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SESSION ,,PHONETICS OF PARTICULAR' LANGUAGES”

Chairman : Prof. A. LLOYD JAMES

61. Prof. A. DE LACERDA (Coimbra) : Die Flex-ion des Spreoh-

tones im Portugiesischen. '

Nehmen Wir an, class folgende Objekte vor uiis liegen : Ein

Buch —-— ein Bleistift ~— und eine Schiefertafel. Wenn uns jeniand

sagt : ,,Nennen Sie die Objekte, die Sie vor sich sehen”, so sagen

wir die entsprechenden Worte. Auf ‘Portugiesisch 1auten sie

,,1ivro”, ,,1apis”, ,,10usa”.

Die Intonation, die man den W'o'rtern ”Ev-£0”, ,,lapis”,

,,10usa” gibt, kann verschiedene Formen annehmen, Betrachten

Wir zwei von diesen Formen :

1. Wenn Wir die drei Objekte als Teile einer Reihe aufzahlen,

so geben Wir eine am Ende ansteigende Intonation fiir das erste

und zweite und eine am Ende faflende fiir das letzte Wort.

In der Sohrift Wiirde eine solche Reihe so aussehen : ,,Livro”-

Komma, ,,Lapis”-Komma, ,,Lousa”—Punkt.

2. Nennen Wir die drei Objekte, jedes ffir sioh, dann ist die

Intonation am Ende a11er drei Worter fallend. ‘

In der Schrift Wiirde das so aussehen : ,,Livro”—Punkt, ,,Lapis”—

Punkt, ,,Lousa”—Punkt.

Sowohl irn ersten als im zweiten Fallen nehmen Wir an, dass

die iekte unabhangig von irgendwelcheni personlichen Inte—

resse genannt werden.
Mit dem Ausdruck ,,Modo Enunciativo” bezeichnen Wir die

Normalform der Intonation irgendwelcher Worter, wenn diese

ganz fiir sich und nnabh'angig von anderen Worten oder Ge-

danken dastehen. Die Objekte werden nur genannt.

Sehr wahrschei-nlich driickt das deutsche Wort ,,Nennform”

ganz gut diese Funktion ans ; deswegen setzen Wir ,,Nennfor1n”

an Stelle von ,,Modo Enunoiativo”.

Der Nennforni entspricht sozusagen der intonatorische Ein-

druck, den wir haben (oder den die meisten haben) wenn wir

die Worter im Worterbuch oder die Objekte selbst oder ihre

Darstellungen sehen.
Nicht'nur Objekte kénnen die Nennform annehmen, sondern

auch Worter, wie ,,sch6n”, ,,falsch”, oder ,,ga ”, ,,hatte” oder

irgendwelche anderen, k6nnen in der Nennform gebraoht werden.

Die Intonation der Nennform hat keinen Ausdruckswert;

sie ist nur der Vokabel eigen.
Die Vokabel deutet eine Vorstellung an, Wahrend das Wort

die Vorstellung selbst vertritt. Um diesen Unterschied anzu—
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aeben werden wir von jetzt ab '6 nachdem V k ”
:Wort” anwenden. ] u 0 abel Oder

Das Wort ist die in der Rede angewandte Vokabel.
Halten wir also fest :

_ 1. Die Intonation der Nennforni ist eine nur der Vokabel
eigene Intonation.

‘3. Die Vokabel deutet eine Vorstelluncr an verleiht ihr '_ . _ , . edoch
kenien Ausdruck, da. s1e Jedes Sinnes‘ eritkleidet ist. J

=l=
:1: *

Die Intonation der Nennform stellt den Ausgangspunkt fiir
alle Ionvergleiche dar. Sie ist also Ausgangspunkt fiir das
Studium der Tonvarianten, die das Wort in dieser oder jener
,,1VIodalitat” annimmt.

Das Vorhandensein von niehr als einer tonischen Strecke bringt
’ einen Unterschied in der Tonhohe mit sich. (Tonhohe i111 eigent-
lichen Sinne des Wortes 2 Hohe des Tons.)

"Dieser Unterschied, der die Intonation der Vokabel bestimmt,
hangt von dem Hohenunterschied zwischen den Strecken ab.
Em solcher Unterschied ist natiirlich nur moglich, wenn wenig—
stens z_wei tomsche Strecken bestehen, welche einen VerO‘leich
ermbghchen. a

Eine einzige Tonstrecke kann schon an sich eine Variation
darstelien ; ebendeshalb hat sie in diesem Fafle mit der Nenn-
forni, nichts zu tun. (Wir erklaren spatter die Ausdrficke ,,Varia-
t10n und.,,Unterschied des Tones”.)

Wenn die Vokabel nur aus eineni einzigen Phonein besteht,
was 1m Portugiesmchen vorkonimt, so ist in der Nennform kein
Hohenunterschied moglich.

Aiso handelt es sigh bei einer nur von einem einzigen Phonem
gebfldeten Vokabel in der Nennform nicht um Intonation son-
dern um den Nennton.

So stellt beispielsweise die Vokabel ”ha” in der Nennforni
den Ton des emmgen Phonems dar, welches die Vokabel bildet.

Halten Wir fest : Die Nennforni (oder der Nennton) ist Aus~
gangspnnkt fiir Tonvergleiche.

* /

:1: :1:

_Professor GEMELLI sagt : ,,Die wahren Vokale, d. h. die zu
einer naturhch hervorgebrachten Bede gehoren, weisen drei

" » Phasen auf : Eine erste Phase —— die Vorbereituno - eine zweite
—— die Vollphase und eine. dIitte —— die Schluss-f ,bzw. Ueber~
gangsphase.”

Der Tonvokal einer Vokabel in der Nennform ist ein inehr
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oder wenige1 liiinstlioher Vokal. Auoh er weist die genannten
d1ei Phasen auf Ihre tonisohe Struktur hat neben cder akus~
tischen Wirkung schon eine Bedeutung, bleibt aber nooh jedes
Sinnes entkleidet

1! 'h *

Es ist 116tig, in der Terminologie Klarheit zu sohaffen :
Wir bezeiehnen n1it ,,To11’ den akustischen Eindruok einer

Flequenz (Sohallfrequenz, Schwingung)
Diese Frequenz kann aus der Wiederholung einer Welle oder

Wellengiuppe bestehen Die verschiedeneno Frequenzen, aus
de11e11 sioh ein Laut zusammensetzt,weise11 jedooh ei11en vor—
herrsohenden Ton auf, der den Laut 1m Hinblick auf seine H6he '
oharakterisiert

Unter Tonverschiedenheit verstehen Vvir den Unterschied in n
der H6he ei11es Tones, vergliohen mit einem anderen

Unter Tonvariierung verstehen Wir ei11e Aenderung in der'
H6he eines und desselben Tones

Im ersten Falle ist die H6he eines anderen Tones im zweiten
Falle die H6he des Tones selbst, zu Anfang der Vvahrnehmbaren
Aenderung, der Ausgangspunkt fi'u' die Tonvergleiohe.

:5: fl» :1:

Im Hinblick auf das, was Wir fiber die Nennform gesagt haben,‘
k6n11te man de11ke11,dass die Nennform immer dieselbe melo-
disohe E1sol1ei11u11g hat. Dasselbe gilt fiir den Nennton.

Nehmen wir die Vokabel ,,lousa” (Sohiefertafel) in der Nenn-
form Jedes Sinnes entkleidet, ohne Beeinflussung duroh Ge-

flihlsfaktoren, kann dle Vokabel ”101183;” auf versohiedene Weise . ‘-
ausgesproohen werden :

1. Mit mehr Oder weniger Intensitéit; die Intonation kann
jedooh dieselbe bleiben

2. In einer h6heren Oder tieferen Tonlage. Im allgemeinen
steigert der Sprecher nioht nur die Amplitude, sondern aueh
die Frequenz, we1111 er lautel spreohen Will

Der Tonuntersohied kann in einer h6heren oder tieferen Lage
elsoheinen Die Intonation kann dabei jedooh denselben rela- ' '
tiven Wert behalten

Die in verschiedenen Lagen wahrgenommenen Untersehiede
sind éhnlich, aber nioht gleioh

Die Lage des Tonuntersohieds spielt keine Rolle solange
gewisse Grenzen nicht iibe1sohritte11 'Vveiden, woduroh die
Vokabel zum Wort werden Wiirde.

3. Mit kiirzerer oder la’.ngerer Dauer Der Wert des Tonunter-
schieds hangt V011 der Dauer der Elemente, die ihn bilden ab.
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Aber innerhalb de1 Grenze des normalen Spreol1ens,ka,nn die
Vokabel mit kiirzerer oder langerer Dauer hervorgebracht
werden. Werden die n01malen Grenzen fibersohritten, so kann
dadurch die Vokabel zum Wort werden

4. Mit gr6sserem bzw. kleinerem Tonunterschied. Der Grad
des Tonuntersehieds darf jedoch nicht die Grenzen des Nor-
malen fibersohreiten, denn dies wiirde die Vokabel in ein Wort

verwandeln.

I :1: 'L 4:.

Die Gesaintheit der Varianten im T011 nennen Wir ,,Tonische

Flexion”.
Nehmen wir noch einmal die Vokabel ,,ha

punkt:
Da die Vokabel'n1 verschiedenen Tonlagen mit verschiedener

Dauer und I11tensité‘1t hervorgebracht werden kann, wollen wir
die Vokabel in normaler Tonlage, mit normaler Dauer und
normaler Intensitit hervorbringen So erhalten Wir die Vokabel
”ha” in der Nennform

Nachdem der Ausgangspunkt der Flexion festgestellt ist,
wollen Wir jetzt die ”Modal-itétten” betrachten :

”Modalitaiten” sind die versohiedenen M6glichkeiten der Into-
nation eines Wortes (oder eines Satzes), die dem Horer andeuten,
ob das Gesagte ei11e Aussage oder eine Frage (oder anderei Art)
ist.

Vorléufig enthéilt unser Schema nur zwei Modalitéten, und
zwar die Modalitéit der Aussage und der Frage.

Wie k6nnen Wir nun von der Nennform ausgehend, die Moda—
litat der Aussage und der Frage finden? Dazu infissen Wir die
Chromogramme (oder Oszillogramme) und ihre zahlenméissigen
Angaben zur Hilfe nehmen

Welche Schlusse k61111en Wir daraus ziehen? Finden Wir die
Modalit‘alt der Aussage, 111den1 wir dem Vokal einen fallenden
Ton, und die Modalitit der Frage, indem wirwdem Vokal einen
steigenden T011 geben?

Wenn Wir nur die zahlenméissigen Angaben betrachten, die
uns die Messungen der Wellenléngen des Grundtones geben,

so n16ohten wir dies annehmen. Es gibt aber nooh etwas Wich-
tiges dabei zu beriioksichtigen, néimlieh 2 die Umformung des
Vokals (des Tonvokals).

Betrachten wir nun die Modalitialt der Aussage : Auf eine
Zone von einer ausgeprégten Qualitéit (nioht Tonfarbe) welche
clurch ei11e Streoke V011 soharf oharakterisierten Perioden im
Chromogramm (oder im Oszillogramm) gekennzeichnet wird,
folgt ei11e Phase, in welcher der Grundton immer mehr die Ober-
hand fiber die Partialt6ne gewinnt. Der Vokal hat sich umge:

I!) als Ausgangs—
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formt. Der Mundton hat dem Kehlton Platz gemacht. Die Rich-
' tung der Endzone bestimmt die ModalitéLt

Indem wir den akustischen Eindruck fibertlweiben was zur
Unterscheidung notig 1st, Wird ein ,,ha” 111 der Modalitéit dei

Aussage folgendeimassen hervorgebracht: ,,hé1” (Das Beispiel
Wird ausgesprochen).

Wir miissen festste11en, dass wir bisher noch keinen Ausléinder
gefunden habe11,der 1m Stande gewesen ware die V0kabe1,,ha’i’
in der Modalitat der Aussage richtig auszusprechen. Er spricht
sie 1111111e1 in der Nennform aus, d. h. jeden Sinnes entkleidet.
Im afloemeinen gibt er 1hr, um die Modahtat der Aussage
anzudeuten lingere Dauer was in gewisser Hinsicht die
Vokabel dem Anscheine nach zum Wort macht.

. Gehen Wir zur Modafitét der Frage fiber, so miissen Wir be-
tonen, dass diese nicht nur einem Ansteigen des Worttones ant--
spricht, Wie es der Fall 1st, wenn 61.11 Fremder den Vokal hervor—
bringt.

Mit der Modahtétt der Frage geschieht zwar dasselbe Wie mit
der Modalitéit der Aussage, nur 111 entgegengesetzter Richtung.

Die Strecke 1111t ausgeprélgter' Qualit‘aLt weist jedoch eine
12111gere Dauer auf. Die Umformung des Vokals Wird verzogert.

(Chromagramme)

Obwohl der Tonvokal den Normen der Koartikulation ent-

' sprechen muss nimmt er e111e Unabhéingigkeit 1m Ton an, die '_
ihn charakterisiert Der Grundton der Endzone des betohten
Vokals riickt 111 den Vordergrund.

Dieses Merkmal gibt dem betonten Vokal e111e besondere .
Bedeutung in der tonischen Flexion.

Die Zone der typisohen Perioden, die e111em gegebenen Vokal

elgen sind, Wird entweder durch grossere Intensitiit,oc1er duroh _ ‘35- '
lingere Dauer, Oder durch beides hervorgehoben Dasselbe
bringt eine Hervorhebung der Qualitezt des Vokals mit sich.

Die letzte Zone, genfigend unteischeidbar durch ihre bestimmte
Richtuno (und Dauer) gibt der hervo1gehobenen Qualit'at des -
Vokals eine Modalititt, bindem sie seine Wirkung derart ab—‘
schliesst, dass der Untei‘schied gegem’iber einer einfachen Ueber- _, .

ga11gszone(oder der Endzone eines unbetonten Vokals) deutlich - ' "
wahrnehmbar wird.

Die Modalitéit des Hauptvokals einer Gruppe- b11det die Moda-
11téi.t des betreflenden Wortes. Das Verhalten der fibiigen Silben
ist von untergeordneter Bedeutung

AbgesehenbV011 Varianten der Modalit'aten, emotioneller Art,
kennt man die Intonation allei portugiesischen W6rter,wen11
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men fiber die tonische Flexion der portugiesische11Vokale Be-
scheid weiss :

Tonische Flex‘ion
Vokabel : ”he”

Formen : Vm'ia-nten :

Nennton (Nermform) ha -H6here, bzw. niedrigere Tonlage
"\Iodalita't der Aussage he. < ~L$ingere, bzw. kiirzere Dauer
"\Iodalitat dei Frage hé? ( -Me11r, bzw. weniger Intensitét

Grad : Begleitumsténde :
(Begleitgefiihle)

NeImton (Nennform) Kein Keine
Modalitét der Aussage Einfach Varianten emotio-
Modalitétt der Frage { Emphatisch { neller Art

Hz upttypentgfiitug. VVortei (Nach der_ Stellung der Tonsilbe)
toké

tokulo tokolu tokolé

W11: haben in dieser Arbeit keine Betrachtungen fiber die
Beziehung zwischen tonischer Flexion und der Dauer und Inten-
sitéit angestellt. Das Wird eine Arbei-t fiir morgen sein.

Die Ausfiihrungen von MENZERATH fiber dieses Thema schei-
nen uns jedoch schon das Richtige getroflen zu haben.

MENZERATH sagt : ,,Die melodische Struktur, d. h. Intonation,
steht 111 gewisser Beziehung zur dynamischen Struktur, bleibt
aber grundseitzlich Von 1hr unabhelngig.

=1:
:1: :1»:

Zusammenfassung :

Die Kenntnis der portugiesischen Phoneme, ob isoliert oder
1;oa.rt1kuliert,vermitte1t uns die Kenntm's der 'Vokabel in der
Nennform

Kennen Wir die Nennform, so finden Wir die Modalitéit der
Aussage, bzw. der Frage.

Kennen Wir die Flexion der nur durch ein Phonem gebildeten
Vokabel, so finden Wir auch die Flexion aller anderen.‘Wa.s 1m
Grunde interessiert bei der Flexion der Worter mit mehr als
einer Silbe ist die Flexion der Tonsilbe. Das Verhalten der
iibrigen Silben ist von untergeordneter Bedeutung. Ihre Ge-
setze k61111en jedoch formuliert werden

Wir konnen die Normen der tonischen Flexion 1n e111 System
bringen.

(Wir beziehen uns auf das isolierte Wort. Die Erforschung
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der Fiexion des Satzes Wird Gegenstand einer kommenden
- Arbeit sein.)

Die praktische Anwendung des erarbeiteten Wissens fiihrt
zu guten Resultaten. U111 das zu zeigen, haben Wir verschiedene
Lautaufnahmen gemacht.

Da diese auf po‘rtugiesisch gesprochen smd, interessieren hier
nur foigende Beispieie :

1. Ein portugiesisches Lesestiick, geiesen von einem Deut—
schen, der nach einem achtzehnmonatigen'Aufenthalt in Portu—
gal noch keinen Unterricht in der tonischen Fiexion gehabt hatte.

2. Dasselbe Lesestfick, geiesen von einem Deutschen, der
wahrend eines sechsmonatigen Aufenthaites in Portugal, 12 Stun-
den init Uebungen in der tonischen Fiexion hatte.

3. Die dritte Schallpiatte zeigt Wie die praktischen Uebungen
angesteiit vvurden.

(Schallplatten)

Schiussbetrachtung : Es ist uns gelungen, das Studium der
tonischen Fiexion und seine praktische Anwendung im Portu-
giesischen durchzufiihren. Wird dasseibe im Deutschen, En-
glische11,Franzosischen und anderen Sprachen megiich sein?
Und wird man danach zu einem aligemeinen vergieichenden
Studium kommen konnen? Dies Wiilde von grosstem Wissen-
schaftlichem 11nd praktischem Interesse sein. Darauf werden uns
aber erst kfinftige Arbeiten die Antwort geben konnen.

62. Dr. BRANKO D. MILETIé (Beograd) : Ueber den Urspmmg
de1~ sekzmddren Intonationen 73m Serbokroatischen.

Unter alien siavischen Sprachen bewahren bekanntlich einige
skr. Mundarten am besten die ursiavischen Akzentverhaltnisse.
Es vdarf alsoiniemanden wundern, dass dem skr. Akzent stets
~ei11 reges Interesse, sowohi seitens der einheimischen, Wie der
fremden Sprachforscher entgegengebracht wurde. Ende des
vorigen 11nd Anfang des jetzigen Jahrhunderts ersohien eine
grosse Anzahi von.Untersuchu11gen, in denen die skr. Akzent-
systeme mit den Akzentsystemen anderer slavischer und bal-
tischer Sprachen eingehend vergiichen wurden. Schon die ersten
Arbeiten zeigten kiar, dass die skr. Mundarten in Bezug auf
den Akzent in zwei grosse Gruppen zerfalien :

a) eine archaische, in der sich die Akzentsteile mit der russi—

schen und augenscheinlich auch mit der ursiavischen deckt, und
(3) eine bedeutend grossere, mit gegen den Anfang verscho—
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benem Akzent Wai namiich der ursprungliche Akzent auf einer
andere11-,ais auf der ersten Siibe, so wurde er in diesen Mund-
arten um eine Silbe gegen den Anfang verschoben, wobei, falls
die neubetonte Silbe kurz war, dero kurze steigende Akzent
entstand (noga, > aaéga) und fails sie iang war ~— der lange
steigende Akzent (m:[at > 1-11.:ka) In gleicher Weise wurde auch
der t,alte iange Akzent verschoben, nur dass in diesem Faile
hinter der neuen Akzentsteiie eine Lange biieb (also 2. B. der
Gen nogé: > niégeg m:ké: > We:ke: ). Anstatt der urspriinglichen
zwei haben Wir also in diesen Mundarten Vier verschiedene
Akzenttypen : zwei fallende, primare, die nur auf der ersten
Siibe des Wortes oder einer phonetischen Einheit vorkominen
(z. B. der Ak. nbgu, M‘uku) und zwei steigende, sekundare, die
auf alien Siiben n1it Ausnahme der letzten stehen konnen (z. B.
no’ga, nogdm'ca —-— rz’sa, por'azéz'ti usw.).

Das historische Verhaitnis des skr. Akzents zu dem ursla-
vischen und indogermanischen kann heute, nach den Arbeiten
LESKIEN’s, sACHMATov’s, BELIé’s, VAN WIJK’s 11nd anderer,
als in1 Grossen und Ganzen gekiart betrachtet werden. Viei
schiechter ist es mit der Frage fiber die Natur unserer Akzente
bestelit. Der physiologisch-akustischen Seite unserer Akzente
wurden auch sehr bald einige gute Studien gewidmet —— ich
erinnere hier nur an MAsmG’sHauptformen des serbo—chorwatischen
Accents (1876). Sie wurden zwar bei ihrem Eischeinen ieiden-
schaftiich angegrifien, enthaiten aber eine grosse Anzahi sehr
feiner Beobachtungen, die erst von der neuesten Forschung in
voiiem Umfange gewiirdigt worden sind. Die spateren Arbeiten
brachten ieider wenig Neues, verdunkeiten sogar oft die Frage
in mancher Beziehung. Einzelne einheimische und fremde For-
scher stritten untereinander fiber den Ton— und Intensitats-
verlauf in den betonten Silben, iiber die Intensit'a‘tsverhaitnisse
bei den einzelnen ,,Akzenten”, warfen einander schlechtes
Gehor vor usW. Und wer sich die Aufgabe stelite, eine
Art Gesamtbiid der ganzen Forschung zu geben, stand
ratios vor‘ den angeh‘auften, einander oft Widerstreitenden
Tatsachen. Das was alien Beschreibungen ungefahr gemeinsam
war und was ais mehr oder weniger sicher betrachtet werden
konnte, liess sich auf zwei oder drei Satze zurfiokfiihren, wie
es 2. B. BROOK in seiner Slam'schen Phonetik tat. Nach ihm
unterscheidet man‘ im Skr. 1. iange akzentuierte Silben mit
steigender und solche mit fallender Intonation ; 2. irurze (oder
haiblange) Silben mit steigender Intonation; 3. kurze Silben
mit energischerem Druck und relativ hoher Toniage. Die Ton-
beWegung kann nach Broch bedeutend variieren ; absoiut bieibt
nur die Richtung der Bewe’gung (steigend, fallend 113w). Ausser-
dem dehnt sich die hohere Tonlage, die am Ende der Siibe


