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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
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unter den steigenden Akzenttypen erreicht wird, von der be-
tonten Silbe auch auf die nachfolgende aus, —— auf die ganze
oder wenigstens auf ihren ersten Teil.

Man sieht, dass die Beschreibung Broch’s ziemlieh allgemein
gehalten ist. Vergleichen Wir sie mit der Masing’schen, so werden
Wir bemerken, da.ss der Fortschritt eigeiitlich sehr gering ist
und dass sich alle wichtigeren Elemente schon bei Masing vor—
finden. Der Hauljtuiitefscliied besteht darin, dass Wir anstatt
der einzelnen Masing’schen Typen hier eine allgemeine Chan-ak-
t‘er’istik finden, die aber, soviel sie einerseits an Umfang
gewann; anderseits an Schéirfe verlor. Ueber die Verhéfltnisse bei
den steigenden Akzenten, die uns gegenw‘aLrtig allein interes—
sieren, erfahren Wir eigentlich nur, dass die Tonbewegung in
ihnen niehr Oder weniger steigend sei 11nd dass die nachfolgende
Silbe, Oder wenigstens ihr Anfang, auf der gleichen Héhe 111it
der akzentuierten stehe.

Der experimentellen Phonetik blieb es vorbehalteu, auch
auf diesern Gebiete férdernd zu W'irken und Viele ungenfigend
begriindete Behauptungen richtigzustellen. Auch hie: zeigten
schon die ersten Arbeiten bedeutende Unterschiede in den
Ergebnissen. Wie man friiher das Gehérvermégen einzelner
Forscher in_ Zweifel zog, suchte man jetzt die Abweichungen
emf eine mangelhafte Aussprache seitens der Versuchspersonen
zu schieben. Diese Verwirrung dauerte aber nur kurze Zeit.
Sobald man init systematischen Untersnchungen anfing, zeigte
sich sogleich, dass es sich nicht um die fehlerhafte Ausspraehe der
Versuchspersonen handelte, sondern, dass es neben den Haupt-
typen (archaisohen und modernen) auch eine ganze Reihe von
Uebergangstypen gibt, die sich von einander durch Ton- und
Intensitatsbewegung in der akzentuierten Silbe und Ton— und
Starkeverhéfltnisse zwischen der akzentuierten Silbe und den
Nachba-rsilben mehr Oder weniger unterscheiden.

Sehon léiligere Zeit mit den experimentellen Untersuchungen
unserer Alizente beschfiftigt, ist es mir gelungen bedeutendes
Material zusammenzutragen, welehes uns gestattet, all die
Phasen festzustellen, durch die der skr. Akzent in den Mund~
arten mit moderner (verschobener) Akzentuierung wahrscheili—
lich hindurchgegangen ist.

Des Material aus den einzelnen Mundarten laisst sich in ffinf
Gruppen teilen, die auf den folgenden Abbildungen dargestellt
sind (l) :

( 1) Ich bibte nu: nichf, ans den Augen zu verlieren, dass die Bilder
rein schematisch gehalten sind.
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Die erste Abbildung stellt den Ton— und Intensitéitsyerlauf

' der Wérter #0111 Typ nogc‘z. (71921062) in den Mundarten mit voll-
komnien erhaltener (unverschobener) Akzentuierung daze : die

Stairke ist in der zweiten Silbe bedeutend grbsser als 1n der

—~..‘_
---

Abb. 1
(——- = Melodieverlauf, = Stirkeverlauf)

ersten; der Tonverlauf ist in beiden Silben fallend und die
zweite Sflbe ist betrachtlich héher als die erste. ~

-_-.
“--- -~—_... -_-_

'---..__~

'i' {a Im zweiten Falle féingt schon die Verschiebung an 2 der Unter-
‘ schied in der Lautstélrke zwischen der erstenund der zweiten

Silbe ist nicht mehr so gross, und auch das Intervall ist kleiner.
Am meis’cen auffallend ist aber der Unterschied ini Tonverlauf
der ersten Silbe : die Melodie ist mehr oder weniger-eben'.
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Die dritte Abbildung stellt einen echten zweisilbigen Akzentf
dar : beide Silben haben ungefahr die gleiche Intensit‘at, und das‘j
Intervall zwisohen ihnen ist auch erheblich kleiner ; dabei ist die"-
Melodie in der ersten Silbe schwachstew'gend und in der zweiten‘
schwachfallend.

-‘_~
-‘

~-_- —.

Anuf' der Vierten Abbildung ist der Akzent schon vollstandio ”
herubergezogen : d1e Intensitat ist in der ersten Silbe grosser'b;
die Melodie ist steigeml in der ersten Silbe, bzw. fallend in der __:.-.

zweiten Silbe. Doch bleibt die zweite Silbe holler als die erste.

A111" der ffinften Abbildung endlich ist die Intensit'at ganzlich
auf d1e vorhergehende Silbe fibergegangen, und auch die Melodie
lst erheblich holler als in der zweiten. Der Verlauf der Melodie
1st eloenfalls vollkommen entwickelt : in der akzen‘tuierten Silbe
1st d1e Melodie stark steigeml und in der nichtakzentuierten stark
faljlsend, Das sind die allertypisehesten sekundaren Akzente.

_ ies Waren meiner MeinunO' nach die Hau beta
d1e der skr. -Akzent V011 seinera ”altesten bis zurpmodggfgcegug:
stalt hindurchgegangen ist. Das Bild, welches unsere gegen- . .1
Wartigen Mundarten bieten, ist natfirlich Viel hunter : zWischen
chesen Haup’otypen bestehen zahlreiche Uebergangstypen, so
dass die Entwicklung sozusagen Schritt ffir Schritt verfolgt
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Warden kann. Auf alle diese Einzelheiten, sowie auf die Frage

nach der relativen Chronologie der einzelnen Erscheinungen

kann ich bier selbstverstandlich nicht naher eingehen.

Was endlich den Gruml betrifft, weshalb gleiehzeitig mit der

7 Akzentverschiebung die Tonbewegung steigend Wird, begnfigte

man sich frfiher einfach mit der Annahme, dass die Melodie in

den Silben vor der akzentm'erten steigend gewesen sei, so dass

der Akzent, sobald, er auf die vorangehende Silbe verlegt wurde,

auch selbst steigend wurde. Alle experimentellen Unte'rsuohungen

Mellten aber entschieden fest, dass die Annahme einer stei-

genden Melodie in den Silben, die der akzentuierten vorangehen,

willkfirlich ist : die Melodie ist in ihnen die gleiche Wie in den

Silben nach dem Akzent, d. h. fallend.

Die Ursaohe der Entstehung steigender Intonationen muss

also anderswo gesucht werden. Meiner Meinung nach liegt sie

in der Starkeverschiebung. Es ist namlich auffallend, dass,

wie ich schon oben betonte, in den Mundarten mit vollkommen

unverschobenem Akzent die steigende Melodie in den vorto-

nigen Silben nie vorzukommen scheint. Das Steigen der Melodie

scheint vielmehr an die Intensitatsverschiebung gebunden zu

sein und mit ihr parallel zu gehen. Dass die Intensitat in ahn—

licher Weise auf die Tonbewegung einwirken kann, ist eine a11—

gemein bekannte Tatsache, die nicht erst bewiesen werden

muss. Dass der Satzakzent (also Wieder in erster Linie die Vere

starkung bzw. die Abschw‘achung) der Tonbewegung in unseren

Akzenten eine vollkommen entgegengesetzte Richtung geben

kann, zeigte ich erst neulich in einem Artikel (1). Unter dem

Einflusse der im Laufe der Zeit immer mehr zunehmenden

Starke geht also der ursprfinglich fallende Ton annuahlich in

einen ebenen und nach und nach in einen mehr und mehr stei~

genden fiber.
So entstehen im Serbokroatischen die 'sekund'aren Intona—

- tionen.

63. Dr. ANTTI ‘SOVIJARVI (Helsinki) : Die wechselmlen uncl

fasten Formanten der Vokale, erkld'rt durch Spektrogmmme uncl

Rontgenogmmme der finmschen Volcale.

Die physikalische.Klanganalyse ist in ausserorden’olich beacht—

licher Weise geférdert Worden durch die von M. GRi'ITZMAoHER (2)

und E. GERLACH (3) in Deutschland, sowie von C. R. MOORE

und A. S. CURTIS (4) in Amerika entwickelte Suchtonanalyse.

) Mélanges Belié, Beogracl, 1937, S. 218-224.

) Z. f. Techn. Physik, 8, 506, 1927.
) Z. f. Techn. Physik, S, 515, 1927.
) Bell Syst. Techn. Jaw/‘11., 6, 216, 1927.


