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Summary of the paper sent in by Prof. PRINCE N. TRU-
IBETZKOY T : Zm— phonologiscfien Geographic; der Welt.

Die Phoneme jeder Sprache bilden ein regelméissiges System
von phonologischen Oppositionen. Vergleicht man aber die
einzelnen Sprachen untereinander, so erWeist sich, dass jede
phonologische Opposition ihr eigenes Verbreitungsgebiet besitzt,
das die Grenzen der einzelnen Sprachen fiberschreitet. Die
einzelsprachlichen phonologischen Systeme entstehen dutch die
Kreuzung der Verbreitungsgrenzen Verscku'edener phonolo-
gischer Oppositionen. Daher Infissen die Verbreitungsgebiete
der einzehien phonologischen Oppositionen in der ganzen Welt
genau untersucht werden, — was nur duroh organisierte Zu—
sammenarbeit der Dialektologen und Spraohforscher aller
Lander erreioht warden kann. So kommt z. B. das Phonem ts
(genauer, —-— die phonologische Opposition ts-s und ts—t) im

VMittel- und Hbchdeutschen, in allen'slavisohen Sprachen, i111

Lettischen, Ungarischen, Rumiinischen, Neugriechischen, Alba-
nischen und Italienischen vor und Lunfa-sst somit ein grosses
zusammenhétngendes Gebiet i111 S.-O. Europas, —— wéhrend es
dem Spanischen, Franzosischen, Englischen, Holléiindischen, Nie—
derdeutschen und den skandinavischen Sprachen fremd ist. In
groben Ziigen lasst sich also die Verteiliuig der ,,Spra.chen mit ts”
ulld ,,ohne ts” leicht darstellen. Aber die genauen Grenzen
mfissen einerseits durch die deutschen, andererseits durch die
italienischen Mundartenforscher gezeichnet werden, da diese
Grenzen das deutsche mid das italienische Gebiet durchschneiden.
Die Verbreitung der gutturalen Spirans (genauer der phono~
logischen Opposition 15—1) in Europa ist eigenartig. Es besteht
ein kompaktes x—Gebiet vom Hollandischen bis zum Neu-
griechischen, das von zwei Seiten durch x-lose Sprachen be-
grenzt ist (einerseits —— durch die skandinavischen und bal-
tischen, andererseits —— durch das Englische, Franzosische und
‘Italienisohe). Aber das Spanische, das auch ein X besitzt, scheint

dem Grundsatze der zusammenhéfingenden Verbreitungsgebiete
zu widersprechen. Dieser Widerspruch ist jedoch nur schein‘
bar : da. das Tiirkische und das Arabische auch ein x besitzen,
so ist das Spanische fiber Nordafrika mad Kleinasien mit dem
,,griechisch-holléindischen Z-Gebiet” verbunden. Dieses Bei-

spiel zeigt, dass die einzelnen Erdteile in phonologischer Hin-
sioht nicht isoliert erforscht werden diirfen.
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VORSCHLAGE ZUR REVISION DER ,,PHONETISCHEN”
TERMINOLOGIE /

W1e die sprachwissensohaftliche Terminologie iin allgemeinen
so bedarf anch die phonetisehe Terminologie i111 besonderen
e1ner _U_eberpriifung in dem Sinne, dass Wir nur soharfgepréi 'te
Termini zulassen und alle Bezeichnunoen vermeiden die e§ne
e1ndeutige Unterscheidung der Begrifiecverhindern. . 7 '

.In dem uns iiberlieferten terminologischen Bestande haben
WII' es m1t sehr verschiedenwertigen Bezeichnungen zu tun :

1. Es g1bt solche, die als eine eindeuti‘ge Benennung des zen—
tralen Vorstellungskomplexes dem, was sie bezeichnen sollen
w1rkhoh geniigen, z. B. alveolar, dental, labial, bilabial labio:
dental, Expiration, Inspiration, Tonhohe, Tonstarke; hauteur,
ingleémte, usw. Sie verdienen ohne weiteres beibehalten zu

en.

2._ Eine andere Gruppe von Fachausdriicken err 0' r ‘
ob s1e der Forderung, die Wir an die erste Gruppe stefigfl 56331:?)
gerecht werden, vgl. Explosive, Spirant, Zerebral- stop Stoss:
stad; usw. H1erzu gehoren meistens all die Bezeiclmunden die
1n der Begel aus dem klassischen Altertum, also der voiwisysen-
schafthchen. Periode unserer phonetischen Erkenntnisse ent-
stammend, 1n ihrein Vorstellungsgehalt so unbestimmt oder so
vyeit sind, dass sie schon darum nicht den an eine Wissenschaft-
l1che Ternrmologie zu stellenden Forderungen der Exaktheit
und Genamgkeit geniigen konnen, Wie z. B. das im Besonderen
der Fall 1st bei Liquida, Media, Tenuis u. a., ganz abgesehen
davon, dass wir z. B. von alten Termini Wie Vokal und Konso-
nant, Sllbe u. a. bis heute noch keine eindeutige das VVesen
treffende Definition gegeben finden, ein Beweis dafiir dass das
sprachhche Symbol (d. h. der Fachterminus) wohl nidht gerade
exakt und scharf unirissen ist.

. 3. Eine andere Gruppe von Fachausdriicken ist hier zu nennen
die Von v1elen Forschern und noch mehr Von Lehrern in sehr
versclnedener Bedeutung verwendet werden : z. B. benutzt
der e1ne ,,gnttural”, Wenn die velare Artikulationsstelle gemeint
1st,'oder.e1n anderer ,,guttural” ffir die ,,palatale und velare
Artlkulatlonszone” (s. den Fragebogen der Intern. phonolo-
glschen Arbeitsgemeinschaft), andere verwenden ,,outtural” fiir
Rachenlaute und Kehlkopflaute. Der Vielgebrauchbte Terminus
z,Akz-ent WII‘d sowohl-im Sinne des tonalen Verlaufs Wie aueh
1m Smne des Intensitatsverlaufs verwendet, haufio macht man
sich keme genaue Vorstellung davon, was man vonbdieser proso-
dlschen Erscheinung nun eigentlich bezeichnen soll.
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So kann Bfissverst'andnis und Verwirrung nicht ausbleiben.

U111 diese Schwierigkeiten aus dem Wege zu raumen, scheinen

mir nun folgende Vorschlage am Platze :

a) Am besten ist es, nicht den Standpunkt derjenigen zu

teilen, die sagen, wir verandern nichts an der Terminologie,

die bis jetzt gebraucht worden ist, sondern fiillen die alten Wort—

symbole einfaoh mit neuem Inhalt, um diese neuen Begriffe

konventionell in die Wissenschaftliche’ Terminologie aufzu-

nehmen. Dieser Behelf ist in. E. deswegen gefahrlich, weil durch

ihn alte Irrtfimer bequem weitergeschleppt werden konnen.

Darum ergibt sich fiir uns
b) Die Notwendigkeit, alte Termini, die Wortsymbole fiir

unrichtige Aufiassungen sind, aufzugeben und den neusten

Wissenschaftlichen Einsichten entsprechende Termini zu schaffen;

z. 3, da der Terminus ,,Phonetik” fiir viele ,,Phonetiker” nur

die Bedeutung hat ,,das Artikulatorische betrefiend” und sie so

dazu kommen, das Akustisehe unbeaohtet zu lassen, 11nd da

Wir heute wissen, dass alle artikulatorischen uncl akustischen

Erscheinungen nur phenomenologische Mittel bei der Reali-

sierung alles Phonologischen sind, so ist es anzuelnpfehlen,

nicht mehr von ,,Phonetik” zu sprechen, sondern von ,,Phono-

phenomenologie” (d. 11. also von der Phenomenologie des Phono-

logisohen).
c) Weil also bisher sehr Viele Linguisten-Phonetiker (im Gegen—

satz zu den Physiologen-Phonetikern) die Phonetik einseitig

als Wissenschaft von den Artflsulat-ionsvorgangen aufgefasst

haben, fehlt es in der linguistisohen Literatur durchaus an

Termini ffir die akustischen Erscheinungen. Die phonologische

Riohtung in der Sprachwissenschaft hat aber ein grosses Be-

diirfnis an akustischer Terminologie. Es ist zu erwagen, ob Wit“

diesem Mangel abhelfen konnen, indeln wir naeh dem Muster

mathematischer oder chemischer Formeln die verscliiedenen

Elemente der Sprachlaute (Lauthohe, Lautstarke, Lautlange)

bezeichnen Solche Formeln haben namlich den Vorteil, dass

sie mit der Veranderung unsrer Einsiohten Viel leichter korrigiert

Werden konnen, als es bei einem sprachlichen Symbol moglieh

ist, das irgendeiner Kultursprache entstammt.

Ich erachte folgende Forderungen unerl'asslioh : a

1. Muss jede nationale Sprache fiber eine geniigende Termi-

nologie verffigen, die sprachlich so gebildet ist, dass sie bei inter-

nationalem Wissenschaftlichen Verkehr eindeutig verstandlich

ist, also jedes Missverstandnis ausschh'esst. Ist diese ideale

Forderung nicht zu erfiillen, so einige man sich auf die Fest-

legung eines einzigen international verst'andlichen Wortsymbols

oder einer Formel fiir die gegebene Wissenschaftliohe Vorstellung.
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2. Ferner ist ausserordentlich Wichtig, dass. man fiir einen
Begriff auch nur ein einziges Wortsymbol hat, z. B. wenn man "
die Artikulation am weicken Gunmen meint, so kann das nur
durch ”velar” bezeichnet werden, nicht zugleicherzeit durch
,,velar” und ,,guttural”, da guttural etwas anderes ist. Ferner
ist velar und palatal von einander zu trennen. Durch die bis-
herige Terminologie verleitet unterscheiden Viele nicht genau
zwischen Intensitat und Tonh'o'he. Ein Tonhohe—Akzent ist
eben etwas anderes als ein Schallfiille—Akzent. ,,Steigend” 11nd
,,fallend” konnen nicht zugleich fiir alle Alizentelemente 'ge-
brauclit werden, denn nur der Ton kann steigen oder fallen,
die Intensit'at nur anschwellen oder abschwellen oder gleich-
massig verlaufen (crescendo-Verlauf, decrescendo-Verlauf der
Intensitat vgl. nieinen Aufsatz ,,Der Intensivierungsverlauf des
germanischen Akzentes”, Mélanges Jacq. van Ginneken, Paris
1937, p. 238 ff.).

VVegen des oben Gesagten verbietet es sich auch, class der
Terminus ,,Phonologie” noch langer fiir ,,Phonetik” oder ,,Laut-

lehre” verwendet Wird, Wie das noch in einigen Landern ge-
schieht, Wahrend die Internationale Phonologische Arbeitsge-
meinschaft durchaus eindeutig clarunter die ,,Gesamtheit der
sprachlich als Diakritika verwerteten lautlichen Vorstellungen”
versteht.

Diese wenigen, Willki’irlich herausgegriffenen Beispiele mégen
genfigen, uni zu fiberzeugen, dass mit Rficksicht auf Forschung
und Schule eine Ueberpriifung der Fachausdriicke notwendig
ist. Bei der internationalen Verbundenheit der ,,phonetischen”

Forschung und Lehre ist internationale Regelung unerlasslich.
Erst dann k6nnen die nationalen terininologischen Systeme mit
Erfolg ges'aubert werden.

Wir verhehlen uns nicht, dass diese Aufgabe niit der Regelung
der Terniinologie der Allgemeinen Sprachwissenschaft zusam-
menhangt : aber es scheint uns am besten zu sein, dass die
Phonetiker, d. 11. also die Phonophenomenologen selbst fiir clie
Bereinigung ihres ureigenen Gebietes sorgen und das nicht
anderen, weniger sachverstandigen fiberlassen. Referent ist init
der Abfassung einer ,,Einfiihrung” in diese Terminologie be-
schaftigt und ist fiir Vorschl‘age und Mitteilung von Wiinschen
sehr danlibar, da Wir so leicht zu einer internationalen Verstan-

digung gelangen konnen.

Nijmegen (Holland).
Prof. Dr. TH. BAADER.
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Note illustrating the Demonstration of Prof. Burssens’ Mate—

rials on Luba Intonation (Belgian Congo).

Prof. AMAAT BURSSENS : Le Luba, langne d intonation, et le

tambour—signal.

I

De méme que les Nkundo-Mongo, les Batetela, les Babira-

Bakumu, les Babali, les Bandaka, les Majogu, les Warega et

autres peuplades congolaises, les Baluba du Katanga et- (in

Kasayi (Congo belge) se servent du tambour-s1gnal (kifindo

en kiLfiua, Katanga; tfifindz‘) en tfiLfiba, Kasai) pour cominu-

niquer entre eux a grande distance. D’aprés les observations

que j’ai faites chez les Baluba, je crois pouvoir affirmer que,

chez eux, 1e principe de ce langage tambourine est celu1 de la

hauteur musicale a valeur étymologique et a valeur gramma-

ticale, principe qui régit également la langue luba. En effet,

1e Luba, langue bantoue, est une langue a intonation, présentant

deuX tons fondamentaux, l’un aigu (ton haut, a), l’autre gra‘ve

(ton has, a), et deux tons composes, l’un descendant (a < a +‘a),

l’autre ascendant (a < a + a). Le tfiLfib‘a du Kasai possede

en outre un ton secondaire moyen (a).

Dans une langue a intonation, telle que le Luba, toutes les

syllabes présentent entre elles des intervalles musicaux. Chaque

syllabe doit étre prononcée sur un certain ton; l’intonation de

la syllabe, 1a mélodie du mot dans la phrase détermment 1a

signification du mot ou sa fonction grammaticale. C’est a11151

qu’en tfiLfiba ,,m1'116f5 fidi mfi difi'lfi” signifie : ,,Dieu qui est au

ciel” ; alors que ,,m1‘115f5 ildi m1’1 dii1'11‘1” veut dire : ,,le sous-chef

est dans le Village de Diulu”. Lorsque les Baluba veulent envoyer

un message au loin, ils battent sur 1e tambour-signal 1a méloclie

et le rythme de la phrase a transmettre. Ce qu’ils émettent

ainsi est la paraphrase des noms de personnes, de tribus, de

chefs, de villages, de plantes, d’animaux, etc. et toutes sortes

d’appels, ‘de nouvelles, d’actions, etc., qui sont figures par des

phrases stéréotypées et, en partie, archaiques. Ils disposent a

cet effet d’un code assez riche d’expressions consacrées qui ont

trait aux faits et gestes de la vie de la tribu.

Lorsque les Baluba de la région qui entoure Luabo (Katanga)

appellent une femme, ils battent sur leur tambour-signal ‘la

1nélodie de la phrase suivante : ,,mfika3i kanéngéna nt’afo;

ki’méngéna kua mfikagi i kfiuénza kadilf) m1’1 mbél‘a (kiLuua),

c’est-a-dire : ,,la femme n’est pas belle par son tatouage, la

beauté de la femme se trouve dans le fait d’allumer un petit

feu dans la case de l’homme”.


