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Vorwort.
Ursprúnglich waren die vorliegenden Studien als eine von Blessing

Dahle und mir gemeinschaftlich ausgefuhrte linguistisch-phonetische
Arbeit geplant. Im Laufe unserer Untersuchungen stcllte es sich aber
sehr bald heraus, dafi die rein experimentalphonetische Seite der
Problemstellung eine selbstandige Arbeit notwendig machte. Die lin-
guistischen Schlufafolgerungen wird Blessing Dahle in einem spater
erscheinenden selbstandigen Werke ziehen. Abgesehen von den auf-
genommenen Wortern trage ich die Verantwortung fíir diese Studie.

Lysaker 2. Mai 1933.
Ernst I'E. Sclmer.





Einleitung.

Vor einiger Zeit richtete 1 lerr Pfarrer Blessing Uahle (der Jahre
lang im Zululand als Missionar tatig gewesen, daselbst geboren und
zweifelsohne einer der besten jetztlebenden Kenner dieser Sprache istl
an mich die Bitte. einige lautliche Probleme instrumentell zu unter-
suchen. Nach einem gewissen Zogern, das in meiner ganzlichen
Unkenntnis der Zulu-Linguistik begrúndet war, habe ich mich bereit
erklart, die betreffenden Probleme tunlichst objektiv zu untersuchen,
mit Hilfe des Larynx- und Oralschreibers, sowie des Meyerschen I on-
hohenmessers. Eine gewisse Gewáhr fiir die Objektivitát der Unter-
suchungen liegt naturlich in dem oben erwáhnten Umstand, daft also
fúr mich nur die Larynx- und Oralkurve als gegebene und zu defi-
nierende Gegenstánde vorliegen, und dafs ich mich von personlichen
„ Lautempfïndungen", „Muskelgefúhl“ und linguistischen Nebengedanken
habe fernhalten kónnen. Aber es ware mir natíirlich befriedigender
gewesen, wenn ich neben der experimentellen auch die sprachliche
Verantwortlichkeit fúr die folgenden Seiten hátte úbernehmen kónnen.
Wenn dem nicht so ist, betrachte ich es aber als einen besonders
glúcklichen Umstand, dafj ein Sachverstándiger wie Blessing Dahle
(gekúrzt: Bl. Da.) fur die sprachliche Seite die volle Verantwortung
trágt. Ein Eingeborener wáre natúrlich das ideale Versuchsobjekt
gewesen, in Ermangelung eines solchen wird man kaum eine geeignetere
Person als BL Da. íinden, der wiederholt von den Hamburgern Meinhof
und Calzia und auch von der Kopenhagener Transkriptions- und
Transliterationskonferenz 1925 als Zulu-Spezialist herangezogen wurde.
Eine kleine Anekdote móge den endgúltigen Beweis fúr die sprach-
liche Úberlegenheit und vóllige Zuverlássigkeit meines Gewáhrsmannes
erbringen. Eines Abends safi Bl. Da. in einem Zelte und unterhielt
sich mit einem Eingeborenen im Nachbarzelt, der durch seine in 
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politischer Hinsicht etwas zu freimútig-unvorsichtigen Bemerkungen
deutlich verriet, dafs er mit einem Landsmann und Gesinnungsgenossen
zu sprechen wáhnte.

Unsere Untersuchungen galten in erster Reihe die Sonoritats-
und Aspirationsverhaltnisse bei den Occlusiven, dabei fielen als Neben-
produkte einigc Tonhóhenuntersuchungen ab, und zwar in Verbindung
mit der (pradikativen) stimmhaften /z-Prothese. [Ich verwende hier
die von Bl. Da. befiirwortete Transkription, abweichend von Meinhof,
der je nach den verschiedenen folgenden Vokalen die entsprechende
Vokalbezeichnung verwendet, mit einem diakritischen Zeichen versehen.
— Cberall sonst deckt sich unsere Transkription mit der von Meinhof
und Calzia angewandten].

Tonhóhenuntersuchungen.

Untersucht wurde umuntu (Mensch) als Simplex (lexikalische Aus-
sprache) und als Aufruf zweimal hintereinander gesprochen (Simplex I
und II) „ein Mensch, ein Mensch", um auf diesen Umwegen zu dem
eigentlichen Problem zu gelangen, dem „stimmhaften h“ im zweiten
Glied des Satzes umuntu(h)umuntu „ein Mensch ist ein Mensch", vgl.
hierzu Meinhof „Zur Lautlehre des Zulu", Zs. f. Eingeborenen-
Sprachen XIV, S. 267 u. 279, der wie schon oben erwahnt, u, i usw.
je nach dem darauffolgenden Vokal verwendet. Das u (< yu) wird
von Meinhof folgendermafaen beschrieben: „So wird auch u (< yu) vor
dem Nomen — — —■ unsilbisch und klingt ahnlich wie w, ist aber
davon unterschieden, da es nicht so eng ist". Dasselbe gelte mutatis
mutandis auch bei den anderen vokalisch anlautenden Nomina in
prádikativer Funktion. Das unsilbische a, z. B. aabantu „es sind
Menschen", wird in der landlaufigen Literatur háufig h geschrieben.

Von dem Simplex liegen fúnf (Nr. 1 — Nr. 5), vom wiederholten
Simplex zwei (Nr. 6—Nr. 7), vom prádikativen Satz vier (Nr. 8 — Nr. 11)-
Aufnahmen vor, deren beschreibende Analyse jetzt unter Beruck-
sichtigung der „Phasenstruktur" vorgenommen werden soll (vgl. hierzu
meine verschiedenen skandinavischen Tonhóhenuntersuchungen in den
.,Avhandlinger" der Videnskapsakademi in Oslo; es wúrde zu weit
fúhren, in dieser kurzen Skizze eine umfángliche Beschreibung und
Erórterung des Untersuchungs- und Meíáverfahrens zu bringen, wes-
halb ich mich mit diesem Hinweis begnúgen mufa.
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Die Kurvenstruktur des vorliegenden Materials ist auftallig ein-
fach und monoton. lch glaube behaupten zu konnen, daÍ3 ich nie mit
Ililfe des Tonhohenmessers einen ebenniafrigeren I onverlauf habe kon-
statieren kónnen, jedenfalls in dcn lexikalischen Aufnahmen. Nur wo
satzmelodische Einfliisse sich geltend inachen. kommen augenscheinlich
grofeere Tonintervalle, eine lebhaftere Modulation gelegentlich vor,
wobei man sich allerdings fragen mufá, ob nicht die \ ersuchsperson
kraft der geistlichen Wúrde und wegen des Inhalts des Satzes einen
leichten „Predigerton“ hineingewirkt hat, also etwa: „ein Mensch ist
(nur) ein Mensch, aber Gott ist usw.“, dies um so mehr als Identitat
von Subjekt und Pradikat kaum volkstumlich sein dúrfte und im Munde
eines illiteraten Eingeborenen schwerlich vorkommen kónnte. [Bl. Da.
halt diesen Zweifel fúr durchaus unberechtigt].

Fúr das gesamte Material geniigt die Ansetzung von drei Phasen,
Vorschlag, Hochlage und Fall. Die zweite Phase, die I lochlagc,
oszilliert mitunter innerhalb eines Tongurtels von r oder 2, verein-
zelt 3 I lalbtónen (= Ht.) Breite.

Wir nehmen jetzt die einzelnen Aufnahmen vor und fangen mit
den Simplicia (Nr. 1—Nr. 5) an:

Nr. 1 entwickelt auf dcn beiden ersten Lauten sowie auf dem
ersten Drittel des Stammvokals den Vorschlag A—c (3 Ht. : 28,50
Hsk. (a: Hundertstelsekunde) = 0,11 Sg. (a: Steigegeschwindigkeit)).

Der grofate mittlere Teil des Stammvokals ist Trager der Hochlage c
(15 I-Isk.), wahrend der Rest des Wortes den vom stimmlosen l
( + Aspiralioii!) unterbrochenen Fall c -D (10 Ht. : 44 Hsk. = o,23 Fg.
(□: Fallgeschwindigkeit)) aufweist. Auffallig ist hier wie in den Auf-
nahmen Nr. 2, 4, 5, 9 a, 11 a, 9 b, 11 b die Aspiration eines t, das
nach den sonstigen Regeln der Zulusprache (Tenuis nach homogenem
Nasallaut) mit festem Einsatz vor dem darauffolgenden Vokal gebildet
werden múfáte. (Vgl. z. B. Meinhof ebend. S. 224).
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Nr. 2 stimmt mit Nr. i auffallend iïberein. Auf den Vorschlag
—c (2 I It. : 21,75 Hsk.=o,o9 Sg.) folgt auf dem grofiten Teil 

des Stainmvokals eine innerhalb des Tongiirtels H^c oszillierende
I lochlage (16,25 Hsk.), daran anschlieficnd der Fall c—D (10 Ht. :
51,50 Hsk. = o,i9 Fg.), der in jeder Hinsicht mit der entsprechenden
Phase dcr vorhergehenden Aufnahme ubereinstimmt.

Nr. 3 weicht insofern von den beiden vorigen Aufnahmen ab,
als der Vorschlag A— c (3 Ht. : 17,75 Hsk. = o,i7 Sg.) schon auf dem

■|--j

dem Stammvokal vorangehenden Konsonanten zh seinen Hóhepunkt
erreicht, mit anschliefsendcr Hochlage H^c (27,00 I Isk.) und Fall
c—D (10 Ht. : 48,75 Hsk. = o,2i Fg.).

Nr. 4 hat keine 1 lochlage, nur zwei Phasen: den Vorschlag
Ais—c (2 I It. : 38,75 IIsk. = o,o5 Sg.), der in der zweiten Hálfte des

/ . ■ \

Stammvokals scinen Hóhepunkt erreicht, und den Fall c — D (10 Ht. : 
54,00 Hsk.=o, 19 Fg.).

Nr. 5 ist noch monotoner als die vorigen Aufnahmen, so ein-
formig, dafi man versucht sein kónnte, keinen Vorschlag anzusetzen.
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P’rinzipiell richtig wird es wohl sein, auf dem ersten \ okal den \ or-
sschlag Ais—H (i Ht. : 6,50 Hsk. = o, 15 Sg.) anzusetzen, gefolgt von
áler ebenmáfáigen Hochlage H^c (44 Hsk.) und dem Fall c D l.io 1 It.:
45 Hsk. = o,o2 Fg.).

Damit wáren die „lexikalischen Simplicia" erledigt und es eriibrigt
moch, die „Gruppen-Simplicia“ (die wiederholten Simplicia), sowie die
als Subjekt bzw. Prádikat im Satzgefiïge vorkommenden Varianten
náher zu betrachten. Wir betrachten z.uerst das erste Glied der doppel-
gliedrigen Gruppe (Simplex 1).

Nr. 6 a, 1 -6 hat eine hdchst auffállige Struktur. Nach einem
kurzen fallenden Ansatz láfát sich die ganze Kurve als eine in dem

nur 1 Ht. breiten Tongúrtel H^c (80 Hsk.) oszillierende Hochlage
betrachten. Es folgt darauf eine Pause von etwa 5,75 Hsk.

Nr. 7 a, 1—6 hat eine etwas reichere Tonmodulation, indem hier
die einzige vorhandene Phase, die 1 lochlage H^cis (81 Hsk.), ab-

gesehen von unbedeutenden An- und Absátzen, einen Tongtlrtel von
2 Ht. Breite aufweist.

Die beiden Simplicia II zeigen als Tráger der Schlufikadenz eine
reichere Tonbewegung. Aber auch hier spúrt man die Tendenz des
Sprechers, dieselbe Tonhúhe wie im vorhergehenden Simplex I zu
wahren.

Nr. 6 b, 7—12 weicht in der Kurvenpartie 7 — 9 nur unbetrácht-
lich vom Simplex I derselben Aufnahme ab. Wir setzen hier an:
Hochlage H 4= c (40,25 I Isk.). Gegen Ende des Stammvokals und in
dcm Kest des Wortes íïnden wir eine ahnliche Struktur wie in den
Simplicia Nr. 1 — Nr. 5, námlich den Fall H—D (9 Ht. : 42 Hsk.
= 0,21 Fg.).
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Nr. 7 b, 7 —12 ist leider unvollkommen, da die Trommel des
Kymographions vor Ende des Wortes ablief und automatisch zum
momentanen Stehen gebracht vvurde. Die vorhandene Kurve ist also
dennoch durchaus zuverlássig und gut verwertbar, da sie keine Retar-
dierung erlitten hat. Auch hier eine lange monotone Hochlage H + c
(82,50 Hsk.), die gegen das Ende der Aufnahme dieselbe sinkende
Tendenz andeutet, die wir in Nr. 6 b festgestellt haben. Wir sind
durchaus berechtigt, in unserer schematischen Darstelking die Fall-
kurve anzusetzen, selbst wenn die charakteristischen Zahlenwerte aus
dem oben angegebenen Grunde leider fehlen.

Damit sind die „kúnstlichen“, isolierten Aufnahmeverháltnisse
analysiert, und wir wenden uns jetzt den Fállen zu, wo das Wort
umuntu im Satzzusammenhang also musikalisch-kombinatorisch be-
dingt auftritt, und zwar als Subjekt (vier Aufnahmen) und Prádikat
(dementsprechend vier Aufnahmen).

Nr. 8 a 1—6 wird wohl am besten mit einer Hochlage H 4= cis
(54,5° Hsk.) auf den Elementen 1 bis 4 angesetzt. Im Reste des

Wortes treten Sandhierscheinungen ein, indem das auslautende u des
Subjekts mit dem prádikativen stimmhaften h und dem anlautenden u
des Prádikats uniuntu verschmelzt (vgl. unten die Analyse der Oral-
kurven S. 15). Die vorliegende Oralkurve (zu Nr. 8) gestattet nicht
die ganz einwandfreie Abgrenzung des intervokalischen h von den
beiden umgebenden u. Die beiden Fragezeichen an den betrelTenden
Punkten der Kurve dúrften jedenfalls annáhernd das h abgrenzen.
Dasselbe gilt auch fiir die betrefïenden Kurventeile der Aufnahme
Nr. 10. Wir setzen somit auf dem Rest des Subjekts die Fallphase
d -A an (5 Ht. : 9,25 IIsk. = o,54 Fg.l.

Nr. 9 a, 1—7 weist ungefáhr dieselben Tonalitátsverhaltnisse wie
Nr. 8 a auf. Auf dem gróísten Teil des Subjekts die Hochlage H^d
(65 Hsk.), also einen Gúrtel von 3 Ht. umfassend, auf dem auslautenden
Vokal der Fall d—Gis (6 Ht. : 9 Hsk. = o,Ó7 Fg.). AufTállige Aspiration
der nt-Verbindung.
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Nr. 10 a, i—6 hat ebenfalls nur Hochlage H—cts Í55.75 Hsk.)
und Fall cis— G(?) (6 I It. : 19,25 Hsk. = o,3i Fg.), vgl. die Bemer-

.. _A_"g—

----- — —
-- -

:n i. ...
rJ- > 1 » s L ♦ 7 • ' :o 1 'I

kungen zu Nr. 8 a betrefTend die mutmafaliche Abgrenzung des stimm-
haften /i-Lautes.

Nr. 11 a, 1 —7 hat eine von den bisherigen Subjekt-Aufnahmen etwas
abweichende Struktur, indem die Tonbewegung hier mit einem Vor-
schlag einsetzt Ais—cis (3 Ht. : 19 Hsk. = o,tó Sg.). Auf dem Stamm-

vokal entwickelt sich die Hochlage c^cts (26,50 Hsk.), darauf folgt
auf dem Rest des Subjekts ein teilweise wiederholter „rekapitulierter“
Fall (in der schematischen Darstellung mit R bezeichnet) cis—G
(6 Ht. : 32,50 Hsk. = o,i8 Fg.). Auch hier aspirierte «/-Verbindung.

Das Ergebnis der bisherigen Untersuchungen uber lexikalische
und wiederholte Simplicia, sowie Subjekte ist, dafs samtliche Auf-
nahmen grofáe Ubereinstimmungen aufweisen. Zwischen einer ge-
legentlich vorkommenden Vorschlagsphase und einem nie fehlenden
Fall liegt uberall (ausgenommen Nr. 4) eine kráftig entwickelte, charak-
teristische Hochlage von verháltnismáfáig langer Dauer, die zweifels-
ohne als 1 laupttragerin der Kurvenstruktur aufzufassen ist. — Wenden
wir uns jetzt den Pradikatsaufnahmen zu, sehen wir auf den ersten
Blick, daÍ3 hier eine betráchtlich lebhaftere Modulation zu spuren ist.
I eils ist vielleicht dies auf den schon erwáhnten „rhetorischen Kon-
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trastton" (vgl. S. 9) zurOckzufúhren, teils spielen zweifelsohne auch
fiir die Zulusprache die syntaktischen Verháltnisse eine gewisse Kolle,
aber als dritter I'aktor mufá unbedingt der modulierende Einfluft des
stimmhaften prádikativen h gewúrdigt werden. Ehe wir an die Ana-
lyse von der Phasenstruktur dieser Aufnahmen gehen, empfiehlt es
sich, die einschlagigen ’J'eile der Oralkurven der kymographischen
Pradikatsaul'nahmen mit denen der Subjektsaufnahmen zu vergleichen,
also die Bruchstúcke:

n>ntinf\it h u[»tuntu und
i»nt<»l\ti , u[tnuntu

Sámtliche Bruchstúcke zeigen auf der Orallinie den Schlufj von
der Occlusion des /, die Explosion, an die sich (mit oder ohne Aspiration)
das erste u anschliefat. In Nr. 6 und Nr. 7 sinkt dann die Mund-
kurve fast bis zur Null-linie des Mundschreibers (die ungefáhre Ruhe-
lage wird in Nr. 6 durch die geprickelte Linie angedeutet), worauf
der Anstieg zum anlautenden tt des zweiten unutntu (Simplex II) ein-
setzt. Vergleichen wir damit die Aufnahmen Nr. 8—Nr. 11, fallt ein
charakteristischer L’nterschied in die Augen. Nach der Explosion sinkt
hier die Kurve nicht zur Null-linie herab, sondern halt sich in einer
verháltnismáfaig ebenen Ilohe úber derselben. Besonders schón er-
scheint in Nr. 9 und Nr. 11 der Ansatz des stimmhaften h als ein
schwaches Sinken mit nachfolgendem Anstieg der Kurve. Die Larynx-
kurve weist in sámtlichen Aufnahmen deutliche sondergeprágte, zum
feil kráftige Vibrationen auf, die auf das Vorhandensein eines von

den beiden u abweichenden Lautelements zu schlieíben erlauben,
welches wir hier mit h bezeichnen und als einen stimmhaften I lauch-
laut definieren.

\ ergleichen wir den Ansatz dieser sowie der folgenden Prádikats-
aufnahmen mit den „Simplicia 11“ (Nr. 6 b und Nr. 7 b), macht sich
ein interessanter Unterschied bemerkbar. Wáhrend diese beiden Auf-
nahmen mit einer I lochlage H^c anfingen, setzen die vorliegenden
samt und sondcrs mit einem Vorschlag an, cntwickeln keinc Hochlage,
sondern lassen die I'allphase unmittelbar auf den Vorschlag folgen.
Dieser \ orschlag wird betrachtlich tiefer als die entsprechende Phase
der Simplex II-Aufnahmen angesetzt (variierend zwischen b'is und
Gis) also 3 bis 5 ílt. tiefer.



*933- *• EXPERI.MENTELLE HEHRAIIE ZL’R ZVLV PHOXETIK <5



16 ERNST W.SELMER i i.-r. ki.

Nr. 8 b. 7 13 hat ínach einein schwach fallenden (z/—G) An-
satz des stimmhaften /i-Lauts) bis zum Anfang des Stammvokals den
Vorschlag G^H (4 Ht. : 32 Ilsk. = o,i3 Sg.), hieran schlieêt sich der
Fall H—D an (9 Ht. : 64,75 Hsk.=o,i4 Fg.).

Nr. 9 b, 8 —15 und die beiden letzten Aufnahmen Nr. ro b,
7 —13 und Nr. 11 b, 8 — 5 haben absolut úbereinstimmende Kurven-
struktur aus den beiden Phasen, Vorschlag Fis—c und Fall c—D
bestehend. In allen drei Aufnahmen wird der pradikative stinimhafte
/i-Ansatz um Fis gehalten. In der vorliegenden Aufnahme erstreckt
sich der Vorschlag Fis—c (6 Ht. : 52,50 Hsk. = o,ir Fg.) genau bis
zur Mitte des Stammvokals, wo der Fall c—D (10 1 It. : 60 Hsk.
= 0,17 Sg.) angesetzt wird, zum Teil auf dem Endvokal wiederholt.

In Nr. 10 b. 7—13 sind die entsprechenden Phasen Vorschlag
Fis — c (6 Ht. : 47,50 Hsk. = o,i3 Sg.) und Fall c—D (10 Ht. : 55,50
Hsk. = o,i8 Fg.).

In Nr. 11 b, 8—15: Vorschlag Fis—c (6 Ht. : 49,50 Hsk. =
0,12 Sg.) und Fall c—D (10 Ht. : 54 Hsk.=o,i9 Fg.).

Úberblicken wir jetzt die gewonnenen Ergebnisse, finden wir, dafs
eigentlich keine Phase als ganz unentbehrlich betrachtet werden kann.—
Die Hochlage, die unzweifelhaft als das wichtigste Tonelement in
den Simplicia (auch I und II) sowie in den Subjektformen anzusehen
ist, fehlt gánzlich in den prádikativen Aufnahmen. — Der Vorschlag
fehlt bei Simplex I und II sowie bei den meisten Subjektaufnahmen
(ausgenommen Nr. 11 a), ist bei den lexikalischen Simplicia nur
schwach entwickelt (1 bis 3 I It.), dagegen beim Prádikat recht kráftig
(4 bis 6 Ht.) woran unzweifelhaft das prádikative stimmhafte /1 schuld ist.
Die Steigegeschwindigkeit (Sg.) ist indessen in sámtlichen Aufnahmen
recht klein, zwischen 0,05 und 0,17 variierend. — Die Fallphase
tritt in drei ausgeprágten Formen auf. Eine kráftig entwickelte
(9.-11 Ht.J, die in Pausa- und Endstellung eintritt (lexikalische
Simplicia, Simplicia II und Prádikat), eine mittlere (5—6 Ht.) die beim
Subjekt, und eine schwache (1—2 Ht.), die bei Simplex I eintritt.
Die kráftige Fallphase verdankt zweifelsohne einen Teil ihres grofaen
Tonumfangs dem L’mstande, dafi die Schlufikadenz einer Wortgruppe,
oder die Isolation des lexikalischen Simplex als heterogenes Element
in die Tonbewegung des Wortes eingreift. Am reinsten durfte die
Kurvenstruktur des Wortes im Simplex I zum Vorschein kommen, 
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wáhrend die mittelkráftige l'allphase im Subjekt ihre Entstehung dcni
scnkenden Einflufi des darauffoigcndcn pradikativen li vcrdankt (vgl.
hierzu die grofien Zahlenwerte der Fallgeschwindigkeit (Fg.) dieser
Aufnahmen), wáhrend alle úbrigen Formcn auf einen weit tben-
máfjigeren Phasenverlauf deuten.

Im nebenstehenden Schema íindet man alle obigen Phasen und
Zahienwerte systematisch dargestellt. Rechts sind auch die absoluten
Quantitátsverháltnisse, d. h. die Dauer in Hsk. sámtlicher Laute gc-
sammelt. Allgemeinsprachliche Tendenzen lassen sich sichcr auch hier
spúren. Wenn zum Beispiel die lexikalischen Simplicia grófiere Wort-
dauer 189,00—94,00 Hsk.) als die Simplicia I (80,00 — 84,00 Hsk.)
aufweisen, wahrend Simplex II (89,00 Hsk.) mit dem lexikalischen
Simplex úbereinzustimmen scheint, so spiegelt dies wohlbekannte Tat-
sachen wieder: dal'3 in Gruppen die einzelnen Glieder Verkúrzungen
erleiden, dafá aber das letzte Glied der Gruppe den andern Gliedern
gegenúber eine grófáere Selbstandigkeit und Dauer wahrt, wie ich dies
schon lángst in meinen „Satzphonetischen Untersuchungen" (Videnskaps-
selskapets Skrifter 11. Hist.-Filos. Kl. 1917. No. 4. Kristiania 1917)
festgestellt habe. Dies gilt natúrlich auch fúr die Prádikat-Formen,
die, emphatisch-rhetorisch hervorgehoben, die grófsten Dauerwerte auf-
weisen (95,75 bis 117,75 HskJ. Wiederutn spiegelt sich bei der
„emphatischen“ Verlángerung in der Zulusprache eine allgemein-
linguistische, wohlbekannte Tatsache wieder: der Stammvokal wird in
den Prádikaten sowohl hinsichtlich der Tonbewegung (vgl. die Be-
merkungen oben zur Kurvenstruktur) als durch die Dehnung <34,25
—37,25 Hsk.) hervorgehoben.

Die Verschlusslaute.

In der „Zeitschrift fúr Eingeborenen-Sprachen", Bd. XIV, s. 287 ff.
hat Calzia, auf Anregung von Meinhof, der in demselben Bande seinen
Aufsatz „Zur Lautlehre des Zulu“ veróffentlicht hat (S. 241 ff.) eine
Reihe von „Objektiven Untersuchungen uber die Stimmhaftigkeit der
Explosivae im Zulu“ vorgenommen. Die Wórter wurden am Kymo-
graphion aufgenommen, die Versuchsperson (Bl. Da.) sprach in einen
Mundtrichter und hielt gleichzeitig die Kapsel eines Kehltonschreibers
gegen den Schildknorpel. Genau auf dieselbe Weise wurden die hier

Vid.-Akad. Avh. II. H.-F. Kl. 1933. No. 1.
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„u»uoitu“

Nr. Wort-
lypus

Tonbc wegung

Vor.-chlag Hochlagc Fall

Tónc Zeit Sg TOne Zcit Tóne Zcit Fg

I Simpl. A-c 28,50 0,11 C 15,00 c-D 44.OO 0,23
2 Simpl. Ais—c 2i,75 0,09 H*c '6.25 c-D 51.50 0,1 9
3 Simpl. A—c >7,75 0,17 H 4 c 27,00 c—D 48,75 0,21
4 Simpl. slis-c 38.75 0.05 0 0 c—D 5400 o, r 9
5 Simpl. Ais-H 6.50 0,15 H±c 44,00 c-D 45.0° 0,22

6 a
í -6 Simpl. 1. 0 0 0 11 # c 80,00 - — —

7 *
i -6 Simpl. I. 0 0 0 H # CÍS 8r,oo — —

6 b
7~Í2 Simpl. II. 0 0 0 H^ c 40,25 H-D 42,00 0,21

7b
7-10 Simpl. II. 0 0 0 H t c 82,50 H - ? 7 □

8a
i-6 Stibj. 0 0 0 H ± cis 54'5° d-A 9,25 0,54
9a

i-7 Subj. 0 0 0 H*d 65,00 d—Gis 9,00 0,67

io a
i ~6 Subj. 0 0 0 H -t c/s 55’75 cis— G >9,25 0,31

11 a
i-7

Subj. Ais cis 19,00 0,16 c crs 26,50 cis-G(R) 32,50 0,18

8b
7-i3

Prad. G-H 32,00 0,13 0 0 H-D 64.75 0,14

9 b
8 >5

PrSd. Fis-c 52,50 0,1 I 0 0 c-D 60,00 0,17

10 b Prad. Fis-c 47.50 0,13 0 0 c-D 55>5° 0,18
/- ’3
11 b

8-15
Prad. Fis—c 49.50 0,12 0 0 c-D 54,0° 0,19
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,.n»iuntu“

Der Melodic
in Ht

QuantitáKverháltnisse

t'orm zr: -r u

(/,) / i/n It —
0 — 0

/ —

/ \ 3 10 I O — 10,25 9,00 29-5° 16.75 7.50 5,5o 10.50 89,00
/ \ 2 10 I O - 7»25 10,50 33-75 17.50 7-5° 4-2 5 8.75 89,50
/ — \ 3 10 I O '2,50 10,25 33-00 18,00 9,00 — 11,25 94.00
/ O \ 2 10 I O — 9.75 9,00 31.0° 20,00 7’75 6,25 I 0,00 93.75
/ — \ I I 0 I O 13-75 7’75 29-5° 17.25 8.75 7,00 9,50 93.50

0 - O O 0 I — 22,00 8,00 18,00 I 2,00 9.50 — 10,50 80,00

0 - O O 0 2 - >9-5° 7,00 23.75 6,00 7.25 — 2 I ,OO 84,00

0 — \ O 9 I 1 - 15.0°
X

29,00 14,00 11.75 — 10,50 89,00

0 - \ O D O - 16,25 ii-75 31.75 7 7 2 7

0 — \ O 5 5 — 13-50 8,00 24,25 9.50 '0,25 — 9,oo 74'75

0 — \ O 6 6 — 18,75 8,75 26,50 11.75 8.00 3.25 9.00 86,00

0 - \ O 6 6 — 14-25 I 0,00 22,25 9.75 8,75 — 14.25 79.25

/ - \ 3 6 6 - 10,25 8,50 23,00 14.75 8,50 3.25 9,75 78,00

/ O \ 4 9 9 8.50 10,25 12,75 34.25 13.75 '2,25 — 14,00 95.75

/ O \ 6 10 1 0 I 1,00 18,00 10,75 35.25 17.25 8,00 3.75 13,75 117.75

/ O \ 6 10 10 '2,50 f 7,00 8,75 35.00 12,75 11,25 — 12,50 109.25

/ O \ 6 10 10 10,00 8,75 14.25 37.25 18,25 00 U
i 0 4,75 I 2,00 113.75
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vorliegenden Aufnahmen gemacht. Es liegen etwa 80 Aufnahmen vor,
von denen die meisten 2 Verschlufjlaute oder mehr enthalten, so dafí
im ganzen gegen 200 (Verschlufa-JLaute, (einschliefálich Inspirations-
laute und Qicks) untersucht worden sind. Das Material dúrfte also
einen gewissen statistischen Wert haben, selbst wcnn einige Laut-
bildungen etwas spárlich vertreten sind. Am Ende unserer Unter-
suchungen werden wir die hier gewonnenen Ergebnisse mit denen
Calzias vergleichen, und etwaige Abweichungen feststelien.

Blessing-Dahles Fragestellung, deren experimentelle Untersuchung
er mir úberwies, iautet folgendermaften: Weicht der Zululaut b von
den sonstigen (stimmhaften) Verschlufëlauten hinsichtlich seinerOcclusion
und Explosion in irgendwelcher Beziehung ab? Noch schárfer aus-
geformt lautet seine Frage: Kann man b als einen (stimmhaften ?)
Verschlufilaut mit (stimmhafter?) Aspiration bezeichnen?

Um eine theoretisch begrúndete, tunlichst einwandfreie Antwort
auf diese Frage geben zu kónnen, genúgt es selbstverstándlich nicht,
die (stimnihaften) labialen Verschlufálaute zu untersuchen. Sámtliche
Occlusivlaute, stimmhafte und stimmlose, muftten auf ihre Struktur hin
untersucht werden, und die Oralkurve mufste im Brennpunkt des In-
teresses zu stehen kommen. Ich stimme Stephan Jones vóllig bei,
der auf dem Bonner-Kongrefa 1930 dem Bedauern Ausdruck gab, dafj
die Phonetiker immer mehr auf die Oral- und Laryngalkurve des
Kymographions (also mit Luftúbertragung) verzichtet hátten. Die wech-
selnden Formen der Oralkurve, wie sie besonders Kousselot in seinem
grundlegenden Werk ausgiebig und kritisch untersuchte, kónnen uns
noch immer wichtige Aufschlusse hinsichtlich der Artikulation be-
stimmter Laute geben, und hinter ihrem jáheren oder sanfteren An-
stieg und Fall lassen sich unzweifelhaft Sprachprobleme spúren, die
noch immer ihrer Lósung harren.

Gegen die vergleichende Auswertung verschiedener Oralkurven
lafát sich besonders ein wichtiger Einwand erheben. Vorausgesetzt
dafs man die wohlbekannte, gummimembranbespannte Kapsel ver-
wendet, so brauchen ja die mit Hilfe der auf der Membrane ruhenden
Schreibfedcr gewonnenen Kurven nicht immer eindeutig und ver-
gleichbar zu sein, besonders weil der Spannungsgrad der Membrane
nicht konstant ist, so dafa die Ausschláge (positive und negative a:
unter der Null-linie) inncrhalb einer verháltnisináfeig kurzen Zeitspanne 
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variieren kónnen. Vielfach ist deshalb die Aichung der Membrane
(z. B. mittels eines Manometers) empfohlen worden, (u. a. von Ernst
A. Meyer), wobei die Stárke des Luftdruckes zahlenmafng auf einer
Skala abzulesen ist, die von der Null-linie der Oralkurve dem Anstieg
des Schreibhebels proportional ist. lch habe auí dieses Verfahren ver-
zichtet, weil sámtliche einschlágige Aufnahmen innerhalb eines so
kurzen Zeitraumes gemacht wurden, dafs eine Veránderung in der
Spannung der Gummimembrane kaum anzunehmen wáre. Aus diesem
Grunde habe ich auch nicht die Zahlenwerte vom Druck einerWasser-
sáule o. dgl., sondern ganz einfach den Abstand des betreffenden
Punktes der Oralkurve in Millimetern von dcr Null-linie verwendet.
Daneben ist natiirlich die wohlbekannte Struktur der Oralkurve, die
ja fast fúr jeden Konsonanten eine dem kundigen Auge sofort erkenn-
bare charakteristische Form annimmt, im vollsten Mafse verwertet
worden. Der Vergleich mit der synchron aufgenommenen Larynx-
kurve ermóglichte eine sehr zuverlássige Verwendung der phonoposoto-
und phonotopometrischen Methode Calzias (vgl. hierzu Vox 1919,
S. 18 fF., sowie Calzias eigene diesbezúgliche Untersuchungen im oben-
erwáhnten Aufsatz). Die Kurven wurden mit einer Trommelgeschwindig-
keit vom 60 mm/Sek. aufgenommen, wobei die charakteristische Struktur
der Orallinie, die bei den langgedehnten 300 mm./Sek.-Aufnahmen so
leicht verflacht und undeutlich wird, in voller Schárfe erhalten blieb.
Die Quantitáten wurden dann auf dem Lioret-.Mefiitisch ausgemessen,
durchgángig mit einer Genauigkeit von 0,25 Hsk. Bei der Verwen-
dung der Calzia’schen ~- und -r-Werte habe ich in meinen Unter-
suchungen eine abweicbende Typenbezeichnung benutzt, und zwar
folgendermaíáen:

Typus I: stimmhafter Anfang.
— II: stimmhafte Mitte.
— III: stimmhaftes Ende.
— IV: stimmhafter Anfang und stimmhaftes Ende.
— V: vollstimmhaft.
— VI: vollstimmlos.

Schematisch dargestellt wie auf untenstehender Figur, wo die
geraden Linien Stimmlosigkeit, die geschlángelten Bruchstïicke Stimm-
haftigkeit bezeichnen.
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Untersucht wurde folgendes Material (die Nummern beziehen sich
auf die kymographischen Aufnahmen, von denen nur eine sehr be-
schrankte Auswahl verdffentlicht werden konnte);

Velare Verschlusslaute:

Nr. 56, 57: ibigili ,,'I'asse aus Blech".
Nr. 64, 65: bcga „siehe!“.
Nr. 48, 49: ttbogo „Stab“.
Nr. 52> 53: ttbtigtt „Sumpf“.
Nr. 62, 63: amabtdugwc „Hosen“.
Nr. rg a, b, 20 a, b: ttgit „Ufer, Strand".
Nr. 21 a—d: ingane „Kind“.
Nr. 153, b, 16 a, b: ugttkhakha „zu jucken, kratzen".
Nr. 13 a, b, 14 a c: uguk'ak'a „zu umringen".
Nr. 58, 59: ubaskitii = engl. basket „Tásche“.

Dentale Verschlusslaute.

Nr. 22, 23 a, b, 24 a, b: idada „Ente“.
Nr. 25, 26 a, b, 27 a, b: idag „heute“ [NB.: Norwegisch|.
Nr. 58, 59: ttbask'idi „Tasche“.
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Nr. 28, 293, b, 30 a, b: indoda „Mann“.
Nr. 33> 34> 35> 36 a, b: ugubadasda „umherwackeln“.
Nr. 70 a, b: isi'bindi „Mut“.
Nr. 9, 10 a, b, 11, 12: uguthatha „zu nehmen“.
Nr. 44—47: ubanibatha Eigenname.
Nr. 7 a, b, 8a — c: wc t'at'c „du lieber!".
Nr. 4 a, b, 5, 6 a, b: up'al'a „fauler Mais“.
Nr. 77 a, b: a'bant'u „Mensch“.

Labiale Verschlusslaute.

Nr. 48, 49: ubogo „Stab“.
Nr. 52, 53: ubugu „Sumpf“.
Nr. 54, 55: ibala „Bahre auf Radern".
Nr. 31, 32, 50, 51: ugubala „zu schreiben".
Nr. 68 a, b: aniabandc „Gurtei“.
Nr. 39—43: uguboboza „durch]6chern“.
Nr. 44 — 47: ubawbatha Eigenname.
Nr. 56, 57: ibigili „Tasse aus Blech“.
Nr. 58, 59: ubask'idi (basketl „Tasche“.
Nr. 60, 61: iwbcbcncnc „grofser Bart".
Nr. 62, 63: awabulugivc „Hosen“.
Nr. 33 — 36 a, b: ugubadazela „umherwackeln“.
Nr. 64: bega „siehe!“.
Nr. 66, 67: basoba „aufgepa&t!“.
Nr. 37 a, b, 383, b: imbala „ob“ (Fragewort).
Nr. 783, b: u'bowbo „Nasenr(icken“.
Nr. 1 — 3 a, b: uphaphe „Feder“.
Nr. 43, b — 6 a, b: up'at'a „fauler Mais".

Inspirations- und Click-Laute.

Nr. 693, b: u'bala „o(fenbar“.
Nr. 77 a, b: a'bant'u „Mensch“.
Nr. 76 a, b: a'bcla „teile aus“.
Nr. 72 a, b: u'bilo „Doppelkinn“.
Nr. 73 a, b: i'bizo „Name“.
Nr. 78 a, b: u'bonibo „Nasenruckcn“.
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Nr. 753: igwa'ba'ba ., Krahe".
Nr. 40, 41: ttgubo'boza „durchlOchern“.
Nr. 71 a, b: icala „Schuld'‘‘.
Nr. 74 a, b: it/wa „Kalte"1 2.

Allgemeine Bemerkungen zu den
Aufnahmen und Tabellen.

Bei den Verschlufslauten kann inan bekanntlich drei Artikulations-
phasen unterscheiden:

1) Der Angtitt zum Verschluft, engl. on-glicic, d. h. der Abglitt
vom vorhergehenden Vokal bei inlautenden Konsonanten, die Span-
nung (frz. tcnsion3) der an der Verschlu&bildung beteiligten Organe.
Da alle lexikalisch anlautenden Verschlufálaute mit einem vokalischen
Vorschlag aufgenommen wurden (ausgenommen Nr. 64, 66, 67), und da
konsonantischer absoluter Anlaut im Zulu selten vorkommen soll, liegen
die Verhaltnisse sehr gúnstig fúr eine auf zahlreichem Belegmaterial
beruhende L’ntersuchung dieser ersten Artikulationsphase. Wir nennen
diese erste Phase die Intplosion, und untersuchen im folgenden,
inwiefern die Oralkurve bei den verschiedenen Verschlufálauten in
wechselnden Formen auftreten kann. Die Untersuchungen haben
ergeben, dali es sich empfehlen dúrfte, drei Implosionsformen zu unter-
scheiden:

1) Negativer Ausschlag,
2) Null-Implosion [o|,
3) Passive Implosionsbildung.

(Vgl. hierzu „ Verschluf31aute“ S. 29).
Der „on-glidc“ ist hier mit dem Anstieg des oralen Schreibhebels

zur Bildung des Vokals identisch. In dem mit „AnschluÍ3“ bezeich-
neten Punkt wird der Vokal vom Anfang der Verschlufibildung beein-
flufát, und wir haben es also hier mit den aus der generellen Phonetik 

1 In Meinhofs Transknption ein t mit eincm Dreicck obcn, einem Hakchen rechts,
und cinem Bogcn unten; ein „implosivcr" unaspiricrter Alvcolar.

2 In Meinhofs Transkription ein t mit cinem Dreieck oben, einem darauffolgcnden
/z, und mit cinem Punkt untcr dem /; ein «implosiver* aspirierter Palatal. Da
dic Druckerci das afrikanische Transkriptionssystcm nicht besitzt, wurdcn in
diesem Falle zwci von Bl. Da. empfohlene Lautzcichcn verwendet.
Trnsion natúrlich nicht im phonologischen Sinne.
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wohlbekannten Erscheinungen: „ fester und loser Anschlub, scharf und
schwach geschnittener Silbenakzent" zu tun, worauf wir aber in dieser
Verbindung nicht naher eingehen kónnen. Nebenbei bemerkt, neige
ich zu der Annahme, dafs der negative Implosionsausschlag mit dem
festen Auschlufi, dem scharf geschnittenen Silbenakzent, in irgend einer
organischen Verbindung steht. Die normale hnplosionsbildung ist
zweifelsohne die von mir als „Null-Implosion“ bezeichnete, wo der
Mundschreiber bei seinem Fall zur Ruhelage (wáhrend der Occlusionl
die Null-linie nicht passiert, wo also ein verháltnismáfiig reiner geo-
metrischer Winkel gebildet wird. Kontrollaufnahmen von norwegischen
Wórtern, von Bl. Da. und mir selbst gesprochen, ergabcn, dafi diese
Implosionsbildung als die filr das Norwegische regelmáfjige und
haufigste Form anzusehen ist.

Als eine gelegentlich vorkommende Variante von Nr. 2 mufs die
„passive Implosionsbildung" (Nr. 3) betrachtet werden. Man kónnte
versucht sein, die kleinen Schwankungen unterhalb und oberhalb der
Null-linie ausschliefálich der Tragheit oder Schlafïheit der Membrane
zuzuschreiben, wenn nicht mit derselben Membrane, ceteris paribus,
Aufnahmen vom Typus 1 und 3 gemacht worden waren, die also
eine so rein mechanische Deutung dieser Kurvenform als unzulassig
erscheincn lassen. Der Anschlufj muíá hier ohne Zweifel etwas „loser“
sein als beim Typus 2.

Typus r ist ohne Vergleich die interessanteste Kurvenform. Wie
wir aus dem Material ersehen werden, ist das Vorkommen dieses
Typus auf ganz bestimmte Artikulationsfálle beschránkt, und schon
aus diesem Grunde mússen wir die sich in der auffalligen Kurven-
form abspiegelnden artikulatorischen Eigentiïmlichkeiten ausfindig zu
machen suchen. Unmittelbar hinter Anglitt und Anschlufs fallt die
Kurve jáh und momentan ab, so scharf, dafi die Null-linie im Bruchteil
einer Sekunde nicht nur erreicht, sondern sogar betráchtlich passiert
wird, und zwar gelegentlich mit einem so kráftigen negativen Aus-
schlag, dafi die Larynxlinie úberschritten, bzw. der Larynxschreiber
vom Mundschreiber berúhrt wird. Wáhrend bei der „passiven Implo-
sionsbildung" (Typus 3I die Mundlinie nach einem kleinen Schwanken
um die Null-linie herum die Ruhelage wáhrend der Occlusion ein-
nimmt, schnellt bei Typus 1 der Schreibhebel rasch in die Null-stellung
zurúck. Wie erklárt sich eine so auffállige Kurvenstruktur? Auf den 
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ersten Blick wáre man geneigt, die Implosion auf eine Inspirations-
oder Click-Artikulation zurúckzufúhren. L’m festen Grund unter den
Fiifsen zu haben. machten wir ium Kontrollaufnahmen von solchen
I.auten, deren Ergebnisse weiter unter beschrieben und schematisch
dargestellt werden sollen.

Vorláufig wollen wir uns mit der L'ntersuchung von der Struktur
der Orallinie bei den kymographischen Aufnahmen solcher Laute
begniigen. Diese Aufnahmen haben ergeben, daiá die Kurve drei
Formen annehmen konnte (vgl. die schematischen Figuren S. 29):

Typus r: Inspiratorischc Spirans. Die Kurve verrát deutlich,
dafa hier nur eine Inspirations- (bzw. Suctions-) Bewegung vorliegt,
auf welche unmittelbar, ohne anschliefaende Verschlufabildung, der
Mundschreiber in die íïir den darauffolgcnden Vokal charakteristische
Stellung zuriick- und aufschnellt.

Anders liegen die Verháltnisse bei den beiden folgenden Gruppen,
die eigentiich nur Varianten von ein und derselben Artikulations-
form sind:

Typus II und III: Negativc AJfricata mit Nullimplosion (II), bzw.
passiver Implosion (III). Auf die Inspiration (bzw. Suction) folgt hier
eine Occlusion\ die Schreibfeder hált sich aber wegen der Elastizitát
der Membrane nicht in „negativer Ruhelage", zeichnet also nicht
unter der Null-linie eine dieser parallele Mundlinie, sondern schnellt
zur Ruhelage (Null-Iinie) zurúck, wobei sie, ebenso wie nach dem
positiven Ausschlage, entweder in der „Nullform“ oder mit „passiver
Implosionsbildung" auftreten kann (vgl. die ErCrterung der positiven
Ausschláge oben S. 27). Wir haben es also bei den negativen Typen II
und III mit „Spiegelbildern “ von den positiven Typen 2 und 3 zu
tun, und man kann fúglich solche I.autbildungen als negative Affricatae
bezeichnen; negativ, nicht nur weil wir es mit negativen Ausschlágen
(Inspiration, Suction) zu tun haben, sondern auch weil der homogene
Spirant, der bei der regelmáfsigen Bildung eines affriz.ierten Lautes
sich als Explosion der Occlusion unmittelbar anschliefst, hier der
Occlusion vorangeht. Bei der Analyse dieser Oralkurven habe ich
wiederholt das Gefúhl gehabt, eine rúckwárts abgespielte Filmaufnahme
zu sehen. [Diesen negativen Afl'ricaten eng verwandt sind die ge-
hauchten Abglitte langer Vokale + Verschlufelaute, die aus der eng-
lischen Sprache bekannt sind und auch in einigen norw. Maa. vor-
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komrhen. Fur das Schwedische hat Millardet: „Insertion de consonnes
en Suédois nioderne" (Revue de Phonétique I, S. 309 íï.l den experi-
mentelien Beweis fúr das Vorhandensein solcher Lautgruppen, die ich
als „inverticrtc Affricataeu bezeichnen móchte, unwiderlegbar erbracht|.

2) Die Ocdusion ist die zweite Hauptphase die naher untersucht
werden muíá. Sie kann selbstverstandlich bei keiner regelmafsigen
Verschlufabildung fchlen, und kommt, wie aus den betrefïenden Tabellen
und unseren obigen Ausfúhrungen ersichtlich, auch haufig bei den
Inspirations- und Clickbildungen vor. In einem bestimmten I'alle, und
zwar bei der Artikulation einer besonderen ó-Variantc der Zulusprache,
liefert das Vorhandensein bzw. das Fehlen des Verschlufimoments einen
wichtigen Beitrag zur Definition der betreffenden Lautbildung. Bei der
Analyse der Occlusion berúcksichtigen wir die Quantitatsverhaltnisse
(Dauer in Hsk.J, sowic den Grad und Ort der Stimmhaftigkeit (bzw.Stimm-
losigkeit) nach der (modifizierten) Methode Calzias -und -r-Werte).

3) Die Exp/osion, der „off-g/idc“, /a dctcnte von der Occlusions-
bildung bei den (regelmaftigen) Verschlufalauten sowie bei den „nega-
tiven AlTricaten". Bei den Inspirations- (bzw. Suctions-lbildungen vom
I'ypus I schliefst sich dic Explosion oder wie sie hier besser genannt
wird: „Expiration“ unmittelbar an den Schluíá der Inspiration an.
Die Form der Oralkurve unmittelbar nach der Explosion muíi auch
náher erórtert werden. Auch hier kommen wenigstens zwei scharf
getrennte Typen vor (vgl. untenstehende schematische Figuren!)

Typus I: Unaspirierte Explosion, eine wohlbekannte
Kurvenform, kennzeichnet die normalen d, g, p, t, k der Zulusprache,
d. h. Verschlufjlaute mit stimrnhafter bzw. stimmloser Occlusion. Bei
den stimmlosen />, /, k zeigt in der Regel die Larynxlinie Stimmbander-

Typus I

Unaspirirrtc Explosion

Typus II

Aspiricrtc Explo.'ion
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schwingungen vom Explosionsinoment an. Der Mundschreiber geht
in die Hóhe, gewohnlich liegt aber sein Kulminationspunkt nicht so
hoch úber der Null-linie wie im Typus II. Der Abstand des Kulmina-
tionspunkts (in mm) von der Null-linie ist ausgemessen und als relativer
Wert verwendet worden. Nach der Kulmination schnellt, bzw. fállt
die Mundlinie nach unten, und zwar tiefer als in Typus II. Eine
verhaltnismafaig ebene Kurvenpartie, die den \ okal anzeigt, schlieÍJt
sich an diesen Absturz an. Es fehlt somit theoretisch jede Spur einer
Aspiration, einer gesteigerten (stimmlosen oder stimmhaften) l.utt-
ausstromung nach der Explosion. [In der Praxis fïnden wir vereinzelt
Úbergangsformen mit einer sehr schwachen, nur ein paar Hsk.
dauernden stimmlosen Aspiration, vgl. die Tabellenj.

Typus II: Aspirierte Explosion. Dieser Typus kenn-
zeichnet (naturlich sehr schematisch und vereinfacht dargestellt) selbst-
verstándlich in erster Reihe die stimmlosen Aspiratae />//, //;, Z’/i,
daneben auch den von Meinhof mit Z> bezeichneten labialen Verschlufá-
laut, worúber unten mehr. Bei den stimmlosen />/9 th, kh, weist die
synchrone Larynxlinie auf einer Strecke nach der Explosion keine
Schwingungen auf. Im Explosionsmoment schnellt die Schreibfeder in
eine betrachtliche Hohe, und zwar erheblich hóher als in Typus I.
Der Abstand des Kulminationspunktes (in mml von der Null-linie ist
ausgemessen und als relativer Wert verwendet worden. (L'ber die
methodischen Einwánde, sowie úber das sonst gelegentlich verwendete
Aichungsverfahren, vgl. oben S. 21). Nach der Kulmination fállt der
Tonschreiber wegen der Elastizitát der Membrane etwas herunter,
aber bei weitem nicht so tief wie in Typus I. Es folgt ein wellen-
hafter Anstieg, dem auf der Larynxlinie bei den stimmlosen />h, th, kh
eine stimmlose Strecke entspricht, wo somit eine echte stimmlose
Aspiration vorliegt.

Nach dieser prinzipiellen, theoretischen Analyse der I lauptformen,
die die Oralkurve bei der Verschluíá-, Inspirations- und Clickbildung
annehmen kann, wenden wir uns den Aufnahmen zu, und betrachten
zuerst die Velarlaute, dann die Dentalgruppe und zulctzt die Labial-
laute. Als Exkurs werden dann auch die Inspirations- und Clicklaute be-
handelt. Die gewonnenen Ergebnisse werden dann in Tabellen (S. 32,
34,361!.) schematisch dargestellt. Als Abschlufj unserer Untersuchungen
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wollen wir dann eine tunlichst scharfe Formulierung der artikula-
torischen Merkmale des />-Lautes zu gebcn versuchcn. Die Tabellen
sind nach einem einheitlichen Prinzip zusammengestellt. In den wage-
rcchtcn Kolumnen findet man die Ordnung nach Lautwert (z. B.
>tg) mit den Unterabteilungen: „vortonig“, „nachtonig“, sowie init
der Angabe, wie viele Silben vor oder nach der Tonsilbe. In den
senkrechtcn Kolumnen stcht zuerst die Nummer dcr betrefienden Auf-
nahme (die natúrlich oft wiederkehren kann, sogar innerhalb derselben
Tabelle, wenn dersclbe Verschlufilaut z. B. zweimal, also in verschie-
dener Stcllung in demselben Worte auftritt) darauf folgt dic Tran-
skription, wo der zu untersuchende Laut fett gedruckt ist, z. B.
itbogo. Der Rcst der Tabelle zerfállt in die drei oben behandelten
Hauptgruppen: Implosion (bzw. Inspiration, Suction), Occlusion (wenn
vorhanden) und Explosion (bzw. Exspiration). Die drei Implosions-
formen sind je in einer Kolumne angebracht (Negativer Vorschlag
— Null (oj — Passiv (P)). Bei der Occlusion berucksichtigen wir in der
ersten Kolumne die absolute Dauer (in Hsk.), dann dcn Typus (I—VI)
und die entsprechenden ~-und -v-Werte. Die Explosionskolumne
weist folgende Unterabteilungen auf: Aspiration (stimmhaft, stimmlos,
eine oder beide kónnen fehlen), Ausschlag der Schreibhebels in mm.

I. Velare.
a) „Stimmhafte“ Varianten.

Zulu g (vor- und nachtonig), tritt mit Nullimplosion (ausgenommen
Nr. 49 mit Passivimplosion) auf. Die Occlusionsdauer ist sehr konstant,
wechselnd zwischen 7,00 und 12,50 Hsk. (Durchschnitt: 8,50 Hsk.).
Typus V, vollstimmhaft, in allen Aufnahmen. Aspiration fehlt ganzlich.
Ausschlag (in mm) schr schwach, wechsclnd zwischen 3,00 und 8,25
Hsk. (Durchschnitt 5,48 mm). Zwischen Explosionsausschlag und
Occlusionsdauer scheint kein Kausalverhaltnis zu bestehen.

Zulu g nur nachtonig belegt, hat wie Nullimplosion, aber
erheblich lángere Occlusionsdauer (16,75 bis 17,25 Hsk., Durchschnitt:
17,13 Hsk.), also mehr als die doppelte Quantitat, was vielleicht auf
eine ausgeprágte Geminationsbildung zu schliefaen berechtigt? Der
Occlusionstypus ist úberwiegend VI, vollstimmlos, nur einmal Typus 111

Vid.-Akad. Avh. II. H.-F. Kl. 1933. No. 1. 3
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(Nr. 19 a), mit sehr geringem ~-Wert (1,46). Ich verweise in dieser
Verbindung auf die Bemerkungen zu den sogenannten „stimmhaften
Geminatenverbindungen'1, bb in der Stavanger Mundart (Opuscula Phone-
tica, Fasc. V = Vid. Selsk. Forh. 1924, Nr. 3, S. 12). Die Stimm-
losigkeit ist zweifelsohne als ein indirekter Beweis fúr die Intensitats-
schwachung mit nachfolgender Intcnsitatssteigerung wahrend der
Geminatenbildung zu bewerten. Die Explosion weist einmal (Nr. 19 b)
eine kurze stimmlose Aspiration auf. Der Ausschlag in mm ist hier,
der verlangerten, intensiveren Occlusion entsprechend, grófaer als bei
g (6,25 bis 10,00 mm, Durchschnitt: 8,44 mm).

Zulu («)£•, d. h. g hinter velarem Nasal, nur vortonig belegt, mit
Nullimplosion. Occlusionsdauer der ganzen I.autgruppe (NB!) 13,50
bis 14,50 Hsk. Durchschnitt: 13,75 1 Isk. Typus V úberall, vollstimm-
haft. Die Explosion ohne Aspiration, mit Ausschlag in mm (5,50 bis
9,25 Ilsk.) durchschnittlich 6,81 mm, also mitten zwischen g und g.

b) Stimmlose Varianten.
Zulu kh (vor- und nachtonig) hat Nullimplosion. Die Occlusions-

dauer scheint von vor-bzw. nachtoniger Stellung unabhangig zu sein
(9,50 bis 25 Hsk.) durchschnittl. 13,63 Hsk. Occlusionstypus úberall VI,
vollstimmlos. Explosion (vor- und nachtonig) stimmlos aspiriert (5,00
bis 7,00 Hsk.l, Durchschnitt vortonig: 6,25 Hsk., nachtonig (o bis
6,00 Hsk.): 3,63 Hsk. Durchschnitt samtlicher Aufnahmen 4,94 Hsk.
Ausschlag in mm (9,00 bis 21,25, Durchschnitt): 15,34 mm, (vortonig
13,00 bis 18,00, Durchschnitt: 16,00 mm; nachtonig 9,00 bis 21,25 mnl
Durchschnitt: 14,69 mm).

Zulu k' (vor- und nachtonig) hat ebenfalls Nullimplosion. Occlusions-
dauer 9,00 bis 21,50 Hsk., Durchscbnitt 13,89 Hsk., also ungefahr
dieselbe wie bei kh. Die stimmlosen Velare weisen demnach eine
betrachtlich grofsere Occlusionsdauer als das stimmhafte g auf, aber
nicht so grofï wie [die Geminata?] g. Typus VI vollstimmlos. Explo-
sion (ausgen. Nr. 13 a, wo k als „reine Tenuis" zu bewerten ist)
auffalligerweise schwach stimmlos aspiriert (vortonig durchschn. 4,00,
nachtonig 3,50 Hsk.), durchschn. samtl. Aufn. 3,78 Hsk. Nach den
auditiv festgestellten J.autregeln der Zulusprache múfjte k' úberall reine
I enuis sein. Ein unbetrachtlicher Unterschied in der Aspirationsdauer

lafát sich indessen feststellen (hier 3,78 Hsk. gegen 4,94 bei kh).



ERNST W. SKLMER H.-F. KL

St
in

wd
ia

ftc
" D

cn
ta

le
.

Ex
pl

os
io

n

unu ui
íic|ipssnv

oooounoooooo o »n o i^o o m »9 q
oó -o o’ 4 oó o' có cn
c) 01- - - oi - -

io;o o »n o o o >n o
’T’ ‘C? o ci o «9 >o q- »9
- »n - ó ó oí o’ có iq01 - - - — - —

A
sp

ira
tio

n
in

 Hsk
.

St
.li

af
t.

1 1 I 1 1 1 1 1 1 I 1 I 1 1 1 1

St
.lo

s. o o oo_o_| i 'o i i
có od cT

1 i 1 1 1 1 1 i 1 1
O

cc
lu

sio
n

Ty
pu

s

S-

o o ol— 4 1
t 11 '

o o o o o o o

D
Ó

D

-< O

• t
D O o o

o

3-*

'1 o o o
ó

'1
^n
rD o o

h
0-0
°- rr ‘C'OOOOOOOiÓiOTt-

O\ «
‘7 °Loo — cooenoo

V
I

V
I

V
I V V
I V V 1 I I

V
I

V
I III V
I

V
I

V
I 1

V
I

V
I

W
ui januQ

OOOOOOOOOOo 19 q >9 q oq.qq q
oT ó -rvo" cf — oó ó\ o’

OOOOOOOOOun »n o ‘9 o~ >9 q q o
»ó »ó -r o’ of oí 4- cno"

Im
pl

os
io

n

(AtSSB)d II II 1110- 1 1 1 1 1 1 1 1

o | 1 o o o o o O O oooocoooo

IUU1 Ul
Svppssnv

jv§o\r

»n un
N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tr
an

sk
rip

tio
n

id
ad

a
~~

)) n 
~~

» ~i
~ .

id
ag

 (no
rw

.)
Z’

Z

-
1
r

-ê>
r » )) ~

~

))

in
do

da !_ I_
r r r

•JXT
aiuqvujnv

cj J2 c: -O rtJDcú-O
oi cn cn -j—t- ino \o r- r-01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

c: X) «_o n J3 «^2
ot co oo -t- -t- cn o\ o oci oi oi oi ct ct o; oo oo

— pa p — 0

S l U O 1 J 0 y\ § I U O 1 q 3 E JQ



1933- N°- I- EXPERIME.NTELLk BEITRÁGE 7.UR ZULU PHONETIK 37

o o «n m o mq «n i- o oi ci
co" 4o' 4 4kd 4

l /0 o o o o«9 19 q o_
> ló oó unoo 9>

25
12

,0
0

II 1 1 1 1 1 1 1 I 1

1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1

000o0
o

i<-i£'8
o

i<—i£
‘8

D

D V
 < X V

O o—
>1

0 0

0 o—
>1

0
o—

>1
0

o o19 r?
4 4 o o o o o o D O O 0 o o

III 11
1

V
I

V
I

V
I

V
I

V
I -

V
I V xr > >

m m o o o o o
‘9 °_ °. '9 °_ ‘9o’ 4 4 ó oT ca

o c o o
'9 ‘9 o '9(A of <4

0
9

m o
r- O

\O Ó
01

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

O | o o o o o D D O O 0 o o

o
1 0. 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1

ub
as

k'i
Q

i
~~

))

ng
itb

ad
az

cl
a

“w
 “

—
 H

in
do

da L L
r r

1
r

isi
'b

in
di

C3 JO
oo ch m -+■ icoin »n cn cn co oo co oo

01

X> C5 -Q
> CO O O
'i oi oo on

cz
o^ o

n p — n (n) —~ p u n n^(«) — nn

S I U O 3 q 3 E j\T S t u o u o 2\ Siuoiqoejsj

p Z )



38 ERNST W. SEL.MER H.-F. Kl.

Ausschlag in mm: vortonig <4,75 bis ri,oo, durschn.) 7,35 mm,
nachtonig (3,00 — 6,75, durchschn.) 4,50 mm. Durchschn. sámti. Aufn.:
6,08 mm, also auch in dieser Beziehung schwáchere Artikulation als
bei k/i (15,34 nim).

[Die beiden sk’ Aufnahinen sind natúrlich als statistisches Beleg-
material ungeniïgend. Aber auch fíir die Zulusprache scheint die
gemeinsprachliche Regel zu gelten, dafj ein postspirantischer Verschlufá-
laut zur Aspirationslosigkeit neigt. Die Implosion ist hicr einmal
negativ (8,25 inin) und einmal passiv. Die Occlusionsdauer ist (wic
in einer Konsonantengruppe zu erwarten) betrachtlich kúrzer als in
den obigen Aufnahmen (durchschn. 7,75 Hsk.). Typus auffálliger-
weise III, nach Calzia „halbstimmlos, dcmi-sourd“ zu bezeichnen;
Explosionsausschlag durchschnittlich 7,38 mm.]

II. Dentale.
a) „Stimmhafte“ Varianten.

Zulu d hat vortonig in zwei Aufnahmen negative Implosion, sonst
Nullform. Occlusionsdauer (10,50 bis 16,50, durchschn.:) 13,00 Hsk.
Mit einer einzigen vollstimmhaften Ausnahme (Nr. 24 a) herrscht
T}’pus VI, vollstimmlos. Demcntsprechend tritt gelegentlich eine sehr
schwache stimmlose Aspiration (2,50 bis 3,00 Hsk.) in drei Fállen
ein, aber niemals stimmhaft. Explosionsausschlag in mm 15,75 bis
28,00, durchschn.:) 20,65 mm> a'so betráchtlich grófser als bei sámt-
lichen Velarlauten. [Es wurde in dieser Verbindung eine sehr interes-
sante norwegische Kontrollaufnahme gemacht, um etwaige Abwei-
chungen hinsichtlich der Artikulation des rf-Lautes festzustellen. Neben
Zulu idada (Ente) wurde norwegisches ida{g) (heute) mit derselben
Versuchsperson [Bl. Da.] aufgenommen. Die Unterschiede hinsichtlich
der Implosion sind nicht grofa, die Occlusionsdauer ist aber betrácht-
lich geringer (durchschn. 9,00 Ilsk.), vor allem fallen aber die Occlu-
sionstypen auf (teils V, teils 1, demi-sourd und demi-sonore). Der
Explosionsausschlag ist durchschnittlich etwas geringer beim norw. d
(15,80 mm gegen 20,65 mm bei Zulu d). Diese Artikulationsform des
norw. d dúrfte als typisch fúr die norw. Aussprache anzusehen sein].
Das nachtonige d, fúr welches 16 Belege vorhanden sind, weicht 
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hinsichtlich der Ituplosionsform nicht vom vortonigen d ab. Ilier
wie dort herrscht die Nullimplosion (einzige Ausnahme Nr. 59 mit
negativer Implosion). Occlusionsdauer wechselt zwischen 7,00 und
16,75 Hsk., durchschn. 12,90 Hsk., also ungefahr wie bei dem vor-
tonigen d (13,00 Hsk.). Als Occlusionstypen kommen sowohl \ I
(úberwiegend) als III (viermal) und I (einmal) vor. Es fehlt jede
(stimmlose und stimmhafte) Aspiration. Explosionsausschlag: (9,00 bis
21,75, durchschn.:) 14,39 mm, wie zu erwarten niedriger als beim
vortonigen d.

Zulu nd (d. h. d hinter dentalem Natal) hat vor- und nachtonig
Nullimplosion. Occlusionsdauer der ganzen Gruppe (NB!) 12,00 bis
20,00, durchschn.: 16,82 Hsk., also langer als bei ng. Typus V
úberwiegt, vollstimmhaft, mit einer Ausnahme von Typus VI (voll-
stimmlos). Jede Aspiration fehlt. Explosionsausschlag (9,25 bis 18,00,
durchschn). 13,29 mm, also ungefahr wie beim intervokalischen nach-
tonigen d, aber betrachtlich hoher als bei hg.

b) „Stimmlose" Varianten.
Zulu th (vor- und nachtonig) hat Nullimplosion, ausgenommen

zwei passive ImplosionSbildungen (Nr. 9, 12). Die Occlusionsdauer
scheint von der vor- bzw. nachtonigen Stellung unabhangig zu sein,
vortonig (10,00 bis 13,00, durchschn.) 11,30 Hsk., nachtonig (10,00
bis 15,00, durchschn.) 12,25 Hsk. Durchschnitt sámtl. Aufn.: 11,91
Hsk., also etwas kúrzer als bei kh. Occlusionstypus úberall VI, voll-
stimmlos. Die Explosion ist (ausgen. zwei reine Tenues, Nr. 10 b,
Nr. 45) stimmlos aspiriert, vortonig kraftiger (1,75 bis 9,50, Durchschn.)
6,55 Hsk. als nachtonig (o bis 12,00, durchschn.) 1,97 Hsk., Durch-
schnitt sámtl. vor- u. nachtonigcn Aufnahmen: 3,60 Hsk., also betrácht-
lich schwáchere Aspiration als bei kh. Der Explosionsausschlag ist
vortonig erheblich gróÊer (21,50 bis 32,00, Durchschn.) 27,40 mm,
als nachtonig (16,00 bis 26,00, Durchschn.) 19,86 mm. Durchschnitt
sámtl. Aufnahmen 22,55 mm> also weit grófser als bei den entspre-
chenden (vor- und nachtonigen) Á7i-Aufnahmen.

Zulu i' hat vor- und nachtonig Nullimplosion. Occlusionsdauer
vortonig (7,50 bis 11,50, durchschn.) 9,40 Hsk., nachtonig (ii,oobis
17,50, durchschn.) 12,68 Hsk. Durchschnitt samtl. Aufnahmen 11,58
Hsk., also auffálligerweise, ebenso wie bei th, grOhere Quantitaten in
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nachtoniger Stellung. Occlusionstypus úberall \ I, vollstimmlos, ab-
gesehen von eincm I- und einem III-Typus. Statt der zu erwartenden
Aspirationslosigkeit finden wir vortonig sogar Úbergewicht der schwach
stimmlos aspirierten Forinen (3,00 bis 4,50 Hsk.), wáhrend nachtonig
nur vereinzelt ÍNr. 7 a, 6 b) ein sehr schwachcr Hauch (1,75 b’s 2’5°
Hsk.) sich feststellen láfst. Vgl. die Bemerkungen zu k'. Explosions-
ausschlag vortonig (8,75 bis 16,25, durchschn.) 12,50 mm, nachtonig
(8,50 bis 15.50, durchschn.) 12,33 mm’ a'so ungefáhr identisch, und
bedeutend schwácher als beim th (vgl. oben).

[Zulu (»)/ hat Nullimplosion. Occlusionsdauer der ganzen Gruppc
5,75 Hsk., Typus VI, unaspiriert. Explosionsausschlag in mm durch-
schn. 15,25 mrn. Die beiden Beispiele sind wenig beweiskráftig].

III. Labiale.

a) „Stimmhafte“ Varianten.

[Zulu 'b wird in der folgenden Gruppe behandelt].

Zulu b ist in einer stattlichen Anzahl von Aufnahmen vertreten.
Es gilt ja vor allem, die artikulatorischen Eigentúmlichkeiten dieses
Lautes festzustellen, und die ïibrigen Aufnahmen sollen nur durch ihre
abweichende bzw. úbereinstimmende Artikulationsform zur Charakteri-
stik dieses Lautes dienen. Die vortonigen Aufnahmen úberwiegen
(im ganzen 36, von denen z.wei, Nr. 66 u. 67, absolut anlautendes b
aufweisen; bci der Durchschnittsberechnung konnten die Implosions-
formen dieser Worte nicht verwertet werden, da die Oralkurve wegen
eines fehlenden vorangehenden [Vokal-]Ausschlages den Anglitt zur
Implosion nicht angeben konnte. Die Occlusions- und Explosionswerte
dieser beiden Kurven sind dagegen voll verwertet worden.

Beim Zulu b tritt zum erstenmal in den vorliegenden Unter-
suchungen úberwiegend dic Implosionsform auf, die wir als „negative
Implosion“ bezeichnet haben. Wáhrend bei den friiheren (stimmhaften
und stimmlosen) Velaren und Dentalen die Nullimplosion (neben ge-
legentlich vorkommender Passivimplosion) iïberwog, taucht hier plotz-
lich und mit erstaunlicher Beharrlichkeit die dritte Implosionsform, der
negative Ausschlag auf, in unmittelbar vortoniger Silbe (b —) ohne 
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Ausnahme, und zwar mit einem negativen Ausschlag (4,00 bis 10,50,
durchschn.) 7,21 mm, in den Silben vom Typus b U — mit verein-
zelten Ausnahmen (zweimal passiv, einmal Nullimplosion) ebenfalls
negativ (3,75 bis 12,25, durchschn.) 7,79 mm, in den Silben vom
Typus Zi u u — úberall Negativ (7,00 bis 9,75, durchschn.) 8,05 mm,
Durchschnitt sámtl. vortonigen Aufnahmen 7,60 mm. Nachtonig sind
nur zwei Fálle belegt (Nr. 66, 67) mit einer durchschnittlichen nega-
tiven Implosion von 8,50 mm.

Die Occlusionsdauer betriigt beim Typus b — : (10,50 bis 16,25,
durchschn.l 12,85 Hsk., beim Typus Z>u: (6,75 bis 17,00, durchschn.)
ri,34 Hsk., beim Typus b u u —: (9,50 bis 14,75, durchschn.) 10,45
Hsk. [im absoluten Anlaut durchschn. 14,25 Hsk.]. Durchschnitt samt-
licher vortonigen Aufnahmen 11,23 Hsk. — Nachtonig (nur zwei Falle)
durchschnittlich 10,38 Hsk. Die Occlusionsdauer nimmt somit mit
zunehmender Entfernung des b von der betonten Silbe deutlich ab, dic
negative Implosion nimmt abcr dcmcntsprcchcnd zu! (vgl. oben 1).

Wir kommen jetzt auf die Occlusionstypen zu sprechen, die durch-
aus nicht ein einheitliches Bild gewahren. Vertreten sind die Typen
I, III, IV, wahrend auffalligerweise dieser mit „Z>“ transkribierte Laut
niemals mit Typus V (vollstimmhaft) auftritt. Es dúrfte empfehlens-
wert sein, das Vorkomrnen der verschiedenen Typen in wechselnder
Wortstellung schematisch darzustellen:

Wortstellung
Typus

I III VI

z> -- r 5 6(4-2)
b u — 4 3 10
b u u — 0 0 5
— b 0 0 2

Summa 5 8 23 ( + 2)

Durchschnitt des ~-W’ertes 2,92 2.22 0

Wie aus der Tabclle ersichtlich, uberwiegt der ganz stimmlose
Artikulationstypus VI, nicht nur absolut, sondern auch innerhalb jeder
Wortstellungsgruppe. Gegen die 25 vollstimmlosen Occlusionsbildungen
stehen die 13 „halbstimmlosen“ „dcmi-sourd“ Typen (Sonoritat weniger 
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als 5,ool, und zwar mit auffállig ebenbúrtigen (sonoren) —-Wertcn.
Etwa ein Viertel der Occlusion kann also in ungcfáhr 'Ij samtlicher
Aufnahmen (13 : 25) entweder arfl Anfang oder am Ende sonor scin. Die
Stimmlosigkeit iiberwiegt also sowohl rein zahlenmáfiig, wenn inan die
Zahl der Aufnahmen berúcksichtigt, als auch prozentual (~-Werte!)
innerhalb der Occlusion als statistisch-theoretische Einheit betrachtet.

Zuletzt wollen wir die dritte Artikulationsphase der ó-Laute kri-
tisch betrachten. Wie schon erwáhnt, weisen diese Aufnahmen cine
eigentumliche Explosionsform auf, die von der entsprechenden Arti-
kulationsphase sámtlicher anderer nicht aspirierten (stimmhaften und

haii Uiaw, mit spirant. «>) „Schild!“ (Vokativ); ihau „Schild“ (Nominativ);
daneben die stimmhaftcn //-I'oimen in han wPfui!", ohan

(dic substantivicrtc Interjcktion).

stiinmlosen) Aufnahmen abweicht, und grofae Úbereinstimmung mit
dem Explosionstypus der Oralkurve der kh, th, />A-Aufnahmen zeigt.
Da sie regelmá&ig (ausgenommen Nr. 51 und Nr. 45, die erst stimm-
lose, dann stimmhafte Aspiration aufweisen) von den Stimmbánder-
schwingungen der Larynxlinie begleitet ist, haben wir diese Artikula-
tionsform als „stimmhafte Aspiration" bezeichnet, eine Benennung, die
ohne Zweifel unter Experimentalphonetikern Anstofj erregen wird.
Denn obwohl in der Linguistik die Lautkategorie „aspirierte stimm-
hafte Media" eingeburgert ist, lassen sich vom rein phonetischen Ge-
sichtspunkt aus berechtigte Einwánde erheben. Ich meine aber, dafá
inan im selben Augenblicke, wo man das Vorhandensein des stimm-
haften prádikativen h zugibt (vgl. S. 14), und wo die Zulusprache auch 
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sonst stimmhaftes h (neben stimmlosem //) aufweist (vgl. die oben-
stehenden Kurven), dann ist es meines Erachtens durchaus berechtigt,
auch cine stimmhafte Aspiration in*obigen Fállen anzusetzen. Mit
Worten liifit sich trefilich streiten, und wenn ein kritisches Ohr die
Explosion der oben erwáhnten Oralkurven der /i-Laute nicht als stimm-
hafte Aspiration sondern als „energische Explosion", „stimmhafte
Sprengfortis" mit kráftiger darauffolgender Vokalbildung deuten will,
so weicht diese Deíinition realiter sehr wenig von der Bezeichnung
„stimmhafte Aspiration" ab. Die Dauer dieser stimmhaften Aspiration
ist úbrigens recht betrachtlich, beim Typus — (6,75 bis 10,50,
durchschn.) 9,31 Hsk., beim Typus b u — (5,25 bis 10,75, durchschn.)
9,03 Hsk., beim Typus b u u — (8,75 bis 9.50 durchschn.) 9,10 Hsk.,
im absoluten Anlaut (b —) durchschn. 10,25 Hsk., nachtonig (— b)
durchschnittlich 10,50 Hsk.; Durchschnitt sámtlicher Aufnahmen 9,20
Hsk., also erheblich grofser als die stimmlose Aspiration der schon
behandelten kh- und //i-Laute (ubrigens auch der />/i-Laute, vgl. unten).

Der Explosionsausschlag der (stimmhaften) Aspiration betrágt beim
Typus b — (18,25 bis 28,50, durchschn.) 24,58 inm, beim Typus
óu — (17,50 bis 27,50, durchschn.) 23,35 mm' beim Typus b u u —
(18,50 bis 25,50, durchschn.) 23,25 mm; im absoluten Anlaut (/> —)
kommen die starksten Ausschlage vor (moglicherweise wegen der
Gefúhlsbetonung der Imperative: „paÍ3 auf! siehe!“), durchschnittlich
26,50 mrn. Nachtonig wie zu erwarten schwácher, durchschn. 21,50 mm.
Durchschnitt samtl. (vor- und nachtonigcn) Aufnahmen 23,81 mm, also
betrachtlich grbfáer sogar als bei den stimmlosen aspirierten kh und
th, die bis jetzt die grbfsten Ausschláge aufwiesen.

Die wenigen Aufnahmen von der labialen Artikulationsgruppe
mb bieten wenig interessantes. Die Nullimplosion úberwiegt neben
zwei passiven und einer schwachen negativen Implosion. Die Occlu-
sionsdauer der ganzen Lautgruppe beim Typus mb — ist durchschn.
13,88 Hsk., beim Typus mb u — : 12,50 Hsk., beim Typus mb u u —
14,25 Hsk., nachtonig — »ib 15,50 Hsk. Occlusionstypus V (vollstimm-
haft), den Verhaltnissen bei nd und ng analog. Die (stimmhafte) Aspi-
ration fehlt, abgesehen von drei zweifelhaften Aufnahmen. Der Explo-
sionsausschlag ist etwas geringer als bei b. Durchschnitt sámtlicher
vortonigen Aufnahmen 19,33 mm> nachtonig sehr schwach, durchschn.
7,25 mm.
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b) ,.Stimmlose“ Varianten.

Zulu />/i weicht hinsichtlich seiner Orallinie und folglich auch
seiner Artikulation von dcn beiden andern stimmlosen Aspiraten (Z7i,
t/i) ziemlich ab. Wáhrend bei dicsen die Nullimplosion úberwog, finden
wir hier vorherrschend negative Implosionsformen, nachtonig (— f>h)
in samtlichcn Aufnahmen (3,50 bis 8,50, durchschn.) 6,25 mm; vor-
tonig herrscht gróflere Unregelmáfiigkeit: zwei negative, zwei passive
und eine Nullimplosion, also entschieden geringere negative Implosions-
werte als bei l> (vgl. oben). Die Occlusionsdauer ist vortonig (8,50
bis 13,50 Hsk., durchschn.) 10.65 Hsk., nachtonig Iio,oo bis 14,50,
durchschn.) 11,85 Hsk. Durchschnitt sámtl. Aufnahmen: 11,25 Hsk.,
also ungefáhr dieselbe Quantitát wie bei h. Als Occlusionstypen kom-
men nur I (dreimal vortonig, zweimal nachtonig) und VI (zweimal
vortonig, dreimal nachtonig) vor. Auflallig ist dabei, dafa Typus I in
vortoniger Steliung mit ziemlich grofien ~-Werten auftritt (3,00 bis
5,00), nachtonig dagegen mit schwácherer Sonoritát (~ == 1,64 und
1,92). Bei den entsprechenden dentalen und velaren aspirierten Ver-
schlufilauten gab es ausschliefslich vollstimmlose Occlusionstypcn (VI),
sowohl vor- als nachtonig. Es mufi den Afrikanisten úberlassen wer-
den eine (etymologische ?) Erklárung dieser verschiedenen Occlusions-
formen zu geben. — Die Explosion hat vortonig úberall stimmlose
Aspiration (3,75 bis 11,00, durchschn.) 8,95 Hsk. Nachtonig fehlt in
einer Aufnahme (Nr. 3 b) jede Aspiration; hier ist somit „reine Tenuis"
(/>) gesprochcn worden, und in den úbrigen vier Fállen ist wie zu
erwartcn die (stimmlose) Aspiration ziemlich schwach (3,75 bis 4,75,
durchschn.) 3,88 Hsk. Durchschnitt sámtlicher Aufnahmen: 6,69 Hsk.,
also durchgángig stárker als die kh- und //i-Aspiration, aber schwácher
als die (stimmhafte) />-Aspiration. — Der Explosionsausschlag ist sehr
kráftig: vortonig (24,75 bis 32,50, durchschn.) 28,06 mm, nachtonig
(25,25 bis 32,00, durchschn.) 27,50 mm. Durchschnitt sámtl. Auf-
nahmen 27,78 mm, wie zu erwarten noch grofier als bei Z> (vgl. oben),
wo wir bis jetzt die gróíiten Explosionsausschláge festgestellt haben.

Zulu />' ist nur vortonig belcgt. Neben Nullimplosion kommt auch
passive Implosion vor, aber die negative fehlt. Ob dies einem Zufall
zuzuschreiben ist (wegen der geringen Anzahl von Aufnahmen), lasse
ich dahingestellt. Die Occlusionsdauer (8,00 bis 20,00, durchschn.)

Vid.-Akad. Avh. II. H.-F. Kl. 1933. No. 1. 4
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14,60 Hsk. ist grO&er als bei />Zi und úberhaupt die grO&te von sámt-
lichen aufgenommenen Zuluverschluêlauten. Als Occlusionstypus iïber-
wiegt 1 (viermal) neben einmaligem VI; die ~-Werte deuten auf „halb-
stimmlose" Qualitát der Verschlu&bildung (~ = 2,32 bis 5,63, durch-
schn.: 3,85). — Die Explosion ist nicht, wie zu erwarten, unaspiriert,
sondem weist eine relativ schwache, stiinmlose Aspiration auf (4,00
bis 8,25, durchschn.) 6,05 Hsk., und stimmt in dieser Hinsicht mit
den eigentúmlichen aspirierten Formen des k' úberein (vgl. oben). Der
Explosionsausschlag ist nicht so kráftig wie bei />4 (20,25 bis 26,00,
durchschn.) 22,40 mm.

Damit wáren die Artikulationsphasen sámtlicher einschlágigen
Verschlu&laute behandelt und systematisch dargestellt. Es erúbrigt
noch, die Aspirationslaute und Clicks auf ihre charakteristischen Phasen
hin zu untersuchen, ehe wir die Stellung des ó-Lautes innerhalb des
Zulu-Lautsystems genau definieren kónnen.

Anhang: Inspirations- und Clicklaute.

Es liegen nur einige Kontrollaufnahmen vor, hauptsáchlich fúr 'b
sowie fúr c und </(zv) (zu den beiden letzten Lautzeichen vgl. die
Bemerkung S. 26). An Stelle der Implosion tritt hier die Inspiration
(bzw. Suction), — die Occlusion kann vorkommen oder fehlen, im
ersteren Fallc liegt eine (inspiratorische) negative Affricata vor, im
letzteren eine inspiratorische Fricativa. Neben der Exspiration der
inspiratorischen Fricativa weist der Click eine Art „Explosion“ auf,
die natúrlich nicht dieselbe artikulatorische Grundlage hat wie die
„positive“ Explosion eines regelmáfsigen „positiven“ Verschlufslautes.
Der Ausschlag der Oralkurve ist deshalb teils als Reaktion der Mem-
brane nach Suction und Occlusion zu deuten, teils auch als Wirkung
des (schwachen) Luftstromes zu erkláren, der nach Sprengung des
Verschlusses freigemacht wird.

Zulu 'b tritt (in den vorliegenden Aufnahmen) in drei Formen auf:

1) úberwiegend als „inspiratorisch-negative Affricata" (also mit
Occlusion!)

2) dreimal (Nr. 77 a, Nr. 40, Nr. 75 a) als inspiratorische Fricativa
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3) in zwei (vortonigen) Aufnahmen sank die Oralkurve nicht unter
die Null-linic (Nr. 77 a, 78 b), weshalb hier móglicherweise t-in
gewohnlicher labialer Verschlufilaut vorliegt.
Die Kurven gewáhren also gar nicht ein einheitliches Bild, und

auch Calzia (a. a. O. S. 290) schwankt in der Bezeichnung zwischen
Explosiva und Fricativa. Der negative Ausschlag der 1 n s p i r a t i o n
ist durchgángig schwacher als die negative Implosion bei den
oben behandelten Verschlufálauten (1,50 bis 7,25, durchschn.) 4,31 mm,
nachtonig durchschn. 5,38 mm. Die Inspirationsdauer ist (mit einer
Ausnahme) sowohl bei den inspiratorischen Fricativen als bei den
Aflricaten vor- und nachtonig ziemlich konstant (2,00 bis 7,50, durch-
schn.) 3,27 Hsk. Die Occlusion fehlt, wie oben bemerkt, nur in drei
Aufnahmen, in den úbrigen betragt die (vor- und nachtonig ziemlich
konstante) Dauer (4,00 bis 8,00, durchschn.) 5,64 Hsk., also kúrzcr
als bei sámtlichen (stimmhaften und stimmlosen) „echten“ Verschluft-
lauten. Schon dies berechtigt uns zu der Annahme, dafj die Natur
des 'ó-Lautes von den (ubrigen) Verschlufálauten grundverschieden ist.
Dcr Occlusionstypus ist uberall í', voUsti»i»ihaft. Die (selbstverstánd-
lich) stimmhafte Exspiration der inspiratorischen Fricativen und die
(ebenfalls stimmhafte) Explosion der negativen Affricatae weisen vor-
und nachtonig wcnig schwankende Dauer auf (2,00 bis 6,00, durch-
schn.) 3,35 Hsk. Der Ausschlag in mm ist nicht sehr groíi (2,75 bis
13,25, durchschn.) 6,76 mm, also ungefahr wie die Explosion bei den
schwáchsten Verschlufslauten (»", k usw.).

Zuletzt seien die wenigen Click-Aufnahmen kurz erwáhnt. —
Zulu c, zwei vortonige Aufhahmen hat passive Suctionsbildung (Dauer
4,00 Hsk.), Occlusionsdauer von durchschn. 9,00 Hsk., Typus VI
(vollstimmlos) und selbstverstándlich eine stimmlose Explosion (Dauer
durchschn. 3,50 Hsk.), Explosionsausschlag 6,75 mm. — Zulu ^(w) hat
negative Suctionsbildung (4,25 mm, Daucr 3,38 Hsk.), Occlusions-
dauer 11,25 Occlusionstypus ebenfalls stimmlos (VI), stimmlose
Explosion (6,00 Hsk., Ausschlag 12,25 mm). — Die Clicks weichen
also anscheinend von dem (inspiratorischen) 7> in folgenden Punkten ab:

1) Gelegentlich vorkommende passive Implosionsbildung
2) Grúfsere Occlusionsdauer
3) Stimmlose Occlusion
4) Stimmlose Explosion
5) Kráftigere Explosion.
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Rúckblick.
Zuletzt wollen wir unsere Ergebnisse mit den von Calzia (a. a. O.

S. 290) gewonnenen vergleichen:
„Die mit g dargestellte Explosiva ist stimmhaft von Anfang bis

zum Ende“. Wir haben ebenfalls Typus V, vollstimmhaft, in allen
Aufnahmen festgestellt.

„Der mit bezeichnete Laut weist eine áufaerst geringe Stimm-
haftigkeit auf. ... bei ist die Eigentumlichkeit nachweisbar, dafs
die Stimmhaftigkeit am Anfang und am Ende vorkommt". Wir haben
nur einmal Typus 111 konstatiert, sonst VI, vollstimmlos. Bei Calzia
fehlen Angaben úber die auíïallend lange Occlusionsbildung, im Ver-
haltnis zu

„Die mit . . . kh dargestellte Explosiva [ist] als stimmlos zu be-
zeichnen. Die Aspiration [bei samtlichen stimmlosen Verschlufilauten,
also auch />/«, /Ji] ist ein einziges Mal einwandfrei festzustellen; im
ubrigen kommt sie entweder gar nicht oder sehr schwach vor“. Wir
haben eine stimmlose Aspiration von durchschn. 4,94 Hsk. festgestellt;
nur einmal (nachtonig) fehlt jede Aspiration.

[Zulu k' ng, sk' werden von Calzia nicht untersucht].
„Der mit d dargestellte Laut zeigt eine ganz geringe Stimm-

haftigkeit" — Abgesehen von einem vollstimmhaften Typus V herrscht
bei uns Typus VI, 111 und I. Calzia hat eine Aufnahme vom Typus IV,
zwei vom Typus III, mit sehr schwacher Stimmhaftigkeit (— = 1,00
und 1,50). Da bei Calzia nie Typus I (oder VI) vorkommt, ist bei
ihm die bei uns gelegentlich konstatierte schwache stimmlose Aspiration
nicht belegt.

„Die mit . . th . . dargestellte Explosiva [istj als stimmlos zu
bezeichnen" [Zur Aspiration vgl. kJi oben!] Bei Calzia spárlich be-
legt; ein schwacher Typus I scheint zu herrschen (~ = 0,50). Bei uns
lypus \ 1. Die Aspiration weist in unseren Auínahmen einen Durch-
schnittswert von 3,60 Hsk. auf, also schwacher als bei kJi.

[Zulu t', nt' werden von Calzia nicht untersucht].
„Die mit b dargestellte Explosiva wird zwischen Vokalen zu einer

Art Erikativa und zeigt Stimmhaftigkeit von Anfang bis zum Ende“.
[Einige Abweichungen zu Gunsten partieller Stimmlosigkeit werden
satzphonetisch erklárt]. Wir haben ebenfalls uberall Typus V, voll-
stimmhaft, konstatiert. Calzia scheint aber die inspiratorische Natur 
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dieses Lautes nicht anerkennen zu wollen, da er den negativen Aus-
schlag in einer Aufnahme (vgl. S. 2881 auf einen «Kehlverschlufá"
zurúckfiïhrt, und auf seine diesbezuglichen Cntersuchungen uber Kehl-
verschlufalaute in der Ful-Sprache verweist (Zs. f. Eingeb. Spr. XI,
S. 182 fï.). Ha die Inspiration (Implosion) und Occlusion uberall stimm-
haft ist, im Gegensatz zur Verschlu&bildung bei den (echten) Clicks,
neige ich personlich zu der Annahme, daft wir es hier mit einer
inspiratorischen Artikulation zu tun haben, und berufe mich dies-
bezúglich auf Calzias eigene Erúrterungen a. a. O. Da aber keine
einzige von meinen Aufnahmen eine Oralkurve aufweist wie die,
welche Calzia fiïr die Ful-Sprache abbildet (Fig. I, 1 zu S. 182), be-
zweifle ich vielmehr, dafi hier úberhaupt ein „coup de glotte" vor-
liegen sollte. Auf jeden Fall mufite die Frage naher untersucht werden.

„Die mit b dargestellte Explosiva zeigt vorwiegend die Eigen-
túmlichkeit, eine geringe Stimmhaftigkeit am Anfang und am Ende
aufzuweisen". Bei Calzia kommt also úberall Typus IV vor, der in
unseren Aufnahmen úberhaupt nicht belegt ist vgl. hierzu die Tabelle
S. 46, woraus hervorgeht, dals Typus VI úberwiegt neben den ge-
legentlich vorkommenden Typen I und III. Die abweichenden Ergeb-
nisse sind nicht so aufifállig, wie man auf den ersten Blick vermuten
konnte, wenn man bedenkt, dafi Typus IV tatsachlich aus Typus I
-f-III strukturmafáig aufgebaut ist. In einer Aufnahme babela (,,stecke
in etwas fest"!) hat auch Calzia Typus VI, und zwar im ersten b. Er
erklárt dies aus der absolut anlautenden Wortstellung (vgl. hierzu
meine Aufnahmen (>ega, basoba}. Den Typus III des zweiten b erklart
er (augenscheinlich psychologisch-assimilatorisch) als eine Anlehnung
des Anfiangs an das erste b. Unsere Aufnahmen machen eine solche
Erklarung úberflússig. — Abweichend von Calzia sind in den vor-
liegenden L’ntersuchungen zwei neue Artikulationsmomente des Zi-Lautes
berúcksichtigt worden. — Einerseits die negative Implosion, die
mit der negativen Inspiration bzw. Suction anderer Lautbildungen grofse
L’bereinstimmung aufweist. Wenn man die uberwiegend stimmlose
Occlusion dieser ó-Laute bedenkt, wáre es meines Erachtens nicht
ausgeschlossen, dafis hier — aber nicht bei 'b — tatsáchlich ein „coup
de glotte" vorliegen konnte, mit vorhergehender Kontraktion der hin-
teren oralen und Senkung der pharyngalen (bzw. laryngalen) Artikula-
tionsorgane, was zweifelsohne einen negativen Ausschlag des Mund- 
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schrcibers bewirkcn wúrde. — Andrerseits die stimmhafte Aspira-
tion, die schon oben S. 47 f. ausfuhrlich behandelt worden ist.

„Die mit ph . . dargestellte Explosiva [ist] als stimmlos zu bezeich-
nen“. [Zur Aspiration vgl. Á7i oben!] Calzia hat nur zwei Aufnahmen,
einmal Typus VI, einmal Typus I. Hier herrscht vóllige Úberein-
stimmung zwischen seinen Aufnahmen und den meinigen, wo Typus VI
und I ungefáhr glcich haufig auftreten. Aber auch hier weisen meine
Aufnahmen negative Implosion auf, obgleich nicht so háufïg wie bei /».
Die Aspiration ist hier sclbstverstándlich nicht stimmhaft, sondern aus-
geprágt und kráftig stimmlos behaucht, mit eincr Orallinie, die mit der
entsprechenden Kurvenpartie der Zi-Aufnahmen grofje Ahnlichkeit auf-
weist, und durchschn. 6,69 Hsk. betrágt.

[Zulu p', sowie die Click-I.aute c, qzv werden von Calzia nicht
untersucht].

Damit wáren unsere Untersuchungen vorláufig abgeschlossen. Sie
haben in vielen Beziehungen die Bestátigung der von Calzia und
Meinhof gewonnenqn Ergebnisse geliefert, teils neue Probleme auf-
gedeckt, die ihrer endgultigen linguistischen Lósung harren. Mógen
die Zulu-Forscher die hier auf experimenteller Grundlage in beschei-
denem Mafistabe eingeleiteten Untersuchungen auf tunlichst breiter
Basis weiterfúhren!
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