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du rythnie des mots latins est la suiva-nte : les poetes évitent
les mots de 4, 5, 6 syllabes, ils les évitent surtout a la fin d’un
vers, parce qu’a cet enclroit le rythme doit étre spécialement
net et bien senti. On s’est souvent demandé ce qui a determiné
1e choix des clausules de l’hexametre dactylique chez Viro'ile-
chez Horace, etc. Constatant (111% la clausule, c’est-a-dire any:
deux derniers pieds du vers, l’accent de mot coincide tres ordi-
naireinent avec l’ictus rythmique, tandis qu’aux autres places
du vers cette coincidence est assez rare, on a souvent cru’ étre
oblige de conclure que l’accent de mot jouait ici un role et que
sa coincidence avec l’ictus était recherchée a cette place. I1 nous
est facile de montrer que» cette coincidence résulte d’une cause
toute autre, les exigences du rythme. Le poete, soucieux de
réaliser a cette place privilégiée un rythme aussi net que possible,
devait éviter et les monosyllabes, parce que dépourvus de '
rythme, et les mots longs, parce qu’ayant un rythme trop mou ;
il évite des clausules telles que aequiperdre, gentés opulentae.‘
Il ne lui reste donc que‘des mots de deux ou trois syllabes pour
la finale et des mots de deux, trois, rarenient quatre syllabes,
pour la premiere partie de la clausule, p. ex. : conde sepulckré,
moccm're labéri 1 il est clair que ces exigences du rythme ont
pour consequence non voulue l’accord de l’accent de mot avec
l’ictus du rythme. Naturellement il y a aussi quelquefois des
groupes 0121 cette coincidence n’existe pas : templdque vestm,
Titdnidque astra, de’t Ma conflict, ac ma nautac. —— Ces obser«
vations pourraient facilement étre vérifiées. en d’autres types
de vers, p. ex. dans les sénaires iambiques, 01‘1 le souci de la
netteté du rythme exclut au contraire généralement la coinci:
dence dc l’ictus et de l’accent.

I1 faut donc prendre au séxieux les remarques de Quintilien :
1e mot latin était prononcé de telle sorte que la premiere syllabe
ou le groupe de la premiere avec la seconde était seul prononcé .
avec une netteté normale, sans que rien d’ailleurs y fasse sup-
poser une intensité spéciale; les autres syllabes dans un poly-
syllabe étaient prononcées avec un debit sensiblement plus
rapide et moins net. Avec ce caractére des syllabes non initiales
s’accorde le fait que les timbres vocaliques de ces syllabes et
surtout de la derm'ére syllabe du mot tendent vers i et u“ En
efiet ces timbres s’opposent aux autres en -ce qu’ils exigent
moins de durée et plus de tension articulatoire.

C’est donc la prononciation anormalement rapide des voyelles
latines non initiales qui explique la tendance de ces VOyelles en
syllabes fermées vers les timbres 1' et in.

Cette explication ne nous fait pas sortir du domaine des faits
constatés. Il n’en est pas absolument de meme si nous nous
demandons quelle condition explique cette tendance. Il parait
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I trés 'vraisemblable d’y voir la premiere manifestation de la ten-
dance plus générale qui a finalement détruit le systeme des oppo-
sitions vocaliques quantitatives. O’est dans les mots un peu
longs que se manifestaient la prononciation anormalement rapicl'e
des syllabes non initiales et par suite l’amoindrissement de la
netteté du rythme. D’autre part les mots de deux syllabes iam-
biques ne présentaient pas d’opposition nette entre la breve
jnitiale et la finale allongée. On voit done que dés l’époque
classique le systeme des oppositions quantitatives était menacé
en latin.

Quelle a été la raison déterminante de cette tendance a la

substitution d’un systéme de tiinbres varies, mais de durées non
opposées, a l’ancien systéme latin qui opposait les voyelles lon-
gues aux breves? 0n ne peut ici, semble—t-il, que faire des hypo-
theses vagues.

DISCUSSION :7

Prof. T. S. THOMOV (Sofia) :

Est—0e que dans le latin archaique qui accuse certainement
des traits. (in latin vulgaire aussi, on rencontre le changement
de i'en é a la fin des mots dans les formes verbales, comme c'est

la cas des deuxiémes et troisi‘emes personnes du singuh‘er cle
l’indicatif present dans les verbes legés et legét pour legis et
legit) ou bien ;a la troisieme personne du pluriel (cadent pour
cadunt) dans la Silviae vel potius Aetheriae perigr'inatio ad loca,
sancm par exemple?

47. JoRGEN FORCHHAMMER (Munich) 2 Das Weltlautsystem.

Untersucht man die Sprachen der Welt auf ihren Lautbestaml
him, so Wird man finden, dass die Sprachlaute nicht wie te

schriftlichen Symbole, die Buchstaben, fiberall verschieden sind,

sondern dass die gleichen Sprachlaute iinmer und allerorts wieder—
kehren, wenn auch Vielfach in verschiedenartigen Variationen ,3

Nasalierte, Pharyngalisierte, Zwischenlaute, Druck— und Sang—
laute, Tonhohen, Tonhohenbewegungen usw. Dies findet seine
natiirliche Erklarung darin, dass die Sprachlaute nich't, wie die

Buchstaben, Willkiirliche Erfindungen sind, sondern natfirliche
Erzeugnisse der menschlichen Sprechwerkzeuge, die ja trotz
mancher Verschiedenheit bei allen Volkern im grossen ganzen
die gleichen sind. Und da der Zweck der Sprechtatigkeit iiberall
derselbe ist, namlich das Hervorbringen von moglichst klaren,

von einander leicht zu unterscheidenden Schallen, so - ist es

selbstverstandlich, (lass man auch im grossen ganzen zu den
gleichen Artikulationsvorgangen kommen musste.
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Betrachten wit nun diesen gemeinsamen Lautbestaml, indem ;
Wir zunachst von den oben erwahnten Variationen absehen
so finden Wir, dass die Sprachlaute nicht isolierte‘Einzelerschei
nungen, ohne innere Zusammengehérigkeit sind, sondern dass
sie sich nach Verschiedenen Gesichtspunkten in Gruppen eiu
ordnen lassen, die gemeinsame Ziige aufweisen. Diese Grup‘pen f
ffigen sich zu einem gebrdneten System zusammen, und Auf—
gabe dieses Vortrages ist es, das dabei verwendete konstmktive
Prinzip klarzulegen.

Zunachst gilt es, den Untersohied zwischen den beiden Haupt—
gruppen, den Volcalen und den Konsonanten, festzustellen. Dieser
Unterschied ist nicht, Wie allgemein angenommen, ak'ustisoher
Art. .VQI‘ allem hat er nichts mit Gerauschlosigkeit und Gerausch—
haftiglieit zu tun, wie manohmal behauptet Wird ; denn die Vo-
kale kennen bekannth'ch gerauschhaft und Viele Konsonanten
umgekehrt gerauschlos sein. Es lasst sich iiberhaupt kein prin—
zipieller klcmglicher Unterschied zWischen den beiden Laut~
gruppen feststellen, woven man sich leicht fiberzeugen kann,
wenn man die oflenen, gerauschlosen Konsonanten mit den
klangéihnlichen Vokalen vergleicht. Nur in' der Artikulation, in
dem konstmktiven Prinzip, nach dem beide Lautarteh gebfldet .
werden, besteht ein Wesensunterschied von grundlegender Be-
deutung. Dieses konstruktive Prinzip ist bei den Vokalen :
die dreidimensionale Einstellung cler Mzmdrdume auf eine be-
stimmte Resonanzform, bei den Konsonanten : die Bildung einer
Hemmung (einer 'Enge Oder eines Verschlusses) cm einer bestim'm-
ten Stella cler Mundrc'mme, bei gleichzeitiger Einstellung cler

' hinteren Artilmlationswgane (Gaumensegel und Stimmlippen).
Um sich diesen prinzipiellen Unterschied zu veranschaulichen, - 5

denke man sieh einen kleinen Baum mit beweglichen Begren—
zungen, in dem jemand gymnastisehe Bewegungen ausffihrt. ~';;;-_-7 ‘
Dabei stellt der veranderliche Baum den Vokal, die gymnas-
tisohen Bewegungen die Konsonanten dar. Dieses Bild veran-
schaulicht nicht nur den prinzipiellen Unterschied zwischen den
beiden Lautarten, sondern auch die Art, Wie das 'Sprechen
tats‘achlich vor sich geht. Wenn Wir z. B. ein Wort Wie ,,Luft”
sprechen, so bilden Wir nicht erst das l, dann das u, dann das f
und zuletzt das t, sondern Wir sprechen die Konsonantenver-
bindung l.f—t in der Resonanzform des 16. Wie man sieht, ist
der prinzipielle Unterschied zwischen den beiden Lautarten
nicht nur theoretiseh, sondern auch fiir die praktische Arbeit
des Sprecherziehers von aussehlaggebender Bedeutung.

Da die Vokale im Gegensatz zu den Konsonanten verhaltnis-
m'alssig frei sind, bezeichne ich sie als Freilaute, unddie Konso-
nanten im Gegensatz hierzu als Hemmlaute. Je nachdem, ob die
Hemmung in einem Versehluss Oder einer Verengung besteht,

T
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teilen sich‘ die Hemmlaute Wiederum in zwei grosse Haupt-
aruppen : in Versohlusslaute und Engelaute.

a Ausser diesen drei Hauptgruppen gibt es auch noch eine
kleine Gruppe von Spraehlauten, die im Gregensatz zu allen

anderen Lauten nicht in den Mundraumen, sondern im Kehl—

kopf, genauer gesagt in der Stimmritze, gebildet werden. Diese

- bezeichne ich als Kehllcopflaute.

Alles in allem erhalten Wir somit vier- Hauptgruppen : die
Freilaute, die Verschlztsslmate, die Engelaute und die Kehlkopf—

Mute. Diese bilden gemeinsam das Weltlautsystem.

Untersuchen Wir nun weiter, nach welchen Prinzipien sieh

die Laute innerhalb dieser vier Gruppen .von einander unter—
scheiden, so sehen Wir, dass die Unterscheiclzmgsmerkmale bei

jeder Gruppe versehieden sind : ’

1. Bei den Freilauten haben wir die drei Mundartikulations-
organe : Lippen, Zunge und Mundboden, durch deren gleieh—
zeitige Einstellung die charakteristisehe Resonanzform des betr.
Vokals zustande kommt.

2. Bei den Verschlusslauten sind ebenfalls 'drei Mundartiku—
lationsorgane beteih'gt, aber nicht die gleichenwie bei den Frei—
lauten, sondern die Unterlippe, die Vorderzunge und die Hinter-
zunge. Sie nehmen auch nicht, Wie die Vokalartikulationsorgane,

gleichzeitig an der Artikulation teil; sondern es artikuliert
jeweils nuI eins von ihnen, Wahrend die beiden anderen sich
neutral verhalten, d. h. entweder die Ruhestellung einnehmen
oder sieh naeh den umgebenden Sprachlauten, besonders nach
dem Silbenvokal, richten. Als Erg'alngzung zu dem artikulierenden
Mundorgan treten dann noch die beiden hinteren Artiktflations-
organe, Gaumensegel und Stimmlippen, hinzu.

3. Bei den Engelauten haben wir wieder die gleichen dre1
Mundartikulationsorgane Wie bei den Verschlusslauten : Unter-
lippe, Vorderzunge und Hinterzunge, und auch hier kommen
die Stimmlippen noch als erganzendes Artikulationsorgan hinzu.
Dagegen ist das Gaumensegel nicht mehr mitbestimmend ffir
die Lautunterscheidung. Statt dessen ergibt sioh eine neue
Einteilung, und zwar nach der Art der Gerausche, Reibe—,

Anblase— 11nd. Zittergerausch, die. die stimmlosen Formen
dieser Laute charaktefisieren, wobei noch zu beriicksichtigen
1st, dass die Reibegerausehe einen. wesentlich anderen Charakter
aufweisen, je nachdem sie gegen die harten Zahne oder gegen
die weiche Schleimhaufo des Munddaches gebildet werden.

4. Bei den Kehlkopflauten sehliesslich richtet sich die Ein-
teilung nach ganz anderen Merkmalen, namlioh nach der Ein-
stellung der beiden Tefle, Lippenritze und Knorpelritze, aus
denen die Stimmritze besteht. ,
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. Auf diese Weise ist, durch Berficksichtigung der tatsfi-chliehen
,. Uuterscheidungsmerkmale, das nebenstehende Welflau-fsysiem

eutstanden. Dieses steht, wie man sieht, in mehreren Punkten

in grundsfitzlichem Widerspruch zu den bisherigen Lautta-bellen,
die, ohne das konstruktive Prinzip zu berficksichtigen, 118.011

DAS VVELTLAU'I‘SYSTEM

A. Freilaute (Volcale)

Vorderzm‘sgenvokale Hinterztmgenvokale mehl‘ Winkiirlich gewahlten Merkmalen aufgebaut wurden. VVil‘

breite ' made mnde breite 223%? um Folgenden auf dlese VVldelspruche etn as naher em

ewe ...... ‘‘‘‘‘‘‘‘ t l y u i bl V 1. Zunichst bemerk‘en Yvir, dass bei der ersten, zunyVVeltlapt-

hafbofiene ....... c a a a system fiihrendep Emteflung der Sprechlaute ausscbhesshch
offene .......... m m a a Organstellungen 1n Betracht kommen, 1m Gegensatz zu den

filteren Tabellen, bei denen auch akustische Merkmale ver—

wendet wurden. Dies ist von grundlegender Bedeutung, sowohl
3' Versohlusslaute ffir die theoretische wie ffir die praktische Phonetik, denn wir

, erhalten dadurch den Beweis ffir das Primat der Organstellungen
Gaumensegel | Seimmritze [II-L. (1) IVE-Z. (1) ’HZ (1)1 :3 ,V den begleitenden Kléiingen gegeniiber und ersehen daraus, dass

-._.; .; wix uns be1 der Bestxmmung emes zu untersuchenden Sprach-
geschlossen wait ..... l 11 t ' k 1Vollvur. " lautes zuuéchst mm- mit den Organsteflungen zu beschaftigen
geschlomen eng _______ ‘ b d g I schlusslaune ‘ haben. Erst wenn der Platz des Lautes im Weltlautsystem be-
ofl'en ....... (meist eng) m n 17 Nasallaute f; stimmt warden ist, kommen die sekundéiren Merkmale, dar-

‘ ”f > unter auch die akustischen, in Betracht.
C. Engelaute 2. Zweitens sind, wie schon oben gezeigt, die Iautbestim—

menden Einteflungsmerkmnle innerhalb der vier Hauptgruppen
jewefls verschieden. Hieraus folgt, dass die alten Versuche,

St‘ ‘t Haut-Reibelaute Zahn-Reibelaute I Anblaselaute mm sfirfithche Slpracgafillteb in einer eigheitlichen Cl'stzbelle1 niatexg
417mm 2" . ' zu rin en, a s ve e t ezeichnet wer e11 miissen. o ver 00 {en

U"L' V"Z' H.-Z. U"L'{V"Z' I [Spm‘l V°u lame es auclgx Ware. eine derartige Einbeitlichkeit erzielen zu kénnen,
weit ............. (P c 1: f a 7‘ s I 1 V mfiseex} wir doch zugepen, dass dies ohne Vergeweltigung (let
em, ........... w 7. Y v 8 l 3 3 1. ' naturhchen Unterscheldungsmerkmale mcht méghch 1517. D16

° " Vokale lassen sich ebenso wenig als Anhang in einem Kon—
, ' .. sonantensystem unterbringen, Wie die Kehlkopflaute sich dem

D. Imhlkopflaute ' ' gewc‘jhnlichen Konsonantensystem anschliessen lassen.
3. Drittens sehen wir, dass die Einteilung nach Artikmlations-

Lippem-itze ’Knorpeh‘icze lBfldungsa'rt Benenmmg [Schmflm stelle'n, die in den alten Tabellen eine so vorherschende Bone ‘
spielte, fiir das Weltlautsystem iiberhaupt nicht in Betracht

geschlossen geschlossen Verschlusslaut Kahlverschlusslaut P kommt Wohl Sind die Artiklflationssteuen séhr Wichtige Unter-
oflen offen Reibelaut Hauchlaut I: scheidungsmerkmale, aber doch nur zweiten Grades, bei nétherer

geschlossen offen Anblaselaut Fliisterlaut a " Bestimmung einer besonderen Lautnuance (z. B. jnterdentale,
sehr eng geschlossen Zitterlaut KJlarrIauf. z- ‘ postdentale, alveolare, pripalatale t, 01,711., postpalatale, velare,

eng (Stimmst.) geschlossen Freilaut Kehlkopfvokal 1’ uvulare, pharyngale k, g, 7} usW.). Bei der ersten Lautbestimmung
' _ 1- ‘ kommen sie abet nirgends in Betracht. W0 dies fin Weltlaut-

Die phonetische Bedeutung der 4-1 Buchstaben des Welt- 53:3t den Agschem hafi 1- 3- b5“ 14’ 11nd 1’, ‘4’ “11d ft 131; es mcht
alphabets e'rgibt sich aus den jewefligen Ueberschfiften. d1e Aytflmlahonsstelle 111.1 alten Smne, sondern melmeh; das

- ‘. Matenal derselben (Schlelmhaut bzw. Zahne), das entscheldend
(1)‘ In obigeu Tabellen bedeuten UuL. Unterlippe, V.-Z. Vordexmmge, 13t-

H.-Z. Hinterzunge_ 4. Viertens bemerken wir, dass im Weltlautsystem jeder
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Sprachla'ut seine eigene Ruin-02k hat, and (lass umgekehrt jede
Rubrik einen und auch mu einen Sprachlaut entha’ilt, im Gegensatz -
zu den alten Tabellen, in denen man his zu 7 Sprachlauten in
einer Rubrik vorfinden kann, wéihrend a-nderseits zahlreiche Ru—
briken leer bleiben. Dies dii'rfte wohl ein Beweis dafiir sein, dass
es bei der Aufstellung des Weltlautsystemes gelungen ist, die
wirklichen, konstruktiven Unterscheidungsmerkmale aufzufin-
den; denn fiberfiillte Rubfiken beweisen, dass die Einteilung nioht
zu Ende gefiihrt worden ist, Wihrend leere Rubriken darauf
deuten, dass da.s verwendete Emteilungsmerkmal ffir die be-
treflende Lautgruppe nicht in Betracht kommt.

Man hat gegen das Weltlautsystem geltend gemacht, es bean-
spruche zwar samtfiche Sprachlaute der Welt in sich einzu-
schliessen, erfv‘ille aber diese Aufgabe nicht. Dieser Einwand
diirfte auf einem Misverstélndnis beruhen. Ob es tatsfichfich
gelingen sollte oder vielleicht schon gehmgen ist, einzelne Sprach—
laute zu finden, die sich nicht in den Rahmen des Weltlaut-
systems einordnen lassen, ist- an und ffir sich belanglos ; denn
die Aufgabe des Weltlautsystems ist ja, gar nicht, sich mit
derartigen Barit‘alten zu befassen, sondern, wie anfangs betont,
das konat’rukt'ive Prim/11p herauszuschilen, nach dem der ge-
samte Lautbestand der Welt entstanden ist. Solite es sich gele-
gentlich herausstellen, class irgendein Sprachlaut jm Weltlaut-
system nicht unterzubringen ist, so were das kein Beweis ffir
die Unzulinglichkeit dieses Systems. Der betr. Laut mfiste
dann eben 3.13 ein ausserhalb des allgemeinen Systems stehender
Sonderlaut besprochen und behandelt werden.

Wie wir im Vorigen gesehen haben, ist das Weltlautsystem
hervorgegangen aus dem vorurteilslosen Suchen nach dem natiir—
lichen, konstruktiven Prinzip, das dem Entstehen unseres ge—
samten Lautbestandes zugrunde liegt. Trotzdem wird sich viel-
leicht doch mancher fragen) wozu ein neues Lautsystem dienen
solle, and ob die vielen bereits bestehenden Lauttabellen
nicht genau den gleichen Zweck erfiillten. Um diese Frage zu
beantworten, branchen wir nur einen Blick in die phonetische
Literatur zu werfen, wo 'wir fiberall auf unriehtige Lautbe-
stimmungen und Erklérungen stossen, die auf falsche Eintei—
lungsmerkmale zurfickzufiihren sind. So werden Vokale wegen
Geriuschhalftigkeit oder Stimmlosigkeit zu Konsonanten ge~
stempelt und umgekehrt Konsonanten wegen Ger'éiuschlosigkeit
Oder klanglicher Aehnliphkeit mit den Vokalen a.1s Vokale
bezeichnet.

Ein typisches Beispiel fiir solche Fehldiagnosen sind die sog,
Diphthonge, von denen die als falle’mi bezeichneten sich bei ge~
nauerer Prfifung in den meisten Fallen als einfache j» und
ui-Verbindungen, allerdjngs mit sehr weiten, ger’alizschloseu 7'—

LES CLIGS, LES CONSONNES ET LES VOYELLES... DELL

und w—Lauten, erweisen. Ja, diese Voltal—Konsonantenxzerbm—

dungen Werden sogax als echte Diphthonge bezelehnet, wahrend

die Wirklichen Doppelvokale bald als unechte Dlphthonge, bald

als VokaI-Konsonautenverbindungen angesehen werden. .

Auch die Streitfrage, ob die Affrilcaten Einzel— oder Doppel—
laute sind, lésst sich an Hand des Weltlautsystems nnscnwer
beantworten. Wenn nfimlich das betr. Ldutgebllde mlt emem
Vollverschluss anfingt, ist das ganze ‘enne Lautverbmdung,
selbst wenn der Klang anscheinend einhelthchen Charakter bet.
Wenn dagegen kein vollkommner Verschluss stattfindet, 1st

das ganze ein Einzellau-t, selbst wenn d1e Enge anfangs etwas
anger ist als am Ende, sodass der Klang enschemend emen

uneinheitlichen Charakter aufweist.

Ueberhaupt dijrfte es einleuchten, dass die Phonetik olme
Zuhilfenahme eines einwandfreien Lautsystends auf schwan—
kendem Boden stehen muss. Denn, welches Gebxet der Phqnetll;
man auch behandelt, fast immer wird die Untersuclrung m1t der

Bestim'rmmg dew Spraohlmcte anfalngen mfissen. Wle' soll. man
abcr eine solche Bestimmung trefien k6nnen,_ wenn eme s1chere

Grundlage hierfiir fehlt? Und eine solche ed uns erst dutch
das Weltlautsystem geboten.

Ich méchte deshalb meinen verehrten Kollegen dringend
empfehlen, sich mit dem Weltlautsystem b‘ekannt {u machen

1md es auf seine yn‘aktische Brauchbarkeit hm zu prufen. '1'3e1m
Unterricht hat es seinen pedagogischen Wert sc'hon langst
erwiesen. Aber auch den Forschern, die die phonetlschen 13m-
bleme mit dem heutigen instrumentellen Verfahren gu 19sen
suchen, méchte ich es jedenfalls als ein wertvolles Hllfsmlttel
empfehlen.

THURSDAY, 21 JULY. MORNING

FIRST SESSION OF ANTHROPOLOGY

Chairman : Prof‘ AGOSTINO GEMELLI.

48. Prof. J. VAN GiNNEKEN (Nimeguen) : .L.“ clics, les con—

sonnes et les voyelles dams l’histo'i're de l’humamte.

L’Académie royale des Sciences d’Amsterdam vient d’édlter

un livre de ma. main, intitulé : Contribution in la grammawe com-

parée des langues clu Caucaae. Cela a été' un wal sondage. Et
justement comme, dans les forages de petro’le, on a. rencontre

souvent des produits secondaires inattendus d une grande valeur:
11


