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Gutzmann d. Ae. (1916) hat derauf hingewiesen, dass, wie der gesamte Sprechaparat 
als solcher, ahnlich der ausseren Gesichtsbildung, so auch das Gedachtnis fiir bestimmte 
Bewegungen und Gewohnheiten vererbt werden kann. Auch Nadoleczny fand einen 
Teil des funktionellen Stammelns auf Grund von Entwicklungshemmungen der moto-
risch-kinasthetischen Sphare vererbt (39,5%). Der Einfluss der Vererbung wurde auch 
beim Stottern untersucht. Aber die Prozentangaben der Autoren schwanken ausseror-
dentlich, da fast alle auf Anamnesen beruhen. Nur Szondi hat Sippen bearbeitet. Nach 
seinen erbanalytischen Ergebnissen stehen die Epilepsie, die Migrane und das Stottern in 
engem, erbbiologischen Zusammenhang. 

Aber erst durch den Ausbau der modernen Zwillingsforschung ist die Abgrenzung 
der Erbanlagen und der Umweltwirkungen angebahnt worden. Auf dem Gebiet der 
Sprach- und Stimmheilkunde v/urde die Zwillingsmethode relativ spat fiir die Erforschung 
von Sprachleiden nutzbar gemacht. Seeman hat zum erstan Male (1937) die Zwillings-
pathologie verwendet. Er betrachtet mit Recht die Zwillingsuntersuchungen als die 
geeignetste Methode zur Forschung der Erblichkeit von Sprachstorungen, denn sie ge-
stattet auch die Beobachtung von Merkmalen, deren Manifestation mit den Jahren 
abnimmt. Im ganzen untersuchte er 14 EZ (8 Paare Knaben und 6 Paare Madchen). 

Das Stammeln war bei den Kindern, Zwillingen, auffallend ahnlich. Es fehlten bei den 
Untersuchten fast immer dieselben Laute, auch die Art der Stoning war die gleiche. 
Seine Untersuchungen der EZ mit verzogerter Sprachentwicklung bestatigten seine 
friiheren Familienforschungen. Von den 14 Paaren EZ begannen 9 Paare verspatet zu 
sprechen. 

Die Differenzierung der Kindersprache hat innere und aussere Griinde. Zu den letzte-
ren gehort die Umwelt und die soziale Schicht, in die ein Kind hineingeboren wird. Die 
inneren Bedingungen fassen wir gewohnlich unter den Begriff der Eigenart des Kindes 
zusammen. Genauere Kenntnisse fehlen uns noch, wenn man von den Einzelfallen 
absieht. In neuerer Zeit sind von H. Hetzer und R. Reindorf Untersuchungen uber den 
Einfluss des Milieus auf die Sprachentwicklung durchgefuhrt worden. Die beiden Au
toren beobachteten Kinder von Gebildeten und Ungebildeten im Alter von 9 Monaten 
bis zu 2 Jahren und 6 Monaten. Sie fanden, dass das Kind gebildeter Eltern anfanglich 
im Vorsprung sei, dann werde es vom Arbeiterkind eingeholt. Es konnten aber auch 
«Kummerformen » beobachtet werden, wo aus Mangel an Pflege und Belehrung die 
Kinder erst in viel hoherem Alter sprechen lernten. In der Aneignung des Wortschatzes 
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bleiben dann die Kinder der Ungebildeten immer hinter den Kindern gebildeter Stande 
zuriick. Aehnlich ungiinstiger stent das Landkind in sprachlicher Hinsicht da; es erscheint 
im Vergleich zum gleichaltrigen Stadtkind sprachlich zuriickgeblieben. Auf den Mi-
lieueinfluss ist auch das raschere Sprechenlernen infolge dauernden Umganges mit Erwach-
senen (Friedjung) zuriickzufiihren. Doppelsprachigkeit der Umgebung anderseits ver-
langsamt richtiges Sprechenlernen. Nadoleczny und Gutzmann weisen auch auf die 
« Ansteckung » bei falschem Vorsprechen hin (Lispeln, Naseln), wobei allerdings bei 
diesem funktionellen Stammeln meist eine vererbte Anlage Voraussetzung sei. Tromner 
schatzt die Induktion beim Stottern nur auf 4%. 

Das Studium des Zwillingsproblems erwies sich auf diesem Gebiet als besonders 
fruchttragend, nach dem viele Autoren (Frischeiseti'Kohler-, Ch. Eckle und Andere) die 
Erbbedingtheit der Motorik dargetan hatten und gleichzeitig die psychologische Erblehre 
Pfahlers sich als trefflicher Massstab fur grundsatzliche Erorterung auf erbcharakterolo-
gischem Gebiet erwiesen hatte. 

R. Luchsinger (1940) untersuchte insgesammt 28 EZ und 11 ZZ Davon waren 
15 mannliche und 13 weibliche EZ und 6 mannliche und 5 weibliche ZZ. Die Aehn-
lichkeitsdiagnose erstreckte sich auf Korpergrosse, Ohr - Nasen - Lippenform und Kapil-
laren. Diesen schlossen sich der oto - rhino - larynogologische status und die Stimmun-
tersu-chungen an. 

Von den zahlreichen Methoden zur Untersuchung der Motorik wahlte der Verfasser 
in Anlehnung an Ch. Eckle eine Wurfbewegung aus, wobei ein ganzer Bewegungsablauf 
und das gesamte motorische Verhalten der Vp. in leicht iibersehbarer Weise beo-
bachtet werden kann. Dieses komplizierte, muskulare Zusammenspiel ist wie die Sprach-
bewe gungen weitgehend abhangig vom seelischen Verhalten und somit ein guter Vergleich 
fur den Ablauf der Tatigkeit des Sprechapparates. Die Vp. mussten eine Anzahl Weiden-
ringe ein paarmal auf eine bestimmte Entfernung (2-3m) auf einen senkrechten Stab 
werfen, wodurch der Ring aufgefangen werden sollte. 

Schon Kretschmer (1921) machte auf die schlichte und reizadaquate Psychomotilitat 
der Zykloiden aufmerksam, bei denen Mimik u. Bewegungen abgerundet sind und starkere 
Sperrungen, Sprunghaftigkeiten, Steifigkeiten und Eckigkeiten fehlen. Bei den rede-
gewandten Hypomanischen ware der Gesamteindruck der Motilitat und des psychischen 
Tempos am besten mit dem Wort « beweglich » zu bezeichnen, wahrend fiir die Schwer-
blutigen mehr « behabig » passen wiirde. Im Gegensatz dazu steht der schizoide Typus, 
der nicht selten auffallend schlapp in der Haltung und auch linkisch in seinen Gebarden 
ist. Manche zeigen ausgesprochene motorische Sperrungen durch allgemeine Schiich-
ternheit oder spezielle Komplexwirkung (Kretschmer). Beim Sprechen findet man dort 
nie eine richtige Gewandtheit, oft fallen die gesprochenen Worte schwer. 

Hier sind auch die Untersuchungen von E. Kerk iiber den Konstitutionstypus und 
die Grundschulleistung zu erwahnen. Der Autor fuhrt den Geschicklichkeitsversuch 
(Wasserglasversuch), nach Enke, bei 200 Schiilern (Abiturienten) durch und beobachtete 
die Motorik beim Gewinnen von Fingerabdriicken, ebenso beim Turnen. 

Bandlow hat in seinen Untersuchungen iiber die Schulleistung psychophysische 
Konstitution und den Beruf ehemaliger Abiturienten interessante Feststellungen ge-
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macht. Er beobachtete an 200 Vp. nicht nur die Motorik des Sprechens, sondern auch 
den Grad der Anpassung von Lautstarke und Sprechtempo an den Inhalt. So konnte er 
im Redestil der Schizothymen und Zyklothymen deutliche Unterschiede erkennen. Bei 
den Schyzothymen ist der Stil mehr sachlich, nuchtern trocken, bildarm, humorlos, 
nicht selten gekiinstelt. Auch ihre Sprechweise fand Bandlow meist wenig beseelt und 
in bezug auf die Motorik mehr stockend, abgehackt, auch gelegentlich unsicher und 
langsam, oft auch wieder schnell und mechanisch im Ablauf. Haufig sprechen sie mit 
leiser Stimme. Im Gegensatz dazu stehen die Zyklothymen: sie sprechen lebendig in 
schwingendem Tonfall, gelegentlich mit beseelter Sprache. Ein Wort reiht sich miihelos 
an das andere, und das Sprechen hat etwas Fliessendes. Auch E. R. Jaensch kommt zu 
diesen Ergebnissen. 

In neuester Zeit wurde von J. Gottschick iiber Vergleiche der Sprachunterschiede bei 
EZ, ZZ und Nichtzwillingen berichtet, die den Zweck hatten, iiber die Erblichkeit der 
menschlichen Sprechweise Anhaltspunkte zu liefern. 

Gottschick priifte die Anwendbarkeit der Sprech-Sprachproben nach Scheidt an 
31 Vp., darunter 13 Zwillingspaaren (9 EZ und 4 ZZ). 

Die Methode hat aber die ausserordentliche Schwierigkeit, Sprachproben von etwa 
5000 Wortern von unausgesuchten Versuchspersonen, speziell von Zwillingen zu gewin-
nen. Trotz fehlender Unterschiede in den Sprachmerkmalen zwischen EZ und ZZ 
glaubt der Verfasser annehmen zu durfen, dass an den gefundenen Wortklassenunter-
schieden in dem zusammengetragenen Material doch auch Erbunterschiede beteiligt waren. 

Fussend auf der Arbeit von G. Schliebe welcher die Konstanz der vererbten seelischen 
Grundfunktion (Pfahler) aufzeigt, hat der Verfasser auch den Erbcharakter durch den 
Rorschach-Versuch, Assoziations-teste, Vitalitatsteste und Einfuhlungsversuch nach 
Eckle, sowie das plastische Gestalten bei den vollsinnigen Kindern untersucht. Die 
Feststellung des Erbcharakters der Zwillinge bestatigte die Ergebnisse dieses Autors, 
wonach die Partner aller EZ — Paare fast durchweg auf die gleiche Polseite zu liegen 
kommen (sowohl feste als auch fliessende Typen) — Fur die ZZ Paare fand der Verfas
ser ebenfalls, dass samtliche ZZ Partner mit grossen bis sehr grossen Abstanden sich auf 
verschiedene Polseiten einreihten. 

Ueberblickt man die lange Stufenreihe von motorischer Ungeschicklichkeit iiber eine 
steife Motorik bis zur sogenannten Norm und vergleicht sie mit der Sprachmotorik, der 
Redeweise und dem Erbcharakter, so kann man beim Zusammentreffen von abnormalen 
motorischem Verhalten und dem Typus fester, innerer Gehalte in den Extremformen 
tatsachlich von einem « Sprachschwachetypus » sprechen. 

Diese « Sprachschwachetypus » umfasst also eine Gruppe von Disponierten, die als 
Hauptmerkmale erstens eine leicht behinderten Korpermotorik mit starkeren Sperrungen, 
Steifigkeiten bis zu einer gewissen Ungeschicklichkeit aufweisen. Diese motorischen 
Sperrungen findet man aber auch beim Sprechen. Es fehlt die richtige Gewandtheit, die 
Wort-und Satzbildung fallt oft recht schwer. Sie sprechen stockend, zogernd, gelegentlich 
unsicher und langsam; die Artikulation ist muhsam. Das zweite Kennzeichen besteht 
darin, dass damit meist eine bestimmte seelische Haltung, die man mit Pfahler als « festen» 
Typus bezeichnen kann, einhergeht. Durch das verhaltene Wesen wird auch nicht nur 
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der musikalische und der Zeitakzent, sondern auch der Starkeakzent des Sprechens 
beeinflusst, so dass haufig leises, monoton ablaufendes Sprechen gefunden wird. Diese 
eigenartige Psychomotilitat zeigt sich schon im friihesten Kindesalter. Dabei braucht 
eine wohl charakterisierte Sprachstorung gar nicht aufzutreten. In dieser Gruppe ware 
wohl die Hauptmasse der kindlichen Sprachstorungen einzuordnen, die sich « von selbst » 
ausgleichen und spater nur bei besonderen Sprechleistungen (Rezitieren, beim Kur-
vortrage usw). in dem oben erwahnten Sinne zum Vorschein kommen. Das dritte Merk-
mal ist sein Verankertsein im Genotypus. Die Padagogik hiitte diese Eigentiimlichkeiten 
Rechnung zu tragen. 

In neuester Zeit hat W. v. Siebenthal eine wichtige experimentelle Untersuchung zum 
Problem der «Ideoplaise » und Psychomotorik beigesteuert. Er unterscheidet mit Klages 
grundsatzlich eine rhytmische und takthafte Psychomotorik. Im psychologischen lasst 
sich diese Scheidung insofern durchfiihren, als ihre Gegensatzlichkeit ein Produkt quali-
tativ kontrarer Erlebnisweisen bilden, in dem Rhytmus dem «Leben », Takt dem «Geist» 
entstammt, wie von Siebenthal, schreibt. Anhand von im Dunkeln photographierten 
Lichtstreifen, die von zwei Glxihbirnen der Taktstocke gewonnen wurden (nach Giese), 
wobei die Vp. nach Schallplatten verschiedener Komponisten taktieren mussten, erwies 
sich die Weise des Dirigierens eindeutig und ausnahmslos als konstitutionsgebunden. 
Die Weise des Bewegungsablaufes war die gleiche, ob ein Berufsdirigent, oder ein Un-
musikalischer dirigierte. S. bezeichnet den Rhytmus als das psychomotorische Schema 
des Pyknikers. Auch hier zeigte sich wieder, dass seine Bewegungen weich, rund, schwin-
gend sind; im Gegensatz zum Leptosomen wird der Musiktakt nicht scharf betont. Da-
gegen ist der Takt das psychomotorische Schema des Leptosomen. Dieser zeigte scharfge-
fiihrte Linien, meist in Spitzen endende, verschiedene Dicke der Striche. Haufig wurde 
ein Anlauf genommen, wo dann das Intentionale des Taktes sich gut erkennen liess. 

Mit Recht sagt Fr. Kainz, die Vollsprache des Menschen sei ein korrelativer Sach-
verhalt, der sich auf das Zusammenwirken innerer und ausserer Komponenten (Erfah-
rungserwerb) stiitze, und es gehe nicht an, ihn auf die eine oder die andere Wurzel zu-
ruckzufiihren. Angeboren seien nur gewisse Voraussetzungen fur die Sprache: Die 
Funktionsbereitschaft fur akustische Ausdrucksmotorik, fur Lautgebarden von mehr oder 
minder artikulierter Beschaffenheit und gestalthafter Differenzierung, die in die Dienst ver
schiedener Sinndimensionen gestellt werden konnen. Zweifellos hat man im vorigen Jahr-
hundert die wahren oder vermeintlichen Umwelteinfliisse iiberschatzt. Es ist daher beson-
ders wichtig, der Sprachentwicklung der Zwillinge besondere Aufmerksamkeit, zuzuwerden. 

Da die Zwillinge ja fast stets in gleichartigem Milieu aufwachsen, bietet sich bei gewis-
sen Verhaltnissen eine Gelegenheit zur Abgrenzung des Erbfaktors. Voraussetzung sind 
normale Sinne. Es gelingt aber nicht ohne weiteres, wie bereits oben erwahnt, zu einer 
genauen Abgrenzung der anlagehaften sprachlichen Aeusserung des Kindes zu gelangen. 
Auf die Frage der genetischen Wurzel der Sprache konnen wir mit Mc. Dougall (1937) 
die wichtigste der vorwiegend motorischen Fahigkeriten, die der Stimmausserungen, zu den 
angeborenen Qualitaten zahlen. Nach wie vor bleibt es uns vorbehalten, zu wissen, wie 
weit sich diese angeborene Qualitat ohne Uebung und ohne Lehrmeister entwickeln wurde. 

Mit Recht hebt Mc Dougall hervor, es sei ein deutliches Zeichen fur die Erbbeding-
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theit einer Fahigkeit, wenn sich erstens bei vielen Tiergattungen die entsprechenden Fahig-
keiten schon bei einem Minimum von Uebung nach dem Plan ihrer Gattung entwickeln, 
und zweitens bei den Menschen grosse individuelle Unterschiede, in bezug auf den Grad 
ihrer Fertigkeit, den sie durch diese Gaben erreichen. Bereits bei den Tieren kann das 
Vorhandensein von Vorstellungen als gesichert gelten. Die vorliegenden Untersuchungen 
beim Menschen zeigen n u n die grosse Verschiedenheit des anlagegemass verankerten 
Vorstellungstypus, wie er sich bei der « innern Sprache » enthiillt. De r Mensch zeichnet 
sich ja gegeniiber dem Tier zweifellos durch den sehr viel freiern Gebrauch von Vorstel
lungen aus. So kann er fur eine grosse Anzahl von Dingen sich stufenweise fur die Sym-
bolbildung des Zeichensystems der innern uns der verlautbarten Sprache bedienen. Rech t 
fruh liessen klinische Beobachtungen erkennen, wie eng die Entwicklung der Motor ik und 
Intelligenz mit einander verbunden sind. Umfassende Untersuchungen uber die Entwick
lung des Kleinkindes fussten nicht n u r auf Intelligenztests, sondern suchten auch den 
Zusammenhang mit der Ar t u n d Reife der Korperbewegungen, insbesondere des eigenen 
Korpers (Heubner 1919, A. Gsell, 1935, Ch. Biihler, und Hildegard Hetzer (1932). 

Bekanntlich fmdet man bei Schwachsinnigen ausserordentlich oft eine auffallende 
Ungeschicklichkeit u n d eine mangelhafte Beherrschung der Muskulatur . Sie haben manch-
mal einen schwerfalligen Gang, sie fallen leicht, stossen sich, u n d fiigen sich kleinere oder 
grossere Verletzungen zu. D u p r e (1925) spricht direkt von einer « Debilite motrice ». 

V o n den Sprachpsychologen ist die sog. Feinmotorik, d.h. die Zusammenfassung der 
fein dosierten, koordinier ten Bewegungen, welche zusammen mit der iibrigen Motor ik 
eine der konsti tutionellen Eigenschaften der Personlichkeit bilden, bisher noch wenig 
beachtet worden. Nachdem die planmassige Bearbeitung der Untersuchungsmethodik 
zur Erforschung der gesamten Motor ik durch V. Oseretzky die notwenige Grundlage 
fur vergleichende Beobachtungen geliefert hatte, konn ten auch die Beziehungen zur Spra
chentwicklung u n d Sprachstorungen weiter gefordert werden. In erster Linie ermo-
glichten Reihenuntersuchungen von Kindern verschiedener Altersstufen die Entwicklung 
der Motor ik im Reifestadium vor der Schule zu vergleichen, u m daraus auch fur die 
Padagogik wichtige Schliisse zu Ziehen. In der taglichen Praxis handelt es sich wohl 
immer u m Falle, w o die neurologische Priifung, die nu r grobe Storungen der Bewegungen 
(Akinesien, Hyperkinesien, Ataxie u sw . ) aufdeckt, fur die weitere Beurteilung der Mo
torik des Untersuchten nicht geniigt. Deshalb ist eine spezielle Priifung der Bewegungs-
komponenten notig. Verf. schloss sich bei der Gliederung der Untersuchungstests 
Oseretzky an, indem er bei der Registrierung der Motor ik vor allem auf praktische Zwecke 
abstellte. So unterscheiden wir mit i hm: 

1. Die statische Koordination, wobei die Gleichgewichtskunktionen des Kleinhirn-
Systems und mit ihm in Verbindung stehenden vestibularen u n d andere sensorische Appa-
rate untersucht werden. 

2. Die Koordination, wobei die Abgemessenheit der Bewegungen, vorzugsweise der 
Hande, beobachtet werden. 

3 . Dynamische Koordination im ganzen. Kraft und Exaktheit der Bewegungen ent-
springen der pyramidalen Komponen te . 

4. Die Bewegungsgeschwindigkeit, das Ergebnis einer komplizierten Kombinat ion des 
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Tempos. Tempo und Rhytmus, Tonus (Mitbewegungen) werden der extrapyramidalen 
Komponente zugeschrieben. 

5. Die Gleichzeitigkeit verschiedener Bewegungen, die sich auf die hochsten Rindenzen-
tren stiitzt und nach Oseretzky einerseits von einer geniigender Anzahc fertiger Bewegung-
sengramme, anderseits von dem Automatisierungsgrade der motorischen Details abhangt. 

6. Die Genauigkeit der Ausfiihrung, das Fehlen iiberflussiger Mitbewegungen. Das 
Auftreten von Synkinesien findet sich bei ungeniigender Differenzierung des motorischen 
Systems und zwar besonders der motorischen Zentren. 

Verf. hat besondere Tests (Miinzenlegetest, Papierkugelndrehen, Ziindholztest, 
Balltest, Fadentest, horizontales Kreisbeschreiben und andere) verwendet. Fiir genaue 
Methodik verweise ich auf die in der « Folia Phoniatrica » Bd. I Fasc. % (1948) erschienene 
Arbeit. Wenn man auf Grund dieser Unterschiede an je 100 im 5. und 6. und 50 im 4. 
Altersjahr Vergleiche der Feinmetorik zieht, so ergibt sich das klare Bild, dass bei leicht 
motorisch Behinderten ein Ausgleich bis und mit dem 6. Jahr zu Stande kommt. Gleich-
zeitig mit der Verbesserung der Feinmetorik beheben sich auch die leichteren Sprachsto-
rungen. Die Kinder korrigieren sich selber, die Sprache wird normal. Die Motorisch-
Debilen zeigten sich aber weiterhin mehr oder weniger unfahig, die Teste der hoheren 
Stufe (nach einem Jahr) zu bewaltigen. Auch die mitgeteilten Zwillingsfalle bestatigten, 
dass an der erbbedingten Motorik, die sich nach eigenen Gesetzen entwickelt, zah fest-
gehalten wird, was padagogisch in Betracht zu ziehen ist. 

Ziehen hat in einem wissenschaftlichen Bericht zur 4. Tagung der deutschen Gesell-
schaft fiir Sprach- und Stimmheilkunde (1933) ausfiihrlich iiber die Beziehungen der 
Sprachentwicklung zur Intelligenz, beziehungsweise Intelligenzentwicklung, referiert. 
Die Entwicklungsstadien des Sprachlichem verlaufen iiber das Ausdruck (Expressiv-) 
Kommunikativ-Stadium zum eng damit verknvipften Demonstrativ-(Appell) Stadium 
zur Phase der Objektworter (die bei den Primitiven noch recht klein ist). Manche poly-
nesische Stamme verfiigen nur iiber 10 konsonantische Laute. Verhaltnismassig oft 
fehlen G und K (zit. n. Ziehen). Es lasst sich erkennen, dass eine analoge Entwicklung 
der Intelligenz nicht nur parallel lauft, sondern auch zu Grande liegt. Das dritte Stadium 
der Objektworter ist ohne Gedachtnis- und Begriffsbildung gar nicht denkbar. Ganz 
bestimmte intellektuelle Funktionen miissen sich betatigen, um AUgemeinvorstellungen 
wie z.B. «Pferd», « Griin» zu bilden. Neben dem Festhalten im Gedachtnis, ist 
eine vergleichende, (komparative) eine zusammenfassende (synthetische) und eine 
zerlegend (analytische) Funktion notwendig. Die ontogenetische Untersuchung fiihrt zu 
ahnlichen Ergebnissen. Interessant ist die Beziehung: Satz und Satzbau zum Urteil. Die 
ganze Fragestellung nach dem ersten Satz wird man mit Recht als irrefuhrend und unklar 
ablehnen miissen, weil rudimentare Urteile wohl mit jeder sprachlichen Aesserung verk-
niipft sind (Heyse). Nur fiir den ersten Satz im engeren Sinn, der durch Kopula und 
Verbum gekennzeichnet ist, lasst sich die Frage zuverlassig beantworten. Bei den meisten 
europaischen Volkern scheint der Agrammatismus (Mangel oder Fehler der Satzkon-
struktion) auch ohne dass irgend ein Schwachsinn vorliegt, bis ins 4. Lebensjahr noch 
vorhanden zu sein. 

Zahlreicher sind die Arbeiten iiber die Vererbung der Intelligenz bei Zwillingen. 
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Verschiier hat besonders betont , dass die Intelligenz nicht eine Manifestation einfachen 
Charakters sei, sondern das Resultat der ganzen komplexen Personlichkeit, u n d halt es 
fur notig, bei den erbbiologischen Untersuchungen sich nach den verschiedenen Intel-
ligenzarten von W . Stern zu halten. Er hat auch bei je 23 EZ u n d ZZ den Rorschachtest 
angewandt (1930). Auf G r u n d dieser Untersuchungen halt er es fur erwiesen, dass nicht 
nu r der Grad der Intelligenz, sondern auch verschiedene andere Eigenschaften in quali-
tativer Hinsicht durch die Vererbung beeinflusst werden. Frischeisen- Kohler hat (1930) 
60 EZ und 41 ZZ in Berlin miteinander verglichen u n d festgestellt, dass die Diffe-
renzen der Leistungen der ZZ im Mittel fast doppel t so gross waren als bei den EZ 
Interessant fiir unsere Frage sind die Studien, die Strayer (1930) iiber die Beziehung der 
Sprache u n d der Entwicklung durchgefiihrt hat. Bei eineiigen Zwillingen wurde von 
der 84. W o c h e wahrend 4 W o c h e n u n d die Par tner in von der 89. W o c h e wahrend 
ebenfalls 4 W o c h e n Sprachvibungen angewendet. Die letztere machte im Erwerb von 
Vokalen und in der Anwendung der W o r t e r viel raschere Fortschri t te als die Zwillings-
schwester, die zuerst die Uebung erhalten hatte, indem diese die Vokale weiterhin n u r 
langsam aufnahm. Diese Erscheinung bei gleichem, jedoch nicht gleichzeitigem Angebot 
von Uebungen, hat der Au to r auf die Differenz der Reife zuruckgefuhrt. Zweifellos 
muss bei den Zwillingsuntersuchungen auch das umgebende Milieu beriicksichtigt 
werden, wie dies Hirsch (1930) zum ersten Mai in die Wege leitete. Lottig (1931) hat 
aber anlasslich seiner Hamburger Zwillingsstudie feststellen konnen, dass Intelligenz, 
Gefiihl unf Wille hauptsachlich von der Vererbung bes t immt sind u n d nu r wenig von 
der Umwel t . Beim Interesse u n d den Neigungen dagegen ist der Einfluss der Vererbung 
bereits nicht mehr vorherrschend. 

Das Ziel der vor l iegenden Un te r suchungen 

1. Die Vererbung der Sprachentwicklung. 

In einer grundlegenden Arbei t iiber die Bedeutung der Zwillingspathologie fiir die 
Erforschung von Sprachleiden, wies M. Seeman daraufhin dass von seinen 14 EZ nu r 5 
eine rechtzeitige Sprachentwicklung zeigten. Diese niedrige Zahl erklarte er dadurch, 
dass die Beobachtungen in einer phoniatr ischen Abteilung stattfanden, welche ja eben 
wegen Sprachstorungen aufgesucht wird. Als die physiologisch normale obere Grenze 
fiir den Sprachbeginn gab er in dieser Arbeit das zurxickgelegte 2. Lebensjahr an. « Physio
logisch verspatet» nennt man die Sprachentwicklung, die erst im Lauf des 3 . Lebensjahres 
eintritt . (Mutitas physiologica pro longata) ; sie wird als pathologisch verspatet bezeichnet, 
wenn sie nach dem 3. Lebensjahr beginnt. V o n den 9 identischen Zwillingen, die ver
spatet zu Sprechen anfingen, waren 6 Paare, bei denen der Sprachbeginn zwischen 2 his 
3 Jahre erfolgte. (2 Paare Madchen u n d 4 Paare Knaben) . 3 Paare, (2 mannliche u n d 
1 weibliches) haben erst nach dem 3 Jahr zu sprechen begonnen; ein Paar sogar erst im 5. 
Jahr (Knaben) . Bei den Knaben war die verspatete Sprachentwicklung haufiger. In alien 
Fallen konnten Schwachsinn oder Taubhei t ausgeschlossen werden ; nu r in einem ein-
zigen Fall lag eine schwere labyrinthare Schwerhorigkeit vor. 
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Bekannt ist, dass die verzogerte Sprachentwicklung sehr oft familiar vorkommt. 
Seeman hat festgestellt, dass sie in mehr als 50% von der Vaterseite vererbt wird, dass 
in 75% der Falle die Sprachstorung in der direkten Aszendenz, bei Geschwistern und in 
etwa 25% der Falle in der Seitenlinie der Eltern der untersuchten Kinder, vorkam. 
Diese Familienunterschungen und die Zwillingspathologie liessen den Autor erkennen, 
dass d i e v e r s p a t e t e S p r a c h e n t w i c k l u n g e i n i d i o t y p i s c h e s 
M e r k m a l i s t . 

Da jedoch das bishere iiber diese Frage veroffentlichte Zwillingsmaterial noch recht 
klein ist, und auch die sogenannte normale Sprachentwicklung bei einer Reihe von EZ 
und ZZ gepriift werden sollte schien es uns wichtig, dieser Frage vom erbbiologischen 
Standpunkt aus erneut nachzugehen. Als einzelne Etapen der normalen Sprachent
wicklung, seien noch folgende Punkte in der Zeittafel angegeben: Die echte Kindersprache 
mit intentionaler Kundgabe und Echosprache findet man meist zwischen dem 9-12. 
Monat (erste Worte werden nachgesprochen) und die Entstehung des Symbolbewusst-
seins im 13. bis 15. Monat. Durch das Erwachen des Symbolbewusstseins bemerkt das 
Kind die Zusammengehorigkeit bestimmter Dinge und Wortklangbilder; Einwortsatze 
werden etwa vom 13. bis 18. Monat gebildet, und Zweiwortsatze und Wortaggregate 
vom 18. — 24. Monat. Schliesslich im 3. Jahr stellen sich Mehrwortsatze ein. Die Satz-
entwicklung und der Vollzug des Sprachewerbs finden wir aber erst im 4. Jahr. Selten 
ist die praemature Sprachentwicklung. Einen solchen, in Amerika beobachteten Fall hat 
R. Luchsinger (1949) x mitgeteilt. So konnen wir also bei Reifung des Kindes und seiner 
Sprache verschiedene Wurzeln erkennen: das Geschlecht (Madchen lernen bekanntlich 
im Allgemeinen deutlich rascher, leichter und besser sprechen als Knaben) die Intelli-
genz, der Vorstellungstyp, die Motorik und die Vitalitat. Ein grosser Teil dieser Kom-
ponenten ist sicher vererbt und so scheinen die Aussichten fur eine Erfassung der 
Sprachentwicklung als Merkmal fur erbbiologische Zwecke giinstig, wenn man auch 
eingedenk sein muss, dass die Sprachentwicklung kein einfaches Merkmal ist, sondern 
das Resultat eines ganzen Komplexes der genannten Wurzeln. Die Untersuchung der 
Sprachentwicklung von 12 EZ und ZZ2 im Alter von 2 % bis 6 Jahren, ergab bei den 
EZ eine auffallende Konkordanz. Von den 12 Paaren zeigten 10 eine normale, und 2 
eine verzogerte Sprachentwicklung (erste Worte ca. mit 2 % und 4 Jahren). Im Ge-
gensatz zu den EZ weisen die ZZ eine verschieden grosse Differenz der Sprachentwick
lung auf, sei es dass der eine Partner um einige Monate in der Sprachentwicklung (Sprach-
form) vorauseilt, oder dass er noch ein Stammeln darbietet, wahrend der andere bereits 
normal spricht. In einem Fall war jedoch die Sprache (im Alter von 5 Jahren) bei beiden 
Z.Z. gut, ebenso die Feinmotorik. In den Tabellen 1 u. 2 sind die einzelnen Daten 
Zusammengestellt. 

1 Vergleiche R. L U C H S I N G E R und G. A R N O L D , Lehrbuch der Stimm- und Sprachheilkunde, Sprin
ger- Verlag Wien, 1949. 

2 Ich danke an dieser Stelle Herrn Prof. Held (Dir. der kant. Frauenklinik Zurich) fiir die freund-
liche Zurverfiigsstellung der Zwillingsadressen u. der betr. Krankengeschichten. 
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R. Luchsinger: Die Sprachentwicklung von Ein-und Zweieiigen Zwillingen etc. 

2. Die Vererbung des Stottern und Polterns. 

Auf Grund der Arbeiten von Karl Schmidt (1940), kennen wir bereits 14 E.Z., welche 
gleichzeitig stotterten. Nach Seeman ist es belanglos, welche Symptome des Stotterns 
sich bei den beiden Partnern zeigen. Oft leidet der eine Partner in einer gewissen Zeitphase 
an keinem Stottern, wie ich das bei einer Nachkontrolle der beiden im Jul. Klaus Archiv 
(1930) beschriebenen stotternden, eineiigen Knaben beobachtete. Der eine, der inzwi-
schen 20 jahrig gewordenen Zwillinge trat in eine Lehre als Mechaniker ein, in einer 
Garage, wo er sich viel mit der wechselnden Umgebung auseinandersetzen musste. Der 
andere, der auf dem kleinen Bauernhof geblieben war, zeigte nur bei verfanglichen Fragen 
ein Stottern und bei besonders schwierigen Sprechsituationen, etwa beim freien Sprechen 
vor dem Mikrophon. 

Nun sind aber Falle bekannt geworden, (Nelson Brodnitz), bei denen nur der eine 
Partner stotterte. Das Imitationsstottem, das Brodnitz als Grund angibt, wird auf langere 
Sicht gesehen, kaum eine grosse Rolle spielen, was von Nadoleczny durch Geschwiste-
runtersuchungen statistisch gesichert worden ist. Hier diirfte m.E. die genaue Beachtung 
der zu Grunde liegenden Sprachschwache, d e s P o l t e r n s , weiterfiihren. Die Symp-
tomen-Gruppe wurde vor allem durch A. Freund und D. Weiss (1934, 1951) bearbeitet. 
Wichtig scheint die schon damals hervorgehobene Wiederholung von Silben und Worten 
(Klonus), das schussartige Hervorbringen von mehreren Silben und langeren Worten, 
also von ganzen Wortblocken (Dittrich), und die mit der jeweiligen Intelligenz in keinem 
Verhaltnis stehende Unfahigkeit zu syllabieren. Daneben findet man oft eine Stoning 
der Wortfindung, namlich ein unschliissigen Hin- und Herschwanken von zwei oder mehr 
Ausdriicken und eine auffallige Monotonie (bezw. Stereotypic) der S p r a c h m e -
1 o d i e . Sehr eindrucksvoll ist die fast stets positive Familienanamnese. D. Weiss fand 
kaum einen Polterer, in dessen Familie nicht entweder Polterern oder Stotterern nach-
gewiesen werden konnten. Es bestehen wahrscheinlich auch rassische Unterschiede. 
Nach dem genannten Autor ist das Poltern in Cuba recht haufig, wahrend nach einer 
Mitteilung von Gumperts (briefliche Mitteilung, fur die ich Herrn Kollegen Dr. Gumperts 
auch an dieser Stelle bestens danke) in Israel, diese Art Sprachschwache eher selten ist. 
Deutlich diskordante Falle bei ZZ habe ich bereits 1940 in der erwarmten Arbeit ge-
schildert. Dass das Poltern organisch bedingt ist, dass die Sprachschwache in der Sprach-
konstitution verankert ist, (D. Weiss) dafiir sprechen auch die beiden EZ Falle, die 
hier auszugsweise geschildert sind: 

Krankengeschichten 

1. Eineiiger Zwilling: Sch. Hellmuth 12 Jahre. Kein Stottern in der Familie. Die 
Mutter zeigt jedoch ein Poltern. « Sie habe auch eine schwere Sprache ». Ein Bruder 
(14 J.) und eine Schwester (10 J.) der Zwillinge sprachen die ersten Worte in normaler 
Weise, im Alter von 11 und 12 Monaten, wogegen beide Zwillige spat zu sprechen be-
gannen: erste Werte erst mit 18 Monaten, bei beiden etwa zur gleichen Zeit. In der Schule 
haben beide Zwilligen beim Lesen und Sprechen grosse Miihe gehabt. Das Rechnen 
machte beiden Miihe. Seit dem Schulbeginn sei gelegentlich ein Stottern aufgetreten, das 
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Tabelle i - Aehnlichkeitsdiagnose 

EZ l a 
Haar-
farbe 

Iris-
farbe 

Korper-
grosse 

Schadel-
index. 

Ohr-
form. 

0 -• 

o. o 

2. 

3. 

4. 

6. 

10. 

11. 

12. 

H. 
M. n 

V. + 

Fs. n 

E. 
B - D . 

F. 
K- w. 

E. 
S t - E . 

A. 
W - M . 

P. 
s- w. 

$ 

a* 

$ 

0* 

c / 

N. 

P. o 

H. 
W. °* 

M. 
W. 
H. <? 

M. 
R. 

M. R. 

d* 

<? 

3 / 2 

4y2 

2 % 

blond 
blond 

braun 
braun 

blond 
blond 

hell-braun 
hell-braun 

hell-braun 
braun 

dunkel-
blond 
hell-blond 

braun 
braun 

blond 
blond 

blond 
blond 

blond 
hell-braun 

braun 
braun 

braun 
braun 

blau-grau 
blau-grau 

braun 
braun 

blau 
blau 

braun 
braun 

blau-grau 
blau-grau 

braun 
braun 

blau 
blau 

braun 
braun 

braun 
braun 

grau-blau 
dunkel-
blau 

hell-braun 
hell-braun 

braun 
braun 

94 cm. 
94 cm. 

100 cm. 
100 cm. 

104 cm. 
105 cm. 

104 cm. 
105 cm. 

93 cm. 
93 cm. 

112 cm. 
113 cm. 

110 cm. 
109 cm. 

100 cm. 
100 c m 

120 cm. 
120 cm. 

9 1 % cm. 
92 cm. 

99 cm. 
99 cm. 

107 cm. 
106 cm. 

48/22/3 
48/22 1/2/3 

47/2/27/3 
47/2/27/2/3 

50/23/3 
50/23 / 2 /3 

51/2/23i/2/3 
52/23 /2 /3 

45/24/2/2 

46/22/2 % 

51,4/25/4 
51/25/4 

51/27/4 
51/27/4 

49/27/3 % 
50/26/3 % 

50/26/4 
50,3/26/4 

49/26/3 / 2 

49/25/3 / 2 

50,5/25/2,5 
51/26/3,5 

501/2/24/3 
50i/2/24/2/3 

1 « Auf» begrifF = Ortsbezeichnung, (wo ein Gegenstand liegt). 
2 Aehnlich = 
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bei Zwillingen (E Z) 

Erste 
Worte. 

Sprachentwicklung Fein 
motorik. 

Weitere Besonderheiten 

12 
12 

18 
18 

Mte 
Mte 

Mte. 
Mte. 

12TMte. 
12|Mte. 

13 
13 

12 
12 

16 
16 

15 
15 

12 
12 

Mte. 
Mte. 

Mte. 
Mte. 

Mte. 
Mte. 

Mte. 
Mte. 

Mte. 
Mte. 

14 Mte. 
14 Mte. 

2% Jahre 
2% Jahre 

18 Mte. 
18 Mte. 

4 Jahre 
4 Jahre 

erster Satz iy 2 J. 
Sch = S beide : R = L 

beide: normal, «Auf» = 
Begriff fehlt ' 

normal, Sch = S 
R. lorkend 

gute Sprache, kein 
« auf » Begriff: beide 

beide norm. R. fehlt 
« auf » Begriff: fehlt 

Sprache gut R. lorkend 
b . beiden 

W . : bese fiir bose 

mit 1 y2 Jahr. 2-Wort-
sàtze undeutlich 
Sprache 

Zungen = R, S interden-
tal, R lorkend s. inter-
dental 

R fehlt bei beiden 

normal bei beiden. das 
R am Anfang des 
Wortes fehlt b . beiden 

Beide: bis jetzt nur einige 
Worte , undeutlich 

gut 
gut 

gut 
gut 

gut 
gut 

gut 
gut 

gut 
gut 

gut 
gut 

W . etwas 
ausfahrend 

Bewegungene 

gut 

gut 

gut 

gut 

gut 

gut 

gut 

gut 

gut 

gut 

beide iiberhauchte Kinderstimme 

Epikanthus, beide/Kontrolle 28. IV. 52 
Prognathie, beide/sch aufgeholt i. 8 Mte 

beide Urticaria 

Oberkiefer bei beiden etwas vor-
stehend 

beide farbenblind 

beide sind anhanglich 

Agrammatismus : beide sch im Wor t 
oft fehlend: beide R oft undeutlich: 
beide gelegentlich Silbenwiederholen 
(leicht. Poltern, 

Sprachentwicklung bei beiden gleich 
Beide haben ein gutes Gedachtnis 

Seit ca. Y2 Jahren ist W . im Erwerb von 
originellen Wòrtern voraus. bei beiden 
« ich »-Bildung kurz vor der Unters-
uchung (17.9.51) beide offenes Naseln 

beide Linkshander. R. hat eine Spalt-
hand. A m rechten Unterarm ist 
nur der Radius ausgebildet. Auch 
dieser ist hypoplastisch 

Ihr Brude (11) J. hat mit 3J. die 
ersten Wor te gesprochen. Beide 
regsam, hilfsbereit 

https://doi.org/10.1017/S1120962300027220 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S1120962300027220


u 

z 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

ZZ 

w. 
R. P . o* 

E. 
B- R. <? 

H. 
S- R. * 

B- Vi ? 

O. 
R . A . a* 

H. ., 

v. v. -? 

s. r 
*• R. -

G. 
H. p f 

W. 
A e - H . o71 

M- i'. o* 

L- V. -? 

E. 

3 

3 

3 % 

3 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

Haar-
Farbe 

dunkel-
blond 
hellbr 

blond 
braun-
blond 

hell-
braun 

dunkel-
braun 
hellbr 

dunkel-
braun 
braun 

dunkel-
blond 
hellbl 

hellbl 
blond 

aschbl 
hellblau 

blond 
blond 

blond 
blond 

braun 
dunkel-
blond 

dunkel-
braun 
hellbr 

Iris-
farbe 

braun 
braun mit hellem 
Innenrand 

braun 
dunkelbraun 

blau 
blau 

braun 
graublau 

blau 
grau. 

blau 
grau 
blau 

blaugrau 
grau 
griin 

graun 
braun 

blau 
griin 

griin 
grau 

braun 
grau 
braun 

braun 
griin 

Korper-
grosse 

96 cm. 
95 cm. 

90 cm. 
96 cm. 

101 cm. 
103 cm. 

92 cm. 
96 cm. 

113 cm. 
103 cm. 

106 cm. 
110 cm. 

105 cm. 
105 cm. 

106 cm. 
107 cm. 

114 cm. 
114 cm. 

116 cm. 
114 cm. 

110 cm. 
110 cm. 

119 cm. 
116 cm. 

Tabelle 2 - Zweieiige 

Schadel. 
index 

51/24 M-/3 
49/24/2 V2 

50/24/2,3 
50 &/24/3 

50/26/3 
50y2/26/2i/2 

47'/2/25/3 
49/26/3 

50/26/3 V2 

50,5/26/3 

52 y2/28/3 
53/27/3 

50/26/3 
51/26/3 

50/26/4 
54 '/2/26/3 y2 

50,5/25,5/3 
50,5/25/3 

50y2/27/3 
50y2/26/3 

46/25/4 
47/26/4 

50,5/26/4 
53/26/4 

a 
u 

0 

X 1 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

•- , s 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

_J=i 

V 

i 

i 

' 

! 

•: 

I. 

•i 

i 
• 
\ 

!' 

(Cwil 

1 
1 

1 
1 

zv 

2 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
z\ 

2 
2 

2 
2 

1 
1 

1 
1 

1 
18 

1 Verschieden: 
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eiige 

°< E 
& o 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 

x 

x 1 
X 

Zwillinge (ZZ) 

Erste 
Worte 

1 " 

18 Mte. 
18 Mte. 

12 Mte. 
12 Mte. 

zw. 14-15M. 
ZW.14-156M. 

21 Mte. 
18 Mte. 

15 Mte. 
15 Mte. 

14 Mte. 
16 Me. 

1 

12 Mte. 
zw. 14-15M. 

22 Mte. 
I 24 Mte. 

24 Mte. 
26 Mte. 

15 Mte. 
14 Mte. 

; 15 Mte. 
16 Mte. 

1 
h 17 Mte. 

i 18 Mte. 

1 

Sprachentwicklung 

W . kam nach 3-4 Mo-
nate spaeter «au f» Be-
griff fehlt bei beiden 

Beide zeigen ein Stam-
meln 

H. spr. deutl. R. zeigt 
e. univers. Stammeln. 
( L = H , g = d i. W o r t ) 

Sprachentw. ca. 2-3Mt. 
einsetz. beide stammeln 
g = d u. d. R. fehlt 

A. war i. Spr. ca. 3-4 
W . voraus, beide: «auf» 
Begr. fehlt 

Bei H. Sprache gut, 
« auf» Begr. b . beiden 
vorhanden 

b. beiden sehr gut. «auf» 
Begriff bei beiden vor
handen 

Bei P. Sprache gut, G. 
Lispeln (Sch-s) 

Beide sprechen jetzt gut 

J. mit 20Mte. alle Laute, 
ausser sch( = s) u. m. 
18Mt. alle Laute ausser R 

E. Stammelnis b . zum 5 J. 
« auf » Begr. vorhanden 
b . beiden. 

W . lernte etwas friiher 
sprechen; beide sprechen 
gut. 

Fein 
motorik 

P. hat die bessere 
Feinmotorik 

als W . 

R : herabgesetzt 
E : gut 

V. h. sehr gut 

b. beiden 
herabgesetzt 

Bei R. gut. Bei 
S. etw, herabges 

G. gut b.P. her
abges. ausfahren-
de Bewegungen 

bei beiden gut 

bei beiden gut 

W . ordentlich 
etw. ausschw. 
Beweg. bei E. 
gut, geschickt 

Weitere Besonderheiten 

P. ist konzentrierter und ausge-
glichener, als W 

R. spricht wie s. Bruder not-
male Satzchen, ist aber in der 
Formung zuriick u. zeigt ein 
Lispeln. Laute undeutlich 

Bewegungen von U. sind verk-
rampft, aber nicht ungeschickt. 
«auf» Begr. fehlt 

Beide zeigen ein universelles 
Stammeln. A. verschluckt die 
Silbern mehr als sein Bruder 

Bei V. besteht noch ein Sigmat. 
interdentalis (offener Biss!) 
Einwortsatz b .H. mit 2 J 

W : R lorkend, langsames Spre
chen. offene « Klanggebung » b. 
beiden (Schaffhauser Dial.) b .H. 
bedachtigere praecisere Bewegu
ngen 

J. mit 4 J. Sch. und 20 Mona-
ten: R. U. zeigtein hastiges pol-
terndes Sprechen 

Jetzt noch agrammatisch 
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in letzter Zeit sich verstarkt habe. H. hat grosse Muehe im Sichausdriicken. Wiederho-
lungen der Silben kommen vor. Die Stimme klingt beim freien Sprechen monoton. 
Dazu kommt ein Pressen. Diagnose: ton. klon. Stottem. Korpergrosse: 157 cm. Augen-
farbe: braun, Haare: braun. Blutgruppe: O. Rhesusfaktor: negativ. 

2. Sein Zwillingsbruder Herbert, wurde zwar nicht zur Sprachbehandlung gebracht. 
Aber die Mutter der Knaben sagte, H. hatte auch Schwierigkeiten beim Sprechen. Dieser 
zeigte ein deutliches Poltern. Im Uebrigen ist das Sprechen nicht gestort. Auch beim 
Lesen hat der Knabe Miihe. AufFallend ist allerdings, dass der Knabe zeitenweise, bei 
verfanglichen Fragen lange Zeit braucht bis er ein Wort heraus bringt, wie bei einer Aph-
tongie. Korpergrosse: 144 cm. Augenfarbe: braun, Haare: braun. Blutgruppe: O. Rhe
susfaktor : negativ. Es handelt sich also um eineiige Zwillinge, die beide nach dem Gesichts-
ausdruck, Haar- und Augenfarbe, Grosse der Tonsillen, Form der Nasen inneren, nach der 
Haarwirbelbildung iiber der Stirne, Blutgruppe und Rhesusfaktor, identisch sind. Da-
gegen ist die Korpergrosse verschieden, was ja in der Wachstumsphase bei Beginn der 
Pubertat voriibergehend vorkommt. 

Diese Falle sind deswegen genetisch interessant, weil der eine Knabe (Herbert) in der 
Schule unaufrallig war, und die Mutter eigentlich nur eine leichte Sprachschwache (das 
Poltern) an ihm bemerkt hatte. Dagegen wies der Zwillingsbruder (Helmut) zur Zeit 
der Untersuchung ein deutliches Stottem auf. Zu der konstitutionell bedingten Sprach
schwache, (Poltern) war offenbar, bedingt durch die besondern Anforderungen in der 
Schule, eine eigentliche krampfartige Komponente getreten. Das E.E.G. zeigt bei beiden 
E.Z. den Alpharhytmus, daneben aber isolierte Thetawellen. (pathologischer Befund) 
Beim einen Zwilling (Helmuth) sind allerdings die Potentiale etwas niedriger und die 
Theta-Frequenzen etwas seltener. Der Herd wird bei ihm im Gegensatz zu demjenigen 
von Herbert a u f d e r l i n k e n S e i t e gefunden. Auch der psychologische Test 
(Farbenpyramidentest) nach Max Pfister, fiel bei beiden EZ obwohl beide getrennt, in 
verschiedenen Zimmern zur gleichen Zeit die Farben legen mussten, auffallend ahnlich im 
Sinne einer somatischen Storung (nach Heiss) aus. 

3. Eineiiger Zwilling: W. Gloria, 14 Jahre. Wurde zu uns wegen Stotterns gebracht, 
das vor etwa 1 Jahr aufgetreten war. In der Familie kein Stottem, jedoch starke Nervo-
sitat der Mutter. Es bestehen schwere Konflikte in der Familie. Gloria kam kurz vor der 
Ehescheidung des Vaters, zur Behandlung. Vom Gericht wurderi die Zwillinge dem Vater 
zugesprochen. Das Stottem war in der Sprechstunde sehr wechselnd. Auffallend war 
das Silbenwiederholen, im Gegensatz zu dem nicht sehr ausgesprochenen Pressen. Zeit-
weise sprach Gloria ganz gut. Nach dem Lesen eines kurzen Stiickes, fiel die Schwie-
rigkeit der Sprachgestaltung auf. In der Schule hatte die Schulerin in der Fremdsprache 
(Franzosisch) besondere Miihe. Beide Zwillinge sind von mittelmassiger Intelligenz, 
sehr gut entwickelt, und gleichen einander zum Verwechseln. Korpergrosse: 171 cm. 
Haare: etwas dunkel braun, Augenfarbe: grau-griin. Blutgruppe: A. Rhesusfaktor: posi-
tiv, Rho ( = D ) positiv, rh ( = C ) positiv, rh" ( = E ) positiv. 

4. EZ W. Melita, 14 Jahre: Ihre Zwillingsschwester zeigt kein Stottem. Bei der 
Sprechpriifung fiel folgendes auf: Vorlesen kann als gut bezeichnet werden, wenn man 
von einem leichten Pressen absieht. Dagegen fallt ein leichtgradiges Poltern auf: Gehaufte 
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Wiederholungen. Melita hat grosse Miihe beim Erzahlen einer Fabel (Salzesel). Sie sagt 
zum Beispiel: «Als er wie- als er nochmals» (Es sollte heissen: «als er wieder aufstand») 
« Das Wasser drang,-drang ». Und weiter noch: « Weil die nassen Schwamme... da macht 
die Schiilerin eine grosse Pause, obgleich sie den Inhalt des Textes gut verstanden hat. 
Korpergrosse: 168 cm. Haare: etwas dunkel braun, Augenfarbe: grau-griin. Blutgruppe: 
A Rhesusfaktor: Rho pos. rh, pos., rh" pos. Bei beiden EZ finden sich niedergespannte 
Delta-Theta-Alpha-Dysrhythmie. Ein eigentlicher Alpha-Rhythmus ist nur am Ende 
der Hyperventilation (bei Beiden), Serien von 14-16 Frequenzen, zu erkennen. Keine 
Epilepsie-Potentiale. Kein Seitenunterschied, kein Herdbefund. Der Befund ist bei 
beiden Madchen pathologisch. Es besteht lediglich der Unterschied, dass Gloria eine 
starkere Reaktion auf Hyperventilation zeigt. Was das konfliktbedingte (akzidentelle) 
Stottern anbelangt, das beim einen sicher eineiigen Zwilling zum konstitutionell bedingten 
Poltern getreten ist, so kann dieses folgendermassen erklart werden: Wahrend Melita 
auswarts in die Schule gehen konnte, besuchte Gloria die Dorfschule und war so viel 
langer zu Hause und dem offenen Konflikt der Eltern ausgesetzt, und zur Stellungsnahme 
aufgefordert. Nach der gerichtlichen Trennung war das Sprechen viel freier und das 
Stottern verschwand allmahlich. Der psychologische Test (Farbenpyramidentest) ergab 
bei beiden Zwillingen den fast genau gleichen, abnormen Befund. 

5. Eineiige Zwillinge Frau A und 
6. Frau B 42 Jahre. Familienamnese: Ein Bruder der EZ stotterte, ebenso ihre Mutter. 

Die zwei Sonne von Frau B. zeigen auch ein Poltern, wenn sie frei sprechen miissen. Im 
Uebrigen ist die Sprache aber ganz normal. Ein Knabe von Frau A und ein Madchen 
sprechen ganz frei. Die Zwillingsgeschwister lernten beide zur normalen Zeit sprechen. 
Beim Lesen und Reden stotterten sie in der Kindheit. Hatten bis zum 5. Jahr das R nicht 
ausgesprochen. Die Aehnlichkeit der identischen Zwillinge ist ausserordentlich, nicht nur 
im Hinblick auf das Somatische, sondern auf das Seelische. Beide EZ haben fast den glei
chen Stimmumfang (A e-c" ' ) . (B e-a"), Vitalkapazitiit (A = 2700, B = 2800); bei 
beiden findet sich eine deutliche Kapillarvasoneurose. Beide haben das Timbre der 
Altistimme. Beide sind intelligent und sehr gebildet. 

Bei der Priifung der Sprache fallt auf, dass beide vor dem Mikrophon monoton spre
chen. (Schallplattenaufnahme). Gelegentlich macht das Gestalten der Rede Miihe. Sie 
sprechen langsam und akzentuiert. Beim Erzahlen, wenn das Wortfmden etwas Miihe 
macht, wird etwa ein Vorwortchen « a » gebraucht. Gelegentlich werden Silben oder 
Worte wiederholt. Kein Pressen, keine Mitbewegungen. Sie nehmen ohne Weiteres an 
Diskussionen teil. Beide EZ haben eine steife Motorik. Es kann also wahrend einer 
Beobachtung (in grossern Abstanden), die sich uber Jahre erstreckt, bei beiden nur ein 
sehr ausgesprochenes Poltern festgestellt werden, zu welchem, wie in den weiter oben 
geschilderten Fallen gelegentlich, bei Aufregungen. ein Stottern kommen soil. Obwohl 
eine deutliche konstitutionelle Sprachschwache bei beiden vorliegt, nimmt das Pressen 
nie iiberhand, und dauert nicht lange, da beide, dank einer gliicklichen seelischen Dispo
sition, Konfliktsituationen rasch iiberwinden. Das E.E.G. ergab (Dr. Landolt, Anstalt 
fiir Epileptische, Dir. Dr. F. Braun) bei Beiden einen annahernd identischen, leicht patho-
logischen Befund. Auf Grund der mitgeteilten EZ-Falle von Poltern mit akzidentellem, 
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voriibergehendem Stottern bei einzelnen Partnern und der Stammbaume einerseits, und 
der erwahnten Diskonkordanz der Sprachschwache bei ZZ kann auch die a n g e b o -
r e n e B e r e i t s c h a f t zum Poltern als erwiesen gelten. In neuester Zeit haben 
Nelson, Hunter und Walter (1945) der Vererbung eine umfangreiche Studie gewidmet. 
Sie untersuchten im ganzen 200 Zwillingspaare. Von diesen liessen sich durch Aehnlich-
keits-Vergleich, mittelst der dermatoglyphischen Methode 69 identische und 53 zweieiige 
Zwillinge unterscheiden. Stottern wurde bei (14,4%) der EZ und bei (22,7%) 
der ZZ gefunden. Verhaltnis: 2:3. Wenn Stottern bei den ZZ festgestellt wurde, so 
betraf dies in alien Fallen mit Ausnahme von nur 2 Fallen, bloss einen Partner. Wenn 
Stottern bei EZ Paaren vorlag, so stotterten in alien Fallen mit einer einzigen Ausnahme 
beide Partner. Wir honnen daher mit G. Arnold sagen, dass die moderne Zwillingsfors-
cung die Bedenken gegen dei Verlasslichkeit des statistischen Nachweises an Stammbau-
men zerstreut hat. Jedenfalls wird heute kaum mehr bestritten, dass die Bereitschaft zum 
Stottern angeboren ist. 

3. Das Stammeln und die Vererbung. 

Beim Stammeln handelt es sich um die Unfahigkeit, bestimmte Laute oder Lautver-
bindungen richtig zu bilden. Diese Sprachschwache kann peripher (z.B. durch Missbil-
dungen der Sprachwerkzeuge), oder zentral bedingt sein. Von der Seite der Begriffsphare 
sind viele Einschrankungen moglich, sodass im Laufe der Entwicklung zahlreiche Kinder 
diesen Sprachfehler aufweisen. Auch Horfehler konnen eine Rolle spielen. Auf der 
andern Seite kann bei hochgradigem Stammeln (dem sogen. universellen Stammeln) 
die Storung der Feinmotorik, die sicher erbbedingt ist, einen grossen Einfluss ausiiben 
und zu diesem Sprachfehler disponieren. 

Gutzmann hat in 40% Vererbung gefunden. Oft vernimmt man, dass die sprachliche 
Entwicklungshemmung beim Vater oder bei andern vaterlichen Vorfahren bestanden 
habe. (G. Arnold) Von der Mutter Seite wird sie nur halb so oft vererbt. Kanben sind 
etwa 2-3 mal haufiger betroffen, als Madchen. Nicht zu unterschatzen sind aber auch die 
Einfiiisse der Umwelt. Doppelsprachigkeit der Umgebung verlangsamt richtiges Sprechen 
lernen. Nadoleczny und Gutzmann weisen auch auf die Ansteckung beim falschen Vor-
sprechen hin, (Lispeln, Naseln) wobei allerdings bei diesem funktionellen Stammeln 
meist eine vererbte Anlage die Voraussetzung sei. So ist es nicht verwunderlich, dass bei 
dieser Vielzahl von Faktoren, die in der Genese des Stammelns eine Rolle spielen, die 
Konkordanz bei EZ nicht sehr ausgesprochen ist. Unter den 28 EZ, die ich 1940 unter-
suchte, waren davon 12 Stammler (7 mannliche und 5 weibliche). Von diesen zeigten 
nur 6 Paare das gleiche Stammeln. Auch M. Schiller und andere fanden die Stammler in 
einem Fall konkordant, im andern wieder nicht. Im vorliegenden Zwillingsmaterial 
fanden sich bei den iiber 4 Jahre alten Kindern 3 eineiige Zwillingspaare (Rhotazismus, Sig-
matismus), die beide denselben Sprachfehlrer aufwiesen. Bei den ZZ waren zwei Paare (5 
Jahre alt) im Bezug auf das Stammeln diskordant; der eine Zwilling zeigte noch ein Lispeln, 
wahrend der andere eine ausgeglichene Sprache hatte. Dagegen sprechen bei weiteren 5 
ZZ b e i d e Partener gut und differieren eigentlich nur hinsichtlich des Sprechtempos. 

46 

https://doi.org/10.1017/S1120962300027220 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S1120962300027220


R. Luchsinger: Die Sprachentwicklung von Ein-und Zweieiigen Zwillingen etc. 

Zusammenfassung 

Es wird der genetischen Wurzel der Sprachentwicklung beim Kinde nachgegangen. 
Anhand von Beobachtungen der Sprachentwicklung von 12 EZ und 12 ZZ konnte 
gezeigt werden, dass nicht nur die verzogerte, sondern auch die normale Sprachentwick
lung ein ideotypisches Merkmal ist. Dabei muss allerdings in Betracht gezogen werden, 
dass es sich dabei nicht um ein einfaches Merkmal, sondern um das Resultat eines ganzes 
Komplexes, (Intelligenz, Vorstellungstyp, Feinmotorik und Vitalitat) der genannten 
Wurzel, handelt. Weitere Untersuchungen betreffen die Anlage zum Stottern. Anhand 
von EZ Fallen, von denen der eine Partner, zur Zeit der Untersuchung nur ein Poltern 
aufwies, der andere jedoch ein klonisch-tonisches Stottern, wahrend beide EZ ein 
pathologisches Elektroencephalogramm darboten, wird auf die erbbedingte Basis dieser 
Sprachschwache und des Stottern hingewiesen. Beim Stammeln dagegen, das sehr vers-
chiedener Natur sein kann, (peripher-zentral) findet man bei eineiigen Zwillingen nur 
etwa in der Halfte der Ealle ein anlagegemasses Stammeln. 
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RIASSUNTO 

L'autore ricerca la radice ge-
netica dello sviluppo del linguag-
gio nel bambino. Le osservazioni 
fatte su 12 gemelli MZ e 12 ge-
melli DZ mostrano che non so
lo lo sviluppo tardivo del lin-
guaggio, ma anche lo sviluppo 
normale e un carattere idiotipico. 
Bisogna, tuttavia, considerare che 
non si tratta di un carattere sem-
plice, bensi del risultato di tutto 
un complesso (intelligenza, forza 
di immaginazione, motilita coor-
dinatrice e vitalita) della suddetta 
radice. Altri esami riguardano la 
tendenza alia balbuzie. Alcuni ca-
si di gemelli MZ — di cui al 
tempo della visita uno era affetto 
solo di barbugliamento, mentre 
1'altro era affetto da balbuzie clo-
nico-tonica e che entrambi ave-
vano un eletro-encefalogramma 
patologico — indicano la base 
ereditaria di tale barbugliamento 
e della balbuzie. La dislalia in-
vece che puo essere di natura 
assai differente (periferico-cen-
trale) solo nella meta circa dei ca-
si di gemelli MZ e di origine 
ereditaria. 

RESUME 

L'auteur recherche la racine 
genetique du developpement du 
langage. L'etude de 12 cas uni-
vitellins et de 12 cas bivitellins 
permet de demontrer que non 
seulement la retardation du lan
gage, mais aussi le developpe
ment normal de celui-ci est un 
signe ideotypique. II ne s'agit 
pas d'un signe simple, mais du 
resultat d'un complexe total (in
telligence, langage interne, motri-
cite coordinatrice et vitalite). 
D'autres recherches concernent 
la disposition au begaiement. 
L'auteur decrit des cas d'univi-
tellins qui montrent tous les deux 
un bredouillement sur lequel chez 
l'un est survenu un begaiement. 
Chez tous les deux on a trouve 
des electro-encephalogrammes 
pathologiques. L'auteur insiste 
sur l'heredite du bredouillement 
et du begaiement (avec bredouil
lement). Dans les cas de dyslalie 
au contraire, qui peut etre de na
ture tres differente (peripherique 
ou centrale), on ne trouve chez 
les univitellins que dans la moi-
tie de cas un facteur hereditaire. 

SUMMARY 

The genetic roots of speech 
development in children are 
being investigated. On the ba
sis of observations in the deve
lopment of speech in 12 mono
zygotic twin pairs it could be 
shown that not only the retarded 
but also the normal development 
of speech is an idiotypic chara
cteristic. It must be considered 
however, that we are not deal
ing with a simple characteristic, 
but with the result of a whole 
complex (intelligence, type of 
immagination, fine-motor and 
vitality) of the mentioned root. 
Further examinations regard the 
disposition for stammering. On 
the basis of research with mo
nozygotic twins, of which one 
partner during the examination 
presented only signs of clutter
ing, the other one, however, clo-
nic-tonic stammering, while both 
twins had a pathologic electroen
cephalogram, the hereditary ba
sis of speech defects and stam
mering is shown. However, only 
in half of the cases of monozy
gotic twins one can find a dispo
sition for dyslalia, which can be 
of a very different (peripher-
central) nature. 
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