
I40 PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONGRESS

6. Bei den Fallen von sogen. motorischer Hérstummhe'it ist, wegen
A_usfall dieser vorsprachlichen Eim'ibungsperiode, die Aneignung
emer adiquaten Sprechmelodie verzogert, verandert oder sie kommt
fiberhaupt nicht zustande.

_ 7. Bei den Fiiflen von sogen. sensorischer Hérstummheit, die fiber
eme gute Sprachmoton'k und eine entsprechende Artikulation ver-
fiigen, kommt es trotz schwerster Storungen des Wortlaut— und
Satzverst'éndnisses zu einer absolut richtigen, ja sogaI fibertrie—

- benen Sprechmelodik, mit ausgepriigten dynamischen und modula-
torischen Akzenten.

8. Diese Erscheinungen stelien im Gegensatz zu den Veréinder-
ungen oder dem oft geschilderten Verblassen der sprechmelodischen
Eigenschaften peripher Ertaubter und der klanglich monotonen
Sprechweise schwerhoriger Kinder.

_9. Die Annahme eines Wegfalls bestimmter Horregionen (beisogen.
Rlndentaubheit) oder die Annahme einer Herabsetzung der oberen
Tongrenzen oder die Annahme des Ausfalles der Empfindung fiir
Tone (Laute), die durch hohe Schwingungszahlen zustande kommen,
relcht zur Erkliirung der oben geschilder’cen Vorgiinge nicht aus.

10. Die Almlichkeit der an den gennanten Fallen beobachteten
und unicersuchten Erscheinungen, mit denen der aphasischen Kranken
berechhgt: einerseits—selbst wenn sich keine sichere Ursache fiir das
Auftreten der Sprachstorung angeben lfisst—die Ammhme einer
zentraden Stérung, die, im Sinne einer zentmlen akustischen Sprach—
agnosw aufgefasst werden muss, andererseits—als Folge einer
gebur’gstraumatischen Schfidigung—die Annahme einer zentralen
motonschen Storung im Sinne einer Sprachapmxie. Die eingehende
ihclegretische Auswertung bleibt einer weiteren Diskussion vorbe-

a en.
_Anm. Autoren werden bei der Kfirze der Darstellung grundsfitzlich

nicht genannt.

34. Prof. M. ISSERLIN (Munich): Uber dds Verhdlmis von William
and Automatie in der Sprache}

In den Erorterungen zu den Fragen, die das Wesen der Aphasie
angehen, Wird besonders neuerdings eine lange bekannte'Beobachtung
von GOWERS vorgebracht. Dieser erziihlt in seinem Handbuch
f. Nerpenkmnkheiten folgendes Erlebnis: Ein Kranker mit leichter
AphaSIe sollte das Wort ”Nein” sagen. Nach mehreren erfolglosen
Versuchen rief er aus: “ Ich kann nicht ‘Nein’ sagen, Herr Doktor.”

. Solche Beispiele sind jedem Neurologen geliiufig. Sie werden seit
emIger Zeit von den Gegnern der sog. klassischen Aphasietheorie als
mit dieser unvereinbar vorgebracht. In der Tat, wenn man sich
etyva eine der Formulierungen des grossen BROCA vor Augen hilt,
nut denen dieser die von ihm abgegrenzte Aphemie zu bestimmen und
ihr Wesen zu kennzeichnen suchte, so scheint ein unloslicher Wider-
spruch zu klaffen zwischen dem Tatbestand, den diese Formulier—

1 Aus der Heckscher Nervenheil- und Forsohungsanstalt Mfinchen, mit
Unterstiitzung dutch die Rockefeller Foundation. '
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ungen kennzeichnen und Beobachtungen solcher Art, wie sie hier
zitiert werden. Der Verlust des proce’de’, qu’ilfamt suiwe pom articular
les mots: eine solche Bestimmung scheint in der Tat auf einen
Kranken wie den von GOWERS zitierten nicht zuzutreffen, da dieser
ja einen nicht einmal so kurzen Satz vollig korrekt spontan vor—
bringen konnte. Allein solche Beobachtungen waren auch den
Klassikern nicht fremd. Auch BROCA wusste und hat es beschrieben,
dass Aphemische einzelne Worte, Fli'lche, kurze Sfitze etc., besonders
im Affekt hervorstossen konnen. Und HUGO LIEPMANN, der als der
spiteste und vielleicht auch der gereifteste grosse Vertreter der
klassischen Lehre bezeichnet werden kann, zitiert seinerseits den
Fall von GOWERS, um ihn mit seinen Beobachtungen an einem
beriihmten Regierungsrat, dem Urbild des Krankheitsbildes der
Apraxie, in Parallele'zu setzen. Er vergleicht den Tatbestand, der
an dem Kranken von GOWERS zutage trat, mit jener heute gleichfalls
vulgiiren Beobachtung, dass ein Apraktischer, wenn man ihn auf—
fordert eine bestimmte Handlung auszufiihren—sich etwa. die Weste
zuzuknopfen—dieses nicht fertigbringt, dass er aber das Geforderte
sehr schon leisten kann, wenn er es so nebenher, quasi automatisch
ausfiihrt und etwa, ohne darauf zu achten mit den Fingern einen Knopf
oder ein Knopfloch der geofineten Weste berfihrt, ins Knopfen kommt
und nun diese Bewegung mehr unbewusst korrekt ausffihrt. LIEP—
MANN selbst hebt das merkwfirdige Bild hervor, dass ein solcher
Kranker gelegentlich komplizierte Bewegungsreihen ausfiihren kann,
wenn sie als “Kurzschlusshandlungen” innerhalb ‘des eingeiibten
Sensomotoriums automatisiert ablaufen, Wiihrend die gleichen Hand—
lungen nicht gelingen, wenn der Kranke den Befehl erhiilt sie auszu—
fiihren, oder sie selbst spontan bewusst ausffihren will. Hierher
gehort auch die von LIEPMANN zitierte Beobachtung einer aphasischen
Kranken, die als einzigen Sprachrest fiber den Satz verfiigt: “Das
kann ich nicht sagen". Forderte man sie auf, nachzusprechen:
,“Das kann ich!”, so macht sie vergebliche Anstrengungen, um

_ schh'esslich mit der gewohnten Betonung zu erkléiren: “D35 kann
ich nicht sagen”. Solche Erfahrungen sind jedem Hirnpathologen
geléufig ebenso wie die entgegengesetzten, dass ein Aphasischer fiber
eine Anzahl von Worte verffigt, aber nicht imstande ist, diese Worte
zu einem sehr einfachen Satz zusammenzufiigen oder einen aus diesen
Worten bestehenden vorgesprochenen Satz richtig nachzusprechen.
Um die bier zu behandelnde Problemfrage noch etwas genauer zu
verdeutlichen, ffige ich einige weitere Beispiele hinzu: Kranke konnen
die ihnen verbliebenen sinnvollen oder sinnlosen Sprachreste (“ I want
protection”, “assapatasi”, “besser besser" u. ‘61. m.) in sehr grosser
Variation der Betonung und Sprachmelodie, gewohnlich unterstutzt
durch lebhafte Ausdrucksgebéirden, zu verstéin'dlicher Kundgabe und
spgar Darstellung benutzen. Ferner gehoren hierher sprachliche
Ausserungen, die als Spracherzeugnisse Volh'g unversténdlich sind,
aber in korrekter Satzformation und Satzmodulation vorgebracht
werden, bisweilen auch einen Sinn erraten lassen. Ein solches merk—
wiirdiges Spracherzeugm's eines Kranken aus unserer Anstaltllautete 2

1 Beobachtung LOLMAR.
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“Von derartige Spitéler, ob da eine besondere W'ahrsicht notwendig
ware bei der Entklammerung, weiss es ja nicht”. Der Sinn dieser
satzartigen Bildung war allerdings nicht zu erraten; wahrend- eine
andere Ausserung des gleichen Kranken: “M6chte sehr geme die
Plesse berfinden”, oflenbar den Wunsch, ein Honorar zu entrichten,
kundtun sollte. Endlich sei ein Beispiel angeffihrt, das ich schon
vor Vielen Jahren veroffentlicht habe: Ein sensorisch—aphasischer
paragrammatischer Hirngeschadigter bewundert die Wandbordiire
in dem Wohnzimmer seines Sprachlehrers und sagt daranf: “Ja in
das Schlafzimmer mag ich net. ” nEs erweist sich, dass diese Ausserung,
das was der Kranke eigentlich sagen Wfll, nicht Wiedergibt. Sie Wird
zunachst wie folgt berichtigt: “Ja, die Bordl'ire in meinem Schlaf—
zimmer mag ich net.” Diese Korrektur scheint dem Kranken auf
Vorhalt entsprechend. Schliesslich stellt sich aber heraus, dass das
Schlafzimmer des Kranken fiberhaupt ohne Bordfire ist, und dass
der Satz hatte etwa lauten sollen: “Ja, eine solche Bordfire mochte
ich auch in meinem Schlaizimmer haben.” (Bemerkt muss hierbei
werden, dass es sich nicht etwa um intellektuell bedingte Unzul'ang—
lichkeiten handelte, sondern um einen Kranken, der auf einem hohen
intellektuellen Niveau verblieben war.) Das Wesentliche an diesem
letzten Beispiel ist, dass hier von einem aphasischen Kranken volliar
korrekte sprachliche Gebilde vorgebracht werden, dass aber der SiIm,
den der Kranke bew‘usst intendiert, gar nicht mit dem fiberein—
stimmt, den seine Satze obj ektiv darstellen.

Versucht man die Stellung zu kennzeichnen, aus welcher heraus
die sog. klassische Aphasieforschung von BROCA bis zu H. LIEPMANN,
Tatsachen, Wie sie hier an kennzeichnenden Beispielen verdeutlicht
wurden, zu verstehen suchte, so kann man etwa folgende Bestimm—
ungen geben: Entscheidend ist die Konzeption BROCA’s von der
espéce particulie‘re de me’moire von dem proce’de’ qu’il faut suivre
pour articular les mots. Dieses Kennen wird von dem sprechen-
lernenden Menschen in einer langen mfihsamen Ubung erworben.
Besonders LIEPMANN hat den Tatbestand geklart durch die Scheidnng
zwischen exekutiven und mnestischen Leistungen. Exekutiv sind
diejenigen-motorischen Leistungen, die der Mensch durch die Geburt
mit auf die Welt bringt, oder die so durch Anlage in ihm verwurzelt
sind, dass sie ohne besondere fibende Einwirkung der Aussenwelt
sich in relativ kurzer Zeit bei ihm entvvickeln. Mnestisch hingegen
ist alles, was durch ein mehr oder minder systematisches Lernen
erworben wird. Exekutiv in diesem Sinne ist also das Gehen, das
Stehen, das Schlucken, sowie alle zum Essen notwendigen Beweg—
ungen, u.s.f. Mnestisch dagegen. sind die, die gleichen exekutiven
Apparate benutzenden, durch Ubung erworbenen, Leistungen. So
ist etwa also das Gehen exekutiv, das Tanzen mnestisch ; das einfache
‘Greifen exekutiv, das KlaVierspielen mnestisch; das Atmen, das
reflektorische Schreien, Schlucken, Kauen exekutiv, das den gleichen
exekutiven Apparat benutzende Sprechen ist mnestisch. Nun legte
die klassische Lehre, besonders unter LIEPMANN, weiterhin dar, dass
die mnestischen Leistungen unter einer entsprechenden Zusammen—
arbeit Von Willkfir 11nd Automatie vonstatten gehen. Die zuniichst
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bewusst, j a oft unter planmassiger Intention ablaufenden motorischen »
Ubungen werden allmiihlich zu einem vorwiegend oder vollig unter—
beWflSSt zur Auswirkung gelangenden motorischen Konnen. Voraus—
setzung fiir das Gelingen eines “zweckgemassen” motorischen
Handelns (”Praxie” im Sinne LIEPMANN’S, auch die Phasie gehort
in das Gebiet der Praxie) ist der korrekte Ablauf eingeiibter,
“ gekonnter ’ ’ motorischer Leistungen, entsprechend demintentionalen
Impuls (“Bewegungsentwurf”—LIEPMANN). In der Apraxie Wie in
der Aphasie ist dieses Verhaltnis zwischen Intention (VVillkiir) und
Automatie (geiibter kinetischer Leistung) gestért, dissoziert im Sinne
der Klassik. So verstehen wir es, dass der Aphasische nicht sprechen
kann, wenn er will oder soll, dass er aber umschriebene Sprach—
leistungen vollbringt, wenn er ohne bewusste Intention, mehr auto-
matisch (in Kurzschlusshandlungen), in stark eingeiibt ablaufende
sprachlich—motorische Vorgange hineinger‘at. Besonders das Hersagen
eingeiibter motorischer Reigen, wie etwa sehr gefibter Gedichte,
Gebete, Wochentagsnamen, des Einmaleins etc. wurde von der
Klassik als eine so automatisierte Leistung verstanden.

Betrachten Wir unter solchen Gesichtspunkten die Erkl'airung, die
LIEPMANN dem Beispiele von GOWERS: “Ich kann nicht ‘Nein’
sagen!” gibt, so werden wir uns allerdings schwerlich mit dem
Heranholen einer eingeiibten Reihe zufriedengeben konnen. Denn
eine solche liegt in der Ausserung des Patienten von GOWERS ja nicht
vor, Vielmehr ein durchaus eigenartig, spontan gebildeter Satz. Nun
wussten die Klassiker gleichfalls, dass im Affekt auch derartige
spontane Leistungen schwergeschadigten Aphasischen gelingen kon—
nen. Allein ihre theoretische Einstellung ffihrte die Klassik nicht zu
tiefer eindringenden Abw'agungen fiber diese Frage. Kennzeichnend
fiir ihre Auffassung blieb es, dass bei der Riicksicht auf Automatie
nur an die assoziativ—reproduktiv gefibte Reihe, den mechanisierten
Ablauf, gedacht wurde, und dass die umfassendere Sprachleistung
nicht ganz selten nur unter extrem assoziationspsychologischen
Gesichtspunkten, als aus Bausteinen zusammengeffigt, betrachtet
wurde. Charakteristisch ffir diese Art von ”Pathologischer Physio-
logie der Sprache” ist darum auch der Tatbestand, dass das theore—
tische Interesse an dem Wort haften bleibt, und dass der Ablauf der
Rede aus dem richtigen Verhaltnis von Intention und Automatie in
der‘Zusammenffigung der Worte zum Satz verstanden Wird. Eine
andere Art von Automatie als die der Mobilisierung geiibter Reihen
wird aber hierbei nicht in eindringlichere Erwiigung gezogen.

Eine neue Betrachtungsweise kommt dem gegenfiber mit der
Stellungnahme JACKSON’s in die Sprachpathologie hinein. Ent-
scheidend ist ffir diesen Forscher und tiefsinnigen Denker die
Sondemng won wortlos uml sprachlos. Wer Worte besitzt, besitzt
darum noch nicht Sprache. Sprache besitzt der Worthabende erst
dann, wenn die geausserten Worte Satzwert (propositional value)
haben. Ffir JACKSON ruht das Wesen der Sprache in dem Satz
(proposition). Zu dieser Feststellung kommt eine weitere wichtige,
von JACKSON getroffene Scheidung. Diese sondert die Sprache in
eine intellektuelle und eine emotive, ferner in “ hohere ” und “ tiefere”.
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Die intellektuelle Sprache ist diejenige, welche (lurch das Satz—
Sprechen,. das ”Propositioning”, gekennzeichnet ist. Die tlefere
Sprache ist mehr aflektiv bestimmt Oder mehr automatislert. Dass
ein spra'chliches Produkt ausserlich Satzform hat, beweist noch
nicht, dass es Sprache im hoheren, intellektuellen Smne ist. Nur
wenn die- Ausserung wirklich Proposition, durch das Setzen der
Beziehung (Relation) gekennzeichnet, ist, ist 51e Sprache 1n lioherem
Sinne. Ausserlich Wie Sprache anmutende sprachliche Bildungen
konnen auch im automatisierten Ablauf oder im Affekt vorgebracht
werden, ohne dass sie die kennzeichnende Setzung der Bez1ehung
(Relation) aufweisen und damit den Charakter der Sprache 1m
hoheren Sinne erworben haben. . ..

Die Anschauungen JACKSON’S aufnehmend und welterfuhrend hat
A. PICK wichtige Beitr'aige zu dem hier behandelten Thema gehefert.
Die Lehre von der Proposition wird in der These des Primats des
Satzes vor dem Wort eingehender fiir die Pathologrezu yerwerten
gestrebt. Der Weg vom Denken zurn Sprechen w1rd m semen Sta-
tionen festzuhalten gesucht. Mutet hier auch manches als mcht
mehr haltbar an, so erscheinen doch die Aufstellungen fiber Storungen

des Satzentwurfs, die vow Storungen der Wortfindung hegen, uber
die Bedeutung der Schemata, der affektiven Momente und yor allern
der musischen Faktoren noch heute zu fruchtbarer Welterarbelt
anregend. Reichlich wird bei Abwagung der einzelnen gestaltenden
Momente von A. PICK auf das Verhiiltnis von Willkfir und Automatle
Ri'lcksicht genommen.

Mit den Lehren JACKSON’S und PICK’s ist ein gegeniiber den Auf—
stellungen der strengen Klassik neuartiger Aspekt des pathologischen
Sprachgeschehens gewonnen worden. Es 1st e1n Irrtum radlkaler
Bilderstfirmer, zu meinen, u'nter diesem.Aspekt die Auflassungen der

Klassik ausschalten zu k6nnen. Ist doch vielmehr die klassmche
Position in allen wesentlichen Pnnkten unerschfittert; wie auch PIoK
selbst, dem es an kritischer Uberlegung gewiss nicht fehlte, 1n
seinem posthumen Werk im Ganzen in klassischer Steflung verharrt:
Allein der von HUGHLINGS JACKSON gewonnene Aspekt 1_st auch bel
Einhaltimg der klassischen Position, und gerade 1n 1hr, unent—
behrlich. Erst wenn .er zu den klassischen Gesichtspunkten lungu—
kommt, kann die Fiille der pathologischen Erschemungen wlrkheh
erfasst werden. Sol] versucht werden eine weiterffihrende S_1cht in
die hier vorliegende Problematik zu gewinnen, so darf 1ch Sle
zunachst an die allen Sprachforschern bekannten Darlegungen von
F. DE SAUSSURE erinnern. Denken Sie an das, was F. DE' SAUSSURE
fiber die Sprache als ein System “beliebiger” Zeichen gelehrt hat
—erinnern Sie sich auch ein wenig an seine geistvofle Analogi51ernng
der Sprache mit dem Schachspiel—so befinden Sie $1011 in einer
Stellung, die sehr weitgehend der von der kla551schen Aphasle—
forschung eingenornmenen entspricht. Man denke auch an dle
Definition LIEPMANN’s: “Die Sprache ist ein Zeichensystem, welches
der Verstandigung der Menschen untereinander dient.” _Und man
sieht: in dem Aspekt der Klassik ist die Sprache ein rat10nal fass-
bares System beliebiger Zeichen, das mit seinen Ordnungen und
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Zuordnungen—zwischen den Zeichen untereinander und zwischen
Zeichen und Bezeichneten—nach langem allmahlichem Lernen
und Uben beherrscht wird; das sprachliche Konnen—auch das
rezeptive—ist ein mnestischer Besitz; die sprachlichen Ablaufe
erscheinen als zweckgemasse Bestimmungen mnestischbereitliegenden
Materials; das Verhaltnis von Willkfir und Automatie verbleibt iIn
Wesentlichen das von zweckgemass determinierendem Impuls und
mnestisch bedingter Mechanisierung ; die Storungen der sprachlichen‘
Leistungen sind letzten Endes Storungen des Mnestischen.

Mit diesen Umgrenzungen sind in der Tat——so muss anerkannt
werden—die wesentlichsten Ziige der aphasischen Storungen fest—
gehalten, auch heute, auch bei Betonung der Notwendigkeit, den
Gesichtskreis zu erweitern. Dass aber m'cht alle Erschemungen, die
Aphatiker in ihren Fehlleistungen darbieten, m diesm Grenzen
festzuhalten sind, liegt daran, dass eben die Sprache m'cht nm em
rationales System ist. Wenn jedoch die Sprache nicht nur ein solches
Systemist, was ist sie denn sonst ?—“ Kunstwerk ”, ” Schopfung ”? Wie
sehr beachtenswerte Kennzeichnungen hervorheben———mir selbst ist
immerbei derBeschaftigungmit normalen undpathologischen Erschei—
nungen aus ihrem Bereich der Vergleich mit einem Organismus
passend erschienen. Aber auch bei einem solchen Vergleich handelt
es sich nicht um einen ausschliesslich fiir sich geltenden Aspekt;
jedoch es erscheint die letztere Kennzeichnung als der Aspekt, der
wohl der Pathologie nahe liegt.

In diesem Zusammenhang darf ich auf die allbekannten Bestim—
mungen KARL BUHLER’S hinweisen: Sprache als Kundgabe,
Auslosung, Darstellung. Ich bleibe bei der friiheren Nomenklatur;
gerade die Pathologie legt es nahe, eine Stufe der sprachlichen
Kundgabe von der des primitiven Ausdrucks zu trennen. In einer
unertraglichen korperlichen Matter werden wohl alle Menschen unge—
fahr gleichartige Laute der Qual ausstossen. Sobald wir aber erst
eine sprachliche Formung menschlicher Ausserungen des Leides 11nd
des Wehs vor uns haben, erscheinen—wie jedermann weiss—
Differenzen in den einzelnen Sprachen, selbst bei einfachen Ausruien
des Leides und des Wehs. Haben wir bei dem reflexartig auftre-
tenden Schrei der Qual einen Automatismus tiefer Ebene vor uns,
so erscheinen die sprachlichen Kundgaben des Wehs und des Leides
wohl auch in einem affektiv automatischen Impuls, aber in ihrer
Form bereits den Bedingungen eines sprachlichen Milieus ent-
sprechend und—wenn man so sagen Will—z. T. konventionell. Das,
was DE SAUSSURE mit seiner Beliebigkeit meinte, tritt auch hier
bereits zu Tage. Hier haben Wir also schon nicht nur automatisch—
autochthone, sondern auch mnestische Leistungen vor uns.—Mir
scheint es besonders von Wert hierauf das Augenmerk zu lenken.
Schon JACKSON hat darauf hingewiesen, dass es Ubergiinge von‘der
tieferen zur hoheren Sprache gibt. Hierhergehoriges findet sich auch
in dem Ausdrucksbuch BUHLER's. Betrachten wir die Sprache des
Lebens, so werden wir die Stufe der reinen Darstellung wohl nicht zu’
haufig ffir sich auigerichtet finden. In der Rede des Lebens, in der
Wunsch und Affekt eine grosse Rolle spielen, Wirken affektive Unter—

JPG 10
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tonungen stark bestimmend aui die sprachliche Gestaltung undtreten
in jenen Bildungen zu Tage, die als Amalgamierungen verschiedener
Automatismen mnestischer und autochthon thymogener Art er—
scheinen. In dem uns beschaftigenden Zusammenhang ist nun den
mnsischen Eigenschaften der Sprache eine eindringliche Vertiefung zu
Widmen. Gerade diese Eigenschaften bleiben der biologischen Ver—
Wurzelung in der Aflektivitat besonders nahe. Gleichwohl sind auch
diese Ablaufe in den einzelnen Sprachen nicht frei von Milieueinfluss
und damit nicht frei von Beliebigkeit. Wie bekannt, benutzen die
einzelnen Sprachen in verschiedener Weise Klangfmben Oder Tonhb'hen
als fixe Eigenschaften zum Zwecke der Bezeichnung. In dem Kreise
unserer europaischen Sprachen sind es vorwiegend fix gehaltene
Klangfarben, die zu diesem Zweck bestimmt werden, Wahrend Ton-
hohenbewegungen, dynamische und zeitliche Bewegungen, auch
mobile Klangfarbenablaufe Zwecken der Kundgabe vorbehalten
bleiben. Freilich haben Tonhohenbewegung; Dynamik, zeitliche
Bewegung, Akzente auch in hohem Masse Beziehung zur Darstellungs—
leistung. Frage und Antwortmelodie, Betonung u. a. m. dienen
ihrerseits auch Zwecken der Darstellung in ausschlaggebender, wenn
auch nur formaler Weise. Schon vor Vielen Jahren habe ich zeigen
konnen, Wie kunstvoll dieses Zusammenwirken der einzelnen musi-
schen Faktoren ‘erfolgt, Wie hier Anpassungen an besonders eigen—
artige normale Situationen und andererseits Kompensationen—in
abnormen Situationen—erfolgen. So sehr nun aber in der Musie der
Sprache Milieneinfluss und Convention nicht fehlen, so konnen wir
doch nicht zweifeln, dass hier in besonderem Masse biologisch tief
wnrzelnde Antomatismen ihrerseits Wirksam werden. Hierzu einige
wenige Verdeutlichungen aus der Pathologie: schwer sensorisch
Aphasische, die Worte infolge der gestorten Lautauffassung nicht
verstehen, erfassen haufig den Charakter von Frage und Antwort
aus der Melodie ohne weiteres, ja sie konnen aus dem Verstiindnis
der musischen Eigenschaften auch eine Erleichterung ffir das Ver-
sté‘mdnis des Gesamtsinnes gewinnen. Die gleichen Kranken aber,
die eine komplizierte Satzmelodie ohne weiteres erfassen, bleiben
bei verschiedenartiger Betonung einzelner Worte Vollig ratlos.
Besonders bei in verschiedenartiger Betonung gegebenen Komposita
tritt solches krass zu Tage. Weiterhin: (wofiir ich vorher Beispiele
brachte) sensorisch Aphasische, die infolge ihres Defekts lautlich
Volh'g entstellte Einzelbestandteile (Worte, Silben) vorbringen und
einen unversténdlichen Jargon sprechen, bringen diese ihrem Sinne
nach nicht fassbaren Redeablaufe mit ausserordentlich lebendiger
Musie vor, sodass man einer korrekt gesprochenen fremden Sprache
gegenfiberzustehen glaubt, nicht selten aber aus dem musischen
Ablauf, zumal wenn eine lebendige Mimik und Gestik hinzutritt,
den Sinn cles Gemeinten teilweise erraten kann.

JACKSON hat die Anschauung vertreten, dass die Sprachauffassung,
auch die Auffassung der “ Proposition ”, ein automatischerVorgang sei
und nur die aktive Bildung von “ Propositions” Willkfirlich 11nd damit
Sprache (speech) in seinem Sinne darstelle. Man Wird diese Auistellung
heute‘gewiss nicht mehr hinnehmen, wohl aber dutch sie veranlasst
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werden fiber Automatismen bei der Sprachanflassnng nachzudenken.
Hiermit erhéilt man ein wirksames Korrektiv gegen neue fibertrie-
bene noétische Lehren, welche den Vorgang der Spracherfassung
aJs ein allzu blutleeres Geschehen in der Richtung reiner Sinn— und
Bedeutungserfassung’hinstellen. Wenn die Klassik sich die von ihr
in grundlegender Weise studierten Anomalien der Lauterfassung,
des Spontansprechens, des Nachsprechens Vielleicht manchmal zu
snnpel mit dem so obenhin als gleich angesetzten Vorgang des
Lebendigwerdens von “Bildern” zu erklaren suchte, so Wissen
w1r heute, Wie verschiedenartig und hochorganisiert Wir uns die
sensorischen Unterlagen des Geschehens zu denken haben. Hat die
neuere Sprachtheorie und Psychologie von der Entstofi‘lichnng 71nd
Ablb’snng der Zeichen (Bt'IHLER), von Entstaltnng nnd Umgesmltnng
der sinnlichen Stn'tzen der Begriffsbildung und gedanklichen Bewegung
(WILLWOLL, FROHN u. a.) gehandelt, so konnen Wir in der Pathologie
des Sprachverstandnisses sehr lehrreiche Beobachtungen zu dieser
Frage machen. Kennzeichnend ist ein eigenartiges Verhéiltnis
zw15chen Intention und Automatie, bei dem der wichtigste Trager
des ganzen Geschehens—die Lautung—einen schattenhaften Chamkter
annimmt und gleichwohl ffir all die Wirksamkeiten der abstrakten
Relevanz entscheidend bleibt. Wird infolge der Storungen der
residuéren Unterlagen dieses eigenartige Verhaltnis zwischen Inten—
tion und Automatie geiindert, Wird die Lautung zu sehr in den
Mittelpunkt des Geschehens gerfickt, zu “leibhaft”, so entstehen in
einem fehlerhaften Zirkel schwere Hemmungen der Bedeutungs—
erfassung. Hier ist es ein rein mnestischer Automatismus, der ffir die
Bedeutungserfassung entscheidend Wird. Dass demgegenfiber die
mehr affektiv untertonten musischen Eigenschaften widerstands—
fdhiger bleiben, ist schon hervorgehoben worden. Auf ihre relativ
ungeschadigte Wirksamkeit ist es zuriickzuleiten, dass der para-
grammatisch schwer entgleisende sensorisch Aphasische die Satz-
gestaltung in grossen Zfigen richtig anlegen und bisweilen auch
korrekt durchifihren kann. In solchem Fall kommen wir zu den
Inerkwiirdigen Dissoziationen (fiir die wir ein Beispiel gaben), sodass
em in'sserlich ganz korrekter Satz in keiner Weise das Wiedergibt,
was darzustellen die Absicht war. Haufiger freilich tragen die para-
grammatischen Fehlleistungen den Charakter, class bei leidlich
erhaltener Gesamtanlage des Satzes Verschiebungen, Kontamina—
tlonen, falsche Substitutionen die Leistung des Satzes entstellen und
zerstoren. Forschen wir somit nach dem Verh‘altnis von Willkfir und
Automatie in diesen angedeuteten verschiedenartigen Entgleisnngen
der senson'sch Aphasischen, so werden Wir den wechselnden Anteil
den die einzelnen Automatismen an dem pathologischen Geschehen
haben, nicht fibersehen. Schwer getrofi'en sind die mnestischen Unter-
lagen, die das Erfassen fixer Lautungen und der zugeordneten
Bedeutungen ermoglichen. Ungestc'irter bleiben gewohnlich die Vor
gdnge ales Erfassens afiektiv untertb‘nter mnsischey Bewegnngen.

Allein anch das Verhiiltnis zwischen Intention nnd mnestisch
geswherten Automatismus kann nicht mannigfaltig genug gedacht
werden. Ich stelle als Beispiel dem vorher behandelten Lanterfassen
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das Nachsprechen gegcnfiber. Ich mcine hier jene Falle von
sogcnannter Leitangsaphasie, bei dcnen gerade das Nachsprcchcn
des Vorgesprochenen besonders schwer getrofien, das Spontan—
sprcchen, Laut— und Sinnerfasscn, Lautlcsen aber weitgchend
crhalten ist. Auch wenn richtig nachgesprochen werden soll, muss
natfirlich die Lautung erfasst sein; gleichwohl bleibt sic, wenn der
Vorgang sich in ciner gut behcrrschten Sprachc, besonders der
Muttersprachc abspielt, relativ irn Schatten. Gcgeniiber dem Vor—
gang bei der Aufgabc den Sinn zu erfassen, tritt hier die Vorbereitung
des Sprechens hinzu, eben die Einstellung auf das Nachsprcchcn, auf
die motorischc Exekution. Wir mfissen also recht mannigfaltige
Schaltungsmoglichkeiten, Steucrungsméglichkeiten—im Sinne BfiH-
LER’s—des mnestisch Automatisiertcn annchmen, und wir findcn cine
besondere Art der Zusammenstrukturicrung, eben die, welchc das
Nachsprechen ermoglicht, bei dcr Leitungsaphasic getroffen. In der
Klassik hat man bei den Storungen des Nachsprechens von der
Bedeutung des “Nachsprechens fiber den Begnfl” gchandelt. In dcr
Tat kann sowohl dic bewasste Konzentration auf die Wortbedeatnng
wic auch den laatlichen Gegenstand, als welchcr das nachzusprcchcnde
Wort crscheint, dem in der Leitungsaphasie Getroffenen, das Nach—
sprechcn erlcichtern. Neben solchen alteren haben Viele neuere
Beobachtungen gezeigt, wie insbcsondere bei der Wiederherstellung
durch Ubung die bewnsste Intention Kompensationen far die gestb‘rten
Aatomatismen schaffen kann. Freflich bleibt hierbei die Sprachc
zunachst sehr linkisch und unbcholfen.

Als ein letztes Beispicl fiir die besondere Zusammenfiigung von
Willkfir und Automatic nenne ich die Aphasien der Polyglotten,
besondcrs die Wiederherstellung der polyglotten Aphasischen. Diese
Wicderherstcllung verlauft bald mehr nach rein mncstischen Ge-
setzcn, so 2. B., dass die gciibteste, insbesondcre die Muttersprache
relativ erhaltcn bleibt oder sich als erstc wiederherstellt. Anderer-
scits werden nicht selten auch bcsonderc situativc Momente wirksam.
Dass unter diescn auch Geffihlsfaktoren bcgfinstigcnd Wirken konnen,
hat in neuercr Zeit vor allcm MINKOWSKI wahrscheinlich gemacht.

Ich muss mich begniigen, noch schlagwortartig einige Hinweise
anzuffigen. Auch die phonettsche Exekatton Wird nicht nur durch die
mncstischcn Automatismcn im Sinne BROCA’s gcsichert und solchen
cntsprechend gestaltct. Afi‘ektiv unterté‘nte Aatomatismen spielcn
fiberall hinein und fiben auf die Gestaltung der Lautc entscheidenden
Einfluss aus; das gilt schon von dem normalen Sprachgeschehcn bei
dem Wechsel dcr Betonung und nicht wcniger deutlich von patho—
logischen Situationcn. Hieriiber hoffc ich in nicht allzulangcr Zeit
Ergebnisse experimenteller Untersuchungen vorzulegen. Der Klang—
farbenbewegung ist noch besondcre Autmerksamkeit zu Widmen.
Bei allen Situationswechseln—in pathologischen, auch besondcrs mit
Riicksicht auf die sensorischen Sténmgen—ist dem Problem dcr

phonologischen Relevanz eingchendcr nachzuspiiren. Hinsichtlich
der Pathologie der hohercn Einheitsbildungcn darf ich viclleicht auf
eigeneUntersuchungen zur Taubstummcnsprache und fiber den Depe—
schenstil der Motorisch-Aphasischcn vcrwcisen. Alle dicse Bildungcn
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sind zu betrachten unter eingehcnder Beriicksichtigung des Verhalt-
nisses von Willkiir und Automatic. Eine ccrkung hier anzufiigen
erscheint noch notwendig. Es ist hier unter dem Gesichtspunkt dcs
Vcrhiiltnisscs von Willkt'ir und Automatic in der Sprache auf die
Storungen der Gestaltung, der Einheitsbildungen hingewiesenworden.
Das bedeutet nicht etn Bekenntm's 2am Gedanken von der primaren
Gestaltangsstb‘mng in der Aphasie. Ich haltc Vielmehr die Trennung
in primar und sekundar bedingtc Erschcinungen bei dcr Aphasic,
einc Scheidung, die im Entwurf aus der Klassik stammt, fiir zutreffcnd
und zu weiterer Forschung anrcgcnd, und ich halte die Storungen
der ganzhcitlichen Gestaltung—wie solche bei Aphasischen nachzu—
weisen sind—fur sekund'ar, aus der Affcktion des sprachlichcn
Werkzeugs herriihrcnd.

Endlich darf ich noch im Zusammcnhang unscrer Erortcrungen
auf einen allgemeincn Gesichtspunkt hinwciscn, der glcichfalls von
JACKSON stammt. Diescr hat betont, dass, wenn cine Schadigung
cin jiingstcntwickcltes Leistungsniveau triflt, die Leistungen dcs
nachsterhaltenen, alteren, mehr durchorganisierten (also auch auto-
matisierteren) Niveaus hervortreten und die Symptomatologie be-
stimmen. Die biologisch tief, die affcktiv verwurzclten Automatismen
erwiesen sich uns als die resistentestcn. Sic werden, da in ihnen
mnestische Einflfisse am geringsten zur Entwicklung kommen, auch
bei der Aphasie erzcugenden Schiidigung am wenigsten primar
getroffen. Ihr Erhaltenbleiben im Verein mit der Mobilisierung dcr
je nach Situation aktivierbaren, durch Ubung erworbencn Mechani-
sierungen bestimmt die Art der dem Aphasischen jeweils zur Ver—
fiigung stehendcn Leistungen. Sprachleistung im hochsten, im
Darstellungssinne weist dcr Aphasische aber nur soweit auf, als die
ordnungsgemasse Erweckung der bereitliegenden Automatismen
durch die determinierende Intention gelingt. Das Mitschwingcn
affektiver Faktorcn bleibt dabci fiir die Leistungen auf den einzelncn
Stufen, j ewcils in cigencr Weise, kcnnzeichnend.

35. Mr A. CLASSE (Glasgow): L’accent tom'qae, phe’nome‘ne psycho—
logtque. -

Dans les rcmarqucs qui suivent, 1e mot accent est equivalent a
1’anglais stress. La nomenclature du francais est sur ce point nette-
ment insuffisante: les mots accent tom'qae, accent de force, accent
d’tntensite’, accent de phrase, ton, etc., ont des sens variables, suivant
les auteurs qui les emploient; i1 leur arrive meme d’étre inter-
changeables. Ils ont, de plus, le défaut commun dc souligncr des
differences cxtén'curcs sans tenir compte suffisamment dc l’idcntité
cssentielle dcs phenomenes qu’ils désigncnt.

Cette confusion dans 1c vocabulaire est malhcureuscment dans trop
dc 03.5 a la fois la cause et le résultat d’une certaine confusion dans
la pensée: on assimile unc impression a un phénomenc extérieur du
langagc—timbre, hauteur, intensité ou longueur—on trouve un
vocable pour designer ce phénoménc et, en général, on croit avoir
donné a l’impression initiale un nom qui la définit suffisamment.




