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partir de maintenant un role nouveau dans l’histoire du langage
apres le livre de R. STOPA, et les diverses communications d
cette séance, on ne pourra plus échapper a l’idée qu’au poin
de vue phonétique il a dfi y avoir des étapes successives pro
fondément différentes dans l’évolution du langage. Toutefois
il ne faut pas se hater de conclure au caractére primitif d’un
seul type (les clics) a l’exclusion des autres ; les sons vocaliques
apparaissent des le langage animal. D’autre part, il faut tenir
compte de la combinaison du geste et de la parole.

Sir RICHARD PAGET (London) :

With reference to the question ,,which were the earliest speech
sounds” I would point out that primitive man had two languages
~— the language of the emotions (which was expressed by various
emotional cries, like those of higher animals) and the language ;-
of gesture (which expressed his ,,ideas”).

A mouth gesture ~ made in sympathy with a bodily gesture ~—
only produced a voice speech sound when it was combined with '-
an emotional cry. ‘

If the breath was drawn in or out, during the production of
mouth gestures, unvoiced‘speech sounds were produced.

Clicks are not more primitive than any other form of mouth
gesture.

Prof. J. VAN GINNEKEN (Nimeguen) :

Comme j’ai proposé de réduire toutes les consonnes de l’hu—
manité a des clics de succion, plusieurs d’entre vous semblent
avoir ressenti la séduction de voir dans ces clics la transition
simple entre les bruits des animaux et ceux des hommes, ou ’
meme un ,,missing link” entre la langue (l) des singes et la langue v
humaine. Pour éviter tout malentendu, j ’y tiens donc a vous :gj; , '
informer que selon moi l’origine du langage humain est une
question bien plus compliquée que cela. Par la meme reconstruc— ;_ ‘
tion méthodique qui m’a conduit peu a peu a réduire enfin toutes ..
les con'sonnes lexicales a des clics de succion, je crois avoir trouvé
1° que les clics de succion n’ont regu leur signification lexicale
que comme des succédanés oraux des hiéroglyphes visuels, qui 'f
les ont précédés comme signes .arbitraires dans l’histoire dew
l’humanité ; 2° que ces hiéroglyphes visuels ne sont eux-mémesy
que des gestes figés, comme nous les trouvons dans le ,,l?icture- T ,
Writing” des aborigenes de l’Amérique Septentrionale, et que:
3° ces gestes lexicaux répondent originalement comme signes f
naturels aux conceptions manuelles de l’humanité primitive
comme l’a trouvé Mt CUSIHNG dans l’American.Anthropologist,
vol. 5.
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56. Prof. DIEDRICH WESTERMANN (Berlin) : Die Schreib'ung

def afrikanischen Spmchen.

I

Die Schreibung der afrikanischen Sprachen ist nicht eine

' wissenschaftliche Aufgabe, sondern in erster Linie eine prak-
tische. So handelt es sich also in meinein Vortrag nicht uni

Phonetische Probleme im eigentlichen Smn, wohl aber _um

solche, in denen phonetisches Wissen und Komien mltzuarbelten

berufen ist. Denn ohne genaue Kenntms der Laute und ihrer

Funktion in einer Sprache oder Sprachengruppe kann eme

-brauchbare Rechtschreibung einer Sprache nicht zustande-

kommen. Grenau genommen muss man auch in afrikanischen

Sprachen immer zwei Rechtschreibungen 1m Auge haben, eme

wissenschaftliche und eine praktische, denn es_1st klar, dass

in einer Schreibung, die ausschliesslich fiir Wissenschai‘thche

Zwecke bestimmt ist, Unterscheidungen notwendlg sem_konnen,

die in einer praktischen Orthographie entbehrlich s1nd.. M1t

Nachdruckr muss“ aber betont werden, dass eme praktische

' " ' ' a und.Schreibung vernunftigerweise nur entstehen kann ufgr

einer vorangegangenen wissenschaftlichen Untersuchung Ider

Laute und des Lautsystems einer Sprache. Erst aufgrund einer

- rein phonetischen Feststellung der Laute und ihrer. Stellung

und Aufgabe im Granzen der Sprache konnen die fur eme prak—

' tische Schreibung anwendbaren Regeln gefunden werden. Hier

ist die Mitwirkung des Phonetikers unentbehrlich, und hier

‘darf er als wirklicher Sachkenner seine Hilfe nicht versagen.

Die Herstellung einer ‘brauchbaren Schreibung fiir bisher unge~

schriebene Sprachen ist eine Kulturaufgabe ersten Ranges,

*i '. und der Vertreter der Wissenschaft sollte an ihr nicht deshalb

naseriimpfend voriibergehen, weil hier die Ergebnisse seiner

Forschungen praktischen Zielen dienstbar’ gemacht werden.

Auch die Phonetik darf doch trotz ihrer rem Wissenschaftlich

bestimmten Arbeitsmethoden nichts anderes sein wollen als em

Dienst am Leben; es ist zwar ein bescheidener Dienst, darfiber

wollen wir uns klar sein, aber doch ein Dienst. _

Es soll nicht geleugnet werden, dass afrikanlsiche Sprachen

schon geschrieben worden sind, ehe die phonetische Wissen—

schaft sich mit ihnen beschaftigte, und dass dabei teilweise

ganz gute Resultate erzielt worden sind. Das erklart sich daraus,.
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class die Verfasser soloher Arbeiten gleiohsam geborene Phone
tiker waren, die aus eigenen Mitteln, ohne phonetische Vor
bildung, sich eine oft erstaunlich genaue Kenntnis des Laut
systems der von ihnen bearbeiteten Sprache v‘erschafft hatten
Sie sind aber seltene Erscheinungen, und viel grosser 1st cli
Zahl der Sprachen, die eine unzureiohende, unpraktische und’

oft eine kiimmerliche Schrift besitzen, weil sie ohne phonetisch
Kenntnisse zustande gekommen 1st.

II

Beispiele hierffir sind die Schreibungen afrikanischer Spraohe
111 arabisohen Buchstaben, die sich z. B. 1m Hausa, F111, Suaheh 1,
11nd vereinzelt auch in anderenSprachen finden. Der Islam hat;
neben anderen kulturellen Leistungen auch seine Spraohe, dag.~
Arabische, und dessen Schrift naoh Afiika gebraoht und hat“
dadurch so anregend gewirkt, dass von ihm beeinfiusste E111-.. ;
geborene sich bemfiht haben, ihre eigene Sprache in arabischenl
Buchstaben zu schreiben : es 1st dadurch eine selbstandigej
Literatur entstanden, die zwar nur eine beschrankte Verbreir
tung gefunden hat, aber doch eine beachtenswerte kulturelle:Z
Leistung darstellt. Die arabische Schrift wurde nicht sklavisch:
fibernommen, sondern duroh Erfindung neuer diakritischeri
Zeichen dem Lautsystem der eigenen Spraohe angepasst, aber
es karn doch nicht mehr als ein Notbehelf heraus,-e1ne Art
Geheimwissen, das nur wenigen zuganglioh war und das auf
das Volksganze keine Wirkungbcrefibt hat

Das gleiche gilt fur die eigenen Sohriftsysteme, die an var-7
schiedenen Orten Westafrikas erfunden worden sind. Sie sind, \.
soweit Wir Wissen, alle jung, erst 1111 19. und 20. Jahrhundert ~
entstanden, gehen mittelbar, in 1hrer Entstehung oder doch"?
ihrer VVeiterbildung, wohl zuriick auf Anregungen, die aus der“
Bekanntschaft mit anderen Schriftsystemen, dem arabischeni
oder einem europaischen, entstanden sind, sind dabei aber doch
durchaus original und miissen a1s selbstandige Kulturleistun
gewertet werden. Die Tatsache, dass Schriften dieser Art nur '
in einem bestimmten Teil Westafrikas vorkommen erkl'art -'
sich W0hl teilweise aus der jahrhundertelangen Verbindung mit ;
Europa, vielleicht, aber auch daraus, dass 1n eben diesem Ge-'_

biet alte Kultureinfliisse aus dem vorderen Orient Wirks-am sind1
Drei dieser Sohriften sind in nachster Nachbarschaft zuein— :

ander entstanden, bei den Vai 11nd Basa in Liberia 11nd den"
Mende in Sierra Leone, eine Vierte, das Nsibidi, gibt es in S1‘1d-

nigerien 11nd eine fiinfte n1 Bamum 1n Kamerun. Die Vaischrift
ist ursprfinglich ideographisoh, 11nd die Bilder haben sich all?
malich zu phonetischen Zeiohen entwiokelt, genauer zu Silben
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‘Auch die fibrigen Schriften sind Silbenschrifte11,aber nooh nicht
genfio end untersucht. So anerkennenswert alle diese Versuche

51nd 11nd so sehr sie von oeistiger Regsamkeit zeugen, werden
sje doch keine orossere Bedeutung erlangen, sie k'onnen neben

der machtig vordringenden europaischen Schrift nicht auf-

kommen. Bei der heutigen Lage der Dinge ist es nicht zweifeL
bait, dass fiir die Sohreibung afrikanischer Sprachen der Aus-
ganospunkt und die Grundlage die Buchstaben des lateinisohen
Alphabetes sein miissen.

III

Es gibt mehrere Schriftsysteme auf der Grundlage des latei-
nischen Alphabets, die in Afrika Eingang gefunden haben. Das

.— bedeutendste unter den 'alteren ist das von Meinhof erweiterte
-' System Lepsius, Wie es in seinem Standard--A1phabet nieder-

gelegt ist. Es ist fiir eine Reihe von Sprachen angewendet
1' worden und ist auoh he11te nooh 1n Gebrauch Sein Vorzug beruht

auf seiner strengen Systematik und seiner grfindliohen phone-
tischen Durcharbeitung. Weniger verbreitet ist das System
Sacleux, Wahrend das Anthropos—Alphabet von vornherein nur
fiir diese Zeitschrift und das ihrrnahestehende Schrifttum be—
stimmt war. A11e drei Systeme bedienen sioh des lateinisohen

‘ Alphabets und fiigen nach Bedarf den Buchstaben diakritische
Zeiohen hinzu. Nun 1st aber damit die Reihe der in Afrika

fiblichen Alphabete keineswegs abgeschlossen, sondern in sehr
-v1'e1en Fallen hat sich der Bearbeiter einer neuen Sprache nioht
11m das was andere t11n,gek1"1mmert,sondern sich nach seinem

eigenen Gesohmack ein Alphabet erfunden, sei es in Anlehnung
an eines der bestehenden Systeme oder an die ihm von seiner

2 Muttersprache her gewohnten Lautwerte. Es ist so eine Bunt-
scheckigkeit 11nd Willkfir entstanden, die kaum zu fiberbieten

I ist, und es ist nur natiirlioh, dass gerade aus 1hr heraus der
: Wunsch nach Vereinfaohung und Vereinheitliohung entstand.

Es ist zweifellos von Vorteil, wenn die in einer Kolonie gespro—
‘chenen Sprachen einheitlich geschrieben werden, da doch nioht
selten das Schulkind von einer Spraohe z11r anderen fibergeht.

g Aber auch allgemein gesprochen ist es Wiinsohenswert, fiir ein
' unter sich zusammenhangendes Gebiet verwandter Sprachen

eine gemeinsame Schreibung zu haben. Dieser Wunsch wurde
auch von missionarisoher Seite oft geaussert, unter 1hnen mehrte

I .sich die Zahl derer, die eine griindliche phonetisohe Ausbildung
erhalten hatten, und die deshalb diesen Dingen mit weniger
Vorurteil, aber auch mit grosserer Einsicht, gegenfiberstanden
als manche ihrer alteren Kollegen. Als deshalb 1m Jahre 1926
das Internationale Institut f1'1r Afrikanische Sprachen und K111-
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turen gegriindet wurde, das clie-Behandlung praktisch linguis
tischer Fragen mit in sein Programm aufnahm, erhielt dag
Institut bald eine grosse Reihe von Anfragen aus’ den Kreise
der Mission und der kolom'alen Erziehungsbehérden. Es erga
sich daraus ffir das Institut die Aufgabe, Richtlinien fiir ein
einheitliche Schreibung der afrikanischen Sprachen aufzu
stellen.

Welches Schriftsystem sollte genommen werden? Das N'achst—
liegende war das Standardalphabet von LEPSIUS, weil die
schon in einer Reihe afrikanischer Sprachen verwendet wurd‘e
Es zeigte sioh aber bald, class auf eine allgemeine Annahm'
dieses Systems nioht zu rechnen war. Seine Nachteile sind di
diakritischen Zeichen ; sie mogen fiir eine Wissenschaftlieh
Schreibung notwendig und berechtigt sein, bilden aber ffir die-.3;

‘ praktische Orthographie ein ernstes Hindernis, W0 sie in grésserer T7,;
Anzahl vorkommen. Die langen Vokale 9 und 5 z. B. Wiirden je'g;
zwei diakritische Zeichen erhalten und wenn Angabe des Tones
erforderlich ist, je drei. Das Schriftbild wird unfibersichtlich W:
das Lesen ist erschwert, und beim Sohreiben werden erfahrungs "
gemass die diakritischen Zeichen haufig weggelassen, wodurch
Missverstandnisse entstehen. Wir haben unszd'eshalb'entsohlossen
als Grundlage der Schreibung das System der Association Pho-
nétique Internationale anzunehmen, das sich von dem System
Lepsius dadurch unterscheidet, dass es anstelle der diakritischen l; _.
Zeichen neue Buchstaben verwendet ; diakritische Zeichen sind
nicht ausgeschlossen, aber sie werden auf ein Minimum be— 5'-
schrankt. '

Wir haben aber die Vorschlage der Association nicht liiekenlos . '3'
fibernommen, sondern sie unseren besonderen Bedfirfnissen an— 5}?
gepasst. Es handelte sich um eine rein praktische Sehreibungw;
fiir die Literatur in afrikanisohen Spraehen, bestimmt fin- “y"
Afi'ikaner, in erster Linie afrikanische Schulkinder. Wir bestehen " ‘2';
auch nicht auf einer streng konsequenten Oder systematischen‘ 5;.
‘Schreibung. Im allgemeinen Wird der Grundsatz befolgt,” fiir
jeden wesentlichen Laut ein Lautzeiehen zu haben, aber Wir
haben manehmal Anlass, auch von diesem Grimdsatz abzué ~
weichen, denn unsere Schreibung muss einfach, leicht lesbar
und schreibbar und ausserdem annehmbar sein, d. h. sie muss‘"?
sich soweit moglioh bestehenden Schreibgewobnheiten anpassen,
sie ist daher zu Kompromissen genotigt, und es empfiehlt sieh,
auch in der Verwendung neuer Buchstaben sparsam zu sein. *‘f'
Man kann nieht ins Einzelne gehende Vorschriften fiir die
Sprachen eines ganzen Erdtefls aufstellen, sondern in jede'r'if':
Sprache Werden die besonderen Lautverliéiltnisse beriicksichtigb, if
und es kann dabei sogar vorkommen, dass ein Lautzeichen‘in
zwei Sprachen verschiedene Werte-darstellt. Weitgehend ma—

. die der Phonembegrifi an die Hand gibt.
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Chen W Grebrauch von den 'Méglichkeiten der Vereinfachung,

' ' ’ nisehen S rachen sind reich an Lauten‘ mit dogpelter

mgifigiililoi; da es 1riainheitliche Laute sind,'milssten sie mit

einem Zeichen geschrieben werden, Wir schreiben aber inhgeno

meisten Fallen zwei Buehstaben, aus Grunden derhEinfac (1:1

und in Anlehnung an das Bestehende. So the Labloiijelareln 13)

uncl gb, die in Sudansprachen haufig smd, Oder d1e ladia 1—

sierten tw dw im Akan, oder die palatalen Konsonanten, e-rein

Palatalcharakter durch den Buchstaben y. angedentet W11‘ 1

Das Suto hat ein labialisiertes und_zugle1ch velarisierrvs s .

Die Artikulam'on des s ist alveolar, zuglewh werdenaber die. 31913671,

gemmdet und die Hinterzunge gehoben. Greschneben Wll‘ der

Laut sw. Im Fantedialekt des Akan werden t 11nd d V0: 1:11

vorderen Vokalen e und i wie ts ausgesprochen, man ha a ici

ta tse, tsi, to, tu ; es genfigt, in allen Fallen t zu_sch:telbeicéj “1:8

der Uebergang von 1: zu ts vor 6, ’L regelmass1g emtrltt un Pd 0-

netiseh bedingt ist. Das Kikuyu hat dle Konsonanten 3 un 7,

cl steht nur im Inlaut naeh Vokalen ; geht 1h_m em Nasal V211 3&171s,

so spricht man d ; Y steht im Anlaut und 1m Inlaiit nac .. o-

kalen,"wahrend g nur naoh einem Nasal Vorkommt , es geimglt,

dass orthographisch d und 9 geschneben _Werden, well sitet d_e

Aussprache, ob d oder 6, g Oder y, aus .emei‘ Regal ergi K, llle

dem Eingeborenen, ohne weiteres verstandlloh 1st. Iml 103 e

werden Wie in Vielen afrikanischen Sprachen d1e Lante d 'Ilnktr

nieht als wesentlich verschieden empfunden; em1ge Dia e e1

sprechen im Inlaut l, im Anlaut emen Laut,-den man als eliinma

angeschla'genes r Oder als ein etwas retroflexes d auflassen inn,

Wahrend andere Dialekte in beiden Fallen 1 oder auch d sprecden.

Fiir alle drei Laute kann ein Zeichen verwandt werden, un es

ist einerlei, ob man 1, r Oder d schrelbt.

fir die Bezeiehnung der Tonhohen _g1bt es mehrere

.Syésgie.f Ffir Wissensehaftliclie Zweolger schemt Imus die Eon

Dr‘ WARD angewandte'Schreibwelse die beste zu sein,h 111 u-

chern ffir Eingeborene Wird man in der Regel Tonho en 111-11:

dort bezeiohnen, wo ohne das leicht em Blissverstanflms ent-

stehen konnte. Man muss allerdings augeben, dass emehvges —

afrikanische Tonsprache ohne ausreichende Tonbezeic Iiang

auch vOn Eingeborenen nur schwer gelesen wefden kanin]; _er

jetzige Zustand, dass nur ganz Wiohtige Oder-uberhaulll) 1f eme

Tone bezeiohnet werden, ist nicht mehr als em Notbe e .

' ' ' - ' ' rhlene Schreib~
D1e vom Internationalen Afrika Institut empfo

weise ist in einer erheblichen Reihe von Sprachen angenomfinen

worden, sie hat aber ausserdem in fiberraschendem Uxfi alfrg

Eingang in Wissenschaftliche Werke gefunden. Die grosse e -
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zahl der linguistischen Arbeiten fiber afrikanische Sprachen V
ersaheint heute in der Schreibung des Afrika-Instituts.

IV

Die Herstellung einer branchbaren Orthographie fiir eine 'j
afrikanische Sprache w'are leicht, Wenn mit der Aufgabe ein'
europ'aischer Phonetiker, der zugleich praktischer Kenner afri« ..

kanischer Sprachen ist, und ein verstandiger, fiir seine eigene
Sprache interessierter Eingeborener betraut wfirden. Dieser '
ideale Fall wird aber nie eintreten. Die Orthographie soll einer
Gemeinschaft dienen, und diese Gemeinschaft will in der Sache '

gehort werden und mitsprechen. Da liegen die Schwierigkeiten. V'
Die Gemeinschaft entscheidet nicht nach wissenschaftlichen,
auch nicht nach praktisch-sachlichen, sondern nach person—
lichen Gesichtspunkten. Freude am Ueberlieferten,' unkon-
trollierbare Vorurteile, Eifersucht und reiner Unverstand spielen
oft eine verhangnisvolle Rolle. Es geniigt, wenn ich einige
Beispiele dafiir nemie. Eine Erziehungsbehorde oder eine Gruppe
von Missionen erbitten Beratung in ihren orthographischen
Noten, stellen aber von vornherein die Bedingung, die Schrei-
bung mfisse 'mit den Buchstaben des lateinischen Alphabets
auskommen, sie diirfe weder diakritische Zeichen noch neue

Buchstaben enthalten. Das ist etwa gleichbedeutend mit der
Forderung, die europaischen Sprachen diirften fortan als Vokal;
zeichen nur noch a, i und in verwenden, alle iibrigen waren als
iiberfliissig zu eliminieren. Oder : die neuen Buchstaben werden
abgelehnt, weil sie zu schwierig seien ; das mag ffir den Europaer
insofern zutreffen, als sie ihm ungewohnt sind, aber nicht fiir

das afrikanische Kind, das lesen lernt. Oder : die Orthographie 3;”

muss der des kolonialen Mutterlandes angepasst sein, weil die

Schwarzen doch spater dessen Sprache lernen sollen. Das heisst,
alle Dummheiten unserer Schriftsysteme, die grossenteils nur
historisch verstanden und vielleicht auch entschuldigt werden
konnen, nach Afrika iibertragen und ihnen dort zu neuem
Leben verhelfen. Oder : die Sprachgemeinschaft weigert sich,

die Orthographie eines Nachdardialektes anzunehmen, weil sie
sich dadurch etwas zu vergeben glaubt. Schwierigkeiten konnen

auch von der entgegengesetzten Seite kommen 2‘ der Bearbeiter
einer Sprache besteht darauf, dass alle von ihm ange'blich oder
wirklich entdeckten Laut— und Tonunterschiede in der Schrift
ausgedriickt werden, und ist schwer zu iiberzeugen, class in der

praktischen Orthographic ein Unterschied zwischen wesent—.

lichen und unbedeutenden oder gar zufalligen Unterscheidungen

gemacht werden muss. Es muss aber anderseits ebenso betont

werden, dass es iiberall in Afrika Europaer und Eingeborene
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gibt, die mit Verstandnis und Takt an die Aufgabe gehen, denen
denen es gelingt, Widerst'alnde zu fiberwinden und ein Ergebnis
zu erzielen, das zuletzt doch alle befriedigt. '

V

Die Aufgabe, fiir eine Sprache die geeignete Schreibung zu
finden, ist nicht mit der Festlegung der Lautzeichen abge-
schlossen. Eine weitere Frage ist die Behandlung der Vokali
elisionen und im Zusammenhang damit die Worttrennung. Beim
Zusammentreffen zweier Vokale fallt in der Regel einer ans ;
soll dieser geschrieben werden oder nicht? Die Frage scheint
ziemlich belanglos, fuhrt aber in der Praxis haufig zu grossen
Schwierigkeiten. Das gleiche gilt fiir die Worttrennung, die
sogenannte disjunktive oder konjunktive Schreibung; auch sie
fiihrt infolge der eigenartigen Struktur dieser Sprachen und der
vielfachen M6glichkeiten der Zusammensetzungen zu den mannig-
fachsten Verlegenheiten, die erst in wenigen Sprachen wirklich
fiberwunden sind. . - ‘ '

Auch die Auswahl des Schriftdialektes schliesst orthogra-
phische Fragen ein. Bei der grossen Zahl der Sprachen ist es
eine selbstverstandliche Forderung, dass die Dialekte einer
Sprache und selbst mehrere nahverwandte Sprachen zu einer

' Schriftsprache zusammengefasst werden. Hierbei gilt es eine
Schreibung zu finden, die dem Ganzen der Sprache gerecht wird
und doch von den Angehorigen der einzelnen Dialekte nicht
zu grosse Opfer erfordert.

Wie ich schon zu Anfang sagte, handelt es sich in dem von
mir behandelten Gregenstand nur zum kleinen Teil um Aufgaben,
die den phonetischen Forscher reizen werden, aber doch um

’ solche, die ohne Mitwirkung des Phonetikers nicht oder nur
unbefriedigend gelost werden konnen und denen sich deshalb
auch- der wissenschaftliche Phonetiker nicht entziehen sollte.

57. Dr. IDAA C. WARD (London) {Tone in West African Lom-
guages.

West Africa, like China, provides excellent examples of tone
languages and tone behaviour. By tone languages is meant
those in which tone is an integral part of the formation of a
word, as essential as any other element, as for example, vowel
or consonant sound. A survey of the main West African languages

; shows these to be of two —— or possibly three types.
a) What may be called strictly tonal languages, in which a

large number of pairs of words, or even groups of three or four,
are distinguished by tone alone, i. e. which have semantic tone,


