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deliberate purpose to state them, cannot do so without some
exercise and some difficulty now and then. Rhythm, it is s'aid'
tends towards perfect alternation of energy —— which here Is
stress. There is no such perfect alternation inordinary language;
Difficulties in stating stress-groups cannot be explained Other".
wise, nor could there be any individual difierencies in perceivina
them, the sense of rhythm not varying from individual t;
individual. Stresses are laid, not according to a rhythmica
principle, but according to a system laid down by tradition,
or meaning, which no rhythm can ever break. If somebody 7V
wants to give a rhythmical interpretation of a given text, he
can never realise a perfectly regular alternation, because he has
to conform himself to this system. A clear example is the following"
Dutch sentence : ,,’t is als een groote, machtige stem uit hetf:
verleden, die -élkén I dvdnd, | 72607 éen péésjé, l plécktig, | etc”?
where the measure I vdor éen péésje' I cannot be changed into’

| V667 éen I péésjé |, though rhythmically it would be better,
because the meaning ,,for a little while” would be altered into!

17,,not long ago .

Besides, there seems to be an opposition between meaning
and rhythm. Several authors, PASSY, JESPERSEN, SOAMES
SIEVERS, A.‘W. DE GROOT, HEGEDfis, have pointed out the sam
fact. The more attention is paid to rhythm, the less attention
is paid to meaning, and inversely. One has only to think tool:
of the mechanizing influence of sing—song in verse. On the
contrary, agreat variety of pitch, length, intensity, largely-
contribute to strengthen the meaning, but hamper the coming.
about of rhythmical groups. As the purpose of ordinary speech”,
is to communicate something, it is clear that rhythm will have ~
little part in it. The best proof to this is, that under special“
circumstancies, stress-groups are actually realized as such.

E. g. what we call ,,feet” in verse are stress-groups in their .,
optimal form. But, as the place of stresses is fixed, the skill
of the poet consists in choosing words and putting them in such
an order as to obtain a regular alternation between stressed”
and unstressed syllables.

A Dutch author, Ary Prin‘s, is said to have a lpredjlection f0 '
iambic pr'ose, but to this purpose has to-resort to tricks as ‘
adding a neutral e, or archaic endings, or inverting the usual ~
word-order.

One day I heard little girls, dancing in a rope, chanting?
ik zit 6p mijné stéél, evidently never thinking of the meaning,
whereas the usual stressing of this little sentenceis: . .. .. .. __

The conclusion is, that stress-groups are not non—existent, _-
but that only exceptionally they play an active part.
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A certain rhythm may result from a certain way of stressing,
'3t the fixed place of stresses does not result from rhythm.

This statement may be of some importance, because stress-.

cups are sometimes called on to .account for certain lmguistic
hangeS- e. g. shifting of stress, as In the Dutch word gocldeloos ;'

the previous stressing was : géddeJéés = god—less, when the

I'two elements were still clear to the linguistic conscience ; then

“11-, changed into géclcleloos, and now there is a tendency to stress

:‘g’odcleléés. This not probably due to rhythm, e. g. een gddde‘lééze

.kérél is rhythmically no better than een géclcléld’ozé kérél,» on the

jcontmry, and it is the same in other contexts.
R. C. BOER again, tries to explain syncope and gemination

in prim. Germanic by means of stress—groups, which according

to him are the minimum-distance between two heavy stresses ;

then suddenly he assumes that in prim. Germ. such a minimum-

distance was a long syllable. His theory, though very clever,

.may not hit the mark, the starting-point not being justified.

It is often said, and it is probably true, that though stress-

groups are unequal in pattern and number of syllables, rhythm

- manifests itself by tending to equal length. Prof. A. W. DE GRoor
even thinks of' an optimal length of 0,75 sec., with in reality a
uctuation between 2 and 0,5 sec. I think it is impossible to .

state atendency towards any absolute duration, because absolute
length depends on the tempo in which is spoken, and tempo

5may vary greatly, even in the course of one sentence.

36. Dr. HERBERT PENZL (Rockford) :Die Bedeutung modemer
iD-ialektaufimkmen filr Probleme des Laut'wandels.

gI. Unter ,,Lautwandel” in seiner weitesten Bedeutung wircl

'ede Veranderung der Lautqualitat verstanden, wobei es gleich-
‘giiltig ist, aus welchem Grunde oder auf welche Weise diese

erfolgte; alle Assimilationen, Dissimilationen, Mono‘phthongie-
rungen, Diphthongierungen, Palatalisierungen, Umlautungen
usw.. welche die historische Grammatik der einzelnen Sprachen
beschreibt, fallen unter diese Bezeichnung.

Der Lautwandel kami kombinatorisch oder einfach (,,spon—
tan”), ,,konvergent” oder ,,divergent” sein (1), rein phonetisch
bedingt sein oder ohne ersichtlichen phonetischen Grund erfolgen,
bloB in bestimmter, phonetischer Gruppierrmg eintreten oder
das Phonem irn allgemeinen erfassen, er kann vor allem phone-

? misch bedeutungsvoll sein oder nicht. Im letzteren Falle handelt

(1) Vgl. JESPERSEN, Growth and Structure of the E-ngl. Language,
. 284, 288; FERDINAND DE SAUSSU‘RE, Grundfmgen cle'r allgemeinen

Sprachwissenschcqfl (1931), S. 172 ff.
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es sich bloB z. B. um ein Vorherrschen oder Neuentwickluno
anderer Lautvarianten innerhalb desselben Phonems, im ersteren
Falle aber entweder um 1° eine Verinderung des ganzen phone-
mischen Systems (schon LUIOK vertrat z. B. die Ansicht‘
daB ME d 211 2e wurde. weil ME 0" zu a wurde) oder 2-0 ein
Spaltung eines Phonems zu mehreren (z. B. ME d in den moisten
Dialekten) oder um 30 einen Zusammenfall von Phonemenf
(z. B. fiel ME 6 mid ME 6 im 18. Jhd. zusammen) (1).

Der tatsiichfiche Beginn eines Lautwandels entzieht sich mach.

LOaflgemeinor Ansicht der Wissenschaftlichen Beobachtung (
Die historische Grammatik stellt durch Interpretation d31-
Sohreibungen, Grammatikerzeugnisse, Refine und deren Ver--.
gleich mit moderneren Sprachformen nachher die Durchfiihrung
oines Lautwandels fest. Es wurde ofters darauf hingevviesen,-:-
daB die Experimentalphonetik durch Untersuchung der Sprache'
der Gegenwart die Ergebnisse der Sprachwissenschaft wertvoll~
ergétnzen kann. In éhnlioher Weise Wie die Methoden der Expe-
rimentalphonetik fiihrt bei AusschluB physikalisch—physiolog
gischer Probleme auch die ,,impressionistische”, aber phonetiscli
moglichst genaue Aufnahme des geschulten Dialektgeographen
zu Wiohtigen Erweiterungen sprachwissenschaftlicher Erkennt-
njsse.

Die Anséitze zu einem kfinftigen Lautwandel sind in dialekté.‘
geographischen Aufnahmen zwar nicht mit absoluter Sicherhoit,{
aber mit grosser Wahrscheinliohkeit herauszulesen. Jede standig
wiederkehrende sprachliehe Variante, jede Doppelform deutet
auf einen ehemaligen oder einen zukfinftigen Lautwandel oder . ‘-
auf eine Entlehnung him. In manchen dieser Falle handelt es'
sich wahrscheinlich bereits tatséchlich um den Beginn eines'.
Lautwandels, ffir den noch nach dessen Durohdringen die vor-
handene Dialektaufnahmo einen gewissermaBen dokumenta-m-I;
rischen Beweis lieferu Wird. Wir k6nne11 in jedem Dialekt durch '
die Beobachtung von Varianten und Doppelformen die Resu14 ,
tate eines ehemaligen oder die Keimzellon eines kiinftigen Laut-* -,
wandels erkennen. Wenn es sich z. B. wegen des Schwankens _
der Formen nun nicht um' einen alten, durchgeffihrten Laut-j
wandel handeln kann, haben Wir eine Art ,,dy11amisches Zen-_-
trum” oder eine Entwicklungszelle fiir einen neuen Lautwandel:
vor uns, der natfirlich manchmal eine Weiterfiihrung eines alten ’
sein kann. Als Beispiele ffir derartige dynamische Zentren sind
zu erw'a‘hnen : -

10 Die meisten Quelité'itsschwankungen, z. -B. im heutigon ,
Siidenglischen die Diphthongierungen von ix, uz, die hiufige,

(l) LITICK, Historische GI‘amma-tik, § 499.
(2) Vgl. STURTEVANT, Linguistic Change, S. 81 f.
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Senkung von I > e (z. B. die Aussprache gremd; ffir Green-
._ Wich), die Neigung, statt o: einen geschlossenen Laut zu
. sprechen (1).

20 Alle Quantitatsschwankungen von einer geWissenBestin-
digkeit (2). . »

30 Die phonetische Reichweite eines Phonems kam1 eine Art
. dynamisches Zentrum bedeuten, besonders wenn eine Ueber-

schneidung V011 Mitgliedern des einen mit Mitgliedern eines
[anderen Phonems eintritt (3). Deutliche Difierenzierung oder
Zusammenfall der Phoneme erscheinen als die beiden Alter-

. nativen der Weiterentwicklung. -
40 Schnellformen in den Dialektaufnahmen zeigen Assimila-

tionen oder Weglassungen, z. B. erscheint next Christmas,
Icoastguard ohne t, sixths ohne 6 ; Leseformen greifen auf

das Schriftbild zurfick : z. B. doktoa statt dokta. Das Vorhan-
densein schwieriger Lautkombinationen oder ein extremer Ge-
gensatz zwischen Schriftbild und Aussprache kann also durcli

. die Aufnahme als ein ,,dyna.misches Zentrum” erWiesen worden.
5° Das Vorhandensein zweier sprachlicher Typen, wie z. B.

rade redo, paest puzst, daens dcuns in der Sprache eines
_ Sprechers oder auch nur innerhalb desselben Dialektraumos ist

als ,,dynan1isches Zentrum” anzusehen. KompromiBbestre—
bungen zwischen zwei divergierenden Typen sind beinahe selbst-
versténdlich (4). Es kommt hier alber ein eigentlicher Laut-
Wandel als kiinftige Entwicklung nicht in Frage, sondern nur
eine Entlehnung oder ein ,,Entlehnungswande1”. Nur Dialekt-
aufnahmen kénnen den Wichtigen theoretischen Unterschied
zwischen Lautwandel, Entlehnung und Entlehnungswandel
deutlich machen (5).

II. So verschieden die einzelnen Arten des Lautwandels von
einander sein mégen, der Unterscbied von einer Entlehnung
ist bei allen gleich groB. Unter einer Entlehnung 1111113 man die
Uebernahme einer dem Sprecher ursprfinglich fremden Sprach-
form verstehen. Es kann sich hierbei urn eine bloB vereinzelte

(l) Vgl. LUICK in Eng. Studien,‘ 65, 337.
(2) L. BLOOMZFIZELD, Language, erwéhnt z. B. Quantititsschwankun-

_ gen des Produktes von ME (37‘ im Engl. des amerikanischen Mittleren
Westens.

(3) In Teilen NeLi-Englands sind wegen r-Schwundes die Entspre-
chungen von ME 0“ und ME d?‘ phonetisch emander sehr nahe. In den
Aufzeichnungen des Linguistic Atlas of the United States and Canada
findet sich daher von dort gelegentlich die Form bobbed wire fiir barbed
wire (St-acheldraht).

(4) Vgl. auch LUICK, a. a. 0., § 569, Am. 2.
(5) STUR’I‘EVANT, a. a. 0., spricht von ”primary change”, dem eigent1i~

chen Lautwandel, und ,,seconda.ry change”, dessen Verbreitlmg. BLOOM-
FIELD, a. a. 0., unterscheidet stets zwischen ,.sound change” und ..1in-
guistic borrowing”.
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Uebernahme eines Phonems oder Lautes fiir eine gauze Reihe
von Virt-e-rn handeln, z. B. die Entlehnung de1' Aussprache
ha:1' pa:st dams 115W.seitens urspriingliehel hae1f. P2951;
deans S131 echor Diese Uebernahme oder E11t1e1111u11g 11211111 nun
Wie noch nachher ausgefiih1t werden soll, vollstéindig oder teil-
weise, sofort Oder als Endpunkt einer langeren Entwicklung
und ans Vielerlei Griinden erfolgen Bei a11e11 Analogiebildungen
wie z. B. dcr Ersetzung de1 Form honos durch h‘onm wegen
hon 01 em —— Vorcranoe die man oft den1 Lautwandel gegen-
s'aitzlich gegeniibe1gestellt hat,ha.11de1t es sich iibrigens auch um
Entiehnungen. Der Lautwandel, der einen bestimmten Typ
he1vorge1ufen hat ve1breitet sich dutch Entlehnung 1n andere
Wo1ter wo nicht die ursp11'1nglicl1en Bedingungen f1'1'1' 11111 vor-
handen waren, und in andere Gegenden, W0 bisher keine Ver—
sinderung erfolgt 1st (1). Nicht sprachphysiologische oder phono-
logische sondern soziologische und psychologische Grimde
verursachen Entleh11unge11.1\’.[an kénnte nun die Frage auf- '
we1 fen, ob es fiberhaupt einen Lautwandel ohne Entlehnung
Oibt. Dazu ist zu sagen, daB die prin15.1e Verinderung der -
Laute ans phonetischen oder phonemischen G11'111den, die den
eigentlichen Lautwandel ausmacht, keinerlei Einwirkung an; '
derer Spreeher voraussetzt, aber wohl bei einer Reihe von
Individuen ungefahr gleichzeitig eintreten 111L113.

Die Existenz eines anderen Typs ist aber der unmittelbare,
wirkliche und einzige Grund ffir die Entlehnung, nicht etwa -'
die phonetische Umgebung des Lautes, phonemisches Gleich—
gewicht oder sonst irgendein Grund, der zu einem Lautwandel _
fiihren kann. Wéhrend der Lautwandel frei und unbeeinfluBt
170111 VVillen des Sprechers eintritt, spielt bei der Entlehnung
das Willensmoment eine groBe Rolle. Hat ein Sprachtyp also
das gréBere gesellschafth'che Ansehen, dann dringt er vor und
Wird von zahlreichen Sprechern des anderen Typs fibernominen.

0ft begegnet diese Entlehnung aber Schwierigkeiten. Ent-
weder ist sich der Sprecher seiner urspriinglichen Ausspmche
sehr bewuBt und er Will sie deswegen nieht radikal findern oder
er fiirchtet den Vorwurf nach der Entlehnnng, daB er affektiert
und gekiinstelt spreche. In diesem Falle ist eine vollsténdige,
sofortige Entlehnung nicht méglich und es tritt ein Vorgang
ein, der ‘ziuBerlich viel Aetichkeit mit einem Lautwandel hat.
Der Spreoher nfitzt die Reichweite seiner Phoneme derart ans.
daB er eine Variante wahlt, die dem anderen Typ phonetisch
1n6glichst nahekommt. Er gebraucht Kompromifilaute, die durch A
Ueberlappen zum anderen Phonem hintiberffihren kennen. Dia-
lektaufnahmen des Linguistic Atlas of the U. S. and Canada

(1) Vgl. ST‘URTEVANT, a. (1.. 0., S. 82.
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zeigell dass paest-Sprecher oft z. B. paevst panst s10',en
, d. h_ Sie verwenden gesenkte Variant-en des 23--P11011ems weoen
ydes Einflusses des past--Typs. Dem palatalen a-Vokal in past

haben amerikanische Grammatiker Ja. direkt den Namen ,,oo1n-

Promise-vowel” gegeben (1). Freilieh bleibt vielfaoh der Laut
auch andauernd innerhalb des alten Phonems ja oft 11 e1 den

1 sogal' die erW £11111ten Kompromtarianten sp£1ter aufgegeben.
Reoelrechte Dialektaufnahmen und Detailbeobachtungen mm 611

deutlich daB nur die Existenz eines anderen Typs die U1sache
des beschriebenen Wandels ist Es handelt sioh 11111 einen Ent-
lehnungsvorgang, den man ,,Ent1ehnungswande1” nen11en k611nte.
Das Vorherrschen des Willensmoments fiilirt zu Besohleunigung,
Verzégerung, oft Riickentwicklung dieses Vorganges, d'er Viel

weniger graduell verflieBend, organisch ebenm'eiBig als der

Lautwandel, dessen Zwischenstadien meistens nicht wahrnehm-

bar sind, ja oft ganz ruckweise und unorganisch erfoigt. '
Wenn fiir irgendeine Zeit das Vorhandensein zweier Sprach-

typen innerhalb derselben sozialen oder geographischen Einheit
und sp'alter bloB die Existenz eines der beiden Typen bewiesen
ist, so ist die Annahme, daB ein Lautwandel ans de111 einen
Ty'pus den anderen babe entstehen lassen, sehr unwahrscheinlioh..
Héehstwahrseheinlich verschwand der eine Sprachtypus dadurch,‘
daB seine Sprecher im Laufe der Zeit insgesamt den anderen
Spraehtypus entlehnten. Moderne Dialektaufnahmen des Lin-
guistic Atlas aus Neu-England zeigen das Nebeneinander
zweier Typen aus ME 01, von denen einer vordringt, der andere
zuriickweicht. Die Verteilung in der Aufnahmesituation und
die ,,sprachliche Verteilung” geben die Kriterien, welcher Typ
der vordringende ist. Zum ersten Kriterium gehéren die Unter-
schiede zwischen (101' Form bei der Abfrage und der Form 1111
Gespré-ch, der spontanen und der vorgeschlagenen Form, der
vom Gew'alhrsmann zuerst gegebenen und der Wiederholten
oder verbesserten Form, ferner Gefiihlsétufierungen Wie Heiter—
keit, veréchtliche Ablehnung usw. Unter sprachlicher Verteilung
verstehe ich den Unterschied zwischen den Formen in verschie-
denen Kontexten : z. B. ,,your amt”, aber ,,aent Sarah”
(a: ist bier jfinger 1) den- Unterschied zwischen den1 Volml in1
Simplex 11nd 1111 Kompositum: z. B. kaef, aber bulka 1' (ae 1st
hier jiinger 1), den Unterschied in filteren oder moderneren
semantischen oder formalen Entsprechungen: Paare Wie pazste/
paestfa, haxf paxst/ haef (1t zeigen deutlich, daB im ersten
Falle (1:, im Ietzteren a: filter ist, pastfa, die jiingere Aus-
sprache entwickelte sich aber nicht durch eine phonetisohe

(1) Vgl. meinen Artikel
in Anglia, 1939, erscheint.

,,Kompromissvoka.l 11nd Lautwandel", der .
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Wandlung (1' > a 11nd haf di 7
. ' _ x, e Junoere Aussn ’lander'en Falle, moht durch einen Wandel a: >(llxralsglid 1min beiden Fallen war der andere Typ entlehnt worden. Da gma.-'I‘yp an} Ende des 18. Jahrhunderts in England und Ame '1?gleichzeitig mit dem aex—Typ vorhanden war II a

spatere Vorheri‘schen des a: nicht, Wie man
einemd 1zillfernfimen Lautwandel a: > a: sondern
ausge e n er ntlehnuno des (Ix-T 3 ' , .
beruhen (1), b y1 s seltens der 3e.

Dnrch die Erkenntnisse die un ‘. . . , s Beobachtlmcen an Di —ten vermitteln, ed e1ne Ueberpriifung des histzdrischen Bali:

11111' auf

rials erleichtert, bei der Viele Vorgéjnge, die man jetzt als Laut- 'wandel bezeichnet hat, als Entlehnun en anzus h '
Lautwandel und Entlehnung strengeg zu schefdeill 5:31;:-den.:rbeilieimnsoi w1cht1g 'VVif? die strenge Scheidung zvéischen Lag-11:fi1:11;:he $131.11 Analogleblldung, (he in der Sprachwissensohaft

' III. Eine Reihe von interessanten E11 6 "finden sich ini Spraohwandel, d. h. dem aflmgfilfirdlllelfisIggiii ader Sprecher yon einer Sprache zu einer anderen. Nur Dialgrelftgaufnahmen filliren hier zu naheren Erkenntnissen. Das zv‘vei-sprachige Stadium geht dem Sprachwandel voraus. Die Mutter: Isprache w1rd zuerst nur wenig, dann fiberhaupt nicht mehrgebraucht. Im nwempraohigen Stadium verwendet der Sprechermanchmal zwei getrennte phonemische Systeme ffir die zwe‘Sprachen, manchmal anscheinend nur das seiner Muttersprache1auch fur the vordringende Sprache. Im letzteren Falle machtSleh nach der Durchffihrung des Sprachwandels das alte phone—
xmsche System der Muttersprache als Substrat bemerkloar und

ngen

in der neuen Sprache ist noch das phonemische System der (I: ‘-alten erhalten. Haufiger ist der Fall daB das h '. , on
System, wonnt der Sprecher die fremde, neue SpraIfche 23131:?
{Deilweise daraus'Phoneme entlehn-t hat, aber die Mehrzahl dei‘Ihonemeder Muttersprache noch erhalten-‘ist. Deren -phone-$501.16 Reichjveite Wird ausgenfitzt, um eventuell durch extreme

ananten due Laute der fremden Sprache Wiederzuoeben ohnedabei das elgene phonemische System aufgeben zucmfissen.
Ich nehme meine Beispiele aus Aufnahmen des pennsylva—

nisch-deutschen Dialektes, dessen Sprecher vielfach zu Englisch' /

(1) Auch LUIOKS Annahme (H G ‘ '
_ . _. .,5493,dassb d E "vwgntME a.zwe1 Spreeherschlchten durch )Jahrhunillei-tir mn?a$;figfe§kéei :Ii-fntmpkhmg zwei Stadien eines und desselben Lautwandels ver-rp en, 1st Imt unserer Analyse von Lautwandelvorgangen nichtvereinbar. Bei de‘ ' - ‘ ‘ -um Entlehnung fiafigslfien, Lonservativen Schicht, kann es smh 191055

I\

so kann dag ‘
annimmt, auf "

Sprecher '
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fibergegangen sind (1). VVahrend des Ueberganges vom zwei-

Sprachigen in das einsprachige Stadium nimmt im pennsylva—

nisch-deutschen Dialekt die Zahl der englischen Lehnwérter

standig zu. Zuerst erfolgt bei diesen eine vollstandige Um-

Wandlung in das ‘phonemische System des Dialektes. Die Laut~

, substitutiongeht nun nicht immer so vor sich, daB die den

Lauten der entlehnten Werter phonetisch am nachsten ste—

henden Laute, die verfiigbar sind, genommen werden. Man

njmmt 0ft die gebrauehliohsten Laute. In der Regel kann man

unschwer aus den Lehnwértern auf die zugrunde liegenden

fremdspraohigen Grundformen schliessen, z. B. tschumpe <

E jump, poscht < E post, feese < Eface. Falls aber im zwei-

sprachigen Stadium schon die fremde Sprache die Oberhand

gewinnt, findet sich oft bei den Lehnwéitern nur teilweise eine

Lautsubstitution, besonders wenn der doppelsprachige Spreqher

such das phonemische System der anderen Sprache bereits

beherrscht. Dann ergeben sich KompromiBlaute. Man trachtet,

den fremden Laut als eine extreme Variante eines Phonems den

Muttersprache einzureihen. Im pennsylvanisch-deutschen Dia-

lekt heiBt es oft aeint mit einem Kompromifilaut zwischen

E 2e und D e. Gelegentlich kommt es schon zur vollstandigen

Entlehnung eines fremden Lautes (2). In einem noch spateren

Stadium, wemi die 'Muttersprache auch syntaktisch und lexi—

kographisch stark von der fremden Sprache durchsetzt ist, und

nur wenig mehr verwendet Wird, finden sich dort Lehnwérter

ohne Lautsubstitution, also im phonemisohen System der Sieger—

’ sprache. I011 herte z. B. in einer ehemals pennsylvanisch-deut—

schen Sprachinsel : nemj'tu dai baee ,,Nimmst du dein Bad?”

mit dem unveranderten engljschen Wort baee.

Die naive und die bewuBte Erwerbung des phonemischen

Systems einer fremden Sprache erfolgt durch standige Entleh-

nungen. Man kc’jnnte die schrittweise immer vollkommenere

Nachahmung und Wiedergabe der geherten Laute als eine Art

Entlehnungswandel bezeichnen. Eine sofortige, vollstandige

Entlehnung ist selbstverst‘andlich auch mégh'ch. Bei den Lehn—

wértern werden also zuerst die gewéhnlichen Mitglieder der

heimischen Phoneme, dann extreme Varianten substituiert, bis

endlich die Beherrschung des fremden Phonemsystems eine

Uebernahme ohne Lautsubstitution nahelegt. Es ist anzunehmen,

daB auch Beobaehtungen an anderen Sprachen diese Schlfisse

(1) Vgl. H. PENZL, ,,Lehnw6rter mit Mittelenglisch cl vor 7' im penn-

sylvanisch-deutschen Dialekt” (Journal of English and Gewncmic Philo—

logy, Juli 1938).
(2) Nach EINAB. HAUGEN, Phonological Shifting in American Nor-

wegian (Language 14, 118) findet sich ”03”, der Laut des amerikanischen

Englisch, im Lehnwort poker = Schfirhaken.

9
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bestitigen werden. Dialektaufnahmen, die den Sprachwandel zu ‘
erfassen trachten, werden fibrigens stets nicht nur sprachwissen-.
schaftliche, sondern auch soziologische, ethnographische, jam
kulturgeschichtliche Bedeuttmg haben. , L

Wir sehen, daB Dialektaufnahmen im Gel‘ainde Wichtigeijm
sprachwissenschafbliche Fragen, besonders solche, die Illit Pro-"' ,.
blemen des Lautwandels zu tun haben, kl‘alren kénnen. Der"
Einsatz und die Entstehung eines Sprachwandels aus dessen"
Keimzelle, den ,,dynamischen Zentren”, kann beobachtet werden. ‘3}: 1-
Dann k611nen nur Beobachtxmgen an der AHtagssprache deri-
Gregenwart den Unterschied zwischen Lautwandel, Entlehnungi: :
und Entlehnungswandel deutlich machen.

Der Sprachwandel, sicherlich die weitestgehende Entleh-
nungsfolge, kann nur im Lichte zahlreicher Dialektaufnahmen ‘
erfafit werden. ” Q:

tionnée ou inconditionnée, dans les fascicules déjé parus de nos
. «atlas de géographie 1inguistique.

7.. 2. Sans songer, en raison du nombre limité d’exemples éfiudiés,

. g1, dégager, dans 1e1u‘ ensemble, les causes de cettfe situat1011,_en

Berbere, i1 nous parait qu’on peut déjé, dés mamtenant, sa.1s1r
\ .. Heb mettre en relief l’impoxtanc'e des facteurs politiques et sociaux.

C’est ainsi e11 efiet que la limite phonétique si nette qui, dans la

région du Chélif, sépare [t]a{53ylz'6 et [tJafsaylzxe ,,mfile”eo'1'nclde,

37. Prof. ANDRE‘ BASSET (Algiers) : Aires phone’tiques, homogénes :1
et non homogénes. ,,

1. Les aires phonétiques n’ont pas toutes meme aspect,
n’étant pas toutes homogenes et certaines répondant simple- f Cl 8 IE [3
ment 5 une ,,tendance” régionale. On trouvera, pour le Berbére; 5:“ B
des exemples typiques de ces phénoménes, en evolution condi-' V E
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Aires phonétiques homogénes; limite phonétue correspondent é unehmite politique
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