wat· es 
nicht moglicb die Stammler von den Stotterern zu sondem, 
da die Zabl der m·steren verhaltnismassig gering war. J e
doch gelang es durchweg nach dem im Gutzmannscben 
,Uebungsbuch" dargelegten Verfahren auch di e Stammler 
zu heilen. U m auch ùer Oeffentlichkeit ein anscha.uliches 
Bild von den erreichten Heilerfol gen und der Unterrichtsart 
selbst zu geben, fand a.llj ahrlicb gegen Ostern eine offent
licbe Prlifung in der Taubstummenanstalt statt, welche 
stets zahlreich besucht wurde. Ausserdem wurde aucb den 
Lehrern und Lehrerinnen hiesige r Volksschulen gern ge
stattet in den Heilkursen zu hospitieren. Aut di ese Weise 
wurde es bei eintretenden Vakanzen leicht, in der hiesigen 
r~ebrerscb aft stets geeigneteu Ersatz zu finden. 

Da mir eiue neuere Stat i stik iiber die in den hiesigen 
Volksschulen vorhandenen prachgeb rechlichen Kinder nicht 
zur Verfligung steht, so sei mi r gestattet, einigo A ngaben 
iiber die im J auuar· 18!)6 erfolgte statistische Aufnahme zu 
machen, damach stellte sicb die Gesamtzahl auf 601, na,m
licb 48~ Knaben und J19 MMchen. Von diesen Kindern 
standen : 

im ersten Schulj ahr 42 Knaben und 12 Miidchen 

" 
zweiten 

" 
65 , 

" 
i) 

" , dritte n 
" 

57 
" " 

21 
" 

" 
vi erte n , 59 

" " 
15 

" 
" 

fUnften 
" 

70 , , 8 
" 

" 
sechsten 

" 
77 

" " 
18 

" 
" 

siebenten 
" 

86 ,, 
" 

23 
" 

" 
acbten 

" 
25 

" " 
13 

" 
" 

neunten 
" 

l 
" " 

l 
" 

Sa. 48~ KnaiJen und 119 Ma.dchen 
In diesen Zahlen waren di e zur Zeit der Erhebung in 

den HeiJkursen befìndlichen Kinder, di e durchweg dem 
5.- 7. S lmljahre angehOrten mit eingeschlossen. Von den-
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selben konnten inzwischen ungefiihr 60 als geheilt entlassen 
we1·den, an deren Stelle ebensoviele Kinder neu eintraten. 
Der 8. und 9: J ahrgang, der die Kon:firmanden entbielt, 
spricht mit seinen verbaltniRmassig geringen Zahlen unver
kennbar fiir die Erfolge der Heilkurse. Obige Statistik um
fasste damals ungefahr 100 Volksschulen. Da im J anuar 
1892 in etwa 90 Schulen noch 679 Sprachgebrecbliche ge
zahlt wurden, so konnte 1896 mit Genugtuung eine erheb
liche Verminderung der sprachgebrechlichen Kinder fest
gestellt werden. In welcbem Lebensalter und in welchen 
Schulklassen sicb obige Kind er befanden zeigt die folgende 
Tabelle: 

D er K inder l Von den Kindern befRnden s ich in K lasse l Gesamt-

Lebensjahr 18chulj ahr 7 l 6 l 5 l 4 l 3 l 2 l l za.hl 

siebentes 
l 

rs tes 54 - - - - - - 54 

achtes zweites 31 42 - - - - - 73 

neuntes drittes 2 41 35 - - - - 78 

zehntes viertes - 11 25 38 - - - 74 

elftes f linftes l 4 14 32 27 - - 78 

zwolftes secbstes - 4 11 24 34 22 - 95 

dreizebntes siebentes - 2 6 15 38 ! 7 21 109 

v ierzeh utes achtes - - - 1 9 13 15 3B 

Iiinfzebntes neun te11 - - -- 1 l - - 2 
l -- •C• Zusa= en . l 88 1104 l 91 1111 1109 l G~ j 36 l 601 

l 

Was die erzielten He1lerfolge betrifft, so stehen mir 
di e neuesten Angaben ebenfalls nicbt zu Gebote. Ich will 
daher aus den Berichten die Mitteilungen iiber die Jahre 
1896- 1899 berausgreifen. Darna.ch waren 

- ~~ 18!:.16 11::1 !:.17 18U8 
von von von 

93 Knaben 106 Knaben 135 Knaben 

geheilt 51= 1'>4,84% 61 = 57,55% 74= 04,81% 
sebr gebessert 23 = 24,73" 32=- 30,19" 3U=28,89, 
gP-bessert 17= 18,28 " 13 = 12,26. 21= 15,56" 
nicht gebessert - - l = 0.74" 

von von von 
14 Madchen 13 Madchen 31 Madchen 

geheilt 4= 28,570fo 5 =38,460fo 15= 48,39% 
sehr gebessert 7= 50 • 5=38,46. 13= 41 ,U3 " 
gebessert 3=21,43" 3=23,08 Ofo 3= 9,68. 
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Im Bericbt des Jahres 1899 wurden die Unterrichts
resultate nicbt nach den Gescblecbtern gesondert aufgefiihrt. 
In 7 Knabenkursen und 2 Madchenkursen wurden 151 
sprachleidende Kinder unterrichtet. Von diesen wurden be 
zeicbnet als 

gebeilt . 79=52,32% 
sehr gebessert 52=34,44 , 
gebessert . 20= 13,24 , 

Dabei ist w bemerkeJJ, dass diese Urteil e, nicht 
ledigJicb von den Leitern de r· e inzeln en Heilkurse abgegeben 
wurd en, sond ern dass sie zugl eich auf die in den Verkebrs
bticbern von den F.Jtern und KJassenl ehrem ni edergelegten 
Zeugnisse si eh bezogen, ferner ist bierbei zu beacbteu, dass 
der Besuch der Kurse oft recht unregelmiissig war, da ein 
Zwang zur Teilnabme bis aut den heutigen 'l'ag nicbt aus
getibt werden kann. Desbalb bielten auch einige Eltern 
ihre stotternden Kinder ganzlicb fern, weil letzte re in den 
Nachmittagsstund en dem Broterwerb na cbgehen mussten. 

Da es bei der stetig wachsenden Volksschiilerzabl You 
Jabr zu Jahr schwerer wurd e, di e Gelclmittel fiir die ver
mehrten Heilkurse zu besrbaffen , so durften diese auf die 
Dauer nicbt dem wecbselvollen Zufall einer treiwilligen 
Vereinigung anb eim gegeben wercl en. Wir beantragten da
ber eine staatsseitige Uebernabm e der Heilkurse bei der 
Oben:~cbulbebOrde. Nachd em diese durch Bescbluss von 
Senat uod Biirgerschaft bewilligt war, konnten wir arn 
31. Mai des J ahres 1900 unsere 'J'ii.tigkeit der dritten 
Sektion der OberschulbebOrd e, Abteilung flir das Volks
schulwesen Ubergeben. Se itdem bat di e Behorde die vorhin 
geschilderte Orga nisation der Heilknrse im wesentlichen bis 
jetzt beibehalten. Zun ~ich st wurd e mit· noch einige JaiJre 
die technische Leitung der Heilkurse anvertrltut. Al s dann 
eine Verrnebrung der Schulinspektoren e rfolgte , wurden 
einern derselben auch die HeiJkurse zugeteilt. D~t meine 
Mitwirkung bei diesem W rke von Anfang bis zu Ende 
lediglich eine ehrenarntlicbe war, so waren damit mancherlei 
Opfer, besonders an Zeit, ve1·uunden. Gleichwohl blicke ich 
mit grosser Befriedigung auf tliese 'l'atigkeit zurUck, indem 
nunmehr diesern Sonderzweige unseres Unterrichtswesens 
die Zukunft gesicbert ist. Zm·zeit besteben hier fi.ir unse re 
ca. l"i U Volki:!t>c hnl en bereits 13 Heilkurse ftir stottemde 



391 

VolksscbUier, unct zwar 9 fiir Knaben und 4 fUr Madchen. 
An denselben wirken 9 Lehrer und 4 Lebrerinnen. Zum 
Leiter der Kurse ist jetzt ein friiberer au den Heilkursen 
tatiger Lehrer ernannt. Unentwegt folgt man auch beute 
nocb der vorztiglichen Methode Albert Gutzma.nns. Sein 
"Uebungsbuch"' ist dauernd in den Bestand d es Biicherlagers 
del' hiesigen Oberscbulbeborde aufgenommen und wil'd den 
betreffenden Schtilern geliefert. Und so ist der Wunsch 
des hochverdienten Verfassers jenes Buches in Rrfiillung 
gegangen, w el che er in der V OITede ausspracb: ,.sei n Bue h 
ist zum Segen alle1· de1jenigen deutschen Kinder geworden , 
di e seiner Hilfe bediirfen ". 
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(Aus der Grossh. UniversiHits-Ohrenklinik zu Freiburg i. Br.) 

Gehor und Sprache. 
Von 

Prof. Dr. E. B l o c h , 
Direktor der K lin ik. 

J edermann weiss, dass di e normale sprachliche Ent
wicklung beim Kinde an das Vorhandenseiu einer guten 
Horfunktion geknlipft ist. Seit langem ist es aber auch 
allen rraubstummenlehrern bekannt, dass bei ihreu Zoglingen 
durchaus nicht in allen Fallen vollkommene Gehorlosigkeit 
besteht. Sie verweud en di e ansehnlichereu Horreste beim 
Unterricht, und namentlich seit den Untersuchungen von 
Urb ant sc hitsch und von Be zold gescbieht di es in zi el
bewusster und systematischer Weise. Allenthalben we rd en 
die besseren sprachlichen Erfolge solcher Taubstummen
schliler vorgeflihrt, die entsprechende Horreste besitzen, zu
mal wenn sie auch noch spat ertaubt und hinHinglich in
telligent sind. 

Doch soli hier auf die sprachliche Entwicklung der 
Taubstummen nicht naher eingegangen werden. Wir find en 
zuweilen auch bei Vollsinnigen, bei jugendli chen und bei 
Erwacbsenen, Beeintracbtigungen der Sprache durch ein 
zwar nicht unentwickeltes, aber immerhin maugelhaftes 
Gehor. 

Wiewohl diese Tatsache jedem Ohrenarzte gelaufig ist, 
bat man ihr doch bisher nur wenig Aufmerksamkeit ge
widmet. Man lmnn eine lange Reihe von Lehr- und Hand
biichern unserer Disziplin aufsclllagen, ohne auf eine hier
auf beziigliche Bemerkung zu stossen. 

Wir treffen unter den bekannteren Autoren nur bei 
Urb ants chitsch (Lehrbuch der Ohrenheilkunde, 4. Aut!. 
1901 , S. 540) eine kurze beziigliche Mitteilung gelegentlìch 
der Erorterung der Taubstummheit: 

l 
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, Wie sebr di e Modulation der Sprache von der 
Gehorsperzeption abbangig ist , beweist die rauhe, 
harte und laute Aussprache, die hochgradig schwer
ho rige Personen in der Regel besitzen ; diese ist 
geradezu bezeichnend tiir eine !auge bestehende hocb
gradige Scbwerhorigkeit, tritt aber zuweilen sehr rasch 
nach erfolgter Schwerbol'igkeit auf." -

AusfUhrlicher hat H. G u tz m a n n (Ueb. die Sprache der 
Schwerhorigen und Ertaubten, Deut. med. Wochenschr. 1902 

o. 18) diese Erscheinun gen berilcksichtigt. 

N acb unsere n eigenen Erfahrungen sin d di e StOruugen 
der Sprache infolge von Herabsetzung der Horscharfe von 
zweierlei Art. Wir finden l. t:ìtOr un gen d es Sti mm
]{ Ja.n ges der Spracb e und 2. Storunge n der Artiku
l at ion se lh st. 

Die Storungen des Stimmklanges sind bald Veriinde
rungen der Tonalitat , bald solche der Int e nsitat d e r 
S prech s timme. 

Bei allen diesen StOrungeu handelt es sich nro e~·heb

liche Abnahme des Ho1·vermoge ns. 
Di e Ze i tdauer, w el che zu verstreicben pflegt, bis e i ne 

solche Verminderung des Gehors in der fSprache des Er
krankten zum Ausdruck gelangt, ist noch nicht gemessen. 
Aber es wiire io mehr als einer Hinsicht interessant, gerade 
solche Fi.ille in ihrem zeitlichen Ablauf zu verfolgen, bei 
welchen, wie Urbantschitsch erwabnt, schon nach 
kti rzerem Bestande der Schwerhorigkeit die Sprache ver
andert erscbeint. Hierzu eignen sich nur Kranke rnit rasch 
oòer plOtzlich einsetzend em Verluste des nonnalen Gehors, 
bei welcben also ein eigentlicher Zeitp u nk t gegeben ist. 
Die so b i.iuficren Falle von progressiver ScbwerhOrigkeit iu
folge von Uobeweglicl1keit des Steigbtigels oder die Falle 
von w:;~chsender nervoser Schwerhorigkeit, deren Entwick
luug sich iiber viele J ahre zu erstrecken ptlegt, eignen sich 
also ftir den vorliegenden Zweck nicbt. 

Wohl aber konnten die fraglichen Beobachtungen an
ge."tellt werden an Fallen von Scbwerhorigkeit nach akuten 
G: nt:.-:Uadungen des Mittel- und jnneren Ohres, wie sie etwa 
bei den akuten Infektionskrankheiten auftreteu (Scharlach, 
Masern, Typhus, Influenza u. a.), oder an Fallen von rasch 



39-1 

wachsend e r ne rvoser chwerborigkeit, wie s i e gelegentl icl
ebenfaUs bei diesen Krankh eiten oder bei 'l'uberkulose ocJ 1. 

bei Mmnps oder bei m Méni è re'scben Symptomenkornplex u. a .· 
7-us tand e kommt. 

Und zwar kéinnten di ese Untersuchungen auch vo 
Nichti:irzten, besonders vou Taubstummen- und Sprachh e il 
lehrern mit Erfolg uuternomm en werden , denen ein g rosse1·e 
Beobachtungsmate rial zur Verfligung steltt. -

Bei Jange bes tehencler Sclnverhorig ke it find en wir- se ln
gewohnlich di e 'l'o n al i t a t der Sprache veri:indert , d i e 
Modulation , wie U rbant s chitsc h sagt. Der Klang d e t· 
Sprach e wird , eintOnig" , der Umfang des 'J.1onwechsels isr 
eingeengt. In den hohe ren Grad en e rinnert die Stim111e 
ein wenig an die klangarme 'prache j ener Taubstumm e n, di e 
friih ertaubt sind , vor de rErtaubuug noch nicht oder mu· wenig 
gesprochen haben uud kein e a·eeigneten Horreste besitzen. 

In den le ichtereu Grade n besitzt die Sprecbstill)m e 
noch einen ziemlichen 'l'onumfang. Aber sie wirkt a uf d e n 
Horer etwas ermlidend , l> ei hingere r Rede fast einscbliifet·nd , 
eben wegen d es geringereu , Tonta lls" und e ine r grosse re n 
Gleicbmiissigkeit in de t: 'l'onsti.ttke. 

Vielfach ist bei solchen Personen de r I::S tirnmklang i h re r 
Sprache, iJu· precbton , etwas erbéiht, die Stirumsti.irke aber 
n i eh t gesteigert. 

In diese u le ichte re n Graclen von prachs tOmnO' durch 
die :.chwerhorigkeit "'ird owohl di e eigene Stimme uoch 
gehéirt als auch (lie fJmgatJO'Sprache noch g ut ver tandPn . 

An e in en bes timmten anatomischen Hitz der Ohr
erlmtnkung ist die Erscheinung di ese t· kl ano':mn n pra<: hP 
vi eJer Schworborig n nicht ge hund en. Man finclet s ie be i 
fortgeschrittener Erkrankung des Mitte lolnes so u·ut :ds bei 
solcher des nervosen Appn.rates bez:v .. •. de r Hol'11 J'\'en. 

WohJ z:u lm ter i:ìc hoid en von di eser monotonen Spraehe 
Schwerhoriger ist di klanganne ~pmch e de r Adeuoiden , 
derjenigen Person Jl nwist jugc nr!Ji chon Alters, welche an 
Vergro::;semng der àl :,llld éJn, iJJ !'; IJe 'OJHJ e re de r L~ac h e nn1 and r 1 
leiden. Hie1· hnben wir es mi t d<: r Rhinolalia clausa (:-\a 
sonnement tler H'ram:o-:en) z:u tun , der· ge topften ode r, wie 
'Vilh e lm M ycr , ie nennt de r , totcn" t>prache, die 
durch <li e Hnumbo!iCh riinliung i m Nns nrach e umum bei A n
wesenheit e iuer grossc11 l{~tchenrn:wdel zustande kommt. 
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Bei noch weite r ges teige rter Schwerhorigkcit, wenn 
die eigene tìtimme nicht mebr gehort wird und vo m e r
krankten Ohre nur nocb lant gesprochene odcr ge chri ene 
Worte versta nd en werden, kommt zu ùieser Einengung der 
'fona,litii.t der Sprache uoch ein w iteres Moment binzu , das 
die hochg radige Horstorung solche t' Personen alsbald veniit, 
namlich ùie Sc h a ll ve r sc b we ndun g. 

olche Kranke ve rst hen die Kontmktionsgrosse ibre r 
t)timrnuskeln nicbt mehr scharf genuo· zu bemessen, w eil 
ibnen die Ko)ltroll e durch dus Ohr fehlt. Man kann es ja 
bei de n ve rschi edenartigsten Muskelt~itigkeHen beo bach ton, 
dass, wo llebung und Kontrulle fehlen, (Jnrchweg z-u grosse Be
wegungen, zn starkeKontmktionen ausgetUhrt werden. So auch 
hi er. Und deshalb sprechen solche Personen lauter als notio·. 

Wir besitzen zwar a usser unserem Ohre noch eine 
and ere Méiglichkeit der Wahmehmung unserer eigonen 
Bt r::~ch stimme, niimlich die Perception der Stimmvibrationeu 
ùm·ch unse re Haut. Eine kriiftige Bassstimme fuhlen wit· 
sogar vibri e re u, weun wir z. B. nebe n ihrem Triiger a u{ de r 
glcicben Hoh:bank sitz~ n. Indessen ist diese KontrolJ e unserer 
Stim me durch das Vibrationso·eflihl nur eiu man~elhafter 
E rsat~ fUr das erlorene Gebu r. Das konnen tws die 'faul.J
stumrnen lehrer Liesnitigen, welche mi t der Ven\ endung des 
'J'astgefUbJs ibrer Schlil er Lieim Untenichte a rbeiten. lJ nd 
Vollsinnige, bei denen clie W:thrnehmung de r Vibrationen 
der Sprechstirurne iiberhaupt nicht ausgebildet worden ist, 
konnen woh l noch weniger auf ihre Mitwirkung bei der 
Beurteilung der timm tarke rechnen . 

V ie! seltener als die 8teigerung der Spreehst.imme 
i.iber das i.il.llicbe Mass finden wir bei Schwerhorigeu eine 
Ve rmind e rung der timmst}irke. 

Wir beobachtcn sic zuweilen bei Schwerhorigen. die 
an ctutilenùen suhj ekti ven Gerliuschen leiden. Aus der 
mangelnde11 Kontro ll e de r SpracJ1e durch das Gehor scheint 
di ese Allwe icbung ni cht erklbirbar r.u seiu . Sie bet·ubt 
v iell cicht eher auf de r pl:lychischen Depression, unter 
welrJw r solche Kranke ]eiden. Wenien doch bekanntlich 
di c snhj ektiven Gerausche, das Klingen, Pfeifen, lJii. ttten, 
Hausc hen, Donnem mitunter zu ei ner so entsetzlichen Qual 
flir diese Aérmsten, dass sie an Selbstmord ùenken und ihn 
sogar ve rliben. -
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Gutzmann (a. a. 0.), sowie Schwartz e und Grunert 
{in ihrem Lehrbuch der Ohrenheilkunde) erwahnen, dass an 
Autophonie Leidende, deren Stimme in die offenstebende 
Ohrtrompete vom Rachen aus eindringt und ein unangenehmes 
Drèibnen derselben im Obre verursacbt, wabrend der Dauer 
dieses Zustandes die Stimme beim Sprecben absicbtlich 
diimpfen. 

Ausser diesen Verauderungen des Stimmklanges und 
der Stimmstarke der Sprache, die in manchen Einzelbeiten 
nocb eines genaueren Studiums bedi.irften, finden wir bei 
gewissen Schwerhèirigen aucb Artikulationstèirungen. 
Diese allerdings vorwiegend als SWrungen der Sp rachent
wickl ung iufolge ungeni.igender Horfunktion . 

Bei meinen Untersuchungen tiber die dysthyre 
Schwerhèirigkeit1) bot sicb die Gelegenheit, auf solcbe 
Sprachstèimngen zu achten. Sie betreften Perl3onen, die 
von friiher J ugend auf an erheblicherer allgemeiner o der 
te il weiser Schwerhèirigkeit gelitten ha ben. W egen iln·es 
Sinnesdefektes waren sie ausserstande, alle Komponenteu 
der einzelnen Spracblaute geniigend scharf mit dem Ohre 
zu erfassen, um dieselben ricbtig und rein wiederzugeben. 
Es bandelt sich also um Stammeln und insbesoudere urn 
Lispeln. 

Das Verhalten der betreffen den inbezug auf 8prache 
und Gehèir ist interessant genug, um ein naheres Eingehen 
auf den Gegenstand zu recbtfertigen. 

In Kropfgegenden - und wir leben hier in der Frei
burger Landschaft in einer solchen - ist erfahrungsgemass 
die Za.hl der Taubstummen eine erheblich grossere als in 
kropffreien Landern. Der Unterscbied im 'raubstummen
Koeffizienten kann bis tibet· das Zehnfa.che steigen. In 
solchen luopfreichen Gebieten treffen wi r bei Menschen, die 
an krankbafter Vergrosserung und Vedinderung der Schild
(Kt·opf-) Driise leiden, sehr haufig eine geringere oder 
starkere Schwerhorigkeit. Diese tragt in allen unkompli
zierten Fallen den Charakter einet· rein nervèisen Hèirstèirung. 
Nicht Entztindungen der Paukenhèihle sind ibre Ursache, 
nicht Unbeweglicbkeit der Kette der Gehol'knèichelcben, 

l) B l o c h, E. Die dysthyre Schwerhi:irigkeit. Mit neueu 
Beitrii,gen zru· Dysthy reose. D eutsch . Archiv f. klin. Mediciu, 1006, 
Band 87. 
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wahrscheinlich nicht einmal Erkrankungen der nervosen 
Apparate des Obres selbst. Der Sitz dieser Rrkrankung ist 
im Hornerven oder in den im Gehirn gelegenen Horbabnen 
und -zentren zu sucben, Massgebende anatomische Unter
suchungen hierliber stehen nocb aus, sind aber in Bi:ilde zu 
erwar ten. 

Die Schwerhorigkeit bei luopfkranken P ersonen ist 
ein Bestandteil des dut·cb die Erkrankung der Schilddriise 
(giandui a tby reoidea) erzeugten, ungemein symptomen
reichen Zustnnd es, der Hypotbyreoidismus oder Dystbyreoi
di smus oder Dysthyreose genannt wi rd. Man wird selten 
eioen Menschen mit verg rosserter oder verkiimmerter oder 
f hlender SchilddrUse (A thyreose), allgemein gesprochen : 
mit ungeni.igend funktioni erend er cbilddrUse fìnden, dessen 
Gehor durchaus norma! ist . Es miit:~s te denn sein, daRs das 
1 e iden nur voriibergehend er Natur oder unerheblicb ist. 
Zu m mind esten klein e, aber durcb die exakten Method en 
unserer F unktion pri.ifung nachweisbare HorstOrungen sind 
fn t in allen Fallen vorbanden. 

In vielen sogar recbt grobe, bis an die Grenzen der 
'raubstumrnh eit reichend e. Und bei solcl1 en von fri.iber 
Ju~end an hochgradi g schwerhOrigen Dysthyreotiscben oder 
Dysthyren , di e in der Regel kroptkranken Famili n ange
horeu, fin den si eh zu weilen auch tom ngen, wie m an si e 
woh l a uch bei vo n Kindheit an Schwerbo rigen anderer 
Herkunft beobachten wird. 

l ch bat te fi.ir di e Zwecke der erwahnten Arbeit iiber 
JOO nach einan der an unse rer Klinik zut· Beob:tcbtnua· ge
kommene Dysthyre genauere Aufze ichnun ·en gernacht und 
uu ter die en neun FiU!e vou SprachstOrungen gefundeu. 

Von di esen ist zunlichst ein 14j iibri a·er Knahe abzu
t ·'nn n, de r an tottem litt . ein Gehor war verhaltnis
ma s1 gut. Auf dem linken Ohre horte er Flliste rsprache 
2 - 1 m weit, eine E ntfernung, di e zur richtigen Ed ernung 
des Sp recbens geni.igen w lirde. 

Die Spracbst.Orung der acbt anderen Dystbyren, 
6 miinnlich n, 2 weiblicben, war Stammeln bei drei, 
Lispeln bei f i.inf. 

Dil3 Stammler hatteu durcbschnittlich das schlechteste 
Gehor. Ein 39 jahriger Mann, kropfteid end, schwachsinnig, 
aus ei ner Kropffami lie, ist recbts taub uud hort uur ins linke 
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Ohr geschriene Worte. Eine 50j~i.brige Patientin, kretinoid, 
ohne fiihlb are Schilddri.ise (athyreotisch), hort ebenfalls nur 
ins Jinke Ohr geschriene V\Torte. Der dritte Stammler, ein 
12jahriger Kn abe, etwas schwachsinnig, dessen Rcbwester 
an lnfantilismus mit Zwergwuchs leidet, Jasst ebenfall s eine 
Schilddrti se nicht fUhl eu. Er hort rechts bohe Fltisterworte 
gar nicht, links Uberhaupt keiue, dagegen mit tOnender 

timme gesprochene nah e aro Ohre 
Die fUnf Lisple r hatten durchscbnittlich ein ètwas 

besse res Horvermogen. Nur einer, ein zur Zeit der Unter
Auchung 2-t Jahre a lter Ma.nn , bort auch nur ins link Ohr· 
geschriene W orte. Es ist abe r· anzunehmen, dass dieser 
hoh e Grad von SchweThorigkeit uicht immer vorhanden 
war. Das Gehor besserte sich auf ei ne spezifische Be
handlung, woram) .:~.u ver'muten war, dass hier noch nicht 
allzu tiPfgreifende, unheilbare anat~mische StOrungen ein
getreten waren. 

Aucb hei einem zweiten Kranken , einem 24jiihrigen 
Miidchen , das beid erseits gewohnliche Konverf; ation nahe nm 
Ohre horte, war ein gi:instiger Einftuss der Behandlung aut 
das Horvennogen wahrzunehmen. 

Rin dritter, 20 Jahre alter Lispler hort rechts Kon
versationssprache 40- 80 cm, links 60-100 cm - wohei 
di e erstgenaunte Ziifer stots die Horweite fUr hob e, di e 
zweite fur tiefklingende Worte bedeutet (z. B . sechzig. 
sieben, Speise, piess usw. - hundert Bruder, Gurgel , 
Kummer usw.) . Er selbst, wie andere Mitgliedel' se ine r 
Familie, kropfkrank, er sei bst etwas schwachsinnig. 

Aebnlich ist das GehQr eines vierten, eines 23 Jahre 
alten Lisplers. Fli.isterworte recbts 50 - 70 cm, links 30 bis 
40 cm weit geMrt ; er seJbst und andere in seiner Famili<' 
kropfkrank. 

Ein l~j}ibriger Knabe endlich mit Vspeln, bei dem 
die Schilddrtise nicht dul·cbzufi.ihleu ist, hort auf dem 
linken Ohre Konversationsprache 5 m und weiter·, rechts 
dagegen nicht. 

Bei allen diesen Lisplern, bei alleo lispelnden Dys
thyren iiberhaupt findet man, sofern eine genaue Prlifung 
der Horfunktion noch ausftihrbar ist, dass namentlich die 
hohen Tone, clns ohere Ende der Tonskal:1, schlecht oder 
g:tr nicbt gehort werden. Dies ist eine Eigenti:imlichkt>it 
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der nervosen Schwerhorigkeit insgemein. Bei Normal
}Jvrenden werd en Sprachlaute von hohem Klangcharakter 
1JJ:ld eutsprechend zusammengesetzte Worter erh eblich 
~eiter gehort als tiefklingende (vergl. obige Beispiele). 
ffier ist es umgekebrt, wie die angeftihrten Ziffern zeiO'en. 

So wi rd es verstandlich, ctass gerade die Zi schlaute, 
d eren mangelh a.fte Wid er()'abe Lispeln hbdeutet, nicbt ri chtig 
p;e:'lprochen \Verd en. Denn gerade sie sind aus hohen 
rronen zusammengesetzt. die bei unseren Kranken am 
ç!Jlechtesten gebort werden. 

Bleibt di e~Se Art vou hwerhot'igkeit von àer Kindheit 
{ltl fortbest hen oder steig rt si , sich gar spater, so erhalt 

6
jch auch der Sprachfehl er . Und er gibt fUr un ein 

Merkmal ab ftir ò::ts Bestehen der Horsti:irung von frlihet· 
J tJgend an - voransgesetzt, dass nièht ein Fehler der 
A rt ikulationswerkzeuge f lir das Lispeln verantwo rtlich ist -

Flir manche Fi-We kommt noch ejn m)deres Moment 
ill F rage, das die Entstebung des Lispelns bei Mitgliedem 
dysthy rer Familien erkhi.ren hiltt. 

Weun Kinder in der Zeit der prachentwicklung vor 
dcrn schulpflichtigen Alter (i n v. elchem sich ibr Verkeh rs
){l'eis erweitert) vorwiegend oderausschU essli ch mit dystbyren 
Ji ::iJ> elnden Fumilienn.ngehorigen zusa.mmen sinò , so werden 

8 je, so gut wie andere ,l1'amilienahnlichkeiten", auch deren 
spra.chfehl er nach a.hmen. wenn sie gleich die Fiihigkeit be
sJssen, richtig zu artikulieren. 

Eine ana.Joge l~eobachtung steht mit· im Gedicichtnis, 
di e lehneich ist. Vor tiinf Jahren stn.nd wegen Ver
gréisserung der Racbenmandel ein 7jahriger Knabe von 
durchaua normaler sprachlicher Entwicklung in Behandlung 
unse rer Ohrenklinik, mit Namen Karl Gunzenbauser. Aber 
beharrlich nannte er si eh "Karl Unzenhauser". Der , Fall 
Onzenbauser" blieb mir eine Zeitlang ein Riitsel. Es IOste 
sich , als eines rrages sein alterer Bmder ihn aut die Klinik 
!Jegleitete, der sich gleichfalls ,Unzenhauser" benannte. 
A ls er den Mund offnete, erblickte man einen - gespaltenen 
Gaumen. 



Meinem hochverehrten l ehrer und Freunde, 
Herrn Oirektor Gutzmann in dankbarer Erinnerung 

zum 70. Geburtst cr ge. 

Di e v ielen un d Yersch iedenartigen F~ille von Spracb
stOrungen bei schwa chsinnigen Kindern veranlassten mich 
seinerzeit bei Vater unli Sohn , Direktor A. G\}tzmann und 
Dr. H. Gutzmann Mittel und Vlege zu suchen, die hin
sichtl ich der Sprachgebrechen flir die Aermsten meiner 
Armen sicbere Hilfe geben. Diese wobltuenden Helfer 
wurden mir von beiden Henen gern gewm11't und so bin und 
bleibe ich beiden Hen·en ein stets dankbarer SchUler. 

Der Aufford erun g des Henn Dr. H. Gutzmann fiir 
eine Festschrift zum 70. Geburtstage seines lieben Vaters 
einen kleinen Beitrag zu liefem , komme icb in dankbarer 
Erinnerung gem nach , indem ich aus meiner vieljabrigen, 
reichen Praxis einen Fall herausnehme, der mir am gestri
gen Tage, den 18. November cr. , als am Jahresfeste der 
von mir geleiteten Anstnlt wi eder in Erionenmg kam. 
HeJT Direktor Gutzmann keunt ja di e Freud n unsere 
Anstaltsfestes; ni ht nur Behorli en, Aerzte, Padagogen, 
gute Freude und Beloumte beehren und erfreuen uns am 
gPnannten 'l'flge, anch ehemalige SchUler unserer Erziebuogs
anstalt kommen von nah m1d fern, um an den Festfr uden 
teilzunehm en und di s ist wieder eine besondere Freude 
fUr mi ch, da mir Golegenheit wird, alte Semester beob
achten zu konn en und gnnz be~onders auch hinsichtlich 
einer s. 7;. erfolgr icheu Behandlung vorhauden1~r prach
gebrechen zu erfahren, wi e weit die Erfol~:;,e haften. 

Wir wi sen, dass neben deu zentralen StOrungen Ab
normitaten der f:lp rachwerkzeuge, ganz besonders unnormale 
Kieterbildungen hcmm end, stOrend auf die Sprachentwick
lung wirken und di e verschiedenen Arten des Stammelns 
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bierbei zum Ausdruck kommen. In einer friiheren Arbeit 
18l:J5, Nr. 3 und 4 der Monatsschrift flir die gei!!amte Sprach
beilkunde wies ich nach wie 

l. ein auffallendes Ueberragen des Oberkiefers Uber 
den Unterkiefer derart, dass dadurch das Schliessen der 
Lippen verhindert wird, Beeintracbtigung der Verscbluss
laute b, p, m, sowie der Reibelaute s, w und Lispeln erwirkt, 

2. starke Ueberbissigkeit des Oberkiefers nicht nur 
der Zahne, sondern auch der ippen Hottentotismus zeitigt, 

3. ein sebr flacher, breiter Gaumen, eine voluminose 
Zunge, dazu auffallende Zahudetekte in der oberen Zabn
reihe die Belastung der Konsonanten des zweiten Artiku
lationsgebietes veranlassten. 

4. bei dem Ueberragen des Unterkiefers Uber den 
Oberkiefet', zwischeu dessen oberen Schneideza.hnen sich 
merkliche Llicken befinden, dem Verschlusslaut t stets ein 
s-Gerausch vorangeht, 

5, der li.nke aussere Scbneidezahn am Oberkiefer nacb 
innen gedrangt ist und einen gleichen Defekt verursacbt, 

6. infolge steiler Seitenwande des Gaumens die Bil
dung des uvularen r und k beeintrachtigt wird. 

A m gestrigen Festtage fand si eh u. a. ein ebemaliger 
Zogling, ein dreissigjabriges microcepb. Fraulein H. ein, das 
mit durch sein teilnehmendes, lebbaftes Wese n, seine korper
lich gute Konstitution und ganz besunders durch seine 
sprachlieh recbt versta.ndliche Unterhaltung viel Freude 
gewlibrte. In der Ansta.lt war H. korperlich schw~"ichlich und 
wenig entwickelt, rechts8eitig hat sie eine leichte Lahmung, 
die ~usserlich durch einen wenig bemerkbaren scbleppenden 
Gang, ganz besonders aher in der Gesièbtsbildung zum 
Ausdmck kam, sie scbielt auf beiden Augen, ihre rechte 
Ges!chtshiilfte, sowie der Unterkiefer waren in der Ent
wicklung zurlickgeblieben. Das rechte Auge erscheint meist 
geschlossen, der Mund steht vielfaeh offen und 1w erhielt das 
Gesicbt durch diese Defekte den Ausdruck des Maskenhatten. 

Das Madchen stammelte so stark, dass es flir den Nicht
eingeweihten unverstandlich war. Es zeigte sich in der 
Sprache eine starke Belastung des ersten und dritten, 
weniger d es zweiten A' tikulationsgebietes. 

I. Artikulationsgebiet: b, v, w werden nicht gebildet, 
statt f kommt d, auch l, statt m - n. 

26 
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II. Artikulationsgebiet: sch wird in den meisten Fallen 
gar nicht gebildet, oder statt dessen kommt ein s, t wird 
bautìg als A uslaut fortgelassen. 

III. Artikulationsgebiet zeigt Gammacismus und Para
gammacismus, eh fehlt stets. 

In einem Kursus von 48 Stunden beseitigte ich fast 
alle vorhandenen Fehler und erzielte eine laute, verstand
liche Ausspraclle. Diejenigen Konsonanten, welche H. vor 
dem Kursus nicht sprach, traten jetzt etwas scharf pro
nonciert auf. 

N un, wie l1aben sicb die Erfolge draussen gehalten. 
Mit dem 16. Lebensjahre wurde H. zu ibrer Mutter in 
Pflege gegeben und blieb biE::r nocb vier Jahre unter 
meiner Aufsicbt. Der Mutter, welche gro!3sen Anteil an 
den Spracherfolgen nabm, wurden meinerseits instruktive 
Anweisungen binsicbtlich der Beobachtung der Sprache 
gegeben. Die alte, brave Frau bielt peinlich darauf, dass 
H. stets laut und aeutlich sprach und bei eintretenden 
Undeutlichkeiten das Gesprochene wiederholte. 

Seit etwa 10 Jahren habe ich H. nur jabrlich einmal 
gesehen und freut es mich konstatieren zu konnen, dass 
die Erfolge mi t A usnahme d es III. Artikulationsgebietes 
nicbt nur erbalten, sondern sogar fortgeschritten sind. 

Hinsichtlich des III. Artikulationsgebietes macht H. in 
einzelnen Fallen vor den Kousonanten Ideine Pausen, so dass 
der Laie hier an das Stotteru erinnert wird, das es aber in 
keinem Falle ist. 

Die Rede der H, ist nocb beute eine fliessende, laute 
und verstandlicbe. 

Hinsichtlich des Gelingens unserer sc!iwierigen ATbeit 
ermntige uns das W or t: 

Man muss gar viel der Zeit befehlenl 
Drum Jass nicht Ungeduld dich qualen, 
Wenn von den Saaten, die du sa'st, 
Du nicht sofort die Ernte mii,h'st. 
Ein Gotteswort 1st j edes Saat-Austreuen, 
Di e , Arbeit" unser, Oottes das Gedeihenl 

H. Piper 
Erziehungs-Inspektor der stadtischen 

Id iotena.nstalt zu Dalldorf 



Die psychologische Deutung 
der ersten Sprachausserungen des Kindes. 

Von 

Karl L. Schaefe r. 

Nicht von den ersten Sprechbewegungen des Kiudes 
als solchen soll hier die Rede sein. Sie sind als sozusagen 
zuHi.llige Konstellationen gewisser Einstellungen der Sprech
werkzeuge und Betatigungen des Atemmechanìsmus, als 
impulsive oder reflektoriscbe Bewegungsvorgange flir den 
Sprachphysiologen sicherlich von bohem Interesse, viel 
weniger aber flir den Psychologen. Die psychologische 
Wichtigkeit der Sprache beginnt eigentlicl1 erst mit jenet· 
Periode des Kindeslebens, wo die gesprochenen tlilben oder 
Worte anfangen als Ausdruck solcher seelischer Vorgange 
aufzutreten, die sich bereits tiber die erste Stufe dunkler 
psychischer Regungen erheben. 

Flir die erste Zeit des bewussten Sprecbens ist die 
v ielsei tige Verwendung der einzelnen Worter cbarakteristisch. 
Von den in der Literatur zahlreich vorhandenen Beispielen 
·daftir, ùass ein einziges W ort zu verschiedenen Zeiten den 
lnhalt ganz versclliedener Siitze reprasent iert, seien uur 
einige wenige angeflibrt. , 'l'uhl" bedeutet: l. Mein Stuhl 
fehlt ; 2. Der Stuhl ist zerbrochen; 3. Ich mochte auf den 
Stuhl gehoben werden; 4. Hier ist ein Stuhl. (Preyer.) 
Oder das Wort "Puppe" : 1. Gebt mir die Puppe; 2. Wie 
schon ist di e Puppe; 3. Si eh meine Puppe. (G utzmann.) 
Wenn ein Kind einen bellenden Hund sieht oder auch blos 
hort nn d d an n sagt , bellt", so bezeichnet es dami t den 
ganzen Erscbeinungskomplex. Der unmittelbare Sinneseiu
druck erweckt die Erinnerung an einen frliheren iihnlichen 
V 01·gang und das wahrend desselben von irgend einem An-

2G* 
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gehorigen gesprochene, also durch Gleichzeitigkeitsassoziation 
dami t verknlipfte W vrt , bel! t". (Preyer ). 

Meumann hat bekanntl ich di e Auffas,:ung vertreten, 
dass die ersten Wortvet·wendungen des Kindes mit ver
flChwindenden Ausnahmen Ausurlicke von Geflihl en oder 
Bege hrungen seien. Man wird es dankba r anerkennen 
konnen, dass Meumanu auf di ese Richtung der psycholo
gischen Deutung der Ki ndessprache mehr Nachdruck legt , 
als anu ere vor ihm getan ha ben, ohne ihm da rio bis ius 
Extrerne fol gen zu brauchen. Es dlirfte doch in mancben 
Falleu recht schwe r sein zu e utsche iùen, ob ein vom Kinde 
ge~proch eu es bestimmtes Wort nur ,die e motion ell e Seite 
(sozut;agen den affektioue ll en W ert des Gege nstandes) aus
drlicken " oder leùig li ch al:> GegeustaudsbPzeichnung di eneo 
soll Nicht so selten wird wot1l beiùes zugl eich s tattfinden, 
und schliessli ch kanu man sich a uch ganz ~ut vo rs te llen, 
dass gelegentlich ein weder Just- noch unlustbe tonte r S innes
eiudruck all ein durch sei ne Lebhaftigke it uowillktirlieh, 
glekhsam reflekto risch - explosiv , das zugehorige Wort 
auslOst. 

Wie es sich aber auch hiermit im einzelnen verhalten 
moge, j eùenfall s kann ein und dasselbe Wort, auf einen 
und denselben Gt>genstand bt>zogen, di esen in ve rscbiedenem 
psyschischem Zusamrnenhange betreffeu. Die Manuigf"altig
keit der Wortverwen duu g geht indeB:.i in diesem S tad mm 
der k iudlicben l::ìpmeheutwicke lung noch weite r: Das gleiche 
\Vort kann sich auch auf mehrere, oft sellr diffm·ente Ob
jekte be:ti eheu. 

Klas:si:.iche Belege hierfiit· verdanken wir vor allem 
wieùerum Preyer. Er berichtet nach ein er ihm mitgeteilt en 
Beobacbtung vou Eduard Scb ul te : .Ein Knabe von 1 3/~ J ahreu 
wandte den oft gehurten, aL:w l1 <tc lwea.mten Freudeoruf ei, o , 

ind em er ihn zuerst in eiz, in aze uod dann in ass ver-
wand elte, auf se in eu holze rneo, auf Ri.id em st:e henrleo, mit 
eiuem rauhen Fell bekle id eteo Ztegeuuock an; eiz wurde 
dann autischliesslicb Freuuenruf, ass der Name flit' alles, 
was sich fortbewegte, fU t· 'l'iere uud die e igene Schweste t· 
und W age n, auch flir a li es, was s tch liberhau p t bewegte 
endlich fiir a ll es, was eine muh e Oberfl iiehe hatte. Als 
nun die::>e :.i Kind bPreits all e Kopfheuee kun gen und Kannen 
deekel huta nannte un<1 zum e rsten Male eine Peluntitze 
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sab, taufte es sie sofort ass-huta. Aber mit huta wurde 
auch der Wunsch geaussert, Gegenstande, auf die das Kind 
binzeigte, zu haben. Es setzte und legte sich namlich gern 
g.}Jerl ei Dinge, di e ihm gefìelen, als huta auf den Kopf. • 
Ein anderes Kind (Romanes), welcbes zu sp rechen anfing, 
sa h un d h orte e i ne Ente auf de m W asser un d sagte , Kuak" 
Daraut wandte es diese Bezeichnung sowobl auf alle Vogel 
und Iusekten als aucb auf die Fliissigkeiten an, scbli es~licb 
auch noch aut die Miinzen, nachdem es auf einem Sou einen 
Adler gesehen hatte. 

Als Ltuduers 'rochterchen im 14. Monat mit den Handen 
ein Stiick Apfel e rbat, wurde es ihr gereicht und dabei 
deutlich "Apfel" vorgesagt. Gleich dal'auf wiederholte das 
Kind di e Gebarde und spmch dazu nachahmend ,appn•. 
Von nun an wurde dieses Wot·t appn vom Kinde zur Be
zeichn ung der Esslust i.ibe rh aupt gebraucbt und, indem die 
Eltern darauf eingingen, beibeha.lten. Aehnlich bericbtet 
Ament von einem Mactchen, welches Brot, Fleiscb, Gemlise, 
S uppe, Mi l eh, Schokolade, kurz alle Speiseu un d Gett auke 
mit dem reduplizierten Lallwort mammmamm benannte. 

U nter den Forscbern der neuesten Zeit ha t si eh nament
licb Heim::ich Idelberger (1903) um das Problem der ersten 
kindlichen Sprachentwicklung durcb die Anstellung vieler 
ejgener Beobacbtungen verdient gemacht. In sehr cbarak
teristi scber W eise benannte ein Kind mit dem Ausdruck 
, lzeiss" nicht nur den Ofen, inbezug auf den ibm das Wort 
zuerst vorgesprocben worden war, -sond ern aucb die Kaffee
kanne, die Lampe, die Metallbetten, i.iberhaupt alle glanzen
den Gegenstiind e. Recht bemerkenswert ist ferner die viel
seitige Anwendung, welcbe das eigene Kind des genannten 
Autors von dem Worte ,wauwau" macbte. Es bezeichnete 
biermit ein ca. 5 cm langes Porzellanhiindchen, das auf 
einem Buffet stand ; eine Abbildung eines Nabtischchens in 
einem Gescbaft skatalog ; eiuen bellenden, nicht sichtbaren 
Hund; es sagt ,wauwau'', als es das Bild der Grosseltem, 
sein Schaukelpferd und die Wanduhr sieht ; der Anblick 
ei ner Pelzboa mit Hundekopf und bald darauf der einer 
solchen ohne Kopf entlockt dem Kinde das Wort ,wauwau'', 
òas etwas spater anch aut eine Broche, eine gekrauselte 
Halsbinde sowie allerlei Knopfe, ein Badethennometer, 
Pel'lenver.ziemngen an einem Kleide und scbliesslich auf 
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Pelzschuhe, das neugeborene Briidercben und alle hunde
oder katzenartigen Tiere des zoologischen Gartens ange
wendet wird. 

Wie soll man nun die hier in Rede stehenden, vom 
Standpunkte des Erwachsenen aus betrachtet oft ganz selt
sam erscheinenden Wortverwendungen deuten? Dass ein 
Kind die Freude tiber seine Puppe ebenso wie etwa den 
Wunsch, dieselbe moge ibm gereicbt werden, nur durch 
das eine Wort ,Puppe" zu verstehen gibt, ist ja leicht er
kHirt. Es feblt eben noch an den spracblichen Ausdrucks
mitteln flir die einzelnen Seelenzustande und ibre Unter
schiede: der Tonfall oder die Geberde treten hier helfeml 
hinzu, um das allein zu Gebote stehende Hauptwort in der 
richtigen Beleuchtung erscheinen zu lassen. Wie abe1· ist 
es zu verstehen, dass beispielsweise das eine Wort ,,(uak" 
gleichmaesig beim Anblick von Vogeln, Fltissigkeiten und 
Miinzen, diesen gewiss ganz heterogenen Dingen, ge
braucht wird? 

Eine Erorterung dieser Frage wird ·_wohl am besten an 
einen etwas einfacher liegenden Fa.ll augekniipft. Die von 
Ament beobachtete Luise gebrauchte am 354. Lebenstage 
mammmamm, wie Ament sagt, "fiir Brot- und Bretzel
sttickchen und rief es ihrer Schweste1· Daisy einmal eut
gegen, di e ihr oft deren scbenkte." Es liegt a ber kein 
Beweis VOI', dass das mammmamm eine echte Bezeichnuug 
(im Sinne der Spracbe des Erwachsenen) fiir Brot und BTetzel 
sein solite. Ebenso moglich, ja viel wahrscheinlicher ist. es, 
dass dieses, gerade bei Kaubewegungen leicht entstehende 
Wort sicb. urspriinglich mit den Bewegungsvorstellungen des 
Essens beziehungsweise mit dem Lustgeftihl des Wohl
geschmacks assoziiert bat und daun mit zunehmender Ein
tibung immer regelmassiger beim Begehren nach erwiinscbten 
Speisen oder bei der blossen Vorstellung solcber reproduziert 
wurde. Somit ware, wie auch Meumann meint, mammmamm 
viel mehr ein Ausdruck des Hungérs oder Appetites als 
eine Benenuung des Begriffes Esswaren. 

Aehnlich diirfte es sich mit der oben erw ~ihnten Beob
achtung Lindners verbalten. Als dieser Autor zu seinem 
Kinde "Apfel" sagte, wahrend er ibm das erbetene Apfel
stuckcben reicbte, wollte er es offenbar duriiber belebren 
wie man diese Speise neune. Aber ebenso offenbar bèstaud 
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Hir das Kind kein Zwang, das Wort Apfel gerade mit der 
W ahrnehmung d es Apfelstiicks zu assoziieren. Man stelle 
sich vor, ein Erwachsener werde plOtzlich unter eine Schar 
Wilder versetzt, deren Sprache ihm unbekannt. Ein Wi!der 
rei cb t ìb m einen Bissen dar un d sagt e in Wort da bei : dann 
wird jener zunachst ganz im Unklaren sein, ob dieses Wort 
der Name der Speise oder eine Anpreisung derselben ist, 
oder ob es etwa nur eine Aufforderung zum Essen bedeutet. 
In der gleichen Lage befand sich Lindners Kind gegeniiber 
der noch fremden Vokabel und es wird dieselbe statt mit 
dem Apfelsttick mit den in ibm zurzeit gerade sehr leb
haften Regungen der Esslust und der Erwartung eines 
Leckerbissens verkniipft baben, woraus dann die, iibrigens 
von den Eltern absichtlich unterhaltene, Reproduktion gegen
iiber allem moglichen Essbaren leicht verstandlich wird. 

Wie nun aber Lindners Tochter die Bezeichnung Apfel 
nicht mit dem Trager dieses Namens verband, so hat sicher 
das von Idelberger beobachtete Kind den Ausdruck , heiss" 
nicht auf die Temperatur des Ofens, auch nicht auf den 
Ofen iiberh?-upt bezogen, sondern lediglich auf den Glanz 
desselben, der zweitellos gleichzeitig mit dem Klangbilde 
, heiss" von der Aufmerksamkeit des Kindes aus der Summe 
der sonstigen Eindriicke herJ usgehoben wurde. Idelberger 
selbst vertritt durchaus diese Auffa.ssuug und folgert richtig 
daratts, dass seitdem, wenn wieder an einem anderen Gegen
stande Glanz wahrgenommen ward, auf dem Wege rein 
mechanischer .Auslosung der Name , hei ss" zur Repro
duktion kam. Das Kind bezeichnete also mit ,heiss " 
uicht, wie es den ausseren Anscheiu hat, zugleich den Ofen, 
die Lampe, die Betten und die Kaffeekanne, sondern nur 
das Glanzen dieser Dinge. 

Von dem an diesem letzten Beispiele gewonnenen 
Standpunkte aus lassen sich nun aucb die meisten anderen 
oben mitgeteilten und viele iihnliche Falle begreiflich 
macben. 

So batte jener mit einem rauhen Fell bekleidete hol
zel'lle, auf Rollen fahrbare Ziegenbock, der seinen kind
lichen Besitzer so lebhaft begliickte dass er ihm seinen 
allgemei nen Freudenausdruck als Eigennamen beilegte, zwei 
Eigenscbatten, die mit besonderer Klarheit aus der ùesamt
voJstellung des Spielzeugs im Geiste des Kindes hervor-
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t t . die raube OberfHicbe und die Beweglicbkeit. Wegen 
ra e n. p l .. t l b 

ihrer Rauhigkeit loste die e zmu ze a s ald die Gesichts-
vorstellung des Ziegenbockes und das damit verkntipfte 
Wort ass aus das nun dem schon bekannten huta einfacb 
angegliedert ,~ard. Ebenso erinner~~n ?ewegt~. GegensUinde 
oder Tiere oder Menschen - anfanghch freii!ch wobl uur 
solche BeweO'uugen, die denen des Bockes sehr ahnHch 
waren _ an °diesen und damit auch au seinen Namen. 

Dass Idelbergers Sohnchen, als es die Abbildung des 
Nri.btisches erblickte, wauwau ausrief, dtirfte sicb so er
klaren dass der Nahtiscb dnrch h·gend eine Beziehung die 
Erinne'rung an das Buffet weckte, a~f dem das Porzellan
htindchen zu steben pftegte. Noch emfacher lage die Sacbe, 
weun Jetzteres einmal unter clen Augen des Kindes wirklicb 
auf einem Nahtis~he gestanden hatte. Dass die Pelzboa 
ohne Kopf den Ruf wauwau auslOste, nachdem kurz vorber 
die Wahrnehmung eine1· andereu mit Hundekopf ebenso be
grlisst worden war, ist auch leicht eiozuseben. Mehr 
Schwiengkeiten bietet scbon die rratsacbe dass Knopte mit 
wauwau bezeichnet wurden. Vielleicbt ist aber unheacbtet 
geblieben, dass auf den ersten Kno,pfen, die dem J{inde 
gezeigt wurden, Hunde oder Hundekopfe dargestellt waren. 
Ganz unbegreiflich erscheint indessen auf den ersten Blick 
die Beziehung zwischen dem Worte wauwau ei nerseits und 
dem Badethermometer, der Perlenverzierung sowie dem 
neugeborenen Brtid erchen andererseits. Moglich ist, dass 
Idelberger hier it·gend welche Bindeglieder entgaugen sind. 
Wer aucb uur einigermassen mit den Hindernissen vertraut 
ist, die sich gerade den kinderpsychologischen Beobach
tungen inbezug auf die zu erstrebende LUckenlosigkeit der 
Zusammenh~inge entgegenzustellen pflegen, wUrde sicb dar
liber nicht wundern. Moglicb ist aber aucb, im Sinne 
Meumanns, dass das Wort wauwaa zum Ausdruck der 
Freude, des Staunens, des Begeb1·ens tiberbaupt gewordeu 
war, nachdem es anfanglicb speziell mit der Freude tiber 
Hunde und au Hunde Erinnerndes verknUpft gewesen. 

Die Auffassung der ersten Worter des Kindes als 
Wunsch- oder Affektworter hat wenigstens den Vorteil, 
dass sie eine bequerne Handhabe zur Erklarung bietet, wo 
alle anderen anscheinend versagen. Als ein Beispiel hierfUr 
kann das von Preyer an seinem Sobne beobacbtete ,Urwort" 
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atta dienen. Preyer meint, dieses Wort sei mit der Wahr
nebmung verbunden gewesen, dass etwas verscbwinde. 
, Denn es wurde geausBert, wenn jemand das Zimmer ver
liess und beim AuslOscben des Lichtes, freilicb auch oboe 
dass solche auffallende Verand erungen im Gesic'btsfelde auf
fì. ndbar gewesen waren. " Aus diesem Zusatze scheint a ber 
doch eine gewisse Unsicherheit Preyers hinsichtlich seiner 
Deutung hervorzugehen und weit einleuchtender klingt es, 
wenn Meumann sagt, in solchem Falle trete "als Reiz fiir 
di e gleiche Benennung ein emotioneller Effekt ein, der sich 
mit dem verbunden hat, was den Vorgiingen objektiv ge
meinsam ist. Ftir beide Vorgiinge, das Verdunkeln einer 
Lampe und das \ Veggehen eine r Person sind Kiuder ausser
ord entli cb stark interessiert, sie erregen lebbaft ihr Gefiibl. 
An dieses Ge meinsame des Erlebuisses kntipft sich der 
gleiche W unsch bezw. das gleiche Bedauern beim Kinde 
an, und unter dieser Konstellation wird die gleiche Be
nennung reproduziert." 

Mag nun aber das vom Kind e gebraucbte Wort sich 
in irgend einem ~egebenen Falle auf die emotiouell ·volitio
nale Seite oder einen sinnlichen Teil der Wahrnehmung 
des erregenden Gegenstandes resp. Vorganges beziehen, 
immer ist das Cbarakteristiscbe, dass es eben zu einer Teil
vorstelJung des Ganzen gehort und zwar zu einer solchen, 
die wegen ihrer Gefiihlsbetonung oder ihrer Lebbaftigkeit 
im Bli ckpunkte der Aufmerksamk eit stebt. Auf dieser 
Stute der kindlichen Entwicklung ist die Umwelt noch ein zu 
sehr unditferenziertes Cbaos, als dnss von kl aren und lo
giech geordn eteu Begrift'en im Sinne der Erwachsenen die 
Rede sein konnte . Das , l(uak" des von Romanes beobach
teten Kindes bedeutet nicht, wie m an geglaubt, hat, einen • Be
gd ff·', welcher di e Ente, de n vVein un d de n Sou umspannt. W are 
das Kind der Selbétbeobacbtung und ibres Ausdrucks in der 
'pracbe des Erwa chseoen fahig ge wesen, so wiirde es wohl 

gesagt ba ben : , I cb sage zu de m \Vein , l(uak", w e il er i m 
Licbte ebenso glitzer t wie jenes Wasser, auf dem icb damals 
die Ente sah, deren , l(uak'' mir auffiel und von mir nach
geabmt wurde." In allen diesen Fallen handelt es sich um 
das einfache Spie! von Reproduktion und Assoziation und 
das letzte Glied der Kette wird sozusagen laut gedacht. 

W ohl zu beachten bleibt indessen, dass das Kind be-
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reits in diesem Stadium dieselben Fahigkeiten besitzt und be
nutzt, mit denen nacb und nach alle Begriffe, auch die kom
pliziertesten und abstraktesten, erworben werden : es ist 
imstande, aus einer Anzabl gleichzeitiger Eindrticke einzelne, 
besonders eindringliche, mittels der Aufmerksamkeit her· 
auszubeben, zu abstrabieren und unter diesen wieder einer
seits die ahnlicben andererseits die gleicbzeitigen zu einer 
spezifiscben Einbeit zusammenzufassen, so dasa aie sich 
gegenseitig zu reproduzieren vermogen. Freilich verwertet 
das Kind diese Fahigkeiten aus .Mangel an Einsicht und 
Erfahrung zunacbst in e i ner von der d es Erwacbsenen ab
weichenden Art, geht aber ganz allmablich zu letzterer 
li ber. 

• 



Die psychischen Einfliisse bei der Aetiologie 
und Behandlung des Stotterns. 

Von 

Dr. Ot to L a u b i 
in Ziirich . 

Es is l oinc allbokannlc Tatsache, dass beim Krankheits
bild dcs SLo tLcrns psychischc Einfliisso eine grosse Rolle 
spielen . Dio B deutung dcrselben besonders IiiT dio Aetio
logi.e ,und Th rapie der Krankheit wird ni cht von allen 
Forsch ern. g n'Li.gcnd gcw iirdigt. Wenn au cb: dio neuropa
tlllsche Konstilulion des SLOLLorers und die angeborene 
"' chwii ho d s prachz nlrwns die lctzte Ursache des tot
Lcrns bilclcn , so 1findet man als di•e Kran.khoit ausl6sende 
Urs;;1chc, ,hesondors ·wcro1 rnan nach der Freudschen Me
thode don celenzus lancl dc toi.Lerers analysierl:, fast aus
ualunslos cincn psycb'ischen lnsult, del' clen B ginn des 
K.rankheilsbild s cl::trstcllt. Die Richligkcit di es r Behaup
hmg liiss t sich ,gowohl au8 der Acliologi al au h Tborapie 
dcs Slollerns bewcisen. 

Wic s la t.is lisch nacbgew.ie n is l, sin.d ftir dio Zeit des 
uflr Lcns sowoh l, als auch der V rschli mmerung cl es be

rcils cntwi ·k 'Hen L<'id ens dr 'Ì Lcbensperiodcn in der .l ugend 
dcs ' l Ltcr rs v n gross ter Wic'h.Ligkeit, weil in cliesen die 
P yc b ' dcsscl ben don cingrcifencls tcn lns uJ L n ausgcsotzt 
isL. Dio crstc Periodo is t dns 3.- 4. Lob n.sjahr clie Zeit 
der Sprachcnl.wi klung, wo l ci den an(lrc l nd cn . prach
schwi rigkcilcn di EJLcrn in mchr odcr · vcnige1· unri chtigcr 
W iso 1ihr n Einiluss cltend m~ eh n ; eli zwcite Periocle 
isl der Eil1 trilt in eli chul0-, wo di c kind li h e Psyche de n 
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lnsullcn votlseilcn unvcrs U:i:nù igc r Lchrer unJ Mitschillcr 
ausgcsetzl is l nnd dio ùrillc Periodo ùie PubcrtiH, wo durch 
Auftrele n der weitv er i Jl' e~Lc lon Onanie, Schu ld- und 1\ngst
gef.U.hle in der Seele des Kindcs ausge los t wcrdcn. Andere 
als Ursach e dcs Stotterns aufgcfùhrlc Momenle, wie korpcr· 
lich e Vcrlclzungcn , wirken mchr ùurch Jic glcichzcilig au f· 
trclc ndcn psycLtiscJ10n. ~rschuLLerungcn rnit J\nsnahme der 
w enigen Fiillc, wo durch di o Ve ri ·Lzllllg das S prachzcntrum 
clirckt gc lroffc n wird. Alldcrc Ursac hcn, wic Tnfc klions· 
krankhcilcn wirkcn d.t tr ch di'c SchwLiehung de r zc ntralen und 
pc riphcren Nc rvcn clcmcnlc m e hr al s prii.ùis ponicrcnùc Mo· 
m ente fl.ir dio \VirksurnkciL des psyclliscbcn lns ultcs . Der 
Zusammenhan g der zwcil cn Dc nlilion mit der Ents lchung 
d cs S lollcrns s cJ1 cinL un waln·sch ein li eh. 

Da di e SLo llcrcr info lgc ihrcr ll cura s lhc nis c l1c n Konsti· 
tution lùiufig besonclcrs i.i.ugs tlichc Na lurcn . ind, c rleben 
dicselbcn An gs tzus liin<lc v ic.l oftcr cr und in.Lcnsivcr als an· 
d oro Individu cn nnù solzt s ieh di oses Gc [ùhl in dcm Unter· 
hcwuss lsoin der Pa ti enlcn so fos l, dass es hoi joùor Gclogon· 
heit m ohr odor \venigor don Spraehprozcss beoiniluss t. Na· 
tiirlich wi ssen wir schon Hi11 gs l, ùass ein lmlividuum, das 
stottert, nicht jedcs mal Angs t hal, bei dom crs tc n ausgc· 
sproch enen S lollercranfall .is l es a bor doch dio ?ings ll iche 
Erregung, dio di e unrogc l mii ss~gc .L\Imun g, das haslig · Her· 
v orpress<'n d Pr Worte. d n kra nkh:"l l'l c ll Vcrschluss der Arti
kulaLionss lell cn1 h crvonuH. Es is l mir c rsL lelzlhin cin 
Fall zu. Ohren gokomm ·n , wo c in Knabo von oinom Rundc 
gebi.ssen , in der Angs L zum Valer S [ rin gl unù ruH: ,Der 
H . . . 11JLd :hal micb ge . . gc .. hi sscn", 11nd ·ron dioscm 
Mom enl :111 e in S tottorcr bli ob. i\.clmlicho Fii Il e hcschreibl 
au ch 'l'hr. Jakobs . Di o w oj lcr ' J~ nlwi ck lu ng dos S Lolter r s 
m acht s ich in der We isc, dass clie n.n fiingl ich clurch don 
Affckt vcrursachlen ALmungs-, Phonalions- und.L\rtikulation. · 
krampf:e au ch bei immcr gcringCUgigorcr ps ycbischor Er· 
schùttcrung auflrolc n, zu lc lzl s ogar so leichl, ùass es d n 

Anschein hat, sie kamen von selbst. Die psychischen Ur
sachen kommon dom SloLLcrcr nichL m ehr zum 1 ewusstsoiu 
und schliesslich w crù on diosc Kriitnpf z u ein er Gc wohn· 
h oit. Durch irgond i.J1o s h lochlc Er[ahrun g bildcl sicb 
d ann clic Iixe Idee, gc wiss e Worlcr und 'il ben nicbt sprcchcn 
zu konnen, di sich cinste llonùen Wid rsliiml c wcrdcn clurch 
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Presscn zu iiberwinden gesucht, und so ist das Bild des 
Stollcrcrs .in der Hauplsachc Icrlig . 

Abcr a u h Tatsachcn therapeut.ischer Natur sprecbcn 
fu r dicsc .L\ ll f[ass ung d~r Enlstchung d es Stotterns, di e Tat
sachc, dass es rnoglich ist durcb dio vBrsclùcdensten Mc
lhodcn, .wclchc clic Psyche gti.nslig bceinflussen, Slo llcr r 
z; 11 ~!Ci le n ; clic Talsachc fcrner, class es u ns oft moglich isl, 
die Ucj l.tmg in wenigen Wochcn zu vollcnden. Wir cliiden 
un s don B.cilungsvorgang nichl so vorslcllcn, class es 1ms 
gclungcn sci, durch unsere Ucbungen clen Zustancl cles 
Zenlra luerv cnsys tems zu bessern, auch gcheilte tot.tcrer 
bl ibcn ncu ropalhisch bclasletc Incliviclucn, wir haben nur 
d '11 Scc lcm:ustancl clicser Palicnlen giinslig beeinflus t, ahn
lich wic Dubois*) uns gelehrt h at, olme physikalischc Hei l
mclhodcn unù MedikamenLe nur clurch Psychotberapie 
scJJwcrc Ncuraslh clliker von iluen Lciclen zu befrcien. 

W cnn wir nach di e. er Erkcnnlnis der Aeliologic Stottc
rer hcil cn wollen, hestehl unsere Aufgahc ùarin , bei den
selben crstcns clio A ngstzustandc uncl psy hi chen Priiokku
palionc n. und. zweilens clic sc hlccbtcn . prachgcwoh!lheilen 
zum V crschwinclen zu bringen. Eincs ist so wichtig wie 
das a nd crc und werclcn Thorapou lon, clie nur 'ion einon 
dicsor Fakloren beriicksichligon, schlochtc Resultate er
z iclon . 

A ui dio Psychc des t lLorcrs konnen wir sowobl in
d.irck L a ls direkl einwirk n. Eino indirokt Beeinflussung 
der Psycho dcs Sto Ltcrcrs bringL jcde Bcbandlungsmelhodc 
mil sicb . Massnahmcn hygic nisch r Natur, Vorsctzung in 
a ndc rc T tngc btmg, der Rui oincr Ans lalt oder eines ArzLes, 
sprac lt gyrnnaslische Uobungen etc. alles das wirkt fi.ir ki.ir
z ' r odor lingcre Zei t gi.inslig auf clic Psycho des SlotLerors 
cin. -

Die diroklc psychisch o Thorapie umfasst dio Ge amt
boil a ll cr psych:ischon Miltel, die d r Arzl anwondot, lll11 

durch soino Personltichkoit auf den S toLter r cinZCJwirkon . 
. l ùo psychisch o Einwirkung . inos Monschcn auf d n a.ndern 
ka nn zuruckgefi.ilnt werden a nf dio sog . Eingehung odor 
Suggcs Lion. Eine Eingcbung, die anf oinen Patienton von 

*) Dubois, die Psychoneurosen und ihre psychische Behandlung. 
Boun, FranJce. 



414 

einem L-W ~Lcn LO!dividuum, ·Arzt_ od cr L~hrcr, ~ cgeben wird, 
nnL man einc H leros ugg st:wn*), em e E1ngcbung, die 

~i~h der be lreHend e Pa Li c:nL se i bst gibt, Autosu gges lion**). 
Die S ugg·es lri on ·n konncn sow ohi im Wachznsta.nd als 

anch im kutls lliclw n Schi a fzu s land gcgch 11 w erden. Jn 
n eucrer z ,iL spi c ie n : b e~ de r 8 ch a.n.cllung ùe r Nc urosen die 
Wachs ugges lioncn ' dic Jla.uplroli c; u ber dic lndika.Li.oncn 
d er S ugg •s Li orLeJt in Jlypnosc wcrd on wir s piiLc r ~ procben . 
Di e Hetcros ugges ti on d t's i\ r.zLcs w i rd von dc n Pa lienlen 
abcr nur dar ·h V ·nniLiiun g de r Attlos uggcs Lion dcs Pa.tien
ten, nur in J c r Fo rnl , wi <' de r Pa Li·cnL sic l tmbildc i, angc
n omn1 cn t111d e rkc11nL m a n an clcm (:rade der Anpassmtg 
zwisd JCn. dcn Gctl<Lnk.c n d rs Kra nkcn nnd dcs Arztes am 
hes len d esscn Ta kl und Gcschi ek. Eda.brungsgcrniis wissen 
wir, dass ~irz tl iclw S uggcs lio ncn a rn ch cs lc n :tngcnommen 
w cnlcn, wentt es llcm Arz tc gc lin gt, das Vcrlra.u cn se.ines 1 

Palicn tc11 z u crwcrbcn . i ~ incs d e r bcs ten Mil. tcl dazu isl 
einc gcn a uc A ufn a.J nnc d e r Kra nk c ll gcschi chl c und · ntcr
sucthung dcs P a. tienLcJJ. Der Ar zt muss dcm Pa li nlcn Ge
lcgc nheil gebcn , sCii:n Hc rz a usz tt sclri.dl c n ; cr muss ihn ge· 
duldig a nhorcn , bcsondcrs a ber d ttrch [ sych oan a iyse gcnau 
n ach dcn LJrsach cn Jorsch f' n, w c i ·hc di c crs len Anfiillc 
d cs S totl.c rn s b crv orbnwJl.LPn, wic s ich das Er ic bnis' damals 
a bs picll.c, w clch c (; (' i ·gcnh cil cn Hnd S iluaiioncn la. L idcn 
vcrschlit n lll crl.cn, iim brsoncl crs a ufreg lc n 1111d psy ·his cll 
ni.edcrùruckLcn , w clc hc W o rlc r und S prach:tniiissc ihm nach 
soincr ErJ'a hrung b sond crc Schwicri gkcitc n mach c n, ob cr 
s p ~il cr in der Schul c od r r zuh a usc Eri bni sse, ùi ihn iu 
Angs t vcrsc l:z tcn , durcJ1 gc nJ ac hl habe, :ia scJbs l. a us .· incn 
Tri:i.umcn ·zu erkenn n s uch r n, wDs ihn psychi sch rrcgL. -
Bei ~illerc n . 'loLL r f' rn wird ma n nach Onanic uncl Pollulio
n cn J:orsc h n, dic mc is l An gs lzus li.ind c :nach sich zi ehcn. 

Ha l m an so ci 1 ~i gcrmnsscn das V crlrau n d es PaLicnlcn 
gcwo nnc n, so wird es w·i·c bcti allc n i~ rrcg un g zus ttlndon 
dic JJauplsac.hc se in , der Psych c Htthc zu ,rcrschaHcn . 
Schon liings t beg inn cn. ;iJL r . prachi.i rzL di Kur damit, 
dcm Pa licn. lcu fur c'i.ni gr ZciL a lle. S prc h c n zu v 'rbie iCifl . 
Der Psyc il c v rschaHt m a n. H.uhc d urch di ' V cr ich crung . 

*) É"l:Epo:; ::::_ der andere. 
**1 Ò.nrl~ = sclbst. 



dass das Leid en allcn1ings eitler sorgDiltigen Behandlung 
bcdurfc, dass dasselbe ab r gebesscrt und geJ1eilt werden 
konnc. Nicb.ts berulrigL einen l?a ti·enten so sehr als ein an
g nchmer l~ .indru ck, als oinJe Hoff11ung auf Gcnesung. 

ile i do n. folgendcn prcc:hvers uch 11 mi L e:infn.chen SiiLze.n 
und gcdchnLcn Vokalcn wird man alle WorLer und itua tio
ncn ~i11gs lli ch vcrrneiden, dio clcm PaLien.Len SchwierigkeiLen 
berciLc11. Lob und L\ufmunLerun g bei klcin,en ll'orlscJuitLen, 
Gecluld , i\ blcnkun g u11d clic Hcrvorhebung der Ta Lsach' , 
dass dio pntchc der Grsunden auch 111ichl imrncr einwands
frei sci und. d.ass der J< hl.cr tlurch c lwas A1.1frnerksamkeit 
h ii LLc vc nnicclcn w erd n kèi nn cn, s limmcn d 11 KTanken bald 
h oCfnungs voll cr. Bei BeobachLun g d r sprachph ysiolo-
gisch hogrund etcn. Gul zmannscb cn. Sprachr gcln , d m ch ali 
n ii11li cl1 c S Leigerung der Schwi rigk il cn cles ' prcch_ubungs

l.oiJ:cs machL der S toll.crer m is L ·in wcni g n Wo ben solch e 
,.. Forlscbri LLc, dass er Ìll Gcgcnwarl s inc Lehrors ( h lerfr i 

pr.ich l, in1 Unlcrbewusstscin JanerL abcr immor n o ·h die 
. 'pracllaHgs l., um bei irgond e iner cl gc nh il , miL Vorliebc 
a 1t don Tag 11 , wo man don Pali cn l n als geh e ilt don All 
g •bi.ir igcn zur i.ickgo bcn wi ll , wi d r hervo rzubr ' h n. Das 
, piP I i s i a lso or: L g wonncn, w nn es g ' lingt, d m Palicnton 
Pin .\li lle l an dio Ha nù -z u g b n, joclcrzoil solbs L gcg .n 
d i c · 'S ursii.chli ' ho Mom n l anzu kiimpf n . 

Das Mitlc l, m~ L d cm di , s Zi l e rreichL werd '11 kann, 
j ·l ll ie i\ ul.os ugg· s li,on und wi r l es 11l1 SCl' Ha upl:wfg:tbe soin, 
un ' l' Pa l.i onten zm Sclbs torzi hung, zur Anlosngg s lion 
anz ul c il r n . ach Lcvy gibL es zw i rlcn der elb ts ug
gN;I ion: di·c Aulosuggcs tion d urch Vorslollung odcr cli c vcr 
balo Autos ugg-cs li n und di· a kLi vù Autosugg s li n od ' r 
1\ ul.o uggcs li n~ durch ni.Li gk it. Dur h v rhal AuLosng
g 'SI io n z. 13 . wirkl in, S to l Lercr a uf s in ' Sprechangsl ein, 
i ndcm ·Or s ich j d n Morgon und L\boncl zuers t lcisc, dann 
la 11t sag l : , ich habc k in c F urcht rnchr V OI' dom ' proch en , 
nichl s bri11gL micllmohr ans dom Gl· i ·h gcwi hl e tc. " . ehn-
1ich wirk ' Il sog . ."' uggcs livta foln, dio in arosscr chrift S~itze 
w i ohigo onlha iLcn und d~e der . toLt rer bei seit:rcm BoLLe 
at tfha ngL. Will der Pal~cnt durch' aktiY' J\nlosugg s tion. 
au( dio S piccha:ngsl ounwirkcn, so wird fl r don Gcsi hl s-
:tnsd ru dc und dio Korperl1aHung eio.es Mensch cn nac~lah 

'' cn, der gM z kaltbluLig \md n .. [hig is t, er wird. seinem Part-
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ner ruhig in die Augcn sehcn und sich bemi.i.hcn, langsam 
und deutlich bctoncnd zu s prcchen. Dio aktivc Autosug
geslion hat vor der verbalen ll cn Vorteil, dass sic von 
dem zu bekampfendcn Gcfilhlc ablcnkt und so o(t bcsscr 
Resultalc erziclt, als dio verbale Autosuggcslion. Achnlich 
wirkt es, wcnn der 'tollerer sich Situalioncn, die ihm 
Sprechangst hervorzurufcn p(lcgcn, ktins tlich arrangicrl. und 
einilht, z. H. tlas Hercinkornmcn in cin Zimmcr, das Spre
chcn am Bahnschaltcr, der Bcginn ciner H.edc e lc. lmd 
spiiler solchc Silualioncn cx lra. au[s uchl. GclingL es dem 
SLo tterer nichl , so Hcrr scinc r i\n gslz usli indc zu wcrden, 
so komml als lclzl.cs iVIilLcl di o l<' rcud 'schc Psychoanalysc 
in BelrachL. Dic Mclhodik und di o LnJi lmlioncn dcrsclben 
sind in den belrci"Icndcn Schriflcn von Freud nachz ulcsen.l) 
Dic Psychoana!ysc bczwcekl , dic vcrgcsscncn ErJcbnis e 
der Paticntcn, wclchc dic rsLcn Anfii l! c von SprcchangsL 
hervorgebracht haben, wicdcr ins Bcwusslsein zuriickz u
rufcn . Durch Wicdercrlcbc n der angs tmacbendcn Silualio
nen in Hypnose geJingt es dann , dio J\ngs tgcfilhle, dio dic
sclben z1t bcgl il.cn pflegcn , abzmcagicren. 

Unserq zwcilc lhcrapcuLischc Aufgabc, das Ersetzen 
schlcehtcr Sprachgewohnhcilcn durcb guLc, ist mchr eino 
Aufgabc p ~idagogi schcr Nalur. Da di esc s hlcchtcn G ,_ 
wohnJ10ilen sich mcis l sc.iL vici n Jalll"en fes lgcsc lzl habcn, 
so erfordcrt di o Wiedcrerzichung zum richligcn Spr chen 
oft auch eine Hci hc von JaJucn und ist n ur moglich im 
Zusammcnhang mil ci,ncr s l.rcngcn Erzichung zur Sel bsL
behcrrschung und Willcns bti ld illlg. D~e Ucb ungcn der ein
zelnen Sprachkomponenten der r11J1igc n. Almung, cles wei
chen Tonansalzcs un d der ri eh tig n Arli.kn lalion. miissen 
mit eiserner Konscqu ctlz j don Tag gclricben werden, wic 
heute tausendc von Mcnsch en zur Sli:irkung ihrcr allge
mei.ncn GesundhciL ihren Tag mit ,Mu.llern" anEangeu und 
schliesscn. Diesc Uebungcn sol len aber nicht rcin meeha
nischc scin, sondern der Pal.icnl so l!l c vcrsuchcn, dicselben 
gcistig .zu bclcbcn, dadurch dass dic gesprochenen alzo 
durch jbrcn Inhalt dazu ansporncn, seine Ausdaucr anzn
regen . Der Stotterer legt sich dahcr am bcsten eine kleinc 

1) F r eud. Die Traumdentuno- F r. Dent icke-Wieo. 
N eurosenleh re 

" " " 
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Sammlung von Siitzen in Prosa und Poesie an, die geeignel 
inù, in obigem Sinnc zu wirken tmd die er sich bei seinen 
· cbungcn lcise und laut vorsagt. Aber auch bei den Lese
si iic kcn solllcn solchc bevorzugt werden, die an die Willens
bi.ldllng dcs Paticnlen appcllicrcn und habe ich als Lektiire 
immcr mi L Vorteil di e :1 ugcndlelue von Forster, besonders 
di o Kapilc l ùbcr Selbstbohcrrschung, bei gebildetcn Statte
rom a uch JJU.cl10r ubcr Wi!Jensbildung von Payotl) , Levy2), 
~:ymicn~), Gcrling1) benulzt. Allcs, was da;,:;n anspornt, dio 
HerrscbaJL dcs Gchirns ùhcr di'c pcriphcrischcn Nervcn zu 
g ' WÌnncn , wir ·1 dcm StoLLcrcr auch fUr scine Sprache von 
VorLc iJ soin. 

l)i csc Erzidmng zur Sclbslliiligkcit der StoLbcrcr liisst 
sich ofL boss r in Heilans lalLcn als bei ambulantcr Bchand
lttn g c rroichcn, da es lùcr moglich is t, o[l crs 1md lLingcr 
a ll f dio Palionlcn cinzuwirkcn. Zu begrli.ssen is.L es, ùass 
s ich irL ncnorc r ZciL Ans LaHcn bildcn, wo di e Palienlcn Ge
l go nh PiL h a b n , ihrc S prc hùbungcn in [rcmdcn Sprachcn 
oùcr and orcn UnLorricl1tsgogcnsUi udcn vorzunchmen. Viole 
J ~ l lcm cnlschliosson sich viol lcichLcr, ihrc Kindcr in An 
sta ll on unLcrzlliJr.iJlgCll , wo sic, glcichzcili g in ihrcn Studicn 
vr rw:i d s konun cJJ. Vi ·ll cichl dli.ri'Lc sieh au ch aus clcm
s •II H' n Gru:nd c di o i!:rri chLung von 'chnlklasson a usschlicss'
li ch fl't r ~ LoLLc rc r omp[chlcn, wo dio Sch.ùl cr jahrclang von 
S lollN iohrorn 1ml cni ·hl cl w cru n. Cino sokhc chulc stelle 
[eh 111ir vor, rcichlieh awgcs Lal.tot miL S u gcs livlai•ln, .L\b
hil<ltm goll <l s (ì<'s ic.hl salJ sdru ckcs de r l.ollcrcr, Tafcln , die 
ùi c S prncllilc wcg un gcn veran s ·ha uli chon, 'picgcln , damit 
s ieh d,i e Sl.o llc.rc r bcim Spreehcn boo bachlcn ko.nn cn cl c. 
Di<! Cìofahr, class sich' SLoiLcrcr bcin1 ' prcchen un gùu slig 
be<' in rlu sson konncn, is l jcdonJa ll · nicbl. grosscr als bei 
a ncknr Nt• rv(•nkraukC'n , dio ja atLch !auge Zcit in Sru1aloricn 
zus<Ulllll C' ll .l c beu. 

\V ie :w ch an C:lcrc korpcrlichc D f kl.c Iùr dio bc lrcffcJJ 
de n Tri i.g<•r o fL oi11 0 Vcr:utlass ung w erd cn, ilnc Will nskrafl 
J: ll r (lpbe n vindtm g de r durch di csc Fchl cr h rvorgcn.t[encn 

') ]' o.yo Ls. Er:.~i elnmg cles Willens. L eipzig bei VoigLliinder. 
2) Lev y. NaLiiTli ch e Willensbilùu11g . L cipzig bei Voig tliindcr. 
3) IGy m i e n. L e go nvernem n t de soi-m0me. P aris, Rerin & Comp, 
4) Il . (J c rling. Dio Gymnastik flcs ìVillons. Verl. W. 1-l o\l er. 

Oro.nicnbnrg . 
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Widerstiinde besonders zu ontwickeln, so kann das auch 
fur den Stotterer der Fall soin. Diese vormehrte Selbst
behcrrschung und Zunahme a n Willenskraft wird uns ern 
Paticntcn aber auch in andern Lcbcnslagen zugutc komrnen 
unù so kann das, was urspriinglich ein Fluch Iiir sie zu 
scin schien, ihnen schJiesslich zum Segen gereichen . 



De l'étroite connexion des diverses formes de langage. 
_E ar 

Georges Roum a, 
P rofesseur Ì1 l'Ecole Normale de Charlero i, Directeur de la Section 

des 'l'roubJes de la parole à la Policlin ique de Bruxelles. 

L'homme possède la faculté de communiquer avec 
d'autres étres intelligents au moyen du langage. 

Le langage revét, suivant les circonstances, diverses 
formes dont la pluR élevée, la plus complète est la parole 
ar ti culée. Mais à coté de la parole, il y a lieu de tenir 
compte d'autres manifestations de langage qui précèdent 
l ' int:~tallation de la parole chez l'enfant, l'accompagnent chez 
l'adulte et, dans certains cas, lui suppléent; c'est notamment 
l'attitude de tout l'ètre jointe au geste, c'est encore le 
dessin spontané et l'éc riture. 

C es di verses manifestations de langage, c es divers 
modes de communication de la pensée ne sont pas antago
ni t:~ tes, ui méme suppléauts les uns les autres, ils s'entr'
aident, se complètent. 

Il n 'est. pas sans intéret de montrer cette entr'aide et 
d'ébaucher le parti que l'on pourrait en tirer au point de 
vue de la correction des défauts de langage. 

L'et,ttr'aide de la parole et du geste se montre parti
cu li èrement chez l'orateur, le confé rencier. - Le geste est 
menu et élégant. cbez le conférencier qui analyse, dissèque 
l'oonvre d'un poète eu termes délicats et recherchés; le 
geste s'enfle, s'élargit, se manifeste des deux bras, gagne le 
co rps tout entiflr chez l'orateur enthousiaste qui enflamme 
son aud itoi re. Et ce geste est à ce point lié à l'expression 
de la parole, que celle-ci devieut hésitante sans le secours de 
celui-là. J 'ai réalisé l'expéri ence il plusieurs reprises. Il est 
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quasi impossible de prononcer un discours enflammé, les 
deux mains dans les poches, ou assis sur une cbaise. 

Féré, le savant physiologiste français, mort récemment, 
a réalisé quelques expériences de psycbo-mécaniques, relatées 
dans son livre : ,Se nsation et mou vement", qui donne nt 
l'explication physiologique de cette influence efficace du 
geste sur la parole. 

Cet auteur a établi que l'excitation produite dans Je 
centre cérébral par les mouvements du membre correspon
dant, se t ransmet dans une certaine mesure aux centres 
vo1sms. C'est ainsi que le fait d 'exciter mécani quement Je 
centre des mouvements volontaires de la jambe, augmente 
la force potentiell e du bras du meme còté. Par ce ,rayon
nement" de l'excitation le travail du centre des monvement 
volontaires du bras peut exciter, d'une manière très séri euse, 
le centre du langage, a.insi que le témoigne l 'observation des 
apbasiques moteurs par suggestion. Si sur un aphasique de 
ce genre, cl it Féré, nous pr::~tiquon s des mouvements pass ifs 
de tous les segments du memtn·e supérieur droit, nous con
statons que, a11 bout rl 'un instant, l'exercice de la parole 
redevient possible, pour cessel' aus itò t que Jes mouvem ent 
du bras cessent; le merne ré ult 'tt est obtenu si le suJ et fait 
des mouvements uctifs du bras droi t. 

Le parti à tirer du ge. te dans le trai temeut du I:égaie
ment, comrne aussi, d'ail!eurs, dans cel ui de tous les troubl es 
de la parole dont les manitestations sont plus ou moins 
liées au travail des centres cérébmux, ressort clairernent de 
ces quelques faits. 

L'expéri ence pmtiquée sur de nombreux bègues est 
ven ue confirmer le bion fondé de ces conside rations. 

11 est in téress:tnt nussi, de signaler que beauconp de 
bègues attachent à l'emploi de certains rnouvement au co urs 
de l'émission de la paro le une infl uence bienfai sante. J e 
rapell e aussi que Senes d 'Aiais (1829) bnsait son trait'm ut 
en grande pmtie sur des mouvements violents des brns pr:l
tiqués systématiquement au moment de la parole, que 8 ltlrne 
(1842) fait par!er rythmiquement en gravissant un ese;lli er 
et que Klenke fait marquer le rythme du langage au moyen 
du doigt sur la tete. 

Voici comment j 'ntilise le geste: 
'l'out au début de l'é mission des phrases, .i'a.ide l'éJcy' 
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eu fH,isant moi-mème la mimique. Je trace le mouvement 
que la phrase doit dessiner: une ligne so uple, délié, moolleux, 
ond ula nte, sans saccades, sans anèts, sans cadence, ... 
puis, j e fais a rti cul er la pbrase et aide moi-mème le sujet 
dans son geste en lui dirigeant la main. 

Pour !es suj ets fortement atteints, je fais en plus les 
mouvements des appareils articulateurs ; je parle à la 
m u e tte pendant que mon élève parle à baute voix et me 
regard e : c'est là de l ' indu c tion psychomotrice, pour 
employer l'heureuse exp ression créée par Féré. 

Le bègue est ensuite exercé à créer son geste lui
mè me et à le mettre en harmonie avec sa parole. Il faut 
que celle-ci soit quelque peu précédée et guidée par celui
là. J e fais faire la mimique particulièrement du bras 
droit chez les droitiers et particulièremeut du bras gauche 
chez les gaucbers, pat· cette raison que les mouvements 
volontaires des membres à droite sont localisés dans le 
cerveau gauche et réciproquement, et que d'autre part, le 
cen,tre mo teur de la parole se tro uve localisé dans le cer
veau gauche chez !es droitiers et dans le cerveau droit 
cbez les gauchers. 

D·tns certains cas je procède encore autrement. Je 
saisis le bras droit de mon élève de ma main gauche, je 
lui prends la main droite dans ma main droite, puis je passe 
par les dive rses étapes suivantes: 

a) Iuspiration suivn.nt les indications données d'autre 
pa.rt 1) et élévation tles bras horizoutalement en avant. Le 
mouvement du bms est passif pout· l' enfant. 

b) Emettre une syllabe auss itòt l'inspiration terminée, 
la prolonge r et abaisse r le bras d'un mou vement régulier 
et lent, de mauière à arriver dans la position initiale avec 
la fin de l'expiration. 

Ces mou vern ents étant convenablement exécutés, on 
conserve le premi er et ou remplace le second par un mou
'V rn ent latéral du bras dirigé de manière à tracer la ligne 
de l'intonn.t.ion que doit prendre une phrase choisie et qui 
est émise par le suj et. 

Etant donné que le mou vement de bras seui peut avoir 
une infiuence détenninée, bi enfaisante sur la facilité du débit 

l) H nma : Lrt Purolo t les trooblo de la Parole - l'aris 
.i:'<tu lin 15107. 
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de la parole articulée, on peut affirmer que l'attitude du 
corps tout entier aura une influence bien plus considérable 
encore, si l'on tient compte des multiples observations se 
rapportant, d'une part, au Japport de l'a ttitude et de l'état 
psychologique d'un individu et, d 'nutre part, entre le degré 
momentané d'intensité du mal chez un bègue et son état 
psycbologique du moment. Chacun sait que tous les étllts 
érnotifs d 'un individu se manifestent extérieurement daos 
l'attitude, la dérn arcbe. - Le décourngement, la tristepse 
amènent un affaissement général de tout l'ètre, tandis que 
la joie, le bonheur de vivre, la satisfaction de soi,. épanou
issent l'individu dont tout l'ètre se dresse. 

Les troubl es de la parole sont d'autant plus intenses, 
d'autant plus fréquents chez un bègue que celui-ci est 
d'avantage sous la suggestion d'influences morales quel
conques: ennui , dépression morale amenée par la fatigue, 
la trop grande chaleur, etc., etc. 

De la superposition de ces différentes notions, on ar
rive aisément à un e conclusion fort importante au point de 
vue du traitement du bégaiement. 

En effe t, pour mettre l'indi vidu dans l es meilleures 
conditions possibles de traitement, il faut l'amener à un 
état émotionnel favorable, ce qui s'obtiendra en faisant 
prendre au suj et l'a.ttitude , la démarche correspond ant à 
ce t état particulier. L'aisance dans l es mou \·ements, dans 
les mille petits actes de la vie de tous les jours, l'aisance 
dans la démarche. dans les manières, amèue inévitablement 
une plus grande aisauce de parole. 

Il est nécessaire d 'atti rer l'a ttention du hègue sur cette 
association et de l'amener à observer, à analyser, à repro
duire les attitudes, la démarche, les manières des personnes 
parla n t avec ai san ce et r~~cilité. Dans certains cas un p1 o· 
fesseur de mai n ti e n ou de gymna.stiq ue pourra. utilement 
seconder les efforts du professeur d'ortbophonie. 

Voici ce que l'un de mes élèves, j a.dis fortement 
atteint de bégaiement, a.ujourd'bui. guéri, écrit dans son auto· 
biographie, au sujet de l'influence bienfa.isante que peut 
exercer le choix d'une attitude et d'une dérnarche aisées: 

, Un dimanche matin, en me levant, je me sentais 
très mal clisposé à causer ; je prévoyais que j'allais bégayer 
très fort. . 

""'..-'IU""..-:"111,_....~-'"~~·~ 
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En m' babillant, je constate que mon linge est déchiré; 
il faut que je le dise à l'bòtesse afin qu'elle le répare. 

La pensée de cette communication faite oralement, dé
termine en moi une peur excessive de l'emploi de la pa
role. - Je sentais que j'allais bégayer très fortement. 
Alors, au lieu de descendre tout de suite, je me mis à 
faire une foule de petits actes, eu y mettant toute mon 
attention et eu tacbant d'avoir les manières gracieuses; 
puis je réfléchis un certain temps au résultat que je devais 
atteindre et je me stimulai. Ainsi préparé, j'ai respiré 
plusieurs fois très lentement en me rendant aussi calme 
que possible. 

La certitude de bien parler m'est venue alors, je 
suis descendu en observant ma démarche, puis j'ai adressé 
la parole très correctement à la maitresse du logis. Et j'ai 
bi e n parlé aussi le restant de la journée." 

rrous ceux qui ont traité les bègues savent combien 
le còté émotionnel des sujets est chose délicate à ti'aiter. 
rroutes les recbutes sont amenées par des émotions défavo
raùles aussi, le moyen adjuvant que je préconise ici pour 
réù uire ce l'edoutable ad versai re de la guérison du bégaie
ment, moyen que j'ai utilisé dans ma pratique avec beau
coup de succès, sera, je pense, favorablement accueilli par 
mes collègues spécialistes . 

• • 
* ' .. 

J'ai eu l'occasion de suivre un cas fort intét'essant de 
bredouillement. C'était un enfant anormal de 7 1/ 2 ans, 
d' une classe spéciale de la ville de Bruxelles. 

11 bredouillait très fortement et !es dessins spontanés 
qu'il traçait, de meme que 800 écriture, reproduisaient Jes 
caracté ristiques de son langage articulé. 

Dans ses dessins (voir figure A) les Jignes chevauchent 
les unes sm· les autres, les traits n'ont pas de délimitation 
nette, les profìls sont fixés au moyen d'une série d'ondu
lations. Ces dessins correspondent exacternent à la défi
nition du bredouillement, ce sont véritablement des dessins 
bredouill és. 

L'écriture de cet enfant, é11:alement reproduite ici, n'est 
pas moins remarquable à cet égard; comparez le modèle 
de l'instituteur et les reproductions de l'enfant, combien les 
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t raits sont hésitants, menus, cassés; voyez-les, chevauchant 
les uns sur l es autres; n'est- ce pas l' image très nette du 
langage bredouillé? Chez ce t enfant, la parole, le dessi n 
spontané, l'écritme, trois formes de langage, sont toutes trois 
atteintes du mème mal. 

J e pourrais ajouter que le geste - que je ne puis 
reproduire ici --- présentait également des manifestations 
anormales équival entes à celles observées dans les autres 
formes de langage de ce sujet. 

Je traitai la parole de cet enfant et je parvins au bout 
d'un certain temps à une amélioration considérable. Le 
débit était devenu rég,ulier, les syllabes dans les mots, les 
mots dans les phrases, restaient à leur piace et sauf de rares 
écarts rapidement ma1trisés, les syll abes et Ies mots ne dé
bordaient plus les uns sur les au tres. 

J'eus alors la surprise de constater que le travail 
dirigé uniquement sut· la parole articulée avait agi également 
sur les autres formes de langage: le dessin et l'écriture, 
ainsi qu'il est aisé de s'eu renù re compte en jetant un coup 
d'ooil sur les reproductions ci-contrel) 

Cette oùservation est fo rt suggestive, elle permet deux 
explications: ou bi e n chez ce t enfan t, le bredouillement 
était essentiellement intellectuel et se manifestait donc 
dans les diverses manifestations d'extériorisation de la 
mentalité. Le traitement de la parole articnlée aumit agi 
sur la mentalilé et l'aurait modifì ée; les nméliorations pa
ral lèles constatées dans l es au tres manifestatious d' xtério
risation de cette mentalité s'expliqueut dès lors aisément. 
On peut aussi admettre - et les expériences de Féré sem
bleraient donner raison à cette seconde b_ypotbèse -- que 
!es diverses manifestations de langage constituent des activités 
spéciales, autonomes, solidement associées cependan t de 
manière que le tmvail des un es ne se fasse pas sans 
amener le travaìl des autres, de manière aussi que les 
modifications apportées à leur mode <.l'activité influeucent 
le mode d'activité des autres manifestations de langage. 

* * 
1) Il y aurait )jeu de s'nssu rcr s i les modi5c:ttions npporté s au 

dessln on à. l'écrii-u re por un trailcment pm:tic;uli ex de ces denx mo
dalités de langage pourrnient influencer dans les memes proportions 
la parole articulée. 
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Il résulte de ce com't exposé que les diverses mani
festations de langage s'entr'aident: le geste aide et favorise 
la parole articulée. La démarche et l'attitude peuvent 
exercer une influence bienfaisante sur la parole, la forme 
de la parole peut inf:luencer la forme de l'écriture et du 
dessin spontané. 

Quelles que soient les déductions psychologiques qn,e 
l'on puisse tirer de ces quelques faits et d'autres semblables, 
les conséquences pratiques pour le tmitement des troublés 
de la parole, à extraire de ces données, sont fort impor
tantes. J'en ai ébauché quelques-unes. La pratique en 
suggèrera beaucoup d'autres qu.i s'adapteront plus spéciale
ment à un trouble déterminé ou à un individu particulier. 
A ce point de vue spécialement, il m'a semblé que ces faits 
devaient etre soumis à l'expérimentation et à l'appréciation 
d 'hommes compétents et spécialistes . 

. , 



Oie Sprachstorungen bei den Nervenkrankheiten. 
Von 

.M. U. Dr. Hugo Stern, 
~prachar:<:t in Wien. 

Wenn wir auch in den verscbiedenen Handbticbern 
und Monographien àer Neuropathologie bei den einzelnen 
Affektionen die SpracbstOrungen, meist allerdings nur in 
kurzen Worten, besprochen finden, und andererseits in den 
vorhaudenen Arbeiten Uber die SpracbstOrungen, so ins
besondere in denen Gutzmann's, dieselben teilweise behan
delt sind, so existiert meines vVissens Jceine Arbeit, die 
eine Ueb e rs icht Uber die SprachstOrungen bei der grossen 
Anzahl von Nervenkrankbeiten gibt. Icb will nun in den 
foJgend en Zeilen die Veriinderuugen der Sprache bei den 
organischen und fuuktionellen Ne rvenkmnkheiteu besprechen. 
Es wird im Rahmen dieser Arbeit nicht moglich sein, auf 
die Details naher einzugehen ; auch will icb nicht liber die 
SprachstOrungen bei a ll e n Nervenkrankheiten berichten, da 
einige von diesen - ich rwiibne nur z. B. die infantile 
Bulbarparalyse und die infantile Pseudobulbarparalyse -
an uud flir sich sehr se l te n zur Beobachtuug gelangen 
und man doch immerhìn Uber eine gro sere Anzabl von 
Fallen verftlgen muss, um charakteristische Merkmale 
seitens der Veranderungen der Sprache aufstellen zu konn en. 

Auch das g rosse Gebiet der A p h a s i e will i eh uicht 
besprechen und ve rweise aut clie ùi esbezliglichen Arùeiten , 
vorzi.iglich auf die ausgezeichnete Monographie Bastians. 
Das Material meiner Arbeit setzt sich zusammen aus 
eigenen Beobachtungen, insbesondere aus denen, die ich 
hn Nervenambulatorium der l. med. Klinik Prof. v on 
Noorden unter der Leitung des Pro f. von Fra.nkl -Ho c h-

r., 
' 
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w a rt wabrend 11
/ 2 Jabren machte, ferner beniitzte ich die 

einschHigigen Arbeiten von Oppenheim, Striimpell , Gutz
mann u. a . und schliesslich auch die Krankengescbichten 
der letzten 6 J ahre des obengenannten Nervenambulatoriums. 
Ausgebend von den Krankheiten der motoriscben Nerven 
sollen die SprachstOrungen bei den Krankbeiten des Riicken
marks, des verlangerten Markes, bei den Krankheiten der 
Gehirnhaute sowie der Gehimsubstanz selbst in Betracht 
gezogen werden. Zum Schlusse will icb auch die 
sprachli cben Veranderungen bei N e nr ose n besprecben 
und einige Worte der rrherapie der Sprachstorungen 
widmen. 

Facialisliihmung. (Mimische GesichtsHihmung). 

Bei ei n se it ige r , namentlicb aber bei d op p e l
se i t ige r FacialisHihmung finden wir chara kt eri s t isch e 
S p r al: h v e r ~inde run ge n . Diejenigen Symptome, welche 
bei einseitiger Lahmung durch eine gewisse Kompensation 
von de r gesunden Seite ber gemildert werden, gewinnen 
bei d 6 p p e l s e i t i g e r Lahmung eine besoudere und 
:tuffiilligere Fonu. So z. B. tritt eine gewisse Ausdrucks
lo iO'keit des Gesichts beim doppelseitigen Ausfall mimischer 
Bewegungen in einer ganz anderen Fonu bervor. Auch 
die StO ruuo·en beim Kauen, StOmngen des Gescbmacks, 
owie Vedinderu ngen der Speicbelselcretion, welche wir 

rna.nchmal bei Facialisllihmung beobachten, treten mehr in 
de n Vordergnmd. 

A m a uff a ll igste n tri tt jedoch bei dopp e lse i Lig er 
Fac i al i s ll:ibmung gegenU ber der einseitigen die Spr a ch
sto ru ng hervor. 

Obe r s t n. b s ar z t Dr. Ba r th in Frankfurt hat diese 
in einer se iner Arbeiten in Uber ichtlicher Weisfl be
schrieben. 

Bei h a lb se i t i ge r Lahmung vermag die gesunde H~ilfte 
des M. sphincter oris eine ge wisse Kompensaliion zu 
schalfen, wie wir ja auch wiJi kUrlich - bei normal r lnner
vutiou - mit eine t· Hiilfte der Lippen, die f lir die Erzeu
gung de r Laute uotwendigen verschiedenen pannungen, 
bewi rken konnen. Bei e i n se i t i ge r Lahmung sin d gewisse 
Laute nur erschwert, bei dopp el se itig e r Lahmung ist die 
Bil duug derselben oft ganz llllll10glich. 
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Das Pfeifen und das Spitzen des Mundes ist nicht 
moglich. Ferner beobacbten wir einen Ausfall von ,B" 
und ,P", ebenso den des ,Lippen-R" und des ,M". An
statt ,B" wird ein , W" gebildet, anstatt ,.P" ein ,F" -
immer labiolabial - fi.ir ,M" wird ein ,N" eingesetzt und 
wir boren dann z. B. statt ,Mama" - ,Nana", oder statt 
,Bambns"- , Wanwus" -. Manchmal lernen die Patienten 
dennocb einen Lippenverschluss schaffen und zwar durch 
eine Art Kaubewegung, indem rler Unterkiefer vor dem 
Oberkiefer gescboben wird un d auf diese W eise di e beiden 
Lippen einander genabert werden. A ber auch die V okal
bild ung ist unrein und undeutlicb. Gutzmann erwahnt 
Falle, wo die Vokale nur durcb vikariierende Bewegungen 
des Mundbodens gemacht werden konnten. Die deutliche 
Ausspracbe der Vokale erford rt ja neben der charakte
ristiscben Form der Mundhohle eine jedem Vokale eigen
tiimliche Stiilpung und Spannung der Lippen z. B. beim 
, U" e in riisselartiges Vorstlilpen derselben etc. Der Aus
fall dieser Funktion sowie die meist aufgehobene Spannung 
der Backen macbt den Vokal undeutlicb, verwaschen und 
es l eidet so a ucb der ganze Klang der Sprache. 

Es ist demnacb Barth zuzustimmen, wenn er sagt, 
dass die Veranderungen der Sprache bei doppelseitiger 
Facialislabmung von besonders cha r akterischer und ber
vorstechender symptomatologischer Bedeutung sind . 
Allerdings ist die SprachstOrung bei der Facialisparese, wie 
Gutzmann darauf hinweist, det· SprachstOrung bei der be
ginuenden Bulbarparalyse, solange die Labmung uur die 
Lippeu betrifft, sehr ahnlich, ja oft fast ganz gleicb. 

Klonischor Facialiskrampf und Krampf im Gebiet d. N. hy
poglossus. 

Oft werden bei ersterem die Anfalle ctur·ch das Sprechen 
selbst bervorgerufen; wir sehen Erschwerung det· 
Sprache, Hervorstossen vou Worten, besonders dann, 
weun die Zuckungen auf beuachbarte Gebiete (Kaumuskeln, 
Zunge etc.) iibergreiten. 

Isolierte Krampfformen der Zunge siod sebr selten, 
(meist bei der Hysterie) sie treten dann in klonischer oder 
tonischer Form auf, und veranlasseu eine bedeute nde 
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S torung der Sprache oder, bei krampfhafter Retraction 
der Zunge nach hinten, auch eine StOrung der Atmung 

T a bes dorsalis. 

Ne ben den als , l a r y ngeale Kris e n" beschriebenen 
Anflillen von heftiger Atemnot, wahrend welcher jedes 
Sp rechen den Patienten ganz unmoglich ist , SO\\>ie den viel
fach beschriebenen KehlkopfstOrungen bei Tabes, Posticus
Hihmung etc. sieht man - wie Oppenheim erwahnt -
wenn auch nur selten, dass die Ataxie die Zungen- und 
Gesichtsm uskulatut· erg1·eift ; sie fiihrt dann zu einer e ig en
ttim li cLe n a uf d e r excess ive n B eweg ung d er 
L ippe n -, Zung e n - und Ki e fermu s ke ln b e ruh e nden 
S pracbs t o run g. 

Hereditlire Ataxie (Friedreich). 

Auf einer Ataxie der zum Sprechen notwendigen 
Muskeln bm·ubt auch di e in spiiteren Stadien oft bemerk
bare Spracbstorung. Die Sprache ist sch we rf a llig , u n
d e ut l ic b , schl echt moduli e rt , und etwas sk and iere nd. 
Einzelne Wor te und Silben werden ge d ehn t , andere 
wieder schnell hervor ges to sse n. 

Amyotrophische Lateralsklerose. 

Im dritten und letzten Stadium der Krankheit zeigen 
sich bul ba r e Er sc bei n un gen , allmablig wird das 
Scblucken erscbwert, dieSprache wi rd u n d e u t l i eh , n a se lnd , 
was sich zur Dysartbrie und schliesslich zur An a r t hri e 
steige rt. Die Lippen fiud et man dann atropbisch, so dass 
das Spitzen des l\1undes, das P teifen usw. sehr erschwert ist . 

Multiple Sklerose. • 

Beim Hervorstrecken der Zunge sieht man zuweilen 
Unsiche rheit der Bewegung derselben; 

Das Zitte rn kann auch die Respirationsmuskeln ergreifen 
und e in e Art v oa sacca rdi e rt e m Ate m e rz e uge n 
(Oppenheim). In zwei Falleu konnte ich letztere Erscbeiuung 
in der ky mog r a phi sch e n Atmun gs kur ve auch graphisch 
nach weisen. Am deutUchsten aber treten die StOrungen 
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bei m Sprecben - in vielen Fallen ist allerdings di e '3pracb ~ 
norma! - hervor. 

Im Allgemeinen wird die Spracbe als skandierenq 
(der skandierenden Sprache geht eine einfache VerJa ng
samung- Bradylalie- voran) monoton und und e utlic 11 
bezeichnet. Aber so wie die Erscheinungen bei diesel' 
Krankheit im Allgemeinen mannigfaltig sind, so sind sie e~ 
auch mit Bezug auf die Veranùerung der Sprache und 
Stimme. Wir beobachten also neben den vorhin erwahnten 
Erscheinungen auch ein Umsc hJ agen d er Bruststimm 
in die Falsetts timme, mangelhafte N ua nci e rung , 
hierdurch Fehlen d er Sprachmelodie , dann di e soge
nannten j aucbzenden Inspimtionen, etc. Ré t bi (Wien) ha t 
erst jtingst hiertiber eine iibersichtliche und lesenswert 
Monograpbie gescbri eben und fUr das Auftreten manchel' 
Erscheinungen, tiber welche die Ansichten der Autoren weit 
auseinandergehen , eine richtige Erkl a mng gegeben. So 7- . B. 
erklart er die skandierende Sprache haupteachli ch dUt·ch 
eine Schwache der Exsp i rations mu sku lat ur verur
sacht, die im ei nzelnen Fall e auf einer Affekti0n von 
Nervenzentren, J{oordinationsY-entren oder Koordinations 
babnen beruhen und mit Abnormitiiten der Kehlkopfmu ku
Jatur verbunden sein kann. VieJi eicht ist auch ùarauf 
das manchmal vorhanrlene saccad ierte Atmeu, das 
ich oben erw~ibnte und ùas sich au<:h graphisch nachweisen 
His~;t, zurUckzufUhren. 

W as di e skandierende Sprache anbelangt, so mach 
das Innehalten bei einzelnen Sil ben manchmal den Eindru.ck 
des Stotterns. ~:lo berichtet auch Gutzmann vou meh
reren F'tiJlen, die ihm mit de r Diagnose ,Stottern" zu
gescbickt wurden uud an multipJer Sklerose litten. Die 
Differentialdiagno se ist leicht, wenn man auf die fUr 
das Stottern charakteristi che n Merkmalo (un willklirliche 
Muskelbewegungen, Spasmen etc.) achtet, die bei der mul
tiplen Sklerose feb len, andererseits wird man in deu meistell 
Fallen wohl aucb noch andere 8ymptome (Intentions
zitte rn etc.) findffil, die auf disseminierte f:l kl erose deuteu . 

Wiederbolt wurde auch eine Verspiitung der 'ron
bild ung beobachtet; di e Reaktions.t:eit zwiscben d m 
Willensimpuls und der Entstehuup: des Tones kann bei 
Patienten mit multipler Sklerose wésentlich verHingert sein. 
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Auf Parese der Kehlkopf- und Atmungsmuskeln teruht 
Wohl auch das Unver mogen, de n Ton lange zu 
h al te n (m an hort e in starkes Tremolieren), sowie di e oft 
heis ere und rauhe Stimme. 

Das Bild ist eben, man muss das lJesonders betonen, 
ausserst vielgestaltig; und so sehen wir denn aueh die ver 
schiedensten Erscheinungen - Réthi besehreibt selbe 
ausfiihrlkh - von s eiten der Kehlkopfm uskeln: 
Lahmung der Glottisoffner auf einer oder auf heiden Seiten, 
mit und ohne Antagonistenkontraktur, in anderen Fallen 
wieder Lahmung der Sch liesser und wieder einmal !Jiihmung 
der Spanner. D .. neben beobachtet man Zittern der Stimm
bander, kontinuierlieh oder wahrend der Phonation, oder 
nur wahrencl des Impiriums. Ferner gibt es viele Falle, 
wo im Kehlkopf nichts Abnormes nachgewiesen werden 
kann. 

Syringomyelie. 

StOrungen der Sprache konnen dm·ch das Zusa.mmen
wirken mehrerer Faktoren entstehen. Der 'l1ypus der 
syringomyelischen KPhlkopfliihmung ist - wie Hermann 
Schlet< inger in seiner bekannten Monographie iiber die 
Sy ringomyelie ausfUh rt - die einseitige Recurrens
Hih m un g. Es ist n m· begreiftkh, dass eine solche Affektion 
die Stimmbildung nicht uowesentlich beeiotriichtigt. Die 
Kranken werden oft heiser , die Stimme rauh, oicht 
selten finrlet ein ,Umschlagen" der Stirnme statt. 

Betrachtlich auffall ender wird nocb die 8torung, wenn 
durch eine Lahmung der Zunge die Lautbildung 
Sc harl e n nimmt. Das Sp re chen wird dann unver
stfindlich (Stamme ln) und es kann sogar· die Sprache 
voriibergehend versagen (Maixner). Bei vorhandener ) 
Gaumensegellahmung findet man das eigenartige 
nase lnd e 'rimbre der Sp rache . Oft ist die Sprach· 
BtOrung ein friihes Symptom und zeigt sich nur, wenn der 
Kranke eine Zeitlang nicht gesproehen hat (Weintraud) 
oder umgekehrt, wenn der Kranke langere Zeit diskutiert 
hat. Sehr bemerkenswert ist eine Form der Sp i·ach
storung - wie Schlesinger weiter austiihrt - welche 
schon mehrmals ùeubacbtet wurde. Die Sprache war wie 
bei der multiplen Sklerose monoton , entbehrte des Ton-

28 
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falles, erschien auffallend verlangsamt und deutlich slran 
dierend. - Welcbe anatomiscbe Vedinderung die Urs9-~be 
dieser Erscheinung ist, Iasst sich derzeit nocb nicht sagen . 

Paralysis glosso-labio-laryngea progressiva. (Progresaive 
Bulbarlahmung.) 

Die Sprac hstOr ung bildet in der Regel das friihe~te 
Symptom. Patient bemerkt, dass ibn das Sprechen 1:\n
st r engt, dass er bei Hingerer Unterbaltung ermiidet ttnd 
die Worte weniger deutiicb als bisber ausgesprochen 
werden. 

Di e Ausspracbe wird besonders dort, w o di e Z u o g e 
starker beteiligt ist (i, r , l, s, d, t) undeutlicb. Lange, be~or 
man grossere BewegungsstOrungen in der Zunge nachweisen 
kann , konnen feinere Kontraktionen derselben, welche zur 
normalen Lautbildung notwendig sind, nicht mehr mit Qer 
notigen Vollkommenheit bervorgebr-acht werden. (Striimpell.) 
Ist bereits Atrophie der Zunge eingetreten, so wird <las 
Sprechen sebr schwer. 

Auch die Lipp e n zeigen Veranderungen; die Patienten 
klagen Uber ein gewisses G e fii hl d e r Starre in denselben, 
der Mund erscheint in die Breite gezogen, ist halb geoffnet, 
das Gesicht bat einen weinerlicben A-usdruck. Das Pfeifen 
und das Spitzen des Mundes wird unmoglicl1, die Laute 
o, u, f, b, m und e werden nur sehr unvollkommen oder 
gar nicht mehr ausgesprochen. (Atrophie und fibrilHire 
Vibrationen der Zunge.) 

Die dritt e Gruppe vo"n Bewegungsstorungen be 
trifft die Muskulatur d es Pharyux und d es La ry nx : 
Paresen des weich en Gaumens, Erschwerung des Schling
aktes, die Sprac he wird n ase lnd und das Hervorbringen 
von b und p wird jetzt ganz uumoglich, weil ausser det· 
Schwache der Lippen a uch ein 'l'eil d es zur Laut 
bildung notwendigen Lufts trome s durch di e Nas e 
e n twei eh t. - Di e funktionelle Sti:irung der Keblkopf
muskulatur macht sich durch eiue gewisse Schwache und 
Monot•Jnie der St imm e bemerkbar ; sie verliert ihre Modu
lationsfahigkeit, das S in ge u wird un rnoglich. l n den 
spatereu Stadien treten di ese Syrnptom e in noch viel scbar
ferer Weise hervor. \Unrnoglichkeit eiues festen Glottis 
verscblusses ete. ) 
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Akute und apoplectiforme bulbare Lahmung. 

Es tritt mehr oder weniger eine vollstandige 
Zungenlahmung und die davon abhangige, artikulatorische 
(anarthrische) Spracbstorung auf. (Str-iimpell.) 

Akut entziindliche Bulbarparalyse. 
Znerst findet gewohulich eine Erschwerung dea 

Schlingens t~tatt, dann eine Lahmung des weiche n 
Gaumens (die Sprache hat ein niiselndes Timbre), und der 
Kehlkopfmuskeln. Allmalllich wird auch die Beweglichkeit der 
Zunge gestort und die S prache wird ganz undeutlich 
die vom Rachen aus auszulOsenden Reflexe sind stark her
abgesetzt oder ganz erloschen. 

Myasthenie (asthenische Bulbarparalyse). 
Neben den sonstigen Symptomen tritt auch eine Sprach

stOrung auf beruhend auf der raschen Ermiid barkeit und 
Ers e h o p fung der Arti k ula tions m uskeln. Ein derartiger 
Kranker kann z. B. eine Zeitlang gut sprechen; bei anhal
tendem Sprechen aber wird die Sprache undeutlicb, unar
tikuliertundgeht schliesslich in ein unvers tandliches 
Lallen iiber. Jolly beschreibt eine Myi:lsthenia pseudo
paralytica, wo die abnorme Ermiidbarkeit und die davon 
abbangigen Erscheinungen nm· in den Extremiti:iten ohne 
jede Beteiligung der bui bare n Muskelgebiete auftreten. 

Die spezifisch bulbiiren Rymptome bestehen, wie bei 
allen iibrigen Bulbiirerluankungen, in Zungenlahmung und 
der davon abhangigen articulatorischen Sprach
storung , in SchlingHihmung, selten auch in einer durcb 
Erk!'ankung des Acusticus-Centrums hervorgerutenen Ge
horsstorung. 

Kompression des verUingerten Riickenmarkes. 

Nimmt die Kompression - aus welchem Grunde irnmer 
- zu, so treten neben den friiheren Reizzustanden 
(Schmerzen im 'I'I'igeminus un.d in den Gesichtsmuskeln) 
se h w ere B ul biirsymptome auf: Schling- und Sprach
storungen, Labmungen der Zunge, des Gaurnens 
(ni.iselnde und undeu tliche Spracbe) , der Gesichts
muskulatur usw. 

28* 
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tfaematom der Dura mater. 

\\ierlerholt sind aucb aphatisc he Storungen be
obachtet worden , wenn die Blutung in der link e n Insel
region ibren Sitz batte. 

Meningitis tuberculosa. 

Zu wei len kommen ap h atisc h e Sto mngen vor, deren 
anatomische Unlache durcb die Sektion mitunter klargestellt 
wurde. Am h ~iufig , te n hanùelt es sich dabei um an e in er be
stimmten Rtelle de r Gehirnoberflache besondt>rs reichli ch ent
standene TullerkeiPrruption, wl-liebe durch ortliche Druck
wirkung ode r durch entzUndli ehes Oedem die betreffendeu 
Herdsymptome hervorge ru fen hat. 

Gummòse Meningitis . 

Bei der gurnmosen Meningitis und Syph!lombildung an 
der Geh irnkonn.•x it iit und in der Geg;end der Fossa 8ylvii 
find en wir ausser den Kri:irn pfen gewo hnlicb noch andere 
Rindensymptome, monoplegisc he und hemiplegisehe 
Pare8t--n, ferner ;;e ht· haufig kort ik a le S pr ac hsto rung e n 
(moto ri sche Aphasie und derg;leichen) und Anzeichen 
psychischer Sehw~iehe (8 t rUmpell ). 

Haemorrhagia cerebri. 

Je nach ùem Sitze der Hamorrhogie treten die ver 
schieden e n Fo rm en vun Aphas i e (motori sche, sen
sonsehe, a m nest ische) a.uf. 

bt d er unt t> re FaciH li s mitbetroffen, so ist das 
P feifen unù Ula s en e r sc h wt> rt, f'S tre t~'ll fe rner di e 
je nigen Npracllst orungen au f, d i e i eh o be n bei de r Fa c i a
l i s p are se besc ll ri e h. 

De r WPi e h e Gaumen ist zi e rnlich selten mitbe teilig t, 
zu weilen bat d ie 8pr:1ehe ùann e in na~ al es Tirnbre . 

Haufiger ist llai!;Pgen e in e St.o rung im Gebiet des 
Hypoglo s su r:l nal'hweisba r. H1enlurch Parese des einen 
M. geniogloss us, wi r finden d.tnu. wie S trtimpell f:'agt., 
eine a rrikuh to ri s e h e Sp rac hb erlind er ung. welehe nwist 
keinPn hoh eren Graù errekht. urul ofr. de m KrankPn selb"t 
nur· als ein subjekt.i v e tl Ge fUhl der Ersehwerung des 
Sprecbens bemerkhar h;t. 
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Tumoren des Gehirnes. 
Die S prach storung richtet sich nach dem Sitze 

d es Tu m o rs. Ist di e dritte linke Stimwi11<iung seltst be
troffen, so entwickelt sich motorisch e Aphasie in lang
sarner Folge. Anfangs ist - wie Oppenbeirn bernerkt -
die StOrung eine geringe und macht sich nur zeitweise be
merkbar; spater versch windet si e nicht m eh r. Liegt der 
Tumor in anderen 'l'eilen des Stirn 'appens, so kann die 
Sprachsto rung dauPmd oder fiir Jange Zeit fehlen. Haufig 
steli t sich zu e rst eine Art Unlust zum Sprechen ein; 
der Patient ist jedoch imstande, alle GegensHi.nde zu be
zeichnen, tiberhaupt, sobald er redeu muss, fiudet er alle 
Worte. Die Antworten erfolgen aber nicbt nur trage, 
sondern es kann aucb eine ausgepdigte Bradylallie be
stehen. 

Die Tumoren des linken Schlafelnppens erzeugen ins
besondere, wenn sie die erste Windung betreffen, W ort
taubheit, amnestische Aphasie und Paraphasie. 
Bei Linkshandern konnen Tumoren der ent. prechenden 
Hirnpartien an der rechten Hemisphaere die ver
scbiedenen Formen der Aphasie bervorrufen (Oppenheim). 

Herderkrankung des Centrum ovale. 
In de-r weissen Substa.nz des Stirnhirns der einen Seite 

bat man bisweilen ziemlkh ausg breitete Erkra.nkungen ge
funden, welche zu Le~zei ten des Kranken gar keine auf
fallend en Syrnptome gernacht ha ben; nu r w e nn di e Herde 
auf der linken Seite die zur 3. Stirnwindung gehorigen 
Stabkranzfasern betroffen ha.ben, muss eine motorische 
(ataktische) Aphasie entstehen. 

Oie progressive Paralyse der lrren (Dementia paralytica). 

Um die Dysa.rthrien der Paralytiker zu be
stimrnen, ist es durchaus uotwendig, sowohl buchstabieren 
als auch einfache W orte wiederholen zu lassen, da der 
Paralytiker die einzelnen Laute isoliert oft ganz anders 
artikuliert, als in der Wortfiigung. Die paralytische 
SprachstOrung zeigt sich vor allem in der Form des so
genannten Silbensto lperns. Der einzelne Laut kann 
(im Gegensatze zur bulbiiren SprachstOrung) ganz richtig 
ausgesprochen werden , aber die Zusammenfligung der 
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einzelnen Laute zu einem gauzen Worte stOsst auf grol!!se 
Schwierigkeiten . Llisst man ein Wort ofters wiede r 
ho le n, so nirnmt die StOrung zu, was nach Oppenheim 
gerade flir diese Krankheit besonders bezeichnend ist. 

Sebr charakteristiseh sind ferner die Mi tbewegungen 
derjenigen Geskhtsmuskeln, die sich in der Norm an der 
Artikulation nicht beteiligen. Das Zucken und Zittern 
(Flattern) der Lippenmuskeln bedingt ein eigentlimliches 
Be ben der Sp rac h e (Oppenheim). Di e Stimme d!3r Para
lytiker verliert ihre Modulationsfahigkeit und wird 
se h wacher , eine Erscheinung, die jedenfalls von einer 
mangelhafteu Innervation der Stimmbander abbangt. 

In den spatuen Stadien der Krankheit wird dia 
Sprache zuweilen tast gan z unverstandlich. Man be
obachtet dann auch andere StOrungen, wie Ausstossen der 
Silben, Paraphasieo, anhaltendes Wiederholen desselben 
Wortes etc. Bei den sogenannten ,para lytischen An 
fallen " beobachtet man neben Schwindel, Bewusstseins
trlibung, Schwachegeflihl im rechten Arm etc. haufig auch 
eine deutliche aphatische Storung der Sprache. 

Morbus Basedowii. 

Moebius erwahnt in seiner Monographie iiber die 
Basedowkrankheit Schwa~he der St imme, Verand erung 
der Stimmhobe und Apho nie, mangelhaftes Schliessen 
der Stimmritze und Atropbie der Stimmlippen. In manchen 
Fallen von Kehlkopferkrankung bei Morbus Basedowii 
diirfte es sich urn Drucklasion des N. recurrens handeln. 
Sieke hericbtet von Heiserkeit, die nicht auf Recurrens
schwache berubt, sondern auf chroniscben Katarrh. 

Gilbert Ballet beobachtete Parese der mimiscben 
Muskeln beider Gesichtshiilfteu, ferner n i:ise lnde Sprache 
und Sich-Verschlucken der Patienten, zeitweise auch Er 
schwerun g der Bewegungen d e r ~unge und infolge
dessen Erschwerung der Spracbe. 

Epilepsie. (Morbus sacer). 
Dysarthrien find en sich wie Dr. 'rrommer in Heidel-

berg in eiuer Arbeit beschreibt - - nur am Ende der epi
leptischen Verblodung. Hiisitationen beobacbtete letzterer 
nicht, nur Stockungeu uud wiederbo l t e n Ansatz von 
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Lautkomplexen. Dagegen finden sich in Fallen von 
epileptischer Demenz ausgesprochene Ataxien literare:r 
und sylla bar er Art von paralytischem Charakter. Die 
Sprache selbst ist meist verlangsam t, klingt weinerlich 
miide und macht den Eindruck der Schwerfalligkeit. 

Chorea minor. 
Sollen die Patienten die Zunge hervorstrecken und 

stillhalten, so wird dieselbe oft unwillktirlich in den Mund 
zurlickgezogen oder seitlich verschoben. Bei starkeren 
Graden von Chorea wird die Zunge im Munde umher
geworfen und hin- und hergewalzt. Die Worte werden 
herausgestossen, plotzlich unterbrochen oder durch 
unregelmassige Atembewegungen zerschnitten. Auch 
schnalzende und schllirfende Gerausche kommen 
durch Anschlagen der Zunge an den harten Gaumen zu
stande. Die Beeintrachtigung der Sprache kann - wie 
Oppenheim erwahnt - eine solch erhebliche sein, dass, in 
allerdings seltenen Fallen, die Patienten tage - und 
wochenlang kein Wort hervorbringen. 

Die Beteiligung des Diaphragmas zeigt sich darin, 
dass es hie und da zu unregelmassigen krampfhaften Atem
IJewegungen kommt. 

Es gibt seltene Falle von partieller Chorea, die sich 
auf die Spracbmuskeln allein bescbranken. 

An den Kehlkopfmuskeln selbst konnen manchmal 
choreatische Zuckungen beobachtet werden. Diese Zuckungen 
sind u nr egelmassig, unrhythm isch un d unwillktirlich. 
Die S ti m me der Patienten ist sch wach , sie ermtiden 
rasch beim Sprecben, konnen einen gesungenen Ton 
nicht halten, brechen ihn plOtzlich ab und verschlucken 
oft Silben und ganze Worte. 

Scbrotter bezeichnet als Chorea laryngis einen konti
nuierlichen nervosen Husten, und er wahlte diese Bezeich
nung desbalb, weil die Erkrankung ihrem Wesen nach 
der Cborea am ni.i.cbsten kommt. (Sistieren der .Anfiille im 
Scblafe etc.) 

Paralysis agitans. 
Die Stimme klingt eigentlimlicb monoton , entbehrt 

der rechten Modulation, ist wenig kraftig und 
klingt zuweilen weinerlich. 
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Ch arakteristisch ist oft, wie Oppenheim bemerkt, 
di e Erscheinung, dass der Kranke si c h z u m S p r e c h e n 
er st ansch icken m ues; es ver geht e i ne W e il e, eh e 
er den ersten Laut h ervo rbringt, dann aber folgen 
die Worte schneller, konnen sogar ex plo siv hervor
gesto ssen werden. 

Diese Sprachstorung gehort jedoch keineswegs zu den 
konstanten Symptomen. Cha rcot beschreibt sie folgender
massen : "Es ist kein wirk liches Sprachhindernis vo rh anden, 
abet· die Rede erfolgt langsa m, stossweise, und es . scheint, 
als ob die Aussprache jedes einzeJnen Wortes eine betracbt
liche Willensanstrengung erl'orderte. Wenn die Agitation 
des Korpers excessiert ist, kann es vorkommen, dass diè 
Sprache zitterad, uuterbrochen ist, wie sie es bei un
getibten Reitern im Trabe ist. Oft scheinen die Kranken 
zwischen den Zahnen zu sp rechen. " Diese Bradylalie fiude t 
lei cb t i h re Erklarung in der vorhaudenen Rigidi t ii t der 
Mnskeln des Art1ku lationsapparates, insuesondere der Lippen. 

Einen zit ternden Charakter bekomm t di e Sp r ac be, 
wenn, ohne dass die Artikulationsmuskulatur beteiligt ist, 
starke Schtittelbewegungen des Kopfes vorhanden sind. 
Man tiberzeugt sich leicht von einem Zusammenhang, weun 
man den Kopt tixiert, dann verliert die Sprache ibren 
zittrigen Charakter (A. Rosenberg, Berlin). Derselbe Autor 
beobachtete auch eine Bete il igung des Velum pala 
tinum an den Schlittelbewegungen, sow ie auch 
seit en s der Epiglotti s , Bewegungsstorungen, die bei den 
Patienten, insbesondere wenu sie erregt waren, in voller 
Deutlich keit wabrzunehmen waren. 

Wir sehen ferner Zittern der Stimmb iinde r als 
hiiu:fige 'reilerscheinung der Zitterbewegungen bei der 
Paralysis agitans. Rosenberg beobachtete das Zitteru der 
Stimmbiinder - wie wir dies bei der Paralysis agitans auch 
l'lonst am Korper sehen - aucb in der Rube; gewohnlich 
wird j a das Zittern bei Beginn der Bewegungen schwacher. 
Ein anderer Autor (Fr. Mtiller) sah dagegen die Stimm
biinder bei der Respiration ruhig, und sie machten , ahn
lich wie Lei der multiplen Sklerose, bei intendierter Be
wegung, bei der Rtickkehr in die Respirationsstellung 
zuckende Bewegungen, wa.hrend sich an den Extremitaten 
das Zi ttern bei intendierten Bewegungen verringerte. 
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Athetosis. 

Hie und da wird - wie Frankl-Hocbwart in einer 
diese Affektion behandelnden Arbeit ausfiihrt - aucb die 
Gesichtsmuskulatur betroffen. Man sieht dann ein eigen
tlimli ch tra.ges, groteskes Verziehen der Gesichtsmuskulatur, 
bi sweilen tritt fiir kurze Zeit ein tonisches Ver steifen ein, 
das sich dann all:nHhlich wieder lOst. Hauptslichlich ist es 
dann der Mundfacialis, der betroffen ist (leichtes Zucken, 
leichtes HinUberziehen der von der Affektion betrofl"enen 
Seite) . im An s chluss dal'an beobachten wir eine 
schwere Bildung gewisser L a ut e oder Erschwerung 
d er Sprache, besonders danu, wenn - was allerdings 
iiusserst selten vorkommt - die Zunge, das Gaumensegel 
oder das Platysma die Zuckungen mitmacbt. 

Tetanie. 

lch folge hier den Ausfiihrungen Frankl-Hochwart ' s 
in seiner d1ese Krankheit ùehandelnden bekannten Mono
graphie: Bei Erwacbsenen sind die Wlirgekrampfe und 
La ry ngospasmen, welche bei der Kindertetanie eine so grosse 
Rolle spiele n, ziemlich selten; Krlimpfe in der Zunge 
wurden nkht beobacbtet; doch klagten einzelne Patienten 
iib e r i::lcbwere und S pannung in diesem Organe, sowie 
liber eine g ewisse Behinderung beim Sprecben. 

Das Stottern. 

13eziiglicb des Stotterns und des ihm nahestebenden 
Polterns sei aut' die diesbezliglicben Arbeiten Kussmauls, 
Coens, Sikorskis und vor allem auf Gutzmanns Mono
graphie ilber das Stottern verwiesen. 

Die Hysterie . 

Bei der Hysterie finrlen wir nebst den Bildern, die 
uns die verschiedenen Paresen oder Paralysen der Stimm
bander· bei diese1· Affektion geben, SprachstOrungen in der 
Form der Aphonia hysterica, des Mutismus und des 
h yste ri sc hen Stotterns. 

Die Apbonia byst e rica ist eine haufige Form der 
hysterischen Labmung, wie ja auch die Stimme in innigster 
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Beziehung zu dem Affektleben des Menschen steht (Oppen
heim). Sie stellt sicb fast immer plotzlich ein im An
schluss an Gemlitsbewegungen, kann aber auch reflektorisch 
(dur·ch eine Laryngitis, Rbinitis etc. ) ausgelOst werden. Der 
Patient kann dann nur im Fliisterton sprechen. 
Laryngoskopisch sehen wir in solchen Fallen, dass die 
Stimmbander beim Versuche zu pbonieren entweder nur 
unvollkommen oder gar nicht adduciert werden kounen. --· 
Die Aphonie pflegt plotzlich zu schwinden, spontan oder 
nach einer Aufregung, oder unter dem Einflusse der rrhe
rapie. Reziùiv e n kommen baufig v or. 

Seltener ist der Mu ti s mus , di e hysteriscbe Stumm· 
beit, wo es zu einer volligen Unfahigkeit jeder Laut
bildung kommt; auch das Fllistern ist unmoglich. 
Der Kranke ist - wie Oppenheim bemerkt - noch stummer 
als der Aphasiscbe, det· gewobnlich noch tiber eil!ige Laute 
oder W orte verfUgt. Femer iRt sei ne Mimik (i m Gegensatz 
zum Apbasischen) haufig eine seht· lebhafte. 

Das hysterische Stottern geht meistens aus dem 
Mutismus hervor oder geht ihm voran oder tritt unabbangig 
von ibm auf (Oppenheim). Entweder sind die Erscbei
nungen dieselben wie beim gewohnlichen 8tottern 
oder das Wort wird in sehr unregelmassiger Weise 
auseinandergerissen. Aber auch beim gewobnlichen 
Stottern finden wir ja diese Erscbeinung. 

Der Ausdruck »bysterisches Stottern• ist 
meiner Meinung nach nicht ganz Jdar, und ich 
wtirde dahet· statt dieses Ausdruckes die Bezeich
nung ,Stottern bei der Hysterie" vorschlagen. 

Es lassen sich ja ausserlich nur scbwer Unterschei
:Iungsmerkmale fixieren. Die bysteriscite Genese kann 
nur dann als sicher angenommen werden, wenn das Stot
tern friiher nic h t bestanden und erst bei einer auch 
durch sonstige charakteristisch e Stigmata offen
kundigen Hysterie im Anschluss an einen hyste
rischen Paroxysmus oùer Chok meist plotzlich auf
getreten ist. Erwiihnen mochte icb noch, dHss das Fehlen 
von In termissionen als charakteris tiscb ftir die 
bysterische Natur angesehen wird . 

In seltenen Fallen wurde bei Hysterie auch eine dem 

• 1 
' 
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Silbenstolpern der Paralytiker verwandte SprachstOrung, 

8owie Naseln infolge von GaumensegelHi.hmung beobachtet. 

oie Neurasthenie. 
Wir sehen bei der Neurasthenie SprachstOrungen der 

verschiedensten Art. 

Nach Krafft-Ebing ware der Ausdruck Nervositat 
von dem Ausdrucke Neurasthenie streng zu trennen. 
Wahrend hei ersterer ftir das Nervensystem die Reiz
schwelle sehr tief liegt und die verschiedenen Reize 
Wirkungen hervorbringen , die fiir einen nicht nervosen 
Organismus gar nicht zur Beobachtung gelangen, findeu wir 
bei der Neurasthenie eine abnorm leichte Erschopf
harkeit des Nervensystems , woraus sicb eine temporare 
oder selbst dauernde Funktionsunfl:ihigkeit ergiebt. Der 
Auseinanderhaltung de1· beiden AusdrUcke Nervositat und 
Neurasthenie zufolge waren nach dem genannten Autor 
auch die StOrungen der Sprache verschieden. 

Bei den Patienten, deren Affektion wir mit àem Aus
drucke N ervosi·Uit bezeichnen, sehen wir bei m Sprechen 
meist Zuckungen der Gesich tsm uskel n, wir beobachten 
abnorme Mitbewegungen, die Sprache ist immer auf
geregt, hat etwas Zerfahrenes an sicll und der 
Patient Ubersttirzt sich, abnlich wie der Polterer, in 
seiner Rede. 

Bei m N eurastheni ker finden wir ungelenkige, bis
weilen auch stockende Diktion, im Affekt der Be
fangenheit, Verlegenheit und der Furcht kann die sprach
liche Leistung ganzlich versagen. 'l'emporar kann es 
geschehen, dass der Kranke in der Rede aut inhaltlich oder 
Jautlich verwandte, aber unrichtige, Worte abgleitet, eine 
Art des Sichversprechens, dessen er sich sofort bewusst 
wird. Es handelt sich hierbei nicht um Zerstreutheit, 
sondern um mangelhafte Koordinationsfahigkeit in 
der Zns a mmenfiigung der Wortbestandteile , eventuell 
auch um Mangelhaftigkeit des akustiscben oder auch des 
optischeu Wortbildes. Diese Reihe der kortikal bedingten 
SprachstOrungen schliessen amnestisch-aphasiscbe. Sie 
betretl'en meist Eigennamen. 

Auch bulbare koordinatoriscbe Storungen der 
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S pra c he bis zum Stottern werden anHisslich von 
Emotionen beobachtet. 

Die traumatischen Neurosen (Unfalls·Neurosen). 

B:s ist bekannt, dass nach EisenbahnunfaJlen , nach 
schweren psychischen Choks Storungen der Sprache zu den 
baufigen B'olgeen'lcheioungen gehoren. Oppen heim sa h in 
unmittelbarem Ansehluss an ein Trauma Mutismus sich 
entwiekeln. Besonders bildet das Stottern und dem 
Stottern verwandte Stùrungen (Poltern) eine baufige 
Erst:heinung. auch Silbenstolpem wurde in ei nzelnen Fallen 
konstatiert. Stimmbandlahmungen (Adcluktoreoparese)sind ein 
bisher nur in wenigen Falleu beobachtetes Symptom. Gutz
maun beobachtete uach einem Sturze von einem Wagen 
das Allftr('ten einer Sprachstorung, die er als spas ti sc he 
Bradyphas ie bezeichnete: das Sprechen war schwerfiillig, 
stossweise, di e eiozel ne n W orte wurden schleppend heraus
gebracht, daneben bestanden Spasmen, vollstandig gleich 
den Spas men , die wi r beim Stottern beobachten. Eine 
Atmungsaufn abme mit dem Mareyschen Pneumographen 
stellte fest, dass der Patient fa st vor j edem Worte Atem 
holte, so dass eine eigen tlicbe Sprechatmungskul'\'e nicbt 
vorhanùen war Einen a.hn lichen Fall hatte a ucb ich Ge
legenheit in der letzten Zeit zu beobachten. E:~ handelte 
sich um eiuen 9jiihrigen Knaben , der bisher gut gesprochen 
batte und im Anschluss an ei n Ueberfahrenwerd en von 
einem Wagen heftig zu stottern begann. A uch bei diesem 
Patienten ergab die kymographiscbe Atmungskurve die 
charakte ristischen Ve randerungen der A tmung bei m Stottern 
(starke tonische Krampfe des Zwerchfells, hi e und da unter
brochen dut·ch einPn klonischen Krarnpf desselben). 

Was nun die 'rhera pi e d e r S prachstorungen bei den 
N erv e n kr a n k h e i t e n anbelangt, so sin d di e Erfolge derselben 
bei weitem besser, als im allgemeinen angenornm en wird. 

Ganz abgesehen davon, dass wit· beim Stottern , Pol 
tern etc. durcb eine systematische streng individualisierende 
spracbarztliche Behandlung in fast alleu Fallen die vorziig
lichsten Resultate erzielen, gelingt es uns auch bei den 
organischen Nervenkrankheiten in vielen Fallen, wenn .schon 
nicht eine Heilung, so docb wenigstens eine starke Besse · 
rung des sprachlichen Zustandes berbeizuflihren. Ich ver-
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weise hier auf die Erfolge der Bebandlung bei den ver
schiedenen Fonnen der Aphasie, insbesondere bei der moto
risehen Aphasie, wo selbst nacb jahrelangem Unver 
mogen jeglichen Sprechens es uns doch gelingt - aller
ùings dauert eine solche Bebandlung viele Monate, auch 
manchmal l - 2 Jahre, - durch physiologische Einiibung der 
Laute, zugleich verbunden mit Schreibiibungen mit der 
linken Hanrl etc., dem Kranken einen grosseren Wort
schatz wiederzugeben, de r es ihm ermoglicht, mit t~einen 
Nebenmen~chen wieder in Verhindung treten zu konnen. 
Ferner wenden wir· auch bei der cbronischen Bulbiir_ 
paralyse eine t:prachliche Behancllung mit Ertolg an. 

Mit dem ,,Hamlobturator". den Gutzmann tlir die Nacb 
behand lung des operierteu Gaumenspaltes angab, drangeu 
wir dns paretische Gaumensegel nach hinten uud oben, wir 
mast::ieren damit zugleich das Gaumensegel und sehen nach 
langerer Anwendung, dass dasse be eiuen Teil seiner nor
malen Beweglichkeit zur-Uckerhiilt. (Be:lserung des Naselus, 
sowie bedeutende A tmahme des Regurgitiereus geschluckter 
FIUsRigkeiten durch die Nase.) 

Wir machen femer sprachgymnastische Uebungen 
mit der Zunge und den Lippen und sehen dann neben 
einer Besserung der Motilitat der Zunge, sowie einer 
8esserung in der Prorluktion der Spra\'he auch den gtio
stigen Einfluss aut die 'fi:itigkeit dieser Organe beim 
Essen etc. G u t z m a n n berich te t von demrtigen gli nstigen 
Re::-ultaten, ebenl'lo Knopf in Frankfurt am Main; :mch ich 
habe im vergangenen Jahre einen derartigen Fall mit he
fri eùigenclem Erfolge bl-'handelt. Aussicht auf Erfolg hat 
eine solche miihevolle Behandlung nur· dann, wenn die 
Sprachiibungen mit grosser Energie betrieben werden uncl 
die Erkrankung sich iu einem nicht ausgesprochen progre
d ienten St:Ld i urn befiudet. 

Am Sch lusse meiner Ausfiihrungen angelangt, ~age ich 
vor· allem herzlichsten Dank meinem hoehverehrten Chef, 
Herm Professor Dr. v. Frankl -Hoehwart, fiir &eine 
Anregung zu dieser Arheit und die Ueherweisung des 
Krankenmateriales; feroer danke i cb bestens Herm Kollegen 
Dr. Ricbard Ster n filr· sei ne mir gewabrte freundliche 
Unterstlitzung ùei der Zusammenstellung die~er Arbeit. 



Die Sprachstorung bei einem Fati von chronischer 
Bulbarparalyse. 

A. Verlauf und sprachgymnastische Behandlung. 

Von 

Dr. Knopf. 

Vor neun Jabren bebandelte ich nicht ganz erfolglo~ 
einen Fall von Bulblirpflralyse mit spracbgymnastiscben 
Uebungen und beschrieb ibn in den ,rrherapeutiscben 
Monatsheften " (1899 p. 7 8 sqq.). Seitdem kamen mir zwar 
einige Falle von Bulbarparalyse zu Gesicht, leider konnte 
ich aber bei ihnen aus ausseren Grtinden keine thera
peutischen V m·suche anstellen. Erst i m Mat·z 1907 wurde 
mir wieder ein Fall von Bulbarparalyse aus der Frankfurter 
Poliklinik fiir Nervenkranke (Prof. Dr. Edinger und Sanitiits 
rat Dr. S. Auerbach) dankenswerterweise zugewiesen, den 
ich Hingere Zeit beobachtete und therapeutisch zu beein 
flussen versucbte, worliber im Nachstehenden bericbtet sei. 

Herr Dr. Panconcelli - Calzia batte die GUte, den 
Patienten mit registrierenden Apparaten zu untersuchen, 
worliber er seinen eigenen Bericht beifUgt. 

An a m ne se. B. A., 40 J . alt, Hilfsarbeiter. war frlih er 
immer gesund; potus und Jues besti m m t ausgeschlossen. 
Seit Juni 1906 stand er sieben Wochen Jang in iirztlicher 
Behandlung wegen Schw~icb e des linken Fusses, die sicll 
besserte. Dann verschlimmerte sich das Uebel, es kam 
Schwach e der Jinken Hand hinzu; seit Oktober l!JOG ist 
Patient, der jetzt Invalidenrente bezieht, dauemd arbeits
unfahig. Das Sprecben machte dem A. seit Oktober 1906 
etwas Scbwierigkeit, se it Januar l!J07 fie! es auch seinen 
Angehorigen auf, dass er undeutlich sprach, und etwa seit 
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Anfang Marz 1907 bemerkte Patient selbst, dass ihn das 
Sprechen anstrengte, und dass er schwerer verstanden 
wurde. Seit Anfang des Jabres kam es auch ofters vor, 
dass er sich beim Est>en und Trinken verscbluckte; dass 
dabei Speiseteile aus der Nase herauskamen, wurde nie 
beobachtet. Patient kommt am 19. 3. 1907 in meine Be
bandlung mit der Diagnose amyotrophische Lateral
scle ro se und Bulbarparalyse (Prof. Dr. Edinger). 

Status praesens. 20. ~. 1907. Mittelgr·osser·, etwas 
abgemagerter Mann. Die beiden linken Extremitaten 
zeigen ziemlicb vorgeschrittene Muskelatropbie und ent
sprechende P arese; doch kaun si eh A. noch ziemlich gut 
mit Hilfe des Stocks fortbewegen. 

Das Gesicht bat einen angstlichen Ausdruck 
beim Sprecben dadurcb, dass fast bei jeder Silbe unwill
klil'liche Mitbewegungen mit den Augenbmuenhebern ge· 
macht werden. Zugleich ist der Gesichtsf1usdruck ein
fal ti g, obwohl si eh Patient bei naherer Bekanntschaft als 
recht intelligent erweist; offenbar wird diese Erscheinung 
durch das fehleude Mienenspiel in der unteren Gesichtshalfte 
veranl asst. 

Die Artikulatiousbewegungen der Lippen sind auf
fallend gering. 

Die Zunge , deren leicbt atrophische Spitze beim 
Herausstrecken etwas Tremor zeigt, bietet n i eh t das 
Pbaenomen der fibrilHiren Muskelzuckungen. Dagegen 
werden Bewegungen mit der Zungenspitze und dem Zungen
rlicken etwas ungeschickt und schwerfiillig ausgetlibrt; es 
besteht also an diesen Teilen schon lei chte Parese. 

Der Gaumen bebt sich beim Aussprechen des Vokals 
A symmetrisch und kri:iftig. 

Die Stimme ist auffallend klanglos, hat einen 
hlechernen Beiklang und ermangelt jeder Modulation. Da
her fehlt vollkornmen die Sprachmelodie. Laryngosko. 
pisch wird festgestellt, dass die Stimmbander· beim ln
tonieren klaffen (Parese der inneren Stimrnbandmuskeln). 

Die A t h m u ng ist sehr mangelhaft. Der Exspirations
strom genUgt nur zur Bildung weniger Silben. Patient 
muss daher oft mitten im Satz und mancbmal sogar mitten 
im Wort Athem schopfen. Die Brust- und Rlickenrnuskeln 
sind anscheinend nicht atrophisch, dagegen scheint voli -
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stlindige Llihmung des wicbtigsten Athemmuskels, des 
Zwerch fells vorzuli egen. (Die unteren Lungengrenzen 
und die Lebergrenzen ble iben beim Ein- und Ausathmen 
vollig unverandert.) 

Bei der ersten Untersuchung notierte ich im einzelnen 
folgende Artikula t ion sa n o m a li e n: All e Vokale aus::;er 
A, Au und Ai haben e in en nasalen Beiklang. Bei d er 
Bil<iung von B, P, D und T entweicht etwas Luft borhar 
durch die Nase. G und K werd en olme voll st lindigen Ver
sehluss gebildet, ahneln daher dem gutturalen Ch .Die 
Nasal en werd en ri.-htig gebildet , dagegen tritt bei allen 
Zischlaute n mehr oder wenige r deutlieh Si~ matismus nasalis 
auf. Da3 L und R wird recht sehwerhillig gebildet Dorh 
is r. d abei zu bedenken, dass Pati ent a us de r Gegend von 
Nlirnberg sta mmt, in weleher Gegend dus R in liusserst 
lang-"ame t· und schwerfi:i llige r Wei:'le als e i ne Art stimm
haften Zischl autes zwischen ha rtem Gaum en und Zung~n

rlicken gehi ldet wird . (Experimentell e Unter sul'hungen Uber 
den fr iinkischen Dialekt liegen m. W. leid e r nieht vor· .) -

Ve l'i a u f. N un zeig te si eh gleich bei <i e r ersten U nter
suchung die auffallende Ersc heinung, dass Patient siimmtliche 
Laute vie! besser spreehen konnte, a ls e r sie flir ge \\Ohn 
lich spra ch, wenn man seine Aufmerksamkeit auf die Arti
kul ation sbewegungen konze ntri e rte. Durch deutheh es Vor
sprechen, durl'h Be nutzen des Spiegel s zur Selbstkontrolle, 
durch Berlihren de r fehle rh aft inne rvie rten Artikulations
organe mit de r Sonde wurde er in stand gesetzt, sofort alle 
Laute a usser Sch, K, G, R und L riehtig zu bilden.*) Das 
Sch wurd e deutli ch aber nicht sehr scharf /.:e bildet, weil 
Pati ent die Li l'pen nicht weit nach vorn e flihren kann; 
beim K und G b r:-~chte e r· e in en voll s tandigen Verschluss 
fo1st ni e zustand e ; uei R und L mogen die e rwiihnten .Dialekt
eigentlimlichkeiten rnitge.wirkt haben. 

Demnal'h konnte di e Pro g uo s e quoad loquelam 
relativ glin t>tig g Pste llt werd en. Die mlihsarnen sprad1-
f!Ymnr~ stiseheu Ue bungen, die vom 21. HL bis b . VII. 1907 
fast tliglich 20-30 Minuten lang vorgenommen und durch 

"') Die Entscl1eidnug, welche der verschi eden e n mi:iglichen Hy
pot hesen zur Erkl ii. rnng dieser 'l.'atsache h emuzuziehen it;t, sei de n 
Neurologen tiberlus, en. 
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bìiusliche 'prachlibuugen des A. unte1·stUtzt wurden, blieben 
11 jc1lt erfolglos . 

. Ausflihrlic~ anzugeben, wie. und mit welchem Erfolg 
i rfl emzel~.en di e ~PI:achgy.mnas~Ische Behandlung geleitet 
wurde, wurde naturhch h1er v1el zu weit fiihren. D 1 
8~ien Uber Therapie und Verlauf des Uebe.ls einige Noti~~ 1 

o·egeben, die vielleicht interessieren. n o 
Obwohl scheinbar der weiche Gaumen richtig funktio-

n}erte, bestand doch von Anfang an offenbar eine Parese 
ctesselben (Sigmatismus nasalis der Zischlaute, unvollkom
mener Verschluss bei K und G etc.) Um womoglich die 
Gttumenmuskulatur wieder zum riçhtigen Funktioniereu zu 
btingen, wurde zunachst der dem Handobturator abnliche 
von H. Gutzmann angegebene kleine Apparat gebraucht' 
der mir in ahnlichen Falle n gute Dienste geleistet batte: 
hier versagte er. Ein Erfolg wurde dadurch erzielt, das~ 
der Patient zunachst bei zugehaltener Nase pfeifen und 
ZiSchlaute bilden lernte, worauf allmahlig der kiinstlicbe 
versçhluss der Nase gelost wurde. So konnte A. bei 
st!l-rker Anspannung seiner Aufmerksamkeit nach etwa flinf
wi:ichiger Uebungszeit alle Zischlaute ohne Sigmatismus 
nasalis und alle Vokale ohne nasalen Beiklang bilden. Da
mit war allerdings auch der Hohepunkt des therapeutischen 
Erfolges erreicht. Als Erfolg tiber Erwarten wi:i.re femer 
aua dieser Zeit noch zu registriereu, dass bei sehr scbarter 
Artikulation die Stimme wieder eine gewisse Modulations
falligkeit gewann. 

Auf dieser Robe erhielt sk.h die Sprache, die jetzt 
auch fiir Fremde gnt versti:indlich war, bis zum Ende der 
Bebandlung, Anfang Juli 1907. Dabei maehte abet· das 
Lejden selbst rasche Fortschritte. Die Zunge wurde immer 
a.trophischer, fibrillare Zuckungen stellten sich in zu
nebmendem Masse ein. Kauen, Scblucken, Expectoration 
wurden immer st;hwerer, das Allgemeinbefinden wurde 
imrner schlechter, die Gaumenparese wurde auch sichtbar, 
die Lahmung der Extremitaten steigerte sich. Wabrend im 
Anfang der Behandlung di e sprachgymnastischen U ebungen 
die Artikulationsorgane siçhtlich kraftigten, ermiidete der 
Patient 1 in letzter Zeit rasch dabei, so d::tss die tagliche 
U ebungszeit zuletzt wesentlich verklirzt werden musste. 

Anfang Juli ging A. , zul' Erholung" auf's Land. Am 

29 
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31. August sah ich ihn wieder als sterbenden Mann. 
Seine Sprache ist beute wieder fast unverrtandlich, das 
Leiden hat rapide Fortschritte gemacht. rrrotz mehrtacher 
Krisen ist sein Geschick jetzt (im November 1907) noch 
nicht erfiillt. Wenn die letzten Monate dieses UnglUck· 
lichen dm·ch einen Hoffnungsstrahl erhellt waren, so ist die 
sprachgymnastische Behandlung die Ursache. 

Es handelte sich offenbar um einen besonders rasch fort 
schreitenden Fall der furchtbaren Krankbeit. rrrotzdem 
konnte die Behandlung, die mitten im Krankheitsverlauf 
einsett~te , ein deutliches Resultat zutage fOrdern , das viel
leicht noch etwas Hinger Stand gebalten batte, wenn die 
Behandlung nicht p!Otzlich abgebrocben worden ware . 

lch empfehle daher die sprachgymnastische Behand
lung in allen Fallen von Bulbarparalyse dringend. -

B. Untersuchung vorstehenden Falles mittels der graphischen 
Methode. 

Von Dr. Panconcelli-Calzi a. 

z. Graphisclu Utttersuchuugm uber die Atmung: 

Patient wurde in zwei Sitzungen -- am 16. und 
27. ,Juni 07 - (vormittags) inbezug auf seine Atmung 
untersucht. Dazu wurden das Kymographion, zwei ge
wohnliche Schreibkapseln, zwei Pneumographen, Modell 
Gutzmann, und ein Spirometer benutzt. Jedesmal unter
suchte man - indem Patient stets stehen blieb und den 
Bewegungen der Scbreibhebel nicht folgen konnte, weil er, 
unserer Vorsehrift gemass, fortw~ihrend nach dem Fenster 
sah - gleicbzeitig die rE.sp. sup. et abdom. beim ruhigen 
und angestrengten Atem sowie beim Sprechen. Die in 
beiden Sitzungen festgestellte Frequenz betragt fiir die 
ruhige Atmung 24 in der Minute. Die Starke der Kurven 
der resp . su p. ist sebr gering, da i br Maximum mm 4, 7 ist. 
Bei der resp. abd. ist die Intensitat bedeutend schwacher 
und betriigt nur mm 2*) ; also die Halfte ! Fiir die ange
strengte resp. sup. et abd. wurde das erste Mal (16. J uni 07) 
keine befriedigende Aufnahme der Atembewegungen ge-

*) Was die Technik der Messung der Stli.rke anbelangt, vergl. 
weiter unten im Abschnitt 2. 
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macht. Namlich nach der 6. Atmung gab Patient zu ver
stehen, dass e; mlid~ war, fing an zu lacben und obwobl 
er sich kurz darauf beruhigte, fing die Atmung erst bei 
der achtletzten Atmung an , wieder rhythmisch zu werdeu. 
Das zweite Mal (22. Juni 07) war es moglich, eine bessere 
Aufnabme auszuftihren und wurden dadurch 22 Atmungen 
in der Minute festgestellt. Wie bei der ruhigen Atmung 
ist die Kurve der resp. abd. bedeutend schwacher als die 
der resp. sup. Ausserdem wurden in diesem Fall die 
Atemkurven nach der sechsten Atmung sehr schwach und 
dem Ende zu beinahe undeutlich. Gehen wir nun zur 
resp. beim Sprecben, so mlissen wir uns mit der Aufnahme 
des zweiten Males begnligen, da die vom 16. Juni keine 
Feststellung, folglich keine Zablung der Perioden gestattet. 
Dm·ch die Aufnahme vom 22. Juni Hisst es sich feststellen, 
dass Patient beim Vortragen eines Gedicbtes 18 Mal in der 
Minute atmete. Bei jeder Aufnahme half sich Patient in 
dem er die Schultern zum Atmen bob. In beiden Sitzungen 
nach jeder einzelnen Aufnahme bekannte Patient seine 
Mlidigkeit und musste sich setzen. Es wurde ihm stets 
eine Pause von ca. 10 .Minuten gewi:ihrt. Aus nebenstehenden 
Angaben ersieht man, dass Pat. eine anormale Frequenz 
bei jeder Art der Respiration bat. Was besonders auff'àllt, 
ist der geringe Frequenz-Unterschied zwischen der rubigen 
und angestrengten Atmung. Die erste betragt ~4 und die 
zweite 22 ; also nur zwei. Ein Zustand, der von dem nor
malen stark abweicht und der zeigt, dass bei Patient die 
Atmung Uberhaupt eine Anstrengung ist. Diese Vermutung 
ist dm·ch das Heben der Schultern verstarkt. Der allge
meine Zustand von Schwache und .Mlidigkeit ist die Ursacbe 
dieser AnormalWit. Der ausgepra.gte Unterscbied zwischen 
der resp. sup. und der resp. abd. ist durch die fort
schreitende Paralysis begreiflich. Die Angaben des 
Spirometers sind ·lehrreich. Bei offener Nase findet eine 
kaum bemerkbare Hebung des Zylinders, ca. 1

/ 2 cm statt. 
Bei zugeLaltener Nase schwankte die Kapazitat von 1400 
bis 1700 cm3• Diese Resultate wurden erzielt, indem Patient 
stehen blieb. Liess man Patient sich setzen, dann erhielt 
man bei offener Nase eine Kapazitat von 300 cm8 und bei 
zugeschlossener Nase 1800-2300 cm8• Der Unterschied 
zwischen den Kapazitatsangaben bei offener und zuge. 

29* 
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haltener Nase ist selbstverstandlicb, da sie von der Ll:j.hmung 
des Velums bedingt ist. 

Bei offener Nase kam die Luft zurn grossten r.reil 
durch die Nase heraus. Wurde dieser Weg gesperrt, dann 
war die Luftzuflihrung in das Spirometer ermoglicht. 
Dagegen ist der Unterscbied zwischen den Resultaten iiber 
die Kapazitat beim Steben und beim Sitzen zu ausgepragt, 
um nicht die Autmerksamkeit sofort auf sich zu lenken. 
Liesse sich diese Erscheinung entweder durch die grossere 
Rube oder durch den besseren Schlusspunkt erkHiren, den 
Patient beim Lesen batte ? Oder ware diese Erscheinung 
bloss eine sporadiscbe ') Diesbezliglich ist Herr Dr. Knopf 
folgender Meinung : 

Beim Sitzen sind die Ansatzstellen der Baucbmuskeln 
genabert und konnen nun durch ibre willkiirlicbe Erscblaf
fung und Anspannung das geliihmte Zwerchtell passiv vie] 
intensiver auf- und abbewegen . Was mir aucb sebr wabr
scheinlich vorkommt. 

:l. Grapltische Untersuchungm iiber die Lautartikttlatz"otz. 

Patient wurde am 29. Juni a. c. vormitta.gs wii.hrend 
21

/ 2 Stunden im Psychologischen Institut der Akademie zn 
Frankfurt a. M. in bezug auf seine Lautartikulation unter
sucbt. Herr Prof. Marbe hat mir seine Apparn.te und In
stitutseinricbtungen treundlicb zur Ver-fligung ges~ellt. lch 
mochte ihm dafi:ir meinen verbindlichsten Dank aussprechen. 
Obwobl Patient wahrend einer verhaltnismassig langen Zeit 
nntersucht wmde und er sonst leicht mlide wird, war er 
t;rotzdemdies!fial sogar amEnde der Sitzung nieht imgeringsten 
ermlidet. Er hatte namlich reichlich Gelegenheit, sich 
wahrend der von der rrechnik der Aufnahmen bedingten 
Pausen zu erholen. Es sei das se ho n jetzt · gesagt, um di e 
Zurlickflihmng mancher demnachst beschriebenen Phii.no-

' mene auf die Mlidigkeit zu vermeiden. Zu den Unter-
suchungen wurden das Kymographion, zwei Schreibkapseln 
\Modell Rousselot, der Laryngograph Modell Zlind-Burguet, 
ein Mundtrichter Modell Rousselot und eine Nasenolive 
aus Glas verwendet. Es wurden jedesmal min.destens zwei 
Organe gleichzeitig untersucht mit Ausnahme von einigen 
Fallen die .noch erwahnt werden. Da zur . Zeit der 
Aufnabmen Hen Dr. Knopf de visu konstatiert batte, dass 

\ 
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rli e Paralysis bedeutende Fortschritte gemacht batte, so 
'Nar von grossem Interesse diesen Zustand durcb mecha.
niscbe Hlilfsmittel zu untersuchen und ihn graphisch dar
zustellen. Der aus dem Munde herauskommende tOnende 
Luftstrom wurde mittels des Mundtrichters in eine Scbreib
kapsel geflihrt. Der Mundtricbter batte seitlich ein kleines 
Loch. Wir werden unten dieses technische Detail erkHiren. 
In der:~elben Zeit wurde der tOnende Luftstrom, der vor
aussichtlich aus der Nase entweichen wlirde, mittels der 
Nasenolive, die in einem Nasenloch des Patienten steckte, 
gefangen und in die Scbr.eibkapsel gefiihrt. Die Federn 
der bei.den Schreibkapseln scbrieben synchronisch, d. b. sie 
zeicbneten eine Linie auf das berusste Papier, als das sie 
tragende Stati\· seitwarts geschoben wurde. Patient sprach 
mehrere Silben (Kons. Vok.) und einige Worter. Die 
phonetischen Bilder zeigen bei allen Lauten starke, mit 
Wellen begleitete Aufschlage auf der Linie der Nase. Wir 
haben es also mit einer wirklichen Nasalitat zu tun. Derartige 
Erscheinungen kann man bei den Vokalen und bei den 
okklusiven sowie bei den konstriktiven, stimmlosen und 
stimmhaften Lauten konstatieren. Vgl. die Bilder von pa, 
ka , la , scha. Aus diesen Bildern erkennt man 
tmfort, dass es sich hier um eine anormale Nasalitat 

handelt, deren Ul'sache bei unserem Patienten leicht zu 
eruieren i st. W egen der vorgescbrittenen Paralysis kann 
das Velum den Weg im Pharynx nicbt so sperren, wie es 
sonst bei der normalen Pbonation geschiebt. Der tOnen
de Luftstrom entweicbt also durch den Mund und die 
Nase gleichzeitig heraus. Ein Pbanomen, das uns an die 
franzosischen , portugiesischeiJ; u. a. N asalvokale erinuert. 
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Fig. 2. 
kn 

Pat. 

Mit dem Unterschied, dass es sich bei unserem Patienten 
um eine pathologische, dagegen in den letztgenannten 
Sprachen um eine beute normale Erscheinung handelt. 
Nach Desinfizierung des Mundtrichters sowie der Nasen
olive und nach Auswechselung des Papiers machte ich -
ein normal Sprechender - in genau den gleichen Verhalt 
nissen eine Aufnabme derselben Laute. Das kleine, schon 
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Fil!. a. 
la 

Pat. 

oben erwahnte seitliche Loch am Mundtrichter ermoglicbte 
die Pressung dieses iibertra.genden Apparates gegen den 

Fig. 4. 
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Mund. So wurde jedes ungleichmassige Luftausstromen 
vermieden. Ein Umstand, der bei zu vergleichenden Auf
nabmen sehr wichtig ist. Der Unterschied zwischen den 
pbonetischen Bildern vom Patienten und von mir ist sogar 
von einem ungetibten Auge wahrzunehmen. V gl. meine Bilder 
von ta, sa. Ein leichter, ei nfacher Massstab um die 

Fig 5. 
ta 

P.-C. 

Kurven ri:iumlich zu vergleicben und die H.esultate numerisch 
auszudrii.cken, steht uns zur Verfugung. Wir nehmen al t: 
Ausgangspunkt die Nullinien, d. h. die Linien , die beiùe 
Federn in der Rubelage aut' das berusste Papier schreiben. 

F ig. ll. 
ijl\ 

P.-C. 

Zum besseren Verstandnis fiigen wir hinzu, dass, sobald man 
anfangt~zu phonieren, die Federn diese Ruhelage verlassen 
um die Laute treu grapbisch darzustellen und zu fixieren. 
In unserem Falle kommt besonders die Starke der Nasalitat 
in Betracbt. Wir zieben also von dem bOchsten Punkt der 
Nasenkurven eine senluecbte Linie auf die zweite (obere) 
Nullinie. Mittels eines Kalibers konnen wir in Millimeter 
sowie bis zu 1/lo mm diese senkrechte Linie messen. Dieses 
Resultat bildet flir uns die Messung der bOchsten Starke 
der Nasenkurven. Da wir bei den Aufnahmen und in den 
Berechnungen stets in denselben Verhaltnissen operiert 
haben, so haben wir aucb in diesem Verfahreu einen zu
verliissigen Massstab. Unsere Messungen betragen flir 
Patienten: 
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------~--------~~-----rl ----------
1 

Messung in l V k:tl l Messung in 
Konson:mt Millim. und lf10 mm MiUim. un d 1/1o mnl 

--------~------------~------~------~-----5,6 è1 8,2 
6,1 a 7,8 

k 13 a 14 
l 6,5 a 8 
f 20,4 a 20 
s 

sch 
16,2 
23,9 

a 14,3 
a 22,4 

Auf meinen pbonetischen Bildern Jassen sicb keine 
Messungen ausflihren, da die Nasenkurve di e Nullinie nicht 
iibersteigt. In manchen Fallen fi nden wir sogar ein negatives 
Niveau, d. h. die Nasenkurve befind et sich unter der NulJ
linie. Was sich wohl dm·cb deu Beginn der Pbonntion, be vor 
die Feder die Rub elage wieder en eicht batte, erkJaren Hisst. 
Daher kommt mir das Messen dieses negativen Niveaus 
nicht als unbedingt notwendig und zweckmassig vor. Obige 
Tabelle ist lehrreich. Indem die Okklusiven p, t , k eine 
durchschnittlicbe Starke von 8,2 mm zeigen, find en wir bei 
ùen Konstriktiven f, s, sch einen Durchscbnitt von 20,1. 
Also 21/ 2 mal so viel als die Okklusiven. Dieser betracht
liche Unterschied ist meiner Ansicbt nach dm·ch deu kon
tinuierlicben Luftstrom erkHirlicb. Vielleicht ist dieser 
pathologische Befund ein Fingerzeig fiir die lntensitat der 
Konsonanten iiberhaupt. Aus der Tabelle ersieht man, 
dass k eine Starke von 13 mm, und der ihm tolgend e VokaL a 
eine St.iirke von 14 mm hat. Diesen im Vergleicb zu 
den iibrigen Okklusiven p, t nebst ihren Vokalen grossen 
Unterschied kanu ich mir noch nicht erklaren. Ist es ein 
sporadiscber Fall ? Jedenfalls kann sogar das blosse Ohr 
diesen Intensitatsunterscbied ohne MUhe und obne sich des 
Phiinomens bewusst zu sein, wahrnehmen! Die Vokale zeigen 
auch Nasenkurven, die j e nacb der Position verscbieden 
sind. Bei den Gruppen Okkl. + Vok. haben wir eine durch
schnittliche Starke von 10 rnm , dagegen bei den Gruppen 
Konstr. + Vok. eine Starke von 18,9. Also das Doppelte. 
Dieser Einfluss konnte auch fiir die Erforschung der Inten
sitat der Laute im Allgemeinen von Wichtigkeit sein. Ver
gleicbe mit Resultaten von Untersuchungen an normal 
sprechenden Menschen war en wahrscheinlicb sehr lehrreich . 
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Ein Laut, der vom Pat. nicht mebr artikuliert wird, ist. r 
Di e phonetischenBilder zeigen nicht di e charakteristischenAuf
schllige dieses Lautes, wie sie bei meinem r sogar makros
kopiscb leicht zu konstatieren sin d. V gl. di e Bilder von 
meinem r und Pats. r. 

' . 
~.r.~J\lNIIVIJ/fi/1 1 /fu/ _ ~- _.....,..,r' ,, 1 11 1 '· u./'VV'-~ "'-
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Fig. 7. PRt. 
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Fig. 8. P.·C. 
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t:leit Juni musste ich meine Reisen von Marburg nach 
Frankfurt aufgeben. Im Juli fuhr Pat. auf das Land. Seit 
der Zeit habe ich ihn nicht mehr wieder gesehen. Gra
phische Untersucbungen waren tibrigens nicht leicht moglich 
gewesen, daPat. jetzt nicht mehr imstande ist, seine Wobnung 

· zu verlassen und Apparate, so wie die dazu notwendigen 
Einrichtungen lassen sich nur schwer transportieren. Meine 
Untersuchungen sind also nur ein 'rorso, den .ich aber des
wegen dennoch veroffentlichen will , vveil ich hoffe, dadurch 
zur methodischen Untersuchung uud Beobachtung derartiger 
Falle in Zukunft anzuregeu. 
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Die Sprachstorungen der Epileptiker. 

Von 

D r. N a dol eczny, 
Sp~.;:.~ial arzt fiir Ohren-, Nas ' ll-, Ha,lsleiden und ~pra~.:h storungen 

in Mli.nchen. 

Ueber postepileptische SprachstOrungen ist in neuerer 
Zeit eine Dissertation von Lowenhaupt erschienen, die 
auch einen ziemlichen Ueberblik iiber die umfangreiche 
Literatur zu diesem rrhema enthalt. Gleichwohl scheint es 
mir, als lohnte sich der Versuch, eine moglichst i.ibersicbt
liche Darstellung dieser Sprachstorungen zu geben, einer
seits da eine solche in unserer Fachliteratur noch nicht 
existiert, andererseits auch \>Vegen der immerhin nicht 
geringen diaguostischen Bedeutung, welche di esen Symptomen 
von neueren A.utoren otTenbar mit Recht zugescbrieben 
wird, um so mehr schliesslich , als <tnch die neuesten 
Monographien iiber Epilepsie nur wenig darliber enthalten. 

Die am langsten bekannte SprachstOrung der Epileptiker 
ist wohl die Aphasie. Aus den alteren Mitteilungen hier
iiber geht zuniichst nicht immer klar hervor, ob eR sich um 
motori sche Aphasie handelt. 

Es ist aber interessant, das::; einer der ersten Fiille, an 
denen Broca (18G l) die wcsenlliche Bedcutuno· d r drilten S lirn
wiudung fUr die artikulicrle , 'prache auf dem Seklion tisch na ·h
wies, ein Epileptiker war, d r l O Jahre la.ng <tp hasisch war, sich 
jedoch dm·ch Zeichen versUlndjg-cn und willkUrliche Bewegungen 
der Znnge, ller Lippen usw. ausfiihrcn konnt . Abgesehen von 
einem im Zorn gesprochencn Flu ~,;h , heschrtln1den sich seine 
sprael1lichen AeuS!Prungen ani' di e Silbe , tan ". Sp~l ler erst wurde 
er hemiplegi ·eh. 

Das Vorkommen von voriibergehender motorischer 
Aphasie wird von einer ganzen Reihe vonAutoren erwahnt und 
zwar sowohl als Aurasymptom wie als postepileptische 
S prachstOrung; insbesondere von Féré , ferner von B ern-
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h ardt, Duflocq, Fort, Gutzmann, Léon de Rho de, 
l{ussmaul, Pitres, Prévost, Robertson, Voisin, 
Forbes Winslow. 

lhr gehen nach Féré und anderen als analoges Aura
symptom auch Paraesthesien oder Lahmungen der Zunge 
voraus. Andry und ToUl· et, Gairdner und Gooday 
baben wochenlange postepileptische Aphasie beschrieben. 
Jackson und Gowers geben an, dass bei rechtsseitig im 
Gesicht und in der oberen Extremitat beginnenden Krampfen 
Apbasie hiiufiger sei, Hermann Weber, Allen Sturge und 
Brown-Séq uard haben sie aber auch nach vorwiegend links
seitigen Anfallen beobachtet, schliesslich kann sie auch ohne 
rechtsseitige motorische StOrungen vorkommen (Féré) oder 
nach Batemann den Anfall ersetzen oder wie Bernhardt 
angibt bei Aequivalenten auftreten. Jedenfalls scheinen Fére 
die postepileptischen Sprachstorungen immer eine physio
logische Vorbedingung in Motilitatsstorungen der Zunge zu 
baben, die oft libersehen wurden. Mit seinem Glosso
dynamom~ter hat er die Kraftleistungen der Zunge ge
messen und in solchen Fallen Unterschiede zwischen rechtt~ 
und links oder fast totale Lahmung gefunden, in letzterem 
Falle die Ursache von Schluckbeschwerden. Raecke 
zweifelt anHisslich der Besprechung . praeparoxysma.ler 
Symptome, ob die Patienten, welche geraume Zeit vor den 
Anfallen nicht sprachen, wirklich apbasisch waren oder ob 
sie nicht die Fragen unrichtig aufgefas~t oder nicht ver
arbeitet haben. Bei transitorischen Aphasien wird im all
gemeinen eine anatomische Hirnrindenlaesion nicht ange
nommen, doch gibt Raecke zu, dass gelegentlicb der 
epileptischen Aphasie eine uns noch unbekannte zirkum
skripte Scbadigung der Rinde zugrunde liege, was u. a. 
auch Bischoff flir den Jacksonschen 'l.'ypus der Epilepsie 
mit dauernden motorischen StOrungen voraussetzt, walnend 
er transitorische Apbasien auf funktionelle Laesionen zurlick
fiihrt, die sich in wechselnder Starke und Ausdehnung 
tiber grossere Hirnbezirke verbreiten, und daher auch noch 
andere Symptome erzeugen. 

Bedeutend seltener ist die Worttaubheit. Féré be
zweifelt ihr Vorkommen etwas, da sie rasch voriibergehe und 
dm·ch den Zustand post-paroxysmaler Amnesie vorgetauscht 
werden konne. Doch gibt er denFall vonPick zu. Ein Fall von 



Petrina, den Féré selbst zitiert, hat mit Epilepsie nichts zu tu n. 
Ros~ dagegen erkHirt bei Besprechung der funktionell be
dingten Aphasien, dass Worttaubheit ein wahrscheinlich gar 
nicht seltenes Aurasymptom sein diirfte. Bernard bemerkt, 
dass ihm N etter einen Fall von typischer Worttaubheit als 
Aura eines epileptiscben Anfalles berichtet habe, und 
Szikorsky 13rwahnt eine ·Patientin, die wahrend des 
epileptischen Schwindels Worte nicht verstand, obgleich sie 
wusste, dass man mi t ibr sprach, sich selbst auch richtig 
ausdriicken konnte und auch Gesichtseindrlicke wahmahm. 
Er nimmt eine vorlibergehende Herdlaesion an. Am ein ~ 

gehendsten ba t sich P i c k mi t der Frage der postepileptischen 
W orttaubheit befasst. Er ba t an einem Patienten di e Re
Evolution (Hugblings-Jackson) mit langsamer Losung der 
Worttaubbeit beobacbtet und dabei drei Stadien festgestellt ; 
namlich infolge von volliger Erscbopfung des akustischen 
Zentrums absoluteE! Fehlen d es Sprachverstandnisses: ,Di e 
W orte dringen wie ein verworrenes Gerausch an das Ohr d es 
Kranken." Lasst di e zentrale ErschOpfung nach, so vermag 
dieser die W orte zu perzipieren , jedoch fehlt noch die 
Aperzeption. Er gibt sie also automatisch ohne Verstandnis 
wieder. (Echolalie.) Schliessich erfasst der Kranke im 
dritten Stadium die Worte als solche ohne ihren Sinn, und 
wiederholt sie daher nicht mehr automatiscb, sondern in 
fragendem rron oder fragender Form. Pick nimmt auf 
GI"Und dieser Erscheinungen, sowie der begleitenden Re· 
Evolutionserscheinuogen auf anderen Sinnesgebieten an , 
dass die entsprechend.en StOrungen im Gehirn RChrittweise 
in die einzelnen 1.1enitori en zuri.iekgehen und flihrt aus, 
dass auch die eiufache motori sche Aphasie in einem gewis~en 
Stadium der Re-Evolution Mufiger sei. Sie erklare sichans der 
~chadigung der in Betracht kommenden Zentren, welche die 
tibrigenStOrungen iiberdauere. Seltener sieht mannach ihmdie 
besonders intensive Beteiligung der akustischen Bahnen 
und Zentren, begleitet von postepileptischen StOrungen der 
Hautempfindlichkeit, des Gerucbs und des Geschmacks. 
Das vollig korrekte Zahlenverstandnis seines Patienten setzt 
er in Analogie zur Selbstandigkeit des Zahlengedachtnisses 
bei organischen Erkrankungen. Das dl'itte Re·Evolutions
stadium entspricht der ~surdité verbale representative" von 
Arnaud. Bischoff, der, · wie wir noch sehen werden, 
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eine auliche Rei be von Stadi eu fiir sei ne , rnotorische 
Aphasie" aufgestellt hat, ist der Ansicht, dass bei miissiger 
Laesion des akustischen Zentrums im dritten Stadium die 
Fuuktionsstèil'Ung auf das Klangbìldzentrum hescbrankt 

·sei. An einem Falle von Migraine opbtbalmique bat dann 
Pick abuliche Vorgange wieder beobachtet: Vor der 
Bewusstseinspause trat zue rst Verl ust der motorischeu 
Sp rechbewegungsbilder auf und dadurcb motorische Aphasie, 
spiiter die Worttaubheit, die wabrend der Bewusstseins
pause bestehen blieb (Ecbolalie). Dabei lmm es gelegentlicb 
zu paraphatischem Darzwischenreden. Mit allmiihlich 
zurlickkehrendem Wortverstandnis verschwand auch die 
motorische Apbasie. Uebrigens schreibt Pick an einer 
anderen Stelle, dass die sogenannte Surdité verbale re
présentati ve i m Rahmen der transkortikalen A p h asi e als 
stationii,res Symptom vorkommen kèinne. Heilbronner 
weist dat·aut hin, dass motorische Laesionen bei EpiJeptikern 
sich nicht so baufen, ktirzer dauern und nicht so nachbaltig 
wirken, wie sensorische. Letztere verscblechtern die Prog
nose wesentlicb. So enden z. B. besonders jugendlicbe 
Epìleptiker mit leichten motorischen Anfallen und haufigeu 
Absenzen ziemlich rasch in vollkommener VerblOdung, 
w~ihrend Kranke mit schweren motorischen AnnHlen im 
allgemeinen wenig Intelligenzdefekte aufweisen. Et· bofft 
von anatomischen Untersuchungen an Fi:illen mit dauernden 
Ausfallserscheinungen brauchbare Resultate. Diése Unter
su.chungen mtissten also zunachst sensorische Aphasische 
betreffen. Auch R ae cke hat in neuerer Zeit einen Fall von 
Worttaubheit verèiffentlicht. Das Symptom trat neben 
Wortstummheit nach dem Erwachen aus schwerer Be
nommenbeit auf. Der Patient litt an einer Epilepsie, die 
sich ein Jabr nach einem Kopftrauma eingestellt batte. 
Di e Re-Evolutionsstadien waren di e gleicben, wie si e P i ck 
festgelegt hat. Zu beachten ist iibrigens, dass vorti.ber
gebende 'I'aubbeit nacb AuHillen ebenfalls beobachtet wurde: 
Hiertiber referi ert Binswanger in seiner Monograpbie. 

Einen Krankheitsfall , d essen Erscheinungen de n hier 
beschriebenen Fonnen von uuvollstandiger Worttaubheit 
eutsprechen, habe ich vor einigen Jabren beobachtet. Es 
dtirfte bei der Seltenheit dieset· postepileptischen Sprach
stèirung von Interesse sein, ihu in Kiirze zu skizzieren. 
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Der neunj ahrio·e Knabe um den es sich hier handell, wurde 
mir zugefilhrt, weil er in 'den letzten Wochen in , det:. Sch~le 
weniger leistet als sons t. Der Lehrer erldart, der Schuler bore 
gar nichts wenn er es ihm nicht in nachster N~ihe laul vorsage. 
Sonsl ab~r sei er zwar im Lernen etwas zurilck aber nicht auf
fallig unintelligent. Eine genauere Anamnese ergiebl folg~ndes: 
Als Kind hatt.e der Patient zum ers tenmal mit 4 Monaten Krampfe , 
nachdem er tagelang , bewuss llos" war. Die Augen blieben langere 
Zeit , ·chief" und er konnte nicht mehr lachen. h'J! Alter von 
einem Jahr trat nochmals ein Krampfanfall auf. Mtl 2 J ahren 
fie! Patient einmal vom 'fi sch auf den Teppich, spatet· mehrmals 
aut den Hinterkopf. . . 

Als er 41/ 2 Jahre alt war, li ess er eines Tages beun Kafl'ee 
zuerst die rechte Hand, dann auch die linke sinken, bel< am ein 
b!Odes Aussehen und konn le voriibergéhend nicht schlucken, '~eil , 
wie er nachher erklarte, ihm , di e Zunge scbwer wurde" · D tese 
Anfalle wiederhollen sich alle 4· vVochen ungefiihr immer morgens 
zwischen (i und 7 Uhr. Nach einem Vierteljahr fi_ng er dann an , 
di e Sprache nicht mehr zu verstehen, auch fehlte thm das Sprech
vermogen fast ganz. In wechselnder Intensitiit kehrle~ .' olche 
Zustande wieder, besonders im heissen Sommer. Er wu·d dann 
aufgeregt. Sein psychisches Verhalten anclerte sich in~ Sommer 
des filnften Lebensjahres, er wurde ganz apathisch, heblos der 
Mutter gegenilber und .- tarrte vie! vor sich hin. Spater besserte 
sich der Zustand etwas, aber er blieb sehr ,, ungezogen", m~chte 
vielerlei Streiche und goss z. B. einmal Benzin ins Feuer, w1e er 
angab mit der Absicht des Brands tiftens. Auf der Strasse ging 
er den Pferden furchllos an di e Beine usw. Auf dem Lande 
bes erte sich sein Zustand, er wurde ruhiger, die Sprache ver
s tiindlicher un d :chliesslich h alte er Heimweh e i ne Gefi.ihl saussemng , 
die der Mutter im Gegensatz zu seiner so;1s ti gen Gefi.ihllosigkeit 
auffiel. Nach der Ri.ickkebr lilt er wieder ca. alle 4 Wochen an 
leichteren "Liihmungen", die nach ts auflraten un d mit Sprach
storungen verbunden waren. Mit 8 Jahren karu er dann in die 
Schule. Er konnte den Lehrer verstehen und litt elwas seltener 
an schwacheren Anfallen. Sein aufnllliges Benehmen fi.ihrte dazu, 
class er in der Klasse cli e Rolle einer komischen Person spi elte. 
Er lernte nicht aus clem Verhalten der ancleren Kinder ùas seinige 
zu korrigi~ren, war sehr unruhig, liebte es, clem Lehrer mit Wider
sprlichen ms vVort zu fallen, neigte zu Beschwerden iiber Mit
schiiler, die er selbst forlwiihrend reizte und plagte. Dabei lernte 
er nicht schlecht, nur sprachlich und orlhographisch blieb er 
zuri.ick, konnte aber versetzt werden. Dazwischen wurde er zeit
weise melancholisch und ~lusserte Selbstmordgedanken. 

ln neucs ter Zeit hat er Annllle, die folgendermassen ab
laufen : Meist gegen Morgen erwacbt er mi t Angs t v or 'l'raumen 
und ahnliche~ Furchtanfallen. Dann klagt er i.iber Kiillegefilhl 
oder Schmerz 1m rechten Fuss oùer der rechten Hand. Schi.iltelnde 
Z_ucln~ngen ergreifen Gesicht uncl Korper, das Gesicht wird blau, 
d1e Ltppe~ weiss, dic Augen verdreht, der Kopf nach hinten ge
beugl. D1e Dauer der Kriimpfe is t durchschniltlich 3 Minuten 
dann schliessen sich die Augen und Speichel fliesst aus de~ 
Mund. Nach einer Bewuss llosigkeit von 10 Minulen erwacht er 
schlaft aber rasch wiecler fi.ir eine Stunde ein. Nach dem Er~ 
wachen klagt er dann i.iber heftige linksseitige Kopfschmerzen 
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und Schmerz z. B. im rechten Bein, kann nicht stehen und isl 
noch sehr angegriffen. Seltener beginnt der Anfall auch pltitzlich 
mit einem Schrei. [n leichten Fii llen ist nur das Gesicht oder 
auch der Arm befallen. Nach miltelschworen Attacken ist er uicht 
g·anz bewusstlos aber rechls geltihmt, hat dort bisweilen Pa
raesthesien und kann 10 Minul.en lang ni cht sprechen. 

Aus der F a mili e n a namnese is t nur wenig Bemerkens
wertes zu erwiihnen. Der illegitim e Valer (.Musiker) ist sehr 
nervos, sol! ein sond erbares Kind gewesen . ein. Die .Mutter leidet 
an angebli cher .Migrane une! is t etwas hys terisch und wenig in
telligent. Die Graviditi.it war durch Aufi·egungcn o·estort. Lues 
heiderseits negiert, ebenso Potus cl es Vaters. 

Soweit sich die Annmne se auf da · sonstige so m a ti sc h e 
Verhalten des Kindes ers lreckt is t auch nichts Wesentliches zu 
erwahnen. Die Dentition fa.llt ins ers te Lebensjahr, an dessen 
End e er zu gehen anfing. Sprecben lern Le er i m zweiten Lebens
jahr u. zw. leicht und schnell. Masern hat er schon vor der Ein
schulung ubers tand en. 

S t a tu s. Anaemischer Junge o ime besonderen somatischen 
Befund. Hemihypoplasie de. Gesichb links. .Pupillen reagieren 
gleicb, Patellm·- und Bauchd cckenrefl exe etwas ges teigert. Bis
weilen Zuckungen im rechten Fazialisgebiet. Die Zunge weicbt 
nach recbts ab. An den oberen Luftwegen und den Ohren isl 
kein besonderer Befund zu erheben. Bei der Hurpriifun g ergiebl 
sich, class Patient Fli.istersprache (Zahlèn) auf eH.. 4 bis 5 m 
beiderseits vers tebt und ri chtig nachspri ·h1. Bei der Unaufmerk
samkei t und Un lus t de Knaben lw nnte von einer genaueren 
florpri.ifung nicht die Rede sein , da sie keine sicheren Resultate 
versprach. Er unlerscheicl r. t hohe une! tiefe Tone und versteht 
langsame Sprache besser als schnelle. Wenn man mit ihm 
spricht, so erkWrt er, einen nichl vers tehcn zu konnen, wenn er 
nicht nahe vor clem Sprechenclen s t ht und ibm auf clen Mund 
: i eh t. Dies war NB. natul'lich bei der Horr ri:ifung nicht der Fai!. 

Die Sprachc ist sehr verschwommen, es fehlt ihr fa t jeder 
HhyLhmus. Das konsonanti sche Element herr:cht vor, clic Vokale 
werden utlcleutli h oder ga r nicht ausaespro !Jen, lie Konsonanten 
ineinander n·ezoo· n où er di e Media mit der Tenuis vertauscl1L 
Vorsilb~n und En lungen bisweilen weggelassen. Dabei beslanclige 
f)nruhe der mimischen Muskulatur, der Arm e und der Beine. 
Beim Lautlesen ist das iilmli ch. Singen kann der Knabe seit lem 
vierten Jahl' nicht mehr. Einzeln e Bewegungen der Zunge z. B. 
Ablecken der Lippen nnd i.ihnliches o·elingen fa t nicht. -
Sprach li c h e Pri.ifun g·. Er verfCig l, auch nach Ansicht cl es 
Lehrers, iiber ein n 'Vortschatz, der ungeflihr seinem Alter ent
spricht, jedoch nillt es ihm schwerer als anderen Kindern neue 
Bezeichnungen zu lernen. Er erkl iirt dann, das vergesse er docb 
wiecl er. Fi.ir sei n W or t v er s Ui n d n i s mèige folgendes Beispiel 
geni.igen : Vor«esprochen ,Graben", nachg prochen zuerst, Tragen" 
cl an n , Kragen", da nn vorgesprochen ,gra", nachgesprochen ,gra.", 
vorgesprochen , ben", nachge ·prochen , bon", worauf er hinzufi.ig t 
,a.ch so ! wo man ein Lo eh gra.bt". Anderseits werden lwmpli
zierte vVorte wie , Kaffeemuhle, Strassenspritze, Wasserfall" manch
mal ganz gut nachgesprocben. Als Beisr iele, wie leicht man . ich 
bei der Untersucbung von Kindern tauschen kann , sei noch 
f'olg·ender Versur h rwiihnl : Vorgespro hen , Sch elle", wft s ist clFt s? 



464 

Anlwort , Man ziehl es vom A]J'D l ah" - , wo m an K<trtoffeln 
mit abschtilen tut". , Hast d n noch k eine S chelle e;ehti rl. ", Ant
worl. , nei n". , Glocke" <:~ b er , so w i , ,L ~iute n " o der "J{lingeJn" 
kennt er. Hi er liegt also nicht Worltaubh eit vor, soml ern dn~ 
Wort , 'cl1el1 e fehll im Sprachsehnl~ . Preili eli wird es olfenbar 
versti.immelt vers l.a nd en. Bein1 V or s p r e c h e n v o n s i n n l o se u 
Silben, z. B. pa, ka , ta, ab, eh, ih us w. verwechselt or h ilulig 
die Artikulalionss telle, sehr se llen abcr Media uncl Te nuis, noch 
se ltener Vokale uncl dann nur e uncl i. OIJj ekle nnd .Bilder kanu 
cr soweil sie sein em Ge ichtskrci.s enln ommen sind im allg-emeine n 
rit.:hlig bezeichn en. SelLe n benennl: er zuniichsl di e Bedeu lung 
oder rlen Gebrauch des G zeigl.en. l<;inen vorgesungcnen '1'011 
vermag er ni cht entfernt nachzubilclen. 

Bcim Spontanschreiben komm cn bi.- wcilen F e lder vo r wie 
bei m Spontansprechen, so werden z. 13. Konsonanlen ausg-elassen: 
,das Gel.eide" s tat t Ge treidc. Odrr die Media durch dic Tenuis 
ersetzt, ~-B. ,keschlaken" s la ll ,geschl <tg·en" ; ,drckt" st.a ll: ,triig l:". 
Die Beispiele sind ein er Niederschrifl e nln ommen na ch ein c r 
kleinen Geschichte , di e i hm an der Jiand von Bilcl ern erziih l t 
wurde und die cr ~uhause rt llcin inha lllich ri chtig wiedergegebel\ 
hat. (Die Mutter war bei der Erziih lung· ni cill ;r.ugegen, dH .- Bild er
huch besass er nicht). 

Die F'ehler beim Diktal ·cl!reihen enlspreclten de nen bein1 
Spontanschreiben, jedoch feill en lli iufi g ganze \,Yot-te, cli c er offen 
har nicht vers l.anden oder Yergessen ilal. 

Das spontane .-owie das r cproduktive 7- e i c hn en enl spri el1t 
vollkòmmen der Alter. ::; tufe des .Pati enlen. 

Die Merkfiihi g k ei l is t, wie sclton aus obiger Angabe be
zi.iglich des Aufschreibens >in er g-e hiirl.en une! lurclt op l.iscl1 P 
Bilder eingepragten Geschichle n i ·hL sehJ c l1l. AIJstr<'~k l n Wort:en 
kann er nie einen Sinn v •rleiil en, li1J ·h wenn sic se in er All.er,.;
::;t~fe sich r geHiufi · sein milss ten, z. B .. Onl nung " , ,Sclm eUig
kett" Wss t er sich erkWrcn. Bei Wahlrea kt.ionen gibt er so we it 
es ihm moglicb isl , en lsprechend Anlworlen , ~ - B. ,bell'' - , ler 
I-iimmel isl il ell", ,. spilzig " --· ,der Zalms l.ocher i l spil.;r.i g " ; ocler 
,Herd" ·- , Kil che"; , Korb" - .,Einkauf"; , F.'ahren" · ,.Trarn 
bahn" usw. 

Fassen WÌI' die ReRultate der Untersuchung kurz zu
sammen, so handelt es sich um einen sicher nicht schwer 
horigen Eplleptiker, (Jacksonscber 'l'ypus) ùessen spontane 
Spracbe infolge von InnervationsstOruugen im Fazialis- und 
Hypoplossusgebiet litteral ataktisch ist. Die sensorische 
Storung aussert sich als meln· oder minder unvollsUindige 
Worttaubheit, ahnlich jeuer, die Pick als drittes Stadium 
der Re-Evolution bescbreibt. Wenn sich der Patient zu
sammen nehmen muss, so bessert sich der Zustnnd momentan. 
Bisweilen wurde die , Taubbeit" anfallsweise stitrker, so
dass man den Eindruck hat, sie konne allein an die Stelle 
der Anfalle treten. Diesem Zustand entsprechen die SW
rungen der Scbrift beim Diktat.schreiben, wtiluend die 
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1 chreibstOrungen b im Spoutanscbreiben doch uur teilwcise 
auf falt'che \Vortklana;bilder, m llr aber auf ungeuiig nde 
Kenntnisse ~urUckzuf'Ubren sein di.irfteu. Die MerkHi.hio·keit , 
sowie die Intelligenz sind l.Jesser als man bei dem iihrigen 
psychi sehen V rrhalteu envarren solite. 

Unter Brombeh:mdlung und Uel.Jungen im Horen und Ab
RehPn, t<owie i:::lpracbi.ilmu ,·en vo r dem Spiegel besserte sich 
der ~ ~~ Htmd zuniichst. so W!:'it, dass der Lehrer u. eh 14 Tag n 
glaubtP, dcn Patienten wieder in der f::J hule uutenichten 
ZII kiinneu. Spiiter habe ich ibn aus d n Augen verl oren. 
Jedoch ist mir mitg teilt worden, dass sein pracbver
stiincfnis ''i •der abgenommen bahe, dass er auch korpcrlich 
heruntergekormnen sei und in neuer r Zeit (zwei Jahre spiit r) 
vorl iiufìg aus der Schule entlas n \rord en ei. B merkens
wcrt ist nl1 dies m Fall .die dn.uemde sensorisch StOrurw, 
di als auL'falleud tes stationliJes 1 'ymptom in den Vordor
gl'lmd trat unù ferner das Ftlhlen von StO run gen der Wort
findunao, die soust bei Epileptikem sel1r l!iiufio· sind. Cba
rakteri ti eh ist es scblie.., lich, dnss der Knahe von selbst 
erkannt hat, dass er nicht verstand8ne Worte von d n 
];i ppen ahlesen lmnn. 

Amnest isc be Ap h as ien die sich dern cbema 
der tmnscorticaleu niiheru, spielen nitmlich ebenso wie 
A y mbolie nnd daraus resultierencie.AphasiebeiBewusstsein
stOruug n der Epileptike1· eine gros e Holle, denn solchen 
und cl ern mit ilmen verwanùten Symptom d s Haften
bleibens (Jer spraclllich n Aessenmg Jegen neuere Fors ·her 
lnsbesondere auch Li e p m an n in seiner Monogrnphie 
, U ller epil eptisehe GeistesstOmngen '' eine besondere diagno
stische Bedeutung bei. Ihr Vorkommen ist zwar schon 
1ange bekannt, so erwahnt schon B' orbes \Vinslow in 
seinon ,Obeure Diseases of the br·ain and mind" (p . 510) 
einen amnestisch apbasischen Epileptiker, der alles konekt 
nn.cllsprech n konnte, was mau ihm vorsagte.*) 1 pontau aber 
brncb té er kein oin~iges Wort heraus. 

n i s c l1 o f' r verdnnken wir di c sc ll r ausl'iihr lich Krank en
gl' s<;IJi ch tc cùt es lù j iihrigcn EpiJ 'plilcr ·, der s ilvi len l\1 Jìnlcn 
;m lau ' rnd r nur gerinQ'en Selli nnkuno· n unl rworfon r am n s li
:;c i H' I' Ap liusio lil t, ohn e ir ··eml wol ·Il e ('Lu{ inc JJ orderluankuno· dos 
Uo lii rm; hin wcisonùe somatiscbe Sylllp lome, n.bg seh n von 

b m i t o der o.hn o Vers i iindJliS, i ·t Jlicht erwiUmt. 

00 
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Zuckungen im Gesicht. Dio Anf~i.lle wiesen den J ack sonschen 
Typus auf. Er vorfiel in typ.i sch -ep il eplisch en Schwachsinn. 
\Vahrend er Ges proch enes gul vor s lancl , wm· es ihm sel1r be
scllwerliclt, Li!J er dio gchlufigsten Dingo zu r cdeJ1 , weil ilnu rlie 
Vìlm·Le ni('.hl oinl'iolen. Elnm sowonig· konnlo .r di o Nam en yor
gozoig ler C: og-ens W.n1l o lind on, ohwold er s ie g nnz gut erk annte. 
Das Nachs prech en ge lnn g l'as l inmt or gul, bi s woilen crs l nach 
einen11\Ji ·sgllicklen \ 'e rsuch, be i de tn or z uers l c i n kurz zuvo r vorge
], om lll cncs ocl or cin dom vorgcsproch encn tihnli<·h os \Vorl vorbrin gt , 
s ich :dJcr selbs l konig.i ert. JJi e willkiirli ·he Spr:tchc is l nlso sohr 
mangolha rt, do ch g·oling t di e Wnrlfindnn g- hi sweilen , wem1 ihn1 
der Anfangsh1t chs lahe vo rgo:-; :tgl wi rd odcr WCl\1 or \'CI'Sitchl, 
langsan1 huchs labi erend d:ll':lllf z u komm en. Vorgeh:lllcnc Gogen
s ltinde versu chl er w schild orn , da ihtu der Nrune nichl e in!Lilll. 
Bei der lnl.elli g enzpriilt1n g na ,·h H i e g e r ergihl sich :-;on s l 
k eine wesenllich c i\ IJw oichung VOl li Durcll schuill. Enlsprcd w nd 
der Sprache is l au ch dio willklirli.che S chrill ges Liirl, in viel ge
ringer em Grade das Laulleson und das Dikl:1 L schrei!Jen. 

lm Anschlusa nn die~en typi ;:;chen Fall einer assozintiven 
Sprachsti:i rung (transcortical e Leitungsaphasie von Lichtheim , 
vi erte Fonu j stellt Bischotf drei Funktions ti:irungen des 
motorisc:heu Sprnchzentrums auf, di e bei der Heilunp; wie 
die drei tltaùien der sensorischen Storung durchlaufen 
werden sollen, eine Auna.hme die tibrigcns ebeuso wie 
jene von Pick in der neuesten Arbeit YOll Heilbronner 
wiederlegt ist. 

IJnm erhin is l di e llypolh csc zm E rkl:imng unmes li scher 
Aphas iCJ t, clic Gi scho f'l !Ji s weil en f'i'ir das ein z ige Sympl:o1n loicbl r 
molori scher Aphasien htill , von Jnleresse . Di o s hirks le ~ ltii'Ung· 
wiiro dernnach clunn rwzun olnn cn, wonn das m olorise he Z onlrum 
au l' sonsible Hoize ni elil mohr roagiorl. (SWrung Ùo::ison , was er 
r e fl cklori sclt o Funklion nennl:: UnmUg li ·!Jkcil d o::i Na.chsproclt on ::; .) 
Mind crschwore Lii sirmon !Li hm n um di o n:sozin Li ve l•'nnklion: 
Au i'I JC bung der wi llkurli chen S praclto. Bei gf1nz .l oichlon L-,s ion e lt 
llJtlworlol das Zcnlnllll nur aul' sp nlan e Enegungo n ni chL m chr: 
Amnesie. 

Flir den oben heschrieùenen Fall nimmt Bischo:ff rJah er 
eine Herdhision in der Gegenrl des motorischen Sprach
zentrums an, womit auch die lokal en Kri.impfe im Gesicht 
und im rechten Arm Ubereinstimmen, di e bei seinem Kranken 
auttraten. Im Uhrigen flil1rt 13ischoff die Amnesie auf Lii
sion der Bahnen zwischen motorischem nnd optischem Zeu
trum , die amnestische und pamphasiscbe Sto rung auf Li:isiou 
der VeriJinduugsua.hnen vom motori scbfln zum optischen un d 
akustischen 8pracbbentrum ~urli ck , glaubt aber, dass auch 
Uisionen in jenem Zentrum selbst Amnesie erzeugen ki:iuuen. 
Von der Worttaubbeit will er sie scbarf getrennt wissen. 
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Aus diesen StOrungen der Wortfindung erkHirt Heil
bronner die Erscheinung, dass demente Epileptiker, wie 
Wernicke sich ausdri.ickt, sich einer geschraubten, unge
schickten A usdrucksweise bedienen, dass sie um das We
sentli che he rumsprechen (Kraepelin). Auch Feige leitet 
die Umschreibungen der Begriffe in diesern Sinne ab. 

Bonhoeffer, der an ep il eptiscben Alkoholikern abu
li che Beobachtungen gemacht hat, betont insbesondere, dass 
sie gerne fi.ir den konkreten speziellen Begriff den Gat
tungsuamen wi:ihl en . Analoge Erfa.hrungen sammelte Lo
we nh aupt und van V l e ut e n , letzterer an epileptischen 
Alkoholike rn . Er glaubt annehmen zu mi.isseu, dass hier 
beide l:)chadlichkeiten zusa rnm enwirkeu so zwa.r, dass das 
epi leptische Gift das Sp1 a.chzentrum schadige und die Alkohol
vergiftung die transitorische Aphasie ansiOse. Raecke ist 
Uberzeugt, dass es s ich in der UlJer wiegenden Mehrzahl der 
epi leptischen SprachstOmngen Jed iglich um ein e a mnestische 
Erscheinung infolge dil-lsoz iativer Vorgange band elt analog 
den E l"innerungsl i.i c!ceu. Ebenso wie die Erinnerung sich 
langsam aufhell t, kehren auch teilweise vergessene Wort
l.Jilder zuri.ick. Er gibt aber zu, da.ss, wie a.uch Ziehen 
an flihr t, ecbte sensorische Aphasie vo rkommt. Ger inge 
de rartige 81orungen werden von der Umgebu ng der Kranken 
leicht i.ibersehen. (Vergl. di e Uutersuclwngen vou Her
m an n bei Erwecken aus de m postparoxysmalen Scb laf.) 
Dn, nun aber im postparoxysmalen Delirium den amnestischen 
SprachstO rungen analoge t::lcllreib toruugeu Paragraphie) 
vorkommen, auf d ie zuerst - a!J erdiugs als Aurasym ptom 
- Ktithe aufmerksam gemacht hat, so kommt etwaigen 
sch ri ftl icben Aeusserungen angekln.gter Kranker aus der 
Zei t vor oder nach der 'rat grosse Bedeutung zu, wie 
Raecke her vorbebt. Dass dìe amnestiscbe Aphasie ver
bunclen mit Schwindel und Oppressionsge fi.ihlen als . petit
mal" auft ri tt, betont ebenfall s Raecke. E r verweist aut' 
einen Fall von Strohmay P- r , dessen Patieut bi sweilen 
p!Otzlicb einzelne bestimmte Worte ni cht find en konnte, 
g leichzeitig Paraesthesien in den Finger-n, im Ge. icht und 
in der Zuuge und artikulatorische Scbwierigkeiten wah r
nahm. Solche Ant ioille konnen den KrarnpfanHillen ,Ja,lu·e 
lang vorausgehen un d spater als Aura fortbesteben. (P r é
vost, Féré). 
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Entsprecbend den amnesti cl1Pn Sprachstorongen finden 
wir als w~itere assoziati ve RtOmng zwi schen \Vortklanp;bi l d 
und \ Vorthewegungs,·orstellung die Parnphn siA , welche 
ihrer Natur nach ein en grossen 'l 'e il der L aesio11 en dPs 
motorisch 'Il Zent1·ums begleitet unù nehen amne tischer 
Aphn sie einhPt' geht, iihnlich '' ie die Rchon Nwiihn te Para
graphi e Al s Be i ~ pi c l \ ' 011 Par:,pha--ie enviihnt lto se n
feld s1att Reh!U sl'cl: ,Reh locl!PI, Nchloken," von Para.p; ra
phie : ,WatterunuRel' Dc,rduhist in dcn lime] .. nus der nn
fall sfr eien Zeit eines ( piJ(•pti sch DPn1 ent eiJ . cle~se11 spon tane 
Spmche am wen·gRtP n ge li ttcn har tc. 

Ah; cr,rli e;d o Sl.i'•nmg lw nnnl. IH' i dPn l kwu ~;s l sl' in ss liirun g-en 
der l •: pil c· plil((~r di e A S) ni iJ o l i P. d; Js \l i<'lil (')'k l' JI IH' n l'!lll ()J , j t~ I<IC'n 
un cl dur; w:; fol ~·e ncl e A p rn x i t·, fn ],;c- I! (' J' Z\\'l!l' i< ll idri gt•r c: e lmlllc li 
d r n wll w n in HelracJ,L, IH· id es SLii l'l Jngen, dPll l' ll L i t' Jl lll a nn und 
. i cl( in IH'U l'l'l' l' ZeiL uesoll rlc·re J\lnnogra pli ic·n g·l·widn H.:L ha lJe n. 

ln einer Arlw it iiher delirante AHyt JiJolie und epil t>pti::whe 
Oligophasie Ye rsucht B e rn t~ t e in ~u erkliircn, WHI·um die 
amnesti schen Rp1acll storungen dPr Epi leptiker so leicht 
Ubersehen wenlen. Et· meiut niimlich dnss bei den orga
nisch AphaRisclten z. 13. den Hemipl r gik m ein MissveJ'
bi:ilrnis bestcht Z\\'ischcn d -r normnlen lebhaft\' ll Vor~;t l
lungsti:i1igkeit und drn o:prnch li ehen Resten . Dieses Miss
verhi:Utnis bringt die Pntientèn in cine sclnvierige Lage, in 
der sie vergehlich nach cfem Rprachlicheu Ausdruck Su <'h n, 
dPt' dem intellektuellon lnhal t ih1 es Vo rstell u11 o·sl bens ent
spricht. Det· EI,Jlf•p1ikcr dap;ecr·en hnt in sein m Zustand e 
der meht· oder mind er nu tlg pli.i,gton Benomm nheit kein 
BPdUrfnis nach Rprach licher Aeu sserurJO', wrshn lb er mit 
wenig \Vorten bisw il e11 mit einer monophasi hen Phrase 
auAkommt. Bernst in p;eht nun aher no..!h einen Scbl'itt 
weiter unù stell t den Begriff c!e r Ol igopha f' i e au t, alt~ ein 
Produkt der amne tischen Aphasie. Hierdurch will er nun 
auch d l!S Festhaftf'n am Ausd ru ck erkHir Il , welche dPn 
benommPnen Epileptikern eigen ist und ti.ir di ese als cha
rakteristisches Symptom z. B. von I oppen aufgestellt wun.le. 
Schon H eilbronn er hat mit Recht dn.rauf liino·ewieen, 
da~s det· Wert eines olcben Rymptoms geringer wird j e 
mehr man es einseitig, mono~ymp tmnatisch verwenden 
will. (Es kommt auch bei Ka.tatonie vor). 

Wir konnen also auf di e Oligophasie Bernsteins 
ver~ichten , werden nnH n.her mit der dyH!og if)cben Sprach-
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sti:iruno·, die uns aJs Haftenbleiben bei Epileptikern in die 
Augen sp ringt, noch zu bes •hiiftio·en baben. 

Der eiufachen Ecbolalie haben wir oben schon ge
dacht. Sie tritt nacb Pi c k w~ihrend der Auflle ll ung des 
Wortverst~indnisses auf und ·ist als refi ktori cher Vorg-ang, 
nieht als Haftenbl iber1 :.~u erklaren. Von fast aJ len Au
toren ist sie beobachtet und in di esem Sinne gedeutet 
wonlen. 

Anders verlùilt es s ich mit der Perseverat ion, die 
von v. No lder als eine bei Gel irnerluankuno·en ver
schi edener Art anftretende form ale tOrung irn Vor tel
lungsab lauf charakteri siert. Hie ~ius rt sieb darin, dass 
e in e einm<tl gew ckte Vorst •llung in der unmittellml' 
nach fol g,enden V or tellungsreihe in siunlose r Verbiudung 
wiederk •hrt. 

V. S uld c r unLcr:-; ·h id •L v •r ·chiedono l• rn1cu v m P en;e
vcral i 111 von g sproc.hcncn \Vorlcn, di bi r wi clergog hon 
word •n soll cn : l ~s Idi nn •n cin o lcr mohrero Worlc un v -•riind ' l't 

wi •d crholi werden nnd so die ~u crwaJ·Lond cn Vllorl' v • rdr~ln ,. •n. 
Zw\• ilens wird bi ::;\\' eil en dn s p rHC \' Cri rende W or L ucb 11 das na. ·h
folg- ' IHI ric.h Li o· t:;es lellL. Fcrn •r u.lH.> r knnu s dio Zilg • dc .. · v ' 1'
driingl •n \VorLes annch m, n od •r sehlic:-;s]J eh vic rLcm; i 111 ' inno 
d 'S mw ' llblicldich 'l\ Vors Lellun•>·s illha lLs mwcmod Il w JU CJt. 
J>crs 'VC l'Ì Cl'CII kunn ' Il ah r Un d t o·e l ~irlc \\1orle, IJeu::;o ge -chri ' il Il 

Worle sow ltl in ihr 'l' 'J'oluliUil als uuc.h iu ihr •n cin ~ •ln cn T •il cn 
(13u ·l1s lniHm d •r Hi lb n). Da · g lcichc kon11nl b im Lcs n vor, 
J' •rJI Cl' l •i. lm;kelu.klioll •n 1111d b ei IJcnTil'fliciJ cu orsL llun u. 

Schon v. SéHdet· und iu einer Kontrovet·se rnit l3ern
stein auch Ra.ecke t renllen di se Hrscheinung, die sich 
bis :tur Ster otypie der Rede und des Hand lr1s steige m 
kaun. scbarf von npha ischen tOrungen. ie ist uicht die 
Folo·e eines Verlust s spmchl icbe r Begriffe, deu wir qu:lllti
tativ beim verwirrten B:pileptiker ohnehin uicht auscl1ittzen 
konnen. Per"everation und Aph;,~s ie stehen also nicht in 
u rsicichlichem Verh~iltn i . Letztere kann in manchen Fii llen 
nacb Heilbronner sekundiir zum Hafreubleiben Anlass 
geb n, iru librigen si nd sov.o hl d.i e Unfiihigkeit der Wo:'t
finduno· als auch Pe rseveration se lbst~todige elementare 

y mptome epileptischet· BewusstseinsstOrungen. In leich
teren Zustl:inden werden peTseveratorische Reaktionen schon 
vor der Aussprache als falsch erlmnnt. Diese Neigung 
zur· Wiederbolung bestimmter Gedankengange, Worte 
und auch Handlungen kommt bei Epileptikern in ziemlich 
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klaren , attenten Zeiten nuch als Ermlidungserscheinung vor 
(R<~ecl•e) . 

Breukink hat perseveratorische Aensserungen auch 
beim Nathahmen von rl'ierstimmen, beim Naehschreiben 
und Nacbzeichn en beobach tP t. Beim Diktatschreiben er
innert das Syrnpton an das Schreihstottern. Beim Spontan
schreiben fehlte es hier f;1 st ganz. Es handelte sich um 
einen dementen Epileptiker, dessen Merkfi.Uligkeit fli1· 
Din ge, di e i h n in teressie rten, noth recht g: ut wa r. P i ck 
erkWrt das HaftenbleilJen dun:h ein Vorbeid enkon und 
Vo rb 1~ ireden , ausgehen<l \·on einer vorau ::<gPhenden Frage, 
wodurch die fo lgende Frngc an ~SO I ' Acbt gelasscn wird. 
Andere Eindrti cke sind alt:>o r.u schwaeh um die hnftende 
Vorstellung zu \"l'l"drii.ngPn, wiihrond in dorselhen Cntcr
haltung eine dem Krank en sPhr gP iiiufige Frnge ri clltig ho
antwurtet winl , die persovericr•'!Hie Beihe a1 so du1 chbricht. 
lnfolge der lnkohiiren;r, d1! r GPdanken und des p~ychi schen 
Geschehens laufen Vorstellungsn ·ih en neben c i n and ~' r, die 
sich gegem:eitig bc>ei nftussen un d nuf Gllm <l· des Vorhci
denkens lr.U Bezeich nungs f<'hl em fLihren. t-; a, m t; hat zu
ert~ t auf di e grosso d ifl"e1 enzialù iagno:; t j,;c h e W i eh tigkeit 
di eses Symptom::J hin ~•,C \\ Ì f'RC ll ; dn w·gen geht r-:: cipp Pn l":U 
weit, wenn er es der Epil ep~ i e ai1(' Ìn zm-pricht. Bonhoeffer, 
Sommer , Low e nllaup t U!ld vV c rniek e erwiihnen die 
Perseveration al:J Sympton C'pil t-pti ,. eh er Psychosen . 

Die Inkohiirenz dcs epilPptischen Bc wusstsei ns tritt 
also deutlich hervor in den Redeu der Kranken, di e bis 
zum Toil sinnloeen, zum rreil stereotypen Gcfasol, dcm 
~ilbengekì i llgel (R:1ccko) her;lbsinken kann . Man kann 
dann ui cht mehr vo m Haftenhlciben t'prechen . ER iiussert 
skh offenbar ein stetig wirkendt!r Heiz im Spr:1chapparat 
oder auch uoch gleichzeitig ein Hemmnng bei dem l.JOS

kommen vom einze lnen \Vort iu den1 Symptnm der Verb i 
ger at ion, auf das Kahlhaum zuerst nufmerksam gemacht 
ba t. N e i sse r orwiihnt als en-; ter di e beachten '>werto 'l'at
saebe, dass ,Epileptiker nach dem Anfal l ni cht ;r,u selteu 
das Phan,men der \ ' erbige ratiun in nllen Fo rn1 en nnd 
Ni.iancen der Ausbildung da.rbieten". Ka h l ba u m dcfiniert 
das Symptom a1s , ine psychopathische Erscbeinung, Ilei 
welcher der Kranke bedeutun crs- und zusammenhanglose 
Satze in scbeinba.rem Charakter einer Rede in Wieder-
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holmw vor sich ausspricht". Es kommt dns auch beim 
SchreibeD vor. 

Von sinnlo:;::em Gefasel und von Plappersucht Verwirrter 
u nterscheidet es Se h ulze dure h ct en noch trivialeren I tt hnlt 
des letzte ren. Doch scheint di ese Unterscbeictung fast un
moglich, wenn man Beispiele Ji est, wie siP. Ra e cke gibt: 

Na, n:-1, ic li , du, Sclnvinill erin , nnu f, m1, i will , jelzl k::um 
mnn, ne in , r cin , sc lin w isscn, gnllt' vallcra, ùu ra, \';lll cra, Fcdcr, 
V(·rk:;Pn , rl'in sl' lin w issen , n e in , nei n, v ' r lesen , nl'in usw. J li rb ·i 
hcaclilc nwn cli c nm:h :;p!ilcr wi edl'rk l' hrentlen Flicl \\'Or le ,ga ll e 
v; dl!·m", di c cm bolophm::;ischcn Clnn';lld cr li ;llJ' n. An ch cli c von 
l <' {~ 1 ·ò nach dt~n l 1 '~1'\\'<H:hcn ans <l e lll Anf'<lll nl s 1\Ionop basi' lle
zeicli nu le \ Viederlio lung : palin plm1, pnlin , plnn elc. cli.irilc ch cr 
den liicr b eschri cb l' lle n S liimng-cn zuzuziihlt>n scin. 

[\e i ss e r enviihnt tlas Pathos, welches der Verbigeratiou 
oft einen eigennr tigen Cl1alak ter verleiht. Als wesentliches 
Merkrnal scheint ihr der tlpmchirn [J UIS zuz ukommen, der 
z\\angsnrtige Chamkter, mi t dem be st imm te Worte 
wiederholt 'rerdeu, • iihrend der Perseve riorende an n.lleu 
mogl ichen \Vorten festhn ftet, w nn er eirmwl d~1zu venm
las::~t wo,·den ist, sie a us%usp1e ·hen. 

Binswanger stellt !Jei Besprechung det' epil eptiseheu 
.1-\equivaleute den jithen Wechsel zwischeu Mutacis mul:l unù 
Vorhi gemt ion in den Vonlergrund, der e in Krankheitsbild 
chnnllderisiert, wie es noch bei Hysterischen und b i er
re~tPn t'lcliwH ·hsinnigeu vorkomrnt. Es ist j edoch zn be
me rken, da!-<S ùas andere oben erwii.hn te y mptom der Per
sevcra.tion mit dem Danebenreùen im hysterischeu Damm r
ZUAt:wd (G ansor) nieh tl:l zu tu n hat. \\'~ihn~nd nJa!l dem 
Epi le ptiker das Hingeu 1wch ùem atl~iquaten Aus,Jruck 
s ·hr de utl.i ch anm erkt, reùet der H ~teriker hartniickig und 
schei nhar absichtlich dan eiJeu unù liisst sil'h nicht \·d e de r 
[1:p il e pti ·che korrigieren. ( [Ji 'pm ann .) W as P i l gr i m nach 
E c h e venia al Echozei hen (echo-s ig n) v o n der Verbi
gemtion tren ut, namli eh die W ietlerholung eines und de~

selhen Wortes in de r Mitte od r am Ende des Sa.tzes, hij,lt 
iidw fU r partie lle Ve rbigemti ou. Pilgri m si eh t . dari n di e 

wabrseheinlich am meisten cha1 nkte ri sti sche Spraeb tOrung 
bei Epilepsie uud macht ùarauf a.ufmel'ks:nn, tl.fl,~s sk auch 
u11Ù sogar allein beim tlch1 e iben eintreten kann. ie er
innert m br an Per~everation. 

Si e m erli 11 g weist auf di e forensi che Bedeutung 
derartiger verbigeratorischer sinnloser Aeusserungen hin . 

• 
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I ~ielnnau n und Ed l hrin o·en jn ihrer Arbeit Ub r die 
l::lpmche der Geiste lmmkcn :mhlreic he Bei:3p!ele flir die 
~o Ù'n besprocheu<:: n NWrungen, eb~;; .o Fe ip;e, Lo we n
lwu p t, Re h u!:tc u. a. Ucherein!'ltim men<l wi rd der 
diagno tische Wmt dieRe r Sprachstorungen uud dami t ih re 
Wi ·htigkeit fli r gericbt:i.irztliche Beguta.chtnno'cn hervor
gehohcn. Ntereotype \Viederholun g- ei n und rlcsselbeu 
Wo rtes wi·hre n< l der Aura wml Ubrigens von Voi s i n 
behau ptet. 

Mit den StO rungen der ii u sse r e n S p rach e beschii ft igt 
sich eingchender nur Pine Arbcit von rr ro m me r. ~e i n e 

aussero rd entlich Uber:;iehtliehe uud lcl are Darstellnng uucl 
Einteil nng di esCI' StOrungeu ist den folgcnue n Ansfiihr11n ge u 
J~ug nlllde gelegt. N.tch ih m ma ·ht dio epilcptisehe Np mch 
wenige r den Eindru ck de r Obel'fEi.chlich keit und UnRieher
heit nls don dPr Miihseligl eit. Demg miiss ibt ihr rrcm po 
v rlangsam t, stockcnd wie R ae ck e Ragt, se h werfiill ig uurJ 
scb leppcnd. Sc h u lzo u. NeY s ky habcn eine VerlangsanJnub 
der Spracho mei::lt nm in ot·g:cschrittenen fitaùJeu heo lmchtet, 

lleschrei hen ferner die Dehn ung de1· Voka.le und ,' ilben, 
sowie das P auRie1·en zwischen eiuzelncn \ orten. 

Der Rhy tlnu u itìL lJiswe il en durch ùas T re nnen ein z lner 
'il beu O'estOrt. Zi e h m ~pri •h t v0u ekandier n d ' l' 8 pra ·h e 
ìe r E pi l pti l<Pr. And erseits ka nn in Ji tn uciartiger \Ve i. e lano·c 
Zf'i t fortu·esprocheu werdeu, \\'Ì' Liehrnanu und E d e l 
angdJen. 

Muist i~:;t gnnz besonders der Akzent, die I3etonung 
YPriin rlert. Uebortri PlJ n wi rd er im Pathos d s Verbige
Ii erens, das a.ber nich t S•·hr hiiufìg zu s in cl ein t. Ge
wohnl ich aber if:! t uie Spmehe mono ton, nach H. a cke 
sino·enù , weincrli ·h , mliù.o, wmselnd, wie Ù;tS aueh N evsky , 
0 1l ow s ky, S ch u lze und Pi lgrim fand eu. Dah r wi rd 
die Sprache der Epilepti ker a ls m iid , und kri:inkl ich vo n 
Si e me rli ng , alf:! chmier nd unii Iall end nach dem Anfa ll 
von Vo r ka s t ne r IJ e. chriebon. Ca mph e Jl Ola rk bm ul'ht 
hierfur di e Bet.eichuun()' Bmdy ln.li e, rl ie indes von ,' chuli:e 
a.llgelehnt wird, da er unt r D_yslal ien nur Storun gen des 
peripheren Spracha pparats subsumicrt. Erinuern wir uns 
aber der Untersuchungen von Féré, so dUrfte ein rre il der 
StO I'uugen als clurch Paresen der art·ikulatori chen Muskn
latnr rnitbedingt, do ch wohl di e obige Bezeichnung ver -
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di cn u. rl1romm r·, der si ·h mi t ti er Differenzblclingnose 
gegeni.ibcr pa ralyti eh n StOnmo·eu be ehiif Ugt, deutet den 
Untcrschied kurz cl ahin , dns:,l, wo d ,,. PnraJytiker stolpert, 
de r Epil eptiker uur· stockt. 

Ata kt isc he , al so nach Trommer qnali tntive ' tO run en 
der iius ·eren Sprach kommen natli rlich auch vor. Si sind 
nieht gcnnu er defìni ert, nn d n einzelnen Bei pielcu aber 
erk nn t man di vcrsch iedenen Formen de r l i te r a l e u 
A t.ax i e (S ilben tolpcrn) , cl ic Jnversion, die g] ision und ùie 
Att rak tio n. Schu lze erwiihnt die cio·enti.imliche Erscheinuug 
dPs Langziehens einzeJncr Vokale und erkl iir't rties mit 
K uss ma u l al s Hi lfs mittel, um don ' prechwe rkzetl"'en di e 
flir den kommenden KonsonantPn ertorderliche t l!UJJO' zu 
ichem. Auch sy ll a bii re A tax i e ist bescbriehen, und 

zvvar als Redup li kat ion e i nt~elner Silben (vo n Re h ulze 
ann. log bei eiusil bigen Wort n beob n.chtet), als yuic sen 
un d Syncopen. N e v sky spricht i m allgemeinen vo n 
KoordinHtionss tOrungen b i Zungen- uuù Lippeni.Jeweguugen, 
Bisc.: hoff vo n Silben tolpem, ebo nso CJouston. 

Dauernde D.) sarthrie wn r· le vou D >c roly an eiu mKinde 
bcobncbte t, d<ls :merst gan:1 aphasisch war und dauu Jn.ug-
am di e Spr'.tche wiecle rge wonnen ha t. R aecke nennt die 

Sprn.che Jnll encl , Fé t•é IJruddelncl (Bredoui llement). Lotzterer 
Autor si eht clarin den Ausdmck der ~tllgemeinen post
r>a roxy mellen Muskelschvr iiche, von der in erster Lini e cl ie 
Z11 nge })efnllen ist. P i c k spricht vou einet· Mischfonn von 
~t<tk ti ·ber Apbasie und Par::1 phasie, die a.bhliogig ist V'On 
der '\.Vo rttaubheit und mit di set· abldingend auftrHt. E t' 
b >Jl i h t i e a.uf VOI'Ub ro·ehende StOI'Uil n der li nken Hemisp
ltiire, ùie bis zur nnteron timwin<lung reicheu. 

Allo diese 'Wrun en der iiussereu Sprache kom men 
m ·ist oach Anfi.i.lleu odo r im aufall freien Stadiuru vo r. 
1l'rornrn er njmmt als GrnndJa ,.e solcher Spra.chstO rungeu teil
weise w nigstens eiue A taxie det:J scusorischen Spmchge biets 
an, aus der er d i e grobere motm·isr.he zu m 'J'eil erk!aren mi.ichte. 

1 ehr wichtig ist es aber auch, zu wissen, dass bei 
seh werer Br o m v e r p; i f t u ng e i ne iibnliche SprachstOrung, 
eine Art Sill:lenstolpern und Verschleifen der Konsommten 
infoJge von erschwerter Artikulation vorkommt. Der sprach
liche Au druck ist daun mangelhaft, scbwerfi.illig und ein
silbjg (Bins w an g e r). 
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A uffallend ist, schliesslicb, dass genaue AngalJeu ii ber 
Sto t ter n der Epileptiker nirgends zu fì nden sin d. G u tz _ 
mann sp richt anltissli ch der Prognose des Stotterns flavon, 
dass sie bei Epil ept ikem schl echt sei. Ku ss rnaul sah 
Sto t.tem bei Epileptikem, ùas er auf Reizzusttinde des 
Gehims bezieht.. Fé ré erwahnt das Stottern s als haufìge 
Erseheinun g nach Anfii ll en unll auch als Aurasy mptom, 
Oppenheim dagegen als Seltcnh eit.. Orlowsky nennt. die 
Spmehe der Epileptikcr triige und stottemd Zi e hen nennt 
sie lallend un(J stottemd. l{a ec k e beschreib t die Er
scheinungen hoi m Erwachen naeh dem Paroxy~< rnu s: 

"Spater nls dio OefTnung der A u~en erzielt man sprachliche 
Aeu ssemngen. Dahei stellt sich dann nieht selten heraus, 
da. s die Nprachc ni cht nur arti kul a.tori eh g;e l:'- tOrt ist, in
dem der Kranke lallt, Htotte rt, ~tockt.," so ndern es r.eigt 
sich auch Echolali e usw. Lowenh a up t braucl1t ùen Aus
dru ck ,grosse Unsicherheit der trcmuli erenden Spr::whe 
(Stottem) . Bonhocffer bemerkto Ilei Pinem Epil ept iker 
,Neigung zum StoLtem". 

Man hat, ùen Ei ndruck, <la'1s viele Beolmchter von 
Stottc m als pme- orl nr post~> pil e pti sche r ~Wrung ni eht <la s 
eigentliche Srottem vernom 111en h, ben. J_;i e h m a n n un d 
Ed e l hehcn die A<'hnlichke it j l'ner Sti.i run g, bei welcher 
der Uebergnng vorn Vokal znm Ko nsonanten er chwert 
ist, mi t dem Sto1tern hcrvor. A ber der Untt n'chied 
zwischen di ese r artikulntorisl!!J ve rwnsehenen • 'prnche und 
dem echten artikul ntol'iRth llicht. retnnli erten :StoLtPI'n ist 
doch deutlich. F1·e il ich glaubeu sie, dasB auch lei1·hte 
epiJeptisclJe SpnwhstOrungen vorlwm nw n , die mi t d m 
Stortem gross te Ae hnli ch lwit hahen . Siclwr i' t mu, dnss 
es Epil ept:ker giiJt, die stottern, und zwar hesond erR 'or 
und ll<lCh dem Anfall, ferner da s bei solchPn Kr:wke n, wie 
nach OutzmannR An ~abe von Piper festgestt:• llt wurde, das 
Sprachi.ibel, selbst wen n sie ùavon ,geheiJt" sind, in cler· 
Aura doch wiederkeh rl. Ob eH aber· durch di e Epil ep~ i e 

als solche hervorgerufenes Stottern gibt, ist mir noch 
zweifelhaft. 

lch babe versucht, einen Ueberbl ick zu p;eben tib >r 
die SpraclistOrungen, welehe tei l::; als Folgeu, eils al::> D0-
gleiterscheinungen epilepti scher Anfiille vorkomm<'n. lm 
Interesse einer kurzen Darstellung musste icb auJ Anhaufung 
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von Beispieleu, so interessant anch eih e solcbe Bliitenlese gP.
wesen ware, verzichten. ~um Scbluss bleibenmir noclJ zwei 
Fragen, deren Beantwortung entsprechend dem Stande 
unseres \Vissens leider kurz sein muss. Die eine hetrifft 
di e Ursachen der SprachstOrungen bei Rpilepsie. Soweit 
die pathologisch-anatomischen Befunde in Betmcht kommen, 
stehen wirnoch am Anfang verh eissungsvoller Ontersuchungen, 
wie si o insbesonrl.ere A l z h e im er un d W e ber begonnen baben. 
\ Vie sich die einzelnen Autoren rlie Sprnchstorungen hypothe
ti sch entstanden denken, ist oben schon teilweise ausfiihrlicher 
angegeben worden. Ro bleibt noch rlie zweite Fnwe nach 
der Hiiufigkeit der f3 prachst0rungen bei Epilepsie. Hier 
gehen di e Ang:1ben der Auto ren sehr anseinander. Zahlen 
werden nur von ganz wenigen ann·eflihrt. B e rn s te i n ba t ::;e i ne 
Oligopha ie an allen 20 un tersuchten ver> irrten Epileptikem 
g fu ncteu, andere Autoren konnten eine solche Hiiufigkeit 
nicht fests tellen. Raeckes Untersuchuugen von 150 Epilep
tikem e rgaben, (lass 1 ei 2~> Patienten vortibergehende Arti
kul ationsbehinclei'Llu g als i nterp~troxysma1e motori ~ch e Er-
scheinung zur Beobachtung k:1m. Diwemde Storungen 
scheinen viel seltener :-:u ein. nme~:;t i sche und 
perseve ri en' J1(! e SprachstOrung 11 dagegeu 1-incl wohl dus 
hiiufigste spmchlich e Sy mpto m t or epileptischen Bewusst
seinstrUbungen. 
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Die Sehleistungen der Schiller der Berliner 
stadtischen Taubstummenschule. 

Vou 

Dr. m ed. E ri c h Masc h k e, 
A ugcnarzt in Ber lin. 

Auf Grund de r 'l'atsache, dass aucll die ni eht taub
ge borenen, a lso sprite r er taubten Schiiler der Taubstumm en
a nstalten in iibe rwiegend er Mehrzabl eine r Behandlung oder 
Beaufl:l ichtig ung dur·ch de n Ohrenarzt nieht mehr bed ii rfen, 
da das zur E rtaubung fUhrende Obren- oder sonstige Leid en 
in fast a ll en Fi:i ll en zu de t Zeit Le reits abgeschl ossen ist, 
wan n ùie Kind er de r rr a ubstumm en!lchule zugefi:ihr t werden, 
ve rt ri tt Hen Direktor Alb. Gutzmn.nn die Ueben~eugung, 

dass in eio e r 'raubstummenschule die l ft ege des Sehorgans, 
welches gewiss,Jrmassen das feblende Gehor erset.zen muss, 
vo 11 der a ll erg rossten Wi chtigkeit und deshalb eine sUtndige 
auge narztli c h e Ueberwachung der taubstumrnen Kinder 
eme dringenù e Notwend igkeit ist . 

Wie berechtigt e in e solche F'ordenmg ist, beweiseu 
d ie E rgeb nisse einer augenii rztlichen Uute rsuchung a ll er 
Schiil e r der Berl iue r sW d tischen 'rauh tumruenschul e, die 
ich vor etwa vie r J ahren auf Ve ranla:;:snng des Herrn 
D irek tor Gutzmauu vorgènomruen babe und Uber d ie ich in 
folo·end e nJ lwrz beri chten will. 

Die Uutersuchung wurde in den Klnss nzimm em , die 
du rch g rosse F euste r reichlich Licbt e rbalteu, vorge nomm en. 
Zur Feststell ung dPr Sehscb ~i rfe un d R fn1ktion wu rden 
di e Soell n' ' chen 'rafeln benutzt, bei den Kl einsten Hakeu
taf Jn nach Sne llens Prinzip ; geprUft wurd e ans iinssern 
Orii nd en auf e iue Entfernuug von 4 bezw. 5 ru . J edes 
Kiud wurde mit de m Augenspieo·el nnte rsucht und das 
Ergebnis der subjektiven Refraktion sbestimmung durch 
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Glii. or rnit der ohjcktiven duxch cl en Augensp iegel ver
glichen und even t. konigiert. 

lm gnnzou wunlen 321 Kinder untert>ucht. Von !.lie eu 
hatteu auf beiden Augen Sehsehiirfe 4

/ 4 be.zw. 5/5 nnd 
mehr nm· 171 = 53 oju; davon wnron normalsichtig (emtne
tropi 'eh) U3 = 2U 0;'0 un d li h rc; iclltig (hypenuot ropi ~<:h) 
78 = ~ ~1 %. Einen hoh pren Gr:1d von UelJerAichtigkoì t 
verbunden ru it f:klnnwh sichtigke it wiescn 31 = D,lì o;o 
Scbi.iler UIL<l tschLil erinn!:' n auf, wiihrend J = o,!) 0to emme
tJ·opi::lch unù sch \'ach1:1ic ht ig waren. Kur;~, s i chtiu; gehaute 
Augeu mi t nonualer Schsl'hiide halten 4 = J ,2 °/o, mi t 
ni •ht voller Hehschiirfe nach .Ausglcil.'llll ng der l{efr .. ktions
anomalie du eh Glii,·er D = i ,ii 0/ 0 der Untcrsuchten. 

Dregelruiissiger (asLigmntischer) Bau mit nonnalem tleh
vcrmogen fa nd sich bei 11 -= 3,1 °/0 , mit hemuge et.z ter 
Sehleistuug bei 34 = lO,G Ofo . 

Ungleiche 8ehsehiirfe auf beiden A ugsn hatten 
28 = 8, 7 %, ungleiche .Refrakt.iou ~ìnf beiden A ugen 
12 ..,.. 3, 7 °/o. 

Als besond rs wicht.ige Ursachen der Schwnchsi ·htio·
keit eien hel'VOl'g ' hobeu HomhauttrUIJurwen bei 14 Kiud om 
~ 4,4. 0/o, Erkmnkuugen der innern Atwcnbiiute o ~ 1,5 oj0, 

hocbgt·adige Refraktiousanomal i 5 ~ 1,5 °/o, wiibrend hei 
7 == 2,2% der ol>jektive Befund keine Erkliirung der 
Hembsetzung der Sehschiid'e lieferte, so dass aug boreue 
Scbwachsichtigkeit angenom rn en werct 'tt muts . 

3 = beinahe 0,5 °/0 nller Au rren waren erblindct. 
4 = 1,2 °/o der Kinder litten an akuten entzlindlichen Er
kra.nkungen der Augen, 2 = O,U o;o schielton. 

Bei einer Reihe von ' hUl m li ess sich fest t llen, 
dass die Taul.Jheit und di e Scbwachsichtigkeit aut ein t· und 
der elhen Gruodlunnkheit beruht , so bei 3 ~ O,H o;o auf 
angeboreuel' Syphilis, 1 ~ 0,3% auf SJnofuJose, l = 0,3% 
auf Hirnb autentziiuduug. 

Ein Kind war so schwnchsinnig, dass eiue Be
stimmung der Sehscharfe Uberhaup t ni ht gelang, eju paar 
von den Klcinsten und 'cll'Nachhegauteu machten unsichere 
und ecbwankende Angabon, so dass die absolute Genauig~ 
keit der erhaltenen Resultate ni bt verbiirgt werùen kann. 
Im allgemeiueu zeigten aber ùi e Kiuùcr sovjel lntelligeuz 
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und waren so bei der Sache, dass die Untersuchungen ohne 
alle Schwierigkeiten vorgenommen werden konnten. 

Die angeflihrten Zahlen sprechen eine beredte Sprache. 
Wahrend z. B. H. Cohn unter 50 000 auf ihre Sehleistung 
untersuchten Breslauer Schulkindern nur 10 % gefunden hat, 
die nicht normale Sehscharfe (S < l) hatten, waren vor 
4 Jahren unter den Schtilern und Schlilerinnen der Berliner 
stadtischen Taubstummenschule 47 Ofo, deren Sehvermogen 
unter der Normaleu (S < l) sich bewegte. 

Dietl ist ein hOJTender Prozentsatz, der um so mehr zu 
denken gibt, als Gemndheit der Augen und Erhaltung eines 
guten S~hvermogens fiir eiuen erfolgreichen Unterricbt der 
taubsturnmen Schulkinder und deren spateres Fortkommen 
im Leben von noch grosserer Wichtigkeit ist, als bei voll
sinnigen Schiilem. 

M1 ristnicht bekannt, ob in anderen Taubstummenanstalten 
augenarztliche Untersuchungen der Schiiler stattgefunden 
habeu und wenn, welche Resultate dort gefunden sind. Im 
Interesse der taubstummen Kinder ware es von ~Z:réisster 

Bedeutung, durch moglichst zahl1 eiche Untersuchungen fest
zustellen, ob deren Sehvermogen im Durchscbnitt allgemein 
schlecbter ware als das der vollsinnigen Kinder, oder ob 
sicb nur zufiillig zur Zeit der von mir vorgenommenen 
Untersuchung unter den SchUlern der Berlmer stadtiscben 
Tauhsrummenscbule eiue unve1 baltnismassig grosse Anzahl 
mit nicbt normalem Sehvermogen befunden hat. 

l 

31 
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Bibliographia phonetica 1907. 

11 u. 12 
Von Dr. G. Panconcelli-Calzia 

phonetisches Kabinet der Universitiit Marburg (Hessen). 

Bangert, W. - Fibel fiit· derr ersten Sprech-, Lese- und 
Schreibunterricht. Nacb den Grundsatzen der Phonetik. 
XIV. Aufl. Frankfurt a. M., M. Diesterweg, 1907, 
22 X 15,5 (geb.), IV + 120 S., 35 Fig.; Ausgabe B. in 
preussischer Normalschritt. 

Ur. Vorlicgcndcs W crk ist wirkli.ch nach ph onetisch en Grundsiitzcn 
bearbeitet. Man kann es nur emp.febleu. 

Brock, Wilhelm. - Untersuch ungen iiber die F unktion des 
Bogenapparates bei Normalen und Taubstummen. 
Archiv ftir Ohrenheilkunde, LXX, 3/4 S. ~22.* 

Edelmann, M. Th - Kontinuierliche Tonreihe aus Reso
natoren mit Resonanzboden. Zeitsch. f . Ohrenbeil
kunde, Wiesbaden, Apr. 07, LIH, 4, S. 340 - 342, l Fig. 

Edelmann, M. Th. - Untersucb ungen liber den Schwingungs
vorgang am Stiele tOnenrter Stimmgabeln. Zeitsch. f. 
Ohrenbeilkunde, Wiesbaden, Apr. 07, LUI, 4, S. 342 
bis 345, 4 Fig. 

Eijkman, L. P. H. - Descriptiou phonétique des sons de la. 
langue frisonne pa l'lée à Grouw. Haarl em, Les héri
tiers Loosjes, 1907, 28,5 X 19, 50 S., 4 Fig. 4 Tafeln ; 
S.-A. aus: Archives rreyler, Série II, T. Xl, Première 
parti e. 

l. Eiuleitung S. l. - Kap. l. La métbode d'e:xpérimcntation 
S. 1-25. - Kap. II. S. 25 39. - Kap. III. S. 39-50. 

Ur. Wir haben eine Arbeit vor un s, die nicht nur vom speziellen 
Standpunkt cles Germanisteu, sondern auch vom allgemeinen 
Staudpunkt cles Phonetikers aus einen grossen Wert hat. 
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.A. l. Wie der Titel besag t , h andelt es sich im vorliegenden Werke 
um die phonetlsche Beschrelbung de1· Laute des friesischen 
Idioms von Grouw. 

Im l. Kap itel (8. l bis 25) beschreibt der Verfasser seine 
U ntersuchungsmethode und die damit erzielten R esultate. Er 
hat d ie aufnchmenden, scbreibenden uud i:ibe1·tragenden 
Apparate des physiologisch en I ns tituts der Universitii.t Utrecht 
benutzt, um die verschiedeuen akustiscben und physiologischen 
Eigeusch aften der Laute zu untersuchen . Ausserdem hat er 
in ma uchen F iillen einige der p rin zipiell wichtigen Worter auf 
einem P h on ograp hen aufgenommen . Da aber der Appara.t 
scblecht war, so ist dieses Verfahren eriolg los geblieben . Doch 
is t Verfasser ilberzeugt , dass ein gt1ter Phonogrnph aehr 
niitzlich sein konnte, und wii.re es au ch n ur, um seine eigenen 
E indriicke bei der Bearbeituug des gewonnenen Ma.terials 
wieder lebend ig zu machen, w ns der R ezensent auf Grund 
seiner E rfahrungeu nur bestiitigen kann. Verfasser hat ab
sicht lich das Friesische vorher n.ich t gelern t, weil er vornrteils
los zuhoren uud seiu Gehor an falscbe Laute nicht gewohuen 
wollte. Er h at a uch so rgfiil t ig vermiedon , wiih re~d dAr Be
arbeit uu g seines Mated als von der schou vorhaudenen Literatur 
K eun tni s zu n ehmen . So g ibt er iu seiner SchrHt durchaus 
nur d ie R esul tate seiuer perso ulichen Uutersuchungen w ieder. 
Die Auzahl der Versuchsperso nen betrug 20, und zwar 5 Frauen 
und 15 Miinuer, beinahe n,Jle aus dcm ArbeiLe1·~taude . Die 
meist 11 driiek ten sieh mi t ltliihe auf H ollandisch auE< . E inigeu 
sog11r w ttr die ·e Sprache tmb ekannt . V or der A ufn ahme hat 
Eijkmann die aufzuuehmenden Worter iu phoneti scher Um
scllrift geschrie ben, indem er sich a uf seiu Gehii1· st~Ltzte . So 
vennied er die E rlernung de t· gewohuliclten fri esischcu Oltho
g raphie. Um die psychische Befangcuheit der Vei·such spersonen 
w iill rend der ersten itzungen zu bcseitigen, licss er sie zuerst 
zahl eu. Darauf sagten s i.e d ie vorschiedcn n W orter Was nuu 
di e :Res ultate der einzelncn U n tP.r suchuJ1geH i.iber die nku sti chen 
Eigen sch a:ftcn, der Lan te und die Ti~tigkeit der phonicrenden 
Organe a:n belangt, so kann ich dari.iber an dieser Stelle nicht 
eingehend roferi ren. D amit aber der L eser eincn Begriff von 
diesen B es ul taten gewiunt, gebe ich nachstehend f•iu Beispiel. 
Auf Grund von Versuch en an zelm seiner Verst'lchspcr onen 
hat Verfasser einen 'l 'ypus uer Ausspro.cbe der lTriesen von 
Gron w botreffs de AbsLandes cler Kiefe r .feststellen konnen . 
Er betragt 5,75 mm. Verg le icht man dicseu Betrag mit uem 
durch .J\fessungen am Verfu sser behrt B oll ii.ndisch-Sprechen ge
won uenen, so darf man im nllgcmoin en dorau s s ·hliessen, dass 
di e Friesen von Grou w den Untcrldcl'er ganz beRO ud ers stark 
bewegen . Im zwt-iten l{ apit el (S. 25 bis 39) verg lcicht der 
Verfasser die im e rsteo K a pitel bes ·hriebeuen R csultate mit 
den eu, die er mittel s se incs Ohre ' erzieJt h at. E b.,nso gibt er 
eiJ1gchcude Beschreibuug der Yerscbiedeneu Laute des Idioms 

r! P 
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von Grouw. Im dritten Rapite! (S. 40 bis 50) fì.nden wir links 
die phonetische T•·an skription einiger Texte in dem Id iom von 
Gronw, in der Mitte dieselben Texte in gbwohnlicher fl'iesischer 
Orthographie und rechts die franzosisc he Uebersetzung 
dieser 1'exte. 

A. 2. Eijkmann ist kein Neul ing auf dem Gebieta derartiger Unter
suchun gen. Was Method ik nnbelangt, so ist er ein t:ì chiile r 
des Utrechter Physiologen, Professor Zwaardemaker Die 
Arbeiten Eijkmanns, z. B . .Die Bewegungen des Kiefers bei 
der Phonation" , 1900). "Die Bewe!.(m.g.-n des Velums"' (1902), 
,Radiographie des KHh lkopfes" (1903) ISind wertvoll und in 
F .. chkreisen woh lbekannt. 

Cf. Frnnkfurter Zeitung, Literarisches Dlatt, 3. November 1906, 
Panconcelli-Calzia . 

Fechner, Heinrich. - Der Schreibleseunterricht nach der 
Norma! wo rtermethode. ~. A ufl. Be l'lin , Wiegandt un d 
Grieben , 19u7, M. 2, :2~ X 15, f>, VIII + 131 S. 

I. I. Einleitung S. 1-33. - Il. Die jetzt gebriit•ch lichen Le•e
Jehrarten t:ì. 33- 38 - III. Der e• ste Lese un• erric lt t nn.ch der 
Normalworterm~c:thode in ihrer strengt·ren Form, so w le der 
Normalwortermethode mi t \ orkur.-us 8. 38 55 -l V. Begleit
wort zu den F1beln D, E, F und G S 55 94. - l. /4. Anhang 
S. 94- Hll. 

Ur. Entspricllt seinem Zweck. 

Ferreri, Gtulio . - Documenti per 
dei sordomuti. Fascicolo 1. 

1907, 23 .><. 15/>, 3.-s S. 

la storia dell 'educazione 
Roma, 'Tipogr. Nuova, 

I. I sordomuti nell'antichità S. 3 5. - I so rdomuti n Pil a letteratnra 
g•eca S ti-14. - l so rdomuti L1 e lb letteratura latina S. 15 - 25. 
- Apper.dice: Il sordoumtofì.;.: lio d i Creso S. 2· - 38. 

A. V. g ib t un;; in diesem ersteu Heft eir1PS elten beg-onnl'nen 
Werkes a!Jes, was er in der grit·chi ~cheu uud latei ni s<'heu 
Literatur i.nbezug auf die 'l'aub~iuwmen im Alle rtum hat 
fìndt·n konuen. 

Ferrari, Gtulio . - La causa dei sorù')muti ai congressi 
interoa;.:ionali di Eùinhurgo e di Londra Luglio-Agosto 
1907. Homa, 'l'ipogr. O. Balui, J9U7, ~4 X 17 , 74 8 ., 
l Ftg. 

I. Berichte un d Bemerkungen ii ber di e A rbt•iten der Kon:.: resse 
von Edinburgh olnte•n. Versammlung der To, ,bstummen
lehrer) uud Londou (Il. in •err1. Koug ress f. Scltu lhygiene) . Das 
Biindclwn enthii.lt, ausser den H. richten Uber die Dt·batten, an 
deu sich V. beteiligte, zwe i MitteiJung•·n von ihm und zwar: 
l. Ucber den heutigen Zustand d•· r 1'uubst umnH·n-Erz•ehung in 
]tal ien; 2. Ueber Mund- unJ Zuhn]Jflege in deu Taubstummen
schuJen. 
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Frank, Otto. -- Dynamik der Memhmnmanometer und der 
!Jufttransmissiou . Zeitschrift f. Biologie , Mlinchen, 07, 
Nt>ue Folge. Bd. XX.\II, d . g . Bd. L, 3. Heft, 
S. 30D-3ò0. 

l . , ..... In der vo rliegendcn Abhandlnng be hnndle ich die 
Dynanuk der Jn strumente, vor allem <l ie Berechnung11n ihrer 
,Ei;.:-enschwing ungen", und zwar berii cksichtige ich n icht nur 
di e M anometer, a l so das gewo l m li h e Membr11nmanometer oder 
Gnmmimanometer und dus .Federmanometer, sondern auch das 
Lu fttra!l d'l1 issionsverfu.luen .... S. 309." 

Ur. Sehr genaue uud fiir die 'l'echnik le r A.pparate wertvolle 
Arl eit. 

Frisoni, Cesidio. - U na riforma nell'ortografia italiana. 
Alatri, 'l'ipog r. 0: de And reis, J 007, 2u,5 X 18, 22 S. 

I. V. schl agt Ae rJderungeu inbezug 11u f fo lg-ende Buchstaben vor : 
c, g uud die von illllen stammi"Jlclcn DingTnmme se, gl, gn; 
}, q; h . Auc h die sog ... nanntcu Doppelkonsonauten und die 
Akzente beri.lcksic l:tigt er. 

Qerhardt, Paul - Die mlindliche Sprache, ihre Bedeutung 
und Ihre Pflege. Zugleich Begleit:S chri ft zu den er
sc hienenen ,Spreehtibun~en " . Dresden·A., O. u. R. 
Becker, I9u7. M. 0,50, 22,5 x 14,5, 31 S. 

l. Ei.u leitung S . 3 - 4. - I. D ie Bedeutung der mlindlichen 
Sprache S. 4 - 13. - II Die Pflege der mlindlichen Sprache 
f:ì. 13 - 28. - Anhang: Lehrp lon I:i.l r Sprecbiibungen S. 29 31. 

A . l . • ..... Alle Zweigc d es Deutscbunte rricht. sind von der 
miindlich n f:lprache ab haug ig Der gesamto Sprach unterricht 
run ss desha lb auf ilu nufg-ebaut . ... S. 13:' .... ,Wenn die 
mlindlicl1 e f:lp racho fiir e iu en rfoJgreichen Doutscllllnterricht 
vo u so au~schlu ".;ender :Soùeutung- ist, o muss sie auch dem
en t~p rec h end gep ft cgt WC'rdcn. D ies g schieht: a ) durch plan
miissige 1-lprechii bungen im D •utschn Htcrrichte; b) dlll·ch eifrige 
Sprucldibungen in nll en Uutorrich.t~fii hern .... S. JJ. ·• 

A . 2. .Fiir uns kommt nur der AbschniLt. a) in Betracht, der 
Ue bung<'n und interessante W ·iuke iiber ft>lùerhafto AusspraclJe 
der siichsischeu Schiil er onthiUt. 

Hensen, V. -- Die Empfindungsarten des Scballs. Archiv 
f. d. ges. P hysiologie, Bonn, 31. Aug . 07, Baud CXIX, 
5. Heft, S . ~4 9-294, b F ig. 

A . .MiLte!s der Scblitzsileue hat V. zab iJ·eiche Versucbe ang estellt, 
die s ich leider hi er nich t im einzoJJwu wiedergeben lassen. 

Kaeding, F. W. - Der Konsonant ,r• im Gabelsbergischen 
Stenograpbi e-System. Im Lichte der Haufigkeits
Untersucbungen der deutschen Spracbe und òer Ge
liiufigkeitsuntersuehungen der stenographischen Schrift. 
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Ein Beitrag zur Schaffun g des deutschen Einheit~, 

stenographie-Systems. Berlin, Gerdes und Hodel, 0(' 

M. 0,60, 24 S. Aus: Archi v f. Stenogr. * ' 
Kauffmann, Friedrioh. - Deutsche Metrik nach ihrer gl:l, 

schichtlicben Entwicklung. II. Auflage. Marbur~ 

N. G. Elwert 'sche Univ.-Bucbh., 1907, M. 4,2()' 
22,5 X 14,5 (geb.), VIII + 254 S. ' 

I . Vorwort S. V- VI. - Einleitung S. 1-6. - E rster Abschnitt; . 
Altgermanische Metrik S. 7-31. - Zweiter Abschnitt: Att: 
deutsche Metrik S. 32-144. - Dri t ter Abschnitt: Neuhoc~. 
deutsche Metrik S. 14&- 250. - Register S . 251-254. 

A. , . . _ _ In dem decennium, welches auf die bearbeitung d.~ 
Vilmar-Greinschen buches :folgte, hat die metrische forschul:l. 
vielfach anregungen empfangen. lch habe mich bemiiht, iht-~ 
fortschritte und die von den rezensenten der ersten aufl.age l?;~;~ , 

gebenen winke zu berlkksichtigen. Der text ww·do daher lìtt 
zahlreichen stell en geandert u n d verbessert, auch ein ven :eiclu.l. t, 
der texte und au toreu angefiigt . _ _ . S. VI. " 

Konlg, lowius. - Noeh einiges iiber TierstimmenaufnahmeQ. 
Phonograpbiscbe Zeitschrift, Berlin, 18. Juli 1007, VItt. 

l 

29, s. 718-719. 
I. V. ist es gelungen, in freier N atur das Bellen, sowie daa 

Quieken und ViTinseln von Hunden im Hals des Phonograph 111l:l. 
aufzunehmen und hofft die Stimme von Lowen, Wolfen nttd. 
anderen Tieren im Berl iner Zoologischen Garten , seinetl:l 
Operationsfelde, sowie voo sein m Papagei in der Zukunft ll.Qf 
die Walze .fixieren zu konncn. V. gibt einige W inke tibet 
seine Aufnahmetechnik. 

Ur . Vorliegende Arl::eit stehf-. also im W iderspmch zu der von Prof 
V. A. Heko. -

Cf. Mein Re ferat in Bibliogrnphia p honetica, 07, 8j9, unter Reko. 

KOnig, Lowius. - Allerlei Wiinschenswertes. P bonographische 
Zeitschrift, Berlin, 5. Sept. 07, VIII, 36, S. Uti4- 966. 

I . U . a. aussert V. folgende W tinsche: Die Herstellung einee 
MessertJ flir die SchaUstiirJ{e phonographischer Wiedergabe11, 

B wie ein s automatischen Auslosers fiir Walzenphonographen. 
Die Bandpbonographen sowio die Konstruktion eil1er Schall~ 
dose, die eine eben so laute Wiedergabe erzeugt, wie d.ie 
Columbia Starktonmaschine .das XX. Jahrhundert", dabei aber 
den Vorzug besitzen muss, auf j edem Walzenphouograp hen mit 
oder ohne F lHnung- mi1helos verwendbar zu sein, eingehendet· 
studiert werde11. 

Koschwitz, Eduard . - Anleitung zum Studium der franzo
siscben P hitologie flir Studierende, Lehrer und 
Lehreriunell . l ii. Auflage. Marùurg, N. G. Elwertsche 
Verlagsbucbh., 1907, 4 M., 19,5X13, YIII+268 S. 
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A. l. Prof. Koschwitz war ein grosser Verehrer der experimentellen 
Phonetik. Im vorliegenden Werke ist das Studium unserer 
Wissenschaft wiederholt empfohlen. Wir mochten die ver
schiedenen Abschnitte: Aussprache - Artikulationsphonetik -
Lautgymnastik - Phonetische Umschrijten - Orthoepie -
Vortag -- Vortrag von Versen - (S. 98-117) besonders her
vorheben. Sie enthalten interessante vVinke und gute 
bibliographische Angaben. 

A. 2. Diese III. Au:flage ist von Priv.-Doz. S. Thumu, Konigberg, 
vermehrt und verbessert worden. 

lindstedt, Ad. - Ein Vorscblag, den Phonographen dem 
Gesangsunterricbt dienstbar zu machen. Phono
grapbische Zeitschrift, Berlin, 11. Juli 07, VIII, 28, 
S. 690-691. 

I. Gute Gesauglehrer lassen sich gut bezahlen. Also sind in der 
Regel nur die Wohlhabenden imstande sich einen guten Unter
richt im Gesang zu verschaffen. V. hat an die Anwendung 
der Sprechmasch.ine gedacht, um allen danach Strebenden die 
Eutwickluug ihrer Stimme zu ermoglichen. , .... Man solite 
einen Kiinstler von Rang die Uebungeu hineinsingen lassen 
und zwar von den einfnchen bis zu den schwereren, .velche 
geiibt werden miissen, um den Schiiler iiber das Anfangs
studium un d weiter aufwii.rts zu flihren. J eder derartigen 
Uebung miisste eine gedruckte Vorschrift mitfolgen, die auf 
besonders Beachtenswertes in des Kiinstlers Vortrag hinweist 
uud wie der Schiller sich beim Nachahmungsversuche zu ver
halten habe .. .. 690". Die Sprechmaschine, ... . solite aber 
au ·h e ine andere Aufgabe erfiillen, niimlich die vom Schiiler 
begangene Fehler zu verbessern . ... Alle Anfii.nger machen 
in mehr o der minderem Grade dieselben Fehler. W em1 nur 
Phonogramme hergestellt werden, welche solche Fehler und 
deren verbesserte Form illustrieren, so wird auch die Sprech
maschiue in den Stand gesetzt, zu kordgiereu. . . . Dieser 
Appi1rat hat uii.mlich vor jedem auderen Lehrer den Vortell 
voraus, den Schiileru Gelegeuheit zu geben, die lernendeu 
Uebuugeu zu wiederholten J\.Ialeu beliebig zu horen . .... 691". 
Damit behauptet V. keineswegs, dass die Sprechmaschin9 
andere Gesanglehror unnotig machen soll. 

Ur. Dieser Vorsohlag sollte von den Gesaogspiidagogen, sowie vou 
der Industrie ganz erust erwogen werden. 

Morill, Bianka. - Stimmerziebende Lautbildungslehre nach 
einem Lautbildungsgesetz. Auf Grund praktischer Er
fahrungen dargestellt. Berli n- Gr.-Licbterf. , C h. F. 
Vieweg, 1907, M. 3,50, VII+114 S., mit Abbild., 
5 Taf. un d l T ab.* 

POch, Rudolf. - Zweiter Bericht liber meine phonograpbischen 
Aufnahmen in Neu-Gninea. Wien, Komm.- Verlag 
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A. Holder, 1907, M. 0,80, 24,5Xl6, 17 S, 3 Fig., 
l Tafel; No. X der Bericbte der Pbonogramm-Archivs
Kommission der kaiserl. Akad. d. Wiss. in Wien. 

Ur. Hochst interessante und lehrreicbe Schildenmg. 

Quix, F. H. - Zur Analyse der HorstOrung vom objektiven 
zum einheitl ichen Hormass. Zeitschrift ftir Ohrenbeil
kunde, LIII, 2/3, S. U9.* 

Rlemann, G. - Die Taubstumm-Blinden. Langensalza, 
H. Beyer und So h ne, HlU7, M. o,~ 5, 24X16,5, 17 S., 
2 Fig. ; Heft XXXVIII aus: Beitrage zur Kinùer
forscbung und Heilerziehung. 

I. V. fasst S. 11 den Inhalt seines Vortrags ln !olgenden Thesen 
zusammen: 
l. Die M ogli chkeit d es Unterrlchts Dreisinniger ist theoretisch 

und praktisch erwiesen. 
2. Man muss drei Katego ri en dieser Ungllick lichen unter

scheiden: 
a) von Geburt Taubbliude, 
b) vor Festsetzung der Sprache ertaubte und erblindeoo 

Kinder. 
c) nach Festset zung der Sprache ertaubte und erb linc.l.ete 

Kinder. 
B. Die beiden ersten Kategorien verdienen g leiches Mitleid, 

wenn 11uch der 8ch• in fiir a) 1st. 
<4. Die :Methode des U n terrichts besteht in einer rechten Ver

bindung aller fiir Taubsturnme und Blinde versuchten und 
gebrauchten ~J eth od en. 

b. Eine geso nd erte Ansta.Lt mit Anschluss eines Heirns ist fiir 
solche Ungli.kldichen n otwendig. 

6. Eine derar tigc Anstn.l t muss unter der L eitung eines mit der 
Metbode cles U nterricllts •raubsturnm.Blinder vollsti1ndig ver
tnmten Faehmurmes stehen. 

V. berichtet in seinem Vortra.g au )l iiber drei Schiil er von 
ihm : Johanna Schlottrnam1 , Hertba Schnlz un d Rudo l f Stein
born; behandelt in dem Nachtrag (S. 11 - 161, die :Erage, ob 
der Inhn.Jt des Buch cs von IJelen Keller im grossen und 
ganzen der Wahrheit und ·wirklichkeit entsprid1t uud fiihrt 
am Schloss clie ganze ihm bekannte Li tera.tur iiber Taubstumm
Blinde a.of, S. 16 - 17. 

A. V gl. auch Drouot, in Bibliograplzia phonetica 07
1 

5/6, un d 10. 

Schaller, Franz Xaver. - Das sprachkranke Kind in Haus 
und Schule. Ein Ratgeber flir E ltero , Lehrer uud 
Erzieber. Augsburg, .M. Seitz, 1!.107, M. 0,50, I8X12, 
4G S., 24 Fig. 
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.1 . Vorwort S. 3-4. - 1. Ueber Sprachstèirungen im allgemeinen 
S. 5-9. -- 2. Die Behaudluu des stottemden Kindes (S. 9-28). 
- Die Behandlung des stammelnden Kindes S. 28-46. 

Ur. V. bat se inen Zweck, aus der Bro chi:ire einen rein praktischen 
Ratgeber fiir Eltern und Erzieher zn machen, erreich t. 

Scharr, Jul. - Praktisches Uehungsbuch fiir 8totternde. 
Zurn Gebraucb der Teilnebmet· an Sprachheilkursen 
sowie der mit Sprachato ruogen behafteten Kinder in 
Hilfsscbulen. II. umgearb. u. erweit. Aufl. Hannover, 
O. Goedel, 07, M. 2, VI II + lo2 S., 11 Zeichn. im 
Texte und 8 Abb. im Anh.* 

Schnaar, Fritz. - · Die englische Orthograpbie seit Sbake
speare mit Berticksichtinung der Grossschreibung und 
Interpunktion. Marburg, R. F riedrichs Univ.-Buchdr., 
1!J07, 22,5 X 14,5, 10!'> S.; Dr. -Diss. 

I . I. E inleitung S. 1- 6. - A. Vokulismus S. 7- 59. - B. Kon
sonautismns S. 60 . 79. - (Andere phonetische und ortho
g raphische Eigentiimlichkeiten) S. 79- 105. 

Spieser, J. - Phouetik beim Lesenlehren. Langensalza, 
H. Beyer & Sohne, 1907, 2 1,5XI4,5, 17 S.; S.-A. aus: 
Reins , Enz. Hd buch d. Plidag.2 Bd. 6. 

I . l. Die Hauptschwierigkeit beim Lesenlernan fang S. l - 4. -
2. Lèisung dieser Schwierigkeit durch die Phonetik : a) Lo.ut
libuuge n; b) Lautuamen; c) Lautbilder S. 4 9. - 3. ,Ver
schmelzeu" eiu unphoneti scher B egriff S. 9-12. - 4. Pho
netische chrift S. 12-13. - 5. Einwande S. 13- 16. -
G. Schlt1ss S. 16. 

A. Am Ende der Arbeit findet man eine Literatur iiber den 
Gegenstand. 

von Tschermak. Arnim. -- Beschreibnng einiger Apparate 
(Koordinatenmesser , Universalkopfhalter, Visierlot, 
Steckentiiuschungsapparat, UeberlaufpipP-tte, Rippen
trichter). Archi v f. d. ges. Physiologie, Bonn, 12. Aug. 
1907, B<i. CXIX, 1./2. Heft, S. 2!)-38, 5 Fig. 

A. Der Titel besag t den Inhalt . Die zwei ersten Appantte diirften 
die Phonetiker besonders interessieren. 

Vietor. Wilhelm. - Deutscbes !Jesebuch in J;autschrift. 
I. 'l'eil : Fibel und erstes Lesebuch. 3. Aufl. Leipzig, 
B. G. 'l1eubner, 1907, 18X12 (geb.), M. 3, XVI+I58 S. 

A. Das w ohlbekanute Buch erscheint nun in der dritteu Aullage. 
r..m lnhalt ist in d iese•· Aullag-e ni..:hts geiindert. Das vor
ziigliche\ Verkchen wird gew iss diegleiche tmd rascbe Verbreitung· 
der vorigen Auftage haben. 



490 

Weise, W. - Die Taubstummenanstalten und -schulen in 
Preussen am l. Januar 1907. Berlin, 1907. M. 0,40, 
31,5X23; S.-A. aus der: Zeitscbrift d es kgl. preuss. 
statistischen Landesamts, 1907. 

I. V. beriicksichtigt folgende Punkte: 
l. Die AnstnJten und Schulen als solche nach Zahl, Lage, 

Grilndung , Eigentum, Einrichtung und Grosse. 
2. Die Schiiler nach Zahl, Geschlecht, Kategorie, Beschulung 

und Abgaug. 
3. Die L eh.rkrMte, das Aufsichts- und Oekonomiepersoual. 

.A.. Alles ist dem Jnhalte der Fragebogen gemii.ss bear! eitet, die 
das kgl. preussische statistische Lande~amt einfordert. 

X. Zum Problem des Phonotypographen. Die Sprech
maschine. Berlin, 24. Aug. 07, III, 34, S. 838 --840. 

I . Der Phouotypograph ist ein noch nicht in der Wirldich.keit 
existierender .Apparat, der ùas eben gesprochene Wort alsbald 
schriftlich auf Papier wiedergibt. V. sagt, dass verschiedene 
Versuche zm· Losung dieses Problems stattgefunden haben, 
aber bis jetzt ohne Erfolg. V. schlii.gt die Benutzung der 
Braunschen Rohre vor und die ph.otographische Fixiernng auf 
ZelluJoid der Ablenkungen der Kathodenstrahlen. V. hat die 
Bmunsche Rohre mit einem Mikrophon verbuuden, dagegen 
phoniert uud fiir einzelne Laute bekam er gute Bilder. Auf 
27 kleine Schieferplatten g raviert V. je die Kurve eines Lauts, 
deren Vorbild i hm stets di e Welleulinie auf dem Film liefert. Die 
Gravieruugen fiillt man mit Selen aus. V. besclu·elbt dann 
einen Mechanismus, wodurch e r den gesproch nen LLtut alsbald 
drucken kaun . 

A. Vgl. meine Aeusserungen in der Bibliographia phonetica, sowie 
in den Annotationes phoneticae iiber derartige Versuche. 

J 

' . 



Veroffentlichungen Uber Sprache, Sprachstorungen und 
Sprachunterricht bei geistig schwachen Kindern. 

Eine Uebersicht von Franz Frenzel in Stolp i. Pornm. 

Die folgenden Ausfiihrungen haben den Zweck, eine 
libersichtliche Zusammenstellung derjenigen A t beiten zu 
bieten, die sich mit der Sprache, den SprachstOrungen und 
dem Sprachunterricht geistig schwacher Kinder beschaftigen. 
Soweit es angangig war, wurde die chronologische Reihen
folge in den Veroffentlichungen beachtet. Eine A ufzahlung 
aUer einschlagigen Scbriften, Aufsi'..tze, Artikel etc. war 
nicbt moglich, weil der verfiigbare Raum dies nicht ge
stattete, doch dlirfte keine der wicbtigsten Arbeiten i.iber
sehen worden sein. Der Leser kann scbon aus der Menge 
der herangezogenen Veroffentlichungen ersehen, dasa das 
fragliche Gebiet zahlreiche Bearbeiter gefunden hat; jedoch 
sind die Forschungen nach verschiedenen Seiten bin noch 
lange nicbt zu einem befriedigenden Abschlusse gebracht, 
es bleibt im Gegenteil noch vieles auf einzelnen Teil
gebieten zu tun und manche Aufgabe zu Wsen iibrig. 

L Kussmaul hat in seinem beriihmten Buche: Die 
StOrungen der Sprache, Leipzig 1881, einige Seiten der 
Sprache der ldioten gewidmet, allein nichts Vollstiindiges 
dabei geboten. Et· unterscheidet binsicbtlich des sprach
lichen Verbaltens der ldioten folgende Gruppen: 

l. W es e n, di e gar nicht sprecben; 
2. lndividuen, die nur mechanisch nach Papageienart 

plappern und 
3. Schwachsinnige, die in beschranktem Masse die 

Sprache zu gebrauchen versteben. 
Zu mancher Gruppe fiihrt er auch einige Beispiele an 

und kniipft daran kurze Erorterungen liber die vorliegenden 
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Sprachdefekte. Er schreibt an dieser Stelle auch etwas 
liber den oft sich in auffalliger Weise aussernden Sinn der 
ldioten flir Musik und fUhrt ihre Sprachgebrechen auf die 
mangelhafte Bildung einzeluer Hirnteile zuriick. - Wenn 
seine Auseinandersetzungen auch niehts fiir die Praxis des 
ldiotenuntenichts boten, so gaben sie doch immerhin Ver· 
anlassung zu weiteren Nachforschungen und Veroffent
lichungen auf diesem Gebiete; allein scbade ist es, dass 
manche Autoren sich so strikt seinen Ansichten anschlossen 
und von ihnen beeintiussen liessen. Dieser autoritative 
Einfluss war fUr die Entwicklung der ganzen Angelegenheit 
nicht von allzugiinstiger Wirkung. 

II. Sollier, dessen Buch: Der ldiot und Imbecille, 
Hamburg 189 1, unstreitig eine hervorragende literarische 
Erscheinung bedeutet, hat ein ganzes Kapitel tiber die 
Sprache der ldioten gebracht. Er unterziebt darin zunachst 
die Ansichten einzelner alterer Autoren, die tiber die Sprache 
der ldioten geschrieben baben, einer Kritik , entwil:kelt 
spater seine Auffassungen tiber diesen Geg'3nstand und 
spricht zuletzt tiber das Lesen, Schreibeu und Zeichoeu der 
ldioten und Imbecillen. Seine Darlegungen sind vielfach 
recht geistreich, bieten aber im allgemeinen doch zu wenig 
Handhaben fiir einen zweckmassigen prachunterricht solcher 
Wesen. Wertvoll aber werden sie besonders aus dem 
Grunde, weil sie di e Ansichten namhafter Forschet· wie 
Griesinger, Wildermuth, Kind u. a., deren Veroffent
lichungen schwer zuganglich sind, bekannt geben. 

Eine Stelle am dem interessanten Kapitel miichte ich 
wegen ihrer zutreffenden allgemein gU itigen FC:Jssung hier 
wiedergeben, si e Jautet: , Die Entwicklung der 'prache 
beim Jdioten scheint dieselben Phasen durcbzumacben, wie 
beim normalen Kinde. Aber anstatt daes diese Phasen 
schnell aufeinander folgen , gescbieht dies sehr langsam; 
meist bleibt sogar die Entwicklung auf einem Punkte 
stehen , der einer der Rtappen beim nonnalen Kinde ent
spricht". 

III. Mebr praktische Vorschlage fUr einen zweck
massigen Sprachunterricht und fUr die Behandlung der 
~prachgebrechen Geistesschwacher bieten die Arbeiten We
nigers. Bereits im Jabre 1891 erschieu von diesem Heil
padagogen in der Zeitschrift fiir di e Behandlung Se h w a eh-



sinniger und Epileptischer ein instruktiver Aufsatz liber die 
Sprachstorungen bei geistig Zurlickgebliebenen 
und ihr e methodische Behandlung. Im Jahre 1894 
wurde dieser Aufsatz mit einigen Erweiterungen als be
sondere Schrift unter dem Titel: Nicht geistig, sondern 
nur sprachlich zurUckgebliebene Kinder, heraus
g egeben. W. bezeichnet in derselben als Spracbanomalien, 
welcbe i h re U rsache i m Sch wa~hsinn ha ben, folgende vier: 

l. Das verlangsamte, zogemde Sprechen; 

2. di e Gesch watzigkeit; 
t 

3. StOnmgen in der Satzbildung und 

-1. di e Echosprache. 

Merkwi.irdig ist es nun , dass einzelne Autoren auf 
Gru n d di eser A ufstellung ihre Beobachtungen anstellten und 
Arbeiten veroffentlrchten, die inbaltlich sich mit den Aus
fi.ihrungen W eniger's fast genau deckten. So bedauerlich 
dieser Um:-;tand auch erschemen mag, doch der Sache an 
und fU t· sic h gereichte er ni cht zum Nachteil; es wurde 
dabei rn ehr Materia! zur Behandlung herangezogen und ein 
weiter gehendes Versti:indnis liber Einzelheiten der sprach
lichen Erscheinungen Geistesscbwacher erzielt. Weniger 's 
Anregungen habe u des weiteren dazu bei5etragen , dass die 
Fra•> e der Sprachpflege geHig zurUckgebliebener Kinder in 
Flw;s blieb und wirksame Forderung erfuhr. 

IV . Wenn scbon Weuiger wichtige metbodische An
weisungen zur Behandlung der SprachstOrungen Geistes
schwacher gab, so hat dies in noch umfang- und erfolg
reicherer W e i se der Erzieh uug~in~ pektor der Dalldorter 
lùiotenanstalt P i p e r getan . Von ihm besitzen wir folgende 
beachtenswerte Schriften: 

l. :::3chriftproben von schwachsinnigen resp. idiotischen 
Kindem. Berliu 1 8~ 13 . 

2. Vorkommende A buormitiiten der Sprachwerkzeuge 
bei scbwnchsinnigen resp . idiotischen Kindern uud 
dadurch bedingte Sprachgebrechen. Monatsscbrift 
fUr· 8pr .. chheitkunde 1 tsBo. 

3. Der grundlegende :::3prachunterricht bei stammelnden 
schwachsinnigen Kiudern . Berieht uber die lX. Kon
ferenz flir d <.tB Idioten- und Hilfsschulwesen 1~98. 



4. SprachstOrungen infolge einer rechtsseitigen Parese. 
Monatsschrift flir Sprachheilkunde 1897. 

5. Der kleine Sprachmeister. Berlin 1899. 
Der Schwerpunkt der Piperschen Arbeiten liegt darin, 

dass sie e>..akte methodische Anweisungen zur Behandlung 
der SprachstOrungen bei geistig schwachen Kindem bieten. 
Piper gilt deshalb als der Begriinder der Sprachheil 
methode auf dem Gebiete der Schwacbsinnigenbildung. 
Sein kleiner Sprachmeister ist fiir Eltern und Erzieber be
stimmt; mit dieser Scbrift wird ibnen ein sprach
liches Uebungsbuch in die Hand gegeben, das in einfachster 
Weise dmch eine leichtverstandliche graphische Bezeichnung 
un d durch den Gebrauch zweckmassig ausgewablter Ab
bildungen sie befiihigen will, die sprachliche Entwicklung 
der Kinder in die rechten Bahnen zu lenken und Sprach
uuarten und Sprachmangel zu verbess3rn. Es mag nicht 
unerwahnt bleiben, dass das Verfahren Pipers vielfach an
gegriffen und als eine zu mecbanische Metbode verurteilt 
wurde; doch dem sinnreichen Verfahren hat dies wenig 
Abbruch getan, wir besitzen eben in korrektiver Beziehung 
keine bessere Anleitung als die Pipersche Metbode der 
Behandl ung von Spracbstorungen bei sch wachsinnigen 
Kindern. 

V. Wenn Piper in seinen Schriften mehr die 
mechani scbe Seite der Sprache hervorhebt, so sucbt 
Direktor Kolle in Regensberg bei ZUrich in seinem Biicb
lein: Der Sprecbunterrir.bt bei geisLig zuriick
gebliebenen Kindern, Ziirich 1896, verwiegend das l'ein 
sprachliche Moment in den Vordergrund zu rlicken. 
Die Tatigkeit des Idiotenlehrers bei dem Sprachuntenicht 
Schwachsinniger muss sich nach seiner Ansicht auf folgendes 
beziehen: 

l. Begriffsbildung, d. h. Ausd ruck eines Begriffes 
dmcb ein Wort; 

2. Satzbildung; 
3. Lautentwicklung. 

An dieses so !l si eh anschliessen: 
4. Die Schreib- und 
5. die Leselibung. 
Der Idiotenlehrer hat sich dabei streng vor zwei Ab

wegen zu hiiten, erstens vot· dem, dass er deu Laut-
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unterricht einfach dem Taubstummenunterricht entlebnt und 
diesen zu seinem Sprachunterricht ummodelt und zweitens 
davor, dass er die idiotischen Kinder als Stotterer und 
Stammler behandelt und nach der Gutzmann'schen 
Sprachbeilmetbode seinen Sprachunterricht einrichtet. 
Hauptsache des Spmchunterrichts bei schwachsinnigen 
Kindèrn wird deshalb ein auf Anschauung gegrtindeter 
Sachunterricht sein, alles andere darf erst in zweiter Linie 
herangezogen werden. Dieses sind ungefahr die Gedanken, 
welchen Kolle in seiner Schrift das Wort redet. Er hat 
mit seinen Vorschlagen en eicbt, dass d<ar Spracbunterricht 
in den Schulen und Anstalten fiir geistige Schwache mebr 
auf sachliche P rinzipien zurtickgefiihrt wurde, ob es ihm 
aber liberali gelungen ist, das Richtige zu treffen, kann 
bier nicht weiter untersucht werden. 

VI. Die Sprach storunge n bei den Zogliugen 
der ldiOtenanstalt zu ld s t ein if l'aunus behandelt 
Dr. Knopf, Frankfurt a./M. in der Monatsschrift flir die 
gesamte Sprachheilkunde, Jahrgang 1899. Die ldeine 
Arbeit ist recht tibersichtlicb und orientiert vorziiglich iiber 
die ang~stellten Erhebungen, eine besondere Bedeutung ist 
ibr jedoch nicht beizumessen. Von grosserem Werte 
e rscheint seine zweite Arbelt: Ein Kindergarten flir 
spracblich Ab norm e. Diese Abhandlung ist ebenfalls 
in der genannten Monatsscbrift, J ahrgang 1906, erschienen. 
Ala Gmndsatze ftir ùie Eimichtung solcher Kindergarten 
stellt er to lgende a uf. 

A. Als Personal ist notig: 1. Eine ausgebildete 
Kindergartnerin, di e zugleich sprachphysiologische Kennt
nisse besitzt zut· fortwahrenden Leitung der Uebungen. 
2. Eiu Arzt mit entsprechendcn Fachkenntni ssen zur Be
handlung und zur stiindigen Kontrolle j edes einzelnen Zog
lings. 3. Zur sUindigen Hilfeleistung eine angehende 
Kindergartnerin oder ein besseres Dienstmiidchen. Allen 
Erwachsenen, die am Kind ergarten tatig sind, mii ssen vollig 
t'rei von Neurasthenie sein. 

B. Es geniigt , wenn der Kindergarten dreimal 
wochentlich an j e drei Vormittagsstunden stattfindet. 

C. Die Zahl der Zoglinge Roll 12 bis 15 betragen. 
D. Der Kindergarten wird nach den bewaluten 

F ro be l ' schen P rinzipien geleitet, w o bei auf di e Eintibung 
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aller koordinierten Bewegungen (Gehen, Laufen, Springen, 
manuelle Geschick1ichkeit, Singen und Sprechen) besonderer 
Wert zu legen ist. Der Arzt nimmt mi t einzelnen geeigneten 
Kindern in einem Nebenraum Sprechlibungen vor. 

E. Stotterer· sind nicht auszuschliessen, mlissen aber 
gut beobachtet und besonders intensiv beschaJtigt werden. 

VII. Der Narne Gutzrnann bat bereits Erwiihnung 
gefunden; es gibt zwei Trager dieses Namens - A. Gutz 
mann (Vater), Direktor der stadtischen 'l'aubstummenscbule 
zu Berlin und Dr. H. Gutzmann(SohnJ, Arzt und Privatdozent 
zu Berlin. Es kornmt hier zuniicllst A. Gutzmann in 
Betracbt. Dieser uamhafte Heilpiidagoge ist der Begriinder 
der am meisten verbreiteten Sprachheilmethode 
Stotternder· und der Leiter der amtlichen Kurse zur Aus
bildung von Lehrern fiir Sprachheilkurse. Er bat im Verein 
mit seinem Sullne die vorziiglicb redigierte Monats
schrift flir die gesamte t:3prachheilkunde ins Lebeu 
gerufen und neben zahlreichen Auft>atzen auch zwei grossere 
Scbriften veroffentlicht, von welcben uns hier besonders 
die folgende interessiert: Die Gesundheitsvflege der 
Spracbe, Breslc:~.u 1895. In diesem Buche fiuden wir einen 
Abscbnitt, welcher d1e sprachlicben Riickstaude und Mangel, 
meist infolge geistigen l{iickt>tandes, und die zentralen 
Sprachstoruugen behandelt. Wenn die da.rin entwickelten 
Ideen auch nicht von hervorrageuder Bedeutung sind, so 
bieten sie docb einige wichtige Belehrungen und Richt
linien flir die sprachliche Behan<.llung geistesschw .. cher 
Kinder, namentlich tiir den Betrieb des ersten Anscllauungs
und Leseuntenichts. Es steht aus~er allem Zweifel, dass 
die in dieser Beziehung gebotenen Anregungeu \"ieltach auf 
fruchtbaren Boden gefallen sind uud die Beachtung in den 
weitesten Kreisen der Heilpad<~gogen gefunden haben. 

Vlll. Der Verfasser· (Frenzel) bat in folgenden Ar
beiten seine Ansichten und Erfahruugen Uber den Sprach
unterricht und die Behamllung der Spracbstorungen bei 
geistessch wachen Kindern verotl'entlicll t: 

l. Zehn Falle von Aphasie bei idiotischen Kindern und 
deren uutenichtliche Behandlung. Zeitscbri!t fiir die 
Behandl ung Scb wachsinniger un d Epileptischer Um6. 

2. Der· Spracl.mnterricht sprachloser Geistesscb wachen. 
Diesel be Zeitschrift 1897. 
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3. Lautiibungen ftir sprachlich behinderte Kinder. Mo
natsschrift fiir Sprachheilkunde 1898. 

4. Der Artikulationsunterricht bei geistesschwacben 
Kindern. Zeitschrift fiir die Behandlung Schwach
sinniger und Epileptischer 1899. 

5. Stufen in der Sprachentwicklung des Kindes. Kinder
fehler 1900. 

6. Der Sach- undSpracbunterricht beiGeistesschwachen. 
Monatsschrift fiir Spracbheilkunde 1904. 

Diese Arbeiten bieten darin nicht nur beachtenswerte 
Richtlinien fiir einen rationellen Sprachunterricht im all
gemeinen, sondern sie weisen auch nach, dass zur Behebung 
der mann;gfachen SprachstOrungen bei schwachsinnigen 
Kindern besondere Massnahmen notwendig sind, ohne 
welche sonst eine Besserung des Sprechens vollstandig 
ausgeschlossen erscheint. Ferner heben sie insbesondere 
hervor, dass der Sprachunterricht beide Seiten der Sprache, 
die rein sprachliche als auch die spracbtechnische, beachten 
muss; desbalb nehmen di e Ausfiihrungen Riicksicht aut die 
normale 1:1pracbliche Entwicklung der Kinder und auf die 
gebraucblichsten Methoden der Behandlung von Sprach
gebrechen. Der Lehrer der Geistesschwachen muss sich 
Kenntnisse dieser Wissensgebiete erwerben , nur dann wird 
er in der Lage sein, einen erspriesslichen Sprachunterricht 
bei diesen W esen erteilen zu konnen. 

Grosse Miihe verursacht die Behandlung sprachgebrech
licher geistessebwacher Kinder, namentlich stotternder. 
Solche Wesen verfallen trotz der sorgfiiltigsten Bebandlung 
immer wieder in ihren alten Fehler, weil sie nicht im
stande sind, selhsttatig an ihrer Sprachvervollkommnung zu 
arbeiten, ja, manche von ibnen verstehen nicht einmal, die 
gegehenen Finget·zeige zu befolgen und clas Richtige nach 
zuahmen. Darum sind befriedigenùe Erfolge auch nur ver
einzE'lt, allmahlich und auf dem Wege unermiidlicher 
Uebungen zu erzielen. In vielen Fallen entspricht das End
result.at durchaus nicht der auf die sp· achliche Bebandlung 
der Kinder verwandten Arbeit und Miihe, aber immerhin 
bedeutet jede Ermngenscbaft einen geistigen FortMchritt fiir 
sie, weil dadurch ihr geistiges Niveau nicht unwesentlich 
gehoben wird. 

32 
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IX. Auf dem 2. Verbandstage der Hilfsschulen Deutsch
lands zu Casse! im J ahre 1899 hielt Hauptlehrer Str a ke r
j ahn-Llibeck einen beachtenswerten Vortrag li ber den 
ers ten Sp r ac hun t erricbt in d er Hilfssc bul e. Der 
Vortrag befind et sich in dem Bericbt tiber den genannten 
Verbandstag. Den Ausflihrun gen des Referenten liegen 
folgende Gedan ken zugmnde : 

l. Der wichtigste Unterdcbtsgegenstand auf der Unter
stufe der Hilfsschule ist der Anschauungs- und 
Spracbunterricht; beide geben miteinander Hand 
in Hand . 

2. Unter sorgfaltiger Beobachtung der Eigenart des 
scbwacbbeHihigten Kindes befolgt der erste Sprach
unterricht den Weg, den nus die Natur in der 
Sprachentwicklung des normal beanlagten Kindes 
zeigt. Neben den Ergebnissen empirischer Beob
achtungen sind die Resultate sprachwissenschaft
licher und lautphysiologischer Forscbungen zu Rate 
zu ziehen. 

3. Durch einen Anscbauungsunterricht an wirklichen 
Dingen sind die inne zu reizen, ist Sprachbedi.irfnis 
zu wecken, 8precht rieb zu erregen und Sprach
verstandnis zu begrlinden; dm·cb deutlicbes, scharf 
artikuli ertes Antworten sowie dm·ch Chorsprecben 
ist Sprachfertigkeit zu tiben. 

4. Zur Belebung des Unterri chts und zur Erregung der 
e rmattenden Aufmerksamkeit dienen gemeinschaft
liche Uebungen, kl eine Erz~thlungen uud Lieder. 

5. Mit einzeluen Kiuderu, die wegen Hemmungen in 
den motorischen Bahuen oder aus anderen Grtinden 
ge wi sse Laute und Lautverbinduugen noch nicht zu 
bilden vermogeu, sind gesond erte Artikulations
tibuogen vorzunehmen. 

X. Von a r ztli ch e n Autoren, die sich mi t unserem 
Gegenstande beschaftigt haben, ist in erster Lini e Dr. L i e h
mann-Berlin zu nennen. Im Jabre 190 1 erschien von jhm 
unter dem Titel : Di e S pra c hs tOrun gen g eistig zuriick 
geblieb e ner Kind e r, in der Schill er-Ziehenschen Samm
lung eine bemerkensweTte Schrift. Der Verfasser zeigt in 
ihr, meist an Beispielen , wie er sich die BRbandlung der 
SprachstOrungen se h wachsinniger Kinder denkt und ·ent-
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wickelt hierbei ausserst interessante Richtlinien tur die 
sprachliche Therapie. Abgesehen von einzelnen wissen
schaftlichen Weitschweifigkeiten, erscheinen seine Vor
schHige rationell und verdienen die vollste Beachtung, 
namentlich flir die Zwecke der Lautbehandlung. Seine 
Vorlesungen tiber SpracbstOrungen (sechs Hefte) nehmen 
auch vielfach Bezug auf die Bebandlung geistesschwacher 
Kinder, doch erscheinen die AusfUhrungen dariiber weniger 
ergiebig ftir den Heilpadagogen als die in der vorhin ge
nannten Abhandlung eutwickelten Direktiven. 

XL Im Jahre 1904 erscbien D1·. H e llers Grundriss 
der Heilpadagogik; in diesem Buche bandelt das 4. Ka
pitel von den SprachstOruugeu schwacbsinniger Kinder. 
Der Verfasser hat dario das bisher liber diesen Gegenstand 
varof'fentlichte Materia! Ubersichtlich gruppiert, auf seine 
Brauchbarkeit bin gepriift und zum Scblusse seine An
sichten Uber die Behandlung der Sprachstorungen bei 
schwacbsinuigen Kindern entwickelt. Interessant und lebr
reicb ist s in Stufengang flir die Behandlung Horstummer; 
er mag deshalb hier zum Abdruck gelangen. 

1. Langsames, deutliches Vorsprecben des Wortes 
unter gleicbzeitigem Vorzeigen des Bildes oder Mo
delles, wobei auf die charakteristischen Eigentiim
lichkeiten aufmerksam gemacht wi~·d. 

2. Anleitung zum Nachsprecben auf dem Wege des 
Ablesens. 

3. Akustische Vcrmittlung des Wortes. 
4. Aufforderung, ùeu Nmnen Lach Vorweisung des 

Bildes oder Modelles spontan a.uszusprechen. (Man 
muss sich zufrieden geben , wenn dies auch nur an
n ~iherud gelingt.) 

Es befìndP.n sich in dem bezeicbueten Kapitel noch 
viele andere bemerkeuswerte Gedanken und Anregungen; 
der genannte Abschnitt gehort zweifellos zu den besten des 
gan:1len Buches, jeder Heilpiidagoge lmnn vielen Nutzen aus 
ihm ziehen. . 

XII. Grosse und viele .-\ehnliehkeit mit den Hellerschen 
Austiihl'llngen weist dns letzte Ka.pitel des Legelschen 
Buches: Die Sprache und ihre Stéirungen, Potsdam 1905, 
auf, in welchem Uber die t)prachstOrungen geistig Zlll'iick
gebliebener berichtet wird. Der Verfasser verbreitet sich 
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zunacbst tiber die verschiedenen Scbwachsinnsformen , 
spricht dann von den Beziehungen der geistigen Schwacbe 
zu den Sprachstorungen und gibt zuletzt ein deutlich es Bìld 
tiber die zablrei cheu Storungen de r Elprache bei geistig 
~urtickgebliebenen und tiber ihTe methodische Behandlung. 
Seine Ausfiihrungen hieten im allgemeineu nichts Neues, 
si e erscheinen aber zur Einfillmmg in das fragli che Gebiet 
sehr geeignet und werden flir diesen Zweck gute Dienste 
leisteo . 

Xlff. Ueber die Behandlung der Sprach-
storunge n in d e r Hilfl:lsc hule hat Dr. Wiockl er-Bremen 
einen Vortrag auf dem V. Verb<tndstag det· Hilfsschulen 
Deutschlaods zu Bremen im April 1905 gehalten. Der 
Vortrag ist in der Monatsscbrift flir Sprachheilkuude, Jahr
gang 1905, ersebienen. Es werden in dem ·elben baupt
sachJich die beiuen Fragen beantwortet: 

L W elche Spraehsti:i rungen gehOren in die Hilfs
schule? 

2. In welcl,e r Weise kanu di e vorwiegend padago
gische Bebandluog der Sprachsti:i rungen durch arzt
lichen Beistanu erle tchtert werden? 

Die AusfUhrungen ve rdi enen inso tem unsere ganz be
sondel'e Beachtung, als det· Verfasser flit· gemeiusame Wir
samkeit von Arzt und Piidagoge auf de m Gebiete der 
Schwach:;innigenl>ildung plaidiert, ohne dabei die padago
gische Tatigkeit hentbw setzeu ouet· geringer als die iirzt
liche zu bewerten. 

XI V. Dr. H. G u t. z m a n n ha t in za hlreichen Arbeiten 
vielfach Erwiihnung der SpmehstOrungen bei geistig Zurlick
gebli ebenen ge tan un d manche wertvulle Fi ng t·zeige ftir 
die Behandlung gegeben, Von g rosser Bedeutung sind 
seine Vorie Hun ge n liber di e Sto ruogen d e r t:3prache 
18U3, seine Ab ll an lung Uber di e prakti sc he Anwen_ 
dung d e r t-l pr ac hph ys iolo g ie beim e r s ten Le s e 
unt e rricht 1H!J 7 uud seine Mono~raphie tiber das 8tot· 
te rn 1898. Direkt mi t der 8prache g8it:-tig zurtickge
bliebener· Kinder hat e r sich in !'ein e m Aufsatze: Zur 
Un ter s uchung dèr flprache schwachsinniger Kinder, 
Zeitschrift fUr die 8 Phandlung des jugendlichen Schwacb
sinns, Jah rgang 1!).;6, 1. Heft beschiit'tigt. In rler Haupt
sache bieten seine darin gemachten Ausftihrungen a.nge-
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benden Schularzten massgebende Richtlinien fiir die spracb
lichen Untersucbungen bei geistesschwachen Kindern, nattir
lich fallt flir den Padagogen dabei aucb etwas ab . 

XV. Es sei nunrnehr noch auf zwei Vortrage des 
Leipziger Hiltsschullehrers Fu c h s hingewiesen, in welcben 
die sprachliche Behandlung schwachsinniger Kinder zurn 
Oegenstande eingehender· Erorterungen gemacht wird. Der 
erste Vortrag wurde 1905 aut der Vereinigung zut· For
derung des sachsischen Hilfsschulwesens zu Dresden gehalten 
und der zweite auf der XII . Konferenz flir das ldioten
und Hilfsschulwesen zu Chernnitz 1907. Der Referent, 
dem Uberaus reiche plidagogische Erfahrungen zu Oebote 
steben, ist der Ansicht, dass die Hiltsschule ihre sprach
lichen Massnahmen abweicbend von dem allgemein Ub
lichen Verfahren gestalten mtisse. 

Im wesentlichen gipfeln seine Ideen in folgenden 
Satzen: 

l. Bei schwachsinnigen Kindern ist die spracbliche 
Beschaffenheit selbst in den wesentlichsten Erforder
nissen erfahrungsgernass eine besonders mangelbafte. 
FUr diese Mangelhaftigkeit sind neben der Schwiiche 
der fUr den Sprechakt rnassgeblichen sensori8cben 
und motorischen Nervenbabnen (die im Gebors
und Gesichrsorgan, in der Atmungs- und eigent
lichen Sprechmu. kulatur ihren Sitz haben) wesent
lich verantwortlich zu machen. Der rneist ver
spatete Eintritt der spn.tcblichen Eutwicklung, die 
ungUnstigen EintiUsse der Abstarnrnungsverhaltnisse, 
die abweichenden Umgangsnorrn3n sowohl des vor
schulpfl.ichtigen als auch schulpfl.icbtigen Alters, 
sowie der RUckstand in spmchirnpulsiver Beziehung, 
iudem Aufrnersamkeit und Beobacbtung nach sach
licher uud personlicher Seite hin beschrankt sind. 

2. Wie die allgemeine Volksschule, so hat auch die 
Hilfsschule die Aufgabe, ihre Zoglinge zu brauch
baren uud moglicbst existenzfi:ihigen Menschen aus
zubilden und ihnen die Erkenntnis, wie auch die 
Fahigkeit zur Anteilnabrne am Genusse des Guten, 
Wahren und Schonen zu sichern. Dieser Aufgabe 
in erforderlichem Masse gerecbt zu werden, ist 
eine ausreichende Sprachbefahigung anzustreben. 
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In Riicksicht auf die vorher angeftibrten Hem
mungen der sprachlichen Entwicklung ihrer Zog
linge hat die HHfsscbule der Spracbpflege derselben 
eine erbobte Aufmerksamkeit zuzuwenden und ein 
Gegengewicbt gegen die genannten Hemmungen 
zu bieten. 

3. Die Hilfsschule hat neben einer ruustergiiltigen 
Sprachbetatigung im gesamten Unterricbte einen 
besonderen Sprechunterricht mi t festgelegten Stunden 
in den Lehrplan aufzunehmen. Dieser seinem Cha
rakter nach nur praktiscbe Sprechunterricht hat 
ArtikulationsLibungen, Uebungen im Wort- und 
Satzgebrauch, sowie Uebungen in zusammenhan
gender sprachlicber Darstellung zu umfassen. Das 
Uebungsmaterial ist lediglich dem Beobacbtungs
und Erfahrungskreise der Kinder zu entnehmen. 

XVI. Scbliesslicb mogen noch zwei Schriften Er
wahnung finden, die zwar unser Gebiet nicht behandeln, 
aber doch zu ihm in einer gewissen verwandtschaftlichen 
Beziehung stehen: 

l. Liebmann u. Edel, Die Sprache der Geistes
kranke n, Halle 1903, und 

2. Stransky, U e ber Spracb verwirrtbei t, Halle 
1905. 

Das erste Buch versucbt auf Grund stenograpbiscber 
Aufzeichnungen der Sprachleistungen Geisteskranker ein 
Bild von der Sprache solcber Menschen zu geben. Die 
Spracbe derselben soli sicb nicht nur in mechaniscber 
sondern aucb in formaler Beziebung von der Sprache geistig 
Gesunder unterscheiden. Di e mechaniscben V erl:inderungen 
bezieben sich besonders auf die Lautbildung) Lautverbindung, 
Lautfolge, auf das Tempo, die Klangfarbe und die Stimm
stiirke. In formaler Hinsicht zeigen si eh: Absonderlicber 
Gedankeninbalt, eigenartiger Ausdruck und Abweichungen 
von syntaktiscben und grammatischen Formen. Inhalt und 
Anlage des Bucbes weisen darauf hin, dass auch der Heil
padagoge manche Belehrungen fiir seine Zwecke in dem 
W erke finden wird. 

Die zweite Scbrift berichtet iiber die Ergebnisse ex
perimenteller Versuche, die Dr. St. mit 14 Gesunden und 
16 Geisteskranken verschiedenet· Kategorie angestellt bat 
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um deutliche Bilder von der Sprachverwirrtheit zu ge
winnen. Die Aufzeichnungen liber die sprachlicben 
Aeusserungen der einzelnen Versuchspersonen bieten ein 
ausserst interessantes Materia! in sprachlicher Beziehung; 
wir erbalten darin wertvolle Aufschliisse liber Sprache und 
SpracbstOrungen nach verschiedenen Richtungen hin. Das 
Studium des Buches ist deshalb sehr zu empfehlen. 

Die hier skizzierten Arbeiten sind in manchen Be
ziehungen sehr interessant uud lebrreicb, aber eine exakte, 
abgeschlossene und befriedigende Bescbreibung und Er
kHirung des Problems der Sprache Geistesschwacher und 
ihrer Storungen bieten sie nicbt. Aus diesem Grunde be
findet sich aucb der Spracbunterricht bei geistig Schwachen 
noch immer in dem Stadium der Versucbe und wird so
lange darin verbarren, bis jene Probleme eine beft-iedigende 
Losung gefunden haben werden. 

' ....... 



Von der Sprache und deren Abweichungen nebst der 
Hygiene der Sprache.*) 

Von 

Dr. Wl·adyslaw OJtuszewski 
in W arscha n. 

Umstande, die von mir unabhangig sind, haben mir 
nicht erlaubt, dieses Buch in die deutsche Sprache zu tiber
setzen. Eine Skizze det· Lehre von der Sprache und ihren 
Abweichungen, welche eine umfangreiche Zusammentassung 
der in diesem Buche enthaltenden Ansichten bildet, wlinschte 
ich gern in der Jubilaumsausgabe zu sehen, die bestimmt 
ist die Verdienste des ehrwlirdigen Direktors Albert Gutz
mann auf de m Felde der SprachstOrungen zu ehren; si e 
eignet sich jedoch nicht zu diesem Zwecke als eine tiber
aus umfangreiche Arbeit.*"') Dieser Umstande wegen erscheint 
mir ein Autoreferat, welches ich nachstehend anflihre, am 
geeignetesten. 

In der Arbeit mit der angefiihrten Ueberschrift habe 
ich mich bemliht aut Grund der selbstandigen Forschungen 
Uber die Grundlehren flir die Sprache (Physiologie der 
Sprache, Entwieklung der Sprache und lntelligenz beim 
Kinde, psychische Unterlage der Sprachentwicklung, Philo
sophie der Sprache, Lehre von der psychischen A usartung) 
wie auch auf dem klinischen Materia! ihrer Abweichungen 
eine synthetische Ansicht liber die Gesamtheit der Pathologie 
der Spmche durchzuflihren, als derjenigen Krankheiteu, 
welche hauptsachlich dm·ch die psychische Entartung in der 
weitesten Bedeutung begrlindet sind, scbon weil seltener 
durcb pathologiscbe Ver~inderungen der Hirngewebe und 

•) Vou der Rpmchc nnd dcren Ah woichunp:en nebst der Hyg iene 
der Rprache. W arschau J!J06, 437 Seiten, geschrieben von Dr. Wladyslaw 
Oltuszewski. (Bericht dos Autors). 

**) ln kiirzester Zeit w in.l s ie in der Monatsschrift gedruckt er
llchei.nen. 
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nur in selteneu Fal19u durch erworbeue Leiden des Obres 
oder der Nasen-Rachenhohle. Diese Syntbese erlaubte mir 
die Logopathologie mit der arztlichen Wissenschaft zu ver
binden und derselben eiue entsprechende Stelle zu be
stimmen (Bereich der Psychopathologie uud Neuropathologie), 
dahei das WP.sen der Sprachstorungen und deren Ursachen 
dieser Ansi eh t gem ~i ss zu erklaren, eine entsprecbende 
Hygiene und die Gruudlagen der Behandlung anzufUhren. 

In Uebereinstimmung damit habe ich das Buch in 
zwei Te ile eingeteilt : in d eu allo-emeinen der di e o ben er-o , 
wabuten Gnmdlehren flir die Sprache und die psychische 
Entartung entbalt, und in den speziell en, welcher der Pa
thologie und Hygiene der Sprache gewidmet ist. 

Der Inhalt des a.llgemeinen Teiles ist fol gender : Di e 
Physiologie der Sprach e enth i:ilt, ausser der Berii~k~ichtigung 

der gegenwartigen Wissenschaftsergebnisse dieses Gegen
standes, die Daten, welche die der polnischen Sprache 
eigenen Laute betreffen. Sie ist eiue Vorbereitung, um die 
spmchlicbe Entwicklung des Kind es zu versteben, ins
hesondere die Art der Entstehuncr von Wortern wahrcnd o 
der Bildung des Sprachautomatismus. Die Forschung iiber 
di e Entwickl ung un d lntelligenz d es Kindes, besonders 
der psychologischen Unted age der Sprachentwicklung hat 
am meisten dazu beicretrao-en die Sprache als eine . o o , 
psychische Funktion anzuerkennen und ist die Grundlage 
zur rationellen ErkHirung der Psychologie der Sprache, 
des W esens der innerliehen Sprache, gewordeu, wobei 
sie auch ein entsprechendes Licht auf die Philo
sophie der Sprache geworfen hat. Es ist schwer den 
liberaus verwi ckelten Akt der Psycbologie der Spra.che mit 
wenigen Worten zusammenzufassen; man kann allein be
merken , dass die AufgaiJe der Psychologie der Sprache auf 
der ErkHirung des Verstandnisses der Schrift wie auch der 
selbstandigen Schrift beruht. Das Ziel der Philosophie der 
Sprache ist, die allgemeinsten Fragen zu erHiutern, welche 
die Sprache, also den Anfang und die Entwicklung der
selben beim Menscheu betreffen , ferner das Verbaltnis des 
Geistes zur Spmche, wie auch die Bedeutung des Geistes 
fiir die Sprache in der Gegenwart, sowobl fiir Kinder, wie 
auch flir Erwachsene. Die Sprache schafft nicht die In
telligenz weder beim Urmenscben, nocb beim Kinde, aber 
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sie bildet doch abstrakte Begriffe, und der Mangel des 
Denkens mit Worten, also der innerlichen Sprache, beein
trachtigt die Intelligenz. Die Bildung der Gattungsideen 
und die bewusste Vergleichung derselben, das ist der Ge
danke olme Worte, gehen der Sprache voraus, abe r die 
weitere Entwicklung des Geistes w~ire ohne deren Hilfe 
unmoglicb. Die psychische Entartung umfasst eine sehr 
umfangreiche Kategorie von Abweicbungen, welcbe mit den 
Idioten beginnt und den Unequilibrierten endigt. Dieser 
Gegenstand , welcber sowohl vom sozialen Sta.ndpunkt aus 
wichtig ist als in einer engen Verbindung mit den Spmch
stOrungen bleibt, verdient eine aufmerksame Notiz des 
allgemeinen Publikums. Die piìychische Entartung bildet 
eine Brlicke, welche die Forschungen iiber die Spracbe miG 
deren Pathologie verbindet. 

Auf Gmnd der erreicbten Forschungsresultate tiber 
die Grundlebren fli~· die Logopathologie wie aucb des am 
hOchsten erreicbbaren atiologischen Momentes der Sprach
stot'Ungen -- der psycbischen Entartung, deren Kenntnis 
unentbehrlicb ist, um sich tib er das Wesen der Sprach
stOrungen, der Hygiene und der Behandlung derselben 
Rechenschaft zu geben, habe ich im speziellen Teil ver
schiedene Formen von Aphasie, sowohl bei Erwachsenen , 
wie aucb bei Kindern, das Stammeln, die fehlerbafte Aus
sprache, die nasale Sprache und die Èehandlungsarten an
gefiihrt. Unter den Behandlungsbemtihungen schreibe ich 
den natlirlichen Agentien, wie der Wasserheilmethode, der 
klimatischen Therapie usw., vor allem der Behandlungs
methode mittels Uebungen di e wichtigste Rolle zu. Wie 
bekannt, hat diese Methode nicht nur bei den Sprach
stOmngen, sondern aucb bei vielen andern Leiden des 
Nervensystems, wie bei Paralyse, Krampfen usw. sich in 
de r Medizin das BLirgenecht e rworben. Obgleich gegen
wi:i.rtige Arbeit fiir den Arzt bestimmt ist, so kann sie doch 
mit g rossem Nutzen von Eltern und Erziebern gelesen 
werden, um die nahere oder weitere Umgebung vor den in 
ihren Folgen verderblichen Sprachstorungen zu schiitzen 
oder wenn diese denselben bewusl:'! t und funktionell unter
liegt, mit den Bemlibungen des Arztes gemeinschaftlich zu 
wirken. 

In welchem Masse das Bekanntwerden mit den Krank-
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heiten der Sprache und deren Hygiene ein praktiscbes Ziel 
erfiillt, in dem Masse besitzt die Lehre von der Spracbe 
vom naturgescbichtlicben Punkte aus geseben fline Be
deutung fiir die allgemeine Wissenschaft. Die Kenntnis 
der Physiologie bildet eine rationelle Grundlage der P bonetik. 
Die Erklarung der Geistes- und Spracbentwicklung auf dem 
Wege der natiirlichen Gattungsentwicklung steuert zur Be
statigung der 'rransformismusidee bei, welche im Reiche 
der Biologie herrscht, und die Nachforschungen in psycho
logischer Ricbtung werden, indem sie die Entstebung des 
geistigen Lebens in den allerersten Perioden des menscb
licben Lebens verfolgen, zu einem wertvollen Beitrage flir 
die rationelle Grundlage der allgemeinen Psycbologie. Nur 
diese Art Forschungen erklaren uns den Anfang der Be
obacbtungen, Wahrnebmungen, Verallgemeinerungen der 
Gattungsideen, der Vorbegriffe und Begriffe, die allmahlicbe 
Entwicklung der Gefiihle von den elementaren bis zu den 
egotiscben, die Entwicklung des Willens vom Impuls bis 
zur freiwilligen Tat, scbliesslicb den Anfang des Bewusst
seins und seine allmahlicbe Entwicklung. Endlich ist die 
Philosopbie der Spracbe, da sie ein entsprechendes Licbt 
aut den Anfang und die Entwicklung der Spracbe wirtt, 
sowobl fiir Linguisten, wie auch fiir Soziologen un
entbebrlich. 
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Katatonie, Paranoia . .. ' 
..... ·.' J •• 

Von ;, .., .,.. ~ . 
,\: .. 

.... l 
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Vorliegende Arbeit ist die erste in griechischer 
Sprache tiber Dementia praecox. Verfasser gibt zunachst 
in kurzen Ziigen eine Geschichte der Krankbeit. Die Herr
schaft der tranzosischen Schule, der die griechischen Psy
chiater bis vor kurzem meistena folgten, stand der schnellen 
Annahme der Dernentia praecox hindernd entgegen. Ver
fasser ist als Bahnbrecher der Dementia pmecox und Ver
treter der Kraepelinschen Aoscl1auungen in Griechenland 
anzusehen. Auf seinen Vorscblag ist in der A thener Klinik 
der Terminus , Dementia primitiva" statt ,praeccx" ein
gefiihrt, da der Verfasser letzteren flii' anfechtbar hlilt. 

Die klinische Beschreibung, die der Verfasser der 
Kraepelinschen Dreifonnenteilung getreu folgend, gibt, be
gleiten Schriftproben unù Abbildungen von katatonischen 
Kranken und eigene Beobachtungen, die er in der Univer
sitats- und seiner Privatklinik gesammelt bat. Die als 
vollstandig geheilt in der Literatur citierten Falle von De
mentia praecox sin d nach Verfassers Ansi eh t auf diagnostische 
Irrtiimer und Verwechslungen rnit anderen toxischen Zu
standen ( confusion mentale) zurlickzutlihren. 

Zwei von eeinen eigenen Fallen erkHirt der Verfasser 
flir besonders interessant und wichtig flir die Aetiologie der 
Krankheit. Bei dem einen Fall fiel ihm besonders eine 
betrachtliche Schwellung der Nacken und Halsdriisen und 
der Sr.hilddrUse auf, deren Auftreten 6 Jahre vor Beginn 
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ùer Krankheit (HebPphrenie) zuurlickdatiert; die Schwellung 
wuchs mit dem Zunehmen der Krankheit und erreichte 
ihre Hohe mit dem Eintritt der Demenz. 

Dem anderen Fall gingen aumillige StOrungen der 
Menstruation voraus, un d nacb A usbruch der Krankheit 
(Paranoide Form) rief jede folgende Menstruation eine be
triichtliche Verscbarfung der Krankheitssymptome hervor. 

An die Behandlung seines Stofles schliesst Verfaaser 
ein reichliches, wohlgeordnetes Verzeichnis der bisherigen 
Litteratur an. 



Feuilleton. 

Zur Geschichte des Charlottenburger Schulwesens im 
18. Jahrhundert. · 

Von 

Dr. Gustav Albrecht. 

Dio Anfange incs geregeltcn chulwescns in. C h ar -
lott ealburg gehen bis in das or le Ja.hrzchnt dcs 18 .. Jahr
hundcr ls zuruck. 

n orc-its im 10rstcn .Ja11rc nacb d l' Erh el ung der hei dem 
Schlosse LUtzenburg ·cntstandcn cn. 0Tlsch a(t zur ' ladt Char
lott eburg dn.rch Kon:ig Fricdri h I. von Pr nsscn 11nterzog 
sic.h der damaligc Kr on prinz , der spa.Lerc Koni g Fricdticl1 
Wilhclm 1. der scb w1 rigc tl A ufga bc, clic Schulv crhiillniss(' 
der ncu en. laéll zu r 'gel n und hall' zu dicscm Zwock gcgcn 
End d ' Ja hx s 1706 in Unl 'ITCcl 11ng mit zw :i Charlol 
tenburg·r Ha tsvcrwandtn, dm G h. IUalsral: vo n Prinl 
zcn 11nd d m Ko us islorialpras id ont n von Dan e k e lman 11 . 
im Se'hlos::;c z 11 l((jl[n an cl0r . pr c, derCl l l•:rgobnis dir• 
Dcstallung ein<Cs bcso ld etcn s tiidlisc11cn Sclw lmcis lcrs war. 

Dio Orl scb a.Jt Li.il zcnb 11l'g odcr vic lm c hr da s dabci gP
Iegcnc DorJ Li.il'zow 'h ai. Lo zwar P i n P n . eh u l rncis l or , ab e r 
dicscr war, wic all e Do rfschulkhrcr in clamali ger Zcit, a ur 
dio Gnade dPr E ltcrn sci!ner Zug lin gc ;~ng o wicscn lmcl. muss l(•. 
um s ich soin 'll LHIJe ns unlc rhnll. z 11 hoschaffpn , n c lwnht'Ì 
irgcnd ciu (; ewnrlw od ' r di La nd wirtse_hafL i>c lrc ihcn. hn 
Anfaug d es l 8 . .Jahrhundcrl s Hntcrri chl c lc oin chcmalig<' r 
Studiosus Kr an sc, di ù Spri.isslin ge J cr Lulzowor Uauc rn 
in dcn 1\rnfangsg ri.ind cn der BiJdung. Uicscr SehHlmcis tcr , 
der in c iner f'i cnd e n i,(' hmkat cl es l)orl'es bans te und clorl 
au ch dcn IJniNri ellL Prl e [Jtc, h alk s il'i1 indcs , dureh Saufcn 
und Spic lcn" so uhol <.wfge fuhrl , dass er c in es schi)n e n Tages 
,untr ~ r di c (iren:uli,Pn' gcs lcekl" wunlr. 
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Scin Nachf:olgcr, ein Krugcr dcs Liitzcnburger Schloss
bezi rks, war nicht v.iel bcsser, da er sicn mehr ,um den 
llicr- und Urawntw inschank f:lir di • Vatcr der Kinderchc u" 
kurorncrlc, als um dio lJul.crrichl ss lundcn, un<l da er neben
bei mit doppoll •r Kreidc sch ri cb, a udl soust nichL don bcs lcn 
Lourruund halto, so \·van.dt •n s ich die Biirg r der n ut> n Sladt 
an don H.at um Abhilf(• und uJYl Anstoll ung oincs ,rcchlschaf
[ ncn · c·h u1b a lleTs ." 

l)or• Kronprin.z Fri odr,ic h v\ ilh' ·Jm nahm. :i ·h a ls 
, .st.cllvcrLrcLmld r Burg·cmcis l r" d r 'ache an nnd in der 
Nwa.hnl 11 Henttllllg wurclc bcschlosscu, dem von dem Ho l'
prcdig r .Ja bl oll ki mpfo11Jrm•n Ki.isler Fr.iedrich St r ec kc 
di . ' chulmcis lerstellc i1t ' IJ ar loLtcn burg uncl LiiLzow ztt 
iibcrl.ragcn .. 'lrcckc hattc jahrclang dio Kii st •r- un d Lehrer
slcll n im l)orfe Grossb crcn innegc'haht, dicsc abrr a ul'gP
geben, aJs or glcic.h tundcrcn Kossillen zuJD llofdicnst a ls 
Tagc'!Ohner hcran.gczogcn wcrdcn so iJI.c. Er siedell.n nun 
nach Cha rl oltcnburg ùbcr und nahm in der Lc111nkal e lwim 
DorJc Wohmmg, wo ·r ;wch . . \ ;lull c abhiclt. Scinc Hcslul
lttng isL vom 14. Januar 1707 dalier l ; er crhic ll; cin jilhr
lic· hes (! citali. von 24 Talent

1 
anss rdcm dm·II(' cr bei Taufe11, 

1 Jochze i l 'il ulld ~ihn lichrn F s i li hkcitcn ci ne Hùc.lls' hcnn n
r<>ichen, von <lurcn lnhaH or danJl ;3 Groschcn fi,ir ~I CJl Taler 
~~r hic ~ l1. 1 ) Dicses kiirglichC' Geha ll. wurdc im So mmrr L707 
a u[ V('I'W<'lldu;ng cl es Ma.rkgraf011 i\ l Il n• c iti 11111 l O Talc>r 
Nh ti hl , wo fi:JJ: ~ l.rec k e di(• Jl (' U C Uhr des n ai!J;wsrs in G::tll g 
ztt 'hall eiJl tltHJ di<~ SLundonglockP zu lii uLon h:li.Lc. Att sserd cJil 
s land c·n dc• m . 'cJnùm cisLn r jiihrlich d rei H:w(<'ll llrc nnholz 
z1t , tJJJd vcnnJtUi ch ba i. er \'OJl cl<''l1 I•: II C'rn s<'in<>r Zi.iglin gn 
:wd1 Nal uralli ef<> run gcn t•rhaJi c·n. 

Dic) ('harlol.l cnilurgPr . 'r huJ c bliPh ill dcm Liilzower 
~chuJm c i s lc•rhiittslr>in lris zt tlll .l ahn· 1717. Jn diPscm .l ahrc· 
wtmlu i11 l'r<' tl SSP il dureh c i.n l•:dikl Priedrich \Vilheltns l. 
dii' all ge m c in n Sc ltttlpflic~ hLigkeil: cingcClihrl. UJHl llLIJJ 
fi.ir di e i\ tts ilildun g dc·r SC' hull c•hrPr n nel rlic lwss(• rr> l•: inrich
Lung dl'J' :-:;chtlir~iurne> . orge gP ira ge>n . .i\ttch in Cha rl oll on
burg lra l: ni ne Wcndung z ttm bcsscrcn ein, aher der Zu 
sLand, in dcm sich di.·c crs l.c offcnlli el1 c Sclullc .fahre .hin 
dmch bcfand , war eincr koniglichcn nrsidcnzstadl W<~ lli g 

l) F. Sc hultz , Chronik der llPsiclenzstadt Churl ot t.eubnrg t11>87) 
S. 104. 
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wiirdig . Dem Schulh alter w urd c niimlich das obere Stock
w crk dcs Koni g li ch c n Mar s t a ll s in de r Schl osss lrasse 
zum Untcrrichi und zt tr W ohrwn g ;mgc wicsc.n , ull( l in di csen 
w cnig gecìgnclern IViurn e n blic b di o Schulc vicle .Ja hrzchn lc 
lang.2) 

ln e incm de r niiehsl.<' n Ja.hrc w ttrd e zw a r cì n 13 a uplaf z 
Jiir d as Schulhau s <:.w gcwìescn, in d er Kìrchs fn tSS<) gt'genuùer 
dcm Pn)di gcrlHw sc, und im .fa hre 172:3 sc henkf c di'l' Konig 
don Blirgern das baufii.llìgc Op P r:nh a u s b t>im Sehl ossc z um 
Abhru ch und zur Verwcr ft ltlg fi_ir don Ba u c in cs Sehul- und 
Ilìrtcnh a uscs, a bcr d;;ts Ma te ria! sc.: hcinf. and l' rw eitig ver
w endcl wordcn zu sc in , cìn S r~ hullt <UI S wttrdc nichl gchaut. 
Es fch ll.c a n Ba ugc ld e rn ttnd di c S LadL solhs t wa r z u arm, um 
dio niilìge S 11mmc a u[z uhringo n, ma n c rwarf c lc a ll cs vo n de r 
Frc igc bigkcil dcs Konigs. ]m Jahrc l 7H6 verfl.i g le l•' ri c dri c h 
W il h c l rn J. , dass von a ll cn a usgc lìç iJ cncn Kirch onge ldern 
2 vorn ll undc rL urH.I irn fo lgcnd cu Jahrc crgi i.n zcnd, dass von 
don nichl an sgclich cnc n l vo rn Hund erl zug ttn s lcn d er Schul 
baulcn in Prc usson a bz ulicfcrn se ic n, un<l ;w ch dio Ch a r
lo ltcnburgcr Schul c w urdc d a boi bedachf , obwohl dio S L:tdt 
noc.h kc in t) igc ncs Se hu lgc biiud c b csass,~) abc r <1 uch di csc 
Vergiin s li gun g fOrd crL< ~ rl cn Uatt c in cs nPucn Schu lha uscs 
nichl im gc rin gs l.c n . Vi Plm chr sdt c inL ma n s ic:.:h be i d cm 
a llc n Z11 s la nd ganz wo hl hd und e n z tt ha lwn , donn im .lahre 
1740 hcri c:.: hl ul d er Magis lra l. a u f <' ÌIH' J\ nfrag<', dass c inc Bau 
stc ll c Jiir das Se h u l ha11s in d r r Kirchs lrasse gcgcnubcr dc m 
Koniglid10n Kiich cn garlen lw r c il W.gc, indcsscn h a bc So. 
Kgl. Ma jcs lii f. d cm SclwlbNii cnlcn 11 11d S Lacllld is lc r ,z: ur Woh 
nung uncl z urn Schul c ha ltc n a uf dcm a llr n S la llpl a lz L og ic
m en ler A llcrgni:i.di gst vc rwi Ili goL "~) 

lnzwischcn s f.i ng dio ILinwohrwrzah l der noucn S ta di. bo
lriichUi eh (irn .J a hrc 1750 wurd en 1754 Scd cn gczi.i.hl l), und 
der Commissariu s loci von Kl i n ggrac f beanlraglc clcsh a lb 
be im Ge ncra ldircktorium 1750 dr n. 13a u eincs Schulhauscs 
fiir cli c a uf 300 Kind c r a ngcw achsenc Schu lju gcnd, , da cino 
S ladL ni cht andcrs, a ls w cnn s .i c mil g ttlcn Schulcn und 
L chrorn vc rseh cn , i n Fior gcbracht wcrdcn und d cm S taat 
nulzen kann." Das Gon cra lùircktorium lchnlc a ber das Go-

2) Cha. rl ottenburger Stut istik. Heft 1G (1904), S. 46. 
31 W . G undla c h, Gesch. d. Stad t Churl ottenburg (1905), I, 103. 
4) Sc hnlz, Chrou. S. 125. 
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s 11Ch aus Mru1go l an vcr.W gharon Goldcru ab, uud 111111 wand 
len sich am 2. Februar 1752 dio beiden Lchrer Charlolten
burgs, der rcformicrLe Schulhalt r H.o e be r und der ,lnlhcri
sche KU.slcr und Schuldi ncr" Giese mit ciner Eingabo llll 

millolbar an don Konig F ri e dr i c h den Grossen, indom 
sio iJm baten, .cin neucs ch ulhaus aui clem clazu scbon Jange 
:w crsoh cnon Pl alzc crbauen zu lassen, und zuglcich vel'
sprachcn, ,sclbigen Pla.Lz a tlcnthalbcn mil Maul becrpl anta.
gcn z u vorzicrcm und do n Scjdcnbau mit Lust und Fleiss zu 
bes lel le n un d der Stadl dadurch e in schon Ansehen tzu 
mach on." Uingere Vcrhilllùlungcn zwischen dom Obcrkon
sis torium und dem Generaldirektorium fii.luten schlioss lich 
ùazu, dass dio kirchlichc lJchorde sich erbot, tausend Taler 
aus dom Vermèigcn der LuLzowcr Kirch c zum Schulhausbau 
zuzuschi sscn, dio tibrigcn Miltcl solltcn durch eine Kolleklc 

' aufgcbracht wcrden. Fricdri ch 11. versa.gte aber clurch cino 
Kabinctlsorclre vom 22. Fobruar diesem Vorhaben seinc Zu
stimmung uncl verwoigcrL auch eine Anweisung auf dio 
Exlraordinaricn-Kassc mit der Begriindung, , da bereits con
sid rablo Ausgabcn auf so lch c g genwartig assignicre t seind, 
und bei dem konlinuicrlic'hen Vichsterben, auch a ndercn vor
gcfal lcncn Unglli cksfallcn no eh mchrere Ausgaben auf sol che 
anzuwciscn sein wcrdcn" - ,also es - so schl oss dio 
Orclrc - mit dcm Anbau oberwahnten Schulhauses noch 

inigc Zci l Anstand habcn uncl clie Schulbedienten siclt in 
zwischcn miL d m bisherigcn Schulhaus vor der Hru1d be
helf n milsscn."5) 

Dio Charl ottenburgcr ScbuJe blicb infolgcdesscn in ùem 
ob r n ,'Lockwcrk: cl es alt n Marstallg e b ~i u des in der 

chl osss lra · o, iUnd hicr wurden in derselben Klasse ab
wcc.bs lnd di o lutherischen und die reformierten Kindcr -
J nab n unèl Màdch cn zusam mcn - von den beiden Lchrern 
jn d n An l'a ngsgrilnden cl es Lcsons, chl'eibens und Rcch
ncns onlcrrichlct. Erst im Jabre 1765 trat eine Ideine Wcn
dung zum Bessercn ein. 

l m Frilhjabr 1764 halte das Oberkonsistoriurn don Bau
plaLz filr das chulhaus gcgcnuber dcm koniglichen Kuchen
garlcn an don Gencralmaj r Grafen von W ylli ch und 
L o llum , der don Platz zur Vergrosserong seincs Grundbc-

und l n. c h , n.. u. O. I , :ZOBf. 

3 



514 

silzes gcbrauchtc, fiir 100 Taler verkaufl und ab Ersalz 
dafiir ;un 17. Dez mb r dessc lben .Jahres dic Bcsitzung dc 
AckcrbUrgers Bchr e nd fUr 1250 Talcr Kircl1 engc ld crwor
ben. Dicses Gntnds l.ti ck, a u E dc rn sich ci n. Wohnhatt s und 
\Virlschaff sgeba u<.l c. bcfn.n.deu, fi.illlc mil den zugch ori gc tt 
.Acc k.ern uucl Wicsen <.len Jlaum zwiseh c u der Kirch- mtd 
Scha rrcnsfrassf' bis zur Karp fc nlcichwicsc a us tmd. li cs 
sich (iir Schulzwcckc vcrwc nden. Als dahc r der Kauf int 
Frù.hjalu 1765 dic Gcnclunigung dcs Gen.cralclirckloriums 
gcfunden h a lte, licss der Magis lra l clas Belucnclsche Wohn
haus einigerm:tssen zweckcnlsprcchencl ci n ri chtcn und bald 
darauf siedcllc dic .··ladlschule aus dcm Marsla ll in das 
ne ue I-Ieim i.i.bcr , wo auch der lul.hcrische Ki.is tcr Wohnung 
erhiell, wi.ihrencl der re l'on n ierle . chu l hall.c r si eh mi l Micts
raum cn begni.igcn muss lc . Obwohl clic Haurnv crhiillnissc 
von Anf:mg a n lzu kl ein warcn, da a uch hicr nur ci n e Klasse 
zur Verfi.igung slaud, is l. clic Schnle cloch zwanzig .l ihrc 
hindurch in clem Behr-ertdsch en W oh nJ1 a usc v rblicbcn. 

In der Zwisch enzcit vcrsuchtcn zucrsl das Obcrkon 
sistorium (Frtihj al1r 17G9) tmd cla.nn die Sladhrc rordnetc.JJ 
(W cilmachlen 176\:J) dc n Kollig F r i e dr i e h ll. f.ij r dc n Bau 
cincs Schulhauscs in Cha.rl o LLcnburg zu inlcressicre n, 1.1nd 
der Monarch liess sich auch ,ron1 Gcnoraldir kf orium cin 
gel1end Berichl dari.iber crstalfc.n , wora ttf or am 12. Mai 1770 
verii.ig Lc, , das ztl. di cscm .n c tt cn Schulh a us bau rfordcr lich o 
Jlolz zu akkorcliercrt, jccloch in Anschung cl es so nst daz tt 
gebcLenCàt Bcilrages (cli·c Bill s lcll c r) a nn o h ?.tu Grclt tl d vcr
weiscn zu lasson." Als jccloch in cin em n ucn Borichl i.i.hl'l' 
diese A..ngelcgc.nhcit clcm Konig milg lciiL wurdc, dass zu 
clcm Ncubau n oc h ungcfàhr 3000 Talor nufi g cicn und dic 
Di.i.rgcrschaft uncl clic ./Grchc in Charl otlcnb urg kcin V ' r
mogcn. besi.i.sscn, c:n lschi •d Cf dure /i c inP Ka binDLI Ol'Ùl'e 

vom 17. Juni 1770: ,So mu ss dicscr /J a u vor der Hand 
1tnf.erl lcibcn un.u ;w[ anderc Zeif. mtsgcs •LzL w ' rd 'n."G 

Vom Konige war zttn~i,chsL le .inc Ucihi lfc zu crwarlcn, 
nw.tt mussl · sic h. miL cl m Schttlhau shau uo :h g clu lclell. 
l)as e inzige, was der Char lotfcn llllrg r P.farrcr l<: b e r h arcl L 
wi.i.hrend sci n: r A nits f i.i.fi gkcH ( L 773·-1 778) crrcich l , war, 
class von dcn Ge ldern, di Fricd rich der Gros zu r Vc r-

l1; Gundlnch , u. n. O. I, 20'. . . 
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besscrung des preussischen Schulwcsens ausgeworfen hatle, 
120 Taler nach Charlottenburg abflossen, die zur Anslcllung 
cincs dritl en Lehrcrs , mit d m Tilul ·eincs Reklori s" vc r~ 

wcndcL wurdcn . Diescr Rektor, der gl eichfalls in ciner 
Miclswohnung Untcrkunft fand, unterrichtele clie iillcrcn 
Knaben, wahrend die bciden andcren Lehrer dje luthcrischen 
nnd reJormierten Kindcr gotrcrmt., aber dié Kna ben und Mad
chen in c:iJner Kla.sse, untcrricht ten. Da die Zahl dc'r Schul 
kind er, dic sich auf 400 bcli e t, in di esen drci Ableilungen 
ni chL unlcrgC'hracht wcrden konnlc, so waren im Laufe der 
letzlen Jahrc verschicdene , Winkelschulen" enlstande.n, di 
, von altcn Weibern und bankerolticrtem liederlichen Go
sin del gch a.lten wurden" und nicht ge rade zur Hebung d r 
Volksbi lclung beitrugen . Die bcsseren tiinde schicktcn ihre 
Kincl er vielfach na.ch Berlin in dio Schu le oder hi elten 
ihnen I rival.lehrer. 

Diesen, misslichoo Sch11lverhaltnisrsen beschloss der 
Na.chfolger Eberha.:rdts, der Pfarrer Dr esse l , ein Ende zu 
machen, und es gela:ng ih'm, dnrch vernonftige und energi
sche Massregeln nach und nach ganz erhebliche Verbesse
rungen hcrbeizu fti.hren . 

Drcsse l , der sich bcrciLcs in seiner frti.hercn Stellung 
mit dem Volksschulwcscn beschiiHigt und 1775 0ine Schrift 
, Von den Ursachen des Verfalls der Schulen in klcin n 
SLiidtcn n:<;: bs t Vorschlagcn, selbigc wieder in Aufnahme zu 
bringen", verof.fentlicht batte, s 'tzle es zuniichst dm .b, dass 
dio drci chulklassen zn cin r c in zi gc n Schule vercinigt 
und cl as die reformim'Len nud Jutherischen J(jnder ihrem 
AUer cntsprechend zusammcn untcrrichte t wurden. D r 
Rcklor erbi lt die grossercn Knabon, der lutherische Kantor 
'lmd Kils lcr simlli ch J\iUidchen un d der reformiertc Schul 
haller dio k leinercn. Knaben zugcwicsen, ausscrdem wut d 
die Schulgclcl(rage gercgelt, die einkomm nde· Summe -
di e kl inen gabon w o che n llich 6 Pfcnnige, di e gr o seren un d 
grossten Kinder l und 2 . i lbcrgroschert - unler di drci 
Lehrcr gleichmassig vcrtcilt und der freien Lchrorwahl 
seilcns der Schuljugcnd e:in Ende bcteiLct. Es kam nii mli h 
vor, bcrichlet D res se l in s in r Pf:arrchronik, , wcnn h trle 

in L hrcr cin Kind bes tra.ft , so w cbselie e morg 'Ll s ' ÌD cn 
Lehrcr," und untcr solchen msUind n war a.n ~in .n gc
dciblicb n . chuluntorricl1t nichl zu d n.kcn. F rner gmg 
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D r ess e ! den Winkelschulen arg zu Leib und s rgto dafi.ir, 
dass d•r Kantor und Kustor Til ch, der ,ein r der s tiirksten 
Trinker war und sich tiiglich eincn Tha lor zum Trinkon 
ausgosclzt hatte", c tvvas miissigor w urdo und n ìcht mchr 
tiigJìch ,einc Boutcillc Woin und an achl Bouleiil cn Wciss
bicr" trank, sondern sich gl ei cJ1 dom Rektor mit , Ilalbbior" 
begnli gtc. 

SchlicsslichJ liess Prodi gar Dr csse l sich don Schul
hausbau sohr a ngclcgcn soin. Dt1rch soinen Schwager Bot 
ti ch e r , der Commissariu s loci war, nnd durch don Bi.irger
meìsler Krul l wusslc er es du n.:hzuselzen, dass aus der 
Domanenkammer 324 Tal or Ba u froiheil sgold.er bowilligt wur
d.en und. der Res t der notigen Ha us umm e, olwa 1340 Talor 
aus der LUI.zower Kirch enka.sso gcdockt werdon solite. Nach
dern dio EinwilJigung der massgo bcnden JJohi.irdcu eingc
gangen waron, wurdo am 10. Okl.obor 1785 nobon dem Heh
·rondschcn W oh n ge ba.ucle der Gru n d s te i n z u dom neucn 
Schulhausc gelegt, und ci n Jahr sp~itcr, am 30. Oklober 1786, 
konnte der neue Bau sc iner Bcs limmung Ubergoben werden. 
Im obcron SLockwerk dcs Schulhauses bofand si ch die Woh
nung des .R.oklors und ein Unterrichlsraum Wr die grosserell. 
Knaben, im Erdgesch oss lagon zwci Klasson lur ù.ie Mad
chen und .fiir die kleineron Kna bon. 

AJs ein Jabrzehnt spater di·e s toigcnd e Schi.iJ erza bl ein.e 
grw iterung d. es chulhausc. no lig machto, verkaufte D res
s e l mit Gcnohmigung des Oberkonsis toriwus oincn Teil des 
Bebrendschon Grunus li.icks und liess Hi.r den Erlos 1798 
einen Ergiinznngsbau auffUbrcn, so dass clas 'chulha us nun 
sieben Fcns l r Fronl zcigte und fi.i.nf Klassen , so wì Wobn
raume fi.i.r den Rcklor und dio l eid en Lehrùr um(ass te.7) 
Mit der Erw •ilerung ùcs chul.hausos war e1ne Verm ehrung 
dér Unlcrricbtss tund on v rbuuden, da die Scbu lkl assen ge
teilt wurd en, und info lgedesscn wu rden a uch di e Gehiilte r 
der Lchrer erhohL Der Rektor, der nach wic vor clic e.r
wachscnon Kna ben zu unLerrichte.n ba lte, erhiolt 20 Ta ler 
Zulago, der Kantor, dcss n Ami. v n dem des Kusters ge~ 

tTennt wurdc, und der die jiingeren Knaben belchrte, wurd.e 
auf 230 Taler g setzt und d r n u KUster, dem ili e Madchen 
anvertraut wurden, a uf 275 Tal er, ,z umeist ! ccidentìen"; 

7) Da a lte 8chulhaus vo n 1785 ist n och in der Kirchstrusse (No.4) 
vorhanden, wird aber nicht m ehr fiir Schu lzwecke benutzt. 
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•wsserdern erlù eltcn uicse beiden eine Dienslwohnung in 
dem crweilerten chulhause.S) 

Der Unterrichl in der vierklassigen SLadtsclrule fand arn 
Vormittag von 8 bis 11 m1d am Nachmittag von 1 bis 4 
Uhr slatl, nur Millwochs und Sonnabcncls war der Nach
.rnii.La.g frei; ferner wurden an j dem Tage vormiltags eiM) 
nnd nachmillags zwei SLunden in der lnduslrie- und Fr
werbsschule, di o Dressel eingerichtet hallo, abgehallen, und. 
von. 5 bis 7 Uhr irn Winler und von 17 bis 9 Ulu im 
, 'ommer hielL der jungste Lchrer eine Abendschule ab, die 
von grosseren Knaben bcsucht wmde, die am Tage , teils 
ihren, Ellern Jltilfe leis ten, teils in der hiesigen grossen 
Kattunfabrique - wie Dresscl berichtet - durchs Farben
sfreichen, ihr Brot verdi-cnen miissen." In der untersten 
und der mittlercn Klasse wurden Knaben und Miidchen gc
rneinsam unterrichlel, au f: der obersten Stufe wurden si e 
getrennt, und die Knaben vom l:l.ektor, die Miidchen von 
dem in den niichsten .Tahren zum Konrektor ernannten rc
lormicrtcn Lehrer unterrichtet. In der Industrieschule wm·
den die Miidchen aller drei Klassen in niitzlichen Hand
arbeiten unterwi s n. chliesslich' musste der Rektor den. 
Kindern besser gestellter Eltern und der Sommergiiste, tiig
lic'h eine . bis zwei Stunden Sonderunterricht erteilen, und 
zwar in solchen I• tich rn, di e uber den Gesichtskreis einer 
ni deren Blirgerschule hlnausgingen . Dafiir wurde er eine 
, tunde tiiglich von dem Hauptdi nste cntlastet. 

elbstverstiindlic'b. blieb Dr esse l bei diesoen geringc1t 
Erfolgen niaht stehen und wcnn auch die .Tahre der Bc
dTlickung Preussens und d.ie Zeit der Befreiungskriege sei
nen Pliinen nic'b.t gerad forderlich waren, so gelang es ihm 
doc'h, al1e Auswuchse cl s chulwcsens, clie in jenen Zeiten 
entstanclen waren, hesonders die grosse Zahl der Wiill.kel
sc'hulen nach und nach zu beseitigeill und in Charlottenburg 
in g deihliches Volksschulwesen einzufii.bren, auf dessen 

Gnmdlagel dann weit.er gebaul. und die schOncn Erfolge 
er:zielt werden konnten, die dem heutigen Charlottenburger 

chulwes -n zum Ruhrne gereichen . 

.. ,. 8) Gu,ndln c h, a. a. O. I, .ul 4. 



Annotationes phoneticae, 1907 
11 und 12 

von Dr. G. Panconce lli -Ca lzi a. 
phonetisches Kabinet der Univeroitat J.larburg (Hesoen). 

~nhalt.: Ein Gramrnophon, das eine 30 Minuten lange Wieder
gabe enntJglicht. - Der erste Fortbildungskursus ftJr Gesanglehrer 
an htJheren Lehranstalten Preusserzs. - Ein italienischer Philologe 
und die experùnentelle Phonetik. - Die mikroskopischen Unter
suchungen der Glypherz in Wien. - Eine Lektorin der Phonetik in 
Edinburglz. - Ein italienisches Blatt jtlr die med.-ptld. Farsorge von 
armerz arzormalen und zurtlcllgebliebenen Kindem. - Die experimen
telle Phonetik in den Fortbildwzgskursen jflr Lelzrer htJherer Sclzulen 
in Frankjurt a. M. 

Herrn Louis Rosenthal , dem eigentliehen Begriinder 
der Scballplattenindustrie, ist es gelungen - · laut der 
ost.-ung. Pbonographen-Zeitschrift, Wien , . 10. Juni 
1907, I, 6, S. 5 - ein Grammophon zu konstruieren, bei 
welchem die Umdrehungsgeschwindigkeit des Tellers sich 
selbst derartig reguliert, dass die gegen den Rand der 
Platten liegenden, einen grosseren Umfang aufweisenden 
Rchullfurchen sicb entsprecbend langsamer abwickeln, als 
die · gegen innen zuliegenden kleineren, so dass also auf 
jeden Zentimeter Raum die gleiche Schwingungs- (Wellen-) 
Zahl Platz find et. Auf diese Weise erlangt Herr Rosen
thal eine mehrfacb grossere Ausbeute der Schallfurche, 
z. B. bei einer Piatte von 30 cm Durchmesser doppelseitig 
ca 30 Minuten Scballinhalt, gegentiber von 8 bis 9 Mi
nuten gegenwartig. Der Hauptwert dieser Neuerung liegt 
besond ers in dem Umstande; dass es moglich ist, viel um
fangreicheren Inhalt jeder PJatte zu geben. Besonders 
der Sprachunterricht wird durch dieses Verfahren das 
Grammophon noch mehr als bisher in seine Kreise zieben 
konnen, da sich fur die Aufnahme grosserer Abschnitte aus 
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Uebungebiichern, Rezitationen, Iiingerer Stellen aus Dramen 
etc. durchaus keine Sch wierigkeiten me br erge ben werden. Di e 
ersteu neuen Platten dieser Art sind srhon herausgegeben. 

* * • 
In der Zeitschrift Die Stimme , Berlin , Sept. 07 , 

12, S. 374-375, liest man , dass auf Veranla.ssung des 
Unterrichtsministerums vom 29. Juli bis zum 10. August 
a. c. ein Fortbildungskursus fiir Gesauglehrer an bOheren 
Lehranstalten Preussens zum ersten Mal stattfand. Der 
Kursus batte 38 Teilnehmer. U. "· hielt Dr. Pielke Vor·· 
triige tiber die Physiologie und Hygieue det· Stimme. Alle 
Lehrer wie Ho1·er. gingen hefriedigt uud mit dem Wunsche 
von danneu: mochte dieser erste Fortbildungskursus nicht 
auch der letzte sein. 

* 
* 

Wahrend drei Wochen und zwar vom 5. bis zum 24. Au
gust a. c. hat sich Prof . Dr. P . G. Goidànicb, Ordinarius 
fiir vergleichende Sprachwissenscbaft der klassischen und 
romanischen Spmchen an der UniversWit Bologna, in 
Marburg aufgehalten, mn im hiesigen phonetischen Kabinet 
mit der Tecbnik der experimentellen Pbonetik vertraut 
zu werden. Es ist wirklich erfreulich , dass die italienischen 
Philologen anfangen, sich mit der experimentellen Phonetik 
zu beschaftigeu . 

* * * In dem Iustitut fiir experimentelle Phonetik 
und Phonautographie in Wien wird von desseu wissen
schaftlichern Leiter, Prof. Reko, eifrig an der mikrosko
pischen Untersuchung der Glyphen gearbeitet. Die seit 
liingerer Zeit eiugeleitete Rrforschung verspricbt - nacb 
den Proben, die wit· seltst gesehen haben - gute Resul
tate. Die Wichtigkeit derartiger Untersuchungen fiir die 
pbysikalischen Eigenschaften der Laute ist wohl bekannt. 

* * * 
Von dem Edinburgh Provincia! Committee for the 

'l'raining of 'l'eachers wurde Miss Besaie H. A. Hobson, 
M. A., zur Lektorin der Phonetik Rmanut. Vor uns liegt 
das Programm der Kurse, die sie wahrend zwanzig Wochen 
in den 'l'raining CollAge Buildings in Edinburgh halten 
wird. Daraus ersieht man, dass Miss Robson die franzo-



... 

020 

sische und deutscbe Phonetik ausfi.ibrlich behaudeln wird. 
Der Zweck der Kurse ist ein rein prakti sc b er ! 

* * * 
Seit Januat· 1907 gibt Prof. Giulio Ferreri, Rom, ein 

Bollettino d e ll ' Assoc iazione rom a n a p er l a cura 
medico-pe d agog ica d e i fanciulli a norm ali e d e fi 
cieuti poveri (B latt des romischen Vereins ftir die medi
zinisch-padagogische Flirsorge von annen anormalen und 
zuriickgebliebenen Kindern) be!'aus. Dieses Blatt erilchein t 
vie;teljahrJich und enthalt, ausser den Verhandlungen des 
Vereins alle Nacbricbten Uber die Kindergl:irten - Scbulen 
flir anormale und zuriickgebliebene Kinder der Stadt Rom , 
sowie iiber ahnliche Schulen des In- und Auslandes. In dem
selben Blatt werdeu auch Original-Arbeiten iiber die Er
ziebung und Fiirsorge vou zmlickgebliebeneu Kindern ver
offentlicbt. Die Redaktion batte nicht besseren Handeu 
anvertraut werden konnen. Wir wiinschen dem Bollettino 
- von dem scbon vier Hefte erschieneu sind - das gliick
licbste Gedeiben. Die Original-Arbeiten werden in der Bi 
bliograpbi a pbonetica , der iibrige lnbalt in diesen An
notationes besprocben. 

* * * 
Jedes Jahr findet in der Akademie fiir Sozial- und 

Handelswissenschaften, F'rankfurt a. M., abwechselnd ein 
franzosischer und ein englischer Fortbildungskursus fiir 
Lebrer bo(lerer Schulen im Oktober statt. Die expe
rimentelle Phonetik ist seit 1906 aucb in diesen Kursen 
vertreten. - Verf. dieser Annotationes hielt dieses Jabr zwei 
Vortrage iiber ,die Abweichungen der englischen Aus
sprache von der deutschen und franzosischen Aussprache" 
mit Demonstrationen. 

Drnok von J. S . Prcuss, Berliu S.W., Komm&ndantenstrasse H . 
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