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VORWORT 

Das vorliegende Buch zum Kursus «Ver
gleichende Typologie», der im letzten Studien
jahr an FakuItaten der Fremdsprachen in 
pa~agogischen' Instituten gebalten wird, stiltzt 
sich auf die theoretischen Kenntnisse der 
Studenten in allgemeiner Syrach-wissenschaft 
phonetik, Grammatik, Lexikologie u. a. 

Der- Kursus hat das Ziel den Studenten 
einen 'Einblick in die Resultate des deutschen 
und usbekischen Sprachvergleichs zu ver
mitteln und ihnen die bedeutenden typo"!ogi~ 
schen Besonderheiten der beiden zu verglei
chen den Sprachen zu zeigen. Besondere Auf· 
merksamkeit wird Gemeinsamkeiten' und Un
terschie&en in der Struktur de~ Fremd-.und 
Muttersprache gew:idmet, was von gro~er 
praktischen- Bedeutung ist. 

Sel bstverst.i:indlich i~ nicht zu erwarten, 
da~ in einer Arbeit wie diese restlos aile Seiten 
des umfangreich'en Problems der vergleichen
den Beschreibung der beiden Sprachen erfa~t 
werd-en konnen. Das vorliegende Buch mochte 
zugleich praktisch und theoretisch von Nutzen 
sein,' cenn es fiihrt die' Studenten - die zu
kiinftigen Fremdsprachenlehrer - in den Kreis 
der vergleichenden Typologie ein. Es beginnt 
mit einer kurzen Obersicht fiber dieGeschichte 
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der typoJogischen Untersuchungen - als Teil
gebiet der Sprachwissenschaft. Auf diese Ober
sicht folgen drei Abschnitte: 

- Zu einigen Besonderheiten im Bereich 
der Phonetik/Phonologie; 

- Elemente der Typologie im Wortschatz 
des Deutschen und Usbekischen; 

- Typologische Eigenschaften der morpho
logischen und syntaktischen Struktureq des 
Deutschen und des Usbekischen u. a. 

Das Buch ist mit einem Literaturver
zeichnis versehen. Die Quellenangaben sind 
in den Texten (mit entsprechenden Ziffern 
in KJammern) gegeben. 

Die Materialien dieses Buches k6nnen dem 
Benutzer als Hilfe beim Schreiben von Jah
res - bzw. Diplomarbeiten, bei Obersetzun
gen sowie bei der Vorbereitung auf Seminare 
von gro~em Nutzen sein. 

Der Verfil.sser spricht allen Kollegen seinen 
aufrichtigen Dank aus, deren Hinweise und 
Ratschlage bei der Vorbereitung des Manus
kriptes zum Druck von gr0j3en Nutzen waren. 

Ver/asser 

..,-:: 
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eine Ursprache, zuriickgehei1 und auf dieser Grundlage die 
Verwandschaftsverhaltnisse def Sprachen zu kJaren. 

Sie gelangt damit zu einer genetischen Klassifikation 
. der Sprachen der WelL 

. Genetisch verwandte Sprachen werden in Sprachgruppen 
und diese wiederum in Sprachfamilien zusammengefa~t. 
So zB.: -

die tiirkischen Sprachen sind: das Usbekische, 
das Turkmenische, das Kirgisische, das Kasachische, 
das Kara-Kalpakisehe, das Aserbaidshanische, das 
Tafarische u. s. w.; die germanischen Sprachen shid: 
das Deutsche, das Englische, das Belgische, das Nie
derlandische, das Islandische, das Itlandische u. s. w. 

2. Die areale Sprachwissenschaft vergleicht Sprachen, 
die auf einem relativ eng umgrenzten geographischen Gebiet 
liber langere Zeit den gleichen sozialen, politischen. okono
mischen und kuIturellen EinfWssen ausgesetzt sind. Es gibt 
keine einzige Sprache, die sich vollig isoliert von auBeren 
Einfliissen entwickelt. Sprachkontakfe sind daher ein wichti
ger Faktor in der Sprachentwicklung, und sie konnen mannig
faltige und folgenschwere Auswirkungen haben, z. B. E'l1t-

- lehnungen u. a. Als Beispiel kann man die Sprachen der 
Mittelasiatischen Republiken nennen (usbekische. turk me
nische, kirgisische, tadshikische u. a. Spracheri). 

3. Die vergleichend - typologische Sprachwissenschaft 
vergleicht auch nieht genetisch verwandte Sprachen, urn 
Obereinstimmungen und Abweichungen in der Struktur 
der Sprachen, in ihrem Sprachbau festzustellen. Die ver
gleichende 'Typologie hat nieht nur theoretische, sondern 
auch eine gr~e praktische Bedeutung. 

4. Die Translationslinguistik betrachtet als ihren Gegen
stand den Proze~ der Umformung eines Textes aus einer 
Sprache in eine andere und bemuht sieh, die im zugI.:unde 
liegenden allgemeinen linguistischen Gesetzma~igkeiten auf
zudecken. 

Zwischen der vergleichenden Typologie und der Trans
lationslingl.dstik bestehen, enge Beziehungen. Die Moglich-, 
keit der Aquivalenz von Texten beruht zum Teil darauf, 
da~ zwei Sprachen uber funktional aquivalente Mittel ver
fiigen. Die Kenntnis dieser funktional aqtdvalenten Mittel 
ist sowahl fUr das Erlernen einer Fremdsprache als auch fUr 
Sprachmittlerische Praxis .(das Obersetzen und Dolmetschen) 
nieht nur wichtig, sondern auch nQtwendig. 
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Der Vergleich zwischen -der Muttersprache und der Fremd-
sprache kann aas Erlernen einer Fremdsprache fordero. , 

§ 2, ZUR GESCHICHTE DER SPRACHTYPOLOGISCHEN 
UNTERSUCHUNGEN 

(Kuru Obersicht) 

W. Skalicka betont, da{3 die Typologie eines der. aitesten 
und zugleich am bes1en erforsehten Teilgeblete der Sprach· 
wLssevschaft ist. Es ist schwer. heute einen allgemeinen 
Oberblick fiber die Lage der Typologie zu geben, da altere 
und auch moderne Werke auf diesem Gebiet meist nur 

"Einzelprobleme behandeln. Selbst das Forschungsobjekt 
der Typologie ist nicht immer geni.igend Har umrissen. Ver
schiedene R ichtungen definieren den Begriff der Typologie 
unterschiedlich und deshalb ist ihr Problemkreis unter
schiedlich umfangreich (Siehe: 30. 19). 

Probleme der Typologie interessierten viele russische 
und sowjetische, sowie auch auslandische Sprachforscher. 

Die typologische Sprachbetrachtung begann sich fast 
gleichzeitig mit der historisch - vergleichenden Sprach
wissenschaft zum Anfang des XIX. J h. ~u entwickeln. Be
giinstigt wurde dieser Proze~ durch die von den Briidern 
Schlegelvorgeschlagene Sprachklassifikation. Eine bedeu
tende RolJespielte W~ von Humboldt, den man heute als' 
Begriinder der modemen Typologie lJetrach-tet. , . 

Das Zie! der typologischen Forschung war die Festle
gung der Besonderheiten einzelner Sprachstrukturen, welche 
gestatten, die Sprachen voneinapder zu unterscheiden und 
die Schaffung von I(lassifikationssystemen von Sprachen 
unabhangig von ihrer genetischen Verwandtschaft zu er-
moglichen. . 

Der Sprachtyp wurde anfangl!chals bestimmte Eigenart 
der morphologischen Struktur betrachtet. Obwoh) schon 

A. Schlegel und spiiter W~ von HUrhboldt die Polytypo
l'ogie der Sprache unterstrichen, ging man bei den typolo
gischen Untersuchungen d.es XIX. Jh. in erster Linie von 
dem Prinzip der Monotypologie der Sprache aus. Die Grund-

o typen des Sprachbius jedoch wurden richtig bestimmt 
(Siehe: 25, 525; 25a, 224). 

Der Gedanke, Sprachen zu vergleichen, ist schon sehr 
alt und erlebte im XIX. Jh. in Deutschland und Ru~land 
einen Hohepunkt. Vgl.: A. Schlegel. W. von Humboldt, 
I. A. Baudouin de Courtenay u. a. 
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klare Vorstellung von den Zielen und Aufgaben der geneti
schen und typologischen Sprachbetrachtung. 

In den Archiven von W. A. Bogoroditzkij (1857-1941) 
befinden sicb Notizen zu typologischen Erforschungen 
unterschiedlicher Sprachen: arabischen, chinesischen, per
sischen, j apanischen, f innischen und einiger afrikanischen 
Sprachen. Analoge (typologische) Untersuchung von Spra
chen wird von ihm als systematischer und griindlicher Ver
gleich der morphologisch - syntaktischen Struktur der 
Sprachen verstanden. Schon in den zwanziger Jahren unse
res Jahrhunderts fiihrte er vergleichende Untersuchungen 
allgemeiner Strukturmerkmale auf dem Gebiet der Phone
Uk, Morphologie und Syntax verwandter und nicht ver
wandter Sprachen durch. 

Au~erdem beschaftigte sich W. A. Bogoroditzkij viel 
mit Problemen der Methodik des Fremdsprachenunterrichts 
fAusfUllrIicher siehe: 7). 

Einer der Schuler Baudouin de .Courtenays ist der be· 
kannte sowjetische Sprachforscher E. D. Poliwanow. Er 
gilt zurecht als der Bahnbrecher der vergleichenden Methode 
in der Sprachf orschung der U dSSR. 

E. D. Poliwanow bewies, daB bei verschiedenen binaren 
Sprachvergleichen, russisch -japanisch, russisch-itsbekisch, 
russisch'englisch usw. jedesmal die «Schwierigkeiten» wech
seln und jedesmal neue Schwierigkeiten auftauchen. Da.<; 
hangt dam it zusammen, dati aile Sprachen als Systeme idio-
matisch si nd (S iehe: 27, 23). . 

Mit dem Problem der syntaktischen Typologie befa~te 
sich bekanntIich auch I. I. Meschtschaninow. Als erster 
hat er fUr den Vergleich Sprachen unterschiedlicher Struk
turtypen gewahlt - Kaukasisch, PoJyasiatisch und andere. 
Er schuf eine auf dem Unterschied der Satzstrukturen basie
rende typologische Klassifikation der Sprachen. Er zeigte, 
da~ fUr aile Sprachen bestimmte Gesetzma[:ligkeiten inner
halb d.es Satzes bestehen: Subjekt - und Objektverhalt
nisse u. a. 
. Nach I. I. Meschtschaninow tragen die in allen Sprachen 

vorhandenen.Begriffskategorien universalen Charakter, unter
scheiden sich iedoch in ihren formalen Ausdrucksformen. 
Auf dieser Grundlage unterscheidet er Sprachen mit amor
phen, syntaktisch - morphologischen un morphologischen 
Sat~konstruktionen (22, 26). 

DIe Vertreter der Prager Schule iibernahmen die Ideen 
der typologischen SprachLetracf-ttun; der russischen Sprach-
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wissenschaft. W. Mathesius, W. Skalicka u. a.fi.ihrlen -d 
Ideen der Vertreter der Kasaner Schule I. A. Baudouin ( 
Courtenay, N. W. Kruschewski u. a. fort und betonen, da 
jede Erforschung des Sprachsystems einer beliebigen Sprach 
streng synchron typologisch durchgefiihrt werden mu~, d. h 
durch Vergleich von Sprachen verschiedener Typen, ohn. 
Beriicksichtigung ihrer genetischen Beziehungen. 

Die TiHigkeit der Prager Schule hat bedeutend dazu 
beigetrligen, das Interesse fUr typologische Sprachunter
suchungen zu verstarken. (Siehe: 7, 230-231). Heute Jiegen 
zahlreiche vergleichende Beschrei bungen des R ussischen 
und der Sprachen der Volker der UdSSR VOf. Eine zweite 
EntwiCklungslinie der vergleichenden Typologie ist In 
der Sowjetunicn mit dem Namen von L. W. Scerba ver· 
bunden, der sich urn die Iinguistische Fundierung des Fremd
sprachenunterrichts bemiihte. 1937 erschien seine Phonetik 

. cler franzosischen Sprache, in der durchgangig die franzo-/ 
sische und die russische Aussprache verglichen werden. '. 

In den Nachkriegsjahren werden die vergleichenden 
Untersuchungen durchgefiihrt in den Werken und Artikeln. 
der sowjetischen Gelehrten, darunter sind W .. D. Arakin," 
A. S. Smirnizkij, W. W. Reschetow, W. T. Gak, K. G. Kru- ,.~ 
schelnizkaja, O. A. Asisow, W. N. Jarzewa u. v. a. -1 

Unabhangtg von der Forschung in der Sowjetunion und .~ 
in der Tschechoslowakei entstand wahrend der 50er J ahre ~ 
in den USA der gedanke eines Sprachvergieichs zur Erar,- ~ 
beit~ng von Materialien fiir den Fremdsprachenunterricht. ) 
Vor allemR siLndddfe !'1at m~ v~n Ch·BF:LesLuind R, t'f LaAdozu .~ 
l1ennen. . . a 0 zelg e m semem U~I 'ngu s cs cross 1 
Cultures, Ann Arbor 1957 , an Beispiel aus dem Englischen l 
und Spanischen· typlsche AbwelchungsmiSglichkeiten zwl- ... ~ 
schen zwei Sprachen: Unterschiede in der Form, in der Be- -i~ 
deutung und in der Distribution. In der 1959 in Washington .~ 
erschienenen «Contrastive Strukture Series» wurden Gleich- ) 
heit und Unterschlede zwischen'Englischen als Muttersprache 
und Deutsch, Frarizosisch, Italienisch, Russisch- und Spa
nisch ais Fremdsprachen herangestellt (Siehe: 45a, 5, 6). 
Gegenwartig werden Konfrontative Forschungen in vfelen 
Landern betrfeben. 

§ 8: ZUR KONPRONTATJVEN GRAMMATIK 

Der Terminus «konfrontativeGrammatik» stammt aus 
dem Kreis der Lelpziger Germanisten. Die konfrontative 
Grammatlk hildet eln' Teilgebiet der Sprachwissenschaft. 
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(ur der Sprachen. in ihrem Sprachbau. festzustellen. Ober 
Aufgaben und lielstellungen der Typologie gibt es unter
schiedliche Ansichten (Siehe:. 45 a). 

Die Typologie war und ist eine klassifikatorische Wis
senschaft. Die Typologie. die etwa zur gleichen lei t wie 
die historisch-vergleichende Sprachwissenschaft Anfang des 
19. J ahrhunderts entstand. verfolgte das liel. die grund-. 
legenden Strukturunterschiede der Sprachen festzust~llen 
und Sprachen entsprechend ihrer Strukturmerkmale zu klas
sifizieren. 

Die Typologie ermittelt zunachst die in der/den Spra
c,he/n ex~tierenden typologischen luge' (speziel1e Typen). 
arbeitettypologische Charakteristik heraus und klassifi. 
ziertllie Sprache/n nach Typen ihres Sprachbaus. 

Je nach dem liel der Untersuchung unterscheidet man 
die klassifikatorische und charakterologische Typologie. 

1. Die Klassifikatorische Typologie stellt sich des liels. 
die Schaffung der typologischen Klassifikation der Spra
'chen. das Aufhellen ihrer typologischen Gruppierung und 
VerhiiItnisse. . 

2. Char~kterologische Typologie untersucht die inn ere 
typologisehe Spezifik einer Sprache oder Sprachgruppen. 
vor allem genetisch verwandter Sprachen. Dabei stellt man 
die Gesamtheit typoiogischer Merkmale zlu,sammen, be
schreibt die Beziehungen. die zwischen den typologischen 
lugen in den konkreten Sprachen existieren. so da~ <.lie 
Spezifik einer Sprache veranschaulicht wird. . 

Die Charakterologie beschreibt dabei die einzelnen Spra
chen allseitig, allerdings nicht im Sinne einer deskriptiven 

. Grammatik. da der Typologe neben dem Ahnlichen und 
Unahnlichen auch das jeweils Eigentilmliche. der Sprache 
fUr sich abhebt und dadurch die Speziflk einer Sprache 
(czharakterisiert) herausstellt. 

Eine vergleichende Betrachtung mehrerer Sprachen er
laubt es hierbei, die einzelnen Sprachen wie Individuen 
Zu betr achten , deren jedes charakteristische Merkmale hat. 

§ 5. BEGRIFF DES TYPS IN DER LlNGUISTIK 

Unter eimm Typ versteht man: . 
a) den Typ in der Sprache (typologische lOge). 
Darunter versteht man die in mehreren Sprachen fest-

gestellten Eigenschaften einer Sprachstruktur. z. B.: freie . 
Wortfolge ()der gebundene Wortstellung. Typen der Wort-

16 
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fugungen oder der Satze, Typen der syntaktischen Verbin
dungen u. v. m.; 

b) den Typ der Sprache (Sprachtyp). 
Darunter versteht man den allgemeinsten Begriff fUr 

die .Charakteristik der Struktur von Sprachen, der nicht 
samtliche Eigenschaften der betreffenden Sprachen, son
dern nur ihre grundlegenden Merkmale berucksichtigt. 

Unter einem Sprachtyp werden also die Sprachen zu
sammen@fa~t, die eine Reihe von typologischen Zugen 
gemeinsam haben. 

Die Typologisierung ist auf allen Ebenen der Sprache 
moglich, und ein Sprachtyp sollte die ganze Vielfalt der 
.Sprachstrukturen widerspiegeln. 

§ 6. DIE TYPOlOOlSCHE KlASSIFIKATION 
DEK SPRACHEN 

1m Laufe der Zeit sindverschiedene Systeme der typo
logischen Klassifikation der Sprachen entstanden. Unter 
der typologischen Klassifikation verste~t man die Eintei
lung der Sprachen IUlch morphologischen Kriterien. Dabei 
werden freilich sehr oft auch syntaktische Merkmale beriick
sichtigt. 

Danach unterscheidet man vier Haupttypen des Sprach
baus: isolierender, agglutinierender, flektierender, und inkor
porierender Typ. 

Diese Einteilung geht im wesentlichen auf die Klassifi~ 
kation zurilck, die von August Wilhelm Schlegel begrundet 
und von Wilhelm' von Humboldt erganzt und erweitert 
wurde. 

I. Oer isolierende Sprachtyp 

Fur isolierende Sprachen ist kennzeichnend eine schwach 
entwickelte Wortbildung, ilberwiegend einsilbige Wort
wurzeln,. so da~ Silbe, Morphem, Wort identisch sind. Das 
bedeutet unveranderliche Warter, also keine Morphologie. 
Dil! Beziehungen der Wart~, die isoliert nebeneinandcr 
stehen, werden durch die Wortstellung und durch Hilfswor
ter hergestellt. Die Hilfswarter versehen die Funktion un
serer Kasusendungen und Tempuszeichen des Verbs' und 
konnen auch als Wortbildungssuffixe gebraucht werden. 

Zu den isolierenden Sprachen geharen vorwiegend Alt· 
chinesisch, Vietnamesisch und die J orubasprachen. . 

2- 896: 17 
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2. Der agglutinierende ~prachtyp 

Kennzeichnend fUr den agglutiniereryden Sprachtyp 1st, 
da~ sowohl die grammatische Organisation der Rede, ais 
auch die Wortbildung mit Hilfe von Affixen (Suffixen "lind 
Prafixen) geschieht. - ' 

Hierher gehOren die uralischen. altaischen und tiirki
-schen Sprachen. 

Die Erscheinungen der inneren Flexion (z. B. Ablaut. 
Umlaut. Vokal- und Konsonantenwechsel) k~nnen die agglu
tinierenden' Sprachen nicht. 

J edes Affix besitzt nur eine einzige grammatische Bedeu
tung und umgekehrt wird jede grammatische Bedeutung 
stets durch ein und dasselbe Affix ausgednlckt. 

Die Reihenfolge' de"r Morpheme in agglutinierenden, 
Sprachen ist nicht vertauschbar. 

So kann das usbekische Wort «KHT06» - «das, Buch» 
unter anderem folgende Formen bil'den: 

KHT06 ~ das Buch 
KHTOOH - sein Buch 
KHTOOHM - mein Buch 
KHT06HMH3 " - unser Buch 
KHTOOHMH3.l1a - in unserem Buch 

" KHToOHMH3J(aH - aus "unserem Buch usw; 

Soli en nun dieselben Beziehungen im Hinblick auf 
mehrere Gegenstande ausgedfiickt' werden. tritt einfach cias 
Pluralkennzeic~en «nap» an die Wortwurzel: 

KHT06 . . das Buch 
KHTo6nap die Bucher 
KHT06J1ap~ seine Bucher 
KHTOOJlap.HM ' meine Bucher 
KHTOOJlapHMH3 uns~rE' Bucher 
KHT06J1apHMH3J(a :in unseren Buche-rn 
KHTOOJlapHMH3JJ.ali aus uns,eren Biichern 

Also. jedes Morphem ist inner hal b des Wortes in den 
agglutinierenden Sprachen deutlich erkennbar. So z. B. das 
Morphem «nap» bezeichnet n,ur die Mehrzahl der Gegen
stande: 

KyHJlap- die Tage , 
60JIaJlap - die Kinder 
cTy.zteHTJlap - die' St!ldenten u. a. 
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Die UniversaJientypologie konzertriert sich bei ihrem 
ergJeich im GegensaJz zur klassifikatorischen und charak
~ologischen R ichtung, die das Besondere, EigenWmliche 
on Sprachen/Sprachgruppen hervorhebt, auf das Al1ge-
leinverbindliche zwischen Sprachen und sucht 
ach allgemeinsten mmungen in den 

Diese Gesetzma~lgkei man Unlversalien. 
Jniversalien versteht Gesatzma~igkeiten, 
lien oder einer a t der $prachen def 
emeinsam sind. (Siehe: a) . . 

Man unterschei von UniversaIien: 
'erselJe Merkmale der Sprache als I(omm unikationsmi Hel 
l. B: Lautcharakter, LinearWit, Bilateralitat des Zeichens, 
)iskretheit, Redundanz u. a.}. 

-Universalien, die die irmere Struktur der Sprach.e und 
lestimmte fi.ir die Sprachstruktur typische· universelle 
~igenschaflen betreffen. Dazu gehoren I(ategoriale Merk
nale der Phonetik, Grammatik. Lexik und Semantik, z. B: 
las Phonem, disktinktive Merkmale, Numeralitiit, Tern 
'aliUit, ModaliUit, IOJisches Subjekt, 
iisches Objekt, Satzes, Wortart, 
(em, Motivierthei Polysemie, 
l.V. m. Die Frage, wir mit sprachl 
Jniversalien zu , ist au~erordentlich 
)]ex und nicht ohne bcantworten. 
, Die Spezialtypologie die konkreten 
:meist zwei). Unser Kursus ist auf die spezielle Typologie 
Vergleichen des Deutschen und Usbekischen) orientiert. 

1m Unterschied zu anderen Zweigen der vergleichenden 
Sprachwissenschaft untersucht die vergleichende Typologie 
be! unterrichtsorientierter ZieIstellung in der Regel zwei 
Sprachen: Mutter- und Fremdsprache. 

IFGABENSTELLUNG DER 
TYPOLOGIE 

Wie im, utert worden ist, 
tigt sich die mit der system 
schen Darstellung und Obereinstimmungen 
zwischen zwei (oder Sprachen.lDie Sprachvergleiche 
werden dabei auf drei Eben<e,l durchgefuhrt: 

- auf der phonetisch-phonologischen Ebene. (mit Ein
sthlu~ graphischer Fragestellu~; 
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- auf der grammatischen Ebene (Morphologie undo 

Syntax); .. 
- auf der lexikalischen Ebene. 
Die Typologie beschdinkt sich nicht wie histor'isch-ver-

gleichende auf die nur 
genetischverwandter -z.B.: 
oder Turkmenisch u. 

die Wahl der zu 
Erfordernisse bzw. 

Beispiel sei das Ru~ische 
das mit Sprachen der U dSSR verglichen 
die nicht zur indoeuropaischen Sprachfamilie gehoren. 

Die vergleichende Typologie kann theoretiseheund prak- , 
tisehe Ziele verfolgen. Die Sprachen werden dabei als seth
sHindig exlstierende und funktionierende Systeme einander 
·gegeniibergestellt. Die. Gegeniiberstellung ist methodologi-: 
sches HilfsmiUel zur Aufdeckung der charakteristisehen 
Eigenart jeder von den zu vergleichenden Sprachen, sie 
erleiehtert ihre «linguistische Charakteristik» bzw. ihre . 
typologische (Siehe: 61,9). 

Durch Komparation werden 
oder einlge Mikrosysteme der 
gen untersuc.L 

Die 1 Untersuchung kann 
Voraussetzungen t ypol ogisch betrachtet 

a) VerglE!lch rnindestens zwei Sprachen; 
b) Erforschung solcher Spracheinheiten, die ffir die ty

pologische Einsehatzung einer Spraehe von Bedeutung sind-. 
(Stehe: 31, 114-121). . . 

Ebenso wie die anderen Jinguistischen Disziplinen ver
fUgt auch die Typologie liber ihre eigenen Methoden. 

Die vergleiehende Methode ..ist rein synehroJl und ver
sucht Untersehiede und auch Ahnliehkeiten zwischen den 
einzelnen erfassen. Nur die 
stimmung und Verschiedenhei 
und einer kann und mu~ das 
logie sein: Grammatik, in der 
des R uswahl und Verteilung 
sehen Einheiten. 

Voraussetzung vergleiehende 
These vam Systemcharakter der spraehliehen 
Wenn die Sprache keinen 'Systemcharakter batte, so ~onnte 
sie nieht als komml!nikationsmiitel dienen (Sie'h£:27, 20 ff). 
J eder SprachvergleiCh basierf in der Regel auf zwei grund 
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beziehungen lassen die Bernilhungen urn Effektivlerung 
. un Rationalisierung des Frerndsprachenunterrichts zu 
einem dringenden gesellschaftlichen Erfordernis werden. 
In diesem Rahmen mu~ auch der kontrastive Sprachver
gleich gesehen \Ve~den, ist er. doch aus den praktischen Be
dilrfnissen des Fremdsprachenunterrichts entstandenund 
letzlich dazu bestimmt, die genannten gesellschaftlichen 
Bedilrfnisse zu befriedigen (56, 9). . 

Alles Gesagte und andere typologische Unterschiede 
deuten auf die Schwierigkeiten hin, mit denen sich der 
Usbeke beim Studium der deutschen Sprache· auseinander
zusetzen hat. 

Die Bedeutung der vergleichenden Typologie 
Jur den Fremdsprachenunterricht 

Die Fremdsprache wird zur bereits praktisch beherrsch
ten Muttersprache hinzugeJernt. Die Muttersprache ubt 
demzufoJge einen Einflu~ aJ!.f den Erwerb der Fremdsprache 
aus, der den Lernproze~ Oberall da fOrdert, wo Erschei
nungen beider Sprachen miteinander ubereinstimmen. Urn 
dem in der UnterrichtsgestaJtung voll Rechnung tragen zu 
konnen, bedarf es eines systematischen synchronischen 
Vergleiehs von Muttersprache und Fremdsprache. Ein sol
cher Sprachvergleich ist heu te Gegenstand auch der ver
gleichenden Typologie, die wichtige Vorleistungen fUr den 
Fremdsprachenunterricht zu erbringen vermag. Sie ermog
licht es dem Lehrenden Fehler - soweit sie sich aus dem 
Vergleich von Muttersprache und Fremdsprache ergeben -
vorauszusagen und zu erkHiren und liefert damit wertvolle 
Hinweise filr die Auswahl der vorrangig zu erHiuternden 
u:1d vor allem zu ubenden Erscheinungen der Fremdsprache 
sowie fUr die Art und Weise ihrer Darstellung, insbesondere 
fUr die Abstufung und Reihenfolge ihrer Einfiihrung und 
Behandlung. . 

Das auf Grund des Sprachvergleiehs gewonnene und auf
bereitete Sprachmaterial kann jedoch weder allein noch 
primiir die Stoffauswahl und die Methode der VermittIung 
bestimmen. ' 

Methodik ist nieht angewandte Sprachwissenschaft. Die 
Ergebnisse der vergleiehenden Typologie mussen vielmehr 
un ter Berilcksichtigung di daktisch methodischer Prinzl
pien fUr den Unterrieht erganzt und bearbeitet werden und 
kommen daher in ihr nur mittelbar zur Geitune-. 
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§ 8. ANGEWANDTE AUFGABEN DER TYPOLOGIE 

Wie schon im § 7 angefUhrt wurde, hat die vergleichende 
Typologie von Sprachen - unabhangig von ihrer g,neti
schen Verwandtschaft - nicht nur theoretische, sondern 
auch wichtige praktische Bedeutung. Der Vergleich ist ge
genwartig ein allgemein erkanntes, notwendiges und ver
breitetes methodisches Prinzip. 

Man bezeichnet sie sogar als «Nebenprodukt der mo
demen Theorie des Fremdsprachenunterrichts» (45, 17). 

Die praktischen und die angewandten MOglichkeiten der 
Typologie der Mutter-und der Fremdsprachen sind viel-
fii.ltig: ' . 

- sie untersucht in erster Linie zwischensprachliche 
Kontraste. besser gesagt, sie stellt einfach mit praktischer 
Zielst"ellung soldle Kontraste fest; 

- sie ist ein grundlegendes'Instrument beim Erlernen 
von Fremdsprachen, bei der Obersetzung aus einer Sprache 
in die andere. Das theoretische Mittel kontrastiver Analyse 
sieht vor, durch Vergleiche aquivalenter Subsysteme Ahn
lichkeiten und Verschiedenheiten zwischen den zu ver
gleichenden Sprachen festzustellen. 

- Di~ ypologie zeigt ferner, welche Einflilsse auf das 
Erlernen einer Fremdsprache die Beherschung der Mutter
sprache sowie die ,der erst en fremden Sprache ausiibt. Dabei 
wird gezeigt, welche hemmende und fordernde Einflilsse 
auf einander die kontaktiereriden Sprachen (Usbekisch
Russisch, ,Deutsch - Englisch) ausilben. 

- Sie vermag wichtige Vorleistungen fUr den Fremd
sprachenunterricht zu bringen, speziell fUr die Anlage von 
Lehrmaterialien. 

- Sie ermoglicht es dem Lehrenden, Fehler soweit sie 
sich aus der Konfrontation von Muttersprache und Fremd
sprache ergeben - vorauszusagen u. s. w. 

Also das Erlernen einer Fremdsprache gestaltet sich im 
allgemeinen urn so schwierigH, je mehr sich die Fremd
sprache im Bereich von Teilstrukturen und Einzelelementen 
von der betreffenden Muttersprache unterscheideL Das 
alles erschwert das Studium einer Fremdsprache, wenn man 
die Interferenzerscheinungen nicht in Betracht zieht. 

l 
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§ '9. HAUPTSCHWIERIGKEITEN DER DEUTSCH EN SPRACHI! 
FOR OtN OEUTSCHLERNENDEN STUDENTEN 

(OOER SCHOLER) IN USBEKISTAN 

9ie Hauptprobleme der Usbeken beim Erlernen deJ! 
deutschen Sprache sind auf Grund def ZugehOrigkeit ZUl' 
tiirkischen Sprachfamilie naturgemii~ andere als z.B. bel 
der indoeuropiiischen Gruppe. " 

Die Schwierigkeiten resul ieren zuniichst einmal aus 
den auffallenden Gegensiitzen der grammatische Struk" 
turen iwischen dem Usbekischen und dem DetLschen, wi~ 
sie sich aus den Unterschieden zwischen den agglutinieren
den und flektierenden Sprachen ergeben. Die wichtgsten 
darunter sind: 

I. 1m Bereich der Phonetik/phonologle: 

- Typisch fur das ·Deutsche ist das Vorhandensein der 
Kategorie der Liinge und Kline im System der Vokale. 
Sie unterscheiden sich nach der Qualitiit und Dauer. Dies!! 
d{,:,tinktiven Merkmale sind im Usbekischen irrelevant. 

- Eine weitere Gruppe von UnterscheidungseJementen 
ergibt sich aus den unterschiedlichen Graphemenl - Pho
nemen - Beziehungen in beiden Spracheh. 1m Unterschied 
zum Usbekischen drucken viele Buchstaben im Deutschen 
mehrere Laute aus, was fur das Usbekische nicht charakte· 
ristisch ist, so. z. B.: kann der deutsche Buchstabe «s» die 
Laute (c. 3. w) bezeichnen: Vgl. 

I was (c.) 
sagen (3) 

s Masse (c) 
Sport (rn) 
St ud en t (rn) 

-Beide Sprache,n wei sen unterschiedliche Akzent"und 
Intonationsregeln auf, obwohl 'sie auch gewisse Xhnlich. 
keiten auf diesem Gebiet aufweisen. 

- Die Erscheinungen der inneren Flexion - der Um
laut. der Ablaut. die Brechung und der Konsonantenwech
sel - sind dem Usbekischen v611ig fremd us'W. , 

1 Das Graphem jst die klelnste bedeutungsdifferenziereiJ.de SchrUt· 
~~~ -
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II. 1m Bereich der Grammatik sind es u. a. folgendes: 

- Obwohl die Zahl der Wortarten, ihre Gruppierung 
in Begriffs- und Funktionsworter in beiden Sprachen formal 
identisch sind, doch weisen sie \\esentl iche typologische 
Unterschiede auf. Besondere Schwierigkeiten bereitet, z. B. 
das Substantiv: 

- 1m Deutschen gehort jedes Substantiv einem der 
drei grammatischen Geschlechter an. Als formales Ausdrueks
mittel des Geschleehts erscheint der Artikel oder das Suffix. 

- Innerhalb des Numerus ist es folgendes: Das Vor
handensein eines komplizierten Systems der Pluralbil
dung der Substantive im Deutschen gegenuber der usbeld
schen einheitlichen Form auf «JIap». 

- Innerhalb def Deklination: 
Das Vorhandensein von funf Deklinationstypen im 

Deutschen mit Varianten fur Singular und Plural, daLei 
fungieren sowohl der Artikel als auch Kasusendungen, die 
auch homonymische Formen aufweisen. 1m Usbekischen 
dagegen gibt es, nur ein einhei. liches Deklinationspara
digma fUr Singular und Plural. 

- Die Funktionen der deutschen vier Kasus fallen mit 
seehs Kasus der Usbekischen nicht immer zusammen u. a. 

- Auch beim Verb ist gegenuber dem Usbekisehen 
wesentliehe strukturell - semantische Unterschiede fest
zustellen; so zB: 

- Wahrend im Usbekischen aIle Verben einheitliche 
I(onjugationsformen aufweisen: KYP - KypaMaH, KypacaH, 
K'9'pa.l1.H, KYP~H, KypraHMaH, Kypap 9~HM, KYP~HM, ... ; 
KeJI - KeJIaMaH, KeJIaCaH, KeJIa~H, KeJI~R, KeJIraHMaH, Ke
JIap 9~HM, KeJI~HK usw, teilt man die deutsehen Verbe " nach 
den morphologischen Kriterien in starke. sehwache, prate
rito-prasentia, unregelma~ige und andere, wo dominie
rend innere Flexion (Ablaut, Umlaut und Breehung) fun
gieren: ich sehe, du siehst, er sieht ... ; ich sah, ieh sahe, 
gesehen; sein - war - gewesen; ich bin, du bist, er ist, 
ich (er) ware; u. a, haben-hatte - gehabt; ich habe (hatte, 
hatte), wir haben ... , fahren - fuhr - gefahren: ieh fahre, 
du fahrst, er fahrt, ich fahre u. a. konnen - ich kann, 
ich konnte, wir konnen (konnten) u v. m. 

- Ganz unterschiedlieh werden konstruiert die For
men des Passivs, des Konjunktivs, der Konditionalis u. a., 
in denen die analytischen Formen dominierend sind vom 
Usbekischen abweiehend; 



- Polysemie und Synonymie der Zeitformen des Verbs. 
sind eine verbreitete Erscheinung im Deutschen: 

So stehen den zwei d&utschen Partizi pialformen funk- . 
tional im Usbekischen acht Partizipial- und Wnl Konverb-" 
formen gegeniiber. 

- Die Wortstellung im Satz geh6rt auch zu den kom
plizierten Fragen der Syntax bei der Sprachen: Wiihrend das 
finite Verb im Usbekischen in der Regel an der letzten Stelle. 
steht, kann es im Deutschen je nach dem Satztyp drei Stellen 
besetzen: Spitzenstellung, Zweitstellung und Endstellung. 

- Auch beim Adjektiv sind gegeniiber dem Usbekischen" 
scharfe Kontraste festzustellen: 

- Seiner Form nach ist das Adjektiv im Usbekischen, 
anders als im Deutschen: in allen Funktionen gebraucht. 
man es in Kurzform. Nur in Pradikativer Funktion kommti 
das Adjektiv auch im Deutschen in Kurzform vor. l'gl: ..• 

aber: 

Yii (yiiJlap) 6aJlaH)J.. 

I yii 
yiinap 
yfJJla 

6aJlaHJl yiiJlapJla 
yiiJlaH 
yiiJlap)l.aH 

/Das Haus ist hoch. 

"'-Die Hauser sind hoch. 

ein hohes HaUg 
hohe Hauser 
im hohen Haus 
in hohen Hausern 
aus dem hohen Haus 
aus den hohen Hiiusern 

j 

- 1m Unterschied zum Usbekischen steht nach den;; 
Zahladjektiven das Substantiv im Deutschen im Plurali i 

i 

~T~1i I Soldalen ~~:: I COJlJlaT ~ zehn YH 
hundert !O3 ;j 

.~ 

tausend MHHr i 

In beiden Sprachen wejsen die Adjektive wesent j 
liehe Unterschiede bei der Steigerung auf. Ma~gebend fUr das 4 
Usbekische ist das Fehle 1 der inneren Flexion und Supple--J 
tivitat bei der Steigerung des Adjektivs, wie es im Deut-1 
,ehen der Fall ist: Vgl: .~ 

COBYI\ - COBYI\POI\ - }f{Y)l.a COBYI\ - kalt - kiilter - am kiilt est enj 
K yn - KynpOI\ - }f{yna Kyn - viel- mehr - am meisten; 
IIXIlll! - IIXIllHPOI\ - }f{Y)l.a IIXIllH - gut - besser - am besten. 
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logisch/phonetische. lexikal ische. morphologische oder syn
taktische Erscheinungen in beiden Sprac;hen in Form und 
Funktionen weitgehend iibereinstimmen. d. h. hinsichtlicb 
ihrer Form kongruent undin bezug auf ihre Funktionen ' 
Aquivalent sind, «so. z. B., typologische Obereinst immun
gen weist das nominale Pradikat in beiden Sprachen auf. 
wo das Pradikativ in Kurzform gebtaucht wird, vom Russi- • 
schen abweichend: l1gl: 

Dieser Student ist" . By CTY.D.e/IT " 

/ flelBlg. / THPHWI\.OJJ;. 
Diese Studenten sind By crY.D.eHTJIap . 

Der Plan is! erfnJlt. " . , 

/ DJlaH (nJlaHJlap) 6alKapHMaR. 
Die Plane sind erfam. 

- Ganz identisch ist in beiden Sprachen die Struktur' 
der als erweitertes Attribut dienende Partizipialkonstruk-
tion, diegewCihnlich vor ihrem Beziehungswort steht: . _ 

/ 

der erlullte Plan - 6alKapHJlraH DJllIH 
der vorfrist ig erW/lle Plan - MY.D..D.aTJlaH UJlrapH lS8lKapHMaH lfJlaa 
der von unserer Brigade -6pHra.ll.aMH3 TOMOHH.IlaH MYM81'l_ 

vorfristi~ erfiiJJte Plan HJlrapH 6alKapHJIJ"aH DJlaH . 

die asphaltierle· StraBe - ac<jJaJlbTJIllHraH K9qa 
. die vor kurzem neu aspha/· 
tlerte Strat3e . . - 1I1\.HH.lI.8 I\. a A T a.D. a H ac<jJaJlbTJI ..... · 

KY'Ia 

Also ·solehe Beispiele zelgen. da~ be ide Sprachen gemein. 
same Strukturen aufweisen k6nnen. 

- Hemmend kann der Einflu~ der Muttersprachedort 
spurbar werden, wo in beiden Sprachen kongruente o'der 
ahnliche Formen in ihren Funktionsbereichen nieht iibetein-
stimmen oder, wo gleiche Funktionen oder Bedeutunpn 
durch unterschiedliche Sprachliche Formen wiedergegeben 
werden. . 

Man unterscheidet folgende Richtungen der Interfetlena! 
a) bei der Produktion fremdsprachiger Au~erungen: . 

Muttersprache -+ Fremdsprache 
b) bei der Rezipierung fremdsprachiger Au~eruJllerl: 

Muttersprache -+ Fremdsprache 
Muttersprache ~ Fremdsprache 

Die Normverletzung konnen in Versto~en gegen dU 
Sprachsystem bestehen. Das alles fuhrt zur Interfereez.. . . 

Man unterscheidet eine phonetische. grammatische. it-~ 
maritische und stilistische Interferenz. . . 

.' A: ~ 
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'1. Elne phonetlsche tnterferenz erfolgt. wenn eine laut · 
Uche Eigentiimlichkeit der- Ausgangsprache in der Ziel· 
sprache nicht vorhanden ist, oder wenn eine lautliche Eigen· 

(tiimlichkeit der Ausgangssprache einer der Zielsprachen 
mehr oder"weniger ahnlich ist und deshaJb mit ihr identi
{fziert wird. Denn jeder Mensch erlernt uncewuBt das phono
logische System seiner Sprache und eben so unbewu~t legt 
er einer anderen .Sprache die Ma~stabe des ihr gelaufigen 
Systems an. 

. So zB. Stimmt die Zahl der La1.!te (der Phoneme) und 
die der Buchstaben in beiden Sprachen nicht iiberein: 

Buchstaben: 

1m Deutschen 26 
im Usbekischen 35 

Laute: 

·44 
. 31 

Dabei vertreten 1m Deutschen eIOlge Buchstaben nur 
linen Lautwert (z. B. p. t. f. v, j), manche drucken mehrere 
Laute aus, was fUr das Usbekische nicht der Fall ist. 
'- «Das phonologische System einer Sprache, betont N. S. 

Trubetzkoy,- ist gleichsam ein Sieb, durch welches aIJes 
Gesprochene durchgelassen wird ... Die Laute der fremden 
Sprache erhalten eine unri,chtige phonologiscbe Interpre
tation, weil man sie durch das. «phonologische Sieb» der 
eigenen Muttersprache durchl.1i~b (Siehe: 72, 48). 

1m Usbekischen und im Deutschen stimmen Schreib
weise und Aussprache haufig nlcht fiberein. 1m Deutschen 
kann ein Laut durch mehrere Buchstaben bezeichnet wer
den. Vgl: spielen, studieren, Schule, deutsch u. a. 

1m Usbekischen dagegen gibt jeder Buchstabe einen Laut 
wieder. . . 

1m Deutschen wird die Karze eines Vokals in der Regel 
durch die Verdoppelung des folgenden Konosonanten bezeich
net: kommen, Mappe, biUe (,kJman/map<}/b 1.. ta) u.a. 

1m' Usbekischen dagegen bewirken die Doppelkonsonan
ten. die Kiirze des voranstehende Vokals nicht. Sie werden 
'deutlich mit hi:irbarer Ausspracheverteilung auf zwei Sil
ben gelesen; man nenn! das Geminiat: 

JIana (JIaT~Ta), Kana (KaT-Ta), MOMa (Mo.n-,!{a), 
onno~ (on-no~), eTTfI (eT-TH) , Kacca (Kac-ca) u. a.' 

. ---- 1m Unterschied zum Deutschen ist der' Druck im Usbe
kischen Irrelevant. Die Akzentverlegung wirkt in der Regel 

, nleht sinnunterscheldend, obwohl es auch einige Ausnah
lIlebelsplele glbt. 
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Die pholletische Interferenz macht !;lieh besonders in cler 
Wortbetonun,C:: un: Intonation bemerkbar. FLir die Usbeken 
ist irr~jevant. ab es 'iibersetzen orIer tiber'setzen ausgespro
chen wird. Der Akzent Uillt im Usbekischen in der Regel 
auf die letzte Silbe. Mit der Erweiterung des Wortes durch 
entsprechende form-oder wortbildende Morpheme «bewegt 
sich» auch der Akzent zur letzien Silbe: KHT06, KHTo6.iap, 
KHT06JIapHTvlH3)J,3. . 

Auch A. A. Reformatski unterstreicht die AbhJngigkeit 
des «fremden Akzents» von dem phonologisehen System, 
von der betreffenden Sprache eigenen positionellen Ver
teilung verschiedener Laute (~3, 184). 

Auf dem III. Internationalen Linguistenkongre;-l in Rom 
·1rat N. S. Trubetzkoy mit den Worten auf: «\Venn man sich 
die Aussprache er:~r fremden Sprache schwer aneignet und 
trotz dcr langen Ubung einen «Akzenh be\vahrt, so Jiegt 
das nicht claran, dap man von Kindheit an an ein anderes 
Lautsystem gewohnt ist. Die Eigentumliehkeiten eines 
«fremden Akzents» lassen sieh immer Jetzten Endes auf die 
Diskrepanzen zwisc'~en den Lau systemen del' z\vei betref
fenden S prachen zuriickfUhren. An zahlreiehen Beispielen 
uewies N. S. Trubetzkoy, da]) der sogenannte «fremde Ak
zent» gar nieht davon abhJngt, da; der betreffende Fremde 
irgendeinen Laut niehst aussprechen kann, ~ndern viel
mehr davon, da~ er diesen Laut nieht richtig beurteilt und 
diese falsche Beurteilung des Lautes einer fremden Spraehe 
ist durch den Untersehied zwischen der- phonologischen 
Struldur der fremden Sprache und der Muttersi:rache des 
Redenden bedingb (Siehe: 72, 59). 

Beim Studium einer Fremdsprache nimmt gew6hnlich 
der Lernende die Aussprache der Fremdsprache dureh das 
Prisma seiner eigenen Aussprache auf,dabei werden die 
Lauie der Frerndsprache unwillkiirlieh in die Schablone des 
phonetisehen Systems der Mutiersprache gepre~t. 

Infolge uer mangelnden FJhigkeit, die Erkenntnisse tiber 
die Besonrlerheiten der phonetisehen Basis unci der Phonem
systeme des Deutschen beim Deutschsprechen praktisch 
anzuwenden, entstehen in der Aussprache der llsbekischen 
Stu enten (Schiller) typische Fehler, die in zwei Haupt
gruppen eingeteilt werden konnen: 

a) reine phonetisehe Fehler; 
b) phonologische Fehler. 
Zu den reinen phonetischen Fehlern gehOren: 
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1. Die Aussprache 
ten ohne starke 

2. Die Aussprache 
ten ohne Behauchung; 

3. Die stim'mhafte 
·sen Konsonanten im 
sen Konsonanten; 

Vokal ~ und 
und starken AtelIl 

stimmlosen 

derdeu tschen 
Ablaut und nach 

. 4. Die Aussprache des im WDrt [r lund Silbenauslaut; 
5. Die falsche Betonungstell ung k6mmen,- kommen. 
6. Die falsche Rhytmisierung und InLnation. 
Zu .clen phonologischen Fehlern gehOren: 
1. Die Nicht--':'Differenzierung der Lange und der Kilrze 

der deutschen Vokale: 
Saat - satt; biete - bitte; ruhle· - Wilen u. a. 
2. Die Ersetzung Affrikaten durch 

tonge der 
[pfJ -lp] zB. - plUcken oder Hucken 
v 

3. Die Ersetzung [01. LY:J, [eel. 
v 

Di phtongisierung. zB. ahnliche y. y 
[zojm] u.a. 

Die obenerwahnten Hihren zu den' MiBvtrsHjnd-
nissen beim Audieren (Siehe: 43, 25-26). 

Dazu sind die alJgemeinen Gesetze der typologischen 
EigentUmlichkeiten. des phonetischen Systems der zu ver-
gleichenden Sprachen notwendig. . 

.11. Eine grammatische Interferenz erfolgt. wenn eine 
morphologische bzw. syntaktische EigentLimlichkeit der 

Aosgangssprache in der Zielsprache nicht vorha:lden oder 
die entsprechende Funktion anders strukturiert ist. 

Auf der grammatischen Ebene sind folgende MusterfEilJe 
zu iIlustieren: 

1. Im Deutsche 
rie des grammat 
drucksmittel 
den. 1m Deutschcn 
sischen - nur En 

Oft fallt aas 
in diesen Sprache-l 

ssischen gibt es die 
Dabei sind 

diesen Sprachen 
Suffixe und Artikel. 

KHHra (>K. p.) - das Buch (Neutr.) 
.nOM (M. p.) - das Haus (Neutr.) 

Der deu sche Ar ikel is! i m allgemeinen fUr die Usbeken 
einsehr kompl!ziertes grammatisches Phiinomen. Noch· 
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G. S1HrH~H3H~ HeMHCt.la, KHT06JIapIIHHr 
D. HHfH ~H3H~ HeMHCtJa KHT06JIapra U. a. 
Das deutsche Spannungsfeld «Artikel-Adjektiv (Attri

but) - Substantiv», das in Genus, Numerus und Kasus mit 
seinem Beziehungswort ubereinstimmt, wird im Usbeki
schen dutch ,eine andere grammatische Struktur ausgedruckt, 
ulld zwar kommt der attributive Teil in der Regel in tin
flektierter (kurzer) Form vor: Vgl.: '-

N. Sg. HHrH KHT06 das neue Buch 
N. PI. HHrH KHTOOJIap die neuen Bucher 
Ab\. Sg. HHrH KHToo)laH aus dem neuen Buch 
Abl. PI. HHrH KHT06JIap,!{aH aus neuen Buchern usw 
6. Nach Zahladjektiven stehl das 'Subs(antiv in dflc 

Reg~l im Singular, was im Deutschen umgekehrt ist. l'gl.: 

'H15KHTa (ytt: YH MHHr; KYrr ... ) KHToO 
zwei (drei, zehn, tausend, viele ... ) BUcher. 
Es gibt auch Ausnahmen: '- 6a'b3H KHT06JIap - 'ei nige 

Bucher. 
7. Diegro~ten $chwierigkeiten bereitet den deutschler

nenden Usbeken das deutsche Verb mit seinem Formen
reichtum. Einen besonderenSchwerpuqkt- bilden dabei 
die Prafigierungenund Grundformen, sowie die innere F~
xion, die dem Usbekischen ganz fremd sind: 

" 
,sprechen - besprechen - versprechen - entsprechen -
sprach - gesprochen, das Gesprach" die Sprache !l.v.m. 

8. Meist Hillt die Rektion der Verben in den zu vergleichen-
den Sprachen nicht zusarnmen. Vgl.: 

sich inleressieren fUr + Akkusa1iv 
Dat.+ I\H3Hl\MOl\ 
sich beschliftigen mit + Dativ - Nominativ + 61lJIaH WYFYJIJIaHMOi\ 

9. Besondere Sch>yierigkeiten bereiten die komplizier-
ten Ausdrucksformen im System der Zeitformen, Modus 
und Genus. Vor al:em die Tempusfolge im Haupt- und Ne
bensatz (Gleichzeitigkeit, Vor- und Nachzeitigkeit). Beide 
Sprachen weisen typische Formen ilUf. Besonders kompli
ziert smd fUr die Usbeken die Konjuktivformen mit ihren 
Gebrauchsmoglichksiten. Auch hier, darf der Systemcharak
ter der Sprache nicht au~er acht gelassen werden. Dem 
sechsgJiedrigen Tempussystem des deutschen Verbs steht 
das vierzehngJiedrige TempiIssystem des Verbs im Usbe
khchen gegenOber. 
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a) Zum Ausdruck dOer Gegenwart gibt es im' Deutschen 
nur eine Zeitform - das PI-iisens, die mehrdeutig ist, wah
rend es im Usbekischen vier Formen derGegenwart gibt. 

Verschiedene Bedeutungsvarianten des Prasens werden 
im Usbekischen durch sieben Verbalformen ausgedriickt. 

b) Zum Ausdruck der Vergangenheit gibt es im Deutschen 
drei Zeitformen, im Usbekischen·- acht Formen. . 

Yom Standpunkt ihrer Bedeutung und ihrer Distribu
tion sind die drei Vergangenheitstempora zum Teil scharf 
voneinander geschieden, zum Teil aber bestehen zwischen 
ihnen synol).ymische Beziehungen (Siehe: 6. 64). was fOr 
die Vergangenheitstempora des Usbekischen nicht. charak
teristisch ist. 

c) 1m Deutschen gibt es zwei oZukunftstempora, im 
Usbekischen gibt es drei Zeitformen der Zukunft. Deshalb 
dUrfen. wir nicht formale Parallelen zwischen Einzelerschei
nungen im Tempussystem der beiden Sprachen ziehen 
.(BeispieJe siehe unt-en). 

10. Nach den morphologischen Merkmalen unterscheiden 
das Deutsche und das Usbekische ganz unterschiedliche 
infinitive Verbalformen: a) 1m Deutschen gibt es z,\ei 
Infinitive, aber entsprechend den beidenGenera vier Infini
tivformen. Verschiedene syntaktische Funktionen und Fu
gungen dieser Infinitive entsprechen mehr als zehn Inflni
tivformen im Usbekischeno 

b) 1m Deutschen gibt es zwei Partizipialformen: Par
tizip lund Partizip II. 

1m Usbekischen unterscheidet man acht Partizipial
formen und Wnf Adverbialpartizipien. die gegenliber den 
deutschen Partizipien differenzierend Modus. Tempus, Ver
Jauf oder Abschlu~ der HandJung (Aspekt) bzw. Genus bezei
chnen, 'so. zB.: 

Y~Hi!TraH CTyaeHT - der lesende Student 
t~HJlraH KHT06 - das geJesene Buch. 
y~HJIaAHraH KIlT06- das zu lesende Buch 

(das Buch, das gele.;en wird) 
KHTOt5 Y~IfJlraH - das Buch is t gelesen 
KHT06 Y~HJlMo~Aa - das Buch wird gelesen u.a. 

oder: YTaeTraH ,,-das vorbelgehende "-
KeJlaAHraH (KeJlrycH) ~ "MJI - das tevorstebende - J aht 
ynaH / - das vergangene usw / 

II. Es besteht keinerlei Obereinstimmung in der Stel
lung des Verbs im Satz und nur teilweise Obereinstimmung 
der anderen Satzglieder im Usbekischen und im Deutschen. 
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I;)as finite Verb steht im usbekischen Satz in der R~gel am 
Satzende. 1m Deutschen ist die Stelle des Verbs im Satz 
varierbar. 

12. Verschiedene Ausdrucksmittel der Kopula im nomi-
nalen Pradikat: 

MeH CTYAeHTMaH - Ieb bin Student~ 
CeH eTYAeHTcaH - Du blst Student. 
BH3 CTYAeHTMH3 - Wir sind Studenten. 

Dieselben Morpheme gebraucht man bei der verbal en 
Verbform im Prasens: Vgl.: 

(MeR) Ken aMaH - leb komm e 
(CeH) KeJIaCaH - du kommst 
«(5H3) KenaMH3 - wlr kommen u.a. 

Negiert werden sie auch anders: 
MeH CTYAeHT 9MaCMaH - leh bih kein Student 
MeH KeJIMallMSH - leb komme nlcht u.a. 

Das Vorhandensein der Personalpronomen ist meist 
nicht obligatorisch: 

~~HTYBtniMaH - Ich bin Lehrer. 
HWJIaSmCHsMH? - J\a, HWJIaSInMHs! 
Arbeite:1 Sie? J a, wir arbeiten! 
13. Verschiedene modale Beziehungen, wie sie im Deut. 

schen durch die modalen Hilfsverben «konnen, miissen, 
diirfen, soli en , wollen, magen, lassen» zum Ausdruck kom
men, werden im Usbekischen auf verschiedene Art wieder
gegeben. Es liegen keine wortlichen Entsprechungen vor. 
im Usbekischen wird nie ein Infinitiv in rejt1er Form geb-
raucht: Vgl.: . 

Icb kann lesen. - MeH YI\HiI' onaMaH. 
Wlr wollen ins I<ino gehen. - OU3 KUHora 6opMol\'1HMH3. 
Wlr miissen gut lernen. - DU3 axum )lI\HlUHMH3 KepaK. 
Hler darf man nlcht rauchen. - oY epAa '1eKHW MYMKHH 3Mac. 
Er soli das Thema vergessen haben. - Y TeMaHU YHyrraHra Yx. 

WailJlH (YHYTraH 6)lnca KepaK) B.6. 

14. Die Negationen unterscheiden sich in den zu ver
gleichenden Sprachen nicht nur hinsichtlich ihrer Zuge
h6rigkeit zu verschiedenen Klassen, sondern auch durch 
Ihre eigene Semantik und Gebrauchssphare. Dementspre
chend finden sie unterschiedliche Obersetzungsvarianten. 
, Das alles ruft Schwierigkeiten bei ,dem Gebrauch der 

einzelnen Negationen im Deutschen hervor. 
So; z.B. I<arlm ist n!cht Lehrer, er lst Aspirant 
I{apHM ~HTYB'IH 9Mac, Y aenHpaHT. 
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aufhellen helfen. Eine soIche Untersuchung von 
erscheinungen hat durchaus K,onsequ 
Unterricht. wenn sie richtig -
in del Lern materialien wird . 

Interferenz
den 
und 

. «K,onfrontative Grarrimatik und Fremdsprachenmetho
dik sin flicht dassel be. Letztere kann (und sollte) auf kon
frontative 1 Untersuchungen basieren, indem durchBeruck
sichtigttng spezifischer Konstellationen zwischen sprach
lichen Strukturen von Frem d Mutterspraehe Fehler-
quellen Lernschwierigkeiten besser kalku und 
damit entsprechender methodischer re~ 
duziert werden konnen» (zitiert nach: 71, 20). 

In diesem Zusammenhang sollen die Schlu~worte von 
R. J. Barssuk angeWhrt werden: Der Jinguistische Sprach-
vergleich zu Studienzwecken croff net fUr Methodiker, die 
~utorcn Progr;unthen Lehrbuchern Sprach-
~hrer ElemeIite der ichkeit und der 
zu vergleichenden Sprachen. zelgt aIle Fehlerquellen fUr 
typische FehJer der Lernenden und Studierenden und Wege 
zu ihrer Vermeidung. garantiert die folgerichtige Vermitt
lung des SprachmateriaJs und bildet gleichzeitig die Grund
lage fLir rnethodische Schlu~folgerungen und Empfehlungen 
(4, 162). 



. " 

ZWEITER TElL 
§ 11. ZU EINIGEN BESONDERHEITEN lM BEREICH 

DER PHONETlK (PHONo'LOGlE) 

Beirn Vergleich der Phonetik und Phonologie geht es in 
der vergleichenden Typologie urn den Vergleich von phone
tischen/phonologischen Merkmalen der zu vergleichenden 
Sprachen. Die Aufgabe des folgenden Abschnittes ist es, 
einige typologische Besonderheiten des phonetischen Sys
tems des Deutschen zu zeigen. 

Jede Sprache hat ihr besonderes Lautsystem und bedienl 
sich des Sprechapparates auf entsRrechende Weise. J ede 
Sprache, selbst jede Mundart verfiigt tiber eine eigene La
gerung odeT' Einstellung der Sprechorgane, die aller Arti
kulation der Sprechlaute ihren Stempel aufdrtickt (54, 2(4). 

Das phonetische System einer Sprache unterscheidet 
sich immer von dem phonetischen System einer anderen . 
Die;Mehrheit der Phonetiker ist sich aber darin einig, da~ 
eine angeborene Artikulationsbasis eine Fiktion ist. 

Der anatomisch-physiologische Bau und die Funktion 
hder Sprechorgane sind bei allen Menschen im Prinzip gleich. 
Variationen hierbei kommen selbst innerhalb ein - und 
derselben Bevolkerungsgruppe genau so Mufig vor wie 
zwischen den Vertretern verschiedener Nationalitaten. 
Grundsatzlich ist jeder mit nQrmalen Sprechwerkzeugen 
ausgeriistete Mensch imsta~de, jeden Laut jeder belieui
gen Sprache hervorzitbringen. 
, Die russischen Sprachforscher haben wiederholt auf 
das akustische Moment bei der Bestimniung der «Artiku
lationsbasis~) hingewiesen . 

. W. A. Bogorodickij schrieb dazu: «Wenn man vo' der 
Gewohnheit an ein Lautsystem spricht, mu~ man nicht nur 
die Gewohnhelt an die Artikulationsbewegungen, sondern 
auch die an die von ihnen hervorgebrachten h6rbaren Laute 
der gegebenen Mundart im Auge habe ... »» 
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Die Artikulat 
derheiten einer 
kulatorischen 
allgemeinern 

die artikulatorischcn 
den Vergleich mit 
einer anderen 
(76, 54). 

Artikulationsbasis 

Unter ArtikuJationsbasi.s ist die Sprechbereitschafts
lage der Artikulationsorgane, d. h. die Grundeinstellung 
und Bewegungsart der aktiven Teile des Sprechapparates 
zu verstehen, die fur die g.esamte Lautbildung einer Sprache 
charakteristisch ist. 

J ede Sprache hat in ihrer Artikulationsbasis gewisse 
Besonderheiten, die sich auf Artikulationsspannung, Lip
penUitigkeit, Cffnungsweite, Zungerilage, GaumensegeI
funktion und Kchlkopfstand beziehen. 

Die Artikulation nicht ererbt, sondern 
heitsmii.~ig Sprach besitz durch 
mung erworben . 

Wie isch und Deutsch 
keine verwandtcn Die phonologischcn 
bei der Sprachen bstverstandlich 
Unterschiede, typologische Ahnl 
aufweisen. Imeinige typo\ogische 
derheiten des phonetischen Systems des Deutschen und 
Usbekischen gezeigt. .,.. 

Besonderheiten der del1tschen Vokale 1m V erg I eich 
zu den usbekischen 

Das deutsche Vokalsystem hat 16 Phoneme. Das sind: 
[a:], [aj. [e:J, (e:j. [ej. [i:], UJ. [0:], [::>], [u:], [u], [(2):j • 
. [rej. [y:j. [Yj, [<'11. 

1m Usbekischen 
[u]. [a[e1. [aL 
unterscheiden 
Sprachen quantitativ 

Die Vokale 
gischen Merkmalen 

1. nach der 
2. nach der 

dagegen nur 6 
Wie daraus 

Phonemsysteme 
wesentlich 

Sprache nacn 
klassifiziert: 

3. nach der Zungenstellung; 
4. nach dem Grad der Zungenhebung: 
5. nach der Qualitat~ 
6. nach dem Grad der Artikulationsstabilitat. 
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Das wichtigste 
nologischen Ebene 
Gerade hier 
Vokalen. 

Vokale auf der pho
Lange und Ktirze. 

'de usbek'fschen· 

Das Deut:.che verfilgt libel' die .phonologische Korrela
tion nach der. Dauer, die meist von Merkmal offen - ge

. schlossenbegJeitet wird. Das Usbekische hat keine Korre
'''" Jation nach der QuantiUit. Dieses Merkmal ist in dieser Spra

che nur expressiv - appelativ relevant. 
Nach der Dauer unterscheidet man im Deutschenkurze 

und lange Phoneme. 
Lange Phoneme sind: Ia:]. [e:]. Ie:], Ii:], [y:), [0:], 

[0:], [u:]j 
Kurze Phoneme 
bitten ---<- bieten; 
Wonne "7"wohnen I 
~fiihlen, 

~_A;lle_~angen . 
de] losen Absatz, 
ten Absatz .. 

. \ 
I [y}, Ire], ["J], luI: 

kam; 
Heer; 
biete. 

sind eng und haben 
und haben den fes-

Schallgegensatze, betreHenden Sprache die 
intelektuelle Bedeutung zweier Worter· differenzieren k6n
nen, nennt man phonologische Opposition, z.B.: Rose
Reise - Riese; mein - dein u. a. 

J edes 'Glied einer- solchen Opposition nennt man phono
logische (distinktive) Einheit. Phonologische Einheiten kon
nen sehr verschiedenen Umfang haben. (Siehe, 52: 49). 

So sind durch reine Quantitat - lang/kurz - zwei 
Oppositionspaare differenziert: 

[a:J raj und [1'.:] Ie] 

Vgl.: 
[Jta:t) Staat
[za:t J Saat -
[Jte:la nJ stahl en 

Sechs Oppositionspaa re 
.das differenzierende Merkmal 
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[i:]-[ .l): 
[y:]- [y]: 

, (e:]- Ie]: 
(0)- [0:]: 
[u:]- [u]: 
(0:]-(:>]: 

fmi :1a) 
fy:lanj 
[be:tJ 
[he):!il] 
[mu:s] 

[zo:na] 

ihre Glieder -durch' 
. lang/offen' kurz: 

Miele l'm.lta] Mifte 
ruhlen [,fylan] fUllell 

Beet [bet] Bet! 
Hahle ['ho:lal Holle 

, '. Mus [mus) muB 
(dem) Sohne [z:>lla] Sonne 



. -
1m Usbekischen sind diese distinktiven Merkmale der 

Vokale phonologisch Irrelevant (nieht wesentllch). 
Die Nicht - Differenzi'erung der Lange und' der Kiirze 

der deutschen Vokale tuhrt zu den phonologischen Fehlern. 

Verglelch usbekischen 

Die Konsonanten von den Vokalen 
vor allem durch B Konsonantensysteme 
der deutschen und unterscheiden sich 
voneinander sowohl auch in phonologi-
scher Hinsicht. Die Hauptunterschiede werden unten auf-
geziihlt. ' 

, 1. Das Deutsche hat 18 Konsonantenphoneme. Das sind 
[pl. [bl. [dl. [tl. [k.l. [gl. [vl [fl. [zJ, Is], [J]. [~], [ml. 
[n], [IJ). [r]. [hI. [1]. 

Das Usbekische besitzt 24 Konsonantenphoneme: [nJ, [61. 
[MJ. [BJ. [CPl. [AJ, (3]. [cl.[~l. [>K.l. [q], [JI], [HI. [w], 
[n], [u], [rl, [CP], , [>;], 

2. Die; deutschen 
laute, die entsprechenden 
[CP]. [B] geh6ren 
schen Konsonanten 
tale Varianten. 

labiodentale Enge-
1<: onsonanten phoneme 

Engelauten. Die usbeki
komblnatorische labioden-

ft. d. n, s. z] sind im Deutschen .alveolar - koronale 
Laute. Die entsprechenden Laute im Usbekischen gehoren 
zu den dental en. ' 

-3. Die deutschen Konsonanten 1I. r] si-d alveolarko
ronal. Die ushekischen ~aute [p L [JI] siri~ dental. 

.4'. Das deutsche Phonem [h] ist pharingal, ihm stehen 
im Usbekischen zwei selbsHindige Phoneme gegenuber: der 
pharingale Engelaut Engelaut [x]. Dei' 
letzte ist dem deu tschen ahnl ich. 
. 5. Das Deutsche Engelaut [9], der 
als eine der Varianten Morphemebene auf-
tritt. 1m Usbekischcn Laut. 1m Usbeki-
schen Ix 1 und [" 

XOJI -' ~OJI, 

1m Deutschen wirken [~l und' [x] distinktiv nur auf 
der WDrtebene: _ 

Kuchen - I\uhchen. tauchen - Tauchen. 
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6. Die deutschen stimmlosen Verschlu~laute [p, t, k] 
werden in einer betonten Silbe behaucht gesprochen, was 
im Usbekischen nicht der Fall ist. l'gl.: tut und TyT. 

7. Alle deutschen Konsonanten werden mit einer star
keren Muskelspannung gesprochen als. die entsprechenden 
·usbekischen. 

8. 1m Deutschen gibt es die Lautverbindung [pf 1. Eine 
. '-' 

ahnliche kennt das Usbekische nicht. 
9. Fur das Deutsche gilt das Auslautgesetz absolut. 1m 

Usbekischen gilt es teilweise, z. B; [3, BJ behalten im Wort
auslaut ihre Stimmhaftigkeit, Vgl.: 

TyS - TYC, T03 - TOC. • 
10. Die deutschen stimmhaften Konsonanten sind stimm

loser als die usbekischen stimmhaften. 
11. 1m Deutschen gibt es keine phonologische Oppo

sition der Doppelkonsonanten und der einfachen nach der 
Dauer. 

V gl.: usb.: J<;aTTHJ<; ...::.. J<;aTHJ<;, MOMa - MOlJa, SIJJJIa - 51JIa, 
TaJ<;J<;a - TaJ<;a. . 

Obwohl die phonologischen Sy.~teme der KX)flsonanten 
in beiden Sprachen wesentliche Ahnlichkeiten aufweisen, 
besitzen sie jedoch auch einige phonematische Unterschiede. 

Die genannten Konsonanten werden naeh folgenden drei 
Eigenschaften bestimmt: 

I. Naeh der Beteiligung der Stimmbander werden die 
Konsonanten eingeteilt in stimmhafte' ()KapaHrJIH YHAOillJWp) 
und stimmlose ()KapaHreH3 YH,lJ,oillJIap): Folgende K4lnso
nanten sind stimmlos: 

1m Deutschen 1m Usbeklschen . 

[p], It], [kJ, [f], Is], [S] 
[v], [x], [h], [pf], [ts], It] 

und [n] [¢l. [m], [e], 
[tI], [1\], [x] [~J 

'-" '--' 

Stimmhafte Konsonanten sind: I 

1m Deutschen 1m Usbeklschen 

[b]', [dJ, [g], [v], [z}, [3], 
[j], [m], In], luI, [1], [r]] [RJ 

[6], [B], Ir], [.11.], [~], 
[~], [3], [if], [F] 

Darunter sind sonore Konson~mten: 
[r]', [R], [I], [m], In], [u] (im Deutschen) und [M] [H] [Hr] 
[n] [p] (im Usbekisehen). 

I I. Naeh der Artikulationsart unterscheidet 
Gruppen von Konsonanten: 

1) Versehlu~sprengelaute (nopTJIOBtIHJIap). 
Hierher gehoren: 
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1m Deutschen .. 1m Usbeklschen 

[pl. ttl. [kJ. [b]. [d], [6]. [n], [~J [T), [KJ, 

'" '5 
0; 

:a u 
V> 
::I 

'ell 
1il 

C? 

B 
~ 
I:: 

bl 

2. Engereibelaute (CHpF3J1YBlUl:J1ap): 
I [s]. [z], [j], [x], [s]. [ill1. 

Das Pho!lem [~] hat hier keine 
Vergleichende Tabelle der Konsonantenphoneme 

und des Usbeklschen1 I LfP~nlaut~ I Zungenl. ute. -
Nach der Art 
lations-stelle 

dem aK1iven <> 
~-

.. ., ., 
" =- " " 0 '" '" :; _t: !! '" ., 

j c " 0 c C '0 " 
.,~ 

:! C ""C' ., 
~ .. ., 

c":': .. 
:I ·5 =~ c- c -I <ii .. ,4 ~ =~ :II .. !ill C N 

;;~ 
N", N- ~ 

C Q)~ . 
.... 

'" .~ Artlku-
., ., " .. "- 0-

I 
"'2~ -- -- :; 

0. 0. ~o<~ i~ c" > 0 

:::i :::i .-> 
~ 

..c 
~-. :I:~ p.,. . 

I 

I· 
.;:: 

slimmhaft b d g ;:l 
ro (6) (r) a 
::I I························ i-----

-I~ 
I~ :c u 

stimmlo<; t V) p k .... 
'" (n) (T) (K) > 

~~ 
stimmhafl 

"j j '" (3,)!() (il) (f) '5 
0; --I············································ ....................... ---
'ii 
I>ll . stimmlos 's, J ,z h 
I:: 
~ (<jJ) I (e , ill) Ie. '\) (lI) 
I:: 

'" 
!~ stlmmlo3 

pf 1s 
~ (n. )!() 

~ 

Na,enl aute !~. 0 I (stimmhaft) (M) (~) --~-i-
Seitenengelaut e 
(stimmhaft) 

-I-I~---Zitlerlaute I R2 (sUmmhaft) (p) 

I) Siehe: 71 
echenden Pho-2) Diese Sprachlaule sind als Varianten 

neme anzusehen. . 
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§ 12. ZUM WORTAI(ZENT 1M DEUTS£IjEN UND 1M -.. 
USBEI(ISCHEN RHYSISCHE EIGENSCHAFTEN DES WORTAI(ZENTES 

. Vnter Wortakzent (oder Wortbetonung) versteht man 
die artikulatorisch - akustische Hervorhebung einer Silbe 
fm isolierten Wort und gleichzeitig die artikulatorisch
akustischeGestaltung der iibrigen Silben in zwei- und mehr
sil bigen Wortern hinsi}:htlich des Akzentgrades. Dem Ak- . 
zentgewicht oder Akzentgra:d nach unterschei det man ge
wohnlich, vier Arten der Silben: Siben mit Hauptbetonung 
(Kernsilben). Silben mit Nebenbetonung. unbetonte starke 
und unbetonte schwache Silben (Siehe: 76. 144). \ 

Zu den unbetont schwachen Silben gehoren im Deu~t
schen Silben mit EndlJ.ng ...e, Suffixe mit dem reduzierten -
la20der (,), die Prafixe be-, ge-: su-che, spre-chen, sag-te, 
be-kam, Gewicht. Aile iibrigen Silben sind unbetont stark: 
la-ben-dig, Frei-heit. 

Wie O. Zacher behauptet, zeigen die experimentellen 
Untersuchungen, daB bei der Hervorhebung von Silben mit 
Hauptbetonung drei Faktoren beteiligt sind: die Intensivitiit 
(dynamische Kraft), die TonhOhe und die ' ~er. Jedoch , 
konnen diese drei Faktoren in verschiedenen Sprachen ver
schiedene Rangstellungen einnehmen. Wenn die leitende 
Rolle der , Intensitiit zukomint. spricht man von dynamischem 
Akzent. Oberwiegt die Rolle der Tonhohe, so' spricht man 
von musikalischem Akzent. Die Dauer tritt meistens als 
Begleiterscheinung der ersten beiden Faktoren auf. Den 
deutschen Wortakzent bezeichnet man gewohnlich als dyna
mlsch - mu~ikallsch (Siehe: 7Q. 144). 

pie deutsche Betonung entsteht durch stark e Spannung 
aller artiku'lierten Spra'chorgane. f 

Sie ist aber auch mit der Veriinderungder Tonhohe und 
mit der Veranderung des Tempos verbunden: eine petonte 
Silbe spricht man gewohnlich hoher. lauter und lang-sa mer 
als eine unbetonte. ' 
, 1m Usbekischen, wieauch in a_nderen Turksprach.en, 

gibt es ebenfalls einen expressiven Akzent und eine musi
kalische Betonung. Dabei liegt der Hauptdruck auf der 
ersten Sil be und nur der musikalische Hochton auf .der letzten 
Silbe: KeJI,nHHrMH(,PocT,naHMH? Tym:YH,nHHrH3MH? 
\ Da del' deutsche Wortakzent im einfachen Wort unbe
weglich ist. ist die distinktive Funktion des deutschen ';j 
Wortakzentes eingeschrankt. In Ableitungen und Zusammen~ : 
setzungen sind Faile anzutreffen. in den en der Wortakzent ,:J 
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nungen verschiedener Starke haben - die Haupt
Neben- und die rhytmische Betonung: 

... /. 
! 

/ c 

uJd .~ .'f'1 ~ .. ", 
'Bahn, hof, 'Hauptbahnhof, 'gro~, artig u. a. .~ 
3. In den Hingeren Wortzusammensetzungen gibt es -

Haupt- und Nebenakzent zugleich: 
'Volkskammer,abgeordneter . 
'Steinkohlenberg werk 
'Stra~enbahnhal te/stelle 
Es gi bt auch unterschiedlrche Akzentierung der abge- J 

leiteten und der mit Prafixen gebildeten Worter, sowie del , 
Fremdworter. ~ 

.~~ 

§ 13. TYPOLOGISCHE MERKMAlE DES WORTAKZENTES 
1M DEUTSCHEN UND USBEKISCHEN -

~ D;e Hauptmerkmale des Wortakzentes in den zu ver. _j 

gleichenden Sprachen sind folgende: 
1. Die deutsche' Betonung ist traditionelL d. h. die Be- J 

tonung im Wort kann nicht nach BeIIeben'verandert werden, ~ 
das Wort mu~ so betont werden, wie es die Traditio 1 ver
langt. . 

2. Die deutsche Wortbetonung ist morphologisch ge
bunden. Sie ist nicht, wie die usbekische, an die letzte Silbe 
gebunden, sondern kann auf verschiedene Silben fallen. 

'stehen, be'stehen, 'aufstehen, ge'standen u. a. 
3. In zusammengesetzten Numeralien im Deutschen sind 

gewohnlich aile Komponenten gleich stark betont: 'drei'hun-. _ 
dert'fUnf, 'neun'zehn'hundert'fiinfund'siebzig, was fUr das 
Usbekische nieht typisch ist. 1m Usbekischen ist nur die 
letzte Komponente der zusammengesetzten Numeral ien 
stark betont: yq 103 ihlfHpMa OHP, (oeIll) OnTH 103 lmmpMa 
OeIll u. a. -

4. Zusammengesetzte und abgeleitete Worter konnen 
im Deutschen zwei Betonungen haben, die usbekischen 
dagegen haben nur eine Betonung. 

5. 1m Deutschen bleibt die Betonung bei der Wortfle
xion (Deklination, Steigerung, Konjugation usw.) immer 
auf derselben Silbe, des 'Buches, die 'Bucher u. a .. 

1m Usbekischen dagegen geM die Betonung auf die 
letzte Silbe uber, z. B. KHTOO, KHTOOHHHf, KHTOOJJap. 
SlXIllH. 51XIllHPOI\ u. a. (Siehe: 74, 220). - ~ 

Wie O. Zacher behauptet, ist die Wortbetonung im)"" 
Deutschen wahl gebunden. aber nieht so wie im Tschechi: 
!chen. Turkischen, Palnischen. Sie ist an bestimmte Mar-
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'pheme der Sprache gebunden: an Stammorpheme, Morpheme, 
die trennbare Prafixe bilden, an einige ent1.ehnte Suffix
morpheme. Der deutsche Wortakzent ist daher am genau
esten mit dem Terminus morphem-gebunden zu charak
terisieren. 

§ 14. VERGLEICHENDE STRUKTURTYPEN DER 
PHONEMKOMBINATIONEN 1M DEUTSCH EN UND 1M USBEKISCHEN' 

Das Deutsche und das Usbekische weisen nicht immer 
gleiche Phonemkombinationen auf:1 

VgI.; deutsch: tisbeklsch: 

v2 'I (er. sle, es) 
vk an, er. in HW, ow, YR, oft 
kv ja, du Ba, lIa, 6y, Ma 
vkk all OCT, yc:r 
vkv ehe aHa, ana, YKa 
kkv Rlee 6PH, MpH (OF3BKH HYT~a) 
kvk mir, dir CYB, 6op, TOp 
kvkk Burg. Berg lIYCH, ' l\aJI6 
kvvk Baum WOHP, J\OHP 
kvkkk Punkt, Furcht nYHKT, TeKc:r: entlehnte 

Warter 
kkvkk Sport rYPYHq. cnopT: entlehnte 

Warler 
kkkvkk Strand ---
kkkvkkk strumpf ---
vkkkk Ernst 3PHc:r: entIehnte Warter 

Besonders reich an Konsonantenverbindungen sind die 
zusammengesetzten Worter im Deutschen, was fUr das Us
bekische nicht typisch ist: 

V gl.: Schriftsteller (eSYBllH), Hat:\dschrift (K.YJI eSMa). 
Fremdsprache (lIeT TMJlH). Obstbaum (MeBa ,ltapaxT). blitz
schnell (>KY,lta Tea). 

Daraus folgt, kkkvkkk ist die maximale Formel fiil' 
Deutsche, z.B. in strolchst lStr::ll~st], Ernst: vkkkk, im Us
bekischen dagegell: ist es umgekehrt, typisch sind Formeln 
wie: 

kv (48, ~83 %) 
kvk (39, 96 %) 

Die Phonemkombinationen des Usbekischen sind von 
S. Risajew statistisch illustriert(29, 7). 

1 Siehe: 72; '21; 
2 v - bedeutet Vokal, k - Ronsonant 
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§ 15. ZU~ O~PHOEPJE 
/ 

Von den Buchstaben zu den Lauten (Ausprachetehre) / 

1m Deutsehen und im Usbekisehen stimmen Sehreib
weise (Buehstaben, S<;:hrift) und Aussprache (Laute) hiiufig 
nieht ilbere"in. 1m Deutschen steht ein Buehstabe bald fUr 

,dieseri Laut, .bald fur jenen Laut: 
1m Deutschen werden die Laute in der Schrift auf fUnf

fache Wei~e wiedergegeben, was fUr das Usbekische nicht 
typisch ist. 

1. Ein Laut wird durch einen besonderen Buchstaben 
bezeiehnet: geben, reden, laden. ' 

2. Ein Laut wird durch mehrere Buchstaben bezeich
net: 

ch- Buch 
sch - Schule 
tsch - Deutsch 

Der gleiche Lau! wird durch verschiedene Buchstaben 
bezeiehnet: 

der k - Laut in. 

der e,- Laut In 

Kino 
Ecke 
Carmen 
Chor _ 

Ehre 
Ahre 
Beeren 
Bilren 

del'"' I - Laut in 

Die Diphthonge ai - Mal, Saite 
el - mein, Seite 
eu - heute, Leule 

, iiu - Baume, liiuft 

Schule 
SpQrt 
Student 

4. Gleiche Laute werden durch verschiedene Buehstaben 
bezeichnet: - -

die Lautverbindung [ks] wird bezeichnet durch 
chs - Fuchs, Ochs, wachsen; 

x - Text, Suffix, Examen; 
ks -links" Koks, Keks; 
gs - liings, unterwegs; 
cks - (dec) Klecks, (dec) Knacks usw. 

-Zwischen der ' Orthographie und Orthoepie der usbeki
schen Literatursprache best~hen keine prinz!piellen Unter
schiede. Sie fallen zusammen, 
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\, 
\ Zur Orthogrclphie und Aus.sprache der Fremdworter 

'1m Wortbestand jeder Spr-ache lassen sich neben den 
einheim"ischen Wortbestand auch fremde lexikalische Ele
mente aussondern. Es gibt keine Sprache. die vollig frei. 
ware von Wortentlehnungen. Diese Erscheinung ist gesetz
ma~ig und la~t sich ·historisch erklaren. 

1m Usbekischen. wie iii! Deutschen. gibt es zahlreiche 
Lehnworter; Wege und Perioden derEntlehnung der Fremd
warter aus verschiedenen Sprachen. sowie die Besonder
heiten der phonetischen, morphologischen und orthographi
schen Assimilationen der Lehnworter sind ausfUhrlich in 
entsprechenden Werken· der Lexikologie der entsprechenden 
Sprachen angegeben. 

Vnd sind nieht Gegenstand des vorliegenden Lehrbuches. 
Uns. interessierelJ. nur Besonderheiten der Orthographie 

und Aussprache der Fremdworter - meist die der lnter
.natiQl1alismert im Deutschen und Usbekischen. 

Es soli dabei gezeigt werden, wie der·Usbeke die fremden 
Sprachkorper mit den Phonemen und Betonung seiner Mut
tersprache a·ussprieht. seinen eigenen Sprachgewohnheiten 
anpa~t. .. 

• V"gl.: 
deutsch: usbeklsch: 

die Oper onepa 
die Physik q,H3HKa 
die Chemie XHMHSI 
die Poliklinlk nOJlHKJlltHHKa 
das Museum MY3eA 
der FuBball q,YT6oJl 
die Musik . MY3HK8., 
die Mathematik MaTeMaTHKa 
die Partei napTHSI 
die RevoluUon pesOJlIOUHSI 
die Fabrik q,a6pHKa 
die Grammatik rpaMMaTHKa u.a. 

Die ent/ehnten Warter gestalten sich nreist den phone
tis~h-orthographischen Besonderheiten der Vermittlersprache 
an. Die erwahnten Warter sind ins Usbekische fiber die 
russische Sprache entlehnt. Ein ahnliehes Schriftbil.d u~d 
eine ah-nliche. Aussprac.be weisen in bei den .Sprachei fol
gende Worter auf: 

deutsth 
das Prozent 
das Barometer 

usbeklsch: 
npoueR! 
OIlPOMeTP 
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der Import HMnopT 
das KapitaJ KanHT8n 
der Kapilalist IGlI1HTilJlI!CT 

das Telefon 
Klub 
Kino KHHO 

der Traktor TpaKTOp 
das Konzert KOHUePT 
der Kolchos KOJIX03 
der Aspirant acnllpaHT 
der Komsonl.ol KOMCOMOJI 
dils Insti tut u.a. 

Diese Warter werden nach ogischen Gesetzen 
cler betreffenden Sprachen weiter vedindert: KJly6)1.a (im 
Klub), KJly6)1.aH (a us KJub), KJlY().HMH3~a(in unserem 
Klub) u. a. 

/ 
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sind im Deutschen auch Warter. die nur aus einem Mor
phem bestehen: 

Tag - KYH; Wort - cy3; Vater - on; Berg - TOP uvm. 
Das Wort kann in beiden Sprachen mit Hilfe der Wort

und formbildenaen Etemente (Morpheme) verandert wer
den. Es entstehen dabei neue Warter !lnd Wortf?rmen. 

Das Wort und seine Bestandteile 

Ein Wort kann in 
zerJegt werden. 

Man unterscheidet 
eines Wodes: 

Bestandteille. in Urukturelemente 

folgende Arten · von Bestandteilen 

r-------------------------------------------· i 
1m Deutschen: 1m Usbekischen: ~~ 

l. dje Wurzel + + 
2. das Priifix + + 
3. das Suffix + + 
4: die Endung + + 
5. den Bindeelement+ 
6. das Infix + 

--------------------------------------------~ 
Vgl.: 

deulsch: 

lehren 
der Lehrer 
die Neulgkeit 
die Kinder 
den Kindern 

usbeklsch: 

:9~HTMOI\ 
Y~HTYB'fH 
HHrHJlHK 
I50Jlanap 
60Jla.iJapra 

. ,c~ 
. ~ 

t 

Das Prafix kommt im Usbekischen nur in entlehnten 
Worter.n var. z.B. 6eKop (arbeits\os). KOTlfHq (unruhig). aH- '" 

THcpawHcT (antifaschist) u.a. Wie aus der Tabelle ersicht
Iich ist. fehlt das Bindeelement im Usbekischen und das 
Infix dagegen im Deutschen. _ 

Die usbekische Sprache gehort zu den 1 urksprachen, 
also zu denjenigen Sprachen, die als ~figierend - agglu
tinierende Sprachen bezeichnet werden, d. h. zu den agg\u
tinierenden Sprachen, in denen der Formstoff als Affixe 
an den Inhaltsstoff angefUgt wird. 

«Agglutinierend: Eigenschaft einer Sprache, in der Af-
. fixe mit eincleutiger Bedeutung an den unveranderten Stamm 

angefiigt. «angeleimi» werden - im Unterschied zu flektie
renden Sprachen und isol ierenden Sprachen». 
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§ 1'7. ZUR TYPOLOGIE ~ER WORT81LDl:ING 

Ais Hauptweg der Bereicherung 'des Wortschatzes voll
zieht sich die Wortbildung nach den fur jede Sprache cha- . 
rakteristischen Wortbildungsmodellen. . 

Fur die deufsche und usbekische' Sprache sind folgende 
Arten der Wortbirdung charakt~ristrsch: Zusammensetzung 
(Kompositum), Ableitung, Obergang In eine neue Wort art, 
Kurzwortbildung, Lautnachahmung., , 

Die Wortbildungsarten sind in jeweil iger Sprache nicht 
von gleicher Bedeutung. , 

Der vorliegende Abschnitt dient dem Ziel. einen Ein
blick zu geben in die Besonderheiten der Wortbildung in 
heiden Sprachen. Dabei beschranken wir uns auf ausgewahlte 
Aspekte ,Jer Wortbildung. 

Zusammensetzung 

Die Zusammensetzung ist eine Morphemkonstruktion, 
deren urmitteJbare Konstituenten (UK) auch als freie Mor
pheme oder Morphemkonstruktionenvorkommen konnen: 

vierze~n - (vier) + (zehn). 
Wandzeihmg _ (Wand) + (Zeitung). 
Eisenbahn - (Eiset:J,) + (Bahn). 
Genus und Wortart finer Zusammensetzung werden im 

Deutschen in der Regel durch zweite Konstituente bestimmt; 
Die Zusammensetzu~g ist in der deutschen Sprache eine 

der produktivsten Arten der WorbiJdung wie in allen indo
europaischen Sprachen. 

Die Komposita erscheinen oft da, wo in anderen Spra
chen (z. B.: im Russischen oder im Usbekischen) Ableitun
gen und Wortverbindungen, ja auch Wurzelworter ais ihre 
AquivaJente gebraucht werden. • 

Eine gro~e Anzahl von zusammengesetzte W6rtern 
weist auch die usbekische Sprache auf, obwohl die graphi
schE:n Indizien, z. B. Zusammenschreibung der Konstituen~ , 
ten nicht I1?a~eblich sind: Ollixcma, KaCaJIXOHa. naxTaKop, 
QMHOKOp. TOlliKYMHp. rYJI.ll.8CTa. 3HJI3f1JIa. xaJII\apo u. v. m .. 
Es sind Komposita, deren Konstituenten nach bestimmten 
Nl.odellen zusammengesetzt sind: 

Substantiv + Substantiv;' Substantiv + Verb; , 
A,djektiv + SubstarItiv, u .. a. 
Diese Art der WortbiJdung ist aber im Usbekischen 

nich,t verbreitet. Verbreitet sInd hier die freien synta~ti-
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schen Wortverbindungen mit Distanzschreibung der Konsti
tuenten: z.B.: Te~mp HyJl (Eisenbalm), YPTa MaKTaQ (Mittel
schule), OJlTHH coaT (Golduhr) u.v.m. 

Formal unterscheidet sich die Zusammensetzung von 
cler freien syntak.tischen Wortgruppen durch Kontakt- und 
DI stanzschrei bung; I 

Obwohl die grammatische und strukturelle Form der 
deutschen Komposita von der ihnen entsprechenden Wort- , 
gruppen des Usbekischen abweich~, bleibt die semantische 
Valenz unangetastet. Ihre innere semantische Valenz Wit 
mit der au~eren Valenz ihrer Komponenten in freier Ver
bin dung Zllsammen. 

J e nach den semantischen Beziehungen zwischen den 
unmittetbaren Konstituenten konnen die zusammengesetz
te!"! Warter des Deutschen verschiedene Aquivalente im 
Usbekischen finden: 

I. Einem zusammengesetzen Wort 1m Deutschen ent
sprlcht ein zusammengesetztes Wort im Usbekischen.· Als 
eine lexikalische Einheit weisen diese Komposita in belden .~~: 
Sprachen gleiche Struktur auf: die Reihenfolge der unthit
telbaren Konstituenten ist unvertauschbar, die determinierende 
Konstituente st~ht vor der determinierten: V gl.: 

Krankenhaus - KaCaJlXOHa 
Eisbrecher - My3 epap 
Blumenstrauf3 ~ ryJl,D.aCTa 

Gaslhaus - MellMOHXOHa 
Dreieck - Y'J6YP'laK 
Handluch - ,D.acrpYMOJl 

Anmerkung: - Diese Komposita wei sen unterschied- I 

Iiche Betonungsstelle auf: im Deutschen Wit die Haupt
betonung auf die erste Konstituente, die zweite enthalt die 
Nebenbetonung ,Z. B.: 'Gast,haus. 1m Usbekischen dagegen 
fiilltdie Hau~tbetonung auf die letzte Silbe der Kompo-
sita; 'MeX;MoHxoHa. . 

Diese Art der Komposita hat in beiden zu verglelchen
den Sprachen einige strukturell-semantische Untergruppen, 
die durch folgende Modellen veranschaulicht werden: l 

1 Anmerkung: In Modellen werden folgende AbkOrzungen ang .. 
wand!: 
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S - Substantiv im Nominatlv; V - Verb (stamm), 
Na - Nomen agentls (HCu-lIapaKaT HOMH); 
SI - Substantiv mit Isafet (I); . 
Z - Zahlwort; A.- Adjektlv (In Kurzform)I 
P - Pronomen, Spl • ....;. Substantlv 1m Plural. 



a) Modell: S + S: Die erste Konstituente der Kompo-' 
sita - als Bestimmungswort - st mit dem Bezugswort 
verschmolzen: 

Gasthaus - Me~MOHXOHa Sieinkohl- TOIDK~MHP 
Krankenhaus - KacanXOHa Handluch - AacTp~Mon 

b) Modell: S + Na. Das sind Zusammensetzungen. die 
nach dem Prinzip der Zusammenbildung entstanden sind: 

l!i~breche' - MyS epap Baumwollbauer - n'aXTaKop 
Handschrift - ~YJI esMa Zuschauer - TOMOllla6liH u. a. 

c) Modell Z + S: Dreieck - yq 6yp4a< 

Viereck - TYPT 6ypQaK 
_ Tausendfi1~ler - MliHroel\ U. s. w. 

Zu dieser Gruppe gehQrt eine gro~e Anzahl von W6rtern. 
die aus anderen, meist aus dem tadshikischen und russischeri 
Sprachen entlehnt sind: . 

Tadsh.: capTapow. KHT06xOH .• TeKHHxyP; 
Russ.: caMOBap, TenJlOBOS, BO,l(onpOBO,l(; 
Int.: TeJleBH,l(eHlie. TeJlerpa4>. KOCMOHaBT. 4>YT6oJl u. a. 
2. Den deutschen Zusammensetzung en entsprechen in der 

usbekischen Sprache Wortverblndun.,gen. Das ist eine de,r pro
duktivsten Arten der Wortbildung in allen TUt'ksprachen. 
Es gibt einige Modelle: 

a) Modell S + S" wo beide Konstituenten ohne jewei-
lige Bindeelemenf vorkommen: 

Eisen bahn - TeMUp Ay JI 

Goduhr - OJITHH coaT 
Kohlsuppe - KapaM wypBa 

b) Modell SPL + S (+ u), wo die erste Konstituente in 
der Form des Plurals vorkommt: 

der Kindergarten - 60naJiap 60F"IaCII' 
der ,Frauenkongrel3 - XOTIIH-~H3Jlap KOHrpeccH 
die Yolkerfreundschaft - xaJl~Jlap AycTJlHrll U.a • 

. .;r.~~ .. 

c) Modell A + S. Wie irn Deutschen wird qas Adjektiv 
tn der unflektierter Form verwendet. 

WeiSbrot - o~ HOH 
Halbinsel - RpHM OpOJl 
Neuj ahr - R8fH ibm 

Lelchtindustcie - eHfHJI caHoaT 
Kurzwelle - ~Hc~a TyJll';HH , 
Mlttelschule - YPTa MaKTa6 
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Selten kommen auch direkte Entsprechungen vor. 

WeiBbart - m:;col<pJI 
Neuland.- HHrH ep 
Fledermaus - K5'plllanaJIaK 

d) Model V + S. Die semantischen Beziehungen zwischen 
. dem Verbalstamm im Deutschen und nomen agentis im Us

bekischen und dem ihm folgenden Substantiv sind leicht zu 
ilberschauen. 

Lcsebuch - 5'I\HUJ KHT06H 
Wohnhaus - Typap )KOH 

Hal testelle - TyxTaw )KOi"m 
Schreibtisch - e3YB CTOm! U.3. 

3. Einem deutschen zusammengesetzten Wort entspricht 
ein Stammwort im Usbekischen: 

Grol3vater - 6060 
Wiirlerbuch - JIYFaT 

Bekannimachung - 3bJlOH 
Wettbewerb - ~lyc06aI\a 

4. Es gibt aber auch entgegengesetzte faIle, wo einem 
usbekischen zusammengesetzten Wort ein Stammwort im 
Deutschen entspricht: 

Brille - K)'30i"maK Apotheke - 1\OpHXOHa 
Qui ttung - TlmX3T Magen - 01ll1\030H 

. Peimen - 6eJl60F 

• Bekanntlich neigt' sich die deu tsche Sprache zu den 
Wortriesen: 

Strai3enbahnhalteslel1e - Tpa~mail ryxTalll )KOIiH 
Aktivistenwettbewerb -I!JIfoPJlap Myc06al\aCH 
Untergrundbahnstation - MeTpo CTaHUHllCH 

Das kommt aber im Usbekischen sehr selten vor: ryJl~ 
~aM"rna6a~op, fY3anY40I\PYMOJl, HOM03!llOMry JI. ry JlTOR{HXY
pm (Blumennamen), capTapornxoHa (Frieseurladen) u.a. 

II. Was das zusammengesetzte Adjektiv (I\YlllMa cHCpaT) 
anbetrifft, so verfligen beide Sprachen liber eigenartige 
Bildungsweisen der adjektivischen Zusammensetzungen. Das 
zusammengesetzte Adjektiv im Deutschen kann folgende 
Strukturen haben: V gl.: 

Adjektiv + Adjektiv: hellblau, dunkelrot 
Substantiv + Adjektiv: blutrot. kirschrot 
Verbstamm + Adj ektiv: merkwurdig, siedeheil3 
Zahlwor! + Adjektiv: zweigli edrig, dreieckig 
Priiposition + Ad i ektiv: uberglikklich u.a. 

Der Mangel an adjektivischen Suffixen in der deutschen 
'Sprache bedingt den Mangel an relativen Adjektiven. w'as 
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seinersei s die Notwendigkeit hervorruft, Zusammenset
zungen zu bilde 1 (Siehe: 71, 36-37). Vgl.: 

die Wandzeitung - ,neBopHH ra3era 
Sommerferien - e3rH KaHHKYJI 
oberfliichlich - 103aKH 
die Planarbeit - lIJIaHJIH HUl 
die Inncnpolitik -1!1JKH CHecar 

Die adjektivischen Zusammensetzungen ~ind im Usbe
kischen \'erbreitet, aber im Unterschied zum Deutschen 
sind dabei zwei Typen zu unterscheiden: 

a) Adjektive mit I(ontaktschreibung, zB.: Me~MoH.n)'CT, 
C:O~HO>KaMo.1J, paJ\M,llHJI, 5'30H.1JaPMOH B.6. 

b) Adjektivt mit Distanzschreibung: coCP.nHJI, MaIf,Aa ran, 
~aBO paHr, TYI\ I\H3HJI B.6. 

1m Usbekischen besteht auch ein eigenartiger Typ der 
zusammengesetzten Adjektiven, wo die erste Halfte keine 
eigene Bedeutung hat. 

Sie ist eine lautliche, stasreinwnde Variante der zwei
ten Hiilfte und yer:>liirkt die ursprungliche Bedeutung. Vgl.: 

~O!l - ~opa = raben'lc!lwarz K,Hn - ~H3HJI = knallrot 
Tynna - TYfPH = ganz gerade H~I - HWHJI = ganz griin u,a. 

III. 1m Usbekischen wie auch im Deutschen gibt es 
zusammengesetzte Verben. Gegeniiber dem Deutschen ist 
im Usbekischen die Distanzschreibung der Zusammen
gesetzten Verben charakteristisch. Vgl. 1m Usbekischen: 
I\apop I\IIJI, a,AO 3T" 60PHO KeJI, OJIH 0 KeJI, KYPII 0 qHI\, YI\HO 
KYP, sowie X;HMOH "HJI, >KaBOO oep, I\Y.1 I\YM, Ha3ap COJI, 
e.rr, OJ], HM30 qeK, YMP cyp B. O. 

1m Deutschen: kennenlernen, sitzenbleiben, teilnehmen, 
ratschlagen, radfahren, zugrundelegen, achtgeben, verlo
rengehen, freisprechen, gelaufenkommen, J iebhaben, zuruck
kommen usw. 

\Vie die BeispieJe zeigen, weisen die zusammengesetzten 
Verben in beiden Sprachen auch Obereinstimmungen auf: 

- Sie bestehen mindestens aus zwei Komponenten; 
die semantischen Beziehungen zwischen ihnen sind klar: 
die zweite Komponente verleiht der ersten - entsprechende 
Schattierungen. 

- 1m Unterschied zu anderen zusammengesetzten Wor
tern wei sen die zusammengesetzten Verben noch andere 
Besonderheiten: 

a) In beiden Sprachen ist die erste Komponente der 
Komposita unflektiert, konjugiert wird nur (ie zweite. 
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Vgl. 
zuriickkommen (im Prasens) ~aihH6 KeJlMO~ 

~~ t~~~~t I ~~: I 1 ~:~=~~:.' Er kommt .. k Y • 6 KeJIa)l.lI. 
\Vir kommen zuruc 5113 l\allTII KeJIaMII3. 
Ihr komm t Cll3 KeJIaCIl3. 
Sie kommen Y.~ap KeJIa)l.lI. 

Die Komponenten des zusammengesetzten Verbs stehen im 
Satz getrennt voneinander und bilden damit die Rahmen
konstruktion, was im Usbekischen nicht der Fall ist. 

ygl. Die Pioniere kommen heute aus dem Ferieniager zuriick. 
ITlloHepJIap 6yrYH nllOHepJIap JIarepll)l.aH ~aiiTH6 KeJla)l.H. 

§ 18. ABLEiTUNG 

Als Wortbildungsverfahren ist die Ableitung in beiden 
Sprachen verbreitet. Unter Ableitung versteht man die 
Bildun~ neuer Woder mit Hilfe von Affixen (d. h. von Suffi
xen und Prafixen). 

Der Vergleich zeigt, da~ das Deutsche und das Usbeki
sche typische fiir diese Sprachen Ableitungsarten aufwei
sen: 

I. Die Ableitung durch Suffixe ist typisch fUr beide 
Sprachen; 

2. Die Ableitung mit Hilfe von Prafixen ist typisch fUr 
das Deutsche, im Usbekischen kommen nur Prafixe fremden 
Ursprungs vor; 

3. 1m Unterschied zum Usbekischen giht es im Deut
schen noch folgende Ableitungsarten: 

a) die Ableitung durch den Ablaut (die «innere 'Ablei
tung» genannt). 

z. B. fahren - fuhr - fUhren -Gefahrte; 

ziehen - zog - Zug - Ziige; schrei ben - schrieb
Schrift usw. 

b) Die Ableitung mit Konsonantenveranderung, z. B.: 

schneiden - Schnitt; frieren - Frost; 
geben - Gift; fliehen - Flucht; 
schreiben - Schrift u. a. 

4. 1m Unterschied zum Deutschen gibt es im Usbeki
schen die Ableitung durch Iniixe, die vorwiegend zur Form
bildung dienen. 
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1. Die folgenden ~ominalprafixe im Deutschen dienen 
zur Ableitung der Substantive und Adjektive und finden 
unterschiedliche Entsprechungen im Uscekischen: 

un.: die Unmenge - 6Hp TY!l.a 
di e Unzahl - COH,C3HOI\CH3 

. mill-: die Mif3ernle -l\OCIlJlCH3JlHK 
ur-: der Urlext - 60WJlaHraH TeKcr 

das Urbild - !l.3CTJl36KH pacM 
erz-: der Erzdumm - vT3Ke'rr3H HO!l.OH 
ge.: das Gebirge - TOfJl3P 

di e Geschwisler - ona-CIlHrlfJl u.a. 

2. Die gebrauchlichsien Verbalprafixe des Deutschen 
sind: be-, ge-, ent-, er-, ver-, zero, mi~-, auf-, aus-, an-, zu-, 
mit- u. a., sowie die sogenannten Halbprafixe: voll-, los-, 
frei-, weg-. heim- u. a. 1 

Sie verandern gewohnlich die lexikalische Bedeutung 
des Verbs und werden folgenderweise ubersetzt: Vgl.: 

siehen - TYPMOI\; aufslehen - YpIlH!l.aH TypMOI\; beslehen - MallK3M 
TypMOI\. HMTHl\OH!l.3H YTa OJlMOI\; verst ehen - TyWYHMOI\ 

suchen (1\Il!l.IlPMOI\) - besuchen - 1\3rH3wMol( 
- ver<;uchen-YPHHH6 KypMOI\ 

brlngen (oJI1I6 - beibringen - ypraTMOI\ 
KeJIMol\l - verbringen - YTKa3MOl\ (B3I\THII) 

- milbringen - 61lpra OJIH6 KeJIMol\ 
machen (I\JdJlMOI\) - aufmachen -. OQMOI\ 

...:-. zumachen - enMOI\ 
decken (enMOI\) -ledecken -l\onJlaMOI\ 

- entdecken - O'lMOI\ 
kornmen (KeJIMOI\) - anl,ornmen - (erH6) KeJIMOI\ 

- bekommen - OJIMOI\ 
- entkommen - l\yrYJIMol\. 1\0'lM01\ 

gehen' {60PMOI\l - mltgehen - 6HpraJIaWH6 60PMOl\ 
- begehen ...,.. HHWOHJIaMol\ 

Die Ableitung dU'rch Ablaut 

Die verschiedenen Stu fen des Ablauts in der Flexion 
der starken Verben dienen def Ableitung von Substantiven, 
Adjektiven unj schwachen Verben. 1m Unterschied zur 
Ableitung durch Suffixe wird dieser Vorgang auch <dnne-
re Ableitung» genannt. . 

Diese dem Deutschen (wie anderen germanischen Spra
chen) typische Erscheinung ist dem Usbekischen fremd. V gl.: 

1 1m Usbekischen fehlen die verhalen Priifixl' ... 
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btnden 
trinken 
sprechen 

- Band - Bund; 
- Trunk - Getriinke; 

-; Spruch - Sprache-Ges prach 

Konsonantenveranderung 

Der grammatische Wechsel, d. 
sel von d g, s - r, ,der wie der 
Platz in der Flexion der starker! Verben hat, schlagt sich auch 

. in der W-ertbildung nieder. Er ist bei Substantiven und 
schwachen Verben, die aus starken Verben abgeleitet sind,
zu beobachten; 

Diese Ableitungsweise ist fUr dasUsbekische nicht ty-
pisch, obwohl es auch einige Falle vorkommen, wie z. B.: 

K - r -' IOpaK ,- IOparHM 
F -1\ = 60f - oOl\l\a B.6. 
Aber ist diese Ableitungsart 

_(d - Schnitt,' 
(h-- - Zugel, 
(s - frieren -- Frost, 
(b - , schreiben - Schrift, 
(g - Tracht; pflegen- Pflicht, 
(h - geschehen -

Ableitung durch Infixe 

. Gegenliber dem Deutschen ist i m Usbekischen die so
genannte Ableitung durch «Infixe»verbreitet. 

Das Usbekische. wie andere Tlirksprachen, weist eine 
Reihe von Infixen, die als formbildende MorpherJ)e='und zwar 
zur Bildung Modus-, Genus- und anderer Verbalformen 
(kausativ, reflexiv u. a.) dienen: 

4>6 

Die gebrauchlichsten sind: 

-Hm, 

·am: 
-HH: 
-aH: 

-KHT u.a. 
KYPffWMOI\ (sich 
- YPffWMOI\ (sich schlagen); 
- HWJlaWMOI\ (zusammenarbelten); 
---' IOBHHMOI\ (sich 
- TapaHMol\ (sich 
6YJIHHMOl\ (getell 
- aJl)l.aHMO~ (betrogen 

- OQHJIMOI\ (geoffnet wer'flern: 
- OTHJlMOI\ (geschossen' wer-

den), 



" Verbreite't sind ,Infixe zur BiJdung der kausativen Ver~' 
ben: -rH3, -KHT, -HP u.a., die'" 'verschiedene- Entsprechungen 
i01 Deuts!=hen finden: ~rH3: eMOI\ (essen) - erH3MoK, (fiittern, '. 
zu essen geben): 

IOpMOI\ (gehen) ~ lOpnI3MOl\ (gehen lassen, ,in 
Bewegung setzen); 

KHpMOI\ (eintreten)-KHpfH3MOI\ (einfilhren); 
-urn: YI\HMOI\ (Iernen) - YI\HTMOI\ (Iehren); 
-KH3: eTMOI\ (l.iegen) - ihI\H3MO!\ (legen); 
-)lHP: e3Mo~ (schreiben)-e3J{IipMOI\ (schreiben lassen); 

, cRHMOI\ (brechen) - CHHJ{HPMOI\ (zerbrechen); 
eM01\ (essen) - e.llHpMol) (essen lassen); 

-HP: HtIMOI\ (trinken) - HqHPMOI\ (trinken lassen); 
I\aHTMoI\ (zuruckkehren) - I\aii- (zurilcksenden, 

TapMoI\ - zurUckrufen). 

§ 19. ZUI{ TYPOLOGIE DER KONVERSION 

Die Wortarten sind nicht voneinander isoliert. Ober
garige aus einer Wortart in die andere sind mogJich. Die 
deutsche und die usbekische Sprachen wei sen verschiedene 
Mittel des Obergangs in eine andere Wortart auf. 

Der Obergang in eine neue Wortart (die Konversion) 
bildet eine neue Art der Wortbildung, isLeines der Berei
cherungsmittel des Wortbestandes der jeweiligen Sprachen. 
In den zu. vergleichenden Sprachen hat der Obergang in eine 
neu'e Wortart einen eigenartigen Charakter: 

1. lin Deutschen bekommen ·die Warter mit dem Ober
gang in 'eine neue Wort art zugleich neue morphologische 
Umformung: ' 

a) Substantivierte Warter, z. B., nehmen aIle Merkmale 
des Substantives' an: den Artikel, die Deklination (das Le~ 
ben, des Lebens, dem Leben ... ), und seine syntaktischen 
Funktionen im Satz. 

b) Und wenn das Substantiv in die Kategorie des Ad
verbs oder der Praposition ilbergeht, sci verliert es den Arti
kel und'die Moglichkeit, dekliniert zu werden. z. B.: helm 
aus ~m Substantiv das Helm, die Praposition trotz aus dem 
Substantiv der Trotz u;-a. - , 

Die auf diese Weise entstandenen Warter erhalten auch 
entsprechende orthographische Formen - die Substwti- ' 
vierungen werden groll geschrieben: der Kranke. das Sein, 
das Aber, das Heute, (Jas leh. das Leben u. a.; die SubsJan .. 
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tive. die aber in bergegangen sind. wer-
den klein geschrieben ds. anfangs u. a. 

2. In der in anderen Tiirkspra-
chen, erfahren bergang in eine neue Wort-
art meist keine Umformung, die ortho-
graphischen Die Bestimmung 
cler Wortart hangt in der Regel von ihrer Stellung im Satz 
ab: So tritt im Satz: Yii KaTTa (das Haus ist gro~) das Wort 
yH als Substantiv auf, aber in der Gtuppe yf! Ba3HcpacH (die 
Hausaufgabe) is~ es ein Adjektiv. Weitere Beispiele: 

substarittvlsche Funktion 

KacaJl )lOpH H'la)lH. 
(Der Kranke nimmt die Arz· 

nei ein) . 
.LJ:oKTOP KaCaJIra e3Ho 

6ep)lH. 
(Der Arzt hat 

dIe Atznei 
S~YB'lH 6yrYH 
(Der Schuler 
«Filnf,. bekommen,l 

Das fiihrt oft 
men, V gl.: das 
verb oeler Substantiv 
Wortbildung im Usbekischen 
Deutschen. 

adjekUvische Funktion 

KacaJl 60Jla Kypna.lla eTH6.llH. 
(Das kranke Kind Ii egt im 

Bett). ' 
KacaJl. 

Kind 1st krank). 

KOCMOHaBT. 
Kosmonauten). 

grammatischen Homony
kann als Adjektiv, Ad

spielt diese Art der 
eine geringere Rolle als im 

§ 20. ZUR. TYPOLOGIE DER ZAHLWOR.TER. 

(CoH.rJapHliHr THnOJIOrHHcH) 

Nach der Bildungsweise lassen sich die Zahlwortcr im 
Deutschen nach vier Typen aufgliedern: 

1. Einfache (coMa): eins (6Hp) , zwei (HKKH), drei (yq) "'It zehn (YH), hundert 
2. Abgeleitete (Hcaiv13): 

zwefter (HKKHHI:.jH) . 
3. Zusammengcsetzte 

zig ... 
4. Zahlenverbin 

verbreitet im 
YH 6Hp, HHrHpMa 6np. 
ytI.LlaH 6HP, YH.LlaH 6HP u. a. 

achtzig (caKcoH), 

dreizehn, einundzwan-

H;YllIHJlYBH) (sehr 
drei zehntel, 

nKKH MHHr, eTMHlll 6ew, 

1m - Unterschied zum Deutschen weist das Usbekische 
, nur drei Typen auf: einfache, abgeleitete und Zahlenverbin· 
. trungen, wobei die zusammengesetzten Zahlworter fehlen. 
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. Man unterseheidet zwei Gruppen vo:} Numeralien: die 
Kardinalzahlen (Grundzahlworter) und die Ordinalzahlen 
(Ordnungszahlworter). 

Die Kardinalia (Zahlworter) (CaHO~ co:Ulap) 

Die Kardinalia bezeichnen eine bestimmte Anzah1.Sie 
antworten auf die Frage: WievieI? - l)aHtIa? RetIa? 

Sie werden in beiden zu vergleiehenden Sprachen attri""-_ 
butiv und priidikativ gebraucht; sie sind in der Regel nieht 
flektierbar und nichtgraduierbar. 

Der Bildungnaeh unterscheiden sich die Kardinalia: 

1m Deutschen: 

1. Die niedrigen I(ardinalia sind 
einfache Warter: 
eins, zwei, drel... neun, 

. zehn, elf, zwalf. 
2. Hahere Zahlen werden durch 

Zusammensetzungen oder Ver
bindung - im FaIle der Zeh
ner auch durch Abieitung
der einfachen Wader gebil
de!: 
dreizehn, vierzehn, fUnfzehn ... 
neunzehn, einundzwanzig ... 
dreif3ig, vierzig, zweltausend, 
neunzehnhunderl. .. u.a. 

lin Usbekischen: 

l. Die niedrigen I(ardlnalia sind' 
auch einfache Warter: 
(iHP, HKKH, y4, YH; 

2. Hahere Zahlen werden in der 
Regel durch Zahl enverbindun
gen gebildet, die in der 
Schrift getrennt stehen; 

YH y4, YH TypT,YH ~ew, ... 
YH Ty~"H3, HHfHPM3 6HP, 
HKKH MHHf 

Auch Reihenfolge der Kardinalia ist in den zu verglei
chen den Sprachen unterschiedlich: im Deutschen werden 
die Einer vor die Zehner gestellt (au~er 11 und 12) und in 
einem Wort zusammengeschrieben, im Usbekischen dagegeA 
ist es umgekehrt. VgL.: 

11- elf 
12 - zw6lf 
13 - drei 
14 - vier 
15 - fUnf 
16 - sechs 
17 - sieb 
18 - acht 
19 -neun 

zehn 

6np 
HKKH 
y4 
TYPT 
6ew 
OJiTH 
eTTH 
caKKH3 
TY""H3 

21-einundzwanzig flHfHpMa GHp 
22 - zwelundzwanzig. HHrHpMa KKKH 

. Zusammenfassendes Zahlwort wird gebildet mit dem Suf-
fix -na6 103na6 (hunderte), MHHrna6 (tausende), MHJ1JIHOHna6 
(millionen). . ' 
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A.uf Grund ihrer Bedeutung (<<Menge oder Zah!») verI an
. gen im Deutschen. die Kardinalia' gewohnlich den Plural des 

\ SUbstantivs. was im Usbekischen umgekehrt ist. Vgl.: 
../ . . 

zwei Bucher 
zehn Studenten 
elne Million Soldaten 

HKKH KHT06 
YH .cTY.lI.eHT 
6HP MHJIJIHOH COJI,ltaT 

§ 21. DIE ORDNUNGSZAHLEN 

(TapTH6 COH) 
/ 

Die Ordnungszahlen geben die Stellung einer Person 
oder eines Dinges in einer Reihenfolge an und antworten 
auf die Fragen der wievielte? (HellaHlIH?): der erste (6HPHijIlH). 
der zweite(HKKHHIIH). vierte (TYPTHHlIH). zehnte (YHHHlIH). 
zWanzigste (HHntpWlHqH) usw. 

Die Ordnungszahlen werden im Deutschen yom stamm 
der Kardinalzalen mit dem Suffix -te bzw. -ste (von 20 
abwarts) gebildet: der zweite, zw6lfte, einundzwanzigste. 

'fiinfzigste usw. Einige Besonderheiten weisen die Ordnungs-
zahlen der erste und der dritte auf: sie verandern ihren. 
Stamm. Die Ordnungszahlen stehen in def Regel mit dem 
bestimmten' Artikel. 

1m Usbekischen werden Ordinalzahlen auch yom Stamm 
der Kardinalzahlen aber mit dem' Suffix-(u) HlIH gebildet: 

Die Ordnungzahlen werden ,in beiden Sprachen meist 
als Attribut gebraucht. 1m Deutschen werden sie wie Ad
jektive dekliniert, im Usbekischen treten sie meist in Kurz· , 
form auf: " 

Singular 

N. die I!rste Klasse 
O. cler ersten Klasse 

• D. der ersten Klasse 
A. die erste K lasse ho····l 

6HPJlRK 

CHHIj> (6. K.) 
cHHIj>HHHr (~. K.) 
CHHIj>HH (T. K.) 
cHHlj>ra (m. K.)' 
l:HHIj>.na (~-fl. K.) 
cHH4J.naH (q. K.) 

§ 22. ZUR VE~GLEICHENDEN TYPQLQG'I E DES GRAMM~TISCHEN 
DAUS DES...DEUTSCHEN UND USBEKISCHEN 

Die Xquivalenz zwischen grammatischen Formen zweier 
Sprachen ist fUr die Typologie ein besonders schwieriges 
Problem. 
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Beim Vergleich der grammatischen Einheiten des Deut~ 
schen und des Usbekischen lassen sich wie auf der phonolo
gischen und lexikalischen Ebene Erscheinungen der Diver
genz (yx'wawJlHK) und der Konvergenz (yxwaMacJlHK) sowie 
deren Zusammenwirken konstatieren. 

Die Inhaltsseite der grammatischen Erscheinungen hat 
naturgema~ einenanderen Charakter als die der lexikaIi
schen' Einheiten. 

Wahrend - die lexikaiische Bedeutung indivfduell ge
pragt ist, d. h. einem einzigen Wort eigen ist, hat die mar
phologisch - grammatische Bedeutung verallgemeinern-. 
den, abstrahierenden Charakter und ist stets einer Gruppe 
von Wortern (in- der Regel einer Wortart) zugehorig. AlI~er-' 
dem kann man von einer morphol9gisch - grammati
schell Bedeutung nur dann sprechen, wenn sie an eine sta
bilisierte, d. h. regelma~ig auftretende, grammatische' Form 
gebunden ist (Siehe: 45 a, 66). , ' 

Die Typologie untersucht in erster Linie die Spezifik 
des Verhaltnisses von sprachlichen Form und Bedeutung. 
Dabei ermittelt sie Gemeirsamkeiten und Unterschiede 
zwischen'Sprachen bzw sprachlichen Teilsystemen zu zeigen. 
Die sprachlichen Einheiten haben je zwel Seiten: dIe fot'
male Seite (der Ausq.rucksplan) und' die inhaItliche oder 
semantische Seite (der InhaItsplan). 

1: Aus dem Inhaltsplan wird folgendes ersichtlich: 
....., Es gibt Sprachelemente, die im Deutschen bestehen, 

abe.r vollig fehlen im Usbekischen. Hierher gehOren u.a.: 
das grammatische Geschlecht sowie sein Hauptdeterminant
der ArtikeJ, die Prapositionen, die Modalverben. Dazuge
hOren auch der grammatische Ausdruck der Bestimmtheit 
und Unbestimmtheit des deutschen. 

Substantive mit keiner kategorialen Entsprechung beim 
Substantiv im Usbekischen; das Vorhandensein des Kon
junktivs mit seinen vielseitigen Funktionen-u. v. m. 

Es gilt dagegen, Sprachelemente. die im Usbekischen 
bestehen, fehlen aber im Deutschen. Das sind u. a.: Infix
'bildungen beim Verb; differerizierte Konverbformen (paBHw
,nom), die Kasusformen - Lokativ und Ablativ, Gebrauch 
des pronominalen Attributs immer in Kurzform, das Vor
handensein des Dualis .bei einigen Pronomina undo Substan
tiven. dje formal in der Elnzahl stehen salren. \fgl.: 

HilMa? '" was? 
IiIlMaJIap/ 

~aepra?" ? 
wohln 

~aepJlapra? / . 
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'"".J 

KHM? '" 
'"wer? oraM '" 

/ me.in Vater u.a. 
KHM,'Iap?/ OraMJIap 

Mit dem Vergleich der spezifischen Sprachelementen 
befa~t sich die sogenannte qualitative Typologie. 

- Es gibt grammatische Kategorien, die fur beide Spra
chen eigen sind. Der Umfang, Gebrauch und Bedeutungsschat
tierungen der gleichnamigen Formen fallen aber meist nicht 
zusammen. Eben das ruft haufig' Interferenz hervor. 

Das zeigt sich, z. B., beim Vergleich der Kategorie des 
Tempus im Deutschen und im Usbekischen, wo einem deut
schen Prasens mehrere Zeitformen, den drei Vergangenheits' 
formen des Deutschen acht Zeitformen im Usbekischen ge· 
genuberstehen, dabei sind die meisten Zeitformen des Deut
schen jenach dem Kontext auch synonymisch. Hierher gehoren 
femer Besonderheiten des Modus und Genus, Deklinations
typen der Substantive, Konjugationsparadigma der Ver
ben, Steigerungsstufen der Adjektive, Wortstellung im 
Satz und v. m. in beiden Sprachen. 

II. Der Ausdrucksplan. Hier werden typische fur beide 
Sprachen Ausdrucksformen der grammatischen Kategorien 
vergJichen und zwar: 

- Das Verhiiltnis zwischen der Grammatik und der 
Lexik. Die Rolle des Kontextes in beiden Sprachen; 

- Das Vorhandensein mehrerer Homoformen (also: 
formgleiche Wortformen eines Paradigmas) -:- typisch fUr 
das Deutsche, so, zB. die Form «Soldatem> kann mehrere 
paradigmatische Entsprechungen im Osbekischen haben: 

Dat. Sg. = COJl,n;arra OK K.) 

Soldaten 1 
Gen. Sg.~ COJI,n;arHHHf (1\. K.) 

Akk. Sg.= COJl,n;arHH (T. K.) 
Nom. Pl.= co,1,n;aTJlap (5. K.) 
Gen. PI.= COJI,n;aTJlapHHHf (1\. K.) 
Dat. PI.= COJl.ltarJlapra OK K.) 
Akk. PJ.= CO.II.ltaTJlapHH (T. K.) 

Weitere Beispiele mit der Form des Verbs oder Adjek· 
tlvs (Adverbs): 

. . / I. Pers. Pi. Pras. Ind.= e3aMH3/e3HnMH3 
schreiben 

'" 3. Pers. PI. Pras. Ind. = i!3aJl.H.lIap • 

/ I. Pers. PI. Pras. Konj.= f3apMH3 

",3. Pers. PI. Pras. Konj.= e3ap/f3CaJlap KepaK 





die Lehre von der Veranderung undo der Bedeutung .der Wort
, formen. 1m Mittelpunkt der Morphologie stehen die Wcrt
.' arten (Redeteile - cys TYPKYMJlapH) und ihre grammati

schen Kategorien. Die Syntax ist die Lehre vom Satz, seiner 
Struktur, von den Satzarten, von den Besta::dteilen des 
Satzes (den Satzgl iedern) unl von den Wortfligungen: 

. 1m weiteren werden ejnige Wortarten typoJogisch dar
gestell t. 

, 
§ 23. ZUR TYPOLOGIE DER WORTARTEN 

Die Wortarten sind bekanntlich in jeder Sprache durch 
die gemeinsame grammatische Bedeutung und syntaktische 
Funktion gekennzeichnet. Eine treffende Definition der 
Typologie der Wortarten in verschiedenen Sprachen gibt 
W. I. Degtjarow. Auf diese Weise finden wir dieselbe Wort
arten (Substantiv - aT, Verb- <pe'bJl, Adjektiv - cH<paT, 
Abverb - paBHlll, Numerale - COR) U.a. in Indogermani
schen, Turkischen, Ugrofinnischen undo in anderen Sprach
familien.-

Obgleich die' deutsche und die usbekische Sprachen def 
Gegenwart liber gleiche Wortarten verfligen, doch weisen 
diese gleichnamigen Wortarten in diesen Sprachen wesent
liche Unterschiede auf, die mit dermorphoJ.ogischen Struk-

. tur und Besonderheiten' des Funktionierens dieser Wortarten 
verbi..mden sind. In diesem ZusamIT!.enhang schreibt G. J. Ram
stedt~ «Die in den indogermanischen Sprachen ,ubliche Ein
teilung der Worter in verscttiedene Wortarten ist fur die 
tiirkischen Sprachen nicht zutreffend. Es gibt keine beson
dere Biegung, die fUr Substantive oder fur Adjektive gel
ten wlirde, denn die beiden Wortarten sind in grammatischer 
Hinsichtnicl1J voneinander zu trennen: sie bilden zusamrnen 
eine Wort art , zu welcher auch diePronomina gehoren. Die 
natiirliche Einteilung ist hier: biegsame Worter oder Worter 
mit Flexion und unbiegsame oder unflektierte Worter. 

Doch unterscheiden sie sich durch ihre Bedeutung oder' 
fhre Verwendung (Funktion) voneinallder (65, 13). 

§ 24. ZUR KLASSIFIKATION DER WORTAIHEN 

Die grammatische Einordnung und Klassifizierung d{'r· 
ungeheuren Massen von Wortern, uber welche jede Sprache 
verfugt, geh6rt zu den schwierigsterLAufgaben der Sprach-
wissenschafL (39, 53). . 
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In der Tat gibt es keine einheitliche KJassifikation der 
Wortarten. Diese variiert ~il"!erS@its von Sprache zu Sprache, 
was durch' die Eigentiimlichkeiten des Sprachbaus einzelner 
Sprache gerechtfertigt ist; an dererseits, und in einem viel 
gro~eren AusmaBe. varHert sie je nach der Forschungsrich-
~~. . 
. Eine seht ausfiihrliche Obersicht fiber verschiedene 
Theorien der Wortarten und Klassifikationsversuche geben 
W. Schmidt und O. I. Moskalskaja. 

. Die Zugehorigkeit e'n~s Wortes zu einer bestimmten 
. Woriart \vird durch den Charakter seines Funktionierens 
. in der Sprache bestimmt. 

Wie Prof .. 0. I. Moskalskaja cetont, hangt das Funk
tionieren des Wortes in der Sprache von folgenden .Momenten 
ab: 

a) von' der allgemeinen Bedeu tung des Wortes; 
(I;>inglichkeit, Beschaffenheit, Tatigkeit u. a.). 
b) von dem syntaktischen Fiigungswert (d. h. Syntak

tische Verwendungsmoglichkeit des Wortes, seine syntak
tische Distri bu tion). . 

c} von der morphologischen Pragung des Wortes; Abwan-
delbarkeit; Uriabwandelbarkeit; Charakter der Abwand
lung der FlexibiJia und die ihnen anhaftenden grammati

. schen Kategorien. 
Aus praktisch. kontrastiven Zielen begnfigen wir uns 

mit folgender Einteilung der Wortarten in den zu vergleichen
den Sprachen. (Ausfiihrlicl1 dariiber siehe 64, 57). 

1. Eigentllch~ Wortarten. 
a) Benennende oder nominative: 

~ 1m -Deutschen: 

1. Substantiv 
2. Verb 
3. Adjektiv 
4. Adverb 

a) Verwelsende: 

. \ 5. 'PronomE!O 

b) Ziihlende: 

6. Numerale 

1m Usbekischen: 

I. OT 

2. IPeoJI 
3. cHIPaT 
4. paBHill 

5. OJIMOill 

6. COH 

II. FunktlonswOrler (synsemantlka).
. a) mit syntaktlscher funktlon. 

" . 
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7. Praposition 
8. Konjunktion 

7. KYMaKlIl1 (Postposition 
8. 60FJlOBliH 

9. Kopula 9. IOKJlaMa 
10. Partikel 10. YH)!aJlMa 

b) mit morphologischer Funktlon: 

11. Artikel 11-;- (fehlt) 
12. Hilfsverb 
13. Modalwort 
14. Interjektion 

12. ep,n.aMlIli ¢e'bJI 
13. Mo,n.aJl cy3Jlap 
14. YH.!J.03 

FLEXION DER NOMINA 

Zur DekJination der Nomina 

1m Unterschied zum Deutschen konnen im Usbekischen 
die Substantive. Adjektive und Adverbien nicht als beson
dere Wortklassen voneinander unterschieden werden. denn 
dasselbe Nomen kann hier meistens sowohl als Substantiv' 
wje auch als Adjektiv und wenn es dfrekt zum VerbHm 
gehort. auch als Adverb fungieren. 

Ein Nomen. das als Attribut zu einem anderen gehOrt. 
- ist ein Adjektiv; oder der erste TeiJ einer Komposita. 

z.B.: TeMlip uyJl (Eisenbahn) 
OJlTHH co~ T (GoJduhr) 

Bei der Bildung eines. WortgefUges mit nominaler Be
deutung wird nur das letzte Wort dekliniert (v am Deutschen 
abweichend): l/gl.: ' 

Sin'gular 

Nom. Kana lIlal{ap (di e groBe Stadt) 
Gen. KaTTa lIlal\apHllHr (der groBen Stadt) . 
Nom, (PI.) KaTTa lIlal{apJlap (die groBen Stadte) u.a. 

Das Attri but (aHHI\JlOBlIH) bleibt unverandert. auch. 
wenn das foJgende Substantiv (das Grundwort) mit einer 
Pluralendung versehen ist: Vgl.: 
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Nom. 1I11rl! yiiJiap - neue Hauser 
Gen. 1I11fH yiiJlapHHHf - neller Hauser 
Dat. SlIIrll yiiJlapra - neuen Hausern 
Akk. 1I11rH YHJIapHH - neue Hauser 
Lok. IIl1rH yHJIap.na - in neuen Hausern 
Abl.. lIHfH yAJIap.naH - aus neuen Hausef!! , . 
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/
die Frau -die Frauen 

die -en, der Held - die He'lde~ 
. "der Student - die Studenten 

. . 
. ...--der Wagen'- die Wagen • 
d~ ~ ~ 

-.......-.. das Fenster - die Fenster 

die =0 /der Vater -..: die Vater 

, . . ~die Mutter - die Mutter 

/ der Klub - die Klubs 

die =s "",·das Kino - die Kinos . 

, die Mutti - die Muttis u.s. (Siehe: 64, 162). 

Es gibt aueh Sehwankungen in der BiJdung der Substan-
tivisehen Pluralbildung, was fUr da, Usbekisehe gar nieht 
typisch ist. 

Zum Untersehied vom Deu tsehen sind im Usbekischen 
folgende typisehe Unterschiede: 

1. Nach bestimmten Zahl -.Attributen fehit gew5hn-
Iich die Pluralbilclung: • 

YHTa cTY,AeHT - (zehn Stu den ten) 
Ciewra KHTOO ....,... (fUnf ,Bucher) 

naeh unbestimmten Zahlausd.riicken'kann dagegen Pluralbil
dung gebraucht werden: 
OHP ~aHqa cTyn.eHTJIap (eine game Menge Stu.denten) 
K~n oOJlaJIap (viele Kinde~) 

2. In manehen Fiigungen-erhalten die Zahlworter die piu-, 
ralform - . 

coaT oewJlapAa (gegen 5 Uhr) 
y ~HP~ eWJIapn.a. (Er ist etwa 40 Jahre alt.) 

3. Sowohl am Substantiv bzw Pronomen und def Verb
form wIrd das -Jlap ~uwei1en gebraucht, werin ein~ einzelne 
Person geehrt od~ hervorgeboben werden soli: 

OraMJlapHHHr ~3JJapH'-iuYHJ:\aA ,Aen.HJlap - So hat mein 
(unser) Vater selbst gesagt. . 

l\aHH. KeJlCHHJlap I (BiUe schon, wilIkommen I) 
Oil3 (6H3JIap) (wir); 

, aKaM (aKaMJIap) - mein -Brucler (als"': Sie) 
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4. Die attributivgebrauchten Adjektive, Partizipien, 
Substantive, Pronomina werden in der Regel in 'I(urzform 
gebraucht, obwohl das Bezugswort im Plural steht : Vgl ,: 

IlHrH, tlHpoiiJIH, Kyn ~aBaTJIH yiiJlap - neue, schone, vielst6cklge 
Hauser. . , . 

By RHfll ~ypllJlraH Typap >KoiiJlap.u.a - In diesen neugebauten 
Wohn hiiusern. 

§ 27. DIE OEKLINATIONSTYPEN DER SUBSTANTIVE 
1M OEUTSCHEN UNO 1M USBEKISCHEN 

Das Deutsche und das Usbekische weisen unterschied. 
J iche Deklinationstypen und Paradigmen der Su bstantive 
auf. 

1m Unterschied zum Deutschen hat die Usbekische 
Sprache nur einen einheitliehen Deklinationstypus fUr samt
liche Substantive im Singular und im Plural. Das heiBt. 
daB die Deklination der Substantive im Plural sich morpho
logisch von der Deklination im Singular nieht unterscheidet ; 
Sie erhalten einfaeh die gleichen I(asusendungen: -HHHr, 
-ra, -JlH, -.u.a, -.u.aH. Nur der Hauptfall (60111 KeJIHlllHm) hat 
kein. Paradigma. Die wichtigsten Merkmale des deutschen 
Deklinationssystems sind folgende: 

1.. Beim deutschen Substantiv gibt es im Singular drei 
Haupttypen der Deklination (starke, schwache und weib
liche) und zwei Nebentypen: die Deklination der Eigenna- . 
me und einen Mischtypus, d. h. die Deklination einey 
kleinen Gruppe von Maskulina z. B.: Name (n), Friede (n}.;' 
u. s. w. 

2. Nicht aIle \ Substantive werdengleichweise stark 
oder schwach dekliniert. 

3. J ede von Deklinationsarten hat eigenes I(ennzeichen: 
a) Stark werden dekl!niert aIle Neutra (auBer dem Wort 

«das Herz») und viele'Maskulina. Das I(ennzeichen dieser ' 
Deklination ist die Endung(e)s im Gen . Singular. 

b) Zur schwaehen Deklination gehoren Maskulina, die 
Lebewesen bezeichnen: a) Maskulina auf -e (der I(nabe, 
der Genosse u. a.), b) Maskulina, die fruher ein -e im Nom. 
Singular hatten (der Held, der Mensch): c) Fremdworter, 
auf -ent, -ant, -ist u. a. (der Student, der Aspirant, der I(om- . 
munist u . a.). . 

Das I(ennzeichen dieser Deklination ist die Endung -(e)n' . 
in allen I(asus au~er dem Nom.' Singular. '.. 
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c) Zur weibl ichen alle Feminina. 
Sie haben im Singular 

a) In den angefilhrten noch zwei Neben-
typen hierzu, die P2ITadigmen aufweisen. 

4. Unter Beruckslchtigung bestehenden Deklina-
tionsarten des Deutschen ergeben sich noch mehrere aufein
ander abgestimmte und ein3l1der gegenubergestellte Wort
formen, was fUr das UsbeH.che nicht charakteristlsch ist. 

5. 1m Plural .... haben die deutschen Sul stantive nur eine 
DeklinationsarY Die einzige Kasusendung ist im Dativ 
Phu:al -(e)n. zB: 

N. die Bucher, die Schu'er, die Kinder, die Frauen. 
D. den Buchem, den Schii I ern , den Kindem, den Frauen 

u. a. 
6. 1m Unterschied 

formen der Substan 
Singular 

N. die Frau, das 
A. die Frau, da, 

Plural 

die Kinder 
di e Kinder u.a. 

KASUSBEDEUTUNGEN KASUSFUNKTIONEN 
1M DEUTSCHEN UNIl. 1M USBEKISCHEN 

(K.urze Obersicht) 

Die Kategorie des Kasus verleiht dem Substantiv jene 
Lenkbarkeit, die sein vieIHiltiges Funktionieren im Satz 
erfordert. Die Sprache trifft immer nur eine Auswahl aus 
den moglichen Mitteln, die Beziehungen im Satz ausdriicken 
konnen. Daher kommt verschiedene Sprachen eine 
verschiedene Zahl von aufweisen. 

Das Usbekische verfUgen fiber fol-
gende Kasus: 

1m Usbekischen 

1. DOW KeJIHWHK 
2. !\apaTl\HQ KeJ1lmmr.! 
3. )KYHaJIHW KeJIHWHrH 
4. TYllIYM KeJIHllIHrH 
5. PpHH-rraih KeJII1llIHrH 

Deutschen - 4 

Nominativ (Nom.) 
Genitiv (Gen.) 
Dl;ltiv (Dat.) 

. Akkusa,tiv (Akk.) 

(Yp.-rr. K.) 5. Lokativ (Lok.) 
6. 4HI\Hul KeJIHllIHr..1 (4. K.) 6. Ablativ_(AbJ.) 

J eder Kasus hat seine Bedeutung, seine Form und seine. 
Funktion im Satz. Der Kasus wird im Usbekischen in der 
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Regel durch die Kasusendungen, im Deutschen dagegen
durch die Kasusendungen und den Artikel. Der Artikel 
spi)lt dabei die wichtigere Rolle, denn die Zahl der Kasusen
dungen ist hier geringer und 'nicht jeder Kasus hat eine En
dung. 

Die grammatische Bedeutung und die Gebrauchsweise 
der FaIJe sind in bei den Sprachen meist unterschiedlich: 
, 1. 1m U~bekischen sind die Kasus gew6hnlich eindeutig, 
im Deutschen dagegen sind sie mehrdeutig. Besonders poly
semantisch ist der Dativ, der syntaktische Aquivalenzen 
der meisten Kasus des Usbekischen sein kann. 

2. AusdrucksmiUel der Kasus ist in beiden Sprachen 
scharf unterschiedlich. 

1m Usbekischen gebraucht man dieselbe Kasusendungen 
(fur Sing. und Plural): -J:.HHr, -ra, -HM, -AaH, -)l.a, jm "Deut
schen dagegen sind es Artikel und zurn TeB Kasusendungen, 
l'gl, 

, relne Form 

-Hllilr 

, Syntaktlsche 
Kategorle 

Genitlv 
(K,ap<lTI\H'I 
KeJIllWHrH>' 

Morphologische 
Mittel (reine Form) 

l-eS (s) 
·n -
-er ' ' 
-Nullendung 
-von+Substantiv , 

Auf Grund der verschiedenartigen syntaktischen und 
sem antischen Funktionen der e,inzelnen Kasus ist es un
moglich, fur jeden Kasus, sogar fUr gle!c'hartige Kasus (60Ill 
KeJlHIllHK - Nominativ, >KYHaJlHIll KenHIllHrH - Dativ, Ty
IllyM KeJlHmHrH - Akkusativ) u. a. eine Grundbedeutung 
oder Grundfunktion anzunehmen. 

Die Funktion einiger Kasus der Usbekischen karm durch 
_den reinen Kasus ('der durch prapositionale Fiigungen aUs
gedriickt werden. Vgl.: 
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Reine Form 1m 
Usbeklschen 

Ora 

Syntaktlsche' 
Kategorie 

Dativ I 
(JK YH3J1HW Ken.) 

Mophologlsche Mittel 

Ausdrucksformen 1m 
Deutschen 

1. in +SAkk 
2., auf + SAkk 

3. neben + S Akk 

4. fiber + SAkk 

5. zwischen + SA!(k 

6. gegen + SA~k 
7. zu+ Soat, 



Syntaktische Funktionder retften Kasus . 

Die syntaktische Funktion der reinen Kasus ergib( sich 
in beiden Sprachen aus der Rolle. die die Kasus des Sub
stantivs in Beziehung auf das ubergeordnete Verb (in sel· 
teneren Fallen auch: auf das iibergeordnete Adjektiv oder 
Substantiv) spiefen. Das Vorhandensein bestirnrnter Kasus 
des Substantivs (bzw. deren Aquivalente) ist gew5hnlich 

. von der Valenz des iibergeordneten Wortes deterrniniert. 
Der Vergleich zeigt, da~ die Kasus in beiden Sprachen 

eine und dieselbe syntaktische Funktion rneist durch unter" 
schiedliohe Mittel au sdrilcken , obwohl sie auch Ahnlich
keiten aufweisen. 

I. DER NOMINATIV (BOlli KEJII1lliI1K) 

1. Der Norninativ kann in beiden Sprachen folgende 
Satzgliedfunktionen ausuben: 

1. als Subjekt (die Subjektfunktionen): 
Unsere Stadt ist sehr schOn.- Wa~apMMM3 >Ky,na qMPOHJIH. 

2. als Priidlkatlv: 
Er ist Student - Y cTy,ne,HT. 
Wir sind Lehrer - BH3 YI\HTYSqHMMS. 

3. a1s priidikatlves Attribut: 
Er arbeitet als Agronom - Y arpOHOM 6yJIH6 lillIJIaH,nH. 

4. als anrede (D~r, Vokative Norninativ): 
Genossen, die Versarnmlung beginnt urn 3 Uhr

SpTOI\JIap, Ma>KJJMC coaT 3 )l,a 60lliJIaHa,nH. 
5. der Benennllngsnominativ (in den Worterbiichern, in 

Wortli~t'en) u.a.· . 
Wahrend es fUr den deutschen Nomina:tiv die praposi

tionslose Verwendung die natiirliche ist, folgen iIh Usbeki
schen abweichend von Deutschen viele Postpositio.nalfilgun
gen mit dem Nominativ (5. IC) 

, Vgl.: 
fUr + SAkk. 

durch + S Akk. 

~. (5. K.) + Postposition = ohne + S Akk. 

fiber + SAkk. 

mit + SAkk. 
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"-
zB.: ABT06yc OHJIaH OOpMO~. Mit dem Nutobus fahren; 

urn den Frieden kamp
fen u.a. 

THHqJIHK yqyH KypalllMO~ 

Anmerkung: 1m Usbekischen wie im Deutschen kommen 
Sutstantive vor, die einen Kasus mit oder ohne Prapo
stionen (Postpositionen) regieren. 

Meist fallt Re,ktion jn beiden Sprachen nicht zusammen, 
obwohl ihre Satzgliedfunktionen diesel be sind: 

1. Einem deutschen Substantiv. das eine Praposition 
regiert" entspricht im U~ bekischen eine p::>stpositionale 
Fi1gung (meist mit anderem Kasus) oder kann ein reiner 
l(asus entsprechen. V gl.: 

der Kampf um den Frieden (+ Akk.) - THIl'lJIHK (E. K,)Y'!YH 
Kypaw 

ner Kampf gegen den Krieg (Akk.) - ypywra ~apWf! OK. K.) 
Kypaw , 

Glaube an den Sieg (Akk.) - raJla6ara OK. K.) HlnOH'! 
Tei lnahme an der Konferellz (Dat.) - KOH<jJepeHUHSl)la ()I(. K.) 

HW1HPOK SHIW 
. das Interesse fur Sport (Akk.) - cnopna ()K. K.) ~H3H~HW 

die Hoffnung auf (Akk.) den Sieg - ~aJla6ara OK. K.) HWOH'! 

Es kommen auch Varianten vor, die in beiden Sprachen 
unterscheidbar sind. 

warten auf'-..... 
__ SAkk. = -HH KyTMO~ 

erwar!en 

eintreten in 
---- SAkk = ,ra ()I(. K.) KHPMO~ 

betreten-- . 

antworten aUf_ 
~ S Akk. = ora ()K. K.) >KaBo6 6epMO ~ 

beantworten 

2. GENITIV (K,APATKJ14 KEJII1WI1TI1) 

Der Genitiv kann folgende Satzgliedfunktionen ausuben. 
1m Deutschen wie auch im Usbekischen, ist der Genitiv 

in erster Linie ein adnominaler Kasus. Seine Hauptfunk-
tion . ist ,die des Attribuls. ' 

In dieser Funkticn bezeichnet er ein Merkmal, eine Eigen
schaft, eine Zugehorigkeit. 

Beide Sprachen weisen unterschiedliche Struktur der 
attdbutiven Gruppe auf. 

1m Deutschen steht gewohnlich das Genitivattribut nach 
dem Beziehungswort. Das durch einen' Eigennamen ausge· 
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jruckte Genitivattribut kann sowohl vor als auch nach dem 
Beziehungswort stehen. 1m Usbekischen steht das Genitivatt
ribut nur vor dem Beziehimgswort, dazu erhiilt das nach
stehende B~ziehungswort die Possessivendung der 3. Person
u (Man nennt das «Isafeb). Vgl,: 

Die Kunst des Dichters -llIoHpHHHr CaH"haTH. 
Die Kinder unseres Nachbars - I\YlllHHMH3HHHr 60Jla napH. 

Was die anderen Funktionen des deutschen Genitivs an
betrifft, so fallen sie mit den. des Usbekischen K.K. nicht 
zusammen und werden anders ausgedrUckt: -

1) Der Genitiv mit partativer Bedeutung wird im Usbe
kischen durch den Ablativ (qHI\HIII KeJlHlUHfH) ausgedriickt. 
Vgl.: 

Einer der best en Sh.:denten (Gen. PI.) 3Hr SlXIIIH cTY.Ae;;T
Jlap.AaH 6HpH (Abl.) 
. Zwei der Genossen (Gen. PI.) ~ pToK,JIap)l.aH HKKaJlOBH 

(HKKHTaCH) (Abl.) 
2) Der Adjektivbestimmende Genitiv wird im Usbeki

schert je nach cler Rektion durch andere Kasusformen aus
gedriickt: Vgl.: 

Der Anzug ist des GeJdes wert. (Gen.) - KOCTIOM IlYJlHra 
ap3HH)l.H.. (Dat.) 

3) Der priipositionale Genitiv wird strukturell dur-ch 
andere postpositionelle Fugungen ausgedriickt. l'gl.: 

Ungeachtet des schlechlen Wetters. (Gen.). tMOH ~aBora ~apaMait 
(Dat.) 

Infolge seiner Ankunft (Gen.) - YHHHr KeJlraHH TytjJaiiJlH (YlJYH) 
(Gen.- Nom.) 

Trotz seiner Bemiihungen (Gen.) YHHHf THPHllI"O~JIHnlra l~apaMac
jlaH (Gen.- Dat.- Abl.) 

, 
3. DA TIV OKY'HAJIMW KEJIMWMrM) 

Die Funktionen de; Dativs sind in beiden zu vergleichen
den S pr achen mann igf alt ig. 

Foigende Funktionen fallel zusammen: 

INDIR.EKTES OBJEKT: 

a) Es erscheiptnach solchen Verben, die ohne den Dativ 
dem Satz kein'en vollstiindigm, abgeschlossenen Sinn ver
leihen konnen: iihneln (yxIIIaMoK,). versprechen (Ba"b.n.a 6ep
MOI0, helfen (ep)),aM 6epMoK,). 
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b) Es erseheint bei vielen Adjektiven: ahnlich (yxrnaraH), 
treu (eO,LJ,I!I<.), 

Das Kind ist seiner Mutter ahnlieh (Dat.) 
60"la OHaCHra 5' XUJaH;:(H. (Oat.) 
Dem Vaterland treu sein. lDaL) 
BaraHra eOj\HI\ 65'.1:\fOK .. (Oat.) 
2. Was den Gebraueh des Oati\'s mit e:nigen Praposi

tionen (im Oeutschen) und Posipositionen (im Lsbekisehen) 
anbetrifft, so fallen die Bedeutung und Rektion der Fiigun
gen nieht immer zusammcn, z,B. Oer Brief an der Lehrer. 
(AIde) S'I\HTys'mra xaT (DaL) 

Oer Flug mit dem FIt!gzeug. (Oat.) CaMOJIeT OHJIaH YlJHIII 
(Nom.) 

Dieser Roman ist von einem jungen Schriftsfeller ge
schrieben. (DaL) 6y pOMal! ew e3YB'IH TOMOClHil.aH C3HJIraH. 
(Nom. Ab!.) 

\faeh der Arbeit (Oat.) - HUI,L\aH KefIHH (Ab!.) 
Bis zum Herbst (Oat.) - KY3ra l',a,L\ap, KY3ralJa. (Dat.) 

4. AKKL'SATIV CfYIIlYM KEJll1U1l1Dl) 

Die eigentIiehen Funldionen des Akkusativs sind: 
1) Oas direkte Objekt. Es steht gewohnlieh nach objekt

bezogenen transitiven Verben (ynlYl,l11 cpeb,l): loben (\131\
TaMol\), horen (3WHTMOI\), lesen (YI\I1MOI\), fUhlen (ce3MOI\) 
usw. 

2. 1m Unterschied zum Deutsehen wird in manehen 
Fallen das direkte Objekt nicht bezeiehnet, also es kommt 
ohne Kasusendung -HH. Z. B.: 

Ieh habe gestern ein Buch gekauft. MeH KelJa KHTOO co
TH6 OJI,ll.HM. 

Das Buch habe ieh noeh nicht [elesen. KHTOOHH >;,aJJI1 
YI\116 65'JJraHHM fr5'1\ (5'I\H6 65'JJMa,ll.HM). 

Diese Erseheinung ist im Usbekischen mit der aktuellen 
Gliederung des Satzes verbunden. 

«KHT06» ist im ersten Satz das Neue (Rhema), und im 
zweiten Satz ist 'I-KlIT06IlII» schon das Gegebene (das Thema). 
Vgl.: 
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OHaM lIlypBa l\aI1H8T;I.l1, 

WYPBaHH HWTax;a 6H,13H fl'L'\IlK. 
(Die) Mutter kochte Suppe. 
Die Suppe haben wir mit (grol3em) Appetit gegessen. 





-J1.a ypHH-naiiT KeJl. 
(Lokativ) . 

in + SOat 
auf + SDat . 

ZII + SOat 
iiber + SDat 
unter + SOal 

bel + SOat 
neb en + SOal 

6. ABLA TIV (4V1l\VlIll KEJJVlIllVlfM) 

Der Ablativ wird durch die Endung -.llaH gebildet und 
antwortet auf die Frage ~aep.llaH? (woher?), HHMa.llaH? (wo
von?). KHM.llaH? ·(von wem?), ~aqOH.llaH 6epH? (seit wann?). 

I ie Funktionen dieses Kasus sind wie in allen Turkspra
chenrecht zahlreich, in erster Linie driicken sie R aum-oder 
Zeitverhiiltnisse aus: 

MaKTa6lJ.aH - aus der Schule; 
MOCKBaJlaH - aus Moskau; 
Ke'la}l,aH 6epa - selt gestem; 
~HWJlaH 6epa -seit dem Winter; 
YJ<;HTYB'IU.Jl8H - vom Lehrer; 

KYHJl8H-KYHra - von Tag zu 
Tag 

KYHJlapJl8H 6HPH - eines Tages; 
6UPJl8H - plofzllth 
6y epJlaH von hi er; 
cypaMaCJlaH-ohne zu fragen usw 

Semantisch kann man Aquvalente Ausdrucksmittel des 
Ablativs mit dem Deutschen ~ergleichend folgenderweise 
veranschaulichen: 

'III~IIW KeJlIUllUfU 
(Ablativ) 

1m Deutschen: 

·aU5 - SDat. 

seit - SOat. 
= seit - Adverb 

von -SDat. 

§ 28. DIE KATEGORIE DER BESTIMMTHEIT UNO 
UNBESTlMMTHElT 

AuBer den oben geschilderten Kategorien besitzt das 
deutsche Substantiv gegenuber dem Usbekischen die I(atego
rie der Bestimmtheit und der Unbestimmtheit. Diese Kate
gorie wird durch die Verbindung des Substantivs mit dem 
Artlkel. daB ·heiBt auf anal ytische Weise, ausgedriickt. . 
. Der Artikel ist eine besondere Wortklasse im Rahmen 

der Hilfsworter. Die Flexion des Artikels (der, des, dem. 
den' ... ) beteiligt sich am Ausdruck von Genus. Kasus und 
Numerus des Substantivs. lridem .der Artikel das Substan-
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tiv r.egelma~ig begleitet, dient er auch als eines der formalen 
Merkmale, des Substantivs aJs Wortart. 1m Unterschied zum 
Usbekischen bekommt jedes Wort bei def' Substantivierung 
neben anderen Merkmalen des Substantivs auch den Arti
keJ. z. B.: rot - das Rote (I\H3HJI); krank - der Kranke 
(KaCaJI); lesen - das Lesen (YI\HMOI\ - YI\Hlll); zwei - die 
Zwei (HKKH) u. a. 

Die Grundfunktion des cj.eutschen Artikels ist def Aus
druck der Bestimmtheit und der Unbestimmtheit. 

Die Opposition von bestimmten und unbestimmten Sub
stantjven, die im Deutschen durch die Gegenuberstellung 

- von der und eln ausgedriickt wird, hat im Usbekischen auf
grul1d des Fehlens von. Artikelformen keine kongruenten 
Entsprechungen. Zur Signalisierung/ der Bestimmtheit und 
Umbestimmtheit einzelner Gegenst~nde bestehen im Usbe
kischen zahlreiche lexikalische Mittel bzw. das Vorhanden
sein oder Fehlen von Kasusendung -HH im Akkusativ (TyrnYM 
KeJIHlllHrn) u. a. 

Die Kennzeichnung des Substantivs im Redeakt als 
«bestimmt» oder «unbestimmb> hangt Yom mehreren Bedin
gungen ab, die in beiden Sprachen unterschiedlich ausgedrlickt 
werden. 1m folgenden werden die wichtigsten angefiihrt: 

1. Der unbestimmte Artikel signalisiert, da~ der Horer 
(Leser) uber einer! Gegenstand informiert wird, der sich 
bis dahin in seinem Gesichtskreis Qberhaupt nicht befunden 
batte, also das Neue (das nicht Bekannte, das Rhema). 
Bei der Nennung des Substantivs wird das Bekannte (das 
Gegebene, da Thema) durch den bestimmten Artikel sig
nalisierL I'gl.: - 1m Korridor stehr eln junger Mann (eln 
Soldat). 

Der junge Mann (der Soldat) ist aus der Armee entlas
sen worden. 

a) KopH,Aop.Qa 6HP ern "HrHT (6Hp COJl~aT) TYPH6~H. 
(6y) "HnIT (cOJ1~aT) apMH5J,AaH l\athH6 KeJlraH. 

a) - Ich habe vor kur~em ein Buch gekauft. b) Das 
Buch ist sehr ·spannend. ' 

a) MeH 51I\HHJ.\a 6HTTa KHT06 COTH6 OJlJ.\HM. 6) KHT06 *YJ.\a 
I\H3Hl\apJIH. 1m Usbekischen kann die Gegenuberstellung 
von bestimmten- und unbestimmten Substantiv' gewohn
lich an seiner Stellung im Satz, am Satzakzent deutl ich 
werden. Steht das unbestimmte Substantiv (das Rhema) im 
Akkusativ, erhalt es keine Kasusflexion Vgl. den ersten 
Satz (a). Das bestimmte Substantiv dagegen erhi:ilt in der 
Regel die l\asusfJexion -u. Vg/. den zweiten Satz (b). 
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. Monat-monatlich - OH-OHJIHK 
Mensch-menschlich ~ KHlUH-JdllUHJIHK 

Taschkent-Taschkenter -. TOlUKeHT-TolIlK~HT(JIHK) 
1m Vergleich zur usbekischen Sprache sind die relativen 

\djektive im Deutschen weniger verbreitet. Das hangt 
iamit zusammen, da~ die Zusammensetzung in der deut
:chen Sprache sehr verbreitet is!. l'gl.: 

\HlIlKH KaHHKYJI - Win
terferien - . 

e3rH HMTHl\oHnap - Sommerprii-
- fungen 

'aWI\H cHecaT - AuBen
politik 

OMMaBHH ,\apaKaT - Massenbe-
wegung 

'pTaJlaeiKH coaT - Mor
genstunde 

)leBOpHH ra3eTa - Wandzeitung 
u.v.m. 

Die Steigerung des Adjektivs 

1m Deutschen wie im Usbekischen unterscheidet man 
wei Arten der Steigerung: 

den Komparafiv (1. Steigerungsstufe) - I\HeCHH )lapa>Ka 
en SuperJativ (2. Steigerungsstufe) - OpTTHpMa )lapa>Ka 
'gl.: 

1m Deutschen: 

Der Komparativ ist eine syn
. thetische Form, wird gebi Ide! 
durch Anfugung von -er: 

klein -'kleiner 
heW - hei13er 
- Einsilbige Adjektive mit 
dem Slammvokal a, 0, u, er
halten bei der Sieigerung den 
Umlaut: 
lang -liinger
groB '~ gro13er 
kuiZ - kiirzer 
Der Superlativ Is! eine ana
Iytische Form, wird gebilrlet 
aUs dem Positiv mit d em 
Suffix -(e)st und siehl. meisl 
mil dem bestimmten Artikel: 
·der jungsie 
der kleinsle 
der !\Chonsl e 
Au~erdem bildelman Supper
lalh auch mil dem Partikeln 
am und dem Suffix -(en) sten: 
am jilngslen, am kleinslen u:a-, 

1m Usbeklschen: 

I. I\HecHIi .napa)l{a isl allch 
eine synlhetische Form. wird 
gebi Idel aus dem Pasitiv mi t 
dem Suffix «-po~: 

KH'lIlK - KlI_'lH~PO~ 

HCCII~ - HCCH ~p6~ 
Bei der Steil:(erung veriindern 
die Adj eklive die S!ammvo
kale nichl: 

y3yH - y3YHPO~ 

KaTTa - KaTTapo~ 

I\Hc"a - "Hc~ap-Ol\ 

2. OpTTHpMa .napil)l{a ist auch 
eine analytische Form, \Vird 
gebildel mit dem.. V~rglei
chswort 9Hf, )l{y.na + die po
sitive Form des Adj ektivs: 
3Hr . KH 'lIlK (em) 
)l{YJJ.a- KH'lHK 
3Hr 'lH poAJIH 
91lr SlXlllH (eMOH) 
)l{y.na omp 

I 
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-:- Gegenuber dem Usbekischen bilden etnIge deutsche 
Adjektivedie 'Steigerungsstufen unregelma~ig, d. h. sie 
-yerandern dabei Stamm form en: V gl.: 
nah - niiher - am niiehs! en 5!I\HH - 5!l\lIl1pOI\ - 9Hf 5IIWH 
hoeh - hoher - am h6chs! en 68J18I1A-6aJ12HAPOI\- 3Hf 6aJ1aHA 
gut - besser - ambesten 5!XWH - f1XWIlPC'1\ - *YJl3 f1XlUH 

- Das deutsche Adjektiv tritt im Satz in zwei Formen 
auf: in der Kurzform und in der flektierter Form, im Usbe
kischen-nur in Kurzform .. 
- Im D eu!sehen ist die Kurz
form dem priidika!iven Gebra
ueh eigen, die flektierbare 
Form - dem attributiven. 

- 1m Usbeklschen [st die Kurz
form dagegen eigen sowohl dem 
priidikativell als auch dem att
ributiven Gebrauch. 
- Das usbekische Adjektiv - Das deutsehe Adjektiv hat 

folgende grammatisehe Katego
den: Kasus. Gesehleeh! lind 
Zah!. Sie sind aber nieh! abso
lu! wie beim Substantiv. son
dem relativ. denn das AdjeJ.:tiv 
rfehte! sieh in Kasus. Gesehlecht 
und Zahl naeh dem Bezi ehungs
wort, 

richlet sich nie mit dem Bezie- . 
hungswort nach Kasus, Geseh·",. 
lecht und Zahl. ' 

Vgl.: 

kalter Tag I kaltes Wasser ' 
kalte Nacht 
kalte'Tage cosy 1\ 
an kal ten Tagen . 
kal te Niich!e " 

\ 

KYH 
eys .' 
TyH 
KyHJ1ap 
KYHJlapAa 
TYHJl3 p 

Die syntaktische Funktion des Adjektivs 

" 

Das Adjektiv wird im Satz gew6hnlich attributiv un~ , 
pradikativ sowie als pradikatives Attribut gebraucht. Seinem 
Wesen entsprechend. steht das Adjektiv in beiden 
Sprachen meist als Attribut bei einem Substantiv (attribu· 
tiver G~brauch). Gegeniiber dem Usbekischen tritt das deut- . 
sche Adjektiv in zwei Formen auf: in der Kurzform und in . 
der flektierter Form. 

1. Das attributive Adjektiv 

l. Bei attributivem Gebrauch verandert sich das Adjek
tiv im Deutschen im Unterschied zum Usbekischen nach, 
Geschlecht. I<asus und Zah!. Seine flektierte Form kbn- . 
gruiert mit dem Bezugssubstantiv. Viele Adjektive hab~n· 
in beiden Sprachen Vergleichsformen. 
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Deutsch: 

1. In attributiver 
sHmmt die Langform de, 

• tivs mit dem zl1gehorigen 
tantiv in Genus, Numerus 
Kasus uberein: 

a) das kl eine Kind 
der kleine Pionier 
die kleine Tochter 

b) die kleinen (kleine) Kin
der (Pioniere, TiSchter) . 

Singular 

N. das kleine (kleines),Kind 
G. des kleinen (kleinen) 

Kindes 
D. dem kleinen 

Kind 
A. das kleine (kleines) 

Plural 

N. die kleinen (kleine) 
der 

G. der kleinen (kleiner) 
Kinder 

D. den kleinen (kleinen) 
Kindem 

A. die kleinen (kleine) 
Kinder. 

2) Gegeniiber dem Usbeki-
schen unterscheidet lJIan die 
starke (pronominale) 
schwlIche (nomlnale) Dekllnation 
der Adjektive, die best!mmto 
Merkmale aufweisen. 

Diederich HeBiing 
.LlH~PHX r eCJIHHr 
Bis die letzten 

Mann). 

Usbeklsch: 

derselben Funktion 
Adj ekti'\ nur in Kurz-

~6oJla 
a) ern--[1l!Onep 

~l\ln 
6) ern 60JlaJlap (nlloHepJlap, 

I\H3J1ap). 

BIIPJiHK 

B. K. elU 60JIa 
1\. 'K. eUl 60JiaHHHr 

60JlaHH 

60Jlara 
ern 6oJla.ua 

6oJla.ullH 

ynJlHK 

ooJlaJiap 

1\. K. elll 60JlaJlapHIlHr 

T. K. rlll 60JlaJlapHIl 

)1(. K. elll 60JlaJlapra 

"9 p-n. K. ern 60JlaJla p.ua 
tJ. K. elll 6oJlaJlap.uaH 

2) Es gibt k eine Deklina
tionsform. Man unterscheidet nur 

nichtdeklinierte Form des 

• .. (H. Mann.) 
.,. (r. MaHli.) 

waren ... (H. 

,--

3Hr cYHrnt l\apHH~OIllJIap xaApJIalllH6 KeTrYHqa, ... (r .. 
MafiH.) 

«Kommen Sie doch nachsten Sonntag wiederl» (H. Alann.) 
«KeJlaCH HKlliaH6a T8WPH<p 6YlOpHHrl» (r. Mal-lIi.) 



2. Das pr1idikative Adjektiv 

Der pradikative Gebrauch des Adjektivs stimmt typo
logjsch weiigehend mit dem Usbekischen iiberein: es treten 
nur die Kurzformen des Adjektivs. V gl.: ;, 

Dfeser Student ist f!eiBlg.- By cTY)J.eHT THPHWI\OI\. 
, Jene Studenten sind auch f1eI8Ig,""':'" Y cTy.neHTJIap 'laM THPHWI\OI\. 

Der Sport I er sl eht 51 ark und gesund aus.- CnOpTtiH l5al\YBBaT sa 
'COFJlOM KypHHa.nH. 
, Wolga ist brelt und tlef.- BOJJra KeHr sa "Yl\Yp. 

Das Welter war gestern sehr schon.- Ke'la ~aBO lKY)l.8 RXWH 9.nH. 

- In' priidikativer Verwendung - Inpriidikativer Verwendung 
k5nnen sowolll die [Irktierten ist nicht flektiert. Model1: 
Form ais auch die feste Verwen-9Hr + der Positiv oder lKYJla + 
dung am + en stehen: der Positiv 

Vgl.: 
Der Monat Juli ist am hei6esten. 
Der Mona! Juli der hel8esle 
MonaL 

l-'I!oJ\& OnH 9Hr HCCHI\ oil. 
3Hr HCCHI\ all - HlOJJb(.nHp). 

3. Die Substantivlerung der Adjektiv 
Die Adjektive lassen sich in beiden Sprachen leicht sub

stantivieren. 
- Gegenuber dem Usbekischen konnen Adjektive und 

Partizipien (meist mit Hilfe der Artikel undbestimmter 
Endungen)uneingeschrankt als Substantiv (mit Gro~schrel
bung) verwendet werden. 1m Usbekischen ist. die Substan
tivierung der Adjektive gegenuber dem Deutschen starken 
Einschrankungen unferworfen. Substantiviert werden sie 
O1me besondere (zusatzHche) Merkmale, wie es im Deutsch.en 
der Fall ist. . 

Dabei, wenn das substantivierte Adjektiv eine Person 
bezeichnet, so ist im Deutschen gewohnlich mannlichen -
bzw. weiblichen Geschlechts,sonst ist es aber sachlichen 
Geschlechts. Vgl.: 
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der Alte 
,ein alter 
die Alte - KeKC8 (l\apH) 
eine Alte 

der Bekannte -'- TaHHW 
der Kranke - KaCaJl 
dris Unbestimmte -:- HoaHH!I\JlHK 
das Lyrische -JlHPHK ' -

zB.: Sie haBte aIle Farblge, Eillge ... (J. Wasserman). 
Der kleine Junge stand ... in eigenem Elnverstlind •. 



nis, er grilBte sie wie gute Bekannte (H. Heine). 
Oem Gliicklichen schlagt keine Stunde. 

- Wahrend die substantivierten Adjektive im Us be
kischen wie Substantive dekliniert werden, behalten sie 
im Deutschen ihre adjektivische Deklination bei. l/gl.: 

ken 

Singular 
Nom. der Bekanntc. Kranke 
Gen. des Bekannten. Kranken 
Dat. dem Bekannten. Kran-

Akk. den Bekannt en, Kran
ken 

Plural 
Nom. die Bekannten. Kran

ken 
Gen. der Bekannten, 

Kranken 
Dat. den Bekann!cn, 

KrankE'n 
Akk. die Bekannten, 

Kranken 

BHPJlIlK 

B. K. TaHHW, Kaca.1 
1\. K. TaIiIfWHHHr, KaCaJlHHHr 

T. K. TaHHWHH. KaCaJlHH 

)K. K. Tal1H111ra. KaCaJlra 

sr. p. n. K. TaIlHW;J:a, KaeBJlp;a 
4. 1\. TaHHw.u;all. KaeaJl.n.aH 

KYn.'1HK 
B. K. TaHHWJlap, KaCaJlJlap 

1\. K. TallHIllJlapHHHr, KaCaJlJlap
HHHr 

T. K. TaHHwJlapHH, Kaca.1J1apHH 

)I(.[{. TaIlHIll.~apra. KaCaJlJlapra 

sr p. n. K. TaIlIfWJlap.na. KaeaJl
.~ap;ra 

4. K. TallUWJlap.:\aH. KllCa,1,lap.naH 

§ 30. DAS PRONO,~\E:\I (DAS FURWORT) (OJ1MOW) 

Das Pronomen ist eine Wortart, die sich bald wie ein 
Substantiv. bald \Vie ein Adjektiv der Rede einordnet. 
'Seinen Sinn erhalt es durch die Beziehung auf eine bestimm
te Person oder Sache. 

t\'ach Funktion und Gebrauch werden die Pronomina 
eingeteil t in: 

1. substantivische Pronomina (OT YPHH,na KeJtaltHraH 0.11-
MOI11.11ap). Zu ihnen geharen: Personaipronomen, Reflexiv
pronomen; 

2. adjektivische Pronomina (CH<paT ypHH)la Ke.1la)lHraH 0.11-
MOI11JIap). Zu ihnen geharen: Possessivpronomen, Demonstra
tivpronomen; 

3. Die Interrogativpronomina, die Indefinitpronomen und 
·die Negationspronomen kannen substantivisch und adjekti
visch gebraucht werden. 

Der Filgungswert der Pronomina ist in beiden Sprachen 
vieWiItig. Er ist an der Einteilung in die verschiedenen 
Oruppen erkennbar. Man unterscheidet: 
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I. Personal pronomen 
2. Reflexivpronomen 
3. Possessivpronomen 
4. Reziprokpro-omen 
5. Demonstrativprono

men 
6. Interrogativprono

men 
7. Indefinitpronomen 
8. Negationspronomen. 

. 9. Unpersonlichespro
nomen 

to. Relativpronomen 

1. KHWHJIHK OJIMOWJIapH 
2. Si" 3JlHK OJlMOWH 
3. 3raJIHK OJIMOWJIapH 
4. BHpraJIHK OJIMOWH 
5. KypcaTHw OJIMOWJIapH . 

6. CypoH; OJIMOWJIapH 

7. [)'MOH OJIMOWJIapH 
8. BYJIHWCH3JIHK OJIMOHlH 
9. BeJIrHJiaw OJIMOWH fehlt 

to. fehIt 

1m Usbekischen wie im Deutschen vert ret en die substan
tivischen Pronomen die Stel1e von Substantiven und sind 
dabei nach dem Kasus und teilweise nach dem Numerus, 
veranderlich. im Deutschen - auch nach Genus. 

Al1gemelnes zur Struktur der 
Pronomina 1m Deutschen lmd 1m Usbekischen 

1m Deutsc\; 'n: 

1. Nur nach dem Kasus ver
andert werden wer und 
was. 

2. Nach dem Kasus und 
Numerus werden veran
dert: ich und du (wir
ihr). 

1m Usbeklscben: 

]. Die Pronomen KHM, HHMa 
werden· nicht nur n~ch 
dem Kasus, sondern auch 
nach dem Numerus ver-
andert. 

Vgl.: KHM? (KHMJI8p?). KHM
HHHr? (KuMJIapHHHr), KHM
ra (KHMJlapra?) u.s.w., 
HHMa? (HHM8JIap?). HHMa
HHHr? (HHMaJlapHHHr). HH-
Mara? (HHMaJIapra?) u .. s. w. 

~ 2. Nach dem Kasus und Nu
merus werden aIle drei 
Personalpronomen vedin
dert: MeH, ceH, y (6H3, 
CH3, yJlap). 

3. Nach Kasus, Numerus und Genus verandert werden: 
er, sie, es, sie. . 

4. 1m Usbekischen werden die Personalpronomen V:1e 
Substantive dekliniert, sie weisen gleiche Paradigmen 1m 
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. Singular und im Plural auf: MeH, MeHHHf, MeHfa ... 6M3, 
'6H3HHHf, 6H3ra. im Deutschen dagegen sind die Deklinations
form der Personalpronomen durch eine Veranderung 
der Wurzel. also durch SuppJetivitiit gegentiber dem Nomi
nativ gekennzeichnet: ich, meiner, mir. mich. wir, unser, 
euch, usw. . 

5. 1m Unterschied zum Usbekischen weisen manche 
Pronomina im Deutschen Homonymie U11d Polysemie auf. 

\ 

VgI.: 

Sle Person. Pron. 3. Pers. Nom. PI. (yJIap) I Person. Pron. 3. Pers. Nom. Sg. (y) 

hr 

er 

Person. Peon. 2. Pees. Nom. Sg. (Hoflichkeitsfoem) (CllS). 

Person. Pron., ;l. Pees. Nom. PI. (cH3Jlap) 
Pcsses. Pew. Fern. 3. Pers. Sg. Nom. (YHHHr) Pyc'Ia: ee 
Posses. Pron., 3. Pees. Nom. Pl. (YJlapHHHr) 
Posses. Pron., 2. Pers. Pl. (Nom.) (cH3HHHr) 

das Relativpronomen Mask. Sg. Nom. (Pyc'Ia: KOToPblA) 
das Relativpronomen, Fern. Dat. Sg. (pyc'Ia: KOTOpoli) 
besti m. Aetikel (Mask., Nem., Singular). 
best. Artikel (Fern., Sing., Gen.)· 
best. Artikel (Plural Gen.) 

6. 1m Unterschied zum Deutschen ,verden im Usbeki
~hen meist die Personal- und Possessivpronomina ausge
lssen: 

- MawI\"~apH.H 6a)!{ap~HHfH3MH? (6a)!{ap.u.HHfJIapMH?) 
;- Xa, 6a)!{ap~HK, JIeKHH 6a'b3H cY3'JIapHMHr Ma'bHOCMHH 

{IllyHMa~HK. 

1m folgenden werden die typoJogischen Besonderheiten 
~r einzelnen Pronomen vergleichend dargestellt. 

Das Personalpronomen' (KHWHJlHK OJI'10~JlapH) 

Beide Sprachen weisen typo.!ogische Besonderheiten der 
!rsonai pronomen auf: 
-L.D i e_~rs te ) I n d die.z.weite...2.er-een...(iclt .l,I)1.<i.d..u.l-si-u-d-unge-. 
lle<;htig. Die driUe Person Singular weist· aile drei Ge- \ 
llechter auf: er, sie, es; russisch: OH, oHa, OHO; englisch: . 
, she, it, Was"g~m_Usbekisc.b.en.n.i..cht..cig.en.jst~. 
~ Die 'Personalprorrien iin Deutschen weisen gegen11ber 
n Usbekischen; in ihrer Deklination suppletive Formen 
:, d. h. die Kasusformen werden von verschiedenen Stammen 
)il det; das gilt auch fUr die Pluralformen. Vgl.: 

-----~.-------,-- ......... --- -----.-.-..... - ... _-- "~ 
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KasUj Singular 

I / / 

-
I Person II Person III Person 

Nom. Ich du -er sle es 
Gen. meiner delncr selner Ihrer seiner . 
Dat. mlr dlr Ib.m Ihr ihm 

, Akk. mlcb dlch Um sle .es 

-

Kasus I Plurtf / Hoflich· . 
keitsfor~ 

, 

/ 
I Person 

./ 
II Person I III Person 

/-

Nom. wir Ihr sle Sie 
Gen. unser euer Ihrer . Ihrer 
Dat. uns euch Ihnen Ihnen 
Akk. uns eucb sle Sie 

1m Usbekischen werden die (MeH, ceH: Pe~sonal pr?n?men • J 
.y, 6H3, CH3, YJIap) Wle SubstantIve deklImert, d. h. sle er~ 
halten o!me Stammveranderung dieselbe Kasusendungen. 
Vgl .. \J' : 

I IllaJ!:C II Illaxc III waxc 
KeJIH-
lliHKnap 

6HPJIHK / KynJIHK 6HPJIHK I KynnHK 6HPJIHK 1 KYnJIHK-

B. K. MeH 6H3 ceH CH3 y . ynap 
1\. K. MeHHHf 6H3HHHf - ceHHHf CH3HHHr ynHHf ynapHHHf 
T. K. MeHH 6H3HH ceHH CH3HH yHH ynapHH 
)1(. K. MeHfa 6Hsra ceHfa CHsra YHra ynapra 
~. n. K. MeH,Zla 6HS,Zla C'eH,Zla CH3Jla YflJla ynapJla 
LJ. K. MeH,ZlaH 6H3,ZlaH CeHJlaH CH3,!I.aH YH,ZlaH ynapJlaH 

3. Als Hof1ichkeltsform sowohl 1m Singular als auch in 
Plural wird 1m Deutschen die Form der dritten Person Plu 
ral- Sle - gebraucht. 1m Usbekischen gebraucht man dil 
Form der zweiten Person Plural- CH3. Fur die drltte Per 
son - y.llap,-lim Unter$chled zum Deutschen' kann das Pro 
nomen CHS oder yJIap aUSielassen werden: '" 





---
~3HMH3 

1<.. K. . Y3HMH3HHHr 
T. K. Y3HMH3HH 
;>1<. K. Y3HMH3ra 
1>'. K. y3HMH3,Ua 
L[. K. y3HMH3,llaH 

Plular 

:V3HHrH3 
Y3HHrH3HHHr 
'Y3HHrH3HH 
:Y3HHrH3ra 
Y3HHrH3.lla 
Y3HHrH3.llaH 

:V3 l1apH 
, y 3J\8 pHHHHr 

Y3J1apHHH 
Y3JIapHra 
YSJlapHtJ,a 
Y3J!apH.llaH 

Weitere BeispieIe: 
S3li!HfHH 3p 6HJlCaHr, ysraHH mep 6liJi (MaI)OJl). 
S 3Hra 601'\Ma, cY3Hra ,601) (MaI'\OJl). . 
Er wu~tewenigstensfUrsich selbsteine"Ausweg ... (A. Se

ghers) ....:...- Zuweilen erscheint als eventuel1e Entsprechung 
des deutschen Reflexivpronomens sich im Dativ die unflek
tierte Form des Reflexivpronomens «y3» V gl.: 
Ich puize mir die Ziihne.. MeH y3 THUlJlSpllMHH T03aJJaihlaH 
Du putzest dlr die Ziihne. CeH y3 THUl"'!p!fllrHH T03aJJaHcaH. 
Er pulz! slch die Ziihne. Y Y3 THUlJlIl.PIlIiiI T03aJJailtJ,H. 
Wlr pulzen uns di e Ziihne. DH3 :V3 THUlJl!pHM113HH T03aJJaRM113. 
lhr pulzt euch die Ziihne. CH3 :V3 THUlJlapIIHrH3HH T03aJJaikH3. 
Sie pulzen sich die Ziihne. Ynap :Va THUlJl!PHHH T03aJJaHtJ,HJJap. 

- Das Reflexivpronomen kann den ChArakter der wech
selseitigen Beziehungen (-einander) haban. Dann bezieht 
es sich auf mehrere Subjekte .. Den deut~ehen Verben mit 
dem Reziprokpronomen entsprechen im U~bekischen auch 
Reziprokverben auf «lim (-am»)>>. Vgl.: 

3fChtrefTlfn~ 
~yqpaUlMO~ 

sich begegnen~. 

sich begriii3en ~ cypaUlMo~ 
sich umarmen- ~yqO~naUlMo~ 
sich kiissen - ynHluMo~ 
sich zanken - 6al\CnaUlMO~ 

" , 

Anmerkung: Die deutschen Verben mit «sieh» entspre
chen dem Usbekischen «y3JIliK cpe'bJI», wenn sle reflexive 
Bedeutung aufweisen: 

sich sehn en - COPIiHMO~ 
sich waschen -IOBHHMO~ 
sich anziehen - KHAIIHMO~ 

Das gilt jedoch nicht fUr die Verben «sieb erhoIen, sich 
rasieren» ll. a., die andere Entsprechllngen haben: 

sich ,erholen -,UaM OJIMO~ 
slch rasl eren - CO~OJI OJIMO~ 
slch schiltnen - YflJINO/S 
slch erlnnem -1CJIa~ 
Ilch setzen - ~THPMO~ (9pHllra) 
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Die Demonstrativpronomen (KypcaTHw oJlMouiJIapu) 

Wie im Deutschen sind auch im Usbekischen die Demon
strativpronomen sehr vieIgestaltig: 6y, illy (dieser, diese, 
dieses), yma: y (jener, jene, jenes), yma, X Y)J;)J,H , yma, yma
HHHf 5'311, (derselbe, diesel be, dassel be), mYH.lJ;a, my, my
Hal\a (solcher, soIche, solches), Y3H (selbst), y, yma (der), 
6y, Illy (das), 6y, 6YJIap (die). ~It.attributLLLnd 

ch s bstantivisch ebr .. ._-
In def e !ination weisen die s~bstantivischen und 

attributiyischen Demonstrativpronomen in den za ver
gleichenden Sprachen Verschiedenheiten auf. Die wich
tigsten darunter sind folgende: 

. J. 1m Deutscl1en werden die substantivischen Demon
strativa wie der bestimmte Artikel dekliniert. Dabei haben 
die Pronomen «der, die, das» im Genitiy eine erweiterte 
Deklinationsform: dessen, deren, denen U5W. 

1m Usbekischen dagegen werden die substantivischen 
DelTiOnstrativa wie die Substantive normal dekliniert. Die 
Kasusendungen sind: -HUHc, -ca, -HU, -aa, -aaH fUr Singular 
und Plural: 6y, 6YHUHc, 6YHca, 6YHU, 6YHiJa, 6YHaaH; 6YAap, 
6YAapHuHc, 6YAapca, 6YAapHu, 6YJwpaa, 6YAapcaH. 

Vergleichende Deklinatio!1stabelle der Dem:m strativpronomen 
im Deutschen und im Vsbekischen 

Singular I Plural 

Kasus 
Maskuli-[ Femini-[ Neutrum $'36eK He~lHc [ :Y36eK , num urn TIf.nlfJI.a TIfJlIfJI.a TIfJllf)l,a 

Nom. def die das 6y die yJlap 
Gen dessen deren dessen 6YHHHr deren yJlapHHHr 

(des) (der) (des) dercr(der) 
Oat. dem def, dem 6YHra denen yJlapra 
Akk. den die das 6YHH die yJlapHH 

Nom. dieser diese dieses llIy diese tnyJlap 

Gen. di eses dieser 
(dies) 
(dleses) llIyHHHr dieser llIy Jlap-

HIfHr 
Oat. di eserri dieser diesem llIyHra diesen llIyJlapr a 
Akk. di esen di ese • dieses llIyHIf diese .llIyJlapHH 
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Nom. 11 erjenige diejenlge dasjenlge YllIa(Yllia di ejeni- ywanap 
HHHr Y3H) gen 

Gen. desjeni- derjeni- de~jeni- YllIaHHHf derjeni- Yllianap-
gen gen gen gen HHnf 

Oat. demjenl- derjeni- demjeni- )'llIanfa denjeni-
gen. gen gen gen ywaJlapra' 

Akk. den j eni· diejenige dasjenige YllI8HH diej eni-
gen gen YllIl!JIapHH 

-
-l)n Unterschied zum Usbekischen 1st der substantivi- , 

sche Gebrauch des Demonstrivpronomens begrenzt. Kanzlei
sprachlich: der Oberbringer dleses (d. h. dieses Schreibens 
usw). . 

Weitere Beispiele: . 
Kennst du diesen Schauspieler? Nein, den kenne ich 

nlcht. . . 
CeH 6y apnlcTHH TaHHHcaHMH? VIy " , 6YUH MeH T8HHMaH-

MaR (6y MeHra TaHHW 9Mac). 
Wissen sie das nicht? - CH3 6YHH 6HJIMai1cH3MH? 
Wer viel spricht, der tut wenig. (Sprw.) 
KHM Kyn ranHpca, y KaM HlllJIaHAH. (Ma~oA). 
Diese sind die Studenten unserer Fakultat. 
ByJIap ¢aKYJIbTeTRMH3HHHr cTYAeHTJIapH. 
-Das. Demonstrativpronomen selbst, seiber werden nlcht 

dekliniert. Es steht als Gliedteil oder als Sa tzgJied und ent
.spricht dem usbekischen Pronomen Y3H. 1m Unterschied zum 
Deutschen kann Y3H entsprechende Affixe erhaJten: 

Hast du den Palow selbst gekocht? 
O;nHH ceH Y3HHr flHwHPAHHrMH? 
Der Vater lsam selbst - OT8MHHHI' y3J1apH KeJlAHJlap. 
Wer den Lehrer betriigen will, der betrugt slch selbst. 
KHM Y~HTYBqHHH aJJ.n:aMOK,.1Uf 6YJIca, y Y3MHH aJI.n:ali.n:H. 
-' Haufiger werden die Demonstrativpronomen in beiden 

- Sprachen adjektivisch gebr~ucht. Vgl: 

Maskullna, Singular: 
N. dieser, diese, dleser . 
G. die3es; di~sei', dieses .+.das Bezugswort t:rhait gemiifl seLnes 
O .. diesem, dieser, diesem Geschlechts entsprechende 
A. diesen, diese, dieses I<asusendungen. 

. ./ 

lm Usbekischen dagegen t.S~ das 
altributiver' Funktion unflektIert. 

III 

Demonstrati'vpronomen in::: 





MeHHHr KHT06KM.I\a (oder: KHro6HM.I\a) - in meinem Buch. 
6H3HHHr 1lI8l18p (oder: 1lIal\apH~jH3) - un sere Stadt, u. s. w. 

- I m Un terschied zum Deu tschen hat das su bstanti
vische (alleinstehende) Possessivpronomen besondere Formen: 
MeHHKH (mein, meine), cemlKH (dein, deine), YHHKH (sein, 
seine), 6H3HHKH (unser,unsere), CH3JIapHHKH (euer, eure) , 
YJIapHHKH (Ihr, ihre). 

1m Unterschied 'zum Usbekischen kann das alleinste
hende (substantivische) Possessivpronomen neben einer nor
malen Form noch mit bestimmten ArtikeI erscheinen. Vgl.: 

Wessen Zimmer ist das? - Das, ist mein Zimmer. Das 
ist meines. Das ist das meine. By KHMHHHr xOHacH? By Me
HHHf XOHaM. By MeHHKIL (oder: By XOHa MeHHKH). 

Wessen Buch ist das? - Das ist ihr Buch. Das ist ihres. 
Das ist das i~re. By KHMHHHr KHT06H? - By yHHHr KHT06~!. 
By YHHKH. (oder: By KHT06 YHHKH). 

Anmerkung. Bei der Deklination der Wortfugung be
kommt im Usbekischen (abweichend von Deutschen) die 
Kasusformen nur das Beziehungswort. Vgl.: 

1 
YKaM mein Bruder 
YKaMHHHr meines Brllciers 

MeHHHr YK8Mra meinem Bruder 
YKaMHH meinen Brnder 
yK8JlapHM meine Bruder 

1m Usbekische'l gebraucht man beim Hinweis auf den 
'Besitzer unabhi:ingig von dessen Person, Zahl und Geschlecht 
das refJexivpossessive Pronomen «Y3». 1m Satz tritt es aIs 

. Attribut auf. 1m Deutschen entsprech~n dem Pronomen 
.Y3» die Possessivpronomen mein, dein, sein, unser, euer, 
rhr, lhr, je nach dem durch das Pronomen bezeichneten Be
sitzer. Vgl.: 

1m Usbekischen: 

"Mel! \ CeH 
Y 
5H3 
CII3 
Ynap 

BaTaHHMH II ceBCIMaH. 
BaT8HHHrHII ceBaC8H. 

- BaTaHIIHH CeB8.1\H. 
ya BilTaHliMII3HH CeBaMH3. 

BaT8HIll!rIlSHH ceBaCH3. 
B8T8HIIHH CeB8JlII (Jlap). 

1m Deutschen: 
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Ich liebe meine Helma!. 
Du Ifebst delne Heimat. , 
Er (sle) J iebt seine (Ihre) Heima!. 
Wir Iieben unsere Heimat. 
Ihr Ii ebt eure Heimat. 
Sie Iieben Ihre Heimat. 



Die Interrogativpronomen (Cypo~ OJIMoUJJIapH) 

.Beidt S.wachfim yenveQden alsFragepronomen:, wer. (KUM?) 
was? (HuJrta) , wetcher~ was Tilr ein? (KcaHoau? lfaHaKca?) wann? 
(~), !h..~. Die prooomeo wet !lad was..._wie die_llsbe~.i
s.chen KHM , und HliMlI,werde.rUl} . per ~egel suIJstg.ntivisch..g.e-

.... biallcl)1:' Dabei fragt das deutsche wer nur nach Personen 
und zwar allgemein ohne Einschriinkung auf eineh Personen
kreis (Lebewesen im weiten Sinne des Wortes) . 

./ _Das pronomen Was fragt nur nach Sach~ 1m Usbeki
schen fragt dagegen,_q~_FI~ep~0!!:l.en KH~!!!!Ll}ach_ .Men.: .. 
schen,- HHMa fr3g~_ Tteren;'-Vogeln una anne-
ren Lebe~lT:-- : 

./ 

Besonderhelten del' fragenproriomen wer (KHM) und was 
(HHMa) u. a. 

1m Deutschen: 

I. Wer und was und ihre Beu
gungsformen unterscheiden 
Sing,ular und Plural nicht. es 
gibt auch keine besondere 
Form fur das Femininum. Sie 

haben also ein defektives For
mensystem 

Person Nrcht-Person 

N. wer was 
G. weSsen 
D. wem wem 
A. ' wen was 

1m Usbeklschen : 

I. KIiM und imMa werden wie 
Subslanive in glcicher Weise 
deklinier! und erhallen im 
Singular und im Plural glei
dre Kasus endungen: 
-, -HHlir, -HH, ·ra, -HH, ana, 

-)l.aH. 

Person 

E. K. KHM 

1\. K. KHMHHHr 
T. K. KHMHH 

<>K K. KHMf a 
Yp. - n. K. KHM)l.a 

• 4. K. KHM)l.aH ' 

Sache 

HHMa 

HHMaHHHr 

HHMaHH 

IIHMara 

HHMa)l.a 

HHMaJ).aH 

2. Das Pronoinen' was wird in bezug auf eine Person 
gebraucht, wenn ;nach deren Beruf gefragt wird, im Osbe
kischen wird bei derselben Fnigestellung KHM (wer) gebra
licht. l'gl .: 

-Was sind Sie? - CM3 KHMeH3? 
-Student. -CTy.a.eHTMaH. 
- Was ist dein Vater? - OTaHr KHM? (KHM 0YJIHO 

- HWJlaH,nH?) 
-Er ist Agronom. - ArpoHoM. 

Drei Gefangene treten heraus. «Was bist du?» 
- «Arztl» (W. Bredel)_ 

105 

:'-. 



'. .t 
8. Wer und was, abweichend vom 

Usbekischen. haben nur die 
Fol'm des Sfngulars lind wer
den in der Regel mit dem 
Singuiar konstruiert. das V~b 
steht ,auch im Singular. 

Vgl. 
die Frageformen: 
Wer ist gekommen? 
Was schreibst duj)" 
Mit wem? ' , 
Mit dem Studenten (mit den 
Student en) . 

" 
2. Die PronomeR KHM und HilMa 

haben die Formen des Plurals 
KHI>!Jlap (wer) , HHMaJiap (was). 
dementsprechend auch entspre
chend e Deklinationsformen. das 
Verb steht je:ioch im Singular. 

KHM (KHMJlap) KeJl.llH? 
Cell lIHMa (HHMaJlap) e3Hncall? 
KHM (KHMJlap) CiHJlaH? 
CTY,lleHT (CTY.lleHTJlap) (iHJlaH. 

WomU? HHMa (iHJlaH? 
F.ilr wen~ KHM (KHMJlap), Y"YH? 
Gegen wen? ~ KHMra (KHMJlapra) ~aplIlH? 
Wessen Such ist das? By KHMHHHr (KHMJlapHHHr) KHTO(iH? 
Vv'er ist gekommen? KHM (KHMJlap) KeJl,llH? 
Was hast du gelesen? CeH HHMa 9~H,llHHrr 
Wofilr interessi eren Sie sich? CH3 HHMara ~H3H~acH3? 
Worum kampfen wir? BH3 IIHMa y'lyH KypalIlMO~,llaMH3? 

Das Interrogativpronomen . wessen wie das Usbekische 
KHMHHHr und ItHMaHHftr fragi nach der ZugehOrigkeit von 
Person und Sachen. 1m Unterschied zum Deutschen lIaben 
diese Pro nomen auch <:He Formen des PlUrals. 

l'gl: 
./ HallS ist das? 

Wessen~Hiiuser sind das? 
---....; Bikher sind das? 

By KHMHi!Hr yAH? 
By KHMIlHHr (KH.-fJlapHHHr) yiiJlapH? 
By KHMHHHI' (KHMJlapHHHr) KHTOCiJlapHf 

1m wessen Garten blilhen 
diese Rosen?·, 

By ryJlJlap KHMHHHr flOFH.lla 
OllHJIraH?, ...; 

1m Unterschied zum Usbekischen wird das Pronomen 
«welcher» in attributiver Funktion dekliniert, \ eist auch 

,die Formen des Numerus und Genus auf: 

Weh:hes Buch 1 ' 
Welche Novelle" ' 
Welchen Roman mochtest du lesen? 
Welche Bucher 

tlOB6JJJlaHH • - IKHT06HH 1 
I\aiiCH (~aH.naii) POM3HHH, Y~HMO~t{HcaH? 

KHT06J1apHH 

Gegeniiber dem deutschen was fUr ein? ist das Frage .. 
pronomen l\aH,!{aii?, unver,1inderl ich.. ~' gl: 
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2. der (welcher) als Objekt: 

Als Aquivalent des als Objekt gebrauchten Relativprono
mens tritt im Usbekischen meist eine sehr verbreitete Kon
struktion auf: Subjekt + PartizipiaJform (auf -cart, -emcaH 
oder -auc:aH): 

Wie heiBt der Film, den sie 
sich ges lern angesehen haben? 
Der Text, den wit durchnehmen, 
ist schwer. 
Da ist das Buch, welches du le
sen mochlest. 

CH3 Ke'la KypraH Q:m.nbMHHHr HO
MH HHMa? (::J.l\H?) 
6H3 Y~HiiAHraH TE'KCT OFHp. 

CeM YI\HMOl\tJH 6YJIraH KHT06 Ma-
Ha illy. '. 

Weitere Beispiele mit Relativpronomen: wo, wohin: 
Die Stadt, wo Lenin geboren ist, heiJ3t UJjanowsk-JIe

HHH TyrlfJlraH ll1ax.ap - ~I JlbHHOBCK,llMp. 
Die Stadt, wohin Sie im Sommer fahren wollen, ist mir 

nicht bekannt - eH3 e3Aa 60PMOI\'4H 6YJlraH ll1ax,ap MeHra 
TaHMll1 .3Mac. u. a. 

3. deren, dessen als Atfribut. 
Dem d€utschen aUributiven «dessen» , <lderen» , entspricht 

im Usbekischen die Konstrukticn auf-raH, die in der Regel vor 
dem Beziehungswort steht: Das Kind, dessen Mutter Lehrerin 
ist, lernt sehr gut-OHacH 5'1\MTyB'lM (MyaJIJlHMa) 6YJlraH 60J1a 
}I{yna HXWH YI\HHAH. Der Mann, dessen Telegramm wir heute er
hieJten, ist aus Moskau zuriickkehrt. - OM3 6yrYH TeJIe
rpaMM<lCHHH OJlraH KHlllH MocKBa,naH l~aHl M6 KeJI.1J,H. Die Frau, 
deten Kinder gut Klavier spieJen, ist Musiklehrerin. - Do
JlaJIapH mfaHHHOHH HXWH qa.~anH[aH aeJI MY3MKa ~'I\HTyBqHCH _ 
(.1J,Mp). 1m Deutschen wird zU'.veilen auch wie im Usbeki· 
schen eine einfache partizipiale Kcnstrukticn gcbraucht: 

Vgl.: Der auf dem Tisch Jiegende Bleis!ift ist meiner. 
CTOJI.1J,a eTraH 1,aJIaM MeHHKH . 

. der zu erfiillende Plan ... -va)J{apHJIa.1J,HraH nJlaH 
die zil vergleichenden ::'prachen - ~HeCJIaHaeTfaH THJI

Jlap . 

• 
TYPOLOGIE DES VERBSYSTEMS 

Die Verben sind in beiden Sprache;,. die einzige Wort
klasse, deren Elemente konjugiert werden konnen, d. h. in 
Person, Numerus, Tempus, Genus und Modus verandert 
werden konnen. Damit drucken sie Vorgange aus, die eine 
HandIL.n,g oder einen Zustan9 kennzeichnen. 
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EINTEILUNG DER VERBEN 

1m Ushekischen wie auch im Deutschen werden die Ver
ben nach vefschiedenen Gesichtspunkten eingeteilt; nach 
marphalagischen, syntaktischen und semantischei\ Krite
rien, abwahl sie auch wesentliche Besonderh~iten aufwei
sen. 

-
§ 31. KLASSIFIKATION DER VERDEN 'NACH 

MORPHOLOGISCHEN KRITERIEN .. 
Dfe grundJegende Besonderheit des deutschen Verb

systems gegeniiber dem Usbekischen besteht darin, da~ sie 
nach ihrer Kanjugati"an in vier Gruppen eingeteilt werden: 
starke, schw:ache, praterita-pdisentia und unregelma~ige Ver
ben. Jedes dieser Verben hat in der Bildung der Formen 
seiri°e Besonderheiten vom Usbekischen wesent] ich abwei
chend: 

1. Die starken Verben. Sie bilden ihre Grundfarmen 
m!ttels des Ablauts: Linden - band-gebunden; laufen -lief-o 
gelaufm; fahren - fuhr-gefallren u.a. 1m Prasens verandern 
manche oVerben den Stammvolkal e Zll I (Brechung): feh 
nehme - du nimmst - er nimmt; andere bekommen den 
Umlaut: 

feh fahre, du fAhrst, er fllhrt; . 
das Partlzlp II bllden die starken Verben, mIt dem PrAflx 

ge- und dem Suffix, -en: gekommen. gefahren. gelesen. 

2. Die schwachen Verben. Sie bifden das Prateritum mit 
dem Suffix -(e)te und das Partizip II mit dem Prafix ge
und dem Suffix -(e)t. Der Stamm bleibt immer unverandert: 
sagen - sagte - gesagt. 

3. Die Verben praterito - prasentla und die. unregel
maBigen Verben haben auch besondere Bildung-und Kon
jugatiansfarmen, so zB.: 

Das Prasens der Verben priHerito-prasentia wollen, 
so lien, kOnn en, mogen, dilrfen, rn.iissen, wissen ist folgencles: 

ich will, so \I, kanti, mag, darf, muS, weiB 
_duo wHist, sollst, karmst , magst, darfst; mu{3t; weiBt 

er will, soli, kann, mag, darf; mu{3. weiB 
wir wollen, sollen konneI'lI rnOgen, durfen, miiSlten. wissen 
ihr wollt, sollt/ kanntl magt, durft, miiBt, wiBt 
sie wollen. sollen; kannen j mogen, durfen, mussen, wissen 
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Das Verb sein ist eln suppJetives1 Verb: sein - war -
-gewesen: Ich bin, du :-bist, er ist, wir sind usw., Die Ver
ben.haben und werden· verandern in einigeil Formen den 
Stammkonsonanten: haben - hatte - gehabt; du hast, er hat, 
sie' hatten; werden - wUI:de - geworden: du wirst u.a. 

Sing u 

Plilral 

tinre gelma6igen 
werden, tun 

bin, habe, werde, 
bist, hast, wirst, 
ist, hat, wird; tut 
sind, haben, werden, 

2. P. ihr seid, habt, werdet, tut 
3. P. sie sind, habel}, werden, -tun 

4. Manche Verben haben bei gleichem Infinitiv sowohl 
starke als auch schwache Formen. _ _ 

1m Usbekischen gibt -es nur ein einheitliches I(onjuga
tionssystem fur samtliche Verben, und zwar: 

Infinltiv 

YI\HMOI\ 
KeJJMOl<; 

KYPMOI\ 
OJlMOI\ 

PriUerltale Form Part Izlpla/form 

Yi\IfI1H 
l{eJJ,QH 

KYP.QH 
OJI.llH 

Konjugationsparadigma 
Gegenwart und Zukunft 

bekischen durch AnfUgung fo\gender PersonalendW1gen an 
den Verbstamm gebildet. \t gl.: 

50 PJlllK (S~ngular) I KynJloK (Plural) . 
I. ill. = a + MaR = a + MH3 

2. ill. = a + caR = a + eH3 

3. ui. +)1.8 '= a -+ IUIJIap 

Vgl.: 

fa 
KeJI 

e3 
Gop 
OJI 

KYP 

KeJl 1 
60p + Mo~a+ 
OJ! 

JUIJlIlP 
KYP 

1 die Suppletivform: Form, ,die eine 
fehlendc Forw ersetd und das ParadiglIi8 

I . 
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im regelmli13igen Paradigms 
ergiinzt. 







\I gl.:' 
von I iegen - legen 

sitzen - setzen 
trinken - trenken 
lernen -Iehren 
kommen - kommen lassen 
gehen - gehen lassen 
eintreten ,-eintreten lass en 
bleibl'n - bleiben lassen 
essen - essen la~sen 

eT - eT~H3 (MOJ0 
)imp - YT~H3 (MO~ 
H'l - H'IHP (MOJ0 
Y~H ...:: YJ)HT(MOJ) 
KeJl - KeJITHp(Mo~) 
KeT - KerrH3(MoJ0 
KHp - KHpm3(MOI\) 
J~OJl- ~OJJJlHP(MOJ<.) 
e- e.ll.Hp(MOJ<.) 

§ 33. EtNTEILUNG DER VERBEN NACH DE~ VALENZ 

Ein neuer Aspekt ·der Einteilung ist die Gruppierung der 
Verben nach der Valenz.1 Auch diese EinteiJung ist struk
turell - semantische, da sie die inhaltliche Pragung d~ 
Verbs und sein grammatisches Verhalten in Verbindung 
setzt (64. 75). Bekanntlieh bildet das finite Verb das struk
turelle Zentrum des Satzes und bestimmt die Zah! der Satz-
gliedpr . 

Unter Valenz des Verbs (Fligungspotenz, We~tigkeit) 
versteht man die Fahigkeit des Verbs, die Zahl und die Art 
der Warter zu l bestimmen, die das ncitwendige Minimum des 
Satzes bilden, je nach der Bedeutungssehattierung des Verbs 
bestimmte Leerstellen im Satz zu besetzen. Die AusWllung 
der Leerstellen kann je naeh der Valenz des Verbs den obli
gatori~chen. bzw. auell fakultativen Charakter haben. Vgl.i 

AIle singen (das Lied) mit. 
Er trinkt Tee - Er trinkt. 

,Als «Satzzentrum» besitzt das Verb eine zweifaehe Va~ 
lenz: 

a) die sog. linksgerichtete Valenz (Vorhandensein/Nieht
vorhandensein des Subjekts),' b) die sog. reehtsgerichtete 
Valenc (Objekt bzw obligatorische Umstandserganzungen). 
(Ausf. siehe: 64, 75-76). 

Die Valenz der Verben ist eine grammatische Kategorie, 
. die sehr stark von der Semantik der Verben determiniert 
ist. (Siehe: 47 a). . 

Die vom Verb geforderten, notwendigen Satzglieder, die 
dis sogenannte strukturelle Minimum des Satzes bilden, 
werden die Mitspieler des Verbs genannLZu den Mitspie
lern geharen nicht nur notwendige Objekte, sOhdern ~s wer-

1 in clen Grammatiken der usbekischen Sprache ist gegenwiirtig 
das Probl em der Valenz nicht behandelt. 
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. den auch Subjekt, Adverbialbestimmungen und Pradika-. 
tive mitgezahlt. 

·ct Mit dem Usbekischen verglelchend, kann man die Qu.anti-
'. tativen Merkmale der VaJenzstrukturen· der deutschen Ver

ben folgenderweise ver?Ilschaulichen: 
1. Die nullstelligen Verben. A,ls nullwertige gelten 

unpersonliche Verben. Sie kommen in beiden Sprachen vor. 
1m Unterschied zum Deutschen werden diese Verben durch 
formal personliche Konstruktionen ausgedriickt. Vgl.: 

Es regnet.- tMFHP eFMo'Vla. 
Es schneit. - K,op frMO'Vla. 
Es blitzt.- 4al\MOl\ 'lal\MOl\Jla. 
Es tagt.- TOHr OTMO'Vla. u.a: 

2.' Einsteilige (einwertige) s.ubjektive Verben sind typisch 
fUr beide Sprachen. Diese Verhen konnen einen grammatisch 
richtigert Satz mit" einem Mitspieler bilden: sepIa/en (yxJla
MO~), arbeiten (imIJlaMO~), blilhen (ryJIJIaMO~, lachen (KYJ1-
MO~). Sie konnen auch Adverbialbestimmungen verlangen. 

Das Kind schlii.ft.~ Dona YXJIal1llTlL 
Das Kind J iegt im Bett.- DOJIa YpHH.Il.a eTH6JlH. 
Er arbeiteL - Y HLUJIaH.Il.H. . 
Er arbeitet in der Schule. - Y MaKTa6.1l.a HIIlJIaH.Il.H. 

· 3. Zweistellige (zweiwertige) Verben sind typisch Hir 
beide Sprachen und zwar: das transitive Verb m)t einem 
direkten Objekt) und das intransitive Verb mit einem in
direk ten Objek t): 

Die KoJchosbauer erfi.iIJen vorfristig.den J ahresplan. 
· KOJIxo3'!HJIap HHJIJIHK DJIaHl:lH MYMaTH.Il.aH HJIrapH 6a>Kap
MO~.ll.aJIap. 

Das Kind dankt def Mutter. - DOJIa OHaCHra paX;MaT 
a11T.ll.H. / 
· 4. Oreistellige (dreiwertlge) Verben sind typisch fUr 
bei de Sprachen; Hierher geh6ren Verben mit doppelten Ob--
jekten: . 

erklaren - TYIIlYHTHPH6 6ePMO~ -
schehken - Ta~HM 9TMO~ 
'gratuJieren --.: Ta6pHKJIaMo~' 
Der Lektor erklart den Studenten ein neues Thema.

P~HTYB'!H cTY.ll.eHTJIapra RHflJ TeMaHH TyIIlYHTHPl1nTH.-

§- 34. REKTIONDER VERBEN 
;. ... ~ 

Rektion der Verben 1st ihre Fiihigkeit, ein von ihnen ab
hiingiges Substantiv (oder PI;onomen) in ei l1.em bestimrpten "j 
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"Kasus (Pdidikativ, I<asusobjekt oder PrapositionaJobjekt) 
zu for dern.'-. 

Rektion der meisten usbekischen und deutschen Verben 
fallt nichtzusammen. 1m folgenden werdeheinige Verben 
aufgefUhrt, deren Rektion in heiden Sprachen nicht zusammen-
fallt:. . 

1. Die Verben, die deQ Akkusativ regie-
ren und anderen I<asus entsprechen: 

anrufen (Akk.) 1 
benutzen (A~k.) 
bewohnen (Akk.) 
beantworlen (Akk.) 

H,YHrHPOI\ I\HJIMOI\ 
ljJotl;taJIaHMOI\ 
TY PMOI\ (llwaMoi\) 
IK 8806 6epMOl\ 

2. Verben, die im 
absagen (Oat.) 
gratulieren (Oat.). 
nachgehen (OaL). 

Deutschen den Dativ regieren: 

fo 1gen (03t.) 

(AbL)- pa.a. !lTMOI\ 
(Akk.) - Ta6pHKJlaMOl\ 
(Ab!.) - KeTH.naH KeTMOI\ 
(Ab!.) - KY3aTMOl\ 

3. Verben, die den Genitiv im Deutschen regieren:1 

.' slch bedienen (Gen.) 
sich erinnern (Gen.) 
gedenken (Gen.) 
sich schamen (Gen.) 

4. Verben, die im 
regieren und verschiedene 
schen haben: 

arbeiten an (Oat.) 
teilnehmen an (gat.) 
glauben an (Akk.) 
sich wenden an (Akk.) 
achten auf (Akk.) 
hoffen auf (Akk.) 
warlen auf (Akk.) 
bes!ehen aus (Oat.) 
sich int ert!ssi er~n fiir (Akk.) 
sorgen fUr (Akk.) 
kampfen gcgen (Akk.) 
sich beschiifligen mit 
sprecben mit (Oat.) 
scherzen tiber (Akk.) 
sich sorgen urn (Akk.) 

5. Verben, die im 
ren, urid foJgende 

ijJoil)(aJIaHMOI\ 
3CJI3MOI\ 
mlWOHJlaMOI\ 
YSlJlMOI\ 

Pdipositionalkasus 
im Usbeki-

(Nom.) - YCTH.na HmJlaMOI\ 
(Oat.) -l\aTH8Il1MOI\ . 
(Oat.) -ilWOHMOI\ 
(Oat.) ~MypO)KaaT I\HJIMOI\ 
(Oat.) - .!lHl\l\aT I\HJIMOI\ 
(Dat.) - yMHJl I\HJlMO~ 
(Akk.) - KYTMOI\ 
(Abl.) - H60paT 

_ (Oat.) -:-I\H3HI\MOI\ 
(Dat.) raMxypJlHK I\HJlMOI\ 
(DaL) KypalllMOI\ 
(Nom. ) WYFY JlJIallMol\ 
(Nom.) 6ilJlali ranHpMOI\ 
(Nom.) l\a3IlJIJIaIllMO~ 
(Dat) FaMxypJlHK I\HJlMOI\ 

. Akkusativ regie
Usbekischen haben: 

1 Es gibt im Us:bekischen keine Verben"dle den Genitiv regleren. 
-
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lehren (Akk. + Akk.) 

nennen (Akk.+ Akk.) 

. (Oat.+ Akk.) - Y~HTMO~ (ypru· 
MO~ 

(Akk.+ Nom.) - )le6 aTaMo~ 
(6HJlMO~ 

o. Verben. die einen Prapositionalkasus regieren, der 
alternativ durch verschiedene Prapositionen realisiert wer· 
den kann. 

sich freuen an (+ Oat), auf 
COber) + Akk. 

kampfen fur (urn) + Akk 
schreiben uber (+ Akk), von 

(+ Oat) 
sich unterhaIten uber 

(+ Akk), von (+ Oat) 

(Oat) - xypcaHJ1 6yJlMO~ 

(Nom,) - yqyH Ky pawMo~ 
(Nom.) - TYipHCH)la (~a~HJl.a) 
e3Mo~ 

(Nom.) -l\a~HJl.a (ThpHCHJl.a) 
cy3J1awMo~ 

7. Verben, die den Akkusativ oder den Dativ und einell 
Prapositionalkasus regieren: .' 

gratulieren (Oat.) + zu (Oa1.) = (Akk.- Nom.) 6HJlaH"'Ta6pHKJlaMO~ 
u. a. 

Diese Eigenschaften de> Verbs werden gew6hnlich VOh 

der Valenz festgeJegt. 

§ 35. PIE GR,AMMATISCHEN KATEGORIEN DES VERBS 

Die finiten Formen des \lerbes weisen in beiden Spra· 
chen folgende grammatische Kategorien auf: 

Kategorle: 1m Oeutschen: 1m Us~klschen 

1. Zeit + + 
2. Person + + 
3. Geschlecht + 
4, Zahl + + 
5. ModUs + + 
6, Genus + + 
Diese Kategorien sind nacb ihrem Wesen pradikativl: 

Kategorien: sie gestalten den Satz als Aussage und kommen 
den finiten- Formen des Verbs als dem Pradikat des Satze~ 
zu. Zugrunde diesen Kategorien liegen der Sprechakt und 
die Beziehungen, die im Sprec.hak t entstehen. 

Obwohl das Verb in ·beiden Sprachen formal dieselben , 
grammatischen Kategorien hat, doch gibt es unter ihnen 
wesentliche Unterschiede. Sie unterscheiden sich in erster 
Linie durch ihren Gestalt und Gehalt (Form und Inhalt)· 
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§ 36. DIE KATEGORIE DER PERSON UNO OE$ NUMERUS 

Die Kategorie der Person beruht auf der Opposi.tion 
sprechend - ang~sprochen - besprochen. Die differen
zierenden Merkmale, die die Gramme der 1. , 2. und 3. Per
son kennzeichnen, sind: 1) die Beteiligung (Nichtbetei-
ligung am Gesprach; am Gespdich als 
Sprechender) als Engste verquickt 
mit der Kategorie der des Numerus; 
sle zeigt, ob die Person (einen 

Gegenstand oder GegensUinde bezogen 
wird. Beidl: Kategorien durch die Per~ 
sonalendungen des Verbs ausgedruck 64, 96). 

Zum Ausdruck der Zahl gibt es in den Sprachen keine 
besondere Endungen. Beides (Person und Zahl) werden durch 
die entsprechenden Personalendungen ausgedrilckt; I'gl. die 
Personalendungen im Prasens: 

Singular Plural 

J.P. -e - en 
II.P. - (e)sl 

lJI.P. - t 

Obwohl man i m 
drei Person en und zwei 
ihnen einige differenzierenrle 
I. Di e Personen -und 

fallen im Deutsch en _ zusam
men: 

Die Studenlen fahren im Som
mer ins Lager. 

2. Als Horl iChkeitsform di ent im 
Deutschen die 3 Person Plu· 
ral: Sie; 

3. Nach dern unbestirnrnt - per-
son lichen Pronomen «m2!1\) 
st eh! das Verb in der 
son Singular: 
In un<;erer Stadt baul 
viele Wohnhiiuser. 

4. Irri Unlerschi ed zum 
sehen ist das Vorhandensein 
des Subj ekts, das durdl 
Personal pronomen ausgcdruckt 
ist, ist nieht obligatorisch. 
Di e Person aJ endungen des 

5HPJlHK KynJlHK 

LIll. - MaH - MH3 
caH -em 
JIll - J1.1I(Jlap) 

Deutschen auch 
bestehen untel7 

Vgl. 
Usbek!schen aber gebrau

cht man statt der' 3. Person 
Rlural meist die Form der 
3. Person Singular: 
CTYJl.eHTJlap e3J1.a Jlarepra Ke
TaJl.H. 

- 1m Usbekischen dient dage-
gen die 2. Person Plural: CH3, 

- 1m unbestimmt· personliehen 
Sa!z steht das Verb gew5hn-

3. Person Plural: 
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Verbs determlnleren die Per
son und die Zah! des ent· 
sp.echenden Pradlkats: 
Wohln gehen Sle? -

Haben Sie slch im Sommer gut 
. erholt?· 
6. Gegepiiber dem Deutschen 

. feblt· 1m Usbekischen die 
Geschl echtsdifferenzlerung in 
der dritten Person Singular. 

I\aepra (iOPmTCHS? 
EllJl.a lIXlill1 Jl.aM On)lIlHrHSMH? 

__ --er 

~~e 
6, Homonymie mancher Verb-' 

formen 1st typlsch fUr das 
Deutst'h~, was 1m Usbekischen 
nicht der Fall ist: • 

k __ I. Per. Sg. Prat. 
am -3. Pers. Sg. Prato 

: ./ I. Pers. PI. Peas. 
k ?--3. Pers. PI. Pras. 
ommen~Infinltiv I. . 
~ die Hoflichkeit sform 

J edes Affix (personalendung) 
bezeichnet hier nur eine Per
son bzw eine Zahl: 

(MeR) KeJIaMaR 
(ceH) Kenacaa 

/ (y) Kena)J.1I 
(6us) KenaM!l3 
(cus) Kenacus 
(ynap) Kena)lll 

KenJUlM 
Ken,lUlRr 
KeJIJl.lI 
KeJl)lUK 

Ken.Il.HRfU3 
Ken.Il.Unap 

§ 37. DIE KATEOOR,E DER ZEIT 

Die Kategorie der Zeit gehort auch zu den pradikqtiven 
Kategorien. Sie pragt den Satz, indem sie das zeitliche Ver
hB.ltnis~wischen dem Inhalt der Aussage und dem Moment 
des Redeaktes herstellt. 

Die Tempusform des finiten Verbs signaiisiert, ob das 
Ausgesagte im Moment.. des Redeaktes giitig ist oder auf 
die Vergangenheit bzw. auf die Zukunft bezogen wird. 

1m Verbalsystem. des Usbekischen unterscheidet man 
J2 Zeitformen1 (8 syntetische und 4 analytische Formen), 
im Deutschen dagegen - 6 Zeitformen (davan ~ 2 syn
thetische' und 4 anaJytische). 

Das sind: 
Formen der Gegen,wart 

1m Usbeklschen: 1m Deutschen: . 
I. X;osuprn - Kenacu saMaR ¢e'bJIH 1. Das Prll.sens . 

(Die Form auf: a- + )lu) 
2. XosHprH saMoR )laBOM ¢eDJIH 

(Ole Form auf: -mt + MaR 
·eTHp + MaR 
-Mol9l.a + MaH) 

1 A. N. Kononow fUhrt 14 Zeltformen an (Slehe: 18). 
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Jede von diesen Varian.ten hat eigene Schattierung. 
Vgl. die -erste Persori Singular- -des Verbs UUlACZMO~ (arbel"; 
ten). ,-

HUlJlaSmMaH 
. HWJla6 TY pH6MaH 

HWJlae-rH6MaH 
HWJla6 IOpH6MaH 
HWJlaMO~aMaH 

leb arbe!,te -

Formen der Verga.ogenhelt 

'1. ~rr811 saMOII HHc6aT !l>e'bJIH 
(Die Form auf: -llH) 

2. tapHXHA YTraH saMOH !l>eDJlH 
(Die Form auf: -raH) 

3. ~'30~ 9rr atl :laMOn !l>e'bnH 
(Di e Form auf: -raH 911H) 

"I. Das Priiterlt 
2. Das Perfekt 
3; Das Plusquamperfekt 

4. ~TraH saMOH ~HKOH. !l>eDJIH 
(ore Form 8uf: -H6 llH) • 

~., tyraJlJlaHMaraH ynaH 38MOH !l>eDJIJI ," 
(Di e Form auf: -ap 9llH) 

6. rTraH 38MOH llaBOM !l>e'bJlH (Die Form auf: -braH 9)J.H) 
7. 9'TraH 38MOH ./laBOM lj>eDJIJI (Die Form auf: -Mo~a 8AH) 

Formen der Zukunft , 
I. RenacH 38MOH rYMoH !l>eDJIH 

(Die Form auf: -ap) 
2. RenacH saMOH Ma~ca.n !l>eiJIH 

(Die Form auf: -MO~'1H) 
-AHraH 

1. Das Futurum I 
2. Das Futurum II. 

Der Vergleich z~igt. das <lie -Bildungsformen der Zeit
formen weisen in beiden Sprachen. wesentliche Unterschiede 
auf. 1m Usbekischen gebraucht man Mufiger synthetische 
Verbformen als im Deutschen. Anstelle der meisten deut
schen analytis~hen Verbformen zeigt das Usbekj,sche die 
syntetische Verbformen. 

VgI.: 
Icli babe gelesen.- MeH YI{HAHM. 

--:Qr 1st gekommen. - Y KeJJllH. 
I~h will lesen.-MeH, Y~HMO~'1HMaH. , 
Icll, kanA ohne Worterbuch lesen.- MeH JIYI'8TCH3 ~I{HA OJl8Maa. 
Der Plan 1st: erfiil1t;..,.. rrn8H~6aJKapH"JlraH. 
Die Stra8e ist asphalt1e:.t~- Kyqa ac!l>aJlhTJlaHraH. u.a, 

VgI.: 
Das reiche System der Zeitformen der zu vergleichen

den Sprachen gibt die Moglichkeit, die zeitlichen VerMlt
nisse absolut und relativ wiederzugeben. 
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und relativen ~nnerhalb 
die. zeitlichen 
lich ;ausgedruck 

Besonders 
Vgl.: 

in beiden Sprachen 

err olgt das in der deu tschen 

1. Das Prasens, clas Prateritumj 
zum Teil das Perfekt und das 
Futurum I werden absolut ge
brauchL 

Fgi.: 
Wir interessiefen 
Sport. 
Ich interess i efe 
deutsche 
der aber 
die englische 

Als fch In Moskau war, be
suchte ich in den Kreml -
Bis du kommst, bin ich da. 
Verstehst du denn fiberhaupt, 
was du sagst? (A. Seghers). 

2. Das Plusquamperfekt ·uOd dae;' 
Futurum II sind vorw;egend 
reI ative. Tempora. Das Plus
quamperfekt komm! aber auch 
absolut vor. 

Vgl.: 
In den 

Okonomie nceh 
J1.nde der 

1, Ahsolut werden gehraucht bel-
de Formen der Gegenwart und 
Zukunft sowie Formen der 
Vergangenheit auBer der Form 'i. 
«y30l\ YTraH 38MOH ¢eMH. 
nur dann, wenn sie in selh· 
stand!gen Siitzen sowle im 
Hauptsatzen vorkommen: 

EH3 cnoprra 

MeH HeMMC TIlJlHrll 

YKaM 3Ca HHrJlll3 
3HI\SJ(H. 

In den meisten 
Nebensa!ze wird 
Bedeutung. 
abweichend, 
Part izi pialkonstmkt i orlOI! 

gedrfickt: 
MeH MocKsars 6op.raHHMJ(a 
K peMJlJ(a 6 Y JlJI,HM. 
CeH KeJlfYH'18 Men IDy epJl,a 
6Y,1aM8fl. 
CeH HilMa Jl,eeTraHHHrHH TY
lllYHsmcaHMH aXHp? 

2. Die Form «Y301) yTraH 3aMOH)' 
ist vorwi egend reI atives Tem
pus; wie das deutsche Plus
quamperfekt Priiteritum 
ist sie 

Marx seine Kritik 
gebracht. Dies geschah 

(lvlarx - Engels. Ausgew. Schrlften, Bd. l. S. 59) 

Ma pKe Y3HHHHr CHeCHil HHOTI;ICOJ(f a J(OH P raHl\lI,UIIHH HOHPI\HH'I1f AHJI-' 
,Jlap,lla lIaJlH OXHpHra eTKaSMaraH 9»'H. fiy HID 9J1J1HfHH'IH itHJlJJapHHUr 
OXHpllra erH!) TyrIUlJlaH,llH XOJIOC. 

(K. MapKC, tfJ. fhueAbc. CaliJlaHMa. acapJIapt 231· 6). 
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i~" ,~,ehr eigenartigist dagegen der A~sdruck der Vor'zeitig
. eit in Nebensatzen des Us~ischen, dessen Pradikat meist 
'dur~h besondere Partizipial- und Adverbialkonstruktionen 

,., ausgedri.ickt 'wird: V gl.: 
'"". '" 

,,;, ~achdem Karim die Schule absolv!ert hatte, bezog er die Fakul-
'tat fur Fremdsprachen. KapH,M MaKTa(5HH 6HTHpraHH~aH KeARs 'leT THJI

'·,'-.r!ap <jJaKYJlbTemra 5f9Jwra KHPJJ.H. 
", Nachdem er das Institut abs,olvlert haben wlrd, wlrd er als Lehrer 
'. arbeiten.- I1HCTHTYTHH 6HTHpraHH~aH KeAHH y Y~TYB'IH 6yJIH6 HW
.,- JlSil.!\H. ' 
:- Seitdem er 81ch erholt hat, Whit er slch vlel besser.- ~8M OJlHti 
. 'of(eJlraHH~aH 6epH; y 5'3HHH aH'Ia HXWH Ce3MO~a (Ce3SmTH). 

Die PartizipiaHormen des Verbs weisen in beiden Spra
chen auch absolute und relative zeitliche Differenzierungen 
auf. Vgl.: . 

das lachende Kind 
das gel esene Buch 
der zu erfii.llende'Plan 

KY JlaeTr aH 60JIa 
YI\HJlraH KHT06 

6a>KapHJJa.!\HraH nJIaH 

Das Partizip I, wle die Formen auf -eTraH, oder -)J.HfaH, 
druckt die Gleichzeitigkeit (mit der Satzhandlung) aus, 
beide Formen sind in bezug auf die Zeit neutral: 

I schrei en (Gegenwartf ' 
die splelenden Kinder schrien (Vergangenheit) 

werden Schreien (Zukunft) 

19i'lI\HpMol\.!\a 
I\H'II\HPHflTH 
~q~papJJ.H 
I\H'll\Hpa.!\1i 

A.hnlictr wie das deutsche Partizi p II druck t die Form auf 
-faH vorwiegend_ die Vorzeitigkeit zur Satzhandlung aus. Vgl.: 

Die angekommenen Gaste werden herzlich begriiBt. 
~eJJraH MeJ\MoHJlap CaMHMHH KYTH6 OJIHHMo~a. 
Das gelesene Buch 1st interessant. 
~I\IiJlraH KHT06 I\H3H~apJIH. 
Dec erfiillte Plan war schwer. 
Ea>KapHJlraH nJIaH OFHP 9p,H. 

§ 38. KATEGORIE DES MODUS UND DER MODALITAT 

Die Kategorie de-Modi tAu ssagewei sen) gehort zu den 
pradjkativen oder satzgestaltenden Kategorien des Verbs. 
Durch den Modus des Verb charakterisiert ·der Sprechende 
das geschilderte Geschehen und somit seine gesamte Aus
sage hinsichtlich der Real it5t. 
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Von'diesem 
vorgestelIt, 
fordetlich, . 

eine Aussage wirklich, 
erwiinscht, befohlen. er-

. Urn die Mod:11 auszudrOcken, bedienen 
sich beide Sprachen Mittel, und zwar lexika-
Iisch(U", syntaktischer und grammatischer Mitte\. Die lexi
kalischen Mittel sind: 

1m Deutschen: 
Modal adverben: hoffenflich, 

moglicherweise, sicherlich, ver
mt.tlich, vielleicht, wohl, wahr-
scheinlich U.S.w. . 

und Modalverben: kOnnen, 
wollen, sol len, mogen, dar/en, 
mUssen. , 

Vgl.: 
Kommt er?

JJ.HMH? - AJl6aTTa 

1m Usbekischen 
dene modale 
keit, Moglichkei 
werden durch 
gedriickt: 

1m Usbekischen: 

MaMa cY3J!ap: aA6amma, 
Uly6!facU3, {(l~malt; 6alllCU; 
S!f17lU.M01I, 'laAUlCUj UleKUIIAll 8.6. 

ieh; vlellelcht), Y Kena· 
usw. 

Mo dal ver ben, verschie
Geschehens, d. h. Fiihig

Willen, Wunsch u. 8. 
I(onstruktionen aus-

Wir sollen 1m Labor arbeiten. 
OH3 JIa60paTopHH)l.a HIllJIa'f I1MH3 KepaK. 
Die Studenten konnen gut lesen. 
CTy,!:{eHTJIap SlXIIIJ:! Y~HH OJla)l.H. 
Der I(ranke darf jetzt zur Vorlesung gehen. 
OeMOP SH)l.H JIeKIJ.HSlra OOpHIIIH MYMKHH. usw. 
- Syntaktische Mittel sind: 

1m Deutschen! 
die Konstruklion 

und (seln) mit folgendcm 
nitiv mit zu, sowi 
schreibung mit ·«wiirrle»: 

1m Usbeklschem 
verschiedene Umschrelbun
die auch modale Bedeutun

ausdriicken: 

Mel! HWJl3WHM Kep~K. leh habe zu 
Der Plan ist 

erfiillen. 
Ole Studenten 

stern 1m Labor zu 

nJlaH MYM3THJl.3H OJIJI.HR 
03lKapHJlHWH KepaK. 

CTYJl.eHTJl3p Kella Jlaooparo
HWJlaWJlapH KepliK 3)1.11. 

- Die grammatischen Mitt~l, die Modal Wit ausdri.1cken, 
sind in heiden Spracllen die Modi (lat. modus - Art und 
WeIse), d~ h. die Sag· oder Aussageweise des Verbs. . 
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Mage unsere Freundschaft auf ewig lebenl 
.uYCTJIHfHMH3 YMp60Jt a6aJJ..HH 6YJICHH! 
b) die Konstruktion «Verbal nomen» auf -MO~, -YB oder 

-Hill + KepaK (JI03HM) sowie die Befehlsform auf -CHH,. zum 
Ausdruck eines Befehls oder einer Aufforderung, die an eine 
dritte Person gerichtet ist: 

A,ls Subjekt des Satzes tritt im Deutschen meist das 
unbestimmt-personliche Pronomen «man»: 

Man wiederhoJe das Thema «Konjunktiv».- «KOH'bIOHK
fHB» TeMaCHHH f\aHTapHllIl<epaK. 

Man affne es vorsichtig.- EYHH 3J\THeTJIHK 6HJIaH OllHlli 

Kep al< (JI03lfM). 
Mage er soforl kommen I - Y Te3 eTH6 KeJICHH! 
2. Der Konjl,lnktiv des deutschen t\eben~at:ies kann in 

der usbekischen Sprache durch eine analytische Form (die 
Form auf -ca + a;{H) wiedergegeben werden, aber auch 
durch den Indikativ mit einerPartikel, die konjunktivische 
Farbung besitzt, wie zB; eye, xyiJiJu, 6aAKu, ... 6()AUlllU MYM

KUH,9{mUAIOA u. a. (Belege siehe unten). 
3. Auch die prateritaJen Zeitformen des 'I\onjunktivs wer

den im selbsUindigen Satz gebraucht. Sie drucken einen 
irrealen Wunsch, eine bedingte Maglichkeit, etwas Nicht
wirkJiches aus. In dieser ihrer Hauptfunktion entspricht 
der pditeritale Konjunktiv dem Usbekischen «illap MaHJIH:t 
auf -ca 3JJ.H, raH.na 3).(H mit detseI ben Funktion: 

Kamest du rechtzeitigl CeH y3 Da~THJla KeJICaHf 3J111 
\V enn du rechlzeilig kamest. I· u 

Warest du rechtzei tig gekommen. . (KeJIraHIIHrJla 3J(11) I 
Ware mein Vater. am Lebenl - OTaM THpllK 6YJIraHJla 3J1111 
Bekiime er ~chneller eine Antwort auf seinen Brieff- l\aHII 3HJJ.II 

y (}'3) xaTllra Te3po~ >KaBo6 OJIca.· ' 

4. Die prateritalen Zeitformen des Konjunktiv werden 
auch in irrealeri Bedingungssatzen mit der' Konjunktion 
wenn oder in einem verkiirzten Nebensatz ohne wenn ge
braucht. 1m Hauptsatz kannen auch die synonymische For
men - der Konditionalis I bzw_ I I gebraucht werden. Die 
analytisch gebildeten Konditional is lund der Konditiona
lis II. (wurde + Inf. I, bzw. InL II) sind reine Bedingsungs
formen. Der Konditionalls I bezieht sich auf die Gegenwart 
oder Zukunft, der Konditionalis II - auf die Vergangen
heH; In ihrer Hauptfunktion entsprechen Sie der usbeki
saken Bedingungsform auf -ca + 9M, Irrealis im Haupt
satz wird zeitlich indifferent durch die I\onstrukti.on -raH 
5YJlap 9)lH oder -ap SJ{H ausgedruckt: Vgl.: 



).. -
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-Warest du fruher ~ekommen. wurden wlr ins Konzert gegangen 
6eln (waren . wlr .... -gegangen) . 

. CeH Ba~TJlHpO~ KeJlCaHr -(KeJJraHRHr)l.a3)1.H). 6Rpra KOHllepTra 60pap 
9)J.HK (6opraH 6yJlap 9)1.HK). . . 

Wenn ich freie Zeit hatte, wiirde 1m Labor arbeiten. (Arap) 6Ylll 
B~TRM 6yJlca 3)1.R, JIa60paTopHH)l.a HlliJIap 9)1.RM. 

1m Unterschied zum Deutschen werden fUr drei Zeit
stufen dies.el ben Konstruktioneri zum Ausdrutk der irrealen 
Bedingung verwendet: Vgl.: 
-CeH coaT OJlTRraqa lieJla OJICaHf (9)J.H). 6Hpra KHHOra 60pap 3)1.HK 

(60praH 6yJlap 3.1l.HK)_ _ 

1 m Deu tschen dagegen ist der Gebrauch dei Zeitformen 
streng eingeschriinkt: so dient das Priiteritum Korijunktiv 
bzw. der Konditionalis I stets zur Bezeichnung eines gegen
wartigen bzw. zukiinftigen Vorgangsj ein vergangenes 
Geschehen wird durch dasPlusquampetfekt bzw. Kondltio-
.nalis n b zeichnet. _ 

5. Auch dem Konjunktiv der fremden Meinung entspricht 
im Usbek ischen meist die Partizi pialform auf -raH+ JIHK + 
entsprechende Affixe sowie der Indikativ. Vgl.: 

Er erzah lie mir, daf3 er bel 
einer . Witwe in. Diensten sei 
und von Ihr gar wolr! gehaJten 
werde (Goethej . 

Die Base fragle, obsie mit 
dem Buche fertig ware ... 
(Goethe) 

Y MeHfa Y3HHRHf 611p tieaa 
aeJlHHKH)l.a XH3MaT '~HJllilliHHH aa __ _ 
y aeJI 611JIaH MYHoca6aTJIapH Il X- . 

lllH 9KaHJIRrHHH aATH6 oep)l.H . 
(reme). 

Y lIaMpollHMHRHf >KRlIllI! 
JIorra)l.aH Sl~RH)l.a Y3R 1060praH 
KHT0611HII Y~RraH - y~MaraHJlH
fHHIl cypa)l.H (Feme). 

§ 43. ZUM GEBRAUCH DER ZEITFORMEN 

(Allgemeine vergIeic~ende Charakteristik) 

1m Unterschied zum Usbekischen sind : die meisten Tem
pora im Deutschen- zeitindifferent. Der Zeitbezug wird meist 
dl:lrch Mittel des Kontextes (Adverbien. Konjunktionen 
usw.) hergestellt. _ 

Bei der Beschreibung derBedeutungsvarianten der ein
zelnen Tempora -des Usbekischen und des Deutschen sollen 
folgende Merkmale beriicksichtigt werden: 

1m Deutschen: 

1. Den 6 grammatisch~n Tempo- _ 
ra des deutschen Tempussys
terns ent~prechen nlchl in 
linearen Zuordm,tng 6 Bedeu· 

12p 

1m Usbeklschen: 
1. Jede von 12 grammatischen 

Tempora des usbekischen 
Temporasystems sind vorwie

, gend eindeutlg l au6er det 



tungen dies~ ,!,~ra. (70a" 
121) - ... , .~--- -' ;:, ,, .- ' : 
Die melsten von Ihriel1'riti~i?;(· 
polysemantiseh und kiinnen 
auch synonymiseh zu einan· 
der sein. (Belege unten). 

2. Die Zeitinhalte der meisten 
Formen der Vergangenhelt 
werden nieht nur dure:-h die 
grammatlschen Tempusfor
men, sondern auch durch Ie· 
xikalische Mittel konkretisi· 
er~. Ais Beispiel soli die 
grammatische Bedeutung des 
Priisens dienen: 

Vgl.: 

Forme (X;03HPrH - KeJlaCH sa· 
MOH und zum Teil der Form 

.nalloM. ¢e"bJIH) 

2. Die Zeilinhalte . werden'· 
wiegend durch die gramrtntli· 
schen Tempusformerl ausge
driickt. Di e 1 exikalisf:hen 
Mitt el sind nieht entschei
dend, jede Zeitform be<timmt 
inder Regel nur eine Bedeu· 
tlJ>lg, denn sie sind scharf 
differenzierend uhd nieht kon· 
textgebunden. 

im Deutsch en: leb gehe (jelzt) ins' Labor. (Gegenwart) [ch gehe 
morgen ins Labor. (Zukunfl) 

Gestero gehe ieh dUrch die StraiJe, da treffe ich meinen Schul· 
freund (Vergangenheit)., . 

reh gehe vi elleieht ins Kino. (Zukunft mit modaler Bedeutung 
(Vermutung) 

Und ihre- even!uel Ie Entsprechungen 1m Usbekischen: 
MeH Jla60paTopH!lra OOpRnMaH (X;03HPrH saMOH', 
MeH Jla60paTopHlira 9pTara 6opaM!'oH (KeJlaeH saMoH). 
Ke'la KY'IaAa IOpCaM, CHH¢.nOlllHMHlI Y'lpaT1I6 l\OJl.nHM (ynaR saMoR). 
MeR 6aJlKH KHRora 6opapM&H (rYMoH ¢eUH). . 

Obwohl in angefiihrten Satzen die grammatische Zeit
form dieselbe - das Prasens "ist, doch istdie obiektlve 
Zeit unterschiedltfch. 1m Usbekischen werden sCe dagegen 
mittels vier verschiedener Ve,rbformen ausgedriickt. 

Ahnliche Erscheinungen weisen auch die anderen Zeit
formen des Deutschen auf, was fUr das Usbekische nicht 
typisch ist. 

3. Transposition eines Modus zum Ausdruck eines an
derert ist in beiden Sprachen unterschiedlich. 

Besonders verbreitet ist diese Erscheinung im Deutschen 
(ausfiihrl ich siehe: Schendels, 37. a) So,. zB: 

~ Zum - Ausdruck modal er 
. Schattierungen gebraucht man 
melst die Zeltformen des Indl-
k~i": _ 

Das Putur n zB. dl ent vOr· 
wiegend zumAusdruck der Mo
dalHiit der Annahine hi der 
Veigangenheit: . 

1m Usbekischen ist di eser. 
. Fall elne AUsnahmeerscheinung. 

.1m Usbeklschen glbt es 
spezlell e VerbformeJ1, die ver
schledene nwdale Schatti erungen 
ailsdriick en. 

- 1.27 
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VgI.: 
Er wird .(5011) meine Adresse verges sen haben. 
:y MeHHHf a.npecHMHH yHyrraH 6Yllca KepaK (YHYTraHra YxwaHAH). 

4. Anders werden in beiden Sprachen die Zeitverha/t-
nisse bestimmt. Darunter versteht man das Verhiiltnis der 

'Gleichzeitigkeit, Vorzeitigkeit oder Nachzeitigkeit, in dem 
die Vorgange innerhalb eines Satzes. besonders innerhalb 
von Haupt-und Nebensatz (HS und NS) zueinander stehen. 

Aus dem Zeitverhiiltnis ergeben sich die Verbalformen, 
die in bei den Sprachen nicht immer zusammenfallen. 

Bei der Bestimmung des Zeitverhiiltnisses im SatzlTefiige 
geht man von Geschehen im Nebensatz aus, das im Deut
schen und im Usbekischen meist anders ausgedruckt wird: 

1m Deutschen: 

1. DIe G!eichzeitigkeit Wtrd 
meist durch dieselbe Zeitform 
ausg edriickl: 
Prasens - Priisens 

Prateri tum - PrMedlum 

Perfekl - Perfekt 

Futur 1- Futur I 

I' gl.: 
Wer nicht arbeltet. soli nicht -
essen (Sprlchwort). 
Wiihrend def Lektor erktart, 
horen aile aufmerksam zu. 

Ais ich 1m Konzert war, 
traf ich meine Studi engenos
~en. 

Warten Sie, bis Ich anrufe. 
Der Lektor wiederholte das 
Thema noch einmal. damit 
es die Schul er b~er begrel
fen. 

2. Die NichtgJ eichzeitigkei t 
wird im Deutschen durch 
verschiedene Zeitformen be- , 
zeichnet: . 

's) Die Vorzeitlgkeit in der 
Vergangenhelt wird mit leIs 
des Plusquamperfekts (im Ne
bensatz) in Verbindung mit 
nem Priiteritum (sellen .,-dem 
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1m Usbekischel1: 

, 1. Gieichzeitig ablaufende Hand
I ungen konnen von iweierl el 
Art ausgedriickt werden: 

. ' .. ': 

I. Partizip auf -raH + finite 
Form, die Form auf -ca+fin. 
Form. 
die Form auf -rYH'Ia + fin 
Form. 
die Form auf -raHAa + fin 
Form 
die Form auf -Ae6 + AH 

KliM HWJlaMaCa (HWJlaMaraH). 
THUlJlaMai%.nH (Ma1\oJl). 
s>"1\HTYB'lH TYWYHTlI'paeTraHJla 
(-raH nali.T.na), lIaMMa JlHl\l\aT 
6HJlaH THHrna6 YTHpa.nH. 
MeH KOHU epT.na 6YnraHIlM.na 
KY pCJl.owJla pHMHH y'lpa T.nIlM. 
MeH 1\YHFHPO~ I\HJlrYHHM'Ia, 
KYTH6 TYp· ' 
$7!<,YBQHJlap lIx6m TYWYHCHH 
J1.e6, YI\HTYB'lH TeM8HH IlHa 
l\aiiTaplI.H. 

2. Di e NichtgJeichzeitigkeit 
wird im Usbekischen durch 
besondere grammatische .Mit
tel 8usgedrikkt niimlich: 

a) Die Vorzeitigkeit in der Ver
gangenl~it wird milteis der 
Partizipialform auf ·raH + 
Affix,e (im Neben~atz) mit 
der priiteritalen Form auf oJlH 



Pedekt) (1m Haup!satz) aus
gedriickt: 
Nachdem ich aIle Priifungen -" 
abgelegt hat te, fuhrich nach 
Samarkand. 
Ich war im Sommer dort, wo 
du nie gewesen wars! (bist). 
Sobald (nachdem) er in Mos
kau angrkommen war, suchte 
er ~ofort < ein en Freund auf. 

3. Die Vorzeitigkeit in der Zu- , 
. kunft wird mittels des Per

fekts (sel tener des Futurs II) 
in -Verbindung mit dem Fu
turum J(oder' dem' Prasen~) 
ausgedriickt. 

Na<;hdem ich das Jnstitut ab
solvied habe (haben werde), 
werde ich in unserem Kol
chos arbei ten. 

sellen: -raH + eine der Pra
teritaiformen (im Hauptsatz): 
MeH ~aMMa HMTHlIoHJlapHMHH 
TonwHpraHHMJlaH Keihm (Ton
WHpH6), CaMap~aflJlra KeTJlHM. 
MeH f3Jla ceH MyTJla~o 6YJI
MaraH lKOHJla 6 YJlJlH M. 

Y MocKBara KeJlHWH 6HJlaHo~. 
ypTOfHHH ~HJlHpa (')oWJlaJlH. 

3. Die Vorzeitigkeit in der Zu
kunft wird au~gedriickt mi!
tels der Form auf -raH(-ca)+ 
Affixe (im Nebensatz) in 
Verbindung mit «X,03HPrH
KeJlaCH 3aMOH» oder der Form 
-apMaH, -MOI\'lHMaH. 
(Es kommen auch andere Va· 
rianten vor, siehe: Syntax). 
HHCTHTYTHH TyraTraHHMJlaH 
KelhiH KOJlX03HMH3Jla HWJlaii
MaH (HWJlaMOI\'lHMaH). 

§ 44. ZUR TYPoLOGIE DER PRASENSFORMEN 

. Wahrend das Deutsche nur iiber eine einzige Zeitform 
-" der Gegenwart das Prasens verfiigt, weist das Usbekische 

vier FOfmen ,def <Jegenwart (mit weiteren Abaften) auf. 
Das deutsche Prasens und eventuelle usbekische Ent

.'. sprachungen kann man folgenderweise veranschaulichen: 
Vgl.: 

das Priisens 

(fch schreibe) 

die Form auf -a: e3aMaH 
die Form auf ·~n: e3~nMaH 
die Form auf -MO~Jla: e3MO~JlaMaH 
die Form aLif -enlp: e3at'TfipMaH 
sowie ihre Varlanten: 
die Form auf -H6 TypMO~: e3H6 TypH6MaH 
die Form auf 'H6 YTH pMO~: e3H6 YTH pH6MaH 
die Form auf 'H6 IOpMO~: e3H(') IOpH6MaH 
die Form auf -H6 eTMo~: e3H6 eTH6MaH 

Der Hauptunterschied des deutschen Prasens gegeni.iber 
den Ushekischen Prasensformen besteht noch darin, da~ 
es mehrdeutig (polysemantisch) ist und fiber mehrere para
digmatische und syntagmatische Bedeutungen. d. h. fiber 
Grund-, Neben- und Sonderbedeutungen verftigt. Diese 
Bedeutungskompollenten werden' als die distinktiven Merk
male der Inhal tsebene betrachteLPrbf. O. 1. Moskalskaj a 
fi.ihrt 1-0 Bedeutungskomponenten (Semen) des Prasens auf 
(Siehe: 64, 90). 

9-- 396 12'il 

I . 



§ 45. DAS PRASENS (BEDEUTUNG UND VERWENDUNG) 

Das Prasens ist im rriodernen Deutsch eine'po]yseman
tische Zeitform: 

1. Das Pdisens bezeichnef vor allem das gegenwartige 
Geschehen, den Augenblick, der mit dem Redemoment zu
sammenHiII t. Funktional entspricht dieses Prasens der usbe
k Ischen Form auf -SID, _die ebenso das' gegenw artige Gesche
hen ausdriickt: 

Horst du, jemand klopft an die rar.- 3urHTsmcaHMH, 
KHM,n:HP 311IHKHH TaI\I1JIJIaTSlIlTI1. 

Genosse, Sie werden angerufen.- 'S"PTOI\,"CH3HH 'I'eJIe¢OH' 
ra lIaI\Hp"11ISlIlTI. 

2. Das Pdisens dient zur Wiedergabe eines allgemein
giiltigen Vorgangs (allgemeine Feststellungen, Sprichwor
ter u. a.); 1m Usbekischen wird diese Funktion des ,Prasens 
durch die Form «l\03I1prl1 - KeJIaCI1 3aMOH) ausgedruckt: 

Die Erde dreht sich urn die Sonne.- Ep I\yelli aTpo¢H,n:a 
aHJIaHa,n:H. 

Diese Zeitschrift erscheint einmal im Monat.- By >KYP
HaJI oHH,n:a 6,HP MapTa 'lHl\a,n:H. 

Wer nicht arbeitet, soli auch nicht essen. (Sprichwort). 
HwJiaMaraH THllIJIaMaH,n:I1.' (M~o/l). ' ," 

3. Das Prasens' bezeichnet Vorgange von Dauer, die in 
die Gegenwart hineinreichen oder hineinversetzt werden. 
1m Usbekischen wird es durch die Form «l\03HprH aar-.lOH 
,n:aBOM <pe'bJII1» auf -M0JC;na: 

Die progressive Menschheit kampft aktiv UIlJ. den Frie~ -
,den.-,- nporpeccHB HHCOHHSlT THHlIJIHK YlIYH <paoJI KypallI
MOI\,n:a. 

Die Volker der Welt unterstutzen die Friedenspolitik 
der Sowjetunion -- ,Uyire xaJIl\.JIapH CoBeT Jh"fH<poI\HHHHr 
TliHlIJIHK cHecaTHHH I\YBBaTJIaMOI\,n:a ... 

4. Das Prasens verfUgt aber das Serna «Zukunft», es wird 
in die Sphare der' Zukunft transportiert, wo dieses Serna 
aktualisiert wird. (J. Schefldels 18 a). Dabei wird das futur'_ 
lsche Prasens von den temporalen Adverbialbestimmun- -
gen begleitet. _ , 

Dassel be wird im Usbekischen durch die Form «,\03HprH -- " 
KeJIaCH 3aMOH» seltener durch die Form «KeJIaCH 3aMOH Mal\ ) 
ca,n: <pe'bJIH» und «KeJIaCH 3aMOH rYMOH <PenJIH» , ausgedriickt. " .. 
z. B.: Biirgerin, kommen Sie bitte morgen ... Ich 'iibergeb~ 'J,;,', 
Ihnen dann den Brief, und wir konnen alles Weitere bereden, ¥, 

',;~ 
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Bredel). rpalK){aHKa, MapJ\aMaT I<;HJIHO 3pTara KemlHr, 
. CH3ra xaToepyo ID6opaM3H, CYHrpa I<;OJIraH ranJIapHH 
..... • .. u.n~ OJIaMJ1J..- I 

_ .... Das futurische Prasens ist also ein kontextuelles SynonYI1) 
des Futurs. Dieselbe stilistische Wirkung der Transposition 

.. .. kommt auch im Usbekischen vor: . 
MeH3pnira caHaro)J1lHra KenmMaH. (18 a, 214) . 
'" RetII\YPYHMa)l{JIlIcniKeJIaCH3MH? (A. K.a>fJfop.) 

. 5. Pdisens ist auch- ein kontextuelles Synonym des 
c . Praterits, indem es zur Belebung der Erziihlung dienst. 
i' Das ist das sogenannk «Pdisens historicum». Diese stilis
;; tische Wirkung der Transposition kommt auch im Usbe
'. kischen gelegentlich vor, wo dazu die Form «J\03HprH - Ke-

JIaCH '3aMOH» gebraucht wird. In beiden Sprachen mu~ die 
Vergangenheitsbedeutung durch eine obligatoris<:he Tem
poralangabe - oder· durcheiilertKontext deutlich wer-
den. VgL . -

RetIa pecny6JII1Ka KOJIX03tIHJIap Cbe3,llH OtIHJI,llH. MaHa 
Oe3aTHJItaH KaTTa 3aJI. CoaT eTTH. napTH5I Ba ~yKYMaT pa~-
6apJIapH npe3rf,llrfYM CTOJIH e,HHra KeJIa,llH. :X;aMMa YJIapHH 
OJI~HIllJIaH,llH . paHc Cbe3,llHH OtIHI<; ,lleo 3bJIOH I<;HJIa,llH ... 

Vorwiegend aber erscheinen als Aquivalent des deut
schen«Priisens-historicum» die Formen der Vergangen
heit. Vgl. : 

IoCEinmal, - erziihlte der Forster,- gehe ich am Abend 
in den Wald. Da sehe ich in der Ferne ein braunes Tier. Halt, 
denke ich, das ist gewi~ ejne ,Hirschkuh; schnell nehme ich 
meine Flin te un d sch ie~e ... Wissen' Sie was i ch geschos ' en 
habe? - Einen Frosch. (R,i1bezahl). 

1m Usbekischen: «Brrp KYHHf.- ,lle,llH YPMOH~H,- KetIaCH / 
ypMOHra 60paeTraH 3,llHM. illy naHT Y301\,llaH l\aH,llaH,llHp I\YR-
FHp TyCJIH ~aHBoHKYPHHHO I<;OJI,llH. TYXTa, ,ll'€JlHM MeH Y3HM-

.ra, OY, ~yroC-KY? Te3 MHJITHFHMHH OJI,llHM-Y, OTHO IDOOPJlHM ... 
HHMaHH oTHoMaH ,lleHr? !\ypOal\aHH OTHO IDoopHoMaH. (ap
maKiJaH..) 

6. In Chroniken und historJschen Obersichten . kann die 
Prasensform eine registrierende Fuuktion haben, dazu ver
wendet man im Usbekischen die Form «:X;03HprH - KeJIaCH 
3aMOH» sowie die Form auf -):IH bzw -raH. .. 

ZB: 1m Jahre 1914 bricht der erste Weltkrieg aus.-
1914 HHJI,lla 6HPH~qH lKaXOH ypyIiIH OOllJJIaHaJlH (60llJJlaHraH, 
OOllJJlaHJlH). . .' 

7. In Verbindung mit Wortern wie: wohl, sicher, viel
Leicht driickt das Prasens eine Vermutungaus und wird im 
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Usbekischen durch die Form auf -ap· oder durch die Parti
kel 6aAKU (8)fmUMoA) =+- die Form auf -ca ausgedruckt. 

Vielleicht bin ich in einer Stunde zuruck. (W. Bredel).
MeH' 3~nrMOJI 6l1p CoaT)laH KeHI1H ~aHTI16 KeJIapMaH. 

8. Als kontextuelles Synonym des Imperativs kann das 
Prasens einen kategorischen Befehl ausdrucken. In diesem 
Fall entspricht das Prasens dem usbe1dschen «~03HprH-Ke
JIaCM aaMOH» oder der eigentlichen Imperativform: 

'Du bleibst hierl - CeH llly ep)la "oJIaca~!l ("oJII) 
Gleich ziehst du sie aUs, horst du? Auf der Stellel (A. Se· 

ghers.) - :X;03Hp 6YHH eliacaH, 3111HTsmcaiiMH? I\aHH )lappoB! 
J etzt gehst du nach Hausel Verstanden? - X,03HP yiilra 

60p3caH I TYlllYH)lHHrMH? 
9. Was aber den Gebrauch des Prasens in den zusammen

gesetzteo,.. Satzen anbetrifft, so findet es im Usbekischen 
verschiedene Entsprechungen: 

a} eine derPartizipialkonstruktionen + eine der Ver
balformen der Gegenwart. 

b} Konverba (paBHlll)lOlll) + eine der Verbalformen der 
Gegenwart. 

c} Die Form auf -ca + prasentische Form u. a. 
Vgl .: Da~ du flei~ig bist, freut mich. (Es freut mich, 

da~ du .. :) - CeHHHr THPHlll"OI\JIHrHHr MeHH "YBoHTHpa)lH. 
Was du sagst, ist nicht ganz klar.- . 
CeHHHr aHTraHJlapHHr MeHra YHlJ.a aHH" 3Mac. 
Wenn ich frei bin, lese ich gern schongeistige Literatur. 
BYllI Ba~THM 6YJIraH)la, MeH 6a)lHHH a)la6HeTHH ceBH6 

Y"Hi%MaH. _ 
Obwohl es regnet, gehen wir doch zu Fu~. 
EMFHP eFfllllHra "apaMaC)laH, 6H3 IlHe)la KeTaMH3. 

. Der Student, dessen Kontrollarbeit gut geschrieben ist, 
bekommt eine gute Zensur. 

KOHTPOJI HlllH HXllIH e3HJIraH cTY)leHT HxuiH 6ax;0 OJIaJl.H. 

§ 46. ZUR TYPOLOGIE DER ZEITFORMEN DER VERGANGENHEIT-

Das gegenwartige Deutsch unterscheidet drei Zeitformen 
der Vergangenheit: das Prateritum, das Perfekt und das 
Plusquamperfekt (P. P. P.) - eine einfache und zwei zu
sammengesetzteFormen. 

Das System def Zeitformen der Vergangenheit ist im 
Usbekischen viel komplizierter als im Deutschen. In ver
schiedenen GrammaHken der usbekischen Sprache werden 
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~:t ~: .- ' . 
~L- unterschiedliche Klassifikationen angegeben. IhreZahl 
~;.> schwankL von drei bis acht: . 
~ . A. v.Gabain - 3, M. Mirsajew u. a«-,- 5, A.Gulomow- 6, 
~.~ A. N. Kononow - 8 (Siehe: 49 a, lO4-105; 23, 133-135; 
J':~ 18, 215-228). , 
.: : 1m weiteren wird 
''''' u. a. angefuhrt, die 5 
:,.~ scheidet. Es sind: 

die Klassifikation v.on M. Mirsajew 
Zeitformen der Vergangenheit unter-

" I. 5Ih,HH 5'TraH 3aMOH die Form auf -JUt: OOp~HM, KeJl~HM: 
2. Y30l\ YTraH 3aMOH ¢e'bJlH, die Form auf -raH: oop

ra HMa H, KeJlra HMa H; 
a) die Form auf -raH a}JH: 60praH 3,l\HM, KeJlraH 3~HM ; 
b) die Form auf -raH 3KaH: 60praH 3KaHMaH, KeJlraH 

3KallMaH; 
c) die Form auf -raH 3MHW: oopraH 3MHWMaH, KeJlraH 

3M IHlIMaH; 
3. ~TraH saMOH l\HK05I ¢e'bJIH, die Form auf -H6: OOPHO

" 0 ' MaH, KeJlHOMaH; 
4. :9'TraFi 3aMOH ~aBOM ¢e'bJIH, die Form auf -ap a",H: 

oopap 3~HM, KeJIap 3~HM; 
. die Form auf -ihraH a.ll.H: oopaeTraH 3~I1M, KeJIaeTraH 

3.ll.HM; 
die Form auf -MOl\lI.a S,ll.H: OOpMOK,,r(a 9.ll.HM, KeJIMOK.Aa ,I 

3)lHM; 
5. :9'TraH 3aMOH Mal\ca~ ¢e'bJlH, die Form auf -MOI\4H 

3~H: OOpM0K.lIH 3~HM, KeJIMOl\lIH 3,l\HM; 
die Form auf -Jl.HraH 3./1.H: 6opa,r(HraH 3~HM, KeJIa.ll.Hra'H 

3)lHM; 
Wie oben gezeigt wurde, gibt es im Usbekischen keine 

Einigkeit bei der Klassifikation der Zeitformen der Vergan
genheib 

Es sei erwahnt, da~ A. N. Suleimanow1 in seiner Kan
didatendissertation au~er den schon genannten Zeitformen 
noch l!i angibt, insgesammt 21 Zeitformen und gruppiert 
sie in einf ache (eJIFH3 ¢e'bJIJIap): 6opJUi, oopraH, 60PHO.ll.H 
und zusam mengesetzte (KYMaKlIHJIH ¢e'bJlJlap): 

- 60PHO 3.ll.H, oopraH 3.ll.H, 60praH 3KaH, oopraH 3M HIlI, 
. oopap 3,llH, OOPMOl\lIH 6YJl,llH, oopraH OyJl,llH, Oopa)J.HraH oSiJr
,llH, OOpa.ll.HraH,lleK OyJl,llH, Oopa,llHraH 3.ll.H, oopaeTraH 3,llH, 
oopraH oyJlap 3,llH, oopraH 6yJlca KepaK, 60PHO OJl,llH, 60PMOl\
lIH 3,llH, oopraHH-oopra,H, OOPP.H 3KaH, 60prHcH KeJJ~H: 

I A. H. Cy JI' a fr M 0 HOB, «X;03HPrH 38MOH Y36eK 8.l\a6HH THJlH.l\8 
yuaH 3aMOH ¢ebJl KaTerOpIHIJlapH». KaH.l\ . .l\HCC. CaMapI\8H.l\, 1949. 
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- Die Formen «Perfekt und Plusquamperfekb sind 
zusammengesetzt (analytisch) , gebildet werden sie mit 
dem Hilfsverb haben bzw. ~seln . 1m Prasens/Prateritum und . 
dem Partizi·p. II des entsprechenden Verbs. Vgl.: 

Perfekt 
I. P. ich habe~ 
2. P. du hast ...---gefragt 
3. P. er bat. 

PI usquamp erfekt 

it:h bin __ '. 
du bi~L-?gekommen 
er ist ;' 

I~' P. hatte ____ ich war _____ 
2. P. pattest .-gefragt du warst ..,..gekommen 
3. P. hatte ___ er war ~ 

Dfe Obrigen Zeitformen... des Usbekischen sind auch zu
¥-mmengesetzt· (analytlsch) und werden mit dem Hilfs
verb «9MO~» 'im PrateritTIm (3)l.U) und den entsprechenden 
Partizipialformen gebiJdet: 

-erraH -ap ) 

Verbstamm+ -MO~Aa + .9.11.8 + personalendun.g 
-MOI\1IH 
-AHraR 

Konjugationsmuster: 

-ap 
-e-rraH 
-Mo~a 

-&lOI\1IH 
on (Ken) I 

-a + AHraH 

-Hr 
(1. Person SIng.) 
(2. Person Sing.) 
(3. Person Sing.) 

-K (I. Person Plur.) 
-HrRS . (2. Person Plur.) 
-(.nap) (3. Person Plur.) 

§ 47. BESONDERHErTEN DES GEBRAUCHS DER 
VERGMGENHEITSTEMPORA DES DEUTSCH EN 

1M VER,GLEICH ZUM USBEKISCHEN 

Man mu~ den Gebrauch def Zeitformen der Vergangen- -
heit im ein(achen Hauptsatz von dem im zusammengesetzten 
Satz unterscheiden. 1m ersten Fall ist die Zeitformselbstan
dig, ist ~ur von 'Spre~er abhangig; im zweiten ist sie mit
telbar, da noch ein anderes zeitliches Geschehen diese Zeit-
form beeinfIu~t und pestimmt. ~ 

Man spricht deshalb von absoluten und relativen Tem
pora .. Das Deutsche undo das Usbekische wei sen unterschied-
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Der Grunclbedeutung des Pditerits «ging» entsprechen 
im Russischen: XO){HJI-DOUleJI, im Usbekischen: 60pap 3){H -

- 60PJl.H. 
Dieselbe Erscheinung kann man am Beispiel von Per

fekt und Plusquamperfekt verfoJgen. 
Vgl.: Fruher hatte den Aldingers manchmal 

hell igkeiten allen Fam iI jen. Sen 
~aftung des die Fam.ilie in sich 
gezogen. (A. 

I1Jlrapl:! 60Ull\a OHJlaJlap,'larHra 
't'ia'b3aH lKaHlfmJl 9I1.H. AMMO qOJIHHHr 

lllH.L\aH KeHHH OHJIa aHqa ax.HJI 6~iJIH61.I\OJJ,!{H. 
Weitere Belege: 
Die Nachbarin hat Marie ofters urn Aufsicht. Sie gab 

ihr einmaI den Wohnungsschli.isseI. damit sie die Kinder 
heimbrachte. Marie brachte die Kinder von da ab ofters 
heim. Sie wiirmte ihnen die Milch. sie kochte die Suppe 

- ... (A. Seghers.) 
I\YlllHH XOTHH Mapm1,!{aH 60JIaJIapHIi KY3aTH6 TypHlUHH 

Te3-Te3 HJITHMOC 65'JI){H. Blip KyHH yMapllHra 
YHHl1Hr KaJiHTHHH , 60JlaJIapHH ylira oJIlr6 
cypa)l.H... Illy MapmI 60JIaJIapllH 
YHJIapHra 3JITH6 Y 60JIaJIapra 
rpYPBa I\HJIH6 3eeepc.) 

- Das Prateri llniversellste Zeit 
genheit. Es ist Hallptfonn bei der Wiedergabe 
sammenhangenden Handh:.tngen in Erziihlungen, Berichten,
das sogenannte epische Pditeritu'm (nach Moskalskaja, 64) 
gleicht der usbekischen Form «P"TraH 3aMOH aHHI{ cpe'bJIH» 
auf -lUI. 

V gl. Georg horchte. Der Motor· lief we iter ... Sie fuh
ren ab ... Georg tiel der Kopf auf die Brust. Er schlief 
ein ... Er wachte vor Schmerz auf. (A. Seghers.) 

K,YPFOH l\aM i\aM eH,'IH, OFHJIXOH8 
(F. FYAOM. Zit 

Ein Mann 
Siicke zur Muhle 
zu Ende glngen. 
chter zu verkauien, 
von. Er wolIte Bremen 
Grimm.) 

, der schon lange 
haUe, dessen Kriifte 

Mann daran, ihn 
Ese! merkte das 

Stadtmtlsikant werden: 

MaHcypoB YHra SiI\HHJIalllH6 3raP.L\aH Tyru)l.H ... OTt! 60-
lllHHH OCHJITHPH6 XapCHJIJlap. a'b30HH 6a){aHl! I\opa Tepra TY
lllH6 KeTraH !1)l.H .. .nappoB TopTMacHHH 6YruaTTHp)l.H, OF3HlI.aH 
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eyBJIHFHHH I.Dn~apJ{H. Bonanap yxna6 ~OnHWH(j.ll.H, OB03JIapH 
3WHTHJIMaH)l.H, )l.e6 KYHrJIH)l.aH YTKa3.11.H. Y I\YJlOllHHH KepH6, 
crOJIra H~HHJlaW)J.H .... (C. AHop6oe8, Zit. nach 3,88). 

- 1m Gesprach und dementsprechend in der direkten 
Rede wird fast ausschlie~lich das Perfekt gebraucht, aber 
das Praterit kommt auch vor - gJeich der usbekischeh 
Zeitform auf -raH bzw -)J.H . . . 

Z. S.: Hast du alles mitgebrachf, Vater? (W. Bredel). 
:X;aMMacHHH oJlH6 KeJI)l.HHrH3MH, a)l.a? 

- Treiben 5ie SporP 
- Fruher habe ich gut gerudert und FuBball gesplelt. 

jetzt spiele ich nur Tennis. 
- CnOpT 6HJlaH WYFYJIJIaHaCH3MH? 
- BYPYH SlXWH 3WKaKJIap)l.HM (SWKaK awapJJ.HM) aa <j:Jyroon 

yAHap 9.11.HM,,\03HP sea <j:Jal\aT TeHHHC YllHaA/vfaH. 
- Das Perfekt ist nicht nur eine absolute, sondern auch 

eine relative Vergangenheitsform; es' bezeichnet die Zeit, 
die der durch Prasens ausgedrGckten Gegenwart vorangegan
gen ist. Ais eventuelle funktionale Entsprechung treten im 
Usbekischen die ~orm auf -.11." bzw. -raH oder die Form «,\0-
3HprH KeJIaCH 3aMOH» 

~/gl.: Wallau -schweigt. Er hat die letzten Worte ge-
sprochen. (A. Seghers.) 

BaJlJlay >KHM 5'THPH6)J.H. Y OXHprH CY3HHH aHTfiH, 
«Und wissen Sie, was er zu mir gesagt hat?» 
Y MeHra HHMa.nap aihraHHHH 6HJlaCH3MH.? 

.. ( 

'(BHJIaCH3MH, Y MeHra HHMaJIap .ll.e.ll.H?) " 
- Das relative Perfekt erscheint auch in Verbindung _ 

mit dem I. Futur als Synonym des I I. Futurs (oder selteri 
mit dem futurischen Prasens). .. 

Ais eventuelles funktionales Aquivalent des futuralen 
Perfekts erscheint im Usbekischen die Form «xo3HprH Ken a-
CH 3aMOH» bzw., die Forrn auf -ralf, wenn es im selbstan
digen Satz steht, sowie die PartizipiaJform auf -raH (mit 
entsprechenden Formanten) + Postposition (KeHHH, CYHr), ' ., 
wenn es im Nebensatz steht, im Hauptsatz steht dann nur 
«x,03Hpm KeJIaCH 3aMOH» bzw. die Form auf -ap: . 

Bis zum · nachsten Jahr hat er seine Dissertation abge- ~ 
schloss en (wird er . •. ,abgeschlossen haben).- KeJIfycH HHJI- ~ 

' ralla y y3 )l.HCCepTanHSlCHHH TyraTaJ{H (TyraTap). A 
Wage, und du hast gewonnent Morgen um diese Zeit 1st ' ,i 

er wieder abgerel st. (56, 229)- YpHHH6 K5'p, IOTacaHI 9p- ' .. '~:":.~.:.' 
TaJla6 wy naHT)l.a y SlHa lKYHao KeTa.ll.H (lKYHao KemiH oy-
JlaJl.H). . 

J 
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-Das Plusquamperfekt wird meist relativ gebraucht. 
- Nur das Prateritum kann als Begleitform 'paraIlel mit 

dem .Plusquamperfekt gebraucht werden. Es gleicht der ~s-
bekischen Form auf (-H6) -IlH . ' 

Vgl.: Nachdem ich die Schule absolviert hatte, bezog 
ich die Universitat.- MeH MaKTaoHHuHTHpraH (HM) )(aH Ke
HHH, YHHBePCHTeIT~ KHP){HM. , 

Als funktionales Aquivalent des Plusquamperfekts erschei
. nen im Usbekischen je nach der Art des Satzes, zwei For-

men auf: . -~" 
" a) die, Form auf -raM 3){H, wenn das Plusquamperfekt 
den absoluten Charakter hat: 

Bei ihrem Eintritt hatte die Tochter 'einen Seufzer der 
Erleichterung ausgesto6en. Jetzt war alles nicht mehr so argo 
(Brede/.) , , 

MeH- Kella l\HIIIJIO'l\,l(ak KeJI){HM. By HWHH aHlla HJIrapH 
_ 6a>KapraH 3){HM '(3,96). 

Mettenheimer erkannte den Mann an seinem neuen Pilz
hut, morgens waren sie in der 29 zusammengefahren. 
(A. Seghers .) 

MeTTeHreitMep 6y KHWHHH SIHrH IIIJI5maCHAaH TaH"~H. 
'lyHKH apTaJIaO yJIap 29 (TpaMBaHM) 6Hpra KeTraH 3){Hnap. 

b) meist die PartizipiaJ'form auf -raH (mit entsprechen
den Kasusendungen) + Postposition (KeitHH. nafiT.na u. a.). 
wenn das Plusquamperfekt im Nebensatz -stehL -

In beiden Fallen erscheint ais Komponente im Haupt
satz die Form auf -AH gieich dem deutschen Prateriturh: 

AJs sie endlich von ihrem Sohn ein TeJegramm erhalten 
hatte, atmete sieerleichtert auf.-. S'fJIH.D:aH TeJIerpaMMa 
OnraHHJl.aH ReHHH, y eHrHJI TOpT.D:H. ' 

1m absoluten Gebrauch bezeichnet das Plusquamper
fekt eine abgeschiossene Handlung in der Vergangenheit. 

J e nach dem Charakter des VerIaufs der Handlung findet ' 
das Plusquamperfekt im Usbekischen folgend~ eventuelle 
Aquvalente: 

a) Die Form «frraH 3aMOH .D:aBOM ¢e'bJIH» -ap 3~H (bei 
der wiederholenden Handlung in der Vergangenheit); 

b) Die Form «SII\HH )iTraH 3aMOH ¢e'bJIH». (bei eine: ab-
geschlossenen Handlung,in der Vergangenheit); . 

a) Marie hatte manchmal gem mit den Kindern gespielt, 
die in der Sandkiste auf dem Platz stocherten. (A. Se
ghers.)- MapHSI 'Oa'b3aH ,\OBJIH,!{a l\YM SIWHrH,l(a YHHa6 Typ
raH OOJIaJIap 6HJIaH 3aB'I\ OHJIaH YAHawap 9){H (y HHa(5 Typap 
S.D:H). 
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b) Feck hielt den Sti-ick bereH, .im Nu haHe er Har-
tinger die Hande zusammengeschniirt. (J. Becher.)- ¢eK 
HfIHH Tai1epJla6 TypraH 3AH,Ky3 OlJH6 lOMrYHtJa y I'apTHH-' 
repHHHr 1\5J1J1apHHH 6ofJla6 1\YHAH. 

Obwohl die Formen das Praterit, das Perfekt und das 
Plusquamperfekt hauptsachlich zum Ausdruck der Vergangen- " 
heit dienen, doch kommen selten FaIle var, wo sie die Ge-_ .; 
genwart bzw. die Zukunft bezeichnen. Dabei verbla~t ihre : 
Hauptbedeutung und sie treten als kontextuelles Synonym . 
des Pdisens bzw. des Futurs auf. (Ausfuhrlich daruber siehe: . 
37 a, 64-77.) ~ ' .; 

das fufurale Praferit: Mein Gatt, wie bald sah ich sie ' 
nicht mehr, hOrte nicht mehr ihren festen, guten Schritt: 
durch Haus, fand nicht mehr ihre Blumen auf meinem Tisch.
(H. Hesse, zit. nach 46 a:) Heute sollte es sich entscheiden. 
Bald darauf kam mein Bruder (W. Jung) 

das futurale Perfekf: 
I. Hast du bald ausgeheult?· 
2. Wenn ich dir alJes von der Seele gesprochen habe, 

wird es dir leichter werden (B. Brecht, zit nach 37a, 70.) 
das futurale Plusquamperfekf: Noch zeichnete jede Sand

bank ... von dem feurigen Untergrunde ab, doch schon 
drohte die sinkende Nacht. In einer Viertelstunde vielleicht 
war es berei ts unmogJ ich geworden, das Kahns gewahr zu 
werden. (H. Sudermann. Zit. nach 37 a.) 

Die Transposition der Zeitformen der Vergangenheit in 
die Zukunft ist fur das Usbekische nicht typisch . 
. In den nachfolg~nden Darstellungen und Beispielen wer

den semantische Unterschiede der ' Vergangenheitstempora 
des Deutschen im Vergleich zum Usbekischen und eventu
elle Obersetzungaquivalente im Usbekischen gezeigt: 

1. Aile drei Zeitformen des Deutschen (das Pditerit, 
Perfekt, Plusquamperfekt - P. P. P.) konnen in bestimm
ten Kontexten (unter gleichen kontextuellen Bedingungen) 
synonymisch gebraucht werden und einer und derselben 
Zeitform des Usbek ischen entsprechen: \ 

1) Die Formen P. P. P. (gewohnJich in ihrem absoluten 
Gebrauch) konnen unter gleichen kontextuellen Umgebungen 
vollendete und abgeschlossene Handlung in der Vergangen
heit ausdrucken. In diesem Fall entspricht allen drei For
men des Deutschen eine Zeitform im Usbekischen und zwar 
die Form aL!f -~H (Ke.rr.nH, OJl)l.H) oder ihre Variante: (lie Kon
struktion: -"6 + -;JH ("atiTH6 KeJl)l.H, i\aCITapH6 OJl)l.H) . 

Beispiele mit dem Praterit: ' 
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Vgl.: 
Geben Sie ihren Degen! Der Offizler wurde totenblelch ••• Er 

nahm seinen Degen von der Seite und iiberrelchte Ihn dem General. 
Die Wache fiirte den Offizier abo (W. Bredel.) . 

KUJIH'IHHrH3HH 6epHHr! OqlHuepHiffir. paHrH o~apHI'I KeTJ{R • '.' y ~
JIH'IIIHH 6eJIH~aH e'lHti OJl~H ria yHH reHepa-JIra y3aT.IlH. l\opooyn OCPH
U.epHH OJlHti KeT~H. 

Beispiele mit dem Perfekt: 
Lieber Vater, liebe Mutter, mir geht es gut. Den Nar

bigen habe ich erledigt. Die Schlacht haben wir gewonnen. -
Ich habe eine Pistole erobert. Also angst euch nicht. Euer 
Marsel. (W. BrrMel.) -'I\HMMaTJlH OTaM, I\HMMaTJIH oHaMI 
MeH COl' Ba CaJlOMaTMaH. 5lMOl\ 103J'lHHH YJJ)J.HP)J.HM. )KaHr.ll.a 
IOTH6 IjH~JJ.HK. EHTTa nHCTOJleTra apHllI)J.HM. X;a P J\oJJ.lI.a· 6e-
30BTa 6YJIMaHrJIap. CH3HHHf MapceJIh. (B. EpeiJeAb.) 

Beispiele mit-.dem Plusquamperfekt: 
Klem war in Zivil. Er hatte sich unglaublich schnell 

zwei Anziige s¢hneiden lassen. Man ha tte ihn trotz seiner 
Einwande iiberzeugt, sein Platz sei jetzt dabeim. (A. Se
ghers.) - KJleM fpa>K,[(aH cpopMaCH)1.a 3)1.H. 

Y >Ky,[(a Te3 Bai\T)J,a Y3Hfa HKKHTa fiHfH KOCTIOM THKl'H
pH6 OJJJ\H. Ymmr 3'hTHp03JIapHra i\apaMaH, J\03HPfH BaI\T)J,a 
YHHHt' >KOHH yHJta 3KaHJIHfHHH HCOOTJlaJ).HJlap. (A. 3eeepc.) 

Eigenartig ist der Geqrau.ch der Zeitformen der Vergan
genheit in den Nebensiitzen, die vom Satztyp abhangt (aus-
iLihrlich siehc: §§ 38-48). . 

II. Die Zeitformen Priiterit. Perfekt und Plusquamper
fekt (P. P. P.) konnen in bestimmten Kontexten (bei glei
chen lexikalischen Mitteln) eine andauernte oder sich wie
derholende Handlung in der Vergangenheit ausdriicken. 
Funktional entsprachen aile drei Zeitformen des Deutschen 
in diesem Fall nur einer Zeitform des Usbekischen, und 
zwar ~ «-ap anH». 

Vgl.: Marx las aile europaischen, Sprachen und schricl
Deutsch, Franzosich und Englisch; er wiederholte gem den 
Ausspruch: «J;:ine Fremdsprache ist eine Waffe im Kampf 
des Lebens». '. 

. (Aus Erinnerungen von P. La£arge. 1890.) 

MapKc EBpona TFlJIJIapFlHHHr • ~aMMaCHAa Y~HP a)J.H, aii
HHI~Ca ytt THJl)J,a HeMHc, cppaHUY3 Ba HHrJlH3 THJIJIapHJta ranH
pap al\H. «4eT THJI TYPMYlllJtarH Kypalll)J,a l\ypOJI)1.H}>'f'"':itcraH 
H60paHH l\aiha-I\aHTa aWTH6 lOpHllIHH S1XllIH Kypap a)J.H. 

(n. JIar/Jape. MapKc TYfpHcH~a xOfHpanap.) 
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... _ Karinst du dich an L~vi -erinnex:.n? 
, '. Christian sagte: «Natiirlich, der ist ja oft herausge

schnauftj den habe ich ja oft gestopft mit Bargeld». (A. Se-
ghers.) . 

- l.-eH JIeBHHH 3CJlaHCaHMH? 
KpHcTHaH maBo6 6ep,ltH: «AnOaTTa; y Te3-Tea KeJlH6 Ty

pap UH, MeH 6YJlCaM yHlfHr OFaHHH nyJl 6HJlaH MOHJIa6 Ty~ 
pap aJl.HM. 

II 1. In Verbindung mit 'Modalpartikeln wahl, wahr
scheinlich, vielleicht u. a. konnen die Zeitformen P. P. P. 
eine gemilderte Behauptung, eine .Vermutung ausdriicken. 
Als eventuelle Entsprechung dieser Formen konnen zwei 
Formen des Usbekischen sein: a) eine der Zeitformen der 
Vergangenheit in Verbindung mit Modalpartikeln (rYMoH 
Mo,naJI cY3JIap): 3)fmuMOJl, 6aJlKU, 'tOFU, aq,muiJaft. 'taMacu, 

. UleKUJlJlU u. a., die der Verbform den Modalgehalt der Ver
mutung leihen; b) die Vermutungsform des Verbs auf: -caft
iJup, -caft 6(jJlca KepaK. (Siehe 18 a, 220). 

I. Vielleicht gerade in dieser Stunde fuhr Fraulein KJar
chens Zug abo (A. Seghers.) 

lianKH illy coaTHHHr Y3H,lta XOHHM KJIepXeHHHHf noea,nH 
}!{y Ha6· KeTraH,nHp (A. 3ecepc). . 

2.Ich habe ibn vielleicht selbst erschossen. Er ist'viel
leicht Jangst in Spanien gefallen. (A. Seghers.) 

OaJlKH MeH .y3HM 'YHH OTH6 TaWnaraHJl.HpMaH. 3,\HIMOJI, 
Y aJIJlal\al[OH HcnaHH5I,na ~anOK 6YJlraHMp. (A". 3ecepc.) 

3. Vielleicht hatte es sich verspatet oder wartete, bis 
ich zur Schule ginge. (J. Becher.) 

OaJIKH (3,\THMOJI) y Ke'l ~OJIraHJl.Hp, eKH MaKTa6ra 60-
plillIHMHH KYTH6 TypraH)l.Hp. ' 

Weitere Beispiele: 
d\OpHHHr O'lraH)l.Hp, apCJlOHTOHHM» - ,ne,nH Ka~nHp. (Ou-

6eK.) 
AihraHJl.HpMaH, 3CHM,lta AYI\. (A. My{a'MeiJo8) 
JIeKHH 6a'b3aH B~M' 6oca,nH: 6aJIKH i\aHTraH,lI.Hp, i\aH,lI.aH 

6HJIaMaH? .;. Y ~aM MeH ' ka6li 6eqopa, 6HP 6ypQaK,lta FaM 
QeKH6 eTraH,lI.Hp. (Ou6eKJ -

§ 48. ZUR TYPOLOGI~ DER ZUKUNFTSTEMPORA 
(KEJ1ACI1 3AMOH <I>EbJll1fillHr nm0J10rl15JCM). 

Das "Deutsche und das Usbekische weisen formal zwei 
Zeitformen der Zukunft auf: 

das Futur I --.,... KeJIaCH saMOH rYMOH ¢e'bJIH, 
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das Futur I I - KeJlaCH 3aMOH MaKcall <t>e'bJiH. 
Sie bezeichnen eine zukiinftige Handiung. 
Bei dem Vergleich dieser rormen des Verbs hat slch 

gezeigt, da~ sie sich voneinander wesentIlch tlnterscheiden 
. ni,cht nur in' ihrer formalen Bildungsweise, sondern auch 
nach ihren ~eistungen. -

1. Bildung 

Beide Formen des Futurs 
(I und .II) sind zu~m· 
meogesetzt (aruilytisch). 

-Die erste Form der Zu-
kunft '. 

-Futur I w ird gebiIdet 
durch 
Umschreibung mit~ wer
den' +Intinittv I. 

Konjugationsmus ter 
Futurum I 

fch werde 

Belde Formen sind eln
fac~ \synthetisch) 

- Die erste Form «fYMOH 
cpe'bJIH» wird gebil det 
durch 

AnfUgl.lng des Affixes 
-p (-ap)an den Verb· 
stamm V +(a)p+ Perso
nalendung. 

KeJlaCH 3aMOH fYMOH cjJel>JlK 

-MaH I. Pers. Sing:' 
-caH 2. Pers. Sing. du wirst 

er wlrd 
wlr werden 
Ihr werdet 

nehmen OJ! + ap' + -(HOJJI» I 3. Pefs.· Sing. 
-MH3' I. PefS PluT. 

sie werden , ~ 

Die zweite Form der Zukunft
- das Futur II wlra geblldet 
durch Umschreibung mit 

[werd.en + Infinitlv II /., 

'Konjugattonsmuster 
Futurum II 

fch werde 
du wirst 

-CH3 2. PefS. Plur. 
-(HMb) (-JIIlP)' 3. Pers. Pillf. 

Die zweite Form der Zukunft 
«Ma~ca.ll. cpe1>JlHlt wird gebildet 
dUrch Anfiigung des Affixes
'MO~'1H an den Verbstamin: 

IV + -MOK,'!H + Personalendung I 
KenaCH saMOR. MaK,caJ{ cjJe1>JlH 

'M8H 1. Pers. Sing. 
- -C8Jf 2. Pers. Sing. 

er wird 
wir werden 
thr werdet 
sle werden, 

genommen haben OJ!+ MOK,IfH -HOJJb 3. Pers. Sing. 
- MH3 1. Pers. Plur 
-CH3 2. Pers. Plur. • 
-HOJlb .lJJap) 3,Pers, Plur. 

. Es kommen im Usbekischen auch andere -Ausdrucksfor. 
men der Zukunft vor. die vers'chiedene modale Schattie
rungen aufweisent 
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1) die Form auf -)J.HraR, -HID -KepaK (JI03HM, 3apyp) 
MeH MHHcKKa 60pa)J.HraHl~iaH. ( ... 60PHUJHM KepaK). 
,Also: ich beabsichtige nach Minsk zu fahren. (l ch habe 

, Abs icht, nach Minsk zu fahren). 
2) die Form auf -)f{aK (-a)f{aK) nicht typisch fUr die Li

teratursprache: MeH 60pa)f{aKMaH -- ich werde fahren (sieh
er). 

2. Zeitllche.Leistungen der Zukunftstempora 
(Obereinst immungs -- und Unterscheidungsfall s) 

-- 1m Deutschen wie im Usbekischen werden die ' For
men der Zukunft nicht oft verwendet. · In beiden Sprachen 
steht allerherrschend die pdisentische Form fUr das Futur I: 

das Pdisens im Deutschen und «)\03HprH -- KeJIaCH 3aMOH 
¢e'bJlH» im Usbekischen l'gl.: 

Am Abend gehen wir 
aile ins Kino. 

Die Olympiada- 80 be
ginnt im Juli 1980. 

Kelli,YPYH x,aMMaMH3 KH 
Hora 6opaMH3. 
OJIHMnHa~a--80 1980 fiHn 
HIOJIb oihl~a 60WJIaHa)J.H. 

Infolgedessen werden viele mit «werden» + Infinitiv 
umschriebene Formen wie ihre Passivformen ins Usbekische 
durch «)\03HprH KeJlaCH 3aMOH ¢e'bJIH» oder andere Kon
struktionen widergegeben. jig!.: 

leh werde ihn morgen 
anrufen. 

Das Paket wird morgen 
ausgetragen werden. 

In zwei Wochen sind Fe
rien. 

MeH YHra .9praJIa6 I\YR
mpol\ I\HJJaMaH . 

nOCHJIKa .9prara Tapl\a
THJJa)J.H. 

l1KKH x,a¢ra)l.aH KeHHH Ka
HHKYJIb (60WJIaHMH). 

-- Das Futur I steht in der 2. Person fur eine energische 
Aufforderung, also imperativisch. Die imperativische Ver
wendung ist eigen der usbekischen · Pdisensform<<x,03Hpm--
KeJJaCH 3aMOH}). V gl: . 

Du wlrst hier bleibenl CeH illY ep)l,a K,oJlacaHI . 
«Du wlrst es ni cht tun, Tru- «CeH 6ym! K,HJlMaiicaH, Tpy-

.d el» sagte er (H. FalJada). )l,eJl» , )l,e)l,H y. 
Du wil st sogJ elch nach Hau- CeH illy 3a~OTHeK, ylira KeTa- ... ~. 

se gehenl caHI 'l 
--Das Futur I steht fiir eine auf die Gegenwart bezo- ' 

gene Verrnutung (meist-- in der 3. Person), im Usbekischen 
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wird diese Bedeutung dttrch 
-ca KepaK bzw, auf die 

Diese Nachricht 
By xa6ap POCT 
Er wird wohl gesund 

auf -ca, 

Y cor oyJlca KepaK KepaK). 
- Das Futur n bezeichnet gleichfalls eine zukunftige 

Handlung und wird relativ gebraucht. Diese im Deutschen 
selten gebrauchte Form verknupft die Vergangenheit mit 
der Zukunft und driickt die Zeit einer HandJung aus, die 
sich (meist var einer anderen) in..cler Zukunft vollzogen hat 
(relatives Tempus). Das Futur I I wird daher bei den Tem
pora im zusammengesetzten Satz abgehandelt. 1m Neben
satz wird das Futur II gewohnlich durch das Perfekt wider-
gegeben. Ais funktional A Futur I I in zeit-
licher Bedeutung erscheint - Konstruktion 
auf «-raH + entsprechen 

Nachdem wir das 
wel"den wir als 

HHCTHTYTHH TyraTraHHMH3,!1,aH 
TYBtlHCH 6YJlH6 HWJIaHMH3. 

haben (werden), 
(tlitig sein). 
THnnap )'l\H-

haben werde 
bleiben. 

Wenn ich die 
(abgeJegt habel, werde 

B3rH HMTH~OHnapHMHH TonmHp~aM (TonmHpraHHMJI,a) ma-
~apAa ~onMa~MaH. 

- Haufiger wird Futur II modal verwendet zur Bezeich
nung eines vermuteten Geschehens in der Vergangenheit. 

Diese Bedeutungsvariante des Futur I I stimmt mit der 
Bedeutung der mod"alen Partizipialkonstruktion des Usbe
kischen i.iberein: Formant: -2aft 6gJlca KepaK, -ca KepaK, -2Oft
oup; Das Vorhandensein eines Modalwortes zB. 8>;muMOJl, 
6aJtKU (Vielleicht, V gl.: 

Die Delegation wird 
.L{eneraI.(HH an.TJal\atIOH 
Er wird (soli) unsere 
Y 6H3HHHr a.npeCHMH3HH 
Karim wird (soli) 

haben .. 

KepaK. 
April verteidigt 

KapHM .nHccepTaUH5ICHHH ~HMOH I\HJlfaH 
6YJIca KepaK (~HMOH 1\HJlraH)l.Hp). 

- Was die beiden Formen der Zukunft des Usbekischen 
anbetrifft, so finden sie ihrerseits folgende funktionale 
Aquivalenz im Deutschen: 

1. Die Form auf -ap driickt eine zukiinftige Handlung 
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','v . \ .···'organgspasslv • dessen Formen in der Regel analytisch 
. ' 'sind: 

, . 6a*ap - 6a>Kap}.fJI --; erfUllt werden 
~yp'- ~ypHJl.- gebaut werden 

3. - Die Affixe om, ~:UUl, -AaUl. dienen zur Bildung von 
«6HpraJIHK HHC6aTH» und entsprechen semantisch tip" deut
schen reziproken Verben: 

cypa - cyparn - sich grii~en 
yn - ynmu - si ch kussen 

6ax;-c -'-- 6aX;CJlaIII - si ch strei ten 
~yqO~- ~yqo~J1aIII - sich umarmen 

4. - Die 'Affixe -T, -THP, -J(HP, -HP, -ap, -H3, -fH3, (-~H3 
-FH3, -KHS) dienen zur Bildung von «OpTTHpMa HIiCOaTH».und 
entsprechen semantisch .den deutschen kausativen Verben 
oder. kausativen Konstruktionen: lassen + Infinitiv bzw. 

_machen + Infinitiv. . 
Vgl.: 

R'I - H'IMP - tranken, trinken lassen 
KeJl - KeJJTHP - komm en lassen 
lOp - IOprHs - gehen lassen, fiihreiI . 

§ 50. DAS VORGANGSPASSIV (MA)I(X,YJIJH1K HI1CBATI1) 

- Wie im Deujschen ist im Usbekischen die Kategorie 
der Genera Verbi bei transitiven Verben vertreten, obwohl 
es im Usbeki6chen auch Abweichungen vorkommen; zB.: 
di~ Verben 6opHMH. HIIIJIaH)].H. 6HJIHH.!lH - sind intransitiv. 
aber stehen im Passiv. 

Aile Zeitformen des Vorganspassiv sind im Deutschen 
zusammengesetzt. 1m Vsbekischen sind sie vorwiegend ein
fache Form en, nur die Fonnen auf -HJlap SAH, -HJlMO~Jl8 
SAH. -HJlraH SAH sind zusammengesetzt. Sie haben folgendes· 
Grundmodell: im Deutscheri; werden (in entsprechender Zeit
form) + Partizip II des Vollverbs; im Usbekischen Verb
stamm + das Infix -HJI 'bzw -8 (-HH) (mit entsprechenden Af~ 
fixen).. - .. 

l'gl.: 
In iler Gegenwart. 3. Person Sing.:. .. 

. ·/.llaBOJlaHa.llH 
Oer Kranke wird behandelt - KaCaJl ~H~o:::c:.?n~MJlap 

-HM A8BOJlaAAMJlap 
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3. Bedeutend seltener kommen in beiden Sprachen Satze 
vor, in denen neben dem Objekt der Handlung auch die 
handelnde Person bezeichnetwird. In diesem Fall spricht 
man von dem dreigliedrigen Passiv, das au~er der Passiv
form des Verbs noch ein substituirbares syntaktisches Sub
jekt und ein durch Praposition (Postposition im Usbeki
schen) angeschlossenes Agens enthalt. 

Beide Sprachen bieten adaquate Ausdrucksmoglich
keiten der dreigliedrigen Passivkonstruktion an. 

Das sind das prapositionale Objekt mit «von» 6der «durch» 
im Deutschenund das postpositionale Objekt mit «TOMOHH
AaH» oder «opl\aJlH/oHJlaH)>> im Usbekischen Modell: Sub
jekt + werden + von (durch) + Objekt(Dat) + Parti-
zip I!. Substantiv + TOMOHAaH (opl\aJlH, OHJlaH) +Verb
stamm + HJI (-ml) + Personalendungen. 

Vgl.: Wir erfu II en den Plan.~ 5H3 nJlaHHH OmKap51nMH3 
. (oa>KapMoI\AaMH3). 
Der Plan wurde von uns erfiillt- nJlaH OH3 TOMOH
,lWH 6a>KapHJlAH. 

Merkt euchl 
1. 1m Usbekischen wie auch im Deutschen ist die Ge

brauchsfrequenz der zweigliedrigen passivischen Satzkon
struktion g~genLiber der dreigliedrigen passivischen Satz
konstruktion viel gro~er. 1m Deutschen zahlt man sie unge
iiihrt 4 1 (Siehe: O. I. Moskalskaja, 64. 147), 

G. L Berner l fuhrt in seiner Dissertation folgende sta
tistische Angaben der Gebrauchsfrequenz der Pac;sivkrn
struktionen im Deutschen an, (Zit. nach J. 1. Schendels 
37 a, 118). 

Funktion(!Jer Stil , Zwri((l i eclrig es 
-, 

Dreiglieclriges 
Passiv Pass Iv 

In wissenschaftl i cher Prosa I T'% I 23% 

In der Publizistlk I 81% I 19% 

1m A)ltagsverkehr I 90% I 10% 

l'gl .. ·. . . 
In Taschkent weI' den viple Wohnhauser gebaut. Viele 

Stra~en werden aspha1.ti~rt., Der Fiinfjahrpl·an wlrd erfolg-

1. r. H. BepHep. YnOTpe6neHHe crpa,L(areJibHoro 3anora B COBpeMeH
HOM HeMeUJ(OM 1I31>lKe. KaH,L(, ,L(lIec, M" 1964. ' 

149 



.t" 

J"eieh erfant -usw.- TornKeHTAa Kyn Typap >KOfiJlap ~ypHJI
MOI\.lla. KynKyqaJIap ac<l>aJIbTJlaHMOI\.lla. Bern HHJlJIHK unaH 

. MYBaqxpal\IulTJlH Oa>KapHJIMOI\)la B. 6. 
2. 1m Usbekisehen wird zuweilen anstatt der Passiv

konstruktion -' sein Synonym - der personliche aktive 
Satz 
- Ich werde 

paJlHJlap). . 
Der KranKe 

~Hel\a MY)l,llaT,lla 
kurzer Zeit behandelt 

( -)lClBOJlaHJlH) .. 

unpersonllche Passlv 

Das zweigliedrige PassivdIiickt die Handlung und deren 
Objekt aus. ohne da~ die handelnde Person im Satz erwiihnt 
wird. . 

Es gibt durch Satze, in denen weder die handelnde Person 
noeh das Objekt der Handlung genannt wird, sq das dIe 
ganze Aufmerksamkeit auf die Handlung gerichtet ist. Sol
che Siitze 

In beiden 
'yor. Das 
Verben 

kommt das unpersonl 
kann auch yon 

Vgl.: 

(ar den Frieden 
(8. Kellermann.) 

53al wurde getanzt. (J. 

Weltere Belspie)e: 

By coaTAa KenHHaAHMH? 
.5IPHM coaTAa I\HwJJol\l\a eTlfJJ8JlH. 
HKKHH'IH MaCaJlara YTHJJJl.H, 
ByryH'Aapcra KHpHnaAHMH? 
nO'lTara ~8HAaA OOPHn8AH? 

Es kommen im Deutschen auch Passivsatze mit meh· 
reren Partiziplen" . 

Bel Leni verbunden, gewaschen, 
ken, geschlafen, (A. Seghers.) 

... Der PubHkum wurde immer 
wurde getragt, beruhigt, geschimptt ... 
sermann} 

- Zum des Befehls kommt auch U11per-
s6nliche Passiv; 

Jetzt wird keine Geschichten mehr erzIihlt, jetzt wfrd "ins 
Bett gegangent (H. Fal/ada.) ByepJla YTHpHJJMaCHHI . 
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a) Der Infinitiv I des Aktivs ist eine einfache Form. 
Er ist die Nennform aldiver Verben und endet auf -en oder 
~In oder -em: schreiben, kommen, wachsen, poltern, liicheln. 

b) Der Infinitiv I im Passiv und' def. Infinitiv I I im' . 
Aktiv und Passiv sind zusammengesetzte Formen. Vgl.: 

IInf: I Aktiv IInf. II Aktivl Inf. I passivllnf. II Pas~iv 

transitive I schreiben I geschr i eben I geschri eben I geschri eben 
Verben haben werden worden ,ein 

intransitive kommen gekommen - -
Verbep sch lafen s~in; geschla-

gen haben -

1. Von einem Verbstamm kann ma1 im Usbekischen 
durch Anfiigung entsprechender Infixe mehrere Infinitivfor
men mit \erschiedenen Bedeutungen bilden, die seman
tisch voneinander wesentIich unterschieden. So zB: von 
Verb KYPM.0t<r (sehen) kann man folgende Formen bilden: 

KYPHHMO~ 

1 
KYPHIIJMO~ 
KYPHJlMO~ 
K¥PJ1HPMO~ 
Kypra3Mo~ 

KYPMO~l(H 
Kypa OJlMO~ 

(au"sehen) 
(sich sehen) 
(ge~ehen werd en) 
(sehen lassen) 
(zeigen) 
(sehen woll en) . 
(sehen k6nnen) u.a. 

2. Anders als im Deutschen kann der Infinitiv im Usbe· 
kischen nicht in allgemeiner Bedeutung substantiviert wer 
den. Dem deutschen substantivierten Infinitiv z. B. das 
Gehen, das Lachen, das Sprechen u. a. entsPricht die Form 

• auf -Hill, das sogenannte' Verbalsubstantiv (Hill-,\apaKaT HO

MH - Nomen agentis): IOPUUl, KYJlUUl, 2anupuUl, emuUl 
u. a., die aile Funktionen des Substantivs erfUlIen konnen. 

Zum Gebrauch des Infinltivs 

Der deutsche Infinitiv wird mit bzw. ohne Partikel 
zu gebraucht und tritt im Satzals unabhiingiger bzw. ab
hangiger Infinitiv auf. 1m Usbekischen dagege 1 tritt der 
reine Infinitiv nur unabhiingig auf. Meist wird erdurch die 
Form auf -UUJ (Nomen agentis) ersetzt; , 
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Der unabhanglge Infinitiv 

Der unabhiingige Infinitiv erfilllt im Satz die Funktion 
des Subjekts. ImUnterschied zum 'Deutschen wird der reine 
Infinitiv im Usbekischen seltengebraucht: Afl6HH 51IlIHpMOI\ -
HO,!(OHJlap HiliH - )J.e)J.H paRCo (0t16eK,) 

c)fter gebraucht man IJsbekischen 
-Hill, das fLinktionaJ 
zu entspricht. Vgl. 
3THJla)J.H. 

Gut (zu) lernen ist 
HHHr 6yp1UiM113. 

Die Tiir abzuschlie~en 

Nomen agentis auf 
mit bzw ohne 

- 4el{Hlli Mall 

Yi\HllI - 6H3-

Becher .) 
3IlIHKHH I\YJlqMalli MaH 3T}!JlraH 3,!(H. 
- 1m Unterschied zum Usbekischen dient der unabhan-

gige Infinitiv im Deutschen auch zur Bildung eingliedriger 
Sa tze, urn einen Befehl. zuweilen. aucheinen Wunsch am,
zudrilcken: 

Aufstehen! - BCTaTbl 
Stillstehenl - CMHPHOI 
Weitere Beispiele: Alles 
Auf nicht denken. 
Hierbleibenl - rief 
«Das Maul halten»! 

Der 

izeil (F. Wolf.) 
c. Weiskopf) 

Gegenilber dem Usbekischen tritt der abhiingige Infinitiv 
im Deutschena!.§Jeil des zusammengesetzten ver
baleri Priidikats (Futurum I und II des Aktivs und des Pas
sivs, Konditionalis I und I I tmd andere Konstruktionen) 
auf. 

Ais even tuelle Entsprechung des deu tschen I nfinitiv'> 
k6nnen im Usbekischen die Form auf -Hill (Nomen agentis) 
bzw. einige Partizipialiormen entspreehenden Endungen 
erscheinen: 

lnfinitiv I, II (mit oder 

VgI.: 

'HUI 

'fTraH 
,raH 
'r aHJlIfK 

lch hore Jemanden 1aut sprechen . .,.... MeH KHMHHHr,!l.Hp 6aJl3H)1 rami· 
pHlllai'TraHHHH 3U1·IfTlInMaH. 

lch will komrr.en. - MeH KeJlMol<;'IHMaH. 
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a) das Partizlp 1. 
b) das Partizip II. , . 
Au~erdem gibt' es im Usbekischen noch fUnf Adverbial

partizipien (das Konverb - paBHmJlOm), die sich durch ihre 
relative zeitliche Bedeu tung vonei nander unterscheiden. 

Vergleiehend kann man folgende differenzierende Merk
male der Partizipien feststellen: 

Verbale E.igenschaften der Partizipien 

1. Das Partizip I bezelchnet einen nicht abgeschlosse~ 
nen, dauernden Vorgang, das Partizlp I I - vorwiegend 
einenabgeschlossenen vergangenen Vorgang. Als eventuelle 
Entsprechul1gen des ersten Partizips erseheinen folgende 
Formen des Usbekiscpen: 

Deutsch: Usflekisch: ' 

, ~die Form SUf-rnaH \ 
a) dSl\ Partizip 1-= ____ di e Form· auf - )lRraH 

die Form auf - (Y)B'IH . 
Z, B.: das laufende J ahr - 9'TamaH AMJI 

das bevorstehende Jahr - KeJla)lHraH IIIIJI 
das entscheldende .Jahr - ~an ~Hn~B'IH liHn 

b) das Parti2ip II';;' ___ die Form auf- raH 
____ die Form auf- HMaH - , 

z. B.: der .angekommene- Zug - KenraH nOe3)l 
der geschriebene Brief - eSBJlraH xar 

2. Wie im Deutschen konnen die Partizipien mit ihren 
nsheren Besti,mmungen eine Partizipialgruppe bilden. . 

Die urn 5 Uhr ,beginnende Versammlung ... -CoaT 
6em,na OOWJ1aifaJl.HfaH Ma>KJiHC. " 

Der vor kurzem in unserem Verlag gedruckte Roman 1st 
sehr interessant. 

51I\HHJl.a lIampHeTHMH3Jl.a 'Ion anfJ1raH pOMaH >KYJl.a I\H-
3Hl\apJIH. 

3. Wie das deutsche Partizip I bezeiehnen die Partizi
pial form en auf -ihraH, -.Il.HraH, -YO'lH einen nieht abgesehlos-
senen, dauernden Vorgang. Sie driicken die Gleiehzeitigkeit 
in Bezug auf das Pradlkat des Satzes aus und haben stets 
aktive Bedeutung. 

Vg'l.: 
Ich sehe (sah~· werde sehen) die untergehende Sonne. 
MeH OoTaeTraH l\yewHH KYPSlIIMaH (KYPJl.HM, KYpaMlm). 
Die· spielenden Kinder schrelen (SChrien, 'werden sehret-

en ... )' 
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", "~ Strukturell-typologische· Uriterschlede. 
1m Deutschen: 1m Usbekischen: 

"" "- , "" - 1. IR ,attributiver Funkt ion kon
gruieren die Partizipien mit 
dem Substantiv in Gesch
lecht, Ka~us imd Zahl: 

1. In derselben Funktlort stehen 
die Partiziplen nur In Kurz· 
form. 
. ~6HP 60na 

ein lacbendes Kind 
das lacliende Kind 

- H?-60Jla 
KYJIaeTfa -6ona 6HJlall 

. mit dem lachenden Kind 
di e lachend&n Kind er 

-------60iJanap 

d ergefragte Student .,.___CTy.D.eHT 
cyPaAraH ~CTY.D.eHTJlap 

CTY.D.eHT.D.aH 
die gefrllgten Student en 
vom gefraglen Sludenlen 

2. Gleich den Adjektiven k5n
nen di e Part izipien subslan
tiviert werden. Daber werden 
sie einen Arlikcl erhalten 
und graB ge,chri eben. . 

2. Die Substantivierung der Par
tizipien bzw. der Adjektive 
vollzi ehl sich ohne jeg/iche 
Veriinderun!!en: 

lip all.op (6.y nr all) 
der Verwund et e HCTarall ' 
das Gewiinschte Y~He-rraH 
die Lernend'e 

Als Subjekt werden die Partizipien selten gebrilUcht. Sie 
kommen inbeiden 'Sprachen inSprichwortern vor: 

Gesagt - getan. -
Aufgeschoben ist nieht auTgehoben. 
S'i\ilraH - 5'3ap. YI\HMaraH -'- Ty3ap. (Mal\oJl.) 
I1WJlaMaraH - THWJJaMaH.llH. (Mal\oJI.) 

3. Gegeniiber demDeutschen sind die Partizipien im 
. UsbeK'ischen di fferenziert gekennzeichnet nach: 
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a) Aspekt (unvollendet oder vo\lendet): 

Y~Hli.D.HraH I 
Y~HnahraH = unvoll endet 

Yl\HJIr all ,. 
)'1\1166YJlrall = vollende! 
l\aihH6 KeJlrall 

b) Tempus (Gegenwatt, Yergangenheit oder Zukunft). 
FgI.: 

Yl\HeTr all I Yl\YB'IH = Geg enwart 

~~':~::H 1= Vergangenhelt 

K eJlall.llr all \ 
KenrYCH _ 
-KenalKaK -Zukunft 
aATap (eyg) , 



c} Genus (Aktiv, reflexives, r~zlprokes Genus oder Passiv): 

~raH -Aktiv 
~HJlraH - Passiv 
IOBHHraH '- reflexives' Genus 
IOBHlllraH, K:9'pHlllraH - fez/pro kes 

4. Das , Partizip II ist wie manche Partizipialformen 
des Usbekischen mit dem System des Verbs aufs engste ver
kniipft. Wahrend das Partizip II als eine 'der drei Grundfor
men des Verbs zur Bildung zusammengesetztet Zeitformen 
(Perfekt, Plusquamperfekt, Futur II, aile Zeitformen des
Passivs sowie Infinitiv II) dient, gebraucht man die Parti
zipien des Usbekischen sowohl zur Bildung der zusammen
gesetz~en Zeitformen, als auch - der einfachen. 

(einfache Form) 

By KHT06mI Y~HraHMH3. 
, MeH 6y KHT06HH CeH)l.aH OJl)l.HH Y~HraH 9~HM. (Y~HraH 
3KaHMaH, Y~HraH 0YJlcaM KepaK). 

Men 6y KHT06HH Y~HraHHM~a, ceH MaKTa6J1.a YI\HP 3J1.HHr. 
5 .. Ihrer Bedeutung nacl:! unterscheiden sich die Parti

zipien der traIfsitiven Verben recht wesentlich von denen der 
intransitiven (Siehe: S. 221). 

Adverblalpartlzlplen (PaBHw~ow) 

Das Usbekische verfiigt gegenuber dem Deutschen liber 
fiinf Adverbialpartizipien (das Konverb), die man am zweck
ma~igsten nach ihrer Bildung, unferteilt: 

1. das Adverbialpartizip auf -(H)6: - 60pH6; sowie: 
-Mac~aH: 6opMac.naH. _ 

2. das Adverbialpartizip auf -(a) ii: - 6opaii: 
3. das Adverbialpartizipauf -rall:- 60prall 
4. das Adverbialpartizip auf -rYHlfa: - 60prYHlIa 
5. das Adverbialpartizip auf -raHH: - oopraHH; -raJlH:

~raml. 
Nach ihren grammatischen Eingenschaften werden die 

erwahnten Adverbialpartizipien eingeteilt in zwei grope 
Gruppen(Ausfiihrlich siehe: 27, 124-127): 

1) Konjugierbare Adverbialpartizipien (TYCJJaHa)l.HraH pa
BHlll.nOlllJIap): die Form atil-6(-H6) und-a (-if): oopH6, HlllJla6, 
Dopa, HlllJIaii: u. a. . 

2) Nicht Konjugierbare Adverbialpartizipien (TYcJIaH
Mati.nHraH paBHlllJl.OlllJlap): die Form auf: -ra'l (-Kall, -~aIl1. 
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-raHB (-KaHH, 
3KKalJ, lJHl\l\alJ; 
KYHtIa, 'lHI\I\YHtIa 

Die usbekischen 
J e nach der Zeit 

1. die Adverbi 
sowie -ral.f (-Kal.f, 
u. a. 

-K;yHl.fa): KeJIraIJ:, 
'HII\l\aHH; KeJIrYHtIa, 3K-

s,ind zeitdifferent. 

Vergangenheit: -6(-H6); 
3JIa6, C3ra'l, TYKKalJ, el\",aIJ: 

2. die Adverbialpartizipien der Gegenwart: -if, -a: ReJJa, 
e3a; sowie die Doppelformen wie. tIona - Ilona, YI\HH----=
YI\IH1, IOpa - IOpa u. a. 

3. die Adverbialpal,"tizipien der Zukunft: -raHH (-KatlH, 
-K;ahH), -rYHl.fa (-KYHl.fa, -I<;YHl.fa): / 6opraHH, 3KKaHH, tIl1l\l\aHH, 
6oprYHlJa, KeJIrYHtIa u.a. 

Den usbekischen Adverbialpartizipien entsprechen im 
Deutschen keine ihrer Funktion sind 
die Adverbialpart deutschen als Adver-
bial bestimmung (I und I I) gleich-
zusetzen. ' 

Das Adverbialpartizi entweder als ein-
faches, in der Regel dem pradikativen Verb vorgestelltes 
Aqverbialpartizip oder in der sogenannten Adverbialparti
zipialkonstruktionen und finden folgende Entsprechungen 
im Deutschen' Vgl.: .. 

I. das Adverbi ale der Art 'und Weise (part i
z(p I - II) 

Die Form auf: - -H6- ~. indem4 Verb . 
. 3. Partizipialkonstruktionen 

4. zur Bildung der zusammengesetzten Verben 

Vgl.: 
DOJIa KYJlu6 ranllp3p;,H 
I30JIaJlap caKpawII6 ;;'HHilMOI\;11wap 
1m. Unterschied DClitschen 

lachend. 
Kinder spielen sprlngend. 

im Usbekischen auch 
Zwillingsformen von 

Vgl.: 
;9'KTaM KyJlu6- Kymll'l 
Oktam sah lachend - lachend) an. 
Weitere Beispie\e: 
... TyTYH 6ypaJlu6- 6ypaJlH6, OCMOHra KYTapHJla 60lUJIa.ll.H. (A. 

l\aHop.) 
BOJIa IOrypu6 KeJIJ].H - Das Kind kam gelaufen. 
Y MOCKBa.ll.aH l\ailTH6 KeJIJ].H - Er 1st aus Moskau zuriickgekommen. 
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- DIe Form luf: -Maf){aH - ohoe •.• zu 
Y~Mac.naH - ohne zU lesen 
~alirapMacJ(aH - ohne zu wlederhol en 

VgI.: 
DraM 1II0WHJlM8Cn8H 
Der Vater 

beeilen, kam der 
beeilen. 

- DIe Form 
des Zieles (Mal{c;lll 

zum Ausdruck des 

Vgl.: 
I By KHTO!)HH - zum Lesen. 

, Macrep ... (A. 
XOJIHAaXOH sea AHJllllOJ{ 6HJlaH T5'Tl!I~H3J1apHHKHra erraHH qH~H6 

KerJ(H. (M. HCMOUIIUCt.) , 
3aBoAra HlUJlaraHH 60PAHK - Um ... zu arbelten. 
Ole Form auf -rynqa driickt sowohl das Adverbiale der Zeit als 

Ruch AdverbiaJe des Vergleichs: 

Vgl.: 
Die Mutter 
DBa !)OJlMa p 
«TeJleBH30p 

YAra Ke.nraq, 
ra KHpHlIIAH. 

_bls ... + Verb 
-rynqa-___ statt ... zu+Infinitlv 

Kinder zurllckkommen. 
KyrAH. 

- AeAH aHa . 

........-----Partizip II 
-.........sobald+ ... 

nachdem + ... 

Nach Hause 
setzle er sich sogleich 
Arbeit. 
Sobalp er ... 
N achdem er ... , 

TYH Kerra'l, rOHr ol{apraq, 
1{Y1IIJlap calipali 6oWJla){H. 

Als die Nacht vorbel war 
und es tagte, begannen die V3· 
gel zu singen. 
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Ais Kommunikative Redeeinheit gJiedert sich der Satz 
1m Deu tschen wie ischen in Wortfiigungen. c 

Eine Wortfilgung 
eine nichts~tzartjg 
rerer aufeinander 
Autosemantika. 

Wortverbindung genannt) ist 
zweier oder meh

und semantisch bezogener 

Man unterschejdet zwei Hauptarten von Wortgruppen: 
1. Beigeordnete Wortgruppen (die Wortreihen - OOF-

JIaHraH cy3JIap oHpHKMacH). . . 
2. Untergeordnete. Wortgruppen (die WortgefUge - 3p' 

rawraH cy3JIap 6HpHKMacH). . 
Die beigeordn~ten Wortgruppen bestehen aus zwei oder 

mehreren einander syntaktisch gleichwertigen beigeord
neten Wortern, miteinander durch Koorrlination vet-
bunden sind. (ro6eJlHK OOPJlaHraH ro6e cy3JIap)' 

Die Wader werden: 
a) vom OOFJIaHHlIl,na roDe CY3 

~OKHM cY3HHHr THnI-l Y3rapTHpa,nH), oder 
b) sie schlie~en an (6HTHlIlYB AyJIH 

6HJIaH) oder 
c) sie. kongru (6YH,na roDe CY3 

~OKHM cY3HHHr 6apQa rpaMMaTHK-q>opMaJIapHHH l\aoYJI 1\11-
JIa,nH Ba YHra Mocmiwa,nH) .. 

- Die Glieder einer Worireihe ge:.oren sehr haufig zu 
einer und derselben Wortart: . 
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Deutsch: 
Tag uud Nacht . 
alt und jung . . 
Frauen und Kinder 
kommen . und .. gehen 
bald ..• bald 
weder ... noch 

Usbeklsch: 

Ke'lalO KYHny3 
~apH Ba ew 
oHa Ba ooJlaJlap 
KenM~ sa KeTMo~ 
rOl\ ... rOl\ 
Ha '" H8 

- Die untergeordneten Wortgruppenbestehen aus zwei 
. oder' mehreren Wor tern , die nach bestimmten grammati
schen und intonatorischen Regeln gebildet werden. 

Die Wortfiigungen. haben eine binare Struktur, ihre 
Glieder sind syntaktisch ungleichwertig und ungleichar
tig. In Wortfiigungen gi bt es ein grammatisch fiihrendes 
Wort, das Ketnwort, und ein oder mehrere von Kernwort 
abhangige Warter (die Anglieder·genannt). 

1. Einfache Wor~fUgungen: 

Wie O. Moskalskaja betont, ist in einer einfachen Wort
fiigung nur eine einmalige binare Teilung moglich: Vgl.: 

f1eiBlge Studenlen 

/"'. 
f1ei!3ige Sludenlen 
gut lernen /" gut lernen 

II. Komplexe Wortfligungen: 

THPHW~O~ cTyneHTJIap . 

/"'. 
THPHW~O~ CTyneHTJlap 
HxwH Y~HW 

/'-.. 
HXWH Y~HW 

1st die Wortfilgl:1ng eine Kbmplexe, so kann die.binare 
"Tellung einige Male vorgenommenwerden. DabeiJassen 
sith auf jeder Ebene der Teilung Kern und Anglied erkennen 
(64, 31'9). 

Dies ist typologisch der Fall sowohl fUr die deu tsche 
als auch' fUr die usbekisch~ Sprache. l'gl.: 

Der frLiher erfUllte PI an. 

/------
der frLiher erfLilte Plan 

/, 
frtiher erILil1t (e) 

HJTrapH (5alK8pHJlraH nnaH 

. - .r--' --~-
HnrapH (5a>KapHJIraH 

" /'-.. 
HnrapH (5a>KapHnraH 
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Der Held der sozia\lst!schen Arbelt 

"1-----
der Held der soziallstlsehen Arbelt 

/". 
_ der lozialistisehen Arbelt 

Cou.HaJlHCTHK 

Cou.naJIHCTHK 

- Nach der Art des Kernwortea werden die Wortfil-
iungen eingeteil tin: 

1. substantivische 
2, verbale 
3. adjektivische 
4. adverbfale 
5. pronominale 
Sehr verbreitet und verbalen 

Wortfiigungen. 

§ 56. WORTFONGEN 

1m Usbekischen 
substantivischen 
treten: " 

sind die einfachen 
zwei Strukturen ver-

l. Substantivische Wortfiigungen mit vorangestellten 
Anglied. Sie weisen folgende Modelle auf: 
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1m Deutschen: 

das welt3e Gold 
kaltes Wasser 

1m Usbeklseheru 

o~ OJITHH 

COB~ eya 





eln neu es Buch KHT06 
das neue Buch { KHT06 
im neuen Buch HHrH KHT06J1a 
neue Bucher KHT06J1ap 
liebei Freund { JlYCTHM 
Hebe Freunde a3H3 JlYCTJlap 

2. Ni cht weniger verbreitet- ist im Deutscheri die zweite 
Struktur der substantivischen Wortfiigungen - mit nach
gestelltem Anglied (Attribut). was fur die usbekische Sprache 
nfcht typisch ist: .- . 

l'gl.: die Modelle in beiden Sprachen; 

"' S + saen. I ,-Sae-n. +-~I I 
das Buch des ProfeSsors 
die Antwort des Studenten 

npa<I>eccopHHHr KHT06H 
CTy.u.eHTHHHf )l{aao6H 

. 1~+postP'+~ 
Der Kampf urn den Frieden THH'IJlHK y'lYH KYPSur 
Biicher fUr Kinder tivJlaJlap y'IYH KHT06J1sp 

3~ Verbreitet sind verschiedene Arten von Komplexen 
sub~tantivischen Wortfiigungen mit erweitertem voran· 
gestellten Anglied: . 

1&6 

, Adverb + Adj ektiv + Substantlv 

-~/~----"---
Ady+A+~ , , 'Adv+A'~~ /. 

eln sehr interessantes Buch )Ky.u.s ,aJlSTH KHT06 
eine sehr niitzllcher ArUkal )Ky.u.aKepsKJIH M~OJla 
elne ganz richtlge Antwort )Ky.u.a TYFPH )l{aBo6 

Adverb + Partlzlp + S 

. /~ 
~-A-d-v-+--PI-.~II-+~s-l 1~~A~d-V-+--P-+--:---

der vorkurzem erfiillte Plan 
eine yollaufgebliihte Rose 
eln lustlg lachendes Kind 

II1\.HH Jl,a 6a)l{apHJlCaH nJiSIi 
T9J1a .O'lHJlraH ryJl 
!O'BHOI<; KY JlaeTr all 6oJl8 . 



- Es kommen a1:lch andere ~trukturen der substanti
vlschen Wbrtfiigungen, die im Deutschen und im Usbe
kischen unterschiedliche Modelle aufweisen. 

§ 67. VERBALE WORTfOGUNGEN 

Fiir die 
gende 

Wortfiigungen sind foJ-

l. Die verbale 
den Sprachen 

SUbstantiv im 

I SAkk. + V I 
efnen Brief schrelben 
den Plan erfiiJJen 

einem Kolchos helfen 
dem VaterJand treu seln 

Prap.+ S+ V 

urn den Frieden Kampfen 
von jemandem sprechen 

I Adv+ V I 

I SAkk.+ V 

xaT(HH) e3Mol\ 
nJl8HHH 6a lKa PM0i<i 

KOJlX03ra l\apaWMOl\ 
COnHl\ 6YJIMol\ 

__ I 
yqyu KypawMol\ 

x.aI\HJ\a r anH PMO 1\ 

Adv + V I 
gut lerne~ IIXWH YI\HMOK. 
sehr schnell gehen lKyna Te3 IOpMOI\ 

Die verbalen Wortfiigungen haben im Deutschen - wie 
im Usbekischen -- noch mehrere Ausdrucksformen, die fiir 
jede Sprache typische Merkmale aufWeisen. -

2. Nach der Stel man r~chte Valenz 
und linke Valenz 1m Deutschen 
"ind beide' Formen aber. sind die 
Wortfugungen mif ftir die Struktur 
des Usbekischen ist Vg[.: 

1m Deutschen: Usbeklschen: 

V + SAkk. SAkk. + V 
V + Soat. Seat. + V 
V. + SPr~p. ~ + Postp+ V 
V + Prap(D) + S SD~t. + Postp. + V 
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J e nach der Rektio~ der entsprechenden Verben oder 
Postpositionen /Prapositionen konnen in beiden Sprachen 
auch andere Modelle vorkommen. 

Fur I(inder sorgen = Priip+ SAkk. + V 
EOJIaJIapra FaMX~PJJHK ~HJIMO~ = SOat. + V 
Vor der I(iilte Angst haben = Priip+ SOat. + V 
COBy~aH ~YP~MO~ = SAb!. + \I 

§ 58. ADJEI(TIVISCHE WORTFOOUNOEN 

Adjektivische Wortfiigungen haben am haufigsten fol
gende Modelle: 

1m Deutschen: 

I Adv ...... A 

sehr gut 
ZU" billig 
wenig bekannt 
immer interessant 

1m Usbeklschen: 

I Adv-~ 
lKYAa IIXWH 
:lKYAa apsoM 
6HP 03 TallHW 
AOHM ~H3H~apJJH 

• 

, 1 __ S_Pr_I_P_. _+_A __ Spostp. + Adj. 
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fUr Studenten nutzl!ch (seln) 

Snat. + A 

Selner Mutter iihnllch (seln) 
den Zuschauern bekannt 
(seln) 

CTYAeHTJIap yqYH ¢oAAaJIH 

SDat. + Adj. 

OHacHra ~xwaraH (6~JIM~ 
TOMOWa6HHJIapra T8HRill 

. (6~JIMo~ 

ADVERBIALE WORTFOOUNOEIII 

Adverbi::ile Wortfiigungen haben folgende Modelle: 
1m Deutschen 

r Adv.-Adv. 

morgen fruh 
da unten 

I N+Adv. I -
10 vlel 

1m Usbeklschen 

I" Adv.+ Adv. 

epnra, sPTaJIa6 
6y epAa naCTAa 

I" N+Adv. 

mypqa xto 





~ 

'~ 
Der verbale Charakter des deutschen Satzes au~ert sich ,~ 

darin" da~ das Pradikat (auch lias nominale) stets ein fini- '~ 
tes Verb einschli~t. Dadurch unterscheidet sich d,er deut- _) 
sche Satz wesentlich von dem usbekischen, der zum Aus
druck des nominalen'Pradikats in derGegenwart kein fini-
tes Verb gebraucht. V gl.: . ~ 

Er 1st Aspirant - Y acnHpaHT. 
Das Welt er 1st kalt - X,aso COB~. 
Diese Studenten sind flei81g -By cTY,lI.eHTJlap THPHwf\OI\. 

3. Die feste Stellung def Personalform des Verbs (ver-
bum finitum). . 

J e nach dem Satztyp besetzt das finite Verb die erste, 
die zweite oder die Jetzte Stelle (die Spitzstellung, Zweit
stellung, und Endstellung). 

Typisch f [lr das Usbek ische ist die Endstellung. des fi
niten Verbs, obwohl a\.lch Ausnahmeerscheinungen vor-
kommen. ' 

4. Die Klammer (die Rahmenkonstruktion). 
Der deutsche und der lIsbekische Satze sind durch die 

eigenartige Klammer (Rahmen) gekennzeichnet: 1st ,das 
pradikat im deutschen Satz mehrwortig oder ein zusaro.men
gesetztes Verb mit trennbarem Teil, dann besetzt das finite 
Verb oder der trennbare Teil die Jetzte Stelle des Satzes, 
'und es entsteht eine Klammer (eine R ahmenkonstruktion). 

1m Usbekischen entsteht die Rahmenkonstruktiondurch 
di,e Einklammerung des Su bjek ts und des Pradikats des 
Satzes, denn das Subjekt steht gew6hnlich am Anfang des 
Satzes und das finite Verb sc.hl ie~t (Pyclla: 3aMbIKaeT) den 
Satz abo (AusfUhrIich siehe:' 24). 

) Type der Sat~e 
- -

Der Satz kann in der deutschen Sprache, w.i-e in der Us
bekischen, vom dreifachen Standpunkt aus betrachtet wer
den: je nach dem Ziel der Aussage (mp0Jl,a MaK;C8}lHra Kypa), 
je nach der Struktur(cTpYKTypa aCOCHra Kypa) und je nach 
dem logischen Inhalt(JIorHK Ma3MYHHra Kypa). 

§ 61. EINTEILUNG DER SAllE Ni\CH DEM ZIEL 
DER AUSSAGE . 

1. Dem Ziel der Aussage nach unterscheidet man Aus
sagesatze (JI,apaK ran), Fragesatze (CypoK; ran) und Auffor
derungssatze (6yiipYl\ ran). 
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MOCKBar8 wy uyn 6QJ1aH 6opH.rul,IUl. (Ou6ex.) 
ByrYH ~aM Ha~ WYH~~ ~HJIHtmH. (OU6ex.) 
TypT - 6ew KYH~aH KeRHH TepHMra TYWHJIQH.'(C. $UH.-

HUH08a.) ';. 
By ~a~apa~6apnapHMH3 6HnaH KeJIHWHJJI'aH. (M. Ase-

308.) 
- -Als eventuelle Entsprechung dieser Art dec usbeki- .' 

'schen subjektIosen Satze konnen im Deutschen die passiven . 
Konstruktionen mit ces» bzw. «(man»+ Personalform des 
Verbs u. a. 8uftreten. 

4. Mit der I(onstruktion (<TYf'PU + KenMo~» in finiter 
Form, die auch den deutschen Subjektsatzen entsprechen. 

fInaHHH HHa ~a~Ta~aH KYPH6 qH~OWra TyrpH KenaAH. 
(YUFUIl.) . 

ByrYH 9pTa' 6YwaTHwra. ljrpH KeJlaAH. (Oti6eK.) 
, . 

§ 64. NOMINATIVE SATZE (HOMI1HATI18 rAI1JJAP) 

Satze ohne ein besonderes sprachlich ausgedriicktes Pra
dikat hei~en nominative oder eingliedrige Satze. Sie --sind 
in beiden Sprachen verbreitet. 

Nominativer Satze bedient man sich bei Beschreibun
gen, zur Darstellung eines Gewoges von 'Eindriicken und 
Stimmungen. 

zB.: 23. J anuar 1924. Lenins Sterbehaus in Gorki. 
PIa Stunden Eisenbahnfahrt von Moskau ... 
Ein klarer, kalter Wintertag '" 27 J anuar 1924. Roter 

Platz. In der Mitte, dicht an der I(remlmauer, die Gruft 
Lenins. Nachmlttag 4 Uhr, Kanonenschiisse, Glockenge
Ulut von den Krem Itiir men , Heulen von Fabriksirenen. 
(W. Pieok). 

q,POHT. StPMOH. 1943 uHnHoHr ~HllIH. OJlJumrH JlHHHSI 
BnHH~8lK. PaSBe,ll.KaQHJIap 6ynHHMacH ,!laM OJlMO~,!la. (Yd
FUH.) 

Die nominativen Sitze lassen sich in Satzmodelle zusalll
menfassen, die man nach den Wortarten benenrien kann: 
eingliedrige Substantivsatze, eingJiedrige Verbalsatze. 

1m folgenden werden die wichtigsten Typen der nomina
tiven Existenzsitze (NES)der beiden Sprachen vergleich
end betrachtet. StruktureUes Zentrum NES bildet das Sub· 
stantfv im Nominativ (&m KeJlHmHK,II.arH OT). Das ist das 
Glled des ersten Rqes. NES k&men auch <lie Glieder des 
zweiten Ranges haben. Das lind Attribute und Adverbial
bestimmuneen. 
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Es werden folgende NES' - ModelJe im Deutschen und 
im Usbekischen untersch-ieden. 

, Mod elI I: Substantivim .Nominativ (Sn). 
Still e._ (E. Strittmatter.) )KHM)KHTJJHK •. (T. 3pHQ3a

p08.) 
Mod ell 2: Adjekti v + Substantiv (A + Sn) ~ 

Adjektiv +Adjektiv + Substantiv (A+A+S) 
Ein sonniger Morgen (Fr. 

Wolf.) 
Ke'lKH nailT. (A.I1lopa>;Mei)os,) 

Lichter weiler Nachmitlag 
(E. Strittmatter.) 

Schones Irauriges gelbes La· Xllpa TyHJ\H COBy~ 
ub. (F. Filhmann.) 6eK). 

TOHr. (au. 

M:o del J 3.: Adverb + Substantiv: (Adv. + 5.) 
PI5tzlich Stille. (W. Bredel.) XaMMa e~ '1yJl. (Ou6eK). 
Drauaen kahle Akazien. -. Eal\op. XaMMa e~ KYM'KYK Mai!-
Wiildchen. (F. FUhmann.) - ca. (Ou6eK). 

/ 

- Mannigfaltig ist der Stilwert der nominativen Exis· 
tenzsatze im Deutschen tind Usbekischen. Sie widerspie· 
geln . Situati onsbil der und bewirken einen fas,t visuellen 
Eindruck. Zugleich sind sie ein Mittel .der Ballung. Nicht . 
selten reihen sich die NES wie Glieder einer Kette aneinander, -
z.B.: 

Wieder halbdunkel. Flur. Auto. Dann ein anderer Flur, 
und wieder TLiren, und wieder Gitter vor den Fenstern. 
(H. Schneider. Nach ohne Alibi.) 

l\aJIaHJJ.apoBHHHr X,OBJIHCM KaTTarHHa 3KaH. EM P TOMoHJJ.a 
yi{lJa JJ.HJJ. 6HJI~lH COJIMHMaraH 6yJIca x,aM, KaTTarHHa HMopaT; 
C.liPl\op aHBoH, yHHHr pynapacHJJ.a "OBY3, lJOFPOI\ IlIHHnOH, 
CHM TOPTH6 KYTapH,TIr~H TOK. 60FQanOJIH3... (A. K,anop.) 

§ 65. ELLYPTISCHE SATZE (UNVOLLSTANDIGE SATZE (TSl'JH1I\CJ13 
rAIl) 

Ellyptisch nennt man solche Satze, in denen irgendein 
Satzglied fehlt, aber aus dem Kontext heraus leich erganZ\ 
werden kann. 

Ellyptische Satze sind in beiden Sprachen verbreitet.' 
Vgl.: 

«Ich bekomme Ur/aub,. sag! e 
sie atemlos. 
cSchon wi eden: 
cWie Jange?»-:- " 
«Drei Tage. Di e drei letzten 
Tage». (E. M. Remarque.) 
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Das SubJekt (3ra) 

Das Subjekt ist ein VOI1 anderen SatzgJiedern unabhan
giges Hau ptgJied des Satzes; es nennt den Trager einer Hand
lung, eines Zustandes sowie eines Merkmals. 

:..- Das Subjekt steht im Nominativ (OOlli KeJIHlIIHfH) 
und antwortet auf die 

. KIlM? 
w~r?----

---KH~wap? 

- Wie im Deutschen im Usbekischen 
durch ein Substantiv, Wortarten sowie 
durch eine Wortgruppe ausgedriickt werden. 1m Unterschied 
zum Deutschen aber sind die substantivierten Wortarten 
im Usbekischen nicht determiniert, sie andern ihre urspriing
liche Form nieht. 

Also das Subjekt kann sein: 

1m Deutschen: 

J. Gagarin ist der erste 
naut. " 
Die Baumwolle 1st unser 
tum. 

Wlr kampfen urn den Fr leden. 

1m Usbeklschen: 

- 6HPHH'IH KOCM(). 

60i%JlHrHMH3. 

3. Substantlvierte Wortarten 
Vier i st mehr als drei. TypT Y'I)l.aH KynpOI\. 
Das K Ie ine welnt. KH'IKHHTO/l: l!:HfJlaHnTH. 

Vgl.1 
(Substarttivierte) Infinitive bzw. 
Infinitlvgruppen. 
in soleh einer Unlversitalsstadt 
ist ein hestiincljges Kommen 
Abgehen (H. Heine.) 
Turnen ist gesund. 
Rauchen ist verboten. 

nomen agentls bzw. Infinitive 
Xaro I\RJlMOI\ I5op)l.Hp, TyaaTMac

(Ma/{OA.) 

I5HJlan WYFYWHHW 
ITCll\A"OT 11U,," rapOBH)l.Hp. 

'lelllllll-I\laH 9THJla)I.H. 

- Das durch eine ausgedriickte Sub-
jekt wird im Usbekischen anders kQnstrulert, als Kernwort 
erscheint nomen agentis auf -am/-HlII. "g-i.:· 
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1. Das verbale Priidikat (cI>e'bJI KecHM) 

Obwohl das verbale Pradikat in beiden Sprachen 
e.t.ofach oder zusammengesetzt (co)l.)l.a Ba I\YlllMa) sein kann, 
doch weisen Sie wesentliche Unterschiede auf. 

a) Das einfache Pradikat. lum einfachen Pradikat ge
hort ein Verb in allen leitformen und Modi. 

Die lahl der Komponenten des einfachen (gegJiederten) 
Pradikats UiIlt in beiden Sprachen meist nicht zusammen: 
Eine-, lwei -, D~ei-, Vierkomponen tenstruktur k ann im 
Usbekischen durch Eine-, lwei Komponentenstruktur wi
dergegeben werden. Vgl.: 

eingliedrig - Das Kind schliift. = Bona YXJlAMol\2\a. 
Das Kind schlief. = BoJl3 YXJlapJl.lI. 

AiipllJIraHHII aiilll\ ep, 6YJIIIHrAWlII 6ypII ep. (Ma~ol2.) 
zweigliedrig-Das Kind wird schillfen. - BOJla YXJIaiiJl.1I (yxJlap). 

Das Kind hat geschlllfen. 

Der Plan wird erflilll. nJlaH 6alKapIlJIMOI\Jl.a. 
dreigliedrig-Der P! an wird erflill t nJIaH 6alKapIIJl8Jl.II. 

werden. 
Der Plan ist erfUllt nJlaH 6BlKapHJlraH 3.ll.1I. 
worden. 
Der PI an war erflill t nJIBH 6alKapHJlraH 32\11. 
worden. 

viergliedrig-Der PI an wird erfiillt nJlaH 6alKa pHJla.ll.H. 
worden sein. 

b) Das zusammengesetzte verbale Pradikat (I\YlllMa 
cpebJ1 KecHM) kommt in beiden Sprachen vor, obwohl ihre 
Ausdrucksweise auch Besonderheiten aufweist, so zB.: 

1) die Konstruktion Verb + Infinitiv '(mit oder ohne 
Partikel) kommt im Usbekischen nie vor. 

Als Hauptaquivalenz dieses Pdidikats werden im Usbe
kischen besondere Nominal- und Partizipialkonstruktionen 
auf -HIlI, -raH, -MOl\qH, +Affixe gebraucht. Vgl.: 

, Ich kann deutsch sprechen. 
Er will im Labor arbcilen. 
Die Studenten sollen zum 
Dekan gehen. 
Die St adt scheint zu schla
fen. 
Es fiingt an, zu regnen. -
Dieses Gedicht ist auswendig 
zu lernen. 
Er versprach zu kommen. 
Der Student hoff! eine 
Fiinf zu bekommen. 

- MeH HeMHC'l8 ranllpa OJl8MaH. 
- Y JIa60paTOpllll.ll.a HW:laMOI\4H. 

CTY.ll.eHT JIBP .neKBH O.'I.JUfll 60-
pHllIJIapH KepaK (3apyp.) 

Wal\ap YXJlaraHra YXWllM)1H. 

tAli Hp efa 601llJIa.nH. 
By wbepHIi e)1JIalU KepaK. 

Y KeJIHlUra Ba'b.na 6ep.llH. 
C TY.ll.CHT 6cllI 6a\0 OJIHllIHH YMH.n 
I\HJIa.llH. 
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----
Sowie: «AMHIi 

(OMeK.) . 
. - Was die 
trifft, so 
+ Partizip», 

Die Straf3e 1st asphaltiert. 
In Taschkent sind viele 
schone Gebiiude gebaut. 

HO)J.OHJIap HlllH», )l.e)l.H paRco 

+ Partizip J I» anbe
der Form «5u bjekt + 

dikat gil t. Y'g t.: 

KY'la acljlaJlbTJlaHraH. 
TOWKeHT.lI.a Kyn '1llpO i!J1Il 6IlHO

, JIap ~ypllJlr aH. 

2_ Das Nominate Pradikat (aT KeCHM) 

Das nominale Pradikat ist im Deutschen immer zusam
mengesetzt, es besteht aus einem konjugierbaren Teil, der 
Kopula, und einem derlichen Teil, dem Pradika-
tiv-, 1m Usbekischen man dagegen das ein-
fache und Pradikat. 

Spezifisch 
dikativskasus. 
durch Anfiigung von 
-CU3 u. a. bezeichnet. 

l'gl.: 
Was si nd S ie? - ell3 KHMCH3? 
Ich bin Lehrer. - MeH Y~HTYB'lHMaH. 

Pradikat 

der Nominativ als Pra
das Pradikat auch 

-Man, -can, ·Oup, -MUS, 

Karims Vater 1st Agronom. - KapHMHHHr OTaCIl arpoHoM .. 
Er will Flieger werden. - Y ~YU'lH 6YJlMOI\'lH. 
Sein Bruder war ein guter 
Sportier. - YHIlHr aKaCH HJCWH CnOpT'lH 91lH. 
EIlJlIlM KY'l.ll.a, 
5itp x,aljlTa - ~4>Ta. 
50TlfpHlfHr MYJIITII 

- Der Gebrau 
stimmt in bei 
bleibt das Adjektiv 

Der neue Film 
3H~apnH. , 

Pradikativ/Pradikat 
In dieser Funktion 

1m April war das Wetter schlecht. - AnpeJI,l{a x;aso 
eMolI BJJ.H. . 

Die Kunst ist lang, und kurz - 3JI cniiJIaraH ep,Il.a a3H3. 
1st unser Leben. (W. Goethe.) (Ma1\oA.) 
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XOJlaMHHHr SpnapH KeJI)lR. 
BYBRMHHHr 6e~JJapH OfpHHnTH. 
By HTHH MeH 6HJIaMaH: !\OCHM>KOII· 6oABaQqaHRHI' HT~apR MeRH Ta· 

IiHbH. (A. KaHop.) 

- Bel pluralischen Mengenangaben steht das Pdidikat 
meist jm Singular. vom Deutschen abweichend: 

By iOH4I)la TYPT cTY)leHT TYpa· 
llH. 

By CY3JJ8p J,y1'8T)la ronHnMaH-
)lH. 

Kyn KY'laJlap ac(jJam.TnaHMolVla. 

X;aMMa KeJllI.H. 
KOHLlepTra lKy)la Kyn O.1l.aMJlap 

KeJI)lR (KeJlHWJl.H). 

In dlesem Zimmer wohnen 
vier Studenten. 

Diese Warter sind im Wor-
terbuch n icht zu flnden. . 

Viele Stra(3en werden aspha;
tlert. 

AIle sind gekommen. 
Ins Konzer! sind viele Men~ 

schen gekommen. 

2. 1m Unterschied wm Deutschen werden nicht alle.o
als Objekt oder Genitivattribut gebrauchten G\eichsetzungs
glieder determiniert. Die entsprechenden' Kasusendungen 
erhalt gewohnlich das letzte Wort: 

KOJlX03'1H Ba 6pHra.1l.HpJlapra 
MYKO(jJoT 6epHJI)lH: 
(MyKOljJoTJlBAHJlap). 

lleKaH (6apQa) CTY)leIlT Ba y~
TyB'IHJlapHIt MalKJIHCra HHF)lH. 

Man pramierte die Kolchos
bauern und die Brigadiere. 

(Die Kolchosbauern und Brr
gadiere wurden - pramiert). 

Oer Oekan sammelte (aile) 
Student en und Lektoren. 

Es konnen beide Varianten vorkommen. die von der 
stilistischen Aufgaben abhangen (By x.oJlar PHP-OHpHJl.aH 
CTHJlHCTHK )l{Hx;aTJl.aH cpap~ ~HJla.ll.H): . 

Vgl.: MeH TeaTpJl.a Max.MYJI.. AX;MaA. COOHPHH KYP.ll.HM. 
Aber: MeH TeaTp.n.a MaX;MY.ll.HH. Ax.Ma.ll.HH. COOHPHH KYP

Jl.HM. 
- Bei mehreren Genitivattribu ten wird nul' das letzte 

mit der Genitivendung bezeichnet und das Beziehungswort 
steht in der Regel nach dem Attribut und ~rhalt das lsafet 
«-H». 1m -Deutschen dagegen wird das Genitivattribut nach
gestellt und aile Substantive werden determiniert: 

CTY)leHT. aCnHpaHT Ba y~HTYB- Die wiSSEmschaftliche Konfe-
'IIIJIapHHHr HJlMHH KOH4JepeHL\HflCH renz der Studenten. 'Aspiranten 
Mali olhl)la 6yJlH6 YT)lII. . und Lehrer fand 1m Mal statt. 

BHPHHQH Ba HKKHH"H KYPC CTY-, Die Priifungert der Studenten 
AeHTJlapHHHHr HMTH'IOHJlapH HIOH- des r. und des 2. Studienjahres 
Aa 6owJlaH8)lH. beglnnen im Junl. 

Vgi.:MeH TyrapaK. KOHcpepeHIUU[ Ba }KaMOaT HlIIJlapHra 
aKTH B l\aTHalliaMaH. 
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- Das attributive Adjektiv (Partizip, Pronomen) kon
gruiert nie wie im Deutschen mit seinem Substantiv in 
Kasus, Numerus und Genus: 

/ aBJlO,n 
e / aBJlO,D.HHHr 

w........... aBJlo,nra 
............ aBJlO,D.HH 

N. Sing. die junge Generation 
G. Sing. der jungen Generation 
D. Sing. der jungen Generation 
A. Sing. die junge Generation 

cTy,neHT 
cTy,neHTKa 
cTy.neHTJlap 
~Ty.n eHTJlapra 
cTy,neHTJlap,naH 

d er fleif3ige Student 
di e fl eif3ige Studentin 
(die) f1eif3ig e (n) Stud,enten 
den fleif3igen Studenten 
von den fieif3igen Studenten 

Kaltes Wasser. kalter Tag, kalte Nacht, im kalten Was
ser, aus dem kalten Wasser u. a.· COBYK. CYB (KYH, TYH, 
cYB.L\a, CYB.L\aH B. 6.). 

§ 68. ZliR STELLUNG DER EINZELNEN SATZGLJEDER 

Die Wortstellung (die Wortfolge) ist eines der wichtigs
ten syntaktischen Bindemittel. Sie «organisierb die Worter 
in satze. 

Durch eine bestimmte Reihenfolge der Worter (Satz
gJieder) kommt das grammatischinhaltIiche Verhaltnis zwi
schen den Wi:irtern zum Ausdruck. Die Wortstellung ist 
aufs engste mit der Intonation verbunden. Beide Mittel 
gestalten sowohl den Satz als Ganzes als auco die Satzteile 
(Wi:irtfiigungen als Satzglieder). 

Die Satzgliedstellung wird von Faktoren verschiede
ner Ebenen bedingt: 

1. syntaktisehen Faktoren; 2. morphologischen Fak
toren; 3. intentionalen Faktoren. 

- Die syntaktischen Bedingungen gelten vor allem fUr 
den Bereich des Priidikats und seiner Teile, wiihrend die 
morphologischen Bedingungen den vom Pradikat unabhan
gigen Bereich betreffen. 

Dureh Spreeherintention werden diese grammatischen 
Regularitaten in \'erschiedener Weise modifizierL 

- Ma~gebend fUr die Gestaltung des deutschen Satzes 
ist: 

a) die feste Stellung des finiten Verbs (je naeh der Satz
art); 

b) eine unterschiedliche Stellung des infinitiven Verbs 
bzw. des nichtkonjugierbaren Pradikatsteils in bezug auf 
das finite Verb im selbstandigen Satz und im Nebensatz. 
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Das Modell deJj einfacben syntaktischen Grundstruktur 

1st in beiden Sprachen dasselbe I s+p 

Grundgr613e \--1 Verb (nach Grebe) 

Subjekt I I Priidikat (Iraditlonell) 

l Ei 1-/ V I (naen J. Erben) 

Beispiel' die Bau mwolle naXTa rYJIJHIM 0 l\Jl.a, 
der pradikati . Anders au~ert si ch das 

und rektionellen Beziehungen 
weiterten Satzen1 

in einfachen er-

1m Deutschen: 

Ieh schreibe einen Brief. 

Ieb zeige den Brief meinem 
Bruder. 

1=1 
'
-1'-'//\-\ ~-j_V_\2 

I E4 I 

Usbeldschen: 

1 El I~/· E2 /--1 v--I 
MeH xaT ~lInMilH. 

MeH xaTlU1 

Valenzmodelle und Symbole sInd J. Erben entnommen, wo V-
Verb, ~ - Ergiinzung Ez - Erganzung 2, Erganzung 3, und 
I!j - Ergiinzung 41st. 

185 





1. Das personlicheJ~'iirwottals Objekt steht vor dem sub-
stantivischen Objekt. . ,,"'."; ~,'., " 

rch habe ihm' einen gut~ Raf'gegeoefl.:"
MeH YHfa $IXllm (6Hp) MaCJIa~aT 6ep.l{HM. 
2, Bei zwei substantlvischen Objekten steht das Dativ-

objekt gew6hnl ich vor Objekt:· . 
Ich habe dem Vater 
MeH OTaMra xaT lOOOp.1tHM 
3) Ein AkkusativobjekL 

net, steht gewohnlich 
Wesen bezeich-

vorgeste1lt.-MeH Ich habe den neuen 
JlHfH Y~HTYB'IIHHH .lleKaHra 

- Wenn die Objekte personl Fl1rworter sirid, so 
k&men sie im Deutschen vor oder nach dem Pradikat und 
1m Usbekischen nur vor dem Pradikat stehen, wobei das' 
Dativobjekt melst dem Akkusativobjekt vorausgeht: 

VgI.: Ieb zeigte dem Bruder das Gru~telegramm(es).
,MeH aKaMfa Ta6pHK TeJIerpaMMaCHHH KYpcaT.ll.HM. 

Der Lehrer erkJart heute den Studenten (uns) ein neues 
Thema.-;Y"I\HTyaqn cTY.lleHTJIapra (6Hara) .fIHrH TeMa TywyH
THp$lnTH. 

Die BeispieJe zeigen, dap 
in beiden zu vergleichenden 
Kom bina t ionenmogJi ch 
h1r das UsbekisC'be bei 
[initen Verbs: 

1.SN +SO+SA + 
2. SN + SA + So +P 
3,' SN + N + Adv 4- P 
4. SN.+ SA + Adv-P 
5. Adv+S+SD+P 

der Objekte 
verschiedensten 

Ausschlaggebendist aber 
die Endstellung des 

Es ist zu bemerken. da~ es im Usbekischei1 beim Stel-
iungstyp 1, wo das Subjekt sieht, blokieren 
dasSubjekt und das finite die ubrigen 

IDle Abkurzungen 
P - Priidlkat; 0-
SN - Suhstantlv 1m 
S A - Substantiv I m 
S D - Subst anti v , im Dativ 
Adv - Adverbiallen (der Zeit, des Crtes u. ,,8.); 
N - Nebengli~. 

I 
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, 
Satzglieder. Es entsteht der sogenannte Abschlu~. -Mit Recht 
vergleicht M. M. Nuscharow diese Erscheinung mit der Rah
menkonstruktion des Deutschen (Siehe 24). 

Was die Stelle der Adverbialbestimmungen anbetrifft, 
so HilH sie in beiden Sprachen auch nicht zusammen. 1m 
Deutschen stehen sie' meist am Satzende besonders oft die 
Lokalbestimmungen. 1m Usbekischen dagegen - an del' 
vorletzten Stelle. obwohl sie auch ahnlich wie 1m Deut
schen am Satzanfang stehen konnen: 

1m Sommer fahren wir nach Samarkand. 
ES)J.a 68s CaMap~aHAra 6opaM8s. 
Nach Samarkand wollen wir 1m Sommer Iahren. 
CaMap~aHJJ.ra 68s eS,lta 6opMoI\QHMHs. 
Die Stelle der Satzglieder hangt in gro~em Ma~e von 

ihrem Mitteilungswert (von ihrer kommunikativen Rolle) 
abo die Stelle des entsprechenden SatzgJiedes hangt davon 
abo ob es etwas schon Bekanntes bezeichnet. den Ausgangs
punkt der Mitteilung bildet oder etwas fUr den Gespriichs
partner Neues rilitteilt. 

In jedem Fall weist die Wortfolge im Usbekischen wie 
im Deutschen viele Variationen auf. die von verschiedenen 
zusatzlichen Faktoren abhangt: qer wichtigste darunteJ7 
ist die Intonation (Betonung und Pausen). Vgl.: 

MeH -6yrYH TeaTpra 6opaMaH. ByrYH TeaTpra MeH oopa
MaH. MeH TeaTpra oyryu 6opaMaH. 

Ich gehe heute Ins Theater. Heute gehe feh ins Thea
ter. Ins Theater gehe lch heute. 

§ 71. AI..LGEMEINES OBER DIE BESONDERHEJTEN DES AUSDRUCKS 
DER ADVERBIALBESTIMMUNGEN 

(X;OJIJIAPHHHr HIIIO,llAJIAHHWHrA ,llOHP YMYMHA TYIllYHLJAl 

1m Deutschen wie im Usbekischen sind die Adverbial
bestimmungen satzbildendeGlieder. Sie sind sowohl gramma
tisch notwendige als auch grammatisch freie nahere BesUm
mungen des Pradikats (eines Verbs oder Adjektivs). 

Die Adverbialoestimmungen sind meist grammatisch 
frei. da sie Umstande bezeichnen, unter denen eigentlich 
jedei:' Proze~ stattffndet: Ort (YPHH); Zeit (IIaAT), Zweck 
(MaI\cazl) , u. a. . 

Die typischen Ausdrucksm.fttel der Advel'bialbesUmmun 
gen sind: 
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i~ 
-.~ 

'Jeden Tag soBen die Studenfen an der Spracbe ,arbei- ; 
ten.: 

Vgl. 
vor dem 
selt, dem 
bls zuin 
nach der 

bls du :7.Uruckkommst. 
bls zum Herbst. 
Aus dem 
~ehrt •..• 

4. DW'Ch dl e Postposfttonen: 
s) Hnrap!l, OYPYH, S8eaJl, on
AHB, KeAHH, Of PH, 6yeHi 6ow
JJa6, den Ablativ regieren. 
l'\aJl.ap + Dativ. 
b) durch das Afflx-

YPyw,nSH HJlrapll 
ea.D.aM (Keqa.D.a!l) 
~wraqa 

neKllHSUJ.aH 
5. Durch das Konv aU!·20'l, 

·zyH~a, -u6, denen 1m' Deut· 
schen versch i edene Formen 
entsprechen. 
zB.: YAra Ke.IU'alf, yHIf TOn· 
MaJl.HM. 
Ais Ich nach Hause kam, land 
lch es nfcht. 
l'\aATH6 KeJIrYHHHrqa 
KY3raQa. 
HHCTHTYTASH 

ADVERBIALBESTIMMUNG 
X.OJIH) 

Obwohl Lokalbestimmung im Deutschen 
bek ischen tion im Satz- erfiilJ 
selben Fragen (wo? - ~aepAa? wohin? - ~aepra? woher? -
-~aep)laH?)anhvortet, wird sie in diesen Sprachen dUTch ver
schiedene Mittel ausgedriickt. Vgl.: 

1m Deutschen: 
I. Durch ein lokales Adverb: 

hier, dart. hierher, iiberall. 
welt usw. 

Wlr arbeiten 
2. Durch e ine 

g}lng: 
(1m Akk. 
Vgl.: in die 

in der 
aus der 

Sowle: nach Maskeu 
nach Hause 
zu Hause 
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1m Usbeklschen: 
l. Durch tin lokalas Adverb elm 

Lokativ oder Dativ) Oy ep.Ila, 
y epJl.a, wy epra, lIap 1'\8ep
AB. y30l{J1.a u. 

5H3 my ep.aa 
2. Durch ein 

!iv, Lokatlv 

MaKTa6ra (Datlv) 
MaKTa(5Aa JLokaUv) 
MBKTa(5AaB (AblaUv) 
MOCJIBara . 
,yllra 
yii,na 



3. Durch die PostpoSilionen eB. 
OM, yeT, RIf, opa u. a., die 
die Kasusendungen des Da
ti VI> (-ra) , Lokatlvs (-.!la) oder 
Ablativs (-.!laH) erhalten kon
nen. Dies hang! von der Fra
gestellung ab: ~aepra? yA 
oJl)lI!ra (woh In?) vor das 
Haus. 

§ 73. DIE ADVERBIALBESTIMMUNG DER ART UNO WEISE 

(PABHW X,OJIH) 

. Die Adverbialbestimmungen der Art und Weise antwor~ 
: ten auf die Fragen; wie? (l\aH,AaH?), auf welche Weise? (I\a" 
-Tap3,Aa, l\aH,Aali I\HJIH6?) _ . 

Die wichUgsten Ausdrucksmittel dieser Adverpialbe
stimmung sind folgende: 

Ir'n Deu Is chen: 

1. Adverblen der Qual Wit, die 
meis! mil unflektieden Ad
jektiven zusammenf all en: 
rasch, schr.ell, leise; langsam, 
ruh ig, sti II, gut u. a. !ch ar
beile gut (schnell, langsam, 
ruhig) 

2' Ad\'erbi a! gebrauchtes Parti
zip I oder II (pass end, zit
ternd, lachend, schreiend, be
zaubert, begeis tert, erschro
cken); 

1m Usbeklschen 

I. Adverbien def' Qualltiit, Ad
jektlve in Kurzform: 

Te3, aCTa, ceKHH, THII'I, )liHM~ 
.!lIlPpoB, S1XUlH, fMOH B. O. 
MeH S1XlUH (re3) , ceKHH, aCTa 

. (THUll) HllwaliMaH. 
2. Die Konverba au r -a 'H6 so 

wie seine Negalionsform auf -
-MaCllaH : 
KYJmO - KYJlMaC.!laH 
~'l~HP Ht'i- ~H'l~1I P M8C.n 8H 
YTliPHO - YTHpMaC.!laH u:' a. 

Singend zogen die Pioniere ins Lager. 
OHOHepJlap aWYJla aiiTHo Jlarep TOMOH 60pap 9.!lH"Jlap. 
lachend sprechen - KYJlHO ranJlpMOI\. 

§ 74. DAS PRADIKATIVE ATTRlBUT 

(MHI<JI.OP - .LI.APA)KA X.OJU1) 

Das Pradikative Attribut ist ein satzbildendes Glied mit 
. doppelter Abhangigk~it. Es ist ein Tei! der Pradikatsgruppe, 
bestimmt aber nicht nur das Pradikat naher, sondern aoch 
das Subjekt (in dreistelligen Siitzen). oder das Akkusativ

·objekt (in vierstelligen. -Satzen). Das Pradikative Attribut 
,bezeichnet ein voriibergehendes Merkmal des Gegenstandes. 

d. h. es bezieht sich auf die Zeit 'Cler Handlung (des Pradi. 
' kats). ., . 
~ Das Priidikative Attrihut wird 'ausgedrilckt: 
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1m Deuschen: 
1. Durch ein unrJektiertes Ad· 

jektiv wie: ruhig, bose, auf· 
merksam, blaB, eHrig, froh, 
zufrIeden, kiihn usw. 

MODELL: I V + A~J. I 
Das Kind lag blaB 1m BeU. 
Edgar kehrte zufrieden nach 
Hause zuriick. 
Pogodin stand stolz an dem 
Aryk. 

2. Die Substantive mit der Pra· 
position «mib (mit oder oh·· 
De Dahere Bestimmung): 

MODELL: 

!MIT + (ADJ) + S Dat.I 

Der Direktor hatte ute mit 
Freuden aufgenommen. (H. 
Mann.) Die Zuschauer emp· 
fi'lPen Frau Radolny mit stur· 
mlscher Freude. (L. Feucht· 
wan.ger). 
Boris begegnete Janko mit 
einer mildener Freund! ichkeit. 
(8. Kellermann..) . 

S. Durch Ordnungszahlwort oder 
Pronomen: 
als erster, als zweiter, als 
letzter; allein, selbst: 

Er trat als eester durch Bara
kentiir. (D. Noll.) 
An diesem Tag kam Allan 
selbst abends urn sieben UhF 
1m Auto ••• herum.· (B. Kel
lermann.) 
In seinem graBen Erstaunen 
kam Sonja allein In Anatol 
an. (8. Kellermann.) 

4:. Durch ein SubstanUv mit 
«8151. 
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1m Usbekischen: 
1. Ebenso durch ein unfl ektler

tes Adj ektivs, wie: 
xypcaHA. MaFPYP, Kacan, ~ywept 
JKH.ll..ll.HA, COfnoM, 6e~0JI 
(~OJICH3), r}i3an, '1HpoAJIH 
(Siehe: ausfiih lich: 24) 

1 ADJ. +v I 

Bona ~HBJIJIK.Ila 'l}'WCH3 eTap
AH. 3Arap yAra xypcaHJt ~aIlT
./Uf. 
IToroAHH • . . apH~ 69AHAa Map
PYP TypapJlH. (ll]. PauluiJos.) 

2. Die SUbstantive mit der Post
positionen «6HnaH) (mit ode. 
ohne niihere Bestimmung): 

MODELL:, 

I (ADJ) + SNom. + 6HnaH.] 

PaHc Me~MoHIIHH O'lH~ 103 6R
naH KYTH6 onAH (ll]. ParuuiJoB). 
VI:9nAow6oA oTa 60nanapHHH 
O'lR~ '1el!J)& !SHnaH ~apwH on
AH. (X,. Hasllp.) 

OHa eMHS ~H3HHH 3yp lIall
JKOH 6Hnaa 6aFpHra (iOCAH. 
(fl. K.oiJupos.) 

3 .. Durch Zahlwort mit der Post
position 69J1H6, sowie Pra
nomen: 6HPHH'IH 69J1H6, (iRP 
938, BKKa ~3Ri enFH3 ~38i 
T&H~O YSH: 
•.• MenR~938 HOCHPJKOH 6R
naH 6HPRH'IH 6~JlH6 '1ynra 
'1H~HW./Uf. (C. A~MaiJ.) YHCHH 
K9nHH'la aABOHAa enFH3 HWJlaA
JlH. (Otl6ef(.) 

A(iAypa~MoH aKa l\H3HJlTena 
MaCCHBHr8 6Hp 93H KeJJJJ.H. 
(C. A~MaiJ.) 

4. Durch ein Substantlv-6)tllllCS 
(CH:jIaTHJla) 



MODELL: 

IALS + SN~m.l. 

Vgl.: Herr 
erklar e als Arzt, 
(H. Mann.) 
Nur Kramer als 
haHe die Moglichkeit, 
reno (B. Apitz) 
Helmut von Klemm 
als Schliler nach Paris ge"Sch ickt 
worden. (A. Seghers) 

Der Leutnant stellte sich als 
neuer KompanteHihr er vor. 

5. Durch Partizip'V. selten Par
jjzip I: 

, angekl eidet, verzwelfelt, er
regt, begeistert, erschrocken, 
zitternd, singend 

Vgl.: 
AU e Leute 
(A. Seghers.) 
Zu seiner Verwundcruw:: 
Tomas schon angekleidei 
einem Buch. (A. 

6, Durth efne + 
Sub~tanti vim (SD) 
O.dif durch ein Subslantiv im 
Genitiv (So): 
Oer Vater kam guter Laune 
(in guter Laune) nach Hause. 

In allem Fliber dachte Glaude 
... (H. Mann) usw. . 

§ 75. 

Die beiden 
, eln reiches System 

der Verneinung 
1. die 
2. die Pronomcn: 

KMM), nichts (>\eq Hapca) , u. a. 
3. die Adverbien: ,rurgends 

~aqoH). nie (~eq, CHpa). 

13- 396 

SNom ~j) y JlI1 IS, 

SNom + cH¢aTHna 

~lcnOJIKOM paHCH cHlj>ulI)la 
JiiaMMa ISHJlaH ranJlaUlIIWHM 
paK. (MUPMYlfCUft.) 
y Y3HHHHr cynra rysoJr. 
'la~HpHJlHLllHHH 6HJlap)l.H, 
(A. Myxmop.) 
IIlYHnall cYHr ISHP CHi!CIIA 
cHlj>aTH.lla HHLllOH 8Kara l\apalS 
• , . (MupuYJlcUH..) 

CaO)l.aT ona .•• napoBo3 ue· 
Xllna LllorHp.,U lSyJlHIS HLllJlafi 
!SoLllJlanli. (OU6UK) . 

5, purch Advirbialpartitipien 
(Konverba) auf -HO, selten auf -8.: 

KHilI!iUl6, l\aHlKOHJlaHH6, Llly6-
:l\aJlaHI!IS, ",yp~6, l';aJlTlf pa6, 
aLllY Jla aiiTli6 B. 6. 

KOMHJla CYJOHHO l~a"ryaM 
F03HIi ypTofHra Y3aTAH. 

Durch eln 5ubs!;mtlv 
kativ (SL) 

YMPI! TOnI!JlAI!! - )J.e,U1I S'KTaM 
xypcaHn OB03na, OK. A6ay
pa>;MafW8) 
K,H3 napHWOH X;0Ma yAra eT
AI!· 

DER VERNEINUNG 

( -Ma) 
KI:fM). keiner. keln 

(J\eq K,aep.n.a). nlemals (~eq 
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III. Bezieht si~h «nicht» auf das Subjekt,Pdidikativ, 
:,Adve~bialbestimmungen. so entspricht sie me1st dem Nega
tionspronomen «.9MaC» .. Dahei stebt «I1icht» immer yor dem 
zu negierenden Wort. wahrend «3M3C» - nach ihm steht: 

Verneinung des Priidikats 
Er ist nicht Agronom, er ist 

Kolchosbauer. . 
Der Redakteur war nlcht ali 

und nlcht jung, nicht 'dick und 
nicht mager. nicht groB und 
auch nicht klein, nur mude. (Fr. 
Schlotterbeck.) 

Dieser Student ist nlcht flei
LUg. 

Y arpOHOM 9Mac, y KOJlX03lJH. 

MYl\appHp l\apH :l\aM Ba ern
:l\aM 9Mac 9Jl II , TYJla l\aM, Oplll\ 
l\aM SMac 9J.\H, mYHHHr,l\eK raB
,l\aJlH Ba >KaCaAH KHlJHK l\3M 
9Mac SAH, HHl\OHT 1JaplJaraH 3:11'1. 

By CTYAeHT THpH.lliI\OI\ 9Mac. 

Verneinung des Subjekts 
Nicht ich habe dieses Such ge
nommen. 

By KHT06HH OJlraH MeH 9MaCMaH. 

Nii:ht Karim besuchte uns ges
tern, sondern Umar. 

KelJa 6H3HHKHra KeJlraH KapHM 
9Mac, YMap 3)J.H. 

Verneinung des Objekts 
Nicht dieses Buch mochfe ich _ MeH 6y KHT06HH 3Mac, 6aJlKH 
lesen, sondern ein anderes. 6owl\acHHH YI\HMOl<;lJH 3JlHM. 

- In einzelnen Fallen wird die Verwendung von «nicht» 
und «kein» zur semantischen oder stilistiscben Differenzie
rungausgenutzt, im Usbekischen werden sie folgenderweise 
wi dergegeben: 

Er wird nicht Agronom (Berufsbezeichnung). 
Y arpoHOM 6YJlMaiillH (arpoHoM 9Mac). 
Et wird kein Agronom (nach den Hihigkeiten). 
Y arpoHoM 6Y.1la oJlMailJlH. 
Er ist nicht Usbeke (Nation). 
Y y36eK 9MllC. 
Er istkein Usbeke (Nation nach den Eigenschaften). 
Y ys6eKKa YxrnllMait.!t1l (y36eK 3Mac). 

IV. Die Unterscheidung von «nichb und «kein» als deutsche 
Entsprechungen Hir usbekische -Ma, 9Mac, ~e'l (~e'l OHp)+-Ma 
als NichtsatzaquivaleI1Z JaBt sich in folgende Grundregeln 
fassen: . 
. J) Obliga torisch erscheint «nichh,wahrend es.im Usbe
kischen -Ma oder 9Mac erscheinen kann; (Siehe: ooen'l.). 

2) «Kein» steht als Negation immer dann, wenn im ent
sprechenden affirmativen Satz eine Form des ein - ArtiJiels 
erscheint. 
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\' gl. ; 
xe'l I\aepra 
xe'l KHMra 

Xe'l KHMAaH 
Xe'l l\aepAaH 

nirgendswoh in 
niemandem 

von nlemandem 
nirgendswoher u.a. 

DER ZUSA~ENGESETZTE SATZ 
(l\~Il1MA rAn) 

§ 76. ST~UKTURELLE BESONDERHElTEN 

1m Vergleich zum selbstandigen Satz besteht der zusam
mengesetzte Satz in beiden Sprachen mindestens aus zwei 
pradikativen Einheiten und demnach mindestens aus zwei 
EJementarsatzen . 

Es gibt zwei Typen des zusammengesetzten Satzes: die 
Satzreihe (60FJlaHraH I\YllIMa ran) und das SatzgefUge (3praw 
(anJlH I\YlllMa ran). Sie unterscheiden sich durchdie Art der 
'syntaktischen Verbindung uod durch Gestaltung: das Kenn
zeichen derSatzreihe ist die Beiordnung, das des Satz-
gefUges - die ' Unter6rdnung. \ ' 

In beiden Sprachen unterscheidet man konjunktionale 
und konjunktionsJose Verbindungen. 1m Unterschied zum 
Usbekischen verfiigi die 'deutsche. Sprache fiber vieJfaltige 
Relativpronomen und Adverbien, denen iin Usbekischen 
versch iedene Partiz i p ialkonstruk tionen en tsprechen. 

§ 77. FUNI(TlONALE BESONDERHEITEN DER SATZRElHE 

Die Elementarsiitie der Satzreihe werden durch Kon
junktionen und Konjunktionaladverbien verbunden, die 
als lexikalisch - grammatische Mittel der ,Beiordnuhg auf· 
treten . Sie erfiillen zwei Funktionen: sie oezeichnen einmaI 
die Beiordnung als solche, darin besteht ihre grammatische ',' 
Funktion. Zum anderen erHilIen sie ihre lexikalische Funk
tion, indern sie die semantische Beziehungen zwischen den 
Elementarsiitzen zum Ausdruck bringen. 
~ Von semantischen Sfandpunkt aus unterscheidet maO\ 

1m Deutschen und im Usbekischen folgende Arten der Satz
verbindungen: 
J. Kopulatlve Satzverblndung; 
2. Partitive Satzverblndung; 
8. Adversative Satzverblndung; 
4. Kausal - konsekutive Satz-

verblndung. 
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L 5HPUKTHPYB11H 60t'JlOB'IHJlap. 
2. Ai!.H pyB'IH 60FJlOB'IHJlap. ' 
3. 3HJlJlOB'IH 6ofJloB'IHJlap. 
4. Ca6a6 sa Mal\caA 60fJlOB'IHJla p. 

, ~ 
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1. ZumAusdruck der kopulativen Beiordnung dienen 
folgende Konjunktionen, die in beiden Sprachen funktional 
adequat ·sind: 

und, auch. 
nicl1l nUT ... (sondern) auch, 
soo)ohl ... als auch, 
wedeT ... noch; 
Di e Luft ist klih I, und es 

dunkelt, und ruh ig rlieOt der 
Rhein. (·H. Heine.) 

Er hat weder eine Oper ge
hort, noch war er je In einem 
Konzert, noch Interessiert er 
8ich fUr Malerel - urid das will I 

ein geblldeter Mensch seln! 
(E. Gulyga.) 

sa, JfaMiJa, -/0', -aa 

Ita ... Ita zB.: 
KYHrHJI xa3HHacHH ~yJl¢H 

THJI.nHP Da yJl xa3HHaHHHr KaJlH
.nil Cy3.nHp. (Haooutl.) 

Ha3apHM.na, .ceBrHra 
MeH 'laM ~aTTH~ TyTHJlJlHM, 
Ha KYH~y3H 0pOMHM 6op, 
Ha yi!~YJla 'IaJlOBaT. (JlUfylt.) 

Ha Ky'!a 6op, Ha Mycra'lKaM 
yli->KOil:, Ha JlaJla wHlInoHH' 60p. 
(OuaelC.) 

Illy naliT 0¢T06 Rita 6yJlYT 
OCTHra KHPJlH-IO, naJiaTaHH WOM 
~OpOHFHJlHrH 6OCJlH. (A. l\aJf'fop.) 
3WHK FHP,! 3TH6 O'!HJI.llH-lla, 
pyxcaT cypa6 .lJ.apBeIpaJiH KHP./lH. 
(Ou6eK.) 

- Wie im.. Deutschen kommen· im Usbekischen auch 
konjunktionslose Verbindungen. vor: 
.Das Wasser glitzerte, der Jas
min atmele selnen ... Duft, die 
Vogel zwilscherlen rings umher 
... (T. Mann.) 
Ihr _ Blick durchdrang die de
gend, sie sah den Himmel und 
auf mich, Ichsah Ihr Auge Ira
nenvoIl, sie legte ihre Hand auf 
die meinige und sagle - Klopf
stock\ (Goethe.) 
Der Professor kommt, dieSlu

-dent en slehen auf. 
Am Tage Is! es heiO, in der 
N acht isf es kal t. 

Kyn lIwaraH 6HJlMaC, Kyn KYP
rail 6HJlap. (Ma~oA.) 
5IXWH eTap MypOJlra - eMoH ~o
Jlap Yllua. (Ma~oA.) 
JIoTTa aTpo¢HH KY3aTapJlH, y aB
BaJl OCMOHra, cYHrpa' MeHra ~apa
JlH, KY3J1apH >KH~~a ern 3JlII; 
~YJIHHII MeHIIHr ~yJlHM' yCTHra 
~yliJlH-Jla: KJlonrnToKI JleJlH. 
(Feme.) 
npo¢eccop KeJIJlH-IO, crYJleHTJIap 
YPHH.naH TYPJlH. 
KYH.Lly3H HCCH~, Ke'!aCH COBy~. 

2. Zum Ausdruck der adversativen Beiordnung dienen 
in heiden Sprachen folgende Konjunktionen, die seriJanti· 
sche Aquivalente sind: 
abeT, allein, doch, 
dennoch, jedoch, oder, 
sondern, sons!, zwaT, 
entweder ... oder, 
und Konjunktionaladverblen: 
inzwischen, dagegen. 
dl'ssenungeachtet, indes, 
indessen u. a. 

aMMO, Ae/\,[lH, 6upo~, 6CZAICU, 
-y (-/0), tjJa~am, 
e ... e, e ... elCU, i ... 6(jAMaca, 
eKU ... elCu 
... UlyHZ"a ~apaMatl, 6upo". 
luyopaaa .. 
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Walter Brenten war frei, aber 
er fuhlte das Das eiri eines 
Gefangenen. (W. Bredel). 
Entweder kommen Sie, oder lch 
fahre sel bstl 

Vgl.: Es horte auf zu regnen, 
aber drauJ3en war es windig und 
kalt. . 
In der Nacht hat es geschneit, 
aber es ist . (j edoch) nicht be
sonders kalt. 
Es regnete stark, dessenunge
achtet 'spieIten die Fuf3balI
spieler. 

"~ 
, ,,~ 
'>~ 

~ 
£ no,nwo~ ,(iHPOH epra '1H~aAH; /: 
£KH 3JlllH KeJIHWHHH KyTHJl8Jl.H • .:..... ) 
Ae.nH 3aAHHMIIH TYXTa6. (OMe".) ; 
PaA~oH ~OBJlllra !i;aAT)l.II-JO, JleKHH 

yAra KllprHCH KeJlMa,nH. (X. Fy
MM.) / , 
£MFIlP THHraH, aMMO KY'Ia wa-!,' 
MOJI Ba COBy~ 9AII. (lPaiJeee.) , 

l(eQaCH RHa '~op e~~aH, n~KHH:: 
~aBO YHQaJlIIK COBYI\ 9Mac. (A .• 
I)~op.) 
£MfHP I<;aTTIII\ ef a PAil , wytlra 
l\apaMaA <pyrooJlli'HJlap yAHailBep- " 
.nHJlap. 

- 1m Usbekischen kommen auch andere Varianten der: 
adversativen Verbindung vor; 

EpYFH 6opy. HCCHFH iiY~po~. (A. l{a~~op,) YA'a>KpaTaMH3' 
AeAHHfH3-Y. MeH iiy~ AeAHMMH? (A. l{a)f~op.) 

MeH TY3aTM~qH 6YJlAHM. Y ranra I<;YJIOI<; COJIM8AH, (C. 
AUHUU.) 

III. Zum Ausdruck der partitiven (einteiIenden) Beiord- " 
nung dienen folgende I(onjunktionen: 

bald ... bald, 
halb ... halb, 
teils ... teils, 
innerererstits ..• andererseits u.a. 
Vgl.: Teils spreche ich. te.tls 

spricht er. 
Bald regnet es, bald 
schneit es. 
Bald tanzten wir, bald san
gen wir Volkslieder, 

ZO,f ... 20,{. 
6a7>3aH. ... 6a'll3QH, iJaM ... iJaM. 
'(UCMaH. ... ,(UCMaH, 

-' 6up mOMOHiJaH.... U""UHIlU mo
MoHiJaH. 
~HcMa.H MeH ranHpaMaH, I\HcMaH 
y rannpCHH. ' 
,[laM eMfHP eF8AH. AaM I\OP eF,8){H. 
ro~ cyna qeTHra 9KHJlraH paH~oH 
~II~H ,llHMOI\I\& Y pHJIap, rOlla TOM 
opl\aCII,llarH ~aWapOTJlapHHH~.' .. 
'UlpHJlJlaWH 3'bTH60PHH TOpTap 
S,llH. (n. K,oiJupoe.) 

IV. Zum Ausdruck der kausal - konsekutiven Satz
verbindung dienen folgende Konjunktionaladverbien: 

denn. folglich, dacher, 
darum, demnach, 
deshalb, deswegen. 
somit, trotzdem, 
dessenungeachtet u.a.· 
1m Hof ging es lustig, 

denn die Kinder waren zunlck
gekommen. 
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IlyHKU, HezaKu, UlYH.WUJ yq,YH; 
6YHuHe HamUJlCaCUaa. mOKll, 
ca ... ~aM: 

OAI\H3 'I Y n OI<;IIIOMHHII .nHJI-' 
AU CeBa,llH, '1yHKH llyn HHMara 
60ft 6YJlca. Ke'l KHpHIllH 6HJlaH 
~8MMaCH- ~aMM'CH paBwaH KY
pu8AH. (Ill. PawuiJo8.) 



Ieh gehe nieht mit ins KI
no, denn ich mue nbch arbelten. 

Es ist zu spat geworden, 
darum hab' ieh bei Feck fiber
nachlet. (J. R. Becher.) Frieda 
Brenten wollte niemanden 
kriinken oder verargern, deshalb 
sprach sie oft den Mensehen 
naeh dem Mund. (W. [Judel). 

MeH eeH 6HRaH KHHora 60pa 
oRMaAMaH, '1YHKH HHa 6HP 03 
HllIJIalllHM KepaK. 

)KYJI,a Ke'l' 6YRH6 ~OJl)J.H ... 
llIYHHHT Y"YH l\aM MeH cl>eKHHKH
Jl,a eTH6 i'\OJlJl,HM. 

EU3 y3 BaTaHHMH3HH eeaa
M1I3, llIYHHHr Y"YH YHHHr ry3aJI 
TapHXHHH' HXllIH 6HJlMOFIlMH3 ge
paK. (<<G. ;936.») 

- 1111,. U~bekischen wird die kausale Verbindung durch 
die Partikel -10, -y, -)J.a ausgedruckt: I3eMop AOpHHH HqAH-IO, 
TabcHpHHH l\aM AappO!3 6HJIa I\OJ1AH. (Ou6eK.) 

. TaUJl)apHAaH KeJIraH oeI\ TOBywJtapH 6al\oHa 6YJIAH-IO, 
A3H3 YPHl1.l1.aH TYP.lI.H. (P. C/Jat13uu.) 

Summierend kann man folgendes feststellen: 
- Seide Sprachen weisen unterschiedliche Verbin-

. dungstypen in den Satzreihen auf. Die angefiihrten Kon
junktionen und Konjl,mktionaladverbien dri.icken dieselbe 
semantische Verhaltnisse aus, obwohl die Elementarsa tze 
der Satzreihe auch unterschiedlich strukturiert sind: im 
Unterschied zum Deutschen nehmen die Konjunktionen oder 
Konjunldionaladverbien im Usbekischen. keine gramma
tische Stelle ein und beeinflilssen die Wortfolge nicht. In 
allen Satztypen ist hier die Voranstellung des Subjc1kts und 
die Etldstellung des Pradikats'typisch. . 

- 1m Deutschen dagegen unterscheide man folgende: 
1) Die Konjunktionen: aber, allein, denn, nahmlich, und 

beeinflussen die Wortfolge nicht. 
2) Nach «aden> und meist nach «sondern» hat der Satz 

die gerade Wortfolge. 
3) Wenn die Adverbien (dani1, darauf. endlich, daher, 

darum, deshalb, deswegen) die Anfangsstellung im Satz ein
nehmen, so bewirken sie die Inversion. 

4) Die Konjunktionen «dennoch, nichisdestoweniger, sonst, 
z'war, bald ... bald, -halb ... halb, tei/s ... teils» nehmen eine 
grammatische Stelle ein und wirken au f die Wortfolge. 

5) Nach den Konjuriktionen «also,· doch,' Jedoch, . entwe
der ... oder, w~der ... noch» schwsnkt die Wortfolge: bald bleibt 

- sie unverandert, bald· bewirken diese Konjunktionen die 
Inversion. 

./ 
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§ 78, STRUK'hJRELL - SEMANTISCHE BESONDERHEITEN . 
DES SATZOEFOOES 1M DEUTSCHEN liND 1M USBEI(ISCHEN 

Das SatzgeHige ist ein semantisches, grammatisches 
und intonatorisches Ganzes - ein Ganzsatz, der aus min
destens zwei eng miteinarider verbundenen Elementarsat- . 
zen besteht. Dabei ist ein Elementarsatz, Hau ptsatz ge
nannt, das organisierende Zentrum (die Stiitze) des Satz
gefQges und der andere Elementarsatt, Nebensatz genannt, 
ist grammatisch untergeordnet. 

Die Nebensatze werden von verschiedeneh Standpunkten 
aus eingeteilt werden: 

l. Nach der Art ihrer Verbindung mit dem iibergeord- '; 
neten Satz unterscheidet man in beiden Sprachen: a) syn- ' 
-detisch verbundene und b) asyndetisch verbundene (I(on
junktionslose) Nebensatze, obwoh! sie auch wesentlich 
strukturelle Unterschiede aufweisen: a) Die syndetisch ver
bundenen Nebensatze k6nnen im Deutschen eingeleitet 
werden durch I(onjunktionen, durch Relativpronomen bzw. , 
R e!attvadverbien. 1m Usbek ischen dagegen dienen a!s Ails
drucksmittel der Unterordnung: 

1) Die I(onjunktionen (KYMaKlIHJIap); 
2) Relatfvw6rter (HHC6HH cY3JIap); 
3) Bestimmte I(asusendungen (Maxcyc KeJIHIDHK I\YIDHM-

qaJIapH); -oa, -oali. . 
4) Die Partikel (IOKJIaMaJIap) -KU in Verbindung mit 

dem Pronomen my (wYlioaii); 
die Partikel -KU in Verbindung mit dem Adverb/Pronomen 

6H'p (6HPXHJl); . 
die Partikel -MU; 

5)Das Wort «ae6» (Ausfuhrlich slehe: 2,85-107). 
b) Ais Varianten der konjunktionalen Nebensatze kommen 

in beiden Sprachen auch die konjunktionslosen (Neben-
satze) vbr: . 

. Hier sind die Wortfolge und Intonation ma~gebend. Vgl.: 

Kommt Zeit, kommt . Rat. (Sprichwort.) 
Hiitte ich freie Zeit, wurde ich mehr Sport treiben. 
Kyn IOpraH, Kyn l'iIlJla.D.H (6HJla pl. 
Byw Ba~THM l'iYJlraH.D.a 9.D.H, Kynpo~ cnopT 6HJlaH wyFyJlJlaHap 9!1HM .. 

II. Nach ihrer Stellung im Satzgeffige 
Die Stellung der meisten Nebensatze ist im deutschen 

Satzgefiige frei: je. nach der Slellung der Nebensatze in 
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bezug auf den Satz, von dem er abWngt, unterscheidet man 
Nachs§tze, Vordersatze und Zwischensatze. 1m Usbekischen 
ist dagegen die Stellung der Nebensatze nicht frei. -Hier 
treten meist zwei Positionen auf: Vordersatze und Naah-
satze', der haufigste ist liber der Yordersatz., ' 

" Anmerkung: Prof. G. Abdurachmanow fuhrt 8 Faile an, 
wo der Nebensatz vor dem Hauptsatz stehen kann, un'd 
3 Faile, wo er nach dem ' Hauptsatz steht. 

Zwischensatze sind eine seltene Erscheinung 1m Struk
tur des usbekischen SatzgefUges. (Ausfiihrlich siehe: 2, 
108-109). ,Vgl.: 

Dem deutschen Zwischensatz: Meln Tagebuch, das Ich selt eini
ger Ze.lt vernachliissigte, fiel mlr heut wieder In ', die Hiinde ... (Goethe.) 

entspricht 1m Usbekischen der Vordersatz: BHp Heqa KyHJl8H' 6yeH 
T8WJla6 ~yi!raH KYHJlaJIHK Jla¢r8pHM 6yrYH ilHa ~YJIHMra TYlllH6 ~OJIJlH ... 
(f erne.) . 

- Ein wichtiges Merkmal der Unterordnung 1st im 
Deutschen gegenuber dem Usbekischen die Wortfolge im 
Nebensatz. Sie unterscheidet sich wesentlich von der Wort
folge in einem sel bstandigen Satz (sowohI der geraden 21s 
auch der invertierten) und wird durch die Endstellung des 
flniten Verbs gekennzeichnet. 1m Usbek ischen dagegen 
faJlt die WortfoJge im Haupt- und Nebensatz, sowie im 
selbstandigen,Satz vorwiegend zusammen. Fur sie ist die 
Endstellung des finiten Verbs charakteristisch. 

Beide SpFachen unterscheiden sich femer voneinander 
durch Ausdrucksformen des Pradikats im Nebensatz: , 

---, Wahrend im d~utschen Nebensatznur die finiten 
Formen des Verbs gebraucht werden, verwendetman zum 
Ausdrtlck des Pradikats des Nebensatzes im Usbekischen 
au~er den flniten Formen des Verbs noeh andere Ausdrucks
mittel: 

1. Die Partizipialformen auf: -raH - p + Kasusendungen, 
die die Funktiondes Pradikats des KausaJ - bz.w. des Tem
poralsatzes e rfii lien. gJelch demdeutschen weil ... + finites 
Verb; als ... + finites Verb. 

zB: -'By y~ HnrapH 6e,naxoHa 6YJIraHHJJ.aH. ,napliacH ",aM 
Ay~ 3,!{H. (OU6eK.) 
. OH~H3 ~ap ca~ap 6HPOH MacnaQaTHH KynllHnHK YPTacHra 

TaWJJaraHJ\a, KOnX03QHnap ,\aMMaBa~T yHl-lHr ~HKPHHH Mab-
~YJi.nap 9,!{H. (m. P{lUlU008.) , 

2. Die Adverblalpartlzlpien auf -aatt, -ay"ltta, -u6, die 
die Funktion des Pradikats eines TemporaJsatzes erfftllen. 
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gleich dem 
Bal\T KaOHHeT 

(als, sob aId ) + finites 
O'lHJIHO, YH,naH I\aJIaH,napoBHHHf 

, KYPHH,nH. 
, EpMaT C)'BHH l\aJlHH cenraq, 

yTmn,nH. " 
3. Die Bedingungsform des Verbs (mapT cpe'bJIH) auf: ·ca. 
Diese Form ist polyfunktional: Sie kann als Pradikat 

folgender Nebensatze gebraucht werden (mapT cpe'bJlH I\yfm
,narH 3pram ranJIapHHHr KeCHJ\1H Ba3HcpacH,na I\YJlJlaHa,nH): 

a) als Pradikat eines TemporaJsatzes (naHT spralll ran), 
gieich dem deutscben «a Is (wenn) ... + finites Verb»: 

.uYTOP qaJIHO ~iTHpcaM, TOpR Y3HJlH6 KeT,nH. (!\YWU/f.) 
fYJIHOP oy epra KeJlCa, HYPH ,napx,0JI ORPOH IOMYIlJ "I\HJI-

;mpap 3,nH. (Ou6eK.) , 
b) als Pradikat 

gJeich dem 
l\aJlOBHHU 
Te3pOl\ 

lKOHHM 
c) als 

ran), gleich 
finites Verb», 

I\yelll HlllHpHHraH oYJIca x;aM, KYH.uY3HHHr epYFJIHrH ~a.'1H 
TaMOM cYHMaraH S.l\o. (Ou6eK,) 

d) ais Pradikat eines Komporativsatzes (yxmaTHIII sprarn 
ran), gieich dem deutschen: «wie (als) ... - finites Verb»: 

I\apIIIH,narH 1I0nXOHallH YlIl\YH TerHlllH 6HJIaH rYB aJIaHra
.naHYBlIH I\Hpml.l\H 6YJIca, 0YHHCH aJIaHra CYH.I\HpyallH ~yJI 
TyHKa. (OiJ,6eK.)"" ' 

- 1m Unterschied zum Deutschen zeigt das Usbeki
sche eine ausRepraRte Vorliebe fUr lange, ineinandergeschach· 
t~Ite Satzperioden (MypaKKa6 COCTaBJIH 
durch vielart Verwendung von 
-can) und Adverbialpartizipien 
oft ein kom d ergeben. 

zB. illa'vIOJI oyJlca x,aM, qaHr-
l\onJlaraH qYJI K,aH.I\aHJl.Hp 3epHKapmr 
KYPHHca x,aM, 6y,lYTJIap KYH HypHHH 
x;aM, TOHr OiAli. PatUui)oB.) 

. Vel.: 
Wilhelm, der Mensch. von dem ich dir schrleb i der gliickJlche 

Ungliickliche, war Sch,re1bil' bel Lottes Vater. und eine Leidenschaft 
zit ihf, die er M,hirti, varbarg, entdeckte und woriiber er aus dem 
Dienst geschlckt wurde. hat Ihn rasend gemacht. .. (Goethe.) 
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1m Usbeklschen sind 
zl pialkonstruktlonen 
JIoTTaHHHr OTaCH.zr.a MHp30 
raH, 6HPO~ lIWHponMaraH, 
6ynH6 l\onraH ... (reme.) 

,versch iedene Partl· 
tlILnbrl'V'lI,IClI Mel;lra YIllll 6aXTH ~opa 

!lllllllOH ca~JlaIllr a YPHH' 
lIallJl;4nrall,KeAHH T~6a 

III. Ihreisyntak Satzgefiige nach 
werden die Nebensatze in beiden 'Sprachen eingeteilt in: 

I. Subje~tsatze - 9ra 9praill ranJlH ~YIllMa ran 
2. Priidikativsatze -'KecHM 9praill ranJlH ~YIllMa ran 
3. Ob j ektsatze - TyJlJlHPYBllli 3praill ranJlH ~YIllMa ran 
4. Attdbutsiitze - aHH~JlOBlJH 9praw ranJlH ~YwMa ran 
und einige Arlen von Adverbialsalzen: 
Tempora\satze - naitT spralU ranJlH ~ywMa ran 

I(onditionalsatie-Illapnpralll rimJIH I\YIllMa ran u. a. Diese 
Nebensatze antworten in R auf dieselbe Fragen wie 
die entsprechenden SatzgJ sind funktionale 
Synonyme. 

Anm,erkung: 
Bei demsel ben das Usbek ische 

elnige struk tUl:elle 
1. 1m Usbekischen Subjekt 1m Haupt· 

und im Nebensatz das aJs Subjekt des 
Nebensatzes meist aus. t das Subjekt im Hauptsatz, so 
steht es gew6hnlieh im Nebensatz; zuweilen fehlt das Sub· 
jekt auch in beiden Satzen. Vgl.: 

MellHaT ~HJlC81lr. 6aXTHHr O'lHJla.zr.H. (ill. PaUluOoo) 
HWJlaraH - THIllJlal!.zr.lI. (Ma~oJl) 

Subjektlose Satze kornmen im SatzgefQge des Deutschen 
nieht vor. Das Vorhandensein beider HauptgJieder (Sub· 
jekt und Pradikat) ist.hier obligatoriseh. 

1m weiteren werden Nebensa vergleichel1 d be· 
trachtet. 

§ 79. SATZOErOOE 

(TS"JIJJ.I1PYBlIH fAfI) 

Der Objektsatz 1m Usbeklsdien: 
die Funktion eines Objekts vom Pradikal des 
Hauptsatzes ab, Gleich dem ObJekt an1wort2t er auf die 
Fragen wen? (KHMHM?), was (HHMaHM?). wem? (K!lMra?), 
wessen? (KHMHHHr?), wofiir? (HliMa )'lIYH?), womit? (aHMa 
6HJIaH) u. a. . 
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Nach der Art der Verbindung mit dem Hauptsatz unter
scheid..et man konjunktionale, relative und konjunktions-
lose Objektsatze. . 

1. Die, konjunktionalen Objektsatz~ w~rden im Deut
schen meist durch die Konjunk tion dajJ, ,~eltener durch .ob 
und wie eingeleitet. 1m Hauptsatz konnen dabei verschre
dene Korrelate (damit, dafiir, darauf, darliber, es, das u. a.) 
gebraucht werden: Aile flihlen, da~ der Fruhling schon ' . 
da ist. 

ich wei~ nicht, ob er heute ankommt. 
Die Eltern sorgen daflir, da~ die Kinder gesund sind. 
2) Die relativen Objektsatze werden durch Relativpro

nomen (wer, was, der, welcher u. a.) bzw. Relativadverbien 
(womit, w,ofiir, wo, wohin u. a.) eingeleiteLAls Korrelate 
treten im Hauptsatz die Demonstrativpronomen es, der, 
derjenige im entsprechenden Kasus sowie Pronominalad-
verbien auf: ' -.. 

Ich weii3 nicht, wer das geschrieben h'at. 
Er wei6 nicht, wem dieses 'Buch gehort. 

, Er b'ekam, was er wiinschte ... (T , Mann.) 
, Wer einmaI liigt, dem gIaubt man nicht ... (Sprichtwort). 

3) Die Konjunktionslosen Objektsatze haben die Wort- , 
folge eines selbsUindigen Satzes. Sehr' oft erhalten sie die 
indirekte Rede: ' 

Et sagte, er sei mit seiner Arbeit fertig. 
Er sagt, er hat sich vor kurzem einen neuen Film 1l.nge-

sehen. '. 
- Das Usbekische weist ganz andere Ausdrucksmittel 

der Verbindung mit dem Hauptsatz auf. 
Man unterscheidet zWei Grundtypen der Verbindung 

mit dem Hauptsatz~ 
l. , Der Nebensatz wird mit dem Hauptsatz durch das 

Relativpronomen (HHC6HH OJIMOlIl) K'HM (wer) im Nomina
tiv, Genitiv, Dativ, Akkusativ oder im Lokativ - KHMKH, 
KHMHHHr, KHM)J:a- KHM, KHMra, KHM)J:a verbunden. Das 
Pradikat des 'Nebensatzes steht dabei in der Bedingungs
form !luf - ca (lliapT ¢e'bJI ¢opMacH)J:a). 1m Hauptsatz wer
den die entsprechenden Pronom~n (y, lIlY ,YlIla) als Korre
late gebraucht. Manchmal kommt anstatt des Pronomens 
KHM? (wer?) das Pronomen HHMa, HHMaHH (was) vor. Vgl.: 

CeHra HHMa allTCaM. myHH ~IIJI . !\OHYH HHMaHH ra~030 ~HJlCa, wy
HII "HJlllm KepaK. O.ll.aMJlapHIIHr KYHrJlH HH!\Iara rywca, ~Y"111 ~aM WYH-, 
ra emWr3.l1.H. J(IIM.lla rYMOHHHr 65'JlC3, yHH KY3.llaH I\04HpM3. KHMKH 

'KY4J1H 6YJlca, yJlap 9ma rapa¢ra OFa.LlHJlap. 
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'2. Der Objektsatz wird mit dem Hauptsatz m ittels der 
Anhaftung der Part ike! -KH an das Pradikat des Hauptsatzes 
verbunden. Im Hauptsatz erscheint gewohnlich in der Funk
tiondes Objekts das Demonstrativpronomen my (dieser). 
Der Nebensatz konki-etisiert den Inhalt dieses Pronomens 
(Siehe: 2, 122). 

Das Pronomen Kasusformen stehen: 
my, myHH, mYHra, 

Bei der Konstruk steht der Objekt-
satz immer in Nachstel 

zB: MeH myHH l\aH~aH. Kyq H)'-
JIHHrH3HH 
IlIYHra 3pHillHill Kepal(KH, OHpOP YI\YBqH 0pI\a~a I\OJI
MaCHH. 

(Zitiert nach 2). 

- Zuweilen wird der Objeldsatz durch andere Partikel 
verbunden: . 

-MH. -Ky •.•. ,lJ.e6. -ca sowie durch Partizipialform auf -raH 
im entsprechenden Kasus als Pradikat des Nebensatzes. 

Einlge Obersetzungsbeispiele: 
Ich danke dir, Wllhcm, meinen wankendert 

Einflu~ bestimm t 
MeHHHr l\apopHMHH YlIYH pax.MaT ceHra 

B HJIbre.n bM. (r erne.) 
Ich wei~ nicht fstel1'e,warum ich 

schlafengehe. (Goethe) 
Hera YXJIamra KeTa'\{a;I, Hera TypaMaH - 6yHH 

y3HM x.aM 6HJIMaHMaH. (r erne.) 
... Und fragte sie, ob sie Mutter von den Kindern ware? 

(Goethe.) 
By 6o.TIaJIap KHMHHKH, .ne6 cYpa,lJ.HM. (F erne.) 
- Es kommen im Usbekischen auch konjunktionsloSe 

Objektsatze vor: Vgl.: 
Ich weiB. du verzeihst mir's. (Goerhe.) 
BHnaMaHKH; 6YHHHr 
... kh weiS. du 
.,. KeqanapHH. 6HnaM3H, 

§ 80. SATZO EFOO E 

(AHI1I\JlOB411 

A TTRIBUTSATZEN 

rAfI) 

Obwohl die Attri und im Usbe-
kischen dieselbe syntaktische Funktion erflinen (sie bestim
men irgendein Substantiv des ubergeordneten Satzes na-
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1m Deutschen:, 

," Ole Konjunklionalsatze wer-
den durch die Konjunktionen 
wenn, fall~, im Faile daft eln

: geleilet Das Prarlikat des rea
' len Nebensatzes erscheint In 

der 'entsprechenden flnlten Form 
des Indikatlvs. ' 

- Die wenn-satze sind sowohl 
- Vorder-als 8uch Nachsiitze. Zwl-

schensalze kommen selten vor: 
Wenn er freie Zeit hat; liest er 
deutsche Bucher 

"":"Die Konjunktionslosen Kon
ditonalsiitze sind gew6hnllch 
Vordersab.e. Nachsatze kommen 
aber auchvor: Wlr waren ver-

_ loren gewesen, hatten sie die 
Waffen gefunden. (H. Mann.) 

-In den Satzgefiigen mit ~en 
irreal en Bedingungssalzen 'wer-

- den prateritale Zeitformen des 
Konjunktlvs 1m Hauplsatz und 
Nebensatz: gebraucht. Die Zelt
formen des Konjunktlvs haben In 
diesen salzen eine absolute 
zeltliche Bedeutung. Pratedtum 
und Konditlonalis I bezeichnen 
dIe Gegenwart oder die ZukunH. 
P1usquamperfekt und KondlUo
halls bezeichnen die Vergangen
heit. 

a) Wenn er nur nleht 80 un
hold ware, ware al\ es gut. (Goe
the.) 

Hiitte Ich frele Zeit, wiirde 
Ich Ins Kino gehen. 

1m Usbekischen 

Ole Konjuflktlonalsatze wer
den durch die Konjunktlonen 
aeap, 6opiJu-to, 6autapmu, 'Ma6oiJo 
elngeleitet, die die Semantik 
der Bedingurigsform- des ' Verbs 
(-raH.lla, . -ca) verstiirken. Das 
Pradikat des realen Bedingungs
salzes wird durch die Form auf 
-ca ausgedriickt. Es kommen 
aber auch andere Formen vor. 

-Die Bedingungssiilze sind 
gew6hnllch Vordersiltze, Nachalze 
kommen seltener vor: (Arap) 
6yw Ba~TH (Syncs, y HeMHC'la KH
T06 Y~HA,nH. 

OTanap,na raM ~OJiMac, Mycra'l-
KaM 6YJlcs THHqJlHK. . 

By-w Ba~THM 6yncs, CH3J1ap 6H
liaR 6Hpra <fJYT60Jlra 6opaMaH. 

1\030Hra !I~HH IOpcaHr, J<;opacH . 
lO~ap, eMoHra !lJ<;HH IOpcaHf. 6a
JlOCH lOJ<iap. (Ma/iOA.) 

- In den Satzgeffigen mit 
den irrealen Bedingungssalzen. 
werden folgende Formen gebrau
cht: das Pradikat des .Nebensat
zes wird gewohnl ich durch eine 
Partizlpialform auf- ZGlt+oa (zaH + oa sOu) sowie durch die Form 
auf- ap ·90U ausgedriickt." die 
aile Zeitstufen bezeichnen. 1m 
Hauptsatz ' dagegen wird di e 
entsprechende Zeltform auf -ap 
90U gebraucht. die auch eine 
absolute zeitlkhe Bedeutung hat 
und sleh auf aile Zeitslufen 
bezieht: auf die Gegenwart, 
Vergangenheit oder Zukunft: 

Y 6YH'IaJlHK H'IH ~opa 6YJIMa
raHlI.a aJlH. HW>KoliH,na 6YnapJlH. 
(reme.) 

Byw BaJ<iTHM 6ynraHJla alH (6yn
ca 9J1H). KlUlora 60pap S,nHM. 

§i3. SATZGEF()GE MIT KAUSALSATZEN \ 

(CABAS 9prAiu fAnJIH K.9'IllMA fAn) 

Der Kausalsatz ubt die Funktion einer Adverbialbestim
mung des Grundes aus Er" gibt den Grund der" Handlung 
des Hauptsatzes an und antwortet auf die Fragen: waruml 
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weshalb? aus welchem arunde? (H.eea? H.UMa YIlYH.? H.U'Ma 
caoa6iJaH.? ) 

Strukturell Semantlsche Besonderhelten 

1. Die Kausalsatze sind in beiden Sprachen Vorder- oder .. 
Nachsatze. 

2. '1m Deutschen sind sie stets konjunktionale Satze und 
werden durch die Konjunkt onen da und well eingel eitet. 

1m Usbekischen konnen sie konjunktional bzw. konjunk
tionslos sein. 

Grundmuster des SatzgefUges mit Kausalsatzen: 

1m Deutschen: 
Subjekt +Pradikat + (deswegen. deshalb), weil+Subjekt ... 

+ Pradikat. . 
da+Subjekt...+Pradikat, Pradikat+Subjekt... 
1m Usbekischen: 
Sub jekt + Pradikat +Subjekt... Pradikat 
Subjekt. .. Partizip auf- ran •.. +Ty<paH.nH (yqYH), Sub-. 

jekt . .. Pradikat. 

Vgl.: 
Oa das Wetter herrllch war, glngen wir zu FuB. 
Wir gingen zu FuB, well das Wetter herrlich war. 
'XaBo HXlUH 6YJlfaHB Y'lYH. 6U3 nHeAa OOPAHK. 
EH3 nHeAa (i0P.IlHK. '"IyHICH ,\880 JlXWH SAH. 

Anmerkl4ng: Ole 1m Deutschen vorhandene Untergliederung von 
kausalem Nebensatz ( .••• well er krank war) und 
kausalem Hauptsa!z (. '" denn er war krank) be
steh! im Usbeklschen nicht. 

Vgl.: ••. "'YHKH Y KaCaJI 3AH ............. weil ,er krank war. 
KacaJI (is'JIraHH TycjJaiiJlH (YIfYH) __ denn er war krank. 

§ 14. OIREI(TE UNO INDJREKTE REDE 

(KS'tIHPMA BA S'3JIAllITHPMA rAn) 

Direkte . und indirekte Rede sind versehiedene Formen der 
Wiidergabe gesprochener Rede. Eine besondere Abart des 
zY86Ulmengesetzten Satzes bUden Satze mit der direkten 
Rede. Solche Satze bestehen im Usbekischen wie im 
Dew.tschen aus zwei Teilen; der eine enthalt die direkte Rede 
(Kj'lHpMa ran). der andere ~ die einleitenden Worte des 
erzahlenden, den sogenannten Ankiindigungssatz (aBTop ranH). 

\ 
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Die Stellung 
Sprachen versch i eden 
ausgehen (aaTop 
gestell t (KYQHPM8 
geschoben werden 

1m Deutschen: 

Ankundigungssatzes kann 
kann der direkten R 

ran.naH OJl.ztHH), 
oder mitten in 

fanIIHHr YPTacH.zta KeJla,nH). 

1m Usbeklschen: 
cSuchen Sie etwas?» fragte der 
alte Mann. 

Eines Tages sagte er zu mir: 

I\H3Jlap 3BeHOCIi 6y,..,.... AeAH )Ky. 
pa. 

«Du b!st alt genug, die Sor· 
gen. '. mit mir zu te Hen. 
(T. Mann.) 

)I(ypa AeAR: -I\H3JJSp SBena
CH 6y. 

By; - AeAH )Kypa, - ~H3./Iap 

«Ja. ja», schmunzelte Johann 
Buddenbrooks, «aber di e klei· 
nen Napoleons 
ubel, was?» (T. 

3BeHOCIi. 

INDIREKTE. REDE. 

rAn) 

Die indirekte Rede enthiHt die Worte einer dritten Per
son, die der Erzahlende von sich aus wiedergibt; dabei 
verandert sich vor aHem die grammatische Form der Aus-
sage. _ 

Der Form nach unterscheidet sich die indirekte Rede im 
Deutschen wesentlich von der des Usbekischen. 

1m Deutschen nimmt die gesprochene (indirekte)' Rede 
die Form eines Nebensatzes an. Dieser Nebensatz wird 
durch die Konjunktion ob sowie durch 
nomen und Relativa eingeleitet; er kann 
Anklindigungssatz verbunden werden 
weist dann die bstandigen Satzes 

In der indirek meist der- Konjunkt 
braucht. Der Konju f,ast regelma~ig 
wenn das Verb in einer Zeitform 
Vergangenheit der Satz mit der 
ter Rede 

V gl.: Man sagte, daB sie durchaus nieht mi ttellos seien. 
'(T. Mann.) 

Unrat· fragte, ob deli Paster mit der Kilnstlerin Froh· 
lich rede. ' (H. Mann.) 
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Die direkte und indirekte Rede sind in beiden zu ver
gleichendel) Sprachen urnkehrbar. Bei der Urnkehrung (Ver
_wandlung) der direkten Rede in die indirekte tritt ein: 

1m Deutscl1en : 

1. die Personenverschiebung: 
2. di e Modus.versch iebung (der 

Indikativ der direkten Rede 
wird . zum Konjunktiv der 

indirekten) : 

3. die Versch iebung der zeit/i· 
chen Verhiiltnisse; 

1m Usbeklschen: 

1. die Personenverschlebung: 
2. keine Modusversch i ebung. 

Der Indikativ der direkten 
Rede wlrd zum Partizip auf 

-raH, das entsprechende Morphe
me enthiilt: 
3. die Verschiebung der zeitl\· 

chen Verhiiitnisse. 

- Wenn das Subjekt der direkten Rede in der ersten 
Person steht, so ist aas Subjekt der indirekten Rede die 
dritte Person. Dabei ist der Sprecher auch die clritte Person. 
Das ist typisch fUr beide Sprachen. Vgl.: 

Er sagle: «ich habe einen Brief an meinen Bruder geschrleben». 
Er sagle, daB er einen Brief an seinen Bruder geschrieben habe. 
«MeH abJlO Y~HlII y'lyH 6yrYH Ky'lHMHH capcjJ ~HJI){HM», - ){e){H 3YJl-

cpHSI. 
3yJlCPHSI abJlO. YI\HlII y'lyH Y'lHHHHr 6yrYH Ky'lHHH capcp I\HJlraHJlHrH

HH alh)!H. 

Abweichend vom Deutschen weist die indirekte Rede 
(Y3J1awTHpMa ran) irn Usbekischen wesentliche Unterschie
de auf: die wichtjgsten davon sind: 

1. Urn Worte und Gedanken eines anderen Menschen 
oder iuch eigene Worte und Gedanken als indirekt zu kenn
zeichnen, bedient sich der Usbeke der Partizipialform auf 
-raH mit entsprechenden Morphemen (Personalform + Zahl
form + Possessivaffix + Kasusendungen des Akkusativs + 
+ das entsprechende Verb, meist aHTMo~, cypaMo~) (Siehe: 
14, 271). Vgl.: 

Direkte Rede: 

XYlII, liaH)l.aii SlHfHJlHKJlap 6op? 
- )l.e)!H YKTaM. 

Ke'l. KeJI)l.HM, - )l.e)!H 5apar. 

Indlrekte Rede: 

SKrsM ~aH){aA SlHrHJlHKJlap 
60pJlHrHHH cypa,llH. 

5apsr Re'l KeJlfaHJlHrHHH allr,llll . 

2. Abweichend vO,m Deutschen gebraucht man im Usbe
kischen sowie in def direkt"en Rede und als auch in def 
indirekten Frage nur den Indikativ. Vgl:: 

Er erziihite mir, das er bei einer Witwe in Diensten sel und von 
ihr gar wohl gehalten 1Verde. (Goethe.) 
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· Y MeHra Y3HHHHf 
'aeJl 6HJJaH MYHoca6aT ,111 pI! 

Die Base fragte, ob 
)l(HHHH JloTTa)l3H 

aeJlHHKII,Aa XH3MaT ~H.IIHWIIHII 
all8HJlHrHHH aATHo 6ep)I.H. 
clem Buche fertlg ware. 

Y!!,HraH" Yl\HMaraHHHH cYpa.u.lI. 

- Die indirek Tei! eines SatzgefUges 
oder als sel bsUin auftreten. Meist hat die 
Fekte Rede die Form eines Objektsatzes, zuweilen die .eines 
Attribut- oder Subjektsatzes, seltener die Form eines Adver~ 
bialsa1Jes. 
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