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Vorwort

In den letzten Jahren haben wir uns daran

gew�ohnt, in nat�urlicher Sprache mit techni-

schen Ger�aten wie unserem Smartphone oder

"
intelligenten Lautsprechern\ wie Amazons

Echo zu spechen. Die Ger�ate verstehen unse-

re gesprochenen Fragen oder Kommandos und

reagieren darauf mit einer recht nat�urlich klin-

genden Synthesestimme. Diese sprachtechnolo-

gische Errungenschaft baut dabei auf Erkennt-

nissen auf, die in �uber 200 Jahren der For-

schung und Entwicklung zur menschlichen Spra-

che gesammelt wurden. Die Geschichte die-

ser Entwicklung wird in eindrucksvoller Weise

durch die Objekte der historischen akustisch-

phonetischen Sammlung (HAPS) an der Tech-

nischen Universit�at Dresden dokumentiert.

Ein wesentlicher Teil dieses Katalogbands

widmet sich den Objekten zur Sprachsynthe-

se, die auch einen Forschungsschwerpunkt an

der TU Dresden bildet. Die in der Samm-

lung enthaltenen Objekte spannen dabei den

Bogen von den mechanischen Ans�atzen aus

der zweiten H�alfte des 18. Jahrhunderts �uber

die elektro-mechanischen Ans�atze zur Erzeu-

gung von Sprachlauten bis hin zu analog-

elektronischen Synthetisatoren und Computer-

implementierten Syntheseverfahren. Aus dieser

Entwicklung sind um 1980 schlie�lich die ersten

kommerziellen textgesteuerten Sprachsyntheti-

satoren auf Basis der Formantsynthese hervor-

gegangen. Alle diese Verfahren der Sprachsyn-

these waren stets eng mit der Grundlagenfor-

schung in der Phonetik verwoben, wobei die

Grundlagenforschung von den Fortschritten der

Sprachsynthese pro�tiert hat und umgekehrt.

Die heute vorherrschenden Verfahren

zur Sprachsynthese haben mit den fr�uheren

Ans�atzen nur wenige Gemeinsamkeiten. Ak-

tuelle neuronale Verfahren der Sprachsynthe-

se nutzen schlicht gro�e k�unstliche neuronale

Netze, die mit riesigen Sprachkorpora trainiert

werden, um die Audio-Abtastwerte einer zu

generierenden Sprach�au�erung aus Text vor-

herzusagen. Die Nat�urlichkeit der so erzeugten

Sprache ist zwar in der Regel sehr hoch, aber

sie haben kaum einen Mehrwert f�ur die phone-

tische Forschung und sind weniger anschaulich

als die fr�uheren Theorie-basierten Verfahren.

An der Professur f�ur Sprachtechnologie und

Kognitive Systeme der TU Dresden forschen wir

an der sog. artikulatorischen Sprachsynthese,

bei der Sprache mit Hilfe von Computermodel-

len des Vokaltrakts, der Stimmlippen, der moto-

rischen Steuerung der Sprechwerkzeuge und der

Aerodynamik und Akustik erzeugt wird (www.

vocaltractlab.de). Diese Art der Sprachsyn-

these beruht einerseits auf der Grundlagenfor-

schung und wirft gleichzeitig fortlaufend neue

Fragen zu bisher unverstandenen Ph�anome-

nen der Spracherzeugung auf. Diese k�onnen

unter anderem { ganz in der Tradition der

Sammlungsobjekte { mit physischen Modellen

der Stimmlippen oder des Vokaltrakts erforscht

werden (siehe z. B. die MRT-basierten Artikula-

tionstraktmodelle unter 10{18). So wird wieder

eine Br�ucke zwischen der Grundlagenforschung

und der Sprachtechnologie gescha�en. Daher

ist die HAPS nicht nur ein gro�er Schatz von hi-

storischem Interesse, sondern liefert immer wie-

der Impulse f�ur die aktuelle Forschung.

Ich bin �uberzeugt, dass dieser Katalogband

weiter zur Bekanntheit der Sammlung und zum

allgemeinen Interesse an der Entwicklung der

Sprachakustik beitragen wird. Dass die HAPS

heute so viele Objekte in so gutem (und oft

funktionsf�ahigem) Zustand enth�alt und so gut

erschlossen ist, verdanken wir in erster Linie der

leidenschaftlichen Sammelt�atigkeit und der vie-

len ehrenamtlichen Arbeit meiner lieben Kolle-

gen R�udiger Ho�mann und Dieter Mehnert. Ih-

nen und den vielen weiteren Unterst�utzern die-

ser Sammlung gilt mein gro�er Dank!

Peter Birkholz

Professor f�ur Sprachtechnologie und Kognitive

Systeme, Technische Universit�at Dresden
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Einleitung

Die historische akustisch-phonetische Samm-

lung (HAPS) der TU Dresden verfolgt die Auf-

gabe, die Entwicklung der Sprachtechnologie

von den Anf�angen der Experimentalphonetik bis

zur Einf�uhrung des Computers in die Sprach-

kommunikation zu dokumentieren. Sie ist da-

bei besonders den Traditionen der bedeutenden

ehemaligen phonetischen Laboratorien in Berlin

und Hamburg und der elektronischen Sprach-

kommunikation an der TH/TU Dresden ver-

pichtet, kann aber auch auf zahlreiche Expona-

te aus anderen Quellen verweisen. Die Samm-

lungsobjekte werden durch umfangreiche Me-

dienbest�ande und ein Archiv erg�anzt. Mit dem

vorliegenden Band wird die Erfassung und Be-

schreibung der mehr als 900 gegenst�andlichen

Objekte abgeschlossen.

Bisherige Erschlie�ung der HAPS

Die HAPS ist eine relativ junge Einrichtung,

weshalb ihre Erschlie�ung ein noch andauernder

Prozess ist. Da dieser anl�asslich des 20-j�ahrigen

Bestehens der Sammlung ausf�uhrlich beschrie-

ben worden ist (Ho�mann 2020), sollen hier nur

einige Bemerkungen zu bereits vorliegenden Ar-

beiten erfolgen.

Dieter Mehnert (Text) und Rolf Dietzel (Fo-

togra�en) ver�o�entlichten nach mehreren Jah-

ren intensiver ehrenamtlicher T�atigkeit im Jah-

re 2012 den Teil 1 des Kataloges. Sie konzen-

trierten sich auf die Ger�ate aus der Zeit der

fr�uhen experimentellen Phonetik und w�ahlten

dementsprechend den Titel
"
Historische pho-

netische Ger�ate\ (Mehnert 2012). Damit lag

der Schwerpunkt auf der vorelektronischen �Ara,

auch wenn die j�ungere Entwicklung durch ei-

ne Auswahl elektronischer Ger�ate insbesonde-

re aus dem Bereich der rehabilitationswissen-

schaftlichen Anwendungen ber�ucksichtigt wur-

de. Der Band bietet damit eine umfassende
�Ubersicht �uber die ger�atetechnische Basis, die

in der Bl�utezeit der naturwissenschaftlich orien-

tierten Sprachforschung verf�ugbar war.

Mittlerweile wurde in einem erg�anzenden

Band
"
Experimentalphonetik in Europa\ in

Form von biogra�schen Beitr�agen versucht, die

Personen, die hinter den technischen Zeugnis-

sen stehen, dem heutigen Betrachter nahezu-

bringen (Mehnert/P�etursson/Ho�mann 2016).

Bei den Recherchen zu den Namensgebern der

Ger�ate ergaben sich zahlreiche neue Details.

Zum vorliegenden Teil 2

Die in Teil 1 nicht erfassten Exponate der

HAPS, die den Inhalt des vorliegenden zweiten

Teiles bilden, widerspiegeln haupts�achlich die

Entwicklung der elektronischen Sprachverarbei-

tung, einer Disziplin, die durch die Entwicklung

der Nachrichtentechnik im 20. Jahrhundert her-

vorgebracht wurde und heute fester Bestandteil

der Informations- und Kommunikationstechno-

logie ist. Da zu dieser Entwicklung auch an der

TH/TU Dresden schon zeitig eigene Beitr�age

geleistet wurden, enth�alt das Buch zahlreiche

Exponate, die vor Ort in Dresden entstanden

sind oder dort f�ur Forschung und Lehre ange-

scha�t wurden. Da in Dresden traditionell die

relativ seltene F�acherkombination von Akustik

und Sprachkommunikation an einem Institut der

elektrotechnischen Fakult�at existiert, wurde f�ur

den Band der Titel
"
Historische Objekte der

Sprachakustik\ gew�ahlt.

Die Ger�ate aus den Gebieten der Sprach-

synthese, Spracherkennung, Elektroakustik und

akustischen Messtechnik entstammen natur-

gem�a� der �Ara der Elektronik und illustrie-

ren deren Entwicklung von der Anwendung von

Elektronenr�ohren bis zur modernen Mikroelek-

tronik. Trotzdem verf�ugt die HAPS gerade im

Bereich der Sprachsynthese auch �uber Belege

aus der Zeit der nichtelektronischen Vorl�aufer,

die in den letzten Jahren zu einem Sammel-

schwerpunkt ausgebaut werden konnten.
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Gliederung von Teil 2

Dieser zweite Katalogteil ist in zehn Kapitel

gegliedert. Die Kapitelnummerierung des er-

sten Teiles wurde fortgef�uhrt, damit ein Ger�at

durch Verweis auf seine Katalognummer ein-

deutig identi�zierbar ist.

Die Kapitel 9 bis 13 stellen den themati-

schen Hauptteil dar und spannen einen Bogen

von Modellen der humanen Sprachproduktion

�uber die mechanische und elektronische Sprach-

synthese und die elektronische Sprachanalyse

und -erkennung bis zur Anwendung in Spielzeu-

gen und Lernmitteln. Durch die Vielzahl der Ob-

jekte entsteht ein dichtes Bild der Entwicklung

der elektronischen Sprachtechnologie.

In diesen Kapiteln �nden sich naturgem�a�

nur wenige �Uberschneidungen mit dem ersten

Katalogteil, die durch entsprechende Verwei-

se problemlos behandelt werden konnten. Es

waren aber auch noch Objekte aufzunehmen,

die inhaltlich in den ersten Teil geh�ort h�atten,

aus unterschiedlichen Gr�unden aber dort nicht

enthalten sind. Diese Ger�ate sind in Kapitel

14 zusammengefasst worden, das folglich einen

erg�anzenden Charakter hat.

Weiter waren noch die Objekte zusammen-

zustellen, die zwar nicht der Sprachtechnolo-

gie zuzuordnen sind, aber bei ihrer Entwick-

lung als Hilfsmittel ben�otigt wurden. Sie sind

in den Kapiteln 15 bis 17 in thematische Grup-

pen gegliedert worden. Die M�oglichkeit, diese

eher durch den Zufall gepr�agte Zusammenstel-

lung durch Einbeziehung weiterer Objekte aus

der schwachstromtechnischen Sammlung
"
elek-

tron\ anzureichern, wurde nur vorsichtig ge-

nutzt, um nicht zu weit vom Thema abzukom-

men.

In Kapitel 18 wurden schlie�lich einige Ob-

jekte zusammengestellt, die an die Quellen der

Sammlung in Hamburg, Berlin und Dresden er-

innern.
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Benutzungshinweise

Die Struktur des Buches wurde an die von Teil 1

weitgehend angeglichen. Hinzugekommen ist le-

diglich eine feinere Untergliederung der Kapi-

tel, die nicht in den Katalognummern, aber im

Inhaltsverzeichnis und auch in der Fu�zeile der

Textseiten erscheint.

Die Beschreibung eines Objektes beginnt

mit der Katalognummer und der Objektbezeich-

nung, gefolgt von einer Zeile mit Angaben zum

Hersteller und, wo bekannt, zur Entstehungs-

zeit.

In der darau�olgenden Zeile entf�allt im Ver-

gleich zu Teil 1 die sog. Ordnungsnummer, da

sich die Objekte jetzt durch die Katalognum-

mer zitieren lassen. Die Zeile beginnt deshalb

nun mit einer Kennzeichnung der Herkunft wie

folgt:

D TH/TU Dresden (einschlie�lich der

Objekte, die f�ur die Sammlung durch

die TUD erworben wurden)

H ehem. Phonetisches Laboratorium /

Institut, Universit�at Hamburg

B ehem. Phonetisches Laboratorium /

Institut, HU Berlin

BTU TU Berlin

BI Universit�at Bielefeld

DA ehem. FTZ Darmstadt

K Universit�at K�oln

M LMU M�unchen

SB Universit�at des Saarlandes

Im Anschluss an die Herkunftsangabe folgt

die Inventarnummer. Falls das Objekt aus meh-

reren, getrennt inventarisierten Teilen besteht,

werden alle Inventarnummern angegeben. Ent-

sprechend wird verfahren, wenn ein Ger�at in

mehr als einem Exemplar vorhanden ist.

An einigen Stellen wurde dankbar die

M�oglichkeit genutzt, inhaltliche L�ucken durch

Objekte aus der Schwachstromtechnischen

Sammlung
"
elektron\ und aus der Physika-

lischen Ger�atesammlung der TU Dresden zu

schlie�en. Die Kennzeichnung erfolgt ebenfalls

an der Position der Inventarnummer.

Die inzwischen abgeschlossene Inventarisie-

rung hat kleinere R�uckwirkungen auf die Anga-

ben in Teil 1 zur Folge gehabt, die in einem

Anhang ab Seite 392 zusammengestellt worden

sind.
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Kapitel 9

Anatomische Modelle und Lehrmittel

Sprachtechnologie soll die zwischenmenschliche Kommunikation oder die Kom-

munikation zwischen Mensch und Technik unterst�utzen und muss sich daher am

menschlichen Vorbild orientieren. Deshalb geh�oren die Anatomie und Physiologie

des Sprechens und des H�orens in gewissem Ausma� zu den traditionellen Aus-

bildungsinhalten von Sprachwissenschaftlern und von entsprechend orientierten

Ingenieurwissenschaftlern. Zur Veranschaulichung dienten anatomische Pr�apara-

te sowie Lehrmodelle, die in der Regel von spezialisierten Lehrmittelherstellern

angeboten wurden.

Die in der HAPS vorhandenen anatomischen Pr�aparate und Modelle stammen

�uberwiegend aus den fr�uheren phonetischen Instituten. Eine repr�asentative Aus-

wahl wurde bereits in Teil 1 aufgenommen, so die anatomischen Kehlkopfmodelle

der Firma Schattschneider (Kat. 6{36), die dort die technischen Kehlkopfmodelle

wie Membran- und Polsterpfeifen erg�anzen.

Das vorliegende Kapitel erfasst alle Pr�aparate und Modelle, die nicht in Teil 1

enthalten sind; au�erdem werden zu zwei Objekten Erg�anzungen geliefert. Es liegt

nahe, dass haupts�achlich Modelle zu den Themen Kopf und Gehirn, Artikulations-

organe und Geh�or vorhanden sind, die in dieser Reihenfolge pr�asentiert werden.

Vorangestellt sind einige Exponate, die aus anderen Teilgebieten der Anatomie

stammen.

Die �alteren Best�ande bieten einen Einblick in die vielf�altigen Traditionen der

Herstellung anatomischer Modelle durch spezialisierte Firmen, die vorwiegend im

19. Jahrhundert gegr�undet wurden.



9{1 Torso, zerlegbar

unbekannter Hersteller, Inventarisierung 1913

H j 30322-000

Die Energie, die zum Sprechen erforderlich ist,

wird durch die Atmung geliefert. Das zentra-

le Atmungsorgan ist die Lunge, deren Bewe-

gung durch ein komplexes Muskelsystem be-

wirkt wird. Die anatomischen Zusammenh�ange

lassen sich gut an einem Anschauungsmodell

wie diesem fast lebensgro�en Torso erl�autern,

der auf einer Platte montiert ist, die mittels ei-

ner St�utze in eine aufrechte Position gebracht

werden kann.

Nimmt man an dem zerlegbaren Modell vor-

erst nur die Brust-Bauchwand ab, ergibt sich

die im rechten Bild dargestellte Ansicht. Man

erkennt von oben nach unten den Kehlkopf, die

Luftr�ohre, die Lungen�ugel und das nur teilwei-

se sichtbare Herz. Unterhalb des Zwerchfelles

sieht man die Leber, den waagerechten Zweig

des Dickdarms und das D�unndarmkn�auel. Wei-

ter l�asst sich das Modell so zerlegen, wie es die

Abbildung auf der n�achsten Seite zeigt. Die Be-

malung erfolgte in weitgehend nat�urlichen Far-

ben. Lediglich die Blutgef�a�e des ven�osen Sy-

stems sind, wie in anatomischen Darstellungen

�ublich, mit blauer F�arbung versehen.

Solche Modelle dienten u. a. zur Vorbe-

reitung auf Sezier�ubungen; so war
"
Pr�aparie-

ren der Atmungsorgane\ ein Teil des Phoneti-

schen Praktikums am Phonetischen Laborato-

rium Hamburg.

Lit.: Panconcelli-Calzia (1924), S. 6. {

P�etursson, M.; Neppert, J.: Elementarbuch der

Phonetik. Hamburg: Buske, 3. Au. 2002. {

Grieger (1989), S. 59 und 62 f.

12 Anatomische Grundlagen



9{1.1 Ansicht im zerlegten Zustand

Die Teile des Torsos sind aus Papiermach�e ge-

fertigt, einem l�angst bekannten Material, das

im 19. Jahrhundert auch im Raum Sonneberg,

der sich zum weltweiten Zentrum der Spielzeug-

und Puppenindustrie entwickelte, Einzug fand.

Da sich der Werksto� o�ensichtlich auch f�ur

die Herstellung anatomischer Modelle eignete,

entstanden dort im 19. Jahrhundert mehrere

Lehrmittel�rmen, die von den Kenntnissen der

ans�assigen Modelleure pro�tierten.

Erw�ahnenswert ist, dass auch der Sonneber-

ger Verleger T. BRAND, der uns sp�ater (Kat.

13{6 �.) als Er�nder des sprechenden Bilder-

buches begegnen wird, etwa 1878 eine solche

Firma gr�undete. Die Gr�undung der heute noch

in Coburg existierenden Firma SOMSO (siehe

Kat. 9{10) erfolgte 1876 in Sonneberg. Wei-

ter existierte in Neuses bei Coburg die Lehrmit-

tel�rma BENNINGHOVEN, �uber die leider sehr

wenig bekannt ist (vgl. Kat. 9{8).

Torsi wie der hier vorliegende (bisweilen

auch als Cadaver bezeichnet) geh�orten zum

Standardangebot der Lehrmittel�rmen. Welche

Firma ihn gefertigt hat, ist unbekannt. Dass er

98 Mark gekostet hat, entnehmen wir der Posi-

tion 439 im Anscha�ungsbuch des Seminars f�ur

Kolonialsprachen Hamburg, Phonetische Abtei-

lung, das 1913 angelegt wurde. Wie bei vielen

der dort erstmals erfassten Objekte k�onnte die

Herstellungszeit auch fr�uher liegen.

Lit.: Preis-Courant von Theodor Brand Ver-

lag anatomischer Pr�aparate, ca. 1878. In: Hof-

mann, E. (2018), S. 86 f.
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9{2 F�otuspr�aparat

Hersteller unbekannt

H j 30326-000

9{3 Herzmodell D 254

Deutsches Hygiene-Museum Dresden, ca. 1964

D j Sammlung
"
elektron\ 01980

Dieses Schnittpr�aparat eines menschlichen

F�otus befand sich o�enbar als Anschauungs-

material f�ur die Entwicklung der Atem- und

Sprechorgane in der Schausammlung des Ham-

burger Phonetischen Instituts. Es war bereits

dort infolge eines mechanischen Defekts in ei-

nem schlechten Erhaltungszustand und be�n-

det sich bei Redaktionsschluss dieses Kataloges

noch in der Restaurierung.

Lit.: Bo�e, L. J.; Captier, G.; Granat, J.; Des-

hayes, M. J.; Heim, L. J.; Birkholz, P.; Badin,

P.; Kielwasser, N.; Sawallis, T.: Skull and vocal

tract growth from fetus to 2 years. In: 8th Inter-

national Seminar on Speech Production (ISSP

2008), Strasbourg 2008, S. 157 { 160.

Dieses Modell eines menschlichen Herzens wur-

de wahrscheinlich als Demonstrationsobjekt im

Zusammenhang mit den Untersuchungen ange-

scha�t, die in den 1970er-Jahren an der TU

Dresden an der Professur von W. TSCHESCH-

NER zur Anwendung der Objekterkennung auf

medizinische Aufgabenstellungen durchgef�uhrt

wurden.

Lit.: Fuchs, S.: Herz-Kreislauf-Screening. For-

schungsbericht 40/74, TU Dresden, Sektion 9,

Bereich 4, 1974. { Jaeger, G.: Automatische

EKG-Erkennung. Forschungsbericht 80/75, TU

Dresden, Sektion 9, Bereich 4, 1974. { DHM

(1955), S. 78 { 80.
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9{4 Korrosionspr�aparat der Bronchien

Hersteller unbekannt, fr�uhes 20. Jahrhundert

H j 30327-000

Die Atmungsorgane liefern mit der ausstr�omen-

den Atemluft die Energie f�ur das Sprechen. Die

aus den Lungenbl�aschen kommende Luft wird

in den Bronchien zusammengef�uhrt, die sich zur

Luftr�ohre vereinigen, die nach oben durch den

Kehlkopf begrenzt wird.

Die anatomische Bescha�enheit der Bron-

chien wird durch dieses Korrosionspr�aparat ver-

anschaulicht. Im Lauf der Jahre sind allerdings

die feinen Ver�astelungen an den Enden teilweise

abgebrochen, da das Pr�aparat liegend gelagert

wurde. Aus diesem Grund wurde 2017 die ab-

gebildete Halterung hinzugef�ugt.

Korrosionspr�aparate sind selten, weil ih-

re Herstellung gro�e Kunstfertigkeit verlang-

te. Sie sind seit dem Ende des 17. Jahrhun-

derts bekannt und werden hergestellt, indem

Hohlr�aume des K�orpers (wie hier die Bronchien)

mit Fl�ussigkeiten ausgegossen werden, die an-

schlie�end erstarren. Nach dem Erstarren wer-

den die urspr�unglichen Gewebeteile wegge�atzt

(korrodiert).

F�ur das Ausgie�en wurden Gips, Wach-

se, Zelluloidl�osungen oder Harze verwendet,

die zur Verbesserung der Anschaulichkeit ein-

gef�arbt wurden.

Korrosionspr�aparate aus Metall bilden eine

Besonderheit, weil nur Metalllegierungen mit

einem sehr niedrigen Schmelzpunkt verwendet

werden k�onnen. Typisch ist das WOODsche

Metall, das aus Wismut, Blei, Cadmium und

Zinn besteht. Nach einer Analyse des Instituts

f�ur Bioanalytische Chemie der TU Dresden vom

April 2017 handelt es auch bei dem vorliegenden

Pr�aparat um WOODsches Metall; als Schmelz-

punkt wurden 62 �C ermittelt.

Als alternative M�oglichkeit hat J. M�ULLER

1906 f�ur Lungenpr�aparate die 1892 angegebene

WICKERSHEIMERsche Legierung empfohlen,

die bei 50 �C schmilzt und die folgende Zusam-

mensetzung hat: 32 Teile Blei, 16 Teile Zinn,

60 Teile Wismut, 12 Teile Cadmium, 10 Teile

Quecksilber.

Lit.: Abderhalden (Hdb.), Abt. VII, Teil 1, S.

122. { von Essen, O.: Allgemeine und ange-

wandte Phonetik. Berlin: Akademie-Verl., 5.

Au. 1979, Foto S. 14. { P�etursson, M.; Nep-

pert, J.: Elementarbuch der Phonetik. Ham-

burg: Buske, 3. Au. 2002. { Vogel, K.

(Hrsg.): Museumsf�uhrer Deutsches Hygiene-

Museum Dresden. M�unchen: Prestel 2005, S.

23.
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9{5 Gesprengter Sch�adel

Benninghoven, Berlin, 1916

H j 30319-000

Bei einem als
"
gesprengter Sch�adel\ bekannten

Sch�adelpr�aparat werden die einzelnen Sch�adel-

knochen in Form einer Explosivdarstellung mon-

tiert. Bei dem hier vorliegenden Exemplar kann

man zus�atzlich die Halterungen der einzelnen

Sch�adelknochen auf der Grundplatte verschie-

ben, um eine gew�unschte Wirkung zu erzielen.

Die Herstellung dieser Pr�aparate verlangt

insbesondere die Trennung der Sch�adelknochen

an den sie verbindenden Knochenn�ahten. Dazu

wird eine seit dem Ende des 18. Jh. bekannte

Pr�aparationstechnik verwendet. Eine Exponat-

beschreibung im Deutschen Hygiene-Museum

gibt dazu an:

"
Um die Knochenn�ahte sauber zu tren-

nen, m�ussen die Sch�adelteile mit gro�er Kraft,

aber langsam getrennt werden. Dies kann z. B.

die F�ullung mit getrockneten, danach langsam

quellenden H�ulsenfr�uchten bewirken. Geeignet

sind nur Sch�adel von h�ochstens 20-j�ahrigen, da

die Trennung der Knochenn�ahte hier noch leicht

m�oglich ist.\

Lit.: Grieger (1989), S. 62 f. [daraus obige Her-

kunftsangabe]. { Deutsches Hygiene-Museum

Dresden, Informationsblatt zu Raum 1 der Dau-

erausstellung, 2017.
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9{6 Sch�adel-Teilpr�aparat

Firma H. Pfau, Berlin, nach 1909

H j 30321-000

9{7 Nervensystem des Kopfes

J. F. Lehmanns Verlag, M�unchen, 1930

H j 30555-000

Bei diesem �ligranen Objekt handelt es sich

um einen Vordersch�adel, bei dem im Bereich

von Nase und Oberlippe die Weichteile erhal-

ten sind. Die Knochen sind an mehreren Stellen

zers�agt und mit Metallteilen wieder so montiert,

dass das Pr�aparat auseinandergenommen wer-

den kann.

Als Hersteller ist
"
H. Pfau Berlin NW 6\ an-

gegeben. Das erleichtert die Datierung, da die-

se Firma 1909 in die Louisenstra�e und damit

in den Postbezirk NW 6 verlagert wurde. Zur

Firmengeschichte vgl. den Eintrag in der ange-

gebenen Literatur.

Lit.: Mehnert/P�etursson/Ho�mann (2016), S.

170 f.

Dieses 140 cm breite und 106 cm hohe, zu-

sammenrollbare Wandbild tr�agt links unten den

folgenden Titel:
"
Das periphere cerebrospinale

und vegetative Nervensystem des Kopfes nach

Freilegung der Orbita, der Foramina rotundum

und ovale, der seitlichen Schlundwand und nach

Er�o�nung der Canales facialis, caroticus u. a.

pr�apariert von W. BRAEUCKER.\

Der Chirurg WILHELM BRAEUCKER

(1886 { ?) war Professor an der Universit�at

Hamburg. Die Tafel geh�ort als Nr. 1 in die Se-

rie
"
Wandtafeln des peripheren Nervensystems\

des Verlages J. F. Lehmann und �ndet sich im

Jubil�aumskatalog von 1940, leider ohne Anga-

be des Ersterscheinungsjahres. Das vorliegende

Exemplar wurde 1930 inventarisiert.

Lit.: F�unfzig Jahre J. F. Lehmanns Verlag 1890

{ 1940. M�unchen / Berlin 1940, S. 188.
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9{8 Gehirnmodell H 401, aufklapp- und zerlegbar

Deutsches Hygiene-Museum Dresden, nach 1937

H j 30339-000

Das 1911 von dem Fabrikanten K. A. LINGNER

(1861 { 1916) gegr�undete Deutsche Hygiene-

Museum in Dresden verf�ugte �uber eine eigene

Produktion von Lehrmitteln, die erst 1990 ein-

gestellt wurde. Zu den anatomischen Modellen,

die aus den Lehrmittelwerkst�atten stammten,

geh�ort auch dieses Gehirnmodell, das aus Papp-

mach�e gefertigt ist.

Anatomische Modelle aus Pappmach�e wur-

den durch das Deutsche Hygiene-Museum erst

dann in Serie produziert, nachdem es 1937 die

Formen eines bisherigen Konkurrenten auf dem

Lehrmittelmarkt aufgekauft hatte. Es handelte

sich um die Firma Prof. Dr. Benninghoven /

Werkst�atten f�ur anatomische Modelle in Neu-

ses bei Coburg. Das Hygiene-Museum wurde

dadurch zum Anbieter einer umfassenden ana-

tomischen Modellkollektion.

Lit.: Thr�anhardt, R.: Das Dt. Hygiene-Museum

als Lehrmittel-Institut. Wissenschaftliche Anna-

len 5 (1956), S. 517 { 524. { M�uhlenberend, S.:

"
Dingliche Sendboten in alle Welt\. Die anato-

mischen Lehrmodelle des Deutschen Hygiene-

Museums. In: Nikolow (2015), S. 198 { 211. {

Radtke, J. (DHM): pers�onliche Mitteilung, 21.

11. 2017.
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9{8.1 Ansicht im aufgeklappten und zerlegten Zustand

Das Gehirnmodell hat etwa die dreifache

nat�urliche Gr�o�e, ist sorgf�altig koloriert und von

Hand beschriftet. Es ist so auf einem Stativ be-

festigt, dass die Unterseite des Gehirns nach

oben zeigt. Das Modell l�asst sich in der Me-

dianebene entlang der Fissura longitudinalis auf-

klappen und in insgesamt 14 Einzelteile zerle-

gen. Details beschreibt der nachstehend zitier-

te, historische Katalogtext:

"
Die linke Hemisph�are zeigt zwei Frontal-

schnitte, von denen der vordere durch den lin-

ken Gew�olbeschenkel und den Streifenh�ugel, der

hintere durch den Sehh�ugel gef�uhrt ist. Bei-

de Schnitte gehen weiterhin durch den Linsen-

kern. Der Hirnstamm ist infolge eines Schnit-

tes durch den Sehh�ugel abnehmbar, desgleichen

das Kleinhirn infolge eines Schnittes durch die

Br�ucke. Ein Horizontalschnitt durch das Klein-

hirn veranschaulicht an diesem die grauen Ker-

ne.

Die rechte Hemisph�are zeigt zwei Horizon-

talschnitte, von denen der obere in H�ohe des

Balkens liegt und den Seitenventrikel er�o�-

net, w�ahrend der untere durch die Hauptsub-

stanz der beiden Gro�hirnganglien f�uhrt. An

dem Hirnstamm werden zwei Querschnitte ge-

zeigt, von denen der obere durch den rechten

Gro�hirnschenkel und die Vierh�ugelplatte geht,

w�ahrend der untere durch die Oliva gef�uhrt ist,

um den grauen Kern zu zeigen. Ein weiterer

Schnitt geht seitlich durch die Br�ucke, so dass

die rechte Kleinhirnh�alfte abgenommen werden

kann. An der Basis sind das verl�angerte Mark

und die aus dem Gehirn austretenden zw�olf Ner-

venpaare sichtbar. Die Hirnnervenkerne sind far-

big dargestellt. Die Funktionszentren sind ver-

schiedenfarbig koloriert und mit Bezeichnungen

versehen.\

Lit.: Anatomische Modelle (Katalog). Lehr-

mittelwerkst�atten des Deutschen Hygiene-

Museums Dresden, ca. 1940.
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9{9 Lautbildung im Modell nach B�ohme-K�ohler

Erg�anzung zu der Beschreibung unter Kat. 6{46

H j 30194-000 (Kopf), 30375-000 (Kehlk�opfe/Rachenw�ande), 30907-000 (Zungen)

Dieses bemerkenswerte Ensemble, das hier in

der originalen Transportbox abgebildet ist, wur-

de bereits unter Kat. 6{46 ausf�uhrlich beschrie-

ben. Die dortige Herkunftsangabe beruht dar-

auf, dass es 1928 von der Firma Schneider f�ur

das Hamburger Phonetische Laboratorium er-

worben wurde. Die davor liegende Entstehungs-

geschichte soll hier nachgetragen werden.

AUGUSTE B�OHME-K�OHLER (geb. 1856,

nachgewiesen bis 1936) wirkte als S�angerin,

Gesangsp�adagogin und Musikschriftstellerin in

Leipzig und Budapest. Ihr wichtigstes Werk,

ein Leitfaden der Lautbildung beim Singen

und Sprechen, nutzt konsequent anatomisch-

physiologische Grundlagen, zu deren Veran-

schaulichung sie 1895
"
plastische Darstellun-

gen\ aus Keramik selbst entwickelte.

In den ersten beiden Auagen des Leitfa-

dens (beide von 1895) �ndet man den
"
Appa-

rat\ noch in einer etwas anderen Form. Die volle

Ausbaustufe wird in einem undatierten Separat-

druck und danach in der 3. Auage des Leit-

fadens von 1905 beschrieben; sie wird sp�ater

als Apparat A bezeichnet und entspricht dem

vorliegenden Set. F�ur das Klassenzimmer wur-

de eine vierfach vergr�o�erte Version als Apparat

B angeboten, w�ahrend erg�anzend ein Apparat C

spezielle physiologische Probleme demonstrier-

te.

Das Modell repr�asentiert den Stand

des anatomisch-physiologischen und ge-

sangsp�adagogischen Wissens zu einer Zeit, die

deutlich vor der eigentlichen Bl�ute der Experi-

mentalphonetik liegt.

Die Frage ist naheliegend, auf welche

Ressourcen AUGUSTE B�OHME-K�OHLER bei

der Fabrikation des anspruchsvollen Modells

zur�uckgreifen konnte. Leider macht sie da-

zu keine Angaben, spricht lediglich von einem

"
komplizierten Mechanismus in der Herstel-

lung\, der sie veranlasst hat, das urspr�ungliche,

weniger umfangreiche Modell in Richtung des

hier vorliegenden zu �uberarbeiten.

Lit.: B�ohme-K�ohler, A.: Lautbildung beim Sin-

gen und Sprechen. Ein Leitfaden zum Un-

terricht in Schulen und f�ur Privatgebrauch.

Vier Auagen von 1895 bis 1921. { B�ohme-

K�ohler, A.: Apparat zur Plastischen Dar-

stellung der Lautbildung in den menschli-

chen Stimm- und Sprachorganen. Leipzig:

Klinkhardt [nach 1895]. { B�ohme-K�ohler,

A.: Gesammelte Aufs�atze. Selbstverlag, Er-

ste Folge 1913, Zweite Folge 1927. { Meh-

nert/P�etursson/Ho�mann (2016), S. 150 f.
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9{9.1 Drei Zungen f�ur �Ubungszwecke

Von besonderem Interesse sind die auch �asthe-

tisch wirksamen Zungenmodelle. Sie werden

hier auf der Grundlage von 3D-Scans abgebil-

det, die 2021 durch ROBERT P�ASSLER (TU

Dresden, Institut f�ur Geometrie) angefertigt

wurden. Der K�unstler CHRISTIAN KOSMAS

MAYER (* 1976) fertigte nach den Scans ver-

goldete Kopien der neun Zungen an und ver-

wendete sie in der Installation
"
Golden Ton-

gues\.

Auf dieser Seite sind die drei Zungen abge-

bildet, die als Beispiele f�ur �Ubungen dienen (von

oben):

� Gymnastikzunge A: Sie veranschaulicht ei-

ne �Ubung, die die
"
Verstra�ung\ der Zunge

und der Mund- und Rachenmuskeln �uber-

windet. Dazu wird die Zungenspitze im Takt

vor- und zur�uckgef�uhrt.

� Gymnastikzunge B: Bei dieser �Ubung wird

die Zunge weitgehend veracht, um den

Mund- und Rachenraum zu erweitern.

� Klo�zunge: Hier handelt es sich um die ma-

ximal zur�uckgezogene Zunge, die als nega-

tives Beispiel dient, weil sie
"
stark tond�amp-

fend\ wirkt.

Weitere sechs Modelle, die auf der folgenden

Seite abgebildet sind, zeigen die Zunge in unter-

schiedlichen Artikulationsstellungen. Zur n�ahe-

ren Erl�auterung wird auf den zitierten Leitfaden

verwiesen.

Lit.: Ausstellungskatalog A&I. Christian Kos-

mas Mayer: Schauer Residency@TU Dresden

2020, Altana Galerie der Kustodie der TU Dres-

den, 12. 11. 2021 { 11. 3. 2022, hrsg. vom

Schauer Lab@TU Dresden. Dresden: Sand-

stein Verlag, erscheint 2022.
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9{9.2 Sechs Zungen in Artikulationspositionen

Normalzunge bei a, o, u e-i-Zunge

n-d-Zunge l-r-t-Zunge

j-ch-Zunge g-k-Zunge
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9{10 Sagittalschnitt des Kopfes nach Branco van Dantzig

Firma Marcus Sommer, SOMSO Werkst�atten OHG, Sonneberg, 1930er-Jahre

H j 30332-000

Dieses eindrucksvolle, halbmeterhohe Modell

�ndet sich (mit geringf�ugigen Abweichungen)

im SOMSO-Katalog von 1961. Dort wird die

folgende Beschreibung angegeben:
"
Sagittal-

schnitt des Kopfes zur Demonstration von

Nasen-, Mund- und Rachenh�ohle und Kehlkopf,

Lehrmittel f�ur Gesangs- und Stimmbildungs-

unterricht; nach Gesangsp�adagogin Branco v.

Dantzig-Rotterdam; in 4 Teile zerlegbar; ca. 2

fach vergr�o�ert (auf Sockel).\

Von der 1870 geborenen und 1942 in Ausch-

witz ermordeten Logop�adin BRANCO VAN

DANTZIG wird berichtet, dass sie Verbesse-

rungen von bestehenden anatomischen Model-

len einf�uhrte. Einige Abbildungen in ihrem Buch

�uber Sprech�ubungen passen zu dem Sagittal-

schnitt des Modells.

Die Firma SOMSO wurde durch M. SOM-

MER 1876 in Sonneberg gegr�undet. 1948 er-

folgte eine Parallelgr�undung in Coburg, wo

der
"
SOMSO-Plastkunststo�\ als Material ein-

gef�uhrt wurde. Da das vorliegende Modell noch

aus Papiermach�e besteht, muss es noch vor

dem Krieg entstanden sein.

Lit.: SOMSO (1961), S. 51. { Webseite
"
Jood-

se sporen in Rotterdam en omgeving\, URL

(10. 6. 2018): www.joodserfgoedrotterdam.

nl/branco-van-dantzig/ { van Dantzig, B.:

Spreekoefeningen [. . . ]. Groningen / Batavia:

P. Noordho�, 4. Au. 1933. { Branco van

Dantzig, een leven, gewijd aan spraak en stem.

Logopaedie en Phoniatrie, 2 October 1935,

16 S., hier S. 8. { Macha-Krau/Schrey-Dern

(2021).
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9{11 K�unstliche Gaumen

Phonetisches Laboratorium Hamburg

H j 30860-000

9{12 Kehlkopf-Zungen-Modell

Hersteller unbekannt, Inventarisierung 1914

H j 30333-000

Als
"
k�unstliche Gaumen\ bezeichnete man Ab-

formungen des Gaumens als Hilfsmittel f�ur die

Palatographie, deren Zielstellung bereits unter

Kat. 5{5 erl�autert wurde. Das Verfahren wurde

erstmalig 1880 von KINGSLEY beschrieben.

F�ur die Anfertigung k�unstlicher Gaumen gab

es verschiedene Methoden. Im vorliegenden Fall

bestehen sie aus einer d�unnen Zelluloidschicht.

Von PANCONCELLI-CALZIA stammt die Me-

thode, durch kleine L�ocher ein Zentimeterraster

zu markieren und so die Auswertung der Pala-

togramme zu erleichtern.

Lit.: Panconcelli-Calzia, G.: �Uber Palatogram-

metrie. VOX 28 (1918) 5/6, S. 172 { 179. {

Abderhalden (Hdb.), Abt. V, Teil 7/2, S. 1462

{ 1466. { Grieger (1989), S. 57.

F�ur die Erl�auterung des Sprechvorganges ist

es wichtig, die Lageverh�altnisse von Zunge

und Kehlkopf demonstrieren zu k�onnen, was

durch kombinierte Kehlkopf-Zungen-Modelle

erm�oglicht wird, die durch verschiedene Herstel-

ler angeboten wurden.

Bei diesem Objekt handelt es sich um eine

fr�uhe, nicht zerlegbare Version des auch unter

Kat. 9{13 beschriebenen Modelltyps. Die Er-

werbung wurde am 6. 3. 1914 im Anscha�ungs-

buch des Seminars f�ur Kolonialsprachen Ham-

burg, Phonetische Abteilung, vermerkt (Preis

25 Mark).
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9{13 Kehlkopf-Zungen-Modell (dreifache Gr�o�e)

PHYWE AG, Fabrik wiss. Apparate und Laboreinrichtungen, G�ottingen, etwa 1950er-Jahre

H j 30334-000

Bei diesem Objekt handelt es sich um eine

j�ungere Version des unter Kat. 9{12 beschrie-

benen Modelltyps.

Die Herstellerangabe PHYWE steht f�ur eine

bekannte Lehr- und Lernmittel�rma in G�ottin-

gen, die 1913 gegr�undet wurde und heute noch

weltweit t�atig ist. Im Firmenkatalog von 1953

�ndet sich (leider ohne Abbildung) das Modell

"
Kehlkopf mit Zunge, dreifach vergr�o�ert\ (Nr.

66065), das dem vorliegenden weitgehend ent-

sprechen d�urfte. Es wird dort folgenderma�en

charakterisiert:

"
Das Modell zeigt die Schleimhautverh�alt-

nisse am Zungenr�ucken, die Zungenmuskula-

tur teilweise. Am Kehlkopf ist die linke Seite in

Form eines Fensters abnehmbar, um einen Ein-

blick in die inneren Bauverh�altnisse des Organs

zu gew�ahren.\

In dem rechten Bild kann man diese abge-

nommene Seitenwand sehen. Urspr�unglich lie�

sich das Modell wohl weiter zerlegen; die Teile

wurden aber sp�ater miteinander verklebt.

Lit.: Hauptkatalog Biologie, hgg. zum 40j�ahri-

gen Bestehen der PHYWE AG. G�ottingen:

PHYWE-Verlag 1953, S. 69.
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9{14 Funktions-Kehlkopf 1

PHYWE AG, G�ottingen, etwa 1960er-Jahre

H j 30331-000

9{15 Funktions-Kehlkopf 2

SOMSO, Coburg, 1970er- bis 1990er-Jahre

H j 30329-000, 30810-000, 30811-000

Bewegliche Kehlkopfmodelle zeichnen sich da-

durch aus, dass (au�er dem beweglichen Kehl-

deckel) die Stellknorpel drehbar angeordnet

sind. Zieht der Nutzer an einer Schnur, bewegen

sich die Stellknorpel derart, dass sich die durch

Gummib�ander simulierten Stimmb�ander weiter

�o�nen.

Derartige Modelle wurden durch verschiede-

ne Hersteller angeboten; dieses stammt von der

Firma PHYWE.

Lit.: Ranke, O. F.; Lullies, H.: Geh�or, Stim-

me, Sprache. Berlin etc.: Springer 1953, S. 174,

Abb. 10.

Dieses Kehlkopfmodell weist im Vergleich zu der

unter Kat. 9{14 vorgestellten Variante zus�atz-

lich Nachbildungen der im Bereich des Kehlkop-

fes be�ndlichen Muskeln auf. Von dem als GS

10 bezeichneten SOMSO-Modell sind drei un-

terschiedlich alte Versionen vorhanden. Bei den

�alteren wurde Gummi f�ur die Muskelnachbil-

dungen verwendet, der stark altert und br�uchig

wird. Bei dem j�ungsten Modell (Foto) ist Plast

statt Gummi verwendet worden, so dass sich die

Funktionsweise der Kehlkopfmuskeln und das
�O�nen und Schlie�en der Stimmritze sehr wir-

kungsvoll demonstrieren lassen.

Lit.: SOMSO (1990), S. 62.
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9{16 Funktions-Kehlkopf 3

3B Scienti�c GmbH, Dresden, nach 2000

B j 30330-000

9{17 Schnittmodell der

Artikulationsorgane C 201

Deutsches Hygiene-Museum, Dresden, 1964

D j Sammlung
"
elektron\ 01364

Dieses noch recht neue Modell beschr�ankt

sich auf die wesentlichen Elemente, die zum

Verst�andnis der Funktion des Kehlkopfes erfor-

derlich sind. Es steht in der Nachfolge des Ob-

jektes C 219 des Deutschen Hygiene-Museums

Dresden, dessen traditionsreiche Lehrmittelpro-

duktion 1991 an die Firma Binhold (3B Scien-

ti�c GmbH, gegr�undet 1948 in Hamburg) ver-

kauft wurde.

Lit.: Produktdatenblatt auf Firmen-Webseite

3B Scienti�c, URL (29. 6. 2018): www.

3bscientific.de { Thaut, L.: Leibesvisitati-

on. Blicke auf den K�orper in f�unf Jahrhunder-

ten. In: Nikolow (2015), S. 88 { 104, hier S.

104. { DHM (1955), S. 72.

Der Katalogeintrag des Herstellers lautet:

"
Nasen- und Rachenh�ohle mit Kehlkopf und

Zunge, ca. 1 1/2-fache nat�urliche Gr�o�e, 9tei-

lig, auf Brett, herausnehmbare Teile aus unzer-

brechlichem Kunststo�.\

Lit.: DHM (1955), S. 64.
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9{18 Laryngoskopie-Phantom

Hersteller unbekannt

H j 30320-000

Diese lebensgro�e Wiedergabe der Partie von

Kinn, Mund und Nase weist einen weit ge�o�ne-

ten Mund auf. Die Mundh�ohle ist zur R�uckseite

des Modells o�en. Wozu dieses aus Gips ge-

formte Teil diente, erschlie�t sich aus Aufnah-

men aus dem fotogra�schen Nachlass von G.

PANCONCELLI-CALZIA, die den Begri� La-

ryngoskopierphantom tragen.

Unter einem Phantom versteht man in der

Medizin Organnachbildungen, die zum Training

und f�ur Demonstrationen dienen, hier also zum

Erlernen der Kehlkopfspiegelung oder Laryngo-

skopie. Die erhaltenen Fotos zeigen, dass das

Modell dazu noch mit einer Nachbildung von

Zunge und Kehlkopf ausgestattet war, die aber

nicht erhalten sind.

Weitere Fotos belegen, dass das Modell

auch dazu diente, nat�urliche Organe zu Demon-

strationszwecken aufzunehmen. Das rechts wie-

dergegebene Bild zeigt die R�uckansicht mit ei-

nem Leichen-Kehlkopf.

28 Artikulationsorgane




