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Die Entstehung der Lautspraehe des Menschen ist bereits an 

zwei Stellen 1 von mir behandclt. Der ausflihrlichere Aufsatz im 

Deutsehen Arehiv fur klinisehe Medizin, dessen ieh hier gcdenken 

muD, wendet sieh, wie der Ort seiner Verbffentliehung zeigt, 

an Biologen und sctzt die einem gebildeten Mediziner zuzutrauenden 

Kenntnisse voraus. Wenn ieh hier auf dies Thema zuruekkommc, 

so beabsiehtige ieh nieht es nun anders ais in der uns Biologen 

gelaufigen Art zu behandcln, doeh werde ieh mchr bcrucksiehtigen, 

daB ieh nieht nur flir solche sehreibe. Aueh hat das fortgcsetzte 

Studium des Gcgenstandcs mir einiges Weitere gebraeht, was 

geeignet ist meine Darstellung zu stutzen. 

I. 

Auf die Bedeutung der Lautspraehe fUr den Geist des Mcnsehen 

und fur dessen Entwieklung habe ieh nur andeutend einzugehen: 

sie ist, naeh Ka nt, das Organ der Vernunft: Verstandeserfahrungen 

und Vorstellungen kommen zu voller KIarhcit, indcm sic in Worte 

gefaDt werden; es ist nicht zu viel gesagt, daD der Mensch mit der 

Lautspraehe zum Menschen wird. Dies spiegeit sich in cler hbehst 

auffallenden Tatsaehe, daG kein Organismus, auGer dem Mensehen, 

es zu einer soIehcn gebraeht hat. Dem Bedurfnis, sich miteinander 

zu verstandigen, werden die Tiere auch ohnc sic weitgehencl 

gereeht. So, wic jcdem gelaufig ist, schon Ameisen und Eienen; 

flir beide durfen wir cs als sichergestellt anschcn, daG sic keinc 

La u tsprache haben, viellcieht ist ihre Spraehe vcrgleiehbar der 

Zeiehenspraehe? Viellcieht aueh ganz cigener Art (vgl. Bethe). 

1 Naunyn, Dtsch. Arch. f. klin. Med. Bd. 137 untl Naunyns Erinnerungen us\\'. 

Munchen: Bergmann 1925. 
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leh werde da, wo ieh von der Bedeutung der Hand des Mensehen 

fur die Entstehung seiner Lautspraehe handle, aueh der Zeichen

und Gebardensprache zu gedenken haben (5. S. 23); wie weit man 

mit ihr kommen konnte, zeigen manche Tiere auf sehr sonderbare 

Weise, z. B. Hunde. Auch beim Menschen und auch im "Werden" 

seiner Lautsprache spielt sie keine ganz gcringe Rolle; es durfte 

kaum ein Widerspruch laut werden gegen Wundt, wenn er sagt, 

daB sich die Lautsprache mit und an cler Gebardenspraehe ent

wiekelt habe. Nur darf man cliese ihre Rolle nicht ubersehatzen. 

Die eifrigen Vertreter der Gebardenspraehe tun dies. So Klein

p a u 1, der meint: es erscheine "fast" als ein Zufall, daB die Laut

spraehe eine so ausschlieBliche Ge1tung gewonnen habe, die Ge

bardensprache hatte sich zu ahnlicher Leistungsfahigkeit ent

wickeln konnen. Der Hinweis auf ihre weitgehenden Leistungen 

bei manchen Volkern und bei. Taubstummcn ist aber gar nicht 

stichhaltig, denn bei beiden wird die Ausgcstaltung der Gebarden

sprache von der mittlerweile entwickelten Lautspraehe getragcn. 

Die Insekten (Bienen und Ameisen) kommen fUr uns nicht 

in Betracht, ihre Organisation ist von der des Menschen zu ver

sehieden, unter den Saugetieren aber sind genug, deren Bau und 

Organisation dcnen cles Mensehen nahe kommt und es ist hochst 

auffallend, daB bei keinem von ihnen, auch nieht bei dem im 

Korperbau und in manehen intellektuellen Leistungen dem 

Menschen recht nahetretenden anthropoiden Affen, unzweideutige 

Zeichen von Fahigkeit oder Neigung zur Bildung einer der mensch

lichen vergleichbaren, entwieklungsfahigen Lautspraehe bemerk

bar sind. 

Es ist dies urn so auffallender als unter den Vogeln, die doeh 

111 Bau und Intellekt dem Menschen sehr viel ferner stehen als 

die hbheren Saugetiere, viele die Fahigkeit und Neigung besitzen 

zur Bildung von Spraehlauten und sogar zum Sprechen, wenigstens 

zum Sehwatzen, in \Vorten. 
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Es wird uns diese besondere Begabung cler Vogel gegeniiber 

den Saugetieren sogkich eingehend beschaftigen; hier sci gesagt, 

daD der Gegensatz keineswegs, wie Rom a n e s will, dad urch zu 

erklaren ist, daD den Saugetieren der zur Bildung von Sprach

lauten bcfabigte Kehlkopf fehle. Ieh halte es fur ausgemacht, 

daB z. B. der Hund uber einen zur Laut- und Tonbildung sehr 

gut bcfahigten, man kann sagen, einen "musikalischell" Kehlkopf 

verfUgt. 

2. 

Ullter den Papageicn, Starcn, Raben, Dompfaffen us\\'. sind viele, 

sogar unter den Kanarienvogeln vcreinzelte, die "sprechcn" lemen. 

Von clen Papageicn bringen es nicht wenige zu unlleimlicllcr 

Fcrtigkeit darin. Iell habe einen solchen hochbegabten Papagci 

gekannt. Einer von der mittelgroHen schlanken Art-- grau mit 

rotem Schwanz -. Er lebte in einer knabenreichen Familic 

Berlins, war an das Spiel dieser Knabcn auf clem HausllOfe gewohnt 

und interessicrte sich von seincm Stanclplatz auf dem Balkoll 

lebhaft hicrfur und fUr die gelegentliehen Ermahnungen, die der 

Hauslchrer, neben ihm stehencl, nach dem Hofe an die Knaben 

hinunterrief. \Yir waren alle daran gewohnt, daD er sieh mit seinen 

"klugen Bemerkungen" in unsere Unterhaltungen mischte, doch 

war ich uberrascht, als cr cines Tages unter unverkennbarer Nach

ahmung des Organs jencs Lehrers but uber den Hof erschallell 

lieD: "Max! Max! was hat del' Schlingel da wieder gemacht! 

Gleich raufkommen!" Ubrigens fehlte gerade diesmal der berufene 

"Max" unter den unten spiclenden Knaben. 

So cindrucksvoll eine solche Leistung des Vogcls ist, sie uerech

tigt keincswegs dell Papageien cine Sprache im Sinlle der mensch

lichen Lautsprache zuzuschreiucll. Jeclcnfalls war es nicht seine 

Spraclw, ill def dieser Papagci hicr schwatzte; die Sprache der 

Papageien kennt jecler, und auch dicser hier ubte sie reichlich im 

frohlichen Kreischen. 
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Immerhin kommt in dem Gesehwatz "spreehender" Vogel zur 

Geltung eine weitgehende Fahigkei t dieser Tiere Gehorswahr

nchm ungen bis in deren feinsteEle men te zu apperzi pieren 

und im Gedaehtnis festzuhaltcn; und dies in meinem Bei

spiel bei einem Tiere, dessen Verstand hinreiehte, urn hier und da 

einmal die Assoziation zwischen einer Gehorswahrnehmung und 

einer gleiehzeitigen anderen Sinneswahrnehmung fest und so 

lebendig zu halten, daB sie reproduktionsfahig blicb, womit 

dann der Trieb zu ihrer gelegentliehen Reproduktion bereits 

gegeben war. 

Unzweifelhaft sind dies drei wichtige Elemente der Lautspraehe 

und es liegt nahe, in dieser Fahigkeit der Vogel die Wurzel zu sehen, 

auf der beim Menschen, falls er uber jene Elemente verfugt, 

die Lautspraehe erwaehsen ist. Bei den Vogeln ist es hierzu nieht 

gekommen, sie haben es nur bis zum Naehsehwatzen, hier und da 

mit Spuren von Verstandnis fur den Sinn ihres Gesehwatzes im 
ganzen, gebraeht. Wenn sie nieht weiter kamen, wenn sie es zu 

einer Lautspraehe nieht braehten, weIche sieh, wie die des Mensehen 

als "Organon" der Vernunft Hand in Hand mit dieser entwiekeln 

konnte, wenn sie bei der "Loquazitiit", so will ieh dies ihr Sehwatzen 

nun fur die folgenden Bespreehungen nennen, stehen blieben, so 

liegt dies daran, daB ihr Gehirn auf einer tiefen Entwicklungsstufe 

stehen geblieben ist. Wir werden im folgenden hiervon sehr ein

gehend zu handeln haben, hier sci nur dies betont, daB das nun 

~ber die untergeordnete Ausgestaltung des Hirnes der Vogel zu 

sagende niehts Hypothetisehes enthalt, sondern sich auf ganz 

I';ichere Ergebnisse der Hirnanatomie grundet. 

3· 

Auch fur den Menschen ist norm ales Horvcrmogen Vorbedingung 

flir die Lautsprache, dies lehrt die Erfahrung, daB fruhtaube 

Kinder, selbst wenn die ersten AnHinge einer Lautsprache ~ die 
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Loquazitat mit der Eehosprache - sieh bereits vor der Vertaubung 

entwickelt hatten, taubstumm werden. Doch habe ich hier noch 

nieht auf den Menschen und seine Lautsprache einzugehen. Die 

Frage, der dieser Aufsatz die nt, ist zunachst verschoben. Wir 

werden es einstweilen noch nicht mit der menschlichen Lautsprache 

zu tun haben, sondern mit der "Loquazitat". In ihr kommen, 

wie wir sahen, Fahigkeiten zur Geltung, die fur die Lautspraehe 

wertvoll, vielleicht unentbehrlich, eine Vorbedingung fUr ihre Ent

wicklung, sind. Bei den Vogeln konnte es aber nicht zur Laut: 

sprache kommen, obgleich diese Vorbedingung erfullt war, weil 

wie schon angedeutet, die dazu notige Ausgestaltung des Hirnes 

bei ihnen geschlossen blieb. Es ist also zunachst festzustellen, ob 

bei dem Mcnschen vielleicht die Loquazitat als Vorstufe der 

Lautsprache nachzuweisen ist und das wird alsbald weiter aus

einandergesetzt werden. 

Der direkte Nachweis der Loquazitat als einer phylogenetischen 

Vorstufe der Sprachc bei dem Menschen, ehe er die Lautsprache 

besaD, diese phylogenetische Frage ist wegen Fehlen allen Materiales 

kein Gegenstand induktiver Forsehung. Hingegen ist es nicht von 

vornherein ausgeschlossen, daD die Loquazitat sieh vielleicht 3.ls 

ontologisehe Vorstufe der Sprachc naehweisen lant, also beim 

Kinde, ehe dieses mit Sinn sprechen lernt. Hierfur ist es uner

laf31ieh, ausftihrlicher auf die wesentlichen Momente der Loquazitat 

cinzugehen. 

Die vorn an einem Beispiel crortertc Fahigkeit und Ncigung 

mancher Vogel zum Nachschwatzen menschlieher Sprachlaute ist 

cine doeh nur bci Gattungcn und Spezies hervortrctende AuDcrung 

dieser ihrer sonderbaren Begabung. Besser lernen wir diese 

kennen in ihrem Gesange. Freilich dlirfen wir uns hier nicht zu 

weitgehend bestimmen lassen durch das musikalische Moment, 

wie es im Gesang der Nachtigal! und mancher anderen Vogel 

i.ibermachtig hervortritt; da, wo ihre Loquazitat nicht diese 
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hohe musikalische Entwicklung erfahren hat, kommen manche 

ihrer wesentlichen Momente reiner zum Ausdruck: das sind die 

Feinhorigkeit und das Gedachtnis fUr Horwahrnehmungen, vor 

aHem aber die Neigung sich stimmlich zu verlautbaren, mit der 

Freude an ihrem Konnen und dem Streben dieses zu mehren: ein 

besonders gut schlagender Finkenhahn kann, wie bekannt, die 

jungen Hahne seiner ganzen Gegend zu sehonen Leistungen 

erziehen. Und dies in voller Freiheit, also unter ausschlief31icher 

Wirkung des eigenen Triebes bei den Schiilern. 

Diese gleichen wesentlichen Momente der Loquazitat zeigt nun 

tatsachlich das Kind vor dem Sprcchenlernen, ehe es noch Ver

standnis fUr den Sinn des Sprachlauts hat und ehe noch erziehliche 

Einfliisse seitens der Pfleger im Spiele sind. Wund t - derjenige 

Ullter den Sprachforschern, dessen Beobachtungen vermoge seiner 

Ausbildung als Physiologe besonderen Wert haben - beschreibt 

nach eigener Beobachtung und ganz eindeutig dieses Stadium 

der Loquazitat beim Kinde als unmittelbare Vorstufe des sinn

vollen Sprechens, doch ohne jeden Bezug auf die Vogel 1. Nach 

ihm dient von den verschiedenen Stadien der Lautbildung beim 

noch nicht sprechenden Kinde das erste, dies ist das der 

S c h rei 1 aut e, ausschlief31ich dem Ausdruck von Gefiihlen, und 

zwar von Unlustgefiihlen; es dauert nach ihm ungeHihr 7 Wochen. 

Dann folgt das Stadium der artikulierten sinnlosen Laute, 

in dem meine "Loquazitat" leicht wieder zu erkennen ist. 

Dies dauert bis zum Ende des ersten, aber, auch bei normalen 

Kindern, selbst bis zum Ende des zweiten Jahres. "In ihm treten 

alsbald Perioden auf und nehmen mehr und mehr zu, wo das Kind 

fast ununterbrochen artikulierte Laute horen laJ3t, unter denen 

bald Lautwiederholungen horbar werden." Nicht mehr der Weh

und Jammerlaut cler neugeborenen Saugetierchen, wie in den 

1 Volkerpsychologie. 3. Auf!. Bd. I, S. 284 .. 
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ersten \VocheJ1, sOIHlcrn friihliches Lallell ulld Krahcn dcs mit 

seinem Dasein ausgcsohntcn wohligen kleinen Menscllenbildes. 

"In diesem Stadium fehlt anfangs der EinfluH der Erwachsenell 

und ihrcr Sprache auf das Sprechcn des Kindes noch vollig. Das 

crste Zeiclll'n solcher Beeinflussung und zuglcich die crste All

deutung wirklicher sprachlicher Auikrung ist das gegen das Elide 

dieses Stadium auftretcnde Nacltsprechl'n vorgesagtcr Spr;Lcl!

laute, zunachst noch ohne valles \-erstiindnis, die sog. Ec 110-

S P rae he. Aus ihr cnt\Yickelt sich dann sehr allmaltlich die Ver

standnisvollc Lautsprache." 

Bei kcinem dcr anderen Autoren, in Sachell der SpracheJlt

wicklung, habe ieh freilieh cine so khrc lind sprcehende Sehilde

rung dieses "Stadiums dn artiku[ierten sinnlosl'n Laute" (W II n d t), 

11lciner "Loq \I a zi Ll t", tlllcl seine I-IcrvorhebUng als cines regel

maGigen Durchgangsstadiullls in der Sprachentwicklung des Kindcs 

gdunden. Die Ec1LOsprache aber ist als solchcs St:tdium vielcll 

bekannt und aurh jcne anderc fruherc Teilcrschcinung dcr "Loqua

zitat" ist von vielen bcobachtet und beschricben; auch K u f3 m a u [I 

kcnnt sic; er nennt sie "wilde Laute". 

A I1l e n t 2 schildert diescs Stadium mit seinen sinnlosen Sprech

ubungen unter dem Namcn von "Lallmollologcn" bei einem 

normalcn zweijahrigcn Kindc: "nas' Kind hielt im Garten eincn 

"Lallmonolog" im mannigfaehcn """echsel von: baba, mam!m, 

ruru, debuh, mOllnc, mimi, d 'boda." 

lell halte nacll allcm mit \Vund t es fur ausgcm:lcht, daB sein 

"Stadium der sinnloscn Laute mit der Ecliospradlc" (mcinc 

"Loquazitat") als Durchgangsstadium in clef Sprachcntwicklullg 

des Kindcs beobachtct wire!. 

1 SprachslorUlIgell. 4. ,\ufl. S. 47. 

Z Schiller unt! Zoehen, Begriff une! Bcgriffe der Kimlersprache. (Al>Jtantl

lungen zur padagogischen Psychologie usw. Bd. I, H. 4.) 
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4· 
Weiterer Erorterung bcdarf die Fragc, warum dicsc dem Men-

schen und vielen Vogeln gemeinsame Eigenschaft, die Loquazitat, 

sich bei den Vogeln zwar zum Gesange, abcr nicht zur Laut

sprache entwickelte, wahrend sie bei dem Menschcn als eine ver

haltnismaBig schnell uberwundene Vorstufe dieser zwciten auftritt. 

Zunachst: die Vogel haben es zu eincr Lautsprache von den 

hohen Qualitaten und von der Bedeutung wie dic menschliche, 

nicht bringen konnen, weil bei ihnen die Ausgcstaltung des jenigen 

Teiles des Nervensystems, der den hoheren geistigen Funktioncn 

dient, auf dieser Stufe stehen, und hierzu vollig ungenugend blieb. 

Als dieser Teil kommen in erstcr Linie in Betracht die GroBhirn

hemispharen und besonders deren "GroBhirnrindc"" d. i. eine 

scharf abgegrenzte, strukturell sehr eigenartig ausgestaltetc 

Schicht, welche die Ober£lache der GroBhirnhemispharen in ihrer 

ganzen Ausdehnung uberzieht. 1hre besondere Bedeutung fUr 

die hoheren geistigen Funktionen ist durch zahlreiche Tatsachen 

der Physiologie und Pathologie sichergestellt, sie wird geradezu 

augcnscheinlich in den sog. Gyris. Dies sind eigentUmliche Falten, 

Wulste, die in hochst sonderbarer Schlangelung und Verastelung 

die GroBhirnober£lache uberziehen. Sie dienen offenbar der Ver

groBerung der Oberflache, wie sie das mit der hoheren (phylo

genetischen) Entwicklung der Tiere stetig wachsende Raum

bedurfnis der GroBhirnrinde verlangt. Dic phylogenetische Ent

wicklung dieser geht namlich nicht in die Dicke der Schicht, 

sondern sie findet in der Flache statt. lhr hiermit gegcbenes 

Raumbcdiirfnis in der Flache verlangt eine groBe GroBhirnobcr

£lache, auf welcher sie sich ausbreitct, und dem wird genugt 

durch jene Faltenbildung der Gyri. Es ist dann leicht begrei£lich, 

daB diese Falten, jene Gyri, auf der GroBhirnober£lache immer 

reicher ausgestaltet werden, je hoher die 1ntelligenz des Tragers 

und damit das RaumbedUrfnis der Groi3hirnrinde steigt. Dies ist 
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tat>achlich so: mit der steigenden Intelligenz der Trager werden jene 

Gyri immer feiner verzweigt und starker hervortretend. Und dies 

gilt nicht nur phylogenetisch fur die Tierreihe aufwarts bis zum 

Menschen hin. Nach einigen Beobachtungen kann es sogar 

scheinen, daD jene GroDhirngyri bei in der Intelligenz besonders 

hochstehenden Menschen auffallend "reich" entwickclt sein kiinnen 

(GauD's Gehirn). 

Wie wenig Leistungen hoherer Intelligenz vom Vogel zu er

warten war, ist hiernaeh ohne wei teres klar, denn ihm fehlt das 

GroDhirn, mit seiner Grof3hirnrinde, noeh ganz. Das" P a IIi u m'· 

der Vogel kann bei ganz oberflaehlieher Besiehtigung ein Grof3hirn 

vortauschen, es ist dies Pallium der Vogel aber lediglieh eine 

Gewebshaut, die sieh auDerlich uber jene ahnlich gestaltete 

Teile des Mittclhirns spannt und meist gar keine, nur bei den 

Papageien ganz wenige nervose Elemente fuhrt 1. 

Auch die Fragc konnte teils aufgeworfen werden: warum nicht 

beim Menschen - ebenso wie beim Vogel - die Loquazitat un

mittelbar zur Entwicklung des Gesanges gefiihrt hat, wodurch 

vielleicht die der Lautsprache gestort werden konnte? Sie ware 

leicht zu beantwortcn: Der Gesang der Vogel dient ihrer Paarung 

und dies kam fur den menschlichen Saugling nicht in Betracht; 

die lange Kindheit hat auch hier den Menschen beschiitzt. Die 

dann spater zur Zeit der Geschlechtsreife bei ihm sich geltend

machenden Beziehungen der Sprache, besser des "Sprcchrohrcs" 

(s. spater) zur Geschlechtsfunktion bleiben aber immerhin inter

essant. Der Vollstandigkeit wegen sei ihrer hier gedacht, wie sie 

im Stimmwechsel gleichzeitig mit der Entwicklung mancher sog. 

sekundarer Geschlechtsmerkmale, bei der Pubertat und in ihrem 

Ausbleiben, bei Infantilismus, bei Kastraten und Eunuchoiden 

hervortritt. 

1 Kalischer, Grof3hirn der Papageien. Abhandlungen der Akad. d. Wiss. 

Berlin 1905. 
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5· 
Von den besonderen Eigenschaften, die im Gegensatz zu 

diesem Unvermogen der Vogel, den Menschen befahigten, seine 

Loquazitat zur Lautsprache zu eritwickeln, wird alsbald ausfuhrlich 

zu handeln sein, einstweilen haben wir es noch nicht mit cler 

Lautsprache, sondern noch mit der Loquazitat zu tun. Wir mussen 

wieder auf diese zuruck. 

Die Hauptfrage ist noch zu beantworten: Wie ist es zu erklaren, 

daB die Loquazitat, diese hochst eigenartige und auffallende 

Eigenschaft nur beim Menschen und den ihm im Bau ihres Organ is

mus so fernstehenden Vogeln vorkommt? Bei den ihm im Ball 

so sehr viel naherstehenden Saugetieren fehlt sie durchaus. 

Es liegt sehr nahe, fUr die Beantwortung dieser Frage an eine 

andere ebenso auffallige und bedeutsame Eigenschaft zu denken, 

die Mensch lind Vogel besitzen, d. i. die aufrechte Haltung beim 

Gehen und beim Stehen. Nur Mensch und Vogel haben sie. Einige 

Saugetiere konnen allerdings. aufrecht gehen, wie. der Bar und cler 

"Vicrhander", der Affe. Aber der Bar tut das nur ganz allsnahms

weise und auch fUr den Affen ist die aufrechte Haltung nicht die 

adaquate, wenn er nicht sitzt, so lauft er lieber auf Vicren, 

springt und klettert. 

Zu dieser Gemeinsamkeit von Mensch und Vogel gehort namlich 

noch eine weitere, d. i. die vollige Verschiedenheit in Gestaltung 

und Funktion von Ober- und von Unterextremitiit: "Die Ober

extremitiit wird beim Vogel zum Flilgel, beim Menschen ist ihre 

Ausgestaltung bestimmt durch die Hand, die Unterextremitat 

wird bei beiden zum FuB. Auch dies findet sich bei keinem anderen 

Wirbeltiere." Der" Bar" hat vier FuBe, und der Affe hat vier 

Hande, aber k e in e F uB e, auf denen er stande oder ginge. 

Die fliegenden Saugetiere, die Flattertiere, Fledermause, 

kommen fur uns uberhaupt nicht in Betracht; sie gehen und stehen 

nicht aufrecht. Aber auch eine mit der des Vogels vergleichbare 
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Differenzierung zwischen Vorder- und Hinterextremitat, em 

Fliigel oder cine Hand fchlen ihnen durchaus_ \Vas in dieser Rich

tung bei ihnen zustanrlc gekommen ist, stellt einen geradezu 

trubscligen, mil3lungenen Versllch der Phylogcnese claro 

6. 

Altere Sprachforschcr haben bereits die Entwicklung der 

Sprachc in Zusammenhang gebracht mit der aufrcchten 1hltung 

des Menschen und l'S cli.irfte angczeigt sein hier zu hctonen, daB die 

folgenden Ausfiihrung-cn in keinem Sinnc mit diesE'n fri.ihcrcn Er

klarungsversuchen ctwas zu tun hahen. Die Frage, zu deren Auf

klarung hier der aufrcchte Gang herangczogen winl, ist ja auch, 

um es wieder zu betoncn, noeh gar ni eh t eli e Spr a c he; es handelt 

sich einstweilen erst um (lie LoquaziUit, die ja bei dem Vogel 

gar nicht zur Sprache gedciht. 

Die Beziehung def Loquazitat zur aufrechten Haltung erscheint 

zunachst vi))lig dunkel. Der Einfluf3 dieser auf die Phylogcnesc 

jencr ist auch kein dirckter und der Umwcg, auf dem cr sich 

gcltend machte, ist erst durch den letzten Jahrzchnten angehOrige 

Fortschritte in Physiologie und Entwicklungsgeschichte (Phylo· 

genese und Ontogenese) verstandlich geworclen. 

Das fur die "Loquazitat" wichtigste Organ ist das Gehororgan 

(s. S. 4). Tone und Sprachlaute mussen, wenn sie nachgebildet 

werden sollen, genau wahrgenommen (apperzipiert) werden; es 

gehOrt ein sehr gutes "Gehor" dazu, daD der Singvogcl seine Tone 

so genau und sicher "trifft", oder gar, daD, wie in meinem unter 2 

(S. 3) erzahlten Erlebnis, das Geschwatz des Papagei, das Stimm

organ des Menschen, dem er nachiifft, gut erkennen liiDt. 

Auch die den Laut und den Ton erzeugenden Organe des Sprech

rohres (Kehlkopf, Mundhohle usw.), sind sehr wichtig, doch stehen 

sie erst an zweiter Stelle und fur die Loquazitat entscheidend 

waren sie nicht. 1llre Gleichheit konnte nicht die Ursache der 



I2 

gleichen Loquazitat beim Menschen und beim Vogel werden, weil 

das Sprechrohr· bei beiden vollig verschieden angelegt und ge

staltet ist. Der Mensch hat nur e i n e n Kehlkopf, der am oberen 

Ende der Luftrohrc (Trachea) unmittelbar hinter der lunge liegt 

und mit dem er spricht und singt, der Vogel besitzt zwei Kehl

kopfe, einen oberen, der an der gleichen Stelle liegt, wie der des 

Menschen und einen unteren, der in der Brusthohle liegt, da wo 

sich die Luftrohre (Trachea) aus ihren beiden Asten, den beiden 

"Hauptbronchien" - jeder fur einen der beiden Lungenflugel, 

"der rechten und der linken Lunge" - bildet. Und fur uns hochst 

demonstrativ 1 : Der Vogel benutzt zum Singen und also wohl auch 

zum "Schwatzen" gerade diesen zweiten unteren Kehlkopf, der 

dem Menschen fehlt. Auch im ubrigen ist das "Sprechrohr" des 

Vogels mit seinem Schnabel so vollig verschieden von dem des 

Menschen gebaut, daB unmoglich hier die Wurzel fur die den beiden 

gemeinsame Loquazitat liegen kann. 

7· 
Ich muB mir nun eine fur das Verstandnis des Folgenden un

erlaf31iche Abschweifung auf das Gebiet der Phylogenese gestatten. 

In dieser Verschiedenheit der Gestaltung des bei beiden der 

gleichen Funktion dienenden Sprechrohres, einerseits bei dem 

Vogel, andererseits bei dem Menschen, kommt namlich besonders 

eindrucksvoll zum Ausdruck das Wesen der in der Phylogenese 

uberall hervortretenden Beziehung zwischen jeder sich neu ent

wickelnden Funktion und der Entwicklung des ihr dienenden 

Organes, und eine Verstandigung hieruber mit dem Leser ist un

erlaBlich, weil in einem der fur diese Lehre wichtigsten Punkte, 

namlich in der Lehre von der Vererbung erworbener Eigenschaften, 

noch keineswegs eine Ubereinstimmung der Forscher erreicht ist. 

1 Den ke r, Gehororgan und Sprechwerkzeuge def Papageien. Wiesbaden: 
Bergmann 1909. 
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WeiDmanns unermudliehe Arbeit hat hier ebenso anregend, 

wie d~s Verstandnis ersehwerend gewirkt. In seltener Fruehtbar

keit hat sieh die Forsehung in den letzten Dezennien mit dieser 

Frage besehaftigt. Unter dem EinfluD der Entdeckungen Mendels 

ist es durch WeiDmanns Einspruch gegen die Vererbung er

worbener Eigensehaften, der ubrigens in deT Scharfe der Kritik, 

wie in theoretiseher Zuspitzung hypothetiseher Vorstellungen, bis 

an die Grenze des mit induktiver Forsehung Vertragliehen geht, 

trotz des Eintretens zahlreieher und hoehst maDgebender Ver

treter (ieh nenne nur die beiden Hertwig, Semon, Roux) 

fUr sie, und trotz des von den grundlichsten F orsehern herbeige

schaff ten, wenn auch im einzelnen nieht der au D e r s ten Kritik 

standhaltenden, doeh im ganzen vollkommen ubcrwaltigenden 

Materiales an Beobaehtungen und Experimenten, dahin gckommen, 

daD wenigstens der Fernerstehende diese Lehre fur erschuttert 

halten mag. Die Diskussion dieser phylogenetisehcn Streitfrage 

ist nieht meine Sacl)(', fUr die Frage, denen diese meine Sehrift 

dient, muD dies als durchaus sieher fcstgchaltcn werden, daD mit 

einer ncuen Funktion auch die ihr dienende Struktur, das ihr 

dienende Organ entwiekclt wird. Dies ware unmoglich ohne Ver

erbung erworbener Eigensehaften und es gcsehieht im Eintreten 

fur diesc, daD Oscar Hcrt\\"ig (Allg. Biologic. 5. Auf!. S. 519) 

sagt: "Funktion und Organ sind ebenso wie Seele und Leib zwei 

zusammengehorige, sieh erganzendc Bcgriffe, der eine kann ohne 

den andern nicht gedacht werden. Denn eine bestimmte Funktion 

setzt aile mal eine bestimmte Struktur voraus, so wie eine be

stimmte Struktur in der ihr gemaDen Weise funktioniert." Dies 

Verhaltnis zwischen Funktion und Struktur kommt in der 

Phylogenese uberall zur Geltung, wo es sieh urn Lamarkismus 

handclt, und wo hiernaeh es au D er e Lcbensbcdingungen 

sind, denen die "neue Funktion" die nt, da ist es - wenn 

auch Hertwig sich gegen eme solche Fassung als allge-

N a un y n, Lautsprache. 2 
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meingtiltig verwahrt - richtig, zu sagen, daB die Funktion 

sich das Organ schafft. Denn die wirksamen auBeren Lebensbe

dingungen wenden sich an die Funktion: die funktionelle An

passung ist der pri mare Vorgang. Der Gedanke, daB es die 

Funktion ist, die sich das Organ schafft, findet tibrigens heute 

bereits vielfach weit tiber das Gebiet der Phylogenese hinaus als 

selbstverstandlich Verwertung, so z. B. auch ftir das Verstandnis 

von Vorgangen im Bereich der physiologischen Chemie 1. 

In der unter 6. besprochenen Ausgestaltung des Sprechrohres 

ftir die Loquazitat kommt es besonders klar zum Ausdruck: hier 

vermittelt die gleiche Funktion in zwei verschiedenen Organismen 

die ihr dienende Organisation auf der Grundlage gegebener, vollig 

differenter, anatomischer Verhaltnisse. Dementsprechend £alit 

diese Organisation verschieden, trotzdem aber in beiden 

Fallen vollkommen zweckdienlich aus, so wie die Funktion 

sie verlangt. 

8. 

Nach dieser Abschweifung komme ich auf die Phylogenese 

der "Loq u a zi tat" zurtick. 
Sie verlangt vor allem ein hochentwickeltes Gehor. Eine 

direkte Beeinflussung dieses durch den aufrechten Gang (des 

Vogels und des Menschen) ist nicht wahrscheinlich zu machen, 

hingegen liegt eine indirekte, namlich die unter Vermittlung des 

statischen Sinnes nahe; denn dieser hat einerseits nahe anatomische 

und funktionelle Beziehungen zum Gehororgan und andererseits 

funktionelle und phylogenetische zur aufrechten Haltung mit dem 

Stehen und Gehen auf zwei FtiBen. 

Das Gehororgan der hoheren (Wirbel-) Tiere entwickelt sich 

(phylogenetisch) aus dem statischen Organ, der Statokyste, der 
niederen Tiere, u-nd beide Organe bleiben funktionell und ana-

1 Spiro, Biologische Bedeutung der in kleinen Mengen vorkommenden anor
ganischen Elementen. Leydenvorlesung. Dtsch. med. Wochenschr. 1925. Nr. 16. 
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tomisch auf das engste zu einem gemeinsamen Organe verbunden 

bis zur hochsten Ausgestaltung, die dieses gemeinsame Organ bei 

hohen Saugetieren erreicht. Bei dicsen ist dies "Doppelorgan im 

Felsenbein bis in die neue Zeit ausschlief31ich a]s Gchororgan ange

sprochen worden, erst seit 100 Jahren hat man (Flourens) das 

Gleichgewichtsorgan in den bis dahin dem inneren Ohr zu

gerechneten halbzirkelformigen Kanalen erkannt, und erst 

seit 50 Jahren hat man (Gol tz) ihre selbsHindige Funktion ge

wiirdigt: das Labyrinth, dem sie zugehOren, dient aber dem 

statischen Sinne; dem Gehorsinn dient die Schnecke (Cochlea), 

und es kommt in keiner Richtung zur vollstandigen Trennung 

beider Organe. Anatomisch bleibt eine bedeutsame Vcrbindung 

zwischen beiden Organen erhalten in dem "Canalis rcuniens", 

wie dies das ncueste maf3gebende Werk iiber die Anatomie 

des Ohres vertritt 1 und fiir das Erhaltenbleiben der 

fun k t ion e 11 en Zusammengehorigkeit treten beweiskdiftige Ver

suche von Richard an Meerschweinchen ein 2. Sie zeigen, daf3 der 

Schall ein adaquater Reiz auch fiir den "Vorhofsbogengang

apparat", d. i. fUr das statische Organ ist. 

Besonders klar aber tritt die ZusammengehOrigkeit des statischen 

Sinnes und des Gehororganes in der Phylogenese hervor. Das 

urspriinglich viel altere ist das statische Organ und erst an ihm 

entwickelt sich das GehOrorgan. 

Dies erscheint erst spat im Tierreich. Friiher hat man namlich 

irrtiimlich auch vielen niederen Tieren ein "Gehor" zugeschrieben, 

indem man das statische Organ als Gehororgan ansprach. Die 

Anlagen eines statischen Organes bei niederen Tieren, die nun 

langst richtig erkannt sind und demgemai3 jetzt als "Statokyst" 

bezeichnet werden, hief3en damals" Otokysten" und der "S tat 0-

Ii th", wie wir ihn he ute in der "Statokyste" kennen, hat lange 

1 Kolmer in Brunner, Handbuch der Neurologie des Ohres. Bd. I, S. 137. 
I Zeitschr. f. BioI. Bd. 66. 



16 -

unter falschem Namen als "Otoli th" bei niederen Tieren eme 

groBe Rolle gespielt. Heute ist es ausgemacht, daB aile diese 

niederen Tiere mit ihren falschlich damals so getauften Oto

kysten und Otclithen uberhaupt nicht horen. Sogar die Fische 

besitzen wahrscheinlich noch kein "Geh6r". Erst bei den h6heren 

Amphibien, den Reptilien ist ein H6rverm6gen sichergestellt. 

Dem entspricht es, daB erst bei Reptilien (den Krokodilen) die 

Anlage des spezifischen Geh6rapparates, der Schnecke (Cochlea) 

recht augenscheinlich wird. Bei den Fischen, die einen sehr hoch

entwickelten statischen Sinn und Apparat besitzen, ist von einer 

Cochlea noch nichts zu finden. Erst bei der Schildkr6te tritt 

der erste Hinweis auf die kommende Entwicklung einer solchen 

in der Macula lagenae auf (s. Abb. S. 17). 

Bei den niederen Tieren \ den Quallen, Wurmern usw., stellt 

das statische Organ ein Blaschen oder Sackchen dar, zu dem 

Nervenfasern hinziehen und dessen Innenflache mitHarchentragen

den" Sinnesepithelien" besetzt ist. In solcher "Statokyste II (fruher 

"Otokyste") liegt der "Statolith" (fruher "Otolith "). Dieser kann 
ein einzelnes verhaltnismaBig groBes Gebilde sein, es k6nnen aber 

auch mehrere mannigfach gestaltete, auch Kristalle, in einer 
Statokyste liegen, oder es sind k6rnige Massen, die verkleben. 

Bei Krebsen werden sie aus solchen gebildet, die das Tier sich selbst, 

bei jeder Hautung frisch, in die Statokyste einfuhrt. Dies hat 

besonders wertvolle Untersuchungen am statischen Organ der 

Krebse erm6glicht. Auch weiter sind die Krebse fUr unser Thema 

dad urch interessant geworden, daB bei ihnen bereits der EinfluB 

des statischen Organes auf den Muskeltonus sehr gut demonstriert 

werden kann (Versuche von Bethe und von Fr61ich). Bei den 

niedersten Wirbeltieren, den Fischen, erreicht dann das statische 

Organ seine volle H6he durch Ausgestaltung mit halbzirkel· 

1 Ich folge hier den vortreffIichen Darstellung von Man g 0 I d in Win t e r s t e in, 
Handbuch der vergleichenden Physiologie. Bd. 4. 
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formigen Kanalen, deren die Knochenfische bereits drei, so wie die 

Saugetiere besitzen, aber erst bei der Schildkrote, wie soeben gesagt, 

eine erste Andeutung von Entwicklung cines richtigcn Hor-

A 

Ent\\ icklung (phylogenetisch) des C leichge\\ ichtsorganes (Lauyrin thes) und des 
(spezifischen) Gehbrorganes (cochlea) an diesem. 

A. Knochenfisch. B. Frosch. C. Schildkrote. D. Krokodil. E. Vogel. F. S'lUgCr. 

I. I abyrinth mit den halbzirkelfbrmigen Kanalen. 2. l\lacula lagenae, die Ste)]e 
an cler sich spater dic cochlea (~chnecke) ent\\ ickelt. 3. Die 5'chneeke (cochlea) 

das eigentliche Hororgan. 

Aus: ~rangoJd, (;ehiirsinn und statischer Sinn, in \\"interstcill. Handbuch der 
\crgleichenclen Physiologic. 

organs, 1Il dem Auftreten der "Macula lagenae" erkenntlich, d. i. 

die Stelle, wo Udnll (bci den Rcplilicll) in der "Papilla hasilaris" 

die erste unverkennbare Anlage der Schnecke (Cochlea) erwachst. 

Die Schnecke, das Organ fUr Tonwahrnehmung, cntsteht also -so 
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darf man sagen - aIs ein Seitentrieb (Anhang) des bereits in seiner 

phylogenetischen Entwicklung weit gediehenen statischen Organcs 

(s. S. 17). 

9· 
Diese in der Phylogenese so deutlich hervortretende enge Be-

ziehung beider Organe, des Gehorsinns zu dem statischen Sinn, 

tragt die ganzen folgenden Auseinandersetzungen. Sic zeigt, wie 

die funktionelle und anatomische Zusammengehorigkeit beider sich 

in dcr Phylogenese geltend macht, und sie macht es augenscheinlich, 

wie Einfltisse, welche die Entwicklung des statischen Sinnes und 

Organes begtinstigten der des Gehorsinnes und seines Organs 

zugute kommen konnten. 

Der statische Sinn dient der Aufrechterhaltung des Korper

gleichgewichts und der "Koordination", d. i. dem zweckdienlichen 

Zusammenarbeiten der verschiedenen Muskeln und Muskelgruppen, 

welches jenes erfordert. Sein Organ, das Labyrinth mit den drei 

halbzirkelformigen Kanalen, liegt bei den Wirbeltieren in der 

Schadelbasis im Felsenbein. Es ist ein Teil des frtiher als "inneres 

Ohr" bezeichneten groBen Gemeinorganes fUr Gleichgewicht und 

Gehor. Das Gleichgewichtsorgan dient dem Gleichgewichtssinne 

und seine Zerstorung im Experiment an Tieren stort das Gleich

gcwichtsgefuhl des Tieres und das zweckmaBige Zusammen

arbeiten der Muskeln, wie Haltung und Bewegung beides fordern. 

Diese SWrungen konnen in einzelnen Fallen ausgeglichen werden; 

denn es beteiligen sich an der Aufrechterhaltung des Korpergleich

gewichtes auch andere Sinne, z. B. der Gesichtssinn und der 

Tastsinn der Haut. Sie konnen den Gleichgewichtssinn bis zu 

einem gewissen Grade ersetzen und tun dies am vollkommensten 

da, wo seine Storung sich allmahlich vollzieht, wie beim Menschen 

bei Erkrankung der Gleichgewichtsorgane. Es ist nicht zu 

leugnen, daB der Ersatz des Gleichgewichtssinnes durch andere 

Sinne leichter und vollstandiger zustandc kommt, als dies etwa fUr 
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Ges i ch tun d Geh or gilt, doeh liegt hicrin kein absolut trenncnder 

Unterschied zwischen dem statisehen und diesen "hoheren" Sinnen, 

denn aueh diese finden weitgehenden Ersatz. Ein Widersprueh 

dagegen, daB das Labyrinth mit den halbzirkelformigen Kanalen 

das Organ filr den statisehcn Sinn sei, kann naeh den Ergebnissen 

der Forsehung von Flourens und von Goltz bis zu Magn us 

und de Kley n nieht bcstehen. Auch ftir Saugeticre ist dies dureh 

R. Ewald und dureh Magnus und de Kleyn siehergcstellt. 

Ganz unzwcifelhaft sind es nun Vogel und Mensch, bei lienen 

dieses Gleiehgewiehtsorgan Leistungen vollbringt, weiche seine 

Lcistungen bei allen andercn Tieren weit tibcrragcn. Bei dem 

Vogel hat die, mit dcm aufrcchten Gange gcgcbcne, differente 

Entwieklung von Ober- und von Untercxtremitat zum Fltigd 

gefilhrt und die Siehcrheit, mit der die guten Flieger ihr Korper

gleiehgewieht beherrsehen, ist langst anerkannt und angestaunt. 

Noeh viel erstaunlieher aber sind die Leistungen des statisehen 

Sinnes beim Mensehen. Z. B. ein alltagliehes Vorkommnis: auf 

einer gegen die Mauer lehnenden Leiter stcht ein Arbeiter etwa 

4 Meter tiber dcm StraBenpflaster. Kcine Stehleitcr mit breiten 

Trittcn, sondern gcdrchte runde Sprossen. In der rechtcn Hand 

ein schwerer Hammer, in der linkcn ein scharfer schmaler MeiGel, 

mit dem er kleine Locher, jedes in gieichem Abstand vom 

nachsten in die harte Steinwand sehlagt. Der Absturz "ware ein 

sehwerer Un g I u e ks f a II. Sein Gesichtssinn ist vollkommcn in 

Anspruch genommen, er muG bei seiner Arbeit scharf auf seine 

Hande sehen, es ist sein Gleiehgewiehtssinn, dem er vertraut, und 

sthr sicher traut, denn z\vischen den Zahnen halt er seine Zigarre 

- mag sie viclleicht auch ausgegangen sein. Absichtlieh habe 

ieh hier cine Situation gesehildert, die nieht nur alltaglich ist, 

die vic! mehr kaum als etwas Besondcres gelten durfte und doeh 

weich bewundcrnswcrtc Leistung eles Gleiehgewiehtssillnes! Unel 

wie vie I h6here Ansprtiche an diesen stellen ebenso alltaglichc 
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Leistungen des Arbeiters, der mit semen Handen feinere Arbeit 

leistet in einer Haltung, die es ihm nicht leicht macht, sein wenig 

gestutztes Gleichgewicht zu wahren; wenn ihm auch dessen Ver

lust nicht lebensgefahrlich zu sein braucht. 

Es ist also kein Zweifel, daB die aufrechte Haltung fur den 

Menschen und den Vogel die weitgehendsten Anspruche an den 

Gleichgewichtssinn stellte und dies urn so mehr, als sie mit sich 

brachte die differente Entwicklung von Ober- und Unterexetremi

tat: der Unterextremitat zum FuB, der Oberextremitat: beim 

Vogel zum Fltigel, beim Menschen zu seinem Universalwerkzeug, 

der H nd. 

ro. 

Unter 5. bis 8. Abschnitt sind anatomische, experimentelle, 

physiologische und phylogenetische Momente besprochen, welche 

die Verwandtschaft des statischen Sinnes mit dem Gehar erkennen 

lassen. Diese Verwandtschaft kommt nun weiter darin zum Aus

druck, daB die beiden Sinnen adaquaten Erregungen in einem 

entscheidenden Punkte nur quantitativ unterschieden sind: denn 

die Ton- und Schallwellen, die Schwingungen, die das Gehar 

wahrnimmt, sind, ebenso wie die durch mechanische Kraft 

bewirkten Schwingungen elastischer Karper "Si n us s ch wi ng

ungen". Diese besitzen uberall mechanische Kraft, die, wie das 

Brechen der Biiumc im Walde beim Wind und das Springen 

des Weinglases bei energischem Streichen eines Saiteninstrumentes 

erkennen liii3t, kraftig~r Wirkungen fahig sein kann. Und auch 

in der Reaktion auf die ihnen adaquaten Reize ist die nahe Ver

wandtschaft beider Sinne zu erkennen. Die adaquate Reaktion 

des Geharsinnes ist die Vermittlung der Tonwellen an das Zentral

organ, der statische Sinn uberwacht die Muskelarbeit zur Auf

rechterhaltung des Karpergleichgewichtes. Hierzu mussen von 

den Muskeln zentripetale Erregungen an das vermittelnde Organ 

gelangen und es ist nicht ausgeschlossen, daB diese Erregungen 
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wie die Tonwcllcn "Sinusschwillgungell" sind. Denn bei der 

Muskeltatigkeit entstchcn horbarc Tone und Gerauschc. In diescr 

Hinsicht ist auDerordentlich wichtig das von de Kit y n und 

Mag nus studierte Muskelschwirren der Meerschweinchen: ein 

eigentiimliches deutlich fiihlbares und auf Distanz horbares 

"Schwirren" der massigercn Muskeln ihres Korpers. Dieses sonder

bare Phanomen tritt am sichersten ein, wenn das Tierchen zu 

einer Bewegung veranlaDt wird und hierbei am auffalligsten vor 

und nach der Bcwegung, .also dann, wenn sich das Tier fiir die 

fUr cine kommende Bewcgung erforderliche oder in dcr durch 

die ausgefiihrte Bewcgung notwendig gewordencn neucn Haltung 

feststellt. Man kann es auch dadurch hervorrufen, daD man den 

Kopf des Tiercs aUein bewegt, worin dann dies zum Ausdruck 

kommt, daD die veranderte Lage des Gleichgewichtsorgalles im 

Felsenbein dem Tierc cine Andcrung der Korperhaltung vortauscht. 

JedenfaUs wird dics "Muskclschwirren" durch den Gleichgewichts

sinn vermittelt, dcnn nach Exstirpation der Bogengange des 

Labyrinths bleibt es vollig aus (de Kleyn und Magn US)l. 

II. 

Wir haben cs bisher mit der Loquazitat zu tun gehabt, jener 

sonderbaren Fahigkeit zur Bildung artikulierter Laute mit der 

Freudc hie ran und an dem Nachahmen solcher Laute. Sie findet 

sich auGer beim Menschen nur bei vie len Vogeln. Bei dem Menschen 

tritt sie als schnell liberwundene Vorstufe der Lautsprache auf, 

beim Vogcl fiihrt sic zum Gesang; zu einer Lautsprache, die mit 

der menschliche!l verglichen werden konnte, bringt er es nicht. 

Flir diese Loquazitat ist offenbar ein feines und zuverlassiges Gehor 

uncntbehrlich und es laGt sich wahrschcinlich machcn, daD ::lie 

(phylogenctischc) Enhvicklung cines cntsprcchcnd hoch l'ntwickel-

1 Brunner, Handbuch der Neurologic de, Ohres. Bd. I, S. 484. Pflugers 

Arch. l. d. ges. Physiol. Btl. I86, s. 43. 
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ten Gehororganes bei Mensch und Vogel begunstigt worden ist 

dureh eine andere, wieder allein diesen beiden eigene Eigensehaft, 

das ist die aufreehte Haltung mit dem Gehen und, Stehen auf 

zwei FuBen. Es handelt sieh hierbei nieht urn eine direkte Ein

wirkung dieser aufreehten Haltung usw. auf die Entwieklung des 

Gehororganes, vielmehr wird der giinstige EinfluB jener ver

mittelt dureh das statisehe Organ, das Organ filr das Korpergleieh

gewieht. An dieses stellt die aufreehte Haltung die allerweitest

gehenden Anforderungen, die in der ~hylogenese zu einer hoehst 

vollkommenen Ausgestaltung des Gleiehgewiehtsorganes fiihren 

konnten. Mit ihr konnte Hand in Hand gehen cine entsprechend 

vollkommene Ausgestaltung des Hororganes, denn beide Organc: 

das statische und das Hororgan, sind anatomiseh, funktionell und 

phylogenetisch untrennbar verbunden. 

Wenn nun allein der Mensch aus dieser Loquazitat die Laut

spraehe entwickeln konnte, so kann man dies aus seiner "groBeren 

Intelligenz" erklaren wollen. Diese Erklarung hatte freilieh von 

vornherein eine groBe Schwaehe: sie steht auf einem ZirkelschluB. 

Denn naeh aHem ist an der Entwieklung (phylogenetiseh) der 

mensehlichen Intelligenz die Spraehe sehr stark beteiligt. Aueh 

gibt es Saugetiere genug, denen man "hohe Intelligenz" zu

spreehen darf, z. B. ein guter Hiihnerhund vor laufenden Feld

hiihnern auf der Jagd!, und bei keinem, aueh nieht bei dem 

inteIIigentesten Tiere kann von einer mit der mensehliehen ver

gleiehbaren Lautspraehe aueh nur die Rede sein. 

Es ist hiernaeh die Frage naheliegend, ob nieht weitere beson

dere korperliehe Eigensehaften des Mensehen fiir die phylo

genetisehe Entwieklung der Loquazitat zur Lautspraehe in Betraeht 

kommen. 

Die Padagogen, Philologen und Erkenntnistheoretiker haben 

die Entwieklung der Spraehe beim Kinde in vielen dureh FleiB, 

Ausdauer und Seharfsinn gleieh ausgezeiehneten Werken behandelt, 
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aber von ihrcm Standpunktc aus als "Historiker" und als "Spraeh

forseher". Einen ernsten Versuch, diese Frage au e h uiologisch 

anzufassen, habe ieh nur uei W un d t gcfunden; iell habe dessen 

bereits gedaeht. 

12. 

Es war die aufrechte Haltung des Menschcn, die uns bisher 

gcf uhrt hat, doch habe ich stets nachclrucklichst als zu dicser 

gehorig betont, die funktionell und organsich differente Ausge

staltung der zwei glcichseitigen Extremitaten, der Ober- und der 

Unterextremitat. Bei beiden, dem Vogel wie dem Mt'nschen, ward 

die Unterextremitat zum FuJ3, die Oberextremitat wurde beim 

Vogel zum Fli.igel und hicrmit verlicrt er fur uns nun jcdcs weitcH' 

Interesse, denn der Flugel hat den Yogeln in keiner \Vt.:ise zur 

Entwicklung ciner Lautsprache aus ihrer Loquazitat VL:rhelfen 

konnen. Bei dem Menschen aber entwickelte sich all dcr OblT

extremitat, dem Arm, die Hand. 

Die Rolle der Hand in der. Ent\vicklung der Lautsprache ist 

cine zwiefache. Eincrseits wurde sic das Hauptwerkzcug cler Ge

barclensprache, andererseits braehtc sie die Rec h ts h an d i gkei t 

mit sieh. Weitaus wiehtiger ist das zweite, die Reehtshancligkeit, 

geworden und von illr winl bald sellr eingehcnd zu rcuen sein. 

Der Wiehtigkeit der Gebardensprache fUr das Werden der 

Lautsprache habe ich bereits vorn (S. 2 U. L) geclacht. Man darf 

sic nicht zu hoch einschatzcn. DaD sie sehr viel fur die Verstandi

gung leisten kann, bedarf hiner Begrundung. Ebenso ist dies 

klar, daD, wie schon die Ticre, so auch die Ahnen dcs Menschen 

zur VerstandiguIlg untereinander Gebarden benutzt haben durften, 

sobald sie sich ctwas mitzuteilen hatten, also \\'ohl langst, ('he sie 

zur Lautspraehe kamcIl und hil'fmit M('nschen \\·urdcIl. \Yie wcit 

aber die Entwicklung der Gcbardcnsprachc aus sich sdbst kommcn 

konnte, und worauf es ankame, wie wcit sil' bcim Menschen aus 
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sich selbst gekommen ist, hieruber fehlt jedes Urteil. Von den 

staatenbildenden Insekten muB man absehen, weil die Organisation 

ihres Nervensystems eine vollig andere ist wie die des Menschen 

und der Saugetiere. Bei den Saugetieren hat sie nicht zu einer 

mit der menschlichen vergleichbaren entwicklungsfahigen Sprache 

gefuhrt und beim Menschen sind Beobachtungen und Erfahrungen 

uber den Wert der Zeichensprache fur die Entwicklung der Laut

sprache dadurch ausgeschlossen, daB nie Menschen ohne Laut

sprache gefunden worden sind, auch die allertiefststehenden 

Volkerschaften besitzen eine solche; und es ist selbstverstandlich, 

daB dann die Gebardensprache die hohe Stufe, auf der wir 

sie bei solchen vielfach finden, bereits unter Hilfe der Laut

sprache erreicht haben kann. Wenn seine Sprache den Menschen 

zum Menschen machen konnte so kann dies nur von der Laut

sprache gelten. 

13· 

Sehr viel wichtiger wurde die Hand dadurch fUr den Menschen, 

daD sie ihm die "Rechtshandigkeit" und mit ihr die "Links

hi r n i g k e it" vermittelte. 

Mit dieser Linkshirnigkei t des Menschen als seiner fur die 

Entwicklung der Lautsprache aus der Loquazitat entscheidenden 

Besonderheit, und mit ihrer Abhangigkeit von der Rechtshandig

keit bekommen wir es nun zu tun. Ehe ich aber hierauf eingehe, 

sei nochmals betont, daB es auch zu der bestimmenden Rolle der 

Rechtshandigkeit, mit der von ihr induzierten Linkshirnigkeit 

gekommen ist dank ~einer aufrechten Haltung auf zwei FuBen. 

Erst das Stehen auf diesen ermoglicht ihm den weitgehenden 

Gebrauch der Hand als seines Universalwerkzeuges. Die Bedeu

tung dieses Punktes macht der Affe augenscheinlich, der mit seinen 

vi er Handen doch recht wenig anzufangen weiB und wuBte, weil 

ihm eben zwei FliBe fehlen, auf denen er sicher stande. 
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Das Verstandnis cler Linkshirnigkeit mit ihrer Abhangigkeit 

von der Rec h ts han dig kei t verlangt fur die nicht biologisch 

gebildeten Leser einige einfuhrende Erklarungen: 

a) Ober Rechtshandigkeit und uber Linkshirnigkcit des 

Menschen und ihre gegenseitige (ko n tr ala t er al e) Be

dingtheit. 

b) Ober Unterscheidung - bei phylogenetischen Betrach

tungen - des Wac h stu m seines Organes als F olge gunstiger 

Ernahrung von dessen organischer Differenzierung 

(Ausgestaltung), wie sie das Auftreten einer neuen Funktion 

bei deren Ausubung mit sich bring!. 

a) Unter Rechtshandigkeit des Menschen versteht man 

dies, daf3 er fur die entsprechenden Leistungen in erster Linie die 

rechte Hand benutzt. Diese seine Einseitigkeit, die Minderwertig

keit seiner linken Kbrperhaifte fur viele Zwecke beschrankt sich 

keineswegs auf die Hand. Der Gebrauch dieser zieht vielmehr 

mannigfache wciterc Einseitigkeiten nach sich. Hiervon wird 

alsbald (unter S. 27) ausfuhrlich gesprochen werden. Zunachst 

haben wir es zu tun mit den Beziehungen zwischen Rechtshandig

keit und Linkshirnigkeit. Die Beziehung jeder Kbrperhalfte zur 

"kontralateralen Grof3hirnhemisphare", hier der rechten Kbrper

haifte zur linken Grof3hirnhalfte, kommt vor allem darin zum 

Ausdruck, daf3 die Muskeltatigkeit und die Hautempfindlichkeit 

jener vom normalen Funktionieren dieser abhangt und, wie in 

der Muskeltatigkeit die rechte Kbrperhalfte bevorzugt ist, so ist 

die linke Grof3hirnhalfte, die linke Grof3hirnhemisphare, die 

funktionell besser entwickelte. Dies ist mit "Linkshirnigkeit" des 

Menschen gemeint. 

Wie Jedermann weif3, sind aber nicht alle Menschen Rechts

hander. Bei den Linkshandern besteht die gleiche Beziehung der 
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lcistungsfahigen Korperhalfte zu ihrer "kontralateralen" GroG· 

hirnhemisphare, hier ist die bessere GroGhirnhalfte die rechte; 

bei ihnen liegt "Rechtshirnigkeit" vor. 

b) Bessere Ernahrung, in der Regel durch bessere Blut

zufuhr, begiinstigt das Wachstum cines Organes als Ganzes. 

Fun k t ion e 11 e Inanspruchnahme k ann dasselbe Ieisten; die 

Muskeln werden durch Ubung (Turnen usw.) verdickt, wie anderer

seits ihr Nichtgebrauch zu ihrem Schwund fiihrt. Die Knochen 

der GliedmaGen sind dicker, wcnn dicse schwere Lasten tragen 

miissen. Aber einc andere, spezifische Wirkung der funktio

neHen Tatigkeit des Organes ist viel merkwiirdiger. Gerade an den 

Knochen ist dies besonders augenscheinlich und besonders genau 

studiert. Sie hat durchaus nichts zu tun mit dem Wachstum des 

Organs als Ganzes. 1m Innern des Knochens, wenn er dem Tragen 

ciner Last dient, wie der Oberschenkel dem Tragen des schweren 

Rumpfes, entwickelt sich cine hochst merkwiirdige Balkenstruktur. 

Ihre Konstruktion ist so genau dem angepaGt, was moglichste Mate

rialersparnis bei ausreichender Unterstiitzung dcr Kraftlinien for

dert, daG sie dem geschicktesten Konstrukteur Ehre machen wiirde. 

Das Zustandekommen dieser Struktur ist an die Funktion gebunden, 

ohne diese fehit sie; auch die beste Ernahrung des Organes kann 

"funktioneHe Leistung" nicht ersetzen. Das "Wachstum" des 

Organes durch jene kann sogar die funktionelle Ausgestaltung 

des Organes storen, indem es solchen Organbestandteilen (Geweben) 

zugute kommt, die funktionell wertlos sind. Weitere Belege fUr 

das hier Gesagte sind bei Roux (Kampf der Organe) zu finden. 

15· 
Die funktionellen Beziehungen jeder GroGhirnhalfte (Hemi

sphare), wie sie in der Innervation der Muskeln und der Ver

mittlung des Hautgefiihies zum Ausdruck kommen, gelten der 

kontraiateraIcn Korperhalfte und umgckehrt kommen funktionelle 
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halfte kontralateralen GroBhirnhemisphare zustatten. Bei den 

rechtshandigen Menschen ist es die rechte Korperhalfte, die in 

lebhafterer Wechsel\\'irkung mit ihrer kontralateralen GroBhirnhalfte 

steht, und so kommt die hahere Entwicklung dieser - der linken -

zustande. Es sind funktionelle Reize, welche dies vermitteln, nieht 

etwa bessere Ernahrung. Dies macht sich darin geltend, daB 

diese hohere Enhvicklung der einen GroBhirnhemisphare lcdiglich 

qua 1 ita t i v ist; die linke GroBhirnhemisphare hat trotz ihrer 

hoheren Wertigkeit das gleiche Gewicht wie die andere, die rechte. 

Die funktionellen Leistungen der Knochen sind mechanische, 

dem entspricht deren wunderbare Ausgestaltung fur Zwecke 

der Statik. Die Funktionen des GroBhirns aber gelten Leistungen 

hoherer, zum Teil gcistigcr Art und haben cinen fUr unsere groben 

Untersuchungsmethoden crkenntlichcn Ausdruck in der Struktur 

des Organes noch nicht gcfunden -- wenigstcns so weit meine 

Kenntnis der kaum zu ubersehenden Literatur auf diesen Gebieten 

reicht -. Eine naheliegende Uberlegung an einem Beispiel 

macht dies leicht begreiflich. Solche in das Gebiet des Geistigen 

reichende Leistungen sind z. B. die eines Klaviervirtuosen. Sie 

sind nicht verstandlich ohne die Annahme, daB bei ihm durch die 

Ubung eigene automatisch zusammenarbeitende Mechanismen im 

Hirn des Kunstlers entwickelt werden. Hierbei braucht es sich 

aber nicht urn neue Organisationen, urn Schaffung neuer Leitungen 

usw. zu handeln, es genugt bessere Leitungsfahigkeit, bessere 

Gangbarkeit von bereits bestehenden Leitungen. 

16. 

Wie dann we iter der Gebrauch der Hand den Menschen zur 

"Einseitigkeit" brachte, ist leicht begreiflich: er muB bei allerhand 

Hantierungen die eine als die "Haupthand" gebrauchen, wahrend 

die andere als Unterstutzungshand nebensachlichere Dienste 
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gegeben wurde, ist nur hypothetisch zu beantworten; ausgemacht 

ist aber dies,· daB die Rechtshandigkeit das primare Moment 

war; die Linkshirnigkei t war das sekundare Moment. Man 

konnte daran denken, daB umgekehrt die Linkshirnigkeit das 

primare Moment sei, weiI nach den anatomischen Verhaltnissen 

die BIutzufuhr zum linken GroBhirn etwas besser erscheinen 

kann, doch reden all die nun weiter zu besprechenden Erfahrungen 

tiber Rechtsseitigkeit des Menschen und deren Entstehung dem 

keineswegs das Wort und drei gewichtige Tatsachen sprechen 

dagegen. Erstens dies, daB bessere Blutversorgung eines Organes 

besseres Wachstum, VergroBerung dieses, aber nicht bessere 

qualitative Ausgestaltung macht (vgl. S. 25), wahrend doch beide 

GroBhirnhalften gleich schwer sind; und zweitens noch bestimmter 

dies, daB bei Affen die gleiche Organisation des BlutgefaBsystems 

bestehen soIl, \velche bessere Blutversorgung der linken GroBhirn

hemisphare vorspiegeln kann, ohne daB es bei ihnen zur Links

hirnigkeit und Rechtshandigkeit gekommen ist und drittens das 
All erwi ch tigs te, daB beim Ii n ks hand i gen, also rech ts

hi r n i g en. Menschen die anscheinend bessere Blutversorgung 

der 1 ink e n Hemisphare ebenso konstant ist wie beim Rechts

hander. - Die Rechtshandigkeit ist das Primare. Wie 

aber ist der Mensch dazugekommen, gerade die rechte Hand so zu 

bevorzugen? Es mogen durch die damalige Lebensweise gesetzte 

auBere Einfliisse gewesen sein, die ihn bestimmten, und als eine 

sich hier bietende Erklarungsmoglichkeit sei eine von Stier 

mitgeteilte Annahme erwahnt, als deren Vertreter er Pye

S mi th und Weber nennt. Als die Menschen begannen sich der 

Stichwaffen zu bedienen, merkten sie bald, daB - wegen der Lage 

des Herzens - Stichverletzungen der linken Brust gefahrlicher 

seien und daB demnach die Fiihrung der Waffe mit der rechten 

Hand gegen die linke Seite des Gegners wirksamer sei. 
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Die vorzugswelse Benutzung der rechten Hand kam der Aus

gestaltung der kontralatcralen (linken) Grol3hirnhemisphare in 

gro/3el11 Umfang zugut. Zunachst den motorischen Bahnen und 

Zentren fur den reehten Arm, aher weit hicriil)l'r hinaus, auch all 

dell Assoziations1citungcn \lnd Assoziatiollssystcll1l'1I zwischen 

motorischen Stationen (Zcntren) fUr die reehte Hand und den ihrc 

Tatigkcit bestimmcndcll Sinnen und deren Organcn: Auge, Ohr, 

Tastsinn, Muskc1gdiihl, statiseher Sinn us\\". US\\'., kam sic ZIl

gut und dicse bcsscre Gangbarkcit fUr Assoziatiolll'n :dler Art 

maehtc die linkc GroUhirnhemisphan: del' IT('iltl'll iilll'l'lcgen fiil' 

aile Leistullgcll, dic iill' ohliegen. 

17· 
So macht sich dCllll auch tatsachlich die aus del' Rechtshandig

keit cl'waehsene Linkshirnigkeit des l\1ellschen kcim's\\'l'gs nur in 

der griil3l'fcn Geschicklichkcit del' (kontralateralen) rn:hten Hand 

gc1tcllrl. Viclmchl' ist die rechtc Kt'irperhalfte die funktionell 

besser entwiekc1tc, so \\'cit irgcnd ihl'e Ausgcstaltung mit moto

rischcn und scnsol'idkn Aktcn zusammcnilangt. Sehr lchrrcich 

hierfUr sind Cntcrsuch\lngen von I-Iallcrvorden. Er nahm 

:'iomentphotographicn auf von Mcnschcngesichtcrn "en face" 

und steHte nach Langshalbierung solchcr Photogl'aphicn kunst

liche Gesichter her, clie nun aus zwei rechtell oder zwei linkcn 

Gesichtshalften zusammengesetzt waren, also Ganzrcchts- unci 

Ganzlinks- Gcsichter. Dies ergab fUr aile 18 Faile, clie er aufnahm, 

daD die Rechtsgesichtcr sich von den Linksgcsiehtern auffallig 

unterschieden unci zwar sind die Linksgesichter "niedercr Art"! 

Nul' bei dem einzigen Linkshander war das hbchst bezeichnender

weise umgekehrt. Hallervordcn gibt Abbildungen, welche diescn 

Unterschied deutlich zeigen und schliel3t claraus: "es bcsteht also 

cine Linkshirnigkcit wie fUr Sprache und Hand, so auch in del' 

Mimik als Ausdruck fUr den Stand del' geistig(,ll Entwieklung", 
N au n y n, Lautsprache. 3 
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Weiter haben Licp manns Untersuchungen uber "Apraxie" 

gelehrt, daB die Ii n k e GroBhirnhalfte auBer der ihr in erstcr Linie 

zukommenden Innervation der kon trala teral en (rechten) Korper

halfte auch cinen hochst merkwurdigen EinfluB auf die Inner

vation der g I ei ch sci ti ge n (linken) Korperhalfte ausubt. Bei 

durch Erkrankung der linken Hirnhalfte rechtsseitig gelahmten 

Menschen fand Li ep mann auch die linke Hand geschadigt, 

nicht gelahmt, aber gestort "in der Ausfiihrung vorgestellter Be

wegungen"; der rechts GeIahmte ist auch mit der linken Hand 

"ungeschickt", etwas sinnvollere Bewegungen, z. B. "Drohen" 

cder "Winken" mit dem linken (nichtgeIahmten) Zeigcfinger 

bringt er nur unter groBen Muhen zustande; beim Hantieren 

scheint es, als ob die Erinnerung fUr bestimmte erlernte Bewe

gungen erloschen oder wenigstens schwer erweckbar sei und erst 

unter Mithilfe von seiten der Objekte ihnen zuflieBenden, optischen, 

taktilen oder kinasthetischen Eindrucken auftauche. Ich komme 

auf diese Apraxie Li ep manns noch einmal (S. 36) zu sprechen. 

DaB all diese Haupt- und Nebenerscheinungen der Links
hirnigkeit des Menschen auf gleicher Grundlage erwachsen, ist 

dadurch gesichert, daB bei Linkshandern die linke, also die der 

rech ten GroBhirnhalfte korrelative Korperhaifte in ihnen als die 

besser entwickelte hervortritt. Und daB weiter der vorzugsweise 

Gebrauch der einen Hand das primare Moment ist. Dies beweisen 
Stiers Erhebungen: Die Einseitigkeit des Menschen (in der Regel 

Rechtsseitigkeit mit der ihr korrespondierenden Linkshirnigkeit) 

ist erblich. Dies lehrt am klarsten ihr Gegenstiick, die Links

handigkeit. Diese, wenigstens die Anlage, die Geneigtheit des Kindes 

zur Linkshandigkeit ist langst als familiar erkannt, doch konnen 

Kinder, die von vornherein keine der beiden Hande oder sogar 

die linke fur Handleistungen bevorzugen, ohne Schwierigkeit zu 

richtigen Rechtshandern mit allen diesen zukommenden Eigen
schaften erzogen werden. 
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18. 

Es muDte auf die Rechtsseitigkeit (mit der Linkshirnigkeit) 

des Menschen so ausfiihrlich eingegangen werden, weil sie das 

entscheidende Moment wurde, das ihn iiber die "Loquazitat" zur 

Lautsprache gebraeht hat. Zur weitenn Aufklarung iiber die 

hochst wiehtige Rolle, welche jene Besonderheit des Mensehen 

in der (phylogenetisehen) Entwieklung der Lautspraehe gespielt 

hat, komme ieh nun auf ein Thema aus der Krankheitslehre, auf 

die Aphasie, eine hochst merkwiirdige Spraehstbrung. 

Als A p h as i e wird seit B roc a, der die ersten derartigen Er
krankungsfalle in ihrer Eigenart aufgefaDt und unter diesem 

Namen besehrieben hat, ein auf Erkrankung des Gehirnes 

beruhender Zustand der Menschen bezeichnet, in welehem dieser 

die Fahigkeit verloren hat, sich in Lautspraehe zu auDern und zu 

verstandigen, obgleieh weder einerseits die sonstigen Funktionen 

seines Spreehrohres, noch andererseits seine geistigen Fahigkeitell 

in solchem MaDe Schaden gelitten hatten, daD dies die wcitgehende 

Sprachstorung erklaren konnte. In den sehwersten Fallen kann 

dies nieht leieht klarzustellen sein. Denn in solchen bringt der 

Kranke wohl iiberhaupt nur noeh einige wenige Worte: "Donner

wetter" - "Aufstehen" usw. usw. oder auch nur noch eine oder 

zwei ganz sinnlose Silben oder Silbenkomplexe zustande ("Mene

mene" usw. usw.), die ihm dann wohl aueh als Antwort auf jede 

Frage entschltipfen, oder sobald er ilberhaupt sieh zum Spreehen 

anschickt. Doeh k 0 nne n aueh diese spariiehen Spraehreste noeh 

gut erkennen lassen, urn was es sieh han de It, indem einerseits 

sie vollkommen gut gebildet sind und andererseits der Kranke 

sieh der Unsinnigkeit dessen, was er vorbringt, zu seinem eignen 

VerdruD, bewuDt sein kann, oder sich dessen bewuGt wird, 

wenn man ihn darauf aufmerksam macht. Auch kann cr wohl 

das ihm Gesagte richtig verstehen und verstandig darauf rca

gieren: Das Wortverstandnis und Sprachverstandnis kann ihm 

,* 
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- soweit dies III solchem Zustande festzustellen ist - geblie

hen sein. 

Ubrigens ist das Bild der Aphasie sehr mannigfaltig und keines

wegs scharf begrenzt. Ubergange naeh beiden Sci ten, namentlieh 

zu Fallen, in denen der allgemeine geistige Dcfekt vic! mehr ent

wiekclt ist, sind nieht sclten. Immerhin sind typisehe FaIle haufig 

und sie geniigen, das Krankheitsbild, wie soc ben kurz gesehen, 

festzulegen. 

Die Hauptsaehe ist aber, wie alle diese FaIle zeigen, daD diese 

Spraehstorung in fester Beziehung steht zu einer Erkrankung, sofern 

es sieh urn Reehtshander handelt, der linken, falls urn Links

hand er, der reeh ten GroDhirnhemisphare. Diese Beziehung 

wird in vielen Fallen ohne wei teres siehergestellt dureh cine be

gleitende Lahmung, dann bei Rechtshandern der reehten, bei 

Linkshandern der linken GliedmaDen. Und in den Fallen, in denen 

es zur Sektion kommt, bestatigt sic das haufig genug. Wenn 

man von den seltenen Linkshandern, bei denen die reehte 

GroDhirnhemisphare an die Stelle der linken tritt, absieht, so 

darf man sagen: die Aphasic beruht auf Erkrankung der linken 

GroDhirnhemisphare. Der Erkrankungsherd braueht nieht urn

fangreieher wie etwa eine Kirsehe zu sein und sitzt in typisehen 

Fallen der motorisehen (Broeasehen) Aphasie an einer ganz be

stimmten Stelle des "Stirnhirns". 

Aus dem "Gesamt" dieser Beobaehtungen hatte sieh zunachst 

die Lehre entwiekelt, daD hier an der nach B roc a getauften 

"Brocasehen Stelle" der linken GroDhirnhemisphare das Sprach

zentrum des Mensehen liege. Wir werden davon, wie diese Lehre 

vom "Spraehzentrum" zu verstehen sei, alsbald zu handeln 

haben. 

19· 
Dureh die Reehtshandigkeit des Mensehen mit selller Links

hirnigkeit (siehe unter 16. und 18.) wird in das hcllste Licht gestcllt 
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oil' in der Phylogenese sich tiberall geltendmachende KorrelatlOlI 

z\vi~cllCll einer nL'llauftrctellden Funktion und dL'r iltr dil'lll'lHkll 

Organisatioll. SiL' zeigt, daD in unserC11l Faile sicher die Funktion 

das fiihrende primare Momellt war. Die Aphasie ergallzt dies 

Ergel)1lis und \yinl hir uns dadurch \yiclttig, daB in ihr, \\'iL' wir nUll 

schell werdcn, Idar ZU1l1 Ausdruck komllll'll die BL'ziL'hungen 

zwischell der Lautspracllc ulld dell hiihl'fL'Il SillllL'll, 

Vas Studiu11l dcr Aphasic hat llamlicll bald dahin gdultrt, 

,'erschicdL'llc FOrnlL'1l diesl'f zu untcrscheidcn; zUll~il'ltst z\\'L'i 

:iolche: die motorischL' ulld dic sellsorischl', ]ki tiLT Ilwtorische II 

Aphasic, d, i, die (untcr 10,) ausfiihrlich bcsprodlL'llC (BroC1ScilL'), 

stcht ganz im Vordcrgrulldc die Scllwil'righit, sidl in \"orten zu 

au13l'l'Il, \\~ihrend cbs \\'ortvcrsLindnis VL'l'hjltllislll~if3ig gut 

crhaltL'n sein kanJI. iJCIl1 stchcn F~ille gcgcllubef, ill dl'!lt'n nl'1>l'n 

(leI' Rcproduktion dcr \\'ortlautc auch ihr VcrsLillclJlis gc:-;Uirt 

ist, was so weit gdlcil kalln, daB das "'ortvcrstalldllis hl'i Ilofmaicm 

Jlijrvermugcll fast volistandig fchlt (Worttauhhcit), :'Ian hat, 

\Vic llL'n.:its gcsagt, dicsc Aphasiell als "scnsoriscilc" jt'!lL'll ,,1110' 

torischell" gegellubl'fgcstellt (\VL'l'nickc). 

l\1all kUllnte diesc sellsorischell Aphasicll (mit \Yorttaubhcit) 

;tIs akustisclte bL'zcicltncn und dann llellL'n sic anderc :lIs optisciw 

AphasiL'Il stellen, die iIlsofcrn sensorischc sind, als lJl'i ihncl1 als 

I11chr odL'r wcnigcr Itcrvortrl'tl'ndes Symptolll \\il' dort \Yor!

taubhcit, so hier Wortblimlhcit (Alexic) bcstcht. 11l(lL-ssL'n \\an' 

der Bcgriff liLT optisl'ilcn Aphasic in diesL'lll SinllL' nil'llt unbcdenk

lich, \\'cil es sich bl'i dicser "Akxil"', \\ic mall dic \\'urtblindilcit 

IleIlnl'Il kunlltL', Ulll cin llicht mcltr ller La u ts p1"<1 (' It C', \'iel l111'ltr 

dcr Scltriftspracltl' zugchiiriges SymptoIll handdt, .4.Ul'll ist dIT 

Begriff "optischc .4.phasic" bert'its ill andLTl'll1 SillllL' im (;ebraurh, 

lch \wrde mir also gL'SLtttcll, ilLT Klirzc \Wgcll, die Aphasic mit 

\Vorttaublll'it als ",d~ustischc" zu bCZL'icItIlcIl, die mit \\'ortblillcl

he it soli alcktischc Aphasic heilkn, Alexic k011lmt in rcinell 
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Formen, d. h. ohne Sprachstorung vor, aber hOchst selten, ich 

habe nur einmal einen solchen Krankheitsfall beobachtet. Hier 

war der Kranke vollkommen auBerstande, Gedrucktes, aber auch 

das, was er so e ben selbst auf Diktat vollkommen korrekt ge

schrieben hatte, irgendwie zu lesen - und dies bei vollkommen 

normalem Sehvermogen. Hingegen ist mehr oder weniger ent

wiekelte Wortblindheit, d. i. die Unfahigkeit - bei normalem 

Sehvermogen mit Erhaltensein der Fahigkeit, Gegenstande zu 

erkennen und einigermaBen zweekmaBig zu behandeln -, Worte 

und Buehstaben zu lesen, oft bei erhaltenem Verstandnis ftir Zahlen, 

also Alexie bei Aphasie wohl kaum vie1 seltener wie Worttaubheit 

und ftir die Lokalisation der Aphasie im Gehirn sind diese Faile 

von alektiseher Aphasie auBerst wiehtig. 

20. 

Die Aufstellung dreier Aphasieformen 111 der motorischen 

(Broeasehen), der akustisehen (mit Worttaubheit) und der 

alektisehen (mit Wortblindheit) gewinnt namlieh dadureh eine 

weitere Grundl8lge und Bedeutung, daB, wie zahlreiche Sektionen 

gezeigt haben, bei diesen versehiedenen Formen der aphasisehen 

Spraehstorung drei versehiedene Stellen der GroBhirnhemisphare 

erkrankt gefunden werden: in den eharakteristisehen Fallen 

motoriseher (Broeaseher) Aphasie eine solche im Vorderhirn 

(3. Stirnwindung, Broeasehe Stelle), bei akustiseher Aphasie im 

mittleren Tcile (Sehlafenlappen, We r n i eke sehe Stelle) und in den 

Aphasiefallen mit Alexie im Hinterhauptslappen 1. Alle drei, 

auBer bei Linkshandern links. 

In dem Gesagten zeigt sieh, wie vollkommen unangebraeht es 

ist von einem Spraehzentrum zu spreehen. Die Lautspraehe ist 

ein Vorgang, an dem mannigfaehe Hirnfunktionen beteiligt sind. 

1 Naunyn, Referat tiber Lokalisation der Aphasie. 6. Kongr. f. inn. Med. 
Wiesbaden 1887. 
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Sprachstorung ist deshalb bei dell verschiedellartigst,'l; Hirn

erkrankungen sehr gewohnlich und falls das Hirn in gr(ifkrcm 

Umfange erkrankt ist, ganz allgemein ein wichtigcs Symptom 

seiner Funktionsstarung; jene drei Stellen sind kdiglich die

jenigen, von deneH aus die der Sprache dienenden Gchirnfunktioncn 

am siehersten getroffen werden und dies deshalb auch in solchen 

Fallen, in dencn weitere Hirnfunktionen noch nicht in hohem 

Grade beteiligt zu sein brauchen. Auch ist ihre Bezl·ichnung und 

Verwertung als Sprachzentrum gecignet, wie vide Diskussiollell 

uber Aphasie zeigcn, falsehe Vorstellungen von clem Stand unseres 

Wissens zu crwcekcn. \Vas wir wissen ist dies, daD lS Elir jl'ciL' cler 

drei Formen cine bestimmte Gcgend der bevorzugt,:n Groi3him

hal ftc gibt, deren Erkrankung diese bcstimmte Form dll' Sprach

starung mit sich bringt. Und nun ferner dies, daB jcde dieser 

drei Gegenden, Stellen, benaehbart ist je einer Stelle des GroB· 

hirnes, die in bcsonderer Weise ciner dn fur die Lautsprache 

besonders wiehtigen Hirnfunktionen dient. leh will, der Kurze 

halber, jetzt jene drei Stellen mit A, B, C bczeiehnen: als A die 

Broeasehe Stelk im Vorderlappen des GroBhirns, als B die 

Wernickcsche Stelle im Sehlafenlappen und als C die Stelle im 

Hinterhauptslappcn fur die alektisehen Aphasien. Dann liegt A 

ganz nahe den sog. "Zentren" fUr die Muskulatur ell'S Sprechrohrl's 

(Kehlkopf, Zunge, Gcsiehtsmuskeln), B liegt im Schlafelll~:ppen, 

dessen Erkrankung richtige Taubheit (nieht nur Wort taubheit) 

maehell kann, und C im Hinterhzmptslappen nahe tiner Stelle, 

deren Erkrankung gut studierte Storungen des Gesichtssinncs 

bis zur Blindheit macht. Wahrcnd aber fUr dic aphasische Starung, 

welchc die Erkrankung einer dieser drci Stellcn mit sieh bringt, 

dies gilt, daD fur sie die Erkrankung der e i n en be v 0 r z u g ten 

GroBhirnhemisphare entseheiclct, namlieh stets cler zur bevorzugten 

Karperhalfte kontralateralen, so gilt dies nicht fur die jenen drci 

"Aphasiestellen" benaehbarten Zentren fUr die Muskulatur des 



Sprechrohres, fOr den Gehijr- und Hir den Gesichb;sinn; diesc 

"Zentren" sind alle drei in beiden GroLlhirnhalften vcrtreten. 

21. 

Das Gesamt diescr gesieherten Tatsachcn aus cler Aphasielehre 

berechtigt clazu, uns eine Vorstellung davon zu bilden, welchen 

Weg die Organisation des menschlichcn GroBhirns cingesehla.gen 

hat, urn der Lautspraehe zu dienen. Der Gebraueh cler Hand 

hat weitergehende Entwicklung von Assoziationsbahnen im I lirn 

flir ihn mit sich gcbracht; und d~ die rechte Hand mehr gebraucht 

wurde, so betraf dicse Entwicklung mchr die hierbei mehr be

statigte kontralaterale, linke GroBhirnhalfte. Bei clieser so be

wirkten weiteren Ausgestaltung des GroBhirns handelte es sich in 

erster Linie urn Assoziationsbahnen zwischen den Statiollen 

(Zentren) fOr die Innervation der Handmuskeln und den Zentren 

flir die, deren Tatigkeit bestimmenden Sinne: Gehor, Sehvermogen 

usw. usw. Diese Entwieklung von Assoziationsbahnen konntc 

urn so mehr der Entwicklung der Lautsprache zugute kommen, 

ais die LoquaziHi.t mit clem zu ihr gehorigcn Sprechrohr bereits dem 

Menschen eignete und ais andcrerseits die Stationen fUr die Inner

vation der Hanclmuskeln, denen fUr die Muskulatur des Sprech

rohres (Zunge Kehlkopf usw.) im GroBhirn nahe benachbart liegen. 

E~ner besonderen Besprcchung bedarf aber die VOll Li c pm ann 

fUr seine ApraxieHille betonte Bceinflussung der gleichseitigen 

(rechten) Gro13hirnhemisphare durch Vermittlung der besser ent

wickelten kontralateralen (linken). 

Sie ist nicht leicht zu verstehen. Der Hinweis Li e pm ann s 

auf die Kommissuren zwischen symmetrisehen Teilell der heiden 

GroBhirnhemispharen ist naheliegcnd. Doeh fehlen noch schr 

weitere Erfahrungen, welche diese Beeinflussung der einen GroB

hirnhaifte durch die andere sicherstellten. Die Tatsache, daB sich 

heim Menschen vie lfach die Neigung zeigt, zu Mitbewegungen in 
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symmctrischen Teikn twiner Seiten, so nanH'ntlicli bl'i ganz 

jungen Kindern, ist durchaus nicht eindeutig, dellll die sic ver

mittelnden' zentralcn Vorgange konnen sich in tiefercll TC'ilcn elI'S 

Zentralnervensystem auch im Ruckenmark abspiclcn. So forclert 

<liese Li ep mannsche Apraxic strcnge Kritik l11'r,ws und dallll 

ddingt sich nach cler Art seincs Matcrialcs der \'lTdacht auf, 

daD in seinen Falll'll hier und da cinc Erkrallkullg dLT allderL'll 

rcchten GroDhirnhc1l1ispharc ;cIs Ursachc (kr MitlJl'LL'iligllllg dn 

nichtgelahmtcn Gliecier schwer auszuschlid.lcn W'Lr. J}och ILLitl' 

ieh nach dcm Gcsamt seiner Beobachtungell cbHir, (bB sl'ille Auf

fassllng zu Recht besteht und dann ist es sichcr von grol.klll \Vcrtl', 

d,tD die zunachst jcdcl11 Sinn cinscitigc: Fijnkrlll1g dLT Aus

gestaltullg der cincn GroDltirnhalftc fUr iltrc: !t0itL'rell FUllktiolll'll, 

sekundar eine gunstigc Beeinflussung liLT alltierell, primar \"n

nachlassigten Hl'misph~irc mit siclt bringt. 

22. 

Es mag paradox lTsclteinen, daB ieh e1JlC "EillscitigkL-it" des 

Mensclten, seine Rechtshandigkeit mit korrdater Lillkshirnighit, 

als ein fUr die funktionelle Ausgestaltung scines Gdlirnes fiirder

liches J\Iomcnt ver\ycrte; von vornherein mag die Ambiticxtril', 

mit gleichmaDigcr Ausgestaltung be i d er Hirnltclll ispllaren, als 

hoherer Entwicklungszustand imponieren, wie dl'nn auclt elil: 

Ambidextrie bereits von Hip P 0 kr a t es als soleh ltij1tLTlT Zustand 

gepriesen sein soli und groDe Maler, ,vic Li 011 a r do eld Vi Il c i , Ill! 1-

hein, Menzel als "Ambidexter" gerlihmt wLTden. Es sei dcshal1, 

betont, daD die in diescm Aufsatzc vcrtretcnc Bcckutung der 

(einseitigen) Linkshirnigkcit flir die reichlTe Ausstattung ell'S (Irun

hirns mit Assoziatiollsbahnen nicht ullwrtdiglich (bmit ist, daD 

ein ambidexter MClIsch, \\('I1l! cr ill bewuDtcr Ahsil'llt bli(lc lIandc 

gleichmaDig fUr ihrcn Gebrauch (als IIaupthand) erzit:lt, hicrt1lit 

die Etappe der Linkshirnigkeit zu ubcrspringell vcrmag. 



Die Linkshirnigkeit der Rechtshiinder ist mit der Aphasie ein 

organisch festgelegtes Wahrzeichen der Rolle, weIche die Hand, und 

hiermit der aufrechte Gang, auch tiber die Loquazitat hinaus in 

der Phylogenese, fUr die Lautsprache gespielt haben. 

23· 

Jede induktive Forschung pflegt mit einseitiger Betrachtung 

ihres Gegenstandes zu beginnen. So habe ich in diesem Aufsatze 

von den Wurzeln der Lautsprache bis hierher fast ausschlief3lich 

den aufrechten Gang und die Rechtshiindigkeit, mit der korre

laten Linkshirnigkeit gewtirdigt. Sie bleiben auch das Wichtigste. 

Neben ihnen sind von Begabungen und Neigungen der Urmenschen, 

die als Wurzeln der Lautsprache angesprochen werden k6nnten 

und auch angesprochen sind, zu nennen: eine Begabung fUr und 

seine Freude am Rythmus und der Trieb zur Geselligkeit mit ihren 

Spielen. 

Der Rhythmus verIangt schon deshalb eingehendere Behandlung, 

weil von h6chst maDgebenden Sprachforschern vie I Wert auf ihn 
gelegt wird. Er spielt auch eine groDe Rolle, nicht allein in der 

Kunstsprache der Dichter und der Redner und im Gesang, er 

tritt vielmehr uberall hervor, sobald es sich darum handeIt, der 

Rede inhaltlich oder in ihrer Form Nachdruck zu geben: Gefiihl 

und Stimmung, Meinung und Wille, sie alle machen sich au c h 

unabsichtlich, ungezwungen, wie im Tonfall, so im Rhythmus 

geItend; oft fUr den Sprechenden selbst das Zeichen, daB jene in 

ihm lebhaft zu werden beginnen. So sagt denn auch W u n d t: 

"Rhythmus wie Tonfall sind Eigenschaften, die ebenso wie Laut, 

Wortform und Satz zum Wesen der Sprache geh6ren." 

Demgegenuber sagt aber Bucher: "Das rhythmische Element 

wohnt weder der Musik noch der Sprache urspriinglich inne; es 

kommt ihr von auDen zu." 
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24· 
Man kbnnte daran denken, daB es Vorgange am eigenen Kbrper 

gewesen sind, wie Atmung, Herzpuls usw., die den Menschen den 

Rhythmus kennen gclehrt haben, doch durfte sic beim Urmenschen 

wenig Beachtung gefunden haben. Hingegen gibt cs viele auBere 

Vorgange, die ihn den Rhythmus lehren kbnnen, die das rhyth

mische Gefuhl anregen. Die grbBte und augenscheinlichste Rolle 

spielen da jedenfalls die Arbeitsbewegungen und Arbcitsgcrausche. 

Hierfilr hat B u c her ein gewaltiges und uberzeugendcs Material 

beigebracht. Bei vielen, auch den allereinfachsten, Arbeitcn, wic sic 

aueh dem Urmenschen fruhzeitig sich aufdrangen muBten, handelt 

es sich um dauernde Wiederholung des gleichen Arbeitsaktes. 

Dann zeigt schon der Einzelarbeiter Neigung, die Arbeit zu 

rhythmisieren. Ursprunglich ist cs wohl die Ermiidung, die z. B. 

ihn dazu bringt einer Anzahl schnellerer Schlage einige langsamcre 

oder einigen kraftigeren, schwachere folgen zu lassen. Oder es 

folgt aus gleichem Grunde cine Pause. Oder die Notwendigkeit, 

seine Stellung oder die Haltung des Werkzeuges zu andern, zwingen 

dem Arbeiter den Rhythmus auf. Ein sehr bekanntes Beispiel 

filr dies ist das des FaBbinders (Bottcher, Kufer), der den Reifen 

auf das FaB treibt; es zeigt, wie auf solch einfache Weise ein schon 

recht komplizierter Rhythmus entsteht. Geradezu unvermeidlieh 

und ganz allgemein ist clie rhythmische Gestaltung cler Gemein

sehaftsarbeit. Jeclermann kennt clen Arbeitsrhythmus der 

Drescher auf der Tenne und des Baumfallens im Walde. Der Takt 

ist so unverbruchlich gegeben und klar, daD man ohne jecle 

Erfahrung und aus weiter Ferne die Zahl der drei oder vier Dre

scher, der zwei oder clrei Holzfaller feststellt. - Fur uns ist 

dies das Wichtigste: Ganz gewbhnlich ist auch bei der aller

einfachsten Arbeit der Rhythmus gegeben, weIlll auch nur zWl·i 

Arbeiter einen Pfahl in den Boden treiben, ist nach der erstell 

Schlagfolge der Rhythmus hergestellt und wircl nun festge-
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halten und dies aus auBeren, hauptsaehlieh 111 der Arbeit liegcn

den Grunden. 

25· 
Weniger klar und einfaeh ist die Rolle des Rhythmus bci ciner 

anderen Tatigkeit des Mensehcn, dem Tanze. Er gehort hicrhcr, 

denn die Tanze spielen beim Urmenschen cine, man muB sagen 

erstaunlieh groBe Rolle; man kann von der Begabung und Nei

gung zum Tanze als einer primaren Beanlagung des Mensehen 

reden; jedenfalls ist die Tanzlust des Mensehen nieht allgemein a\lf 

Sexualtriebe zuruekzufuhren, denn bei Urvolkern 1 sind es sehr 

haufig aussehlieBlieh die Manner und Mannerbilnde, weIche die 

Tanzkunst pflegen und sic, die Manner, tanzen oft genug nur unter 

sieh und unter AussehluB der Frauen. 

Wir werden auf den Tanz als allgemeine mensehliehe Ureigen

schaft sogleieh (26.) noch einmal zuruckkommen, einstweilen haben 

wir es zu tun mit der Beziehung von beiden, den Arbeitsbewegungen 

und den Tanzbewegungen zur Spraehe. Sole he Beziehung ist 

dadurch gegeben, daB diese wie jene sehr gewohnIich, sozusagcn 
natilrlicherweise, von Lautgebungen begieitet werden. Doeh ist 

mir niehts bekannt, was dafilr spraehe, daB die Tanz- oder Arbeits

gesange filr die Entstehung der mensehliehen Lautspraehe frueht

bar geworden waren. Aueh hierfilr kann auf B il eh er verwiesen 

werden: die Texte dieser Arbeits- und Tanzweisen bestehen sehr oft 

aus sinnios aneinandergereihten Worten oder Silben, AuDerungen 

lediglich der Loquazitat. Und, \vo es sieh um einen sinnvollen Text 

handclt, pflegt Ieieht erkenntlieh zu sein, daD er elltweder erst 

spater fur die betreffende Arbeit "gediehtet" oder wegen zuHilliger 

Ubereinstimmung seines Rhythmus zu ihrer Begieitung Ver

wendtt ist. Beide, die Arbeit wie der Tanz bringen aber mit sieh 

oder bringen zum Ausdruck ein weiteres Moment, das filr die Ent

stehung einer Lautspraehe wirksam werden konnte; dies ist die 

1 Breysig, Volker der ewigen Urzeit. Bd. 7. 
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Gesclligkcit mit clem gestcigertcn Bccltirfnis gegenseitiger Vcr

standig11ng. So vicl indcssen auell liber all dies bcreits gesehrieben 

ist, von Beohachtungcll, die in bestimmtcr \\Teise Zl'igtl'll, wi e 

Arlwit, TallZ llnd (~csel1ighit als \Vurzelll cler Illl'nseldichul Laut

sprache fruellthar gl'wor<kll sind, we if} iell nicllts Z11 bericltten. 

26. 

Nicht zu umgehen ist der Hinweis clarauf, wle l!l jellen augen

f~illigstcll i\ufkrullgell cler Begabung des Menschen flir Hhythmus 

in seiner Arlwit und seinen Tallzen wieder die Momcnte zur Gdtung 

kommen, die in diesem ganzen Aufsatze eine Hauptrolle spielen: 

Einerseits die Ahnliehhit seiner Beaniagung flir den Tanz und 

flir Gescl1igkeit und andererseits die Beziehung cler korperlichen 

Leistung im Tanz wie in cler Arbeit zum Gleichgewichtssinn. 

Uber die ictztl, brauche ieh hin Wort zu vcrlieren, hingegen 

sind cs ganz aumillig die Veigel, !lei clenen uns auch hier wieder die 

;\llnlichhit rlcr ,Jkg;dnlllg" mit clcr des Mensehcn entgegcntritt. 

(JIIl'r dic gesdligell ~pide cler Veigel finriet sich bei Groos 1 ein 

gew::dtiges Material. llnvcrkennbar ist in ihnen die Betatigung 

von Anlagen der Tine, die auch fur die Loquazitat in Betracht 

kommcn, in dem Gcsange und in allerhand Gerauschen und 

Getose, mit dcnen sic ihre Spielc begleiten. Auch ist nicht zu ver

kennen, wie in diesen Spielen allerhand Neigungen und Gepflogen

heiten der Tiere ihren Ausdruck finden, die an ahnliehes bei dem 

Mcnschen erinnern. Und dies auch darin, daB sie bei beiden ganz 

auBerlicher Art sein konnen. Es geht oft nicht ohne Anthromo

phosicren ab, wenn man sic iiberhaupt nur schildern will. So 

z. B. die eigenartigen Belustigungen der Laubenvogel, die sich 

(nach Groos) Lauben und Laubhiitten bauen, um in ihnen zu 

weilen und zu spazieren, aber auch schon die bei vielen Vogcln 

zu findende Neigung, sich und ihr Nest durch allerhand buntes 

1 G roo s, Spiele der Tiere. Jena 1896, 
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Zeug zu "schmiicken". Bei den Vogeln sind diese sonderbaren 

Begabungen, mitsamt dem GeseUigkeitstrieb, so viel bis jetzt 

erkenntlich ist, ohne besonderen Erfolg in der Phylogenese ge

blieben. In den Staatenbildungen der Bienen und Ameisen 

gewinnen verwandte Triebe groBe Bedeutung; mit ihnen be

schaftigen wir uns hier nicht. 

Bei dem Menschen liegt sicher alles fiir ein Wirksamwerden 

des Geselligkeitstriebes besonders giinstig, insonderheit sind ebenso 

klar wie weitreichend die Perspektiven, welche sich dem eroffnen, 

der ihren Wert fiir die Lautsprache in das Auge faBt. Die Moglich

keiten, sie zu deuten, sind so mannigfach und naheliegend, daB 

es mir unangebracht erscheint, auf sie einzugehen. 

In den Literaturangaben habe ich mich auf das Unentbehrlichste 

beschrankt; wer mehr braucht, findet einiges weitere in meinem 

Aufsatz im Dtsch. Arch. f. klin. Med. Bd. I37. Die gesamte fiir 

diesen Aufsatz zu durchstobernde Literatur war zu umfangreich. 

Bei Monakow (Ergebn. d. Physiol. Jg. I902-I904, I907) ist 

aUein die Aphasieliteratur mit 2274 Nummern vertreten! Fiir 
Linkshirnigkeit und Rechtshandigkeit und die Aphasie diirfte 

von deutschen Handbiichern, die von Gutzmann (I9IO) besorgte 

4. Auflage des Kuf3maulschen Werkes (Storungen der Sprache. 
Leipzig: Vogel) das reichste Material bieten. 



VERLAG VON J. F. BERGMANN IN MUNCHEN 

Erinnerungen, Gedanken 
und Meinungen 

des 

Dr. B. Naunyn 
Fmeritirrte.r Professor der inneren I\linik, I :niversiUit Strassburg 

Inhalt: Kindheit und ScllUle 1839 -1858 Universitat 1858 -18 c 2 
Die klinischen Lehrjahre 1863-1869 ! Dorpat 186g-1871 und Bern 
1871 1872 Konigsberg 1872-1888 i Strassburg 1888 -19Q -+ Baden-

Baden-Emeritus Epilog I92+ 

576 Seiten mit einer Heliogravlire unci einer Lichtclrucktarel 

In Ganzleinen gebunclen 18.- Mk. 

Aus den Besprechungen: 
" ... Unler den vorliegenden Lebenserinnerungen nimmt Naunyns Buch eine 

einzigarlige Stellnng ein. Mit einer an Herbheit grenzenden Aufrichtigkeil 

nnd Wahrheitsliebe schildert del' grosse Gelehrte seinen l.ebensgang. Un· 

ahnlich anderen Antoren deckt Nannyn die eigenen Schwiichen nnd Fehler 

nicht mit dem mild en Licht der wei ten zeitlichen Entfernnng Zll, sondern 

er schildert sie ruekhaltlos und er sucht die GrUnde fUr gelegentliche Miss· 

erfolge nieht in den ansseren Umstanden, sondern in sieh selbst, Z. B. in 

klcinmUtigen Slimmungen, welche ihn bisweilen in seinen EntsehlLissen 

hemrnten. Vor den Augen des Lesers entrollt sieh das Lebensbild eines 

wailrhaft vornehmen Mannes, rier die Vornehmheit nieht nach den Anspriichen 

bemi"t, die er seiner Umgebnng gegenubcr erhcben darf. sondern viel· 

mehr nach den Verpflichtungen, die sic ihm selbst auferlegt. Nirgends 

linden wir in dem Buche ein Streben des Verf. nach iiussrrer Anerkcnnung; 

er tragt das stolze Bewusstsein des eigenen Wertes in ,ich und beschrankt 

sich anf seinen engeren Wirknngskreis; anch darin liegt eine Art von Be· 

scheidenheit. ... 

In der Zurlickziehung in Baden·Baden ruhte sein Geist und seine 

Arbeitsrreudigkeit nicht und bis in die: allerletzte Zeit erfrent uns der greise 

Meister noeh Jahr um Jahr mit FrUchten seiner Arbeiten, \Velche keine 

Spuren des Alterns erkenncn lassen. Unter diesen ist das vorliegende Bueh 

die wertvollste Gabe: ein naehdenkliches Buch, das seine Bedeutnng aueh 

noch behalten \Vird, wenn die jetzige Generation yom Schanplatz abgetreten 

ist, ein Werk von kulturhistorischer Bedeutllllg und ein Dokllment rLir die 

Entwicklung nnd das Schaffen eines gross en Mannes." 

F. MUller-Miinchen III "Deutsches Arehiv f. klin. Medizin". 
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