


Ф О Н Е Т И К А  
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

О. Цахер

(ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС) 

(на немецком языке) 

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ

И з д а т е л ь с т в о  П р о с в е щ е н и е »  
Л е н и н г р а д с к о е  о т д е л е н и е  • Л е н и н г р а д  - 1969



Допущено 
Главным управлением 

высших учебных заведений 
Министерства просвещения РСФСР 

в качестве учебника 
для педагогических институтов 

и факультетов иностранных языков

7- 1 - 4
47—69



AUS DEM VORWORT ZUR ERSTEN AUFLAGE

Das vorliegende Buch soli vor allem den Studenten der padagogischen 
Hochschulen und Fakultaten ftir Frem dsprachen als Leitfaden im sogenann- 
ten theoretischen Lehrgang der deutschen Phonetik dienen. Kenntnisse und 
Fertigkeiten  in der deutschen Phonetik, die die Studenten in den ersten 
Studienjahren praktisch erw orben haben, w erden hier auf einer hdheren 
theoretischen Stufe system atisiert und vertieft.

Dem Lehrbuch liegen vieljahrige philologische und m ethodische Beobach- 
tungen, experim entelle phonetische Untersuchungen und Erfahrungen zu- 
grunde.

Es w ird  wohl auch den philologischen Fakultaten der U niversitaten 
D ienste leisten konnen. Den Lehrern der M ittel- und Hochschulen, den As- 
piranten der deutschen Fakultaten kann es in ihrer praktischen und wissen- 
schaftlichen A rbeit helfen.

Die phonetische (analytisch-synthetische) U nterrichtsm ethode setzt beim  
F rem dsprachenlehrer gute Kenntnisse der Lautsystem e zw eier Sprachen vor- 
aus: der Frem dsprache und der M uttersprache des Schulers. Die phoneti- 
schen Erscheinungen der deutschen Sprache w erden deshalb standig mit den 
entsprechenden Erscheinungen der russischen Sprache verglichen. Dieser 
V ergleich lafit manches sehen, w as bei getrennter Untersuchung unbeachtet 
bleibt.

Der Verfasscr w ar bem uht, die w ichtigste F ach literatur zu Rate zu 
zichen. Seine eigene Ansicht b leib t dabei jedoch auch nicht aus. N icht 
im m er stim m t diese mit den allgem ein tiblichen Ansichten tiberein. Doch 
der A utor findet, daB M einungsverschiedenheiten in einem  theoretischen 
Kursus nicht nur erwiinscht, sondern durchaus notw endig sind, da sie beim  
Leser neue G edanken w ecken und der w eiteren  E ntw icklung der Wissen- 
schaft dienen.

Das Buch enthalt eine bedeutende Anzahl von A bbildungen, die das 
G esagte veranschaulichen und bestim m te theoretische G rundsatze bekrafti- 
gen sollen.

Die im Lehrbuch gebotenen Palatogram m e und V ergleichsschem en 
deutscher und russischer Laute geben die Aussprache des Verfassers w ieder. 
D ie V ergleichsschem en sind durch genaue M essungen an Rontgenaufnahm en 
gew onnen worden.
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VORWORT ZUR ZWEITEN AUFLAGE

Es kam in der zw eiten Auflage vor allem darauf an, die neuesten Er- 
rungenschaften in Phonetik  und Phonologic zu berucksichtigen und prak- 
tiscn zu verw erten . Auf G rund der Zw eiteilung in Sprach- und Redesystem  
w urden die Beziehungen zwischen Phonetik  und Phonologie prazisiert, so- 
wohl auf phonem atischer als auch auf prosodischer Ebene. Beide H auptteile 
des Buches —  Phonem atik und Prosodik — bedurften deshalb einer bestim m - 
ten Neugestaltung.

Die Zw eiteilung in Sprach- und Redesystem  sollte nicht nur den wis- 
senschaftlichen W ert des Buches auf eine zeitgemaBe Hohe bringen, son- 
dcrn g leichzeitig  durch einen strenger geregelten Aufbau die W ahrnehm ung 
und praktische A nw endung des Lehrstoffes erleichtern. Term ini, die Schw ie- 
rigkeiten  bereiten  konnten, w erden im Text und auBerdem am Ende des 
Buches unter der O berschrift „Fachausdrtickc" erlautert.

Ein L iteraturverzeichnis enthalt die w ichtigsten Quellen, die dem For- 
schenden vor allem zu einem  tieferen Studium  empfohlen w erden. Es g ib t 
darunter auch einige neue W erke und neue verbesserte Auflagen von friiher 
bekannten W erken, die dem Verfasser bei der V orbereitung des Buches zum 
Druck noch nicht zuganglich waren, jedoch von Bedeutung sind. Eine voile 
U bersicht iiber die F ach literatur bekom m t der Lesende, wenn er auBerdem 
die zusatzlichen Quellen beachtet, die in den FuBnoten gegeben werden. 
Die obligatorische L iteratur fur die Studenten ist im Program m  fiir den 
theoretischen Lehrgang in Phonetik  verzeichnet.

Der Verfasser w ar bestrebt, bei der N eugestaltung des Buches den 
Wunschen vieler Lehrstiihle fUr deutsche Sprache, deutsche Phonetik  und 
Sprecherziehung im In- und Ausland nachzukom m en, d ie bei der kritischen 
Bew eftung der ersten Auflage geaufiert w urden. Besonderen Dank schuldet 
der Verfasser fUr w ichtige Hinw eise Frau Professor O. A. Nork (Moskau) 
und Frau Dr. C hristina Zacharias (Erfurt), fiir eine kritische D urchsicht des 
M anuskripts dem  Lehrstuhl fiir Phonetik  der U niversitat Leningrad.



Erster Teil. E I N F O H R U N G

ERSTES KAPI TEL

WESEN UND AUFGABEN DER PHONETIK

§ I. Sprach- und Redesystem.

Die menschliche Sprache ist kom pliziert. K. M a r x ,  F. E n 
g e l s  und W.  I. L e n i n  behandeln sie in ihren philosophischen 
und sozial-okonomischen Schriften mit Recht als eine soziale Er- 
scheinung, in der BewuBtsein und Materie eng verbunden sind und 
m iteinander funktionieren. Nach ihren Definitionen ist die Sprache 
der mit Materie „behaftete Geist“ , 1 ein Element sinnlicher Natur, 
das der LebensauBerung des Gedankens d ien t, 2 die unm ittelbare 
W irklichkeit des Gedankens, 3 das w ichtigste Mittel des Verkehrs 
der Menschen untereinander. 4

Es sind somit an der Sprache zwei unzertrennliche Seiten zu 
unterscheiden: die m aterielle (physische) und die funktionale 
(ideale). Ohne Materie ist die sprachliche Funktion nicht moglich. 
Dort, wo man es versucht die m aterielle Seite der Sprache auszu- 
stoBen und die Sprache als ein System reiner (substanzloser) ab- 
strak ter Beziehungen darzustellen, haben wir es in der Sprachwissen- 
schaft mit Idealismus zu tun.

In der Sprache sind vier wichtige E inheiten zu unterscheiden: 
d a s  P h o n e m  — der Sprachlaut mit seiner differenzierenden 
Funktion, d a s  M o r p h  e m  — der kleinste sinntragende Teil des 
Lexems, d a s  L e x e m — ein selbstandiges Wort mit seiner lexi- 
kalischen und grammatischen Bedeutung, d a s  S y n t a x e m -  
ein Satztyp m it seiner syntaktischen Funktion. Alle sprachlichen 
Einheiten sind bilateral (zweiseitig), denn die Bedeutung des Mor- 
phems und Lexems und die sprachliche Funktion des Phonems und 
Syntaxems konnen ohne m aterielle Substanz nicht existieren.

Die sprachlichen Einheiten haben ihre m aterielle S truktur und 
funktionieren nach bestimmten GesetzmaBigkeiten. So ist der Satz 
M an baut eine Schule nach einem Satztyp mit besonderer syntak* 
tischer Funktion und besonderer materieller Beschaffenheit aufge*

1 K. M a r x  u. F. E n g e l s ,  Die deutsche Ideologie, Berlin 1953, S. 27.
s K. M a r x  u. F. E n g e l s ,  W erke, Bd. 3, Berlin 1959, S. 123.
8 K. M a r x \ F .  E n g e l s ,  Die deutsche Ideologie, Berlin 1953, S. 473.
4 W. 1. L e n i n ,  A usgew ahlte Werke, Bd. 3, Berlin 1967, S. 262.
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baut. Dieser Satztyp dient zur Bezeichnung der Einwirkung eines 
aktiven Subjekts auf ein Objekt. Nach den GesetzmaBigkeiten des 
Satztyps bauen wir Satze wie: Die Schiller schreiben einen Aufsatz, 
Der Traktor zieht den Pflug. Peter holt Kreide. Die Kinder singen 
ein Lied.

Die m ateriel’e Substanz des Satztyps setzt sich zusammen:
a) aus den lautlichen Symbolen des lexikalisch-grammatischen 
Stoffes in seiner geregelten Anordnung, b) aus den physischen 
Eigenschaften der Satzintonation (Tonhohe, Tonstarke, temporale 
Gestaltung, d. h. unterschiedliche Zeitdauer, m it der sprachliche 
Einheiten gesprochen werden).

Der Sinn des Satzes hangt jedesmal von seiner lexikalisch- 
grammatischen Fullung und der Eigenart der Satzintonation ab.

Die lexikalisch-grammatische Fullung des Satzes besteht aus 
Lexemen und Morphemen, von denen jedes seine Lauthiille und 
seine Bedeutung hat. Lexeme urid Morpheme bestehen aus Phone- 
men, die ihre physischen und funktionalen Eigenschaften haben. 
Die physischen Eigenschaften des Phonems kommen in seinen 
differenzierenden Merkmalen zum Ausdruck. So unterscheidet sich 
ein deutsches [d] von einem deutschen [t] vor allem durch Stimm- 
haftigkeit und Stimmlosigkeit, .ein [i:] von einem [u:] durch hohen 
und tiefen Eigenton. Diese differenzierenden Merkmale dienen zur 
Unterscheidung solcher W ortpaare wie: du — tu, d i r — Tier, ver- 
mieten  — vermuten , riefen  — rufen.

In der Sprachwissenschaft sind seit langem Versuche bekannt, 
die standigen abstrakten sprachlichen GesetzmaBigkeiten von den 
jeweiligen m it Materie behafteten Redeakten zu scheiden. Ansatze 
dazu finden wir schon bei W. v o n  H u m b o l d t ,  der darauf 
hinweist, daB die Sprache fertige Schemata bietet, die in der Rede 
auf verschiedene w illkurliche Weise verwendet werden. 1

I. A. B a u d o u i n  d e  C o u r t e n a y  versucht zu einer ahn- 
lichen Scheidung zu kommen, indem er semantische und unseman- 
tische Einheiten dermaBen voneinander trennt, daB auf der einen 
Seite der sinnvolle Satz, das Wort und das Morphem m it ihrer 
Bedeutung und das Phonem, auf der anderen Seite die lautliche 
Hiille des Satzes und Wortes, die phonetische Silbe und der Re- 
del aut stehen . 2

Zu einer diam etralen Gegentiberstellung von Sprache und Rede 
kommt dann im 20. Jh . F. d e  S a u s s u r e ,  der in der Sprache 
ein reines, substanzloses System von GesetzmaBigkeiten sieht, das 
allein von sozialem W ert sein soil, wahrend die m it Materie be-

1 W. v o n  H u m b o l d t ,  Ober die V erschiedenheit des m enschlichen 
Sprachbaues und ihren EinfluB auf die ge is tige  Entw icklung des M enschen- 
geschlechts, S tu ttgart 1960 (Faksim ile-D ruck nach Dummlers O riginal-A usgabe 
von 1836, Berlin), S. XCI.

2 И. А. Б о д у э н  д е  К у р т е н э ,  Избранные труды но общему языко
знанию, т. 2, М., 1963, стр. 118— 121, 182, 184.

6



haftete Rede als individuelle, asoziale Erscheinung aufgefaBt w ird . 1 
Bei dieser idealistischen Zweiteilung in Sprache und Rede wurden 
die dialektischen Beziehungen zwischen den standigen sprachlichen 
GesetzmaBigkeiten und ihren AuBerungen in der Rede ubersehen. 
Und es wurde dabei auBer Acht gelassen, daB abstrakte Beziehun
gen und GesetzmaBigkeiten ohne m aterielle Substanz nicht existie- 
ren konnen.

Die menschliche Sprache ist eine einheitliche soziale Erschei
nung sinnlicher und geistiger Natur, aus der nur auf kiinstliche 
Weise das Sprachsystem herausgeschalt werden kann. Dieses besteht 
nun aber nicht nur aus reinen GesetzmaBigkeiten, sondern auch 
aus einer beschrankten Anzahl von sprachlich relevanten phonolo- 
gischen, morphologischen, lexikalischen und syntaktischen Einhei
ten, die eine bilaterale Gestalt haben. Das Sprachsystem kann 
daher nicht substanzlos sein. In unserem BewuBtsein existiert das 
System einer Sprache nur in dem MaBe, in dem wir die entspre- 
chende Sprache kennen. Und die sprachlichen Beziehungen existieren 
dabei im BewuBtsein nur zusammen m it der W iederspiegelung der 
materiellen Seite der Spracheinheiten.

In der Rede kann jede Einheit des Sprachsystems in verschie- 
denen V arianten auftreten, die situativ  bedingt sind. Deshalb klingt 
ein [e:J verschieden: wie [e:] (Beet), wie [*e:] (Efeu), wie [e*] (le
gal) oder [e::] (Her damit\), wie [*e::J (Ehre, wem Ehre gebiihrtl) 
oder [э* ] (Schule). '

Das Syntaxem | -  ^y j  (S =  Subjekt, V tr =  transitives
S V tr "O.,

Verb, "0  =  A kkusativobjekt m it Satzbetonung, • = A ussage) kann 
in der Rede durch neue lexikalische Fullung, durch Veranderungen 
in der W ortstellung und Intonation die verschiedensten Varianten 
bilden: Die M utter kocht S u p p e . Die M utter kocht dock S u p p e . 
D ie M u tte r  kocht Suppe. S u p p e  kocht die M u tte r .— Die Schuler 
sammeln A lte ise n . D ie S c h u le r  sammeln Alteisen. A lte is e n  sammeln 
die Schuler usw.

Die Redevarianten einer Spracheinheit — in unseren Beispielen 
die Varianten des Phonems und Syntaxems — bilden ein bestimmtes 
System, denn die Varianten erscheinen in der Rede in ganz bestimm- 
ten Positionen und Situationen. Die iibrigen Spracheinheiten bilden 
ihre V arianten in der Rede auf derselben Ebene nach demselben 
System. Die Rede ist deshalb durchaus nicht systemlos und der 
W illkiir des Sprechenden ausgesetzt. Der Sprechende muB, wenn er 
verstanden sein w ill, den allgemeinen RegelmaBigkeiten der Va- 
riantenbildung folgen.

Es ist deshalb neben Sprachsystem ein Redesystem zu unter- 
scheiden. Im Sprachsystem existiert jede Spracheinheit als relevan-

1 F. d e S a u s s u r e ,  Cours de linguistique generale, G eneve 191.6.
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tes Unikum, d. h. als E inheit m it sprachlichem W ert, die einzig 
in ihrer Art existiert. Im Redesystem kann jede Spracheinheit in 
verschiedenen Varianten auftreten.

Die Sprache ist somit zweistufig. Beide Stufen — das Sprach- und 
Redesystem — sind aufs engste m iteinander verbunden. Sie bilden 
eine dialektische Einheit und wirken stets zusammen. Dar- 
um kann auch eine Systemstufe von der anderen nur kunstlich 
getrerint werden. Jedoch diese kiinstliche theoretische Zweiteilung 
der menschlichen Sprechtatigkeit in Sprach- und Redesystem ist 
von grofier praktischer und wissenschaftlicher Bedeutung, erzielen 
w ir doch auf diese Weise einen tieferen Einblick in die S truktur 
und Funktion der Sprache und ihrer Elemente.

Nicht auf alien Ebenen der Sprache ist die Zweiteilung in 
Sprach- und Redesystem vollig geklart. Eingehendste Forschungen 
liegen jedoch auf dem Gebiet der Phonem atik vor, wo das Phonem 
entschieden zum Sprachsystem und seine V arianten zum Redesystem 
gebracht werden. Auf dem Gebiete der Intonation beginnt man 
erst m it der Klarung der Zweiteilung in Sprach- und Redesystem.

§ 2. Phonetik und Phonologie.

Die Phonetik befafite sich urspriinglich vor allem m it der phy- 
siologischen Gestaltung der Sprachlaute und wurde dementsprechend 
als P h y s i o l o g i e  d e r  S p r a c h l a u t e ,  S p r a c h l a u t l e h r e  
oder L e h r e  v o n  d e n S p r a c h l a u t e n  bezeichnet. Heutzutage 
ist die Phonetik jedoch mehr als Sprachlautlehre, denn in den Be- 
reich der phonetischen Analyse wurden m it der Zeit alle lautlichen 
Erscheinungen der Sprache miteinbezogen, die N. S. T r u b e t z 
k o y 1 m it dem Terminus p r o s o d i s c h e  M i t t e l  bezeichnet. 
Gemeint sind dam it M ittel, die die lautliche S truktur der phoneti
schen Silbe, der rhythmischen Gruppe, des Sprechtaktes, des Satz- 
ganzen bestimmen. Entsprechend kann die Phonetik als L e h r e  
v o n  d e n  S p r a c h l a u t e n  u n d  d e n  p r o s o d i s c h e n  M i t -  
t e l n  d e r  S p r a c h e  bezeichnet werden.

A llein auch diese Definition kann uns heute nicht vollig be- 
friedigen, da die Zweiteilung in Sprach- und Redesystem in ihr 
nicht zum Ausdruck kommt, die auf der lautlichen Ebene der 
Sprache zur Begrtindung der P h o n o l o g i e  fuhrte, der Lehre von 
dem sprachlichen W ert, der sprachlichen Relevanz der Lautm ittel. 
Denn nicht alle Elemente des K langbildes der lautlichen Sprach- 
m ittel haben sprachlichen W ert, sprachliche Relevanz. So wird die 
Differenz zwischen einem [t] und einem [s] vor allern durch den 
abrupten Abschlufi des [t] und das andauernde Reibegerausch des 
Is] bestim m t. Diese differenzierenden Merkmale bilden die Grund- 
lage zur Unterscheidung der W ortpaare M atte — Masse, reiten —

1 N. S. T r u b e t z k o y ,  Grundzuge der Phonologie, P rag 1939.
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reifieti, Bitte  — Bisse usw. Die iibrigen Elemente des Klangbildes 
von [tj und [s] sind in der Rede auch von W ichtigkeit, weil sie 
der allgemeinen V erstandlichkeit dienen, jedoch ausschlaggebend 
sind die genannten differenzierenden Merkmale.

Ebenso sind in den Satzen Er ist da. — Er ist da? nicht die 
ganzen Melodieverlaufe von differenzierender Bedeutung. Differen- 
zierend wirken vor allem die eigenartigen Melodieverlaufe auf der 
satzbetonten Silbe da aus dem Aussage- und da aus dem Frage- 
satz. Im ersten Fall ist es der steigend-fallende, im zweiten der 
fallend-steigende Tonverlauf. Diese verschiedenen Tonbewegungen 
dienen als differenzierende Merkmale des Aussage- und Fragesatzes, 
und man spricht in diesem Falle von Aussage- und Frage-Intonem. 
Beide haben sprachlichen W ert in der deutschen Sprache und ge- 
horen deshalb zum Sprachsystem.

Diese Ausscheidung der sprachlich wertvollen, relevanten Ein
heiten aus der Rede ermoglicht uns nur die Zweiteilung in Sprach- 
und Redesystem und die Schaffung der Phonologie als selbstandige 
Lehre. Der Entw icklung der Phonologie als Wissenschaft verdan- 
ken wir die Festlegung der phonematischen Systeme vieler Sprachen, 
die nahere Bestimmung des Begriffs Phonem und die Ansatze zu 
einer phonologischen W ertung der prosodischen Mittel der Sprache.

Phonologie und Phonetik sind aufs engste m iteinander verbun- 
den, da ihre Grundeinheiten, m it deren Analyse beide Lehren sich 
befassen, ebenso wie Sprach- und Redesystem eine dialektische 
Einheit bilden. Zu diesen Grundeinheiten gehoren die Phoneme 
m it ihren Varianten und die sprachlich wertvollen E inheiten der 
prosodischen Mittel — die Prosodeme m it ihren entsprechenden Va
rianten in der Rede. Es folgt daraus, daB Phonologie ohne Pho
netik  nicht auskommen kann. Denn ohne Sprachmaterie gibt es 
keine Sprachfunktion, und jegliche Sprachfunktion kann nur auf 
Grund der m ateriellen Eigenschaften der phonematischen und pro
sodischen Sprachm ittel bestimmt werden.

Aber auch die Phonetik kann heutzutage nicht ohne Phonolo
gie auskommen. Denn es ware ein Ruckschritt, wenn sich die Pho- 
netiker von den wichtigen Errungenschaften der Phonologie freima- 
chen wollten, anstatt durch die Verwertung dieser Errungenschaften 
vorwartszuschreiten.

In der Sowjetunion, der Heimat der Lehre vom Phonem und 
der dialektisch-m aterialistischen Zweiteilung in Sprach- und Re
desystem, kann zwischen Phonologie und Phonetik keine tiefe K luft 
geduldet werden. Sogar der Begriinder der Lehre vom Phonem 
I. A. B a u d o u i n  d e  C o u r t e n a y ,  der den theoretischen Grund- 
lagen einer dialektisch-m aterialistischen W eltanschauung fernstand, 
fiihlte in tu itiv  den F eh ltritt von N. S. T r u b e t z k o y ,  der die 
Scheidung von Phonologie und Phonetik aufs AuBerste trieb.
I. A. Baudouin de Courtenay warnt ausdriicklich vor einer falschen 
Trennung beider Wissenschaften und unterstreicht, daB sie einan-



der durchdrangen und die Phonologie ohne die experim entellen 
Forschungen der Phonetik nicht bestehen kann. 1

Besonders energisch tra t seinerzeit L. W. S t s c h e r b a  gegen 
die radikale Trennung von Phonologie und Phonetik auf . 2 Diesen 
S tandpunkt vertreten die meisten Linguisten der Sowjetunion. Vor 
allem die Schuler von L. W. Stscherba — L. R. Sinder, М. I. Ma- 
tussewitsch, S. I. Bernstein u. a. Auch die Vertreter der sogenann- 
ten Moskauer phonologischen Schule R. I. Awanessow, V. N. Si- 
dorow, P. S. Kusnezow, A. A. Reformatski u. a., die von 
L. W. Stscherba in manchen Fragen abweichen, gehen hier den- 
selben Weg.

Im Auslande ist man heute ebenfalls geneigt, die strengen 
Grenzen zwischen Phonologie und Phonetik zu schmalern. Man fin- 
det es an der Zeit, „eine durchaus realistische Sprachwissenschaft 
aufzubauen und jeden Fiktionalism us in der Linguistik zu bekamp- 
fen“, der die Beziehungen der Phoneme zu ihren Varianten in der 
Rede ignoriert. 3

Jedoch geht man in dieser H insicht zu weit, wenn man be- 
hauptet, daB zwischen phonetischer und phonologischer Betrach- 
tungsweise in der Praxis keine A lternative bestehe und deshalb 
die Scheidung von Phonetik und Phonologie nicht mehr zweckmaBig 
sei. 4 Solch einem radikalen Ausgleich konnen wir nicht beistimmen, 
denn die Zweiteilung in Phonologie und Phonetik entspricht ja der Zwei
teilung in Sprach- und Redesystem. Bestimmt gibt es einen Un- 
terschied zwischen phonologischer und phonetischer Betrachtungs- 
weise. Die Aufgabe der Phonologie besteht vor allem in der Be- 
stimmung phonematischer und prosodischer Systeme auf Grund 
sprachlich relevanter Lautwerte. Deshalb steht hier an der ersten 
Stelle die Analyse nach dem Sprachwert, der durch differenzierende 
Merkmale an sinntragenden Oppositionen bestimm t wird. Die Pho
netik hingegen befaBt sich m it konkreten phonematischen und pro
sodischen Erscheinungen der Rede. Dabei handelt es sich vor allem 
um die Bestimmung der physiologischen und akustischen Eigen
schaften der lautlichen Redeelemente. Phonologie und Phonetik 
haben einen Gegenstand der Untersuchung, wenden jedoch verschie- 
dene Betrachtungsweisen an, weil sie unterschiedliche Zieleinstel- 
lungen haben.

Wenn wir nun die dialektischen Beziehungen zwischen Phono
logie und Phonetik in Betracht ziehen, konnen wir zur folgenden 
Definition der Phonetik kommen: P h o n e t i k  i s t  e i n  T e i l g e -

1 И. А. Б о д у э н  д е  К у р т е н э ,  Избранные труды по общему языко
знанию, т. 2, М., 1963, стр. 327.

2 JI. В. Щ е р б а ,  Очередные проблемы языкознания, „Известия 
АН СССР*, ОЛЯ, вып. 5, 1945, стр. 185.

8 Zeichen und System der Sprache, Berlin 1962, Bd. 2, S. 54; R. J a k о b- 
s o n  a n d  M. H a l l e ,  Fundam entals of Language, ’s-G ravenhage 1956, p. 13.

4 H. P i l c h ,  Phonem theorie, Т. 1, Basel (Schweiz) — New York 1964, 
S. 104.
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b i e t  d e r  S p r a c h w i s s e n s c h a f  t, d a s  d i e m a t e r i e 11 en 
u n d  f u n k t i o n a l e n  E i g e n s c h a f t e n  d e r  S p r a c h l a u t e  
u n d  d e r  p r o s o d i s c h e n  S p r a c h m i t t e l  u n t e r s u c h t .

§ 3. Beziehungen der Phonetik zu anderen Wissenschaften.

Die Phonetik ist aufs engste m it der Phonologie verbunden, 
der sie Stoff zur sprachlichen W ertanalyse bietet und deren Ar- 
beitsergebnisse sie sich selbst zu Nutzen m achfr

In engen Beziehungen steht die Phonetik zu alien iibrigen 
Teilgebieten der Sprachwissenschaft. Ohne Phonetik kann weder die 
Grammatik noch die Lexikologie, die Etymologie oder die Geschichte 
der Sprache auskommen, denn die Bedeutung der sprachlichen Elemente 
ist unm ittelbar m it ihrer lautlichen Form verbunden. So unterscheiden 
wir die grammatischen Formen gebe —  gabe, V a ter— Water, hat — 
hatte voneinander nur dank ihrer verschiedenen lautlichen Form. 
Der Lexikologe sucht und findet Gemeinsames in der Bedeutung d e r” 
W orter Beobachtung, beobachten, verachten, achten, beachten, acht- 
bar, achtsam, die Acht, achten usw., weil sie alle den Lautkomp- 
lex acht enthalten. Der Etymologe findet Gemeinsames in dem la- 
teinischen W ort plenum , dem russischen полный und dem deutschen 
voli\ weil er in alien drei W ortern den LautkompJex pi vorfindet 
und dabei die Verschiebung des indoeuropaischen [p] zum germa- 
nischen [f] beriicksichtigt. Die Sprachgeschichte fuhrt das Suffix 
-er der deutschen Sprache der Gegenwart auf das lateinische Suf
fix -arius zuriick, weil es solche Ubergangsformen vom lateinischen 
-arius zum neuhochdeutschen -er gibt wie das althochdeutsche -ari 
und das m ittelhochdeutsche -are.

In besonders nahe Beziehungen treten zueinander Grammatik 
und Phonetik bei der Betrachtung der Satzintonation. Die Phone
tik  ist jedoch eine selbstandige Wissenschaft m it ihren eigenen pho- 
netischen Einheiten, die den grammatischen Einheiten nicht gleich- 
gesetzt werden diirfen.

Im Gegensatz zu den iibrigen Teilen der Sprachwissenschaft tr itt  
die Phonetik in enge Beziehungen zur Physik, M athem atik, Phy- 
siologie, Rontgentechnik, K inem atographie, Medizin usw. Die Ge
setzmaBigkeiten der Akustik dienen der Phonetik zur Bestimmung 
der akustischen Eigenschaften der Sprachlaute und der Sprechme- 
lodie. Der Umfang der Resonatoren des Ansatzrohres, die GroBe 
der Mundoffnung, der Eigenton der Laute nach Aufzeichnungen 
auf ein Kymographion werden auf mathematischem Wege erm ittelt.

Bei der Erklarung der Sprachlautbildung und der Aufnahme 
der Sprachlaute durch das Gehor geht die Phonetik von der Phy- 
siologie der Sprachorgane und des Gehororgans aus. Der Rontgen
technik und Kinematographie bedient sich die Phonetik bei der 
Aufnahme der Sprachorgane beim Sprechen. Dazu kommt die Benut- 
zung verschiedener elektro-magnetischer Apparate bei wissenschaft-
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lichen Forschungen und praktischer Anwendung der Phonetik im 
U nterricht, im Rundfunk und Fernsehen.

§ 4. Zweige der Phonetik.

Die menschliche Rede ist kompliziert. Sie findet ihren Ausdruck 
in sehr vielen Sprachen, und jede Sprache hat ihre besondere histo- 
rische Entwicklung. Dementsprechend ist auch die lautliche Seite 
der menschlichen Rede sehr m annigfaltig, und die Erforschung 
ihrer spezifischen Kennzeichen erfordert spezielle Methoden. Da- 
durch ist die Entwicklung mehrerer Zweige der Phonetik zu erklaren.

Man unterscheidet folgende Zweige der Phonetik: allgemeine 
Phonetik, beschrei ben de Phonetik, historische Phonetik, vergleichende 
Phonetik, angewandte Phonetik.

D ie  a l l g e m e i n e  P h o n e t i k  erforscht die lautliche Seite 
der menschlichen Rede vom Standpunkte der artikulatorischen 
Moglichkeiten der menschlichen Sprachorgane aus. und ist ein Teilge- 
biet der allgemeinen Sprachkunde. D ie  b e s c h r e i b e n d e  oder 
s y n c h r o n i s c h e  P h o n e t i k  untersucht die lautliche Seite 
einer konkreten Sprache oder einer Sprachfamilie in ihrem gegen- 
wartigen Zustand oder wahrend einer kurzen historischen Zeit- 
spanne. D ie  h i s t o r i s c h e  oder d i a c h r o n i s c h e  P h o n e t i k  
verfolgt die lautliche Entwicklung einer Sprache oder einer Sprach
familie wahrend einer langeren Zeitspanne. Die beschreibende Pho
netik ist ein wichtiger Teil der Sprachwissenschaft, die sich m it 
der Sprache der Gegenwart befaflt, die historische Phonetik dagegen 
ein wichtiger Teil der Sprachgeschichte.

D ie  v e r g l e i c h e n d e  oder k o m p a r a t i v e  P h o n e t i k  
vergleicht die Lauterscheinungen von zwei oder mehreren verwand- 
ten oder nicht verwandten Sprachen miteinander. Wenn der Ver- 
gleich auf die Gegenwart oder auf eine kurze Zeitspanne beschrankt 
wird, spricht man von einer s y n c h r o n i s c h e n  v e r g l e i c h e n -  
d e n  P h o n e t i k .  Erstreckt sich der Vergleich auf eine groftere 
Zeitspanne, so hat man es m it einer d i a c h r o n i s c h e n  v e r -  
g l e i c h e n d e n  P h o n e t i k  zu tun.

Oft wird auch die sogenannte e x p e r i m e n t e l l e  P h o n e t i k  
als besonderer Zweig der Phonetik angesehen, jedoch haben wir es 
hier in W irklichkeit m it einer besonderen instrum entalen Methode 
zu tun, die in alien Zweigen der Phonetik angewendet werden kann.

D ie  s y n c h r o n i s c h e  v e r g l e i c h e n d e  P h o n e t i k  hat 
neben der theoretischen Bedeutung fiir die Sprachkunde eine grofie 
praktische Bedeutung fiir den Frem dsprachenunterricht, denn die 
vergleichende Phonetik zeigt, wie sich das Lautsystem der Fremd- 
sprache zum Lautsystem der M uttersprache verhalt. Die Ergebnis- 
se der vergleichenden Phonetik zeigen dem Verfasser eines Lehr- 
buches und dem Lehrer, was dem Schiiler bei der Aneignung des 
fremden Lautsystems bedeutendere oder geringere Schwierigkeiten
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macht, und helfen dem Methodiker zweisprachige Regeln zu schaffen.
D ie  d i a c h r o n i s c h e  v e r g l e i c h e n d e  P h o n e t i k  dient 

der geschichtlichen Erforschung der Lautsysteme verwandter Spra
chen, Sprachgruppen, Sprachfamilien.

D ie  a n g e w a n d t e  P h o n e t i k  ist eine Hilfswissenschaft fiir 
viele Gebiete praktischer Sprachanwendung und andere Wissen- 
schaften. Mit Erfolg finden die Arbeitsergebnisse der Phonetik 
Anwendung in der Sprecherziehung, der Schauspielkunst, der Mu- 
sikwissenschaft, der Laletik, Logopadie und Pathologie der Stimme.

§ 5. Wichtige Wendepunkte in der Entwicklung der Phonetik 
als Wissenschaft.

Forschungen auf dem Gebiet der Sprachlautbildung, des Akzents 
und Melos der Sprache greifen weit in die Geschichte der Mensch- 
heit zuriick. Schon lange vor unserer Zeitrechnung findet man bei 
den A lt-Indern eingehende Kenntnisse in der Stimmerzeugung 
und deren Schulung, in der Beschaffenheit der Sprachlaute. Davon 
zeugt das Alphabet des Sanskrit, in dem die Buchstabenanordnung 
auf den physiologisch-akustischen Eigenschaften der Laute fuBt, 
denen die Buchstaben entsprechen.

Eine weitere Stufe der Entwicklung der Phonetik im Altertum  
beginnt mit A r i s t o t e l e s  und wird von G a l e n  fortgesetzt. 
Aristoteles bietet in seinen Schriften umfangreichen Stoff tiber Phy- 
siologie und Pathologie von Stimme und Sprache. Galen erzielt 
durch Krankenbeobachtung und Vivisektionen an Tieren Ergeb- 
nisse, die an W ert alles uberragen, was bis dahin in Stimmbil- 
dung erreicht worden w ar. 1 Die Alexandriner G rammatiker kann- 
ten schon ein ziemlich reich verzweigtes Lautsystem der altgriechi- 
schen Sprache, das nicht nur in Vokale und Konsonanten, sondern 
in noch wreitere Untergruppen von Vokalen und Konsonanten zer- 
fiel (veroffentlicht in der Techne von D i o n y s i o s  T h r a x ,  
einem bekannten griechischen Gram m atiker des 1. Jhs. vor unserer 
Zeitrechnung). Der EinfluB von Aristoteles, Galen und Dionysios 
Thrax erstreckte sich auf das ganze M ittelalter, teilweise unm ittel- 
bar, teilweise iiber die lateinischen Gram m atiker. Dieser EinfluB 
m achte sich merkbar bei der Schaffung des gotischen Alphabets, 
des Alphabets der W estgermanen und der Altslawen.

Bedeutende neue Entdeckungen in Anatomie, Physiologie und 
Pathologie der Stimme und Sprache gewann im 16. Jh . L e o n a r 
d o  d a  V i n c i .  Nach Beobachtungen an Leichen lieferte er Zeich- 
nungen der Atmungsorgane und des Kehlkopfs, des sag itta len  
D urchschnitts eines menschlichen Kopfes, an dem die Bildung von 
a, o, i veranschaulicht w ar. 2

1 G. P a n с о n с e 11 i-C a 1 z i a, 3000 Jahre Stimmforschung, M arburg 
1961, S. 139.

2 Ibidem, S. 30, 41.
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Im 16.— 17. Jh . trug der Taubstum m enunterricht bedeutend 
zur Entwicklung der Phonetik bei. Um dem Taubstummen das 
Ablcsen von den Lippen beizubringen, um ihn sprechen zu lehren, 
muflte man ihm die artikulatorischen Bewegungen erklaren. Diese 
konnten aber nur durch eingehende Erforschung des Sprechappara- 
tes festgestellt werden. Die fachgemafie Untersuchung der Wir- 
kungsweise der Sprachorgane fuhrte zur Entwicklung eines neuen 
Zweiges der Sprachkunde, der sogenannten L a u t p h y s i o l o g i e ,  
die vor allem die artikulatorischen Eigenschaften der Sprachlaute 
erforscht.

Schon im 16. Jh . erscheint eine interessante Arbeit des dani- 
schen Gelehrten J a k o b  M a d s e n  A a r u s  unter dem Titel „De 
literis libri duo“ (Zwei Bucher von den Buchstaben), in der die 
Sprachlaute ziemlich genau vom Standpunkt ihrer Hervorbringung aus 
erklart und system atisiert sind. Im Verfasser dieser Schrift sieht 
Eduard Sievers „den ersten Phonetiker der Neuzeit“. Aus dem 
17. Jh . stam m t die „Grammatica Linguae Anglicanae“ (1653) des 
Professors der Oxforder Universitat J . W a l l i s  m it einer ein- 
gehenden Beschreibung der Sprachlaute.

Intensiv befassen sich m it Fragen der Lautphysiologie im 18. Jh . 
die Akademien der Wissenschaften in Frankreich und Ruftland. In 
RuBland wurde ein wissenschaftlicher W ettbewerb in der Bestim- 
mung der N atur der Vokale a, e, i, o, u und der Erfindung eines 
A pparates zur kunstlichen Erzeugung dieser Vokale bekanntgege- 
ben. Am Ende dieses Jhs. (1791) veroffentlicht der Osterreicher 
W o l f g a n g  v o n  K e m p e l e n  in Wien sein fiir jene Zeit be- 
merkenswertes Buch „Mechariismus der menschlichen Sprache“, das 
die Lautbildung und Vorstudien zum Bau einer „sprechenden Ma- 
schine“ enthalt. Es gelang Kempelen darauf wirklich, eine Maschine 
zu bauen, die, nach dem Vorbild unseres Sprechapparates konstru- 
iert, Laute, einzelne W orter und sogar kleine Satze hervorbringen 
konnte. Damit wurde eine praktische Grundlage zur Erforschung 
der Akustik der Sprachlaute gelegt, die im 19. Jh . durch 
das Werk des deutschen Physikers H. H e l m h o l t z  „Die Lehre 
von den Tonempfindungen“ (Berlin 1863) theoretisch aufgebaut 
wird.

Im 19. Jh . war das Buch von E. B r i i c k e  „Grundzuge der 
Physiologic und System atik der Sprachlaute“ fWien 1856) ein be- 
deutender Schritt in der Entwicklung der Lautphysiologie, wie 
auch die reichhaltigen Werke von C. L. M e r k e l  „Anatomie und 
Physiologie des menschlichen Stimm- und Sprachorgansu (Leipzig 
1857) und „Physiologie der menschlichen Sprache“ (Leipzig 1866).

Das Ende des 19. Jhs. bringt zwei auBerordentlich w ichtige 
Neuerscheinungen fur die weitere Entwicklung der Phonetik  m it 
sich. Es ist das Aufkommen der sogenannten experimentellen Pho
netik unter Anregung des franzosischen Linguisten R o u s s e l o t  
und des russischen Sprachforschers V. A. B o g o r o d i z k i  urid die
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Begriindung der Lehre vom Phonem des russisch-polnischen $prach- 
forschers I. A. B a u d o u i n  d e  C o u r t e n a y .

Die Verwendung spezieller technischer Apparatur und verschie- 
dener technischer Vorrichtungen erlaubte es, neue objektive Unter- 
suchungsmethoden anzuwenden, und dies trug erheblich zur Fe- 
stigung der wissenschaftlichen Grundlage der Phonetik bei. In Frank- 
reich, Rufiland, Deutschland, England, den USA und anderen 
Landern entstehen Laboratorien fiir experimentelle Phonetik. In 
der Sowjetunion hat sowohl das Laboratorium fiir experimentelle 
Phonetik der Leningrader U niversitat unter der Leitung von 
L. W. S t s c h e r b a  und L. R. S i n  d e r  als auch das Laborato
rium fiir experimentelle Phonetik und Sprachpsychologie der Ersten 
Moskauer Padagogischen Hochschule fiir Fremdsprachen unter der 
Leitung von V. A. A r t j o m o w  bedeutend zur Entwicklung und 
Bereicherung der instrum entalen Untersuchungsmethoden beigetra- 
gen. Bekannt sind heute in der Sowjetunion Laboratorien fiir ex- 
perim entale Phonetik an der U niversitat Moskau, der Universitat 
Kiew. In Odessa, Alma-Ata, Irkutsk finden wir Ansatze zur Schaf- 
fung neuer Laboratorien.

Von weittragender Bedeutung wurde fiir die Phonetik der Be- 
griff des Phonems und die phonologische W ertung phonetischer 
Erscheinungen. Wenn die Sprachlaute friiher nur vom Standpunkte 
ihrer physischen und physiologischen Eigenschaften aus betrachtet 
wurden, behandelte man sie von nun an als lautliche Elemente 
m it wichtigem sprachlichem W ert. Im Sprachlaut und in den proso
dischen M itteln sieht man nun sozial wichtige Elemente mit be- 
deutungsdifferenzierender Funktion. Die Phonetik  konnte nun mit 
vollem Recht als soziale Wissenschaft aufgefafit werden, wahrend 
friiher viele Sprachforscher geneigt waren, sie den Naturwissen- 
schaften beizuordnen.

§ 6. Phonetische Einheiten.

Jede Wissenschaft hat ihren Gegenstand, den sie untersucht. 
Gegenstand der Phonetik ist die lautliche Seite der Sprache. Diese 
besteht aus Phonemen und aus sogenannten prosodischen M itteln, 
d. h. aus lautlichen M itteln, die Phonemverbindungen iiberlagern 
und sie zu bestimmten grofieren phonetischen Einheiten verbinden. 
Zu den prosodischen M itteln gehoren vor allem: der Wort- und 
Satzakzent, die Satzmelodie, temporale Abstufungen und Klangfar- 
benwechsel.

Die groftte phonetische Einheit ist der g e s p r o c h e n e  S a t z .  
Der Satz ist sowohl nach seinem Inhalt als auch nach seiner 
grammatischen und lautlichen S truktur ein abgeschlossenes Ganzes, 
das durch eine besondere aussagende, fragende, befehlende oder 
ausrufende Intonation gekennzeichnet wird. Er kann einfach oder 
zusammengesetzt sein. Somit fallt der gesprochene Satz als phone-
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lisclie E inheit m it dem Satz als grammatischem Begriff zusammen. 
Die Gram m atik interessiert sich vor allem fiir die lexikalisch-gramma- 
tische Fullung des Satzes, die Phonetik dagegen fiir die prosodi
schen M ittel, die die lexikalisch-gramm atischen M ittel iiberlagern, 
um sie zum Ganzen zu verbinden, und fiir die kleineren phoneti- 
schen E inheiten, in welche der Satz beim Sprechen zerfallt.

Die Hauptaufgabe der Phonetik in der Erforschung der lau tli
chen Seite des Satzes besteht vor allem in der Festlegung seiner 
phonetischen Bestandteile. Je  eingehender wir die Eigenschaften 
der phonetischen Teileinheiten des Satzes ergriinden, desto genauer 
bestimmen wir die GesetzmaBigkeiten der lautlichen Seite des 
Satzganzen.

Die groBte phonetische Einheit, in welche der Satz beim Spre
chen zerfallt; wird mit dem Terminus S y n f a g m a  oder S p r e e  h- 
t a k t  bezeichnet. L. W- S t s c h e r b a ,  der das Syntagma als 
sprachlich-syntaktische Einheit begrundete, sah in diesem sowohl 
eine grammatische als auch eine phonetische Einheit und verwarf 
den Terminus Sprechtakt vollig. Unter Syntagma versteht er den 
kurzesten Teil der Rede, den wir herausheben konnen, ohne sie 
zu zerstoren, und der im gegebenen Text und in der gegebenen 
S ituation einem Begriff entspricht. 1

Andere sowjetische Sprachforscher bedienen sich sowohl des 
Terminus Syntagma als auch des Terminus Sprechtakt. Dabei wer
den beide Termini als Synonyme behandelt. So verfahrt z. B. 
R. I. A w a n e s s o w ,  der unter Sprechtakt eine ununterbrochene 
Lautreihe versteht, in welche der Satz dem Inhalte nach zer
fa llt . 2 Auch A. N. G w o s d j e w  gebraucht den .Terminus Sprech
tak t fiir Syntagma und hebt dabei hervor, daB wir es m it einer 
semantischen Einheit zu tun haben . 3 Im Auslande bedient man 
sich beider Termini in gleichem MaBe. O. v. E s s e n  weist z. B. 
darauf hin, daB wir es bei einem Sprechtakt (einem Syntagma) 
m it einem „zur E inheit gebundenen Redeabschnitt“ zu tun haben, 
dem im Denkakte ein ,,Sinnschritt“, auf der grammatischen Ebene 
eine syntaktische Einheit entspricht. 4

Bekanntlich machte jedoch W. W. W i n o g r a d o w  darauf 
aufmerksam, daB L. W . Stscherba" den neuen Begriff Syntagma 
sofort ausdriicklich von dem phonetischen Begriff Sprechtakt und 
dem physiologischen Begriff Atemgruppe hatte  trennen sollen . 5

1 Л. В. Щ  с p б а, Преподавание иностранных языков в школе, Изд. 
АПН РСФСР, 1947, стр. 77.

2 Р. И. А в а н е с о в ,  Фонетика современного русского литературного 
языка, МГУ, 1956, стр. 60—61.

8 А. Н. Г в о з д е в ,  Фонологические средства русского языка, М.—Л., 
1949.

4 О. V.  E s s e n ,  Hochdeutsche Satzm elodie, Z. f. Phonetik, Berlin, Bd. 9, 
1956, H. I, S. 80—81.

5 В. В. В и н о г р а д о  в, Понятие синтагмы в синтаксисе русского языка, 
„Вопросы синтаксиса современного русского языка", М., 1950, стр. 248.
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Beobachtungen und nahere Untersuchungen des Verfassers er- 
wiesen, daft Syntagma und Sprechtakt w irklich als bestimmte E in
heiten verschiedener Q ualitat und S truktur auseinandergehalten 
werden miissen. Das Syntagma ist als syntaktische' E inheit aufzu- 
fassen. Es ist ein Teil des Satzes, der das zusammenschlieftt, was 
morphologisch-syntaktisch zusammengehort: Subjekt und Pradikat, 
Subjektgruppe, Pradikatgruppe, Substantiv und A ttribu t, Verb und 
nahere Bestimmungen der Handlung oder des Zustandes, tran siti
ves Verb und direktes Objekt usw. Es ist moglich, in einer be- 
stim m ten Sprache alle moglichen syntagm atischen Strukturen in 
Modelle zu kleiden, wenn wir dabei von der sogenannten norma- 
len W ortfolge im Satz ausgehen.

Der Sprechtakt hingegen ist eine phonetische E inheit, die situa- 
tiv bedingt ist und uns hilft miindliche M itteilungen ausdrucks- 
voll zu gestalten, um den Gedanken- und Gefiihlsinhalt des Satzes 
genau wiederzugeben. Wenn wir z. B. den Satz Nun kommt W al
ter an die Tafel! in Syntagmen gliedern sollten, so wurden wir 
sagen, daft er aus einem Syntagma besteht. Der Satz kann auch 
aus einem Sprechtakt bestehen, wenn der Lehrer den Befehl in 
ruhigem Ton ohne Pausen erteilt. Er kann aber auch durch soge- 
nannte psychologische Pausen unterbrochen werden wie etwa: N un  
(Pause, der Lehrer b la ttert im Journal) kommt (Pause, der Lehrer 
sucht den Namen auf der gefundenen Seite) Walter an die Tafel I 
In diesem Falle erhalten wir drei Sprechtakte, die voneinander 
durch psychologische Pausen getrennt sind, wahrend deren Dauer 
die Schuler sich in gespannter Fassung befinden.

In dem Satz I  hr braunes Kleid war lediglich m it einem kl einen,
weifien, gestarkten Fellkragen und ebensolchen Manschetten geschmuckt 
(T h . M a n n )  haben wir zwei Syntagmen. Die Grenze zwischen 
ihnen liegt nach Kleid. Aber Sprechtakte gibt es mehr in dem
Satz. Beim ruhigen langsamen Sprechen erweisen sich vier Sprech
takte: Ihr braunes Kleid \ war lediglich \ m it einem kleinen, wei- 
hen, gestarkten Fellkragen I und ebensolchen Manschetten geschmuckt.

Besondere Bedeutung fiir die Gliederung des Satzes in Sprech
takte hat die Art der Satzbetonung. Bei neutraler Satzbetonung 
zerfallt der Satz Seine zweite Schwester \ ist eine bekannte Sange- 
rin in zwei Sprechtakte, wobei Sprechtakt und Syntagma zusam- 
menfallen. Wenn wir jedoch in diesem Satz das W ort zweite durch 
K ontrastakzent hervorheben wollen, so verschwindet die Pause 
nach Schwester und der Satz bekommt aufter dem Intonationsgip- 
fel auf zweite keinen weiteren Intonationsgipfel mehr. Es gibt 
deshalb auch keinen zweiten Sprechtakt: Seine z w e i te  Schwester 
ist eine bekannte Sangerin. ( Nicht die e r s te .)  Alles, was nach 
zweite kommt, wird im Tiefton gesprochen.

Bei emphatischem Satzakzent ist die Anzahl der Sprechtakte 
grbfter als bei neutralem  und besonders bei kontrastierendem  Ak- 
zent: Keine \ Luft, | von keiner \ Seite! (J. W. G o e t h e )
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Also ist der Sprechtakt jedesmal situativ  bedingt. U n t e r  
S p r e c h t a k t  v e r s t e h e n  w i r  T e i l e  e i n e s  S a t z e s ,  d i e  
d u r c h  s i t u a t i v  b e d i n g t e  s i n n g e m a f i e  A k z e n t i e -  
r u n g ,  P a u s e n s e t z u n g ,  M e l o d i e f i i h r u n g ,  t e m p o r a l e  
G e s t a l t u n g  u n t e r  B e r i i c k s i c h t i g u n g  d e r  k o m m u n i -  
k a t i v e n  Z i e 1 e i n s  t e 11 u n g d e s  S a t z e s  e n t s t e h e n .  In 
neutralen Aussagen, Fragen, Befehlen fallt der Sprechtakt in der 
Regel m it dem Syntagma zusammen, wenn der Satz keine erwei- 
terten Rahm enkonstruktionen en thalt. Bei K ontrastakzent, empha- 
tischem Akzent und psychologischer Pausenstelltfng unterscheidet 
sich der Sprechtakt von dem Syntagma. Der Sprechtakt kann aus 
einem Hilfswort bestehen:

Die \ im Schatten der Baume stehenden Pflanzen \ blieben 
im Wachstum zuriick.

Du \ und I ich. (Antwort mit psychologisch bedingten 
Pausen.)

Sprechtakte werden durch Pausen voneinander getrennt. Jeder 
Sprechtakt hat eine K e r n s i l b e ,  die den starksten Akzent in 
dieser phonetischen Einheit enthalt, und eine spezifische Tonbe- 
wegung auf der Kernsilbe und den folgenden unbetonten Silben.

Grofiere Sprechtakte zerfalien in p h o n e t i s c h e  W o r t e r  
oder r h y t h m i s c h e  G r u p p e n .  Jede. rhythmische Gruppe hat 
wiederum eine Kernsilbe, die den starksten Akzent dieser Einheit 
tragt. Beobachtungen des Verfassers, die noch einer naheren expe- 
rim entellen Untersuchung unterworfen werden mussen, zeigen, daB 
die rhythmische Gruppe in der ruhigen Rede m it normaler Wort- 
folge m eistenteils m it einem Satzglied zusammenfallt:

Den 'Alpenstraufi — in der "Hand \ 'trat ich — ans "Fenster \ 
und 'winkte— "noch einmal, | irgendwo'hin— ins "Dunkel, | 
Fraulein 'Klarchen — zum "Abschied. (J. R. Becher)

In diesem Beispiel besteht nur die rhythmische Gruppe trat 
ich aus zwei Satzgliedern. Dies ist gewohnlich der F all, wenn das 
Verb m it Personalpronomen auftritt.

Den starksten Akzent tragt in der rhythmischen Gruppe ge
wohnlich ein Vollwort. Es gibt aber auch Falle, wo Pronomen, 
Konjunktionen, Prapositionen die Kernsilbe enthalten:

Der Gene'ral — 'nahm — nicht die ge'ringste — Nor'tiz — von 
'ihnen. (В. К e 11 e г m a n n)

. . ,  und 'folgte—  dem 'Auto — des Gene"rals \ mit 'klei- 
nen — 'eiligen — "Schritten, | als 'ob er es — "einholen wolle. 
(В. К e 11 e r m a n n)

'Vor dem Haus — 'haben wir — einen ge'raumigen — "Hof, | 
'hinter dem Haus — einen "Obstgarten.
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U n t e r  r h y t h m i s c h e r  G r u p p e  v e r s t e h e n  w i r  s o m i t  
e i n e n  T e i l  d e s  S p r e c h t a k t e s ,  d e r  e i n e  K e r n s i l b e  
m i t  s t a r k e r  B e t o n u n g  e n t h a l t ,  u m  d i e  s i c h  s c h w a c h *  
b e t o n t e o d e r  u n b e t o n t e  S i l b e n  g r u p p i e r e n ,  w o b e i  
d i e K e * r n s i l b e  m e i s t e n t e i l s  zu  e i n e m  V o l l w o r t  ge- 
h o r  t.

Bei K ontrastakzent und emphatischem Akzent kann sich die 
S truk tur der rhythm ischen Gruppe verandern, vgl:

1. Diesen 'Brief — be'kam sie — "nicht.
""Diesen Brief — be'kam sie nicht.
2. Ich 'hatte — keine "Ahnung — da'von.
Ich "hatte ja — "keine — "Ahnung — da'von!

Teile der rhythm ischen Gruppe, die vor der Kernsilbe stehen, 
nennt man P r o k l i s e n ,  Teile, die nach der Kernsilbe stehen, 
E n k  1 i s e n .

Im Russischen werden ahnliche phonetische Einheiten m it dem 
Terminus p h o n e t i s c h e s  W o r t  bezeichnet. 1 Kennzeichnend ist 
dabei, daB im russischen W ort wie im phonetischen W ort die 
Silben hinsichtlich des Akzentgewichts in gleicher Weise angeord- 
net sind. H ier wie dort kann vor einer Kernsilbe nur eine schwere 
unbetonte Silbe stehen. In alien iibrigen Positionen des einzelnen 
Wortes und des phonetischen W ortes konnen in der Regel nur 
leichte unbetonte Silben auftreten. Wenn wir die Kernsilbe des 
Wortes und des phonetischen Wortes m it 1, die schwere unbetonte 
Silbe m it 2 und die leichte unbetonte Silbe m it 3 bezeichnen, so 
laBt sich die Anordnung der Silben im russischen einzelstehenden 
und phonetischen W ort folgendermaBen veranschaulichen:

3 2 1 3  3 2 1 3  2 1  3 2 1 3
середина — на вершине — иначе — у нас бы

Die Kernsilbe kann im russischen phonetischen W ort auf das 
Dienstwort verlegt werden. In diesem Fall verliert das Vollwort 
seine starke Betonung:

1 3  3 1 3  3
на гору — за морем

Somit sehen wir im russischen einzelstehenden W ort wie auch 
im phonetischen W ort eine vollig gleiche Anordnung der Silben 
nach ihrem Akzentgewicht. Es ist hier deshalb auch der Term i
nus phonetisches W ort am Platz.

Im deutschen einzelstehenden W ort ist die Anordnung der S il
ben nach ihrem Akzentgewicht anders geregelt als im russischen

1 P. И. А в а н е с о в ,  Фонетика современного русского литературного 
языка, МГУ, 1956; А. Н. Г в о з д е в ,  Фонологические средства русского 
языка, М.—Л., 1949.
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W ort. Es entscheidet im Deutschen bei der Verteilung des Akzent- 
gewichts der morphologische Bau des Wortes, wobei neben der 
H auptbetonung eine Nebenbetonung zu unterscheiden ist. Die 
Haupt- und Nebenbetonung fallt in der Regel auf die Stammsilbe. 
Auch trennbare Prafixe bekommen H auptbetonung. Einige Suffixe 
konnen Nebenbetonung oder H auptbetonung haben. Die untrenn- 
baren Prafixe jedoch und die meisten Suffixe bilden schwere oder 
leichte unbetonte Silben. Grammatische Endungen konnen im 
Deutschen nur leichte unbetonte Silben bilden.

Wenn es im Russischen also nur e i n Modell fiir die Anord
nung der Silben nach dem Akzentgewicht im W ort gibt, so weist 
das deutsche W ort in dieser Hinsicht die verschiedensten Moglich- 
keiten auf. Jedes spezifische morphologische Modell hat sein be- 
sonderes Akzentmodell. W ir werden die H auptbetonung m it 1, 
die Nebenbetonung m it 2, die schwere unbetonte Silbe m it 3 und 
die leichte unbetonte Silbe m it 4 bezeichnen. Dann konnen die 
Modelle des einzelstehenden W ortes folgendermafien dargestellt 
werden:

1 2  1 3  1 2 4  4 1 4  2 1 3 2 1
Schule; Zeitung; Aufgabe; besuchen; Jahrhundert; eiskalt.

In der rhythmischen Gruppe sehen wir in der Regel eine ande- 
re Verteilung der Silben nach dem Akzentgewicht:

3 3 1 - 3 4  3 3 4  1 4 2 4  1 2
an den Abenden; in einem Sommermantel; eiskaltes (Wasser).

Die Akzentmodelle des einzelstehenden deutschen Wortes fal
len sehr selten m it den Akzentmodellen der rhythmischen Grup
pe zusammen. Deshalb ist auch der Terminus phonetisches W ort 
hier n icht so treffend wie im Russischen. Der Terminus rhy th 
mische Gruppe gib t die Eigenheiten der deutschen phonetischen 
Einheit besser wieder.

Die rhythm ische Gruppe zerfallt in p h o n e t i s c h e  S i l b e n .  
Obwohl diese phonetische E inheit von manchen Sprachforschern 
nicht anerkannt wird, ist sie ein sehr wichtiges Elem ent der 
Sprache, worauf schon des ofteren hingewiesen w urde. 1 Ohne den 
Begriff phonetische Silbe ware es unmoglich, die Beziehungen 
zwischen Phonemverbindungen und den sie tiberlagernden prosp- 
dischen M itteln zu klaren, denn nur der Begriff Kernsilbe (des 
Satzes, des Sprechtaktes, der rhythmischen Gruppe) erlaubt es uns, 
die A kzentstruktur des Wortes und die In tonation des Satzes im 
weitesten Sinne des Wortes zu bestimmen. Die phonetische Silbe

1 N. S. T r u b c t z k  о y, G rundzuge der Phonologie, Prag 1939; A. W. d e 
G r o o f ,  Voyelle, consonne et syllabe, in: Archives neerlandaises de phonetique 
experim entale, XVII (1941); J. K u r y l o v i c z ,  C ontribution a la theorie  de la 
syllabe, in: Bulletin de la Society Polonaise de Linguistique, VIII (1948); 
J. D. O ’C o n n o r  and J. L. M.  T r i m ,  Vowel, consonant and syllabe — a pho
nological definition, W ord, IX (1953); O. v. E s s e n ,  Ober den Begriff der Silbe, 
Wiss. Z. d. Humboldt-UniV. zu Berlin (1955/56), Nr. 1, S. 85 — 88.
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ist somit ein aufierordentlich wichtiges Bindeglied zwischen Phone- 
inatik und Prosodik. In der ,,Prosodik“ werden wir dieses Problem 
ciiigehender behandeln, wobei zugleich die Eigenheiten des deut
schen Silbenbaus und die Regeln der deutschen phonetischen 
Silbentrennung erortert werden.

Die kleinste phonetische Einheit ist das P h o n e m  m it seinen 
kcdevarianten. Das phonematische System der deutschen Sprache 
mit besonderer Beriicksichtigung der Redevarianten wird im zwei- 
tcn Teil des Lehrbuches, der ,,Phonematik“, behandelt. Alle prosodi
schen M ittel und die phonetischen E inheiten, m it denen diese 
prosodischen M ittel eng verbunden sind, kommen im dritten Teil 
des Buches, der ,,Prosodik“, zur Sprache.

§ 7. Phonetik im Fremdsprachenunterricht.

Das vorliegende Buch soli vor allem dem Frem dsprachenunter
richt dienen. Deshalb miissen wir uns kurz m it den w ichtigsten 
Methoden vertraut machen, die bei der Erlernung einer fremden 
Aussprache Anwendung finden, und m it den wichtigsten Proble- 
men der Regelung der deutschen Aussprache.

1 . D ie  p h o n e t i s c h e  M e t h o d e i m  F r e m d s p r a c h e n u n -
t e r r i  c h t

Zwei wichtige Methoden finden bei der Erlernung der Aussprache 
einer fremden Sprache Anwendung: die im itative und die phoneti
sche Methode.

Lange Zeit kannte die Schule nur die im itative Methode. Der 
Lehrer spricht den Schiilern einzelne Laute, W orter oder Satze vor 
und laBt sie dann nachsprechen. Die Schuler miissen das Gehorte 
(den Laut, das Wort, den Satz) und das Gesehene (die Mundbe- 
wegungen) nachahmen. Diese Methode fiihrt zu guten Fertigkeiten 
bei Schiilern m it gutem Nachahmungsvermogen und besonders bei 
kleinen Kindern, da die Sprachorgane bei Kindern beweglicher 
und elastischer sind als bei Erwachsenen.

Beim Studium  einer Fremdsprache nimm t man die Aussprache 
der Fremdsprache durch das Prisma seiner eigenen Aussprache auf, 
wobei die Laute der Fremdsprache unwillkiirlich in die Schablone 
des phonetischen Systems der M uttersprache gepreftt werden. Der 
Lehrer muft es verstehen, dem Schiiler seine Aussprachefehler zu 
erklaren, und ihm helfen, dieselben zu beseitigen. Dazu sind vor 
allem Kenntnisse im Bau und in der Wirkungsweise der Sprach
organe notwendig. Bei der Erklarung miissen die H auptunter- 
schiede zwischen der Aussprache des fremden Lautes und des mut- 
lersprachlichen Lautes in der A rtikulation des Lehrers besonders 
deutlich hervorgehoben werden. Durch Bilder und Vergleichsschemas 
kann die A rtikulation veranschaulicht werden. Auf diese W eise
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^rzielt man eine bewuBte Aneignung der Aussprache einer fremden 
Sprache und spricht dann von einer p h o n e t i s c h e n  M e t h o d e  
(auch von einer artikulatorisch-akustischen oder analytisch- 
synthetischen).

Die Hervorbringung des russischen Vokals [И] erfordert z. B. 
folgende artikulatorische Teilbewegungen:

1) Vibrieren der Stim m bander,
2) teilweiser AusschluB der Nasenresonanz durch das Heben 

des Gaumensegels zur hinteren Rachenwand,
3) Vorriicken der Zunge,
4) starke Hebung des vorderen Zungenriickens zum harten Gaumen,
5) schwache Senkung des Unterkiefers,
6) keine Rundung und keine Spannung der Lippen.
Der russische Konsonant [Й] unterscheidet sich von dem Vokal 

[И] nur durch eine starkere Zungenhebung. Dabei bildet sich eine 
Enge, m it deren Hilfe man ein leichtes Reibegerausch hervorbringt.

Der deutsche Konsonant [j] erfordert eine noch starkere Zun
genhebung des vorderen Zungenriickens als der russische Konso
nant [Й], eine starkere Muskelspannung und einen starkeren Atem- 
druck. Auf diese Weise wird das Reibegerausch verstarkt und der 
Eigenton des Mundresonators etwas erhoht.

Dem Konsonanten [j] steht der Ich-Laut [9] sehr nahe. Man 
erhalt diesen Laut, der im Russischen fehlt, wenn man [j] stimm- 
los spricht, d. h. das Vibrieren der Stimmbander ausschaltet und 
den Atemdruck noch mehr verstarkt.

Eine derartige vergleichende Analyse und Synthese gibt uns die 
Moglichkeit, vom russischen [И] liber das russische [Й] und das 
deutsche [j] zu dem eigenartigen deutschen Konsonanten [9] zu 
gelangen.

Die Erklarungen des Lehrers miissen exakt und einfach sein. Zu 
beachten ist, daB die phonetische Methode die Im itation  durchaus 
nicht ausschlieBt. W ahrend der praktischen Obungen soli der Schii- 
ler den fremden Laut dauernd horen und nachahmen.

II. B e d e u t u n g  d e r  g e r e g e  1 t e n  A u s s p r a c h e  f i i r  d e n  
F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t

Die deutsche Sprache der Gegenwart ist eine sehr kompli- 
zierte soziale Erscheinung. Pole dieser Sprache sind die schriftliche 
L iteratursprache (Hoch- oder Schriftsprache) und die Ortsdialekte. 
Zwischen diesen beiden Polen liegt als Ubergapgsstufe die Umgangs
sprache, wobei zwischen O rtsdialekt und Umgangssprache einerseits 
und Umgangssprache und Schriftsprache andererseits Ubergangsformen 
festzustellen sind . 1 Die meisten Deutschen sprechen heute die Umgangs- 
sprache, die zum groBten Teil m undartlich gefarbt is t . 2 Jedoch der

1 E. R i e s с 1, Der Stil der deutschen Alltagsrede, Moskau 1964, S. 28.
2 W. H e n z e n, Schriftsprache und M undarten, Bern 1954, S. 19.
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mundartliche Einschlag ist an verschiedenen Orten verschieden. 
Deshalb wird auch die L iteratursprache nicht uberall in Deutschland 
vollig.gleich gesprochen: es ist immer wie der eine gewisse m undart
liche Farbung wahrzunehmen.

Im Frem dsprachenunterricht soli eine dialektfreie, geregel- 
te Aussprache gelehrt werden, die auch in Deutschland im Thea
ter, Rundfunk, Film , Fernsehen Anwendung findet und in den 
Schulen unterrichtet wird.

Die geregelte deutsche Aussprache hat sich im Laufe einer 
bedeutenden Zeitspanne entwickelt. Als erste kam in Deutschland 
die Biihne zu einer einheitlichen Aussprache, da die wandernden 
Theatertruppen ihre Stiicke in verschiedenen Gegenden des Landes 
auffuhrten und uberall verstanden werden wollten.

III . K u r z e  G e s c h i c h t e  d e r  U n i f i z i e r u n g  u n d  
R e g e l u n g  d e r  h o c h d e u t s c h e n  A u s s p r a c h e

In der Entwicklung der deutschen Literatursprache sind zwei 
Vorgange voneinander zu unterscheiden: die Schaffung einer ein
heitlichen Sprachform und die Regelung der lautlichen Seite dieser 
Sprachform.

Die Entwicklung der einheitlichen Sprachform, d. h. eines ein
heitlichen W ortbestandes und eines einheitlichen grammatischen 
Baues, war eine unumgangliche historische Vorbedingung der Re
gelung der Aussprache. Diese Entwicklung ging Hand in Hand m it 
der politischen, okonomischen und kulturellen Konsolidierung der 
deutschen Nation. Von Bedeutung ist, daB vom 15. bis zum 18. 
Jahrhundert die leitende Rolle unter den deutschen Landern in 
politischer, okonomischer und kultureller und somit auch in sprach- 
licher H insicht Obersachsen zukam. Hier (auf hochdeutschem Sprach- 
'gebiet) bildete sich die einheitliche Sprachform unter reger Anteil- 
nahme der Sachsischen Kanzlei, der Druckereien und des Reforma- 
tors M a r t i n  L u t h e r .

Mit der Zeit wurde die einheitliche hochdeutsche Sprachform 
in ganz Deutschland verbreitet, jedoch in verschiedenen Gegenden 
bekam sie verschiedenen lautlichen Ausdruck; denn ein und dieselbe 
Sprachform (ein und dasselbe W ort, ein und dieselbe grammati- 
sche Form) kann je nach dem Lautbestand des entsprechenden 
D ialekts verschieden ausgesprochen werden. So klingt z. B\ die 
Sprachform Hauser auf niederdeutschem Sprachgebiet ['hobzor], auf 
oberdeutschem — m it dialektaler Farbung gesprochen — fhaesar]. Die 
Niederdeutschen sprechen der Schreibung gemaB den Diphthong 
lob] und das stim m hafte [z], weil beide Laute im Lautbestand 
der niederdeutschen D ialekte vorhanden sind. Im Lautbestand der ober- 
deutschen D ialekte gibt es jedoch weder diesen noch jenen Laut.

Zu einer einheitlichen geregelten Aussprache der friiher ent- 
standenen einheitlichen Sprachform kommt man in Deutschland
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erst am Ende des 19. Jahrhunderts. Bei der Regelung der Ausspra
che der hochdeutschen Sprachform ging man vor allem von den 
Aussprachegewohnheiten der Niederdeutschen aus. Das laBt sich 
aus zwei Grtinden erklaren: erstens durch die politische Hegemonie 
Norddeutschlands wahrend der Regelung (Obersachsen hatte schon in 
der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts seine leitende Rolle verloren), 
zweitens durch die lautlichen Vorteile des niederdeutschen D ialekts.

Im Niederdeutschen sind z. B. die Konsonanten [b], [d], [g] 
stim m haft und unterscheiden sich nicht nur in der Orthographie, 
sondern auch in der Aussprache von den stimmlosen Konsonan
ten [p], [t], [к]. In den oberdeutschen Dialekten sind jedoch beide 
Lautreihen stimmlos; die erste Reihe unterscheidet sich von der 
zweiten in der Aussprache nur durch eine geringere Spannung der 
Sprachorgane. AuBerdem kennt das niederdeutsche Lautsystem ne- 
ben dem stimmlosen [s] ein stimmhaftes [z], das im Lautsystem 
der oberdeutschen Dialekte fehlt.

Bedeutende Unterschiede sehen wir auch im Vokalismus. W ah
rend das Niederdeutsche neben den ungerundeten Vokalen [e:], 
[£]> [l] uncl [ae] die entsprechenden gerundeten [0 :], [ce],
{y:], [Y] und [00] kennt, gibt es in den oberdeutschen Dialekten 
nur die eine Reihe der ungerundeten Vokale.

Die haufige Ubereinstimmung der Aussprache m it der Recht- 
schreibung auf dem niederdeutschen Sprachgebiet fiihrte dazu, daB 
schon im 18. Jahrhundert die deutschen G rammatiker auf die vor- 
bildliche Aussprache der Gebildeten in Norddeutschland hinwiesen. 
Bekanntlich fand auch Goethe wenig an der Aussprache der Nord- 
deutschen auszusetzen. „Sie ist rein und kann in mancher Hin- 
sicht als m usterhaft gelten", lesen wir in Eckermanns Gesprachen 
m it Goethe (1824).

Die erste Regelung der deutschen Aussprache, die im Jahre 1898 
von einer aus Philologen und Schauspielern bestehenden Kommis- 
sion unternommen wurde, ging vorwiegend von der norddeutschen 
Aussprache aus. In der Regelung des auslautenden g  folgte man 
jedoch der Aussprache auf hochdeutschem Sprachgebiet. Also ['ta:k] 
T a g , [taek] Teig  und nicht [ta:x], [taeg].

Somit ist die deutsche Literatursprache unserer Zeit der Form 
nach hochdeutsch und der Aussprache nach niederdeutsch. Deshalb 
spricht man von einer „hochdeutschen Sprachform in einer nieder
deutschen Aussprache“ (W. Viёtor).

Die erste offizielle Regelung der deutschen Aussprache war vor 
allem fiir die Biihne vorgesehen und wurde deshalb „deutsche 
Biihnenaussprache“ genannt. Unter diesem Titel erschienen die Er- 
gebnisse der ersten Regelung im Buch des Professor T h e o d o r  
S i e b s .  Im Jahre 1908 und 1922 fanden erganzende Beratungen 
s ta tt, worauf das Buch von Th. Siebs in neuen verbesserten Auf- 
lagen erschien und die geregelte Norm als allgemeine deutsche 
Standardaussprache in den Schulunterricht, den Rundfunk und den
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offentlichen Verkehr eingefiihrt wurde. Dementsprechend tragt das 
Htich seit 1922 den Titel „Deutsche Biihnenaussprache. Hochsprache".
Im Jahre 1930 erschien die 15. unveranderte Auflage.

Bedeutende Veranderungen brachte die 16. Auflage des Buches, 
die im Jahre 1957 unter einem neuen Titel „Deutsche Hochsprache. 
Biihnenaussprache"* erschien. Die Veranderung des Titels weist darauf 
liin, daft das Werk nun die Aussprache der allgemeinen deutschen 
Literatursprache behandelt. Die beibehaltene Bezeichnung „Biihnen
aussprache" soli die Rolle der Biihne bei der Schaffung der gere- 
gelten Aussprache unterstreichen. Die spateren Auflagen des Siebs (die 
letzte, 18., erschien 1961) enthalten keine bedeutenden Neuerungen.

Neue Wege hat in der Regelung der deutschen Aussprache das 
Leipziger „W orterbuch der deutschen Aussprache" (1964) eingeschla- 
gen. Das Autorenkollektiv, das unter der Leitung von Professor 
Dr. H a n s  K r e c h  arbeitete, schuf das Buch auf Grund breitan- 
gelegter experimenteller Untersuchung der Aussprache von Sprechern 
des deutschen Rundfunks. Im Ergebnis wurden manche veralteten 
Regeln, die Siebs gibt, abgeschafft, andere gelockert oder prazisiert, 
im allgemeinen die Aussprache der W irklichkeit naher gebracht.

Zwei Jahre da vor erschien ein deutsches „Ausspracheworterbuch" 
in Mannheim, bearbeitet von Professor Dr. M a x  M a n g o l d  und 
der D udenredaktion unter Leitung von Dr. phil. habil. P a u l  
G r e b e .  Dieses Werk bietet in der Einfiihrung neben der Biihnen- 
hochlautung auch die wichtigsten Grundziige einer gemabigten Hoch- 
lautung der Umgangssprache, labt aber im W orterverzeichnis prinzi- 
piell nur die festgeregelte Buhnenhochlautung von Siebs als einzige 
Norm zu. Von Siebs unterscheidet sich dieses Ausspracheworterbuch 
nur durch ein umfangreicheres W orterverzeichnis. Leider ist hier 
wie auch bei Siebs die Satzintonation auber Acht geblieben.

W ir halten uns nun vor allem an das Leipziger W orterbuch.

§ 8. Orthographie und Orthoepie.

In der Schrift wird die lautliche Seite der Sprache nur unvoll- 
kommen wiedergegeben. Die Phonetik erzielt eine lautgetreue Wie- 
dergabe der Rede durch besondere Transkriptionszeichen. Jedes Pho
nem hat sein besonderes Zeichen. Die Schattierungen werden durch 
zusatzliche Unterscheidungsm ittel (diakritische Zeichen) kenntlich 
gemacht. So finden wir z. B. beim Phonem [k] eine dunkle Schat- 
tierung m it starker Behauchung [kh] und eine dunkle Schattierung 
m it schwacherer Behauchung [kcJ; dazu kommen eine hellere Schat
tierung m it starkerer Behauchung [k,h] und eine hellere Schattierung 
m it schwacherer Behauchung [k,c]. Vgl. das Phonem [k] in der 
W ortreihe: kam  — Kanal\ K in d — Kilometer.

Das Phonem [e:] hat eine lange Schattierung m it dem neuen

1 T h. S i e b s ,  D eutscheH ochsprache. Biihnenaussprache, 16. Auf 1., Berlin 1957.
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E insatz [’e:], eine lange Schattierung ohne neuen E insatz [e:], eine 
halblange Schattierung m it dem neuen Einsatz [’e-J; eine halblange 
Schattierung ohne neuen Einsatz [e*]; dazu kommt die reduzierte 
Schattierung des langen [e:], die wir m it einem umgekehrten e und 
einem P unkt bezeichnen [э ] . Vgl. das [e:] in folgender W ortreihe: 
eben — leben — egal — Theater r— Schule.

Es gibt allerdings auch Falle, wo das Wort lautgetreu in der 
Orthographie wiedergegeben wird, z. B. in den Wortern fast, fort, 
m it. Dann spricht man bekanntlich von einem p h o n e t i s c h e n  
P r i n z i p der Rechtschreibung. Sowohl in der deutschen als auch 
in der russischen Sprache spielt dieses Prinzip der Rechtschreibung 
jedoch keine bedeutende Rolle. In beiden Sprachen herrscht in der 
Orthographie das sogdnannte m o r p h o l o g i s c h e  P r i n z i p  vor. 
Man bezeichnet das Morphem immer gleich, auch wenn die Aus
sprache verschieden ist, z, B. die Wege — der Weg ['ve:ga'] — [ve:k]; 
die Nachte — die Nacht ['neQte'J — [naxt].

AuBerdem findet man im Deutschen Elemente der h i s t o r i -  
s c h e n  S c h r e i b w e i s e  (rief, seheri).

§ 9. Phonetische und phonologische Transkription.
Da jedem Phonem ein besonderes Transkriptionszeichen zukommt 

und die Schattierungen der Phoneme durch diakritische. Zeichen 
vermerkt werden konnen, erlaubt uns die phonetische Umschrift, 
das Lautbild des Wortes m it m aximaler Genauigkeit nachzuzeich- 
nen. Wenn man bei der phonetischen Umschrift so weit geht, daB 
man den EinfluB der Umgebung auf die Phoneme beachtet und somit 
die wichtigsten Schattierungen der Phoneme ^zum Ausdruck bringt, 
so spricht man von einer p h o n e t i s c h e n  T r a n s k r i p t i o n .

[das "k’hi n th£ 'Jp i:ltc3* m itc ’аепэг "рЧзрсэ* Ц]1 
Das K ind  spielte m it einer Puppe.

Von dieser Transkription ist die p h o n o l o g i s c h e  (phone- 
matische) T r a n s k r i p t i o n  zu unterscheiden, in der man standig 
nur das Phonem bezeichnet, zu welchem die reale Schattierung gehort.

[das 'kind '/p i:lte: m it ’aener 'pupe: ||]
Im praktischen Frem dsprachenunterricht verwendet man die 

phonetische Transkription in einer vereinfachten Form.
[das 'k in t \ 7 p i:lt3* mit ’аепзг "рирэ* ||]

Die zusatzlichen Zeichen gebraucht man in Hochschulen fiir 
Fremdsprachen nur, wenn man die Besonderheit einer Schattierung 
von der Besonderheit einer ahnlichen Schattierung hervorheben will.

Gleiche Transkriptionszeichen fiir verschiedene Sprachen konnen 
bei wissenschaftlichen Untersuchungen und im Fremdsprachenun- 
terricht zu falschen Assoziationen fiihren.

1 Sieh § 10.
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In diesem Lehrbuch werden deshalb die Laute der deutschen 
Sprache m it kleinen lateinischen Buchstaben bezeichnet und die 
russischen mit grofien russischen Buchstaben. Furs Deutsche ver- 
wenden wir die Transkriptionszeichen der Internationalen Phone
tischen Assoziation, die Schattierungen werden durch besondere 
diakritische Zeichen vermerkt. Auch in der russischen Transkrip
tion wenden wir besondere diakritische Zeichen an, die gewohn- 
lich in der russischen phonetischen Umschrift nicht gebrauchlich 
sind, beim Vergleich m it dem Deutschen jedoch von besonderer 
W ichtigkeit sind. In den folgenden Tabellen sind die Transkrip
tionszeichen, die in diesem Buch verwendet werden, gegeben.

§ 10. Transkriptionszeichen fiir deutsche Laute.

1. Bezeichnung der deutschen Vokalphoneme

Transkriptionszeichen Bejspiele

[a:] Vater, Jena, fahren, Saat
[a] bald, P latz, Ball
[o:] wohnen, Kino, vor, Moos
[Э] Woche, fort, voll
[u:J Schule, Buch, Uhu
I»] Luft, Kunst, jung
[i:] Lied, Igel, Ruine
[i] Insel, wild, mich
[e:] Ehre, Beere, lesen, See
И Ecke, Bett, es, W alder, S tatte
Is:] stahlen, waren
ly:] Stiihle, Bucher, fiir
[V] iippig, Riicken
[0 :] Sohne, Grofie, schon
[ce] schopfen, Holle
[ae] Meister, Mai, Bayern, Ceylon
ao] Haus, Baum, laufen, schau

R heute, Baume, neu

Die Schattierungen der Vokalphoneme werden durch folgende zu- 
satzliche Zeichen vermerkt:

1 Auch die aus der franzdsischen Sprache entlehnten Laute:
[a.’] Chance
[э:] Balkon
(Г:] Teint
[ce:] V erdun, Parfum
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1) ['] — dient zur Bezeichnung der halblangen Schattierungen der 
langen Vokalphoneme, z. B. [lo*'ka:l] Lokal\

2) [’] — dient zur Bezeichnung der Schattierungen m it einem 
neuen Einsatz, z. B. [Mu:hu-] Uhu, fe 'g a rl]  egal, [ ’ort] Ort.

Besondere Transkriptionszeichen geben die reduzierten Schattie
rungen der Phoneme [e:], [e], [i:] und [u:] wieder. Das sind: [э], 
[з], [i] und [u], z. В. [7и:1э] Schule, ['lerzan] lesen, [’u 'niornj 
U niony [ '/ta rtиз] Statue.

2. Bezeichnung der deutschen Konsonanten phoneme

Transkriptionszeichen Beispiele

[p] Pelz, Platz, holpern
[b] bald, aber, Buch
[ t i Tanne, Tinte, m it
Id] du, dann, edel
Ik ] Kind, Werk, backen
[g] gern, wegen, Genosse
[f] Fenster, Volk, Philosophie
[v) Werk, Revolution
is] das, Kasse, Strafie
[Z] sehen, Wesen, so
Ш Schule, Schall, waschen, still, rasch
[h] Haus, Freiheit, herauf
[X] machen, Woche, Buch, auch
[Q] Nachte, China, dich
[j] Jahr
[m] Mann, immer, am
In] Nacht, nun, innen
IDI Finger, Bank
[1] Lehrer, Lampe, hell, Welle
[r] Reise, war, werfen 

Pfeife, Apfel, Kopf[pf]
[ts] Zeit, Weizen, Holz, Katze, S tation
[ t j]1 deutsch, zwitschern, Tscheche

Bezeichnung der Schattierungen:
0  [.hJ — bezeichnet die Schattierung m it starker Behauchung, 

z. B. [khin th] K in d ;

1 Auch entlehnte Laute:
[3 ] Journal, Genie
[n] Bretagne, Cham pagner
[lj] B illard, S evilla

[йз] Gentleman
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2) [?..] — bezeichnet die Schattierung m it schwacherer Behau
chung, z. В. [kca-'na:l] Капа/;

3) [!..] — bezeichnet die Schattierung von stimmlosen Engelauten, 
die m it starker Expiration gesprochen werden, z. B. [ffa:rt] Fahrt;

4) [!.] — bezeichnet die Schattierung von stimmlosen Engelauten 
m it schwacherer Expiration, z. B. [fvi-'na:l] fina l;

5) — dient zur Bezeichnung der hellen Schattierungen, z. B.
| t*ij] Tisch;

6) [*;*] — dient zur Bezeichnung der Schattierungen m it halber 
Stim m haftigkeit, z. B. [ '’ap.zendon] absenden.

§ 11. Transkriptionszeichen fiir russische Laute.

1. Bezeichnung der Vokalphoneme

Transkriptionszeichen B eispiele

[A] радость, пять, дать, ряд, рядовой, 
каравай

[0 ] лодка, перо, конь, лён, тётя, осень, 
голова

[У] утка, улица, люк, куль, тюль
[И] ива, сила, пить, лицо, иголка, Сибирь
[Э] это, цеп, цепь, дети, мель, середина 

быт, быть, былина, бытовой[Ы]

Bezeichnung der Schattierungen:
1) [...] — bezeichnet die Schattierung in betonten Silben und in 

der Umgebung von nicht palatalisierten Konsonanten, z. B. [CAT] —
сад, [ТУТ] — т ут , [ЛУК] — луг;

2) [!.'.[ — bezeichnet die Schattierung in betonten Silben zwischen 
einem palatalisierten und einem nicht palatalisierten Konsonanten,
z. В. [Л ’ОТ] — лёд у [КУ Л '] — куль;

3) [!.?] — bezeichnet die Schattierung in einer betonten Silbe
zwischen palatalisierten Konsonanten, z. В. [ГГАТ’] — пятьу
[М’ЭЛ’] — мель, [Т’УЛ-] — тюль;

4) [..*.]— bezeichnet die Schattierung in unbetonten Silben zwi
schen einem palatalisierten und einem nicht palatalisierten Kon
sonanten, z. В. [К А Л ’И Т К Ъ ]— калиткау [Л ’Й Ц О ]— лицо;

3) [.«.’.] — bezeichnet die Schattierung in unbetonten Silben zwi
schen palatalisierten Konsonanten, z. В. [Л ’У ’Д ’Э Й ]— людей, 
[С’Й Б ’И Р ’] — Сибирь J
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Stark reduzierte Schattierungen der Vokalphoneme [A], [O] und 
[Э] werden durch das Transkriptionszeichen [Tb] nach nicht palata
lisierten und das Zeichen [b] nach palatalisierten Konsonanten 
bezeichnet, z. В. [СЛАВЪ]— слава, [ГЪЛАВА]— голова,
[ЙЬЗЫ К] — язык , [ТЪГГЭР’] — теперь.

2. Bezeichnung der Konsonantenphoneme

T ranskriptionszeichen B eispiele

[П] парта, шапка, сноп
i n ’] цепь, пять, песок 

бор, обоз, барабан[Б]
[Б’] белка, обед, обида
[Т] утро, тот, туман
m мать, тишина, тень
[Д 1 дочь, еда, добро
[Д ’ 1 дядя, дело
[К] кора, около, стук
[Г] гора, огород.
[ф]
[ф ’]

фон, фонарь
федерация, аферист

[В]
[В’]

воля, снова
вёл, весь, зависть

[С]
[С’]

сад, вес, ласточка
весь, село, веселье

131 завод, азарт
13’] зять, зелень, озеро
[Ш] шаг, ширина, шесть, шалаш
|Ш ’] щука, счастье
[Ж] жар, сажать, жить
[Ж*] вожжи
IX]
[Х’1

хорошо, плохо
химия

Ш 1
[Ч ’ 1

цена, цапля, молодец
час, число, четыре 
[ЙАМ Ъ]— яма, май[Й]

. [М] мать, мужество, том
[М’ 1 мясо, мел, темь
[Н] народ, лён, конус
[Н ’1 нёс, конь, менять
[Л1
[Л’]

мел, голос, лодка
мель, лёд, дали

[Р] рост, дар, ворон
IP ’] ряд, редко, передний

30



Zur Bezeichnung der Schattierungen gebrauchen wir auBerdem 
noch folgendes Unterscheidungsm ittel:

[.!.] — dient zur Bezeichnung einer geringen Palatalisierung sonst
nicht palatalisierter Konsonanten, z. В. [Ш ЗС ’Т ’] — шесть,
[Ж ЭС’Т*] — жесть, [ЦЗГГ] — цепь}

1 Diese geringe Palatalisierung w ird  gew ohnlich nicht bem erkt und deshalb 
nicht beachtet. Jedoch Beobachtungen zeigen eine schw ache Palatalisierung der 
Phonem e [Ш ], [Ж], [Ц] vor folgenden palatalisierten  Konsonanten.



Zweiter Teil. P H O N E M A T I K

ZWE1TES KAPITEL

LAUTBILDUNG UND LAUTFUNKTION

§ 12. Physiologie der Sprachlaute.

Jeder Sprachlaut hat sein besonderes Klangbild, seine besondere 
A k u s t i k .  Die Akustik des Sprachlautes ist das Ergebnis bestimm- 
ter artikulatorischer Bewegungen. Die Phonetik untersucht sowohl

1. Mundraum; 2. Rachenraum; 3. Nasenraum; 
4. Kehlkopf; 5. O berlippe; 6. Unterlippe; 
7. obere Zahne; 8. untere Zahne; 9. Alveolen; 
10. hartcr Gaumen; 11. w eich er  Gaumen; 
12. Zapfchen; 13. Kehldeckel: 14. Zungenwur- 
zel; 15. H interzunge; 16. M ittelzunge; 17. Vor- 
derzunge; 18. Zungenspitze; 19. Schildknorpel; 
20. Stellknorpel; 21. Ringknorpel; 22. Stim m - 

lippen.

des S p r e c h a p p a r a t s  (der Sp 
der aus drei Hauptteilen besteht: 
K e h l k o p f  und dem A n s a t z r

die artikulatorischen Bewegun
gen der Sprachorgane bei der 
Hervorbringung der Sprachlaute 
als auch die Akustik der Sprach
laute. Entsprechend unterschei- 
det man an den Sprachlauten 
eine p h y s i o l o g i s c h e  und 
eine a k u s t i s c h e  Seite und 
spricht von der P h y s i o l o g i e  
und der A k u s t i k  der Sprach
laute.

Bei der Erlernung der Aus
sprache einer Fremdsprache mufi 
man 4sich vor allem die Akustik, 
das Klangbild der Phoneme aneig- 
nen, danach die akustischen 
Eigenheiten der w ichtigsten 
Schattierungen der Phoneme. 
Gleichzeitig mufi man "ternen, 
durch entsprechende Mundbewe
gungen das notwendige K lang
bild zu erzeugen. Physiologie und 
Akustik der Sprachlaute miissen 
deshalb im praktischen Unter- 
richt stets Hand in Hand gehen.

Alle Sprachlaute und sprach
liche Lautm ittel werden m it Hilfe 

• a c h o r g a n e )  erzeugt (s. Abb. 1 ), 
den A t m u n g s o r g a n e n ,  dem 
ohr.
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Zu den Atmungsorganen gehoren die L u n g e ,  die B r o n c h i e n  
und die L u f t r o h r e .  Die Lunge dient beim Spreehen als Luft- 
behalter und Luftregulator. Der Brustraum kann durch die Tatigkeit

R В

Abb . 2. V order- und Riickseite des Kehlkopfs.
A. V o r d e r s e i t c  d e s  K e h l k o p f s :  1. Schildknorpel; 2. Ring

knorpel; 3. Zungenbein; 4. Luftrohre.
B. R i i c k s e i t e  d e s  K e h l k o p f s ;  1. Schildknorpel; 2. Ring
knorpel; 3. obere Schildknorpelhorner; 4. untere Schildknorpelhorner;

5. die beiden Stellknorpel; 6. Kchlkopfdeckel; 7. Luftrdhre.

der Muskeln des Brustkorbs und des Zwerchfells vergroflert werden, 
dann strom t durch die Luftrohre Luft in die Lunge. Verkleinert sich 
der Brustraum , so wird die Luft hinausgestofien und entweicht durch 
die Luftrohre. Auf diese Weise erfolgt 
das Ein- und Ausatmen.

Man unterscheidet in der Phonetik 
R u h e a t m u n g  und P h o n a t i o n s -  
a t m u n g .  Ruheatmung nennt man 
ein bequemes Ein- und Ausatmen beim 
Schweigen, Phonationsatm ung — die 
Atmung beim Spreehen. Bei Ruheat
mung wiederholen sich die Atemztige 
in gleichen Zeitabschnitten. Die An- 
zahl der Atemziige betragt bei gesun- 
den Erwachsenen durchschnittlich 16 
bis 18 in einer Minute.

Beim Spreehen oder Singen sind die Einatmungsbewegungen 
kurz und die Ausatmungsbewegungen lang und unregelmaflig in 
ihrem Verlauf. Die Dauer der Ausatmung hangt ausschliefllich von 
der phonetischen Gliederung des Satzes ab.

Die Luft steigt beim Ausatmen aus der Lunge in den Kehlkopf 
(s. Abb. 2 und 3). Das ist ein Gebilde aus mehreren biegsamen

Abb. 3. Der Kehlkopf im Quer- 
schnitt.

I. Schildknorpel; 2. Stellknorpel; 3. Saum 
der Stim m lippen; 4. Stin iiiir ilze.
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und beweglichen ineinandergefugten Knorpeln, die durch eine komp- 
lizierte M uskulatur in einer bestimmten Lage festgehalten oder 
bewegt werden.

Der Kehlkopf besteht aus dem Ringknorpel, dem Schildknorpel 
und zwei Stellknorpeln. Der Ringknorpel ist ein geschlossener Ring, 
dessen hinterer Teil recht breit ist. Der Schildknorpel besteht aus 
zwei schildformigen P latten , die im W inkel zueinander stehen und 
am Kehlkopf einen Vorsprung bilden, der bei Marinern sichtbar ist 
und ,,Adamsapfel“ genannt wird. Die untere Seite des Schildknor- 
pels ruht auf der Schmalseite des Ringknorpels.

Die Stellknorpel stehen auf der breiten Seite des Ringknorpels 
und haben eine pyram idenartige Form. Von der vorderen Seite des 
Schildknorpels ziehen sich zu jedem der Stellknorpel elastische

1 2  3  4
Abb. 4. V erschiedene Lagen der S tim m bander.

F i g .  1. Lagc der Stim m bander beim Einatmen; F i g .  2. Lage der Stim m 
bander bei der Stim m tonbildung; F i g .  3. Lage der Stim m bander beim FlCistern;

F i g .  4. Lage der Stimmbander bei der Bildung des testen Einsatzes.

Muskelbander, die sogenannten S t i m m b a n d e r  oder S t i m m 1 i p- 
p e n .  Durch gleitende Bewegungen der Stellknorpel auf dem breiten 
Rande des Ringknorpels wird die Lage der Stimmbander geandert.

Bei ruhigem Atmen sind die Stimmbander 'schlaff und liegen 
weit auseinander. Die Stim m ritze ist geoffnet, und die Atemluft 
passiert ungehindert den Kehlkopf (s. Abb. 4, Fig. 1). Wenn die 
Stim m bander einander genahert werden und vibrieren (s. Abb. 4, 
F ig. 2), so entsteht der S t  i m m  t o n ,  m it dem alle Vokale und 
stim m haften Konsonanten gebildet werden. Legt man wahrend des 
Vibrierens der Stimmbander den Finger an den Vorsprung des 
Schildknorpels, so spurt m an'ein leises Zittern. H alt man sich dabei 
die Ohren zu, so hort man ein schwaches Summen. Diese Miter- 
scheinungen der Stimmbanderschwingungen kann man leicht be- 
obachten, wenn man abwechselnd einen stimmlosen und einen stim m 
haften Laut spricht, z. B. [s] — [z], [f] — [v].

Das Vibrieren der Stimmbander wird verschieden erklart. Nach 
der sogenannten m y  o e  1 a s  t i s c  h e n  (muskelelastischen) Stimm- 
theorie geht der Stimmbildung ein VerschluB der Stim m ritze voraus. 
Durch Atemdruck werden nun die Stimmlippen etwas voneinander 
gedrangt und in vibrierende Bewegungen versetzt. Nach einer an- 
deren Theorie, der sogenannten n e u r o c h r o n a x i s c h e n  (durch 
Nervenimpulse hervorgerufen), die seit 1959 von R. H u s s o n
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vertreten wird, sollen die Stimmlippenbewegungen vom zentralen 
Nervensystem aus gesteuert werden .1 N. I. S h i n k i n  macht mit 
Recht darauf aufmerksam, daft in W irklichkeit beide Arten der 
Stimmbildung nebeneinander wirksam sind .2

Wenn die Stim m ritze so verengt wird, daft sich die Stim m ban
der nicht beriihren oder nur zum Teil bertihren und die Stim m ban
der nicht sc.hwingen (s. Abb. 4, Fig. 3), so erzeugt der durch die 
enge Stim m ritze streifende Luftstrom ein R e i b e g e r a u s c h ,  den 
sogenannten F I i i s t e r  t on.  Bei scharferem Fliistern bildet sich 
zwischen den Stimmbandern ein ,,Fliisterdreieck“. Das Fliisterdreieck 
entsteht dadurch, daft man den vorderen Teil der Stimmritze vollig 
schliefit und den hinteren Teil offen laftt.

Bilden die Stimmbander durch festes Aneinanderpressen einen 
Verschluft, so entsteht bei der Sprengung dieses Verschlusses ein 
S c h l a g g e r a u s c h ,  das wir beim leichten Hiisteln horen '(s. Abb. 4T 
Fig. 4). Im Deutschen ist eine geschwachte Form dieses Gerausches 
vor Vokalen im Stamm- und Prafixanlaut und vor einzelstehenden 
Vokalen vorhanden. Dieser sogenannte f e s t e oder n e u e  E i n s a t z  
entsteht bei einem nicht festen Stimmlippenverschluft.3 Bei derOber- 
windung dieses Verschlusses kommt es zu keinem scharfen Sprengge- 
rausch, z. B. [ '’o:d9r] oder, ['’ипЬэ'/ i r t ]  unbeirrt, [’a:], [*o:], [ fu:].

Oberhalb des Kehlkopfs befindet sich das A n s a t z г о h r des 
Sprechapparates (s. Abb. 1). Es besteht aus der R a с h e n h o h I e 
(dem Rachenraum, Pharynx), die nach vorn in die M u n d h o h l e  
(den Mundraum) und nach oben in die N a s e n h o h 1 e (den Nasen- 
raum) iibergeht. Die Nasenhohle hat eine feste unveranderliche Form, 
wahrend die Rachenhohle in geringem und die Mundhohle in be- 
deutendem Mafte Formanderungen zulaftt. Die jeweilige Form des 
Mundraumes hangt vor allem von den Bewegungen der Zunge ab, 
die entweder ganz flach im Munde liegt oder sich auf verschiedene 
Weise nach vorn und nach hinten verschieben laftt und dabei in 
ihren einzelnen Teilen gehoben oder gesenkt werden kann. An der 
Zunge unterscheidet man die Zungenspitze, die Vorder-, Mittel- 
und Hinterzunge, den Zungenriicken, den Zungensaum und die Zun- 
genwurzel.

Die obere Begrenzung der Mundhohle ist der G a u m e n ,  an dem 
man zwei Teile unterscheidet: den V o r  d e  r g a u  m e n  (lat. palatum ) 
und den H i n t e r g a u m e n  (lat. velum). DerVordergaumen ist hart 
und unbeweglich, man nennt ihn deshalb auch den harten Gaumen. 
Der Hintergaumen ist weich und beweglich und wird deshalb auch 
weicher Gaumen genannt. Der weiche Gaumen lauft in das sog. 
Z a p f c h e n  (lat. uvula) aus. Besonders bewegbch ist der hintere

'l R. H u s s o n ,  Der gegenw Srtige Stand der physiologischen Phonetik , 
Phonetica, vol. 4, Nr. 1, 1959.

2 H. И. Ж ’и н к и н, О теориях голосообразования, М., 1963.
3 О. V. E s s e n ,  A llgem eine und angew andte Phonetik, Berlin 1953, S. 35.
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Teil des weichen Gaumens, das sog. G a u m e n s e g e l  (lat. velum 
palati).

Das Gaumensegel regelt die Verbindung zwischen der Rachen- 
und Nasenhohle beim Spreehen. Ist das Gaumensegel wie bei der 
Ruheatmung gesenkt, so kann die Luft unbehindert aus der Ra- 
chenhohle durch die Nasenhohle entweichen. Mit gesenktem Gaumen
segel werden die nasalen Laute gebildet: die deutschen nasalen 
Konsonanten fm], [n], [rj] und die franzosischen nasalierten Vokale 
[a:], [3:], fe:], [oe:], die in entlehnten W ortern vorkommen.

Wenn das Gaumensegel gehoben und an die hintere Rachen- 
wand gepreBt ist, so kann die Luft nur durch den Mundraum ent
weichen, da der Weg aus dem Rachen in die Nasenhohle ver- 
sperrt ist.

Alle Vokale und nicht-nasalierte Konsonanten der deutschen 
Sprache werden nach den experimentellen Untersuchungen von
H.-H . W a n g l e r 1 bei gradweiser AbschlieBung des Nasenraums 
gebildet. Der Grad der AbschlieBung hangt von dem Offnungsgrad 
des Mundweges ab. Je freier der Mundweg, desto geringer die Ab- 
schluBtendenz. Deshalb tr i t t  eine voile Absperrung des Nasenweges 
nur bei VerschluBlauten ein, wahrend sie bei [a:] am geringsten 
ist. '

Von besonderer Bedeutung fiir die Lautbildung sind die oberen 
und unteren V o r d e r z a h n e ,  die sog. Schneidezahne. Bekanntlich 
ftihrt schon das Fehlen eines dieser Zahne zum lispelnden Spreehen. 
Die Zahne sind in einen W ulst gebettet, den Z a h n d a m m  oder 
die A l v e o l e n .  In der Phonetik sind auBerdem die o b e r e n  und 
u n t e r e n  Z a h n e ,  Z a h n k r o n e  und Z a h n w u r z e l  zu unter
scheiden.

Die Form des Mundraums kann auf verschiedene Weise durch 
die jeweilige Lage der L ip  p e n  verandert werden, wobei die 
U nterlippe bedeutend beweglicher als die Oberlippe ist. Die Lip- 
pen кбппеп geschlossen sein und bilden dann einen VerschluB, der 
vom Luftstrom gesprengt wird. Die U nterlippe kann m it dem Saum 
der oberen Zahne eine Enge bilden, durch die der Luftstrom streift 
und ein Reibegerausch erzeugt. Die Lippen konnen in verschiede- 
nem MaBe geoffnet, gerundet, vorgestiilpt, gespreizt sein. Ver- 
schieden kann dabei die Muskelspannung sein. Jedesmal wird durch 
die Bewegungen der Lippen die Offnung und Form des Mundrau- 
mes verandert. Dementsprechend andert sich auch der Eigenton 
des Resonators. So bildet z. B. der Mundraum (die Mundhohle) 
bei [u:] einen groBen Resonator dank der zuriickgezogenen Zunge. 
Durch eine starke Vorstiilpung der Lippen wird der Umfang des 
Resonators noch vergroBert. Die starke Lippenrundung fiihrt dabei 
zu einer kleinen Mundoffnung. Der groBe Mundresonator und die

1 H.-H. W a n g 1 e r, Ober die Funktion des weichen Gaum ens beim  Spre- 
chen, Wiss. Z. d. M artin-Luther-Univ. Halle, 1962, S. 1747 ff.

' 36



kleine Mundoffnung ergeben eirien tiefen Eigenton. Bei [i:] dagegen 
ist der Mundresonator klein. Die Lippenspreizung vergroBert den 
Mundresonator nicht und fiihrt zur Bildung einer breiten Mund
offnung. Der kleine Mundresonator und die groBe Mundoffnung er
geben einen hohen Eigenton.

Die Mund-, Rachen- und Nasenhohle wirken als Resonanzraume 
genau so wie das Ansatzrohr bei den Blasinstrum enten. Der durch 
die Schwingungen der Stimmbander erzeugte Stimmton erhalt hier 
die mannigfaltigsten M odifikationen, die wir als Sprachlaute von- 
einander unterscheiden. Alle Vokale in ihrer stim m haften Aus
sprache und die sonoren Konsonanten werden auf diese Weise ge
b ilde t.'

Das Ansatzrohr dient aber nicht nur zur Modifikation des 
Stimmtones. Es konnen hier im Ansatzrohr auch ohne Teilnahme 
des Stimmtons Laute erzeugt werden. Diese Laute entstehen, wenn 
sich der Luftstrom seinen Weg durch Verschliisse oder Engen 
bahnt, die zwischen einem aktiven (beweglichen) und einem pas- 
siven (unbeweglichen) Sprachorgan oder zwischen zwei aktiven 
Sprachorganen gebildet werden. So entstehen stimmlose VerschluB- 
und Engelaute, die aus einem reinen Spreng- oder Reibegerausch 
bestehen. Im Deutschen sind das die VerschluBlaute [p], [t], [k] 
und die Engelaute [f], [s], [J], [9], [x] und [h],

Wenn sich zu dem Sprenggerausch, das im Ansatzrohr erzeugt 
wird, der Stimmton gesellt, so entstehen stimmhafte VerschluB
laute, im Deutschen [b], [d], [g]. Gesellt sich zu dem Reibege
rausch der Engelaute der Stimmton, so entstehen stimmhafte En
gelaute, im Deutschen [v], fz], [j].

Es gibt verschiedene Methoden und Untersuchungsmittel, die 
der naheren Bestimmung verschiedener Funktionen der Sprachor
gane dienen.

Im praktischen U nterricht bedient man sich vor allem der un- 
m ittelbaren Beobachtung durch das Gehor, das Sehvermogen, durch 
den Tastsinn und das Muskelgefiihl.

Gewohnlich kann der Anfanger nach dem Gehor die kleineren 
Unterschiede zwischen den Lauten der Fremdsprache und der 
Muttersprache nicht unterscheiden. Wie das musikalische Gehor in 
Musikschulen durch besondere Horiibungen entwickelt wird, so 
mufi auch im Frem dsprachenunterricht das ,,phonetische“ Gehor 
von Stunde zu Stunde gescharft werden. Zu ejner richtigen Aus
sprache fiihren nur spezielle artikulatorische Obungen. Dabei ist 
das Betrachten der Sprachorgane in einem kleinen Taschenspiegel 
und die Betastung der Sprachorgane wichtig. A rtikulatorische 
Ubungen entwickeln gleichzeitig das Muskelgefiihl. Dieses hilft dem 
Schuler oder Studenten, seine Zungenlage und den Grad der Mus- 
kelspannung zu iiberpriifen.

Auch die wissenschaftliche Untersuchung phonetischer Erschei
nungen beginnt m it unm ittelbaren Beobachtungen, ohne Verwen-
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dung technischer A pparatur. Was durch unm ittelbare Beobachtun- 
gen festgestellt worden ist, muB durch experimentelle Untersu- 
chungen nachgepriift werden. 1

§ 13. Akustik der Sprachlaute.

Die Akustik der Sprachlaute ist weniger erforscht als ihre Phy
siologie. Mit der Erforschung der Akustik der Sprachlaute befaBt 
man sich erst seit dem 18. Jh ., die Lautphysiologie dagegen ist 
als W issenschaft schon im 17. Jh . entstanden. Dabei ist zu be- 
riicksichtigen, daB die physiologische Seite der Sprachlaute den 
unm ittelbaren Beobachtungen und wissenschaft lichen Untersuchun- 
gen zuganglicher ist als die akustische.

Auch im praktischen' U nterricht ist es so. Die A rtikulation der 
Laute laBt sich leichter erklaren als ihr Klang. Bei der Erklarung 
der A rtikulation eines Lautes ist eine konkrete und eingehende 
Beschreibung der Lippenstellung, der Zungenlage, des Kieferwinkels, 
der Anteilnahm e des Gaumensegels, der Stimmbander moglich. Die 
Beschreibung der Akustik eines Sprachlautes kann dagegen nur in 
relativen Begriffen gegeben werden. Man spricht dabei von einem 
hoheren (helleren) und einem tieferen (dunkleren) Ton, von palata
lisierten und nicht palatalisierten Konsonanten, resp. von schwacher 
oder starker palatalisierten Konsonanten. Bei der Beschreibung 
stimmloser Konsonanten benutzen wir solche Begriffe wie hoheres 
(helleres) und tieferes (dunkleres) Sprenggerausch (bzw. Reibege
rausch), starkeres und schwacheres Sprenggerausch (bzw. Reibege
rausch) usw. Alle diese akustischen Begriffe sind relativ.

Es ware jedoch falsch, daraus den SchluB zu ziehen, daB man 
im praktischen U nterricht bei der Erklarung der Besonderheiten in 
der Aussprache ohne relative akustische Begriffe auskommen konne. 
Oft kann man nur durch akustische Merkmale wichtige Unterschiede 
zwischen einem Phonem und seinen Schattierungen feststellen. Den- 
ken wir nur an den Unterschied im Klang der Phoneme [e:] und 
[©:], an den Unterschied im Klang zwischen den Schattierungen [t!l] 
in Tal und [t*h] in Tisch usw. Die Akustik hilft uns in der natie- 
ren Bestimmung der Unterschiede zwischen m uttersprachlichen und 
fremdsprachlichen Lauten. So erklaren wir den Unterschied zwischen
dem deutschen [e:] und der russischen Schattierung [Э] in день am 
besten auf folgende Weise: das deutsche [e:] hat einen hohen Eigen
ton und klingt wahrend der ganzen A rtikulationsdauer gleich; die
russische Schattierung [Э] dagegen hat einen hohen i-ahnlichen An- 
fang, der H auptteil der Schattierung klingt jedoch etwas dunkler

1 В. А. А р т е м о в ,  Экспериментальная фонетика, М., 1956; G. P a n -  
c о n с e 11 i - C a 1 z i a, Die experim entelle Phonetik und ihre A nw endung auf 
die Sprachwissenschaft, Berlin 1924; O. v. E s s e n ,  A llgem eine und angc- 
w andte Phonetik, Berlin 1953.
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als das deutsche [e:]. Der Unterschied zwischen dem deutschen 
Ich-Laut und dem russischen [X ’] ist auch durch den hoheren Eigen
ton des deutschen Lautes zu erklaren.

Die Erklarung eines neuen Phonems kann im praktischen U nter
richt auf doppelte Weise erfolgen. Man kann entweder m it der 
A rtikulation  des Lautes oder m it seinem Klang beginnen.

Im ersten Fall sieht die Erklarung etwa so aus. Das deutsche
[e: ] steht in seiner Bildung dem russischen [Э] in день sehr nahe. 
Der Hauptunterschied liegt in der Lange und in der Muskelspan- 
nung. Das deutsche [e:] ist langer und die Muskeln der Sprachor
gane sind wahrend der ganzen A rtikulationsdauer stark gespannt. 
AuBerdem gibt es noch kleine aber wichtige Unterschiede in der 
Zungenlage und der L ippenaktivitat. Beim deutschen [e:] ist die 
Zunge ein wenig mehr nach vorn geriickt und in ihrem vorderen 
Teil etwas hoher zum harten Gaumen gehoben; die Rander der 
Zunge liegen auf den unteren Backenzahnen. Der Abstand zwischen 
Ober- und Unterzahnen ist geringer. Das fiihrt zu einem entspre- 
chenden Unterschied im Klang der Laute. Das deutsche [e:] klingt 
relativ  langer und vollig gleich in seinem ganzen Verlauf, es hat
weder einen A nglitt noch einen A bglitt. Das russische [Э] dagegen
beginnt m it einem sehr kurzen [И], das rasch in ein [Э] iiber- 
geht. Wenn wir die Klangfarbe des deutschen [e:] m it der Klang-
farbe des H auptteils des russischen [ Э ]  vergleichen, so ist das 
deutsche [e:] etwas hoher (heller), es steht dem [i:] naher. Das 
hort man deutlich in der Aussprache von solchen W ortreihen wie 
мель — Mehl — Miete, день — den — dienen, веник — wenig — Wien. 

Das deutsche [e:] ist somit ein einheitlicher Monophthong,
wahrend das russische [Э] ein Diphthongoide is t. 1

Im zweiten Fall bekommen wir etwa folgende Erklarung. Das
deutsche [e:] und der H auptteil des russischen [Э] in день klingen 
fast gleich. Das hort man deutlich bei der Aussprache solcher 
W ortreihen wie мель — M ehl, день — den} веник — wenig. Der 
Hauptunterschied liegt darin, daB das deutsche je:] langer ist und 
wahrend der ganzen A rtikulationsdauer ganz gleich klingt. Das rus
sische [Э] beginnt mit einem sehr kurzen [И], das sofort in ein [Э] 
iibergeht; es ist also kein reiner Monophthong, sondern ein D iph
thongoide. Die Klangfarbe des deutschen fe:] und des H auptteils
des russischen [Э] fallt aber nicht vollig zusammen: das deutsche 
[e:] ist etwas heller (hoher) und steht dem [i:] naher. Das hort man

\  Der Term inus ,,D iphthongoide“ stammt von L. W. Stscherba. Man be- 
zcichnct dam it M onophthonge, die mit einem kurzen Vorklang (Anglitt) begin
nen oder mit einem kurzen N achklang (Abglitt) enden, der sich von der 
Klangfarbe des Hauptteils des M onophthongs unterscheidet. Den V orklang kann 
man mit einem Vorschlag in der Musik vergleichen.
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deutlich in der Aussprache der W ortreihen мель —  Mehl — M iete, 
день — den — dienen, веник — wenig — Wien.

Diese Unterschiede in der A kustik beider Laute sind durch 
entsprechende Unterschiede in der A rtikulation zu erklaren. Das 
deutsche [e:] ist verhaltnismaflig langer und die Muskeln sind bei 
der A rtikulation des Lautes starker gespannt. Dadurch erzielt man 
eine gleichmaBige Klangfarbe wahrend der ganzen A rtikulations- 
dauer. Der hohere Eigenton des deutschen [e:] im Vergleich zum
H auptteil des russischen [Э] ist durch Differenzen- in der Zungen- 
und Lippenlage zu erklaren; beim deutschen [e:J ist die Zunge ein 
wenig weiter nach vorn verlegt und etwas starker in ihrem vorde- 
ren Teil zum harten Gaumen gehoben; auBerdem ist der Abstand 
zwischen Ober- und Unterzahnen geringer. Infolge dieser artikula- 
torischen Unterschiede ist der Resonanzraum der vorderen Mund~ 
hohle beim deutschen [e:] kiirzer und etwas enger, die Mundoffnung
ein wenig breiter als beim russischen [Э]. Der kleinere Mundreso- 
nator und die groBere Mundoffnung bedingen den hoheren Eigenton 
des deutschen [e:].

Die zweite Erklarung ist vorzuziehen, denn auf diese Weise 
lenkt man die Aufmerksamkeit von Anfang an auf das Klangbild 
der Laute, welches man richtig horen und nachbilden muB, wenn 
man eine gute Aussprache erzielen w ill.

Betrachten wir nun die Grundfragen der A kustik.
Man uriterscheidet T o n e  und G e r a u s c h e .  Tone entstehen 

beim Vibrieren eines elastischen Korpers. Wenn wir z. B. die Saite 
eines Instrum ents in Schwingung versetzen, so bringt diese die 
nachstliegenden Luftteilchen in entsprechende Schwingungen. Diese 
Luftteilchen wirken wiederum auf die nachstliegenden ein, letztere 
auf die weiterfolgenden usw. Die aus ihrer Ruhe gebrachten Luft
teilchen machen zuerst eine Bewegung nach vorn, kehren dann 
aber wieder in ihre Ausgangsstellung zuriick. Dadurch entstehen 
in der Luftschicht periodische Verdichtungen und Verdiinnungen, 
d. h. Schallwellen. Wenn die Schallwellen unser Gehororgan errei- 
chen, rufen sie hier die Empfindung eines Tones hervor.

Die Schallwellen konnen auch dann gebildet werden, wenn man 
den Luftstrom in regelmaBigen Zeitabstanden unterbricht. Eine der- 
artige Bildung von Schallwellen sehen wir z. B. bei der Sirene 
und bei den sog. Zungeninstrumenten: der Orgel, der Ziehharmonika 
usw. Die Zungen dieser Instrum ente bestehen aus elastischen 
diinnen M etallplatten. Jede P latte  ist an einem Ende eines kleinen 
Metallrahmens so befestigt, daB sie die Offnung des M etallrah- 
mens vollig verschlieBt. Wenn nun ein Luftstrom vom inneren Teil 
des Metallrahmens auf die elastische M etallplatte einen Druck aus- 
iibt, so wird sie an ihrem freien Ende vom M etallrahmen gelost. 
Dadurch entsteht eine Offnung, durch welche der Luftstrom ent- 
weicht. Gleichzeitig wird auch das M etallplattchen in schwingende
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Bewegung versetzt, das infolge seiner E lastiz ita t wieder in seine 
Ausgangslage zuruckkehrt und die Offnung verschliefit. Mit jedem 
neuen LuftstoS wiederholt sich der beschriebene Vorgang. Die Luft 
entweicht somit stofiweise, wodurch in der Luftschicht ebenfalls 
Verdichtungen und Verdunnungen, d. h. Schallwellen, entstehen.

Die Lange dieser Wellen hangt jedesmal von der Lange und der 
S tarke des M etallplattchens ab. Je  kleiner das Form at der Zunge, 
desto kiirzer die W ellen und desto hoher der Ton.

Die Stimme des Menschen entsteht ebenso. Die Funktion der 
Zunge in Zungeninstrumenten erfiillen hier die Stimmbander. Zur 
Erzeugung des Stimmtons werden vor allem die Stimmbander ein- 
ander genahert. Dadurch wird dem Luftstrom, der aus der Lunge 
kommt, der Weg versperrt. Der Luftstrom drangt die Stimmbander 
auseinander und schafft sich einen Ausgang durch die Stimmritze, 
wodurch die Stimmbander gleichzeitig in schwingende Bewegung 
versetzt werden. Da die Stimmbander elastisch und gespannt sind, 
kehren sie wieder in ihre Ausgangslage zurtick und verschlieften 
dem Luftstrom von neuem den Ausgang. Auf diese Weise ergibt 
sich eine periodische Unterbrechung des Luftstroms, und es ent
stehen Schallwellen. Die Lange der Wellen hangt von der Lange 
und Starke des schwingenden Teils der Stimmbander ab wie auch 
von der Spannung derselben. Je  kiirzer, diinner und gespannter 
der schwingende Teil, desto kiirzer die Wellen, desto hoher der 
Ton. So entsteht der Stimmton.

Mit dem Stimmton bildet man alle Vokale und stimmhaften 
Konsonanten. Die stimmlosen Konsonanten, wie auch die Fliister- 
vokale, die man spricht, wenn die Stimmbander aus irgendeinem 
Grunde nicht zum Vibrieren gebracht werden konnen Oder wenn 
man m it Fliistergerausch sprechen will, entstehen auf eine andere 
Weise. In diesem Falle wird die Luftsaule im Ansatzrohr durch 
den Luftstrom, der aus der Lunge kommt, angeblasen und in 
Schwingungen versetzt. Die Stimmritze ist dabei ziemlich weit ge- 
offnet. Bei der Hervorbringung der stimmlosen Konsonanten bildet 
man im Mundraum Sprenge-, Reibe- oder Zittergerausche, die durch 
das gleichzeitige Anblasen der Luftsaule im Ansatzrohr ihren spe- 
zifischen Eigenton bekommen.

Der Sprechapparat stim m t jedoch in Bau und Wirkungsweise 
durchaus nicht m it den Zungeninstrumenten uberein. Unser Sprech
apparat ist bedeutend komplizierter als ein beliebiges Instrum ent. 
Denn wahrend die Schwingung der Zunge im Instrum ent immer 
nur ein und denselben Ton ergibt, haben die Stimmbander die Fa- 
higkeit, Tone verschiedener Hohe zu bilden. Wenn in der Orgel- 
pfeife die Klangfarbe des Tones durch einen unveranderlichen 
Resonanzraum ein fur allemal bestimmt ist, kann das Ansatzrohr 
des Sprechapparats die verschiedensten Formen und Ausmafie an- 
nehmen und dem Stimmton die verschiedensten Klangfarben ver- 
leihen. Wenn in den Zungeninstrumenten die Resonatoren schliefi-
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lich nur dazu dienen, um dem Stimmton eine bestimm te Klangfarbe 
zu geben, werden im Ansatzrohr des Sprechapparats gleichzeitig 
bei der Hervorbringung der Konsonanten verschiedene Gerausche 
gebildet.

Die Tone unterscheiden sich voneinander nach ihrer Starke, 
Hohe und Klangfarbe.

Die S t a r k e  des Tones bestimmt man nach der Amplitude, d. h. 
der Schwingungsweite der Saite um die Ruhelage. Je  groBer die 
Amplitude, desto starker der Ton. Die Amplitude hangt wiederum 
von der Kraft ab, die zur Erzeugung der Schwingungen angewandt 
w ird. Je  starker die angewandte Kraft, um so groBer die Ampli
tude. Also berechnet man die Tonstarke nach der angewandten 
Kraft.

Die Intensitat der Sprachlaute hangt von der Starke des Luft- 
stroms ab, wie auch von dem Spannungsgrad der Stim m bander. 
Je  starker der Luftstrom und die Muskelspannung der Stim m ban
der, desto lauter der Stimmton. Bei den stimmlosen Konsonanten 
hangt die Intensitat des Sprachlautes von dem Luftdruck und der 
Muskelspannung der Organe im Ansatzrohr ab.

Von der Starke des Luftdrucks und der Muskelspannung, m it 
welcher die Laute hervorgebracht werden, hangt auch der dyna- 
mische Akzent ab. Je starker der Luftdruck, desto groBer das 
Akzentgewicht der Silbe, desto lauter die Laute dieser Silbe. Das 
auBert sich insbesondere darin, daft die stimmlosen Konsonanten 
in dieser Stellung stark behaucht und m it starkerem Gerausch ge- 
sprochen werden, wahrend sie in Silben mit schwachem Akzent
gewicht schwach behaucht und m it schwacherem Gerausch art’iku- 
liert werden. Die besondere Intensitat der betonten Silben und 
der in diesen Silben stehenden Laute auBert sich auch in der 
deutlichen Aussprache der Vokale in dieser Position, wahrend die 
Vokale in Silben m it schwachem Akzentgewicht reduziert werden. 
Und je leichter die Silbe, desto starker die Reduktion.

Die H o h e  des Tones hangt von der Zahl der Schwingungen 
in einer Sekunde ab. Je hoher die Frequenz, desto hoher der Ton. 
Bei Saiten aus gleichein M aterial steht die Anzahl der Schwingun
gen in umgekehrt proportionalen Verhaltnissen zur Lange und zum 
Durchmesser, d. h. je kiirzer und diinner die Saite, desto hoher 
der Ton. AuBerdem hangt die Anzahl der Schwingungen von dem 
Grade, der Spannung ab. Je starker die Spannung, desto hoher der 
Ton. Die Tonhohe bezeichnet man gewdhnlich durch die Anzahl 
der Schwingungen in einer Sekunde oder durch Notenzeichen.

Wenn man von einem bestimmten Ton ausgeht und zu immer 
hoheren Tonen iibergeht, so kommt man schlieBlich zu einem Ton, 
der doppelt soviel Schwingungen in der Sekunde’ hat als der Ton, 
von dem man ausgegangen ist. Dieser hohe Ton stellt eine O k -  
t a v e  zum Ausgangston dar. Zwischen dem Ausgangston und seiner 
Oktave liegen Zwischentone, die m it dem Ausgangston zusammen
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die sog. T o n  l e i  t e r  bilden. Die Tone einer Tonleiter bezeichnet 
man italienisch do, re, mi, fa, sol, la, si und deutsch c, d, e,
f, g, a, h. Die Phonetik bedient sich der letzteren.

Jeder Ton der T onleiter unterscheidet sich von dem Aus- 
gangston durch eine bestimmte Anzahl von Schwingungen in der 
Sekunde.

Bezeichnung der Oktaven:
C2 Cx С с с1 с8 с3 с4

Anzahl der D oppelschw ingungcn in der Sekundc:
16 32 65 129 259 517 1053 2069

Das m enschliche Ohr nim m t Тбпе von 16 bis 20 000 Hertz (Doppelschwin- 
•gungen in der Sekunde) w ahr. Die EigentOne der Vokale liegcn im Bereich 
von 244 bis 3906 Hertz..

Unser Ohr faflt die Sprachlaute gewohnlich als etwas Einheit- 
liches auf. In W irklichkeit ist jedoch jeder Sprachlaut aus einer

Schw ingungen  der ganzen Saite

Schw ingungen  in jed er  h ld lfte  der Saite

Schw ingungen  in jedem  D ritte l der Saite  

Abb., 5. Schw ingungen der Saite.

Keihe von Tonen verschiedener Starke und Hohe zusammengesetzt. 
Das zeigt folgendes Beispiel.

Wenn wir einen elastischen Korper, etwa eine Saite, in Schwin- 
gung versetzen, so schwingt dieser Gegenstand nicht nur im Gan
zen, sondern auch in seinen Teilen (s. Abb. 5).

Die Schwingungen der ganzen Saite haben die grofite Ampli
tude und die geringste Anzahl von Schwingungen in der Sekunde. 
Diese Schwingungen ergeben den starksten und zugleich den tief- 
sten Ton. Bei den Teilschwingungen nimm t die GroBe der Ampli
tude allm ahlich ab und die Anzahl der Schwingungen in der Se
kunde zu. Je kleiner der schwingende Teil, desto schwacher und
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hoher der Ton. Der Ton, welcher durch die Schwingungen der 
ganzen Saite entsteht, wird G r u n d t o n  genannt. Alle iibrigen 
Tone entstehen durch Teilschwingungen und heiflen O b e r t o n e .  
Die Obertone schlieflen sich dem Grundton an und ergeben zusam- 
men die K l a n g f a r b e  des Schalies. Die Klangfarbe eines Schal- 
les hangt somit von der Gesamtheit der Obertone ab. Wenn zum 
Grundton tiefe Obertone treten, bekommt man eine fur das Gehor 
angenehme Klangfarbe, wahrend das H inzutreten hoher Obertone 
gewohnlich eine unangenehme schrille Klangfarbe ergibt.

Man unterscheidet h a r m o n i s c h e  und u n h a r m o n i s c h e  
Obertone. Wenn eine Saite oder eine Luftsaule in Schwingung 
gerat, so verhalt sich die Anzahl der Schwingungen des Grundto- 
nes zu der Anzahl der Schwingungen der Obertone wie die Glleder 
einer natiirlichen Zahlreihe. H at z. B. der Grundton 16 Schwin
gungen, so hat der erste Oberton 3 2 (2 X 1 6 )  Schwingungen, der 
zweite 4 8 (3 X 1 6 )  Schwingungen, der dritte 6 4 (4 X 1 6 )  Schwin
gungen usw. In diesem Falle haben wir es m it harmonischen 
Obertonen zu tun. Alle musikalischen Tone werden namlich so 
gebildet. Wenn es keine solchen Verhaltnisse zwischen dem Grund
ton und den Obertonen gibt, so sind die Obertone unharmonisch. 
Unharmonische Obertone haben die Gerausche. Gerausche sind 
somit Schalle m it unharmonischen Obertonen.

Die K l a n g f a r b e  d e r  S p r a c h l a u t e i s t  durch Resonanz- 
erscheinungen zu erklaren. Deshalb sind wir gezwungen, ganz kurz 
die Grundfragen der Resonanztheorie zu erortern.

Bekanntlich kann jeder Gegenstand nicht nur Tone und Gerau
sche erzeugen, sondern auch durch Schwingungen, die von einem 
Nachbargegenstand ausgehen, zum Mitschwingen angeregt werden. 
Das Mitschwingen kann aber nur dann hervorgerufen werden, wenn 
der mitschwingende Gegenstand selbst solche Schwingungen erzeu
gen kann.

D i e s e  F a h i g k e i t  e i n e s  G e g e n s t a n d e s ,  d u r c h  Mi t -  
s c h w i n g u n g e n  a u f  d i e  S c h w i n g u n g e n  e i n e s  a n d e r e n  
G e g e n s t a n d e s  zu  r e a g i e r e n ,  n e n n t  m a n  R e s o n a n z .  
Gegenstande, die auf die Schwingungen eines anderen Gegenstan
des reagieren, nennt man R e s o n a t o r e n .

Resonanzerscheinungen finden auch in Luftsaulen sta tt. Man 
kann die Luftsaule m it einem F ilte r vergleichen, der aus einer 
groften Anzahl von Tonen, die ihn erreichen, nur jene herausgreift 
und verstarkt, die seinem eigenen Grundton und seinen eigenen 
Obertonen entsprechen. Alle iibrigen Tone werden gedampft und 
verstummen. «

Die Resonanz spielt bei der Sprachlautbildung und besondej*s 
bei der Vokalbildung eine grofle Rolle. Das Ansatzrohr ist ein 
Luftresonator, der verschiedene Formen annehmen kann. Jedesmal 
bildet sich dabei eine besondere Luftsaule, deren Eigenton bestimmte 
Obertone des Stimmtones verstarkt.
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Bei starker Zungenhebung wird die Luftsaule in zwei Teile 
geteilt. So entsteht ein Resonator des vorderen Teils des Mund- 
raumes und ein Resonator, der aus dem hinteren Teil des Mund- 
raumes und dem Rachenraum besteht. Jeder dieser Resonatoren 
hat seinen besonderen Eigenton. Beide Resonatoren sind aber wah
rend der Vokalbildung nicht vollstandig voneinander getrennt. 
Deshalb bilden sie insgesamt noch einen dritten  Resonator m it 
seinem besonderen Eigenton. Somit hat der Resonanzraum des 
Ansatzrohres wahrend der 
Vokalbildung in der Regel 
drei Eigentone.

Bei der Bildung des 
deutschen [i:] ist der vor-
dere Teil der Zunge stark
zum harten Gaumen geho- 
ben (s. Abb. 6). Dadurch 
entsteht ein kleiner Reso
nator im vorderen Teil des 
Mundraumes und ein grofie- 
rer Resonator im hinteren 
Teil des Mundraumes und
der Rachenhdhle. Den dritten Resonator bildet die ganze Mund
hohle m it der Rachenhohle zusammen. Jeder Resonator hat seine 
besondere Form und seinen besonderen Eigenton.

Abb. 6 und die folgenden Vergleichsschemen von Vokalen und 
Konsonanten bezeichnen die Zungenbewegungen in der Richtung 
zum Gaumen und Veranderungen in der Bewegung des weichen
Gaumens und des Zapfchens. Die Lippenbewegungen werden nicht
bezeichnet. Der vordere Mundraum befindet sich auf diesen Abbil- 
dungen (mit Ausnahme von Abb. 8) rechts, der hintere links. Die 
Abbildungen wurden durch genaue Messungen an Rontgenaufnahmen 
gewonnen, wobei man von folgenden streng fixierten bestandigen 
Orientierungen ausging:

d

[ / . ] ■ u n d l > ] “
Abb. 6. Vergleichsschem a der Vokale [i:] 

und [y:].

a — vorderster Punkt der oberen Schneidezahne, b — vorderster 
Punkt am Vorsprung des ersten Halswirbels, с — Anfang des wei
chen Gaumens, d — hochster Punkt des harten Gaumens, e — Anfang - 
des harten Gaumens. Die Gerade ab hat 9,5 cm. W ahrend der
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Messungen diente sie als Ausgangspunkt, in den Abbildungen kann 
von ihr aus der Grad der Zungenhebung bestimmt werden. Der 
Kulm inationspunkt der Zungenhebung liegt immer liber dieser Ge- 
raden. Um die Stellung des Kulm inationspunktes der Zungenhebung 
hinsichtlich seiner Bewegung nach vorn oder nach hinten zu be- 
stimmen, wurden von den Punkten c, d, e am Gaumen zu der 
Geraden ab perpendikulare Geraden gezogen.

In Abb. 8 ist der vordere Mundraum nach links, der hintere 
nach rechts verlegt, um den Vergleich dieses Vokalschemas mit 
dem traditionellen Vokaldreieck zu erleichtern.

Fur praktische Zwecke ist vor allem der Eigenton des Resona
tors der vorderen Mundhohle von besonderer W ichtigkeit. Denn der 
Eigenton dieses Resonators bestimmt im Grunde die Klangfarbe des 
Vokals. Dieser Eigenton hangt von drei Faktoren ab: 1) vom Um- 
fang des Resonators, 2) von der Offnung zwischen den Lippen bzw. 
den Zahnen, 3) von der Muskelspannung der W ande des Resonators.

Die Hohe des Eigentons steht in proportionalem Verhaltnis zum 
Umfang des Resonators. Je grofier der Umfang des Resonators bei 
gleicher Offnung, desto tiefer der Ton. Je kleiner der Umfang des 
Resonators bei gleicher Offnung, desto hoher der Ton.1

Die Offnung des Mundraumes wird zwischen den Lippen oder. 
zwischen den Zahnen gebildet. Eine Verkleinerung der Offnung des 
Resonators fuhrt bei gleichem Umfang der Resonatoren zu einer 
Vertiefung des Eigentones, wahrend eine VergroBerung der Offnung 
zu einer Erhohung des Eigentones fiihrt.2

Die Muskelspannung der Wande des Resonators zeigt ihren Ein- 
fluB auf die Hohe des Eigentons in der Weise, daB starke Muskel
spannung den Ton erhdht, schwache ihn vertieft.

Eine genaue Ermessung des Raum inhalts des Mundraumes ist 
scbwer zu erreichen. Jedoch kann man leicht eine relative VergroBerung 
oder Verkleinerung des Mundraumes beobachten. Veranderungen in 
der Mundoffnung kann man im Spiegel beobachten. Veranderungen 
in der Muskelspannung кбдпеп nur durch das Muskelgefiihl be
stim m t werden.

Besonders kraB ist der Unterschied im Umfang und in der Offnung 
des Mundraumes z. B. bei der Bildung der Vokale [i:] und [u:]. W ah
rend das [i:] m it einem kleinen Resonator und einer groBen Mund
offnung gebildet wird, .spricht man das [u:] m it einem grofien 
Resonator und einer kleinen Mundoffnung. Daher rlihrt auch der 
Unterschied im Eigenton der Vokale. W ahrend der Eigenton bei [i:] 
3040—3400 Hz betragt, sinkt er bei dem [u:] bis zu 240—360 
Hz herab.

1 Das ist leicht an Flaschchen mit gleicher Offnung und verschiedenem  
Rauminhalt nachzuw eisen, wenn man sie anblast.

2 Zum Beweis blast man Flaschchen mit gleichem  Rauminhalt und ver- 
schiedenen Offnungen an.
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§ 14. Linguistische Funktion der Sprachlaute.

Die Sprachlaute haben neben ihrer materiellen Substanz eine 
linguistische Funktion. Sie differenzieren die semantischen Einheiten 
der Sprache und dienen als Baustoff dieser Einheiten. Somit ver- 
einigt der Sprachlaut in sich Substanz und Funktion, d. h., er ist 
bilateral (hat zwei Seiten). Der Idealismus in der Sprachwissen- 
schaft versucht, beide Seiten des Sprachlautes voneinander zu trennen 
und einander gegeniiberzustellen, in W irklichkeit jedoch existieren 
Funktion und Substanz nur zusammen.

Den ersten Schritt zur Trennung der linguistischen Funktion 
des Sprachlautes von seiner Substanz machte I. A. B a u d o u i n  d e  
C o u r t e n a y .  Er gliederte die menschliche Rede in semantische und 
unsemantische Einheiten. Zu den semantischen zahlte er den sinn- 
vollen Satz, das W ort, das Morphem und das Phonem, zu den 
unsemantischen die Lauthulle des Satzes und des Wortes, die pho- 
netische Silbe und den konkreten R edelaut.1 Diese Zweiteilung 
zeigte, dafi der Sprachlaut w irklich zwei Seiten hat, eine funktio- 
nale (semantische) und eine m aterielle (unsemantische). I. A. Baudouin 
de Courtenay rift nur beide Seiten e i n e r  Einheit kunstlich ausein- 
ander, denn praktisch existieren sie zusammen. W ichtig ist, dafi 
I. A. Baudouin de Courtenay auf diese Weise zum Begriff * P h o 
n e m  kam.

Wie das System der Sprache iiberhaupt existiert nach I. A. Bau
douin de Courtenays Ansichten das Phonem nur in der Psyche des 
einzelnen Menschen. Das Phonem wird somit als eine Einheit des 
Sprachsystems aufgefaflt, der jsonkrete Laut jedoch als Einheit 
der Rede. Das Phonem ist nach den Ansichten von I. A. Baudouin 
de Courtenay eine standige primare linguistische Erscheinung, der 
Redelaut hingegen etwas Sekundares, Voriibergehendes, das nur 
dann in Aktion tr itt , wenn der Mensch spricht. „Der Redelaut", 
heifit es bei ihm, „ist das akustische Resultat einer augenblicklichen 
Auflerung des Phonems, das in der Psyche des Individuums exi
s tie rt."2

In der Rede, meint I. A. Baudouin de Courtenay weiter, er- 
scheint jedes Phonem in Form mehrerer D i v e r g e n z e n  (Varianten). 
Dabei unterscheidet er zwei Arten von Divergenzen: k e i m e n d e  
und s i c h t b a r e .  Die keimenden Divergenzen werden von den 
Sprechenden in der Regel nicht empfunden und entstehen infolge 
der Einwirkung rein physiologischer Faktoren auf das Phonem. Auf 
diese Weise entstehen z. B. verschiedene Schattierungen des Pho
nems [k] in den Silben k a , k e , k i , k o } ku . Vgl. das [k] in К atze, 
Kegel, K ind, kosten, Kugel.

1 Б о д у э н  д е  К у р т е н э ,  Избранные труды по общему языкознанию, 
т. 1/М ., 1963., стр. 121.

s Б о д у э н  д е  К у р т е н э ,  Введение в языковедение, Пг., 1917, стр. 197.
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Die sichtbaren Divergenzen sind leicht zu bemerken. Sie ent
stehen nach Baudouin de Courtenays Meinung auch infolge physio- 
logischer Einwirkung, aber diese Einwirkung auBert sich nur im 
Bereich eines Morphems. Auf diese Weise entstehen z. B. stimmlose 
Divergenzen von stimmhaften Phonemen oder umgekehrt stim m hafte 
Divergenzen von stimmlosen Phonemen. So tr itt  z. Б . im Morphem 
х л е б - das stimmhafte Phonem [Б] in Form von zwei Divergenzen
auf: [Б] oder [П]: [Х Л ’ЭБЪ] хлеба — [Х Л ’ЭП[ хлеб. Ebenso erscheint 
das deutsche Phonem [g] im Morphem w e g - bald als [g], bald als 
[k]: ['ve:go'] Wege — [ve:k] Weg. Andererseits kann das stimmlose 
Phonem [C] sowohl in Form eines [CJ als auch in Form eines [3]
zum VTorschein treten. Vgl. [ВАС] вас — [ВАЗ ЗАВУТ] вас зовут.

Auch-Vokale konnen in einem Morphem in sichtbar verschiede
nen Divergenzen auftreten. So zeigt z. B. das Phonem [O] die D i
vergenzen [O] und [A] im Morphem вод-: [ВОДЫ] воды —  [ВАДА] 
вода.

Die Divergenzen entstehen nach Baudouin de Courtenays Ansicht 
deshalb, weil es dem Sprechenden nicht gelingt, seine Absicht zu 
verwirklichen. In der Psyche des Menschen existiere jedes Morphem 
in Form eines unveranderlichen Lautbildes. Der Sprechende sei 
bestrebt, jedes Morphem immer nur in dieser Weise auszusprechen. 
Allein eine vollig reine, ideale Aussprache werde durch verschiedene 
physiologische Einwirkungen vereitelt.

Das Phonem ist somit nach I. A. Baudouin de Courtenays 
Ansicht eine abstrakte sprachlich-psychologische Einheit, eine Vor- 
stellung des realen Redelautes, die standig in der Psyche des Indi- 
viduums existiert. Beim Spreehen bekommt das Phonem seinen 
Ausdruck in verschiedenen Divergenzen. Diese realen Laute m it 
ihren physiologischen und akustischen Eigenschaften betrachtet 
I. A. Baudouin de Courtenay als sekundare Erscheinungen, die nur 
als lautliches H ilfsm ittel zur AuBerung des Phonems — der primaren 
Erscheinung — dienen.

I. A. Baudouin de Courtenay war der Ansicht, daB sich das 
Phonem in kleinere Elemente zerlegen lasse: in sog. physiologische 
und akustische Teilvorstellungen, d. h. in Vorstellungen einer be- 
stim m ten Artikulationsbewegung, einer bestimmten Tonhohe usw.

Diese grundlegenden phonologischen Forschungen L A. Baudouin 
de Courtenays, die im subjektiven Idealismus fuBen, bekommen 
ihre weitere Entwicklung im Auslande und bei uns in der Sowjet
union. Im Ausland geht die Entwicklung vor allem von der Zwei
teilung in Sprache und Rede aus, die in den Werken von F. d e  
S a u s s u r e  vorliegt, wodurch die Kluft zwischen Phonem und 
Redelaut aufs AuBerste vertieft wird.

Bedeutenden EinfluB auf die Entwicklung der Phonologie (der 
Lehre vom Phonem) erwies die Prager Sprachschule und vor allem 
ihr Leiter der 20er und 30er Jahre N. S. T r u b e t z k o y .  Von
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besonderer Bedeutung fur die weitere Entwicklung waren neue 
theoretische Begriffe, die nicht nur m anifestiert, sondern auch durch 
reichliche Forschungen an verschiedenen Sprachen begriindet wur- 
den. Hierher gehoren die Begriffe „phonologische Opposition", ,,un- 
terscheidendes (differenzierendes)' Merkmal", „starke und schwache 
Positiorisbedingungen", „Neutralisierung der Unterscheidungsmerk- 
male“ u. a. Auch finden wir hier den ersten Versuch, die prosodi- 
schen Mittel der Sprache vom Standpunkte der Phonologie aus zu in- 
terpratieren. Es ist dabei zu beachten, daB die unm ittelbaren 
praktischen Forschungen und ihre Ergebnisse bei N. S. Trubetzkoy 
und seinen Schulern, wie seinerzeit auch bei I. A. Baudouin de 
Courtenay, trotz idealistischer Auffassungen zum groBten Teil auf 
realen linguistischen Erscheinungen fuBen.

Zu extremen Scheidungen von Phonem und Redelaut kommt es 
bei dem amerikanischen Sprachforscher W. F. T w a d d e 11 und dem 
danischen Linguisten L. H j e l m s l e v .  Ersterer sieht im Phonem eine 
F iktion der Sprachwissenschaftler, die in der Rede iiberhaupt keine 
konsequenten Lautvarianten voraussetzt.1 Letzterer entfernt aus dem 
Phonem die differenzierenden Merkmale, da das Phonem als „reine 
Fcrm" nichts Materielles duldet.2 Es gibt jedoch unter den dani
schen und amerikanischen Sprachforschern auch andere Ansichten, 
die uns naher stehen. So findet z. В. E. F i s c h e r - J o r g e n s e n ,  
daB die funktionellen Ausdrucksmittel einer Sprache nicht ohne 
Beriicksichtigung des Stoffes, in dem sie sich manifestieren, aufge- 
stellt werden konnen .3

Von Bedeutung fiir die Festlegung des Phoneminventars einer 
Sprache ist die distributive Sprachanalyse (eine wissenschaftliche 
Untersuchung der Spracheinheiten unter Beriicksichtigung ihrer Po- 
sitionsbedingungen in der Rede), die von den amerikanischen 
Deskriptivisten begriindet w urde.4 Leider wird dabei in der Regel 
die Zweiteilung in Sprach- und Redesystem iibersehen. Bei einer 
konsequenten Unterscheidung von Sprach- und Redesystem und 
entsprechenden starken und schwachen Positionsbedingungen kann 
die distributive Analyse zu effektiven Forschungsergebnissen fiihren. 
W ichtig ist, daB bei der distributiven Sprachanalyse das Phonem 
und seine Varianten in der Rede (die Allophone) in nahen Bezie- 
hungen bleiben, da man bei der Herausscheidung der Phoneme von 
den physiologisch-akustischen Eigenschaften der Varianten ausgeht. 
Das Phonem ist in diesem Falle „eine Klasse von Lauten".8

1 W. F. T w a d d e l  1, On defining the phoneme, Supplem ent to Language, 
XVI, 1935.

2 L. H j e l m s l e v ,  Langue et parole, Cahiers F. de Saussure, II, 1942.
3 E. F i s c h e r - J o r g e n s e n ,  Die Bedeutung der funktionellen Sprach-

beschreibung fiir d ie Phonetik, Phonetica (Symposion Trubetzkoy), Basel—New 
York 1959, S. 17.

4 H. A. G l e a s o n ,  An introduction to descrip tive linguistics, New York 
1961.

5 Ibidem, S. 258.
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Ahnliche Ansichten finden wir bei dem englischen Sprachforscher 
D. J o n e s ,  der unter Phonem „eine Lautfam ilie“ der entsprechenden 
Sprache versteht, wobei jedes Glied der Fam ilie seine besonderen 
Positionsbedingungen haben mufl.1 So ist von D. Jones’ Standpunkt 
aus betrachtet das deutsche Phonem [k] eine Fam ilie der Laute 
[kh] in halt, [k‘h] in K in d , [kc] in Kathalog , [k*c] in Kilometer, [k] 
in Skandal, [k*] in Skizze. E in jedes Glied dieser Fam ilie hat seine 
besondere Position. Die ersten beiden Laute stehen in betonter Silbe, 
[kh] vor Vokalen der hinteren und m ittleren Reihe, [k*h] vor Vo
kalen der vorderen Reihe. Die beiden nachsten Laute stehen in 
unbetonten Silben, die letzten nach [s]. Verschiedene vokalische 
Umgebung bestim m t die Position genauer.

Nach dieser Ansicht ist das Phonem kein abstraktes Bedeutungs- 
element, sondern eine Gruppe physiologisch und akustisch nahe 
stehender Laute. Es fehlt dabei leider das Kriterium  der funktio- 
nalen Aquivalenz (der gleichen Funktion). Stark reduzierte Laute 
konnen nur dann ihre richtige phonologische W ertung bekommen, 
wenn wir sie m it der G rundvariante des Phonems in der starken 
Position in Einklang bringen und die differenzierende Funktion 
der Grundvariante in Betracht ziehen. So bestimmen wir die Zuge- 
horigkeit des deutschen reduzierten [э]* in Schule zum Phonem [e:J, 
weil das differenzierende Oppositionspaar [e:] — [a:] in W ille — V illa  
ebenso wirksam ist wie in leben — laben.

Bei uns in der Sowjetunion hat vor allem L. W. Stscherba viel 
zur Entwicklung der Lehre vom Phonem beigetragen. Er machte 
als erster auf die differenzierende Funktion des Phonems aufmerksam 
und fiihrte den Begriff der H auptschattierung des Phonems ein. 
L. W. Stscherba sucht und findet dialektisch-m aterialistische 
Wechselbeziehungen zwischen Phonem und Redelaut. Er versucht, 
diese Beziehungen naher zu bestimmen, indem er zu den philoso- 
phischen Begriffen „das Allgemeine“ und „das Besondere“ greift. Im 
Phonem sieht L. W. Stscherba das Allgemeine, in den Redelauten, 
die Varianten der Phoneme darstellen, das Besondere.2 Das Phonem 
ist somit bei L. W. Stscherba auch eine A bstraktion, eine Verall- 
gemeinerung im Bewufltsein des Menschen. Allein diese abstrakte 
E inheit existiert nicht getrennt von den Schattierungen, sondern 
nur in denselben, denn bekanntlich existiert das Allgemeine nur 
im Besonderen, durch das Besondere.3

Bei der Bestimmung des Phoneminventars einer Sprache gehen 
L. W. Stscherba und seine Schuler von einheitlichen funktionalen 
und physiologisch-akustischen Eigenschaften der Laute aus. Als 
Grundforderung gilt dabei die Regel, nach welcher die Glieder eines

1 D. J o n e s ,  The Phoneme: its N ature and Use, Cam bridge 1950, p. 10.
2 Л. В. Щ е р б а ,  Фонетика французского языка, М., 1953, стр. 19.
3 См.: В. И. Л е н и н ,  Поли. собр. соч., т. 29, стр. 318: „ ... отдельное не 

сущ ествует иначе как в той связи, которая ведет к общему. Общ ее сущест
вует лишь в отдельном, через отдельное.“

50



Phonems streng von den Gliedern der iibrigen Phoneme abgegrenzt 
werden miissen.1 Es werden also keine Uberschneidungen in den 
Schattierungsreihen zweier oder mehrerer Phoneme zugelassen, wie 
bei der Moskauer Schule, wo das [П] in [ЗУП] зуб als Variante
des Phonems [Б] angesehen wird und das [A] in [ВАДА] вода als 
Variante des Phonems [O], wahrend das [П] auch als selbstandiges
Phonem funktionieren капп ([ПАЛКЪ] палка [БАЛКЪ] балка)
und [A] gleichzeitig als Variante des Phonems [А] ([ДРАВА] дрова—
[ТРАВА] трава).

Nach den Auffassungen der Moskauer Schule (R. I. Avanessow, 
P. S. Kusnezow, W. N. Sidorow, A. A. Reformatski u. a.) ist das 
Phonem auch eine sprachsystemliche A bstraktion, der eine Reihe 
von V arianten in der Rede entspricht. Bei der Bestimmurig des 
Phonem inventars wird ebenfalls das K riterium  der einheitlichen 
Funktion und der einheitlichen physiologisch-akustischen Eigen- 
schaften berucksichtigt. Dabei geht man jedoch von der starken 
Position des Phonems aus, das als Einheit des Systems betrachtet 
wird. Und bei der Bestimmung der Variantenreihe eines Phonems 
wird die Einwirkung der Umgebung auf die lautliche S truktur des 
Morphems im RedefluB in Betracht gezogen. Man assoziiert dann
das [П] aus [ЗУП] зуб m it dem [Б] aus [ЗУБЫ ] зубы und das
[A] aus [ВАДА] вода m it dem [O] aus [ВОДЫ] воды. Die V arian
tenreihe des Phonems der Moskauer Schule ist deshalb umfangreicher 
als die Variantenreihe des Phonems der Leningrader Schule. Der 
Unterschied ergibt sich, weil die Moskauer Schule die Neutralisie- 
rungen der Phoneme in den schwachen Positionen zulaBt. Aus- 
schlaggebend ist fur die Festlegung des Phonem inventars einer Sprache 
die starke Position der Phoneme. Jedes Phonem muB seine starke 
Position haben. Wenn nun aber in die Variantenreihe des Phonems 
auBerdem Redelaute kommen, die bis zur U nkenntlichkeit reduziert 
sind oder m it den Varianten anderer Phoneme zusamm enfallen, so 
nur deshalb, weil der EinfluB der Umgebung auf das Phonem im 
RedefluB in vollem MaBe berucksichtigt w ird .2

§ 15. Was verstehen wir unter einem Phonem.

Der Phonembegriff ist nur im Zusammenhang m it der Zweiteilung 
in Sprach- und Redesystem zu klaren. Wie das Sprachsystem von 
dem Redesystem nur auf kiinstliche Weise getrennt werden kann,

1 JI. P. З и н  д е р ,  Общ ая фонетика, ЛГУ, 1960.
2 Р. И. А в а н е с о в ,  В. Н. С и д о р о в ,  О черк грамматики русского ли

тературного языка, М., 1945; П. С. К у з н е ц о в, К вопросу о фонематической 
системе современного французского языка, «Уч. зап. МГПИ», т. V, вып. 1, 
1941; е г о  ж е , К вопросу фонологии ударения, Докл. и сообщ. филолог, 
ф-та МГУ, вып. 6, 1948.
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so ist auch das Phonem — die kleinste E inheit des Sprachsystems — 
von dem kleinsten Element des Redesystems — dem Redelaut — nur 
theoretisch zu scheiden.

U n t e r  P h o n e m  v e r s t e h e n  w i r  e i n e n  S p r a c h i a u t  
m i t  d i f f e r e n z i e r e n d e r  F u n k t i o n ,  d e r  a u s  d e r  R e d e ,  
i n  w e l c h e r  e r  i n  v i e l e n  s i t u a t i v  b e d i n g t e n V a r i a n t e n  
a u f t r i t t ,  h e r a u s g e l o s t  w e r d e n  k a n n .  A n  j e d e m  P h o 
n e m  i s t  e i n e  m a t e r i e l l e  u n d  e i n e  f u n k t i o n a l e  S e i t e  
z u  u n t e r s c h e i  d e n .  D a s  P h o n e m  i s t n u r  i n s o f e r n e i n e  
A b s t r a k t i o n ,  i n w i e f e r n  e s  a u s  d e r  G e s a m t h e i t  d e r  
k o n k r e t e n  Z u s a m m e n h a n g e  i n  d e r  R e d e  h e r a u s g e 
l o s t  i s t .

Die Varianten eines Phonems sind positionsbedingte Aufierungen 
eines einheitlichen Sprachlautes m it differenzierender Funktion. 
Jede Variante ist Vertreter eines Phonems und deshalb funktional 
w irkbar in Bezug auf die Vertreter eines anderen Phonems. Alle 
Varianten eines Phonems haben eine aquivalente (einheitliche) 
Funktion und einheitliche physiologisch-akustische Eigenschaften in 
starken Positionen. In den schwachen Positionen konnen die Va
rianten eines Phonems m it V arianten eines anderen Phonems zu- 
sammenfallen, neutralisiert werden, wie z. B. das [d] in Rad  m it 
dem [t] in Rat.

Jedes Phonem existiert im Sprachsystem als Unikum m it eige- 
ner Funktion und eigenen materiellen Eigenschaften. Dabei hat jede 
Variante des Phonems ihre besondere Position. Man sagt: sie stehen 
in komplementarer D istribu tioa  W ahrend V arianten verschiedener 
Phoneme in gleicher D istribution stehen konnen. Vgl. leben — be- 
ben — Reben — geben — heben — neben — weben.

Die Selbstandigkeit der Phoneme einer Sprache wird durch Op- 
positionspaare bestim m t. So zeigt z. B. die Opposition [fal] Fall — 
[fa:l] fahl, dafl L a n g e / K i i r z e  im Deutschen differenzierende 
Merkmale sind und deshalb [a:] und [a] als selbstandige Sprach- 
laute m it differenzierender Funktion, d. h. als Phoneme gelten, 
Jedes Phonem hat seine besonderen differenzierenden Merkmale, 
die physischer N atur sind. Nur durch Verallgemeinerungen kommt 
man zu Begriffen wie S t i m m h a f t i g k e i t / S t i m m l o s i g k e i t .  
Reell existieren nur konkrete Laute m it konkreten differenzierenden 
Merkmalen, die auf m aterielle Weise erzeugt werden. Jedoch besteht 
das Phonem nicht nur aus differenzierenden Merkmalen. Es ist nicht 
nur ein Bundel von differenzierenden Merkmalen, wie manche Sprach- 
wissenschaftler glauben.1 Zum Phonem gehort sein voiles K langbild, 
aus dem die differenzierenden Merkmale herausgeschalt werden konnen2,

1 R. J a k o b s o n  a n d  M.  H a l l e ,  Fundam entals of Language, 's-G raven- 
hage 1956, p. 20.

2 П. С. К у з н е ц о в ,  О дифференциальных признаках фонем, ВЯ, 1958, 
N® 1; Л. В. Б о н д а р к о  и Л. Р. 3  и н д е р, О некоторых дифференциаль
ных признаках русских согласных фонем, ВЯ, 1966, № 1.
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Das Phonem inventar einer Sprache wird auf Grund der Analyse 
des Lautbestandes in ihrer starken Position bestimm t. Es gibt kein 
Phonem ohne starke Position. Die phonematische W ertung der stark 
reduzierten Varianten in schwachen Positionen erfolgt auf Grund 
des Phonembestands der starken Positionen. Vgl. [O] und [Ъ] in
[ГОЛЪВЫ] головы — [ГЪЛАВА] голова\ [g] und [к] in ['za:gon] 
sagen — [za.kt] sagt\ [e:], [e*], [o’] in t'be:bon] beben, [be*'hentj 
behend, [ba^’axtan] beachten.

Zur Bestimmung der V arianten eines Phonems, die ausschlieBlich, 
in schwachen Positionen auftreten, ist nicht unbedingt ein Ver- 
gleich von Morphemen in verschiedener Position notig. Es geniigt 
ein Vergleich von ahnlich lautenden Silben.

Die Metaphysik in der Sprachwissenschaft verneint Ubergangs- 
erscheinungen im Phonem und sieht jedes Phonem als ein unveran- 
derliches„Backsteinchen“ m it strengum rissenen Linien an. Bekanntlich 
sind jedoch „ h a r d  a n d  f a s t  l i n e s  m it der Entwicklungstheorie 
unvertraglich.“ 1

In der Sprachentwicklung konnen aus bestimmten Schattierun- 
gen eines Phonems neue Phoneme entstehen. Das sehen wir z. B. 
im Deutschen an der Entwicklung der labialisierten Vokale der 
vorderen Reihe [y :], [Y], [0 :], [се]. Diese Vokale entstanden aus 
Schattierungen der labialisierten Vokale der hinteren Reihe durch 
den EinfluB des folgenden i. Die Entwicklung dieser Phoneme 
geht allm ahlich vor sich. W ahrend in dem alten fulliati der durch 
и bezeichnete Laut noch eine Schattierung des Phonems [0] ist, 
hat sich in fallen  das [Y] schon zu einem selbstandigen Phonem 
entwickelt; denn das i  ist verschwunden und kann nun nicht mehr 
auf das [Y] einwirken.

Die Sprachentwicklung ist ohne Entstehung lexikalischer und 
grammatischer Homonyme undenkbar. Auch phonematische Zusam- 
menstoBe sind in diesem Falle nicht ausgeschlossen. Dann bekom- 
men zwei, m itunter auch drei Phoneme in ein und derselben Schat
tierung ihren Ausdruck, z. B. [hirt] H ir t— [kint] K in d ; [Р ’ЬДА- 
ВОЙ] рядовой — [Л’ЬГКАВОЙ] легковой — [Т’Ь П ’Э Р’] теперь.

Es kann ein und derselbe Laut in einem Fall als selbstandiges 
Phonem auftreten, im ' anderen Fall als Variante eines Phonems. 
Vgl. [ba:t] er bat — [ba:t] das Bad.

Zu beachten ist auch, daB manche Laute nur in bestimm ten 
Fallen als Phoneme empfunden werden, in anderen nicht. So wer
den das geschlossene lange [e:] und das offene lange [e:] in der 
deutschen Sprache nur dort streng als Phoneme auseinandergehalten 
und dementsprechend verschieden gesprochen, wo sie als bedeu- 
tungsunterscheidende Lautm ittel einander gegeniiberstehen, z. B.

1 F. E n g e l s ,  Herrn Eugen Diihrings (Jmwalzung der W issenschaft. Dia- 
lek tik  der Natur, 1873— 1882 (s. K. M a r x  u. F. E n g e l s ,  Werke, Bd. 15, 
Berlin 1962, S. 639).
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l'be:ran] Beeren — ['Ы:гэп] Baren , ['ve-.ro*] wehre — ['ve:ra-] ware, 
['Jte:lan] stehlen — ['Jte:lan] slahlen. In anderen Fallen ist man ge- 
neigt, das [s:] dem [e:] ahnlich zu spreehen, z. B. ['he:mij] hamisch, 
[Jpe:t] spat.

§ 16. Artikulatorische, phonetische und phonologische Basis des 
Deutschen.

Jede Sprache hat ihr besonderes Lautsystem und bedient sich 
des Sprechapparates auf entsprechende Weise. Spricht man Eng- 
lisch, so ist die Zunge weiter nach hinten verlegt, als wenn man 
Russisch oder Deutsch spricht. Beim Russischen wiederum ist die 
Zunge im allgemeinen weiter nach hinten gezogen als beim Deu
tschen. Die L ippenaktiv itat ist im Deutschen starker als im Rus
sischen. Im Russischen ist dagegen die Anpassung eines Lautes an 
den anderen mehr verbreitet als im Deutschen.

Die Trager einer Sprache stellen also die Sprachorgane beim 
Spreehen auf ihre besondere Weise ein. D ie  c h a r a k t e r i s t i s c h e  
E i n s t e l l u n g  der S p r a c h o r g a n e  b e i m  S p r e e h e n  n e n n t  
m a n  a r t  i k u l a t o r i s c h e  B a s i s  o d e r  A r t i к u 1 a t i o n  s- 
b a s i s.

Die A rtikulationsbasis lafit die artikulatorischen Besonderheiten 
einer Sprache durch den Vergleich m it den artikulatorischen Besonder
heiten einer anderen Sprache verallgemeinern und klassifizieren.

Die wichtigsten Merkmale der A rtikulationsbasis der deutschen 
Sprache im Vergleich zur russischen sind folgende:

1) starkere Muskelspannung und starkerer Atemdruck, wodurch 
die Behauchung der stimmlosen Verschlufilaute und ein starkes 
Gerausch der stimmlosen Engelaute und der Affrikaten erzielt wird;

2) geringere A ktiv itat der Stimmbander bei der Bildung der 
stimmhaften Gerauschlaute;

3) keine Palatalisierung der Konsonanten durch eine zusatzliche 
Hebung des vorderen Zungenriickens;

4) keine Velarisierung der deutschen Konsonanten durch eine 
zusatzliche A rtikulation des hinteren Zungenriickens zum Velum;

5) Bildung der Vorderzungenkonsonanten an den Alveolen der 
oberen Zahne (der russischen an den oberen Zah'nen);

6) Beteiligung des Gaumensegels, des Zapfchens und der hinte
ren W andung der Rachenhohle (des P harynx’)an  der Bildung eini- 
ger deutscher Konsonanten: [x], [h], [R];

7) die beharrende (progressive) Einwirkung eines stimmlosen 
Gerauschlautes auf den folgenden stim m haften Gerauschlaut 
[das 'bu:x] das Buch]

8) Anpassung der Hinterzungenkonsonanten [k], [g|, [ij],
[x] an die vorhergehenden Vokale der vorderen Reihe durch Verle- 
gung der A rtikulationsstelle nach vorn;



9) vorgeriickte Zungenlage bei der Aussprache der deutscherr 
Vokale (Kontakt m it den unteren Schneidezahnen);

10) starke L ippenaktiv itat, Lippenrundung m it Vorstiilpung;
11) gleitende A rtikulation bei der Aussprache der Diphthonge;
12) exakte Aussprache der Monophthonge ohne merklichen An- 

glitt und Abglitt;
13) fester Anschluft der kurzen Vokale an den folgenden Kon

sonanten;
14) neuer Einsatz bei betonten Vokalen im Silbenanlaut des 

Stammes und der Prafixe;
15) keine qualitative Reduktion der Vokalphoneme mit Ausnah- 

me der Phoneme [e:] und [г] in Suffixen und Endungen und in 
den Prafixen be- und ge-;

16) keine merkbare Einwirkung der Konsonanten auf die Quali- 
ta t der Vokale;

17) leichte Einwirkung der Vokale auf die Q ualitat der vor- 
hergehendem Konsonanten: helle Schattierungen vor Vokalen der 
vorderen Reihe, dunkle Schattierungen vor Vokalen der m ittleren 
und hinteren Reihe.

Der Begriff „Artikulationsbasis" ist aber in gewisser. Hinsicht 
beschrankt, weil er nicht alle L autm ittel der Sprache umfaBt, 
sondern nur die Eigenheiten der A rtikulation. Die Akustik der 
Sprachlaute, die Intonation im weiten Sinne des Wortes, die Si 1- 
bentrennung, die W ortbetonung und der phonologische Wert vieler 
phonetischer Erscheinungen bleibt aufierhalb des Bereichs der Arti- 
kulationsbasis.

Manche Phonetiker begniigen sich deshalb schon nicht mehr 
m it dem Begriff ,,Artikulationsbasis“. Sie suchen nach einem ahn- 
lichen, jedoch weiteren Begriff, der mehr als die artikulatorischen 
Kennzeichen einer Sprache umfassen wiirde. S. I. B e r n s t e i n  
spricht z. B. von einer „phonetischen Basis“ und versteht darunter 
allgemeine Kennzeichen der Aussprache, die sich nicht nur auf artiku- 
latorische, sondern auch auf akustische Erscheinungen erstrecken.1 
Auch O. A. N o r  к bedient sich dieses Terminus in derselben 
Bedeutung.2

Die lautliche Seite der Sprache besteht jedoch nicht nur aus 
artikulatorischen und akustischen Erscheinungen. Hierher gehoren 
aufierdem Eigenheiten des Silbenbaus, der W ortbetonung, der pho
netischen Gliederung der Rede, der Einwirkung der Umgebung auf 
die Phoneme in der flieflenden Rede. All diese Erscheinungen 
bleiben bei S. I. Bernstein aufierhalb des Begriffs „phonetische 
Basis“.

W i r  v e r s t e h e n  u n t e r  p h o n e t i s c h e r  B a s i s  e i n e r  
S p r a c h e  d i e  G e s a m t h e i t  d e r  p h o n e t i s c h e n  I T a u p t -

1 С. И. Б е р н ш т е й н ,  Вопросы обучения произношению, М., 1937, 
стр. 32—33.

2 О. А. Н о р  к, Построение вводного фонетического курса, 1945.
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m e r k m a l e  d e r  g e g e b e n e n  S p r a c h e  i m V e r g l e i c h  zu  
d e n  p h o n e t i s c h e n  H a u p t m e r k m a l e n  e i n e r  a n d e r e n  
S p r a c h e .

Die artikulatorische Basis ist also nur ein kleiner Teil der pho
netischen Basis.

Die phonetische Basis einer Sprache kann nur anhand einer 
eingehenden Untersuchung des phonetischen Systems dieser Sprache 
im Vergleich zum phonetischen System einer anderen Sprache 
bestimmt und in Form einer Aufzahlung der Hauptunterschiede 
zwischen den Lautsystemen dieser Sprachen dargestellt werden.

Es ist moglich, auch von einer p h o n o l o g i s c h e n  Basis der 
Sprachen zu spreehen. H at doch jede Sprache ihr besonderes 
phonematisches System m it ihren eigenartigen Unterscheidungs- 
merkmalen. Im Vergleich zum Russischen sind dem Deutschen fol- 
gende binare Unterscheidungsmerkmale eigen:

1) Lange/Ktirze bei Vokalen;
2) Lippenrundung m it Lippenvorstiilpung/Fehlen der Lippenrun- 

dung mit Lippenvorsttilpung;
3) nichtgleitende/gleitende A rtikulation bei Monophthongen und 

Diphthongen;
4) Lange/Ktirze verbunden m it geschlossener/offener Q ualitat;
5) Stim m losigkeit/Stim m haftigkeit verbunden m it Starke/Schwa- 

che bei der Bildung der Verschlufikonsonanten.
Es fehlen im Vergleich zum Russischen Oppositionen von 

n ichtpalatalisierten/palatalisierten  Konsonanten.
Dies sind die wichtigsten Gegensatze zwischen dem deutschen 

und russischen Phonemsystem. Um die phonologische Basis des 
Deutschen vollstandig darzustellen, miissen noch die wichtigsten 
Unterscheidungsmerkmale der Prosodik hinzukommen. Leider sind sie 
im Vergleich zum Russischen noch nicht allseitig geklart. Auf 
diesem Gebiet stehen eingehende vergleichende Forschungen bevor.



DRITTES KAP1TEL

DAS DEUTSCHE VOKALSYSTEM

§ 17. Starke Positionen der deutschen Vokalphoneme.

Vokale sind reine Stim m tonlaute. Bei ihrer Hervorbringung 
streift der Luftstrom durch das Ansatzrohr, ohne auf ein Hinder- 
nis in Form einer Enge oder eines Verschlusses zu stofien. Deshalb 
entsteht kein Gerausch. Im Ansatzrohr werden m it Hilfe der be- 
weglichen Sprachorgane Resonanzraume verschiedener Form gebil- 
det. Jeder Resonanzraum hat seinen Eigenton und bewirkt einen 
entsprechenden Klang. Bei den Vokalen hat man es in der Regel 
m it drei Resonanzraumen zu tun: dem vorderen Mundraum, dem 
hinteren Mundraum zusammen m it dem Rachenraum und dem Re
sonanzraum, der durch eine Vereinigung der beiden ersten entsteht. 
Deshalb unterscheidet man bei jedem Vokal gewohnlich drei F o r 
m a n  t e n  (Eigentone) m it verschiedener Tonhohe.

Das deutsche Vokalsystem ist ziemlich kompliziert. Wenn wir 
von den franzosischen nasalierten Vokalen [a:], [5:], [£], [de:] abse- 
hen, die in entlehnter Lexik auftreten, so besteht es aus 18 Pho- 
nemen: 15 Monophthongen und 3 Diphthongen. In der Rede tr itt  
jedes Phonem in verschiedenen V arianten auf, wodurch das System 
noch komplizierter wird. In diesem Kapitel werden die Vokalpho
neme nur in ihrer Grundform behandelt', d. h. in der Form, in 
welcher sie in starken Positionen auftreten. U n t e r  s t a r k e n  Po-  
' si t i o n e n  v e r s  t e  h e n  w i r  d a  b e i  P o s i t i o n e n ,  i n  d e n e n  
d a s  P h o n e m  d e m  g e r  i n g s  t e n  E i n f  1 u fi d e r  U m g e b u n g  
a u s g e s e t z t  i s t .  In den starken Positionen klingen die Pho
neme am deutlichsten und bringen ihre physiologisch-akustischen 
Merkmale am vollstandigsten zum Ausdruck.

Es sind a l l g e m e i n g i i l t i g e  und s p e z i e l l e  starke Posi
tionen zu unterscheiden. Erstere sind alien Sprachen eigen, letztere 
konnen in verschiedenen Sprachen verschieden sein. Fur alle Spra
chen gilt z. B. als starke Positionsbedingung eine ruhige neutrale 
M itteilung in Prosa, in der es keine logisch-kontrasten Gegeniiber- 
stellungen und keine Emotionsaufierungen gibt. Bei der Bestim- 
mung der speziellen starken Positionen gehen wir von diesen all- 
gemeingiiltigen starken Positionsbedingungen aus.
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Die deutschen langen Monophthonge und die Diphthonge haben 
ihre spezielle starke Position in einer betonten Silbe, die often 
oder relativ of fen ist: ba-den> we-ben, B ro t  (Bro-te), W ei-zen , 
lieu-te. In unbetonten offenen Stammsilben biiflen sie ihre Lange 
zum Teil oder vollstandig ein: We-berei, le-bendig , Heu-chelei. 
Unverandert bleibt nur die Q ualitat der Vokalphoneme. In unbe
tonten Suffixen und den Prafixen b e g e -  verliert das Phonem [e:] 
an Q uantitat und Q ualitat zugleich: Schule , B e-ginn , Ge-birge. 
In gcschlossenen Silben kommen die deutschen langen Monophthonge 
nur in Ausnahmefallen vor: er, zart, Heinz. Deshalb g ilt als allge- 
meine Regel, daB die deutschen Monophthonge und Diphthonge 
ihre starke Position in offenen und relativ offenen Silben haben. 
Ausnahmen davon sind Falle, wo der Monophthong oder Diphthong 
im Anlaut steht, da sich hier der neue Einsatz merkbar macht: ein 
(vgl. Wein), ahnen (vgl. bahnen).

Die kurzen Vokale treten im Deutschen nur in geschlossenen 
Silben auf und klingen ebenfalls am deutlichsten in der betonten 
Silbe, falls sie nicht im A nlaut stehen. Deshalb gilt die geschlos- 
serie betonte Silbe als starke Position der deutschen kurzen Vo
kalphoneme: fa s t , dort , wund. Ausnahmen: .ds^, O rt , und.

A n m e r k u n g .  Wir sehen hier von einzelnen V eranderungen in der Vo- 
kallange ab, die das Ohr gewohnlich nicht merkt. Diese V eranderungen cntste- 
hen unter dem EinfluB der Nachbarkonsonanten. So findet z. В. E. A. M e у e r, 
daB ein und derselbe Vokal langer vor Engelauten und kiirzer vor VerschluB- 
lauten ist. Auch sollen die Konsonanten |1], [m], [n], [g] meistens kiirzend auf 
den vorhergehenden Vokal wirken. E. A. M eyer komrr.t zu der SchluBfolgerung, 
daB der Vokal vor ungespannten Konsonanten langer, vor gespannten kiirzer 
ist. 1 R. M. U r o j e w a  findet, daB die Vokale zwischen stim m haften Konsonan
ten etwas langer sind als zwischen stimmlosen; daB sie zwischen nasalen Kon
sonanten etwas kiirzer sind als zwischen Konsonanten ohne Nasenresonanz. Es 
w ird darauf aufmerksam gemacht, daB die langen Vokale besonders stark vor 
•einem Zapfchen-R gedehnt w erden: Fahrt, fuhr , wer.2

Die russischen Vokalphoneme haben andere spezielle starke Po- 
sitionen als die deutschen. So klingen die Vokalphoneme der m itt- 
leren und hinteren Reihe am deutlichsten, wenn sie in einer be
tonten Silbe in der Umgebung von nicht palatalisierten Konsonan
ten stehen: дар , о н , т ут , столы.

In sonstigen Positionen werden die Vokalphoneme der hinteren 
und m ittleren Reihe stark reduziert.

Als spezielle starke Position der russischen Vokalphoneme der 
vorderen Reihe g ilt die Stellung nach einem palatalisierten Kon
sonanten in einer betonten Silbe: me, дед, липа. In sonstigen Po
sitionen klingen die Vokale der vorderen Reihe offener (это, ива) 
oder geschlossener (нить, петь). Nach den Zischlauten wird [И] 
zu [Ы ]: [Ш ЫТ’] шить, [Ж Ы Т’] жить, [ЦЫ РК] цирк.

1 Е. А. М е у е г, Zur Vokaldauer im Deutschen, Nordiska Studier tilleg- 
nade Ad. Noreen, Upsala 1904.

2 P. М. У p о e в а, К вопросу о длительности гласных в немецком языке, 
«Уч. зап. I МГПИИЯ>, т. VIII, МГУ, 1954.
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§ 1 8 .  Systematisierung der deutschen Vokalphoneme.

Die 15 Monophthonge der deutschen Sprache werden gewohn- 
lich nach der Zungenlage systematisiert.* Man stellt sie im sog. 
V o k a l d r e i e c k  dar (s. Abb. 7), in dem das [i:] die vorderste 
hochste Lage der Zunge bezeichnet, das [u:] die hinterste hochste 
Lage der Zunge und das [a:] die tiefste Lage der Mittelzunge. Zwischen 
[i:] und [a:] liegen die Vokale der vorderen Reihe, zu denen auch 
|i:J gehort. Zwischen [u:] und fa:] liegen die Vokale der hinteren 
Reihe [u:| miteingeschlossen. Die Vokale nehmen zwischen [i:] 
und [a:] einerseits, [u:] und [a:] andererseits ihre bestimm te Stelle 
ein.

Genaue Messungen an Rontgenaufnahmen zeigen jedoch, daft das 
Vokaldreieck die eigentliche Zungenlage bei der Hervorbringung 
der Vokale nur schematisch und bei weitem nicht genau darstellt.

l :  l j :  №.

1  у  U

С: (J): 0 :

I  I  се  

а  а=

Abb. 7. Vokaldreiedk.

Wenn man nam lich bei jeder Zungenhebung, die einem bestimm- 
ten Vokalphonem entspricht, den hochsten Punkt, den sog. Kul- 
m inationspunkt, findet und dann die so gewonnenen Punkte durch 
eine Linie vereinigt, so bekommt man kein Dreieck, sondern eine 
unregelmafiige F igur. Diese F igur nennen wir S c h e m a  der d e u t 
s c h e n  V o k a l e  (s. Abb. 8). Jeder Punkt in diesem Schema zeigt 
den K ulm inationspunkt der Zungenhebung bei der Bildung des 
entsprechenden Vokals.

Das Vokalschema zeigt zugleich, in welchem Mafte die Zunge 
bei der Aussprache der Vokale nach vorn oder nach hinten geriickt 
ist und der Spielraum der Zunge im vorderen und im hinteren 
Teil des.Mundraumes umgrenzt wird. Im vorderen Mundraum ist der 
Spielraum grofier, die Zunge kann hier hoher gehoben werden als im 
hinteren Teil des Mundraumes. Neun Vokalphoneme der^ deutschen 
Sprache, die sog. Vokale der vorderen Reihe, werden im vorderen 
Mundraum gebildet. Jeder Vokal hat seinen besonderen Grad der 
Zungenhebung. Nach dem Grad der Zungenhebung steht an der hochs
ten Stelle das [i:J und an der tiefsten das [ce], Zwischen ihnen liegen
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die iibrigen Vokalphoneme der vorderen Reihe in der Reihenfolge: 
(у:] — [e:] — [i] -  [0 :] -  [Y] -  [e:] — [e ] .1

Im kleineren hinteren Mundraum werden vier deutsche Vokal
phoneme gebildet: [u:], [о], [o:] und [э]. Dabei ist zu beachten, 
daB die Zunge bei der Aussprache des [0:] besonders weit zuriick- 
gezogen ist.

Die Vokalphoneme [a] und [a:] liegen nach ihrer Bildung zwi- 
schen den Vokalen der vorderen und hinteren Reihe. Sie werden 
im m ittleren Teil des Mundraumes gebildet, wobei die Zunge flach 
im Munde liegt und nur ein wenig in ihrem m ittleren Teil gehoben 
ist. W ir nennen die Vokale [a] und [a:] deshalb Vokale der m itt
leren Reihe.

Nach dem Grad der Zungenhebung unterscheidet man Vokale 
der hohen, m ittleren und tiefen Zungenlage. Mit tiefer Zungenlage 
werden die Vokale [a] und [a:] gebildet. Es ist nicht so leicht, die 
Grenze zwischen den Vokalen der m ittleren und hohen Zungenlage 
zu ziehen. W ir sehen die Vokale [oe], [e], [e:], [Y] und [э] als 
Vokale der m ittleren Zungenhebung an. Die iibrigen Vokale sind 
dann also Vokale der hohen Zungenhebung.

Die Diphthonge passen nicht in das Schema der Monophthonge, 
weil die Zungenlage bei ihrer A rtikulation nicht konstant ist. Die 
deutsche Sprache hat drei Diphthonge: [ae], [ao] und [5b]. W ir 
werden sie weiterhin genau besprechen. Hier sei nur darauf hinge- 
wiesen, daB bei der Bildung des [ae] die Zunge von einer m ittle- 
ren [a]-Lage zu einer vorderen [e]-Lage gleitet, wobei keine Grenze 
zwischen bei den vokalischen Bestandteilen des Diphthongs gezogen 
werden kann. Bei [ao] gleitet die Zunge von einer m ittleren [a]- 
Lage zu einer hinteren [o]-Lage und bei [5b] von einer hinteren
[o]-Lage zu einer vorderen [o]-Lage. Auch hier ist keine strenge 
Grenze zwischen den Bestandteilen zu ziehen.

Die deutschen Diphthonge sind somit einheitliche lange Vokale 
m it gleitender A rtikulation.

In der deutschen Hochsprach'e kommen auch die aus dem Fran- 
zosischen entlehnten nasalen Vokalphoneme [a:], [6:], [£:] und [de:] 
vor. In der Umgangssprache werden diese Vokale jedoch oft^durch 
Lautverbindungen ersetzt. Dann spricht man anstatt des [a:] ein

1 Auf den Unterschied zwischen der Zungenlage bei [i:] und [y :], [e:] und 
[0 :] hat E. A. M e y e r  schon im Jahre 1910 hingew iesen: „Fur das Deutsche 
ist es- ja nunm ehr so gut w ie allgem ein anerkannt, daB die Zungenstellung beim  
[y:] norm alerw eise nicht die des [i:], beim  [0:] nicht die des [e :] ist, sondern im 
Verhaltnis zu diesen betrachtlich gesenkt ist.“ (Untersuchung uber Lautbildung, 
V iёtor-Festschriftl 1910).

W. V i c t o r  schreibt spater: „DaB bei meiner Aussprache des geschlos- 
senen [0:| in O fen  und des geschlossencn [y:] in Obel, w elche ich fur die biih- 
nengemaBe halte, die Zungenstellung nicht ganz dieselbe ist, w ie bei [e:] in 
ew ig , bzw. [i:] in I  gel, davon habe ich mich vor langer Zeit durch den Augen- 
schein und Experim ente uberzeugt.“ (Elemente der Phonetik  des Deutschen, 
Englischen und FranzOsischen, 7. Aufl., Leipzig 1923, S. 166.)
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[ag], ansta tt des [5:] ein [эд], anstatt des [e:J ein [eg] und ansta tt 
des [de:] ein [oeg]. In der geregelten Aussprache ist dieser Ersatz 
jedoch nicht zulassig. Hier fallt die Zungenlage der nasalierten 
Vokale m it der Zungenlage der deutschen Vokale [а:], [э], [e] und 
[oe] zusammen.

§ 19. Physiologische Merkmale des deutschen Vokalsystems.

Zu den wichtigsten physiologischen Merkmalen des deutschen 
Vokalsystems gehoren folgende Eigenheiten:

1) eine starke Muskelspannung des ganzen Sprechapparats bei der 
Hervorbringung aller Vokale;

2) ein eigenartiger Beginn der Vokale am Anfang der betonten 
Prafix- und Stammsilben (neuer Einsatz);

3) ein eigenartiges Ende der kurzen Vokale (starker Absatz);
4) eine vorgeruckte Zungenlage bei der Bildung der meisten 

Vokale.
Beim Vergleich des deutschen Vokalismus m it dem russischen 

weist man gewohnlich nur auf die starke Muskelspannung der deut
schen langen Vokalphoneme h in .1 Untersuchungen zeigen jedoch, 
daB die kurzen Vokalphoneme im Deutschen ebenfalls m it starke- 
rer Muskelspannung gesprochen werden als die russischen V okalpho
neme. Wenn man die deutschen kurzen Vokale m it geschwachter 
Muskelspannung spricht, erzielt man keinen starken Absatz und 
nicht die notwendige Kurze dieser Vokale.

In der flieBenden Rede verandern die deutschen Vokale ihre 
Q ualitat gewohnlich nicht, wahrend die russischen Vokale in alien 
unbetonten Silben groBen qualitativen Veranderungen unterliegen. 
Die Unveranderlichkeit der deutschen Vokale in der flieBenden 
Rede ist ein Beweis fiir ihre exakte A rtikulation, die nur durch 
eine starke Muskelspannung zu erzielen ist. Geschwachte Muskel
spannung fiihrt zu verschiedenen Vorklangen, Nachklangen, V eran
derungen der Q ualitat des H auptteils der Phoneme usw.

Der Unterschied in dem Grad der Muskelspannung laBt sich an 
solch einer W ortreihe beobachten wie: wehen — W etter — ветер.

Einen besonderen Charakter verleiht den deutschen Vokalen der 
sog. n e u e  E i n s a t z  (seine Bildung s. § 12). Mit neuem Einsatz 
spricht man im Deutschen alle Vokale im Anlaut der betonten 
Prafix- und Stammsilben. Auch bei der isolierten Aussprache der 
Vokale spricht man sie stets m it dem festen Einsatz. Im Russischen 
werden die Vokale dagegen immer m it einem schwachen Einsatz 
begonnen. Dieser E insatz entsteht dadurch, daB die Stim m bander 
bereits zu schwingen beginnen, bevor sie ihre SchluBstellung er- 
reicht haben.

Der neue Einsatz wird von manchen Phonetikern als selbstan-
1 О. H. Н и к о н о в а ,  Фонетика немецкого языка, изд. 3, М., 1958; 

В. Б. Л и н д  н е р , Практическая фонетика немецкого языка, изд. 2, М., 1955.
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digcr Laut angeselien und als „Knacklaut" bezeichnet.1 Vom Stand* 
punkte der Phonologie'aus ist weder der neue Einsatz noch der m it 
starkerem Sprenggerausch gebildete Knacklaut ein selbstandiges 
Phonem. Vokale m it dem neuen Einsatz betrachten wir als Schat- 
tierungen von Vokalphonemen in bestimmten Positionen. '

Es ist jedoch zu beachten, da!3 manchmal W orter verwechselt 
werden konnen, wenn man die Vokale in der Anfangsstellung des 
Stammes ohne neuen Einsatz spricht. Vgl. z. B. vereisen — verrei- 
sen, miteilen — mitteilen, der I  gel — der Riegel, verandern — verrati- 
dem .

Die Kiirze allein geniigt bei der Aussprache der kurzen Vokale 
nicht. Von besonderer Bedeutung ist der eigenartige starke Absatz 
der deutschen kurzen Vokale (die A rtikulation des kurzen Vokals

Abb. 8. Vergleichsschem a der deutschen und russischen V okalpho
neme nach dem K ulm inationspunkt des Zungenriickens.

wird jah abgebrochen). Man spricht deshalb auch von ,,gestutzten“ 
Vokalen. In den offenen Silben kann der starke Absatz nur in Aus- 
nahmefallen vorkommen, z. B. Na, da hort ja alles auf!

In der geschlossenen Silbe auBer.t sich der starke Absatz des 
kurzen Vokals darin, daB sich der folgende Konsonant eng an den 
vorhergehenden kurzen Vokal anschlieBt, z. B. m it, L u s t, sitzen. 
Vgl. нит ка, пусть, единица. In diesem Fall spricht man von 
einem f e s t e n  A n s c h l u B ,  zum Unterschied von dem l o s e n  
A n s c h l u B ,  der im Deutschen nur zwischen langem Vokal und 
folgendem Konsonanten au ftritt (lesen , M ie te , reden). Das Rus- 
sische kennt nur den schwachen Absatz und den losen AnschluB. 
Beim starken Absatz werden die Schwingungen der Stimmbander 
jah abgebrochen. Beim schwachen Absatz schwachen die Schwin
gungen der Stimmbander allm ahlich ab, und die Stimmbander 
gehen dabei auseinander.

Jedes Vokalphonem der russischen Sprache kann im W ort und 
im Satz in vielen Schattierungen auftreten. Die groBe Anzahl von 
Schattierungen macht das russische Vokalsystem kompliziert.

1 W. V i e  t o r ,  Die A ussprache des Schriftdeutschen, Leipzig 1934.
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Messungen an Rontgenaufnahmen ergaben, daB alle deutschen 
Vokale auBer dem [o:] in ihrer starken Position etwas weiter vorn 
gebildet werden als die entsprechenden russischen Vokalphoneme. 
Die Beziehungen der deutschen Vokalphoneme zu den russischen 
nach dem K ulm inationspunkt des Zungenruckens sind aus Abb. 
8 ersichtlich.

§ 20. Phonologische Merkmale des deutschen Vokalismus.

Es konnen im deutschen Vokalismus ftinf phonologische Merk
m ale differenzierend wirken:

1) l a n g / k u r z  (reine Unterschiede in der Q uantitat),
2) g e s c h l o s s e n  l a n g / o f f e n  k u r z  (Gegensatze in Q ualitat 

und Q uantitat zugleich),
3) g l e i  t e n  d / n i c h t  g l e i t e n d  (Gegensatze in veranderlicher 

und unveranderlicher Q ualitat),
4) g e r u n d e t / u n g e r u n d e t  (Gegensatze in der Lippenartiku- 

lation, die Gegensatze in der Q ualitat zur Folge haben),
5) k o m p a k t / d i  f f u s  (Gegensatze, die sich durch verschiedene 

Resonanzraume m it verschiedenen Eigentonen ergebenyi
Durch reine Q uan tita t — l a n g / k u r z  — sind zwei Oppositions- 

paare differenziert: [a:] — [a] und [s:] — [e], Vgl. [Jta:t] Staat — 
[Jtat] S ta d t, [ 'Jtsibn] stahlen — fjtefon] stellen.

Sechs Oppositionspaare unterscheiden ihre Glieder durch das 
differenzierende Merkmal g e s c h l o s s e n  l a n g / o f f e n  k u r z :

[i:] — [i]: ['mi:t9’] Miete — ['mita] Mitte
[у:] — [V]: ['fyrlan] fuhlen — ['fyten] fullen
[e:] — [s]: [be:t] Beet — [bet] Bett
[0:1 — t06!*’ ['hods*] Hohle — ['hoela*] Holle
[u:] — [u]: [mu:s] Mus — [mus] muB
[о:] — [э]: ['zo:n9*] (dem) Sohne — [fZDna*] Sonne

Durch das differenzierende Merkmal g 1 e i t e n d/n i с h t g l e i 
t e n d  konnen voneinander Diphthonge und ahnlich klingende Mo- 
nophthonge unterschieden werden:

[ae] —  [a:]: [kaen] kein —  [ka:n] Kahn 
[ao] —  [a:]: [kaom] kaum —  [ka:m] kam
[00] —  [0:]: ['bdbta-] Beute —  ['bo:ta*] Boote

Das differenzierende Merkmal g e r u n d e t / n i c h t  g e r u n d e t  
dient zur Unterscheidung der Glieder folgender Oppositionspaare:

[У-*] —  [к]: ['t§y:g9*] Zuge —  ['tsi:ga*] Ziege 
[V] —  [1]: ['kysan] kiissen —  ['kison] Kissen 
[0:] —  [e:]: ['b.-zan] losen —  ['le:zan] lesen 
[се] —  [e]: ['ксепэп] кбппеп —  ['кепэп] kennen

AuBerdem entstehen vokalische Oppositionspaare durch verschie
dene Resonanzraume m it verschiedenen Eigentonen. Man sprfcht
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dann von dem differenzierenden Merkmal к о m p a к t/d  i f f u s. Das 
Merkmal kom pakt entsteht dadurch, dafi die Eigentone (Formanten) 
eines Vokals eng (kompakt) beieinander liegen. So hat das deutsche 
[a:] z. B. drei Form anten, die ihrer Hohe nach nicht weit vonein- 
ander entfernt sind: 1) 600—840, 2) 960— 1200, 3) 1792—2012 Hz. 
Dagegen sehen wir einen groften Unterschied zwischen den Form an
ten des diffusen deutschen [i:]: 1 ) 220—360, 2) 1100— 1320,
3 ) 3040—3400 Hz.

Besonders merkbar ist deshalb das Merkmal kom pakt/diffus bei 
dem Oppositionspaar [a:] — [i:] (Zahl — Ziel) und bei [a] — [i] 
(Last — List). In geschwachter Form kommt dieses differenzierende 
Merkmal in folgenden Oppositionspaaren vor:

la:] — fe:l: ['га:Ьз*] Rabe — ['ге:Ьз*] Rebe
[a] — [e]: ['hatan] hatten — ['hetan] hatten
[a:] — [u:]: [fa:r] fahr — [fu:r] fuhr
[a] — [u]: [vaxt] W acht— [vuxt] Wucht
[a:] — [o:]: [va:l] Wahl — [vo:l] Wohl
[a] — [э]: [kam] Kamm — [кэш] komm
[i:] — [e:]: [vi:r] wir — [ve:r] wer
[i] — [e]: [Jli?t] schlicht — [Jle?t] schlecht
[u:] — [o:]: [gru:s] GruB — [gro:s] groB
[и] — [d]: [holt] Huld — [holt] hold
[e:] — [e:]: ['Ье.тэп] Beeren — [Ъе:гэп] Baren

Im russischen Vokalismus fehlen die ersten vier differenzieren
den Merkmale. Es w irkt hier durchweg das differenzierende Merk
mal kompakt/diffus, wodurch solche Oppositionspaare entstehen wie: 

[A] — [У]: [CAT] сад -  [СУТ] суд 
[А] — [И]: [ВАЛ] вал — [В’ИЛ] вил 
[А] — [О]: [ТАК] так — [ТОК] ток 
[А] — [Э]: [МАЛ] мал — [МЭЛ] мел 
[У] — [О]: [ТУТ] тут — [ТОТ] тот 
[Э] — [И]: [СЭЛ] сел — [СИЛ] сил 
[А] — [Ы]: [ВАЛ] вал — [ВЫЛ] выл 
[И] — [Ы]: [Б’ИЛ] бил — [БЫЛ] был 
[У] — [Ы]: [БУК] бук — [БЫК] бык 
[И] — [У]: [ГГИСК] писк — [ПУСК] пуск

Die Laute [И] und [Ы] lassen sich nicht in lautlich gleicher Um gebung 
gegeniiberstellen. Deshalb betrachtet man das [Ы] als eine V ariante des [И] 
nach nicht palatalisierten  Konsonanten. 1 Dann findet man, daB die W orter бил  
und был voneinander durch [Б] und [Б’] unterschieden w erden. A ber w ir kon
nen mit gleichem  Recht behaupten, daB die beiden W orter durch [Ы] und [И] 
unterschieden w erden und [Б ’] eine V ariante des [Б] ist. 2 Dann besteht das 
russische Vokalsystem  aus sechs Phonem en: [А], [О], [У ], [Э], [И], [Ы].

1 P. И. А в а н е с о в ,  Фонетика современного русского литературного 
языка, МГУ, 1956.,

2 О. X. Ц а х е р, К учению о фонеме, «Уч. зап. Иркутского ГПИИЯ», 
вып. 6, 1962.
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VOKALPHONEME DER HINTEREN REIHE

[ г г :]— u n d [ { /] .[ У ] -
Abb. 9. V ergleichsschem a der Vokale [У], 

[u:], [и].

§ 21. Die Vokalphoneme [u:] und [и].

Der Eigenton des deutschen langen [u:] betragt etwa 240—360 Hz, 
der Eigenton des russischen [У] 240—480 H z .1 Der tiefere Eigen
ton (die dunklere Klangfarbe) des deutschen [u:] ist vor allem 
durch die kleinere Lippenoffnung zu erklaren. Beim deutschen [u:] 
sind die Lippen starker ge- 
rundet und weiter vorge- 
sttilpt.

Die; Form des vorderen 
Mundraumes fallt beim deut
schen [u:] nicht m it der Form 
des vorderen Resonanzrau- 
mes beim russischen [У] zu- 
sammen. Beim russischen 
[У] ist der Resonanzraum e t
was grofter. Der Unterschied 
im Umfang des Resonanz- 
raumes ist durch Unterschie
de in der Zungenlage zu erklaren. Beim deutschen [u:] ist die Zunge 
namlich nicht so weit zurtickgezogen und in ihrem hinteren Teil hoher 
zum weichen Gaumen gehoben als beim russischen [У] (s. Abb. 9).

Von Bedeutung fiir die Hohe des Eigeritons ist auch die star
kere Muskelspannung bei der Bildung des deutschen langen [u:]. 
Starkere Muskelspannung 
und kleinerer Resonanzraum 
fiihrt bekanntlich zur Ton- 
erhohung. Wenn der Eigen
ton des deutschen langen [u:] 
dennoch tiefer ist als der E i
genton des russischen [У], 
so ist das nur auf die starke 
Verkleinerung der Mundoff
nung beim deutschen [u:J 
zuriickzufiihren.

Wenn das russische [У] 
nach oder vor einem weichen
Konsonanten steht, so wird seine Zungenlage etwas weiter nach vorn 
verlegt und gleichzeitig die Zungenhebung ein wenig verstarkt 
(s. Abb. 10). Auf diese Weise nahert sich die Zungenlage des rus-

[ S O - und [ г г ] ------
Abb. 10. V ergleichsschem a der Vokale [У] 

und [u:l.

1 Hier und w eiter w erden die E igentone der deutschen und russischen
V dkale benutzt, d ie  ich im Laboratorium  fiir experim entelle Phonetik  und 
Sprachpsychologie beim Ersten M oskauer Padagogischen Institut fiir Frem d- 
sprachen im Jahre 1955 mit Hilfe des Spektrographen gew onnen habe. Es w ird 
dabei immer nur der E igenton des vorderen Resonanzraums artgegeben.
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sischen [У] dem deutschen langen [u :]. Vgl. п ут ь— Puder, суть — 
sucheti, дуть — du.

Im praktischen U nterricht kann man von dieser S chattierung des russischen 
(У1 ausgehen. Auf diese Weise bekommt man die  Zungenstellung des deutschen 
1 u:]. AuBerdem muB noch d ie Lippenrundung verstark t werden.

Der Eigenton des kurzen deutschen [o] betragt etwa 320—480 Hz, 
ist also etwas hoher als der Eigenton des langen deutschen [u:J. 
Der hohere Eigenton des kurzen [u] ist durch die groBere Mund
offnung zu erklaren. Beim kurzen [o] ist der Kieferwinkel etwas 
groBer als beim langen [u:], und die Lippen sind nicht so stark 
gerundet und vorgestiilpt. Die Zungenhebung ist bei dem kurzen 
[u] etwas geringer als beim langen [u:J, aber die Zunge ist nicht 
so weit zuriickgezogen wie bei [u:]. Deshalb gibt es im Umfang des 
Resonanzraumes bei dem kurzen [u] und dem langen [u:] keinen 
groBen Unterschied. Der Hauptunterschied liegt in der verschiede
nen GroBe der Mundoffnung.

Im Vergleich zum russischen [У] ist der Eigenton des kurzen
[o] auch etwas hoher. Der Unterschied im Eigenton des russischen 
[У] und des kurzen [o] hangt vor allem vom Unterschied im Um
fang des Resonanzraumes ab. Beim kurzen [o] ist der Umfang des 
Resonators etwas kleiner, da die Zunge nicht so weit zuriickgezo- 
gen ist wie bei dem russischen [У] (s. Abb. 9). AuBerdem wird 
das kurze [u] m it starkerer Muskelspannung gesprochen als das rus- 
sische [У]. Auch das tragt zur Tonerhohung bei.

In der GroBe der Mundoffnung gibt es keinen besonderen 
Unterschied zwischen dem deutschen kurzen [o] und dem russi
schen [У].

Wenn das russische [У] in einer unbetonten Silbe steht und 
zwar unm ittelbar vor einer betonten Silbe, so wird es etwas kiir- 
zer und m it geringerer Zungenhebung gesprochen als in der betonten 
Silbe. Kommt das [У] in der unbetonten Silbe vor einem weichen 
Konsonanten zu stehen, so wird seine Zungenlage etwas nach vorn 
verlegt und im Vergleich zu dem unbetonten [У] vor einem harten 
Konsonanten ein wenig gehoben. Dadurch kommt die Zungenlage 
der unbetonten Schattierung vor einem weichen Konsonanten der 
Zungenlage des kurzen [o] ziemlich nahe. Vgl. купить — K upfer , 
будить — Butter.

Im praktischen U nterricht kann man somit von der unbetonten Schattierung 
des [У] vor einem w eichen Konsonanten ausgehen. Dabei bekommt man die 
rich tige  K langfarbe und muB w eiterh in  besonders die Kiirze und den festen 
AnschluB an den folgenden Konsonanten beachten..

§ 22. Die Vokalphoneme [o: ] und [э].

Der Eigenton des langen [o:] betragt ungefahr340—510 Hz und 
unterscheidet sich folglich nur um ein Geringes von dem Eigenton 
des deutschen kurzen [o] und dem Eigenton des russischen [У].
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Dadurch ist zu erklaren, daG Anfanger das deutsche lange [o:J 
gewohnlich m it dem russischen [У] verwechseln. Von dem russi
schen [O] ist das deutsche lange [o:] hinsichtlich seiner Klangfarbe 
sehr weit entfernt, denn der Eigenton des russischen [O] betragt' 
640—780 Hz.

Bedeutend ist auch der Unterschied in der A rtikulation beider 
Laute. Bei dem langen deutschen [o:] sind die Lippen etwa so 
gerundet und vorgestulpt wie bei dem langen [u:J. Die Mundoff
nung ist deshalb sehr klein. Bei dem russischen [O] sind die L ip
pen schwach gerundet, und die Munddffnung ist ziemlich groG.
Durch diesen Unterschied in der GroGe der Mundoffnung ist auch
zum groGten Teil der Unterschied in der Klangfarbe zu erklaren, 
denn in der Zungenlage ist der Unterschied klein (s. Abb. 11):
beide Laute haben fast die gleiche Zungenhebung, und in fast
gleichem MaGe ist die Zun
ge bei beiden Lauten zu- 
riickgezogen.

Bei der Bildung des 
deutschen langen [o: ] und 
des russischen [O] ist auGer- 
dem der Unterschied in der 
GroGe des Kieferwinkels 
von Bedeutung: beim rus
sischen [O] ist der Unter- 
kiefer starker gesenkt. Es 
ist jedoch moglich, die Lau
te [O] und [o:] bei gleicher 
Kiefersenkung zu erzeugen.

Im praktischen U nterricht ist die H auptaufm erksam keit dem Untei;schied 
in der M undoffnung und in der M uskelspannung zu schenken. Dabei miissen 
wir besonders darauf achten, daB dcr deutsche Laut in seiner ganzen Klang- 
dauer gleich rein klingt. Das russische [O] beginnt namlich mit e inem 'tieferen  
[Y j-artigen  Vorklang, worauf L. W. Stscherba aufmerksam macht. M it diesem 
V orklang darf das deutsche lange [o:J nicht gesprochen werden.

AuBer der Gefahr, die d iphthongartige Aussprache des russischen [O] auf 
das deutsche lange [o:] zu iibertragen, gibt es bei der A neignung des langen 
[o:] noch eine andere Gefahr: gegen das Ende hin ein [u:] zu sprechen. Dabei 
erfisteht eine d iphthongartige Aussprache des Lautes [o:] etwa. [ou]. Auch das 
darf nicht zugelassen werden.

Das kurze deutsche [o] steht dem russischen [O] in der Klang
farbe naher; sein Eigenton betragt 480—600 Hz. Jedoch fallen 
beide Laute in der Klangfarbe auch nicht zusammen. Der Eigen
ton des russischen [O] ist hoher. Der Unterschied in der Klangfarbe 
hangt vor allem vom Unterschied im Umfang der Resonatoren ab. 
Beim deutschen kurzen [o] ist die Zunge nicht so stark zurtickge- 
zogen und weniger zum weichen Gaumen gehoben (s. Abb. 11). 
Deshalb ist der Resonator bei dem kurzen [oj etwas groGer als 
beim russischen [OJ.

[ o '] : ] --------  und [  О J •

Abb. 11. V ergleichsschem a der Vokale [O b 
[о:], [э].
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Ein kleiner Unterschied ist auch in der Mundoffnung. Beim 
kurzen deutschen [э] ist die Lippenrundung wohl schwacher als 
bei dem langen deutschen [o: 1, jedoch etwas starker als bei dem 
russischen [OJ. Deshalb ist die Mundoffnung bei dem kurzen deut
schen [э] etwas kleiner als bei dem russischen [0].

Der groBere Resonator und die kleinere Mundoffnung bedingen 
den tieferen Eigenton.

Im praktischen Unterricht ist besonders darauf zu achten, dafi die Zunge 
nicht zu w cit zurlickgezogcn w ird (die Zungenspitze soli an den unteren Zahnen 
liegen), w eiterhin auf die starke M uskelspannung, die Kiirze und den festen 
AnschluB. Auch hier darf der [Y ]-artige V orklang des russischen [O] nicht auf 
den deutschen Laut iibertragen werden.

VOKALPHONEME DER MITTLEREN REIHE

§ 23. Die Vokalphoneme [a:] und [a].

In der Hochsprache fallt die Klangfarbe des langen deutschen 
[a:] und des kurzen deutschen [a] zusammen. Der Eigenton dieser 
Phoneme betragt etwa 960— 1200 Hz, wahrend der Eigenton des.

russischen [A] etwa 720— 
960 Hz betragt.

In verschiedenen Dia
lekten wird jedoch das lan- 
ge [a:] etwas dunkler ge
sprochen als das kurze [a]. 
Diese dunklere Klangfarbe 

, entsteht dadurch, daB man
Ш   [ « : ] — und [ a] - bei dem langen [a:] die

Zunge weiter zuriickzieht 
Abb. 12. V ergleichsschem a der Vokale [A], als bei dem kurzen [a].

[a:]» [a]. Die deutschen a-Laute
klingen heller als das rus

sische [A], weil'sie m it einem kleineren Mundresonator gebildet werden. 
Bei der Bildung der deutschen a-Laute ist die Zunge nicht zuriickge- 
zogen. Die Zungenspitze beruhrt die Innenflache der unteren 
Schneidezahne, der m ittlere Teil des Zungenriickens ist leicht 
angehoben (s. Abb. 12). Beim russischen [A] ist die Zunge zurtick- 
gezogen, die Zungenspitze ist von den unteren Schneidezahnen
entfernt, und der K ulm inationspunkt der Zungenhebung befindet
sich weiter hinten als bei den deutschen a-Lauten (s. Abb. 12).

Im praktischen Unterricht ist besonders auf d ie Zungenlage der deutschen 
a-Laute und auf ihre Q uantitat zu achten. Die Zungenspitze mufi d ie unteren 
Schneidezahne beriihren.

Mehr Schw ierigkeiten macht den Russen gewohnlich das deutsche kurze 
fa] mit seinem  starken Absatz als das lange deutsche [a:] mit dem  sanften 
Absatz.



VOKALPHONEME DER VORDEREN REIHE

[ U ] ------- [ / : ] -----[рГ\------- und  [ x ] - ------

Abb. 13. V erglcichsschem a der Vokale ]И], [I:], 
[bl], [i].

§ 24. Die Vokalphoneme [I:] und [1].

Der Vokal [i:] hat von alien deutschen Vokalen den hochsten 
Eigenton, etwa 3040—3400 Hz. Der Eigenton des H auptteils des 
russischen [И] (im W ort ива) liegt etwas tiefer. Er betragt etwa 
2512—2792 Hz. Dieser Unterschied ist sowohl durch die Lippen- 
lage als auch durch die 
Zungenartikulation zu er
klaren.

Beim deutschen lan
gen [i:] bildet sich eine 
langere Spalte zwischen 
den Lippen und somit 
eine grofiere Mundoff
nung. Die Zunge ist beim 
deutschen langen [i:] e t
was weiter nach vorn 
verlegt und* gleichzeitig 
ein wenig starker zum 
harten Gaumen gehoben
(s. Abb. 13). Deshalb ist der vordere Mundresonator beim deut
schen langen [i:] kleiner. Sowohl die grofiere Mundoffnung als auch 
der kleinere Resonator miissen natiirlich den Ton erh6hen.

Wenn das russische Phonem [И] zwischen zwei palatalisierten 
Konsonanten steht {нить — [Н ’Й Т ’]), so wird es m it einer hoheren 
Zungenlage gesprochen. In 
dieser Position steigt der 
Eigenton des russischen [И] 
bis auf 2720—3680 Hz. So
m it kommen der deutsche 
und der russische Laut ein- 
ander in der Klangfarbe 
naher. Die Zungenlage der 
russischen Schattierung [Й] 
und des deutschen langen 
[i:] ist fast gleich (s.
Abb. 14).

Im praktischen Unterricht 
geht man von der Schattierung
[И] aus. Vgl. нит ь  — nieten , бить  — bieten. Es ist aber besonders darauf zu 
achten, daB der Konsonant vor [i:] nicht palatalisiert w erden darl. AuBerdem 
ist das deutsche lange [i:] langer und gespannter.

Bei der Ausschaltung der Palatalisierung besteht d ie Gefahr, im Deutschen 
ein russisches [Ы] zu erhalten oder auch einen Laut, der eine dunklere Klang
farbe hat als das deutsche [i:]. Nur spezielle Artikulations- und Horiibungen 
fuhren zu einer richtigen Aussprache.

Abb. 14. V ergleichsschem a der Vokale [Й] 
und [i:].



Der Eigenton des kurzen deutschen [i] liegt tiefer als der des 
langen deutschen [i:]. E r betragt 2520—3060 Hz und steht somit 
dem Eigenton des H auptteils des russischen [И] nahe. Die groBen 
Schwankungen im Eigenton des deutschen kurzen [i] hangen von 
den Schwankungen in der Aussprache ab. Das norddeutsche kurze
[i] klingt dunkler als das siiddeutsche. Die Hochsprache halt sich 
an das M ittlere in der Aussprache des kurzen [1].

Die Zungenartikulation des deutschen kurzen [i] ist auf Abb. 13 
im Vergleich zu dem deutschen langen [i:] und den russischen 
Vokalen [И] und [Ы] zu sehen. Die Zungenhebung ist somit bei 
dem kurzen deutschen [i] geringer als beim deutschen langen [i:] 
und auch geringer als beim russischen [И]. Also ist der vordere 
Mundresonator bei dem kurzen deutschen [i] groBer als beim 
deutschen langen [i:] und beim russischen [И].

Was die Mundoffnung betrifft, so ist sie bei dem kurzen [i] 
kleiner als beim langen deutschen [i:], jedoch grofier als beim 
russischen [И]. Der Kieferwinkel ist beim deutschen Laut etwas 
groBer und die allgemeine Muskelspannung starker als beim russi
schen [И].

Der groBere Resonanzraum des kurzen deutschen [i] fiihrt zu einer 
Tonvertiefung des Eigentons im Vergleich zum deutschen langen [i:J 
und zum russischen [И]. Die groBere Mundoffnung und die star
kere Muskelspannung des kurzen deutschen [i] im Vergleich zum 
russischen [И] fiihrt jedoch zur Tonerhohung. So gleichen sich die 
Eigentone des deutschen kurzen [i] und des H auptteils des russi
schen [И] fast aus.

In der vorbetonten Silbe w ird das russische [И] etwas kiirzer und tiefer 
gesprochen als in der betonten Silbe. Die Zungenlage dieser unbetonten Schat
tierung des russischen [И] kommt der Zungenlage des kurzen deutschen [i] 
naher als die des betonten [И], z. В. бит ок  — bitten. Im praktischen Unterricht 
ist es ratsam, von dieser unbetonten Schattierung des russischen [И] aus^u- 
gehen. Auf diese W eise' erhalten w ir etwa die Zungenstellung des deutschen 
kurzen [1]. Dazu muB eine V erstarkung der M uskelspannung, eine schw ache 
L ippenspreizung, die entsprechende Kiirze und der sta rke, Absatz kommen- 
Dann erhalten w ir das deutsche kurze [1].

§ 25. Die Vokalphoneme [e:], [ej und [c:].

Das lange geschlossene [e:] wird in Deutschland nicht uberall 
gleich gesprochen. Im Norden steht der Laut dem langen [i:J 
naher und hat somit eine hellere (hohere) Klangfarbe. Im Siiden 
spricht man das lange geschlossene [e:] m it dunklerer Klangfarbe.

In der Hochsprache meidet man eine extreme Farbung des lan
gen geschlossenen [e:], ebenso im Frem dspracheniinterricht.

Der Eigenton des langen geschlossenen [e:] der deutschen Stan- 
dardaussprache ist ziemlich hoch. Er betragt 2720—3040 Hz, steht 
also nach seiner Klangfarbe dem langen deutschen [i:] sehr nahe. 
W ir sehen hier zwischen den deutschen Vokalen [e:J und [i:J
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.ahnliche Beziehungen wie zwischen den Vokalen der hinteren 
Reihe [o:] und }u:]. Wie Anfanger grofi und Grufi nach dem Gehor 
n icht unterscheiden, so verwechseln sie dehnen m it dienen, lebeti 
m it lieben. D er Eigenton des russischen ГЭ] (im W ort это) ist 
nam lich bedeutend tiefer.
E r betragt 960— 1280 Hz.

Der grofie Unter- 
schied in der Klangfarbe 
des deutschen geschlos
senen [e: ] und des rus- 
sischen [Э] ist hauptsach- 
lich durch verschiedene 
Zungenlage zu erklaren. ./
Beim deutschen [e:] ist [ 5 ] -----  [ в : ] -------[ f  ] .........u n d [ £ : ] ------
die Zunge bedeutend ho
her gehoben als beim rus- Abb. 15. Vergleichsschem a der V okale [Э], [e:], 
sischen [Э] und auflerdem [•], [в:],
noch etwas weiter nach
vorn verlegt (s. Abb. 15). Dadurch entsteht bei der Bildung des 
deutschen langen geschlossenen [e: ] ein engerer und kiirzerer Re
sonator im vorderen Mundraum. Die Mundoffnung ist bei dem deut
schen [e:] etwas kleiner als bei dem russischen [Э].

W enn das russische [Э] zwischen zwei palatalisierten Konso
nanten steht, wird es m it hoherer Zungenhebung gebildet, und 
gleichzeitigwird der Kul- 
m inationspunkt des Zun- 
genruckens ein wenig 
nach vorn verlegt (s.
Abb. 16). Dadurch na- 
hert sich die Zungenlage 
des russischen [Э] dem 
deutschen geschlossen 
langen [e:]. Dementspre- 
chend nahert sich dem 
deutschen [e:] auch der 
Eigenton des H auptteils 
des russischen [Э]: zwi
schen den weichen Kon
sonanten steigt der Eigenton des russischen [Э] bis auf 2670—2760 Hz.

Wie nahe sich einander das deutsche [e:] und der H auptteil 
der russischen Schattierung [3j stehen, ist deutlich auf der Abb. 17 
zu sehen.

Im praktischen Unterricht ist es ratsam, von der Schattierung des russi
schen [Э] zwischen palatalisierten Konsonanten auszugehen. Dadurch bekom - 
men wir ungefahr die Zungenlage des deutschen langen geschlossenen [e:j. 
Dazu muB die M uskelspannung verstarkt, der K ieferw inkel verkleinert, die 
V okaldauer vergroBert werden.

[ э ] — [ a ] — O Q  und [ £ ] - . —

Abb. 16. Vergleichsschem a der V okale [Э], [Э], 
[e:], [el-
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Bei der A ussprache des deutschen Lautes im W ort darf der vorhergehende 
Konsonant nicht palatalisiert w erden. Auf diese Weise verm eiden wir den 
hellen [H]-artigen Anfang (Vorschlag) des russischen [Э].

Der Eigenton des deutschen kurzen [e] betragt etwa 1792—2012 Hz. 
Einen ahnlichen Eigenton hat das russische [Э] vor oder nach 
einem palatalisierten Konsonanten (z. B. im W ort эти). Der E i
genton des [Э] in dieser Position betragt etwa 1820— 1960 Hz. 
Obgleich die Zungenhebung bei dem russischen [Э] in эти etwas 
hoher und somit der Resonanzraum etwas kleiner als beim deut
schen kurzen [e] ist, klingen die Vokale sehr ahnlich. Das lafit 
sich durch die starkere Muskelspannung des deutschen kurzen [e] 

erklaren und durch die grofiere Mundoff
nung bei dem deutschen Laut. Beim deut
schen kurzen [e] ist der Kieferwinkel etwas 
grower als beim russischen [Э] in эти.

Im praktischen Unterricht ist es am besten, bei 
der Einfiihrung des kurzen deutschen [e] von dem  
russischen [Э] vor oder nach einem palatalisierten 
Konsonanten auszugehen. Vgl. белка  — B dlle , вет
к а — W etter. Dabei darf aber der vorhergehende 
Konsonant nicht palatalisiert w erden, der Laut muB 
kiirzer als das russische [Э] klingen, einen starken 
Absatz haben; durch starkere M uskelspannung und 
VergroBerung des K ieferw inkels erzielt man die 
notige Klangfarbe.

Der Eigenton des langen offenen deutschen 
[e:] im W ort Ahre, wo das lange offene [e:] 
dem langen geschlossenen [e:] im W ort 

Ehre gegenubersteht, betragt 1870—2280 Hz. Das lange offene [s:] 
hat somit sogar dort, wo es eine bedeutungsunterscheidende Funk
tion erfullt, einen hoheren Eigenton als das kurze deutsche [&]. 
Der hohere Eigenton laflt sich, durch die hohere Zungenlage beim 
langen offenen [e:] erklaren (s. Abb. 15).

Im praktischen Unterricht muB das lange offene [e:] nach den Lauten [e:] 
und [e] eingefiihrt werden. Das lange offene [e:] liegt der Zungenlage und Klang
farbe nach zw ischen diescn Lauten: es ist heller als das kurze deutsche [e] und 
dunkler als das lange geschlossene [e:]. Zu einer richtigen Aussprache des lan
gen offenen [e:] kommt man durch die W iederholung der Lautreihe [e] —  [e:] — 
[e:] und durch O bungen in der A ussprache solcher W ortreihen wie zerren  — 
ZUhren  — zehren.

§ 26. Die Vokalphoneme [y:] und [Y].

Das lange geschlossene deutsche [y:] nennt man m it Recht ein 
gerundetes langes geschlossenes [i:J, denn die Zungenlage ist der 
des [i:] sehr ahnlich, die Lippen aber sind gerundet wie bei dem 
langen geschlossenen [u:J.

Der Eigenton des langen geschlossenen [y:] betragt 1320— 1540 Hz, 
ist also tiefer als der Eigenton des langen geschlossenen [i:] und
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hoher als der Eigenton des langen geschlossenen [u:J. Die Vertie- 
fung des Tones im Vergleich zu dem langen [i:] erklart sich durch 
die Lippenrundung. Durch die starke Rundung und Vorstiilpung 
der Lippen entsteht eine sehr kleine Mundoffnung, die natiirlicher- 
weise den Eigenton des Mundresonators vertieft. Die Erhohung des 
Eigentons des langen [y:] im Vergleich zum langen geschlossenen 
[u :] erfolgt dank der Verkleinerung kdes 
M undresonators.

Rontgenbilder und Palatogram m e zeigen, 
daB die Zungenlage des langen geschlosse
nen [y:] und des langen geschlossenen [i:] 
nicht vollig zusammenfallen (s. Abb. 6, 18).
Bei [i:] ist die Zungenlage etwas hoher.

Im praktischen Unterricht geht man bei der Ein? 
fiihrung des langen geschlossenen [y:J von dem lan
gen geschlossenen [i:] aus. Man spricht das lange 
[i:] und rundet dabei die Lippen wie bei dem lan
gen geschlossenen [u:]. Die Aussprache der Phone
me [i:] und [u:] muB also schon gelaufig sein.
W ahrend der Rundung und Vorstiilpung der Lippen 
darf aber die Zungenlage nicht verandert w erden.
Nur eine kleine Rundung des vorderen Teils der Zunge ist zulassig als naturli-
che Folge der Lippenrundung. Die Zunge darf jedoch nicht zuriickgezogen
w erden wie bei der Bildung des langen deutschen [u:] oder des russischen [У].

Im Russischen ist jegliche Lippenrundung m it einer Hebung 
des hinteren Teils der Zunge und einem Zuriickziehen der Zunge 
verbunden. Deshalb ist es nicht leicht, die Lippen zu runden, 
ohne dabei die Zunge zu- 
riickzuziehen und in ihrem 
hinteren Teil zum weichen
Gaumen zu heben. Hebt
man nun aber beim Ubergang 
vom [i:] zur Lippenrundung 
wie beim [u:] die Hinter- 
zunge, so erhalt man nicht 
[y:], sondern die russische 
Lautverbindung [ЙУ] to. [  1 J  und [  У J --------

Die Trennung der Hin- 
terzungenbewegung von der Abb. 19. Vergleichsschem a der Vokale [i] 
Bewegung der Lippen beim und
Runden derselben ist nur
durch spezielle Artikulationsiibungen zu erzielen. Man laBt also ein 
[i:] spreehen und gleichzeitig die Lippen runden, achtet aber dabei 
besonders darauf, daB sich die Lage der Zunge nicht verandert.

Besondere Schwierigkeiten bereitet die Aussprache der deutschen 
Lautverbindungen [jy :] in W ortern jiidisch, Ju tland , jiitisch. Um 
diese Lautverbindung richtig zu spreehen, muB man von einer 
[j]-Lage der Zunge zu einer [i:]-Lage iibergehen und dabei die

73

Abb. 18. Palatogram m  des 
[i:] —  und des [y:] . . . .



Lippen runden. Wenn man jedoch nach [j] die Lippen rundet und
gleichzeitig nach russischer Gewohnheit die Zunge zuriickzieht und

hebt, so klingen diese W orter jud isch , ju - 
tisch usw.

Das deutsche kurze offene [Y] ist ein 
gerundetes kurzes [1]. W enn w ir von der 
Rundung des vorderen Teils der Zunge ab- 
sehen, hat das kurze [Y] dieselbe Zungenlage 
wie [i] (s. Abb. 19, 20).

Die Lippenrundung ist wie bei dem kur
zen deutschen [о].

Der Eigenton des kurzen [Y] betragt 
1020— 1320 Hz; er liegt also zwischen dem
kurzen [i] und dem kurzen [и]. Der Eigen
ton des kurzen [Y] ist tiefer als der des
kurzen [i], weil die Lippen gerundet sind 

und dadurch die Mundoffnung bedeutend verkleinert wird. E r ist 
hoher als der Eigenton des kurzen [u], weil durch die Hebung der 
Vorderzunge der Mundresonator kleiner geworden ist.

Wie man im praktischen Unterricht bei der Einubung des langen geschlos
senen [y:] vom langen geschlossenen [i:] ausgeht, so beginnt man hier bei der 
E inubung des kurzen [YJ mit der W iederholung des kurzen deutschen [i], w o- 
nach man die Lippen w ie bei dem kurzen [lj] runden laBt und darauf achtet, 
daB die Zunge nicht zuriickgezogen und im hinteren Teil nicht gehoben wird.

Besonders schwcr fallt h ier die richtige Aussprache der Lautverbindungen 
[j Y] in solchen W ortern w ie j  Unger, am ju n g s te n , J  tingling. Es mu В dabei be
sonders darauf geachtet werden, daB man bei der Lippenrundung nach [dem j  
d ie Zunge nicht zuriickzieht. Sonst spricht man ju n g er , am ju n g s te n  usw.

§ 27. Die Vokalphoneme [0:] und [oe].
Das deutsche lange geschlossene [0 :] ist ein gerundetes langes 

[e:]. Die Zungenstellung ist fast die des geschlossenen langen [e:].
Die Lippen werden dabei 
gerundet wie bei dem lan
gen geschlossenen [0:].

Der Eigenton des langen 
[0 :] betragt 1020— 1360 Hz. 
Er ist tiefer als beim langen 
geschlossenen [e:J, weil die 
Lippen gerundet sind und 
somit die Mundoffnung klei-

[_g :J und [ 0 :  J   ner ist, und hoher als beim
langen geschlossenen [0:], 

Abb. 21. V ergleichsschem a der V okale [e:] weil die Vorderzunge geho- 
und [0 :]. ben und dadurch der Mundre

sonator verkleinert wird.
Der m ittlere Teil der Zunge liegt bei dem geschlossenen langen 

[0 :] etwas tiefer als bei dem langen geschlossenen [e:] (s. Abb. 21),

Abb. 20. Palatogram m  des 
[1] — und des [Y] . . .  .



weil die Vorderzunge unter dem EinfluB der Lippenrunduns auch 
etw as gerundet wird.

Den Laut [0:] Dbt man im praktischen Unterricht, wenn die Laute [e:] und [o:] 
schon richtig  ausgesprochen w erden. Man beginnt mit der Zungenstellung des. 
langen geschlossenen [e:] und laBt dabei die Lip
pen wie bei dem  langen geschlossenen [o:l run- 
<len. Die Zunge muB ihre Stellung beibenalten.
Wenn die Zunge w ahrend der Rundung der Lippen 
zuruckgezogen w ird, erhalt man die russische Laut- 
verbfndung [ЙО] ё.

Das deutsche kurze offene foe] ist ein 
kurzes gerundetes [s], denn die Zungenla
ge ist der des kurzen offenen [e] ahnlich, 
und die Lippen werden so gerundet, wie 
bei dem kurzen offenen [э]. Der Unterschied 
in der Zungenlage des [e] und des [oe] liegt 
nur darin, daB beim [oe] die Vorderzunge 
unter dem EinfluB der Lippenrundung 
etwas gerundet wird. Deshalb liegt die Mediallinie der Zunge ein 
wenig tiefer als bei dem kurzen [s] (s. Abb. 23).

Der Eigenton des kurzen offenen [oe] betragt 960— 1320 Hz. Er 
ist tiefer als der des kurzen [e), weil die Lippen gerundet werden 
und sich dadurch die Mund,- 
offnung verringert, und 
hoher als der Eigenton des 
[э], weil durch die He- 
bung der Vorderzunge der 
M undresonator verkleinert 
w ird.

Im praktischen Unterricht 
geht man von dem kurzen of
fenen [г] aus und laBt die Lip
pen so runden wie bei dem 
kurzen [0]. Die Zunge darf da
bei nicht zuruckgezogen und in ihrem hinteren Teil nicht gehoben werden, 
sonst entsteht die russische Lautverbindung [ЙО]

DIPHTHONGE 

§ 28. Zum Wesen der deutschen Diphthonge.

Die Diphthonge werden gewohnlich als eine Verbindung zweier Vo
kale in einer Silbe bezeichnet.1 Diese Definition ist aber schon 
deshalb nicht konsequent, weil hier Vokal und Diphthong einan-

1 „Дифтонги*, Б. С. Э.; А. А. Р е ф о р  м а т с к  и й, Введение в язы коведе
ние, М., 1967, с т р . 191; Е. S i e  v e r s ,  Grundziige der Phonetik, 5. Aufl., Leip
zig 1901.
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Abb. 23. V ergleichsschem a' der V okale [e] 

und [oe].



der gegeniibergestellt werden. In W irklichkeit ist ja der Diphthong 
auch ein Vokal. Man sollte also sagen: Diphthonge sind Verbin- 
dungen zweier Monophthonge in einer Silbe. Das ware schon rich- 
tiger. Jedoch gibt eine derartige Definition den eigenartigen Cha- 
rakter der Diphthonge gar nicht wieder.

Zwar versucht man in letzter Zeit sogar zu beweisen, dafi die
deutschen Diphthonge keine einheitlichen Phoneme, sog. Monopho
neme, darstellen, sondern aus zwei selbstandigen Phonemen zusam- 
mengesetzt s in d .1 Allein diese Beweisfuhrung beruht auf abstrak-
ten phonologischen Begriffen, die die wahren materiellen Eigen

schaften der Diphthonge nicht berucksich- 
tigen.

Die Rontgenaufnahmen, Palatogramme 
und die Spektralanalyse der deutschen 
Diphthonge zeigen, dab wir es hier nicht 
m it einer einfachen Verbindung zweier 
Laute zu tun haben, sondern m it einem 
einheitlichen langen Vokal, der durch glei-
tende A rtikulation hervorgebracht wird.
Deshalb steht O. v. E s s e n  der W ahrheit 
bedeutend naher, wenn er schreibt: „Unter 
einem Diphthong versteht man einen im 
phonetischen Sinne vokalischen Zwielaut,
der die sprachliche Funktion eines einfachen
Vokals hat, d. h. dessen einzelne, in ge-

wohnlicher Rede auffaftbare Bestandteile artikulatorisch und klang- 
lich kontinuierlich ineinander ubergehen, wobei einer der beiden 
Teile eindrucksmafiig das Ubergewicht haben kann.“ 2

W ir sagen einfacher: U n t e r  D i p h t h o n g  v e r s t e h e n w i r  
e i n e n  l a n g e n  V o k a l  m i t  g l e i t e n d e r  A r t i k u l a t i o n .

Da die A rtikulation bei der Hervorbringung der Diphthonge 
nicht unverandert bleibt, ist es unmoglich, Palatogramme oder 
Rontgenaufnahmen zu bekommen, die den ganzen Verlauf der 
A rtikulation wiedergeben. Den ganzen Verlauf der A rtikulation 
der Diphthonge kann man nur durch die Rontgenkinematographie 
und die elektrische Spektralanalyse untersuchen. Aber auch P ala
togramme und Rontgenaufnahmen vom Anfang und vom Ende der 
Diphthonge helfen uns, die Eigenschaften der Diphthonge naher zu 
erforschen.

L. W. Stscherba unterschied zwei Arten von Diphthongen — 
e c h t e  und u n e c h t e .  Die echten Diphthonge kennzeichnen sich 
durch gleich starke Elemente. Beide Bestandteile dieser Diphthonge

1 N. M о г с i n i с c, Zur phonologischen W ertung der deutschen A ffrikaten 
und Diphthonge, Z.f. Phonetik, Bd. 11, 1958, H .l.

2 O. v. E s s e n, Allgem eine und angew andte Phonetik, 3. Aufl., Berlin 1962,

Abb . 24. Palatogram m  des 
[oe] — und des
M  •
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sind in gleichem Mafie gespannt und werden deutlich gesprochen, 
zerfallen aber nicht in Silben. Derartige Diphthonge gibt es z. B. 
im Lettischen und in einigen deiitschen D ialekten.

In den sog. unechten Diphthongen ist ein Element der silben- 
bildende H auptteil und das andere ein schwacherer unsilbischer 
Teil. Der H auptteil tragt die W ortbetonung, ist gespannter und 
wird deutlicher gesprochen, der zweite Teil ist unbetont, weniger 
gespannt und wird nicht so deutlich gesprochen. Beide Teile unter- 
scheiden sich auch in ihrer Dauer: das betonte Element ist langer, 
das unbetonte kiirzer.

Wenn in unechten Diphthongen das erste Element der Haupt- 
bestandteil ist, spricht man von f a l l e n d e n  Diphthongen, weil 
die Spannug, das Akzentgewicht und die Deutlichkeit der Aus
sprache, wie auch die Lange abnimmt (fallt). Steht der Hauptbe- 
standteil an der zweiten Stelle, so spricht man von s t e i g e n -  
d e n  Diphthongen, da in diesem Fall die Spannung etc. anwachst 
(steigt).

Die Diphthonge der deutschen Hochsprache werden gewohnlich 
als fallende b e tra ch te t.1 Man findet dann, daB das zweite Element 
der deutschen Diphthonge „kurz, schwach und undeutlich“ ist. 
Untersuchungen zeigen, daB dies nicht der W irklichkeit ent- 
spricht.

Vor allem hat die Spektralanalyse der deutschen Diphthonge ge- 
zeigt, daB beide Elemente von ungefahr gleicher Dauer sind. 
Wahrend des Experiments wurden die Diphthonge sowohl isoliert 
als auch in den kiinstlichen W ortern peip , paup , peup im gewohn- 
lichen Tempo gesprochen. Da die Geschwindigkeit des Apparats 
sehr groB ist — 60 Umdrehungen in der Sekunde — bekommt man 
bei der Analyse eines Diphthongs 10—20 Teilaufnahmen. An diesen 
Teilaufnahmen ist einerseits ersichtlich, wie sich die akustischen 
Eigenschaften des Diphthongs allm ahlich verandern, andererseits 
weist das Spektrogramm auf die Dauer beider Elemente des D iph
thongs hin.

Wenn wir nun das Spektrogramm des deutschen [ae] betrachten 
(s. Abb. 25), so sehen wir, daB sowohl das erste Element des 
Diphthongs als auch das zweite aus 8 Teilaufnahmen besteht. Also 
klingen beide Elemente des deutschen Diphthongs gleich lang. Bei 
den iibrigen Diphthongen beobachten wir dasselbe: die Anzahl der 
Teilaufnahmen von beiden Elementen ist fast gleich.

Es ist weiterhin iiblich, die Teile der Diphthonge selbstandigen 
Monophthongen gleichzusetzen. So findet man, daB das erste E le
ment des Diphthongs [ae] ein [a], das zweite Element ein [e] oder 
ein [i] ist. Ebenso zerlegt man den Diphthong [ao] in [a] und [o]

1 О. H. Н и к о н о в а ,  Фонетика немецкого языка, изд. 3, М., 1958; 
О. А. Н о р к, Вводный фонетический курс, М., 1946; В. Б. Л и н д н е р ,  Прак
тическая фонетика немецкого языка, изд. 2, М., 1955.
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und [эо] in [э] und [0]. In W irklichkeit ist aber das erste Ele
ment in [ae] kein kurzes [a], denn es hat nicht die Kiirze des kur
zen [a] und auch keinen starken Absatz. Dem [a-] aus [ae] fehlen 
somit die wichtigsten Merkmale eines kurzen Vokals. Eigentlich 
steht das erste Element des Diphthongs [ae] einer halblangen Schat
tierung des langen [a:] naher, jedoch auch hier gibt es keine voile 
Obereinstimmung in der A rtikulation und A kustik. Wie wir wei- 
ter sehen werden, pafit sich das [a-] aus [ae] dem folgenden Ele
ment in der A rtikulation und Akustik an und ist deshalb schon 
kein [a:].

Das zweite Element des Diphthongs [ae] kann dem kurzen [1] 
nicht gleichgesetzt werden, weil es nicht die notige Kiirze und 
keinen starken Absatz hat. Man konnte eher von einer halblangen 
Schattierung des langen geschlossenen [e:] sprechen, aber auch hier 
fallt die A rtikulation nicht vollig zusammen, u n d — was besonders 
w ichtig ist — dem zweiten Element [-e] fehlt die silbenbildende 
Funktion des langen geschlossenen. [e:].

Abb. 25. Spcktrogram m  des D iphthongs [ae].

Ahnlich steht es m it den Elementen der iibrigen Diphthonge. 
Sie unterscheiden sich bedeutend von ahnlichlautenden Monophthon- 
gen und diirfen diesen nicht gleichgesetzt werden. Wenn man die 
Elemente der deutschen Diphthonge Monophthongen gleichsetzt, 
zerstort man die Grundeigenschaften der Diphthonge. Zu diesen 
Grundeigenschaften gehoren: die gleitende A rtikulation, der all- 
mahliche Ubergang des ersten Elements in das zweite, die Anpas- 
sung der Elemente aneinander hinsichtlich der A rtikulation und 
Akustik, die E insilbigkeit.

Untersuchungen zeigen, daB das zweite Element der deutschen 
Diphthonge nicht nur dieselbe Dauer hat wie das erste Element, 
sondern auch deutlich klingt. Wie kann denn auch ein [-e], [-0], 
[-0 ] undeutlich klingen, wenn es eine sog. geschlossene Q ualitat 
hat, welche nur lange Vokalphoneme haben konnen, die m it Span- 
nung gesprochen werden? Es ist auch durchaus kein Vergleich 
zwischen den zweiten Elementen der deutschen Diphthonge und 
den reduzierten Lauten [3] und [a*J moglich. Die reduzierten Vo-
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kale sind wirklich undeutlich, wahrend die zweiten Elemente der 
Diphthonge deutlich klingen.

Die Bezeichnung ‘fallende D iphthonge’ pafit somit nicht fiir die 
deutschen Diphthonge. Die physiologischen und akustischen Eigen
schaften der deutschen Diphthonge zeugen eher von Kennzeichen 
echter Diphthonge. Wenn auch das erste Element etwas starker 
betont wird, so sind doch beide Elemente gleich lang und gleich 
deutlich. Von Reduktion keine Spur. In der Dauer kommen die 
Diphthonge langen Vokalphonemen gleich. Ebenso wie diese haben 
sie einen schwachen Absatz und einen losen Anschlufl an den folgen
den Konsonanten. Deshalb gibt es in der deutschen Orthographie 
keine Konsonantenverdoppelung nach den Diphthongen, und wenn 
nach den Diphthongen Affrikaten stehen, so gehoren sie wie die 
einfachen Konsonanten nach langen Phonemen zur nachsten phone
tischen Silbe. Die Diphthonge stehen deshalb nur in offenen und 
rela tiv ’ offenen Silben und konnen auch in dieser Hinsicht den 
langen Monophthongen gleichgesetzt werden.

§ 29. Das Vokalphonem [ae].

Bei dem Vokalphonem [ae] sind zwei Eigentone des vorderen 
Mundresonators zu unterscheiden: ein tiefer m it 1020— 1320 Hz 
und ein hoher, der von 2720 bis auf 3400 Hz steigen kann. Der 
tiefe Eigenton ist hoher als der Eigenton der a-Laute. Der hohe 
Eigenton umfaftt das Frequenzgebiet des langen geschlossenen [e:] 
und des langen geschlossenen [i:]. Die A rtikulation des Diphthongs 
zeigt entsprechende Verhaltnisse.

Bei der A rtikulation des ersten Elements ist die Zunge ein we
nig weiter nach vorn verlegt als bei [a:] und [a].

Bei der A rtikulation des zweiten.Elem ents des Diphthongs [ae]
sehen wir Ahnlichkeit m it der Zungenlage bei [e:] und [i:]. Im
allgemeinen ist die Zunge etwas weniger nach vorn verlegt als bei 
[e:] und [i:]. Die Zungenhebung ist etwa so stark wie bei dem [e:].

In der russischen Lautverbindung [АЙ] pafit sich das [A] an 
das folgende [Й] an. Das [A] in [АЙ] liegt etwas weiter vorn als 
gewohnlich. Beim russischen [Й] aus [АЙ] ist jedoch die Zungen
lage hoher als bei dem Element [-e] aus [ae].

Im praktischen Unterricht ist es am besten, von einem etwas vorgeruckten 
halblangen [a-] und einem halblangen [e-j auszugehen. Zuerst iibt man die 
Elemente getrennt, jedes mit dem neuen Einsatz. Danach I2Bt man die E lem en
te so spreehen, daB sie getrennt klingen, aber das zw eite Element ohne neuen 
Einsatz gesprochen wird. Auf diese Weise erhSlt man eine engere V erbindung 
als im ersten Fall, jedoch noch keinen Diphthong. Um zum Diphthong zu kom
men, muB man das Ganze enger verbinden und w ie einen Laut mit gleitender 
A rtikulation spreehen. Beide Elemente musseh dabei deutlich und gleich lang 
klingen. Die ganze Dauer des Diphthongs muB der Dauer eines langen Vokal- 
phonems gleich sein.
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§ 30. Das Vokalphonem [ao].

Das erste Element des Vokalphonems Jao ] hat einen Eigenton 
von 840—960 Hz. Der Eigenton des zweiten Elementes betragt 
320—480 Hz. Das erste Element in [ao] klingt also tiefer (dunk- 
ler) als das erste Element in [ae] und sogar tiefer als bei den 
a-Lauten. Der Eigenton des zweiten Elementes entspricht dem Eigen
ton des kurzen offenen [и].

Die Vertiefung des Eigentons beim ersten Element des D iph
thongs [ao] im Vergleich zu dem ersten Element des Diphthongs 
[ae] und den a-Lauten ist dadurch zu erklaren, daft sich bei der 
A rtikulation des ersten Elements aus [ao] die Zungenlage dem 
zweiten Element nahert. Dementsprechend wird die Zunge etwas nach 
hinten verlegt und dam it der Resonanzraum vergroBert.

Die Zungenlage des zweiten Elements fallt nicht m it der Zun
genlage des langen geschlossenen [o:] zusammen. Die Zunge ist 
nicht so weit zuriickgezogen wie beim [o:] und auch nicht so 
stark gehoben. Die Zunge ist bei der Bildung des zweiten E le
ments etwa so zuriickgezogen wie bei dem kurzen [o] oder [о]. 
Die Zungenhebung ist etwas hdher als bei dem kurzen [o], aber 
geringer al$ beim kurzen [o];

Die russische Vokalverbindung [АУ], die nur in Lehnwortern 
au ftritt, unterscheidet sich von dem deutschen Diphthong [ao] vor 
allem durch die getrennte Aussprache, wobei jeder Vokal eine be- 
sondere phonetische Silbe bildet. Vgl. па-у-за — Pau-se. Das [A] 
in [АУ] wird weiter hinten gebildet als das [a-] in [ao]. Das [У] 
in [АУ] steht dem [-o] aus [ao] der Zungenlage nach naher. Auch 
akustisch stehen sich diese Laute nahe.

Im praktischen U nterricht geht man von einem  zuriickverlegten halblangen 
[a-] aus. Es mufi aber etwas heller klingen als das russische [А]. Als zv/eites 
Element kann das russische [У] dienen. Beide Elemente milssen aber w ie ein 
Laut ausgesprochcn w erden und zwar so, daB sie beide gleich lang und deutlich 
klingen. Die Dauer des ganzen Diphthongs muB der Dauer eines langen Mono
phthongs gleichkommen.

§ 31. Das Vokalphonem [do].

Bei dem ersten Element des Vokalphonems [do] betragt der 
Eigenton etwa 600—960 Hz. Der Eigenton des zweiten Elements 
betragt 1120— 1320 Hz. Der Anfang des Diphthongs [ d o ] klingt so
m it ein wenig hoher als das kurze deutsche [ d ] . Das Ende des'
Diphthongs klingt etwa wie das lange geschlossene [o:].

Die Zungenlage ist bei der Aussprache des ersten Elements der 
Zungenlage des kurzen [ d ] ahnlich. Wenn die Zungenlage des kur
zen [ d ] etwas hoher ist, so erklart sich das durch einen groBeren
Kieferwinkel bei der Aussprache des [d-] aus [do].
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Bei der Aussprache des zweiten Elements liegt die Zunge ahn- 
lich wie bei dem langen geschlossenen [0 :].

Aber auch hier ist .die Hebung der Vorderzunge bei [-0] in [00] 
geringer. Die Lippenrundung ist bei dem zweiten Element des 
Diphthongs nicht so stark wie bei dem langen geschlossenen [0 :].

In der russischen Lautverbindung [ОЙ] wird [O] w eiter hinten 
gebildet als das Element [o-], das russische [Й] hat eine*bedeutend 
hohere Zungenlage als das [-0] und wird bekanntlich ohne Lippen
rundung gebildet.

Im praktischen Unterricht geht man von einem  etwas nach vorn verschobe- 
nen kurzen [э] aus, wobei man jedoch das [ol halblang und ohne starken A b
satz sp rich t Als zw eites Element dient das halblange [0 -] mit etwas geschwach- 
ter Lippenrundung. Zuerst laBt man beide Elemente. getrennt sprechen, und zwar 
mit neuem  Einsatz. Dann spricht man den zw eiten Teil nach dem ersten ohne 
neuen Einsatz. Zum SchluB w erden beide Elemente w ie ein langer Vokal mit 
gleitender A rtikulation gesprochen. Dabei miissen beide Teile gleich deutlich 
und gleich lang klingen.



V1ERTES KAPITEL

DAS DEUTSCHE KONSONANTENSYSTEM

§ 32. Systematisierung der deutschen Konsonanten.

Die Konsonanten unterscheiden sich von den Vokalen vor allem 
durch ihre Bildungsweise. Wahrend der Luftstrom bei der Vokal
bildung frei durch das Ansatzrohr geht, das nur als Resonanzraum 
dient, stellen sich dem Luftstrom bei der Bildung der Konsonan
ten verschiedene Hindernisse in den Weg. Die Konsonanten ent
stehen bei der Uberwindung dieser Hindernisse.

Man klassifiziert die Konsonanten gewohnlich von zwei wichti- 
gen Standpunkten aus: vom Standpunkt ihrer Bildungsweise und 
vom Standpunkt des aktiven artikulierenden Organs.

Nach der Bildungsweise unterscheidet man 1) stim m hafte und 
stimmlose Konsonanten, 2) Gerauschlaute und Sonanten, 3) reine 
Konsonanten und Nasalkonsonanten.

Stimmlos sind alle Konsonanten, die nur aus Gerauschen be- 
stehen, d. h. ohne Beteiligung der Stimme gebildet werden. Im 
Deutschen sind das die Konsonanten [p], [t], [k], [f], [s], [J], [9], 
[x], [h], [pf], [ts], [tj]. Wenn an der Bildung der Konsonanten 
auch die Stimmbander' teilnehmen und den sog. Stimmton erzeugen, 
entstehen stim m hafte Konsonanten. Im Deutschen sind folgende 
Konsonanten stim m haft: [b], [d], [g], [v], [z] ([3]), [j], [m], [n],
[0]. [1]. M  ([R])-

In Gerauschlaute und Sonanten te ilt man die Konsonanten vom 
Standpunkt ihres Klangies ein. Wenn im Klang des Konsonanten 
das Gerausch uberwiegt, spricht man von Gerauschlauten. Uber- 
wiegt im Klang des Konsonanten der Stim m ton, so spricht man 
von Sonanten. Zu den Sonanten gehoren im. Deutschen: [r] ([R]),
[1], [m], [n], [rj]. Die Laute [m], [n], [rj] sind reine Stim m tonlaute. 
Bei den Konsonanten [r] ([R]) und [1] ist zugleich ein leichtes 
Gerausch zu horen. Das [rj ([R]) hat ein Zittergerausch, das [1] 
ein leichtes Reibegerausch.

Die Einteilung der Konsonanten in reine und nasale erfolgt 
nach der Stellung des Gaumensegels bei der Bildung der Konsonanten. 
Bei der Bildung der reinen Konsonanten ist das Gaumensegel

82



gehoben und somit dem Luftstrom der Weg in die Nasenhohle 
verschlossen. Also nimmt die Nasenhohle keinen Anteil an der 
Bildung dieser Konsonanten. Bei der Bildung der Nasalkonsonan- 
ten ist das Gaumensegel gesenkt, und der Luftstrom kann ungehin- 
dert durch die Nase entweichen. Zu den Nasalkonsonanten gehoren 
im Deutschen die Konsonantenphoneme [m], [n], [rj]. Alle iibrigen 
Konsonanten sind rein, d. h. nicht nasal.

Die G e r a u s c h l a u t e  zerfallen nach der Art des Hindernisses 
und der Art des Gerausches i n V e r s c h l u B l a u t e ( S p r e n g e -  
l a u t e ) ,  E n g e l a u t e  ( R e i b e l a u t e )  und V e r s с h 1 u B-E n g e- 
l a u t e  (Af  f r i  к a t e n) .

Die VerschluBlaute (Sprengelaute) werden durch einen VerschluB 
im Mundraum gebildet, der durch den Luftdruck gesprengt wird. 
Dadurch entsteht ein Sprenggerausch. Zu den VerschluBlauten 
(Sprengelauten) gehoren im Deutschen die Konsonantenphoneme 
[p], [t], [k], [b], [d], [g]. Die ersten drei sind stimmlos, die letzten 
drei stim m haft.

Die Engelaute (Reibelaute) werden durch eine Enge gebildet. 
Der Luftstrom streicht durch die Enge unter einem gewissen Druck 
und erzeugt ein Reibegerausch. Auf diese Weise bildet man im 
Deutschen die Konsonanten [f], [s], fj], [ q ] ,  [ x ] ,  [h], [v], [z] 
([3]), [j]. Die ersten sechs sind stimmlos, die letzten vier stim m haft.

Wenn ein VerschluB ohne Sprengung unm ittelbar in eine E n
ge ubergeht, entstehen VerschluB-Engelaute (Affrikaten). Zu den 
Affrikaten der deutschen Sprache gehoren die Konsonantenphoneme 
[pf], [ts], [tf]. Alle drei sind stimmlos.

Die Sonanten zerfallen nach der Bildungsweise in Nasalkonso
nanten, Seitenlaute und Z itterlaute. Die Nasalkonsonanten nennt 
man m itunter auch VerschluB-Offnungslaute. Im Mundraum bildet 
sich ein VerschluB, der nicht gesprengt wird, der Luftstrom geht 
durch den Nasenraum. Zu den Nasalkonsonanten gehoren im D eut
schen [m], [n], [rj].

Die Seitenlaute haben einen VerschluB und zwei Seitenengen. 
Im Deutschen gehort hierher das [1]. Man bildet dabei m it der 
Zungenspitze und dem vordersten Teil des Zungenriickfcns einen 
VerschluB an den Alveolen der oberen Zahne. Gleichzeitig bilden 
die seitlichen Zungenrander an den entsprechenden Zahndammen 
Engen, durch welche der Luftstrom entweicht.

Die Z itterlaute entstehen durch einen raschen Wechsel von 
VerschluB und Enge. Hierher gehoren im Deutschen das Zungen- 
spitzen-[r] und das Zapfchen-[R]. Das Zungenspitzen-[r] wird m it 
Hilfe der Zungenspitze an den Alveolen der oberen Zahne gebildet, 
das Zapfchen-[R] am hinteren Zungenrucken m it dem Zapfchen.

Nach dem artikulierenden Organ te ilt man die deutschen Kon
sonantenphoneme in folgende Gruppen ein: Lippenlaute, Vorder- 
zungenlaute, M ittelzungenlaute, H interzungenlaute, uvulare Laute 
und pharyngale Laute.
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Tabelle der deutschen Konsonantenphoneme

Die Lippenlaute werden m it Hilfe beider Lippen gebildet. Im 
Deutschen gehoren hierher [p] und [b]. Bei den Zahnlippenlauten 
ist die untere Lippe das artikulierende Organ. Die untere Lippe 
nahert sich den oberen Zahnen, und es bildet sich auf diese Weise 
eine Enge. Zahnlippenlaute sind im Deutschen die Konsonanten
[f] und [v]. Das artikulierende Organ bei der Bildung der Vor- 
derzungenlaute ist die Vorderzunge (bzw. die Zungenspitze). Die 
Zungenspitze und der vorderste Teil der Zunge bilden Engen und 
Verschliisse an den Alveolen der oberen Zahne und dem vordersten 
Teil des harten Gaumens. Auf diese Weise entstehen die Vor- 
derzungenkonsonanten [t], [d], [s], [z], [J], [n], [1] und [r].

Bei der Bildung der M ittelzungenkonsonanten hebt sich der 
m ittlere Zungenriicken zum harten Gaumen und bildet hier eine 
Enge. M ittelzungenkonsonanten sind im Deutschen die Laute [q] 
und [j]. Die Hinterzungenkonsonanten entstehen durch die Hebung 
des hinteren Teils der Zunge zum weichen G aum en.; Zwischen der 
Hinterzunge und dem weichen Gaumen werden Verschliisse oder 
Engen gebildet. So entstehen die Konsonanten [k], [g], [g], [x].

1 [x] und [$] sind M odifikationen des Phonems [h],
2 [r] ist eine fakultative Variante des [R].
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Uvulare Laute werden m it der Uvula (dem Zapfchen) gebildet, 
die am hinteren Teil des Zungenriickens in schwingende Bewegun
gen versetzt w ird. Auf diese Weise entsteht das deutsche Zapfchen-[R]. 
Bei der Bildung der pharyngalen Konsonanten ist der Pha
rynx (Rachen) das artikulierende Organ. Aktiv ist dabei die hin- 
tere Rachenwand.

Im Russischen gibt es keine uvularen und pharyngalen Kon
sonanten. Die iibrigen Konsonantengruppen kommen sowohl im 
Deutschen als auch im Russischen vor.

Tabelle der russischen Konsonanten phoneme

Nach deni'
aktiven /  

O rgan /

Nach 
/  der Art 

у /  der Bil- 
y ' dung

Lippen-
laute

Zahnlip-
pcnlaute

V orderzun-
genlaute

M
itt

el
zu

ng
en

la
ut

e о
2га
2<иьл
С3N
О)
С

£

nicht
pala-
tali-
siert

pala-
tali-
siert

nicht
pala-
tali-
siert

pala- 
tali- 
s ie r t '

nicht
pala-
tali-
siert

pala-
tali-
siert

CJ
3ГЗ

£о

VerschluBlaute П Б Г Г Б ’ т  Д Т ’Д ’ к г

Engelaute Ф В Ф’ B ’ C3*
ШЖ

C’3 ’
Ш 'Ж ’ Й X

:c3
CD
О

Aff rikaten - . Ц Ч ’

С

Nasale M M’ H Н ’

CJ
Сга
С
О

Scitenlaute JI Л ’
СП

Zitterlaute p Р ’

Von Bedeutung ist der Unterschied in der Zahl der Konsonan- 
tenphoneme im Russischen und Deutschen: das Deutsche hat nur 
22 Konsonantenphoneme, das Russische—34. Dieser Unterschied ist 
vor allem durch die phonologische Gegeniiberstellung von nicht 
palatalisierten und palatalisierten Konsonanten im Russischen zu 
erklaren.

Bei der A rtikulation  der Konsonanten bildet sich im A nsatz
rohr ebenso wie bei den Vokalen jedesmal ein Resonator von be- 
stim m ter Grofie und Form. Die Konsonanten haben deshalb auch
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ihren Eigenton. Die Hohe des Eigentons hangt von dem Umfang 
und der Offnung des Resonanzraumes ab.

Bei den Lippenlauten dient z. B. der ganze Mundraum als 
Resonator. Ebenso bei den Zahnlippenlauten. Dabei ist jedoch die 
Offnung bei den Zahnlippenlauten kleiner. Vgl. [p] und [f].

Bei der Bildung der Vorderzungenkonsonanten bilden sich zwei 
Resonanzraume: einer hinter dem VerschluB, resp. hinter der Enge, 
der andere vor dem VerschluB, resp. vor der Enge.

Ebenso sind bei den Mittel- und Hinterzungenkonsonanten 
zwei Resonanzraume vorhanden.

Bei den Nasalkonsonanten [n] und [ ij ] dient als Resonator 
der vor dem VerschluB liegende Mundraum, der Nasenraum, der 
Rachenraum und der hinter dem VerschluB liegende Teil des 
Mundraumes.

Der Klang der Konsonanten hat somit immer seine bestimm te 
Tonhohe. Jedoch fur die Charakteristik der Konsonanten ist die 
Tonhohe des Eigentons nicht so wichtig wie fur die Charakteristik 
der Vokale. Das entscheidende Kennzeichen der Konsonanten ist 
das eigenartige Gerausch. So werden z. B. die Konsonanten [t], 
[d], [sj, [1], [r] m it fast gleichem Resonanzraum gebildet, haben 
also im allgemeinen denselben Eigenton, und doch unterscheiden 
wir sie deutlich voneinander nach ihrem eigenartigen Gerausch, 
das stim m haft oder stimmlos sein kann und verschieden klingt, 
weil es einmal das Ergebnis einer Sprengung, das andere Mai 
das Ergebnis.. einer Reibung oder einer schwingenden Bewegung 
ist.

Der Eigenton der Konsonanten ist dort wichtig, wo es gilt, 
Schattierungen eines Phonems voneinander zu unterscheiden. So 
klingt z. B. das Phonem [k] in den Wortern K uh , Kohl, kahl, 
kixhl, Kegel, K ind  verschieden.

Der Unterschied in . der Tonhohe der Schattierung hangt von 
dem folgenden Vokal ab.

Der Vokal [u:] hat z. B. einen tiefen Eigenton. Es ist ein 
Vokal der hinteren Reihe, bei dessen Bildung die Hinterzunge 
stark  zum weichen Gaumen gehoben ist. Vor einem solchen Vokal 
wird auch das [k] weit hinten im Mundraum gebildet. Die Schat- 
tierung des [k] vor dem [u:] hat somit einen groBen Resonator 
im vorderen Teil des Mundraumes.

Im Wort K ind  steht das [k] vor einem Vokal der vorderen 
Reihe. Dieser Vokal wird m it einem sehr kleinen Resonator ge
bildet und hat einen sehr hohen Eigenton. Dementsprechend wird 
die A rtikulationsstelle des [k] vor dem [i:] nach vorn geriickt, der 
A rtikulationsstelle des [i:] genahert. Dadurch wird der Resonator 
des [k] verkleinert und sein Eigenton erhoht.

Je tiefer, resp. hoher, der Eigenton de*s Nachbarvokals, desto 
tiefer, resp. hoher, der Eigenton der Schattierung des vorher- 
gehenden Konsonanten.
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Von Bedeutung ist der Eigenton der Konsonanten auch beim 
Vergleich der Konsonanten aus verschiedenen Sprachen. So klingt 
z. B. das [K] in кит  bedeutend heller als das deutsche [k) in. 
№ .

§ 33. Starke Positionen der deutschen Konsonantenphoneme.

Als starke Position g ilt bekanntlich die Stellung des Phonems 
im Wort, in der es seine Eigenschaft am deutlichsten zum Ausdruck 
bringt. In der starken Position ist das Phonem keinem fremden 
Einflufl oder einem sehr geringen Einflufl ausgesetzt.

Da sich verschiedene Konsonanten in der flieflenden Rede 
verschieden verhalten, gibt es keine einheitliche starke Position 
fiir alle Konsonanten.

Die stimmlosen Gerauschlaute klingen im Deutschen am deut
lichsten, wenn sie in einer betonten Silbe vor einem Vokal der hin
teren oder m ittleren Reihe und nach beliebigem Vokal oder Konso
nanten stehen, z.-B . [thu:n] tu n , [m ith] m it, [’ap 'strak th] abstrakt.

In den unbetonten Silben verlieren die Gerauschlaute etwas.' 
an ihrem Gerausch und klingen schwacher. Vgl. [ thu:n] tun  — 
[tcu*'ri:n] T u rin , [ffolk] Volk — [fvo*no*lo-'gi:] Phonologie. Vor Vo
kalen der vorderen Reihe werden die Konsonanten heller gesprochen. 
Vgl. ['fa:no] Fahne— [fi:l] viel.

A n m c r k u n g :  Die D iphthonge w irken auf die vorhergehenden Konso
nanten ebenso wie die V okale der hinteren und m ittleren Reihe. Auf die fol- 
genden Konsonanten w irken die D iphthonge [ae] und [00 ] w ie die V okale dcr 
vorderen Reihe und der D iphthong [ao] w ie die Vokale der hinteren und m itt
leren Reihe. Das hangt vorn C harakter des entsprechenden Elements eines: 
D iphthongs ab.

Die stim m haften Gerauschlaute der deutschen Sprache klingen 
am deutlichsten, wenn sie zwischen Vokalen oder zwischen einem 
Sonanten und einem Vokal stehen. W ichtig ist fiir die starke Posi
tion auflerdem die Stellung vor Vokalen der hinteren oder m ittle 
ren Reihe. Vor Vokalen der vorderen Reihe wird ihr Eigenton 
erhoht.

Am Ende der Silbe verlieren die stim m haften Gerauschlaute 
ihre Stim m haftigkeit. Im absoluten Anlaut und nach stimmlosen 
Gerauschlauten werden sie halbstim m haft. Vgl. ['’i:da ] Ida  — 
[das 'dax] das Dach.

Die Sonanten klingen im Deutschen fast in alien Positionen 
deutlich.

A n m e  г к u n g: Eine Ausnahme aus den angefiihrten Regeln bilden die 
H interzungenkonsonanten [k], [g] und [g]. Diese Konsonantenphonem e stehen 
nicht nur unter dem EinfluB des folgenden, sondern auch unter dem  EinfluB 
des vorhergehenden Vokals. Nach den Vokalen der vorderen Reihe w ird die 
Artikulationsstelle dieser Konsonanten stark nach vorn verlegt, z. B. [rok] 
R ock  — [rek] Reck, ['za^gon] sagen  — ['zi:gon] sie gen , [fag] F a n g —  [fig] f in g % 
['raoxon] rauchen  — [ 'rfb fa rn ] гйис/iern.
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Diese Konsonanten stehen somit nach Vokalen der vorderen  Reihe in der 
schw achen Position.

Aus dem Russischen werden die Konsonantenphoneme auch 
vorwiegend in ihrer starken Position zum Vergleich herangezogen. 
Dabei miissen wir aber beachten, daft die starken Positionen der 
russischen Konsonantenphoneme nicht m it denen der deutschen 
Konsonantenphoneme ubereinstimmen.

Im Russischen haben wir die phonologische Gegeniiberstellung 
von palatalisierten und nicht palatalisierten Konsonantenphonemen. 
Beide Konsonantengruppen haben ihre besondere starke Position. 
Aufterdem ist die starke Position der stimmlosen Gerauschlaute von 
der starken Position der stim m haften Gerauschlaute zu unter
scheiden.

Die stimmlosen harten Gerauschlaute haben im Russischen ihre 
starke Position vor Vokalen der hinteren und m ittleren Reihe, vor 
anderen stimmlosen Gerauschlauten und nicht palatalisierten Sonan
ten und am Ende des Wortes. Vor den Vokalen der vorderen 
Reihe werden die nicht palatalisierten stimmlosen Gerauschlaute 
palatalisiert, vor den stim m haften Gerauschlauten stim m haft, z. B. 
[ТРАПА] — [А ТРАП’Э] тропа — о тропе.

Die stimmlosen palatalisierten Gerauschlaute haben ihre starke 
Position vor beliebigen Vokalen, vor anderen palatalisierten 
stimmlosen Konsonanten und vor palatalisierten Sonanten, am 
Ende des Wortes. Vor stim m haften palatalisierten Konsonanten 
werden die stimmlosen palatalisierten Konsonanten stim m haft, z. B. 
[А П РО З’Б Ъ ] о просьбе.

Die stimmhaften nicht palatalisierten Gerauschlaute haben 
ihre starke Position vor den Vokalen der hinteren und m ittleren 
Reihe und vor anderen stim m haften nicht palatalisierten Gerausch- 

. tauten und Sonanten. Am Ende des Wortes werden die stim m 
haften Gerauschlaute stimmlos, ebenso vor stimmlosen nicht pa
latalisierten Konsonanten, z. B. [CAT] сад, [СЛАТКЪ] сладко.

Die stim m haften palatalisierten Gerauschlaute stehen in der 
starken Position vor beliebigen Vokalen und vor stim m haften pa
latalisierten Gerauschlauten und Sonanten. Am Ende des Wortes 
werden sie stimmlos, ebenso vor stimmlosen palatalisierten Konso
nanten, z. В. [ДРОП’] дробь, [В’ЬС’Т ’Й] везти.

Die russischen nicht palatalisierten Sonanten haben ihre starke 
Position vor Vokalen der hinteren und m ittleren Reihe, am Ende 
des Wortes und sowohl vor als auch nach stim m haften nicht 
palatalisierten Gerauschlauten und nicht palatalisierten Sonanten. 
Vor oder nach stimmlosen nicht palatalisierten Gerauschlauten 
werden die Sonanten stimmlos, vor den Vokalen der vorderen Reihe 
werden sie palatalisiert, z. В. [РТУ Т’] ртуть, [М’ЭТР] метр, 
[СТОЛ] стол — [А СТАЛ’Э] о столе.



Die palatalisierten Sonanten haben ihre starke Position vor 
beliebigen Vokalen, am Ende des Wortes, vor und nach stimm- 
haften palatalisierten Gerauschlauten und Sonanten.

§ 34. Physiologische Merkmale des deutschen Konsonantensystems.

E i n  w i c h t i g e s  p h y s i o l o g i s c h e s  M e r k m a l  d e s  d e u t 
s c h e n  K o n s o n a n t e n s y s t e m s  i s t  d i e  s t a r k e  M u s k e l 
s p a n n u n g .  u n d  d i e  s t a r k e  E x p i r a t i o n  ( d e r  s t a r k e  
A t e m d r u c k ) .  Deshalb werden die stimmlosen VerschluBlaute 
behaucht und die stimmlosen Engelaute m it einem starken Rei- 
begerausch gesprochen. Auch die 'stim m haften Gerauschlaute bekom- 
men durch die starke Muskelspannung und den starken Atemdruck 
ein starkeres Gerausch als die entsprechenden russischen Konso
nanten.

Es ist dabei zu beachten, daft bei den deutschen Engelauten 
auch die Spalte enger gebildet wird als bei den russischen En
gelauten. Um so grofier ist in solch einer engen Spalte der W ider- 
stand, der dem Luftstrom entgegengesetzt wird. Deshalb streicht 
der Luftstrom bei der Bildung der deutschen Engelaute m it starkerem 
Druck durch die Spalte und ruft eine starkere Reibung an der 
W andung der Spalte hervor als bei der Bildung der russischen En
gelaute.

E i n  z w e i t e s  w i c h t i g e s  p h y s i o l o g i s c h e s  M e r k m a l  
d e s  d e u t s c h e n  K o n s o n a n t e n s y s t e m s  i s t  e i n e  v e r h a l t -  
n i s m  a 6 i g g e r  i n g e  A k t i v i t a t  d e r  S t i m m b a n d e r  b e i  
d e r  B i l d u n g  d e r  s t i m m h a f t e n  K o n s o n a n t e n .  Wahrend 
im Russischen die Stimmbander schon vibrieren, bevor noch das 
Spreng- oder Reibegerausch erklingt, und auf diese Weise den sog. 
B lahlaut erzeugen, beginnen die Stimmbander im Deutschen erst 
dann zu vibrieren, wenn schon das Gerausch zu horen ist. Im Russi
schen entsteht somit der Stimmton vor dem Gerausch, im Deutschen 
gleichzeitig m it dem Gerausch.

E i n  d r i t t e s  w i c h t i g e s  M e r k m a l  d e s  d e u t s c h e n  
K o n s o n a n t e n s y s t e m s  i s t  d a s  F e h l e n d e r  G e g e n i i b e r -  
s t e l l u n g  v o n  n i c h t  p a l a t a l i s i e r t e n  u n d  p̂ a 1 a t a 1 i - 
s i e r t e n  K o n s o n a n t e n .  Beim Vergleich des deutschen und 
russischen Konsonantismus ist es allgemein angebracht, die deutschen 
Konsonanten als nicht palatalisiert zu bezeichnen. Es gibt jedoch 
einen bedeutenden Unterschied zwischen den russischen nicht pa
latalisierten Konsonanten und den entsprechenden deutschen Kon
sonanten. Die deutschen Konsonanten klingen nicht so tief wie die 
russischen nicht palatalisierten Konsonanten. Sie stehen nach ihrem 
Eigenton zwischen den entsprechenden nicht palatalisierten und 
palatalisierten russischen Konsonanten.

So steht z. B. das deutsche [t] nach seinem Eigenton zwischen 
dem russischen [T] und dem russischen [T ’J.
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Das russische [T] wird in der isolierten Aussprache m it einem 
“tiefen (dunklen) Nachklang gesprochen, den man in der Transkrip- 
tion m it [Ъ] bezeichnet. Im W ort tr i t t  dieser Nachklang in ge- 
schwachter Form auf, wenn die nicht palatalisierten Konsonanten 
vor Vokalen der hinteren oder m ittleren Reihe stehen. Die Zunge 
m acht bei der Aussprache des Konsonanten in diesem Fa lie nicht 
nur die Bewegung zur Erzeugung des entsprechenden Gerausches, 
sondern noch eine zusatzliche Bewegung m it dem hinteren Teil zum 
weichen Gaumen hin. Diese zusatzliche Bewegung ergibt den dunk
len Nachklang der russischen nicht palatalisierten Konsonanten in 
ihrer starken Position.

Das palatalisierte [T’] wird dagegen m it einem hellen Nachklang 
gesprochen, den man in der Transkription m it [b] bezeichnet. 
Diesen Nachklang erhalt man durch die Palatalisierung. Bei der 
Aussprache dieser Konsonanten macht die Zunge aufter der gewohn- 
lichen Bewegung, die zur Bildung eines Hindernisses dient, noch 
eine zusatzliche Bewegung m it dem vorderen Teil der Zunge zum 
harten Gaumen. Die zusatzliche Bewegung der Vorderzunge ruft 
den hellen Nachklang hervor.

Bei palatalisierten und nicht palatalisierten Lippenlauten voll- 
ftihrt die Zunge nur die entsprechende zusatzliche Bewegung.

§ 35. Phonologische Merkmale des deutschen Konsonantensystems.

Im deutschen Konsonantensystem sind sechs differenzierende 
(phonologische) Merkmale zu unterscheiden: 1) s t i m m l o s  g e -  
s p a n n t / s t i m m h a f t  u n g e s p a n n t ,  2) a b r u p t / d a u e r n d ,
3) a b r u p t  / g  l e i  t e n d  d a u e r n d ,  4) d a u e r n d / g l e i t e n d  
d a u e r n d ,  5) n a s a l / o r a l ,  6) k o m p a k t / d i f f u s .

Nach dem Merkmal s t i m m l o s  g e s p a n n t / s t i m m h a f t  
u n g e s p a n n t  stehen einander gegenuber:
[p] — [b]: [paen] Pein — [baen] Bein
[t] — [d]: [ti:r] Tier — [di:r] dir
[k] — [g ]: [kern] Kern — [gern] gern
[f] — [v]: [fad] fahl — [vad] Wahl
[s.] — [z]: ['raeson] reiBen — ['raezan] reisen
[h] — [j] : [ha:r]' Haar — [ja:r] Jahr

Durch a b r u p t / d a u e r n d  werden unterschieden:
[P] — lf] : Ipilts] Pilz — [flits] Filz
[t] — [s]: ['laton] Latten — ['lasan] lassen
[k] — [h]: [kalt] kalt — [halt] halt
[k] — [x]: [nakt] nackt — [naxt] Nacht
[k] — [q] : [nikt] nickt — [nigt] nicht
[b] — [v ]: [bant] Band — [vant] Wand
[d] — [z]:[di:| d ie— |zi:| sie _
[r| — [l]:[ri:f] rief — [lirfj lief
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Das differenzierende Merkmal a b r u p t / g l e i t e n d  d a u e r n d : 
ergibt folgende Oppositionspaare:

[p] — [pf]: ['postan] Poston — ['pfastan] Pfosten 
[t] — [ts]: [ta:l] Tal — [t§a:l] ZahT'
[t] — [ t j] : [mat] matt — [matj] Matsch

N—✓  'w '

Als d a u e r n d / g l e i t e n d d a u e r n d  stehen einander gegeniiber:
[f] — [pf]: [flurk] Flug — [pflu:k] Pflug
[s] — [ts]: ['haesan] heifien^- ['haetsan] heizen 
[J] — [ t j ] : ['vajan] waschen — ['vatjan] watschen

Durch das Merkmal n a s a  1/ o r  a 1 werden folgende Konsonanten 
differenziert:

[m] — [b]: [maen] mein — [baen] Bein 
[n] — [d]: [naen] nein — [daen] dein 
lol — [g]: Г £0Э‘] Enge — ["ega] Egge 

[m] — [v]: [man] Mann — [van] wann 
[n] — [z]: [na:] nah — [za:] sah 
[n] — [1]: [nod] Not — [lo:t] Lot
lo] — [x]: ['vaip‘] Wange — [rvaxa‘] Wache 
[o] — Ы : [briQ] bring — [brig] brich 
[n] — [r]: [na:t] Naht — [rad] Rat

Als k o m p a k t / d i f f u s  (grofier/kleiner oraler Resonanzraum) 
stehen einander gegeniiber:
[k] — [ t] : ['капа'] Kanne — [Чапэ*] Tanne
[g] — [d]: [gunst] Gunst — [dunst] Dunst 
[0] — [nl : L'zigan] singen — ['zinsn] sinnen 
[x] — [s ] : [dax] Dach — [das] das
M  — Is] : [regt] Recht — [rest] Rest
[x] — [tJ]: [Vaxan] wachen — ['vatJan] watschen
[g] — [ tJ ] : ['hegaln] hacheln — ['hetfaln] hatscheln

Es lassen sich im deutschen Konsonantensystem als selbstandige 
Oppositionsglieder m it differenzierenden Eigenschaften nicht gegen- 
iiberstellen: [h] und [s], [h] und [rj], [h] und [tj], [h] und [x].
[h] und [9] konnen nur in Ausnahmefallen phonologische Opposi- 
tionen bilden: Horolog— Chorolog: [ho'ro‘'lo:k] — [go‘ro''lo:k]. Auch 
[j] und [rj] bleiben ohne Gegenfiberstellung. Phonologische Opposi- 
tioneri sind in diesen Fallen ausgeschlossen, weil [h] und [j] nur im 
Silbenanlaut und [jj], [s] und [x] nur im Silbenauslaut stehen. 
Auch [tj] und [9] stehen vorwiegend im Silbenauslaut.

VorTden genannten Lauten [h], [s], [rj], [tj], [j], [x], [9] cha- 
rakterisieren sich die ersten fiinf durch besondere physiologisch- 
akustische Eigenschaften und konnen deshalb nicht als Varianten
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eines Phonems aufgefaBt werden. Auch ist zu beachten, daB jeder 
Konsonant seine starke Position hat. Die beiden letzten Laute hin- 
gegen kommen in deutschen W ortern vorwiegend in schwachen Po
sitionen vor: [x] nach Vokalen der hinteren und m ittleren Reihe, 
[9] nach Vokalen der vorderen Reihe, nach den Diphthongen [ae], 
too] und den Konsonanten [r], [1], [[n], im Suffix -chert. Die Kon
sonanten [x] und [9] konnen deshalb auch nur in Ausnahmefallen 
als differenzierende Oppositionsglieder einander gegeniiberstehen: 
K uchen— Kuhchen: ['kurxon] — ['ku: on]; tauchen— Tauchen:
[Чаохэп] — [Чаодэп]; Aachen — Achen: [ '’а:хэп] — [ма:дэп] (kleines a). 
Jedoch auch hier haben wir es eigentlich m it besonderen Positions- 
bedingungen des [x] und [9] zu tun, weil [x] im Stam m auslaut, [9] 
im Anlaut eines Suffixes steht. Achlaut und Ichlaut sind somit 
nur in Ausnahmefallen selbstandig und haben dabei einen sehr engen 
Funktionsbereich.

Bekanntlich sind [x] und [9] historisch sehr eng m it [h] ver- 
wandt und eigentlich aus dem Hauchlaut hervorgegangen. Die drei 
Laute bildeten ursprunglich ein Phonem .1 Auch heute stehen sich 
diese drei Laute physiologisch-akustisch und phonologisch sehr nahe. 
Nicht ohne Grund behauptet W. M e r l i n g e r ,  daB [h], [x] und 
[9] Allophone (Varianten) eines Phonems sind .2 Eine eingehende 
d istribu tive Analyse erwies, daB die Konsonanten [h], [x] und [9] 
auch im Deutschen der Gegenwart als Varianten eines Phonems 
aufgefaBt werden konnen, insofern sie eine adaquate (gleiche) F unk
tion ausiibeii, physiologisch-akustisch verwandt sind und vorwiegend 
in komplementarer D istribution stehen, da jeder Laut seine beson
deren Positionsbedingungen h a t .3 Als H duptvariante dieses Phonems 
gilt dann der H auchlaut, weil er seine starke Position hat. Der 
Achlaut und der Ichlaut sind positionsbedingt. In den Fallen, wo 
sie sich von dem EinfluB der Umgebung befreien, werden sie selb- 
staridig, jedoch stehen sie entsprechend ihrem geringen Funktions- 
bereich ganz am Rande des Phonembestandes der deutschen Sprache 
der Gegenwart.

Durch seine Varianten [x] und [9] tr i t t  nun das Phonem [h] — 
wie wir oben gesehen haben — in Oppositionskontakt m it [g], [s] 
und [tj]. Es bleiben somit im deutschen Konsonantensystem ‘der 
Gegenwart nur zwei Laute, die als selbstandige Phoneme (keine 
differenzierenden Oppositionspaare bilden konnen. Das sind [j] und 
{ ij] , die in verschiedenen Positionen auftreten.

1 Сравнительная грамматика германских языков, Изд. АН СССР, т. 2, 
М., 1962, стр. 54.

2 W. M e r l i n g e r ,  Ober Ein- and Zw eiphonem igkeit, Z. f. Phonetik, Bd. 13, 
1960, S. 163.

3 H. Г. Г р и щ е н к о ,  Дистрибуция фарингально-небных спирантов со
временного немецкого языка, сб. „Вопросы теории немецкого и французского 
языков*, вып. 1г ч. 2, Иркутский ГПИИЯ, 1967.
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§ 36. Die Konsonantenphoneme [p] und [b].

Die Konsonantenphoneme [p] und [b] sind nach ihrer Bildungs- 
weise Verschlufllaute, die m it den Lippen gebildet werden. Differen- 
zierendes Merkmal ist dabei s t i m m l o s  g e s p a n n t / s t i m m h a f t  
u n g e s p a n n t :  [pa:r] Paar — [ba:r] bar.

Bei der Bildung des Lippenverschlusses beim deutschen [p] muB 
die Muskelspannung starker sein als bei der Bildung des russischen 
[П]. Die Atem luft sammelt sich hinter dem VerschluB an, schiebt 
zuerst die geschlossenen Lippen etwas vor und sprengt sie dann 
m it einem starkeren Druck als bei der Bildung des russischen [П].

Das akustische Ergebnis ist ein starkeres Sprenggerausch als 
das des russischen [П]. Nach dem starken Sprenggerausch hort man 
noch einen Hauch, die sog. Behauchung.

Im praktischen U nterricht ist der Unterschied im Atem druck beim  deutschen 
[p] und dem russischen [П] leicht durch ein Blatt Papier zu veranschaulichen, 
das man sich w ahrend der A ussprache der Konsonanten vor den Mund halt. 
Bei der Aussprache des russischen [П] bleibt das B latt ohne Bewegung, beim 
deutschen [p] jedoch w ird es durch den Atem druck vorn Mund weggeblasen.

AuBer der starken M uskelspannung und dem starken A tem druck ist bei 
der Einiibung des deutschen [p] darauf zu achten, daB man vor den Vokalen 
der h interen und m ittleren Reihe keine V elarisierung (d. h. keine Hebung der 
H interzunge) und vor den Vokalen der vorderen Reihe keine Palatalisierung 
des [p] zulaBt.

Der Konsonant [b] wird m it geringerer Muskelspannung arti- 
kuliert. Die Beriihrungsflache der Lippen ist etwas grofler als bei 
[p]. H inter dem VerschluB ist der Luftstrom schwacher als bei [p], 
er kommt in den Mundraum schon geschwacht, da er auf seinem 
Wege in das Ansatzrohr die Stim m bander zum Vibrieren gebracht 
hat. Die Lippen werden deshalb nicht so vorgeschoben wie bei dem 
[p] und m it einem schwacheren Druck gesprengt. Dementsprechend 
ist das Sprenggerausch schwacher als bei [p]. Es gibt dabei keine 
Behauchung. Ein vor den Mund gehaltenes B latt Papier bleibt 
wahrend der Aussprache des [b] unbeweglich, wie bei den russischen 
[П] und [Б].

Das deutsche [b] fallt m it dem russischen [Б] nicht ganz zu- 
sammen. Zum Unterschied von dem russischen [Б] hat das deutsche
[b] einen starkeren Atemdruck und starkere Muskelspannung. Es 
hat eine geringere S tim m haftigkeit und wird nicht palatalisiert. 
Im Klangbild des deutschen [b] ist deshalb mehr Gerausch als im 
Klangbild des russischen [Б]. Vor den Vokalen der hinteren und 
m ittleren Reihe darf das deutsche [b] nicht velarisiert und vor den 
Vokalen der vorderen Reihe nicht palatalisiert werden.

Bei der Aussprache der deutschen [p] und [b] beriihrt der Zun- 
genriicken den Gaumen nicht. Die Aussprache der russischen [П]

VERSCHLUBLAUTE
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und [Б] m it dem tiefen Nachklang [Ъ] laflt auf dem kiinstlichen 
Gaumen neben den hinteren Zahnen an beiden Seiten schmale Strei- 
fen zuriick.

§ 37. Die Konsonantenphoneme [t] und [d].

Die Konsonanten [t] und [d] haben eine gemeinsame A rtikula- 
tionsstelle und ein gemeinsames aktives Sprachorgan. Der U nter
schied zwischen beiden Konsonanten liegt wie bei [p] und [b] in

der Stimmlosigkeit und 
Stim m haftigkeit und gleich- 
zeitig in dem Grad der Mus
kelspannung und des Atem- 
drucks. Beide Konsonanten 
stehen sich einander als 
selbstandige Phoneme gegen- 
tiber. Vgl. [tu:] tu —  [du:J 
du.

Bei der Bildung des
Abb. 26. Vergleichsschem a der Konsonanten deutschen [t] wird der vor- 

[t], [T], [V]. derste Teil des Zungenriik-
kens an die Alveolen der obe

ren Zahne geprefit. Auf diese Weise bildet man einen sog. dorsalen1 
Alveolarverschlufi zum Unterschied von einem apikalen2 Alveolar- 
verschluft, den wir im Englischen bei der Bildung des [t] und [d] 

haben.
Die Zungenspitze beriihrt beim deutschen 

[t] die Innenseite der oberen Schneidezahne 
an ihrem W urzelrand Der Verschlufi wird 
durch einen starkeren Luftdruck gesprengt 
als beim russischen [Т]. Auch die Zunge ist 
beim deutschen [t] starker gespannt. Durch 
die Sprengung des Verschlusses entsteht ein 
starkes Sprenggerausch, das von einem zu- 
satzlichen Hauch begleitet wird. Das deut- 

Abb. 27. Palatogram m  des 1 sche Ш wird also ebenso behaucht wie das
deutschen [tj — und des [pf. Den starken Luftdruck fiihlt man, wenn
russischen [T J . man die Hand bei der Aussprache des Lautes

vor den Mund halt.
Das russische [T] wird weiter vorn gebildet. Dabei wird der 

vorderste Teil des Zungenriickens an die Innenseite der oberen 
Schneidezahne geprefit. Die Zungenspitze befindet sich am Saume 
der Oberzahne oder sogar am Saume der Unterzahne. Die Zunge ist 
also weiter nach vorn geriickt als beim deutschen [tj (s. Abb. 26, 27).

1 dorsal —  mit H ilie des flachcn V orderzungenriickens gebildet
2 apikal — mit Hilfe der scharlgehobenen Zungenspitze gebildet

1—  M —
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Die Muskelspannung ist beim russischen [T] schwacher, auch 
der Atemdruck. Schwacher ist dementsprechend auch das Spreng- 
gerausch, das keine Behauchung bekommt.

Da der Mundraum hinter dem VerschluB beim deutschen [t] e t
was kleiner ist als bei dem russischen [T], klingt der deutsche 
Laut heller.

Im praktischen U nterricht 
ist die H auptaufm erksam keit 
der eigcnartigen  Bildung des 
Verschlusses, der verstark ten  
M uskelspannung, dem verstark
ten Atem druck zu schenken.
Der deutsche Laut dari dabei 
nicht palatalisiert w erden.

Beim stim m haften deut- [*2>] --------  [<$’]   [ c / ]
schen [d] wird der VerschluB 
ebenso gebildet wie bei dem 
stimmlosen [t]. Der Un
terschied liegt in der schwa -
cheren Muskelspannung, dem schwacheren Atemdruck 
Hinzukommen des Stimmtons. Der VerschluB des

Abb. 28. V ergleichsschem a der Konsonanten
w , [Д], m

und dem 
russischen

stim m haften [Д] entspricht auch dem des stimmlosen russischen [Т]. 
Die A rtikulationsstelle des deutschen stim m haften [d] ist somit 
ebenfalls weiter nach hinten verlegt als die des russischen stim m 
haften fД] (s. Abb. 28).

Von Bedeutung ist der Grad der Zungenhebung. Die Zungen
hebung des deutschen stim m haften [d] nimmt eine m ittlere Stel- 
lung zwischen der Zungenhebung des rus
sischen nicht palatalisierten [Д] und der 
Zungenhebung des russischen stim m haften 
palatalisierten [Д ’] ein. E in ahnliches Ver- 
haltnis in dem Grad der Zungenhebung 
sehen wir auch zwischen dem deutschen 
stimmlosen [t] und dem russischen nicht 
palatalisierten [T] und palatalisierten [T ’]
(s. Abb. 26).

Der Unterschied in der A rtikulations
stelle zwischen dem deutschen stim m haften 
[d] und dem russischen stimmhaften [Д] 
ist auf dem Palatogramm zu sehen (s.
Abb. 29).

Das deutsche stim m hafte [d] hat mehr 
Gerausch und weniger S tim m haftigkeit als
das russische stim m hafte [Д]. Bei der Bildung des deutschen Lau- 
tes erzielt man diese Besonderheiten im Klangbild durch eine sta r
kere Muskelspannung und einen starkeren Atemdruck als beim rus
sischen stim m haften [Д].

Abb. 29. Palatogram m  des 
deutschen [d] —  und des 

russischen [Д ]------------ ,
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§ 38. Die Konsonantenphoneme [к] und [g].

W- und

Abb. 30. Vergleichsschem a der Konsonanten 
[k] und [К].

Das Konsonantenpaar 
[k] — [g] unterscheidet sich 
von den schon besprochenen 
Sprengelauten (VerschluB- 
lauten) [p] — [b] und [t] — 
[d] durch die A rtikula- 
tionsstelle. Beide Laute sind 
selbstandige Phoneme. Als 
differenzierende Merkmale 
dienen Stimmlosigkeit und 
Stim m haftigkeit, verschie- 
dene Grade der Muskel- 
[kalt] k a l t —  [gait] ga it.spannung und des Luftdrucks. Vgl.

Bei der Bildung des stimmlosen [k] bildet man einen VerschluB 
am weichen Gaumen m it dem hinteren Zun- 
genriicken. Die Muskelspannung und der 
Atemdruck sind stark. Deshalb entsteht 
ein starkes Sprenggerausch m it Behauchung. 
Beim russischen stimmlosen nicht palata li
sierten [K] wird der VerschluB etwas weiter 
vorn gebildet.

Auf Abb. 30 ist deutlich zu sehen, daB 
beim deutschen stimmlosen [k] die Ver- 
schluBstelle am weichen Gaumen etwas weiter 
hinten liegt als bei dem russischen stim m 
losen [К]. Das ist durch die starkere 
Muskelspannung bei der Bildung des deut
schen Lautes zu erklaren.

Der Unterschied in der Bildung des 
Verschlusses bei dem deutschen [k] und dem russischen [K] ist 
noch deutlicher auf dem Palatogram m  zu sfehen (s. Abb. 31).

Beim russischen [K] be- 
ruhren die hinteren Zungen- 
rander den Gaumen an 
den hinteren 3—4 Zahnen. 
Beim deutschen [k] lassen 
die Zungenrander nur einen 
kurzen Streifen an dem letz
ten Zahn zuriick.

Abb. 31. Palatogram m  des 
deutschen [kl —  und des 

russischen [ k ] ------------.

und [y]--
Abb. 32. Vergleichsschema der Konsonanten 

[g] und [Г].

Im praktischen U nterricht ist 
vor allem dieser Unterschied in 
der A rtikulationsstelle, der starke 
Atem druck und die starke Mu
skelspannung zu beachten. Dabei 
darf der deutsche Laut nicht 
palatalisiert werden.

96



Beim deutschen stimmhaften [g] ist der VerschluB auch weiter 
nach. hinten verlegt (s. Abb. 32). Der VerschluB wird hier m it 
schwacherem Atemdruck gesprengt als bei dem stimmlosen [к]. Des
halb gibt es keine* Behauchung. Das Gerausch des deutschen stim m 
haften [g] ist jedoch starker als das des russischen stimmhaften [Г]. 
Die Stim m haftigkeit ist beim deutschen Laut geringer als beim 
russischen.

ENGELAUTE

§ 39. Die Konsonantenphoneme [f] und [v].

Die Reibelaute [f] — [v] unterscheiden sich voneinander durch 
die Beteiligung der Stimmbander und nach dem Grad der Muskel
spannung und des Atemdrucks. Beide Laute sind selbstandige Pho
neme. Vgl. [fort] fort —  [vort] Wort.

Bei der Bildung des deutschen stimmlosen [f] wird eine Enge 
zwischen dem Saum der oberen Schneidezahne und dem Saum der 
unteren Lippe gebildet. Die Muskelspannung und der Atemdruck 
sind dabei stark. H alt man ein B latt Papier vor den Mund, so 
stoBt es der Luftstrom beim Sprechen des deutschen [f] vom Munde 
weg. ;

Infolge der starken Muskelspannung entsteht zwischen den obe- 
ren Zahnen und der unteren Lippe eine schmale Spalte, durch welche 
der Luftstrom unter starkem Druck streicht. Dadurch entsteht 
ein starkes Reibegerausch.

Das russische [Ф] wird an derselben Stelle gebildet. Die Spalte 
zwischen den oberen Zahnen und der unteren Lippe ist ‘aber etwas 
breiter als beim deutschen [f], da der Laut m it geringerer M uskel
spannung gebildet wird als das deutsche [f]. Durch die'breitere 
Spalte streicht der Luftstrom unter einem geringeren Druck als bei 
dem deutschen [f]. Das russische stimmlose [Ф] hat deshalb ein 
bedeutend leichteres Reibegerausch als das deutsche stimmlose [f]. 
Beim Sprechen des russischen [Ф] wird das B latt Papier nicht vom 
Mund weggeblasen.

Anhand der Unterschiede in der Aussprache des deutschen [f] 
und des russischen [Ф] laBt sich im praktischen U nterricht am 
besten der allgemeine Unterschied in der Muskelspannung und dem 
Atemdruck beider Sprachen erklaren, denn hier ist die A rtiku la
tion viel besser zu veranschaulichen als bei einem beliebigen ande
ren Sprachlaut.

Das deutsche stim m hafte [v] wird m it geringerer Muskelspan
nung und m it geringerem Atemdruck gesprochen als das stimmlose 
deutsche [f], hat aber e in " starkeres Gerausch als das russische 
stim m hafte [B] und ist nicht so stim m haft wie der russische Laut. 
Das russische stim m hafte [B] wird namlich m it bedeutend breiterer 
Spalte zwischen den Zahnen und der Lippe gebildet. Der Luftstrom
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geht durch diese Spalte unter einem geringeren Druck als beim 
deutschen [v] und erzeugt ein sehr leichtes Gerausch.

Die deutschen Konsonanten [f] und [v] lassen auf dem kunst- 
lichen Gaumen kein Zeichen zuriick, ebenso die russischen nicht 
palatalisierten Konsonanten [Ф] und [В]. Nur die palatalisierten 
russischen Phoneme [O’J und [B’] zeigen auf dem kiinstlichen 
Gaumen ein ahnliches Bild wie bei dem russischen [И].

Die Palatogram m e zeigen, dafi bei der Aussprache der russischen 
palatalisierten  Konsonanten [Ф’] und [B’] nicht nur die Lippe 
artiku liert, sondern gleichzeitig auch die Vorderzunge zum harten 
Gaumen gehoben wird und etwa so hoch steigt wie bei der Aus
sprache des russischen [И]. '

Die deutschen Konsonanten [f] und [v] diirfen vor den Vokalen 
der vorderen Reihe nicht palatalisiert werden.

Bei der Aussprache der nicht palatalisierten russischen Laute 
[Ф] und [B] artiku liert der hintere Teil der Zunge gleichzeitig m it 
der Lippe. Bei der Aussprache der deutschen Laute [f] und [v] 
darf die Zunge keine zusatzlichen Bewegungen machen.

§ 40. Die Konsonantenphoneme [s] und [zj.

Die Engelaute [s] und [z] haben ein und dieselbe Artikulations- 
stelle, unterscheiden sich aber voneinander nach der Bildungsweise. 
Das stimmlose [s] wird m it starkerer Muskelspannung und star- 
kerem Atemdruck gesprochen als das stim m hafte [z]. Deshalb ist 

beim [sj das Gerausch starker als bei "dem 
[z]. Beide Laute haben Phonemwert, z. B. 
['vaesan] weifien — ['vaezan] weisen.

Bei der Bildung des deutschen stim m lo
sen [sj befindet sich die Zungenspitze etwa 
in der H5he der Schneide der oberen Zahne. 
Die Rander des vorderen Zungenriickens 
sind zum vorderen Teil des harten Gau
mens gehoben, so dafi in dem m ittleren 
Teil des vorderen Zungenriickens eine klei
ne Vertiefung entsteht. Auf diese Weise 
bildet sich eine schmale Enge zwischen der 
m ittleren Vertiefung des Zungenriickens und 
den AlveoleVi und dem vordersten Teil des 
harten Gaumens. Durch diese Enge wird 

der Luftstrom zum Saum der unteren Schneidezahne geleitet. Das 
Reibegerausch, das sich schon in der Enge bildet, und das zi- 
schende Gerausch, das durch die Spaltung des eingeengten Luft- 
stroms an den unteren Zahnen entsteht, ergibt den Konsonanten [s].

Das deutsche' stimmlose [s] hat ein starkes Gerausch, weil es 
m it starker Muskelspannung und starkem Atemdruck gebildet wird.
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Abb. 33. Palatogram m  des 
deutschen [s] — und des 

russischen [C ] ------------ .



[с] — ОТ [3 ] —
Abb. 34. Vergleichsschem a der Konsonanten 

[s], [С], [C’]. .

Das russische stimmlose [C] wird auf dieselbe Weise gebildet, 
jedoch die Muskelspannung der Vorderzunge ist geringer. Deshalb 
ist die Spalte zwischen der m ittleren Vertiefung der Zunge und den 
Alveolen und dem vordersten Teil des harten Gaumens nicht so eng 
wie beim deutschen [s] (s. Abb. 33, 34).

Rontgenaufnahmen zeigen auflerdem einen grofieren Abstand 
zwischen der m ittleren Zungenvertiefung und dem vordersten Teil 
des Gaumens beim russi
schen [С]. Also ist die Spal
te bei dem russischen Laut 
iiberhaupt grofier als die bei 
dem deutschen [s]. Durch 
diese breitere Spalte geht 
der Luftstrom unter einem 
leichteren Druck und er- 
zeugt deshalb ein geringe- 
res Gerausch.

Die Starke des Luft- 
stroms bei der Aussprache 
des deutschen [s] und des 
russischen [C] ist leicht nachzupriifen, wenn man die Hand so an 
das Kinn legt, dafl der Luftstrom auf die innere Handflache stoflt. Bei 
einer richtigen Aussprache des deutschen [s] fuhlt man den Luft
strom deutlich. Beim russischen [C] ist der Luftdruck kaum spurbar.

Das deutsche stim m hafte [z] unterscheidet sich von dem stim m 
losen [s] durch einen schwacheren Atemdruck, eine schwachere Mus- 
kelspannung und das Vib- 
rieren der Stimmbander. Im 
iibrigen fallt die Bildungs- 
weise zusammen. Das Reibe- 
gerausch ist bei dem stim m 
haften [z] bedeutend schwa
cher als bei dem stimmlosen 
[s]. Auf der inneren H and
flache fiihlt man bei der 
Aussprache des stim m haf
ten [z] keinen Luftdruck.

Das russische [3] wird 
ahnlich gebildet, hat aber ei
ne groflere Spalte (s. Abb. 35).

Da die Spalte bei dem russischen [3] nicht so eng ist wie bei 
dem deutschen [z] und der Atemdruck bei dem russischen Laut 
geringer ist, hat das [3] weniger Gerausch als das deutsche [z], Der 
deutsche Laut ist nicht so stim m haft urid hat ein starkeres Gerausch.

Den Unterschied im Klang des deutschen [z] und des russischen 
[3] und [3 ’] merkt man deutlich in Gegeniiberstellungen wie 
[ЗОНЪ] зона —  [zo;n] Sohn, [З ’ЭМЛ’И] земли — ['zemal] Semmel.
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Abb. 35. Vergleichsschem a der Konsonanten 
[z], [3], 13’].



Die deutschen Laute [s] und [z] dtirfen vor den Vokalen der 
hinteren und m ittleren Reihe nicht velarisiert und vor den Vokalen 
der vorderen Reihe nicht palatalisiert werden.

§ 41. Die Konsonantenphoneme [f] und [3].

Das Konsonantenpaar [J] und [3] unterscheidet sich von den 
besprochenen deutschen Konsonantenpaaren dadurch, daB das eine 
Glied vorwiegend in deutschen Stammen voYkommt, das andere nur
in entlehnten W ortern, z. B. [Ju:r] Schur —  [3 U.T] Jour. Die Laute
unterscheiden sich deshalb voneinander nicht nur nach der Teil- 
nahme der Stimmbander und dem Grad der Muskelspannung und 
des Atemdrucks, sondern auch etwas in der A rtikulationsstelle: 
das [3 ] wird etwas weiter vorn gebildet.

Beim deutschen stimmlosen [J] ist die ganze Zunge etwas weiter 
zuruckgezogen als bei dem Konsonanten [s]. Die Vorderzunge ist 

zum harten Gaumen gehoben, so daB die 
Zungenspitze sich unter dem vordersten Teil 
des harten Gaumens befindet. Die Rander 
des vorderen Zungenruckens sind an den 
vorderen Teil des harten Gaumens gepreBt. 
Zwischen dem m ittleren Teil "des vorderen 
Zungenruckens und dem • Gaumen bleibt 
eine ^iemlich breite Enge frei (s. Abb. 36).

In ihrem hinteren Teil ist die Zunge 
starker zum weichen Gaumen gehoben als 
im m ittleren Teil zum harten Gaumen.
Der m ittlere Teil der Zunge liegt somit
etwas tiefer als der vordere und der hin- 
tere Teil (s. Abb. 37). Jedoch der Abstand 

zwischen dem hinteren Zungenrucken und jiem  weichen Gaumen 
ist groB, und es bildet sich hier keine zweite Enge wie manche 
Phonetiker behaupten . 1

Der Luftstrom entweicht unter einem starken Druck durch die 
breite Enge im vorderen Teil des Mundraumes und wird auf die 
Schneide der unteren Zahne gelenkt. Die Lippen sind dabei vor- 
geschoben und gerundet. Dadurch entsteht vor der Enge ein 
,,Vorhof“, der zur Vertiefung des Eigentons beitragt. Das [J] klingt
deshalb tiefer als das [s]. Ungeachtet der groBen Muskelspannung
und des starken Atemdrucks fiihlt man beim [J] den Luftdruck auf 
der inneren Handflache bedeutend schwacher als beim [s]. Dies lafit 
sich durch die breitere Spalte bei [J] erklaren.

Bei dem russischen stimmlosen [Ш] ist die Zunge etwas mehr 
nach vorn verlegt als bei dem deutschen stimmlosen [J]. Die Enge

1 О. H. Н и к о н о в а ,  Фонетика немецкого языка, изд. 3, М., 1958, 
стр. 56; В. Б. Л и н д н е р ,  Практическая фонетика немецкого языка, изд. 2, 
М., 1955, стр. 75.

Abb. 36. Palatogram m  des 
deutschen [J].
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wird somit ein wenig naher vorn gebildet als beim deutschen [J] 
(s. Abb. 37). Diese Abbildung zeigt zugleich, daft beim russischen 
[Ш] die Spalte im vorderen Mundraum etwas breiter ist als beim 
deutschen [J]. Dazu kommt, daft beim russischen [Ш] die Lippen 
schwacher gerundet sind. Durch dievorgeriickte Z ungenlage^-im  
Vergleich zum deutschen [J] — und die schwachere Rundung der 
Lippen bildet sich beim russischen [Ш] ein kleinerer „Vorhof" als 
bei dem deutschen [J], m it einer grofteren Offnung. Deshalb klingt 
der russische Laut etwas 
heller als der deutsche. 1 
AuBerdem ist das Gerausch 
beim russischen [Ш] etwas 
schwacher.

Da das deutsche stim m 
lose [J] dunkler klingt als 
das russische [Ш], ist keine 
Velarisierung vor Vokalen 
der hinteren und m ittleren 
Reihe zu befiirchten. Durch 
die Bewegung des hinteren 
Zungenriickens bei der B il
dung des deutschen [J] wird 
der Laut eigentlich schon velarisiert. Gefahrlich ist die Palatalisie
rung des deutschen [f] vor Vokalen der vorderen Reihe, besonders 
in solchen W ortern wie schon, Schiller. Zur Beseitigung dieses Fehlers 
laftt man nacheinander Worter spreehen wie schon — schon, Schule — 
Schiller und erklart dabei, daft das [J] uberall gleich klingen muft.

Das stim m hafte [3] kommt im Deutschen nur in entlehnten W or
tern vor, die vorwiegend aus dem Franzosischen stammen. In der 
Umgangssprache wird der Laut jedoch oft ebenso wie das stim m 
lose [J] gesprochen.

Das russische stim m hafte [Ж] bildet man dort, wo das stim m 
lose russische [Ш] gebildet wird, also etwas weiter vorn als das 
deutsche stimmlose [J]. Das franzdsische [3] wird noch weiter vorn 
gebildet als das russische stim m hafte [Ж].

Deshalb klingt der franzosische Laut heller als der russische. 
Auch hat das franzosische [3] ein geringeres Reibegerausch. Vgl. 
журнал — Journal, женить — Genie.

Im praktischen U nterricht ist es am besten vom russischen [Ж) 
auszugehen.

§ 42. Die Konsonantenphoneme [h] und [j].
Die Konsonanten [h] und [j] lassen sich nach den Unterschei- 

dungsmerkmalen s t i m m 10 s/s?t i m m h a f t und к 0 m p a к t/d  i f- 
f u s  gegeniiberstellen: ['hako] Hacke — ['jaka] Jacke. Wohl werden

1 A nderer M einung ist iibrigens O. A. Nork. Sieh; О, А. Н о р к ,  Вводный 
фонетический курс,. М., 1946, стр. 89.

[;ш] —  U//1   -  [ / ]  - - - - -

Abb. 37. Vergleichsschem a_des Konsonanten
Ш» [Ш], [ffi’].
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die Glieder dieses Oppositionspaares an verschiedenen Stellen ge
bildet, doch durch den Ichlaut [9], eine M odifikation des Phonem s
[h], kommen sie sich sehr nahe.

Die Konsonanten [9] und [j] unterscheiden sich voneinander 
nur durch die Beteiligung der Stimmbander, die Muskelspannung 
und den Atemdruck. Nach dem artikulierenden Organ und der 

A rtikulationsstelle gibt es keinen U nter
schied zwischen beiden Lauten.

Das deutsche stim m hafte [j] bildet man 
durch eine starke Hebung der M ittelzunge 
zum harten Gaumen. Zwischen dem m ittle 
ren Zungenrucken und dem harten Gaumen 
bildet sich eine enge Spalte.

Der Luftstrom bringt die Stim m bander 
in Schwingung und geht dann in seiner 
geschwachten Form durch diese Spalte. 
Dabei erzeugt er aber ein ziemlich star- 
kes Gerausch. Dieses Gerausch ist bedeu
tend starker als bei dem russischen [Й], 
das ahnlich wie das deutsche [j] gebildet w ird, 
aber eine breitere Spalte hat (s. Abb. 39).

Das schwachere Gerausch des russischen Lautes ist durch die
breitere Spalte und durch geringeren Atemdruck und geringere Mus
kelspannung zu erklaren.

Noch deutlicher ist der Unterschied in der Bildung des deut
schen [j] und des russischen [Й] auf Abb. 3 8 'zu sehen.

Der Ichlaut hat die Zungenlage des stimmhaften [j]. Man erhalt 
den stimmlosen Ichlaut, wenn man [j] spricht und die Schwingung

der Stimmbander einstellt. 
Der Ichlaut und das [jj er- 
geben deshalb vollig gleiche 
Palatogramme.

Der deutsche Ichlaut 
darf dem russischen pala
talisierten [X ’] nicht gleich- 
gestellt werden, beide Laute 
klingen nur ahnlich, aber 
nicht gleich. Sie werden 
auch nicht gleich gebildet 
(s. Abb. 40). Beim russi
schen [X ’] ist die Spalte 
zwischen den Zungenranddrn 

und dem Gaumen bedeutend breiter als beim Ichlaut (s. Abb. 41). 
Auf Abb. 40 ist auBerdem zu sehen, daB die Vorderzunge beim 
russischen [X ’] tiefer liegt als bei dem deutschen Ichlaut.

Ira praktischen U nterricht geht man von dem russischen stim rahaiten [Й] 
aus. Durch d ie V erengung der Spalte am harten  Gaumen, die V erstarkung der

I f i  —  und —

Abb. 39. V ergleichsschem a der Konsonanten 
Ш und [Й].

Abb. 38. Palatogram m  des 
deutschen [j] — und des 

russischen [Й ]------------.
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M uskelspannung und des A tem druckes kommt man zu dem  deutschen stimm
haften [j]. Vom stim m haften [J] kommt man dann durch d ie Ausschaltung der 
S tim m bandervibration  zum Ichlaut.

Das deutsche [j] muB bedeutend mehr Gerausch haben als das 
russische [Й]. Vgl. [ЙА] я — [jar] ja t [ЙЭСТ*] есть — ['je:dar] jeder, 
[ЙОЛКЪ] ёлка — ['jo:bn] johlen, [ЙЮНЫЙ] юный — [jog] jung.

Der Ichlaut. muB heller 
klingen als das russische 
palatalisierte [X ’]. Vgl.
[Х ’ЙМ’ИЙЬ] химия —  
f'giina-] China.

Zwischen Vokalen der 
vorderen Reihe steht das 
russische [X ’] dem Ichlaut 
naher, fallt aber m it ihm 
nicht zusammen. Es klingt 
auch hier noch etwas dunk- 
ler. Vgl. [М’И Х ’ЭЙЬФ]
Михеев — [mig] mich.

Den Ichlaut spricht man nur nach Vokalen der vorderen Reihe, 
z. B. [ma-xi-na-'tsio:n] Machination aber [me-'gamik] Mechanik.

Die zweite M odifikation des Phonems [h], der Achlaut [x], ist 
ein Hinterzungenkonsonant. Ahnlich wie bei den deutschen H inter - 
zungenkonsonanten [k] und [g] ist auch 
hier die Zunge im Ganzen etwas weiter 
nach hinten verlegt als bei den russischen 
Hinterzungenkonsonanten [К], [Г], [X].
W ahrend das russische [X] auf dem hin- 
tersten Teil des kiinstlichen Gaumens zu 
beiden Seiten kleine Streifen zurucklaBt, 
bleibt beim Achlaut der Gaumen rein.

Auch die Rontgenaufnahmen zeigen, daB 
beim deutschen [x] die Zunge etwas weiter 
nach hinten verlegt ist als beim russi
schen [X] (s. Abb. 42). Diese Abbildung 
zeigt zugleich, daB beim deutschen Achlaut 
auch das Zapfchen ak tiv  ist. Das Zapf- 
chen nahert sich der Zungenwurzel, wo- 
durch hier eine Enge entsteht. Aber auch 
zwischen dem hinteren Zungenrucken und dem weichen Gaumen 
bildet sich eine Enge.

Die Eigenheit des deutschen Achlautes besteht somit darin, daB 
der Luftstrom zwei Engen passiert: eine zwischen dem Zapfchen 
und der Zungenwurzel und die zweite zwischen dem weichen Gau
men und dem hinteren Zungenrucken. Infolge dieser A rtikulation 
k lingt das deutsche [xj dunkler (tiefer) als das russische [X], denn

Abb. 41. Palatogram m  des 
Ichlautes [? ]— , des rus
sischen palatalisierten  
[X’] -------------und--des rus
sischen [X] —  --------- .

[ # ’]  und [ c ]

Abb, 40, Vergleichsschem a der Konsonanten 
[?] und [X’].
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bei der Aussprache des Achlautes ist der vordere Mundraum etwas 
groBer. Gleichzeitig ist bei dem deutschen Achlaut dank der Enge 
zwischen Zapfchen und Zungenwurzel noch ein leichtes tiefes Rachen- 
gerausch zu horen.

L. W. Stscherba glaubte,)dafi sich bei der Bildung des deut
schen Achlautes das Gaumensegel uberhaupt zum hinteren Zungen-

riicken se'nke und sich nur 
eine Enge zwischen dem 
Zapfchen und dem hinter- 
sten Teil der Zunge bilde. 
Er nennt den deutschen 
Achlaut deshalb einen uvu- 
laren Laut. Unsere Rontgen
aufnahmen zeigen jedoch 
keine A ktiv ita t des ganzen 
Gaumensegels. Nur das Zapf
chen nahert sich der Zun
genwurzel. Die Hauptenge 
bildet sich jedoch zwischen 
dem Zungenriicken und dem 

deutschen Hinterzungenkon- 
bilden. Deshalb nennt man

und [x]
Abb. 42. V ergleichsschem a der Konsonanten 

[xj und [X].

weichen Gaumen, d. h. dort, wo die 
sonanten [k] und [g] ihren VerschluB 
den deutschen Achlaut einen H interzungenlaut.

Im praktischen U nterricht kann man von dem russischen Konsonanten [X] 
ausgehen. Man muB dann d ie  Zunge nur etw as nach hinten verlegen und gleich

zeitig  d ie M uskelspannung und 
den Atem druck verstarken, um 
ein stiirkeres und tieferes Rei- 
begerSus'ch zu erzielen.

Abb. 43. Lage der Zunge und des Zapfchens 
bei [h] in Hase.

Die H auptm odifikation 
des Phonems [h], der Hauch- 
laut, ist bei seiner Bildung 
schwer zu beobachten. Sei
ne Bildungsweise wird des
halb verschieden erklart 
und beschrieben. Die mei- 

sten deutschen Phonetiker betrachten diesen Laut bei der Beschreibung 
des festen und sanften Einsatzes und nennen den H auchlaut dann 
„gehauchten E insatz“. Ahnlich wie _der feste und sanfte Einsatz soli 
auch der gehauchte E insatz im Kehlkopf gebildet werden. Bei O. v. E s- 
s e n 1 und H .-H . W a n g l e r 2 ist das [h] ein laryngaler gehauchter 
E insatz des folgenden Vokals. Auch das „W orterbuch der deutschen 
Aussprache" sieht in [hj ein leichtes laryngales Reibegerausch, das

1 O. v. E s s e n ,  Allgemeine und angew andte Phonetik , 3. Aufl., Berlin 
1962, S. 40.

2 H.-H. W a n g l e r ,  GrundriB einer Phonetik  des Deutschen, M arburg 
1960, S. 90.
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den folgenden Vokal e in leitet. 1 O. v. E ssen2 und H .-H . W angler3 
beriicksichtigen dabei den Phonemwert des Einsatzes.

L. W. Stscherba fand, dab der deutsche H auchlaut im Pharynx 
(in der Rachenhohle) gebildet w ird. Die Zunge soil etwas zuruckgezo
gen werden und die M uskulatur der hinteren Rachenwand aktiv  
wirken. Auf diese Weise soil sich eine breite Spalte im unteren 
Teil des Schlundes zwischen Zungenwurzel und hinterer Rachenwand 
b ilden . 4

Die Rontgenaufnahmen zeigen eine Bewegung des Zapfchenszur 
Zungenwurzel ahnlich wie bei der Bildung des A chlautes/'D adurch 
bildet sich eine breite Enge zwischen der Zungenwurzel und dem 
Zapfchen. Diese Enge bildet sich an der Stelle, an welcher beim 
Achlaut die erste (tiefe) Enge entsteht, die dem Achlaut ein leichtes 
zusatzliches Rachengerausch verleiht, Bei dem H auchlaut ist die 
Enge jedoch breiter als beim Achlaut. Der Luftstrom wird an dieser 
Stelle nur in geringem Mabe eingeengt. Deshalb ist auch das Rei- 
begerausch sehr gering. Eben durch dieses schwache Reibegerausch, 
das im Rachenraum entsteht, unterseheidet sich wohl der H auchlaut 
vom Achlaut.

Beim Erlernen der deutschen. Aussprache verwechselt man oft 
den H auchlaut m it dem Achlaut. Da die Laute einander nicht als 
wortunterscheidende Konsonanten gegentiberstehen, fiihrt diese 
Verwechslung zu keinen Mibverstandnissen, jedoch wird das K lang
bild des Wortes stark en tste llt. Man mub darauf achten, dab die 
Zunge bei der Aussprache des Hauchlautes vor Vokalen der m itt
leren und hinteren Reihe nicht zu hoch zum weichen Gaumen und 
vor Vokalen der vorderen Reihe nicht zu hoch zum harten Gaumen 
gehoben wird, um weder Achlaut noch Ichlaut zu bekommen.

Es wird wohl allgemein behauptet, das [h] habe immer die 
Zungenlage des folgenden Vokals, aber das konnte man m it dem- 
selben Recht von einem [f] oder [v] sagen, bei deren Bildung die 
Zunge ebenfalls unbeteiligt ist. Der H auchlaut hat als selbstandi- 
ges Phonem seine A rtikulationsstelle im Pharynx, und die Zunge 
geht wohl wie bei anderen Konsonanten allm ahlich zur A rtikulation 
des nachsten Vokals iiber. Zur vollen Klarung der Zungenartikula- 
tion bei der Aussprache des [h] vor einem Vokal und der Bildungs- 
weise des Hauchlautes iiberhaupt mussen neue rontgenkinemato- 
graphische Untersuchungen unternommen werden.

Von praktischem W ert ist der Vergleich des Hauchlautes mit 
einem Hauch auf eine zugefrorerie Scheibe, in der man auf diese 
Weise ein Guckloch machen w ill, oder m it dem Hauch auf kalt 
gewordene Hande, die man zu erwarmen sucht.

1 W flrterbuch d er deutschen Aussprache, Leipzig 1964, S. 57.
2 Ebenda.
3 Ebenda.
4 М. И. M а т у с e в и ч, Введение в общую фонетику, изд. 2, Л., 1948, 

стр. 32.
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AFFRIKATEN

§ 43. Zum Wesen der deutschen Affrikaten.

. Die deutschen Affrikaten sind ebenso viel um strittene Laute 
wie die deutschen Diphthonge. Manche finden, daB die Affrikate 
eine enge Verbindung von VerschluB- und Engelaut uberhaupt ist, 
und zahlen zu den Affrikaten nicht nur [pf] und [ts], sondern auch 
[kv], [ks], [ps] . 1 Auch H .-H . W a n g l e r  behauptet, es werde lange 
nicht immer H om organitat, d. h. Bildung m it gleichen Organen, 
gewahrt, 2 und bringt zu den deutschen Affrikaten auBer [pf], [ts] 
und [tj] auch [ks]. Andere unterstreich^n, daB die Affrikaten enge 
Verbindungen von VerschluBlauten m it homorganen Engelauten 
sind, d. h. m it Engelauten, die an derselben Stelle und m it den- 
selben Sprachorganen gebildet werden. In diesem Falle spricht man 
gewohrilich von zwei Affrikaten der deutschen Sprache [pf] und 
[ts] . 3 Wir finden, daB man bei dieser Betrachtung der Affrikaten 
auch das deutsche [tj] hierher bringen kann. So urteilen L. R. Sin- 
der und T. W. Strojewa, 4 O. N. Nikonowa, 8 O. A. Nor к 6 u n d a lle  
iibrigen Linguisten der Sowjetunion, die sich m it dem Lautsystem 
der deutschen Sprache befassen.

Nun gibt es aber noch eine dritte  Meinung, die die Existenz von 
Affrikaten ebenso wie die Existenz von Diphthongen in der deut
schen Sprache uberhaupt verneint. 7 Verschieden verhalt man sich 
auch zur phonematischen W ertung der Affrikaten. Wenn N. S. Tru
betzkoy der Ansicht war, daB die deutschen Affrikaten einphone- 
mig sind (jedenfalls [pf] und [ts]),8 und auch viele Sprachforscher 
dabei bleiben , 9 versucht man gleichzeitig zu beweisen, daB es sich 
um Zweiphonemigkeit handelt. 10

W ir sehen in der Affrikate keine gewohnliche Verbindung von 
VerschluB- und Engelaut, sondern eine Verbindung von h o m o r g a -

1 W. V i ё t о r, E lemente der Phonetik  des Deutschen, Englischen und 
Franzosischen, 7. Aufl., Leipzig 1923.

2 H.-H. W a n g l e r ,  GrundriB einer Phonetik  des Deutschen, M arburg 
1960, S. 13.

3 E. S i e  v e r s ,  Grundziige der Phonetik , 5. Aufl., Leipzig 1901.
4 Jl. P. 3  и н д e p, Т. В. С т р о е в а ,  Современный немецкий язык, изд.З, 

М., 1957.
5 О. Н. Н и к о н о в а ,  Фонетика немецкого языка, изд. 3, М., 1958.
6 О. А. Н о р к, Вводный фонетический курс, М., 1946.
7 J. F o r c h h a m m e r ,  Zum A ffrikatenproblem , Z. f. Phonetik , Bd. 7,1953, 

S. 407.
8 N. S. T r u b e t z k o y ,  Grundziige der Phonologic, P rag  1939.
0 O. v. E s s e n ,  Allgem eine und angew andte Phonetik , Berlin 1962, S .86;

H.-H. W a n g l e r ,  GrundriB einer P honetik  des D eutschen . . . ,  M arburg 1960, 
S. 73; W. M e  r l i n g e r ,  Ober Ein- und Zw eiphonem igkeit, Z. f. Phonetik , 
Bd. 13, 1960, S. 98— 176 u. a.

10 N. M o r c i n i e c ,  Zur phonologischenW ertung der deutschen A ffrikaten 
und D iphthonge, Z. f. Phonetik , Bd. 11, 1958, H. 1.

106



n e m  Verschlufi- und Engelaut. Obgleich nun aber die Affrikaten [pi] 
und [ts] historisch aus Verschlufilauten hervorgehen, ist heute das 
H auptelem ent der Engelaut, das Engeelement. Es ist das leitende 
Elem ent in der A rtikulation der Affrikate, weil sich das Ver- 
schlufielement ihm anpafit. Diese Anpassung sehen wir nicht nur 
bei [pf] und [ts], sondern auch bei [tf]. D ie  A f f r i k a t e  i s t  
e i n E f n g e l a u t  m i t  e i n e m  V e r s c h l u f i - V o r s c h l a g ,  d e r  
a n  d e r s e l b e n  S t e l l e  g e b i l d e t  w i r d ,  w o  m a n  d e n  E n 
g e l a u t  b i l d e t .

Bei [ts] und [tj] ist dies am deutlichsten zu sehen, denn [ts] 
wird da gebildet, wo man [s] bildet, und [tj] da, wo man [J] 
bildet. Die Vorschlage [t-] aus [ts] und [t-] aus [tj] unterscheiden 
sich bedeutend von dem 'Sprengelaut [t]. Erstens durch die Arti- 
kulationsstelle: [t-] aus [is] liegt weiter vorn als das Phonem [t], 
[t-j aus [tj] liegt weiter hinten. Zweitens durch die Lange: die 
Vorschlage [t-] sind bedeutend kiirzer als das Phonem [t]. Der 
Unterschied tr i t t  besonders deutlich zum Vorschein, wenn man 
dabei beachtet, dafi bei den Vorschlagen die Behauchung fehlt. 
Den dritten wichtigen Unterschied sehen wir darin, dab die Vor
schlage m it schwacher Muskelspannung und schwachem Atemdruck 
gebildet werden und deshalb bedeutend schwacher klingen als das 
Phonem [t].

Beim [pf] ist das leitende Element ebenfalls [-f]. Wie sich die 
Vorschlage^in [ts] und [tj] dem folgenden Engeelement anpassen, 
so pafit sich hier der Vorschlag [p-] dem Hauptelem ent an. Arti- 
kulatorisch sehen wir diese Anpassung darin, dafi sich die Lippe 
gleich den oberen Zahnen nahert wie bei der Bildung des Pho
nems [f]. Die obere Lippe nahert sich dabei der unteren Lippe nur 
zur Bildung des Vorschlags. М. I. Matussewitsch irrt sich wohl, 
wenn sie behauptet, dafi die Deutschen unter dem Einflufi der 
graphischen Darstellung der Affrikate [pf] zwei getrennte Laute 
spreehen und dabei ein bilabiales [f] erhalten . 1 Das ware natiir- 
lich eine Anpassung des zweiten Elem ents an das erste. In W irk- 
lichkeit sehen wir umgekehrte Verhaltnisse.

Der Vorschlag [p-] unterscheidet sich bedeutend von dem Pho
nem [p] nicht nur durch die Artikulatiorisstelle, sondern auch 
nach der Ktirze, dem Fehlen der Sprengung und der Muskel- 
schwache.

Vom akustischen Standpunkte aus sind die Affrikaten ebenfalls 
Engelaute m it einem Verschlufi-Vorschlag, denn das eigenartige 
K langbild der Affrikaten ergibt sich vor allem durch das kraftige 
stimmlose Reibegerausch, das auch von langerer Dauer ist als das 
schwache und kurze Verschlufigerausch der Vorschlage.

1 М. И. M а т у с e в и ч, Введение в общую фонетику, изд. 2, Л., 1948, 
стр. 49.

107



Von besonderer Bedeutung ist das Verhalten der deutschen 
Affrikaten zur Silbentrennung.

Die Affrikaten verhalten sich in der phonetischen Silbentren
nung wie einfache 'Konsonanten. Nach langen Vokalen gehoren sie 
zur folgenden Silbe, z. B. f'hae-tsan] heizen, ['dae-tfa] deutsche, 
[kar'ba:-tfa] Kurbatsche, [kar'de:-tfa] Kardatsche. Vgl. ['hae-san] 
heifien.

In der Verbindung m it einem anderen Konsonanten werden 
sie zur nachsten Silbe hintibergezogen, z. B. ['kar-pfan] K arpfeny 
['kren-tsa] Kranze , ['pan-tfanl pant sehen. Vgl. [ 'k a rtan ] Karten , 
['gen-za] Ganse, ['pan-fan] panschen.

Wenn die Affrikate zwischen zwei Monophthongen steht, so 
bildet sie selbst die Grenze, z. B. ['£at§a] K atze , ['kce-pfa] Kopfe, 
['tsvUfarn] zwitschern. Vgl. ['kasa] Kasse, ['кэ-far] Koffer, f'vafan] 
waschen.

Die Affrikaten [pf], [te] und [tf] sind somit einheitliche Laute 
sowohl vom Standpunkt ihrer A rtikulation  als auch vom Stand- 
punkt ihrer akustischen Eigenschaften und ihres Verhaltens zur 
phonetischen Silbentrennung aus.

Infolge der genannten m ateriellen Eigenschaften der Affrikaten 
sind diese Laute auch einheitliche Phoneme. Als einheitliche Laute 
stehen die Affrikaten solchen Konsonantenverbindungen gegerriiber 
wie [p—f], [ t—s], [t—J], z. B. ['’ap,fal] Abfall — [ '’affal] Apfel, 
[vint sig] W ind sich — ['vintsig] w inzig , [hat Ji:r] hat schier — 
[ha'tfiir] Hatschier. Im letzten Beispiel lassen sich die Oppositio- 
nen nur durch die Gegenuberstellung von [t-J] — [tf] inhaltlich 
auseinanderhalten.

Wenn man die Oppositionen [pots] Putz — [potj] Putsch , ['tsega] 
Zeche— f'tfega] Tscheche betrachtet, so sieht man den einheitlichen 
Phonemwert beider Affrikaten — [ts] und [tf].

§ 44. Das Konsonantenphonem [pf].

Die A ffrikate [pf] ist ein einheitlicher Laut m it einem einheit
lichen PhonemwertT Sowohl vom Standpunkt der A rtikulation als 
auch vom Standpunkt der Akustik aus ist der H auptteil der Affrikate 
das Reibeelement [-f], das so gebildet wird wie der Engelaut [f]. 
Von dem Phonem [f] unterscheidet sich die Affrikate [pf] durch 
einen leichten Verschluft-Vorschlag.

Bei der Bildung d e r  Affrikate [pf] nimmt die untere Lippe die- 
selbe Lage wie bei [f] ein. Somit tnldet sich eine Enge zwischen 
der Innenseite der unteren Lippe und dem Rand der oberen Zahne. 
Gleichzeitig senkt sich die obere Lippe auf die untere Lippe, um. 
einen VerschluB zu bilden. Dieser VerschluB unterscheidet sich
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bedeutend von dem VerschluB, m it welchem wir das Phonem fp] bil- 
den. Bei der Bildung des Phonems [p] sind die geschlossenen Lippen 
etwas von den Zahnen entfernt. Die Muskelspannung ist starker, und 
vor der Sprengung werden die Lippen ein wenig vorgeschoben.

Bei der Bildung des Vorschlags der Affrikate [pf] bleibt die 
untere Lippe ohne Veranderung an der Schneide der "oberen Zahne, 
und die obere Lippe wird leicht gehoben, um dem Luftstrom, der 
durch die Enge streicht und dabei ein Reibegerausch erzeugt, freien 
Weg zu geben. Der Vorschlag ist kurz und ste llt ein schwaches 
VerschluBgerausch ohne Sprengung dar, denn der VerschluB geht 
unm ittelbar in eine Enge iiber. Die Muskelspannung ist bei der 
Bildung des Vorschlags schwach, ebenso der Atemdruck. Der H aup t
teil der Affrikate wird m it starkerer Spannung' und starkerem  
Atemdruck gesprochen und klingt deshalb starker. D ie-M uskelspan
nung und der Atemdruck sind bei der Bildung des H auptteils der 
Affrikate etwa so stark wie bei der Bildung der Engelaute.

Im Russischen gibt es bekanntlich keinen ahnlichen Laut. W ahrend des 
praktischen Unterrichts ldBt man die Sprachorgane zur Aussprache des [f] 
einstellen und dabei die obere Lippe auf die untere Lippe senken. Bei dieser 
Einstellung der artikulierenden O rgane laBt man ein [f] sprechen und macht 
darauf aufmerksam, daB der LippenverschluB nicht gesprengt w ird, sondern die 
obere Lippe dem Luftstrom durch eine kleine H ebung den Weg bahnt. Das 
H auptelem ent der A ffrikate muB mit starkem  Atem druck gesprochen w erden.

§ 45. Das Konsonantenphonem [ts].

Die Affrikate [ts] ist ein einheitlicher Laut, der an derselben 
Stelle gebildet wird, wo man den Engelaut [s] bildet. Der H aup t
teil der Affrikate [ts] ist das [-s], das ar- 
tikulatorisch und akustisch vorherrscht. Das 
Element [t-] ist ein leichter, kurzer Ver- 
schluB-Vorschlag. Dieser Vorschlag, wird 
dort gebildet, wo man den H auptteil der 
Affrikate bildet. Die Zungenlage des [t-] 
aus der Affrikate [ts] und des Phonems 
[t] fallt somit n ichF  zusammen. Der Vor
schlag der Affrikate wird weiter vorn ge
bildet. Wenn sich die Zungenspitze. bei [t] 
an den Alveolen befindet, so beruhrt sie 
bei dem Vorschlag die Schneide der oberen Abb. 44. Palatogram m  der
Zahne, und der vorderste Zungenrucken A ffrikate [t§] — und des
ist an die Innenseite der oberen Zahne russischen [Ц] .
und die Alveolen gepreBt.

Der Vorschlag ist kurz und wird m it einer schwachen Muskel
spannung gebildet. Der VerschluB hat keine Sprengung, sondern 
geht unm ittelbar in eine Enge uber.

Die A rtikulationsstelle der russischen Affrikate [Ц] failt mit der A rtikula
tionsstelle der deutschen Affrikate fast vbllig  zusammen. Beim russischen Laut 
ist die Artikulationsstelle ein w enig w eiter nach vorn verlegt (s. Abb. 44).
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Im praktischen Unterricht kann man von der russischen Affrikate ausgehen, 
doch muB die M uskelspannung und der Atem druck bei der Bildung des 
Hauptteils der deutschen Affrikate verstarkt werden.

§ 46. Das Konsonantenphonem [tf].

Die Affrikate [tj] wird dort gebildet, wo man das Phonem [J] 
bildet. Die A rfikulationsstelle des Vorschlags [t-] fallt somit nicht 
m it der A rtikulationsstelle des Phonems [t] zusammen. Wenn sich 
beim Phonem [t] die Zungenspitze an den Alveolen befindet, so 
beruhrt sie bei [t-] aus [tj] den vordersten Teil des harten Gau

mens. Der Vorschlag ist kurz, wird m it 
schwacher Muskelspannung gebildet und 
nicht gesprengt. Der H auptteil der Affri
kate wird wie das Phonem fJ] gebildet.

Die russische Affrikate [ 4 ’] unterschei
det sich bedeutend von der deutschen. Der 
Hauptunterschied liegt in der Zungenlage 
und dem Klangbild.

Der russische Laut 'is t immer palata
lisiert. Dementsprechend ist ein groBer Teil 
des vorderen Zungenriickens an den harten 
Gaumen gepreBt (s. Abb. 45). Dadurch wird 
der hintere Mundraum stark eingeengt und 
der Eigenton der Affrikate stark  erhoht. 
Der Eigenton des deutschen [tf] ist bedeu

tend tiefer, denn hier gibt es keine Palatalisierung und auBerdem 
werden die Lippen bei der Bildung des H auptteils der Affrikate 
vorgesttilpt und gerundet. Beim russischen [ 4 ’] werden die Lippen 
nicht gerundet.

Im praktischen Unterricht sollte man nicht von dem russischen Laut aus
gehen, w eil auf diese Weise falsche Assoziationen hervorgerufen w erden. Der 
A usgangspunkt muB das deutsche [J] sein. Man laBt zuerst das [Jj spreehen 
und macht den Schuler oder Studenten darauf aufmerksam, daB an derselben 
A rtikulationsstelle ein Verschlufi-Vorschlag gebildet w ird. Im iibrigen jedoch 
muB die Affrikate so klingen wie das deutsche [J]. Wenn der Schuler dennoch 
das deutsche [tf] palatalisiert, ist es ratsam, russische W drter mit einem  deut
schen [tf] vorzusprechen, um ihm den Unterschied zwischen dem  deutschen und 
russisciien Laut klar zu machen, z. В. [Ч{АЙ] чай.

SONANTEN

§ 47. Das Konsonantenphonem [m].

Das nasale Konsonantenphonem [m] hat keine stim m lose Ent- 
sprechung. Bei seiner Aussprache sind die Lippen geschlossen. Die 
Muskelspannung ist schwach. Das Gaumensegel ist gesenkt, und 
die Luft str5m t ungehemmt durch die Nasenhohle. Auf dem kunst- 
lichen Gaumen laBt das [m] kein Zeichen zuriick.
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Der Unterschied zwischen dem deutschen [m] und dem russi
schen [M] ist nicht groft, aber vollkommen fallen die Laute doch 
nicht zusammen. Die allgemeine Verstarkung der Muskelspannung 
und des Atemdrucks beim Spreehen w irkt auch in gewissem Майе 
auf das [m]. Das deutsche [m] klingt deshalb klarer, besonders 
im W ortauslaut. Vgl. н а м —  nahm , ком  —  kom m.

Es gibt auch einen Unterschied in der Stim m haftigkeit. Das 
russische [M] ist wie alle iibrigen stim m haften Konsonanten des 
Russischen voll stim m haft, da die Stimmbander bei der Bildung 
des Verschlusses vibrieren. Beim deutschen [m], wenn es im 
W ortanlaut steht, beginnen die Stimmbander m it einer kleinen 
Verspatung zu vibrieren. Vgl. май  —  m ein.

Oberhaupt macht das [m] keine groBen Schw ierigkeiten. Im praktischen 
Unterricht ist besonders darauf zu achten, daB der Laut vor Vokalen der h in 
teren *und m ittleren Reihe nicht 
velarisiert und vor V okalen der 
vorderen Reihe nicht palatali
siert wird.

§ 48. Das Konsonan
tenphonem [n].

Das deutsche [n] fallt 
nach der A rtikulationsstelle 
m it den Lauten [t] und [d] 
vollig zusammen, Wie bei 
diesen Konsonanten ist die 
Zungenspitze an die Al-

Abb. 46. Vergleichsschem a der Konsonanten 
[n], [H], [H’J.

veolen der oberen Schneidezahne gepreftt. Die Muskelspannung ist 
bei [n] schwacher, und der VerschluB wird nicht gesprengt. Der 
Luftstrom entweicht durch die Nase. Das 
Gaumensegel ist gesenkt.

Das russische nicht palatalisierte [H] hat 
seine A rtikulationsstelle etwas naher vorn 
an den oberen Schneidezahnen, ahnlich wie 
die russischen Laute [T] und [Д] (s. Abb. 46).

Die Abbildung 46 zeigt gewisse U nter
schiede nicht nur in der A rtikulationsstelle, 
sondern auch in der Lage der Mittel- und 
Hinterzunge. Beim deutschen [n] ist die 
Hinterzunge mehr gesenkt, und der ganze 
Zungenkorper nimm t einen geringeren Raum 
ein. Also ist die Zunge beim deutschen 
Laut straffer zusammengerafft. Das laftt sich 
durch starkere Muskelspannung erklaren.

Ahnlich wie das [m] klingt das deutsche [n] im W ortauslaut 
klarer als das russische [H] und ist im W ortanlaut stimmloser als 
das russische [HJ. Vgl. фон — von, нота — Note.

Abb. 47. Palatogram m  des 
deutschen [n] — und des 

russischen [H ] ------------ .
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Der Unterschied in der. Zungenartikulation zwischen dem deut- 
schen [n] und dem russischen [H] ist auf den Abbildungen 46 
und 47 deutlich zu sehen.

Im praktischen Unterricht ist die richtige Zungenlage und die M uskelspan
nung besonders zu beachten.

§ 49. Das Konsonantenphonem [ц].

Der Nasalkonsonant [rj] fehlt im Russischen. Bei der Bildung 
dieses Lautes befindet sich die Zungenspitze an den Alveolen der 
unteren Schneidezahne, ahnlich wie bei [k] und [g]. Die Hinter- 
zunge ist stark gehoben und bildet an dem weichen Gaumen, der

etwas gesenkt ist, einen 
VerschluB. Die Muskelspan
nung ist nicht besonders 
stark. Der VerschluB wird 
nicht gesprengt. Die Luft 
entweicht durch die Nase. 
Der VerschluB an dem wei- 

n j г *i c^en Gaumen ist etwas wei-
L und L ter nach hinten verlegt als

Abb. 48. V ergleichsschem a der Konsonanten ^ e i  [g] (s. Abb. 4 8 ) .
[g] und [g]. Messungen an Rontgen-

aufnahmen zeigen, daB 
der Kieferwinkel bei [g] groBer ist als bei [g]. Der Unterschied in 
der A rtikulationsstelle ist auf dem Palatogram m  zu sehen (s. Abb. 49).

Die A rtikulationsstelle des [rj] fallt also nicht ganz m it der 
A rtikulationsstelle des [g] zusammen, wie man gewohnlich an- 

nim m t.
Im praktischen Unterricht macht das [g] grofie 

Schw ierigkeiten. Es ist besonders darauf zu achtcn, 
daB man die Aussprache des Lautes Ubt, bevor die 

. Schuler sein Schriftbild kennen, denn die Schrei- 
bung n g  oder n  (vor k) fiihrt zu falschen Assozia- 
tionen mit dem  Laut [n]. Besonders achte man bei 
dcr Einiibung des [g] darauf, daB sich die Zungen
spitze unten, an den Alveolen der Schneidezahne 
befindet, daB der M und w eiter als bei [n] und so- 
gar w eiter als bei [g] geoffnet ist. Ein groBer Kie- 

* ferw inkel macht die Hebung der Zungenspitze 
an die A lveolen der oberen Zahne, den typischen 

Abb. 49. Palatogram m  des Fehler vieler Anfanger, unmbglich. Anfanglich muB 
[g] — uns des [g] . . .  . man d en M und tiberhaupt tibertrieben w eit off- 

nen lassen.
Es ist leichter den Laut [g] im W ortauslaut, schw ieriger in intervokaler 

S tellung zu artikulieren. Im W ortauslaut und vor anderen Konsonanten darf man 
am Ende w eder ein [g] noch ein [k] aussprechen. Also ['tsaetug] Z e itu n g , 
(fsgtl fa n g t ,  ['figar] Finger.

Der Fehler kann dadurch beseitigt w erden, daB man den Konsonanten 
dehncn laBt und dabei beachtet, daB der VerschluB bis zum Ende der A rtikula
tion geschlossen bleibt.

112



§ 50. Das Konsonantenphonem [1].
Der Sonant [1] hat keine stimmlose Entsprechung. Bei der Ar

tiku la tion  des Lautes bildet man wie bei den Lauten [t], [d] und 
[n] einen VerschluB an den Alveolen der oberen Zahne. Der m itt- 
lere Teil des vorderen Zungenruckens beruhrt den harten Gaumen 
nicht. Die Mittelzunge liegt etwas tiefer als der vordere und hin- 
tere Teil der Zunge. Die Zungenriickenlinie hat somit eine sattel- 
artige Form und unterscheidet sich dadurch bedeutend yon der 
Zungenriickenlinie der Laute [t], [d] und [n]. Zu beiden Sditen der 
Vorderzunge bilden sich zwischen dem Zungensaum und den Zahn- 
randern Engen, durch welche der Luftstrom entweicht.

Der Eigenton des deutschen [1] ist hoher als der des russischen 
nicht palatalisierten [JI] und tiefer als der Eigenton des pa la ta 
lisierten russischen [JT].
Dieser Unterschied ist durch 
verschiedene Zungenlage bei 
der Bildung der Laute zu 
erklaren (s. Abb. 50). Bei 
dem palatalisierten  [JT] ist 
der vordere Zungenrucken 
an den harten Gaumen ge- 
preBt, deshalb ist der Mund- 
resonator hinter dem Ver
schluB klein. Bei dem nicht 
palatalisierten [Jl] liegt 
die Zunge tiefer als bei 
dem deutschen [1]. Da
durch entsteht hinter dem VerschluB ein groBerer Mundresonator.

Der VerschluB wird beim russischen nicht palatalisierten [Л] 
naher v o rn 'an  den oberen Schneidezahnen gebildet. Der m ittlere
ТёП der Zunge ist etwas gesenkt und der hintere zum weichen
Gaumen gehoben. Die' Vertiefung im m ittleren Teil der Zungen-
riickenlinie ist beim russischen [Л] groBer als beim deutschen [1].

Man beachte auf Abbildung 50 auch den Unterschied in der 
Lange der Zungenriickenlinie bei dem russischen [Л] und dem deut
schen [1]. Einen ahnlichen Unterschied konnten wir schon zwischen 
dem russischen [H] und dem deutschen [n] feststellen (s. Abb.<46). 
Der Raum, den die Zunge bei dem deutschen [1] einnimmt, ist 
kleiner als bei dem russischen [Л]. Das ist einerseits durch den 
Unterschied in der Muskelspannung zu erklaren. Beim deutschen [1] 
ist die Muskelspannung starker und deshalb der Zungenkorper
kompakter, straffer zusammengezogen. Andererseits laBt sich dieser 
Unterschied auch dadurch erklaren, dafi beim russischen [Л] die 
Hinterzunge ak tiv  ist. Der hintere Teil der Zunge wird dabei ge
hoben und gleichzeitig etwas zuriickgezogen.

Im praktischen Unterricht ist es vorteilhafter, vom russischen palatalisierten 
[JT] auszugehen. Um vom russischen [JT] zum deutschen [1] zu kommen, mufi

Abb. 50. V ergleichsschem a der Konsonanten 
[1]. №  [JT].
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man die Zunge ein w enig zuriickziehen. Dabei gleitet die Zungenspitze von 
der Innenseite der oberen Zahne zu den A lveolen. G leichzeitig  muB die Zunge 
in ihrem  vorderen und mittleren Teil bedeutend gesenkt werden.

Der VerschluB w ird bei dem  deutschen [1] in der Regel dorsal gebildet, 
d. h., die Zungenspitze ist nach unten gekehrt. Wenn diese Bildungsweise jedoch 
zu keinem befriedigenden Resultat fiihrt, und der Schuler sich vom  EinfluB des 
russischen [JT] nicht befreien kann, so ist es ratsam, den VerschluB apikal b il
den zu lassen. Dabei w ird  die Zungenspitze bei der Bildung des Verschlusses 
gerade zu den Alveolen gestellt oder sogar etwas zuriickgezogen. Bei solch 
einer Lage der Zungenspitze kann der vordere und m ittlere Zungenriicken 
nicht zum harten Gaumen gehoben werden.

§ 51. Das Konsonantenphonem [R] ([r]).

Man unterscheidet im Deutschen zwei sonore Z itterlaute: das 
Zungenspitzen-[r] und das Zapfchen-[R]. Verbreiteter ist heutzutage 
in D eutschland-das Zapfchen-[R].

Aktiv ist bei der Bildung des Zapfchen-[R] das Zapfchen, in 
welches das Gaumensegel auslauft. Die Hinterzunge wird dabei 
etwas zum weichen Gaumen gehoben, und zwar ihr hinterster Teil. 
Auf diese Weise kommt der untere Saum des Zapfchens m it dem 
Zungenriicken in Beriihrung. Darauf wird das Zapfchen durch den 
Luftstrom in Schwingungen versetzt, wodurch zwischen Zapfchen 
und Zungenriicken abwechselnd VerschluB und Enge entstehen. 
Aber das deutsche Zapfchen-[R] wird nicht so ausgesprochen wie 
das franzosische. Es hat weniger Anschlage und kann bisweilen zu 
einem uvularen Engelaut m it stimmhaftem Rachengerausch ab- 
schwachen. 1

Das deutsche Zungenspitzen-[r] ist dem russischen [P] ahnlich. 
Beide Laute werden durch Flatterbewegungen der Zungenspitze an 
dem vordersten Teil des harten Gaumens oder an den Alveolen 
gebildet. Das deutsche Zungenspitzen-[r] klingt nur schwacher, da 
die Anzahl der Schwingungen geringer ist als beim russischen [Р]. 
Wenn der russische Laut 3—4 Flatterbewegungen hat, bildet man 
den deutschen m it 1— 2' V ibrationen. Besonders schwach ist das 
deutsche Zungenspitzen-[r] nach langen Vokalen und im W ort
auslaut.

Bis zum Jahre 1957 gait in der deutschen Hochsprache das Zun- 
genspitzen-[r] als Norm. In der 14. und 15. Auflage von Th. 
Siebs’ „Deutsche Biihnenaussprache. Hochsprache“ wurde noch 
durchaus Zungenspitzen-[r] gefordert. 2 In der 16. Auflage des Bu
ches wird das Zapfchen-! R] in die hochdeutsche Standardaussprache 
aufgenommen. 3

1 In den deutschen D ialekten w ird das Zapfchen-[R] sehr verschieden ge
sprochen.

3 T h. S i e b s ,  Deutsche Biihnenaussprache. Hochsprache, 14. Aufl., Koln 
1927, S. 60.

3 T h. S i e b s ,  Deutsche Hochsprache. Biihnenaussprache, 16. Aufl., Berlin 
1957.
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Das „W orterbuch der deutschen Aussprache" (Leipzig 1964) laBt 
drei fakultative Varianten des r-Lautes zu: Zungenspitzen-r, Zapf- 
chen-r und Reibe-r. Die Reibevariante wird am weichen Gaumen 
m it Hilfe einer Enge, die die Hinterzunge da bildet, hervorge- 
bracht. Es entsteht ein schwaches stimmhaftes Reibegerausch. Man 
w arnt vor einer Riickverlagerung der Zunge (S. 48). Diese drei 
V arianten sind gleichberechtigt im Anlaut betonter und unbetonter 
Silben (Radio, bereuen, Rethorik), nach VerschluBlaut vor Vokal und 
nach Engelaut vor Vokal (bringen, Frieden) und nach kurzem Vokal 
(Berg, Tur bine),ausgenommen in den Prafixen er-, her-, ver-, zer-. In 
den iibrigen Positionen, d. h. nach langem Vokal, in der Endsilbe 
•er und den Prafixen er-, her-, ver-, zer-, „wird r bis zur voka- 
lischen Auflosung oder bis zur Ersatzdehnung des vorangehenden 
Vokals reduziert" (S. 49). Es wird bei der Vokalauflosung ein 
M ittelzungenvokal gesprochen. Dabei wird vor starker Verfarbung 
zu a oder о gewarnt. Ersatzdehnung erscheint vor allem bei lan
gen Vokalen (Meer, war, Uhr, Doktor), Mittelzungenvokal in den 
iibrigen Fallen (erzahlen, Vater).



FUNFTES KAPITEL

DAS PHONEMSYSTEM IM REDEFLUB

§ 52. Vorbemerkungen.

Im 3. und 4. Kapitel wurden die Phoneme der deutschen Spra
che in ihrer starken Position betrachtet. Dam it haben wir unsere 
Aufgabe nur zum Teil erfiillt. Schon E d u a r d  S i e v e r s  hat sei- 
nerzeit m it Recht darauf aufmerksam gemacht, daB wir „mit den 
wenigen Dingen, die wir von dem kiinstlich isolierten Einzellaut 
aussagen konnen, noch keineswegs das Wesen desselben in der 
lebendigen Sprache erschopft haben . " 1 In der Feststellung der 
„Unterarten und Varietaten" sieht Sievers eine der Hauptaufgaben 
der beschreibenden Phonetik . 2

Auch L. W. S t s c h e r b a  weist darauf hin, daB die w ichtigste 
Aufgabe der Phonetik in der Bestimmung der Schattierungen der 
Phoneme besteht, in der Erklarung der Positionsbedingungen, in 
denen die Schattierungen auftreten, und in der genauen Beschrei- 
bung der Schattierungen . 3

Bei einer genaueren Betrachtung der flieBenden Rede sehen wir, 
daB das Phonem in mehreren Schattierungen auftritt.

So fallt es z. B. einem  Phonetiker nicht schwer, in der modernen russi
schen L iteratursprache 8 Schattierungen des Phonem s [A] zu unterscheiden, von 
denen jedes seine besondere A rtikulation und Klangfarbe hat. Vgl. z. B. das 
[A] in den W drtern [CAT] cad, [MAT’] мать, [ГГAT’] пят ь, [А Н ТбН ] А н
тон, [Н А Л’ЙМ] налим , [Н Ъ Т СТАЛОМ] над столом, [ЙЬЗЫ К] язы к, 
[К Ъ Б ’И Н ’ЗТ] кабинет .

Die Veranderungen in der A rtikulation  und im Klangbild han- 
gen von der phonetischen Position ab. Dabei kommt nicht nur 
der EinfluB der Nachbarkonsonanten in Betracht, sondern auch die 
End- und Anfangsstellung der Phoneme und der Akzentgr&d.

1 E. S i e v e r s ,  Grundziige der Phonetik, 2. Aufl., Leipzig 1881, S. 6.
2 E. S i e v e r s ,  Grundziige der Phonetik, 5! Aufl., Leipzig 1901, S. 45.
3 Л. В. Щ е р б а ,  Русские гласные в качественном и количественном 

отношении, СПб., 1912, стр. 19.
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Im Deutschen lassen sich z. B. im Phonem Ik] mindestens 4 
Schattierungen feststellen. Vgl. z. B. das [k] in den W ortern 
['khart9] Karte, [kca-'lend9r] Kalender, [khit] K itt, [kci-lo-'me:t9r] 
Kilometer.

Die Schattierungen eines Phonems haben als Vertreter dieses 
Phonems bedeutungsunterscheidenden W ert in bezug auf andere- 
Phoneme. Jedoch in den Beziehungen zueinander haben die Schat
tierungen eines Phonems keinen bedeutungsunterscheidenden W ert. 
Mag der Deutsche das russische [A] in alien Positionen genauso 
wie in der starken Position aussprechen, die Bedeutung der Wor- 
ter wird darunter nicht leiden. Ebenso kann das deutsche [k] in 
alien Positionen gleich gesprochen werden, ohne dafi man dabei 
den Sinn der W orter verandert.

Solch eine phonematische (nicht phonetische) Aussprache horen 
wir vor allem dann, wenn in einer fremden Sprache gesprochen 
w ird urid man dabei den Einflufi der Umgebung nicht beachtet. 
Eine derartige Aussprache fiihrt zu einem eigenartigen fremden 
Akzent, der wohl das Verstandnis erschwert, den Sinn des W ortes 
jedoch nicht entstellt.

Jeder Sprache sind ihre besonderen Gesetzmafiigkeiten eigen, 
nach denen die Einwirkung der Umgebung und die Einwirkung- 
des Akzentgrades erfolgt. Deshalb fiihrt uns die Aneignung isolier- 
ter Phoneme noch nicht zum Ziel. Gut ist die Aussprache erst 
dann, wenn der Sprechende den Einflufi der phonetischen Umge
bung und des Akzentgrades auf die Phoneme berucksichtigt.

Die Gesetzmafiigkeiten in der Einwirkung der Umgebung auf 
die Phoneme einer Sprache sind im Laufe der Zeit Veranderungen 
unterworfen. Das sehen wir an der Entwicklungsgeschichte des- 
deutschen Lautsystems. Im Althochdeutschen war z. B. die re
gressive Assim ilation sehr verbreitet, wahrend im Neuhochdeutschen 
die progressive Assim ilation vorherrscht. In der beschreibenden 
Phonetik schliefien wir alle historischen Erscheinungen, die jetzt 
nicht mehr wirken, aus, um desto mehr Aufmerksamkeit d en 'R e- 
gelmafiigkeiten der modernen Sprache zu schenken.
F A lte phonetische Gesetzmafiigkeiten im Einflufi der Umgebung; 
auf die Phoneme, die jetzt nicht mehr wirken, haben zu bestimm- 
tem Phonemwechsel gefiihrt, wie z. B. leiden — litten, erkiesen — 
erkor, schlafen — schlaft; видеть — виж у, печь — пеку, несу — нёс. 
Lebendige Gesetzmafiigkeiten ergeben einen Wechsel von Schattie-- 
rungen eines Phonems.

Der aus historischen phonetischen Gesetzmafiigkeiten hervorge- 
gangene Phonemwechsel gehort vor allem ins Gebiet der Morpho- 
logie der modernen Sprache, weil der Wechsel nicht mehr phone* 
tisch bedingt ist und dem Ausdruck grammatisch-morphologischer 
Kategorien dient: Zeit, Person, Zahl, Modus, z. B. brenn-en — 
brann-te, (er) schldft — (ihr) schlaft, die M utter — die M utter> e r  
gebe —  er gabe .
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Der Wechsel von Schattierungen dagegen gehort ausschlieBlich 
ins Gebiet der beschreibenden Phonetik.

Um die Eigenarten des Schattierungswechsels zu bestimmen, 
muB man die gegenwartig wirkenden GesetzmaBigkeiten in der 
Einwirkung der phonetischen Umgebung und des Akzentgrades 
auf die Phoneme kennen. Uns interessieren diese lebendigen Ge
setzmaBigkeiten besonders, weil sie bei der Erlernung der Aus
sprache einer Fremdsprache von Bedeutung sind.

Die Einfltisse, denen die Phoneme in der flieBenden Rede 
unterworfen sind, lassen sich in folgende Gruppen einteilen:
1) Anpassung an Nachbarlaute (Assimilation), 2) Grenzstellung,
3) EinfluB des Akzentgrades, 4) EinfluB der Emphase, 5) E in
fluB des Rhythmus. Dabei ist zu beachten, daB der Grad der Beein- 
flussung abhangt: l)von  dem Sprechtempo, 2) von der U nterart 
der Literatursprache. Je schneller man spricht, desto groBer 
ist die gegenseitige Anpassung und der EinfluB auf die Ein- 
zelphoneme iiberhaupt. Ebenso kommt in der Umgangssprache 
die Einwirkung auf das Phonem in starkerem MaBe zum .Ausdruck 
als in der offiziellen Hochsprache.

Das Sprechtempo kann natiirlich sehr verschieden sein. W ir 
wollen nach L.W. Stscherba zwei Arten des Sprechtempos unter
scheiden: das langsame und das beschleunigte.1 Im ersten Fall 
ist man bestrebt, alle W orter und Laute moglichst deutlich zu 
spreehen, im zweiten Fall spricht man nachlassiger. Das langsame 
Sprechtempo kommt in Vortragen und Vorlesungen vor (besonders 
vor Auslandern), im Schulunterricht, im Rundfunk beim Diktie- 
ren, im Frem dsprachenunterricht. Das beschleunigte Tempo be- 
obachten wir vor allem in der Umgangssprache. Es kann aber auch 
in der Hochsprache in offentlichen Reden und Diskussionen vor- 
kommen.

W ir werden die Hauptaufm erksam keit dem Ausdruck der 
H ochlautung— der geregelten hochdeutschen Aussprache — beim 
langsamen Spreehen schenken und auf dieser Grundlage Erschei
nungen beobachten, die beim beschleunigten Sprechtempo in Hoch- 
und Umgangssprache auftreteri.

§ 53. Anpassung der Nachbarlaute.

Ein isoliert betrachtetes Phonem kann in drei Elem ente zerlegt 
werden: den Anfang, die M itte und das Ende .2 Der Anfang des 
Phonems ist der Teil, der wahrend der Vorbereitung der Sprach-

1 JI. В. Щ  e p б а, О разных стилях произношения и об идеальном фо
нетическом составе слов, „Избранные работы по русскому языку*, М .,1957, 

-стр. 21-26.
2 Es w ird wohl auf G rund experjm enteller Untersuchungen behauptet, daB 

es im W ortinnern w eder A nglitt noch A bglitt von Sprachlauten gabe (P. M e n z e -  
r a t h und A. de L a с e r d a, K oartikulation, S teuerung und Lautabgrenzung, Ber
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organe zur eigentlichen A rtikulation des Lautes entsteht. Die Mitte- 
entsteht durch eine mehr oder weniger stabile A rtikulation d er 
Sprachorgane und ist der H auptteil des Phonems. Das Ende en t
steht durch den Riickgang der Sprachorgane zur Ruhestellung.

Wenn wir z. B. den Konsonanten [n] isojiert sprechen, so ist 
der Anfang des Phonems die Bildung des Verschlusses, die Vorbe- 
reitung der Stim m bander zum Schwingen und die Senkung des 
Gaumensegels. Die M itte des Lautes bildet der VerschluB, das 
Vibrieren der Stimmbander und die Bewegung des Luftstroms 
durch den Nasenraum. Das Ende des Lautes bildet die Losung 
des Verschlusses, die Hebung des Gaumensegels und das Abbrechen 
der S tim m bandervibrationen.

In der fliefienden Rede ist das Phonem entweder mit dem vor
hergehenden oder m it dem folgenden Laut eng verbunden, oder 
m it beiden zugleich. Dabei hat das Phonem m itten im Wort ent
weder keinen Anfang oder keinen vollen Anfang und kein Ende 
oder kein voiles Ende.

Im Wort finden  hat z. B. das [n] kein Ende, denn der Ver
schluB wird nicht gelost. Er dient der Bildung des nachsten Lau
tes [d]. Das [d] wiederum hat keinen Anfang, da der VerschluB' 
schon gebildet ist.

Andererseits hat das [n] keinen vollen Anfang, da die B il
dung des Verschlusses nicht von der Ausgangsstellung beginnt, son
dern von der hohen Zungenlage des [1]. Und das [d] hat kein voiles 
Ende, da die Sprachorgane nicht in ihre Ruhelage zuriickkehren, 
sondern zur A rtikulation des.reduzierten [э] ubergehen.

In ahnlichen Fallen liegt eine geringe Einwirkung eines Lautes 
auf den anderen vor, eine Einwirkung, die sich nur auf den An
fang und auf das Ende erstreckt, wahrend die M itte unberiihrt bleibt.

Man spricht gewohnlich von gegenseitiger Einwirkung, gegen- 
seitiger Anpassung, gegenseitiger Beeinflussung. Dieser Terminus 
gibt die tatsachlichen Vorgange dort wieder, wo sich das Ende 
eines Lautes dem Anfang des anderen anpafit. Jedoch in jenen 
Fallen, wo sich die Einwirkung auf den H auptteil des Lautes er
streckt, liegt eigentlich kein g e g e n s e i t i g e r  EinfluB vor, son
dern stets ein einseitiger. Dabei ist ein Laut aktiv  und der an- 
dere passiv, z. В. [КОН] к о н — [КО Н ’] конь. Die Q iialitat des

V-/ *—✓
Phonems [O] hangt hier von den folgenden Lauten [H] resp. [H ’]

lin — Bonn 1933) und daB es iiberhaupt falsch w are zu glauben, Phoneme be- 
kSmen in der Rede ihren A usdruck in Form von einzelstehenden V arianten 
(H. И. Д у к е л ь с к и й ,  Принципы сегментации речевого потока, М. — Л;, 
1962, стр. 102). In W irklichkeit geht in der Rede tatsachlich ein standiges An- 
passen der Laute aneinander vor sich. Jedoch das menschliche Ohr zerlegt 
den RedeiluB schon lange in selbstandige Laute, die beim  langsamen Sprechen 
deutlich gem acht w erden kdnnen. Nur auf diese W eise konnte die Lautschrift 
geschaffen w erden. Fiir den praktischen U nterricht ist die G liederung des 
W ortes in lautliche G rundelem ente von besonderer Bedeutung.
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jib. Oder [bu:x| Buch ТЬу:дэг] Bucher. Hier hangt die Q ualita t
des Hauch tallies von den Vokalen [u:] und [y:] ab.

Es gibl mieli Falle, wo ein Laut doppelseitigem EinfluB unter- 
worfcn ist. So wirkt z. B. im Wort [IT A T ’] пять sowohl das palata- 
lisieric |ГГ] als auch'das palatalisierte [T’j auf das Phonem [A] ein.

Es kann auch ein Laut auf mehrere Laute zugleich einwirken. 
So erstreckt sich der EinfluB des [T’J im Wort [ШЭС’Т ]  шесть 
auf alle vorhergehenden Laute: das [C] wird palatalisiert, das [Э] 
wird in seiner Bildung etwas nach vorn und in die Hohe verscho- 
ben, das [Ш] wird schwach palatalisiert. Diese Einwirkung zeigt 
sich besonders deutlich bei der Gegentiberstellung der W orter шесть 
und шест.

Nach der Richtung, in welcher die Einwirkung des aktiven 
Phonems auf das passive erfolgt, unterscheidet man p r o g r e s s i v e  
und r e g r e s s i v e  A s s i m i l a t i o n .  Im W ort шесть w irkt das 
palatalisierte [T’J auf die vorhergehenden Laute ein. Die Einwirkung 
erfolgt also nicht in der Richtung, in welcher wir das Wort spre- 
chen und schreiben, sondern riickwarts. Deshalb spricht man von 
einer regressiven Assim ilation. Man konnte auch sagen: riickwir- 
kender EinfluB. Im Wort Bucher dagegen ist die Beeinflussung 
nach vorn gerichtet, in der Richtung, in welcher man das W ort 
spricht und schreibt. Deshalb spricht man hier von progressiver 
Assimilation.

AuBer der regressiven und progressiven Assim ilation unterschei
det man noch eine d o p p e l s e i t i g e  A s s i m i l a t i o n .  Diese Art 
der Assim ilation sehen wir im W ort пять, wo ein Konsonant vor- 
warts und der andere riickwarts w irkt.

Bei der regressiven Assim ilation bereiten sich die Sprachorgane 
im voraus zur A rtikulation des folgenden Lautes vor. Bei der 
progressiven Assim ilation dagegen verharren die Sprachorgane auf der 
A rtikulation des vorhergehenden Lautes und gehen m it einer ge- 
wissen Verspatung zur A rtikulation des nachsten Lautes iiber. Die 
regressive Assim ilation ist deshalb ein Vorgreifen in der A rtiku la
tion und wird v o r g r e i f e n d e  A n p a s s u n g  genannt, die progre
ssive Assimilation dementsprechend b e h a r r e n d e  A n p a s s u n g .

Jedoch nicht nur die Richtung, in der die Einwirkung erfolgt, 
ist von Bedeutung. W ichtig ist dabei auch, in welchem MaBe sich 
das passive Phonem dem aktiven anpaBt. Wenn sich das passive 
Phonem dem aktiven vollig anpaBt, spricht man von einer 
v o l l s t a n d i g e n  A ssim ilation (Anpassung), z. B. Zimmer 
aus dem friiheren zimber oder das dialektale russische омман 
aus обман.

Das passive Phonem kann sich aber dem aktiven Phonem auch 
nur teilweise anpassen: in der Stim m losigkeit, der Stimmhaftig- 
keit, der Palatalisierung oder in der Verlegung der A rtikulations
stelle. In diesem F alle  spricht man von einer t e i l w e i s e n  Assi
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m ilation. Teilweise Assim ilation sehen wir z. B. in [3 БАЗА'РЪ] 
с базара, wo sich das [C] dem folgenden stim m haften [Б] nach der 
Stim m haftigkeit angleicht, oder in ['Ьу:дэг] Bucher, wo das Pho
nem [hj dem vorhergehenden ly :] der A rtikulationsstelle nach an- 
gepafit wird.

Die teilweise Angleichung kann sich auch nur auf einen Teil des. 
Phonems erstrecken. So verliert z. B. das [z] in [daszelbo*] das- 
selbe unter dem EinfluB des vorhergehenden [s] nur in der ersten 
H alfte seine Stim m haftigkeit. Die zweite H alfte des [z] bleibt 
stim m haft.

Jede Sprache hat ihre Besonderheiten in der Assim ilation. In 
der modernen russischen Sprache uberwiegt z. B. die vorgreifende 
Assim ilation, in der deutschen Sprache unserer Zeit die beharrende. 
Beim Russischsprechen bereiten sich die Sprachorgane im voraus 
zur Aussprache des folgenden Lautes vor, wahrend noch der vor- 
hergehende Laut gesprochen wird. Beim Deutschsprechen erfolgt 
die Umstellung der Sprachorgane beim Ubergang zum nachsten 
Laut erst wahrend der A rtikulation des nachsten Lautes. Vgl. 
[ПРО З’БЪ] просьба — [das 'bu:x] das Buck.

D ie Arten der teilweisen Assim ilation im Deutschen und Rus
sischen konnen folgendermafien klassifiziert werden:

1) die Anpassung eines Konsonanten an einen anderen;
2) die Anpassung eines Konsonanten an einen Vokal;
3) die Anpassung eines Vokals an einen Konsonanten.
Betrachten wir jede dieser Arten der Assimilation.

I. A n p a s s u n g  e i n e s  K o n s o n a n t e n  a n  e i n e n  a n d e r e n -

Die teilweise Anpassung eines Konsonanten an einen anderen 
ist wiederum verschiedenartig. H ier unterscheiden wir: a) Anpas- 
sungen nach der Stimmlosigkeit, b) Anpassungen nach der Stim m 
haftigkeit, c) Anpassungea nach der Palatalisierung und d) Anpas
sungen nach der Verlegung der A rtikulationsstelle.

Anpassung nach der Stimmlosigkeit

Im Deutschen beobachten wir diese Anpassung im Rahmen einer 
phonetischen Silbe. Wenn in einer phonetischen Silbe vor einem 
stimmlosen Konsonanten ein stim m hafter Gerauschlaut steht, so 
wird der stim m hafte Konsonant stimmlos ausgesprochen, z. B. [zelpst] 
selbst, [za:kst] sagst, [ja:kt] Jagd. Im letzten Beispiel wird das 
Phonem [d] stimmlos, weil es im A uslaut steht, und das so erhal- 
tene [t] auf das vorhergehende [g] einw irkt. Also g ilt hier folgende 
Regel: Im  D e u t s c h e n  k a n n  v o r  e i n d m  s t i m m l o s e n  
K o n s o n a n t e n  i n  d e r s e l b e n  S i l b e  k e i n  s t i m m h a f t e r  
( j e r a u s c h  l a u  t g e s p r o c h e n  w e r d e n .
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D ieselbe Regel gilt auch fur das Russische, z. В. [КОФШ] ковш , [В'ЭС’Т’И] 
*везти. Es ist zu beachten, daB sich hier die Anpassung nicht auf die phoneti
sche Silbe beschrankt, sondern sogar die G renzen des phonetischen W ortes iiber- 
schreitet, z. В. [АПСТР’ЭЛ] обстрел, aber [ОБРАС] образ , [Н Ъ Т СТАЛОМ] 
над ст олом , aber [Н Ъ Д ДОМ ЪМ] над домом , [ВОС С ’ЭН Ъ] воз сена, aber 
[ВОЗ ДРОФ] воз дров. Im Russischen kann also vor einem  stimmlosen Konso
nanten ebenso wie im Deutschen kein stim m hafter Konsonant stehen.

Die eben besprochene Art der Assim ilation ist eine vorgreifende 
Anpassung nach der Stimmlosigkeit. Im Deutschen gibt es aufier- 
dem noch eine beharrende Anpassung nach der Stimmlosigkeit. 
Dabei w irkt ein stimmloser Gerauschlaut auf den folgenden stim m haf
ten Gerauschlaut ein. Diese Erscheinung tr it t  an Silbengrenzen und 
an Wortgrenzen auf, z. B. [ '’aof.bao] Aufbau ; [max das "bu:x 'tsu:] 
Mach das Buck zu\ Dabei verliert der stim m hafte Gerauschlaut 
seine Stim m haftigkeit nur zum Teil, und zwar in seiner ersten 
Halfte. 1 Es entstehen auf diese Weise die sog. halbstim mhaften 
Varianten (Schattierungen) der stim m haften Gerauschlaute.

Dem Russischen ist diese Art der Assim ilation vollig fremd.

Anpassung nach der Stimmhaftigkeit
Diese Art. der Anpassung ist nur der russischen Sprache eigcn. Wenn wir 

•sie hier betrachten, so geschieht das nur deshalb, weil diese A npassung auf 
das Deutsche iibertragen w ird  unci dann tu  Fehlern in der Aussprache fiihrt.

Die Anpassung nach der Stim m haftigkeit auBert sich darin, daB ein stimm
loser Konsonant unm ittelbar vor einem  stim m haften G erauschlaut (mit Ausnahme 
der Phonem e [Й] und [B]) stimmhaft gesprochen wird. Diese Art der Anpas
sung tritt sowohl im  W ortinnern als auch an W ortgrenzen auf, z. В. [ЗДАЛ] 
сдал , [НАЖ ДОМ] каш дом.

Eine falsche O bertragung dieser Art der Anpassung auf das Deutsche ergibt 
•eine fehlerhafte Aussprache, z. B. ["aov,ga:bo-] anstatt ["aof,ga:b9*] A ufgabe ; 
Jvas " ’iz das?] anstatt [vas '"ist das?] Was is t das?

Anpassung nach der Palatalisierung
Im Deutschen gibt es bekanntlich keine palatalisierten Konsonantenpho- 

neme. Es gibt hier nur helle Schattierungen der Konsonanten vor Vokalen der 
vorderen  Reihe, doch diese K onsonantenschattierungen entstehen durch den 
Einflufi der N achbarvokale und erw eisen keine E inw irkung auf die Nachbar- 
konsonanten. Deshalb gibt es im Deutschen auch keine Anpassung eines Kon
sonanten an einen anderen nach der Palatalisierung.

Im Russischen w erden die nicht palatalisierten Konsonanten vor einem  
palatalisierten Konsonanten ganz oder zum Teil palatalisiert, z. В. [РОСТ] 
р о с т — [РА С’Т’Й] раст и , [ДВА] д ва — [Д*В’Э] две.

Diese Anpassung f in d e t jn  einer phonetischen Silbe statt.
Die O bertragung dieser Erscheinung auf das Deutsche ist falsch. Die Pa

latalisierung eines Konsonanten vor einem Vokal der vorderen  Reihe - fiihrt

1 Es kann aber auch voile S tim m losigkeit im beschleunigten Sprechtem po 
eintreten, nur bleibt dabei die schwache Spannung des stimmhaften Konsonan
ten erhalten. (W drterbuch der deutschen Aussprache, Leipzig 1964, S. 65.)
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dann zur Palatalisierung des vorhergehenden Konsonanten. So entstehen solche- 
Fehler w ie [ an"t’i:k] anstatt [’an'ti:k] antik, [ 'J l ’aifgn] anstatt ['Jla:fon] schlafen.

Um diese falsche Anpassung eines Konsonanten an einen anderen zu, v er- 
hindern, mu8 die Palatalisierung der Konsonanten vor den Vokalen der vor
deren Reihe beseitigt werden.

Anpassung nach der Verlegung der Artikulationsstelle

Bei der eben besprochenen Anpassung nach der Palatalisierung 
wird die G rundartikulation des beeinfluBten Konsonanten nicht 
geandert. Es tr i t t  zu der H auptartiku la tion  nur noch eine Neben- 
artiku lation  hinzu.

Es gibt aber auch Falle, wo die A rtikulationsstelle des bee/in- 
fluBten Konsonanten so verschoben wird, daB sie sich der A rtiku
lationsstelle des aktiven Lautes nahert oder m it ihr zusammen- 
fallt. r x .

So paBt sich im Russischen der Konsonant [C] den folgenden Zischlauten 
[Ш], [Ж] und [III’] vollkom m en an, z. В. [Ш АПКЪЙ] с ш апкой , [Ж ЭЧ’] 
сжечь, [Ш ’А С Т Ь ] счастье.

Wenn diese Art der Anpassung auf das Deutsche iibertragen wird, entste
hen solche Fehler wie [da'J:a:f] das S ch a f anstatt [das 'Ja:f], [rgla:'J:aebo] <7/as- 
scheibe anstatt [ 'g la:sjaeba].

Im Deutschen ist der Ichlaut in fforgt] Furcht, ['furga*] Furche, 
[ '1егдэ* ] Lerche, [kelg] Kelch, [zolg] solch, [moeng] Monch, ['fengalj 
Fenchel durch den EinfluB der Vorderzungenlaute [r], [1], [n] zu 
erklaren. In dieser Position wird der H auchlaut, ahnlich wie nach 
Vokalen der vorderen Reihe, nach vorn verschoben. Deshalb spricht 
man den Ichlaut auch in entlehnten W ortern nach den Vorder- 
zungenkonsonanten wie z. B. in [*ar'ga:ij] archaisch, ['tYnga*] Tiinche. 
Dazu kommen im Deutschen: 1 ) die Anpassung des Auslauts-n an 
den vorhergehenden Konsonanten (['le:bm] leben, ['bakrj] backen);
2) die Anpassung des n an die folgenden k und g  ([barjk] Bank , 
['ziggu’lai-r] Singular); 3) Nasalierung des VerschluBlautes vor
Nasalen (abmachen, entnehmen)\ 4) die laterale Losung des Ver
schlusses vor I (Atlas, mittlere); 5) die Verschiebung der Sprengung 

*—'
und Behauchung vom vorhergehenden VerschluBlaut auf den fol
genden (Pakth, lobtce).

II. A n p a s s u n g  e i n e s .  K o n s o n a n t e n  a n  e i n e n  V o k a l

Im Deutschen ist hier vor allem auf den EinfluB der Vokale 
der vorderen Reihe und der Diphthonge [ae] und [60] auf die fol
genden Hinterzungenkonsonanten hinzuweisen. Dabei wird die Ar
tikulationsstelle der Konsonanten [k], [g] und [rj] ein wenig, die 
des Hauchlautes stark nach vorn verschoben. Bei den Lauten [k], 
[g], [rj] verlangert sich dabei die VerschluBstelle (s. Abb. 51).
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Dadurch entsteht eine M ittel-H interzungen-Artikulation. Vgl. z. B. 
die Phoneme [k], [g], [rj] in den W ortern ['heko*] Hecke — ['hakon] 
hacken, ['re:gon] regen — ['rargon] ragen, ['Jpripan] springen  — [Jprarj] 
sprang .

Beim Phonem [h] wird die A rtikulationsstelle bis zum harten 
Gaumen vorgeschoben, wodurch der sog. Ichlaut entsteht. Vgl. 
z. B. ['megto-] MUchte — [maxt] Macht — [ma-ha-'go:ni*] Maha- 
goni.

Diese beharrende (progressive) Assim ilation ist dem Russischen 
vollig fremd.

Im Deutschen beeinflussen die Vokale in gewissem Mafle auch 
^die vorhergehenden Konsonanten. Vor den Vokalen der vorderen

Abb. 51. Palatogram m  des Abb. 52. Palatogram m  des Abb. 53. Palatogram m .des
[r)l —  und des [rj*] . . . .  deutschen [t-] — und des deutschen [к-] —  und des

russischen [ T ] ----------------- . russischen |K ’] ----------------.

Reihe haben die Konsonanten einen hoheren Eigenton als vor den
Vokalen der hinteren und m ittleren Reihe. Vgl. z. B. das [v] in wie 
und was, das [1] in Lage und liegen.

Im Vergleich zum Russischen ist dieser Einfluft jedoch sehr 
klein, da im Russischen vor den Vokalen der vorderen Reihe [И 
und [Э] alle Konsonanten aufier den Zischlauten [Ш], [Ж] und [Ц 
vollkommen palatalisiert werden, z. В. [РУ К’Й] р ук и , [НАГ’Э 
ноге.

Im Deutschen gibt es keine derartige Palatalisierung. Vgl. z. B. 
[ТА] т а — [Т’Э] me, [ta:k] Tag —  [te:] Tee\ [КОТ] кот  — [К ’ИТ] 
кит , [ко: 1] Kohl —  [kit] K itt. Der Unterschied zwischen den rus
sischen palatalisierten Konsonanten und den deutschen hellen Kon- 
sonantenschattierungen ist deutlich auf den Abb. 52 und 53 zu 
sehen.

Vor den Vokalen der hinteren und m ittleren Reihe werden die 
russischen Konsonanten velarisiert und bekommen einen tiefen 
Nachklang (s. § 34). Im Deutschen bekommen die Konsonanten 
vor den Vokalen der hinteren und m ittleren Reihe keinen so tiefen 
Nachklang. Vgl. [Къ АРТЪ] карт а —  ['khart9*] K arte .
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Vor den labialisierten Vokalen werden im Russischen die Kon
sonanten auch labialisiert. Das ist besonders deutlich an den Lip- 
penkonsonanten zu beobachten. Im Deutschen werden die Konso
nanten vor labialisierten Vokalen nicht so stark labialisiert. Vgl. 
[МУУЛ] мул  — [mu:t] M u t, [БуОЛТ] болт — [bolts] Bolz.

III . A n p a s s u n g  e i n e s  V o k a l s  a n  e i n e n  K o n s o n a n t e n
Diese Art der A ssim ilation ie h lt im Deutschen. Wir betrachten sie hier 

nur, w eil sie ins Deutsche iibertragen w ird und dann zu A ussprachefehlern 
fiihren kann.

In der russischen Sprache beeinflussen die palatalisierten Konsonanten in 
hohem  MaBe die Q ualitat der N achbarvokale. Der Einflufi erstreckt sich dabei 
sow ohl auf die vorhergehenden als auch auf die nachstehenden Vokale. Es 
macht sich hier also vorgreifende, beharrende und auch zugleich beiderseitige 
A ssim ilation geltend.

Unter dem  EinfluB der palatalisierten Konsonanten wird. die Zungenartiku- 
lation bei der Bildung der Vokalphonem e etwas nach vorn verlegt und zu
gleich die Zungenhebung ein w enig verstarkt. Diese A rtikulationsbew egungen 
fiihren zu einer V erklcinerung des M undresonators und erhohen den Eigenton 
des Vokals. Wir haben es also hier, ebenso w ie bei dem EinfluB eines Kon
sonanten auf einen anderen, mit einer Anpassung nach der V erlegung der A r
tikulationsstelle zu tun. Die N achbarvokale passen ihre Zungenlage der Zungen
lage der N achbarkonsonanten an. Den EinfluB der palatalisierten  Konsonanten 
m erkt man schon bei einer einseitigen  Einw irkung, umsomehr bei doppelseiti- 
ger E inw irkung der Nachbarkonsonanten, z. B. [MAT’] мат ь , [M'AT] м ят , 
[З’АТ’] зять.

Im Deutschen iiben die Konsonanten keinen ahnlichen EinfluB auf die 
Q ualita t der Vokalphonem e aus. W erden jedoch irrtiim licherw eise die deutschen 
Konsonanten palatalisiert, so beeinflufit das die N achbarvokale. Dann entstehen 
solche Aussprachefehler w ie [vAl’t] W ald  ansta tt [valt], [hOl’ts] H olz  anstatt 
[holts], [z’Hnt] sind  ansta tt [zint].

In diesem  Falle muB vor allem der H auptfehler b ese itig t w erden: die P a
latalisierung des Konsonanten. Dann verschw indet auch der Fehler in der Aus
sprache des Vokals.

§ 54. Grenzstellung des Phonems.

Am Ende der phonetischen Silbe werden die stim m haften Ge- 
rauschlaute stimmlos. Dieses sog. A u s l a u t s g e s e t z  g ilt in der 
deutschen Sprache als absolut. Auf diese Weise entstehen stim m 
lose Schattierungen der stim m haften Phoneme, z. B. [haos] H aus, 
vgl. ['hSbzar] Hauser, ['mertgon] Madchen, [fmo:klig] moglich, 
f ’ap/zigt] Absicht.

Im Russischen w erden die stim m haften G erauschlaute am Ende der Silbe 
durchaus n icht immer stimmlos. Vgl. [КОХТ’И] когт и  — [КАГДА] когда.

In когда  w irk t das A uslautsgesetz nicht, w eil die nachste Silbe m it einem 
stim m haften G erauschlaut begim lt. Dieser stim m hafte G erauschlaut w irk t auf 
den vorhergehenden Konsonanten ein und laBt' ihn nicht stim m los w erden. Die 
vorgreifende Assim ilation nach der S tim m haftigkeit laBt som it hier das Aus
lautsgesetz n icht zu seinem Recht kommen.
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Entsprechende Beziehungen zwischen dem A'uslautsgesetz und der vor- 
grcifenden A ssim ilation nach der S tim m haftigkeit sehen wir im Russischen 
nicht nur m itten  im W ort, sondern auch zw ischen den N achbarw ortern, z. B. 
[А Р бс ТАМ М Н бГ Ъ ?] а р о з  там много? —  [РОЗ БЫ Л Ъ  М НОГЪ] ро з  
было много.

Also w erden im Russischen die stim m haften G erauschlaute am Ende der 
Silbe und des W ortes nur dann stimmlos, wenn sie nicht vor einem stim m haf
ten G erauschlaut der folgenden Silbe oder des folgenden W ortes stehen.

Wenn man den U nterschied in der W irkung des A uslautsgesetzes zwischen 
dem D eutschen und Russischen nicht beach te t, macht man im D eutschen solche 
Fchler w ie ["ab.zift] A bsicht anstatt ['’ap,zigt] und im Russischen [КАХДА] 
когда  an sta tt [КАГДА].

Im W ortanlaut unterscheiden sich die deutschen stimmhaften 
Gerauschlaute auch etwas nach ihrer Q ualitat von den stim m haf
ten Gerauschlauten m itten  im W ort. Wenn man z. B. das Wort 
dann spricht, so ist der Anfang des Konsonanten [d] stimmlos, weil 
die Stimmbander m it einer kleinen Verspatung zu vibrieren begin- 
nen. Dagegen ist das [d] im Wort edel ganz stim m haft, denn es 
steht zwischen zwei ,,stimmhaften“ Lauten. In diesem Falle vibrieren 
die Stimmbander im ganzen Verlauf des [d].

Im isoliert gesprochenen W ort dann nennen wir das [d] halb- 
stim m haft, denn es klingt dem [d] in ['haos.dax] Hausdach ahnlich.

H albstim m haft klingen die deutschen stimmhaften Gerausch
laute im W ortanlaut, wenn das entsprechende W ort isoliert ge- 
spochen wird, im Satz nach einer Pause und im Sprechtakt nach 
einem stimmlosen Konsonanten, z. B.

di-'zax9. mit "knaezal \ "ya:r "also* 'Jo:n \ ’in de-r 'gantsan
. "klasa* Ьэ-'kant ga-vardan || D ie  S a c h e  m it  K n e is e l  w a r  a lso  sc h o n  

in  d e r  g a n z e n  K la s s e  b e k a n n t g e w o rd e n .  (J. R. В e с h e r)
Im Russischen gibt es keine halbstim m haften Gerauschlaute.

Die Q ualitat der deutschen Vokalphoneme wird durch ihre An- 
fangsstellung in betonten Prafix- und Stammsilben beeinfluflt. In 
dieser Stellung werden die Vokale m it dem neuen Einsatz gespro
chen: [ '’on/egt] unecht, [ ru - '’i:na-] Ruine. In unbetonten Stam m sil
ben und in Suffixen bleibt der neue Einsatz aus: [ru-i- 'n i:ran] 
ruinieren , ['baoar] Bauer. Es ist deshalb nicht richtig, wenn man 
sagt, der vokalische Anlaut der Silbe werde im Deutschen iminer 
mit festem Einsatz gesprochen.

Der neiie E insatz ist kein selbstandiges Phonem. Er bestimm t 
nur den Anfang der Vokalphoneme in gewissen Positionen. Wir 
unterscheiden deshalb Schattierungen der Vokalphoneme m it und 
ohne neuen Einsatz.

Wenn im Russischen ein Morphem m it einem Vokal beginnt, 
so wird dieser im Rahmen eines phonetischen Wortes in der Re
gel m it dem letzten Konsonanten des vorhergehenden Morphems 
verbunden, z. В . ра-зузнал, пре-дупредилг по-докномt и-зИркут - 
ска, о-тИвана.
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Im Deutschen miissen die Vokale .in den entsprechenden Stel- 
lungen unbedingt durch den neuen Einsatz von den Konsonanten 
und Vokalen des vorhergehenden Morphems getrennt werden. Es 
ist dabei zu beachten, daB der neue Einsatz nicht nur an und fur 
sich wichtig ist, um dem deutschen W ort ein wirklich deutsches 
Geprage zu verleihen, sondern auch zugleich die Rede deutlicher 
gestaltet. Ein Ubersehen des neuen Einsatzes kann bisweilen sogar 
zu MiBverstandnissen fiihren. Vgl. der Ost ohne neuen Einsatz m it 
der Rost.

§ 55. EinfluB des Akzentgrades.

Die meisten Stamm silben dfcutscher W orter sind betont. Sie tra- 
gen eine H auptbetonung oder eine Nebenbetonung, z. В. [Ъу:дэг- 
^laidon] Bucherladen, [,di:z9s 'haos] dieses Haus.

Wenn drei- oder mehrsilbige Namen Anfangsbetonung haben, 
so bekommen sie in der Regel auch auf der letzten Silbe noch eine 
Nebenbetonung, z. B. 'A fr ic a , 'V a le n jin . Ebenso werden entlehnte 
W orter betont, wenn man die H auptbetonung auf die erste Silbe 
stellt, z. B. 'S ingu lar, 'Geni,tiv.

Auch wenn die Hauptbetonung auf der zweiten Silbe des Stam- 
mes steht, bekommt die Endsilbe eine schwache Nebenbetonung, 
z. B. Eu'ro,pa, A'merijza, Syn'ta,gma.
v In den unbetonten Stamm silben verlieren die kurzen Vokale 
der deutschen Sprache sehr wenig von ihrer Dauer. Ohne spezielle 
A pparatur ist dieser Verlust an Zeitdauer gar nicht zu merken. 
D ie kurzen Vokalphoneme klingen deshalb in unbetonten Stamm
silben ebenso deutlich und klar wie in den betonten Silben. Vgl. 
'D ruck  — Drucke'rei, 'Backer — Backe'rei, 'offen — offizi'ell.

Die langen Vokalphoneme, zu denen auch die Diphthonge ge- 
horen, verlieren an Zeitdauer und werden halblang gesprochen, 
wenn sie in unbetonten Stammsilben stehen. Ihre Q ualitat bleibt 
jedoch unverandert. Sie klingen ebenso wie in der betonten Silbe. 
Vgl. 'legen —  le'gal, 'W oge — wo'hin , 'K ur  — ku'rieren , 'heucheln —  
Heuche'lei, 'physisch— physi'kalisch.

Ganz anders verhalten sich die Vokalphoneme der russischen 
Sprache in unbetonten Stamm silben.

Das russische Wort kennt in der Regel nur eine Betonung. Die 
Nebenbetonung tr it t  in langen zusammengesetzten W ortern auf, 
die im Russischen sehr seiten sind, z. В. вагоновожатый, водоле
чебница, темно-сйний.

In den schweren unbetonten Silben sind die Vokalphoneme 
bedeutend starkeren Veranderungen ausgesetzt als in den deutschen 
unbetonten Stammsilben. Wenig verandern sich die Vokale 
[А], [У], [Ы] und [И], stark die Vokale [O] und [Э]. Die er- 
steren werden etwas kiirzer und undeutlicher gesprochen, die 
letzteren verlieren nicht nur an Zeitdauer, sondern verandern auch
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bedeutend ihre Klangfarbe. Vgl. [ТРАВЫ] — [ТРАВУ], [УТКЪ] — 
[УТ’АТЪ], [БЫ Л] -  [БЫ ВАЛЫ Й], [Б ’ЙТ] — [Б ’ИТОК], aber
[ВОДЫ] — [ВАДА], [Л’ЭС] — [ЛЪСА].

Die Veranderung des Phonems [О] zu [A] in den schweren un- 
betonren Silben der russischen W orter darf nicht in deutsche W orter 
iiberttagen werden, also Objekt [’op'jekt], Oktober [’ok'toibor].

In den leichten unbetonten Silben des russischen W ortes biifien 
die Vokalphoneme [У], [Ы] und [И] noch etwas mehr an Dauer 
und D eutlichkeit ein. Zu einem unklaren [Ъ] werden in diesen 
Silben die Vokalphoneme [A] und [О]. Das [Э] wird zu einem 
unklaren [b], z. В. [УДАЛОЙ], [БЫТАВОЙ], [Т ’ИШИНА], [БЪ- 
Т А Р ’ЭЙЪ] батарея, [ХЪРАШО], [С Ъ Р ’Ь Д ’ЙНЪ] середина.

Diese Reduktion darf auch nicht ins Deutsche iibertragen wer
den: also Lokomotive [lo-ko •mo-'thvo*], legal [le-'ga:l].

H insichtlich der Reduktion verhalten sich die russischen unbe
tonten Vokalphoneme in den Ableitungssilben und Endungen ebenso 
wie in den Stammsilben. Anders steht es dam it in der deutschen 
Sprache.

In den deutschen Endungen konnen iiberhaupt nur zwei Vokalpho
neme vorkommen: das [e:] und das Je]. Beide werden hier stark 
reduziert und treten in Form des sog. Murmel-[o] auf.

Gewohnlich macht man keinen Unterschied zwischen der Schat- 
, tierung des langen geschlossenen [e:] und der Schattierung des kur
zen offenen [e] in den Endungen. L. R. S i n d e r  und T. W.  S t r o -  
j e w a  sehen in dem reduzierten [0] iiberhaupt nur eine Schattierung 
des kurzen [ e ] .1 Das kurze offene [e] kann jedoch nur in geschlos
senen Silben auftreten. In den offenen und relativ  offenen Silben 
kann das reduzierte [0 ] m it dem kurzen [e] gar nicht alternieren. 
Der reduzierte Laut ist daher gleichzeitig als Schattierung zweier 
Phoneme aufzufassen. In der geschlossenen Silbe ist das reduzierte 
[9] eine Schattierung des kurzen offenen [e], in der.offenen und 
relativ  offenen Silbe eine Schattierung des langen [e:].

R6ntgenaufnahmen, Palatogramme und Spektralanalysen zeigen, 
dafi das reduzierte [0] nicht in alien Positionen gleich gebildet 
wird und vollkommen gleich klingt.

Bei dem reduzierten [0] in der offenen Silbe, das wir m it [0-] 
bezeichnen, lafit die Zunge zu beiden Seiten des kiinstlichen Gau- 
meris breitere Strei'fen zuriick als bei dem reduzierten Laut in der 
geschlossenen Silbe (s. Abb. 54). Die Zungenhebung ist somit bei 
der Schattierung [0*] etwas h6her als bei der Schattierung [0].

Die Rontgenaufnahmen zeigen aufierdem, dafi die Zunge bei der 
Schattierung [0*] etwas weiter nach vorn verlegt ist als bei Schat
tierung [0]. Auf der Abbildung sieht man die Beziehungen der

1 Jl. P. 3  и н д e p, Т. В. С т p о e в а, Современный немецкий язык, М., 
1957, стр. 30.
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deutschen reduzierten Laute zu den russischen Schattierungen [Ъ]. 
und [b] (s. Abb. 55).

Die Spektralanalyse ergibt ahnliche Unterschiede. Bei der Schat
tierung [9*] betragt der Eigenton 1120— 1560 Hz, bei der Schat
tierung [э] 840— 1020 Hz. Der Mundresonator ist also bei der 
Schattierung [9*] kleiner.

E in wichtiger Unterschied zwischen den 
Schattierungen [9*] und [9] liegt weiterhin 
darin, daft [э*] wie die langen Vokalpho
neme m it einem schwachen Absatz gespro
chen w ird ,'w ahrend  man die Schattierung 
[9] wie die kurzen Vokalphoneme m it einem 
starken Absatz spricht. Vgl. ['hata*] hatte —
[rhat9t] hattet. Dazu kommt ein Unterschied 
in der Dauer: das [э#] ist in der Regel etwas 
langer als das [9]. Vgl. die reduzierten Laute 
in den eben angeftihrten Beispielen.

Der Unterschied zwischen den Schattie
rungen [9*] und [9] ist leicht wahrzunehmen, 
wenn man versucht, in W ortern die eine
Schattierung durch die andere zu ersetzen. Versuchen wir beispiels- 
weise die Schattierung [9*] in [gg^'boodo-] Gebaude durch [9] zu 
ersetzen, so klingt dieser Ersatz unnaturlich und ist sehr schwer 
zu spreehen, denn in offenen Silben werden die Vokale im Deut
schen immer m it schwachem Absatz gesprochen. Daftir ist es mog- 
lich, die Schattierung [9-] in Gebaude durqh andere Schattierungen 
des langen geschlossenen 
[e:] zu ersetzen. Wenn die 
Schattierung beim Singen 
oder beim langsamen deutli- 
chen Diktieren gedehnt wird, 
erhalt man in der Regel 
ein [e-] oder [e:J.

Im praktischen U nter
richt sind deshalb beide r  -1 r , ГА1
Schattierungen des reduzier- La J  L °  J  L ^ j  und J -----

Abb. 54. Palatogram m  des 
reduzierten  [э] . . .  und 
des reduzierten  [d*]— .

Abb. 55. Vergleichsschem a der V okale [0], 
[Ъ], M ,  [b].

ten Lautes voneinander zu 
unterscheiden. Die Schattie
rung [9] kann m it dem rus
sischen reduzierten Laut [Ъ] verglichen werden, das einen Eigenton 
von 780— 1040 Hz hat. Der russische Laut steht dem deutschen 
sehr nahe. Vgl. z. В. [ВОРЪН] ворон — ['farron] fahren.

Die Schattierung [9*] unterscheidet sich jedoch stark von dem 
russischen reduzierten [b ] , das einen sehr hohen Eigenton hat: 
2520—3080 Hz.

Die Schattierungen [9*] und [э] treten nicht nur in den En- 
dungen, sondern auch in leichten unbetonten Suffixen und in den
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leichten unbetonten Prafixen b e - und g e-  auf, z. B. ['ta:go-]
['1е:гэг] Lehrer, [Ьэ*'кэтэп[ bekommen.

In den deutschen Ableitungssilben konnen auch andere Vokale 
stehen. Diese verhalten sich jedoch in unbetonten Silben hinsicht- 
lich ihrer Reduktion ebenso wie in den unbetonten Stammsilben, 
z. B. ['flaesiQ] fleipig, [’у-ЬэгЪо:1эп [iiberholen, [’ontaLrictan] unter
richt en.

In den schweren unbetonten Prafixen m it dem Phonem [e] (er-, 
ver-, zer-, emp-, ent-) wird der Vokal nicht reduziert, z. B. [’er'tsertan] 
erzahlen, [fer'zorgan] versorgen.

Durch den Akzentgrad werden nicht nur Vokal-, sondern auch 
Konsonantenphoneme beeinfluBt. Diese Erscheinung kommt beson- 
ders deutlich bei den stimmlosen Gerauschlauten zum Ausdruck.

Die VerschluBlaute [p], [t], [k] werden bekanntlich m it Be- 
hauchung gesprochen. Die Behauchung ist aber nicht immer gleich 
stark und kann in manchen Fallen uberhaupt fehlen. Am stark- 
sten werden die Laute [p], [t], [k] in der betonten Silbe behaucht. 
Ebenso stark behaucht man diese Laute, wenn man sie isoliert 
spricht. Schwacher werden die stimmlosen Sprenglaute behaucht, 
wenn sie in unbetonten Silben stehen. Unbehaucht oder m it einer 
sehr schwachen Behauchung werden die Laute [p], [t] in Stam m 
silben unm ittelbar nach dem Engelaut [J] gesprochen, selbst wenn 
sie in betonten Silben stehen, z. B.:

a) starke Behauchung: [kha:l] kahl, [rokh] Rock, [khlaen] klein, 
[ the:] Tee, [fssth] Fest, [pho lth] Pult;

b) schwache Behauchung: ['balkcon] Balken, ['ho:ltc9*] holte, 
[Ъ д ^Ъ т ]1 holpern;

c) keine Behauchung oder eine sehr schwache Behauchung: [Jta:I] 
Stahl, [Jpi: 1] Spiel, [ba-'Jtelan] bestellen.

Die stimmlosen Engelaute unterscheiden sich von den entspre
chenden russischen Lauten bekanntlich durch die starke Expiration. 
Dadurch entsteht im Deutschen ein starkeres Reibegerausch als im 
Russischen. Die Starke des Atemdrucks und somit des Gerausches 
ist aber nicht immer gleich stark. Starker ist die E xpiration (das 
Oerausch), wenn die Laute in der betonten Silbe stehen, schwacher 
in unbetonten Silben: a) starkes Gerausch — [Jfal] Schall, [dasf] das, 
[ffasft] fast, [baxf] Bach; b) schwaches Gerausch — ['Jtra:sv9‘] Strafie, 
[A,o:fvon] Ofen, ['/ty :lgv9n] Stiihlchen.

§ 56. EinfluB der Emphase und des Rhythmus.

Von EinfluB auf die Q uantitat der Laute ist die E m p h a s e ,  
besonders wenn sie von logischen Kontrasten begleitet wird. Dies 
Laute der betonten Silbe werden dabei auBerordentlich gedehnt, die 
Laute der unbetonten Silben entsprechend gektirzt. Die Dehnung 
und Kur?ung bezieht sich dabei nicht nur auf Vokale, sondern auch 
auf Konsonanten. Und nicht nur auf Konsonanten m it dauerndem
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Merkmal, sondern auch auf abrupte Konsonanten. Bei letzteren 
wird der VerschluB langer beibehalten und somit der E in tr itt der 
Sprengung verzogert. Auf diese Weise entstehen iiberlange Vokal- 
m odifikationen und lange Modifikationen der Konsonantenphoneme:

Dein Sinn [zin:] ist zu [tsu::],
dein Herz [her:ts] ist tot [to::t]! (J. W. G o e t h e )
Jesus, was macht [max:t] die? (B. B r e c h t )
Wie sehen Sie denn aus [’ao:s]? (D. No l l )
Der gel be Fleck [flek:] . . .  (F. Wo l f )

Auch der Versrhythmus w irkt auf die Q uantitat des Phonems 
ein. In betonten Silben werden lange Vokalphoneme langer ge
sprochen als beim ruhigen Sprechen in Prosa, und zwar auf Kosten 
der Lange von langen Vokalphonemen in unbetonten Silben. Kurze 
Vokale diirfen jedoch in den betonten Silben nicht gedehnt werden. 
In Silben m it kurzen Vokalphonemen werden die Konsonantenpho
neme gedehnt:

Und wiifiten’s ['vYs-.tons] die Nachtigallen ['naxrti-galon],
Wie ich [*i?:] so traurig [4r ao:rig] und krank [krarpk],
Sie liefien ['li: :son] frohlich erschallen [ ’ er'Jakan]
Erquickenden [’er'kvikrondon] Gesang [go*'zag:].

(H. H e i n e )

Noch deutlicher tr itt  die kontrastierende Lange und Kiirze 
hervor, wenn sich zum Rhythmus logische K ontraste gesellen:

Nur der [de::r] verdient sich Freiheit ['frae:haet] wie das Le- 
ben ['le::bon],
Der taglich ['ts: :klig] sie erobern [’er'’o: rbarn] mufi!

(J. W. G о e t h e)

§ 57. Die wichtigsten Varianten der deutschen Phoneme.

W ir haben nur die w ichtigsten Typen der Einwirkung verschie- 
dener Erscheinungen auf die Phoneme im RedefluB behandelt und 
zwar Typen, die durch das Oht wahrzunehmen sind. Auf diese Weise 
kommen wir zu den wichtigsten Varianten der Phoneme. Unbeachtet 
bleiben V arianten, die nur durch experimentelle Gerate zu bestimmen 
sind. Von besonderem W ert fiir den praktischen U nterricht sind 
V arianten der ersten Art. Im Deutschen konnen wir in diesem F alle 
bei jedem langen Monophthong und bei den Diphthongen mindestens 
sechs V arianten unterscheiden:

1) [a :].— [za:l] S a a l  (langes [a:] ohne festen Einsatz);
2) [ a * ] [ ka * ' me : l ]  Kam el (halblanges [af] ohne festen Einsatz);
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3) [а: :] — D a  [da: :] stand er! (uberlanges [a: :] ohne festen 
Einsatz);

'  4) [ ’a:] — [*a:r] A a r  (langes [a:] m it festem Einsatz);
5) ’a*] — [’a-'gen t] Agent (halblanges [a*] m it festem Einsatz);
6) [’a: :]— Keine Ahnung  ['*a: :nor)]I (uberlanges [a: :] m it fe

stem Einsatz).
E ine Ausnahme m acht von den langen Vokalphonemen [e:], 

das in offenen unbetonten Endsilben und in den Prafixen be-, ge- 
aufierdem als reduziertes [ з ]  au ftritt.

Auch die unsilbischen [i] und [u] werden gewohnlich als zu
satzliche V arianten des [i:] und [u:] betrachtet: ['Н:гцэ*] Linie , 
[ 'ja -.пиат] Januar. Es ist aber auch moglich, diese unsilbischen 
V arianten, die keinen Silbenkern bilden konnen und m it [j] einerseits 
und [v] andererseits in nahen physiologisch-akustischen und funk- 
tional-d istributiven Beziehungen stehen, als V arianten dieser 
Konsonanten zu betrachten. Vgl. Jod — Periode, John — Union, 
w ar  — Jaguar.

An stimmlosen VerschluBlauten lassen sich acht wichtige Va
rianten unterscheiden:

1) [th] — [ta:k] Tag ([t] nicht vor einem Vokal der vorderen 
Reihe und nicht nach [J] oder [s] in einer betonten Silbe);

2) [ t h] — [ti:r] Tier ([t] vor einem Vokal der vorderen Reihe 
nicht nach [J] oder [s] in einer betonten Silbe);

3) [tc] — [tu*'ri:n] Turin  ([t] nicht vor einem Vokal der vorde
ren Reihe und nicht nach [J] oder [s] in einer unbetonten Silbe);

4) [t*c] — [ti*'be:t] Tibet ([t] vor einem Vokal der vorderen Reihe 
nicht nach [J] oder [s] in einer unbetonten Silbe);

5) [t] — [Jtu:l] Stuhl, [’in s tro k 'ts^ n ]  Instruktion  ([t] nicht vor 
Vokalen der vorderen Reihe nach Tf] oder [s]);

6) [ t*] — [Jti:l] Stiel, [’msti*'tu:t] Institu t ([t] vor einem Vokal 
der vorderen Reihe nach [J] oder [s]);

7) [th: ] — [zat] satt m it Emphase gesprochen (nicht vor Vokalen 
der vorderen Reihe);

8) [t*1*:] — [’moti*] M utti m it Emphase gesprochen (vor einem 
Vokalen der vorderen Reihe).

Stimmlose Engelaute und Affrikaten haben sechs wichtige Mo- 
difikationen:

1) [ffl — [fast] fa&t (nicht vor Vokalen der vorderen Reihe in be- 
tonter Silbe);

2) [f,f] — [fi:l] viel (vor einem Vokal der vorderen Reihe in 
betonter Silbe);
/ 3) [fv] — [fo*to-gra-'fi:] Photographie (nicht vor Vokalen der vor
deren Reihe in unbetonter Silbe);

4) [f*v] — [fi*'de:l] fid e l  (vor einem Vokal der vorderen Reihe 
in unbetonter Silbe);" r
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5) [ff:] — [paf] p a f f  (gedehntes [f] nicht vor Vokalen der vorde
ren Reihe);

6) [f*f: ] — ['fyrgtorlig] furchterlich  (gedehntes [f] vor Vokalen der 
vorderen Reihe).

Stim m hafte Gerauschlaute haben sechs wichtige Modifikationen:
1) [d] — [ '’a:dam] Adam  (vollstim m haft, zwischen stimmhaften 

Lauten n icht vor einem Vokal der vorderen Reihe);
2) [d*] — ['’e:dol) edel (vollstimmhaft, vor einem Vokal der 

vorderen Reihe);
3) [d] — [dax] Dach (halbstim m haft, nicht vor Vokalen der vor

deren Reihe);’
4) [d‘] — [dig] dich (halbstim m haft, vor Vokalen der vorderen 

Reihe);*
5) [th] — [hant] H and  (stimmlos, in betonter Silbe);
6) F c] — fo n t 'za :k t9 '] und  sagte (stimmlos, in unbetonter Silbe).
Das Phonem [h] hat folgende wichtige Schattierungen:
1) [h i— [haos] Haus (nicht vor Vokalen der vorderen Reihe);
2) [h*] — [hi:r] hier (vor Vokalen der vorderen Reihe);
3) [h]— ['’u:hu*J Uhu (stimm haft, zwischen Vokalen und stim m 

haften Lauten iiberhaupt);
4) [x] — [bax] Bach  (nach Vokalen der m ittleren und hinteren 

Reihe und dem Diphthong [ao]);
3) [g] — [mig] m ich ^  (nach Vokalen v der vorderen Reihe,

nach den D iphthongen [ae, 5b], nach den Konsonanten [1], [r],
[n] — [milg] M ilch  — und im Anlaut von -chen — ['mertgan] Mad- 
chen).

Alle drei fakultative V arianten des Phonems [r] konnen 'helle  
und dunkle Schattierungen haben, je nachdem, ob sie vor Vokalen 
der vorderen Reihe oder in sonstigen Positionen auftreten. Ebenso 
die Sonantenphoneme [m], [n], [1]. Die hellere und dunklere Schat
tierung des Phonems [rj] hangt von der Q ualitat der vorhergehen
den Vokale ab: [firj] f in g — lia\)\ fang.

§ 58. Schlufifolgerungen fiir den praktischen Unterricht.

Zwischen den Lautsystemen zweier Sprachen kbnnen folgende 
Beziehungen bestehen:

1) Phoneme der M uttersprache konnen m it Phonemen der Fremd- 
sprache vollig zusammenfallen;

2) Phoneme der Fremdsprache sind bestim m ten Phonemen der 
M uttersprache ahnlich, weisen aber doch deutlich wahrnehmbare 
Unterschiede auf;

3) Phoneme der Fremdsprache oder sonstige phonetische E r
scheinungen der Fremdsprache sind der M uttersprache vollig fremd;

4) Phoneme der-Frem dspache sind bestimm ten Phonemen der 
M uttersprache dermaflen ahnlich, daft die Unterschiede schwer zu 
bemerken sind.
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Am leichtesten fallen im U nterricht die Phoneme der Fremd- 
sprache, die m it Phonemen der M uttersprache zusammenfallen. 
Schwieriger ist die zweite und noch schwieriger die dritte  Gruppe 
von Phonemen und phonetischen Erscheinungen.

Am schwierigsten ist die vierte Gruppe.
Wollen wir nun versuchen, die deutschen Vokal- und Konso- 

nantenphoneme im Vergleich zu den russischen Vokal- und Konso- 
nantenphonemen in die eben angefiihrten vier Gruppen einzuteilen.

A n o r d n u n g  d e r  d e u t s c h e n  V o k a l p h o n e m e
Im russischen und deutschen Vokalismus gibt es kein einziges 

Phonempaar, das vollig zusammenfallen wiirde. Unterschiede zwi
schen den deutschen und russischen Vokalen sehen wir schon in 
den starken Positionen, in den schwachen Positionen stehen die 
Schattierungen ahnlicher Phonempaare noch weiter auseinander. 
Deshalb fehlt in der nachstehenden Tabelle die erste Gruppe.

Gruppen Ausgangs-
laute

Deutsche
Laute

Russisch-deutsche W ortpaarc zum 
V ergleich der Laute und Beispiele 

fur deutsche Laute im Wort

2. [A] [a:] пара —  Paar
G ruppe [A] [a] вата —  W atte

[У] [u:] дуть — du
[У] [u] купить —  Kupfer
[АУ] [ao] пауза —  Pause
[0] [o] фронт —  Front
[И] Ii:] нить —  nieten
[Й] [i] биток —  bitten
[Э] I:•] ветка —  W etter
1Э] 1>:] вера —  ware
[Э] [e:] день —  den
[Ъ] [Э] ворон — fahren

3. Gabe
G ruppe — o:] wohnen

[•:] — [u: ] [y:] fiihlen
[i] — M [Y] fullen

[e:] — [o:] [0 :] Ofen
— ?) oe] ofter

4. [АЙ] [Se] май —  Mai
G ruppe

[ОЙ] [00] мой — neu
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In die zweite Gruppe kommen deutsche Vokalphoneme und 
'Schattierungen, die in der russischen Sprache eine assoziative 
Stiitze finden, sei es in einem russischen Vokalphonem in der sta r
ken Position oder in einer Schattierung eines russischen Vokal- 
phonems in der schwachen Position. Jedenfalls lassen‘ sich die 
Unterschiede zwischen dem russischen Ausgangslaut und dem deut- 
.schen Laut leicht erklaren und sind dem Gehor zuganglich.

In die d ritte  Gruppe bringen wir deutsche Vokalphoneme in 
ihrer starken Position und Schattierungen, die in dem russischen 
Vokalismus keine assoziative Stiitze finden. ^  ^

In die vierte Gruppe nehmen wir die Diphthonge [ae] und [60], 
•die leicht m it den russischen Lautverbindungen [АЙ] und [ОЙ] 
verwechselt werden konnen.

A n o r d n u n g  d e r  d e u t s c h e n  K o n s o n a n t e n p h o n e m e
In die erste leichteste Gruppe kommen auch hier keine Laute, da es 

kein russisch-deutsches Konsonantenpaar m it vollig gleicher Bildung 
und Akustik gibt. Die meisten deutschen Konsonantenphoneme fin
den jedoch im russischen Konsonantismus eine assoziative Stiitze.

Es kann hier zum Unterschied von den Vokalphonemen ein 
Phonem in verschiedene Gruppen kommen, denn wahrend einige 
Schattierungen eines deutschen Konsonantenphonems Ahnlichkeit 
m it einem entsprechenden russischen Konsonantenphonem haben, 
sind andere Schattierungen des deutschen Phonems dem entspre
chenden russischen Phonem vollig fremd. So hat z. B. das deutsche 
Phonem [t] die Schattierungen [th], [tc] und [t]. Sie haben Ahnlichkeit 
m it dem russischen nicht palatalisierten [T] in seiner starken Po
sition. Die Schattierungen [t‘h], [t‘c] und [t*] dagegen finden keine as
soziative Stiitze im russischen Konsonantismus, denn das palata
lisierte russische [T’J wird ganz anders gebildet und klingt auch 
anders. In der Stellung vor stim m haften Gerauschlauten findet das 
deutsche [t] auch keine assoziative Stiitze im Russischen, denn im 
Russischen w irkt hier die vorgreifende Anpassung nach der Stimm- 
haftigkeit, die im Deutschen fehlt.

In die zweite Gruppe unserer K lassifikation kommen also die 
Schattierungen der m eisten deutschen Konsonantenphoneme, die 
nicht vor Vokalen der vorderen Reihe stehen. Fiir die Schattie
rungen der stimmlosen Gerauschlaute gilt dabei noch eine zusatz
liche Einschrankung. Diese kommen in die zweite Gruppe nur dann, 
wenn sie nicht vor einem stim m haften G erauschlaut stehen, denn 
hier findet die Schattierung keine assoziative Stiitze in der russi
schen Sprache.

In die d ritte  Gruppe gehoren: 1) deutsche Konsonantenphoneme, 
die dem russischen Konsonantensystem vollig fremd sind; 2) alle 
Schattierungen der iibrigen Konsonanten vor Vokalen der vorderen 
Reihe; 3) Schattierungen der stimmlosen Gerauschlaute vor stimm- 
Jiaften Gerauschlauten.
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G ruppcn A usgangs-
laute

Deutsche Konsonan- 
tenschattierungen Beispiele

2.
Gruppe

П
T
к
ф
C)
Ш]
X '
Ц
Б
Д
П
B]
3]
Ж]
Й]
M]
H]
P]

ph]. fpc]. [p]
n  [tc], [t]
kb], [kc]

'f vl

t ,  .
x ], [xv]
ts1]. [tsv] 

tp^] 
[th] 

gj, [kh]
V
z], [shJ

j]
m]
n] 
r]

Pult, Pokal, sparen 
gut, Tarif, Stuhl 
Werk, Kamel 
Heft, Phantasie 
was, A ustralien 
schwer, Schokolade 
Macht, Chabarowsk 
Zeit, zugleich 
eine Bahn, halb 
Gedanke, bald 
der Garten, Tag 
Revolution 
besuchen, liest 
Sergeant 
Jahr, jeder 
Mann, kam 
nur, kann 
rot, war

3.
G ruppe [P hl. [P cl. [P i 

[ph]

t‘h], [ t c] ,  [ f]

k \ ,  [ k c] 
kh]
П ,  [ fv]
ff]
s '] ,  [s'v] 
sf], [sv]n  [J v]
Jf]
X'v]

Xf]
ts'*], [ts'v] 
tsf]
t? ], m  

[pff]

d'l

Pilz, P irat, spielen 
Кар der guten Hoff- 

nung
Tisch, brachte, still 
hat sie
Kuche, Keramik 
Rucksack 
viel, Foderation 
Aufgabe
Kassierer, Strafie
Ausgaben, das Buch
schon, schikanieren
W aschbrett
Machination, Sprache
Nachbar
Ziel, Zivil
Setz dich!
deutsch, zwitschern
Pflug, Zopfband, Pferd
Imbifl
indirekt
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G ruppen Ausgangs-
laute

Deutsche Konsonan- 
tenschattierungen Beispiele

g beginnen
— у verwirklichen
— z‘ einsenden
— im ) ein Genie
— m 1 M ittel
— n'] nicht
— lol. [o'] bang, singen

«— in. i n Luft, Licht
— [Rl. [R ] Rat, Recht
— [?flI. l?vl China, Kuhchen
— [h]. [h], [h‘] heute, Ahorn, hier

4. [Б] [b ] Bach, ausbrechen
G ruppe

[Д] Id] Dach, ausdehnen
i n m Gast, mitgehen
[B] [y] Wort, Auf Wieder-

sehen
[3] [?] Sohn, aussehen

In die vierte schwierigste Gruppe bringen wir die halbstimm- 
haften SchattierungeTi der stim m haften Gerauschlaute, die sich nur 
wenig von den russischen stim m haften Gerauschlauten unterscheiden.

Vom Standpunkt der Wechselbeziehungen zwischen Vokalismus 
und Konsonantismus aus ist es ratsam , die deutschen Phoneme in 
folgender Reihenfolge einzufiihren:

1 ) die Vokale der m ittleren und hinteren Reihe zusammen m it 
den Schattierungen der deutschen Konsonantenphoneme, die in 
Gruppe 2 unserer Tabelle verzeichnet sind;

2) die Vokale der vorderen Reihe und die D iphthonge zusam
men m it den hellen Schattierungen der deutschen Konsonanten
phoneme und den Phonemen, die in Gruppe 3 verzeichnet sind;

3) die stimmlosen Gerauschlaute in der. Stellung vor stim m haf
ten Gerauschlauten und die halbstim m haften Schattierungen in 
Gruppe 4.

Bei dieser Anordnung der deutschen Laute kann die Hauptauf- 
merksamkeit zuerst einer guten Aussprache der Vokal- und Konso
nantenphoneme in ihrer starken Position geschenkt werden. Bei 
der danach folgenden E inubung der Vokale der vorderen Reihe 
zusammen m it den hellen Schattierungen der Konsonantenphoneme
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soil dann die Aussprache der hellen Schattierungen, die unseren 
Schiilern und Studenten grofle Schwierigkeit macht, besonders 
beachtet werden.

Wenn in einem solchen System alle Vokalphoneme und die 
wichtigsten Schattierungen der Konsonantenphoneme angeeignet 
sind, wird es nicht schwer fallen, die halbstim m haften Schattierun
gen der stim m haften Gerauschlaute und die richtige Aussprache 
der stimmlosen Gerauschlaute vor stim m haften Gerauschlauten, 
einzu'iiben.



Dritter Teil. P R 0  S 0  D I К

SECHSTES KAPITEL

BEGRIFF DER PROSODIK UND PHONETISCHER 
SILBENBAU

§ 59. Zum Wesen der Prosodik.

Zur Prosodik gehoren alle lautlichen Erscheinungen der Sprache, 
die „sich nicht in den phonematischen Rahmen fugen“ . 1 Die proso
dischen M ittel beziehen sich nicht auf ein Phonem, sondern auf 
Phonemverbindungen: Silben, rhythmische Gruppen, Sprechtakte, 
Satze. Man nennt diese M ittel deshalb auch suprasegmentare pho- 
netische M ittel, d. h. L autm ittel, die Segmente (Teile) der Rede 
iiberlagern.

Die prosodischen Sprachm ittel sind unumgangliche Komponenten 
des Wortes, der rhythmischen Gruppe, des Sprechtaktes und des 
Satzganzen, denn nur durch den W ortakzent wird eine Phonemreihe 
zum W ort, zur rhythmischen Gruppe. Ohne Satzakzent, Satzmelodie 
und temporale Wechselbeziehungen (Wechsel in der Zeitdauer, m it 
welcher Spracheinheiten gesprochen werden) gibt es keinen Satz. 
Zu den prosodischen M itteln gehoren deshalb vor allem der W ort- 
und Satzakzent, die Satzmelodie und temporale Erscheinungen im 
Satz. Physisch bekommen diese Sprachm ittel ihren Ausdruck in der 
T o n s t a r k e  (Intensitat), T o n  h o h e  und D a u e r  (Quantitat). 
Tonstarke, Tonhohe und Dauer sind in der Rede aufs engste mitein- 
ander verbunden. Im W ort wirken sie nur in enger Verbindung 
m it dem Laut- und Silbenbestand desselben, im Satz in enger 
Verbindung m it dem lexikalisch-grammatischen Stoff.

Inhaltlich ist der Begriff P r o s o d i k  umfangreicher als der 
Begriff S a t z i n t o n a t i o n ,  denn die Satzintonation ist nur ein 
Teil der Prosodik. Zur Prosodik gehoren aufierdem der W o r t  a k- 
z e n t  und der p h o n e t i s c h e  S i l b e n b a u .

Die prosodischen Sprachm ittel sind in geringerem Mafie erforscht 
als- die phonematischen. Dies betrifft sowohl die physische (mate
rielle) als auch die funktionale Seite der prosodischen Einheiten, 
•die eigentlich an und fiir sich noch nicht geniigend prazisiert sind.

t П e ** G rund^ e der allgem einen Sprachwissenschaft, S tu tt-
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Ein unumgangliches Bindeglied zwischen den eigentlichen prosodi
schen M itteln und dem Phonembestand des Wortes und des Satzes 
m it seinen phonetischen Bestandteilen ist die Silbe als phonetische 
und phonologische E inheit. Deshalb betrachten wir vor allem die 
phonetische Silbe. Danach den W ortakzent und die Satzintonation.

Zu beachten ist, dafi die prosodischen Sprachm ittel wie die 
phonematischen in starken und schwachen Positionen funktionieren. 
D ie  p r o s o d i s c h e n  M i t t e l  h a b e n  i h r e  a l l g e m e i n e  
s t a r k e  P o s i t i o n  i n  Mi  t t e i  1 u n g e n ,  d i e  i n  r u h i g e m ,  
n e u t r a l e m  T o n e  u n d  l a n g s a m e m  R e  (Ее t e m p o  g e- 
m a c h t  w e r d e n  u n d  f r e i  v o n  k o n t e x t -  o d e r  s i t u a t i v -  
b e d i n g t e n  e m o t i o n e l l e n  o d e r  l o g i s c h e n  K o n t r a -  
s t e n  s i n d .  W ir werden es versuchen, die Eigenheiten der deut
schen prosodischen M ittel vor allem in dieser Position zu klaren, 
um ' auf dieser Grundlage Erscheinungen zu betrachten, die in 
schwachen Positionen auftreten./

§ 60. Die Silbe als phonetische und phonologische Spracheinheit.

Im W ort ist der Akzent immer m it einer bestimmten Silbe ver
bunden. Ebenfalls in der rhythmischen Gruppe, im Sprechtakt 
und im Satz. In all diesen Einheiten gibt es eine Silbe, die den 
W ort- oder Satzakzent, den Akzent der rhythmischen Gruppe oder 
des Sprechtaktes bezeichnet. W ir werden diese Silbe weiterhin als 
K e r n s i l b e  bezeichnen. Die Kernsilbe ist nicht nur Tragerin des 
Akzents. Sie ist zugleich das w ichtigste Bindeglied zwischen Pho
nembestand und prosodischem Uberbau. So ist in dem W ort 
Musikverein die Silbe -sik- nicht nur Tragerin des Hauptakzents, 
sondern zugleich das regulierende Zentr.um fiir die Verteilung der 
Akzentstarke auf den iibrigen Silben des Wortes, wobei nicht nur 
der Grad der Tonstarke, sondern auch der Grad der Tonhohe 
und der Dauer in Betracht kommen. Die Kernsilbe -sik- hat den 
hochsten Ton, sie ist dynamisch die starkste, hat also die grofite 
In tensitat und ist langer als die iibrigen Silben. Die Silbe mu- 
ist kiirzer, hat einen tieferen Ton und ist intensiv schwacher. Die 
Silbe -ein ist intensiv starker als die Silbe ш - ,  jedoch schwacher 
als die Kernsilbe -sik- usw. .

In der starken Position hat die Silbe jeder Sprache ihre be
sondere S truktur. So zerfallt das W ort der Hererosprache ombanda 
(Bekleidung) in die phonetischen Silben o-mba-nda, weil in dieser 
Sprache jeder Stamm, jedes W ort, jedes Morphem vokalisch aus- 
lau te t. 1 Im Russischen ist man geneigt, das W ort оптика in 
о-пти-ка zu zerlegen, weil die Konsonantenverbindung nm  im

1 О. V. E s s e n ,  Ober den Begriff der Silbe, Wiss. Z. d. Hum boldt-U niv. 
zu Berlin, Jg. V, 1955/56, Nr. 1, S. 88
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W ort- und M orphemanlaut au ftritt und es im W ort und Morphem 
oft vokalische Ausgange gibt. Dagegen gibt es im Deutschen nur 
eine Moglichkeit der phonetischen Silbentrennung im W ort Optik 
(iOp'tik), denn im Anlaut der deutschen W orter und Morpheme 
t r i t t  die Konsonantenverbindung pt- nicht auf.

Kennzeichnend fur d ie  deutsche Sprache ist, daft dip Grenzen 
von Stammen und Prafixmorphemen in der Regel m it den Grenzen 
der phonetischen Silben zusammenfallen (An-tritts-rede, Aus-gleich- 
ver-fahren). Auch die Suffixe werden meistenteils durch Silbengren- 
zen vom Stamm getrennt, auch von einem anderen Suffix (Les-bar- 
keit, Frei-heit, Bau-er). Nur wenn der Stamm oder das erste Suffix 
auf einen Konsonanten auslautet und das folgende Suffix m it einem 
Vokal anlautet, fallen Silbengrenze und Morphemgrenze' nicht zu
sammen (Leh-rer, Leh-re-riri).

Es konnen Silbengrenze und Morphemgrenze auch verschieden 
sein, wenn die Morphemgrenzen verblaftt sind (phonetische Silben: 
be-o-bachten, Morphemgrenzen: be-ob-achten). Das geschieht jedoch 
in Ausnahmefallen.

Bedeutend komplizierter ist das Problem der phonetischen Sil- 
bengliederung im einfachen deutschen W ort.

§ 61. Phonetische Silbentrennung im einfachen deutschen Wort.

Zu den wichtigsten Silbentheorien gehoren: die Schallfiille- , 1 
Schallstarke- , 2 Muskelspannungs-3 und E xpirationstheorie . 4 Die 
Theorien der Schallfiille und Schallstarke gehen von akustischen 
Empfindungen aus, die Theorien der Muskelspannung und E xpira
tion von physiologischen Merkmalen. Die ersten drei der genannten 
Theorien sehen in der Silbe ein Maximum zwischen beiderseitigem 
Minimum. Das eine Mai ist es das Maximum und Minimum von 
Schallfiille (Sonoritat), das andere Mai von Schallstarke. Im dritten  
F all ist es ein Maximum und Minimum 
von Muskelspannung. Silben entstehen also 
nach diesen Theorien dadurch, daft es in 
der Rede Gipfel und Taler von Sonoritat,
Schallstarke und Muskelspannung gibt. Jeder Gipfel ist dabei der Kern 
der Silbe, wahrend die Minima die Grenzen der Silben darstellen.

Nach der Expirationstheorie soil jede Silbe einem Atemstoft 
entsprechen. R. H. S t e t s o n  versuchte auf experimenteilem Wege

1 O. J e s p e r s e n ,  Lehrbuch der Phonetik , Leipzig/Berlin 1926.
2 E. S i e  v e r s ,  Grundziige der Phonetik, 5. Aufl., Leipzig 1901; H. И. Ж и н *  

к и н ,  Механизмы речи, М., 1958.
8 М. G r a m m o n t ,  T raite de phonetique, 2е ed., Paris 1939; Л. В. Щ  e p б a, 

Фонетика французского языка, изд. 6 ,-М., 1957.
4 В. А. Б о г о р о д и ц к и й ,  Лекции по общему языковедению. Казань, 

1915; R. Н. S t e t s o n ,  Motor phonetics. A study of speech movem ents in 
action, 2nd ed., A m sterdam  1951.
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nachzuweisen, daB die AtemstoBe dabei durch ein bestimmtes 
System von Nerven und Muskeln geregelt werden.

Von Bedeutung fiir die Bestimmung der Silbengrenze ist das 
Abschwachen der In tensitat der Konsonanten am Silbenende und 
ein entsprechendes Anwachsen der Intensitat der Konsonanten am 
Anfang der Silbe, worauf L. W. Stscherba aufmerksam gemacht 
hat. Er unterscheidet deshalb drei Formen der Konsonanten: eine 
anwachsende, eine abschwachende und eine doppelgipflige. 1 Die 
anwachsende Form tr it t  am Anfang der Silbe auf (мы), die 
abschwachende am Ende der Silbe (ум). Die doppelgipflige Form 
der Konsonanten ist im Russischen an der Grenze zweier W orter 
zu beobachten, in denen zwei gleiche Konsonanten aufeinander 
stoBen (дом мой). In diesem F alle spricht man von einem langen 
Konsonanten m it intensivem Anfang und Ende, wahrend die M itte 
geschwacht ist.

Diese drei Formen der Konsonanten konnen auch im Deutschen 
nachgewiesen werden: m it — am  — am Morgen. In der deutschen 
Sprache tr it t  auBerdem noch eine vierte Form der Konsonanten 
auf, die wir k o n s t a n t  nennen, weil dabei die In tensitat kon- 
stant bleibt: ['ha-кэп] hacken, ['vas'ar] W asser. E. S i e v e r s  erklart 
diese Silbengrenze als „Durchgang durch ein Minus von Schall- 
starke“ . 2 In diesen Fallen bildet der Konsonant selbst die Silben
grenze.

Anwachsende und abschwachende Formen кёппеп auch bei Vo
kalen der deutschen Sprache beobachtet werden. So sehen wir ein 
abschwachendes [ao] und ein anwachsendes [э] in Bau-er. Im ein- 
fachen deutschen Wort sind folgende Typen von Silbengrenzen zu 
unterscheiden:

1. Die Silbengrenze befindet sich zwischen langem Vokal und 
folgendem Konsonanten (Fa-den, le-sen, Wei-zen, deu-tsche). Der 
lange Vokal ist dabei m it dem folgenden Konsonanten lose ver- 
bunden. Die In tensitat des Vokals schwacht zum Ende hin etwas 
ab. In diesem F alle entstehen im Deutschen o f f e n e  S i l b e n ,  in 
denen iiberhaupt nur lange Vokalphoneme auftreten. Wenn derar- 
tige Silben bei Veranderung der Wortform auf einen Konsonanten 
oder e in e . Konsonantengruppe enden, nennen wir sie r e l a t i v  o f 
f e n e  S i l b e n ,  da sie geoffnet werden konnen (sagst — sa-gen, 
lebt — le-ben, Fufi — Fu-fie).

2. Die Silbengrenze befindet sich zwischen zwei verschiedenen 
Konsonanten (mit Ausnahme einer Konsonantenverbindung von 
VerschluBlaut und Sonorem): fin-den, fes-ten, Kam-pfe, pan-tschen, 
gan-ze. In diesem Falle bilden sich g e s c h l o s s e n e  S i l b e n ,  in 
denen in der Regel kurze Vokale stehen, die m it dem folgenden 
Konsonanten eng verbunden sind (fester AnschluB).

1 Jl. В. Щ е р б а ,  Фонетика французского языка, М., 1953, стр. 80.
2 Е. S i e v e r s ,  Grundziige der Phonetik, 5. Aufl., Leipzig 1901, S. 202.

142



3. Die Silbengrenze befindet sich zwischen einem langen Vokal
phonem und einer Konsonantenverbindung von Verschlufilaut und 
Sonorem (Pu-blikum , Synta-gma, Si-gnal). Auch in deutschen nicht 
entlehnten Wortern tr i t t  diese Silbentrennung auf, wenn ein redu- 
ziertes [0] ausfallt (Ne-bel — ne-blig, W a-gen— Wa-gner, aber: /0- 
ben — lob-I ich).

4. Die Silbengrenze wird von einem Konsonantenphonem gebil
det, das m it dem vorhergehenden kurzen Vokalphonem eng verbun
den ist (['veter] Wetter, ['voxa’J Woche, ['vafan] waschen, ['ka.te'0*] 
Katze, ['hopfon] Hopfen, ['klaPfbn] klatschen. Es entstehen dabei 
geschlossene'Silben. Diese Art der Silbenabgrenzung fehlt im Rus
sischen.

5. Die Silbengrenze kann zwischen zwei Vokalphonemen sein 
(The-ater, M au-er). Der feste E insatz dient dann als Grenzsignal 
nur in betonten Silben.

6. Haben drei Konsonantenphoneme intervokalische Position, 
so steht die Silbengrenze in der Regel vor dem letzten ( Fens-ter, 
Half-te, stampf-tet pantsch-te, pflanz-te, horch-te). Ausnahmen bilden 
Falle, wo zwischen den zwei letzten Konsonanten ein reduziertes 
[0] ausgefallen ist und diese Konsonanten eine Verbindung von 
einem Verschlufilaut und einem Sonoren darstellen (ati-dre, han
dle, nor-gle).



SIEBENTES KAPITEL

DEUTSCHER WORTAKZENT

§ 62. Physische Eigenschaften des deutschen Wortakzents.

U nter W o r t a k z e n t  oder W o r t b e t o n u n g  verstehen wir 
die artikulatorisch-akustische Hervorhebung einer Silbe im isolier- 
ten Wort und gleichzeitig die artikulatorisch-akustische Gestal- 
tung der iibrigen Silben in zwei- und mehrsilbigen W ortern hin- 
sichtlich des Akzentgrades. Es handelt sich somit bei der Bestim- 
mung des W ortakzents nicht nur um die Festlegung der Kernsilbe 
m it der H auptbetonung, sondern auch um die Verteilung des 
Akzentgewichts auf die iibrigen Silben des Wortes. Dem Akzentge
w icht oder Akzentgrad nach konnen vier Arten von Silben unter- 
schieden werden: Silben m it H auptbetonung (Kernsilben), Silben 
m it Nebenbetonung, unbetonte starke und unbetonte schwache 
Silben. Zu den unbetonten schwachen Silben gehoren im D eut
schen Silben m it dem Endungs-e, Suffixe m it dem reduzierten [9] 
oder [9 ], die Prafixe b e g e -: su-che, spra-chen, sag-te, be-kam, 
Ge-wicht. Alle iibrigen unbetonten Silben sind unbetont stark: le-ben- 
digy Frei-heit. Im Wort Hauptbetonung liegt der H auptakzent auf 
H a u p t der Nebenakzent auf -to-y -ung ist eine starke, -be- eine 
schwache unbetonte Silbe. Experim entelle Untersuchungen zeigen, 
daft bei der Hervorhebung von Silben m it H auptbetonung drei 
Faktoren beteiligt sind: d i e  I n t e n s i t a t  (dynamische Kraft), 
d i e  T o n h o h e  und d i e  D a u e r .  Jedoch konnen diese drei F ak 
toren in verschiedenen Sprachen verschiedene Rangstellungen ein- 
nehmen. Wenn die leitende Rolle der Intensitat zukommt, spricht 
man von d y n a m i s c h e m  A k z e n t .  Uberwiegt die Rolle der 
Tonhohe, so spricht man von m u s i k a l i s c h e m  A k z e n t .  Die 
Dauer tr i t t  meistenteils als Begleiterscheinung der ersten beiden 
Faktoren auf.

Den deutschen W ortakzent bezeichnet man gewohnlich als d y- 
n a m i s c h - m u s i k a l i s c h .  Wie in den meisten indoeuropaischen 
Sprachen steht hier der dynamische Druck m it einer entsprechen
den Verstarkung des Atemdrucks und einer Prazisierung der Ar
tikulation  an erster Stelle. Die Tonhohe tr it t  als Begleiterschei-
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nung auf und hat keine differenzierende Bedeutung wie etwa im 
Chinesischen und in anderen Sprachen Asiens und Afrikas.

Jedoch die dynamisch-musikalische Hervorhebung derK ernsilbe 
des deutschen Wortes ist — wie ex p e rim en ted  Untersuchungen zei
gen — gleichzeitig m it einer bestim m ten Dehnung dieser Silbe ver- 
bunden, wahrend die unbetonten Silben entsprechend gekiirzt wer
den. In Kernsilben m it langem Vokal wird vor allem dieser Vo
kal gedehnt, denn die Lange der langen Vokalphoneme ist bekannt- 
lich eine relative Erscheinung, da einige Schwankungen in der 
Lange sprachlich nicht von Bedeutung sind, insofern sie den Sinn 
des Wortes nicht verandern. In geschlossenen Kernsilben m it kur
zen Vokalen findet keine Vokaldehnung s ta tt, weil die Kiirze und 
der feste Anschluft an den folgenden Konsonanten den Sinn des 
Wortes bestimmen: Stadt — Staat. Falsche Dehnungen der kurzen 
Vokalphoneme in Kernsilben kommen bei Russen in der deutschen 
emotionellen Rede vor: Was hast [ha : st] du denn? Im Deutschen 
diirfen in diesen Fallen nur die Konsonanten gedehnt werden, und 
zwar nicht nur Sonanten und Engelaute, sondern auch Verschluft- 
laute. Bei den letzteren erzielt man die Dehnung. durch eine Ver- 
zogerung der Sprengung. Es sollte also heiften: Was hast [h as : t] 
du denn?

Im isolierten Wort ist die Dehnung nicht so stark wie in die
sem Satzbeispiel, aber eine bestimm te Dehnung der Konsonanten 
ist doch zu empfinden. Vgl. das [n] am Ende der betonten Silbe 
-nan- m it den iibrigen [n] des Wortes aneinander.

Die deutsche W ortbetonung ist also nicht nur dynamisch-musi- 
kalisch , 1 sondern gleichzeitig auch q u a n t i t a t i v .  Es gibt in 
dieser Hinsicht keinen Unterschied zum Russischen, 2 Franzosi- 
schen, 3 Englischen . 4 Unterschiede gibt es nur in der relativen In
tensitat und Langung, der Art der Langung und dem Tonhohenver- 
lauf. Im Franzosischen ist die dynamische Hervorhebung nicht so 
stark wie im Russischen, Englischen und Deutschen. Im Deut- 

• sehen wiederum scheint der dynamische Druck starker zu sein als 
im Russischen. Es gibt hier keine vergleichenden experimentellen 
Untersuchungen. Daft es Unterschiede im Tonhohenverlauf zwi
schen den Sprachen gibt, steht fest. So sind z. B. im Deutschen die 
Tonhohenintervalle in der Regel grofter als im Russischen.

*M. И. М а т у с е в и ч ,  Введение в общую фонетику, изд. 2, Л., 1948, 
стр. 72; О. Н. Н и к о н о в а ,  Фонетика немецкого языка, изд. 3, М., 1958, 
стр. 84; В. Б. Л и н д н е р ,  П рактическая фонетика немецкого языка, изд. 2, 
М., 1955, стр. 100; О. Z a c h e  г, Deutsche Phonetik, Leningrad 1960, S. 131.

2Л. В. Щ е р б а ,  Фонетика французского языка, М., 1953, стр. 90;
С. И. Б е р н ш т е й н ,  Рецензия на книгу Р. И. Аванесова и В. Н. Сидоро
ва «О черк грамматики русского литературного языка» (1945) в журн. 
«Русск. яз. в школе», 1946, № 3—4, стр. 23; Р. И. А в а н е с о в ,  Фонетика 
современного русского литературного языка, МГУ, 1956, стр. 64—68.

8 Л. В. Щ е р б а ,  указ. соч., стр. 89—90.
4 Г. П. Т о р с у е в, Фонетика английского языка, М., 1950, стр. 179.
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Nach der D istribution (Verteilung) des Akzents im Wort unter
scheidet man gewohnlich zwei Arteri von W ortbetonung: f r e i e  
und g e b u n d e n e .  Gebunden ist die W ortbetonung, wenn die 
Silbe m it der Hauptbetonung im Wort eine bestimm te Stelle ein- 
nimm t: die erste, wie im Tschechischen, Lettischen u. a. Sprachen, 
die letzte, wie im Turkischen usw., die vorletzte, wie im Polnischen. 
Frei ist sie, wenn in verschiedenen W ortern der Sprache verschie- 
dene Silben Akzenttrager sein кбппеп und durch morphologische 
und etymologische Veranderungen die H auptbetonung von einer 
Silbe des Wortes auf eine andere iibertragen werden kann: логово, 
ворона, борода, голова — голову, стол — столу.

Es gibt auch andere Termini. So nennt man den gebundenen 
Akzent r h y t h m i s c h e n , 1 den freien g r a m m a t i s c h e n . 2 Man 
spricht von einem e t y m o l o g i s c h e  11 Akzent der germanischen 
Sprachen, wo die Betonung auf den W ortstamm oder sonst inhalt- 
lich wichtige Teile des Wortes fa llt . 3

Das Interesse fiir neue Bezeichnungen und Erklarungen ver- 
schiedener W ortakzente hat seinen Grund in der unzureichenden 
Charakteristi'k der W ortbetonung mancher Sprachen durch die Ter
mini f r e i und g e b  u n  d en . Auch die deutsche W ortbetonung kann 
nicht genau m it diesen Termini gekennzeichnet werden. W. M. S h  ir -  
m u n s k y  unterstreicht z. B. den gebundenen Charakter der deut
schen W ortbetonung und nennt sie u n b e w e g l i c h  (неподвижное 
ударение) . 4 Aber das stim m t nicht immer. Vgl. 'umschreiben, 
um'schreiben, Schreibe'rei. Hier ist die Betonung beweglich. O. N. Ni- 
konowa, L. R. Sinder und T. W. Strojewa nennen daher die deut
sche W ortbetonung f r e i . 5 Aber sie ist nicht so frei wie im Rus
sischen, denn sie kann weder auf grammatischen Endungen und 
formbildenden Affixen noch auf untrennbaren Prafixen und deut
schen nicht entlehnten Suffixen stehen, wenn wir von der 
H auptbetonung spreehen.

Die deutsche W ortbetonung ist wohl gebunden, aber nicht so 
wie im Tschechischen, Turkischen, Polnischen. Sie ist an bestimm te 
Morpheme der Sprache gebunden: an Stammorpheme, Morpheme, 
die trennbare Prafixe bilden, an einige entlehnte Suffixmorpheme. 
Der deutsche W ortakzent ist daher am genauesten m it dem Ter
minus m o r p h e m g e b u n d e n  zu charakterisieren.

1 C. M e i n h o f ,  M usikalischer Ton und Starkeakzent, 1931, 1. F., S. 181.
2 O. v. E s s e n ,  A llgem eine und angew andte Phonetik, 3. Aufl., Berlin 

1962 S. 152. '
® C. M e i n h o f ,  M usikalischer Ton und Starkeakzent, 1931, 1. F., S. 181.
4 В. М. Ж и р м у н с к и й ,  История немецкого языка, изд. 6, М., 1956, 

стр. 156.
5 Л. Р. 3  и н д е р, Т. В. С т р о е в а ,  Современный немецкий язык, изд. 

3, М., 1957, стр. 45; О. Н. Н и к о н о в а ,  Фонетика немецкого языка, изд. 
3, М., 1958, стр. 85.

§ 63. Verteilung des Akzents im deutschen Wort.
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Wenn die deutsche W ortbetonung in einem beliebigen Wort ein 
und dieselbe Stelle einnehmen wtirde, gabe es, nur ein Akzentmo- 
dell. Ware sie vollig frei, so standen der Regelung groBe Hinder- 
nisse im Weg. Wie z. B. im Russischen, wo es im Volkslied heiBt: 
Уж как зелено, зелено, зелено!

Da der deutsche W ortakzent aber morphemgebunden ist, kann 
er geregelt und in einigen Grundmodellen dargestellt werden. Die 
vier oben erwahnien Akzentgrade bezeichnen wir auf folgende W ei
se: H auptbetonung [ — ], Nebenbetonung [ -2- ], unbetont stark [ — ], 
unbetont schwach I . ]. Um die Modelle nicht kom pliziert zu ge- 
stalten, werden wir den Melodieverlauf nicht bezeichnen, umsomehr 
bekannt ist, daB das isolierte W ort beim ruhigen Sprechen die Me- 
lodie des Aussagesatzes hat, also immer m it einem aussagenden 
AbschluB endet.

Es konnen sieben Grundmodelle des deutschen W ortakzents un ter- 
schieden werden.

1. [ — ]: Hand, bald, und, du, zehn. Alle einsilbigen W orter 
werden in der isolierten Aussprache auf diese Weise betont.

2. [ — Voter; lesen, aber, ehe. Alle zweisilbigen W orter 
m it einem reduzierten e-Laut in der zweiten Silbe werden nach 
diesem Modell betont. Als V arianten des Modells gelten:

a) [ • 0]: lesende, eigene, unsere,
b) [ —------]: Zeitung, emsig, freilich,
c) ] —-------. ]: Zeit ungen, emsige, samtliche.
3. [ — Tischtuch, Aufbau, Wirtschaft, Arbeit, Kino, Je

na, Moskau. Nach diesem Modell werden zusammengesetzte, abge-
leitete und einfache Worter betont. F ur die zusammengesetzten 
W orter ist dabei kennzeichnend, daB das Bestimmungswort an der 
ersten Stelle steht, fur die abgeleiteten Worter, daB am Anfang
ein trennbares Prafix oder aber am Ende ein Suffix m it Nebenbe
tonung steht, fiir einfache W orter, daB die letzte Silbe einen vollto- 
nenden Vokal enthalt.

V arianten dieses Modells sind:
a) [— —  . ]: Tischtucher, aufbauen, arbeiten, Moskauer,
b) [— -2------ . ]: Anmerkungen, anfertigen, vorziigliche,
c) [ ~ - 2-  . . ]: arbeitende, vorbeugende,
d) [—— -2-]: Weltfestspiel, Fiinfjahrplan  (aus rhythm ischen Griin- 

den wird in diesen dreigliedrigen Zusammensetzungen die Neben
betonung auf die letzte Silbe verlegt),

e) [_z-----— ]: Fuflballwettspiel, Hochbaufahrstuhl,
f) [-z- . _s_ . ]: Sommermantel, Himmelsgegend.
4. [ . - 4 : Betrieb, Gewinn, bekannt, genau. Das Modell g ilt 

fiir zweisilbige W orter m it den Prafixen be-, g e V arianten des 
Modells sindi

§ 64. Die wichtigsten Modelle des deutschen Wortakzents.
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a) Betriebe, gewinnen, bekannte, genaue,
b) [ . ~  . . J: gewonnene, beginnende.
5. [ -- - ] :  Empfang, Verlust, erkampft, bergauf, hinab, Jahr-

zehnt, aktiv, Union, N a tur . Das Modell gilt fiir abgeleitete Wor
ter m it untrennbaren Prafixen, die unbetonte starke Silben bilden, 
fiir 'zusammengesetzte Adverbien, fiir substantivische Zusammenset- 
zungen, in denen das Bestimmungswort an der zweiten Stelle steht, 
fiir deutsche W orter m it entlehnten Suffixen oder Lehriworter. Als 
V arianten dieses Modells gelten:

a) [  Lieferant, Heuchelei, Pianist, Aspirant, Institute
Agronom, Photograph, parallel, Sekretar,

b) [  - ] :  Revolution, Philosophie, Literatur,
c) [ ------------------- ] :  Universitat, revolutionar,
d) [    . J: empfangen, erkampfen, Jahrhundert, Juristen,
e) [    • ]: Kommunisten, Dirigenten,
f) [ ---  . . ]: Jahrhunderte, eroberte, verschwundene.
6 . I  -^--^-y.blutjung, Nord-Ost, rotweifi. Nach diesem Modell 

werden zusammengesetzte V erstarkungsadjektive und kopulative 
Zusammensetzungen betont. V arianten des Modells:

a) [-S-— ]: deutsch-russisch, nord-ostlich,
b) — . ]: stockfinster, eiskalte,
c) himmelhoch, glanzendweifi,
d) Baden-Baden, glanzendweifie,
e) [ ^ - ----- ------]: russisch-polnisch, finnisch-schwedisch.
7. K arl-M arx-Stadt, siidostwarts. Nach diesem Mo

dell betont man mehrfache Zusammensetzungen, in denen der be- 
stim m ende Teil als W ortgruppe au ftritt oder eine kopulative Zu- 
sammensetzung bildet. V arianten des Modells:

a) . — . -i- . ]: Oder-Neifie-Grenze,
b) [ — — -£[: Moskwa-Wolga-Kanal,
c) [-i-— . -----   . Arbeiter-und-Bauern-Staat.
Der deutsche W ortschatz ist somit nach dem W ortakzent in sie- 

ben Grundmoddlle einzuteilen, von denen die ersten drei Anfangs- 
betonung haben. Die iibrigen vier haben E nd-und  Innenbetonung. 
Vorherrschend scheint die Anfangsbetonung zu sein, die alle einfa- 
chen Worter betrifft (mit Ausqahme von Forelle, Holunder, Wacholder, 
Hermelin), Zusammensetzungen m it Unterordnung, in denen das 
Bestimmungswort an der ersten Stelle steht, und Ableitungen, die 
m it dem Stammorphem oder einem trennbaren Prafixmorphem be- 
ginnen.

§ 65. Funktionen des deutschen Wortakzents.

Drei wichtige sprachliche Funktionen erfiillt der deutsche W ort
akzent: eine к u 1 m i n a t i v e (gipfelbildende), eine d e m a r k a t i -  
v e  (abgrenzende) und eine d i s t i n k t i v e  (differenzierende).
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Die k u l m i n a t i v e  Funktion des deutschen Wortakzents- 
kommt in seiner zentralisierenden Einwirkung zum Ausdruck. Nur 
e i n e  Silbe ist im W ort Trager des H auptakzents. Es gibt im 
Deutschen kein Wort, das zwei H auptakzente hatte. Zwar wurde 
von vielen Phonetikern angenommen, dafi verstarkende Adjektivzu- 
sammensetzungen und kopulative substantivische Zusammensetzun- 
gen der deutschen Sprache eine gleich starke (schwebende) Beto
nung auf beiden Elementen haben. Neue experimentelle Untersu- 
chungen erwiesen jedoch, dafi auch in diesen W ortern eine Kern
silbe den H auptton tragt: eiskalt Siid-W est

Die neben- und unbetonten Silben des W ortes sind der Kern
silbe m it der H auptbetonung unterordnet. Je  starker, deutlicher, 
exakter wir die akzentuell leitende Silbe hervorheben und entspre- 
chend artikulieren, desto weniger Aufmerksamkeit schenken w ir  
den iibrigen Silben, desto starker ist die Reduktion in diesen 
Silben. Lange Vokalphoneme verlieren an Dauer, stimmlose Ver- 
schlufilaute verlieren am Grade der Behauchung, stimmlose Enge
laute an Gerausch. Manche Vokalphoneme werden nicht nur quan- 
tita tiv , sondern auch qualita tiv  reduziert oder elidiert (sehen — 
sehn, wollen — wolln). Dies ist das Resultat der zentralisierenden 
W irkung des Hauptakzents, der kulm inativen Funktion des W ort
akzents.

Im russischen W ort ist die zentralisierende Kraft des H aupt
akzents noch starker als im Deutschen, denn wahrend die haupt- 
betonte Silbe im deutschen W ort neben sich minder betonte Silben 
zulafit, duldet die betonte Silbe des russischen Wortes neben sich 
keine Nebenbetonung. Nur in langen Zusammensetzungen ist das 
moglich, wobei zwischen hauptbetonter und nebenbetonter Silbe 
einige unbetonte Silben stehen miissen (вагоновожатый). Es wer
den deshalb auch im russischen W ort die Vokale der unbetonten 
Silben viel starker reduziert als im deutschen W ort.

Die d e m a r k a t i v e  Funktion der deutschen W ortbetonung 
aufiert sich darin, dafi die akzenttragende Silbe meistenteils am 
Anfang des Wortes steht und deshalb ein Grenzsignal darstellt, 
das auf den Anfang des Wortes hinweist. Oder aber steht die ak
zenttragende Silbe am Ende des Wortes und weist dann wiederum 
als Grenzsignal auf das Ende des Wortes. Selbst da, wo wir im 
Deutschen Innenbetonung haben, ist es moglich durch die Analy
se der Q ualitat der unbetonten Silbe, die vor der hauptbetonten 
Silbe steht, den Anfang des Wortes zu bestimmen, denn es stehen 
hier in der Regel nur untrennbare Prafixe. Andererseits weisen 
auf das Ende des Wortes, falls hier keine betonte Silbe steht, die 
reduzierten e-Laute.

1 В. Г. P о д и о н о в, Об акцентной структуре усилительных прилага
тельных в современном немецком языке, «Уч. зап. Иркутского ГПЙИЯ»,. 
«Вопросы теории немецкого и французского языков», вып. 2, i9$7.
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Im Russischen ist die dem arkative Funktion der W ortbetonung 
bedeutend geringer, weil die Betonung freier ist.

Die freie Betonung der russischen Sprache ist daftir ein wichtiges 
d i s t i n k t i v e s  Sprachm ittel. Allein durch die W ortbetonung 
unterscheidet man im Russischen nicht nur eine groBe Anzahl von 
W ortpaaren, sondern auch Oppositionspaare von grammatischen 
Formen. Vgl. замок — замок, мука — мука , плачу — плачу, мою — 
мою , руки  — руки, горы — горы.

Da die deutsche W ortbetonung morphemgebunden ist, kann sieT 
nur in geringem MaBe als distinktives Sprachm ittel dienen. Jedoch 
gibt es eine bedeutende Anzahl von Oppositionspaaren, in denen 
sich die Glieder durch verschiedene Betonung urid verschiedene 
Bedeutung unterscheiden. Vor allem gehdren hierher Ableitungen 
m it den Prafixen ilber-, unter-, durch-, um-, wieder-, die bekannt
lich trennbar und untrennbar gebraucht werden konnen und einmal 
betont, das andere Mai unbetont sind: 'iibersetzen— uber'setzen,
'wiederholen — wieder'holen, 'durchschauen — durch!schauen.

Differenzierend w irkt der W ortakzent weiterhin in solchen 
W ortern wie 'steinreich — stein'reich, 'blutarm  — blut'arm, 'August — 
Au'gust, 'alle — Al'lee, 'arme — Ar'mee, 'Kaffee — Ca'fe, 'Genus — 
Ge'nufi, 'A ktiv  — ak'tiv, 'Passiv — pas'siv, 'gebet — Ge'bet u. a.
^ W ortpaare wie 'daher — da'her, 'damit — da'mit, 'dahin — da'hin, 

'darum — da'rum  unterscheiden sich in der Regel auch inhaltlich, 
z. B. Er verstdrkte seine Stimme, 'd a m it gelang es ihm, die 
Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. — Er verstdrkte seine Stimme, 
d a 'm it man ihn besser hore.

Genauere Beobachtungen zeigen, daB der deutsche W ortakzent 
auch in anderen Fallen bedeutungsdifferenzierend wirken kann. 
W orterbucher enthalten gewdhnlich keinen Hinweis darauf, daB 
Varianten von W ortern durch Verstarkung oder Verringerung des 
lexikalischen Grundbegriffs entstehen konnen, wobei die V ariationen 
hauptsachlich durch verschiedene Betonung entstehen. Man konnte 
in diesem Falle von Redevarianten sprechen, denn sie sind situativ  
in sog. schwachen Positionen bedingt. So kann z. B. das W ort 
uralt auf doppelte Weise betont werden. Wenn man beim ruhigen 
Sprechen das Modell (-*- -̂ ) beniitzt, so bekommt man die Bedeutung 
‘sehr a l t \  Spricht man nun aber die erste Silbe in besonders hohem 
Ton, so wird die Bedeutung verstarkt, und es heiBt ‘sehr, sehr a l t ’. 
Man konnte dieselbe Bedeutung durch Verdoppelung des Teiles 
ur- erzielen: ururalt. Wobei ubrigens wieder beide verstarkende ur- 
im Hyperhochton erscheinen. Vgl. ebenfalls 'unermefilich (nicht zu 
ermessen) m it uner'mefilich (auBerordentlich).

Aber nicht nur W ortpaare sind im Deutschen Zeugen der diffe- 
renzierenden Funktion des Akzents. Von Bedeutung ist ebenfalls, 
daB der H auptakzent im W ort vor allem auf Tragern der lexischen 
Bedeutung liegt, wahrend formbildende Elemente unbetont bleiberi.



ACHTES KAP1TEL

DEUTSCHE SATZINTONATION

§ 66. Vorbemerkungen.

Schon in den frtihen Arbeiten von R. J a k o b s o n  /1923)1 und
S. K a r c e v s k i j  (1931) wie in den Untersuchungen von N. S. T r u 
b e t z k o y  (1939) finden wir Ansatze zu einer phonologischen 
W ertung der Satzintonation im weiten Sinne des Wortes. Die 
Moglichkeiten einer solchen W ertung waren damals jedoch noch 
sehr beschrankt, weil es wenige konkrete experimentelle U ntersu
chungen gab und die phonologische W ertung im Bereich der Sprach
lautlehre bei weitem noch nicht geklart war. Spater, besonders in 
den letzten Jahren, erschienen viele neue Veroffentlichungen auf dem 
Gebiet der Satzintonation, die es uns nun erlauben, die deutsche 
Satzintonation praziser als bisher darzustellen und den Sprachstoff 
auf Grund der Zweiteilung in Sprach-und Redesystem zu systema- 
tisieren. A nhalte dazu bieten uns vor allem die Veroffentlichungen 
von F. D a n e § (1957, 1960), M. R o m p o r t l  (1957, 1961),
H. A. G l e a s o n  (1961), R. P. S t o c k w e l l  (1960), O. v. E s s e n  
(1956), H.-W . W о d a r  z (1961), A. V. I s a c e n k o  und H .-J. S c h a d -  
l i c h  (1966), O. A. N o r k  und K. G. К r u s e  h e 1 n i z к a j a (1962, 
1964,1965), W. A. A r t j o m o w  (1965, 1966), G. P. T o r s u j e w  
(1960), O. C h. Z a c h e r  (1963, 1964, 1967) u. a . 2

§ 67. Wesen der Intonation.
\

U nter Satzintonation versteht man oft nur die Konfigurationen 
des Grundtones der Stimme (s. § 13) beim Spreehen, d. h. die Satz- 
melodie. W ir verstehen unter Intonation viel mehr. Z u r  S a t z i n 
t o n a t i o n  g e h o r e n  s a m t l i c h e  l a u t l i c h e E r s c h e i n u n g e n  
d e s  g e s p r o c h e n e n  S a t z e s ,  d i e  d i e "  l e x i k a l i s c h e n  
u n d  f o r m a l g r a m m a t i  s e h e n  E l e m e n t e  d e s  S a t z e s  
i i b e r l a g e r n  u n d  s i e  z u  e i n e m  s у n t a к t i s c  h e n  G a n z e n

1 Sieh Literaturverzeichnis.
2 Ibidem.
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w e r e i n i g e n ,  d a s  d e m  A u s d r u c k  v o n G e d a n k e  n, G’e f u h I s -  
u n d W i l l e n s a u f t e r u n g e n d i e n t .  Die Satzintonation ist som it 
■eine komplizierte Erscheinung, zu der vor allem S a t z a k z e n t ,  
S a t z m e l o d i e ,  K l a n g f a r b e  d e r  S t i m m e  gehoren. D ie Satzin
tonation w irkt stets zusammen m it der lexikalisch-gramm atischen 
Fullung des Satzes. Wie es keinen Satz ohne lexikalisch-gramma- 
tische Fullung gibt, so gibt es keinen Satz ohne Satzintonation. 
In den meisten Grammatiken wird dies leider nicht geniigend beachtet.

Mit dem lexikalisch-gramm atischen Teil des Satzes ist die Satzin
tonation vor allem durch den S a t z a k z e n t  verbunden, der drei 
w ichtige invariants Funktionen ausubt: die k o n s t i t u i e r e n d e  
(satzbildende), z e n t r a l i s i e r e n d e  und s e g m e n t i e r e n d e .  
Durch den Satzakzent wird eine Silbe des Satzes, die wir K e r n 
s i l b e  d e s  S a t z e s  nennen, hervorgehoben. Diese Kernsilbe kann 
ein selbstandiges Vollwort sein (Die Sterne standen kalt iiberm S ee . 
— E. S t r i t tm  a 11 e r) oder die Silbe eines mehrsilbigen Volhvortes 
(Die Erde reist durch den W eltenraum . — E. S t r  i t t  m a t t e r ) .  
Bei logischen K ontrasten konnen Hilfsworter oder Morpheme m it 
wortbildender oder gramm atischer Funktion hervorgehoben werden 
(d er  Brief, nicht d a s  Brief; nicht Z ulage, sondern Beilage; die 
F enster , nicht Fenstern). Den Satzakzent bekommt somit eine Silbe des 
inhaltlich  w ichtigsten Wortes des Satzes. Ohne diese Hervorhebung 
gibt es keinen Satz. Deshalb erfiillt der Satzakzent vor allem eine 
k o n s t i t u i e r e n d e  (satzbildende, strukturell-organisierende) 
F unktion  und gehort also zu den Grundelementen des Satzes.

Die Hervorhebung der Kernsilbe ruft gleichzeitig eine akzen- 
tuelle TJnterordnung aller iibrigen. Silben im Satz hervor, die 
ein schwacheres Akzentgewicht bekommen. Dabei kommt die zweite 
w ichtige Funktion des Satzakzents zum Ausdruck, die z e n t r a l i 
s i e r e n d e .  Mit der Ausiibung dieser Funktion ist die dritte  F unk
tion des Satzakzents, d ie s  e g m e n t i e r e n d e ,  aufs engste verbunden, 
da die akzentuelle Unterordnung eine Segmentierung des Satzes in 
kleinere phonetische Einheiten m it sich bringt. Auf diese Weise 
entstehen Sprechtakte und rhythm ische Gruppen (s. § 6, § 70, §71) 
m it ihren Kernsilben:

Er 'wartet— auf ein "01 blatt \ von 'Brudern — auf 'anderen —  
" "Sternen. (E. S t r i t t m a t t e r )

In der Satzintonation nimm t der Satzakzent somit eine leiten- 
de Stellung ein: er bestimm t das inhaltliche und intonationelle 
Zentrum  des Satzes und zeigt, wo die Stimme ihr Maximum 
erreicht und zum Umbruch kommen mufl. Von der In tensitat des 
Satzakzents sind abhangig: a) die Gliederung des Satzes in Sprech
takte, b) die Grofie der Intervalle beim Steigen oder Fallen des 
Tones, c) der Winkel, in welchem der Ton ansteigt oder fallt, 
•d) die relative Dauer der Satzelemente, e) das Sprechtempo, in dem
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die Satzelemente gesprochen werden, f) die Lautstarke, m it d e r  
man Teile des Satzes hervorbringt, vgl:

~ • -̂ v l
4. Das "S parbuch  \ ist '" 'w e g .

i - л .  —
2. Das "  "S parbuch ist weg. 3 "  " \ v eg dam itl

In diesen Beispielen und den folgenden Melodieschemen unter
scheiden w ir 3—4 Tonstufen, wobei mogliche individuelle Abwei- 
chungen ausgeschlossen sind und nur die typischsten charakte- 
ristischen Eigenheiten verzeichnet werden. Im allgemeinen sind 
vier Tonstufen zu unterscheiden: 4 hoch

3 m itte l
2 neu tra l

1 tief £____
In der ruhigen neutralen Rede ist m it den ersten drei Tonstufen 
auszukommen (s. 1). Wenn jedoch intellektuelle Verstarkungen und 
Gefuhlsaufterungen hinzukommen, kann der Ton auf die vierte 
Stufe steigen (s. 2, 3). In diesen Fallen wachsen gewohnlich die 
Intervalle der Ton veranderungen an.

Zur Bezeichnung des Tonverlaufs dienen Striche, Bogen und 
Punkte. Punkte zeigen die Tonhohe unbetonter Silben. Die fett- 
gedruckten Striche und Bogen bezeichnen die Tonhohe auf den 
Kernsilben des Satzes, iibrige — dunnere Striche und Bogen — bezeich
nen die Tonhobe auf Kernsilben der inneren Sprechtakte und die 
Tonhohe der Kernsilben rhythm ischer Gruppen und der Silben m it 
Nebenbetonung.

■ In 1 ist die In tensitat des Satzakzents verhaltnism aflig gering. 
Die Kernsilbe des Satzes weg hat einen verhaltnismaBig schwachen 
Fallton, und der Winkel des Falltones ist ziemlich groft. Der Satz 
zerfallt in zwei Sprechtakte. Die Kernsilbe des ersten Sprechtak- 
tes Spar- ist der Kernsilbe des Satzes akzentuell unterordnet und' 
hat geringere In tensitat als die Silbe )weg.

In 2 wird die-Silbe Spar- zur Kernsilbe des Satzes. Sie gewinnt 
im Vergleich zu Spar- aus 1 an Intensitat und ist intensiv s ta r
ker als weg aus 1. Deshalb hat Spar- in 2 einen steileren Tonfall 
als weg aus 1. Die Silbe Spar- hat entsprechend eine groflere D au
er und Lautstarke in 2.

In 3 ist der Satzakzent noch intensiver als in 2. Dadurch ist 
der kleine Winkel des Tonfalls auf weg zu erklaren. Der Unter-
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schied tr itt  besonders klar hervor, wenn wir die Kernsilbe weg aus 
3 m it der Kernsilbe weg aus 1 vergleichen.

Die Kernsilbe des Satzes wird immer deutlicher artiku liert als 
die iibrigen Silben des Satzes. Dbshalb verweilt man auf dieser 
Silbe auch etwas langer, verlangsam t somit das Tempo des Spre- 
chens. Gleichzeitig gewinnt die Kernsilbe an Lautstarke, da die
se nicht nur deutlicher und langsamer, sondern auch lauter als 
die iibrigen Silben des Satzes gesprochen wird. Vgl. weg in 1, 2 , 3. 
Der Satzakzent kann somit als selbstandige Komponente der Satz
intonation betrachtet werden, dem Satzgliederung, Tempowechsel 
und Dauer unterordnet sind.

Die zweite wichtige selbstandige Komponente der Satzintona
tion ist die S a t z m e l o d i e .  Selbstandigkeit kommt besonders dem 
Teil der Satzmelodie zu, der die Konfigurationen des Grundto- 
nes der Stimme auf der Kernsilbe des Satzes bezeichnet. Denn 
hier kommt vor allem der aussagende, fragende, befehlende oder 
ausrufende Charakter des Satzes zum Ausdruck. Vgl.

Sie 'kommen "heu te . Sie 'kom m en "heute?

Immerhin ist die Satzmelodie in geringerem Mafie selbstandig 
als der Satzakzent, da gewisse Konfigurationen der Melodie von 
der In tensitat des Satzakzents abhangen: und zwar der Grad 
der Tonerhohung und des Tonfalls (die Tonintervalle) und der 
W inkel, in welchem der Ton steigt oder fallt.

Als d ritte  selbstandige Komponente der Satzintonation ist 
die K l a n g f a r b e  d e r  S t i m m e  anzusehen. Denn wahrend die 
Satzmelodie den kom m unikativen Charakter des Satzes bezeichnet, 
bringt die Klangfarbe der Stimme die feinsten Schattierungen 
in Gefiihls- und WillensauBerungen zum Ausdruck. Vgl. den Satz 
Sie kommen heute? m it verschiedenen GefuhlsauBerungen gesprochen.

In der Rede wirken die Komponenten der Satzintonation stets 
gemeinsam. Sie bilden ein Ausdrucksmittel m it wichtiger sprach- 
licher Funktion, das zhsammen m it der lexikalisch-grammatischen 
Fullung des Satzes dem Ausdruck von Gedanken, Gefuhlen und 
W illensaufierungen dient. ^

Bevor wir zur genaueren B etrachtung der Hauptkom ponenten der 
Satzintonation ubergehen, wollen wir den Begriff des syntakti- 
schen Grundmodelles, des sog. S y n t a x e m s  erklaren, denn ohne

Sie 'kommen "heute! Sie 'kom m en "heute! (Ausruf)
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diesen Begriff kann in die unbegrenzte variative Vielfalt der Satz
intonation der lebendigen Rede kein fundam en tals  System ge- 
bracht werden, das fiir den U nterricht besonders wichtig ist. 
Wir brauchen sprachliche syntaktische Grundmodelle, in denen 
die Grundelemente der Satzintonation zum Ausdruck kommen und 
auf deren Grundlage wir verschiedene variative Erscheinungen 
in der lebendigen Rede erklaren und iiben konnen.

§ 68. Begriff des syntaktischen Grundmodells.

In der Phonematik gelten als lautliche Grundmodelle die Pho
neme. Jedes Phonem bildet ein Grundmodell des Sprachsystems 
m it seiner unikalen Substanz und unikaler Funktion, das in der 
Rede in einer grofien Anzahl von Varianten au ftritt, von denen 
jede situativ  bedingt ist.

In der Syntax ist in der Bestimmung von sprachlichen Grund- 
modellen noch wenig getan, obgleich schon W. v o n  H u m b o l d t  
darauf hinwies, dafi die Sprache der Rede nur die regelnde Form be- 
stimme und die individuelle Gestaltung der W illkiir des Spre- 
chenden iiberlasse. 1 F. d e  S a u s s u r e  liefi die Frage der Unter- 
scheidung von Sprachsystem und Rede auf syntaktischer Ebene 
unentschieden. 2 Manche Sprachforscher unserer Zeit glauben, dafi 
der Satz vollig zur Rede gehore oder aber seines gemischten 
Charakters wegen weder zum Sprachsystem noch zur Rede passe. 3 
Es gibt aber auch Versuche, syntaktische Grundmodelle aus 
der Rede herauszuschalen. E. S a p i r  spricht z. B. von „sentence- 
groundworks“, die dem Sprechenden und Schreibenden als Ausgangs- 
form dienen . 4 Mafigebende Satzschemata findet in der deutschen 
Sprache J. E r b e n . 8 Syntaktische Ausgangsformen setzt man da 
voraus, wo man von einem normalen Satzbau , 8 einer ublichen Satz- 
struktur spricht. 7 Auch Begriffe wie normale, gewohnliche Wort- 
folge8 fufien auf ahnlichen Voraussetzungen. Und wenn O. v. E s s e n 9 
eine allgemein iibliche Melodierungsweise vorsieht, so bezieht sich 
das bestim m t auf das syntaktische Grundmodell.

Zu zwolf logisch-grammatischen Satztypen als syntaktische 
Ausgangsformen ist W. A d m o n i 10 gekommen. Ein recht kompli-

1 Sieh die FuBnote auf Seite 6.
2 F. de S a u s s u r e ,  Cours de linguistique gencrale, G eneve 1916.
3 J. v. L a z i с z i u s, Die Kernfrage der Syntax, Z. f. Phonetik, H. 3, 1957.
4 Language, New York 1921, p. 37.
5 J. E r b e n ,  AbriB der deutschen G ram m atik, 7. Aufl., Berlin 1964.
c W. A d m o n i ,  Der deutsche Sprachbau, 2. Aufl., Leningrad 1966.
7 K. B o o s t ,  Neue Untersuchungen zum W esen und zur Struktur des deut

schen Satzes, Berlin 1955, S. 81.
8 Грамматика русского языка, М., Изд. АН СССР, 1952— 1954.
0 О. v. E s s e n ,  Grundziige der hochdeutschen Satzintonation, Ratin- 

gen/Dusseldorf 1956.
i0 W. A d m o n i ,  Der deutsche Sprachbau, 2. Aufl., Leningrad  1966.
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ziertes System von Satztypen bringt die Duden-Grammatik (1959). 
H. G 1 i n z 1 und H. B r i n k m a n n 2 unterscheiden vier Satztypen.

Leider ubersehen die meisten Gram m atiker bei der Bestimmung 
syntaktischer Grundmodelle die Satzintonation. Dadurch ist zu 
erklaren, daB man sich auf den Aussagesatz beschrankt. Anderer- 
seits berucksichtigt man die. konkrete Bedeutung des Satzes, 
die von der lexikalisch-grammatischen Fullung abhangt, und unter- 
schatzt die allgemeine syntaktische Funktion des Satztyps. Auch 
wird bei der Bestimmung der syntaktischen Grundmodelle ge- 
wohnlich von der aktuellen Satzgliederung abgesehen, die von 
V. M a t h e s i u s , 3 K.  G. K r u s c h e l n i z k a j a 4 und I. P.  R a s -  
p o p o w 8 ziemlich eingehend erforscht wurde und fiir die Festle- 
gung der syntaktischen Grundmodelle von besonderer Bedeutung 
ist. Um die syntaktischen Grundformen festzustellen, miissen drei 
Faktoren in Betracht gezogen werden: 1) das stete Zusammenwir- 
ken der lexikalisch-gramm atischen Fullung des Satzes und der 
Satzintonation, 2) die aktuelle Satzgliederung vom Standpunkte 
der kom m unikativen Aufgabe, 3) die syntaktische G rundfunktion 
des Satzes.

Die Ausgangsform des Phonems, d. h. die Form, die in der 
starken Position am deutlichsten zum Ausdruck kommt, bestim m t 
man bekanntlich nach den Positionsbedingungen, wobei starke 
Positionen m it m aximaler Phonemunterscheidung den schwachen 
Positionen m it minim aler Phonemunterscheidung gegeniibergestellt 
werden. U nter der starken Position des Phonems versteht man die 
Stellung, in der das Phonem in maxim aler Weise von dem EinfluB 
der Umgebung frei ist. Deshalb wird auch die isolierte Stellung 
des Phonems als starke Position aufgefaBt. 6

Von Bedeutung fiir eine weitere Prazisierung des Begriffs 
„starke Position des Phonems" ist K. B u h l e r s  Feststellung, 
daB jeder Sprachausdruck zugleich drei Aspekte aufweist: 1) eine 
M itteilung des Sprechenden (eine Darstellung oder Explikation),
2) eine Kundgabe des Sprechenden (Expression) und 3) eine 
Appellation an den Zuhorer. 7 In seinen „Grundzugen der Phono- 
logie" kommt N. S. Trubetzkoy zu dem SchluB, daB zum Sprachsy- 
stem vor allem die Darstellungsfunktion gehore und eine jegliche

l . H. G 1 i n z, Der deutsche Satz, 5. Aufl., Diisseldorf 1967.
2 H. B r i n k m a n n ,  Die deutsche Sprache. G estalt und Leistung, Dus- 

seldorf 1962.
3 V. M a t h e s i u s ,  О tak zvanen aktualnim  cleneni vetnem , Cestina 

a obfccny jazykozpyt, P raha 1947.
4 К. Г. К р у ш е л ь н и ц к а я ,  Очерки по сопоставительной грамматике v 

немеш ш го и русского языков, М., 1961.
5 И. П. Р а с п о п о в ,  Актуальное членение и коммуникативно-синтак

сические типы повествовательных предложений в русском языке; Автореф. 
докт. дисс., М., 1964.

6 Л. Р. 3 и н д е р, Общ ая фонетика, ЛГУ, 1960.
7 К. В li h 1 е г, Sprachtheorie, Jena 1934, S. 28.
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phonologische Beschreibung auf der D arstellungsfunktion fuBen 
miisse. Es solle dabei aber auch „die phonologische S tilis tik  (sowohl 
der Kundgabe- als auch der Appellfunktion) beriicksichtigt werden44.1

W eitere Beobachtungen zeigten, daB situativ  bedingte V arian
ten der Phoneme in der Rede modale Bedeutungen haben konnen, 
besonders iiberlange Vokale und lange Konsonanten. Vgl.

Wir haben ['ha:bon] noch "Zeit.
Nup ""haben ['haribon] wir sie!
Wir sind [zint] ge"wesen.
Wir ""sind [zin:t] gewesen!

Es ware jedoch falsch, lange Konsonanten und iiberlange Vo
kale der deutschen Sprache deshalb als selbstandige Phoneme 
anzusehen. O. v. E s s e n  hat ausdriicklich nachgewiesen, 2 daB wir 
es hier m it Redevarianten der langen Vokale und der kurzen 
Konsonanten zu tun haben. Aber zu beachten ist, daB Redevari
anten der Phoneme eine differenzierende Funktion fiir modale Be
deutungen haben konnen. Es gibt also nicht nur im Sprachsy- 
stem, sondern auch im System der Rede bedeutungsunterschei- 
dende Laute, die eigentlich situativ  bedingte Varianten eines 
Phonems sind. Es gilt somit die differenzierende Funktion der 
Phoneme im Sprachsystem von der differenzierenden Funktion ihrer 
V arianten im Redesystem zu unterscheiden.

Ziehen wir nur die differenzierenden Eigenschaften am Phonem 
in Betracht, die fiir das Sprachsystem von Bedeutung sind, so muB 
der Begriff ‘starke Position des Phonems’ bedeutend eingeengt 
werden. Eine maximal unabhangige Position des Phonems gibt es 
dann nur in einer ruhigen neutralen nicht emotionellen M itteilung 
in Prosa, die keine logischen K ontraste kennt und in einem lang- 
samen Sprechtempo m it deutlicher. A rtikulation erfolgt. In diesen 
Bedingungen verandert das Phonem seine Grundform nur unter 
dem EinfluB materieller Faktoren: der Einwirkung der Nachbar- 
laute, des Akzentgrades, der Grenzstellung.

Die S truktur der syntaktischen Grundformen verandert sich 
hingegen in der Rede vor allem unter dem EinfluB intellektueller 
und emphatischer Faktoren. Wenn wir die Grundform des Satztyps 
in der starken Position und die w ichtigsten V arianten dieses Satz
typs in der Rede berucksichtigen, die unter dem EinfluB der 
S ituation (des Kontextes) entstehen, kommen wir zu folgenden funf 
H auptfaktoren der Einwirkung der Umgebung auf Satztype:

1) Es wird in einer selbstandigen M itteilung in neutralem  Tone 
eine isoliert betrachtete Tatsache berichtet, in der fiir den Horen-

1 N. S. T r u b e t z к о у ,' Grundziige der Phonologie, P rag  1939, S. 28—29.
2 O. v. E s s e n ,  Oberlangc Vokale und gedehnte Konsonanten des Hoch- 

deutschen, Z. f. Phonetik* Bd. 10, 1957, H. 3, S. 239—244.
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den alles neu ist und der entsprechende Satz somit vom Stand- 
punkte seiner kommunikativen Aufgabe eingliedrig ist: A uf dem 
Hof spielen Kinder.

2) Eine friihere M itteilung rwird intellektuell weiter entwickelt, 
wobei der Satz in das Bekannte (Thema) und das Neue (Rhema) 
zerfallt und somit kom m unikativ zweigliedrig ist. Das Rhema wird 
in ruhigem Tone durch den Satzakzent hervorgehoben: Sie machen 
grofien Larm  (die Kinder auf dem Hof).

3) Eine friihere M itteilung wird intellektuell und emotionell 
weiter entwickelt, oder eine selbstandige M itteilung, die in ruhigem 
Tone gemacht werden konnte, wird m it emotioneller Farbung geauBert: 
Aber er wollte dock in einer Stunde zuriickkehren!

4) Es wird eine M itteilung gemacht, die eine intellektuelle 
(Jogische) Gegeniiberstellung ohne Emotion enthalt: Das ist deine 
M einungл nicht tneine.

5) Es wird eine M itteilung m it intellektueller Gegeniiberstellung 
in emotioneller Farbung gesprochen: Nicht B u rg fr ie d e n , sondern 
B u rg kr ieg  ist fiir mich die Losungl (K. L i e b k n e c h t )

Nur ill 1) tr i t t  der Satztyp in einer starken Position auf. In 
alien iibrigen Fallen haben wir es m it schwachen Positionen zu 
tun, da eine Abhangigkeit von der S ituation vorliegt.

Wie beim Phonem, so kann auch beim Syntaxem (dem Satz- 
typ) die V ariante der starken Position als Ausgangsform betrachtet 
werden, in der die m ateriellen und funktionalen Eigenschaften der 
E inheit des Sprachsystems am deutlichsten zum Ausdruck kommen. 
Wie die Anzahl der Phoneme, so ist auch die Anzahl der Synta- 
xeme beschrankt, wenn wir von der konkreten lexischen Fullung 
und dem konkreten Inhalt des Satzes absehen. So dient das Syntaxem

S "Pv. (S =  Subjekt, "Pv == verbales P radikat m it Satzbetonung, 
• '=  Aussage) als Ausgangsform' fur alle konkreten Aussagesatze, 
die aus Subjekt und verbalem P radikat bestehen, wie z. B. Die 
Sonne scheint. Die Erde dampft. Der Bauer sat. Der Lehrer lehrt. 
Die Schuler lernen. Durch den EinfluB der 'S ituation  entstehen 
schwache V arianten des Syntaxems, wie etwa: Die Sonne scheint 
(mit Emphase gesprochen). Es scheint die S o n n e . Die Sonne 
sc h e in t fa. Die S o n n e  scheint. Es donnern die H o h e n , es zittert 
der W eg . (F. S c h i l l e r )  Das Wasser r a u s c h t’, das Wasser 
sc h w o ll.  (J.  W.  G o e t h e )

Die syntaktische Funktion dieses Syntaxems besteht in der 
Bezeichnung der Tatigkeit (oder des Zustandes) eines Subjekts. 
E in anderes S y n tax e m _______ ■

~  " -ЛЕ
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betonung) dient zur Bezeichnung der Einwirkung des Subjekts auf 
ein Objekt: Der Bauer sat W e ize n . Viktor studiert C h em ie . Schwa
che V arianten des Syntaxems entstehen in der Rede durch Veran- 
derungen in der W ortfolge und der Art des Satzakzents, durch emotio- 
nale Farbung: W e ize n  sat der Bauer. Der Bauer sat dock W e iz e n .

Ein drittes Syntaxem dient der Charakteristik des Subjekts:

F = ^ V l
S "Pn. ("Pn =  nominates P radikat [mit Satzbetonung) Viktor 

ist S tu d e n t.  Viktor ist f le i f i ig .
Zur naheren Bestimmung der Tatigkeit des Subjekts dient das 

Syntaxem

S Pv "A* ("A =  adverbiale Bestimmung m it Satzbe
tonung) Die Erde reist durch den W e lte n ra u m . (E. S t r i t t -  
m a t t e r )

Dies sind die wichtigsten Syntax erne des deutschen Aussagesat- 
zes. Dazu kommen Syntaxeme des Frage-, Befehl- und Ausrufesat- 
zes. Z. B.

I " P v  S? (I =  Interrogativum ) IFas m a c h t der Bauer?

" P v  S? S a t der Bauer?

Im "01 (Im =  Imperativ) Offnet die B iicher!

W "S! (W =  W-Wort) Wieviel Freude!
Ausrufesatze gelten als selbstandige Syntaxeme, wenn sie neben 

der ausrufenden Intonation eine syntaktische S truktur aufweisen, 
die in Aussage-, Frage- und Befehlsatzen nicht au ftritt.

U n t e r  s y n t a k t i s c h e r  G r u n d f o r m  o d e r  S y n t a x e m  
v e r s t e h e n  w i r  s o m i t  a u s s a g e n d e ,  f r a g e n d e ,  b e f e h -  
l e n d e  u n d  a u s r u f e n d e  S a t z t y p e n  m i t  s e l b s t a n d i g e r  
s y n t a k t i s c h e r  S t r u k t u r  u n d  F u n k t i o n ,  d i e  d e n  
k o n k r e t e n  S a t z e n  d e r  R e d e  a l s  A u s ' g a n g s f o r m  
d i e n e n .  Jedes Syntaxem hat seine besondere syntaktische Fiil- 
lung, Intonation und syntaktische Funktion.
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Satzakzent und Satzmelodie wirken in der Rede immer zusam- 
men, jedoch hat jede dieser wichtigsten Komponenten-der Satz
intonation ihre besondere Aufgaben und Funktionen. Grundlegend, 
bestandig wirkend und somit invariant sind die drei oben gertann- 
ten Funktionen des Satzakzents: die k o n s t i t u i e r e n d e ,  z e n -  
t r a l i s i e r e n d e  und s e g m e n t i e r e n d e .

Aufier den drei genannten phonologischen Funktionen, die fiir 
das Sprachsystem von besonderer Bedeutung sind, hat der Satz
akzent noch eine Reihe von Funktionen, die von differenzierender 
(distinktiver) Bedeutung fiir das Redesystem sind. Denn sie dienen 
dem unm ittelbaren Gedanken-, Gefuhls- und W illensaustausch, indem 
ein Grundgedanke, der in der H auptvariante des Syntaxems zum 
Ausdruck kommt, der gegebenen S ituation angepaftt wird, wodurch 
feine intellektuelle und modale Schattierungen des Grundgedankens 
entstehen. Vgl. Im  Haus ist kein M en sch  (H auptvariante) — К  ein 
M en sc h  ist im Haus (Variante der schwachen Position) — Was 
is t  das? (Hauptvariante) — Und was ist das?  W a s ist das? Was 
is t  denn das?

Die Macht des sprachlichen Ausdrucks durch die Anpassung 
des Grundgedankens an die gegebene Situation kommt besonders 
in der Umgangssprache, auf der Biihne, im Kino, Fernfunk und 
Fernsehen zur Geltung. Schauspielern, die m it Hilfe von konkreten 
Redevarianten des Syntaxems, in denen die fiir die Rede wichtigen 
Funktionen des Satzakzents Anwendung finden, Gestalten formen, 
liegen die feinen intellektuellen und modalen Schattierungen be
sonders nah. „Ahnlich wie in der Malerei starke und schwache 
Halbtone, ja V ierteltone von Farben und L ichtschatten existie- 
ren“, schreibt K. S. S t a n i s l a w s k i ,  „gibt es in der Rede ganze 
Tonleitern von Abstufungen in der Akzentierung . " 1 „Der Akzent 
ist“, nach Stanislawskis Aufierungen, „der Ausdruck des Lebens in 
der Rede. Eine Rede ohne'A kzent ist leblos. Der Akzent ist ein 
Element der Prazisierung der Rede.“ 2

W ir werden hier nur die wichtigsten Stufen der Satzakzentie- 
rung betrachten und gleichzeitig ihre grundlegenden physischen 
und funktionalen Eigenschaften charakterisieren.

1) Die erste Variante des Satzakzents, die wir P r i  m a r  a k 
z e n t  nennen und m it einer 1, oben vor der Kernsilbe bezeichnen, 
tr it t  in selbstandigen neutralen M itteilungen auf, die kom m unikativ 
eingliedrig sind (s. § 67). Der Morgen zieht h e 'ra u f (E. S t r i t t -  
m a t t e r ) .  In diesen Fallen wird in der Regel das letzte Satz- 
glied durch ,den Satzakzent hervorgehoben, das alle vorhergehenden 
Satzglieder naher bestimmt: Die Schuler 1 schreiben. Die Schiller

§ 69. Der Satzakzent des Deutschen.

1 К. С. С т а н и с л а в с к и й ,  Соч., т. 3, стр. 123— 124.
2 Т а м  ж е , стр. 331.
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schreiben zu 1Hause. Die Schiller. schreiben zu Hause einen 1 Auf- 
satz. Der Satzakzent fSllt dabei immer auf die Kernsilbe eines 
Wortes. Diese Silbe wird dynamisch etwas verstarkt, deutlicher 
artiku liert und gedehnt, wodurch sie an LautstSrke und Dauer 
gewinnt. Tonhdhenbewegungen, die den Satztyp in diesen Fallen 
bestimmen, haben keine grofien Intervalle. Die Segmentierung des 
Satzes erfolgt dermafien, dafi der Sprechtakt in der Regel m it dem 
Syntagma  ̂ zusammenfSllt. Nur bei Rahmenkonstruktionen sind 
Ausnahmen moglich. Die Grenze zwischen den Sprechtakten liegt 
gewohnlich zwischen Satzgliedern: Der Mensch sendet eiserne Tau- 
ben aus \ und harrt ungeduldig \ ihrer Heimkehr (E. S t r i 11- 
m a t t e r ) .  Die Kernsilben der Sprechtakte und der rhythmischen 
Gruppen fallen m it den Kernsilben des isolierten Wortes zusam- 
men. Hilfswdrter bleiben gewdhnlich unbetont oder erhalten einen 
Nebenakzent.

Der Satzakzent erfullt hier seine grundlegenden phonologischen 
Funktionen: die konstituierende, die zentralisierende und die seg- 
mentierende. Diese Funktionen erffillen auch die tibrigen Arten 
des Satzakzents. Jedoch kommen bei den letzteren noch intellek- 
tuell-modale differenzierende Funktionen zum Ausdruck.

2) Die zweite V ariante des Satzakzents, der e m p h a t i s c h e  
Satzakzent, den wir m it einer 2 oben vor der Kernsilbe bezeich- 
nen werden, erscheint in selbstandigen, sogenannten eigentlichen 
Ausrufesatzen: Wie herrlich leuchtet m ir die N a*tur! Wie lacht die 
*Sonne! Wie glanzt die *Flurl

Aufgabe dieses Satzakzents ist, vor allem Gefiihle zum Ausdruck 
zu bringen. Die Kernsilbe befindet sich dabei auch wie bei dem 
Prim arakzent im letzten Satzglied, das alle vorhergehenden naher 
bestimmt. Dynamisch ist die Kernsilbe m it dem emphatischen 
Akzent schwacher als die Kernsilbe m it Prim arakzent, jedoch kommt 
die konstituierende, zentralisierende und segmentierende Funktion 
des Satzakzents auch hier zum Ausdruck. Die zusatzliche Funktion 
der Geftihlsaufierung wird durch hohe Tonlage kenntlich gemacht, 
wobei die Kernsilben der Sprechtakte und der rhythmischen Grup
pen in hoherem Ton gesprochen werden als bei dem Prim arakzent. 
Insofern die zentralisierende Kraft des emphatischen Satzakzents 
schwacher ist als in Satzen m it Prim arakzent, hat der Ausrufesatz 
mehr Sprechtakte m it entsprechenden Kernsilben: Wie ' herrlich \ 
"leuchtet m ir \ die NaHur!

3) Eine d ritte  wichtige Variante des Satzakzents ist der soge- 
nannte N e u h e i t s a k z e n t .  Seine zusatzliche Funktion besteht in 
der Hervorhebung des Neuen (des Rhemas) in kom m unikativ zwei- 
gliedrigen Satzen, d. h. in Satzen, die BeKanntes und Neues (Thema 
und Rhema) enthalten: Er wollte um ласЫ kommen. Die Kernsilbe 
ist in diesem Falle dynamisch etwas starker als beim Prim arak
zent. Die melodischen Intervalle des Satzes sind groBer als in den 
Satzen m it Prim arakzent. Das Satzglied m it der Kernsilbe des
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Satzes kann in der M itte und am Anfang des Satzes stehen: Um  
*acht wollte er kommen. Jedoch die Kernsilben des Satzes, des 
Sprechtaktes und der rhythmischen Gruppe fallen m it der Kernsilbe 
des isolierten W ortes zusammen. Die zentralisferende Kraft des 
Neuheitsakzents ist starker als die des Prim arakzents. Wenn das 
Rhema zum Anfang des Satzes geruckt wird, f&llt die gewohnliche Seg- 
mentierung in Sprechtakte und rhythm ische Gruppen aus, und man 
erhalt einen Sprechtakt m it einem langen abgeschwachten Nachlauf:

Um 3acht wollte Peter heute kommen.

4) Die Hervorhebung des Neuen kann m it emotionellen Gefuhls- 
aufterungen verbunden sein. Dann tr it t  die vierte V ariante des 
Satzakzents, der N e u h e i t s a k z e n t  m i t  E m p h a s e ,  in seine 
Rechte: Um  4acht wollte er kommen (mit Ungeduld und Unzufrie- 
denheit). In diesem Falle gesellt sich zum verbal tnismafiig starken 
dynamischen Druck der d ritten  Variante des Satzakzents eine 
hohere Tonebene zum Ausdruck der emotionellen Farbungen. Vgl.

Die Segmentierung des Satzes folgt im allgemeinen den Regeln der 
dritten Variante.

5) Oft treten in der Rede intellektuelle K ontraste auf. In die- 
sen Fallen funktioniert der k o n t r a s t i e r e n d e  Satzakzent: Er 
wohnt auf Gjener Seite. Fahrst du oder fahrst du 5nicht? Das kon
trastierende Element kann in einem anderen Satz stehen oder 
aus der S ituation ersichtlich sein: Im  The5ater bin ich gewesen. 
Nim m  m ir eine Karte ins-KonservaHoriuml Die Kernsilbe wird in 
diesem F alle durch starkeren dynamischen Druck hervorgehoben 
als in alien vorhergehenden Fallen. Das ^nsteigen und Fallen des 
Tones erfolgt bei kontrastierendem Satzakzent unter einem kleineren 
W inkel als beim Neuheitsakzent. E)ie Tonhohenintervalle sind 
grofier als bei 3). In starkerem Mafle als bei 3) und 4) treten Re- 
duzierungen von Sprechtakten und rhythmischen Gruppen auf, was 
von einer grofien zentralisierenden K raft spricht:

. • .  • • • — ^  = = i_______________________  j__• • O 0 9 » • » • {
N ur wenn der Mensch 5krank ist, g laubt er Gespenster zu sehen.

(H. H e i n e )
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Durch die starke Hervorhebung der Kernsilbe krank  werden Vor- 
lauf (der Teil vor der Kernsilbe) und Nachlauf (der Teil nach der 
Kernsilbe) derart abgeschwacht, dafl der Akzent der Sprechtakte 
und der rhythmischen Gruppen vollig aufgehoben wird. Bei kon- 
trastierendem  Satzakzent und nur bei ihm konnen im Satz Dienst- 
worter und sonst im isolierten W ort unbetonte Silben als Kern
silben des Satzes auftreten: ".A u f dem Tisch stand ein Radioempfan- 
ger, * unter dem Tisch ein К  offer. Die Genitivform  „des Demokratischen 
Deutsch "land" anstelle „des Demokratischen Deutsche lands" kommt 
immer mehr in Gebranch.

6) Auch zum kontrastierenden Satzakzent kann sich die 
Emphase gesellen. Dann w irkt der k o n t r a s t i e r e n d e  A k z e n t  
m i t  E m p h a s e :  Nicht Burg "frieden, sondern Burg*krieg ist 
fiir mich die Losung! (K. L i e b k n e c h t ) .  Das ist *meine NuP. Ich 
hab ’ sie zu*erst gesehen.

Zu dem starken dynamischen E>ruck der A kzentvariante 5) tr itt  
hier noch die hohe Tonebene zur Auflerung von Gefiihlen. Wie bei
5) konnen Sprechtakte und rhythmische Gruppen vollig aufgehoben 
werden: Du hast kein *Recht, so m it m ir zu sprechen! A u f den 
*Schutthaufen m it all dem Plunder!

Die sechs genannten Varianten des Satzakzents sind Arten des 
Satzakzents von allgemeiner Giiltigkeit. Im praktischen U nterricht 
und bei weiteren Forschungen konnen sie als Grundpfeiler dienen. 
Wenn in der Rede dazu die notige Melodiefuhrung und Klang
farbe kommt, so erzielt man eine voile Ausdrucksstarke. Nur in' 
strenger Gemeinsamkeit haben Satzakzent, Satzmelodie und Klang
farbe Lebenskraft.

§ 70. Die Gliederung des Satzes in Sprechtakte.

Die Gliederung des Satzes in Sprechtakte hangt von mehreren 
Faktoren ab, vor allem jedoch von der lexikalisch-grammatischen 
Fiillung, der kommunikativen Gliederung und der Art des Satz
akzents. Dabei ist zu beachten, dafl die entscheidendste Rolle den 
beiden letzten Faktoren zukommt, die gleichzeitig wirken, indem 
sie sich der gegebenen Situation anpassen.

Eine vollig geregelte Gliederung des Satzes in Sprechtakte, 
die als sinnvolle Teilschritte m it den Syntagmen zusammenfallen 
und zusammenhalten, was inhaltlich und grammatisch zusammen- 
gehort, g ibt es nur in selbstandigen neutralen Mitteilungen m it 
Prim arakzent und in eigentlichen Ausrufesatzen m it emphatischem 
Satzakzent. Beim emphatischen Akzent sind die Sprechtakte in der 
Regel nur kleiner an Umfang. Vgl.

In diesem "Raum \ gibt es keine ^uft.
Keine "Luft \ von "keiner \ 2Seite!
"Todesstille \ 2furchterlich! (J. W. G o e t h e )
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Bei der Hervorhebung des Neuen (des Rhemas) und besonders 
bei der kontrastierenden Hervorhebung konnen gewohnliche Sprech- 
tak te und rhythm ische Gruppen reduztVrt werden, indem sie an 
Akzentstarke einbiiften, oder vollig aufgelost werden. Vgl.

a) Unsere "Gruppe \ geht heute abend ins Theater.
Unsere Gruppe geht heute abend ins The3ater.

b) Heute "abend \ geht unsere "Gruppe \ ins Theater.
Heute 3abend geht unsere Gruppe ins Theater.
Heute abend geht Bunsere Gruppe ins Theater.

Durch die zentralisierende Kraft des Neuheitsakzents und beson
ders des kontrastierenden verlieren Vorlauf und Nachlauf an Akzent
starke und werden zur gleichmafiigen Tonlosigkeit heruntergedriickt. 
Und sollte wahrend der Aussprache des tonlosen Teiles auch eine 
psychologische Pause eintreten, an der allgemeinen Tonlosigkeit 
andert dies nichts: *Urisere Gruppe (psychologische Pause) geht 
heute abend ins Theater. Der von der Kernsilbe durch die psycho
logische Pause getrennte Teil des Satzes bekommt dabei keine 
Hervorhebung.

Die psychologische Pause, die beim Sprechen dadurch bedingt 
ist, daft man nicht sofort „mit der Sprache heraus wi 11“ oder aber 
durch die Pause uberhaupt Eindruck hervorrufen will, ist somit 
von den logisch-grammatischen Pausen zu unterscheiden, die wir 
zwischen Satzen und Teilen der Satze machen, wie auch von 
Pausen m it selbstandigem differenzierendem Wert:

Es ist nicht "leicht, \ fiir ihn dieses 3Buch zu finden.
Es ist nicht leicht fiir "ihn, \ dieses 3Buch zu finden.

Besonders klar tr i t t  ..die differenzierende Funktion der Pause 
in folgender bekannter Ubung fiir richtige Pausen- und Zeichen-
setzung hervor:

Zehn Finger hab’ ich an jeder Hand
Fiinfundzwanzig an Handen und Fiifien.
Wer’s richtig sprechen will,
Wird Pausen und Zeichen setzen miissen.
L o s u n g: Zehn 3Finger hab’ ich, | an jeder Hand 3fiinf, |

JUnd 3zwanzig | an Handen und 3FiiBen.

§ 71. Gliederung des Spreehtaktes in rhythmische Gruppen.

Im Sprechtakt sind vier Abstufungen in der Akzentstarke zu 
unterscheiden: der Akzent der Kernsilbe des Spreehtaktes, ein 
schwacherer Akzent auf der Kernsilbe der rhythmischen Gruppe,
ein noch schwacherer auf den Silben der rhythmischen Gruppe
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m it Nebenbetonung und der schwachste auf den tibrigen Silben 
der rhythmischen Gruppe:

Fer'nand em"p6rte sich ^egeii den 'Meister \ und b e3zwang 
seine Em'pflrung. (L. F e u c h t w a n g e r )

Der erste Sprechtakt hat auf der Kernsilbe -por- den starksten 
Akzent, auf den Kernsilben der rhythmischen Gruppen -nand und 
Mels- den zweitstarksten Akzent, auf Nder Silbe ge- einen Neben- 
akzent. Die iibrigen Silben sind unbetont.

Um den Sprechtakt in der Rede richtig zu formen, miissen die 
Eigenarten der rhythmischen Gruppe beriicksichtigt werden. Beson
ders w ichtig ist das fiir deutschlernende Russen, da sich die Struk- 
tur der entsprechenden phonetischen E inheit der russischen 
Sprache — des phonetischen Wortes (s. § 6) — grundsatzlich von der 
S truktur der rhythmischen Gruppe unterscheidet. Der H auptunter- 
schied liegt darin, daft im phonetischen W ort die Silben hinsichtlich 
ihres Akzentgewichts ebenso verteilt werden wie im selbstandigen 
isolierten Vollwort, wahrend die Verteilung in der ^rhythmischen 
Gruppe eigenen Gesetzmaftigkeiten folgt. Aufierdem ist das phone- 
tische W ort in der Regel bedeutend geringer an Umfang als die 
rhythm ische Gruppe, weil es im Deutschen vielmehr W ortarten 
gibt, die in der Rede unbetont bleiben oder nur einen schwachen 
Nebenakzent bekommen. Vgl. в 'городе — in einer 'Stadt.

Verschiedene Anordnung der Silben nach ihrem Akzentgewicht 
im russischen phonetischen W ort und in der deutschen rhythm i
schen Gruppe und die Unterschiede im Umfang dieser phonetischen 
E inheiten fiihren zu verschiedenen Sprechgewohnheiten, die beim 
Frem dsprachenunterricht besonders merkbar sind. Schwer fallt 
unseren Schiilern und Studenten beim Deutschlernen vor allem 
die Anhaufung von un- und schwachbetonten W ortern in der rhy th
mischen Gruppe: in dem uns 'fremden (Lande), an einem der 
be'obachteten (Байт е). Denn im Russischen bekommt fast ein jedes 
W ort im Satz eine starke Betonung.

Im Russischen trcten als unbetonte Pro- und Enklisen nur folgende W ort
arten auf:

\) einfache Prapositionen, z. В. на пблке, из зблот а;
2) die Partikeln  ж е, к а ,  л и ,  т о , т а к и , бы , г. В. 6н же; сл^ш ай-ка: 

спокбен ли ; бедб-то; всё-таки; нёс бы;
3) einfache unterordnende Konjunktionen, z. В. . . ,  что завт ра собрание;
4) die meisten einfachen beiordnenden Konjunktionen, auBer den adversa- 

tiven und kom parativen, z. В. и уш ёл; jedoch: Н евелик, й  силен. Тб ка к  зверь 
она завоет, т б заплачет  ка к  дит я. М уж , ч т б  в воду ка н ул , весточки не 
шлет;

5) die V erneinungcn н е  und ни , z. В. Н и ббг, н и  царь и н и  гербйр  
н е  знаю . 1

1 Sieh auch А. В. Б а к л у ш и н, Вопросы сегментации потока речи на слова- 
на основе формальных критериев, Автореф. канд. дисс., Л., 1965.
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Im Deutschen ist die Anzahl der unbetonten und nebenbeton- 
ten W ortarten in der ruhigen Rede bedeirtend grofier.

U nbetont bleiben im peutschen die e i n f a c h e n  P r a p o s i -  
t i o n e n ,  z. B. vor 'Angst; m it 'tauter "Stimme; aus 'ganz 'kleinen 
"Stiickchen; in 'zwei "Jahren; an 'sie; auf dem 'Tisch.

Einfache Prapositionen konnen jedoch Nebenbetonung bekom
men, wenn sie durch mehrere unbetonte Silbem von der starkbeton- 
ten Silbe in der rhythmischen Gruppe getrennt sind, z. B. jgegen 
die 'Feinde; junter der 'Herrschaft.

Es ist weiter zu beachten, dafi die Prapositionen vor dem Re- 
flexivum sich eine starke Betonung bekommen, wahrend das Voll- 
verb, auf welches sich die Proposition m it dem Reflexivum be- 
zieht, Nebenbetonung bekommt, z. B. 'zu sich jkommen; 'um sich 
,sehen; 'auf sich 4nehmen; 'mit sich ,nehmen; 'nach sich ;ziehen; 'von 
sich flueisen; 'bei sich Jiaben; 'aufier sich 'sein.

Als aber die Flugzeuge ihre Kreise tiber dem Flugplatz zogen, 
,kam er 'wieder "zusich.

Auch vor m ir  werden die Prapositionen stark betont.
Solange er "neben mir 'ging, war gleichsam die ganze Natur 

entzaubert. (H. H e i n e)

Oft schreibt man derartige Verschiebungen in der Betonung 
rhythmischen Tendenzen zu. So glaubt z. B. W. B. L i n d n e r ,  dafi 
die starke Betonung der Praposition m it in Goethes „Erlkonig", 
in der Zeile „Wit 1st, feiner Knabe, du 'm it m ir  g eh n ? “ von der 
rhythmischen S truktur des Verses abhange. 1 In W irklichkeit liegt 
der Grund hier nicht im Versrhythmus. In der freien Rede ist in 
diesem F alle  m it auch betont, z. B. Ich gehe heute ins Theater. 
W illst du 'm it m ir  g e h e n ?

Unbetont bleibt im Deutschen d e r  A r t i k e l .  Er lehnt sich 
dem folgenden Vollwort allein oder zusammen m it anderen unbe
tonten Redeteilen an, z. B. die 'Fahne; die 'rote "Fahne; eine 'sehr 
'gute "Uhr; die 'drei 'besten "Schuler; an der "Wand; die nach 
'Osten 7uhrende "Bahn; weil iiber dem 'grofien "Tisch.

In dem Beispiel ddie nach 'Osten 'fiihrende "Bahn kann der Ar
tikel aus rhythmischen Grunden Nebenbetonung bekommen. Wenn 
der Artikel durch ein erweitertes A ttribu t noch weiter von dem 
Substantiv entfernt wird, zu welchem er gehort, so bekommt er 
starke Betonung und kann einen selbstandigen Sprechtakt bilden, 
z. B. "D ie \ von den Baumen beschatteten Pflanzen M it  
"e in em  \ vor der Abfahrt gebastelten Koffer . . .

Das P e r s o n a l p r o n o m e n  wie auch das u n p e r s o n l i c h e  
P г о n о m e n es und das u n b e s t i m m t - p e r s o n l i c h e  P r o 

1 В. Б. Л и н д н е р ,  Практическая фонетика немецкого языка, изд. 2., М., 
1955, стр. 123.
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n o m e n  man bleibt im Deutschen unbetont, wenn es als Subjekt 
neben einem Verb steht, z. B. wir 'singen; 'singen wir; wir haben 
ge'tanzt; haben wir ge'tanzt; es 'regriet; 'regnete es; man 'larmt; 
'larmte man.

P o s s e s s i v p r o n o m e n ,  D e m o n s t r a t i v p r o n o m e n  und 
das N e g a t i v p r o n o m e n  kein  bekommen keine starke Beto
nung, wenn sie als A ttribu t beim Substantiv stehen, konnen aber 
auch Nebenbetonung bekommen, z. B. mein 'Buch; sein 'erstes 
Ge,rdicht; jdiese 'Frage; seit /dieser 'Zeit; ,keine 'Ursache.

Wenn diese Pronomen als A ttribute von dem entsprechenden 
Substantiv etwas entfernt sind, konnen sie auch starke Betonung 
bekommen, z. B. 'd iese iiber'aus 'wichtige "Frage; nach 'dieser  
'aufierordentlich 'schweren Operation; und 'keine auch p u r  'annahe- 
rend 'richtige "Antwort.

Starke Betonung erhalten die Possessiv- und D em onstrativpro
nomen und das Negativpronomen kein,. wenn sie selbstandig als 
Subjekt oder Objekt gebraucht werden, z. B. Hier liegt dein Buch, 
"meines 'fehlt. 'Das ist ein "Heft. 'Keiner war ge"kommen. Ich 
'meine "diesen da. M it "keinem von 'ihnen \ konnte.er fertig werden.

Unbetont sind im Deutschen in der ruhigen Rede die H i l f s -  
und M o d a l v e r b e n ,  wenn sie neben dem Vollverb .stehen, z. B. 
Als 'Steiner ge"gangen war, . . ;  Der 'Zug soil "angekommen sein; 
'Franz will "schreiben.

Wenn die Hilfs- und Modalverben jedoch von dem Vollverb 
entfernt sind und in einem anderen Sprechtakt stehen, bekommen 
sie eine Nebenbetonung. Diese Erscheinung beobachten wir in 
Rahmenkonstruktionen, z. B.

Er ,hatte die 'rote "Fahne \ zum ersten Mai \ immer schon 
abends am dreifiigsten April herausgehangt. (A. S e g h e r s )

Aufier'dem ymufite diese 'junge Per"son, \ wenn man ihre 
Krafte zermiirben wollte, \ uberhaupt mal erst wieder zu KrSften 
kommen. (A. S e g li e r s)

Die Kopula sein bleibt unbetont, wenn sie unm ittelbar neben 
dem Pradikati.v steht, z. B.

Der 'Bursche war "fertig, \ machte indes keine Anstalten 
zu gehen. (L. F e u c h t w a n g e r )

Und 'wenn, was sie 'sagte, "imbedeutend w ar, \ so hatte 
doch ihre Stimme dunklen, seelenhaften Klang. (L. F e u c h t w a n 
ger )

'W enn  die Kopula jedoch vom Prad ikativ  entfernt. ist, kann sie 
Nebenbetonung oder sogar H auptbetonung bekommen, z. B.

Seine 'Augen yw aren so "blau \ wie diejenigen einer Gans. 
(T h. M a n n)

Er 'war, in mancher Be"ziehung, \ der Erbe und Nachfol- 
ger. (T h. M a n n)
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Die Verneinung nicht bekommt in der ruhigen Rede, in der es 
keine logischen Gegenuberstellungen g ib t, keine Betonung, z. B. 
'Eduard "weifi es nicht. Er 'tu t es nicht "gern. 'Das iqt nicht "wahr.

Unbetont ist weiterhin das Reflexivum sich, z. B. 'Das 'freut 
mich au/3er"ordentlich!

Zu den unbetonten W ortern der ruhigen Rede gehort auch das 
zu vor dem Infinitiv  und in Ausdriicken zu 'Fu/3, zu 'dritt.

Paul warf, \ ohne den "Kopf zu 'drehen, \ nur aus den Augen- 
winkeln einen Blick auf den Fiedler. (A. S e g h e r s)

Nebenbetont sind die Partikeln so und zu vor-A djektiven oder 
Adverbien, z. B. ,so 'grofl wie "ich; ,so 'Schnell wie "moglich; Die 
'Schuhe sind dz u  "grofi.

Der wird sich doch selbst \ 'viel ,zu "wichtig 'vor4komtnen, | 
der Werner. (A. S e g h e r s)

Von den deutschen b e i o r d n e n d e n  K o n j u n k t i o n e n  be- 
kommen die meisten starke Betonung. U nbetont bleiben nur die 
einfachen Konjunktionen und, auch, doch, nur, oder, denn, so, 
z. B.

Manches begreifen wir nachher — | oder "legen es, \ atige- 
sichts des Nachher, hlnein. (H. M an n)

Wenn die unbetonte beiordnende Konjunktion m itten im Satz 
steht, so lehnt sie sich dem vorhergehenden Vollwort an, z. B. 
. . ,  seine 'Freunde aber 'dachten "anders.

Die e i n f a c h e n< u n t e r o r d n e n d e n  K o n j u n k t i o n e n  
blfeiben ohne Betonung, wenn nach ihnen ein Vollwort steht.

Darauf kam er nicht, dafi 'Mettenheimer "der war, der von 
alien am wenigsten wufite. (A. S eg  h e r s )

Der klare Blick dieses Buben traf ihn ofters, | als 'sahe er 
"mehr \ als die anderen Kinder. (A. S e g h e r s )

Als 'das der 'drltte "hOrte, \ drehte sich alles in ihm rum. 
(A. S e g h e r s )

Wenn jedoch nach der einfachen unterordnenden Konjunktion 
ein personliches Pronomen, das unpersonliche Pronomen es, das 
unbestimmt-personliche Pronomen man oder das Reflexivum sich 
steht, so bekommt die Konjunktion starke Betonung, und das Pro
nomen bleibt unbetont, z. B. . . ,  'w e n n  s ie  'uns m it selbstgefalii- 
ger Ntiene; . . ,  'da  m a n  die Spur verloren hatte.

Unbetont sind im Deutschen die sog. modalen Partikeln  wie 
denn, doch, ja , schon und einige aridere. Dabei ist zu beachten, 
dafi ein und dasselbe W ort gleichzeitig als Konjunktion und als 
Partikel auftreten kann (z. B. denn) oder zugleich als Adverb und 
Partikel (z. B. schon). Vgl. z. B.
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Sie hatten den Georg in Kostheim abgesetzt. 'Denn er muflte 
sich fiir die Nacht ein Schiffquartier suchen, da er mit seinen 
Papieren schlecht in das blaue WSgelchen paBte. (A. S e g h e r s )  
(Konjunktion)

Was schweiget du denn? (Partikel)
Ich weiB es 'schon. (Adverb)
Nun hor schon aufl (Partikel)

Unbetont oder schwachbetont bleiben die Partikeln, aber nicht 
die Adverbien und nicht immer die Konjunktionen. Von besonde- 
rem Interesse ist dabei, dafi die modalen P artikeln  zum U nter
schied von sonstigen unbetonten oder schwachbetonten W ortern 
der deutschen Sprache nicht logisch durch eine starke Satzbeto
nung hervorgehoben werden konnen. Man kann wohl sagen: "H ilf 
dock meinem Freund! — H ilf dock meinem "Freund! — H ilf dock 
"meinem Freund! Jedoch nicht: H ilf ,rdoch meinem Freund!

Diese eigenartige Akzentschwache im Satz dient als wichtiges 
Kriterium  zur Unterscheidung der modalen Partikeln  von anderen 
Redeteilen . 1

Somit gehoren im Deutschen in der ruhigen Rede, die nicht 
emotionell gefarbt ist und in der es keine Gegenuberstellugen 
gibt, folgende W ortarten zu den unbetonten und schwachbetonten 
Dienstwortern:

1) die einfachen Prapositionen;
2) der Artikel;
3) die Personalpronomen, das unpersonliche Pronomen es und 

das unbestimmt-personliche Pronomen man als Subjekt neben dem 
Verb;

4) die Possessiv- und Demonstrativpronomen wie auch das 
Negationspronomen kein, wenn sie als A ttribu te unm ittelbar vor 
einem Substantiv stehen;

5) die Hilfs- und Modalverben, wenn sie unm ittelbar neben dem 
entsprechenden Vollverb stehen;

6) die Kopula unm ittelbar neben dem Pradikativ;
7) die Verneinung nicht;
8) das Reflexivum sich;
9) die Partikeln so und zu vor Adjektiven, Adverbien und an

deren Redeteilen und zu vor dem Infin itiv  (immer unbetont);
10) die einfachen beiordnenden Konjunktionen;
11) die einfachen unterordnenden Konjunktionen, wenn nach 

ihnen weder ein personliches Pronomen noch das unpersonliche
es, das unbestimmt-pers5nliche man oder das reflexive Pronomen
sich steht;

12) die modalen Partikeln.

l A. Т. К р и в о н о с о е ,  О модальных частицах в немецком языке, сб. 
„С труктурные особенности разговорной речи“, Иркутский ГПИИЯ, 1963.
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Das sind die wichtigsten unbetonten und schwachbetonten Wort- 
arten der deutschen Rede.

In der ruhigen Rede hat die rhythmische Gruppe der deutschen 
Sprache somit ihre bestimmte geregelte rhythmische Struktur. Bei 
Gegenuberstellungen und in der emotionell gefarbten Rede gelten 
diese Regeln jedoch oft nicht, da der Gedanken- oder Gefuhlsin- 
halt des Satzes die Hervorhebung eines Wortes erfordern kann, das 
nach den oben angefiihrten Regeln unbetont oder schwachbetont 
sein sollte. In diesem Falle konnen die Dienstworter eine starke 
Betonung bekommen, ja nicht nur die Dienstworter, sondern sogar 
Ableitungssilben und grammatische Endungen. U nbetont bleiben 
jedoch stets die modalen Partikeln.

"Nein, | wir 'gehen "nicht ohne 'dich.
Andrea: "Lafi doch, 'Mutter. || Das ver"stehst du nicht.

Frau Sarti: So? | Aber "du ver'stehst es, | "wie? (B. B r e c h t )

Dabei wird die Kernsilbe der rhythmischen Gruppe verschoben, 
doch die Grenzen bleiben dieselben: Sie sollen ihr K ind  *erziehen \ 
und nicht *verziehen.

Die S truktur der rhythmischen Gruppe ist somit ahnlich wie 
der Sprechtakt unter dem EinfluB von verschiedenen Satzakzenten 
Veranderungen unterworfen.

DIE SATZMELODIE DES DEUTSCHEN

§ 72. Vorbemerkungen.

Zu den E igenarten der deutschen Satzmelodie gibt es heute 
schon eine bedeutende Anzahl von experimentellen Untersuchungen 
und zusammenfassenden Arbeiten. Von besonderer Bedeutung sind 
die-Veroffentlichungen von O. v. E s s e n  (1956),1 O. A. N o r k  
(1953, 1964, 1965), W . K u h l m a n n  (1931), A. V. I s a c e n k o  
und H .-J. S c h a d l i c h  (1966), P. K i p a r s k i  (1966), M. B i e r -  
w i s c h  (1966) u. a. Dazu kommen mehrere D issertationen, die 
verschiedenen Fragen der deutschen Satzintonation gewidmet sind ,2 
und Arbeiten des Verfassers (1956, 1964).3

Zur deutschen Satzmelodie gibt es somit schon ein umfangrei- 
ches Tatsachenm aterial, das einer System atisierung vom Stand- 
punkte der Zweiteilung in Spr-ach- und Redesystem bedarf. In 
den Arbeiten der letzten Jahre ist man bestrebt, den Tatsachen- 
stoff vom phonologischen S tandpunkt aus zu klassifizieren. Leider 
geht man dabei aber auf verschiedene Weise voj\ Gewohnlich 
begniigt man sich m it der Bestimmung der differenzierenden Merk-

1 Sieh L iteraturverzeichnis.
2 Ibidem.

- 3 Ibidem.
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male, ohne dabei jedoch das fiir das Sprachsystem W ichtige von 
dem fiir das Redesystem W ichtigen zu trennen.

In der Satzmelodie ist ebenso wie im Satzakzent das Selb- 
standige, Grundlegende, das in der starken Position seinen Ausdruck 
findet, von dem zu scheiden, was in der Rede situativ  bedingt 
ist und in schwachen Positionen auftritt. Nur auf diese Weise 
bekommen wir ein System.

Als sprachsystemliche E inheit der Satzmelodie funktioniert das 
sogenannte I n t o n e m ,  d. h. der Melodieverlauf auf der Kernsilbe 
des Satzes und der ersten Silbe des Nachlaufes, wenn es einen 
solchen gibt:

5 = 8  E Ё Ё В
Es ist 1warm,r Morgen ist l Donnerstag.

Is t Irm a 4 a ?  W ar es heute Walter?
Der Melodieverlauf auf der ersten Silbe des Nachlauf zeigt, in 
welcher Richtung der Melodieverlauf des Satzes abschliefit. Wenn 
es im Nachlauf mehrere Silben gibt, so setzen diese den von der 
ersten Silbe begonnenen Melodieverlauf fort.

Das Intonem tr it t  in seiner Ausgangsform in der starken Po
sition auf, d. h. in Satzen m it Prim arakzent, in den Hauptva- 
rianten der Syntaxeme. In dieser Position hat jedes Intonem seine 
bestimm te Gestalt und Funktion. Diese Funktion erfullt das 
Intonem bestandig. Auch in den schwachen Positionen, wo die 
G estalt des Intonems in gewissem Майе verandert wird, bleibt 
diese grundlegende Funktion des Intonems fortw&hrend in Aktion. 
W ir haben es also m it einer invarianten Funktion zu tun, die dem 
Intonem als E inheit des Sprachsystems zukommt. In der Rede 
erfullt jedes Intonem zusatzliche Funktionen, intellektuelle und 
modale. Diese zusatzlichen Funktionen sind allemal situativ  bedingt 
und gehoren deshalb zum Redesystem.

§ 73. Die Intoneme der deutschen Sprache in ihrer starken Position.

Es lassen sich in den syntaktischen Grundformen, den Synta- 
xemen der deutschen Sprache, sechs Intoneme feststellen, von de
nen jede ihren besonderen Melodieverlauf und ihre besondere diffe
renzierende Funktion hat. Die m ateriellen und funktionalen Eigen
schaften dieser Intonem e kommen in vollem Майе in starken Posi
tionen zum Ausdruck, d. h. dort, wo in den Aussagesatzen, Fra- 
gesatzen und Befehlsatzen Prim arakzent, in den eigentlichen Aus- 
rufesatzen em phatischer Akzent au ftritt. In der Rede treten die In 
toneme in starken und schwachen Positionen auf. In den schwa
chen Positionen macht sich der Einflufi situativer Bedingungen gel-
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tend, wodurch bestimm te Veranderungen in der S truktur des In to- 
nems vorkommen konnen und vollige Neutralisierungen von Into- 
nempaaren moglich sind.

W ir unterscheiden Intoneme, die sich auf den Satz als Ganzes 
beziehen, und Intoneme, die in Teilen des Satzes funktionieren. 
Die ersten sind eng m it der Kernsilbe des Satzes verbunden, die 
zweiten m it der Kernsilbe des Sprechtaktes. Wie bei dem Satzak
zent nicht die konkrete Intensitat von Bedeutung jst, sondern die 
relativ starkere, die der relativ schwacheren gegeniibersteht, so er- 
fiillt hier die differenzierende Funktion nicht eine bestimm te abso
lute Tonhohe, sondern eine relative Tonhohe, die m it tieferen und 
hoheren Tonen kontrastiert.

Wir werden uns grundsatzlich an die Modulationen des Stimm- 
tones halten, die das menschliche Ohr als relevant, d. h. sinnun- 
terscheidend, auffafit und die- die experimentellen Untersuchungen 
nachgewiesen haben.

-Vier Intoneme differenzieren die Satze nach ihren kommunika- 
tiven Zieleinstellungen. W ir nennen sie nach ihren Grundfunktio- 
nen: 1) Aussage-Intonem, 2) Frage-Intonem, 3) Befehlintonem und
4) Atisrufe-Intonem.

Das Aussage-Intonem kennzeichnet Aussagesatze und schlieBt 
Wortfragen, d. h. Fragen, die m it Fragepronomen beginnen, ab. Wenn 
der Aussagesatz oder die W ortfrage m it der Kernsilbe des Satzes 
endet, so steigt der Ton auf dieser Silbe leicht an und sinkt auf 
derselben Silbe unter einem m ittleren W inkelgrad zur Tiefstufe. 
Die Tonfiihrung erfolgt auf der neutralen und tiefen Tonstufe:

1 • ..... »....... j z  » ' ^

Das Eis auf den Wegpfiitzen ^chm ilz t.

E  = : =
Was wird gelspielt?

Im Vorlauf steigt der Ton zur m ittleren Hohe, und die ganze 
melodische Grundgestalt der Aussage und der W ortfrage bildet 
einen nach. oben gewdlbten Bogen, 1 wenn der Satz m it einem 
schwachbetonten Hilfswort beginnt, das in der neutralen Tonhdhe 
gesprochen wird. Beginnt der Satz m it m ittlerem  oder hohem Ton, 
so fdllt der Melodieverlauf allmahlich und erreicht zum Ende die 
Tiefstufe. Von ausschlaggebender Bedeutung fiir die Kennzeichnung 
der Aussage und der W ortfrage ist der Melodieverlauf auf der Kern- ч 
silbe. Der Melodieverlauf des Vorlaufs kann in der Satzfrage, d.h.

1 O. v. E s s e n ,  Grundziige der hochdeutschen Satzintonation, Ratingen/Diis- 
seldorf 1956, S. 18.
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in der Frage ohne Fragewort, ahnlich oder ebenso gestaltet sein. 
Der differenzierende Gegensatz ergibt sich nur durch das Intonem, 
den Melodieverlauf. auf der Kernsilbe.

Wenn nach der Kernsilbe unbetonte Silben stehen, d. h. ein 
Nachlauf folgt, so werden diese im Tiefton gesprochen. Schon die 
erste Silbe des Nachlaufs beginnt m it diesem Tiefton und weist 
darauf hin, auf welcher Tonstufe die iibrigen Silben des Nachlaufs 
gesprochen werden. In diesen Fallen gehdrt zum Intonem auch 
die erste Silbe des Nachlaufs.

—9--------------*.....  i-------------------  *-
• » M

Man 'h o rt von 'weitem K a^onendonner. (B. B r e c h t )

'W as ist ein lHuhnerwagen? (E. S t r i t t m a t t e r )
Das Frage-Intonem kennzeichnet die Satzfrage, wobei der Me

lodieverlauf am Anfang der Kernsilbe ein wenig fallt und zum 
Ende derselben Silbe ansteigt. Der Tonfall beginnt etwa auf der 
Grenze zwischen neutraler und m ittlerer Tonstufe und steigt nach 
dem leichten Fall zur neutralen Stufe hinauf zur m ittleren Stufe. 
Die ansteigende Bewegung ist somit starker als die fallende:

Ist es 'heute Mvarm?
Wenn der Satz einen Nachlauf hat, so weist die erste Silbe des 

Nachlaufes darauf hin, daft die ansteigende R ichtlinie fortgesetzt 
wird:

H at die Vorstellung schon Mange begonnen?
Das Befehlintonem dient zur Kennzeichnung der Befehlsatze. Es 

kommt am deutlichsten dort zum Ausdruck, wo der Satzbau an 
und fiir sich den Befehl noch nicht m arkiert, und in Im perativsat- 
zen, die m it Nachdruck gesprochen werden. Der Hauptunterschied 
zwischen dem Aussage- und Befehlintonem liegt in dem W inkelgrad 
der Tonsenkung auf der * Kernsilbe. Das Befehlintonem fallt 
m it einem kleineren W inkelgrad:

s
‘ Nimm! Sie 'gehen soMort!
Wenn es einen Nachlauf gibt, so verweilt der Ton nicht wah
rend der ganzen Dauer der Kernsilbe auf der neutral-m ittleren
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Stufe wie beim Aussage-Intonem, sondern fallt bei der Aus
sprache der Kernsilbe von der m ittleren Stufe zur Tiefstufe herab:

*Her dam iti 'A lle  ̂ aufstehen!

Der Nachla_uf wird im Tiefton gesprochen. Zu beachten ist, daB die 
Kernsilbe in Befehlsatzen auch m it starkerem dynamischem Druck 
gesprochen wird als die Kernsilbe in Aussage- und Fragesatzen.

Das Ausrufe-Intonem m arkiert die eigentlichen Ausrufesatze. Der 
ganze melodische Tonverlauf des Satzes liegt auf einer hoheren 
Tonebene als bei den Aussage-, Frage- und Befehlsatzen, und 
nimmt vorwiegend die hohe und m ittlere Tonstufe ein. Der Ton er- 
reicht auf der Kernsilbe am Ende des Satzes nur die neutrale Tonstufe:

Wie 'lac h t die 2Flur! ( J , W. G o e t h e )

Auch der Nachlauf bleibt auf der neutralen Tonstufe:

О GroBer Ок'ЧоЬег \ der 2Arbeiterklasse! (B. B r e c h t )

Die differenzierende Funktion der vier genannten Intoneme tr itt  
besonders klar in Satzen m it gleicher lexikalisch-gramm atischer 
Fullung her vor:

'H eu te  'fahren Sie *ab. (Man hat es mir gesagt.)

'H eu te  'fahren Sie Jab? (Gliickliche Reise!)

H eute 'fahren Sie xab! (Genug gebummelt!)

H eute 'falireu Sie 2ab! (Sie Gluckjicher.) 
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Im Innern des Satzes konnen zwei wichtige Intoneme unter
schieden werden: d a s w e i t e r w e i s e n d e  (progrediente) Intonem 
und das a b s c h l i e f i e n d e  (terminale). Das weiterweisende In to 
nem schliefit Sprechtakte ab, die am Anfang oder in der M itte des 
Satzes stehen, und weist darauf hin, dafi der Gedanke no^h nicht 
abgeschlossen und der Satz noch nicht beendet ist. Der Ton bleibt 
deshalb auf der m ittleren oder hohen Tonstufe:

Das 'ganze "L and  \ 'a rbeite te  in dieser ^ a c h t .
(B. K e l l e r m a n n )

Wenn es nachtonige Silben gibt, so werden sie gewohnlich etwas 
tiefer gesprochen als die vorhergehende Kernsilbe.

Und die 'schweren "Ziige \ keuchten da 1hia.
(B. K e l l e r m a n n )

Das abschliefiende Intonem zeigt an, dafi der Gedankengang an 
der entsprechenden Stelle eigentlich abgeschlossen werden konnte, 
dafi man aber zu dem Gesagten noch etwas hinzufugen mochte. 
Man lafit also die Stimme sinken, aber nicht bis zur vollen Tief
stu fe/ um keine endgultige Entspannung hervorzurufen, die das 
Satzende charakterisiert:

'D ann 'brachten sie ihn auf einer 'P lache he"rein  j

und 'legten ihn auf den lFufiboden. (B. B r e c h t )

§ 74. Wichtige Redevarianten der Intoneme.

W ir haben die sechs Intoneme der deutschen Sprache nur in 
ihrer starken Position behandelt. In der Rede treten sie jedoch 
meistenteils in schwachen Positionen auf, denn jede S ituation ver- 
langt eine Anpassung des Grundmodells an die entsprechenden 
Verhaltnisse. Wenn wir z. B. die Stunde m it der Frage Was ist
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das? beginnen und dabei auf einen Gegenstand zeigen, so ist die 
vorliegende Satzmelodie vdllig angebracht:

Was 4 s t das?

W ir haben es dabei m it einem Syntaxem in seiner starken Position 
zu tun. Wenn wir jedoch danach auf einen zweiten Gegenstand 
weisen und dieselbe Frage stellen, darf sie nicht m it derselben 
Satzmelodie gesprochen werden. Denn insofern wir nach einem 
neuen Gegenstand fragen, mtissen wir den Neuheitsakzent anwenden, 
und dabei nimmt die Satzmelodie die Form des Frage-Intonem s an:

(und) Was ist 3das?

Wir sehen in diesem Falle eine Neutralisierung zwischen Aussa- 
ge- und Frage-Intonem. Diese Neutralisierung beobachten wir auch bei 
kontrastierender Satzbetonung. Denn wenn wir eine falsche Antwort 
bekommen, so fragen wir Was ist das? und beobachten wiederum 
das Frage-Intonem, wahrend Wortfragen in ihrer starken Position 
m it dem Aussage-Intonem gesprochen werden:

6 Was ist das?

Auch das Aussage- und das Befehlintonem konnen in schwa
chen Positionen v611ig oder zum Teil zusammenfallen. Dies ge- 
schieht vor allem, wenn der Befehlsatz eine Imperativform enthait 
und der Befehl in hoflicher Form geauftert wird:

Die Satzmelodie konkreter Varianten der Aussage-, Befehl- und 
Ausrufesyntaxeme hat immer Ahnlichkeit m it der Melodie der 
Ausgangsform, insofern die Kernsilbe allein oder die Kernsilbe m it 
der ersten Silbe des Nachlaufs in alien Varianten eines Intonems 
durch ein und dieselbe Modulation gekennzeichnet wird. Gleich ist 
in alien Varianten eines Intonems die grundlegende R ichtlinie der 
Modulation. Auch in Satzfragen unterscheiden sich die V arianten 
von der Ausgangsform in geringer Weise. Nur in Wortfragen kann
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sich die Modulation der Varianten auf der Kernsilbe entschieden 
von der entsprechenden Modulation der Ausgangsform unterschei
den (s. unsere Beispiele m it^ Was ist das?).

In Aussage-, Befehl-und Ausrufesyntaxemen unterscheiden sich 
die Varianten von der Ausgangsform vor allem durch groBere 
Intervalle in der Tonhohe und durch ein steileres Ansteigen und 
Fallen des Tones. Ebenso in der Satzfrage. Jedoch in der W ortfrage 
m it dem Aussage-Intonem als Grundform konnen die V arianten 
Formen der Varianten des Frage-Intonem s annehmen.

Varianten eines Intonems entstehen vor allem durch verschie- 
dene Varianten des Satzakzents, die wiederum von verschiedenen 
Kontexten (Situationen) abhangen. Verschiedene Varianten des Satz
akzents sind im Satz m it Veranderungen in der W ortfolge ver
bunden. In den H auptvarianten m it Prim arakzent ist die W ortfol
ge ,,normal“, d. h., sie folgt bestimm ten grundlegenden Gesetzma
Bigkeiten. In den schwachen Varianten wird das Neue, das Kont- 
rastierende oder das emotionell W ichtige an ungewohnliche Stellen 
geriickt.

§ 75. Eigenheiten im Melodieverlauf des deutschen Aussagesatzes.

Der deutsche Aussagesatz beginnt meistenteils in der neutralen 
Tonstufe, da am Anfang gewohnlich unbetonte D ienstworter stehen. 
Wenn der Satz nur einen Schwerpunkt in Form der Kernsilbe des 
Satzes hat, so wird dieser m it steigend-fallender Modulation oder 
m it m ittlerer Tonhohe gesprochen. Auf der m ittleren Tonhohe ver- 
harrt der Ton auf der Kernsilbe, wenn der Satz einen schwachen 
Nachlauf hat: /

-  — " 4  1 1» A  • ~ V ) 1 • • . =
Es ^chne it. Es ’regnet. Es ist 1 kail. Es ist W in te r .

W ir sind S tu d en te n . w ir  s tu ^ ie re n . Es hatte  ge^egnet.

Der Satz endet im Tiefton. Die Tonhohe des Satzendes liegt 
also immer tiefer als die Tonhohe des Anfangs.

Wenn der Satz auBer der Kernsilbe des Satzes noch Kernsilben 
von rhythmischen Gruppen hat, so liegt der erste Schwerpunkt ge
wohnlich hoher als die folgenden. Etwa in m ittlerer Tonhohe. Die 
un- oder schwachbetonten Silben schlieBen sich den leitenden 
Tonhohen der Schwerpunkte an und werden gewohnlich etwas 
tiefer gesprochen als der vorhergehende Schwerpunkt. Die Satze
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beginnen in m ittlerer Tonstufe, wenn am Anfang eine Kernsilbe 
der rhythmischen Gruppe steht:

'D as isl ein lBuch. 'H eu te  'schneit es. Der 'H und 1 be! 11 .

W ir 'schreiben ein D ikHat. Meine 'M utte r ist 'L ehrerin .

Man 'h o rt von 'weitem  K al nonendonner. (B. B r e c h t )
Oft hat der deutsche einfache Satz zum Unterschied vom Rus

sischen lange tonlose NachlaUfe, die unseren Schulerri und Studen- 
ten grofie Schwierigkeiten bereiten:

Man hat schon ^ in tr i t t s k a r te n  besorgt.

Ei vvurde 'Abend und ldunkel drauBen.
(E. S t r i t t m a t t e r )

Erweiterte einfache Aussagesatze zerfallen in Sprechtakte. Die 
Kernsilben der inrieren Sprechtakte tragen m eistenteils eine wei- 
terweisende Melodie. Sie werden gewohnlich in einer m ittleren  
Tonhohe gesprochen. Nachtonige Silben liegen ein wenig tiefer:

'GroBe his 'to rische E r"eignisse \ im 'Leben eines "V olkes \

sind wie ein "B erg  \ in 'm itten  von ^ i ig e ln .

'Leningrad ist eine "S ta d t von 'auBerordentlicher ^ch o n h e it. 
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Kom plizierter wird die melodische Gestaltung des einfachen erwei- 
terten Aussagesatzes, wenn er Einschaltungen und zusatzliche konkre- 
tisierende W orter und Wortgruppen am Anfang und am Ende hat.

Oft stehen am Anfang des Satzes sogenannte Isolierungen, die 
sich auf den ganzen Satz beziehen und kein selbstandiges Satzglied 
bilden. Hierher gehoren: die Anrede; die Worter ja t jawohl, doch, 
nein; Interjektionen; zusammenfassende W orter wie kurzum , kurz 
und g u t , kurz gesagt u. a. Derartige Isolierungen bilden am Anfang 
des Satzes selbstandige Sprechtakte m it starkem Akzent und wer
den m it dem Aussage-Intonem gesprochen:

ЖЖКЯ — —
• • • • c= ^ . •......... ............'J

H err "H aup tm ann , ver'schont unser "V ieh , wir 'm ochten

'sonst verMvungern. (B. B r e c h t )

A .  . .  ;
"N ein, | n icht 3alle haben Gewehre.

I = i  :  z  1
'K urz  und "g u t, | es 'laBt sich 'n ich ts ^ n d e rn .

Die Anrede kann zusammen m it einer Isolierung am Anfang des 
Satzes einen Sprechtakt bilden:

Ja , H err, | man v er 'ra t sein '-'Vaterland \ n icht 3unbestraft.

Die Anrede bildet jedoch keinen selbstandigen Sprechtakt, wenn 
sie am Ende des Satzes oder m itten im Satz steht. In diesem Falle 
hat die Anrede keine Kernsilbe des Spreehtaktes und wird in der 
Tonhohe des vorhergehenden Wortes gesprochen:

  ..........1 1  • • • • • • •
"O h , | wir 'kennen uns bereits, H err Reklor. (VV. В r e d e L)

-  .  - 4■ • • • • •
JaAvohl, mein lieber Neffe.
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Ja, "ja, | er"innere dich nur, Mutter, \ an dieses 'feine

Fraulein l Klarchen (J. R. В e с h e r)

Vor abgesonderten syntaktischen Gruppen am Ende des Satzes und 
vor erweiterten Appositionen am Satzende fallt der Ton gewohnlich:

'D ich t an der "G renze \ 'rauschte das lSchilf, | 'd ich t und "griin.

Es war ^ o n y ,  | die 'T ochter ihrer "Schw ester. (T h. M a n n )

Iiberhaupt ist es angebracht, den Ton m itten im einfachen er
weiterten Satz sinken zu lassen, wenn ein Teil des Satzes schon 
einen abgeschlossenen Gedanken zum Ausdruck bringt und der 
folgende Teil den vorhergehenden vervollstandigt und den Gedan
ken des ersten Teiles erweitert:

Ich em 'pfand es als V er"pflichtung, \ die ge'fahrliche m ilita-

'ris tische "W eltanschauung \ vor dem 'deutschen 'V olke 3anzupran-

— - ——  •

• 9 9 9 ° в  •  •

gern, ihre 'volksfeindliche "H errschsucht, \ ihren 'w iderlichen

» •  ~  e  о

'D iinkel, \ ihre Ge'w issenlosigkeit und G e"fiihlsroheit, \ ihre

'G eistlosigkeit und "U nm oral \ zu en t3larven.
(B. K e l l e r m a n n )
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Schaltsatze werden im allgemeinen in einer tieferen Tonebene 
gesprochen als der H auptteil des Satzes und in einem beschleunigten 
Tempo. Am Ende des Schaltsatzes steigt der Ton ein wenig:

"E in in a l — er war noch ein "K nabe  — hatte  er den "V orberei-

tungen zu einer ^ o c h z e i t  beigewohnt.

Auf besondere Weise werden die Einfiihrungssatze der direkten 
Rede intoniert. Von Bedeutung ist dabei die Position des Einfuh- 
rungssatzes. Wenn er vor der direkten Rede steht, wird er in der 
Regel m it Fa 11 ton gesprochen:

Ich w ieder'holte l feierlich: | Ich mache den 'K rieg  3nicht mit.
(J. R. B e c h e r )

Wenn der einfache Einfuhrungssatz unerweitert ist und auf die 
direkte Rede folgt oder zwischen den Teilen der direkten Rede 
steht, bildet er keinen selbstandigen Sprechtakt und wird in der 
Tonhohe der letzten Silbe der direkten Rede gesprochen:

Wir 'streichen die 'W ande 3nicht grim, sagte der A rchitekt.
(L.  F r a n  k)

T ■ = = = = = = =  I*  * * •
Im "G runde, versetzte Diedrich, \ ist es doch 3einfach.

(H- M a n  n)

Wenn der Einfuhrungssatz, der nach der direkten Rede oder 
zwischen den Teilen der direkten Rede steht, erweitert ist so ЬП-
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det er einen selbstandigen Sprechtakt, resp. einige selbstandige 
Sprechtakte:

# ф ...   »■_ _■  —  ■»
p • • • • . ^

Aber es 'w ird ihn kein 'Taxi 3mitnehmen wollen, | 'sagte der

Poli "z ia t \ mit plotzlich 'sehr 'n tichterner lStimme.
(В о d о U b s e )

Mein "H e rr , sagte er | und 'sah ihm  'fest in die "A ugen, [

Ihr Be'nehmen ist 3unqualifizierbar. (H. M a n n )

Die Melodie des russischen Aussagesatzes unterscheidet sich 
bedeutend von der Melodie des deutschen Aussagesatzes. Der russi
sche Satz hat in der Regel mehr Kernsilben von phonetischen 
W ortern als der deutsche Satz Kernsilben von rhythmischen Gruppen. 
Die Kernsilben des phonetischen Wortes werden wie im Deutschen 
in einer hoheren Tonstufe gesprochen als die unbetonten Silben. 
Jedoch im Russischen gibt es einen rascheren Wechsel von Hoch- 
und Tiefton. Gewohnlich andert sich die Richtung des Tones schon 
im Bereich einer Silbe. Dabei sind im russischen Satz die Intervalle 
zwischen Hoch- und Tiefton geringer als im deutschen. Der deutsche 
Satz hat eine geringere Anzahl von Tongipfeln, dafur aber einen 
krasseren Unterschied zwischen den Tonstufen. Wahrend man im 
Deutschen langere Zeit auf einer Tonstufe verweilt, wechselt man 
im Russischen rasch die Tonhohen. Deshalb erhaK man bei einer 
Obertragung der russischen Melodierungsweise auf einen deutschen 
Satz den Eindruck eines zu schwach kontrastierten singenden 
Sprechens:

Die "L eu te  I wurden an die 'W and der "K rankenbaracke

ft — I « a nre. ~j •
g e 'ste llt \ und er^chossen. (A S t e n b o c k - F e r m o r )

182



'Люди'были поставлены к боль'ничному ба"раку£и расстреляны .

Am Anfang des deutschen Aussagesatzes steht oft ein Dienst- 
wort. Deshalb beginnt der Satz meistenteils m it einer neutralen 
Tonstufe, auf der alle unbetonten und schwachbetonten Silben des 
Satzes gesprochen werden. Zwischen der Tonhohe der tonlosen Silben 
und der Kernsilben bestehen grofiere Intervalle als im russischen 
Satz. Den hochsten Ton tragt sowohl im deutschen als auch im 
russischen Satz die erste Kernsilbe, den tiefsten die letzte Silbe 
im Satz. Jedoch ist der Abstand zwischen dem hochsten und tiefsten 
Tone des deutschen Satzes grofier als im russischen Satz, da die 
erste Kernsilbe hoher und die letzte Silbe des Satzes tiefer gespro
chen wird.

Von Bedeutung fur die melodische Gestaltung des erweiterten 
Aussagesatzes ist, dafi sich die melodische Form des russischen 
progredienten (weiterweisenden) Intonems von der Form des en t
sprechenden deutschen Intonems durch eine tiefere Tonlage der 
nachtonigen Silben unterscheidet.

Da die Satzmelodie aufs engste m it dem Satzakzent verbunden 
ist, mufi im praktischen U nterricht vor allem die Verteilung des 
Akzentgewichts im Satz bestimm t werden. Dadurch werden die 
Kernsilben von den tonlosen Silben getrennt und wird die Kernsilbe 
des Satzes festgelegt. G leichzeitig erfolgt die Gliederung des Satzes 
in Sprechtakte und rhythmische Gruppen. Erst dann kann der Me
lodieverlauf des ganzen Satzes bestimmt werden. Zu beachten ist, 
dafi unseren Schiilerri und Studenten besonders grofie Schwierig- 
keiten Anhaufungen von tonlosen Silben machen, sowohl im Satz- 
innern als auch am Ende des Satzes.

Im zusammengesetzten Satz konnen die Glieder des Satzgarizen 
im Satzinnern sowohl m it dem progredienten (weiterweisenden) als 
auch m it dem term inalen (abschliefienden) Intonem gesprochen 
werden. Die Anwendung des entsprechenden Intonems hangt von 
den logisch-grammatischen Beziehungen der Glieder des Satzes ab. 
Das progrediente Intonem weist darauf hin, dafi der Gedanke noch 
nicht beendet ist, das term inale, dafi der Gedanke abgeschlossen ist.

Im Satzgefiige iiberwiegt das progrediente Intonem. Dieses fin- 
det regelmafiig Anwendung, wenn das Satzgefiige m it dem Neben- 
satz beginnt:

Й c« • ° . ....a  . . . . o ......................:
W er nicht "a rb e ite t, soil auch nicht 1essen.

Der H auptsatz kann vor dem Nebensatz term inalen Abschlufi 
bekommen, wenn er einen vollen Gedanken zum Ausdruck bringt,
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der durch den folgenden Nebensatz naher bestimmt wird:

• ‘  » -4  1 °  » - 4=1
W ir 'gehen 'heu te in den *Wald, | falls es n icht 3regnet. 

In der Satzreihe iiberwiegt das term inale Intonem:

Es kam "eine 'E rn ie  \ um die 5andere, und 'jede 'sah  die

'K in d er 'grofier und 3schoner. (G. K e l l e r )

Wenn jedoch die Glieder der Satzreihe logisch eng verbunden 
sind, so kann auch das progrediente Intonem Anwendung finden:

a •■■ ■ ■ ■ ......- ■■■■ - — О С,
Es hatte in'zwischen zu 'schneien ^u fg eh o rt. und ich 'durfte

• • • « • # « mrm • • • • •
bis zum "M ittagessen auf der ^ tra f te  herumspringen.

(J. R. В e с h e r)

In dieser Satzreihe enthalt der erste Teil den Hauptgedanken 
und der zweite dies Folge.

Das progrediente Intonem erscheint auch in Satzreihen m it einer 
Aufzahlung rasch aufeinander folgender Handlungen:

D er'W agenschlag Mdappte, | der P o r 'tie r 'm a ch te  seinen ge'wohn-

ten 'tiefen b u c k l in g , | und die Lim ou'sine flog daJhin.
(В. К e 1 1 e r m a n n)

In einer Periode treten gewohnlich progrediente und term inale 
Intoneme nebeneinander auf. Das term inale Intonem ist da ge-
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brauchlich, wo ein Teil der Periode schon ohne die folgenden Ne- 
bensatze einen abgeschlossenen Gedanken zum Ausdruck bringt:

« , 1   •   • — , •

Ich gab ihm " re c h t |u n d  fiigte h in " z u ,|d a 8 'G o tt das "R indv ieh

в  о  * ________  ~ "  •  „  •  . e
© U О

er'schaffen, | weil 'F leischsuppen den 'Menschen 3starken, daB

—
•  •  *  <» 9  • — • ---------------- ^-------- ±----------------------------------------------------5-------- 54 — » -

er die "E se l er'schaffen,| dam it sie den 'Menschen zurV er3gleichung

memm
•  •  •  • • в

■ 9  9

dienen, und daB er den 'Menschen "se lb st er'schaffen, | dam it

•  •  • * э
\  •  •  . .  •

er "Fleischsuppen essen \ und kein 3Esel sein soil. (H. H e i n e )

§ 76. Eigenheiten des Melodieverlaufs in deutschen Frage
satzen.

Fragesatze werden m it Frage- oder Aussage-Intonem gesprochen. 
Die Anwendung des entsprechenden Intonems hangt einerseits von 
der Art des Fragesatzes, andererseits von der S ituation ab. }

In der Grammatik unterscheidet man oft nur zwei Arten von 
Fragesatzen: d i e  E n t s c h e i d u n g s f r a g e ,  welche als Antwort 
eineE ntscheidung(/a , nein) fordert, und d i e  E r g a n z u n g s f r a g e  
m it dem Fragewort. Bei genauerer Betrachtung der Fragen konnen 
jedoch noch andere Arten von Fragesatzen und Untergruppen von 
bekannten Arten der Fragesatze festgestelIt werden. Man unterschei
det deshalb auch noch B e s t a t i g u n g s f r a g e n , 1 d. h. Fragen, 
die derFragende stellt, um zu erfahren, ob eine ihm bekannte Tat- 
sache wirklich der W ahrheit entspricht (D u willst also Flieger 
werden?). Der Fragende w artet also auf eine Bestatigung. W eiter 
spricht man von r h e t o r i s c h e n  F r a g e n , 2 auf welche der F ra 
gende selbst antwortet, und die nur gestellt werdep, um die Rede

1 E. И. Ш е н д с л ь с ,  Грамматика немецкого языка, М., 1954, стр. 210.
2 Е. В. Г у л ы г а, М. Д. Н а т а н з о н ,  Грамматика немецкого языка, 

М., 1957, стр. 204,
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zu beleben. Im Russischen unterscheidet man auch f r a g e n  d- 
a u f f o r d e r n d e  S a t z  e. 1 In speziellen Untersuchungen geht man in 
den Differenzierungen noch weiter und findet neben R i i c k f r a g e n  
(переспрос) W i e d e r h o l u n g s f r a g e n  (вопросы-повторы) 2 usw.

Nach ihrem grammatischen Bau und ihrer melodischen Gestalt 
unterscheiden sich deutlich folgende Arten von Fragesatzen vonein
ander: 1 ) die Entscheidungsfrage oder Satzfrage m it dem Verb
an der ersten Stelle, 2) die Erganzungsfrage (Bestimmungsfrage) 
oder W ortfrage m it einem Fragewort an der ersten Stelle, 3) die 
Bestatigungsfrage m it der Wortfolge des Behauptungssatzes und 
einer zusatzlichen Partikel (Du fahrst also?) und 4) die Ruckfrage; 
die gestellt wird, wenn man uberprufen will, ob man die Frage 
eines anderen richtig verstanden hat. Die sog. rhetorische Frage 
ist keine besondere Frage m it einem . spezifischen grammatischen 
Bau und Melodieverlauf, sondern die Anwendung verschiedener 
Arten von Fragesatzen zu rhetorischen Zwecken.

Wenn die melodische Gestalt des Aussagesatzes einen nach oben 
gewolbten Bogen darstellt, so bildet der M elodieverlauf, der E n t 
s c h e i d u n g s f r a g e  einen nach unten gewolbten Bogen. Diese 
Bogenform ergibt sich dadurch, daB der Vorlauf und der Nachlauf 
der melodischen G estalt gewohnlich etwas hoher liegen als die 
satzbetonte Silbe, der Schwerpunkt der Frage. Wenn der Fragesatz 
die Satzbetonung auf der ersten Silbe hat, beginnt er in einer 
ziemlich hohen Tonlage. W ahrend der Aussprache der betonten 
Silbe sinkt der Tori anfanglich und steigt dann gegen das Ende 
der Silbe etwas hoher als begonnen wurde. Die nachtonigen Silben 
steigen tonal noch hoher.

3K om m t er heute? 3Siehst du ihn?

Steht die Satzbetonung auf der letzten Silbe des Satzes, so 
wird diese Silbe in einer hohen Tonlage m it einem fallend-steigen- 
den Ton gesprochen.

Wenn die Satzbetonung auf einem W ort m itten im Satz steht, 
so liegt der Vorlauf tonal gewohnlich etwas hoher als der Anfang

1 Грамматика русского языка, т. 2, ч. 1,М., Изд. АН СССР, 1954, стр. 356.
2 Г /Я . П а н к р а ц, К проблеме классификации вопросительных пред

ложений; Интонация переспроса, уточняющего вопроса и вопроса-пов
тора в немецком языке. — В сб. „Вопросы синтаксиса немецкого языка", 
Алма-Ата, 1959.
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und die Mitte der satzbetonten Silbe. Gegen das Ende der satz
betonten Silbe steigt der Ton hoher, als er im Vorlauf war. Wenn nach 
der satzbetonten Silbe nachtonige Silben stehen, steigen sie tonal an.

Ist das ein 3triftiger Grund?

Bei Gegensatzdruck wird die satzbetonte Silbe durch starkeren 
Druck und starkeren Steigton gekennzeichnet, die allgemeine 
melodische Gestalt des Satzes m it der W olbung nach unten bleibt 
jedoch bestehen.

Sind 5Sie ein Verwandter von ihm?

Im Russischen hat die melodische G estalt der Entscheidungs- 
frage eine andere Form / Wie im Aussagesatz so ist auch hier der 
Bogen nach oben gewolbt. Von dem Tonverlauf des Aussagesatzes 
unterscheidet sich im Russischen der Tonverlauf den Entschei- 
dungsfrage durch starkeren Hochton bei der Aussprache der Kern
silbe des Satzes, wobei die Tonhohe auf dieser Silbe rasch an- 
steigt und fallt. Wenn nachtonige Silben folgen, werden sie m it 
allm ahlich fallendem Ton gesprochen. Folgt keine nachtonige Silbe, 
so endet die Kernsilbe m it schwachem Fall ton:

-=N-
Это 1текст? Это 1факты? Они 3скоро вернутся?

In zusammengesetzten Entscheidungsfragen bekommt im D eut
schen gewohnlich jeder Sprechtakt den fragenden fallend-steigenden 
Ton:

Ist es "m oglich,Jdafi auch "ich  einmal \ 'dieses 'herrliche 'Leben

• i .
eines "FIiegers kennenlernen werde, | dafi auch "ich  einmal \ den

'W olken, \ der "Sonne, \ den 4Sternen entgegenfliegen werde?
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Die E r g a n z u n g s f r a g e  hat in der starken Position den 
Melodieverlauf des Aussagesatzes:

• в •  о о • • •

Wo 'haben Sie die 'ersten "P reise  \ fiir Ihre

J_
о

S o  • • • • •  • •  в

3Flugzeugmodelle bekommen? Was !scbreiben Sie?

Bei K ontrastakzent bekommt die Erganzungsfrage den Melodie- 
ver’auf der Entscheidungsfrage:

O *‘rTV1 * ' > 9 ~
1 •

W o'rin be'stand die 'L ist des T i3lanen?

Und wo'rin be'stand 5H erakles List?

Im Russischen bekommt die Kernsilbe der Entscheidungsfrage 
bei K ontrastakzent einen ahnlichen Melodieverlauf:

In Fragen, die im Deutschen wahrend des Gesprachs nacheinan- 
der gestellt werden, haben wir eigentlich auch K ontrastakzent, da 
die neue Frage der vorhergehenden gegeniibergestellt wird: Wie 
1heiJ3en S ie ? — Wo sind Sie ge”boren?— Was sind Ihre *Eltern? — 
Welche BFremdsprachen kennen Sie? etc.

Das Frage-Intonem  gebraucht man im Deutschen ebenfalls in 
Wortfragen, m it denen man sich in Geschaften und Anstalten an 
Kunden (GSste) wendet: Was bwunschen Sie? Was ist er'wixnscht? 
Womit kann ich be*hilflich sein? Wen mochten Sie Bsprechen? etc. 
Man spricht in diesem Falle von Hoflichkeitsfragen. Der eigenar- 
tige Melodieverlauf dieser Fragen ist ebenfalls durch K ontrast
akzent zu erklaren: Sie sind zu uns ge'kommen. — (und ) Was *wiin- 
schen Sie? Vgl. Das Buck ge'fallt mir. — Was bkostet es?

1 E. А. Б р ы з г  у н о в а ,  П рактическая фонетика и интонация русского 
языка, МГУ, 1963, стр. 239—240
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Die russische W ortfrage hat im allgemeinen auch die melodi- 
sche Gestalt des Aussagesatzes, doch bei\ K ontrastakzent bekommt 
die Kernsilbe ebenfalls fallend-steigenden Tonverlauf:

А отды5хать когда будете?

Die B e s t a t i g u n g s f r a g e  hat die grammatische S truk tur 
eines Aussagesatzes, enthalt aber in der Regel modale Partikeln. 
Die melodische Gestalt dieser Fragesatze entspricht im allgemeinen 
der melodischen Gestalt der Aussagesatze, nur daB die Kernsilbe 
der Bestatigungsfrage in hoherem Ton gesprochen wird:

Sie heiBen also 3W allau? (A. S e g h e r s)

Sie 'haben vvohl 3Ferien?

Im Russischen fallt der Melodieverlauf der Bestatigungsfrage im 
allgemeinen m it dem Melodieverlauf der Entscheidungsfrage zu- 
sammen:

Так ты се3годня поедешь?

Die R i i c k f r a g e  beginnt m it ob und hat die Wortfolge eines 
Nebensatzes. Der Melodieverlauf der Riickfrage hat im allgemeinen 
den Melodieverlauf der Entscheidungsfrage, doch liegt die Kernsilbe 
der Riickfrage auf einer hoheren Tonstufe:

•—T

Ob ich 3E in trittskarten  besorgt habe? (Jawohl)

Im Russischen hat die Riickfrage den Melodieverlauf der E n t
scheidungsfrage:

--------- -------------- ------ ^ — ------# 3 ^ -

’ • •  • о •  * S  • . ....
Вы "спрашиваете, \ купил ли я би3леты в театр?
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Die genannten Arten von Fragesatzen konnen zwei alternative 
Fragen zugleich enthalten. Man spricht dann von a l t e r n a t i v e n  
F r a  g e n  oder von D o p p e l f r a g e n . 1

Gepaarte alternative Entscheidungsfragen haben gewohnlich das 
Frage-Intonem in der ersten und das Aussage-Intonem in der zwei
ten A lternative:

Wenn man jedoch der zweiten A lternative groBere Selbstandig- 
keit verleihen.w ill, laBt man den Ton auch auf dem zweiten Teil 
etwas ansteigen:

n •
- 4 ^ ■ ^* » • •

Haben Sie ein K la3vier gekauft oder einen 5FIugel?

Gepaarte alternative Erganzungsfragen haben das Aussage-Into
nem in der ersten A lternative und das Frage-Intonem in der 
zweiten:

» __. . .--- . Г ...... v • .•
a

'W as ist *gut. und 'w as ist 5schlecht?

Zwei nebeneinander stehende alternative Bestatigungsfragen ha
ben auf der ersten A lternative den gewohnlichen Melodieverlauf 
der Bestatigungsfrage. Die zweite Frage bekommt das Frage-Into
nem:

---- --------^ ----------—— ♦

Davon 3wuBten Sie doch, n icht 3wahr?

W ir sehen somit, daB in Doppelfragen die erste A lternative 
den gewohnlichen Melodieverlauf des entsprechenden Fragesatzes be
kommt. Die zweite A lternative hat einen entgegengesetzten Melo
dieverlauf. Frage- und Aussage-Intonem stehen dabei einander 
gegeniiber.

1 O. v. E s s e n ,  Grundziige der hochdeutschen Satzintonation, R atin- 
gcn/DUsseldori 1956, S. 46.
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Wir haben die zwei wichtigsten selbstandigen Komponenten der 
Satzintonation — den Satzakzent und die Satzmelodie — ausfiihrlich 
behandelt. Von den iibrigen' Komponenten der Satzintonation sind 
D a u e r ,  S p r e c h t e m p o  und L a u t s t a r k e  alsstandige Begleit- 
erscheinungen des Satzakzents und der Satzmelodie zu betrachten, 
wahrend die K l a n g f a r b e  d e r  S t i m m e  als vollig selbstandige 
Komponente auftritt.

Dauer und Sprechtempo sind aufs engste m iteinander verbunden, 
denn die Dauer der Laute ist um so grofter, je langsamer wir 
spreehen, und um so kleiner, je schneller w ir spreehen.

In der Rede spricht man m it Verzogerung gewohnlich das, was 
man dem Inhalte nach besonders hervorheben will. Bekanntlich 
betonen wir auch besonders stark das inhaltlich W ichtige im Satz. 
Das Verzogern des Sprechtempos und eine entsprechende Langung 
der Laute und Silben ist somit eng m it dem Satzakzent verbunden. 
Was stark betont wird, wird langsamer gesprochen und gewinnt 
an Dauer. Das Unbetonte oder Schwachbetonte wird in schnellerem 
Tempo gesprochen und verliert entsprechend an Dauer.

Stark betonte Silben haben gleichzeitig eine groBere Lautstarke 
als unbetonte und schwachbetonte Silben. U n d ' Kernsilben bestim
men die allgemeine Tonfiihrung im Satz. Die tonlosen Silben sind 
den Kernsilben melodisch unterordnet. Satzakzent, Satzmelodie, 
Sprechtempo, Dauer und Lautstarke wirken somit eng zusammen. 
Vgl.

Wir sind da, und bleibeH da!
Wir sind im Nachbarzimmer und bleiben noch eine Stunde da.

Die W orter sind  und bleiben tragen im ersten Satz den Satzak
zent. Deshalb tr i t t  bei ihrer Aussprache ein Umbruch des Tonver- 
laufs ein. Diese W orter werden gleichzeitig langsamer und lauter 
als die iibrigen W orter im Satz gesprochen. Im zweiten Satz ist 
sind  unbetont und wird deshalb rascher und leiser gesprochen. 
Auch bleiben tragt im zweiten Satz keinen Satzakzent und ist 
deshalb weniger betont als im ersten Satz. Deshalb wird es leiser 
und schneller gesprochen.

Das Zusammenwirken von Satzakzent, Satzmelodie, Sprechtempo, 
Dauer und Lautstarke ist besonders deutlich an folgendem Vers zu 
beobachten:

In einem "Tal bei armen "Hirten 
Erschien mit "jedem "jungen "Jahr,
Sobald die ersten "Lerchen schwirrten,
Ein Madchen "schon und "wunderbar. (F. S c h i l l e r )

Die fettgedruckten W orter tragen Satzakzent, weil sie inhalt
lich w ichtig sind. Diese W orter bestimmen die H auptlinie der

§ 77. Sonstige Komponenten der Satzintonation.
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Satzmelodie und werden in langsamerem Tempo und m it grofterer 
Lautstarke gesprochen als die iibrigen Worter.

Mit beschleunigtem Tempo, geringerer In tensitat und Lautstarke 
spricht man nicht nur unbetonte Dienstworter, sondern auch 
Einschaltungen, die den Grundgedanken unterbrechen, um ihn 
naher zu bestimmen. Deshalb werden Schaltsatze, Schaltworter, 
Anreden und Einfuhrungssatze, die m itten im Satz und am Ende 
des Satzes stehen, m it entsprechender Verringerung der A rtikula- 
tionstatigkeit und Expiration hervorgebracht:

Ich sei, gewahrt mir die Bitte,
In eurem Bunde der Dritte. (F. S c h i l l e r )
„Also, wann riickst du ins F e ld \ fragte der Vater zum dritten- 
mal, „antworte endlichF (J. R. B e c h e r )

Auch die Klangfarbe der Stimme, durch deren Schattierungen 
wir unsere Gefiihle und unser subjektives Verhalten zu Tatsachen 
prazisieren und die unsere Gemutsstimmung zum Ausdruck bringt, 
nim m t in der emotionellen Rede standig an der Bildung der In- 
tonationsstruktur des Satzes teil. Schon C. L. M e r k e l  hat be
kanntlich darauf hingewiesen, daft sich deprimierende Stimmungen 
in Moll, Freude und Ruhe in Dur aussprechen. 1 Spater machen 
L. R o u d e t 2 und P. P a s s y 3 darauf aufmerksam, daft lebhafte 
Emotionen im ganzen durch ein helles Timbre der Stimme gekemi- 
zeichnet werden, wdbei die Stimme stark, hoch und lebhaft ist, 
wahrend sie unter dem Einfluft der Trauer und Entm utigung ein 
dunkles Timbre annim m t und gleichzeitig schwacher, tiefer und 
langsamer wird. Man versucht auch, die Veranderungen in der K lang
farbe der Stimme in Einklang zu bringen m it der Differenzierung 
von Satzakzenten und melodischen Modulationen im Zusammenhang 
m it der Wortfolge im Satz. 4 Diesen Zusammenhang sehen wir 
auch in den besprochenen V arianten des Satzakzents, die ohne 
Emphase oder m it Emphase funktionieren und ihre melodischen 
Grundm odulationen entsprechend variieren. D arin auftert sich wie- 
derum das Zusammenwirken der Intonationskomponenten.

Vor allem konnen wir die E m p h a s e (die Emotion) als etwas Ein- 
heitliches dem I n t e l l e k t u e l l e n  (Logischen) — ebenfalls als 
E inheit aufgefaftt — zur Seite stellen. In der Rede ist jegliche 
emotionelle und intellektuelle Aufterung konkret. Deshalb gibt es 
praktisch eine untibersehbare Anzahl von Schattierungen der 
Gefuhlsaufterungen. Und es ist bis heute noch niem and gelungen, 
diese Schattierungen in vollem Mafte zu bestimmen und zu klassi-

1 C. L. M e r k e l ,  Physiologie der m enschlichen Sprache (Physiologische 
L aletik), Leipzig 1866, S. 850.

2 L. R o u d e t ,  E lem ents de phonetique generate, Paris 1910.
8 P . P a s s y ,  Les sons du irangais, Paris 1929.
4 E. G a m i l l s c h e g ,  Zur E inw irkung des A ifektes aui den Sprach- 

bau, N euphilologische M onatschrift, 1930.
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fizieren. Ansatze dazu finden wir zwar schon bei Fr. S a r a n , 1 
der die „reine Schallform“, die den Zweck der M itteilung ver- 
folgt und intellektuellen (logisch-verstandesmafiigen) Charakter hat, 
von der „ethischen Schallform“ trennt, die den AuBerungen von 
Gemiitsbewegungen dient.

Diese bahnbrechende Zweiteilung in ,,reine“ und ,,ethische“ 
Schallform findet eine weitere Entw icklung bei K. B u h l e r , 2 der 
in der sprachlichen AuBerung einerseits die intellektuelle D a r -  
s t e l  l u n g  (M itteilung, Explikation) an und fiir sich, andererseits 
d i e e m o t i o n e l l e G e s t a l t u n g  unterscheidet, die der Sprechende 
der Darstellung verleiht, um konkrete Emotionen auszudriicken 
(kundzugeben) und vom Horenden, an den er sich wendet (an den 
er appelliert), richtig verstanden zu werden. Auf diese Weise wer
den die sprachlichen AuBerungen einerseits auf die Ebene der 
D a r s t e l l u n g ,  andererseits auf die Ebene der K u n d -  
g a b e  und der A p p e l l a t i o n  projeziert. N. S. T r u 
b e t z k o y  kommt bekanntlich zu dem SchluB, daB die D arstel
lung zum Sprachsystem gehort, wahrend Kundgabe und Appellation 
vorwiegend der Rede angehoren. Nur einige normierte Erscheinun
gen der Kundgabe und A ppellation sollen ins Sprachsystem aufgenom- 
men werden. 3

Bekanntlich bestehen die Hauptaufgaben der Sprache jedoch 
nicht nur in der Uberm ittlung und Bildung von Gedanken, son
dern auch in der U berm ittlung von WillensauBerungen und Gefuh- 
len. Wir haben oben bestimm t, daB es syntaktische Grundmodelle 
m it Prim arakzent von Aussage- und Fragesatzen gibt, die der 
O berm ittlung und Bildung von Gedanken dienen, daB es Grundmo
delle m it Prim arakzent von Befehlsatzen gibt, m it deren Hilfe 
wir unseren W illen auBern, und daB es auBerdem Grundmodelle von 
eigentlichen Ausrufesatzen m it emphatischem Satzakzent gibt, 
die dem Ausdruck von Gefuhlen dienen. Also en thalt das Sprach
system nicht nur Ausgangsformen fiir intellektuelle, sondern 
auch fiir emotionale M itteilungen.

Ins Redesystem gehoren die Redevarianten der syntaktischen 
Grundmodelle m it Varianten des Satzakzents und der Intoneme, 
m it deren Hilfe intellektuelle und emotionelle AuBerungen kon- 
kreter Art gemacht werden. Es kann in der Rede ein beliebiger 
Aussage-, Frage- und Befehlsatz emphatischen Charakter anneh- 
men und durch entsprechende Veranderungen in der Klangfarbe 
der Stimme und der Intonation des Satzes iiberhaupt Gefiihle 
zum Ausdruck bringen. So kann z. B. die* H auptvariante des S at
zes Es weint ein 1K ind  in konkreten Situationen verschieden 
intoniert werden, wobei in der Klangfarbe der Sprechstimme

1 F r. S a T a n ,  Deutsche V erslehre, Handbuch des deutschen U nterrichts, 
Bd. 3, 3. Teil; M unchen 1907.

2 K. B u h l e r ,  Sprachtheorie, Jena 1934.
8 N. S. T r u b e t z k o y ,  Grundziige der Phonologic, P rag  1939, S. 28—29.
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M itleid, Sorge, Unruhe, Anteilnahm e, Oberraschtheit, Arger, 
Unzufriedenheit usw. zum Ausdruck kommen konnen.

Leider ist aber bis heute noch nicht geniigend genau bestimm t, 
durch welche physischen Eigenschaften der Stim m odulation man 
einzelne Gefuhlsschattierungen voneinancter unterscheidet: U nru
he von Sorge, Angst von Schrecken und Furcht usw. Dazu kommt 
die Unzulanglichkeit unserer techmschen Vorrichtungen, die 
emotionale AuBerungen nicht deutlich genug registrieren.

Genetisch betrachtet, geht wohl in der menschlichen Sprache 
die klangfarbliche Differenzierung von AuBerungen der intellek- 
tuellen voraus, denn Ansatze dazu gibt es ja in der „Sprache" 
der Tierwelt. Tiere urteilen vor allem nach der Klangfarbe der 
Stimme, ob wir es gut oder bose m it ihnen meinen. Ebenso kleine 
Kinder, die noch „nichts verstehen". Vgl. die Klangfarbe und 
Intonation folgender Satze: Ach, du Armes! Wer hat dich nur so 
zugerichtet? Wohl dieser da? Dann aber raus m it dirl

Die Klangfarbe der Stimme ist somit eines der ursprunglich- 
sten Intonationsm ittel unserer Sprache, gleichzeitig aber auch 
das komplizierteste und bis jetzt am wenigsten erforschte. Es 
gibt wohl auch kein zweites Intonationsm ittel, das in demsel- 
ben MaBe international ware.

Mari sucht in unserer Zeit nach K larheit auf dem Gebiet der 
Klangfarbe des Stimmtones. Von Bedeutung sind die Forschungen 
von F. T r o j a n ,  besonders sein Werk „Der Ausdruck der Sprech- 
stimme“ (Wien-Dusseldorf 1952), in dem der Verfasser zu den 
Grundformen (Akuemen) der wichtigsten Gefiihlschattierungen 
kommt und versucht, dieselben p a t h o g n o m i s c h  (durch Bestim- 
mung der charakteristischen emotionalen Merkmale) und p h y s i o -  
g n o m i s c h  (durch Bestimmung der physischen Merkmale und 
Ausdrucksmittel) zu beschreiben.

Bekannt sind die Untersuchungen von W. A. A r t j o m o w ,  der 
durch Experim entaluntersuchungen und Verallgemeinerungen zu 
17 .Grundmodellen des Ausdrucks von Em otionen kommt, die er als 
„Typen von emotionellen E inheiten des Sprachsystems“ betrach te t. 1 
Eine derartige Vereinigung nahestehender Gefiihlschattierungen in 
Gruppen m it einem grundlegenden distinktiven Merkmal ist ein 
guter Ansatz zu weiteren Forschungen.

Im praktischen U nterricht ist die Unterscheidung von intel- 
lektuellen, emotionalen und intellektuell-em otionalen AuBerun
gen von Bedeutung, die durch verschiedene V arianten des Satz
akzents, der Intoneme und der phonetischen Satzgliederung zum 
Ausdruck kommen. W ichtig ist die Unterscheidung von hohen und 
m ittleren  Tonstufen als Ausdrucksmittel emotioneller und in- 
tellektueller AuBerungen.

1 В. А. А р т е м о в ,  Коммуникативная, синтаксическая, ^логическая и 
модальная функции речевой интонации, М атериалы коллоквиума по экспе
риментальной фонетике и психологии речи, МГУ, 1966, стр. 15.



f a c h a u s d r Oc k e

Es w erden  die inhaltlich w ichtigsten Fachausdriicke alphabetisch angeord- 
nct, kurz gedeutet und mit Seitenzahlen versehen.

Lautes der Frem dsprache ausgeht — 
135

abrupt — abgerissen, mit jahem  Ab- 
schluB—  8, 90, 91 

a k tu e lle  Satzg liederu ng — G liede- 
rung  des Satzes unter Beriicksichti- 
gung seines konkreten G edankenin- 
halts — 156 

A kzentgew icht, A kzentgrad —  G rad 
der dynam ischen (artikulatorischen 
und expiratorischen) Kraft, mit der 
Silben hervorgebracht w e rd e n — 19, 
20, 21, 42, 144 ff.

A kzentm odell — unikale Struktur der 
A kzentverteilung im Wort —  20, 
147 ff.

A kzentstarke —  s. A kzentgew icht — 
140, 164

A kzentstruktur —  Aufbau der Akzent
v e rte ilu n g —  21 

A k zentierung —  konkrete V erteilung 
des A kzentgew ichts beim  Sprechen— 
18, 160 ff.

A kzentvarianten  —  Arten des Satz
akzents mit gleichen sprachsystem - 
lichen G rundfunktionen— 160 ff. 

AUophon —  Schattierung, Variante, 
Modifikation eines Phonem s beim 
Sprechen — 49 

A ltern a tiv e  —  Teil einer alternativen 
F ra g e — 190 

a ltern a tiv e  Frage —  eine Doppelfrage, 
die aus zwei inhaltlich kontrastieren
den Fragesatzen b es teh t— 190 

A n p assu n g— artikulatorische An- 
gleichung, Assimilation —  54, 55,
118 ff.

A p p ella tion  —  das A ppellieren des 
Sprechenden an den Horenden, w obei 
die bloBe M itteilung (Darstellung) 
situativ bedingte Schattierungen an- 
n im m t— 156, 193 

A p p ellfu n k tion — Funktion, die man 
durch die A ppellation e rz ie lt— 156, 
157, 193

A ssim ilation  —  s. A npassung— 118 ff. 
A usgangsform  — die Form  des sprach- 

lichen Q rundm odells, die in der 
starken Position am deutlichsten zum 
Ausdruck kom m t— 156, 158, 159,
171, 193

A usgangslaut —  Laut dcr M utter- 
sprache, von dem man bei der prak
tischen A neignung eines ahnlichen

bila tera l — zw eiseitig —  5, 7, 47 
binar —  aus zwei G liedern bestehend— 

56
D arstellu n g  —  eine intcllektuelle Mit- 

teilunq (Information) ohne emotio- 
nelle F a rb u n g — 156, 193 

D arstellungsfunktion  — Funktion, die 
man durch die D arstellung erzielt — 
157, 193

Dauer —  die zur H ervorbringung no- 
tige Z e it— 144, 191 ff. 

dertiarkative Funktion — abgrenzende 
F unk tion—  148— 150 

diakritisches Zeichen — Unterschei- 
dungszeichen —  26 

differenzierende O ppositionsglie- 
der — G lieder einer Opposition, die 
sich durch ein differenzierendes 
M erkm al unterscheiden —  92 

diffus —  mit w eit auseinanderliegenden 
E igentonen (Formanten) —  63, 91 

d istin k tiv — differenzierend, unter- 
sche id en d —  148, 150, 194 

D istribution— V erteilung der sprach- 
lichen Erscheinungen in der Rede 
mit Beriicksichtigung ihrer m ateriel- 
len und funktionalen Ahnlichkeit und 
ihren Positionsbedingungen —  52, 92, 
146

distributive S prachanalyse —  wissen- 
schaftliche Erforschung der Sprache 
auf Grund der RegelmaBigkeiten der 
Distribution —  49, 92 

D ivergenz — s. Allophon —  49 
D oppelfrage —  eine Frage mit zwei 

alternativen T e ilen — 190
Eigenton — der charakteristische Ton 

eines Resonators (Resonanzraumes); 
der charakteristische Ton eines Lau
tes (im ttbertragenen S in n e)— 6, 40, 
46, 57, 63, 65 ff., 72 ff., 79 ff., 100 ff. 

elid ieren  —  auslassen, ausstoBen — 149 
Em phase —  E m otion— 130, 162 ff. 
em phatisch — em otionell— 17, 157 
em phatischer Satzakzent —  Satzak

zent der eigentlichen Ausrufesatze —
18, 161, 164, 193

E nklise —  Teil der rhythm ischen G rup
pe, der nach der Kernsilbe steht —
19, 165
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Expiration — Ausatm ung — 30 
E xpirationstheorie — auf der Ausat

mung beruhende T h eo rie— 141 
Explikation — intellektuelle M itte i

lung, Darstellung, Information ohne 
cmotionelle F arb u n g — 156, 193

Form ant —  s. Eigenton —  57, 63 
Frequenz —  Schwingungszahl in der 

Sekunde —  42

G egensatzdruck  —  s. K ontrastakzent— 
187

G renzsignal —  Zeichen, das auf die 
Grenzen sprachlicher Einheiten hin- 
weist — 150 

g le ich e  D istribution —  gleiche Ver- 
teilung; gleiche Positionsbedingun- 
gen — 52

Grundform —  s. Ausgangsform — 57 
G rundm odell —  Einheit des Sprach- 

systems in ihrer Grundform  und 
G rundfunktion— 147, 155, 175, 193, 
194

G rundm odulation — M odulation des 
Stim m tones im G rundm odell— 193 

G rundvariante —  H auptvariante des 
G rundm odells in der starken Posi
t io n — 50

H auptakzent—A kzent der K ernsilbe— 
140, 144

H auptbetonung — s. H auptakzent — 
21, 144

H auptm odifikation — s. G rundvarian
t e — 50, 104 

H auptschattierung — s. G rundvarian
te  — 50

H auptvariante — s. G rundvariante — 
92, 159, 194 

H ererosprache — Sprache des afri- 
kanischen Stam m es H e re ro — 141 

H ertz — eine D oppelschw ingung — 
42 ff.

hom organ — mit dem selben O rgan ge
b ild e t— 106 

H om organitat —  Bildung njit gleichen 
O rganen — 106 

H yperhochton —  sehr hoher Ton — 
150

in te llek tu e ll — den Intellekt, die lo- 
gische Seite der Sprache mit Aus- 
schluB der Em otion be tre ffen d — 157, 
163, 192

in te lle k tu e lle  Schattierung — Schat
tierung  des G rundgedankens der 
H auptvariante eines Satzes, die in 
den R edevarianten des Satzes zum 
Ausdruck k o m m t— 160
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Intensitat — die dynam ische Kraft, m it 
der Teile der Rede gesprochen w er- 
den — 42, 140, 144, 146 ff.

Intervall — Abstand zwischen Ton- 
hohenstufen — 153, 176 

Intonation (des S a tzes )— superseg- 
m entare lautliche Erscheinungen 
des gesprochenen S a tzes— 16, 21, 
152 ff.

Intonem  — Prosodem , tias den Melo
dieverlauf auf der Kernsilbe des 
Satzes und auf der ersten Silbe des 
Nachlaufs bezeichnet, sowohl im 
Satzganzen als auch im Sprechtakt — 
171 ff.

Intonem paar — G lieder einer binaren 
Opposition von Intonemen mit diffe
renzierenden M erkm alen— 172 ff. 

invariante Funktion — eine Funktion, 
die dem Grundm odell eigen ist und in 
alien seinen Varianten w irk t— 171

Kern der Silbe — der silbenbildende 
L a u t— 141 

K ernsilbe — die Silbe mit dem H aupt
akzent, dem schw crsten A kzentge- 
w icht in der phonetischen Einheit — 
19, 20, 21, 140, 144 ff.

Klangbild (des Lautes) —  der K lang 
eines Lautes, seine verallgem einer- 
ten akustischen Eigenschaften — 32, 
52, 92, 110 ff.

K langfarbe (des Lautes) —  s. Klang
b i ld — 40, 42, 45, 66, 72, 117 

K langfarbe der Stim m e —  Tim bre; 
die eigenartige akustische Farbung 
dcr Stimme, die durch O bertone 
entsteht und dem Ausdruck cm otio- 
neller AuBerungen d ie n t—  154, 163, 
191, 192, 194 

klangfarb liche D ifferenzierung —  
Unterschcidung em otioneller Schat
tierungen durch die Klangfarbe der 
Stim me — 194 

kom m unikative A ufgabe (des Sat
z e s )— die Aufgabe des Satzes in der 
Them a-R hem a-B ezeichnung— 156 

kom m unikative G liederung (des Sat
z e s )—  G liederung des Satzes vom 
Standpunkte der Them a-Rhem a-Be
zeichnung—  164 

kom m unikativ eing liedriger Satz — 
ein Satz, der nur das Rhema ent- 
halt — 158, 160 

kom m unikative Z ie le in ste llu n g  (des 
Satzes) —  die Einstellung zur Be- 
zeichnung einer Aussage, einer F ra
ge, eines Befehls oder eines Aus- 
ru fe s— 19, 156 ff.



kom m im ikativ zw eig lied riger  Satz—
ein Satz, der Thcma und Rhcina 
enthalt — 158 

kom pakt — mit eng bcicinanderlicgcn- 
den EigcntOnen (F orm an tcn )— 63, 
91

k om plem entare D istribution — V er
teilung der Schattierungen eines 
Grundm odells in der Rede, wobei 
jede Schattierung ihre besondere 
Position hat — 52, 92, 146 

Konfiguration (der Stimme) — Verlauf 
des G rundtones der Stim me — 152, 
154 ff.

konstitu ierende Funktion — bilden- 
de, organisierende F u nk tion— 153 

K ontrastakzent —  Satzakzent, der Ge- 
geniiberstellungen von intellektuellen 
AuBerungen bezeich n e t— 18 ff. 

kontrastierender A kzent — s. Kon
tra s tak zen t— 18, 163 

kulm inative Funktion —  gipfelbilden- 
de F unk tion— 148, 149 

Kundgabe —  der Ausdruck, die Expres
sion, mit w elcher eine M itteilung 
(Explikation, Information) hervorge- 
bracht w ird — 156, 158, 193 

Kundgabefunktion — Funktion, die 
man durch die Kundgabe erzielt — 
158, 193

L aletik  — Sprechkunde —  13 
Lautbild — s. K langbild —  49 
Lautfunktion —  sprachsystem liche 

Funktion der Laute — 32 
L autstarke — Intensitat des akustischen 

E ffek tes— 153, 191, 192 
L ogop ad ie—  W issenschaft von der

Sprechbehinderung und ihrer Hei- 
lu n g — 13

m axim ale P honem unterscbeidung —
m aximal deutlicher Ausdruck der 
differenzierenden M erkm ale der
Phonem e — 158 

M ediallinie —  Linie langs der M itte des 
Zungenriickens —  75 

M elodiefuhrung —  M elodieverlauf — 
18, 163

m elodische G rundgestalt — melodi- 
sche Struktur des syntaktischen 
G rundm odells— 172, 175 

M odulation — s. Konfiguration —  172, 
176, 192 

M elos — die Satzm elodie —  13 
M itteilung — s. D arste llung— 156, 193 
M odifikation — R edevariante des 

G rundm odells— 130, 132 ff.

neutraler A k zen t— A kzent des syn
taktischen G rundm odells— 18 

n eutraler B efehl — Befehl ohne Em
ph ase—  18 

N eu tra lisieru n g — Ausgleich der dif
ferenzierenden M erkm ale von G lie- 
dern einer Opposition infolge der 
Rcduktion in schwachen Positio
n e n — 49, 51, 172, 176

O ppositionsglied — Glied einer O ppo
s itio n — 91 

Opposition — binare G egeniiberstellung 
von sprachsystem lichen E inheiten 
mit differenzierenden M erkm alen — 
10, 52, 57 ff.

O ppositionspaar — binare G egeniiber
s te llu n g — 50, 52, 63, 91 

O ppositionskontakt —  die M oglichkeit 
als Oppositionsglied mit einem an
deren Oppositionsglied in K ontakt 
zu treten  —  92 

oral —  den M undraum  betreffend — 91

pathognom isch — durch Bestim m ung 
der charakteristischen em otionalen 
M erkm ale—  194 

Phonationsatm ung — Atm ung beim 
Spreehen —  32 

Phonem  — lautliches G rundm odell des 
Sprachsystem s — 5, 9, 15, 21, 39, 
47 ff.

Phonem atik — Teil der Phonetik  und 
Phonologie, in dem das Phonem sy- 
stem behandelt w ird — 8, 21, 32 ff. 

phonem atlsche A ussprache — cine 
Aussprache, bei der Phonem e in 
ihrer Grundform  ausgesprochcn w cr- 
d e n — 118 

plionem atische Transkription — cine 
Transkription, die nur v die G rund- 
formen der Phonem e bezeichnet-— 
26

phonem atische Sprachm ittel —
Sprachm ittel des Phoncm systcm s — 
140

phonem atische V /ertu n g— cine W er
tung vom Standpunkte des P honem - 
und Sprachsystem s a u s— 106 

phonem atisches System  — Phoncm - 
system — 9, 10, 57 

Phonem inventar — Bestand des Pho- 
nem system s — 49—51, 53 

Phonem w ert —  dcr sprachsystem liche 
Wert eines Phonem s, seine differen
zierende K ra ft— 105, 108 

phonetische Basis — G esam thcit der 
phonetischen H auptm erkm ale einer 
Sprache — 57
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phonetisches System  —  System der 
R edevarianten von Phonem en und 
Prosodem en — 21, 57 

P h o n o lo g ie—  Lehre von dem sprach- 
system lichen W ert der Lautm ittel — 
8—9, 13, 49, 61 ff. 

phonologisch—den sprachsystem liehen 
W ert dcr Lautm ittel betreffend — 7, 
92 ff.

phonologische Basis — G esam theit 
der binaren U nterscheidungsm erk- 
male einer Sprache —  57 

phonologische E in h eit— lautliche Ein
heit von sprachsystem lichem  W ert— 
140, 141

p honologisches M erkmal —  differen- 
zierendes M erkm al —  63, 90 

p honologische W ertung —  s. phone
m atische W ertung —  9, 15, 50, 151 

physiognom isch — durch Bestimmung 
der physischen M erkm ale und Aus- 
d rucksm itte l— 194 

Position —  Stellung im RedefluB — 7,
20, 50 ff., 57 ff., 87, 93 

Prim arakzent — s. neutral,er A kzen t—
160, 163

progredient — w eiterw eisend — 175 ff. 
P roklise —  Teil der rhythm ischen 

Gruppe vor der K ernsilbe— 19, 165 
- Prosodem  — prosodische Einheit —  9 

Prosodik —  Teil der Phonetik und 
Phonologie, der alle lautlichen Er- 
scheinungen behandelt, die nicht zur 
Phonem atik gehoren —  21, 57, 140 ff. 

prosodische Einheit — s. Prosodem  — 
140

prosodisch —  zur Prosodik gehorend— 
8, 9, 10, 16, 20, 49, 140 ff. 

psycholog ische Pause — Pause, die 
als effectives A usdrucksm ittel an un-

fewohnlichen Stellen gem acht w ird— 
7, 164 ff.

Q ualitat (des Lautes) —  das Klangbild 
betreffend —  63, 79 ff.

Q uantitat — die Zeitdauer betreffend, 
m it der Segm cnte der Rede gespro
chen w erden — 63, 66, 139 ff.

Rede — das Sprachsystem  in rnirnd- 
licher und schriftlicher AuBerung — 
7, 9, 10, 48, 49, 51 ff.

R edelaut — konkreter Laut — 6, 47, 49, 
51 ff.

.Redesystem  —  V ariantensystem  der 
Phonem atik und P ro so d ik — 5—8, 9, 
51 ff.

R edevariante — s. M odiftkation — 7,
21, 160, 176, 194
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r e le v a n t— von sprachsystem lichem  
W ert — 7, 8, 9, 171 

Rhema —  das Neuc in der M itte ilung— 
158 ff.

rhythm ische Gruppe —  Teil des 
Spreehtaktes mit einer Kernsilbe — 
19, 20, 140, 141, 164, 170

sag itta l — parallel zur M ittelachse
lieg en d — 13 

Satzakzent —  V erteilung des A kzent- 
gew ichts im Satz — 16, 140, 158 ff. 

Satzakzentierung —  V erteilung des 
A kzentgew ichts im Satz beim Spre
ch e n — 160 

satzb eton te Silbe —  s. K ern silb e— 9, 
187

Satzbeton u n g— s. S a tzak zen t— 17 ff. 
Satzintonation —  s. Intonation des Sat

z e s— 139, 151 ff.
Satzm elodie —  Verlauf des G rundto- 

nes der Stimme im Satz — 15, 140, 
152, 154, 170 ff.

Satzschem ata —  G rundm odell des 
Satzes — 155 

Satztyp  — Ausgangsform des Satzes—
5, 155, 194

Schattierung —  s. M odifikation — 25, 
26 ff., 40, 48, 51, 53, 62, 66, 71, 77, 86 ff. 

Schattierungsreihe — G esam theit der 
w ichtigsten Schattierungen eines 
Phonem s —  51 

schw ache Position —  Position, in der 
das G rundm odell bedeutender Ein
w irkung der Umgebung ausgesetzt 
ist —  57 ff. 

schw ebende B etonung —  gleich starke 
B e tonung— 148 

Segm ent — Glied —  140 
Situation — konkreter Zustand — 7, 

16 ff.
situ ativ  bedingt — durch den konkre- 

ten Zustand bedingt —  7, 18, 19, 51, 
140 ff.

Sp ek tra lan a lyse—e x p e rim e n te d  Ana
lyse mit dem  Spektrographen; Be
stim m ung des Form antenbestandes, 
der Dauer und Intensitat von Lau
te n — 76, 77 

S p ek trogram m — fixiertes Ergcbnis 
der Spektralanalyse —  77 

Sprache — dialektische Einheit von 
Sprachsystem  und Redesystem  — 5,
6, 7—9, 11 ff.

Sprachlaut — konkreter Laut der Spra
che ohne konsequcnte Zw eiteilung in 
phonologische und phonetische Ei- 
genschaften — 5, 8, 11, 13, 14, 15, 
32, 39, 42, 47, 51 ff.



sp ra c h lich —  zur Sprache als dialek- 
tische Einheit von Sprachsystem  und 
Redesystem  g eh o ren d — 5, 7 If., 10, 
15, 32 ff.

sprachliche R elevanz —  sprachsystem - 
licher W ert — 8 

Sprachsystem  —  System  von unikalen 
relevan ten  G rundm odellen der Spra- 
ehe und der RegelmaBigkeiten in 
ihren funktionalen Beziehungen zu- 
einander — 5, 7 ff., 47, 51, 157,
171 ff.

Sprachw ert — s. sprachliche Rele
vanz — 10 

Sprechtakt —  Teil des Satzes mit selb- 
standiger K ernsilbe und selbstandi- 
gem Intonem —  8, 16 ff., 140, 163 ff. 

starke Position —  Position mit maxi- 
maler Unterscheidung der G rund
m o d elle— 57 ff. 

suprasegm entar —  iiber den Segm en- 
ten s te h e n d — 140 ff.

Syntagm a —  syntaktische E inheit — 
1 6 -1 8 , 161, 164 ff. 

syntaktische F ullung —  lexikalisch- 
gram m atischer Bestand des Satzes — 
159

syntaktische F un k tion — allgem eine 
G rundfunktion des Syntaxem s — 5, 
155, 156, 159 

syntaktische G rundform — Grundform  
des Syntaxem s in seiner starken Po
sitio n — 156, 159 

syntaktisches G rundm odell — s. Syn- 
ta x e m — 156, 193 

S y n ta x em —  aussagende, fragende, 
befehlende un£ ausrufendc G rund
m odelle mit unikaler S truktur und 
Funktion — 5, 7, 157, 158, 171 

S ystem  einer Sprache —  Sprachsy
stem und Redesystem  in ihrer Ge- 
sam theit —  7 

S ystem stu fe —  Stufe des Sprachsy- 
stems und Stufe des R edesystem s— 8

tem p orale G esta ltu sg  —  G esam theit 
der tem poralen Abstufungen im 
S a tz— 18

T hem a — das Bekannte in der M ittei
lu n g — 157

term inal —  abschlieBend —  175 ff. 
Tim bre — Klangfarbe der Stim me —  

192
T onbew egung —  Tonverlauf — 8, 19 
T onebene —  T onstufe— 162, 181 
T onfiihrung—  s. M elodiefiihrung —

T onhohen in tervalle  — Abstande zw i
schen den Tonhohenstufen— 146, 
161, 162

T onhohenverlauf —  Tonverlauf, M e
lod ieverlau f—  146 

T onstarke —  dynam ische und akusti- 
sche Starke des T ones— 5, 139, 140 

T onverlauf — s. M elodieverlauf — 9, 
174 ff.

Oberschneidung (in Schattierungsrei- 
hen) — Zusammenfalien von Schattie
rungen zw eier oder m ehrerer Pho
n em e— 51 

Umbruch (der Stimme, des Tonver- 
laufs) —  entschiedene W endung in 
der Richtung des T onverlaufs— 152, 
191

Variante —  s. M odifikation —  7, 8, 9, 
51, 52, 53, 57, 91, 92, 148, 158, 163, 
176 ff.

V ariantenreihe —  s. Schattierungs- 
reihe — 51 

V erschluB-V orschlag — ein leichter 
kurzer VerschluB wie ein Vorschlag 
in der M usik— 107 ff.

W ertanalyse —  Analyse mit bcson- 
derer Beriicksichtigung des sprach- 
system lichen W crtcs dcr Sprachm it- 
tcl — 13

W ortak zen t—  V erteilung des Akzcnt- 
gew ichts im Wort unter Beriicksich
tigung des Tonhohcnverlaufs und der 
D auerabstufungen— 15, 139, 140,
144, 146

W ortbetonung —  s. W ortakzent — 144, 
146

Z w eiphonem igkeit —  das V orhandcn- 
sein zw eier Phoneme in einem  Laut-- 
segm en t— 108
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