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Prof. L. HJELMSLEV (Copenhagen) :

Der Vortrag von ZWIRNER Wie auch die friiheren Vortrage
von N. VAN WIJ'K und J. VON LAZICZIUS haben den allgemeinen
Eindruck best'atigt, dass die bisherige Diskrepanz zwischen-
Phonolog'ie und Phonetik fiberwunden ist. E111 Teilgebiet der
,,1angue”, namlich der Sprachgebmuch, muss von der Phonetik ,
beschrieben werden, und zwar in der Weise, dass sich die Pho-
netik deduktiv auf die Sprachwissenschaft (Lehre von der
Sprachnorm) bezieht, die sprachlichen Einheiten als gegebene
Grossen hinnjmmt und die Varianten strukturalistisch darstellt,
Wie dies durch die Anwendung des Zufallsgesetzes ermoglicht ist.
Eine Lehre von den Sprachlauten ,,abstraction faite de la langue”
Ware eine unmogliche Wissenschaft.

Dr. JonGEN FORCHHAMMER (Munich) :

Bei Untersuchungen fiber Lange und Kfirze der Sprachlaute ’
Wird der zu untersuchende Laut meist aus seinem Zusammen- , .,
hang herausgerissen und dann auf seine Dauer h111 gemessen. , «
Dabei WiId sich bisweilen fiberraschender Weise herausstellen
dass der als lang bezeichnete und empfundene Laut nicht langer ‘
1st als der entsprechende kurze (vgl. z. B. das italienische a in
amato und matto). Ich glaube, dass es sich lohnen Wfirde, bei
derartigen Untersuchungen die Aufmerksamkeit zukfinftig mehr
auf das Verbaltm's ZWischen Vokaldauer 11nd Konsonantendauer 3
zu lenken Vielleicht Wird man dann sehen, dass der charakte- ,
ristische Unterschied bald beim Vokal, bald beim Konsonanten

' zu finden 1st. Beim obigen italienischen Wortpaar, W0 die Vokal- ‘ ‘
dauer fast die gleiche war, habe ich z B die Dauer des nach-
folgenden t bei matto fast 5—ma1 so grossD(refunden W1e bei amato.
Ueberhaupt Wirken bei der Opposition lang--kurz mehre're Fair--
toren n11t,auf die es jedoch zu weit ffihren W1'1rde hier naher
einzugehen.

11. Dr. C. A. REINHOLD (Berlin) : Zm" phonetischen Typologie
de'r Sprachen.

In den manm'gfaltigen Reichtum der Sprachen Ordnung zu
loringen, bestehtb dieb Moglichkeit, verwandte Sprachen ver—
wandter Volker und Stamme zusammen zu fassen. Diese genea‘lm
gisch--historische Methode e1 gibt Ordnungen W1e germanische
romanische oder slawische Sprachen, die indogermanische 'oder
Bantusprachfamflie. Wertvoll ist hierbei die Betonung der
Spraohfamilie; wenn sich auch verstossene Aussenseiter Wie
iaaskisch, koreanisch u. a. m. nicht recht einer Familie zuordnen
assen.
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Der andere Weg ist die typologische Betrachtungsweise, die

grammatische Elemente zum Masstabe einer Einteilung macht.

SO unterscheidet die gelaufige, namentlich von MISTELI 11nd
F N FINCK geforderte Klassifikation isolierende (z. B. tibeto-
chinesisch), nikorporierende (z. B. gronlandisch, mexikanisch,

abohasisch), agglutinierende (z. B. Tfirksprachen) 11nd flektie-
rende Sprachen. In der Praxis gerat man zuweilen 1n Zweifel,
welcher Gruppe eine gegebene Sprache zuzuordnen sei. Z. B. hat
die westsudanische Sprache Ewe am ehesten isoherenden Cha-
rakter. Die normale Silbe besteht aus Konsonant plus Vokal.
Die Wortarten sind an der Wortform nioht erkennbar. Aus

Einzelsilben, die Bedeutungstra’ger sind, setzt sioh der Satz

zusammen. Und doch sind eim'ge Silben 111 ihrer Grundbedeutung
bereits verblasst, haben oft nur noch Funktionswert. na (1)
heisst ,,geben”, yéna 1st Habitualis von yo ,,rufen”, und Wéna.

Habituah's 17011 W?) ,,machen”, wobei ersichtlich ist, dass sogar

der Toncharakter verloren gegangen 1st, Wahrend er normaler-
'Weise erhalten bleibt. _

Dieser Gesiohtspunkt der Bildungssilben ist keineswegs 110t-
Wendig. Ebenso konnte jedes grammatische Element zum Ein-
teilungsprinzip erhoben werden. Von der Syntax aus Wfirde
a11erd1ngs das Bild reich110h verwickelt werden, ganz entspre-
chend der bunten Tafel d'er syntaktischen Erscheinungen. Dieser
Masstab dfirftesich demnach nicht empfehlen. Bei einer Ein-
teilung nach der Flexion muss man mit Sprachen rechnen, die
keine Flexion haben, Wie den isolierenden.

Welches grammatische Element 1st nun bei allen Sprachen
entWickelt ~— ohne dieses keine Sprache denkbar? Der Laut

erscheint als dieser notwendige Baustein aller menschlichen
Sprache. Der Laut in seiner Verwendung 1111 Einzelwort mfisste
sich also als Masstab einer Typologie besonders gut eignen, Wo-
fern man 1hn nur konsequent und tiefgehend genug anwendet.

Bei der Bearbeitung des danischen Lautsystems war es auf—
fallig, Wie bedeutungsvoll das Vokalsystem ffir den gesamten
Sprachaufbau dieser Sprache ist. Beim e, o ist es Wichtig, weite
und enge Varianten zu unterscheiden, beim o sind es drei Va-
rianten : o co 0, 11nd beim a kann man sogar Vier verschiedene
Laute nebeneinander stellen : ae, a, a, 11. Damn sind zehn Diph-
tonge vorhanden : 111, yu; e11, 011; su, 0311, 01, ou ; aei und au.
Damit nicht genug, die Erscheinung des sogenannten Stosses
dient zu weiterer Scheidung von W'o'rtern : huset ,,gehaust”
(ohne Stoss) ——-— huset ,,das Hans” (mit Stoss), leeser ,,Leser”
(ohne Stoss) —- laeser ,,11est” (mit Stoss) und Lange und Kfirze
werden sauber auseinandergehalten : hyle, hyxle, hy’yl ,,Wand—

(1) ’ Hochton, ‘ Tiefton.
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brett”, ,,heulen”, ,,Geheul”. Aus diesem Grunde habe ich auf

S. 31 des Buches von A. ARNHOLTZ und mir Einfilhrung in das
ddnische Lautsystem mit Schallplatten das Danische als Voka1~ ’
sprache bezeicbnet.

Beachtlich erscheint, Wie im Gegensatz z'ur genauen Trennung :

der Vokalnfiancen die Konsonanten Sohwankungen unter~
worfen sind. Man denke an auslautendes p/b, t/d/E, k/g I Fern'er
fallt der ungleichma‘ssige Aufbau der Konsonantentafel auf.
Man sehe sich die Tafel auf S. 47 des erWahnten Buches an.
Dem 6 entspricht kein p, dem j kein g. s und j‘ sind vorhanden,
nicht aber die stimmhaften Entsprechungen z und 3..

Wie anders zeigte sich das Verbaltnis von Vokalen und
Konsonanten bei der ‘ Bearbeitung georgischer Lau’cplatten,

die ich mit Prof. M. VON TSERETEELI unternommen babe.
Die ganze Aufmerksamkeit musst-e bier zunachst auf'den Kon-
sonantismus gerichtet werden. Den stimmhaften Explosiven
b, d, g entsprechen bier zwei Garnituren von stimmlosen
Explosiven, aspirierte und mit Kehlverscbluss versehene. sog.

Ejektive, Wie sie auch in Afrika bekannt sind (1). Es sind
also im Georgischen zu trennen: b, ph, 13’; d, th, ’5’; g,

kh, k’, (q’). Z. B. baba ,,Vater”, phapha ,,Brei”, p’ap’a ,,Gross-
vater”. Entsprechend bei den Afirikaten : dz, ts, ts? ; d3, tf, 13]".
Z. B. dzeli ,,Holz”, tseli ,,Sense”, ts’eli ,,Jahr”. Man unter~

scheidet : yele ,,Bach”, xeli ,,rasend, narrisch”, q’eli ,,Ha ”,

altgeorgiscb kxeli > xeli ,,Hand”. Das konsonantische Gefiige
zeigt sich in der Konsonantenbaufung : s-xl—aW—s ,,er schneidet
Rebe ab”. Auf der georgischen Lautplatte LA. 1371/72 im Besitz
des Instituts ffir Lautforschung an der Berliner Universitat
sind fiir die Kennzeichnung dieses Phanomens die _‘W6rter

kbrtswini ,,Wiesel”, tj‘xwlet’a ,,stechen” und mthrgunweli

,,Ueloerwinder, Vernichter” aufgenommen worden. Schliessh'ch

fallt die onomatopoetische Verwendung der Konsonanten- "‘

nfiancen auf : (*d)gled3a ,,zerreissen eines Tieres” —— txlefa
,,(Stoff) zerreissen; eine Obrfeige geben” —— (’I‘th)kxletfa ,,aus-

einanderreissen (z. B. Aepfel)” — (*th)x1ets’a ,,gebratenes Huhn
(mit der Hand) zerreissen”. Die Bedeutung des Konsonantismus

ist also evident. .

Wie steht es bier mit den Vokalen? Ffinf sind nur vorhanden ; "

echte Diphtonge gibt es gar nicht. Beim Abhoren der Laut—

platten zeigte sich nun eine qualitativ grosse Variationsbreite »

der Vokale e und 0, die regelméissig weite Laute sind, aber bier

und da in ausgesprochen e’nger Variante vorkamen- Man legt

also oflenbar im Spracbgeffibl keinen entscheidenden Wert auf '

(1) Cf. WESTERMANN-WABD, Practical Phonetics for students of Afn‘cm, 7

languages, 1933. S. 96 f. -
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die Trennung von weit und eng, da der Unterscbied ffir Be-
deutung und grammatische Funktion belanglos ist. Hinzu

kommt, dass die Vokale als Trager V011 Druck‘ und Ton keine

Auspragung auch dieser Lautelemente besitzen. Prof. SELMEB
bestatigt in seinen georgischen Experimentalstudien von 1935,
S_ 7, die Beobachtung HANS VOGTS : ,,Dass das Georgische
weder ausgepr'agten dynamiscben noch musikalischen Akzent
aufweist, stimmt mit den Ergebnissen meiner Untersuchungen
fiberein.” Selbst die Erscheinung der Vokalquantitat ist nicht
ausgepragt : ,,das Geo‘rgische unterscheidet Langen und Kfirzen
nicht systematisc ” (SELMER, S. 33). Es zeigt sich somit, dass
der Vokalismus mager entwickelt ist. Zusammengefasst : (1) Die
Zahl der Vokale ist gering, 6) die Quantitat ist verbaltnismassig
einbeitlich, und 0) es ist keine Tendenz zu Zirkumfiexerschei-
nungen. Man mocbte deshalb eine solche Spracbe vom laut-
typologischen Standpunktaus als Konsonantsprache bezeichnen
und kommt so 211 einem grundlegenden Untersehied in den laut-
lichen Auswirkungen des Sprachgeffibls. Man erinnert sich der
Vokalarmut des Arabisicben und" man verstebt vielleicht besser,

warum die Vokale im Hebraischen u. a. nioht gesohrieben zu
werden branchen. .

Innerhalb der Vokalsprachen scheinen sich solche, bei denen
der Tonfaktor, andere, bei denen der Druckfaktor die Wichtigste
Rolle spielt, in ihrem Lautverhalten aus'zuschIiessen. Bei den
Tonsprachen der Afrikaner ist vom Druck meist wenig zu
spiiren; eine grammatische Bedeutung hat er nicht. Dagegen
in den Spraohen mit ausgepr'agtem Druck, Druckspraohen, Wie
man sie nennen moohte, spielt gerade der Wortton keine tief-
greifende Rolle fiir die Bedeutungs- 11nd grammatische Funlztion.

-Haufig geht der Ton dann zusammen mit dem Druck, so dass
z. B. hoher Ton an starkeren Druck gefesselt erscheint, vergl.
nhd. {Lebersetzen gegen abersétzen. Natiirh'ch konnen aucb Stark-
clruck und Tiefton zusammen gehen. Druck und Ton sind ge-
koppelt. Im gesamten Indogermanischen _z. B. muss — Wie
schon ’KARL BRUGMANN, Ku‘rze vergleichende Grammatilc der
idg. Sprachen, S. 53, bemerkt —— ursprl‘inglich ,,beim Wort-
akzent die expiratorische Starke vorgewogen haben”.

Bei beiden Gruppen lassen- sich weitere Unterschiede beob—
aohten. Innerhalb der Tonsprachen, fiber die Frau Dr. WARD
noch eingehender handeln Wird, konnte man etwa Spraohen
mit festem und mit beweglichem Silbenton gegeneinander
abheben. Wenn man Einzelwc'jrter der. Ewesprache in Togo '
zum Satz zusammenfasst, bleiben die Tone auch im Satzganzen
erhalten. Z. B. abélo énye nfidfidu vévie na'. amewé ,,Brot ist

eine wicbtige Nabrung ffir die Menschen”. Nur sinkt die Ton-
hohe iIn ganzen gegen das Satzende bin, was ——.lautphysiologisoh
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selbstverstétndlich —— mit dem grosser werdenden Luftmangel

zusammenh‘alngt.
VVie viel sohwieriger noeh liegen die Tonverhéfltnisse in der—

andern Abteilung. Nehmen Wir als Beispiel das Ibo, fiber das
wir die eingehende Tonstudie von Frau Dr. WARD besitzen.
Ausser den fiblichen Konsonanten entspreohen sioh nioht das-
bilabiale stimmhafte B und das labiodentale stimmlose f. y hat
nicht 9 neben sich; Y kein x. Dagegen ist der Vokah'smus be-
sonders durch die Tonentfaltung kompliziert. Es gibt acht
Vokale, i, e, s, a, 0, o, a, u.

Nur duroh Ton unterschieden sind z. B. ékwa. ( 1) ,,Br1'ieke,
Beth” —-— ékwé. ,,Tuch” —— ékwa. ,,Schrei” —— akwé. ,,Ei”. Man
sehe die Wortlisten bei R. F. G. ADAMS : A Modem Ibo Grammar,
1932, S. 15—18. Ausser der etymologischen Funktion hat der
Ton eine grammatische. Der Ton ist verschieden in igbi‘l ,,t6ten”
und izu ,,trefien”. Aber im Imperativ gbué ya ”tote es” und
ksé ji ,,tei1e Yams?’ maoht sich die lexikalische Tonverschieden—
heit nioht bemerkbar. Aeaich verhétlt sich die Zustandsform
mit — ra, bei der, gleiohgfiltig ob die Wurzel urspriinglich hoch
oder tief ist, Wurzel und Suffix einheitlich Tiefton haben :
écbro m -— ébbro m trotz des Unterschiedes c5 — b5. Der Ton
héin'gt hier an der grammatischen Form. Sicherlioh werden sioh
bei genauerer Prfifung der Tonspraohen mehr‘erei und feinere
Unterteflungen ermogh'chen .lassen.. Auch ’Uebergangssysteme
werden genauer studiert Werden mfissen.

Aehnlich Wie bei den Tonsprachen steht es bei den Druck-
spraohen ; nur tritt hier an Stelle des Silbentons die Wortdruck-
stelle. Diese kann fest oder beweglioh sein. Wenn man einerseit‘s
an den scharf geschnittenen Intensit'aLtsakzent des vorlitera~
rischen Lateins auf der Anfangssilbe der Worter denkt (z. B.
caput, céputis > cépitis ; céntacesco > conticésco ,,ich -.ver-
stumme”), anderseits an das Paenultimagesetz, das etwa'vom
zweiten Jahrhundert V. 0hr. bis ins vierte Jahrhundert n. 0hr.
Gfiltigkeit hatte, so haben Wir in der Geschichte der lateinischen
Spraohe beide Typen repr‘alsentiert.

Die feste Wortdruckstelle kann mit einheith'ohem Akzen’c
versehen sein oder versohiedene Akzente aufweisen. Die Druck-
stelle liegt im Franzosisohen auf der letzten Silbe, der Akzent‘
als Summebezeichnung verschiedener Faktoren Wie Silbendruck,
Tonbewegung usw., etwa Wie GERULLIs, Litam'sche Dialekt-
studien, Leipzig 1930, den Terminus versteht, ist einheiflich
steigend. Die Mogh'ohkeit versohiedener Akzente bei fester
Wortdruckstelle ist im Lettisohen realisiert. Das Wort 'pieridit
,,beweisen” zeigt die drei Akzentarten, die ENDZELIN in ,,Des .

( 1) Wegen der Tonzeiohen s. o. S. 67, " ist hierhMitteIton.

ZU'R PHONETISOHEN TYPOLOGIE DER SPRACHEN 71

intonations let/cones”, Revue cles e’tucles slaves, tome II, faso. 12,
56-58, ,,intonation descendante, trainee et rude” bezeichnet.
Dass der Akzent im Lettischen bedeutungsuntersoheidend ist,
zeigen die Beispiele : afigsts ,,hoch” gegen afiksts ,,kal ”, afist
,,Weben” gegen éust ,,stechen”.

Bei bewegficher Wortdruckstelle einer Drucksprache ist die
entsprechende Teilung zu machen. Das Deutsche zeigt wie seine
Mundarten beweiohe Wortdruckstelle : Bruder, Naohtigall,
Gewehr, Vereinsvorstehei‘. Dabei ist der Akzent einheitlich,
gleichgfiltig Wie versohieden er in der Einzelgegend sein mag.
In Norddeutsohland is’c er eben; 'Lm Sfiden fallend : N. Mans,
S. Mémus, 50, Au. Dabei sind die Vokalquahtéten und -qua.ntit§.ten
genau zu beaohten. In einer Fiohtelgebirgsmundart steht muxs
,,Mus” neben mus ,,muss”, anderseits muxs neben ms ,,Moos”,
mOxs ,,Mass” und der feineren, stédtischen Aussprache desselben
Begn'ffes moxs. Dagegen gibt es nur ein s und b/p, d/t sind im
Anlaut nicht untersohjeden. .

Schliesslieh bleibt. der'Fall verschiedener Akzente bei beweg-
licher Wortdru'ekst-efle. .Die letzte Bedjngung zeigen lit. eimé
,,1asst uns gehen”, eiti ,,gehen”, 63eras ,,See”, mékytojas ,,Lehrer”.
Die zwei verschiedenen Akzente machen in sonst gleiohen
Wortern Bedeutungsuntersohied aus : bainas ,,Satte1” —— ba’lnas
,,heflfarbig (vom Rind)” ; afikle ”Fusslappen” —— éukle ,,Kinder-
m'aldchen”; kofe ,,Brei” —— koj‘e ,,er seih ”. Weitere Beispiele
siehe bei P. BUTE‘NAS: Lietuviu kalbos Akcentologijos Vadovelis,
Kaunas, 1931, S. 45/6. ,

Beim Vergleichen des Lettischen mit dem Litauischen in
lautphysiologisoher Hinsicht zeigt sioh, dassldie genealogische
Zusammengehorigkeit —- Wie zu erwarten -- nicht mit der
typologischen sioh deckt. In der Entwicklung von einem ge-
meinsamen Urbaltoslavisohen in die Gegenwart hinein sind die
Ergebnisse verschiedener Entwicklungsphasen lebendig geblie-
ben, die als versohiedene Typen verwirklioht sind. In ihrer Ge-
scbichte kann also eine Sprache oder Sprachgruppe durch ver-
schiedene Lauttypen gehen. .

Fliessende Grenzen in élhnlieher Art sieht man zwischen Kon-
sonant- und Vokalspraehen. Im Kaukasus heisst ,,BI_‘uder” bei
Migreh'ern dgima, bei Lhasen dguma, aber bei Georgiern dzma. ;
,,sohafien” migr. khiminua, georg. khmna. Danach soheinen die
Konsonantspraohen sekundére Typen zu sein, bei denen Kon-
sonantenhéiufungen durch Vokalverluste entstehen, Wie h‘alufig
im Slavischen. Sollten etwa. die typologischen Entwicklungen in
festen Bahnen verlaufen? Dann were mit der Moglichkeit zu
reohnen, auch Ruckschlfisse auf historisohe Sprachzustinde zu
ziehen. '

Es liegt in der Natur des Gegenstandes, wenn diese Skizze
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den Charakter eines Arbeitsprogrammes hat. Seine Grundlinien
anzudeuten war meine Absicht.

12. Dr. WALTHER WfiNSCH (Berlin) : Grenzgébi'ete der .Musik~
und Sprachforsohung.

Sowohl in der sprachlichen, Wie auch in der musikalischen
Gestaltung werden zur Erreichung eines besonders Wirksamen
und kiinstlerischen Ausdrucks oftmals Mittel verwendet, die

innerhalb eines musikalisch konzipierten Kunstwerkes sprach-.
liche Gestaltungsprinzipien mit einbeziehen oder umgekehrt den

- kfinstlerischen Ausdruck 'der Sprache durch musil'i‘alische Hilfs-
mittel zu erhohen versuchen. Trotz dieser Mischu'ng verschieden-.
artiger Mittel bleibt das Kunstwerk an sich doch entweder
sprachlich oder musikalisch bestimmt, denn der Gestalnmgswille
gibt dem Werk Inhalt und Form ; dieser Gestaltungswflle kann
aber nur entweder vom Musikalischen oder Sprachlichen aus-
gehen. Es werden also niemals beide Grundelemente -- Musik
und Sprache —— Vollig ineinander aufgehend, sich zu einer neuen
Form vereinigen konnen, denn trotz des Austausches der Gre-
staltungsmittel bleiben die einzelnen Werkexals Ergebnis 'dieses
Austausches doch in ihrem Gesamt inhaltlich und formal ge—
trennt. An einer Reihe von musikalischen Formen, die'sich 3:115:

bewusster Konzeption der Sprache nahern, ist die Moglichkeit
gegeben, Untersuchungen vom Sprachlichen aus vornehmen zu
konnen; umgekehrt Wiederum findet der Musikwissenschaftler
gerade in den Bestrebungen der gegenwartigen Sprachforschung
Viele Moglichkeiten, eine Reihe von phonetischen und sprach—
Wissenschafthchen Problemen mit musflrwisselischaftlichen Me-
thoden untersuchen zu konnen. Schliesslich entstammen beide
Elemente ~— Musik und Sprache _— in ihrer letzten logischen
Konsequenz als bewusster menschlicher Mitteilungs- und Aus~
druckswille einem gemeinsamen Ursprung.‘

Zur besonderen Aufgabestellung fiber Untersuchungen der
Grenzgebiete von Musik- 11nd Sprachforschung gelangte ich durch
Studien fiber die musikalisch rezitativische Vortragstechnjk des
serbokroatischen Volksepos (1). Dieses Heldenljed stellt in seiner
eigenartigen Form, in der Lebendigkeit der Darstellung und
der zweifellos uralten Vortragstechnik in gleichem Masse dem
Sprachforscher und Musikwissenschafbler Untersuchungsmoglich-
keiten. Der serbokroatische Epenvortrag, der in der gegenk
Wartigen abendl‘alndischen Volkskunst kein‘ Gegenstiick hat,
erhéilt seine Gestaltungsmittel aus Musik und Sprache. Die in

(1) W. WfiNSCH, Die Geigentechnik der sfidsldwischen Guslaxren, Brfinn,_ ‘

1934; W. WfiNSCH, Heldensdnger in Sfidostem‘opa, Leipzig, 1937.
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diesem Vortrag verwendeten Tonstufen sind durch ein bewusst
musikah'sches System in ihrer Funktion innerhalb der Rezi—
tation geordnet. Der Epenséinger muss indessen auch mit Hilfe
sprachh'cher Ausdrucksmittel den Epeninhalt Wirksam gestalten.
Man kann also diesen eigenartigen musikalisch-rezitativisChen
Epengesang nicht allein durch musikalische Untersuchungen
erschopfend behandeln, sondern muss in diese Untersuchungen
euch den sprachlichen Anteil an der Gestaltung einbeziehen (1).
Der musikalisch bestimmte Sprechgesang, etwa der ,,accentus”
des gregorianischen Gesanges oder das ,,Rezitativ”, eine Mit-
teilung im Sprechton innerhalb eines musikaljschen Werkes, ist
noch heute in seiner Problemstellung ungelost, da es sich hier
um Formen handelt, deren Gestaltung von der Musik und der
Sprache her anscheinend zu gleichen Teilen gebildet Wird. In
den afrflzam'schen Tonsprachen Wiederum findet sich eine sprach-
liche Entsprechung zum musikaljsch bestimmten Sprechgesang.
Die einzelnen Tonstufen (Tonhohen), die rein sprachliche Be-
deutung haben, unterscheiden sich in ihrer funktionellen Ver-
bindung und der daraus entstehenden Ordnung nicht von einem
berechtigten musikalischen Tonsystem. Weiters wurde (beson-
ders im 17. Jahrhundert) .das musikalische Rezitativ, also ein
Sprechgesang ffir besondere Stimmungsgestaltung, sogar auf
reine Instrumentahnusikformen fibertragen, bei deren Vortrag
die menschliche Stimme Volh'g ausgeschaltet ist. Das Gegen-
stfick zur Sprache liegt etwa in der Verwendung rein musika-
Escher Formen (Wie ,,Lied” oder ,,Ba1]ade” usw.) als literarische
Formen, deren praktischer Vortrag keineswegs als eine musika-
h'sche Leistung angesehen werden kann (2). '

So finden sich also innerhalb der sprachlichen und musika—
lischen Kunstformen bei einem besonderen Gestaltungswiflen
die Moglichkeiten, den reinen Sprachton fiir musikalis che Effekte
zu verwenden und umgekehrt die sprachlichen Wirkungen

(l) Ueber den ;,musika1ischen Bau des montenegrinisch~dinarischen
Volksepos” sprach schon mein ehemaliger Lehrer, Prof. G. BECKING,
aniéisslich des Kongresses in Amsterdam (Archives ne’erlandaises de Phoné-
tique expe’rimentale, Amsterdam, 1933). Meine von der Spieltechnil; des
die Volksepik begleitenden Musikinstrumen’ces (Gusle) ausgehenden Un-
tersuchrmgen ergaben die Bestéitigung und Begrfindiuig der Beckingschen
Arbeit. Genaue Uebertragungen und musikalisch-sprachliche Unter-
suchungen der im Besitze des Instituts ffir Lautforschrmg befindlichen
Schallplatten eines serbokroatischen Volksepos sollen eine eingehendere
Erfassung dieser Volkskunst und Vortragstechnik zum Ziele haben.

(2) Die musikalische Form des Liedes kann aber auch aus dem Bereich
der Vokalrnusik in reine Instmmentalmusik fibertragen werden (Lied
ohne Worte). Diese an sich unlogischen Uebertragungen ffihren uns denn
1n das Gebiet der Programmusik oder etwa der modernen Filmmusik,
die das gesprochene Wort musikalisch stirmnungsvoll untermalt (auch
1m Rundfunkhérspiel). '


