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wheel”, fsla feller ”one who fells (trees, etc.) ”, 'fslou fellow1 “com-
rade, etc.”.

There remains the question of whether a correlation exists between
any of the so-called short and long vowels. As Dr VACHEK2 has
pomted out, it 1s impossible to talk of a correlation of quantity, since
It has been proved by E. A. MEYER in his Engllsche Lautdauer that
the so-called short vowels are sometimes longer than the so-called
long ones.» Since 1t is difficult to judge tension in the more open
vowels, a correlation of tension seems to be out of the question.
But I th1nk we may say that we have here a correlation of checked
and unchecked vowels—What is called in German Silbenschnitt—
korrelatwn. The pairs of vowels which take part in this correlation
are Il—I, uu—u, oz— , ax—ae, and probably eI—s. I am not sure whether
the checked vowel corresponding to 3: is A or a. It will be noticed
that one of the most salient features differentiating the members
of these pa1rs IS the fact that consonants which follow the checked
vowels 1n final syllables are stronger than consonants following the
unchecked vowels. ’l‘his strengthening of the consonants is realized
in the case of the hquids by lengthening; in the case of the other
consonants both by increased quantity and by greater force of
articulatlon. The fact that there appears to be no essential difference
in the English sound-pattern between an unchecked pure vowel and
a monophonemic diphthong allows us to set up a pair like er—e,
where the unchecked member of the pair is diphthongized. With the
exceptlon of unstressed I and the schwa—vowel, only unchecked
vowels can stand in final open syllables; these unchecked vowels
form, therefore, the unmarked members of the correlation.

One word about the phonological transcription of these diphthongs.
As far as IS pOSSIble, phonological unities should be represented by
Single symbols, or at least by ligature forms, whilst biphonemic
diphthongs should be represented by groups of symbols. I suggest,
therefore, that the monophonemic diphthongs should be transcribed
by means of the hgature symbols used by Dr H. E. PALMER in his
Prlnmples ofRomamzatlon and Everyday Sentences in Spoken English:
n, an, en, on, an, an, 01. Taking the Czech ai-diphthong as an example,
biphonemic d1phthongs may be transcribed either with a binder,
thus: a}, or else by placing the short mark 'over the unsyllabic
element, thus: ai.

1 The word fellow may sometimes be pronounced 'fela but not alwa S‘
mag:1 siytfit iomfbodlyg$1is a 'gud lit-:19, or address him ’as lg lfsla; gut 311i:
ca 0 aoua 9r ava'koli,lsepareltrd from 1112 ”£192. () 63, or say that somebody has been

3 J. VACHEK, op. cit. pp. 117, 118.
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. $15razchentwiclelung.1
Aus der Fulle der Probleme, die sich aus der Erforschung der

Sprachentwicklungsstdrungen ergeben, lassen sich einzelne besonders
deutlich herausheben; sie sind geeignet ein neues Licht auf die
Gesamtheit der Erscheinungen zu werfen und u. U. eine Revision
der theoretischen Anschauungen herbeizuffihren.

Der Abbau und die Veranderungen der musischen Qualitaten der
Sprache beizentral schwer§prachgest6rten besch'aftigten seitjeher die
verschiedenen Forscher. Uber das Verhaltnis der Akzente (Tonhohe,
Dauer, Starke), des Sprechtempos und der Klangfarbe zu den
eigenartigen Storungen der Laut— und Spracherfassung, des Sprach—
verstandnisses und der Sprachproduktion ist Viel beachtenswertes
gesagt worden. Es ist erwiesen, dass bei den verschiedenen Formen
der zentralen Storungen der Sprache die Storungen der sprach—
melodischen Qualitaten in verschiedener Weise gestort sein konnen.

Im Gegensatz zu diesem “Abbau” der sprach— und sprech—
melodischen Erscheinungen bei aphasischen Kranken, lasst sich von
einem “Aufbau” derselben bei der Erwerbung der Sprache im
Kindesalter sprechen ; es leuchtet ohne weiteres ein, dass auch dieser
verandert vor sich gehen oder gestort sein kann, wenn es sich um
zentrale Hemmungen der Sprachentwicklung handelt und wir Sto-
rungen vor uns haben, die denjenigen der erworbenen zentralen
Stérungen Erwachsener durchaus ahnlich sind.

Uber 'das anfangliche Gerausch-, Klang- und Lauterfassen, wie
fiber die ersten melodischen und lautlichen Produktionen sprach-
kranker Kinder fehlen uns genaue Beobachtungen ; um so wertvoller
erscheint es, wenn sich die Gelegenheit bietet, Kinder mit totalem
Sprachausfall bei gutem Gehor, erstmalig zu untersuchen, durch
systematische Behandlung zum Sprechen zu bringen und die
Wandlungen der melodischen und lautlichen Qualitaten zu beo-
bachten, die durch den provozierten Erwerb der Sprache vor sich
gehen.

An zwei spezifischen Fallen von Sprachentwicklungsstorungen, die
untereinander fundamentale Unterschiede aufweisen, konnten inter—
essante Beobachtungen gemacht werden; es sind deutlich umschrie-
bene Storungen, die—einerseits durch den totalen Ausfall des Sprach—

ve'rstiindnisses und des differenzierten Sprachlauterfassens, ‘ dem
sogen. sensorischen—andererseits durch den vollkommenen Ausfall
der artikulierten und sprachmotorischen Prozesse bei ausreichendem
Sprachverstandnis, dem sogen. motorischaphasischen Krankheitsbild

1 Aus der Heckscher Nervenheil- und Forschungsanstalt Mfinchen, mit
Unterstfilzung durch die Rockefeller Foundation.
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entsprechen. Phonetisch exakte Laut— und Sprachaufnahmen durch
Apparate konnten wegen Schwierigkeiten technischer und praktischer
Art nicht durchgeffihrt werden; die Untersuchung musste auf eine
methodischfortlaufende Beobachtung beschréinkt bleiben ; das subjek—
tive Uberhoren ist zwar wohl etwas ungenau, und die blosse Beschrei—
bung ergibt leider nur ein ungeféihres Bild der Erscheinungen, dem
die Lebendigkeit der Wirklichkeit fehlt. Doch sprechen die Tatsachen
ffir sich.

E. M. Ein Kind von 7 Jahren mit grosser motorischer Ubererreg- '
barkeit und Unruhe; es fehlte dem Kind jade spmchh'che Verstéindi-
gungsmoglichkeit; nicht ein einziger Laut, nicht ein Wort (weder
” Mama”, “ da” oder der eigene Name) hatten ffir das Kind signifika—
tive Bedeutung. Ohrenéirztliche Untersuchung ergab keinen krank-
haften Befund. Das Verhalten des Kindes zeigte adequate Stellung—
nahme zu den Situationen und Ereignissen der Umwelt, sehr gute
Verstéindigung durch Zeichen und darstellende Geb’cirden, grosse
Gewandtheit bei Haus— und Handarbeiten und Bewegungsspielen,
kluge Betatigung im eigenen Spiel mit optisch konstruktivem Material
und im ”Rollenspiel” mit anderen Kindern, wobei es selbst immer
Anffihrerin war. Begleitet war der motorische Bewegungsdrang von
fast bestfindigen, teils gegliederten, teils chaotischen lautlichen und
stimmlichen Ausserungen, die jedoch keinen Sinnbezug auf die
Aussenwelt, keinerlei Bedeutungsgehalt, keinen signifikativen Cha-
rakter trugen; ihre lautlichen Ausserungen waren von 3 facher
Art: I). Endlose Ketten eines monotonen Summens auf einem Ton,
ohne Zielrichtung, ohne Steuerung, meist aber ein gleichbleibendes
Hin- und Herpendeln auf zwei Stimmténm ohne normalen Vokal—
chamkter oder ein stetiges Wieder—Wiederholen eines stimmhaiten
Konsonanten (1, w,'m): 2). Wenn es sich Geltung verschaffen oder die
Aufmerksamkeit auf sich lenken wollte, einen Gegenstand gewahrte,
ihn vielleicht wfinschte, so trugen die lautlichen Ausserungen silben-
ahnlichen Charakter, mit der Betonung auf der letzten Silbe,
etwa: Kakai, ald, retiretiré u. a. m. ; diese waren aber flfichtige Laut-
gebilde, ebenso rasch verschwunden Wie unvermittelt aufgetaucht;
in éhnlichen oder gleichen Situationen traten sie niemals in bestimmter

‘ Form auf. >
Eine dritte Art der lautlichen Ausserungen trat in einem erhohten

Affektzustand auf, der aber kein subjektiv erlebter, sondem bloss
die Nachahmung eines beobachteten Geschehens war ;' das Kind
ffihrte gelegentlich, begleitet von 1ebha.fter Mimik, heftig gesti—
kulierend Szenen auf, wobei es ein anderes Kind mit einem Schwall
chaotischer Lautabfolgen fiberschfittete, mit dem Finger drohte, es
gewisserrnassen ermahnte und zankte, 315 were es selbst eine strafende
Lehrmeisterin. Eigentliches Weinen erfolgte selten, das Wimmem
oder Schreien bei Angsth'chkeit oder Angst war normalen Kindern
gleich. Eine Selbstnachahmung eigener 'Laute im Sinne eines reflexen
Erlebens erfolgte nie; eigenartige Fremdnachahmungen bestanden
in der Nachahmung ganzer Szenen so beispielsweise, wenn es sich
mit gefalteten Handen hinstellte und ein gerauschartig erlebtes, im
Chor gesprochenes Gebet einer grosseren Anzahl von Kindern in
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chaotischen ‘sinnlosen Lautabfolgen Wiedergab. Bei proqierter
Nachahmung von Lauten (VVéirtern) gelang es Tonhfihenunter—
schiede, melodische Akzentuierung, ohne richtige Artikulation oder
Lautnachahmung, hervorzulocken; Sinnbezug lag mcht m diesen
Nachahmungen.

Um die Schwere der Stb'mng im Laut— und Sinnerfassen andeutungs-
weise zu schildern, mogen einige Angaben fiber das Zustandekommen
des Sprachverstandnisses genfigen: Es bedurfte 2 Monate planmas-
sigen Spielens, bis es gelang zu 3 Lautgestalten (Wortern) eine
Assoziation zwis'chen diesen und zwischen einem noch mcht emdeutlg
bestimmten “Etwas” (Person, Situation, Raum, Gegenstand) zu
stiften. Erst nach 5 Monaten taglichen systematischen Splelens
war das Verstéindnis ffir etwa IO Gegenstandsnamen geweckt und
trat erstmals spontan eine Lautfolge “ brrte” (Birne) als Wunsc_hwort
auf. Bald danach war es moglich an Hand einer Photographle den
”eigenen" Namen und “Mama.” zum Verst'andnis zu bringen; dle
Bedeutung des Wortes “Mutter” erfasste das Kind, trotz Anle1tung
erst 3 Jahre spate'r. Es ist ein weiter und mfihevoller Weg von diesen
Anfiingen des symbolischen und erstmaligen Bedeutungserfassens bls
zu den Sprachproduktionen gewesen, die nunrnehr eine lautsprach—
liche Verstandigung mit dem Kinde ermoglichen. Vom 5. Monat
des systematischen Hinlenkens ab wurde der symbolische Wert und
der Sinngehalt einer bestimmten Grfippe von Lauten (Wortem)
erfasst, die sinnvolle Verbindung zum Bezeichneten war jedoch immer
sehr schwer herzustellen, das Behalten des bezeichnenden Lautes
(Wortes) und seiner Bedeutung ausserordentlich flfichtig. Kern. neu
zu erwerbendes Wort kann ohne Anleitung in seiner Bedeutung
erfasst werden; niemals gelingt eine selbstdndige Nefierwerbung
irgendwelcher Wortbedeutqmg; eine Ausnahme bilden jetzt nach
3 Jahren systematischer Sprachtherapie die spontan erworbenen und
auf akustischer Nachahmung beruhenden Afiektausdrficke und Aus-
rufe, die sinnvoll der Situation gem'ass angevvandt werden.

Akustische Versuche wurden in zahlreichen Reihen durchgeffihrt,
sie ergaben alle gutes Gehor, aber Schwierigkeit im Unterschelden
verschiedener Gerausche, im Unterscheiden von Klfingen verschie—
dener Instrumente und verschiedener menschlicher Stimmen.

Nach etwa 3 Jahren wurden die gleichen Versuche Wlederholt;
das Unterscheiden gelang wesentlich besser und zwar waren die
ersten 3 Urteile eindeutig sicher und richtig; dann erfolgte die
jeweilige Zuordnung des akustischen Eindrucks zur Lautquelle zwar
konstant, aber falsch; ffir die weiteren Versuche herrsehte grosses
Unsicherheit. Das Kind gab meist falsche oder gar keme Urtelle
Inehr ab. Die Dower des Behaltens akustischer Eindrficke ist 'ausserst
kurz. Untersuchungen fiber das akustische Vorstellen und fiber
akustische Nachbilder konnten, wegen der Schwierigkeit derartlge
Versuche dem Kind verstandlich zu machen, noch nicht systematisch
durchgeffihrtwerden. Zahlreiche Beobachtungensprechenindessen ffir
das Bestehen einer nur schwachen akustischen Vorstellungst'atlgkeit.

Die Versuche fiber das Erkennen des Stimmklanges ergaben die
meisten Fehler. Das Wort wird jetzt eher erkannt als die Stimme
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der sprechenden Person. Die eigene Lautgebung Wird nunmehr, wenn
die Aufmerksamkeit darauf gelenkt Wird, reflex erlebt; ein intentional
auf den vergesprochenen Laut gerichtetes Angleichen der eigenen
Lautgebung (besonders der Vokale und Diphthonge) zu dem vorge—
sprochenen erfolgt auch spontan durch wiederholtes Probieren,
gleichwie wenn ein Instrument ”gestimmt” Wfirde. Spontanes
Interesse fiir akustische Eindriicke oder Musik hat das Kind nicht;
Gerausche werden, besonders wenn sic in unmittelbarer Nahe statt—
finden, als stdrend empfunden; fi'ir gestaltete akustische Eindriicke
besteht deutliche Untererregbarkeit.—~Es ist nicht méglich auf die
Ffille der Einzelheiten, die sich an die Prozesse des Verstehens und
seines Aufbaues knfipfen, naher einzugehen. Wichtig erscheint vor
allem die Tatsache, class, bei all den Sténmgen des Sprachlaut— und
Sinnerfassens, bei dem miihevollen Erwerb der Sprachbedeutungen
eine erstaunliche Héhe der Leistungen im Lesen, Schreiben und
Rechnen durch logisch—kombinatorische Denktfitigkeit erreicht werden
konnte und, dass das Kind zu einem selbstdndigen, m'cht angelemten
Aufbom der sgbrechmelodischm Eigenarten kam, die denen der
normalen deutschen Sprache angeglichen, ja mitunter deutlich
fibertrieben sind. Nicht mm Afiektc’iussemngen der Zartlichkeit, des
Ablehnens, des Mitleids, der Empérung, des Staunens, der Achtung, '
des Unwillens, des Ekels, sondern auch Frage—, Aussage— und
Behauptungssatze sind melodisch deutlich unterschieden. Eine Erhé-
hung des Stimmtones und eine deutliche Verst'drkung derselben
erfolgt, selbst bei nur schriftlich gebotenen, daher abgelesenen
Satzen, auf jener Silbe oder auf jenem Worte, welches das bedeutungs-
stiirkste im Satze ist. Der Abfall der Stimme bei Abschluss, der
weiterffihrende Stimmton bei der Fortsetzung des Satzes ist zur
Selbstverstiindlichkeit geworden. Eine Anleitung dieser “richtigen
Sprechmelodie” konnte selbstredend nicht gegeben werden; viel—
mehr wird im Hinblick auf die ungewdhnlich schwierige sprach—
therapeutische Behandlung des Kindes, notwendigerweise anders—um
das Ineinanderfliessen der Sprachlaute zu verhindern—in ungewiihn-
lichen abgerissener und fiberbetont—akzentuierter Art vorgesprochen.
Ein gewisser Ubergang von den chaotischen oder monoton geleierten
Reihen des vorsprachlichen Zustandes zu dem nunmehr erreichten
sprechmelodisch gegliederten und lautlich-gestalteten Sprachpro-
duktionen war durch lingere Zeit hindurch zu beobachten. Einzel-
silben oder Namen wurden melodisch—lautlich abgewandelt (z. B.
der Name Titi in tia—tia-tia—tia=tiatia. . .) in endloser Kette,
nur durch kurze Atempausen unterbrochen, durchgesummt.

Anders verh‘eilt es sich bei einem Jungen (J. W.), der var der
Spracherwerbung fiberhaupt keine andere Lautproduktion hervor-
brachte, als ein stimmhaft gesprochenes 1. Hingegen war das Unter-
scheiden und Identifizieren von verschiedenen Gerauschen, Klangen
an Instrumenten, Tonhéhen, menschlichen Stimmen auffallend
sicher; in einem Versuch mit 22 Vpn. konnte er jede Stimme genau
angeben. Die expressive Lautsprache erfolgte hingegen nur unter
mfihevollstem Emrbeiten der einzelnen Artikulations— und sprech-
motorischen Vorgiinge. Die Bewegungsabfolgen mussten bei jedem
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neu zu erlernenden Wort jeweils einzeln und im Zusarnmenhang
eingefibt werden; der selbstiindige spontane Erwerb eines neuen
Wortes, selbst das blosse Nachsprechen ist unméiglich. Dennoch hat
der Junge einen relativ guten Umfang von sprachlichen Ausdrticks—
m'o‘glichkeiten erreicht. Eine der deutschen Sprache B1055 einlger-
massen angeglichene Sprachmelodie hat er sich jedoch nicht aneignen
ké'mnen ; die kurzen agrammatischen Satzchen oder Wortfolgen haben
keinen melodisch gegliederten Charakter; eine Ausnahme bllden
einige Viersilbige Wortgruppen, bei denen auf der Schlussflbe eme
Senkung des Stimmtones um etwa eine kleine Terz .erfolgt, Wahrend
die vorangehenden Silben skandierend auf dem glelchen Ton Hide}:
gleichen Lange herausgestossen werden (z. B. “V6—gél-zim-Ba_¢tm
oder ” dréirUhr-vér—bfi ”). Lange und kurze Vokale werden 1n.g1e1cher
Weise kurz gesprochen; Diphthonge werden oft brel’g ausemander—
gedehnt; eine Erhéhung des Stimmtones gehngt niemals in der
normalen Stimmlage; wird es von ihm verlangt, so mmmt 'er (z. B.
fiir i und ii, Laute, die ihm besondere Schwierigkeit berelten) d1e
Fistelstimme zu Hilfe. _ _ ..

Aus all den oben geschilderten eigenartigen Erschemungen lasst
sich folgem: . '

I. Die Aufiassung der Sprachmelodie allem,_olme Wissen urn den -
symbolischen Wert der Laute fiihrt m'cht zuglelch zum Erfassen der
Wortbedeutung, nicht zum eigentlichen Sprachverstéindms. Das
Erfassen der Wortbedeutung erfolgt durch einen eigenen Denkakt
(vergl. Fall E. M.). . _ ‘ _ _

2. Die Aufiassung der Sprachmelodie 1n Verbmdung m1j: emern
ausreichenden Grad von Sprachverstandnis ergibt noch nlcht die
Méglichkeit diese nachzuahmen oder sich anzueignen (vergl. Fall

. W. .
I 3. )Die sprachmelodischen Qualitaten kénnen bei normalemv
Spracherwerb nur in beschranktem Masse, in pathologischen Fallen
nur selten oder garnicht angelemt werden; Sle mfissen selbsttatig,
bewusst oder unbewusst, willkiirlich oder unwillkfirlich erworben
werden; bei der normalen Sprachentwicklung erfolgen die ersten
melodischen Produktionen selbsttiitig; sie sind durch lange Zeit
hindurch als sinnleere Nachahmungen aufzufassen.

4. Erst nach dem anf'anglichen ,Erfassen der Wortbedeutungen
und dem erlangten Sprachverstandnis kbnnen die rnusrschen Quah-
tiiten sinn'voll nachgeahmt oder in difiermzierter Welse dem Sprach—
inhalt nutzbar gemacht werden.

5. Der Wert der erstm melodischen Nachahmungm vor dem Sprach—
erwerb liegt in dem vorbereitenden Charakter zur Ausfibung der
expressiven Sprachvorg'ange; sie sind nicht eigenthch als Vorstufe
fiir das Erfassen des symbolischen Wertes der Laute oder des
Erfassens der Wortbedeutungen aufzufassen. Bei fehlmder akus—
tischer Aufnallme ist ein Verstandnis fiir Sprachsymbole yermittels
anderer Sinnesgebiete méglich; hingegen geniigt oft be1 erfplgter
und geniigender Sprachbeherrschung ein Mmunum an lauthchem
Erfassen um den Sinn und die Bedeutung des Gesprochenen zu
wecken und zu verstehen'. , .
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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.




