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1. Einleitung 
Dieses Buch soil in knapper und kompakter Form das wichtigste Grundwis-
sen iJber die Lautstruktur deutscher Worter vermitteln. Es setzt nur minimale 
Kenntnisse der Sprachwissenschaft voraus und kann daher nach einem Ein-
fijhrungskurs in die Sprachwissenschaft oder auch parallel dazu gelesen 
werden. 

Adressaten und Aniiegen dieses Buchs: Es ist in erster Linie fur Studieren-
de der Germanistik in Bachelor- oder Lehramtsstudiengangen geschrieben 
worden, die sich schnell , aber grundlich in die Phonologie des Deutschen 
einarbeiten wollen und sich nicht unbedingt zu Sprachwissenschaftlern 
oder Phonologen ausbilden lassen wol len. Aber auch fiJr diese ist es geeig-
net, denn sogar die guten Lehrbiicher der Sprachwissenschaft behandein 
die Phonologie des Deutschen stiefmiJtterlich oder stellen sie unnotig kom-
pliziert dar. Ein wichtiges Aniiegen dieses Buchs ist, zu zeigen, dass die 
Lautstrukturen des Deutschen einfachef sind, als sie iJblicherweise gesehen 
und dargestellt werden. Dazu soil auch eine Vielzahl von Graphiken die-
nen, die manche Strukturen leichter verstandlich machen als ein Text. Ein 
weiteres Aniiegen ist, die Leser fiir die Sichtweise dieses Buchs zu gewinnen 
und gegen mogliche Alternativen zu argumentieren. Es soil versucht wer
den, ein moglichst einfaches, aber koharentes Bild der deutschen Lautgram
matik zu zeichnen, die bis ins Detail auch erklart werden kann, und zwar 
durch die Phonetik. Formale „Erklarungen", etwa durch die Eleganz der 
Darstellung oder durch besonders raffinierte formale Reprasentationen der 
Lautstrukturen, erklaren in Wirkl ichkeit nichts; somit weicht die Darstellung 
dieses Buchs in einigen Punkten von den iiblichen Darstellungen ab. Daher 
wird es wohl auch Dozenten der Sprachwissenschaft geben, die dieses 
Buch mit Gewinn lesen konnten. 

Der Nutzen der Phonologie: Grundliche Kenntnisse der Phonologie 
braucht man z. B., wenn man die Schreibung der deutschen Sprache verste-
hen wi l l und vielleicht dieses Verstandnis an SchiJler weitervermittein w i l l . 
Die Schrift hat in wesentlichen Ziigen eine Grundlage in der Lautstruktur, 
die man kennen sollte, aber in manchen Details eben auch nicht; dann pro-
voziert die Lautstruktur Schreibfehler. Umgekehrt haben wir so gut w ie kei
ne Intuitionen iJber die Lautstruktur, die nicht von der Schrift beeinflusst 
werden. Da sich die Schrift doch immer wieder von der Lautstruktur ent-
fernt, sind unsere Intuitionen oft falsch. So gibt es vielleicht immer noch 
Lehrer, die ihren Schulern weismachen wol len, dass man den Unterschied 
zwischen das und dass horen kann, und dass man seine Ohren aufmachen 
soil, umes r ichtigzu schreiben. Auch zwischen Rad und Rafoder zwischen 
Felle und Fa7/e besteht kein Unterschied in der Aussprache, jedenfalls nicht 
in der Standardsprache. Eine Grundschullehrerin sollte aber auch nicht nur 
das Schreiben unterrichten, sondern auch imstande sein, zu erkennen, ob 
ein SchiJler einen Sprachfehler hat oder einfach nur eine andere Mutterspra-
che spricht oder einen anderen Dialekt. 



8 1. Einleitung 

Die Phonologie ist aber nicht nur fur das Grundschullehramt wichtig, 
sondern auch fur die Sekundarstufen, denn die Metrik, die Lautsymbolik 
und die kiJnstlerische Gestaltung der Sprache im Ailgemeinen versteht man 
nur, wenn man ihre Lautstruktur kennt. Auch fur Fremdsprachenlehrer und 
Lehrer des Deutschen als Fremdsprache ist es wichtig, die Lautstrukturen 
der Ausgangs- und der Zielsprache zu kennen. Wer die Worter einer Fremd
sprache in seine eigene Phonologie presst, kann diese bis zur LJnkenntlich-
keit verstiJmmeln. Daher ist dieses Buch auch fiJr Anglisten, Romanisten 
oder Philologen anderer Facher geeignet. 

Die Phonologie ist aber auch fur eine Vielzahl anderer Wissenschaften 
wichtig, die nichts mit dem Schulunterricht zu tun haben, z. B. fiir die Pho
netik und Computerlinguistik, also Disziplinen, die den Ingenieuren zuar-
beiten. Einem Fahrkartenautomaten oder einem Computer kann man das 
Sprechen beibringen, aber auch das Erkennen von Sprache, so dass er sie in 
geschriebenen Text umsetzt oder Befehle befolgen kann. Theoretisch kann 
man einem Computer auch beibringen, an der Spracheingabe zu erkennen, 
ob sein Benutzer genervt ist oder nicht, woraufhin er gegebenenfalls auf 
einen leichteren Bedienungsmodus umschalten kann. Dazu muss man wis
sen, welche Eigenschaften des akustischen Sprachsignals wie zu interpretie-
ren sind. 

Was in diesem Buch nicht zu finden ist: In diesem Buch geht es um das 
abstrakte Lautsystem der deutschen Standardsprache. Die Dialekte des 
Deutschen werden so gut wie nicht berijcksichtigt (vgl. dazu Niebaum/Ma-
cha 2006), ebensowenig die Regionalsprachen (Schmidt/Herrgen 2011) 
bzw. die regionale Variation der deutschen Standardaussprache (Konig 
1989). Ebenfalls nicht berucksichtigt wird das Deutsch, das aufterhalb 
Deutschlands gesprochen wird (Ammon 1996), etwa in Osterreich (Muhr 
2008, http://www.aussprache.at/) oder der Schweiz (Hove 2002). 

Die deutsche Standardaussprache wird durch AusspracheworterbiJcher 
kodifiziert. Ein solches sollte jeder besitzen und haufig benutzen, und sei es 
nur, um die Fremdworter und fremden Eigennamen richtig auszusprechen 
und zu betonen. Heiftt Chamisso „Schamisso", „Schamiss6", oder „Kamis-
so"? Den Namen Chopin spricht man franzosisch aus, kann man ihn auch 
polnisch aussprechen, schlieRilich ist er ja in Polen geboren? Solche Fragen 
beantwortet ein Ausspracheworterbuch, z.B. Krech et al. 2009 oder (be-
zahlbar) Duden 6. 

Es gibt auch ein phonologisches Worterbuch (Muthmann 1996), in dem 
die Worter in einer Lautschrift angeordnet sind, so dass alle Worter, die mit 
„sch" aniauten, nebeneinanderstehen, auch wenn sie ganz unterschiedlich 
geschrieben werden. Manchmal braucht man das, wenn auch nicht gerade 
oft, man sollte aber wissen, dass es auch so etwas gibt. Es gibt nahezu fiir 
jeden erdenklichen Zweck ein Worterbuch, woriiber Hausmann et al. 
1989-1991 Auskunft gibt. 

In dem vorliegenden Buch wird die Phonologie weitgehend unabhangig 
von der Morphologie behandelt (d.h. der Flexion und Wortbildung). Ganz 
ohne Morphologie geht es nicht: Das Wort Holzapfel wird so ausgespro-
chen, dass es kein unzusammengesetztes Wort sein kann. Aber es geniigt, 
die Grenze zwischen den Teilen Holz und Apfel, die „Junktur", zu beruck-
sichtigen. Was die Phonologie nicht leisten muss, ist die Beziehung von Ap-
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und Apfel zu beschreiben, denn das gehor t zur M o r p h o l o g i e . Es w u r d e 
wieder versucht, d ie Arbe i t der M o r p h o l o g i e zu e r i e i c h t e r n , i n d e m 

die phonologischen Strukturen so ra f f in ie r t kons t ru i e r t , dass d i e M o r 
phologie nur noch Stamme und A f f i xe nebene inande rs t e l l t u n d d i e i a u t l i c h e 
Angleichung (etwa der U m l a u t v o n Apfel) d a n n v o n selbst gesch ieht . Nahe-
geiegt wurde dieser Beschreibungsansatz v o n e i n e m Klassiker der P h o n o l o 
gic, einem ohne Zwei fe l genia len We rk , n a m l i c h C h o m s k y / H a l l e 1 9 6 8 . A l -
ierdings hat dieses Werk in der Wissenschaf t d e n B l i ck auf d i e e i g e n t i i c h e 

logiefi jr Jahrzehnte verstel lt , so dass m a n es a u c h d u r c h a u s fu r schad-
ansehen kann. In dem vo r l i egenden Buch w i r d d i e „Morphophonolo-

gie" der Morphologie i Jberantwortet u n d n i c h t behande l t . Eine d e u t l i c h an-
dere Auttassung von Phonologie w i r d in W iese 1 9 9 6 ve r t re ten . 

Ein weiterer Bereich, der durchaus zur P h o n o l o g i e gehor t , w i r d ebenfa l l s 
nicht behandelt: die Sa tzphono log ie ( vg l . Kap. 2) . Das ist d i e P h o n o l o g i e 
grolierer Einheiten, w i e d ie v o n Satzen oder Te i lsatzen, e t w a der Ve r l au f der 
Tonhohe im Satz, die „Satzmelodie". D i e S a t z p h o n o l o g i e muss in e n g e m 
Zusammenhang mi t der Syntax ( d . h . der „G rammat ik " i m l a n d l a u f i g e n Sin-
ne) behandelt werden und kann auch n i ch t o h n e B e r u c k s i c h t i g u n g der regi-
onalen Variation gesehen w e r d e n , d e n n gerade d i e S a t z m e l o d i e ist e in si-
cheres Merkmal, an dem d ie H e r k u n f t e ines Sprechers e r k e n n b a r ist, w e i l 
sie am schwersten durch d ie Sprecher z u k o n t r o l l i e r e n ist (dazu G i l l e s 2 0 0 5 
und Ulbrich 2005). 

Ein weiterer interessanter Bere ich, der in d i e sem Buch n i c h t b e h a n d e l t 
wird, ist der Erwerb der Lautstrukturen d u r c h K inder ode r Lerner des D e u t 
schen als Fremdsprache (dazu K lann-De l ius 2 0 0 8 , B runer 2 0 0 2 , Butz-
kamm/Butzkamm 2008 , D i e l i ng/H i r s ch fe ld 2 0 0 0 f i i r d e n F remdsprachenun-
lerricht) oder die Probleme dabe i , m i t d e n e n s ich L o g o p a d e n befassen 
(Schnitzler 2008, Storch 2002 ) , oder das Er iernen der S ch re i bung (Kirsch-
hock2004). Zur Psychol inguist ik i m A l l g e m e i n e n v g l . R i ckhe i t et a l . 2 0 0 3 ; 
ein Lehrbuch ist Rickheit et a l . 2 0 0 2 . D i e Soz i o l i ngu i s t i k un te rsuch t , w i e 
sich einzelne gesel lschaft l iche G r u p p e n w i e Jugend l i che d u r c h ih re Aus-

iche voneinander abgrenzen ( Pompino-Marscha l l 2 0 0 4 , Hamann/Zyg i s 
, Kiigler et al . 2 0 0 9 , e in Leh rbuch ist Barbour/Stevenson 1998 ) . 

ie Phonologie anderer Sprachen hat prima facie i n e i n e m ge rman i s t i -
Lehrbuch nichts zu suchen . T r o t z d e m w e r d e n an ve r s ch i edenen Stel-

andere Sprachen z u m Verg le i ch he rangezogen , w o sie f i i r d i e Erlaute-
von Erscheinungen der deutschen P h o n o l o g i e n u t z b a r g e m a c h t 
n konnen. Streng g e n o m m e n kann aber das Deu t s che nur i m Zusam-

hang mit den anderen Sprachen der W e l t w i r k l i c h ve rs tanden w e r d e n , 
t nur, was die Phonolog ie bet r i f f t . Ein L eh rbuch der a l l g e m e i n e n Phono-

ie muss daher komplexer u n d anspruchsvo l l e r se in . Empfeh l enswe r t ist 
hier Hall 2011 , ein Lehrbuch , das da r i j be r h inaus a u c h in neuere p h o n o l o -
gische Theorien e inf i ihr t . Ube r d ie Lautsysteme in den Sprachen der W e l t 
kann man sich in formieren bei Ladefoged/Ferrari D i sner 2 0 1 2 , Lade foged/ 
Maddieson 1995; ferner d u r c h d e n „ W o r l d At las o f Language S t ruc tures " , 
derim Internet zugangl ich ist: h t tp ://wals . in fo . 

Ein sehr bedeutender Bere ich der Phono log i e , de r fu r das Vers tandn is des 
Lautsystems der deutschen Gegenwar tssprache u n d fiJr das Vers tandn is der 
Schrift wichtig ist, ist d ie h is tor ische P h o n o l o g i e u n d d i e Schr i f tgesch ich te , 



die aber meistens von der Phonologie der Gegenwartssprache abgetrennt in 
BiJchern und Seminaren behandelt wird. Dieser Bereich wird in dem vorlie
genden Buch nur dort punktuell abgehandelt, wo er unbedingt herangezo
gen werden muss. Veranderungen in der Sprache geben verlasslichere Hin-
weise auf das menschliche Sprachvermogen als die gegenwartssprachlichen 
Strukturen selbst, da Lautwandel meist eine Anpassung schwieriger Struktu
ren an fiir die menschliche Kognition einfachere ist, wahrend die gegen
wartssprachlichen Strukturen auch durch andere Faktoren, z.B. morphologi-
schen Wandel, unnatiJrlich geworden sein konnen. Lautwandel passt 
ijberlieferte Strukturen dem menschlichen Gehirn an. Eine sehr materialrei-
che Darstellung ist Paul 2007, eine knappe Einfiihrung ist Bergmann et al. 
2011, immer noch gut ist Penzl 1975. Sehr empfehlenswert ist Strieker et al. 
2012, ein Arbeitsbuch, das gegenwartssprachliche Strukturen historisch 
erklart. 

Dieses Buch behandelt auch nicht die Geschichte der Phonologiefor-
schung. Zur alteren Forschung informieren sehr gut Fischer-Jorgensen 1975 
und Anderson 1985. Wichtige Klassiker, die man irgendwann gelesen ha-
ben sollte, sind Sievers 1901, de Saussure 1916, Jakobson 1941, Jakobson/ 
Waugh 1986, Chomsky/Halle 1968 und vor allem Trubetzkoy 1939. 

Was in diesem Buch dann doch zu finden ist: Dieses Buch konzentriert 
sich, wie bereits gesagt, auf das Lautsystem der deutschen Gegenwartsspra
che. Im 2. Kapitel werden die Begriffe Phonetik und Phonologie voneinan
der abgegrenzt und eriautert sowie ihre einzelnen Teildisziplinen kurz skiz-
ziert. Im 3. Kapitel wird das Lautinventar des Deutschen dargestellt, dabei 
werden auch die Probleme der Systematisierung des Lautsystems angespro-
chen. Das Vokalsystem kann nur in einer vorlaufigen Version prasentiert 
werden, da fur die prazisierte Fassung in Kapitel 7 erst die Silbenstruktur er
iautert werden muss. Im 4. Kapitel wird die Akustik der Vokale und Konso-
nanten eriautert. Ohne die akustische Phonetik kann man nicht verstehen, 
worin die Unterschiede zwischen den einzelnen Vokalen bestehen, da man 
ja alle beliebig laut und mit beliebiger Tonhohe aussprechen kann. Ein an-
deres Ratsel ist, wie man die Laute p, t und k unterscheiden kann, obwohl 
sie tatsachlich „stumm" sind, d.h., obwohl man wirklich nichts hort, wenn 
sie gebildet werden. In Kapitel 5 wird die Silbenstruktur eriautert, und die 
Lautgrammatik, d.h. die Kombinierbarkeit der Laute zu Wortern. Die Laut-
grammatik des Deutschen lasst sich auf wenige Prinzipien reduzieren. Kapi
tel 6 behandelt den Akzent. Der Akzent im Deutschen ist offenbar nicht be
liebig, trotzdem sucht man seit Jahrzehnten - wie ich meine vergeblich -
nach Akzentregeln. Trotzdem kann man zum deutschen Wortakzent Aussa-
gen machen. Das 7. Kapitel behandelt den Unterschied von Lang- und 
Kurzvokal im Deutschen, der in den meisten Darstellungen der deutschen 
Phonologie sehr ungeschickt behandelt wird. Er wird in der Silbenstruktur 
gesehen. Erst in diesem Kapitel wird das Vokalsystem des Deutschen darge
stellt, das in Kap. 3 noch vorlaufig bleibt. Das 8. Kapitel behandelt die Ver-
schriftlichung des deutschen Lautsystems, das durch unterschiedliche Prin
zipien gesteuert wird, von denen einige das grundlegende phonologische 
Prinzip der Schreibung durchbrechen. 

Jedes Kapitel wird mit Ubungen abgerundet, die dazu anieiten sollen, 
den Text nicht passiv aufzunehmen, sondern mit ihm zu arbeiten. Nur bei 



I .E in le i tung 11 

einer aktiven Ause inandersetzung m i t e i n e m so l chen Text kann m a n den In-
halt optimal auffassen. Be im Lesen so l l te m a n i m m e r w i e d e r d e n B le is t i f t in 
die Hand nehmen und etwas sch re iben . Das Ge lesene in i rgende ine r Form 
schriftlich zu f ix ieren, ist e ine e r s t aun l i ch s c h w i e r i g e A u f g a b e , aber nu r 
wenn einem das gel ingt , k ann m a n s ich s icher se in , es ve rs tanden zu h a b e n . 
Begriffe, die man n icht versteht, so l l te m a n erst i m Index nachsch l agen u n d 
sehen, ob sie n icht an anderer Stelle e r iau ter t w o r d e n s i n d . N i c h t a l l e 
linguistischen Begriffe w e r d e n in d i esem Buch e rk la r t . Es w i r d aber auf e i n 
Glossar verzichtet, we i l bei der E ina rbe i tung in d i e Sprachwissenschaf t das 
Arbeiten mit der Te rmino log ie e ine der w i c h t i g s t e n A u f g a b e n ist. D a z u ist 
ein terminologisches W o r t e r b u c h uner lass l i ch ( e m p f e h l e n s w e r t ist C l u c k 
20^"!. 

Am Ende eines j eden Kapite ls f i n d e n s i ch E m p f e h l u n g e n f i i r d i e ve r t i e fen-
de LektiJre. Die dort genannte L i teratur f i j h r t d u r c h e igene Ve rwe i se we l te r , 
so dass man jedes Thema b e l i e b i g ve r t i e fen k a n n . 

Fiir wertvolle H inwe ise , d i e zu r Verbesserung der ersten Ve rs ion dieses Dank 
Buchs viel beigetragen haben , d a n k e i ch Stefanie Strieker, fiJr dies u n d d i e 
Hilte bei der Manuskr ip tges ta l tung M a r t i n a Oster r ieder , V i n c e n z S chwab , 
Jan Henning Schuize sow ie Frau Jasmine Stern f i i r d i e Be t r euung d u r c h d i e 
Wissenschaftliche Buchgesel lschaft - u n d z w a r sehr h e r z l i c h ! 

Besonderer Dank gebuhr t m e i n e m D o k t o r v a t e r Theo V e n n e m a n n , der d i e 
Weichen fiir die En tw i ck lung der h ier dargeste l l ten Au f fassungen geste l l t 
hat natiJdich ohne fiJr d ie dabe i en ts tandenen I r r t i imer v e r a n t w o r t l i c h z u 
sein. 



2. Phonetik und Phonologie 
Wozu Phonetik, wozu Phonologie? Wenn man vor dem Problem steht, 
einem franzosischen Kommilitonen Unterricht in Deutsch zu geben und 
dieser Schwierigkeiten mit dem deutschen ch hat, z.B. im Wort ich, da er 
etwa immer „isch" oder etwas Ahnliches ausspricht, so ist es sicher hilf-
reich, wenn man ihm zeigen konnte, dass er den Laut nicht nur aussprechen 
kann, sondern es haufig auch tut. Er konnte ja zu den Franzosen gehoren, 
die das Wort fiir ,ja', oui, manchmal nicht wie „wi" sondern wie „wich" 
aussprechen - da ist unser ch: als Teil des Vokals;. 

Was hat nun das ch mit dem / zu tun, und warum weiB man normaler-
weise nicht, dass hier in einem Vokal ein Konsonant vorkommen kann? 
Die erste Frage beantwortet die Phonetik, die zweite die Phonologie. 
Wenn man ein / ausspricht, hebt man die Zunge im Vergleich zum a 
sehr weit nach oben, so dass sie fast den Gaumen berijhrt (man kann das 
spiJren, wenn man abwechseind ein a und ein / ausspricht). Wenn man 
die Zunge nun noch etwas welter hebt, wird der Abstand von Zunge und 
Gaumen so eng, dass die durchstromende Luft Turbulenzen bildet, die 
man als ein Rauschen hort: Wenn dann auch noch der Stimmton des Vo-
kals wie beim Flustern wegfallt, haben wir das ch. Im Franzosischen wird 

- beim / die Zunge etwas welter gehoben als im Deutschen, daher hat das 
franzosische / eine starkere Neigung, das ch zu eritwickeln als das deut-
sche. 

Sprachlaut Warum weift man das normalerweise nicht? Diese Frage beantwortet die 
Phonem Phonologie. Das im / versteckte ch wird zwar ausgesprochen wie der deut-
Funktion g^he Konsonant, ist aber im Franzosischen kein Konsonant. Ein Laut ist nur 

dann ein Sprachlaut (oder Phonem) einer bestimmten Sprache, wenn er in 
dieser Sprache eine bestimmte Funktion erfullt, namlich die Funktion, Wor
ter zu unterscheiden. Das ch unterscheidet im Deutschen z.B. die Worter 
re/c/7 und re/7; wenn wir diesen Laut im Deutschen nicht schreiben wijrden, 
konnten wir die Worter Bleie und Bleiche nicht mehr unterscheiden. Im 
Franzosischen gibt es solche Wortpaare nicht, man braucht den Laut nicht 
zu schreiben, denn das ch tritt nur an ganz bestimmten, vorhersagbaren 
Stellen auf und unter bestimmten Bedingungen. 

Das Deutsche hat ebenfalls einen solchen Konsonanten, den keiner kennt 
und den man nicht schreiben muss: Es ist der „Konsonant", mit dem das 
Wort Apfel aniautet. Hier konnte man natiJrlich einwenden, dass das Wort 
Apfel doch mit einem Vokal aniautet - das ist auch richtig, denn der „Kon-
sonant" ist eben keiner, jedenfalls nicht im Deutschen. Dieser Laut wird ge
bildet wie ein p, nur an anderer Stelle: Ein p bildet man, indem man die 
Lippen verschlieBt, im Inneren des Mundes Luftdruck aufbaut und damit 
den Verschluss sprengt. Das Gleiche kann man auch mit den Stimmlippen 
im Kehlkopf, den Stimmbandern machen, dabei entsteht ein Konsonant, 
den man in der internationalen Lautschrift mit „?" bezeichnet; er heilit 
„glottaler Plosiv". 
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Inn klassischen A rab i s ch ist das e i n ganz n o r m a l e r Konsonant , der a u c h 
am W o r t e n d e v o r k o m m t ( in maa?, ,Wasser ' ) ode r a u c h v e r d o p p e l t i m I nne 
ren des Wo r t s {tasa??ala, , be t te ln ' ) . Im D e u t s c h e n t r i t t er n u r a m A n f a n g 
eines W o r t s t a m m s vo r Voka l auf u n d be i m a n c h e n Sprechern a u c h i m Wor t-
inneren vor e iner be ton ten Si lbe, w e n n d iese auf Voka l an iau te t , w i e in 
The?ater {Theater). W i r s ch re iben d iesen Laut n i c h t u n d h a b e n d a m i t t r o t z 
d e m ke ine P rob l eme b e i m Lesen. D i e w i c h t i g s t e F u n k t i o n dieses Lauts ist 
d ie eines Grenzs igna l s : D i e o r d e n t l i c h e n D e u t s c h e n legen W e r t darauf , 
W o r t g r e n z e n (und auch i m W o r t i n n e r e n : W o r t s t a m m g r e n z e n ) m i t S i lben-
grenzen zur D e c k u n g zu b r i n g e n , w a h r e n d in fast a l i en ande ren Sprachen 
darauf ve rz i ch te t w i r d : W i e be i d e m f r z . „enchamement c o n s o n a n t i q u e " 
w i r d auch i m Engl ischen „gebunden" : M a n sagt n i c h t ?an ?apple, s o n d e r n 
a napple. 

Hie r k o n n t e m a n e i n w e n d e n : W a r u m soi l i ch das w i s sen , i ch kann d o c h 
Deu tsch ! M a n muss das w i ssen , u m o r d e n t l i c h Engl isch l e rnen z u k o n n e n . 
D ie V e r w e n d u n g des g l o t t a l en Plosivs ist n o r m a l e r w e i s e unbewuss t u n d d a 
her schwer kon t ro l l i e rba r , daher muss m a n i hn d u r c h s c h a u t h a b e n , u m i h n 
im Engl ischen zu v e r m e i d e n . W e n n m a n in Eng land auf e i n e m M a r k t e i n e n 
Apfe l kaufen w i l l u n d i hn m i t ?an ?apple beste l i t , w i r d d i e M a r k t f r a u er-
schrecken, w e i l sie g l aub t , m a n sei sehr verarger t . O d e r sie sagt s i ch , das ist 
bes t immt e in Deutscher , u n d d i e D e u t s c h e n s ind j a i m m e r sch lech t ge l aun t . 
Das w i l l d o c h keiner. 

Das ch i m Deu t s chen u n d Franzos ischen auf der e i n e n Seite u n d der g lot-
tale Plosiv i m Deu t s chen u n d A rab i s chen au f der ande ren s ind j e w e i l s pho-
net isch m e h r ode r w e n i g e r g l e i c h , w e i l sie g l e i c h g e b i l d e t w e r d e n . Phono-
logisch gesehen s ind sie in den Sprachen ve r s ch i eden , w e i l sie e n t w e d e r 
e ine w o r t u n t e r s c h e i d e n d e Funk t i on haben ode r n i c h t . 

Phonetik vs. Phonologie 
D i e Phonologie beschre ib t d i e abst rakten Lauts t ruk turen sp rach l i che r 
AuBe rungen , d i e Sprach laute in ihrer F u n k t i o n i m Sprachsystem z u r 
U n t e r s c h e i d u n g v o n W o r t e r n („bedeutungsunterscheidende Funk 
t i o n " ) , ihr V o r k o m m e n in d e n e i n z e l n e n Sprachen u n d d i e K o m b i n i e r 
ba rke i t der Laute, ku rz , d i e „Lautgrammatik" . 
D i e Phonetik dagegen beschre ib t d i e m a t e r i e l l e Seite der Laute sp r a ch 
l i cher AuBe rungen , d i e A b l a u f e der S p r a c h p r o d u k t i o n u n d -wahrneh-
m u n g d u r c h d ie Sprecher, e i n s ch l i eB l i ch der k o g n i t i v e n ode r neurona-
len Aspekte, m i t na tu rw i s senscha f t i i chen M e t h o d e n , e t w a m i t 
Experimenten oder Messungen , o h n e u n m i t t e l b a r e B e r u c k s i c h t i g u n g 
des Sprachsystems. 
Die beiden D i s z i p l i n e n s ind n a t i i r l i c h n i c h t scharf ge t rennt , s o n d e r n 
i jberlappen s ich. 

Die Einheiten der L au tg rammat i k (Sprach laute , S i lben etc.) haben selbst k e i 
ne Bedeutung, sondern nur b e d e u t u n g s u n t e r s c h e i d e n d e F u n k t i o n . Das 
Wort Ei hat e ine Bedeutung , n i c h t j e d o c h d i e S i lbe ei, d i e in Elmer vo r 
kommt, und auch n i ch t der D i p h t h o n g ei, der in der ersten S i lbe meis des 
Worts /Vle/sfer v o r k o m m t . D e r D i p h t h o n g ei un te r sche ide t aber d i e W o r t e r 
schreiben und schrauben. 
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kontinuierlich 
diskret 

Koartikulation 

In der Phonetik unterscheidet man drei Teildisziplinen: 
• Die artikulatorische Phonetik untersucht die Produktion durch den Spre

cher, 
• die akustische Phonetik die physikalischen Eigenschaften des Schalls, 
• die auditive Phonetik die Wahrnehmung durch den Horer. ^ 

i 
Die ersten beiden Teildisziplinen werden in diesem Buch ansatzweise er
iautert, die dritte nicht. Sie ist aber auch wichtig, weil wir die akustischen 
Signale nicht so wahrnehmen, wie sie sind; die menschliche Wahrnehmung 
ist keine getreue Abbildung der Realitat; wir horen z.B. nur Tone zwischen 
ca. 16 und 20.000 Hz. Unsere Wahrnehmung fur Lautstarkenunterschiede 
ist im leisen Bereich viel genauer als im lauten (was in der logarithmischen 
Dezibel-Skala fCir Lautstarke zum Ausdruck gebracht wird), etc. 

Es gibt sogar so etwas wie akustische Tauschungen; ein sprachbezogenes 
Beispiel dafiJr hangt mit der unterschiedlichen „intrinsischen Tonhohe" der 
Vokale zusammen: Im Durchschnitt hat das / einen hoheren Ton als das e. 
Dieser Unterschied wird durch die Wahrnehmung ausgeglichen. Wenn 
man nun ein / und ein e mit physikalisch gleicher Tonhohe hort, wirkt das e 
hoher als das /, ein wahrgenommener Unterschied, der physikalisch nicht 
vorhanden ist. , -

Ein zweites Beispiel fiir die Relevanz der auditiven Phonetik: Wenn man 
das Wort bibbern ins Mikrophon seines Laptops spricht und dann das / he-
rausschneidet und fur das / in Kiste einsetzt (es gibt Schneideprogramme, 
die einem das ermoglichen), und sich dann das neue Wort anhort, hort man 
nicht Kiste sondern KOste. Das b links und rechts von dem / hat die Klang-
qualitat stark verandert. Diese Veranderung korrigieren wir bereits in der 
Wahrnehmung und machen sie gewissermaften rijckgangig, weil wir intui-
tiv wissen, dass die Vokale durch ihre Umgebung beeinflusst werden. Wenn 
das / nun in einer anderen Umgebung auftritt, wird die Veranderung nicht 
riJckgangig gemacht. Diese Erscheinung gehort zu den Konstanzphanome-
nen, die fiir die Wahrnehmung sehr wichtig sind. Wenn wir einen Bleistift 
aus 50 cm Entfernung sehen, ist das Netzhautbild von ihm grower, als wenn 
er einen Meter entfernt ist, trotzdem nehmen wir ihn als gleich groB wahr 
(GroBenkonstanz); ein weiBes Blatt Papier nehmen wir auch unter rotlichem 
Licht als weiB wahr, obwohl das Netzhautbild rotlich ist. Das Blatt wiJrde 
uns rotlich erscheinen, wenn wir es wie bei dem Laut / durch einen entspre-
chenden Trick in weiB beleuchteter Umgebung erscheinen lassen. Diese 
Wahrnehmungskonstanz ermoglicht es dem Menschen, veranderliche Ein-
drijcke mit ein und demselben Objekt zu identifizieren und es so invariant 
wahrzunehmen. Ein Sprachlaut ist, wie wir noch sehen werden, ein hochst 
abwechslungsreiches Ding, das wir auf wundersame Weise als ein Objekt 
begreifen. 

Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen Phonetik und Phonologie 
liegt darin, dass die Einheiten der Phonetik kontinuierlich sind, die der 
Phonologie diskret. Keine zwei konkreten AuBerungen z.B. des Worts Ap
fel sind artikulatorisch oder akustisch identisch, phonologisch gibt es aber 
nur ein einziges Wort Apfel. Auch die Sprachlaute gehen (durch Koartiku
lation) in einander iJber, so dass man nicht genau bestimmen kann, wo ein 
Sprachlaut aufhort und ein anderer beginnt; das gilt vor allem fur die Arti-
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kulat ion: W e n n d i e Z u n g e v o n e i n e m a z u e i n e m f i j be rgehen so i l , muss 
sie sich na t i i r l i ch berei ts w a h r e n d der A r t i k u l a t i o n v o n a auf d i e Pos i t ion 
von f z u b e w e g e n . A u c h d i e W o r t e r w e r d e n n i c h t ge t rennt a r t i ku l i e r t , e t w a ' . • 
gar mi t e iner Pause d a z w i s c h e n , d i e d e m Lee rze i chen z w i s c h e n d e n W o r 
tern entsprechen k o n n t e , t r o t z d e m n e h m e n w i r sie als separate E inhe i ten 
wahr. 

Die versch iedenen Rea l i s ie rungen des Sprach lauts k un t e r s che iden s ich kategoriale 
betracht l ich, z.B. in A b h a n g i g k e i t v o m f o l g e n d e n V o k a l in Kiste u n d Kuh, Wahrnehmung 
phonologisch ist es aber n u r ein abstrakter Sprach laut . Etwas d e u t l i c h e r ist 
dieser Un te rsch ied i m Engl i schen: kit vs. cool. Das A rab i s che un te r s che ide t 
zwei Sprachlaute, d i e p h o n e t i s c h k a u m un t e r s ch i ed l i che r s ind als d i e in to 
und cool: D i e W o r t e r kalb , H u n d ' u n d qalb , H e r z ' un te r s che iden s ich nu r 
durch die/c-Laute a m W o r t a n f a n g , w o b e i q e t w a so a r t i k u l i e r t w i r d w i e das/c 
in cool. Ein Araber n i m m t d iesen U n t e r s c h i e d a u c h d e u t l i c h e r wahr , w e i l er 
in seiner Sprache re levant ist. W e n n m a n e ine Sprache le rnt , so lernt m a n 
nicht nur, d i e re levanten Un te r s ch i ede w a h r z u n e h m e n , sonde rn a u c h , d i e 
n/c/7t-relevanten Un te r s ch i ede n/c/if w a h r z u n e h m e n , w e s w e g e n es m i t zu-
nehmendem A l te r i m m e r s chw ie r i ge r w i r d , e i ne F remdsprache z u e r i e r n e n , 
zumindest, was d i e Aussprache bet r i f f t , w e n n m a n re levante U n t e r s c h i e d e 
der neuen Sprache i n z w i s c h e n ve r l e rn t hat w a h r z u n e h m e n . In der W a h r n e h 
mung kategor is ieren wir d i e D i n g e („kategoriale W a h r n e h m u n g " ) , d . h . , d i e 
kont inu ie r l i chen p h o n e t i s c h e n Rea l i s ie rungen w e r d e n als d i skre te W o r t e r 
oder Sprachlaute w a h r g e n o m m e n ; dahe r l i egt die a u d i t i v e Phone t i k e igent-
lich im Oberlappungsbereich v o n Phone t i k und P h o n o l o g i e . 

Das vo r l i egende Buch beschaf t ig t s ich in erster L in i e mit der P h o n o l o g i e Satzphonologie 
der deutschen Standardaussprache, e i n ige G r u n d b e g r i f f e der a r t i k u l a t o r i - intonation 
sehen und akust i schen Phone t i k s ind d a z u n o t i g . A u c h v o n der P h o n o l o g i e 
wird nur das Kerngebiet dargeste l l t , die W o r t p h o n o l o g i e , d . h . die Lautstruk-
tur von W o r t e r n . Ebenso w i c h t i g ist die S a t z p h o n o l o g i e , die j e d o c h nu r im 
Zusammenhang mit der Syntax dargeste l l t w e r d e n kann. Sie b e h a n d e l t u.a. 
die I n tona t ion , den T o n h o h e n v e r l a u f v o n Satzen: Fritz kommt mit f a l l e n d e m 
Tonhohenver lauf ist ein Aussagesatz, mit s t e i gendem Ton eine Frage: Fritz 
kommt? 

Frit: kommt. Frit: kommt? 

Abbildung 1: Fa l lender u n d s te igender T o n h o h e n v e r l a u f 

Der Satzakzent ma rk i e r t un t e r s ch i ed l i che syntak t i sche S t ruk tu ren , d i e s ich 
auf d ie Bedeu tung a u s w i r k e n k o n n e n ; so bedeu te t Fn'fz liest auch Krfmis e t 
was anderes als Fritz liest auch Krimis. 

Satzakzent 

Fritz liest auch Krfmis: Fritz l iest a u c h e twas anderes . 
Fritz liest auch Krimis: A u c h j e m a n d anderes l iest K r im i s . 

Die Sandhi-Lehre un te rsuch t d i e V a r i a t i o n v o n W o r t e r n in A b h a n g i g k e i t 
von der l au t l i chen U m g e b u n g i m Satz. Z.B. hat der u n b e s t i m m t e A r t i k e l i m 

Sandhi 
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Englischen die Form an, wenn ein Vokal folgt (an apple), die Form a, wenn 
ein Konsonant folgt (a pear); die frz. Liaison ist ebenfalls ein Sandhi-System. 
Das Wort Sandhi kommt aus dem Sanskrit, das ein sehr komplexes Sandhi-
System aufweist. Das Wort selbst zeigt ein Sandhi-Phanomen dieser Spra-
che: Es besteht aus sam ,zusammen' und dhi,setzen', wobei sich sam an 
den folgenden Sprachlaut angieicht, assimiliert, und zu san wird . 

Im Arabischen hat fast jedes Wort im Satzzusammenhang eine andere 
Form als in Isolation. 

Arab. .Esschrieb der Kalif einen Brief an den Freund' 
katab al challfah risalah IJ al sadiq 
kataba I challfatu risalatan li s sadiq 

: Das Wort kataba erscheint in Isolation oder vor einer Pause ohne den letz-
ten Vokal . Der Artikel al verliert seinen Vokal , wenn das vorangehende 
Wort auf Vokal auslautet. Das Flexionssuffix -atu erscheint in Isolation oder 
vor einer Pause als -ah. Die Proposition /r hat Kurzvokal (//), wenn zwei 
Konsonanten folgen. Das / des Artikels gleicht sich unter bestimmten Bedin-
gungen an den folgenden Konsonanten an. Das Wort sac/rq wiirde sadJqi 
lauten, wenn der Satz noch weiterginge. 

Realisations- Die deutsche Standardaussprache, der Gegenstand dieses Buchs, gehort 
phonologie zu den sehr seltenen Sprachen ohne Sandhi-System: Das hangt mit der be

reits erwahnten Neigung der Deutschen, Wort- und Silbengrenzen zur De-
ckung zu bringen, zusammen. Nicht so die Dialekte, ja schon die informel-
le Standardsprache verhalt sich ganz anders: Kaum jemand sagt wirklich so 
etwas wie das Schiff, viel eher dasch Schiff, wobei das s an das folgende sch 
angeglichen, assimiliert, ist. Hier geht die Sandhi-Lehre in die Realisations-
phonologie uber, die u.a . die lautlichen Veranderungen bei schnellem oder 
informellem Sprechen untersucht: Wir haben nichts mehr wird selten so 
realisiert; aus haben wird iiber habn zunachst habm schlieBlich ham. Das 
ist keine rein lautiiche Angelegenheit, denn bei dem seltenen Verb laben 
geschieht das nicht. 

W i e bereits gesagt, wird die Satzphonologie in diesem Buch nicht behan-
delt. Im Folgenden geht es um die Wortphonologie; dazu wird zunachst das 
Lautinventar des Deutschen behandelt, dann die Lautgrammatik oder Pho-
notaktik. 

Ubungen 

1. W i e heilit die Teildisziplin der Phonetik, die den physiologischen Aspekt, 
die Produktion durch den Sprecher untersucht? (Erst ankreuzen - mit Blei-
stift! - dann nachsehen!) 
• Artikolatorische Phonetik 
• Akustische Phonetik 

2. Lesen Sie, was zu Phonetik und Phonologie in dem grau markierten Merk-
satz auf S. 13 steht; schreiben Sie es auswendig auf, und vergleichen Sie 
danach Ihr Ergebnis mit dem Merksatz. 
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LektiJrezurVertiefung _ 

Eine empfehienswerte Einfiihrung in die Phonologie, die auch andere Spra
chen beriicksichtigt und verschiedene theoretische Modelle vorstellt, ist 
Hall 2011. 

Eine kurze und leicht verstandliche Einfiihrung unter Berucksichtigung der 
Aussprachevarietaten, der Intonation und der Schrift findet sich in der 
Duden-Grammatik (= Duden 4). 

Eine gut verstandliche Einfiihrung in die Phonetik ist Petursson/Neppert 
2002, eine anspruchsvollere Einfiihrung Pompino-Marschall 2009 , star
ker auf das Deutsche bezogen und die Realisationsphonologie beriick-
sichtigend ist Kohler 1995. 



Lautinventar 
Lautgrammatik 

Phonotaktik 

Standardaussprache 

System 

Minimalpaar 
distinktlv 

3. Das Lautinventar des Deutschen 

Wenn man die Lautstrukturen einer Sprache beschreibt, muss man zunachst 
feststellen, welche Sprachlaute in dieser Sprache vorkommen, d .h . das 
Lautinventar aufstellen, und dann feststellen, w ie aus diesen Lauten Worter 
zusammengesetzt werden konnen, d .h . die Lautgrammatik oder Phonotak
tik beschreiben. 

D ie Aufstellung des Lautinventars ist keineswegs eine triviale Aufgabe. In 
der Germanistik konnte bisher kein Konsens dariiber erreicht werden, wie 
viele Vokale oder Konsonanten das Deutsche hat. Die Sprachlaute sind 
eben keine Objekte, die man wie Kieselsteine vorfindet und zahlen kann, 
sondern gedankliche Konstrukte, mit denen die Sprecher die in der Gesel l-
schaft vorgefundenen Sprachaul^erungen organisieren, wobei sie dies unbe-
wusst tun und auch nicht alle auf die gleiche Weise. 

Was die Sprecher an SprachauBerungen vorfinden, ist nicht einheitl ich. 
D ie Sprache variiert nach den Regionen, in denen sie gesprochen wi rd , 
nach der soziaien Stellung der Sprecher, aber auch nach anderen soziaien 
Gruppierungen wie z. B. Altersgruppen. Viele Sprecher konnen sich auch 
auf ihre Umgebung einstellen und mehrere Sprachsysteme verwenden. 
Fines dieser Systeme ist weitgehend als Standardsystem anerkannt. Es wird 
in AusspracheworterbiJchern und anderen Werken kodifiziert, professionel-
le Sprecher und Lerner des Deutschen als Fremdsprache orientieren sich 
meist daran. Diese Norm hat auch ihre Kritiker, sie ist aber einheitlicher 
und weiter anerkannt, als diese es wahrhaben wol len. NatiJrlich ist es eine 
Norm, die meist straflos ubertreten werden kann, ein regionaler odeV fremd-
sprachlicher Akzent hat auch seinen Charme, solange man sich noch gut 
verstandlich machen kann. In diesem Buch geht es nur um diese Norm, die 
Standardaussprache, und auch nur um die in Deutschland geltende. 

Bei der Beschreibung eines Sprachsystems sind die beobachtbaren 
Sprachdaten auf ein abstraktes System zu reduzieren. Einer der wichtigsten 
Grundsatze dabei ist die Okonomie der Darstellung, nicht nur bei den Lin-
guisten, sondern auch und sogar in erster Linie bei den Sprechern. Nach 
„Ockhams Rasiermesser" soil man bei der Darstellung eines Gegenstands 
mit moglichst wenigen theoretischen Entitaten auskommen, also sollte man 
versuchen, das Lautinventar moglichst klein zu halten. 

Bin wichtiges Kriterium dabei ist die Minimalpaarmethode: die Laute d 
und f sind sich zwar sehr ahnl ich, aber der Unterschied ist relevant (distink
tlv), denn er unterscheidet die Worter danken und tanken. Diese Worter 
sind verschieden, unterscheiden sich aber genau durch einen einzigen 
Sprachlaut, daher nennt man sie ein Minimalpaar. Bei Meinhold/Stock 
(1980: 83-86 , 124-127) finden sich umfangreiche Minimalpaarlisten, hier 
ein paar Beispiele: 

flieht-fleht 
Tier - Tour 

sehen - sahen 
heben - hoben 

Brut-Brgt 
lesen - Idsen 

Acker-Ack( 
Kiepe - Kipp 
Riege - Rugt 

Statue-Stai 
Rebe - Rede 
bannen - bai 

Allerdings so 
groften Kom| 
durchaus sin 
Ze/faufdieL 
matik kompi 
wegen tragei 
cheAuflosun 
gegen kann r 
ren; das gilt a 
konnte man i 
Schreibung v 
Phonologen i 
(keine zwei / 
auf ein optim 

Diek\nKii 
durchaus ven 
distinktiv, we 
k und q im A 
qalb,Herz'di 
(Allophone) i 
sehen. Der p\ 
in ac/? ist seht 
es Allophone 
wenigen Kan 
(,kleines Tau' 
scheiden sici 
-chen hat imn 
gehenden Vo 
nennt man st( 
bedingte Alio 
nicht behauc 

Eine anden 
sehen kann m 
diese Variant! 
verwendet nu 
liche Phonen 
bezeichnet w 
die Allophon 
man am run 

Trotzdem i 
tant des 
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Acker-Acker 
Kiepe - Kippe 
Riege - Ruge 

Kippe - Kuppe 
Hghle - Holle 
roilt - reut 

quellen - qualen 
Robe - Robbe 
Halt - Haut 

Staupe - Staube 
Rebe - Rede 
bannen - bangen 

rei&en - reisen 
Tritt - Trick 
heben - weben 

Name - Dame 
schleifen - schleiSen 
Meile - Meise 

Allerdings sollte man die Reduktion des Lautinventars nicht mit einer ijber-
grol̂ en Komplexitat der Darstellung an anderer Stelle erkaufen. Es ist z . B . 
durchaus sinnvoll , darauf zu verzichten, das z (ausgesprochen als „ts") in 
Ze/fauf die Lautkombination f + s z u reduzieren, wei l dadurch die Lautgram
matik komplizierter werden wiJrde (auch wenn die Minimalpaarmethode 
wegen tragen [tr] und zagen [ts] sowie Schups [ps] und Schutz [ts] eine sol
che Auflosung ergeben wiJrde). Einen Buchstaben fOr den glottalen Plosiv da
gegen kann man, w ie bereits gesagt, ohne Kosten an anderer Stelle entbeh-
ren; das gilt auch fur den entsprechenden Sprachlaut im Lautsystem. Ebenso 
konnte man in der Orthographie auf das th verzichten, das man friJher in der 
Schreibung von Wortern wie Thier und Muth verwendete. Die Aufgabe des 
Phonologen ist also, die unendliche Vielfalt der phonetischen Realisierungen 
(keine zwei AuBerungen, auch desselben Worts, sind phonetisch identisch) 
auf ein optimal kleines Inventar abstrakter Sprachlaute zu reduzieren. 

Die <f in fC/sfeund /Cuhoderengl. kit/cool s\nd wegen der folgenden Vokale 
durchaus verschieden, w ie bereits erwahnt, aber dieser Unterschied ist nicht 
distinktiv, wei l es dafiJr keine Minimalpaare gibt. Der Unterschied der Laute 
k und q im Arabischen dagegen ist durch das Minimalpaar kalb ,Hund ' und 
ga/b,Herz' distinktiv. Die Laute /fund q sind Varianten desselben Sprachlauts 
(Allophone) im Englischen, die Laute sind verschiedene Phoneme im Arabi
schen. Der phonetische Unterschied zwischen dem ch im Wort ich und dem 
in ach ist sehr deutlich (man nennt sie ich-laut und ach-lauV), trotzdem sind 
es Allophone desselben Phonems. Ein Minimalpaar ist nicht zu finden; die 
wenigen Kandidaten wie Kuchen und Kuhchen oder tauchen und Tauchen 
(,kleines Tau'!) sind nicht nur an den Haaren herbeigezogen, sondern unter
scheiden sich auch durch die Wortbildungsstruktur: Das Diminutivsuffix 
-chen hat immer den ich-laut. Die Wahl der Variante hangt u.a . vom voran-
gehenden Vokal ab, daher ist die Verteilung geregelt. Solche Allophone 
nennt man stellungsbedingte Allophone. Ein anderes Beispiel fur stellungs
bedingte Aliophonie ist die Variation von behauchtem (aspiriertem) und 
nicht behauchtem p: aspiriert vor Vokal , nicht aspiriert z . B. vor s (f^apst). 

Eine andere Form der Aliophonie sind die freien Allophone: Im Deut
schen kann man das r mit der Zunge oder hinten im Gaumen aussprechen; 
diese Varianten sind artikulatorisch sehr verschieden, aber jeder Sprecher 
verwendet nur eine von beiden und es gibt kein Minimalpaar. Unterschied
liche Phoneme miissen in der Schrift durch unterschiedliche Buchstaben 
bezeichnet werden, sonst ergeben sich beim Lesen Verwechslungen. FiJr 
die Allophone eines Sprachlauts genugt eine einzige Bezeichnung, w ie 
man am r und dem ch sehen kann. 

Trotzdem ist die Buchstabenschrift des Deutschen kein guter Reprasen-
tant des deutschen Lautsystems, denn die Abweichungen sind nicht uner-

Phonem vs. 
Allophon 
stel I ungsbedingte vs. 
freie Allophone 

Buchstabenschrift 
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hebMch und verwirren eher: Den Buchstabenkombinationen ch, sch und 
dem ng entspricht nur ein Laut, ebenso der Verbindung von Vokalbuchsta-
ben und h {eh, ah etc.), dem Einzelbuchstaben x entsprechen dafiJr zwei 
Laute {k + s). Das ch reprasentiert nicht nur den ich-/ach-laut, sondern in 
Wachs und Christus auch das k. Da wir fur das Deutsche die lateinische 
Schrift ijbernommen haben und das Lateinische nicht alle Sprachlaute des 
Deutschen kennt, mussten fiir die neuen Laute neue Buchstaben erfunden 
werden (a, 6, u, S) oder eben Buchstabenkombinationen verwendet wer
den, wodurch die Lautstruktur der Worter allerdings verundeutlicht wird. 
Diese Komplikationen sollte man kennen und verstehen, und dafiir ist das 
Studium der Lautstruktur deutscher Worter notig. 

Lautschrift Wegen der uneindeutigen Zuordnung von Sprachlaut und Buchstabe, 
aber auch um die Aussprache verschiedener Sprachen einigermalien ver
gleichbar zu machen, hat die „lnternational Phonetic Association" ein Inter
nationales phonetisches Alphabet (die „Lautschrift") entwickelt, das fiir alle 
Sprachen eine einheitliche Schrift bieten soil. In diesem Alphabet gibt es 
dann fur die Buchstabenkombination sch das Zeichen [J], das auch fur das 
englische sh steht, wobei freilich die subtilen Unterschiede zwischen der 
englischen und der deutschen Norm fiir [J] nicht berijcksichtigt werden. 

Vokale und Die Sprachlaute des Deutschen lassen sich in zwei Klassen einteilen: Vo-
Konsonanten kale und Konsonanten. Vokale nennt man auch „Selbstlaute", Konsonanten 

„Mitlaute"; dahinter steht die Auffassung, dass Vokale allein ausgesprochen 
werden konnen, d.h. eine Silbe bilden konnen, Konsonanten nur zusam
men mit einem Vokal. Das ist nicht ganz falsch, es gilt z.B. fiJr das Lateini
sche, fiJr das diese Begriffe gepragt wurden. Im Deutschen gibt es dagegen 
auch Konsonanten, die in diesem Sinne „selbst lauten" konnen, wie wir spa
ter sehen werden. Der artikulatorische Unterschied besteht darin, dass bei 
Konsonanten dem Luftstrom aus der Lunge ein Hindernis entgegengesetzt 
wird, bei Vokalen kann dagegen der Luftstrom ungehindert austreten. Pho-
nologisch gesehen sind die beiden Klassen nicht scharf getrennt, es besteht 
vielmehr ein gradueller Obergang von eher vokalischen zu eher konsonan-
tischen Lauten (s.u. Kap. 5). 

3.1. Konsonanten 
Konsonanten unterscheiden sich von Vokalen dadurch, dass bei ihnen dem 
Luftstrom aus der Lunge ein Hindernis entgegengesetzt wird; das ist ein arti-
kulatorischer Unterschied. Sie unterscheiden sich untereinander durch die 
Art dieses Hindernisses; iiber die Hindernisse lassen sich die Konsonanten 
klassifizieren. 

3.1.1. Die ArtikulationsparameterArtikulationsstelle, 
Artikulationsart und Stimmton 

Alveolen Die Worter passe, Tasse und Kasse unterscheiden sich durch die Laute p, f 
Velum und k. In alien drei Fallen ist das Hindernis ein vollstandiger Verschluss, er 
Labia ^jrd aber an unterschiedlichen Artikulationsstellen gebildet. Verschlusslau-
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te nennt man auch Plosive (verkijrzt aus „Explosive") . Beim p ist der Ver
schluss an den Lippen, beim f wird er mit der Zunge an dem gerillten Sockel 
des Gaumens hinter den oberen Schneidezahnen, den „Alveolen" , gebildet, 
beim k am weichen und beweglichen hinteren Tell des Gaumens, dem 
Gaumensegel oder „Velum". 

Abbi ldung2: Die Sprechwerkzeuge 

Die Worter locken und lochen unterscheiden sich nur durch die Laute A: Plosiv 
und ch. Beim k ist das Hindernis ein vollstandiger Verschluss, es ist ein Plo- Frikativ 
siv. Beim ch wird nur eine Enge gebildet, durch die Luft gepresst wi rd , wo
bei Turbulenzen entstehen, die man als Rauschen hort. Solche Enge-, 
Rausch- oder Reibelaute nennt man Frikative (lat. fricatio, ,das Reiben') . 
Die Artikulationsstelle ist dieselbe (am Velum), der Uberwindungsmodus 
des Hindernisses, die Artikulationsart, verschieden (Plosiv vs. Frikativ). 

Eine dritte Unterscheidung ist die zwischen den s-Lauten in reisen und Stimmton 
reiBen. Beide Laute sind Frikative, beide werden an den Alveolen gebildet. 
Sie unterscheiden sich durch den Stimmton. Das s in reisen ist stimmhaft, 
das in reiSen stimmlos. Bei stimmhaften Lauten vibrieren die Stimmbander, 
wenn die Luft durch den Kehlkopf stromt; bei stimmlosen sind die Stimm
bander geoffnet und vibrieren nicht. 

Abb. 3 und 4 zeigen die Zustande des Kehlkopfs bei Stimmlosigkeit und 
Stimmhaftigkeit. Der Bogen oben steht fiir die Vorderseite des Kehlkopfs, 
fiir den Schildknorpei. Die bohnenformigen Knorpel sind die beweglichen 
Stellknorpel, die die Stimmbander spreizen oder zusammenziehen konnen. 
Bei Stimmlosigkeit sind die Stimmbander auseinandergezogen und die Luft 
kann ungehindert durch den Kehlkopf stromen. Bei Stimmhaftigkeit werden 
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A Abbildung 3: Stimmlosigkeit Abbildung 4: Stimmhaftigkeit 

sie zusammengelegt; die andrangende Luft druckt sie wieder auseinander, 
die durchstromende bew/irkt dann aber eine Sogwirkung, die sie wieder zu-
sammenzieht (den Bernoulli-Effekt), so dass sie mit einer regelmaliigen Fre-
quenz gegeneinanderschlagen, was man als Stimmton wahrnimmt. Die 
Hohe des Stimmtons kann man mit bestimmten Muskein iiber die Spannung 
der Stimmbander regulieren. 

Aspiration Den Kontrast stimmhaft/stimmlos iJbertragt man auch auf die Plosive, 
d.h. auf das Verhaltnis p/b, tid und k/g. Das ist jedoch eine Vereinfachung, 
denn diese Paare kontrastieren nur intervokalisch, also zwischen zwei Vo
kalen in dieser Weise. Am Wortanfang {danken/tanken) sind beide Partner 
stimmlos und kontrastieren nur durch Aspiration, d.h. Behauchung. Bei 
danken setzt der Stimmton des a zeitgleich mit der Plosion des d ein, bei 
tanken um eine Winzigkeit spater mit einem Friktionsgerausch wie beim h 
(daher die alte Schreibung Thier), nur ist das h in Haus deutlich langer als 
das Gerausch bei Aspiration. 

Muskelspannung Hinzu kommt, dass beifn p die Artikulation mit starkerem Luftdruck und 
fortisvs. lenis starkerer Muskelspannung der Artikulatoren erfolgt als beim b. Auch diese 

hat einen akustischen Effekt, daher unterscheidet sich das stimmlose und 
nicht-aspirierte b am Wortanfang immer noch vom italienischen p, das 
ebenfalls stimmlos und nicht-aspiriert aber mit starker Muskelspannung arti-
kuiiert wird. Diesen Kontrast nennt man auch fortis (stark) und lenis 
(schwach). Die Muskelspannung unterscheidet auch entsprechend die 
stimmhaften und stimmlosen Frikative. Wir werden jedoch - in Oberein-

' stimmung mit den meisten Darstellungen der deutschen Phonologie - die 
- vereinfachende Bezeichnung stimmhaft/stimmlos verwenden. 

Die drei Parameter (betone: Parameter) Artikulationsstelle, Artikulations-
ort und Stimmton beschreiben samtliche Konsonanten des Deutschen mit 
ihren distinktiven Merkmalen, vgl. die Tabelle 1, s.u., die im Folgenden er-
lautert wird. Zunachst zur Struktur der Tabelle: Der Parameter „Artikulati-
onsstelle" kann sieben „Werte" annehmen, die in der Tab. 1 von vorn im 
Mundraum (labial, oben) nach hinten (glottal, unten) in Zeilen geordnet 
sind; dieser Parameter wird kreuzklassifiziert mit dem Parameter „Artikula-
tionsart", der sechs Werte annehmen kann, die in Spalten angeordnet sind; 
auch diese sind in solchen Tabellen iiblicherweise nach der Starke des Hin
dernisses geordnet. Plosive bilden das starkste Hindernis (einen Verschluss, 
links), Vibranten bilden so gut wie kein Hindernis (rechts). Der dritte Para-
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Obstruenten Sonoranten 

(stl./sth.) Plosive Affrikaten Frikative Nasale 

labial p/b f/v m 

alveolar t/d t= s/z n 

alveopalatal {tl)(d3) 1/(3) 

(palatal) (g)/(j) 

velar k/g X Q 

(uvular) (x)/(«) 

glottal (?) ; h 

Liquiden 

Laterale Vibranten 

(R) 

Standardwerte: Obstruenten sind normaierweise stimmlos, Sonoranten 
stimmhaft. 

J' 

Tabelle 1 : Die phonologischen Merkmale der Konsonanten 

meter „Stimmton" kann zwei Werte annehmen, die jeweils in dieselbe Zel le 
der Tabelle eingetragen werden: Links vom Schragstrich stehen die stimmlo
sen, rechts die stimmhaften Laute. Jeder deutsche Konsonant kann somit 
durch die Angabe dreier Merkmale eindeutig bestimmt werden, so ist z . B . 
das f ein stimmloser alveolarer Plosiv. 

Die Konsonanten werden in dieser Tabelle noch in zwei Klassen einge- Obstruenten vs. 
teilt, die mit dem Stimmton zu tun haben, namlich in die Obstruenten, bei Sonoranten 
denen die Gerauschkomponente uberwiegt, und die Sonoranten, die wegen Standardwerte 
des Flindernisses artikulatorisch zu den Konsonanten gezahlt werden, akus-
tisch aber den Vokalen ahnlicher sind, wei l sie sich untereinander nur durch 
ihr Klangspektrum unterscheiden. Auch ihre phonologischen Eigenschaften 
ahnein denen der Vokale (dazu unten mehr). Der „Standardwert" (engl. de-
fault) des Stimmtons ist bei Obstruenten „stimmlos", bei Sonoranten 
„stimmhaft". Wenn eine Sprache einen stimmhaften Obstruenten hat, so hat 
sie normaierweise auch den entsprechenden stimmlosen; wenn sie einen 
stimmlosen Sonoranten hat (selten, aber z . B . das walisische Keltisch), so 
auch den stimmhaften. Wenn in einer Zel le nur ein Wert angegeben ist, so 
ist dies der Standardwert fur die jeweil ige Konsonantengruppe; das [x] ist 
somit stimmlos, das [Q] stimmhaft. 

3.1.2. Die Lautschrift 

Nun zur FiJllung der einzelnen Zel len der Tabelle: Die Sprachlaute werden 
durch Lautschrift-Zeichen der „lnternational Phonetic Association (IPA)" 
wiedergegeben, die die Unzulanglichkeiten der Orthographie vermeidet 
und die Aussprache der verschiedenen Sprachen ansatzweise vergleichbar 
macht. 
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Papst p^p Pferd Genie 3 muss m 

Bier b Zahl dich 5 Nuss n 

laste t^t Fac/7 f lahr J Ring >] 

dir d wach V Dach x,X Last 1 

Koks k^k re/^en s Hast h • Ring r, 
Gier g reisen z 

Ver^ein ? Sc/7ac/7 I 

* Tabelle 2: Lautschriftzeichen der Konsonanten 

Klammern Die Aspiration wird durch ein hochgestelltes [^] bezeichnet. Die eckigen 
Klammern verwendet man, um Lautschrift von einem orthographischen Text 
abzusetzen, Schragstriche, um Phoneme von Allophonen abzugrenzen. 

Schreibkonventionen: 
/p/: das Phonem p 
[p^]: das aspirierte Allophon von/p/ 
[p'^aipst]: eine ailophonische Transkription 
<p>: der Buchstabe p 
<Papst>: die orthographische Representation des Worts 
Papst. die Erwahnung des Worts (kursiv, wenn vom Wort und 

nicht von der Person die Rede ist) 

Der glottale Plosiv [?] wurde bereits erwahnt. Die Schreibungen [v] und [z] 
fiJr die stimmhaften Frikative lehnen sich an die englische Orthographie an 
{seal/zeal, feel/veal); [J] ist ein langes s; [3] hat nichts mit dem deutschen 
langen z zu tun, sondern ist ein „yogh", ein Altirisches g, das noch im Mit-
telenglischen fur einen ahnlichen Laut in Gebrauch war; [g] ist ein abge-
wandeltes c, [x] der griechische Buchstabe Chi fiir ch, [x] ist ein latinisiertes 
Chi; [Q] ist eine Ligatur von n und g, die haufig falsch geschrieben wird (ri,, 
p etc.), aber eigentlich gar nicht falsch geschrieben werden kann, wenn 
man sich vor Augen halt, dass es ein n sein soil mit der Unterlange eines g 
(auch lautlich ist der velare Nasal eine Verschmeizung von n und g, durch 
Lautwandel entstanden); das [R] ist ein Kapitalchen, d.h. es hat die Gestalt 
eines GroBbuchstabens, aber die Hohe eines Kleinbuchstabens. 

Artikulationsstelien 

bilabial mit beiden Lippen (Labia) gebildet 

labiodental mit der Unterlippe und den oberen Schneidezahnen (Dentes) 

alveolar hinter den oberen Schneidezahnen (Alveolen) 

alveopalatal zwischen Alveolen und dem harten Gaumen 

palatal am harten Gaumen (Palatum) 

velar am weichen Gaumen (Velum, Gaumensege!) 

uvular am Zapfchen (Uvula) 

glottal an den Stimmlippen (Glottis) 
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A r t i k u l a t i o n s a r t e n 

Plosiv Sp rengung eines Verschlusses 

Frikat iv Engeb i l dung , w o b e i e i n Re ibegerausch e rzeugt w i r d 

Af f r ika ta Sp rengung e ines Verschlusses m i t Re ibegerausch 

Nasal o ra l e r Verschluss, w o b e i d i e Luft d e n N a s e n r a u m passiert 

Lateral Lu f t s t rom passiert d i e Z u n g e se i t l i ch 

V ib ran t V i b r a t i o n eines A r t i k u l a t o r s 

S t i m m t o n 

s t immha f t m i t V i b r a t i o n der S t i m m b a n d e r 

s t immlos o h n e V i b r a t i o n der S t i m m b a n d e r 

aspi r ier t m i t v e r z o g e r t e m S t i m m t o n e i n s a t z u n d Re ibegerausch 

M u s k e l s p a n n u n g 

fort is m i t starker M u s k e l s p a n n u n g 

lenis m i t s chwache r M u s k e l s p a n n u n g 

Tabel le 3: A r t i k u l a t i o n 

3.1.3. Die Artikulation der Konsonanten 

N u n zu d e n e i n z e l n e n Fe ldern der Tabe l le ( vg l . d a z u a u c h A b b . 2, S. 21 u n d 
d ie zusammenfassende Tab. 3, s.o.). B i l ab i a l e Laute w e r d e n m i t b e i d e n L i p 
pen geb i l de t (Lat. bi- , z w e i ' , labia ,Lippen'), das sind die Laute [p], [b] u n d 
[ m j . Bei [p ] u n d [b ] b i l d e n d i e L i ppen e i n e n Verschluss, der gesprengt w i r d . 
Bei d e m Nasal [ m ] b i l d e n d i e L ippen ebenfa l l s e i n e n Verschluss , a l l e rd ings 
kann der Lu f ts t rom d u r c h d i e Nase e n t w e i c h e n . De r w e i c h e G a u m e n k a n n 
w i e e in Segel {velum, ,Segel') nach o b e n u n d nach u n t e n b e w e g t w e r d e n , 
w o d u r c h der N a s e n r a u m geschlossen b z w . geo f fne t w e r d e n k a n n ( m a n 
kann d i e B e w e g u n g des V e l u m s spiJren, w e n n m a n pm-pm-pm a r t i k u l i e r t , 
vg l . auch A b b . 5 m i t 6) . 
D i e Fr ikat ive s t immloses [f] ( w i e in Fisch) u n d s t immha f t e s [v] {wischen) w e r 
den l ab iodenta l-geb i lde t , m i t der U n t e r l i p p e u n d den o b e r e n S c h n e i d e z a h 
nen (lat. dentes,,Zahne'). L ab ioden ta i e Fr ikat ive s ind d e u t l i c h e r als b i l a b i a l e 
(das j apan i s che f\si b i l ab i a l ) , w e i l d i e har ten Z a h n e das Re ibegerausch lauter 
w e r d e n lassen als d i e w e i c h e n L i p p e n , was m a n l e i ch t selbst i j b e r p r u f e n 
kann , i n d e m m a n e in angeha l tenes / M ve rg l e i ch t m i t d e m Ge rausch , das 
entsteht, w e n n m a n Luft d u r c h b e i d e L i ppen presst. Se l t samerwe ise w e r d e n 
in der L i teratur b i l a b i a l e u n d l a b i o d e n t a i e Laute in n a h e z u a l i e n Da r s t e l l un-
gen des Lautsystems des D e u t s c h e n p h o n o l o g i s c h u n t e r s c h i e d e n , o b w o h l es 
n i ch t d i e ger ingste Veran lassung g ib t , h ie r e i n e n d i s t i n k t i v e n Kontrast anzu-
n e h m e n ; h ier w e r d e n sie z u e iner Re ihe v o n l ab i a l en Lauten z u s a m m e n g e -

bilablal 
nasal 

labiodental 
labial 
Affrikata 
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Abbildung 5: Abbildung 6: Abbildung 7: 
Bilabialer Bilabialer Labiodentaler 
Plosiv [p], [b] Nasal [m] Frikativ [f], [v] 

fasst. Das [p*] in Pfund kann man als Verbindung von Plosiv und Frikativ an-
sehen, aber auch als einen einzigen Sprachlaut, namiich einen Plosiv, der 
ijber einen Frikativ derselben Artikulationsstelle geoffnet wird, eine Affrikata. 
Weil dieser Laut im Germanischen vor der so genannten Zweiten Lautver-
schiebung ein einfacher Plosiv war (vgl. Pfund/eng\. pound, Pfeffer/pepper), 
hater lautgrammatisch noch Eigenschaften eines Einzellauts. Entsprechendes 
gilt auch fiJr das alveolare [t^]. 

alveolar Alveolar sind die Konsonanten [t], [d], [t^], [n], [1] und [r] sowie das 
stimmhafte [z] und das stimmlose [s]. 

Abbildung 8: Abbildung 9: Abbildung 10: Abbildung 11: 
Alveolarer Plosiv [t], Alveolarer Alveolarer Alveolarer 
[d], Lateral [I] Nasal [n] Frikativ [s], [z] Vibrant [r] 

dental Lat. alveus ist der Trog, alveolus der kleine Trog, die Rinne; damit ist die Rin-
lateral ne gemeint, in der die Zahne eingewachsen sind. Die alveolaren Laute wer-

vlbrant (jgn auch dental genannt [dentes,Zahne'), obwohl die Zunge oft die Zahne 
nicht beriJhrt. Diese Lautreihe ist am starksten besetzt, was damit zusam-
menhangt, dass alveolare Konsonanten am leichtesten zu artikulieren sind: 
Die Vorderzunge ist das beweglichste und schnellste Artikulationsorgan, 
und sie kann die Alveolen am leichtesten erreichen. Daher sind diese Laute 
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auch in Pos i t ionen i m W o r t z u f i n d e n , w o Konsonan ten s chwere r z u a r t i k u 
l ieren s ind , w i e w i r i n Kap. 5 sehen w e r d e n . Das [I] ist e in Lateral {latus, 
Gen i t i v lateris, ,Seite') ; d i e Z u n g e n s p i t z e beri Jhrt h ie r d i e A l v e o l e n , u n d der 
Luftstrom kann auf e iner ode r auf b e i d e n Seiten an der Z u n g e v o r b e i s t r o m e n . 
Das Zungensp i tzen- [ r ] v i b r i e r t i m Lu f t s t rom w i e e i ne Fahne ( im B i l d d u r c h 
die gepunk te t e L in i e angedeute t ) , sch lagt dabe i gegen d i e A l v e o l e n u n d 
heiUt daher a l veo la re r V i b r a n t . D a m i t d i e Z u n g e v i b r i e r e n k a n n , miJssen d i e 
Muske in der Z u n g e sehr f e i n e ingeste l l t w e r d e n , was n i c h t j e d e m Sprecher 
ge l ingt ; daher w i r d dieser Laut o f t d u r c h e in uvu la res [R] ersetzt ; i n z w i s c h e n 
ist das sogar d i e hauf igste Va r i an te in D e u t s c h i a n d , aber n o c h i m 19 . Jh. 
mussten s ich diese Sprecher als Sp rachbeh inde r t e v e r h o h n e n lassen. 

Z w i s c h e n den A l v e o l e n u n d d e m Palatum w e r d e n d i e a l v eopa l a t a l en 
Laute geb i lde t , n a m i i c h das [J] u n d das m i t g o d e r / gesch r i ebene s t i m m h a f 
te [3] in Garage oder [ournal. 

A m harten G a u m e n w e r d e n d i e pa l a t a l en Laute a r t i k u l i e r t {palatum,Gau
men ' ) , der ich-laut [q] u n d sein s t i m m h a f t e r Partner, das [ j ] . 

alveopalatal 

palatal 

Abbi ldung 12 : 
Alveopa la ta l e r 
Fr ikat iv [J], [3] 

Abbi ldung 13 : 
Palataler 
Fr ikat iv [q], [ j ] 

A m w e i c h e n G a u m e n , d e m V e l u m (,Segel'), w e r d e n d i e ve l a ren P los ive [ k ] , velar 
[g], der Nasal [rj] ( ng in Engeh u n d der f r i k a t i v e ach-Laut [x ] geb i l de t . 

Abbi ldung 14: Abbi ldung 15 : Abb i ldung 16 : 
Velarer Plosiv [k], [g] Ve la re r Nasa l [t]] Ve la re r Fr ikat iv [x ] 
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uvular Am aufeersten Ende des Velums sitzt die Uvula, das Zapfchen, das in 
der Frontalansicht (nicht in der Seitenansicht der Graphiken) wie eine 
kleine uva (,Traube'), uvula aussieht. An dieser Stelle wird das bereits er-
wahnte uvulare [R] artikuliert, das sich von dem alveolaren [r] akustisch 
kaum unterscheidet und daher ein guter Ersatz ist. Fiir Sprecher, bei denen 
auch die Uvula nicht vibrieren will, gibt es noch den uvularen Frikativ 
[u], der ebenfalls ein akzeptiertes freies Allophon des r-Laiits ist (im Fran-
zosischen ist diese Variante die haufigste). Auch der c/7-Laut hat ein uvu
lares Allophon [xl, was sich vom velaren nicht so deutlich unterscheidet, 
weswegen es haufig in phonologischen Darstellungen ubersehen wird. 
Dieses Allophon ist der stimmlose Partner des uvularen [R, U] (mit und 
ohne Vibration). 

Abbildung 17: 
Uvularer Vibrant [R] 

Abbildung 18: 
Uvularer Frikativ [xl, [B] 

glottal SchlieBlich gibt es noch den bereits erwahnten glottalen Plosiv [?] und den 
laryngal dazugehorigen Frikativ [h]. Beim glottalen Plosiv wird ein Verschluss an 

den Stimmlippen im Kehlkopf gebildet, beim Frikativ nur eine Enge; das 
kann nicht durch entsprechende Seitenansichten dargestellt werden, daher 
keine Graphik. Diese beiden Laute haben ihre Besonderheiten und werden 
unter dem Begriff Laryngale (/arynx,Kehlkopf) zusammengefasst. 

Einige Laute sind in der Tabelle 1 eingeklammert, weil sie zwar wichtig 
sind, aber keine Phoneme des Deutschen darstellen. Der nicht-phonemi-
sche Status des glottalen Plosivs [?] wurde schon eriautert. Das [3] kann aus 
dem Lautsystem des Deutschen ausgeschlossen werden, weil es nur in 
Fremdwortern vorkommt (vor allem franzosischen) und von Sprechern oft 
durch [J] ersetzt wird. Mit diesem Argument kann man auch die Affrikata 
Id'] aus dem System ausschlieBen (joggen, Jeans). Ein solcher Ausschluss ist 
problematisch, und er wird immer problematischer, je besser die Sprecher 

V des Deutschen die englische und franzosische Sprache beherrschen. Der 
Palatal [g] kann als Allophon von /x/ angesehen werden; historisch ist er 
durch Angleichung (Assimilation) an die lautliche Umgebung aus [x] ent
standen, in den letzten Jahrhunderten hat er sich allerdings in den meisten 
Positionen durchgesetzt (z.B. in Fremdwortern am Wortanfang: Chirurg, 
Charisma), so dass man den Palatal auch als die primare Variante ansehen 
konnte und das [x] einklammern mCisste. Das [j] kann als Allophon von /i/ 



3.1 . Konsonanten 29 

angesehen w e r d e n , d e n n es kont ras t i e r t n i c h t m i t [i] u n d hat das Fr ikt ions-
gerausch nur in d e n j e n i g e n Pos i t ionen der S i lbe, in d e n e n e i ne „Starkung" 
zu e rwa r t en ist, d a z u m e h r in Kap. 5. D i e Laute [%]/ [R] u n d [a] s i nd e b e n 
falls A l l o p h o n e ; a u c h h ier k o n n t e m a n e i n w e n d e n , dass das uvu l a r e r das 
a lveolare in d e n le tz ten Jahrzehnten i m m e r m e h r ve rd rang t hat . 

In der Tabe l le 1 s ind e i n i g e Z e l l e n leer g e b l i e b e n . In m a n c h e n Fal len l iegt 
es daran , dass d i e en t sp re chenden K o m b i n a t i o n e n v o n A r t i k u l a t i o n s a r t u n d 
Ar t i ku la t ionss te l l e phys i o l og i s ch u n m o g l i c h s i n d . E inen ve l a ren Lateral k a n n 
man n i c h t b i l d e n , da der h i n t e r e T e i l de r Z u n g e n i c h t so s chma l g e m a c h t w e r 
den k a n n , dass an d e n Seiten Luft v o r b e i s t r o m e n k a n n ; e i n g lo t t a l e r Nasa l ist 
ebenso u n m o g l i c h . A n d e r e Z e l l e n dagegen w e r d e n v o n m a n c h e n Sprachen 
gefu l l t : Palatale Nasa le k e n n e n z.B . d i e r o m a n i s c h e n Sprachen ( i t a l . , f r z . 
< g n > , span. < n > ) , pa la ta le P losive das LJngarische (<ty>, s t i m m h a f t < g y > ) , 
e inen uvu l a r en Plosiv das A rab i s che ( J b z w . < q > in der U m s c h r i f t ) . 

3.1.4. Merkmale und naturliche Klassen 

Die K lass i f ika t ion der Konsonan ten nach M e r k m a l e n w i e „ l ab i a l " o d e r 
„Obstruent" gesch ieht n i c h t nu r aus O r d n u n g s l i e b e , sie schaff t v i e l m e h r 
auch na tu r l i che Klassen v o n Lau ten , d i e s ich g e m e i n s a m v e r a n d e r n ode r ge 
me insam Regein u n t e r w o r f e n s i n d . Bei der Nasa l a s s im i l a t i on g l e i c h t s ich 
das In] an e i n e n v o r a n g e h e n d e n ode r f o l g e n d e n Laut an u n d i i b e r n i m m t 
sein M e r k m a l f i i r d i e A r t i ku l a t i onss t e l l e (nur das [n] w i r d ass imi l i e r t , d i e an-
deren Nasa le n i ch t : Imker, Hemd, Amt): 

Nasalassimilation 

Nasalassimilation, regressiv (ruckwarts wirkend): 

A l veo l a r e r Nasal In] w i r d (umgangssprach l i ch ) z u v e l a r e m Nasa l [Q] 
vo r Ve lar Ik], [g] dx], [r]] k o m m e n an d iesen Ste l len n i c h t vo r ) : 
a[r\]kommen > alr]]kommen 
a[r[]greifen > a[q]greifen 

A l veo l a r e r Nasal In] w i r d (v.a. ba i r i sch ) z u l a b i a l e m Im] vo r Lab ia l lb], 
Ip], [p*], If], Iv], Im]: 
a[n]beilien > a\m]bei(ien a\n\fassen > a[m]fassen 
a[n]passen > a[rr\]passen aln]wac /7sen > a lm]wac/7sen 
alr\]pflaumen > a[rr\]pflaumen aln]melden > a[m]melden 
Im Inneren eines M o r p h e m s ist d i e A s s i m i l a t i o n a u c h s tandardsprach-
l i c h : Anker, Amboss{*lnk], *Inb]); v g l . a u c h lat. in- >im- in imperfectus. 

Nasalassimilation, progressiv (vorwarts wirkend), 
nach Ausfall des unbetonten e: 

A l veo l a r e r Nasal In] w i r d ( r ea l i s a t i onsphono log i s ch ) l ab i a l Im] nach 
Labia l (oft nur nach Plosiv) : 
habln] 
Lappln] 
stopUn] 
schafAn] 
schwimmln] 

> hab[rr\] 
> Lapplm] 
> stopflm] 
> schafflm] 
> schwimm[m] 
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Alveolarer Nasal [n] wird velar [Q] nach Velar: 
Reg[n] > Reg[q] 
Hakln] > Haklq] 
lach[n\ lachix)] • 
langM > lang[r]] 

Auch die Sonoranten bilden eine naturliche Klasse: Diejenigen Konsonan
ten, die silbisch sein konnen, also ohne einen Vokal eine Silbe bilden kon
nen (Kap. 5), bilden genau die Menge der Sonoranten, d.h. es sind samtli-
che Sonoranten und nur diese: hab[rr\], Hak[r]], Kessl\] etc. 

Die dazu komplementare Klasse, die der Obstruenten, ist auch natijrlich: 
Von der „Auslautverhartung" (starb> sfar[p], Kap. 5) sind alle Obstruenten 
betroffen und nur diese. 

Durch die sog. Zweite Lautverschiebung, die z.B. das Englische vom 
Deutschen trennt, sind alle stimmlosen Plosive und nur diese zu Affrikaten 
geworden, und zwar zu solchen an derselben Artikulationsstelle: Pfund/ 
pound, Zunge/tongue, schweizerdeutsch tC^orn/corn. 

Die natiJrlichen Klassen systematisieren nicht nur das Lautinventar, son
dern auch die Lautgrammatik und den Lautwandel. 

3.2. Vokale 

Konsonanten unterscheiden sich von Vokalen durch das Hindernis, das sie 
dem Luftstrom entgegensetzen. Sie unterscheiden sich untereinander durch 
die Art des Hindernisses - wie unterscheiden sich dann die Vokale unterei
nander? Das Hindernis kann es nicht sein. Sie konnen sich auch nicht durch 
die Tonhohe unterscheiden, weil man sie in unterschiedlichen Tonhohen 
singen kann, ebenso wenig durch die Lautstarke, weil man sie unterschied-
lich laut aussprechen kann. 

Klangfarbe Sie unterscheiden sich durch die Klangfarbe: Vokale sind Tonmischun-
gen, Klange aus Tonen unterschiedlicher Hohe, wobei sich die einzelnen 
Komponenten durch ihre Lautstarke unterscheiden; diese Klangfarbe wird 
durch die Stellung von Zunge und Lippen verandert (die Akustik der Vokale 
wird in Kap. 4.1 naher eriautert). 

3.2.7. Die Artikulationsparameter der Vokale 

In alien Sprachen der Welt unterscheiden sich die Vokale durch die Zun
genstellung, in manchen Sprachen, wie dem Deutschen, kommen noch 
weitere Faktoren hinzu. Wenn man abwechseind die Vokale a und / artiku
liert, kann man spiiren, dass die Zunge beim a zuruckgezogen und nach un
ten gedruckt wird, beim / angehoben und nach vorn geschoben (vgl. Abb. 
19, S. 32). Beim a ist auch der Kiefer weiter geoffnet als beim ;. Die Kiefern-
offnung unterstijtzt die Zungenstellung, ist aber nicht primar. Man kann je-
den Vokal miihelos bilden, wenn man auf einen Bleistift beiRt und so die 
Kiefernoffnung konstant halt. 

Ein zweiter Faktor ist die Lippenrundung: Wenn man abwechseind / und 
u artikuliert, kann man die Zungenstellung konstant lassen und dabei spii-

Zungenstellung 

Lippenrundung 
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ran (oder i m Spiegel sehen) , dass d i e L i ppen b e i m u n a c h v o r n geschoben 
und ge runde t w e r d e n . Sprachen , d i e d i e L i p p e n r u n d u n g n u t z e n , u m V o k a l e 
zu un te rsche iden , s ind e i ne k l e i ne M i n d e r h e i t in d e n Sprachen der W e l t , 
(vgl. h t tp ://wa ls . in fo/chapter/11, d o r t a u c h d i e W e l t k a r t e m i t der V e r t e i l u n g 
der Sprachen, d i e d i e L i p p e n r u n d u n g nu tzen ) . 

Ein we i t e re r U n t e r s c h i e d , der n i c h t in a l i en Sprachen g e n u t z t w i r d , ist d i e Vokaldauer 
Voka ldauer : Wall hat e in kurzes , Wahl e i n langes a. D i e genaue Beschrei- Gespanntheit 
bung dieses Unte rsch ieds ist e ines der s c h w i e r i g e r e n P rob l eme der Phono lo-
gie des Deu t s chen . D a d i e me is ten der K u r z v o k a l e s ich v o n d e n e n t s p r e c h e n 
den Langvoka len a u c h qua l i t a t i v un t e r s che iden , anders k l i n g e n , besonders 
in no rddeu t schen Var i e ta ten , sehen v i e l e d iesen Q u a l i t a t s u n t e r s c h i e d , de r 
Gespannthe i t genann t w i r d , f i i r p r i m a r an . M i t G e s p a n n t h e i t ist e i g e n t l i c h 
die Spannung der a r t i k u l i e r e n d e n M u s k e i n g e m e i n t . Dieses M e r k m a l ist sehr 
p rob lemat i sch , w e s w e g e n es un ten n o c h genauer b e s p r o c h e n w e r d e n muss . 

D ie Nasa l i ta t v o n V o k a l e n lasst s ich an (vor a l l e m f ranzos i schen ) Fremd- Nasalitat 
wor te rn b e o b a c h t e n : Chance, Teint, Parfum, Bonbon k o n n e n m i t nasa l em 
a, a, d b z w . o ausgesprochen w e r d e n , aber a l l e d iese Nasa l voka l e k o n n e n 
auch ersetzt w e r d e n : Schangse, Teng, ParfQm, Bongbong oder gar Bombom. 
Auch w e n n n i c h t a l l e diese E rsa tz formen g l e i c h s chon s ind , sie s ind akzep-
tabel ; Sprecher, d i e d i e Ersatzformen v e r m e i d e n u n d Nasa l voka l e ausspre 
chen, w issen in der Regel, dass es s ich u m F r e m d w o r t e r hande l t , dahe r 
kann m a n diese Nasa l voka l e w i e o b e n bere i ts d e n Konsonan ten [3] aus 
dem Lautsystem des Deu t s chen a u s k l a m m e r n . 

3.2.2. Die Lautschriftzeichen fur Vokale 

In der f o l g e n d e n Tabe l le w e r d e n zunachs t d i e Lau t sch r i f t ze i chen der Voka l -
a l l ophone vorgeste l l t ; s c h w i e r i g ist d i e R e d u k t i o n der A l l o p h o n e au f e i n 
Phonemsystem, w o r u b e r unte r d e n P h o n o l o g e n ke i n Konsens her rscht . Es 
w i r d zunachs t d i e M e h r h e i t s m e i n u n g d a z u w i e d e r g e g e b e n , d i e das M e r k 
mal „Gespanntheit " als p r i m a r ans ieht , u n d a n s c h l i e ^ e n d w e r d e n d i e P rob 
leme dieser Au f fassung d i sku t i e r t . Eine A l t e r n a t i v e k a n n erst nach der Be-
sprechung der S i lbens t ruktur in Kap. 7 un te rb re i t e t w e r d e n . 

M o n o p h t h o n g e : -

gespannte l ang : gespannte k u r z : ungespann te : r eduz i e r t e V o k a l e : 

Dieb 1: Minister i Minister I Schwa : 
Beet e : Methan e Bett e Kutte a 

nahme as:, E: Phanomen ae, e Hutte Y 
mude y: Ph}^sik y Cotter oe r-haltiges S chwa : 
schon 0 : Okonomie 0 hat a Kutter e 
Rat a: banal a und u 
gut u : Butan u Schloss 0 
los 0: sqlange 0 

D i p h t h o n g e : 

Haus a y Hauser 01 

Tabelle 4: Lau tschr i f t ze i chen der V o k a l e 
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Zungenstellung 

Zunachst zu den Lautschriftzeichen: Die „Doppelpunkte" bei den Langvo
kalen sind genau genommen zwei Dreiecke, bei denen die Spitzen aufei-
nander zeigen; sie bezeichnen Lange; [ae] ist eine Ligatur aus „a" und „e", 
[e] ist das griechische e, Epsilon. Von den beiden Varianten [ae] und [E] ist 
die erste zwar die wesentlich seltenere, der zweiten aber vorzuziehen, weil 
diese fiir eine falsche Auffassung des phonemischen Status von /ae:/ verant-
wortlich zu machen ist, was noch im Detail zu besprechen ist. Die Verwen-
dung von ly] fiJr u ist uns durch Fremdworter vertraut, [0[ kornmt aus der 
skandinavischen Schreibung (0re). Das gespannte [a] wird vom ungespann-
ten [a[ mit „Haubchen" unterschieden; [i[ und [Y] sind Kapitalchen; [oe] ist 
eine Ligatur aus „o" und „e", [u[ sollte vielleicht auch ein Kapitalchen sein, 
aber da bei u Groft- und Kleinbuchstabe in vielen Schrifttypen die gleiche 
Gestalt haben, verwendet man hier ein umgedrehtes Kapitalchen-Sl (Ome
ga). Das stammt noch aus der Zeit, in der man BiJcher mit Bleisatz gedruckt 
hat, wie auch das offene [o], fiir das man das „c" umgedreht hat. Schwa und 
r-Schwa sind ebenso umgedrehtes „e" bzw. „a". Nun zu den Lauten selbst. 

3.2.3. Die Artikulation der Vokale -

Wie die Zungenstellung bei den einzelnen Vokalen variiert, kann man an 
Abb. 19 sehen. Beim [i] ist die Zunge angehoben und nach vorn geschoben 
(gepunktete Line), beim [u] ebenfalls angehoben und nach hinten gezogen 
(Kreuzchenlinie), beim [a] liegt die Zunge flach im Mundraum. Wenn ein 
Arzt bei einem Patienten die Mandeln untersuchen will, fordert er ihn auf, 
„a" zu sagen, damit er die Zunge herabdriJckt und so den Blick auf die Man
deln frei gibt; wenn er ihm sagen wurde, „Drucken Sie bitte die Zunge he-
rab!", wusste der Patient nicht, was er zu tun hat, weil solche Bewegungen 
nur schwer bewusst zu kontrollieren sind. 

1, y 

e. 

Abbildung 19: Zungenstellung der Vokale 

Abbildung 20: Der 

Der hochste Punkt 
Die Abb. 20 ist ge 
der einzelnen Vo 
Punkte, die iJberh 
konnen. In den Sp 
Vokalraum, dass 
3 Vokale hat (wie 
wobei sie sich dan 
wie [o:] zu realisie 
Vokalraum vertei 

Beim [e] liegt di 
[ae] noch flacher. 
Phonologisch teilt 
geschlossene/hohe, 

Sprachhistorisch 
nicht nur im Deuts 
stufe diphthongiert 
trifft die geschlosse 
ser), die althochde 
hiar, got. fotus vs 
span, bueno). Offer 

Die Unterscheidi 
von ch: Der ich-la 
len. Die reduzierter 
Kap. 3.2.6). I 

Wie bei derTabe 
markiert: Hintere V 
ijbrigen unterscheit 
nicht rund, weil off 
weisen, die die Ru 
schwert. Der Stand 
hinteren Vokale dur 
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e, 0 

a 

u 

o 

Abbildung 20: Der a r t i ku la to r i sche V o k a l r a u m 

Der hochste Punkt der Z u n g e m a r k i e r t d e n A r t i k u l a t i o n s p u n k t des Voka l s . 
Die Abb. 20 ist gewissermal ien e ine Landkar te fiJr d i e A r t i k u l a t i o n s p u n k t e 
der einzelnen Voka le i m V o k a l r a u m . De r V o k a l r a u m ist d i e M e n g e der 
Punkte, die uberhaupt phys io log i s ch A r t i k u l a t i o n s p u n k t e v o n V o k a l e n se in 
konnen. In den Sprachen der W e l t ve r t e i l en s ich d i e V o k a l e j e w e i l s so i m 
Vokalraum, dass ihre Abs tande m o g l i c h s t gro f t s i n d . Eine Sprache, d i e nu r 
3 Vokale hat (wie das klassische Arab i sch ) , hat d i e V o k a l e /a/, /I/ u n d /u/, 
wobei sie sich dann den Luxus e r i auben k a n n , das /a/ w i e [ae:] u n d das /u/ 
wie [o:] zu real is ieren. A u c h i m Deu t s chen s ind d i e V o k a l a l l o p h o n e gut i m 
Vokalraum vertei l t . 

Beim [el liegt d ie Zunge e twas f l a che r i m M u n d r a u m als b e i m [ i [ , b e i m Vokalhohe 
[sel noch flacher. Der Voka l [o] l iegt e twas t ie fer als [u], [a] n o c h t iefer. 
Phonologisch tei l t m a n d i e Voka l e in dre i H o h e n s t u f e n e i n ( vg l . Tab. 5) , in 
geschlossene/hohe, m i t t l e re u n d of fene/t iefe . 

t Sprachhistorisch s ind d ie H o h e n m e r k m a l e d a d u r c h re levant , u n d z w a r 
; nicht nur im Deutschen, dass n o r m a l e r w e i s e nur d i e V o k a l e e ine r H o h e n -

stufe diphthongiert w e r d e n . D i e f r i i h n e u h o c h d e u t s c h e D i p h t h o n g i e r u n g be-
trifft die geschlossenen Langvoka le ( w f p > W e / b , / 7 u s > Haus,/7/user>/-/au-
ser), die a l thochdeutsche D i p h t h o n g i e r u n g d i e m i t t l e r e n (got. /7er vs. a h d . 
hiar, got. fotus vs. ahd . fuoz, ebenso lat . terra vs. span. f;'erra, lat. bonus vs. 
span, bueno). O f fene Voka l e d i p h t h o n g i e r e n so gut w i e n ie . 

Die Unterscheidung in vo rde re u n d h in te re V o k a l e steuert d i e A l l o p h o n i e vorn vs. hinten 
von ch: Der /ch-Laut steht nach v o r d e r e n , der ach-Laut nach h i n t e r en V o k a 
len. Die reduzierten Voka le g ib t es p h o n o l o g i s c h gar n i c h t ( vg l . d a z u u n t e n 
Kap. 3.2.6). 

Wie bei der Tabelle f i i r d i e Konsonan ten s ind d i e S t anda rdwer t e h ier n i c h t Standardwerte 
markiert: Hintere Voka le s ind r u n d , w e i l sie s ich d a d u r c h besser v o n d e n 
iibrigen unterscheiden (das w i r d in Kap. 4.1 e rk la r t ) . O f f e n e V o k a l e s ind 
nicht rund, we i l of fene Voka l e a u c h e ine groBere O f f n u n g des Kiefers auf-
weisen, die d ie Rundung der L i ppen z u n i c h t e m a c h t ode r m indes tens er-
schwert. Der Standardwert fu r o f f ene V o k a l e setzt s ich gegen i i be r d e m der 
hinteren Vokale du r ch . 
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gespannt 

i/y 

i/0 

un-
gespann^l 

l/Y 

e/oe 91 

reduziert gespannt gespannt 

u 

vorn 

3 

e 

zentral 

u 

0 

hinten 

(nicht-
rund/rund) 

geschlossen 
(hoch) 

Mitte 

offen 
(tief) 

Standardwert der Lippenrundung ist bei 
a) offenen Vokalen nicht-rund, bei 
b) hinteren Vokalen rund, 
wobei sich a) gegeniiber b) durchsetzt ([a] und [a] sind nicht-rund). 

Tabelle 5: Die phonologischen Merkmale der Vokale 
(vorlaufig, vgl. Kap. 7.5) . , 

Lippenrundung 

gespannt vs. 
ungespannt 
zentralisiert 

Schwa 
r-Schwa 

Die Zungenstellung der Vokale mit Lippenrundung [y] und [0], rechts vom 
Komma in Abb. 20, ist weitgehend dieselbe wie die ihrer nicht-runden Part
ner. Die gespannten Vokale sind die Vokale des aul^eren Vierecks in Abb. 
20; fast dasselbe Viereck findet sich noch einmal verkleinert im Inneren des 
ersten Vierecks, auf dem die Artikulationspunkte der ungespannten Kurzvo-
kale in derselben Weise wie ihre gespannten Entsprechungen angeordnet 
sind. Die Artikulationspunkte der ungespannten Vokale sind im Vergleich 
zu ihren gespannten Gegenstiicken zum Zentrum des Vokalraums verscho-
ben, zentralisiert. 

Zentralisierung ist das, was mit Ungespanntheit gemeint ist; die Muskel-
spannung, die fiir die Bezeichnung des Terminus herangezogen wurde, ist 
kein zuverlassiges Merkmal dieser Vokale. Vollstandig zentralisiert ist das 
Schwa [3] im Mittelpunkt des Vokalraums; dieser Artikulationspunkt ent-
spricht der Lage der ganzlich entspannten Zunge in Ruhestellung. Etwas un-
terhalb liegt das r-Schwa [ej; rsenkt Vokale, nicht nur im Deutschen. Auch 
die mittleren Langvokale werden durch /r/ gesenkt, vgl. Soof [o:] mit Rohr 
[oe]. Beet [e:] mit Berg [ee] (/r/ senkt auch unbetontes kurzes / im Lateini-
schen: c/n;s, cinerls, laudaberis, laudaNtur, caplam, caperem etc.). 

Die ungespannten Partner von le] und [ae] sind zusammengefallen. Das 
ist nicht verwunderlich: In dem kleineren Viereck der zentralisierten Vokale 
sind die Abstande zwischen den Vokalen kleiner, d.h., dass sie artikulato-
risch und akustisch ahnlicher sind und leichter verwechselt werden konnen, 
was den Zusammenfall begiinstigt. Die entsprechende LInterscheidung von 
[a] und [o] wird durch die zusatzliche Lippenrundung gestiitzt. Nicht nur 
im Deutschen verteilen sich die Vokale gleichmal^ig im Vokalraum; sind 
sich Vokale zu ahnlich, neigen sie zum Zusammenfall; so entsteht in alien 
Sprachen durch Selbstorganisation ein gleichmal^ig verteiltes System. Hinte
re Vokale sind in den Sprachen der Welt standardmal^ig rund (vgl. Tab. 5), 
weil die Lippenrundung akustisch denselben Effekt hat wie das Zuriickzie-
hen der Zunge (dazu unten mehr); durch Lippenrundung unterscheiden sich 
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die hinteren Vokale deu t l i che r v o n den a n d e r e n . O f f e n e V o k a l e s ind n o r m a 
lerweise nicht rund, w i e bere i ts gesagt, da d u r c h d i e grof te re K i e f e r n o f f n u n g 
der Effekt der L i ppen rundung g e r i n g ist. 

3.2.4. Die Diphthonge 

Ein Diphthong ist d ie Folge z w e i e r Laute in e ine r S i lbe (g r i ech i sch di- D iphthongvs . 
jZwei', phthongos ,Laut ' ) , a lso d i e Folge z w e i e r M o n o p h t h o n g e (gr. monos Monophthong 
,allein, einzeln' ; man beachte , dass m a n diese W o r t e r s o w o h l m i t ph als 
auch mit th schreibt! ) . N i c h t in a l i en Sprachen kann m a n D i p h t h o n g e auf 
^k)nophthonge reduz ie ren , aber i m D e u t s c h e n ist das p r o b l e m l o s m o g l i c h . 
Von den beiden D i p h t h o n g t e i l e n hat e iner groBere Schal l f i J l le als der ande-
reund steht deswegen i m N u k l e u s der S i lbe (dazu u n t e n m e h r ) ; der andere 
wird durch den Haken [J ma rk i e r t u n d ist ( im Deu t schen ) i m m e r e in ge-
schlossener Voka l . 

Bei der Ar t iku la t ion der D i p h t h o n g e w e r d e n n i c h t z w e i s ta t ionare M o 
nophthonge ane inandergere iht , v i e l m e h r b e w e g t s ich d i e Z u n g e kon t i nu i e r-
lich von der Position des ersten Teils in d i e des z w e i t e n . M a n k a n n sie i m 
Vokalraum durch Pfeile dars te l l en , d i e v o n der Pos i t ion des ersten Voka l s z u 
der des zweiten i jbe rgehen . 

a a a 

Abbildung21: [a i ] Abbi ldung 2 2 : [ay] Abbildung 2 3 : [oi] 

Die Interaktion zw i s chen z w e i V o k a l e n (d ie Koa r t i ku i a t i on ) ist v i e l starker 
als die zwischen e i n e m Voka l u n d e i n e m Konsonan ten , dahe r ents teht be i 
Diphthongen der E indruck eines e i n z e l n e n , h o m o g e n e n Voka l s , der v i e l e 
veranlasst, D iph thonge n i c h t als Folgen z w e i e r V o k a l e , s o n d e r n als e igene 
Phoneme anzusehen. 

Bei der Beschreibung der D i p h t h o n g e muss m a n n o c h e r w a h n e n , dass 
nicht alle Kombina t ionen v o n M o n o p h t h o n g e n m o g l i c h s i nd , s o n d e r n n u r 
die drei [ai ] , [ay] u n d [ o i ] . Das hat h i s tor i sche Gr i Jnde, ist aber a u c h z u 
einem Teil systematisch z u e rk l a r en : [oy] u n d [e i ] k o m m e n i m m e r h i n in 
Fremdwortern vor {Show, Lady) u n d k o n n e n d u r c h M o n o p h t h o n g e ersetzt 
werden (Sh[o:], L[e:]dy), w e s w e g e n sie aus d e m deu t s chen Voka l s y s t em 
herausgehalten w e r d e n k o n n e n . O d e r u m g e k e h r t gesehen: W e i l sie n i c h t 
im Lautsystem des Deu t s chen v o r k o m m e n , w e r d e n sie v o n d e n Sprechern 
durch die ahnl ichsten Laute ersetzt . E in ige andere m o g l i c h e D i p h t h o n g e 
wie [eo] batten n i ch t den o p t i m a l e n gesch lossenen Voka l in der z w e i t e n 
Position (dazu mehr in Kap. 5) . Ein N e b e n e i n a n d e r v o n [ai] u n d [ae] w a r e 
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ungijnstig, denn die beiden Diphthonge waren kaum zu unterscheiden, da 
[ae] eine verkurzte Form von [ai] ist, die z.B. in weniger betonter Stellun; 
auftritt (der Pfeil wird unter schwacher Betonung kiirzer, vgL Becke-
1998b). Der Diphthong [OI] wird oft als [OY] oder [oe] wiedergegeben, we 
er bei geringer Betonung das / nicht erreicht. FiJr [i] als zweiten Diphthons 
teil und gegen [Y] spricht, dass zwischen ihm und einem folgendenVok,i! 

nicht [y] als Gleitlaut eingefijgt wird, sondern [i]: heu'eraber KijWe, Ruh"e, 
''r Au^e, Ei'er. Ein Diphthong wird bereits dann schon erkannt, wenn nur der 

erste Teil und eine Andeutung der Bewegung zum zweiten Diphthongte 
. erkennbar sind. Da auch die Kombinationsbeschrankungen von Konso-

* nanten zu beschreiben und zu erklaren sind, ist die Beschrankung autdre: 
Diphthonge im Deutschen nichts Problematisches. 

offnendevs. Neben den genannten drei Diphthongen gibt es in Fremdwortern noc" 
schlieftende weitere Diphthonge von anderer Art; bei ihnen steht der nicht-silbisch-
Diphthonge Diphthongteil vor dem silbischen und ist wie bei den bereits beschriebene-

ein geschlossener Vokal, der sehr frei mit anderen Vokalen kombiniert wer 
den kann, z.B. [le], [la], [lo], [ye], [ya], [yi] in partiell, trivial, Nation, mi-
nuell, prozentual, Linguistik etc., sogar [ji] ist moglich in injizieren 
diesem besonderen Fall wird [i] zu [j] verstarkt). Die Verbindungen mit ly 
werden aber meist zweisilbig gesprochen, so dass man sie als realisations 
phonologische Reduktionsformen auffassen muss (ma.nu.ell > ma.nyell 
Weil sich die Zunge bei der Artikulation dieser Diphthonge von einem ge 
schlossenen zu einem offenen Vokal bewegt, nennt man sie „6ffnende 
Diphthonge" im Gegensatz zu den „schlieftenden Diphthongen" [ai], lay] k 
und [OI]. Die Begriffe „steigender" und „fallender" Diphthong solltemanP 
vermeiden, da sie sowohl mit Bezug auf die Vokalhohe verwendet werden 
(dann ist [ai] ein steigender Diphthong) als auch auf die SchallfiJlle (dann ît 

[ai] ein fallender Diphthong, weil die Schallfijile zum [I] abnimmt). 

J.2.S. Dast3ts3chJ/cheProbJemderGe5paontheJtund 
das Scheinproblem des/t\/ 

Gespanntheit Die wichtigste Motivation fur die Auffassung, dass der Unterschied zwi
schen Lang- und Kurzvokal im Deutschen auf den qua/itativen der Ge
spanntheit zuruckzufuhren ist, ist die zweite Spalte in Tab. 4 (S. 31): Diese 
Vokale haben die Qualitat von Langvokalen, aber die Dauer von Kurzvoka-
len - und „kurze Langvokale" kann es ja wohl nicht geben. Auffallig ist, 
dass die Vokale der mittleren Spalte samtlich unbetont sind, die der linken 
Spalte betont. Somit kann man eine einfache und elegante Regel formulie-
ren: Gespannte Vokale sind lang, wenn sie betont sind, andernfalls kurz. 
Die Lange ist somit akzentabhangig und nicht distinktiv, sondern allopho-
nisch. Distinktiv ist das Merkmal der Gespanntheit. 

Diese Auffassung wird in nahezu alien Darstellungen der Phonologie des 
Deutschen vertreten, ist aber aul^erst problematisch. 

Oberlautung Erstens ist die mittlere Spalte, die wichtigste Motivation fiir die Auffas
sung, eine Erfindung. Einen phonologischen Unterschied von Lang- und 
Kurzvokal in unbetonter Silbe gibt es nicht, woran auch von Phonetikern 
immer wieder erinnert wird. Wenn man Gespanntheit in betonten Vokalen 

verandert, 
g[u:lf, schl 
len miJsste 
Die Worter 
vollg unau 
feL.rei ges| 
Uberlautun 
plizitform J 
UberlautiJ 
offene Sill 
gespannte^ 
Spalte der 
heitsunten 

Zvveitei 
nur sechsj 
schied vc 
Deutschlar 
ten volliM 
schied e'M 
schied. \M 
wird daher 
zahneknir 
nicht fol^ 
Norddeul 
(Kle:\se, 
er unter i 
entstande 
tern verw 
<a> im I 
sprache 
dazu kon 

Wenn 
muss ma 
\vas\
scheinba 
Nach all 
in nahmt 

Dass ( 
ruht und 
den grol 
noch erv 

In Tab 
der Kont 
de. Dag( 
aus folg« 
doch de 
hier nich 
terschiet 
terse hiec 
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e i d e n , d a 
r S t e l l u n g 
I. B e c k e r 
!ben , w e i l 
i p h t h o n g -
ien V o k a l 
e, Ruh''e, 
in n u r d e r 
i t h o n g t e i l 
)n K o n s o -
g a u f d r e i 

t e rn n o c h 
t-s i lb i sche 
h r i e b e n e n 
i n i e r t we r-
ation, ma-
zieren ( i n 
en m i t [ y ] 
a l i s a t i ons-
m a . n y e l l ) . 
e i n e m ge-
, 6 f f n e n d e 
[a i ] , [ a y ] 

oolite m a n 
et w e r d e n 
e ( d a n n ist 
t). 

ch i ed z w i -
;n de r Ge-
31) : D i e s e 
K u r z v o k a -

.u f fa l l i g ist , 
der l i n k e n 

f o r m u l i e -
i f a l l s k i j r z . 
n a l l o p h o -

l o l o g i e des 

verandert, entstehen sehr auf fa l l ige A b w e i c h u n g e n v o n der N o r m : D[i:]b, 
g[u:]f, sc/7[oe:ln etc. Eine entsprechende A b w e i c h u n g bei u n b e t o n t e n V o k a 
len musste nach dieser Auffassung ebenso au f f a l l i g se in , ist es aber n i c h t : 
Die Worter mit der Aussprache M[i]nister, M[t}than, PhMsik s i nd n i c h t nu r 
vollig unauffallig, sie sind sogar d i e n o r m a l e n Formen dieser Wo r t e r . Z w e i -
felsfrei gespannt sind diese Voka le nur be i sehr d e u t l i c h e r Aussprache , be i 
Oberlautung, die man z.B. be im D i k t i e r e n v e r w e n d e t . D iese deu t l i ch s t e Ex-
plizitform ist offenbar C rund l age fiJr unsere Aussp ra chewor t e rb i i che r . Bei 
Oberlautung wi rd jede Silbe eines Wor tes be ton t ; u n d w e n n e i ne S i lbe e i ne 
offene Silbe ist, also auf den Voka l endet , so muss sie unte r B e t o n u n g e i n e n 
gespannten Voka' haben (s. Kap. 7). Das ist be i d e n Be isp ie len der m i t t l e r e n 
Spalte der Fall. Der Nachwe is , dass u n b e t o n t e V o k a l e k e i n e n Gespannt-
heitsunterschied aufweisen, ist a l l e rd ings i m De ta i l k n i f f l i g , v g l . Kap. 7.2. 

Zweitens ist sehr prob lemat i sch , dass v o n d e n ach t „gespannten" V o k a l e n 
nursechs, hochstens sieben ube rhaup t phone t i s ch gespannt s i n d . D e r Un te r 
schied von [a] und [a] ist bei m a n c h e n Sprechern u n d in m a n c h e n Reg ionen 
Deutschlands deut l ich, bei manchen ande ren Sprechern f a l l en d i e Q u a l i t a -
ten vollig zusammen, bei nahezu a l i en Sprechern sp ie l t der Dauerunte r-
schied eine groRere Rolle fur d i e W o r t e r k e n n u n g als der Qua l i t a t sunte r-
schied. Von [e:] behauptet n i e m a n d , dass es gespannt sei, u n d dieser Laut 
wird daher als eine Storung des Lautsystems angesehen , w e i l m a n fu r i h n 
zahneknirschend doch e inen Dauerkont ras t a n n e h m e n muss, w e n n m a n i h n 
nicht folgenderma&en wegd iskut ie r t , was o f t gesch ieht : Zunachs t g ib t es in 
Norddeutschland grol ie Gebie te , in d e n e n [e:] u n d [e:] z u s a m m e n f a l l e n 

I ((C[e;]se, M[e\\dchen). Dann w i r f t m a n i h m seine i l l e g i t i m e G e b u r t vor, da 
I er unter dem Einfluss der Schrift aus m e h r e r e n m i t t e l h o c h d e u t s c h e n Lauten 
j entstanden ist; w ie heute i m m e r n o c h hat m a n d e n Buchs taben < a > in Wor-
' tern verwendet, die - unabhang ig v o n der Lau tung - e i n e n V e r w a n d t e n m i t 
, <a> im Flexionsparadigma haben w i e nahm/nahme, Rat/Rate. D iese Aus-
i sprache nach der Schrift ist k i i n s t l i ch , aber sie g i l t n a t i i r l i c h a u c h fu r das 
dazu komplementare <e>. 

Wenn man den Laut [e;] n i ch t auf diese We i s e w e g d i s k u t i e r e n m o c h t e , 
muss man fiJr ihn (eigentl ich auch fur [a]) zusa t z l i ch z u m Gespann the i t skon-
trast einen Dauerkontrast a n n e h m e n . D i e o b e n d u r c h d i e A k z e n t r e g e l 
scheinbar elegant beseitigte D i s t i nk t i v i t a t der D a u e r ist d o c h n i c h t g e l u n g e n : 
Nach allgemeiner Auffassung kontras t ie ren d i e Laute [e:] in n e h m e u n d [e:] 
inna7?medurch Gespanntheit , d ie Laute [e:] u n d das [e] in S e t t d u r c h Dauer . 

Dass die wichtigste M o t i v a t i o n f i i r d iese Au f f assung auf e i n e m I r r t u m be-
ruht und die gespannten Voka le z.T. gar n i c h t gespannt s i nd , s i nd d i e b e i 
den grdBten Problerae dieser Auf fassung, w e i t e r e w e r d e n in d i e sem B u c h 
noch erwahnt werden. 

In Tab. 5 dagegen w i r d |E : [ als t iefer V o k a l , als [ae], e i n g e o r d n e t , so dass 
der Kontrast zu [e:] e in FHohenkontrast ist, was das P r o b l e m bese i t igen w i i r-
de. Dagegen straubt sich j e d o c h d i e M e h r h e i t der P h o n o l o g e n , u n d z w a r 
aus folgendem Grund : Der Ku rzvoka l [e] ist e i n m i t t l e r e r V o k a l , so k a n n 
doch der qualitativ g le iche Voka l [e : ] k e i n o f fener se in . Ta tsach l i ch l iegt 
hier nicht wirkl ich ein P rob lem: W i e spater geze ig t w i r d (Kap. 7) , ist der U n 
terschied von Kurz- und Langvoka len u b e r h a u p t ke in segmenta ler , ke in Un-

\ auf Lautebene, der d u r c h M e r k m a l e z u besch re iben ist, sonde rn in 

le:] 
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der Siibenstruktur begriindet. Aul?.erdem wurde ebendieses Argument auch 
fiir andere Vokale gelten; Das gespannte [o], ein mittlerer Vokal, unterschei-
det sich qualitativ kaum vom ungespannten [u], einem hohen Vokal. Wenn 
man das Wort Boot technisch manipuliert, so dass das [o] bei gleichbleiben-
der Qualitat nur noch halb so lang ist, so nimmt man dieses manipulierte 
Signal nicht als Softwahr, sondern als fiuff. Ebenso bei e: Beef mit halbier-
tem e wird nicht als 6eft wahrgenommen, sondern als Bitt. Bei der Zentrali
sierung verandert sich eben die Vokalhohe: Hohe und mittlere Vokale wer
den tiefer, tiefe hoher (in Tab. 5 wurde versucht, das zum Ausdruck zu 
bringen). 

Man kann somit getrost [e:] als tiefen Vokal auffassen; obendrein verhalt 
er sich wie ein tiefer Vokal: Er ist ungespannt wie a, hat keinen runden Part
ner wie a und unterscheidet sich von dem kurzen Partner in erster Linie 
durch Dauer. (Mit einem Kornchen Salz konnte man noch hinzufijgen: er 
diphthongiert nicht: Nur das germ, wurde zu ia, das offenere e\ [e:], 
zu a). Die Verwirrung um [e:] lasst sich vermeiden, indem man dafur besser 
[ae:] schreibt. 

3.2.6. Schwa 

Ein anderer Problemlaut ist Schwa ([a]). Er weist eine Reihe von Besonder-
heiten auf: Er ist Reduktionsvokal fur andere Vokale; sie [zi:] wird realisati-
onsphonologisch zu [z8], du [du:] ebenso zu [da], z.B.: Weil [da] [za] be-
leidigt hast. Phonetisch unterscheidet er sich von anderen Vokalen durch 
einen sehr breiten Streubereich, d.h., die einzelnen Realisierungen von 
Schwa verteilen sich auf einen sehr groBen Bereich in der Mitte des Vokal
raums, der sich mit anderen Vokalen uberlappt. Schlie(?ilich verschwindet er 
oft, aber nicht immer, vor Sonorant: reden [reidsn] > [re:dn]. 

Von einigen wird er daher als eigenes Phonem angesehen, von anderen 
als einziger und daher merkmalsloser Vokal eines besonderen Silbentyps,-
der unbetonbaren Silbe oder der „Reduktionssilbe". Das ist richtig fur das 
Mittelhochdeutsche; als Resultat der „mittelhochdeutschen Nebensilbenab-
schwachung" gab es damals einen wesentiichen Unterschied zwischen 
haupt- und nebentonigen Silben auf der einen Seite und unbetonten Silben 
auf der anderen; in unbetonten Silben gab es nur Schwa. In der spateren 
Lautgeschichte ist dieses Schwa haufig ganz ausgefallen. 

Der Umstand, dass alle Vokale in Flexionssilben unbetont waren und un
ter bestimmten rhythmischen Bedingungen ganz ausgefallen sind, fiihrte 
dazu, dass sich in der Morphologie ein kompliziertes System des Wechsels 
von Schwa mit Null ausgebildet hat (z.B. reden - Redner, Segel - Segler), 
wodurch Schwa ein besonderer Laut wurde, der eine besondere Behand
lung nahelegt. In phonologischen Beschreibungen, die die Morphologie mit 
einbeziehen wollen, wird die Behandlung von Schwa daher kompliziert. 

Wenn man die Phonologie von der Morphologie sauber trennt, wird die 
Sache einfach: Ein weiterer Lautwandel fiihrte zu einem Zusammenfall von 
Schwa mit unbetontem lei in Fremdwortern: Das [e] in Wortern wie genial 
wird haufig zu Schwa reduziert, andererseits wird Schwa in Wortern wie 
b[e:\- und [z\ntladen haufig durch Oberlautung zum Vollvokal; die einheit-
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liche Schre ibung dieser Laute d u r c h < e > hat z w e i f e l l o s das Ihr ige d a z u be i-
getragen. I n z w i s c h e n ist es e i ne Frage der O r t h o e p i e , de r gep f l eg ten A u s 
sprache, o b m a n in F r e m d w o r t e r n d i e V o l l v o k a l e rea l is ier t ode r n i c h t . Bei 
Wortern des B i l dungswor t scha tzes w i e Niobe w i r d m a n eher e i n gespann-
tes [e:] ho ren als be i ge l au f ige ren W o r t e r n w i e Mobile. D i e Aussprache 
Antfgonld] ist v o l l i g u n a u f f a l l i g , o b w o h l sie s ich n a c h der Reduk t ionss i l ben-
theorie s o w o h l d u r c h d e n S i l ben typ ( r eduz ie r te vs. n i ch t- reduz i e r t e Si lbe) 
als auch d u r c h d i e segmenta l en M e r k m a l e v o n /e/ gegen i i be r m e r k m a l -
losem Schwa un te r s che iden mi iss te . N u r w e n n das e e i n e n r h y t h m i s c h e n 
Nebenakzent t ragt , ist d i e Aussprache [e] m o g l i c h ( [ ? a n . ' t i : . g o . n e ] ) , nach-
tonig, w i e in Lethe (g r iech . iSthg) ode r Nymphe ( g r i ech . nymphe), ist d i e 
Aussprache m i t S chwa d i e e i n z i g m o g l i c h e ( [ ' l e i . t a ] , * [ ' l e : . t e ] ) . D i e w e n i g e n 
unbetonten /e/, d i e n i c h t zu S chwa r eduz i e r t w e r d e n {Kaffee, Chicoree), 
sind du r ch U m a k z e n t u i e r u n g en t s t anden , d i e in Kap. 5 naher b e s c h r i e b e n 
w i rd (eine aus f i i h r l i c he B e h a n d l u n g des P rob l emfa l l s S chwa f i n d e t s i ch in 
Becker 1 9 9 8 a : Kap. 7). 

Das r-Schwa [e] k ann als voka l i s ches A l l o p h o n des Phonems M angese- r-Schwa 
hen w e r d e n , das i m Kern der S i lbe {Mustle]) ode r nach d e m S i l benke rn 
(Uh[e]) au f t r i t t . N a c h Langvoka l ist /r/ so gut w i e i m m e r voka l i s i e r t , n a c h 
betontem Ku rzvoka l o f t n i c h t . Das s i lb i sche /r/ ist d a b e i , m i t d e m /a/ zusam-
menzufa l l en . Dass dieser Z u s a m m e n f a l l n o c h n i c h t ganz v o l l z o g e n ist, s ieht 
man an der /c/i-Laut/ach-Laut-Vertei lung, d i e n u n e twas de t a i l l i e r t e r vorge-
stellt w e r d e n so i l . 

3.2.7. Die\ch-Laut/ach-Laut-Verteilung 

Die Relevanz der v o k a l i s c h e n M e r k m a l e „ v o r n " u n d „h in ten " ze ig t s ich an 
der /•c/7-Laut/ac/^Laut-Verteilung: D e r /ch-Laut t r i t t n a c h v o r d e r e n V o k a l e n 
auf, der ach-laut nach h i n t e r e n . 

Vordere Voka l e : /c/i-Laut H i n t e r e V o k a l e : ach-laut 

i/y I/Y u u 

siech / ich/ Spruch Buch 
Bijcher Spruche 

e/0 e/oe 0 o 

Ezechiel / Blech/ Loch Hoch 
hochstens Locher 

ae a a 

Gesprach ach C e m a c h 

ai/oY 

Teich, euch 
a y 

Bauch 

geschlossen 
(hoch ) 

o f f en 
(tief) 

Diphthonge 

Tabelle 6: D i e V e r t e i l u n g v o n ich- u n d ach-laut 
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Wie man an den Beispielen sehen kann, steht der /ch-Laut [g] nach vor
deren Vokalen, was auch fiJr die zweiten Diphthongteile gilt. Der ach-laut 

steht nach hinteren Vokalen, auch nach dem Diphthong [ay], wobei das ve-
lare [x] streng genommen nur nach /u/ steht, sonst das uvulare [xl-

Bei der Darstellung dieser Allophonie sollte man nicht vergessen, dass 
der Laut auch nach Konsonant stehen kann und zwar nur nach Sonorant 
(was durch die Siibenstruktur zu erklaren ist, s.u. Kap. 5); in.diesem Fall tritt 
er als ich-laut auf: durch, welche, manche. Wichtig ist, das gilt auch fiJr das 
vokalisierte /r/: [dueg]. Das mag damit zu tun haben, dass gerade nach 
Kurzvokal das /r/ von vielen Sprechern nicht vokalisiert wird ([durg]), was 
den ich-laut stabilisiert. Im Bairischen steht der ach-laut nach dem vokali-
sierten [e[, weil die r-Kombinationen mit den entsprechenden Diphthongen 
zusammengefallen sind: [JUBX] ,Schuh' / [duexl ,durch', [Jiexl ,hasslich' / 
[kiex] ,Kirche', [OBX] ,Eiche'/ [hoex] ,h6re'. 

Im Aniaut eines Morphems steht fast ausnahmslos der ich-laut; das gilt 
fiJr das Suffix -chen, also Oma[g]en, trotz des hinteren Vokals (was man als 
lautliche Morphemkonstanz ansehen kann). Es gilt aber auch am Wort-
anfang fiJr die griechischen Lehnworter wie Chirurg (auch nach hinterem 
Vokal: Neurolq]irurg) oder Chemie (wenn sie nicht mit [k[ ausgesprochen 
werden: Charisma mit [g], aber Charakter mit [k]). Es gibt aber einige nicht 
sehr gelaufige Fremdworter aus dem Spanischen, Russischen, Arabischen, 
Hebraischen oder aus anderen Sprachen, die mit [x[ aniauten {Junta, Khan, 
Chassidismus, Hanukka), die einen Phonemstatus von [x] nahelegen konn-
ten, aber wohl nicht haufig genug vorkommen, um den Phonologen das 
schone Beispiel fiJr stellungsbedingte Allophonie wegnehmen zu konnen. 
Die Verteilungsregel fiir ich- und ach-laut ist wichtig, daher sollte man sie 
sich einpragen. 

Verteilungsregel fur ich- und ach-laut 

Im Inneren eines Stamms oder Affixes nach Vokal: ' 
[g] nach vorderem Vokal, 
[x] nach hinterem Vokal 

Nach Konsonant (nur Sonorant): nur [g[ 
Im Morphemanlaut: [g] (selten [x]) _ ' 
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t [q] n a c h vor-
Der ach-Laut 

, w o b e i das ve-
e l X l . 
ergessen, dass 
nach S o n o r a n t 
diesem Fall t r i t t 
i lt auch fiJr d a s 
;s gerade n a c h 
d ( [ d u r g ] ) , w a s 
ch d e m v o k a l i -
n D i p h t h o n g e n 
Bxl , h a s s l i c h ' / 

/)-Laut; das g i l t 
Is (was m a n a ls 
uch a m W o r t -
nach h i n t e r e m 
ausgesp rochen 
)er e i n ige n i c h t 
'n , A r a b i s c h e n , 
;n {Junta, Khan, 
ahelegen k o n n -
'hono logen das 
len zu k o n n e n . 
r sollte m a n s ie 

Ubungen 

1. Welche Laute werden w i e ar t iku l ie r t ? 
Schreiben Sie (mit Bleist ift ! ) unter jedes B i l d d i e en t sp r e chenden Laut-
schriftzeichen (es konnen mehre re se in , z.B. S t i m m t o n ist in der G r a p h i k 
nicht erfasst). Achten Sie auf d i e S te l lung des V e l u m s , d i e der L i ppen u n d 
derZunge, auch auf den Kontakt de r Z u n g e (Enge ode r Verschluss) ; punk-
tierte Linien deuten V ib ra t i on an . 

13 14 
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2. Geben Sie die 5 labialen Konsonanten der deutschen Standardsprache in 
Lautschrift an, und beschreiben Sie ihre Unterschiede durch die Angabe 
weiterer phonologischer Merkmale. 

3. Wie wird ein Frikativ artikuliert? 

4. Wo liegt der Fehler in dem folgenden Satz: „Der glottale Plosiv/?/ist kein 
Phonem der deutschen Sprache." 

5. Am besten pragt man sich das System der deutschen Konsonanten ein, in- • 
dem man lernt, die Tabelle 1 (S. 23) auswendig zu zeichnen, wobei man-
nicht einfach stumpfsinnig reproduzieren sollte, sondern versuchen sollte, 
zu verstehen, warum ein bestimmter Laut in ein bestimmtes Feld einzutra-
gen ist. Das Ergebnis kann man anhand der Tabelle des Buchs ieicht selbst 
ijberprufen. 

*• 6. Mit der folgenden Tabelle kann man die Merkmale der einzelnen Konso
nanten (wie Vokabein) erlernen und iJben; die Laute sind absichtlich nicht 
systematisch geordnet: 

[k]: stimmloser velarer Plosiv [r]: stimmhafter alveolarer Vibrant 

[nl: stimmhafter alveolarer Nasal Ip']: stimmlose labiale Affrikata 

in: stimmlose alveolare Affrikata IB]: stimmhafter uvularer Frikativ 

[X]: stimmloser velarer Frikativ Ipl: stimmloser labialer Plosiv 

[sj: stimmloser alveolarer Frikativ M: stimmloser uvularer Frikativ 

[gl: stimmloser palataler Frikativ I?]: stimmloser glottaler Plosiv 

[V]: stimmhafter labialer Frikativ Igl: stimmhafter velarer Plosiv 

[d]: stimmhafter alveolarer Plosiv IRJ: stimmhafter uvularer Vibrant 

[1]: stimmhafter alveolarer Lateral [Z]: stimmhafter alveolarer Frikativ 

[J]: stimmhafter palataler Frikativ It]: stimmloser alveolarer Plosiv 

[m] stimmhafter labialer Nasal [J]: stimmloser palatoalveolarer 
Frikativ 

[3]: stimmhafter palatoalveolarer 
Frikativ 

If]: stimmloser labialer Frikativ 

stimmhafter velarer Nasal Ibl: stimmhafter labialer Plosiv 

[hi: stimmloser glottaler Frikativ 

7. Zeichnen Sie auswendig die Landkarte fiir die Vokale im Vokalraum 
(Abb. 20), S. 33. 
Wie kann man nun die Anordnung der Vokale im Vokalraum (Abb. 20) ler-
nen? Man hat die Sache verstanden, wenn man die Vokalkarte auswendig 
zeichnen kann und dabei welH, warum welcher Laut wo angesiedelt ist. 
Am besten lernt man das, indem man die Vokalkarte schrittweise aufbaut 
(Abb. 24-27): Das Vokaldreieck aus dem hohen vorderen /, dem hohen 
hinteren u und dem tiefen a ist Ieicht zu lernen (Abb. 24). Das / wird nor-
malerweise links vom u angeordnet. Das e liegt zwischen a und /; der 
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Diphthong a/geht ijber e; Entsprechendes gilt fiJr o und au(Abb . 25) . Nun 
werden die Umiaute hinzugefiJgt (Abb. 26) , wodurch das Dreieck zum 
Viereck wird . Schwa liegt im Zentrum des Vokalraums (Abb. 27) , das r-
Schwa darunter (r senkt Vokale). Wenn man nun das innere Viereck der 
entsprechenden ungespannten Vokale erganzt (a hat dabei keinen Partner), 
so bekommt man die Abb. 20 . Das kann man iiben und das Resultat mit 
Abb. 20 vergleichen. 

Abbildung24: Abbildung25: Abbildung26: Abbildung27: 
I .Schritt 2.Schritt 3. Schritt 4 . Schritt 

S .Wieistdie Verteilungvon ich- und ach-Laut'm Neugriechischen, und wa
rum ist die deutscheVerteilung nicht so? 
Dt. Echo, gr. fexo] , ich habe', dt. Rachitis, gr. [ra'gitis] ,Ruckenmark' ; 
fxa.r i .zmal ,Geschenk' , 
fge.ri] ,Hand' , -
['gi.li],Lippe', 
lx3. ' l i l ,Galle' , ^ 
fxus] ,Erde' • 

9.Schreiben Sie die ;c/7-/ac/i-Laut-Verteilung auf, und prijfen Sie danach an
hand des Textes oben, ob Sie an alles gedacht haben. 

10. Nennen Sie die sechs geschlossenen Vokale der deutschen Standardspra
che (nach der ubiichen Darsteliung), und beschreiben Sie ihre phonologi-
schen Unterschiede. 

11. Was ist an den folgenden Transkriptionen falsch: brechen: [brexen] , dock 
[dox], Wachs: [ w a x s ] . 

LekturezurVertiefung 

Zu den Konsonanten: Das in Tab. 1 dargestelite Lautsystem ist ein einfaches 
auf artikuiatorischen Merkmalen basierendes System. Andere Systeme 
berucksichtigen die akustische und auditive Phonetik und streben univer-
selle, fur alle Sprachen gultige Strukturen an sowie die Integration akusti-
scher und artikulatorischer Merkmale; dazu Hall (2011). Fiir die Zwecke 
dieses Buchs ware eine Darsteliung dieser komplexeren Merkmalssyste-
me jedoch nur hinderlich. 

Zum Vokalsystem: Becker 1998a; Meinhold/Stock 1982 ist veraltet, aber 
immer noch eine hervorragende Materialsammlung. 

Zur Lautschrift: Die Lautschrift wird im „Handbook of the International Pho
netic Association" fiir die Sprachen der Welt dargestellt. Interessante Er-
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lauterungen zur Lautschrift bieten Pullum/Ladusaw 1996. Wichtig ist 
auch die Internetseite der IRA: http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/. Kosten-
iose Lautschriftfonts fiir Computer gibt es bei: http://www.sil.org/. 

Die artikulatorische Phonetik wird in Petursson/Neppert 2002 gut darge
stellt (Kap. 5 zum Stimmton, Kap. 6, 1-15 zu den Konsonanten), sowie in 
Pompino-Marschall 2009 (Kap. 1 und 4.1). 

Zu den Lautsystemen der Sprachen der Welt: Ladefoged/Ferrari Disner 
2012, Ladefoged/Maddieson 1995; im Internet: http://wals.info 

4. Akustis^ 

FiJr ein vertiefte 
Artikulation de 
den werden, da 
voneinanderur 
Welt charakter 
raum verteilen 
tikulatorischen 
[y] unterscheid 
risch nicht wer 
phone, weil si< 
werden, warurj 
Zeitpunktder 

4.1. Die/N 
Wie bereits 
Klangfarbe, d^ 
den. 
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Ton ist umso 
Schwingung 
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ne. Die Viol 
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Dazu mus; 
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eine Schwin 
man ein Spri 
durch das Se 
Bewegung ki 
kehrt vom ar 
kann sich mi 
ken. Wenn c 
ausgefijhrt M 
entspricht, s 
Abb. 28, es 
u.a. abhangi 



4. Akustische Phonetik 
Fijrein vertieftes Verstandnis des deutschen Lautsystems genijgt es nicht, die 
Artikulation der Laute zu betrachten; die Lautsignale sollen ja auch verstan
den werden, daher miJssen sie auch akustisch deutlich sein und sich deutlich 
voneinander unterscheiden. Es ist z . B. fur die Vokalsysteme der Sprachen der 
Welt charakteristisch, dass sich die einzelnen Laute gleichmal?>ig im Vokal
raum verteilen, um optimal distinktiv zu sein. Bei dem bisher betrachteten ar
tikuiatorischen Vokalraum ist noch nicht deutlich geworden, w ie sich [i] und 
ly] unterscheiden. Die Konsonanten [r] und [R] unterscheiden sich artikulato-
risch nicht weniger als [t] und [k] , eignen sich aber deswegen als freie Al lo-
phone, weil sie akustisch sehr ahnlich sind. Es muss auch das Ratsel gelost 
werden, warum sich [t] und [k] so deutlich unterscheiden, obwohl man zum 
Zeitpunktder Artikulation eines stimmlosen Plosivs wirk l ich „nichts" hort. 

4.1. Die Akustik der Vokale 

Wie bereits gesagt, unterscheiden sich die Vokale untereinander durch ihre 
Klangfarbe, d .h . ihr Obertonspektrum. Dies soil im Folgenden eriautert wer
den. 

Was wir als Ton wahrnehmen, ist eine regelmaftige Schwingung des Luft-
drucks. Bei dem sog. Kammerton â  verandert sich der Luftdruck 440-mal 
in der Sekunde, d .h . die Luft schwingt mit der Frequenz 440 Hertz (Hz) . Ein 
Ton ist umso hoher, je hoher die Frequenz ist, umso lauter, je starker die 
Schwingung ausschlagt, d .h . je grower die Amplitude der Schwingung ist 
(gemessen in Dezibel , dB) . Ein Klang ist eine Mischung von Tonen unter-
schiedlicher Tonhohe mit gleicher oder unterschiedlicher Lautstarke, die 
Klangfarbe ist das Mischungsverhaltnis. Die Klangfarbe unterscheidet z . B . 
auch den Klang ein und derselben Note bei einer Flote von dem einer Viol i-
ne. Die Violine hat ein breiteres Obertonspektrum als die Flote. Was ein 
Oberton ist, kann man am besten an einer schwingenden Saite sehen. 

Dazu muss man noch ein wenig weiter ausholen: Vielleicht hat jedes 
Kind schon einmal zusammen mit einem anderen Kind ein Springseil in 
eine Schwingung gebracht wie die Grundschwingung in Abb. 28 . Wenn 
man ein Springseil schnell einmal hin und her bewegt, so lauft eine Wel le 
durch das Seil . Wenn das andere Ende des Sells festgehalten wird und die 
Bewegung kraftig genug ist, dann lauft die Wel le durch das ganze Seil und 
kehrt vom anderen Ende zuri jck, sie wird reflektiert. Diese reflektierte Wel le 
kann sich mit weiteren Wel len uberlagern, aufgehoben werden oder verstar-
ken. Wenn die Bewegung regelmal^ig mit einer ganz bestimmten Frequenz 
ausgefiJhrt wird , so dass die Lange der Wel le der doppelten Lange des Sells 
entspricht, so schwingt das Seil w ie die Grundschwingung der Saite in 
Abb. 28, es entsteht eine „stehende Wel le" . Diese bestimmte Frequenz ist 
u.a. abhangig von der Lange des Sells und seinem Gewicht , es ist die Eigen-
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frequenz des Seils. Ein langeres oder schwereres Seil hat eine niedrigere Ei-
genfrequenz, es schwingt langsamer. Ebenso schwingt eine schwerere (dicke-
re) Saite der Violine oder eine langere langsamer, eine am Griffbrett abge-
griffene Saite ist kiirzer und schwingt schneller, der Ton ist hoher. Bei starkerer ; 
Spannung der Saite (oder auch der Stimmbander) wird der Ton hoher. k 

Obertonspektrum 

Cerausch 
Resonanz 

Grundschwingung 

Erste Oberschwingung 

Zweite Oberschwingung 

Abbildung 28: Schwingende Saite 

^ 

Hz 

Abbildung 29: Das Obertonspektrum einer Violinsaite 

Eine Violinsaite schwingt aber nicht nur in ihrer Grundschwingung, sondern 
auch in zahlreichen Oberschwingungen. Auch das kann man an einem 
Springseil sehen: Wenn man die Frequenz der Bewegung in bestimmter 
Weise erhoht, schwingt das Seil wie die erste Oberschwingung der Saite 
(Abb. 28), namlich mit zwei Wellenbauchen. Diese Oberschwingung der 
Saite erzeugt einen hoheren Ton, einen Oberton. Bei einer mit dem Bogen 
gestrichenen Violinsaite entstehen sehr viele Oberschwingungen, die sich 
uberlagern, und damit sehr viele Obertone, deren Lautstarke kontinuierlich, 
etwa in Form einer Hyperbel, abnimmt (Abb. 29). Das Obertonspektrum 
einer Flote fallt sehr viel schneller ab, die Flote ist obertonarm und klingt 
weicher und dumpfer. Bei einer Gitarrensaite kann man einen obertonar-
men Klang erzeugen, indem man sie mit der Fingerkuppe in der Mitte an-
reiSt, einen obertonreichen, scharfer klingenden Ton, indem man sie mit 
einem Plektron nahe am Steg anreilit. 

Bei Blasinstrumenten wie der Flote oder der Orgei schwingt keine Saite, 
sondern die Luftsaule in dem Instrument. Die Luft schwingt allerdings in 
Langsrichtung der Pfeife, wahrend die Saite quer zu ihrer Richtung schwingt. 
Langere Floten oder Orgelpfeifen erzeugen tiefere Tone, d.h. ihre Luftsaule 
hat eine niedrigere Eigenschwingung. Bei diesen Blasinstrumenten wird ein 

Luftstrom 
rausch is 
von dene 
ijbereinst 
g&i in 
Sflmmba 
Rigmitei 
wellenfo 
Knackge 
Schwing 
schwingi 
der ist se 
gedampf 
dem unc 
schwingi 

Dadur 
kemaxin 
manten 
Formanti 

Oberton 

dB 

Abbi 
ni (ni( 

dB 

Abbil 
[ul (n 
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ieil hat eine niedrigere Ei-
ngt eine schwerere (dicke-
eine am Griffbrett abge-

Ton ist hoher. Bei starkerer 
'irdderTon hoher. 

ng 

ngung 

wingung 

Luftstrom uber eine Kante geblasen, wodurch ein Gerausch entsteht. Ein C e 
rausch ist eine Mischung sehr zahlreicher unregelmaftiger Schwingungen, 
von denen diejenige Komponente, die mit der Eigenfrequenz der Luftsaule 
iJbereinstimmt, die Luftsaule in Schwingungen versetzt. Dieses Mitschwin-
gen in der Eigenfrequenz heiBt Resonanz. Beim Menschen erzeugen die 
Stimmbander dieses Gerausch; die Stimmbander schwingen zwar regelma-
Kig mit einer bestimmten Frequenz, eine solche Schwingung ist jedoch keine 
wellenformige Sinusschwingung, sondern eine regelmaBige Abfolge von 
Knackgerauschen, die selbst hochst unregelmaSige Mischungen von 
Schwingungen, also Gerausche, darstellen, so dass sie samtliche Eigen-
schwingungen des Mundraums anregen konnen. Das Knarren der Stimmban
der ist sehr laut, wird aber durch das weiche Gewebe des Mundraums stark 
gedampft, wobei aber einzelne Teilraume der Luftsaule zwischen Stimmban-
dern und Lippen zum Schwingen angeregt werden. Die Tone, die den Eigen-
schwingungen der einzelnen Teilraume entsprechen, werden verstarkt. 

Dadurch entstehen im Obertonspektrum eines Vokals bestimmte Lautstar-
kemaxima, die fur seine Qualitat charakteristisch sind: Diese heiBen For-
manten. Fiir die Qualitat des Vokals sind in erster Linie die beiden ersten 
Formanten (Fi und F2) verantwortlich (vgl. Abb. 30-32 ) , d .h . die beiden 

Formant 
HiJllkurve 

Hz 

s e 
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Abbildung 30: 
[i] (niedriger F,, hoher F2) 

Abbildung 31: 
[a] (hoher F, , mittlerer F2) 

dB 

F, 

H7 

Abbildung 32: 
|u] (niedriger F,, niedriger F2) 
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Tonhohe 

Lautstarkemaxima mit der niedrigsten Frequenz, die der Eigenschwingung 
der grofeten Teilraume des Mundraums entsprechen; je niedriger ein For
mant ist, desto weiter links befindet er sich in der Graphik. Die absoluten 
Werte in dB und kHz sind unerheblich, da sie bei hohen Kinderstimmen an-
ders liegen als bei tiefen Stimmen; entscheidend ist die „Gestalt" des Ober-
tonspektrums, die HiJllkurve, die die Lautstarkenwerte der einzelnen Ober
tone verbindet (Abb. 30-32). 

Bei einer Anderung der Tonhohe bleibt die Gestalt des Spektrums erhal-
ten, nur der Abstand der Obertone wird vergroBert (in Abb. 33-34 die senk-
rechten Linien), weil bereits der Grundton hoher ist. 

Hullkurven in Abhangigkeit von der Tonhohe 

dB dB 

F, 

Hz 

K 

Abbildung 33: Niedrige Tonhohe 
Hz 

Abbildung 34: Hohe Tonhohe 

Lautstarke Bei einer Anderung der Lautstarke wird die HiJllkurve nach oben verscho
ben, wobei die Gestalt etwa gleichbleibt (Abb. 35-36). Lediglich der F3 
wird starker verschoben, was sich auf die Gestalt horbar auswirkt; daher 
kann man eine laute Stimme noch als solche erkennen, auch wenn sie von 
einem leise gestellten Lautsprecher wiedergegeben wird. , ^ ^ 

HiJllkurve in Abhangigkeit von der Lautstarke 

dB 

F, 

Hz 

dB 

F3 

Hz 

Abbildung 35: Niedrige Lautstarke Abbildung 36: Hohe Lautstarke 

Weiche Teilraume des Mundraums sind nun die, deren Eigenschwingung 
besonders gut resoniert und die fiir die Formanten verantwortlich sind? Stark 
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vereinfacht kann man sagen, dem Fi entspricht der Teilraum hinter der Zun
ge, der Rachen, dem F2 der Teilraum vor der Zunge und hinter den Lippen 
(Abb. 37). 

Abbildung 37: Formanten und Teilraume im Mundraum . . ; « 

Beim Vokal [i] ist die Zunge angehoben und nach vorn geschoben; dadurch 
wird der Rachenraum grol^er, seine Eigenschwingung tiefer; [i] hat daher 
einen tiefen Fi. Wei l die Zunge nach vorn geschoben ist, ist der Raum zw i 
schen Zunge und Lippen besonders klein, seine Eigenschwingung beson
ders hoch; daher hat [i] einen besonders hohen F2. Ein Formant ist umso ho
her, je weiter rechts er in der Graphik steht. 

Beim Vokal [a] ist die Zunge nach unten gedrijckt, wodurch der Rachen
raum verkleinert wi rd , seine Eigenschwingung ist besonders hoch, daher 
auch der F, von [a] ; der F2 ist mittelhoch. 

Beim [u] ist die Zunge nach oben geschoben, wodurch der Rachenraum 
groft wird, daher hat [u] einen niedrigen Fi. Gleichzeit ig ist die Zunge nach ; 
hinten gezogen, wodurch der Raum vor der Zunge besonders groB ist, daher 
ist auch der F2 sehr niedrig. Der Raum vor der Zunge wird durch die Lip-
penrundung noch weiter vergroBert. 

Die Lippenrundung vergroBert den Teilraum vor der Zunge und hat dabei Llppenrundung 
denselben Effekt w ie das ZuriJckziehen der Zunge, somit sind hintere Voka
le deutlicher von den anderen geschieden, wenn sie rund sind; das erklart, 
warum runde hintere Vokale in den Sprachen der Welt gegenijber nicht-
runden hinteren Vokalen bevorzugt sind. Die Absenkung der Zunge beim 
[a] wird durch die Absenkung des Unterkiefers verstarkt; durch die groBere 
Kieferoffnung offnet sich auch der Mund, was einen der Lippenrundung ent-
gegengesetzten Effekt hat. Daher sind offene Vokale in den Sprachen der 
Welt normalerweise nicht-rund; so auch im Deutschen. 

Bei nasalen Vokalen ( z .B . [Jds] Chance) wird der Nasenraum durch das Nasalformant 
Velum geoffnet und damit als Resonanzraum dazu geschaltet, wodurch 
dem akustischen Signal ein deutlicher Nasalformant hinzugefiJgt w i rd . 
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akustischer 
Vokalraum 

Dem artikuiatorischen Merkmal „tief" entspricht ein hoher F,, dem Merk-
mal „vorn" ein hoher F2. Bei entsprechender Ausrichtung des Koordinaten-
systems entspricht der artikulatorische Vokalraum (Abb. 20, S. 33) recht ge-
nau dem akustischen, der in Abb. 38 dargestellt ist. Hier fallen auch die 
runden vorderen Vokale [y], [0] etc. nicht mehr mit ihren nicht-runden Ent-
sprechungen zusammen, sondern werden nach rechts verschoben wegen 
der senkenden Wirkung der Rundung auf den F2. , -

F2 

Spektrogramm 

Abb. 38: Der akustische Vokalraum 

Das akustische Vokaldreieck reprasentiert die phonologischen Verhaltnisse 
genauer als das artikulatorische (vgl. Abb. 20, S. 33, die auch noch etwas 
geschont ist), weil es die gleichmaliige Verteilung der Vokale im Vokalraum 
deutlicher und den Effekt der Vokalrundung iiberhaupt erst sichtbar macht. 

Die Formanten kann man auch isoliert zum Tonen bringen: Beim Pfeifen 
schwingt der Luftraum vor der Zunge; wenn man die Zungenstellung eines 
[u] einnimmt, pfeift man einen tiefen Ton, bei der Zungenstellung des [y] 
einen hohen. Wenn man mit dem Finger kraftig gegen die Seite des Kehl-
kopfs schnippt und dabei hintereinander die Zungenstellung [u] - [o] - [a] 
einnimmt, hort man ansteigende Tone. Der Ton wird deutlicher, wenn man 
dabei die Glottis schlieftt; das tut man, wenn man tief einatmet und die Luft 
anhalt. 

4.2. Die Akustik der Konsonanten 

Die akustischen Eigenschaften von Sprachsignalen kann man sich ansehen, 
und zwar an einem Spektrogramm. So wie man das Sonnenlicht durch ein 
Prisma in seine farbigen Komponenten unterschiedlicher Wellenlange auf-
brechen kann, so kann man auch den Schall in seine Komponenten unter
schiedlicher Wellenlange auflosen. Eine solche Auflosung kennen wir be
reits, namlich die graphische Darsteliung der Obertonspektren der Vokale, 
die allerdings nicht Spektrogramme heiBen, obwohl sie eigentlich weiche 
sind. Ein Spektrogramm im ubiichen Sinne des Wortes ist dreidimensional, 
indem es noch die zeitliche Dimension hinzunimmt, so dass man auch 
Worter und Satze graphisch darstellen kann. 
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Gerat, das zun 
Schwingungen 
und zwar dure 
stimmteii Frequi 
werden nach 
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Achse die Free 
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und nicht durch 

Bei dem in 
Papier ein von 
ter und wieder 

Abbildung 39: 
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4.2. Die Akustik der Konsonanten 

Einen Spekt rographen e rk la r t m a n a m besten an d e n m e c h a n i s c h e n Cera- Spektrograph 
ten, die man f r i i he r b e n u t z t hat ; heute m a c h t das der C o m p u t e r . Es ist e i n Filter 
Gerat, das zunachs t m i t t e l s e ines M i k r o p h o n s d e n Schal l in e l ek t r i s che 
Schwingungen u m w a n d e l t u n d d iese in d i e e i n z e l n e n F requenzen au f los t , 
und zwar d u r c h ve r s ch i edene Filter, d i e nu r S c h w i n g u n g e n e iner ganz be- ; ' 
stimmten Frequenz heraus f i l t e rn u n d ih re A m p l i t u d e n messen. D iese F i l ter 
werden nach ihrer spez i f i s chen Frequenz geo rdne t angebrach t (d ie m i t 
niedriger Frequenz u n t e n , d i e m i t hohe r o b e n , s. A b b . 39) u n d m i t e ine r Tin-
tendijse v e r b u n d e n , d i e v i e l T in te ausstoftt , w e n n d i e A m p l i t u d e grol^ ist, 
weniger, w e n n sie k l e i ne r ist. Un t e r d iesen F i l te rn w i r d l angsam n a c h l i nks 
Rapier du r chgezogen , das d u r c h d i e Tintendi Jsen besch r i eben w i r d . D i e ho-
rizontale (x-)Achse des Spek t rog ramms ist d i e Ze i tachse , d i e v e r t i k a l e (y-) 
Achse d ie F requenz/Tonhohe, u n d d i e d r i t t e D i m e n s i o n , d i e A m p l i t u d e / 
Lautstarke, s ind d i e G raus tu fen des B i lds : j e lauter, desto dunk l e r . M a n be-
achte, dass bei den O b e r t o n s p e k t r e n der V o k a l e d i e K o o r d i n a t e n anders an-
geordnet s ind : D i e Ze i tachse f eh i t , d i e F requenz ist n i c h t n a c h o b e n , son-
dern nach rechts ge r i ch te t , d i e Lautstarke ist dagegen nach o b e n ge r i ch te t 
und nicht d u r c h Graus tu fen ausgedr i j ck t . 

Bei dem in A b b . 3 9 sk i zz i e r t en Gera t w i r d auf e in nach l inks beweg tes 
Papier ein v o n 1 0 0 H z auf 9 0 0 H z ans te igender Ton au fgeze i chne t , de r l a u 
ter und w i e d e r leiser w i r d . 

. . ^ 900 Hz 
^ 800 Hz 
^ 700 Hz 
^ 600 Hz 
^ 500 Hz 
^ 400 Hz 
^ 300 Hz 

200 Hz 
^ 100 Hz 

'Idung 39: Filter eines Spek t rographen 

achten w i r nun das ve re in fach te S p e k t r o g r a m m in A b b . 4 0 (S. 52 ) . Das 
ist eigentl ich e ine Fa lschung. Das W o r t bicycling wurde ca . 1 9 8 0 v o n 

Edinburgher C o m p u t e r gesp rochen (der i n z w i s c h e n s icher verschrot-
ist oder in e inem M u s e u m steht), das S p e k t r o g r a m m s t a m m t aus e i n e m 
esungsskript, w u r d e aber w e l t e r ver fa lscht , u.a. i n d e m d i e G raus tu fen 

ausgenommen w u r d e n . N u n kann m a n a u c h ais N i ch t-Phone t i ke r au f 
i Bild etwas e rkennen . 

In dem Abschnitt z w i s c h e n 1 u n d 2 s ieht m a n n i ch ts ; das [b ] ist a lso a u c h 
Englischen am W o r t a n f a n g s t i m m l o s ; m a n h o r t a lso n i ch t s . W i e es m o g -
ist, dass man den Konsonanten t r o t z d e m e rkenn t , w i r d spater e rk la r t . 
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8000 Hz 

6000 Hz 

4000 Hz 

2000 Hz 

Abbitdung 40: Spektrogramm des Worts bicycling 

Bei dem Diphthong zwischen 2 und 3 sieht man die Formanten als dunk 
Balken; die beiden Formanten des [a] gehen aus mittlerer Position in c 
des [il ijber: Fi geht nach unten, ?2 nach oben. Die senkrechten Liniensii 
das Knacken der Stimmbander. 

An dem [s] zwischen 3 und 4 sieht man die typische EigenschaftvonF 
kativen: ein Gerausch, also eine Vielzahl aperiodischer Schwingungenu 
hoher Frequenz. Bei einem stimmhaften [z] waren dazu noch senkrechtel 
nien des Stimmtons zu sehen, wie bei einem Vokal. 

Das [i] zwischen 4 und 5 ist wie der zweite Diphthongteil; die U 
spanntheit musste sich darin ausdriJcken, dass der F, nicht so niedrig, der 
nicht so hoch liegt, was man nicht gut sieht. 

Das [k] zwischen 5 und 6 ist wieder „Schweigen". Man sieht nach 
[k] zwischen 6 und 7 aber noch ein kurzes Gerausch: die Aspiration, 
unterscheidet sich vom Gerausch des [s] in erster Linie durch die Kiir; 
aber auch dadurch, dass es bis in tiefere Frequenzen reicht. Das untersch 
det die Frikative untereinander. Das [s] hat sehr viel Energie (als „Zischlai 
in einem sehr hohen Frequenzbereich, das [J] z.B. reicht weiter nach unl 
Dieser Effekt wird durch das Zuruckziehen der Zunge (von alveolar aut 
veopalatal) und die Lippenrundung erreicht, was den Resonanzraum 
der Zunge vergroBert. Dadurch wird also das [J] vom [s] deutlicher unl 
schieden, was erklart, warum wir die Lippen dabei runden. Nach dem 
rausch der Aspiration, dem [*^], setzt der Stimmton des Schwa mit Ver? 
rung ein (erst bei 7), was das deutlichste Merkmal der Aspiration ist. 
einem [g] wiirde der Stimmton sofort einsetzen, bei einer stimmhaften 
riante kame noch stark gedampfter Stimmton dazu. 

Das Schwa zwischen 7 und 8 hat mittlere Formanten, der steile Al 
wird weiter unten eriautert. 

Das [I] zwischer» 
quenzen. 

Das [i] zwischen 
Bewegung der Forr 

Der Nasal nach 
gie, was auf den 
der Eigenschwingu 
des Velums „dazuj 

Auch das [i] hat 
viel sieht. Den Zu 
verdeutlichen: Ma 
urn das [1] zu artiki 
bilden - das ist mi 
veolen gedrijckt h 
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das Vibrations- W 
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man den Artikuu 
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henden und folgi 
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von seinem Lcm 
wie der besonde 



4.2. Die Akustik der Konsonanten 53 

Das [II zw i s chen 8 u n d 9 ist w i e e i n V o k a l , hat aber nur sehr n i e d r i g e Fre- -
quenzen. 

Das [i] zw i s chen 9 u n d 10 ist w i e das v o r a n g e h e n d e , aber m i t d e u t l i c h e r 
Bewegung der Fo rmanten , w i e b e i m Schwa (s.u.) . 

Der Nasal nach 10 hat w i e [1] nu r n i ed r i ge F requenzen , aber m e h r Ener- Nasaiformant 
gie, was auf den „Nasa l formanten" z u r i j c k z u f i j h r e n ist. D ieser en t sp r i ch t 
der E igenschwingung des Nasenraums , der be i Nasa l en d u r c h d i e S e n k u n g , _ 
des Velums „dazugeschaltet" w i r d . 

Auch das [I] hat Fo rman ten , v o n d e n e n m a n a l l e rd ings auf d e m B i l d n i c h t 
viel sieht. D e n Z u s a m m e n h a n g v o n [I] u n d V o k a l k a n n m a n s i ch aber so 
verdeutlichen: M a n kann d i e Z u n g e n s p i t z e gegen d i e A l v e o l e n dr i J cken , 
urn das [I] zu a r t i k u l i e r e n , u n d d a n n ve r suchen , d i e f i j n f V o k a l e a-e-/'-o-u z u 
b i lden-das ist m i j h e l o s m o g l i c h . W e i l m a n d i e Z u n g e n s p i t z e gegen d i e A l 
veolen gedruckt hat, s ind a l l e d iese Laute /-Laute, o b w o h l m a n d e u t l i c h d i e 
Vokalqualitaten e r k e n n e n k a n n . D iese Fo rmanten m a c h e n a u c h d i e L-Voka-
lisierung ve r s tand l i ch : Im Ba i r i schen ist / z u / g e w o r d e n ( [ b o i ] f i j r Ball), i m 
brasilianischen Portugies isch z u u ( [ b r a ' z i u l f i i r Brasil). In v i e l e n Va r i e ta ten 
des Englischen ist e in „c lear /" (z.B. in leave) v o n e i n e m „dark /" ( in feel) 
geschieden; bei ers terem hat d i e Z u n g e e i ne S te l lung , d i e d e m ;' en t sp r i ch t , 
bei Letzterem e ine so lche , d i e d e m u en t sp r i ch t . 

Das deutsche r hat in a l i en A l l o p h o n e n Fo rman ten , d i e d e m a unge fah r 
entsprechen. Bei der r-Vokal is ierung ist n i ch t s anderes geschehen , als dass 
das Vibrations- ode r Re ibegerausch w e g g e f a l l e n ist. 

Nun zu den starken F o r m a n t b e w e g u n g e n be i d e n V o k a l e n : D a r a n e r k e n n t Transitionen 
man den A r t i k u l a t i o n s o r t der P losive. W a h r e n d des Verschlusses h o r t m a n Lokus 
bei den s t immlosen n ichts , m a n e r kenn t ih re Q u a l i t a t aber an d e n vorange-
henden u n d f o l g e n d e n V o k a l e n , an d e n T rans i t i onen der Fo rman ten v o r a l-
lem des Fj (vgl . A b b . 41 ) . Bei d e n Lab ia l en k o m m t der F2 v o n u n t e n , be i 
den A lveo la ren v o n o b e n , be i d e n Ve la ren v o n w e i t o b e n . G e n a u e r gesagt 
kommt der F2 v o n e i n e m ganz b e s t i m m t e n Punkt i m F r e q u e n z s p e k t r u m , 
von seinem Lokus, der be i d e m a l veo l a r en [d] h o c h , aber n i c h t so h o c h ist 
wie der besonders h o h e F2 v o n [ i ] . 

t4 m V feai 

(dil (da) ' m 

Abb i l dung 4 1 : De r „ Lokus " der P los ive 
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Koartikuiation Man sieht, dass das materielle phonetische Sprachsignal nicht diskret ist 
wie die abstrakte Lautfolge der phonologischen Representation. Das gilt vor 
allem fiJr die Artikulation; Das akustische Signal lasst sich im Spektrogramm 
noch einigermaBen einfach in Lautsegmente einteilen; um diese akustische 
Diskretheit zu erreichen, muss sich die Artikulation der Segmente stark 
ijberlappen (Koartikuiation). 

Motor-Theorie Ratselhaft ist, wie die Sprecher die stark variierenden akustischen Signale 
des td] als ein und dasselbe Phonem kategorisieren bzw. „h6ren". Ein (aller
dings umstrittener) Erklarungsversuch ist die sog. Motor-Theorie der Sprach-
wahrnehmung, die besagt, dass Horer bei der Wahrnehmung von Sprach-
lauten empathisch eine Verbindung zu den im Gehirn gespeicherten 
Artikulationsgesten fiJr die Produktion dieser akustischen Signale herstellen; 
die Artikulationsgesten fiir das [d] sind ja sehr einheitlich, was die Kategori-
sierung erieichtern konnte. 

I.Zeichnen Sie auswendig die Graphik in Abb. 42 auf der folgenden Seite, 
undvergleichen Sie das Ergebnis mit der Abbildung! 
Wie kann man die Anordnung der Formanten lernen? Die absoluten Werte 
in Hz zu lernen, ist uberflijssig, da sie bei den einzelnen Sprechern variie-
ren. Was man leicht lernen kann, ist die relative Anordnung der Forman
ten: bei [i] niedriger Fi, hoher F2, bei [a] mittlere Hohe beider Formanten, 
bei [u] niedrige Formanten; die iJbrigen Vokale liegen dazwischen. Am 
besten orientiert man sich an den gepunkteten Linien in Abb. 42. Die Rei-
henfolge der Vokale ist dieselbe wie in der Normalform des Vokaldreiecks, 
nur auf die Grundlinie projiziert; die Gestalt der beiden gepunkteten Li
nien kann man sich leicht merken. 
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Abbildung 4 2 : Fo rman ten der V o k a l e 

u 

2. Formanten s ind ... (b i t te a n k r e u z e n ) : 
• Lauts ta rkemax ima i m O b e r t o n s p e k t r u m ; 
• F r equenzmax ima i m dB-Spekt rum, d i e f i i r d i e V o k a l q u a l i t a t charakte-

r i s t i s chs ind ; 
• die starksten Aussch lage der A m p l i t u d e i m Resonanz raum des Ansatz-

rohrs. 

3. a) We l chen akus t i schen Effekt ha t L i p p e n r u n d u n g ? 
b) We l che V e r a n d e r u n g d e r Z u n g e n s t e l l u n g hat e i n e n a h n l i c h e n Effekt? 
c) W a r u m s ind in den Sprachen der W e l t d i e h i n t e r e n V o k a l e me is tens 

rund , d i e v o r d e r e n n icht? 

4. Woran kann m a n e r k e n n e n , o b das W o r t bicycling m i t f a l l e n d e r T o n h o h e 
oder m i t ste iger ider (bicycling^ ausgesprochen w^urde? 

5. Wa rum w i r d das [J] m i t L i p p e n r u n d u n g a r t iku l i e r t ? 

^ LekturezurVertiefung 

Die akustische Phone t i k ist in N e p p e r t 1 9 9 9 u n d P o m p i n o - M a r s c h a l l 2 0 0 9 
sehr de ta i l l i e r t besch r i eben . 



5. Die Silbenstruktur und Lautgrammatik 
des Deutschen 

Sprachrhythmus Die Einteilung der Worter und Satze in Silben ist intuitiv leicht nachvoll-
ziehbar: Jedes Kind kann zu den Silben eines Liedes klatschen oder die 

f Tone einer Melodie auf Silben verteilen. Die Silbenstruktur steht in einem 
engen Zusammenhang zum Sprachrhythmus, indem der metrische Fuft oder 
Takt unmittelbar aus Silben aufgebaut ist, namlich aus einer betonten und 
einer Anzahl unbetonter Silben. Der Rhythmus spielt eine noch nicht befrie-
digend erforschte, aber mit Sicherheit zentrale Rolle fiJr die Sprache. 1st der 
Sprachrhythmus gestort, etwa durch zeitlich zum Sprachrhythmus verscho-
bene Gestik des Sprechers, so ist auch das Verstandnis durch den Horer ge
stort. 

Die Silbenstruktur lasst sich nicht unmittelbar am akustischen Sprachsig
nal beobachten; wie letztlich alles in der Phonologie ist sie eine Konstruk-

; tion des Sprechers, was dazu fijhrt, dass die verschiedenen Sprecher einer 
Sprache die Worter nicht in gleicher Weise einteilen und daher in der 
Sprachbeschreibung einige Falle nicht eindeutig entschieden werden kon-
nen (O.stern oder Os.tern?). Trotzdem ist die Silbe eine fur die Lautgramma
tik zentrale phonologische Einheit, auf der ein Groliteil der phonologischen 
Regularitaten beruht. 

suprasegmentale Worter konnen sich nicht nur durch ihre Lautfolge unterscheiden, son-
Phonologie dern auch durch ihre Silbenstruktur. Die Silbenstruktur gehort zur supraseg-

Silbengrenze mentalen Phonologie, well sie Einheiten untersucht, die in der Hierarchie 
oberhalb der Sprachlaute, alias Segmente, angeordnet sind. Das Substantiv 
Schrein ist einsilbig, das Verb schreien zweisilbig, und das bei gleicher 
Lautfolge: [Jrain] vs. [jrai.n]; der Punkt mafkiert in der Lautschrift die Sil-
bengrenze. Andere Beispiele waren Harn/harren, fron/frohen, sch/er/S/c/er, 
sehr/Selier. Alle diese Beispiele sind durch den Ausfall von Schwa vor So-

\t entstanden, was inzwischen als standardsprachlich angesehen wird; 
wobei die Einsilbigkeit von Wortern wie schre/en und/jarren ebenfalls nor
mal ist, allerdings nicht als Standardlautung gilt, obwohl die Einsilbigkeit 
von schreien seit Langem ijblich und z.B. bei Goethe sehr haufig ist (er 
reimt schre/n auf Ha/n und dre/n). Die deutschen Minimalpaare sind daher 
kaum iJberzeugend; die Zweisilbigkeit wird eigentlich nur noch durch die 
Schrift stabilisiert, wobei Schreibungen wie Ich hab kein St/ft weniger sel
ten sind, als es gut ware. Obendrein unterscheiden sich die Paare samtlich 
durch ihre morphologische Struktur. Das gilt auch fiJr das oft zitierte Mini-
maltripel des Englischen (Hockett 1958: 54): night rate, nitrate und Nye 
trait. 

Silbenkern Ein schones Beispiel, das nicht morphologisch bedingt ist und darijber 
hinaus auch die Relevanz der inneren Struktur der Silbe zeigt, ist das frz. 
Raar oui [wi] vs. houille [uj] ,Steinkohle'; die Worter unterscheiden sich 
nur scheinbar segmental und bestehen beide aus der Segmentfolge [ui]. 

nur ist 
diese La 
Nur we 
Worterb 
Lj?utschi 
aibenke 
Minimal 
sammen 
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AR 
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L 
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nur ist in d e m ersten Fall das [i] s i l b i s ch , in d e m ande ren das [ u ] , d . h . 
diese Laute b i l d e n d e n S i l benke rn , d e n Laut m i t der g r o t e n Scha l l fu l l e . 
Nur wenn m a n in der Lautschr i f t d i e S i l bens t ruk tu r i gnor i e r t , w i e es in 
Worterbuchern meistens der Fall ist, muss m a n zu d e m H i l f s m i t t e l e igener 
Lautschriftzeichen f i i r H a l b v o k a l e g re i f en , das s ind V o k a l e , d i e n i c h t d e n 
Silbenkern b i l d e n . Dass es s c h w i e r i g ist, n i c h t m o r p h o l o g i s c h b e d i n g t e 
Minimalpaare fiJr d i e S i lbens t ruk tu r zu f i n d e n , hangt s icher d a m i t zu-
sammen, dass es in den Sprachen n o r m a l e r w e i s e e i n h e i t l i c h e Regein f u r 
die S i lbenb i ldung g ib t , d i e e i ne Segment fo lge s y l l ab i e r en , d . h . in S i lben 
teilen. 

5.1. Die innere Struktur der Silbe 

Abb. 43 ze igt d i e S t ruktur der S i lbe. D i e Laute vo r d e m S i l benke rn stehen 
im Anfangsrand ode r Kopf der S i lbe, d i e nach d e m Kern i m Endrand ode r in 
der Koda. 

Anfangsrand (Kopf) 
Endrand (Koda) 

Wort 

AR = Anfangsrand (Kopf) 
N = Nukleus 
ER = Endrand (Koda) 
„." steht fur Sllbengrenze, 
„ " unter einem Vokal, 

der nicht Nukleus ist, 
„ " unter einem Konsonanten, 

der Nukleus ist. 

Abbi ldung 4 3 : S i lbens t ruk tur 

Eine Silbe ist o f f e n , w e n n sie k e i n e n Endrand hat (also auf V o k a l endet , w i e 
z.B. ta oder tau), geschlossen sonst (faf ode r taut). 

Eine Si lbe ist nackt , w e n n sie ke i nen A n f a n g s r a n d hat (z .B . af), b e d e c k t 
sonst (taf oder fa). Einen N u k l e u s hat sie i m m e r . 

In v ie len Da r s t e l l ungen w i r d d i e S t ruktur der S i lbe n o c h u m e ine H ie-
rarchieebene e rwe i t e r t , i n d e m N u k l e u s u n d Endrand zu e iner Kons t i tuen te 
zusammengefasst w e r d e n , d i e m a n Re im nenn t . Das w i r d d a m i t beg r i j n-
det, dass es w e n i g e p h o n o l o g i s c h e E rsche inungen g ib t , d i e A n f a n g s r a n d 
und Nuk leus be t re f f en , aber v i e l e , d i e N u k l e u s u n d Endrand be t r e f f en , 
etwa dass der ve la re Nasal nu r nach Ku rzvoka l v o r k o m m e n darf : Gong, 
aber *Gohng [ g o : r ) ] . A u c h das S i l b e n g e w i c h t , das in der M e t r i k v i e l e r 
Sprachen e ine Ro l l e sp ie l t o d e r fu r ih re A k z e n t r e g e i n re levant ist, be r i i ck-
sichtigt nur N u k l e u s u n d Endrand , der A n f a n g s r a n d ist i r re l evant . D i e Ak-
zentregel des La te in i schen , z.B., k a n n m a n so f o r m u l i e r e n : De r W o r t a k -
zent l iegt auf der v o r l e t z t e n S i lbe, w e n n sie s c h w e r ist, sonst au f de r 
dritt letzten (d ie le tzte S i lbe ist nu r t r i v i a l e rwe i se bei E ins i lb le rn be ton t , d i e 
viertletzte u n d andere n ie ) . Das S i l b e n g e w i c h t ist w i e f o l g t de f i n i e r t : Eine 

offene vs. 
geschlossene Silbe 
nackte vs. 
bedeckte Silbe 
Silbengewicht 
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Silbe ist schwer, wenn ihr Vokal lang ist oder wenn sie geschlossen ist, an-
dernfalls leicht; daher: 

Betonungaufder 
drittletzten Silbe 
(Antepanultima) 

'fa.bu.la 
'me.di.cus 

leichtePanultima 

Kurzvokal in 
offener Silbe 

Betonung auf der vorletzten Silbe 
(Panuitima) 

for. 'tu.na 
hu.'ma.nus 

CO. 'lum.na 
me.'tal.lum 

schwere Panuitima 

geschlossene 
Silbe 

Langvokal 

Tabelle7: Silbengewicht und der lateinische Wortakzent 

u: Kurzvokal mit 
Breve 

0: Langvokal mit 
Makron 

'fa: betonte Silbe 

Silbenreim vs. 
metrischer Reim 

Geienk 
ambisyllabisch 

Diese Regel fiir den lateinischen Wortakzent wird uns im Kapitel uber den 
deutschen Wortakzent (Kap. 6) wieder begegnen. 

Der Silbenreim ist anders definiert als der metrische Reim: Letzterer ist 
der ganze metrische FuB (die betonte Silbe mit alien folgenden unbetonteni 
ohne den Anfangsrand der betonten Silbe; 'schau.kein reimt sich auf 'gau.-
keln, aber nicht auf 'tur.tein, obwohl der letzte SilbenTeim (ein) identisch ist 
un3"der Anfangsrand verschieden. 

Unter bestimmten Bedingungen, die in Kap. 7 weiter prazisiert werden, 
kann ein Sprachlaut ambisyllabisch sein, d.h. zu zwei Silben gehoren; man 
nennt diesen Sprachlaut Geienk. Ganz grob gesagt, ist ein einzelner Sprach
laut zwischen einem vorangehenden betonten Kurzvokal und einem folgen
den Vokal ein Geienk (vgl. Abb. 44). Ambisyllabische Laute wie in fassen 
sind keine Doppellaute, denn sie sind nicht langer als ein Einzellaut, ganz 
im Gegensatz zu ital. basso, dessen s ziemlich genau doppelt so lang ist wie 
ein einfaches. - . 

Wort. 

Geienk: Sprachlaut, 
der zu zwei Silben gehort; 
ein solcher Sprachlaut ist 
„ambisyllabisch" 

„ •" steht iJber einem Geienk 

Abbildung 44: Silbengelenk 

Auch wenn Minimalpaare fiir unterschiedliche Silbenstrukturen selten sind, 
ist das Konzept der Silbe doch fiir die Phonologie relevant (wenn auch nicht 
unumstritten), well zahlreiche Regein auf die Silbe Bezug nehmen. 
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geschlossen ist, a n -

u: Kurzvokal mit 
Breve 

u: Langvokal mit 
Makron 

'/a: betonte Silbe 

Kapitel uber d e n 

:eim: Letzterer ist 
en unbe ton ten ) 

Tit s ich auf 'gau.-
(eln) ident isch ist 

prazisiert w e r d e n , 
gehoren ; m a n 

nzelner Sprach-
d e inem fo lgen-
:e w i e in fassen 
i i nze l l au t , g a n z 
t so lang ist w i e 

'achlaut, 
Silben gehort; 

Sprachlaut Ist 
isch" 
!r einem Geienk 

n selten s ind , 
i n auch n i c h t 
l e n . 

Vorkommens-
beschrankungen 

Auslautverhartung 

5.2. Si lbenbezogene Regein 

Die Silbe ist d i e D o m a n e des A k z e n t s ; A k z e n t r e g e i n b e z i e h e n s ich auf Sil- Akzentregein 
ben (mehr dazu in Kap. 6) . De r A k z e n t ve r l anger t d i e Segmente der b e t o n 
ten Silbe p h o n e t i s c h , n i c h t nu r d e n V o k a l , sonde rn a u c h d i e Rander. Im 
Neuhochdeutschen s ind d u r c h d i e so g e n a n n t e D e h n u n g in o f f ene r Tons i l be 
samtliche be ton ten l e i ch ten S i lben bese i t ig t w o r d e n , so dass heute g i l t : E ine 
betonte Silbe dar f n i c h t l e i ch t sein ( vg l . Kap. 7). 

Weitere Regein be t re f fen V o r k o m m e n s b e s c h r a n k u n g e n b e s t i m m t e r L au 
te. Z.B. darf der Laut [h ] n i c h t i m Endrand e ine r S i lbe s tehen , w a s d e n ent-
sprechenden Buchs taben als D e h n u n g s z e i c h e n f i i r V o k a l l a n g e t a u g l i c h 
macht [Kuh, debnen, etc . , * [ ku : h ] , * [dEh .nan]) . D e r ve la re Nasa l [rj] d a g e 
gen muss in e i n e m Endrand s tehen ; i m A n f a n g s r a n d dar f er nu r s tehen , 
wenn er auch i n e i n e m Endrand steht, a lso w e n n er G e i e n k ist, z .B . Enge 
l?Eii9] (* [e: .r )9] ) . . 

Eine w i c h t i g e V o r k o m m e n s b e s c h r a n k u n g ist d i e so g e n a n n t e Aus l au t ve r 
hartung. Ein s t i m m h a f t e r O b s t r u e n t (also P losiv ode r Fr ikat iv ) muss in e i n e m 
Anfangsrand s tehen; w e n n er in e i n e m Endrand steht, muss er auch i n 
einem Anfangsrand s tehen, a lso G e i e n k se in (z .B . Egge [?eg8]). W e n n er 
durch F lex ion ode r W o r t b i l d u n g in e i n i g e n Fo rmen i m A n f a n g s r a n d steht , 
aber in anderen i m Endrand , so w i r d der s t i m m h a f t e O b s t r u e n t d o r t d u r c h 
einen s t immlosen ersetzt : Tage [ta:.ga] / Tag [ t a : k ] . Case [ga : .z9 ] / Gas 
[ga:s], y'agen [ ja : .gan] , jagden [ j a ik .dan] , jagd [ j a : k t ] . Das d in jagden ist 
stimmlos, [d], w e l l i m D e u t s c h e n a l l e O b s t r u e n t e n v e r b i n d u n g e n s t i m m l o s 
sind; das [d] w i r d ass im i l i e r t i m H i n b l i c k au f d e n S t i m m t o n , n i c h t aber i m 
Hinbl ick auf d i e M u s k e l s p a n n u n g ; es b l e i b t e i n Lenisplos iv , de r m i t d e m [t] 
kontrastiert: jagden^ jagten. In d e n s lav ischen Sprachen dagegen ass imi l i e-
ren sich u m g e k e h r t d i e s t i m m l o s e n an d i e s t i m m h a f t e n O b s t r u e n t e n . D i e 
stimmlosen Ersa tzkonsonanten w e r d e n aber m i t d e n Buchs taben der s t i m m 
haften geschr ieben , w o d u r c h d i e W o r t s t a m m e e i n h e i t l i c h gesch r i eben w e r 
den, was d ie W o r t e r k e n n u n g b e i m Lesen e r l e i ch te r t ; da in d iesen Pos i t ionen 
ohnehin ke ine s t i m m h a f t e n m o g l i c h s i nd , k o m m t es n i c h t z u V e r w e c h s l u n -
gen, d ie E r i e i ch te rung muss s o m i t n i c h t d u r c h e i ne E rschwern is b e z a h i t w e r 
den (das ist e in Be ispie l f i i r m o r p h o l o g i s c h e S ch re ibung , v g l . Kap. 8) . Das 
Englische kenn t ke ine A u s l a u t v e r h a r t u n g . D e r U n t e r s c h i e d z w i s c h e n bag 
und back w i r d d u r c h d e n langeren Vol<al v o r s t i m m h a f t e m O b s t r u e n t e n 
noch verstarkt. U b e r d i e deu tsche Aussprache [baek] ode r gar [bek ] f i i r bag 
machen s ich d i e Englander ge rne lus t ig , dahe r so l l t e m a n uber d i e A u s l a u t 
verhartung i m Deu t s chen gut Besche id w i s sen . 

„Auslautverhartung": 
Ein s t immha f t e r O b s t r u e n t (also Plosiv o d e r Fr ikat iv ) muss in e i n e m A n 
fangsrand s tehen; w e n n er in e i n e m Endrand steht, muss er auch in 
e i n e m An fangs r and s tehen, a lso G e i e n k se in . 
Wechse l v o n s t i m m h a f t e m O b s t r u e n t e n i m Endrand 
m i t e n t s p r e c h e n d e m s t i m m h a f t e n i m A n f a n g s r a n d : 

Bild [ t ] - Bil.der [d]. Tag [k] - Ta.ge [g]. Gas [s] - Ga.se [ z ] , brav [f] -
bra.ve [v ] 
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g-Spirantlsierung 

Auch im Wortinneren: 
End.zeit [t], end.lich [t], En.de [d], Jagd [kt], Jag.den [k.d], ja.gen [g] 

Kein Wechsel bei „zugrunde liegendem" stimmlosen Obstruenten: 
Hast [t] - has.tig [t], Streik [k] - strei.ken [k], Fu& [s] - Fu.Re [s] - steifi 
[f]-sfe/.fe[f] % 

Keine Auslautverhartung bei Sonorant: 
Starr, Ball, Bahn, Stamm, lang 

Keine Auslautverhartung bei Gelenken (die ja auch im Anfangsrand 
stehen): 

Ebbe, Kladde, Egge I 

Stimmhafte Frikative kommen nur bei manchen Sprechern in Gelenkposi-
tion vor: Fussel ([z], aber meist [s]), struwwelig(meist mit b), nur Struwwel-
peter steXs mit [v] oder bei Fremdwortern (Cover). r 

Eine Besonderheit der deutschen Standardaussprache, die mit der Aus
lautverhartung zusammenhangt, ist die so genannte g-Spirantisierung. Nach 
unbetontem [i] (das historisch aus Schwa entstanden ist) wird [g] nicht zu 
[k] verhartet, sondern zu [q] spirantisiert: Konilq], Pfenn/[g], Honilq] und 
vor allem im Suffix -ig. wichtilq]. Das g war in weiten Teilen Mittel-Nord-
deutschlands (von Sprechern, die fur unsere Standardaussprache maligeb-
lich waren) auch in anderen Positionen spirantisiert (Tagals [tax], teilweise 
auch im Anfangsrand gufals [ju:t]), von Sprachpflegern wie Adelung wurde 
jedoch die Aussprache [g] gefordert (auch im Suffix -igl), was sich auch auf 
die BiJhnenaussprache auswirkte. In einem Theaterstuck sollten die Mitglie-
der einer Familie nicht verschiedene Dialekte sprechen, daher standen die 
BemiJhungen um die Vereinheitlichung der Aussprache auf der BiJhne am 
Anfang der Kodifizierung der Standardaussprache. Fur Siebs 1898, der ers-
ten Kodifizierung der Standardaussprache, war daher der Gebrauch auf der 
BiJhne eine wichtige Orientierung, und dort hatte sich die [g]-Aussprache 

eriaubte Reihenfolge einsilbig verboten zweisilbig eriaubt 

Endrand Aim *Aml Hammel 

Kerl *Kelr Keller 

hart *hatr Gatter 

Halt *Hatl Sattel 

Hemd *Hetm nettem 

Hans *Hasn hassen 

klein *lkein (silbische Sono-

Knie 
ranten kommen 

Knie *Nkie am Wortanfang 
Gras *Rgas nicht vor) 

Tabelle 8: Reihenfolgebeschrankungen in den Siibenrandern 
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weitgehend durchgese tz t , nu r gerade n o c h n i c h t be i -ig; dahe r m a c h t e er 
hier eine A u s n a h m e (Siebs ^ 1 9 0 5 : 70 f f . ) . Dieses K r i t e r i u m kann heute f re i-
lich kaum n o c h G u l t i g k e i t b e a n s p r u c h e n . In Suddeu t s ch l and w i r d d iese Re-
g e l u n g - z u R e c h t - ignor i e r t : Es heiSt Kdnilk] Ludwilk]. 

Eine we i te re Klasse v o n s i l b e n b e z o g e n e n Regein s ind K o m b i n a t i o n s b e - Kombinations-
schrankungen. D i e Sprach laute s ind nur in e iner b e s t i m m t e n Re ihen fo lge beschrankungen 
im Anfangsrand u n d i m Endrand e r i aub t , w o b e i d i e Besch rankungen fu r A n 
fangsrand u n d Endrand n i c h t g i e i c h s i nd , sonde rn bis z u e i n e m gewissen 
Grade umgekehr t , s y m m e t r i s c h , v g l . Tab. 8. 

Wenn m a n d i e Ve rbo te der z w e i t e n Spalte e i n f a c h au f l i s ten miJsste, w a r e 
die Phonolog ie t a t sach l i ch e i ne l a n g w e i l i g e W issenscha f t . D i e V e r b o t e las-
sen sich aber auf w e n i g e P r i nz i p i en r e d u z i e r e n . Das W i c h t i g s t e da run t e r ist ^ • 
das Sonor i ta tspr inz ip : D i e Sonor i ta t der Sprach lau te n i m m t i m A n f a n g s r a n d - ; 
zum Nuk leus h i n z u u n d n i m m t i m Endrand ab . Das so i l i m nachsten Ab-
schnitt naher e r iau ter t w e r d e n . 

5.3. Das Sonoritatsprinzip 

Die Sonori tat e ines Sprachlauts ist n i c h t sehr gu t de f i n i e r t , aber sie ent- Konsonantenstarke 
spricht e twa der Starke des H indern i sses , das d e m Lu f t s t rom entgegenge- Sonoritat 
setzt w i r d : Je starker das H i n d e r n i s , desto w e n i g e r sonor der Sprach laut , 
desto grol^er d i e Konsonantens ta rke (d ie Sonor i ta t ve rha l t s ich u m g e k e h r t 
proport ional zu r Konsonantensta rke ) . 

Sonoritat und Konsonantenstarke: 

Obstruenten - Nasale - [1] - [r] - hohe Vokale - nicht-hohe Vokale 

ansteigende Sonoritat >• 

< ansteigende Konsonantenstarke 

Normalerwe ise s ind bei der D a r s t e l l u n g des Konsonantensys tems d i e Spal-
ten der Tabel le (vg l . Tab. 1 , S. 23 ) nach s te igender Sonor i ta t geo rdne t , d . h . 
nach fo lgender H i e r a r c h i e : P losive < A f f r i k a t e n < Fr ikat ive < Nasa le < [I] < 
[r] < hohe Voka l e < n i ch t-hohe V o k a l e . A u c h bei V o k a l e n g i b t es e i n e n So-
nor i tatsunterschied: In d e n Randern k o n n e n i m D e u t s c h e n nur h o h e V o k a l e 
v o r k o m m e n ; be i D i p h t h o n g e n k o m m e n nur d i e Randvoka l e [i] u n d [u] vor. 
Im Folgenden w e r d e n d i e O b s t r u e n t e n z u e ine r A q u i v a l e n z k l a s s e zusam-
mengefasst; daf i j r , dass Fr ikat ive sonorer s ind als P losive, g i b t es nu r schwa-
che H i n w e i s e , z u m i n d e s t k o r o n a l e (a l veo lare , pa l a toa l veo la re ) Fr ikat ive 
kommen p r o b l e m l o s auBerha lb v o n P los iven v o r (Stein, Matsch; z u Korona-
len mehr in Kap. 5.5.). W e n n m a n d i e O b s t r u e n t e n zusammenfass t , n i m m t 
die Konsonantenstarke in so l chen V e r b i n d u n g e n wen igs t ens n i c h t z u m N u 
kleus h in z u . A b b . 4 5 soi l das v e r d e u t l i c h e n . 

D ie Konsonantensta rke der Sprach lau te n i m m t i m A n f a n g s r a n d z u m N u 
kleus h i n n i c h t z u , hat i m N u k l e u s den ger ings ten W e r t u n d f a l l t i m Endrand 
nicht ab. Das Sono r i t a t sp r i nz ip e rk l a r t d i e me i s t en K o m b i n a t i o n s b e s c h r a n -
kungen der Sprach laute in der S i lbe. 
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mm ?er.laup.t3 zi l.ban.Jtruk.tiu.ran 
Konsonantenstarke: Obstnienten: 6, Nasale: 5. 1': 4. r: 3, hohe Vokale: 2. nicht-hohe: 1 

Abbildung 45: Eriaubte SiIbenstrukturen 

Das Sonoritatsgesetz ist jedoch lediglich eine holzschnittartige Vereinfa-
chung und ein Spezialfall einer allgemeinen Theorie des Silbenbaus, die im 
folgenden Abschnitt vorgestellt werden soli. 

5.4. Praferenzgesetze der Silbenstruktur 

Theo Vennemanns Theorie der „Praferenzgesetze der Silbenstruktur" (Ven-
nemann 1988) ist eine Theorie des Silbenbaus mit universellem Geltungsan-
spruch, d.h., sie beansprucht fur alle Sprachen der Welt zu gelten. Sie stellt 
ein erstaunlich breit gefachertes Spektrum sprachlicher Phanomene in einen 
Zusammenhang, wodurch sie in einem gewissen Sinn auch erklart werden, 
und sie ist dabei von bestechender Einfachheit. 

Eine universelle Theorie des Silbenbaus kann nicht aus Gesetzen aufge-
baut sein, da in vielen Sprachen Strukturen gelaufig sind, die in anderen 
vollig unmoglich sind. Das monstrose deutsche Wort Strumpf wijrde von 
einem ungeCibten Hawaiianer in viele, viele Silben aufgespalten und bis zur 
Unkenntlichkeit verstummelt werden. Die Hawaiianische Silbe darf nur aus 
einem Konsonanten und einem Vokal bestehen (KV); dariJber hinaus hat 
das Hawaiianische nur wenige Konsonanten, z.B. kein s, das dann in 
Fremdwortern durch fcersetzt oder einfach weggelassen wird. San Francisco 
lautet auf Hawaiianisch ka.pa.la.ki.i<o und president lautet pe.le.ki.ke.na 
(Pukui/Elbert, 1986: xviii). 

Das Wort Strumpf zeigt, dass das Deutsche sehr tolerant ist, was Konso-
nantenverbindungen angeht. Andererseits staunen wir, wenn wir horen, 
dass das frz. Wort quatre ,vier' und das arabische Wort qatr, ,Geiz' einsil
big sein sollen. Das moderne Hocharabisch ist auBerst streng, was den Sil-
benanfangsrand betrifft (nur ein einzeiner Konsonant ist eriaubt), ist aber 
aufterst groBzugig, was den Verlauf der Konsonantenstarke in der Koda an
geht. 
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Die Besetzung des An fangs rands u n d d i e Sonor i ta t i m Endrand s ind z w e i 
unabhangig v o n e i n a n d e r v a r i i e r ende Parameter, d i e v o n d e n e i n z e l n e n 
Sprachen u n t e r s c h i e d l i c h s t reng b e w e r t e t w e r d e n . D i e P ra fe renz theor i e 
spaltet d i e S i lbenbaugesetze in so l che Parameter au f u n d o r d n e t auf j e d e m 
dieser Parameter d i e S t rukturen nach ihrer „ G u t e " : Ein Konsonan t i m A n 
fangsrand ist besser als z w e i u n d z w e i s ind besser als d r e i ; e i n A n s t i e g der 
Konsonantenstarke i m Endrand ist besser als e i n A b f a l l . Bessere S t ruk tu ren 
sind der Sp rech fah igke i t des M e n s c h e n besser angepasst u n d dahe r bevor-
zugt (oder pra fer ie r t , dahe r „Praferenzgesetz"). Das he i f t t , s ch lech te re S t ruk 
turen w e r d e n d u r c h S p r a c h w a n d e l v o r d e n e n t s p r e c h e n d e n besseren S t ruk 
turen i n n e r h a l b e ines Parameters abgebaut , was zu r Folge hat, dass sie in 
den Sprachen der W e l t se l tener s i n d . Sprachen , d i e dre i Konsonan ten i m 
Anfangsrand e r i a u b e n , e r i auben a u c h z w e i o d e r e i n e n . Eine Sprache, d i e 
zwei e r i aubt , aber n i c h t e i n e n e i n z e l n e n , w i r d es n i c h t g e b e n . 

D ie Praferenzgesetze s ind s c h w a c h e r als p h o n o l o g i s c h e Regein ( w i e z .B . 
das Ve rbo t v o n [q] i m A n i a u t e ines W o r t e s i m Deu t schen ) , d e n n sie s ind 
verletzbar, d . h . es g i b t Sprachen m i t „sch lechten" S t ruk tu ren . Andererse i t s 
sind sie starker, w e l l sie b e a n s p r u c h e n , fu r a l l e Sprachen der W e l t zu ge l t en . 
In d iesem A b s c h n i t t soi l e ine A u s w a h l der w i c h t i g s t e n Praferenzgesetze vor 
gestellt w e r d e n (das Fo lgende, e insch l i e l^ l i ch der me i s t en Be isp ie le , n a c h 
Vennemann 1988 ) . 

Kopfgesetz{^ 988: 1 3 f . ) : 
Ein S i l benkop f ist u m s o m e h r b e v o r z u g t , 
(a) j e naher d i e A n z a h l der Sprach lau te be i e ins l iegt , 
(b) j e groder d i e Konsonantens ta rke des ersten Sprach lauts ist u n d 
(c) j e stei ler d i e Konsonantens ta rke i n n e r h a l b des Kopfs z u m N u k l e u s ab-

fa l l t . 

Ad (a): V o n d i e sem Gesetz w a r bere i ts d i e Rede. Ein Konsonan t i m S i l ben 
kopf ist i dea l , besser als z w e i , aber a u c h besser als ke ine r : N a c k t e S i lben 
werden b i s w e i l e n d u r c h S p r a c h w a n d e l m i t e i n e m Konsonan ten b e d e c k t : 
Aus lat. Ce .nu .a w i r d i t a l . Ge.no.va, ebenso ru.i.na> ro.vi.na. D i e Bevorzu-
gung e i n f a c h bedeck te r S i lben ze ig t s ich a u c h b e i m f r z . enchafnement con-
sonantique {Quel age as-tu? [ k e . l a . 3a . t y ] ) , b e i m e n g l i s c h e n „obtrusive r" 
(an idea -r- of, ebenso in d t . D i a l e k t e n w i e d e m Ba i r i s chen : da dua -n- i 
oder da dua -r- i,da t ue i ch . . . ' ) , a u c h d i e E i n f i j gung des g l o t t a l e n Plosivs a m 
S tammanlaut u n d vo r be ton te r S i lbe {TheHa.ter) geho r t h ierher . In v i e l e n 
Sprachen w e r d e n K o n s o n a n t e n v e r b i n d u n g e n geki Jrzt : Das Engl ische besei-
tigte d i e V e r b i n d u n g kn a m W o r t a n f a n g {knight [ n a i t ] , v g l . d t . Knecht) o d e r 
bei der In tegra t ion v o n L e h n w o r t e r n a u c h andere V e r b i n d u n g e n (psycholo
gy [sal-] , xenophobic [zi-]). Das Deu t s che ist sehr to l e ran t , was An fangs ran-
der bet r i f f t , daher s ind h ier Be isp ie le fu r K i i r z u n g e n s c h w e r zu f i n d e n . Das 
Gesetz m a c h t ke ine Aussage dariJber, o b z w e i Konsonan ten besser s ind als 
keiner ode r u m g e k e h r t ; d iese Frage l ief t s ich a u c h b isher n i c h t an d e n 
Sprachdaten en t s che iden . 

A d (b): D i e A n f a n g s r a n d p o s i t i o n ist e i ne S t a rkepos i t i on , j eden f a l l s w e n n 
der An fangs rand nur aus e i n e m Konsonan ten besteht . H i e r e rwa r t e t m a n 
histor ische Starkungsprozesse. Im Deu t s chen w u r d e n d i e i m M h d . 
schwachsten Laute, d i e H a l b v o k a l e Q] u n d [u] z u d e n F r ika t i ven [j] b z w . [v] 
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gestarkt ([ja:r] > Jahr, [ual] > Wall; das mhd. <w> wurde wie das englische 
ausgesprochen). Im Italienischen ist dieser Starkungsprozess bis zur Affrika-
ta weitergegangen: lat. Ianuarius> ital. gennaio, Maius> maggio mit [d^]. 

Ad (c): Wenn zwei Konsonanten im Anfangsrand stehen, steht der erste in 
einer Starkeposition, der zweite in einer Schwacheposition. Der steile Ab
fall der Konsonantenstarke erfolgt hier und nicht vom letzten Konsonanten 
zum Nukleus, wie man vielleicht erwarten konnte, also innerhalb des An
fangsrands. Im Deutschen und Lateinischen muss der erste Laut ein Obs
truent sein, der zweite ein Sonorant. Der velare Nasal [t]] ist historisch aus 
der Verschmelzung von [n] und [g] entstanden (daher auch die Schreibung) 
bzw. durch Assimilation von [n] an [g] oder [k]. Das Verbot von Nasal + 
Plosiv im Anfangsrand der Silbe bietet eine historische Erklarung dafiir, dass 
[Q] nicht am Wortanfang vorkommen kann. 

Nasal -I- / oder r ist in diesen Sprachen kein moglicher Anfangsrand, im 
Lateinischen muss der zweite Laut sogar ein Liquid sein (Ausnahmen wie 
mnemonicum, pneumaticus und cnemis sind Lehnworter). Wenn im Deut
schen ein Ui in zweiter Position steht, wird es nicht zu [j] gestarkt: Na-
tl\]on. Ratselhaft ist, warum [u] in alien Positionen gestarkt wurde 
(Schwein, Qualle), obwohl sonst Obstruenten in Verbindung mit anderen 
Obstruenten sogar ihren Stimmton verlieren (Jagden Ik.d], absichtlich 
[p.z]). Das [v] verhalt sich auch nach der Starkung immer noch wie ein 
[u]. Umgekehrt verhalt sich das /r/ nach der Vokalisierung zu [e] immer 
noch wie ein Konsonant: Der Diphthong in Uhr [?U:B] hat im Nukleus 
einen geschlossenen Vokal und im Endrand scheinbar einen offenen Vokal, 
obwohl die Konsonantenstarke im Endrand ansteigen miJsste. Die Erkla
rung fiJr das seltsame Verhalten von [v] kann nicht phonologisch sein; ver-
mutlich war das [u] sozial stigmatisiert (,uncool'), nachdem ein Teil der 
Bevolkerung den Lautwandel durchgemacht hat, und manche Sprecher 
wollten es besonders gut machen und haben den Wandel hyperkorrekt auf 
alle Vorkommnisse generalisiert. 

Schwachungsprozesse in der zweiten Position kann man am Italienischen 
sehen: lat. plenum > ital. pieno ,voll', germ'. *blanka- > ital. bianco ,weift' 
(port, branco). Die Aniautkombinationen im Englischen zeigen besonders 
schon die Konsonantenstarkeskala: Nach [k] kommen die Halbvokale l\] 
und [u] vor in cue, quick (Starke 2, vgl. Abb. 45) sowie r (creek, Starke 3) 
und / (clean, Starke 4). Der Nasal n (Starke 5) war friJher moglich (knit, 
knee, knight), die Kombination wurde aber beseitigt. Starkere Laute (Starke 
6) waren in Fremdwortern friJher moglich, heute nicht mehr. Das Oxford 
English Dictionary gibt fiJr psyche auch die Aussprache mit [ps] an, die 
aber inzwischen vollig unijblich ist. - - , 

Kodagesetz(^988: 2^)•. 
Eine Silbenkoda ist umso mehr bevorzugt, 
(a) je kleiner die Anzahl der Sprachlaute ist, 
(b) je niedriger die Konsonantenstarke des letzten Sprachlauts ist, 
(c) je steiler die Konsonantenstarke innerhalb der Koda zum Nukleus ab-

fallt 

Das Kodagesetz ist zum Kopfgesetz weit weniger symmetrisch, als es das 
(ungenaue) Sonoritatsgesetz nahelegt. In der Koda ist kein Konsonant besser 
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als einer, u n d er soi l n i c h t besonders stark se in , sonde rn besonders 
schwach. Da das Deu t s che i m H i n b l i c k auf d i e Koda uberaus to l e ran t , gera-
dezu permiss iv ist (der G e n i t i v Herbsts ist d u r c h a u s m o g l i c h ) , f i n d e t m a n 
hier schwer Be isp ie le f i i r K i i r z u n g e n (sporad ische K i j r z u n g e n w i e z .B . 
Herbstmesse [ ' h e r p s . m e s a ] , Obstgarten [ ' To ips .^gar tn ] a u s g e n o m m e n ) . 
Das Lateinische ist h ier strenger: pes < *pecls, G e n i t i v ped-is, lac < *lact, 
Gen. lact-is, quintus< quinc-tus. S c h w a c h u n g i m Endrand b e l e g t d a s I ta l i en i-
sche: Lat. vos > vol, nos > noi. D i e to ta l e R e d u k t i o n e ines Endrands be legt 
das andalus ische Spanisch: casas ,Hauser ' > [ k a s a h ] > [ k a s a ] . D i e deu tsche 
Vokalisierung des r i m Endrand der S i lbe zu [e] ist a u c h e i n B e l e g f i i r S c h w a 
chung. Teil (c) des Kodagesetzes w i d e r s p r i c h t (b) i nso fe rn , als es be i z w e i 
Kodakonsonanten fo rde r t , dass der z w e i t e m o g l i c h s t stark sein so l l te ; d ieser 
Punkt ist auch d u r c h D a t e n k a u m be legt , daher so l l te m a n w o h l nu r f o r d e r n , 
dass die Konsonantensta rke in der Koda n i c h t z u m Rand ab fa l l t . 

Nukleusgesetz(1988: 27 ) : 
Ein S i l bennuk leus ist u m s o m e h r b e v o r z u g t , 
(a) je g l e i chmaB ige r sein Sprach laut ist 

( M o n o p h t h o n g e besser als D i p h t h o n g e ) u n d 
(b) j e n iedr ige r d i e Konsonantens ta rke des Sprach lauts ist. 

Teil (a) ist fur das Deu t sche n i c h t re levant , da be i D i p h t h o n g e n nur e ine r der 
Vokale den N u k l e u s b i l d e t ; o b dieser Parameter f i i r ande re Sprachen re le 
vant ist, sei dah inges te l l t . Teil (b) ist sehr w i c h t i g . Fi ir das Deu t s che g i l t , w i e 
fiir die me is ten Sprachen, dass nur Voka l e d e n N u k l e u s v o n b e t o n t e n S i lben 
bilden k o n n e n (Starke 1 u n d 2 ) ; in u n b e t o n t e n S i lben k o n n e n aber a u c h So-
noranten den N u k l e u s b i l d e n (Starke 3-5). D e r s chwachs te Sonorant , nam-
lich r, w i r d dabe i sogar p h o n e t i s c h z u m Voka l [ e ] : Kell[e], Kess[\], Kast[n]. 
Im Tschechischen s ind L i q u i d e n a u c h in Tons i lben m o g l i c h : 6 [ r ] n o , B r u n n ' , 
P[l]zen ,P i lsen ' . O b s t r u e n t e n i m N u k l e u s s ind i m D e u t s c h e n n i c h t m o g l i c h ; 
die Lautgeste psf.' w a r e e in Be isp ie l , aber das ist ke in deutsches W o r t . A u c h 
in anderen Sprachen s ind O b s t r u e n t e n i m N u k l e u s sehr se l ten, k o m m e n 
aber vor. 

Kontaktgesetz ( 1 9 8 8 : 4 0 ) : 
Ein S i l benkon tak t ist u m s o m e h r b e v o r z u g t , j e starker der erste Laut der 
fo lgenden S i lbe i m Ve rg l e i ch z u m le tz ten Laut der v o r a n g e h e n d e n S i lbe 
ist. 

Ein S i lbenkontak t ist e ine Folge „Sprachlaut + S i l beng renze -i- Sp r a ch l au t " 
als Teil eines W o r t s , z.B. [ I . k] in Balken. D ieser Kontak t ist recht gu t , da [k] 
im Verg le ich zu [I] stark ist. De r S i l b enkon t ak t [k . I] dagegen ist sch lecht , da 
nun [I] recht s c h w a c h ist i m Ve rg l e i ch z u [ k ] . Das W o r t ekIig w i r d dahe r 
nicht * [ e : k . l i 5 ] sy l i ab ie r t , sonde rn [ e : . k\iq]. Bei d e m W o r t taglich ist es 
aber anders, es w i r d [ t ae ik . l i g ] sy l i ab ie r t , w e l l s ich i m D e u t s c h e n e in kon-
kurrierendes m o r p h o l o g i s c h e s Praferenzgesetz durchse tz t , das besagt, dass 
der Z u s a m m e n f a l l v o n M o r p h e m g r e n z e u n d S i l bengrenze b e v o r z u g t ist. 
Dieses m o r p h o l o g i s c h e Gesetz setzt s ich l e d i g l i c h in e i n e m Fall n i c h t 
durch, n a m l i c h b e i m S i l b enkon t ak t „Konsonant -i- S i l bengrenze + V o k a l " , 
der w o h l un iverse l l v e rbo t en ist: * [K . V ] , was a u c h fur d e n s chwachs ten 
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Konsonanten gilt: haar-ig *[ha:r . iq]. Ein anderer Fall ist die Syllabierung 
[tae: . klig], die durchaus bei manchen Sprechern den Intuitionen ent-
spricht: Hier haben wir es mit einem Fall von Lexikalisierung zu tun; die 
morphologische Struktur wird nicht gesehen und das Wort wie ein nicht-
suffigiertes Simplex behandelt. Das ist bei sehr haufigen Wortern durchaus 
normal. Etwas anders als diese vokalisch aniautenden Suffixe verhalten sich 
Komposita: Am Stammanlaut wird wie am Wortanfang der giottale Plosiv 

• eingefijgt: l-lolzl?]apfel. 
Syllabierung Mit den Silbengesetzen lasst sich die Syllabierung deutscher Worter gut 

beschreiben, was im Folgenden anhand von Kunstwortern demonstriert 
werden soli: 

Endrand der ersten Silbe: optimal 
a . ta Silbenkontakt: optimal 

Anfangsrand der zweiten Silbe: optimal 

Endrand der ersten Silbe: akzeptabel 
at. a Silbenkontakt: verboten 

Anfangsrand der zweiten Silbe: akzeptabel 

atra 

a . tra 

at. ra 

atr. a 

antra 

a . ntra 

an . tra 

ant. ra 

Endrand der ersten Silbe: optimal 
Silbenkontakt: optimal 
Anfangsrand der zweiten Silbe: akzeptabel 
(im Arabischen verboten) 

Endrand der ersten Silbe: akzeptabel 
Silbenkontakt: schlecht, im Deutschen verboten 
(im Arabischen eriaubt) 
Anfangsrand der zweiten Silbe: gut 

Endrand der ersten Silbe: schlecht, im Deutschen verboten 
Silbenkontakt: verboten 
Anfangsrand der zweiten Si Ibe: akzeptabel 

Endrand der ersten Silbe: optimal 
Silbenkontakt: optimal 
Anfangsrand der zweiten Silbe: schlecht, im Deutschen 
verboten 

Endrand der ersten Silbe: akzeptabel 
Silbenkontakt: gut 
Anfangsrand der zweiten Silbe: akzeptabel 

Endrand der ersten Silbe: akzeptabel 
Silbenkontakt: schlecht, im Deutschen verboten 
Anfangsrand der zweiten Silbe: gut 

Endrand der ersten Silbe: schlecht, im Deutschen ver
boten 
Silbenkontakt: verboten 
Anfangsrand der zweiten Silbe: akzeptabel 
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Endrand der ersten S i lbe: o p t i m a l 
a . kta S i l benkon tak t : o p t i m a l 

A n f a n g s r a n d der z w e i t e n S i lbe : s ch l e ch t 

Endrand der ersten S i lbe : a kzep t abe l 
akta ak . ta S i l b enkon tak t : a kzep t abe l 

A n f a n g s r a n d der z w e i t e n S i lbe : o p t i m a l 

Endrand der ersten S i lbe : a kzep t abe l 
akt.a S i l benkon tak t : v e r b o t e n 

A n f a n g s r a n d der z w e i t e n S i lbe : a k z e p t a b e l 

Ostern 

Endrand der ersten S i lbe : o p t i m a l T^^^^^m 
O. stern S i l benkon tak t : o p t i m a l ^^^^^1 

A n f a n g s r a n d der z w e i t e n S i lbe: a k z e p t a b e l ^ 

Endrand der ersten S i lbe: a kzep t abe l 
Os tern S i l benkon tak t : akzep tabe l 

A n f a n g s r a n d der z w e i t e n S i lbe : o p t i m a l 

Tabelle 9: S y l l ab i e rung 

Aus den B e w e r t u n g e n ist l e i ch t e r s i c h t l i c h , w i e d i e W o r t e r i m D e u t s c h e n 
syliabiert w u r d e n . A m Beisp ie l atra k ann m a n a u c h sehen, dass u n d w i e das 
Arabische anders sy l i ab ie r t . L ed ig l i ch d i e S y l l a b i e r u n g a.kta ist n i c h t e i n-
deutig: Im G r i e c h i s c h e n ist de r A n f a n g s r a n d [k t ] g e l au f i g , t r o t z d e m ver-
zeichnet das 10-band ige D u d e n - W o r t e r b u c h nur e i n F r e m d w o r t : Ktenoid-
schuppe. M i t l a n g e m ersten a w a r e a u c h d iese S y l l a b i e r u n g m o g l i c h , das 
Wort ware aber d e u t l i c h als F r e m d w o r t ma rk i e r t . U b e r d i e S y l l a b i e r u n g v o n 
Osfern geben d i e S i lbengesetze ke ine k la re A u s k u n f t : 

Die Praferenz f i i r O . s fern, d i e v i e l e Sprecher spiJren, m a g d a m i t zusam-
menhangen, dass das s d i e A s p i r a t i o n des f a u c h i i be r d i e S i l beng renze b l o-
ckiert, w e s w e g e n d i e S i lbe tern in I so la t ion m i t n i ch t-asp i r i e r t em f unnat i i r-
lich w i r k t . D i e T r e n n u n g v o n s u n d f b l e i b t e i n P r o b l e m . 

Bei Os fen l iegt der Fall anders . H i e r muss w e g e n des bere i ts e r w a h n t e n 
Verbots kurzer o f fener Tons i lben i m D e u t s c h e n (*[V.] ) das s d i e erste S i lbe 
schliel^en. 

Nachdem n u n das Kontaktgesetz vorges te l l t w u r d e , lasst s i ch der Begr i f f Ambisyl labizitat 
des S i lbengelenks b z w . der A m b i s y l l a b i z i t a t praz is ieren:^ 

Silbengel,enk/Ambisyllabizitat 

^ Ein Sprach laut b i l d e t e i n S i l benge lenk , w e n n d i e p h o n o l o g i s c h e n Ge-
setze ihn f i i r be ide , S i l ben f o r d e r n . Das Ve rbo t ku rze r o f f ene r Tons i l ben 
im Deu t s chen {* [V. ] ) f o r d e r t nach b e t o n t e m K u r z v o k a l d e n f o l g e n d e n 
Konsonanten ; w e n n das Kontaktgesetz i hn ebenfa l l s f i i r d i e z w e i t e S i l 
be fo rde r t (*[K . V ] ) , muss er G e l e n k se in . 

1 Eine weitere Prazisierung findet sich in Kap. 7.3. 
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Bei alien Sprechern des Deutschen gilt dies fur einzelne Vokale zwi-
schen kurzem Tonvokal und anderem Vokal (Otto, Anna). 
Bei manchen Sprechern geniigt eine schlechte Bewertung des Silben-
kontakts {'wack.lig, 'zuck.rig). 
Keine Siibengelenke gibt es: 
• nach Langvokalen und Diphthongen, 
• bei Konsonantenverbindungen, die sich auf beide Silben 

^rl verteilen lassen, 
• nach unbetontem Vokal. 

Das Kontaktgesetz tragt sehr viel zur Klarung der Silbenstrukturen im Deut
schen bei. Es kann aber noch viel mehr: Es erklart auch eine erstaunliche 
FiJlie scheinbar ganz verschiedener Lautveranderungen dadurch, dass es sie 
als Reparaturen schlechter Silbenkontakte erfasst. Ein schlechter Silbenkon-
takt [A . B] kann durch Schwachung von A, Starkung von B (mhd. varwe> 
Farbe), oder durch Gemination beseitigt werden [A . AB]; die recht komple-
xe Westgermanische Gemination wird auf besonders elegante Weise erfasst 
(germ, sat.ian > westgerm. set.tian ,setzen'). Der Kontakt kann auch durch 
den Einschub eines Konsonanten verbessert werden [A. CB] oder eines Vo-
kals [AV. B] (ahd. garwen > garawen > gerben) oder auch durch Metathese 
[B . A], z. B. ahd. eire (germ. *aliz6) > Erie. Eine Fiille von Beispielen aus un-
terschiedlichen Sprachen findet sich in Vennemann 1988: 50-55. 

5.5. Weitere Elemente der Lautgrammatik 

koronale Laute Die Praferenzgesetze der Silbenstruktur erklaren vieles in der Lautgramma
tik, aber nicht alles. Es gibt noch mindestens zwei weitere Faktoren, die die 
Kombinierbarkeit der Sprachlaute bestimmen. Der erste betrifft Besonder-
heiten koronaler Laute, die fur die folgenden Asymmetrien verantwprtlich 
sind: 

Aîf r?akt] aber: *r?atk] :>;;:; ' r 
(c/es) Suchs fbuixs], aber: *['bu:sx] ' 
Stein ['jtain], aber *['ftain], *['gtain] 
Mafsch rmatj], aber *fmatf], ['nnatg] 

\ Die Laute [t], [s] und [J] konnen in Positionen ganz aufen in den Silbenran-
' - • dern stehen, in denen andere Laute nicht mogiich sind. Das hangt damit zu-

sammen, dass es sich um koronale Laute handelt, Laute, die mit der Korona 
(lat. corona ,Krone') der Zunge artikuliert werden, dem vorderen Teil der 
Zunge. Die Vorderzunge ist der beweglichste, schneilste und genaueste Ar-
tikulator, den wir haben, und die Alveolen oder der Bereich kurz dahinter, 

: • wo diese Laute artikuliert werden, ist der Ort, den die Vorderzunge am 
schnellsten und einfachsten erreicht, so dass diese Laute auch unter er-
schwerten Bedingungen artikuliert werden konnen. Dass die Hinterzunge 
ungenau arbeitet, sieht man auch an dem groBen Bereich, an dem das ch-
Phonem artikuliert wird: vom Palatum bis zur Uvula. DariJber hinaus mus-
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sen diese Laute s t i m m l o s se in , d e n n in V e r b i n d u n g m i t s t i m m l o s e n O b s 
truenten ( in Akt u n d Stein) s i nd O b s t r u e n t e n i m D e u t s c h e n s t i m m l o s . D i e 
koronalen Laute [ s ] , [ t ] s o w i e d i e V e r b i n d u n g [s t ] s i nd d i e e i n z i g e n Laute, 
die n icht-s i lb ische F lex ionssuf f ixe b i l d e n k o n n e n , d i e ja an bere i ts k o m p l e -
xe Endrander n o c h angehang t w e r d e n mussen (Herbsts, matschst, murkst). 
Kein F lex ionssuf f ix , aber e in De r i v a t i onssu f f i x , das ebenfa l l s o h n e V o k a l an 
komplexe Endrander angehangt w i r d , ist -sch (Kleist'sch) m i t [J]. D i ese Be-
sonderheit der k o r o n a l e n Laute lasst s ich a r t i k u l a t o r i s c h p l aus ibe l e r k l a r en . 
Sie in d i e Konsonantens ta rkeska la e t w a m i t d e m Starkegrad 7 z u in tegr ie-
ren, w i j r d e diese E rsche inung l e t z t l i c h une rk i a r t lassen. 

Eine w e i t e r e A s y m m e t r i e be t r i f f t d i e Nasa l a s s im i l a t i on . D e r Nasal [n] Assimilation vs. 
wird an e inen f o l g e n d e n Laut ass imi l i e r t , d . h . er i j b e r n i m m t se ine A r t i k u l a - Dissimilat ion 
tionsstelle; vo r Ve lar w i r d er selbst velar, v o r Labia l w i r d er selbst l a b i a l . A n 
den vo rangehenden Laut w i r d er n i c h t ass imi l i e r t . A s s i m i l a t i o n ist sogar ver-
boten: 

Endrand A n f a n g s r a n d 

Assimilat ion Ve rbo t n i ch t- n i ch t-ass imi l i e r te V e r b o t d e r 
ass imi l i e r te r Nasa le V o k a l e A s s i m i l a t i o n 

A m p e / [ V m p ] * [ V n p ] (auBer an der Knabe [knV] * [kr )V ] 
Anker [Vqk] * [ V n k ] M o r p h e m g r e n z e ) Pneu [ p n V ] * [ p m V ] 

* [ t n V ] , * [ d n V ] 

Tabelle 10: A s s i m i l a t i o n u n d D i s s i m i l a t i o n in A n f a n g s r a n d u n d Endrand 

Die n i ch t-korona len Nasa le mussen z w a r i m Endrand n i c h t a ss im i l i e r t wer-
len (bangt, Amf), t r o t z d e m ist i m A n f a n g s r a n d d i e A s s i m i l a t i o n b z w . d i e 

Gleichheit der A r t i ku l a t i onss t e l l e n i ch t m o g l i c h : * [ t n V ] , * [ d n V ] . M a n ver-
Jeiche d ie D a r s t e l l u n g in Kap. 3 . 1 . ; h ie r geht es aber u m d i e A s s i m i l a t i o n 
nnerhalb des W o r t s t a m m s . W e n n S t ruk turen w i e * [k r )V ] i m deu t s chen 
.Vortschatz n i c h t v o r k o m m e n , bedeu te t das n i c h t , dass d i e Sprecher sie 
nicht aussprechen k o n n e n (vg l . Ha/f[r)]), sonde rn dass sie i r g e n d w a n n in der 
Geschichte der deu t schen Sprache v e r m i e d e n ode r bese i t ig t w u r d e n . 

Fijr den Lateral [I] g i l t Entsprechendes: i m Endrand ist er b e l i e b i g k o m b i -
lierbar ( a / f , / \ / p , a m W o r t a n f a n g ist d i e U b e r e i n s t i m m u n g in der a lveo-
aren Ar t i ku la t ionss te l l e v e r b o t e n : plus, blau, kiein, gleich, aber : * [ t l V ] , < 
idlV]. Im W o r t i n n e r e n s ind d iese S t rukturen a l l e rd ings d u r c h d e n Aus fa l l 
die Synkope) v o n S chwa i n z w i s c h e n en t s t anden : Bas.tler, Han.dlung ( von 
manchen Sprechern a l l e rd ings t r o t z des s ch l ech ten S i l benkon tak t s v e rm ie- . ' 
den: 6asf./er,/-/and./ung, m i t A u s l a u t v e r h a r t u n g : Han [ t ] . /ung ) . • 

Die Nasa lass imi la t ion ist e in gu t e rk la r te r p h o n o l o g i s c h e r Prozess: W e n n 
der Nasal ass imi l i e r t ist, w i r d be i der A r t i k u l a t i o n e i ne B e w e g u n g e inge-
spart, n a m l i c h d i e v o m A r t i k u l a t i o n s o r t des Nasals zu der des Plosivs; d i e 
Artikulation w i r d ve re in fach t . D a d i e A r t i ku l a t i onss t e l l e des Nasals vo r Plo-
siv nicht gut e r kennba r ist, b l e i b t d i e Anpassung u n b e m e r k t ; dahe r ist dieser 
Prozess in den Sprachen der W e l t w e i t ve rb re i t e t . De r P losiv w i r d d e s w e g e n 
nicht an den Nasal angepasst, was j a d i ese lbe E r i e i ch te rung verschaf fen 
wiJrde, w e l l d iese A n p a s s u n g d e u t l i c h ho rba r w a r e ( vg l . Anter ist v o n 
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/\[n]/fer wesentlich deutlicher verschieden als Alr]]ker); dieser zweite Teil 
der Erklarung wird bei der Darstellung der Nasalassinnilation meist verges-
sen. Nasalassimilation ist somit eine Verbesserung - warum dann nicht im 
Anfangsrand? 

nasale Plosion Das liegt daran, dass der Plosiv vor homorganem Nasal (Nasal an dersel-
lateralePlosion ben Artikulationsstelle) anders plodiert wird: Bei *[tnV], *[dnV] *[pmV], 

*[kQV] wird der Plosiv nicht an der Stelle seines Verschlusses plodiert wie 
sonst, sondern durch Offnung des Velums („nasale Plosion"); das ist zwar 
nicht gerade besonders schwierig, aber offenbar eine Schwierigkeit, die in 
den meisten Sprachen vermieden wird. Entsprechendes gilt fiir den Lateral: 
Bei „lateraler Plosion" wird der Verschluss durch Verschlankung der Zunge 
gesprengt. Die Vereinfachung der Aussprache wiJrde durch eine groSere Er-
schwernis erkauft werden. 

Auch diese Asymmetrie ist plausibler artikulatorisch zu erklaren als iiber 
die Konsonantenstarke. Die BeriJcksichtigung der Besonderheiten koronaler 
Laute, die Vermeidung nasaler und lateraler Plosion und die Praferenzgeset-

' " " ze der Silbenstruktur zusammengenommen erklaren nun fast die gesamte 
Lautgrammatik des Deutschen. 

zufalligeLiJcken Unerkiart bieiben immer noch einige nicht belegte Lautkombinationen; 
z.B. gibt es weder im Deutschen noch im Englischen, Griechischen oder 
Latein Worter, die auf bn- aniauten (*bnick). Sprachen mit sehr komplexer 
Silbenstruktur wie das Deutsche brauchen nicht alie phonologisch mogli-
chen Kombinationen zu nutzen, um ein groBes Angebot an Wortschatz zu 
bilden und lassen „zufallige LiJcken". 

5.6. Gibt es im Deutschen Affrikaten? 
Nachdem nun die Silbenstruktur eriautert wurde, konnen wir die in Kap. 3 
offengelassene Frage behandein, ob das Deutsche Affrikaten hat, oder ob 
die Verbindungen [ts] und [pfj als Verbindungen zweier Phoneme zu be
handein sind. 

Das Klassische Arabisch hat eine Affrikata, namlich das GTm (c) mit dem 
Lautwert [d^]. Diese Affrikata in zwei Phoneme aufzuspalten ware aus 
mehreren GriJnden hochst unvernijnftig: 
• Das Lautinventar wurde sich nicht verringern, denn [3] kommt nur in der 

Verbindung [d^] vor; statt der Affrikata miJsste man [3] zusatzlich in das 
Lautinventar aufnehmen. 

• Jedes Wort fangt im Arabischen mit genau einem Konsonanten an; die 
Worter mit [d^] waren die einzigen Ausnahmen. 

• Zwei Konsonanten zwischen zwei Vokalen verteilen sich immer auf zwei 
Silben (V K . K V), [d^j ware die einzige Ausnahme; [xa.ra.d^a] hat im Vers 
eine leichte zweite Silbe, *[xa.rad.3a] hatte eine schwere zweite Silbe. 

• Im Arabischen wird die lexikalische Bedeutung eines Worts mit bestimm-
; ten Ausnahmen von drei Wurzelkonsonanten getragen; die Worter mit 

[d^] batten vier. 

homorgan Die Frage ist fiJr die deutschen Kandidaten [p*] und [t*] bei Weitem nicht so 
einfach zu beantworten. Zunachst erfullen sie eine wichtige Bedingung fiJr 
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Af f r ika ten : De r f r i k a t i v e Tei l hat j e w e i l s d i ese lbe A r t i k u l a t i o n s s t e l l e w i e der 
plosive Teil (d ie Tel le s ind „homorgan" ) ; A f f r i k a t e n s ind P los ive, d i e ve rzo-
gert iJber e i ne Enge m i t Re ibegerausch p l o d i e r t w e r d e n ; [ks ] u n d [ps] k o m -
men daher g r u n d s a t z l i c h n i c h t f i i r A f f r i k a t e n in Frage. 

D i e M i n i m a l p a a r m e t h o d e e rwe i s t [t^] m i t tragen [ t r ] u n d zagen [ ts ] s o w i e diphonematische 
Schubs iQs] u n d Schutz [ t s ] a u c h d i e M o g l i c h k e i t der d i p h o n e m a t i s c h e n Wertung 
Wer tung , d . h . der A u f t e i l u n g in z w e i P h o n e m e . Dasse lbe z e i g e n d i e M i n i -
malpaare Pfahle und prahle sowie Tbg/'und Tor/ fur [p*]. 

Schiihs: [ J u 

tragen: [ t T | a : g a n ] 

lagcn: [ 

Schutz: [ y u 

s j j a : g 3 n ] 

] 

s ] 

prahle: [ p 

Pfahle: 

Topf: 

Torf: 

[ 

ail 3 ] 

a: I s ] 

[ t o r a f ] 

[ t o r f ] 

D ie Frage ist somi t , o b d e m Preis des z u s a t z l i c h e n Phonems i m Lau t inven ta r 
ein G e w i n n entgegensteht , der d iesen Preis rech t fe r t ig t ; was ist a lso der Ge-
winn? De r G e w i n n k o n n t e n p h o n o t a k t i s c h e Besch rankungen se in , d i e v o n 
den be t re f fenden Lauten nur d a n n e i ngeha l t en w e r d e n , w e n n m a n sie als 
Af f r ika ten ans ieht , ode r v o n der ande ren Seite gesehen : w e n n d i e d i p h o n e 
mat ischen V e r b i n d u n g e n d i e e i n z i g e n A u s n a h m e n w a r e n . Das setzt vo raus , 
dass e in Sprachsystem u m s o besser besch r i eben ist, j e starker d i e P h o n o 
takt ik d u r c h Regein e ingesch rank t ist, d . h . j e e i n f a che r das System ist. D i ese 
Voraussetzung w i r d in der P h o n o l o g i c n i c h t bes t r i t t en . D i e P h o n o t a k t i k des 
Arab ischen ist m i t der Regel „ Jede S i lbe b e g i n n t m i t genau e i n e m K o n 
sonanten u n d ende t auf V o k a l o d e r hochstens e i n e n K o n s o n a n t e n " sehr 
stark beschrank t u n d d a m i t sehr gut bes ch r i eben : D i e k lass ische S i lbe hat 
diese Struktur : KV(K). D i e S i lbe qa f r , G e i z ' des m o d e r n e n H o c h a r a b i s c h , 
von der in d i esem Kapi te l bere i ts d i e Rede war , w a r e klassisch qat.run. 

W e l c h e Besch rankungen k o n n t e m a n n u n fu r d i e deu t s chen K a n d i d a t e n 
anf i jhren? Ein Be isp ie l w a r e d iese : Im A n f a n g s r a n d der S i lbe g i b t es k e i n e 
Ve rb indungen v o n Plosiv u n d Fr ikat iv. N u n g i b t es aber e i n i g e W o r t e r m i t 
[t^]: tschechisch, Tschunke, tschiJs u n d d e u t l i c h als F r e m d w o r t e r e rkennba-
re W o r t e r w i e Psychologie, Xerokopie. W e n n m a n d i e B e s c h r a n k u n g nur 
fur nat ive W o r t e r ge l ten lasst, hat m a n e in A r g u m e n t fu r A f f r i k a t e n . W e n n 
man F r emdwor t e r m i t e i n b e z i e h t , k ann m a n wen igs tens d iese Beschran 
kung f o r m u l i e r e n : Im An f angs r and k a n n nach e i n e m Plosiv nu r e in k o r o n a 
ler Fr ikat iv s tehen. D a n n passt s ich a u c h d i e m o g l i c h e A f f r i k a t a [d^] in das 
System e i n . W o r t e r m i t P losiv + [f], [ x ] , [g] g ib t es t a t sach l i ch n i c h t . A l l e r 
dings hat m a n n o c h das [v], das s ich j e d o c h p h o n o t a k t i s c h i m m e r n o c h 
w ie e in [u] ve rha l t , s ch l i eB l i ch v e rha l t s ich a u c h der p h o n e t i s c h e Fr ikat iv 
[«] w i e e in V ib r an t . D i e Besch rankung : i m A n f a n g s r a n d der S i lbe gebe es 
keine V e r b i n d u n g e n v o n Plosiv u n d Fr ikat iv (oder eben nur ko rona l e ) , bie-
tet somi t ke in besonders starkes A r g u m e n t , u n d sie be t r i f f t dari Jber h inaus 
nur [pY 
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Aus denn Verhalten von [v] kann man noch ein Argument bilden: Im An
fangsrand kann vor [v] nur ein einzelner Obstruent stehen: Qualle, Twitter, 
Schwein und eben Zwang, oder aber ein koronaler Frikativ und ein Plosiv: 
Squash und Squaw. Das ist w^ieder kein besonders starkes Argument, und es 
gilt nur fiir [t^]. 

Eine weitere Beschrankung ist die folgende: Im Silbenendrand diJrfen kei
ne zwei nicht-koronalen Obstruenten stehen {*[Vkx], *[Vtf] etc.). Nach 
Kurzvokal diJrfen nur zwei nicht-koronale Laute stehen, nach Langvokal 
darf nur einer stehen. Das Wort Sfrump/^erfijllt nur dann diese Bedingungen, 
wenn [p^] eine Affrikata ist. Dieses Argument ist wohl nicht ganz unbedeu-
tend. 

Es werden in der Literatur auch noch weitere Argumente vorgetragen, 
aber keine starkeren. Man kann daher resiimieren: Anders als im Arabi
schen sind die Argumente fur Affrikaten so schwach, dass man die Frage 
nicht klar beantworten kann. Die Aufteilung von [t^]und [p*] in zwei Pho
neme ist jedenfalls nicht weniger vernijnftig als die Annahme von Affrika-

1. Das Wort Adler wird im Deutschen auf zwei verschiedene Weisen sylla-
biert. Welche VorziJge haben die jeweiligen Silbenstrukturen und welche 
Nachteile? 

2. Wo konnen die Silbengrenzen in dem deutschen Wort wacW/g gezogen 
werden? Welche VorziJge bzw. Nachteile haben die einzelnen Silben
strukturen? 

3. Eriautern Sie anhand selbstgewahlter Beispiele die Auslautverhartung im 
Deutschen. (Schreiben Sie es auf, und vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit der 
Darstellung oben.) 

4. Warum kann im Deutschen/arm/einsilbig sein und/amr/nicht? 
5. Warum ist /orkt/ ein phonologisch mogliches Wort des Deutschen und 

/ortk/nicht? 
6. Schreiben Sie auf, unter welchen Bedingungen ein Sprachlaut im Deut

schen ambisyllabisch sein kann und unter welchen Bedingungen nicht. 
Vergleichen Sie Ihren Text mit der Darstellung in diesem Kapitel. 

^ Lekture zur Vertiefung 

Zur Silbenstruktur: Vennemann 1988, Restle/Vennemann 2001 
Zur Auslautverhartung: Brockhaus 1995 . • 

ten. 
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6. Der deutsche Wortakzent 

In d iesem Kapi te l geht es u m d e n deu t schen W o r t a k z e n t . M i t „Akzent " ist 
dabei n i c h t d i e r eg iona l e Fa rbung der Aussprache g e m e i n t (ba i r ischer/fran-
zosischer A k z e n t ) , a u c h n i c h t d i e d i a k r i t i s c h e n Z e i c h e n auf Buchs taben (a, 
a, a etc. ) , sonde rn d i e H e r v o r h e b u n g e iner S i lbe des W o r t s : H e r v o r g e h o b e n 
ist d ie erste S i lbe in Arbeiter, d i e z w e i t e in Trompete u n d d i e d r i t t e in pa
rallel. Fiir das Deu t s che g i l t i m A l l g e m e i n e n , dass in j e d e m W o r t genau 
eine b e s t i m m t e S i lbe d e n H a u p t a k z e n t t ragt . Ein W o r t k a n n a u c h da rube r 
hinaus einen N e b e n a k z e n t t r agen : K o m p o s i t a u n d b i s w e i l e n a u c h abge le i-
tete W o r t e r t ragen e i n e n m o r p h o l o g i s c h e n N e b e n a k z e n t {Nebenakzent, Ar-
beiterschaft); der H a u p t a k z e n t w i r d in o r t h o g r a p h i s c h e n Reprasen ta t ionen 
der W o r t e r d u r c h e i n e n A k u t m a r k i e r t (e), der N e b e n a k z e n t d u r c h e i n e n 
Gravis (e); in der Lautschr i f t w i r d der H a u p t a k z e n t d u r c h e i n e n o b e r e n senk-
rechten Str ich v o r der S i lbe m a r k i e r t , der N e b e n a k z e n t d u r c h e i n e n u n t e r e n : 
r n e : .b8n. ?ak . , t sent ] . S i m p l i z i a k o n n e n e i n e n r h y t h m i s c h e n N e b e n a k z e n t 
t ragen: Paradfes. De r N e b e n a k z e n t f a l l t me is t au f d i e erste ode r le tz te S i lbe . 
Sch l ie f t l i ch g ib t es n o c h d e n Kont ras takzent , der d i e A u f m e r k s a m k e i t au f 
eine b e s t i m m t e S i lbe des W o r t s l enk t : Es heiBt Arbeiter, n i c h t Arbeter A u f 
diese We i se kann j ede S i lbe eines j e d e n W o r t s h e r v o r g e h o b e n w e r d e n . D i e 
Sa tzphono log i e , d i e in d i e s e m Buch n i c h t b e h a n d e l t w i r d , un te r such t d e n 
Satzakzent, der m i t der I n fo rma t i onss t ruk tu r des Satzes zu t u n hat : {Er fahrt 
mit dem Zug nach Frankfurt vs. Er fahrt mit dem Zug nach Frankfurt). N a c h 
syntakt i schen Regein w i r d b e s t i m m t , w e l c h e s W o r t i m Satz h e r v o r g e h o b e n 
w i r d ; d i e W o r t p h o n o l o g i e legt d a n n fest, w e l c h e S i lbe dieses W o r t s he rvor 
gehoben w i r d . Phonet i sch w i r d me is t nu r d i e S i lbe h e r v o r g e h o b e n , d i e d e n 
Satzakzent t ragt ; m a n kann dahe r sagen, dass d i e W o r t p h o n o l o g i e d i e S i lbe 
bes t immt , d i e p o t e n z i e l l den Satzakzent t ragt , d i e gew i sse rmaBen d e n 
Landep la tz f i i r d e n Sa tzakzent anb ie te t . 

6.1. Phonetische Korrelate des Akzents 
W i e s ieht n u n d i e p h o n e t i s c h e H e r v o r h e b u n g der A k z e n t s i l b e aus, was s ind 
d i e p h o n e t i s c h e n Korre la te des Akzents? Im D e u t s c h e n w i r d d i e A k z e n t s i l b e 
auf v ie r W e i s e n h e r v o r g e h o b e n : 
• D u r c h d i e /nfens/faf (Lautstarke) : D i e a k z e n t u i e r t e S i lbe ist lauter als d i e 

i Jbr igen. V o n Sprachen , in d e n e n dieser Faktor i Jberwiegt , sagt m a n , sie ha 
ben e inen d y n a m i s c h e n A k z e n t ; das g i l t fu r das Deu t s che . 

• D u r c h d i e Grundfrequenz (Tonhohe ) : Im Deu t s chen ist der Ton in akzen-
tu i e r t en S i lben hoher , was a u c h t e i l w e i s e m i t der Lautstarke z u s a m m e n -
hangt : Eine lautere S t i m m e hat e i n e n h o h e r e n Ton . In d e n r o m a n i s c h e n 
Sprachen ist dieser Faktor besonders re levant ; m a n sp r i ch t h ie r v o n mus i-
ka l i s chem ode r c h r o m a t i s c h e m A k z e n t . In m a n c h e n Sprachen , w i e z.B. 

morphologischer vs.: 
rhythmischer 
Nebenakzent 
Kontrastakzent 
Satzakzent 



74 6. Der deutsche Wortakzent 

dem Danischen, kann der Akzent auch durch Erniedrigung der Tonhohe 
ausgedrijckt werden. 

• Durch Dauer. Betonte Silben sind im Deutschen langer, vor allem ihr Vo
kal, aber auch ihre Konsonanten. Die Dauer ist der zuverlassigste Indikator 
fiJr den Akzent, d.h. an der Dauer erkennt man die akzentuierte Silbe am 
besten, besser sogar als an der Intensitat (DogilAVilliams 1999:295). 

• Durch die Vokalqualitat. Betonte Langvokale werden deutlicher artiku-
liert, d. h. peripherer, weiter auBen im Vokalraum; betonte Vokale sind da-
durch „gespannter", unbetonte weniger gespannt, oft ungespannt. Dieser 
Faktor hat die geringste Bedeutung fiir die Erkennbarkeit der betonten Sil
be, ist aber in anderer Hinsicht relevant. 

Die ersten beiden Faktoren werden in der phonologischen Akzentforschung 
berijcksichtigt, die zweiten beiden nur in der phonetischen, was deswegen 
bedauerlich ist, da ausgerechnet die unberucksichtigten Korrelate fiir den 
Lautwandel relevant sind: Ein Vokal verandert sich nicht in einen anderen, 
wenn er lauter oder mit groBerer Tonhohe ausgesprochen wird; wenn er ge-
iangt wird, kann aber aus einem Kurzvokal ein langer Vokal werden; wenn 
er an Gespanntheit verliert, kann aus einem gespannten Laut ein unge-
spannter oder eben Schwa werden; er kann auch ganz verschwinden, was 
in der deutschen Lautgeschichte haufig vorgekommen ist. 

6.2. Akzenttypen 
Die Sprachen der Welt lassen sich in verschiedene Akzenttypen einteilen. 
Bei der Beschreibung des Deutschen muss man entscheiden, welchem Ak-
zenttyp das Deutsche zuzuordnen ist. 

gebundenervs. In manchen Sprachen ist der Akzent irrelevant, etwa im Japanischen; fiir 
freier Akzent das Deutsche steht die Relevanz auBer Zweifel: Verkehrsschilder sollte man 

mit seinem Auto umfahren, nicht umfahren. Es gibt somit Worter, die sich 
nur durch den Akzent unterscheiden, daher ist der Akzent im Deutschen di-
stinktiv. 

Der Akzent kann ferner gebunden oder frei sein. Freien Akzent hat z. B. das 
Russische, denn hier kann der Akzent grundsatzlich auf jeder Silbe stehen, 
und es gibt Minimalpaare (etwa muka ,Qual' vs. muka ,Mehl'). In anderen 
Sprachen ist die Akzentposition festgelegt: Im Finnischen, Ungarischen und 
im Altgermanischen ist regular in jedem Wort die erste Silbe betont, im Polni-
schen die vorletzte. Es gibt auch Sprachen mit gebundenem, aber variablen 
Akzent, wie das Latein: Hier kann der Akzent auf die letzten drei Silben fal
len: die letzte ist nur trivialerweise bei Einsilblern betont, die vorletzte, wenn 

: • sie schwer ist (also Langvokal hat oder geschlossen ist), die drittletzte sonst. 
Die Position des Akzents ist aus der Silbenstruktur des Worts vorhersagbar 
und somit durch Regein beschreibbar. Fiir das Russische gibtes keine Regein, 
hier muss man die Akzentposition fur jedes einzelne Wort lernen. 

initialervs. Ein weiterer sprachtypologischer Parameter teilt die Sprachen ein in sol-
flnaler Akzent che mit initialem und solche mit finalem Akzent. Sprachen mit initialem Ak

zent sind nicht nur solche, deren Worter auf der ersten Silbe betont sind. 

sondern auch s 
be; bei diesen 
gezahlt. Bei Spî 
Polnischen ode 
ordnen? 

Im Deutsche 
hindeutet; das 
die Worter aucl 
um/vs. er umfat 
abgeleiteten Fr( 
keinen Einfluss 

Tenor 
Eins 

Konsum Lad( 
Kon 

Dual grar 
der 

Aktiv ein 

Roman ein 

Konstanz ein 

Plato grie 

August ein 

Prolog eine 

§ Pro( 

Party pnv 

modern ein 

Tabelle 11: Min 

Ein weiterer Hi 

te, sind Worter, 
akzentuiert wer 

Subjekt 

Objekt 

positiv 

Motor 

Pastor 

Dfakon 

Tabelle 12: Akz 

P 
A 
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igung der Tonhohe 

!r, vor a l lem ihr Vo-
erlassigste Ind ika tor 
zentuierte Si lbe a m 
15 1999:295) . 

deutlicher a r t iku-
nte Vokale s ind da-
ungespannt. Dieser 
!it der betonten Sil-

n Akzent forschung 
len, was deswegen 

Korrelate f i i r d e n , 
in einen anderen , 

1 w i r d ; w e n n er ge-
jka l werden; w e n n 
en Laut e in unge-
/erschwinden, was 

enttypen e in te i l en . 
den, we l chem Ak-

Ti Japanischen; fu r 
ichilder sollte m a n 
jit Worter, d ie s i ch 

im Deutschen d i -

|\kzent hat z. B. das 

jeder Silbe stehen, 
fvlehl'). In anderen 

Ungarischen u n d 
»e betont, i m Polni-
m, aber var iab len 

|[en drei S i lben f a i 
lle vorletzte, w e n n 
e dritt letzte s o n s t . . 
forts vorhersagbar 
3tes keine Regein, 
ernen. 
|rachen ein in sol-

mit in i t ia lem Ak-
|Silbe betont s i nd . 

sondern a u c h so l che m i t der B e t o n u n g auf der ersten o d e r der z w e i t e n S i l 
be; bei d iesen Sprachen w i r d der A k z e n t v o m W o r t a n f a n g , a lso v o n „ l inks" 
gezahlt . Bei Sprachen m i t f i n a l e m A k z e n t w i r d v o n rechts gezah l t , w i e b e i m 
Polnischen ode r d e m La te in . W i e ist n u n das D e u t s c h e t y p o l o g i s c h e i n z u -
ordnen? 

Im Deu t s chen g i b t es z a h l r e i c h e M i n i m a l p a a r e , was auf f r e i en A k z e n t 
h indeutet ; das Be isp ie l umfahren/umfahren ist k e i n M i n i m a l p a a r , w e l l s i ch 
die W o r t e r a u c h d u r c h ihr syntakt isches Ve rha l t en un te r s che iden (er fahrt es 
um/vs. er umfahrt es). Es g i b t aber a u c h M i n i m a l p a a r e be i S i m p l i z i a u n d be i 
abgele i teten F r e m d w o r t e r n , de ren m o r p h o l o g i s c h e S t ruktur au f d e n A k z e n t 
ke inen Einfluss hat : 

Tenor , g r u n d s a t z l i c h e 
E ins te l lung ' ^̂ Ĥ 

Konsum Ladenket te e ines 
Konsumvere ins 

Konsum 

Dual g r a m m a t i s c h e r H u m e r u s 
der Z w e i z a h l 

dual 

Aktiv e i n Genus ve rb i aktiv 

Roman e in Pe rsonenname Roman 

Konstanz e i n O r t s n a m e Konstanz 

Plato gr i ech i s che r Ph i l o soph Plateau 

August e in Pe rsonenname August 

Prolog eine l og i s che 
P rog r ammie r sp r a che 

Prolog 

Party pr ivates Fest Partfe 

modern e i n V e r b modern 
wt 

Tabelle 11 M i n i m a l p a a r e f i i r Akzent 

h o h e M a n n e r s t i m m e 

e i ne m a t h e m a t i s c h e 
Re l a t ion 

, t a t i g ' 

e i n e l i t e ra r i s che G a t t u n g 

, H o c h e b e n e ' 

e i n M o n a t 

, V o r s p i e l ' 

Spiel o d e r A u s f l u g 

Ein we i t e re r H i n w e i s darauf , dass das D e u t s c h e f r e i en A k z e n t haben k o n n 
te, s ind Wor te r , de ren A k z e n t va r i i e r t , d i e a lso au f z w e i o d e r m e h r W e i s e n 
akzen tu ie r t w e r d e n k o n n e n : 

Subjekt 

Objekt 

positiv 

Motor 

Pastor 

Dfakon 

Tabelle 12: A k z e n t v a r i a n t e n 

Subjekt Joachim 

Objekt Beirut 

positiv Saigon 

Motor Himalaya 

Pastor Radar 

Diakon Tschernobyl 

joachii 

Beirut 

Saigon 

Himalaya 

Radar l,,,,,,,,,,̂ .,,,,,,,,,,̂  
Tschernobyl, Tschernobyl 
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Zu den Varianten, die es bereits gibt, entstehen laufend neue, und zwaraii 
verschiedene Weisen. Subjekt und Objekt waren urspriinglich endbetont(< 
Iat. subiectum, obiectum); da diese beiden Worter aber haufig zusammen im 
selben Satz verwendet werden, wirkt auf sie ein Gesetz, wonach Worter mit 
identischer Akzentsilbe in nahem Zusammenhang umakzentuiert werden: 
Auf Deutsch kann man nicht *Revolutidn und Evolution sagen, es muss hei-
Ben Revolution und Evolution. Der Spanier hat kein Problem mit nominativo, 
genitivo, dativo, acusativo..., im Deutschen muss umakzentuiert werden. 
Dabei erhalt der ursprijngliche rhythmische Nebenakzent den HauptakzenI 
und umgekehrt: Ndminativ(< Iat. nominativus) wird zu Nominativ. Beigram-
matischen Termini geschieht das so haufig, dass die Anfangsbetonung inzwi-
schen die Normalbetonung ist und die ursprungliche Endbetonungausstirbl 
Diesen Tausch von Haupt- und Nebenakzent gibt es auch ohne die erwahnte 
Kontrastbetonung, z.B. bei Diakon (<Diak6n). Bei Telefon hat sich die An
fangsbetonung inzwischen durchgesetzt, die Endbetonung ist aber noch hau
fig. Bei Januar, Pinguin und vielen anderen ist die Endbetonung inzwischen 
ausgestorben. Andere Worter wie Lineal beginnen erst damit, die Anfangsbe
tonung zu entwickeln. Der Wandel von Motor zu Motor ist nur scheinbar 
eine gegenlaufige Entwicklung; Motor ist wie Pasfdraus dem Plural Motoren, 
Pastoren oder aus Komposita wie Motorenlarm, ftsfdrentoc/7ferruckgebildet 
worden. Das Pluralsuffix -en verschiebt bei bestimmten Fremdwortern (z.B. 
auf -or oder -on) den Akzent. Auf diese verschiedenen Weisen sind Varianten 
entstanden, die dann auch durch unterschiedliche Bedeutungsentwicklung 
zu Minimalpaaren werden konnen {Subjekteher im grammatischen, Subjeh 
eher im philosophischen Sinn). 

An den bisher besprochenen Wortern ist auffallig, dass es sich ausnahms-
los um Fremdworter handelt. Wenn man native Worter betrachtet (also Wor
ter aus dem germanischen Erbwortschatz), sieht man, dass diese allesamt auf 
der ersten Silbe betont werden, zumindest die nicht-abgeleiteten; hier muss 
man ein wenig grofougig sein und auch das be- in 6ere/f und ahnliche Falle 
als Prafix ansehen, selbst wenn die Worter nicht mehr morphologisch auflos-
bar sind. Da dies auch der ererbte germanische Erstsilbenakzent ist, liegtes 
nahe, eine Aufspaltung des deutschen Akzentsystems anzunehmen: Erstsil
benakzent bei Erbwortern und ein anderes System bei Fremdwortern. Aller-
dings spricht vieles dafiJr, dass sich die Erbworter auf ganz triviale Weise in 
das Akzentsystem der Fremdworter einfijgen. Die allerwenigsten haben 
mehr als zwei Silben, die langeren haben die Struktur von Komposita. Qber 
die problematischen Ausnahmen wird noch zu reden sein. 

Die oben betrachteten Minimalpaare und Varianten konnte man als Beleg 
dafiJrdeuten, dass der Akzent im Deutschen frei ist. Es gibt aber auch Wortbe-
tonungen, die nicht nur fur die betreffenden Worter falsch sind, sondern auch 
ungrammatisch erscheinen, d.h. Regelverletzungen darstellen. Das Wort 
Kommando z.B. konnte man vielleicht auf der letzten Silbe betonen: Kom
mando, dann horte es sich an wie ein frz. Lehnwort, vor allem, wenn manes 
ganz hijbsch <Komandeau> oder noch hijbscher <Comanne d'eau> schrei-
ben wiJrde. Ein solches Wort gibt es nicht, aber es ist ein phonologisch mogli-
ches deutsches Wort. Das Wort Kommando dagegen ist anders: Es ist abwei-
chend, es verletzt eine Regel. Ein anderes Wort, idealiter, existiert in der 
deutschen Sprache, mit der Betonung idealiter oder /'cfeaZ/ferwareesjedodi 
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sehrseltsam. Bei alier Variation des Akzents scheintes auch verbotene Struk-
turen zu geben, Akzentregein, diebestimmte Betonungen ausschlieBen. 

6.3. Akzentregein 
Im Folgenden betrachten wir ein Regelsystem in Aniehnung an das von 
Vennemann 1991a, das solche Verbote formuliert, und zwar fiJr morpholo
gisch nicht komplexe Worter, also Simplizia, und dabei gleichermaBen fiJr 
Fremdworter wie Erbworter. 

(1) Dreisilbenregel: 
Nur die drei letzten Silben eines Wortes konnen akzentuiert werden. 

Diese Regel ordnet das Deutsche in die Sprachen mit Finalakzent ein und Finalakzent 
schlieBt aus, dass das Deutsche der Gegenwart noch den germanischen 
Erstsilbenakzent hat, was immerhin bis vor kurzem die Mehrheitsmeinung 
war. Daher muss diese Theorie mit den Daten zurechtkommen, die bisher 
fiir den Erstsilbenakzent herangezogen wurden. 

Der Akzent auf der letzten Silbe (der Ultima), der vorletzten Silbe (der Pan- Ultima 
ultima) und der drittletzten Silbe (der Antepanultima) ist reichlich belegt: Panultima 

Antepanultima 

Ultimal- Panultimal- Antepanultimal- verbotene 
akzent akzent akzent Betonungen 

Cafe Kaffee Allotria *Allotria 

IHermelfn Europa Methusalem * Methusalem 

Paradfes Bikini idealiter *idealiter 

Radau Holunder Brosamen *fdealiter 

Tabelle 13: Eriaubte und verbotene Strukturen nach der Dreisilbenregel 

Mit „verbotene Betonungen" ist nicht gemeint, dass diese konkreten Worter 
nicht so betont werden diirfen (das gilt natiJrlich auch), sondern dass Worter 
mit dieser phonologischen Struktur grundsatzlich verboten sind. Diese Bei-
spiele sprechen gegen die Auffassung, das Deutsche der Gegenwart konnte 
noch den germanischen Erstsilbenakzent haben. 

Ausnahmen sind die bereits erwahnten Termini Nom/naf;V und Akkusativ, 
die ursprungliche Betonung Nominatfvund Akkusatfv ist erst im 20. Jh. unge-
brauchlich geworden. Das Ausspracheworterbuch von Vietor aus dem Jahr 
1931 verzeichnet die Endbetonung, die Anfangsbetonung dagegen nur bei 
Kontrastakzent („ggs." fur ,gegensatzlich'). Die durch diesen Lautwandel 
deakzentuierte Endsilbe ist keine unbetonte Silbe, sondern nebentonig. Wenn 
man annimmt, dass auch Nebentone einen rhythmischen FuB bilden, so ist 
das Wort zweifuBig und hat die Struktur x x x | x, wobei jeder FuB die Dreisil
benregel befolgt. Wenn wirdiese Regel nicht auf Worter, sondern auf FuBe be-
ziehen, ist auch diese Gruppe keine Ausnahme. Noch deutlicher istdieZwei-
fCiBigkeit bei Wortern w\e Abenteuer, Pampelmuse und Konterbande mit 
reduzierter zweiter Silbe, die nach dem Akzentwandel wie deutsche Kompo-

zwelfiJl̂ ige Worter 
Pseudokomposita 
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sita aussehen {hanebuchen und Pumpernickel waren frijher Komposita). Die
se Worter konnte man als Pseudokomposita ansehen: Morphologisch sind es 
Simplizia, phonologisch Komposita. Ihre Entstehung verdanken sie mogli-
cherweise einer Anpassung an das sehr haufige Akzentmuster der Determina-
tivkomposita. Als Pseudokomposita gesehen taugen sie nicht mehr, um den 
germanischen Erstsilbenakzent zu belegen, wofiJr sie gerne verwendet wer
den. ZweifiiBige Worter werden uns indiesem Buchnochofterbegegnen. 

Die zweite wichtige Regel ist die 

(2) Panultimaregel: 
Wenn die Panultima schwerist, kann die Antepanultima nichtbetont sein. 

Eine schwere Silbe ist eine Silbe, die durch Konsonant geschlossen ist oder 
Langvokal bzw. Diphthong aufweist. 

Antepanultimal-
betonung bei 
leichter Panultima 

Pfn.gu.in 

Ka.na.da 

Rf.mJ.ni 

Brosamen 

Panultimal-
betonung bei 
schwerer Panultima 

Ve.ran.da 

Ba.nS.ne 

Ba.la.lai.ka 

Holunder 

verbotene 
Antepanultimal-
betonung 

*Ve.ran.da 

*Ba.la.lai.ka, *Ba.la.lai.ka 

*H6lunder 

Tabelle 14: Eriaubte und verbotene Strukturen nach der Panultimaregel 

Das Wort *Ba.na.ne ist deswegen nicht moglich, well ein unbetonter Vokal 
(hier die vorletzte Silbe) gar nicht lang sein kann; das wird in Kap. 7.2. na
her eriautert. 

Auch zur Panultimaregel gibt es wieder Ausnahmen, die zu erlautern 
sind. Die Eigennamen sind auf zwei Weisen zu erklaren: Die lateinisch-ro-
manischen wie Valentin sind durch den genannten Akzentwandel entstan
den (Iat. Valentinus) und dadurch zweifuBig, die germanischen wie Adal
bert waren ursprijnglich Komposita (,edel' -i- ,glanzend'), wie auch ameise 
(,ab' + ,schneiden') und Eidechse (,Schlange' -i- ,laufen'). Heute sind sie 
Pseudokomposita. Kaum jemandem bleibt der Witz mit der 6-A^e/se erspart; 
das deutet darauf bin, dass diese Worter zur Interpretation als Komposita 
einladen. Zu Talisman (PI. Talismane) findet eine Suchmaschine 614.000 
Treffer fiJr Talismanner im Internet (freilich lassen einige der Belege etwas 
Problembewusstsein erkennen). Auch das rhythmische Muster mancher 
Pseudokomposita entspricht eher einem Kompositum: Eidechse, Brosamen, 
Do/mefsc/ier haben eher das bei Komposita mogliche, rhythmisch ungijnsti-
ge Muster x x x als das fiir Simplizia typische x x x. 

Einfluss des Latein An den beiden bisher betrachteten Akzentregein, der Dreisilbenregel und 
der Panultimaregel, fallt auf, dass sie auch fiJr das Latein gelten. Es gibt nur 
einen Unterschied: Im Latein wird bei Mehrsilblern nie die letzte Silbe be
tont: *idealiter Trotzdem wird auch die Endbetonung durch zahlreiche la-
teinische Lehnworter gestijtzt, bei denen das Flexionssuffix im Zuge der In
tegration in den deutschen Wortschatz getilgt wurde: August < mensis 
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Augustus. NatiJrlich sind auch sehr viele endbetonte Fremdworter aus dem 
Franzosischen. 

Die zahlreichen griechischen Fremdworter wurden meist uber das Latei-
nische entlehnt und werden dann lateinisch betont: 

Griechisch: Latein: Deutsch: 

Aristoteles /An'sfd.fe.les Aristoteles 

Parmenides M l ^ m ^ r me. nr. des Parmenides 

Aristophanes A.r/s.fd.pha.nes Aristophanes 

Sophokles S6.phd.k\es Sophokles 

parasltos pa.ra.sf.tus Parasit 

synagoge sy.na.go.ga Synagoge 

paradeigma pa.ra.dfg.ma Paradigma 

phantasma mKk ^|j^|p/7dn.(as.md ĝgj 1^ Phantasma 

Tabelle 15: Lateinische Betonungen griechischer Lehnworter 

Durch den Einfluss lateinischer Lehnworter sind auch einige urspriinglich 
erstsilbenbetonte Worter umakzentuiert worden, womoglich well sie ijber 
die Schrift erworben wurden und als Fremdworter interpretiert worden sind: 
Dazu gehoren Forelle (wie Lamelle), Hermelin (wie Disziplin), Wacholder 
[Ronaldo), Hornisse {Narzisse), Holunder (Burgunder). Der lateinische Ein
fluss auf das deutsche Akzentsystem ist durch die bisher betrachteten Bei-
spiele augenfallig. 

Vennemann (1991 a) fiJhrt aber noch weitere Akzentregein an, die mit der 
lateinischen Sprache nichts zu tun haben konnen: 

(3) Vollsilbenregel: 
Nur Vollsilben konnen akzentuiert werden. 

Vollsilben sind alle Silben bis auf die so genannten reduzierten Silben, d.h. 
Silben mit Schwa, r-Schwa oder Sonorant im Nukleus. Die Regel besagt, dass 
reduzierte Silben unbetonbar sind. Silben mit Sonorant im Nukleus konnen 
tatsachlich nicht betont werden; diese Regel istzweifellosgiJitig. Das r-Schwa 
kann man dazuzahlen, wenn man es als vokalisiertes/r/auffasst, das nur pho-
netisch ein Vokal ist. Problematisch bleibt dagegen das Schwa. In Kap. 3 wur
de die Auffassung vertreten, dass Schwa nichts anderes ist als ein unbetontes 
Allophon von /e/. Wenn die Aussprachevariante Antigon[a] von Antigon[e] 
vollig unauffallig ist, dann sind Schwa und unbetontes [e] zusammengefallen, 
denn sie miJssten sich sonst sowohl durch den Silbentyp (reduzierte Silbe vs. 
Vollsilbe) als auch durch die segmentalen Merkmale (vorn, mittel vs. unspezi-
fizierte Vokalitat) unterscheiden. Unbetonte Allophonesind tatsachlich unbe
tonbar; das ist eine Tautologie. Wenn das /e/ dagegen doch betont ist, er-
scheinteben nicht sein unbetontes Allophon, sondern ein [e], vgl. Rose/rose, 
Pate/Pate, alle/Allee, Arme/Armee, Xanten/Xanfhen(Letztereseinechemische 
Substanz), Fidel/fidel. Daher kann man die Vollsilbenregel umformulieren: 

Schwa 
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(3') Vokalsilbenregel: 
Nur Silben mit einem Vokal im Nukleus konnen betont werden. 

Da im Lateinischen nur Silben mit Vokal im Nukleus vorkommen, gilt diese 
Regel trivialerweise auch fur das Latein. Wenn man fiJr das Deutsche an
nimmt, dass Silben mit Sonorant im Nukleus nur realisationsphonologische 
Reduktionsformen von Silben mit Schwa -i- Sonorant sind ([fi:.d]] eine Re-
duktionsform von [fii.dal]), dann kann man diese Regel einfach streichen. 

Vennemanns vierte Regel bezieht sich ebenfalls auf Schwa: 

(4) Reduktionssilbenregel: 
Wenn die Ultima bedeckt und reduziert ist, fallt der Akzent auf die 
letzte nicht-reduzierte Silbe. 

Eine vereinfachte Version dieser Regel besagt Folgendes: Wenn die letzte 
Silbe Schwa ist, muss der Akzent auf die vorletzte Silbe fallen und kann 
nicht auf die drittletzte Silbe fallen. Dies wird an den folgenden Beispielen 
plausibel: 

Ultima reduziert. Ultima reduziert. Ultima nicht reduziert, 
Panultima betont Antepanultima betont Antepanultima betont 

Helena *Helene Helena 

Agathe *Agathe Agathon 

Melone *Melone Melanie 

Granite *Granate Kanada 

Analyse *Analyse Analysis 

Tabelle 16: Eriaubte und verbotene Strukturen nach 
der Reduktionssilbenregel ' 

Bei morphologisch komplexen Wortern ist die fur Simplizia verbotene 
Struktur vollig normal {Konige, Monate, groliereetc), aber um die geht es 
bei diesen Regeln wie gesagt nicht. Als Erklarung bietet sich an, dass bei der 
verbotenen Struktur auf die letzte reduzierte Silbe ein rhythmischer Neben
akzent fallen wiJrde (Helene), was der Unbetonbarkeit reduzierter Silben 
zuwiderlaufen wiJrde. 

Die Langversion der Regel besagt, dass der Akzent auf die letzte nicht-re
duzierte Silbe fallen muss, denn wenn die Panultima ebenfalls reduziert ist 
(was bei Simplizia sehr selten vorkommt), fallt er doch auf die drittletzte: 
Prozedere, Reineke. Wenn die Ultima nicht bedeckt, sondern nackt ist, und 
die Panultima einen hohen Vokal hat, so fallt der Akzent ebenfalls auf die 
Antepanultima (Statue, Arie), well der hohe Vokal leicht den silbischen 
Charakter verliert und zum Halbvokal wird {Statue, Arie). 

Die Plausibilitat der Regel wird noch durch eine morphologische Regel 
unterstijtzt, die den Akzent verschiebt, um die verbotene Struktur wenigs-
tens in diesem Fall auch fur komplexe Worter zu vermeiden: Motor/Moto-
ren, Pastor/Pastoren, Neutron/Neutronen, Telefon/Telefone eic. 

Bei aller anfanglichen Plausibilitat scheint es sich aber bei (4) nicht um 
eine Regel zu handein, sondern eher um eine Tendenz. Wie bereits in Kap. 
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3.2.6. ausgefuhrt, sind unbetontes /e/ und Schwa zusammengefallen (Antf-
gon[a\), bei nicht-griechischen Fremdwortern wie cum tempore, Faksfmile, 
amabile, cantabile, Mobile ist die Schwa-Aussprache noch normaler. Fur 
das r-Schwa scheint es iJberhaupt kein entsprechendes Verbot zu geben: 
Parameter, Flexameter, realiter, idealiter etc. Das Argument der Akzentver-
schiebung iJberzeugt nicht: Erstens gibt es diese Verschiebung auch bei 
nicht-reduzierten Suffixen {Motor/motorisch, Doktor/Doktorin) und zwei-
tens gibt es fiJr das er-Suffix sogar eine gegenlaufige Regel, die die verbote
ne Struktur herbeifuhrt: Musi'k/Musiker, Physi'k/Physiker etc. Die Akzentver-
schiebung hangt mit der Integration der lateinischen Lehnworter ins 
Deutsche zusammen, bei der lateinische Suffixe durch deutsche ersetzt 
wurden. Im 19. Jh. ist der Plural Doctdres langsam durch Doktoren ersetzt 
worden. Das Worterbuch von Adelung (^1793) fiJhrt noch beide Pluralfor-
men auf. Die ursprijnglichen Formen Musicus und Mathematicus sind zwar 
auch heute noch (zumindest als scherzhaft) gelaufig, normalerweise wird 
aber -icus durch -iker ersetzt, wobei die Akzentstruktur nicht verandert 
wird. Auch der Plural Charakter/Charaktere ist so entstanden, namlich aus 
Iat. character/charactSres. Eine entsprechende Anpassung spielt wohl auch 
bei Helena/Helene, Analysis/Analysee\ne Rolle. Die Reduktionssilbenregel 
muss man wohl streichen, oder auf den Status einer „Normalitatsbezie-
hung" herabstufen, von dem im Folgenden zu reden ist. 

6.4. Normalitatsbeziehungen 

Normalitatsbeziehungen sind nach Vennemann (1991a: 101) keine Regeln, 
well die Ausnahmen zahlreich sind, sondern eher Praferenzgesetze, die be
stimmte Strukturen gegeniJber anderen als bevorzugt kennzeichnen. 

(N1) Normalitatsbeziehung fiir schwere Ultimae: 
Eine schwere Ultima wird akzentuiert, 
insbesondere wenn sie mehrfach geschlossen ist. 

Die Worter Lakai, Radau, Ural, robust, Labyrinth, abrupt. Tumult, modern 
sind normal, Algol, Knesset, 6a//asf abweichend (Sa7/asf tendiert zu Ballast 
wie Damast). 

(N2) Normalitatsbeziehungfijr leichte Ultimae: 
Eine leichte Ultima wird nicht akzentuiert. 

Lila, Kilo, Emu, Oma, Opa, Mama, alle. Rose sind normal (wie lateinisch), 
Idee, Filet, Ragout, Allee, Rose nicht; endbetonte Worter sind meist frz. 
Lehnworter und werden nicht normal geschrieben; auslautendes betontes 
/e/ wird wegen der Verwechslungsgefahr mit dem haufigen Schwa im Aus-
laut immer markiert. 

(N3) NormalitatsbeziehungfijrnackteUltimae: 
Eine Panultima wird nicht akzentuiert, 
wenn sie auf hohen Vokal auslautet und die Ultima nackt ist. 

Ididt, Ariost auf der einen Seite und Folio, Paria, Allotria auf der anderen 
Seite sind normal, Pavia ist es nicht und wird daher oft falsch betont. Maria 
halt sich wegen seiner Haufigkeit. 
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(N4) Normalitatsbeziehungfijr Panultimae: 

•
Ist keine Regel und keine andere Normalitatsbeziehung einschlagig, 
so wird die Panultima akzentuiert. 

Bikfni ist normaler als Rimini. Falsche Betonungen wie Modena und Texaco 
sind haufig. Die typisch deutschen Zweisilbler wie Katze, Vater, Mutter ver-
starken diese Gruppe. 

' Auch die Normalitatsbeziehungen sind offenbar durch die haufigen lateini
schen oder lateinisch betonten Fremdworter gepragt. Das gilt auch fur die 
Normalitatsbeziehung fur schwere Ultimae (Nl): rofeusf kommt von lat. ro.-

, bus.fus unter KiJrzung des Flexionssuffixes-us. 
> Nach dieser Tour d'Horizon durch die deutschen Akzentmuster sollten 

wir uns schlieBlich der Frage zuwenden, wie das deutsche Akzentsystem ty-
^ pologisch einzuordnen ist. 

6.5. Der deutsche Akzenttyp 

Es kann wohl ausgeschlossen werden, dass das Deutsche immer noch den 
germanischen Erstsilbenakzent tragt. Ein gespaltenes Akzentsystem, mit 
Erstsilbenakzent fiJr Erbworter und einem anderen System fiir Fremdworter, 
ist unnotig umstandlich. Die meisten Erbworter wie Hund und /Cafzefiigen 
sich problemlos ein, auch die in der Fachliteratur diskutierten Problemfalle 
wie Ameise und Eidechse lassen sich als Pseudokomposita einfugen. 

Von den Akzentregein sind nur zwei iibrig geblieben: die Dreisilbenregel 
und die Panultimaregel, die durch die groBe Zahl lateinisch betonter Lehn
worter erklarlich ist, die den deutschen Wortschatz in den letzten Jahrhun-
derten bereichert haben. Aber auch diese Akzentregein sind nicht wirklich 
streng: Die Dreisilbenregel wird leicht durch zweifijiiige Worter wie Aben
teuer, hanebuchen und A/c/cusat;V unterlaufen. Selbst ein Wort wie idealiter 
ist bei Weitem nicht so ungrammatisch wie *Aml. Eigentlich ist diese Struk
tur nur seltsam - well selten. Auch die Panultimaregel kann unterlaufen 
werden: Das Wort Elektron (gr. Slektron, ,Bernstein') verletzt diese Regel 
und ist trotzdem unauffallig. Es zeigt zwar eine Tendenz zu Elektron (neben 
der Rijckbildung Elektron aus Elektronen), die aber auch von Iat. e.lec.trum 
beeinflusst sein kann. Auch Champignon wird so gut wie nie franzosisch 
ausgesprochen, sondern eher ['jam.pin.jor)], was - wieder vollig unauffallig 
- die Panultimaregel verletzt, ebenso Pavilion fpaLViLjor)]. Helsinki zeigt 
zwar ebenso eine Tendenz zu Helsinki, aber Istanbul ist stabil, trotz tiirk. 
Jstanbul. EIritze, Eidechse und Herberge werden vielleicht von vielen als 
Pseudokomposita gesehen. Lasst sich die Panultimaregel nicht einfach 
durch die weitaus iiberwiegende, nahezu ausnahmslose Anzahl der latein-
konformen Akzentuierungen erklaren? 

Frequenz Die Intuition, dass ein Akzentmuster „nicht gut" ist, kann man auf die 
FHaufigkeit beziehen: Die Normalitatsbeziehungen haben viele Ausnahmen, 
daher ist die intuitive Abwertung der nicht-normalen Falle viel schwacher 

" als bei den Regeln. Die Tendenz, zweifiiBige Strukturen umzuakzentuieren 
; (Akkusatfv > Akkusativ, FF > FF) lasst sich auch durch die Dominanz der 

Determinativkomposita (mit FF) erklaren, die mit Abstand die haufigsten 
zweifiJBigen Worter darstellen. , • 



6.6. Morphologische Akzentregein 

Wenn man die Korrelation von Akzeptabilitat und Frequenz der Akzent
muster zur Grundlage der Beschreibung des deutschen Akzentsystems 
macht, dann sieht es so aus: 

Das deutsche Akzentsystem 
Das Deutsche hat wie das Russische freien Akzent, d.h. der Hauptak-
zent ist lexikalisch festgelegt. 
Dabei wird ein Akzentmuster von den Sprechern umso eher akzeptiert 
und als normal empfunden, je haufiger es im Wortschatz vertreten ist. 
Seltene Akzentmuster sind instabil und tendieren zur Anpassung an 
haufigere Akzentmuster. Insbesondere die „Panultimaregel" fuhrt zu 
Anpassungen wie EIritze > EIritze. 
Worter, die die Dreisilbenregel verletzen, werden zweifuBig struktu-
riert wie Abenteuer Ein mehrfiJBiges Wort wird durch Haupt- und Ne-
benakzente so rhythmisiert, dass auf jede betonte Silbe null bis zwei 
unbetonte Silben folgen. 
Nur schriftlich vorgegebene Worter werden in Analogie zu bekannten 
Wortern betont [Forelle nach Lamelle O.K.), wobei nicht nur das Sil-
bengewicht eine Rolle spielt, sondern auch die Frequenz der Vorbilder, 
aber auch die konkrete Fijllung der Strukturen mit Sprachlauten (-e//e). 

Im Grunde ist damit das Konzept der Normalitatsbeziehungen verallgemei-
nert: Regeln sind lediglich starker wirksame Normalitatsbeziehungen. Diese 
Beschreibung ist zwar eher unkonventionell, nicht einmal eine Minderheits-
meinung, aber sie ist im Einklang mit derzeit in der Forschung aktuellen fre-
quenzbasierten Beschreibungsansatzen. 

6.6. Morphologische Akzentregein 

Morphologische Akzentregein gehoren eigentlich nicht in dieses Buch. Da 
sie aber in morphologischen LehrbiJchern meist straflich vernachlassigt wer
den, sollen sie hier in aller Kiirze wenigstens in Grundzijgen eriautert wer
den. 

In der Kompositionsmorphologie des Deutschen gibt es zwei Typen von Determinativ-
Komposita: Determinativkomposita und Kopulativkomposita. Determinativ- komposita vs. 
komposita tragen den Hauptakzent auf der linken Konstituente und einen Kopulativkomposita 
Nebenakzent auf der rechten. Bei geographischen Namen (Ndrdafrika), 
drei- oder mehrteiligen Komposita gibt es Abweichungen [Landeszen-
tralbank), deren Beschreibung umstritten ist. 

Bei Determinativkomposita bestimmt die linke Konstituente die rechte 
naher: Semantisch ist ein Determinativkompositum AB ein B, das durch A 
naher bestimmt wird. Apfelsaft ist ein Saft, der durch Apfel naher bestimmt 
wird; dass der Saft aus Apfein gepresst wird, ist eine Bedeutungskomponen-
te, die das Wort durch Lexikalisierung angenommen hat und die nicht von 
der Kompositionsregel festgelegt ist. Ein Kopulativkompositum ist auf samt-
lichen Konstituenten hauptbetont, wobei die Satzphonologie die Betonung 
der rechten Konstituente starker hervorhebt: Elsali-Lothringen, schwarz-rdt-
gold. Das Kompositum hat dasselbe Akzentmuster wie das Syntagma 
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betonungs-
verschiebende 

Affixe 

schwarz, rot, gold. Hier bestimmt die erste Konstituente nicht die zweite: 
Ein AB ist nicht ein B, das durch A naher bestimmt wird, sondern etwas Drit
tes, das sich aus A und B zusammensetzt. Das Adjektiv blaugrun bezeichnet 
ein ,grun, das durch blau naher bestimmt wird, das ins Blaue ijbergeht'. Da
gegen bezeichnet blau-grun keine Farbe, sondern etwas Drittes, namlich 
eine Farbkombination aus den Farben Blau und Grijn. Komposita wie Furst-
bischof und Hosenrock werden in den meisten HandbCichern als Kopulativ
komposita dargestellt, obwohl sie alle Eigenschaften von Determinativkom
posita haben und kaum eine von Kopulativkomposita (Naheres dazu in 
Breindl/Thurmair 1992 und Becker 1992). 

In der Derivation und Flexion muss man unbetonte Affixe von betonten 
und betonungsverschiebenden unterscheiden. Die meisten Flexionsaffixe 
sind unbetont, d.h. sie lassen den Akzent, wo er ist: Konig - Konige. Eine 
Ausnahme ist das Suffix -en bei bestimmten Fremdwortern: Motor - Moto
ren, das betonungsverschiebend ist. Andere betonungsverschiebende Affixe 
sind -in in Ddktor - Doktorin, -er in Musfk - Musiker, -isch in Italien - italie-
nisch. SchlieBlich gibt es noch die betonten Affixe wie un- in gleich - un-
gleich, oder vor allem bei Fremdwortern betonte Suffixe: Dialekt - dialektal 
- Dialektal itat. Bei der Konversion komplexer Verben kommt auch Akzent-
wechsel vor: unterhalten - Unterhalt. 

Komposition 

Determinativ- Kopulativ-

Akzent in der Morphologie 

Derivation und Flexion 

komposita 

Apfelsaft 
blaugrun 

komposita 
unbetonte 
Affixe 

betonungs
verschiebende 

ElsaR-Lothringen geben - vergeben 
blau-griln '̂on/g - Kdnige 

Motor - Motoren 
Musik-Musiker 

Tabelle 17: Akzent in der Morphologie 

^ Ubung 

betonte 
Affixe 

gleich - ungleich 
Dialekt-dialektal 

Inwiefern verletzt das Wort Ameise die Akzentregein des Deutschen? Wie 
kann man es dennoch als wohlgeformt auffassen? 

LekturezurVertiefung 

Die verniinftigste alternative Meinung zum Akzent findet sich in Venne
mann 1991 a, 1990, 1991 b; die groBe Vielfalt der Meinungen wird in les
sen 1999 dargestellt. 



7. Die Opposition von Kurz- und Langvokal 
im Deutschen 

Nachdem in Kap. 5 d i e S i lbens t ruk tu r be sp rochen w u r d e u n d in Kap . 6 der 
Akzent m i t d e m N e b e n a k z e n t u n d der m o g l i c h e n Zwe i f i j l ^ i gke i t v o n W o r 
tern, kann j e tz t e ine Lucke geschlossen w e r d e n , d i e Kap. 3.2 gelassen hat : 
Der Unte rsch ied v o n Lang- u n d K u r z v o k a l , d i e „Vokaiopposi t ion" . Das 
weithin be l i eb te M e r k m a l der Gespann the i t w u r d e in Z w e i f e l g e z o g e n , j e t z t 
muss e in Gegenvo r sch i ag un te rb re i t e t w e r d e n . Er b e z i e h t d i e V o k a l o p p o s i -
tion auf d ie S i lbens t ruktur u n d d e n A k z e n t , genaue r auf d e n „Si lbenschnitt" . 

7.1. Silbenschnitt 
Das M e r k m a l der Gespann the i t ist e i ne recht j u n g e E r f i ndung ; f r i j h e r w u r d e 
die V o k a l o p p o s i t i o n ganz anders besch r i eben u n d w o h l a u c h ve rn i j n f t i ge r . 
Mit f ruher ist geme in t , v o m 16 . bis ins 2 0 . Jahrhunder t . S te l l ve r t re tend fu r 
eine lange Rei l ie der bedeu tends ten G r a m m a t i k e r v o n I cke lsamer i j be r Got t-
sched b i s jespersen sei h ie r d i e Besch re ibung v o n A d e l u n g ( 1 7 9 0 : 2 1 6 ) ange-
fiihrt (die Vor l au fe r der S i l benschn i t t theo r i e w e r d e n in Restle 2 0 0 3 : Kap. 1 . 1 . 
sehr schon dargeste l l t ) . Der S i lbenschn i t t hang t e n g m i t d e m Ve rha l tn i s des 
Vokals z u m f o l g e n d e n Konsonan ten z u s a m m e n , was da ran d e u t l i c h w i r d , 

daft a l le Sy lben m i t e i n e m unge fahr g l e i c h e n Z e i t m a f t e ausgesprochen 
w e r d e n , daft aber in m a n c h e n [bei L angvoka l , z.B. biete, TB] d i e S t i m m e 
langer auf d e m Voca i e v e r w e i l e t , u n d a l sdann schne l l iJber d e n f o l g e n 
den Consonan ten h i n s c h l i j p f t , h i ngegen in a n d e r n [ K u r z v o k a l , z .B . Kiste, 
TBI schne l l iJber den Voca l h i ne i l e t , s ich aber da f i j r desto starker bey 
den End-Consonanten au fha l t , u n d w e n n sie de ren nur E inen f i n d e t [Ge-
lenk, z.B. bitte, TB I , i hn m i t d o p p e l t e r Starke u n d V e r w e i l u n g aus-
spr icht , das he i f t t , daB sie bey e i n e m g e d e h n t e n V o c a i e d i e f o l g e n d e n 
Consonan ten k i i r ze r u n d schwacher , bey e i n e m geschar f ten aber langer 
u n d starker ausspr icht . 

Dass d ie Voka l l ange ke ine segmenta le E igenschaft ist, a lso k e i n e i nha ren te 
Eigenschaft des Voka ls , ze ig t s ich a u c h da r an , dass sie sehr e n g m i t der Of-
fenhei t u n d Gesch lossenhe i t der S i lbe u n d m i t A m b i s y l l a b i z i t a t ( G e l e n k k o n -
sonanten) z u s a m m e n h a n g t , was fiJr segmenta le M e r k m a l e ganz u n g e w o h n -
l ich w a r e ( V e n n e m a n n 1 9 9 1 b : 2 1 8 ) . Das soi l i m Ve r l au f dieses Kapi te ls 
deu t l i ch w e r d e n . Es sol i aber zunachs t geze ig t w e r d e n , i n w i e f e r n das D e u t 
sche e ine S i lbenschn i t t sprache ist, aber a u c h w a r u m das Deu t s che e i ne Sil-
benschn i t t sprache ist. 

W i e in Kap. 6 bereits e r w a h n t , ist das Deu t s che e i ne Sprache m i t d y n a m i -
schem A k z e n t ; das ist e in A k z e n t t y p , be i d e m d i e B e t o n u n g e i ne d e u t l i c h 
d e h n e n d e W i r k u n g hat, v o r a l l e m auf d e n V o k a l d e r b e t o n t e n S i lbe . Im Deut-
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„scharfer vs. 
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Kernsilbe 
Implosionsposition 

schen ist auch bei Langvokalen die Dauer das zuverlassigste phonetische 
Merkmal der Betonung. Diese Dehnung des betonten Vokals bedroht den di-
stinktiven Langenkontrast: Kurzvokale drohen durch diese Dehnung mit 
Langvokalen zusammenzufallen. Diesen Zusammenfall kann man mit einem 
artikulatorischen Trick verhindern, namlich indem man den Kurzvokal durch 
den folgenden Konsonanten „abschneidet"; sobald man ein [t] artikuliert 
hat, verstummt der vorangehende Vokal. Bei starkem emphatischem Akzent 
fangt der folgende Konsonant gewissermaBen die Wucht der Artikulation 
auf, was ihn verlangert, wie Adelung es beschrieben hat. Der Silbenschnitt ist 
somit eine artikulatorische MaBnahme zur Bewahrung von VokalkiJrze unter 
erschwerten Bedingungen, z. B. starkem dynamischem Akzent. 

Der Kurzvokal wird bereits zu Beginn seiner Artikulation abgeschnitten 
(„scharfer Schnitt"), die Artikulation des Langvokals lauft frei aus („sanfter 
Schnitt", vgl. Sievers 1901: 222ff.), die Wucht der Artikulation bei emphati
schem Akzent landet auf dem Langvokal und verlangert ihn, bzw. nach 
Kurzvokal auf dem Konsonanten: Bei starker Betonung sagen wir Waaaahn, 
aber Wasssser. Die Aussprache Waaaasser ist ein nicht seltener „Ausspra-
chefehler" von Nicht-Muttersprachlern. 

Der Unterschied von Lang- und Kurzvokal liegt in der Einbettung In die 
Silbenstruktur. In Beet und in Bett ist der Vokal derselbe, das eine /e/, das es 
im Deutschen gibt. In rote, roste und Rotte sind die /oZ-Laute ebenfalls die-
selben, es gibt im Deutschen nur ein /oA Kurze offene Tonsilben, wie etwa 
in *rd.te, sind verboten. Das soil im Folgenden verdeutlicht werden („AR" 
steht fur Anfangsrand, „ER" fiir Endrand, „K" fur Konsonant, „V" fur Vokal, 
„KS" fiJr Kernsilbe, „N" fur Nukleus, „!" fiJr Implosion(sposition)). 

Die Abbildungen unterscheiden sich von den ubiichen Darstellungen der 
Silbenstruktur (vgl. Abb. 43, S. 57) dadurch, dass zwischen Anfangsrand 
(AR) und Endrand (ER) der Silbe nicht nur ein Nukleus steht, sondern eine 
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Abbildung 47: Scharfer Schnitt (Kurzvokal) 
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Abbildung 48: Sanfter Schnitt (Langvokal) 
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Abbildung49: Langvoka l i n o f f e n e r S i lbe 
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Abbildung 51: A m b i s y l i a b i s c h e r Konsonan t 
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Abbildung50: K u r z v o k a l i n g e s c h l o s s e n e r S i l b e 
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Abbildung52: K u r z v o k a l i n o f f e n e r Tons i l be 

k o m p l e x e Struktur, d i e Kerns i lbe . D i e Kerns i lbe besteht aus d e m N u k l e u s 
und e iner w e i t e r e n Pos i t ion, der „ lmplosionsposit ion" ode r k u r z I m p l o s i o n 
(die B e z e i c h n u n g l ehn t s ich an de Saussure 1 9 1 6 : 5 9 f . an , der d i e Schlie-
ftungsphase der S i lbe so benenn t ) . D iese Pos i t ion sp ie l t f i i r s a m t l i c h e p h o n e 
t ische u n d p h o n o l o g i s c h e Korre la te de r V o k a l l a n g e e i ne w e s e n t l i c h e Ro l le , 
was un ten n o c h ausgef i jh r t w i r d . In Tons i lben ist d i e Kerns i lbe o b l i g a t o r i s c h , 
das he i f t t be ide Pos i t ionen mi i ssen besetzt se in . In u n b e t o n t e n S i lben ist nur 
der N u k l e u s o b l i g a t o r i s c h , e i n e n V o k a l l a n g e n u n t e r s c h i e d g i b t es n i c h t 
(dazu m e h r in Kap. 7.2.). Eine o f f ene Tons i lbe k a n n j e d o c h ke i nen K u r z v o 
kal en tha l t en , da d a n n d i e I m p l o s i o n unbese tz t w a r e ( A b b . 52 ) . Bei e ine r 
Si lbe m i t Ku rzvoka l ist d i e I m p l o s i o n d u r c h d e n n o t w e n d i g e n f o l g e n d e n 
Konsonanten besetzt (Abb . 50 ) . Ein Langvoka l n i m m t z w e i Pos i t ionen e i n , 
was d i e Lange z u m A u s d r u c k b r i n g t ; t a t sach l i ch ist e in Langvoka l e t w a 
z w e i m a l so lang w i e e in K u r z v o k a l . Anfangs- u n d Endrand k o n n e n unbe-

minimale Tonsilbe 
vs. min imale 
unbetonte Silbe 
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setzt bleiben, sie sind fakultativ. Die minimale Tonsilbe besteht daher aus 
Langvokal, Diphthong oder Vokal -i- Konsonant, die minimale unbetonte Sil
be aus Vokal oder silbischem Konsonanten {Aonen, Tao, Lehen [le:.n]). 

Der Nukleus ist der Sonoritatsgipfel der Silbe; nach dem Nukleusgesetz 
(S. 65) sollte er mit dem sonorsten Laut besetzt sein, mit dem Laut der ge-
ringsten Konsonantenstarke. Die Implosion ist der Starkegipfel der Silbe; auf 
ihn trifft die Wucht eines emphatischen Akzents; dies ist der Laut, der unter 
Akzent verlangert wird, und nicht etwa der Nukleus; daher wird Kurzvokal 
auch unter starker Betonung nicht gedehnt. Langvokal besetzt diese Position 
und wird unter Akzent gedehnt {Waaaahn aber Wasssser). So bleibt die Vo
kalkiJrze bei Silbenschnittsprachen bewahrt. Adelung beschreibt in dem 
oben angefijhrten Zitat, wie „die Stimme" bei Langvokal auf diesem ver-
weilt und dann schnell uber den folgenden Konsonanten „hinschlupft", bei 
Kurzvokal dagegen schnell uber diesen hinweggeht und sich dann starker 
bei dem folgenden Konsonanten aufhalt. Es ist also die Beziehung von Vo
kal und folgendem Konsonanten ausschlaggebend. 

In den nordgermanischen Sprachen (Malone 1953) und im Bairischen 
(Bannert 1976, 1977) kann man von „komplementarer Lange" sprechen: Es 
kommt nur Kurzvokal mit langem (Fortis-)Konsonanten oder Langvokal mit 
kurzem Konsonanten vor. Die vieldiskutierte Frage, ob Konsonantenlange 
die Vokallange bewirkt oder umgekehrt, ist falsch gestellt: Weder Vokal noch 
Konsonant sind inharent lang, der Unterschied liegt in der Silbenstruktur. 

Jespersen (1904b: 198) spricht von losem und festem Anschluss: Der An
schluss von Vokal und Konsonant ist innerhalb der Kernsilbe fest, der An
schluss von Vokal und Konsonant an der Grenze von Kernsilbe und Endrand 
ist lose. Der Langvokal wird voll artikuliert, der Kurzvokal ist derselbe Vo
kal, aber unvollstandig artikuliert: Die Zunge erreicht nicht die Peripherie 
des Vokalraums, daher ist der Artikulationspunkt bei KiJrze „zentralisiert", 
was durch das Merkmal „ungespannt" ausgedriJckt wird. Der Gespannt-
heitsunterschied ist somit nur der Unterschied der vollkommenen bzw. un-
vollkommenen phonetischen Realisierung ein und desselben Vokals in un-
terschiedlichen Positionen der Silbe. , 
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Dass der Gespann the i t sun te r s ch i ed ke i n inharentes M e r k m a l des Voka l s 
sein kann , w i r d auch an D i p h t h o n g e n d e u t l i c h (Abb . 53 ) , be i d e n e n e i n 
D i p h t h o n g t e i l (der sonorere ) d i e N u k l e u s p o s i t i o n besetzt , der ande re d i e 
Imp los i onspos i t i on . Be ide D i p h t h o n g t e i l e w i r k e n ungespann t ([ai]), de r 
D i p h t h o n g als Ganzes j e d o c h gespannt : D e r N u k l e u s v o k a l besetzt d i e Posi 
t ion e ines Kurzvoka l s , der gesamte D i p h t h o n g d i e b e i d e n Pos i t ionen fCir 
Langvoka l . 

De r S i lbenschn i t t sp ie l t a u c h bei der D y n a m i k der D i p h t h o n g e e i ne Ro l 
le: Der D i p h t h o n g /ai/ ist scharf geschn i t t en , d . h . - w i e A d e l u n g s i ch aus-
druck t - d i e S t i m m e „eilt s chne l l uber d e n V o k a l " /a/ u n d ha l t s ich „starker" 
bei d e m N auf. De r eng l i s che D i p h t h o n g k e n n t k e i n e n S i l benschn i t t u n d 
hat e in langeres /a/, was i m D e u t s c h e n d a n n als „englischer A k z e n t " wahr-
g e n o m m e n w i r d ( [ h a : i s ] f i i r he\K). 

W a r e n D i p h t h o n g e n i c h t V e r b i n d u n g e n z w e i e r V o k a l p h o n e m e , d i e s i ch 
auf d i e be i den Pos i t ionen der Kerns i lbe v e r t e i l e n , s o n d e r n gespannte E inzel-
p h o n e m e , miJsste m a n e rk l a r en , w a r u m sie n i c h t an der S i l benschn i t t oppos i -
t i on t e i l n e h m e n , d . h . w a r u m sie n i c h t w i e d i e a n d e r e n V o k a l p h o n e m e so-
w o h l sanft als a u c h scharf geschn i t t en w e r d e n k o n n e n . Im Ba i r i s chen , das 
a l l e rd ings e i ne ganz andere Form v o n S i l benschn i t t au fwe i s t , g i b t es Kurz-
und L a n g d i p h t h o n g e : au6e r , he r aus ' hat K u r z d i p h t h o n g , aus L a n g d i p h t h o n g . 

Diphthonge 

7.2. Keine Vokalopposition in unbetonten Silben 

In u n b e t o n t e n S i lben g ib t es ke i nen A k z e n t m i t d e h n e n d e r W i r k u n g , a lso 
auch ke ine Veran lassung, K u r z v o k a l e „abzuschneiden" . A l s o g i b t es a u c h 
ke inen Un te r s ch i ed z w i s c h e n Lang- u n d K u r z v o k a l . Z u der eben aufgeste l l-
ten B e h a u p t u n g sche in t es massenhaf t Gegenbe i sp i e l e z u geben - d i e Aus-
s p r a c h e w o r t e r b i j c h e r s ind v o l l d a v o n . 

Ein Teil d ieser Gegenbe i sp i e l e s ind E r f i ndungen der A u s s p r a c h e w o r t e r b i j -
cher, n a m l i c h d i e so g e n a n n t e n „gespannten K u r z v o k a l e " ( vg l . Tab. 4, 
S. 31 ) . W i e bere i ts in Kap. 3 gesagt, k a n n m a n v i e l l e i c h t e i n e n G e s p a n n t 
he i t sunte rsch ied z w i s c h e n den /o/-Real is ierungen in B{o\tan\k u n d 
D[olgmaf;7c e r k e n n e n , dieser kann aber n i c h t d i s t i n k t i v se in , a u c h w e n n 
m a n sogar sche inbare M i n i m a l p a a r e h e r a n z i e h e n k a n n : 

Hellene [he'lema] 
pillieren [pi'liiran] 
Kollatur [kola'tuie] 
flottieren [fb'ti:ran] 

Helene [he'leina] 
pilieren [pi'liiran] 
Kolatur [kola'tuie] 
flotieren [flo'tiiran] 
goutieren [gu'tiiran] guttleren [ g i y t i i r a n ] 

D i e Aussprache B[o]tanik ist v o l l i g u n a u f f a l l i g , v i e l l e i c h t sogar d i e n o r m a l e , 
ebenso [ he ' l e i na ] ode r gar [ h a ' l e i n a ] fu r d i e Helene m i t e i n e m /. W e n n 
ube rhaup t , haben w i r es h ier m i t e i n e m Fall v o n s t e l l ungsbed ing te r A l l o -
p h o n i e zu t u n : U n b e t o n t e V o k a l e in gesch lossenen S i lben s ind eher u n g e 
spannt , in o f f enen S i lben eher gespannt . Es ist e m p f e h l e n s w e r t , s ich be i 
T ranskr ip t ionsau fgaben (d ie j a a l l o p h o n i s c h e U n t e r s c h i e d e b e r i j c k s i c h t i g e n 
so l len) nach dieser „ Rege l " zu r i c h t e n . Bei T ransk r ip t i onsau fgaben m a c h t 

scheinbare 
Minimalpaare 
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man leicht den Fehler, sich das zu transkribierende Wort deutlich vorzu-
sprechen und dann diese „Oberlautung" hinzuschreiben (z.B. ['?e:.'he] fiir 
Ehe). Bei Oberlautung sind alle Silben betont, und in betonten offenen Sil
ben sind die Vokale ausnahmslos gespannt, in geschlossenen Silben meis-
tens ungespannt. Schwa wird dann gern mit [e] transkribiert, well es diesem 
Laut ohnehin phonetisch sehr ahnlich ist. 

Silbengewicht Ein weiteres Argument gegen distinktive Gespanntheit in unbetonten Sil
ben ergibt sich aus der Akzentologie: In Dd.mi.no muss nach der Panulti-
maregel die Silbe mi leicht sein - eine leichte Silbe mit „Langvokal" ist je
doch ein Unding. 

Orthoepie Ein Faktor, der zu scheinbaren gespannten Vokalen in unbetonten Silben 
beitragt und der mit der Oberlautung zusammenhangt, ist der Einfluss der 
Schrift auf die Aussprache, insbesondere, wenn man sich um die „gute" 
(d.h. orthoepisch „richtige") Aussprache von Fremdwortern bemijht. Aber 
auch diese Regein werden selbst von Berufssprechern nur inkonsequent, 
wenn iJberhaupt, beachtet (vgl. Schindler 1974). Wenn der Gespanntheits
unterschied phonologisch ware, hatte auch niemand Schwierigkeiten mit 
der Schreibung von Wortern wie Imitation, Komitee und Kolonne, die hau-
fig falsch mit doppeltem Konsonantenbuchstaben geschrieben werden (/m-
mitation). Die geringe Verbreitung, die Abhangigkeit vom Bildungsgrad und 
die LJnauffalligkeit von Abweichungen schlieBen eine phonologische 
Grundlage des Gespanntheitsunterschieds bei diesen Wortern aus. 

Nebenton Eine zweite Gruppe von Ausnahmen bilden Vokale in nur scheinbar un
betonten „Tonsilben". Wenn eine Tonsilbe durch eine morphologische Bil-
dung den Hauptakzent verliert, wird sie nicht unbetont, sondern behalt ihre 
Struktur als Tonsilbe bei (mit Implosion). Das gilt z.B. fur die scheinbar un
betonten Kompositionsglieder, aber auch fiJr Ableitungen: 

Sfaaf =t= Stadt Rechtsstaat + Hauptstadt 
Stele =t= Sfe//e Grabstele =t= Grabstelle 
Schrot + Schrott Buchsenschrot =t= Buchsenschrott 
spuken 4= spucken herumspuken # herumspucken 

Spukerei 4= Spuckerei 

viorphemkonstanz Es gibt im Deutschen eine sehr starke Tendenz, Morpheme konstant zu hal-
ten („Morphemkonstanz"), was sie leichter erkennbar macht. An dem Bei-
spiel des Diminutivsuffixes -chen konnten wir das bereits sehen: Es hat stets 
den /ch-Laut, auch wenn die Allophonieregel nach hinterem Vokal den 
ac/7-Laut verlangt (Omachen). Eine weitere Erscheinung kann ebenfalls 
durch Morphemkonstanz erklart werden: Auslautende Vokale sind meist ge
spannt (das gilt nicht fiir Schwa) und lang, so z.B. Auto [o]. Taxi [1] (das ist 
das universelle Phanomen der „Auslautverlangerung", vgl. Neppert 1999: 
159f.). Wenn nun an so ein Wort das Plural-s angefijgt wird, bleibt der Vo
kal gespannt, auch wenn er jetzt in einer geschlossenen Silbe steht r?au-
tos], ftak.sis] (vgl. dagegen 7ax;s ['tak.sisj ,Ordnung'). Auch die latei-
nisch/griechischen Suffixe wie -us, -os, -um, -is etc. werden immer mit 
ungespanntem Vokal ausgesprochen (auch Worter, die dieses Suffix gar 
nicht haben, wie Platon, griech. Platdn, oder Oktopus, griech. oktopus). 

Pseudokomposita Eine weitere groBe Gruppe scheinbarer Ausnahmen sind die Pseudokom-
, posita, die uns bereits in Kap. 6 begegnet sind. Das sind erstens die durch 
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den A k z e n t w a n d e l en t s t andenen z w e i f i i f t i g e n W o r t e r w i e Telefdn u n d Pfn-
guin (aus Telefdn u n d Plngufn), d a run t e r a u c h d i e r o m a n i s c h e n E i gennamen 
{Valentin aus Valentin). Z w e i t e n s g e h o r e n da run t e r e h e m a l i g e K o m p o s i t a , 
d ie ih re D u r c h s i c h t i g k e i t e i ngebuB t h a b e n w i e Herzog, so l che m i t e h e m a l i -
gen n e b e n t o n i g e n Su f f ixen w i e Armut, Kleinod o d e r d i e z a h l r e i c h e n germa-
nischen E igennamen w i e Adalbert. 

Z w e i f i j f t i g e W o r t e r h a b e n n e b e n d e m H a u p t a k z e n t n o c h e i ne nebenak-
zentu ie r te S i lbe, d i e ebenfa l l s e i ne Tons i lbe ist m i t I m p l o s i o n . D a h e r k a n n 
auch in sche inbar u n b e t o n t e n S i lben e in gespannte r V o k a l au f t r e t en . In t a t 
sach l i ch u n b e t o n t e n S i lben g i b t es ke ine I m p l o s i o n s p o s i t i o n u n d a u c h k e i n e 
d i s t ink t i ve Gespann the i t . 

7.3. Ambisyllabizitat 

W i e w i r i n Kap. 5 gesehen haben , g i b t es nach L a n g v o k a l e n u n d D i p h t h o n 
gen ke ine S i l benge l enke (*['?o:to], * r ? a u t o ] ) , ebenso w e n i g be i Konsonan-
t e n v e r b i n d u n g e n , d i e s ich au f b e i d e S i lben ve r t e i l en lassen ( * [ ' t an t8 ] ) , a u c h 
n i ch t nach u n b e t o n t e m Voka l (*[pla 'to:]), w o h l aber nach b e t o n t e m K u r z v o 
kal ( f p l a t a l ) . Das hangt d a m i t z u s a m m e n , dass a m b i s y l l a b i s c h e Laute v o n 
be iden S i lben ge fo rde r t sein m i i s sen , a lso a u c h v o n der ersten der b e i d e n . D a 
der N u k l e u s der b e t o n t e n S i lbe w o h l n i e a m b i s y l l a b i s c h se in k a n n , muss der 
G e l e n k l a u t d i e I m p l o s i o n s p o s i t i o n bese tzen , d i e e i n z i g e Pos i t ion , d i e sonst 
noch o b l i g a t o r i s c h ist. Bei Langvoka l u n d D i p h t h o n g ist d i e I m p l o s i o n s p o s i 
t i o n bere i ts besetzt (Abb . 4 9 b z w . 53). Bei K o n s o n a n t e n v e r b i n d u n g e n , d i e 
sich auf z w e i S i lben ve r t e i l en , ist d i e I m p l o s i o n s p o s i t i o n d u r c h d e n ersten 
dieser Konsonan ten besetzt (Abb . 50). N a c h u n b e t o n t e m V o k a l k a n n es a u c h 
ke ine A m b i s y l l a b i z i t a t geben , d e n n so l che S i lben h a b e n k e i n e I m p l o s i o n s 
p o s i t i o n . Somi t k o n n e n nur e i n z e l n e Konsonan ten G e l e n k e b i l d e n o d e r d i e 
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Abbildung 54: A m b i s y l l a b i z i t a t be i 
e i n z e l n e m Konsonan ten 

Abbildung 55: A m b i s y l l a b i z i t a t be i 
K o n s o n a n t e n v e r b i n d u n g 
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Dehnung in 
offener Tonsilbe 

ersten Konsonanten von solchen Verbindungen, die nicht auf zwei Silben 
verteilt werden konnen (wegen des schlechten Silbenkontakts, z.B. [V.tr]), 
vgl. Abb. 54 (= 51) und 55. Nicht alle Sprecher des Deutschen vermeiden 
den Siibenkontakt [t. r], manche wiirden die beiden Konsonanten verteilen. 

Ambisyllabizitat ist im Zuge der „Dehnung in offener Tonsilbe" entstan-
den, einem Lautwandel vom Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeut-
schen. Dabei sind samtliche kurzen offenen Tonsilben (*rd.fe. Abb. 52) be-
seitigt worden. Dieser Lautwandel ist durch Sprachkontakt zu erklaren: Es 
waren niederdeutsche Sprecher, die (mittel-)hochdeutsche Strukturen in ihr 
System integrieren mussten, und zwar in eine Silbenschnittsprache (daher 
gilt das hier zur Vokalopposition Gesagte in SiJddeutschland, Osterreich 
und der Schweiz nur sehr bedingt). Das Mittelniederdeutsche war eine 
Silbenschnittsprache, deren Strukturen mit den gegenwartigen hochdeut-
schen Strukturen nahezu vollstandig identisch vvaren (Becker 2002a). Die 
mittelhochdeutschen Worter va.fer,Vater' und ve.fer,Vatersbruder', ,Vetter' 
waren in diesen Strukturen ungrammatisch (Abb. 56 und 57). 

' va.ter *ve.ter 

Wort 

Tonsilbe unbetonte Silbe 

AR KS AR N 
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Abbildung 56: Kurzvokal in offener Tonsilbe 
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Abbildung 57: Kurzvokal in offener Tonsilbe 
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Abbildung 58: Dehnung in offener Tonsilbe Abbildung 59: Ambisyllabische Schlieftung 
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A l l e S t rukturen dieser A r t w u r d e n auf e i ne v o n z w e i W e i s e n bese i t ig t , 
naml i ch D e h n u n g des Voka l s (z .B . Vafer A b b . 58 ) ode r „ambisy l labische 
Sch l ie f tung" der o f f enen S i lbe (z .B . Veffer A b b . 59 ) . 

In d i e S t ruktur v o n A b b . 5 9 w u r d e n a u c h d i e W o r t e r m i t G e m i n a t e n inte-
griert w i e m i t t e l h o c h d e u t s c h wazze r ,Wasse r ' . Dieses gespa l tene Lautgesetz 
ist ausnahmslos , a l l e rd ings ist d i e V e r t e i l u n g der m i t t e l h o c h d e u t s c h e n W o r 
ter auf d i e b e i d e n S t ruk turen ungerege l t , es g ib t nu r vage T e n d e n z e n , e t w a 
dass be i z w e i s i l b i g e n W o r t e r n m i t f (Veffer) o d e r m {Himmel) besonders 
hauf ig der scharfe Schn i t t g e w a h i t w u r d e . 

Dieser L a u t w a n d e l w i e d e r h o l t s ich gerade in fast der g l e i c h e n We i se . Im 
Zuge des bere i ts m e h r f a c h e r w a h n t e n A k z e n t w a n d e l s {Telefdn z u Telefdn) 
gibt es e ine Z w i s c h e n s t u f e , in der der H a u p t a k z e n t z w a r n o c h n i c h t se inen 
Platz gewechse l t hat , i h m aber bere i ts Platz geschaf fen w i r d d u r c h e i ne Auf-
w e r t u n g der u n b e t o n t e n S i lbe m i t r h y t h m i s c h e m N e b e n a k z e n t zu r Tons i lbe , 
z.B. be i Tdleranz. A b b . 6 0 ze ig t d e n Zus t and v o r d e m L a u t w a n d e l . 
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Abbildung 60: Z u s t a n d vo r der S ta rkung des r h y t h m i s c h e n N e b e n t o n s 
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Abbildung 61: S ta rkung z u san f tem Schn i t t 
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Nachdem die erste Silbe zur Tonsilbe geworden ist, muss die Implosions-
position besetzt werden; Abb. 61 zeigt die Alternative des Wandels zu sanf-
tem Schnitt. Hier wird aus dem unbetonten Vokal ohne Langeneigenschaft 
ein Langvokal. Dieser Wandel bleibt meist unbemerkt, weil er den Forde-
rungen des Ausspracheworterbuchs entspricht: gespannter Vokal in offener 
Silbe. 

Auffallig wird das Wort dagegen, wenn es den zweiten Weg geht, zu 
scharfem Schnitt (Abb. 62). 

Tonsilbe 
/ \ 
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Toleranz 

Wort 

unbetonte Silbe 
/ \ 
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Tonsilbe 
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to 1 e rant* 

Abbildung 62: Starkung zu scharfem Schnitt 

Dann bleibt zwar die ubiiche ungespannte Vokalqualitat des unbetonten 
Vokals erhalten, es wird aber die Ambisyllabizitat des folgenden Konsonan-
ten deutlich: Das Wort wird ausgesprochen wie „Tolleranz" und manchmal 
leider auch so geschrieben. Immerhin hat dieser Schreibfehler eine phono-
logische Grundlage, wahrend die frijhere Schreibung von Ordonnanz keine 
hatte, was dazu fijhrte, dass das Wort so haufig falsch geschrieben wurde, 
dass die Rechtschreibreformer es inzwischen legalisiert haben: Heute darf 
man auch <Ordonanz> schreiben. 

Man schreibt einen Konsonantenbuchstaben doppelt, wenn der entspre-
chende Konsonantambisyllabisch ist, daher sollte man uber Ambisyllabizitat 
Bescheid wissen, wenn man sich mit Schreibungen befasst. Man sollte eben-
falls wissen, dass das Deutsche Wert darauf legt, die morphologische Struktur 
der Worter durchsichtig zu halten (s.o. „Morphemkonstanz"); das gilt nicht 
nur fiJr die Lautung, sondern auch fur die Schreibung (zur langsamen 
Durchsetzung des morphologischen Prinzips der Schreibung im 16. bis 18. 
Jh. vgl. Ruge 2004, den entsprechenden Wandel des Deutschen „von einer 
Silben- zu einer Wortsprache" stellt Szczepaniak 2007 dar). Weil Seffen we-
gen des ambisyllabischen f mit Doppelkonsonant geschrieben wird, wird 
wegen der Morphemkonstanz auch der Singular Bett so geschrieben, obwohl 
hier das f nicht ambisyllabisch ist; konstante Morphemschreibung erieichtert 
das Lesen (zur alternativen Sicht, dass Doppelbuchstaben Vokalkiirze anzei-
gen, und der erbitterten Debatte, welche Sicht „die Wahrheit" ist, vgl. Becker 
2009). 
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7.4. Die phonetischen und phonologischen Korrelate 
des Silbenschnitts 

In diesem A b s c h n i t t so l l en d i e p h o n e t i s c h e n u n d p h o n o l o g i s c h e n Korre la te 
des S i lbenschnitts in t abe l l a r i s cher Form zusammenge fass t w e r d e n . D a b e i 
soli deut l i ch w e r d e n , dass d i e S i lbens t ruk tu r f u r s a m t l i c h e Korre la te ve ran t 
wortl ich ist, genauer gesagt d i e I m p l o s i o n s p o s i t i o n . Es w a r e d o c h sehr selt-
sam, w e n n e in segmenta le r Gespannthe i t skont ras t , v e rg l e i chba r m i t „vorn/ 
hinten" oder „offen/geschlossen", f i i r a l l d iese E rsche inungen v e r a n t w o r t l i c h 
ware. 

Phonetische Korre late 
des S i lbenschni t ts : 

D i e Ro l l e der I m p l o s i o n s p o s i t i o n : 

a) Voka le s ind l ang in sanft geschn i t t enen 
Si lben, k u r z in scharf geschn i t t enen S i lben ; 
Langvoka le s ind bei e x p l i z i t e r Aussprache 
e twa z w e i m a l so l ang w i e Ku rzvoka l e . 

In sanft geschn i t t enen S i lben bese tzen 
V o k a l e n i c h t nu r d i e N u k l e u s p o s i t i o n , 
sonde rn a u c h d i e I m p l o s i o n s p o s i t i o n , 
s o m i t z w e i Pos i t i onen . 

b) Voka l e s ind gespannt unte r san f tem 
Schnit t , ungespannt unte r schar fem 
Schnit t . 

D i e W u c h t der A r t i k u l a t i o n s b e w e g u n g t r i f f t 
d i e I m p l o s i o n , d . h . e n t w e d e r d e n Langvoka l 
o d e r d e n Konsonan ten n a c h K u r z v o k a l ; 
de r Ku rzvoka l ist d a n n nur e i n u n v o l l -
k o m m e n a r t i ku l i e r t e r Ube rgangs l au t . 

c) Un te r empha t i s che r B e t o n u n g w i r d 
e n t w e d e r der Langvoka l g e d e h n t o d e r 
der Konsonant nach K u r z v o k a l : 
Wa::hn, Wan::d, Wat::te, Was::ser. 

d) Konsonanten nach Ku rzvoka l haben e i ne 
langere D a u e r u n d starkere G e s p a n n t h e i t 
als Konsonan ten n a c h Langvoka l ; 
das H o c h d e u t s c h e m e i d e t s t i m m h a f t e 
O b s t r u e n t e n u n d /r/ nach K u r z v o k a l . 

e) D i e V e r b i n d u n g v o n Ku rzvoka l m i t d e m 
f o l g e n d e n Konsonan ten w i r d als fester 
Ansch luss w a h r g e n o m m e n , d i e v o n Lang 
voka l als loser Ansch luss . 

U n t e r e m p h a t i s c h e r B e t o n u n g w i r d d i e 
I m p l o s i o n s p o s i t i o n gedehn t . 

D i e I m p l o s i o n s p o s i t i o n ist e i n e ,Starke-
p o s i t i o n ' , d . h . e i ne Pos i t ion , in de r Starkungs-
prozesse z u e r w a r t e n s i n d . 

Ml 
D e r K u r z v o k a l i m N u k l e u s b i l d e t m i t d e m 
Konsonan ten in der I m p l o s i o n s p o s i t i o n e i ne 
Kons t i tuen te , de r Langvoka l b i l d e t m i t d e m 
f o l g e n d e n Konsonan t en k e i n e Kons t i tuen te . 

f) De r erste V o k a l e ines D i p h t h o n g s w i r k t 
ungespannt , der g a n z e D i p h t h o n g 
gespannt . 

D e r erste V o k a l e ines D i p h t h o n g s steht v o r 
d e m Laut in I m p l o s i o n s p o s i t i o n ( w i e e i n 
Ku rzvoka l ) der g a n z e D i p h t h o n g n i m m t 
b e i d e Pos i t ionen e i n ( w i e e i n Langvoka l ) . 

Tabelle 18 : Phonet i sche Kor re la te des S i lbenschn i t t s 
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Phonologische Korrelate 
des Silbenschnitts: 

a) Betonte Kurzvokale treten nicht in offenen 
Silben auf, nicht vor Hiat, nicht im Wortaus-
laut; fiir Langvokale und Diphthonge gibt es 
keine solche Beschrankung. 

b) Vor einem ambisyllabischen Konsonanten 
kann nicht Langvokal oder Diphthong 
stehen; ein einzelner intervokalischer 
Sprachlaut nach einem betonten Kurzvokal 
ist immer ambisyllabisch. 

c) Der velare Nasal /Q/ darf nicht nach Lang
vokal oder Diphthong stehen. 

d) Der Laryngal /h/ darf nicht nach Kurzvokal 
stehen. 

e) Nach einem Kurzvokal kann ein Konsonant 
mehr vorkommen als nach Langvokal oder 
Diphthong; Kurzvokal -i- Konsonant ist pho-
notaktisch Equivalent mit Langvokal oder 
Diphthong (vgl. Moulton 1956: 374): 
VK, K2 K3 K4 K5 

V: kor kor kor 
VV _obstr _obstL _gbstr 

Die Rolle der Implosionsposition: 

Die implosion ist obligatorisch; sie muss ent
weder mit dem Nukleusvokal verbunden wer
den (Langvokal) oder mit einem folgenden ^ 
Vokal (Diphthong) oder bei Kurzvokal mit dem '?• 
dann obligatorischen Konsonanten. 

Ein Laut kann nur ambisyllabisch sein, wenn er 
mit der Implosionsposition verbunden ist. Bei 
Langvokal und Diphthong ist die Implosions
position bereits vergeben. 

In Tonsilben kann der velare Nasal nur die 
Implosionsposition einnehmen. 

Der Laryngal Ihl darf nicht in der Implosions
position stehen. 

Die aquivalenten Strukturen sind jewel Is 
die Kernsilbe; die Implosionsposition wird 
entweder durch den Nukleusvokal besetzt 
(Langvokal) oder durch den zweiten 
Diphthongteil oder durch den zusatzlichen 
Konsonanten (Kj). 

(Inklusive Flexion und Klitika, z.B. Herbsts; 
K3-K5 miJssen koronale Obstruenten sein.) 

f) Die Silbenschnittopposition kommt nur in 
betonten Silben vor. 

g) In Tonsilben sind (gespannte) Langvokale 
Equivalent mit Diphthongen und einfach ge-
deckten Kurzvokalen (s.o.), in unbetonten 
Silben nicht: eine unbetonte offene Silbe mit 
(allophonisch) gespanntem Vokal ist leicht, 
eine geschlossene Silbe und eine mit Diph
thong schwer: Do. mi. no vs. *Ve. ran . da, 
*The. sau. rus. (Antepanultimalakzent nach 
schwerer Panultima ist verboten, daher muss 
die Panultima /.m\./ in Domino leicht sein). 

Nur betonte Silben haben die Implosions
position. ^ 

In Tonsilben nimmt der zweite Diphthongteil 
(wie ein Langvokal) die Implosionsposition 
ein; in unbetonten Silben ohne Implosionsposi
tion nimmt er die erste Endrandposition ein, im 
Gegensatz zu unbetontem Vokal mit allopho-
nischer Gespanntheit, der nur die Nukleusposi
tion einnimmt. 

Zu e): Nach Langvokal oder Diphthong kann noch ein einzelner nicht-koronaler Konsonant vor
kommen: Baum, Farm, aber *faulm, *liohlm, dagegen fault, holt. Nach Kurzvokal einer mehr: 
verarmt, *farmk. Wenn das [pf] in Sfrump/'keine Affrikata ware, miJsste man die Regel andern, 
die manchem Phonologen den Preis eines zusatzlichen Lauts im Inventar wert ist. 

Tabelle 19: Phonologische Korrelate des Silbenschnitts 
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7.5. Das Vokalsystem des Deutschen 
Nach d iesen l angen U b e r l e g u n g e n kann n u n das Voka l s y s t em des D e u t 
schen d e u t l i c h e in fache r dargeste l l t w e r d e n : 

v o r n h i n t e n ^HJinHiHiH 
l ab ia l 

JĤ V̂ y u _ g e s c h l o s s e n - ^ 

e 0 o m i t t e l 

S tandardwerte (Defau l ts ) : 
a) h intere V o k a l e s ind l a b i a l , 
b) of fene V o k a l e n i c h t , 

b) setzt s ich gegen i ibe r a) d u r c h : /a/ ist n i ch t- l ab i a l 

Tabelle 20 : Das Voka l sys tem des D e u t s c h e n 

Die Lab ia l i ta t ist nu r be i v o r d e r e n V o k a l e n d i s t ink t i v , be i h i n t e r en ist sie de r Labialitat 
Standardwert . L i p p e n r u n d u n g ist e i n besonders g i jns t iges V e r f a h r e n , in d e n 
Voka l r aum z w i s c h e n v o r d e r e n u n d h i n t e r en V o k a l e n e i ne d r i t t e Re ihe e i n z u -
schieben. M a n k a n n das a u c h d u r c h d i e Fe ine ins te l l ung der Z u n g e e r r e i c h e n , 
dann hat m a n aber e i n e s c h w e r zu k o n t r o l l i e r e n d e g r adue l l e E ins te l lung vor-
z u n e h m e n , d i e L i p p e n r u n d u n g ist dagegen e i ne l e i ch t zu k o n t r o l l i e r e n d e , 
deut l i che u n d d iskre te A r t i ku l a t i onsges te . 

Das P h o n e m /a/ ist n i c h t l ab i a l , u n d der l ab i a l e v o r d e r e o f f ene V o k a l f e h i t 
im deu tschen System, da o f f ene V o k a l e un i ve rse l l b e v o r z u g t n i c h t - r u n d s i n d . 
Das l iegt da r an , dass be i o f f enen V o k a l e n a u c h d i e K i e f e r o f f n u n g grower ist 
und d a d u r c h d i e L i p p e n r u n d u n g e r s chwer t w i r d ; be i g ro f te rer O f f n u n g des 
Kiefers ist a u c h der M u n d w e l t e r o f f e n . 

Der U n t e r s c h i e d v o n Kurz- u n d Langvoka l ist n i c h t s egmen ta l , s o n d e r n 
prosodisch (S i lbenschni t t ) . Bei Ku rz voka l (unter s cha r f em Schni t t ) f a l l en [e] 
und [ae] z u s a m m e n , was w e g e n der Z e n t r a l i s i e r u n g a l l e r V o k a l e un te r schar
fem Schni t t e rwa r tba r ist. Un t e r Z e n t r a l i s i e r u n g v e r k l e i n e r t s i ch der V o k a l 
raum (Abb . 2 0 in Kap. 3.2., S. 33 ) , d i e V o k a l e r i i c k e n akust i sch z u s a m m e n 
und t end i e r en z u m Z u s a m m e n f a l l . Ein en t sp rechende r Z u s a m m e n f a l l v o n 
/ o / u n d / a / w i r d d u r c h d e n z u s a t z l i c h e n U n t e r s c h i e d der L i p p e n r u n d u n g ver-
m i e d e n (vg l . A b b . 63 ) . 

e / 0 * e / CB 0 < o 

Abbi ldung 6 3 : Z e n t r a l i s i e r u n g un te r s cha r f em Schn i t t 
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Nasalvokale Bei den Nasalvokalen, die zwar aus den in Kap. 3.2. genannten Grunden 
von dem deutschen System ausgenommen wurden, ist zusatzlich auch der 
Unterschied von mittlerem und geschlossenem Vokal aufgehoben, es blei-
ben [e], [0], [6] und [a] (in Paris sind inzwischen auch noch [e] und [de] in 
[e] zusammengefallen). Abb. 64 zeigt, wie gut sich die frz. Nasalvokale in 
das deutsche System einfiigen. 

i/y u 

e / 0 8 / de o o 

ae a 

natijriiche Klassen 

Abbildung 64: Zentralisierung unter Nasalitat 

Die Relevanz der vokalischen Merkmale „vorn" und „hinten" zeigt sich, 
wie bereits erwahnt, an der /ch-Laut/ach-Laut-Allophonie: Nach vorderen 
Vokalen steht der /c/i-Laut, nach hinteren der ach-Laut (vgl. die Tabelle auf 
S.39). 

Die Relevanz der Vokalhohe zeigt sich an Diphthongierungen. Im Alt-
hochdeutschen wurden alle langen und mittleren Vokale (e und 6) diph-
thongiert und nur diese: gotisch her vs. althochdeutsch h/ar,hier', gotisch 
fotus vs. althochdeutsch fuoz. Im FriJhneuhochdeutschen wurden alle lan
gen und geschlossenen Vokale (i, u, iu [y:]) diphthongiert und nur diese: 
mittelhochdeutsch w;p ,Weib', hus'Haus', //ufe,Leute'. 

Das Zusammenspiel samtlicher Vokalmerkmale zeigt sich an der Bezie-
hung eines neuhochdeutschen Vokals zu seinem Umlaut; jeder hintere Vo
kal hat einen Umlautvokal; der Umlautvokal ist derjenige vordere Vokal, 
der dieselbe Vokalhohe und dieselbe Lippenrundung (Labialitat) hat: 

sanfter Schnitt 

hinten > vorn hinten vorn 

geschlossen, 
labial Buch[u:] Bucherly:] 

mittel, 
labial Floh [oi] Fidhe [0:] 

offen, 

.nicht-labial Zahn [a:] Zahne [ae:] 

Tabelle 21: Die Umlautbeziehung ;. 

scharfer Schnitt; 

hinten vorn 

Bruch [u] Bruche [Y] 

Loch [o] Ldcher [oe] 

Dach [a] Dacher [e] 

Unter scharfem Schnitt sind die Vokale kurz und „ungespannt", d.h. zentra-
lisiert, die Zunge erreicht nicht den Artikulationspunkt des Langvokals; un
ter scharfem Schnitt fallen /ae/ und /e/ zusammen, so dass der Umlaut von 
/a/ scheinbar zu einem mittleren Vokal angehoben wird. 
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^ Ubungen 

1. Wa rum fa l l en be i s cha r f em Schni t t/ae/ u n d / e / z u s a m m e n , /a/ u n d /of aber 
nicht? 

2. Ze ichnen Sie d i e S t r u k t u r b a u m e f i i r rote, roste, Rotte u n d reite, u n d ver-
gleichen Sie Ihre Z e i c h n u n g e n m i t d e n en t sp re chenden A b b i l d u n g e n . 

Lekture zur Vertiefung 

Zur S i lbenschn i t t theor ie : V e n n e m a n n 1 9 9 0 , 1 9 9 1 a b , 1 9 9 4 , Becker 1 9 9 6 b , 
1998a, A u e r e t a l . 2 0 0 2 . 

Zur V o k a l o p p o s i t i o n i m D e u t s c h e n : Becker 1 9 9 8 a , in u n b e t o n t e n S i l ben : 
Becker 1 9 9 6 a ; e ine andere S icht f i n d e t s ich in Ramers 1 9 8 8 . 

Zur A m b i s y l l a b i z i t a t : Becker 2 0 0 9 , Ramers 1 9 9 2 , k r i t i s ch Jensen 2 0 0 0 . 



8. Schrift 
In diesem Kapitel geht es um einen Bereich, an dem augenfallig wird,Avie 
die Phonologie auch im Alltag relevant werden kann. Wer sich mit der 
Schrift beschaftigt, wer sie lehren oder gar reformieren will, muss die pho
nologischen Grundlagen der Schrift kennen. 

Hier behandein wir nur diejenigen Aspekte der Schrift, die eine wortpho-
nologische Grundlage haben. Ausgeklammert sind die keineswegs unerheb-
lichen Themen wie GroB- und Kleinschreibung, Getrennt- und Zusammen-
schreibung, Zeichensetzung u.A., die sich nicht direkt auf das Lautsystem 
der deutschen Worter beziehen, sondern eine grammatische Grundlage ha
ben. Wer sich iJber die wichtigen weiteren Bereiche der Schriftlinguistik in-
formieren mochte, sollte daher mindestens Fuhrhop 2006 lesen und am 
besten den LektiJrehinweisen am Ende des Kapitels folgen. 

8.1. Zur Terminologie 
Alphabetschrift Die deutsche Schrift basiert auf der des Lateins und heilit daher auch „latei-

nische Schrift". Die moisten Sprachen der Welt nutzen die lateinische 
Schrift. Es ist eine Alphabetschrift, weil sich ihre elementaren Einheiten (die 
Buchstaben) grundsatzlich auf die Phoneme der Lautsprache beziehen. An
dere Schrifttypen beziehen sich auf die Silbe, wie die japanische Kana-
Schrift, eine „Silbenschrift". Die chinesische Schrift bezieht sich auf das 
Wort, d.h. ein Schriftzeichen reprasentiert im Allgemeinen ein Wort, und 
grundsatzlich gibt es fiir jedes Wort ein eigenes Schriftzeichen; sie ist eine 
„Wortschrift" oder „logographische Schrift" - die fast so unpraktisch wie 
schon ist. 

Auch wenn sich die Grundeinheiten der Alphabetschrift auf Phoneme be
ziehen, werden doch groBere Einheiten wie die Silbe, das Wort, der Satz, 
sogar der Text durch die graphische Struktur reprasentiert, etwa dadurch, 
dass zwischen den Wortern Leerzeichen gelassen werden oder zwischen 
den einzelnen Absatzen eines Texts Abstande. 

Graphematikvs. Die Graphematik ist die „Grammatik der Schrift", die das Verhaltnis von 
Orthographie Laut und Schrift untersucht und die Grundeinheiten der Schrift sowie ihre 

Kombinierbarkeit zu groBeren Einheiten. Das Wort Orthographie bedeutet 
dagegen etwas anderes: Diese legt Normen fiir die „richtige" Schreibung 
fest, die z.B. bei mehreren moglichen Verschriftungen einer Lautstruktur 
eine davon als die richtige festlegt. 

Diakritika Die kleinsten Einheiten der Schrift sind die Buchstaben. Noch kleiner 
sind allerdings die Diakritika (Singular: Dial<ritii<on), das sind Zusatzzei-
chen, die Buchstaben abwandeln, wie Akzentzeichen (a) oder das Trema, 
d.h. die beiden Punkte, die unsere Umlautbuchstaben markieren (a, 6, ti). 
Solche abgewandelten Buchstaben konnen sich verselbstandigen, z.B. ist 
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das la te in ische G auf d iese We i s e aus e i n e m C e n t s t a n d e n . O b s ich unsere 
Umlau tbuchs taben a u c h bere i ts ve rse lbs tand ig t haben , k a n n n i c h t k lar g e 
sagt w e r d e n , da sie z w a r i m m e r n o c h d i e p h o n o l o g i s c h e Sys temat ik der 
U m l a u t b e z i e h u n g ausd r i j c ken (a - a, o - 6, u - u, au - au), aber a u c h o h n e 
diesen m o r p h o l o g i s c h e n Bezug v e r w e n d e t w e r d e n , z.B. in W o r t e r n w i e 
Bar, TiJr ode r Krote b z w . Sage/Sage, spulen/spiilen e tc . D i e Gesta l t der 
Buchstaben lasst s i ch n o c h v ie l w e i t e r ana l y s i e ren , v g l . d a z u Pr imus 2 0 0 6 , 
2 0 1 1 . 

Die k le ins ten E inhe i ten , d i e Sprach lau ten z u g e o r d n e t w e r d e n , h e i l i e n 
Grapheme; so ist z.B. das < t > e in G r a p h e m , aber a u c h d i e B u c h s t a b e n k o m -
binat ion < s c h > , d i e f i i r /J/ steht. A n a l o g zu r A l l o p h o n i e un te r s che ide t m a n 
auch G r a p h e n ode r A l l o g r a p h e n , e t w a d i e „stel lungsbedingten" GroB- u n d 
Kle inbuchstaben ode r f re ie A l l o g r a p h e n w i e < a > u n d < a > b z w . < g > u n d 
<g>. Ve rsch iedene A l l o g r a p h e n ode r G r a p h e n m i t de r se lben F u n k t i o n kann 
man zu e i n e m G r a p h e m zusammen fassen . 

G r a p h e m e aus m e h r e r e n Buchs taben nenn t m a n M e h r g r a p h e n (d ie e i-
gent l ich Mehrgrapheme heil^en mi iss ten) , z .B. D i g r a p h e n w i e < c h > o d e r 
Trigraphen w i e < s c h > . M a n kann v o n < s c h > aber a u c h sagen, dass es aus 
drei G r a p h e m e n besteht , w o b e i d i e Z u s a m m e n f a s s u n g erst d u r c h d i e Zu-
ordnung z u m P h o n e m /J/ entsteht ; i n d i e s e m Fall w i J rde m a n < s c h > e in Pho-
nographem aus dre i G r a p h e m e n n e n n e n . 

Ein Teil d ieser g r a p h e m a t i s c h e n T e r m i n o l o g i e ist he f t i g u m s t r i t t e n , a u c h 
das Verha l tn is v o n Lau ts t ruk tu ren u n d Sch r i f t s t ruk tu ren , a lso o b d i e G r a 
phemat ik v o n der P h o n o l o g i e a b h a n g i g ist ode r e igene P r i n z i p i e n au fwe i s t ; 
vgl . d azu Di J rsche id 2 0 0 4 : Kap. 4 . 2 . D a dieses Kap i te l e i n Kap i te l e ines 
Phonologie-Buchs ist, w i r d d i e A b h a n g i g k e i t der G r a p h e m i k v o n der Pho 
no log ie h e r v o r g e h o b e n , w a s aber n i c h t aussch l ie f ten so i l , dass d i e G r a p h e 
mik n i c h t a u c h e ine e igene G e s e t z l i c h k e i t h a b e n k a n n ( vg l . d a z u P r imus 
2010) . 

8.2. Die Phonem-Graphem-Korrespondenzen 
Eine idea le A l p h a b e t s c h r i f t w u r d e j e d e m P h o n e m genau e in G r a p h e m z u -
ordnen u n d u m g e k e h r t j e d e m G r a p h e m e i n P h o n e m . D i e Z u o r d n u n g w a r e 
in be i den R i ch tungen e i n d e u t i g ; das n e n n t m a n „e ine indeut ig" ode r „bijek-
t i v " . D i e Lautschr i f t ist e i ne so l che idea le A l p h a b e t s c h r i f t , z u m i n d e s t k a n n 
sie es se in , w e n n m a n a l l o p h o n i s c h e U n t e r s c h i e d e be i de r T r ansk r i p t i on 
nicht ber i Jcks icht igt , a lso e ine p h o n e m i s c h e T ransk r i p t i on v o r n i m m t . A l l o 
phon i sche Un t e r s ch i ede mussen n i c h t v e r s c h r i f t l i c h t w e r d e n , w i e in Kap . 3 
bereits gesagt. Eine idea le A l p h a b e t s c h r i f t ist aber n i c h t u n b e d i n g t e i ne 
ideale Schr i f t . D i e deu tsche Schr i f t b e r i i c k s i c h t i g t a u c h ande re Faktoren , 
z.B. d i e M o r p h e m k o n s t a n z , d i e das Lesen e r i e i ch te r t : W e n n m a n das Subs-
tant iv Bund m i t A u s l a u t v e r h a r t u n g Bunf s ch re iben wi J rde , k o n n t e m a n n i c h t 
so le i cht e r k e n n e n , u m w e l c h e s W o r t es s i ch hande l t . D i e m o r p h e m i s c h e 
Schre ibung e r i e i ch te r t das Lesen u n d e r s chwe r t das Sch re iben nur unbedeu-
tend . D a w i r v i e l m e h r lesen als s ch re iben , ist d i e E in fachhe i t des Lesens e in 
w i c h t i g e r Faktor. Fiir das Deu t s che ist das p h o n e m a t i s c h e P r i nz ip g rund le-

Graphem, Graph, 
Allograph 

Digraph, Trigraph 
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gend, es wird aber durch andere Prinzipien durchkreuzt, was in diesem Ka
pitel dargestellt werden soli. 

Wenn man die Phonem-Graphem-Korrespondenzen beschreiben will, 
muss man die Fremdworter zunachst ausklammern und sich auf den nativen 
Bereich beschranken. Nur so kann man die Anpassungsprozesse verstehen, 
durch die Fremdworter schrittweise in das deutsche System integriert wer
den, z.B. <Delphin> -> <Delfin>. Aulierdem wurde es die Darstellung un-
notig verkomplizieren, wenn man die Fremdworter von Anfang an einbezo-
ge; die Zahl der Fremdgrapheme liegt zwischen 200 und 300 (Nerius 2000: 
125), von denen allerdings die meisten selten sind. 

Da der Unterschied von Lang- und Kurzvokal als ein silbenstruktureller 
angesehen und in diesem Zusammenhang behandelt wird (vgl. unten Kap. 
8.3.) und Schwa als unbetontes /e/ angesehen wird (Kap. 3.2.6.), ist die Zu
ordnung fiir Vokale recht einfach. In den folgenden Tabellen wird jedoch 
nur die Normalzuordnung aufgefiJhrt. Eine davon abweichende Zuordnung, 
z.B. <au> fiJr /oi/, die durch andere Prinzipien zu erklaren ist, wird spater 
behandelt und hier zunachst nicht aufgefiJhrt. Die Grofochreibung (<A> fiir 
<a>) wird im Folgenden nicht beriJcksichtigt, da sie nichts mit der Wortpho-
nologie zu tun hat. Vokalphoneme und Grapheme werden einander folgen-
dermalien zugeordnet: 

/a/ ^ <a> 

/ae/ <-̂- <a> 

/o/ 

/e/ 

<o> 

<e> 

/0/ <-> <6> 

/u/ <u> 

/i/ «-» <i> 

/y/ <u> 

Tabelle 22: Phonem-Graphem-Korrespondenzen der Vokale 

Die Zuordnung ist fur Diphthonge etwas komplizierter, da hier Digraphen 
Vokalverbindungen zugeordnet werden, was aber auch bei Konsonanten 
vorkommt (s.u.): 

/au/i 

/oi/^ 

> <ei> 

* <au> 

<eu> 

Tabelle 23: Phonem-Graphem-Korrespondenzen der Diphthonge 

Der Diphthong /au/ hatte hier gar nicht aufgefiJhrt werden mussen, da er 
regular nach seinen Diphthongteilen verschriftlicht wird, er wurde aber der 
Ubersichtlichkeit wegen hinzugefiigt. 

Die Zuordnung der Konsonanten sieht so aus: 
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Tabelle 2 4 : Phonem-Graphem-Kor r e spondenzen der Konsonan ten 

Auch bei d e n Konsonan ten g ib t es w e i t e r e Z u o r d n u n g e n , d i e aber d u r c h a n 
dere P r inz ip i en e rk la r t w e r d e n k o n n e n (s.u.), nu r e i n i g e A u s n a h m e n lassen 
sich schwer ande ren P r i nz ip i en z u o r d n e n . 

Eine we i t e r e K o m p i i k a t i o n b e d e u t e n d i e G r a p h e m e fu r P h o n e m v e r b i n -
dungen. V o n /kv/ w u r d e bere i ts in Kap. 5 gesagt, dass s ich das Nl h i e r pho-
nologisch w i e e in n icht-s i lb isches / u / ve rha l t ; d a n n hat te m a n n i c h t e i n Gra-
phem fur e ine P h o n e m v e r b i n d u n g , sonde rn nur e i n A l l o g r a p h v o n < k > v o r 
nicht-si lbischem /uA D i e V e r b i n d u n g [kuV] k o m m t sonst i m D e u t s c h e n 
nicht vor; selbst eng l i s che L e h n w o r t e r w i e Quater o d e r Queen w e r d e n 
meist in d ie S t ruktur /kv/ gepresst. 

Der GroBte i l der A b w e i c h u n g e n v o n der N o r m a l z u o r d n u n g lasst s ich Prinzipien 
aber le icht d u r c h andere P r i nz i p i en e r k l a r en . H i e r ist zunachs t das s i l b i s che der Graphematik 
Prinzip zu n e n n e n , nach d e m z.B. das M i n i m a l p a a r Miete u n d Mitte unter-
schieden w i r d , d i e be i der h ier ve r t re tenen Au f fassung (vg l . Kap. 7) d i ese lbe 
Phonemfolge haben , aber u n t e r s c h i e d l i c h e S i lbenst ruktur . 

Ein we i teres w i c h t i g e s P r i nz ip ist das m o r p h o l o g i s c h e . D i e deu t sche 
Schrift nutz t d i e M o g l i c h k e i t , d u r c h e i n h e i t l i c h e S ch re i bung der M o r p h e m e 
die W o r t e r k e n n u n g z u e r i e i c h t e r n ; so w i r d , w i e o b e n bere i ts e r w a h n t , d i e 
Auslautverhartung n i c h t gesch r i eben . W i r s ch re iben < B u n d > statt p h o n o g r a -
phisch < B u n t > w e g e n Bundes, Bunde etc . A u c h der Z u s a m m e n f a l l v o n /e/ 
und /ae/ unter schar fem Schn i t t w i r d genu tz t : D e n P lura l v o n Fall k o n n t e 
man laut l i ch auch <Fe l l e> sch re iben , <Fa l l e> ist aber deu t l i che r . Das m o r 
phologische P r i nz ip ist insofern besonders w i c h t i g , als es zu r Systematis ie-
rung der Schr i f t be i t ragt . A b e r es ist d o c h d e m p h o n o l o g i s c h e n un te rgeo rd-
net, als es nur i n n e r h a l b des Sp ie l r aums der p h o n o l o g i s c h e n G r e n z e n 
wirksam sein k a n n . M o r p h o l o g i s c h e S c h r e i b u n g dar f n i c h t e i ne fa l sche laut-
liche Interpretat ion h e r v o r b r i n g e n : D i e S c h r e i b u n g < B u n d > t u t das n i c h t , d a 
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die lautliche Interpretation *[bund] wegen der Auslautverhartung phonolo-
gisch unmogiich ist. Es gibt keine Morphemschreibung im Deutschen; Die 
Schreibung der Prateritalform kam mit dem Stamm <komm> gegen die Pho-
nologie ist nicht moglich. Das Substantiv Ang/er weicht zwar vom Verb an-
geln ah, die vereinheitlichende Schreibung Mnge/er wiirde aber eine fal
sche Lautung provozieren, daher wird hier auf die einheitliche Schreibung 
verzichtet. 

Ein weiteres Prinzip ist das historische, aber dieses Prinzip tragt nicht zur 
Systematisierung bei, sondern kann nur fur die Erklarung von Ausnahmen 
herangezogen werden. Dass wir den Buchstaben <e> fur die Markierung 
von sanftem Schnitt bei /i:/ heranziehen (Dieb), ist eine Durchbrechung der 
Systematik, die aber historisch erklarbar ist (mhd. diep, damals noch mit 
Diphthong [diep]). Das historische Prinzip dient auch zur Rechtfertigung 
der abweichenden Schreibung von Fremdwortern. Wenn ein Fremdwort zu-
mindest zu Beginn der Entlehnung in der originalen Orthographie geschrie
ben wird, erieichtert dies zumindest solchen Sprechern, denen die Geber-
sprache gelaufig ist, die Erkennung. Wenn es spater zum Allgemeingut 
geworden ist, wird es normalerweise graphisch angepasst. 

Ein weiteres Prinzip, das asthetische, wird ebenfalls nur fiJr Ausnahmen 
herangezogen, etwa fur das Verbot von *<Diib> oder *<waschschen>. 

Nun zu den Prinzipien im Einzelnen. Das silbische Prinzip gehort immer 
noch zur phonologischen Grundlage der Schrift, ist aber nicht mehr alpha-
betisch. 

8.3. Das silbische Prinzip 
Die wichtigste und komplizierteste Markierung der Silbenstruktur betrifft 
den Silbenschnitt bzw. die Vokallange. In Kap. 7 wurde ausgefiihrt, dass die 
Vokallange keine segmentale Eigenschaft ist, sondern sich durch einen Un-
terschied der Silbenstruktur ergibt; daher wird sie auch statt durch besonde-
re Vokalgrapheme durch die Silbenstruktur markiert. 

In vielen Fallen ist die graphische Markierung der Silbenstruktur iiberfliJs-
sig, wie z.B. in dem Wort Vafer, dessen Silbenstruktur durch die phonologi
schen Regein (Kap. 5) weitgehend eindeutig ist. Die erste Silbe muss (wegen 
des Verbots des Silbenkontakts *[K . V]) eine offene Silbe sein, und der Vo-
kal kann wegen des Verbots kurzer offener Tonsilben nur lang sein (vgl. 
Kap. 5). Der Akzent wird hier nicht markiert, da die Panultimabetonung der 
Normalfall ist; ware es anders (Gewehr, Verkehr), mijsste der sanfte Schnitt 
der zweiten Silbe markiert sein (scharfer Schnitt kame hier fast nur bei 
Fremdwortern vor und ware ebenfalls markiert: Cesperr, Parterre). 

Wenn dem Vokal mehrere Konsonanten folgen, ist die Silbe regular ge-
schlossen und scharf geschnitten; hier ist eine Markierung ebenfalls uber-
flussig: Band, Hast etc.; zu dieser Regel gibt es nur sehr wenige Ausnahmen 
mit Langvokal vor mehrfacher Konsonanz: Obst, Mond, Keks. Interessanter-
weise gilt das auch fur Di- oder Trigraphen, obwohl diese nur einen Sprach-
laut reprasentieren. Vor <ng> kann aus phonologischen und historischen 
Griinden nur Kurzvokal stehen (es waren ursprijnglich zwei Konsonanten 
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/n/+/g/ , Kap. 7) ; ebenso bei < s c h > ( u r s p r i j n g l i c h / s / + / k / ) ; N/sc/ie, P/i/sch, 
Dusche, koscher u.a. haben Langvoka l , s i nd aber F remdwor te r , w e n n a u c h 
nicht sofort als so l che e rkennbar . Vo r < c h > a l l e rd ings steht o f te r L angvoka l 
{Buch, Tuch, suchen, Brache, Sprache), t r o t z d e m w i r d der sanfte Schn i t t 
nicht mark i e r t (auBer be i d e m E igenbrot le r/ i/ : riechen, siech, Viech). 

Folgt d e m Voka l e in e i n z e l n e r Konsonan t w i e in rof ode r Ta/, so k a n n be i ^ 
Ad jekt i ven u n d Substant iven der S i l benschn i t t t r o t z f eh l ende r M a r k i e r u n g , 
erkannt w e r d e n , da h ier der scharfe Schn i t t o b l i g a t o r i s c h m a r k i e r t w i r d (au-
Ber bei e i n i gen F r e m d w o r t e r n w i e Vofa ode r 7ef). W e r das W o r t ro f als Ad j ek-
tiv e rkennt , w e i f t , dass es a u c h m i t voka l i s ch a n i a u t e n d e n Suf f ixen v e r b u n -
den w i r d ( rofe, rofes) u n d dass der scharfe Schn i t t m a r k i e r t w e r d e n miJsste 
(/•/off, w e g e n flottes); so m a c h t a u c h das m o r p h o l o g i s c h e P r i nz ip v i e l e Mar-
kierungen i Jberf l i issig (s.u.). N u r be i sehr ge l au f i gen S t r u k t u r w o r t e r n w i e ab, 
bis, des, mit, ob, urn, was ( auch w e n n sie suf f ig ie r t w e r d e n : dessen, wessen) 
wi rd n i c h t ma rk i e r t . 

T ro tzdem w i r d der S i l benschn i t t a u c h d a n n sehr h a u f i g m a r k i e r t , w e n n 
die M a r k i e r u n g v o l l i g uber f l t i ss ig ist w i e be i Bohne, u n d z w a r s o w o h l de r 
sanfte als a u c h der scharfe Schni t t . • 

8.3.1. Markierung des sanften Schnitts: Dehnungsschreibung 

Der sanfte Schn i t t w i r d d a d u r c h m a r k i e r t , dass d i e z w e i t e Pos i t ion der Kern-
silbe, d i e I m p l o s i o n (Kap. 7), d u r c h e i n e n Buchs taben g r aph i s ch besetzt 
w i rd (vg l . P r imus 2 0 1 0 ) . 

Eine besonders nahe l i egende , aber t a t sach l i ch nu r w e n i g g e n u t z t e M o g - Verdoppelung 
l ichkei t ist d i e V e r d o p p e l u n g des V o k a l b u c h s t a b e n s : Moor, Boot, Maat, 
Saat, Beet, Reep. Dieses Ver fahren w i r d nu r be i o, a u n d e v e r w e n d e t u n d 
hauptsach l i ch be i Subs tant i ven . D e r V o k a l / w i r d n i ema l s v e r d o p p e l t , w e i l 
er sonst z u m i n d e s t in der H a n d s c h r i f t m i t u v e rwechse l t w e r d e n k o n n t e , e i n 
verdoppel tes u k o n n t e u n i i b e r s i c h t l i c h w e r d e n u n d l e i ch t m i t w, m ode r nn 
verwechse l t w e r d e n (hier k ann m a n e in „asthetisches P r i n z i p " h e r a n z i e 
hen). U m l a u t v o k a l e w e r d e n ebenfa l l s n i c h t v e r d o p p e l t (Sa/e, AVarc/7en, 66f-
cben), w o f i j r s ich n i ch t so l e i ch t e i ne E rk la rung anb ie te t , da d iese Schrei-
bungen eher v e r w i r r e n ; i m m e r h i n s ind sie se l ten. 

Betontes lei a m W o r t e n d e b z w . be i E ins i lb le rn (Kaffee, Tee, Schnee, Fee) 
w i r d stets ma rk i e r t , me is t m i t V e r d o p p e l u n g , aber a u c h m i t h (Reh, Weh, , 
Zeh, S.U.); das Fehlen der M a r k i e r u n g bei M e h r s i l b l e r n w u r d e d i e I n t e rp re 
tat ion des lei als unbe ton tes S chwa b e w i r k e n (*Kaffe), d e n n aus lau tendes 
Schwa ist sehr h a u f i g . 

Bei l\l w i r d fast i m m e r d i e Lange m i t e m a r k i e r t (Dieb), das Fehlen der <ie> 
M a r k i e r u n g ist se l ten (wider, erwidern, gib. Lid, Igel), be i F r e m d w o r t e r n a l 
lerdings n o r m a l ; d i e M a r k i e r u n g m i t h k o m m t nur be i P r o n o m i n a vor : ihm, 
ihn, ihr. 

Die M a r k i e r u n g des sanften Schnit ts m i t h ist der N o r m a l f a l l be i a l i en Vo- Dehnungs-/? 
kalen aufter /!/, be i d e m es i m m e r h i n a u c h v o r k o m m t . M a n nenn t dieses h silbeninitiales/) 
„Dehnungs-/i" (z.B. zehn) o d e r „silbeninitiales h" (z .B . sehen). D e r Buch-
stabe/? e ignet s ich als M a r k i e r u n g s z e i c h e n , w e i l er n i c h t als phonog ra-
phisches Z e i c h e n missvers tanden w e r d e n k a n n . De r Konsonan t /h/ kann 
weder i m S i l benend rand e r sche inen ( * [ t^ehn] ) , n o c h v o r u n b e t o n t e m e 

rtung phono lo-
Deutschen: D i e 
gegen d ie Pho-

ir vom Verb an-
e aber e ine fa l-
iche Schre ibung 

p tragt n i ch t zu r 
von Ausnahmen 
die M a r k i e r u n g 

rchbrechung der 
amals noch m i t 

jr Rechtfert igung 
in Fremdwort zu-
graphie geschrie-
Jenen die Geber-
j m A l l geme ingu t 

jr fiJr Ausnahmen 
aschschen>. 
iz ip gehort i m m e r 
nicht mehr a lpha-

benstruktur bet r i f f t 
jusgefiihrt, dass d i e 
h durch e inen Un-

tatt durch besonde-

lenstruktur i iberf lus-
urch die phono log i -

Silbe muss (wegen 
)e sein, und der Vo-
nur lang sein (vg l . 

t imabetonung der 
ite der sanfte Schni t t 
ne hier«Jfast nur bei 

Parterre). 
die Silbe regular ge-
rung ebenfal ls uber-
wenige Ausnahmen 

i, Keks. Interessanter-
ese nur einen Sprach-
hen und h istor ischen 
:h zwei Konsonanten 



106 8. Schrift 

(*fze:.h8n]). Wegen seiner Oberlange ist der Buchstabe ais (Silben-) 
Trennsignai optisch gut geeignet. Er ist aber nicht nur gut geeignet, er ist 
auch auf natiirliche Weise so entstanden, und zwar durch den Ausfall von 
intervokalischem /h/ (mhd. zehen ft^e.hsn] > ft^e.an] > ft^ein]), was ihn 
in traditioneller Schreibung funktionslos werden lieli, so dass er uminterpre-

- tiert werden konnte, genau wie die mhd. Diphthongschreibung<ie>, miftel-
hochdeutsch fur [ie], nach der nhd. MonOphthongierung fiir [i:] in <Dieb>. 
Diese uminterpretierten Schreibungen wurden dann auch auf Falle iJbertra
gen, die keine entsprechenden lautlichen Vorlaufer haben: wohnen < mhd. 
wonen, viel< mhd. vil). 

Das Dehnungs-/? steht vor Sonorant, nicht vor Obstruent (Bahn, wahr, 
- Wahl, aber *roht, *Gahs). Seine wichtigste Funktion ist, in flektierten For

men, die mit doppeltem Konsonanten geschlossen sind, die Vokallange an-
zuzeigen. Bei dehnen mag es uberflussig sein, bei dehnst, dehnt oder Zahns 
verdeutlicht es den sanften Schnitt, vgl. auch kaltvs. kahlt. 

Das silbeninitiale h steht zwischen einem betonten Vokal und Schwa wie 
in sehen. In fast alien Fallen kann es auch als Dehnungs-/i angesehen wer
den, nur nicht nach dem Diphthong <ei> z. B. in Weiher, Reiher, Reihe, ver-
leihen, gedeihen etc., wo der sanfte Schnitt nicht markiert werden miisste. 
Eigentlich ist es iJberfliissig, denn die Schreibungen <Weier>, <gedeien> 
konnen nicht falsch interpretiert werden und sind auch nicht schlechter als 
<Eier>. Nur bei Fremdwortern wie kreieren (kre.ieren) kommt es zu Kompli-
kationen, die aber durch das silbeninitiale h auch nicht verhindert werden. 
Nutzlich ist es aber zur Vermeidung von Schreibungen wie <gee> (statt <ge-
he>), <stee>, <nae>, <Rue>, <ziee> (aber: fue); die Schreibung mit <h> er
ieichtert das Lesen, da das <e> oft zur Schreibung der Vokallange (See), bei 
Eigennamen auch mit anderen Vokalen (Soesf [zo:st]) oder in Fremdwortgra-
phien {Alumnae, Revue) verwendet wird. Da es bei Uberlautung tatsachlich 
ausgesprochen wird (geheals fge:.'he]), ist in diesen Fallen seine Interpreta
tion als silbeninitiales h intuitiv plausibler denn als Dehnungs-/). Manchen 
Wortern, in denen es nicht steht, stiinde es gut an, wie z.B. der Pluralform 
Knie, bei der <Kniee> vermieden wird, was bereits zur Aussprache der Plural-
form als [kni:] gefiihrt hat und damit zu einer irregularen Form. 

8.3.2. Markierung des scharfen Schnitts: Scharfungsschreibung 

Celenkschreibung Die Markierung des scharfen Schnitts ist nicht notig, wo dem Vokal zwei 
Konsonanten folgen wie bei Torte, bastein etc. Wortintern sind geschlossene 
Silben scharf geschnitten; die seltenen Ausnahmen sind sporadische Falle, 
in denen r durch Dehnung von der Implosionsposition verdrangt wurde wie 
bei Erde oder Arzt Notig ist die Schreibung aber bei Gelenkkonsonanten; 
hier wird der Konsonantenbuchstabe verdoppelt: Waffe, Gaffe, Himmel. 
Diese Schreibung entspricht der Intuition und ist somit funktional, denn bei 
Uberlautung werden die Silben getrennt ausgesprochen, wodurch der Ce-
lenkkonsonant doppelt erscheint: fvat.'te]. Sie kann auch historisch gut 
erklart werden, weil die Geminaten des Mittelhochdeutschen, z.B. mhd. 

: - wazzer [uas.sar] ,Wasser' im Zuge der „ambisyllabischen SchlieBung 
offener Tonsilben" in die Struktur mit Gelenkkonsonant integriert wurden 
([uasar] wie [hirtial]), so dass fur die neu entstandenen Worter mit Gelenk-
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konsonant w i e Himmel aus m h d . himel d i e S ch re i bung bere i ts v o r h a n d e n 
war. D i e m i t t e l n i e d e r d e u t s c h e S ch re i bung hemmel w a r da ran s icher a u c h 
nicht unbe t e i l i g t (zur „ambisyl labischen S c h l i e B u n g " b z w . „ D e h n u n g in o f 
fener Tons i lbe v g l . Kap. 7.3. u n d Becker 2 0 0 2 a ) . 

G e l e n k k o n s o n a n t e n w e r d e n a lso d u r c h d i e V e r d o p p e l u n g des Konsonan-
tenbuchstabens angeze ig t : Wasser, Himmel, Gatte, Wanne e tc . D iese 
Schre ibung ist n i c h t i r re f i Jhrend, da d i e A u f e i n a n d e r f o l g e iden t i s che r Konso 
nanten (echte G e m i n a t e n w i e i t a l . brutto) i m D e u t s c h e n n i c h t m o g l i c h s ind 
(aulier an der M o r p h e m f u g e w i e Papsttum, Tiefsttemperatur). 

Die S ch re ibung ist j e d o c h n i c h t konsequen t . Statt < k k > w i r d nach der Sonderfalle 
Schre ib t rad i t ion regu lar < c k > gesch r i eben . Statt < z z > w i r d < t z > gesch r i eben 
(z.B. Katze, auBer in F r e m d w o r t e r n w i e Pizza), was a u c h i n t u i t i v p l aus ib l e r 
ist, da d i e A f f r i k a t a nur e i n m a l iJber d e n Fr ikat iv geo f fne t w i r d : f k a t . t ^ a ] , 
nicht *rkat^.t^9]. Das < x > w i r d n ie v e r d o p p e l t , w e i l es n ie a m b i s y l l a b i s c h 
ist f h e k . s a ] . D i - u n d T r ig raphen w e r d e n ebenso w e n i g v e r d o p p e l t : waschen, 
wachen, Wange, aus h i s to r i s chen , aber a u c h aus as thet i schen Gr i Jnden . 

W e n n m a n der Au f f assung ist, dass d i e z w e i t e n D i p h t h o n g t e i l e a m b i s y l l a 
bisch s ind f b a u a n ] , d a n n muss m a n e rganzen , dass a m b i s y l l a b i s c h e V o k a l e 
nicht v e r d o p p e l t w e r d e n . M a n kann a l l e rd ings a u c h a n n e h m e n , dass der 
D i p h t h o n g ganz zu r v o r a n g e h e n d e n S i lbe geho r t u n d i m H i a t e i n r e in pho-
netischer G l e i t l a u t e i nge f i j g t w i r d : f bau .^ ' an ] . D iese Au f fassung passt besser 
zu d e m U m s t a n d , dass a u c h be i M o n o p h t h o n g e n e i n G l e i t l a u t e i nge f i j g t 
w i r d : f r u i . y a ] . B isher hat n o c h n i e m a n d gewag t , bei Ruhee'in a m b i s y l l a b i -
s c h e s / u / a n z u n e h m e n . 

8.3.3. Weitere Indikatoren fOr die Silbenstruktur 

W e n n das /V ganz zur f o l g e n d e n S i lbe gehor t , w i r d es < j > gesch r i eben : Maz 
er vs. Maja, heuervs. Boje. I n te rvoka l i sches /i/ i m A n f a n g s r a n d e ine r S i lbe 
w i r d < j > gesch r i eben , o b w o h l es in dieser Pos i t ion n i c h t z u m Fr ikat iv [j] ge-
starkt w i r d ( fma : . j a ] ) w i e in w o r t i n i t i a l e r Pos i t ion , z.B. [ ja : ] ; d i e /-Schrei
bung m a r k i e r t s o m i t e ine S i lbengrenze . 

Ebenso m a r k i e r t < f t > e i ne S i lbengrenze . Das s t i m m h a f t e Izl i m A n f a n g s 
rand w i r d < s > gesch r i eben , das aus lau tve rhar te te /z/ ([s]) ebenso ; das ist 
eine m o r p h o l o g i s c h e S ch re i bung (s.u.) . Das s t i m m l o s e Is/ kont ras t i e r t m i t 
d e m s t i m m h a f t e n nur in i n t e r voka l i s che r Pos i t ion . A m W o r t a n f a n g k o m m t 
es nur in F r e m d w o r t e r n vo r (Sef, sec), i n d e n e n es a u c h o f t d u r c h Izl ersetzt 
w i r d . A ls G e l e n k k o m m t Izl n i c h t vor, s o n d e r n nur I s l , das d a n n <ss> ge 
schr ieben w i r d . Das s t i m m h a f t e Izl k o m m t ebenso w e n i g in Obs t ruen tenve r-
b i n d u n g e n vo r ( w i e in mei.ste), das s t i m m l o s e n i c h t in V e r b i n d u n g m i t So-
noranten ( w i e in fa.sie). D i e b e i d e n s-Laute kont ras t i e ren nur w o r t i n t e r n 
und a l l e i n s tehend i m A n f a n g s r a n d : reise vs. reiSe. S o m i t ist < B > e i n zuver-
lassiger I nd ika to r f i i r e ine S i l bengrenze u n d fu r d e n sanf ten Schn i t t de r v o 
r angehenden S i lbe (zu m o r p h o l o g i s c h e n S ch re i bungen s.u.). 

S i l bengrenzen w e r d e n a u c h d u r c h K o n s o n a n t e n v e r b i n d u n g e n angeze ig t , 
d ie n i c h t in e i n e m S i l ben rand v o r k o m m e n k o n n e n , w i e in fins.tre. 

D i e S i lbens t ruk tur w i r d a u c h bei s i l b i s chen Sonoran ten angeze ig t , u n d 
zwa r d u r c h vorangeste l l tes e, z.B. be i Segel ['ze:.g]] d u r c h < e l > , be i Vater 
f f a i . t B J d u r c h < e r > . 

• 
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Akzent Der Akzent wird angezeigt, wenn der Silbenschnitt angezeigt wird {rijh-
men, retten), denn nur akzentuierte Silben haben einen Silbenschnitt. Ein 
<e> in der letzten Silbe zeigt Schwa an; jedes betonte/e/in der letzten Silbe 
muss markiert sein, auch bei Fremdwortern: Gewehr, Gesperr, Allee, Cafe, 
Filet. Manchmal fiJhrt die Schreibung in die Irre, so wird der Name der 
Hauptstadt Australiens, Canberra, von Deutschen oft falsch betont. 

Worttrennung Die Worttrennung am Zeilenende richtet sich weitgehend nach der Sil
benstruktur, und das vom Beginn der schriftlichen Uberlieferung des Deut
schen im 8. Jh. an; die morphologische Struktur ist nachrangig. Morphem-
grenzen fallen meist mit Silbengrenzen zusammen, aber vokalisch 
aniautende Suffixe wie bei Leh-rer, stau-big{\/g\. dagegen engl. teach-er) wer
den nicht beriJcksichtigt, ebenso wenig nicht-silbische Suffixe: *komm-st 
Das ist eine Abweichung von der doch sehr stark morphologisch gepragten 
Schrift, wobei aber in vielen Fallen von lexikalisierten Wortern die morpholo
gische Struktur unsicher ist {iJppig, fahig etc.) und bei Fremdwortern fiJr 
Schreiber ohne die entsprechenden Sprachkenntnisse tatsachlich schwierig 
ist (Pad-agoge). Die Morphologie setzt sich aber durch, wenn durch Lexikali-
sierungSilbenstrukturen entstanden sind, die von der noch erkennbaren mor-

• phologischen Struktur abweichen: Ein Wort wie wirklich mag von vielen 
Sprechern bereits als Simplex in die Silben w/r./c//c/7 geteilt sein, aber da die 
morphologische Struktur noch erkennbar ist, ist diese Trennung in der Schrift 
verboten: Die Trennung *wir-klich ist nicht eriaubt, es muss in der Schrift 
w/r/c-Z/c/? getrennt werden. 

Die doppelte Schreibung ambisyllabischer Laute wird aufgelost: IVaf-fe. 
Di- und Trigraphe werden nicht getrennt {*Zit-her) und nicht verdoppelt 
(*lach-chen): <ch>, <sch> und <ck> werden gegen die Silbenstruktur ganz 
der zweiten Silbe zugeordnet (la-chen, waschen, pa-cken), nach der Sil-

\r w/f-z/g, aber/an-ger, gegen die Silbenstruktur <x> (He-xe, aber 
fhek.sa]), das unklare <s t> wird getrennt (Os-fen, aber auch Os-fern), ge
gen die Silbenstruktur auch <pf> (Karp-fen), gegen die Intuition vieler Spre-
cher auch Hand-Zung, bei <g-t-n> ist.beides eriaubt: A4a-gnef und Mag-nef. 
Ganz gegen die Silbenstruktur ist Feb-ruar, immerhin ist Fe-bruar auch er
iaubt, *knus-prig,*wi-drig u.v.a. sind aber verboten. Der Grund dafur mag 
darin liegen, dass eine Regel „Trenne den letzten Konsonanten ab" fiJr 
Schreiber ohne phonologische Kenntnisse leicht zu begreifen ist. Die Ab
weichungen von der Silbenstruktur sind auch nicht besonders schadlich, 
weil die Worterkennung dadurch kaum behindert wird. 

8.4. Das morphologische Prinzip 
Nach dem morphologischen Prinzip werden Stamme und Affixe einheitlich 
geschrieben, was der Worterkennung dient. Nerius (2000: 87) ordnet das 
morphologische Prinzip einem umfassenderen semantischen Prinzip unter, 
das auch das lexikalische, syntaktische und textuale Prinzip einschlieftt, die 
aber fur dieses Phonologie-Buch nicht relevant sind. Dieses semantische 
Prinzip ist der wichtigste Gegenspieler des phonologischen Prinzips, da es 
systematische Abweichungen von dem phonologischen Prinzip erifasst, die 
der Erkennung des geschriebenen Texts dienen. 
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Ein Beispie l f i i r m o r p h o l o g i s c h e S c h r e i b u n g ist d i e V e r t e i l u n g v o n < e > <e>/<a> 
und < a > . D u r c h den Z u s a m m e n f a l l v o n /e/ u n d /ae/ unte r s cha r f em Schni t t 
stehen f i i r d e n Laut z w e i G r a p h e m e zu r V e r f i i g u n g , d i e f i i r d i e Ve rdeu t l i -
chung der m o r p h o l o g i s c h e n S t ruktur genu tz t w e r d e n k o n n e n . So s ch re iben 
wir den Plural v o n Fa//als Fa7/e, d e n v o n Fe//als Fe//e be i g l e i che r L au tung . . ^ 
Ebenso Ball/Balle aber bellen/belle, a u c h b e i m D i p h t h o n g : Haut/Haute, -
aber/7eufe etc . Dieses P r i nz i p w i r d n i c h t ganz konsequen t d u r c h g e h a l t e n , ' 
z.B. schre ib t m a n f / fe rn m i t < e > , t r o t z des Bezugs zu/\7 fe ren . A u c h Veffer 
und Vafer hangen e i g e n t l i c h z u s a m m e n , aber d ieser Z u s a m m e n h a n g ist 
nicht d e u t l i c h g e n u g , daher w u r d e d i e h i s to r i sche S c h r e i b u n g m i t < e > be i-
behalten. Das g i l t auch fu r gar u n d gerben, d e n n dieser h i s to r i sche Z u s a m 
menhang ist f i i r d i e Sprecher un interessant . De r U m l a u t w i r d nur d a n n kon- v 
sequent gesch r i eben , w e n n e in Bezug zu e iner ande ren F l e x i o n s f o r m o d e r 
zu einer e n g v e r w a n d t e n W o r t b i l d u n g s a b l e i t u n g a u s z u d r i i c k e n ist. 

Der U m l a u t w i r d aber d a n n n i c h t ma rk i e r t , w e n n d i e G r u n d f o r m selbst 
umgelautet . ist u n d nur e ine abge le i te te Form das < a > au fwe i s t , w i e be i 
brennen (m i t U m l a u t ) gegenube r brannte u n d Brand ( ohne U m l a u t ) . D iese r , 
Voka lwechse l w i r d b e h a n d e l t w i e der v o n sprechen/sprach/Sprache, de r 
kein U m l a u t ist, sonde rn A b l a u t (w i e g/e/?en/goss, b/e/6en/b//eb), e i n ande- ^ 
rer und h is tor i sch v i e l a l terer V o k a l w e c h s e l , der d e m U m l a u t h ier n u r zu f a l -
lig g le icht . Ein K u r i o s u m der deu t schen Sprache, das fast s chon in Verges-
senheit geraten ist, ist der K o n j u n k t i v P ra te r i tum dieser V e r b e n ich brennte 
,w i i rde b r e n n e n ' , ich kennte,wurde k e n n e n ' e tc . D iese Fo rmen s ind z w a r 
formal v o m I nd i ka t i v P ra te r i tum (brannte, kannte) abge le i t e t u n d k o n n t e n 
gut m i t < a > geschr i eben w e r d e n , aber sie w e r d e n es n i ch t , w e i l sie d i r e k t 
auf den I n f i n i t i v / j r e n n e n bzw . / cennen b e z o g e n w e r d e n . 

Eine andere I n k o n s e q u e n z ist, dass e i n i ge w e n i g e W o r t e r m i t U m l a u t -
buchstaben geschr i eben w e r d e n , o b w o h l sie k e i n e n Bezug z u e i n e m e n t 
sprechenden V e r w a n d t e n h a b e n , w i e z. B. rauspern, Saule u n d dammern. 

Zu beachten ist, dass nur d i e S ch re ibung v o n k u r z e m [ E ] als < a > e ine 
morpho log i s che S ch re ibung ist. Fur d i e ande ren U m l a u t b u c h s t a b e n ist t r o t z 
des m o r p h o l o g i s c h e n Bezugs (rot/Rote, Hut/Hute, nahm/nahme) d i e Schre i 
bung p h o n o g r a p h i s c h , d e n n Rote, Hiite u n d nahme k o n n t e n gar n i c h t a n 
ders geschr ieben w e r d e n . T r o t z d e m k a n n m a n sagen, dass d i e W a h l der 
Buchstaben < a > / < a > , < o > / < 6 > , < u > / < u > der M o r p h e m k o n s t a n z d i e n t , d e n n 
mit d e m e i n h e i t l i c h e n A u s d r u c k des Un te r sch i eds d u r c h das T rema ist de r 
morpho log i sche Bezug e twas d e u t l i c h e r als z .B . i m D a n i s c h e n : ko/koer 
,Kuh/Kiihe', m a n d / m c e n d , M a n n / M a n n e r ' , ucye/yc/er5f,au(^en/auBerst'. D i e 
se Systematik i m Deu t s chen k o n n t e a u c h d i e ratse lhaf te S c h r e i b u n g des 
D iphthongs /o i / m i t < e u > e r k l a r en . Sie ist aus d e m l a u t l i c h e n u n d s c h r i f t l i 
chen Chaos in f r i i h n e u h o c h d e u t s c h e r Ze i t en t s t anden (Ebert et a l . 1 9 9 3 : 
60ff.) u n d ist e i ne Sys temat i s i e rung der U m l a u t s c h r e i b u n g : Fa7/e : Fe//e w i e 
Haute : heute. O b sie s ich gerade deswegen unte r d e n ve r s ch i edenen Va- , -
rianten durchgese tz t hat , ist e ine sch r i f th i s to r i s che Frage, d i e n o c h zu unter-
suchen ist. 

Ein we i t e re r Aspek t der m o r p h o l o g i s c h e n S ch re ibung , de r a u c h bere i ts er- Auslautverhartung 
wahnt w u r d e , ist d i e N i c h t - B e r i i c k s i c h t i g u n g der A u s l a u t v e r h a r t u n g : W i r 
schreiben Kind, Stab u n d endlich statt < K i n t > , <S t ap> u n d < e n t l i c h > , u m 
den Bezug zu Kinder, Stabes u n d Ende d e u t l i c h e r zu m a c h e n . D iese Kon- j : 

I' if-
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vention fiJhrt nicht zu falschen Lautungen, wie bereits gesagt, da die phono
graphisch entsprechende Aussprache [kind] phonologisch unmogiich ist. 
Wir schreiben Kloli, obwohl <Klos> ebenfalls lautlich richtig interpretiert] 

/ . werden wiJrde, wollen aber den Bezug zu KloBe ausdrucken. Die Schrei
bung <Haul^> fiJr Haus ware phonographisch moglich, wurde aber das mor
phologische Prinzip verletzen, da so der Bezug zu Hauser mit [z] nicht ver
deutlicht worden ware. Die Phonologie setzt aber auch hier Grenzen: Bei 
den starken Verben andert sich manchmal auch der Silbenschnitt, der aber 
nicht durch die Schreibung falsch markiert werden darf: beilien/biss, essenl 
ali, flielien/floss. So ist nach der letzten Rechtschreibreform <B> Anzeiger 
fiJr sanften, <ss> fiir scharfen Schnitt geworden. Die starken Verben konnen 
natijrlich wegen des wechselnden Stammvokals ohnehin nicht einheitlich 
geschrieben werden. 

Fur die ijbrigen Frikative spielt die Auslautverhartung so gut wie keine 
Rolle. Der scheinbare Frikativ [j] wird nicht zu [q] auslautverhartet, weil er 
eben kein Frikativ ist, sondern ein gestarktes/i/{vgl. Kap. 3.1.). Eine Kompii
kation ist die g-Spirantisierung: Das Suffix -;g in wenig und Worter wie K6-
nig und Pfennig werden einheitlich geschrieben, das /g/ wird aber in der 
Standardaussprache nicht zu [k] verhartet, sondern zu [g], das eigentlich 
ein auslautverhartetes [j] ist; die Aussprache rk0:.ni.J8] ist aber in der 
Standardsprache nicht akzeptiert. 

FiJr /v/ gibt es fast keine Beispiele: Kiew hat [f], das Adjektiv Kiewer hat 
[v]; brav ist ein Fremdwort, daher mit <v>, weist die Auslautverhartung auf 
und wird regular einheitlich geschrieben; doo/" wird mit <f> geschrieben, 
obwohl doofe meist mit [v[ ausgesprochen wird. 

Silbenschnitt Das morphologische Prinzip der Schreibung interagiert auch mit der 
Schreibung des Silbenschnitts. Die Scharfungsschreibung, die Gelenkschrei-
bung mit Doppel konsonant, wird auch auf Formen iJbertragen, in denen der 
Konsonant kein Silbengelenk bildet: Bei stimmen oder Kamme bildet das 
/m/ ein Gelenk, bei stimmt oder Kamm nicht. Auch hier vereinfacht die 
Schreibung die Worterkennung: <stimt> oder <Kam> waren nicht so deut
lich. Die Abweichung von der Lautung ist wieder unschadlich, denn 
[Jtimmt] und [kamm] sind phonologisch unmogiich. Eine Schreibung 
<kamm> fiir kam wegen kommen wurde zu einer falschen lautlichen Deu-
tung fijhren und ist daher nicht moglich. Wegen des uneinheitlichen Sil-

: ; benschnitts bei den starken Verben muss es daher auch zu einer uneinheitli
chen Schreibung kommen: greifen/griff, essen/ali etc. Auch bei Brand (zu 

• ' brennen) wird auf eine einheitliche Schreibung wegen des Stammvokal-
wechsels verzichtet. Die einheitliche Schreibung ist umso wichtiger, je en-
ger die Verwandtschaft der Worter ist; bei konnen/Kunst oder sammeln/ge-
samt ist der morphologische Bezug kaum erkennbar und unwichtig. Das 

: Pronomen man ist zwar historisch von Mann abgeleitet, hat aber keinen Be
zug mehr zu dem Substantiv; bei den in jiJngerer Zeit entstandenen Praposi-
tionen statt und anstatt zu Staff wird aber die Doppelschreibung beibehal-

:: ten, obwohl gerade bei Strukturwortern die Doppelschreibung eher selten 
•: ist: Die Pronomina das und was haben einfachen Konsonanten, trotz dessen 

und wessen. Bei denn hilft die Doppelschreibung die Verwechslung mit 
den zu verhindern, bei dann gibt es keine Verwechslung: Diese Schreibung 

' kann man nur historisch erklaren (< mhd. cfanne). ... 



I 

8.4. Das morphologische Prinzip 111 

eits gesagt, da d i e p h o n o -
noiogisch u n m o g i i c h ist. 
ut l ich r icht ig in te rpre t i e r t 
I ausdrucken. D i e Schrei-

^lich, w i i rde aber das mor-
I Hausermi t [zl n i ch t ver-
T auch hier G renzen : Bei 
ler Silbenschnitt, der aber 
1 darf: beilien/biss, essen/ 
i reibreform <B> A n z e i g e r 
ie starken Verben k o n n e n 
ohnehin n icht e i n h e i t l i c h 

lartung so gut w i e k e i n e 
auslautverhartet, w e i l er 

I. Kap. 3.1.). Eine K o m p l i -
'enig und Wor t e r w i e /Co
das /g/ w i r d aber in de r 

!rn zu das e i g e n t l i c h 
c0:.ni.J8] ist aber in der 

, das Adjekt iv Kiewer hat 
Jie Aus lautverhartung au f 
^ird mit < f > geschr ieben , 

interagiert auch m i t de r 
jeibung, die Ge lenkschre i-

ubertragen, in denen der 
oder Kamme b i l de t das 

iuch hier vere in facht d i e 
|im> waren n i ch t so deut-
ieder unschad l i ch , d e n n 
(jglich. Eine Sch re ibung 
falschen l au t l i chen Deu-
des une inhe i t l i chen Sii-

(auch zu einer u n e i n h e i t l i -
etc. Auch bei Brand ( zu 
wegen des S t ammvoka l-
ist umso w ich t iger , j e en-
\/Kunst oder sammeln/ge-
ibar und u n w i c h t i g . Das 

leitet, h i t aber ke inen Be-
teit entstandenen Praposi-
)pelschreibung be ibeha l-
lelschreibung eher sel ten 
ionsonanten, t r o t z dessen 
ig die Ve rwechs lung m i t 
is lung: Diese S c h r e i b u n g 

Dehnungs
schreibung 

Bei den Suf f ixen -nis u n d -in w i r d das m o r p h o l o g i s c h e P r i n z i p d u r c h b r o - -nis und-in 
chen. Z u Freundin u n d l-iindernis g i b t es d i e Formen Freundinnen u n d l-lin-
dernisse. H i e r w i r k e n meh re r e P r i nz i p i en gegene inander . D i e S c h r e i b u n g e n 
*<Freundinen> u n d * < H i n d e r n i s e > w i i r d e n z u f a l s chen l a u t l i c h e n D e u t u n -
gen f i i h r en : das / i / w a r e gespannt , das <s> w u r d e als s t immha f t e s /z/ in ter 
pretiert w e r d e n . D i e Suf f ixe w e r d e n aber gegen d i e P h o n o l o g i e w e g e n der 
lautlichen M o r p h e m k o n s t a n z w i e i m Aus l au t ausgesprochen , a lso m i t unge-
spanntem [ i ] u n d s t i m m l o s e m [ s j . D iese L au tung w i r d d u r c h d i e D o p p e l 
schreibung w i e d e r g e g e b e n . D i e S ch re i bungen der S i n g u l a r f o r m e n <Freun-
dinn> und < H i n d e r n i s s > w a r e n p r o b l e m l o s m o g l i c h ( A d e l u n g 1 7 9 3 - 1 8 0 1 
schreibt Freundinn u n d Hindernifi), a l l e rd ings w i i r d e d a d u r c h e i n anderes 
Gesetz d u r c h b r o c h e n , n a m l i c h „ke ine D o p p e l s c h r e i b u n g n a c h u n b e t o n t e n 
Silben", d i e ke i nen S i l benschn i t t h a b e n u n d s o m i t a u c h ke ine G e l e n k k o n s o 
nanten. Im M i t t e l h o c h d e u t s c h e n w a r e n d iese Suf f ixe n o c h n e b e n t o n i g , h e u 
te sind sie es aber n i c h t mehr . Dieses „andere Gese t z " ist f r e i l i c h eher unbe-
deutend u n d w i r d d u r c h d i e P l u r a l f o r m e n u n d a u c h of t g e n u g d u r c h 
Fremdworter d u r c h b r o c h e n , dahe r hat te m a n s ich be i der Fest legung der 
Rechtschreibung r u h i g nach A d e l u n g r i ch t en k o n n e n . 

Auch d i e D e h n u n g s s c h r e i b u n g lasst s ich o f t nu r d u r c h das m o r p h o l o g i 
sche P r inz ip e rk l a r en . D i e I n f i n i t i v f o r m dehnen k o n n t e p r o b l e m l o s o h n e 
das Dehnungs-/) geschr i eben w e r d e n , aber be i d e n f i n i t e n Fo rmen dehnst 
und cfe/7nf ze ig t s i ch , dass das h h ie r e ine w i c h t i g e F u n k t i o n hat ; n a c h d e m 
morpho log i schen P r i nz ip w i r d es a u c h auf d i e Fo rmen m i t d e m S t a m m v o k a l 
in offener S i lbe i i be r t r agen . Das sog. s i l b e n i n i t i a l e h in sehen w i r d d a d u r c h 
bei seht z u m Dehnungs-/?. Bei stiehlst v o n stehlen ist d i e D e h n u n g s s c h r e i 
bung d o p p e l t : Das m o r p h o l o g i s c h b e d i n g t e h w i i r d e g e n u g e n , aber da be i 
f\l die S ch re ibung < i e > d i e n o r m a l e ist, w i r d d i e R e d u n d a n z in Kauf g e n o m -
men. 

In v ie len Fa l len lasst s ich a u c h das Fehlen der D e h n u n g s s c h r e i b u n g d u r c h 
das m o r p h o l o g i s c h e P r i nz ip e r k l a r e n . Eine M a r k i e r u n g ist uber f l i i s s ig , w e n n 
die Gesetze der S i lbens t ruktur nur e i n e n Typ v o n V o k a l l a n g e zu lassen . So 
ist in o f f enen Tons i lben nur Langvoka l m o g l i c h , i n gesch lossenen S i lben 
steht meist Ku rzvoka l ( A u s n a h m e n s ind Obst, Mond u n d nur w e n i g e ande re 
Worter). In d e m W o r t Dune ist d i e M a r k i e r u n g des Langvoka l s n i c h t n o t i g , 
da hier der V o k a l i m m e r in e iner o f f enen S i lbe steht. in Bohne ist entspre-
chend d i e M a r k i e r u n g des Langvoka ls d u r c h h ube r f l i i s s ig . D i e S c h r e i b u n g 
des Dehnungs-/? ist t e i l w e i s e regular, aber e b e n n i c h t ganz , was d e n G r u n d -
schiilern n i c h t w e n i g e P rob l eme bere i te t , d e n n i n t u i t i v ist d i e S c h r e i b u n g 
nicht zu begre i f en . Regein g ib t es n i c h t , l e d i g l i c h T e n d e n z e n . Eine e r g i b t 
sich aus d e m m o r p h o l o g i s c h e n P r i nz ip : D i e P ra te r i t a l f o rm kam hat ke i n h, 
weil kommen ke ines hat ; nahm hat e ines , w e i l nehmen e ines hat . Das h i l f t 
nicht sehr w e i t . Eine andere D a u m e n r e g e l ist e twas zuver lass iger : Das D e h -
nungs-h vo r Sonorant steht be i k o m p l e x e n A n f a n g s r a n d e r n eher n i c h t : 
schwer, Schwan, Qual, klar, a u c h n i c h t nach p u n d t ( A u s n a h m e puhlen, 
neben pulen). 

Aber auch bei Plan ist der Langvoka l e rkennbar , da das W o r t e i n Subs tan 
tiv ist und Substant ive fast ausnahms los a u c h F l e x i o n s f o r m e n haben , d i e m i t 
Vokal an iau ten (Plane), so dass be i d iesen Fo rmen der s ch l i e f t ende Konso 
nant in d i e nachste S i lbe r u ck t u n d d i e Tons i lbe w i e d e r o f f en ist. A u c h be i 



gut, Hof und Mut haben wir geschlossene Silben, was scharfen Schnitt an-
deuten konnte, aber weil diese Worter als Adjektive bzw. Substantive er-
kannt werden, die silbische Suffixe haben {gute, Hofes, Mutes), druckt hier 
das Fehlen der Scharfungsschreibung mit doppeltem Konsonantenbuchsta-
ben den sanften Schnitt aus. Bei diesen Wortarten ist die Scharfungsschrei
bung der Standardfali. Nur Fremdworter (Job, Bus) sind Ausnahmen. Bei na-
tiven Substantiven und Adjektiven mit scharfem Schnitt ist die Schreibung 
mit Doppeikonsonant obligatorisch, auch wenn sie ausnahmsweise keine 
silbischen Suffixe haben konnen wie Mull, Krepp oder Scheck. Daher kann 
bei Substantiven und Adjektiven die Dehnungsschreibung wegen des mor-
phologischen Prinzips unterbleiben. 

Zur morphologischen Schreibung gehort auch die BeriJcksichtigung der 
Morphemgrenzen. Die Buchstaben <z> und <x> werden nicht verwendet, 
wenn zwischen [t] und [s] bzw. zwischen [k] und [s] eine Morphemgrenze 
liegt: Wir schreiben Axt, Hexe, Nixe, aber mit Morphemgrenze Loks, Parks, 
links, Koks {< engl. cokes, das s ist zwar kein Suffix, aber: verkoken, Koke-
rei), Klecks wegen kleckern. Auch die Genitivform Boofs oder Worter mit 
dem Adverbsuffix -s wie bereits, seitwarts etc. wijrden wir nicht mit <z> 
schreiben. 

Morphemgrenzen werden auch dort respektiert, wo sie lautlich durch Le-
xikalisierung bereits verschwunden sind: Das Wort Handtuch ist lexikali-
siert, d.h., die Kompositionsstruktur aus Hand und Tuch ist durch die Hau-
figkeit dieses Worts unwichtig geworden, das Wort wird fhan.tux] 
ausgesprochen, aber noch mit <d> + <t> geschrieben. Die konservative 
Schreibung stabilisiert damit die Wortstruktur, immerhin ist die Aussprache 
['hant.tux] noch moglich. Bei anderen Wortern wie Montag (< Mond + 
Tag) und Mittag ist die Lautung mit doppeltem [t] nicht mehr moglich, und 
sie werden auch nicht so geschrieben. Bei beredt und den Riickumlautver-
ben gesandt, gewandt etc. kann das Suffix -f des Partizips zum leichteren 
Verstandnis beim Lesen geschrieben werden, weil es lautlich ohnehin nicht 
realisiert werden kann. 

Auch die „Unterscheidungsschreibung" kann zum morphologischen Prin-
zip gezahit werden: Es sollen nicht nur gleiche Morpheme gleich geschrie
ben werden, sondern auch verschiedene Morpheme verschieden geschrie
ben werden. Wo es moglich ist, wird es oft getan: Der Diphthong /ai/ wird 
im Normalfall als <ei> verschriftet, nur in Ausnahmefailen als <ai>, und 
dann meist um verschiedene Worter zu differenzieren wie Seite/Saite, Leib/ 
Laib, Weise/Waise etc. Die Schreibung stammt aus einer relativ kurzen Pe-
riode der frijhen Neuzeit, in der das mhd. /i:/ zu [ei] geworden ist und das 
mhd. /ei/ zu [ai], die dann in der Standardsprache aber doch in [ai] zusam
mengefallen sind. Worter mit <ai>, die keinen mhd. Vorganger mit [ei] ha
ben, sind meist Fremdworter mit historischer Schreibung, wie Mais (< span, 
ma/z) oder/.a/e (< lat./a/cus). 

Auch dort, wo die Dehnungsschreibung redundant ist, gibt es die Mog-
lichkeit der Unterscheidung {Lid/Lied, Wal/Wahl), oder wo es verschiedene 
Dehnungsschreibungen gibt {leeren/lehren, Mohr/Moor) oder verschiedene 
Scharfungsschreibungen {Stadt/Statt), oder wo die Scharfungsschreibung 
nicht notig ist (das/dass). In keinem Fall wird durch die alternative Schrei
bung eine falsche Lautung nahegelegt. • 



8.5. Das historische Prinzip 

Dass d i e m o r p h o l o g i s c h e S ch re i bung n i c h t u n b e d i n g t n o t i g ist, ze ig t uns 
das N i ede r l and i s che , das konsequen te r p h o n o l o g i s c h geschr i eben w i r d : 
roos/rozen,Rose/Rosen', hakken/hij hakt,hacken/er hack t ' . 

A u s n a h m e n v o n der m o r p h o l o g i s c h e n S c h r e i b u n g s ind i m na t i ven Wor t -
schatz sehr se l ten : Es s ind v o r a l i e m d i e V e r b f o r m e n du weilit, du reist 
{*weilist, *faxst, *sitzst). 

Die V e r m e i d u n g v o n dre i < e > {*Seeen) ist ebenfa l i s e i ne A b w e i c h u n g 
vom m o r p h o l o g i s c h e n P r inz ip , f i j r d i e meis t as thet ische Gr i Jnde herangezo-
gen w e r d e n . Das Ve rbo t v o n dre i a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n < e > ist n i c h t beson-
ders w i c h t i g u n d w i r d a u c h o f t i Jbertreten, vor a l l e m b e i m W o r t *Seeen, 
aber auch be\*Kniee, *knieen u n d *Feeen ( Suchmasch inen f i n d e n r e i c h i i c h 
Belege i m Internet ) . D i e S ch re ibungen Seeelefant, Schneeeule u n d Teeei 
sind dagegen e r i aubt , w e n n h ier a u c h der B indes t r i ch zu e m p f e h l e n ist 
(Tee-Ei). 

Ande re Ve rbo te aus as thet i schen G r i j n d e n w e r d e n strenger beachte t , 
etwa d i e V e r d o p p e l u n g v o n < i > ode r < u > ( * < D i i b > , * < H u u t > ) , aul^er an der 
M o r p h e m g r e n z e (Bebauung, parteiisch, variieren), o d e r d i e V e r d o p p e l u n g 
von D i- u n d T r ig raphen {*wachchen, *waschschen), w i e d e r m i t A u s n a h m e 
der Posi t ion an der M o r p h e m g r e n z e (Waschschussel, Falschschreibung). 
Diese Sch re ibungen ze igen e i ne M o r p h e m g r e n z e an , s ind aber n i c h t mor-
pho log i sch beg r i j nde t , da sie z u m i n d e s t der exp l i z i t e s t en L au tung entspre-
chen [VaJ . jYs l ] . 

8.5. Das historische Prinzip 

Ein Fall, der meist ebenfa l i s nach d e m asthet i schen P r i nz ip e rk l a r t w i r d , ist <st>/<sp> 
v i e l l e i ch t d o c h eher h i s tor i sch z u e r k l a r e n : De r Fr ikat iv /{/ w i r d i m S tamm-
anlaut vo r /p/ u n d / t / m i t d e m E inze lbuchs taben <s> geschr i eben {Spiel, 
Stein). D a m i t w e r d e , so heiBt es, i n Strumpfd]e Folge v o n fiJnf Konsonan-
tenbuchs taben v e r m i e d e n : *Schtrumpf. Das muss n i c h t j e d e n i i b e r z e u g e n , 
denn i m G e n i t i v Herbsts haben w i r ebenso v i e l e u n d in Schwein fast so v ie-
le. H i s to r i sch ist dieses /J/ a u c h aus /s/ en t s t anden , d a n n aber m i t d e m aus 
/s/ + /k/ en t s tandenen /J/ z u s a m m e n g e f a l l e n , o h n e dass d i e S c h r e i b u n g an-
gepasst w u r d e . Eine A n p a s s u n g ist a u c h n i c h t n o t i g , d e n n d i e L au tungen 
[sp] u n d [s t ] s i nd i m na t i ven W o r t s c h a t z a m W o r t a n f a n g {{sjpitz u n d 
[slfe/n) o h n e h i n n i c h t m o g l i c h , so dass e ine fa l sche l a u t l i c h e I n t e rp re t a t i on 
ausgeschlossen ist. E rk l a rungsbed i i r f t i g ist, w a r u m d i e S c h r e i b u n g v o r Sono-
rant angepasst w u r d e {Schwein, schneiden aus m h d . swin, sntden), d i e aus 
dem g l e i chen G r u n d u n n o t i g ist. M o g l i c h e r w e i s e w a r e n d i e L au tungen vo r 
Sonorant {schneiden) u n d vo r O b s t r u e n t {Stein) zu b e s t i m m t e r Ze i t in be-
s t immten Reg ionen ve rsch ieden (vg l . Ebert et a l . 1 9 9 3 : 116 ) . 

Der klarste Fall v o n e iner h i s tor i sch zu e r k l a r e n d e n S c h r e i b u n g ist d i e < ie> 
zwar n o r m a l e , aber d o c h i n k o n s e q u e n t e S c h r e i b u n g v o n / i : / als < i e > . W i e 
bereits gesagt, w u r d e h ie r e ine t rad ie r te S c h r e i b u n g des m h d . D i p h t h o n g s 
[ie] in W o r t e r n w i e lieb a u c h nach der M o n o p h t h o n g i e r u n g z u [ i : ] b e w a h r t 
und auf nahezu a l l e ande ren Fal le ausgedehnt , w i e z. B. viel {< m h d . vil). 

Das P h o n e m /f/ w i r d i m N o r m a l f a l l < f > gesch r i eben , aber m a n c h m a l <v> 
eben auch < v > w i e in Vafer, Vogel, von, viel oder in d e m Praf ix ver-. Im M i t -
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telhochdeutschen gab es einen lenis- und einen fortis-Frikativ, die <v> bzw. 
<f> geschrieben wurden und die in neuhochdeutscher Zeit zusammengefal
len sind. Beide Schreibungen waren haufig, die Verteilung der Schreibun
gen war aber nach dem Zusammenfall unverstandlich geworden. Eine Sys-
tematisierung der Schreibung hatte eines der beiden Grapheme beseitigen 
mijssen, ist aber wegen der Haufigkeit beider aus Traditionsgrijnden unter^ 
biieben. Daher kann man die inzwischen weniger haufige <v>-Schreibun^ 
der Schreibtradition bzw. dem historischen Prinzip zuordnen. 

<n>fur/r)/vor/k/ Die Schreibung <n> fur/t]/vor/k/ kann man auch historisch erklaren: Be-
vor das Phonem /t]/ durch Verschmelzung von /n/ und /g/ entstanden ist, 
gab es bereits das Allophon [Q] des Phonems /n/ vor /g/ und /k/, das natiir-
lich <n> geschrieben wurde. Das Allophon vor /g/ ist durch die Verschmel
zung verschwunden und heute nur noch in Namen und Fremdwortern vor-
handen {Ingo, Tango). Das Allophon vor /k/ wurde nach der Verschmelzung 
von dem neuen Phonem /Q/ aufgenommen, das <ng> geschrieben wurde. 
Eine Anpassung der Schrift ist vor /k/ aber unterblieben, da sie ijberflijssig 
gewesen ware: Das Phonem /n/ kann vor /k/ nicht mehr stehen, auKer wenn 
es durch eine Morphemgrenze getrennt ist. Die Fortfuhrung der traditionel-
len Schreibung ist also unschadlich. Somit kann man die Schreibung <n> 
als traditionell oder historisch erklaren. 

<chs> Die Anzahl der Worter mit <x> ist nicht sehr grol^ {Nixe, Hexe, Fax, fix 
u.a.), aber man kann trotzdem sagen, dass <x> hier die Normalschreibung 
ist; die Schreibung <chs> in Wachs, Fuchs etc. kann man als historische 
Schreibung betrachten, die auch auf einen jijngeren Lautwandel zurijck-
geht, den von /xs/ zu /ks/ ([vaxs] > [vaks]). 

Auch die Schreibung <ck> als Verdoppelung von <k> ist der Schreibtradi
tion geschuldet und nicht zu <kk> systematisiert worden. 

Verdoppelung Die Schreibung eines Gelenkkonsonanten durch verdoppelten Konsonan-
tenbuchstaben ist ebenfalis historisch erklarbar: Wie bereits erwahnt (Kap. 
7.3.), ist im Zuge der sog. „Dehnung in offener Tonsilbe" bzw. der „ambisyl-
labischen SchlieBung", die Strukturen mit betontem Kurzvokal in offener 
Silbe beseitigt hat, der Kurzvokal gedehnt worden (mhd. va.ter> Viter) oder 
die Silbe durch einen ambisyllabischen Konsonanten geschlossen worden 
(ve.fer> Veffer). Die Struktur mit ambisyllabischem Konsonanten hat auch 
die mhd. Geminaten aufgenommen (mhd. [was.sar] > [wasar]), die tradi
tionell mit doppeltem Konsonantenbuchstaben geschrieben wurden 
(wajjer). Diese traditionelle Schreibung wurde dann auch auf Worter wie 
Veffer iibertragen. Die Verdoppelung bei dann und wann (mhd. danne, 
wanne) ist nur historisch zu erklaren, denn ein Konsonantenbuchstabe wijr-
de hier genijgen, im Gegensatz zu denn und wenn (mhd. denne, wenne), 
die von den und wen unterschieden werden miJssen. 

Fremdworter Ein sehr wichtiger und auch umfangreicher Teilbereich der historischen 
Schreibung ist die Schreibung von Fremdwortern. Neu entlehnte Worter aus 
anderen Sprachen werden schon um der Erkennbarkeit willen in der Ortho-
graphie der Gebersprache geschrieben. In der ersten Phase der Entlehnung 
sind sie noch Zitate, die man kursiv setzen mijsste (z. B. entliousiasme). Sol-
che Zitate werden von Sprechern, die dazu in der Lage sind, auch wie die 

; entsprechenden Worter der Gebersprache ausgesprochen. Sobald sie als 
' ' . Fremdworter etabliert sind, sind sie deutsche Worter und werden schrittwei-
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se l au t l i ch angepasst u n d spater a u c h o r t h o g r a p h i s c h . Das W o r t Computer, 
Z.B., ist bere i ts e in „deutsches" W o r t ; es k a n n a u c h n i c h t m e h r eng l i s ch aus
gesprochen w e r d e n , e ine so l che Aussprache w u r d e sogar a f fek t ie r t w i r k e n 
und auf A b l e h n u n g s t o l e n . Es ist aber n i c h t v o l l s t a n d i g angepasst : D i e 
Schre ibung m i t < c > ist n o c h n i c h t angepasst, a l l e rd ings f o l g t d i e GroB-
schre ibung der deu t schen O r t h o g r a p h i e . D i e S i l bens t ruk tu r [ p j u : ] u n d d i e 
Position des Akzen t s we i s en es n o c h als F r e m d w o r t aus, aber d i e V o k a l e 
werden deutsch ausgesprochen , d e u t l i c h be i [o] u n d [ e ] , u n d a u c h das [ t ] 
muss in kor rek te r Aussprache deu tsch se in . D i e me is ten deu t s chen F r emd 
worter s ind so l che H y b r i d e , d i e bere i ts angepasst s i n d , aber n o c h Eigen-
schaften der f r e m d e n Sprache ze igen . V o l l s t a n d i g angepasste Wo r t e r , w i e 
Kirche, Masse ode r Streik, n e n n t m a n a u c h „Lehnw6rter " ( im Gegensa tz z u 
„Fremdwortern" u n d „nat i ven" W o r t e r n b z w . „Erbw6rtern" ) . 

D i e nicht-angepasste P h o n e m - G r a p h e m - Z u o r d n u n g fo l g t d e n Gese tzen 
der z a h l r e i c h e n Gebe r sp rachen . A u c h w e n n m a n nur so l che F r e m d w o r t e r 
ber i j cks icht ig t , d i e in d e n A l l g e m e i n w o r t s c h a t z der deu t schen Gegenwar ts-
sprache a u f g e n o m m e n w u r d e n , k o m m t m a n auf ca . 3 0 0 Z u o r d n u n g e n (Ne-
r i u s 2 0 0 0 : 125 ) , v o n d e n e n d i e me is ten f r e i l i c h sel ten s i n d . 

D e h n u n g s s c h r e i b u n g k o m m t in F r e m d w o r t e r n so gut w i e n i c h t vor ; i n 
den gut in tegr ie r ten F r e m d w o r t s u f f i x e n -ieren (passieren) u n d -ie (Utopie) 
und bei a u s l a u t e n d e m /e/ (Allee) ze ig t sie in erster L in i e d e n A k z e n t a n . 

D i e Scha r fungsschre ibung bei F r e m d w o r t e r n ist e i n i g e r m a B e n v e r w i c k e l t . 
Ge l enkkonsonan ten w e r d e n be i F r e m d w o r t e r n n o r m a l e r w e i s e d o p p e l t g e 
schr ieben, was meis t m i t der S c h r e i b u n g in der Gebe r sp rache ve r t r ag l i ch 
ist: Vignette, Matresse, formell (< f r z . mask, formel, aber f e m . formelle) etc . , 
oft auch gegen d i e S ch re i bung der Gebe r sp rache {Attrappe < f r z . attrape). 
Besondere S ch re ibung ze igen < z z > {Pizza) u n d < k k > {Trekking). O f t unter-
ble ibt aber a u c h m i t Rucks i ch t auf d i e S ch re i bung der Gebe r sp rache d i e 
Ve rdoppe lung , w e i l v i e l e F r emdwor t e r ke ine s i l b i s chen Suf f ixe h a b e n , z.B. 
Hotel, Relief, Jet ode r Job, G e n . des Jobs {*Jobes, *Jobbes), PI. die Jobs 
{*]obe, *Jobbe). W o r t b i l d u n g s a b l e i t u n g e n s ind ke ine so engen V e r w a n d t e n 
w ie F l ex i ons fo rmen , dahe r w i r d d i e m o r p h o l o g i s c h e S c h r e i b u n g in d iesen 
Fallen o f t ignor ie r t , t r o t z jobben u n d jetten, m a n c h m a l aber a u c h i n n e r h a l b 
von F l ex ionspa rad igmen {fit, fitte). Bei Ass ( f r i jher As) hat d i e Rechtschre ib-
reform e inen Fall regu lar i s ie r t (PI. Asse), be i Tipp (friJher Tip) e i n e n Fal l , w o 
es n i ch t n o t i g gewesen w a r e . Dagegen w u r d e Bus t r o t z Busse, Busses n i c h t 
regular is iert . 

S chw ie r igke i t en bere i te t d i e h is tor i sche S ch re ibung v o n D o p p e l b u c h s t a -
ben nach u n b e t o n t e n S i lben , d i e ke i nen S i l benschn i t t u n d daher a u c h k e i n e 
Ge l enkkonsonan ten h a b e n , e t w a be i Kommode/Komodie, Kommission/Ko-
mitee, Konkurrenz/Kurier. D i e en t sp re chenden S i lben dieser W o r t p a a r e lau-
ten g l e i ch , w e r d e n aber w e g e n ihrer H e r k u n f t u n t e r s c h i e d l i c h gesch r i eben , 
was d ie ko r rek te S ch re i bung e r schwer t . Grammatik miJsste m a n e i g e n t l i c h 
< G r a m a t t i k > sch re iben , was le ider a u c h m a n c h m a l gesch ieht . In v i e l en Fal 
len, w i e be i Pomade {< f r z . pommade), ist d i e S c h r e i b u n g i n z w i s c h e n ange 
passt. 

Genau w i e be i unse rem na t i ven Suff ix -n/s w i r d be i W o r t e r n w i e Krokus, 
Atlas, Globus, Ananas, KQrbis, Albatros auf d i e m o r p h o l o g i s c h e S c h r e i b u n g 
verz ichtet ; d i e P l u r a l f o rmen l au ten Krokusse (neben die Krokus), Atlas (ne-
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ben Atlanten), Globusse (neben Globen), Ananasse (neben Ananas), KiJrbis-
se, Albatrosse. Die Schreibung <Krokuse> wurde ein gespanntes [u] und ein 
stimmhaftes [2] bewirken ['kro:.ku.28], was die lauthche Morphemkonstanz 
aber verbietet. 

Der sehr deutsche Buchstabe <B> wird in Fremdwortern vermieden, au-
fter in vollstandig angepassten Wortern wie Solie oder Stralie. Dort wo die 
Stimmlosigkeit eines /s/ in unbetonter, meist vortoniger Silbe zu markieren 
ist, tritt <ss> ein, nach dem Vorbild meist frz. oder lat. Fremdworter wie Kas-
sette, passieren, Messias, massiv, Blessur, Fassade, fokussieren, reussieren. 

Das historische Prinzip der Schreibung tragi nicht zur Systematisierung 
der Schreibung bei - im Gegenteil -, ist aber insofern sehr wirkungsvoll, als 
es das groBte Hindernis fur eine jede Rechtschreibreform darstellt, da jede 
Anpassung an die deutsche Orthographie zunachst wie ein Rechtschreib-
fehler wirkt. 

Ubungen 

1. Warum wird das <x> in Hexe nicht verdoppelt? 
2. Warum wird das <t> in m/f nicht verdoppelt? 
3. Wie erklaren sich die drei verschiedenen Schreibungen Stil, Stiel und 

st/e/i/? 
4. Warum schreiben wir (der) <starkste> und nicht (der) <sterxte>? 
5. Warum kann die Schreibung <Schimmel> trotz mhd. schimel nach dem 

historischen Prinzip erklart werden? 

LekturezurVertiefung 

Zur Orthographie: Eisenberg 2007, zur Graphematik v.a. Fuhrhop 2006, da-
nach Durscheid 2004, Nerius 2000, Eisenberg 2006: Kap. 8, Neef 2005; 
zur historischen Schreibung: Strieker et al. 2012; zur Fremdwortschrei-
bung: Eisenberg 2011: Kap. 7. 



Antworten zu den Obungen --̂  
Kap. 2.: ^ . 

Ubung 1 : 

Weder n o c h ! Es ist d i e a r t i ku l a to r i s che Phonet ik . 

Kap. 3.: 
U b u n g 1 : - . . :. • 
S ieheSeite 1 2 0 ! 

i j b u n g 2: 

[pl l b ] [f] [V] [ m ] [p^l 

Plosiv Plosiv Fr ikat iv F r ikat iv Nasal A f f r i k a t a 
s t immlos s t i m m h a f t s t i m m l o s s t i m m h a f t s t i m m h a f t s t i m m l o s 

U b u n g 3 : 
An der A r t i ku l a t i onss t e l l e w i r d e i n e Enge geb i l de t , d u r c h d i e Luft gepresst 
w i r d , w o d u r c h e i n Re ibegerausch e rzeug t w i r d . 

U b u n g 4 : 
Die K l a m m e r n s ind fa l sch , es muss he i f t en : „ D e r g lo t t a l e P losiv [?] ist k e i n 
Phonem der deu tschen Sprache . " 

U b u n g 8: 
Das A l l o p h o n r i ch te t s ich i m G r i e c h i s c h e n nach d e m f o l g e n d e n V o k a l . Im 
Deutschen fo lg t d e m < c h > nur S chwa ode r e in Konsonant , j eden fa l l s in n a t i 
ven W o r t e r n , w a h r e n d der v o i l e S t a m m v o k a l d e m Laut vorausgeht . Im Neu-
gr iech ischen fo lg t d e m ch-Laut (<X>) e in be l i eb ige r Laut, er k o m m t a u c h 
hauf ig i m W o r t a n l a u t vor. 

O b u n g l O : 

[il [I] [y] [Y] [u l [u l 

v o m v o r n v o r n v o r n h i n t e n h i n t e n 
nicht r u n d n i c h t r u n d r u n d r u n d r u n d r u n d 
gespannt ungespann t gespannt ungespann t gespannt ungespann t 

Die Lange der gespannten V o k a l e ist v o m A k z e n t a b h a n g i g . 

U b u n g l l : ; 
Statt 
brechen: [ b r e x e n ] , doch: [ d o x [ , Wachs: [ w a x s ] muss t r ansk r ib i e r t w e r d e n : 
brec/7en: [ b r e g a n ] , doc/?: [ d o x ] , Wachs : [ v a k s ] . 
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Kap. 4.: -

Ubung2: -
Formanten sind ... (bitteankreuzen): , -
lEI Lautstarkemaxima im Obertonspektrum; 
• Frequenzmaxima im dB-Spektrum, die fur die Vokalqualitat charakteris-

tischsind; .' 
• die starksten Ausschlage der Amplitude im Resonanzraum des Ansatz-

rohrs. 

Ubung 3: 
a) Die Lippenrundung vergroftert den Teilraum vor der Zunge, der dem F2 

entspricht, senkt also den F2. 

b) Den Teilraum vor der Zunge kann man auch durch Zuriickziehen der Zun
ge vergroBern. 

c) Wenn die hinteren Vokale rund sind, werden sie akustisch „nach hinten 
verschoben", was den Vokalraum und den Abstand zu den iibrigen Voka-
len vergroBert und somit ihre Erkennbarkeit verbessert. 

Ubung 4: 
Das Wort in unserem Spektrogramm ist mit fallendem Stimmton ausgespro
chen worden (nicht mit steigendem wie bei „Bicycling?"), was man daran 
sieht, dass die Abstande der senkrechten Linien grower werden, Frequenz 
und Tonhohe also abnehmen. 

UbungS: - - .X 
Die Lippenrundung vergroBert den Resonanzraum vor der Zunge, ebensowie 
das Zuriickziehen in die palatoalveolare Stellung. Die Eigenschwingung des 
Resonanzraums wird dadurch niedriger, und Gerausche mit niedrigerer Fre
quenz werden besser verstarkt. Dadurch unterscheidet sich das [J] deutiicher 
vom Frikativ [s], das nur Gerauschkomponenten mit hoher Frequenz auf-
weist. 

Kap. 5.: • 

Ubung 1: 
1) Ad.ler. Nachteil: schlechter Silbenkontakt, Vorteil: einfache Rander 
2) A.dler. Nachteil: laterale Plosion des [d], Vorteil: guter Silbenkontakt 

Ubung2: 
1) wa.cklig. Verboten, so hatte das Wort eine kurze offene Tonsilbe. 
2) wac.W;g(mit [k] als Gelenk):Akzeptabler Silbenkontakt ([k.k]), akzeptable 

Rander. 

3) wac/c.//g: schlechter Silbenkontakt, akzeptable Rander 

0bung4: 

Bei/amr/wijrdedie Konsonantenstarke im Endrand abfallen. 

UbungS: 
Koronale sind weiterauBen im Endrand moglich: Der dritte oder spatere Kon
sonant nach Kurzvokal, (der zweite oder spatere nach Langvokal) muss ein 
Koronalsein. ... - -
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Kap. 6.: 

/4me/se ve r l e tz t s o w o h l d i e Panu l t imarege l als a u c h d i e Reduk t ionss i l benre-
gel, w e n n es sie d e n n g i b t ; zwe i f i JB i^ gesehen (als P s e u d o k o m p o s i t u m ) ist 
jeder FuB w o h l g e f o r m t : A +Meise = Ameise 

Kap. 7.: 

Ubung 1 : 
Weil s ich /a/ u n d /o/ z u s a t z l i c h d u r c h das M e r k m a l , l a b i a l ' u n t e r s c h e i d e n , 
das d ie U n t e r s c h e i d u n g fest igt . 

Kon-
;s e in 

Kap. 8.: 

Ubung 1 : 
Die d e m < x > en t sp rechende Lau t fo lge/k/ + /s/ ist au f z w e i S i lben ve r t e i l t u n d 
nicht a m b i s y l l a b i s c h . 

U b u n g 2 : 
Zu der P rapos i t ion m/f g ib t es ke ine Fo rmen , in d e n e n d a s / t / a m b i s y l l a b i s c h 
ist. Anders be i Schnitt, das w e g e n Schnitte nach d e m m o r p h o l o g i s c h e n P r i n 
zip m i t d o p p e l t e m < t > geschr i eben w i r d . 

Ubung 3: 
Bei Stiel ist d i e D e h n u n g s s c h r e i b u n g m i t < i e > z w a r n i c h t n o t i g , d e n n das Feh
len der Scha r fungsschre ibung ( vg l . still) w u r d e geni Jgen; d i e D e h n u n g s 
schre ibung ist be i d e m Voka l / i / , anders als be i d e n i j b r i g e n V o k a l e n , de r N o r 
mal fa l l . 

Stil ist e i n L e h n w o r t aus lat. sf//us u n d w i r d nach d e m h i s to r i s chen P r i nz i p 
so geschr ieben. Es gehor t d e m B i l dungswo r t s cha t z an , w o d i e h i s to r i s che 
Schreibung w i c h t i g ist. Das W o r t Stiel ist z w a r m i t groBer W a h r s c h e i n l i c h -
keit auch aus d e m La te in i schen en t l ehn t , ist aber seit d e m 8. ) h . be leg t (K lu-
ge 2011 s. V.) u n d daher n i c h t als En t l ehnung e rkennbar . 

Stiehl w i r d w e g e n stehlen nach d e m m o r p h o l o g i s c h e n P r i nz ip m i t Deh-
nungs-/7 geschr i eben ; da d i e D e h n u n g s s c h r e i b u n g < i e > b e i m V o k a l / i / no r 
mal ist, w i r d sie ebenfa l i s , o b w o h l r edundan t , v e r w e n d e t ; d i e S c h r e i b u n g 
<ih> ist auf P r o n o m i n a beschrank t {ihm, ihr). 

Ubung 4: 
W i r schre iben starkste m i t < a > w e g e n stark, n i c h t m i t < x > , w e i l z w i s c h e n /k/ 
u n d / s / e i n e /v torphemgrenze l iegt , be ides n a c h d e m m o r p h o l o g i s c h e n P r i n 
zip. 

U b u n g S : 
Der Konsonant / m / in m h d . schimel w u r d e i m Z u g e der sog. D e h n u n g in o f 
fener Tons i lbe a m b i s y l l a b i s c h ; d iese S t ruktur ist m i t der S t ruktur v o n m h d . 
schwimmen m i t a u c h l au t l i ch v e r d o p p e l t e m / m / z u s a m m e n g e f a l l e n , fu r d i e 
es bereits e ine t r a d i t i o n e l l e S ch re ibung gab . 
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Ubung1: 
1. Welche Laute werden wie artikuliert? 

9 /gJ/ 10 /L5/ 11 /s,z/ 12 /f,v/ 

13 /R/ 14 /r/ 
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