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Vorwort.
Seit 33 Jahren beschaftige ich mich mit Arbeiten 

iiber die Sehscharfe.
Die vorliegenden Untersuchungen sind bereits 

Mitte Sept. d. J. abgeschlossen worden. Die Ver- 
óffentlichung kann aber erst jetzt geschehen, da allein 
die rechnerische Durcharbeitung von 52159 Be- 
obachtungen nach Schulen, Klassen, Lebensjahren, 
Geschlecht, Beleuchtung u. s. w. in ihren mannig- 
fachen Beziehungen fast 3 Monate beanspruchte.

Hunderte von Special-Tabellen, welche nur die 
einzelnen Schulen interessiren und denselben von 
mir besonders zugesendet wurden, waren nothwendig, 
um die allgemeinen Resultate in knappster Tabellen- 
form in der vorliegenden Schrift zu veranschaulichen. 
Zusammenstellungen, die hier 3 Zeilen einnehmen, 
haben oft eine Woche Vorarbeit gekostet.

Um den Umfang der Schrift an Zahlenmaterial 
móglichst zu beschranken, sind an einigen Stellen 
nicht die absoluten Zahlen beigegeben, sondern nur 
die Procenttabellen veróffentlicht; doch stehen jene 
den Special-Forschern stets bei mir zur Verfugung.

Fur die wichtigen Winkę, welche ich in statisti- 
scher Beziehung von meinem verehrten Freunde, 
Herrn Dr. Neefe, dem Director des Statistischen 



Amtes der Stadt Breslau, empfing, spreche ich dem- 
selben herzlichen Dank aus, ebenso meinen As- 
sistenten Herrn Dr. Magen und Herrn Dr. Schle- 
singer fur die monatelange rechnerische Unter- 
stiitzung.

Den gróssten Dank aber schulde ich den 
766 Lehrern und Lehrerinnen Breslaus, welche 
freiwillig die Untersuchungen nach meinen Angaben 
ausfiihrten und mir nach 4 wóchentlicher Arbeit ein 
Materiał zustellten, wie es in solcher Fiille und be- 
treffs so neuer und wichtiger Fragen keine Stadt 
der Erde bisher auch nur annahernd besitzt.

Die Resultate gelten mithin nicht fur einzelne 
Schulen, sondern fur die gesammte Jugend 
Breslaus.

Durch die folgende Schrift ist also der Beweis 
erbracht,dass nur durch daswissenschaftlicheInteresse 
der intelligenten Lehrerschaft derartigeForschun- 
gen aufs Dankenswertheste gefórdert werden kónnen.

Ais ich vor 33 Jahren meine erste Schrift „iiber 
die Augen von 10 000 Breslauer Schulkindern“ ver- 
óffentlichte, sprach ich am Schlusse der Vorrede den 
Wunsch aus, „dass bald auch anderwarts ahnliche, 
das leibliche Wohl unserer Jugend bezweckende 
Untersuchungen vorgenommen werden móchten".

Dieser Wunsch ging iiberreich in Erfiillung.
Was die folgenden neuen Priifungen betrifft, so 

ist es auch wohl zweifellos, dass sie vielfach ander
warts werden wiederholt werden. Ich weiss, dass man 



sich schon jetzt in mehreren Stadten damit beschaftigt. 
Aus diesem Grunde habe ich die Schrift popular- 
wissenschaftlich geschrieben, damit nicht allein die 
Aerzte, sondern auch die Lehrer sich fur derartige 
Arbeiten interessiren.

Da ja nun endlich bald uberall Schularzte, 
dereń Nothwendigkeit ich seit 3 Jahrzehnten in 
Wort und Schrift betont habe, werden eingefiihrt 
werden, so kónnen die vorliegenden Fragen nirgend 
mehr von der Tagesordnung verschwinden.

Gewiss ist noch Vieles auch bei den neuen 
Untersuchungen unvollkommen; ich habe die vor- 
handenen Lucken offen anerkannt und Winkę fur 
spatere Verbesserungen eingefiigt.

Die folgende Schrift soli nur den Anstoss zu 
neuen, vollkommeneren Forschungen geben.

Und so bitte ich denn meine Leser um etwas 
Nachsicht. Dass sie sich bei der Lectiire trotz der 
Tabellen ihre eignen Augen nicht verderben 
werden, verdanken sie dem Verstandniss des Herrn 
Verlegers, der den augenmórderischen Petitdruck nicht 
zuliess, sondern den Text und die Noten in Typen 
von 1,6 mm Hohe des „n“ und mit dem splendiden 
Durchschuss von 4 mm drucken liess.

Breslau, den 27. December 1898-

Der Yerfasser.





Cap. I.
Einleitung.

Frtthere Untersuchungen.
Im Jahre 1865 und 1866 untersuchte ich die 

Augen von 10 060 Breslauer Schulkindern und legte 
damals das Hauptgewicht auf die Feststellung der 
Verbreitung der Kurzsichtigkeit in den verschiedenen 
Anstalten*).

*) Siehe H. Cohn, Untersuchungen der Augen von 
10060 Schulkindern, nebst Vorschlagen zur Verbesserung 
der den Augen nachtheiligen Schuleinrichtungen. Eine 
atiologische Studie. Leipzig 1867.

Ich konnte vor 33 Jahren, zu einer Zeit, wo noch 
nie ein Arzt in einer Schule Prufungen angestellt 
hatte, den sicheren Nachweis fur 3 Satze fuhren, 
die spater von andren Forschern bei mehr ais 
200 000 Kindern bestatigt wurden. Ich zeigte, dass

1) die Zahl der Kurzsichtigen von den niederen 
zu den hoheren Schulen stetig zunimmt, in den 
Dorfschulen 1'4 %, in den stadtischen Volksschulen
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6'7°/0, in den Tóchterschulen 7*7  °/o, in den Mittel- 
schulen 10’3’yo, in den Realschulen 19’7% und in 
den Gymnasien 26-2°/o betragt;

2) dass die Zahl der Kurzsichtigen von Klasse 
zu Klasse stetig steigt, in Dorfschulen 1'4, 1’5, 2’6%, 
in Volksschulen 2'9, 4’1, 9'8%; in Tóchterschulen 
1’4, 7, 11, 15’3%; in Realschulen von Sexta bis 
Prima 9, 17, 19, 25, 26, 44%; Gymnasien; 12, 18, 
23, 31, 41, 56% Kurzsichtige.

3) dass auch der Durchschnittsgrad der Kurz- 
sichtigkeit von den niederen zu den hóheren Schulen 
und von Klasse zu Klasse stetig steigt. Er betrug 
von Dorfschule bis Gymnasium 1*7,  1*8,  1'9 und 2'0. 
Er betrug von Sexta bis Prima der Gymnasien 
1*8,  1’9, 1’9, 2’0, 2’2, 2’3, d. h.’: Die Kurzsichtigen 
brauchten von den unteren nach den oberen Schulen 
und Klassen immer starkere Fernbrillen.

Jedes Kind musste damals eine besonders fur 
diese Prufung gedruckte Tafel, welche dem Fenster 
gegeniiber gestellt war, auf vier Fuss lesen. Man 
nahm zu jener Zeit nach den Arbeiten von Snellen 
allgemein an, dass Buchstaben von der fur jene 
Tafel gewahlten Grósse vom gesunden Auge nur bis 
4 Fuss gelesen werden kónnen.

Wer die Schrift nicht auf vier Fuss las, wurde 
ais Abnormsehender notirt und nun von mir genau 
wegen Kurzsichtigkeit, Uebersichtigkeit und Augen- 
krankheiten gepriift.
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Die Voruntersuchungen wurden sammtlich in den 
Schulzimmern, allerdings nur4FussvomFenster ent- 
fernt bei 6059Schulern von mir selbst, bei4001 Kindern 
von denLehrern nach meiner Anweisungvorgenommen.

Es fanden sich damals 1730 Schiller = 17 °/0, 
welche die Tafel nicht bis 4 Fuss lasen; von diesen 
zeigten sich 1004 ais kurzsichtig, 239 ais iibersichtig, 
die iibrigen ais augenkrank.

Dass man die Tafel auch weiter lesen konne 
ais 4 Fuss, ahnte damals Niemand.

Fiinf Jahr spater, im Jahre 1871 untersuchte ich 
die Schulkinder in Schreiberhau (im Riesengebirge) 
und beobachtete zu meinem Erstaunen, dass dieselben 
solche Buchstaben, von welchen man bis dahin 
glaubte, dass das normałe Auge sie nur bis 6 m 
lesen konne, viel weiter lasen, ja so weit, dass das 
Schulzimmer nicht mehr ausreichte, und dass ich die 
Priifung im Freien vornehmen musste, um die wahre 
Grenze der Entfernung zu finden.

Um vom Errathen der Buchstaben ganz unab- 
hangig zu sein, wahlte ich schon damals >) die haken- 
fórmigen Figur en □ □ 1 1 O, welche Snęli en fur
Analphabeten vorgeschlagen hatte, und bei welchen 
der Schiller mit gesundem Auge noch in 6 m an- 
geben musste, ob die Figur nach oben, unten, rechts 
oder links offen sei.

i) H. Cohn, Die Augen von 240 atropinisirten Dorf- 
schulkindern. Grafes Archiv, 1871. Bd. 17. Abth.2S.ć0ó.
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In Schreiberbau zeigte sich nun, dass von 
244 Augen nur 7 die Haken auf 6 m, 38 dagegen bis 
9 m, 85 bis 12 m, 104 Augen bis 15 m und 10 Augen 
bis 18 m sahen.

Ais ich auf dem augenarztlichen Congress zu 
Heidelberg 1871 meine Befunde vortrug, war man 
iiber die hohen Sehscharfen sehr erstaunt; Donders 
betonte damals, dass man den Winkel, unter dem 
die Oeffnung des Hakens erscheint, werde verkleinern, 
die Form des Hakens werde compliciren miissen, 
und so erhielten sie spater von Snellen die jetzige 
Form £ IjJ 3 £•-------

Oberstabsarzt Dr. Burchardt*)  war ebenfalls 
so erstaunt iiber die grossen Sehscharfen, die ich 
in Schreiberhau gefunden, dass er im Jahre 1873 in 
Kassel 237 Artilleristen in ahnlicher Weise wie ich 
priifte. Auch er fand zu seiner Freude, dass 281 Augen 
fast doppelt so weit, 73 doppelt so weit und 16 mehr 
ais doppelt so weit sahen. Er bemerkte sogleich, 
dass es bei der Bedienung der Geschiitze darauf an- 
komme, Soldaten, die recht scharf sehen (Richt- 
nummern) zu bekommen; da dadurch die Trefffahig- 
keit der Geschiitze wesentlich erhoht werde, 
miisse eine allgemeine Classification der Augen 
bei der Aushebung ebenso stattfinden, wie eine 
Eintheilung nach der Korperlange. Leute mit so

*) Beutsche militararztl. Zeitschr. 1873, Heft 11.
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ausgezeichneter Sehscharfe diirften nicht dem Train, 
den Pionieren, dem Eisenbahnbataillon oder dem 
Krankendienste, sondern nur der Artillerie und In- 
fanterie iiberwiesen werden.

Im Jahre 1874 priifte ich 100 Greise in Schrei- 
berhaui), die im Alter zwischen 60 und 84 Jahren 
standen, mit den verbesserten Snellenschen Haken 
unter freiem Himmel; 70 sahen 1% mai) 17 doppelt 
und 1 iiber doppelt so weit, ais man nach Snellen 
hatte erwarten miissen.

Im Jahre 1879 untersuchte Reich* 2) aus Tiflis 
im Lager von Achalkalaki eine aus Georgiem 
zusammengesetzte Infanterie-Compagnie, meist aus- 
gezeichnete Schiitzen, unter freiem Himmel mit dem 
Snellenschen Haken. 83% sahen weiter ais normal, 
32% derselben sogar doppelt so weit.

1) H. Cohn, „Die Augen der Greise," im Tagebl. 
der Naturforscher-Yersammlung zu Breslau 1874, S. 105; 
ferner im Jahresber. d. schles. Gesellsch. 1875. Neuer- 
dings ausfiihrlicher veroffentlicht in Graefes Archiv 1894. 
Bd. 40, Abth. 1, S. 326 unter dem Titel „Ueber die 
Abnahme der Sehscharfe im Alter".

2) Centralbl. f. Augenheilk. 1879, S. 301.
3) Centralbl. f. Augenhk. 1881, S. 3.

Herzenstein3) fand 1881 Aehnliches bei der 
Prufung von 27 672 Soldaten des Charkowschen 
Militarbezirks mittels Tafeln, welche Prof. Jungę 
herausgegeben, die den Snellenschen ahnlich sein
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sollen, die ich aber nicht kenne. 77% sahen weiter 
ais normal, 65% sahen bis 1%, 10% bis doppelt 
und 1 °/o bis 21/gma.l so weit. —

Im Jahre 1896 untersuchte ich in Helgoland i) 
100 Eingeborene, meist Schiffer und Fischer, unter 
freiem Himmel mit der 5. Auflage meiner Hakentafel 
(siehe Cap. III). 56 hatten bis doppelte, 30 bis drei- 
fache Sehleistung. Nur ein einziger Helgolander von 
19 Jahren hatte eine halbe Sehleistung und dieser 
war — der Gemeindeschreiber!

Auch fand ich damals unter 100 auf Helgoland 
stationirten Mannschaften der Kaiserl. Marinę und 
der Torpedoboote 16 mit 1—2facher, 42 mit 2-3- 
facher Sehleistung. —

In Cairo priifte ich in diesem Februar 100 agyp- 
tische Soldaten im grossen Kasernenhofe der rad 
baraks mit meiner Tafel (6. Auflage). 40 Soldaten 
hatten bis 1 35 bis 2fache, 7 bis 3fache Seh
leistung, 1 sogar 5fache.

Im Marz 1898 untersuchte ich mit derselben 
Tafel gemeinsam mit Dr. Eloui-Bey, dem Schul- 
arzt von Cairo, die Schuler der Khedivialschule* 2) im

1) H. Cohn, Die Sehleistungen der Helgolander 
und der auf Helgoland stationirten Mannschaften der 
Kaiserlichen Marinę. Deutsche med. Wochenschr. 1896. 
No. 43.

2) H. Cohn. Die Sehleistungen der Aegypter. Beri, 
klin. Wochenschr. 1898. No. 20.
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Freien und fand iibernormale Leistungen in 59%; 
ein Schiller, Achmed Helmi, 16 Jahr alt, erkannte die 
Haken statt bis 6 m sogar bei 8maliger Priifung 
sicher bis 48 m, die hóchste Leistung, die, ich je ge- 
sehen, und fur die kein Analogon in der Litteratur 
existirt.

Auch in der Ecole d’Abbas in Cairo fand ich 
unter 22 agyptischen Madchen 7 mit 1% bis 2 fach er, 
5 mit doppelter und 3 mit 2y2facher Sehscharfe; ein 
Madchen, Asmah, las sogar bis 38 m statt bis 6 m. 
(Vgl. unten Capitel VIII).

Seit 100 Jahren lagen in der Litteratur uber die 
geradezu fabelhafte Sehscharfe der wilden Vólker- 
schaften Berichte von den hervorragendsten Reisen- 
den vor. A. v. Humboldt.1), Pallas2), Berg- 
mann3 4 5), Basimer"1), Stanley^) u. A. hatten ge-

J) Kosmos, Bd. 3, S. 69.
2) Sammlung historischer Nachrichten iiber die mon- 

golischen Vólkerschaften. Petersburg 1776. Th. 1. S. 101.
3) Nomadische Streifereien unter den Kalmiicken 

im Jahre 1802. Theil 2. S. 343. Biga 1804.
4) Naturwissenschaftliche Reise durch die Kirgisen- 

steppen nach China. Baers u. Helmersens Beitrage zur 
Kenntniss des russischen Reiches und der angrenzenden 
Lander Asiens. Petersburg 1848. Bd. 15. S. ,45.

5) Durch den dunklen Erdtheil. Deutsch von 
Bóttger. Leipzig 1878. Bd. 1. S. 448.

Hermann Cohn. Die Sehleistungen. 2
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meldet, dass die Indianer, die Kalmiicken, die Kir- 
gisen, die Waganda mit blossem Auge entfernte 
Menschen und Thiere eher sahen, bevor sie die 
Forscher mit ihren Fernróhren auffanden.

Allein directe Sehpriifungen wurden friiher bei 
Wilden nicht angestellt.

Erst die Anwesenheit der Nubier in Breslau 
im Jahre 1879 ermóglichte eine solche. Ich priifte 1) 
dieselben im zoologischen Garten mit Snellens 
Punktproben im Freien. Punkte von bestimmter 
Grósse, die das Europaer-Auge nur bis 16 m zahlte, 
wurden bis 26, 30, selbst 39 m gezahlt. Interessant war, 
dass das einzige Mitglied der Karawanę, das Kurzsich- 
tigkeit (wenn auch nur schwache) zeigte, der Priester 
war, der arabisch lesen konnte; allein mit der richtigen 
Brille hatte er immer noch eine doppelte Sehscharfe.

Spater haben andere Forscher bei Nubiern, 
Indianern, Lapplandern, Kalmiicken, Singha- 
lesen, Hindus u. A. in anderen zoologischen Garten 
ebenfalls Priifungen mit Punkten und Haken vor- 
genommen, und sie haben auch doppelte und grossere 
Sehleistungen festgestellt. Wir werden unten in 
Capitel VIII die Resultate, welche Seggel* 2,),

x) H. Cohn. Sehscharfe und Farbensinn der 
Nubier. Centralbl. f. Augenbeilk. 1879. Juli.

2) Arch. f. Anthropologie 1883, Bd. 14, S. 3 und 
Correspondenzblatt d. deutschen Gesellsch. fur Anthropo
logie 1894. Jahrgang 25, S. 51.
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Kotelmann1), Rankę2) veróffentlichten, und die von 
mir bei den Helgolandern3) 1896, bei den Beduinen 
und Bischarini) in Oberagypten und bei den 
Dahomeh-Negern 1898 gefundenen Sehleistungen 
vergleichen mit den jetzt bei den Breslauer Schul
kindern beobachteten.

t) Zeitschr. fur Ethnologie 1884. S. 17 und Beri. 
Klin. Wochenschr. 1879. No. 47.

2) Correspondenzbl. f. Anthropol. 1897, S. 113.
3) Deutsche med. Wochenschr. 1896. No. 43.
4) H. Cohn. Beri. Klin. Woch. 1898. No. 20.

Cap. II.
Vergebliche Bemtihungen um officielle 

Fbrderung der Untersuchungen.
Alle die genannten eignen und fremden Beob- 

achtungen machten in mir schon langst den Wunsch 
rege, die Frage der wahren Sehleistung nicht 
durch vereinzelte kleine versuchsweise im Zitnmer

„ «*  m. T .... ?<-. T ."i
gemachte Priifungen, sondern durch eine uńanfechtbar 
grosse Zahl unter freiem Himrhel vorgenomntener 
Untersuchungen, (bei der der Zufall fast ausge- 
schlossen) zum Abschluss zu bringen und durch um- 
fassende, planmassig nach derselbenMethode durch- 
gefiihrte Massenuntersuchungen die wirkliche mitt- 
lere Sehscharfe wenigstens fur Deutschland zu 
finden.

Eine Fórderung fand ich freilich bei den 

2*
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hohen Behórden, an die ich mich wendete, 
leider nicht.

Bald nach Abschluss meiner Helgolander Unter
suchungen im November 1896 ersuchte ich S. Exc. Hrn. 
Unterrichtsminister Dr. Bossę, alle Schulkinder 
Preussens mit meiner kleinen Tafel (siehe nachstes 
Capitel) von den Lehrern priifen zu lassen.

Ich setzte Sr. Excellenz auseinander, dass mit 
Hilfe meiner neuen Hakentafel jeder Lehrer im 
Stande sei, die Sehleistung eines Schiilers in einer 
Minutę zu bestimmen, dass die Prufung wahrend der 
Turnstunden auf dem Turnplatze gemacht werden 
konne, dass also der Schulunterricht keine Stórung 
erleide, dass ferner die Prufung schmerzlos und 
gefahrlos und doch fur Lehrer und Schiller selbst 
interessant sei, und endlich, dass die ganze Unter- 
suchung nichts kosten wiirde. Auch wieś ich auf die 
ethnographische Bedeutung einer solchen Enąuete hin.

Der Herr Minister antwortete mir am 15. April 
1897: „Aus den Vorlagen habe ich Anlass genommen, 
die wissenschaftliche Deputation fur das Medicinal- 
wesen, sowie die betheiligtenSchulabtheilungen meines 
Ministeriums zur Sache zu hóren. Hiernach stehen 
zur Zeit der Anregung, sammtliche preussische Schul
kinder auf ihre Sehleistung priifen zu lassen, noch 
so erhebliche Hindernisse entgegen, dass ich 
einstweilen von einem weiteren Vorgehen in diesem 
Sinne noch Abstand nehmen muss. Immerhin wird 
die Angelegenheit im Auge behalten werden.11
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Auch an Se. Excellenz den Kriegsminister Herrn 
v. Gossler richtete ich am 5. November 1896 unter 
Anfiihrung der oben dargelegten Griinde und mit 
besonderem Hinweise auf die Wichtigkeit der Unter- 
suchung betreffs der Treffsicherheit der Soldaten das 
Ersuchen, auf den Schiessplatzen, Kasernenhófen oder 
Exercierplatzen alle preussischen, wenn móglich 
alle deutschen Soldaten priifen zu lassen. Jeder 
Unterofficier konne ja mit Leichtigkeit in einer 
Minutę die Bestimmung machen.

Hierauf ertheilte mir am 24. December_1896 der 
Herr Kriegsminister den Bescheid, „dass dienst- 
liche Erwagungen zu seinem Bedauern es zur Zeit 
unthunlich erscheinen lassen, dem Gesuche auf 
Priifung der Sehscharfe aller preussischen, wenn 
móglich deutschen Soldaten nach der angegebenen 
Methode zu entsprechen“.

Nachdem ich spater das Tafelchen in der fiinften 
Auflage noch mehr vereinfacht, ersuchte ich den 
Herrn Kriegsminister im October 1897 abermals, mit 
der nunmehr noch einfacher und zuverlassiger ge- 
wordenen Methode die Soldaten priifen zu lassen.

Am 5- November 1897 erwiderte mir Se. Excellenz, 
dass die dienstlichen Erwagungen, welche zu der 
in seinem Schreiben vom 24. December v. J. dar
gelegten Entschliessung fiihrten, auch jetzt noch fort- 
bestehen, und dass er daher zu seinem Bedauern 
auch jetzt nicht in der Lagę sei, dem Vorschlage 
naher zu treten.
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Wie ich privatim erfuhr, haben aber in der letzten 
Zeit einige preussische Commandeure aus eigenem 
Antriebe die vorgeschlagenen Untersuchungen bei 
ihren Regimentem vornehmen lassen; die Resultate 
sind mir jedoch nicht bekannt. Der Dienst wurde 
also dort nicht durch die Enąuete gestórt.

In Bayern veranlasste der Generalarzt 
Dr. Seggel1) im Jahre 1897 die Prufung von 930 
Artilleristen in Miinchen und durch Herrn Stabsarzt 
Dr. Seitz2) in Neu-Ulm die Prufung von 468 
Artilleristen mit meinen Tafelchen unter freiem 
Himmel. Ersterer fand bei 131 Soldaten mehr ais 
doppelte, Letzterer bei 292 Soldaten zwischen 2 und 
3fache, bei 90 zwischen 3 und 4fache, bei 4 sogar iiber 
4fache Sehleistnng. (Einzelheiten wird man unten 
in Tab. XVI finden). — —

1) Munchener medic. Woch. 1896. No. 37 u. 38.
2) Ebendaselbst.

Da die grosse Untersuchung, die ich fur ganz 
Preussen plante, durch die Herren Minister abgelehnt 
war, versuchte ich, dieselbe wenigstens fur alle 
Breslauer Schulkinder in die Wege zu leiten.

Daher richtete ich am 26. April 1898 an die 
Schuldeputation zu Breslau folgende Eingabe:

„Mit Hiilfe beifolgender kleinen Tafel ist jeder Lehrer 
im Stande, jeden Schuler in einer Minutę betreffs seiner 
Sehleistung zu priifen.
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Die Prufung kann auf dem Turnplatze vor- 
genommen werden, stórt also den Unterricht in keiner 
Weise. Es diirfte wohl fiir Schiiler und Lehrer gleich 
yortheilhaft sein, die Sehscharfe kennen zu lernen. Aber 
auch im wissenschaftlichen und ethnographischen In- 
teresse lagę es, die durchschnittliche Sehleistung der 
Breslauer Schulkinder zu kennen.

Vor 33 Jahren habe ich hier die Augen von 
10060 Schulkindern untersucht, und ich darf wohl ohne 
Anmassung behaupten, dass diese Arbeit den Ausgangs- 
punkt fiir viele segensreiche Bestrebungen betreffs der 
Verbesserung der schulhygienischen Verhaltnisse des 
Inlandes und des Auslandes geworden.

Freilich konnte ich damals nicht wissen, dass die 
wahre Sehleistung nur unter freiem Himmel gefunden 
werden konne; ich fand sie zu gering, da ich in den 
Schulz im mer n priifte.

Ich erlaube mir daher, die geehrte Deputaticn zu 
ersuchen, den Herren Lehrern, welche sich mit mir fiir 
die wahre Sehleistung ihrer Schiiler interessiren, zu ge- 
statten, in einer Turnstunde die leichte Bestimmung 
yorzunehmen.

Falls die geehrte Deputation die geplante Enąuete 
gestattet, die weder Zeit noch Miihe kostet, den 
Unterricht in keiner Weise stórt, auch keine 
Kosten yerursacht, wtirde ich die Lehrer und Leh- 
rerinnen zu einem Vortrage iiber die Aufgabe einladen, 
ihnen die hóchst einfache Untersuchungsweise lehren, 
ihnen Schemata fiir die Aufzeichnungen der Befunde 
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iibergeben und der geehrten Deputation spater das 
Gesammtresultat durchgearbeitet iiberreichen.

Indem ich hoffe, dass die geplante grosse Unter- 
suchung an sammtlichen 50000 Schulkindern gestattet 
werden wird, zeichne ich mit besonderer Hochachtung 

Ganz ergebenst H. C.

Auf dieses Gesuch erhielt ich am 13. Juli 1898 
folgende Antwort der stadtischen Schuldeputation:

„Ihreni Antrage, sammtliche Schiiler der hiesigen 
stadtischen Anstalten durch die stadtischen Lehrer und 
Lehrerinnen gemass der selbigen Ihrerseits z u ertheilenden 
Belehrung wahrend der Turnstunden unter freiem Himmel 
bezuglicli der Sehleistung priifen zu lassen, vermógen wir 
zu unsereni Bedauern in der angegebenen Art nicht statt- 
zugeben, weil nicht sammtliche Schiiler an dem Turn- 
unterricht theilnehmen, dies vielmehr z. B. in den Volks- 
schulen nur beziiglich der Klassen 1 bis 3 der Fali ist 
und es den Lehrern resp. Lehrerinnen iiberlassen 
bleiben muss, ob sie sich in der von Ihnen beabsichtigten 
Weise unterrichten lassen und der Untersuchung der 
Kinder unterziehen wollen.

Fur die hbheren Schulen ware iiberdies das Ein- 
verstandniss der betreffenden Dirigenten erforderlich.

Die Bereitwiliigkeit der Dirigenten und die 
Mitwirkung der Lehrer vorausgesetzt, sind wir 
jedocli gern bereit, die etwa unsererseits erforderliche 
Genehmigung zur Untersuchung der Kinder ausser- 
halb der geordneten Schulstunden zu ertheilen.
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Ew. Hochw. stellen wir daher anheim, das Weitere 
hiernach zu veranlassen, bezw. zu beantragen.

Bender. Gótz.
Da somit eine officielle Anordnung seitens 

der stadtischen Schuldeputation abgelehnt und mir 
die weitere Verfolgung des Planes privatim an- 
heimgegeben war, so musste ich darauf bedacht sein, 
die Breslauer Lehrerschaft fur die Aufgabe zu 
gewinnen. Aber selbst wenn dieselbe sich zur Mit- 
hilfe bereit erklarte, so konnten die Untersuchungen 
doch nur vollstandig vorgenommen werden, wenn den 
Lehrern gestattet wiirde, wahrend der Turn- 
stunden zu priifen.

Ich richtete daher am 6. August 1898 folgendes 
Gesuch an den Vorsitzenden der Schuldeputation, 
Herrn Syndicus Gótz:

Fur die gef. Antwort auf meine erg. Eingabe vom 
26. April spreche ich hóflichen Dank aus. Ich werde 
versuchen, die Lehrer und Lehrerinnen sowie die Diri- 
genten der Schulen fur die Mitarbeit an der Frage der 
Sehleistungen der Breslauer Schulkinder zu interessiren.

Zu diesem Zwecke móchte ich die Breslauer Lehrer 
einladen, einen kleinen Vortrag iiber den Zweck und 
die Methode der Untersuchung anzuhóren und an 
einigen Schulern die Prufung der Sehleistung praktisch 
mit mir einztriiben. Diese Demonstration musś unter 
freiem Himmel geschehen.

Ich erlaube mir daher die sehr ergebene Bitte, mir 
die T urn halle am Lessingplatz am Sonntag, 14. August, 
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Mittag 12 Uhr fiir eine Stunde zu dem gedachten Zwecke 
freundlichst iiberlassen zu wollen.

Da die geehrte Deputation sich gefalligst bereit erklart 
hat, „die erforderliche Genehmigung zur Untersuchung 
ausserhalb der geordneten Schulstunden zu er- 
theilen,“ so ersuche ich hoflichst, mir zu erlauben, 
dass ich denjenigen Lehrern, welche meine Arbeit unter- 
stiitzen wollen, sagen darf: „Die hohe Behbrde ge- 
stattet die Vornahme der kurzeń Untersuchuugen 
walirend einer Turnstunde/

Indem ich hoffe, dass die geehrte Deputation mein 
Gesuch giitigst genehmigen werde, zeichne ich mit 
grbsster Hochachtung erg. H. C.“

Hierauf erhielt ich bereits am 9. August 1898 
folgende freundliche Antwort:

„In Folgę Ihres Antrages vom 6. d. M. gestatten 
wir die Benutzung der Turnhalle am Sonntag zur 
Abhaltung eines Vortrages iiber den Zweck und 
die Methode der Untersuchung der Sehleistung von 
Schulkindern fiir die hierzu bereiten Lehrer und 
Lehrerinnen, und haben nichts dagegen einzu- 
wenden, dass diese Untersuchung wahrend 
der Turnstunden stattfindet. Goetz.“

Es ist diesdie einzige, kleine aber sehr wichtige 
Unterstiitzung, die mir seitens einer Behórde zu Theil 
wurde. Denn wie hatte man, selbst bei der bereit- 
willigsten Hilfe der Lehrerwelt alle Kinder einer
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Klasse ausserhalb der geordneten Stunden im 
Freien zu der geplanten Priifung zusammenbringen 
kónnen? Ich spreche also fur diese Erlaubniss der 
stadtischen Schuldeputation hiermit meinen be- 
sonderen Dank aus,*)

*) Dr. Miedowski in Forst i. L. berichtet soeben 
(Aerztl. Vereinsblatt 1898, Nov. II. S. 462), dass er 
meine Untersuchungen dort bei den Volksschulen wieder- 
holen wollte, dass aber der Magistrat sein Gesuch ab- 
lehnte, da, wie ihm der der Untersuchung wohlwollend 
gegenuberstehende Schulinspector mittheilte, „absolut 
keine Neigung bei den Mitgliedern der Schuldeputation 
bestanden habe, mit den Kindern „experimentiren“ 
zu lassen.“

Sicherlich ist ja auch die einmalige Stórung 
einer Turnstunde fur den Turnunterricht nicht von 
nennenswerthem Schaden. Ich meine, dass alle 
kórperlichen Messungen und Wagungen, welche doch 
mit der Einfiihrung von Schularzten sicher alle 
halbe Jahre bevorstehen, am besten wahrend der 
Turnstunde werden vorgenommen werden. — —

Nun handelte es sich fur mich darum, r echt viele 
Lehrer und Lehrerinnen bei meinem Vortrage zu 
vereinigen und sie fiir die Aufgabe zu interessiren.

Ich versendete daher am 10. August 1898 zu- 
nachst an alle Rectoren der 123 Volksschulen 
Breslaus folgendes Schreiben:
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Hochgeehrter Herr Rector!
Sie wurden mich zu grossem Danke yerpflichten, 

wenn Sie die Giite hatten, Ihr Interesse der bei- 
folgenden Einladung zuzuwenden und jedem der Herren 
Lehrer und Fraulein Lehrerinnen, die an Ihrer Schule 
thatig sind, ein Exemplar der folgenden Einladung gef. 
bald zu iibergeben.

Hochachtungsvoll ergebenst
H. C.

Ew. Wohlgeboren!
Vor 33 Jahren habe ich hier 10060 Schulkinder auf 

ihr Sehverinógen gepriift.
Diese Untersuchung wurde der Ausgangspunkt fur 

viele segensreiche Bestrebungen betreffs der Verbesserung 
der schulhygienischen Verhaltnisse des Inlandes und des 
Auslandes.

Die Untersuchungen wurden damals in den Schul- 
zimmern angestellt; meine neueren Priifungen in Schreiber- 
hau, Helgoland und Aegypten haben aber ergeben, dass 
die Sehscharfe unter freiem Himmel sehr viel grbsser 
ist ais in den hellsten Schulzimmern.

Es ist nun von bohem wissenschaftlichen, ethno- 
graphischen und schulhygienischen Interesse, die durch- 
schnittliche Sehleistung der Schuler unter freiem 
Himmel kennen zu lernen.

Mittels einer kleinen, von mir angegebenen Tafel, 
die vor Kurzem in 5. Auflage bei Priebatsch erschienen, 
ist nun jeder Lehrer selbst im Stande, die Sehleistung 
jedes Schiilers in einer Minutę zu priifen.
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Eine solche Priifung wird am besten auf dem Turn- 
platze, auf dem Schulhofe oder auf dem Spielplatze vor- 
genommen. Sie verursacht keine Miihe, stórt den 
Unterricht nicht und diirfte dem Lehrer selbst inter- 
essant sein.

Der geehrte Magistrat, den ich am 24. April d. J. 
um die systematische Vornahme einer Untersuchung 
aller 50000 Breslauer Schulkinder ersuchte, gab mir 
am 12. Juli anheim, mich direct an die Lehrer und 
Lehrerinnen zu wenden.

Ich thue dies hiermit und ersuche Ew. Wohlgeboren 
hoflichst, die wichtige Frage iiber die durchschnitt- 
liche Sehleistung der Breslauer Schulkinder durch Ihre 
giitige und muhelose Mitwirkung Ibsen zu helfen.

Ich erlaube mir daher, Sie, wenn Sie sich fiir die 
kleine Untersuchung interessiren, zu bitten,

Sonntag, den 14. August, Mittag 12 Uhr 
auf eine halbe Stunde sich nach der

stadtischen Turnhalle am Lessingplatz 
bemiihen und dort die Methode der Untersuchung an 
eiuigen Schiilern praktisch mit mir einiiben zu wollen.

Gewiss wird es Ihnen wichtig sein, bei der ge- 
planten Untersuchung sich selbst davon zu iiberzeugen, 
welche von Ihren Schiilern ein vortreffliches, ein normales 
oder ein zu geringes Sehvermogen besitzen.

Namentlich bin ich iiberzeugt, dass gerade diejenigen 
Herren Lehrer sich an der Enąuete gern betheiligen 
werden, welche der Ansicht sind, dass Schularzte 
iiberfliissig seien, dass vielmehr die Lehrer selbst die
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nbthigen Beobachtungen machen kbnnen; denn gerade 
hier ist denselben Gelegenheit geboten, selbst die ge- 
wiinschten Untersuchungen vorzunehmen.

Der geehrte Magistrat hat sich, wenn die Herren 
Dirigenten einverstanden sind, bereit erklart, die seiner- 
seits erforderliche Genehmigung zur Untersuchung der 
Kinder wahrend der Turnstunden zu ertheilen.

Ich werde in der Turnhalle am Sonntag, nachdem 
ich die hóchst einfache Untersuchungsweise gezeigt 
habe, mir erlauben, Ihnen Schemata fur die Aufzeichnung 
der Befunde zu iibergeben.

Indem ich Ew. Wohlgeboren bitte, meinen Plan 
freundlichst unterstiitzen zu wollen, zeichne ich

Hocliachtungsvoll
H. C.

Diese Einladung hatte einen mich sehr iiber- 
raschendenErfolg; ich hatte allerdings gehofft, dass ein 
Theil der Lehrer erscheinen wiirde. Allein es kamen 
wohl 700 Volksschullehrer, welche dem Vortrage 
mit lebhaftestem Interesse folgten, die Demonstra- 
tionen vor der Turnhalle bei einer Anzahl mit- 
gebrachter Schulkinder ansahen und sich in die Listen 
derer einzeichneten, welche Schemata zur eignen 
Priifung zugesendet wiinschten.

Ich sah nun mit Freude, dass der grósste Theil 
der Volksschuler Breslaus dank dieser ausserst regen 
Theilnahme der Lehrerschaft werde untersucht werden.

Ich war aber schon der raumlichen Verhaltnisse 
wegen genóthigt, denselben Yortrag am nachsten 
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Sonntage, 21. August, in der mir vom Herrn Turn- 
director Krampe giitigst iiberlassenen grossen Turn- 
halle noch einmal zu halten vor den Lehrern und 
Lehrerinnen der hóheren Lehranstalten, welchen 
ich am 15. August ebenfalls obige Einladung sendete. 
Auch von ihnen erschien eine sehr grosse Anzahl, 
namentlich die Lehrer der Naturwissenschaften und 
die Turnlehrer.

An die Herren Rectoren der Volksschulen hatte 
ich bereits vorher folgendes Schreiben*)  gerichtet.

*) Ich gebe alle die Zuschriften hier wórtlich, da- 
mit fiir ahnliche Untersuchungen in anderen Stadten aus 
ihnen Nutzen gezogen werden konne.

Breslau, den 17. August 1898. 
Yerehrter Herr Rector!

Hierbei erlaube ich mir, fiir Ihre Schule Ihnen eine 
Ihrer Klassenzahl entsprechende Menge von Formularen 
zum Eintrageu der Befunde der Sehleistungen ergebenst 
zu iibersenden.

Sie haben wohl die Gefalligkeit, jedem der Herren 
Lehrer oder Fraulein Lehrerinnen ein fur 80 Kinder 
eingerichtetes verbessertes Formular zu iibergeben; die 
am vorigen Sonntag vertheilten waren nur fiir 50 Kinder 
berechnet und sind zu vernichten.

Ausserdem lege ich 4 Probetafelchen bei,welchedie 
Herren Lehrer ja abwechselnd zur Prufung benutzen 
kbnnen.

Ich ersuche daher ergebenst, alle die Herren, welcbe 
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noch Aufklarung iiber die Untersuchung wtinschen, fiir 
nachsten Sonntag, den 21. Aug., Mittag 12 Uhr, nach 
der Turnhalle am Lessingplatz einzuladen, wo ich den 
Vortrag und die Demonstrationen wiederholen werde.

Auch bin ich und meine Assistenten zu jeder 
weiteren Auskunft in Ihrer Anstalt gern bereit. — 
Sollten noch Eormulare oder Probetafelchen erwiinscht 
sein, so bitte, solche bei mir gefalligst abholen zu lassen.

Indem ich Ihnen und Ihrem geehrten Lehrer- 
Collegium fiir das giitige Interesse, das Sie der Unter
suchung entgegengebracht haben und noch bringen 
werden, hoflichst danke, zeichne ich

mit grbsster Hochachtung
ergebenst H. C.

Da sich nun auch bei den hóheren Lehranstalten, 
selbst bei den privaten und den kóniglichen, nicht 
stadtischen, ein so lebhaftes Interesse fiir die Enąuete 
kundgegeben, sendete ich an jede óffentliche und 
private Schule Formulare nach Zahl ihrer Klassen und 
4—8 Probetafeln zur Untersuchung und ersuchte um 
ausgefiillte Riicksendung bis zum 15. September, also 
nach drei Wochen. Cap. III.
Anweisung fur die Lehrerschaft iiber 

den Gang der Untersuchung.
In den Vortragen in der Turnhalle am 14. und 

21. August dankte ich zunachst den Lehrern fur das 
iiber Erwarten grosse Interesse, das sie an den Tag 
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gelegt, und sprach dann einleitend wenige Worte 
iiber den Bau des Auges, den ja die Lehrer oft ge- 
nug selbst ihren Schillera an Modellen schon erlautert 
hatten. Auch konnte ich voraussetzen, dass jedem 
Lehrer bekannt ist, dass auf der Netzhaut ein umge- 
kehrtes verkleinertes Bild der gesehenen Objecte 
entsteht, ahnlich wie auf der matten Scheibe der 
photographischen Camera.

Aber iiber den Gesichtswinkel, den Knotenpunkt 
und die Sehscharfe musste namentlich in Riicksicht 
auf die Lehrerinnen einiges popular gesagt werden.

Jede Lupę hat in ihrem Innern einen Punkt, 
einen optischen Mittelpunkt, durch welchen alle in 
sie eintretenden Lichtstrahlen ungebrochen hindurch- 
gehen. Auch das Auge hat im Innern der Krystall- 
linse einen solchen Punkt (Fig. lk), den man Knoten

punkt nennt, Wenn also von einem leuchtenden 
Punkte A Lichtstrahlen in’s Auge fallen, so geht 
der Lichtstrahl Ak ungebrochen weiter zur Netzhaut, 
bis zu a; sein Bild muss daher in a liegen. Ebenso 
geht der von B durch den Knotenpunkt gezeichnete 
Lichtstrahl Bk ungebrochen weiter bis zur Netzhaut, 
und sein Bild muss in b liegen.

Hermann Cohn, Die Sehleistungen. 3
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Die beiden Lichtstrahlen, die von den leuchten- 
den Punkten A und B kommen und den Knoten- 
punkt k passiren, schliessen nun offenbar einen 
Winkel ein, den Winkel AkB, und dieser heisst der 
Gesichtswinkel.

Sind die beiden leuchtenden Punkte sehr nahe 
am Auge oder sehr weit von einander entfernt, so 
ist dieser Winkel natiirlich sehr gross (siehe AkB 
in Fig. 2); je weiter aber die beiden Leuchtpunkte

vom Auge entfernt stehen, um so kleiner wird der 
Winkel, wie man bei Winkel AkB in Fig. 1 sehen 
kann; aber immer noch werden die beiden leuchten
den Punkte ais zwei wahrgenommen werden. Wenn 
aber der Winkel ausserst klein wird, so werden die 
Punkte nicht mehr ais zwei, sondern ais ein einziger 
empfunden werden.

Nun theilt man bekanntlich einen rechten Winkel 
in 90 Grade ein, und jeder dieser 90 Winkelgrade 
hat wieder 60 Winkelminuten; eine Winkelminute ist 
also der 5400. Theil eines rechten Winkels.

Man hat bisher nach theoretischen Berechnungen 
und nach Sehpriifungen in Zimmern einen Winkel 
von einer Minutę ais den kleinsten Gesichts
winkel betrachtet, unter welchem noch zwei Punkte 
sicher ais zwei unterschieden werden; wird der 
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Winkel noch kleiner, so sollten beide Punkte in einen 
verschwimmen.

Snellen hat nun schon vor 34 Jahren Buch- 
staben und Haken so construirt, dass jeder Strich 
derselben in einer bestimmten, iiber ihnen notirten 
Entfernung unter einem Winkel von einer Minutę 
gesehen wird.

Wenn also iiber einer Reihe von Buchstaben 
oder Haken steht: No. 6, so heisst das: Das gesunde 
Auge sieht die Striche dieses Buchstaben unter einem 
Winkel von einer Minutę in 6 m. Eine solche Seh
leistung verha.lt sich zu der normalen wie 6:6, ist 
also = 1.

Muss das Auge aber bis 3 m herankommen, urn 
den Buchstaben noch scharf zu sehen, so ist die Seh
leistung wie 3 : 6 = l/2, also kleiner ais normal.

Kann jedoch Jemand bis 12 m den Buchstaben 
lesen, so ist die Sehleistung wie 12:6 = doppelt so 
gross ais normal.

Die Sehleistung wird mit SI bezeichnet, also es 
kann sein SI = 1, kleiner ais 1 (SI < 1) oder grósser 
ais 1 (SI > 1). Man bezeichnet SI durch einen Bruch, 
dessen Zahler die Zahl von Metern angiebt, bis zu 
der vom untersuchten Auge gelesen wird, und dessen 
Nenner die Zahl von Metern angiebt, bis zu der vom 
normalen Auge noch gelesen werden muss.

Wer also No. 6 bis 1 m liest, hat SI — ^/e; wer 
es bis 9 m liest, hat SI = 9/b.

3*

verha.lt
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Buchstaben und Worte werden leichter ge- 
rathen, ais Punkte oder Haken. Auch werden nicht 
alle Buchstaben gleich leicht erkannt. DieLiicke im O 
wird weiter gesehen, ais die Liicke in C und G; B wird 
weniger weit erkannt, ais L oder T. Daher ist es 
besser, die hakenartigen Zeichen, die Snellen vor 
drei Jahrzehnten angab, fur Sehprufungen zu be- 
nutzen, namentlich auch fur Kinder, die noch nicht 
ordentlich lesen gelernt haben,

Schon oben in Cap. I. ist auseinandergesetzt, 
dass ich urspriinglich vor 27 Jahren die einfachen 
“I Haken, spater aber die complicirten PI Haken 
beniitzte.

Allein Snellen hatte nur 8 H Haken in einer 
Reihe vorgezeichnet. Bei Massenuntersuchungen 
kommt es aber darauf an, dass die Zuschauenden 
die Tafel nicht auswendig lernen und dann bei der 
eigenen Prufung die Zeichen richtig rathen.

Deswegen hatte ich schon 1886 eine kleine 
Tafel zur Prufung der Sehscharfe der Schulkinder, 
Soldaten, Seeleute und Bahnbeamten herausgegeben 
(Verlag von Priebatsch in Breslau), welche in sechs 
Reihen 36 solche Figuren enthalt, ahnlich wie in 
Fig. 3, wo nur 16 Zeichen in 4 Reihen stehen. 
Diese mussten nach den friiheren Ansichten vom 
gesunden Auge bis 6 m erkannt werden.
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Fig. 3.

E HI 3 E
li 3 OT 3
3 m e ni
m e 3 u

Das Rathen ist hier ganz unmoglich; denn trotz 
des besten Gedachtnisses kann Niemand sich jene 
36 Zeichen von oben nach unten, von rechts nach 
links, von vorn nach hinten und umgekehrt merken, 
und die Variationen sind darum so mannigfach, weil 
man sie durch die Drehung der Tafel noch viermal 
andern kann.

Ais kleiner Uebelstand machte sich aber bei den 
Untersuchungen, die ich mit der Tafel (selbst bei 
der vierten verbesserten Auflage) vornahm, doch 
geltend, dass die weniger intelligenten Personen, 
namentlich in Helgoland, oft nicht verstanden, ob sie 
einen Haken iiber oder unter oder neben dem Stabe, 
mit welchem man zeigte, lesen sollten; auch zeigten 
die Gehilfen zuweilen mit dem Stabe zu dicht unter 
den Haken oder gar direct darauf, so dass es in der
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That schwer wurde, in der Ferne zu unterscheiden, 
iiber welchen Haken man Auskunft wiinsche; jeden- 
falls ging dadurch iiberfliissig Zeit verloren.

Damit nun die Priifungen noch leichter und 
schneller móglich wiirden, hatte ich die Tafel in der 
5. Auflage*)  verandert. Nur 8 solche Haken sind,

*) Vgl. H. Cohn. Verbessertes Tafelchen zur 
Priifung der Sehleistung und Sehscharfe. Wolffbergs 
Wochenschrift fiir Therapie und Hygiene des Auges. 
1897. No. 1.

Fig. 4. Fig. 5.

wie in Fig. 4 in einem Kreise auf weissen Karton 
gedruckt. Ueber dieser kleinen handlichen Scheibe 
von nur 9 cm Durchmesser befindet sich, um den- 
selben Mittelpunkt drehbar, ein Stiick blauen Kartons, 
welches eine rundę Oeffnung (abcd) von 2—5 cm 
besitzt und immer nur einen der 8 HI Haken sehen 
lasst. Ein Gehilfe — selbst ein kleines Kind kann 
dazu gebraucht werden — dreht die obere Scheibe 
nach jeder Probe beliebig weiter nach rechts oder 
links, bis ein anderer Haken zum Vorschein kommt. 
Es kann hier kein Missverstandniss dabei entstehen,
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welcher Haken erkannt werden soli. Auch diese 
Tafel kann an allen 4 Seiten an Oesen aufgehangt 
werden; es fehlt also nicht an Variationen.

Ausserdem wurde dem neuen Tafelchen eine 
kleine, aus Karton ausgeschnittene Gabel (Fig. 5) 
beigelegt, welche der Gepriifte einfach in der 
Richtung halten muss, in der ihm der Haken offen 
erscheint; ich sah eine solche Gabel, aus Eisen an- 
gefertigt, vor 10 Jahren bei Professor Gunning in 
Amsterdam; Professor Pfliiger in Bern legte seinen 
Leseproben eine ahnliche Gabel aus Holz bei. Karton 
ist billiger und leichter. Diese Gabel ist sehr 
praktisch, da man nun nicht mehr nóthig hat, kleinen 
Kindern oder Ungebildeten die Schwierigkeit des 
Rechts und Links auseinander zu setzen. Sie hat 
mir bei den Kalmiicken, bei den Dahomeh-Negern 
und in Ober-Aegypten bei den ganz wilden Bis charin 
in der arabischen Wiiste gute Dienste geleistet. 
Scherzweise nennen wir sie in meiner Klinik die 
,Pecus-Gabel“. Dieser Scherzname, den ich in meiner 
Abhandlung iiber die Sehleistungen der Aegypter 
(in der Berliner klinischen Wochenschrift 1898, 
No. 20) mittheilte, scheint bei den Collegen Anklang 
gefunden zu haben, da wiederholt die „Pecusgabel“ 
bei der Buchhandlung von auswarts bestellt wurde.

Mit jener Tafel und der Pecusgabel fallt auch 
der Einwand, dass man die Kinder erst im zweiten 
Schulhalbjahre auf diese Sehleistung priifen konne. 
Denn den Yersuch kann das kleinste Kind, welches 
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erst drei Tage in der Schule ist, verstehen. Und 
dass es von grósster Wichtigkeit ist, grade schon 
beim Beginn des Lese-Unterrichts zu wissen, ob 
ein Kind normale Sehleistung hat oder nicht, bedarf 
wohl kaum der Erórterung. Nur so werden wir fest- 
stellen kónnen, ob der Unterricht im ersten Halbjahre 
die Sehleistung verringert hat oder nicht. —

Um aber die Massenuntersuchungen in Schulen 
noch mehr zu vereinfachen, ferner um die Tafel fur 
Schuluntersuchungen noch billiger zu machen, habe 
ich sie in der 7. Auflagel), welche fiir die jetzige 
Prufung bestimmt war, folgendermaassen verbessert.

Auf einem weissen quadratischen Karton von 
11 cm Seite ist sowohl auf der Vorder- ais auf der 
Riickseite nur ein einziger m Haken in der Mitte 
gedruckt, der durch Drehung der Tafel in 4 ver- 
schiedene Richtungen gebracht werden kann.

Auf der Vorderseite ist der Haken so gestellt: 
m, auf der Riickseite so: [£. Die Grósse des Hakens 
ist, wie oben in Fig. 3 entsprechend Snellen No. 6 
gewahlt, d. h. so, dass in 6 m Entfernung jeder Strich 
des Hakens unter 1 Minutę Gesichtswinkel er- 
scheint. Wiirde man nun die Vorderseite bei vier 
Priifungen nur nach rechts oder links weiter drehen, 
so kónnten sich die zu priifenden Personen die 
Reihenfolge leicht merken und dann richtig rathen.

0 Verlag vou Priebatsch in Breslau, Ring 58. 
Preis 25 Pfg.
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Daher mache man den Yersuch, um das Ge- 
dachtniss ganz auszuschliessen, in folgender Weise: 
Man zeigt die Vorderseite, dreht sie beliebig nach 
rechts oder links und zeigt dann die Hinterseite 
der Tafel; da die Haken auf beiden Seiten nicht 
gleich gerichtet sind, so wird die Stellung des Hakens 
auf der Hinterseite stets eine andre, nicht aus der 
Reihenfolge zu errathende sein.

Trotzdem also nur zwei Haken vorhanden, fehlt 
es doch nicht an geniigendem Wechsel, wenn man 
beide Seiten benutzt, nach rechts oder nach links 
dreht, oder erst nach 2 oder 3 Drehungen den 
Haken vorzeigt.

Der Prufling1) kommt nun aus 20 m Entfernung 
schrittweise so langsam naher an das Tafelchen 
heran, bis er mindestens dreimal sicher mit der 
Pecusgabel angiebt, nach welcher Richtung der Haken 
offen ist.

Damit keine Missverstandnisse entstehen, zeige 
der Lehrer vor der Priifung einer Anzahl von 
Schiilern in nachster Nahe die Tafel und drehe vor 
ihnen die Gabel in gleicher Richtung wie die Haken 
nach oben, unten, rechts und links.

Dann lasse er in nachster Nahe, in der jedes 
Kind die Haken bequem sehen kann, zum Beweise,

Die Schilderung aller Einzelheiten ist nbthig, da 
ja nicht Augenarzte, sondern Lehrer und Lehrerinnen 
die Yoruntersuchung vornehmen sollen.
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dass es die Aufgabe verstanden hat, von jedem Kinde 
die Gabel in gleicher Richtung halten, in der er den 
Haken vorzeigt.

Dann ist bei den eigentlichen Untersuchungen 
jede Conversation iibrig; auch in der Entfernung 
halt der Prufling die Gabel so, wie ihm der Haken 
erscheint.

Natiirlich muss jeder Lehrer streng darauf 
achten, dass die Mitschiiler nicht vorsagen und 
nicht durch Zeichen dem Prufling helfen. Da- 
her stellt man am Besten alle Schiller in 20 m von 
der Tafel auf, in welcher Entfernung ja doch nur 
sehr wenige etwas von dem Haken erkennen.

Liest aber ein Schiller noch in 20 m, so begnilge 
man sich damit nicht, sondern lasse ihn noch 
weiter zuriickgehen; denn ich habe Falle gesehen, 
wo der Haken bis 27, 30, 36, einmal sogar bis 48 m 
erkannt wurde. Man notirt die grósste Ent
fernung, in der der Schiller noch bequem liest.

Ausser dem Tafelchen braucht man ein gut ab- 
lesbares 20 m langes Bandmaass1), um eine Bahn von 
20 m abzumessen, ferner einen Stock, um von 
Meter zu Meter einen Strich auf den Erdboden zu 
zeichnen, oder ein Stiick K rei de oder Kohle, um 

i) Ich hatte leider in Aegypten nur ein Bar.dmaass 
von 11/2 m bei mir und musste mir auf dem Erd
boden erst mittels verschieden grosser Steinhaufchen 
eine 24 m lange Skala zurechtmachen, was bei afrika-
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an der Seite der Bahn auf einer dunklen oder hellen 
Mauer meterweise Striche zu machen.

Am meisten geeignet fiir die Untersuchungen 
ist wohl der Turnplatz oder der Spielplatz, weil 
sie iiber 20 m lang sind. Die Schulhófe pflegen oft 
kleiner zu sein, so dass die Grenzen der Sehleistung 
nicht bestimmt werden kónnen* 1).

nischer Sonne in der Wiiste (33° R.), wahrend unzablige 
Fliegen das Gesicht umschwirrten, recht miihsam, zeit- 
raubend und wirklich nur „im Schweisse des An- 
gesichts“ móglich war.

i) Da dies in hiesigen Privatscbulen liaufig der 
Fali, fiihrten die Leiterinnen derselben die Schiilerinnen 
zur Prufung auf Turnplatze oder Spielplatze.

Natiirlich darf die Bahn nicht von Baumen be- 
schattet sein.

Der Schiller darf auch nicht direct von der 
Sonne beschienen werden; jede Blendung ist durch- 
aus zu vermeiden.

Aber auch die Tafel darf nicht direct im Sonnen- 
scheine gezeigt werden; freilich wird man sie auch 
nicht dicht an eine dunkel beschattete Mauer bringen.

Gewiss ist die Beleuchtung von grósster 
Wichtigkeit bei den Sehprufungen.

Ich wahlte daher eben die 4 lichthellen Wochen 
von Mitte August bis Mitte September.

Ich bat, die Prufungen zwischen 9 Uhr Morgens 
und 5 Uhr Nachmittags vorzunehmen, ersuchte aber,
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zugleich zu notiren, ob heller Sonnenschein, be- 
deckter Himm el oderWechsel von Sonne und 
Wołk en wahrend der Untersuchung beobachtet 
wurde.

Ich ersuchte ferner, wenn móglich innerhalb 
4 Wochen die sonnenhellen Tage zu wahlen; dies 
geschah auch in 60°/o der Falle. (Vgl. Cap. V.)

Fiir exacte Messungen ware es sicher erwiinscht, 
wenn jedes Auge allein auf seine Sehleistung 
untersucht wiirde; man wurde dann die einseitigen 
Sehschwachen finden und studiren kónnen. Dadurch 
wiirde aber bei Massen-Untersuchungen sehr viel 
mehr Zeit gebraucht werden. Wer in jener wissen- 
schaftlich viel werthvolleren Weise untersucht, mogę 
ja darauf achten, dass das andere Auge nicht mit 
der Hand zugedriickt werde, da durch den Druck 
die Blutfulle der Netzhaut verringert und daher nach 
Wegnahme der Hand zunachst viel schlechter ge- 
sehen wird. Man lasse lieber mit einem Stiick Carton 
oder mit einem Octavbuch das andere Auge leicht 
aber vóllig verdecken, damit es nicht gedriickt 
werde, aber auch nicht mit sehe.

Da es bei der Frage nach der mittleren Seh
leistung bei Massenpriifungen zumal fiir praktische 
Folgerungen von grósserem Belang ist, zu wissen, was 
binocular gesehen wird, wie es ja im Leben immer 
geschieht, so bat ich, alle Priifungen mit be id en 
Augen zusammen vornehmen zu lassen, eine Auf- 
gabe, die jedes Kind in einer Minutę leisten kann.
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Ferner glaubte ich, dass die Gelegenheit giinstig 
sei, um die Zahl der brillentragenden Schiiler in 
Breslau zu bestimmen. Um die Untersuchung von Con- 
cav- und Conv exglasern zu erleichtern, bemerkte 
ich den Lehrern, dass dem gesunden Auge die Buch
staben durch Concavglaser kleiner, durch Convex- 
glaser grosser erscheinen; auch bat ich, wenn 
móglich, die Nummer der Brille zu notiren. Natiir- 
lich darf kein Kind die Sehprobe mit einer Brille 
vornehmen.

Ferner schien mir die Enąuete dazu geeignet, 
die Anzahl augenkranker Schulkinder in Breslau 
und, wenn móglich, den Namen ihrer Augenkrank- 
heit zu ermitteln; zu diesem Zwecke war in den For- 
mularen eine letzte Colonne freigelassen.

Schliesslich ersuchte ich die Lehrer, alle Kinder, 
welche die Tafel nicht bis 6 m lassen, baldigst in 
eine der vielen Polikliniken fiir Augenkranke 
zu senden, damit ihnen eine Brille oder sonstiger 
Rath gegeben wurde. So war natiirlich denjenigen 
Laien, welche die ganze Untersuchung ais eine 
iiberfliissige wissensch aftliche Spielerei be- 
trachteten, der Boden ihrer Opposition entzogen, — 
indem sie nun sogleich den grossen prakti- 
schen Werth der Prufung zugestehen mussten.

Auch bat ich die Lehrer, jedem Kinde die Meter- 
zahl, bis zu der es gesehen, mitzutheilen, damit das- 
selbe die event. Aenderung bei einer spateren Unter
suchung selbst feststellen konne. Jedes Kind sollte
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seine Sehleistung wie sein Gewicht und seine Grosse 
kennen.

Zur bequemen Notirung fiir die Lehrer und zur 
Erinnerung derselben an die bei der Demonstration 
ihnen gegebenen Winkę liess ich folgende Tabellen- 
Formulare in 1500 Exemplaren drucken, vondenen 
ich jeder Schule so viel schickte, ais sie Klassen be- 
sass, und die ich auch fiir ahnliche Untersuchungen 
glaube empfehlen zu kónnen. Sie sind fiir Klassen, 
die 80 Kinder haben, eingerichtet; denn es giebt, 
wenn auch ausnahmsweise, leider noch so kinderreiche 
Klassen. _formular.

Sehleistungen der Kinder.

Bitte, die folgende Tabelle ausgefiillt 
bis 15. September zuriickzusenden an Prof. Cohn 

Schweidnitzer Stadtgraben 25.

Vorbemerkungen. Jeder Schiiler tritt in 
20 Meter Entfernung von dem iibergebenen Tafelchen 
unter freiem Himmel an móglichst sonnenhellem Tage 
zwischen 9 und 5 Uhr auf dem Turnplatze, Spielplatze 
oder Schulhofe an und kommt so lange naher, bis 
er dreimal sicher angiebt, in welcher Richtung der 
hm gezeigte Haken e m u 3 offen ist: oben, unten, 
rechts oder links. Die Tafel darf weder direct von 
der Sonne beschienen, noch im Schatten von Baumen 
angebracht werden; die Augen des Gepriiften diirfen 
nicht von der Sonne geblendet werden. — Die Prufung 
wird mit beiden Augen zugleich, aber stets ohne Brille
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gemacht. — Die Anzahl von Metern, in der die 
Haken deutlich bezeichnet werden, wird in die 
4- Colonne der Tabelle eingeschrieben; auf 1/2 Meter 
mehr oder weniger kommt es aber nicht an. i) Das 
normale Auge erkennt die Haken bis 6 Meter, das 
anomale weniger weit, das iibernormale weiter ais 
6 Meter. — Dem gesunden Auge erscheinen Buch
staben durch Concavglaser kleiner, durch Convex- 
glaser grósser. — Das nicht Zutreffende in den fol-
genden Fragen bitte durchzustreichen. * 2)

*) Statt dieses Satzes wiirde man besser sagen: „Nur 
ganze Meter werden notirt; i/2 und 1/4 Meter werden 
abgezogen.“

2) Hinzuzufiigen ist in Zukunft: „Der Lehrer wird ge- 
beten, alle anderen Schiiler 20 Meter von der Tafel entfernt 
stehen zu lassen und streng darauf zu achten, dass dem 
Priifling von den Mitschiilern nicht vorgesagt und nichts 
gezeigt wird. — Bei auffallend hohen Sehleistungen sind 
statt 3 Proben 10 Proben zu machen, damit das Resultat, - 
gesichert ist.“

Schule M........ evangel.? kathol.? Knaben? Madchen?
Strasse................................ Klasse...............

Schiilerzahl........
Name des untersuchenden Lehrers..............................
Tag und Stunde der Untersuchung...........................
Ort der Untersuchung.................. Witterung: heller

Sonnenschein? Sonne und Wolken wechselnd? 
Bedeckter Himmel?



— 48 —

Zu jeder noch gewiinschten Auskunft bin ich

Name 
des 

Schulers
Alter

Sieht die 
E-Haken 
auf dem 
ubergeb.
Probe- 

tafelchen 
richtig bis 

? Meter.

Wenn Brille 
getragen 

wird, welche 
No. concav 
od. convex?

*) Augen
krank?

1
2
3

79
80

und meine Assistenten gem bereit.

Cap. IV.
Die untersuchten Anstalten.

Nach den dankenswerthen Mittheilungen des 
Directors des Statistischen Amts, Herrn Dr. Neefe, 
waren im Winterhalbjahr 1897/98 in Breslau 58624

*) Statt Augenkrank ist besser zu schreiben: Wenn 
augenkrank, welche Augenkrankheit?
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Kinder eingeschult und z war 46619 Schiller in den 
Volksschulen, 7893 in den óffentlichen hóheren 
Schulen, 4112 in den hóheren und niederen Privat- 
schulen. Die Anzahl ailer Schiller im Sommerhalb- 
jahr war noch nicht festgestellt.

Ich hatte Anfang August alle Directoren aller 
168 Breslauer Schulen schriftlich ersucht, ihre Zu- 
stimmung zu der geplanten Untersuchung zu geben. 
Alle, auch die Directoren der kóniglichen Anstalten 
erklarten sich sofort bedingungslos einver- 
standen ausser dem Director des Magdalenen-Gym- 
nasiums, Herrn Prof. Dr. Molier1).

x) Derselbe machte am 17. August sein Einver- 
standniss von der Genehmigung des Kgl. Provinzial- 
Schul-Collegiums abhangig und stellte mir anheim, die- 
selbe nachzusuchen.

Hierauf tbeilte ich Herrn Director Molier mit, dass 
alle seine Collegen ohne Ausnahme mir ihre Zustimmung 
glatt gegeben, ohne mich erst an das Prorinzial-Schul- 
Collegium z u verweisen, und dass ich, wenn derselbe 
bei seiner Bedingung verharre, auf Untersuchung seines 
Gymnasiums verzichten miisse. Ich ersuchte ihn, mir 
die Weitlaufigkeit zu ersparen und bemerkte, dass im 
entgegengesetzten Palle sein Gymnasium das einzige in 
Breslau sein wiirde, das bei der Enąuete ausfalle.

Hierauf erwiderte mir Herr Director Molier am 
21. August: „Da Sie es ablehnen, an das Kgl. Provinzial- 
Schul-Collegium sich zu wenden, sende ich Ihnen hier- 

4Hermann Cohn. Die Sehleistungen.
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Die offentlichen Anstalten in Breslau sind:
6 Gymnasien, davon drei stadtische, Johannes-, 

Elisabet-, Magdalenen- und drei konigliche, Matthias-, 
Wilhelm-, Friedrich-Gymnasium.

2 Realgymnasien (Zwinger und heiliger Geist).
1 Oberrealschule.
2 evang. Realschulen.

mit die zugesendeten Drucksachen (die Einladungen fur 
das Łehrer-Collegium zu meinem Vortrage) ergebenst 
zuriick, da Sie von denselben vielleicht noch ander- 
weitigen Gebrauch machen kónnen.“

Die Eingabe an das Provinzial-Schulcollegium hatte 
ich ja schnell machen kbnnen; ich bin auch fest iiber- 
zeugt, dass das Provinzial-Schulcollegium die Erlaubniss 
ertheilt hatte; die Daten der oben von mir mitgetheilten 
Eingaben und Antworten zeigen aber, wie lange es 
dauert, ehe man von hohen Behbrden einen Bescheid 
erhalt. Da aber alle Anstalten in denselben hellen 
August- und Septemberwochen untersucht werden sollten, 
so ware das im Magdalenen-Gymnasium nicht móglich 
gewesen; es waren giinstigen Falls diese Schiiler viel 
spater gepruft worden, ja die Michaelis-Ferien hatten 
die Untersuchnng stóren kónnen.

Ich verzichtete also zu meinem Bedauern auf das 
Magdalenen-Gymnasium.

In Riicksicht auf die mehr ais 50 000 untersuchten 
Kinder spielt jedoch der Ausfall von 454 Magdalenaern 
keine erhebliche Rolle.
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1 kath. Realschule.
2 hóhere stadtische Tóchterschulen (Augusta 

und Victoria.)
2 Knaben-Mittslschulen, evang. und kath.
5 Madchen-Mittelschulen, Luisen-, Charlotten-, 

Margarethen-, Marien-, Mittelschule 4.
73 evang. Volksschulen, 37 fiir Knaben, 36 fiir 

Madchen.
46 kath. Volksschulen, 22 fiir Knaben, 24 fur 

Madchen.
2 kath. Pfarrschulen.
Von diesen 143 óffentlichen Anstalten haben 

alle Berichte eingesendet ausser 4 Schulen: dem 
Magdalenen - Gymnasium, 2 evang. Volksschulen 
(No. 49 und 59) und 1 kath. Volksschule (Nr. 23).

Der Bericht der kath. Realschule kam leider 
nach Abschluss der Berechnungen und konnte nicht 
mehr mit verwerthet werden.

Es fehlen also nur die Befunde von 3% aller 
óffentlichen Lehranstalten.

Viel geringer war dieBetheiligung der 25 Priyat- 
anstalten.

Wir haben:
4 Knaben-Privatschulen, es berichtete keine der- 

selben; 16 private hóhere Tóchterschulen, es be
ri chteten 10, und zwar die Schule von Frl. v. Ebertz, 
Eitner, Joachimsthal1), Klug, Malberg, Paweł,Richter, 
Scholtz, Pfeffer und die israelitische Industrieschule.

J) Die speciellen Befunde dieser Schule sind von A. 
4*
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Zur Eitnerschen Tóchterschule werden auch die 
191 Schiilerinnen ihrer Lehrerinnen-Seminare und 
ihrer Seminar-Uebungsschule hinzugezahlt.

5 Praparandenanstalten; es berichteten 2.

Also nur in 12 Schulen wurde untersucht, d. h. 
in 48% der Privatanstalten.

Im Ganzen erhielt ich mithin statt aus 168 An
stalten Berichte nur aus 151, d. h. iiber 90% der 
Anstalten.

In diesen Schulen waren jetzt 52 955 Schiiler ein- 
geschrieben; da aber fast in jeder Klasse einige 
fehlten, sind nur 52159 wirklich auf Sehleistung gepriift 
worden, d. h. 90% aller Breslauer Schulkinder, wenn 
man die Freąuenz von 58624 aus dem Wintersemester 
zu Grunde legt.
Von 46619 Volksschiilern2) wurden untersucht 

43698 = 93%.
Von 7 893 Schiilern der hóheren und mittleren óffent- 

lichen Schulen 6626 = 84%.
Von 4112 Schiilern aller Privatschulen 2035 = 49%.

Ludwig geschildert in der Wolfbergschen Wochenschrift 
ftir Therapie und Hygiene des Auges, 1898, No. 51.

2) Diese Zahlen, dereń Summę 58 624 betragt, datiren 
aus dem Winterhalbjahr 1897/98; da aber die Zahlen 
aus einzelnen Anstalten fehlen, mu.ssten eben die aus 
dem vorigen Semester hierher genommen werden.



— 53 —

Die Zahl wiirde noch grósser sein, wenn nicht 
einzelne Schulen nur aus einzelnen Klassen oder 
nach Schluss der Berechnungen ihre Tabellen ein- 
gesendet hatten.

So bedauere ich, die Resultate der kath. Real- 
schule, der TaubstummenanstalD), der ev. Volks- 
schulen No. 3, 8, 29, 60, 67 und 68 nicht mit ver- 
werthen zu kónnen.

Man darf aber trotzdem wohl sagen, dass die 
gefundenen Resultate fiir die gesammte Breslauer 
Schuljugend gelten.

Noch nie ist eine Enąuete mit s olch en Zahlen 
gemacht worden; der Zufall hórt bei 52 159 Beob- 
achtungen fast auf, und die Resultate durfen ais 
ethnographisch werthvoll bezeichnet werden.

Cap. V.
Tageslicht-Verschiedenheiten und 

sonstige Fehlerąuellen.
Ehe ich eine Gesammtiibersicht uber die bei den 

52159 Schiilern notirten'Sehleistungen gebe, móchte 
ich die Frage beantworten: Sind die Beobachtungen 
miteinander vergleichbar und sind die notirten 
Zahlen zuverlassig?

i) Der specielle Bericht uber diese Anstalt wird im 
Programm derselben 1899 erscheinen.
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Man kónnte zunachst einwerfen: Die Zahlen sind 
nicht vergleichbar, da ja die Schiiler der 1100 
Klassen, wenn auch unter freiem Himmel und fast 
sammtlich zwischen 9 und 5 Uhr im August und 
September, doch bei verschiedener Bewólkung, 
also bei verschieden hellem Tageslicht unter
sucht wurden.

Gewiss ist das Tageslicht iiberauś 
sch wankend.

Prof. Leonhard Weber in Kieł, die erste 
Autoritat in der Tageslichtmessung, hat (nach einer 
mir freundlichst gesendeten Privat-Mittheilung) durch 
langjahrige Beobachtungen auf dem Aachen Dache 
theils in Breslau, theils in Kieł folgende Abhangigkeit 
der Beleuchtungsstarke einer horizontalen, vom ganzen 
Himmel beschienenen Flachę von der Sonnenhohe 
gefunden. Dieselbe- betrug im Mittel
bei 0° Sonnenhohe = 1300 Meterkerzen1) (MK.)

5 10 5 6000 5

S 20 5 15000 S

i 30 S 28000 =

40 S 39 000 S

t 50 S 51000 i

■ i 60 5 63 000 5

Unter Meterkerze versteht man nach Weber die 
Beleuchtungsstarke einer Flachę, welche von einer Nor- 
nialkerze in 1 m Entfernung normal beleuchtet wird.
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„An besonders hellen Tagen,“ schreibt mir mein 
Freund Weber, „waren diese Werthe 3 bis 4 Mai 
so gross, an besonders dunkeln 12 bis 15 Mai so 
klein. Bei Sonnenuntergang am dunkelsten Tage 
sank die Helligkeit auf 100 MK; am hellsten Sommer- 
tage stieg sie bis auf etwa 200000 MK. Die ganze 
Schwankung betragt also etwa das 2000 fache, die 
Schwankungen bei ein und derselben Sonnenhohe 
betragen etwa das 50fache. Die Schwankung an dem- 
selben Platze zur Mittagszeit zwischen Sommer und 
Winter betragt im Mittel etwa das 6 bis lOfache, 
im Maximum das 100 bis 400facbe.“

Ich habe selbst Tausende von Tageslicht- 
messungen mit Webers vorziiglichem Photometer 
in Schulen und Privatzimmern yorgenommen1) und 
ganz enorme Unterschiede an demselben Platze oft 
im Laufe weniger Minuten wahrgenommen; an Tagen, 
wo blauer Himmel mit weissen oder dunkeln Wolken 
abwechselten, betrugen die Schwankungen 100 bis 
500 MK und mehr. Das Auge ahnt die Diffe- 
renzen nie, welche das Photometer aufdeckt.

In diesem November habe ich an meinem Schreib- 
pulte, das sich dicht an einem grossen nach Norden 
gelegenen Balkonfenster befindet, jeden Mittag 
zwischen 12 und 2 Uhr das Tageslicht gemessen und 
Schwankungen zwischen 67 und 2420 MK, also um

1) Vgl. H. Cohn, Lehrb. d. Hygiene d. Auges. 1892. 
S. 349-357.
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das 3 6fache gefunden; an dem besonders triiben 
27. November zeigten sich um 21/2 Uhr nur 3G MK.

Wollte man also wissenschaftlich correct ver- 
fahren, so miisste man die Helligkeit des Lese- 
tafelchens bei jeder Leseprobe eines Schiilers messen. 
Das ware aber gar nicht ausfuhrbar bei Massen- 
priifungen, weil die Photometrie selbst bei langerer 
Uebung trotz des vortrefflichen Weberschen Photo- 
meters einige Minuten kostet. Wahrend der Zeit 
der Prufung des Einzelnen kommen auch Aenderungen 
der Helligkeit vor, die fortwahrend von einem 
Assistenten abgelesen werden miissten, und dann 
kónnten erst die Mittel gezogen werden.

Ich habe bei photometrirtem Tageslichte >) eine 
Reihe von Messungen der Sehscharfe schon im 
Jahre 1886 begonnen, aber spater aufgegeben, da ich 
Schwankungen von 109—125, von 46—63, von 3440 
bis 3811, von 4180—4320, von 2300—2380 MK. 
wahrend des Versuchs notiren2) musste.

Exacte Bestimmungen uber den Einfluss der 
Beleuchtung auf die Sehleistung sind also nur bei

t) Vgl. H. Cohn. Ueber Sehscharfe bei photo- 
metrirtem Tageslicht und iiber den Polarisations- 
Episkotister. Bericht der 18. Versammlung d. ophthalin. 
Gesellsch. in Heidelberg 1886- S. 2.

2) Vgl. H. Cohn, Einige Vorversuche iiber die Ab- 
hangigkeit der Sehscharfe von der Helligkeit. Festschrift 
zu Prof. Fbrsters 70. Geburtstage. Wiesbaden 1895. 
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ganz gleichbleibendem kunstlichen Lichte 
móglich. Diese waren aber schon wegen des Mangels 
an iiber 24 m langen, vollkommen verfinsterbaren 
Salen bei Massenuntersuchungen in Schulen kaum 
durchzufuhren.

Wir werden uns also auch in Zukunft mit der 
sehr laienhaften Eintheilung der Beleuchtung in 
1) hellen Sonnenschein, 2) Wechsel von Wolken und 
Sonne und 3) bedeckten Himmel fur praktische 
Zwecke helfen mussen, zumal wenn wir alle Unter
suchungen in demselben Monat und wahrend der 
hellsten Tagesstunden vornehmen lassen.

Die folgenden Priifungen geschahen in der 
2. Halfte des August und in der 1. Halfte des Sep- 
tember, die gerade in diesem Jahre andauernd schóne 
Tage hatten.

Bei 1100 Abtheilungen, in denendie Untersuchung 
yorgenommen worden, haben die Lehrer 661 Mai 
„hellen Sonnenschein" = 60%) 203 Mai „wechselnde 
Beleuchtung" = 18% und 213 Mai „bedeckt“ = 19 % 
notirt; bei 23 Klassen fehlt die Notiz.

Ich vermuthete, dass die 213 Klassen, welche bei 
bedecktem Himmel gelesen, bedeutend schlechtere 
Sehleistungen aufweisen wiirden, ais die bei hellem 
Sonnenschein gepruften.

Ich glaube, dass es niitzlich ist, bereits hier, 
bevor ich dieGesammtergebnisse mittheile, eine kleine 
Vergleichung der bei den drei Beleuchtungsarteu 
gefundenen Sehleistungen zu geben.
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Ich beniitze dafiir nur die 7 Gymnasien, die Ober- 
Realschule und die beiden evang. Realschulen, also 
die 10 hóheren Anstalten, welche 4448 Schiiler hatten. 
Auf die einzelnen Zahlen fur die einzelnen Anstalten 
und Klassen verzichte ich und addire alle Befunde 
ihrer 145 Klassen zusammen.

Nicht die Sehleistungen Aller werden jetzt hier 
neben der Zahl der untersuchten Schiiler rubricirt, 
sondern nur die Zahlderjenigen, welche das Tafelchen 
statt auf 6 m weiter ais auf 12 m gelesen haben, also 
solche, die zwischen 12 und 18 m, und solche, die 
noch weiter ais 18 m, bis 25 m, gesehen haben, das 
heisst, die mehr ais 2fache und mehr ais 3fache S 
boten (vgl. oben Cap. III).

Man erhalt dann folgende Tabelle:

Tabelle I.

Gepruft Schiiler in
Klassen

13—18
m

19—25
ni

°/o
13-18 m

%
19-25 m

beibedecktem 
Himmel . . . 1248 40 473 64 38% 5%
b.wechselnder 
Bewólkung . 808 29 418 CO 51 0.7
bei hellem
Sonnenschein 2392 76 889 162 37% 7%

Summa 4448 145 1780 286 40% 6%

Man sieht hieraus, dass trotz des bedeckten 
Himmels 38% der Schiiler, d. h. mehr ais % Aller, 
noch 2 bis 3fache Sehleistung, 5% sogar noch mehr
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ais 3fache Sehleistung hatten, im Ganzen also43°/0 
mehr ais doppelte S hatten.

Ja sogar noch 1% mehr hatten diese hohe Seh
leistung bei triiber Beleuchtung ais bei Sonnenschein, 
wo nur 37% gefunden wurden.

Freilich bei der wechselnden Bewólkung lasen 
sogar 51% statt bis 6 m weiter ais 12 m.

Die hóchsten Leistungen iiber 18 m waren bei 
bedecktem Himmel nur in 5 °/0, bei Sonnenschein in 
7 % zu Tage getreten.

Einen Einfluss hat gewiss die Beleuchtung; nur 
scheint derselbe nicht so bedeutend, ais man a priori 
hatte glauben sollen.

Vielleicht ordnet man fur spatere Untersuchungs- 
reihen an, dass nur an sonnenhellen Tagen 
gepriift werden darf.

Der nun einmal unvermeidliche Fehler ist aber 
nicht so einschneidend gewesen, dass man die Resul- 
tate trotz der verschiedenen Beleuchtung nicht ver- 
gleichen diirfte.— ■—

Eine weitere Frage lautet: Konnen sich nicht 
andere Irrthiimer eingeschlichen haben?

Wir diirfen naturlich nicht vergessen, dass die 
Untersuchenden sammtlich Lehrer und Lehrerinnen 
waren, denen der Sinn der Aufgabe wohl bekannt 
war, und die Alle selbst ein reges Interesse an der 
Erforschung der Wahrheit hatten.
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Indessen, es kónnen immerhin nach zwei Rich- 
tungen Irrthiimer vorgekommen sein.

Entweder hatten einzelne Schiller, zerstreut, ein- 
geschiichtert oder angstlich, nicht so weit gelesen, 
ais sie bei Aufmerksamkeit oder, wenn sie sich Miihe 
gegeben, hatten lesen kónnen. Ihre Sehleistung ware 
also zu klein ausgefallen. Die Zahl dieser Kinder 
ist aber sicher ganz verschwindend klein. Denn 
schon aus Ehrgeiz suchen die Schiller einer Klasse 
die Mitschiiler in der Sehleistung zu iibertrumpfen.

Dagegen ist es mitunter dem tiichtigsten Lehrer 
auf dem Turnplatze nicht immer móglich, zu ver- 
hindern, dass einem Schuler, wahrend er gepriift 
wird, ein Freund, der naher an der Tafel steht, 
etwas zufliistert oder ihm durch Pantomimen 
die Richtung der Oeffnung des Hakens andeutet. 
Dann ware also die Sehleistung z u gross ausgefallen. 
Wir werden im Cap. VIII zeigen, dass dergleichen 
Falle, namentlich bei den exorbitanten Sehleistungen 
vorgekommen sind.

Hiergegen kann man sich in Zukunft nur schiitzen, 
indem, wie schon im Cap. III vorgeschlagen, alle Mit- 
schiiler, die nicht gepriift werden, sich iiber 20 m 
entfernt von der Tafel aufstellen miissen, wo nur 
die Allerwenigsten etwas erkennen und daher auch 
nicht dem zu Priifenden helfen kónnen, zumal er 
ihnen ja den Riicken dreht.

Dies wiirde aber nicht hindern, dass der Priifling 
statt scharf zu sehen, einfach die Richtung des Hakens 
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rath, und zwar móglicher Weise richtig rath. Solche 
Falle konnen auch vorgekommen sein, obgleich nicht 
eine, sondern mindestens drei richtige Antworten ver- 
langt wurden, ehe die Distanz notirt wurde. Je ófter 
man den Haken lesen lasst, desto unwahrscheinlicher 
ist es, dass je des Mai richtig gerathen wird; in 
zweifelhaften Fallen liess ich sechs bis acht Mai lesen, 
um ganz sicher zu sein.

Aber der Fehler wiirde gewiss selten vor- 
kommen, wenn vor der Prufung den Kindern ein- 
gepragt wiirde, dass sie in dem Moment, wo sie 
den Haken nicht mehr scharf erkennen, — und 
dieses Urtheil kann jeder sicher und leicht fallen 
— erklaren sollen: „Weiter sehe ich nicht scharf,11 
statt sich zu bemuhen, durch Rathen noch eine 
grossere Distanz vorzuspiegeln.

Mogen immerhin dergleichenFehler vorgekommen 
sein; es wird sich dabei doch meist nur um 1—2 m 
gehandelt haben; die ungeheure Mehrzahl der Be- 
funde diirfte aber wohl ais zuverlassig betrachtet 
werden. Da bei der endgiltigen Zusammenstellung 
von mir immer die Summen nicht nach einzelnen 
Metern, sondern von 3 zu 3 m steigend, in spateren 
Tabellen von 6 zu 6 m steigend aufgefiihrt werden, 
so diirften die kleinen, oben besprochenen Fehler- 
ąuellen dasGesammtresultat kaum beeintrachtigen.
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Cap. VI.
Die gefundenen Sehleistungen.

A. Die Befunde nach Schulkategorieen.

Die folgende Tabelle II giebt nunmehr a Ile in 
den verschiedenen Schulen gefundenen Grade 
von Sehleistung.

Es wiirde kein allgemeineres Interesse haben, 
wurde auch die Druckkosten enorm erhóhen, hier die 
gefundenen Zahlen fiir jedes Gymnasium, je de 
Tóchterschule, jede einzelne der 121 Volksschulen 
anzugeben; ich habe jeder einzelnen Schule die 
Ergebnisse ihrer Anstalt privatim gesendet.

Hier handelt es sich zunachst um die grossen 
Kategorieen von Schulen im Allgemeinen.

Unter den 10 hóheren óffentlichen Schulen 
sind die im Cap. IV genannten 5 Gymnasien, 2 Real- 
gymnasien, 1 Oberrealschule und 2 evangl. Real- 
schulen verstanden, unter den 8 hóheren privaten 
Madchenschulen die ebenfalls oben genannten, unter 
den 11 mittleren Schulen sind die óffentlichen 
2 Knaben- und 5 Madchenschulen bezeichnet, unter 
den 4 privaten sind 2 Praparanden-Anstalten, die 
Pfeffersche Mittelschule fiir Madchen und die israel. 
Industrieschule verstanden.
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Die Sehleistungen sind nach Metern geordnet; 
in der 1. Colonne sind alle Kinder addirt, welche 
die Tafel nicht bis 6 m sahen (bezeichnet mit < 6); 
iiber diese wird im Capitel IX besonders gesprochen 
werden. Hier ist also die Sehleistung trotz der 
Untersuchung im Freien unter der Norm, die fiir 
die Leistung im Zimmer gefordert wurde.

Die folgenden Colonnen zeigen die gefundene 
Zahl von Kindern, die bis 6, 7, 8 u. s. f. bis 24 m 
gelesen haben, die also bei 6 m normale, daruber 
aber hóhere Sehleistungen zeigten, ais der Norm 
im Zimmer entspricht. Alle Kinder, die weiter ais 
24 (> 24) sahen, sind in der letzten Colonne zu- 
sammenaddirt.
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Graphische Darstellung zu Tabelle II.
Zahl der Kinder, die bis 6, 7, 8.... 24 m lasen, in %0,

110

Man sieht also zunachst, dass von den 52 159 
Kindern

5426 nicht bis 6 m,
2246 bis 6 m, aber

42487 weiter ais 6 m gelesen haben.
Hermann Cohn, Die Sehleistungen. 5
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Bezeichnenwir die ersteren alsS <l,die zweitenals 
S=l, so hatte die ungelieure Ueherzahl (85%) S > 1 
Nennen wir die Sehleistung von 7—9 mS = l' 1—1'5, 
von 10—12 m S=1'6—2, von 13—15 m 
S=2-l—2-5, von 16—18 m S=2-6-3, von 19—21 m 
S=3*l —3’5, von 22—24 m S = 3-6—4 und alle Seh
leistungen, die weiter ais 24 m gingen, ais S > 4, und 
procentiren*)  wir obige Zahlen rund, so erhalten wir

*) In % ist Uebersicht angenehmer, ais in °/00. 
Es kommt hier auch gar nicht auf einige %o an.

Tabelle III.

S < 1: 5426 Kinder = 10-5 %

S = 1: 2246 55 4 55

S = 11-1-5: 8428 55 16
S = 16-2 : 15282 55 29 H-u /0

S = 21-2’5: 13241 25
S = 2’6-3 : 6649 55 12 55

37%

S = 3-1—3-5: 1631 55 3-1 55

S - 3’6-4 : 194 55 0-3 55 • 3-5%
S > 4: 42 55 0-08

Also fast die Halfte aller Schiller hatte 
zwischen 1 und 2facher, mehr ais % aller zwischen 
2 und gfachcr Sehscharfe im Freien.

Vergleichen wir die oben gefundenen 5 Zahlen 
10’5, 4, 45, 37, 3-5% mit den von mir friiher ge
fundenen, so betrugen sie bei den Kindern in 
Schreiberhau im Jahre 1871: 0, 3, 50, 47, 0, bei den
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Helgolandern im Jahre 1896: 9, 5, 56, 30, 0, bei den 
Marine-Mannschaften in Helgoland 6, 2, 46, 42, 1%.

Ich glaubte damals, dass nur Dorfkinder oder 
Inselbewohner so vorzugliche Sehleistungen bieten; 
wir kónnen aber jetzt sagen, dass die Seh
leistungen der Breslauer Schulkinder hinter 
denen der Schreiberhauer und der Helgolander 
nicht wesentlich zuriickstehen.

Ja es durfen die hohen Zahlen wohl im A11- 
gemeinen fur Deutschland gelten. Denn bei den 
von Dr. Seggel in Munchen mit meiner Tafel ge- 
priiften 930 Artilleristen hatten 79°/o SI — 2, 15%
52— 3, bei den von Dr. Seitz in Neu-Ulm gepriiften 
468 Artilleristen hatten 13 °/o 1 — 2, 63% S2—3, 19%
53— 4, und etwa 1% S > 4.

Auch stehen mir privatim Zahlen aus einem 
anderen deutschen Regiment zur Verfiigung, in dem 
ein Assistenzarzt mit meinem Tafelchen 244 Soldaten 
priifte, von denen 1% S < 1, 2% S=l, 22% S=1—2, 
58% S=2—3 und 17% S=3—4 hatten.

Von jetzt ab scheide ich alle Falle, welche 
S<1 zeigten, aus, da diese im Cap. IX besonders 
besprochen werden.

Wir betrachten jetzt nur diejenigen 46733 Kinder, 
welche gesunde Augen haben und S=1 oder S>1 
zeigten, nach Schulkategorieen und procentiren 
sogleich abgerundet*).

*) Natiirlich kann die Summę nur annahernd 100 sein.
5*
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Tabelle IV.

s =
Hoh.

Knab.-
Schule

Mittl.
Knab.-
Schulen

V olks-
Knab.- 

Schulen

Hohere
Mdch.-
Schulen

Mittl. 
Mdch. 
Schulen

V olks- 
Mdch.- 
Sch ulen

1 4 % 3-4% 4 % 4 % 6 % 6 %

Tl-1-5 15 55 12 „ 16 55 22 55 18 55 22 55

1-6-2 27 55 17 „ 31 55 31 55 34 55 37 55

2-1—25 27 55 39 „ 31 55 27 55 29 55 25 55

2-6-3 17 55 27 „ 15 55 11 55 10 5> 8 55

3-1—3’5 6 55 10 „ 4 55 4 p 2 55 2 55

3-6—4 1 55 0’8 „ 0-4 55 0-3 55 0’2 55 0-2 55

> 4 0-4 55 — 0-08 55 0-08 55 0-03 55

1 4 % 3 4 4 6 6
1-1-2 42 55 29 47 53 52 59
2-1—3 44 57 46 38 39 33
3-1—4 7 55 10 4 5 2 2

> 4 0-4 55 — 0-08 0-08. 0 03

Noch ubersichtl'cher werden die Verhaltnisse, 
wenn wir S=l, S=1—2, S=2—3, S=3—4, S>1 
rubriciren. Dann erhalten wir die unter dem Striche 
befindliche untere Halfte der Tabelle.

Man sieht hieraus, dass in allen Schulkategorieen 
S=1 nur zwischen 4 und 6% schwankt.

S zwischen 1 und 2 dominirt in den Volks- 
Madchenschulen mit 59%, schwankt in den anderen 
Anstalten zwischen 42 und 53% und war am ge- 
ringsten in den Knabenmittelschulen mit 29%.
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Dagegen zeichneten sich die letzteren durch die 
meisten Schiiler mit S=2—3 aus, indem dereń 57% 
waren; in allen anderen Anstalten schwankte die 
Zahl zwischen 33 und 44%.

3—4fache S kam auch am haufigsten in den 
Knabenmittelschulen mit 10% vor, existirte sonst 
nur in 2—7%, letztere Zahl in den hoheren Knaben - 
schulen. — S > 4 erreichte nicht 1/a%; diese Falle 
werden unten im Cap. VIII besonders erórtert 
werden. —

Vergleicht man S —1—2 in den hoheren, mittleren 
und Volksschulen, so ergiebt sich 48, 40, 53%; ver- 
gleicht man S=2—3 in den drei Kategorieen von 
Schulen, so ergiebt sich 41, 48, 34%. In den 
hoheren Schulen wurde also S=1—2 etwas weniger 
oft gefunden, ais in den niederen; in den niederen 
wurde S=2—3 aber weniger oft gefunden, ais in den 
hoheren.

Interessant ist es auch noch, die Geschlechter 
mit einander zu vergleichen.

Die Sehscharfe ist =

1 bei 4% Knaben u. bei 5% Madchen
1-2 39 55 n

2—3 49 37 55

3—4 n 7-5 n » 3 n

> 4 » 016 0-04 n

Bei den Madchen kommt also S —1—2 haufiger 
ais bei den Knaben (55:39) vor; dagegen sind alle
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hoheren Grade ais S=2 bei den Knaben viel 
haufiger ais bei den Madchen (56:40).

B. Die Befunde nach dem Lebensalter.

Ordne ich die Sehleistungen nach dem Lebens
alter vom 5.-—21. Lebensjahr, so iibergehe ich die 
Tabellen, welche in dieser Beziehung fur Schiiler 
und Schiilerinnen besonders gemacht wurden, weil 
ja aus obiger kleinen Tabelle das Verhaltniss bei 
Knaben und Madchen ausreichend erhellt, und gebe 
nur eine grosse Tabelle, in welcher alle 52159 Unter- 
suchten zusammen aufgefiihrt werden. Da nur 
29 Personen alter ais 21 Jahr waren, fasse ich diese 
der Einfachheit wegeni in eine Gruppe zusammen; 
es waren 11 Damen aus den Lehrerinnen-Seminarien 
des Frl. Eitner von 22—26 Jahren und 18 Gymna- 
siasten von 22—24 Jahren.
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Ziehen wir wieder nur die 46 733 Falle, welche 
bis 6 m und dariiber sahen, in kleinere Gruppen wie 
oben in Tab. III zusammen und procentiren wir 
rund, so erhalten wir folgende Tabelle.

Tabelle VI.

Alter Unter - 
suchte

s=i
O/o

1-1-1-5
O/o

1-6-2 
o/o

2-1-2-5
o/o

2-6-3
O/o

3-1-3-5
O/o

3’6-4
O/o

S > 4 
O/o

5 61 9 28 38 21 3 — — —
6 5311 5 23 42 23 5 1 008 —
7 5778 5 23 39 26 6 1 0’1 003
8 6231 4 18 37 28 10 2 0-2 0-08
9 5471 5 17 33 30 11 3 01 Ol

10 5912 5 16 31 30 13 4 0-5 0-03
11 4837 4 17 32 29 14 3 0-5 0-06
12 5433 5 15 29 29 16 5 0’7 OT
13 4600 4 15 28 30 16 6 0-8 Ol
14 1692 4 14 24 30 20 7 0-9 o-i
15 518 4 14 24 31 18 8 1 o-i
16 368 5 15 25 31 17 6 1 0'8
17 219 5 13 26 32 18 4 1 0-9
18 129 4 18 22 25 19 10 2 —
19 88 6 16 24 29 18 6 1 —
20 44 2 20 19 28 25 4 — 2

>20 41
46733

4 15 35 27 12 7 — —

Irgend eine sichtbare Abnahme der Seh
leistungen der gesunden Augen von Lebens- 
jahr zu Lebensjahr zeigt sich also durchaus 
nicht.
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Vom 6.—20. Jahre schwankt S = 1 nur zwischen 
4—6%; von den Kindern, die erst 5 Jahr alt sind, 
und mit 9% hier figuriren, diirfen wir wohl wegen 
der so kleinen Zahl (61) absehen.

S = 1'1—T5 schwankt ganz gesetzlos vom 
6.—20. Jahre von 14—23%. S = 1.6—2 von 19—42%, 
S = 2-1—2-5 von 25—31%, S = 2'6—3 von 5-25 %, 
S = 3'1—3'5 von 1—10%. S = 3'6—4 findet sich 
vom 15.— 20. Jahre in 1—2%, in friiheren Jahren 
nur in 0'1—0'9%.

Noch iibersichtlicher werden die Verhaltnisse, 
wenn wir fiinfjahrige Altersperioden der 
46 692 Schiller vom 5.—20. Jahre in Rechnung setzen 
und auch die Sehleistungen nur in 5 grosse Rubriken 
bringen. Dann erhalten wir in Procenten folgende

Tabelle VII.
Unter-
sucht

Lebens- 
jahre S = 1 S= 1--2 S = 2-3 S = 3-4 S > 4

28764 5-10 5% 57 35 2 < 1%
17080 11—15 4 = 42 47 6 < 1 <

848 16—20 6 « 41 47 6 1 »

Von Lustrum zu Lustrum verringert sich wohl 
die Zahl derer, die S zwischen 1 und 2 haben, von 
57 auf 42 und 41%; allein die hóheren Sehleistungen 
bis zur dreifachen steigen von 35 auf 47 % und 
behalten im 4. Lustrum diese Hohe; ebenso steigen 
die hohen Sehscharfen S = 3—4 von 2 auf 6%.
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Keineswegs ist von einer Gesammtab- 
nahme der SI von Jahrfiinft zu Jahrfiinft die 
Rede.

Woher die Zunahme kommt, ist nicht leicht 
zu erklaren. Móglich, dass die alteren Schiller der 
Aufgabe eine gróssere Aufmerksamkeit zuge- 
wendet und sich bei der Erkennung des Tafelchens 
in grósserer Entfernung noch mehr Miihe gegeben 
haben, ais die jiingeren*).

*) Es ist hier nicht der Ort fiir Hypothesen; doch 
móchte ich nur andeuten, dass vielleicht noch eine 
andere Ertlarung móglich ware, die freilich spateren 

Stellen wir schliesslich noch 24 524 Schiller und 
22209 Schiilerinnen nach dem Lebensalter procen- 
tarisch gegeniiber, so finden wir

Tabelle VIIL

s 1 S 1-2 S 2—3 S 3—4 S > 4

5—10 Jahre
Knaben 5% 49 42 3 1

Madchen 6 = 63 28 1 < 1

11—15 Jahre
Knaben 4 = 35 52 8 1

Madchen 5 = 48 41 4 < 1

16—24 Jahre
Knaben 4 ? 37 45 9 6

Madchen 7 = 43 48 2 —
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Es wiederholen sich also bei jedem der beiden 
Geschlechter die oben besprochenen Verhaltnisse 
in den verschiedenen Lustren.

C. Die Befunde nach Schulklassen.

Im grossen Ganzen entsprechen wohl die Schul- 
jahre auch den Lebensjahren; doch giebt es immer- 
hin Klassen, namentlich in den hoheren Anstalten, 
in denen Kinder mit einem Altersunterschied von 
4—5 Jahren sitzen.

Forschern zu beweisen iibrig bliebe. Wir wissen nam- 
lich, dass viele Kinder in jungen Jahren eine schwache 
Uebersichtigkeit besitzen, welche aber durch gute 
Accommodation verborgen bleibt. Solche Kinder haben 
oft eine ganz gute Sehleistung wenigstens im Zimmer. 
Setzt man ihnen aber ein Convexglas vor, so steigt die 
Sehscharfe noch mehr. Auf diesen Punkt konnte bei der 
jetzigen Enąuete gar keine Rucksicht genommen werden; 
alle normalen Breslauer Kinder hatten sonst, wie ich 
es in Schreiberhau vor 28 Jahren gethan, nicht allein 
mit blossem Auge, sondern auch mit Convexglasern ge- 
priift werden mussen, um die Zahl der Uebersichtigen 
zu finden. Letztere hatten dann eben wahrscheinlich in 
jungen Jahren mit Convexglasern noch bessere Seh
leistungen gezeigt.

Die durch die Accommodation verborgene Ueber
sichtigkeit wird aber offenbar, sobald man Atropin 
ins Auge giesst, welches die Accommodation lahmt.
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Fiir die Volksschulen (22065 Schiller und 
(21 433 Schiilerinnen) gelten folgende Procentzahlen 
fur die 6 Klassen, wenn man alle 1., 2., 3., 4., 5. 
und 6. Klassen aller 121 Volksschulen zusammen 
nimmt.

Das ist zwar ein durchaus ungefahrliclies, aber fiir 
den Schiiler lastiges Experiment, weil er dann 1—2 Tage 
etwas Blendung hat und in der Nahe nicht lesen kann.

Dieses Experiment ist leider bisher Niemandem 
ausser mir bei allen Schulern einer Schule gestattet 
worden. Nach Atropinisirung fand ich aber in Schreiber- 
hau alle gesunden Augen iibersichtig. Vgl. meinen 
Aufsatz in Graefes Archiv 1871, Bd. 17, 2.

Mit den Jahren verschwindet oft, namentlich durch 
Nahearbeit diese schwachę Uebersichtigkeit, geht in 
Normalsichtigkeit, mitunter leider in Kurzsichtigkeit 
iiber; somit kbnnten in gewissen Fallen im 3. oder 
4. Lustrum Schiiler ohne Convexglaser eine bessere 
Sehscharfe haben, ais friiher, da sie normal geworden. 
So liesse es sich vielleicht deuten, dass die Zahl der 2- 
bis 3-fachen Sehscliarfen im 10.—20. Jahre bei 12°/0 
haufiger gefunden wurde, ais im 5. und 10. Jahre.

Jedenfalls ist das eine Frage, welche weiteren 
Studiums werth ist.
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Tabelle IX.

Untersuchte S< 1 S 1 S 1-2 S2-3 S > 3
22065 Schiiler

Klasse I 9% 3 30 49 8
s II 8 = 3 34 48 6
» III 7 = 3 39 46 6
s IV 6 ? 4 42 43 4
s V 7 = 4 48 38 4
» VI 5 * 4 58 31 2

21433 Schulerinnen
Klasse I 14% 5 42 36 2

II 13 5 4 48 31 3
= III 12 = 5 48 32 2
* IV 11 5 4 51 31 2
= V 9 = 6 57 26 1
s VI 9 = 6 63 1 20 1

Da in den Volksschulen in den einzelnen Klassen 
geringere Altersdifferenzen bestehen, so zeigt sich 
auch hier bei Knaben und Madchen ganz deutlich, 
dass in den Klassen von unten nach oben stetig 
die Zahl der 1—2fachen Sehleistungen abnimmt 
und z war von 58—30% bei Knaben und von 63 bis 
42°/o bei Madchen, wahrend die 2—3fachen Seh- 
scharfen von der VI. zur I. Klasse stetig zunehmen 
und zwar von 31-—49 % bei Knaben und von 20 bis 
36 % bei Madchen.
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Fiir die 2054 Madchen der hóheren Tóchter
schulen berechnete ich folgende Tabelle X nach 
9 Klassen und fiir die 1686 Madchen der Mittel- 
schulen nach 8 Klassen.

Tabelle X.

s < 1 
O/o

SI 
°/o

Sl-2
0/ /o

S2—3
°/o

S3-4 
%

S >4
‘°7o

Hóh. Tóchter
schulen

KI. I. 21 3 34 38 3
»5 II. 20 3 36 35 5 0’4
n III. 17 5 38 37 2 —

n IV. 15 6 44 28 6 —

n V. 14 5 38 36 6 —

n VI. 10 5 52 28 4 —
n VII. 8 3 61 26 1 —

r VIII. 8 3 47 38 3 —
IX. 5 5 71 18 — —

Madchen-
Mittelschulen

KI. I. 22 5 37 31 4
n II. 13 2 48 33 3 —

III. 21 6 39 32 1 0'5
n IV. 13 7 43 34 1 0'7
n V. 12 3 39 42 3 —
n VI. 10 5 51 33 0-4 —

n VII. 5 3 56 34 1 —
n VIII. 3 7 64 25 —

1
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Bei den hoheren und mittleren Madchenschulen 
nimmt S—1—2 wohl auch von den unteren nach den 
oberen Klassen ab, von 71—34 °/0, resp. von 64 bis 
37%, wenn auch nicht so stetig wie in den Volks- 
schulen, weil eben oft Kinder sehr verschiedenen 
Alters in diesen Klassen sitzen; ganz ahnlich ver- 
halt es sich mit S = 2—3, die nic ht stetig, aber doch 
im Ganzen von unten nach oben zunimmt, von 18 bis 
38°/0, resp. von 25—31%.

Fur die beiden Knaben-Mittelschulen mit ihren 
187 resp. 94 Kindern lohnt sich die klassenweise 
Procentirung nicht. Dagegen giebt die folgende 
Tab. XI in der ersten Halfte die Verhaltnisse in 
den 5 Gymnasien und der Ober-Realschule mit ihren 
3489 Schiilern, in der zweiten Halfte der Verha.lt- 
nissean den beidenRealgymnasien mit 959 Schiilern 
von Sexta bis Prima.

Tabelle XI.
Gymnasien u.
Ob.-Realsch.

s < 1 
o/o

S 1 
o/o

SI—2S2-3 S3-4
/o

S > 4 
%°//o %

KI. I. 37 3 26 28 5 _
n II. 33 4 22 32 7 1
n III. 24 3 30 35 7 0’3
n IV. 12 3 34 43 7 0-2
n V. 9 3 33 47 7 02

VI 12 3 36 42 6 0’2
2 Real-Gymn.

KI. I. 43 4 28 21 3 —
n II 27 2 24 35 11 —
n III. 18 2 31 41 7 —

IV. 13 2 26 48 10 —
n V. 12 2 83 46 2 —

VI. 14 3 49 32 1 —
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In diesen hóheren Anstalten erklart die unge- 
heure Zunahme von Schiilern mit zu kleiner Seh
leistung (S < 1) in den obersten Klassen (37 und 
43%), dass daselbst eine kleinere Zahl von S=2—3 
gefunden wurde (28 und 21 °/o ’n ^en Primen gegen- 
iiber 42 und 32 % in den Sexten.) Jedoch zeigt sich 
selbst hier bei S—1—2 eine wenn auch unregelmassige 
Abnahme von Sexta bis Prima (36 : 26 und 49 : 28).

Dass in allen Schulen die Zahl derer mit 
S < 1 von Klasse zu Klasse stetig zunimint, 
sieht man auf den ersten Blick.

In den niederen Schulen steigt sie von 5 : 9% 
resp. von 9 : 14%, in den hóheren Tóchterschulen 
von 5 : 21%, resp. von 3 : 22%, in den Gymnasien 
von 12 : 37 %, resp. von 14 : 43 %.

Es wird im Cap. IX hieriiber noch gesprochen 
werden.

Cap. VII.
Die durchschnittlichen Sehleistungen.

Addirt man sammtliche Entfernungen, in denen 
gelesen wurde, und dividirt durch die Zahl der Lesen- 
den, (46 691), so erhalt man die Durchschnitts- 
leistung, Sd,einerSchule, einer Klasse, eines Lebens- 
jahres. Die Falle iiber 21 Jahr sind hier wegen zu 
geringer Zahl nicht beriicksichtigt, daher die Summę 
hier nicht: 46 733.
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Wenn jeder Normale, wie man bisher annahm, 
nur bis 6 m gelesen hatte, so hatten Alle zusammen 
nur bis 280 146 m lesen durfen.

Die 46 691 Kinder mit S 1 und > 1 lasen aber 
zusammen bis 566 090 m.

Folglich ist die Durchschnittsleistung der 
gesammten Schuljugend: Sd — 12-1 m.

Tabelle XII.

Unter-
suchte

lasen 
bis m Sd

Hohere Knabenschule 3635 47 113 12'9
Mittlere 5 409 5712 13-9
Volks- s 20480 262964 12-8
Hohere Madchenschulen 1750 21909 12'5
Mittlere ; 1477 17424 11-8
Volks- 18982 216844 11-4

46733 571966 12-2

Aus Tab. XII, in der auch die Schiiler iiber 
21 Jahr beriicksichtigt wurden, folgt, dass die Durch
schnittsleistung der Gesunden also ein wenig von 
den niederen nach den hoheren Schulen hin steigt, 
aber doch nur um 1 m: 12*8  : 12’9 und 11’4 : 12'5 m.

Was die Geschlechter betrifft, so sahen durch- 
schnittlich die Knaben etwas weiter.

24 524 Knaben lasen bis 315789 m; also war 
Sd = 12-8.

Hermann Cohn, Die Sehleistungen. 6
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22 209 Madchen lasen bis 256 177 m; also war 
Sd = ll-5 m.

Betreffs der Sd in den verschiedenen Lebens- 
jahren giebt folgende Tabelle nur derer, die bis 
6 m und weiter lasen, Aufschluss:

Tabelle XIII.

Jahre Untersuchte lasen bis m Sd

5 61 644 10-6
6 5311 59007 111
7 5776 65302 11-3

• 11-58 6226 73747 11-8
9 5465 66085 121

10 5910 73091 12-4

11 4834 59910 12-4 1
12 5425 68631 12-6
13 4593 59035 12-8 > 12'8
14 1690 22387 13-2
15 517 6786 131

16 365 4717 12-9
17 217 2817 13-0
18 129 1719 13-3

> 12-919 88 1130 12 9
20 43 567 13-2

) 20 41 515 12-6

46691 566090 121
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Es steigt also die durchschnittliche S von Jahr- 
funft zu Jahrfunft von 11 *5:  12’8: 12'9.

Man darf wohl kaum annehmen, dass durch 
Uebung eine grossere Sehleistung erzielt wird; 
wahrscheinlicher ist die Erklarung, dass sich altere 
Schiiler mehr Miihe geben, bis an die Grenze ihrer 
Leistung zu gelangen. Die Steigung ist iiberhaupt 
nur eine sehr kleine. Aber viel interessanter ist es, 
dass bei den Gesunden in den 3 Jahrfunften die Sd 
bestimmt nicht abnimmt.

Was endlich die Sd nach Klassen anbetrifft, 
so ergiebt sich folgende

Tabelle XIV.

Klasse
Volks- 
schule 

Knaben

Volks- 
schule 
Madch.

Mittel- 
schule 

Knaben

Mittel- 
schule 
Madch.

Hohere 
Schule 
Madch.

Hohere 
Schule 
Knaben

IX — — — — 101 11’2
VIII — — — 12-2 11-9 12-3
VII — — 121 11'2 12’2
VI 11-4 10-6 — 11-7 11-6 12-8
V 121 10-9 — 118 12-6 13-2

IV 12-5 11-6 14-0 12’6 11-9 13-4
III 12-8 11-7 14-0 11-4 12-3 131
II 13-2 11'8 13-8 11-6 12-6 13-4
I 13-6 12-1 13'7 10-8 126 12-7

12-6 11-5 13-9 11-8 12'0 13-0
6*
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Es steigt also in den meisten Anstalten der 
Durchschnittsgrad von den unteren zu den oberen 
Klassen; eine kleine Ausnahme mach en die Mittel- 
schulen, bei denen Sd von unten nach oben von 
12’2 auf 10'8 bei Madchen und von 14 auf 13’7 bei 
Knaben fallt.

In den Volkschulen aber steigt Sd von VI bis 
I von 11’4—13 *6  bei Knaben, von 10’6 auf 12’1 
bei Madchen.

In den hóheren Madchenschulen steigt die Zahl 
von 10’1 bis 12’6, in den Gymnasien von 11’2 bis 
12-7.

Cap. VIII.
Die hochsten Sehleistungen.

Schon oben in Cap. V setzte ich auseinander, 
dass einzelne Beobachtungsfehler vorgekommen sein 
kónnen, indem die Schiller entweder einige Meter 
weiter, ais sie wirklich sahen, noch richtig riethen, 
oder indem einzelne Freunde ihnen durch Vorsagen 
oder Zeichen geholfen haben. Bei den mittleren 
Sehleistungen kann der Fehler, wie oben angedeutet, 
wohl vernachlassigt werden, zumal ich in obigen 
Tabellen Gruppen nicht von 1 zu 1 m, sondern 
von 3 zu 3 m und sogar von 6 zu 6 m gebildet habe.

Anders lag die Frage bei den enorm hohen 
Sehleistungen, die von manchen Forschern, welche 
Aehnliches nie gesehen haben, gern angezweifelt 
werden.
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Einer Privatmittheilung aus einem Gymnasium 
zufolge sollte ein 8jahriger Knabe bis 44 m richtig 
gelesen haben; ais ich bat, die Prufung zu wieder- 
holen, theilte mir der Oberlehrer mit, dass trotz aller 
Vorsicht ein Irrthum untergelaufen sei, und dass der 
Schiiler nur bis 20 m lesen konne.

Ein anderer Fali wurde mir aus einer hóheren 
Tóchterschule gemeldet, wo ein 14jahriges Madchen 
bis 31 m gelesen haben sollte.

Welches sind denn nun die hóchsten bisher 
veróffentlichten Sehleistungen?

Sie sind von mir in Aegypten*)  beobachtet 
worden, und ich habe schon im Cap. I erzahlt, dass 
ich am 15. Marz d. J. gemeinsam mit Herrn Dr. Eloui- 
Bey, dem Schularzt von Cairo, in der Khedivial- 
schule eine achtfache Sehleistung festgestellt habe. 
Von irgend welcher Beihilfe der Mitschiiler konnte 
nicht die Rede sein; denn diese waren 50 m von 
der Tafel aufgestellt und sahen so wenig von den 
Haken ais wir, die wir nur mit Opernglasern die 
Angaben des 16jahrigen Aegypters Achmed 
Helmi controliren konnten. Bei 48 m gab er acht- 
mal richtig die Stellung der Haken an; bei 50 m 
strengte es ihn „schon11 an. Ein frenetischer, morgen-

*) H. Cohn, Untersuchungen iiber die Seh
leistungen der Aegypter. Beri. klin. Woch. 1898. No. 20; 
daselbst auch die Berichte iiber die Messungen anderer 
Autoren bei Natur vólkern.
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landischer Beifall der versammelten Lehrer und 
Schiller brach bei dieser enormen Sehleistung aus.

Die zweithochste Sehscharfe fand ich, wie auch 
schon oben erwahnt, in Cairo bei der Prufung einer 
Regierungs-Madchenschule, in der Ecole d’Abbas, bei 
einer Schiilerin Namens Asmah, dereń Vater 
Aegypter und dereń Mutter Circassierin ist, und die 
noch obenein grosse Kórner im oberen Augenlide, 
d. h. echte agyptische Augenentziindung seit einem 
Monate hatte. Auch dieses zwólfjahrige Madchen habe 
ich wiederholt mit Dr. Eloui-Bey untersucht und 
mich uberzeugt, dass sie sicher bis 38 m las, also eine 
mehr ais sechsfache Sehleistung (S = 6'3) besass.

Am Fusse der Cheops-Pyramide i) habe ich im 
Febr. d. J. einen Beduinen, Namens Derwisch, mit 
der Tafel gepriift; er las ohne jede Beihilfe sicher 
bis 36 m, hatte also eine sechsfache Sehleistung.

Auch fand ich unter den agyptischen Soldaten, 
die ich gemeinsam mit Dr. Bitter, dem Chef des 
hygienischen Instituts, auf dem Kasernenhofe der 
red baraks bei Cairo untersuchte, einen 25jahrigen 
Recruten, Abdallah Gan im aus Tanta, der bis 30 m 
richtig las, also fiinffache Sehleistung zeigte.

i) Am Fusse dieser grossen Pyramide, welche 
Cheops (etwa 2600 vor Christus; 4. Dynastie des alten 
Reiches) errichtete, und die man heut von Cairo aus beąuem 
zu Wagen in 1 i/a Stunde erreicht, befinden sich stets eine 
Anzahl von Beduinen, welche hbchst zudringlich sind
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Dr. Kotelmann hat im Jahre 1884 in Hamburg 
im zoologischen Garten einen 28jahrigen Kalmiicken 
Namens Sanschó wiederholt gepriift, der die Tafel 
bis 39 m las, also zweifellos iiber sechsfache Seh
scharfe (S=6’4) besass.

und durchaus den Fremden auf und in die Pyramiden 
fiihren wollen. Andere wieder bieten Dromedare zum 
Ritt in die Wiiste an. Diese Beduinen gehoren nach 
Schweinfurth zum Staranie der Nagama.

Ich untersuchte die 7 Beduinen, die uns an dem 
sonnenhellen 16. Februar bei dem Kameelritt um den 
Sphinx (die Sphinxe in Aegypten sind mannlich) und 
um das Pyramidenfeld begleitet hatten. Die Erklarung, 
um was es sich bei den ihnen selbst interessanten Ver- 
suchen handle, war sehr schnell durch Zeichensprache 
gegeben und verstanden; mein arabischer Dolraetscher 
war kaum nothig. Sie heuchelten zwar anfangs, dass 
sie Deutsch verstanden, indem sie fortwahrend schrieen: 
„Schneidig, schneidig, pyramidal, in Berlin jewesen“; 
bald aber zeigte sich, dass sie nur diese deutschen und 
wenige englische Vocabeln kannten und ausschliesslich 
arabisch sprachen.

Ich machte mir Nachmittags zwischen 4 und 5 Uhr 
an der Nordseite der Cheops-Pyramide im Schatten der- 
selben durch Steinhaufchen eine Skala von 24 m und 
liess die Beduinen naher treten, bis 4 Mai die Haken 
richtig angegeben wurden.
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Das sind die hóchsten bekannt gewordenen 
Sehleistungen. ■— —

Falle von 2—3facherS. sind garnicht so selten, 
wie Tabelle XV u. XVI lehren, die ich aus 274 Be-

Zwei derselben, 27 Jahre und 40 Jahre alt, lasen 
bis 8, zwei 27jahrige lasen bis 9, einer, 37jahrig, bis 
10 und ein 35jahriger bis 12 m. Dagegen war der 
oben genannte 18jahrigerBeduine, Derwisch, im Stande, 
noch jenseits 24 m die Haken zu sehen, und unser Er- 
staunen wuchs, ais er selbst bei 36 m noch ganz richtige 
Angaben macbte. Bei 40 m Entfernung waren die Be- 
zeichnungen unsicher, wenn auch noch manchmal richtig. 
Die Versuche wurden ganz einwandsfrei vorgenommen; 
von einer Beihilfe durch seine Genossen war gar keine 
Rede; denn diese saben eben sammtlich schon nichts 
mehr in der halben Entfernung.

Uebrigens untersuchte ich die 7 Beduinen auch auf 
Trachom, fand aber bei keinem eine Andeutung. Im 
Allgemeinen wird immer behauptet, dass die Beduinen 
gegen dieKórnerkrankheit immun seien. MeinFreund,Herr 
Prof. van Millingen in Constantinopel, theilte mir aber 
brieflich mit, dass er gerade bei allen den 7 Beduinen, 
die er im vorigen Jahre auf der Spitze der Cheops- 
Pyramide antraf, Trachom gefunden habe. v. Millingen 
meint, dass die Beduinen in der Wuste wahrscheinlich 
trachomfrei seien, dass sie aber in Beriihrung mit den 
Fellachen ebenfalls angesteckt werden; die Race tibe 
also keinen Einfluss aus.
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obachtungen bei Naturvolkern und aus 2620 Be- 
obachtungen bei Culturvolkern zusammengestellt 
habe. Sie kamen bei Wilden in 40% vor; bei den 
Schreiberhauer Kindern fandich sieschon vor27Jahren 
in 47%, bei den Helgolandern in 30%J Seggel sah

Wer das endlose „Bakschisch“-Geschrei aller Bin- 
geborenen in Aegypten kennt, wird sich nicht wundern, 
zu hóren, dass die Beduinen, nachdem sie die Haken 
gelesen, mit dem reichlichen Bakschisch, das ich ihnen 
gegeben, wie alle Afrikaner, nicht zufrieden, meinen 
Wagen, der in der Nahe der Pyramiden hielt, um- 
zingelten und mit der ihnen eigenen Zudringlichkeit 
mich nicht abfahren lassen wollten, bevor sie nicht 
neue Summen erhielten. In dieser Situation kam der 
in der Nahe postirte agyptische Polizeibeamte heran 
und trieb die Beduinen, zu denen sich eine Masse 
anderer Araber gesellt hatte, auf die in Aegypten einzig 
wirksame Weise, mit einem gehórigen Stock (mit 
welchem jeder agyptische Polizist bewaffnet ist), aus 
einander. Ais wir endlich fortfahren konnten, lief 
dieser Polizeimann hinter dem Wagen her und verlangte 
— echt agyptisch — fiir seine Hilfeleistung selbst ein 
Bakschisch, das er natiirlich erhielt. —

Am 3. Marz sah ich in Luxor in Ober-Aegypten 
zum ersten Małe einige Bischarin, tief dunkel-bronce- 
braune Leute, diirrhalsige, halbnackte Aethiopier, die 
ihren kolossalen, schafwollenartigen Haarbusch hoch auf- 
gerichtet tragen, den sie mit Hammelfett salben, und in
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sie bei den Artilleristen in Munchen in 15°/o und 
Seitz bei den Artilleristen in Neu-Ulm sogar in 62%.

Die Zahl 37 % unter den Breslauer Schulkindern 
ist also wohl hoch, aber doch nicht alleinstehend.

dem sie Querstabe hefestigen, — gefahrlich aussehende, 
ganz wilde Gesellen, die in der nubischen Wiiste ein 
primitives, kummerliches Nomadenleben fiihren sollen. 
Nach Lepsius sind sie wahrscheinlich die Nachkommen 
der alten Blemmyer; sie sprechen die Bedauie-Sprache, 
welche zu den hamitischen Sprachen gehort.

Herr Tadros, ein Aegypter, der Sohn des deutschen 
Consuls in Luxor, der rorzuglich deutsch spricht und 
schreibt, und der mir in dankenswerther Weise viele 
Trachomkranke zum Studium zuftihrte, hatte auch die 
6 Bischarins bewogen, sich einer Prufung ihrer Seh
leistung im Freien, Nachmittags 4 Uhr, in der Nahe des 
Consulats in Luxor, zu unterziehen.

Sie begriffen in wenig Minuten, um was es sich 
handle. Der 40jahrige Abdallah las die Haken nur bis 
6 m, der 25jahrige Ali bis 13, der 20jahrige Achmed 
und der 30jahrige Hissein lasen sie bis 16 m, der 
12jahrige Mohammed sowie der 50jahrige Hussan lasen 
sogar bis 17 m, hatten also fast 3 fache S.

Es ware sehr wichtig gewesen, eine grbssere Zahl 
von Leuten dieses Stammes, dereń Augen noch nie 
gepriift worden, und die weder lesen noch schreiben ge- 
lernt haben, zu untersuchen. Allein nur vereinzelte 
von den Bischarin kommen nach Ober-Aegypten. Nun
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Falle von 3—4 facher S konnte ich bei den 
Naturvólkern nur in l°/o, bei civilisirten in 3’4% 
zusammenstellen.

erfuhr ich, dass hinter Assuan, nicht weit vom ersten 
Cataract des Nil, zur Zeit eine grosse Hordę von 
Bischarin ein Zeltlager aufgeschlagen habe.

Am Morgen des 6. Marz ritt ich daher von Assuan 
aus zu ihrem Lager in der arabischen Wtiste, begleitet 
von zwei Dolmetschern; der eine sprach gut arabisch, 
der andere verstand die Bedauie-Sprache und behauptete, 
die Leute naher zu kennen. Mit Muhe hatte ich, wie 
oben im Cap. III. bereits erwahnt, von tropischer Sonne 
(33° R, keine Wolke am Himmel) und von unzahligen 
unabweisbaren Pliegen (der alten agyptischen Plagę) 
gepeinigt, mittels kleiner Steinhaufchen in der Nahe 
der klaglichen Zelte der Bischarin mir eine Bahn 
von 24 m auf dem Wiistensande markirt. Die erste 
Priifung mit einem lljahrigen Knaben, der die Aufgabe 
leicht begriffen und die Haken bis 11 m richtig erkannt 
hatte, war eben beendet, ais der alteste der Bischarin, 
einer sehr trotzigen und wilden Bandę, herankam und 
erklarte, unter keiner Bedingung die Eortsetzung der 
Untersuchung zu gestatten — aus Aberglauben, dass 
dieselbe den Augen schaden konne!

Natiirlich versuchte ich durch das Zauberwort 
„Bakschisch“ ihn und seine Stammesgenossen zu ge- 
winnen; allein es wurde mir trotz aller Yerhandlungen



— 92 —

Die meisten so hohen Falle sah Seitz in Neu- 
Ulm, namlich 90 unter 468 Artilleristen, d. h. 19 % ; 
er hat sie mit meiner Tafel gefunden.

der Dragomane stets erwidert: „Selbst fiir 100 Pfund 
Sterling wird die Sehpriifung nicht erlaubt.“ Nur die 
Blinden und Augenkranken schleppte der Schech herbei, 
an denen mir weniger gelegen war. Unter 20 Leuten 
zeigten 8 altes, abgelaufenes Trachom (agyptische 
Augenentziindung) mit Einwartswachsen der Wimpern 
und Triibung der Hornhaut (Tricbiasis und Pannus); 
die anderen hatten weisse Hornhauttriibungen (Leukome). 
Also auch diese uncivilisirten Wiistenbewohner sind 
nicht immun, sondern leiden wohl an Trachom.

Betreffs ihrer Sehscharfe kann ich aber nichts mit- 
theilen; ich musste unverrichteter Sache wieder nach 
Assuan zuriickreiten. Spater librte ich von einem belgi- 
schen, in Ober-Aegypten lebenden Collegen, dass diese 
Bischarin-Karawane sich nicht mehr von Aerzten unter- 
suchen lasse, weil sie vor einigen Wochen von einem 
franzbsischen Anthropologen, der ihre Schadel gemessen, 
zu sehr geąualt worden seien.

In Luxor hatte ich die Freude, zwei Abende ge- 
meinsam mit Herrn Prof. Dr. Schweinfurth zu ver- 
leben, ihm die einfache Untersuchungsmethode zu zeigen 
und ihm mein Tiifelchen zu iibergeben. Ich hoffe, dass 
dieser beriihmte Afrikaforscher bei seinen haufigen 
Reisen in den Sudan doch noch eine gróssere Zahl dieser 
Wilden mit der Tafel priifen wird. Es ware dies von
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Von unseren 52 159 Breslauer Kindern lasen 
jetzt 1825, d. h. 3'4°/0, auf 18—24 m, was ganz 
genau iibereinstimmt mit dem Durchschnitt aus 2620 
Untersuchungen (siehe Tabelle XV und XVI*).

Ich hatte iibrigens gern diese 1825 Kinder per- 
sonlich nachgepriift; bei der grossen Zahl war es aber 
nicht móglich.

Dagegen schien es mir unerlasslich, die 42 Kinder 
nochmals persónlich nachzuprufen, welche nach den 
Listen weiter ais 24 m gelesen hatten, die also die 
besten Augen in Breslau besassen. Es handelt 
sich ja auch darum, die hóchsten Sehscharfen in 
Deutschland sicher festzustellen. Dies konnte in einer 
Stunde geschehen.

Daher ersuchte ich am 8. November d. J. die 
Herren Directoren und die Vorsteherinn en der 6 hoheren 
Schulen sowie die Herren Rectoren der 25 Volks- 
schulen, in denen die 42 Kinder mit S > 4 notirt 
waren, mir diese noch einmal zu einer Nach- 
prufung auf den Turnplatz fur Sonntag, 13. Nov. 
Mittag 12 Uhr zu bestellen, und wenn móglich selbst 
oder in Begleitung der Herren Lehrer, welche die

Wichtigkeit, da sie von der Cultur noch ganzlich un- 
beleckt sind und gewissermaassen das Urauge zeigen.

*) Vgl. Beri. Klin. Woch. 1898 No. 20; meine dortige 
Tabelle ist hier um die neuen Befunde der Dahomey- 
Neger, die ich erst am 14. Dec. d. J. in Breslau unter
sucht habe, und der Breslauer Schulkinder erweitert.



Tabelle X
V

. 
Sehleistungen der N

aturvólker.



Ta
be

lle
 XV

I. Seh
le

ist
un

ge
n v

on
 Sc

hi
ile

rn
, So

ld
at

en
 un

d G
re

ise
n.

1O o s 
a a b- co b- 05 C75 1(0 co co b- GOco O GO T-( CO b- 00 Ol Ttł

Ol CO T“ł -t 00 CO O ŁOI CO 02
OJ 05 00

OIIII 1 1 1 1 1 1 1 T-ł 1 T-ł s 1CO 0
ó
0II ą<i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T-ł T—< I

□2
1 ł 1 1 1 O 1

Ó
0

II >O * 1 1 1 1 1 1 1 T-ł 1 1 T—ł 1CO 1
ó

i >0

II 1 1 1 1 1 -b 1 T—ł 1 1 1O £ II
0

0
CO t—(

1 1 1 CM OJ 
O

000
ó

11"
- 1 1 1 1 1 0 

T~ł 1 1 1 1 O 
T—<

II 0 
0 00

O T-ł ó 1
>0

II ró II 0/11 iCO tH 

ćo
1 1 1 1 T-ł O

00
T-ł OJ 1 T-ł 1O

00 O ,-H

£ S
0 ’
óo

11 7 ° II 011 0 Ol 1 1 b- Tfł O 1 I Tfł O 05
02 ?

OJ

T“ł 1 1 co 
t—1

T-ł 1 1 05
T-ł Z 0

CO
CM

10
-UII °l GO T~< 10 >O CO O co OJ co OJ

O|
co OJ ero OJ O Tfł

00 rH T—i T-ł T-ł Ttł co OJ m
Ó1 — co

T-ł
CM

11 7 £ CO b- 10 co b- Ol >0 00 1O co -0 II 0
1 02 SP

C5 T—< CO Ttł 1— co —H O GO 0
T~ł co GO CM Ol 05 ,

T—( CO 1O CM
1O

0 1
GO1 II 7 00 T—< O b- O CO Ol 0 10 b- CO Ol

b- CO T“ł T-ł co co 0 01 O
CO -r-ł t—< co b- O •Ął CD

T-ł CO 00

U
nt

er
su

ch
te

Sc
hu

lk
in

de
r

Sc
hr

ei
be

rh
au

A
rti

lle
ris

te
n

Ca
ss

el
(łr

ei
se

Sc
hr

ei
be

rh
au

G
eo

rg
ie

r
In

fa
nt

er
ist

en
H

el
go

la
nd

er
 

in
e-

M
an

ns
ch

.
A

rti
lle

ris
te

n
N

eu
-U

lin
A

rti
lle

ris
te

n
M

iin
ch

en
ag

yp
tis

eh
e 

Re
kr

ut
en

Sc
hi

ile
r C

ai
ro

Sc
hi

ile
rin

ne
n

Ca
iro

59
 Br

es
la

ue
r

ch
ul

ki
nd

er
 |

3 
OJ

-H 
b- 10

0 0
T—1 11
00

M
ar GO•r

-H 93
0

10
0 OJ Tfł Ol 

OJ
01 
co 
OJ 52

1 CO

rD
T—< 
I-

CO 
b- i-

05 
b-

CD
05

b-
C75

b-
G5

CO
05 00

3 00 
t—<

00
T-ł

GO
T—ł

00
T-ł

GO
T—i

00
T-ł

CO
T—1

00
T-ł CO 

T-ł

U
nt

er
- 

su
ch

er

a
O

O

W Bu
r

ch
ar

dt
H

. C
oh

n

O
®

Ph

1 H
. C

oh
n

Se
itz

Se
gg

el

H
. C

oh
n

H
. Co

hn
.

•°N t-< OI CO 1O co b- 00 05

45
°/o

 
37

O
/o

 
3-

4o
/o



— 96

Kinder vorgepriift hatten, die Controlle gemeinsam 
mit mir vorzunehmen.

Auch hier begegnete ich wieder dem liebens- 
wiirdigsten Entgegenkommen der Leiter aller 
Anstalten; nur der Prorector des Johannes-Gymna- 
siums, Herr Professor Dr. Fechner lehnte 
energisch ab.*)

*) Herr Professor Fechner glaubte meinem Gesuch 
nicht entsprechen zu sollen, weil weder ein offentliches 
noch ein Unterrichts-Interesse bei dieser Prufung zu 
erkennen ware; ferner verhehlte er mir nicht, dass die 
Anzweifelung des Resultates der von den Lehrern vor- 
genommenen Untersuchung fiir diese selbst verletzend 
ist. Auch sei es schwer glaublich, dass ein Schuler 
eine Tauschung geiibt habe. — Ich konnte natiirlich 
nur erwidern, dass mir nichts ferner gelegen, ais einen 
der Herren Lehrer zu verletzen, dass ich im Gegentheil 
allen Herren, welche die miihsame Untersuchung angestellt, 
zu grósstem Danke verpflichtet sei, dass aber selbst die 
hervorragendsten Naturforscher nichts Verletzendes darin 
gefunden haben, wenn man merkwiirdige Ergebnisse, die 
sie mitgetheilt, einer Nachpriifung unterzog.

Herr Professor Fechner gab mir anheim, wenn ich 
die Nachpriifung bei den 6 Schiilern seines Gymnasiums 
zu machen wiinsche, erst das Provinzial-Schul-Collegium 
um die Erlaubniss zu ersuchen.

Dieser Aufforderung kam ich aber wegen der iiber- 
fliissigen Weitlaufigkeiten, die ich betreffs der Ablehnung 
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Von den 42 notirten Schiilern kamen 39 (meist 
mit ihren Lehrern) am 13. Nov. zur erneuten Priifung. 
Zwei von den nicht Erschienenen waren zu Michaelis 
abgegangen.

Freilich war am 13. November das Tageslicht 
Mittag von 12—1 Uhr nicht wie im August, wo die 
Vorpriifung gemacht worden war, allein wir hatten 
Sonnenschein und nur ganz leichtes helles Gewólk, 
keinen grauen Himmel. Ich und meine Assistenten 
pruften erst unsere eigene Sehleistung mit der Tafel 
und fanden nur unerhebliche Differenzen gegen unsere 
Sehleistung im Sommer.

Kleine Verringerungen der S gegen die im August 
gefundenen Zahlen waren also immerhin erklarlich. Dass 
aber die in der Jahreszeit gelegene schwachere Be- 
leuchtungdiejenigen Augen, die wirklich eine so enorme 
S besitzen, nicht zur Verringerung der Sehleistung 
veranlasst, beweisen diejenigen Schiiler, die ebenso- 
weit wie im August sahen; ja einer, der 
17jahrige Secundaner Loewe vom Johannes-Gymna-

7

seitensdes Herrn Director Dr. Molier (vergl.oben Cap. IV, 
Notę) besprochen habe, und da die Paar Schiiler in 10 
Minuten nachgepriift werden konnten, nicht nach, sondern 
ich wendete mich sogleich brieflich an die 6 Schiiler selbst. 
Sie kamen auch sammtlich punktlich in die Turnhalle zur 
nochmaligen Untersuchung, und diese zeigte sich auch 
sehr nbthig.

Hermann Cohn. Die Sehleistungen.
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sium hatte im August bis 25, im November vor meinen 
Augen sicher bis 27 m gelesen.

Dagegen waren manćhe sehr hohe Leistungen 
irrthiimlich eingetragen worden.

Ein 12jahriger Knabe war mit 35 m notirt, ich 
fand nur 22 m; ein 14jahriges Madchen las nicht bis 
31 m, sondern nur bis 24 m.

Von 2 Schiilern, die auf 28 m gesehen hatten, 
las heut einer auf 27, der andere aber nur auf 15 ml 
Hier muss also ein grosser Beobachtungsfehler ge- 
schehen sein.

Von den 42 Schiilern, welche weiter ais 24 m 
gesehen haben sollten, blieben nur 7 iibrig, die wirk- 
lich S > 4 zeigten. Zwei 12jahrige Schuler: Wunder, 
Quintaner aus dem Johanneum und Schumacher 
aus der 1. Klasse der 36. ev. Volksschule lasen 
sicher bis 25 m; fiinf andere aber lasen vor unseren 
Augen bei immer erneuten Proben zweifellos bis 
27 m. Diese fiinf haben also 41/2fache Seh
leistung und besitzen die besten Augen unter 
der Breslauer Schuljugend.

Es sind 2 Schuler und 3 Schiilerinnen: der oben 
schon genannte 17jahrige Secundaner Loewe vom 
Johanneum und der 15jahrige Secundaner Schmidt 
von der Oberrealschule.

Die 3 Madchen kamen aus Volksschulen; es waren 
die 12jahrige Klinke (evang. Schule 28, KI. Ib), die 
lOjahrige Schilke (evang. Schule 48, KI. 2) und die 
9 jahrige Frieda Hagendorff (dieselbe Schule, KI. 4).



Hier liegt kein Beobachtungsfehler vor; ich 
habe mich mit meinenAssistenten und einer Anzahlvon 
Lehrern von der Richtigkeit der Angaben uberzeugt.

Ich habe die seltene Gelegenheit beniitzt, mit 
meinen Assistenten so scharfsehende Augen auch 
auf die Distanz zu priifen, bis zu welcher sie noch 
feinste Diamantschrift lesen.
D ieielbe Tbiergattung, welche im dątlichen Europa mit Biiren und Wólfen kiimpft, wird unter einem 

andern Hlmmelsstriche von den Angriffen der Tiger und Crocodile bedroht.

23 35 74 )3 85 97 58 64 81 92 58

Diese annahernd nach Schweiggers Tafeln ge- 
druckte Schrift soli auf 30, die Ziffern auf 35 cm vom 
gesunden Auge gelesen werden. (Die Ziffern sind bei 
Schweigger allerdings noch diinner und kleiner.) Sie 
wurden aber fast doppelt so weit auf 56—65 cm, also 
unter einem halb so grossen Gesichtswinkel gelesen.

Die funf Schiiler, welche in der Ferne bis 27 m 
lasen, sahen diese Zahlen bis 61, 65, 60, 60, 57 cm. 
Ein Schiiler, der bis 26 m gelesen, sah die Zahlen 
bis 60 cm; einer, der bis 25 m gelesen, sah die 
Zahlen bis 57 cm; einer, der bis 23 m gelesen, sah 
die Zahlen bis 61 cm, und einer, der bis 21 m ge
lesen, sah die Zahlen bis 56 cm.

Natiirlich ist eine genaue Messung sehr schwer, 
da in Zerstreuungskreisen selbst bei so kleinen Ziffern 
und Buchstaben immer noch manches gerathen werden 
kann.

Merkwiirdig war die Behauptung eines Tertianers 
(Gude), das er mit dem rechten Auge a 11 ein weiter 
sehe, ais mit beiden zusammen, und in der That
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zeigten unsere weiteren Priifungen, dass er mit beiden 
Augen gemeinsam nur bis 18, mit dem rechten Auge 
allein aber bis 23 m las; er hatte sich gewóhnt, 
immer nur mit dem rechten Auge allein in die Ferne 
zu fixiren.

Von den 42 Schiilern, die mit S > 4 notirt waren, 
blieben also in Wirklichkeit nur 7 bei dieser Ent- 
fernung, 16 hatten 3—4fache, 11 nur 21/afache S, 
jedenfalls immer noch sehr vortreffliche Seh
leistungen.

Hóhere Leistungen ais bis 27 cm kamen 
in Breslau sicher nicht vor.

Wie man die Fehlerquellen in Zukunft zu 
meiden habe, ist oben im Cap. V auseinander 
gesetzt worden. Gewiss ist es auch wiinschenswerth, 
dass bei den seltenen Fallen, wo weiter ais 24 m 
gesehen wird, die Proben nicht 3mal, sondern lOmal 
wiederholt werden, wie ich es in Aegypten gethan,. 
damit jedes Rathen ausgeschlossen bleibe.

Da sich nun herausgestellt hat, dass „die Wilden 
gar nicht bessere Menschen“ sind ais wir, wenigstens 
betreffs der Sehleistung, so miissen wir nachforschen, 
worauf denn ihre grossen Leistungen im Gegensatz 
zu den Augen der Forscher beruhen. Es stimmen 
doch alle Reisenden darin iiberein, dass die Natur- 
vólker scharfer sehen, ais die civilisirten; das Falken- 
auge des Indianers ist sprichwortlich geworden.
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A. v. Humboldt erzahlt (Kosmos, Bd. 3, S. 69), 
dass die Indianer in Chillo seinen Freund Bonpland, der 
■den 37/10 geographische Meilen entfernten Basaltkegel 
des Pichincha erklommen, mit blossen Augen friiher 
sahen, ais ihn Humboldt mit dem Fernrohre fand.

*) Litteratur siehe oben in der Notę im Cap. I.
2) Correspondenzbl. f. Anthropologie. Octbr. 1897. 

S. 113.

Bergmann1) erzahlt: Ein Kalmiick rief seinem 
mit ihm verirrten Genossen zu, dass er jemanden 
auf einen Schecken einen Hiigel hinanreiten sehe. 
Die ubrigen, die sich hierdurch verleiten liessen, der 
angezeigten Spur nachzureiten, fingen schon an, iiber 
den Irrthum ihres Gefahrten und iiber ihre eigene 
Leichtglaubigkeit zu spotten, ais sie nach einem Ritt 
von 20 km neben einem Hiigel anlangten, wo ein 
betrunkener Kalmiick eingeschlafen war, wahrend 
sein scheckiges Pferd mit zusammengeschniirten 
Fiissen unbeweglich neben ihm stand.

Stanley berichtet, dass die Waganda mit 
ihren Augen die Leistungen eines guten Fernrohrs 
iibertrafen, und Fischer theilte Herm Dr. Kotel- 
mann mit, dass die Elephantenjager in Ostafrika 
dfter Antilopen mit blossem Auge wahrnehmen, die 
er nicht mit seinem Opernglase zu erkennen ver- 
mochte.

Sehr lesenswerth ist die neue Arbeit von 
K. Rankę2), welcher allerdings nur 5 siidamerikani-
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sche Indianer aus den Dorfern des Schingu unter- 
suchte. Sie wohnen am Paranatinga, einem Neben- 
flusse des Tapajoz in Central-Brasilien, heissen Ba
kairi und schiessen noch mit Pfeil und Bogen. 
Rankę fand mit Snellens Haken, dass sie S=12/io; 
lł/io, 15/io, 18/io—-2o/io hatten, viel weniger, ais er 
nach ihren ausgezeichneten Schiessleistungen erwartet 
hatte.

Die Furcht der Bakairi vor den gefahrlich aus- 
sehenden Sehproben beseitigte Rankę „durch Glas- 
perlen, die er verheissungsvoll seiner Hosentasche 
entnahm, die wie der Fortunatussackel niemals leer 
zu werden schien“.

Rankę erzahlt nun in seinem hochinteressanten 
Aufsatze: „Die Bakairi schossen auf den Strom- 
schnellen des Flusses mit dem Pfeil eine Anzahl 
Fische, — eine ausserordentliche Leistung sowohl 
wegen der Schnelligkeit der Bewegung und der Un- 
deutlichkeit, mit der man den Fisch nur wie einen 
Schatten am Canoe vorbeihuschen sieht, ais auch 
wegen der richtigen Schatzung der Strahlenbrechung 
im Wasser, die uns den Fisch an anderer Stelle er- 
scheinen lasst, ais er sich befindet. — Sie sahen 
einen in den Aesten eines nahen Baumes versteckten 
Affen oder Auerhahn (den Rankę vergeblich suchte)» 
sie schossen in einem Busch, an dem sieganz dicht 
vorbeifuhren, mit ihren 2 m langen Pfeilen einen 
Leguan herunter, der nur schwer von der gleich- 
farbigen Umgebung zu unterscheiden war.“ —• Auch
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konnten sie auf mehrere 100 m angeben, ob ein 
Reh ein Bock oder eine Gais sei; ebenso konnten 
sie sicher einer Spur folgen, wahrend Rankę auf 
dem Boden, der steinig war, vergeblich eine Spur 
suchte.

Dis letztgenannten Wunder erklarten sich sehr 
bald, obgleich die Bakairi nur eine 1—2 fache Seh
scharfe zeigten. Nicht durch anatomische Merkmale, 
etwa durch die Entfernung der Spitze des Geweihes 
vom Ohre konnten die Indianer auf mehrere hundert 
Meter Bock oder Ricke unterscheiden, sondern an 
einem eigenthiimlichen Galoppsprunge erkannten 
sie die Bocke. Hatte Rankę aus der Entfernung 
der Spitze des Geweihes vom Ohr den Sehwinkel 
berechnet, so hatte er „eine mindestens lOfache 
Sehscharfe11 herausrechnen kónnen. (Ein Forster aus 
dem schlesischen Gebirge erklarte auch mir vor 
kurzem, dass er aus dem Gange., nicht aus dem 
Geweih auf sehr grosse Entfernungen das Geschlecht 
der Rehe erkenne.) —

Die Bakairi zeigten auch Rankę den Kniff, 
dass man nicht nahe vor sich auf den Boden starren, 
sondern in einer Entfernung von 15—20 m schrag 
auf den Boden blicken miisse, so dass auch er dann 
die Spur ais ein Stiick einer Schlangenlinie sah.

Rankę meint, dass die Indianer selbst noch 
fur grosse Entfernungen, auf 500 m, auf 10 und 
20 km sogar, ihre Accommodation bewusst scharf 
einstellen konnen. Ich gehe auf diese schwierige
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theoretische Frage hier nicht ein, mochte jedoch be- 
tonen, dass die Indianer ihre Hauptleistungen ja bei 
nahen Baumen, bei nahen Spuren zeigten. Es 
wird also wohl die Aufmerksamkeit auf den Gegen- 
stand das Wesentlichste sein. Sehr treffend sagt 
auch Rankę selbst: „Der Indianer erhalt seine Auf
merksamkeit in bestandiger Spannung wegen der 
unaufhórlichen Lebensgefahr, in der er sich be- 
findet, und wegen der Nothwendigkeit, sein Leben 
vom Ertrag der Jagd zu fristen; daher dieFeinheit 
der Schulung seiner Aufmerksamkeit. Daher 
auch die von uns Weissen angestaunte Orientirungs- 
gabe des Indianers im wegelosen Terrain, das schnelle 
Wiederfinden eines vor Jahren begangenen Weges. 
Uns immer in Gedanken versunkenen Euro- 
paern, die wir stundenlang dahinschlendern kónnen, 
ohne uns der Umgebung voll bewusst zu werden, 
erscheint der Indianer fast wie durch einen eigenen 
Instinkt geleitet. — Man sieht hieraus, dass die un- 
unterbrochene Aufmerksamkeit und das Be- 
wusstsein der Wichtigkeit, die die ausseren 
Gegenstande haben, auch das Gedachtniss schulen.“ 

Aus dieser Schulung der Aufmerksamkeit scheinen 
mir auch die von Humboldt und den anderen ge- 
nannten Forschern vielbewunderten Leistungen der 
Wilden erklarlich; sie sahen Menschen, Pferde, Anti- 
lopen auf so grosse Distanzen nicht ais Menschen, 
Pferde oder Thiere, sondern offenbar ais Punkte, 
die sich bewegten, und sie waren eben geiibt, 
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ihre Aufmerksamkeit auf die kleinsten, fernsten, be- 
weglichen Objecte zu richten.

Aus den oben mitgetheilten Tabellen der Seh
leistungen unserer Kinder folgt, dass kein Grund 
vorliegt, warum nicht auch die Europ a er durch 
Schulung ihrer Aufmerksamkeit zu so feinen 
Sehleistungen gelangen kónnen, wie die Wilden; 
die gemessenen Sehscharfen sind ja gar nicht ver- 
schieden.

Warum wollen wir unsere Kinder nicht auch 
in dieser Hinsicht schulen? Ich stimme Rankę voll- 
kommen bei, wenn er ausruft: „Der nahezu ununter- 
brochene Aufenthalt der Kinder im Zimmer, wie er 
in Stadten leider nur zu oft vorkommt, muss sich 
beschranken lassen, selbst wenn es auf Kosten 
der Schulstunden sein miisste.“

Gap. IX.
Die schlechten Sehleistungen jetzt und 

vor 33 Jahren.
A. Nach Schulen.

Betrachten wir nun die 5426 Schiiler, welche 
nicht bis 6 m lasen, dereń S also < 1 war, be- 
zeichnen wir sie ais Abnorme (Ab).



— 106 —

Tabelle XVII.

Schulen Unter- Davon
% s < 1

suchte S < 1

10 hóhere Knab.- 4448 813 18’2
2 Praparanden

Priv.-Knaben- 194 32 16-5
2 hóhere offent-

liche Madchen- 669 108 161
8 hóhere Privat-

Madchen- .... 1385 196 141
2 mittlerePrivat-

Madchen- .... 456 64 14'0
5 mittlere offent-

liche Madchen- 1230 145 11-9
26 kath.Madchen-

Volksschulen. 8888 1062 11’8
2 mittlere offent-

liche Knaben- 279 32 11-5
36 ev. Madchen-

Volksschulen . 12545 1389 11 0
37 ev. Knaben-

Volksschulen. 13384 1007 7-5
24 kath. Knaben-

Volksschulen. 8681 578 66

154 Schulen.......... 52159 5426 IG5

Stellen wir diese Zahlen nach Geschlechterń 
zusammen, so erhalten wir
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Tabelle XVIII.

Knaben-
Schulen

Unter
suchte

°/o
S<1

Madchen-
Schulen

Unter
suchte

•/o
S<1

Knaben- 
und

Madchen
schulen

Unter
suchte S <1

%
S<1

Hóhere 4448 18-2 Hóhere 2054 148 Hóhere 6502 1117 171
Mittlere 473 13’5 Mittlere 1686 124 Mittlere 2159 273 12-7
Volks- 22065 71 Volks- 21433 "•4 Volks- 43498 4036 9-3

Knaben 26986 127 Madchen 25173 128 K. u.Mdch. 52159 5426 10-5

Diese Tabellen sind sehr lehrreich; sie zeigen 
uns, wie die Anzahl der Ab von den Volksschulen 
zu den Gymnasien und hóheren Madchenschulen steigt 
je nach dem Grade der Naharbeit, die die Schulen 
verlangen.

Im Ganzen sahen 10% aller Kinder schlecht; 
allein das Verhaltniss der Ab in niederen, mittleren 
und hóheren Schulen ist wie 9:13: 17%.

Zwischen Knaben und Madchen im Allge- 
meinen ist kein Unterschied; denn sie hatten 
12’7% und 12'8°/o. In den hóheren Schulen iiber- 
wiegt Ab allerdings bei den Knaben, welche 18% 
zeigen gegeniiber 15 % bei den Madchen.

In den Mittelschulen ist der Unterschied uner- 
heblich, 13:12%.

In denVolksschulen dominiren aber die Madchen 
bedeutend mit 11% gegeniiber 7% der Knaben. 
Eine Ursache dafiir kann ich nicht angeben.
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Vor 33 Jahren fand ich hier unter 10 060 Kindern 
in 33 Schulen 1730 Ab, d. h. 17’1%, in den stadti- 
schen Schulen allein 19’2%. Und in Schreiberhau 
sah ich im Jahre 1871 bei den im Schulzimmer 
untersuchten 240 Kindern nur 28 = 12% Ab. (Nur 
die normalen wurden damals unter freiem Himmel 
untersucht.) Diesmal waren in Breslau nur 10'5 % Ab.

Da im Jahre 1865: 1730 Ab notirt wurden, die ich 
alle selbst untersucht habe, und da jetzt notorisch nur 
5426 Schuler S < 1 gezeigt, so folgt mit Sicherheit, 
dass jetzt in Breslau nach 33 Jahren nur halb so 
viel Kinder schlechter sehen ais damals; das Ver- 
haltniss ist 19'2 °/0 : I O"5°/o.

Im Jahre 1865 fand ich in

Dorfschulen 5-2 % Ab.
Volksschulen 14-7 o/o Ab.
Mittelschulen 19-2% Ab.
hóh. Tóchterschul. 21'9% Ab.
Realgymnasien 241 % Ab.
Gymnasien 31’7% Ab,

bei 8574 Stadtschulern also 19-2%, bei 1486% Dorf- 
schiilern 5’2 °/0 S < 1.

Von 6367 Knaben hatten damals 18'8% S< 1, 
von 3693 Madchen nur 14’3%.

Im Friedrichs-Gymnasium, das ich 1870 unter- 
suchte, waren von 361 Schiilern sogar 174 Ab = 48%.

Das Verhaltniss vom Jahre 1865 zum Jahre 1898 
ist also fur die hóheren Knabenschulen wie 32:18, fur 



— 109 —

die hóheren Madchenschulen wie 22:16, fiir die Mittel- 
schulen wie 19:11, fiir die Volksschulen wie 15:9.— 

Die Ursachen fiir die schlechten Seh
leistungen der in diesem Jahre untersuchten 
5426 Kinder kennen wir leider iiberhaupt nicht. 
Sie sind eben diesmal leider nicht genauer untersucht 
worden; wir wissen nicht, wie viele von ihnen kurz- 
sichtig, iibersichtig, schwachsichtigoder augen- 
krank waren.

Gerade diese Falle von Ab habe ich vor 
33 Jahren selbst gepriift (siehe oben Cap. I) und in 
meinen „Untersuchungen der Augen von 10 060 Schul- 
kindern“ (Leipzig 1867) nach allen Beziehungen er- 
órtert. Unter den damals ais Ab notirten 1730 
Kindern waren 1072 = 60°/o Kurzsichtige, 
239 Uebersichtige —14 %, 429 Augenkranke = 26 °/o.

Die 1072 Kurzsichtigen wurden damals besonders 
eingehend gepriift, und die 3 Gesetze, die ich 
betreffs der stetigen Zunahme der Kurzsichtigen 
und ihres Kurzsichtigkeitsgrades nach der Hóhe 
der Schulen und der Klassen damals fiir die Breslauer 
Schulen aufstellte (und die oben in der Einleitung S. 11 
und 12 mitgetheilt wurden), sind in allen civilisirten 
Landem bei mehr ais 200 000 Schulkindern von 
139 Aerzten*)  bestatigt worden. Die Versuche sind

*) Die Arbeiten und Ergebnisse dieser Aerzte sind 
tabellarisch angefiihrt in meinem Lehrbuch der Hygiene 
des Auges. Wien 1892, S. 215—234.
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sogar zum Ueberdruss wiederholt worden. Seit 
6 Jahren ist endlich Ruhe in den Wiederholungen 
eingetreten, da nichts Neues mehr gefunden wurde.

Ganz gewiss beruht die Zunahme der Ab von 
den niederen zu den hóheren Anstalten auch jetzt 
auf Zunahme von Kurzsichtigen; allein bestimmt 
sind nicht alle 5426 Ab auch kurzsichtig.

Einen Theil der Letzteren werden wir noch im 
nachsten Cap. unter den Brillentragern finden.

Ich konnte diesmal nichts weiter thun, ais die 
Lehrer ersuchen, jeden der 5426 gefundenen Ab 
schleunigst in eine der vielen hiesigen Polikliniken 
fiir Augenkranke zu senden, damit dort die Ursache 
der Sehschwache gefunden und die nothigen An- 
ordnungen gegeben werden. Sicher kann die Seh
leistung der allermeisten durch geeignete Brillen 
verbessert, oft normalisirt werden. Und in der That 
sind auch Tausende von Kindern damals in die Poli
kliniken gegangen und erhielten arztlichen Rath und 
Brillen; das war der praktische Gewinn der 
Enąuete; denn von den Meisten dieser Schuler wusste 
bis dahin kein Lehrer, dass sie nicht normale Seh
leistungen hatten; aber nicht alle Eltern hielten es 
fiir nóthig, die Kinder zum Arzte zu schicken.

Es fehlt eben der Schularzti), der alle Ab- 
normen sorgsam nachpriift und berath.

i) Vgl. H. Cohn, Ueber die Nothwendigkeit der 
Einfiihrung von Schularzten. Leipzig 1886. Ferner
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Jetzt, wo hoffentlich nach dem Muster von 
Wiesbaden auch hier endlich Schularzte werden 
angestellt werden, kónnten die im August gefundenen 
5426 Ab, soweit sie noch nicht abgegangen, von den 
Schularzten genauer untersucht und die Diagnosen 
veróffentlicht werden. Wir wiirden auf diese Weise 
zum ersten Małe einen Einblick in den Refractions- 
zustand und in die Augenleiden der gesammten Bres
lauer Schuljugend erhalten, der gewiss einen inter- 
essanten Beitrag zur Morbiditats-Statistik der Gross- 
stadte liefem wiirde.

B. Nach Lebensjahren.,4 73

H. Cohn, Die Schularztfrage in Breslau. Vortrag. Zeit- 
schrift fur Schulgesundheitspflege, Nov. und Dec. 1898.

Wenn man von den ojahrigen und den iiber 
18jahrigen absieht, von denen iiberhaupt nur ver- 
haltnissmassig wenig Schiiler vorhanden waren, so 
zeigt die folgende Tabelle XIX und die graphische 
Darstellung vom 6.—18. Lebensjahre eine stetig 
schon aufsteigende Reihe der Ab von 6—37% 
bei allen Kindern, von 4—38% bei den Knaben 
allein, von 8—38% bei den Madchen allein.



— 112 —

Tabelle XIX.

Jahre
Unter
sucht

S < 1 % s < 1 
aller Kinder

o/o S < 1
Knaben

% s < 1
Madchen

5 68 7 10-3/ 95) 10-6/
6 5686 375

8,7^6«/.

7 6250 472 7-5 61 9T
8 6722 491 7’0 6’4 8-5
9 6028 557 9-2 6-7 11-6

10 6570 658 10’0 8T 119

11 5436 599 11-2 9-5 12-5
12 6165 732 11-8 9’8 15-8
13 5264 664 12-6 9-8 155
14 1989 297 149 13-5 16T
15 666 148 202 23-5 17’7

16 514 146 28'4 30-1 21-2
17 341 122 37-5 366 31-6
18 206 77 37-3 381 32-0
19 125 37 29'61 27-6) 355
20 70 26 37-1 }31-9 411 J>33‘8 26’2 p6-2

>20 59 18 30-5. 32 9 1 470 J

52159 5426 10'5 12-7 12-8
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Graphische Darstellung der Ab °/00 nach Lebensjahren.

Nach Jahrfiinften geordnet, findet man vom 
5.—10. Lebensjahre: 8%, vom 11.—15.: 14 % undvom 
16—20: 35% S<1.

Diese Steigerung der Ab ist zweifellos dadurch 
bedingt, dass einsehrgrosser Theil derselben Myopen 
sind, dereń Zahl, wie aus allen friiheren Unter
suchungen zweifellos folgt, von Lustrum zu Lustrum 
zunimmt.

Hermann Cohn. Die Sehleistungen. 8
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C. Nach Klassen.

Etwa entsprechend der Steigerung nach Lebens- 
jahren ist die nach Schulklassen.

Tabelle XX.

%S<1
22065 

Knaben- 
Volkssch.

21433 
Madchen- 
Volkssch.

1688
Mittel- 

Madchsch.

959
Real- 
schiiler

3489 
Gym. u. Ob. 
Realschiil.

IX 9’4 6-5%
VIII — — 3’0 8-2 29
VII — — 5’3 6'8 7-9
VI 4-9 9-5 10-6 13-9 121
V 6-7 9-3 12-5 12-5 9-2

IV 6-5 10'6 12’7 131 11-9
III 7’0 11-7 20'8 181 23-9
11 8-5 12-8 13’4 26-7 33-2
I 9-8 14-3 22’5 42’7 36-8

Eine auffallend starkę Zunahme der Ab findet 
in Klasse 3 der mittleren und hóheren Schulen statt, 
wo die Zahl von 12% : 20%, von 11: 23 steigt, um in 
den obersten Klassen auf 42 resp. 36 zu kommen. 
In dieser Klasse beginnt meist die Pubertat und 
mit ihr haufig die Kurzsichtigkeit.

Bei den hóheren Knabenschulen gestalten sich 
die Reihen procentarisch so:
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Tabelle XXI.

S <
 1
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Y—1
V

'Z

T—ł
V 

CO 
o 

o"

VI 18% 6 19 4 32 6 7 6 488 59 12%/io
V 9 6 8 5 14 14 7 8 456 42 9 }

IV 14 7 7 9 19 19 10 14 481 57
III 31 24 25 21 22 22 16 19 741 177 23 J1'
II 40 21 38 17 38 38 38 37 564 187 3370(35
I 37 40 33 50 38 38 22 31 272 100 37

27 17 22 15 27 21 16 18 3002 622 20%

Von Sexta nach Prima steigt also, wenn man 
2 Klassen zusammennimmt, die Reihe der Ab eben- 
falls, und zwar von 10 :17 : 35.

Vergleiche ich die Zahlen von Ab, die ich 1865 
gefunden habe, mit den jetzigen, so verha.lt sich der 
damalige Procentsatz zum heutigen

beim Elisabeth-Gymnasium wie 29:23%,
s Friedr.-Gymnasium = 48:12,
s Zwinger-Gymnasium s 24:16,
; Heil. Geist-Gymnasium = 24 :16,

bei der Augusta-Schule = 24:16,
s 5 Victoria-Schule = 20:10,
= s Mittel - Schule : 20:13.

Also iiberall bedeutende Abnahme der Ab, die 
eigentlich noch grósser ist, da im Jahre 1865 alle 
Myopien, die geringer waren ais 1 Dioptrie, (also 

8*

verha.lt
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kleiner ais der alten Zollbrille No. 36 entsprach) in 
leider wissenschaftlich unberechtigter Weise von mir 
ais praktisch zu unerheblich zu den Normalsehenden 
gerechnet worden waren.

Im Jahre 1865 hatten alle Knaben 18.8 % Ab, jetzt 
12'9 %; damals hatten alle Madchen 14’3% Ab, jetzt 
12'8%.

Also auch in den hóheren Schulen ist er- 
freulicherweise die Ab-Zahl in 33 Jahren bei den 
Knaben um 6%, bei den Madchen um 1'5 % 
herabgegangen.

Diese Frage muss weiter verfolgt werden, indem 
alle Jahre oder alle 2 Jahre alle Schiiler in gleicher 
Weise unter freiem Himmel gepriift werden.

Es ware der grosste Triumph der Hygiene 
des Auges, wenn sich von Jahr zu Jahr eine weitere 
Abnahme der Ab constatiren liesse! Denn diese 
bedeutete zweifellos auch eine Abnahme der Kurz
sichtigen.

Cap. X.
Die von den Schiilern bentitzten Brillen.

Bei meinen Vortragen hatte ich die Lehrer 
daran erinnert, dass man Concav- und Convex- 
brillen unterscheidet, und dass man in zweifelhaften 
Fallen dieselben schnell dadurch unterscheiden kann, 
dass die Concavglaser die Schrift dem gesunden Auge 
kleiner, die Convexglaser grósser erscheinen lassen.
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Das Laienpublicum verwechselt die Begriffe 
convex und concav bestandig*);  die Convexglaser, er- 
haben gekriimmt, werden von Uebersichtigen und Weit- 
sichtigen gebraucht, die concaven, hohl geschliffenen 
Glaser von Kurzsichtigen. Bei den schwachen 
Graden kann man sich aber durch Befiihlen nicht 
davon iiberzeugen, ob sie hohl oder erhaben ge- 
schliffen sind. Allein auch diese schwachen ver- 
gróssern, resp. verkleinern die Schrift. — Will man 
die No. genau bestimmen, so sucht man, welches 
Convexglas man auf eine Concavbrille legen muss, 
um Fensterglas zu erhalten, und bei der Convexbrille 
sucht man umgekehrt das entsprechende Concavglas, 
welches mit ihm zusammen Fensterglas giebt.

*) Es ist bekannt, dass eine vornehme Damę einmal 
den Professor Helmholtz, der sie zu Tiscli fiihrte, 
fragte, welcher Unterschied denn zwischen „concav“ 
und „concret“ sei.

Ein reeller Optiker kratzt wohl die No. des 
Glases ein, so dass man sie nur abzulesen braucht; 
jedoch das Glas ist wie das Papier oft geduldig, 
und die No. braucht noch nicht richtig zu sein. 
Tausende von Brillen aber werden ohne Einzeichnung 
der No. verkauft.

Nun existirt noch immer eine grosse Verwirrung 
mit der Nummerirung der Brillen.

Friiher, ais die Zollrechnung noch bestand, fingen 
die schwachsten Glaser mit No. 80 an und stiegen
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ohne stetiges rationelles Intervall bis No. 2, zur 
starksten Brille. Die erstere hatte eine Brennweite 
von 80, die letztere von 2 Zoll.

Seit 25 Jahren haben aber schon die Augen- 
arzte diese ganz irrationelle Reihe, zumal der Zoll 
auch im biirgerlichen Leben nicht mehr existirt, ver- 
lassen und sich den Meterglasern zugewendet, bei 
denen das schwachste Glas No. 0'25 und das starkste 
Glas No. 20'0 ist. Die Reihe steigt stetig um 0’25, 
so dass wir haben: 0'25, 0’5, 0'75, 1'0, 1'25, 1'5,1’75, 
0-25, 0-5, 075, 2 0, 2*25,  u. s. f. bis 20-0.

Meterbrille No. 1 ist das Glas, welches in 1 m 
seinen Brennpunkt hat, Meterglas 20’0 ist dasjenige, 
das ihn in l/20 m, d. h. in 5 cm hat. Meterbrille l-0 
nennt man auch 1 Dioptrie, d. h. ein Glas von 
solcher Licht-Brechkraft, dass die Brennweite 
1 m betragt.

Sicherlich wird die alte Zollrechnung allmahlich 
so verschwinden? wie die alte Rechnung nach 
Meilen und nach guten Groschen. Leider verkaufen 
aber noch viele Handler die Brillen nach dem alten 
Zollsystem. Daher eben die grosse Verwirrung im 
Publicum.

Man kann ubrigens leicht die alten Zollbrillen 
annahernd in die neuen Meternummern iibertragen, 
indem man die Zollnummern durch 40 dividirt; die 
Zollbrille 40 ist also Meterbrille 1, die Zollbrille 20 
ist Meterbrille 2, Zoll 10 ist Meter 4, Zoll 5 ist 
Meter 8, Zoll 2 ist Meter 20 u. s. f.
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Die oben mitgetheilten Schwierigkeiten sind nun 
Veranlassung geworden zu oft unvollstandigen 
Notizen iiber die Brillen der Schuler.

Bei allen 52159 Schulkindern zusammen wurden 
818 Brillen notirt, d. h. etwa 1'5% aller Schuler 
tragt Augenglaser.

In den Volksschulen finden wir unter 43498 
Kindern nur 383 Brillentrager = 0'9%, unter 3151 
Madchen der mittleren und hóheren Tóchterschulen 
103 Brillentragerinnen = 3'2%; dagegen sind unter 
den 4442 Gymnasiasten 332 Brillen = 7'5 % notirt.

Ohne Angabe, ob concav oder convex, fanden 
sich in Volksschulen 71, (davon 18 blaue), in Mittel- 
schulen 35 und in Gymnasien 41 Brillen.-------

Con vexbrillen, die man auch mit + bezeichnet, 
waren 148 in den Volksschulen, 33 in den Mittel- 
und 45 in den hóheren Schulen. Diese Glaser gehóren 
naturlich Uebersichtigenan, von denen wohl auch 
viele wegen Schielens die Brille erhielten. Ueber- 
sichtig nennt man bekanntlich Augen, welche in die 
Ferne mit Conv exglasern besser sehen.

In den Tóchterschulen hatten allerdings 13 von 
den 33, in den Gymnasien 42 von den 45 Convex- 
Brillen Nummern; allein man weiss oft nicht, ob es 
Zoll- oder Meterglaser sind; auch eine cylindrisch- 
convexe Brille wurden aufgeschrieben. In den hóheren 
Knaben-Schulen schwankten die 42 Nummern zwischen 
convex 0’5 und 6’0. Convex No. 0'5 war 1 mal,l*25  
bis 2 wurde 15 mai, 2 •25—3 wurde 10 mai, 3’5—4



— 120 —

wurde 8 mai, 4’5—4’75 wurde 3 mai, 5.0 dreimal 
und 6’0 einmal notirt.

Die schwachen Uebersichtigkeiten von 1—3 
dominiren also mit 27 Fallen, die mittleren Grade 
sind selten, nur 15 Falle; starkere Brillen ais convex 6 
kamen nicht vor.

Von den 33 Convexglasern in den Tochterschulen 
haben nur 13 Nummern, welche zwischen 1 und 5 
schwankten und nur 3 mai iiber + 3 hinausgingen.

Im Jahre 1865/66 fand ich unter den 10060 Kindern 
1730 Ab und unter diesen wieder 239 Uebersichtige; 
2’3% aller Kinder litten also damals an diesem 
Fehler.

Wenn nun die jetzt mit Convexglasern bewaff- 
neten 226 Schiiler iibersichtig waren, so ware der 
Procentsatz weit kleiner ais friiher, namlich 0'4%

Er ist aber bestimmt viel grosser, da viele Ueber
sichtige leider noch ohne Brille lesen. Unter den 
5246 Ab befinden sich sicher viele Uebersichtige, die 
durch ein richtiges Glas auch wieder zu voller 
Sehscharfe gelangen kónnten. Sie miissten nur darauf- 
hin vom Schularzt untersucht werden!

Selbst unter denen, die S= 1 und S > 1 gezeigt, 
giebt es auch gewiss Uebersichtige, dereń Leiden 
noch latent ist, denen aber auch mit einer Convex- 
brille ein Dienst fur anhaltende Arbeit geleistet 
werden kónnte. — — —

Wichtiger freilich fur unsere Betrachtungen sind 
die gefundenen 445 Concavbrillen; sie werden auch
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ais „— Brillen“ bezeichnet; 1 °/0 aller Schiller trug 
also solche Glaser.

In Volksschulen existirten nur 164, in Madchen- 
Mittelschulen nur 35, in Gymnasien aber 246, davon 
nur 4 ohne Nummernbezeichnung.

In den Tóchterschulen waren von den 35 Concav- 
brillen nur 13 nummerirt, die zwischen — 1 und — 4 
schwankten und nur zweimal — 6 zeigten. — — —

Im Jahre 1865 hatte ich bei 10 060 Kindern 
1004 Kurzsichtige und bei diesen 107 Concavbrillen 
d. h. bei 10% der Myopen und bei 1% aller Kinder 
gerade wie jetzt gefunden.

Damals existirte nur die Zollrechnung; ich habe 
also damals auch die Brillen, die ich alle selbst ge- 
sehen, nur nach Zollmaass notirt*).

*) Vgl. meine Unters. d. Augen von 10 060 Schul
kindern, Leipzig, 1867, S. 121—128.

Ich iibertrage sie hier auf das moderne Meter- 
maass. Sie schwankten zwischen concav (—) 0’75 
und 6; 67% der Brillentrager hatten ca. 1‘75—3'0. 
26 Brillen neutralisirten die Myopie, 41 waren 
schwacher, 40 starker ais der Grad der Kurzsichtig- 
keit. Nur 8 Brillen waren von Aerzten empfohlen 
worden; die anderen hatten sich die 99 Schiiler (nur 
2 Madchen trugen Brillen) damals nach Gutdiinken 
beim Optikus gekauft.

Das ist jetzt nach einem Menschenalter doch 
anders geworden. Gebildete Eltern lassen meist,
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freilich noch nicht immer, die Brillen fur ihre Kinder 
vom Augenarzt verordnen.

Ueber die 240 Concavbrillen in den hóheren 
Schulen muss noch besonders gesprochen werden.

Da auf Schulen selten eine Kurzsichtigkeit, die 
grósser ais 6 ist, vorkommt, so kann man alle Glaser, 
die wahrscheinlich nach dem Zollsystem aufgefiihrt 
sind, daran erkennen, dass sie starkere Nummern 
ais 6 haben, also No. 10 muss Zollbrille sein und der 
modern en 4 entsprechen; denn No. 10 Meterbrille 
entspricht der Zollbrille — 4, die so stark ist, dass 
sie Kindern kaum jemals gegeben wird. No. 20 
muss Zoll sein, denn 20 nach dem Metermaass ist 
das starkste Glas, das iiberhaupt kein Auge mehr 
vertragt und das gar nicht verkauft wird.

Dagegen miissen Glaser, die ais 1, 2, 3, 4, ge- 
nannt werden, gewiss Meterglaser sein. Bei No. 5 
kónnte man im Zweifel sein. Wo ein Decimalbruch 
bei einer Brille steht, kann es sich nur um ein Meter- 
glas handeln, da die Zollglaser keine Decimalbriiche 
haben.

So konnte ich wohl mit recht grosser Sicherheit 
alle notirten Concavglaser auf Meterglaser reduciren, 
und so seien im Folgenden die 242 nummerirten jetzt 
gefundenen Concavbrillen geordnet.

Im Elisabeth-Gymnasium sind 30, im Friedrich- 
Gymnasium 19, im Johanneum 23, im Wilhelm- 
Gymnasium 31, im Matthias-Gymnasium 52, im 
Zwinger 14, im Heiliggeist 13, in der Oberreal-
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schule 19, in den beiden Realschulen 41 Concav- 
brillen getragen worden.

Die folgende Tabelle XXII zeigt die % Zahl 
der brillentragenden Schiiler in den einzelnen Klassen.

Tabelle XXII.
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VII — 1 1
VI — 2 — — — 1 2 — — 2
V — — — 3 4 1 1 — 2 4

IV — — 2 — 1 1 — 3 5 6
III — 6 3 3 — 2 2 4 2 4
II 19 17 9 14 25 8 16 14 1 4
I 37 31 23 29 20 17 26 21 22

Man sieht, wie ausserordentlich gross die Procent- 
zahl der brillentragenden Schiiler in Secunda und 
Prima gegeniiber allen anderen Klassen ist. Das 
stimmt mit der enormen Zunahme der Myopen 
iiberein, die ich vor 33 Jahren hier gefunden; 
wahrend in Sexta bis Tertia nur 12—31% vorkamen, 
fand ich damals in den Secunden und Primen des 
Elisabeth- und Magdalenen-Gymnasiums 41 und 56% 
Myopen.

Die Grade der 240 Brillen in den Gymnasien 
yertheilen sich in diesem Jahre so:



— 124 —
Tabelle XXIII.

Klassen
Concav

0'5-1 1-25-2 2-25-3 3-25-4 4'5-5 5-5-7-S
Zahlder
Concav- 
brillen

% der
Concav- 
brillen

Alle Sexten 1 4 3 1 — 1 10 4
s Quinten 2 5 1 2 — — 10 4
s Quarten — 1 6 3 2 2 14 6
s Tertien 3 12 8 3 1 2 29 12
s Secunden 4 16 39 12 11 11 93 39
s Primen 2 25 33 11 6 7 84 35

Summa 13 64 90 32 20 23 240 100
Concavbrill. 5% 27% 38% 13% 8% 9% 100

Offenbar steigt also nicht nur die Zahl der 
Brillentrager von Klasse zu Klasse, sondern auch 
die Grade der Kurzsichtigkeit; denn wenn wir die 
Zahlen in Procente iibertragen und immer auf zwei 
Klassen reduciren, so ergiebt sich die Procentzahl 
der Brillen aus folgender Tabelle XXIV.

Tabelle XXIV.

Klassen
Concav

0’5-1
%

T25-2
°/o

2-25-3
%

3-25-4
°/o

4-5-5 
0//o

5-5-7-5
%

Alle Sexten
u. Quinten 22 14 4 10 _ 4

Alle Quarten 
u. Tertien 23 21 16 18 15 16

AlleSecunden
u. Primen 45 65 80 72 85 80

100 100 100 100 100 | 100
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Die starkeren Glaser sind in den unteren Klassen 
sehr selten, in den oberen sehr haufig, was der be- 
kannten Zunahme des Myopiegrades in den hohen 
Klassen entspricht. —

Sieben Mai wurden Cylinder-Brillen getragen. 
Gewiss waren sie viel haufiger, wenn die Kinder 
genau auf Astigmatismus gepriift wurden. Dieses 
Leiden beruht auf einer unregelmassigen Brechung 
der Lichtstrahlen durch eine Hornhaut, die in einem 
Meridian, z. B. im senkrechten, anders gekriimmt ist, 
ais in dem darauf senkrecht stehenden, also in diesem 
Falle dem wagrechten Meridian. Gerade hier ist 
dem Schularzte ein dankbares, wenn auch miihsames 
Feld eróffnet; denn viele Kinder leiden nur wegen 
uncorrigirtem Astigmatismus an Augenentziindung, 
Sehschwache und Kopfschmerz und kónnen in vielen 
Fallen durch richtige Cylinderbrillen vóllig geheilt 
werden. Cap. XI.
Die Augenkranken (Ak) jetzt und vor 

33 Jahren.
Bei jedem Schuler war schliesslich im Frage- 

bogen eine Rubrik auszufiillen: Augenkrank? Ich 
hoffte, dass bei den Augenkranken die Krank- 
heit notirt werden wiirde. Das geschah aber in 
der Mehrzahl der Falle, bei 356 Schiilern, nicht, 
sondern dort war nur die Antwort „Ja“ zu lesen.
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In Zukunft muss gefragt werden: „Wenn augenkrank, 
welche Krankheit?“

Freilicli wird auch dann der Lehrer nicht in 
allen Fallen genaue Diagnosen horen und einschreiben 
kónnen. Das muss kiinftig auch den Schularzten 
iiberlassen bleiben.

Im Ganzen wurden unter den 43498 Volks- 
schiilern 330 Kinder nur ais augenkrank, 189 dagegen 
mit Nennung der Krankheit aufgeschrieben, zusammen 
also 519 Augenkranke, gleich |-2°/o der Kinder.

Unter 3151 Madchen aus hóheren und mittleren 
Schulen waren nur 20 augenkrank (davon 10 ohne 
Bezeichnung des Leidens) = 0'6% der Kinder.

Auf den Gymnasien und den anderen hóheren 
Schulen sind unter 4442 Schiilern 51 Augenkranke, 
(davon 16 ohne Nennung des Leidens) aufgezeichnet 
= 1’1% der Schiiler.

Unter allen 52159 Schiilern waren also nur 
590 Augenkranke = I • I %.

Ich habe diese 590 Falle nicht gesehen; es ist 
aber zweifellos, dass kein Kind ais augenkrank von den 
Lehrern eingetragen wurde, welches gesund war. Dass 
Falle von Blaschenkatarrh (Follikulosis) der Binde- 
haut existiren kónnen, von denen die Betroffenen 
selbst nichts wissen, bestreite ichkeineswegs. Denn 
diese Abnormitat der Bindehaut habe ich schon im 
Jahre 1877*)  in einer Dorfschule in Langenbielau, 

*) H. Cohn, Bindehautkrankheiten unter 6000 Schul-
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wo kein Kind iiber Beschwerden klagte, bei 6% 
der Schiiler gesehen. Diese ganz latenten Ver- 
anderungen der Bindehaut haben, wie ich schon 
damals zeigte, und worauf in diesem Jahre Professor 
Greeff mit Recht von Neuem hinwies, gar keine 
Bedeutung, da sie meist von selbst heilen; diese 
Schwellungen der Follikel darf man durchaus 
nicht mit der „agyptischen“ Augenentziindung, dem 
Trachom, zusammenwerfen!

Wirkliches Trachom haben wir aber gliick- 
licherweise in unseren Schulen und in unserer Stadt 
niemals epidemisch; nur ganz sporadisch kommen 
einige Falle vor.

Auch im Jahre 1865 kónnen Bindehaut-Katarrhe 
und Folliculosen unter den Kindern mit normaler 
Sehleistung vorhanden gewesen sein; aber es wurde 
auch damals nicht darauf untersucht. Daher ist der 
Vergleich von heut und damals wohl zu gestatten. — 
Im Uebrigen ist wohl bei der Gewissenhaftigkeit 
der Lehrer kein augenkrankes Kind in der betreffen- 
den Colonne vergessen worden.

kindern. Centralbl. f. Augenheilk. 1877, Maiheft. — 
Ferner Lehrb. d. Hygiene d. Auges. Wien. 1892. 
S. 117—130. — Vgl. ferner meinen Aufsatz „Ueber 
die haufigen und ungefahrliclien Schwellungen der Binde- 
hautfollikel bei Schulkindern“. Beri. klin. Wochenschr. 
1898. No. 25.



Vor 33 Jahren habe ich freilich alle 396 Kinder, 
die unter 10060 Kindern krank waren, selbst unter
sucht, und es ist hochst interessant, die Befunde der 
Jahre 1865 und 1898 zu vergleichen.

Damals 4%, jetzt I • 1 % Augenkranke iiberhaupt; 
damals in den Volksschulen 4‘4%, jetzt I '2°/Q, in den 
Tóchterschulen damals 7'6, jetzt nur 0’6, in den 
Gymnasien damals 2*1,  jetzt nur 1*1%  Augenkranke.

Es haben sich also zweifellos die Augen- 
leiden unter allen Schulkindern seit 33 Jahren 
auf den vierten Theil verringert, auf den Gym
nasien, wo damals 2% waren, auf die Halfte.

Ein hochst erfreuliches Ergebniss! —
Bei 224 Schiilern haben die Lehrer in diesem 

Jahre die Krankheit genannt, und zwar

Tabelle XXV.

Krankheiten
in 

Volks- 
Schulen

in 
hóheren 
Tchtsch.

in 
Gym
nasien

Scrofulóse Augenentztind. 44 2 1
Augenentziindung .... 19 3 8
Schielen........................... 45 5 8
Catarrh............................... 4 8
Lidrandentziindung. . . . 5 -— 2
Aegyptische Entziindung . 1 — 2
Hornhaut-Entziindung . . 2 — 1
Zunehm. Kurzsichtigkeit . 21 — 1
Einaugigkeit.................... 6 — 1
Sehschwache eines Auges 11 — 1
Blindheit eines Auges . . 25 — 2

218 Schulen | 173 | 10 | 35
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Ausserdem sind nur in den Volksschulen noch 
genannt: Thranen 2, grauer Staar 4, Stockblindheit 
beider Augen 1, Netzhautentziindung 1, Flimmern 3, 
Augenzwinkern 2, Verletzungen 2, Sehschwache 1.

In den Volksschulen dominiren also unter den 
genannten Krankheiten die scrofulósen Ent- 
zundungen mit ihren Ausgangen, den Hornhaut- 
flecken, mit 24%; unter den 19 Fallen, die nur ais 
„Augenentziindung11 figuriren, sind wohl ebenfalls die 
meisten scrofulósen Ursprungs; dann kommt das 
Schielen auch mit 24%, die Blindheit eines 
Auges mit 13°/o und die Sehschwache eines Auges 
mit 6%.

In den hóheren Tóchterschulen betragt die 
Scrofulose 20%, doch diirfen wir nicht vergessen, 
dass in diesen Schulen im Ganzen noch nicht 1% 
augenkrank war. In den Gymnasien sind nur 3% der 
Augenkranken scrofulós. In den Tóchterschulen 
schielen 50%, in den Gymnasien nur 24% der Ak; 
Blindheit eines Auges haben nur 6% der augen
kranken Gymnasiasten.

Die 22 Falle von zunehmender Kurzsichtigkeit 
gehóren eigentlich gar nicht unter Ak, sondern zu 
den nicht specificirten Kurzsichtigen, dereń Seh
leistung wohl durch Glaser zu verbessern ware. —

Natiirlich sind jene Zahlen nicht absolute Beweise 
fur die Abnahme der Scrofulose in den hóheren 
Anstalten, da wir nicht wissen, wie die Procentsatze 
bei den 356 Augenkranken sind, dereń Leiden nicht 

Hermann Cohn, Die Sehleistungen. 9 



— 130 —

notirt ist. Vermuthlich sind sie aber dort auch nicht 
viel anders. Auffallend und erfreulich ist jedenfalls, 
dass in den Volksschulen nur 1, in den Gymnasien 
nur 2 Falle von „agyptischer Augenentziindung" 
gesehen wurden.

Von den 519 kranken Volksschiilern sind ubrigens 
nur 189 specificirt, d. h. 36°/o, von den 20 Schiilerinnen 
der hoheren Tóchterschulen 10, d, h. 50%, von den 
51 Gymnasiasten aber .35, d. h. 68%•

Die Befunde bei den letzteren durfte man also 
wohl noch eher auf alle Augenkranken iibertragen, 
ais bei den Volksschiilern. —

Vor 33 Jahren, ais ich die 396 augenkranken 
Schiiler selbst untersuchte, fand ich 490 Augenkrank- 
heiten bei ihnen.

Damals gab es 25 Falle von „agyptischer" 
Entziindung = 6’3% der kranken und 0'2 aller 
10060 Kinder; diesmal nur3Falle unter 50000Kindern. 
Die Zahl der Hornhautflecke betrug damals 211, 
davon 127 in den Volksschulen, d. h 53% der Augen
kranken, jetzt nur 24%•

Die Scrofulose hat also wahrscheinlich um die 
Halfte abgenommen.

Schielende sah ich damals 68, d. h. nur 17% 
der Augenkranken, diesmal aber sind 24% notirt 
worden.

Die ubrigen Falle vertheilten sich im Jahre 1865 
in kleinen Procentsatzen auf Katarrhe, Staare,
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Schrumpfung eines Auges u. s. w. 1). Ich erwahne 
nur noch, dass ich damals 27 Falle von unerklarter 
Sehschwachę fand.

Cap. XII.
Ergebnisse.

Man kónnte fragen: Lohnte es sich denn, dass 
615 Lehrer und 151 Lehrerinnen, also 766 Unter- 
riclitende2) so viel Zeit und Miihe bei der Unter
suchung von 52159 Schulkindern aufwandten, und 
dass Monate fiir die rechnerische Durcharbeitung der 
Befunde geopfert wurden?

Die Antwort lautet: Ja. Denn wenn wir im 
Folgenden die gefundenen Thatsachen, sowie 
die theoretischen und praktischen Ergebnisse 
iibersichtlich zusammenstellen, werden wir sehen, dass 
sie nicht nur eine Reihe bisher unbekannter Be-

J) Siehe die Einzelheiten in meinen Unters. d. Augen 
von 10060 Schulkindern. S. 153—168.

2) Von 557 Lehrern und 119 Lehrerinnen der Volks- 
schulen untersuchten die meisten nur eine Klasse: in 
den hóheren Tóchterschulen priiften 32 Lehrerinnen 
121 Klassen, einige Vorsteherinnen derselben sogar alle 
ihre Schiilerinnen. In den hóheren Knaben-Anstalten 
priiften 52 Lehrer (meist die Turnlehrer und die Natur- 
wissenschaftler) 154 Klassen.

9*  
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obachtungen iiber die Sehleistung enthalten, sondern 
den Anstoss zu neuen Fragen oculistischer, ethno- 
graphischer, physiologischer und schulhygienischer 
Natur geben.

A. Die gefundenen Thatsachen.
Sie haben darum einen hohen Werth, weil sie 

nicht einige Schulen, sondern 97% aller 143 óffent
lichen Lehranstalten Breslaus, (von den Privat- 
anstalten auch 52°/o)> Gan z en mehr ais 50000
Schulkinder betreffen. Daher darf man die Befunde 
ais fiir die gesammte Schuljugend Breslaus 
geltend betrachten. Es sind eben Zahlen, die in 
keiner Stadt der Erde bisher auch nur zum vierten 
Theil erreicht worden sind.

Es hat sich Folgendes ais sicher ergeben:
1) Wahrend man bisher annahm, dass ein 

normales jugendliches Auge einen Haken von be- 
stimmter Grosse (oben S. 37 Fig. 5) nur bis 6 m sehen 
konne, hat fast die Halfte aller Schiiler 
46%) den Haken unter freiem Himmel 
zwischen 7 und 12 m gesehen; mehr ais der 
dritte Theil Aller (38%) sah ihn sogar zwischen 
13 und 18 m. Ueber 3°/o sah ihn zwischen 19 und 
24 m, aber kaum 1% sah ihn weiter ais 24 m; die 
grósste sicher festgestellte Entfernung war 27 m.

2) Die 1—2fache Sehleistung war haufiger bei 
Madchen ais bei Knaben (55% '• 39%); die 2 bis 
3 fache Sehleistung aber umgekehrt haufiger bei 
Knaben ais bei Madchen (56 : 40).
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3) In den niederen Schulen und in den niederen 
Klassen ist 1—2 fache S haufiger, in den hoheren 
Schulen und in den hoheren Klassen 2 —3 fache 
S haufiger.

4) Die Sehscharfe der gesunden Augen nimmt 
in der Jugend weder von Lebensjahr zu 
Lebensjahr noch von Lustrum zu Lustrum ab*).  
Auch zeigen sich in dieser Hinsicht keine Unter- 
schiede zwischen den Geschlechtern.

5) Die durchschnittlicheSehleistung (Sd) Aller 
betrug 12*1  m statt 6 m, ist also doppelt so 
gross, ais man bisher glaubte'; der Unterschied 
bei Knaben und Madchen ist sehr gering (12’8 : 11’5), 
in niederen und hoheren Schulen ebenfalls sehr 
gering (12 : 12’9 bei Knaben, 11-4 : 12’5 bei Madchen). 
Sd steigt nur sehr wenig von Jahrfiinft zu Jahrfiinft 
12’5 : 12’8 : 12’9, auch nur wenig von Klasse zu 
Klasse in den hoheren Schulen (10’2 : 12’6 in den 
Tóchterschulen; 11’2 : 12’7 in den Gymnasien).

*) Donders und de Haan schlossen im Jahre 1862 
aus allerdings nur 281 (!) Beobachtungen im Zimmer, 
dass die S bis zum 30. Lebensjahre fast unverandert 
bleibe, und zwar nur = 22/20, dass sie bis zum 
40. Jahre langsam auf 2%o herabgehe und bis zum 
80. Jahre auf 10/20 sinke. (Onderzoekingen naar den 
invloed van den leeftijd op de gezigtsscherpte. Diss. 
inaug. Utrecht 1862.)
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6) Schlechte Sehleistungen (S < 1) hatten 
selbst im Freien 10% aHer Kinder, sowohl 
Knaben ais auch Madchen.

In den niederen Schulen lasen 9%, in den 
mittleren I3o/O, in den hóheren 17% nicht bis 
6 m.

7) Vor 33 Jahren hatten unter 10 000 hiesigen 
Kindem 19% schlechte Sehleistungen, jetzt nur 
10%; also hat sich die Zahl der schlechtsehen- 
den Schulkinder (Ab) seit einem Menschenalter 
um die Halfte verringert. Ob unter den Schiilern, 
die im Freien 6 und mehr Meter weit lasen, nicht 
eine Anzahl im Zimmer weniger weit ais 6 m sehen, 
bleibt dahingestellt. Diese Zahl wiirde allerdings den 
Procentsatz der Ab vergróssern. Doch kann die Zahl 
keine sehr grosse sein, da wir ja zeigten, dass selbst 
bei triibem Tageslichte noch 38 % mehr ais doppelte 
Sehleistung hatten. Aber selbst wenn wir solche 
F alle schatzungsweise mit 2 % annehmen, so wurden 
immer noch die Ab von jetzt zu denen von damals 
sich wie 17 :10 verhalten.

Andererseits diirfen wir aber auch nicht ver- 
gessen, dass im Jahre 1865 von mir alle Myopen 
die M < 1 hatten, die also Glaser — 0'25, — 0'5, — 
0'75 zur Verbesserung ihrer herabgesetzten S ge- 
braucht hatten, zu den normalsichtigen gerechnet 
wurden. Das war gewiss falsch. Ich that es, weil 
ich damals leider die Wichtigkeit dieser geringen 
Kurzsichtigkeitsgrade fiir die Lehre von der Ent-
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stehung der Myopie unterschatzte. Aber hatte ich 
jene Falle vor 33 Jahren beriicksichtigt, so waren 
wohl viel mehr ais 19% abnorm gewesen, die Ver- 
ringerung der Abnormen ware also heut noch viel 
grósser.

Das Verhaltniss der Ab von damals zu jetzt be- 
tragt in den Volksschulen 15:9%, in den Mittel- 
schulen 19 :12, in den hóheren Tóchterschulen 22:15, 
in den hóheren Knabenschulen 32:18%.

Diese hochst erfreuliche Erscheinung kann ner 
auf eine Gesammtabnahme der kurzsichtigen 
Kinder zuriickgefuhrt werden, da die Zahl der 
Augenkranken unter ihnen iiberaus gering, nur 1 %, 
ist (siehe unten). Sie diirfte ais ein schóner Beweis 
der Wirksamkeit der modernen Augenhygiene be- 
grusst werden.

8) Die schlechten Sehleistungen nehmen 
stetig vom 6.—18- Lebensjahre zu von 8—35%; 
sie steigen auch stetig von den niederen zu den 
hóheren Schulen, von den niederen zu den hóheren 
Klassen. Die Ursache liegt zweifellos in den vor 
33 Jahren zuerst hier (vgl. Einleitung S. 1) und seit- 
dem in sehr vielen Schulen des In- und Auslandes 
nachgewiesenen Progression der Kurzsichtigen von 
den unteren zu den oberen Schulen und Klassen. 
In den hóheren Klassen der hóheren Anstalten wurden 
auch jetzt 5—7mai so viel schlechte Sehleistungen 
ais in den niederen Klassen gefunden. Die Gesetze 
von der Zunahme der Myopie mit der ver-
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mehrten Naharbeit sind also wie friiher ge- 
blieben; sie miissen uns, obgleich die Gesammtzahl 
der Schlecbtsehenden abgenommen, doch antreiben, 
durch immer gróssere hygienische Bemiihungen die 
Zahl der Myopen noch mehr zu verringern.

9) Brillen trug 1'5% aller Schiiler, in den 
Volksschulen nur 0'9%, in den hoheren Tóchter- 
schulen 3’2%, in den Gymnasien aber 7’5%. Die 
Convexbrillen fur Uebersichtige schwankten meist 
zwischen + 1 und 4- 3, betrafen also nur schwache 
Grade.

Concavbrillen wurden 445 getragen, d. h. von 
I % aller Schiiler, genau wie vor 33 Jahren. Die 
Zahl und die Nummern der Brillen steigen von Klasse 
zu Klasse, der sicherste Beweis von der Zunahme 
der Kurzsichtigkeit und des Myopiegrades. Die 
meisten und starksten Concavglaser haben die Gym- 
nasiasten und unter ihnen vorziiglich die Secundaner 
und Primaner. In den Sexten sind 4%, in den 
Primen aber 35 % Concavbrillentrager. Die hoheren 
Nummern ais — 3'0 findet man in 28 % der Primaner- 
brillen, aber nur in 10% der Sextanerbrillen.

10) Die Zahl der augenkranken Kinder (Ak) 
betragt jetzt 590, d. h. nur 1'1% in hoheren 
wie niederen Schulen. Vor 33 Jahren waren 4% 
Ak, und zwar in Volksschulen 4'4%, in Gymnasien 
2'1%, somit hat sich die Zahl der Augenkranken 
in einem Menschenalter hier auf den vierten 
Theil verringert.
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Damals waren unter 396 Ak. 53% mit scrofu
lósen Augenentziindungen oder ihren Folgen, den 
Hornhautflecken, behaftet; so weit diesmal detaillirte 
Mittheilungen vorliegen, sind es 24% der Ak. Ver- 
muthlich hat also auch die Scrofulose seit 33 Jahren 
abgenommen. Die Anzahl der Schielenden hat 
aber zugenommen und zwar von 17 auf 24% der Ab.

11) Die Sehleistungen der Wild en ubertreffen 
nicht die unserer Kinder. Bei den Naturvólkern 
haben, soweit bis jetzt Untersuchungen vorliegen, 
durchschnittlich 42% S >2, von den Breslauer Kindern 
41 % also fast ebenso viel. Nur in ganz wenigen ver- 
einzelten Fallen kam bei Kalmucken und Afrikanern 
mehr ais 5fache S vor, hier hóchstens 4'5 fache S.

12) Triibe Tage hindern nicht, dass 37% der 
Jugend noch eine 2—3 fache S zeigt.

B. Theoretische Ergebnisse.
1) Man muss fortan die Zimmer-Sehscharfe 

von der wahren Sehscharfe im Freien unter- 
scheiden. Ich schlage vor, die erstere Sz, die letztere 
Sw zu nennen.

Bei den normalen 46733 Kindern war die durch- 
schnittliche Sw im Freien 12 m, wahrend die Sz 
auf 6 m angenommen wurde. Wir miissen also fiir 
die Sw die Nummern der Leseproben ver- 
doppeln. Eine Tafel, die ganz richtig fur Sz mit 
6 m bezeichnet wird, muss fiir Sw mit 12 m, No. 10 
Sz muss No. 20 Sw werden u. s. f. Will man ganz
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vorsichtig verfahren, so miisste man nicht die Durch- 
schnittszahl 12 statt 6 nehmen, sondern die untere 
Schwelle der Sw noch 2 m niedriger verlegen, da 
bei 10 m die bedeutende Steigung der Schiilerzahl 
beginnt (siehe Tab. II). Die No. 6 fiir Sz wurde 
demnach ais No. 10 fur Sw zu bezeichnen sein.

2) Da die Probetafeln und Haken von Snellen 
so gezeichnet sind, dass in der uber sie geschriebenen 
No. gesagt ist, in wie viel Meter Entfernung ihre 
Striche unter einem Winkel von 1 Minutę erscheinen, 
bei No. 6 also in 6 m, so erscheinen sie natiirlich 
in der doppelten Entfernung unter einem halb 
so grossen Gesichtswinkel. Da bisher 1 Minutę 
ais kleinster Erkennungswinkel angenommen wurde, 
so muss jetzt 1/2 Minutę ais durchschnittlich 
kleinster Winkel betrachtet werden.

Nehmen wir ais untere Schwelle 10 m statt 6 m, 
so wurde der durchschnittlich kleinste Winkel nicht 
60 und nicht 30, sondern 40 Secunden betragen.

3) Freilich kann der kleinste Winkel noch viel 
kleiner sein; denn 194 Kinder lasen No. 6 bis 21 
bis 24 m. Diese sahen unter einem Winkel von 
-1/4 Minutę, d. h. unter 15 Secunden.

Vereinzelte Falle in Breslau (5 Schuler) sahen 
bis 27 m, in Afrika bis 30, 36, sogar 48 m; aus- 
nahmsweise kann also der Winkel 12, 10, selbst 
8 Secunden sein.

4) Wie diese Verkleinerung des Gesichtswinkels 
mit den mikroskopischen Yerhaltnissen der Netzhaut 
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in Einklang zu bringen ist, miissen neue sorgsame 
Messungen der Anatomen und Physiologen ergeben. 
Bisher nahm man bekanntlich an, dass die nur 
0’001 mm Durchmesser haltenden Zapfensta.be der 
Netzhaut ais letzte Seheinheiten zu betrachten 
seien. Zwei Punkte kónnen aber nur ais 2 erkannt 
werden, wenn zwischen 2 beleuchteten Zapfenstabchen 
ein dunkles, nicht beleuchtetes liegt.

Bei einem Gesichtswinkel von 1 Minutę ent- 
sprechen nun zwei leuchtenden Punkten 2 Bildpunkte 
auf derNetzhaut,welche 0'004mm auseinanderliegen*) ; 
diese Bildpunkte werden also 2 Stabchen treffen, 
zwischen denen noch 2 Stabchen dunkel bleiben, sie 
werden daher noch ais 2 Punkte unterschieden werden.

*) Vgl. Mauthner, Yorlesungen iiber die optischen 
Fehler des Auges. Wien 1872. S. 127.

Wird nun der Gesichtswinkel 1/2 Minutę, so 
miissen die getroffenen Stabchen nur 0'002 mm von 
einander liegen, die beiden Bildpunkte miissten also, 
da ein nicht beleuchtetes Stabchen nicht zwischen 
ihnen liegt, in einen Punkt verschwimmen und nicht 
mehr differenzirt werden.

Da nun aber viele Hunderte von Kindern noch 
bei einem Winkel von 1/3 Minutę und viele bei noch 
kleinerem Winkel scharf gesehen haben, so werden 
neue Messungen vielleicht ergeben, dass so scharf 
sehende Personen noch viel schmalere Sehzapfen 
besitzen.

Zapfensta.be
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Oder die Physiologen werden nach anderen Er- 
klarungen suchen miissen; denn die Thatsache, 
dass sehr, sehr viele Menschen bei l/2 und bei l/3 
Minutę Gesichtswinkel scharf sehen, lasst sich 
jetzt nicht mehr aus der Weit schaffen.

3. Praktische Ergebnisse.

1) Die 5426 Breslauer Kinder, welche die Tafel 
selbst im Freien nicht bis 6 m lasen, wurden von 
den Lehrern angewiesen, arztlichen Rath einzu- 
ziehen. Die armen Schiiler wurden in die Poli- 
kliniken gesendet. Viele Hunderte beniitzten den 
Wink und erhielten Rath und richtige Brillen zur 
richtigen Zeit von den Augenarzten.

2) Aber auch fiir die Einstellung zum Militar 
haben die hiesigen Untersuchungen eine wichtige 
Lehre gegeben. Da fast die Halfte aller Normalen 
doppelte, ja sogar 1/3 Aller dreifache Sehscharfe zeigt, 
so diirfen iiberhaupt viel hóhere Anforderungen 
an das Sehen der Soldaten gestellt werden, und es 
muss bei der Einstellung auch eine Classification 
nach der Sehleistung stattfinden. Die Leute mit S > 2 
diirfen nicht zu anderen Truppengattungen, sondern 
nur zur Infanterie und Artillerie genommen werden, 
da diese das scharfste Auge zum Schiessen brauchen.—

Zum Schlusse diirfte es gestattet sein, fiir 
weitere Untersuchungen folgende Aufgaben 
zusammenzustellen.
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1) Alle Schulen, óffentliche und Privatschulen, 
in den Stadten und auf dem Lande *),  niedere, mittlere 
und hóhere Schulen miissen in allen civilisirten 
Landem nach derselben einfachen, hier durch- 
gefiihrten Methode von den Lehrern voruntersucht 
werden, damit die Resultate vergleichbar werden.

2) DasTafelchen(7. Auflagę, VerlagvonPriebatsch 
in Breslau) ist international zu verwerthen.

3) Stets ist eine sonnenhelle Mittagsstunde zur 
Prufung im Freien zu wahlen.

4) Betreffs des Vorsagens und Vorzeigens der 
Mitschiiler ist die grósste Vorsicht seitens der Lehrer 
anzuwenden.

5) Wiinschenswerth ware, dass jedes Auge be- 
sonders gepriift wurde.

6) Da behauptet wurde, dass dunkelaugige Per- 
sonen wegen des Pigmentreichthums ihrer Netzhaut 
eine bessere Sehleistung ais hellaugige haben, so ware 
auch die Augenfarbe bei der Sehprobe zu notiren.

7) Alle Schuler, welche die Tafel nicht bis 12 m 
im Freien lesen, sind mit schwachen Concavglasern 
und mit schwachen Convexglasern zu priifen; es ware 
móglich, dass sie entweder schwach kurzsichtig oder

*) Eine Dorfschule zu Kauffung bei Langenbielan 
untersuchte Herr Lehrer Fiedler bereits mit meiner 
Tafel im September d. J. Bei 157 Kindern von 8 bis 
14 Jahren war die durchschnittliche Sehleistung wie in 
Breslau = 12'0 m.
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schwach iibersichtig waren und durch Correction 
ihres Refractionsfehlers doch den Haken auf 12 m 
erkennen wurden.

8) Wer bei der Vorprobe nicht bis 12 m die 
Haken sieht, muss dem Arzte zu genauer Diagnose 
iibergeben werden. Dieser hat die Ursache der 
geringen Sehleistung zu erforschen. Er muss die 
Falle in Kurzsichtige, Uebersichtige, Astigmatische 
und Augenkranke sondern.

9) Auch die Bindehaute hat er zu untersuchen, 
sowie alle Brillen, die getragen werden; er hat zu 
bestimmen, welche Brillen niitzlich sind, und jedem 
Schiiler die Sehleistung und die eventuelle Augen- 
krankheit zu bezeichnen.

10) Da diese Priifungen alle halbe und ganzen 
Jahre wiederholt werden sollen, so muss ein Arzt 
der Schule beigegeben werden.

Seit 33 Jahren habe ich fur die Einfiihrung von 
Schularzten gekampft, indem ich sie zunachst fiir 
wunschenswerth erachtete, nachdem ich viele 
hygienische Mangel der Schulen aufgedeckt. Anfangs 
fand ich besondersbei den Lehrern und Behorden den 
gróssten Widerstand. Allmahlich schlossen sich 
meiner Ansicht*)  immer mehr Aerzte an, ais ich die 
Nothwendigkeit der Schularzte nachwies. So nahm 
der Genfer internationale hygienische Congress bereits

*) Vgl. H. Colin: Ueber Schrift, Druck und iiber-
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1882 meine Thesen1) iiber die Aufgaben der Schul- 
arzte einstimmig an. Nur Prof. v. Hippel2) in 
Giessen opponirte.

Er meinte: „es leuchte wohl auch dem Laien 
ohne weiteres ein. dass eine derartige Institution uns 
zwar zu einem Heere neuer Staatsbeamten verhelfe 
und eine Quelle fortwahrender Frictionen zwischen 
Padagogen und Aerzten werden, aber keineswegs 
den Nutzen fiir unsere Jugend haben wiirde, welchen 
viele davon erwarten.“

Ein besonders bemerkenswerther Satz von 
v. Hippel, den ich immer gern recht niedrig hangę, 
lautete: „Bildung und Kenntnisse lassen sich 
nicht erwerben ohne eine gewisse Schadigung 
des Kórpers.“ Erfreulicherweise glaubt das selbst 

handnehmende Kurzsichtigkeit. Eede, gehalten auf der 
Naturforscher-Yersammlung in Danzig, am 16. Sept. 1880. 
Tagebl. der Versammlung No. 3.

1) Vgl. den Bericht des intern, hygien. Congresses 
zu Genf 1882; ferner meine Schrift: Ueber die Noth- 
wendigkeit der Einfiibrnng von Schularzten, Leipzig, 1886. 
Ferner meinen Aufsatz: Geschichte und Kritik der Schul- 
hygiene in Breslau. Zeitschr. f. Schulgesundheitspflege. Ham
burg, 1892. No. 2 u. 3. Vergl. auch meinen neuesten 
Aufsatz: Die Schularztfrage in Breslau. Dieselbe Zeit- 
schrift. 1898. November. December.

2) v. Hippel, Ueber den Einfluss bygienischerMaass- 
regeln auf die Schulhygiene. Rectoratsrede. Giessen. 1889. 
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kein Laie; denn wenn das richtig ware, miissten ja 
alle unsere Abiturienten Schadigungen des Kórpers 
zeigen, ganz besonders die fleissigen, und das wird 
doch Niemand behaupten.

Ich habel890 eine Gegenschrift^gegen v.Hippel 
geschrieben, in der ich alle seine Einwande wider- 
legte. Aber diese Schrift war eigentlich gar nicht 
nótliig. Denn bei der kritiklosen Uebertreibung, die 
allein jener Satz enthielt, wurde v. Hippel gar nicht 
ernst genommen. Man ging zur Tagesordnung iiber 
ihn hinweg, und grade nach seiner Rede wurde das 
Verlangen de Mediciner nach Schularzten von Jahr 
zu Jahr grósser. Es zweifelt jetzt weder ein Arzt 
noch ein Laie mehr daran, dass Schularzte anzustellen 
sind; nur die Frage ihrer Competenzen wird noch 
discutirt. Und jetzt muss v. Hippel es erleben, dass 
sogar diepreussische Regierung2) Schularzte empfiehlt, 
wie solche iibrigens ja langst im Auslande angestellt 
sind.

Vergebens hatte ich mich hier in Breslau mit 57 
anderen Collegen schon 1886 freiwillig und unent-

t) H. Cohn: Ueber den Einfluss hygienischer Maass- 
regeln auf die Schulmyopie. Hamburg, Voss. 1890.

2) Vgl. den trefflichen officiellen Bericht des 
Ministerialrath Dr. Schmidtmann im arztlichen Vereins- 
blatt, August 1898, No. 381 und 382 und Zeitschrift fiir 
Schulgesundlieitspflege, 1898. S. 567 ff. 
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geltlich der Stadt zu schularztlicher Thatigkeit an- 
geboten; wir wurden aber leider abgewiesen.

In Wiesbaden ist aber jetzt meines Erachtens der 
richtigste Weg eingeschlagen worden, indem man fiir 
je 1500 Kinder einen Schularzt wahlte, der alle 
Semester einen Gesundheitsschein fiir jedes Kind be- 
ziiglich der Allgemein-Constitution und zahlreicher 
Organe auszufiihren hat.

Dabei ist auch das Auge gehorig beriicksichtigt.

Sehr richtig sagen die preussischen Ministerial- 
Commissare: „Die Erfahrung hat bewiesen, dass 
die Anstellung von Schularzten einen nicht 
zu unterschatzenden Nutzen fiir die Schule 
und die Schiiler bietet, dass sie mit den Schul- 
zwecken wohl vereinbar und unter gleichen oder 
ahnlichen Verhaltnissen, wie in Wiesbaden leicht 
praktisch durchfiihrbar ist. Die bekannten, gegen 
den Schularzt erhobenen Bedenken, Bedenken, die 
man auch in Wiesbaden gehegt hatte, sind durch die 
Erfahrungen nicht bestatigt worden. Es ist daher 
nur zu wiinschen, dass das dankenswerthe Vor- 
gehen der stadtischen Behórden in Wiesbaden 
zahlreiche Nachahmung finden und damit die 
fortschreitende Entwickelung des preussischen Schul- 
wesens auf diesem fiir die Volksgesundheit so wich- 
tigen Gebiete der Schularzteinrichtung endgiiltig 
gesichert werden móge!“

Wir wollen hoffen, dass nun endlich eine so be- 
Hermann Cohn, Die Sehleistungen. 10 
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rechtigte und wohlthatige Institution im ganzen 
deutschen Reiche eingefiihrt werden wird.

Die Schularzte werden die oben angedeuteten 
Aufgaben zu erfiillen haben. Natiirlich kann man 
nicht von jedem praktischen Arzte verlangen, dass 
er die feinen Untersuchungen betreffs Refraction, 
Astigmatismus, Augenspiegelung vollkommen be- 
herrsche.

Aber wohl darf man hoffen, dass man fiir die 
Augen-Priifungen einige S c h u 1-A ugenarzte anstellen 
wird, welche gewiss gern zur Lósung der oben an
gedeuteten Fragen beitragen werden.

Wenn dies allerorten geschehen, diirfen wir er- 
warten, dass uns eine grosse Fiille von Materiał iiber 
Sehleistungen und Augenleiden zustrómen wird, so 
dass wir in schulhygienischer, wissenschaftlicher, 
ethnographischer Beziehung neue Aufschliisse und 
eine Geographie der Augenkrankheiten der 
Jugend erhalten werden, fiir die uns bis jetzt noch 
jede Andeutung fehlt.

Wahrlich ein hohes, der Arbeit werthes Zieli



Nachtrag.
Private Mittheilungen des Herrn Generał 
Bartels uber die Sehleistungen bei zwei 

preussischen Infant erie-Regiment er n.

Im Capitel II. Seite 21 erwahnte ich bereits, dass 
Se. Excellenz der Herr Kriegsminister von Gossler 
meine Gesuche, ahnliche Untersuchungen bei allen 
preussischen resp. deutschen Soldaten vornehmen zu 
lassen, wiederholt in Folgę „dienstlicher Erwagungen“ 
ablehnend beschied, dass ich aber privatim erfahren 
habe, es hatten einige preussisChe Commandeure aus 
eigenem Antriebe die von mir vorgeschlagenen 
Priifungen bei ihren Regimentem anbefohlen. Die 
Resultate waren mir bisher aber nicht bekannt.

Wahrend der letzte Bogen dieser Schrift gedruckt 
wurde, hatte Herr Generalmajor z. D. Bartels, 
welcher die Untersuchungen in seiner Brigade an- 
geordnet, die besondere Gefalligkeit, die in diesem 
Sommer mit meinem Tafelchen bei den Mannschaften 
des Kgl. Preuss. 40. und 65- Infanterie-Regiments 
von alteren Unterofficieren unter Aufsicht von Offi- 
cieren gefundenen Ergebnisse mir mitzutheilen.

Ich bin dem Herrn Generał zu grossem Danke 
verpflichtet dafur, dass er mir die Veróffentlichung 
gestattet; denn es handelt sich um 1869 Befunde, 
welche mit den bei den hiesigen Schulkindern auf- 
genommenen gut vergleichbar sind.
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Die Mehrzahl der Soldaten wurde sogar 2 mai 
und zwar im Friihjahr und im Herbst immer unter 
freiem Himmel gepriift, wobei sich nur geringe 
Unterschiede zeigten. Besonders rubricirt wurden die 
Sehleistungen der Unterofficiere und der Mannschaften 
aus dem Jahrgange 1896, 1897 und 1898; die SI waren 
geordnet ais < 6 m, dann 6, 7, 8 m u, s. f. bis 20 m. 
Weiter ais 20 m sah kein Soldat den Haken.

Es zeigten in Procenten

Tabelle XXVI.

198
Unteroffic.

1671
Soldaten

50000
Schulkind.

S < 1 2% 2% 10'5 %
S = 1 3 2 1
S = 11-1-5 11? 19? 16?t 53 [ 62 t 15
S = 1’6—2 39 S 13 S 29)
S = 21—2’5 35? 31? oo 25? or.{ 12 ł 33
S = 2'6-3 7\ 2$ 12)
S > 3 — < 1 3-5

Die durchschnittliche Entfernung war bei den Unter- 
officieren = 12’0 m, bei den Soldaten = ||’5, bei 
den normalen Breslauer Schulkindern = 12'1 m. 
Gross sind die Unterschiede also nicht.

Wiederholte Priifungenderselben Soldaten werden 
ergeben miissen, ob wahrend der Dienstzeit Aende- 
rungen der Sehleistungen eintreten.
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